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Columbisclie Weltaiisstelliing in Chicago.

I. E in le ilung .

tausend fleifsige Hande riihren sich, 

die lctzte Hand an die Fcrtig- 

lang der internationalen Ausstellung 

Kunst, Industrie, Fabrication, Pro

duction des Erdbodens, der Bergwerke, des Meeres 

zu legen, jenes grofsarligen Unternehmens, zu 

dessen Theilnahme die jiingste Grofsstadt die 

Culturvolker der alten und neuen Weit ein- 

geladen hat.

„The World’s Columbian Exposition“ und 

„The Columbian World’s Fair“ sind die Titel, 

die man der Ausstellung gegeben liat. Man er- 

blickte in ihrer Veranstaltung eine geeignete Form, 

um die vierhundertjiihrige Wiederkehr der Ent- 

deckung Amerikas durch Columbus zu feiern. 

Am 21. October verflossenen Jahres,- dem genauen 

Jahrestag, wurde der Platz vorlaufig eingeweiht, 

die ErofTnung der Ausstellung aber aus praktischen 

Grunden bis zum 1. Mai 1893 versckoben. Die erste, 

mit grofsem Enthusiasmus begriifste Anregung zur 

„Worlds Fair” erfolgte im Jahr 1889; sieentzundete 

zwischen den amerikanischen Grofsstadten um 

den Yorzug, die Ausstellung zu beherbergen, einen 

hitzigen Wettkampf, aus dem trotz der namentlich 

seitens der Stadt New York zahe betriebenen Gegen- 

wehr Chicago siegreich hervorging. Im April des 

Jahres 1890 fiel die endgultige Wahl auf diese 

Stadt, nach weiteren hefligen Kampfen, die sich 

innerhalb ihres Gemeindewesens wegen der Wahl 

des Plalzes abspielte, wurde im Norember des

selben Jahres der Jacksonpark hierftir bestimmt und 

den Generalplan entworfen. Im Fruhjahr 1891 

begannen die Arbeiten im „Park”, den man zu

IX.13

jener Zeit zum Theil ais ein sumpfiges, mit 

Eichengestrupp bewachsenes Terrain sich vor- 

zustellen hat, damit, dafs weit uber 1 Million Cubik* 

meter Erde angefiillt wurden; nachdem bis Ende 

desWinters 1891 die architektonische Ausbildung 

der Hauptgebaude in den Planen festgelegt war, 

sah der sprichwortlich gewordeneUnternehmungs- 

geist der Burger Chicagos ein schier unbegrenztes 

Feld der Thatigkeit vor sich.

Die Stadt Chicago, die „Konigin des Westens”, 

steht bei dem Theil der deutschen EisenhiitteiT 

leute, welche an der Reise im Jahre 1890 theil- 

nahmen, in bester und dankerfiillter Erinnerung. 

Wahrend des, leider nur auf zwei Tage be- 

messenen Aufenthalts iiberboten sich die einzel

nen Mitglieder des Comitćs in Gastfreundsehaft, 

der Mayor der Stadt begriifste die Gaste, und 

letztere bot nach einer Wagenfahrt durch den 

Jackson- und Washington-Park in dem in diesem 

gelegenen Clubhause ein solennes Friihstuck an, 

wahrend am Abend im grofsen Theatersaa! des 

Audilorium - Hotels ein von J. Straufs personlich 

geleitetes Concert die Chicagoer mit den deutschen 

und englischen Besuchern, die sich von hier aus 

nach Norden und Siiden trennten, zum letzten- 

mal vereinte. Am zweiten Tag hatte der Verein, 

der nachtraglich den Ehrenburgerbrief der Stadt 

Chicago erhielt, in liberalster Weise Gelegenheit, 

die Eisenindustrie der Stadt, welche an Be

deutung gleich hinter derjenigen von Pittsburg 

kommt, zu besichtigen. Ein trefllich ausgestatteter 

Fuhrer belehrte uns, dafs, wahrend vor 60 Jahren 

auf dem jetzt von der Wunderstadt eingenommenen 

G«lande 70 Ansiedler, alle Kopfe eingerechnet, 

wohnten, die Einwobnerzahl im Jahre 1890 auf

1
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P lan der Coluinbjscheii Weltausstelluiig. (Abbild- 10 

1. Dcutsclit s Haus. 2 .1.and\\'irthschaftj geb&ude. 3. Forstgebaude. 4. GartenbaugcbSude. 5.Bergbaugeb3ude. 6. Mascbinen- 
o r  Tj_arisporlgRbau<lu. S. .IndustriegobUudti. 0. l.edergebiiude. 10. EiektricitiltegeDiiude. 11. Kunstgebiiude. 

1—FranengobSude. 33. rheator-Pavitluii. 14. Knipp-Paviilon. 15 FiscbcreigebJiude. 16. RegierungsgebŁude. 17. Ceulral- 
bahnhof. 18. Yerwaltungsgebilude. 19. llUnougebtade.

Yorlheils, den die geographische Lage von Chicago 

ais natiirliche Niederlage fur das an Yiehzucht 

und Getreidebau iiberaus reiche Hinterland bot, und 

unbekiimmert Lim sehlechte Bodenverhal(nisse

gelegene Stadt hat vermoge der grofsen Seen und 

Kanale denkbar giinstige Verbindungen mit dem 

grofsen Hinterland und dem Atlantischen Ocean, 

welcbe ihr im Jahr 1891 einen Auslandshandels-

1098576 gestiegen war, trotzdem der sumpfige 

Boden nichts weniger ais einladend zum Bau 

einer Weltstadt war. Diesel’ Nachtheil erwies 

sieli ais ein Zwerg gegenuber dem Riesen des

und nicht behindert durch das grofse Feuer von 

1871, das 18 000 Hauser in Asche legte, erhob 

sich in zauberhafler Weise die ohne ihres Gleichen 

dastehende Weltstadt. Die mitten im Binnenland
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Yerkehr im Werthe von 7^2 Milliarden Mark die Stadt einmiinden. Es ist erklarlich, dafs

Werth verschafften, dazu treten 26 unabhangige dieselbe fur das Auge des Ingenieurs einen ganz

Eisenbahnlinien (Andere zahlen 85), welche in ungewohnlichen Reiz besitzt, da ein ungeheurer
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Verkehr und die tausendfiiltigen Mittel zu seiner 

Bewaltigung in der kurzeń Spanne eines Menschen- 

lebens entstanden sind.

Der Aiisstellungsplatz im Jackson-Park liegt 

etwa 9,6 km vom Mittelpunkt der Stadt entfernt; 

er hat 2,4 km Front am Ufer des griinlich-blau- 

schimmernden Sees und umfafst im ganzen 

rund 270 ha, d. h. nahezu die vierfache Flachę 

der Pariser Ausstellung von 1889. Die Haupt- 

gebaude bedecken einen Flachenraum von rund 

50 ha (Paris 21,6), dazu kommen' die Neben- 

bauten, welche die bebaute Flachę auf volle

76 ha bringen. Die grofsen GebauHchkeilen sind 

nach dem erfolgreichen Vorbi!d der Pariser aus 

Eisen und Stuck errichtet, aber auch Holz ist 

in erlieblicher Weise zur Verwendung gekommen. 

Die Mittel, welche dem Unternehmen zur Ver- 

fiigung standen, setzten sich wie folgt zusammen:

Actienkapital . ................................  5 721 230 Dollars
Schuldscheine der Stadt Chicago . 500 000 „
Voraussichtliche Eintrittsgelder . . 10 000 000 ,
Gerechtsame und Priyilegien . . 2 000 000 ,
Hergegeld........................................  2 000 000 ,
Zinsen auf Depositen....................  33 000

20 254 230 Dollars

Die Ausgaben werden um mindestens

2 Millionen Dollars hoher geschatzt, wahrschein

lich werden sie den Betrag von 100 Millionen 

Mark (Paris rund 45 Millionen Mark) erreichen. 

Selbstredeńd ist, dafs diese Betrage nicht an- 

nahernd die auf die Ausstellung im ganzen ver- 

wendeten Sununen vorstellen, da die Ausgaben 

der einzelnen LSnder und Aussteller hinzukommen. 

Das letzte Pariser Yolkerconcert wurde nach 

sachverstandigem Urtheil ais der Gipfelpunkt des 

auf dem Ausstellungsweseri Erreichbaren ange- 

sehen —  es haben Chicago und das amerikanische 

Lańd ungeheure Mittel aufgeboten, um den 

„biggest record* fiir Amerika zu sichern und 

der staunenden Weit „the greatesl show on Earlh“ 

zu zeigen.

Zur Bewaltigung des zu erwartenden riesen- 

haften Yerkehrs sind grofse Vorkehrungen ge- 

troffen. Sowohl gewohnliche Strafsenbahnen 

und eine Hochbahn, a!s auch die Illinois Central 

Railway Company, welche ihre zu gewóhnlichen 

Zeiten schon aus 6 Geleisen beslehenden Linien 

um 4 weitere Geleise eigens fur die Ausstellung 

vermehrt hat, und ferner auch die Dampfer auf dem 

Michigah-See werden in der Beforderung der 

Ausstellungsbesucher wetteifern. Auf dem aus- 

gedehnten Ausstellungsgrund selbst wird der Yer- 

kclir vor\viegend durch elektrische Boote auf den 

iiber 4 km langen Kanalen bewirkt werden.

Diesem Kanalverkehr tritt hiilfreich zur Seite 

eine Hochbahn, welche das Ausstellungsfeld mit 

Ausnahme der rechten, dem See zu gelegenen 

Seite, umzieht, und ais Neuheit auf dem Gebiete der 

Verkehrsmittel eine S t u f enbahn ,  welche unseres 

Wissens zwar von dem Deutschen R e t t i c h  

erfunden, aber hier zum erslenmal ausgefiihrt wird.

Eine neue Erscheinung auf der Ausstellung 

wird die hervorragende Mitwirkung der Frauen- 

welt sein, welche fur sich unter dem Vorsity 

von Mr. Potter Palmer eine grofsartige Organisation 

und Vertretung in den „Women’s Building11 gc- 

schaflen haben. Yon den Weltcongressen, welche 

in Verbindung mit der Ausstellung in einer 

grofsen Zahl verschiedener Abtheilungen fur 

Literatur, Regierung, Erziehung, Musik, Wissen- 

schaft, Kunst, Ingenieur-, Berg- und Hiiltenwesen, 

Elektricitiit, Ackerbau, sociale Fragen u. s. w. 

abgehalten werden sollen, ist in dieser Zeitschrift 

mehrfach die Rede gewesen; man erwartet von 

ihnen eine weitere Belebung des Unternehmens.

Allem Anschein nach erfolgt die Eroffnung 

thatsachlich am 1. Mai, in Bezug auf die Ferlig- 

stellung durfte die Ausstellung indefs das Geschick 

der meisten ihrer Vorgangerinnen theilen, da die 

Eisenbahnen sich ais unlahig erwiesen haben, 

den gewaltigen Giiterandrang zu bewaltigen. Ein 

Urtheil iiber die Ausstellung und Vergleich mit 

anderen Unternehmungen dieser Art ist somit 

noch nicht sobald zu erwarten, aufser Zweifel 

durfte jetzt bereits sein, dafs die Ausstellung 

nicht nur das amerikanische landwirthschaftliche 

und gewerbliche Leben in einer bisher noch 

nicht dagewesenen Vollkommenheit zeigen wird, 

sondern auf ihr auch das Ausland in zwar 

nicht vollstandigen, aber sehr bemerkenswerthen 

Sammlungen vertrelen sein wird.

Ohne Zweifel wird die Ausstellung eine 

machtige Zahl von Besuchern anzichen, wenn- 

gleich die deutsche Betheiligung bisher nicht 

die wiinschcnswerlhe Stiirke zu erreichen scheint. 

Ais wunschenswerth bezeichnen wir einen Zahl

reichen Besuch aus Deutschland aus zwei Grunden, 

nfimlich einmal um die 400 000 deutschen Ein- 

wohner Chicagos in engere Fuhlung mit ihrem 

Vaterland zu bringen, und das andere Mai, weil 

es fur den Fortschritt unserer Iudustrieen und 

ihre Fahigkeit, auf dem Weltmarkt zu bestehen, 

unerlafslich ist, dafs ihre berufenen Vertreter die 

Ausstellung studiren und sich ihre Lehren zu 

nutze machen, um eifolgreich nach hoherer 

Vollkommenheit zu streben. Hier ist Unwissenheit 

unklug und unverzeihlich zugleich. S.
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»| schlufs, die columbische Weltausstellung 

1 zu beschicken, erst in vorgeriiekter

Slunde. Zur Anfertigung besondercr Schau- 

stiicke war, da auch mit der grofsen Enlfernung 

gercchnet werden mufste, die verbleibende Frisl 

zu knapp bemessen, und beschrankte sich die 

Firma, z. Th. aus den Beslanden, z. Th. aus 

dem Betrieb ihre Ausstellungsgegenslande zu 

entnehmen, welche daher den Vorzug haben, 

ais ein getreues Abbild der vielseitigen laufenden 

Fabrication der Wellfinna gelten zu konnen. 

Dasselbe wird um so mehr das allgemeine 

Interesse in Anspruch nehmen, ais u. W. seit der 

Centennialfeier in Philadelphia im Jahre 1876 

Krupp ein internationales Ausslellungsunter- 

nehmen in irgendwie vollstandiger Weise nicht 

mehr beschickt hat. In dem 17jahrigen 

Zwischenraum, der seither verllossen ist, hat die 

Technik des Eisenhutten- und deś Artilleriewesens 

wesentliche Fortschritte gezeitigt, die Gufsstahl- 

fabrik in Essen hat hierbei in ernsler Arbeit mit- 

gewirkt und manche Umwalzung erfahren, sie hat 

mancli stolzen Triumph draufsen und manch froh- 

liches und erhebendes Ereignifs innerhalb ihrer 

Mauern erlebt, sie ist vor nunmehr beinahe

0 Jahren in tiefe Trauer verscnkt worden, ais der 

Schopfer der Grofse der Firma, der unvergefsliche 

edle Al fred Krupp ,  die Augen fur immer schlofs.

Die Ą^usstcJlung, welche Fr i ed .  K r u p p  in 

Chicago zur Sehau bringt, ist dem inneren YVerlh ; 

und der aufseren Ausstatlung nach der Firma i 

wiirdig; sie zeigt der Weit, dafs der jetzige Inhaber, 

der Geh. Gommerzienratli F r i ed r i c h  A l f r e d  

K r u p p ,  nicht nur die schwierige Aufgabe gelost 

hat, das ihm uberkommene verantwortungsvolle 

Erbe zu erhalten, sondern dafs er das Riesenunter- 

nehmen kraftvoll weiter entwickelt und dem 

hohen Ansehen der Firma weiteren Ruhrri zufugt.

Ueber die jetzige Ausdehnung der Fabrik finden 

wir in dem 206 Seiten starken, vorziiglich durch- 

gearbeiteten speciellen Ausstellungskatalog der

Firma hochinteressante Angaben. Nach der letzten, 

im Jahre 1892 gemachten Aufnahme betrug die Ge- 

sammtzahl der auf dem Etablissement beschaftigten 

Personen 25310 (davon 16956 auf der Gufsstahl- 

fabrik in Essen); da diese 60 290 nachste Angehorige 

haben, so erreicht die Zahl der mit ihrem Lebens- 

unterhalt von der Firma abhangigen Kopfe insge- 

sammt die die Bevolkerungszi(Ter eines kleinen Staats 

reprasentirende Hohe von 85 591. Die Gufsslahl- 

fabrik in Essen umfafst mehr ais humlert Betriebe, 

darunter sind das Panzerplatlenwalzwerk, der Prefs- 

bau und viele andere erst in den letzten Jahren 

entslanden. In der Essener Fabrik allein sind etwa 

1500 verschiedene Oefen und Schmiedefeuer in 

Thaligkeit, in 22 Walzenstrafsen, unter 111 Dampf- 

hammern und vier machtigen Pressen wird das Me

tali gtformt und auf etwa 3000 Werkzeugmaschinen 

verschiedenster Art vollendel. Die Gesamtnllange 

der Tiansmissionsriemen, welche die letzteren be- 

treiben, erreicht 48 km Lange. Ein zweites Stahl werk 

liegt in Annen; das Roheisen wird auf vier, amOber- 

und Niederrhein gelegenen Ilochofenwerken er- 

blasen, denen 547 deutsche und mehrere grofse, bei 

Bilbao in Nordspanien gelegene Eisensteingruben das 

Erz liefern. Zum Transport des spanischen Roh- 

stoffs sind vier grofse eigene Dampfer vorhanden.

Der in alleń Betrieben der Firma 4200 t be- 

tragende Kohlenverbraucli wird zum grofsten Theil 

aus eigenen Zechen gedeckt, ebenso der Bedarf an 

Thon, Sand und Steinen aus eigenen Gruben bezw. 

Briichen. In einer Probiranstalt und mehreren 

Laboratorien erfolgen die wissenschaftlichen Unter

suchungen, auf dem grofsen Schiefsplatz bei Meppen 

die praktische Erprobung des Kriegsmaterials. Um 

die zahlreichen Colonieen, Krankenl.auser, Speise- 

anstalten, Schulen und sonstigęn Wohlfahrtsein- 

richtungen, welche die Hochherzigkeit der Familie 

Krupp ins Leben gerufen hat, zu beschreiben, sind 

dickleibige Bandę erforderlich — sie treten auf der 

Ausstellung in Chicago in sehr bescheidener Weise 

in den Hintergrund.

Schreiber dieser Zeilen hatte Gelegenheit, die 

Ausstellungsgegenstande und ein Modeli ihrer 

Aufbewahrungsslalte zu sehen, bevor erstere die 

Nveite und schwierige Reise antraten, und ist es 

seine Absicht, durch dienachfolgendenMillheilungen 

die Leser einen iibcrsichtlichen Blick auf die 

Ausstellung werfen zu lassen, ohne dadurch 

spateren eingehenderen YerofTentlichungen vor- 

greifen zu wollen. —
Da in der allgemeinen Ausstellung fiir das 

Deutsche Reich nicht geniigend Raum fiir eine 

entsprechende Aufstellung vorhanden war, wurde 

nach den Entwiirfen von H. T h. S c h m i d t ,  

Frankfurt a. Main, ein besonderer Pavillon fur 

die Firma Fried. Krupp  erbaut. Derselbe liegt 

im siidlichen Theil der Ausstellung, unweit der 

Halle fiir Agricultur, direct am Quai des Michigan- 

Sees, und ist schon weither vom See und den 

am Landungsdamm anlegenden Schillen sichtbar.
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Der Pavillon Krupp besteht aus einer grofsen 

eisernen Halle von 60 m Lange, 25 ni Breite 

und etwa 13 m Hohe, ausgcfiihrt von der Gute- 

h o f f n u n g s h i i t t e  in Oberhausen; auf der 

Riickseite befinden sich hSlzerne Anbauten fiir 

Maschinenraume, Bureaus u. s. w., welche in 

den Ecken von 2 kleinen Thurmen flankirt werden, 

auf der vorderen Seite ein in Hol/, ausgefiihrter 

Yorbau, in dessen Enden die Eingangshallen 

liegen, wahrend sich aus der Milte ein hoher, 

das ganze Gebaude iiberragender, viereckiger 

Thurm erhebt. Der Pavillon ist aufsen in Gernent- 

stuck ausgefiihrt, die einzelnen Felder und Simse 

sind mit zahlreichen reliefartigen Kriegsetnblemen, 

emaillirten Wappen u. s. w. reich verziert.

Der Plan des Pavillons (Abbild. 3) zeigt die Ein- 

theilung der grofsen Halle, zunachst ein grofses 

Mittelfeld und zwei kleinere Nebenfelder fiir 

Kriegsmaterial und die beiden Seitenfelder fiir 

Eisenbahnma- 

terial, wahrend 

im Vorbau die 

Panzerplatten,

Stahlgufs- und 

Schmiedstucke 

Aufstellung ge

funden haben.

Durch die rechte 

Eingangshalle 

eintretend, steht 

der Besucher 

vor einer Front 

voń 16 Ge

schiitzen , aus 

deren Mitte das 

machtige Rohr 

des 42-cm- 

R i e s e n - 

gesch iitzes in 

die Halle hin- 

einragt. Das mit Kruppschem Rundkeiherschlufs 

ausgeriistete Rohr ist ein Mantelrohr, es hat 

eine Liinge von 33 Kalibern, das sind 14 m, 

und ist mit 120 Ziigen versehen. Das Rohr, 

welches complet mit Verschlufs 122 400 kg 

wiegt, rulit in einer Laffete, welche eine 

Erhohung des Rohres von 10 '/a0 und eine 

Senkung von 4° gestattet. Bei einem Ge- 

schofsgewicht von 1000 kg, einer Pukerladung 

von 410 kg und 604 m Anfangsgeschwindigkeit 

wird eine lebendige Kraft von 18 594 mt ent

wickelt und bei der Maximalerhóhung von 101,/20 

eine Sclmfsweite von 8850 m erzielt. Seit seiner 

Herstellung im Jahre 1886 hat das Geschiitz

16 Schufs gethan und damit seine Feuerprobe 

bestanden. Eine Stahlpanzergranate von 1000 kg 

durchschlagt bei obiger Anfangsgeschwindigkeit 

eine schmiedeiserne Platte von 1 m Dicke noch 

auf 1000 m. Unter diesem grofsten bisher aus

gefuhrten Geschiitz sehen wir das Gegenstiick

dazu, eine winzige 3 ,7-cm - B u sch  ka no n o 

stehen, wie solche bei verschiedenen Expeditionen 

im Innern Afrikas mit Erfolg verwendet wurden. 

Dem Zweck entsprechend ist diese in ihren 

Theilen so bemessen, dafs sie sowohl gefahren, ais 

bei ganz schlechlem Terrain auch von Menschen 

getragen werden kann. Sie verfeuert einwandige 

Granaten und Kartatschen. Zwischen diesen 

Grenzen von 42-und 3,7-cm-Kaliber sind eine 

grofse Anzahl von Geschiilzen der verschiedensten 

Constructionen und Verwendungsarten ausgestellt.

Die zweilgrofste Kanone ist eine 30,5-cm - 

K a n o ne  L/35 in hydra.u 1 i s c he r  L a f f e t e ,  

welche zur Armirung von Schlachtschiffen und 

grofseren Panzerfahrzeugen dient. Das Rohr ist 

ein Mantelringrohr von 35 Kaliber ( =  10,7 m) 

Lange und wiegt rund 63 000 kg. Sammtliche 

Bewegungen geschehen hydraulisch mit 60 Atm. 

Druck und zwar die Verticalbewegung des Ver-

schlusses, das 

Bremsen des 

Riicklaufs, der 

Hohenrichtme- 

chanismus, das 

Drehen des Ge- 

schiitzes, das 

Festhalteninder 

Ladestellung, 

der Munitions- 

aufzug u. s. w. 

Das Geschiitz 

hat durch 98 

Schufs mit vol- 

len Ladungen 

und 455 kg 

schweren Ge- 

schossen seine 

Feuerprobe be

standen. Ein 

Treffbild auf 

2500 m ergiebt, dafs 50 Treffer ein Ziel von 

142 cm Hohe und 88,6 cm Breite erfordern. Das 

nachste Geschiitz ist eine 28-cm-Ki istenkanone 

neuester Conslruction, welche im Gegensatz zu 

den vorbenannten eine Rohrlange von 40 Kalibern 

=  11,2 m aufweist. Das Rohr ist ebenfalls 

ein Mantelringrohr mit 84 Ziigen, hat den Krupp

schen Rundkeilverschlufs und wiegt 4̂ 3 300 kg. 

Dasselbe ruht in einer Kiistenlaflete, welche die 

grofse Elevation von 45° gestattet und sich bei 

veranderter Anordnung des Munitionsaufzuges zur 

Aufstellung an Bord ebenfalls eignet. Auch hier 

geschehen sammtliche Bewegungen hydraulisch; 

ein flacher, kegelformig gewijlbter Panzerschirm 

iiberdeckt die Laffete und den Ladeapparat und 

sichertbeide gegen Sprengstucke. Das Geschiitz 

verfeuert|gufseiserne und stahlerne Ziindergranaten, 

Stahlpanzer - Granaten und Stahlshrapnels von 

345 kg'̂ j Gewicht. Bei 160 kg Pulverladung 

(P. P. C/85) und 630 m Anfangsgeschwindigkeit

T T

Abbild. 3.
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wird an der Miindung eine lebendige Kraft von 

6979 rat erzeugt und bei 45° Erhohung eine 

Schufsweite von 20 300 m erreicht. Das aus- 

gestellte Rohr ist 1892 hergestellt.

Die 24-cm-Ki i stenkanone in Mittel- 

pivot-Kustenla( fete hat ebenfalls ein Rohr 

von 40 Kaliber, also 9,6 m Liinge; es ist ein 

Ringrohr mit Kruppschem Rundkeilverschlufs, 

und wiegt mit Verschlufs 31000 kg. Die Mittel* 

pivotlaffete besteht aus Oberlaffete, Rahmen und 

Pivotirung. Besonders bemerkenswerth ist auch 

hier die Moglichkeit der Erhohung von 44°, die 

grofste Senkung betragt 4°. Mit einem Geschofs 

von 215 kg und einer Pulverladung von 115 kg 

wurde eine Anfangsgeschwindigkeit von 640 m 

erreicht und dabei mit der Maximalerhóhung 

von 44° auf dem Schiefsplatz in Meppen eine 

Schufsweite von 20 000 m erzielt. Hierbei erreicht 

die Flugbahn des Geschosses eine Scheitelhohe 

von 6540 m, die Flugzeit dauerte 70,2 Secunden. 

Dies ist die grofste Schufsweite, welche von irgend 

einem bis jetzt existirenden Geschutz bei derartigem 

Geschofsgewicht thatsachlich erreicht wurde. Wie 

die Abbildung 

der Schufslinie 

(vgl. Abbild. 4) 

zeigt, konnte 

man mit der Ka- 

none von Pre 

St.Didierausein 

Geschofs weit 

uber den Mont 

Blanc liinaus- 

schleudern.

Zur Armirung 

vonPanzerkano- 

nenbooten bestimmt ist die 21-cm-Kanone L/35 

in Mi t telpivot-Schi f fslaf fete.  Der Betrieb der 

LafTete geschieht vou Hand, aufserdem ist eine 

elektrische Betriebseinrichtung fiir das Schwenk- 

werk, den Hohenrichtmechanismus und den Ge- 

schofskrahn vorgesehen. Rohr und Laflete sind 

im Jahre 1888 angefertigt, und sind bereits 

74 Schiisse mit vollen Ladungen aus dem Rohr 

gefeuert worden.

Diesen 5 grofsen Geschiitzen schliefsen sich

3 Schnel l  l adekanonen  an und zwar solche 

von 15-cm, 12-cra und 8,7-cm Kaliber, alle 3 mit 

Rohren von 40 Kaliber Lange und in Mittelpivot- 

ScbifTslaffeten. Solche Geschutze bilden die 

Hauptarmirung der Kreuzercorvetten, Kreuzer und 

Avisos, das mit 8,7 cm dient hauptsSchlich zur 

Abwehr von Torpedobooten. Sammtliche 3 Ge

schutze zeichnen sich durch leichte Handhabung 

und grofse Feuergeschwindigkeit aus. Die 15-cm- 

Kanone erreichte eine solche von 8 bis 10 Schufs 

in der Minutę. Sie hat bereits 269 Schufs mit 

vol!en Ladungen abgegeben; die 12-cm-Kanone 

erzielte eine Feuergeschwindigkeit von 13, die

8 ,7 -cm-Kanone eine solche von 19 Schufs in

der Minutę. In der Construction verwandt, jedoch 

in Bezug auf Ladegeschwindigkeit ihren Yor- 

gfingerinnen bei weitern iiberlegen ist die 7,5-cm- 

Schnellladekanone L/25 in Caponnieren • Laffete, 

welche hauptsSchlich bei derFestungsvertheidigung 

ais Flankengeschiitz zur Bestreichung der Griibcn 

dient. Mit 6 kg Geschofsgewicht und 500 m 

Anfangsgeschwindigkeit vereinigt dieses Geschutz, 

welches den Uebergang zu den ausgestellten 

Festungs- und Belagerungsgeschutzen bildet, die 

grofse Feuergeschwindigkeit von 40 Schufs i. d. 

Minutę.

Diese Kategorie eróffnet eine 10,5-cm-Bc- 

l agerungskanone  L/35 mit 620 m Anfangs

geschwindigkeit; dieselbe ist hauptsiichlich da 

mil Vortheil zu verwcnden, wo ein leichtes Ge

schutz mit grofser Schufsweite und Geschofs- 

geschwindigkeit verlangt wird. Seit dem 17. Juli 

1880 hat dieses Geschiilz 1843 scharfe Schiissc 

gethan, davon 925 in der Zeit vom 21. October 

bis 12. November 1880 gelegentlich eines Dauer- 

versuchs. Es mogę hier nur ein Treffbild Er- 

wahnung finden; nachdem das Geschutz schon

1800 Schiisse 

abgegeben hatte 

erzeugten die 

nachstfolgenden 

10 Schiisse ein 

Treffbild, bei 

welchem 50 % 

Treffer ein Ziei 

von 399 mni 

Hohe u. 504 mm 

Breite erforder

ten.

Neben diesem 

Geschutz steht ein 24 -c m-Festungs- und 

Bel agerungsmorser ,  welcher bereits 266 Schufs 

abgefeuert hat, ferner ein kleiner 7,5-cm-Morser, 

welcher mit der 7,5-cm-Feld- und Gebirgskanone 

gleiche Munition feuern kann, besonders geeignet, 

um in scliwer gangbarem Terrain, z. B. im Colo- 

nialkriege, Verticalfeuer gegen Versclianzungen, 

Verhaue u. s. w. ver\vendet zu werden.

An Feldgeschiitzen finden wir je ein schweres 

und ein leichtes 7,5-cm Geschiitz mit Protze. 

Daran schliefst sich eine 6-cm-Boots- und Landungs- 

kanone. Eine -7,5-cm-Gebirgskanone in Riider- 

laffete, dereń Transport durch Tragethiere be- 

werkstelligt wird und dereń Leistungsfahigkeit 

dementsprechend in ziemlich engen Grenzen liegt, 

hat trotzdem eine gute Wirkung aufzuweisen und 

sich namentlich der Shrapnelschufs desselben bei 

Placilla im letzten chilenischen Kriege aufs 

glanzendste bewahrt. Die Art des Transportes 

eines solchen Geschiitzes zeigt eine 6-cm-Gebirgs- 

kanone, welche auf 3 Mauleseln verpackt ist.

Zahlreiche, den einzelnen Geschiitzen bei- 

gestellte Treffbilder, Geschosse, Ziinder, eine 

Collection von Geschofshiilften, um die innere

6000 10000 1&000 20000 ta.

Mnfsstab 1 200000. “ 

Abbild. 4.
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Gonstruction zu zeigen, u. s. w. u: s. w. vervoll- 

sliindigen diese Sammlung von Kriegsmaterial, 

welche in dieser Zusammenstellung einen hoch- 

interessanten Gesammtiiberblick iiber den un- 

erreichten Stand der Kruppschen Artillerie-Technik 

bietet. Besonders hervorzuheben ist der Umstand, 

dafs abgesehen von einer Ausnahme aus sammt- 

liclien ausgestellten Geschiitzen mit voller Pulver- 

ladung scharf geschossen ist, und zwar z. Th. 

in sehr ausgiebiger Weise, wahrend dies bekannter- 

mafsen andere Nationen namentlich mit ihren 

grofskalibrigen Geschiitzen nicht immer riskiren.

So ist auch aus der grofsten Kanone, welche die 

Ver. Staaten ausslellen. einem 12-Zoll-Hinterlader 

mil einem Rohrgewicht von 58 tons, ein Schufs 

noch nie gefeuert worden!

Nicht minder reiclihaltig wie das „Kriegs- 

material" ist das „Friedensmateriar vertreten. 

Auch unter letzlerem finden sich zalilreiche Stiicke, 

welche kein anderes Stahlwerk der Erde bisher 

dargestellt hat.

Unter dem E i s p n b a l i n  m a t e r i a ł  sehen wir 

iiber 50 Bandagen von allen gangbaren Durch- 

niessern, Mansellringe, schmiedeiserne Scheiben- 

riider mit ausgeschnittenen Segmenten, um die 

Befestigung mittels Mansell- oder Sprengringe zu 

zeigen, Speiclienrader aus Scłimiedeisen und Stahl- 

gufs, ganze Gollectionen Scheiben- und Speichcn- 

siitze, Locomolivsatze bis zu den grofsten Dimen

sionen, unler denen namentlich eine grofse Zahl 

amerikanischer Typen auffallen. Im Anschlufs 

daran findet sich Feldbalmmalerial von 400 und 

600 mm Spur, beslehend in Geleisjochen, Weichen, 

Drehscheiben, Universahvagen , Schnabelkippen 

und Truckwagen u. s. w.

Die in der Gufsstahlfabrik Essen zu hoher Yoll- 

kommenheit ausgebildele S ta  l i l f o r m  g i e f sere i  

ist durch mehrere bedeutende Stiicke veran- 

schaulicht. Die vorziiglichen Eigenschaften dieses 

Materials kennzeichnen sich in drastischer Form 

an 3 Speicbenradsternen, welche den verschiedensten 

Deformationen ausgesetzt wurden. So ist bei 

einem derselben, einem Speichenradstern fiir 

deutsche Schnellzuglocomotiven, der Felgenkranz 

an mehreren Stellen durchschnitten, und sind die 

betreffenden Speichen in kaltem Zustande ver- 

bogen oder verdreht; ein anderer wurde im 

ganzen durchgebogen, ebenfalls im kalten Zu

stande, beim dritten wurden Theile der Speichen 

und des Felgenkranzes warm ausgeschmiedet. 

