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Columbische Weltausstelluiifi’ in Chicasro 1893.

I. Die deutsche Betheiligung, der deutsche Katalog 
und das deutsche Haus.

jie allgemeine Miidigkeit, welche erklar- 

licherweise die deutsche Industrie 

und das deutsche Eisengewerbe im 

besondern den wie Pilze empor- 

wuchernden Weltausstellungen * gegenuber er- 

grifTen hat, einerseits, und die durch die Mac- 

Kinley-Gesetzebewirkte Erhohung der Zollschranken 

der Ver. Staaten andererseits konnen ais die Grunde 

angesehen werden, welche die anfSngliche Zuriick- 

haltung fast der gesamrnten deutschen Industrie 

gegen das Weltausstellungs - Unlernehmen in 

Chicago veranlafslen. Erst nachdem die Reichs- 

behorde sieli voni politischen Standpunkt, ohne 

die Industrie zu befragen, fur eine Theilnahme 

Deutschlands erkliirt hatte und sieh fiir eine 

ausgiebige Beschickung seitens unseres Vaterlands 

gewaltig bemuhte und erst nachdem auch hoheren 

Orts Interesse fur die Ausstellung in die Wag- 

schale geworfen wurde, rnehrte sich die Z ih l 

der deutschen Firmen, welche ihre Betheiligung 

anmeldeten.

Mit Riicksicht auf dic vorgeruckte Stunde, 

in welcher die meisten Betheiligten erst ihre 

Entschliefsung fafsten, sind die vorIiiuflgen Nach-

* Zu diesem Kapitel sei uns verstaltet, den dringen- 
den Wunseh nach einem internationalen Seuehengesetz 
gegen den Ausstellungs-Bacilhis auszusprcchen. Ant- 
werpen versandte sopben die Einladungen zu einer da- 
selbst im nachslen Jahre abzuhaltendenWeltausslellung, 
Brftssel rfistet sich fflr 1895, und uns zngeliende 
Pariser Blatter hahen fur die „Fxposition Universplle 
do 1900“ bereits eine standige Rublik erOffnet.

Die Red.

X l S

richten der amerikanischen und selbst der uns 

sonst auf industriellem Gebiete wenig gunstig 

gesinńten englischen Presse um so erfreulicher, 

ais sie besagen, dafs die deutsche Ausstellung 

eine vorzuglichc Leistung sei, welche diejenige 

der anderen europaischen Staaten, selbst Englandst 

iiberrage und dafs die deutsche Abllieilung am 

Eróffnungstag der Vollenduńg am nachsten war. 

Immerhin iśt aber bei einem Ruckschlufs aus 

der Schaustellung auf die Leistungskraft der 

deutschen Industrie daran festzuhalten, dafs der 

Besucher der Ausstellung im allgetneinen nur 

Stichproben der Erzeugnisse deutschen Gewerb- 

fleifses vor sich hat. „Die deutsche Abtheilung 

der Columbischen Weltausstellung soli ein mog- 

lichst treues Bild von dem derzeitigen Leben 

des Deutschen Reiches entwerfen; sie soli den 

Nachweis fiihrcn, dafs Deutschland auch in den 

Kiinsten des Friedens seine nationale Selbstandig- 

keit gewahrt und, wo sie verloren gegangen war, 

wiedererlangt hat, dafs es die Ueberlieferungen 

yergangener Tage mil rasllosem Fleifs ausgebaut 

und geistig vertieft hat. Es liegt in der Natur 

der Sache, dafs das vorgefuhrte Bild kein voll- 

stitndiges und erschopfendes ist. Eine Erganzung 

desselben wird daher durch die dem vorliegenden 

Katalog beigegebenen Einleitungen angestrebt. 

Dieselben sind von Kennern der behandelten 

Gegenstande verfafst und sollen fiir die einzelnen, 

zur Ausstellung gelangenden Gebiete in knappster 

Darstellung einen Ueberblick iiber ihre Entwicklung 

und ihren derzeitigen Zustand geben. Einige 

Schilderungen von Verballnissen von allgemeiner 

Tragweite und Bedeutung mćigen diesen Special- 

einleitungen vorangehen.“

1
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So heifst es in der Einleitung zu dem bereits 

vor Wochen mit anerkcnnenswerther Punkllieh- 

keit erschienenen „Amtlichen Katalog der Aus

stellung des Deutschen Reiclis*.* Was die Er- 

ganzungen betrifft, welche im Katalog den ver- 

schiedenen Industriezweigen und anderen Gruppen 

ais Einleitungen vorangestellt sind, so ist dieser

S p e c h t ,  die Elektrotechnik durcli Professor 

Fr i ed .  Voge'l. Die allgemeine Einleitung, 

welche von dem 'Redacteur des Katalogs, Pro

fessor W i t t  in Charlottenburg, herrtihrt, ist mit 

Schwung und ltolier Begeisterung geschrieben; nicht 

nach unserern Geschmack ist der unverkennbare 

Zug jener Ausslellungsschwarmerei, welcher nur

Abbild. 5. Das

Theil ais im allgemeinen sachgemafs und glficklich 

gelost zu bezeichnen.

Das Hiillenwesen ist durch Geh. Bergratli 

W e d d i n g  in (refflicher Weise eingeleitet, der 

Bergbau durch Geh. Bergratli Nasse und AssessOr 

Enge l ,  das Ingenieurwesen durch Dr. Gloster- 

hal fen,  der Maschinenhau durch Ingenieur

* Yertrieh durch Jul. Springer in Berlin, Ver- 
gteiche die Bucherschau in dieser Nummer.

„Deutsche Haus".

solchen Leutęn zu eigen zu sein pflegt, die das Be

zahlen der Unkosten Anderer Geldbeulel iiberlassen.

Die laufende Nummer des Ausstellerverzeicli- 

uisses sleigt bis G134, doch sind zwischen den 

einzelnen Abtheilungen Spielraume in den Zahlen 

gelassen, auch viele Namen doppelt gezahlt. Unter 

den 28 Sammelausstellungen finden wir solche 

seitens der Staats ■ Eisenbahnverwallung, des 

preufsischen Bergbaues, in sehr vollstandiger 

Weise seitens der chemischen und verwandten
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Erzeugnisse, der deulschen Kaliwerke, der Elek

trotechnik, des Maschinenbaues (81 Aussleller), 

derlandwirthschafllichen Maschinen (lONummern) 

und anderer Industriezweige mehr.

Die deutschen Ausstellungsgegenstande scheinen 

ziemiich verstreut zu sein. Was im besonderen 

die Eisenindustrie angelit, so haben wir nach 

dem Katalog den Ilorder Verein, Phonix, Union,

F. Schichau und van der Zypen & Charlier im 

Transportgebaude, Gebr. Stumrn, Puid. Bocking

& Go., das Siegerlander Spiegeleisen, W . Fitzner 

und wiederum Union und Phonix im Bergbau- 

gebiiude, das Walzwerk L. Mannstaedt & Co., 

die Eisenwerke Joly und Gaggenau im Industrie- 

gebaude, die deutsch-osterreicliischen Mannesmann- 

werke und das Grusonwerk in der Maschinen- 

halle und Felten & Guilleaume im Elektricitats- 

gebaude zu suchen. W ill man beziiglich einer 

solchen Verstreuung einen Vorwurf iiberhaupt 

erheben, so hat §icli derselbe naturlich nicht 

gegen die deutsche Leitung, dereń unenlwegte 

Bemiihungen allgemeine Anetkennung verdienen, 

sondern gegen die allgemeine Gruppen-Ein- und 

-Vertlieilung derselben auf die Yerschiedenen Ge

baude zu richten. Man mag dabei indessen 

wohl bedenken, dafs die Studien der Ausstellungs- 

besucher von sehr yerschiedenen Gesichtspunkten 

ausgehen, und dafs bei der Anordnung das, was 

dem Einen dienlich ist, fiir den Anderen er- 

schwerend wirkt.

Die Deutsche Ingenieurausstellung, fiir welche 

noch ein besonderer Katalog verfafst wird, um- 

fafst 114 Theilnehmer, welche 1493.qmWand- 

und 455 qm Bodenflache beansprucht haben; 

darunler das Arbeitsministerium mit 551 qm, 

ferner 10 Staats- und 8 Gomrnunalbehorden,

59 Givilingenieure, Industriegesellschafteu und 

Fabricanten.

Die Empfangs- und Arbeitsraume des Reichs- 

commissars belinden sich im „Deutschen Haus“ 

(siehe Abbild. 5). Abseits von den grofsartigen 

Hauptgebauden und fern ’ von dem gewaltigen 

Ausstellungsgetriebe gelegen, erhebt sich dies in 

allen seinen Theilen ais ein echt deutsches Bau- 

werk angelegte Gebaude aus griinen Wiesenflachen 

in der Nahe des Seeufers. Nach den Planen des 

Kóniglichen Regierungsbaumeisters J o h a n n e s  

R a d k e  im gothischen Stil erbaut, zeigt es doch 

manche Anklange an die deutsche Fruhrenaissance. 

Wahrend bei den meisten Ausstellungsgebauden 

vielfach Holzconstructionen mit Gipsplatten- 

bekleidung angewendet wurden, ist das deutsche 

Haus durchweg massiv gemauert, und nur der 

Hauptlhurm ist aus Eisen construirt und mit 

Gipsbewurf auf Lalten versehen worden. Die 

Bauleitung hatte der in Chicago ansassige deutsche 

Architekt F i e d l e r  ubernommen.

■ Der Haupteingang befindet sich in der der 

Strandpromenade zugekehrten ostlichen Front. 

Durcli einen offenen Yorraum tritt der Besucher

in eine geraumige liberwolbte' Eingangshalle, 

an die sich rechts die Arbeitszimmer des Reiclis- 

commissars und links das Treppenhaus an- 

schliefsen. Die Ausstellungsraume bilden zwei 

grofse, durch zwei Geschosse reichende Sale, die 

ringsumlaufende Galerieen besitzen. Im Westen 

schliefst sieli an den Ilauptbau eine Kapelle an, 

in der die kirchlichen Kunstgegenstande unter- 

gebracht sind. Ueber dieser Kapelle erhebt 

sieli das Clockenhaus, in welchem die vom 

„Bochumer Yerein fiir Gufsstahlfabrication“ an- 

gelertigten und fiir die Gnadenkirche in Berlin 

bestimmten Glocken aufgehangt wurden. Ent

sprechend der gediegenen aufseren Ausschmuckung 

soli aucli die ganze innere Einrichtung des 

deutschen Ilauses in jeder Beziehung kunstlerisch 

durchgefiihrt sein. Die auf 300 000 ver- 

arischlagt gewesenen Baukosten haben sich daher 

auf 500 000 J l  erhoht, trotzdem die baulichen 

und decorativen Arbeiten und ebenso die Aus

stattung ais Ausstellungsobjecte von den betrelTen- 

den deutschen Kunstlern und Gewerbetreibenden 

zumeist unentgeltlich geliefert worden sind.

Das „Deutsche Haus“ ist, wie Berichte aus 

Chicago uns besagen, daselbst mit Enthusiasmus 

begriifst worden; man betrachlet seine Errichtung 

ais eine besondere Aufmerksamkeit gegen die 

Stadt, und hat man, so wird uns weiter ge

schrieben, schon jetzt in Aussicht genommen, 

es nach Schlufs der Ausstellung nicht, wie die 

anderen Ausstellungsgebaude, dem Schicksal des 

Abbruchs verfallen zu lassen, sondern am „Deut

schen Haus“ die Specialitat Ghicagos, die Kunst, 

Hauser zu heben und fortzuwegen, zu zeigen und 

es an geeigneter Stelle in die Stadt zum bleibenden 

Andenken zu verpflanzcn.

IV . Die grofsen Ausstellungsgebaude.

Das l ndus t r i egebaude  ist das den grofsten 

Fliichenraum einnehmende Bauwerk (The Grea- 

test of the W orld !) auf der Columbischen Welt

ausstellung. Seine Liinge betragt 514 ni und 

seine Breite 240 m; die iiberdeckte Flachę 

umfafst nicht weniger ais 12,3 ha. Inner

halb des Gebaudes erstreckt sich eine Gallerie 

von 15 m Breite und ńiclit weniger ais P/ akm  

Litnge. Die aufsere Bekleidung des ganzen Aus* 

stellungsgebaudes ist aus imitirtem Marmor her

gestellt; am reichsten verziert erscheint die Siid- 

faęade, in welcher sich auch der Haupteingang 

befindet. Die innere Ausstattung soli der aufseren 

an Pracht und Schonheit nicht nachstehen. Die 

Baukosten dieses im koririthischen Stil nach 

Planen von Geo B. P o s t  erbauten Palastes be- 

trugen 6^2 Millionen Mark. Die Lieferung des 

erforderlichen Eisenmaterials- und die Aufstellung 

der ganzen Construction im Gewicht von 7000 t 

hatten die „Edge Moor Bridge Works1* iiber-
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nommen, und in nicht mehr ais 7 lj-j Monaten Verwal tungsgebi i ude.  Wohl mit Recht

die ganze Arbeit fertig gestellt. In diesem kurzeń hat der Volksmund diesen Praclitbau „the gem

Zeitraum wurden die Detailzeichnungen angefertigt, and crown of the Exposition palaces" genannt;

das Baumaterial gewalzt,' etwa 1600 km weit | nach vielfach geaufserter Ansicht soli es an

Abbild. 6. Induslriegebiiude.

bis an den Bestimmungsort gebracht und dort 

montirt, eine Leistung, welche zweifellos hochst 

beachtensweith ist. ( , Im allgemeinen”, so schrieb 

uns neulich ein in der Ausstellung beschaftigler 

deutscher Mónteur, „sind allerdings die ameri-

Schonheit das Kapitol in Washington ubertreffen. 

Die Piane lieferte der Vorsitzende des ameri

kanischen Architektonvereins R i c h a r d  I l un t  in 

New York.

Im Grundrifs bildet das Gebaude ein Quadrat

AbbiłJ. 7. Yerwaltungsgebiłude.

kanischen Montirungsarbeilen weniger sorgfaltig 

ausgefiihrt, ais wir es in Deutschland gewohnt 

sind; so sah ich mich auch veranlafst, einen Theil 

der Arbeit, den mir amerikanische Gollegen vor* 

bereitet hatten, wieder einzureifsen,*)

von 80 m Seitenlange; an den vier Ecken wird 

es durch Pavillons von je 25 m Seitenlange 

fiankirt. Die Mitte des Hauptgebaudes wird von 

einer Rotundę mit vergoldeter Kuppel gebildet, 

die eine Hohe von 80 m besitzt. Die innere
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Regierungsgebaude.  Das 128 ni lange 

und 107 m breite, zum grofsen Theil in Eisen, 

Ziegel ,und Glas ausgefiihrte Regierungsgebaude 

isl von einer Kuppel uberragt, die 36,5 m Durch

messer und 46 ru Hohe besitzt. Im klassischen 

Stil nach den Pjanen von W . J. Edbrooke  er- 

richtet, zeigt es eine einfach gehallene Aus-

durcfischnitlen werden. Die Schnittpunkle sind 

durch Dome von 40 m Durchmesser und eben- 

solclier H8he markirt. Die Dacher der Hallen 

und des Kreuzganges sind halbkreisformig ge- 

halten, wobei die Bogen aus je zwei Theiler. 

bestehen. Nach Beendigung der Ausstellung sollen 

die iiailen ais Bahnliofsgebaude vervvendet werden.

Abbild. 9. Transporlgebiiude.

schmiickung. DieBaukosten betragen rund 1,6 Mil

lionen Mark.

Ma sc hi neni i  alle. An das nach den Planen 

der Architekten P e a b o d y  u nd  S t e a r n s  in 

Boston in spanischer Renaissance ausgefiihrte 

Hauptgebaude von 259 m Lange und 3 52,5 m 

Breite schliefst sieli an der Westseile ein zum 

grfifsten Theil in Holz ausgefiihrter Anbau von 

168 X  152 ni und an der Siidseite ein Kessel-

Auf den ersten Blick erscheint die von der 

Maschinenhalle nebst Anbau bedecktc Flachę im 

Verhaltnifs zu der Grofsartigkeit der ganzen Aus- 

stellung ais weitaus unausreichend bernessen zu 

sein; es ist jedoch zu bedenken, dafs viele 

Gegenstande, die bei fruheren Ausstellungen ihren 

Platz in der Maschinenhalle gefunden hatten, 

diesmal in anderen Abtheilungen untergebracht 

wurden. —  Der Antrieb der yerschiedenen in

Ausschmuckung dieses, nicht fiir Ausstellungs- 

zwecke, sondern nur fiii- die Verwa!tung der 

Ausstellung bestimmten Gebiiudes soli die Praclit 

alles bisher in dieser Beziehung Geleisteten weit 

iibertrefTen. Leider soli dieser schone Bau nach 

Beendigung der Ausstellung abgebrochen werden. 

Die Baukosten betragen 2,2 Millionen Mark.

J 1
•Ł-, .

Abbild. 8. Maschinenhalle.

liaus von 138X2-1 tn an. Die nordliche und 

ostliche Faęade des Hauptgebaudes enthalten die 

Haupteingiinge und zeigen dementsprechend auch 

die reichsle architektonisehe Ausschmuckung. 

Das Hauptgebaude umfafst drei machtige Hallen 

von je 259 m Liinge und 40 m Breite, die in 

der Mitte von einem Kreuzgang von gleicher Weite
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Abbild. U. Eleklricilulsgebuude.

der Mascliinenlialle^samint Anbau betragen rund

4,8 Millionen Mark.

Transpor tgebaude .  Dieses Gebaude, 293 in 

!ang und 7G ni breit, wurde mit einem Kosten- 

atifwand^yon 2,6 Millionen Mark nacli den Planen 

der Ghicagoer Architekten Adler  und Su l ! i van  

erbaut. Es ist in einfacher Ausfiihrung gehallen

ganzen Ausfuhrungen sowohl ais in Modellen 

und Zeicbnungen zur Ausstellung gelangen.

B e r gb a ug e b a ud e .  Von dem Architekten 

S. B e m a n  in Chicago in altitalicnischer Re- 

naissance erbaut, besitzt diese Halle eine Lange 

von 213 m und eine Breite von 104 m, An 

den vier Ecken sindt grofse viereckige Pavillons

den ubrigen Gebauden aufgestellten Maschinen 

erfolgt indessen von der Maschinenhalle aus, 

u. z. soli in letzterer die Krafttibertragmig mittels 

Druckluft vorgenommen werden, wahrend sonst

und nur der an der Ostseite gelegene Haupt

eingang, das sogenannte „Goldene Thor“, ist 

reich geziert. Ueber dem Hauptgębaude erhebt 

sich in der Mitte desselben eine Kuppel von 50 m

Abbild 10. Bergbaugcbiiude.

uberall \ elektrische Kraftiibertragung zur An

wendung kommt. Zur Lieferung der erforder- 

lichen Betriebskraft sind Dampfmaschinen von 

150 bis 1000 HP aufgestellt, die eine Gesammt- 

leistung von 25 000 HP besitzen. Die Baukosten

Ilohe, die mit aclit Aufziigen befahren werden 

kann. Ueber 100 Locomotiyen der verschiedensten 

Constructionen werden in der Halle Platz finden. 

Ueberdies werden auch alle iibrigen Transport- 

miltel fiir den Land- und Wasserverkehr in
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angebracht, die von niedrigen Kuppeln iiberdeckt 

und mit grofsen Bogenfenstern versehen sind. 

An jeder Front des Gebaudes befindet sich ein 

mit allegorischen Figuren und berg- und hiilten- 

mannischen Ernblemen reich geschmuckler Haupt- 

eiogang, von dem aus rechts und links breite 

Treppen zu den 18 m breiten Gallerieen filhren. 

Die Ausstellungskosten betrugen 1,04 Mili. Mark.

befindet sieli ein grofses Bassin mit Springbrunncn. 

In einem Anbau ist ein riesiges Aquarium unter- 

gebracht, das ungefahr 6400 hl Wasser fafst; 

in dem anderen Anbau befindet sich die Aus- 

slellung der Angelgerathe. Die Baukosten dieser 

Gebaudegruppe belrug l ‘ /2 Millionen Mark.

F o r s tg eb a u de. Zu den eigenartigsten 

Bauwerken der Columbischen Weltausstellung

■ -  ” -ze&fjp*.— ■_

Abbild. 1:J. Gartenbaugebau,dc.

Kolossalstatue F r a n k i  ins.  Die Baukosten sind

2,6 Millionen Mark.

F i s ch ere i ge bau d e. Dasselbe besteht aus 

einem grofseren, in spanischer Renaissance ge- 

haltenen Hauptgebaude mit Rotundę und żwei 

mit diesem durch Saulengange verbundenen kreis- 

formigen Anbauen. DiePlane lieferte lves Cot t  in 

Chicago. Das Hauplgebiiude hat 111 m Lange und

49 m Breite, die beiden Pavillons haben je 40 m 

Durchm. In ersterem istdieallgemeineFischereiaus- 

stellung untergebraclit, in der Mitte der Rotundę

Midway Plaisance aus und im Osten mit der 

Aussicht auf die Lagunę erhebt sich die nach 

den Planen des Architekten W . L. B. Jenny mit 

eineni Koslenaufwand von 1,2 Millionen Mark 

erbaute Garlenbauhalle. Sie ist zum grofsten 

Theil aus Eisen und Glas construirt und besitzt 

eine Lange von 305 m bei einer Breite von 

76 m. In der Mitte erhebt sich eine Kuppel 

von 57 m Durchmesser auf 35 m Hohe; an 

beiden Enden der grofsen Halle schliefsen sich 

kleinere, aber liohere Querhallen an. Vor dem

Abbild. 12. FischorcigcbUudo.

E l e k t r i c i l a t s g c b a u d e .  Das nach den 

Enlwiirfen der Archilekten van B r un t  und 

Ho we in Kansas City erbaute Elek Iricitats- 

gebśiude besteht aus einem Langsschiff von 35 m 

Breite und ebensoviel Meter Hohe, das in der 

Milte durch ein Querschiff von denselben Dimen- 

sionen durclikreuzt wird. Jede Front besitzt in 

der Mitte einen Pavillon und ein Portal, wahrend 

an den 4 Ecken je ein Thurm von 52 m Hohe 

angebracht ist. —• In eii er grofsen Nisclie am 

Sudporlal slelit auf einem hohen Postament die

gehort unslreitig das in landlichem Stil gehaHcne 

Forstgebiiude, dąs eine Lange von 152 m und 

eine Breite von 61 m besil/t. Rings um den 

ganzen Hauptbau ist eine Ycranda angeordnet, 

deren Pfeiler aus den verschiedpnartigsten, nicht 

entrindeten Baumstammen gebildet sind. Das 

Dach ist mit Baumrinde gedeckt und auch im 

Innern sind Holzarten aus allen inoglichen 

Gegenden der Weit aufgeslellt.

G ar t e n b a u g e b a u  d c. Unmittelbar in der 

Nahe des Eingangs in den Jacksonpark von der
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Hauptgebfiude ist eine Blumenterrasse zur Auf- 

nabme der im Freien ausgestellten Gewachse 

bestimmt.

Lan d w i r t h s c ha ft 1 ic h e s Gebau de. Nahe 

am Ufer des Michigan-Sees befindet sieli das in 

klassischem Renaissancestil nach den Entwiirfen 

der Architekten Mr. K i n n ,  Mado  & W b i t e  

in New York ausgefiihrte Landwirthschaftsgebaude. 

Es hat eine Lange von 224 m, eine Breite von

naissance gehalten ist, betragt 122 m, die Breite

61 m. Zu beiden Seiten der Langslialle befinden 

sich Eckpavillons, die durch offene Saulengange 

mit dem Hauptgebiiude verbunden sind.

Kunstgebaude.  Die Kunsthalle ist nach 

den Entwiirfen des Architekten A t t w o o d  jn  

Chicago in rein jonischem Stil erbaut. Sie be

steht aus einem Hauptgebaude 1 5 2 X ^ 8  m und 

zwei Anbauen 6 1 X ^ 7  m.

152 m und kostet sammt dem 152 m langen 

und 100 m breiten Anbau rund 2,1 Millionen 

Mark. Ueber der Mitte des Hauptgebiiudes erhebt 

sich eine Rotundę von 40 m Hohe und 30 m 

Durchmesser; an den vier Ecken sind grofse, 

reich geschmiickte Pavillons, die mit Kuppeln 
iiberwolbt sind.

F ra  u en ge ba u de. Was diesem Bau ein 

besondercs Interesse verleiht, ist der Umstand,

Ersteres hat ein Lfings- und ein Querschi(T 

von je 30 m Breite und 21 m Hohe. Ueber 

der Mitte des Gebaudes erhebt sich eine Kuppel 

von 38 m Hohe. In samnitlichen Raumen ist 

Oberlicht angeordnet. Die gesammte Hiingeflache 

ist 18 200 qm. Die Baukosten betragen 2,4 Mil

lionen Mark.

M ar i n eau  sstel  l'u n g. Eine grofse Zug

kraft wird die Marineausstellung besitzen; von

Abbild. 15. Frauengebliude.

dafs der Entwurf von einer Damę, Mifs Soph i a

G. Hay d e n  in Boston, herrulirt. Von 13 von 

verschiedenen weiblichen Architekten eingesandten 

PlSnen wurde jener des F il. H ay d e n  ais der 

beste anerkannt und mit dcm ersten Preis 

(1000 ausgezeichnel. Dieselbe Dame hat 

nicht nur alle erforderlichen Zeichnungen geliefert, 

sondern auch den ganzen Bau geleilet. — Die 

Lange des Gebaudes, das in italienischer Re-

den yerschiedenen ausgeslellten Objecten fiillt 

zunachst das in natiirlicher Grofse ausgefiihrte 

Modeli eines K riegssc 11 i lTes auf. Es besitzt eine 

Lange von 106 m, eine Breite von 21 ni und 

ist 4,3 m hoch iiber der Wasserlinie. Dieses 

Modelischifif, von dem Architekten Frank  Grogen  

in Gemeinsc^iaft mit dem Kapitan M ć a d e  ent- 

worfen, zeigt alle Einrichtungen eines modernen 

Panzerschiffes bis ins kleinste Delail. Dor Schiffs-

Abbild. JJ. Laridwirtlischartliches Gobiiude.
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Die am wenigslen geistige Thatigkeit erfor- 

dernde Arbeit ist wohl die Versetzung eines stuck- 

fórmigen Korpers von einem Orte zum andern, 

sobald dieser Korper einer wesentlichen Be- 

schadigung dabei nicht ausgesetzt ist, mit anderen 

Worten, das Abladen, Aufspeichern und Verladen 

von stuckformigen Rohmaterialien, 'namentlich 

von Erzen und Kohlen.

Im Juniheft des Jahrgangs 1891 von „Stahl 

und Eisen*, S. 459 u. f., sind die Yorziiglichen 

von der „Brown Hoisting and Conveying Machinę 

Co.“ in Cleveland hergestellten Erz-Entlade- und 

Verladevorrichtungen, welche die deutschen Eisen-

X.I3

Hinzugekommen sind dagegen eine Menge von 

Kohlen-Aufbewahrungs- und Verladevorrich- 

tungen, welche die Aufmerksamkeit aller nach 

Chicago reisenden Berg- und Eisenhuttenleute 

wohl verdienen und voraussichtlich auch auf 

deutsche Verhaltnisse recht anwendbar erschęinen.

Der in Fig. 1 abgebildete, ebenfalls von der 

Brown Hoisting and Conveying Gesellschaft in 

Cleveland entworfene und errichtete Kohlen- 

speicher ist 674engl. Fufs =  205 m lang, 354 engl. 

Fufs =  108 m breit, 80 engl. F u fs = 2 4  in lioch, 

gestaltet eine Aufnahme von 250 000 t und eine 

Ein- und Ausfuhr von 2500 bis 3000 t laglich.

2

korper, der bis ins Wasser hineinreicht, ist aus 

Stahl, Eisen, Bronze, Holz, Ziegel- und Cement- 

mauerwerk gebildet und ruht auf einem Pfahlrost. 

Gegen die Sturmwellen des Michigan-Sees ist 

das Modeli durch ein 300 mlangesDock geschiitzt. 

Die Herstellungskosten betrugen 450 000 Jh .

Am Ufer des Sees sind alle erdenklichen Mitt-el 

zur Kiistenvertheidigung ausgestellt, schwere Ge

schutze, Panzerthiirme, Torpedonetze u. dgl. mehr. 

Auch das Modeli einer alten Fregatte in natiirlicher 

Grofse ist ausgestellt, daneben sieht man Torpedo- 

kreuzer, Torpedoboote und andere Kriegsschiffe.

Mechanische Steinkohlen-Speicher- und Yerlade-Torrichtungen 
in Nordamerika.

Von Dr. H. W e d d i n g  in Berlin.

Der Mangel an ungeschulten, d. h. nur auf 

die Benutzung ihrer Leibeskrafte angewiesenen 

Arbeiter zwingt die Amerikaner mehr ais irgend 

ein anderes gewerbtreibendes Volk zur Benutzung 

mechanischer Yorrichtungen ais Ersatz.

hiittenleute bei ihrer Reise im Jahre 1890 kennen 

gelernt hatten, abgebildet und beschrieben. Diese 

Vorrichtungen sind inzwischen vervollkommnet und 

den einzelnen Orten und Bediirfnissen angepafst, 

im wesentlichen aber nicht verandert worden.
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Der in Fig. 1 abgebildete Kohlenspeicher durfte j 

wohl der grofste der Weit sein. Er besteht 

lediglich aus Eisen, meist Flufseisen, mit Aus

nahme eines Glasfensterstreifens, der sich um j 

die First des ganzen Gebaudes zieht und dem 

Innern reichliches Licht zuwendet. Nur an dunklen 

Wintertagen oder nachts wird elektrisches Bogeri- 

licht zu Hiilfe genommen. Das Verladegeriist, 

welches, wie die Abbildung zeigt, in die Mitte 

der Liingsseite des Gebaudes eintritt, ist mit 

vier Geleisen versehen, zwei oben, zwei seitwSrts 

unten; zwischen beiden 

befinden sich die Taschen 

oder Rollen (kleine Vor- 

rathsraume). Das Forder- 

gut fiir u n m i t t e l b a r e  

Verladung wird iiber Rat- 

ter in diese Vorraths- 

raume oder in die unten 

stehenden Giiterwagen ge- 

stiirzt, das iibrige geht 

in den Speicher.

