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n techn ischen  T heil für den w ir ts c h a f t lic h e n  Theil.

Com m iasions-Yerlag von  A. B a g e l  in  Düsseldorf.

M  13. 1. Juli  1893. 13. Jahrgang.

Vergebung von Eisenbalmmateruü in das Ausland.

U e r  „Verein deulschcr Eisen und Stahl
industrieller“ hat an

den Reichskanzler,
das Reichsam t für die Verwaltung der Reichs

eisenbahnen, 
das Königl. Preufs. Slaatsministerium, 
das Grofsherzogl. Badische Staatsministerium, 
das Königl. Bayrische Staatsministerium, 
den Senat von Hamburg, 
das Grofsherzogl. Hessische Staatsministerium, 
das Grofsherzoglich Mecklenburg - Schweriner 

Staatsministerium, 
das Grofsherzogl. Oldenburg. Staatsministeriuin, 
das Königl. Sachs. Staatsministerium, 
das Grofsherzogl. Sachs. Staatsministerium, 
das Königl. W ürttemberg. Staatsministerium, 
den Oberpräsidenten von W estfalen, 
den Oberpräsidenten von Hannover, 
den Oberpräsidenten von Schlesien

die Bitte gerichtet:
„in Ansehung der von Staaten mit concurriren- 
den Industrieen gegebenen Beispiele, bei Ver
gebung von Eisenbahn material das Angebot 
solcher ausländischen Industrieen nicht zu 
berücksichtigen, die Arbeit vielmehr ausschliefs- 
lieh den deutschen Werken zuzuwenden, bezw. 
als Repressalien solche Bedingungen zu stellen, 
durch w elche der W ettbewerb der ausländischen  
Industrie in entsprechender W eise geregelt w ird.“ 

Diese Bitte ist wie folgt begründet:

Zu den modernen Industriestaaten, deren 
Eisen- und Stahlproduclion den Bedarf des eigenen  
Landes weit überragt, gehört auch Deutschland; 
die deutschen Producenten sind dem gem äfs darauf
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angew iesen, einen erheblichen Theil ihrer Er
zeugnisse auszuführen. Die Ausfuhr im Verhältnifs 
zur Production gestaltete sich in den letzten 
Jahren wie folgt:

Ja h r
R oheisen

P roduction  A usfuh r 
T onnen  °/°

Eisen- und S tahhvaaren

P roduction  | A usfuh r 
Tonnen  | ®/0

1885 3 687 434 5,8 3 421 077 22,6
1886 3 489 466 7,2 3 324 257 26,0
1887 3 954 413 7,9 3 908 424 24,2
1888 4 337 121 4,5 4 166 945 20,6
1889 4 524 759 4,7 4 636 945 17,0
1890 4 658 451 3,9 4 851 359 16,0
1891 4 524 816 4,7 4 757 768 19,9
1892 4 934 791 3,2 y V

Die Erzeugnisse der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie fanden früher sehr aufnahmefähige 
Absatzgebiete in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und in Rufsland; diese beiden Märkte 
sind in neuerer Zeit fast bedeutungslos geworden. 
In den Vereinigten Staaten hat sich die Eisen- 
und Stahlindustrie so aufserordentlich schnell 
und so grofsartig entwickelt, dafs sie bereits die 
Production Englands überragt. Die Vereinigten 
Staaten decken, bis auf einzelne Specialitäten, 
nicht nur ihren eigenen Bedarf an Erzeugnissen  
der Eisen- und Stahlindustrie, sondern es machen 
sich bereits Anzeichen einer Ueberproduction  
bemerkbar, die, w ie bestimmt vorauszusehen ist, 
sehr bald ihren Abflufs auf den W eltmarkt wird  
suchen m üssen.

Auch in Rufsland ist unter w eitgehendem  
staatlichen Schutz eine Eisen- und Stahlindustrie 
entstanden und entwickelt worden, w elche, wenn
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auch nicht ganz ausreichend für den eigenen 
Bedarf, dennoch genügt, um die. Einfuhr aus
ländischer Erzeugnisse fast gänzlich zurückzu
drängen.

W ie sehr die deutsche Ausfuhr von Eisen- 
und Stahlerzeugnissen nach jenen beiden Ländern 
abgenommen hat, geht aus der anliegenden  
Zusamm enstellung hervor.

Ausfuhr nach Rufsland aus Deutschland.

(Mengen in 100 kg.)

W a a r e n g a t t u n g 1880 1882 1886 1888 1890 1891 1892

R oheisen a ller A r t ............................ 118 090 194 200 705 210 101150 175 240 53 640 54 420
Eck- und  W in k e le is e n ....................... 10 890 1 860 17 460 25 140 60 910 56 930 45 960
E is e n b a h n s c h ie n e n ............................ 203 240 28 280 4 360 2 240 17 690 16 400 11 610
S ta b e is e n ................................................... 534 310 357 880 295 790 222 400 344 130 242 180 215 540
Luppeneisen, I n g o t s ............................ 390 2 820 24 520 400 170 310 ?
Bleche und P l a t t e n ............................ 146 220 133 440 84 450 96 720 168 430 77 440 60 730
E is e n d r a h t .............................................. 194 430 235 760 6 270 10 880 5 060 3 750 —
Grobe G u fsw aaren ................................ } 33 380 19 000 1 5 920 6 300 8 930 7 620 7 770
Geschosse aus E is e n g u fs .................. 910 — — — ?
Brücken und B rückenbestandtheile 3 190 1 130 630 2 1 5 0 100 3 170 V
Federn , Achsen, R äd er u. s. w. . . 27 210 4 000 2 210 5 620 5 290 8 740 2 120
Am bosse, S c h ra u b s tö c k e ..................

1 8 740 4 660 1 2 390 2 090 3 240 3 060 V
K anonenrohre  von E is e n .................. 60 6 110 ? — v
R ö h r e n ................................................... 26 360 13 350 8 160 12 980 11 250 5 700 4 570
Grobe E is e n w a a r e n ............................ 105 690 90 500 54 200 84 670 81 060 78 040 86 950
Feine E is e n w a a r e n ............................ 5 580 4 210 5 070 4 470 7 450 . 9 430 7 010
Locom otiven und Locoinobilen . . 39 850 8 330 1 850 1 970 2 170 1 550 1 320
Maschinen und M a sc h in en te ile  . . 194130 146 590 92 900 81 640 122 070 121 600 112 300
E isenbahnfahrzeuge . . . .  Stück 598 — 118 10 1 40

Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

(Mengen in 100 kg netto.)

W a a r e n g a t t u n g 1880 1882 1887 1888 1889 1890 1891

R oheisen a lle r A r t ........................................................ 122 012 112 608 192 321 96 247 233 566 210 104 164 070
Eisenbahnlaschen, U nterlagsplalten u. Schwellen, 

e i s e r n e .......................................................................... 510 1 778 1001 635 1 691 7 741 6 261
E isen b a h n sc h ie n e n ....................................................... 410 288 94 250 118 220 31 122 17 804 19 654 2 332
R adkranzeisen, P flu g sch aaren e isen ....................... 2 687 29 257 4 1025 25 923 — 579 —

Schm iedbares Eisen in S täben einschl. fac. S tab
eisens, D am ascenerstahl u. s. w .......................... 92 635 111 712 310 201 273 541 160 274 19 144 126 599

Luppeneisen, R ohschienen, I n g o t s .......................
E isenplatten , ro h e , auch abgeschliffene, aus 

schm iedbarem  Eisen u. s. w.................................

13 082 102 182 114 585 31 194 15 764 62 622 17 415

2 181 4 307 13 332 13 673 11 076 14 153 16 960
E i s e n d r a h t ...................................................................... 133 357 732 784 706 059 377 978 240 029 128 669 107 789

d a ru n te r: verkupfert, verzinkt, veizinnt, ver
b leit u. s. w.............................................................. 221 9 9 931 4 170 _ 3 209

Ganz grobe E isenw aaren, r o h ................................ 186 90 1 151 395 1349 -- —
A m bosse , S ch rau b stö ck e , W in d e n , H acken

nägel u. s. w ................................................................. 316 1 605 835 349 696 1 501 1 210
A nker; ganz grobe K e t t e n ...................................... 1 300 2 385 42 236 1 583 162 —
Brücken und B rückenbestandtheile , eiserne . . — — — 301 — — —
D rah tse ile .......................................................................... 54 — 42 — 60 — —
Eisen, zu groben B e s ta n d te ile n  von M aschinen, 

Schiffen oder W agen u. s. w ................................ 3 715 71 40 142 ___ _
Federn , A chsen, R adeisen, R äder, Puffer u. s. w. 

zu E is e n b a h n w a g e n .............................................. 12 971 3 390 11 082 31 198 36 590 37 439 21 896
Eisenw aaren, g r o b e ................................................... 7 104 10 528 26 290 37 200 33 645 29 674 21 040

d a ru n te r : D rahtstifte, abgeschliffen u. s. w., 
auch  b lank, w ie sie aus der Maschine 
k o m m e n ................................................................. 1 714 4 747 13 015 22 580 17 533 1 982

Feine E is e n w a a re n ........................................................ 4 132 3 793 4 318 3 638 8 813 13 573 7 172
M aschinen und M a s c h in e n te i l e ............................ 3 834 5 253 8 362 14 053 15 112 9 212 16 033

Diese Angaben zeigen, dafs besonders die 
Ausfuhr von Materialien zum Bau und Betrieb 
der Eisenbahnen nach jenen beiden Ländern

fast ganz aufgehört hat. Abgesehen von den 
Prohibitivzöllen, welche von beiden Ländern ein
geführt sind, produciren die Vereinigten Staaten



ü b e rre ich lich , w a s  sie a n  E is e n b a h n m a te r ia l  je d e r  
Art b ra u c h e n . R u fslan d  b e sc h ä ftig t z u n ä c h s t,  
fast o h n e  R ü c k s ich t a u f  den  P re isu n te rs c h ie d , 
die P ro d u c e n te n  des e ig en en  L an d es  u n d  greift 
auf die In d u s tr ie  des A u s la n d e s  n u r  fü r d e n 
jen igen  T h e il  z u rü ck , den h e rz u s te lle n  d ie e igene 
In d u strie  a u fse r  S tande ist.

ln Deutschland hat sich kein Zweig der hier 
in Rede stehenden Industrie so gewaltig ent
wickelt, wie die Erzeugung von Stahl und dem- 
gemäfs die Herstellung von Eisenbahnmaterial. 
Die Gründe für diese Erscheinung sind bekannt, 
sie liegen in den Umwälzungen auf technischem  
Gebiete, durch w elche die Massenproduction ab
solut bedingt wird. Nach dem Ausfall jener 
beiden Absatzgebiete haben die deutschen Eisen
bahnmaterial erzeugenden W erke Absatz für ihre 
Mehrproduction auf dem som it verengten W elt
markt zu suchen, und zwar in schwerem W ett
bewerb besonders mit E n g la n d  und B e l g i e n .  
Die Eisen- und vornehmlich die Stahlindustrie 
dieser Länder befindet sich hinsichtlich ihrer 
Mehrerzeugung in gleicher Lage; auch sie ist 
darauf angewiesen, einen grofsen, die englische 
Industrie einen sehr grofsen Theil ihrer Production 
auf dem W eltmarkt abzusetzen. Den Industrieen 
dieser beiden Länder wird der W ettbewerb jedoch  
leichter, da mannigfache, oft schon dargelegte 
und nicht bestrittene Verhältnisse ihnen einen sehr 
erheblichen Vorsprung vor der deutschen Industrie 
bezüglich der Herstellungskosten gewähren.