Dieses Materiał zeiehnet sich durch grófste Weich- 

lieit und Dehnbarkeit und daher leichte Bearbeit- 

barkeit aus, die Festigkeit liegt in der Regel 

zwischen 38 bis 45 kg/qmm und die Dehnung 

geht bis 34 Dabei ist es in den dicken 

Dimensionen ebenfalls weich und zShe wie in 

den diinnen, zum Unlerschied von Temperstahl, 

und vollkommen homogen. Frei von allen 

Spinnungen, ist das Materiał unempfmdlich gegen 

schnelle Abkiihlung erwSrmter Theile; im Wasser

rothwarm abgekiihll, lafst es sich noch verbiegen, 

ohne zu brechen. Zahlreiche, den ausgestellten 

Stalilgufsstiicken entnommene und beigelegte 

Proben bestatigen die Giite des Materials, welches 

mithin in vielen Fallen einen vollkommenen 

Ersatz fiir Schmiedeisen bietet. Die vielseitige 

Anwendbarkeit zeigen die ausgestellten Stiicke, 

unter denen wir einen dreitheiligen Fundament- 

rahmen von 6300 kg fiir eine Kreuzercorvette, 

einen Radkranz mit Winkelzahnen aus einem 

Stiick gegossen von 4200 mm Durchmesser, 

1000 mm Breite und 20 200 kg Gewicht, einen 

Vordersteven aus drei Theilen, etwa 13 m hoch, 

im Gesammtgewicht von 24 000 kg, fiir ein 

Panzerschiff bestimmt, einen Hinterstevpn und 

Ruderrahmen von 12 800 bezw. 11300 kg, 

je in einem Stiick gegossen, u. a. m. sehen. 

Beide letztgenannten Stiicke haben solche Dimen

sionen, dafs ihr Transport auf der Bahn unmoglicli 

war. Es mufste deshalb die Ueberfiihrung von 

Essen bezw. Ruhrort nach Chicago ganz auf 

dem Wasser bewerkslelligt werden. Mit Riick- 

sicht auf den Schlufs der Kanalschiffahrt auf 

den amerikanischen Kanalen und Seen wahrend 

der Winterzeit wurden die beiden Gegenstande 

schon am 17. September 1892 in der Gufsstahl

fabrik Essen zum Versand gebracht und zwar 

auf der kurzeń Strecke bis zum Rheinhafen 

Ruhrort (22 km) auf achtspannigen Wagen, 

dann von dort durch Schleppdampfer auf dem 

Rhein nach Rotterdam weiter befórdert, woselbst 

sie auf einen Seedampfer umgeladen wurden, 

welcher Milte October in New York landete. Von 

hier bis BulTalo geschah der Transport im Kanal- 

boot, von Buffalo bis Chicago auf einem Binnen- 

seedampfer, welcher am 29. Novemher 1892 

dort anlangte.

Aufser zwei fiir amerikanische Bahnen bc- 

stimmten, jein einem Stiick gegossenen Locomotiv- 

rahmen, welche gegenuber den bisher iibliehen 

Ausfuhrungen aus zusammengesetzten Platten ais 

Neuheit zu bezeichnen sind, ist noch eine Schiffs- 

schraube vom Typus der Schnelldampfer „Spree“ 

und „Havel“ des Norddeutschen Lloyd bemerkens- 

werth, sie besteht aus vier Fliigeln und Nabe und 

wiegt im ganzen 26 000 kpr.

S c h m i e d s t i i c k e .  Die eben genannle 

Schraube ist mit der zugehorigen Welle 

ausgestellt und auf dieser wie an Bord be- 

fesligt. Die grofsen Abmessungen dieser SchifTs- 

welle, dereń Schaftdurchmesser rund 600 mm 

betragt, finden ihre Erklarung in dem Ein- 

schraubensystem dieser beiden Schwesterschiffe. 

Die Welle ist ohne Zwischenwelle ausgestellt 

und besteht demnach aus der Schrąuben-, Druck- 

lager- und Kurbelwelle, welche bei einer Gesammt- 

Iiinge von 27,5 m etwa 105 000 kg wiegen. 

Die einzelnen Theile sind aus BlScken von Martin- 

stahl liydraulisch ausgeschmiedet, dereń Durch

messer bis 1/1 m betrugen. Die Kurbelwelle
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besteht aus 3 Kurbelzapfen, 6 Kurbelbliittern und

6 Kuppelzapfen, welche zu drei um 120° zu 

einander versetzten Kurbelmechanismen verbunden 

sind. Die Kupplungsscheiben sind direct an die 

Wellen angeschmiedet, die Kurbelzapfen sowie 

die ganze Welle der Lange nach durchbohrt.* 

War diese Schiffswelle durch die grofsen Dimen

sionen seiner einzelnen Theile bemerkenswerth, so 

durfte die ausgestellte glatte,  hoh l e  W elle  von 

25 m Liinge bis jetzt unerreicht sein. Dieselbe wurde 

aus einem Tiegelstahlblock von 1,25 m Durch

messer und 2,7 m Lange auf 25 m Lange ausge- 

schmiedet, auf 300 mm aufseren Durchmesser ab- 

gedreht und auf die ganze Lange mit einer Bohrung 

vou 110 mm versehen. Die Bearbeitung dieser 

Welle erfolgte auf einer Drehbank von 34 m 

Bettlange, 30 m maximaler Drehlange und 0,7 m 

Spitzenhohe; beachtenswerth ist noch das auf 

derselben Drehbank an einem Wellenende aus- 

geschnittene Gewinde. Es ist dieser Gegenstand 

ein bewundernswerthes Meisterstuck der Schmiede- 

und Drehereikunst.

Zur Abtheilung „S c h m i ed s tiicke" gehort 

weiterhin eine Kam m w al ze aus Tiegelstahl, ein 

Reservestiick fiir das Kruppsche Panzerplatten- 

walzwerk, bestehend aus einer 2900 mm langen 

Achse und einem auf dieser mit zwei Keilen be- 

festigten Ring von 1000 mm Theilkreisdurch- 

messer, dessen Winkelzahne von 251 mm Theilung 

aus dcm Vollen ausgefrast sind, wie die stehen 

gebliebenen Mittelstiicke zweier Zahnlucken er- 

kennen lassen; die ungemein sauber bearbeitete 

Kammwalze wiegt 20 000 kg. Sodann finden 

wir einen Schildzapfenring fur eine 42-cm-Kanone 

wie die ausgestellte, aus Tiegelstahl in einem 

Stiick geschmiedet von 1740 mm Durchmesser, 

850 mm Breite und 8270 kg Gewicht. Neben 

einem unter dem Fallbar deformirten Scheibcn- 

rad und einer Anzah] Schafte fiir Hochdruck- 

Pumpenanlagen vervollstandigt eine Collection 

Kolben-, Pleuel- und Kuppelstangen und eine 

Serie Kurbelzapfen, sammtlich fiir amerikanische 

Bahnen, die Ausstellung der Schmiedstiicke.

Die Schmiedstiicke sind grofstentheils in dem 

Vorbau zwischen den Eingangshallen untergebracht, 

an dereń Riickseite auch die P a n z e r p l a t t e n  

stehen. Es sind fiinf Panzerplatten von etwa 3,6 m 

Lange und 2,5 m Breite ausgestellt und zwar je 

eine Compoundplatte von 300 und 400 mm und je 

eine Nickelplatte von 260, 300 und 400 mm Dicke. 

Sammtliche fiinf Platten sind beschossen und zwar 

gleich dicke Platten mit gleich starken Kalibern 

bei einer mittleren Entfernung von etwa 120 ni 

von der Rohrmundung bis zur Platte. Die Ge- 

schofswirkungen beweisen, dafs die ausgestellten 

Platten von gleichartigen Platten andern Ursprungs 

bis jetzt nicht iibertroffen sind. Die 300 mm

* Die am 26. Noveinher 1892 an Bord der „Spree* 
gebrochene Welle war nicht aus Kruppschem Materiał 
und nicht durchbohrt.

IX .u

dicke Compoundplatte wurde aus einer 28-cm- 

Ringkanone mit vier Hartgufsgranaten L/2,5 von 

234 kg Gewicht beschossen. Mit einer Pulver- 

ladung von 43 kg prismatischen Pulvers wurde 

mit einer Auftreffgeschwindigkeit von etwa 407 m 

eine durchschnittliche lebendige Kraft von 1975 mt 

pro Schufs zur Wirkung gebracht. Die grofste 

Eindringung betrug 380 mm, welche eine Auf- 

bauclmng von 125 mm auf der Riickseite er

zeugte. Trotz der durch diese vier Schiisse auf 

der Platte zur Wirkung gebrachten lebendigen 

Kraft von 7900 mt blieb die Eiscnplatle absolut 

rifsfrei.

Die 400-min-Compoundplatte wurde aus einer

30.5-cm-Kanone L/35 mit zwei Hartgufsgranaten 

und einer Kruppschen Stahlpanzergranate L/2,8 

beschossen, Entfernung wie oben, Geschofsgewicht 

etwa 324 kg, Pulverladung bei den beiden Hart

gufsgranaten 100, bei der Stahlpanzergranate 91 kg. 

Die Hartgufsgranaten wurden vol!kommen zer- 

triimmert und ihre Kopfe in die Platte einge- 

schweifst, nur kleine Aufbauchungen von 20 bis 

30 mm auf der Riickseite verursacheud; die 

Kruppsche Stahlpanzergranate drang 590 mm 

tief ein, erzeugte links vom Schufsloch einen 

durchgehenden Rifs und wurde unversehrt 12 m 

zuriickgeworfen.

Die Beschiefsung der 300-mm-Nickelstahlplatte 

erfolgte aus einer 28-cm-Ringkanone L/22 wie 

bei der gleich starken Compoundplatte und zwar 

zuerst mit vier Kruppschen Stahlpanzergranaten, 

zuletzt mit einer Hartgufsgranate L/2,5. Ent

fernung wie oben, Geschofsgewicht etwa 233 kg. 

Bei 62 kg Pulverladung und einer AuftrelTge- 

schwindigkeit von 471 m wurde pro Schufs eine 

lebendige Kraft von 2630 mt im Mittel zur 

Wirkung gebracht. Wahrend die Stahlpanzer

granaten uiiYersehrt zuriickgeworfen wurden, zer- 

brach die Hartgufsgranate, und blieb ihr Kopf 

in der Platte stecken. Die Platte ist frei von 

jeglichen Rissen geblieben.

Die 400-mm-Nickelstahlplatte wurde aus einer

30.5-cm-Kanone, wie bei der gleichstarken Gom- 

poundplatte, und zwar wieder zuerst mit vier 

Kruppschen Stahlpanzergranaten L/2,8 und dann 

mit einer Hartgufsgranate beschossen. Die Ge

schosse wogen im Durchschnitt etwa 325 kg, 

die PuWerladung 94 kg. Die Auftreffgeschwindig

keit variirte zwischen 507,9 bis 517,8 m. Die 

vier Stahlpanzergranaten, welche etwa 500 mm 

tief eindrangen und auf der Riickseite Aufbauchun

gen von »5 bis 105 mm erzeugten, wurden 

zuriickgeworfen und zcrbrachen. Die Hartgufs

granate zersplitterte, der Kopf ist in die Platte 

verschweifst, so dafs die Eindringung auf der 

Yorderseite nicht mefsbar ist, die Aufbauchung 

auf der Riickseite betrug nur 30 mm. Die totale 

lebendige Kraft, welche durch die fiinf Schiisse 

nach der Platte zur Wirkung kam, betrug 21 908 mt. 

Trotzdem ist die Platte yollstandig frei von Rissen

2



366 Nr. 9. „STAHL UND E ISEN  * Mai 1898.

geblieben und noch fur eine grofsere Anzahl 

yon Schussen zu verwenden.- Ihre Widerstands

fahigkeit gegen Durchdringung entsprićht min- 

destens der einer Eisenplatte von 700 ram Dicke.

Aufser den beiden beschriebenen Nickelstahl- 

platten ist auch eine dritte von 260 mm Dicke 

ausgestellt. Dieselbe wurde zuerst mit drei 

Schussen aus einer 15-cm-Kanone L/35, dann 

mit je einem Schufs aus einer 21-cm-Kanone L/22 

und einer21-cm-KanoneL/35 beschossen. Sammt- 

liche Geschosse waren Kruppsche Stahlpanzer- 

granaten, die ersten drei halten ein Gewicht von

51 kg, die Pulverladung wurde nach jedem Schufs 

gesteigert und zwar betrug sie bei Schufs 1 7,35 kg, 

bei II 7,9 kg, bei III 11,5 kg, demgernafs steigerte 

sich die Auftreffgeschwindigkeit von 574,7 m 

auf 609,6 m, dann auf 658,4 m, was einer 

lobendigen Kraft von 858,5, 965,9 und 1127 mt 

entsprach. Die Eindringung war bei Schufs I 

70 mm, bei II nicht mefsbar, bei 111 310 mm, 

entsprechend einer ruckwiirtigen Aufbeulung von 

8 mm bei Schufs I und II und 55 mm bei 

Schufs 111. Der Schufs IV aus einer 21-cm- 

Kanone L/22 geschah mit einem Geschofs von 

95,1 kg und 36 kg Pulverladung, wodurch bei

526,6 m Auftreffgeschwindigkeit 1344mt lebendige 

Kraft zur Wirkung kamen. Derselbe erzeugte 

eine Eindringung von 115 mm, entsprechend 

einer Aufbeulung von 20 mm. Schufs V aus 

einer 21-cm-Kanone L/35 hatte ein Geschofs von

139,5 kg und eine Pulverladung von 47 kg. 

Hier war die Auftreffgeschwindigkeit 556,1 m 

und die lebendige Kraft 2199 mt. Die Ein

dringung war nicht mefsbar, die Aufbeulung betrug 

ebenfalls 20 mm. Es ergab sich, dafs sammt

liche Stahlpanzergranaten in viele kleine Stucke 

zerschellten, die KOpfe wurden in die Platte 

verschweifst; sie fielen bei Schufs I und IV wieder 

heraus, so dafs die Eindringungen gemessen 

werden konnten. Die Kopfe waren ganz breit 

geąuetscht. Trotz der gesammten auf der Platte 

zur Wirkung gekoinmenen lebendigen Kraft von 

6494,4 mt ist dieselbe absolut rifsfrei geblieben 

und ihre Widerstandsfahigkeit selbst durch den 

starksten Schufs nicht erschopft worden.

Auf dem Panzerplattenwalzwerk gewalzt ist 

ferner eine P l a t t e  aus Flufseisen, zu deren 

Herstellung ein 75 OOOkg schwerer Błock von 1 m 

Dicke, 3,05 m Breite und 3,4 m Lange erforder- 

lich war. Dieser Błock wurde auf dem Kruppschen 

Panzerplattenwalzwerk auf 8,27 m Lange, 3,13 m 

Breite und 310 mm Dicke ausgewalzt. Die 

Platte ist ais Langstrager fiir eine hydraułische 

Presse von 5000 t bestimmt und mit Ausnahme 

einer Langsseite, welche die Walzkante zeigen soli, 

ganz bearbeitet. Ihr Gewicht betragt 62 400 kg. 

Die grofste Walzbreite, welche auf diesem Walz

werk hergestellt werden kann, veranscliaulicht 

ein K e s s e l b o d e n  von 3,9 m Durchmesser und 

38 mm Dicke bei 3440 kg Gewicht. Den Schlufs

der Abtheilung „Gewalzte Gegenstiinde“ bildet 

ein Ke s s e l b l e c h  von schweifsbarem Siemens- 

Martin-Flufseisen. Dasselbe besitzt die bis jetzt 

unerreichte Lange von 20 m und eine Breite 

von 3,3 m bei 32 mm Dicke und 16 200 kg 

Gewicht. Die Herstellung von Blechen solcher 

Abmessungen gestattet die Anfertigung von Kesseln 

grofster Dimension aus moglichst wenig Blechen 

mit nur einer NieUerbindung im Umfange. 

Wahrend die bisher hergestellten Bleche bei einer 

Maximalbreite von 2,7 m und 10 bis 14 qm 

Flachę besafsen, betragt die des ausgestellten 

Bleches 66 qm, also 5- bis 6mal so viel. Drei 

weitere Ausstellungsstiicke veranschauliclien die 

Eigenschaften des Kruppschen Blecbmaterials; 

zunachst ein Kumpel aus einem 16 ram dicken 

Schweifseiseublech, Qualitat I, mit Holzhammern 

warm gehammert, ferner ein Kesselboden aus

11,5 mm dickem Kesselblech aus Homogeneisen, 

welcher kiinstlich im kałten Zustande unter dem 

Dampfhammer deformirt wurde. Einen weiteren 

Beitrag hierzu lieferte das deformirte Feuerrolir 

eines durch Wasserraangel zerstorten Tenbrink- 

Kessels aus Kruppschem Schweifseisenblech.* 

Das Blechmaterial eignetsichvorzuglich zur Her

stellung von hydrau l i sch  geprefsten Blech- 

arbe iten , wie eine grofse Collection der yerschie- 

denartigsten Stiicke zeigen, łiierunter u.a.Schleuder- 

gefafse fiir Gentrifugen, Schutzhauben fiir Panzer- 

thiirme, Locomotivdorae; ferner ein compłetes 

Drehgestell, zweiachsig, ganz aus kastenformig 

geprefsten Blechen hergestellt, wodurch einerseits 

eine wesentliche Gewichtsverminderung, anderer- 

seits durch Wegfall jeglicher Winkeleisen ein 

sehr rasches und beąuemes Zusammensetzen 

erreicht wird, ferner Laffetenwande, Protzarme, 

Tragebaume, Gescliofskasten, Deichseln, Schutz- 

kasten, Windengehause, Pivotb6cke, SSurekessel, 

Zuckerhutformen u. s. w,, welche alle in Massen- 

fabrication hergestellt werden. Hierbei erwfilmens- 

werth ist auch eine grofse Collection von in Gesenk 

geschmiedeten Theilen, z. B. Stahlkugeln, Kurbel- 

radern, Schildzapfenlagern, Haken, Schrauben- 

schliisseln, Kleminringen, Achslagern, Handradern, 

Charnieren, Grenzringen, Seilrollen, Richtkurbeln

u. s. w., wie solche bei der Geschutzfabrication 

zu Tausenden verwendet werden. Erwiihnens- 

werth sind ferner noch diverse Walzen, ais Miinz- 

walzen, Goldwalzen, zum Theil in den zugehorigen 

Maschinen, Lahnwalzmaschinen,Rietwalzmaschinen

u. s. w., die Walzen sind aus hartem Tiegelstahl 

und geschlifTen oder hochpolirt. —

Die Aufstellung der vielseitigen Erzeugnisse ist in 

der grofsen Halle symmetrisch durchgefuhrt. Ueber 

dem Mittelfelde ist in Hohe von 5,7 ni ein nach Ent-

* Einen ausfuhi lieben Bericht Ober den Hergang 
bei diesem Unfall bracbte unter anderen die „Wochen- 
schrift des Vereins deutscher Ingenieure*, Nr. 34 
und 35, Jahrgang 1880.
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wurf des Architeklen Ha l mhube r  von Gebriider 

Lipgens,  beide in Dusseldorf, ausgefiihrter Balcon 

mit Balustradę angebracht, welcher einen Ge- 

sammttiberblick iiber das gesammte Kriegsmaterial 

bietet. Nach einem ganz neuen System von 

Dr. Rayd t  in Hannover wird die Ventilalion des 

Pavillons bewirkt und denselben durch eine 

Gletscherfontane voraussichllich auch in den 

heifsen Tagen angenehm kiihl halten. Den 

zum Pavillon gehórigen Dampfschornstein er- 

baute A l phons  Custodi s  in Dusseldorf, den 

Rohrenkessel dic Rohrenkesselfabrik vormals 

D iirr & Go. in Ratingen und die Rohren zu

letzterem lieferte Bal cke,  Tel l er i ng & Go. in 

Benrath. —

Die eigentlichen Fabricationsgegenstande, das 

Ahnenhausmodell und die .Miniaturnachbildung 

des von den Beamten und Arbeitern zu Ehren 

des verstorbcnen Alfred Krupp gestifteten Denkmals, 

die zahlreichen Wandgemalde, Photographieen

u. s. w. vereinigen sich zu einem fur den Fach- 

mann wie den Laien gleich iiberwaltigcnden Ge- 

sammteindruck, der, wie ein angesehenes ameri- 

kanisches Blatt zutrelTend schrieb, die Weit in 

Staunen versetzen wird, uns Deutsche aber gleich

zeitig mit freudigem Stolz erfiillt. s.

Betrachtungen Iiber dic Entwicklung der Schutz- und Trutz- 
waffen in den letzten Jahrzelmten.

Von i .  C a s tn e r .

(Schlufs.)

Durch Schumamis Erfindung der Pan ze r-  

l a f f e t e  war die Construction der Panzerungen 

fur Binnenlauds ■ Befcstigungen auf eine neue 

Bahn gelenkt worden. Der bereits 1878 an 

das Kriegsministerium in Berlin initgethcilte 

Entwurf einer Panzerlaflete erhielt erst 1881 

praktische Ausfuhrung auf dem Schiefsplatz 

(der Artillerie-Prufungs-Commission) zu Cum- 

mersdorf, wo 1882 dic Schiefsversuche gegen 

dieselbe mil vollem Erfolge slattfanden. Es war 

bis dahin allgemein iiblich, in jedem Panzer- 

thurm zwe i  Geschiilze parallel nebeneinander 

aufzustellen, wobei man aufser von der zu er- 

wartenden grófsereri Wirkung zweier dieselbe 

Stelle zugleich trefTenderi Geschosse von der 

Ansicht ausging, dafs es in taklischer Beziehung 

stets von grofsem Vorlheil sein mufs, wenigstens 

mit einem Geschutze schiefsen zu konnen, wenn 

das andere aus irgend welchem Grunde zur Ein- 

slellung des Feuers gezwungen ist. Denn Panzer- 

thurme pflegen immer an solchen Punklen zu 

stehen, die fiir die Vertlieidigung von besonderer 

Wichtigkeit sind. Andererseits war es eine Geld- 

frage, da die Aufstellung von zwei Panzerthiirmen 

mit je einem Geschiitz ungleich theurer zu stehen 

kommt, ais ein Thurm mil zwei Geschiitzen. 

Schumann bezeichnet ldzteres ais einen okono- 

mischen Irrthum, der auch technische Mangel 

einsehliefse. Wir mussen es uns versagen, diese 

auch heute noch keineswegs enlschiedene Streit- 

frage iiber Ein- und Zweigeschiitzthiirme naher 

einzugehen. Genug, Schumann suchte durch 

technische Vereinfachung das Princip der Ein- 

geschiitzthiirme auf die Geschutze aller Kaliber 

des Festungskrieges anzuwenden. Auf diese Weise

sollten auch die kleineren Kaliber die Vortheile 

des Panzerschulzes gewinnen, ohne sie in ihrer 

Beweglichkeit, d. h. in der Moglichkeit leichten 

Wechsels ihrer Aufstellung, zu beschranken, 

worauf bei den Grundsalzen der neueren Taktik 

ein besonderes Gewicht zu legen ist. Anderer

seits sollte gleichzeitig die Aufgabe gelost werden, 

die Panzergeschiitze moglichst der Sieht und der 

feindlichen Beobachlung zu entziehen, denn es 

mufs wohl mit Recht ais sehr bedenklich er- 

scheinen, die Panzerthiirme auf die Walie der 

lioch aus dem Umgelande emporgehobenen Forls 

zu setzen, wo sie ein seharf hervortretendes Ziel 

fiir die feindliche Artillerie bieten. Es liegt auf 

der Hand, dafs eine solche Aufstellung von 

Panzern, wie sie Schumann im Sinne halle, die 

der Feind ersl mit grofser Miihe, yielleiuht erst 

mit Hiilfe von Luftballons aufsuchen mufs, zumal 

sie bei dem rauchlosen Pulver ihre Stelle 

selbst nicht verrathen, grofse Vortheile gegeniiber 

der bisher gebrauchliehen Gescliulzaufslellung 

bieleń mufs.

Schumann fiihrte seine Idee technisch in der 

Weise aus, dafs er den Riicklauf des Geschiitzes 

ganz aufhob, indem er den Riickstofs beim Schufs 

durch das Gewicht der Panzerdecke auffangen 

liefs. Zu diesem Zweck verband er mit letzterer 

bogenfonnige Stofsbarren, dereń Kriimmungs- 

radius von der Schartenmitte ausging, in welcher 

sich das Geschiitzrohr um Zapfen drehte, die 

dort in der zum Schutze der Rohrmiindung busen- 

formig aufgetriebenen Scharte lagerten. Gegen 

die Stofsbarren stiitzte sich das Geschutzrohr mit 

seinem verlangerten Bodenstuck. Das Rohr war 

durch ein Gewicht, welches an einer iiber Leit-
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rollen an der Panzerdecke gefulirten Kette liing, 

ausbalancirt und konnte deshalb leicht beim 

Nebinen der Hóhenrichtung auf und nieder bewegt 

werden. Der ganze Panzerstand wurde von einem 

Spurzapfen getragen, um welchen er sieli beim 

Richten des Geschiitzes nach der Seite drelite. 

Zu diesem Zweck wurde er jedoch erst durch 

eine einfache Vorrichtung vom Vorpanzerring ab- 

gehoben und nach dem Richten auf diesen wieder 

herabgelassen. Da somit die Panzerkuppel dem 

GeschOtzrohr in der That ais LafTete dfente, so 

war die ihr vom Erfinder gegebene Bezeiehnung 

„Panzerlaffete“ auch zutreffend.

Abgesehen von den zwei  Geschiitzrohren und 

der bekannten Drehvorrichtung, war der viel be- 

sprochene Bukarester Panzerthurm („Stahl und 

Eisen* 1886, Seite 219) nach diesen Grund- 

siitze n einge- 

richtet. Im 

Laufe der Zeit 

ist das System 

der Panzerlaf- 

feten, welches 

schon vor dem 

Bukarester 

Schiefs- 

versuch vom 

Grusonwerk 

erworben war, 

erheblich er- 

weitert und 

technisch ver- 

bessert wor

den. Wirkon- 

nen selbstre- 

dend den 

Spuren dieses 

miihevollen 

Entwicklungs-

* ganges hier 

nicht schritt- 

weise folgen, sondern mussen uns daran gentigen 

lassen, aus der gebotenen Fiille auf einige neuere 

Constructionen, durch welche die einzelnen Gruppen 

besonders gekennzeichnet sind, etwas naher mit 

Wort und Bild einzugehen.

Zu Anfang der achtziger Jahre war es der Walz- 

eisenfabrication gelungen, gewolble Panzerplatten 

von geniigender Haltbarkeit und ohne zu grofse 

Kosten herzustellen, und hatte sie damit ein vom 

Grusonwerk seit Jahren vorgezeichnetesZiel erreicht. 

Man war jetzt von der zwangsweisen Yerwendung 

des Hartgusses fiir Binnenlandsbefestigungen ent- 

bunden und zu freierer Bewegung bei der lech- 

nischen Ausbildung der einzelnen Systeme beliihigt. 

Wenn auch fiir den Vorpanzer der Hartgufs ais 

das zweckmafsigste Materiał beibehalten wurde, 

so kam doch fiir die Panzerdecke — wenn die j 

Auftraggeber nicht Hartgufs verlangten — nur 

noch Walzeisen oder Stahl zur Yerwendung.

Die aus gewalztem Eisen oder weichem Stahl 

hergestellte Kuppel A in Abbild. 13 besteht aus

3 Tlieilen, dereń Stofsfugen senkrecht zur Ge- 

schiitzachse liegen und die durch schwalben- 

schwanzfórmige Diibel untereinander verbunden 

sind. Sie ruht auf dem aus Eisenblech und 

T-T ragern zusammengenieteten Unterbau C, 
dessen vorstehender Aufsenrand ihr Verschieben 

verhindert. Der Thurm entspricht nicht dem 

System der Panzerlaffeten, denn der Unterbau 

ruht mit seiner Rollbahn auf den conischen 

Rollen, dereń Zapfen in einem Kran ze liegen, 

welcher sie in dem gegebenen Abstand von- 

einander hall. Die Rollen laufen auf der unteren 

_ r L -  lormigen Rollbahn. Diese Einrichtung ist 

gewahlt worden, um dem Thurm eine grofsere 

Tragfahigkeit zu geben, weil er zwe i  neben

einander 

stehende Ge

schiitze triigt. 

Die Schiefs- 

versuche bei 

Bukarest hal

ten gezeigt, 

dafs die nur 

auf einem 

Drehzapfenru- 

hende Panzer- 

laffete sich fur 

zwei Ge

schiitze nicht 

eignet. Der 

Gedanke, aus 

dem sie her- 

vorging, hatte 

ja auch nur 

ein Geschutz 

zur Voraus- 

setzung. Das 

Drehen des 

Thurmes wird 

durch das Gangspill f  und das Heben der in 

Minimalschartenlaffeten liegenden Geschiitzróhre 

durch hydraulische Hubvorrichtung bewirkt.

Es schien indessen vorlheilhaft, auch auf 

diese mit zwei 15-cm-Kanonen armirten und 

auf einem Rollenkranz laufenden Thurme, an 

Stelle der Minimalschartenlaffeten, die Ein

richtung der Panzerlaffeten anzuwenden, also den 

Riicklauf der Geschutze aufzuheben und den 

Riickstofs von der Panzerkuppel auffangen zu 

lassen. So entstand der in Abbild. 14 dargestellte 

Panzerthurm, wie er fiir die belgischen Maas- 

befestigungen vom Grusonwerk angefertigt worden 

ist. Die drei Theile der 20 cm dicken Panzer

kuppel A aus Walzeisen liegen mit ihren Stofsfugen 

senkrecht zu den Geschiitzrohrachsen auf einer 

Yerbindungsdecke A 1, welche aus 2 Lagen je

2 cm dicken Blechen besteht, die mit dem 

Unterbau C verbunden sind. Die Panzerdecke

Abbild. 13. Panzerthurm fQr zwei 15-cm-Ranonen in Minimalschartenlaffeten G/84/85. 

System Grusonwerk 1874/85.
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wird auf ihr und ara Unterbau durch Schrauben 

gehalten. Ganz abweichend vom Bukarestcr Ver- 

suchsthurm isl die Lagerung der Geschutzrohre. 

An den Traversen C11 sind die Laffetenwiindc B 
angeschraubt, in ihren kreisbogenformigen Aus- 

schnitten, deren Constructionsmittelpunkt in der 

Schartenmitte liegt, gleitet das Geschiitzrohr. 

Letzteres steckt in einem an der Innenlliiche mit 

starken Leisten versehenen Rohrtriiger (Schu- 

mannsche Jacke), dessen seitliclie Ansalze in den 

Niithen der Laffetenwande gleiten und den Riick- 

stofs auf die letzteren iibertragen, welche ihn auf die 

Traversen, den Unterbau und die Kuppel fort- 

pflanzen. In der Scharte wird der Kopf des 

Geschiitzrohrs nicht durch Zapfen gehalten, nur 

die zwischen Schartenwand und Geschiitzkopf 

vorhandene Fugę 

isl gegen das Ein- 

dringen vonPulver- 

dampf abgedichtet.

Um die Hóhenricht- 

maschine vom Ge

wicht des Geschiitz- 

rohrs zu entlasten 

und deren Betrieb 

dadurch zu erleich- 

tern, ist am Rohr- 

trager der Zabn- 1 

bogen d befestigt, 

mit dessen unterem 

Ende ein Draht- 

band verbunden ist, 

das, iiber die Leit- 

rolle e gefuhrt, ein 

Gewicht J  tragt.

Die Grofse des 

letzteren wird so 

bemessen, dafs das 

Rohr einen kleinen 

Ueberdruck behalt, 

um den Bewegun

gen des Handrades i sicher zu folgen, dessen Trieb 

in den Zahnbogen eingreift. Die Seitenrichtung 

wird durch das Drehen der ganzen Kuppel mittels 

der Kurbelwelle f  bewirkt und durch einen Zeiger 

auf einem im unteren Thurmraum angebrachten 

Theil ring angezeigt. Zur feineren Einstellung 

dient eine besondere Radervorlage, welche in den 

Zahnkranz gl an der unteren Rollbahn eingreift. 

Wahrend der Drehung des Thurmes erfolgt auch 

das elektrische Abfeuern der Geschutze mittels 

einstellbarer Gontacte, welche den Strom selbst- 

thatig schliefsen, sobald die Geschutze in die 

eingestellte Schufsrichtung eintreten. Selbstredend 

kann jedes Geschiitz nach einem besonderen Ziel 

gerichtet sein ; auch bedarf es keiner vollen Um- 

drehung, sondern nur eines Hin- und Herdrehens 

und einige Grade. Zur Yersorgung des Thurmes 

mit frischer Luft dient ein im untersten Raum 

aufgestellter Yenlilator, wahrend die yerbrauchte

Luft durch Oeffnungen im Unterbau zur Gallerie 

entweicht. Der Thurm wird im Innern durch 

Lam pen erleuchtel.

Es ist in technischen Kreisen allbekannt, dafs 

nach dem Bukarester Schiefsversuch diejenigen 

franzosischen Fabriken, welche sich mit der Her

stellung von artilleristisch-fortificatoriscbem Kriegs- 

bedarf beschaftigen, eifrig an die Construction 

von Panzerthurmen gingen, wozu nicht nur der 

Bedarf im eigenen Lande, sondern auch die von 

Rumanien und Belgien ausgegangenen Aufforde- 

rungen zum Wettbewerb hinreichend Anlafs boleń. 

Mit welchem Erfolge die Werke von St. Chamond 

1885/86 mit ihrem cylindrischen Walzeisenthurm 

den Vergleichs-Schiefsversuch mit dem Panzerlhunn 

des Grusonwerks bestanden, dariiber ist in „Stahl

und Eisen" 1886,

S. 219, berichtet 

worden. Die ge

nannten Werke sa- 

hen sich dadurch 

zu einer durebgrei- 

> fenden Aenderung 

ihres Construc- 

tionssystems ge- 

zwungen und hiei- 

ten es fiir ebenso 

zuliissig wie zweck- 

mafsig, die vielfach 

bewiihrten Con

structionen des Gru- 

sonwerks nachzu- 

ahmen („Stahl und 

Eisen" S. 88 d. J.). 

Abbild. 15 liefert 

den Beweis hierfur. 

