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Betrachtuiigcn iilber die Entwicklung- der Schutz- und Trutz- 

waffen in den letzten Jahrzelinten.
V o n  J. C a s t n e r .

IV . Panzerconslructionen.

Jer Panzer hat allerdings den Zweck, 

die hinter ihm aufgestellten Geschiitze 

mit ihrer Bedienung gegen die W ir

kung des feindlichen Artilleriefeuers 

zu schutzen, aber er soli gleichzeitig auch der 

von ihm beschutzten Artillerie gestatten, von 

ihren Geschiitzen im Kampfe den wirksamsten 

Gebrauch machen zu konnen. Diese Bedingung 

hebt den Panzer gewissermafsen aus dem rein 

passiven Verhaltnifs eines Schulz m i t t e l s  zu 

dem einer Schutzwaf fe c-mpor und iibertragt 

ihm die Aufgabe, sich bis zu einem gewissen 

Grade am Kampfe mit zu bethatigen. Die der 

Panzertechnik gestellte Aufgabe lafst sich daher 

im allgemeinen nach diesen beiden Zwecken da

hin scheiden, einerseits dem zur Herstellung des 

Panzers dienenden Materiał die grofstmogliche 

Widerstandsfahigkeit gegen die Zerstorungskraft 

auftreffender feindlicher Geschosse zu geben, 

andererseits den Panzerbau so zu construiren, 

dafs neben dem wirkungsvollsten Gebrauch der 

eigenen Geschiitze auch die Schulzwirkung des 

Panzers in vortheilhaftester Weise ausgenutzt wird. 

Dieser letztere Theil der Aufgabe wiirde also das 

Ziel verfolgen, durch geeignete Constructionen 

die Schutzkraft des Panzers zu unterstfitzen, so 

dafs nicht allein sein —  brntaler Widerstand, 

sondern auch die intelligente Abweisung des feind

lichen Angriffs zur Geltung kommt. Wahrend 

nun der Verwendung des Panzers beim Bau der 

YIII.u

Kriegsschiffe in letzterer Bcziehung zieinlich enge 

Grenzen gesteckt sind, so dafs hier im allgemeinen 

das Widerstandsvermogen des Panzers an sich, 

bedingt durch die Eigenschaften des Panzer- 

m a t e r i a l s ,  voll in die Wagschale fallt, hat 

die Verwendung des Panzers im Befestigungs- 

wesen, nicht nur an der Kuste, sondern in het- 

vorragender Weise auch bei Binnenlandsfestungen, 

in ihrem Entwicklungsgange Wege eingeschlagen, 

die in ihrem weiteren Verlaufe immer mehr die 

Construction in den Vordergrund treten liefsen. 

So ist es gekommen, dafs heute in der Panzer

technik fiir Landzwecke die Herstellung von 

Panzerplatten fast zur Nebensache geworden, der 

Schwerpunkt in die Construction des Panzer- 

baues gelegt ist. Haben wir daher bei Betrachtung 

des P a n z e r s  i m  a l l g e m e i n e n  uns auf die 

Kriegsmarine beschranken konnen, so werden wir 

die P a n z e r  c o n s t r u c t i o n e n  in den Land- 

befestigungen aufzusuchen haben und nur gelegent- 

lich einen Blick auf die Marinę zuriiekwerfen.

Das Bediirfnifs, auf dem Lande aufgestellte 

Geschiitze mit einem Panzerschutz zu Yersorgen, 

machte sich naturgemSfs zuerst an den Kiisten 

geltend, weil deren Befestigungswerke mit den 

Schiffen zu kampfen hatten, deren Geschutze an 

der gepanzerten Breitseite oder in drebbaren 

Panzerthiirmen standen. Wo es nun darauf an- 

kam, Kustenpunkte, z. B. Hafeneinfahrten, so zu 

vertheidigen, dafs sie auch mit den starksten 

feindlichen PanzerschifTen, deren Angriff hier er- 

wartet werden kann, den Kampf erfolgreich auf-
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zunehmen befahigt sind, werden sie den Panzer- 

schulz nicht entbehren konnen.

Zunachst sei hier mit wenigen Worten eines 

gleichzeitig mit den Panzerthiirmen auftretenden 

Concurrenten gedacht. Moncr i e f f  suclite durch 

seine in einer Grube oder hinter hohem Walie 

aufgestellte Y e r s c h w i n d u n g s l a f f e t e ,  in 

welcher das Geschiitz- A ,

rohr vom Riickstofs des 

Schusses in die tiefe 

Ladesteliung hinabgesenkt 

und dadurch dem feind- 

lichen Feuer eritzogen, 

zum Schufs aber selbst- 

thatig durch die in ge- 

hobenen Gewichten auf- 

gespeicherte Kraft des 

Ruckstofses wieder hin- 

aufgehoben wurde, dem 

Geschiitz mit Bedienung

Decku n g zu verschaffen.

Wenn aucli Verschwin- 

dungslaffeten schon friiher 

construirt wurden, so 

kam doch die Idee, die 

Rtickstofskraft zum Ver- 

richten von Arbeit aus- 

zuniitzen, hier zum 'er- 

stenmal zu praktischer 

Ausfiihrung. Wenn nun 

auch Moncrieffs Laffete

aus technischen und tak- . t „ . „ . . ... , . . , „
, Abbild. 1. Senkrechter Durchschmtt durch eme der GcschUtz- 

tischen GrCinden keine scharten eines englischen Panzerthurmforts.

Verbreitung fand, so hat

doch seine Idee befruchtend gewirkt. Aus ihr 

ist eine ganze Reihe verschiedener Gonstructionen 

der Versch\vindungslafTeten mit pneuinatischer und 

hydropneumatischer Hebevorrichtung hervorgegan- 

gen, auf dereń Einrichtung naher einzugehen uns

zu erweitern, so dafs beide unter gewissen ort- 

lichen Bedingungcn wohl berechtigt nebeneinander 

bestehen konnen.

W ir haben bereits in unseren Betrachtungen 

iiber Panzer S. 139 d. J. von „Stahl und Eisen4 

erwahnt, dafs die Idee, die Bedienungsmannschaft

eines Gesehiitzes durcli einen Panzerschild zu

schiitzen, zuerst 1854 fiir 

das englische Fahrzeug 

„Lady Nancy" nach dem 

Piane des Kapitan Coles 

ausgefiihrt wurde. Schon 

in dieser ersten Construc- 

lion kam der wichtige 

Grundsatz zur Anwen- 

dung, den schiitzenden 

Panzer sich mit dem Ge- 

schiitz drehen zu lassen, 

damit das letztere den 

ganzen Horizont bestrei- 

chen konnte, ohne sich 

dem Panzerschutz zu ent- 

ziehen. Auch bei den 

ersten Panzerthiirmen von 

Coles und Ericsson wurde 

er beobachtet und ist bis 

heute bei allen iiberdeck- 

ten Panzerthiirmen in 

Geltung geblieben, Aber 

die Einrichtung des Thur- 

mes zur Ausfiihrung des 

Drehens mit den dazu 

erforderlichen mechani

schen Vorrichtungen, sei 

es zum Handbetrieb oder durch Kraftmaschinen 

irgendwelcher Art, ist auch Bis heute eine der 

wichtigsten Aufgaben der Technik geblieben und 

nebst einigen zu ihr in Beziehung stehenden 

Einrichtungen zum Heben und Senken der Kuppel

Abbild. 2. Wagcrechler Śchnilt in Hohe der Scharte durch dasselbe.

vielleicht spater gestattet sein wird. Hier sollte 

ihrer nur Erwahnung geschehen, weil sie urspriing- 

licit mit der Absicht, den Panzerthurm zu ver- 

driingen, sich in neuerer Zeit neben diesem eine 

Verwendung, sogar in oben ofienen Panzerthiirmen 

auf SchifTen, errungen haben. Den Panzerthurrnen 

aber gelatig es, ihr Yerwendungsgebiet mit Erfolg

eines der wesentlichsten Merkmale der yerschie- 

denen Panzerthurmconstructionen. Diese rnannig- 

fachen Einrichtungen machlen fiir solche Orte 

der Kiistenvertheidigung, an denen ein auf einen 

gewissen Raum beschranktes Schufsfeld von den 

hier aufgestellten Geschiitzen zu bestreichen ist, 

eine einfachere Construction der Panzerbauten
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wiinschenswerth und auch zulassig. Hier konnte 

zunachst die Bewegbarkeit des Panzers in Fortfall 

kommen und die erforderliche Seitenbewegung des 

Geschiitzes fiir den Richtungswechsel der Laffete 

iibertragen werden. So entstknden neben den 

drehbaren Panzerthiirmen die stehenden Panzer- 

batterieen an den Kiisten, dereń Aufgabe es meist 

ist, das schmale Fahrwasser von Hafeneinfahrten 

unter Feuer zu nehmen.

a) Gepanzer te KUstenwerke.

Bei der Panzerung von KOstenwerken konnte 

die Riicksicht auf das Gewicht des Panzers, das 

beim Bau der Kriegsschiffe in erster Linie und 

in bestandigem Widerstreit zum erforderlichen 

Widerstahdsvermogen, der Schutzkraft des Panzers,

Cork u. s. w., fiir dereń Herstellungskosten nahezu 

400 Millionen Mark in Aussicht genommen waren, 

durch eingehende Versuche zu ermitteln. Man 

entschied sich fur das plale-upon-plate-System, 

fiir die Zusammensetzung der Panzerwand aus 

5z6lligen (127 mm dicken) Walzeisenplatten, 

dereń 127 mm weite Zwischenraume (Abbild. 1 

und 2) zwischen den einzelnen Platten mit Eisen- 

concret, eine Mischung aus 46 % Gufseisendreh- 

spahnen, 46 % Asphalt und 8 $  Tlieer, oder 

mit Portland-Ceinent-Beton angefiillt sind. Auf 

solche Weise sind sowohl die Stirnwande der 

Panzerthurme (Thurmforts), ais auch die Scharten- 

schilde olfener Batterieen hergestellt. Letztere, 

aus ąuadratischen Platten zusammengesetzt, 

welche in der Mitte die Gcschiitzscharte enthalten,

AbbiM 3. Harłgulspanzersland ftłr eine 21-cm-Kanone.

steht, aufser Acht gelassen werden. Man konnte i 

hier also unbesorgt die fiir alle Falle ausreichende 

Sicherheit gegen das Durchschlagen feindlicher 

Geschosse voranstellen und dabei auch den Kosten- 

punkt mitsprechen lassen. Da eine sehr dicke 

massive Panzerplatte viel theurer ist, ais mehrere | 

dunne von zusammen dem Widerstand der massiven 

Platte, und dabei die diinneren Platten den dicken 

an zuverlassiger Gute voranstchen, so liat man 

in England seit Mitte der sechziger Jahre sich 

nicht gescheut, unter einem Kostenaufwand von 

Millionen die beste Art der Panzerung fiir die 

zahlreichen und uberaus grofsartigen Kiisten- und I 

Hafenbefestigungen von Plymouth mit der Insel j  

Wigth, Portsmouth, Pembroke und Milford Haven, ! 

Portland, die Themse und Medway einschliefs- 

lich Slieernefs und Ghatham, Dover, Harvich, |

sollen nur das Geschiitz nach vorn hin decken 

und sind in den Brustwehrkorper eingefiigt.

Von besonderem Interesse ist die Einrichtung 

der die Panzerwand zusammenhaltenden Bolzen. 

Bei den Schi.efsversuchen waren die 70 mm dicken 

Bolzen verschiedenster Gonstruction durch die Er- 

schutterungen, Yerschiebungen und Verbiegungen 

der Platten beim Eindringen der Geschosse in 

die Panzerwand zerrissen oder abgekniffen worden. 

Diese Uebelstande wurden durch die vom Lieutenant 

E n g l i s h  angegebene Gonstruction vermieden. 

Der Bolzen erhielt an jedem Ende einen auf- 

geschraubten kugelformigen Kopf fiir gleich ge- 

stallete Lager, das iiufsereLager in der Panzerplatte 

selbst, das innere in einer Unterlegescheibe, welche 

durch ringformiges Aufwickeln und Zusammen- 

schweifsen eines Eisenstabes, wie die Ringe der
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Armstrongkanonen, hergestellt wird. Beim Recken 

des Bolzens beginnt derselbe zunachst sich in 

die Unterlage hineinzuziehen, wobei diese sich 

erweitęrt. Bei Bolzenproben soli es vorgekommen 

sein, dafs der kugelformige Kopf sich vollstandig 

durch die Unterlegescheibe hindurch zog, ohne 

dafs diese zerbrach oder zerrifs. Um das Ein-

| der siebziger Jahre technisch zu einem gewissen

i Abschlufs gelangten, hatte G ru  son  in Buckau 

mit seinem 1864 begonnenen Versuch, Panzer- 

geschosse aus llartgufs lierzustellen, Erfolge er

zielt, welche in ihm den Gedanken reifen liefsen, 

den Panzer selbst aus Hartgufs lierzustellen. 

Wir sind bereits in „Stahl und Eisen“ 1892,

Abbild. 5. Senkrechter Durchsclinłtt einer Panzerbatterie.

Abbild. 4. Ansicht. einer Hartgufsp«anzerbatterie.

treten ihres Zerreifsens noch weiter liinauszu- 

schieben, ist aufsen auf dieselbe ein auch durch 

Aufwickeln hergestellter Ring mit grobem Gewinde 

aufgeschraubt, so dafs er bei Ausweitungen der 

Innenscheibe sich von selbst fester schraubt. 

Um einem Abscheren der Bolzen beitn Verschieben 

der Platten vorzubeugen, haben die Bolzenlocher

Seite 212, auf den seinen Panzerconstructionen 

zu Grunde liegenden Gedanken naher eingegangen, 

Gruson selbst sagt daruber: „Nicht in der Locali- 

sirung der Wirkung des Trctlers liegt der Schwer- 

punkt der Vertheidigung, sondern in der Paraly- 

sirung derselben, welche letztere einerseits durch 

die Harte der angegritlenen Aufsenflache des

einen allseiligen Spielraum von 15 mm und ab- 

gerundete Kanton erhalten. In derSchartenCffnung 

(Abbild. 1) sind die mit Eisenconcret gefullten 

Zwischenraume b zwischen den Platten a durch 

Ralimen aus einzOlligen Platten und Winkeleisen 

geschlossen,

Wahrend sich so in England die Panzerbauten 

aus Walzeisenplatten entwickelten und gegen Mitte

Panzers, andererseits durch die Veitheilung der 

Wirkung des Geschosses auf eine grofse Flachę 

erreicht werden kann.“

Zur Gewinnung der Widerstandsfahigkeit der 

Hartgufsplatten wahlte Gruson mit glucklichem 

Griff die gewolbte Form, welche sich im senk- 

rechten Schnitt der eines Ellipsenąuadranten 

nahert. Sie befórdert gleichzeitig das Abgleiten
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der auf die glasharte Oberflache auftreffenden 

Geschosse, wodurch ein erheblicher Theil ihrer 

lebendigen Kralt vom Panzer abgelenkt wird, 

bevor sich dieselbe auf oder in demselben yoll

standig in Arbeit um- 

setzen kann, wie es 

beim Walżeisenpanzer 

in der Regel geschieht.

Der erste Versuch Gru- 

sonswareinPanzerstand 

fur eine 21-cm-Kanone 

(Abbild. 3), gegen wel

chen 1869 ein Scliiefs- 

yeisuch stattfand, der 

die Richtigkeit der Con- 

structionsidee bestatigle 

und zur technischen Ver- 

yollkommnung und Er

weiterung ermuthigte.

1874 wurde eine Pan- 

zerbatterie fiir 6 Kano

nen gebaut, die m 

Abbild. 4 in der An

sicht, in Abbild. 5 im

Querschnitt dargestellt ist. Abbild. 6 zeigt das 

Profd einer Schartenplatte derselben, die unten 

4,4, oben 3,3 in breit ist und 42 550 kg wiegt. 

Die Schartenplatlen stiitzen sich seitlich gegen

2360

Abbild. 0. Profil der Schartenplatte einer Hartgufspanzer- 

balterie fllr 21-cm-Geschlltzc.

Mauerpfeiler, an welche sich Kasematten an* 

schliefsen. Der ganze Bau rulit auf Unterlage- 

platten, von denen die unter den Schartenplatlen 

gleichzeitig die Pivolplatten bilden; sie enthalten

das Pivot fiir die Mini- 

malschartenlaffeten. Die 

Unterlageplatten sind 

auf der oberen und 

unteren Seile mit je 

zwei Rippen versehen; 

die oberen umfassen die 

Panzerplatten und ver- 

bindern dereń Verscbie- 

bung, die unteren grei- 

fen in das Fundament- 

mauerwerk ein. Die 

Stofsflachen der einzel

nen Platten sind glatt 

abgefrast und mit Aus- 

sparungen versehen, die 

bei der Montirung mit 

Zink ausgegossen oder 

durch eiserne Diibel aus- 

gefiillt und so gleich

zeitig wetterdicht gemacht werden. Ein weiterer 

Verband ist bei der Grofse der Plattengewichte 

iiberflussig, wie Versuche bestatigt haben. Der 

Fortfall aller Niete, Bolzen, Schrauben und

die Pfeilerplatten, die in Abbild. 7 besonders 

sichlbar sind. Die Deckplatten schutzen gegen 

Bogcnschusse. Sie stiitzen sich vorn yerbandartig i 

auf die Scharten- und Pfeilerplatten, hinten auf

sonstigen Verbindungstheile, die bei Walzeisen- 

panzern eine so hervorragende constructive Rolle 

spielen, spricht bei einem Vergleich beider 

Panzerungsarten sehr zu gunsten des Hartgufs-

Abbild. 7. Das Innere einer Hartgufspanzerbatterie fllr 2l-cm-Kanonen nach der Beschiefsung am 21. August 1874.
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Abbild. 8. Colesscher Panzerlluir

panzers. Denn alle jene Verbindungsstiicke, so- 

weit sie innerhalb der durch Geschosse treffbaren 

FlSchen liegen, bilden immer einen schwachen 

und bei ihrem Abspringen einen fur die Geschiitz- 

bedienung gefahrlichen Theil der Panzercon- 

slruction.

Die von Gruson zuerst angewendete Verbindung 

gewolbter Hartgufsplatlen durch Verdiibelung unter 

Vermeidung aller Bolzen, Niete u. s. w. soli schon 

vor ihm vom englischen Genieoberst Nel son fiir 

Gewolbestiicke aus Flufseisen vorgeschlagen worden 

sein, ohne indefs 

Beachtung zu fm- 

den. Es ist nicht 

wahrscheinlich, 

dafs Gruson hier- 

von Kenntnifs 

hatte, so dafs sie 

ais seine eigene 

Erfindung, deren 

Zweckmafsigkeit 

er zuerst durch 

praktische Aus

fuhrung bewies, 

angesehen wer

den mufs. Die in der Abbild. 7 sichtbare Innen- 

seite der Schartenplatte liifst eine Anzahl Spriinge 

erkennen, welche durcli eine Beschiefsung der 

Platte aus der 28-cm-Kanone mit 19 Schufs her- 

Yorgerufen wurden. Jedes Geschofs traf die Platte 

mit 1760 mt lebendiger Kraft, so dafs dieselbe 

eine Geschofsarbeit von 33 440 mt, oder jede 

Tonne des Plattengewichts 746 mt ausgehalten 

hat; dennoch hatte die Platte dadurch keine Form- 

veranderung erlitten. Dies erklart sich daraus, 

dafs die durch Spriinge getrennten Stiicke sich in 

Reibungsflachen 

von betrachtlicher 

Grofse beruhren, 

die bei dem meist 

scharfzackigen 

Bruch wie ver- 

zahnt ineinander- 

greifen und da

durch Yerschie- 

bungen sehr er- 

schweren. Aufser

dem wird das

Zusammenhalten der Stiicke durch die radiale 

Richtung der Spriinge, die bei der gewolbten 

Form der Platte ein naturliches Zusammenfallen 

der Stucke bewirkt, begiinstigt.

Da es wichtig ist, den Fufs der Scharten- 

und Pfeilerplatten vor feindlichen Geschofstreffern 

zu sichern, so ist vor demselben (s. Abbild. 4 und 5) 

eine mit Granilblocken belegte Betonschicht ais 

Glacis angelegt. Einer im Jahre 1884/85 con- 

struirten Panzerbatterie fiir 30,5-cm-Kanonen L/35 

ist hier noch ein Yorpanzer, wie ihn alle Panzer- 

drehthiirme erhalten, zugefiigt. Welche Gewichte

Abbild. 9. Colesscher Schiffspanzcrthurm auf dem „Royal Sovereign“.

bei dieser Batterie mitsprechen, mogen folgende 

Angaben zeigen: es wiegt eine Schartenplatte

70 000, eine Pfeilerplatte 75 000, eine Pivot- 

platte 12 500, eine Deckenplatte 11 000 kg, so 

dafs auf e in  Geschiitz 427 500 kg Panzergewicht 

kommen.

Es sei hier noch mit wenigen Worten der 

Min ima l schar t en l a f f e te  gedacht, weil die

selbe in unmitlelbarer Beziehung zu den Panzer- 

constructionen ttelit. Fiir die Bewegungen des 

Geschiitzes beim Richten mufs die Scharte ge-

niigenden Raum 

bieten. Bei den 

Panzerdrehthiir- 

men ist der seit- 

liche Spielraum 

hierfur entbehr- 

lich, weil die Sei- 

tenrichlung der 

Geschutze durch 

Drehen des Thur- 

mes bewirkt wird, 

aber die Hohen- 

richtung erfor- 

derte eine be- 

trachtliche Erweiterung der Scharte nach joben und 

unten, die fiir grofse Hohenrichtungen ganz be

deutend war, und der Scharte eine schlitzartige 

Fonn gab. Dadurch ging ein nicht unerheblicher 

Theil der Deckung verloren, die der Panzer ge- 

wahren sollte. Oberhalb des wagerecht gerichteten 

Geschiitzrohres konnten meist die grófsten Ge

schosse ungehindert in den Thurm eindringen. 

Dieser Spielraum wird durch die sogenannten 

MinimalschartenlafTeten beseitigt, weil dieselben 

das Geschiitzrohr beim Heben und Senken um einen

ideellenPunktsich 

drehen lassen, der 

in der Scharten- 

mitte liegt, so dafs 

es fiir diese Be

wegungen nur 

eines geringen 

Spielraums zwi

schen Geschiilz- 

kopf und Schar- 

tenwand bedarf. 

Die Scharte hat 

daher eine mi n ima l e  Grofse, woraus die Bezeich

nung der LafTetenart sich herleitet. Die erste 

Minimalschartenlairete, welche diesen Namen wirk- 

lich verdient, wurde Anfang der sechziger Jahre 

vom verstorbenen Oberstlieutenant a. D. S c h u 

m a n n  construirt und 1866 auf dem Schiefs- 

platz bei Mainz zugleich mit einem nach seinem 

Entwurf gepanzerten Geschutzstand versucht. 

Dieser Versuch war es, der Gruson anregte, in 

die Panzerbewegung einzutreten. Er construirte 

fiir seine Hartgufspanzer eine Minimalscharten

laffete mit hydraulischer Hebevorrichtung fur das
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Geschiitzrolir, welche seit 1870 vielfache Ver- 

besserungcn zur Anpassung an die durch die 

gesteigerten Gescliutzladungen bedinglen Anfor- 

derungcn und zur Venvendung auch fiir die grofsten 

Geschiitzrohre erfahren hat. Mit der Erfindung 

der Miiiinialschartenlaffcte trat die Panzercon- 

struction in ein neues Stadium, ohne dieselbe 

ware die Entwicklung der letzteren zu ihrer 

heutigen Hohe unerreichbar gewesen.

In England ist man unseres Wissens dem 

Beispiele Grusons nie gefolgt, dagegen hat man 

sich in Frankreich seit Ende der siebziger Jahre 

der Herstellung von Hartgufspanzern zugewendet 

und Hartgufskasematten construirt, in welchen ] 

die deutsche Idee mehr oder weniger selb-

b) Panzerdreh thurme .

Ais Urheber der Panzerthiirme mufs der bereits 

erwahnte Kapitan Coles angesehcn werden. Im 

Jahre 1859 legte er der englischen Regierung 

den Entwurf eines dem „YVarrior“, dem damals 

bereits im Bau befindlichen ersten englischen 

Panzerschiffe, Shnlichen Schiffes vor, dessen 

Deck 9 Panzerkuppeln mit je zwei der schwerstcn 

Geschutze armirt tragen sollte. In einer am 

29. Juni 1860 in der „Royal United Service 

Institution" gehaltenen Vorlesung theille er den 

Plan eines niederbordigen Schiffes mit, auf dessen 

Deck sich eine Anzahl Panzerkuppeln in Form 

abgestumpfter Kegel erheben sollte. Sieglieheri dem 

im Fort III von Antwerpen durch Br i a lmon t

Abbild. 10. Grusonacher Ilartgufspanzerlhurm fUr zwei Kanonen in hydraulischen Minimalscharten-

laffeten, System 1874.

standig bearbeitet worden ist. Bemerkenswerth ist 

hierbei ein Vorpanzer aus Hartgufs, der mit 

einem belrachtlichen Abstand vor den Panzerstand 

gelegt ist. In dem Zwischenraum wird mittels 

maschinellen Betriebes eine Schartenblende nach 

dem Schufs emporgehoben. Allerdings wird 

dadurch das Geschiitzrohr wahrend des Ladens 

feindlichen Geschossen entzogen, aber es will 

uns scheinen, ais ob Geschosse, welche die 

Schartenblende treffen, dereń Betrieb leicht storen 

konnten. Bewegliche Constructionstheile sollen 

nur dann dem feindlichen Feuer ausgesetzt sein, 

wenn sie der gewaltigen Stofskraft der gegen sie 

in ThStigkeit tretenden Geschiitze grofsen Kalibers 

auch Widerstand zu leisten vermogen, was von 

der Schartenblende sich schwerlich behaupten lafst. ;

aufgestellten Panzerdrehthurm, der in Abbild. 8 

dargestellt ist. Die Neigung der Mantelfliiche 

sollte das Abgleiten auftroffender Geschosse be- 

giinstigen, namentlich aber ein naheres Heran- 

bringen der LafTete an die Kuppelwand und 

infolgedessen eine Verkleinerung der Schiefs- 

scharte gestatten. Brialmont bezeichnete schon 

damals die hohe Schiefsscharte ais eine Schwache 

der Panzerthiirme, welche man durch ein Laffeten- 

system vermindern konnte, bei welchem die 

Schildzapfen des Rohres gehoben und gesenkt 

werden. Da dieses Problem damals noch nicht 

gelost War, so sollte die Neigung der Thurm- 

wand dafiir Ersatz bieten. Die Kuppel hat unten 

7,27 m, oben 4,57 m Durchmesser, ihr kegel- 

| fórmiger Theil ist 1,57 m lioch, die Oberflache
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der Deeke liegt 3,5 m iiber der Rollbahn. Dic 

Panzerplatten sind 139 mm dick und liegen auf

46 mm dicker Eichenholzhinterlage. Die Kuppel 

steht auf einem Unteibau d aus gufseisernen 

Blocken und ruht mit dem Thurmboden auf 

Rollen, die beim Drehen des Thurmes auf der 

Rollbahn e f  laufen. 4 Raderwerke fiir Hand- 

betrieb dienen zum Drehen des Thurmes.

Der Golessche Sch i f f s thurm unterscheidet 

sich wesentlich durch seine cylindrische Form 

von dem der Landbefestigung. In Abbild. 9 ist 

einer der 4 Thurme des 1864 vom Stapel ge- 

laufenen „Royal Sovereign“ (Namensahne des 

ain ‘26. Februar 1890 zu Wasser gelassencn 

heutigen PanzerscblachtschifTes) dargestellt. Er 

liifst dic allgemeinen Einrichtungen der spateren 

Panzerdrehthiirme schon erkenncn. Coles hat 

die constructiven Grundbcdingungen richtig erfafst 

und damit die Entwicklung der Panzerthurme

stiirkt. Die Fugę zwischen Thurmwand und 

Oberdeck wurde durch einen Lederring gegen 

Eindringen von Wasser geschutzt.

Der 1861 von E r i c s s o n  fiir den „Monitor" 

construirte Thurm („Stahl und Eisen* S. 139 d. J.) 

unterscheidet sich dadurch wesentlich voin Coles- 

schen, dafs er auf dem Oberdeck steht. Er 

dreht sich um eine in den Schiffsraum hinab- 

reichendc senkrechte Welle, die durch Anziehen

Oherkniile Yo'rjvavżer

mm--- 4200

Abbild. 11 a.

—
Abbild. 11 b.

11 a. Profil
11 b Torderansicht / ^ cr ‘n ®Pcz'a bescliossonen Scitenplaltc des Harlgurspanzorlburms fiir zwei 40-cm-Kanonen.

wesentlich erleichtert. Der mit 139 mm dicken 

Panzerplatten bekleidete Oberbau geht durch 

das Oberdeck hindurch, sein ungepanzerter Unter- 

bau wird daher durch den Seitenpanzer des 

SchifTes geschutzt. Der Thurm dreht sich um 

einen Hohlcylinder x von 46 cm Durchmesser 

im Batteriedeck, auf welchem auch die Rollbalin t 

liegt. Auf ihr laufen die 22 Rollen, die den 

Thurm tragen und sich um Achsen drehen, 

welche von der den Cylinder x umschliefsenden 

Hiilse am Boden des Thurmes ausgehen. Letzterer 

ist auch mit einem Zahnkranz versehen, in 

welchen zwei Handgetriebe x y zum Drehen des 

Thurmes eingreifen. Der obere Rand des Thurmes 

ist innen durch einen Metallring versteift, der 

auch dic Tragereisen tragt, welche die Decke 

bilden. Die mittleren sind herausnehmbar, um 

die Gesclnitze in den Thurm von oben her ein- 

bringen zu konnen. An den weiten Geschiitz- 

scharten ist der Panzer auf 24 cm Dicke ver-

eines Schraubenkeils soweit gehoben werden 

konnte, bis sie den Thurm frei schwebend trug. 

Sie wurde dann durch ein Raderwerk mil Dampf- 

betrieb zum Richten der Geschiitze gedrelit, was 

sehr schnell ausfiihrbar war. Beim Abfeuern 

der Geschiitze stand der gesenkte Thurm \vieder 

auf dcm Deck. Diese Einrichtung eines Dreh- 

thurmes, dereń Schwachen sich zwar ohne weiteres 

erkennen lassen, die aber wohl durch die geringe 

Bordhohe des „Monitors" bedingt war, hat in 

der Folgę keine Nachahmung gefunden, selbst 

die neuen amerikanischen Monitors („Stahl und 

Eisen“ S. 131 d. J.), die sonst den alten sehr 

gleichen, haben Thurme, welche vom Zwischen- 

deck getragen werden.

Der Kampf des „Monitor" mit dem „Merrimac“, 

dessen durchschlagender Erfolg dem Panzerthurm 

des „Monitor" zugeschrieben wurde, scheint nicht 

ohne befruchtenden Einflufs auf die nun beginnende 

emsige Thatigkeit inThurinconstructionen gewesen
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z u sein. Auf Seite 767 u. ff. im Jahrgang 1887 I 

von „Stahl und Eisen" ist eine Reihe solcher I 

Entwiirfe, die sich noch vermehren liefs, auf- | 

gefiihrt. Aber nur wenige derselben erlebten 

eine praktische Ausfuhrung, zu den wenigen ge- 

horen die des damaligen Majors Schumann, vor 

allem aber die Grusons. Unter den Entwiirfen 

befanden sich auch solche mit balbkugelfórmigen 

oder sonstwie gewolbten Kuppeln. Der ihnen 

zu Grunde liegende Gedanke ist ja richtig, da 

sie ein durch ihre Form bedingtes grofseres 

VViderstandsvermógen gegen Geschofstreffer be- 

sitzen, ais alle anders gestalteten Thtirme. Weil 

man es aber damals noch nicht verstand, gewolbte 

Panzerplatten zu walzen, so sollten die Kuppeln

| dasGliick gehabt, mit dem ersten Griff das Richtige 

| in solehem Mafse zu erfassen. Wenn auch der 

| erste Schiefsversuch gegen einen Hartgufspanzer- 

thurm im Jahre 1873 auf dem Schiefsplatz zu 

Tegel bei Berlin mifslang, so lag die Ursache 

nach Grusons Ueberzeugung doch nur in der 

zu gering bemessenen Dicke der Panzerplatten, 

aber nicht im Constructionsprincip. Diese Ansicht 

wurde durch einen zweiten Schiefsversuch im 

Jahre 1874 gegen einen Thurm von grófserer 

Plattendicke bestatigt und damit ein voller 

Erfolg errungen. Dieser Erfolg war gleichzeitig 

fur die deutsche Industrie von hoher Bedeutung, 

denn man stand damals in Berlin gerade vor dem 

Entschlufs, den durch Schiefsversuche erprobten

Abbild. 12. Harlgufspanzcrlhurm mit Maschinen- und Handbetrieb fllr 7.wci 30,^-cm-Kanonen L/35 in Minimalschartcnlaffeten G/84.

aus mehr oder minder grofsen Blecltlafeln von 

bestimmter Form zusammengenietet werden. Man 

sieht daraus, zu welchen Mitteln die noch zurtick- 

stehende Technik greifen mufste, um die Ausfiih- 

rung ais richtig erkannter Ideen zu ermfiglichen.