Demgemäfs gestaltet sich der W ettbewerb 
der deutschen Werke auf dem W eltmarkt zu einem  
außerordentlich schweren Ringen, zu einem  
Kampfe, der in den meisten und besten Fällen 
zwar Arbeit, aber keinen Gewinn in das Land 
bringt; in vielen anderen Fällen mufs solche 
Arbeit, die im Interesse der Gontinuität der 
Betriebe und der von dieser abhängenden Ar- 
beiterrnassen herbeigeschafft werden m ufs, von 
dem Unternehmer in der Form von Verlusten 
noch bezahlt werden.

Unter diesen Umständen glaubt die deutsche 
Eisen- und Stahlindustrie beanspruchen zu dürfen, 
dafs ihr zum mindesten die Deckung des in
ländischen Bedarfs gesichert werde. Dieser Zweck 
soll erreicht werden durch die Zölle, über deren 
Zulänglichkeit anderen Ländern gegenüber wir 
nns im einzelnen hier nicht äufsern wollen an
gesichts der Thatsache, dafs durch die Handels
verträge diese Verhältnisse auf lange Zeit fest
gelegt sind. Darauf aber mufs hier hingewiesen  
werden, dafs in nicht wenigen Fällen, und ganz 
besonders wo es sich um Geschäfte am offenen 
Markt handelt, die Zölle nicht ausreichen, um 
die Eisen- und Stahlindustrie und in erster Linie 
d'e Production von Eisenbahnmaterial gegen den 
schweren W ettbewerb zu schützen, den sie im 
e’genen Lande gegen die Industrie des Auslandes 
zu bestehen hat.
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Bei dieser Sachlage hat die Eisen- und S tah l
industrie geglaubt erwarten zu dürfen, dafs ihr 
seitens derjenigen deutschen Regierungen, welche  
in dem Besitz von Slaatsbahnen sind, die Be
friedigung des Bedarfs derselben gesichert werde. 
Für die Erfüllung dieser Erwartung hat die In
dustrie gute Gründe.

W ir haben bereits darauf hingew iesen, dafs 
die Eisen- und Stahlindustriellen in England und 
B elgien, unsere schärfsten Concurrenten, mit 
geringeren Kosten arbeiten. Die Ursachen sind  
so oft dargelegt und so bekannt, dafs wir sie 
hier nur andeuten wollen ; sie liegen in England 
hauptsächlich in dem bedeutend geringeren Auf- 
wande an Transportkosten für die Zusam m en
führung der Rohmaterialien und Versendung der 
Fabrícate, in der gröfseren Leistungsfähigkeit der, 
durch viele Generationen gut gonährten und 
herangebildeten Industriebevölkerung, in der 
gröfseren Kapitalkraft des Landes und in dem  
durch diese erreichten Vorsprung im W elthandel. 
In Belgien liegen die Verhältnisse besonders be
züglich der Ersparung der Transportkosten ähn 
lich ; es kommt hinzu die uneingeschränkte A us
nutzung der Arbeitskräfte.

Die deutsche Grofseisenindustrie ist nicht älter 
als zwei, höchstens drei G enerationen; ihre 
Arbeitskräfte mufs sie theilw eise noch jetzt aus 
anderen Berufskreisen heranziehen und einüben; 
die Lagerstätten der verschiedenen Rohmaterialien  
sind durch weite Entfernungen von einander ge
trennt; bei dem Bezüge ausländischer R oh
materialien, w ie bei der Versendung der Fabrícate 
sind in allen Fällen Umladungen an den S ee
häfen, in den meisten anderen weite Landtrans
porte zu überw inden; auf den ausländischen  
Märkten, w elche fast ausschließlich  von England 
beherrscht waren, hat die deutsche Industrie nur 
unter schweren Anstrengungen und Opfern Fufs 
fassen können.

Zu allen diesen für die deutsche Eisen- und 
Stahlindustrie wesentlich ungünstigeren Verhält
nissen tritt aber als höchst erschwerender U m 
stand eine aus verschiedenen staatlichen Ein
richtungen hervorgehende Vorbelastung, w elche  
der concurrirenden Industrie des Auslandes 
fremd ist.

Hier fällt zunächst mit außerordentlicher 
Schw ere ins Gewicht die socialpolitische Gesetz
gebung, die obligatorische Versicherung der 
Arbeiter gegen Krankheit, U nfälle, Invalidität 
und Alter.

Die Gesammteinnahmen dieser Versicherungen 
haben einschließlich des Bestandes zu Anfang 
des Versicherungsjahres resp. des Zinsbetrages 
nach der Aufstellung des Reichsversicherungs
amtes für 1892  betragen 308  2 0 0  0 0 0  <^. Der 
zu Anfang des Jahres vorhandene Vermögens- 
besland betrug für die Krankenkassen 110 , für 
die Unfallversicherungskassen 101, für die In-
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validitäts- und Altersversicherung fund 1 6 3 , zu
sammen 3 7 4  Millionen Mark.

Dieser Vermögensbestand bildet ein gewaltiges 
Kapital, w elches der befruchtenden W irkung im 
Gewerbebetriebe entzogen ist, und zu geringem  
Zinsfüße hat angelegt werden müssen ; zu diesem  
Vermögensbestande sind aber noch bedeutende 
Zuschüsse zu leisten. Die Krankenversicherung 
verlangt einen Reservefonds mindestens in Höhe 
der einmaligen Jahresausgabe. Der Reservefonds 
für die Unfallversicherung betrug am S ch lu ß  des 
Jahres 1886  5 Millionen Mark; er stieg sehr 
schnell auf 25 , 28 , 42 , 56, 71 und im Jahre 
1 8 9 2  auf 101 Millionen Mark. Einlagen in 
diesen Reservefonds sind noch zu machen bis 
zum Jahre 1 8 9 7 . Bezüglich der Invaliditäts
und Altersversicherung ist nach den bisherigen 
Erfahrungen und Rechnungen anzunehmen, dafs 
am Ende der ersten 10 jährigen Beitragsperiode 
eine Reserve von gegen einer Milliarde ange
sam melt sein wird.

Im Jahre 1892  haben die Kosten, auf den 
Kopf der versicherten Person berechnet, betragen 
im Durchschnitt bei der
Krankenversicherung  ..................................  14,—
für die Unfallversicherung in den 64 ge

werblichen Berufsgenossenschaften . . 7,46 „
für die In validitäts- und Altersversicherung 9,— ..

Summa 30,46 JC

Für die Unfallversicherung halten die 8 Eisen- 
und Stahlberufsgenossenschaften 9 ,4 7  J 6 ,  darunter 
die rheinisch-westfälische Hütten- und W alzwerks- 
Berufsgenossenschaft 14 ,32  <J(>, pro Kopf der 
versicherten Person zu zahlen; für diese letztere 
würde dem gem äß die Belastung aus der social- 
polischen Gesetzgebung 3 7 ,3 2  J i  pro Kopf des 
Arbeiters betragen haben. Hierbei ist der Um
stand nicht berücksichtigt, dafs bei der Kranken- 
und Invaliditäts- und Altersversicherung die Kosten 
für die höher gelohnten Arbeiter der Eisen- und 
Stahlindustrie weit über dem Durchschnitt stehen.

Diese übrigens allgemein bekannten Zahlen 
stellen in der That eine schw ere Vorbelastung 
der deutschen Industrie dar, und dieser Hinweis 
kann auch durch den Einwand, dafs die Arbeiter 
selbst einen Theil dieser Kosten zu tragen haben, 
nicht entkräftet w erden; denn es ist nicht zu 
bezweifeln, daß  die bei der Lohnbildung in 
Betracht kommenden Factoren darauf hinwirken, 
dafs auch der Beitrag des Arbeiters direct oder 
indirect vom Arbeitgeber getragen werden mufs, 
sow ie dafs der Procefs der Abwälzung des 
Arbeiterbeitrages auf den Arbeitgeber sich in 
relativ kurzer Zeit vollzieht.

A ls eine weitere Vorbelastung wirkt unstreitig 
die allgem eine W ehrpflicht, w elche in England 
und Belgien nicht besteht; sie hat zur Folge, 
daß  die körperlich leistungsfähigsten und brauch
barsten Arbeiter gerade in der für ihre gew erb
liche Ausbildung besten Zeit auf 2 bis 3 Jahre

ihrem Berufe entzogen und dem gem äß, zum  
Nachtheil der Industrie, in der Erlangung ihrer 
höchsten beruflichen Leistungsfähigkeit zeitlich 
zurückgestellt werden.

Diese großen Lasten, welche der deutschen  
Industrie und den Gewerben auferlegt sind in 
Verfolgung hoher socialpolitischer Ziele, also im 
Interesse der Gesammtheit des Staates und seiner 
Bewohner, hat mit am schwersten von Allen die 
Eisen- und Stahlindustrie zu tragen, und zw-ar 
von vornherein und abgesehen von den an sich  
ungünstigeren Bedingungen, unter denen sie dem 
Auslande gegenüber producirt.

Hierzu tritt noch die Erwägung, dafs nur ein 
Industriestaat die Bevölkerungszahl hervorzubringen 
und zu ernähren und die ungeheuren Sum m en  
zu steuern vermag, welche erforderlich sind, um  
die Stellung eines modernen Culturstaates zu 
schaffen und zu behaupten. Es ist ferner an
erkannt, dafs die Eisen- und Stahlindustrie die 
Grundlage aller gröfseren industriellen Entwicklung  
bildet. Nach allem diesem sollte die Erwartung 
der deutschen Eisen- und Stahlindustrie als voll
kommen gerechtfertigt anerkannt werden, daß, 
wo es sich um Staatsbedarf handelt, dieser Industrie 
in allen Fällen der Vorzug vor der um so viel 
günstiger gestellten Industrie des A uslandes ge
geben werde.

Diese Erwartung ist jedoch ganz besonders 
in Bezug auf die Vergebungen der deutschen  
Staatseisenbahnverwaltungen nicht eingetroffen.

Nachstehend führen wir eine Anzahl von 
Eisenbahnmateriallieferungen auf, hinsichtlich 
deren uns bekannt geworden bezw. von glaub
würdiger Seite mitgetheilt ist, dafs s i e , theil- 
weise wegen geringer Unterbietungen, der deutschen 
Industrie entzogen und der concurrirenden In
dustrie des Auslandes zugewiesen sind.