Das letztere Gut wird 

aus den anfahrenden 

Eisenbahnwagen in Ge

fafse gestiirzt, welche die 

Kobie an diejenige Stelle 

des Gebaudes bringen, 

wo sie aufbewahrt wer

den soli. Diese Gefafse 

werden in derselben Art, 

wie das in dem friiheren 

Aufsatze iiber Eisenerzver- 

ladung beschrieben war, 

an dem betreffenden Orte 

niedergelassen und ent

laden sich erst, wenn 

sie den Boden oder die 

Oberflaęhedesaufgescbiit- 

teten Kohlenhaufens be- 

riihren, selbstthatig, so 

dafs kein freier Fali slatt- 

lindet und der Bruclj auf 

ein sehr geringes Mafs 

beschrankt wird.

Aehnlich geschieht es 

bei der Wiederverladung.

Das Gefafs wird auf^die

Oberflache des Kohlenhaufens (der Bóschung 

entlang) geschleppt, bis es mit der ihm zukom- 

menden Last gefullt ist; die Frictionskupplung, 

welche bis dahin thatig war, beginnt jetzt zu 

gleiten, so dafs nunmehr das Gefafs gehoben 

wird, worauf es endlich horizontal bis iiber den 

Eisenbahnwagen lauft, in den es herabsinkt und 

entleert wird. Diese Einrichtung gestattet eine 

Entleerung des Gebaudes bis auf den letzten 

Kohlenrest ohne Zuthun menschlicher Iland.

Alle Bewegungen werden von dem Maschinen- 

hause aus durch den Warter geleitet, welcher

jede Stellung der Gefafse in und aufser dem 

Gebaude an einer entsprechenden plastischen 

Darstellung in yerklemertem Mafsstabe vor seinen 

Augen hat. Das. Maschinenhaus liegt in der 

Mitte einer der kurzeń Seiten des Gebaudes.

Die Fordergefafse haben am Boden zwei rollen- 

arlige Riider, um leichter iiber Hindernisse fort- 

zukommen, wie da.s auch bei den friiheren Ab

bildungen (1891, S. 460 und 461, Fig. 3 und 4) 

dargestellt ist.

Ein solches Gefafs fafst etwa 84 engl. Cubikfufs

- 2,38 cbm, die Forderge- 

schwindigkeit beim Fiillen 

mit Kohlen ist 1,8' =  

0,55 m in der Minutę, 

3 0 0 '=  98,4 mbeimFort- 

befórdern in die Hohe 

nnd seitwSrts. Die Ein- 

und Ausschaltung der 

Friclionskupplungen ge- 

sebieht durch einfache 

Hebel. Vom Maschinen- 

hause aus gehen die 

verschiedenen. Drahtseilo 

durch das Dacii des Ge

baudes und sind anderer- 

seits mit dem plastischen 

Controlapparat des Ma- 

schinenyjarters verbun- 

den. Man kann die vier 

vorhandenen Fóiderge- 

fafse der ganzen Lange und 

Quere des Gebaudes nach 

bewegen. Fiir die Hebung 

u. Seitwartsbewegung der 

gefiillten oder leeren For

dergefafse dienen beson

dere, von den vorgenann- 

ten unabhangige Seile.

Das in Fig. 1 abgebil

dete Kohlenvorrathsbaus 

ist iiber ein Jahr in Gleve- : 

land, Ohio, in Betrieb 

gewesen, ohnedafsirgend- 

welche Storungen vorge- 

kommen waren, obwohl 

zu einer Zeit 175 000 l 

Kohlen auf einmal auf- 

gespeiebert waren. Die Nothwendigkeit fiir Eisen

bahnen und Huttenwerke, sich dem augenblicklichen 

Einflufs des infolge von Streiks vorkommenden 

Kohlen man gels zu entziehen, hat zu noch anderen 

Systemen der Aufhaufung grofser Kohlenvorrathe 

ge/uhrt, welche ohne menscliliche Hande, durch 

Maschinen allein angeliSuft und wieder fortgeschafft 

werden konnen.

Im Folgenden ist das von der „Dodge Goal 

Storage Gesellschaft* in Philadelphia angewendete 

System mitgetheilt.*

* Yergl. ,Iron Age* 1893, S, 118 u. f.
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Die mit Eisenbahnziigen herangefabrene Kobie 

wird zuforderst in einzelne unterhalb der Geleise 

gelegene, paarweis angeordnete Sarnmelraume 

(Taschen, Rollen, potkets) entleert, was voraus- 

setzt, dafs die Wagen so eingericlitet sind, um 

sich durch Kippung oder durch Oeffnung der 

Buden oder Seiten ohne menschliche Handarbeit 

ganz entleeren zu lassen. Sind solche Wagen 

nicht vorhanden, so mufs natiirlicb die Entleerung 

ganz oder theilweise durch Arbeiter geschehen. 

Von hier fuhren je zwei im Durchmesser der 

nebeneinander zu bildenden Halden von kegel- 

formiger Gestalt 

bockfórmig auf- 

gestellte Vor- 

richtungen die 

Kohle fort. Ein 

jeder solcher 

Bock bat zwei 

gittcrformige 

eiserne Fiifse, 

durch dereń 

Stellung gegen- 

einander (der an 

der Rolle ge

legene Fufs steli t 

unveranderlich 

fest) die Weile 

und Hohe der 

aufzuscliiitten- 

den Halde be

stimmt wird.

Der aufsere be- 

wegliche Fufs 

dient nur zur 

Stiitze, der in- 

nere, d. h. nach 

der Bahn zu ge

legene dagegen 

tragt eine vom 

seitwarts gele- 

genen Maschi- 

nenhaus aus be- 

wegteKetteohne 

Ende, dereń auf- 

wartsgehender 

Theil am Boden 

der schiefen Eberie entlang geht und welche mit 

Schaufeln besetzt ist, wie man in den Fig. 2 und 3 

sieht, wo rechts im Hintergrund ein Theil des 

abwarts zum Maschinenbaus gehenden Zweiges 

der Schaufelkette mit abgebildet ist.

Der regelmafsige Ucbergang der Kohle aus 

der Rolle auf die Fordervorrichtung wird durch 

einen regulirbaren Scblitz bewirkt. Das untere 

Trumm der Kette wird an der Aufnabmestęlle 

fiir dic Kohle durch eine Rolle niedergehalten, 

welche indessen, um durch etwa milkommende 

grófsere Stiicke, Steine, Gezahe und dcrgleichen 

mehr nicht bcschadigt zu werden, in einem

langlichen Rahmen, der durch eine Feder ge- 

spannt wird, gelagert ist. Die Rinne, in welcher 

sich die Schaufeln bewegen, und die bis zum 

Gipfel reicht, wird aus zwei geneiglen Wandungen 

und einem 18" =  457 mm weiten Boden ge

bildet. Der letztere ist aus Bandtlufseisen her

gestellt, unten um eine Trommel (von 4' —  

1219 mm Durchm.) gewickelt und oben mit einem 

Seil verbunden, welches am Gipfel des Bocks 

iiber eine Leitrolle und dann zuriick zum Ma- 

schinenhause geht. Dies ist einer der wichtigsten 

Theile der ganzen Yorrichtung. Man lafst nam

lich das obere 

Eride dieses Bo- 

dens stets mit 

dem Gipfel der 

Halde abschnei- 

den; auf diese 

Weise gelangt 

die Kohle ohne 

freien Fali zur 

Schiittung und 

r o l l t  nur am 

entgegengesetz- 

ten Abhange der 

sich mit dem 

Hinaufziehen 

des Bodeńran- 

des vergrofsern- 

den Halde hinab.

Die Schaufeln 

der Kette ohne 

Ende sind 8 X  

24" =  203 X  

610 mm grofs 

und in Entfer

nungen von je 

16" =  406 mm 

angebracht. Dic 

Kette liegt na

turlich an dem 

aufwSrtsgehen- 

den Trumm 

oben, tragt also 

die _ Schaufeln 

unten; ihre Ge- 

schwindigljeit 

betragt 200' =  61 m in der Minutę. Der 

ganze Fórderbock wird durch Spannseile in seiner 

Lage gehalten, bis die Halde aufgetragen ist, 

kann aber jederzeit um sein nach der Bahn 

liegendes Fufsende gedreht und also in der 

Stellung verandert werderi, falls man die Halde 

vergrofsern oder verkleinern, von der zweiten 

entfernen oder sie dieser nahern will.

Um die Halden wieder zu ver l aden,  dient 

die folgende in Fig. 3 und 4 abgebildete Yor

richtung: An eine feststehende schiefe Forder-

ebene ist ein aus zwei bogenformig gestalteten 

Gittertragern gebildeter horizontaler Arm an-

Fig. 3.
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geschlossen. Dieser Arm kann um einen Zapfen 

am Fufs der schiefen Ebene beliebig gedreht 

und, da er in normaler Lage gerade rechtwinklig 

zur Bahn zwischen den beiden vorher beschriebenen 

Haldenschuttern liegt, mit dem Fufse der einen 

oder der anderen Halde in Beriihrung gebracht 

und je nach der Abnahme der Halde durch 

Fortfórderung der Kohle auch in steter Beriihrung 

erhalten bleiben.

Diese Drehung, welche bei der Arbeit be

standig ausgefiihrt werden mufs, erfolgt ebenfalls 

vom Maschinenhause aus durch ein Seil, wie 

dies Fig. 4 zeigt, welche wohl ohne weitere Er

klarung verstandlich ist.

rechts oder links fórdern. Auf dem Gipfel der 

schiefen Ebene fallen die Kohlen auf eine um- 

gekehrt geneigte Ebene, die mit einem Ratler 

yersehen sein kann. Das Ende dieser abwarts- 

fiihrenden Strecke ist stets verschiebbar, so dafs 

die Kohle bei zweigeleisiger Bahn auf jedem 

Geleise verladen werden kann.

Eine solche Anlage befindet sich in South 

Plainfield im Lehigh Valley bei Philadelphia. Sie 

ist hier auf 7 Paar Halden eingerichtet, dereń

drei auf einer Seite der 5 Bahngeleise auf je

30 000 t bei 256' =  78,03 m Durchmesser 

berechnet sind, wahrend auf der anderen Seite

der Geleise ein Paar von je 15 000 t mit 204'

Der Apparat lauft auf kreisformigen Schienen, 

welche etwa je 30' =  9,84 m radial voneinander 

eritfernt angebracht sind. An den Seiten des 

horizontalen Gittertragers liegt, wie Fig. 2 zeigt, 

eine Kette ohne Ende mit Schaufeln von 8 X  

20" == 203 X  508 mm Flachę, welche in 2' —  

610 nim Entfernung voneinander angebracht sind. 

Sowohl die Bewegung dieser Kette, ais die Drehung 

des Apparats wird von einem Standbrette aus 

geleitet, welches deutlich in Fig. 3 zu sehen ist. 

Dasselbe gilt von der gleichen, die geneigte Ebene 

bedienenden Schaufelkette, welche der Regel nach 

mil der Kette des Horizontalarms in einem Stiicke 

zusammenhangt. Es dient also auch auf der ge- 

neigten Ebene nur e in  Trumm zur Fórderung, 

das andere nimmt den abwartsgehenden Zweig 

der Kette auf, aber man kann nach Belieben

=  62,18 m Durchmesser. zwei Paar von je 

20 000 t mit 226' =  68,89 m Durchmesser 

und ein Paar von je 10 000 t mit 180' —

54,86 m Durchmesser

^ ----  liegen. Die Anordnung

z' der Haldenstiirzer (trim-

/ mers) a fiir jedes Paar,

\ J und des Fortforderers

J  (reloader) b ist aus der

^ S k i z z e  Fig. 5 ersichtlich.

Die Einrichtung gestattet, 

\ 2 t Kohlen in der Minutę

/ “ X .  ) zu stiirzen oder zu

\ >>^7 verladen mit hochstens

'y  6 Cts. =  26 <p. Kosten

fur die Tonne einschliefs- 

Fig. 5. lich Unterhaltung; in
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Wirklichkeit gestalteten sich die Kosten bei voller 

Thatigkeit der Apparate auf nur 3 bis 4 Cts. 

=  13 bis 17

Uebrigens hat sich die mechanische Kohlen- 

ansammlung und Kohlenverladung auch fiir dic 

Versorgung der Locomot i ven  sehr bewahrt. 

Auch hier wendet man Schaufelketten an, jedoch 

meist einfachere Anordnungen, welche es gestaltun, 

die Kohlen unmittelbar aus den dann mit los- 

barer Stirnwand versehenen Eisenbahnwagen auf 

schiefer Ebene in den Speicher oder in die Rollen 

zu bringen, aus welchen die Locomotiven durch

Oeffnen von Schiebern versorgt werden. Eine 

solche Einrichtung findet sich unter Anderm 

in „EngirieeringNews" 1892, S.434, beschrieben.

Bemerkt mogę noch werden, dafs man sich 

iiberall, auch bei der Locomotivladestelle bei 

New Buffalo (Mich.), der sogenannten Dodge- 

Kutten bedient, welche sich dadurch auszeichnen, 

dafd die Kettenglieder sich nicht unmittelbar be- 

riihren, sondern Schutztheile aus sehmiedbarem 

Gufseisen tragen, die leicht ausgewechselt werden 

konnen, wahrend die Schaufeln vermittelst eines 

gabelfórmigen Stiels daran befestigt sind.

Yergleicliende Betrachtungen iiber die Untgrhaltungskosten 
holzerner und eiserner Querschwellen - Oberbauarten.

Im Juniheft der „Revue genćrale des chemins 

defer“ veroffentlichtHr. Bahningenieur M. Janssen  

seine Beobachtungen uber die Hohe der Unter- 

haltungskosten holzerner und eiserner Quer- 

schwellen-Oberbauarten von Versuchsstrecken der 

belgischen Staatsbahnen. Da die aus einer fiinf- 

jahrigen Beobachtungszeit dort gewonnenen Er

gebnisse im ersten Augenblicke geradezu verbliiffend 

wirken und -- so lehrreich sie auch an sich 

sind —  dazu angethan erscheinen, bei einer 

Verwaltung, welche wenig oder gar keine Er

fahrungen mit eisernen Querschwellen gemacht 

hat, dem Fortschritte zum Nachtheil verallgemeinert 

zu werden, so erscheint es geboten, den Ursachen 

der ungiinstigen Erfahrungen mit den zur An

wendung gelangten eisernen Querschwellen nach- 

zugehen.

In Betracht kommen 3 Oberbauarten auf der 

Strecke von Antwerpen nach Briissel unter — 

praktisch gesprochen — gleichen Lage- und Ver- 

kehrsverhiiltnissen. Der Verkehr besteht aus 15 

bis 16 Schnell-, 38 bis 42 Personen- und 38 

bis 43 Guterziigen, letztere von durchschniltlich 

80 Achsen. Der Untergrund wi rd, von einem 

kleinen Einschnitt mit eisernen Querschwellen 

abgesehen, durch kleine Damnic gebildet, die 

zum Theil trocken, zum Theil etwas feucht 

sind. Die Versuchsstrecken liegen grofstentheils 

in der Geraden, im ubrigen in ganz schwachen 

Kriimmungen und fastdurchwegin sehrschwachem 

Gefalle. Die Bettung besteht aus Porphyrkleinschlag. 

Die Schienen sind durchweg 9 m lang, 38 kg/m 

schwer und haben schwebenden Stofs mit Winkel- 

laschen. Unter jeder Schiene liegen 12 Schwellen.

Auf eine Strecke von 822 m sind Eichen- 

schwellen von 2,60 m Lange, halbkreisformigem 

Querschnitt und 28 ' cm Breite zur Verlegung 

gekommen. Die Schienenbefestigung erfolgt

durch Unterlagsplatten und Hakennagel. Die 

eisernen Schwellen, Postsches Profil (Abbild. 1 

und 2), sind auf einer 2443 m langen, und 

Braetsches Profil (Abbild. 3 und 4) auf einer 

3040 m langen Strecke yerlegt; ihr Gewicht 

betragt 75 kg, ihre Lange 2,50 in, ihre Breite 

0,25 bezw. 0,27 m. Die Befestigung der Schienen 

auf den Schwellen erfolgt, wie bei den preufsischen 

Norrnalweichen, durch Klemmplatten mit Haken- 

schrauben (Abbild. 5).

Die Unterhaltung des Geleises mit holzernem 

Oberbau erforderte im ersten und fiinften Jahre 

zusammen 1189 Arbeitsstunden fiir Unterstopfung 

und Geleisregulirung, im letzten Jahre aufserdem 

die Auswechslung von 197 Hakennageln. Drei 

Jahre lang kostete die Unterhaltung keinen Pfennig. 

Die Arbeitsstunde zu 20 ^  gerechnet, ergiebt 

sich an jahrlichen Unterhaltungskosten rund 

60 J l  das Kilometer.
Die Unterhaltung des eisernen Oberbaues mit 

Post  sehen Schwellen erforderte in 5 Jahren 

30 950 Arbeitsstunden fiir Unterstopfen und 

Geleisregulirung, 3690 Stunden fur Nachdrehen 

der Klemmplattenbolzen, ferner die Auswechslung 

von 1 Schwelle, 2157 Hakenschrauben und 8382 

Federringen, endlich die Erneuerung von 1800 cbm 

Kleinschlag. Die Erhaltung des eisernen Ober

baues mit Braetschen Schwellen erforderte fiir 

Stopfen und Richten 28 923, Nachdrehen der 

Bolzen 4941 Arbeitsstunden, ferner die Aus

wechslung von 3 Schwellen, 3243 Hakenschrauben 

und 11 097 Federringen, endlich den Einbau 

von 2500 cbm Kleinschlag.

Bei Einsetzung eines Preises von 20 ej fiir 

die Arbeitsstunde, 96 J l  fiir die Tonne Schwellen, 

240 J l  fiir die Tonne Hakenschrauben, 400 

fiir die Tonne Federringe und 4 J l  fiir das 

Cubikmeter Kleinschlag, ergeben sich ais Jahres-
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kilometerkosten fiir den eisernen Oberbau mit 

Postsehen Querschwellen rund 1160 o fi, mit 

Braetschen Quersch\ve!len rund 1120 Ji\ Die 

Unterhakung des eisernen Oberbaues hat hiernach

19 mai soviel gekostet wie die des holzernen.

Wesentlich zur Erhohung der Unterhaltungs- 

koslen fiir den eisernen Oberbau haben bei- 

getragen der starkę Verbrauch an BettungsstolTen 

und das Nachdrehen der Klemmplattenbolzen. 

Das letzterem entsprechende Nachschlagen der 

Hakennagel beim Holzoberbau scheint nur gering 

gewesen und von den Bahnwartern mitbesorgt

Abbild. 1.

untersuchten Schwellen —  nur der zu grofsen 

Harte des Stahls zugeschrieben werden. Im 

ubrigen diirften die Bisse grofstentheils schon 

beim Lochen entstanden sein, auch scheint auf 

die Herstellungsart der Locher bei der Abnahme 

zu wenig Gewicht gelegt worden zu sein. Der- 

artige ungiinstige Erfahrungen sind in Deutsch

land und anderswo mit eisernen Querschwellen 

wohl kaum jemals gemacht worden.

Inwieweit vielleicht die Neuheit des eisernen 

Oberbaues, das Nochnichtvertrautsein des Bahn- 

erhaltungspersonals mit den Eigenthumlichkeiten

I 

I
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Abbild. 2.

worden zu sein, da es auffallenderweise gar nicht 

erwahnt wird. Erfahrungsgemafs erfordert aber 

das Nachschlagen der Nagel bei alteren Holz- 

schwcllen einen nicht zu unterscliatzenden Arbeits- 

aufwand, wahrend bei einer zweckmafsigen 

Schienenbefestigung auf eisernen Schwellen — 

Hęindlsche,  Ro t h  & Schiilersche, Haar-  

mannsche — das Nachdrehen der Bolzen auch 

bei alteren Eisenschwellen keinen so grofsen 

Arbeitsaufwand erheischt. Das Bolzennachdrehen 

und der Kleinschlagverbrauch lassen auf eine 

unruhige Geleislage schliefsen und die beobachtete

a
Ł U 1

desselben und die Anforderungen des Bahn- 

erhaltungsingenieurs an eine gute Geleislage zu 

dem ungiinstigen Verhalten der eisernen Schwellen 

beigetragen haben > entzieht sich unserer Be- 

urtheilung.

Dor Director fiir Bau- und Bahnerhaltung 

der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn Hr. Wi l l i .  Ast  

bespricht im December v. J. in der „Zeitschrift 

des Oeslerreichischen Architekten- und Ingenieur- 

Vereins“ gleichfalls die Mifserfolge mit eisernen 

Querschwellen auf den belgischen Staatsbahnen. 

DenrBerichte des Hrn. K o w a l s k i ,  Chefingenieur

Abbild. 3.

weniger gute Richtung des eisernen Oberbaues 

naturlich erscheinen.

Sieben Hundertstel .der gesammten Eisen

schwellen sind aus dem Geleise genommen und 

aufs peinlichste untersucht worden. Hierbei hat 

sich gezeigt, dafs von 240 Postsehen Schwellen 

42 Stiick in den Lochern, meistens in den Locli- 

ecken, kleinere oder grofsere Risse zeigten und 

eine zwischen den Lochern, also unter der 

Schiene, quer gebrochcn war. Von 240 Br ae t 

schen Schwellen waren sogar 186 in den Lochern 

rissig. Nach Ansicht des Hrn. Jansson,  der 

auch wir uns anschliefsen, konnen die zahlreich 

vorgefundcnen Risse —  18 bezw. 78 dt-r

der Eisenbahn Bone-Guelma, iiber die auf der 

IV. Session des internationalen Eisenbahncongresses 

verhandelte Frage uber die Unterhaltung der 

eisernen Querschwellen entnimmt Hr. Ast ,  dafs 

die an 6731 km Holzschwellenoberbau und 

287 km eisernem Querschwellenoberbau bęob- 

achteten durchschnittlichen Jahreskilometerkosten 

sich verhalten wie 364 Jk  : 251 J t  =  1 : 0,69. 

Hr.Chefingenieur Cu en od der Jura-Bern-Luzern- 

Babn giebt fur die Linie Basel-Delle das Erfordernifs 

fur die Unterhaltung von 1 km holzernem Oberbau 

zu 128 Tagewerken und von 1 km eisernem 

Oberbau zu 80 bis 90 Tagewerken an, welches Vcr- 

haltnifs mit dcm vorstchenden gul libereinstimmt.
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Fiir zwei gleichartige Versuchsstrecken mit 

holzernem und eiserncm Oberbau, System H ein d l, 

crgaben sich unter gleichen Strecken- und Betriebs- 

yerhaltnissen bei einem durchschnittlichen Jahres* 

verkebr von 5*/s Millionen Tonnen und ais Mittel 

aus einer achtjahrigen Beobachtungszeit fiir 

1 Kilometerjahr an Unlerhaltungskosten fiir

Arbeils- Oberbau- Schot- Ins- 
lohn theile ter gesammt

eiserne Querscbwellen 344 J l  16 J l  7 J l  367 J l
hOlzerne , 365 „ 54 , 6 „ 425 „

Da, wie Hr. A st nachgerechnet, die Steifig- 

keitsverhiiltnisse (Schwelleninanspruchnahme und 

Bettungsdruck) der belgischen eisernen Oberbau- 

arten dieselben sind wie beim Heindlschen 

Oberbau —  die Braetschen Schwellen sind etwas 

sleifer, die Postschen etwas weniger steif ais die 

Heindlschen — so kann das verschiedenartige

Verhalten der verglicbenen Systeme, d. h. der 

ungleicheKostenaufwand fiir den Schotterverbrauch

Abbild. 5.

und das Nachdrehen der Befestigungsbolzen, nur 

in der verschieden gestalteten Befestigung gesucbt 

werden. Hierbei mufs noch erwahnt -werden, 

dafs auf den Versucbsstrecken der Kaiser-Fer- 

dinand-Nordbahn fur Nachschottorn der eisernen 

und hólzernen Querschwellen in 8 Jahren fur 

1 km nur 58 M  bezw. 48 J6  ausgegeben wurden.

Ein ungunstiges Verhallen der Klemmplatten- 

hefestigung mit Hakenschrauben dem hólzernen 

Oberbau gegenuber bat sich auch auf Versuchs- 

strecken der preufsischen Staatsbahnen gezeigt.

So ergab sich z. B. zwischen Buir und Dureń 

fur eine 2,9 km lange Versuchsslrecke mit 50 kg 

schweren Eisenschwellen, Klemmplalten und 

Hakenschrauben aus 4- bis 5 jahriger Beobachlungs- 

zeit ein mittlerer Arbeitsaufwand von 93 Arbeits* 

tagen und fiir eine 1,5 m lange, ebenda gelegene 

Versuchsstrecke mit hólzernen Schwellen nach

4 jahriger Beobachtungszeit ein mittlerer Arbeits- 

aufwand von 68 Tagen je Kilometerjahr. Ferner 

ergab sich auf einer 1,3 km langen Versuchs- 

strecke zwischen Dudweiler und Saarbrucken

mit 50 kg schweren Eisenschwellen, Roth- 

SchUlerscher Befestigungsart (Abbild. 6), nach 

10 jahriger Liegezeit ein jahrlicher Arbeitsaufwand 

von 124 Tagewerken je Kilometer, wahrend fiir 

einen gleichlang beobachteten hólzernen Quer- 

schwellenoberbau von 1,65 km Lange unter 

gleichen Verhallnissen der mittlere Arbeitsaufwand 

148 Tagewerke fiir das Kilometerjahr betrug. 

Endlich sei noch erwahnt, dafs zwischen Trier 

und Karthaus zwei je 0,2 km lange Versuchs- 

strecken mit 52 kg schweren Schwellen und 

Haarmannschen Hakenplatten liegen, die gleich 

den Holzschwellen der belgischen Versuchsstrecken 

drei Jahre lang gar keine Unterhaltung erfordert 

haben.

Das mangelhafte Verhalten der Klemmplatten- 

befestigung gegenuber dem Roth - Schulerschen 

Kleineisenzeug. ist auch auf dem Hauptbahnhofe 

zu Frankfurt a. M. beobachtet worden. In einigen 

stark befahrenen Weichen des Frankfurter Haupt- 

bahnhofs mufsten schon nach 2 Jahren iiber 

100 Klemmplalten mit verschlissenen und ab-

gebrochenen Nasen ausgewechselt werden, wah

rend in einer dicht dabei in demselben Geleise 

befindlichen Kriimmung von 200 m Halbmesser 

nach 3 jahriger Beobachtungszeit die Roth-Schuler- 

schen Einsleckplallchen weder am Schienenfufs 

noch in der Schwellenlochung einen mefsbaren 

Verschleifs zeigten, vielmchr in der Schwellen

lochung meist festgerostet waren.

Das bei den Klemmplalten auftretende Kanten 

ruft in der Schwellenlochung und an der Nasen- 

stutzllache einen rasch zunehmenden Verschleifs 

hervor. Durch Zerlegung der Klemmplatte in 

eine Deckplalte fiir die Aufnahme der verticalen 

Krafte und eine Eiusteckliiilse (Beilage) fiir die 

Aufnahme der horizontalen Seilenkrafle wird, 

wie das bei der Roth-Schulerschen und in besserer 

Weise bei der Heindlschen Befestigungsweise 

(Abbild. 7) geschehen ist, das verderbliche Kanten 

und Verschleifsen in den Beruhrungsflachen er- 

folgreich beseitigt. Bei der Haarmannschen 

Hakenplattenbefestigung (Abbild. 8), welche sich 

besser bewahrt ais die Klemmplattenbefestigung, 

findet die Klemmplatte zwar auch Verwendung, 

aber nur auf der Innenseite; aufserdem sind 

hier die giinstigen Erfahrungen der Yerwendung
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von Unterlagsplatten zuzuschreiben und dcm 

Umstande, dafs die auf der Innenseite angebrachte 

Klemmplatte den horizontalen Seitenkraften nicht 

oder doch nur wenig ausgesetzt ist.

Wenn nun auch der Mifserfolg des belgischen 

Versuchs mit eisernen Schwellen in erster Linie 

der schlechten Schienenbefestigung und dem 

schlechten Schwellenmaterial zugeschrietjen werden 

mufs, so darf doch nicht iibersehen werden, dafs 

die Steifigkeitsverhaltnisse des Holzoberbaues that

sachlich giinstiger waren, ais die des eisernen. 

Wahrend die Schwellen des letzteren nur 2,50 m 

lang und 0,25 bezw. 0,27 m breit waren, be- 

trugen diese Abmessungen bei den Eichenschwellen 

2,60 m bezw. 0,28 m. Bei den preufsischen 

Staatsbahnen ist man in den letzten Jahren von 

der 2,50 m langen Schwelle bei Holz wie bei 

Eisen zu der 2,70 m langen iibergegangen. 

Welchen gewaltigen Einflufs die Lange auf die 

Senkung, folglich auch auf den Bettungsdruck 
und die davon 

abhangigen Stopf- 

kosten haben, mogę 

aus der Abbild. 9, 

welche dem Ast- 

schen Referate iiber 

die Beziehungen 

zwischen Geleisund 

rollendem Materiał 

entnommen sind, 

ersehen werden.