Diese Vorgange und Erwagungen mogen nicht 

ohne Einflufs auf Gruson gewesen und mitbe- 

stimmend auf die Construction seiner Panzer- j 

drehthiirme eingewirkt haben, denen die Gewolbe- | 

theorie zu Grunde liegt. Ihre Ausfuhrbarkeit 

war durch das Gufsverfahren gesichert, welches | 

jeder theoretisch geforderten Form sich anpafst. 

Den Constructeuren der Walzeisenpanzerthiirme 

war es unmoglich, ihm auf diesem Wege zu 

zu folgen. Seiten baben Erfinder, gleich Gruson,

VIII.»

englischen Walzeisenthurm anzunehmen, ais Gruson 

seinen Hartgufsthurm anbot und einen Aufschub 

der endgiiltigen Entschliefsung erzielte. Nachdem 

aber der Schiefsversuch 1874 die Ueberlegenheit 

des Hartgufsthurmes iiber den aus Walzeisen, 

seine Entwicklungsfahigkeit und Anpassung an 

alle Geschiitzkaliber erwiesen, da begann denn 

auch fiir das Grusonwerk die Zeit seines Empor- 

bliihens, der das Kriegswesen eine Reihe epoche- 

machender Erfmdungen im Gebiete der Panzer- 

constructionen verdankt, die zum nicht geringsten 

Theil jene Umwfilzungen mit hervorgerufen haben, 

die das noch immer andauernde Ringen nach 

neuen Formen im Festungsbau und in derTaktik 

des Festungskrieges begleiten.

2
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Der in Abbilil. 10 dargestellle Hartgufs- | 

panzerthunn fiir 2 Geschiitze in hydraulischer 

Minimalschartenlaffete kann ais Typus der Gruson- 

schen Panzerthiirme angesehen werden. Die aus 

sich gegenseitig stiitzenden Scharten-, Seiten- und 

Deckenplatten bestehende Panzerkuppel ist auf 

einem sehmiedeisernen Gitterring aus Triiger- 

eisen montirt, der an seiner Unterfliiche die aus

einer Briickenschiene (—|_f )  gebildete obere

Rollbahn tragt. Auch die untere, auf dem 

Mauerwerk liegende Rollbahn besteht nicht mehr 

aus Flachschienen, sondern gleichfalls aus der 

steiferen und tragfiihigeren Briickenschiine. Auf 

ihr laufen die mit Flantschen versehenen Block- 

laufriider, dereń Spurkranz dem Thurm beim 

Drehen sichere Fiihrung giebt ohne den Drehzapfen 

in der Mitte des Thurines und den den letzteren 

unten abschliefsenden Boden entbehrlich macht.

In den am unteren Thurmrande angebrachten 

Zahnkranz greift ein Zahnradgetriebe ein, welches 

durch Menschen- oder Maschinenkraft, je nach 

dem Gewicht des Thurines und der gewiinschten 

Drehgeschwindigkeit, betrieben werden kann. 

Eine charakteristische Einrichtung und Erfindung 

Grusons ist der Yorpanzerring aus Hartgufs, der 

in ahnlicher Weise aus nebcneinander gestellten 

Platten gebildet wird, wie die Panzerkuppel. An der, 

der wahrscheinlichen Angriffsrichtung entgegen- 

gesetzten Seite kann er auch durch Mauerwerk 

ersetzt werden. Durch diese Form des Vor- 

panzers ist gleichzeitig eine fiir den Thurmbetrieb 

werthvolle Gallerie gewonnen.

Die stark gewolbte Form der Hartgufsplatten, 

wie sie aus den Abbildungen 6 und 10 ersichtlich 

istr war aus den Erfahrungen hervorgegangen, 

die man bei alteren Versuchen gewonnen hatte. 

Im Jahre 1874 und noch spater konnte man die 

28-cm-Granate mit 1760 mt lebendiger Kraft ais 

das grSfste Angriffsgeschofs gegen Kiistenbatterieen 

betrachten, 1882 dagegen stand man der 30,5-cm- 

Granate mit etwa 5000 mt Treffkraft gegenuber, 

und dies Geschofs war noch nicht das grófste. 

Nicht minder bedeutend waren die Fortschritte 

in der Herstellung von Panzergeschossen, denn 

wahrend 1874 die Iiartgufsgranate noch das 

beste AngrifTsgeschofs war, halte 1882 die ge- 

hartete Stahlgranate ihm diesen Rang bereits 

abgenommen. Schiefsversuche in den Jahren 

1882 bis 1886 verschafften nun die Ueberzeugung, 

dafs die Wirkung der Stahlgranaten gegen Hart- 

gufspanzer, obgleich die Festigkeit der letzteren 

infolge Verbesserung des Materials in der Zwischen- 

zeit nicht unerheblich zugenommen, eine ungleich 

grófsere geworden, wenn die Spitze den Panzer 

fafste, ais wenn sic mit dem ogivalen Theil auf 

eine schragere Panzerflache aufschlug. Die Folgę 

war die Annahme eines neuen Plattenprofils. 

Dasselbe ist aus Abbild. 11 ersichtlich, welche 

die 1886 bei Spezia einer Gewaltprohe unter- 

worfene Seitenplatte eines Thurmes fiir zwei

| 40-cm-Kanonen L/35 nach ihrer Beschiefsung 

darstellt. Der Panzerthurm, dem die Platte 

angehorte, war fiir die Hafenbefestigung von 

Spezia bestimmt. Die Versuchsp!atte wog 87 950 kg 

und sollte 3 Schiisse ans der Armstrongschen 

100-t-Kanone von 43 cm Kaliber mit Kruppschen 

Stahlgranaten von 1000 kg, die von 375 kg 

braunem Prismapulver 14 700 mt lebendige Kraft 

erhielten, beschossen werden. Selbst erfahrene 

Fachleute waren der Ansicht, dafs die Platte 

durch den ersten Schufs zeitriimmert werden 

wiirde. Es mufste daher ais ein iiberaus gliinzen- 

der Erfolg begriifst werden, dafs die Platte 

dem AngrifT der 3 Schiisse von zusammen 

44100 ml Treffkraft, von welcher rund 500 mt 

auf die Tonne des Plattengewichts kommen, 

widerstand. Siimmtliche Stahlgeschosse zer- 

schellten beim AuftretTen in unziihlige Splitter 

und brachten nur Ausschiirfungen von 5, 10 und

4 cm Tiefe, sowie eine Anzahl Risse hervor, 

von denen 5 bis zur Ruckseite hindurch gingen. 

Der Versuch lehrte, dafs die aufserordentliche 

Harte des Hartgusses, durch die gewahlte neue 

Form derPlatten und dieConstruction desThurmes 

unterstiitzt, diesen zu einem Widerstande gegen 

Geschofsangriffe befahigt, wie ihn keine der 

bekannten Panzerconstructionen zu leisten ver- 

mag. Nach den Versuchen jener Zeit ist die 

aus Abbild. 12 ersichtliche Gonstruction eines 

Panzerthurmes typisch geworden. Dreizehn zu 

einem Ringe zusammengestellte Platten A und 

die aus zwei Theilen bestehende Deckplatte mit 

Mannloch und Yisirscharte bilden die Panzerkuppel 

von 9 m innerem Durchmesser und 906 100 kg 

Gewicht; die schwerste Platte wiegt 64 000 kg. 

Der Yorpanzer H, mit Beton und Granit bedeckt, 

ist aus 14 Platten zusammengesetzt, die 610 200 kg 

wiegen. Zum Handbetrieb dient ein fiir 8 Mann 

eingerichtetes Gangspill f, dessen Drehung durch 

Zahnraderiibersetzung auf einen an der oberen 

Rollbahn E l befestigten Zahnkranz y iibertragen 

wird. Zu einer Yiertelumdrehung des Thurmes 

sind 3 Minuten Zeit erforderlich. Fiir gewohnlich 

soli die Drehung durch die Dampfmaschine k 
bewirkt werden, welche den Thurm in 4,5 bis 5 

Minuten einmal herumdreht. Zur Verhinderung 

eines willkurlichen Drehens des Thurmes beim 

Einzelfeuer der Geschutze wird durch die hydrau

lischen Cylinder h mit Kolben ein Ring gegen 

die untere Rollbahnschiene E geprefst, der bremsend 

wirkt. / / s i n d  hydraulische Sammler zum Be

triebe der Hubcylinder, welche die Geschiitzrohre 

beim Richten heben, dereń jedes 56 800 kg wiegt. 

Die 455 kg schweren Geschosse werden mittels 

der Krahne N  und N l hinter die Rohre gehoben 

und mittels des hydraulischen Ansetzers p mit 

Teleskopkolben in dieselben eingesetzt.

Es sei hier bemerkt, dafs dieser Thurm ver- 

haltnifsmafsig schwacher construirt ist, ais der 

Speziathurm, der nach Ansicht des Grusonwerks
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beim Schiefsversuch einen Ueberschufs an Wider- 

standsvermogen dargethan hat, weil nur wenige 

Schiffe der Weit iiber Geschutze verfiigen, dereń 

Geschosse mit einer lebendigen Kraft von 14- bis 

15 000 mt Werke der Kiistenbefestigung Ireffcn 

konnten; es ist auch gar nicht anzunehmen, dafs 

von den 13 Platten eines Thurmes dieselbe Platte 

in einem Gefecht mehrmals gleich giinstig ge- 

troffen werden konnte. Wollte man daher die

selben Plattenstarkenverhaltnisse bei den Thiirmen 

fiir andere Geschutzkaliber (es gilt ais Grundsatz, 

dafs ein Panzerthurm hinreichendes Widerstands- 

vermogcn gegen den Angriff solcher Geschutze 

besitzen mufs, ais in ihm stehen) zur Anwendung 

bringen, so wiirde man damit eine Menge iiber- 

fliissigen Plattenmaterials anhaufen, das keinen 

Nutzen gewahrt, nur grofsere Kosten verursacht. 

Immerhin mufs es fiir die Construction der 

Kiistenlhiirme mafsgebend bieiben, dafs sie der

gewaltigen Angriffskraft einzelner Trelfer schwerer 

Schiffsgeschiitze mussen Widerstand leisten konnen. 

Bei Binnenlands-Panzerthiirmen kommt dagegen 

ein anderer Grundsatz zur Anwendung, denn es 

ist anzunehmen, dafs bei einer Belagerung ein 

Festungs-Panzerthurm von einer grofsen Anzahi 

Geschosse kleineren Kalibers getroffen werden 

wird. Die 15-cm-Kanonen sind die grofsten der 

heute gebrauchlichen Belagerungskanonen. Die 

Geschosse der 21-cm-Morser und Haubitzen sind 

zwar schwerer, ais die der 15-cm-Kanone, werden 

dieser aber an lebendiger Kraft meist nachstehen, 

weil sie eine geringere Geschwindigkeit haben. 

Spatere Schiefsversuche haben denn auch die 

Ansicht des Grusonwerks bestatigt, dafs fiir 

Thurme der Binnenlandsbefestigungen ebensogut 

Panzerplatten aus Walzeisen, wie Stahl, Gompound, 

ais Ilartgufs verwendet werden konnen.

(Schlufs folgi.)

Basischer Stalli in Schweden.

E. G. O d e l s t j e r n a  betont in langerer 

Auseinandersetzung in „Jernkontorcts annaler"

1892, VI, die Nothwendigkeit alsbaldiger umfang- 

reichstcr Einfiihrung des basischen Martinprocesses 

in Schweden, falls nicht dessen allberuhmter Stahl 

weiter und weiter durch den qualitaliv hochstehen- 

den basischen Stahl Deutschlands, Oesterreich- 

Ungarns und Englands aus dem Handel verdrangl 

werden soli. Er sagt im Eingange seines dies- 

beziiglichen Berichts: „Unsere Bessemer- und

Martinwerke, nicht weniger die Tiegelstahlhiilten 

wurden iiberrascht durch Klagen uber zu hohen Si- 

liciumgehalt desStahles; Stahlproducenten, welche 

lange Jahre an ein und denselben Kunden un- 

beanstandet ihre Billets verkauften, werden jetzt 

frtilier um Einsendung der Analyse ersucht und 

erhalten auf Grund derselben ais Antwort: „Der 

Siliciumgehalt ist mehr ais dreimal zu grofs! Wir 

wollen wohl einen Stahl haben, der vollig „sound“ 

ist, derselbe darf aber nicht auf Kosten der 

Qualitat mit Silicium dicht gemacht sein.“ Und 

doch zeigte die Analyse vielleicht in diesem Falle 

nicht mehr ais 0,07 % Si.

Die Erklarung fiir solche Ausstellung liegt 

in dcm Umstande, dafs der auslandische billigere 

basische Stahl in Qualitat den schwedischen Stahl 

erreicht und daran ist, ihn zu iibertreffen. 

Odelstjerna fahrt dann weiter fort: Meine und 

meiner Kameraden fesle Ueberzeugung ist, dafs 

die schwedische Stahlindustrie keine andere Wahl 

hat, ais unverziiglich zum basischen Verfahren 

iiberzugehen.

Man bringt mit schwedischein Roheisen und 

auslandischem Schrott den Phosphorgehalt in der 

Regel unter 0,018 fó herab, erreicht also Dane-

moraąualitiit, und oft kommt man bis unter

0,010%,  producirt also reiner, ais .Danemora.

Wenn man sich erinnert, dafs erlieblichc 

Mengen schwedischen Roheisens, feine Marken, 

von auslandischen, besonders von englischen 

Werken gekauft werden, so liegt der Grund fiir 

die eingetretene Lageveranderung klar am Tage. 

Sie ist nicht dadurch hervorgerufen, dafs der 

schwedische Stahl qualitativ zuriickging, sondern 

dadurch, dafs auslandische Werke finden, dafs 

ihre Goncurrenlen aus eigeneni Stahl ebenso gute 

Manufacturwaaren fertigen, ais sie aus schwe- 

dischem, und dafs sie nicht mehr in der Lage 

sind, deshalb dafiir Ueberpreise erzielen zu 

konnen.

Schwedischer Stahl kann nur auf Grund einer 

hoheren Qualitat mit Gewinn im Auslande ab- 

gesetzt werden; er kann infolge theurer Frachten 

im Preise nicht concurriren.

Ich glaube den Grund gefunden zu haben, 

weshalb jetzt ein minimaler Siliciumgehalt im 

Stahle verlangt wird.

Die Englander haben erkannt, dafs silicium- 

freier basischer Stahl zaher und haltbarer ist, 

ais saurer, siliciumhaltiger, und erklaren sich diese 

grofsere Zahigkeit und Haltbarkeit ais Folgę der 

Siliciumfreiheit. Andererseits halten wir vielleicht 

nicht streng genug auf gleichmafsigen Silicium

gehalt, versenden vielmehr wahllos bald Stahl 

mitzu grofsem, bald mit zu kleinem Siliciumgehalt, 

denn man weifs, dafs im besten Gufsstahl erheb- 

licheSiliciummengen sich vorfinden, wenn dieselben 

auch nicht ganz so wechseln, wie im schwedischen 

Bessemer- und Martinstahl. Letzteres war aber 

friiher ebenso der Fali, denn  ̂bislang war es
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nahezu unmoglich, beim sauren Verfahren im 

harten Stahl grofsere Schwankungen im Silicium

gehalt zu umgehen.

Im Besseinerverfahren stehen bei den kurzeń 

schwedischen Chargen die Unterschiede im Si

liciumgehalt des Stahls nahezu in Uebereinstimmung 

mit dem Unterschied desselben, im Roheisen 

und beim Martinprocesse sind diese ganz und 

gar von der hoheren oder niedrigeren Schmelz- 

temperalur im Ofen im Verlaufe der Hitze ab- 

hangig, die ihrerseits von vielen Zufalligkeiten 

bedingt und mehr oder weniger die Aufnahme 

von Silicium aus den Ofenwandungen ins Eisen- 

bad Yeranlafst.

Das basischer Stahl zaher ist ais saurer bei 

gleichen) Siliciumgehalte, ist richtig, vorausgesetzt, 

dafs beide aus den gleichen Materialien erzeugt 

wurden. Ich habe harten Stahl im basischen 

Ofen in allen Hartegraden producirt, setzte aber, 

wie schon fruher angedeutet, jederzeit Silicium 

zu; trotzdem war der Stahl so durchgehends 

viel zfiher, dafs mein Probenehmer, obschon 

beim sauren Stahl mit mehr oder weniger Silicium 

sehr erfahren, sich fiir die Biegeprobe beim 

basischen eine ganz neue Scala fertigen mufste, 

wogegen die Hartungs- und Kaltschmiedeproben 

ziemlich das gleiche Korn zeigten wie bei saurem 

Stahl. Der basische Stahl hielt auch die Walz- 

probe besser aus ais saurer. Dies war aus ge- 

wóhnlichem schwedischen Materiał erzeugter Slahl, 

nicht entphosphorter, weshalb eine Verringerung 

des Phosphorgehaltes nicht ais die Ursache seiner 

grofseren Zahigkeit angesehen werden konnte; 

diese ist móglicherweise in'einer Spur von Calcium 

oder Magnesium zu suchen, die aus den Wandungen 

ausreducirt wurde (?), oder in einer anderen noch 

nicht bekannten Einwirkung.

Um indessen den auslSndischen qualitativ 

ubertreflenden schwedischen Stahl zu erzeugen, 

mufs derselbe von allen Sprodigkeit befordernden 

Stoffen moglichst frei und deshalb auch sein

Das Blockwalzwerk der „ 
in Bin

(Hierzu T

Nach dem Berichle von J. He.ad,  In

genieur in Middlesborough, dient das nach seinen 

Zeichnungen auf Tafel VIII dargestellte Block

walzwerk zum Auswalzen von Blocken von 

380 X  380 Querschnitt und 1000 kg Gewicht 

auf 150 bis 75 Quadrat- oder 180 X  75 bis 

150 X  50 Flachstaben; diese konnen auf der 

hinzugefiigten Fertigwalze einer weiteren Ver- 

arbeitung zu Kniippeln unterzogen werden. Die 

Bloekwalzen haben eine Ballenliinge von 2400

Mangangehalt so niedrig ais moglich gehalten 

werden.

Da nun die Grofse des Zusatzes an Manganeisen 

am Schlusse der Hitze den Mangangehalt im Stahie 

bedingt und dieser wieder von der Grofse des 

Gehaltes an Sauerstoff und Schwefel im Bade 

abhangig ist, so ist letzterer auf das kleinstmogliche 

Mafs herabzudriickeri. Dies geschieht, was den 

Sauerstoff anbelangt, dadurch, dafs man den zu 

jedem Schmelzen erforderlichen Schrott in rotiren- 

den Tonnen oder sonstwie sorgfaltig von Rost 

reinigt und beim Laden des Ofens das Roheisen 

auf den Schrott setzt; geringsten Schwefelgehalt 

aber erreicht man, wenn man moglichst schwefel- 

freies Roheisen und Schrott, gut gerostetes Erz 

zum Frischen und nur Holzgas zur Anwendung 

bringt.

Der basische Ofen, mit Holzgas geheizt, bietet 

nach meiner Ansicht fiirSchweden die MSglichkeit, 

einen Stahl zu bereiten, zu dem das Gegenstiick 

an Gute vom Auslande nicht geliefert werden 

kann, weil dort nur Steinkohlengas zur Verfiigung 

steht und jedes andere zu theuer sich stellt. 

Steinkohlengas aber macht gegebenenfalls das 

Eisen rothbruchig, so dafs man, um rothbruch- 

freien Stahl zu erzeugen, so viel Manganeisen zu- 

selzen mufs, dafs das Schlufsproduct oft 0,5 % 
Mn und dariiber enthalt, wahrend man bei Holz

gas nur etwa 0 , 1 ^  und weniger nóthig hat.

Wenn nun wieder in einem harten Stahl ein 

gewisser Siliciumgehalt erforderlich bleibt, um 

ihn in erster Reihe blasenfrei zu erhalten, so 

besitzt das basische Verfahren auch nach dieser 

Richtung einen Vorzug vor dem sauren, weil 

bei ersterem der Stahl im Ofen niemals Silicium 

enthalt und man nicht mehr davon darin vor- 

findet, ais man mit dem Silicit ihm zusetzt. 

Man kann infolgedessen einen Stahl mit entweder 

ganz constantem oder ohne jeden SiliciumgehalL 

herstellen, was beim sauren Verfahren durebaus 

unmoglich bleibt. Dr. l.eo.

eu-Britisli Iron Company44 
inghani.
łfel VIII.)

und einen Durchmesser von 710, die Kanim- 

walzen einen solchen von 810 mm, ihre Ge- 

schwindigkeit betragt 40 Umdrehungen in der 

Minutę. Die umsteucrbarc Zwillingsmaschine hat 

Cylinder von 915 mm Durchmesser mit 1066 mm 

Kolbenhub und 120 Umdrehungen in der Minutę 

bei einer Dampfspannung von 7 Atm. Ueberdruck.

■ Zur Uebersetzung dienen Getriebe aus Stahl- 

formgufs von 1200 und 3600 mm Durchmesser 

mit Winkelzahnen von 177 mm Theilung. Die
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kleine Zwillingstnaschine zum Anstellen der Ober- j  mit 120 Umdrehungen getrieben, wahrend die 

walze hat Cylinder von 150 mm Durchmesser IJebersetzung 6 Messerhube in der Minutę ergiebt.

und 230 mm Kolbenhub. | Das Gesammtgewicht der Dampfmaschine nebst

Die Blockscheere schneidet Querschnitte bis Uebersetzung betragt 160 t, dasjenige des Walz-

zu 250 mm im Geviert im warmen Zustande werks bis zur Scheere 250 l und dasjenige der

und wird durch eine Zwillingsmaschine von Scheere 65 t.

460 mm Cylinderhub und 600 mm Kolbenhub ;

N ic

Der Werth der besonderen Eigenschaften, 

welche das Nickel ais solches und in seinen 

Legirungen mit Eisen besitzt, ist in neuerer 

Zeit mehr und mehr erkannt worden, und ist 

es daher begreiflich, dafs sich die Aufmerksamkeit 

der huttenmannischen Kreise diesem Metali in 

erhohtem Mafse zuwendet. Die Erzeugung an 

Nickelmetall ist in den letzten Jahren stark ge

stiegen, es sind neue Nickelerzlagerstatten entdeckt 

worden, dereń Ausbeute diejenige der alten schon 

jetzt Obertrifft, und zur Erzeugung gewisser 

wichtiger Fabricate spięli das Nickel in den 

Eisenhtitten eine bedeutende, vor wenigen Jahren 

noch ungeahnte Rolle. Unter diesen Umstanden  ̂

haben wir geglaubt, dafs unsern Lesern eine 

gedrangte Uebersicht iiber Yorkommen, Dar

stellung, Eigenschaften und Verwendung des 

Nickels willkommen ware.

Das Nickelmetall ist, wie allgemein bekannt, 

erst in yerhaltnifsmafsig neuer Zeit bekannt ge

worden. Crons l edt  stellte es 1751 zuerst 

dar; spater wurden seine Eigenschaften nament

lich von Bergmann ,  R i cht er  und Wóh l e r  

naher studirt.

Nickelvorkom m en.

Das Nickel kommt in der Natur nicht nur vererzt 

vor, sondern auch in der Form von Eisennickel 

und Phosphoreisennickel in fast allen Meteor- 

massen. Der Nickelgehalt dieser Massen schwankt 

dabei innerhalb sehr weiter Grenzen. Der ge- 

ringste Nickelgehalt wurde in dem Meteoreisen 

von Heidelberg (1861) mit 0,071 nach- 

gewiesen, wahrend den griifsten Nickelgehalt das 

Eisen von Okt i bbeha  (1857) aufweist, welches 

59,69 % Nickel enthalt. Des Ferneren ware zu 

erwahnen, dafs die terrestrischen natiirlichen 

Eisenlegirungen, z. B. die grónlandische von 

Disko und die kiirzlich entdeckte neuseelandische, 

A w u r i t ,  immer einen gewissen Nickelgehalt 

zeigen.

Die Zahl der Nickelerze ist nicht besonders 

grofs, und lassen sich dieselben in folgende

3 Hauptgruppen eintheilen:

k  c  1.

I. Arsen- und Arsen-Schwefel-Erze,  mit 

entsprechenden Antimon-Schwefel- und Wismuth- 

Schwefel-Verbindungen.

Die hauptsachlichsten darunter sind:

I .  Kupfernickel,Rothnickelkies, Nickelin (NiAs) 

mit 43,5 % Nickel.
- 2. Weifsnickelkies, Chloantit (Ni As2) mit 

27,8 % Ni.
3. Nickelglanz, Nickelarsenkies (NiAsS) mit 

35,1 % Ni.
4. Antimonnickelglanz, Nickelantimonkies 

(NiSbS) mit 27 #  Ni.

5. Nickelspiefsglanz, Anlimonnickel, Breit- 

hauptit (NiSb) mit 31,5 % Ni.
Die Arsen- und Arsen-Schwefel-Erze sind 

vorzugsweise auf Erzgangen zu Hause. Gelegent- 

lich treten die Nickel-Arsenerze auch auf „Fahl- 

bandern” und anderen Lagerstalten auf.

II. Su l ph i derze  (ohne Arsen), namentlich 

nickelhaltiger Magnetkies und nickelhaltiger 

Schwefelkies, mit Eisennickelkies, Millerit u. s. w.

III. Si l i caterze.  Garnierit(mit9 bis 30 'jo Ni), 

Numeait, Genthit u. s. w.

Diese treten vorzugsweise oder beinahe aus- 

schliefslich ais Gange im Serpent i n  auf.

Garn ier i t  (Numeail) ist das einzige eigent- 

l i che Nickelerz, das direct auf Nickel verhuttet 

wird, wahrend das Nickelmetall aus den unter 

1 bis 5 genannten Erzen nur ais Nebenproduct 

bei der Gewinnung anderer Metalle erlangt wird. 

Nickelerze im allgemeinen kommen in bedeuten

den Mengen am Harz, in Schlesien, in Sachsen, 

im Siegerland, in Bohmen, Steiermark, Salzburg, 

in Ungarn, Serbien, Italien, Schweden, Norwegen, 

am Ural, in Oregon, Nord-Carolina, in Texas, 

vornehmlich aber in Canada und Australien vor. 

In neuester Zeit kommt ein Vorkommen im 

Dagestangebiet (Kaukasus) hiozu. An der Nickel- 

darstellung betheiligen sich hauptsachlich die 

Lauder: Deutschland, Oesterreich, Schweden,

England, Frankreich (das Rohproduct ist der neu- 

caledonische Garnierit), Nord- und Sudamerika.

Die Nickelproduction Ganadas sieht gegen- 

wartig so im Yordergrund, 'dafs es angezeigt
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erscheint, auf das dorlige Erzvorkommen und 

auf die geologischen Verhaltnisse der Nickelgruben 

von S udbu ry  naher einzugehen. Wir halten 

uns dabei an die Angaben, die R. Bell in einem 

Vortrag vor der „Geol. Society of America" mit- 

theilte.* Sudbury selbst ist eine am Huron-See 

gelegene, seit ErofTnung der Pacificbahn ent- 

standene Stadt. Das Vorkommen von Kupfer- 

erzen in der umliegenden Gegend war schon 

vor 40 Jahren bekannt, es fehlte indessen an 

den nothigen Yerkehrsmitteln.

Das Erzrevier bildet eine riesige Ellipse, dereń 

lange Achse sich vom Oberen See bis zum 

Mistassini-See in einer Lange von 600 englischen 

Meilen erstreckt. Der Streifen zieht mit wechselnder 

Breite vom Oberen See ausgehend nahe dieser 

Seekiiste weiter langs der Nordkuste des Huron- 

Sees bis Spanisch River. Die innere Linie des 

Giirtels wendet sich von hier aus nordostlich 

zum Wahnapitae-See und kehrt dann in einem 

Bogen iiber Nord und Nordwest wieder /.um 

Oberen See zuriick. Die Breite der Iluron-Schichten 

wechselt stark und betragt bei Sudbury 24 engl. 

Meilen.

Dic Erze gehoren nicht ausschliefslich einer 

Schicht a n , sondern kommen in allen Gesteins- 

arten des Sudbury-Districts vor, Die bisher ais 

erzfOhrende constatirte FlSche dehnt sich von 

Wallace-Mine am Huron-See gegen Nordosten 

zum Wahnapitae-See auf eine Lange von 70 

Meilen und eine grofste Breite von 50 Meilen 

aus, Die Erzgange bilden Stoekwerke, die der 

Richlung der Gebirgsspalten folgen. In allen 

Fallen besteht das Erz aus einem Gemenge von 

Chalkopyrit und nickelhaltigem Pyrrhotin (mit

1 bis 5 % Ni).

Eine sehr eingehende, auf eigenen Sludien 

fufsende Beschreibung dieses Erzvorkom mens hat 

Hr. von F o u l lo n  kiirzlich in seiner Abhand

lung: „Ueber einige Nickelerzvorkommen“ im 

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 

ver6ffent)icht.**

Die eben geschilderten Erzlagerstiitten werden 

gegenwartig von drei Gesellschaften ausgebeutet. 

Dieselben forderten seit Inbetriebsetzung im Jahre 

1886 bis October 1890 zusammen 158 000 t 

Roherze. Das ausgedehnteste und reichste Terrain 

besitzt die „Canadian Copper Company". Ueber 

die Anlage der letztgenannten Gesellschaft be- 

richtete E. D. Peters in den „Transactions of 

the American Institute of Mining Engineers". 

Vol. XVIII, 1889.

Die Gruben wurden urspriinglich auf Kupfer- 

erze betrieben, bis man beim Verschmelzen einer 

Ladung dieser Erze dereń bedeutenden Nickel- 

gehalt entdeckte.

* Vergl. „Oesterr. Zeitschrift fur Berg- und Hutten- 
wesen* 1892, Nr. 17, S. 208.

** 1892, 43. Band, 2. Heft.

Die Gestaltung der Oberflache ist dort fiir den 

Betrieb von Tagbauen sehr giinstig, und hat man 

an mehreren Stellen das Erz iiber 30 m quer 

durchoiterl („Slabie mine“). Ein etwas anderes 

Erzvorkommen benutzt die „Copper ClifT mine“ , 

die, wie die vorhin genannte, im Besitz der 

„Canadian Copper Company" ist. Die Erze finden 

sich hier vielfach mit Diorit geinengt, und 

treten in unregelmafsigen Massen von je etlichen 

tausend Tonnen auf. Eine dritte Art des Vor- 

kommens zeigt die „Evans mine“ . Es findet 

sich hier ein grofser Stock aus Pyrrhotin bestehend, 

der stellenweise so machtig ist, wie der armere 

Stabie-Magnetkies, aber einen hoheren Nickel- 

gehalt aufweist.

Die Erze werden in grofsen Ilaufen von 

80 Fufs Lange, 40 Fufs Breite und 7 Fufs Hohe, 

die gegen 800 t Erz fassen, gerostet. Ein solcher 

Haufen brennt bei guter Fuhrung 60 Tage. Das 

Eisen, das an den Schwefel gebunden war, wird 

beim Rosten oxydirt und giebt mit der Kiesel

saure ein gutes Flufsmittel. Zum Verschmelzen 

dienen zwei mit Wassermantel versehene Herres-  

hof-Oefen. Man verbraucht dabei 12,5 % Koks. 

Der gewonnene Nickelstein, der 27 % Cu und

15 % Ni enthalt, wird zum Theil nach Swansee  

verschiffL oder geht nach Deutschland.

Bis zur ErofTnung der canadischen Gruben 

lieferte die franzosische Slrafansiedlung von Neu- 

C aledon ien  die grofste Menge Nickelerze. Die 

Erze treten daselbst in Serpentin auf, aber die zahl

reichen Gange sind seicht und nicht anhaltend.

Die ersten Nachrichten iiber das dortige Vor- 

konunen verdffenllichte M. Ju les G a r n ie r  im 

Jahre 1867. H eurteau machte 1876 weiter 

darauf aufmerksam. Im vergangenen Jahre ver- 

vollstiindigte David Levat, der ehemalige Leiter 

der Gesellschaft „Le Nickel", in den „Annales des 

mines" (1892, 141 bis 224) die Mittheilungen 

der friiher genannten Autoren. Das „Bulletin de 

la Societe de 1’lndustrie minćrale" 1892, Tome VI,

S. 753 bis 804, enthalt gleichfalls eine sehr 

umfangreiche Bearbeitung dieses Gegenstandes 

von Fe lix  Benoit. Von alteren Abhandlungen 

ware noch jene von M. H. P o rc h e ro n  im 

„Bullet. de la Soc. m in.“ 1885, XIV, S. 89 

bis 126, zu erwahnen.

Die Nickelerzgruben in Neu-Caledonien konnten 

bisher mangelnder Arbeitskrafte wegen nicht 

in einer ihrer Ergiebigkeit entsprechenden Weise 

ausgebeutet werden. Diesem Mangel ist neuestens 

durch die Berufung von 600 japanischen Ar

beitern abgeholfen worden, und es stehen nun- 

melir andauernd grofsere Anlieferungen neu- 

caledonischer Nickelerze in Aussicht.