Schon mit Rücksicht auf die bisher dar
gelegten Verhältnisse hat dieses Verfahren der 
deutschen Staatseisenbahnverwaltungen der be
troffenen Industrie Veranlassung zu den lebhaf
testen Klagen gegeben. Diese Klagen erhalten 
eine weitere Rechtfertigung durch die Maßregeln, 
w elche von anderen Ländern ergriffen werden, 
um die ausländische Industrie von dem Mit
bewerb um die Lieferung von Material für Staats
zwecke auszuschließen. Hierfür einige Beispiele 
anzuführen, sei uns gestattet.

Wir beginnen mit

England,

w elches auch heute noch von den Vertretern 
des unbedingten Freihandels als ein Land ge
feiert wird, in welchem  die Grundsätze der un
eingeschränkten Goncurrenz unbedingt zur Geltung 
gelangen.

Von der englischen Admiralität wurden 1889  
13 00 0  t Stahlbleche verlangt. .A u f  die Bewer
bung einer deutschen Firma um Zulassung zu
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B e z e i c h n u n g  d e r  V e r w a l t u n g
Datum  der 

S u b m i s s i o n
G egenstand der 

A u s s c h r e i b u n g
Bestellung ging 

nach

Kgl. E isenbabn-D irection linksrheinische,
K ö l n .................................................................

Sächsische S taatsbahn  . . . . . . . .
Pfälzische B a h n e n ..........................................
F inanz-D eputation, H a m b u r g ...................

Kgl. E isenbahn-D irection M agdeburg 
Badische S ta a ts b a h n ............................

Bayrische S t a a t s b a h n .................................

W ürttem bergische S la a ts h a h n ..................
Bayrische S ta a tsb a h n .....................................
Kgl. E isenbahn-D irection E lberfeld . . . 
M ecklenburgische Friedrich-Franzbahn  . 
Kgl. E isenbahn-D irection M agdeburg . .
Badische S ta a t s b a h n .....................................
Kgl. E isenbahn-D irection linksrheinische, 

K ö l n .................................................................

Sächsische S t a a t s b a h n .................................

B adische S ta a l s b a h n .....................................
Kgl. E isenbahn-D irection E rfu rt . . . .
R e ic h se isen b a h n e n ..........................................
Sächsische S t a a t s b a h n .................................
Badische S ta a t s b a h n .....................................
M a in -N e c k a rb a h n ..........................................

30. Seplem b. 1886 
1886 

14 Mai 1887
6. August 1887 

März 1888 
e tw as spä ter 
Mai 1889

5. O ctober 1889 
16. Novcmb. 1889

20. Novemb. 1889 {

30. Mai 1890
11. Novemb. 1890 

4. Decemb. 1890
1890 

März 1891
18. Jun i 1891

15. August 1891 
/E n d e  August und) 
\  Anf. Sept. 1891 /  

28. Decemb. 1891
1891

18. Mai 1892
31. August. 1892 

9. März 1893
6. April 1893

Schienen

9 425 t Schienen
4 578 t
1 125 t 

821 t 
294 t

14 362 t
7 000 t
2 200 R adsätze

100 offene G üterwagen 
850 W agenradsätze 

10 000 t Schienen
3 623 W agenradsätze 

800 t Schienen
8 000 t 
7 000 t

17 000 t Schwellen

15 000 t Schienen

6 500 t
20 Gepäckwagen

5 677 t  Schwellen 
14 392 t Schienen 
24 600 t
SO 000 Stück Schw ellen

820 t Belgien 
Belgien 

4500 t Belgien 
457 I „ 

Belgien

2004 t England 
3500 t

Belgien

600 Ausland 
3000 t England 

768 Belgien 
A usland 
England 

3000 England

2200 Belgien

3000 t England

1625 England 
Dänem ark 
A usland 

2600 England 
7200 Belgien 

Belgien

dieser Subm ission wurde von dem „Director of 
Navy Contracts“ erwidert, dafs das Angebot der 
deutschen Firma nicht in Berücksichtigung ge
zogen werden könne.

Das im Jahre 18 8 9  von demselben Werke 
an englische Schiffsbauanstalten gerichtete Er
suchen um Zulassung der Bewerbung um die 
Lieferung der Schm iedeslücke, Herzstücke und 
Kesselbleche zu den von der englischen Admira
lität bei der betreffenden W erft bestellten Schiffen 
wurde ablehnend beantwortet.

Eine Gesellschaft schrieb:
„The engines and boilers referred to are 

required for the British Governm ent; the for-' 
gings, castings and boiler-plates for which  
will be of British m anufacture.“

Eine zweite Gesellschaft antwortete:
„W e have submitted the name of pp. to 

the British Admirality as one of the firms 
from whom  we wish to have the option of 
procuring the steel required in the construction  
of the vessel you m ention, but the Admirality 
decline to allow this, and w e therefore can 
not give you the opportunity of competing 
for any of the material as desired .“

Die Great Northern Railway Company schreibt 
für Schienenlieferungen in ihren gedruckten B e
dingungen vor:

„The Rails are to be made and rolled in 
England.“

Die Great W estern Railway schreibt bezüg
lich ihrer Schienenlieferungen vor:

„The Rails must be of the very best 
quality and are to be made by the B essem er’s 
or Sim ens’ p rocess.“

Nach dieser Bestimmung ist Thomasmaterial 
ausgeschlossen. Deutschland ist aber vorwiegend 
auf die Fabrication von Thomasm aterial ange
wiesen und erzeugt dasselbe mindestens in der
selben Güte, wie England sein Bessem ermaterial. 
Es liegt also in der vorstehenden Bestim m ung 
eine ganz aufserordentliche Erschwerung der 
deutschen Concurrenz gegert die englische.

Die „Glasgow Evening N ew s“ vom 2 5 . Mai 
d. J. bringen unter der Ueberschrift „No foreign 
R ails“ den Bericht über eine Sitzung des „Tram
way C om m ittee“. Es wurde Beschlufs gefaist 
über den Bau verschiedener Linien und über die 
Vergebung von 1 0 0 0  t Schienen und 38 t „fish 
plates“ . Durch das englische Haus Dick, Kerr
6  Co. (Ltd.) war für ein deutsches W erk ein 
Angebot von 4 £  18 sh 6 Pence per ton 
auf Schienen und plates gem acht worden, während 
die Steel Company of Scotland (Limited) 5 
Sterling 2 sh 6 Pence per ton Schienen und
7 £  5 sh per ton plates gefordert hatten. 
Bei der Abstimmung wurde der Zuschlag der 
letztgenannten Gesellschaft ertheilt und zwar mit 
der Begründung, dafs, wenn das Angebot dieser 
Gesellschaft auch nicht das niedrigste gewesen  
sei, es doch den einheimischen Arbeitern B e
schäftigung gewähre, während, wenn Dick, Kerr 
& Co.’s Offerte angenommen worden wäre, die 
Schienen in W estfalen in Deutschland hergestellt 
worden w ären, wodurch ausländische Arbeiter 
Beschäftigung erhalten haben würden.
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Im allgemeinen mufs noch darauf hingewiesen  
werden, dafs es in England nicht Gebrauch ist, 
die Subm issionen in öffentlichen Blättern zur 
Kenntnifs auch des Auslandes zu bringen, wie 
das in Deutschland allgemein geschieht; dem 
Auslande wird es infolgedessen erschwert, recht
zeitig von den Submissionen Kenntnifs zu erhal
ten und sich bei denselben zu beiheiligen.

Das Heft der Bedingungen, w elches der Ver
gebung von 10 Stück Güterzuglocomotiven für 
die Indian Midland Railway Company Limit, zu 
Grunde lag und wofür Termin am 26 . Januar 
18 9 3  in London E. C. Copthall H ouse, Coplhall 
Avenue, anstand, enthielt folgende Vorschrift:

„T he materials used in the execution of 
this Contract must all be made in this country, 
unless special permission be obtained from 
the Consulting Engineer to order from abroad, 
and any materials so ordered from abroad 
will have to be tested at the Contractor’s 
W orks in this country.“

Hiernach war eine Ausführung der Locomo- 
tiven aufserhalb Englands gänzlich ausgeschlossen.

Das Bedingungsheft der Indischen Staatsbahn 
(East Coast Railway) für rollendes Material pro 
18 9 3  enthält unter „Materials“ in § 5 die Be
dingung : „N o iron or steel o f foreign manu
facture is to be used for any part o f the work 
under this contract.“

In Australien hat vor einigen Jahren in 
öffentlicher Submission die Vergebung von 52  
Locomotiven stattgefunden, bei welcher das 
billigste ausländische Werk einen Preis von 
167 6 0 0  £  stellte; die Regierung hatte aber 
vorgezogen, einem inländischen Werke einen um 
31 38 0  ^  höheren Preis zu bewilligen, um die 
Arbeit dem Lande zu erhalten. Der Preisunter
schied betrug ca. 19 °/0.

Die Queensland Government Railways schrei
ben gleichfalls in ihren gedruckt vorliegenden 
Bestimmungen vor:

„If the Bessem er process is adopted, the 
ingots are to be made of the m ost approved 
mixture of Haematite p ig , made from best 
selected Cumberland ores.“

Dem gem äfs nimmt die Verwaltung nur 
Material an, w elches aus englischen Erzen her
gestellt ist.

Belgien.

Die Lieferungsbedingungen der Chemins de 
fer de l’Etat schreiben auf Seite 6 und 7 vor: 

„Art. 10. — Lieux de fourniture et de 
réception. — Mode de fourniture. Abis. Les 
fournitures seront livrées et reçues exclusive
ment dans l’un des dépôts de Liége-Guillemins, 
Haut-Pré, Comblain-la-Tour, Remicourt, Schaer- 
beek, Ecaussinès-Sud, N ivelles-Nord, Luttre, 
Monceau, La Louvière et Charleroi, à désigner
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dans la soum ission. E lles seront adressées 
au Président de la Commission de réception 
du matériel de la voie accom pagnées de la 
facture en double expédition exigée par le 
Cahier de charges général.

Ebis. Les opérations préliminaires aux 
réceptions, telles que le comptage des objects, 
etc., se feront à l ’établissement du fournisseur, 
en présence de celui-ci ou de son délégué. 
A cette fin, le fournisseur devra donner avis, 
par écrit, à la Commission de réception de 
l ’achèvem ent des objects.

Si l ’établissem ent du fournisseur n’était 
pas situé à proximité d’une station de l ’Etat 
belge, les opérations préliminaires dont il est 
question ci-dessus se feraient au lieu de ré
ception.“

Demgemäfs nehmen die Belgier die Prüfung 
des Materials nur dann auf dem liefernden Werk 
vor, wenn dasselbe in der Nähe einer Station  
der belgischen Staatsbahn liegt. Im anderen  
Falle geschieht diese Prüfung am Orte der Ueber- 
nahme. Hierin liegt für die aufserhalb Belgiens 
liegenden W erke eine ganz aufserordentliche Er
schwerung, die augenscheinlich nur in die Be
dingungen hineingebracht ist, um die ausländischen  
Lieferanten ungünstiger zu stellen, w ie die bel
gischen.