Fur einen Bettungs- 

coefficient G =  3 

bezw. 8 , d. h. fiir 

einen BettungsstofT, 

bei welchem das 
Quadratcentimeter Abbild. 7.

mit 3 bezw. 8 kg

U

belgischen Versuchsstrecken zwar geniigt hat, 

um die Mangel des Materials und der Schienen- 

befestigungsweise darzuthun, keineswegs aber um 

ein endgultiges Urtheil iiber den eisernen Ober- 

bau im allgemeinen zu fallen. Es ist schon 

oben eines eisernen Oberbaues Erwahnung gethan, 

der drei Jahre lang gar keine Unterhaltung er

forderte. Auf der Strecke Mettlach-Taben (Saar- 

brucken-Trier) liegt sogar eine, wenn auch weniger 

stark befahrene, Versuchsstrecke von 0,54 km 

Lange mit 50 kg schweren Eisenschwellen und 

Klemmplattenbefestigung auf Packlage mit Klein- 

sclilag, welche nur im ersten Jahre nach der 

Verlegung 45 Arbeitertagewerke fiir das Kilometer, 

in den folgenden 5 Jahren jedoch kein einziges 

Tagewerk erforderte.' In Betracht kommt vor 

allem, dafs die Eisenschwellen, eine zweckmafsige 

Abmessung, Hartę und Schienenbefestigung vor- 

ausgesetzt, eine voraussichtlich zweimal so 

grofse Dauer versprechen wie die Holzschwellen,

und dafs die Unter- 

haltungskosten fiir 

das erneute Befe- 

stigen und Aus- 

wechseln von Schie- 

nenbefestigungs- 

theilen bei den ver- 

ganglichen Holz

schwellen viel ra- 

scher zunehmen, 

ais bei den dauer- 

hafteren Eisen

schwellen. Nach 

einer achtjahrigen 

Beohachtungszeit 

sind z. B. nach Asts 

Angaben bei der 

Kaiser - Ferdinand-

gedriickt werden mufs, um 1 cm einzusinken, ergeben 

sich fiir die 2,4 und 2,7 m langen, 31 cm breilen 

Holzschwellen der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn in 

der Schwellenmitte, am Lastpunkt und am 

Schwellenendeunter Annahme eines Raddruckes von

7 t die in Centimeter eingeschriebenen Senkungen, 

welche dem Bettungsdrucke direct proportional 

sind. Da nun die 2,40 m langen Schwellen an 

den Kopfen starker ais an den Schienensitzen 

einsinken, so mussen die kurzeń Schwellen vor- 

zugsweise an den Kopfen, weniger in der Mitte 

gestopft werden. Die ungleichmaLige Unter- 

stopfung der kurzeń Schwellen fiihrt aber, da 

das Stopfmaterial specifisch starker geprefst wird 

und nach den schwach geslopften Slellen Hin 

ausweicht, ein yorzeitiges Losewerden der 

Schwellen herbei. Wie aus der Abbild. 9 zu 

erkennen, nimmt mit der Verlangerung der 

Schwellen von 2,40 auf 2,70 m der Bettungs

druck an den Schwelienkopfen um rund 3 3 $  ab.

Endlich mufs noch hervorgehoben werden, 

dafs die 5 jahrige Beohachtungszeit bei den

Nordbahn die Kosten fiir Auswechslung von Oberbau- 

theilen bei Holzschwellen schon 3 tan ia ł so grofs 

wie die bei Eisenschwellen. Die beziiglichen Maxi- 

maljahresbetrage verhalten sich sogar fiir Eisen- und 

Holzschwellen wie 37 tM pro Jahreskilometer 

im 6. Jahre —  im achten Jahre betrugen sie 

nur 10 J(i — zu 221 J i  pro Jahreskilometer 

im 8 . Jahre oder wie 1 : 6 . Diesen 221 tM 

Materialkosten ausschliefslich Schotter beim Holz- 

schwellenoberbau stehen gegeniiber 450 Ge- 

sammtunterhaltungskosten. Die Kosten fiir die 

Materialerneuerung betragen demnach im 8 . Jahre 

4 9 ,0 $  der Gesammtunterhaltungskosten, wahrend 

sie wahrend der ersten 5 Jahre durchschnittlich 

nur 3 ,4 $  der Gesammtunterhaltungskosten aus- 

machen.

Bei den Holzschwellen der belgischen Ver- 

suchsstrecke betrugen die erst im 5. Jahre auf- 

tretendenHakennagel-Erneuerungskosten6 s/4 $  der 

in 5 Jahren erforderlichen Gesammtunterhaltungs

kosten. Hieraus durfte unschwer zu ersehen 

sein, dafs dieses Yerhaltnifs der Erneuerungs-



Mai 1893. „ S T A H L  UND EISEN.* Nr. 10. 421

kosten fur Oberbautheile zu den Gesammtunter- 

lialtungskosten mit zunehmendem Alter der Holz- 

schwellen sich immer mehr zu Gunsten der 

Eisenscbwellen verschieben mufs.

Nachdem gezeigt worden ist, weshalb der 

belgische Versucli fur die Eisenscbwellen ungiinstig 

ausfallen mufste, mogę bier nur noch angefuhrt 

werden, dafs zur Beurtbeilung der weiteren Frage, 

welchem Schwellenstoffe der Vorzug einzuraumen 

sei, lediglich in Betracht kommt die erforderliche 

Grofse des Anlage- und Unterhaltungslonds. Dieser

Stoffpreisen berechnet und in „Glasers Annalen 

fflr Gewerbe und Bauwesen* im Januar d. J. 

yeroffentlicht. Wenngleich die Rechnungsunter- 

lagen in Ermangelung der hierzu erforderliclien 

Beobachtungen zum Theil angreifbar sind, so 

lassen sie doch erkennen, dafs der eiserne Ober

bau auf keinen Fali dem Ilolzoberbau in finan- 

zieller Beziehung nachsteht. Das bei sehr steifen 

eisernen Schwellen beobachtete hartere Fahren 

wird im Laufe der Zeit durch Verbesserungen 

im Wagenbau, Einfiihrung von Drehschemelwagen

setzt sich zusammen aus einem Geleisearbeitslohne- 

und Geleiseinaterialienfonds sowie einem Betriebs- 

mittelfonds. DerGeleisearbeitslohnefonds wiederum 

wird gebildet aus den erstmaligen Verlegungs- 

kosten, dem Unterhaltungs- und Ausweclislungs- 

fonds. Der Geleisematerialienfonds geht hervor 

aus dem Anschaffungspreise und dem Erneuerungs- 

fonds fiir Schienen, Schwellen und Kleineisen- 

zeug, wobei auch der Altwerth der Materialien 

beriicksichtigt wird. Die Hohe des Betriebs- 

mittelfonds endlich ist durćh den aufs Kilometer 

bezogenen Roll-

material- und ;— ;----------------------- ;-;

Zugkraft - Ver- j 

brauchsfonds 

bestimmt. Unter 

dem Anlage-und 

Unterhaltungs- 

fonds ist dem

nach diejenige 

Geldsumme zu 

verstehen, wel

che unter Aus-

schlufs des Unternehmergewinnes am Tage der 

Inbetriebnahme des Oberbaues dem Unternehmer 

fiir die Herstellung und dauernde Unterhaltung 

des Geleises sowie fiir die Unterhaltung der Be- 

triebsmittel und Erzeugung der Zugkraft, insoweit 

diese von der Construction des Oberbaues ab- 

hangig sind, ein fiir allemal zu zahlen ist.

Unter Yoraussetzung gleicher Lageverhaltnisse, 

iibereinstimmenden Betriebes und gleichartiger 

Bettung hat Generaldirector Haarmann die Kosten 

verschiedener Oberbauarten nach den derzeitigen

X .u

mit moglichst reibungslosen, die Stofse ver- 

nichtenden Tragfedern u. s. w. von selbst ver- 

schwinden.

Der holzerneOberbau mit breitbasigen Schienen 

und Unterlagsplatten leidet bekanntlich an dem 

Uebel, dafs bei den iiblichen Befestigungsweisen 

die Unterlagsplatten mit den Schienen nicht 

innig genug verbunden sind, und dafs die Unter

lagsplatten meist noch zu geringe Flachę besitzen. 

Will man den Holzoberbau mit breitbasigen 

Schienen feistungsfahiger machen, so mufs man

den Unterlags-

-- ‘e,.*

Abbild. 10.

platten die Auf- 

lagerflache der 

in England iib- 

lichen Stuhle 

geben und mit 

der Schiene fest 

verbinden. Da

durch aber ver- 

liert der Holz- 

schwellenober- 

bau an seiner

geriihmten Einfachheit, Elasticitat und Billigkeit. 

Die eiserne Schwelle dagegen ermoglicht eine

innige Verbindung und bedarf nicht der grofsen 

koslspieligen Unterlagsplatte. Sie gestattet ferner, 

dem Schienenfufse eine yerbaltnifsmafsig geringe 

Breite bis herab zu s/4 der Scbienenhóhe zu 

geben, welcher Umstand der Gleichmafsigkeit 

des Materials in erwiinschter Weise zu gute

kommt.

Auf dem letzten internationalen Eisenbahncon- 

grefs aufsert sich Hr. Ast in seinen ,Beziehungen

3
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zwischen Geleise und rollendem Materiale* zu 

dieser Frage wortlich wie folgt:

.Geleise mit Holzschwellen und breitbasigen 
Schienen bedOrfen bei erhOhten Fahrgeschwindig- 
keiten und grófseren Radbelastungen einer Armirung 
mit Unterlagsplatten, um dem vcrderblichen Einflufs, 
welcher durch die yerscbiebenden seitlichen Krftfte 
und durch die hammerartig wirkenden verticalen 
Kraftę hcrvorgebracht wird, zu begepnen. — Diese 
Unterlagsplatten erweisen sich nicht einmal binreichend, 
wenn dnu durch die Versuclie nachgewiesenen Dreh- 
rr.omenten auf den Stofsschwellen entgegengewirkt 
werden soli, und es mufs auf eine starre Verbindung 
mit Schiene und Platte Bedacht genommeu werden, 
welche nur durch Spannplalten oder Chairs erzielt wird.

Durch diese Ergilnzungen wird der Holzschwellen- 
oberbau kostspielig, wahrnnd nndererseits die stofs- 
mildernde Wirkung der Holzschwelle, welche einen 
allseitig anerkannten Vorzug dieser gegenuber der 
Eisenschwelle bildet, dadurcli wieder verloren geht.

Im Weiteren mufs darauf hingewiesen werden, 
dafs ein Holzschwellenoberbau nach seiner Neuher- 
stellung nur eine kurze Betriebsperiode hindurch den 
theoretischen Widerstand leistet. Die ZerstOrung 
durch Feuchtigkeit und durch die bekaunlen mecha
nischen Wirkungen tritt selbsl bei impragnirten, 
harten Schwellen nach einigen Jahren zuerst bei 

, einzelnen Schwellen, spater in grdfserem Umfange 
auf. — In dieser Periode von der heginnenden Zer- 
st6rung bis zur ginzlichen Auswechslung ist die 
Oberbaucoustruclion in unregelmafsiger Folgę von 
neuen, von halbbrauchbaren und grofsentheils zer- 
stOrten Schwellen gcsliitzt, welche der Schiene vcr- 
schiedene ICindruckung gęsta tlen und welche die ver- 
schiedensten Reaclionen auf die Fahrbetriebsmittel 
ausuben.

Mit zunehmender Schwellenauswechslung werden 
diese Beaetionen hiłufiger und heftiger, die dynamischen 
Wirkungen der Fahrzeuge vergrofsern sich, wahrend

gleichzeitig die Widerstandskraft des Geleises rapid 
abnimmt. Das Publikum klagt, dafs man unruhig 
fahrt, der Bahnerhaltungs-Ingenieur sagt, dafs das 
Geleise sich schwer erhalten lafst. Die Periode des 
neuen Zustandes (inlacten Widerstandes) ist bei weitem 
kfirzer, ais die folgende Periode des abnehmcnden 
Widerstandes.

Wenn hierauf vielleicht im Eintritt des Zeitpunktes, 
wo etwa 50% aller Schwellen ausgewechselt sind, 
eine ganzliche Schwellenerneuerung durchgefflhrt 
wird, so ist der Zustand des inlacten Wi lerstandes 
nicht mehr herzustellen. Abgesehen von der einge- 
tretenen Abnutzung des Schienenkopfes infolge 
der dariiber gerollten Lasten, werden infolge der 
vergrOfserten dynamischen Wirkungen die SlOfse 
depravirt sein. Die Lsschen werden dio Schiene 
unter dem Kopfe und auf dem Fufse aupgesehlagen 
und die Schienen werden an den StOfsen riicken- 
fórmige Abbiegungen erfahren haben.

Mit dieser Schwellenerneuerung wird somit nur 
mehr ein inferiores Geleise zu schaffen sein, und 
wird die MOglichkeit einer zweiten Schwellenaus
wechslung fiir dieselbe Schiene sehr in Frage gesttdlt 
sein- Ein Geleisbau mit breitbasigen Schienen, der 
sich l&ngere Zeit bewahren und der eine gleich- 
miifsige dynamische Wirkung der Fahrzeuge garantiren 
soli, wird somit nur mit einer richlig construirten 
eisernen Querschwelle zu erzielen sein.*

Die eiserne Querschwelle ist somit berufen, 

die breitbasigc Schiene gegenuber der Doppel- 

kopfschiene — dereń Yorziige in Verbindung 

mit Holzschwellen neuerdings vom General- 

Direclionsrath der k. k. ósterreichischen Staals- 

bahnen, Hrn. Alois StanC, in seiner „Theorie 

und Praxis des Eisenbahngeleises* in trefflicher 

Weise nachgewiesen werden —  wieder zu Ehren 

zu bringen. O. S.

Betliugungen fiir die Lieferung yon Panzerplatten in den 
Yereinigten Staaten von Nordamerika.

Von J. Castner.

In dem Aufsatz „Zur Panzerplaltenfrage* im 

Heft 5, 1892 von „Stahl und Eisen* sind bereits 

die Ursachen erwahnt worden, denen die Industrie 

fiir Kriegsmaterial in den Vereinigten Staaten 

von Nordamerika ihren grofsartigen Aufschwung 

verdankt, iiber den in dieser Zeitschrift wieder- 

liolt berichtet wurde. Es handelt sich hierbei 

in erster Linie um die Herstellung von Geschiilzen 

mit Munition und von Kriegsschiffen. Der Con- 

grefs bewilligte allerdings die erforderlichen Geld- 

mittel hierfiir, aber unter der ausdrucklichen 

Bedingung, dafs der gesammte Bedarf an Kriegs

material aller Art nicht nur in inlandischen 

Fabriken, sondern auch aus Rohstoffen hergestellt 

werden solle, die im Inlande gewonnen oder 

erzeugt wurden. Dieser Aufruf wirkte geradezu 

alarmirend auf die Industrie und die Techniker ,

der Vereinigten Staalen. Infolgedessen mag es 

der Regierung nicht immer leicht geworden sein, 

unter der andriingenden Fluth von Erfindungen; 

die sie durch jene patriotischen Bestimmungen 

selbst hervorrief, eine zweckdienliche Auswahl 

zu treffen. Letztere wurde dadurch nicht un- 

wesentlich erschwert, dafs es fast allen Zweigen 

der einscbliigigen Industrie an Erfahrungen fehlte, 

um Geschutze und Schiffe zu schaffen, die hinter 

denjenigen der europaischen Grofsstaaten nicht 

zuriickblieben. Man war einsichtsvoll genug, 

die bestehende Artillerie und die vorhandenen 

Kriegsschiffe in richtiger Wiirdigung ais — Anti- 

ąuitaten zu betrachten. Zwischen ihnen und 

dem, was zu schaffen war, fehlte es an den 

hiniiberleitenden Gliedern der Entwicklung, wie 

wir sie kennen und die aufzugeben uns hier in
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der alten Weit bei unserem ererbten Sinn fiir 

Geschichte und unserem Hang zum Erhalten des 

Alten oft recht schwer wird. Man war sich in 

den Vereinigten Staaten dessen yollkommen be- 

wufst, dafs nach allen Richtungen hin Neues  

zu schaffen war, und der Congrefs nahm in 

weiser Erkenntnifs der Sach lage keinen Anstand, 

mit einer uns Deutschen geradezu marchenhaft 

klingenden Liberalitat auch die Geldmittel fur 

Versuche zur Verfiigung zu stellen, um die Vor- 

schlage und EiTindungen auf ihre Zweckmafsigkeit 

zu prufen. So wurden kiirzlich, um nur ein 

Beispiel anzufiihren —  einem Hrn, H u r s t ,  der 

dem Congrefs den Entwurf (jedoch ohne Detail- 

zeichnungen) einer von ihm erfundenen 50 Kaliber 

langen Drahlkanone von 20,3 cm Kaliber einreichle, 

zur Ausfiihrung'eines solchen Geschiitzes 50 000 $  

bewilligt.

Mogen nun solche Yersuche unmittelbar zu 

praktischen Ei folgen fiihren oder nicht, immerhin 

erwachsen doch der Industrie mittelbar daraus 

schatzenswerlhe Erfahrungen, und wie aus dem 

sehaumenden Most kostlicher Weiu sich abkllirt, 

so reifen aus den nicht seiten recht krausen und 

phaotastischen Ideen Werke der Technik hervor, 

die auch uns bedachtsam und erwSgend forl- 

sehreitenden Europaern eine Fiille von Anregung 

zur Verjiingung unserer eigenen Ideen bieleń.

Ein voller Erfolg ist unzweifelhaft der amerika- 

nischen Panzerlechnik gelungen. Wir haben die 

Leset von „Stahl und Eisen“ iiber die Entwicklung 

dieser Technik, in welcher die Belhlchemwerke 

und Stahlweike von Garnegie so Ruhmens- 

werthes geleislct haben, auf dem Laufenden er- 

hallcn. Wir wollen hier noch bemerken, dafs 

die bekannten Yersuche keineswegs den Zweck 

hatten, die Leistungsfahigkeit der genannten Fa

briken zu prufen, diese arbeiteten yielmehr nach 

einer ihnen von der Marinebehorde ertheilten 

eirigehenden Yorschrift, die allerdings aus Be- 

rathungen mit den Technikern dieser Werke 

hervorging, um zu ermitleln, aus welchem Materiał 

und bei welchem Herstellungsyerfahren die besten 

Panzerplatten gewonnen werden konnen. Dieser 

Zweck ist erreicht worden und hat man die 

Yersuche insoweit ais abgeschlossen betrachtet, 

dafs die Regierung daraufhin die Lieferung der 

Panzerplatten fiir einige Schiffe in Bestellung 

geben konnte.

Es sollen geliefert werden fiir die 3 gleichen 

Kiistenschlachtschiffe der Indianaklasse (es sind 

dies die Schiffe, welche auf der Ausstellung zu 

Chicago in ihrem iiber Wasser liegenden Theil 

durch ein in allen Einrichtungen den wirklichen 

Schiffen getreu und in gleicher Grofse nach- 

gebildetes, auf einem Pfahlrost im Hafen stehendes 

Modeli yeranschaulicht sein werden), welche 

10 200 t Wasser verdrangen, also den deutschen 

Panzerschiffen der Brandenburgklasse entsprechen, 

und zwar fiir Indiana und Oregon je 499,77,

fiir Massachusetts 2041,81 t, fur das Hochsee- 

schlachtschiff Jowa 2574,40 t, fiir den am 

5. November 1892 in den Union Iron Works 

zu San Francisco vom Stapel gelassenen geschiitzten 

Kreuzer Olympia von 5800 t Deplacement und

20 Knoten Fahrgeschwindigkeit 42,64 t und 

endlich fiir den Panzerkreuzer Brooklyn (bisher 

Nr. 3) von 9150 t Wasserverdrangung (das 

langste Panzerschiff und nachst der Columbia 

iiberhaupt das langste Schiff in der Kriegsflotte 

der Vereiniglen Staaten) 686,50 t Panzerplatten 

in yerschiedenen Starken und Abmessungen. 

Insgesammt werden mithin 6344,89 t Panzer 

in die genannten Schiffe verbaut werden. Der 

Marinesecretar hat nach vorherigen Berathungen 

mit den in Betracht kommenden Stahlwerken in 

einer Lieferungsvorschrift die Bedingungen fiir 

die Herstellung, Prufung und Abnahme der Panzer

platten festgesetzt, denen wir Folgendes nach 

„The Iron Age“ entnehmen:

Alles Rohmalerial ist vor seiner Yerwendung auf 
die bewShrtesle Art chemisch zu unteisuchen. Es 
mussen genaue Sehmelzyerzeiclmisse gefuhrt werden. 
Das Product mufs eine bomogene Legirung von Nickel 
und Stahl sein, die etwas mehr ais 3'li % Nickel ent
halt und im Martinofen gewonnen wurde. Der Gufs- 
bloek mufs mindestens das doppelte Gewicht der aus 
ihm herzustellenden Panzerplatten haben. Mindestens 
30 % seines Gewichtes mflssen voin oberen Ende vor 
seiner Yerarbeitung abgeschnitten' werden. Der Gufs- 
hloek ist zu schmtedcn oder zu Walzen und zwar so, 
wie es die beste Ausfuhrung erfordert, keinesfalls 
aber darf das Vei biiltnifs zwischen dem mittleren 
Querschnitt des Gulslilocks und dem der gewalzten 
und fertigen Platte kleiner ais 3:1 sein Wahrend 
der Bearbeitung unter dem Hammer oder im Walz- 
weik darf kein Metali aufser solchem abgenommen 
werden, das augenscheintich die vorlheilhafte Bc- 
arbeitung nicht weiter beeinflussen kann.

Diese das Walzen o d e r  Schmieden frei- 

gebende Bestimmung ist insofern bemerkenswerth, 

ais bei der Herstellung von Panzerplatten aus 

Schweifseisen dem Walzen entschieden der Vor- 

zug vor dem Hammern gegeben werden mufste. 

Sie ist wohl darauf zuriickzufiihren, dafs bei 

den bisherigen Versuchen in den Vereinigten 

Staaten mit Nickelstahlplatten, gleichviel ob die

selben nach dem Harveyschen Verfahren behandelt 

wurden oder nicht, eine Ueberlegenheit der ge

walzten Platten iiber die gehammerten nicht nach- 

gewiesen werden konnte. Man legte aber mit 

Recht Werth darauf, diese Thatsaehe fiir die 

Bearbeitung im Walzwerk durch Schiefsversuche 

festzustellen, weil Platten durch Walzen viel 

schneller und billiger herzustellen sind, ais unter 

dem Hammer.

Welche Methode auch zur Herstellung des Gufs- 
blockes angewendet werde, immer mufs der zur Yer
wendung kommende Theil desselben von gleichmafsiger 
Beschaffenheit sein und in jeder Hinsicht demjenigen 
gleich kommen, der auf dem Wege des gewSbnlichen 
Gufsyerfahrens nach dem Abschneiden von 30 % an 
seinem oberen Ende gewonnen wurde. Auch wenn 
der Gufsblock im fliissigen Zustande durch Pressen 
yerdichtet wurde, mussen dennoch mindestens 5 %
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seines Gewichtes vom oberen Ende abgeschnitten 
werden.

An jeder Platte miissen nach dem Sclimieden 
oder Walzen und nach jeder anderen Behandlung, 
mit Ausnahme des Hartens, 4 Unlersuchungsproben 
yon den Enden der Platte entnommen worden. Sie 
miissen fiir Platten, welche nach dem Harveyschen 
Verfahren behandelt werden sollen, eine Zerreifs- 
festigkeit von mindestens 45,75 kg a. d. qmm und
12 % Streckung, und fur solche Platten, welche in 
Oel gekuhlt und gehitrtet werden sollen , mindestens 
52,79 kg Zerreifsfestigkeit a. d. qmm und 10 % 
Streckung ergeben.

Ein grofser Wertli wird auf die Beschufsprobe 
(ballistische Prufung) der Platten gelegt, durch welche 
man sich die Ueberzeugung verschaffen will, dafs 
Platten von gleichen Abmessungen, gleicher Fertigung 
und der gleichen aufseren Beschaffenheit auch ge
wisse Bedingungen bezOglich ihrps Widerstandes 
gegen auftreffende Geschosse zu erfiillen yermOgen. 
Zunachst sollen die Platten einer Lieferung nach 
diesen Beziehungen, besonders nach gleicher Be
schaffenheit. in Gruppen geschieden werden, aus 
welchen die Priifungscommission zum Beschufs je 
eine Platte auswAhlt. Die bei der hallistischen PrOfung 
dieser Platten erlangten Ergebnisse sollen dann fiir 
sammtliche Platten der ganzen Gruppe Geltung haben 
und soli ihnen unbedingt vertraut werden.

Zunachst wird auf der fur den Beschufs aus- 
gewahllen Platte Yon uberall gleicher Dicke diejenige 
Mittellinie der Platte bezeichnet, welche der Achse 
des Gufshlockes entspriclit. In derselben sverden 
dann zwei Punkte festgelegt, die ais Zielpunkte fur 
die Geschiitze dienen und welche von den Kanten 
der Platte mindestens um 3‘/» Kaliber des GeschOtzes, 
mit dem die Beschiefsung erfolgt, abliegen mussen. Bei 
Platten von abnehmender Dicke (wiesie im Gilrtelpanzer 
unter der Wasserlinie zur Verwendung kommen) soli der 
eine der beiden Zielpunkte in den dunneren Theil und 
zwar auf eine Linie gelegt werden, welche derjenigen 
parallel liiuft, die dort gezogen ist, wo die Dicke der 
Platte abzunehmen beginnt. Von dieser soli sie 
mindestens 1 Kaliber weit abliegen. Der andere 
Schufs soli in den dickeren Theil der Platte fallen. 
Ist der beabsichtigte Treffpunkt im schwacheren Theil 
der Platte festgelegt, so ist zu ermitteln, ob fur die 
Dicke der Platte an dieser Stelle das Geschiitz mit 
einer Geschofsauftreffgeschwindigkeit von 625 m aus- 
reiebt, ist dies nicht der Fali, so ist das niichst grdfsere 
Gesch Otzkaliber m it der geeigneten Geschofsgesch windig- 
keit zu yerwenden.

Der erste Schufs gegen die Platte nach einem 
der Yorbezeiehneten TrefTpunkte hat den Zweck, die 
Bruchigkeit der Platte zu prufen, und soli derselbe 
deshalb mit einer verminderten Ladung abgpgeben 
werden. Der zweile Schufs dagegen dient zur Fest- 
stellung des Widerslandsverm8gens der Platte gegen 
das Durchschiagen des Geschosses; letzteres soli die 
Platte deshalb mit einer entsprechend grofseren Ge- 
schwindigkeit treffen. Beide SchOsse miissen jedoch 
stets aus demselben Geschiitz abgegeben werden.

Die Untersuchungsplalten werden zur Beschiefsung 
auf einer 914 mm dicken Eichenholzhinterlage befestigt. 
Fur die ballistische Prufung der Platten von 4 Zoll 
(101 mm) bis 18 Zoll (457 mm) Dicke ist in einer 
Tabelle zusammengestellt, welches Geschiitz zu ver- 
wenden ist und welche Auftreffgeschwindigkeit das 
Geschofs fur den ersten und fflr den zweiten Schufs 
erhalten mufs. Hierbei ist ein Unterschied zwischen 
Nickelstablplatten (in Oel gehartet) und Harvey-Nickel- 
stahlplatten insofern gemacht worden, ais an erstere 
geringere Anspruche in Bezug auf WiderstandsYermCgen 
gestellt werden. Die Platten sind nach ihrer Dicke 
in Gruppen getheilt, welche durch dasselbe Geschiitz 
zu besebiefsen sind. So werden z. B. die 4- bis 6z811igen

Platten aus der4z8lligen (101 mm), die 6- bis lOzfilligen 
Platten aus der Ozolligen (15,2 cm), die 9 bis 13 Zoll 
dicken Platten aus der 8zdlligen (‘20,3 cm) gezogenen 
Hinterladungskanone (8-inch. B. L. R .; weil die Ameri
kaner noch g l a t te  und gezogene Vo r de rladungs- 
kanonen in ihren Bestanden haben, so ist es bei 
ihnen Gebrauch, bei der Benennung der Geschutze diese 
Unterscheidungsmerkmale abgekurzt auszudrOcken) 
beschossen. An den Grenzen greiferi die Gruppen 
ineinander uber, so dafs z. B. die 9- und lOzólligen 
Platten sowohl aus der 15,2, ais 20,3-cm-Kanone be
schossen werden kCnnen, nur ist dann bei letzterer 
die Geschwindigkeit, also auch die Treffkraft des Ge
schosses, entsprechend geringer bemessen, ais bei 
ersteren, woruber die Tabelle die entsprechenden 
Angaben enthalt, so dafs auf das Quadratcentimeter 
des Geschofsquerschnitts in beiden Fallen etwa die 
gleiche lebendige Kraft kommt.

Gefordert wird fur die Annahme der Platten, 
dafs beim ersten Schufs kein Sprung entsteht, der 
vom Treffpunkt nach einer Kante. oder quer durch 
die Platte und deren ganzen Dicke hindurchgeht, 
beim zweiten Schufs soli weder das ganze Geschofs, 
noch ein Stiick desselben durch die ganze Dicke der 
Platte hindurchgehen. Es mussen hierbei stets Stahl- 
'geschosse bester Gute und Fertigung und von der 
gegenwartig gebriiuchlichen Form zur Verwendung 
kommen.

Wenn infolge des ersten Schusses sich Spriinge 
in der Platte ent.wickeln, welche sich dem andern 
Treffpunkt niihern, so kann dieser auf Yerlangen, des 
Lieferanten so verlegt werden, wie dieser es wtinscht, 
jedoch darf sein Abstand vom Miltelpunkt des vorher- 
gehenden Schusses das Mafs von Ś1/* Kaliber nicht 
uberschreiten.

Wenn auf Anordnung des Leiters der hallistischen 
Prflfung von der Ahgabe des zweiten Schusses Ab
stand genommen wird, so ist damit ausgesprochen, 
dafs die Platte ungeeignet ist, den vollen Yersuch 
auszuhalten. Erfdllt die Versuchsplatte die geslellten 
Bedingungen, so ist damit die ganze Gruppe der 
Platten angenommen, besteht sie aber die Beschufs- 
probe nicht, so kann der Lieferant verlangen, dafs 
noch eine andere Platte dieser Gruppe beschossen 
wird. Geht sie mit Erfolg daraus hervor, so kann 
die ganze Gruppe der Platten angenommen werden, 
aber das Marinę-Departement kann auch noch die 
Beschiefsung einer dritten Platte nach freier Wahl 
vornehmen und von dem Ausfall derselben die An
nahme oder Zuruckweisung der ganzen Gruppe ab- 
hangig machen. Es soli hierbei entscheidend sein, 
ob alle Platten der Gruppe eine mehr oder minder 
grofse Gleichmiifsigkeit in ihrer Beschaffenlieit er- 
lćennen lassen.

Solche Yersuchsplatten, welche die Beschufsprobe 
mit Erfolg bestehen, werden von der Regierung nach 
dem vertragsmafsig bedungenen Preise bezablt. Da
gegen wird fiir diejenigen Platten, die ohne Erfolg 
beschossen wurden, nicht nur nichts vergiitet, der 
Lieferant hat auch dio Transportkosten zu tragen 
und mufs auf seine Kosten sowohl die Yersuchsplatte, 
ais die Platten der zugeh5rigen Gruppe innerhalb
3 Monate vom Schiefsplatz entfernen.