Bei dem Umfang, den die Nickelliteratur gegen- 

wartig angenommen hat, mussen wir uns versagen, 

auf Einzelheiten iiber das Nickelvorkommen an 

anderen Oertlichkeiten einzugehen. Wer sich speciell 

fiir den Gegenstand interessirt, den yerweisen wir
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ganz besonders auf die sclion genannte Schrift 

F ou llons . Dieselbe behandelt die Vorkpmmen 

in O regon, Revda am Ural, F rankens te in  

in Schlesien, S udbury  in Ganada, Schweide-  

rich in Bóhmen und A va la  in Serbien.

Die bedeutenden Nickellagerstatten Sch wedens 

und N o rw e g e n s  beschrieb J. H. L. V og t in 

Ghristiania irrmehreren Abhandlungen. Wir nennen 

von diesen nur: „Nikkelforekomster og nikkel-

produktion”. Die „Zeitschrift f, prakt. Geologie* 

brachte in ihrem Aprilheft eine umfassendc Arbeit 

desselben Verfassers uber Nickelerze. W ir er- 

wahnen daraus nur, dafs in Norwegen seit dem 

Jahre 1850 in Summa etwa 300 000 t Nickelerze 

gewonnen wurden.

Darstellung des N ickels.

Zur D ars te llung  des metallischen Nickels 

ubergehend, bemerken wir, dafs die Nickelgewinnurig 

sowohl auf trockenem  ais auf nassem W ege  

vorgenommen wird; im ersten Falle stelit man. 

eine Nickelspeise her und gewinnt aus dieser 

wiederum auf trockenem oder nassem Wege das 

Metali.

Da es indessen nicht die Absicht der vor- 

liegenden Zeilen ist, eine eingehende Beschreibung 

der verschiedenen Nickelgewinnungsmethoden zu 

geben, so wollen wir uns darauf beschranken, 

hier kurz die Gewinnung des Nickels aus dem 

Garnierit anzufuhren.

Garnierit enthalt neben 9 bis 17,3 Jo NiO 

durchschnittlich 41 bis 4 6 $  Si02, 5 bis 14 fó 

FeaOa, 1 bis 7 $  Ala0 3, 4 bis 9 J> Mn2Os, 8 

bis 1 6 #  Ho O, 6 bis 9 $  MgO, CaO, 1,3 % 

Co und 1 Jo Alkalien.

Die Verarbeitung dieser Erze, die bereits seit 

Jahren das Hauptmaterial fiir die Darstellung 

des Nickels sind, geschah zuerst (Ende der 70er 

Jahre) in der jetzt allgemein gebrauchlichen 

Methode auf dem Nickelwerk von F le itm ann

& Wi-tte in Iserlohn. Die Erze wTerden mit 

Schwefel oder schwefelsauren Salzen (Gips oder 

schwefelsaurem Natron) in einem Schachtofen 

mit Quarz oder Sand geschmolzen und der re- 

sultirende Nickelstein alsdann in einer Bessemer- 

birne durch Einblasen von Luft vom Eisen ge- 

reinigt. Der moglichst eisenfreie Stein wird 

alsdann abgeroitet und das Oxyd zu Metali 

reducirt.

G arn ier verschmilzt das Erz unter Zusatz 

von Flufsspath in einem 8 ni hohen Ofen unter 

Anwendung von warmem Wind auf eisenhaltiges 

Rohnickel von der Zusammensetzung Ni =  60,90, 

F e =  33,35, Si =  0,85, C =  3,90, S =  l ,5 0 # .

P. M anhes hat vorgeschlagen, den durch 

Schmelzen der Nickelerze gewonnenen Rohstein 

im Bessemerconverter zu concentriren (D. R.-P. 

Nr. 29 006 und 47 444). Das Raffmiren des 

Rohnickels kann auf verschiedene Weise erfolgen.

Nach L anggu lh  („Berg- und Iluttenm. Ztg.“ 1888, 

Nr. 32, S. 295), der eine Zeitlang in der Fabrik 

von Fleitmann & Witte beschaftigt war und von 

hier seine Mittheilungen ohne Zweifel geschopft 

hat, werden norwegischc und schwedische Erze 

mit 2 bis 4?ó Kobalt und Nickel in einem 5m  

hohen und 1 m weiten Schachtofen, der drei 

Formen von 7 cm Durchmesser besitzt, mit Koks 

bei 20 cm Wasserpressung verschmolzen. Auf 

1000 kg Erz kommen 140 kg gebrannter Kalk, 

100 kg Kalkstein und Converterschlacke. Der 

Ofen setzt in 24 Stunden 20 t Erz und 11/2 t 

Schlacke auf 2 t Stein mit etwa 30 % Nickel 

und Kobalt bei zwei- bis dreimonatlichem Gange 

durch, wobei der fliissige Stein direct in den 

mit feuerfestem Materiał ausgefutterten Converter 

mit seitlichen Diisen abgestochen wird. Der 

30procentige Stein wird auf 75 bis 11 Jo an- 

gereichert und dann auf nassem Wege weiter 

verąrbeitet.

Die Flamme beim Bessemern ist anfangs 

kurz und gelb, wird dann weifser und nach

2 bis 3 Minuten rauchig; Schwefel und Arsen 

entweichen und der ganze Inhalt beginnt heftig 

zu kochen. Bei der Oxydation des Eisens 

im letzten Stadium des Processes verschwindet 

der Rauch, und die Flamme wird immer heller. 

Nach 20 bis 25 Minuten ist der Procefs beendigt. 

Der Ofeninhalt wird in eine eiserne Form ent- 

leerl, wobei eine Sonderung von Stein und Schlacke 

nach dem specifischen Gewicht statlfindet. Der 

Stein enthalt 75 bis 7 7 $ ,  die Schlacke 1 bis 

2 #  Kobalt und Nickel; letztere trennt sich leicht 

von ersterem und geht zum Schachtofenschmelzen.

Nach Garn ier („Stahl und Eisen “ 1883, S. 518) 

geschieht das Affiniren in einem Flammofen, 

dessen Sohle aus kohlensaurem Kalk hergestellt ist.

Das auf nassem Wege, sowie das aus den 

neucaledonischen Erzen erzeugte Nickel pflegt 

ziemlich rein zu sein, immer aber enthalt das 

Handelsnickel geringere oder grofsere Mengen 

von Kobalt, Kupfer, Eisen und Arsen, seltener 

Mangan, Zinn, Blei, Schwefel und Antimori.

In den Handel gelangt das Nickel ais Pulver- 

nickel, Wurfelnickel, Nickelgranalien und hier 

und da auch in Barrenform.

Ehe wir zu den Eigenschaften des Nickels 

iibergehen, wollen wir mit wTenigen Worten der 

neuesten Vorschlage zur Nickelgewinnung ge- 

denken. W ir meinen das Verfahren von Ludw’ ig 

M oridin Winnigton Heall (England).

Die Grundlage, auf der die neue, in fast 

allen Landern patentirle Nickelgewinnung fufst, 

war die Entdeckung einer leicht fliichtigen Nickel- 

verbindung — Nickelkohlenoxyd — die man 

erhalt, wenn man nickelhaltige Substanzen bei 

geeigneter Temperatur mit Kohlenoxyd behandelt. 

Aus der so erhaltenen fliichtigen Verbindung kann 

das Nickel auf einfache Weise abgeschieden werden. 

Der Yorgang ist kurz folgender:
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Wenn die zu verarbeitenden Erze Schwefel 

oder Arsen enthalten, werden sie derart behandelt, 

dafs das Nickel in Nickeloxydul ubergefuhrt wird. 

Nach dieser Behandlung wird das Nickel durch 

Wasserstoff oder Kohlenoxyd, Kohlen wasserstoff 

oder ein Gemenge dieser Gase bei 350 bis 450° 

reducirt und in den metallischen Zustand iiber- 

gefahrt; man erhalt es, dabei in fein vertheilter 

Form. Das so gewonnene Nickel wird nun 

in einem besonderen Apparal bei einer unter 

150° liegenden Temperatur mit Kohlenoxyd be

handelt, das mit anderen Gasen gemengt sein 

kann aber moglich frei von Sauerstoff sein soli. 

Die auf diese Weise sich bildende fliichtige Nickel- 

verbindung wird nebst den iiberschiissigen anderen 

Gasen durch geeignete Kammern oder Rohren 

geleitet, in denen das Nickelkohlenoxyd in seine 

Bestandtheile, Nickel und Kohlenoxyd, zerlegt 

wird. Das Nickel wird bei dieser Behandlungs- 

weise in sehr reinem Zustande in zusammen- 

hangenden Massen erhalten, wahrend das Kohlen- 

oxydgas entweicht und wieder zur Behandlung 

frischer Materialien verwendet werden kann.

Wie die „Revista Minera" angiebt, sollen 

Proben mit zahlreichen Nickelerzen aus ver- 

schiedenen Laridern stammend und mit sehr 

verschiedenem Nickelgehalt angestellt worden sein, 

die die Brauchbarkeit der Methode erwiesen haben.

Ob das neue Yerfahren bereits Eingang in 

die Praxis gefunden hat, daruber fehlen uns 

nahere Angaben. Wir sind indessen geneigt, 

diesen Vorschlagen, die ja von sehr hohem wissen- 

schaftlichen Interesse sind, weniger praktische 

Bedeutung zuzuschreiben.

Eigenschaften des Nickels.
Das Nickel gehort neben Kobalt und Mangan 

in dic Eisengruppe der Metalle. Es erscheint 

uns daher zweckmafsig, die Eigenschaften des 

Nickels nicht fiir sich, sondern im Vergleich mit 

den Eigenschaften seiner Verwandten zu betrachten. 

Wir folgen dabei den Angaben, ■ die Dr. H. 

W edd ing  in den „Mittheilungen des Yereins 

zur Beforderung des Gewerbfleifses" 1892, Nr. 1, 

S. 52 ff., machte.

Alle vier Metalle: Eisen, Mangan, Kobalt 

und Nickel, haben, wie die folgende Zusammen- 

stellung zeigt, ahnliches specifischcs Gewicht, 

Atomgewicht und Atomvolumen, sind grauweifs 

und polirt gliinzend, sehr strengflussig und bei 

sehr hoher Temperatur verdampfbar.
Spec. Atom- Atom- Schmelz- Spec.

Gewicht gewicht volumen punkt Warme

Eisen. . 7,6-7,84 55,88 7,64 1S04°C. 0,112-0,114
Mangan. 7,90 54,8 6,96 1900 , 0,122
Kobalt . 8,60 58,65 6,74 1800 „ 0,107
Nickel . 8,3-9,0 58,6 6,60 1450 , 0,108-0,109

Die Farbę ist bei

Eisen grau mit einem Stich ins Blaue
Mangan „ „ „ „ Gelbrothe
Kobalt „ „ „ „ , Rosenrothe
Nickel , „ „ „ „ Gelbgrflne.

Nickel, Kobalt und Eisen werden vom Magnet 

angezogen und werden magnetisch. Mangan theilt 

diese Eigenschaft nicht. Erstere drei Metalle 

gehóren zu den dehnbarsten, Mangan ist sprode. 

Die Festigkeit gegen das Zerreifsen ist am grófsten 

beim Kobalt (108 kg a u f l qmm), es folgt Nickel 

mit 80, Eisen mit 62,5 kg. Kein anderes Metali 

iibertrifft die der Eisengruppe an Festigkeit.

Der Harte nach gruppiren sich die vier 

Metalle folgendermafsen: Mangan, Kobalt, Nickel, 

Eisen. Der Oxydationsfahigkeit (an feuchter Luft) 

nach: Mangan, Eisen, Nickel, Kobalt.

Nickel lafst sich ohne erhebliche Oxydation 

an der Luft gliihen und unterscheidet sich da

durch stark vom Eisen. Der Hammerschlag 

des Nickels ist dunkelgriin, der des Eisens 

dunkelblau.

Salzsaure und Schwefelsaure losen Nickel 

langsam, mafsig concentrirte Salpetersaure leicht 

auf. Nickel kann, ebenso wie Eisen und Kobalt, 

durch Eintauchen in Salpetersaure von 1,48 

specifischem Gewicht p a ss iv  gemacht werden.

Wie wir bereits auf Seite 327 angefiihrt 

haben, ist das Handelsnickel nie chemisch rein, 

und ebenso wie fremde Beimengungen die Eigen

schaften des Eisens oft sehr wesentlich beein- 

flussen, ist dies auch beim Nickel der Fali.

W ir wollen daher den Einflufs dor fremden Bei

mengungen kurz erwahnen.

Nach Dr. W e d d in g  nimmt das Nickel bis 

zu 9 $  K o h len s to ff auf und kann der Kohlen

stoffgehalt, wie beim Eisen, a m o r p h  oder

g r a p h i t is c h  auftreten.

G a rd  stellte Nickel mit 9 bis 9,5 % Kohlen

stoff het-; es gleicht ein kohlenstoffhaltiges Nickel 

(Rohnickel) dem weifsstrahligen Roheisen im

Gefiige, ist leichter schmelzbar ais reines Nickel, 

giefsbar und sprode.

Das geschmolzene Metali zeigt, auch wenn 

es keine wahrnehmbaren Mengen von Graphit 

oder Kohle enthalt stets eine ahnliche Sprodigkeit 

und Briichigkeit wie Gufseisen. Dr. F le itm ann  

verrnuthele, dafs ein schwer zu beseitigender ge

ringer Gehalt von Kohlenoxydgas im Nickel die 

Ursache dieser Sprodigkeit sei, eine Vermuthung, 

dereń Richtigkeit durch die von M ond  spater 

enldeckle Kolilenoxydnickelverbindung an Wahr- 

scheinlichkeit gewonnen hat. Um diese geringen 

Mengen von Koh!oxydgas zu zerstiiren setzte 

Fleitmann dem rorsichtig geschmolzenen, rnog- 

liclist kohlen- und sauerstofffreien Nickel, geringe 

Mengen von metallischem Magnesium zu und 

erlangie in der That dadurch eine solche Dehn- 

barkeit und Schweifsbarkeit des Metalles, dafs es 

ihm im Jahre 1880 bereits moglich war, Bleche 

von Reinnickel in einer Breite von mehr ais

1 m lierzustellen.

Seit Fleitmann seine Methode der Dehnbar- 

machung des Nickels bekannt gemacht hat, haben
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auch Andere gesucht dasselbe Ziel zu erreichen, in

dem sie dasMagnesium durch einen ahnlich wirken- 

den KGrper ersetzlen (Zink, Mangan, Aluminium, 

Phosphor). Den beslen Ersatz bildet bis jetzt das 

metallische Mangan, welches in der yerschieden- 

sten Weise dem Nickel zugefiigt wird. Dasselbe 

(ibt neben der vollstandigen Beseitigung des Sauer- 

stoffs auch eine zersetzende Wirkung auf absorbirtes 

Kohlenoxydgas aus, obschon diese letztere lange 

nicht so energisch ist, ais die des Magnesiums.

Aus Nickeloxydul und Zuckerkohle durch 

zweistiindiges Erhitzen zur Weifsgluth dargestelltes 

Nickel zeigte nach P e b a l:

Gesammt- n „ , .. Amorpho
kohlenstoff GraIlhlt Kolno

bei langsamem Erkalten 1,26 0,98 0,29
„ schnellerera „ 1,39 0,78 0,61

Nickel nimmt auch S i l i c i u m  auf, dessen 

Menge in kohlensloffhaltigem Nickel die Aus- 

scheidung von Graphit bedingt. Es verbindet 

sich uberdies mit Schw efe l, Se len , P h o s 

p h o r , A n t im o n  und A rse n  und legirt sich 

leicht mit Zink, Kupfer, Zinn, Eisen, Kobalt 

•und Aluminium; schwieriger mit Silber, Queck- 

silber und Blei.

Verwendung des Nickels.

In neuester Zeit hat das Nickel eine bis vor 

kurzem noch ungeahnle Bedeutung erlangt. Anfang- 

lich diente es fast ausschliefslich zur Herstellung 

von Leg irungen mit Kupfer und Zink, und haben 

dieselben unter yerschiedenen Natnen wie: Argentan, 

Neusilber, Chinasilber, Packfong, Maillechort u.s. w. 

rasch Eingang in den Handel gefunden. Spater 

verwendete man die Legirung mit Kupfer in yer

schiedenen Landern ais Materiał fur Scbeide- 

m iinzen , so in Deutschland, Belgien, in der 

Schweiz, in den Yereinigten Staaten, Brasilien, 

Venezuela, Chile und Egypten. Was die Yer- 

wendung des Reinnickels zu Miinzzwecken anbe

langt, so sei erwahnt, dafs die Firma Fleit- 

m ann & W itte  zuerst der Schweizer Miinze 

dieses Metali yorgeschlagen hat. Fiir die neuen 

osterreichisch-ungarischen Scheidemunzen werden 

nicht weniger ais 15 000 Metercentner Reinnickel 

benóthigt. Auch zur V e rn icke lung  auf gal- 

vanischem Wege werden gegenwartig ziemlich 

bedeutende Mengen dieses Metalls verwendet, denn 

wiihrend man sich friiher darauf beschrankte, Luxus- 

gegenstande, Instrumenle und kleine Maschinen- 

theile (z. B. Rader von Taschenuhren) mit Nickel 

zu iiberziehen, geht man jetzt schon so weit, ganze 

Maschinen zu vernickeln. Das Ueberziehen von 

Metallen mit Nickel kann dabei auf yerschiedene 

Weise geschehen, doch ist das. gewóhnlichste 

und zweckmafsigste unter allen diesbezuglichen 

empfohlenen Verfahren jenes, bei welchem der 

Nickeliiberzug unter Anwendung des elektrischen 

Stroms hergestellt wird. Die so erhaltenen Ueber- 

VIII.u

ziige sind von silberweifser Farbę, grofser Hartę 

und haben die gute Eigenschaft, an trockener 

Luft yollkommen unveranderlich zu bleiben.

Die Verbindungen, diebeim Vernickeln yornehm- 

lich zur Anwendung kommen, sind das schwefelsaure 

Nickelosydul und das Chlornickel; man kann 

dieselben leicht darstellen durch Auflósen von 

Nickel in einer der betreffenden Sauren und Ver- 

dampfen der Losung zur Krystallisation. Hier- 

durch erhalt man apfelgriine Krystalle der Nickel- 

salze, die aber vor ihrer Anwendung erst von 

Kupfer und anderen fremden Metallen, die stets 

in kleinen Mengen im kauflichen Nickel enthalten 

sind, gereinigt werden mussen. In der neueslen 

Zeit werden die zur gatvanischen Vernicklung 

yerwendeten Salze in der geeigneten Form (meistens 

ais Aminoniumdoppelsalze) von den Nickelfabriken 

selber oder von besonderen Fabriken dargestellt. 

Auf die yerschiedenen Methoden der Yernicklung 

einzugehen, ist hier nicht der Platz, wir wollen 

nur noch erwahnen, dafs es Hrn. F le itm ann  

in Iserlohn im Jahre 1879 gelungen ist, Nickel 

auch durch Schweifsen mit Eisen und Stahl zu 

yerbinden, wobei das sehr feste Haften des Nickels 

am Eisen wahrscheinlich einer Wanderung der 

Atome von Eisen in das Nickel zuzuschreiben ist. 

Auf diese Eigenschaft grundete Dr. Fleitmann 

eine ganz neue Industrie, indem er Bleche er

zeugte , die auf einer oder beiden Seiten durch 

wirkliche Schweifsung mit Nickel plaltirt sind 

und ais Kernmetall Eisen, Flufsstahl oder Nickel- 

kupfer enthalten. Aus diesen Blechen, die in- 

zwischen ein bedeutender Handelsartikel ge

worden sind, werden die mannigfaltigsten Gegen- 

stande, namentlich Tisch- und Kiichengerathe, 

hergestellt. Eine noch grofsere Bedeutung gewann 

das Nickelmetall, ais man gelernt hatte, das Nickel 

durch das oben erwiihnte Verfahren in walzbarer 

und schweifsbarer Form darzustellen: von da an 

wurde das Nickel nicht nur ais schutzender Ueber- 

zug fiir andere Metalle verwendet, sondern auch 

selbstandig zur Fabrication von Gufs-, Schmiede-, 

Blech- und Drahtwaaren; es dient ferner ais 

Unterlage zu Gold- und Silberdraht.

Seit dem Jahre 1886 finden bedeutende 

Mengen Nickel Verwendung bei der Herstellung 

der P an ze rp la tte n . Die Firma Fried . K rupp  

fertigt Nickelstahlplatten von hervorragender Gilte, 

die Firma Schne ider in Creusot soli fiir diesen 

Zweck vor kurzem Abschliisse auf 100 000 t 

Nickelerze mit der „Socićte du Nickel“ gemacht 

haben, wahrend die Regierung der Vereinigten 

Staaten im yergangenen Jahre nicht weniger ais 

6500 t Nickelslein aus Canada mit durchschnitt- 

lich 20 % Nickel erworben hat. Ueber die vor 

einiger Zeit in Annapolis abgelialtenen Schiefs- 

versuche, die die vollstandige Ueberlegenheit der 

Nickelpanzerplatten gegeniiber anderen Platten er

wiesen haben, wurde an anderer Stelle eingehend 

berichtet.

3
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Verbrauch und Preis des N ickels.
Wie eingangs erwahnt, hat der V erbrauch  

an Nickel in den letzten Jahren ganz aufser-

ordentlieh zugenommen, jedoch in demselben

Mafse, wie jener stieg, ist der P re is  dieses 

Metalles gesunken. So kostete in den Jahren 

1873 bis 74, wahrend der Einfiihrung der

deutschen Nickelmunzen, 1 kg Nickel noch

35 bis 36 J t, nach Entdeckung der ungelieuren 

neucaledonischen Nickelerzlager (1874) sank der 

Werth des Nickels so gewaltig, dafs man das

selbe im Jahre 1880 bereits zum Preise von

8 J t  f. d. kg verkaufte. Gegenwartig steht es 

auf ungefahr 4 J t  das Kilogramm. Die Eroffnung 

der neucaledonischen Gruben bildete auch in 

der Production dieses Metalls einen Wendepunkt. 

Bis dahin betrug sie fiir die ganze Erde ungefahr 

400 t, stieg aber 1880 auf 1200 t und erfuhr 

1884 eine weitere Steigerung bis auf 2000 t. 

Im Jahre 1887 wurden im ganzen 3000 t ver- 

braucht, von denen 2400 t allein auf Europa 

entfielen. Damals warNeu-Galedonien mit ungefahr 

2600 t fast der alleinige Producent. Seitdem 

hat Canada einen grofsen Theil der Lieferung 

flbernommen. Gegenwartig soli der Bezirk von 

Sudbury taglich 12 bis 15 t reines Nickel oder 

jahrlich 4500 bis 5000 t liefern konnen. In 

Neucaledonien bereitet man eine gleiche Production 

vor, so dafs beide Lander in der Zukunft wohl 

9000 bis 10 000 t reines Nickel liefern konnen.

Eisennickellegirungen.
Yorkommen des natUrltclieu Mckelcisens.

Eisennickellegirungen kommen, wie wir schon 

eingangs erwahnt haben, in zweierlei Gestalt in 

der Natur vor. So ist z. B. das terrestrische 

Eisen, welches A. N ordensk io ld  bei Ovifak auf 

der Insel D isko  (Grćinland) im Jahre 1870 ge

funden hat, eigentlich nur eine naturliche Eisen- 

nickellegirung, die neben 0,5 — 3 #  Nickel, etwas 

Kobolt und Phosphor auch 2,82 % Schwefel und

3,69 $  Kohlenstoff enthalt. Desgleichen findet 

sich das Nickeleisen im Meteoreisen. Selbstredend 

schliefst die Kostspieligkeit dieses Materiales jede 

praktische Verwendung im grofsen aus. In 

kleineren Mengen wurde und wird indessen Meteor

eisen von den Indianern und Eskimos zu allerlei 

Werkzeugen und Waffen verarbeitet. Ja wir 

brauchen nicht einmal so weit zu gehen. Es 

geniigl daran zu erinnern, dafs um das Jahr 1840 

eine sehr betrachtliche Meteoreisenmasse in der 

Nahe des Orles S z lan ic za  am Fufse des Magura- 

gcbirges in Ungarn gefunden wurde, von welcher 

mehr ais 30 Gentner Yerarbeitet wurden, wodurch 

ein ganzer Schatz fiir die Wissenschaft verloren 

gegangen ist. —  Da iiber die Mengen des vor- 

handenen naturlichen Nickeleisens vielfache falsche 

Yorstellungen verbreitet sind, so bemerken wir, 

dafs z. B. das Wiener Naturhistorische Hofmuseum

1033 kg davon besitzt. Desgleichen ist die Samm- 

lung der Berliner Universitat sehr reich daran. 

Das Britische Museum besitzt unter anderen einen 

Błock von 3600 kg Gewicht, derselbe stammt 

von G ranbourne  in Australien. Das grofste 

Stiick befindet sich indessen im Museum von 

R io de Jane iro  und wurde vor einiger Zeit 

mit einem Kostenaufwand von iB  1700 von 

Bemdego, Bahia, gebracht.*

Herstellung: der Jiickelcisenleginmgen.**

Eisen-Nickellegirungen konnen im Hochofen 

durch Reduction eisen- und nickeloxydhaltiger 

Erze erschmolzen werden. Eine solche im Hoch

ofen gewonnene Legirung enthalt nach G au tie r

1,5 — 2 Jo Kohlenstoff, 2 — 3 J> Silicium, 0,5 

bis 0,75 % Schwefel, 20 — 25 J> Eisen und 

70 — 75 J> Nickel. Da indessen nickelhaltige 

Eisenerze seiten sind und der Nickelgehalt un- 

gleichmafsig ist, so ernpfiehlt es sich, um nickel- 

haltiges Eisen von beslimmter Zusammensetzung 

zu erhalten, das metallische Nickel fiir sich zu 

gewinnen und es dem geschmolzenen schmied- 

baren Eisen zuzusetzen.

Gegenwartig werden schmiedbare Eisennickel

legirungen im Siemens - Martinofen hergestellt. 

Die Frage, ob man dabei thunlichst reines metal- 

lisches Nickel oder eine Eisennickellegirung 

(Ferronickel) anwenden solle, beantwortet G arn ier  

zu Gunsten des letzteren. Man vergleiche iibrigens 

die britischen Patente Nr. 2573'(1884), 870 

(1885), 7179(1885), 3410(1888), i4 1 5 0 (1888), 

16567 (1888), 8492 (1891).

Ebenso wie man manganfreie Nickeleisen- 

legirungen im Hochofen darstellen kann, lassen 

sich auch manganhaltige Legirungen erzeugen. 

Die „Socióte anonyme le Ferro-Nickel“ in Paris 

giebt an, N icke lsp iege l aus einem Gemenge 

oxydischer Erze des Eisens, Mangans und Nickels 

im Hochofen mit folgender Zusammensetzung 

erschmolzen zu haben:

N i c k e l .....................20 %
M angan ......................5 $

Eisen . . . . . 72 %

Kohlenstoff . . . 2 ,5—3

P, Si und S 0,5 J>

Der Leschesne-Procefs*** besteht in der 

Anwendung von Mangan und Aluminium mit oder 

ohne Kohlensloffzusatz. Um 5procentiges Nickel

eisen im grofsen zu erzeugen, wendet man einen 

Flammofen an, schmilzt zuerst Ferronickel ein, 

setzt Flufseisen zu, dann Mangan und kurz vor 

dem Abstich Aluminium.

Eigenschaften der Eisen-Juckcllegirungen.

In einem friiheren Aufsatz hat Prof. Ledebur 

diese Frage auf Grund eines Vortrages von

* Vergl. „Natural-Nickel-Iron“, Iron 1891, Vol. 37, 
S- 470.

** Dr. Wedding a. a. O., S. 63.
*** Yergl. .Iron4 1892, Vol. XXXIX, S. 360.
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Jam es R ile y  so eihgehend erorlert, dafs wir 

hier von einer Wiederholung absehen konnen.* 

Von ncueren Mitlheilungen iiber diesen Gegen

stand waren zu erwahnen jene von H a rr in g to n **  

und Garn ier. *** Ersterer bemerkt, dafs ein 

Nickelgehalt von 1 schon die Festigkeit und 

die Zahigkeit erheblich vergr6fsert und dem Bruch 

ein weifses Ansehen giebt. Derselbe stellte auch 

eine goldfarbige Legirung von gleichen Theilen 

Eisen, Nickel und Kupfer ber. Nach G arn ier  

vermehrt Nickel allerdings die Dehnbarkeit des 

damit legirten Eisens, aber nicht die Harte, selbst 

bis zu einer Hohe von 20 Will man die 

Harte vermehren, so kann man dies nicht durch 

Kohlenstoff thun, sondern mufs andere Elemente 

dazu verwenden. Dem widersprechen indessen 

die Versuche mit cementirten Panzerplatten, welche 

G arr ison  beschrieben hat. f

* Vergl. „Stahl und Eisen“ 1889. Nr. 10, 861. 
Yergl. auch „Stahl und Eisen* 1891, Nr. 2, 264.

** „Iron" 1891, S. 293.
*** ,Engineering“ 1891, S. 763. 

t  Dr. Wedding: „Verhandlungcn des Gewerbe- 
fleifses 1893“, S. 79.

Wie sehr der verschiedene Nickelgehalt dic 

Eigenschaften auch der n a tiir lic h e n  Eisennickel- 

legirungen verandern kann, geht wohl am besten 

aus einer Vergleichung der Beschreibung zweier 

Meteoreisen mit sehr verschiedenem Nickelgehalt 

hervor.

H e ide lberg : 0,071 % N; H iirte: bart, lafst 

sich nicht feilen und siigen; D ehnbarke it: 

undehnbar, sprode; Farbę : eisengrau; B ruch : 

kornigj L os lichke it: in Salpeter-und Schwefel

saure leicht loslich.

O k tibbeha : 59,69 Ni; H arte: nicht bart; 

Dehnbarke it: sehr dehnbar; Farbę : silber- 

grau; B ruch: ausgezeiehnet krystallinisch;

L os lichke it: in H N O 3 und verdiinnterSchwefel

saure nicht loslich; in concentrirter Salzsaure 

schwach loslich.

Wie in so vielen Fallen, ist auch hier dic 

Natur unsere besle Lehrmeisterin, und es ist 

nur zu verwundern, warum man diesem unver- 

kennbaren Fingerzeig nicht schon viel friiher 

gefolgt ist. o. V.

Neuerimgen fiir Druckwasserleituiigcn.

Bei der ausgebreiteten Verwendung des Druck- 

wassers in Hiittcnwerken diirften einige Neue- 

rungen auf diesem Gebiete von allgemeinem 

Interesse sein.

1. D. R.-P. 66 142. A ppara t zum  selbst- 

tha tigen  An- und A bste llen  der Betriebs- 

m asch inen  bei A ceum u la to rbe tr ie b , auch 

bei Rohrbriichen wirkend (Fig. 1 und 2). In 

der Regel wirkt der Accumulator in seinen 

Endstellungen auf eine Drosselklappe ein. Diese 

Anordnung hat den Nachtheil, dafs kein ganz- 

lieher Abschlufs erfolgt und dafs bei einem 

Rohrbruch die Maschine durchgehen wird, da 

sie noch Dampf erhalt. Bei dem in Fig. 1 und 2

_ L

dargestellten Apparat sind diese Uebelstiinde be- 

seitigt. Der Apparat wirkt folgendermafsen:

In die Dampfleilung L  fur die Maschine ist 

der Apparat A eingeschaltet. Das KupfcrrOhr- 

chen B von etwa 15 mm Durchmesser fiihrt

^ i f t i  — A

Fig. 1.
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zu einem in der Nahe des Accumulators befind- 

lichen Dreiweghahn II, dessen Abgange mit dem 

Accumulator bezw. dem Wasserreservoir verbunden 

sind. Steht nun der Aceumulalordruck auf dem 

kleinen Kolben p  (Fig. 2), dann bleibt der Schieber C 

geoffnet und die Pumpe im Betrieb, bis der

mulator nahezu unten angelangt ist, stelit er den 

Halin so, dafs das Druckwasser auf p gelangen 

kann, wodurch der Schieber C geoffnet wird. 

Die Maschine geht dann von selbst wieder an.

2. D. R.-P. 67 3 19. A ppara t zum selbst-  

t hat i gen N ach fu lle n  des verloren ge-

Accumulator in seiner hochsten Stellung den 

Hahn H  umsteuert. Das Wasser tritt aus, und 

der Dampfdruck auf dem Kolben P  schliefst den 

Schieber C; dasselbe tritt ein, wenn infolge eines 

Rohrbruchs der Druck im Rohrnetz sinkt. Die 

Gefahr, dafs die dann plotzlich entlastete Maschine 

durchgeht, ist also beseitigt. Sobald der Accu-

gangenen W assers bei m it N iederdruck-  

A c c u m u l a t o r e n  a r b e i t e n d e n  An 1 agen  

(Fig, 3). Der Apparat besteht im wesenllichen 

aus einem Gefiifs W, das durch die Leitung L i 

mit dem Niederdruck-Accunmlator, durch L% mit 

der Pumpe und durch L% mit dem Wasserreservoir 

in Yerbindung steht. In der Leitung Lx befindet

Fig. 2.
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sieli ein Riicksclilagveritil, welches entsprechend 

dem Druck im Niederdruek-Accumulalor belastet 

ist. Leitung L3 enthalt ebenfalls ein Riickschlug- 

veutil, welches fiir gewohnlich durch die in W  
herrschende Spannung geschlossen bleibt. Sobald 

der Wasserstand und mit ihm der Druck sinkt, 

scłiliefst sich das Ventil in Li durch seine Be

lastung, und das Ventil in L3 offnet sich, so 

dafs die Pumpe direct aus dem Reservoir saugl. 