Von den belgischen Staatsbahnen war auf den 
9. November 1892 die-Lieferung von 2 0  Kurbel
achsen für Lokomotiven ausgeschrieben. Die 
Offerte eines ersten deutschen W erkes war die 
niedrigste, die Bestellung erfolgte jedoch nicht, 
es wurde vielmehr auf den 23 . December 1892  
eine neue Vergebung ausgeschrieben, in welcher 
von einem belgischen W erke die demselben be
kannt gewordene Offerte des deutschen W erkes 
unterboten wurde.

Das Cahier des Charges Nr. 31 der Société 
I nationale des chemins de fer Vincinaux schreibt 

auf Seite 7 die ausschließ liche Verwendung bel
gischen Materials vor. Diese Maßnahme soll 
durch den Umstand bewirkt sein, dafs den Bahn
verwaltungen seitens der Provinzen und Städte 
Subventionen zufliefsen, w elche ihnen die Ver
pflichtung auferlegen, hei ihren Bezügen in erster 
Linie die belgischen Fabrikanten zu berück
sichtigen.

Für das ganze hier erörterte Verhältnifs ist 
ein Vorgang, der sich in diesem Jahre abgespielt 
hat, außerordentlich bezeichnend.

Der in Brüssel erscheinende „Moniteur des 
intérêts m atériels“ vom 15. Januar brachte die 
„gute Nachricht für die Eisenindustrie“ , daß  der 
belgische Eisenbahnminister 30  0 0 0  t Goliath
schienen ohne Ausschreibung den belgischen 
W erken übertragen habe. Der Preis betrug 
1 0 1 ,4 3  J i  (1 2 6  Frcs. à 8 0 ,5 0 ) . Bei einer 1893  
in Karlsruhe erfolgten Submission war das
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niedrigste Gebot der vereinigten belgischen  
W e r k e .................................................  1 0 3 ,45  J p . T .

Davon gehen ab 
für Fracht, Versicherung

und Provision . . 1 3 ,00  -J6
für Z o l l ...........................  2 5 ,0 0_.____________
verbleiben den W erken . . . 6 5 ,4 5  J i .

Der belgische Minister zahlte also, ohne eine 
Concurrenz der deutschen W erke stattfinden zu 
lassen, 36  J é  per Tonne m ehr, als die Werke 
im Ausland niedrigst angeboten hatten, während 
eine deutsche Staatsbahnverwaltung zu einer Zeit, 
in der die heimischen W erke nur mit Mühe 
Arbeit finden, einen grofsen Auftrag von 72 0 0  t 
Schienen an das Ausland vergiebt.

Die belgischen Lieferungsbedingungen schreiben 
ferner bei der Subm ission von Schienen die 
Einzahlung einer Caution von 15 Frcs. per Tonne 
vor. Dies ist allerdings eine für die heimischen  
wie für die fremden W erke gleichmäfsig geltende 
Bedingung, w elche jedoch für Ausländer noch 
dadurch erschwert wird, dafs man bei der Ueber- 
nahme von Lieferungen von ihnen die Wahl eines 
belgischen Domicils verlangt. Da hierfür die 
Vermittlung belgischer Bankhäuser in Anspruch  
genomm en werden mufs, so werden durch diese 
Bestimmung nicht unbedeutende Provisionskosten  
verursacht.

Das Cahier des charges spécial No. 3 9 3 1 der 
Administration des Chemins de fer de l ’Etat 
schreibt im Chapitre II § 1er in Bezug auf die 
Lieferung von rollendem Material vor:

.L es  bandages, les essieux, les roues, les 
lengerons en Q et les traverses extrêm es, seront, 
avant leur mise en oeuvre, examinés, soit au 
Magasin de réception de M alines, soit dans 
les usines de l ’adjudicataire ou du fabricant, 
au choix des soum issionaires à la condition, 
toutefois, que ces usines soient situées en 
B elgique.“

Nach diesen Bestimmungen ist jede Concur
renz ausländischer Fabriken ausgeschlossen , da 
diese die Bandagen, A chsen, Räder und sämmt- 
liche Profileisen vor der Verwendung nach Ma
lines zur Revision senden m üssen.

Rufsland.

Die Eisenbahnverwaltungen in Rufsland sind 
angew iesen , ihren gesam m ten Bedarf an Loco- 
motiven, Maschinen, Schienen, Bandagen u. dgl. 
dem Ministerium der Wegebauten und Commu- 
nicationen aufzugeben, w elches den Bedarf unter 
die russischen W erke vertheilt; nur was von 
diesen nicht zur Lieferung übernommen werden 
kann, darf nach ausdrücklicher Genehmigung des 
erwähnten Ministeriums im Auslande bestellt 
werden. Dafs aufserdem den Werken Fabrica- 
tionsprämien für Locomotiven in nicht unbe
trächtlicher Höhe gezahlt w erden , ist eine be
kannte Thalsache.

Oesterreich.
Auch in diesem Lande besteht eine bestimm te 

Vorschrift für die Staatsbahnen, ihren Bedarf 
nur im Inlande zu decken, und nur mit Geneh
migung des Eisenbahnressorts des H andels
ministeriums dürfen Maschinen u. s. w . vom A us
lande bezogen werden, was aber durch die hohen 
Zölle von 17 —  gegen 3 J(> nach D eutsch
land — , aufserordentlich erschwert wird.

Im speciellen kann noch mitgetheilt werden, 
dafs ein deutsches W erk bei einer österreichischen  
Werft auf Schiffsbaumaterialien submittirte, w elche 
für ein für die K. K. Marine zu erbauendes Schiff 
bestimm t waren. Obgleich die deutsche Offerte 
die vortheilhafteste w ar, erhielt das betreffende 
Werk den Auftrag nicht. Diesèr Vorgang wurde 
von der W erft damit motivirt, dafs der Auftrag 
unter dem Drucke der K. K. Marine der ein
heim ischen Industrie zugewendet werden müfste.

In der „W iener Zeitung“ Nr. 1 1 7  vom 
24 . Mai d. J. schrieb die K. K. Generaldirection 
der österreichischen Staatsbahnen die Lieferung 
von „Fahrbetriebsmittel und Reservegarnituren 
im öffentlichen allgemeinen Offertwege“ aus. Die 
„Lieferbedingnisse u. s. w .“ sollten an zugehöriger 
Stelle „eingesehen oder gegen Vergütung der 
Kosten behoben werden können“. Auf die An
frage einer deutschen Fabrik von Eisenbahn
material erhielt dieselbe die zwar private, aber 
unbedingt zuverlässige M itlheilung, dafs der 
Staatsbetrieb unter gar keinen Umständen aus
ländisches Material beziehen werde, dafs es dem- 
gemäfs für jede nicht inländische Fabrik verlorene 
Mühe wäre, sich an der Concurrenz zu bethei
ligen und dafs die Zeichnungen auch nicht er
hältlich seien. Dieselbe deutsche Fabrik war 
vor nicht langer Zeit von einer kleinen öster
reichischen Privatbahn an der deutsch - öster
reichischen Grenze wegen mehrerer W agen 
angefragt worden. Obgleich der von der deutschen 
Fabrik gestellte Preis billiger als der der öster
reichischen W erke — einschliefslich Zoll ge
rechnet — w ar, so durfte der Zuschlag doch 
nicht an die ausländische Fabrik ertheil! werden.

Frankreich.

Dafs in Frankreich ähnliche Grundsätze 
herrschen, nach denen die ausländische Concur
renz gänzlich ausgeschlossen w iid , geht aus einer 
Ausschreibung der Chemins de fer de l'Etat 
in Paris auf 5 0 0 0  t Schienen vom 7. Juli 1892  
hervor. Es wird ausdrücklich bestim m t:

„Les usines françaises seront seules admises 
à soum issioner.“

Die vorstehend angeführten Beispiele dürften 
genügen, um zu zeigen, dafs im Auslande nicht 
nur die Verwaltungen der Staatsbahnen und 
andere Staatswerkstätten, sondern auch diejenigen
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von Privalunternehm ungen, das ernste Streben 
haben, ihren Bedarf nur bei inländischen Werken  
zu decken, und dafs sie äufserst wirksame Mafs- 
regeln ergreifen, um den ausländischen W ett
bewerb auszuschliefsen.

Ganz anders is t, w ie die — nach uns bei
läufig zugegangenen Mittheilungen zusam men- 
gestellte und demgemäfs wohl kaum erschöpfende 
— Tabelle zeigt, das Verhalten der betreffenden 
deutschen Behörden und Verwaltungen. Darnach 
sind in dem Zeitraum vom 30 . September 1886  
bis 6. April 1893 in runder Sum m e von deutschen 
Verwaltungen dem Auslande überwiesen worden, 
aufser diversen W agen und mehreren Tausend 
Tonnen Radsätzen,

an Schienen . . . etwa 42  0 0 0  t,
„ Schw ellen . „ 20  00 0  t.

Als seinerzeit die König], Eisenbahndirection  
zu Magdeburg 8 0 0 0  t Stahlschienen nach Eng
land vergeben halle, stellte ein Fachmann in der 
Nr. 65  der „Berliner Politischen N achrichten“ 
vom 18. März 1891  rechnerisch fest, dafs erstens 

die Königl. Preufsischen Staatsbahnen selbst 
durch diese Vergebung einen sehr erheblichen  
Ausfall an Frachten erlitten hatten; 

zweitens
aber . wurde genau naebgew iesen , dafs die 
Ausführung in Deutschland 4 3 9 0  Arbeiter einen 
Monat hindurch beschäftigt haben würde, 
dafs aber durch die Vergebung in las A us
land der deutschen Arbeit ein Verlust an 
Löhnen in Höhe von 3 8 4  170  c //  erwachsen sei.

Wird die vorstehend aufgeführte Menge der 
dem Auslande überwiesenen Schienen einer 
gleichen Berechnung unterzogen, so fehlt freilich 
die Grundlage für die Berechnung des Ausfalles, 
den die Bahnen selbst an Frachten erlitten haben, 
es ergiebt sich aber, dafs den deutschen Arbeitern 
ein Lohnbetrag zur ungefähren Höhe von 2 Mil
lionen Mark verloren gegangen ist.
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Das Deutsche Reich hat für seine hohen  
socialpolitischen Ziele und für seine auf die 
Besserung der Lage der Arbeiter gerichteten, sehr 
weitgehenden Bestrebungen die volle Anerken
nung und Unterstützung der Regierungen der 
deutschen Einzelstaaten gefunden. Zu diesem  
Verhalten steht in entschiedenem Gegensatz die 
Bereitwilligkeit, mit welcher wegen verhältnifs- 
mäfsig kleiner, theilweise nur scheinbarer Vor- 
theile der deutschen Industrie die Arbeit entzogen  
wird. Der deutschen Eisen- und Stahlindustrie 
wird es dadurch nur noch schwerer gem acht, 
als es ohnehin schon ist, ihren Arbeitern Ver
dienst und Brot zu gewähren.