Wie bereits erwahnt, sind die Anforderungen, 

welche an die in Oel geharteten Nickelstahlplatten 

in Bezug auf Festigkeit und Widerstandsfahigkeit 

bei der Beschiefsung gestellt werden, geringer 

ais die, denen die Harveyplalten geniigen miissen. 

Aber es ist den Lieferanten von Platten ersterer 

Art gestattet, diese Platten auf ihren Antrag 

unter denselben Bedingungen prufen zu lassen, 

die fur die Harveyplatten yorgeschrieben sind.
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Bestehen sie dieselben mit Erfolg, so erhalt der 

Lieferant fiir die Tonne sammtlicher Platten der 

Gruppe eine Pramie von 30 — Diese Be-

stimmung erscheint uns insofern von technischer 

Bedeutung, ais sie die Moglichkeit zugiebt und 

zu ihrer Erreichung anregt, dafs auch bei An

wendung von Oelhurtung Platten von einer Wider

standsfahigkeit herstellbar sind, die bisher nur 

erzielt werden konnte, wenn das Harveysche 

Verfahren zur Anwendung kam. Ein solcher 

Erfolg konnte yermuthlich nur auf metallurgischem 

Wege errungen werden, welcher dann aber auch 

wahrscheinlich den Harveyplatten zu gule karne 

und dereń Widerstandsfahigkeit noch entsprechend 

steigern wurde.

Inzwischen sind die Angebote auf die aus- 

geschriebene Lieferung von 6700 t Panzerplatten* 

am 14. Februar d. J. beim Marine-Departement 

eingegangen. Mindestfordernde, weil die einzigen 

Bewerber, waren die Carnegie Steel Company und 

die Bethlehem Iron Company; die Forderung der 

ersteren betragt fiir Nickelstalilplatten (Oelhartung) 

1 636195,30, fiir Harveyplatten 1 862 896,6.9, zu

sammen 3 499 092,19 die der Bethlehemwerke 

fiir Nickelstalilplatten 2 010179,20, fiir Harvey- 

platten 2 263 806,48, zusammen 4 273 985,68 $. 
Die geforderten Preise fiir Nickelstahl schwanken 

zwischen 525 und 650 $  (2100 und 2600 J i )  
per Tonne, je nach der Form der Platte. Fiir 

Harveyplatten schwanken sie zwischen 575 und 

675 $  (2300 und 2700 J6) per Tonne. Der 

Congrefs hat 4 Millionen Dollars fur die aus- 

geschriebene Panzerlieferung bewilligt. —  Es ist 

vielleicht von Interesse, einige altere Preise hiermit 

zu vergleichen. Petin & Gaudet erhielten 1859 

fiir die Tonne 11 bis 12 cm dicken Panzer zur 

ersten Panzerfregatte Gloire 920 Frcs., 1867 

fiir den 12 bis 20 cm dicken Panzer des franzosischen 

Panzerschiffs Ocean pro Tonne 824,5 Frcs. Marrel 

erhiell 1873 fiir die Tonne Panzer zum Richelieu,

11, 16 und 22 cm dick, 1091 Frcs. und Brown 

in Sheffield um dieselbe Zeit fiir die Tonne 

1085 Frcs.

„The Iron Age“ theilt ferner bei dieser Ge

legenheit auch die Ergebnisse eines Schiefsversuchs 

gegen eine 355 mm dicke Harvey-Nickelstahl- 

platte mit, der kiirzlich auf dem Marine-Schiefs- 

platz zu Indian Head am Polomac stattgefundęn 

t{at. Die 2,7 m lange und 2,1 m liohe Platte 

wurde nach den Bestimmungen der Lieferungs- 

yorśchrift aus der 25,4-cm-Kanone mit 226 kg 

schweren Holtzer-Stahlgranaten beschossen. Die

* In diese 6700 t sind, wie anzunehmen, die
jenigen Platten eingereclinet, welche durch die Be-
schufsprobe der Yerwendung am Schiff yerloren gehen.

erste Granate traf mit der vertragsmafsigen Ge- 

schwindigkeit von 448,6 m die Platte und drang 

76' mm tief ein; das zweite Geschofs erreichte 

bei der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von

566,6 m 126 mm Eindringungstiefe und erzeugte 

einen Rifs, der sich iiber einen Theil der Platte 

hinzog. Hierauf wurde dic Beschiefsung unter 

Steigerung der Geschofsgeschwindigkeit um jedes- 

mai 100 Fufs =  30,7 m mit noch 2 Schufs 

forlgesetzt; dabei wurden mit 597,3 mGeschwindig- 

keit 254 bis 280 mm Eindringungstiefe erzielt. 

Nach dem vierlen Schufs mit 628 m Auftreff- 

geschwindigkeit zeigte die Platte mehrere Sprilnge. 

Die Platte, dereń Gewicht leider nicht mitgetheilt 

ist, hat demnach einen Angriff von zusammen 

14 705 mt lebendiger Kraft ausgehalten.

Diese Ergebnisse ubertrafen die hochgespannte- 

sten Erwartungen aller Sachkundigen und soli 

der Marinesecrelar sich geaufsert haben, dafs er 

daraufhin geneigt sei, die Bedingungen fiir die 

Beschufsprobe der Panzerplatten zu verscharfen.** 

Man ist, wie „Iron Age“ sagt, der Ansicht, 

„dafs die amerikanischen Kriegsschiffe, in sólche 

Panzer gehiillt, jedem Schiff irgend einer aus- 

landiąchen Marinę iiberlegen seien. Diese Panzer- 

platte ist ais ein Triumph unserer Zeit fur die 

Construction moderner Panzerschiffe zu belrachten. 

Die neue amerikanische Marinę hat die Ftihrung 

in der Weit iibernommen, sowohl in der Geslalt 

des Schiffsrumpfes, wie in der Widerstands

fahigkeit des Panzers, ais auch in Schnelligkeit 

der Maschine, wie in der zerstorenden Kraft 

aller Kriegsmittel. Mehr kann nicht verlangt 

werden. Eine freigebige Staatsleitung, welche 

mehr solcher Schiffe bauen liefs, wiirde in 

wenigen Jahren die Vereinigten Staaten in den 

Stand setzen, alle kriegfiihrenden Nationen zur 

See in die Flucht zu schlagen. Jene Fahigkeit 

(ability) ist am Lande niemals bezweifelt worden.“ 

Iloffentlich lassen sifch die mafsgebenden Be- 

hSrden der Vereinigten Staaten an diesem Selbst* 

bewufstsein nicht genijgen und durch diese hohe 

Selbstschatzung nicht aufhalten, auf dem betretenen 

Wege in der Yerbesserung ihres Kriegsmaterials 

fortzuschreiten. ohne dabei zu versaumen, die 

Entwicklung der Kriegsmarine auch in perso-  

n e l l e r  Beziehung in solcher Weise zu fordern, 

dafs ihre vortrefflichen Schiffe im Gebrauchsfalle 

auch eine gleichwerthige Fiihrung und Besatzung 

finden.

** Diese gewjfs trefflichen Ergebnisse sind rnittler- 
weile wieder uhertroffen worden und zwar bei Be
schiefsung einer Nickelstahlplatte von Fried. Krupp, 
welche, wie wir hOren, in Chicago ausgestellt wird.

Die Red.
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Paiizerplatteii-Besaioniiiigsmaschiiic.

Die Panzerplatten-Besaumungsmaschine nach 

beistehender Abbildung wurde von der Werkzeug- 

Maschinenfabrik Ernst  Schiefs,  Di isseldorf ,  

in mehreren GrOfsen gebaut; sie dient dazu, 

Platten in der Grofse bis 7000 mm Lange, 

3500 mm Breite und 600 mm Dicke an den

Umfangs. Der Supportschlitten hat eine Lange 

von 3000 mm, triigt 2 horizontal, vertical und 

bis zu einem Winkel von 45 Grad verstellbare 

Werkzeugsupports, die verticale Bewegung des 

Supports ist durch Klinkung selbstthatig; die 

Meifselhalter sind zur Aufnahme von Meifseln in

PanzcrplaUenbesilumungsmaschine, ausgefllhrl von der Werkzeugmaschinenfabrik Ernst Schiefs.

vier Seiten zu behobeln. Die Entfernung zwischen 

den Standem ist 7600 mm, der an denselben 

geschraubte Querschlitten hat in der Mitte eine 

Hohe von 1300 mm, eine Auflageflache fiir den 

Supportschlitten von 900 mm und eine Dicke 

yon 650 mm. Die Spindel von 140 mm Durch

messer lauft in Kammlagern von 350 mm Lange, 

ist doppelgangig und hat eine Steigung von 3" 

engl., die Mutter von 450 mm Lange ist in 

Weifsmetall ausgefiihrt und umschliefst die Spindel 

wegen der Unterstutzung auf die Halfte des

den Dimensionen von 250 mm Breite und 35 mm 

Dicke vorgesehen. Die zum Festspannen der 

Panzerplatten dienende Grundplatte ist 9500 mm 

lang, 2000 mm breit und 500 mm dick. Das 

Gesammtgewicht der Maschine - betragt etwa

60 000 kg.

In Rucksicht auf das zahe Stahlmaterial und 

die verlangte starkę Inanspruchnahme sind die 

Dimensionen der ganzen Maschine sachgemafs 

kraftig, insbesondere die Supports in vielen Theilen 

aus Stahl aufserordentlich stark bemessen.
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Aus Ludwig- Becks Geschichte des Eisens.

Mehrfach ist in dieser Zeitschrift bereits eines 

Werks gedacht worden, weiches einzig in seiner 

Art dasteht, bedeutsam fiir die Culturgeschichte 

aller Volker, wichtig fiir den Eisenhiiltenmann; 

welcher auch Antheil nimmt an der Entwicklung 

desEisenhiittenbetriebes in friiheren Jahrhunderten: 

der „Geschichte des Eisens in technischer und 

cullurgescliichtlicher Beziehung" von Dr, Ludwi g  

Beck (Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn).

Eine Reihe von Jahren ist seit der Vollendung 

der erslen Abtheilung des Buchs, welche die 

Geschichte des Eisens bis efwa zum Jahre 1500 

umfafst und inzwischen bereits in zweiter Auflage 

erschien, voriibergezogen; seit kurzem liegt nun

mehr die erste Lieferung der zweiten Abtheilung 

vor, welche die Zeit vom Ende des Mitlelalters 

bis jetzt behandeln soli.* Ungerecht wurde es 

sein, wenn man die Ursache der Verzogerung 

einer Siiumigkeit des Verfassers oder der Yerlags- 

buchhandlung zuschreiben wollte. Nicht viele 

Biicher giebt es, denen ein so sorgfaltiges Quellen- 

studium zu Grunde liegt, ais Becks Geschichte 

des Eisens'; keins giebt es, welches den gleichen 

Gegenstand wie dieses auch nur annahernd mit 

derselben Griindlichkeit behandelt. Mit seltener 

Geduld hat der Yerfasser aus den Veroffent- 

lichungen aller Zeitalter und zahlreicher Volker 

sein Materiał zusammengetragen, gesichtet und 

kunstgerecbt zum Ganzen gefiigt; sein Fleifs 

hierbei verdient nicht minder unsere Anerkennung, 

ais seine Kenntnifs alter und neuer Sprachen, 

welche bei zahlreichen Gelegenheiten sich kund 

giebt. Eine solche Aufgabe lafst nicht in kurzer 

Zeit sich bewalligen.

Vortrefflich gelungen ist dem Verfasser die 

Einleitung zu der Besprechung des Eisenhiitten- 

wesens im sechzehnten Jahrhundert. In Schilde- 

rungen, deren Form und Inhalt an Gustav Freytags 

Bilder aus der deutschen Vergangenheit erinnert, 

enlrollt er vor dem Leser ein Bild der Verhalt- 

nisse um das Jahr 1500, welche fiir die Ent- 

wicklung des Eisenhiiltengewerbes von Bedeutung 

waren : der politischen Verhaltnisse, der damaligen 

Gewerbthatigkeit, des Bildungszustandes der 

Volker. „Eine gewaltige Bewegung halle alle 

Geister in Europa ergriffen. Es vollzog sich ein 

Giilirungsprocefs, in dem das Alte in nichts zu 

verschwinden schien vor dem Neuen. Auf allen 

Gebieten machte sich ein rcvolutionSres Streben

* Es sei hier gestattet, auf oine kleine Ungenauig- 
keit des vor!aufigen Titels aufmerksam zu machen. 
Auf dem Titel ist gesagt: Zweite Abtheilung. ,Vom 
Millelalter bis zur neuesten Zeit.“ Die Ausdrucksweise 
kann zu der Annahme verleiten, dafs das Millelalter 
in die Besprechung mit einhezogen sei. In Wirklich- 
keit ist es, wie erwahnt, schon im ersten Bandę be- 
handelt.

fiihlbar. Der kunslliche Bau der scholastischen 

Weltweishoit, auf theologischer Grundlage errichtet, 

sturzle in Trummer vor dem frischen Hauch des 

Humanismus und vor der iiberzeugenden Kraft 

der Naturwissenschaft. Himmel und Erde schienen 

sich zu verandern. Der alte Himmel war nicht 

mehr das iiber den Erdkreis gespannte Gewolbe, 

an dem Sonne, Mond und Sterne sich in tag- 

lichem Laufe um die Erdscheibe bewegten; der 

neue Himmel erweiterte sich zum unendlichen 

Raume, in dem Welten ihre geselzmśifsigen 

Bahnen wandelten, und deren Mittelpui kt — 

schon ahnle man dies und bald bewies es der 

gelehrte Kanonikus von Frauenburg, Nikolaus 

Kopernikus — die Erde n i c h t  war.“

Es wird nun geschildert, wie Chrisloph 

Columbus in der Ueberzeugung, dals die Erde 

keine Scheibe, sondern eine Kugel sei, kilhn nach 

Westen in den unbekannten Ocean hinaussteuerte 

und eine neue Weit entdeckte, bevólkert mit 

neuen Menschen und Thieren und so gesegnet 

mit Gold und Silber, dafs ihr Reichthum un- 

erschopflich zu sein schien. „Da erkannte aucb 

der einfache Mann, dafs die alte Erde, wie sie 

die Priester bis dahin gelehrt hatten, ein Miirchen 

gewesen war."

Im Jahre 1453 war Konstantinopel gefallen; 

die von dort vertriebenen Gelehrten fanden bei 

dem hochgebildeten Papsle Nikolaus V. eine neue 

Heimstatte und verbreiteten griechische Bildung 

von Rom aus iiber Europa, In Spanien war 

durch die Vertreibung der Mauren und durch 

die Vereinigung von Kastilien und Aragonien ein 

machtiges Reich entstanden; auch Frankreich 

war nach jahrhundertelangen Kampfen ein starker 

Einheitsstaat geworden. In Deutschland ging 

das Haus Habsburg, bei dem die romische 

Kaiserkrone durch Gewohnheit bereits erblieh 

geworden war, allen ubrigen Fiirstenhausern in 

dem Streben nach Vergrofserung seiner Haus- 

macht auf Kosten der kaiserlichen Macht voraus, 

und so entstand der machtige Ssterreichische Slaat.

Mit dieser Umgestaltung der politischen Ver- 

haltnisse gingen Aenderungen der RechlsbegrilTe 

und der bis dahin giiltigen wirlhschafllichen 

Grundsalze Hand in Hand. Die Grundbegriffe 

des deutschen Rechls, Ehre und Treue, erwiesen 

sich unzulanglich in Handel und Verkehr und 

wurden ersetzt durch die bestimmteren Paragraphen 

des Justinianischen Gesetzbuchs. Auch auf kirch- 

lichem Gebiete halle es machtig zu gahren be- 

gonneri. Der Glaube an die Aulorital des Priester- 

thums war erschuttert, eine Revolulion bereilete 

sich vor.

Zwei technische Erfmdungen aber waren es 

gewesen, welche die alten YerhSltnisse auf allen
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Gebieten iiber den Haufen warfen und eine neue 

Zeit ins Leben riefen: die Erfindung des Schiefs- 

pulvers und der Buclulruckerkunst.

In Deutschland hatte die Gescliiitzkunst ihre 

eigentliche Heimath. Die erste Yerwendung des 

Eisengusses war die Herstellung von Kanonen- 

kugeln. Auch der belebende Einflufs der Buch- 

druckerkunst machte bei der Darstellung des 

Eisens sich geltend. Ais ein Handwerk war bis 

dahin das Eisenhiittengewerbe betrieben; kiimmer- 

licli war die vorhandene Literatur uber diesen 

von der Wissenschaft bis dahin wenig beachteten 

Zweig der Gewerbthatigkeit. Im Anfange des 

15. Jahrhunderts hatte der Uebergang vom 

Stuckofenbetriebe zumHochofenbetriebe begonnen; 

gewaltiger, bedeutsamer ais friiher erschienen 

auch dem Auge des Laien die Anlagen der Eisen- 

werke. Man ting an, auch durch die Druck- 

schriften die Bekanntschaft mit dem Eisenhiitten- 

betriebe zu verbreiten. Eins der altesten Zeugnisse 

hierfur ist ein lateinisches Gedicht des N i ko l aus  

Bou r bon  aus dem Jahre 1517, welches von 

Beck in wortgetreuer Uebersetzung wiederge- 

geben wird.’1'

Bald folgten verschiedene Schriftsteller mit 

grofseren Werken, die zwar nicht allein die 

Eisenhiiltenkunde behandeln, aber doch werth- 

Volle Mittheilungen fiber das Eisenhiittenwesen 

des sechzehnten Jahrhunderts enthalten. Ihre 

Bedeutung wird durch Beck ausfiihrlich be- 

sprochen.

Der beruhmteste unter jenen Schriftstellern 

war G e o r g i u s  A g r i c o l a ,  eigentlich Georg 

Bauer, 1494 zu Glauchau geboren. Nachdem 

er bereits die Stelle ais Rector extraordinarius 

fur griechische Sprache bei der „grofsen Schule“ 

in Zwickau bekleidet hatte, nahm er 1522 eine 

Stelle ais Lector bei dem Professor P e t r u s  

M o s e H a n u s  in Leipzig an und benutzte diese 

Gelegenheit zum Studium der Arzneiwissenschaft 

und Chemie. Zwei Jahre spater ging er nach 

Italien, erwarb dort den medicinischen Doclorhut 

und liefs bald darauf sich ais Arzt zu Joachiins- 

thal im bohmischen Erzgebirge nieder. Ein 

eigenthiimliches Treiben hatte sich in dieser erst 

kurz zuvor gegriindeten Stadt entfaltet. Schon 

gegen Ende des 15. Jahrhunderts waren auf der 

sachsischen Seite des Erzgebirges reiche Silber- 

erzgange erschurft worden und infolgedessen 

bluhende Stadte —  Schneeberg, Annaberg, Marien- 

berg —  entstanden; aus allen Landern stromten 

Abenteurer nach dem Erzgebirge, welche der 

Ruf der Silberfunde anlockte. Es waren ahnliche 

Zustande, wie wir sie im jetzigen Jahrhunderte 

in Calilbrnien und Australien erlebt haben. Aber 

der sachsische Silberbergbau war schon im zweiten 

Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhunderts erschopft.

* Ein kurzer Auszug aus dem Gedichte in deutscher 
Uebersetzung ist in „Stahl und Eisen* 1891, S. 223, 
enthalten.

Die reichen Erzmittel waren abgebaut, die Aus- 

beute liefs nach, die fahrenden Bergleute saheń 

sich naćh lohnenderer Arbeit um. Da erklarig 

plótzlich die Kunde von reichen Silberanbruchen 

„im Thal“. Noch hatte der Platz keinen andern 

Namen. 1515 bildete sich in Karlsbald eine 

Gewerkschaft zur Ausbeutung der Erzgange; unter 

dem Rasen, unter Baumwurzeln fand man, wie 

spater in Peru und Bolivia, gediegen Silber und 

Rothgilligerz. Schaarenweise stromten die Berg

leute herbei. „Im Thal, im Thal, mit Mutter und 

A ll“ war der Ruf, der durchs Erzgebirge scholl. 

Der Name „Thaler" fiir die ersten dort gepragten 

Silbermiinzen, welche bald in alle Weil gingen, 

hat sich bis heute erhalten. 1517 war schon 

eine Ortsćhaft mit einer Kapelle entstanden; 

1518 wurde das erste Schulhaus erbaut; 1520 

erhielt der Ort den Namen Joachimsthal und 

wut-de zur freien Bergsladl erhoben. In dem

selben Jahre wurde auch schon die spater be- 

riihmt gewordene Lateinschule daselbst eroffnet. 

1827 wurde Agricola ais Stadtarzt nach Joachims

thal berufen, und hier fand er reiche Gelegenheit, 

seinen Neigungen zu Naturwissenschaften/ ins

besondere zur Mineralogie, Folgę zu geben. 

Einen machtigen Eindruck aber machte auf ihn 

das riihrige Treiben in der neuentstand'enen Stadt. 

Im taglichen Verkehr mit bergwerkskundigen ge

bildeten Mannern sah er, welche mannigfachen 

KenntnissederBergbau undHiiltenbetrieb erfordert, 

und mit dem ganzen Feuer seines strebsamen 

Geistes erfafste er diese Seite der angewendeten 

Naturwissenschaft. So entstand die Anregung 

zu seiner Thatigkeit ais nietallurgischer Schrifl- 

steller, welche seinen Ruf begriindete. 1828 

erschien die Schrift „Bermannus sive de re 

metallica *, in welcher in Gesprachsform die wichtig- 

sten, auf Bergbau und Hiittenkunde beziiglicben 

Fragen erortert werden. Bermannus ,  dem hier 

der Verfasser seine eigene Worte in den Mund 

legt, war der Joachimsthaler Hiittenschreiber 

Lorenz Bermann und Agricolas Freund. Ver- 

schiedene Schriften iiber Mineralogie und ver- 

wąndte Gegenstande reihten sich an; sein Haupt- 

werk aber „De re metallica libri X II“ erschien 

erst 1556 in Basel, nachdem der Verfasser, der 

inzwischen nach Chemnitz ubergesiedelt und hier 

mehrmals zum Biirgermeister gewahlt worden 

war, bereits 1555, wahrend eines heftigen mund- 

lichen Zwistes iiber religiose Dinge vom Schlag- 

flufs getroffeu, seine irdische Laufbahn be

schlossen hatte.

Der wesentliche Inhalt seiner Schriften, ihre 

Yorziige und zumal alle seine Miltheilungen iiber 

die Gewinnung des Eisens sind in Becks Geschichte 

des Eisens in gebiihrende Beleuchtung gestellt 

worden.

Auch Luthers Freund und Tischgenosse 

Ma l hes i u s ,  spater Pfarrer zu Joachimsthal, 

fand sich durch das hier herrschende Treiben
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angeregt zur Herausgabe seines eigenartigen 

Werkes: „Sarepta oder Bergpostill", dereń achte 

Predigt von der Geschichte des Eisens handelt. 

Die Bezeichnung Sarepta ist von der biblischen 

Bergstadt gleichen Namens entnommen.

In Italien hatte im Jahre 1540 V a n u c c i o  

B i r i n g u c c i o  seine „Pyrotechnia“ verofTentlicht, 

welches Buch auch von Agricola bei seinem 

Werke „De re metallica“ benutzt wurde. Er war 

ein gebildeter, viel gereister, im Betriebsleben 

stehender Mann. Besonders wertHyoll sind seine 

Mittheilungen uber Giefserei.

Noch yerschiedener anderer metallurgischer 

Schriftsteller der damaligen Zeit wird in der 

Geschichte des Eisens Erwahuung gethan; als

dann beginnen die Schilderungen des Betriebes 

und der Betriebseinrichtungen im sechzehnlen 

Jahrhundert nach den vorliegenden Quellen. 

Das Probiren der Eisenerze durch die Schmelz- 

probe, ihre Aufbereitung durch Pochen und 

Waschen, das Rósten in Haufen und Stadeln 

mit darauf folgendem Verwittern und Auslaugen 

wird ausfuhrlich gescbildert. Es folgt die Be- 

schreibung der Holzverkohlung in Meilern nach 

Biringuccios „Pyrotechnia“ und ein Hinweis auf 

die ersten Anfange einer Benutzung von Stein- 

kohlen. Die allgemeinere Einrichtung der Oefen 

fiir Metallgewinnung wird in einer der Wichtig- 

keit dieser Vorrichtungen entsprechenden Aus- 

fiihrlichkeit besprochen, und hieran schliefsen 

sich Schilderungen der Geblase aus damaliger 

Zeit. Dieselben Ofengattungen, welche wir heute 

besitzen, waren auch damals in Anwendung, aber 

ihre Einrichtung im einzelnen war doch wesentlich 

anders. Flammofen zum Bronzeschmelzen in 

Geschutz- und Glockengiefsereien sind durch 

Biringuccio sehr genau beschrieben; aber die 

Esse, welche wir heute ais unentbehrlichen Theil 

eines Flammofens betrachten, fehlte ihnen. Die 

Gase mufsten durch OefTnungen im Ofengemauer 

entweichen. Ais Geblase fur Schachtofen und 

Feuer benutzte man Lederbalge, theils durch

menschliche Kraft, theils durch Wasserkraft, 

mitunter auch durch thierische Kraft vermittelst 

eines Gopels oder Tretrades betrieben. Zahl- 

reiche, zum Theil recht ergotzliche Abbildungen 

dieser Maschinen, nach den alten Originalen ge- 

fertigt, veranschaulichen die geschriebenen Mit

theilungen und schutzen den Leser vor Er- 

mudung.

An diese allgemeineren Mittheilungen schliefst 

sich die Besprechung des Ausschmelzens der 

Erze an. Der Hochofenbetrieb war zwar seit 

dem ersten Yiertel des 15. Jalirhunderts hier 

und da zur Einfiihrung gelangt; aber Agricola 

erwahnt seiner gar nicht, und Biringuccio nur 

ganz oberflachlich. Ausfuhrlich wird dagegen 

von beiden Schriftstellern der Rennfeuerbetrieb 

gescbildert. Eine schone, in Becks Werke wieder- 

gegebene Abbildung eines erzgebirgischen Renn- 

feuers nebst Aufwerfhammer und sonstigem Zu- 

behor, ausAgricolas „De remetallica“ entnommen, 

fiihrt dem Leser das Treiben in einem damaligen 

Eisenwerke vor Augen.

Statt des Rennfeuers bediente man sich des 

Stiickofens, wenn minder reine Erze verhiittet 

werden mufsten. Auch der Stiickofenbetrieb der 

damaligen Zeit ist durch mehrere Abbildungen 

veranschaulicht, welche theils Biringuccios und 

Agricolas Werken, theils den Schriflen spaterer 

Verfasser entnommen sind. Mit der Schilderung 

dieser Betriebsweise schliefst die vorliegende 

Lieferung ab.

Ich bin bemiiht gewesen, in wenigen kurzeń 

Ziigen den wesentliehen Inhalt dieser Lieferung 

so trefiend ais moglich zu kennzeichnen. Viel- 

leicht hat der eine oder andere Leser auch schon 

in diesem beschrankten Auszuge Einiges gefunden, 

was fiir ihn neu und anziehend war. In jedem 

Falle wiinsche ich, dafs die gebrachten Mit

theilungen dem verdienstlichen Werke zur

Empfehlung auf seinem Lebenswege dienen

mogen; alsdann ist ihr eigentlicher Zweck

erreicht. A. Ledebur.

Mittheilungen aus dem Eisenhuttenlahoratorium.

Zur Bestimmung von Phosphor von H. C. Babbiłt.
Beim Zusetzen einor L5sung von Arsensaure 

von bekanntem Gelialt zu oiner EisenlOsung 

fand Yerfasser, dafs, wenn dor Phosphor mit 

Molybda.nsa.ure bei 85° gefiillt wurde, 75% des zu- 

gesetzten Arsons mit ausfielon: die Neigung des 

Mitfallensnahm abor bei Erniedrigung derFiillungs- 

temporatur fort wahrend ab, so dafs bei einer 

Fiillungstemperatur von 25° nur 2'/2% des Arsons 

mitfielen. (Berichterstatter liat schon vor Jahren 

Uber das Mitfallen des Arsens Untersuchungen an-

X .13

gestellt und dabei gefunden, dafs selbst bei 

Fallungstemperaturen von 100° nur 1 bis 2% des 

fUr gewohnlioh im Roheisen und Flufseisen vor- 

handonen Arsens mitfallen.)

Weiter untersuchte B ab  b i t t  die Zusammen

setzung des phosphormolybdansauren Ammoniaks 

und rechnete das Verhaltnifs der Jlolybdiinsauro 

zum Phosphor auf 1,80%, wahrend die Formel 

(NIL)« 03, 24 Mo Os, P i Os 1,794% verlangt. Bei 

der Reduction der Molybdiinsaure mit Zink in 

seliwefelsaurer Losung wurden Zahlen erhalten,

4
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die auf eine Reduction auf M0 2  O3 und Mon Oio 

hinweisen. Die Dauer der Reduction betrug in 

einer Losung von 200 cc, welche mit 10 cc Schwefel

saure angesiiuert .waren, 12 bis 20 Minuten. Die 

reducirto Losung zeigte nach ‘/a Stundo noch keine 

Zeichen der Oxydation.

(Transact. of the Amer. Inst. of Min. Eng.)

Eine Schllttelmaschine fUr die Phosphorbeslimmungcn 
von H. Wdowiszewski.

In  Nr. 8 von „Stahl und Eisen*, Jahrg. 1892, 

habe ich eine combinirto Methode zur schnellen 

Bestimmung des Phospliors beschrieben. Das 

Schiitteln, welches das Ausscheiden des gelben

eingepafstem Glasstopsel anwendo, so ist die 

Maschine auch fflr drei solche Kolben gebaut. 

Jeder Kolben ruht auf einom mit Tuch bedeckten 

Teller A, der von unten vermittelst Pedern B die 

Kolben an einen mit Tuch umwickolten hufoisen- 

artigen Ilalter C driickt.

Alle drei Ilalter C bilden die Achse, auf deren 

Ende sich ein Hebel befindet, welcher mit dem 

Zapfen D verbunden ist. Dio Kurbelscheibo mit 

Zapfen wird mittels Scheiben und Schnur bewegt. 

Beim Drehen dor Kurbel kommen die Kolben um 

einen festen Punkt in rascho pondelnde Bewegung, 

welche ein ausgozeichnetes Schiitteln zustande 

bringt.