Sobald die normale Spannung wieder erreicht 

ist, offnet sich das Ventil in L i , wodurch das 

Ventil in Ls sich schliefst und die Accumulatoi- 

purnpe ihr Wasser wieder aus dem Niederdruck- 

Accumulator V entnimmt.

3. D. R.-P. 67 671. Appara t  zur Rege l ung  

der R i l ck l au fgeschwind i gke i t  und Wieder-  

gewi nnung  der E igen l as t arbe i t  (Fig. 4). 

Bei nicht ausbalancirten Krahnen, AufzOgen, Hebe- 

buhnen u. s. w. mufs der der Eigenlast ent- 

sprechende hohe Druck (nach vielen Versuchen 

betragt derselbe etwa 40 % des Betriebsdruckes) 

im Steuerapparat gedrosselt werden. Dadurch 

steigert sich die Wassergeschwindigkeit auf 30 

bis 40 ni, und dies verursacht einen grofsen 

Verbrauch an Dichlungsmaterial und starken 

Verschleifs der Metalltheile. Diese Uebelstande 

sind durch den Apparat vollstandig beseitigt, 

da die Steuerapparatc ganz geóffnet werden 

konnen.

Der Apparat besteht aus einem Windkessel, 

dessen Luftspannung so eingestellt w ird, dafs 

die Wassergeschwindigkeit in der Rucklaufleilung 

der Hebezeuge eine gewiinschte Grofse nicht 

iiberschreitet.

Combinirt man diese Vorrichtung mit unserem 

Patentapparat 67 319, dann kann die ganze im 

Abwasser enthaltene Arbeit nutzbar gemacht 

werden. Solange die Spannung im Windkessel 

die gewiinschte ist, entnimmt die Pumpe das 

Wasser aus demselben, sobald dic Spannung 

sinkt, wirkt der Apparat in der unter 2 be- 

sebriebenen Weise.

Bei der hydraulischen Anlage eines Stahl- 

werks, das mit

| 3 Ingolskrahncn . . . .  ii 240 1 \Vasserverbrauch
2 AufzOgen..............................900 1 „
5 Bockkrahnen...................... .r>00 1 „
1 Giefskrahn .................... ...... 300 1 „

arbeitet, werden nach der auf Grund esacter 

Versuche angestellten Berechnung bei Maximal- 

betrieb 21 000 J t ,  bei mittlerem Betrieb 12 

jahrlich durch den Patentapparat gespart, wahrend 

die ganze Anlage nur etwa 10 000 kostet. 

Die Ersparnifs an Reparatur bei den Steuer- 

apparaten und an Druckwasser, da letztere selbst 

in langerem Betriebe absolut dicht schliefsen, 

ist in obigen Zahlen nicht entlialten.

4. Hydrau l i sches Vorgelege.  D. R.-P. 

angemeldet  (Fig. 5). Das hydraulische Vor- 

gelege wird bei einzelnen Hebezeugen angewendet. 

Beim Herabgang des Hebezeuges wird eine der 

Eigenlastarbeit entsprechende Menge Druckwasser 

von gleichem Druck wie der Betriebsdruck er

zeugt und in den Accumulator oder in die 

Druckleitung zuriickbefordcrt. Diese Vorrichtung 

wirki folgendermafsen:

Beim Niedergang des Hebezeuges gelangt 

das Abwasser nicht direct in die Abwasserleitung, 

sondern zunachst in den Cylinder C, wodurch 

der Kolben K  gehoben und eine dem Volumen 

des Kolbens k entsprechende Wassermenge in 

den Accumulator gedriickt wird. Beim Ablasscn 

des Wassers aus C sinken beide Kolben, und der 

Cylinder c fullt sich mit Wasser aus dem Reservoir. 

Die Ersparnifs an Druckwasser betragt hierbei 

nach der auf Grund von Versuchen aufgestellten 

Berechnung 42 %. Bei beiden Rentabilitats- 

berechnungen ist die Rcibungsarbeit mit 5 in 

Rechnung gestellt, ein Werth, der hochstens bei 

Stopfbiichsendichtung erreicht wird; bei Stulp- 

dichiung betragt der Druckverlust infolge Reibung 

nicht mehr ais 1 . Die berechneten Resullate

konnen also in Wirklichkeit iiberschritten werden.

Sammtliche von uns hier angefiihrlen palentirten 

und uns eigenthiimlichen Apparate konnen bei 

jeder Druckwasseranlage ohne Betriebsstorung 

eingebaut werden.

Aachen,  im Marz 1893.
Neuman <£' Esser.

Ueber Rotlies Yerfahren der Trennung des Eisens 
yon anderen Korpern.

Das in „Stahl und Eisen* 1892, Seite 1052, um Bestimmung kleiner Mengen fremder Metalle 

bereits erwahnte Verfahren, auf der Loslichkeit neben Eisen handelt.

von Eisenehlorid, welches iiberschiissige Salz- I Ich habe das Yerfahren bis jetztzurBestimmung

siiure enthalt, in Aetlier beruhend, kann nach von Aluminium im Eisen und zur Bestimmung 

den Ergebnissen einiger von mir angestellter von K u p f e r ,  B l e i ,  Z i n k  in Erzen benulzt. 

Versuche in Eisenhiitten-Laboratorien in zahl- : In dem ersteren Falle wurden 5 g Eisen in

reichen Fallen recht nutzlich sein, wo es sich j einer Porzellancasserolle in 40 cc Salzsaure
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(1,124 spec. Gcw.) gelost, zur Abscheidung der 

Kieselsaure zur Trocknifs gedampft,* mit 20 cc 

Salzsaure und etwa CO cc Wasser gelost, die 

Losung von der zuriickbleibenden Kieselsaure ab- 

(iltrirt und nebst dera Waschwasser in einer 

Porzellancasserolle eingeengt, bis Salzsauredampfe 

zu entweichen begannen. Nunmehr wurden noch 

20 cc Salzsaure zugefiigt und durch vorsichtigen 

und tropfenweisen Zusatz von 2,5 cc Salpeter- 

siiure von 1,4 spec. Gew. zu der bis zum Sieden 

erhitzten Losung alles Eisenchloriir in Eisen- 

chlorid verwandelt. Man setzte hierauf das Ein- 

dampfen fort, bis die Fliissigkeit dickllussige Be

schaffenheit angenommen hatte und nur noch 

einen Rauminhalt von etwa 10 cc besafs.

Diese so vorberei!ete Losung wurde in den 

einen Trichter des in nebenstehender Figur ab- 

gcbildeten Apparates gebracht, nachdem der 

zwischen den Trichtern befindliche Dreiweghahn 

geschlossen war, worauf die Casserolle, ent- 

sprechend Rolhes Vorschrift, mit ungefahr 45 cc 

Salzsaure von 1,12'4 spec. Gew. nach und nach 

ausgespiilt wurde. In den zweiten Trichter brachte 

man Aether von 0,720 spec. Gew. in solcher 

Menge, dafs die Oberfliiche der Fliissigkeiten in 

beiden Trichtern gleich hoch stand; alsdann 

wurde mit Hiilfe eines kleinen Kautschukgeblases 

iiber dcm Aether ein mafsiger Ueberdruck erzeugt, 

durch vorsichtiges Oeffnen des Dreiweghalins 

der grofste Theil des Aethers in die Eisenchlorid- 

lósung gefuhrt, geschiittelt, der Rest des Aethers 

hiniibergefiihrt, nochmals tiichtig geschiittelt und 

die Fliissigkeit 5 bis 10 Minuten der Ruhe iiber- 

lassen. Nachdem beide Losungen sich scharf 

voneinander gesondert hatten —  die griin ge- 

farbte Eisenchloridlosung in Aether zu oberst, 

die Losung der ubrigen Korper darunter — liefs 

man letztere in den leeren Trichter zuriicktreten 

und alsdann durch entsprechende Drehung des 

Dreiweghalins die nunmehr entbehrlich gewordene 

Aetherliisung nach unten hin abfliefsen. Das 

Verfahren wurde nunmehr in der gleichen Weise 

wiederholt, um der Losung den Rest ihres Eisen- 

chloridgehalts zu entziehen. Nachdem beide 

Fliissigkeiten wiederum voneinander getrennt 

waren, wurde die eisenfreie Losung, welche das 

Aluminium, Kupfer, Mangan, Nickel, Kobalt der 

gelosten Eisenprobe enthielt, in eine Abdampf- 

schale abgelassen, der Trichter mil Salzsaure 

ausgespiilt und die Losung zur Verjagung der 

iiberschussigen Salzsaure und des gelosten Aethers 

eingedampft. Bei einigen Versuchen wurde nun 

der Riickstand nach dem Befeuchten mit einigen 

Tropfen Salzsaure wieder in Wasser gelSst 

und das Aluminium ohne weiteres aus der mit

* Nach-Rothes Anpabe kann man, wenn kein 
Grnphit zugegen ist, die Kieselsaure auch durch Zusatz 
einiger Tropfen Fiuorwasserstoffsaure austreiben, um 
das Eindampfen zu ersparen. Das Porzellangefafs 
soli hierbei nicht merklich angegriffen werden.

etwra 6 g Natriumacetat versctzten Losung durch 

Zusatz von 2 cc gesattigter Natriumpliosphal- 

losung in Siedhitze gefallt, ausgewaschcn, ge- 

trocknet, gegliiht und ais Aluminiumphosplial 

mit 22,18 % Aluminium gewogen. Es zeigte 

sich jedoch, dafs dieser Niederschlag nicht immer 

ganz frei von Eisen war, auch mitunter Spuren 

von Kupfer enthielt. Daher erschien es rath- 

samer, ihn wie bei S tca d s Verfahrcn (Chemical 

Analysis of Iron S. 185; auch , Stahl und Eisen“ 

1890, S. G27), zunachst wieder in wenig Salz

saure zu loson, die Losung in einer Platinschalc 

einzudampfen, den Riickstand mit 2 bis 3 cc 

Wasser und 2 g aluminiunifreiemNatriumliydroxyd 

einige Zeit in Siedetemperalur zu bebandeln, die 

Losung in einem 300-cc-Kolben bis zur Markę 

mit Wasser zu verdiinnen, durch ein trockenes 

Filter in einen Kolben von 250 cc zu fillriren,

so dafs nunmehr nur der urspriinglich ge

losten Eisenprobe zur Aluminiumbestimmung Ver- 

wendung fanden), und nach dem Ansiiuern mit 

Essigsaure das Aluminium wiederum ais Pliosphat 

auszufiillen.

Ist das untersuchte Eisen nicht reich an

Mangan, so wird man voraussichtlich auch die

erste Fallung mit Natriumphosphat ersparen 

konnen, indem man die aus dem Aetherapparate 

kommende Losung ohne weiteres in einer Platin- 

schale eindampft und dann mit Natriumhydroxyd 

behandelt.

In einem zu Versuchszwecken mit Aluminium 

versetzten Roheisen fand ich :

nach dem yorstehend beschriebenen Yer
fahren .....................................0,128% Al

nach Steads Yerfahren mit Nalriumhypo- 
sulphit (an den oben mitgetheilten Orten 
besciirieben).............................. 0,124 % „

Bei geringerem Aluminiumgehalte ais in dem 

hier besprochenen Filie wird es sich empfehlen, 

mit grofserer Einwage zu arbeiten, wobei denn
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auch die Menge der zur Herstellung der Losung 

erforderlichen Sauren sich in dem gleichen Mafse 

vervielfaltigen und unter Umstanden auch ein 

grofserer Aetherschuttelapparat zur Anwendung 

kommen mufs.

Zur Bestimmung der schon oben genannten 

Kórper in einem Erze sowie zur gleichzeitigen 

Bestimmung von Tbonerde, Kalkerde, Magnesia 

und Mangan wurden 10 g ausgelaugter Kies- 

abbtande, dereń Zinkgehalt man absichtlich wieder 

etwas angereichert hatte, in Salzsaure unter Zu

satz von Kalium chlorat gelost, zur Abscheidung 

der Kieselsaure eingedampft, wieder in 25 cc 

Salzsaure und 60 cc Wasser gelost und das Unlos- 

liche abfiltrirt. Da der Ruckstand seiner Farbę 

nach noch Fremdkorper enthielt, wurde er durch 

Schmelzen, wie gewohnlich, aufgeschlossen und 

die nunmehr reine Kieselsaure abgeschieden. 

Aus der von letzterer ablaufenden Fliissigkeit 

fallte man durch Ammoniak in Siedhitze die 

gelosten Metalle (Eisen, Aluminium, Spuren von 

Blei); das von diesen ablaufende Filtrat wurde 

durch Schwefelnatrium auf etwaige Anwesenheit 

von Kupfer, Zink, Mangan gepriift, erwies sich 

aber ais frei hiervon. Der durch Ammoniak 

erhaltene Niederschlag wurde wieder in Salz

saure gelost und die Losung wurde alsdann mit 

der Hauptlósung vereinigt.

Die Fallung durch Ammoniak erwies sich 

ais nolhwendig, um die reichliche Menge der 

durch das Aufschliefsen in die Fliissigkeit ge- 

brachten Salzę der Alkalien fortzuschaffen. Sie 

scheiden sich andernfalls bei der Behandlung mit 

Aether aus und verstopfen yollstandig das 

Gapillarrohr des Apparats.

Die in beschriebener Weise gebildete Losung 

wurde wiederum eingeengt und zunachst ebenso 

wie bei der Aluminiumbestimmung im Eisen 

yerarbeitet. Bei der Behandlung mit Aether 

schied sich in der salzsauren Losung eine kleine 

Menge Salze, yermuthlich Chlorblei, aus. Da die 

Salze jedoch leicht durch das Capillarrohr hin- 

durchgingen und spater zusammen mit der 

vom Eisen befreiten Losung gewonnen werden 

konnten, blieb der Vorgang ohne Belang.

Nach beendigter Abscheidung des Eisens 

und Verjagung der iiberschiissigen Salzsaure 

wurden Blei, Kupfer, Antimon durch Schwefel- 

wasserstofT gefallt, Thonerde (nebst der kleinen 

Menge des in der Losung yerbliebenen Eisens) 

durch das Acetatverfahren von Mangan und Zink 

getrennt, schliefslich wwden auch diese Metalle 

sowie Kalk und Magnesia in gewohnlicher Weise 

abgeschieden.

Erwagt man, welche grofsen Schwierigkeiten 

oder wenigstens Unbeąuemlichkeiten bei dem 

bisher ublichen Verfahren der Untersuchung von 

Eisenerzen auf Kupfer, Blei, Zink die in der 

Losung anwesenden reichlichen Mengen von Eisen- 

salz bereiten, so wird man zugestehen, dafs

durch Anwendung des Aetherverfahrens die Arbeit 

wesentlich erleichtert werden kann. Man hat 

mit erheblich geringeren Flussigkeitsmengen zu 

arbeiten und erlialt dadurch auch eine grofsere 

Gewahr fiir Genauigkeit.

Nachstehende Zusammenstellung ermóglicht 

einen Vergleich der Ergebnisse bei Untersuchung 

der erwahnten Kiesabbrande sowohl nach dem 

Aetherverfahren, ais nach dem friiheren unistand- 

licheren Yerfahren:
Aother- FrUhorea

vcrfahren Yerfahren

Blei . . . . 0,29 0,28
Kupfer . . . . 0,04 0.03
Antimon . . . 0,01 0,02
Arsen . . . . 0,00 0,02
Zink . . . . 1,68 1,69
Mangan . . . . 0,05 0,01
Thonerde . . . 0,73 nicht best.
Kalkerde . . . 0,24 0,42
Magnesia . . . 0,13 0,16

Nach R o t h e  pflegen von dem Kupfergehalte 

etwa 1/so in die Aetherlosung mit dem Eisen 

iiberzugehen, konnen aber dieser Losung durch 

Schiitteln mit Salzsaure wieder entzogen werden. 

Obgleich diese Vorsichtsmafsregel hier nicht an- 

gewendet wurde, ist der nach dem Aetherverfahren 

gefundene Kupfergehalt hoher ais bei dem friiheren 

Verfahren. Letzteres rnachte die Ausfallung aus 

stark verdunnter Losung nothwendig, wobei leicht 

etwas Kupfer gelost bleibt.

Arsen geht aus naheliegenden Grunden bei 

dem Aelherverfahren yollstandig yerloren. Man 

wird, wo das Arsen in erheblicheren Mengen 

auftritt, eine besondere Bestimmung nach dem 

Molybdatverfahren vornehmen miissen. Auch der 

Antimongehalt wird voraussichtlich stets zu niedrig 

ausfallen.

Den beim Aetherverfahren gefundenen ge

ringeren Gehalt an Kalkerde halte ich fiir richtiger, 

ais den nach dem friiheren Verfahren bestimmten 

hoheren Gehalt. Bei letzterem Verfahren mufste 

man fiir den betrachtlichen Eisenniederschlag 

ein sehr grofses Filter anwenden, und es ist 

bekannt, dafs hierdurch Kalkerde in die Losungen 

gefiihrt zu werden pflegt, wenn man nicht das 

Filter zuvor mit Sauren auszieht. Wie sich Erze 

mit grofserem Kalk- oder Magnesiagehalte yer

halten, bedarf noch der Unteisuchung.

Dafs durch das Aetherverfahren eine genaue 

Manganbestimmung auch bei hoherem Mangan- 

gehalte moglich sei, ist bereits durch Rothe 

nachgewiesen.

Die Handhabung des bei G. R i c h t e r  in 

Berlin NW, Calvinstrafse 48, kauflichen Apparates 

erfordert nur geringe Uebung und ist leichter zu 

erlernen, ais Mancher erwarten diirfte, wenn er 

die von dem Erfinder gegebene Beschreibung liest.

Fernere Mittheilungen der Eisenwerkschemiker 

iiber die von ihnen bei Benutzung des Verfahrens 

gemachten Erfahrungen sind wiinschenswertli.

A. Ledebur,
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Mittheilungen aus dem Eisenhiittenlahoratorium.

R cgcncrativ-G asofen fiir  m etallurg ische Versuche 
von Dr. W . B orchers.

Unter Zugrundelegung des Princips der 

Siemenśschen Warmeregoneration liabe ich den 

in don Figuren 1 und 2 dargestcllt.cn, fiir das 

Laboratorium der rheinisch-westfalischon Hiitten- 

schule bestimmton Rogenerat.iv-Gasofen construirt:

Fig. i. Fig. 2.

Schnitt e f  g h i.

Der ITeiz- und Yerbrennungsnium V ruht auf 

einer ron den Warmespeichern JF und TF1 ge- 

tragenon gufsciscrnen Platte p. Seine Wando be- 

stehen aus feuerfesten Steinen.

Die Warmespeichor bilden etwa 1000 mm 

tiefe, mit Chamottekugeln ausgefiillte Raume von 

quadratischem Ilórizontaląuerschnitt (120X120 bis 

150X150 mm). Ihre Wandungen bestehen eben- 

falls aus Chamottemauerwerk, welches in gufs- 

eiserne Mantel m eingesetzt ist. Kugeln und Cha- 

mottewande ruhen auf Rosten r.

Der Raum unter demRoste eines jedenSpeichers 

besitzt zwoi Oeffnungen: F, ais Fucbs mit einem 

Schornsteine in Yerbindung steliend, und Z, fiir 

den Eintritt der Luft bestimmt. Eine in jedem

der beiden Riiume angobrachto Eisenplatte S 

schliefst entweder die eino oder die andere der 

OeiTnungen eines der Speicher.

In den Heizraum kann man entwedor einen 

Tiegel, oder eino Muffel einsetzen. Letztere ruht 

m it dem hinteren Ende auf dem Vorsprunge einer 

von dor Rilckwand des Verbrennungsraumes ein 

kurzes Stuck in den letzteren einspringenden 

Wand T. Dieso Wand hat aufserdem dio Aufgabe, 

dio Flam men richtung zu bestimmen.

Ais BronnstofT diont Louchtgas. Dasselbe wird 

durch die Rohrloitungen 11 und R 1 dem Ofen zu- 

geftihrt, in welchen os durch OeiTnungen in der 

RUckwand des Yorbrennungsraumes entweder 

reelits oder links vom Tiegel, bezw. von der Muffel 

eintritt.

Dio Arboitsweiso ist folgende: Man schlielse 

dio OelTnung Z  des Speichers ]F', die Oeffnung F  

des Speichers W, wodurch gleichzeitig dio OefT- 

nungen Z  in W und F  in W ‘ gooftnet worden. 

Nun lasso man aus H Gas in den Ofen treten, 

entzlindo dasselbe und schlielse dann die OelTnung 

des Ileizraumes in der Yorderwand. Dio Flamme 

wird dann im Verbrennungsraumo von links nach 

rochts ziohon. Die Vcrbrennungsgase gohen durch 

TF1 in don Schornstoin.

Sobald dic Wandungen imVerbręnnungsraume 

zu gliihen anfangen, olTne man den Gasbahn des 

Rohros l i 1, schlioTso das Rohr Ii, dann die Oeffnung Z  

in W  und mSgUchst gleichzeitig dio Oeffnung F  

in W 1. Dio zur Yerbrennung erfordorliche Luft 

wird sich, wahrend sie in W ' aufsteigt, schon 

etwas anwiirmon. Dio Flamme nimmt jetzt ihren 

Weg von reelits nach links. Dic Verbrennungs- 

gaso wiirmon auf ihrem Wego zum Scliornstein 

dio Steinmasson des Speichers IF an.

Nach 30 bis 60 Minuten offnet man wieder 

das Rohr Ii, schliefst l i 1, Z in W ‘ und F  in W. 

Dio Flamme hat dann wieder dio ursprunglicho 

Richtung.

Jo nach Bedarf schaltet man nun alle 30, 60 

oder 90 Minuten die Flammonrichtung um, und 

wird bald Temperaturen im Yerbrennungsraumc 

haben, boi welchen siimmtliche Eisonsorten leicht 

iliissig werden. Die Hohe der Temperatur lafst 

sich durch Gaszufuhr und ATer;inderung der Um- 

schaltperioden leicht reguliren.

Diese Ofenform eignet sich besonders fiir alle 

SchmelzYorsuche mit schwer schmelzbaren Metiillen 

und Metalllegirungen, durfte also aufser don Eisen- 

huttenlaboratorien auch Metallgiefsereien ais Vor- 

suchsofen zu empfehlen sein.

Die Beschreibung nebst Skizzen einer melir 

fiir Probirlaboratorien zur Ausfiihrung trocknor 

metallurgisclier Proben geeignoten Ofenform wird
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roraussichtlichinder„Berg-undHUttenmiinnischen | 

Zoitung“ zur VorofFentlichung gelangen.

Die Herstellung beider Ofenformon hat auf j 

mcin Ersuehcn die N i ed e r rh  o i n i sch o H iit te  

zu Duisburg fibernommen.

D u i s b u r g ,  im Marz 1893.

Ueber e ine neue Methode zu r Bestimmung von Kohlenstoff 
im schm iedbaren E isen und S tah l. Von Otto P etterson  

und A ugusf Sm ith.

Wird Eisen mit geschmolzenem Kaliumbisulfat 

in Berttlirung gebracht, so tritt eino lebliafte 

Oxydation des Eisons ein, wahrend sich ein Theil 

der Schwefelsauro zu schwefliger Siiuro reducirt. 

W ie das Eison, so oxydiron sich ebenfalls die Bei- 

mengungen desselben, so dor Kohlenstoff, nicht aber 

dor Graphit zu Kohlonsiiuro. Somit entstehen 

boim Loscn des Eisens in Bisulfat schweflige 

Siiuro und Kohlensaure. Die schweflige Siiuro 

wird absórbirt, dio Kohlensiture in Barytwasser 

aufgefangon, spiitor mit Silure ausgetrieben tind 

gowichtsanalytisch oder volumotrisch bestimmt. 

Dio Ausfuhrung der Bestimmung geht auf folgende 

Weiso vor sieli: Kaliumbisulfat wird in einer 

Platinschalo zum Schmelzen gebracht und so 

lange in Plufs gelialten, bis allo Blasen ent- 

wichen sind und die Schmelzo wassorklar er- 

schoint. Der orkaltoto Kuchen wird aus der 

Schale genommen, der Rand, an welchem sich 

etwa vorhandeae Unreinigkeiten abgesetzt haben, 

abgeschabt, der Kuchen mittels eines Meifsols in 

gentigend kleine Stiicko zertheilt und in oinem 

Stopsolglas aufbewahrt. Zur Ausfuhrung dor Be

stimmung worden etwa 35 g des Bisulfats in oinem 

in stumpfem Winkel gebogenen Rolir (Durchmesser 

15 mm) von schwer schmelzbarem Glase ein- 

geschmolzen. Man lilfst hierauf untor Durchleiton 

von kohlensiiurefroior Luft erkalten. Das Eisen 

wird dann in Form yon dtinnom Blech oder Bolir- 

spiinen auf das Bisulfat gebracht. Ist das Eisen 

ais Pulver vorlianden, so mufs es in einem Platin- 

eimerchen eingowogen und in diesem in das Rohr 

eingefuhrt werden. Boi jedom Yersuoli wird nur

0,5 bis 0,6 g Eisen angewandt. W ill man zwoi 

Bestimmungen hintereinander machen, so schmilzt 

man 45 g Bisulfat ein. Hinter dem Zersetzungs- 

rohr folgt gleich ein gerades Rohr, welches etwa 

20 g schwach angefcuchtote Chromsiiurekrystalle 

zwischen Glaswollpfropfon halt. In  diesem Rohr 

erfolgt die Yollstiindige Absorption der schwefligen 

Silure und zum Theil auch dos etwa mitgehenden 

Schwefelsitureanhydrid. Da bei der Oxydation des 

Eisens mit wassorstoffhaltigen Substanzen sich 

immer etwas Kohlonwasserstoffe bilden, so mufs 

fiir dio Oxydation derselben gesorgt werden. Aus 

dem Chromsiiurerohr treten die Gase deshalb in • 

ein mit Kupferoxyd gofulltos Rohr. Das Kupfer- 

oxyd wird in schwachem Gluhon gelialten. In  

diesem Rohr wird nicht alloin der Kohlonwasser- 

stoff oxydirt, sondern auch der Rest des schwefel-

VIII.ii

silureanhydrids zuriickgehalten. Die Kohlensiiure 

wird nunmehr in Barytwasser aufgefangon. Zur 

Herstellung dor Barytlosung worden 5 bis 0 g 

Barythydrat in etwa 30 cc kochendom Wasser 

aufgelost und in den Absorptionskolben, welcher 

zur Halfte mit kocliendem, ein paar Tropfen Salz- 

siiure haltendem Wasser gefiillt ist, filtrirt. Der 

Kolben ist derselbe, welcher bei dem in dem Be

richt d. deutschen Cli. Ges. X X III S. 1403 beschrie- 

bonen Universalapparat zur Bestimmung von 

Kohlensaure benutzt wird.* Der zum Kolbon go- 

horende Behiilter wird mit einem Schutzrolir mit 

Kaliliydrat Yersehen. Ist dor Absorptionskolben 

mit dom Apparat verbunden, so wird zur Abkiihlung 

eino Schale mit Wasser untergosclioben. Ist das 

Eisen ins Oxydationsrohr eingefuhrt und der ganzo 

Apparat geschlossen, so wird das Bisulfat vorsiehtig 

zum Schmelzen gebracht. Ilierbei liist sich das Eisen 

unter einer lebhaften gleichmafsigen Gasentwick- 

lung auf und die Fliissigkeit nimmt eine dunkol- 

rotho Farbo an. Nach etwa 7 Minuten ist die 

Auflosung vollendet, die Gasontwieklung hijrt auf 

und dio LSsung wird klar. Man lafst nun die 

Luft noch 10 Minuten durchstreichen. Nach erfolgter 

Absorption wird dor Kolben vom Apparat getrennt 

und das Einleitungsrohr mit kochendem Wasser 

abgespiilt. Um sich zu Uberzeugen, dafs keino 

schweflige Siiuro in den Kolben gelangt soi, werden 

1 bis 2 Tropfen Permanganat zugefiigt. Dio Losung 

mufs Ilierbei oino schwach violette Farbę an

nehmen. Der Kolben wird nun bis zum Ansatz- 

rohr mit kochendem Wasser goflillt, der Wassor- 

stoffentwickler, ein 2 bis 3 cm langer, in ein 5 cm 

langes, capillares Glasrohr oingostecktor Eisendraht 

eingelegt und der Kolben mit dem Kohlensiiure- 

Bestimmungsapparat verbunden. Da bei dor 

Metliodo hochstens 0,6 g Eisen verbrannt wird, 

so ist zur Bestimmung der Kolilensilure das gas- 

volumetrisohe Yerfahren gewiililt worden. Denn 

bei diesem Yerfahren wird 0,01% Kohlenstoff durch

0,11 cc angezoigt, eino GrOlse, die sich mit dem 

Apparat sehr wohl bestimmen liifst, wogegen bei 

gowichtsanalytischom Verfaliren 0,01% C einen 

Ausschlag von nur 0,22 mg bedingt. Da 

dio Reagentien immer Spuren von Kolilensilure 

halten, so mufs durch Anstellung von blinden 

Yersuchen dio Menge derselben festgestellt und 

bei der Analyse in Abzug gebracht worden. Dio 

mit verschiedenen Stahlproben ausgefuhrten Ana

lysen zeigen un t e r  s i ch  eine sehr guto Uebor- 

einstimmung.

Dio zu der Bestimmung benutzton Apparate 

sind in den beigefugten Skizzen abgebildet, Fig. 1 

giebt den Yorbrennungsapparat wieder. Die aus 

dem Behiilter geprofste Luft passirt erst durch 

einon Reinigungsapparat und dann durch das die 

Bisulfatschmelze haltonde Rohr A. Auf dieses 

Rohr folgt das Chromsiiurerohr B, dann dasKupfer-

*Yergl. „Stahl und Eisen“ 1890, Nr. 8, S. 720.

4
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oxydrohr 6'; dio Gase worden hierauf durch das 

Zuleitungsrolir f  in  die BarytlOsung des Kolbens 

oingeleitet. Durch ein Ansatzrohr ist der Kolben 

m it dem Behalter E, welcher m it dem Schutzrohr F  

versehen ist, yerbunden.

Dor Kohlensiiurebestimmungsapparat, Fig. 2, 

besteht aus dem Mefsrohr G, oben m it einer Kugel 

vorsehen, welches so in  '/'« cc gethcilt ist, dafs der 

erste Theilstrich 13 cc markirt; im  ganzen liillt 

das Rohr 48 cc. An der Kugel ist ein krouz- 

fOrmiges Vorbindungsrohr von engem Querschnitt 

angebraclit, welclies m it 3 Glashahnon I, ni und ii 

yorsehen ist. Durch n erfolgt die Yerbindung m it

Fig 1.

der aufseren Luft, durch l m it dem Orsatrohr J  

und durch m yermittelst eines dicken Gunimi- 

sohlauehes m it dem capillaren Zuleitungsrohro II. 

Dioses Rohr mufs unbedingt capillar sein, um zu 

yerhindern, dafs Wassertropfen aus dem Kolben D 

in  das Mefsrohr hinein gelangen. Zu diesem Zweck 

mufs aufserdem dic Kugel an I I  so an dem Cąpilląr- 

rolir angesetzt sein, dafs die Yerbindungsstello 

sich nicht tricliterformig erweitert. Die Kugel, 

dio etwa 20 cc liiilt, wird m it dem Absorptions- 

kolben D verbunden. Die Verbindungsschliiucho 

mussen, um  vollstiindigeDichtigkeit des Apparates 

zu sichern, gut m it Kupferdraht befestigt sein.' 

Auch mussen die Halino sorgfilltig hergestellt und

Fig. 2.

mit einem Gemisch von Wachs und Klauenol gut 

oingesclimiert sein. Ehe der Kolben D angeschlosson 

wird, wird er bis zum Ansatzrohr m it kochendom 

Wasser geftillt, der Wasserstoffentwickler eingo- 

legt und dor Hals m it I I  verbundon. H ierauf 

werden 10 cc Salzsaure in den Behalter E  gegossen 

in den Kolben gesogen und lieifses Wasser nach- 

gefiillt, bis die Fliissigkeit eine unten an I I  an- 

gebrachto Marko erreicht hat, worauf der Quotsch- 

hahn zwischen D und "E geschlossen wird. Man 

liifst nun das Quecksilber bis unter die Marko 

sinken, wodurch dio Luft im  Apparat YordUnnt 

wird. Der Halin m wird nun geschlossen, der Bo- 

hillter K  golioben, bis das (Juocksilber in G und K  

gleich hoch stelit, worauf Halin l geoifnot wird. 