Sehr viel wird seit Jahren von den grofsen 
socialpolitischen Aufgaben unserer Zeit gesprochen, 
und zur Lösung derselben sind den Arbeitgebern 
und Unternehmern schwere Lasten aufgebürdet 
und von diesen opferwillig übernommen worden. 
Gerade diese Belastung aber, w elche, wie wir 
gezeigt haben, eine Vorbelastung in des W ortes 
voller Bedeutung für die deutsche Industrie bildet, 
giebt derselben das R echt, zu verlangen, dafs 
die Befriedigung des im deutschen Lande vor
handenen Bedarfes, ganz besonders aber des Be
darfes, welchen die Regierungen der deutschen  
Staaten zu decken h ab en , auch der deutschen  
Industrie überwiesen werde.

Daher richtet der Vorstand des Vereins 
deutscher E isen- und Stablinduslrieller an die 
Regierungen derjenigen deutschen Staaten, welche 
sich im Besitze von Staatseisenbahnen befinden, 
die ergebene Bitte, in Ansehung der von den 
Staaten mit concurrirenden Industrieen gegebenen  
Beispiele bei Vergebung von Eisenbahnmaterial 
das Angebot solcher ausländischen Industrieen 
nicht zu berücksichtigen, die Arbeit vielmehr 
ausschliefslich den deutschen Werken zuzuwenden, 
bezw. als Repressalien solche Bedingungen zu 
stellen, durch w elche der W ettbewerb der aus
ländischen Industrie in entsprechender W eise  
geregelt wird.

„ S T A H L  U N D  E I S E N . '

Der Koksmesser, ein Apparat zur Herstellung von an Kohlen- 
stoffgehalt stets gleiclmiäfsigen Koksgichten.

Bei dem aufserordentlich grofsen W echsel 
des Gehalls der Koks an Schiefer und W asser 
enthalten Koksgichten, w elche abgewogen werden, 
weniger bezw. mehr Kohlenstoff und sind dies
bezüglich kaum auch nur annähernd gleichwerlhig. 
Dies ist bei eigener Kokerei der Hochofenwerke 
stets der Fall, während grofse, aber nicht immer 
m ögliche Magazinvorräthe, w elche aus einer 
thunlichst gleichmäfsigen Mischung aller zur Ver

wendung gelangenden Kokssorten besteben, die 
Ungleichheiten allerdings vermindern, wenn auch 
nicht vollständig aufheben können.

W erden, w ie auf den meisten Hütten üblich, 
die Koks nicht gew ogen, sondern die Gichtwagen  
einfach m öglichst gleich hoch beladen, so ist 
der Schiefer der Koks wegen seines hohen  
specifischen Gewichtes räumlich und daher auch 
als Verdränger von Kohlenstoff von unbedeuten-



Ju li 1893. « S T A H L  U N D  E I S E N . “ Nr. 13 549

derem und das in den Poren der Koks befind
liche W asser gänzlich ohne Einflufs. Dagegen 
bewirkt hier der stete W echsel in der Korngiöfse 
und äufseren Form der Koks entsprechend ungleich- 
werthige Koksgichten, abgesehen davon, dafs es 
den Koksladern auch bei bester Absicht nicht 
möglich ist, in der Beladung der W agen das 
vorgeschriebene Mafs einzuhalten. Gröfse und 
Gestalt der Koks verursachen im Innern der 
einzelnen Ladungen eine Menge von Hohlräumen, 
welche auf Kosten des Kohlenstoffs unter sich 
und sum marisch voneinander ganz bedeutend 
abweichen, und lassen eine solche Verschiedenheit 
in der Lagerung entstehen, dafs beispielsweise 
das Koksmaterial einer Gicht zur Füllung gleich 
grofser anderer W agen bei weitem nicht aus
reicht oder zu grofs ist.. Zahlreiche derartige 
praktische Versuche haben bis über 2 0 $  gehende, 
aber auch durchschnittlich sehr hohe Gewichts
differenzen in den Koksgichten ergeben.

Der Einflufs verschiedenwerthiger Koksgichten 
auf den Betrieb des Hochofens ist ein äufserst 
schädlicher und kostspieliger. Nehmen wir z .B . 
nach A usweis der erwähnten Versuche nicht hoch 
bemessene Abweichungen in den Gichten von 
8 $  an, so ist es unter im übrigen denselben 
Betriebsverhältnissen vergleichsw eise genau, zu 
sagen, dafs die leichten Gichten nur ausreichen 
zum Verschmelzen eines um 8 $  geringeren, 
als desjenigen Möllergewichts, w elches die schweren  
bewältigen können. Da mit den leichten Koks
gichten jedoch auch der schw ere Möllersatz im 
Hochofen niedergeht, so fällt nicht mehr das 
gew ünschte, sondern ein w eniger gekohltes, 
matteres R oheisen. W enn die zu leichten Gichten 
einander häufiger folgen, so wird der Gang all
mählich kälter und geht der Hochofen zum Roh
gange über, während bei den schweren Gichten 
der Ofen umgekehrt heifs und das Eisen übergar 
wird und so, begünstigt durch den heifsen Wind 
der steinernen Winderhitzer, alle die gefürchteten 
Z w ischenerzeugnisse: Grau, Melirt, Saumspiegel 
u. s. w . fallen, w elche man vielfach wieder um 
zuschm elzen gezwungen ist. Hierzu ist ebenso 
ein besonderer Koksaufwand erforderlich, wie 
zum Fortschmelzen der Ansätze von Eisen und 
Eisenschwam m , w elche sich gelegentlich der so
eben erwähnten Erkaltung des Hochofens im 
unteren Theile desselben bilden.

Diese Vorkommnisse können unter Anspannung 
aller Aufmerksamkeit und durch gew isse Hülfs- 
mittel w ohl eingeschränkt, aber niemals ganz 
vermieden werden und tragen w esentlich zur 
Erhöhung der Selbstkosten bei.

Es bestehe eine Koksgicht z. B. aus 6 Wagen 
zu je 1 cbm und einem  Durchschnittsgewicht 
von 50 0  kg das cbm, also im Ganzen aus 6 cbm 
mit 3 0 0 0  kg Koks von bestimmtem Gehalte an 
Kohlenstoff, Schiefer und W asser. D iese Gicht 
wird im Folgenden als .N orm alg ich t“ bezeichnet.

X I I I . »

Derselben gegenüber schwanke der Gehalt an 
Schiefer und W asser in den zur Verwendung 
gelangenden Koks bis z u :

+  10% , also au f 3000 kg Koks +  300 kg Schiefer
-  8% , „ „ 3000 ,  ,  - 2 4 0  .
+  20% , ,  „ 3000 ,  „ +  600 ,  W asser
-  10% , .  „ 3000 ,  „ -  300 „ .

und es sollen die Gehalte der Koks an beiden 
Körpern wie folgt variiren:

+  600 W asser 4- 300 Schiefer
+  600 ,  -  240
-  300 ,  +  300
-  300 .  -  240

Hiernach und bei einem spec. Gewichte des 
Schiefers von 2 ,6 7  berechnet sich, indem das 
W asser nur nach seinem Gewichte, der Schiefer 
aufserdem aber als Koksverdränger zu berück
sichtigen ist, dafs

bei +  10 % Sch iefer.....................
, -  8% . ...........
» + 2 0 %  W a s s e r .............................
„ - 10%  . ...................
„ + 2 0 %  ,  + 1 0 %  Schiefer
, + 2 0 %  .  -  8%  „
„ -  10% ,  + 1 0 %  „
, - 10% , — 8% ,

6 cbm

w i e 

gen

kg

a 4i’0 SM ̂  ’n u
g “® 3 'S 2
^ s E£  n J  o 
ts ä o z  ul

3244
2805
3600
2700
3844
3405
2944
2505

3306
2764
3600
2700
3917
3355
3000
2468

- 1 , 9  
+  1,5 
± 0  
± 0  
- 1 ,9  
+  1,5 
- 1 ,9  
+ 1 ,5

Diese Zahlen bestätigen, dafs man eine Koks
gicht nicht abwägen kann. Anstatt der erforder
lichen Gleichmäfsigkeit der Gicht an Koks kann 
es dann nach Vorstehendem Vorkommen, dafs 
Gichten sow ohl 39 1 7  —  3 0 0 0  =  917  kg oder 
3 0 , 6 $  zu wenig, als auch 3 0 0 0  — 2 4 6 8  =  
532  kg oder 1 7 ,7 $  zu viel Koks enthalten.

Zugleich aber zeigt diese Zusam m enstellung  
auch, dafs es durchschnittlich richtig sein würde, 
die Gichtwagen, w ie jetzt, einfach zu beladen, 
wenn es möglich wäre, dies bis zu einer be
stimmten Höhe der Wagen genau durchzuführen 
und die Summ e der Hohlräume stets gleich grofs 
zu halten. Es würde dies mit anderen W orten  
eine Abmessung von immer denselben Raum 
mengen bedeuten und wir sehen aus der Zu 
sam m enstellung, dafs sich hierbei nur in den 
jenigen Fällen gegen die Normalgicht Unterschiede 
und zwar von höchstens —  1 ,9  und 1 , 5 $  
ergeben können, in denen der Schiefergehalt 
ganz enorme Abweichungen zeigt. Solche bilden 
jedoch sehr seltene Ausnahmen und sind eigent
lich nur denkbar, wenn die Hütten, wie bei 
Ausständen der Bergleute, gezwungen sind, zu 
allem möglichen und unmöglichen Kohlen- und 
Koksmaterial zu greifen. Aber gerade in solchen  
Zeiten entstehen auch für den Betrieb der Hocti-

2
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Öfen die allergröfsten Schwierigkeiten, und diesen 
wird durch die Herstellung von gleichwerthigen  
Koksgichten am wirksamsten begegnet.

ln Verfolgung des früher als technischem  
Leiter einer Hochofenanlage jahrelang von mir 
gehegten W unsches nach einem Mittel für eine 
rasch und jederzeit auszuführende Bestimmung 
des W assers und Schiefers in den Koks con
struirte ich einen Koksmesser, w elcher die Her
stellung von Koksgichten mit stets demselben 
Kohlenstoffgehalt ermöglicht. Der auch anderer 
Verwendungen fähige Apparat ist mir unter der 
Bezeichnung .R aum m esser“ in Deutschland unler 
Nr. 67 778  und in Luxemburg unter Nr. 1677  
patentirt worden.

Fig. 1 zeigt eine vordere Ansicht des Koks
m essers, Fig. 2a und 2b sind Schnitte desselben 
in verschiedenen Stellungen, Fig. 3 zeigt eine 
Seitenansicht.

Fig. 1.

Der Koksmesser gründet sich auf das Gesetz 
von Mariotte, nach welchem  der von einem Gase 
eingenom m ene Raum im umgekehrten Verhältnifs 
zum Drucke steht, und besteht im wesentlichen  
aus einem die säm intlichen W agen einer Koks
gicht fassenden, luftdicht verschliefsbaren Be
hälter a und einem durch den Mantel e eines 
abgestumpften Kegels luftdicht mit ihm ver
bundenen und eine Oeffnung seiner Decke ver- 
sehliefsenden Deckel b, welcher gehoben wird 
und som it den Inhalt des Behälters vergröfsert.