Der Vorpanzer aus 

Hartgufs, die Pan- 

zerkuppelmitihrem 

beim Beginn der

Bukarester Schiefs- 

versuche von den Franzosen so viel verspottelen 

Schartenbusen, der schmiedeiserne, ringformige 

Unterbau, der Rollenkranz ohne Mitlelpivot, die 

Anordnung des Zahnkranzes fiir die Drehvor- 

richtung, selbst die Form der Rollbahnen, sowie 

auch die Art der Ausbalancirung des Geschiitz- 

rohres sind Nachahmungen der Constructionen 

des Grusonwerks, denn diese sind in ihrer Ver- 

óffentlichung um Jahre alter und waren erprobl, 

bevor sie offentlich bekannt wurden. Wenn auch

die Minimalschartenlaffele dem franzosischen

Thurm eigenthumlich ist, so ist doch die Hohen- 

richtvorricbtung, der Zahnbogen mit Drahtband 

und Gegengewicht, den Arbeiten des Gruson

werks entlehnt. Die Werke von St. Chamond 

sind indessen nicht die einzige franzosische Firma, 

welche dieses Nachahmungsverfahren fiir ange- 

messen hielt: Schneider in Creuzot hat den

Yorpanzer, die Panzerkuppel, den Rollenkranz

! . ;v

Abbild. 14. Panzerthurm fUr zwei 15-cm-Kanonen L/25 ohno RUcklauf.
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nachgeahmt, auch dic H6łienrichtvorrichtung hat 

mit der deutschen eine aufiallende Aehnlichkeit. 

Aehnlich verhalt es sich mit den Thiirmen von 

Canet und der Werke von Chatillon-Commentry.

Obgleieh dieRevolverkanonen undMitrailleusen 

fiir den Feldkrieg erfunden wurden und auch hier 

ihre erste Yerwendung fanden (die Galling-Revolver- 

kanonen im amerikanischen Biirgcrkrieg, dic 

franzosische Mitrailleuse de Reffye im deutsch- 

franzosischen Kriege 1870/71), haben sie auf 

diesen Kampffeldern doch nic die in sie gesetzten 

Erwartungen erfiillt und sind im Lauf der sieb- 

ziger Jahre aus den Feldanneen aller Lander 

verschwunden. Er ist hier nicht der Ort, tak- 

tischen Betrachtungen iiber die Ursachen dieser 

Erscheinung nachzugehen. Es war vielleicht in 

gleichem Mafse ein technischer wie ein taktischer 

Mifsgriff oder Irrthum; technisch insofern, ais

Abbild. 15. Panzerlhurm ftłr zwei 15-cm-Kanonen. System 

St. Chamond.

das Kaliber dieser Waffenart zu klein gewahlt 

war, um die Feldartillerie auch nur theilweise 

ersetzen zu konnen. Ais Fahrzeug dem Feldgeschutz 

ahnlich eingerichtet und bespannt, verlangte sie 

eine der Feldartillerie ahnliche taktische Yer

wendung, obgleieh die dem Infanteriegewehr an 

Kaliber und Geschofswirkung nahezu gleiche Waffe 

doch wegen ihrer taktischen Verwendung nicht 

an dic Stelle der lnfanterie treten konnte. Fiir 

eine artilleristische Verwendung im Felde war 

andererseits der gegen Staub und Schmutz so 

enipfindliche Verschlufsmechanisnius, dem wohl 

der Hand-, aber nicht der Fahrgebrauch die 

nothige Riicksicht gewahren kann , wenig 

geeignet. Ais aber in der Marinę die Be- 

kampfung der schnellen Torpedoboote eine 

schnellschiefsende WafTe von hinreichender Ge

schofswirkung forderte, da kamen die Revolver- 

kanonen zur Geltung und waren auf diesem staub-

Abbild. 16. Yersenkbare Panzerlaflete fUr eine 5,3-cm-Schnell- 

feuerkanone. System Gruson-Schumann 1885.

Fabrik fertigt heute schon 16-cm-Schnelllade- 

kanonen, dereń Geschosse nahe der Miindung 

eine 48 cm dicke Panzerplatte aus Schmiedeisen 

durchschlagen wurden. Mit der Einfuhrung des 

rauchlosen Schiefspulvers ist sodann der Kampf- 

werth der schnellschiefsenden Kanonen bedeutend 

gestiegen, da ihre Feuerthatigkeit durch Ansamm- 

lung von Pulverrauch nicht mehr beschrankt wird'.

Wohl lag es nun nahe, die grofse Kampfkraft 

der Schnellladegeschiitze auch im Festungskriege 

zu verwerthen, aber fiir die Yerwendung auf

freien Gefechlsfeld auch am Platze. Fiir die 

Torpedoboote halle man so in den Holchkifs- 

Revolverkanonen von 3,7 cm Kaliber die wirk- 

sameWaffe gefunden, aber ais darauf immer grófsere 

und stiirkere Schiffe von gleicher Schnelligkeit 

auflralen, da mufste Auch das Kaliber der schnell- 

schiefsenden Kanonen wachsen, und die Geschiitz- 

techniker haben es wohl verstandcn, diesem Be- 

diirfnifs Geniige zu schaflen. Die Kruppsche
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offenem Walie waren sie wenig geeignet, weil 

sie die Aufhebung des Riicklaufs und damit ent

sprechend eingerichtete Laffeten forderten. Dazu 

kam, dafs die Entwicklung des Sleilfeuers (in 

stark gekriimmten Bogen aus Haubitzen und 

Morsern) mit Granaten und Schrapnells, besonders 

aber mit Sprenggranaten (mit heftig wirkenden 

Sprengstoflen, wie Schiefswolle und Pikrinsaure, 

gefiillte Granaten), fiir die Festungsgeschiilze 

einen Pąnzerschulz im weiteslen Sinne nothwendig 

machte. Schumanns Idee, Schnellfeuerkanonen 

in leicht beweg- 

iiehen Dreh- 

thflrmen unterzu- 

bringen, dereń 

Panzerkuppel mit 
demGeschiitzrohr 

schnell versenkt 

und so dem feind- 

lichen Feuer ent: 

zogen, aber eben

so schnell wieder 

in die Feuerstel- 

lung zur soforti- 

gen ErSfinung des 

Feuers erhoben 

werden kann, ist 

von epoche- 

machender Be 

deutung gewor- 

den. Abgesehen 

von einer mehr 

nutzbaren takti- 

schen Yerwen

dung, wurde der 

an sich schon 

hohere Kampf- 

werthderSchnell- 

ladekanonen 

durch den Panzer- 

schutz noch we

sentlich gestei- 

gert. Schumann 

iibertrug seine 

Idee der versenk- 

baren Panzerlaf- 

fete zunachst auf 

Geschutze kleinen 

Kalibers. In Ab

bild. 16 ist eine iiltere Construction derselben 

dargestellt. Die Panzerdecke A aus Schmied

eisen ruht mit Holzunterlagen auf der Laffete B, 

welche mil dem slahlernen Panzerring C fest 

verbunden ist. Der ganze Bau balancirt mit 

dem Zapfen a auf der PivotsSule D, die in dem 

Fiihrungsblock E  mittels des Hebels F  senkrecht 

verschiebbar ist. Das Geschiitzrohr wird in der 

gezeichneten Feuerstellung durch Keile so fest- 

gehalten, dafs jeder Riicklauf aufgehoben ist. 

Nach dem Entfernen der Keile kann das Geschiitz-

Abbild. 17. Versenkbare PauzerlafTete fllr eino 5,3-cm-Schnellfeuerkanone. 

System HotchkiFs-Creuzot.

rohr in den Thurm zuruckgezogen und die Kuppel 

durch Anziehen des Hebels F  mit Gegengewicht G 

mittels der Stange c gehoben werden, worauf 

der Thurm herabsinkt, bis die Panzerdecke sich 

auf den Vorpanzerring I I  legt. Letzterer ruht 

auf einer Blechconslruclion, dereń Facher ais 

Munitionsbelialter fiir 700 Schufs dienen. Das Ge

wicht des ganzen Panzerthurms einschliefslich Vor- 

panzer betragt etwa 12 500 kg. Das Heben und 

Senken geschieht in zwei Secunden, die Feuer- 

schnelligkeit betragt 35 bis 40 Schufs in der Minutę.
Dieses System 

hat sich bei allen 

Versuchen vor- 

trefflich bewahrt, 

wofiir ais indirec- 

ter Beweis gelten 

mag, dafs es von 

zsvei franzosi- 

schen Firmen, 

Hotchkifs - Greu- 

zot, nachgeahmt 

wurde, wie Ab

bild. 17 zeigt, die 

wohl kaum einer 

Erlauterung be- 

darf. Diese beiden 

Fabriken haben 

es fiir gut be- 

funden, dem 

Grusonwerk in 

allen Dingen zu 

folgen, denn auch 

die filteren Con- 

strnctionen des

selben, dereń 

wesentliche Ver- 

besserung Abbild. 

10 darstellt, sind 

inahnlicherWeise 

von ihnen nach

geahmt worden.

Schumann ging 

von der Ansicht 

aus, dafs fur alle 

Gebrauchsfalle 

und Stellungen 

des Festungskrie- 

ges zweckentspre- 

chende Panzerlaffeten geschaffen werden mufsten.

So entstanden die fahrbaren Panzerlaffeten fur

3,7-ctn- und spater auch lur 5,3 - cm - Schnell

feuerkanonen, die in der Vorpostenlinie Yer

wendung finden sollen und vermoge ihrer Fahr- 

barkeit leicht ihre Stellung weehseln konnen. 

Es sind dies die aus illustrirten Zeitschriften 

allbekannten Diminutiv - Panzerthiinne (recht be- 

zeichnend „Feuertinen“ genannt). Ihre Fahr- 

barkeit ist es, welche ihre versuchsweise Yer

wendung im Feldkriege beim ManSver ver-



372 Nr. 9. „S T A H L  U N D .E IS E N .* Mai 1893.

anlafste. Der Erfolg war so giinstig, dafs eine 

Shnliche Verwendung in einem kunftigen Kriege 

wahrscheinlich ist, namentlich da, wo es sich 

um hartniickige Vertheidigung vorbereiteter Feld- 

stellungen handelt.

Waren in den 3,7, 5,3 und 5,7 cm fahr- 

baren und versenk- 

baren PanzerlafTeten 

die Panzergeschiitze 

fiir das Vorposlen- und 

TruppengefeclU im 

Festungskriege gewon

nen, so mufsten nun 

auch noch die Ge

schutze fiir den eigent- 

lichen Artilleriekampf 

einen ahnlichen Pan- 

zerschutzerhalten. Fur 

diesen Zweck hielt 

Schumann das 12-cm- 

Kaliber ausreichend 

und baute das Gruson- 

werk dementsprechend 

eine 12 cm versenk- 

bare Pańzerlaffete und 

einen Panzerstand fiir 

einen 12-cm-Morser.

Spater trat eine Panzer- 

laffete fiir eine 12-cm- 

Schnellfeuerhaubitze, 

ein Panzerstand fiir 

einen 21 -cm-Mórser 

und in neuerer Zeit 

eine Pańzerlaffete fiir 

eine 15-cm- und 21- 

cm - Haubitze hinzu.

Letztere hat in der 

Maasbefestigung eine 

ausgedehnte Yerwen

dung gefunden. Diese 

schweren Wurf- 

geschiitze sollen ihr 

Feuer gegen die Hohl- 

bauten des Feindes 

riehten und auch den 

Angreifer zwingen, die

selben in fester Aus

fuhrung anzulegen.

Die Haubitzlaffeten 

sind nach einemSystem 

gebaut, das in Abb. 18 

dargestellt ist. 'Das 

bewegtGeschiitzrohr 

sich in der gleichen Weise zwischen den Laffeten- 

wiinden, wie die 15-cm-Kanonen in Abbild. 14, 

nur wird das Rohr nicht durch ein Gegen- 

gewicht getragen. Die Hóhenrichtung wird mittels 

Handrades und Raderiibertragung auf den Zahn- 

bogen d bewirkt. Die Pańzerlaffete ruht auf 

dem flachen Kopf der Pivotsaule, welche durch

Abbild. 18. Pańzerlaffete fUr eine 21-cm-Haubitze.

Drehen des Schneckenrades F  mittels der Ratsche 

k in die Hohe geschraubt wird. Beim Schufs 

neigt sich die Panzerdecke hinlen gegen den 

Vorpanzerrand, um alsbald in das Gleich- 

gewicht zuriickzukehren. Die 12 - cm - Kanone 

ist dagegen durch ein Gewicht ausbalancirt.

Eigenartig ist der 

Grusonsche Hartgufs- 

mórser mit Panzer

stand eingerichtet. Er- 

sterer hat die Gestalt 

einer Kugel, aus wel

cher gegeniiberstehend 

Miindung und Ver- 

sehlufsstiick ais kurze 

Rohransatze heraus- 

ragen ; ihre Achse bil

det die Seelenachse des 

Mórsers. Die Schild- 

zapfen sind zu beiden 

Seiten des Rohres

durch halbkreisfórmige 

Ausfriisungen aus der 

Kugel gebildet; mit 

ihnen liegt das Rohr 

in einem Uformigen 

Saulentrager, dessen 

oberer Theil um ein 

Pivot in der Mitte des 

Panzerstandes drehbar 

ist, um dem Morser 

die Seitenrichtung ge

ben zu konnen. Der 

12-cm-Mórser ragt mit 

seiner Miindung aus 

der flachen schmied- 

eisernen Panzerdecke 

heraus, wiihrend das 

Verschlufsstuck sich 

unterhalb derselben be- 

findet. Auf diese Weise 

wird die Oeffnung in 

der Panzerdecke durch 

das kugelfórmige Mit- 

telstiick geschlossen. 

Fiir den 21-cm-Morser 

wird der Panzerstand 

durch Hartgufsplatten 

gebildet, die denen 

eines Vorpanzers glei

chen. Die Oeffnung, 

durch welche die Mijr- 

sermiindung hinaus- 

ragt, ist nur so grofs, dafs sie durch das kugel

fórmige Mittelstuck geschlossen wird.

Haben wir vorstehend gezeigt, wie franzosische 

Fabriken die deutschen Panzerconstruetionen 

nachahmten, so wollen wir nicht unterlassen, 

auch eine originelle Einrichtung zu erwahnen, 

welche die Werke von St. Chamond auf eine
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ihrer Nachalimungsconstructionen angewendet 

haben. Um die Geschiitzscharte sofort nach 

dcm Schufs feindlichen Geschossen zu entziehen, 

ist der PanzerkuppcI eine Einrichtung gegeben, 

dafs die Panzerdecke mit der Scharte sich unter 

den Vorpanzer herahneigt und zum Abfeuern 

sich wieder iiber denselben erhebt. Am Unter- 

baurande sich gegeniiberstehende schwingende 

Stiitzen, welche sich auf einen Cylinder stellen 

unii von diesem zum Senken der Kuppel herab- 

gleiten, halten dieselbe in der angenommenen 

Lage. Uns will es scheinen, ais ob dieser 

„schwingende Thurm“ mehr originell ais zweck- 

mSfsig ist, obgleich „Gćnie civil“ mitzutheilen 

weifs, dafs derselbe auf Grund giinstiger Versuchs- 

ergebnisse fiir die runmnischen Befestigungon 

angenommen worden ist.

Bekanntlich wurden in alten Zeiten die Ge

schiitze unter yollstandiger Hemmung des Riick- 

stofses abgefeuert, weil sie weder Schildzapfen, 

noch Laffeten hatten. Ais man sie spater in 

fahrbare Laffeten legte, war das ganzliche Auf- 

halten des Rilcklaufs teehnisch unausfuhrbar. 

Durch den Jahrhunderte langen Gebrauch war 

die Ansicht entstanden, dafs die Geschutze zur 

Schonung von Rohr und Laffete den Riicklauf 

nicht entbehren konnten. Riicklauf und Pulver- 

rauch, diese beiden artilleristischen Qualgeister, 

gehorten selbslverstandlich zum Geschiitz und 

wurden geduldig ertragen. Unseres Wissens hat 

die Kruppsche Fabrik im Jahre 1877 mit ihrer 

Kugelkopf-Panzerkanone zuerst den Versuch ge

macht, den Riicklauf giinzlich aufzuheben, um 

dadurch die Bedienung Wesentlich zu vereinfachen, 

wobei die Laffete zu einer Art Tragegeslell mit 

Richtvorrichtung herabsinken konnte. Man hatte 

auf das Rohr an der Miindung einen Kugelkopf 

aufgescbraubt, der in einem entsprechenden Lager 

der Panzerwand gehalten wurde, die den Geschiitz- 

stand deckte. Die Panzerwand hat mithin den 

ganzen Riickslofs aufzufangen. Diese einfache 

Construction hat sich bei Schiefsversuchen zwar 

yortrefflich bewalirt*, aber, soviel uns bekannt, 

noch keine praktische Anwendung gefunden.

Die Panzerconstructionen des Grusonwerks 

bilden, wie sich aus dem Vorstehenden ergiebt, 

ein in sich geschlossenes System, welches alle 

fiir den Fesiungskrieg erforderlichen Geschutze 

umfafst, sich aber in unsere bestehenden Festungen 

nur insofern einpafst, ais die Gefechts- und leichten 

Kampfgeschiitze bis einschliefslich 12 cm in den 

Zwischenraumen der Forts und in vorgeschobenen 

Stellungen, nach Schumanns Ansicht, Verwendung 

finden sollen. Die sehweren Geschutze fiir den 

Kampf auf grofseren Entfernungen wurden in 

die Forts zu stellen sein. Der Schweizer Haupl- 

mann J. Meyer hat ein System ausgearbeitet, *

* J u l i u s  Meyer,  Angriff und Yertheidigung 
moilerner Panzerbefestigungen. Mit 6 Karten und 
Planen. Aarau 1892, Yerlag von H. R. SauerlSnder.
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welches die heute bestehende Befestigungsweise 

ganz vorwirft und in einer dem Gelande angepafsten 

Massenaufstellung Grusonscher Panzerlaffeten aller 

Art das Befestigungssystem der Zukunft erblickt, 

gegen welches der Belagercr die gleichen Waffen 

ins Fcuer fiihren soli. Ob es moglich sein wird, 

das, was wir heule unter dem Begriff „Festung" 

verstehen, in ein so lockeres Gefiige aufzulosen, 

liifst sich noch nicht ubersehen, scheint einst- 

weilen aber zweifelhaft. Dagegen wird sich diese 

Verwendungsweise von Panzerungen zur Her- 

richtung befestigter Stellungen, oder, nach der 

bisherigen Bezeichnung, von provisorischen oder 

Behelfsbefestigungen, wie sie wahrend eines Feld- 

zugs durch die Kriegslage an gewissen Orten 

nothwendig werden konnten, wohl eignen und 

wahrscheinlich in diesem Simie in einem kiinftigen 

Kriege eine bedeutsame Rolle spielen. Solchen 

Befestigungsanlagen lafst sich durch die Einfiigung 

zahlreicher gepanzerter Geschutze eine Wider- 

standskraft und Vertheidigungsstaike yerleihen, 

durcli welche sie, unterstiitzt von modernen An- 

naherungshindernissen, unter denen die Massen- 

verwendung von Spiraldraht (spiralformig auf- 

gewundener Eisendraht) eine hervorragende Stelle 

einnimmt, unter Umstiinden die Bedeutung von 

Festungen im bisherigen Sinne wohl erlangen 

konnen. Fiir solche Befestigungen lassen sich 

die Panzerungen im Frieden vorrathig halten 

und bei ausbrechendem Kriege durch unsere 

leistungsfahige Industrie nach Bedarf erganzen. 

Sie lassen sich mit der Eisenbahn schnell auch 

nach entfernt liegenden Gebrauchsorten schaffen, 

und darf man in diesem Sinne wohl von trans- 

por t abl en Festungen sprechen.

Ob aber solche Stegreifsbefestigungen geeignet 

sind, unsere heuligen Festungen zu ersetzen, 

das wird voraussichtlich ein kiinftiger Krieg lehren. 

Die heryorragendsten Kriegsbaumeister der Gegen- 

wart, voran Brialmont, theilen diese Ansicht 

nicht, wofiir die Maasbefestigungen in Belgien 

den Beweis liefern. Dariiber herrschen jedoch 

kaum noch Zweifel, dafs auch unsere heutigen 

Festungen eines ausgedehnten Panzerschutzes fiir 

ihre Geschutze — ni cht  auch fiir Festungs- 

wiille — nicht werden entbehren konnen. W ir 

haben ja heute erst wenige Stufen in der Ent

wicklung dieser jungen Kriegsindustrie glucklich 

erstiegen. Unsere Eisentechniker haben da, im 

Verein mit den militarischen Fachmannern, ein 

Arbeitsfeld vor sich, auf dem Erfindungsgeist 

und Tiiatkraft noch viel zu schaffen finden, zu 

schaffen in Kriegsarbeit, um uns den Frieden zu 

erhalten, und um uns stark zu machen fiir den 

Krieg zu des Deutschen ReichesTrutz und Schutz.

Na ch  s ch r i f t :  Im Vorstehenden haben wir 

wiederholt Gelegenheit gehabt, auf die franzo

sischen Nachahmungen deutscher Panzerconstruc

tionen hinzuweisen uńd haben auf die beziigliche 

Schrift des Directors J. von Schut z  (Heft2,1893,

3
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S. 88 von „Stahl und Eisen“) Bezug genommen. 

Inzwischen hat letzterer die in einem gedruckten 

Briefe ihm zugegangene Antwort der „Forges et 

Acićries de la Marinę a St. Chamond“, der „Forges 

de Chitillon et Commentry“ und des „Etablisse- 

ment du Creusol* in einer kleinen Druckschrift 

mit einigen berichtigenden Bemerkungen ver- 

offentlicht. Es geht daraus hervor, dafs den 

genannten Werken eine Widerlegung der Be- 

hauptungen des Directors J. von Schulz nicht 

gelungen isl. Jeder Sachverstandige war sich 

klar iiber die vorliegende Thatsaehe der Nach- 

ahmungen und mufste deshalb erwarten, wenn 

die franzosischen Werke iiberhaupt eine Be- 

antwortung fiir nolhwendig hielten, dafs sie in 

er s t er  L i n i e  die Prioritat ihrer Constructionen 

nachweisen wurden, denn nur so schien es 

moglich, sich von dem ihnen gemachten Yorwurf 

zu entlasten. Dieser Nachweis ist von ihnen 

aber iiberhaupt nicht versucht worden.

In diesem Sińne hat sich auch „Engineer” 

in Nr. 1930 vom 29. December 1892 ausge- 

sprochen. Dort heifst es:

„W ir sehen kaum eine Moglichkeit wie 

dem Yorwurf begegnet werden kann, ausge- 

nommen durch den Nachweis, dafs die fran

zosischen Constructionen zu friihen Datums sind, 

ais dafs sie nach deutschen Modellen copirt 

sein konnten; aber die besprochenen Beispiele 

vorbandcner franzósischer Constructionen, ins- 

besondere der franzosische Concurrenzthurm 

von Bukarest, machen eine solche Annahme 

fast unmoglich. Andererseits liegt uns eine 

solche Reihe iibereinstimmender franzósischer 

und deutscher Constructionen vor, dafs ein 

zufalliges Zusammenlreffen von einander un- 

abhangiger Erfindungen ausgeschlossen und die 

nothweodige Schlufsfolgerung thatsachlich die 

ist, dafs die eine von der anderen copirt wurde.“

Die Mesabi-Eisenerzlagerstatten in Minnesota.
Yon Dr. H . Wedding in Berlin.

Vielen derjenigen deutschen Berg- und Eisen- 

hiittenleute, welche die Ausstellung in Chicago 

besuchen, wird es wiinschenswerth sein, eine 

allgemeine Aufklarung zu haben iiber denjenigen 

Eisenerzfund, welcher augenblicklich die allgemeine 

Aufmerksamkeit auf sich zieht und welcher die 

schon jetzt hohe Bedeutung der sogenannten 

Oberen-See-Eisenerzgruppe noch weiter zu erhóhen 
verspriclit.

Die ersten Fundę von phosphorarmen Roth- 

eisenerzen am Oberen See wurden in der Nahe 

(westlich) von Marquette gemacht. Man findet 

eine ziemlich ausfiihrlicheBeschreibung der dortigen 

Erzgruben, welche noch heutigen Tags zulrifft, 

in meinem Reisebericht aus dem Jahre 1876 in 

der „Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinen

wesen", Bd. 24, S. 337 u. f. Die geologischen 

Verhaltnisse sind eingehend durch den Slaats- 

geologen C. Romi nge r  1881 (Geological Survey 

of Michigan, Yol. IV) beschrieben und durch eine 
Karle c-rlautert worden.

Diese Mittheilungen, welche den altesten und 

daher am meisten aufgeschlossenen Erzdistrict 

des Oberen Sees betreffen, sind deshalb besonders 

zu beachten, weil sie durchgangig auch ein Bild der 

wenig davon unterscliiedenen ubrigen Votkomm- 

nisse geben.

Hatten die ersten Verfrachlungen aus dem 

Marąuet te-Bezi rk schon 1850 begonnen, so 

folgte viel spater der Aufschlufs des siidlichen 

inlandgelegenen Menominee-Bezi rks,  dessen 

Erze erst 1877 veifrachtel wurden. Beide Be-

zirke, und der 1884 in die Erzfórderung ein

tretende Gogebic-Bezirk,  westlich von dem 

Marquette-Bezirk am Oberen See selbst gelegen, 

befanden sich in der sogenannten Ober-Halbinsel 

(Upper Peninsula), d. h. sudlich vom See.

Mil der Aufschliefsung des Vermilion-Bezirks, 

ebenfalls 1884, aber schon vor dem Gogebic- 

Bezirk, begab man sich auf das Dreieck, welches 

zwischen der canadischen Grenze, dem See und 

den Zufliissen des Rainy Lake einer-, des Missis- 

sippi andererseits gelegen ist. Hier ist nun 1892 

der Mesab i ,  von Anderen Mes ab a genannte 

Bezirk hinzugetreten.

Im Jahre 1892 war die. Yerladung der fiinf 

Bezirke folgende:

Gogebic ................ 2974 Kilogrofslonnen*
M arąuetle................  2667 „
Menominee . . . .  2261 „
Yermilion . . . .  1168 „
M e sab i....................  4_______ „________

Zusammen 9074 Kitogrofstonueu 

Der Grund, dafs der Gogebic-Bezirk (auch 

Penokee-Gogebic genannt) jetzt die Leitung uber- 

nommen hat, ist darin zu finden, dafs hier nur 

weiehe (mulinige, nicht harte, kieselige) Bessemer- 

erze (d. h. leicht reducirbare Erze fiir den sauren 

Bessemerprocefs) gefordert werden. Gegen Er

warten hatten indessen nicht die zunachst liegenden 

Hafen am Lake Superior, sondern der von Esca- 

naba am Michigan-See die starkste Ausfuhr.

*Vergl, 20 Jabre der Eisenerzeugung, „Stahl 
und Eisen* 1893, Nr. 6, S. 230.
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Es wurden ausgefuhrt iiber:

E scan ab a ............ 4010 Kilogrofstonnen
A sh land .................... 2224 . „
Two Harbors* . . 1165 „
Marąuelte............... 1026 „
G hd s to ne ................  116 „
Superior ................ 4 „
Ganz mit Eisenbabn . 529 „

Ueber die Zukunftsaussichten sagt man in „Iron 

Age“ :** „Die schwacheren Gruben werden voraus- 

sichtlich Aufscblufsarbeilen einstellen und Raub- 

bau auf reiche Erze treiben, was bei gedriickten 

Preisen selbst besser gestellte Bergwerksgesell- 

schaften nachahinen diirften, wahrend grofse und 

bedeutende Bergwerke durch Sparsamkeit und 

durch bessere Einrichtungen Verringerung der 

Kosten erzielen und dadurch den Wettbewerb 

aufrecht erhalten werden konnen".

Der Mes ab i-Bezirk in Minnesota zeichnet 

sich gegenuber denen in der Ober-Halbinsel da

durch aus, dafs die Eisenerzlager f l a c h  einfallen. 

Die Erstreckung der erzfiihrenden Schicht ist 

gegen 140 engl. Meilen im Streichen bei einer 

Breite im Einfallen von einer bis hochstens zwei 

engl. Meilen, aber die Erzlager treten, wie iiberall 

in diesen Bezirken, nicht zusammenhangend, 

sondern in einzelnen gelrennten Ablagerungen auf, 

sind im Osten harte Rotli-, oft Magneteisenerze, 

im Westen weiche Rotheisenerze mit nur einzelnen 

harten Zwischenlagen.

In allen diesen Bezirken ist die Erzablagerung 

an eine oder mehrere Graniterhebungen an

geschlossen, an welche sich Griinsteine (Diorite 

oder Diabase) anlehnen. Mit letzteren sind die 

Eisenerze unmittelhar verkniipft. Bedeckt werden 

die dazugehorigen Formationsglieder oft durch 

meist horizontal liegende silurische Schichten 

(z. B. Menominee) oder durch Diabas (Mesabi).

Der Granitzng des Riesengebirges (Giant’s 

rangę), an dessen Nordabhang der Ye r m i l i o n -  

Bezirk liegt, begrenzt die Ablagerung des Mesabi- 

Bezirks nach Norden.

Die Reihenfolge ist vom archaischen Granit- 

und dem anlehnenden Hornblendeschiefer gleichen 

Alters: Der abweichend geschichtete Quarzit, dem 

die eisenerzfiihrenden Schichten, dann Dioritschiefer 

und Hornblendeschiefer in gleicher Lagerung folgen. 

Diese, sowie der darauf folgende, abweichend 

gelagerte Gabbro sind takoniselien Alters.

Die beiden Formationsglieder, der archaische 

Hoinblendeschieferim Liegenden und der lakonische 

Diorit im Hangenden, sind mafsgebend ais Grenzen 

fiir das Auftreten der Eisenerze und wichtig fiir 

das Auffinden derselben.

Die Eisenerzlager (welche niemals gangartig 

auftreten) haben der Regel nach unmittelbar unter 

sich den Quarzit, nur selten ein fihnliches, aber

jaspisartiges Gestein iiber sich. Das Erz folgt 

den Faltungen seines Liegenden und erstreckt 

sich auf grofse Entfernungen mit stels flacherem 

Fallen nach Siiden.

Meist ist das Ausgehende der Erzlager schwach 

und enthalt das armste Erz. Das Einfallen ist

10 bis 40°. Das Liegende des Erzlagers ist der 

Regel nach kieselreich durch abgewaschenen 

und eingemengten Quarzit; im Fallen verstarkt 

sich die Machtigkeit des Erzlagers, welches dann 

aber oft sehr plotzlieh in unreines Erz und in 

Hornblendeschiefer iibergeht, wie folgende Skizze 

zeigt: ■

Das Erz fiillt alle Unebenheiten des liegenden 

Quarzits, oft tiefe Hohlungen und Spalten aus 

und bildet dann stockformige Massen von 6 bis 7 m 

Machtigkeit, wahrend andere solcher Hohlungen 

durch hartes Erz und abgerundete Steine, auch 

nur durch letztere, die einer Ufer- oder einer 

Gletscherbildung angehóren mogen, ausgefiillt sind. 

Wo sich Sattel des Quarzits finden, fehlt das 

Erzlager der Regel nach ganz oder ist sehr schwach.

Zuweilen ist das Rotheisenerz in Brauneisen- 

erz (Limonit) zersetzt, welches dann in der Regel 

etwas phosphorreicher (0,07 bis 0 , 11 $ )  ist, ais 

der Rolheisenstein (0,02 bis 0 ,0 7 $ ) .

Der Eisengehalt schwankt bei den . besseren 

Erzen zwischen 58 und 6 8 $ ,  betragt im Durch- 

schnitt 60 bis 62 $ .  Der Durchschnitt der 

Analysen von Erzen verschiedener Gruben zeigtc 

folgendes Ergebnifs:*
Eisen Kieselsilure Phosphor

Berringer Grube 60,97 6,05 0,07
Biwabik- n 63,70 3,46 0,05
Comton- * 60,21 4,20 0,06
Oincinnati- ł» 58,30 8,95 0,05
Hale- n 60,67 4,05 0,07
Kanawha- >i 60,95 5,52 0,07
Lone-Jack- ił 58,40 6,42 0,09
Mc Kinley- i* 62,40 8,03 0,02
Misabi-Berg- i* 61,73 5,07 0,06
Eisenberg- ji 62,50 6,99 0,05
Ohio- 61,05 6,18 0,05
Neu-England 60,90 6,02 0,05

Der Mangangehalt bleibt iiberall unter 0 , 8 $ ,

obwohl man hier und da eigentliche Manganeize 

entdeckt hat, die allerdings bisher Ausbeutung 

nicht lohnen.

* Hafen fur Vermilion und Mesabi am Nordufer *The Mesabi Iron Hangę by Horacc V. Win  chel l .
des Sees. Transactions of the Am. Instit. of Mining Engineers,

toł * 1893, Jan. 19. October 1892.
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Der Einsturz der Strafsenbruckc iiber die Morawa in Serb i en.*

Wenn der Einsturz der Morawa-Briieke ohne 

Verlust von Menschenleben verlaufen ist, so ist 

das nur dem Zusaminentreffen glucklicher Zu- 

falligkeiten zu verdanken. Man darf es wohl 

einen gliieklichen Zufall nennen, dafs eine fertige 

Oeffnung der Brucke schon einsturzt, wahrend 

man — es war am 21. und 22. September v . — 

noch dabei beschafligt ist, ihre Widerstands

fahigkeit durch Aufbringen der Verkehrslast zu 

priifen. Unter etwas veranderten Umstanden 

hatte es sich namlich sehr wohl ereignen konnen, 

dafs die Oeffnung die Probelast aushielt, und 

was dann folgen konnte, wenn die Brucke dem 

Verkehr iibcrgeben worden ware, lafst sich leicht 

ausdenken. Man rufę sich nur die Mónchen

steiner Kataslrophe ins Gedachtnifs zuruck, deren 

traurige Lehren leider noch immer nicht iiberall 

die nothwendige Beachtung zu finden scheinen. 

Statt die beim Mónchensteiner Bruckenbau be- 

gangenen offenbaren Fehler mit dem Mantel einer 

falschen Liebe zuzudecken, wie es in letzter Zeit 

von einigen betheiligten Seiten geschehen ist,** 

sollte man sie rucksichtslos aufdecken und zum 

warnenden Beispiel immer wieder darauf hinweisen. 