Nun wird mittels dor Schraube x das Quocksilber 

so regulirt, dafs dio Lauge im  Orsatrohr genau 

an der Marko einstoht. Durch Einblasen yon 

etwas Luft durch das unten am Mantelrohr bo- 

lindliehe Rolirchen wird das Wasser im  Mantol- 

rohr umgortihrt, worauf dic Temperatur abgelosen 

wird. Dio Luft wird nun ins Orsatrohr getriebon, 

um  dic Kohlensiiuro der Luft zu entfernen, woraut 

dio Lauge im  Orsatrohr wieder eingostollt wird. 

Nun wird n geoffnet, das (juecksilbor bis zum 

letzten Theilstrich des Mefsrolirs getriebon, worauf 

man n  scbliofst, i i i  uffnet und zur Yerdunnung dor 

Luft das Quecksilber wieder zurueksinken liifst. 

Nun erfolgt durch einen Kranzbrenner die vor- 

sichtigo Erwiirmung des Kolben D. Durch 

die im  Apparat herrschende Luftvordiinnung, 

wolcho ’ / 6 bis ' , ' j  Atmosphiiro betragt, kommt dio 

Fliissigkeit bald in gleichmafsiges Kochen und dic 

Kohlonsatiro wird ausgotrieben. Durch dio yon 

dom Eisondraht heryorgerufcnc geringe'Wasser- 

stoffentwicklung wird ein Stofsen der Fliissigkeit 

yollstandig yermiedon. Siedet die Fliissigkeit, so 

kann der H alin  m wahrend mehrorer Minuten 

geschlossen werden; hierdurch wird dasEindringen 

von Wasser durch die Capillare in  das Mefsrohr 

yormioden. Sollte etwas Wasser in dio Capillare 

eingedrungen sein, so wird dieses nach Oeffnung 

von m durch Heben des Quecksilbors zuriick- 

getriebon. Nun mehr saugt man dio Gase, die sich ' 

in I I  gesammelt haben, nach dem Melsrohr. Durch 

die Luftverdunnung im  Mefsrohr entstelit im 

Kolben oino plotzliche Dampfentwicklung, wodurch 

fast alle Gaso, ohne dafs ein Wassertropfen mitfolgt, 

herubergetrieben werdon. 

Nach dcm Schliefsen*von 

m wird dic Kohlensiiuro 

bestimmt. Wiihrend- 

dessen wird dio Aus- 

kochung m it yerkleiner- 

ter Flamme fortgesotzt. 

Nach dem Ablesen wird 

die iiberilussige Luft durch 

Oeffnen yon n und Iloben 

des Quecksilbers bis zum 

letzten Theilstrich wieder
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entfernt und dio zurtiekbleibonde Luft wie rorlier 

yerdiinfit. H ierauf werden dio Gase wieder wie 

vorher hertlborgesogen, was so oft wiederliolt wird, 

bis dor Kohlensiiuregehalt dor letzten Gasmengo 

nur 0,1 cc betrilgt. In  dor Kogel goniigen 3 oder 

4 Absorptionen.

W io schon orwiihnt, wird Graphit nicht von 

dor Schmelze oxydirt. W ird  somit oino graphit- 

haltige Probe Yorbrannt, so bleibt der Graphit in 

dor Schmelze und kann durch Auflosung letzterer 

in Salzsiluro abfiltrirt werden. Dies geschioht ani 

besten in einom Platinfilterrohr m it Asbestfilter. 

Nachdem der Graphit abfiltrirt und das Rohr ge- 

trocknot und gowogen ist, wird dor Graphit durch 

Erhitzen in m it Untersalpotersilure boladener Luft 

Yorbrannt und das Platinrohr zurOokgowogon.

(Jernkont. Annal. 1893, S. 293 bis 316.)

Bestimmung von S ilic ium  in Roheisen von H. Rubricius.

5 g fein zerkleinertes Roheisen werden m it 30 cc 

Salzsiluro 1,15 Uborgosson und durch langsamos 

Erwiirmon in Losung gebracht, was nach 30 bis 

40 Minuten erfolgt, und dann m it etwa 150 cc

hoifsen Wassers Yerdiinnt. Da bei dieser Behand- 

lung m ir m inimalo Mengen Kieselsaure in  Losung 

gehen, so kann die Kioselsiiure sofort abfiltrirt 

werden. Bei 'der grofsen Einwago golingt es nur 

I sehr langsam, die Graphitmenge abzubrennen. Um 

den Graphit zu entfernen, wird das im  Platintiegel 

verkohlte Filter bei aufgelegtem Deckol unter all- 

mahlichom Zusatz von Salpeter Uber der Gobliiso- 

lamjie bis zum ruhigen Pliefsen erhitzt. Unter- 

dessen werden 30 g reinsten Salmiaks in einer 

Schale unter Erwiirmon in 75 cc Wasser gelost. 

In  die fast zum Siodcn erhitzto Pltissigkeit wird 

nun der '1’iegel sammt Dockel m it der erkaltoten 

Schmelze golegt. Die Schmelze lostsich allmahlich 

unter vollstilndigem Abscheiden der Kieselsilure 

auf. Der Tiegel wird m it heifsem Wasser abge- 

splllt, dio Pltissigkeit auf- das 2- und Sfache ver- 

dtlnnt und sofort filtrirt. Dio Kieselsaure wird 

m it salmiakhaltigem heifsen Wasser und dann 

m it heifsem Wasser ausgewaschon, geglfiht und 

gowogen. Die Belego zoigen eine sehr zufriedon- 

stollende Uebereinstimmung.

(Ohem. Zeit. 1893, S. 101.)

Zolltarifstreitigkeiten.

Die Klagen iiber Enlscheidungen der Zoll- 

behórden sind so alt wie unser Zolltarif. Sie 

sind in jedem Industriezweig erhoben und bei 

den verschiedensten Anlassen auch offentlich zum 

Ausdruck gebracht worden. Niemand, der einen 

Blick in einen Gescliaftsbetrieb geworfen hat, 

wird leugnen konnen, dafs eine Unsicherheit in 

der Auslegung der einzelnen Zolltarifpositionen 

auf ein Geschall den nachtheiligsten Einflufs 

ausiibt. Es ist, wenn der Importeur von Waaren 

aus dem Auslande nicht genau die Hohe des 

Zollsatzes iiberselien kann, zu welchem die 

Waaren eingefuhrt werden, unmoglich, eine sichere 

Calculalion aufzustellen. Man wird immer mit 

einem gewissen Risiko zu rechnen haben, das 

sieli fiir Geschaftsbeziehungen nicht gerade sehr 

vortheilhaft erweist. Wenn demnach bereits seit 

langen Jahren von den verschiedensten Seiten 

Versuche gemacht worden sind, den auf diesem 

Gebiet vorhandenen Mifsslanden ein Ende zu 

machen, so wird man wohl nirgends mehr solchen 

Versuchen die Berechtigung absprechen. Grund- 

satzlich ist man allseitig davon uberzeugt, dafs, 

wenn das Gesehaftsleben von einer schweren 

Belastigung befreit werden soli, hier der Hebel 

dazu angesetzt werden mufs.

Im Reichstag sind schon seit dem Anfang 

der 80er Jahre Schrilte unternommen, um eine 

Besserung lierbeizufiihreo. Anfangs bewegten

sich die Reformversuche in der Richtung, dafs 

man im ordentlichen Gerichtsverfahren oder im 

Verwaltungsgerichtsverfahren die Entscheidungen 

iiber Zolltarifstreiligkeiten zwischen den Zollbehor- 

den einerseits und den Importeuren andererseits 

herbcifiihren lassen wollte. Spaterhin ging man 

dazu iiber, sich mit dem Gedanken einer be- 

sondern BeliGrde fiir diesen Zweck zu befreunden. 

Verschiedentlich sind Antrage eingebracht worden, 

um den Bundesrath zu bewegen, auf Errichtung 

eines Zolltarifamts Bedacht zu nehmen. Das 

Amt sollte die Befugnifs erhalten, iiber alle Zoll- 

streitigkeiten in hochster Instanz zu entscheiden.

’ Alle diese Versuche scheiterten. Neuerdings ist 

die Angelegenheit bei der zweiten Berathung des 

Reichshaushaltsetats fiir 1893/94 wieder auf- 

genommen worden und zwar diesinal in einer 

neuen Form. Zwei Antragsteller bemiihten sich, 

den von ihnen gestellten Antrag zu begrunden. 

Allerdings konnte man keine Einhelligkeit zwischen 

diesen beiden Begriindungen entdecken. Jedoch 

so viel scheint sicher zu sein, dafs man beabśichtigte, 

eine behordliche Stelle zu schaflen, welche alle 

diejenigen Waaren, die noch keine Unterkunft 

im Waarerwerzeichnifs gefunden haben, zu klassi- 

ficiren hatte. Es sollte demnach eine Behorde 

werden, welche eine ergiinzende Thatigkeit fiir 

den Bundesrath ausiibt. Ob dieser Ausweg gliick- 

| licher gewahlt worden ist ais die bisJang vor-
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geschlagenen, wird sich ja in der Zukunft zeigen. 

Vorlaufig glauben wir nicht, dafs auf ihm ein 

Erfolg erzielt werden wird.

Wenn wir somit sehen, dafs die verschieden- 

artigsten Anstrengungen auf Besserung fiir die 

Entscheidung der Zolltarifstreitigkeiten erfolglos 

geblieben sind, so wird sich die Frage nicht von 

der Hand weisen lassen, worin denn die Ursachen 

fur diese sonderbare Erscheinung liegen. Der 

Bundesratli hat jedesmal, wenn er auf einen 

Antrag des Reichstags in dieser Sache eine 

Antwort ertheilte, darauf hingewiesen, dafs die 

verfassungsrechtlichen Yorschriften einer Aus

fiihrung der Reichstagsantrage im Wege standen, 

und selbst die eifrigsten Verfechter einer Reform 

auf diesem Gebiet werden nicht leugnen konnen, 

dafs der Bundesrath mit dieser Antwort recht 

bat. Wie stellt sich eigentlich die ganze Frage 

vom rechtlichen Standpunkt? Der § 12 des 

Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869 bestimmt, 

dafs zur richtigen Anwendung des Vercinszoll- 

tarifs das Amtliche Waarenverzeichnifs dient. 

Dic Abfassung des Waarenverzeichnisses stelit 

dem Bundesrath. also der Gesammtheit der Einzel

regierungen, zu, wie denn auch der Bundesrath 

sich gegenwSrlig mit einer Erganzung und ganz- 

lichen Umgestaitung des alten Amtlichen Waaren- 

verzeichnisses befafst. Der Bundesrath iibt hier- 

mit also die hochste Verwaltungsbefugnifs in 

Zolllarifsacben aus, er erlSutert die einzelnen 

Tarifpositionen und klassificirt solche Waaren, 

welche neu auf dem Markt erscheinen, in die

jenigen Positionen, die seiner Ansicht nach ge- 

eignet sind, die Waaren den Intentionen der 

Gesetzgeber entsprechend zolltarifarisch zu er- 

fassen. Nach dem Amtlichen Waurenverzeichnifs 

habrn sich die Zollbehorden der einzelnen Re- 

gierungen zu richlen, sie mussen sich, falls sie 

sich keiner Pflichtverletzung schuldig machen 

wollen, genau an die Bestimmungen des Waaren- 

verzeichnisses halten. Man sollte danach meinen, 

dafs beim Eingang iiber die deutsche Grenze 

bei Waarenverzollungen keinerlei Schwierigkeiten 

eintraten. Jedoch wenn dies auch anfśinglich die 

Meinung unserer Gesetzgeber gewesen zu sein 

scheint, schon lange ist alle Weit davon iiber- 

zeugt, dafs, gerade weil durch das Amtliche 

Waarenverzeichnifs nicht jede Waare bezeichnet 

werden kann, dem subjectiven Ermessen der 

einzelnen Zollbeamten ein Spielraum gewahrt ist, 

der die grofsten Yerschiedenheiten in der Ver- 

zollung herbeifuhrt. So ist es denn auch mog

lich, dafs ein und dieselbe Waare bei verschiedenen 

Zollamtern mit ganz verschiedenem Zoll belegt 

wird, und gerade hierin liegt eine grofse Er- 

schwerung der Production in einzelnen Landes- 

theilen. Nun ist ja allerdings der Bundesrath, 

ebenso wie er zur Abfassung des Waarenver- 

zeichnisses befugt ist, auch dazu ermachtigt, 

auf Beschwerden, welche in Zolltariffragen an

ihn gerichtet werden, die letzte Entscheidung zu 

fallen. Er kann dies allerdings nur, wenn er 

vorher nachgevviesen erhalt, dafs sammtliche 

Instanzen der Einzelregierungen erschopft sind; 

denn nach Art. 36 der Reichsverfassung ist die 

Verwaltung der Zoile jedem einzelnen Bundes- 

staat iiberlassen. Aber aus dieser ganzen recht

lichen Regelung ergeben sich die grofsten Un- 

zutraglichkeiten. Der Bundesrath entscheidet 

eigentlich in eigener Sache. Denn das Waaren- 

verzeichnifs, dessen Einzelbestimmungen strittig 

sind, ist doch von ihm abgefafst. Zudem kann 

er nur entscheiden, wenn der lange Instanzenzug 

der Steuerbehorden der Einzelstaalen erschopft 

ist. Es vergeht also eine lange Zeit, ehe die 

strittigen Fragen iiberhaupt zu einer und dann 

noch zu einer der Form nach sonst • nirgends 

yorgesehenen Entscheidung gelangen.

Das subjective Ermessen der Zollbeamten 

der Einzelstaaten und die daraus sich ergebende 

Verschiedenheit in der Klassificirung der ein- 

gehenden Waaren wird man ja niemals beseitigen 

konnen. Danach wird aber auch von den ein- 

sichtsvolIen Anhangern einer Reform auf diesem 

Gebiet gar nicht gestrebt. Man beklagt sich im 

grofsen und ganzen iiber zweierlei: einmal dariiber, 

dafs die Vorschriften im Waarenverzeichnifs nicht 

richtig und nicht gleichmafsig angewendet werden; 

und dann dariiber, dafs Waaren, welche neu in 

den Veikehr kommen, und die noch keine Klassi- 

fication durch das Waarenverzeichnifs erhalten 

haben, willkiirlicher Verzollung unterworfen wer

den. Was zunachst den zweiten Punkt betrifft, 

so ist es mehrfach vorgekommen, dafs der Im- 

porteur solcher Waaren sich bei seiner nachsten 

Zollbehorde erkundigt hat, wie hoch der Zollsatz 

sein wiirde, der bei der Einfuhrung auf sie ge- 

schlagen werden wiirde, Wenn er hierauf eine 

erschopfende Auskunft erhalten, hat er die Waaren 

eingefiihrt. Spaterhin bat sich dann nur zu 

haufig herausgestelll, dafs die Auskunft der be- 

trefTenden Zollbehorde unriehtig war. Es sind 

sogar Falle zu verzeichnen gewesen, wo die lm- 

porteure sich an die Provinzialsteuerdirection 

gewandt haben, um solche Auskunft zu erhalten, 

und erst auf diese Auskunft gestiilzt, die Waaren 

eingefiihrt haben; jedoch auch sie konnten sich 

nicht dem VerhSngnifs entziehen, eine Zollnach- 

zahlung leisten zu mussen. Dafs hierdurch natur

lich die grófste Mifsstimmung hervorgerufen wird, 

ist leicht erklarlich. —  Was die erste Art der 

Beschwerden betrilTt, so zeigt gerade die um- 

fangreiche Abiinderung, welche neuerdings der 

Bundesrath an dem Waarenverzeichnifs vorge- 

nommen hat, dafs durch das Waarenverzeichnifs 

allein eine iibereinstimmende und eine richtige 

Verzollung nicht herbeigefflhrt werden kann. 

Vornehmlich sind die Anmerkungen zu den Yer- 

schiedenen Positionen, in welchen Auskunft daruber 

ertheill wird, welche Merkmale die verschiedenen
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Waaren besitzen, und in welchen den Zollbeamten 

iMittel und Wege angegeben werden, diese Merk- 

male herauszufinden, umgeslaltet, und gerade 

diese Umgestaltung zeigt, dafs man auch in Re- 

gierungskreisen nicht von der unbedingten Richtig- 

keit und von der richtigen Anwendung dieser 

Bestimmungen iiberzeugt ist.

Der Zollbeamte wird deshalb, auch nachdem 

das neue Amtliche Waarenverzeichnifs in Kraft 

getreten sein wird, die einzufiihrenden Waaren 

stets subjectiy beurtheilen, und die Mifsstande, 

welche sich iiberall bemerkbar machen, werden 

dadurch nicht aus der Weit geschafTt werden. 

Es giebt nur ein Mitte], welches diese Abhiilfe 

schafTen kann, und  das is t  d ie  E r r i c h t u n g  

e i nes  R e i c h s a m t s ,  w e l c h e s  ai s h oc h s t e  

r i c h t e r l i c h e  I n s t a n z  die T a r i f s t r e i t i g-  

ke i t en  en t s c he i d e t .  Allerdings steht einer 

solchen Regelung der Frage der Artikel 36 

der Verfassung im Wege. Nun hat man sich 

aber nicht gescheut, schon in friiheren Zeiten 

auf den verschiedensten Gebieten Yerfassungs- 

anderungen vorzunehmen, es ist demnach nicht 

einzusehen, weshalb nicht auch auf dem Zoll- 

gebiet eine solche Modification eintreten soli. 

Es stehen jedoch nicht blofs verfassungsrechtliche 

Fragen im Wege, viel schwerer wiegt der Um- 

sland, dafs die Einzelregierungen, falls ein solches 

Amt geschaffen wurde, von ihren Souveranitats- 

rechten ein Stiick abgeben mufsten. Dariiber 

kann kein Zweifel herrschen, gegenwartig haben 

es die Einzelregierungen bis zu einem gewissen 

Grade in der Hand, Tarifentscheidungen zu fallen, 

und der Bundesrath besteht ja schliefslich auch 

nur aus den Vertretern dieser Einzelregierungen. 

Wenn uber sie hinweg die Anrufung auf Ent- 

scheidung an ein Reichsamt ergehen kann, so 

haben sie sich eines ihnen bisher zustehenden 

Rechtes begeben. Jedoch wir sollten meinen, 

dafs das Wohl des Volkes hoher steht, ais Ver- 

fassungsbestimmungen und formale Rechte, und 

wir wollen hoffen, dafs sich in einer nicht zu 

fernen Zeit diese Ueberzeugung auch bei der 

Mehrzahl der Bundesregierungen Bahn gebrochen 

haben wird. Fiir die nachste Zukunft wird dies 

aber jedenfalls noch nicht der Fali sein.

Und da mochten wir uns denn fiir die 

Zwischenzeit einen Vorschlag erlauben, der wenig

stens die driickendsten Harten zu beseitigen geeignet 

sein konnte. Wer den Reichstagsverhandlungen 

etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt, wird ge

funden haben, dafs in jeder Tagung Eingaben an 

den Reichstag gelangt und von der Petitions- 

commission verhandelt sind, die sich dariiber be- 

schweren, wie langsam eigentlich der Bundes

rath Zolltarifbeschwerden erledigt. Zwei, drei 

Jahre vergehen, ehe die Beschwerdefiihrer eine 

Antwort erhalten, die ja nur aus einem „Ja“

oder „Nein“ bestehen kann. Diese Verschleppung 

wirkt geradezu vernichtend auf das Geschafts- 

leben ein. Da der Bundesrath an Arbeitsamkeit 

selbstverstandlich anderen Kórperschaften nicht 

nachsteht, so mussen die Ursachen fiir diese 

Verzogerung darin gesucht werden, dafs nicht 

die richtige Organisation vorhanden ist, um die 

Bescliwerden so schnell ais moglich erledigen 

zu konnen. Und diese Organisation eben sollte 

schon in nachster Zeit geschaffen werden. Es 

giebt ja einen besonderen Ausschufs im Bundes

rath fiir Zoll- und Steuerwesen. Dieser Ausschufs 

hat sich jedoch mit so viel anderen Dingen, sei 

es gesetzgeberischer, sei es verwaltungstechnischer 

Natur, zu beschaftigen, dafs die bei ihm eingehen- 

den zolltarifarischen Bescliwerden nothwendiger- 

weise nur nebensachlicli behandelt werden konnen. 

Es miifste innerhalb dieses Ausschusses sich ein 

Unterausschufsconstituiren, welcher nichts Anderes 

zu thun hatte, ais diese zolltarifarischen Be- 

schwerden zu erledigen. So wurde wenigstens 

einem kleinen Theile der gegenwartig vorherrschen- 

den Uebelstknde abgeholfen werden.

Indefs ist unser letzter Vorschlag nur ein 

Yorlaufiger. In der Hauptsache und grundsatz- 

lich miissen wir uns fiir die Errichtung eines 

Zolltarifamts fiir das Deutsche Reich aussprechen, 

welches die Endentscheidung in Zollstreitigkeiten 

zu geben hat. Alle iibrigen Vorschlage, die bis

her im Reichstag gemacht sind, treffen den Kern 

der Sache nicht. Auf dem gewóhnlichen Rechts- 

wege wiirde sich kaum die nothige technische 

Kenntnifs finden lassen, und was den bei der 

zweiten Berathung des Etats fiir 1893/94 ge- 

machten Vorschlag betrifft, so ist er zwar gut 

gemeint, aber in der Hauptsache lauft er doch 

darauf hinaus, eine Erganzung des Waaren- 

verzeichnisses zu schaffen, und diese Erganzung 

kann naturlich der Bundesrath jederzeit vor- 

nehmen. Es ware also iiberfliissig, eine neue 

Behorde hierfiir zu schaffen. Der Bundesrath 

ist jederzeit in der Lage, eine nóthig gewordene 

Klassification. vorzunehmen, und wenn er auch 

: gewóhnlich im August und Seplember nicht zu-, 

sammen ist, so diirfte hierin kaum ein Grund 

fiir eine Aenderung liegen. Es kommt aber nicht 

blofs darauf an, eine Erggnzung des Waaren- 

verzeichnisses durch dieEntscheidungeiner hochsten 

Stelle zu erhalten, sondern auch darauf, dafs 

die Bestimmungen des schon vorhandenen Waaren- 

verzeichnisses richtig und in allen Einzelstaaten 

iibereinstimmend angewandt werden, und dies kann 

nur dann erreicht werden, wenn eine einheitliche 

Reichsinstanz die letzte Entscheidung in der Hand 

halt, und wenn uberdies in den Entscheidungen 

dieser Instanz den einzelnen Zollbeamten diejenigen

I Instructionen an die Hand gegeben werden, die 

ihnen jetzt fehlen. Jt. Krause.
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Bericht Uber in- und

Patentanmeldungen,
w elche von dem angegebenen T ag e  an w a h r e n d  z w e i e r  
M o n a t e  zu r E insichtnahm e fUr Jedermann Im K aiserlichen  

P atentam t in B e rlin  ausliegen.

27. MSrz 1893: KI. 1, M 9539. Siebsetzmaschine. 
Maschinenbau-Anstalt Humboldt in Kalk.

KI. 18, L 7509. Flammofen mit Generator- 
feuerung. W. O. A. Lowe in Liverpool, England.

KI. 31, K 9897. Maschine zum Einformen der 
Seitentheile runder eiserner Oefen. Wilhelm Krieger 
in Wien.

KI. 40, G 7912. Darstellung von Mangan und 
Manganlegiruńgen. William Houston Greene.

KI. 48, D 5316. Herstellung galvanischer Ueber- 
zilge auf Aluminium. Deutsch - Oesterreichische 
MannesmannrOhrenwerke in Berlin.

KI. 49, B 13882. Verfahren zur Herstellung von 
Schienen, Tragern, gewalzten Profilen aller Art und 
uhnlichen Gegenstanden; Zusatz zum Patent Nr. 63066. 
Toussaint Bicheroux in DOsseldorf.

KI. 49, J 2840. Vorrichtung zum Schweifsen von 
HerzstOcken, Weichen, Winkelstucken und dergleichen. 
Johnson Company in Johnstown Pittsburg, Penn- 
sylvąnieri, V. St. A.

KI. 49, P 5980. Einrichtung zum Biegen von 
Fahrlochringen fur Dampfkessel. Carl Preis in 
Ratingen bei Dusseldorf.

30. Marz 1893: KI. 10, M 8835. Verfahren zur 
Herstellung compacter Steinkohlen aus Steinkohlen- 
Staub, -Scblamm oder kleinen Steinkohlen. Bernhard 
MOller in Chemnitz.

KI. 49, H 12 884. Yerfahren zur Herstellung 
holiler Roststabe. Johann Caspar Harkort in Har- 
korten i. W.

KI. 49, Seh 7759. Verfahren zur Herstellung von 
hoblen Tragern. Otto Schwarz in MOnchen.

4. April 1893: KI. 10, B 13 142. Liegender Koks
ofen. Franz Brunk in Dortmund.

KI. 10, K 10 328. Biiketts aus Posidonienschiefer. 
Goltlieb KÓnig in Stuttgart.

Deutsche Reichspatente.

KI. 40, Nr. 07178, vom 1. December 1891. 
Dr. F. H e ltm anu  in Vollme. Ablusen der Nickel- 
bezw. Nickelkupferschicftt ron damit pltlttirten Eisen- 

•blechen.
Man glflbt die Bleche in einer Hetorte unter 

Zusatz von Schwefel und unter Luftabschlnfs, wobei 
sich der Schwefel mit dem Nickel bezw. Nickelkupfer 
verbindet. Diese Verbindung kann dann durch 
Hammern der Bleche gelost werden.

K I .  SO, Nr. 66276, vom 17. M5rz 1892. A ugust 
D auber in  Bochum . iścliachtofen zum Jiiisten, 
Brennen u/id Reduciren.

Der Schachtofen hat ais Boden einen Abrutsch- 
kegel a, dessen abgestumpfte Spitze von den Luft- 
zufuhrungshauben b uberdeckt ist. Letztere werden 
von einem Motor c gedreht. Die Regelung der Luft- 
zufubr erfolgt durch in der Wand d liegende Dreh- 
sehieber e. Das Ausziehen des ROstgutes erfolgt 
durch um die untere Kante aufklappende Thuren i, 
mit welchen behufs Regelung des Austrittes des Rdst- 
gutes Rechen o starr verbunden sind, so dafs bei 
ErOffnung der ThOren i die Zinken von o in das 
ROstgut sich schieben und dieses zuruckhalten. Das

ausliindische Patente.

Brenninaterial wird entweder ais Koks mit dem R6st- 
material gemischt bei r aufgegeben oder es wird ais 
Gas durch das Rohr s zugefuhrt, oder endlicb, es 
kann ais Gas in Gasfeuorungen t erzeugt und in den

Ringraum n diiect eingęleitet werden. Zur Zug- 
vermehrung ist in der Esse eine aus dem Behalter m 
gespeiste Rohrschlange u angeordnet, dereń Dampf 
die Gichtgase mitreifst. Gegebenenfalls kOnnen letztere 
noch anderweitig verwerthet werden.

KI. 5, Nr. 67 098, vom 12. Marz 1892. Firma 
F. C. G laser in B erlin . VorrichtUng zum' Aus- 
fiillen des beim Vort>-eiben des Schildmantels an 
Stollen-Vortreib-Apparaten sich bildenden Ifohlraumes 
durch Cement u. dergl.

Der Hohlraum a wird mit Gementbrei gefullt, 
der durch Luftdruck aus dem Kessel c durch HOhren e1 e 
an die hintere Hingflache des Schildes gelangt. Der

Cemęntbrei, wirJ in Kessel i bereitet und dann in 
den Kessel c gedruckt. Beide sind mit einem von 
dem Elektromotor d angetriebenen ROhrwerk ver- 
sehen. Das Rohr e’ ist, um dem Vorrucken des 
Schildes folgen zu k5nnen, teleskopartig ausziehbar. 
Es theilt sich dann in zwei Strange und am Umfange 
des Schildes in eine grOlsere Anzahl von Ausllufs- 
stutzen.
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KI. 1, Nr. (>7 073, vom 7. April 1889. Osca r  
Bi l l i  ar z. in Ber l i n .  Uniinterbrochen wirkender 
Planstofsherd.

Um ein leichtes Gleiten der Piane a auf der ihr 
ais Unterlage dienenden Tafel c zu bewirken, ist aut

der Oberflilche letzterer eine Hinne e mit Abzwei- 
gungen d vorgesehen, durch welche Wasser zwischen 
Piane a und Tafei b tritt und dadurch die Reibung 
zwischen beiden fast aufhebl. Die Abzweigungen d 
der Rinne c sind hierbei in der Bewegungsrichtung 
der Piane gebogen.

KI. 4!), Nr. 07 299,vom 13. Juli 1892. H. Borgs 
i n Bruch  (Westfalen). Doppelthilr fiir Kolcsofen.

Die Thiir besteht aus 
zwei durch Schrauben 
gegeneinander vrschieb- 
baren Theilen a b, von 
welchen b vor dem 
FGllen des Koksofens 
iu das Innere desselben 
vorgeschoben und, nach
dem die KohIt*mnasse 
zusammengebacken ist 
und sich selbst trśSgt, 
wieder ! *'z.uruckgezogen 
wird, so dafs zwischen 
der Thur 6 und der 
Kohle ein 1'reier Raum 
bleibt, der verhfltet, 
dafs der Kopf des
Kokskuchens unverkokt 
bleibt.

□j

= «= — 1

KI. 48, Nr, (>(> 137, vom 26. April 1892. Gustave 
Ret l erer  i u Paris.  Yerfahren und Vorrichtuny
zum Yerzinken ron Blechtafeln.

Der Kessel a ist mit ge- 
schmolzenem Blei gefullt, in 
welches oben eine Scheidewand 
c taucht. Links von dieser 
schwimmt auf dem Blei eine 
Zinkschicht, wahrend auf der 

Blei- und Zinkoberflache eine 
die Oxydation verhinderndeMasse 
(Salmiak, Koks oder dergleichen) 
schwimmt. Das zu Yerzinkende 

Eisenblech wird in die rechte 
Abtheilung eingefuhrt, in das 
Blei eingetaucht und unter der 
Scheidewand c fort auf die an
dere Seite gelegt. Die Blechlafel 
sleigt dann infolge des Auftricbes 
durch das Zink in die llóhe 
und bewegt hierbei die dreh- 
baren Lippen e i zur Seite, um 
eine reine Oberfiacbe des Zinks 
zu erhalten.

KI. 31, Nr. (!704S, vom 7. October 1891. W. J a nson 
in Zei tz.  Formkasten zum Ein formen der Bad- 
speichen in die Radnabenform.

Die herzustellenden Rader sind fflr Fahrrader 
bestimmt und haben in zwei KegelMchen liegende 
Drnhtspeichen.

KI. 18, Nr. (>7 978, vom 5. August 1892. Horder  
Bergwerks- und Hut ten-Verein in I l drde i. W. 
Entfernung von Mangan aus flussigem Roheisen, 
Flufseisen oder Stahl durch Einstreuen oder Bei- 
mengen ron Schwefelkies.

Um flussigem Eisen, wrelches zu viel Mangan 
enthalt, dieses zu entziehen, wird feinkórniger Schwefel- 
kies dem Eisen zugesetzt. Hierbei entsteht Schwefel- 
mangan, welches ais Schlacke auf dem Eisen schwimmt 
und leicht entfernt werden kann.

KI. 5, Nr. (>7 2(>9, vom 10. August 1892. Firma 
H a n i e l  & Lu e g  in Dusseldor f  - Grafenberg.  
Vorrichtung zum Einstellen von an conif-hen Seil- 
trommeln hilngenden Forderkiirben vor den Fiillortern 
mittels hydrauliscli beicegter Schachtbilhnen.

Es zeigen die Figuren 1 und 2 die Einrichtung 
ni i l Hangeseil, und die Figuren 3 und 4 o h n o

Hangeseil. Bei er- 
F'S-4- sterer stellt sich der

1 vierst6ckige FSrder-

, k°Tb «
mit Hangeseil auf 
die von hydrau- 
”1 i sch en Kolben c ge- 
tragene Platttorm e, 
so dafs die Raume 3 
und 1 des Fórder- 
korbes a den Fiill- 
5rtern di di gegen- 
flber stehen, wah
rend die Theile 4 
und 2 des FSrder- 
korbes i  am Seil 
h&ngend den H&nge- 
biinken ni m  gegen- 
uberstehen (Fig. l). 
Wird nun derKorbł 
vermittelst der Seil- 
trommel r gehoben
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um die Rilume 1 und 3 von i den Hangebanken m m  | 
gegeniiberzustellen, so lafst man die Kolben c unter ' 
dem Gewicht des F8rderkorbes a heruntergehen und 
stelit dadurch die Raume 4 und 1 den FflllOrtern di di ' 
gegenuber. Die Steuerung der hydraulischen Kolben 
erfolgt von Hand. Rei der Einrichtung Fig. 3 und 4 
ist am Fullort auf jeder Seite des FOrderkorhes eine 
Plattform angeordnet, welche die Verbindung zwischen 
dem FSrderkorb und den Filildrtern yermittelt.