Fig. 1, 2 unii 3.

SchDttelniaschine fllr die 

Phoaphorbealiramungen.

Niederschlags beschleunigt, ist bei dieser Methode 

eine wichtige Operation. Da bei jeder Probe

5 Minuten lang geschiittelt werden mufs, so ist 

diese Arbeit boi einer grofsen Anzahl von Proben 

sehr ermildend. Um das Schfltteln mechanisch 

und in kflrzerer Zeit bewerkstelligen zu konnen, 

habe ich jetzt eine Schttttelmaschine in Gebrauch. 

Diese Maschine ist von einem unserer Ingenieure 

construirt worden. Die Maschine ist einfach, 

schiittelt sehr energisch und durfte daher meiner 

Ansicht nach auch in anderen Laboratorien Ein- 

gang finden.

Da ich bei Phosphorbestimmungen immer 

800 cc entbaltende Erlenmeyersche Kolben mit

Da durch rasche Condensation des Dampfes 

im Kolben sich ein Vacuum bildet, mufs man zu 

Anfangc der Operation wenigstens einmal die 

Stopsel luften. Spater yerhindert dasselbe, schon 

geringere, Yacuum die Stopsel am Herausspringen.

Eisenwerk Kulebaki, im December 1892.

Ueber Ferrowolfram  von W. H. Wahl.
Bei gelegentliehen Yersuchen zur Herstellung 

von Legirungen zwischen Eisen und Wolfram fand 

sich, dafs der Bruch, der sonst ein aufserst fein- 

krystallinisches Aussehen, ahnlich Werkzeugstahl, 

besafs, in einigen Fiillen viele in dor feinen Grund- 

masse eingebetteto Krystallchen aufwies. Ein Stuck
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einer solchen Legirung, dio das Eigengewieht 10,14 

besafs, wurde analysirt. Zu diesem Zwecke wurde 

eine Probe so lange mit Konigswasser behandelt, 

bis neue Zusittze nichts mehr in LOsung brachten. 

Es bliob hierbei ein achwarzes Pulver zurtick, das 

sich auch nach dom Schmelzen mit Soda und 

Salpeter nicht weiter veriinderte und sich somit 

ais metallisches Wolfram erwies. Die volle Ana- 

lyse ergab:
O . . . 0,85%

P . . . 0,04 „

Si . . . 0,14 „

F e . . . 42.28 „

W . . . 22,54 „ frei

W . . . 34,35 „ gebunden.

Betracbtet man das Yerhiiltnifs des Eisens zu 

dem gebundenon Wolfram, so ergiebt sich, dafs 

dies ziemlich genau dor Yerbindung Fe4 W  ont- 

spricht.

Fe4 W  gefunden Fe4 W  berechnet

Fo 55,18 Fe 54,91

W  44,82 W  45,09

Soweit man aus dieser Untersuchung schliefsen 

darf, scheint somit der Siittigungspunkt des Eisens 

fiir Wolfram bei Fe4 W  zu liegen.

(Journ. Franki. Inst. 1892, S. 470.)

Zur Trennung von Eisen und Aluminium, M angan, Zink 
und Calcium.

Zu dom von R. B. Riggs im Februarheft (Nr. 3) 

von „Stahl und Eison“ angegebenen Yerfahren, 

betreffend die analytische Trennung dor vorge- 

nannten Metalle mittols Ammoniumacotat, sei mir 

gestattet, Folgendes zu bemorken:

Ii. Fiiikoner wies zuerst darauf hin, dafs in 

Analyson, dereń Verlauf mit einer Bestimmung 

der Alkalion ondoto, zur Abscheidung der Thon

erde und des Eisenoxyds von don monoxydischen 

Basen, anstatt des Natriumacetats das Ammonium- 

acetat sich yerwenden lasso. Ich babo seit Jahren 

bei meinen Analysen jedweder Art das Natrium- 

acetat nicht mehr in Benutzung gezogen, weil die 

Natriumsalze sich sehr schlecht auswaschen und 

die ganze Analyse dadurch beeintriichtigen.

Dio Anwendung von Ammoniumacotat an- 

langend, so ist dieses aber ein sehr theures Reagons 

und ein leicht zerfliefsliches Salz, dessen anzu- 

wendendc Menge sich schlecht bemessen lafst. 

Jedenfalls sind Ammoniak und BssigsSurc fur sich 

sehr viel billiger und auch sicherer in den Yer- 

brauchsmengen zu liandhaben.

Man verfiłhrl wio folgt: Die von der Kiesel

saure abfiltrirte Losung wird leicht erwarmt und mit

Ammoniumcarbonat (festos Salz pulverisirt) neu- 

tralisirt, bis ein bleibendor Niederschlag erfolgt; 

die Losung ktihlt sich Uber dom Neutralisiren ab. 

Man setzt dann vorsichtig Essigsilure (zu '/» ver- 

dunnt) zu, schtlttelt Ofters um, liifst einige Minuten 

stehen, damit der Niederschlag sich nahezu ganz 

l5st, und erhitzt dann. Den ontstehenden Schaum 

zerkocht man, indem man ihn zugleich wiederholt 

aus der Spritzflasche m it Wasser bespritzt, und 

setzt zu der kochenden FlOssigkoit vorsichtig 

Ammoniakflttssigkeit, bis der saure Goruch ver- 

schwindet. Man kocht noch einmal auf undstellt den 

Becherkolbon auf einen Strohkranz, worauf in 

etwa 5 Minuten der ganze Niederschlag sich klar 

absetzt. Man neigt den Kolben um 45° und giefst 

die tiberstehende Fliissigkeit uber ein Filter ab : 

sie liiuft wie Wasser durch. Den Niederschlag 

libergiefst man mit heifsem Wasser in angomessen 

erscheinender Menge, fiigt einige Tropfen Ammoniak 

hinzu und kocht abormals, liifst dann absetzen und 

bringt nun erst die Flussigkeit und dann den 

Niederschlag auf das Filter, dor mit heifsem 

Wasser ausgewaschcn wird. Man hat auf dieso 

Weise nicht zu beftirchten, dafs der Niederschlag 

beim Auswaschen schleimig wird, indem das 

basisch essigsaure Eisen- oder AIuminiumoxyd 

sich zersotzt und schliefslich anfiingt, sieli zu lijson 

und durch das Filter zu gehen. Hat man das 

Filter saugond eingorichtot, so ist das Filtriren 

eines recht voluminosen Thonerde- und Eison- 

niederschlags in 15 Minuten ausgeflihrt. Man kann 

sicher sein, dafs alles Mangan sich im Filtrat be- 

findot: nur bei manganreichen Erzen ist ein 

Wiedoraufl6son dos Niederschlags und abermaliges 

Fallen erforderlich.

Man scheidet auf diese Weiso sicher Mangan, 

Zink, Blei (Nickel und Kobalt erfordern grófsere 

Vorsicht), Calcium von Thonerde und Eisen.

Zur Abscheidung des Mangans wird das Filtrat 

arnmoniakalisch gemacht, erwarmt und nach der 

Methode von N. W o l f f  ein Luftstroin durch eine 

Brom gel5st enthaltende Fliissigkeit geblasen, 

indem man sich eines Gebliises mit Quetschballon 

und Luftreservoir bedient. Die Fallung von Mangan- 

superosyd verlauft glatt und vollst:indig, und nur 

wenn Zink vorhandon, setzt sich ein Thoil des- 

selben ais Zinkcarbonat an den Wiindon des Becher- 

kolbens ab , welches dann auch etwas Kalkerde 

mitreifst. Man flltrirt und lost den Niederschlag, 

um die Fiillung zu wiederholon. Hat man nur 

wenig Mangan, so ist die Anwendung von Wasser- 

stoffsuperoxyd in ammoniakalischer Losung vor- 

zuziehen. Kosmann.
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Die Reform der Unfall yersicherung.

Die Mittheilung, dafs demnachst eine Reform 

der Unfalbersicherung zu erwarten sei, zieht 

sich seit Jahren bereits beinahe wie die See- 

schlange durch die Tągesblatter. Von gewisser 

Seite wird geflissentlich die Behauptung wieder- 

holt, dafs gerade das Unfallversicherungsgesetz 

das beste von den drei VersicherungsgesetzeR sei 

und daTs deshalb eine Aenderung seiner Be

stimmungen nicht gerade dringend nothwendig 

sei. Wir wollen nicht bestreiten, dafs die Be

rufsgenossenschaften vorlrefflich functioniren. So 

ausgemacht aber, wie man es von jener Seite 

hinslellt, ist es doch nicht, dafs die fiir die 

Unfallversicherung gewiihlte Organisation tadellos 

sei und dafs man eine bessere nicht hatte 

finden konnen. Sehen wir von der Frage der 

Organisation, die ja sobald nicht einer neuen 

Erorterung unterworfen werden wird, ab, so findet 

sich auch eine grofse Anzahl von Vorschriften 

in dem Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 

1884, welche einer Correctur bediirfen. Wir 

hoffen, dafs dabei nicht, wie beim Krankenver- 

sicherungsgesetz, diejenigen Bestimmungen, welche 

etwa von den Bundesregierungen zur Erleichterung 

der Arbeitgeber oder zum besseren Ausgleich 

von Pflichten und Rechlen der Arbeitnehmer ge- 

troffen werden, voin Reichstag wieder werden 

beseitigt werden.

Es ist niimlich Aussicht vorhanden, dafs nun 

thatsachlich demnachst die Vorarbeiten, welclie 

fiir die Reform der Unfallversicherung schon 

seit Jahren angebahnt sind, zu einem Absehlufs 

gelangen. Es ware sogar durchaus nicht un- 

wahrscheinlich gewesen, dafs ein darauf beziig- 

licher Gesetzentwurf den Reichstag schon in der 

gegenwartigen Tagung beschaftigt hatte, wenn 

nicht die Militarvorlage alle anderen gesetz- 

geberischen Wiinsche von grofserer Bedeutung 

zum Schweigen gebracht hatte. Lange genug 

ist ja auch an der Reform der Unfallversicherung 

gearbeitet, und an Aufmunterungen seitens des 

Reichstags zur Yorlegung der Friichte dieser 

Arbeit hat es auch nicht gefehlt. Hin und wieder 

hat man in den Tagesblattern einige Bemerkungen 

gefunden, die iiber die Vorarbeiten zu dieser 

Reform, wie sie an den zustandigen reichs- 

behordlichen Stellcn vorgenommen sind, etwas 

mittheilten. In authentischer Weise ist jedoch 

bis vor kurzem kaum etwas iiber diese Yor- 

arbeiten verlautet. Man konnte auf Grund der 

bisherigen Meldungen zu dem Schlufs gelangen, 

dafs der formalen Seite bei der Reform der 

Unfallversicherung eine grofsere Bedeutung ais 

der materiellen beigeiegt werden durfte und bei 

der ganzen socialpolitischen Stromung, welche 

wenigstens bis vor kurzem noch in den mafs-

gebenden Kreisen vorlierrschte, konnte man sogar 

in Zweifel dariiber gerathen, ob die Wiinsche, 

welche von der Seite der Arbeitgeber geaufsert 

sind, bei den Vorarbeiten zu der Reform iiber- 

haupt in Erwagung gezogen werden wurden. 

Nunmehr liegt die Aeufserung eines Regierungs- 

vertreters vor, welche wenigstens darthut, dafs 

einige der aus Arbeitgeberkreisen aufgestellten 

Forderungen bei den Reichsbehorden zur Er

orterung gelangt sind. In der Petilionscommission 

des Reichstags hat namlich der betreffende Re- 

gierungsvertreter bei der Berathung von Eingaben 

des Verbandes der deutschen Baugewerks-Berufs

genossenschaften, die sich auf Vorschlage zur 

Abstellung einiger bei der Urifallversicherung der 

Bauarbeiter hervorgetretenen Mangel bezogen, 

erklart, dafs diese Vorschlage bei Bearbeitung 

der Novelle zum Unfallversicherungsgesetz der 

Erwagung unterzogen worden seien und dafs dereń 

Ergebnifs in der in Aussicht stehenden Gesetzes- 

vorlage zur Erscheinung kommen werde. Ob 

diese Vorschlage Beriicksichtigung gefunden haben, 

ist demnach nicht gesagt. Jedoch will es lieut- 

zutage schon viel bedeuten, wenn dieselben 

iiberhaupt in Erwagung gezogen sind. Die Wucht 

der Grunde, welche den meisten dieser Vor- 

schlage zur Seite stehen, wird schliefslich dazu 

beitragen, dafs dieselben in der Novelle einen 

Platz finden.

Zu den Vorschlagen, welche der Verband 

der deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften 

dem Reichstage unterbreitet hat, gehort auch 

einer, den wir, soweit wir ubersehen konnen, 

zuerst aufgestellt, jedenfalls zuerst ausfuhrlich 

und des ofteren erortert haben. Schon in friiheren 

Jahrgangen dieser Zeitschrift haben wir darauf 

hingewiesen, zu welchen Unzutraglichkeiten es 

fiihren mufs, wenn die Unfallentschadigungen in 

gleicher Hohe an die Arbeiter gezahlt werden, 

sei es, dafs dieselben sich den Unfall durch 

eigene Schuld oder unverschuldet zugezogen 

haben. Das jetzige Unfallversicherungsgesetz 

kennt bekanntlich eine Verweigerung der Ent

schadigung eines beim Betrieb vorgekommenen 

Unfalls nur in dem Falle, wo der letztere vor- 

satzlich herbeigefuhrt ist. Einen Beweis hierfiir 

zu erbringen, ist naturlich aufserordentlich 

schwierig, und so ist es denn auch wohl hochst 

seiten vorgekommen, dafs einmal ein beim Be

triebe eingetretener Unfall ohne Entschadigung 

geblieben ist. W ir konnen es auch gegenwartig 

gar nicht mehr befiirworten, dafs bestimmte 

Unfalle, die auch nicht vorsatzlich herbeigefuhrt 

worden sind, ohne Entschadigung bleiben. Denn 

nachdem einmal den Arbeitnehmern durch Gesetz 

das Recht auf Unfallrente in jedem Falle, wo
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nicht Vorsatzlichkeit bewiesen werden kann, zu- 

gebilligt ist, ware es ein grofser politischer 

Fehler, wollte man dieses Recht nunmehr fiir 

weitere Falle aufheben. Und doch mufs man 

vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus die Ansicht 

verfechten, dafs eigentlich der Betriebsunternehmer 

fur Unfalle, die selbst verschuldet sind, keine 

Verpflichtung zur Entschadigung hat. Der Arbeiter, 

welcher im Leichtsinn an einer Transmissions- 

welle lurnt, heruntergeworfen wird und den Arm 

bricht, hat doch nicht den mindesten Anspruch 

auf Entschadigung aus einer Kasse, deren Be- 

stande lediglich aus den Taschen der Arbeitgeber 

fliefsen. Jedoch der Gerechtigkeitsstandpunkt 

kann nicht iiberall zur Geltung kommen. Wir 

verzichten auch aus dem angegebenen Grunde 

darauf, ihn hier in den Vordergrund zu schieben. 

Es mufs indessen bei den Arbeitern selbst ein 

eigenthumliches Gefiihl hervorrufen, wenn sie, 

die am besten beurtheilen konnen, ob ein Unfall 

verschuldet oder unverschuldet ist, sehen, dafs 

die von einem Unfall betrofTenen Arbeiter in 

vóllig gleicher Weise bei der Entschadigung be

handelt werden. Die Rechtsbegriffe des Volkes 

erfahren dadurch wahrlich keine Starkung. 

Ueberdics wird auch durch die gleiche Behand- 

lung eine Gleichgultigkeit gegen die Gefahren, die 

unsere moderne Betriebsweise in sich birgt, grofs- 

gezogen. Wir wollen gewifs nicht sagen, dafs 

die Arbeiter im allgemeinen dazu kommen werden, 

sich zu sagen, sie wollten lieber einen Theil 

ihrer Erwerbsfahigkeit einbiifsen und dafiir eine 

Rente beziehen, ais vollig erwerbsfahig bleiben. 

Die Gesundheit und moglichst grofse Erwerbs

fahigkeit stehen den Arbeitern dazu zu hoch. 

Aber wenn die Arbeiter nicht durch einen Unter- 

schied in den Entschadigungen dazu angehalten 

werden, sich klar zu machen, welche anderen 

Folgen ein selbstverschuldeter Unfall ais ein un- 

verschuldeler mit sich bringt, so werden sie 

selbstverstandlich nicht darauf achten, dafs ihnen 

eine Schuld beim Unfall nicht zugemessen werden 

darf. Und hierin liegt sicherlich eine Schadigung 

der Interessen der Arbeitgeber. Die Arbeitgeber 

sind nach dem ganzen Grundgedanken des Unfall- 

versicherungsgesetzes nur dazu verpflichtet, ab

gesehen von den Unfallen, die sie selbst und 

ihre Angestellten verschulden, diejenigen in ihren 

Folgen zu mildern bezw. aufzubeben, welche 

den Gefahren der Betriebsweise entsprungen sind. 

Von diesem Gesichtspunkte aus mufs man stets 

die Unfallversicherung betrachten. Alles, was 

dariiber hinausgeht, tiberschreitet die Verpflichtung 

der Arbeitgeber und kann also eigentlich im 

Gesetz keinen Platz finden. Leider hat man sich 

dies vor dem Erlafs des Unfalkersicherungs- 

gesetzes nicht klar gemacht; bei der Handhabung 

des Gesetzes aber ist dieser Punkt so stark in 

die Erscheinung getreten, dafs man, wie gesagt, 

auch von anderer Seite auf die Erledigung des

selben auf die von uns vorgeschlagene Weięe 

den grofsten Werth legt. Es mufs deshalb hier 

nochmals der Wunsch ausgesprochen werden, 

dafs die Novelle zum Unfallversicherungsgesetz 

auch eine Bestimmung enthalt, in welcher ein 

Unterschied in den Entschadigungen fiir ver- 

schuldete und unverschuldete Unfalle festgesetzt 

wird. Wiirde dieser Wunsch erfullt, so \viirde 

eine der vornehmlichsten Forderungen der Arbeit

geber bewilligt sein.

Nach den Erklarungen des Regierungsvertreters 

ist aber auch noch ein anderes Verlangen bei 

den Reichsbehorden in Erwagung gezogen. Nach 

den Entscheidungen des Reichsversicherungsamts, 

welche ja in ihrer iibergrofsen Mehrzahl der 

heutigen socialpolitischen Stromung angepafst 

sind, ist es unmoglich, einen von einem Unfall 

betroffenen Versicherten dazu zu zwingen, sich 

demjenigen Heilverfahren zu unterziehen, von 

welchem die Aerzte der Berufsgenossenschaft die 

moglichst grofse Wiederherstellung der Erwerbs

fahigkeit des Verlelzten erwarten. Es konnen 

also die Arbeiter verhindern, dafs die Unfallrente 

auf dasjenige Mafs herabgesetzt wird, welches, 

wenn dieser Widerstand nicht geleistet wiirde, 

zu erreichen moglich ware. W ir meinen, dafs 

diese Handhabung gleichfalls gegen dieTendenzen 

des Unfallversicherungsgesetzes verstofst. Das 

Unfallversicherungsgesetz legt den Arbeitgebern die 

Verpflichtung auf, fur die vom Unfall betroffenen 

Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene zu sorgen. 

Wenn man Jemand die Fursorge fiir einen Andern 

auferlegt und diese Fursorge im Gesetz regelt, 

so kann man ihm doch unmoglich zumuthen, 

dafs er sich noch iiber das Gesetz hinaus den 

Wunschen der der Fursorge unterliegenden Person 

anpafst, und zwar in einer Weise anpafst, welche 

materielle Opfer erheischt. Es mufs das Be- 

streben der Berufsgenossenschaften sein, bei voller 

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen dahin 

zu wirken, dafs die Renten ein moglichst niedriges 

Mafs einhalten. Dafs dies dem Gesetz gemafs 

geschieht, dafiir sorgen schon die Schiedsgerichle 

und in letzter Instanz das Reichsversicherungs- 

amt. Daneben noch dem Arbeiter ein Recht 

einzugestehen, die Rentenhohe beeinflussen zu 

konnen, ist ein Verfahren, das dort, wo man 

die Tendenzen der Unfallversicherung richtig 

erfafst hat, auf ein Verstandnifs nicht zu rechnen 

hat. Es mufs deshalb die Forderung erhoben 

werden, dafs auch in diesem Punkto die Novelle 

zum Unfallrersicherungsgeselz Abhulfe schafft.

Die Belastung, welche heute die gesammte 

deutsche Industrie nicht blofs durch die Ver- 

sicherungsgesetze, sondern vielleicht noch in er- 

hohtem Grade durch die neuen Gewerbeordnungs- 

bestimmungen erfahrt, sind nur zu geeignet, den 

Wettbewerb derselben mit dem Auslande zu 

liemmen. Man sollte Alles aus der Weit schaffen, 

was dieses Hemmnifs noch verstarkt und doch
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nach den Ideen, welche den einzelnen Gesetzen 

zu Grunde gelegen haben, nicht nothwendig ist. 

Die Lage der Industrie im allgemeinen ist nicht 

eine solche, dafs sie noch mehr Opfer auf sich 

nehmen konnte, ais durchaus nothwendig sind. 

Sie wiirde es vielleicht in guten Zeiten konnon, 

aber auch da sollte das Gefiihl fiir Gerechtigkeit

es verhindern, dafs ilir solche Opfer auferlegt 

werden. W ir hoffen deshalb, dafs die Reform 

der Unfallversicherung wenigstens in den be- 

sprochenen Punkten von der unfallversicherungs- 

pflichtigen Industrie die ungerechtfertigten Re- 

lastungen entfernt. Krause.

Deutschland und das Ausland im innerdeutsclien 
Handel und Wandel.

„Fiir don Export arbeiten, und exportiren zu 

kiSnnen, ist der sohnlichsto Wunsch des Fabri- 

cantcn*. Dieso Aeufserung ist nur zu wahr. Es 

wird so yiel von Ueberproduction und Unter- 

consumtion gesproclien und gesclirieben, dafs 

man allgemein daran glaubt, und daher jeder 

Fabricant und Geschilftsmann moglichst soin Ileil 

im Esport sucht. Man yergifst dabei, dafs wir 

einen Markt fiir uns gewinnen konnon, der uns 

nilher liegt, der aufnahmefithigor und zahlungs- 

kraftiger ist, ais dio meisten Exportstaaten, das 

ist der inliindischo Markt, dor ftir vielo Artikel, 

in denen unsero yaterliindische Gewerbethiitigkeit 

entweder schon concurrenzfahig ist oder doch mit 

ycrhaltnifsmiifsig geringem Aufwand eoncurrenz- 

fiihig gemacht werden kann, leider jetzt dem Aus- 

lando gehortund yon der ausliindischonConctirrenz 

versorgt wird. Wenn man bedenkt, welche aufser* 

ordontlicho Consumfiihigkoit ein hochcivilisirtes 

Land von 50 Millionen Einwohnern, wio Deutsch

land os ist, besitzt, wie grofse Miihen und Kosten 

aber noch aufgewendet werden mttfsen, um dor 

Gosammtbovi5lkerung uncivilisirter oder halbcivili- 

sirtor Lander, — dereń grofso Boyolkerungsziffer 

oder Landesflachcn jetzt manches oberfliichliche 

Augo iiber dio zu befriedigendon Bediirfnisse und 

dio Aufnahmefiihigkoit fur unsere zu oxportirenden 

Producte tauscht, — erst die Bediirfnisse und das Bo- 

gebren nach dereń Befriedigung durch ouropiiische 

Producte anzugewohnen, so wiirde man sicherlich 

in yielen Fiillen sich an den yielgoriihmten „Export“ 

nicht st8ron und liober Absatz im Yaterlande 

suclien, wo ein in stetem Steigen begriffęner Volks- 

wohlstand, geordnoto VerhiUtnisse u. s. w., dcm 

Goschaftsmann dio Garantie einer reichen Ernte 

fiir dio zu siiendeSaat- gewiibren! Energisch und 

nachhaltig sollte Jedermann, durch solche Er- 

wiigungen bestimmt, Front machen gogen die 

laclierliche Fremdsucht, der er jetzt selbst, viel- 

leiclit unbewufst, bei Deckung seiner Bediirfnisse 

in violen Fallen frohnt, os mtifsto Jeder ein eifriger 

Yerfechter der Anwendung der Monroedoctrin fiir 

u n s e r  Yaterland werden und fortgesetzt die 

Forderung derselben: „Der d e u t s c h e  Markt soli 

moglichst a u s s e h l i  e f s l i c l i  den d e u t s c h e n  

Erzeugnissen gchOren 1‘ ais das Alpha und Omega 

seiner Wirthschaftspolitik yertreten!

Jeder, der stolz darauf ist, ein Deutscher zu 

soin, sollte sich einmal klar machen, welche wirth- 

schaftlichen Riicksichten er seinem deutschon 

Yatorlando und seinen Mitbiirgern schuldig ist! 

Was ist der S t a a t ?  Dor Staat ist nach unserer 

Auffassung nichts Anderes, ais eine Vereinigung 

einer grofsen Gesellschaft, die don Zweck hat, das 

Wohl ihrer siimmtlichen unter sich gleichberochtig- 

ten Mitglieder nach allen Seiten bin zu yertreten 

und zu fordern. Die Untcrscheidung zwischen 

Regierung und Regierton (Untorthanon) ais zweier 

yerschiedenor Rangklassen, einer boyorzugten und 

oiner bedrtickten, ist durchaus falsch, sondern die 

Regierung ist eine zum Gedeihen des Ganzen noth

wendige Yorwaltungseinrichtung.

Hatte man diesen Grundbegriff stots festzu- 

halten gewufst, wiire man bei Bildung dor politi- 

schen Parteien mehr von praktischen und wirth- 

schaftlichen Riicksichten ausgegangcn, ais von 

ideał soin wollondon Rechtsbogriffen und anderen 

Ideen, von denen dochNiemand satt werden kann, 

so wiirde die parteiliclio Zerkliiftung eine weniger 

grofso sein und der Zweck, vor Allem in erster 

Linio auch die wi r t h s c ha  f t l i ch  en Interessen 

der Staatsbiirger zu fordern, wiirde auch der 

Masse des Volkcs niiherliegen und mehr begriffen 

und angewandt werden. Es wiire dann unmoglich, 

dafs man bei Bestellungen und Auftriigen die An- 

gohorigon der grolson Staatsfamilie unberiick- 

sichtigt liifst und Auslilnder yorzieht und dadurch 

Gliedor des Staates und im weiteren Sinne don 

Staat und sich selbst direct schiidigt!

Es ist leider Thatsache, dafs durch don oft 

erfolgten Bezug von Schienen, Kohlen u. s. w. aus 

dem Auslande sogar die Staatsbehordon in dieser 

Hinsicht mit einem schlochten Boispiol Yorango- 

leuchtet habon; hoffentlich werden fiir die Zukunft 

derartige Schildigungen des Yolkswohls von je ne r  

Seite sorgfiilt.ig yermieden werden!

Durch unsere vorjiihrigen Ausfiihrungen 

glauben wir vor der etwaigen irrthiimlichon Auf

fassung, ais wollten wir die auswiirtigon Handols- 

beziehungen, sowohl Import ais Export, nicht 

gelten lassen, goschiitzt zu sein. Im  Gegentheil 

wissen wir doren Bedeutung, besonders diejenige 

des Imports von uns im Inlande felilenden, aber 

nothwendigen Naturproducten, Halbfabricaten
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u. s. w., sowie dio hoho Wichtigkeit eines moglichst 

entwickelten Exports, wohl zu schutzen. W ir 

mOchten .aber in don weitesten Kroisen Doutsch- 

lands mehr und mehr das Princip zum Durch- 

bruch gelangen sehen, dafs man fiir Alles, was im 

Inlande gekauft werdon kann, das Geld im Inlando 

lasse, und es nicht ins Ausland sondo! Die 

Engliinder z. B. sind darin trotz ihres Preihandels 

viol patriotischor. Es fiillt ihnen nicht ein, etwas 

aus dem Auslande zu beziehen, was sie zu nur 

einigermafsen almlichen Bedingungen in England 

haben konnen, und wie eiforsiichtig sio dariiber 

wachen, dafs der inlandischo Handel und Wandel 

nur ja nicht zu kurz kommt, das zeigt die — 

allerdings zu ihrem Nachtheil — ausgeschlagene 

Markon-Gesetzgebung fiir England und Colonieen, 

und z. B. auch die Thatsaehe, dafs onglische Fach- 

bliittcr ausliindische Erfindungen, Neuheiten u.s.w. 

nicht ais solche, sondern unter Nennung der eng- 

lischen Bozugsquello besprechen!

Solche und eine grofso Zahl ahnlicher Vor- 

giinge zeigen doutlich, dafs dio Engliinder ebonso 

wie andere Volkor — wir erinnern nur an die 

Franzosen und an Uncle SAM — billigon Einkauf

u. a. Principienfragen beiseito schioben, sobald 

praktische RUcksichten der englischon Nation in 

Prago kommen! Sie wiirden ihren Froihandel 

ohne Bodenken sofort m it thurmhohon Zoll- 

schranken Yortauschen, wonn sie dabei einen Yor- 

tlieil fiir sich herausrechnen konnten!

W ir wollen natUrlich in Deutschland solcho 

Boispielo nicht blindlings nachahmon, wohl aber 

konnen wir daraus viel lernen!