Dann wurden lebensgefahrliche Construclionen

—  zu denen auch diejenige der Ueberbauten der 

Morawa-Briieke gehoren — allmahlich von der 

Bildflache verschwinden. Dcm Herrn Professor 

T e t m a j e r ,  der in Gemeinschaft mit Herrn 

Professor R it  ter das bekannte Gutachten*** in 

der Mónchensteiner Angelegenheit fiir den Sch weizer 

Bundesprasidenten geliefert hat, gebiihrt darum 

vol!ste Anerkennung fur sein in Verfolg der An

gelegenheit bewiesenes mannhaftes Auftreten, das 

darauf hinausgeht, die klar zu Tage liegenden 

Ursachen des Einsturzes der Birsbriicke vor Ver- 

dunkelung zu wahren, und zu zeigen, wo und 

wie in wissenschaftlicher Beziehung bei jener 

Ungliicksbriicke gefehlt worden ist. So viel steht 

fest: die nachtraglich von den mafsgebenden 

Schweizer Behorden noch eingeforderten und 

gelieferten Gutachten des Hrn. Ró t h l i s be rge r f  

in Turin und der HH. Co l l i guon  und Hausser  

in Paris vermogen die in den ersten beiden 

Gutachten Z s c h o k k e - S e i f e r t  und R i t  te r-

T e t m a j e r  niedergelegten Wahrheiten iiber die 

Ursachen des Einsturzes nicht mehr umzustofsen. 

Die Morawa-Briieke liegt in der Nahe von

*Mit Benutzung eines Vortrages des Hrn. Professors i 

L. T e t m a j e r ,  gehalten im Zuricher Ingenieur- und : 
Architektenvereine. „Schweizer Bauzeitung*,1893, Nr.9 
und 10. welcher wir auch die Abbildungen verdanken.

** Vgl die Correspondenz in der diesjahrigen Nr. 13 ' 
der „Schweizer Bauzeitung", die wegen ihrer offenen, 
aber sachlich anerkennenswerthen Behandlung der 
Angelegenheit manclie AngrifFe erfahren hat.

ł t ł  „Stahl und Eisen* 1891, Nr. 12. 
fAntwort auf die vom Justiz-Departement des 

Cantons Basel-Landschaft Qber die MSnchensteiner j 
Eisenhahn-Katastrophe gcstcllten Fragcn. Bern, 1892. ;

Ljubitschewo, etwa 30 km siidlich von Semendria 

und ungefahr ebensoweit von der Einmiindungs- 

stclle der Morawa in die Donau. Sie zithlt drei 

Oeffnungen von je 61,62 tn Stutzweite. Strompfeiler
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und Endpfeiler wurden unler Anwendung von 

Luftdruck gegriindet und tragen eiserne Uebei- 

bauten, dereń Haupltrager ais Halbparabeltrager 

gegliedert sind (Abbild. 1 bis 4). Die Feldlange 

mifst 5,135 m. Die theoretische TriigerhShe in 

der Mitte betragt 8,90 m, iiber den Stiitzen 3,50 tn. 

Die Strafsenfahrbahn — 5 m breit mit zwei

anschliefsenden, erhohten Fufssteigen von je 0,61 m 

Breite —  liegt zwischen den Haupttragern in 

geringer Hóhe iiber den Untergurten (Abbild. ■>).
Die vollwandigen Quertrager zeigen geraden 

Untergurt und gekriimmten Obergurt, was auf 

den ersten Blick auffallig erscheint. Die Sache 

erklart sieli aber so, dafs urspriinglich der Unter

gurt krummlinig war, dafs dann aber der Quer- 

trager bei einer Hohe von 0,76 m in der Mitte 

und 0,40 m an den Enden, um etwa 0,32 m 

unter die Haupttrager Unterkanten zu liegen ge- 

koramen und somit bei ausnahmsweise hohen 

Wasserstanden in die Fluthen getaucht ware. 

Um diesen Uebelstand zu vermeiden, wurde bei 

der Ausfiihrung die Fahr- 

bahn gehoben und der 

gekriimmte Quertrager- 

gurt zum Druckgurte ge

macht.

Zwischen den Quer- 

triigern liegen fiinf Belag- 

trager, von denen die 

drei mittleren, bei einem 

Abstande von 1,25 m, 

T- fórmige und die beiden 

aufsersten Flormige Quer- 

schnitte zeigen. Die Fahr- 

bahn und Fufswege sind 

mit eichenen Bohlen auf 

Quer- und Langsschwellen 

belegt und auf der Fahr- 

bahn haben die Trag- 

bolilen 10 cm, die Deck- 

bohlen 8 cm Starkę.

Mit der Bearbeitung 

des Briickenentwurfs war 

der Regierungs-Ingenieur 

Hr. J. S tephanovi tsch  

betraut. Ais Generalbau- 

unternehmer figurirte ein 

dem Baufach ganzlich fern 

stehender Industrieller 

BelgradsgleichenNamens. 

Ausgefiihrt wurde der 

eiserne Ueberbau in Unter- 

accord durch die belgi- 

scheGesellschaft „Socićtć 

anonyme, Gompagnie cen

trale de Construction k 

Haine-Saint-Pierre*.

Das Ma t e r i a ł  des 

Ueberbaues stammt aus 

yerschiedenen Werken. 

Das Nietmaterial, sowie 

die Winkeleisen haben das 

„Laminoir de Baume“, 

die Bleche und Flach- 

eisen die „Espćrance* in 

Liittich, die E  und T-Eisen 

de Wendel & Comp. in 

Hayingen geliefert. Verlangt waren fur Bleche: 

langs 36 kg f. d. qmm nebst 7 % Dehnung bei

5,6 % Dehnung fiir die Querrichtung; fiir die 

Formeisen: 36 kg f. d. qmin nebst 7 % Dehnung 

bei 5,6 % Dehnung fur die Querrichtung; fiir 

dieFormeisen: 36kgf.d.qm m nebst9$ Dehnung; 

i furdasNiet-undSchraubeneisen war 40kgf.d.qmtn
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angenommen. Auch sollte das Eisen bei 15 kg 

f. d. qmm keine bleibende Ausdehnung ergeben. 

Die vom Aufsichtsbeamten Hrn. Stepbanovitsch 

ausgefiihrten Werkstattsproben sind befriedigend 

ausgefallen, ohne dafs indessen, aus naheliegenden 

Griinden, die Bleche in der Quer- 

richtung die verlangten Festigkeits- 

und Zahigkeitsverhaltnisse erreicht 
hatten.

Aus obigen Angaben ersieht man, 

dafs die deutsche Industrie bei dem 

Bruckenbau in keiner Weise be- 

theiligt war.

Was die E i n z e l h e i t e n  der  

Const ruct i on anlangt, so sind zwei 

Wind?erbande vorhanden, um die 

aufdieTragerflachen wirkendenSeiten- 

krafte iiber die Haupttragergurte nach 

den festen Pfeilerpunkten zu iiber- 

tragen. Der eine Verband (Abbild. 4,

Grundrifs) liegt, wie gewohulich, zwi

schen den Untergurten. Er besteht 

aus Zugbandern, die sich in jeder 

Feldmitte kreuzen und die zusammen 

mit den Quertragern (ais Druckslander) 

das System des Verbandes herstellon.

Der zweite Yerband liegt zwischen 

den Obergurten und besteht, ebenso 

wie der untere Verband, aus Druck- 

standern und Zugbandern. Da aber 

die Endpfosten der Haupttrager nicht 

die erforderliche Hohe haben, so 

konnte dieser zweite wichtige Wind- 

verband nicht bis zu den Endpfosten 

reichen, sondern mufste schon ein 

Feld vorher aufhóren (Abbild. 4,

Grundrifs rechts), woraus der Uebel

stand enlsteht, dafs die Windkrafte, 

um zum festen Auflager zu gelangen, 

durch den vorletzten Pfosten der 

Haupttragerwand und durch den Unter- 

gurt des ersten Feldes ubertragen 

werden mussen, und ferner, dafs die 

senkrechte Stellung der Haupttrager 

in den Endfeldern —  wie solche 

Yoraussetzung bei der Berechnung 

bildet —  durch feste Querverbande 

nicht ausreichend gewahrt wird. Diese 

Anordnung mufs daher ais verfehlt 

bezeichnet werden, um so mehr, ais 

bei der vorliegenden Spannwcite von 

61,62 m die Endpfosten recht wohl 

lioch genug zu machen gewesen 

waren, u m , unter Wahrung des 

lichten Raumes fiir den Durchgang der Fuhr- 

werke, den oberen Windverband bis zu den 

Endpfosten fOhren zu konnen. Aus praktischen 

Griinden hatte man dann auch besser einen 

Paralleltrager ais die Halbparabelform zur Aus

fiihrung bringen sollen.

Zu diesen Mangeln der Construction gesellen 

sich noch andere, von denen wir hier nur die 

wesentlichsten hervorheben.

Die schwachsten Theile sind die Obergurte. 

Zwischen den voneinandcr getrennlen senkrechten

(mit Winkeleisen gesaumten) Obergurtwanden (Ab

bild. 6) fehlte jede Versteifung, obwohl die Guit- 

lunge von Knoten zu Knoten 5,135 m mifst. 

Die in Abstanden von 45 cm angebrachten, mit 

je einem Niet befestigten Querwinkel (vergl. die 

Abbild. 3) konnen nicht ais ausreichende und
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sachgemafse Absteifung gclten, da sie nach Ueber- 

windung der Reibung in den Anlageflachen be- 

liebige Winkelanderungen zulassen. Ferner sind 

die Quertrageranschliisse mangelhaft, namentlich

i m---------rn

vermifst man wirksame Eckaussteifungen zwischen 

den an die Endpfosten und ‘die ersten Zwischen- 

pfosten schliefsenden Quertragern, deren Vor- 

handensein die Standfestigkeit dieser Pfosten nicht

unwesenllich erhoht haben wiirde. Diese und 

andere Schwachen allein hatten aber das Bau- 

werk nicht zu Falle gebracht, wenn dazu nicht 

noch bei seiner Berechnung Fehler unterlaufen 

waren. Die Herren Oberbaurath Ge rbe r  in 

Miinchen und Professor T e t m a j e r  in Ziirich, 

die auf Einladung des Koniglichen serbischen 

Bautenministers an Ort und Stelle die Ursachen 

des Einsturzes zu ergriinden und auch Mittel 

und Wege anzugeben halten, wie die unversehrt 

gebliebenen beiden Oeffnungen der Brucke zu 

verst8rken seien, haben bei der Controle der 

Berechnung gefunden, dafs der Sicherheitsgrad 

der Endslander, sowie der Obergurle gegen  

A u s k n i c k e n in sammtlichen Feldern der Haupl- 

trągwfinde unter diejenige Grenze sinkt, die vom 

Stande der offentlichen Sicherheit gefordert werden 

mufs. Die schwachslen Glieder der Briicke sind 

die Obergurte. Hier sinkt der Sicherheitsgrad 

(unter der im Ilinblick auf die erwahnte mangelnde 

Versteifung nothwendigen Annahme, dafs beide 

GurtwSnde kein zusammenhangendes gemeinsam 

tragendes Ganzes bilden) in einzelnen Feldern unter 

1,0, d. h.die Knickgefahr bestand in diesen Feldern 

bereits vor Eintritt der Belastungsgrofse, die 

schliefslich den Zusammenbruch der OefTnung 

herbeifiihrte, und es brauchte lediglich blofs noch 

eine Zufalligkeit, eine heftige Erschiitterung hin- 

zuzukommen, um das Ausknicken des Gurtes 

und damit den Einsturz der Construction herbei- 

zufuhren. Thatsachlich weist auch der Obergurt 

der stromabwarts liegenden Tragwand (Abbild. 2, 

im vierten Felde vom Flufspfeiler ab gerechnet) 

eine regelrechte Knickung auf, woraus die Ge

nannten geschlossen haben, dafs der Einsturz der 

Oeffnung dort seinen Ausgang nahm und alle 

iibrigen Formanderungen und Briiche unterge- 

ordneterer Natur sind.

Ueber die naheren Vorkommnisse vor und 

beim Einslurz theilen wir das Wichtigste nacli- 

stehend mit.

Die Aufstellung der Brucke begann mit der 

Landoffnung auf der Semendriaer-Seite (links- 

ufrige Oeffnung). Im Januar 1892 war man mit 

der miltleren Stromoffnung beschaftigt. Der noch 

nicht ausgerichtete und in mehreren Feldern noch 

unverspannte Ueberbau ruhte auf den Pfeilern und 

noch auf vier Zwischeustutzen. Den 11./23. Januar 

drangte sich ein dichtes Treibeis auf dem ange- 

schwollenen Flufs gegen die Brucke. Eine grofsere 

Eisscholle stiefs mit solcher Wucht gegen das 

Geriist, dafs die Arbeiter, in der Meinung, die 

Gerustbriicke hatte Schaden genommen, und in 

der Absicht, die Construction zu retten, diese 

voreilig und fast plotzlich loskeilten. Infolge- 

dessen senkte sich der Ueberbau, und ver- 

schiedene seiner Glieder erlitten theils Ver- 

kriimmungen, theils Risse, so dafs nach erfolgter 

Hebung Auswechslungen und Reparaturen des 

Ueberbaues yorgenommen werden mufsten. Be-
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merkenswerth ist dabei noch, dafs die bei diesem 

Unfall windschief gewordenen Stahlblecfce des 

Obergurtes im zweiten und dritten Felde durch 

die gleichen Bleche der noch nicht aufgestellten 

rechtsufrigen Oeffnung ersetzt wurden. Spater 

wurden diese Bleche gerade gerichlet und in 

die anlafslich der Probebelastung eingestiirzte End- 

oflfnung eingebaut. Sie haben aber die Katastrophe 

schadlos uberdauert und sind rifsfrei und yoll

kommen ebenflachig geblieben.

Unmittelbar nach diesem Vorkommnifs wurde 

Herr Professor B a u s c h i n g e r  in Miinchen ein- 

geladen, eine Begutachtung des Materiales der 

mittleren Oeffnung yorzunehmen. Zu diesem 

Zwecke erhielt Bauschinger Pfostenabschnittc, 

Gurt- und Anschlufswinkelstiicke der Quer- und 

Belagstrager, die theilweise rissig geworden waren. 

Die Ergebnisse der Bauschingerschen Versuche 

bestatigten die Ergebnisse der Werkstaltsproben 

nur unvollkommen. Namentlich deuten die mit 

gelochten Staben ausgefuhrten Zerreifsversuche 

darauf hin, dafs das Materiał in den Werkstatten 

entweder gestanzt und ungeniigend oder gar nicht 

nachgerieben, oder durch iibermafsiges Aufdornen 

wahrend der Montage nachtraglich beschadigt 

worden ist.

Am ‘21. und 22. Seplember fand die Probe

belastung der rechtsufrigen, nach Aussage aller 

Fachkundigen am sorgfaltigsten ausgefuhrten 

Oeffnung der Briicke durch einen vom Kgl. serb. 

Bautenminislerium eingesetzten Ausschufs statt. 

Ais Belastungsmaterial diente Flufsschotter mit 

1,75 sppcifischem Gewicht. Die Belastung ge

schah (ohne Rucksicht auf die ungiinstigen Last- 

lagen hinsichtlich der Wandglieder der Haupt- 

trager) vom Flufspfeiler aus gegen die Endpfeiler 

fortschreitend.

Der Einsturz erfolgte am zweiten Tage der 

Lastauffuhr, plotzlich, unter starkem Getose, ohne 

dafs die Durchbiegungsmesser, von denen drei 

Stiick an jedem Haupttrager angebracht waren, 

das Herannahen der Katastrophe angekiindigt 

hatten. Die unmittelbar vor dem Einsturz ge- 

machten Ablesungen ergaben vollig normale Ein- 
senkungen.

Im Angenblicke der Katastrophe war die 5 m 

breite Fahrbahn der Briicke auf die Lange der 

ersten fiinf, an das Widerlager anstofsenden 

Felder mit einer Scholterschicht von 22 cm, die 

ubrigen mit einer solchen von 26 cm bedeckt.

Zur Zeit der Untersuchung des Triimmerwerks 

am 24. bis 26. November war der Belastungs- 

schotter von der Fahrbahn entfernt. Der un- 

versehrt gebliebene Briickenbelag bildete der 

Hauptsache nach eine windschiefe, flufsabwarts 

und gegen das (vom Flufspfeiler gerechnet) vierte 

Bruckenfeld abfallende Flachę. Unter diesem 

Briickenfelde waren die wagerechten Gerustbalken 

ganzlich zersplittert, wahrend das umliegende 

und gegeniiberliegende Holzwerk des Gerustes

wesentlich besser erhalten, slellenweise blofs 

unbedeutend beschadigt erschien. Die mittleren 

Felder beider Haupttriigerwande haben sich an- 

nahernd senkrecht abwarts bewegt.

Der Obergurt der f l ufsabwar ts  gelegenen  

Tri igerwand ist vom fiinften bis zum elften, 

also vorletzten Felde ani Endpfeiler, fast gerad- 

linig geblieben und zeigt blofs Spuren von Ver- 

biegungen und Verdrehungen der Gurttheile. 

Der Obergurt des vierten Feldes erscheint in der 

Mitte in der Richtung des kleinsten Tragheits- 

halbmessers flufsaufwarts regelrecht geknickt 

(vergl. Abbild. 2) m it durchgre i fendem Quer- 

bruche an der Knickungsstelle. Im dritten Felde

i 8 ,9

*0 ,7 6 *  '1 ,2 ,5 '*  '■" t a S " * * ' ' ' U S ' * ..... 1 * 5
Abbild. 5. Querschnilt.

ist der Obergurt ziemlich gerade und blofs schwach 

verdreht; in der Mitie des zweiten Feldes mafsig 

ausgebaucht, doch verhaltnifsmafsig stark ver- 

dreht. Im ersten Felde erscheint der Obergurt 

S-fórmig verwunden. In noch erhohtem Mafse 

zeigt sich die Formveranderung des Obergurts 

im Endfelde am Endpfeiler. Wahrend das frei- 

schwebende Ende des Pfostens daselbst flufs

aufwarts ausgewichen ist und sein Kórpcr sich 

spiralfórmig verbogen hat, erscheint der gegeniiber- 

liegende Endpfosten am Flufspfeiler nur unbe

deutend verdreht, dagegen in der Ebene der 

Tragerwand verbogen, so dafs die anschliefsende 

Zugstrebe verkiirzt wurde und sich verbog. Die
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in Mitleidenschaft gezogenen Zugbander der Trag- 

wand sind meist schlaff, verbogen, verwunden 

oder gerissen. Der Untergurt der Tragwand ist 

bis auf die Winkeleisen der Endfelder, die an 

oder in der Nahe der Anschlufsbleche der ersten 

Zwischenknoten, stets aber an einer Nielstelle 

gerissen sind, fast unversehrt geblieben.

Aelmliche Formveranderungen und Beschadi- 

gungen erfuhr auch die s t r om  a u f w a r t s  ge- 

l egene  T r a g e r w a n d .  Im ersten, an den 

Endstander iiber dem Flufspfeiler grenzenden 

Felde erscheint der Obergurt geknickt und ver- 

wunden. Der sehrag flufsabwarts ausgewichene 

Endstander ist verbogen und schwach ręrdreht. 

An der Knickstelle sind die oberen und unteren

O b e r g u r t .

F =s 129,3 qcm. F =  143,3 qcm,

E S  * 5 ^  •2 o l

* ■ *■ ■ ■

J o o

. i ® . ,  

i

i j

1

- • i - -

4. b.fe

li ls>
i,

< -ii.®- >  L, .ŁĄf S

U n t e r g u r t .

K =  217,4 qcm.

Abbilil. 0. Einzolno Gurtąucrschniite.

Gurtwinkel gebrochen oder anrissig angetroffen 

worden. Die Knickung des Obergurts ist in dem 

besprochenen Felde charakteristischer ausgepragt, 

ais in den ubrigen Endfeldern der Ilaupttr&ger- 

wande, weil der erste Zwischenknoten eine starkę 

Bewegung flufsabwarts vollfuhrte, wobei der an- 

schliefsende Pfosten hart iiber dem Knotenbleche 

am Untergurt einen durchgreifenden Querbruch 

erfuhr (Abbild. 3 rechls).

Im Endfeldc am Endpfeiler ist der Obergurt 

der flufsaufwiirts gelegenen Tragerwand ebenfalls 

S-formig verbogen und stark verwunden, ohne 

jedoch Querbriiche aufzuweisen. Der Untergurt 

blieb bis auf die Winkę! der aufsersten Felder, 

die ahnlich jenen der gegeniiberliegenden Haupt- 

tragwand gerissen sind, unversehrt.

Ueber weitere Einzelheiten der Formverande- 

rungen mussen wir auf die Quelle verweisen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung der eingesturzten 

OelTnung der Mórawabrucke haben die Begutachter 

in folgender Weise zusammengefafśt:

„Die allgemeine Form und Lage der Eisen- 

„construction, die Form und Lage der Fahr- 

„bahritafel, die r^ormyeriinderung der Felder 

„sowie die Art und Grofse des Zerstórungs- 

„werks der Haupttragwande, endlich die Art 

„der Zertriimmerung des Geriistes, lassen 

„keinen Zweifel dariiber, dafs die primare 

„Ursache der Katastrophe im Nachgeben eines 

„Organes der nufsabwarts gekehrten Tragwand 

„zu suehen sei. Diese Tragwand verlor ihr 

„Tragvermogen und sank mit der ganzen Wucht 

„ihrer Belastung aufs Geriiste, welcher Be- 

„wegung in kaum wahrnehmbarer Zeit die 

„flufsaufwiirts gekehrte Tragwand folgte.

„Die Untersuchung der Obergurte der 

„Haupttragwande bestatigt ferner, dafs die Ver- 

„steifungsmittel der Gurtfragmente in siimmt- 

„lichen Tragerfeldern, dereń Obergurte etwelche 

„ Verbiegungen erlitten, Drehungen um die 

„Schafte der Befestigungsnieten ais Drehachsen 

„erfuhren, dafs somit auch die genannten 

„Gurtfragmente thatsachlich blofs zwangslaufig 

„gekuppelt waren, somit auch nur nach Mafs- 

„gabe ihrer Tragheitsmomente Antheil an der 

„Laslubertragung nehmen konnten."

Das Endurtheil wiederholen wir dahin, dafs 

infolge der mangelhaften Yerbindung und Aus- 

steifung der Obergurttheile und infolge von 

Fehlern bei der Berechnung des Sicherheitsgrades 

gegen Knicken, namentlich in den Obergurten, 

der Zusammenbruch der Construction bereits vor 

Eintritt der Belastungsgrofse, die den Einsturz 

h erb e i (uhr te, hatte eintreten konnen. Die Fehler 

in der Berechnung beschranken sich — soweit es 

aus der angegebenen Quellezu erkennen ist — darauf, 

dafs irrthiimlich angenommen wurde, der gesammte 

Querschnitt der Obergurte kiime nach Mafsgabe 

seines Gesammt-Tragheitsmomentes beim Aus- 

knicken zur Wirkung. Thatsachlich war aber 

die Verbindung der beiden senkrechten Gurtwiinde 

nicht so unwandelbar, um eine derartige An- 

nahme zu rechtfertigen. Ware, wie gesagt, diese 

Verbindung in gehoriger Starkę vorhanden ge

wesen, so wurden die einzelnen Gurtstabe von 

Knoten zu Knoten — wie in der angegebenen 

Quelle ausfuhrlich nachgewiesen ist — eine 

ziemlich ausreichende, etwa 2,5 bis 3fache Sicher- 

heit gehabt haben. —s.

4
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Yerein deutscher Eisen- und Stahliiulustrieller.

Dem an die Generalversammlung vom 25. April 

d. J. in Berlin durch Hrn. Dr. Rentzsch erstatteten 

Bericht entnehmen wir das Nachfolgende:

Am 30. Juni 1892 —  dem letzten Tage des 

18. Geschaftsjahres — zabite der Verein 314 

Mitglieder mit 92473j.i Einheiten. Davon ent- 

hielten: '
Mitglieder Rinlieiten

1. die nordwestliche Gruppe (DGsseldorf) 76 mil 3501
2. „ ostdeutsche T (Kdnigshutte) 22 . 11243/-*
3. „ mitteldeutsche „ (Chemnitz) 55 , G02
4. „ norddeutsche , (Berlin, jelzt

IIannover) 26 „ 520
5. , siiddeutsche „ (Mainz) 84 „ 1152
6. , siidwestdeutsche „ (Saarbrucken) 19 „ 848
7. , Gruppe der Waggonbauanstallen

(Deutz) 15 , 1000
8. „ Gruppe d. Schiffswerften (Dresden) 17 . 500

Sa. 314 mit 92473/i

Das im Verein vertretene Anlage- und Be- 

t r i e b s k a p i t a l  durfte wiederum zu etwa 

1500 Millionen Mark anzunehmen sein.

Verlreten sind im Verein, nach den Unter- 

ablheilungen der amt l i chen  Berufsstat i st ik  

geordnet:
Arbeiter

60 Werke fiir Eisenerzhergbau mit . . etwa 20 000 
220 Hochofenwerke, Stahl hiitten, Eisen-i

undStahl-Frisch-u.Streckwerke mit! „ 85 000
47 Schwarz- und Weifsblechwerke mil)

230 Eisengiefsereien m i t .....................  , 29 000
32 Etablissements far Stifte, Nagel,

Schrauben, Ketten, Drahtseile mit . , 6 000
139 Maschinenbauanslalten mit . . . .  , 59000

(daruntcr etwa 8000 Arbeiter fUr die Giefserei, 
die schon oben mit berechnet sind)

15 Waggonbauanstalten m i l .............. „ 10 000
17 Schiffsbauanstalten m it .................  „ 14 000
1 Telegraplienbauanstall mit . . . .  „ 10
3 Kupferwerke m it.....................................  2 000

36 Kohlenwerke und Kokereien mil . . „ 24 000

Sa. etwa 249 000

hiervon ab doppelt aufgezahlte 8 000

Sa. etwa 241 000

Diese Zusamraenstellung ist ais nurannahernd 

richtig zu betrachten, auch ist nicht zu iiber- 

sehen, dafs viele Firrnen nicht blofs mehrere 

Werke besitzen, sondern auf diesen auch 

mehrere der vorslehend genannten Branchen 

gleichzeitig betreiben, weshalb in der Zusammen- 

stellung ein und dieselbe Firma wiederholt ein- 

zurechnen war.

Der Geschaftsgang in dem abgelaufenen 

Vereinsjahr war in hohem Grade unerfreulich; 

er ist es noch heute, fehlt es doch sogar nicht 

an Stimmen, welche behaupten, dafs die deutsche

Eisenindustrie sich niemals in gleich schlechter 

Lage befunden habe. Das ganze Jahr hindurch 

haben die Hiittenwerke zu meist unauskommlichen 

Preisen jeden Auftrag ubernommen, der iiber- 

haupt irgendwo zu erhalten war, vorwiegend 

nur um den Betrieb aufrecht zu halten und die 

Arbeiter zu beschaftigen. In 1890 und bis etwa 

zur Halfte des Jahres 1891 beanspruchten der 

flotte Geschaftsgang, dessen sich nahezu alle 

Industriebranchen erfreuten, die gesteigerte Bau- 

thatigkeil, die Erganzung des Eisenbahn- und 

Kriegsmaterials, die erhohte Thatigkeit der Schiffs- 

werften, des Locomotiv- und Waggonbaues wie 

der Maschinenfabriken fiir das Inland einen der- 

artigen Mehrbedarf an Eisen, dafs dem Export 

etwas weniger Sorgfalt zugewendet werden mufste. 

Es ware auch verkehrt gewesen, zu Gunsten 

unserer freilich sehr wichtigen Ausfuhr den ein- 

heimischen Marki zu vernachlassigen und den 

ausliindischen Wettbewerb Boden gewinnen zu 

lassen. Leider erreichte dieser Mehrbedarf des 

Inlandes schon im Sommer 1891 sein Ende; 

die Bestellungen minderten sich mehr und mehr 

und jeder Monal brachte anstatt der erholTten 

Besserurig eine Verschlechterung der Lage. Nun 

fehlt es glucklicherweise zwar nicht an Anzeichen, 

welche der Erwartung Raum geben lassen, dafs 

etwa Ende 1892 der tiefsle Stand der Slagnation 

erreicht gewesen sei und nunmehr die aufwiirts 

sleigende Bewegung beginnen werde —  sie kann 

jeden Tag und wird hoffentlich bald eintreten, 

bis heute wird jedoch ernstlich davon kaum die 

Rede sein konnen. Die Lagerbestande der Handler 

sind allerdings meist gelichtel und bedurfen ernst

lich der Erganzung, hier und da sind wohl auch 

seitens der Verbraucher Anfragen zahlreicher ais 

bisher eingegangen. Angesichts dieser Thatsachen 

hat die Borse, dereń Scharfblick seitens der 

6ffentlichen Meinung, berechligt oder unberechligt, 

ein besondęres Vertrauen entgegengebracht wird, 

sich sogar zu einer Hausse in Hiittenactien auf- 

gerafft. Im Widerspruch damit steht der seit 

etwa 6 Monaten nahezu unveranderte Stand der 

Preise. Ein noch tieferes Sinken ist wohl aus- 

geschlossen, weil schon heute auf vielen Werken 

von einem Verdienen nicht mehr gesprochen 

werden kann — die Preise sind fest mil der 

Tendenz nach aufwarts zu gehen, diese ent- 

schiedene Aufwartsbewegung lafst aber noch auf 

sich warten.

Dafs die heutigen Verlustpreise nicht bestehen 

bleiben, auch nicht langere Zeit hindurch er- 

tragen werden konnen, steht aufser Frage. Die 

Besserung wird und mufs kommen. Trotzdem
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wird die deutsche Industrie in Zukunft grofsere 

Schwierigkeiten zu uberwinden haben, ais dies 

fruher der Fali war. In 1890 wiirden an Eisen- 

und Stahlfabricaten 4 851 359 t erzeugt, hiervon 

16$  ausgefuhrt, 8 4 $  — abgesehen von den 

damals sehr geringen Lagerbestanden —  im In- 

lande abgesetzt. In 1891 war die Production 

etwas hoher; sie belief sich auf 5111 9641. Da die 

Nachfrage im Inland schwacher wurde, waren 

die Hiiltenwerke in hóherem Grade auf den Absatz 

im Auslande angewiesen und wurden 19 ,1$  

der einheimischen Production ausgefiihrt, 80,9 $  

verbrauchfe der deutsche Markt. Wie weiter 

unten noch speciell belegt werden soli, wird fiir

1892 die Erzeugung von Eisen- und Stahlfabri

caten annahernd zu 5 170 000 t anzunehmen sein. 

Die Ausfuhr von Eisenfabricaten — wiederum 

abgesehen von Roh- und Brucheisen, die in Aus- 

und Einfuhr annahernd gleich hoch sind —  blieb 

in 1892 mil 34 601 t hinter der des Vorjahres 

zuriick und erreichte nur 17 ,8$  der Production. 

Die Gcschaftslage war ernsl genug, um die Werke 

lebhaft fiir die Steigerung des Exports zu inter- 

essiren: jeder Zweifel, dafs die entsprechende 

Sorgfalt nicht aufgewendct worden sei, ist aus- 

geschlossen —  und doch ist unser Export zuriick- 

gegangen. Zur Zeit ist diese Erscheinung deshalb 

nicht beangstigend, weil das Jahr 1892 in nahezu 

allen Landem in Bezug auf Handel und Verkehr 

keine guten Resultale aufzuweisen hat, und weil 

in Grofsbritannien und Belgien der Ausfall der 

Eisenausfuhr aus denselben GrOnden ungleich 

starker war. Die deutsche Eisenindustrie bleibt 

aber in guten wie schlechten Zeiten mit einem 

erheblichen Theile ihrer Production auf den 

Export angewiesen und fur den letzteren versagen 

mehr und mehr die Vereinigten Staaten von 

Amerika, Italien, Bufsland, neuerdings fur einzeJne 

Kategoriecn von Eisenwaaren selbst Spanien und 

Holland. Nordamerika iibertrifft in der Hohe 

der Roheisenerzeugung bereits England und ist 

durchaus nicht unwahrscheinlich, dafs demnachst 

nordamerikanische Grofseisenartikel selbst in Europa 

concurrirend auftreten. Von den anderen Landern 

ist zwar fur absehbare Zeiten irgendwelche ernst- 

liche Concurrenz kaum zu befiirchlen, man bat 

aber dort durch Untersliitzungen aller Art eine 

einheimische Industrie grofsgezogen, die mit 

jedem Jahre mehr erstarkt und mit Hiilfe 

hoher Schutzzólle die auslandische Concurrenz 

fernhalt.

Unter solchen Verhaltnissen hat sich das 

auslandische Absatzgebiet fiir diejenigen Lander, 

welche bisher auf dem Weltmarkte in Eisen 

concurrirten, yerengt. Englische, deutsche, 

belgische und franzosische Eisenwaaren begegnen 

sich heute auf Gebieten, die fruher von den 

anderen Concurrenten seltener aufgesucht wurden; 

den Zusehlag erhalt, wer den billigsten Preis 

stellt und auf die Dauer stellen kann. In ihren

Productionsverhaltnissen nicht eben giinstig ge- 

stellt, durch manche Vorschriften der Gcwerbe- 

ordnung beengt, angesichts der hohen Kosten 

fiir die gesetzlichen Versicherungskassen u. a. m. 

kann die deutsche Eisenindustrie mit der darin 

ungleich besser situirten fremden Concurrenz in 

der Preisstellung auf die Dauer nicht gleichen 

Schrilt halten, sondern nur in der Qualitat ihrer 

Erzeugnisse fiir die nothwendige holiere Preis- 

forderung einigermafsen Ersatz suchen.

Sobald das Vertrauen zuruckgekehrt sein wird, 

werden die besseren Tage mit hoffenllich recht 

langer Dauer auch fiir die Eisenindustrie kommen, 

und wird es dann an dem erwiinschlen Absatz 

im In- wie Auslande nicht fehlen. Eine gleich 

hohe Rentabilitat wie in friiheren guten Geschiifts- 

jahren zu erzielen, wird jedoch viel schwerer 

geworden sein, da zumal fiir Auslandsgeschiifte 

die fremde Concurrenz mehr ais bisher die Preis

stellung beeinflussen wird. Nur wenn es ge- 

lingen sollte, der Verwendung des Eisens im 

In- und Auslande, namentlich in den iiber- 

seeischen Gebieten grofsere Ausdelinung zu ver- 

schaffen, wiirde diese Besorgnifs eine unnothige 

gewesen sein.