Da es nicht überall leicht m öglich ist, den 
zum m aschinellen Heben des Deckels nöthigen 
Dampf dahin zu leiten, wo der Koksmesser auf
gestellt werden soll, namentlich aber, weil es 
von W ichtigkeit ist, auch das Gewicht der zu den 
Gichten abgemessenen Raummengen Koks hin 
und wieder zu erfahren, so bewirkt man das 
Heben in einfacher W eise mittels einer Lauf- 
gewichts-Centesim alwaage und bildet in diesem

Falle der Koksmesser gleichsam  die Brücke der
selben. Es wird dann entweder ein von dem 
Deckel aus nach einem Uebersetzungshebel der 
W aage derart über Rollen führendes Seil an 
diesen angehakt, dafs beim Voranschieben des 
Laufgewichts mit dem Hebel auch der Deckel 
gehoben wird, oder aber es wird der W aage
brücke, also dem Behälter a, ein hinreichend 
grofser Niedergang (Hub) gegeben, so dafs bei 
ihrem durch das Eigengewicht des Behälters 
bewirkten selbstthätigen Niedergehen der Ansatz m  
des mit dem Deckel b in Verbindung stehenden 
Rahmens c sich auf den Querbalken d  aufserhalb 
der W aage befestigter Tragsäulen aufsetzt und 
den Deckel in bestimmter Höhe festhält, ln 
diesem Falle wird der Deckel also eigentlich nicht 
gehoben, sondern umgekehrt der Behälter gesenkt.

Die Abmessungen des Behälters richten sich 
nach der Zahl und Gröfse der zu einer Gicht

gehörigen W agen, und aufserdem ist zu berück
sichtigen, dafs die letzteren in ihren vorkommen- 
den Ueberladungen mittels einer Laufbühne bequem  
Eingang finden und dafs über denselben noch 
genügend Raum bleibt, um überschüssige oder 
mangelnde Koks fortnehmen oder hinzufügen zu 
können.

Aus dem Gewicht und der Grundfläche des 
Behälters a geht die in Gegenwart einer Koks
gicht bei der Vorgröfserung desselben eintretende 
Luftverdünnung b ezw .d erin  ihm noch herrschende 
Druck hervor, und setzen wir diesen ( =  p), 
sow ie den bekannten Inhalt des Behälters ( =  V), 
die für die Gicht geforderten Gubikmeter Koks 
( =  x) und den vorhandenen Atmosphärendruck 
( =  P) in den Mariotteschen A usdruck:

(V—x ) : (v—x) =  p: P

ein, so erhalten wir den Inhalt des Behälters in 
seiner Vergröfserung ( =  v), also auch den Inhalt

Fig. 2 a. Fig. 2 b.
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desjenigen R aum es, um welchen derselbe zu 
vergröfsern ist.

Dieser Raum wird (s. Fig. 2 a  und b) gebildet 
aus zwei abgestumpften Kegeln und zwar dem 
einen des Aufsatzes t  und dem gleich grofsen 
des Mantels e; nach der Formel:

S = ' l t 7 i  h (R2 +  r2 +  R r) 
ergiebt sich seine Höhe ( =  h), wenn man für R und 
r im Interesse eines m öglichst geringen Hubes der 
Waage so grofse W erthe annimmt, wie es die 
Dimensionen der Decke des Behälters zulassen.

Bezüglich der übrigen Theile des Koksmessers 
ist noch anzuführen, dafs die Thür h , durch 
Führungsstangen geleitet, mittels der am Behälter a 
befindlichen Kurbel auf- und niedergelassen wird 
und denselben luftdicht 
verschliefst, indem sie 
bei im Innern des Be
hälters eintretender Luft
verdünnung durch den 
äufseren Luftdruck gegen  
das aus Gummi oder 
Leder bestehende Band 
seines Flansches fest an
gedrückt w ird, während 
sich durch Löcher des 
letzteren hindurch aufser- 
dem die Luft von der 
anderen Seite her gegen  
das Band richtet. Der 
zwischen dem Rahmen c 
und dem Querbalken d  all
seitig freigelassene Raum 
beugt einer Berührung 
dieser Theile bei den 
übrigen Functionen der 
Waage vor; die von 
dem Hohlcylinder lc ge
leitete Führungsstange des 
Deckels b und die Ab
rundung des Rahmen
ansatzes m  bewirken, 
dafs der Mantel e in ge
hobener Stellung stets in gestreckter Kegelform  
ausgebreitet ist.

Nach der nunmehr festgeslellten Abmessung 
ist man mittels der Mariotteschen Formel in 
der L age, den Druck zu berechnen, welcher 
nach eingetretener Luftverdünnung bei bekannten 
Koksmengen in dem Behälter a herrscht; um
gekehrt ergiebt sich also auch aus dem Druck 
( =  p) eines an dem Behälter befindlichen Mano
meters, wieviel Cubikmeter Koks vorhanden sind.

Ist die W aage durch Voranschieben des be
hufs ihres Niedergehens früher zurückgesetzten 
Laufgewichts ins Gleichgewicht gebracht, so ist 
damit auch das Gewicht der soeben festgestellten 
Raummenge Koks bestim m t, und es ist aus 
Raum- und Gewichtsmenge jetzt leicht zu folgern, 
wie weit das Laufgewicht nunmehr noch voran- [
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oder zurückzusetzen ist, damit es das entsprechende 
Gewicht der für die Gichten geforderten Raum
menge Koks anzeigt.

Um jedoch den Arbeiter mit keinerlei Be
rechnungen zu behelligen, wird hinter das gleich
zeitig als Barometer dienende Rohr des Queck
silbermanometers eine für den jew eilig herrschenden  
Atmospliärendruck geltende Tabelle geschoben, 
auf welcher an Stelle aller in geringen Abständen 
praktisch vorkommenden Raummengen Koks die
jenigen Zahlen verzeichnet stehen, w elche direct 
angeben, um wieviel Theilstriche des gleichmäfsig 
eingetheilten Laufgewichtshebels das Laufgewicht 
zu dem genannten Zwecke vor- oder rückwärts zu 
schieben ist. Es ist danach, um die verlangte Raum

m enge nunmehr auch her
zustellen , den vorderen 
W agen nur noch so viel 
Koks hinzuzufügen oder 
von ihnen fortzunehmen, 
wie eine zweite Gleichma
chung derWaageerfordert.

Die im Heben und 
Senken der Thür h und 
der Waagebrücke bezw. 
des Behälters a, Gleich
machung der W aage und 
Verschieben des Laufge
wichts um eine durch 
die Tabelle angezeigte 
Anzahl der Theilstriche 
des Laufgewichtshebels 
und in Zufügen oder Fort
nehmen von Koks beste
henden Functionen des Ar
beiters sind demnach rein 
m echanische und äufserst 
einfache, und es bean
sprucht die Herstellung  
der Koksgichten nur sehr 
geringen Zeitaufwand.

Die steinernen W ind
erhitzer haben bekannt

lich eine grofse Koksersparnifs bei der Roheisen
darstellung verursacht. Aus den beiden ursäch
lichen Factoren ihrer W irkung, aus Höhe und 
Gleichmäfsigkeit der W indtemperatur, läfst sich  
vergleichend ableiten, w elche Folgen die absolute 
Gleichmäfsigkeit der mittels des Koksmessers 
dem Hochofen zugeführlen Kohlenstoffmengen 
hahen dürfte. Die Berechnungen bestätigen meine 
auf Grund der einleitenden Ausführungen von dem 
Koksmesser gehegten Erwartungen, indem sie als 
letzten Ausdruck der Wirkung desselben ebenfalls 
eine ganz w esentliche Koksersparnifs ergeben.

Mit dieser Vergleichung, sow ie mit einer aus
führlicheren Abhandlung über den Koksmesser 
und einschlägige Fragen stehe ich auf W unsch  
gern zur Verfügung.

Köln a. Rh. D.r. C. Willbern.

, S T A H L  U N D  E I S E N . “

Fig. 1. N eue H ochofenanlage in  Buffalo.
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Neue Hochofenanlage in Buffalo.
,T h e  Iron A ge“ vom 13 . April 1 8 9 3  bringt 

die Zeichnungen und Beschreibung der neuen 
Hochofenanlage der Buffalo Furnace Comp., 
w elcher die folgenden Zeichnungen und Mit
theilungen entnommen sind. Fig. 1 zeigt den
Lageplan des W erks am Buffalo River und seine 
Bahnanlagen. Die Eisensteine und Kalksteine 
kommen mit Schiff, werden durch maschinelle 
Entlader und durch eine ansteigende, im Dreieck 
liegende Bahn in die Vorrathsräume gefördert, welche

65 0 0 0  t fassen. * Der Koks stam m t von W alston  
und die damit beladenen Eisenbahnwagen werden 
im Koksschuppen entleert, w elcher 2 0 0 0  t fafst.

Die Beschickung gelangt auf die Gicht des 
H ochofens mittels einer schiefen Ebene und eines 
W agens, w elcher 1 t Koks oder 2 1/3 l Beschickung 
fafst und sich selhstlhätig auf die Glocke des 
Gasfangs entladet (Fig. 3 und 4).

Der Hochofen ist 24  3 8 3  mm h och , hat 
54 8 6  mm im Kohlensack und kann auf 67 0 5  mm

* .S tah l und E isen“ 1891, S. 459. Entlade- und 
Fördervorrich tungen  für Erze und  B rennstoffe in 
N ordam erika.

erweitert werden. Der Ofen hat je einen Blech- 
manlel für den Schacht und das Gestell (Fig. 2 
und 4 ) ;  letzteres hat 3 0 4 8  mm im Lichten. Die 
Windformen liegen 1 8 5 0  mm über dem Boden; 
die Schlackenform 10 6 7  m m ; zwischen beiden 
Ebenen ist demnach ein Unterschied von 783  mm.

Ueber den Windformen und ir, der Rast sind 
5 Reihen bronzener Kühlplatten angeordnet.

Die Gase werden durch einen W ascher geleitet, 
in w elchem  dieselben aus einer 152  mm weiten  
W asserleitung, w elche mehrere Zweigrohre von 
75 mm hat, mit so viel W asser behandelt werden 
so llen , dafs aller Staub und aller W asserdampf

8

r 0

*1 U  ;

V

niedergeschlagen wird. Um dies Vorhaben zu 
ermöglichen, sind 6 Blechkegel in dem Gasrohr, 
etwa 1300  mm voneinander entfernt, aufgehängt, 
welchen das von den oberen Kegeln ablropfende 
W asser wieder durch abgestumpfte Kegel bildende 
Bleche zugeführt wird.

Es sind drei steinerne W inderhitzer vorhanden, 
welchen ein vierter hinzugefügt werden kann 
(Fig. 5 );  der Schornstein hat 2 6 0 0  mm I. W. 
und 48 76 6  mm Höhe.