KI. <r>, Nr. 07 423, vom 3. September 1892.
Joseph Wern in Aplerbeck.  Vorriehtung zum
Schulze der Finger beim Transport der FSrderwagen.

Die ais Handgriff dienenden, 
zwischen den Seitenw&nden be- 
festigten Stangen a liegen inner
halb einer Einbauchung der Kopf- 
wSnde, so dafs beim Aufkippen 
des Wagens ein Klemmen der 
Hande zwischen dem Rande der 
Kopfwand und dem Hangenden
ausgeschlossen ist.

KI. 7, Nr. (57 4 7 7, vom 26. April 1892. Edmund  
Szandtner  in Prefsburg (Ungarn). Yerfahren und 
Maschine zum Ziehen von Draht.

Ais Ziehóffnung wird der Spalt i zwischen einer 
Mittelscheibe a und einer dieselbe umgebenden Ring-

KL 31, Nr. 07 350, vom 3. Juli 1892. J a c o b  
Frank in Barmen  - R i t t ershause n. Verfahren 
zur Erzielung poren- und schlackenfreien Gusses.

Zwischen dem Eingufs- 
kanal a und der Form 6 ist
ein Kessel c vorgesehen, in
welchem sich ein Schwimmer d 
mit einer AushChlung auf der 
unteren Seite belindet. Dieser 
Schwimmer d wird beim Begirm 
des Gusses aus der untersten 
in die obere skizzirte Lage ge- 
hoben und lialt dann in seiner 

Hólilung alle Schlacken und Unreinigkeiten dadurch 
von der Form fern, dafs das Melall nur unter den Rand
des Schwimmers d fort in die Form gelangen kann.

KI. 5, Nr. 07 344, vom 17. April 1892. Pe rcy  
J ohn  Ogle in London  (England). Gesteinbohr- 
maschine, bei welcher die Bohrspindel mittels zweier 
Arbeitskolben yerschiedenen Querschnitts durch Druck- 
luft ein- und auswUrts getrieben wird.

-«*• ji.

Die Vertheilung der Druckluft erfolgt durch den 
von einem DifFerentialkolben aa1 bewegten Schieber b 
in der Weise, dafs die Luft, welche hinter dem 
kleineren Kolben c gewirkt und dadurch den Stofs 
des Bohrers hervorgerufen hat, vor den grofsen 
Kolben d tritt und dadurch den ROckhub des Bohrers 
bewirkt.

scheibe b, die sich in entgegengesetztem Sinne drehen, 
benutzt. In dem Spalt kOnnen also gleichzeitig 
mehrer e Drahte gezogen werden. Beim Ziehen drehen 
sich die Drahte um ihre Mittellinie.

KI. 31, Nr. 07 359, vom 7. August 1892. Aug.  
J e l kmann  in Berge-Borbeck.  Yerfahren, Form- 
kasten fiir lerschiedcne Hohrweiten vevu>endbar ~u 
machen.

Um in einem und demselben Formkasten Rohre 
verschiedener Lange und Weite zu formen, benulzt 
man verschieden weite Einsatzschalen a und in diesen 
durch Schrauben c einstellbare AufsStze ii fiir die K6pfe.

KI. 10, Nr. G7S90, vom 26. November 1891. 
Hei nr i ch Zi pper t  in Zwickau  (Sachsen). Her
stellung ton Briketts aus Kohlenschlamm unter An
wendung von GShrunysproducten.

Ais Bindemittel werden Weinheferflckstande, Kuhl- 
schleim und Schlempe benutzt.



Statistische Uebersicht
der Production an Kohlen, Metallen und Salz auf der ganzen Erde um das Jahr 1890.

Zusammengestellt und bearbeitet von Professor J . von E h re n w e rth .

L a n d

Mineral-
Kohlen

Roheisen

10 00  T o n n e n

Gold Silber

K i l o g r a m m

Queck-
silber Blei Kupfer Zink Zinn Nickel

An-
timon

Salz

T o n n e n

Werth 
sfimmtlichur 

Producte 
Millionen 

Mark

per Kopf entfallen

Ki l o

Kohlen
Roh
eisen

SJLmmt-
liche

Product.
Mark

D er L a n d e r

Flachę

qkm

Ein-
wohner

Mili.

E i s e n b a h n e n

total

kra

pro 

100 qkm

pro
10000
Ein-

wohner

Grofsbritannien................
Oesterreich........................
Ungarn...............................
Oesterr.-Ungar. Monarchie
D eutsch land ....................
F rankre ich........................
Belgien................................
Ges. Rufsland....................
Skandinavien....................
Spanien und Portugal . .
I tali e n ...............................
T urke i............................"j
Griechenland und flbrige > 

Lander........................)

E u r o p a ............................

Vereinigte Staaten . . . .  
Uebr, Nordamerika. . .  1 
Brasilien
Uebrige Sudamerika . . )

A m erika ............................

J a p a n ............................)
In d ie n ............................;
Uebrige Asien................J

A s ie u ................................

A fr ik a ................................

Australleu . . . . . . .

Weit aufser Europa . .

Ganze W e i t ....................

Preis M a rk ........................

Europa................................
Ver. Staaten........................
Uebrige W e i t ....................

Ganze W e it........................

Europa ................................
Ver. Staaten . . . . . .
Uebrige W e it ....................

Ganze W e it........................

A n m e r k u n g :

? „unverlafsliche‘ Zahl.

184734 
24260 
3244 

27504 
89283 
26337 
198709 
6207 9 

216 
10379 
376

100

80S0
666
280
946

4658
1970
782
746'
456
179
18

50

50
22

2131
2153
1851
200

39412
88

206

103

6794 
35863 
17050 
52913 

350324 
71117 
24622' 
13667 
10094 
51502' 
34428

3000 9

542
8

550

300

1819
949

600009 
10210 
2745 * 

12955 
1020793 

53729 
9412“ 
57809 
352 

88615 
17768 

100* 

1500

950
992
275

1267
24455
2306

48761 
2228 

63174 
3050 

50s

29613
5485

77
5562

139270
19372
89468
3820

9653
50

50
62

12*

47 9 
47 

434 
430

4
74

200
252
452
115
843

182

2250009 
214000 

6500s 
220500 
5000008 
352000

11510003

800000» 
442000

[ 1200008

1830602
228075
49272

277347
1075760
336050
227302
236278
33225

137560
29269

7562

4823
1015
171
644

1622
690

3230
64
52
48
12

2752
28
14
22
94
51

127
8

67
8
0,6

1,8

46,66
9.86 
2,56 
6,25

21,42
8,63

36,72
2,41
4.86 
6,39 
0,98

0,27

314956
300232
376435
676667
547488
536408
29457

5298179
775859
589004
286588
175883

464644

38,303
23,895
18,918
42,813
49,639
38,343
6,147

97,189
6,774

21,824
30,158
5,753

22,517

32297
15866
11247
27113
43387
36895
5263

30957
9580

12027
12907

953

12575

10,3
5.2
3.0
4.0 
7,9
7.0 

17,8
0,6
1.2
2.0 
4,4 
0,06

0,3

8.5
6.7 
5,9 
6,2
8.7
9.6
8.6
3.2 

14,1 
,5,5
4.3
1.7

5,6

355664

132972

6000 a

17835

9348 
Can. ■ 26

40a

43970

49421 
4160

Von. 1742
7913

618461

1695500 
1215543 

»•' 230460: 
230274

3118

791

303933

164612
51

5Iex. 8000* 
10000*

102356

126167
9260

33080

287105

72975

9777 

1947 =

Ho!iv 1830

989

91
Can.606

1592 3810500

1235000
40000

500000

4190955

2080224

367015

992

2120

\ 100

50

147

■ 1,1

11,49

32,64

5,99

9695128

9068600
11318605
8361350
9606210

359,460

62,982
24,159
14,602
22,036

223869

268409
35756
9500

17752

2,3

3,0
0,3
0,1
0,2

6,2
42.7
14.8 
6,8 
8,0

138972

1 0 000 *

9414

10*

30*
60*

63236

382
3009
8020

3371777

36855

200009

791 1826633

100009

168507

15240

1003

72975

Banka
Bilton
Straits

3777

5257
5689

27900

697 1775000

I ? 
1 000000 *

2447239

242959

1120 

1 12

76

0,12

19,48

0,29

38354765

382416
5225818

38835261

123,779

40,072
294,558
491,333

331417

2332
27000
4391

0,9

0,7
0,6
0,00

26,8

0,6
0,9
0,1

10000s

2008

3200

100

309

158

11411

15392

45767

56855

312033

10000*

128?

15340

6122

7600 214?

38846

6805 1041

1000000*

200000*

300000

242959

56651

220173

12

1,2

563

0,12 

0,18 

2,

0,29

0,32

38,34

44143095

29818304

8956194

825,962

169,322

5,679

33724

9386

18889

0,08

0,03

0,2

0,3

0,6
49,4

152372

508036

9550

27394

60

135806

179776

2742

3740665

4359126

128

791

3909

4200

192791

496724

250

197569

299925

1000

73189

360294

400

49428

59205

2200

697

1686

6800

1041

2633

850

3275000

7085500

25

2967022

7157977

136

343

8,5

18,5

2,62

4,77

Pol argebi ete

121272368

130967496

4486564

1124,742

1484,202

81

393416

617285

0,3

0,5

3,0

4,2

W c r t l i  (1 e r P r o d u c t e  i n  M i l l i o n e n  M a r k G a n z e  E r d e 135454050 j 1484,283 617285

2489648
930804
135800

1070100
560880
12660

3556252 j 1643640

120917
135908
116641

79162
217024
182619

13096 | 
3322

75983
41153
7045

102356
126167
71402

114844
29190

84

21509
4283

104459

6725
619

4121

373466 478805 16418; 124181 , 299925 j 144118 130251 I 11465

1353

885

95262
30875
51000

2238 177137

P r o d u c t i o n  p e r  K o p f  B e v 6 l k e r u n g

Ki l ogramm

992

2120
18

343

50
147

0,2

19

Gramrn K i l o g r a m m

0,12 1,71 0,01 0,8 0,3 0,8 0,03 0,00 0,00 10,6
0,78 2,68 0,01 2,6 2,0 1,2 0,03 0,00 0,00 19,7
0,08 1,9 — 0,03 0,07 0,00 0,04 0,00 0,00 1,9

0,12 2,9 0,00 0,27 0,20 0,24 0,04 0,00 0,00 4,8

4190955
2080224
886798

Das franzOsisclie Ministerium der Offentlichen Arbeiten 
giebt die Kohlenproduction pro 1890 an fur:

7157977
R u ls la n d ....................................
Spanien.......................................
Vereinigte S taaten ....................

somit Anthracit 50 165 000 
gegen 40 000 000 

Indien u. engl.-asiat. Besitz 
Capland, Besitz in Afrika 
Austral. Gebiete . . . .
Neuseeland....................
Tasmanien........................

6 015 000 t 
1 210 000 t 

143 137 000 t

.2 203 000 t 
100 000 t 

3 478 000 t 
648 000 t 
55 000 t

Wo keine besondere Bezeichnung bei der Zahl, gilt diese fur das Jahr 1890. Die Ziffern rec.hts oben bezeichnen, wenn iiber 1 das Jahr im  Decennium 1880 bis 1890, s bedeutet „geschatzt* 

Der Yerfasser.
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Sta t i s t i s c l i e s .

Deutschlands Ein- und Ausfuhr.
--£"• ........... .............  .......- ......... ■

E i n f n h r A n s  f u  l i  r

Januar und. Februar Januar und Februar

1892

t

1893

t

1892

t

1893

t

E rze :
E isenerzo ................................................................... 178 825 166 842 383 349 389 396

Thomasschlacken....................................................... 4 178 8 062 10 657 6 638

Roheisen:

Brucheisen und Abf& lle........................................... 1 129 881 6 355 6 746

R o h e is e n ................................................................... 26 769 18 234 18 375 12 924

Luppeneisen, Rohschienen, BlOcke........................ 106 101 5 618 8 089

Fabricate:
9 94516 7 7 966

23 9 6 825 3 233

Eisenbahnschienen.................................................... 1256 364 16 906 10 387

Radkranz- und Pflugschaareneisen........................
Schmiedhares Eisen in St&ben................................

1 1 60 32 '

3 788 2 698 29 797 33 627

Platten und Bleche aus selimiedbarem Eisen, rolie 401 484 9 998 8 792

Desgl. polirte, geiirnifste etc...................................... 9 7 425 292

Weifsblech, auch lackirt........................................... 234 205 24 84

Eisendraht, auch faęonnirt, nicht verkupfert . . . 1051 828 14 245 14 068

Desgl. Yerkupfert, verzinnt etc.................................. 45 38 16 486 13 912

Ganz grobe Eisenwaaren:

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

Andere Eisenguf-waaren........................................... 1 166 594 2 551 1 902

31 42 482 283

Anker, ganz grobe K etten ....................................... 254 168 25 110

Brucken und Bruckenbestandtheile........................ 30 7 959 902

Drahtse ile ........................................................... ...  • lr, 9 331 263

Eisen, zugroben Maschinentheilenetc. vorgeschmied. 27 13 199 144

Federn, Achsen etc. zu Eisenbahnwagen................ 159 160 4 488 5 139

Kanonenrohre........................................................... 2 — 21 33

Róhren, geschmiedete, gewalzte etc......................... 145 278 3 662 2 645

Grobe Eisenwaaren:

Nicht abgeschliffen und abgeschliffen, Werkzeuge . 1333 1 170 14 051 12 723

Geschosse aus schiniedb. Eisen, nicht abgeschliffen — — 65 316

Drahtstifte, abgeschliffen............................................ 11 4 8 442 9 052

Geschosse, abgeschliffen ohne Bleimantel . . . . 0 0 0 6

Schrauben, Schraubbolzen....................................... 44 51 209 342

Feine Eisenwaaren:

Aus Gufs- oder Schmiedeisen................................ 214 209 1 934 2 066

Spielzeug....................................................................... 7 1 50 74

Kriegsgewehre ............................................................ 0 0 55 210

Jagd- und Luxusgewehre........................................ 17 21 71 11

Nahnadeln, Nahmaschinennadeln............................ 2 1 172 135

Schreibfedern aus S ta h l........................................... 19 18 5 5

Uhrfournituren....................................... ................... 5 6 53 50

Maschinen;

Locomotiven und Locomobilen................................ 233 69 631 800

Dampfkessel, geschmiedete, eiserne........................ 46 22 408 264

Maschinen, uberwiegend aus H o l z .................... . 189 160 422 196

, „ „ Gufseisen . . . . . 3 279 3 034 10 567 9 383

„ » , Schmiedeisen . . . 325 266 1787 1 977

, , , and. unedl. Metallen 63 105 105 106

NShmaschinen, uberwiegend aus Gufseisen . . . . 265 385 1428 1 096

„ „ „ Schmiedeisen . . 2 4 4 2

Andorę Fabricatc:
2630 19 20

Eisenbahnfahrzeuge:
300
66

401
53
o

ohne Leder- etc. Arbeit, je unter 1000^ werth ^
. , , uber 1000 , „ 1 g

3
11 —

— — 20 Z

Andere Wagen und S ch lit te n ........................) 22 26 18 22

YIlI.u
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Bericlite Uber Ycrsammlunaren yerwandter Yereine.

American Institute of Mining Engineers.

Die letzle Hauptyersammlung des .American 
Institute of Mining Engineers" wurde in den Tagen 
vom 21. bis 25. Februar in Mont rea l ,  Ganada,  ab- 
gehalten. Gleichzeitig fanden daselbst auch die Jahres- 
versaminlungen der .Mining Society of Nova Scotia", 
des,AsbestosClub‘ , der„ProvincialMiningAssociation" 
von Ontario und der .Canadian Society of Civil 
Engineers" statt.

Aus dem voin Secretar Dr. Raymond  verlesenen 
Jahresbericht entnehmen wir, dafs der Verein gegen
wartig eine Gesammtmitgliederzahl von 2376 erreicht 
hat. Davon sind 15 Ehrenmitglieder, 38 auswarlige 
Mitglieder, 2136 Mitglieder und 187 .Associates". Die 
Einnahmen des Institutes betrugen 26 595 $, die Aus
gaben 23131 $.

Der Vorsitzende, Mr. J o h n  B i r k i n b  i ne, sprach 
in der ErOffnungsrede uber die .Enlwicklung tech- 
nischer yereine".

Den ersten Yortrag hielt Major J. W. Po we i l ,  
der Director der|GeologicalSurvey, iiber die Geologische 
Karle der Vereinigten Staaten. Sodann sprach 
F. Lynwood Garr i son aus Philadelphia uber den 

Greene-AYahl-Procefs zur Erzeugung: yon Mangan 
und Manganlegirungen.

Das neue Yerfahren gestattet die Herstellung 
von kohlenstoflfreiem Ferromangan, bezw. fast reinem 
Mangan, wie dies die ausgestellten Proben zeigten, 
die einen mittleren Gehalt von 96,5% Mangan, 2% 
Eisen und 1,5% Silicium besafsen. Das Metali ist 
dicht und homogen und besitzt eine stahlgraue Farbę, 
dabei ist es bart und sprSde und zeigt einen unregel- 
mjifsigen Bruch. Das specifische Gewicht yariirt 
zwischen 7,26 und 7,38. Eigenthumlich istderstechende 
Geruch, der von Silicium-Wasserstoff herruhrt, An 
feuchter Luft bleibt das Metali, im Gegensatz zu kohlen- I 
stoffhaltigem Ferromangan, unyeriindert. Das Ver- i 
fahren besteht darin, dafs man Manganoxyd zunachst

in einem Strom reducirender Gase in Manganoxydul 
verwandelt, dieses mit grauulirtem Aluminium und 
einem aus Kalk und Flufsspath bestehenden Flufs- 
mittel zusammen in einen mil Magnesia ausgekleideten 
Graphittiegel bringt und diesen in einem gewdhn- 
lichen Tie^elofen erhitzt. Die aultretende Reaction 
ist einfach: AU+ 3 MnO =  A I 2 O 3  -f-3 Mn. Nimmt 
man den Preis des Aluminiums zu 55 Cts. das Pfund 
an, und den des Manganerzes zu 40£dieTonne, sokostet 
die Tonne Mangan etwa 760 £ oder das Pfund 34 Cts.

Bis jelzt wurde das neue Verfahren nur in der 
Form von Laboraloriumsveisuchen ausgelOhrt und 
scheint dasselbe in der vorliegenden Ausfiihrung wenig 
Werth fur die Praxis zu haben.

Unter den ubrigen Vorlragen ist besonders jener, 
den A. J. Ross i Ober

tit.inlialtigc Erze 1111 Hochofen

hielt, fur unsere Leser von Interesse. Da wir Ge
legenheit nehmen werden, spater eingehend auf diesen 
Gegenstand zuriickzukommen, so wollen wir nur kurz 
erwahnen, dafs der Redner zahlreiche Schmelzver- 
suche in einem kleinen Versuchsofen ausgefiihrt hat.

Das nachstfolgende Paper der HH. Wi nche l l  & 
Jones behandelte das

Erzyorkommen von Mesaba Rnngc.

Wir behalten uns vor, an anderer Stelle ausfOhr- 
lich darauf zuriickzukommen.

Am nachsten Tag sprach R. H. R i c h a r ds  iiber 
eine graphische Schlackenberechnung, darauf folgte 
ein Vortrag von Russel l  Tra tman  Ciber ungefrier- 
bares Dynamit. Yon den zahlreichen ubrigen Vor- 
tragen nennen wir nur:

H. B. S m a l i :  Die Phosphatgruben Canadas,
H. C. Bab b i 11: Bemerkungen zu Emersons Phos- 

phorbestimmung, und 
J. D. P e n n o c k :  Untersuchung der Kohlen fur 

die Kokserzeugung in Semet-Solvay-Oefen mit 
Theer- und Ammoniakgewinnung.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Eiulieltliclie Priifungsmctlioden.

Die vierte Co n f e r e n z  zu r  V e r e i n b a r u n g  
e i n h e i t l i c h e r  P r d f u n g s m e t h o d e n  f u r  B a u - 
u n d  C o n s t r u c t i o n s - M a t e r i a l i e n  findet am 
24. und 25. Mai 1893 in Wi e n  statt. Ein Localcomitć, 
welches sich unter dem Vorsitze des Oberbaurathes, 
Stadtbaudirector F r a n z  Be rge r  in Wien, gebildet 
bat, hat die nSthigen Vorbereitungen getroffen und 
sind fur die Abhaltung der Sitzungen die Localitaten 
dos Hauses des O e s t e r r e i c h i s c h e n  I ngen i eu r-  
und A r c h i t e k t e n r e r e i n s  (Wien, I. Eschenbach- 
gasse 9) freundlichst zur VerfQgung gestellt worden.

Zur Bestreitung der Kosten der stenographischen 
Aufnahmen und Anfertigung der Berichle ist von 
den Conferenz-Theilnehmern eine GeiiOhr von 10 J i  
(12,5 Frcs. oder 6 fl. 8. W.) zu. entrichten. Gegen Ein- 
sendung dieses Betrages an das Secretariat des Oesterr. 
Ingenieur- und Architektenvereins werden die Theil- 
nehmerkarten zugesendet, doch k8nnen die Theil- 
nehmerkarten auch wahrend der Conferenz gegen Erlag 
obiger Gebuhr bei der Yereinskasse behoben werden.

Die Zeiteintheilung wurde wie folgt festgesetzt: 

D i e n s t a g ,  23. Mai .

9 Uhr. Vorbesprechungder Subcommission 1 (Martens),
4 (Kirsch) und 7 (Otto).

11 Uhr. Vorbesprechung der Subcommission 2 (Marlens), 
13 (Berger) und 16 (Gartner).

3 Uhr. Vorbesprechungder Subcommission8 fMartens). 
5Uhr. YorbcsprechungderSubcommission 18(Martens). 

Sollten noch andere Subcommissionen, ais wie 
die obigen, Yorbesprechungen ahzuhalten wflnschen, so 
werden die betreffenden Obmanner ersucht, sich direct 
an das Secretariat des Oesterr. Ingenieur- und Archi- 
tektenvereins zu wenden.

D i e n s t a g ,  23. Mai ,  S U h r A b e n d s .  

B e g r u f s u n g  der Conferenz-Theilnehmer im Re- 
staurant des Vereinshauses.

M i t t w o c h ,  24. Mai ,  9 bi s  4 Uhr.

1. H a u p  t vers  am ml  u n g im grofsen Saale des
Vereinshauses. 12 bis 1 Uhr FruhstOck, angeboten 
vom Oesterr. Ingenieur- und Architektenverein.

D o n n e r s t a g ,  25. Mai ,  9 bi s  4 Uhr .

2. H a u p t y e r s a m m l u n g  im grofsen Saale des
Vereinshauses. 12 bis 1 Uhr FriihstQck, angeboten 
vom Oester. Ingenieur- und Architektenverein.

5 U h r Gem  ei nsa  m es Essen.

Das betreffende Local wird am ersten Tage der 
Conferenz bekannt gegeben.
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Jene Herren, welche an dem gcmeinsamen Essen 
theilzunehmen wunschen, wollen dies in der Vereins- 
kanzlei bis langstens 24. Mai 1. J. Mittags melden; Karten 
fflr eine Person ohne Getriinke 2 fl. 50 kr.

Fre i t ag ,  2 6. Mai ,  ‘J bis 4 Uhr.

Nach Erfordernifs: 3. H au  p t v e r sam m 1 u n g,, wie
an den beiden fruheren Tagen.
Wenn die 3. Hauptversarnmlung jedoch nicht 

erforderlich wird, so finden an diesem Tage in der 
Zeit von 9 b is  1 U hr die Besiclitigung folgender 
Vei'suchsanstalten statt:

1. V e r s u c h s a n s t a l t  f i i r Bau- u n d  M a 
s c h i n e  n - Ma ter  i al  ie n im k. k. technologischen 
Gewerbemuseum IX. Bez. Wabringerstrafse Nr. 59.

2. Mechani sch-techni sches Labora t o r i um 
an der k. k. technischen Hochscliule IV. Techniker- 
strafse Nr. 13.

3. St adt i sche P r o b i r a n s t a l t  f i i r hydrau- 
l i s che  B i n d e m i t t e l  im Rathhause, 1. Lichten- 
felsgasse, ebener Erde.

4. B a u g e w e r b I i c Ii e s L a b o r a t o r i u m  der 
k. k. Staatsgewerbschule I. Bez. Schellinggasse Nr. 13.

Die Besiclitigung kann von den Conferenz-Theil- 
nehmern innerhalb der oben angegebenen Zeit zu 
beliebiger Stunde vorgenommen werden.

Sollten jedoch Conferenz-Theilnehmer an friiheren 
Tagen die Anstalten zu besichtigen wunschen, so 
wollen sich dieselben mit den bei der Conferenz an- 
wesenden Vorstanden der Anstalten (1. Professor Kirsch,
2. Professor BOck, 3. Ingenieur Greil, 4. Professor 
A. Hanisch) ins Einvernehmen setzen.

Falls eine drilte Hauptversammlung am 26. Mai 
statlfindel, so werden die Besichtigungen obiger Ver- 
suchsanstalten am S a m s t a g  den  27. Ma i  Yor
genommen.

FOr F r e i t a g den 26. M a i , N a c h m i 11 a g s , ist 
ein Ausflug auf den K a h l e n b e r g  in Aussicht ge- 
nommen und werden die Conferenz-Theilnehmer er- 
suebt, die Absicht, sich an diesem Ausflug zu betheiligen, 
bis spatestens Donnerstag den 25. Mai, Mittags,' beim 
Vereinssecretariat bekannt zu gehen.

Nach Mafsgabe der freien Zeit findet eine Be-
sicbtigung des neuen R a t h h a u s e s  statt und
werden die naheren Mittheilungen wahrend der
Conferenz erfolgen.

c  lSauschinger.

Die Tliiitigkeit der koiiigrlich-technischen Yersuclis- 
anstalteu im Jahre 1891/92,*

Dem im 6. Heft der „Miltheilungen* enthaltenen 
Bericht der kóniglich-technischen Yersuclisanstalten 
entnehmen wir nachstehende Einzelheiten:

Die aufserordentlicb starkę Inanspruchnahme der 
m ech an i s ch- t  ech ni  sch en A b t h e i l u n g ,  die 
sich zu Beginn des Jahres fiihlbar machte, erheischte

die Yermehrung sowoiil der Zerreifsmaschinen, ais 
auch der Werkzeugmaschinen. So wurden bis Anfang 
December aufser einer Zerreifsmaschine, System 
P o h l me ye r ,  bis zu 50000 kg Kraftleistung mit 
Schaulinienzeichner noch eine Frasmaschine und zwei 
Copirdrehbanke beschafft. Ferner wurde eine mit 
continuirlichem mechanischem Antrieb versehene 
Toisionswaage aufgestellt, die nach dem Entwurf des 
Vorstehers, Professor Mar t ens ,  von der Mascliinen- 
fabrik E. Becker  in Berlin gebaut ist. Ueberdies 
wurde an dem Aufbau der von C. H opp e  in Berlin 
zu liefernden 500-t-Maschine gearbeitet und die Aus- 
rustung dieser Maschine mit Mefsapparaten zur Er- 
hebung der Formanderung der Proben unter wrachsen- 
der Belastung bewirkt.

Auch die Abtheilung fur PapierprOfung und die 
Oelahtheilung erhielten verscliiedene neue Apparate.

Die Zahl der von der mechanisch-technischen 
AbLheilung in der Zeit vom 1. April 1891 bis 31. MSrz 
1892 erledigten Auftrage betrug 250, von denen 31 auf 
Behórden und 219 auf Private entfallen. Diese Auf- 
tr5ge umfafsten 2477 Versuche und zwar 1783 Zug- 
versuche (1209 mit Metallen und Legirungen, 96 mit 
Riemen, 51 mit Drr.htseilen, 138 mit Hanfseilen, 35 mit 
Ketten, 149 mit Drahten und 105 mit Constructions- 
theilen); 8 Schlagyersuche mit Metallproben; 83 Druck- 
und Knickversuche; 26 Biege-, 45 Torsions- und 
20 Scheerversuche; 349 technologische Proben; 41 Ver- 
suche auf Widerstand gegen inneren Druck und auf 
Zersprengen von Rohren durch Ausfrierenlassen;
49 Harteprflfungen; 10 planimetrische Bestimmungen 
von Schienenprofilen; 15 Bestimmungen des speci- 
fischen Gewichts; 9 Manometerprufungen sowie die 
Herstellung von 9 Stahlschliffen und mikrophoto- 
graphischen Aufnahmen. Aufserdem wurden 8 Gut
achten ausgefertigt. Die Zahl der erledigten AuftiSge ist 
gegen das Vor jahr um 60%, die derzugebdrigen Versuche 
um25% und die erzielte Einnahme um 50% gestiegen 
und stellt einen gl&nzenden Erfolg der Venvaltung vor.

Neben den laufenden Prilfungsarbeiten wurden 
die wissenschaftlichen Untersuchungen im Auftrage 
der Ministerien fortgefuhrt. So wrurden die Schlag
yersuche im Anschlufs an die Yersuche mit Eisen- 
bahnmaterialien zum Abschlufs gebracht, die Dauer- 
biegeversuche ohne Unterbrechung weiter gefOhrt und 
die Untersuchung mit Kupferblechen soweit gefOrdert, 
dafs sie auch zum Abschlufs gelangten.

In der A b t h e i l u n g  fttr. P a p i e r  p r u f u n g  
wurden 497 Auftrage erledigt, diese umfafsten 
859 Papierproben, 10 Apparate und 40 Stoffproben. 
Die A b thei  1 un g f Qr O e I p r u fun g hat im ver- 
flossenen Jahre 253 Oele untersucht.

Die Einnahmen der Anstalt aus allen vorgenann- 
ten Prufungen belaufen sich auf 34 581,31 J l .  Im 
Yergleich zu den letzten 5 Vorjahren stellte sich die 
Inanspruchnahme der einzelnen Abtheilungen wiefolgt:

Abtheilung 1886/87 1887/88 1888/89 1889/90 1890/91 1891/92

mechanisch-

technische

Zahl der Auftrage 

Zahl der Yersuche 

Einnahmen

60

463

4679,76

70

530

4360,90

94

1064

4252,65

135

1924

7871,00

159

1956

9908,08

250

2477

15096,92

fiir

Papierprufung

Zahl der Auftrage 

Zahl der Proben 

Einnahmen

311

643

11288,75

295

693

9310,00

318

677

11080,00

280

542

9379,00

490

967

16015,00

497

909

16083,95

fiir

Oelprufung

Zahl der Auftrage 

Zahl der Oele 

Einnahmen

6

25

668,00

49

139

2761,00

27

89

1516,10

57

107

1311,00

96

253

3400,44

Yergl. „Stahl und Eisen* 1892, Nr. 2, S. 98.
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In der c hem i s ch- t e chn i s c he n  Yersuchs- 
a n s l a t t  wurde die Thatigkeit der Chemiker durch 
mehrere umfangreiche Arbeiten in Anspruch genommen, 
von denen wir nur die Fortsetzung der Versuche zu'- 
Bes t i mmung  desKohl ens tof f s  im Eisen und die 
Ermittlung eines neuen Verfahrens zur T r e n n u n g  
des E i sens  yon  an d e re n E lem e n t en anfflhren. 
Aufser diesen und noch einigen anderen wissenschaft- 
lichen Arbeiten wurden •E>04 Analysen erledigt.

In der Pri i fungsstat i on fur Baumater i a l i en  
sind im ganzen 1004 Priifungsantrage in zusammen
19 750 Yersuchen zur Ausfuhrung gelangt.

Die im Betriebsjahr 1891/92 yereinnahmten 
Prufungsgebuhren betrugen 32 462,20

Die Zahl der aus dem ordentlichen Etat 
besoldeten Beamten der Anslalt blieb trotz ihrer 
starken Mehrbelastung gegen das Yorjahr un- 
Yerńndert.

Der Blackpool-Tlmrm.

In nebenstehender Abbildung geben wir 
eine Ansicht des gegenwartig im Bau begriffenen, 
von M as we i l  & Fuke construirten und von 
der Firma He en a u & F r o u d e  in Manchester 
ausgefuhrten „Blackpool Tower*.

Der Thurm wird eine GesammthOhe von 
500 Fufs =  154,4 m erhalten, und wenn er 
auch den Eiffelthurm nicht erreicht, so wird 
er doch das hOchste Bauwerk dort zu Lande 
bilden.

Die Stadt Blackpool, an der Westkuste von 
Lancashire gelegen, wird wahrend des Sommers 
von sehr vielen Touristen besucht, und diirfte 
desbalb das Bauwerk, das eine herrliche Aus- 
sicht auf das Meer bieten wird, sich einer 
starken Anziehungskraft erfreuen. Der Thurm 
wird, man kann wohl sagen, selbslredend 
ganz aus Eisen erbaut, und sind hierzu 2200 t 
Constructionsmaterial erforderlich. Der Bau 
ist schon so weit yorgeschritten, dafs die 
Anlage wohl noch in diesem Jahre den 
Besuchern zuganglich gemacht werden kann.