Dio giinstigste Entwicklung der deutschen Ge- 

worbethatigkeit wird leider vielfach in manchen 

Branchen auch dadurch geliemmt, dafs ihro Yor- 

treter wohl Uber ein grofsos geistiges Kapitał, 

aber weniger umfangreiche matorielle Mittel ver- 

fiigen. Sonderbarerweise abor wird es vielen der

selben schwer, bei dem in den mehr begiiterten 

Klassen oft gegen sio horrschenden Mifstrauen, 

genligendo Geldmittel zu erhalten, um das in ihren 

Untornohmungen steokende geistigo Kapitał in 

Yollem Umfange auszunutzen, man liebt os eben, 

trotz der geringoron Rente sein Geld in dio schoin- 

bar mehr Sichorheit gewiihrenden Staatspapiero 

fremder Lander zu stecken, ungeachtet der damit 

schon so oft gemachten trtiben Erfahrungen. Im 

Auslande sind die bezliglichen Zustande in vielen 

Fiillen besser! Dafs Engliinder und Amerikaner 

dio Wahrheit des Freytagschon Wortes in ,Soll 

und Haben": „Besitz tind Woblstand haben keinen 

Werth, nicht fiir don Einzelnen und nicht fiir don 

Staat, ohne dio gosunde Kraft, welche das todte 

Metali in Lobon schaffonder Bewegung erhalt", 

liingst erkannt und sich zu eigen gemacht haben, 

das zeigt dio Thatsaehe, dafs deutsche Namen es 

sind, die man mit Stolz im Wunderland Amerika 

ais die Grtinder und Ausflihrer violer grolsartiger 

Untcrnelimungen. ais Trager und Bahnbrecher

neuer wichtiger Ideen nonnt, und dafs die troibon- 

den Krafte in manchem grofsen englischen Hause 

Deutsche sind, dio mit koinom anderen Yermógen, 

ais einem gesunden Kopfe, einer deutschen Er- 

ziehung und einer thiitigen Arbeitskraft nach 

England kamen und sich mit der Zeit zu Chefs 

der ersten Firmon emporgeschwungen haben.

W ir w o llen  dieses Gobiot Yerlassen; denn w enn 

wir Alles anfuhren w o llte n , wodurch sich im 

tausondfiiltigen Gewirr. des heutigen Lebens der 

Patriotismus in wirthschaftlicher Hinsicht aufsern 

kann, so wiirde eine solcho Darstellung Bogen 

fiillen und Iiber den Rahmen einer kurzeń An- 

regung weit hinausgehen.

W ir wollen auch heute nicht von Schutzzoll 

und Freihandol und anderen Theorieen sprechen. 

W ir wollen nur hoffen, dafs man in allen Schichten 

unseres deutschen Yolkes immer mehr und inehr 

begreifen lernt, dafs wir derartige Theorieen, welche 

gefiihrliche Klippen fiir Yielo sind, im tliglichen 

Leben am besten ganz umgohen, aber unsere 

Vaterlandsliobe moglichst tiiglich durch Bevor- 

zugung der einheimischen Erzougnisse bewreisen 

mlissen, womit, wenn Alle so denkon und liandeln, 

dorartigo Stroitanlasse unschildlich gemacht werden 

k8nnen. Die hartnackigen parlamentarischen 

Kilmpfe wurden ihre Schiirfe verlieren, wenn 

wirklicher Nothstand nicht mehr oder nur in 

kleinem Mafse vorhanden ware, unfruchtbare Er- 

Orterungen, die nur dio Kriifto dor Volksfamilie 

gogeneinander aufbringen, wurden vormieden, 

wonn man sich daran erinnern wollto, dafs aller 

Yerstand dor Vorstiindigen, auf vielen im  Grunde 

nebensiichlichon Gebieten unnlitz Yerschwendet, 

uns nichts niitzen und uns nicht gllicklicher 

machen und weiterbringon und uns keinen Weg 

zum Ziele zeigen kann.

Ware es nicht moglich und nutzlich, in unserer 

an Gegensiitzen, Fragen, Interessen so liberreichen 

Zeit die gemeinsamen Interesseh des ganzen 

Yolkes und dessen Zukunft, diese wichtigste aller 

Fragen, etwas mehr in don Yordorgrund zu stellon, 

wohin sio ihrer Natur nach unbedingt gehoren?

Hier ist ein Peld, auf dem im Stillen sowohl 

wie offentlich in jeder Zeit und bei jeder Gelogen- 

lieit, von Hoch und Goring, von Allen ohne Unter

schied der Stellung, des Berufs, des Alters und 

Geschlochts, des wirthschaftlichen Vormogens, 

durch Wort und That gewirkt werden kann und 

gewirkt werden mufs.

Dio Folgo und Belohnung oinos solchen Wirkons 

aber wird nicht nur, wie in vielen Fallen, das 

blofse Bewufstsein bleiben, das Boste gewollt zu 

haben, sondern ein reicher Strom von Segen, der 

sich iiber das ganze Land ergiefst, dessen Jeder 

mit theilhaftig wiirde, .wiirde Jedem seine Be

lohnung fiir seinen Antheil an der Arbeit nach 

einem so erstrebenswerthen Ziel gewahreń!

R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n .
D. Dominion* jun.
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Bericht iiber in- und auslandische Patente.

Deutsche Reichspatente.

KI. 5, Sr. 67 794, vom 18 Juni 1892. R. de 
SoldenhofT in Cardiff  (England). Vorrichtung 
zum Verladen ron Koks aus den Oefen unmittelbar 
in Eisenbahnwagen.

Der Koks wird aus dem Ofen a auf eine Dreli- 
sclieihe b gedriickt oder gezogen, die sieli langsnm

und dann in der Seitenwand hochsteigl. Hier tritt 
frisches Gas an den Stellen o u hinzu, wonach die 
Verbrennungsgase, in der Seitenwand hin und her 
geliend, herunterfallen, bei r nochmals mit frischem 
Gas zusammentreten und dann durcli die Kanale e i 
entweichen. Zwischen diesen liegen die Lufterhitzungs- 
kanale b und zwar gruppenweise quer zur Richtung 
der Abgaskanale e i , so dafs die Luft im Zickzack 
durch die Kanale 166 geht und im Sohlkanal c bei s 
mit den Gasen zusammentrilt.

KI. 5, Nr. 67 797, vom 10. September 1892. 
Th. Heppe l l  in Birtley (Grafschaft Durham) und 
W. und J. G. Patterson in Tynemou tli (Grafschaft 
Northumberland). Schrdmmaschine.

Die Schrammaschine hat eine Messerwelle a, die 
von der Welle b gedreht wird und am freien Ende 
an dem Arme c gelagert ist. Die hierzu erforderliche

dreht, wobei der Koks von einem feststehenden Ab- 
streicher c in die Wagen d geleitet wird. Die ring- 
fOrmige Drehscheibe 6 ruht auf den auf einem an 
den Oefen entlang fahrbaren Wagen c angeordneten 
Rollen i und wird vermiltelst eines Zahnstangen- 
getriebes o gedreht. Dieses wird von oiner in der 
Mitte des Wagens angeordneten Dampfmaschine mit 
Kessel r gedreht. Der Abstreicher c ist an der Ver- 
kleidung s der Kesseldampfmaschine r befestigt.

t  t

letzterer erfolgt in zwischen den AbgaskaniUen ei an- 
geordueten Luftkan&ler. 6. Der Gang der Gase ist 
demnach folgender: Gas und Luft trefTen zuerst bei s 
im Sohlkanal c zusammen, welcher hin und her geht

KI. 49, Nr. 67615, vom 7. Juli 1892. Nicolaus 
von Benardos in St. Petersburg. Elektrisches 
Schiceifsen, Lothen, Giefsen und Plaltiren ron Metallen.

Zum Plaltiren und 
L5then von Metallen wird 
das Plattirungs- bezw. 
LSthmetall in Stflckfcrm 
in einen unten mit einem 
Spal l versehenen Tiegel a 
gebracht, wonach Tiegel 
ound Werkstfick b in den 

elektrischen Stromkreis eingeschaltet werden. Hier- 
durch wird das Stuckmetall geschmolzen und beim 
Ueberfahren des Werkstiicks 6 mit dem Tiegel a 
iiber letzteres verbreitet. Aehnliehe Einrichtuiigen 
werden beim Giefsen und Schweifsen benutzt.

KI. 10, Nr. 07395, vom 23. October 1891. Ernst 
Festner und Gustav Hoffmann in Gottesberg. 
Kanalanordnung behufs Yonoilrmting der Yerbren- 
nungsluft ron Koksofen durch deren Abgase.

Die KoksoCengase treten, nachdem die Neben- 
producte ausgeschieden sind, durch die Rohre a in 
die Boden- und Seitenkanale und werden hier unter 
Zutritt hocherhitzter Luft verbrannt. Die Erhitzung

Nuth d an der Messerwelle o wird dadurch fur die 
Gestalt des Schrams belanglos gemacht, dafs der 
Messerwelle a eine kleine achsiale hin und her gehende 
Bewegung ertheilt wird, wodurch der sonst in der 
Nuth stehenbleibende Grat fortgeschnilten wird. Die 
Hin- und Herbewegung der Messerwelle a wird durch 
die Schragscheiben i bewirkt, welche sich an einer 
feststehenden Rolle o entlang bewegen.
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KI. 10, Nr. 68284, vom 25. Seplember 1892. 
Go t t f r i ed  HOttemann in Wikl i tz 1). Karb i t z  
(BOhmen) und Gustav Spiecker in Bonn.  i/er- 
stellung von Kriketts mittels Harzpech.

Steinkohlen-, Braunkohlen- oder Koksgrus wird 
mit Harzpech, welches beim Abdestilliren der aus den 
Coniferen gewonnenen Harze ais Ruckstand verb!eibt, 
gemischt und zu Briketts geprefst.

KI. 5, Nr. 67793, tom 16. Juni 1892. Friedr. 
P fe i f f e r  und Fr iedr .  W ieh  en kel in Goslar
a. Harz. Verfahren zum Sprengen von mit brisanten 
Sprengstoffen geladenen BohrlSchern.

In das Bohrloch wird zuerst der brisanteSprengstoff 
eingesetzt, hierauf Wasser gefOHt und auf dieses die 
Zundpatrone gesetzt, so dafs beim Entzunden letzterer 
der Wasserbesatz gegen den SprengstoiT gestofsen 
und dieser dadurch entzundet wird.

KI. 18, Nr. 67571, vom 20. Februar 1892. 
A. Miihle i. F. J. Brandt & G. W. Nawrocki in 
Berlin. Doppelpuddelofen mit Gasfeucrung.

Zwei nebeneinander liegende cylindrisclie R&ume ab 
stehen durch einen tangentialen Kanał c in Yerbindung

liegt. Nachdem auf den yermittelst des Hebels i heb- 
und senkbaren Tisch o ein Kasten r  aufgesetzt worden 
ist, wird die Modellplatte o darauf geklappt, der 
andere Kasten n auf a gesetzt und beide Kasten mit- 
einander verbunden. Man stampft dann den Ober- 
kasten n voll und klappt die Platte a mit beiden 
Kasten a r  um, so dafs n auf dem Tisch t ruht. 
Nunmehr stampft man den hier oben liegenden 
Kasten r  voll und senkt dann in umgekehrter Reihen- 
folge yermittelst der Tische t o die Kasten n r von 
der Modellplatte a ab.

und besitzen je einen abschliefsbaren Fuchs de, sowie 
je drei etwas schrag gerichtete Brenner i, die mit Gas 
und Prefsluft gespeist werden. Der Betrieb des Ofens 
findet in der Weise statt, dafs bei geschlossenem 
Fuchs d die Brenner i im Ofen b eine frische Post 
erhitzen, wonach die Abgase dieses Ofens eine andere 
Post im Ofen a fertigmachen und dann durch dessen

Fuchs e zur Esse entweichen. Ist letztere Post fertig, 
so wird der Ofen a neu beschickt und der Lauf der 
Gase umgestellt. Es sind demnach stets die Brenner 
nur eines der Oefen in Thatigkeit.

KI. 49, Nr. 67501, vom 18. Juli 1891. Wi lhe lm 
voin Baucke  in I h m e r t e r b a c h  bei West i g 
(Westfalen). Ziehbankkopf,

Um ein Werfen der Stangen beim Ziehen zu 
yerhindern, wird das Zieheisen in wagerechter und

senkrechter Richtung stellbar eingerichtet. Zu diesem 
Zweck ist die die Zieheisen a und die FQhrungshQIse b 
aufnehmende Ilulse c in wagerechlen Schitdzapfen 
gelagert, dereń Lager e um den senkrechten Zapfen * 
beweglich ist.

KI. 49, Nr. 67 798, vom 11. September 1892. 
Friedrich Carl vom Bruck in Velbert(Rheinland). 
Formmaschine mit umlegbarer Modellplatte.

Die Modellplatte o, auf dereń beiden Seiten die 
Modellhalften hefestigt sind, liifst sich um den Bolzen c 
um 180° drehen, so dafs in der einen Lage die 
untere und in der andern die obere Flachę oben
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S t a t i s t i s c h e s .

Deutschlands Ein- und Ausfuhr.
E i n J  

1. Januar b

1892

t

f u  1 ix-

is 31. Marz

1893

t

A  11 s

1. Januar b

1892

t

f u  l i  r

is 31. Marz

1893

t

Erze:
Eisenerze ............................................................... 315 750 294 368 573 985 595 532
Thomasschlacken.................................................... 7 552 12 579 16 546 10 846

Roheisen:

Brucheisen und Abfalle......................................... 1564 2 395 12 819 11 678
Rohe isen ............................................................... 36 465 32 273 28 270 22 972
Luppeneisen, Rohschienen, Blficke...................... 132 170 8 893 15 021

Fabricate:
24 24 14 197 20 757

Eisenbahnlaschen, Schwellen etc............................ 85 9 9 567 5 794
Eisenbahnscliienen................................................. 1256 2 232 27 829 19 104
Radkranz- und Pflugscliaareneisen...................... 2 2 65 45
Schmiedbares Eisen in Staben............................. 4 981 3 852 47 497 ■ 57 693
Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, rohe 620 678 15 036 15 679
Desgl. polirte, gefirnifste etc................................... 11 18 668 462
Weifsblech, auch lackirt......................................... 335 284 90 93
Eisendraht, auch faęonnirt, nicht verkupfert . . . 1426 1 127 22 226 22 601
Desgl. verkupfert, verzinnt etc................................ 70 55 25 550 21 405

Ganz grobe Eisenwaaren:

Geschosse aus Eisengufs......................................... — — — 10
Andere Eisengufswaaren......................................... 1 612 1 197 4 016 3 100
Ambosse, Bolzen.................................................... 45 57 649 521
Anker, ganz grobe Ketten..................................... 379 233 46 151
Briicken und BrGckenbestandtheile...................... 37 7 2 029 1 370
Drahtseile............................................................... 47 15 432 405
Eisen, zu groben Maschinentheilen etc. yorgeschmied. 41 19 305 265
Federn, Achsen etc. zu Eisenbahnwagen............... 323 203 7 303 8 626
Kanonenrohre........................................................ 2 — 27 351
ROhren, geschmiedete, gewalzte etc....................... 268 468 5 638 4 409

Grobe Eisenwaaren:

Nicht abgeschliffen und abgeschlifTen, Werkzeuge . 2 249 1 979 22 363 21420
Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht abgeschliffen — 0 653 633
Drahtstifte, abgeschliffen......................................... 12 6 12 790 13 941
Geschosse, abgeschliffen ohne Bleimantel . . . . — _ 0 6
Schrąuben, Schraubbolzen..................................... 69 75 290 574

Feine Eisenwaaren:

Aus Gufs- oder Schmiedeisen .............................. 344 333 3 083 3 403
Spielzeug................................................................... 16 4 82 124
Kriegsgewehre........................................................ 1 1 105 ■ 330
Jagd- und Luxusgewebre..................................... 28 64 78 22
Nabnadeln, Nahmaschinennadeln.......................... 2 2 260 212
Schreibfedern aus S tah l......................................... 33 27 8 7
Ubrfournituren.................................................... ... 8 9 75 74

Maschinen:

Locomotiyen und Locomobilen............................. 455 199 910 1 293
Dampfkessel, geschmiedete, eiserne...................... 58 37 508 422
Maschinen, ilberwiegend aus H o l z ...................... 358 288 569 339

, „ , Gufseisen............... 5106 5 143 15 899 14 940
n „ » Schmiedeisen . . . 675 406 2 810 3 106
„ , „ and. unedl. Metallen 105 141 179 146

Nahmaschinen, uberwiegend aus Gufseisen . . . . 460 684 2 148 1723
, „ „ Schmiedeisen . . 3 5 6 3

Andere Fabricate:

Kratzen und Kratzenbeschlage . .......................... 51 33 30 39
Eisenbahnfahrzeuge :

ohne Leder- elc.Arbeit.jeunter 1000*# werth \ 23 — 563 783
. , » , aber 1000 , , 1 g 11 — 89 113

mit Leder- etc. Arbeit................................. r g. _ _ 38 4
Andere Wagen und Sch litten ...................... J 35 35 29 34
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Die Statistik der Oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke fiir  das Jahr 1892.
(Hcrausgegehen vom „Oberschlesischen Berg- und HGttenmannischen Verein“.)

Das Betriebsjahr 1892 ist fiir die Gesammtheit 
der oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke finanziell 
ein durchaus ungiinstiges gewesen. Nur allein bei 
der Koks- und Zunderfabrication ist, obwohl die Er
zeugung in Menge gegen das Vorjahr um rund 6,5 % 
zuriickblieb, ein Mehrwerth von etwas mehr ais einer 
VierteImi!lion Mark zu yerzeichnen gewesen, der aber 
nicht dem Hauptproducle, dem Koks, zu verdankcn 
ist, sondern der den diesmal in erheblich grfifserer Menge 
zur Statistik angemeldeten Nebenproducten entspringt. 
Es mag dahingestellt bleiben, ob dies statistische Mehr 
ausschliefslich der Neugewinnung angehOrt oder ob 
es und inwieweit aus einer gegen das Vorjahr voll- 
stiindigeren Anmeldung hervorgeht.

Die Lage des oberschlesischen Koksmarktes war, 
wie der Statistiker in seiner Uebersicht der Haupt- 
ergebnisse der oberschlesischen Montanstatistik hervor- 
hebt, entsprechend dem andauernd schlechten Ge- 
schaftsgange in fast allen Industriezweigen, insonderheit 
der Eisenindustrie, eine sehr gedrfickte. Sie w3re 
infolge des mehr oder weniger eingeschrankten Be- 
triebs auf fast allen oberschlesischen Hochofenwerken 
und des dadurch bedingten Ausfalls im Koksverkauf 
noch ungiinstiger gewesen, wenn nicht ein starkerer 
Abgang in das Ausland die Folgen des Conjunctur- 
Riickgangs in etwas abgeschwacht hatte.

Der Minderwerth der FOrderung an Kohlen , an 
Eisen-, Zink- und Bleierzen, der Erzeugung der Eisen-, 
Zink-, Blei- und SilherhiHtenbelriebe, sowio der Schwefel* 
siiurefabrication und der Fabrication schwefliger S3ure 
berechnet sich gegen das Vorjahr auf nahezu 29,5 
Millionen Mark und wird durch den statistischen 
Mehrwerth derKolcerei-Nebenproducte auf 29173 631 J l  
herabgemindert. Betheiligt sind an diesem Minus 
die Grubenbetriebe (Kohlen- und Metali-) mit rund 
10, die Betriebe der Eisenwerke mit rund 10,5 und die 
Zink-, Blei- und Silberfabrication mit rund 9 Millionen 
Mark. Die schwere Wertheinbufse der Eisenbetriebe 
resultirt in der Hauptsache aus den Ergebnissen der 
Raffinerieen, die im Productionswerthe gegen 1891
um nicht weniger ais 7 658 786</<? zuruckstehen. Die
Production der Eisenraffinirwerko an. Halbfabricaten 
zum Verkauf blieb gegen das Yorjahr um rund 20, 
an Fertigfabricaten um 7,7, an beiden zusammen um 
9,7 % zuriick. Der Statistiker sagt dazu und liifst 
dies zum Theil mit Fettdruck hervorheben: Das
Wichligste hiervon ist natOrlich die Production an 
Fertigfabricaten, und es ist der hier zu beklagende 
Bflckgangzu rund 4/s auf den Gesammtposten „Haupt- 
b a h n m a t e r i a r  zurilckzufuhren, dessen  H e r 
s t e l l u n g  im B e r i c h t s j a h  re um 20 772 t oder  
n a h e z u  den d r i t t e n  T h e i l  der  g e s a m m t e n  
1891 e r P r o d u c ti o n ab g e n o m m e n  ha t ,  h i er- 
von  a l l e i n  an E i s e n b a h n  s c h i e n e n  um
19171 t ode r  uber  45

Die Statistik beschaftigt sich im Berichtsjahre 
mit 54 Steinkohlengruben, 56 EisenerzfOrderungen, 
38 Zink- und Bleierzbergwerken, von denen 9 noch 
Eisenerze und 8 Schwefelkiese ais Nebenproduct 
fordem; sie behandelt weiter 13 Hochofenwerke, von 
denen 11 mit Koks, 2 dagegen mit Holzkohlen ar
beiten, 25 Eisengiefsereien, 13 Werke, welche in der 
Hauptsache Schweifseisen, und 6, welche vorzugsweise 
Flufseisen , eventuell aber auch Schweifseisen produ- 
ciren, 2 Werke mit Draht- und damit verwandter 
Fabrication, 1 Rahrenfabrik, 2 Ilutten, in welchen 
Alteisen- und sonstiges Eisenmaterial zu anderer Form 
umgearbeitet wird, 23 Rohzinkhfltten, 1 Zinkweifs- 
fabrik, 6 Zinkblechwalzwerke, 2 Blei- und SilberhOtlen-

betriebe, 15 Werke, welche Koks und Zunder, letztere 
fur die Rohzinkhiitten, brennen, 2 Scbwefelsaure- 
fabriken und 2 Anlagen zur Erzeugung von schwefliger 
Saure. Bei siimmtlichen hier aufgezahlten Unter- 
nehmungen arbeiteten im Jahre 1892 103 399 Per
sonen, 1952 weniger ais im Jahre vorher.

Das Productionsergebnifs des Berichtsjahres be
stand in :

1892

16 431 540 t 
636 460 t 
700 785 t 
537 300 t 

700 t
33 909 t 

374 720 t
38 500 t

319 t 
89 894 t 

903 t
34 386 t 
20 623 t

1 059 674 t 
25 663 t 

1 550 t

1891

(17 730 362 t)

( 1

646 461 t) 
702 048 l) 
545 495 t) 

1 201 t)
37 232 t) 

415 018 t)
39 123 t)

273 t) 
89 195 tj 
1 162 t)

38 956 t) 
20 412 t)

118 369 t) 
26 727 t) 
1 589 t)

Steinkohlen,
Eisenerzen,
Zink- und Bleierzen, 
Koksroheisen,
Holzkohlem oheisen,
Eisen- und Stahlgufs, 
Schweifseisen u.Flufsmetall, 
Draht und Drahtwaaren, ge

zogene ROhren, 
Umgeschweifstes Eisen, 
fiohzink,
Zinkweifs.
Zinkblech,
Blei und Silber,
Koks und Zunder, 
Schwefelsaure und 
schwefliger S&ure.

Ais Nebenproducte sind unter yorstehenden Er- 
zeugnifsmengen mit enthalten bei:

den Kokshochofen werken
1892

1 285 t 
1 484 t 
7 910 t 

54 549 t
650,8 t  lOOproC. Cement- * Erzeugung  der KupferextniC '

silberhaltiges Blei ( 1 228 t)
Ofenbruch und Zinkschwamm ( 760 t)
Zinkstaub ( 8 450 t)
Temperscklacke, Schlackenwolle (54 859 t)

~ , 
kupfer (628 3 t) I tioiisarialalt fllr Kiesabbrilnde 

j q  ,, ( 1 i n  .r-\ Iz u  KonigshUtte im Gcsammt-513,48 kg Silber u. (44/,47) wer̂ e von 6n9M j* 
0,56 kg Gold (0,5736)J (726 500 J t )

den Rohzinkhutten 

3,2 t Cadmiutn.
716 t silberhaltiges Blei,

den Zinkwalzwerken

753 t silberhaltiges Blei,
367 t Zinkasche und andere Nebenproducte,

den Blei- und Silberhfltten 

2 269 t Glatte, 

und den Koks und Zunderbrennereien 

55 834 t Theer, Ammoniaksalze u. s. w.

Die Hauptproduction der letzteren bestand in
1892 1891

850 811 t Stuckkoks (902 202 t)
89 452 t Kleinkoks ( 86 455 t) und
63 629 t Zunder ( 84 298 t).

Der Gesammtwerth aller vorher aufgez3hlten Er- 
zeugnisse wird statistisch beziffert mit 256 818 520 J t  
(285 992 121 J l).

Die Zahl der behandelten S t e i nkoh l eng r uben  
erscheint allerdings gegen die der im Vorjahre auf- 
gefuhrten um zwei yerringert, thatsachlich ist der 
Umfang der statistischen Arbeit der gleiche geblieben, 
da der Ausfall an Nummern durch Betriebseinstellung 
durch Aufnahme neuer Gruben gedeckt ist und noch 
zwei fehlende ais mit anderen yereinigt zu betrachten
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sind. Unter Dampf standen bei den Kohlenzechen 
765 (732) Maschinen mitinsgesammt 70736(66344)HP, 
von denen 172 mit 20 365 HP (166 mit 18 743) zur 
FOrderung, 222 mit 40 970 (209 mit 39 428) zur 
Wasserhaltung und 371 mit 9401 (357 mit 81 731 zu 
anderen Zwecken im Betrieb standen.

Obschon die Fórderung gegen die des Vorjahrs 
um 7,3 % zuruckging, ist die Belegschaft um 73 KOpfe 
vergrOfsert festgestellt und belauft sich auf 54 819 
(54 746). Zu bemerken ist hierbei, dafs die Zahl der 
beschiiftigten Frauen, die, ron 1887 mit 3873 anfangend, 
in 1891 auf 5009 gestiegen war, im Berichtsjahre auf 
4757 zuruckfiel, wogegen die Zahl der mannlichen 
Arbeiter sich um 252 vergrófserte und diese nun
50 062 betrug.

Die Gesammtzahl der verfahrenen Arbeitstage 
wird mit 15030100 (15317930) verzeichnet und ent- 
fallen danach auf die einzelne Arbeitskraft dereń 
275,1 (279,8). Der Geldwerth der FOrderung belief 
sich auf 89328998 J l ,  der Betrag der gezahlten 
Arbeitslohne auf 40 617 202 J l , 45,47 % des FOrder- 
werthes und betragt um nahezu 2 % mehr ais im 
Jahre vorher.

Zum erstenmal seit Jahren ist ein RGckgang 
der FOrderung feslzustellen gewesen ; derselbe betragt 
1298822 t =  7,33 %.

Die FOrderleistung pro Arbeiterkopf berechnet 
sich auf 299,7 t (323,9 t ) , die pro Maschinen- und 
animalische Pferdekraft entfallende auf 225,71 (259,41).

Der Yerkaufsabsatz belief sich auf 14996 727 t 
(16 246138 t), blieb mitbin gegen den im Vorjahre 
um 6,9% zurflck; der durchschnittliche TonnenerlOs 
berechnet sich auf 5 700 J l  gegen 5 675 im Jahre 
vorher.

Die Zahl der E i s e n e r z g r u b e n  ist gegen das 
Yorjahr unverandert geblieben; alle 56 zusammen 
besafsen 11 Dampfmaschinen mit 136 HP zur FOrde- 
rung und 14 dergl. mit 172 HP zur Wasserhaltung, 
insgesammt 25 (18) Maschinen mit 308 (288) IIP, 
und beschaftigten 2534 mannliche und 1757 weibliche 
Arbeiter, an welche 1612 574 Jl, an LOhnen gezahlt 
wurden. Wird diese Summę zu JahreslOhnen erganzt, 
so wird auf den erwachsenen Arbeiter eine Jahres- 
summe von 529,17 J l  (544,09 J l)  entfallen, auf den 
Jungen von 200,40 J l  (220,35 JL) und auf den weib- 
lichen Arbeiter 243,83 JL (257,90 vM).

Die FOrderung an Eisenerzen betrug unter Zu- 
rechnung der auf den Zink- und Bleierzgruben ais 
Nebenproduct gewonnenen nach Menge und Werth 
645 835 t (654 537 t) und 3 220 520 J l  (3189 826 J l), 
woraus sich ein durchschnittlicherTonnenwerth ergiebt 
von 4,98 J l  gegen 4,87 Jl. im Jahre vorher. Die Forde
rung der eigentlichen Eisenerzgruben bezifferte sich 
auf 633 080 t Brauneisenerze und 3386 t Thoueisen- 
steine mit einem Werthe von 3151709 J l  und 33 247 J l , 
in Summa von 3 184956 J l ;  nach Sorten berechnet 
stellen sich die Tonnenwerthe beim Brauneisenerze 
auf 4,97,8 JL (4,88,i J l) , beim Thoneisensteine auf
9 ,81,8 J l  (10 ,20 ,4  J l)  und bei den Eisenerzen der 
Zink- und Bleierzgruben auf 3,77,a J l  (3,87,c J l) .

Die Arbeitsleistung sinkt sletig weiter: sie ver- 
ringerte sich von 190,73 t pro Kopf in 1887 

auf 185,23 1 „ „ „ 1888
„ 181,631 „ „ „ 1889
„ 176,88 1 „ „ „■ 1890
„ 162,55 t „ „ „ 1891 und

erreicht nur noch 150,51 t „ » » 1892.
Der Absatz an Eisenerzen belief sich in seiner 

Gesammtheit auf 599051 t (649 096 t), der Bestand 
bei den Gruben am Jahresschlusse auf 480779 t 
(436167 t).

Die Z ink- u n d  B l e i e r z g r u b e n  sind im Be
richtsjahre auf 38 (39) zuruckgegangcn und damit 
die Maschinen derselben auf 162 mit 7742 HP (170 
mit 7777); von denselben dienen 32 (35) mit 966

(976) HP zur FOrderung, 30 (32) mit 4587 (4725) HP 
zur Wasserhaltung, 77 (75) mit 1888 (1762) HP zur 
Wasclie und 23 (28) mit 301 (314) zu anderen Zwecken.

Die FOrderung dieser Gruben bestand aus 351 380 t 
(378 330 1) Yerschiedener Sorten Galmei, aufbereitet, 
16850 t (13561 t) desgl. nicht aufbereitet, 291617 t 
(271 277 t) Blende, 29 049 t (28 716 t) Bleierze, 9369 t 
(8088 t) Eisenerze (vgl. weiter oben) und 2520 l (2076 t) 
Schwefelkies. Unter und uber Tage, d. h. in den 
Gruben und bei den Aufbereitungsanstalten, waren 
beschaftigt 11120 (10 843) Personen, unter ihnen 2847 
(2883) Frauen, denen zusammen an LOhnen 6 180 112 J l  
(5 794190 ^ )  gezahlt wurden; der durchschnittliche 
Jahresverdiensl des erwachsenen Arbeiters stellte sich 
auf 679,17 J l  (655,88 J l) ,  der Frau auf 248,17 J l  
(236,81 J l)  und des Jungen auf 229,31 J l  (216,00^).