Das Kesselhaus enthält 14 W alzenkessel von 
9 1 4 3  mm Länge und 1371  mm Durphm. mit je 
2 Siederöhren von 4 5 7  mm Durchm.
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Von drei stehenden Gebläsemaschinen mit 
D am p fcy lin d ern  von 1067  m m  u n d  Gebläse- 
cylindern von 2 1 3 6  m m  lichter W eite , welche  
2 1 3 6  m m  Hub haben, sollen zwei die Wind-

Die bei dieser Hochofenanlage bemerkbare 
Anordnung von 2 Giefsbetten von je 48  7 6 6  mm 
Länge und 18 287  mm Breite, von zusammen  
17 8 6  qm Grundfläche, hat viele Vortheile; sie

menge für den Hochofen liefern. Der W asser
bedarf wird durch 3 Duplexpumpen, von je 300  
bis 4 5 0  cbm Leistungsfähigkeit in der Stunde, 
in einen Behälter von 4 8 7 6  mm Durchm. ge
hoben, w elcher 15 24 0  mm hoch steht.

gestattet u. a. die Hauptarbeiten, als Herstellung 
der Masselbetten und Verladung dös gut ab
gekühlten R oheisens mittels der drei langlaufenden 
Bahnen während der Tageszeit.

Os. L.

Fig. 1. Fig. 2.

Eine einfache Form einer horizontal ange
ordneten Schm iedepresse veröffentlicht „Engi
neering“ 10. März 18 9 3  mit einer ausführlichen 
Beschreibung der Anlagen der „Central Marine 
Engine W ork s“, W est-Hartlepool, und geben wir 
dieselbe in Fig. 1, 2 und 3 wieder. Der aus 
Stahlfoim gufs hergestellte Cylinder a ist mit dem 
Ambofs b durch 4 Bolzen c verbunden, deren 
Länge so bemessen ist, dafs die unter Hämmern 
gesch weifsten Schiffswellen vermittelst dieser 
Presse gestaucht und fertig gestellt werden können.
Der Prefsdruck beträgt bis zu 5 0 0  t. Zum 
Zurückziehen des Kolbens d  dient der mit hohler 
Stange verbundene Gegenkolben e.

Die Presse ist durch die „Leeds Engineering 
and Hydraulic Company“ , L eeds, ausgeführt 
worden.

Schmiedepresse mit Druckwasserbetricb der Central Marine 
Engine Works, West-Hartlepool.



Mexico als eisenerzeiigeiides Land.*

Bis in das letzte Jahrzehnt hinein hatte Mexico 
an den W ohlthaten des eisernen Zeitalters fast 
keinen Antbeil genomm en, und auch jetzt findet 
das Eisen daselbst bei der Errichtung von W ohn
häusern und anderen Bauwerken nur wenig An
wendung. Schw ere Lasten werden aus dem 
Innern des Landes noch meistens auf W agen  
verfrachtet, w elche keinerlei Eisentheile besitzen, 
mit hölzernem Pflug wird der Boden bestellt, 
Steingut ersetzt das Eisen bei den Kochgeschirren, 
und selbst die Maschinen in einigen der ältesten  
und ergiebigsten Bergwerke sind aus Holz ge
zimmert. Die allergewöhnlichsten Gufseisen- 
waaren werden in Mexico zu Preisen verkauft, 
die annähernd demjenigen der Kupferbarren in 
den Vereinigten Staaten gleichkommen.

Indessen ist in den spanisch - arabischen Ge
wohnheiten , die seit der Eroberung des Landes 
vorgeherrscht haben, ein W andel eingetreten, und 
der Eisenverbrauch hat sich während der letzten 
zehn Jahre dermafsen vergröfsert, dafs Mexico 
jetzt als ergiebiger Markt für die Eisenindustrie 
anderer Nationen angesehen wird. Innerhalb 
dieses Zeitraums wurden mehr als 9 6 0 0  km 
Eisenbahnen gebaut und ein Telegraphennetz 
von rund 4 8 0 0 0  km Länge angelegt. Während 
derselben Zeit ist die Eiseneinfuhr, die im Jahre 
1871 einen Werth von rund 6 Millionen Mark 
besafs, auf rund 70 Millionen Mark im Jahre 
1891 bis 1 8 9 2  gestiegen.

Vor dem Bau dieses Bahnnetzes waren manche 
Landestheile dem Erforscher geradezu unzugäng
lich ; während man damals nur die kostbaren 
Metalle für abbauwürdig hielt, schenkt man jetzt 
auch gewöhnlicheren Naturproducten und unter 
diesen namentlich den grofsen Eisenerzvorkommen 
die gebührende Aufmerksamkeit. W ie im N ach
stehenden gezeigt werden w ird, sind die Vor
kommen von solcher Ausdehnung und die Erze 
von solcher Güte, dafs Mexico ohne Zweifel in 
nicht allzulangcr Zeit in die Reihe der eisen
erzeugenden Länder eintreten wird. Durch die 
am 13 . November 1892  erfolgte Fertigstellung

* Nach dem A m erikanischen des R o h e r t  T. Hi  11 
in „The Engineering M agazine“ 1893, Nr. 5.

W ir geben n ich t n u r die thatsäch lichen  Mit
theilungen des Verfassers über die Eisen- und Kohlen- 
schätze Mexicos und deren  G ew innungsm öglichkeit 
w ieder, sondern  lassen ihm  auch da u n b eh in d e rt das 
W o rt,  wo er als N ordam erikaner redet und als 
A m erikaner Mexico als einen Theil des am erikanischen 
E rd theils für sich in A nspruch n im m t, um  unseren  
Lesern den Beweis zu liefern , wie fest eingewurzelt 
die Idee des Panam erikanism us is t ,  und gleichzeitig 
die A ufm erksam keit der deutschen Ingenieure  au f ein 
Land zu len k en , das noch grofser Entw icklung 
fähig ist. D ie Redaction.

der Eisenbahnlinie, w elche nunmehr von E a g l e  
P a s s  in Texas bis zum Fufse der Sierra Mercado 
führt, ist der erste Schritt nach dieser Richtung 
hin gethan w orden, denn die Bahn verbindet 
jetzt die ausgedehnten Kohlenfelder von C o a h u i l a  
mit dem berühmten Eisenberg von D u r a n g o .  
Letzterer wurde lange Zeit unter die Wunder 
von Spanisch-Nord-Amerika gerechnet. Aeltere 
Reisende erzählten fabelhafte Dinge von ihm, 
und selbst H u m b o l d t  hielt das Vorkommen 
für ein Gebirge aus Meteoreisen, während W e i d n e r ,  
etwa 50 Jahre vorher, es als gewaltigen A us
bruch von geschm olzenem  Eisen und som it vul
kanischen Ursprungs erklärte. R e c l u s  behauptete 
s. Z . , das Gebirge könne ganz Nordamerika 
100 Jahre lang mit Eisen versehen. Erst durch 
die Arbeiten von B i r k i n b i n e  und Professor
B. S i l l i m a n  ist die wahre Natur und Ausdehnung  
dieses Erzvorkommens bekannt geworden.

„Unmittelbar in der N äheder Stadt D u r a n g o “, 
äufsert sich ersterer, „erhebt sich der »Cerro de 
Mercado«, ein Berg von 120 bis 180 m Höhe, 
etwa 1,6 km Länge und 5 0 0  m Breite. Die 
Oberfläche des Bergstocks, w elche Erz zeigt, 
urnfafst rund 90 0  00 0  qm, indessen sind Anzeichen  
vorhanden, dafs das Erz nicht blofs oberirdisch  
vorkommt. Nach meinen Untersuchungen ist 
der ganze Hügel aus einer oder mehreren ijrz- 
linsen aus Eisenglanz gebildet, die nahezu senk
recht stehen , deren Bruchstücke vor Zeiten 
umgestürzt, jetzt dieAbhänge des Gebirges bilden.“

Das Erz ist nach S i l l i m a n  ebenfalls E isen
glanz (specular bematite), daneben kommt auch 
Martit vor, jene Pseudom orphose des Hämatits 
nach M agnetit, welche so häufig für letzteren  
gehalten wird. Das reine Erz enthält 62  % 
met. E isen , indessen ergiebt der grofse Durch
schnitt nur 52 $  Eisen.

Ein anderes Eisenerzvorkommen liegt in dem 
an der m exicanischen internationalen Eisenbahn 
gelegenen Gebiet von Monclova. Das Gebirge, in 
w elchem  das Erz ähnlich wie im Cerro de Mercado 
auftritt, ist die »Sierra de Mercado«, deren fester 
blauer Kalkstein den paläozoischen Kalken der 
appalachischen Region gleicht, obwohl er viel 
jünger ist als d ieser, indem er der unteren 
Kreideformation angehört. Der Kalk ist von 
ungeheuren Dioritmassen durchsetzt. Das hier 
vorkommende Erz,  von w elchem  in einer Höhe 
von rund 3 0 0  m über dem Bahngeleise mehr 
als 17 Millionen Tonnen zu Tage liegen, ist von 
ähnlicher Beschaffenheit wie jenes von Durango, 
auch hier kommen Hämatit und Martit neben
einander vor. Eine von Dr. P e r s i f o r  F r a z e r  
in Philadelphia herrührende Durchschnittsanalyse



ergab 53 ,8  % met. Eisen. Eine andere Durch
schnittsprobe wies sogar 6 4 ,8 3  % met. Eisen auf.

Ungefähr 104  km - südwestlich von Laredo 
in Texas und 7 Meilen westlich von der kleinen 
Eisenbahnstation S alom e-B otello  treten in der 
»Sierra C arissal«, dem südlichen Theile der 
»Sierra Gandella«, gleichfalls grofse Eisenerz
mengen auf, die ähnlich den beiden vorgenannten 
sind. Die Erze können von dort aus leicht mit 
der^ Bahn nach Monclova oder Monterey ver
frachtet werden. Auch in der südlicheren Provinz 
Jalisco hat man an manchen Orten, so in Tula, 
Hidalgo, Encarnación und Oaxaca Erze gefunden, 
und scheinen die Lagerstätten in einzelnen Fällen 
mächtig, ja fast unerschöpflich zu sein. Die

Erze, die in Tula früher in catalanischen Feuern 
verarbeitet wurden, beschrieb J. P. G a r s o n  seiner 
Zeit in den „Transact. o f the Am. Inst, o f Min. 
E ng.“. Mit Ausnahme der Erze der Amole-Grube, 
die am Contact von Basalt und Saudstein auf- 
treten und im Durchschnitt nur 40  % Eisen 
enthalten (also etwa gleichwerthig mit den Lehigh- 
Valley-Erzen in Pennsylvanien sind), sind alle 
anderen Vorkommen analog jenen von Monclova 
und Durango. la der Provinz G u e r r e r o ,  deren 
wichtigster Seehafen A c a p u l c o  ist, sind die 
Eisenerzlager von aufserordentlicher Mächtigkeit. 
M a n r o s s  beschreibt 8 V orkom m en, von denen 
eines allein genügend Erz für eine ausgedehnte 
Eisenindustrie liefern würde. So soll z. B. die 
am Mescaleflusse in der Nähe des gleichnamigen

Ortes vorkommende Erzader 25 Fufs Mächtigkeit 
haben.