Das Fundament besteht aus 4 yonein- 
ander unabhangigen Beton- 
blócken von je 34 Fufs =
10,36 m im Quadrat und
12 Fufs =  3,65 m Dicke, die 
von 12" X  6" gewalzten Schie
nen, die unter den 4 Ecken 
des Thurmes angebracht sind, 
zusammengehalt^n werden. Die 
Breite des .Thurmes ist an der 
Grundflache 98 Fufs == 29,87 m.
In dem Raum zwischen den
4 FOfsen des Thurmes soli ein 
Circus untergebracht werden.
Die Decke des letzteren bildet den Fufsboden fur die 

Aufzugshallc. (Engineering.)

| Fabrik ausgeribt. Ueber diese schon vor zwei Jahren 
in AngrifT genonunene Anstall bringt der „Elektrician* 
folgende Einzelheiten. Gegenwartig werden von den 
yorhandenen 1200 Pferdestarken nur 550 mittels 
zweier Turbinen von Br i e  g l eb ,  Han  sen & Comp,  
in Gotha ausEenutzt. Die yon diesen Turbinen ge- 
lieferte Kraft wird durch Seile auf eine gemeinschaft- 
liche Welle iibertragi>n. Von dieser aus werden acht 
grofse Dynamomaschinen betrieben; dieselben sind 
yierpolige Maschinen der Heliosgesellschaft und laufen 
mit 230 Touren, wobei sie 1200 Ampśre mit 50 Volt 
liefern. Zur Aushulfe bei etwa eintretendem Wasser- 
mangel in trockenen Sommern sind auch einige 
Dampfmaschinen vorhanden. Zur Ausubung des 

galvanoplastischen Yerfahrens sollen fur den 
i yollen Betrieb 200 grofse TrOge aufgestellt

werden, in denen man wSchentlich 35 t Kupfer 
niederschlagen will. Gegenwartig sind erst 
40 dieser TrOge in Betrieb, w>elche gestatten, 
ROhren von 10 Fufs 8 Zoll (englisch) Lingę und 
22 Zoll Durchmesser herzustellen. Ein Neben- 
raum enthalt vier besondere TrOge zur Her
stellung von ROhren von 15 Fufs Lange und
5 Zoll Durchmesser. Ferner ist in demselben 
Raume der sogenannte Cyanidisirungstrog auf
gestellt, worin Eisencylinder, hydraulische 
Kolben, Walzen u.s. w. zuerst mit einer dunnen 
Kupfersehicht aus einer CyankupferlOsung iiber- 
zogen werden, bevor sie in die TrOge mit 
KupfersulphallOsung kommen. Kleine Elektro- 
motoren treiben Centrifugalpumpen, welche die 
Kupferbader in Bewegung erhalten; andere 
Elektromotoren dienen zum Betrieb von Kreis- 
sagen zum Zerschneiden derRohre Die Anstalt 
hefafst sich in der Hauptsache mit der Her
stellung von Róhren und daneben mit dem 
Ueherziehen von Walzen fur Kattundruckereien 
und Papierfabriken. Neuerdings bat aber auch 
das Verkupfern von geschweifsten Schmiede- 

. eisenrohren Bedeutung erlangt.

Aluminium.

Elmorc-Ycrfahren zur Herstellung yon Rohren.

Das seit einiger Zeit yon E l mo r e  in England 
eingefuhrte und aucb in dieser Zeitscbrifl* beschriebene 
Verfahren zur Herstellung yon ROhren auf galyano- 
plastischem Wege ist nunmehr durch die „Elmore- 
Metall - Actiengesellschaft* auch nach Deutschland 
yerpfianzt worden und wird, wie wir dem „Elektro- 
technischen Echo* entnehmen, im grofsen in einer 
zu S c b l a d e r n  am linken Ufer der Sieg errichteten

* „Stahl und Eisen‘ 1891, Nr. 5, S. 392, und 
1892, Nr. 7, S. 347.

Wie wir der „Schweizerischen Bauzeilung* 
entnehmen, vergr0fsert die Aluminium-Industrie- 

Actien - Gesellschaft in Neu- 
hausen ihreAnlageganz wesent
lich. Bis jetzt arbeiteten da- 
selbst 4 Dynamos von jel50 HP, 
eine yon 300 HP und zwei 
von 600 HP. Nunmehr kom
men 4 neue hinzu, jede fur 
eine Leistung von 7500 Ampfere 
und 55 Volts bei 150 Um- 
drehungen in der Minutę. Es 
werden also dann in einem 
Maschinenraume 6 Maschinen 
zu 600 HP und eine zu 300 HP 

stehen, die zusammen eine Leistungslahigkeit von 
3000 HP darstellen.

Die Dynamos sind mit yerticaler Welle fiir directe 
Kupplungmit der Turbinę eingerichtet. Die Ausfuhrung 
der Maschinen ist daher zweistOckig. die Turbinę 
unterhalb bildet ein drittes Stockwerk. Drei uber- 
einander liegende Bdden ermOglichen eine leichte 
Bedienung des gesamrnten Mechanismus.

Die Antriebsturbinen kommen aus den Werk- 
statten von Es che r  Wyss  & Co. in Zflrich. Die 
Anordnung ist so getroffen, dafs das durch die Dynamo- 
armatur yermehrte Gewicht des drehbaren Theiles auf 
den Zapfen hydraulisch ausgeglichen wird.

Elektrisch betriebener Laufkrahn.

Wie „Le Genie civil* in langerer Ausfflhrung 
angiebt, hal die Firma S c h ne id e r & C o. inCreusot
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fur ihr Stahl werk einen Laufkrahn von 150tTrag- 
fahigkeit gebaut, bei dem alle Bewegungen mittels 
Elektromotoren und zwar zweier Dynamos System 
Ganz  ausgefiihrt werden. Die Spannweite des Krahns 
betragt 22'/a Meter. Unseres Wissens ist dies die 
erste in Stahlwerken in so grofsem Mafsstab ange- 
wehdete elektrische Kraftubertragung.

Brennproben.

Vom 9. bis 11. Februar d. J. fanden in Berlin 
ausgedehnte Proben mit yerschiedenen Constructionen 
hinsichtlich ihrer Feuersicherheit statt. Ais Versuchs- 
object wurde der mittlere, isolirt stehende Theil eines 
langen, an der Spree sich hinziehenden Fabrikgebaudes 
eingerichtet und hatten die betheiligten Firmen ihre 
Constructionen in diesem Raum eingebaut. Eine 
Abtheilung stellte eine Droguenhandlung mit Vorratheri 
an Droguen, Farben und Fassern Petroleum dar, die 
andere zeigte eine Tischlerei mit den gefurchteten 
Brettervorralhen, sowie eine Leistenfabrik mil grofsen 
Holz- und Lackvorrathen. Im zweiten Stock war ein 
grofses Petroleumlager, ein Holz- und Lagerraum und 
eine Yollst&ndige Wohnung hergestellt worden. Auch 
das Dachgeschofs und die Treppen dienten zur An- 
bringung von Versuchsobjecten. Diese lassen sich in 
4 Gruppen eintheilen und zwar:

a) feuerbestandiger Fufsbodenbelag,
b) feuerhestandige Thuren,
c) feuersichereBauconstructionenin anderem Materiał, 

ais in Stein ausgefiihrt, und
d) Schutzmillel fOr Eisenconstructionen (Trager und 

Pfeiler), welche diese im Falle eines Brandes vor 
der Einwirkung der Gluth schutzen und dereń 
Anbringung auch in bereits vorhandenen Gebaudpn 
mOglich ist.
Der Raum gestattet es uns nicht, eingehend auf 

die einzelnen Brennproben einzugehen, wir mflssen 
uns damit begnugen, die wichtigsten Ergebnisse des
selben anzufuhren.

Die K o r k s t e i n e  der Firma G r Q n z w e i g &  
H a r t m a n n  in Ludwigshafen am Rh. stellten dem 
Feuer soweit Widerstand entgegen, dafs keine Ueber
tragung staltfand,

Ueber alle Erwarlungen gut haben sich die 
BOcklenschen Pa t en tc em entd i el e n bewahrt. 
Ein guter Erfolg ist auch mit den Macksehen Gips- 
d i e l en  erzielt worden.

Sehr gut gehalten haben zwei mit Gips und 
MSrtel auf Drahtgeflecht ummantelte Mannesmann- 
Sau l e  n und eine ebensogeschdtzleGufs ei sens5ul e 
Ais feuersicher hat sich desgleichen die von F r a n z  
W i g a n k o w  in Berlin hergestellte Decke aus 
S c h w e m m s t e i n e n  erwiesen. Ein sehr gules Re- 
sultat lieferten die Constructionen nach Sys t em 
Mon i er .  Die Kf l h l e  wei  nsche feuersichere Um- 
mantelung einer eisernen SSule, eines eisernen Tragers 
und einer hSlzernen Saule mit Asbestcement war 
v8llig intact geblieben.

Unter den FufsbSden haben sich vorzuglich be
wahrt der von der de u t s c he n  Xy l  o ti t h f ab r i k 
in Pottschappel aus 17 mm starken St e i nbo l z-  
p l a t t e n  hergeslellte und der daneben liegende 
Fufsboden aus Ce me n t  beton.  Auch der Gips- 
es t r i ch  hat betriedigt. Bewahrt haben sich ferner 
die Kuns t sands t e i ns tu f en  von Schul z  & Comp.  
in Berlin, sowie die G l a s  p l a t t e n  m i t  Dr ah t -  
g e f l e c h t e i n l a g e n  der Actiengesellschaft fCir Glas- 
industrie in Dresden.

Goldproduction.

Die Goldproduction der ganzen Erde betrug in 

den Jahren 1889 1890 1891
185 809 181 256 189 824 kg

Zur Veranschaulicbung des Werthes der angefuhrten 
Gewichtsmengen Goldes bemerkt die .Oesterr. Zeitschr. 
f. Berg- und Huttenwesen": .Nach dem neuen Sster- 
reichischen Wahrungsgesetze vom 2. August 1892 ist 
dar 6sterreichische Finanzminister ermachtigt, durch 
ein Anlehen sich effectives Gold im Betrage von 
183 456 000 8sterr. Goldgulden zu verschaffen. Unter 
Zugrundelegung des bekannten Yerhaltuisses von 70:30 
ergiebt sieli fur Ungarn einBedarf von 78 624000 Ssterr. 
Goldgulden, also zusammen 262 080000 8sterr. Gold
gulden. Da ein Ssterr. 8-Guldenstuck 5,80644 g feines 
Gold enthalt, so bedarf Oeslerreich-Ungarn zurDurch- 
fuhrung seiner Baarzahlungen eine Gewichtsmenge 
feinen Goldes im Gesaminlausmafse von etwa 190000 kg, 
also ungefahr die Ausbeute des Jahres 1891.“

Kiinstliche Diamanten.

Lafst man nach Mo i s s a u  (.Compt. rend.“ 116, 
S. 218) Eisen, in welchem Kohlenstoff aufgel6st ist, 
unter slarkem Druck erkalten, so erhalt man geringe 
Mengen krystallisirten Kohlenstoffs von sehr grofser 
Hartę und hohem spec. Gewicht Moissau verfahrt 
in der Weise, dafs er etwa 200 g weichen Eisens im 
elektrischen Ofen schmilzt, in dasselbe rasch einen 
kleinen, mit geprefster Zuckerkohle gefdllten Eisen- 
cylinder einfuhrt, nun den Tiegel rasch aus dem Ofen 
nimmt und in kaltes Wasser taucht. Es bildet sich 
so eine feste Kruste um den inneren, noch gluhenden 
Eisenkern. Man lafst nun an der Luft langsam weiter 
erkalten. Das Eisen dehnt sich beim Erstarren aus; 
der innere, fest eingeschlossene Kern ubt daher beim 
Erkalten einen gewaltigen Druck aus Nach dem 
AuflSsen des Eisens in Salzsiiure bleiben neben Graphit 
einige sehr kleine Splitterchen theils schwarzlichen, 
theils durchsichligen krystallisirten Kohlenstoffs, welche 
Bubin rilzen. Von der ubrigen Kohle werden die
selben durcli Bebandeln mit Konigswasser, FlufssSure 
und kochender Schwefelsaure gereinigt. Die Ausbeute 
ist leider nur sehr gering, Auch durch AuflOsen von 
Kohle in Silber und Erkaltenlassen unter ahnlichen 
Bedingungen, wie bei dem Yersuch mit Eisen, 
konnten Kohlenstoffsplitter vom Charakter des Diamants 
erhalten werden.

C. F r i e d e 1 will Diamant bekommen haben durch 
Einwirkung von Schwefel auf sehr kohlereiche Eisen- 
spane unter Druck ungefdhr bei Siedetemperatur des 
Schwefels.

(„Zeitschr. f. angewandte Chemie* 1893, S. 202.)

Zolltarif fiir Tasmanicn.

Der neue Zolltarif vom 8. December 1892 enthalt 
fur Eisenwaaren, welche bisher meist frei waren, 
WertbzSlle in HOhe von 5 bis 15 %. llerabgesetzt 
sind die Z5lle fur Zaundraht und Feldscbmieden von
12,5 auf 5 %, fur eiserne Trager von 12,5 auf 10 %. 
Bisher frei zahlen jetzt 5 %: Landwirthsehaftliche 
Maschinen, Ambosse, MaschinenzubehSr, Formeisen, 
alles Eisen- und Strafsenbahnmaterial, Locomotiven, 
Handwerkszeug, Nah- und Strickmaschinen, Wind- 
muhlen. Es zahlen 10 % : Gufswaaren, Kessel, Pfliige, 
Eggen. Yerzinktes Eisen- und Wellblech wird pro 
Tonne mit 2 £ ,  eiserne N3gel pro Centner mit 2,6 sh 
verzoIlt. Der Werthzoll richtet sich nach dern Markt- 
preis an den Hauptplatzen des Landes, von wo die 
Waaren zuletzt ausgefuhrt worden sind. Freie Ein
fuhr haben alle Erze; Stahl und Eisen in Staben, 
Stangen, Blechen, Roheisen, Winkel- und T-Eisen, 
Yerzinnt, nicht gelocht; Kesselplatten von Stahl oder 
Eisen. Mi B.
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Eisemyerk in Chiim.

Im Aprilbeft 1891 hatten wir unter obigem Titel j 
eine kurze Noliz uber ein in China zu errichtendes 
grofses Eisen- unii Stahlwerk verSffentlicht. Heute 
kBnnen wir jene Mittheilung daliin ergan/.en, dafs die 
erw&hnte Anlage fast vollendet ist. Wie an genannter 
Stelle berichtet wurde, erhalt das in der Nahe der 
Stadt Hanków gelegene Werk zwei grofse Hochofen, 
20 Puddelófen, 2 Converter (5 t), und eine Siemens- 
Martinanlage nebst dazugehOrigen Walzenstrafsen.

In Yerbindung mit dem Eisenwerk wird eine Ma- 
schinenfabrik.eine Waggonfabrik, eine Waffenfabrik und 
eine Kanonengiefserei eingerichtet. Ais Erganzung der 
friiheren Angaben wollen wir noch erwahnen, dafs 
das zur Yerhflttung gelangende Eisenerz ein sehr 
reicher Magneteisenstein ist, der in Tieh-Sha-P’u in 
der Provinz Ta-Yah gewonnen wird. Die Erze werden 
mittels einer 17 Meilen langen normalspurigen Eisen- 
bahn nach Shih-Hui-Yao, am rechten Ufer des 
Yang-tse-kiang, und von dort mil Hiilfe zweier grofser

| Schlepper bis zum Werk gebracht. Manganhaltige 
j Erze hat man in Fu-Ch’ih-K’on, am rechten Ufer des 

Yang-tse-kiang und etwa 105 Meilen oberhalb Hanków 
gefunden. Sie werden auf einer zwei Meilen langen 
Schmalspurbahn bis zum Flusse und dann gleichfalls 
mit Sehiffen bis aus Werk gebracht.

(„Lasemaine industrielle* 1893, Nr. 14.)

Werner Ton Sicmens-Denkmal.

Wir freuen uns mittheilen zu kOnnen, dafs der 
„Yerein deulscher Ingenieure* beabsichtigt, seinem 
verstorbenen Ehrenmitglied ein wOrdiges Denkmal zu 
errichten. Die ei forderlichen Geldmittel sollen durch 
Einzęlbeitrftge der Mitglieder aufgebracht werden und 
nimmt der Kassenverwalter des genannten Veteins, 
Hr. J u l i u s  S p r i n g e r  in Berlin, diese Beitrage in 
Empfang. Ueber die Art der Ausfflhrung ist bisher 
noch nichts bekannt geworden und lafst sich erst 
Bestimmtes sagen, wenn die HOhe der zur VerfQgung 
stehenden Geldsumme festgestellt ist.

B U c h e r s c li a u.

YorschłSge zu gesetzlichen Bestimmungen iiber : 

elektrische Mąfseinheiten, entworfen durch das 

C u r a t o r i u m  der  P l i ys i ka l i sch-t ec ł i -  

nischen Reiehsanstal t .  Nebst kritischem 

Bericht iiber den wahrscheinlichsten Werth 

des Ohms nach den bisherigen Messungen 

verfafst von Dr. E. Do r n ,  Professor an der 

Universitat Halle a. S. Berlin 1893. Ver- 

lag von Julius Springer.
Der erste Theil dieser 86 Seilen umfassenden 

Schrift enthalt aufser einem Riickblick auf die bis
herigen diesbezuglichen Bestrebungen die von der 
Physikalisch-technischen Reiehsanstalt aufgestellten 
Yorschlage zu gesetzlichen Bestimmungen uber elek
trische Rlafseinheiten nebst einer eingehenden Be- 
grundung der einzelnen Bestimmungen. Dem Entwurf, 
der in elf Paragraphen zcrfalll, entnebmen wir die 
nachstehenden Hauplpunkte:

Die E i n h e i t  des elektrischen W id  e r s t a n d  es 
ist das O h m.

Die E i n h e i t  der elektrischen S t r o ms t &r k e  
ist das Amper .

Dio Ei n h ei t der elektromotorischen K ra ft und 
der elektrischen Spannungsd i  f ferenz ist das Volt .  j 

Diese Einheilen stehen in solchem Yerhallnifs 
zu einander, dafs der Unterschied der elektrischen 
Spannungen an den Enden eines Leiters von 1 O hm  
Widerstand, durch welchen ein unveranderlicher Strom 
von 1 A m p t r  Starkę fliefst und in welchem strom- 
erregende Krafte nicht wirken, 1 Yo l t  betragt.

Ais O h m gilt der elektrische Widerstand einer 
Queeksilbersaule von der Temperatur des schmelzen- I 
den Eises, deren Lange, bei durchweg gleichem Quer- 
schnitt, 106,3 cm und deren Masse 14,452 g betragt, 
was einem Quadratmillimeter Querschnitt der Saule 
gleich geachtet werden darf.

Ein unver3nder l i cher  Stroni  hat die Starkę 
von 1 Ampćr ,  wenn der Strom bei dem Durchgang 
durch eine wfisserige Lflsung von salpetersaurem Silber 
unter Einhaltung der fur die Abscheidung gunstigsten 
Bedingungen 0,001118 g Silber in einer Secunde 
niederschlagt.

Um dieErmitllung derStromslarken undSpannungs- 
differenzen auch unter Zuhulfenahme galvanischer 
Nonnalelemente zu ermOglichen, hat die Physikalisch-

tficlinische Reiehsanstalt die elektromolorische Kraft 
solcher Elemente in  Vo l t  zu ermitteln und fiir die 
Ausgabe atnllicli beglaubigter Normalelemente Sorgo 
zu tragen.

Ais Starkę eines Wechse l s t r omes  gilt die 
Quadratwuizel aus dem zeitlichen Mittelwerth der 
Quadiate der momentanen Stromstarken. Ais e l ek 
t ro m o to r i s c h e K r a f t  bezw. Spannungsdifferenz 
eines Wechselstromes gilt die Quadralwurzel aus dem 
zeitlichen Mittelwerth der Quadrate der momentanen 
elektromotorischen Krafte bezw. Spannungsdifferenzen.

Die i n der S e c u n d e  ge l e i s t e t e  A r b e i t  
eines elektrischen Stromes von 1 Ampćr Starkę in 
einem Loiter, an dessen Enden ein Spannungsunter- 
scliied von 1 Volt hesteht, heifst das W a t t  oder das 
Vo 11 - A m p 6 r. Ais die in der Secunde geleistele 
Arbeit eines Wechselstromes gilt dabei der zeitliche 
Mittelwerth aus den momentanen Arbeitsleistungen.

Die F , l e k t r i c i t a t s me ng e ,  welche gleich der- 
jenigen ist, die in einer Secunde bei einem unver- 
anderlichen Strom von 1 A m p ć r  S t a r k ę  durch
den Querschnitt des Leiters fliefst, heifst das Coulomb.

Die e l e k t r i s c h e  C a p a c i t a t  eines Conden- 
sators, welcher durch die Elektricitatsmenge von 
1 Coulomb auf die Spannungsdifferenz von 1 Vo l t  
geladen wird, heifst das F a r  ad.

Das Millionenfache einer Einheit wird durch Yor- 
setzen von Mega oder Meg vor den Namen derselben 
bezeichnet, das Tausendf;iche durch Vorsetzen von
K i l o ,  der tausendste Theil durch Vorsetzen von
Mi 11 i, der millionste Theil durch Vorsetzen von
Mi k r o  oder M i k r.

Die amt l i che  Pr i i f ung und Beg l aub i gung  
elektrischer Mefsgerathe erfolgt durch die Physikalisch- 
technische Reiehsanstalt und durch andere von dem 
Bundesrath zu beslimmende Stellen. Die letzteren 
haben die erforderlichen Normale von der genannten 
Reiehsanstalt zu beziehen, die auch dariiber zu wachen 
hat, dafs im gesammten Reiche die amtliche Prufung 
und Beglaubigung elektrischer Mefsgerathe nach flber- 
einstimmenden Regeln gehandhabt wird.

Etwaige Einw3nde gegen die Vorschl3ge des 
Curatoriums sind an geeigneter Stelle vorzubringen.

Der zweile Theil der vorliegenden Broschiire ist 
rein wissenschaftlicher Natur und nur fur den Fach- 

I mann von Interesse, weshalb wir an dieser Stelle 
! nicht weiter darauf eingehen wollen.
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Friiser und dereń Rolle bei dem derzeitigen Stande 

des Maschineiibaues. Auf llieoretisch ■ prak- 

tischer Grundlage bearbeitet von Wo l demar  

von Knabbe,  Kais. Russ. Hofrath, Docent 

am k. k. Technologischen Institute zu 

Charków.

Nachdem die Literatur der Frśiser und Fras- 
maschinen lange Zeit merkwOrdig vernachlassigt ge
blieben ist, liaben wir mit der Erscheinung zu rechnen, 
dafs gleichzeitig von verschiedenen Seiten das bis- 
herige Versaunmifs nachgebolt wird. Erst vor kurzem 
hatten wir Gelegenheit. das Buch von Professor Prćgel  
zu besprechen. Mitllerweile ist in Ergland ein der- 
artiges Werk veiófl'entlicht worden, und ungefahr 
gleichzeitig ist das unter obigem Titel verzeichnete 
Werk eines Kussen erschienen. Das russische Buch, 
das den Gegenstand dieser kurzeń Besprechung bildet, 
besitzt nicht zu verkenDende Vorzilge.

So findet man beim Studium dieses Werkes so
fort heraus, dąls der Verfasscr sich nicht damit be- 
gnugte, aus den vorhandenen technischen Sehriften 
das darin nur nebensachlich behandelte Materiał zu- 
sammenzustellen, sondern dafs derselbe persOnlich in 
der Praxis sich umgcschaut und das Gesehene auch 
richtig verstanden hal. Inleressant ist fOr den Facli- 
mann speciell der Theil, der uber die praktische An
wendung der Fraser im Maschinenbau handelt; der
selbe zeigt ihm nicht nur die Maschinen, die sich 
bereits in der Praxis bewahrt haben, sondern auch 
den Weg, wie sieli verschiedene Masehinentheile 
mittels Fr3ser bearbeiten lassen.

Das Werk behandelt die Fraserei so voll- 
stiindig, dafs wir der Arbeit bis jetzt nichts Neues 
hinzuzufugen hatten und wir dem Erscheinen des 
zweiten Theiles mit Spannung entgegensehen. F.

Das Deutsche Patentgesetz vom 7. Aprii 1891 

und Das Gesetz, betreffend den Schutz von 
Gebrauchsmustern, vom 1. Juni 1891 unter 

Benutzung der Vorarbeilen fur den Reichstag 

und unter Berucksichtigung der Recht- 

sprechung des Patentamtes und des Reichs- 

gerichts sowie der Landgerichte fiir den 

praklischen Gebrauch erlautert von W . We b e r , 

Rechtsanwalt a. D. in Koln. Preis cart. 4 J t . 

Essen 1893. Druck und Verlag von G. D. 

Baedeker.

Der auf dem Gebiele des Patenlwesens vortheilbafl 
bekannte Verfasser erlautert in dem vorliegenden 
512 Seiten starken handlichen Buche die beiden Ge- 
selze in einer fiir den Praktiker leicht verst3nd- 
lichen Weise, so dafs dieser bei aufiauchenden 
Fragen schnell und leicht Belehrung finden kann. 
Ais ein besonderer Vorzug des Buches ist anzuer- 
k> nnen, dafs die den deutschen Gesetzen entsprechen- 
den Bestimmungen des Auslandes (Frankreich, 
Britannien, Nordamerika und Italien) in genGgend 
eingehender Weise erSrtert sind, was dem In- 
teressenten in den meisten Fallen sehr willkommen 
sein wird, da die Nachsuchung und Sicherung von 
Patenten im Inlande diejenige im Auslande sehrscbnell 
zur Folgę zu haben pflegt. Die wegen mangelnder 
Erfahrungen sehr schwierige Auslegung des Gebrauchs- 
muster-Gesetzes wird allen Betbeiligten, seien sie 
Techniker oder Juristen, ein Fingerzeig sein, was 
Alles in den vielen, in nachster Zukunft bevorstehen- 
den Processen wegen Verletzung von Gebrauchsmustern 
zu berucksichtigen ist. Die Darstellung des Buches 
ist klar und kurz. Hinter jedem Paragraphen des 
Gesetzes folgen : eine Notiz uber die Aenderung gegen

uber dem fruheren Gesetz, eine kurze, alphabetisch 
geordnete Reihe von Schiagwflrtern und dann die 
Erlauterungen, die durch Bandnotizen sehr ubersicht- 
lich gemacht sind. Ein ausfuhrliches Sachregister 
schlielst das Werkchen, das nach Inhalt und Form 
ais e in  p r a k t i s c h e s  H a n d b u c h  bestens em- 
pfohlen werden kann. St.

Uebersiclitliche Zusammenstellung der mchtigsten 
Angaben der Deutschen' Eisenbahn- Statistik 

nebst erlauternden BemerRungen und gra- 
phischen Darslellungen, bearbeitet im Reichs- 

Eisenbahnamt. B d .X I. Betriebsjahr 1891/92.  

E. S. Mittler & Sohn, Berlin. Preis 8 d i. * 
Die vom Reiclis - Eisenbabnamt alljahrlirh ver- 

Offentlichten statistischen Werke sind soeben in ihren 
neuen Jahrgangen ausgegeben worden. In der kleineren 
VerOffentlichung der „Uebersichtlichen Zusamrnen- 
stellung der wichtigsten, fiir gewohnlichen Bedarf 
ausreichenden Angaben der Deutschen Eisenbahn- 
Statistik‘ , welche wegen ihres geringen Preises(3^) 
eine stets wachsende Verbreitung findet, sind die aus 
der grofsen Statistik ausgezogenen wichligeren An
gaben in 16 Uebersichten zur Darstellung gebracht; 
der Anhang enthalt eine Uebersichtskarte der Eisen- 
babnen Deutschlands 1891/92 unter Zugrundelegung 
der Betriebsliingen. Wir bedauern nur lebhaft, dafs 
unser, schon so haufig an dieser Stelle ausgesprochenes 
Verlangen nach Trennung der Angaben uber die 
Reinertragnisse des GOter- und Personenverkehis 
keine Gegenliebe zu finden scheint. Es macht dies 
Yerdecktbalten der Karten uns argwóhnisch. S.

Centralanlagen der Krafterzeugung fiir das Klein- 

gewerbe. Beschreibung der z. Z. bekannten 

Gattungen und kritische Beleuchtung der

selben in technischer und wirthschaftlicher 

Bezieliung. Von A. K l ausmann ,  Ingenieur 

in Braunschweig. Preisaufgabe des Vereins 

deutscherMascliineningenieure. Mit 3 Tafeln. 

Berlin bei Georg Siemens.

Der den Lesern dieser Zeitschrift durch seine 
Mitarbeiterschaft bekannte Verfasser bespricht zuerst 
ausfOhrlich die einzelnen Arten der Krafterzi‘ugung 
und Ui bertragung und giebt alsdann eine vergleichende 
Zusammenstellung der Belriebskosten fiir die ver- 
schiedenen Einrichtungen. Die fieifsige Arbeit wird 
ohne Zweifel Manchem willkommen sein, da ihrThenia 
zu den brennenden Tagesfragen gehórt. S.

Zweiundzicanzigsier Geschćiftsbericht des Schlesischen 
Yereins zur Ueberwachung der Dampfkessel 
vo m  Jahre 1892.

Wir entnehmen dem vorliegenden Bericht, dafs 
der Verein im abgelaufenen Jahre einen Zuwachs 
von 144 Kesseln zu verzeichnen hatte. Der Yerein 
besafs Ende des Jahres 1069 Mitglieder mit 3252 
Kesseln und 502 Dampflassern. Aufser einem Ober- 
ingenieur waren noch neun Ingenieure im Vereins- 
dienst thatig.

Den Schlufs des Berichts bildet die Beschreibung 
einer in Poremba am 8. November 1892 statlgehabten 
Kesselexplosion, die leider 8 Menschen das Leben 
gekostet hat.

* Yergl. 1892, Seite 319.
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Der betrelTende Kessel war der dritte in einer 
Keihe von 8 Zweiflammrohrkesseln, die in einem ge- 
meinschafllichen Kesselhause lagen. Geheizt wurden 
die Kessel mit den Abgasen der KoksOfen, zu dereń 
Unterstutzung nofch ein Rost von 1,68 qm angebracht 
war. Der explodirte Kessel hatte einen Durchmesser 
von 2200 mm, eine Lange von 10 m und besafs zwei 
Flammrohre von 840 mm Durchmesser. Die Kessel 
hatten sehr unter dem scblechten Speisewasser mit 
bohem Salzgehalt und starkem, undurchlassigem Kessel- 
stein zu leiden.

Nach der „Zeitschr. des intern. Verbandes der 
Dampfkessel - Ueherwachungsvereine,‘ hatte man sich 
den Hergang der Explosion in folgender Weise vor- 
zustellen: Nachdem der Kesselsteinansatz genilgende 
Dicke erreicht hatte, fingen die Flammrohre an zu 
gluhen und zwar im 3. und 4. Schuls, da die beiden 
eisten Schusse der Rohre durch Ausmauerung mit 
Cbamottesteinen gegen die directe Flamme geschutzt 
waren. Durch das Verziehen der Rohre wurden 
dieselben vom hiuteren Boden abgerissen und zwar 
in beiden Winkelringen, die im Buge ringsherum 
durchrissen und so den Hinterboden freigaben. Gleich- 
zeitig oder kurz nachher rissen die beiden ebenfalls 
glflhenden Rundnabte des Mantels unten auf, der 4. 
und 5. Schufs blatterte sich ganz auf und (log auf 
den zweiten Kessel rechts, wahrend der Hinterboden 
mit Schussel durch die Kesselhausmauer schlug und 
den dahinterliegenden Hauptschornstein yollstandig 
zerstOrle. Der Yorderboden mit den ersten Schiissen 
des Mantels und den beiden Flammrohren ftrl seit- 
warts vor den Fenerungen der Kessel im Kesselhaus 
zu Boden.

Eine neue Wasserleitung wird demnachst fur die 
Kesselanlagen besseres Speisewasser liefern, so dafs 
in Zukunft solche unglflckliche Zufalle nicht mehr 
m5glich sein werden.

Dr. E. v. Ph i l i ppov i ch ,  Prof. an der Universitat

Freiburg, Grundrifs der Politischen Oekonomie.