Erfahrungsgemafs hat der M a s c h i n e n  bau  

fast immer in Bezug auf den Geschaftsgang die

selben Erfahrungen durchzumachen wie die Eisen- 

induslrie, jedoch treten gute wie schlechte Zeiten 

regelmafsig etwa ein vo!les Jahr spater ein. Bis 

Anfang 1892 erfreute sich der Maschinenbau 

eines befriedigenden Ahsatzes; von da ab gingen 

die Bestellungen sparlicher ein und nur in einzel

nen Zweigen hat der yolle Betrieb aufrecht er

halten werden konnen. —  Der W a g g o n b a u  

hatte unter der auslandischen Concurrenz zu leiden 

und mufste — ebenso wie die Schienenwalzwerke

— erfahren, dafs Staatsbahnen —  insbesondere 

siiddeutsche — ihre Bestellungen nach dem Aus

lande vergaben. In England, Frankreich, Belgien, 

in Oesterreich-Ungarn, Italien und anderen Landern, 

welche in den betreffenden Artikeln den Bedarf 

selbst zu decken vermogen, ware ein solches 

Verfahren geradezu unmoglich. Im Schi f f sbau  

waren nur diejenigen Werften, welche fiir die 

Marinę arbeiteten, einigermafsen beschaftigt. Die 

Bestellung von Handels.'chiffen fiir See- und 

Flufsschiffahrl enlsprach dem geringeren Umsatze 

des Handels, aufserdem beeintrachtigl durch die 

Concurrenz des englischen und (fiir Flufsschiffe) 

des hollandischen Schiffbaues. —  Dcm Loco- 

mo t i v b a u  brachte die langst nothwendig ge- 

wesene Erganzung des Loeomolivbestandes der 

preufsischen Staatsbahnen eine im allgemeinen 

befriedigende Beschaftigung.

Seit der Wiedereinfiihrung der Eisenzolle hat 

sich die Production der deutschen Hochoferi- 

werke mehr ais yerdoppelt, da dieselbe, vori 

2,2 Mili. Tonnen in 1879, 4,9 Mili. Tonnen 

iiberschritten hat.
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Nach amtlicher Statistik wurden producirt:

Puddel-

Hoheisen

t

Beasemer-
L i n d

Thomas-
roheisen

t

Giefflcrei-
Roheisen

Ł

Bruch-
u n d

Wiiscli-
eison

t

Roheisen 

Summa.

In 1892 1 487 224 2 689 910 747 909 9 748 4 934 791
1891 1 553 835 2 337 199 739 948 10 235 4 641 217
1890 1 862 895 2 135 799 651 820 7 937 4 658 451

n 1889 1 905 311 1 965 395 640 188 13 664 4 524 558
» 1888 1 898 425 I 794 806 628 293 15 897 4 337 421
ł« 1887 1 756 067 1 732 484 520 524 14 878 4 023 953
j» 1886 1 590 792 1 494 419 429 891 13 556 3 528 658
n 1885 1 885 793 1 300 179 486 816 14 645 3 687 433
71 1884 1 960 438 1 210 353 414 528 15 293 3 600 612
P 1883 2 002 195 1 072 357 379 643 15 524 3 469 719
fl 1882 1 901 541 1 153 083 309 346 16 835 3 380 806
Jł 1881 1 728 952 886 750 281 613 16 694 2 914 009
71 1880 1 732 750 731538 248 302 16 447 2 729 038

V1879 1592 814 461 253 161 696 10 824 2 226 587

1892

74,4
98,7

Fiir die letzten 3 Jahre slellen sich
1890 1891

der Eisenverbrauch pro Kopf Kilo 81,7 69,7 
die Eisenproduction „ „ „ 97,1 93,8

Ueber die That i gkei t  des Vereins seit 

der letzten Generalvcrsammlung sind die Mitglieder 

durch Circulare in Kenntnifs geselzt worden, so 

dafs es an dieser Stelle nur einer kurzeń Wieder- 

hoiung bedarf. Fiir unsere Ausfuhr bleibt der 

Absehlufs gi inst iger Handel sver t rage von 

grofser Wichtigkeit. Die im letzten Vereinsjahre 

mit Oeslerreich-Ungarn,  mit der Sch  we i z ,  

I t a l i e n  und B e l g i e n  vereinbarten Handels- 

vertrage haben jedoch unseren Erwartungen nicht 

entsprochen, da die Ermafsigungen der auswartigen 

Zolltarife meist sehr gering waren, in der Schweiz 

und in Belgien fiir wichtige Ausfuhrobjecle sogar 

Zollerhohungen eingetreten sind. Die Vertrage 

mit S e r b i e n ,  S p a n i e n  und R u m a n i e n ,  

mehrmals auf einige Monate verlangert, warten 

noch der neuen Regelung. Verhandlungen uber 

den Absehlufs neuer Vereinbarungen sind mit 

P o r t u g a l  eingeleitet; ebenso mit R u f s l a n d .  

Das zuletzt genannte Land konnte fiir unsere 

Ausfuhr von ganz hervorragender Bedeutung 

werden und haben bekanntlich in friiheren Jahren 

bezw. Jahrzehnten sehr ansehnliche Lieferungen 

von Eisenartikeln aller Art nach Rufsland statt- 

gefunden, da bis 1872 in Rufsland wenigstens 

fiir Eisen und Maschinen verhaltnifsmafsig niedrige 

Zoile bestanden. Nur fiir Stahl und dessen 

Artikel waren die Zollsatze dem Eisen gegeniiber 

ungewohnlich lioch, docli entsprach dies bis zu 

einem gewissen Grade der damaligen Preisstellung, 

war auch angesichts der in 1872 noch sehr ge

ringen Verwendung des Stahls fur die Einfuhr 

kaum von Belang. Von 1873 ab trat dagegen 

bald fiir diesen bald fiir jenen Artikel eine meist 

kleine Zollerhohung ein, die sich bis 1891 fort- 

gesetzt hat und heute bis zu ProliibitivzolIen 

gelangt ist. Eine Biirgschaft, dafs weitere Steige- 

rungen unterbleiben werden, fehlt; dieselben sind

heute eben nicht wahrscheinlich, aber keineswegs 

ausgeschlossen. — Vergleicht man die Zoll

satze des Jahres 1892 mit den gegenwartig in 

Deutschland beslehenden, so ergiebl sich, dafs 

die russischen 5 bis 6, fiir einzelne Artikel sogar 

bis zu 10 mai hoher sind. In der folgenden 

Tabelle sind fur einige der wichtigsten Artikel 

die russischen Zollsatze in deutsches Gewicht und 

deutsche Wahrung umgerechnel, zur Vergleichung 

die entsprechenden deutschen Eingangszólle bei- 

gefiigt worden. Um zu ermitteln, wie hoch 

einerseits die deutsche, andererseits die russische 

Zollpolitik die eingehenden Waaren dem Werthe 

nach belaslet, sind in den letzten beiden Reihen 

der Tabelle die Gewichtszólle in Werthzolle um- 

gerechnet worden unter Zugrundelegung des 

Preises der betreffenden Artikel bei Beginn des 

Jahres 1892.

2> 1
-

M  5) C

H ~

Zollsiitzo 
pro Tonne in

In Werthzolle uin- 

gerechnet

D
eu

ts
ch

-j
 

lan
d 

i

Rufsland 1*2
3
o f

Rufsland

M M M »/o °/o

Gierserei-Uohciscn. 66 10 69,4 15,15 105,15

Slalieiscn . . . . 120 25 119-198,4 20.83 99,17-165,33

Schitiifn .  . - . 118 25 119 . 21,19 100,85
Kesselbltck .  .  . 140 30 168,7 21,43 120,50

Wakdriht. . . . 115 30 198,4-396,8 26,09 172,52-345,04
105 25 119 23,81 113,33

Ordin. llamufs , . 130 30 148,8 23,08 114,46
MascMatJjhfs . . 170 30 337,3 17,65 198,41
Locotuolitcn .  . . 1120 80 396,8 7,24 35,43

Dampimaschiocn . 620 30 337,3 4,84 54,40
Wcrkzengmaschinen 720 30 337,3 4,17 46,85

Wahrend in Deutschland die Eisenzolle durch- 

schnittlich etwa 20 'jb des Werths (Roheisen 

nur 15,15 %), die Maschinenzijlle durchschnittlich 

etwa 5 % betragen, erreichen und iibersteigen 

dieselben in Rufsland den vollen Werth des 

Artikels, da sie Werthzolle von 99,17 bis sogar 

345,04 % reprasentiren und nur fiir Maschinen 

auf etwa die Halfte des Werthes herabfallen.

Und doch wird die schadliche Einwirkung 

so beispiellos hoher Zoile, so nachtheilig sie 

auch der Einfuhr gewesen sind, noch iibertrofTen 

von dem Einflufs der in den letzten beiden 

Jahrzehnten eingefiihrten Fabr i ca t i onsprami en  

auf gewisse in Rufsland erzeugte Artikel und 

von der bald directen, bald indireclen Anweisung, 

dieselben Artikel — darunter vorzugsweise Eisen- 

bahnmaterial aller Art — n i ch t  aus dem Aus- 

lande,  sondern von russischen F a b r i k e n  

zu beziehen.

In anderer Ilinsicht haben die Fabrications

pramien , welche wiederum in erster Linie den 

Werkstatten fiir Herstellung von Eisenbahnmaterial 

gezahlt werden, der ausliindisclien Einfuhr den 

Mitbewerb in betreff der Preisstellung sehr er-
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schwert, da die russischen Werke in der Lage 

waren, bei ihren Offerten den Ausfall aus Staats- 

mitteln zu decken. Dem Vernehmen nach sollen 

fiir eine in Rufsland fertiggestellte Locomotive 

bis zu 3000, auch 4000 Rubel Fabrications- 

pramie jede Werst Schienengeleis entsprechend 

andere Betrage gezahlt worden sein und werden 

wohl noch gezahlt.

Unter solchen Umstiinden kann nicht be: 

fremden, dafs unsere gesammte Ausfuhr nach 

Rufsland zuruckgeht. Im Jahre 1890 betrug 

dieselbe 206 457 000 Jb  =  6,1 $  der Gesannnt- 

ausfuhr, wahrend auf Grofsbritannien 20,7 %,

auf Vereinigte Staaten von Amerika 12,2, Oester- 

reich-Ungarn 10,3, Niederlande 7,6, Frankreich

6,8, die Schweiz 5,3 $  der Gesammtausfuhr 

cntfielen. In demselben Jahre belief sich dagegen 

unsere Einfuhr aus Rufsland auf 541 887 000 J6
—  12,7 $  der Gesammteinfuhr. Unsere Handels- 

bilanz mit Rufsland ist daher eine passive und 

zwar um die nennenswerthe Differenz von 

335 430 000 JL  —  Streng genommen ware 

dies der Betrag, den uns Rufsland durch Verkehrs- 

Erleichterungen neu zu bieten hatte.

Von Ei sen,  Eisen- und Stahl  waaren aller 

Art ,  Masch i nen ,  Waggons  betrug die

Ausfuhr nach Rufsland aus Deutschland (in Tonnen).

1880 1882 1884 . 1886 1888 1890 1891 1892

Roheisen aller A r t .......................... 11 809 19 420 55 907 70 521 10 115 17 524 5 364 5 442
Eck- und Winkeleisen...................... 1089 186 1216 1 746 2 514 6 091 5 693 4 590
Eisenbahnscliienen......................  . 20 324 2 828 521 436 224 1769 1 640 1 161
Stabeisen......................................... 53 431 35 788 24 182 29 579 22 240 34 413 24 218 21 554
Luppeneisen, Ingots.......................... 39 282 1314 2 452 40 17 31 V
Bleche und Platten.......................... 14 622 13 344 12 982 8 445 9 672 16 84* 7 744 6 073
Eisendraht......................................... 19 443 23 576 987 627 1 088 506 375 —
Grobe Gufswaaren..........................
Geschosse aus Eisengufs.................. } 3

338 1900 1063
592
91

630 893 762 777
•j

Brucken und Bruckenbestandtheile . 319 113 55 63 215 10 317 ?
Federn, Achsen, Rader u. s, w .. . . 2 721 400 302 221 562 529 874 212
Ambosse, SchraubsWcke.................. 239 209 324 306 ?

Kanonenrohre von E is e n ............... 1 6 611 ) 0 v

RObren................... ................... 2 636 1335 1271 816 1298 1 125 570 457
Grobe Eisenwaaren.......................... 10 569 9 050 9233 5 420 8 467 8 106 7 804 8 695
Feine Eisenwaaren.......................... 558 421 388 507 447 745 943 701
Locomoliven und Locomobilen . . . 3 985 833 832 185 197 217 155 132
Maschinen und Masehinentheile . . 19 413 14 659 10 769 9 290 8 164 12 207 12 160 11230
Eisenbahnfahrzeuge...............Stuck 598 1 118 10 1 40 ?

Sa. 165 170 124 601 121 266 131 236 66 693 101319 68.956 61 030

Unsere Ausfuhr ist demnach in den letzten

10 Jahren auf die Halfte gesunken. Trotzdem 

ist die russische Eisenindustrie auch heute noch 

nicht von einer solchen Bedeutung, die der Grofse 

und Volkszahl des russischen Reichs einigermafsen 

entspricht. Nach Angaben, die allerdings zum 

Theil nur auf Schatzungen beruben, wurden 

erzeugt:
1 8 7 5  1 8 9 1

Roheisen.....................................  430 0001 750 0001
Stabeisen..................................... ' 320 0001
Bleche und P la tte n ................... 310 0001 130 0001
Draht und andere Walzproducte . 45 0001
Stahlproduction..........................  65 0001 290 0001

In demselben Zeitraurn stieg die Production 

des Deutschen Reichs an Roheisen von 2029 389 

auf 4 641217 t, an Gufseisen, Schweifs- und 

Flufseisenartikeln aller Art von 2463 106 auf 

5 111964 t. Man kann daher nicht einmal be

haupten, dafs die iibertrieben hohen Schutzzolle 

fiir die russische Eisenindustrie von durch- 

schlagendem Erfolge begleitet gewesen seien, da 

in Landern mit ungleich niedrigeren Zollen die 

Production sich erheblich starker gehoben hat.

Dies bestatigt von neuem die Richtigkeit der Be- 

hauptung, dafs fiir die russische Eisenindustrie

—  von einigen giinstiger gestellten kleineren Be

zirken abgesehen — dic Grundlagen fur eine 

gedeihliehe Entwicklung fehlen und in absehbarer 

Zeit auch nicht zu beschaffen sein werden. — 

Ein sonderliches Entgegenkommen wird bei den 

Verhandlungen von der russischen Regierung 

nicht zu erwarten sein: sie wird sich aber doch 

entschliefsen mussen, ihre Industriezolle zu er- 

mafsigen. Specielle Wiinsche fiir einzelne Artikel 

der Eisenindustrie und des Maschinenbaues 

brauchen nicht besonders geltend gemacht zu 

werden, denn a l l e  Artikel sind im Zoll viel zu 

hoch bemessen und darunter ist wiederum keiner, 

fiir den Rufsland nicht einen lohnenden und be- 

quem gelegenen Markt bieten konnte. Dafs die

selben fiir e i ne  An z a h l  von J a h r e n  — 

auch hier etwa 12 Jahre —  z u b i n d e n  sind, 

ist selbstverstandlich. Ebenso wichtig ist jedoch, 

dafs eine Form gefunden werde, in der sich die 

russische Regierung yerpflichtet, der Be- 

s c h a f f u n g  von  Eis e n ma t er i a l  a l l e r  A r t  

aus dem A u s l a n d e  seitens der Eisenbahn-
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gesellschaften, der Gemeinden und Corporationen, 

mancher Actiengesellscliaften, evenluell auch fiir 

Kriegs- und Marinezwecke n i c h t  m e h r  d i r e c t  

oder  i n d i r e c t  e n t g e g e n z u t r e t e n  und die 

F a b r i c  a t i o n s p r a m i e n  in W e g f a l l  zu 

b r i n g e n  oder mindcstens zu beschranken. Ohne 

diese Zugestandnisse wurde selbst eine unerwartet 

siarkę Herabsetzung der Eisen- und Maschinen- 

zolle selir viel an ihrer Bedeutung verlieren.

So wOnschenswerth iibrigens eine Herabsetzung 

der russischen Eisenzolle fur die deutsche Eisen

industrie ist, so erachtet sieli doch dieselbe mil 

den anderen deutschen Erwerbszweigen solidarisch 

verbuuden und sie begehrt keinerlei Vortheile 

durch den Handelsvertrag mit Rufsland, wenn 

solche nur auf Kosten und zum Schaden anderer 

Erwerbsgruppen erreicht werden konnen.

Die Bestrebungen des Yereins fiir Ermafsigung 

der E i senbahn-Ta r i f e ,  namentlich fur Ein- 

fuhrung des sogenannten R ohs to ff ta ri fs fu r  

E i s ene r z e ,  Ko h l e n ,  Koks  u n d  Z u sch l age ,  

sind mit gleicher Energie theils vom Hauptverein, , 

theils selbstandig von den Gruppen forlgeselzt 

worden. Sie haben endlich einigen Erfolg gehabt, 

wenn auch derselbe nicht in den Zeitraum des 

letzten Yereinsjahres, sondern erst in die letzten j 

Wochen falll. Unter Zustimmung des Staals- ! 

ministeriums hat der Minister der óffentlichcn | 

Arbeiten die Eisenbahn-Dircctionen ermachtigt, im 

Ycrkehr der preufsischen Staatsbahnen nach 

Stalionen, an welchen sich Hochofen befinden, 

die vom Landeseisenbahnrath befurworteten Frachl- 

ermafsigungen fur Eisenerze baldthunlichst ein- 

zufubren und gleichzeitig die Frachlsatze fur Koks 

zum Hochofenbetrieb auf den Betrag von 2,2 Pf. 

Streckenfracht und 70 Pf. Abfertigungsgebuhr 

fur die Tonne herabzuselzen, d. h. gegen die 

regelniafsigen Frachlsatze fur Koks in den meisten 

Yerkehrsbeziehungen eine Ermafsigung bis zu 

50 Pf. fur die Tonne zu gewahren. Im  Yerkehr 

mit deutschen und luxemburgischen Bahnen, 

welche gleiche Einheitssatze annehmen, sollen 

dieselben Fraclitermafsigungen eingefuhrt werden. 

Auch die Generaldirection der Eisenbahnen in 

Elsafs-Lolhringen hat die gleiche Ermachtigung 

erhalten.

In betreff der G e w e r b e o r d n u  n g  hal sich 

mehr und mehr gezeigt, dafs viele, wenn auch 

gut gemeinte Yorschriflen in der praklischen 

Ausfuhrung auf grofse Schwierigkeiten stofsen, 

die Arbeiter, in deren vermeinUichen Interesse 

riele Bestimmungen erlassen worden sind, materiell 

schadigen und auch die Entwicklung der Industrie 

beeintrachligen. Besonders scharf ist dies wiederum 

hervorgetreten in der Yerordnung uber die Be- 

scha f t i  g u n g vou  A r b e i t e r i n n e n  u n d  

j u g e n d l i c h e n  A r b e i t e r n  in den Wal z-  

u n d  H a m m e r w e r k e n .  Hierfiber hal unserer- 

seits eine Enąuele staligefunden, deren Resuliate

vom Gentralverband deutscher Industrieller in 

gleichzeitiger Miterledigung ahnlich lautender Be- 

schwerden anderer Industriebranchen bearbeitet 

worden sind.

Die zu erwartenden Vorschriften iiber die 

zuliissige A r be i t  an Sonn- u n d  F e s t t a g e n  

haben den Verein veranlafst, hierzu rechtzeitig 

Stellung zu nehmen. Durcli eine Conirnission, 

der die Herren Geheimrath Meyer-Hannover, 

Freiherr von Stumm-Hatberg,  Director St a l i i , 

Director Sch  1 i n k , Assessor K l i i p f e l ,  Director 

T i e m a n n ,  Geheimer Bergrath J u n g s t , General- 

Director F r o m m ,  F i s c h e r - Mannheim, Direclor 

H a l l  b a u e r ,  Director W i l d ,  Dr. B e u me r  

und Dr. R e n t z s c h  angehorten, sind die nach- 

slehenden Yorschlage ausgearbeitet worden:

,In betreff der zulassigen Arbeit an Sonn- und 
Festtagen beantragt der „Yerein deutscher Eisen- und 

! Slahlindustrieller* — aufser den in § 105c-der Ge- 
werbeordnung votn 1. Juni 1891 gesetzlich gestalteten 

I Arbeiten — auf Grund des § 105 d die nachstehenden 
Tom Hohen Bundesrath zu genehmigenden Ausuahtnen.

Fur alle Betriebe der Huttenwcrke und des 
Maschinenbaucs.

1. Fur alle Betriebe mit regelrnafsiger Tag- und 
Nachtschicht — insoweit nicht volle Sonnlags- 
arbeit bewilligt ist — die Ermachtigung, an 
sammtlichen Feiertagen, welche in die Woche 
fallen und Einzelfeiertage sind, den Betrieb nur 
yon Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr einstellen 
zu durfen.

2. Die Arbeiten fiir Beleuchtung, Wasser-Zu- und 
Abfuhrung und den Betrieb der dazu gehórigen 
Anstalten.

3. Betrieb der zur Instaudhaltung der Werksanlagen 
dienenden mechanischen und andern Werkstatten.

4. Fur diejenigen Werke, welche Central-Dampfkessel- 
anlagen besilzen, den Betrieb behufs Aufrecht- 
erhaltung des Dampfdrucks.

5. Eisenbahn- und Scliiffsyerkelir der Wcrkc.

Abhangig von den 6rtlichen nnd Verkehrsver- 
haltnissen zu bestiramen.

Forderung nnd Aufbereitnng Ton Eisenerzen und 
Znsehlagmaterial.

1. Bedienung der Wasserhaltungsmaschinen.
2. T , BSstSfen ) „„„
3. , , Kalk-u. DolomitSfen/ fQrHal,enw''rŁc

Kokerei fur Huttenwerke.

Yoller Betrieb.

Hochofenwerke.
Yoller Betrieb.

Stahl werke, Pnddel-. Schweifs-, Walz* nnd Haminer- 
werke. Prałitzielierei.

1. Gestattong des vol!en Betriebes an einzelnen 
Sonn- und Festtagen von Abends 6 Uhr bis 
Morgens 6 Uhr, so dafs die Ruliezeit fur den 
Be t r i eb  sich auf die Zeit ron Morgens 6 Uhr 
bis Abends 6 Uhr beschrankt,

2. Bedienung und Bewachung der Feuerungen, Kessel, 
RShren und Pumpen.

3. Beschaftigung der Ofenleule und Mannschaften 
zar Beendigung der nothwendigen Arbeiten nach 
Schichlenschiufs und zur Wiederaufnahme des 
Toilen Beiriebs.
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Giefserei und Formcrel.

Heizung der Trocken- und TemperSfen (Sietnens- 
MartinOfen siehe Stahlwerke).

Kleineisenindustric.

Betrieb der continuirlich arbeitenden Oefen.

Maschinen-, Locomotiy, Waggon- und Sclilffsbau.
Briickenbauanstalten.

1. Betrieb der Lackirwerkstatt.
2. „ „ Beizerei.

Fiir ScliiiFswerftcn aufserdein 

Stapeliauf und Bugsiren von SchifTen zur Ausnutzung 
vo|i besonders gunstigen Wasserstands- und Witterungs- 
yerhaltnissen."

Diese Vorsćhlage fanden die Zustimmung des 

Gesammtvorstandes in der Sitzung vom 23. Marz 

1892. Unter dem 8. April v. J. wurde die 

belreffende Eingabe dem Hohen Bundesrath iiber- 

reicht. Gleichzeitig wurde beantragl, dafs seitens 

des Reichsamts des Innem bezw. des preufsischen 

Handelsministeriums Delegirte des Vereins s. Zt. 

zu den Berathungen iiber die zu erlassenden 

Vorschriften zugezogen werden mochten, und 

wurden ais solche Sachvcrstandige in Vorschlag 

gebracht die Herren: Geheimrath R i c h t e r ,

Freiherr von  S tu m m -Halberg, Geheimrath 

Meyer,  Director St ah l ,  General-Director B r a u n s, 

Director Re i t h ,  Assessor K l i i p f e l ,  Director 

G r u n d  und General-Director Ka mp .  — Die 

Berufung der Herren Sacliyerstandigen ist, soviel 

bekannt geworden, noch zu erwarten.

Mit Ende 1892 ist der Geschaftsfuhrer 

Dr. R e n t z s c h  aus der 18 Jahre und zwar seit 

Griindung des Vereins innegehabten Geschafts- 

fiihrung ausgeschieden. Derselbe wird jedoch 

auf Grund eines in der Vorstandssitzung vom

9. December 1892 gefafsten Beschlusses auf

5 Jahre die Vereinsstatistik in bisheriger Weise 

von seinem neuen Wohnort Dresden-Blasewitz 

aus fortfiihren.

Der Verein ist in sein 19. Vereinsjahr ein- 

getreten; in G Jahren wird er in der Lage sein, 

das 25 jahrige Jubilaum seines Bestehens zu 

feiern. Bis dahin wird es an ernster Arbeit fiir 

die Interessenvertretung der deutschen Eisen

industrie ebensowenig fehlen, wie solche in den 

yergangenen 18 Jahren nothwendig gewesen ist 

und stattgefunden hat.

♦ *
*

Der Generalversammlung ging eine Vor- 

standssitzung vorher, in welcher nach einem 

Referąte des Generaldirectors H a ar mann  der 

Antrag der norddeutschen Gruppe!, „bei der 

preufsischen Staatsbahnverwaltung wegen Aus

dehnung der fur Eisenerze, Schlacken und Koks 

zum Hochofenbetrieb gewahrten Fracl i termafsi- 

gu n g  auf die zum gleichen Zwecke yerwandten 

K o ks k o li 1 en vorstelligzu werden", angenommen 

wurde. An Stelle des von dem Posten eines 

s t e l l v e r t r e t e n d e n  Vo r s i t z e nd e n  zuriick- 

tretenden Generalconsuls Russell-Berlin wurde 

Director Servaes-Ruhrort  gewahlt. —  BetrefTs 

des a u s l a n d  i sch  en W e t t b e w e r b s  bei Ver- 

dingungen wurde beschlossen, die zustandigen 

Behorden auf die Nachlheile aufmerksam zu 

machen, unter denen die deutsche Industrie und 

das deutsche Nationalvermogen durch eine Be- 

yorzugung auslandischer Werke zu leiden hat. 

Generalsecretar Bu e c k  wird mit Abfassung des 

Berichts betraut, der in einem Ausschufs, bestehend 

aus den Herren Generaldirector Brauns, Director 

Servaes, E. van der Zypen, Cominerzienrath 

G. Lueg, Generaldirector Haarmann und dem 

Berichterstatter, durchberathen werden wird. —  

Ueber das a m t l i c h e  W  aar  en v e r ze i c  h n i fs 

berichtete Generalsecretar Dr. Beumer. Die von 

ihm im Namen der nordwestliclien Gruppe ge- 

stellten Abapderungsantrage wurden genehmigt.

Der Socialtechniker.
Im ersten Aprilheft d. J. mufsten wir des 

Herrn Dr. Lieber Angriffe gegen den Techniker- 

stand zuriiekweisen, nunmehr haben wir uns der 

Zartlichkeiten des Herrn August Bebel zu erwehren. 

Dieser aulserte am 3. Februar im Reichstag: 

„Ihre Techniker, Ingenieure und Betriebsleiter — 

die konnen wir gut gebrauchen, die werden eines 

Tages froh sein, wenn sie in dem socialdemo- ; 

kratischen Staat ihr Wissen ausiiben konnen und : 

freie Menschen werden." Gut gebrullt Lowel 

Kollerige Eachgenossen mi/gen sich argern 

iiber des Mannes Anmafsung, uns scheint „grofse i 

Heiterkeit" die einzig richtige Antwort zu sein. 

„Stahl und Eisen" hatte bereits mehrfach Ge- i  

legenheit, sich mit Herrn Aug. Bebel zu befassen.

Derselbe pflegt technische Fragen nach Art der 

seit einiger Zeit beliebten Aprilscherze zu be- 

handeln, die schwierigsten Aufgaben spielend zu 

! losen. Da werden Wasser und Wind, Elektricitat 

und Chemie, Ebbe und Flutli in Bewegung ge- 

setzt, um das irdische Paradies der Zukunfts- 

gesellschaft zu zaubern. In den fruheren Auf- 

Iagen seines Buchs uber die Frau sah des Sehers 

Auge die Wiiste Sahara in ein Binnenmeer mit 

den fruchtbarsten Ufern yerwandelt; in der letzten 

Ausgabe „mauserte" er sich, unterdruckte diese 

kiihne Absicht, die allerdings langere Zeit in der 

Presse spukte. Ob die beriihmte elektrische Her

stellung von Nahrungsmitteln aus anorganischen 

Stoffen auch der „Mauser" unterlag, wissen wir
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nicht, empfehlen’s aber dringend. Es ist eine 

Eigenheit von Halbwissern und Laien in tech

nischen Dingen, der Zeit und Wahrscheinlichkeit 

gewa]tigvorzugreifen,hochstgewagteBehauptungen 

aufzustellen. Wissenschaftliche Spitzen, berufene 

Sachkenner haben diese Sucht scharf gegeifselt, 

aber immer wieder steigen neue Seifenblasen auf 

zur Tauschung der blinden Menge. Dafs man 

damit dem Zukunftsstaat auf die Beine helfen 

will, mufs jeden Einsichtigen spafshaft beruhren.

Noch verkehrter sind Bebels Meinungen uber 

die Techniker selbst. Er sieht in diesen elende 

Sklaven des Kapitals, die nichts sehnlicherwiinschen, 

ais schnelle Befreiung aus des schnoden Mammons 

Ketten und Banden. Kein anderer Berufszweig 

durfte dem Socialismus so fern geblieben sein, 

wie wir Techniker, wahrend fast alle anderen 

Stiinde mit demselben liebiiugeln. Advokaten —  

wo fehlen solche bei politischem Unfug? — stehen 

ais offene und verkappte Anhanger in der Be

wegung; Professoren und Schriftsteller, niedere 

und hóhere Beamten, sogar Richter predigen 

stellenweise recht weitgehenden Staatssocialismus 

auf Kosten anderer Leute; ultramontane Kaplane 

unterscheiden sich in manchen Dingen wenig 

von echten Socialisten, dereń Geschafte die Frei- 

sinnigen nicht seiten besorgen, trotz parlamen- 

tarischer und literarischer Schlachten zwischen 

den beiden Parteien. Der fortschrittliche Abge- 

ordneteDr. Barth soli sich einem Wiener Journalisten 

gegeniiber geiiufsert haben: „In allen politischen 

Fragen sind die Socialdemokraten unsere natiir- 

lichen Bundesgenossen, und ich zweifle nicht, 

dafs sie mit der Zeit noch manches abstreifen, 

und sich in eine radicale Arbeiterpartei verwandeln 

werden, die mit uns Schulter an Schulter kampft. 

Wir konnen nichts eifriger wiinschen, ais dafs 

sie das nachste Mai ihrer 72 anstatt 36, die sie 

jetzt sind, ins Haus kommen." Wenn die Worte 

richtig wiedergegeben sind, dann bestiinde aller

dings eine innere Wahlvenvandtschaft, auf welche 

man, in Hinsicht der letzten socialpolilischen 

Re ichs tagS Y erhand lungen , das Sprichwort an- 

wenden konnte: was sich liebt, das neckt sich.

• Uns ist kein nennenswerther Techniker be

kannt, der im Verdacht socialistischer Neigungen 

stande. Die uberwiiltigende Mehrheil sieht in 

den Socialdemokraten bose Feinde. Die person- 

lichen Gesinnungen beruhen lediglich auf sach- 

lichen Gegensatzen. Wie Warme zum Feuer, 

so gehort Kapitał zur Technik. Wenn Hr. Bebel 

glaubt, man erziele gewerbliche Fortschritte auf 

Befehl eines socialistischen Machthabers oder 

Ausschusses, dann zeigt er damit arge Unwissen- 

heit in solchen Dingen. Der Hauptsporn zu Er- 

findungen und Fortschritten in den Gewerben 

ist die Aussicht auf entsprecbenden Lohn. Diesen 

etwa wie bei den olympischen Spielen durch 

einfache Lorbeerkranze zu ersetzen, klingt neu- 

zeitlićhen Anschauungen gegeniiber etwas sonder-

bar. Hr. Bebel will zwar im Vollbesitz aller 

Bildungsmittel die Menschheit auf eine geistige 

und sittliche Hohe heben, von der wir heute 

keine Ahnung haben. Einstweilen treiben dic 

Socialisten den Teufel mit Beelzebub aus, ver- 

drehen und liigen, hetzen und wiihlen, erregen 

Hafs und Neid, fachen die niedrigsten Leiden- 

schaften an, beginnen demnach ihre Volkserziehung 

in eigenthiimlicher Weise.

Erfindungsschutz ist der machtigste Hebel 

zum Fortschritt im gewerblichen Leben. Die 

socialisirte Gesellschaft kennt keinen solchen, 

entbehrt also des besten Antriebs. Mit Redens- 

^rten sich dariiber hinwegzusetzen, hilft niclils. 

Die Techniker der ganzen Weit beanspruchen 

Schutz ihres geistigen Eigenthums ais ein Recht. 

Wer’s ihnen nimmt, gilt ais ihr grofs ter Feind. 

Das luftige Kartenhaus der Himmelsstiirmer fiillt 

sofort zusammen, wenn man die Unmoglichkeit 

bedenkt, die ganze Weit mit einem Schlag zu 

socialisiren. Die unbegliickten Staaten wiirden 

die andern sehr schnell wirthschaftlich aufreiben. 