Der Durchschnitts-Tonnenpreis des Galmei wird 
angegeben zu 7,96 J l  (12,41 J l) , der Blende zu 38,08 Jl. 
(47,56 J l) , der Bleierze zu 75,23 J l  (85,64 J l)  und des 
Schwefelkieses zu 7,84 J{. (8,92 J l)  und wurden damit 
Rflckg3nge erlitten im Preise gegen das Vorjahr von
35,8, 19,9, 10,41 und 12,1 %. Der Gesammtwerth 
der Production ist um 17,6 % geringer ais im Vor- 
jahre: er belauft sich auf 16 064 968 J l  (19 506 918 JL).

Nachdem im Laufe des voraufgegangenen Jahres 
die K o k s f a b r i c a t i o n  der Redenhutte und die 
Zunderbrennerei der Theresia-Zinkhutte den Betrieb 
eingestellt haben, behandelt die Statistik in 1892 nur 
noch 15 Unternehmungen, von denen 13 Koks und 2 
Zunder nur fur den ZinkhuUen-Rohbetrieb herstellen, 
und dereń Gesammterzeugung aus 850811 t (902 202 t) 
StOckkoks, 89452 t (86455 t) Kleinkoks und 63 629 t 
(84298 t) Zunder, sowie aus 55782 t (45414 t) Neben- 
producten — Theer- und Ainmoniakproducte — be
stand. Der statistisch angeschriebene Werth der Pro
duction belief sich auf 11260169 J l  (10993884 J l), 
wOYon 1 308353 J l  (827 7 4 2 ^ )  auf die Nebenerzeug- 
nisse fallen. Yerbraucht wurden von den betreffenden 
Betrieben 1498948 t (1 604705 t) Steinkohlen, um
6,6 % weniger ais im Yorjahre. Nach Lage des Ge- 
schafts kann es nicht auffallen, dafs die Zahl der in 
diesen Branchen beschaftigten Arbeiter verh!Utnifs- 
mafsig erheblich zusammenschrumpfte: gegen 4008 in
1891 fanden im Berichtsjahre darin nur noch 3455 
Personen Arbeit und Brot. Wahrend des vorher- 
gegangenen Fflnfjahrsabschnitts war die Belegschaft 
der Kokereien und Zunderbrennereien Jahr um Jahr 
vergr0fsert worden; von 1893 KOpfen in 1887 ver- 
mehrte sie sich bis auf 4008 in 1891; in der gleichen 
Periode hatte sich die Summę der ihnen gezahlten 
JahreslOhne von 860252 <J l auf 2 052978 J l  vergrOfsert. 
Der hiernach festzustellende RGckschlag ist procentual 
grOfser, ais er bei irgend einem anderen Zweige der 
oberschlesischen Montanindustrie in 1892 zu Tage trat. 
Im Berichtsjahre wurden 1921 609 J l  an LOhnen ge
zahlt, woraus der Statistiker Jahreslohnsummen fest- 
stellt fur den mannlichen Arbeiter von 729,98 J l  
(750,40 JL), fiir den Jungen von 364,66 J l  (346,54 J l)  
und fflr die Arbeiterin von 323,20 J l  (291,32 J l).

In den benutzten Betriebsvorrichtungen ist eine 
Systemvermehrung festzustellen: Collin - KoksOfen
wurden neu eingefflhrt und kamen bei zwei Anstalten in 
Betrieb. Der Absatz an Haupt- und Nebenproducten 
iiberstieg, węnn auch nicht erheblich, die angemeldete 
Erzeugung. Von den statistisch behandelten Betrieben 
gehOren vier der Actiengesellschaft Oberschlesische 
Kokswerke und Chemische Fabriken, Berlin: „die 
Koksanstalt der Oberschlesischen Eisenbahn und die 
Anstalten Poremba, Siemianowitz und Skallej'*; der 
fflnfte, Handelskoks erzeugende Betrieb, umfafst die 
privalen Ręksanstalten „Gluckauf* in Zaborze und 
bei Guidogrube; die ubrigen acht Koksbrennereien 
sind Pertinenzstflcke von ebensovielen oberschlesischen 
Hochofenwerken.
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Seit 1891 ist die K o k s r o h  e i s ene r z  e u g u ng  
Oberschlesiens im Ruckgang begrifTen; blieb sie im 
vorhergegangenen Jahre um etwa 5 % gegen 1890 
zuruck, so berechnet sich der Rilckschritt im Berichts- 
jahre neuerlich auf 1,7 % ; sie erreiehte in letzterem 
nicht mehr den Umfang der im Jahre 1889 bethatigten. 
Dieser BOckgang macht sich auch an der GrSfse der 
Belegschaft bemerkhar, dereń Kopfzahl bis hinter die 
im Jahre 1888 beschaftigte wieder zuriicktritt. Im 
Dienste der 11 Hochofenwerke Oberschlesiens, von 
dereń 40 (41) HochSfen 28 (30) wahrend 13094/’ 
(1435Ł/7) Wochen im Feuer waren, standen direct 
331-5 (4147) Arbeiter, welche zusammen 2 573 498 J l  
(2 723 183 J l)  ins Verdienen brachten. Die Durch- 
schnittssummen der Jahreslohne der yerschiedenen 
Arbeiter nach Geschlecht und Alter berechnet der 
Statistiker erheblich ahweichend von denen des Vor- 
jahrs: der Jahreslohn eines Mannes wird von ihm 
zu 880,91 J l  (763,72 J l), einer Frau zu 364,79 J l  
(334,41 J l)  und der eines Jungen zu 337,13 J t  
(373,13 J l i )  festgestellt, mit Ausnahme der Jungen- 
16hne wesentlich hóher, ais wahrend der vorauf- 
gegangenen fflnf Jahre. Ob diese Lohnsteigerung 
iiauptsŁchlich aus dem Wegfallen minder gul bezahlter 
Bauarbeiter nach Beendigung zahlreicher Verbesse- 
rungsbauten zu erklaren ist, mag dahingestellt bleiben; 
die seit Jahren zu beobachtende fortschreitende Ver- 
grófserung der Jahresdurchschnitte lafst es wenig 
wahrscheinlich erscheinen.

Aus der weiter oben mitgelheilten Gesammtsumme 
der Roheisenerzeugung ergiebt sich fiir den Ofen und 
die Betriebswoche die Lieferung von 311,39 t gegen 
333,3 t im Jahre vorher. Eine fthnliche Verkleinerung 
stelit sich aus den Aufzeichnungen der Statistik beim 
Motorenbestande der Hochofenwerke heraus, die sich 
kaum aus der um einen Ofen verringerten Zahl der 
Schmelzapparate erklaren liifst; die Zahl der Maschinen 
ging von 191 mit 17 071 HP im Vorjahre auf 180 
mit 16 588 HP zuruck; die frOher mitverzeichnete 
5pferdige Wasserkraft findet sich noch vor.

Der Verbrauch an Schmelzmaterialien wird an
gegeben zu 

974336 t Erz (917 064 t),
2 566 t Brucheisen (1398 t),
235880 t Schlacken und Sinter (295 888 t),
412477 t Kalksteine und Dolomite (454304 1),
748 313 t SteinkohleiT, Koks und Zunder (870 651 t). 

Hierzu kommen noch 81 786 t (95 192 l) Steinkohlen 
zum Dampfaufmachen, Windheizen, Beleuchtung und 
sonstigen secundaren Zwecken.

Wahrend die verbrauchten Kohlen und Koks aus- 
schliefslich oberschlesische waren, ist dies bei den 
Erzen und haltigen Schlacken nicht der Fali; in zn- 
nehmendem Mafse wachst in Oberschlesien die Mit- 
vergichlung ausliindischer haltiger Materialien: die 
Statistik beziffert die Summę der mitverblasenen Aus- 
landserze und Auslandsschlacken in 1892 mit 222 661 
bezw. 49 673 t.

Von den verschmolzenen Erzen stammten aus

a) Obersch les i en:

Brauneisenerze............................  717 204 O
Thoneisensteine............................ 3571 t [(710334 t)
Rasenerze u. s. w..........................  2525 tj

Summa 723 300 t

b) dem Ubr igen Deutsch l and :  

Brauneisenerze u. Thoneisensteine 48 t'
Magnet- und Rotheisensteine vorn 

Riesengehirge und aus Sachsen 18 442 t
Kiesabbrande................................ 4 647t
Sonstige Erze, auch Anilinrflck- 

s tandc ........................................ 5 538 I

(38 603 t)

Summa 28 675 t

Zu ubertragen (748 937 t)

Uebertrag (748937 t)

c) dem Aus l an  

Brauneisenerze und Thoneisen
steine aus G a liz ie n ................

Magnet- und Rotheisensteine,
schwedische............................

Spatheisensteine, ungarische . .
„ Osterreichische.
„ steirische . . .

KiesabbrSnde, spanische . . . .
„ schwedische . . .
„ Osterreichische . . 

Sonstige Erze................................

d e :

9 689 l

66621t 
52 700 t 
12 056 t 
2541 t 

21 903t 
15 223 t 
9 837 l 

31791 l

(168127 t)

Summa 222 361 t

Summa Summarum 974 336 t (917 064 t) 

Mit den Erzen wurden durchgesetzt:
Bruch- u. Alteisen aus Oberschles. 2 566 t 
Schlacken u.Sinter „ „ 106350 t

„ „ „ dem Obrigen
D eutsch land ............................  3 206 t

Schlacken u. Sinter aus Oesterr.- 
Ungarn, Schweden ,  Rufsland 49 673 t 

Schlacken und Sinter ohne an- 
gegebene Provenicnz . . . .  76651 t

Summa 239 446 t (297 286 t)
Kalksteine und Dolomite . . . 412 477 t (454 305 t) 

Aus den aufgezahllen Materialien fielen 470 796 t 
(478 605 t) Roheisen und Gufswaaren I. Schmelzung 
und zwar:

Puddelroheisen.................... 329 683 t (292 886 t)
Giefsereiroheisen................  32 349 t ( 31 807 t)
Bessemerroheisen................ 6481 t ( 5 856 t)
Thomasroheisen................  101 908 t (147 505 t)
Gufswaaren I. Schmelzung . 3 t ( 3 t)
Spiegeleisen........................ 372 t ( 548 1)

WahrPnd von 1885 an bis 1891 der Antheil der 
Puddelroheisenerzeugung an der Gesammlherstellung 
von 80,53 auf 61,21 % sank, vergrSfserle sich der
selbe im Berichtsjahre wieder zu 70,03 % und wuchs 
in sich selbst um 12,5 % gegen die des Vorjahrs.

Die Steigerung erfolgte ausschliefslich auf Kosten 
der Production von Thomasroheisen, welche bis in 
das Vorjahr hinein stetig steigend, um nicht weniger 
ais 45 597 t, um 30,9 %, also beinahe um ein Drittel 
gegen 1891, zuruckblieb.

Die Erzeugung von Bessemerroheisen hat fur 
Oberschlesien kaum noch eine Bedeutung und, ob
schon sie in sich um 10,7 % gegen 1891 gewachsen 
ist, betragt das Mehr derselben doch nur 625 t. Auf 
Giefsereiroheisen entfallt ein Mehr von 1,7 %. Bis 
einschliefslich des Jahres 1890 hatte die Roheisen- 
erzeuguug Oberschlesiens steigende Enlfaltung gezeigl
— wahrend sie in 1887 mit 395 010 t festgestellt war, 
konnte sie in 1890 schon mit 507 293 t verzeichnet 
werden; einer solchen Entwicklung gegenOber ist der 
seitdem eingetrelene Ruckgang nur um so mehr zu 
beklagen; er berechnete sich in 1891 auf rund h%  
und im Berichtsjahre gegen 1891 um weitere 1,7 %. 
Wann wird der oberschlesische Hocholenbetrieb wieder 
eine aufsteigende Richtung einschlagen kónnen?

Nach Abzug des mitvergichteten Bruch- und Alt- 
eisens berechnet sich aus der Gattirung ein Aus
bringen von 38,67 % (39,34 %) und nach fernerem 
Abzug des zu 50 % anzunehmenden Eisens aus den 
mitverblasenen Schlacken aus den Erzen allein ein 
Ausbringen von 35,95 %.

Zur Erzeugung einer Tonne Roheisen wurden ver- 
gichtet rund:

2069 kg Erze (1916 kg),

J  ; SSmU} *>■
876 „ Zuschlage (949 kg),

1589 „ Koks, Kohlen und Zunder (1620 kg),
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und zum Dampfmaclien, Windheizen und sonstigen 
secundaren Zwecken wurden nind 180 kg diyerse 
Kohlen (199 kg) verbrannt. Wahrend in den vorher- 
gehenden drei Jahren der re)ative Koksverhrauch von 
1,574 auf 1,620 % gestiegen war, sank dersellie im 
Berichlsjahre wieder auf 1,589 %. Der Erzverbrauch 
im ganzen war wahrend der Sechsjahrperiode in 1892 
am grOfsten, er Oberstieg den yorigjahrigen um 6,2 %; 
von diesem Plus entfallen rund 54 000 t auf den Erz- 
bezug aus dem Auslande und nur rund 13 000 t auf 
den aus dem Reviere selbst; der Verbrauch an 
anderen deutschen Erzen dagegen isl um rund 10 000 t 
zuriickgegangen. An Schlacken sind rund 40 000 t 
weniger ais im Jahre vorher, rund 100 000 t weniger 
ais in 1890 mitverblasen worden. Der Minderverhraueh 
an Kalksteinen und Dolomiten gegen das Yorjahr er- 
miltelt sich zu 41 828 t.

Der Werth der weiter oben yerzeichneten Neben- I 
producte bnlauft sich auf 725 254 Jl, (787 133 J l)  und I 
unler Zurechnung der Nebenproducte der KÓnigs- ]

hutter Kupferextraction auf 1 337 288 J l  (1 513 633 Jt). 
Der Gesammtwerth der Hochofenerzeugnisse einschl. 
der sogen. Nebenproducte und der Nebenproducte 
der Kupferextraction betragt daher 26 827 004 J t  
(27 297 389), bleibt also um 470 385 J l  gegen das 
Vorjahr zurOck. Der Durchschnittswerth der Tonne 
Roheisen berechnet sich zu 54,14 J l  (55,39 J l) , um 
1,25 J l  oder 2,3 % niedriger ais in 1891.

Der Absatz und Selbstverbrauch im Inlande blieben 
um 7,7 % kleiner ais im Vorjahre; sie beliefen sich 
auf 455 047 t (493 218 t). Der Auslandsabsalz ist kaum 
der Rede werth, wenn er auch gegen den im vorher- 
gegangenen Jahre sich vergr5fserte: iiber die Sster- 
reichische Grenze gingen 160, Ober die russische 
1354 t (70 bezw. 858 t), uber die rumanische 14 t. 
Ais Bestand verblieben am Juhresschlusse 29 929 t 
(14066 l), davon in der Hand der Werke 23 648 t 
(13 551 t) und 6281 t (510 t) in /.weiter Hand.

(Schlufs folgt.)
Dr. Leo.

Ber ich te iiber Yersammhingeii yerwamlter Yereine.
Verein deutscher Maschinen- 

Ingenieure.

In der am 18. MArz slattgeliahten Versammlung 
sprach der KOriigliche Eisenbalm-Bauinspector von 
B o r r i es  Ober

Erfahrungen mit Wellrohrkosseln und flufscłSorncn 
Feuerkisten.

Infolge der gunstigen Erfahrungen, welche man in 
Nordamerika mit der Verwendung dunner Flufseisen- 
hleche zu Feuerkislen gemacht hat,* sind seitens der 
Kflniglichen Eisenbahnilireelion H a n n o v e r  in den 
Jahren 1891 und 1892 eine Anzahl F-rsatzkessel mil 
flufseisernen Feuerkisten beschafft worden, von denen 
sich die ersteren seit Jahresfrist in Betrieb befinden. 
Fiir die Beschaffung des Flufseisens wurden folgende 
Bedingungen aufgestellt: ,Zu den Blechen des Lang- 
kessels, der aufseren und inneren Feuerkiste ist be
sonders gutes und weiches, im Flammofen erzeugtes 
Flufseisen mit 34 bis 41 kg Zugfestigkeit und minde
stens 25% Dehnung zu verwenden. Zu den Rauch- 
kammerblechen kann Flufseisen derselben Zugfeslig- 
fceit mit mindestens 20% Dehnung verwendet werden. 
Probestabe aus Blechen und Formeisen beider Flufs- 
eisensorten. kirschroth in Wasser von 28° C. abgekuhlt, 
mussen sich, ohne Risse und Anbriiche zu zeigen, 
derartig um ISO" biegen lassen, dafs der kleinstn 
Halbmesser gleich der Starkę ist. Im ubrigen mufs 
das Flufseisen sich leicht schweifsen lassen. Die 
Probestabe zu den Zerreifsversuchen und Biege- und 
Harteproben sind sowohl lang ais quer zur Walz
richtung von den Blechen zu entnehmen. Proben: 
ein Stuck von j e d e m  Kessel  b l ech ,  im ubrigen 
nach Ermessen der uberwachenden Beamlen. Zu den 
Winkel- und Formeisen, Ankern, Stehbolzen, Nieten, 
Schrauben u. s. w. kann Flufseisen von derselben 
Beschaffenheit, wie die Bleche des Langkessels ver- 
wendet werden11. Spater wurde fur die Feuerkisten- 
bleche ein grofster Phosphorgehalt von 0,04% vor- 
geschfieben, Der Vortragende bemerkt hierzu, ,dafs 
bei den hiesigen Blechen mehr ais in Nordamerika 
auf die chemische Zusammensetzung wird geachtet 
werden mussen, weil das hiesige Rohmaterial zum

* Yergl. .Stahl und Eisen* 1886, Nr. 10, S. 647. 1

Theil weniger rein von schAdlichen Stoffen ais das 
amerikanische ist*.

Der Yortragende besprach sodann die Au s 
f u h r u n g  der Kessel. Fur die Bearbeitung der 
Flufseisenbleche wurden folgende Yorschriften gegeben: 
„Die Flufseisenbleche durfen nur im rothwarmen oder 
im kaltem, nicht aber im halbwarmen Zustand ge
bogen und gerichtet werden. Die Kiimpelplatten 
diirfen beim Kumpeln nur mit Holzhammern be- 
arbeitet werden. Die Mantelplatten und Schusse sind 
im kalten Zustande zu biegen. Alle unter der Sclieere 
zugeschnittenen Bleche sind an den Kanlen um '/6 his 
s/s ihrer Starkę zu behobeln. Blechkanten, die nicht 
durch Werkzeugmaschinen bearbeitet werden konnen. 
sind mittels Kreuz- oder Flachmeifsel und leichten 
Handhammern zu bearbeiten und zu befeilen. Unzu- 
lassig ist es, solche Blechkanten mit Scbrotmeifseln 
und Vorschlaghainmern eiuzukerben und abzuschroten. 
iMiissen Flufseiseubleche stellenweise angewarmt 
werden, so ist das Feuer so einzurichten, dafs eine 
150 his 200 mm breite Zone den allmahlichen Ueber- 
gang zwischen dem rothwarmen und dem kalt ge- 
bliebenen Theil der Platten yermilteln. Durchaus unzu- 
lassig ist es, die zu erwarmenden Flachen durch Ab- 
decken mit feuchter Lósche und Asche zu begrenzen. 
Das Zusammenrichlen angewarmter Nahtstellen vor 
dem Vernieten ist nach Miiglichkeit mittels Heft- 
schrauben zu bewirken. Wo der Gebrauch der Hammer 
unvermeidlich ist, sind Satzh&mmer anzuwenden 
und ist auf sorgfaitiges Gegenhalten hinzuwirken*.

Die Ausfiihruug der Kessel hat keine besondere 
Schwierigkeit gemacht. Die Laschennietung ist in 
Bezug auf die Sicherheit und das Dichlbalten wesent- 
lich besser, ais die gewohnliche mit Ueberlappung, 
weil bei derselben die Formveranderungen, die bei 
letzterer infolge der Anspannung eintreten, nicht vor- 
kommen, Die Kesselbleche konnen in ersterem Falle 
um 15% schwacher gehalten werden. Der Be- 
schaffungspreis der vom Yortragenden erwahnlen Kessel 
betrug durchschnittlich 80% desjenigen der Kessel 
alterer Bauart, von gleichen Abmessungen mitkupfer- 
nen Feuerkisten, Nietung mit Ueberlappung und ent
sprechend starkeren Blechen. Das Gewicht der 
ersteren ist wesentlich geringer ais das der letzteren.

Die vom Redner gcmachten Angaben uber die 
Behandlung derartiger Kessel im Betrieb kSnnen wir 
hier ubergehen.
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Das Vemalten der Kessel im Betriebe war anfangs 
wenig ermuthigend. Bei den von verschiedenen 
Fabriken gebaulen Kesseln zeigen sich jedoch erheb
liche Unterschiede. Einige sind tadellos dicht und 
mindestens ebenso gut wie Kupferkisten, andere sind 
ziemlich emplindlich. Die letzteren sind offenbar 
nicht sorgfaltig genug ausgefuhrt. Es ist wichtig, dies 
festzustellen, damit diese Mangel nicht auf das Flufs
eisen zurflckgbffihrt werden.

Ais das wesentlichste Ergebnifs der bisherigen 
Versuche ist die Thatsache zu betrachten, dafs keine 
Feuerkistenplatte nach kurzer Betriebsdauergesprungen 
ist, dafs sich aber d a s v o n v e r s c h i e denen Werken  
b e z ogene  F l u f s e i s en  ais fflr Locomot i y- 
F e u e r k i s t e n  g e e i gne t  e rw i esen  hat .  Welche 
Dauer die eisernen Feuerkisten haben werden und 
wie sich demgemafs das wirthschaftliche Ergebnifs 
im Vergleich mit Kupferkisten stellen wird, kann zur 
Zeit noch nicht angegeben werden. — Vermuthlich 
werden die eisernen Rohrwande den kupfernen flber- 
legen sein, da sie sich nicht strecken und die Rohre 
viel fester eingewalzt werden konnen.

Im zweiten Theil seines Vorlrages behandelte der 
Redner die Wellrohr-Locomotiykessel. In der sich 
an den Yortrag anschliefsenden Discussion hob mit 
Recht Hr. Knaudt-Essen heivor, dafs man in den 
Kreisen der deutschen Eisenhultenleute allgemein der 
Ansicht sei, dafs die chemische Analyse ein wenig 
zuyerlassiges Merkmal fur die Gute alles gewalzten 
Materials sei. Die Abnahmebedingungen der deutschen 
und auslilndischen Kriegsmarinen, des Vereinsdeutscher 
Eisenhflttenleute, des Internationalen Verbandes der 
Dampfkessel-Ueberwachungsvereine, des „Englischen 
Lloyd”, des Bureau „Veritas“ und des „Germanischen 
Lloyd' kennen nur solche PrCifungsmelhoden, welche

die Qualitat des zu untersuchenden Materials auf 
mechanischem Wege darzuthun geeignet sind.

Auf dem Blech walzwerk Schul z  - K na ud t, welches 
in den letzten 13 Jahren rund 18 000 Stiick Wellrohre 
angefertigt hat, hat man gefunden, dafs die chemische 
Analyse zur Beurtheilung der Blechqualil£t wenig 
Anhidtspunkle darbietet, und hat infolgedessen von 
der Anwendung derselben seit einer Reihe von Jahren 
keinen Gebrauch mehr gemacht.

Iron and Steel Institute.

Am 24. und 25. Mai halt das „Iron and Steel 
Institute” in London in dem Vereinshaus der „In- 
stitution of Givil Engineers”, Great George Street 25, 
seine Hauptversammlung ab.

Auf der Tagesordnung steht der Bericht iiber 
dasabgelaufene Vereinsjahr,/lie Verleihungdergoldenen 
Bessemer-Medaille an den Director der Bethlehem 
Works, Hrn. J o h n  F r i t z ,  und die Antrittsrede des 
neuen Vorsitzenden E. W i n d s o r  R i c h a r d s .

An Yortragen sind vorgesehen:
1. Ueber die Entfernung des Schwefels aus Eisen und 

Stahl. (Zweiter Vortr.ag). Von J. E. S t e a d ,  
Middlesborough.

2. Ueber das Sanitersche Verfahren zur Entschweflung. 
Von E. H. San  i t er ,  Wigan.

3. Ueber den basischen Procefs in Witkowitz. Von 
P. K u p e l w i e s e r ,  Witkowitz.

4. Mittheilungen uber Puddeleisen. Von J oh n H e a d  
London.

5. Ueber ein Pyromeler mit Selbstregistrir-Yorrichtung. 
Yon Professor Rob e r t s - Au s t e n .

Referate und kleinere Mittheilungen.

Was sollen wir mit unseren Schieneinv.il/iverkcn 
machen!

lautet eine Frage, welche die „Engineering News” in 
der Nummer vom 15. April aufgeworfen und daran 
ankniipfend die folgenden, auf die Vereiniglen Staaten 
sich bezielienden Mittheilungen machen.

Vor etwa zwanzig Jahren betrug die Gesatnnit- 
menge der in Nordamerika erzeugten Walzwerks- 
producte rund 2000000 tons; hierron entfiel ungefiihr 
tlie Halfte auf Eisenbahnscliienen, von denen etwa 
s / g  aus Schweifseisen hergestellt wurden. Zehn Jahre 
spater war das Yerbaltnifs genau umgekehrt, und 
im Jahre 1883 wurden sogar zwanzigmal mehr Stahl
schienen ais Eisenscbienen erzeugt. Der Preis der 
ersteren, der im Jahre 1873 108 $ fiir die Tonne 
betrug, ist in den 80er Jahren auf 30$ herabgesunken.

Eine Yorstellung von der gegenwiirtigen Leistungs- 
faliigkeit der nordamerikanischen Schienenwerke er- 
halt man aus nachfolgenden, dem von der „Iron and 
Steel Association” ver0ffentlichten »Directory« ent- 
nominenen Zahlen:

Jiihrliclle Leistungsfiihigkeit.

Illinois Steel Comp. (4 Werke) . . 925 000 Grofst.
Carnegie Steel Goinp. (2 Werke) . . 590 000 „
Pa. Steel Co: Md. Steel Go. (2 Werke) 445 000 „
Lacka wanna Iron & Steel Co. (2 Werke) 445 000 „
Bethlehem Iron Co............................... 200 000 „
Cambria Iron Co................................... 200 000

Zusammen . . 2 805 000 Grofst.

Neben den genannten grofsen Anlagen giebt es 
noch Schienenwerke in Troy, Cleveland, Springfield 
(Jll.), und Puello, (Colo.), dereń Leistungsfahigkeit zu-

sammengenommen uber 420000 Grofst. betragt, Wenn 
man daher Betriebsunfalle, Reparaturen, Arbeiteraus- 
stande u. s. w. in Beriicksichligung zielit, so kann man die 
jahrliche Leistungsfahigkeit aller nordameriaknischen 
Schienenwerke zu 3 000000 Grofst. ahnehmen, Wie 
slellt sich nun der Schienenverbrąjfrh demgegenflber?

Der grfifste Verbrauch an Schienen fand in Amerika 
im Jahre 1887 statt; er betiug damals 2277 000 tons. 
Diese Zahl wurde seither nicht mehr erreicht, indem 
der durchschnittliche Verbrauch der letzten 5 Jahre 
sich nur auf rund 1 500 000 t stellte. Auch durch den 
steigenden Verbrauch an Schienen fur elektrische Eisen- 
bahnen wird an diesem Verbaltnifs nicht viel geSndert, 
da einzelne Werke die Herstellung von Strafsenbahn- 
schienen ais Specialitat betreiben, und dereń Production 
in obigen Ziffern nicht einbegriffen ist.

Mit Berucksichtigung der Thatsachen, dafs einer- 
seits die Ijeistungsfilhigkeit der Werke vie! grOfser ist 
ais der jahrliche Verbrauch, und dafs andererseits 
Stahlschienen zu einem Preis verkauft werden, welcher 
niedriger ist ais der aller flbrigen Walzwerkserzeug- 
nisse, erscheint die eingangs aufgestellte Frage ais 
sehr wohlbegrflndet. —  Auch uber die Verkaufs- 
preise der einzelnen Walzwerksproducte macht unsere 
Quelle beachtenswerthe Angaben; so stellen sich:

CU. per Pfund

Stahlschienen (Normalprofil) . . 1,29
Strafsenbahnscliienen....................1,43 — 1,61
Triiger und U - E ise n ....................1,75 — 1,80
Winkeleisen . . . . . . . .  1,65 — 1,70
Z-Eisen.............................................1,85 — 1,90
T-Eisen.............................................1,90 — 2,00
B le c h e .............................................1,65 -  1,80
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Trotz des bedeuten! hoheren Preises der iibrigen 
Walzeisensorten scheint der hierbei erzielte Gewinn 
geringer zu sein , ais bei Eisenbahnschienen, was in 
den grofsen Mengen, in denen die letzteren hergestellt 
werden, ihren Grund haben mag. Falls Tr&ger von 
annahernd gleichem Querschnitt in denselben Quan- 
titaten gebraucht wiirden, durften sich dieselben nur 
um eine Kleinigkeil hOher im Preise stellen ais Schie
nen. Der Verfasser des genannten Artikels macht 
daher den Walzwerksbesitzern don Vorschlag, an 
Stelle der Stahlschienen Trager u. dergl. zu walzen 
und diese ebenso billig zu verkaufen wie Schienen. 
Der anfangs entstehende Verlust wiirde voraussicht- 
lich durch den bei Yerbilligung zu erwartenden Mehr- 
bedarf von Bauflufseisen zur Auffflhrung feuersicherer 
GebSudo reichlich gedeckt werden.

Aluminium - Antimoulegirungen.