1. Band: Allgemeine Volkswirthschaftslehre. 

Freiburg i. B. und Leipzig 1893. J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck). Geh. 8 JL  

Die Darstellung des vorliegenden Werkes yerfolgt 
in erster Linie den Zweck, tlen Fortschritt, welcher 
durch die reiche Specialliteratur der letzten Jahr- 
zehnte auf dem fraglichen Gebiete erreicht worden 
ist, in zusammenfassender einheitlicher Darstellung des 
Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Ueberall 
wird die rechtliche Grundlage der wirtbschaftlichen 
Probleme, sowie dereń Rflckwirkung auf die Reelits- 
entwicklung berucksicbtigt, ohne bei dieser besonderen 
Beachtung der praktischen Seite der wirthschaftlichen 
Fragen dereń theoretische ErSrterung zu yernach- 
lassigen. Dafs Dr. Philippoyich sich gerade fur die 
Praxis des wirthschaftlichen Lebens und dereń An- 
forderung im Gegensatz zu so manclien National- 
Skonomen der jungeren Schule einen gesunden Blick 
erworben und bewahrt hat, ist ein Vorzug des Werkes, 
den auch derjenige anerkennen wird, der, wie wir, 
bei weitem nicht mit allen Schlufsfolgerungen des 
Yerfassers dbereinstimmt. Es ist aber, im Gegensatz 
zu den gegen den Arbeitgeber mit liimmelstOrmendem 
Eifer agitirenden und r5sonnirenden Verlretern der 
jiingeren Schule, schon erfreulich, in dem yorliegenden 
Werke neben den Pflichten des Kapitals auch die Rechte 
desselben vorurtheilsfrei anerkannt zu sehen und 
beispielsweise uber das Yerhaltnifs von Lolin und 
Arbeit nicht ohne weiteres ais Evangelium den Grund
satz „Hoher Lohn und kurzeste Arbeitszeit“ verkundet 
zu hOten. Wir slimmen yollstandig mit dem Verfasser 
uberein, wenn er meint, es kfinne im eigenen wirth

schaftlichen Interesse eines Wirthschaflsleiters liegen, 
der fremde Arbeit Yerwendet, die Arbeitszeit zu kiirzen 
und die Lóhnezu erhoben, allein es diirfe nicht uber- 
sehen werden, dafs gunstige Wirkungen nicht im 
Gefolge dieser Mafsnahmen eintreten mdssen, sondern 
nur eintreten kOnnen. „Ob sie eintreten werden, 
hangt von yerschiedenen Umstanden ab. So davon, 
ob der nationale Charakter, die psyehische EmpRlng- 
licheit und der Bildungsgrad der Arbeitenden jene 
die Arbeitsintensitat und Arbeitskraft steigernde Wir- 
kung Ciberhaupt erm5glichen; ob der Stand der 
Productionstecbnik jene ertragsteigernden und ver- 
bessernden Einrichtungen gestattet; dayon, welcher 
Grad der Intensilat der Arbeit und der Lebenshaltung 
bereits erreicht ist, endlich auch vou wirthschaftlichen 
Thatsachen, indem z. B. bei beschranktem Absatz ge
ringere Leistung mit niedrigem Lohne yotheilhafter sein 
kann, ais steigende, aber nicht zu yerwerthende 
Leistung bei hoherem Lohne.‘

Das yorzGglich ausgestattete Werk sei unseren 
Lesern aufs beste empfohlen. Dr. W. Beurner.

E. v. Woed t ke , Kaiserl.Geh.Ober-Regierungsrath, 

yortragender Rath im Reichsamt des Innern. 

Kranlcenversicherimgsgeaetz \om 15. Juni 1888 

in derFassung derNovellc vom 10. April 1892 

und die dasselbe erganzenden reichsrecht- 

lichen Bestimmungen. IV. ganzlich um- 

gearbeitete Auflage. Lieferung II. Preis 

2,80 JL  Berlin, J. Gutenlag.
Dio Arorzuge des v. Woedtkeschen Commentars 

zum Krankenyersicherungsgesetz haben in unserer 
Zeitschrift wiederholt ihre Wiirdigung gefunden. Wir 
kennen uns deshalb heute auf die Mittheilung be- 
schranken, dafa die II. Lieferung nunmehr erschienen 
ist und die §§ 49 bis 72 einschliefslich umfafst. Der 
Schlufs des empfehlenswerthen Werkes (III. Lieferung) 
befindet sich in Yorbereitung. Q,.m g

Supplement zur zweiten und ersten Auflage von 

Andrees Handatlas, enthaltend die 64 neuen 

Kartenseiten der augenblicklich erscheinenden 

drilten Auflage. Apart fur die Besitzer der 

zweiten und ersten Auflage herausgegeben 

von der Geographischen Anstalt von Velhagen

& Klasing in Leipzig. In i  Abtheilungen, 

jede zu 2 JL  Bielefeld und Leipzig 1893. 

Verlag von Yelhagen & Klasing.
Die Besitzer der alteren Auflagen von Andrees 

Handatlas machen wir auf dieses sehr zweckmafsige 
Unternehmen aufmerksam. Die eben erschienene 
erste Abtheilung enthalt neue Karten von Deutsch
land, politische Uebersicht, Konigreich Sachsen, 
Thuringische Staaten, politisch und physikalisch, 
Hessen-Nassau, Grofsherzogthum Hessen und FOrsten- 
thum Waldeck, Oesterreich-Ungarn, England-Wales 
und SBdafrika.

Katalog der Maschinenfabrik und Eisengiefserei 
von Erdmann Kircheis in Aue in Sachsen. 

92. Ausgabe, 1893.
Dieser reicli illustrirte Katalog behandelt auf 

83 Quartseiten die von der Firma seit inehr ais 
30 Jahren ais Specialitat gebauten Maschinen, Werk- 
zeuge und Stangen zur Blechbearbeitung. Nur in der 
plan- und kraftvoll durchgefiihrten Specialisirung liegt 
der wohlyerdiente Erfolg dieser Firma. S.



Hąlfs maschinen f iir  den Oiefsereibetrieb. Aus- 

fuhrliche illustrirte Beschreibung der von 

der B a d i s c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  u n d  

E i s eng i e f s e r e i  vormals G. Seb o l d  und 

Seb o l d  & Nef f  in D u r l a c h  in Baden 

ausgefuhrten Maschinen fiir den Giefserei- 

betrieb nebst angefiigtem Preisverzeichnifs. 

1893

Aus dem Vorwort dieses bemerkenswerthen 
Katalogs entnebmen wir, dafs die in den ftinfziger 
Jahren von G. Sebold in Durlach bei Karlsruhe ge- 
grundete Eisengiefserei durch die Sauberkeit ihrer 
Gufswaaren sich bald eines weitbegriindeten, nament
lich seitens der Nahmaschinenfabriken benutzten Rufs 
erfreute und dafs dieser Erfolg wesentlich auf- die 
von Sebold erfundenen sinnreichen Maschinen zum 
Formen und zur Vorbereitung des Sandes zurflck- 
zufiihren war. Urspriinglich bewahrte die Firma 
diese, seither vervollkommneten uud auf viele Yer-

wendungszwecke ausgedehnten Maschinenconstruc- 
tionen ais Geheimnifs, ging dann aber dazu uber, die 
Maschinen zu bauen und auf den Marki, zu bringen. 
Der uns vor!iegende, trefflich ausgestatlete Katalog 
enthalt. Abbildungen und Beschreibungen der von 
der Firma gebauten Kollerg&nge, Kugelmublen, Sand- 
mischmaschinen, Lehmknetmaschinen, ferner der ver* 
scbiedenen Formmaschinen, bei denen das Aufslampfen 
des Sands zum Theil von Hand, zum Theil durch 
Zusammeńpressen mittels Kniehebel oder durch einen 
hydrauliscben Cylinder bewirkt wird, der Maschinen 
fflr Gufsputzerei, namlich Trommeln, Schleifstiilde 
ais auch eines nach dem Tilghmanschen Princip con- 
struirten Sandstrahlgeblitses und endlich von Stroh- 
seilspinnmaschinen und Luftbahnen, welcb letztere 
aus einer unter dem Dachstuhl aufgehangten Lauf- 
schiene mit Katze bestehen und zur Bewegung aller 
Lasten in der Giefserei dienen.

Die Firma darf zu dem Katalog, welcher die Be- 
achlung aller Eisengiefsereibesitzer verdient, aufrichtig 
begluckwunscht werden. S.

Marktbericht.

Vierteljahrsbericht iiber die Lage der niederrheinisch-westfalischen Montanindustrie.
(Januar bis Marz einschliefslicb.)

Dussel dor f ,  15. April 1893.

Im Beginn des ersten Vierteljahrs 1893 hat die 
Huhe, welche das Vorquartal kennzeichnete, zunachst 
noch angehalten, und erst vor wenigen Wochen trat 
allmahlich eine Besserung im Geschafte ein, die es 
der Eisen- und Stahlindustrie ermOglichte, bei ge- 
steigerter Nachfrage, besonders in einigen Arlikeln 
wie in Halbfabricaten, etwas bessere Preise zu er- 
zielen. Infolgedessen waren am Ende des Quartals 
die Werke gut beschSftigt, und die Slinnnung ist eine 
festere geworden.

Die Lage des Kohlenmarktes war in den Mo- 
naten Januar, Februar und Marz im allgemeinen be- 
friedigend und der Versarid entsprechend der Jahres- 
zeit ein sehr flotter, der nur durch die Theilausstande 
der Arbeiter im Januar eine zeitweilige Unterbrechung 
erfuhr. Die Lage wurde wesentlich beherrscht durch 
die Yerhandlungen fflr Bildung des Kohlensyndicats. 
Zunachst hielten die Verbraucher in der Hoffnnng 
auf Nichtzustandekommen des Syndicats mit Neu- 
abschlussen fiir 1893/94 zuruck; nachdem aber Mitte 
Februar die Bildung fest beschlossen war , trat ein 
sehr starkes Deckungsbedurfnifs hervor und die Ver- 
braucher suchten sich ihren Bedarf vor Inkrafltreten 
des Syndicats nocli zu den Tagespreisen zu verschaffen. 
Dies hatte zur Folgę, dafs die bis dahin weichende 
Richtung einen Stillstand erfuhr und eine ruhigere 
Stimmung auf dem Markte eintrat, nachdem der 
Hauptbedarf eingekauft war.

Im Siegerlande hat sich die Marktlage fur E i s en 
erze im letzten Quartal wenig Yer&ndeit; erst seit 
Mitte Marz versucht man, eine kleine Preissteigerung 
von 1 bis 2 J t  pro 10 t fiir Rohspath durchzusetzen.

Die Farderung an Eisenerzen in den Bergrevieren 
des Kreises Siegen hat im Jahre 1892 gegen 1891 
etwas zugenommen, dagegen in den Revieren des 
Kreises Altenkirchen abgenommęn.

Im Nassauischen hat sich die Marktlage gar nicht 
ver;indert; die armeren Eisenerze finden nach wie 
vor sehr schwer Absatz.

Der Roheisenmarkt  war im Januar und Februar 
flau und bewegte sich bezuglich der Preise in ab- 
steigender Richtung. Mitte Marz zogen die Preise 
wieder an, und erreichten Ende Marz den Stand, 
welchen sie im December v. J. hatten. Fur Thomas- 
eisen konnten sogar 2 bis 3 Frcs. pro 1000 kg mehr 
erzielt werden. Dafs der Begehr in Giefserei- und 
Hamatitroheisen ein ziemlich lebhafter war, zeigen 
die am Schlusse des Vierteljahrs vorliegenden Auf
trage, die urn etwa 40 000 t liOlier sind, ais im An- 
fange des Yierteljahrs. Zu bemerken ist noch, dafs 
in den letzten Monaten grofse Quantitaten mangan- 
arines Stahleisen ais Ersatz fiir Schrott gekauft wurden, 
und dafs die Consumenten das Bestreben zeigen, 
sich zu den heutigen Preisen auf langere Zeit hinaus 
zu decken.

Die Versendungen im Stabeisengeschafte haben 
gegen das vorige Yierteljahr, welches allerdings die 
gegen die Jahreswende alljahrlich uhliche Flaue zu 
Oberstehen hatte, die doppelte Ziffer erreicht. Es 
scheint somit, dafs der Einflufs der allgemein etwas 
regeren gewerblichen Thiitigkeit sich auch hier fiihlbar 
macbt. Ein leises Anziehen der Preise, das bei einem 
Vergleich der Preise von Roheisen bezw. Schrott mit 
den Stabeisenpreisen iiberaus nothwendig erseheint, 
ist erst gegen das Ende des Vierteljahrs zu bemerken 
gewesen.

6



354 Nr. 8. „S T A H L  UND E ISEN .* April 1893.

Im D r a h t gewerbe hat Jie Beschaftigung im 
grofsen Ganzen ziemlich angehalten. Da aber irgend 
eine Form der Vereinigung, welche die Vertheilung 
der einlaufenden Auftrage einigermafsen regeln kSnnte, 
nicht vorhanden ist, so kann es nicht fehlen, dafs 
der Einlauf sich bei den einzelnen Werken stofsweise 
gestaltet und dafs trotz durchschnittlich lebhaften 
Geschaftes doch zu jeder Zeit Werke im Markte sind, 
die durch mafslose Unterbietung Arbeit zu sichern 
sich bestreben. — Der Auslandmarkt hat sich letzthin 
ziemlich rege gestaltet; die Preise sind allerdings 
noch herzlich schlecht.

Auf dem Grobblechmarkte bat sich der im 
Anfang des Vierteljahrs noch recht geringe Bedarf 
im Verlaufe des Quartals wesentlich gemehrt, so dafs 
die Werke es ablehnen, Auftrage zu jenen ver)ust- 
bringenden Preisen anzunehmen, die im Grobblech- 
geschafte eine Zeitlang flblich gewwden waren.

Auch in Feinblechen ist der Bedarf lebhafter 
und die Marktlage infolgedessen eine festere geworden.

In E i s enbahnma t e r i a l  wardas Geschaft nicht 
sehr lebhaft, und es macht sich die auswSrtige Gon- 
currenz auf dem inlandischen Markte sehr bemerkbar. 
Die inlandischen Werke waren infolgedessen ge- 
zwungen, uin dieser Concurrenz zu begegnen, zu 
iiufserst billigen Preisen zu verkaufen, ohne dafs es 
ihnen gelang, die sammtlichen Geschafte fflr sich 
z u retten.

Die Ei sengi efsere ien waren in den Monaten 
Januar und Februar durchweg so schwach beschaftigt, 
dafs sie Yorwiegend, insbesondere die Rflhrengiefsereien, 
fflr das Lager arbeiteten. Im M&rż trat jedoch eine 
Besserung p in , indem neben starker Nachfrage auch 
eine solche Yermehrung der Auftrage eintrat, dafs 
die Lagerbestande keine Zunahme, auf vielen grOfseren 
Werken sogar eine Abnahme erfuhren. Auf die 
Preise flbte dieses jedoch keinen entsprechenden Ein
flufs; dieselben blieben vielmehr auf dem seit Beginn 
dieses Jahres eingetretenen gedruckten Standpunkte 
steli en.

Die Masch i nen f abr i ken  waren mit wenigen 
Ausnahmen schwach beschaftigt, was ein Nachgeben 
der Preise zur Folgę hatte. Die in den letzten Wochen 
hervorgetretene starkere Nachfrage hal eine Befestigung 
der letzteren zur Folgę gehabt.

Industrielle

Obcrsehlesischo Eisenbahn-Jiedarfs-Actiou- 

Gesellscliaft in Friedensliiitte.

Anknflpfend an- die Mittheilungen, heifst es in 
dem Bericht der Gesellschaft fur das Jahr 1892, 
welche wir im Monat Marz pr. Ober die Verha)tnisse 
gaben, unter denen wir in das Jahr 1892 eintraten, 
mflssen wir Yorerst allgemein bemerken, dafs das 
Prognostikon, welches wir der Entwicklung des Ge- 
schaftes im Jahre 1892 stellten, leider zutreffend ge
wesen und dafs die Ungunst der Verhaltnisse wesent
lich noch dadurch verscharft ist, dafs auch der bei 
dem Eintritte in das Jahr 1892 gute Beschaftigungs- 
grad der fur die Herstellung von Eisenbahnmaterial 
bestimmten Abtheitung unseres Werks einer inten- 
siven Arbeitsnoth Platz gemacht hat.

Fur die Darstellung des Roheisens sind die Vor- 
bedingungen leider gleich uiigflnstige geblieben, wie 
bisher, wenn wir auch gerne und dankbarst das Ent- 
gegenkommen anerkennen wollen, mit welchem die

Die Preise stellten sich, wie folgt;

Monat Monat Monat

Januar Februar Marz

Kohlen und Koks:
J l J l J l

Flammkohlen . . . .  
Kokskohlen, gewaschen 
Koks fUr Hochofenwerke A 

„ „ Bessemerbetr.. /

7,50-8,50
5,00-6,00

11,00

7,50-8,50
5,00-0,00

11,00

7,50-8,50
5,00-6,00

11,00

Erze:
Rohspath.......................
Gerost.Spatheisenstein . 
Somorrostro f. n. B. 

Rotterdam . . . .

7,20
10,80

7,20
10,80

7,30
11,20

Roheisen:
Giefsereieisen Kr. I . .

„ I I I .  •
H l im a t i t .......................
Bossemcr.......................
Oualitfits - Puddeleisen

Nr. I.............................
QualitUts- Puddeleisen 

Siegerliinder . . . .  
Stahleisen, weifses, un

ter 0,1 o/© Phosphor, 
ab Siegen . . . .  

Thomusoisen m it 1,5 ®/0 
Mangan, ab Luxem- 
burg netto Gassa . . 

Dasselbe ohne Mangan . 
Spiegeleisen, 10 bis 12°'0 
Engl. Giefsereirohcisen 

Nr. 111, franco Ruhrort 
Luxemburg. Puddeleisen 

ab Luxemburg . . .

02,00
55.00
62.00 
62,00

47.00—"18,00

42,50

38.20 
35,80

50.00-51,00

56,00

35.20

62,00
55.00
62.00 
62,00

46.00-47,00

41,50

39.00 
36,60

50.00-51,00

56.00 

34,40

62,00
55.00
62.00 
62,00

48.00

43.00

39.80 
37,40

50,00-51,00

54.00

34.80

Gcwalztes E isen :
Stabeisen, westfiilisches 
Winkcl- und Faęoneisen 

7.u ahnlichcn Grund- 
preisen ais Stabeisen 
mit Aufschlligen nach 
der Scala.

Trilger, hb Burbach . . 
Bleche, Kessel- . . . 

n sec. Flufseisen . 
„ dUnne . . . .  

Stahldi'aht,5,3min netto
ab W e r k ..................

Draht ausSchweifseison, 
gewOhnlicher ab Werk
e tw a ............................
besondere Qualitfiten

122,50

85,00

122,50

85,00

122,50

90,00

Dr. W. Bcumer.

Rundschau.

Centralverwaltuiig der fiscalischen Kohlengruben Ober- 
scblesiert der Hochofenindustrie einen Preisnachlafs 
von 50 Pfg. auf die Tonne Kokskohle gewahrt hat.

Eine wirklich durcbgreifende Hfllfe kann der 
oberschlesischen Eisenindustrie aber unter den ob- 
waltenden Yerhaltnissen nur dadurch gewahrt werden, 
dafs die Frachten fur Erze entsprechend ermafsigt 
werden.

Die oberschlesischen Erze sind arm und nach und 
nach aus den fruher dargelegten Grflnden theurer 
geworden. Es ist daher absolut nothwendig, Erze 
aus weiterer Entfernung herbeizuscliaffen. Wenn die 
Tarife fur dieselben nicht erheblich, auf den Satz 
bereits bestehender Ausnahmetarife herabgemindert 
werden, so ist der oberschlesischen Eisenindustrie 
nicht nur jede MiSglichkeit genommen, jemals wieder 
erfolgreich in den Wettbewerb mit den Concurrenz- 
werken Mitteldeutschlands und des Westens einzu- 
treten, sondern es ist ihr leider mit unwiderlegbarer 
Sicherheit eine weitere Yerengung ihres Absatzgebietes
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und damach eine Verscharfung der heute schon 
iiberaus ungiinstigen Situation vorauszusagen,

Und selbst nach einer in diesem Umlange erfolg- 
ten Ermafsigung der Erzfrachten wird es noch schwer 
sein, die Roheisenindustrie entsprechend aufrecht zu 
erhalten, da auch die hiesige Kokskohle ihrer 
schlechteren Qualitat wegen ein viel geringeres 
Ausbringen an Koks ergiebt, ais die Kohle im Westen, 
denn alle sonst fur die hiesige Industrie gunstigen 
Factoren, namentlich billigere LOhne und billigere 
Flammkohle, kónnen wohl einen Theil der durch die 
oben dargelegten Verhaltnisse bedingten hóheren 
Roheisen-Selbstkoslen. aber eber. auch nur einen 
mafsigen Theil derselben ausgleichen.

Der Gang des Geschaftes in Walzeisen wird am 
besten durch die Aufzeichnung der Thatsaehe ver- 
anschaulicht, dafs wahrend des Jahres 1892 mit 
wenigen Schwankungen der Preis von Januar bis 
December um etwa 10 J l  pro Tonne abgebrOckelt 
ist. Seinen tiefsten Standpunkt hatte derselbe Ende 
Juni erreicht. Der Juli brachte die schon langst er- 
wartete geringfiigige ErhOhung, welche wohl eine 
weitere allmahliche Steigerung hatte erfahren kSnnen, 
wenn ein den Erwartungen entsprechendes Herbst- 
geschaft eingetreten ware.

Das Geschaft in Grohblechen weist genau den 
gleichen Preisrflckgang auf, wie wir solchen fur unsere 
Walzeisenfabricate zu beklagen hatten.

Die Grunde hierfflr lagen vornehmlich in der 
iiberaus ungiinstigen Beschiiftigung derjenigen Indu- 
strieen, welche in erster Reihe fQr den Verbrauch 
dieses Materials in Frage kommen, und in der Ver- 
grOfserung der bestehenden, sowie der Errichtung 
neuer Produclionsstatten.

Das Gleiche gilt vom Feinblech-Geschiift, welches 
am Ende des Berichtsjahrs Yerlustbringende Preise 
zeigte.

Den ungOnstigsten Einflufs, weil cjuantitatiY am 

meisten in das Gewicht fallend, ubte auf das Resultat 
des vorigen Jahres die Lage des Geschaftes in Eisen- 
bahnmaterial aller Art.

Wahrend wir noch im Marz vorigen Jahres den 
Beschaftigungsgrad in diesen Materialien ais einen 
erfreulichen bezeichnen konnten, hal sich diese Situation 
leider nur zu schnell auf das allerempfindlichste ge- 
andert.

Es kann an dieser Stelle nicht unsere Sache sein, 
die Grunde, welche die Staatsbahnverwaltung zu 
einer nie geahnten Restringirung ihrer Auftrage ver- 
anlafste, einer Belrachtung oder einer Kritik zu unter- 
ziehen; wir mussen uns vielmehr darauf beschranken, 
die einfache Thatsaehe zu registriren, dafs wir nicht 
den vierten Theil des uns 1891 in Auftrag gegebenen 
Mnterials an Schienen und Schwellen in dem lierichts- 
jahr zur Lieferung erhalten haben.

Fugen wir dann noch hinzu, dafs auch die wenigen 
Auftrage nur durch einen ferneren sehr wesenllichen 
Preisnachlafs erhaltlich waren, so ist damit die Er- ! 
klarung gefunden, dafs die wichtigste Abtheilung 
unserer neuen Walzwerks-Anlage einen irgendwo 
nennenswerlhen Nutzen nicht bringen konnte.

Der aus den geschilderten Umstanden unserer 
FriedenshGtte ais solcher direct erwachsene und 
zifferngemafs nacbzuweisende Nachtheil ist aber nicht 
die alleinige Folgę jener sehr verhangnifsvollen Re
stringirung der Staatsbahnauftr3ge. Dieselbe und im 
Verein mit ihr die Nothwendigkeit, sich den iiberaus I 
niedrigen Preisstellungen anpassen zu mussen. haben 1 
ausnahmslos auch das ganze uhrige Eisengeschaft auf 
das denkbar Ungunstigste beeinflufst, und zwar nicht 
nur infolge des Bekanntwerdens der so. iiberaus 
niedrigen Notirungen, sondern auch nicht zum min- 
desten um deshalb, weil der Handel und bis zu 
einem gewissen Grade auch der Gonsument immer 
nur aus einer arbeitsreichen Zeit den Anreiz zu er-

hOhter geschaftlicher bezw. schaffender Thatigkeit 
nimml.

Unter diesen VerhiUtnissen mufsten uns natdrlich 
die dem Gewerbetreibenden aufgeburdeten Lasten aus 
der Arbeilerschutz- und Steuer-Gesetzgebung — in 
1892 fur uns 198132,25 JL — doppelt fuhlbar w-erden.

Die wenig erfreulichen Verhaltnisse, welche das 
Geschaft des Berichlsjahres so ungunstig beeinflufsten, 
dauern an, nicht unwesentlich verscharft durch die 
Strenge des Winters, welcher den Beginn des Friih- 
jahrgeschaftes sich verzogern liifst.

Einige Belebung erfuhr das Geschaft in den ersten 
zwei Monalen dieses Jahres durch die aus Rufsland 
kommenden Auftrage. Wenn auch fur den Verkauf 
von Stabeisen wegen der zu erzielenden niedrigen 
Preise zunachst nur dic der Grenze nahe gelegenen 
Werke in Betracht kamen, so konnten wir doch durch 
den Export von Blechen unserer in Friedenshiitto 
belegenen Strecke einige Arbeit zufiihren.

Wie lange diese Situation andauern wird, lafst 
sich naturlich nicht ubersehen.

Yon dem nach Berucksichtigung der Ab
schreibungen zuzuglich des Yoilrages aus
1891 verbleibenden Gewinne von . . .  76 563,99 JL 
wiirden zur Dotirung des Be- 
servefonds 5% von 68290,57^ 3 414,53 JL, 
alsdann zur Zahlung von Tan- 
tieme fiir den Aufsichtsrath,
Vorstand und Beamte der Ge
sellschaft 10 % von 68290,57 ̂ 6829.06 , 10 243,59 . 

abgehen. Yon dem Relrage von . . . .  66 320,40 JL 
wiirde alsdann die Diridende in der vor- 
geschlagetien HOhe von 'lt % mit . . . 60 000,— . 

in Abzug zu bringen sein, so dafs auf
neue R echnung ........................................ 6 320,40 JL
vorz,utragen waren.

liielefelder Maschinenfabrik vorm. Diirkopp & Co.

Dem Bericht fiir die am 22. April stattfindende 
Generalversammlung zufolge zeigt das Geschiiftsjahr 
1892 das Bild fortschreitender Entwicklung sowohl im 
Absatz der Erzeugnisse ais in der Fabrication.

Es betrug der Umsatz:

1892 1891

in Nahmaschinen 2 002 007,17 gegen 1 846 722,24 JL
„ Fahrradern .1  196 032,31 , „ 908 847,35 ,
, Motoren . . 198 638,76 „ , 200 699,23 ,
, Giefserei . 65 965,94 , , 126 089,92 „

(fllr fremde Rechn.) ___________________________________

Summa 3 462 644,18 JL gegen 3 082 358,74 J l  

und zwar wurden verkauft:

49 045 Nahmaschinen gegen 44900 in 1891 =  4-4145
4 527 Fahrrader . . „ S748 , 1891 =  + 779

95 Motoren . . , 117 „ 1891 =  — 22

Wir haben, heifst es im Bericht, damit sowohl
fur Nahmaschinen wie fur Fahrrader die hOchste Pro- 
ductions- und Umsalzziffer seit Bestehen des Geschafts 
erreicht, wahrend der geringe ROckgang in Motoren 
zum Theil auf den inzwischen erfolgten Uebergang 
zur Fabrication von Yorzugs weise P e t r o l e u m -  
m o t o r e n  zuriickgefuhrl wt-rden diirfte, der Ausfall 
in dem Umsatz fiir fremde Rechnung auf der Giefserei 
durch hoheren eigenen Verbrauch ausgeglichen wird.

DemgesammtenGeschaftsaufschwungentsprechend, 
weist auch der Rohgewinn in 1892 eine ErhOhung 
auf. Derselbe betrug in 1892 auf dem Haupt- 
etablissement 538671,13 J l  gegen 496187,74^ in 1891.

Der Reingewinn pro 1892 betragt 367 296,86 ^  
gegen 359 214,90 J l ,  dazu Saldo-Vortrag aus 1891 
17 096,22^ gegeń 11552,07^ giebt 384 393,08.^ gegen 
370 766,97 J l .
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Die Vertheilung dieses Reingewinnes schlagen wir 
wie folgt vor:

dem gesetzlichen Reservefonds . . . 50 000 J l
„ Special-Reservefonds ............... 50 000 „

statutenmafsige Tantieme an den Auf- 
sichtsrath und Gratilication an
Beamte.......................................... 34 242,68 ,

10% D iv idende ..................................  225 000 „
Unterstutzungs- und Pensionsfonds . 15 000
Yortrag auf neue Rechnung . . . . .  10150,40 ,

384 393,08 J l

Mecklenburgisclie Waggonfabrik Act.-GcscHScliaft 
in Giistrow.

Der Bericbt uber das Geschaftsjahr 1892 bemerkt, 
dafs der seit Jahresfrist in der Waggonbauindustrie 
eingetretene RQckgang auf das Unternehmen einge- 
wirkt hat und dafs der Reingewinn aus diesem Grunde 
nicht unbetrachtlich hinter dem verhaltnifsmafsig hohen 
Ertriignisse des Yorhergegangenen Jabres zuriickbleibt.

Der Gesammtumsatz des vorigen Jahres beziffert 
sich auf 1 089 136,80 J l  gegen 1 136 028,02 Jl. im 
Jahre 1891. Von ersterem Umschlage entfallen 
1 002 034,00 J l  auf die Waggonbau-Abtheilung und 
87 102,80 J l  auf den allgemeinen Mascbinenbau 
und die Eisengiefserei, gegen 861315,7.8 J l , resp. 
274 712,24^ im vorhergegangenen Jahre. Der Rein
gewinn pro 1892 stellt sich auf 64 279,54 gegen
96 529,56 in 1891. Der Ausfall im Reingewinn pro 
1892 trotz der gegen das Vorjahr nur wenig ver- 
ringerten Umschlagsziffer hat, nach dem Bericht, in 
dem erbeblicben Rilckgang der Yerkaufspreise, dein 
gegeniiber die Gestehungskosten nur wenig oder gar 
nicht yerringert werden konnten, seine Ursache.

Diisseldorf-Ilutlngcr RBhrenkcssolfabrik Torm. 
Diirr & Co.

Dem Geschaftsbericht Ober das Verwaltungs- 
jahr 1892 entnehmen wir:

Das Jahr 1892 brachte, der allgemeinen Lage der 
Industrie entsprechend, ein weniger giinstiges Resultat,

ais die vorangegangenen Jahre. — Die geschaftliche 
Besserung bei Beginn des abgelaufenen Jahres, welche 
wir in unseiem vorjahrigen Bericht constatiren 
konnten, machte zu fruh wieder einer grOfseren Flau- 
lieit Platz, welche leider auch heute noch nicht Ober- 
wunden ist und zu sehr gedruckten Preisen Ver- 
anlassung bietet.

Wir haben uns neuerdings auch dem Bau von 
Schiffskesseln nach eigenem seit langerer Zeit vor- 
bereiletem patentirtem System zugewandt, auf welche 
Specialitat uns von mafsgebenden Seiten dieses Facbes 
bereits Auftrage vorliegen, und geben wir uns der 
Hoffnung hin, durch diese Erweiterung unserer Tbatig- 
keit dem Geschaft einen neuen lohnenden Artikel zu- 
gefilhrt zu haben.

Der Reingewinn betrSgt................ 90 430,01 J l

Hiervon sind statutgemafs zu kurzeń:

5% fur den gesetziichen 
Reservefonds . . . . 4 521,50 J l

4 % Dividende von
1 020 000 J l  . . . . 40 800,— „ 45 321,50

45 108,51 J l

Ferner statutgemafs fur
die Mitglieder des Auf-
sichtsraths................ 5 000,— „

Yon den alsdann ver-
b le ibenden ................ 40 108,51 J l
zuziiglich Gewinnvor-
trag aus 1891 . . . . 15 112,70 w

mit zusammen . . . . 55 221,21 J l
schlagen wir vor, eine
Superdividendevon 3%

30 600,— „
zu genehmigen,

dem Delcredere-Conto 10 000— „ 40 600,- *

zu uberweisen u. reslliche 14 621,21 Jl,

auf neue Rechnung rorzutragen.

Yereins -Haclirichten.

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

Columbische Weltausstellung in Chicago.

Unter Bezugnahme auf die Mittheilungen in Nr. 23 

1892, Seite 1070 und Nr. 2, 1893, Seite 92, dieser 

Zeitschrift werden diejenigen Mitglieder des Vereins, 

welche die Aussteliung zu besuchen beabsichtigen, 

gebelen, sich behufs Erhalts der EinfOlmmgskarten 

an die Geschaftsfuhrung zu wenden.

Aenderungen im  M itg lie d e r-V e rze ic h n ifs .
Hegenscheidt, Wilhelm, Ratibor. O.-S.
Kerth, Georg J., Ingenieur des Bochumer Yereins, 

Bochum.
Mukai,T., Dr., Tokio, Japan, Nagasaka*cho Asąbu Nr. 1. 
Reusch, H , Oberbergrath a. D., Cannstatt, Karlstrafse54. 
Stutnpf, Heinrich, Peiner Walzwerk, Peine.

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

Krebs, C., Ingenieur der Hustener Gewerkschaft, 
Husten, Westf.

Siebel, C,., Gewerke, Kircben a. Sieg.

Die nachste Hauptversamtnlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
findet am IMCal <1. J . in statt.

---Oî Cs--