Selbst die vollkommenste chinesische Mauer ware 

dagegen auf die Dauer machtlos.

Das Kapitał hat fiir Handel und Gewerbe 

feine Fiihler, ist meist vor- und umsichtig, 

nothigenfalls aber auch kiihn und wagend, fiir 

demokratische Verwaltung wenig geeignet. Was 

soli es im neuen Staat ersetzen? Die óffentliche 

Meinung etwa? „Combien de sots faut-il pour 

faire le public?" fragte ein geistreicher Franzose. 

Vielleicht eine Behorde nach Art unserer Patent- 

amter? Patente zu verleihen oder abzuschlagen, 

kostet nicht viel, aber technische Vorschl3ge zu 

verwirklichen, kostet unter Umstanden sehr viel. 

Wenn jetzt Jemand Verluste erleidet, so tragt 

er die Verantwortung selbst. Das zukunflige 

Verbesserungs- und Erfindungsamt miisse sehr 

yorsichtig, also sehr sparsam sein, entspriiche 

dann aber kaum der neuen Richtung. Bei Fehl- 

griffen verschwande das Vertrauen rasch. Gharybdis 

oder Scylla! Stellte man Herrn Bebel an die 

Spitze dieser Behorde, so ware eins gegen zehn 

zu wetten, dafs seine technische Kiihnhęit den 

Staat bald abwirthschaften wiirde, zwar nicht 

durch Einbufse an Geld, das bekanntlich unter- 

driickt wird, sondern durch ertraglose Arbeit. 

Diese Fahrlichkeiten machen dem Mann in Reden 

und auf dem Papier keine Besorgnisse. Andere 

Leute sind anderer Meinung, gelten aber ais 

Dummkopfe in socialistischen Augen.

Da im neuen Staat Aufseher, Meister, Unter- 

und Oberbeamte selbstredend gewahlt werden, 

so hatten wir Techniker die schone Aussicht, 

aufser den waschechten Socialisten, Leute vom 

Schlag der Ahlwardt, Fusangel, Dasbach, Hitze

u. s. w. an die Spitze der grofsten Unternehinen 

gestellt zu sehen. Technische Begabung vereint 

sich seiten mit der Kunst des Stimmenfangs. 

Wer das beste, frechste Maulwerk hat, wird
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Vorgesetzter, die Gewerbthatigkeit zur steten 

Wahlschlacht mit ihrem ewigen Wechsel.

Niemand kann die Nothwendigkeit sachge- 

mafser, nicht uberstiirzter Heilung unserer socialen 

Schaden leugnen, am wenigsten der Techniker, 

da er inmitten der Arbeiter steht; aber sein 

Scharfblick hat langst erkannt, dafs dies auf dem 

Weg des Umsturzes der bestehenden Gesellschafts- 

ordnung nimmer gelingt. Er neidet nicht einen 

Alfred Krupp, der einst ais Tertianer die ver- 

fallene, verschuldete Fabrik des gestorbenen Vaters 

mit wenigen Arbeitern iibernahm, das kleine 

Unternehmen durch Fleifs, Zahigkeit, Ausdauer 

und Geschick zur hCchsten Bliithe brachte, son

dern er. ehrt ihn und folgt dem Beispiel solcher 

leuchtenden Yorbilder, die gar nicht seiten sind.

Z u s c h r i f t e n  an

In  Nr. 7 von „Stahl und Eisen“ * brachte das 

Grazer Stidbahnwalzwerk eine intoressante Notiz 

Uber die Haltbarkeit seinor MartiniSfen. Die darin 

angeftthrte Steigerung dor Ofenhaltbarkeit yon 

300 resp. 350 auf 650 Chargen mufs ais ein be- 

deutondor Fortschritt anerkannt werden.

Dafs das Grazer Werk diesen Erfolg ausschliefs- 

lich auf die crhiihte Aufmorksamkeit in dor Ofon- 

bewartung zurtickftihrt, und namentlich auf dio 

vorsichtigere Inbetriebsetzung, wird, da eine 

Aenderung des Zustellungsmaterials, dos Einsatzes 

und der Betriobsweiso nicht stattgefundon hat, 

in diesem Palle seine Berechtigung haben. W ir 

glauben aber auf Grund unserer Erfahrungen be- 

haupt.en zu kOnnen, dafs bei einem Ofen, der wie 

die hiesigen gezwimgen ist, zeitweise mit 65% 

P-haltigem Roheisen zu arbeiten, der an Schrott 

grofse Quantit;iten geringster Waare, d. h. stark 

yerrosteto Spiine, Schmelzeisen u. dergl. auf- 

nehmen mufs, lediglich durch grofsere Aufmerk- 

samkeit in der Bewartung und Inbetriebsetzung 

eine derartige Steigerung nicht hiitte erzielt werden 

konnen. Es ist, wie schon friiher erwiihnt, im 

hiesigen Werk auch v o r der Einfiihrung der neuen 

Construction mit grofster Vorsicht sowohl bei dor 

Inbetriebsetzung, ais auch bei der Ofenbowartung 

yerfahren worden, und dio Obormeister, sowie das 

Sclunelzerpersonal waren schon immer an der 

Ofenhaltbarkeit durch ein besonderes Gedinge in 

erheblichem Mafso interessirt. Wenn trotzdem 

fruher nur die in dem Heft Nr. 22 vom 15. No- 

yembor 1892 erwiihnte geringe Ofonlialtbai-keit

4 Vergl. Soite 303.

IX.it

Wir konnten Dutzende von beriihmten Namen 

anfiihren. Thatsachlich wird in keinem andern 

Stand das Emporkommen dem Strebsamen so 

leicht gemacht, wie im unsrigen. Verkiimmerung 

tuchtiger Krafte gehort zu den Ausnahmen. Da 

im Zukunftsstaat Niemand das Recht hat, den 

„Genossen“ zu uberflugeln, sich dadurch einen 

Vortheil zu sichern, so konnten wir Techniker 

in berufsmafsiger Faulenzeranstalt nur einbOfsen.

Keineswegs sollte hier eine socialpolitische 

Abhandlung geliefert, sondern nur der Verun- 

glimpfung des Technikerstandes entgegengetreten 

Werden. Wir lassen uns weder von Hrn. Dr. 

Lieber verachtlich, noch von Hrn Aug. Bebel ais 

leichte Beule der Socialdemokratie behandeln.

J. Schlink.

die Redact i on .  

er-0efen.

erreicht werden konnte nnd  dieselbe nach Ein

fiihrung des neuen Systems sofort ohne jede 

Aenderung imEinsatz, in der tiiglichen Ofenleistuug 

und im Zustellungsmatorial sich auf das 3- und 

4 fache und darubor erhohtc, so spricht dies dafiir, 

dafs allein der neuen Construction der giinstige 

Erfolg zugeschrieben werden mufs. Dafs die Ofen

haltbarkeit sich nunmehr u n u n t o r b r o c h e n  auf 

dieser Hohe bewegt und noch fortgesetzt steigert, 

beweist, dafs man es nicht m it einem Zufall zu 

thun hat, der auch vorhel- wohl schon auf dem 

einen oder anderen Werke yereinzelt eine besonders 

gunstigo Chargenzahl horboifulirte. Der in Nr. 22 

voin 15. Noyember 1892 und auch in der Notiz 

der Nr. 6 vom 15. Marz 1893 erwiihnte Ofen 2 ist 

am 16. April nach einer Campagne von 797 Chargen 

zur Reparatur abgestellt worden. Es ist begreiflicb, 

dafs die Resultate dor Schonwiilderschon Oefen 

andere Werke angespornt haben mogen, durch 

sorgfaltigo Bewartung und Inbetriebsetzung auch 

ihre Resultate zu yerbessern. Ohne besonders 

giinstige Yorbedingungen waren indessen Erfolge, 

wio sie das Grazer Stidbahnwalzwerk anfuhrt, 

unserer Ansicht nach nicht zu erzielen gewesen, 

und wir glauben, dafs alle, in Bezug auf ihre 

natiirlichen Yorhiiltnisse, weniger gut situirten 

Werke derselben Meinung sein werden. Die 

grofse Verschiedenheit dor steirischon und unserer 

Betriebsverhiiltnisse sei in Nachstehendom erwiihnt.

Auf dem hiesigen Werke wird sehr viel Roh

eisen mit hohem Silicium- und Phosphorgehalt 

(S. Nr. 22 vom 15. Noyember 1892) und so viel ais 

erhaltlich Schrott geringster Qualitiit verarbeitet, 

Das Product besteht fast ausschliefslich aus

5
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weichstem Materiał. Dor Kalkzuschlag mufs des- 

lialb ein bedeutender sein, und die Sclilackon- 

mengo wird eino aufscrordcntlich grofse. Jeder 

einzelne dieser Factoren triigt dazu bei, dio Ofen- 

haltbarkeit wesentlich zu beeintriichtigon. Stellt 

man dem gegontlbor das Arboiten mit dom solir 

lihosphorarmen steirischen Rohoison, don hier- 

durch bedingten geringen Kalkzuschlag, welcher 

nur ein milfsiges Sehlackonąuantum erzeugt, dio 

Yorzugsweise herzustollondo hiirtero Qualitiit des 

Stahles und schliefslich auch noch dio fiir dio 

Yergasung giinstigoro Kohlo, beriicksichtigt man 

ondlicli don nicht zu untorschatzenden, ungiinstigen 

Einllufs der sonntiigigon Betriebsunterbrechung, 

welclio in Oborschlesion goboton ist, in Steiermark 

abor nicht, so giebt dios schon eine ganze Roiho 

von Punkten, welche geeignet sind, den orhob- 

lichen Unterschiod der beidersoitigen Ofenhaltbar- 

keit bei sonst ganz gleichor Aufmerksamkeit in 

der Botriebsfilhrung zu erklJlren. Um auch nur 

anniihernd dieselbe tiiglicho Ofenloistung zu or- 

ziolon, mufs zudem dor Ofen bei den hiesigen 

Verhliltnissen viel sclmrfer getrioben, also mehr 

angestrengt worden ais in Steiermark. Wahrend 

os sich hier um oinon intonsiyen Frisohprocefe 

handelt, niihert sich dort das Verfahren mehr 

oder weniger einem Zusammenscbmolzen vor- 

schiedener Eisonsorten.

Es scheint uns hiernach sicher, dafs, wo so 

giinstigo Yorbedingungen oxistiren — und auch 

deutsche Werko befindon sich vereinzelt in dieser 

gliicklichon Lage — d io  R o s u l t a t e  d u r c h  

A n w o n d u n g do s n e u e n  S y s t e ms noch  

b e d e u t e n d  g o s t e i g e r t  w e rd e n  k o n n t e n .  

Hierbei ist allerdings der zweite Punkt, welchen 

das Grazer Slidbahnwalzwerk zur Sprache bringt, 

zu berucksichtigon.

Auch wir haben boi unseren Oefen die Er- 

falirung gomacht, dafs nach etwa 700 Chargen dio 

Hegeneratoren stark vei'schlackt sind, und der 

Essenzug nicht mehr hinreiclit, die regelmafsige 

Gas- und Luftzuffihrung zu gewahrleisten. Es 

werden z. Z. in dieser Richtung Vqrsuche an- 

gestellt, welclie noch nicht abgeschlossen sind. 

Wenn das Grazer Werk indessen ausftihrt, dafs 

der dortige Ofen seiner sonstigen Beschaffenheit 

nach noch 100 Chargen hatte leisten k o n n e n ,  

so erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dafs 

unser Ofen 1 nach der ersten Campagne von 712 

Chargen mit neu ausgesotzten Regeneratora! und

denselben KOpfen wiederum 530 Chargen gonmcht 

h a t ,  und dafs Ofen 2, welcher mit 797 Chargen 

abgestellt wurde, ebenfalls der Hegeneratoren 

wegen aufhoren mufste, wahrend die Kopfe ohne 

weiteres, das Gewolbe nach einer grOfaeren Ro- 

paratur noch langero Zoit hindurch hiitten benutzt 

werdon konnen. Solbstverstiindlich betrachten 

wir im tibrigen dio bisher erzielten Resultate 

durcbaus noch nicht ais dio Grenze des iiberhaupt 

Erreichbaren. W ir sind viclmehr unausgesetzt 

bemtiht, weiter zu kommen und festzustellen, in 

welcher Weiso dio durch das Schiebersystom ge- 

wahrleisteto, grofse Haltbarkeit der Kopfe, der 

Ziige und des Gewolbes am yortheillmftesten und 

zweckmafsigsten auszuntttzen sei. So ist os z. B. 

nicht ausgeschlossen, dafs wir es domnaclist vor- 

ziehen werden, noch bevor dio Regeneratoren zu 

stark yerschlackt sind, also vielleiclit nach 500 

Chargon, das Umpacken derselben vorzunelimon, 

und alsdann ohne irgend .eino andere Reparatur 

den Ofen weiter zu treiben. W ir glauben nach 

don bisherigen Erfahrungen alsdann auf weitere 

500 Chargen sicher rechnen zu dttrfen, so dafs 

das regelmafsige Ergebnifs dann 1000 Chargen pro 

Campagno betragen wiirde; 712 + 630, also 1242 

sind ja mit denselben Kopfen thatsachlich schon 

erreicht wordon.

Dio Yerarbeitung stark verrosteter Spane — 

iibor dio das Grazer Werk des Weiteron spriclit — 

sowie jedes anderen stark verrosteton Schrottes 

vollig auszuschliofson ist, wo dio Yerhaltnisso 

dies gestatten, sicher sehr zu ompfehlen. Der 

hiesige Martinbetrieb, bei welchem aus besonderen 

Riicksichten calculatorischer Art viel geringer 

Schrott yorarbeitet werden mufs und aufsordem 

des Phosphors wegen ein hoher Zuschlag von 

Kalk nothwendig ist, dosson Staub die Versclilackung 

dor Rogoneratoren befórdert, ist in diosor ITinsicht 

iibel daran. W ir glaubon, dafs Werko, boi welchen 

die Verhiiltnisse giinstiger liegen, durch Anlage go- 

ntigend grofser Kammern und rationellor Schlacken- 

fange dio Schwierigkeiten der Verschlackung wohl 

yermeiden konnton, auch wenn infolge dor An- 

wondung des neuen Systems dio Ofenhałtbarkeit 

iiber dio bisher erreichte Ziffor von 797 Chargen, 

wie zu erwarten stelit, noch erheblich hinausgehen 

sollte.

FriedenshOtto, den 17. April 1893.

Dowerg.
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Mittheilungen aus ciem Eisenhuttenlaboratorium.
Einigo ncuo elektrische Oefen.

Neben ihrer V«nvendung in dor Grofsindustrio 

hat dio Elektricitiit auch in  chomischen und 

inotalhirgiscliau Laboratorion boi vorschicdenon 

hoclist interessanton Schmolzvorsuchen Anwendung 

gofunden. Es kann ja auch keinom Zweifel untor- 

liegen, dafs der elektrische Lichtbogon, der os 

ormoglichto, Tomperaturen bis zu 30000 zu ont- 

wickoln, dom Forschor Mittel und Wogo bietot, 

Roactionen auszuf(ihren, dio frtihore Untorsuchun- 

gon hoclistons ahnon liofsen. Um nur einigo won i go 

Boispielc anzuftiliron, wollen wir bemerken, dafs 

bei etwa 2500 0 Kalk, Magnesia und Strontian in 

oinigen Minuton krystallisiron. Erroicht die Tem

peratur otwa 3000°, so reducirt Kohle schnell das 

Calciumoxyd unter roichlichor Entwicklung des 

Metalls.

Chromsosquioxyd, fiir sich erhitzt, wird in 

schwarzos, in langen Prismen krystallisirondes 

Oxydul (iborgoftihrt. Das boi don hochsten Tem- 

poraturen unserer Oefen durch Kohle nicht reducir- 

baroUranosyd erloidot bei 3000° Reduction. Ferner 

werdon dio Oxyde des Nickels* Kobalts, Mangans 

und Chroms boi 2500° durch dio Kohle sehr schnell 

reducirt. Roino Thonerde schmilzt in oinem 

Kohlotiogel bei dieser Toniperatur niit.Loichtigkeit 

und krystallisirt dann. Stoigort man dio Tem

peratur noch weiter, so findot vollstiindigo Yer- 

lliichtigung dor Thonerde statt. Eisensesquioxyd 

schmilzt schnell, vorliert Sauerstoff und giebt theils 

iliissigcs, theils krystallisirtes magnotisches Eison- 

oxyd.*
Ais Yorbild fiir mehroro nouo oloktrischo 

Schtnolz- und Reductionsiifen hat dio bckannte 

Schmelzvorrichtung von S ir  W i l l i a m  S iem ens  

gediont.

Unter den noueren Constructionen ist in 

erstor Linio dor Apparat von H. M o i s s a n  zu 

nennen. Diosor Ofen bestolit aus zwoi Uberein- 

ander befindlichen Ziegeln aus Aotzkalk. Der 

untere Zicgel hat eino Liingsfuroho zur Aufnahme 

dor beiden Elektroden und in der Mitte eino kleine, 

ais Tiegel dienondo llohlung, in wolcho auch ein 

kloiner Kohlotiogel gestellt worden kann. Handolt 

os sich um Reduction von Oxyden, so wird cin 

griifserer Tiegel angowendet und durch eino im 

oboren Cylinder ausgesparte Oeffnung oin Gemisch 

dos Oxydes und dor Reductionskohlo oingetragen. 

Boi oinor Botricbskraft von 50 o erhielt man einen 

Lichtbogon, dessen Temperatur etwa 3000 0 erroichte.

Spiiter wurde der yorstehond beschriobeno 

Ofen von M o i s s a n  in Gomoinschaft mit 

J. Y i o l l e  umgeandort. Jetzt bosteht der Ofen, wio

* II. M o i s san ,  „Compt.rend.“ 1892, S. 1031. 

Durch „Chem. Ztg.-Rep.“ 1892, S. 370; 1893, S. 35

Figur 1 zoigt, aus einem cylindrisclion Bo- 

Jiiilter aus Kohle, dor obonso hoch wio woit ist 

und aus oinem Stiick oinor Kohlorohre gebildet 

wird, welches mit 'seinem unteren Endo auf einer 

Flatto aus Kohle ruht, wiilirend dor obęre Theil 

eino Kolileplatte von gleichem Durchmesser tragt.

Fig. 1.

Der oloktrischoBogen spielt zwischen 2 horizontalon 

Elektroden, dio durch 2 soitlieho Oeffnungon cin- 

gofiihrt worden. Der Koblouylindor steht in oinom 

Kalksteinblock, von' 'dessen^Wandung er durch 

eino 5 mm dicko Luftscliicht^ getrennt ist, 

wahrend er mit seiner' Basis auf oinor, Untorlago 

von Magnesia ruht. Dio Dimonsionen'dos.Apparatos

Fig. 2.

sind je nach dor Kraft, iibor welche man verfiigt, 

yorschioden. Dio ais Elektroden dionondon Kolilc- 

cylindor worden durch verticalo Eisenstangon go- 

tragen, wolcho in horizontalon Schlitton befestigt 

sind, so dafs man dio Elektroden nach Belioben 

oinander nahern kann. Letztere erhalten den 

Strom durch starko Kupfermuffen, wolcho mit
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Backen versehen sind, zwischen die man die Endon 

dos dynamo-elektrischen Kabols einklemmt.

Dor elcktrischo Ofen von E. D u ero te t & 

L. L e j e n n o *  hat in seiner ursprttnglichon An

ordnung die in Fig. 2 gezoichneto Gestalt. Der 

eigentlicheSehmelztiogol besteht aus einom Kohlon- 

bloek: O ist ein beweglicher Kohlenstift. O und O1 

sind Gas-Zu- und Ableitungsrohron. Durch oino 

seitliche nicht gezeichnete Oeffnung kann das 

Schmolzmaterial eingetragen werden. Der Zwischen

raum zwischen dom Mefcallmantol M Ml und dem 

Tiegel CR ist m it feuerfester Masse R ausgekloidot. 

Der elektrische Strom wird durch einen Draht B 

in die Kletnmschraube, von dieser in den Motall- 

mantel und mittels dor Schraube V in don Tiegel 

goleitct. Die Rflckleitung erfolgt durch A.

Das Unbeąuemo bei dieser Einrichtung ist, 

dafs, falls der Strom oino Zeitlang unterbrochen 

wird, die geschmolzeno Masse erkaltet und wieder 

erstarrt.

Bei der neuen Anordnung (Fig. 3) ist dieser 

Uebelstand vermieden. Nach dem vorhor Gesagten

Fig. 3.

ist dio Einrichtung des abgeitnderten Ofens 

auch ohno weitere Erklarung verstS.ndlich. Bo- 

morkenswerth ist, dafs hier zwei Kohlenstifte C und 

C' angebracht sind. B ist dio EinfttllBfTiiung. Die 

Oeffnungen Ch in der Yordor- und Hintorwand 

sind mittels Glimmerplattclien versehlossen, durch 

welche man die Yorgiingo im Ofen beobachten 

und auch Temperaturmessungen mit Hiilfe des 

optisclion Pyromoters von Mesure & Nouel an- 
stellen kann.

Dor zwischen den Kohlen CC' fibergehende 

Bogen kann von aufsen durch die richtende 

“Wirkung eines neben dem Apparat befindlichen 

Magneten gewissermafsen in eine verlśingerte, 

elektrische Lothrohrflamme umgowandolt werden. 

Man kann auf diese Weise den Bogen direct auf 

dio in dcm Tiegel befindliche Substanz ricliten.

J o l y  und Yezes  haben mittels dieses elok- 

trischen Tiegels Ruthenium und Osmium ohno 

Osydation ais Motallregulus erhalten.

Zwischen dem eloktrischen Tiegel und den 

Oporironden ist iinbedingt ein Schirm von berufstem 

oder farbigem Glase anzubringen, welcher einen

*„Lo Genie civil* 1893, XX II, S. 222.

grofsen Theil der fUr das Augo unertriigliclien 

Liehtstrahlen abhiilt. Die durch die grofse Hitze 

bedingte Unbeąuemlichkeit liifst sich auch mildern 

durch Anwendung von Chlorsilber-Gelatineplatten, 

m it denen man, jo nach der Zeit, welche man sio 

dem Lichte aussjtzt, und der Dauer dosEintauchens 

in den Entwickler, alle Farbuugen bis zur volligen 

Undurchsichtigkeit erreichen kann.*

Ueber die ungleiche Verlheilung des iYlangars in Fcrro- 
mangan von Prof. W. Hampe.

Von dom Bruchstiick oiner Massol wurden aus 

vorschiedenon Bohrlochern Proben aus Yerschiede- 

non Tiefen gcholt. In  der oberen Erstarrungs- 

schicht wurden S2,82% Mn gefunden, in demselben 

Bohrloch aber aus dor Mitte dor Massel 81,97?ó. 

Eine von dor Soite, Gulsflache, entnommeno Probe 

ergab 81,10%' und oino von der gegonuberliegenden 

Seite, Bruchlliiche, 80,17%. (Chom.Zeit. 1893, S. 99.)

Ueber Bestimmung von Chrom in Ferrochrom nnd 
Chromstahl von Dr. J. Clark.

Nachdem Yerfasser die Yorschiedenen Yer

fahren, dio zur Auflosung des Ferroęhroms iu 

Vorschlag gebracht worden sind, besprochon hat, 

giebt er folgende nouo Yerfahren an, m it denen 

os gelingen soli, das Ferrochrom yollstandig auf- 

zuschlicfson:

I. Magnesia- und  Soda-Yorfahron.

I g des feingepulyerten Fcrrochroms wird in 

oinem Platintiegol mit 5 g einer Mischung, dio 

aus zwoi Theilon frisch gebrannter Magnesia und

3 Thoilen feingoj>ulvorten Aetznatrons besteht, 

innig gemengt und der Tiegel derartig uber einem 

kleinen Bunsonbronnor orwiirmt, dafs nur die 

Spitzo der Flamme don Boden beriihrt. Dio 

Oxydation beginnt sofort und erfolgt so heftig, 

dafs der Tiegelinhalt gliiht. Nachdem man oino 

halbe Stundo bei dieser Temperatur, ohno um- 

zuriihren, gogliiht hat, wird dio Flammo ver- 

grofsort und noch eine halbe Stundo stark gogliiht. 

Nun bringt man den Tiegelinhalt in oino Porzellan- 

schalo und behandelt ihn eino Minuto lang mit 

kochendem Wasser, um das Chromat in Losung 

zu bringen. Zur Zersetzung des Manganats fiigt 

man tropfeńwoise Wassorstoffsuporoxyd hinzu, bis 

keine Farbenverwandlung mehr eintritt. Zur Ent- 

fernung des uberschtissigen Wassorstoffsuporosyds 

wird die Losung einige Minuten gekocht, hierauf 

filtrirt, mit Schwefelsiiure angesśŁuort und das 

Chrom in der Weise bestimmt, dafs man zu der 

sauren Losung einen Ueberschuis an Eisenoxydul- 

| ammonsulfat fiigt und d.\s unoxydirte Eisen mit 

einer Normalkaliumbichromatlosung titrirt. Ob- 

zwar die grofste Menge des Chroms bei der ersten 

Schmelzung gelost wird, entgeht immer ein Theil 

der Oxydation. Der unloslieho Riickstand auf dem 

Filfcer wird deshalb gogliiht, in einem Achatmorser

* Compt. rend. 1893,639. Chpin. Ztg. Rep. Nr. 9.
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zorrioben und nouerdings mit d«r unggfilhr doppoltwi 

Mcngo Magnesiamisojiung wahrend <sinor lialbon 

Stunde gegliiht, und die Chromsiiure, wio vorhin 

beschrieben, bestimmt. Der dicsmal gobliebono 

Biickstańd wird in ein Beelierglas gobracht und 

der Uęberschufs der Magnesia durcb ITinzufÓgon 

von ycrdiinntor Schwefolsiiuro entfornt. Das Eison- 

oxyd wird sodami abliltrirt und abermals mit dom 

Magncsiagemiscli geschmolzen, um dio letzten 

Spuron des Chroma zu gowinnen.

B o i s p i o 1:

Dio I. Schmelzung ergab . . 0,5191 g 51,91 %

„ II. „ . . .  '0,0320 „ 3,20 „

„ III . „ . . .  0,0096 „ 0,96 „

’ IV> ” ” - • -
Zusammen . . 0,5907 g 59,07 %

II. K a i k-Na tron- Ver fali ron.

Reiches Forrochrom kann auch oxj'divt werden 

durch Erhitzon dor fcingopulvorton Legirung mit 

der funffachen Menge eines Gemisches von gloichen 

Theilen Kalk und Aotznatron. In diesem Falle 

ist es jedoch rathsam , vor dom Ahfiltriren ungo- 

fiilir 2 g Natriumbicarbonat hinzuzufugen, sonst 

aber ist dor Vorgang so, w ij oben beschrieben; 

Hier sind in der Regel 4 Schmelzungen erfordorlich.

III . Cal ci u m li y dr o xy d - Yo r f a li r o n.

1 g der feingepulverton Legirung wird mit 

dor dreifaclien Mcngo Calciumhydrat gemiscbt und 

in einem Platin-, Nickel- oder Porzollantiogol in 

einer Muffel oder iiber dem Gebliise wahrend einer 

halben Stunde erhitzt. Dio Reaction ist am 

hoftigston in einem Platin- oder Nickeltiegol, 

allein beide Metalle werden stark angegriffen, 

woshalb os sich empfiehlt, Porzellantiegol zu ver- 

wendon. Der Inhalt dos Tiogels besteht aus einem 

griinen Pulver, das leicht mit einem Glasstab 

zerdriickt werden kann und koin Chromat onthiilt 

Das so gebildeto Chromoxyd kann in Chromsiiure 

umgowandolt werden, indom man zu dom Tiegel- 

inhalt 5 g dos oben erwiihnten Magnesianatron- 

gomengos hinzufugt, m it einem Stiibchen uniriihrt 

und neuerdings in der Muffel oder iiber einem 

Bunsonbrenner oino Stunde lang erhitzt. War 

das Forrochrom nicht gentigend fein pulvorisirt 

so ist os rathsam, die Kalkschmelze zu zorroibon, 

l)ovor man die Magnosiamischung zusetzt. Der 

Tiogelinhalt wird nunmehr mit Wasser und etwas 

Wassorstoft'suporoxyd aufgokoclit und nach dom 

Hinzufiigen von etwa 3 g Natriumbicarbonat 

filtrirt, und die Chromsaure in der eben be- 

schriebenen Weise titrirt. Da sich eino kleino

Mongo Chrom meist dor Oxydation entzioht, so 

wird dor unloslicho Ruckstand mit etwa dor 

gleichen Mongo Magnesianatronmischung eino 

halbe Stunde lang gegliiht und das Chromat, wie 

beschrieben, bestimmt. Eventuoll erfolgt noch 

eine dritto Schmelzung.

Beisp iol .

Nickeltiegol Porzollantiogol

gerunden

B
»/o

gefunden

K
»/o

I. Schmelzung 0,5645 56,45 0,4904 49,01

II. 0,0231 2,31 0,0673 6,73

III . 0,0045 0,45 0,0323 3,23

IV. n — — 0,0025 0,25

Zusammen 0,5921 59,21 0,5925 59,25

Dieses Vorfahren eignot sich besser fiir chrom- 

armo Legirungen ais dio anderen erwiihnten Me- 

thodon.

IV. S cli w o f o 1 v o r f a h r o n.

1 g foingepulrerto Legirung wird in einem 

Porzellanschiff in einem Porzcllanrohr in Schwefel- 

datnpf erhitzt; das Metali gerath hierboi in Gluth, 

schwillt zu seinem mehrfachon Yolumen an und 

ein Theil des Pulvers wird leicht mit den Sehwofel- 

dampfon woggotragon. Dic so erhaltenen Scliwefol- 

motalle worden in einer Agatschalo zorrioben und 

mit dor aclitfachen v Mcngo dos Magnosianatron- 

gemisehes erhitzt. Die woitero Behandlung ist 

gleich der yorhergohondon.

V. S c h w o f e 1 k o h 1 o n s t o f f v e r f a h r e n.

Dio Schwoflung der Metalle geschieht noch 

besser in SchwefclkohlonstofTdampf; wenn auch 

das Pulver aus dem Porzellanschiffchen heraus- 

fiillt, so finden doch koine weiteren mechanischen 

Verluste statt.

Zur Bestimmung von Chrom in C h ro m 

stah l  eignen sich am besten die beiden letzten 

Vcrfahren. Hiorboi sind irgondwelcho mechanische 

Vorlusto nicht zu bofiirchton; dagegen bleibt etwas 

Schwofolmetall gorn an dom Porzollanschiffchon 

hafton; man braucht das ScliifTclien abor nur ein 

wenig in Luft zu erhitzon, um es leicht ablosen 

zu konnen. Die Schwefolmetalle wordon im Por- 

zellantiegel gorostet und dann mit dor viorfaclien 

Menge Magnesianatrongemisch erhitzt. In  der 

Regel sind zwei Schmelzungen yollstiindig aus-

i reichend.

(.Journ. of Appl. and Anal.Chem., 1892, S. 413.)
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Patentanmeldungen, 
welche von dom angcgebenon Tage an w a h re n d  z w e i e r  
M o n a t e  zur Einsichtnahmo Illr Jodermann im Kaiserlichen 

Patentami in Berlin ausliegen.

6. April 1893: KI. 5, T 3658. FOrdermaschine 
mil zwei auf parallelen Wellen hintereinander an- 
geordneten SeilkSrben. E. Tomson in Dortmund.

KI. 10, F G400. Herstellung von Koksbriketts 
durch Yerkohlung von Sleinkoldenbrikelts. H. C. J. M. 
Fock in Bussum und G. C. van Vcen in Amsterdam.

KI. 31, L 7449. Schmelzen und Ueberhitzen von 
Metallen und anderen SlofTen. Dr. Carl Gustaf Patrik 
de Laval in Stockhohn.

KI. 40, 1’ 6063. RingfOrmiger Ofen zum KOsten 
von Erz. Richard Pearce in Deuver (Colorado, V. St. A.).

10. April 1393: KI. 49, B 13011. Lótlien von 
Aluminium. Anton Bauer und Xaver Schmid-Lechrier 
in Mnnchen.

13. April 1893: KI. 7, D 5596. Reinigung des 
Walzdrahts von Schlacken und Oxyden durch Er
hitzung vermittelst des elektrischen Stromes; Zusatz 
zu Nr. 65860. Firma Delseit, Feith & Kilnne in Koln.

KI. 10, L 6795. Yerfahren zur FOrderung der 
Verbrennung; Zusatz zu Nr. 61034, Standard Coal 
and Fuel Co. in Boston, V. St. A.

KI. 49, A 3085. Vorrichlung zum Erhitzen von 
Gegenstanden auf elektrischem Wege. Edwin Eliott 
Atigell in Somerville, V. St. A.

KI. 49, G 7826. Yerfahren und Loth zum Plattiren 
voti Metallen. Eduard Goli in Offenbach a. M. und
C. Vateky in Bornheim-Frankfurt a. M.

KI. 49, R 7037. LOthmelall. zum LOthen von 
Aluminium. Alexius Radęr in Christiania.

17. April 1893: KI. 20, U 825. Oberbau fur elck- 
trische Eisenbahnen mit unterirdischer Stromzufiihrung. 
Union, Elektricitiits-Gesellschaft in Berlin.

KI. 40, B 14121. Bodenstein fur Schachtofen. 
Hermann Bansen in Tarnowitz.

KI. 49, Nr. 2699. LćRbcn von Aluminium. Otto 
Nicolai in Wiesbaden.

Deutsche Reichspatente.

KI. 5, Nr. 07085, vom 
26. August 1892. Duis- 
b u r g e r M a s c h i n e n b a u - 
Ac t ien  - Gesellschaft 
vorm.Bechem & Keet- 
m a u n i n Duisburg .  
Spannsilulc, zum Tragen 
ton Gestein boh rmaschi n en.

Um die die Siiulo fest- 
spannende Muller a gegen 
LSsen beim Arbeiten der 
Bohrmaschine zu sichern, 
fafst Ober sie eine Mutter b, 
welche mit einem dem Ge

winde der Spannsaule c entgegengesetzten Gewinde 
yersehen ist

KI, 50, Nr. 68096, vom 20. April 1892. G. Koltz 
in Gunnigfeld bei Wattenscheid i. W. Pumjien- 
gestdnge aus Drahtseilęn.