Wie D. A. Rochc  im „Monileur Scientificcpie11
S. 269 mittheill, lassen sich Legirungen von Alu
minium mit Antimon leicht auf Yerschiedene Weise her
stellen. Am einfachsten durch directes Zusammen- 
schmelzen beider Metalle in einem Perrot-Ofen.  Die 
Legirungen mit niedrigem Antimongehalt (unter 5 %)sind 
h&rter, zaher und besitzen neben grofser Dehnbarkeit 
eine viel grfifsere Elasticitat ais Aluminium. Sie sind 
etwas weniger weifs ais reines Aluminium, aber ihr 
Glanz ist lebhafter, silberarliger und widerstandsfiłhiger 
den atmospharischen Einfliissen gegeniiber. Bei zu- 
nehmendem Antimongehalt w&chst die Hiirte, wahrend 
die Zahigkeit und die Elasticitat sich rasch vermin- 
dern; die Legirungen werden bei hOherem Antimon
gehalt brflchig. In dieser Beziehung zeigen die 
A l um i n i u m  - An t i mon l eg i r ungen  dasselbe Yer
halten wie die entsprechenden Chrom-, Nickel-, Kobalt- 
und Wolfram- Aluminiumlegirungen. Der Schmelz- 
punkt steigt mit zunehmendem Antimongehalt, 
gleichzeitig werden die Legirungen mehr und mehr 
von feuchter Luft angegriffen. Ein besonders interes- 
santes Verhalten zeigt eine Legirung aus 81,63 % 
Antimon und 18,37 % Aluminium besLehend, dereń 
Zusammensetzung der Formel Ata Sb3 entspricht. 
Diese Legirung stelit eine dunkelgraue homogene 
Masse dar, die im Bruch schwarz erscheint. Sie ist 
in der hohen Temperatur des Perrotofens Yollstandig 
unschmelzbar und scheint ihr Schmelzpunkt noch 
hOher ais der des weichen Stahles zu liegen. Dieses 
Verhalten ist jedenfalls um so bemerkenswerther, 
ais beide Metalle verhaitnifsmafsig leicht sclimelzbar 
sind. Letztgenannte Legirung ist atmospharischen 
Einfliissen gegenOber wenig widerstandsfahig.

Telegraphie und Telephonie.

Nach Angaben des „Journal Telegraphique“ hat 
sich das allgemeine Te l egraphennet z  der Weit 
im Jahre 1892 um 81000 km Linien und nahe an 
340000 km Leitungen vermehrt. An dieser Vermehrung 
ist Europa mit 30720 km Linien und 125 530 km 
Leitungen, die aufsereuropaischen Lander sind mit 
50 080 km Linien und 214255 km Leitungen betheiligt, 
im einzelnen sind betheiligt:

Linien Leitungen
km km

Deutschland............................mit 8 000 und 24 000
Frankreich (einschl. Telephon-

le itung)................................  „ — „ 7 500
Italien ............................................... 1 100 „ 6 000
Grofsbritannien.......................  „ 2 000 „ 12 500
Der Western Union Telegraph

(Am erika)............................ „ 9 000 „ 100 000

Die Gesammtlange der dem Offentlichen Tele- 
graphenverkehre dienenden Linien (auschliefslich der

fiir Eisenbahnzwecke) betrug am Anfang des Jahres 
gegen 1 500 000 km Linien und 4 350 000 km Leitungen.

Uehei' die Entwicklung des Te lep h o n wes ens, 
das zweifellos im Yergangenen Jahre erhebliche Fort- 
schritte gemacht hat, liegen weniger umfassende Nach- 
richten vor. Soweit sich aus ihnen ersehen lafst, 
waren in den Staaten Belgien, Deutschland, Luxem- 
burg, Niederlande, Oesterreich, Rufsland, Schweden, 
Schweiz, Tunis, Ungarn, Britisch-lndien, Japan und 
Amerika im Jahre 1892 Yorhanden:

l 901 Orte mit Fernsprechnetz,
731 680 km Telephonleitungen,
363 512 (OfTentl. und private) Fernsprechstellen.

Besonders schnell und von Jahr zu Jahr steigend 
hat sich das unterseeische Kabelnetz vermehrt. Seit
1888 wurden 53 000 km Leitungen gelegt, im Jahre
1891 23000 km, hiervon 3600 km in europaischen 
GewSssern, 7000 km an den KGsten von Nord- und 
Mittelamerika, 6000 km an der Osi- und Weslkiiste 
von SOdamerika und 7000 km an den afrikanischen 
Kiisten.

Der Ausdehnung der telegraphischen Verbindungen 
entsprechend ist auch der telegraphische Verkehr ge- 
wachsen. Es betrug namlich:

dio Zahl der beford. Telegramme die Summę der 
im Inlande inlernation. Uberhaupt GebOhren

in den Landern des europaischen Regime:

171050000 47485000 218525000 205921600 

in den Landem des aufsereuropaischen Reginie:

80652000 13310000 93962000 221364000 

zusammen 251702000 60795000 312497000 427285000

im1̂ i ,ro 238543000 57474000 296017000 419355200

1892 mehr 13159000 3321000 16480000 7930400

und die Gesammlzahl der Gesprache im Jahre betrug
800754467. Den starksten Antheil hieran hat Nord
amerika. In Deutschland gab es:

337 Orte mit Fernsprechnetz,
137 000 km Telephonleitungen,
71 212 (Offentl. und private) Fernsprechstellen

und die Gesammlzahl der Gesprache betrug 208 938691. 
Fur den internationalen Telephonverkehr sind bisher 
nur wenige Linien Yorhanden. Blofs Frankreich ist 
mit Belgien, England und der Schweiz, und der zuletzt 
genannte Staat mit Deutschland, Oesterreich und 
Frankreich yerbunden. (Eleklrotechn. Echo.)

Pctrolcumgewinnung.

Petroleum wird auf zweierlei Weise gewonnen, 
erstens ais Roh5l unmittelbar aus den Oelbrunnen 
und zweitens durch Destillation bituminćiser Schiefer. 
Erstere Gewinnungsweise ist die in den Vereinigten 
Staaten, in Canada, in Rufsland, im Elsafs, in Galizien 
sowie in Rumanien, Peru, Argentinien, Eąuador und 
Niederlandisch - Indien Obliche; letzleres Verfahren 
wird in Schottland, Frankreich und Italien ausgefiihrt. 
Bisher haben die Vereinigten Staaten das meiste 
Petroleum geliefert, indessen scheinen die 8lfiihrenden 
Schichten daselbst an Ergiebigkeit zu yerlieren, wie 
dies aus den nachfolgenden Angaben Ober die Petro- 
leumgewinnung der letzten 4 Monate iiervorgehl.

Kept. October Novemb. Decemb. Mittel in

hl hl hl hl hl

1891 . . . 148343 178432 194|369 187129 134800
1892 . . . 132162 120756 121370 118827 132794

Eine bedeutende Verminderung zeigen auch die 
Zahlen fur die Gesammtgewinnung in den Jahren 
1890 und 1891 an. Wahrend im ersteren Jahre rund
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08 130 000 lii gewonnen wurden, betrug die Production 
im folgenden Jahre nur 51854500 hi. Dessenunge- 
nehtet ist die Ausfuhrmenge an rohem und gereinigtem 
Petroleum von 31281052 hl auf 33637097 hl gestiegen, 
wahrend der Preis infolge der russischen Concurrenz 
herabgegangen ist.

In Hu Is l and bezw. auf der Halbinsel Apscheron  
betrug die ErdOlgewinnung in den ersten neun Mo- 
naten 1892 213 560157 Pud;* in demselben Zeit
raum des Yorjahres wurden 213 056000 Pud erzeugt. 
Im Jahre 1889 197 000000 Pud.

In C a n a d a  wurden in dem Zeitraum vom
1. Januar 1891 bis 30. November desselben Jahres 
291747 hl RohSl und 375 509 hl raffinirtes Petroleum 
gewonnen, gegen 276110 bezw. 423 652 hl im 
selben Zeitraum des Vorjahres. Das Petro!eumvor- 
kommen auf der Insel S u m a t r a  wird erst seit 
kurzer Zeit ausgebeutet. Die Production des einen 
Districts war wahrend 12 Manaten 908 000 1. Von 
einer anderen Zeitschrift wird die Gesammtjahres- 
production der Insel mit 40 000000 Pud angegeben. 
Nach einer officiellen Statistik bestanden in Gal i z i en 
im Jahre 1891 199 Unlernehinungen, die sich mit 
der Gewinnung und Verarbeitung des RohOIs befassen, 
und aufserdem 79 Ozokeritgruben, die zusammen 
93 875 t im Werth von 12 279 000 Frcs. lieferten. 
In S c h o t t l a n d ,  I t a l i e n  und F r a n k r e i c l i  wird, 
wie erwahnt, Erdfll durch Destillation gewonnen. Im 
Jahre 1891 betrug die Erzeugung I t a l i e n s  1155 t. 
Frankreich lieferte im Jahre 1889 194000 t, gegen 
174 000 t im Jahre 1888. Die ErdOlproduction R u 
in S n i e n s erreicht kaum einen Werth von 60000 Frcs. 
In Pe r u ,  A r g e n t i n i e n  und E q u a d o r  erlangt 
die Petroleumgewinnung steigende Bedeutung.

(La Semaine Ind.)

Grays Teleautograpli.

Die Uebertragung von Schriftzeichen und Bildern 
auf telegraphischem Wege bietet schon seit Jahren 
ein ausgedehntes Feld fQr Erflnder, und in der That 
sind auch mancherlei vielversprechende Yersuche aus-

A bbild . 1.

gefuhrt worden, ohne dafs es gelungen ware, eine 
befriedigende Losung dieses Problems zu finden.

Zu den bekannteren Apparaten dieser Art geh6rt 
beispielsweise derPantelegraph vonCase l l i .  Neueren 
Datums ist ein Yorschlag von H. R i c k i n s o n *  in 
London, der jedoch wenig Aussicht auf Erfolg hat. 
da die Ausfilhrung desselben zu umstandlich ist. 
Das Yerfahren besteht namlich darin, dafs man die 
betreffende Originalzeichnung mit einem bezifferten

* 1 Pud =  16,381 kg.
** .Industries'* 1890, VIII, S. 195.

X .1 3

Liniennetz versieht und die jedem Punkt entsprechen
den Coordinaten akdann dem Empfanger telegraphisch 
mittheilt, worauf dieser aus den Coordinaten das Bild 
reconstruiren mufs.

Ein zweites neueres Yerfahren ruhrt von dem 
Amerikaner N. S. Ams t Gt z  her.* Ais Ausgangs- 
object dient ein photographisches Negativ, welches 
auf eine Chromgelatineplatte Obertragen wird. 
Nach erfolgter Belichtung wird Chromgelatino in 
heifsem Wasser unlóslich und man kann daher
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A bbild. 2.

durch Behandlung mit kochendem Wasser gewisser- 
mafsen ein Relief des Bildes erhalten. Man wickelt 
nun diese Platte auf eine Walze, ahnlich wie 
dies mit der Staniolplatte beim Phonographen ge- 
schieht. Wahrend die Walze in Drehung versetzt 
wird, drQckt ein Stift gegen dieselbe. Die radiale 
Bewegung desselben wird auf geeignete Weise auf 
den Stift eines „EmplSngers* Obertragen, der ahnlich 
eingerichtet ist wie der erstere Apparat, dessen Walze 
aber mit Wachs Gberzogen ist. Beide Cylinder be-

A bbild 3.

wegen sich mit gleicher Geschwindigkeit. In der 
Wachsschicht entstehen daher durch die Bewegung 
des Stiftss dieselben Verliefungen, wie sie die Original- 
platte zeigt. Rollt man die Wachsplatte ab und fullt 
man die Vertiefungen mit Gipsbrei aus, so kann man 
nach dem Hartwerden desGipsabgusses nach diesem ein 
Clichć fur den Buchdruck herstellen. Die beigegebene 
Abbildung 1 stellt das auf diese Weise erzeugte Por- 
trait des „Erfinders* dar.

* „Industries* 1891, XIf, S. 41.



446 Nr. 10. „STAHL UND EISEN.* Mai 1893.

Amerikanische Blatter brachten kurzlich die 
Nachricht, dafs der bekannte Physiker Professor 
E l i s h a  Gray  mit einem neuen Apparat an die 
Ot-ffenllichkeit getreten ist, der die vollstandige Lósung 
des eingangs genannten Problenis darstellt und der 
schon in seiner jetzigen Form ein gelungenes Gegen- 
stuck zum Telephon bildet.

Wie von diesem das gesprochene Wort auf weite 
Entfernungen ubertragen wird, so wird von jenem 
das geschriebene Wort im Augenblick des Ent- 
stebens und mit vollstandiger Genauigkeit iiher- 
mittelt. Ja noch mehr, der neue Apparat gestattet 
es, ganze Zeichnungen auf weite Entfernungen 
zu ubertragen. In demselben Augenblick ais der 
Zeiehner den letzten Strich gethan hat ist auch 
in der Empfangsstation das Bild fertiggestellt. Ab
bildung 2 zeigt einige Proben von der Leitungs- 
fiihigkeit des Grayschen Schreibtelegraphen. Die 
linkę Halfte stelit das Original, die rechte das Tele- 
gramm dar.

Abbildung 3 zeigt den einen Theil des Schreib- 
telographen, namlich den .Empfanger*. Der „Ver- 
mittler* zeigt ungefahr dasselbe Aussehen. Geschrieben 
wird auf gewOhnlichem weifsen Papier mit einem 
Bleistift, an dem zwei Seidenfaden befestigt sind, die 
sich um zwei verticale Trommeln schlingen, an denen 
sich ein stahlernes Zahnrad befindet. Eine Vorrichtung 
bewirkt, dafs das Papier des „Empfdngers* sich genau 
so weit vorwarts schiebt, ais es der Sohreibende am 
„Vermittler“ tliut. Die Bewegung der erwahnten 
Zahnrader wird auf elektrischem Wege vom „Ver- 
mitller* auf dem , Empfanger4 flbertragen, so dafs 
eine in ahnlicher Weise wie dort der Bleistift hier 
befestigte Feder alle Schriftzeichen mit yollendeter 
Genauigkeit copirt.

Dafs durch den neuen Apparat viele Unbeąuem- 
lichkeiten des Telephons und des Telegraphen be
seitigt werden, liegt auf der Hand. Die Besucher der 
Columbischen Weltausstellung werden ja Gelegenheit 
haben, sich das kleine Wunder zu betrachten.

Bttcherse li a u.

Amtlieher Katalog der Ausstellung des Deutschen' 
Iieichs au f der Columbischen Weltausstellung 

in Chicago. Preis fiir dic deutsche, englische 
und spanische Ausgabe je 3 J(i.

Wir kOnnen an dieser Stelle auf eingehendere 
Besprechung des Katalogs verzichten, indem wir auf i 
den Yorderen Theil dieser Nummer hinweisen, wollen 1 
jedoch der Yollst&ndigkeit lialber noch zufugen, dafs ; 
der Katalog in einem Format von 16X24  cm einen 
stattlichen Band von 256 Seiten, abgesehen von dem 
Anzeigentheil, vorstellt. Der Druck ist von der Reichs- 
druckerei in mustergultiger Weise besorgt, der huhsche 
und praktische Einband ist in blaugrauer Leinwand; 
beigegeben ist auch ein Situationsplan, vor dem wir 
allerdings bemerken mussen, dafs er mit der Wirk- 
lichkeit nicht ubereinstimmt, da er nach einem der 
ersten, spater mehrfach gpanderten Piane hergestellt 
ist. Den Vertrieb hat Jul .  Spr i nger  in Berlin 
(ibernommen.

Wir kónnen die Anschaflung des in seiner Art 
ganz Yorzugliehen Katalogs nicht nur Allen, welche 
die Ausstellung zu besuchen beabsichtigen, sondern 
allen denjenigen, welche die Yorgange auf derselben 
in der Heimal yerfolgen wollen, empfehlen.

Uebersichten der Wellwirthschaft. Begrundet von 
t  Dr. F. X. von Neumann-Spallart. Jahrgang
1885 bis 1889 (mit der vergleichenden 
Statistik der vorhergehenden Jalire und zuin 
Theil das Jahr 1890 umfassenden Nach- 
weisen). Fortgesetzt von Dr. F ra n z  von  
J u ra s  c h c k , k. k. Regierungsrath, Univer- 
sitatsprofessor, Mitglied der k. k. statistischen 
Central-Commission u. s. w. Lieferungs- 
ausgabe. Berlin, Verlag fiir Sprach- und 
Handelswissenschaft (Dr. P. Langenscheidl). 
8°. Yollstandig in 12 bis 15 monatlichen 
Lieferungęn.' Lieferung 8 bis 10. Preis 
pro Lieferung 1 J t .

Das wiederholt von uns besprochene Lieferungs- 
werk schreitet rustig voran, da z. Z. die Lieferungen 
8, 9 und 10 vorliegen. Dieselben enthalten u. a. die 
statistischen Nachweisungen uber die Production, den 
Verbrauch und denWeith der Kohle und des Roheisens, 
besprechen die Schienenerzeugung, d**n Eisenhandei
u. s. w. in den yerschiedenen Landern der Erde. Die Vor- 
ziige, die wir den friiheren Lieferungen nachgerOhmt,

i sind auch den nunmehr Yorliegendcn eigen. Dr. li.

Iiulustriello Rundschau.

Der enniifsigtc Tarif fiir Eisenerze and 

Ilocliofciikoks.

Die KOnigl. Eisenbahndirectionen in West- und 
Mitteldeutschland haben folgende Bekanntmachung 
erlassen:

„Am 1. Mai d. J. tritt einermafsigter Ausnahmetarif 
far die BefOrderung von E i sener z ,  abgerOstetem 
Schwefelkies (Schwefelkiesabbranden), Kupfererzab- 
brinden (purple ore), Hammer-, Luppen-, Puddelofen-, 
Schweifsofcn-, Walzen- und eisenhaltigen Gonverter- i 
schlacken, sowie von Koks zum Hochofenbet r i eb  im i 
Binnenverkehr der Eisenbahn-Directionsbeziike Elber- 
feld, Erfurt, Frankfurt a. M., Hannover, K51n (linksrh.), 
K5ln (rechtsrh.) und Magdeburg, der Reichseisenbahnen

in Elsafs-Lothringcn und der Luxemburgischen 
Wilhelmsbahn, im Wechselverkehr derselben untor- 
einander und mit Stationen des Eisenbahn-Directions- 
bezirks Altona, der Dortmund-Gronau - Enscheder, 
Eisern-Siegener, Georgs-MarienhOtten-, Halberstadt- 
Blankenburger, Oldenburgischen Staals-, Oberhessi- 
schen, Warstein-Lippstadter und Werra-Bahn in Kraft.

Die Frachtsatze dieses Tarifs kommen nur fiir 
Śendungen zur Anwendung, welche an Hochofenwerke 
gerichtet und in den Frachtbriefeu ausdrucklich ais 
„zum Hochofenbetrieb bestimmt* bezeichnat sind. 
Nithere Auskunft erttieilen auf Anfrage die betheilig- 
tenGuterabfertigungsstellen, bei welchen auch Abdrticke 
des Ausnahmelarifs zu 50 Pfg. das Stiick zu haben sind.*
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Konigln-Marlenliiitte, Actien-Gesellschaft 
zu Cainsdorf.

Das Jahr 1892 wird in dem Bericht des Vorslands 
der Gesellschaft wie folgt charakterisirt:

Die in unserem letzten Berichte bereits angezeigte 
Thatsache einer ruckgangigen Bewegung der gesamm- 
ten Thatigkeit auf fast allen wirthschaftlichen Ge- 
bieten hat auch fur das abgelaufene Geschaftsjahr 
angehalten und ist im besonderen auf dem Felde der 
Montan- und metallurgischen Industrieen zum Aus- 
sprnch gekommen. Wir sehen nicht nur fur den 
angedeuteten Zeitraum auf eine Periode dauernden 
Preisriickganges fast aller unserer Producte zuruck, 
sondern mflssen daneben auch den aufserordentlich 
matten, lustlosen Geschaftsgang, eine ausgesprochene 
Zuruckhaltung der Speculation, ja sog:Tr des lanfendeu 
Bedarfs beklagend erwahnen. Leider traten diesen 
schadigenden Erscheinungen fur den Ycrlauf des Ge- 
schaftsjahres keine Momente gegenuber, die unseren 
Erfolgen zu besonderem Vortheil hatten gereichen 
kOntien. Es zeigte sich ais v011ige UnmOglichkeit, 
die Preise unserer Brennstoffe auf ein unsern Er- 
zeugnifspreisen einigermafsen entsprechendes Niveau 
zu bringen, und gilt ein Gleiches fur die von uns zu 
zahlenden Arbeitslohne; eine Herabminderung der
selben war auch diesmal nicht zu erreichen. Es be- 
durfte bei den oben geschilderten Verhiiltnissen be- 
sonderer Muhe, ausreichende Beschaftigung fur die 
verschiedenen Zweige unseres Betriehes heranzuziehen, 
und war es daher auch nicht mOglich, die Productions- 
ziffern des Vorjahres in allen Fallen zu erreichen. 
Gegenwartig haben wir fur einen mafsigen Zeitraum 
hinreichende Beschaftigung und durfen wir hoffen, 
dafs es gelingen werde, auch fiir den weileren yer
lauf des Jahres das nothige Arbeitsquantum heran
zuziehen. Eine Aufwartsbewegung der Preise ist leider 
noch nicht nachzuweisen, oder doch nur in so ge- 
ringem Mafse, dafs dieselbe fast wirkungslos fur uns 
bleiben wird.

Der Aufsichtsrath der Gesellschaft beantragt bei 
der Generalversammlung folgende Ver- 
theilung des Reingewinnes von . . . 82 367,63 J l

Nach dem Statut an den
Reservefonds 5% mil . . 4118,00 J l

Tantieme an den Aufsichts
rath b% des Reingewinnes, 
ahzuglich des Yortrags und 
der Reserveheranziehung 
aus dem Vorjahre . . . 368,00 „

Tantifeme an den Vorstand 
und die Beamten nach glei- 
cher Berechnung . . . .  368.00 .

4 854.00 .

und von den verbleibenden................  77 513,6d J l
1 % Dividende auf das Actiencapital von
6 000 000 J l ........................................  60 000,— .

und den Ueberrest v o n ........................17 513,63 J l
zum Yortrag auf neue Rechnung.

DonncrsmarckliUtte Oberschlesische Eisen- und 

Koblemrerke Actien-Gcsellschaft.

Der Bericht uber das Jahr 1892 spricht sich 
uber die Geschaftslage folgenderrnafsen aus:

rDer Bruttogewinn des Jahres 1892 betragt 
1352843,16 J l , d. h. etwa 13'/3 % unseres Actien- 
kapitalsund entsprichl ganz den Erwartungen, welchen 
wir in unserem vorjahrigen Bericht Ausdruck gegeben 
haben. Dieses Resultat dGrfte unsere Actionare um 
so mehr betriedigen, ais die Lage der gesamrnten 
oberschlesischen Eisenindustrie im vergangenen Jahr 
«ine recht ungiinstige gewesen ist.

In unserem letzten Geschaftsbericht haben wir die 
Ungunst der Tarifverhaltnisse geschildert, unter welcher 
wir sowohl bei unseren RohmaterialbezOgen ais auch 
bei dem Kohlenversand zu leiden hatten, und mflssen 
wir leider heute diese Klagen fur das Jahr 1892 wieder- 
holen. Da unsere Beschwerden kein GehOr fanden, 
mufsten wir, wie damals in Aussicht gestellt, einen 
Hochofen lOschen, obgleieh wir die ganze Jahres- 
production desselben verkauft hatten. Erst in neuester 
Zeit hOrt man von generellen Tarifermafsigungen fur 
Erze, dereń baldiges Inkrafttreten geplant wird und 
hoffen wir, dafs uns dieselben bald zu HOlfe kommen 
und noch in dem laufenden Jahr Fruchte bringen 
werden.

Der oberschlesische Kohlenabsalz ist im Jahre 1892 
wesentlich gegen das Vorjahr zuruckgeblieben; die 
Production unserer' Grube war etwa 9% geringer ais 
im Jahre 1891. Die ungiinstige Lage der kohlen- 
yerbrauchenden Industrlezweige ist nicht allein an 
diesem Ausfall schuld, denn auch hier hatte durch 
eine rationelln Tarifpolitik Abhiilfe geschaffen werden 
kOnnen. Bei dem jetzt bestehenden Tarifsystem ist 
es nicht mOglich, nennenswerthe Kohlenmengen nach 
dem KOnigrei ch Sachsen,  Mi t tel-Deutsch 1 and 
und Ungarn zu verfrachten. Sachsen ,  das bei 
seiner hohen industriellen Entwicklung grofse Mengen 
Kohlen benOthigt und nicht genflgend Kohlen selbst 
fOrdert, ist in der Hauptsache auf BO hm  en ange- 
wiesen. Wenn in D e u t s c h l a n d  Staffeltarife ein- 
gefuhi t wurden, wie sie fast iiberall existiren, so ware 
nicht nur den Gruben, sondern auch der Eisenbahn- 
verwaltung durch die grOfseren Frachteinnahmen 
gedient.*

Die Vertheilung des Reingewinns von 679 379,40 J l  
ist wie folgt beantragt:

a) fQr Reservefonds I.
5% von 678513,82^ . 33925,69 J l

b)fQr die Mitglieder des Auf- 
sichtsraths und der Direc-
tion: 5% von 672513,82 J l  33625,69 „

’c)6 % Dividende auf 
10092600 J l  . . . .  605556,00 „

d) zur Disposition der Gene- 
ralrersarnmlung . . . 6000,00 « 679107,33 „

Bleibt Uebertrag pro 1893 272,02^

Pennsylyania Steel Co.

Aus Amerika erhalten wir die Nachricht vou der 
Zablungseinstellung zweier hervorragender Firmen 
der Eisenindustrie, namlich der „Pennsylvania Steel 
Company* in Steelton, Pa., und der unter ihrer hervor- 
ragenden Betheiligung neuerbauten „Maryland Steel 
Company* in Sparrows Point bei Baltimore.

Beide eng miteinander verknflpfte Firmen ge
nossen sehr guten Ruf und wird daher der Zusammen- 
bruch derselben fur hier ebenso ein flberraschendes 
Ercignifs wie fiir druben sein.

Die Werke der „Pennsylvania Steel Company* 
(rehOren zu den grOfsten und am besten eingerichteten 
Werken der Vereinigten Staaten. Die Bessemeranlage 
wurde in den Jahren 1865 bis 1867 erric.htet und 
umfafst gegenwartig zwei 7-t-Converter und drei 
8-t-Converter. Die jahrliche Leistungsfahigkeit an 
StahlblOcken ist 350 000 net tons. Das Walzwerk 
wurde in dcm Jahre 1867/68 gebaut, spSter 1875/76 
kam ein Blockwalzwerk mit einer Jahreserzeugung 
von 200 000 t Schienen hinzu. Die Anlage besitzt 
ferner eiu Reversir-Blockwalzwerk und ein Hammer- 
werk mit 4-, 6- und 12-t-Hammern. Die Martinanlage 
umfafst zwei 30-t-0efen, einen 5-t- und zwei 15-t-Oefen; 
die Jahresleistung ist 50000 net tons BlOcke. Das
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4000 Arbeiter beschSftigende Werk besitzt ulierdies 
eine Abtheilung fflr Eisenbahnmaterial (HerzstOcke, 
Weichen, Eisenbahnsignalapparate) und eine Maschinen
fabrik.

Die Werke der „Maryland Steel Company* stamrnen 
aus dem Jahre 1889/90 und umlassen zwei 20-t-Con- 
verter, 48 Durchweichungsgruben, ein 34-Zoll-Block- 
walzwerk und eine 26-Zoll-Walzenstrafse, die zusammen 
eine jahrliche Leistungsfahigkeit von 300000 net tonu 
aufweisen. Ferner besitzt genanntes Werk eine grofse 
Schiffswerfte, so dafs das 3000 Arbeiter zahlende Werk 
sich mit Recht rQhmt, direct aus dem Erz fertige

Schiffe zu liefern. Zulctzt waren 3000 Arbeiter dort 
heschaftigt. Im Jahre 1890 fanden die deutschen 
Eisenhuttenleute gastliche Aufnahme daselbst; neuer- 
dings ist die Anlage bekannt geworden durch den 
Umstand, dafs sie einen 130-t-Krahn erbaute und da
durch die Vereinigten Staaten vor der Beschamung 
rettete, dafs man dort nicht imstande sei, die Krupp
schen Ausstellungsgegenstande auszuladen.

Nachrichten aus New-York stellen neuerdings mit 
Bestimmthpit baldige Beseitigung der entstandenen 
Schwierigkeiten in Aussicht, einstweilen ist aber die 
Aufregung grofs.

Yereins - Nachrichten.

Yerein deu tsch er E isenhuttenleute.
A enderungen im M itg lie d er-V erze ich n ifs .

Dietz, E ; Ingenieur, Rotterdam, Witte de\v'ithstraat 90.
Hcsse, Hubert, jr ,, technischer Director des Heddern- 

heimer Kupferwerks vorm. F. A. Hesse Siihne, 
Heddernheim b. Frankfurt a. M.

Jutiser, R., Betriebs-lngenieur des Walzwerks Zawadzki 
der Oberschles. E.-B.-A.-G. FriedenshOtte, Zawadzki 
(Oberschlesien).

Michaeiis, H ., Salzwedel, Altperverstrafse 34.

Ne u e  M i t g l i e d e r :

Booh, Th., Vertr. der Sandvikens Jernverks Actie 
Bolag, Elberfeld.

Hess, Wenzel, Ingenieur der bdhmischen Montan- 
gesellschaft Carl Emilshfltte, Kflnigshof (BOhmen).

Schnabel, O., Beamter der Firma Fried. Krupp. 
Essen (Ruhr).

Schruff, Anton, Hochofen-Ingenieur der Fried. Wilb.- 
Hutte, MOlheim a. d. Ruhr.

W en ner, F ritz , Director der Act.-Gesellschaft Ver- 
einigte Grofsalmeroder Thonwerke, Grofsalmerode.

Die

HauptYersammliiDg des Yereins deutscher Eisenhuttenleute
findet statt

am Sonntag den 14. Mai d. J., Nachmittags 121/ !  Uhr
in der

Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf.

Tagesordnung:

1. G eschaftliche M ittheilungen. Neuwahlen des Vorstandes.

2 . Die Entwicklung des Entphosphorungsprocesses; neuere Methoden zur Entschwefelung des 
Roheisens, insbesondere zur Flufseisenfabrication. Vortrag von G. Hilgenstock aus Hoerde.

3. Ueber Gasfeuerungen. Yortrag von A. Blezinger, Civilingenieur aus Duisburg.

4. Neues Verfahrnn zur Herstellung von nahtlosen HohlkiSrpern. Mittheilung unter Vorzeigung 
von Proben von Geh. Baurath Ehrhardt aus DUsseldorf.