Um das Dralitseil behufs Verwendung ais Ge- 
st&ngc bei Scbachtpumpen in achsialer_Richtung un-

elastisch zu machen, wird es verzinkt, verzinnt oder 
verbleit, so dafs die Raume zwischen den einzelnen 
Dr&hterTmit Metali ausgefOllt sind, das ein Zusammen- 
ziehen und Wiederausdebnen der Drahte bei Be- und 
Entlastung verhindert.

KI. 41), Nr. 07 009, voin 30. Juli 1892. Joseph 
und John Nicoll Lindsay in Dundee (Schottland). 
Yorrichtung zum Pressen gekrijpfter Wellen.

Die gerade Welle wird in die Lager a gelegt und 
Ycrmittelst der Keile c in denselben befestigt. Wird

dann der hydraulische Kolben d gehoben, so biegt 
dio Patrize e die Welle bis in die Matrize i durcli, 
wobei die seitlichen Backen o von den Schragen r 
zusammengeschoben werden und der Krópfung die 
gei aue Form geben.

KI. 4!>, Nr. 07 500, vom 27. October 1891. 
J o n a t h a n  und Joseph  Mason in London und 
Wi l l iam Sąuires Codner in Newington (Coiinty 
of London). Herstellung ton Flurblechen.

Es wird zuerst ein 
auf einer Flachę mit 
parallelen Rippen 

versehenes Blech « 
gewalzt, sodann wer
den die Rippen auT 
einem Vor- und Fer- 
tigwalzwerk gespal- 
ten und die trapez- 
formigen Zwischen- 
raume zwischen den 
Rippen mit einem 
nicht glatten Mate
riał c (Blei, Lino
leum) gefullt, wonach 
das Blech nochmals 

zwischen glatten 
Walzen durchgewalzt 
wird, dio die Ful
lung c in die Hohl
raume fest einpres- 
sen.

Bericht iiber in- und ausliindische Patente.
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KI. 4«J, Nr. 07 430, vom 10. October 1891. 
Heinrich Ehrhardt  in Dusseldorf. Herstellung 
von Hohlk&rpern (Iłohren).

Das volle Werksluck ct rulil in der Matrize b und 
wird von dem hydrauliscben Slempel c von gleicbeni

KI. 4!), Nr. 07107, vom 28. Juli 1892. Ado l f  
Klostermann in K51n. Abs ■hneiden ion T-Einen.

Das Eisen wird in einen demselben ent- 
sprechenden Ausscbnitt u des Bloekes a gelegt, der

Querschnitl'Cbęr den Dorn d getrieben, welcher die 
HOhlung in' a herstellt. Kommt das iiber den Dorn d 
sich schiebende^Rohr'<t zwischen die Walzen e, so 
erfassen diese dasselbe, unterstiitzen die Prefsarbeit 
und kalibriren das Robi-.

KI. 4!), Nr. 07513, vom 11. Mai 1892. Wi l l iam 
Henry Day ton in Torr in 'g ton  "(V. St. A..) 
Schmicden von conischen Stangen.

In dem Kopf einerJjWelle a sitzen radial ver- 
scbiebbar die Schmiedebacken b, welche beim Dreben

unter dem Messer b einen Schlilz e besitzt. Geht das 
Messer b herunter, so stOfst es aus dem Eisen 
einen Span heraus, der in den Schlitz c fiillt und 
durch den Kanał e enlfernt wird. Um ]]Eisen ver- 
schiedener GrSfse schneiden zu konnen, ist der Błock a 
zweitheilig und vermittelst der Schrąuben o stellbar. 
Diesen entsprechend ist die Griifse des Messers b 
zu wiihlen.

KI. 10, Nr.07275, vom 28. Juni 1892. Dr. Theodor 
Bauer in Berlin. Liegender Koksofen.

Zwischen je zwei Ofenkammern befmden sich 
drei Reihen Kanśtle. Die miltlere Reihe dient zum 
Einfflhren des Gases und der erhitzten Luft, wohin- 
gegen die aufseren, den Kammern zunachst liegenden 
Reihen zur Verbi'ennung von Gas und Luft dienen. 
Die Verbrennungsgase fallen dann nach unten und 
umspulen hierbei die Erhitzer fflr die Veibrennungs- 
luft. Die Gase treten demnach bei a an beiden Seiten 
der Ofenbatterie ein und gehen durch b in die HOhe. 
Oben verz\veigen sie sich nach beiden Seiten und 
treffen hier mit der Heifsluft zusammen. Letztere 
tritt bei c in die Ofenbatterie, steigt durch die von 
aufsen von den Verbrennungsgasen erhitzten Luft- 
erhitzer d in dio Hohe und gelangt auf dem Wege e i o 
mil den Gasen zusammen. Die Verbrennungsgase 
fallen dann durch rs nach unlon, umspfllen die Luft- 
erhitzer und gehen dann fort.

der Welle a vermittelsl der an den feslgelagerlen 
Hollen c yorbeigleitenden Zwischenstucke i um so 
w#iter nach innen gcstofsen werden, je weiter die 
Keile e yermillelst der Welle o angezogen werden. 
Der zu schmiedende Slab geht durch letztere hindurch.
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Sf ta t i s t i sches .

Statistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
..................

Monat Marz 1893.

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

T onnen.

P u d d e l -

R o l i e l s e n

u m

S p le g c l-

e ls e n .

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

Ostdeułsche G rup p e ........................
(Schlesien.)

Mitteldeutsche G ru p p e ...................
(Sachsen, Thuringen.)

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

SUddeutsche Gruppe ........................
(Bayern, WOrttemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.) 

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

37

13

1

1

9

6

64 666 

- 28 822

210 

19 897

13 092

Puddel-Roheisen Summa .
(im Februar 1893 

(im M5rz 1892

67
67
69

. 126 687 
120 237) 
161 169)

B e s s e m e r "

Nordwestliche G ru p p e ...................
Ostdeułsche G rup p e .......................
Mitteldeutsche Gruppe . . . . .  
SUddeutsche G rup p e .......................

6
1
1
1

27 818 
2 820

1 450
R o l i e i s e n . Bessemer-Roheisen Summa .

(im Februar 1893 
(im Marz 1892

9
9
9

32 088 
26 725) 
34 668)

T h o m a s -

R o h e i s e n .

Nordwestliche G ru p p e ...................
Ostdeułsche G ru p p e .......................
Norddeutsche Gruppe.......................
SUddeutsche G ruppe ........................
Sildwestdeutsche Gruppe . . . .

12
2
1
7
9

75 037 
6 130 

11 150 
31 931 
73 539

Thomas-Roheisen Summa .
(im Februar 1893 

(im Marz 1892

31
31
29

197 787 
156 662) 
169 593)

CS-iefssei-ei-

R o l i e i s e n

und

G u J 's \ v a a r e n  

I .  Schmelzung.

Nordwestliche G ru p p e ...................
Ostdeułsche G rup p e ........................
Mitteldeutsche Gruppe . . . . .
Norddeutsche Gruppe . . . . .
SUddeutsche Gruppe . . . . . .

Sildwestdeutsche Gruppe . . . .

9
6
1
2
8
5

14219 
2 978
1 615
2 645 

19 417 
11963

Giefserei-Roheisen Summa .
(im Februar 1893 

(im Miirz 1892

31
32 
32

52 837 
48 218) 
48 214)

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

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen. , . .
Bessemer-Roheisen......................................
Thomas - R o h e is e n ......................................
Giefserei-Roheisen................................

126.687 
32 088 

197 787 
52 837

Production im Mdrz 1893 .....................................
Production im Mdrz 1892 ......................................
Production im Februar 1893 .................................
Production vom 1. Januar bis 31. Mdrz 1893 . . 
Production vom 1. Januar bis 31. Mdrz 1892 . .

409 399 
413 644 
351 842 

1 134 882 
1 200 719
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Bericlite iiber Yersammlunaen yerwandter Terenie.

Elektrotechnischer Yerein.

In der am 28. Februar stattgehabten Sitzung hielt 
Hr. Dr. M. Kal lmann,  Ingenieur der Allgemeinen 
Elektricitats-Gesellschaft, einen Vortrag:

Ueber Einrichtungen zur daueruden Controle des 
Isolalionszustandes und selbstthiitlgen Anzcige der

Fehlcrstellen elektrischer Lcitungsnctzo, 

dessen Wortlaut in der „Elektrotechnischen Zeitschrift", 
Berlin 1893, Heft 11, eischienen ist.

Im Nacbstehenden lassen wir eine auszugsweise 
Bearbeitung folgen. Die grofsartige Ausdehnung, 
welche der Betrieb der elektrischen Beleuchtung durch 
umfangreicbe Centralstationen gewonnen hat, und 
Hand in Hand damit das enorme Anwachsen der 
Starkstromnetze, haben die Probleme der Sicherheits- 
technik elektrischer Centralanlagen in don Vorder- 
grund des allgemeinen Interesses geruckt. Yornehm
lich der Controle und Instandhaltung der Kabelnelze, 
dieses kostspieligen Theiles der Anlagen, wird mit 
Recht eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und 
es lafst sich nicht bestreiten, dafs die Frage der Auf- 
findung von Fehlerstellen in Lcitungsnetzen wahrend 
des Betriebes eine im wahrsten Sinne des Wortes 
„brennende* genannt werden mufs und diesbezugliche 
Control- und Sicherheitsvorrichtungen ein unabweis- 
bares Bediirfnifs sind.

Die bisher bekannten, selbst difficilsten Mefs- 
metboden haben sich fur die Praxis des Grofsbetriebes 
ais unzureichend berausgestellt und zwar nicht nur 
wegen des Aufwandes von Zeit und Mitteln, den die
selben in Anspruch nehmen, sondern auch deshalb, 
weil der Gesammtisolationswerth eines grofsen Be- 
leuchtungsgebietes ein ganz niedriger sein mufs. In 
Berlin z. B., wo zur Zeit ungefiihr 160 000 Normal- 
lampen durch das Kabelnetz der Berliner Elektricitats- 
werke gespeist werden, durfte bei der Betriebsspannunp 
von 110 Yolteine hOhere Gesammtisolation ais 14 Ohm 
selbst bei strengsten Anforderungen nicht zu ver- 
langen sein.

Fur Blockcentralen und kleinere Anlagen liegen 
die Verhaltnisse allerdings wesentlich gilnstiger, indem 
dort noch mit Vortheil insbesondere Voltmetcr oder 
wenn mOglicb Signalvoltmetcr zur dauernden Con
trole deslsolationszustandes verwendet werden kdnnen. 
Ueberhaupt ist auf die Benutzung dieser einfachen 
Instrumente, welche fur diese Zwecke von der Allge
meinen Elektricitats-Gesellschaft seit Jahren eingefuhrt 
sind, bisher zu wenig Werth gelegt worden.

Bei Anlagen indefs von so grofsen Dimensionen, 
wie z. B. den Berliner Elektricitatswerken, dereń Be- 
leuchtungsgebiet eine Flachę von nahezu 7 qkm bei 
einer Gesammtlange aller unterirdischen Strafsen- 
kabel von 700 km umspannt, kommen weit grófsere 
Schwierigkeiten in Frage. Unter andern haben die 
luiufigen, bei Pflasterarbeiten und Montagen von fremder 
Hand am Strafsenrohrnetze verursachten aufseren 
mecbanischen Kabelverletzungen hier die Nothwen
digkeit hervortreten lassen, ein zuverlassiges System 
einer selbstthatigen StSrungsanzeige zu schaffen. 
Es wurden hier fur zu Beginn des Jahres 1892 mehrere 
Systeme der automatischen Fehleranzeige von der 
Allgemeinen Elektricitats - Gesellschaft ausgearbeitet 
und in den Centralstationen der Berliner Elektricitats- 
werke eingefdhrt.

Diese durch Patente geschOtzten Systeme erfullen 
den Zweck, jede auftretende Verletzung eines Kabels 
sofort durch Alarmsignal anzuzeigen und auch den

Bezirk anzugeben, innerhalb dessen die Storung vor- 
gekommen ist. Zu diesem Behufe werden die in 
alle Strafsen- und Hausanschlufskabel isolirt mit ein- 
gesponnenen Prufdrahte benutzt, welche aufserdem, 
wie bekannt, die Spannung an yerschiedenen Netz- 
punkten, yornehmlich an den Enden der Speise- 
leitungen, von der Centrale aus zu messen gestatten. 
Dieselben werden derart geschaltet, dafs zwischen 
der Kupferseele des Kabels und dem daneben befind- 
lichen Prfifdraht eine bestiinmte Spannungsdifferenz 
hergestellt wird. Beim Eintritt einer Kabelverletzung 
erleidet diese infolge des zwischen dem Prufdraht und 
der Kabelseele entstehenden Kurzschlusses eine wesent- 
liclie Aenderung, durch welche ein in jede Prufdraht- 
leitung in der Centralstation eingeschaltetes Relais 
erregt und ein Alarmsignal in Thatigkeit gesetzt wird. 
Auf diese Weise wird automatisch das Auftreten eines 
Isolationsfehlers im Kabelnelze sofort in der Centrale 
gemeldet, ohne dafs die mittels derselben Prflfdrahte 
erfolgenden Spannungsmessungen gestdrt werden, und 
aus der Nummer der gefallenen Belaisklappe der 
Bezirk ungefahr der GrOise eines Hauserviertels ent
sprechend angezeigt, in welchem die Fehlerstelle liegt 
und wo dann die Auffindung und Abtrennung des 
defecten Kabels mit Leichtigkeit stattfinden kann.

Aufser diesen von der Allgemeinen Elektricitats- 
Gesellschaft fur sammtliche Stationen der Berliner 
Elektricitiitswerke gelieferten StOrungsmeldeapparaten 
ist fQr letztere ferner ein fur alle Betriehsverhaltnisse 
anwendbares System einer selbstthatigen Erdschlufs- 
anzeige eingerichtet worden. Dasselbe erm8glicht in 
jedem noch so ausgedehnten Leitungsnetze, ganz 
gleich, ob ober- oder unterirdisch, ob Kabel- oder 
blankę Leitungen in Kanalen, auf einfache Art eine 
dauernde leichte Controle deslsolationszustandes nicht 
allein des gesammten Netzes, sondern jedes einzelnen' 
auch noch so kleinen Bezirks, und nicht minder unter 
den verschiedenartigsten Betriebsverhaltnissen und 
wahrend des Betriebes eine sofortige selbstthatige 
Alarmirung und die Anzeige der Fehlerstelle bei 
eintretenden ErdschlOssen.

Yon der Erfahrungsthatsache ausgehend, dafs bei 
Erdschlussen der grofste Theil der elektrischen Energie 
Y ornehm lich  in thermischen Effecten am Erdscblufs- 
orte selbst oder in der nachsten Umgebung der Leck- 
stelle vernichtet wird und nur ein kleiner Hest der 
Spannung ais Spannungsabfall durch die Erde von 
der Erdschlufsstelle des einen Pols bis zu einer solchen 
des andern sich verzehrt, besteht dic letztere Er- 
findung darin, dafs man die GrOfse der bei Erd- 
schlussen an Yerschiedenen Stellen der Erde herr- 
schenden Potentiale feststellt- Alsdann wird durch 
Signalrelais, sowie einfache GalYanometerangabe (Yolt- 
meter bis zu 10 Volt zeigend) sofort in der Centrale 
automatisch die Stelle des Isolationsfehlers angezeigt.

Man hat es hierbei yollstandig in der Hand, die 
Empfindlichkeit dor Controleinrichtung nach Belieben 
herzustellen, d. h. man kann Relais von einer Em- 
pfindlicbkeit anbringen, dafs sie bei beispielsweise 
’/« Volt Spannung erregt werden, aber auch erst bei 
*/2 , 1 oder mehr Volt, je nachdem es wunschenswerth 
ist, schon ganz geringe oder erst bedeutende Erd- 
schliisse signalisirt zu erhalten. Hat man den Fehler- 
bezirk angezeigt erhalten, so trennt man nur in dcm 
betreffenden Abzweigekasten die sich dort yerzweigen- 
den Controldrahte des Rayons und findet aus der 
Niederspannungsmessung der verschiedenen Erdpoten- 
tiale des Districts selbst die Richtung, z. B. die Hauser- 
front eines Carres, in welcher der Erdschlufs liegt. 
Indem man nun sich mOglichst viele und gute Erd-

6



398 Nr. 9. „ S T A H L  UND EISEN." Mai 1893.

leitungen jedes Controldrahtes in jedem District schafft, 
eventuell auch den Controldraht, wenn auch blank, 
in die Hausanschliisse und Installationen abzweigt, 
gewinnt man um so bestimmtere Angaben betreffs 
der Feblerstelle. Je zahlreicher und kleiner die 
einzelnen Bezirke gemacht werden, desto genauer ist 
die Ortsbestirnmung des Fehlers.

Die Theorie dieses Systems beruht auf der Theorie 
der Stromvertheilung in der Erde, und aus den Ge
setzen derselben ergeben sich die Principien der Be- 
einflussung von Schwachstrom, z. B. Fernsprechnetzen 
durch benachbarte Starkstromanlagen, ebenso wie die

Mafsnahmen zur moglichen Verminderung dieser Ein- 
wirkungen, wie z. B. die Verwendung blanker Leitungen 
ais Mittelleiter in Mehrleitersystemen aus dieser Theorie 
gefolgert werden kSnnen.

Diese beiden verschiedenen StOrungs-Alarmsysteme 
ineinander greifend, kann man ais eine vollkommene 
Gewahr Mr die Ueberwachung des gesammten Leitungs- 
nelzes bezeichnen, indem die bei demselben district- 
weisc ausgefuhrte Yerbindung der Pruf- bezw. Control- 
drahte eine ideelle Untertheilung jedes noch so grofsen 
Netzes in beliebig kleine Bezirke und damit die enge 
Localisirung des Fehlers ermiiglicht.

Referate und kleinere Mittlieilungen.

Erfahrungen im Dowsongasbetrieb.*

Im Jahre 1881 verdffentlichle der englische In
genieur Emerson Dowson Erfahrungen iiber einen 
von ihm construirten Apparat zur Erzeugung von 
Motoren- und Heizgaś, welches aus gliihenden Kohlen 
durch Ueberleiten von Luft und Wasserdampf erzeugt 
wird. Dieses Dowson gas gehOrt somit zu der 
Gruppe der Mischgase, welche durch Zusammenmischen 
von sogenanntem Generatorgas und Wassergas erhalten 
und bereits fruher industriell Terwendet wurden.

Die Erzeugung des Dowsongases geschicht in der 
Weise, dafs man durch einen Injector ein inniges 
Gemisch von Oberhitztem Wasserdampf mit Luft in 
einen mit glubender Kohle beschickten Generator ein- 
blast; man erzielt dadurch ein Gas, das im wesent- 
lichen ais brennbare Bestandtheiie Wasserstoff und 
Kohlenosyd, ais Beimischung aber Stickstoff und 
Kohlensaure enthalt.

Der zur Fabrication dienende Apparat umfafst:
1. einen Dampfkessel mit Dampfuberhitzungsschlange,
2. einen feuerfest ausgemauerten Generator mit 
Injector, 3. ein Waschgefafs (Hydraulik, Koksthurm, 
Sagmehlreiniger) und 4. einen Gasbehalter. Von den 
bis jetzt in Betrieb befindlichen derartigen 118 An
lagen entfallen 46 auf England, 30 auf Deutschland,
11 auf Rufsland, 9 auf Danemark, 7 auf die Schweiz, 
4 auf Italien, je 3 auf Oesterreich und Spanien, je
2 auf Frankreich und Holland und 1 auf Schweden.
— Eine der giOlsten Dowsongasanlagen, und Yielleicht 
die vielseitigste, ist jene der Firma F. Kathreiners 
Nachf.  in Miinchen, deren Leiter der Vortragende 
ist. Ende 1889 wurden dic ersten zwei Generatoren 
eingerichtet, spater wurde die Anlage vergrSfsert und 
liefert jetzt stiindlich 1200 cbm Gas. Dieses wird 
sowohl zum Betrieb von Gasmotoren von 50, 30 und 
4 HP, zum Ileizen von liijst- und Trockenófen, Koch- 
kesseln und endlich zum Heizen von Fabrikraumen 
und im chemischen Laboratorium verwendet. Das 
gesammte Rohrnetz von der Gasglocke an besitzt eine 
Lange von 430 tu und umfafst RShren von 25 bis 
300 mm lichtem Durchmesser.

Ais G aserz e ugu n gs ma t er ia l kOnnen nur 
kolilenstoffreichsteBrennmaterialien venvendet werden, 
in erster Linie also Anthracitkohlen, dann Koks von 
der Leuchtgaserzeugung oder Schmelzkoks. England 
Yerfugt iiber reichhaltige und gute Anthracitlager, und 
dieses Materiał hat sich mit den englischen Apparaten 
zugleich in Deutschland eingefuhrt, es ist aber sehr 
theuer, denn 1 Waggon kostet frei Munchen etwa 
340 bis 400 J l. Ver»ucbe mit belgischen und deutschen 
Anthraciten ergaben leider, dafs bisher nur 2 Werke

* Auszugsweise nach einem Yon Director H. Tril- 
l i c h  im Polytechnischen Verein in Munchen am 
28. November 1892 gehaltenen Yortrag.

braucbbares Materiał in annahernd gleicher Qualitat 
liefern, wahrend 4 andere nicht in Betracht kommen 
ktinnen, weil diese Kohlen theerbildende Destillations- 
producte enthalten, welche rasch die Rohrleitungen 
und die WaschYorrichtungen vcrlegen und somit ein 
Wciterarbeiten unmOglich machen. — Deutscher An- 
thracit stellt sich frei Munchen auf 260 bis 280 J l  
fur den Waggon, also erheblich billiger ais englischer 
oder belgischer.

Die Versuche mit Koks wurden bisher nicht in 
der ausgedehnten Weise wie mit Anthracit angestelll, 
jedoch gab sowohl der Gaskoks wie der Schmelzkoks 
ein befriedigendes Resultat, wenn er auf Haselnuls- 
grOfse zerkleinert war.

Eine Vorprobe, ob Kohlen geeignet sind oder 
nicht, lafst sich, abgesehen von der Analyse, dadurch 
machen, dafs man in einem im Betrieb befindlichen 
Generator etwa 5 Centner der zu priifenden Kohlen 
verfeuert, das Gas durch einen Probirhahn des 
Generators absaugt und durch ein Asbeslfiilerrohrchen 
stromen lafst, nachdern es vorher eine Waschvor- 
richtung mit heifsem Wasser passirte, das R6hrchen 
vor und nach dem Versuch wiigt, und das Gas mittels 
einer Gasuhr mifst. Falls 1 cbm Gas mehr ais 0,05 g 
Absatz ergiebt, ist die Kohle nicht mehr brauchbar.

Der normale Gasbetrieb erfordert einen Dampf- 
druck von 4 Atrn.; der flberhitzte Wasserdampf be
sitzt am Injector eine Temperatur von 1900 C. Der 
Injector ist entsprechend dem Generator bemessen, 
die Dampfdfise lafst sich etwas Yerslellen. Um gleich- 
mafsiges Gas zu erzeugen, mufs man vor Allem auch 
die Bedingungen mOglichst gleichinafsig halten. In 
den Generatoren ist die Kohlenschicht stets auf etwa 
30 cm H3he zu halten. Von Zeit zu Zeit mufs man 
Yorsichtig durch ein Schauloch beobachten, ob die 
Kohlenoberflache horizontal ist; sich bildendeScblacken 
sind mittels langer Schlackeneisen abzustofsen.

Ob nun das erzeugte Gas nor mai ist, wird ge- 
probt durch die ProbeiOhre am Generatordeckel, das 
ausstromende Gas mufs ruhig, mit blauer Flamme, 
bei Koks mit orangegelher Flamme brennen. Ob nun 
das Gas iiberhaupt richtig zusammengesetzt ist, d. h. ob 
Kohle, Wasserdampf und Luft in richtigem Yerhaltnifs 
aufeinander wirken, kann man durch eine Analyse 
des Gases feststellen. Mit einem Dr. Fischerschen 
Apparat ausgefilhrte Analysen. ergaben:

Wasserstoff . . . 18,4 18,2 21,9
Methan . . . . 0,6 1,0 0,7
Kohlenoxyd . . 26,8 18,2 15,9
Kohlensaure ,. . 7,2 9,0 11,4

50,7Stickstoff . .. . 47,0 53,5

Bei der dritten Analyse ist die Kohlenschichte zu 
niedrig gewesen, die Reduction der Kohlensaure daher 
eine zu unvollstandige.
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Um die riihlige Arbeit im Generator feststellen 
zu kOnnen, genOgt indessen schon die Bestimmung 
der Kohlensaure allein; solange das Gas 7 bis l 'i i  
VoI. % Kohlensaure enthalt, ist es gut, steigt der Ge
halt, so wird zu viel Luft eingeblasen, es ist somit 
za schwaclier Dampfdruck vorhanden oder es mangelt 
an Kohle.

Das erzeugte Gas verl8fst im allgemeinen die 
Generatoreii mit etwa 550® G. Hitze und reifst me- 
chanisch beigemengte Schlacken- und Kohlentheilchen, 
auch theerige Stoffe mit sich. Um es von dieser 
Fiugasche mSglicbst zu befreien, wird das Gas in 
den Waschvorlagen gewaschen. In diesen selzen 
sich im "Laufe einiger Wochen dicke Krusten von 
kohlensaurem Kalk, Fiugasche und Kohle ab, die mit 
dem Meifsel kaum zu entfernen sind.

Von den \Vaschvorlagen gelangt das Gas behufs 
Abkilhlung und weiterer Reinigung in die' 4 m hohen 
Koksthurme, in die es unten eintritt, dem herab- 
rieselndcn Wasser entgegen und oben abslrOmt. Das 
Gas nimmt wahrend dieser Waschung und Kiihlung 
wieder reiciilich Wasserdampf auf und sclieidet diesen 
in lilngeren Leitungen wieder aus; die Hohrleitungen 
milssen datier genOgendes Gefalle erhalten und in 
GondeusationswassertOpfe munden.

Das Gas gelangt endlich in den Gasbeha l te r ,  
der jedoch nicht ais Sammelgefafs, sondern ais 
Druckregulator anzusehen ist, und dementsprechend 
kleiner gehalten werden kann. Gasentweichungen aus 
dem Gasbehalter konnen vorkommen, wenn letzterer 
ganz oben angekommen noch weiter mit Gas gespeist 
wird, welches dann unten das Wasser yerdrangt und 
austritt. Um dies zu verhindern, besteht zwischen 
Gloeke und Darnpfkessel oder Injectorventil eine 
aulomatische Vorrichtung, die beim hOchsten Stand 
der Gloeke das Dampfventil sperrt und die Gaserzeugung 
einstellt. Die Gasglocke mufs ferner uber Dach ent- 
leert werden kSnnen, da man nach mehr ais zwei- 
tagigem Stillstand die Apparate und Gloeke ofter mil 
frischem Gas durchspiilen mufs, ehe man es an die 
Verbrauchsstatten leitet.

Ais Unannehmlichkeit ist das Gerausch des In- 
jeclors zu erwahnen, das durch das sebarfe Vorbei- 
sausen an den Eisenkanten hervorgeruien wird. Man 
kann das Gerausch mildern durch Einschliefsen des 
Injectors in innen und aufsen mit Filz umkleidete 
Holzk3stchen, oder indem man den InjecLor mit einem 
Gehause umkleidet und von da ein Blechrohr uber 
Dach oder vor das Gasbaus fuhrt.

Eine Eigenschaft des Dowsongases, die sowohl 
bei seiner Erzeugung ais bei seiner Verwendung ge- 
buhrend beriicksichtigl w'erden mufs, ist seine Giftig- 
keit, die in dem Gehalt an Kohlenoxyd (20 %) be
grundet ist. Bezuglich weiterer Einzelheiten verweisen 
wir auf das „Bay. Ind.u. Gewerbebl.*, 1893, Nr. 9bis 11.

Chromcement aus sclilesiscliem Chromeisenstein.

Der Fabrication von Flufseisen auf basischem 
oder neutralem Herde wird demnachśt ein neues 
feuerfestes Materiał zur Verfflgung gestellt werden, 
welches dem gebrannlen Magnesit sieli an die Seite 
zu stellen bestimmt ist. Bisher konnte das Chromerz zur 
Erbauung des Herdes nur in Blocken und Brocken zur 
Yerwendung gelangen. Die „Schlesisclie Bergbau- 
gesellschafl* unter Leitung des Directors D. Brinitzer 
bal die Ausbeutung der Ghromitgruben am Schwarzen 
Berge bei Tainpadel nahe Schweidnitz (vergl. „Stahl | 
und Eisen“ 1S90, S. 1085, und 1891, S. 43) iiber- 
nommen. Ueber die Art und Weise, in welcher das 
Chromerz zur Venverlhung gelangen soli, giebt ein 
dem Alwin Nieske, Cliemische Fabrik und Chrom- 
werke zu Allhdrzherg a. d. Eisler, erlheiltes Patent 
(D. B.-P. Nr. 66 524)Auskunft. Zur Herstellung wasser- 
dlchter bezw, feuerfester Cemenle wird ein mit 10%

essig- oder palmitinsaurer Thonerde versetzter gewolin- 
licher Cement mit Zusatz eines Chromoxydmagnesia- 
Gemisches von 32 bis 42 Theilen Chromoxyd,' 18 bis 
22 Theilen Thonerde und 18 bis 22 Theilen Magnesia 
versehen. Die angegebene Zusammensetzung des 
Chromosydmagnesia-Gemisches ist aber diejenige des 
natOrlichen Ghromerzes. Dieser Chromcement soli 
besonders auf Panzerschiffen, bei Festungsbauten, bei 
Auskleidung eiserner Geldschranke zur Herstellung 
isolirender Wandę, sowie ais feuerfester Anstrich 
Verw'endung finden. B. Kn,

Yorrichtung' zur elektrisehen Metallbearbeitnng'.

Nebenstehende Figuren 1 und 2 zeigen einen von
E. E. Ange.i l ,  dem Director der „Electrical Forging 
Gomp.“ in Boston, erfundenen Apparat zum Erhitzen 
von Metallstaben. Der Bahmen besteht aus einem 
hohlen Metallcylinder, der auf 4 Fufsen ruht und 
sowohl an beiden Seiten ais oben und unten eine 
Reihe von Einschnillen besitzt. iNebeu diesen Ein- 
schnitlen sind aufsen am Cylinder Flanlschen ange- 
bracht, in welclien je ein Drebbolzen befestigt ist. 
WinkelhebelfOrmige Elektrodon B und C, die in den 
Flantschen drehbar angeordnel sind, gehen durch die

Einschnitte und sind mit ihrem langeren Ann gegen 
die Gylinderachse gerichtet. Entsprechende Hebel I) 
und E  sind in ahnliclier Weise in horizontaler Richtung 
angeordnet. Jede der 4 Hebelreihen ist aufsen mit 
einer Yerbindungsstange versehen, wahrend jeder 
Hebel an dem inneren Ende eine Gleitrolle tragt, die 
aus einem Metali hergestellt ist, das schwerer schmilzt, 
ais der zu hearbeitende Stab. Durch entsprechend 
angebrachte Federn ŵ erden die inneren Hebelsarme 
gegeneinander gedrOckt, so dafs sie den zu erhitzen- 
den Slab beruhren. Soli ein Stab erhitzt werden, so 
schiebt man ihn mittels einer Zange so weit in den 
Apparat hinein, dafs^ er vom ersten Rollenpaar er- 
gi-ifren wird, worauf man einen elektrisehen Strom 
liindurchleitel. Ist der Stab kurz oder soli derselbe 
nur an einem Ende erhitzt werden, so geniigt es, ein 
oder zwei Rollenpaare zu benutzen, -wahrend bei 
einem langen Stab sammtliche Rollen in Gebrauch 
kommen. In diesem Falle wird das Arbeitsstuck 
entweder von dera Arbeiter oder mittels einer be- 
sonderen Yorrichtung liin und ber bewegt, damit die
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Hitze gleichmafsig uber den ganzen Stab yertheilt 
wird. Man kann die Einrichtung auch so treffen, 
dafs man alle yerticalen Elektroden mit dem positiven 
Pol und alle horizontalen mit dem negativen Pol 
yerbindet. („Industries11.)

Dic Stellung: der ProYlnzial-Yenraltungen zu den 
Klcinbahncn.

Nachdem die Staatsregierung, insbesondere der 
Herr Minister der offenllichen Arbeiten bei der Vor- 
lage des Kleinbahngesetzes anerkannt hatte, dafa wir 
auf diesem Gebiet zuriickgeblieben sind, und das es 
daher ais ein dringendes Bediirfnifs zu bezeichnen 
sei, das Versaumte nachzuholen, nachdem der Herr 
Minister ferner erklart hatte, dafs die Staatsregierung 
nach Kraften eventuell auch mit Hiilfe ihrer finanziellen 
Mittel bereit sein wurde, den Bahnen unterster Ord- 
nung fórdernd zur Seite zu stehen, und dafs ins
besondere dio Staatseisenbahnverwaltung sich mit 
Rath und That der Entstehung, dem Bau und dem 
Betriebe der Kleinbahnen hOlfreich erweisen wiirde, 
hatte man in den hetheiligten Kreisen zunachst darauf 
gerechnet, dafs die Staatsregierung auf Grund der 
Yorliegenden Eisenbahnprojecte die Hand zu einem 
planmiifsigen Yorgehen bicten wurde. Diese Erwartung 
liat sich bisher nicht erfGllt. Die Staatsregierung 
scheint vielmehr die weitere Entwicklung des Klein- 
bahnwesens, sowe.t nicht das Interesse der Staats- 
eisenbahnvenvaltung in Frage kommt, ganz sich selbst 
uberlassen und selbst da nicht eingreifen zu wollen, 
wo es sich, wie z. B. bei der yerschiedenen Wahl der 
Spurweite, darum handelt, einer zu grofsen, das Offent- 
liche Interesse schadigenden Verscbiedenheit vorzu- 
beugen. Insbesondere tritt dadurch, dafs sich die Staats
regierung bisher noch nicht hat bereit finden lassen, 
weder eine Subventionirung der Kleinbahnen in den 
wirthschaftlich schwśicheren Gegenden, noch eine Er- 
mafsigung der Bedingungen fur die Benutzung der 
AnschlufsbahnhOfe, noch sonst eine Unterstutzung zu 
gewahreń; die Befurchtung nahe, dals es kaum ge- 
lingen wird, durch das Kiein bahn gesetz die Privat- 
bautbatigkeit so weit zu heben, um einen Ersatz fiir 
die eingeschriinkte Bauthatigkeit der Staatsbahn- 
verwallung zu gewinnen und die wirthschaftliehe Lage 
gunstiger zu gestalten. Zunachst hat wenigstens die 
zuruckhaltende Stellung der Staatsregierung die Folgę 
gehabt, dafs auch die Mehrzahl der Provinzial-Verwal- 
tungen, auf dereń Unterstutzung in erster Reihe ge
rechnet wurde, dem Kleinbahnwesen bisher eine kaum 
nennenswerthe Unterstutzung in Aussicht gestellt 
haben (die Provinz Schlesien mit 4215 600 und Posen 
mit 1749 200 Einwohnern jahrlich je 50000 JL ent
sprechend den Kosten 1 km normalspuriger oder 2 km 
schmalspuriger Eisenbahn), indem man dieseablehnende 
Haltung damit begrundet, dafs es nicht vortheilhaft 
sein wiirde, in die freie, selbstandige Action der Kreise, 
die man doch am besten ais die eigentlichen Trager 
der Kleinbahnbewegung anzusehen haben wird, ein- 
zugreifen. BeYor diese durchaus irrige Anschauung 
Boden gewinnt und dadurch die Gefahr eintritt, dafs 
die zahlreichen im Entstehen begriffenen Kleinbahn- 
projecte an den finanziellen Schwierigkeiten scheitern, 
halten wir uns Yerpllichtet, auf das erfolgreiche, 
sehr nachahmungswerthe Vorgehen der Yerwaltung 
der Provinz Brandenburg hinzuweisen, weil dadurch 
auf Grund der Erfahrungen einer Reihe von Jahren 
der Beweis gefflhrt ist, dafs es ohne nennenswerthes 
Risiko nicht nur ausfilhrbar ist, den Bau von Klein- 
babnen in wirksamer Weise zu unterstutzen, sondern 
auch dadurch zugleich dej- Provinz eine steigende 
Einnahmeijuelle zu Yerschaffen, und aufserdem Ein
flufs auf Verwaltung und Belrieb dieser Bahnen zu 
gewinnen. Die Prorinz Brandenburg hat sich an den 
sieben vorhandenen Privatbahnen yon im ganzen rund

233 km Lange mit einem Kapilal von 1082 900 JL 
durch Uebemahme von Slamin- und Prioritatsactien 
der betreffenden Bahnen betheiligt, welche im Jahre 
1891/92 einen Ueberschufs ergeben haben, der aus- 
gereicht haben wiirde, um nach Deckung der Eisen- 
bahnsleuer das gesammte in ihnen angelegte Kapitał 
mit 4,58 % zu verzinsen. Aufser dem bereits von 
fruher yorhandenen Kapitalfonds von 1582406 JL hat 
die Provinz beschlossen, eine 4procenfige Provinzial- 
anleihe in H6he von 3 Millionen Mark aufzunehmen, 
um dadurch den Bau von Kleinbahnen in der Weise 
zu unterstOtzen, dafs an communale Verbandc Bei- 
hiilfen bis zu '/■* des Baukapitals, ausschliefslich der 
Knsten des Giunderwerbs, gewahrt werden, wahrend 
an Actiengesellschaften und Gesellschaften mit be- 
schrankter Ilaflung sich die Provinz bis zu '/a des 
Gesellschaftskapitals belheiligt. Die Provinzialver- 
waltung ist' hierbei von der gewifs zutreffenden An
sicht ausgegangen, dafs es sich fur die Proyinz nicht 
empfiehlt, selbst Kleinbahnen zu bauen oder zu be- 
treiben, sondern dafs es luglich nur Aufgabe der 
Provinz sein kann, fordernd und helfend da einzu- 
greifen, wo die Nachslbetheiligten mit Einschlufs der 
Gemeinden und Kreise aus sich lieraus allein wiinschens- 
werthe Unternehmungen nicht durchzufuhren yer- 
mfigen, und dafs im ubrigen nicht BeitrSge & fonds 
perdu, sondern nur unter der Bedingung zu gewahreń 
sind, dafs die Provinz einmal an dem Gewinne des 
Unternehmens entsprechend betheiligt wird und so
dami auch einen angemessenen Einflufs auf die Durc.li- 
fuhrung und Verwaltung des Unternehmens erhalt. 
Aufserdem hat die Provinzial-Verwaltung im Interesse 
eines beschleunigten Geschaftsganges den Provinzial- 
ausschufs ermachtigt, in jedem einzelnen Falle — inner
halb der durch die Mittel gezogenen Grenzen — uber 
die Belheiligung des Provinzialverbandes an neu zu 
erbauenden Bahnen zu beschliefsen. Y.-K.

Die Ennafsigung' der Eisenerz- unii Koksfrachten.

Wir entnehmen dem „Reich;- und Staatsanzeiger* 
folgende Bekanntmachung mit dem Bemerken, dafs 
die in derselben angezeigte Ermafsigung der Eisenerz- 
und Koksfrachten mit dem 1. Mai 1893 in Wirksam
keit tritt:

„Nachdem mit Rucksicht auf die allgemeine 
Finanzlage des Staals die Yom Landes-Eisenbahnrath 
befdrwortete Ausdehnung des Ausnahmetarifs fur 
Rohstoffe auf Brennstoffe wegen der daraus jedenfalls 
in der ersten Zeit zu erwartenden betrachtlichen 
Frachtausfalle auf Bedenken gestofsen, ist aus dem 
rheinisch-weslfiilischen Industri^bezirk die baldige Er- 
mafsigung der Frachtsatze fur Eisenerze, welche gleich- 
zeitig mit der Herabsetzung der Brennstofffrachten in 
Aussicht genommen war, wiederholt in Antrag ge
bracht. Das Bediirfnifs fiir diese Mafsnahme isl durch 
den Hinweis auf die fortschreitende Verminderung 
der in Preufsen yorhandenen Vorralhe an solchen 
Eisenerzen und Schlacken, welche fur die Erzeugung 
von phosphorhaltigem Roheisen geeignet sind, und die 
sich daraus ergebende Nothwendigkeit, zum Ersatz 
Minette aus Lothringen-Luxemburg ».u beziehen, in 
zutreffender Weise begrundet worden. Zur thunlich- 
sten Erhaltung des Gleichgewichts in den Wettbewerbs- 
yerhaltnissen fur diejenigen Hocbofenbezirke, welche 
an Fraclitermafsigungen fur Eisenerze gar nicht oder 
nur in geringem Umfang theilnehmen, da sie ihren 
Erzbedarf aus nSchster Nahe decken, welche dagegen 
darauf angewiesen sind, ihre Brennstoffe auf weitere 
Entfernungen zu beziehen, ist nach den angestellten 
Erhebungen eine inafsige Herabsetzung der Frachten 
fur Koks zum Hochofenbetrieb fiir erforderlich, aber 
auch ausreichend erachtet.

Unter Zustimmung des Konigl. Staatsministeriums 
hat daher der Minister der Offentlichen Arbeiten die
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KOniglichen Eisenbahn - Directionen ermachtigt, im 
Verkehr der preufsischen Staatsbahnen nach Stationen, 
an welchen sich Hochofen befinden, die vom Landes- 
Eisenbahnrath befQrworleten Frachtermafsigungen fiir 
Eisenerze baldthunlichst einzufahren und gleichzeitig 
die Fraclitsatze fur Koks zum Hochofenbetrieb auf 
den Betrag von 2,2 Pfg. Streckenfracht und 70 Pfg. 
Abfertigungsgebiihr fur die Tonne herabzusetzen, d. h. 
gegen die regelmafeigen Erach tsStze fiir Koks in den 
meisten Verkeiirsbeziehungen eine Ermafsigung bis 
zu 50 Pfg. fur die Tonne zu gewahren; im Verkehr 
mit deutschen und luxemburgischen Bahnen, welche 
gleicheEinlieitssSlze annehmen, sollen dieselben Fracht- 
ermiifsigungen eingefuhrt werden.

Auch die Kaiserliche Generaldirection der Eisen
bahnen in Elsass-Lotbringen hat die gleiche Er
machtigung erhalten.'

Der in der vorstehenden Bekanntmachung er- 
wiihnte Beschlufs des Landes-Eisenbahnrathes hatte 
folgenden Wortlaut:

„A. 1. Der Landes-Eisenbahnrath giebt sein Gut
achten dahin ab, dafs es im allgemeinen Offentlichen 
Interesse geboten erscheine, die Frachtsatze des 
Ausnahinetarifs fiir Erden, Dungemittel, Kartofleln 
und Ruben vom 1. Januar 1890 (Rohrstofftarif) nun
mehr auch auf die Artikel Stein- und Braunkohlen, 
Koks, Brennholz, Torf, Erze aller Art, sowie auf IIoIz 
kohlen und Torfkohlen auszudehnen;

2. Die Aufnahme der Artikel Kalksteine und ge- 
brannter Kalk in den Rohstofftarif nicht zu befur- 
worten;

B. 1. Der Landes-Eisenbahnrath erachtet die 
Gewahrung von Frachtermafsigungen fflr Eisenerz, 
welche fiber die fur BrennslotTe und Erze aller Art 
in Aussicht genommenen ErmSfsigungen hinausgeht, 
ais ein 611'entliches Verkehrshedurfnifs,

2. befilrwortet den Vorschlag der K6niglichen 
Eisenbahndirection (rechtsrhein.) zu Kóln, welcher 
dahin geht, ais Grundlage fur den einzufiihrenden 
Tarif auf Entfernungen his 100 km die Satze desRoh- 
stoffausnahmetarifs unter Anstofs eines Einheitssatzes 
von 1,5 Pfg. fiir die Tonne und das Kilometer zu 
gewahren, und

3. befurwortet endlich ebenfalls in Ueberein
stimmung mit dem Yorschlage vorgenannter Direction 
die Ausdelinung des Ansnahmctarifs fur Eisenerz auf 
abgerosteten Schwefelkies, Kupfererzabbrande (purple 
ore) und Schlacken (Hammer-, Luppen-, Puddelofen-, 
Schweifsofen-,WalzenschlackenundConverterschlacken, 
ęlsenhaltige).*

Berlchtigung'.

In der in letzter Nummer erschienenen statistischen 
Uebersichts-Tabelle soli bei den summarischen Werthen 
zwischen der dritten und vierten Stelle von nlckwarts 
ein Decimalpunkt stehen.

B U c li e r s cli a u.
Anorganische Chemie. Einfiihrung in die Grund- 

lehre der Chemie nebst kurzem Leitfaden 

zur anorganisch - chemischen Technologie, 

unter besondcrer Beriicksichtigung der Me- 

tallurgie. Ein Repetitorium zum Gebrauche 

an technischen Fachschulen und Realschulen, 

sowie fiir studirende Techniker des Berg-, 

Hutten- und Maschinenwesens, von Dr. W. 

Borchers ,  Lehrer an der rheinisch - west

falischen Huttenschule zu Duisburg. Mit 

27 Abbildungen in Holzschnilt. Braun- 

schweig 1893, Harald Bruhn. Preis geh. 

2,80, geb. 3,30 JL

Ais der treffliche Leitfaden zur Eisenhuttenkunde 
von Hrn. Huttenschuldirector Th. Beckert in Duisburg 
auf ersten Anstofs des Unterzeichneten erschien, da 
dachte Letzterer iin Stillen: vivat sequens. Derfromme 
Wunsch ging glucklicherweise in Erfullung. Gemein- 
fafslich zu schreiben, ist keine leichte Kunst, erfordert 
oft mehr Einsicht und Beherrschung des Stoffs ais 
gelehrte Abhandlungen. Man vergegenwartige sich 
die Schwierigkeiten, einen jungen Arbeiter, der nur 
Qber die Kenntnisse einer Volks- und Fortbildungs- 
schule verfiigt, in mathematische, naturwissenschaft- 
licho und technische Facher binnen kurzer Zeit ein- 
zufuhren. Wem das mit Erfolg gelingt, der ist ein 
Hexenmeister auf seinem Lehrgebiet, erzielt u. E. 
auch mehr ais manch hOhere Unterrichtsstelle. Das 
obengenannte Buch darf ais eine bedeutende Leistung 
in dieser Richtung bezeichnet werden. Auf kaum 
200 Seiten giebt der Verfasser die Grundlehren der 
anorganisch^n Chemie in grofsen, klaren und doch 
Yerstandlichen Zugen. Dafs er sich dabei knapper 
Darstellung befleifst, war unbedingt nOthig. Einerseits 
sollte der Inhalt durch niundlichen Unterricht ergSnzt 
werden, andererseits dem bereits in die Chemie Ein-

gefuhrten ais Nachschlagbuch dienen. \'ortrefflich 
sind die steten Ilinweise auf die praktische Benutzung 
der chemischen Yorgange, wodurch das Buch einen 
ungleich hoheren Werth und Reiz wie andere Leit
faden erhalt Der Verfasser aufsert sich in dieser 
Hinsicht: „Schon mit der Erlauterung der chemischen 
Grundbegriffe mufste in diesem Falle eine Einfiihrung 
in die chemische Technik beginnen, indem zum Be- 
weise der chemischen Grundlehren nach Móglichkeit 
gerade wieder die Technik herangezogen wurde. 
Dem Lernenden mufste von Anfang an die praktische 
Verwendbarkeit des Erlernten bewufst werden.* Uns 
diinkt diese Lehrart das Ei des Columbus zu sein. 
Wir empfehlen den Kauf des Buchs nicht nur An- 
fSngern. sondern auch den in der Praxis stehenden 
Fachltiuten Es kann ihnen ganz gute Dienste leisten.

J. Schlink.

Broclchaus’ Comemations-Lpcikon. 6. Band. Elek

trodynamik bis Forum. 14. Auflage.

Der soeben erschienene Band bringt u. a. eine ein- 
gehende, durch zahlreiche Illustrationen veranschau- 
liclite Beschreibung det Forth-Briicke. ferner prOften 
wir die Stichworte Elektrodynamik, Elektrolyse und 
Magnetismus, Elevatoren, Erzlagerstalten, Farberei, 
Fayence, Festigkeilstheorie (Ober 11 Spalten), Feuer- 
spritzen (mit 6 Abbildungen), Feuerungsanlagen und 
Flachsspinnereien.

Unsere schon aus den ersten Banden gewonnene 
Ueberzeugung, dafs das Lexikon in technologischer 
Hinsicht ganz vortrefflich bedient ist, bat dabei nur 
Bestatigung gefunden. Die volkswirthschaftlichen 
Themata sind z. Th. nicht nach unserem Geschmack 
behandelt, doch hindert uns dies nicht, das grofsartige 
Unternehmen ais eine Musterleistung deutscher Buch- 
druckerkunst zu bezeichnen und seine Anschaffung 
warm zu empfehlen. S.
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Iiidustriello Rundschau.

Waggonfabrik Gebr. Hofmann & Co., Acticn-Gcscll- 

sclia1‘t in Itrcslau.

Nach dem Bericht fur das Jahr 1892 ist die Er- 
wartung auf eine ausreichende Beschuflipiung der 
Fabrik leider nicht in vollein Mafse in Erfiillung gę
ga n gen.

Es kamen nur 490 Wagen und andere Arbeiten 
im Werthe von 1830119 J l  zur Ablieferung (gegen
2 616 960 J l  im Vorjahr) und zur Lieferung im 
laufenden Jahre blieben 176 Wagen und andere Ar
beiten fflr 666 770 J l.

Wenn das Resultat des Geschaftsjahrs infolge
dessen auch ungiinstiger ist, ais in den letzten Jahren, 
so bleihl doch nach den angemesaenen bezw. erforder- 
lichen Abschreibungen und Rflcklagcn ein Ueberschufs 
von 117 044 J l  52 ej, welcher zur Yertheilung einer 
Dividende von 10 % (5 % des ursprunglich ein-
gezahlten Actienkapitnls) ausreicht

Fflr das laufende Jahr ist nach den inzwischen 
liinziigekonimenen Auftriigen wieder auf eine nicht 
viel hinter dem abgelaufenen Jahre zurflckbleibende 
Beschaftigung, wenn auch zu weniger lohnenden 
Preisen, zu rechnen.

Obcrsclileslscbo Eisenindustrie, Actien-Gcsellsclmft 

fiir licrgbau und Hiittenbetrieb, Gleiwltz, O.-S.

Der sehr umfangreiche Bericht der Gesellschaft 
fflr das Jahr 1892 enthalt u. A. Folgendes:

Der bereits im Vorjahre eingetretene Niedergang 
des Gesch&fts erfuhr im Bericlitsjahre eine weiterc 
Versch3rfung.

Das Walzeisen-Fruhjahrsgeschaft, welches durch 
die allgemeine schlechte wirthschaftliche Lage und 
die mangelnde Kauflust des Landmanns nach der 
schlecbten yorjShrigen Ernte ungflnstig beeinllufst 
wurde, litt auch unter dem verscharften Auftreten 
der Aufserverbandswevke. De]- Verband nahm des- 
halb in Rflcksicht auf den mangelnden Beschaftigungs- 
stand der dem Verhande angehflrigen Werke Ver- 
anlassung, im Laufe des Monats Februar den Verhands- 
preis, welcher bis dahin 145 J l  pro Tonne, franco 
Empfangsstalion, betragen hatte, urn 12,50 J l  pro 
Tonne, also auf 132,50 J l  pro Tonne herabzusetzen. 
Diese wesentliche Preiserm5fsigung, welche aufser- 
ordentlich schiidigend auf die finanziellen Ergebnisse 
der Walzeisen darstellenden Werke einwirkte, fflhrte 
indessen zu einer Verminderung der Concurrenz der 
Aufserverbandswerke, so dafs mit Beginn des
II. Quartals eine mafsige Belebung des Walzeisen- 
geschafts eintrat. Die Geschaftsbesserung machte im
III. (Juartal weitere Fortschritte, so dafs bei einer 
Belebung der Nachfrage der Verband den Walzeisen- 
preis von 132,50 J l  pro Tonne auf 135.-# pro Tonne 
erhóhen konnte. Der miifsige Aufschwung des Ge- 
schSfts erfuhr indefs durch das Auftreten der Cholera 
in Hamburg, welche auf das Exportgeschaft in Walz
eisen und Walzeisenfabricaten lithmend einwirkte, 
eine Erschfltterung, so dafs ein ganz bedeutendes 
Nachlassen der Nachfrage eintrat. Besonders ver- 
stimmend auf die Marktlage wirkle^ aufserdem der 
Umstand der sehr geringen Ausschreihungen seitens 
der Staatseisenbahnen ein. Infolge dieser Mofnente
— zu denen fflr die oberschlesischen Werke noch 
die Yollst&ndige Stockung des Exports nach Hufsland 
(linzutrat — vollzog sich das Geschaft innerhalb des

IV. Quartals in der denkhar ungflnstigsten Weise, 
und ging der Absalz in Walzeisen auf ein bis dahin 
nicht gekanntes niedriges Niveau zuruck.

Inzsvischen sind die Aussicliten auf Entwicklung 
des Walzeisengeschafts freundlichere geworden. Die 
grofse Zurflckhaltung der Hitndler, denen nunmehr 
das Verlrauen zu einer besseren Marktentwicklung 
zurflckgekehrt ist, ist einer lebhaften Nachfrage ge- 
wichen, und nachdem inzwischen angesichts der 
gebesserten russischen Valuta ' ein Absatz von ober- 
schlesischetn Walzeisen nach Rufsland ermSglicht 
worden ist, so nehmen die Verladungen wiederum 
einen bedeutenderen Umfang an.

Es ycrbleiben zur Gewinn-Vertheilung 783 221,61 J l  
Hiervon schlagen wir vor ais 4'/s.% ige 

Dividende zu Yerwenden . . . . . 776 250,— ,

und den Rest v o n ..............................  6 971,61
auf das Jahr 1893 yorzutragen.

Der Brutto?ewinn des GosammUinternohmens, 
einschl. 1704 523 50./// Emissionsgewinn ex 1889. betrug 
in den sechs Jahren 1887 bis 1892 16 747 970,21 J l

Hiervon wurden verwendet:

Zu Reservestellungen.....................  2 465 264,81 J l
„ Abschreibungen......................... 4 827 817,04 „
, Dividendenzahlungen.................  8 818 250,— „
„ Tantićmezahlungen, Arbeiter-

Wohlfahrtseinrichtungen u. s. w. 629 666,75 „
und zum Yortrag auf 1893 . . . . ______ 6 971.61 ,

16 747 970,21 J l

Wir erzielten somit in den sechs Jahren des 
Bestehens der Gesellschaft, bei Vernachlassigung des 
oben erwahnten Emissionsgewinns, eine Brutto-Durch- 
scbnittsyerzinsung von 16,06 % und zahlten im be- 
zeichneten Zeitraume eine Durchschuittsdividende von 
9,58 %.

Brcslauer Actióngcsollscliaft fiir Eisenbahn- 
Wagenbau.

Aus dem Bericht iiber das Jahr 1892 theilen wir 
Folgendes mit:

Die Production des Jahres 1892 erstreckte sieli auf 
196 Stiick Post- und Personen-

wagen im Werthe von . . 2 607 295,20 J l
1086 Stuck Gepitck- und Giiter-

_________ wagen im Werthe von . . 2 593 294,— .

zus. 1282 Stiick Eisenbahnwagen im
Werthe Yon ................... 5 200 589,20 J l

Aufserdem wurde fflr Reparaturen 
und Umbauten von Eisenbahnwagen 
und sonstige Lieferungen und Lei-
stungen eine Summę von................... 85 300.86 ,
den bezuglichen Empfangern in Rech- 
nung gestellt, so dafs die zur Ab
lieferung gebrachle l’roduction des______________
Jahres 1892 einen Werth von . . .  5 285 890,06 M 
reprasentirt.

Es wurden ais Reingewinn 412 231,21 J l  iibrig 
bleiben und entfallen hiervon: 44 000 J l  zum geselz- 
lichen Reservefonds und 38 105,13 J l  auf Tantiemen.

Zur Zahlung einer Dividemle von 10 % wiirden 
330 000 J l  zu verwenden sein und yerbliebe fiir das 
Geschaftsjahr 1893 ein Yortrag von 126,08 J l.
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Y ereins - Naclirichten.

Nordwestliche 6ruppedesVereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller.

ProtokoH iiber die am 20. April 18!>:i in Dusseldorf 
im Kestiiurant Thiirnagel abgchaltene Sitzung 

des Yorstainls.

Anwesend die Herren: Servaes (Vorsitzender),
G. L u e g , W i e t h a u s, K a m p , II. L u e g , 
Boecking, Scliroedler (Gast), Strecker (Gast) 
und der Geschaftsfiihrer B cum  er.

Enlschuldigt die Herren: J encke ,  Brauns,  Wey- 
l and ,  Kreutz ,  Frank ,  E. Goecke,  Bueck,  
E. v a n der Zypen.

Die Tagesordnung war wie folgi festgesetzt:

1. Geschaftliche Mittheilungen.
2. Vorberathung der Tagesordnung der Sitzung des 

Hauptvorstandes bezw. der Generalversamriilung 
des Hauptvereins, u. A .:

Feststellung des Etats pro 1892/93 und Beschlufs- 
fassung uber den in Zukunft und pro 1893 an 
den Centralverband deutscher Indnstrielier zu 
zahlenden Jahresbeitrag.

3. Das amtliche Waarenverzeichnifs.

Zu 1 macht der Geschaftsfiihrer Mittheilung iiber 
den beabsichtigten Besucli belgischer Irigenieure im 
rheinisch-westfalischen Industriegebiet. Zu den Kosten 
des Empfangs derselben wird ein Beilrag aus der 
Kasse der Gruppe bewilligt.

Infolge eingelaufener Klagen uber italienische 
Zollplackereien wird die Geschaftsfiihrung beauftragt, 
eine Anfrage an die Werke der Gruppe zu richten, 
ob sie ebenfalls unter Weiterungen bei der Einfuhr 
nach Italien zu leiden haben.

Za 2 der Tagesordnung wird beschlossen, in der 
Vorstandssitzung des Hauptvereins dafur einzutreten, 
dafs seitens des letzteren der Beitrag an den Central- 
yerband in der bisherigen IlObe geleistet werde.

Zu 3 der Tagesordnung wird der Entwurf des 
Amtlichen Waarenverzeichnisses eingehend besprochen 
und beschlossen, beim Hauptyorstand folgende Ab- 
anderungsantrage zu stellen:

Seite 338 des Entwurfs erscheint die Fassung:
, „Rohren, ahgeschliffene (auch abgedrehte)* zu all- 
gemein. Um Mifsverstandnissen vorzubeugen, wurde 
der Absatz so zu fassen sein:

„ROhren, abgeschliffene (auch ganz oder tlieil- 
weise abgedrehte oder hearbeitete) “.
Diese priicisere Fassung wird empfohlen, da bei 

Vergebung einer RShrenlieferung in Hamburg, die 
nach englischen Normalien ausgeschrieben war, bekannt 
geworden ist, dafs diese englischen Rohre, die mit aus- 
gedrehter Mufle und abgedrehtem Schlichtende geliefert 
werden, zu dem billigeren Zollsatz von 2,50 J i  per 100 kg 
ais rohe KOhren yerzollt worden sind, wahrend — soviel 
wir wissen — FlanschenrOhren mit bearbeiteten Flan- 
schen mit dem Zoll fiir hearbeitete Rohren von 10 J l  
belegt werden. Nun ist es unzweifelhaft, dafs diese 
MuffentOhren mit ausgedrehter Muffe und abgedrehtem 
Schlichtende mindestens dieselbe Bearbeitung aufzu- 
weisen haben, wie FlanschenrOhren mit bearbeiteten 
Flanschen. Durch die pracise re Fassung wurde eine ein* 
heitliche Verzollung herbeigefiihrt werden ; es wurden 
dann Muffemohren mit der erwahnten Bearbeitung nicht 
mehr ais rohe Gufswaaren eingefuhrt werden kónnen.

Ferner soli darauf hingewiesen werden, dafs
S. 87 des Entwurfs Eisenbahnradsatze, also „auf fertig 
bearbeitete Acbsen montirte fertig hearbeitete Rader* 
nicht aufgefiilirt sind.

Zum Zollsatz von 3 J l  resp. 2,50 J l  finden sich 
die losen Theile von Eisenbahnradsatzen aufgefuhrt: 
Eisenbahnaehsen, Radreifen, Radgestelle, Radkranze, 
Alles in rohem Zustand. Es ist indessen eine bekannte 
Thatsaehe, dafs diese losen Gegenstandc, um sie zu 
einem ferligen Radsatz zusammenzustellen, noch einer 
yielseitigen Bearbeitung bedurfen. Die Achsen mOssen 
gedreht und an den Radsitzen geschliffen werden, 
die Radgestelle milssen auf geriaues Durchmessermafs 
gedreht und die Naben derselben auf genaues Mafs 
ausgebo.hi t werden, die Radreifen mussen an ihren 
inneren Auflageseiten aufs genaueste ausgebohrt und 
auf den Lauffliicben ahgedreht werden. Die Radreifen 
sind alsdann entweder mit Sprengringen oder Schrauben 
auf die Radsterne zu befestigen, und es ist hierauf 
das so hergestellte bandagirte Rad auf den Nabensitz 
der Achse zu bringen.

Ein so fertiggestellter Radsatz ist nicht ais ein 
1’olies Fabricat anzusohen, sondern ist ein nach allen 
Regeln der Technik fertiggestellter Gegenstand zum 
directen Verbiauch ohne \Veiterverarbeitung.

Es fallen somit derartig fertig montirte Radsatze 
nicht unter den Zollsatz von 3 J l bezw. 2,50 J l t 
sondern unter den vori 10 J l, grobe Eisenwaaren, und 
es ist demgemafs das Waarenverzeichnifs zu erganzeri.

Ferner wird die Fassung der Definition Ingots 
auf S. 83 des Entwurfs:

„Ingots sind rohe, durch Gufs von Flufseisen 
oder Flufsstabl erhaltene Blflcke von einfacher, 
meist abgestumpft pyramidaler oder parallel-epipe- 
discher Form* 

bemangelt und dafiir yorgescblagen:
„Ingots sind rohe, aus dem fliissigen in den 

festen Zustand ubergegangene BlOcke yon einfacher 
Form, aus welchen erst durch weitere Processe 
Gufsstahl- bezw. Flufsstahlfabricate hergestellt 
werden.*

Endlich wird fiir die Fassung des Beginns der 
Anmerkung 2 auf S. 82 des Entwurfs:

„Unter sehmiedbarem Eisen wird alles Eisen 
yerstanden, welchem die Fiihigkeit beiwohnt, ge- 
schmiedet, gehammert oder gewalzt zu werden*, 
die sprachlieh richtige Form yorgescblagen:

„Unter sehmiedbarem Eisen wird alles Eisen 
yerstanden, welches geschmiedet, gehammert oder 
gewalzt werden kann.*

Schlufs der Sitzung 23/j Uhr.

gez. A. Serraes, gez. Dr. Beumer,
Yorsitzcndcr. Generaisecretilr.

V 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.
Das „General Committee of Engineering Societies* 

in Ctiicago benachrichtigt die Geschaftsfiihrung, dafs 
die Empfangs- und Geschaftsraume der yereinigten 
Ingenieur-Yereine der Ver. Staaten und Canadas und 
des Hauptcomites fur die Weltausstellung vom 1. Mai 
d. J. ab bis zum Schlufs der Ausstellung sich in dem 
Hause Nr. 10, Van Buren Street ,  Chicago, J l l ,  
befinden. Alle Mittheilungen dorthin sind an oder 
durch Yermittlung des Hrn. Max E. Schmidt,  Schrift- 
leiter, zu richten. Da ferner das Bureau sich in 
dankenswerther Weise bereit erklart, die Besorgung 
der Briefe zu iibernehmen, so empfiehlt es sich fiir 
unsere, die Ausstellung besuchenden Mitglieder, durch 
dasselbe ihre Briefschaften besorgen zu lassen. (Die 
zu wahlende Adresse ware demnach:
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Herrn.................  aus

c/o Mr. Max E. Schmidt, 
secretary General Committee of Engineering Societies 

No. 10 Van Buren Street 
Chicago ,  Jll.)

Die Gęlęhaftsraume der vereinigten Ingenieur- 
Gesellschaften in der Ausstellung liegen in der Siid- 
westecke des Bcrgbau-Gebiiudes (Mines and Mining 
Buildiny), woselbst wahrend der Ausstellungszeit der 
Schriftleiter und andere Herren zum Empfang der 
Besućlier anwesend sein werden.

Die „American Society of Civil Engineers" theilt 
ferner mit, dafs sie mit Riicksicht auf die Wahrschein- 
lichkeit, dafs Mitglieder des Vereins auf der Reise 
nach der Columbiśchen Ausstellung der Stadt New 
York einen Besuch abstatten, zur Auskunftsertheilung 
uber Preise, drtliche Verhaltrii|se und Werke der 
Ingenieurkunst unter dem Titel „Committee of Infor
mation and Courtesy'1 eine hesondere, den HH. Edward 
P. North, L. L. Buck und Foster Croweli unterstehende 
Organisation geschaffen liabe, welche ihr Hauptquartier 
im Geschaftshause der Gesellschaft, 127 East 23 rd 
Street, New York City, aufgeschlageri liabf. Die 
„American Society of Mechanical Engineers* stelit 
in gleicher Weise und zu gleichen Zwecken ihr eigenes 
Geschaftshaus in New York, 12 West 31 st Street 
(zwischen Broadway und 5 Avenue) zur Verfugung.

Unsere Mitglieder werden auch diese Einrichtungcn, 
welche ebenfalls zur Uebermittlung von Correspon- 
denzen zweckmafsig zu benutzen sind, dankbar an- 
erkennen. li’. SchrSdter.

Aenderungen im M itg lie d er-V erze ich n ifs .
Duesberg, Victor, Ingenieur, Halle a.d. S., Forsterstr. 38.
Gottig, Ernst, Bergwerks- und Huttenproducte, Dussel

dorf, Ackerstrafse 10 (am Hauptbahnhof).
Gonvg, A , Directeur des usines de Tamaris prćs 

Alais (Gard).
Kilhr, J. J., Kaufmann, Hagen in Westf, Wilhelm- 

strafse 12.
Kuper, Fritz, Bergwerks- und Iliittenerzeugnissc, Siegen.
I'!atz, II., Oberingenieur und Betriebschef der deutschen 

Metallpatronenfabrik, Karlsruhe, Friedenstrafse 10.
von lihcinbaben, Geheimer Regierungsralh, Berlin W, 

SchOneberger Ufer 13.
Schmidt, Paul, Betriebsdirector der Ilermannshutte, 

Dortmund, Kronprinzenstralse 36.
Stercken, W ilh, Kaiserl. Regierungsrath, Mitglied des 

Patentamts, Grofs Lichterfelde (Anhalt. Bahn), 
Bismarckstrafse 6.

Wolff, Theodor, Ingenieur, Niederbruck bei Mas- 
munster (Elsafs).

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

Iirifka, Heinrich, Oberingenieur, Rosenau a/S. (Nieder- 
Oesterreich).

Niigcl, A., Director der Sachsischen Gufsstahlfabrik, 
Deuben, Bezirk Dresden.

Rulifus, A., Ingenieur der Act.-Ges. „Ph6nix“. Laar 
bei Euhrort.

Ituhr, II., Ingenieur der Gufsstahlfabrik Fried. Krupp, 
Essen.

Schilling, Franz, Betriebsfuhrer des Tiegelstahlwerkes 
der Firma Fried. Krupp, Essen, Oslfeld 11.

Die

HauptYersanrnilung des Yereins deutscher EisenMttenleute
findet statt

am Sonntag den 14. Mai d. J., Nachmittags 1 2 7 2  Uhr
in der

Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf.

Dio Mitglieder erhalten besondere E inladung nebst Tagesordnung.