Ein anderes Vorkommen in der Nähe der 
Küste von G o y u c a  ist unter dem Namen »Cerro 
Yman« oder »Magnetberg« bekannt. „Es ist 
ein Gebirge von Eisenerz völlig gleich dem be
rühmten Erz von Missouri. Das Gebirge ist 
ungefähr 3 0 0  Fufs hoch, eine halbe Meile lang 
und besteht seiner Masse nach m indestens zum  
dritten Theil aus reinem M agneteisenstein.“ An 
einer anderen Stelle sagt derselbe Autor: „Die 
bedeutendste Lagerstätte, die wir gesehen haben, 
befindet sich in der Nähe von Chutla, am W ege 
von Zacatula nach Acapulco. Sie ist nicht 
weiter als drei Meilen von der See und nicht

weiter als sechs Meilen von einer Bucht entfernt, 
die einen guten Landungsplatz bildet. Die Erz
lagerstätte zieht sich über eine Viertelmeile weit 
längs des Gebirges hin und ist einige hundert 
Fufs breit. Das Hangende bildet eine mächtige 
Kalksteinschicht, die also unmittelbar den er
forderlichen Zuschlagkalk liefern würde. Ueber- 
dies würde ein dichter W ald, der sich auf viele 
Meilen nach allen Richtungen hin erstreckt, das 
nöthige Material zur Holzkohlenerzeugung bieten .“ 
Ganz ähnlich lautende Berichte liegen auch vor 
aus den Staaten H idalgo , Q ueretaro, Zacetecas 
und San Louis; acht Erzlager erwähnt überdies 
R a m i e r e z  auf der Landenge von Tehuanlepec. 
Eisenerze kommen ferner in den nordwestlichen  
Staaten Sinaloa, Sonora und Chihuahua vor,

E I S E N  U N O  K O H L E  I N  M E X I C O  
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doch sind keine bestimmten Angaben hinsichtlich 
ihrer Menge bekannt geworden. Die aus Sinaloa 
stammenden Fundstücke zeigen denselben Charakter 
wie die Hämatit - Martiterze von Durango. W ir 
wollen überdies die Erzvorkommen von Vera Cruz 
und Nieder - Californien nicht unerwähnt lassen, 
obwohl keine sehr eingehenden Nachrichten hier
über vorliegen.

Die einzigen Erze der Vereinigten Staaten, 
welche den mexicanischen Erzen hinsichtlich 
des Eisengehalts nahekommen, sind jene vom  
Lake superior und von der Adirondack R eg io n ; 
hingegen übertreffen die mexicanischen Erze jene 
der Appalachischen und der Alabama-Pennsyl- 
vanischen Region weitaus an Eisengehalt. Die 
schädlichen Beimengungen Phosphor und Schwefel 
sind in erslerem sehr gering und nach Mc. C r e a t h ,  
dem bekannten Chemiker, weit unter dem durch
schnittlichen Schwefel- und Phosphorgehalt des 
gewöhnlichen Schw eifseisens.“ Von dem Monclova- 
erz sagte Dr. F r a z e r :  D ieses Erz ist aufser- 
ordentlich rein und reich und zur Stahlfabrication  
wohl geeignet. Es dürfte als Zusatzmaterial bei 
der Verhüttung phosphorreicher Erze von grofsem  
W erth sein und deshalb auch einen langen und 
kostspieligen Transport vertragen.“ B i r k i n  b i n e ,  
der als Autorität allgemein bekannt ist, äufserte 
sich über das Durangovorkommen wie folgt: 
„Ein Lager, das 10 0 0 0 0 0 0  Quadralfufs bedeckt 
und einen Durchschnittsgehalt von 55 ,8  $  
m etallischem  Eisen aufw eist, ist ungewöhnlich  
und die Proben von einer Fläche von nahezu 
7 0 0 0  0 0 0  Quadratfufs, die 6 3 $  Eisen enthalten, 
lassen den Werth dieser Lagerstätten erkennen. 
Der einzige Bestandtheil des Erzes, der sich als 
unvortheilhaft erweisen könnte, ist der Phosphor, 
und dieser würde sich durch Anwendung des 
basischen Verfahrens unschädlich m achen lassen .“ 
Andere Analysen zeigen hingegen viel weniger 
Phosphor und von manchen Localitäten weisen  
dieselben überhaupt keinen Phosphor auf. Nach 
den im Vorstehenden angeführten Aussagen von 
einigen der bestbekannten Fachmänner der W elt 
kann kein Zweifel mehr bestehen, dafs Mexico 
in weit auseinander liegenden Gegenden vorzüg
liche Eisenerzlager in Mengen besitzt, um eine 
grofse Eisenindustrie zu schaffen. —  Die Frage 
nach Zuschlägen kann man mit dem Hinweis 
darauf erledigen, dafs Kalksteine von vorzüglicher 
Güte m it den Erzen vergesellschaftet und in den 
meisten Fällen im Conlact mit diesen Vor
kommen.

Gute Erze und Zuschläge haben indessen 
ohne das zur Reduction nöthige Brennmaterial 
wenig W erth, und das ist das gröfste Problem, 
w elches der Möglichkeit, dafs Mexico ein eisen
erzeugendes Land werde, entgegentritt. Im all
gemeinen und insbesondere in den nördlichen 
Provinzen, sind die genannten Erzvorkommen in 
wüsten Gegenden gelegen, die kein Holz besitzen,

das zur Holzkohlenbereitung geeignet ist, allein 
dem an derM eeresküsteliegenden, südlichen Landes- 
theil Guerrero könnte keine grölsere W ohlthat 
erwiesen werden, als in ihm einen sjaldver- 
zehrenden Hochofenbetrieb zu eröffnen, selbst 
wenn derselbe nur den Zweck hätte, den über
reichen tropischen Baumwuchs auszurotten.

Kohle ist indessen das wichtigste Brennmaterial 
der W elt, und ohne dasselbe könnte man die 
Eisenerze in Mexico nur in beschränktem Maise 
verwenden.

Im allgemeinen bieten die geologischen Ver
hältnisse der Republik wenig Aussicht auf Ent
deckung so ausgedehnter Kohlenfelder, w ie etwa 
jene in den Vereinigten Staaten sind, indessen  
wurden innerhalb der letzten Jahre verschiedene 
bedeutende Kohlenfelder erschlossen und ist es 
w ahrscheinlich, dafs dieselben umfangreich genug 
sind, um dem künftigen Bedarf der Republik zu 
entsprechen. Das ausgedehnteste Kohlenvor
kommen liegt im nördlichen Theile von Goahuila, 
an der mexicanischen internationalen Eisenbahn, 
ungefähr 96  km von Monclova und gegen 
48 0  km von Durango entfernt. Dasselbe Kohlen
feld dehnt sich auch 20  Meilen weit in das 
Erzrevier von Candella hinein. Die dortige 
Kohle ist von vorzüglicher Qualität und kommt 
hinsichtlich ihres Alters und ihrer sonstigen Be
schaffenheit den Kohlen der Rocky Moutains Region 
gleich.

Gegenwärtig verbraucht die „Southern Pacific 
R ailw ay“ die ganze geförderte Kohle, allein die 
Flötze sind so ausgedehnt, dafs man wohl an
nehmen kann, dafs sie auch für die Eisenindustrie 
genügenden und billigen Brennstoff liefern können.

Einem officiellen Bericht entnehm en wir die 
M ittheilung, dafs in dem District Justlahuaca, 
Oaxaca, mächtige Kohlenlager entdeckt wurden. 
„Im Juni 1892  bestanden 51 Gruben im Staate 
Puebla, doch waren nur wenige davon im Be
triebe. Im selben Jahre wurde auch in Jalisco, 
an den Ufern des Ghapala Sees und in den 
Thälern Am eca und San Gabriel Kohlen entdeckt. 
Ferner wurden Kohlen in den Staaten Tlaxcala, 
Vera Cruz, Hidalgo, Tamaulipas und Neu-Leon 
gefunden. Kohlen von einigen der letztgenannten  
Lagerstätten werden gegenwärtig in den Locomo- 
tiven det1 »Mexican National Bailroad« verfeuert.“

Die geologische Karte von Mexico zeigt auch 
ausgedehnte Kohlenlager in Oaxaca und Guerrero 
in der Nähe der Erzfelder an.

Bei den hohen Einfuhrzöllen auf Eisen ist 
es selbst bei den gegenwärtigen Kohlenpreisen 
möglich, in Mexico Eisen mit grofsem Gewinn 
zu erzeugen.

Die Transportverhältnisse Mexicos haben sich 
seit jenen Zeiten, in welchen die erwähnten Erz
lager aufgefunden wurden, gewaltig geändert. 
Seitdem ein mehr als 9 6 0 0  km langes Eisenbahn
netz über das ganze Land ausgebreitet ist, liegt
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keins der grofsen Erzvorkommen mehr weit ab
seits von der Bahn oder einem schiffbaren Flusse. 
Es ist daher nur noch eine Frage bezüglich der 
Eisenerzeugung in Mexico offen und die lautet: 
Ist sie lohnend?

„Es ist schwer zu glauben,“ schrieb Mr. 
B i r k i n b i n e ,  „dafs die Bewohner von Durango, 
die im Schatten dieses grofsen Eisenberges 
wohnen, 1 ,05 d l  für ein Pfund Nägel oder 42 bis 
63  &  für ein Pfund gew öhnliches Gufs- oder 
Schm iedeisens bezahlen und die Schienen, Nägel 
und Bolzen für die Strafsenbahn, die eben in 
Durango gebaut wird, im Auslande kaufen und 
mit hohen Transportkosten an den Fufs dieses 
reichen Erzberges bringen. Doch dies ist wirklich 
der Fall und hat man mit geringen Ausnahmen 
keine Anstrengungen gemacht, das Erz zu ver- 
w erthen.“

Bei einer Bevölkerung von 12 00 0  0 0 0  Seelen  
in Mexico scheint es uns kaum glaubhaft, dafs 
der hohe Preis des Eisens allein dessen Ver
wendung, mit Ausnahme der zwingendsten Fälle, 
ausschliefsen sollte. Die Preise für alle Arten 
gewöhnlicher Eisenwaaren sind 2 bis 10 mal so 
hoch als in den Vereinigten Staaten. Der Ver
fasser hatte mehr als einmal Gelegenheit, sich 
auf seinen Reisen in Mexico von der Richtigkeit 
dieses Verhältnisses zu überzeugen. Trotz der 
hohen Eisenpreise ist der Verbrauch an Eisen 
im m ächtigen Fortschritt begriffen, wie dies aus 
folgender Zusam m enstellung, deren Zahlen den 
officiellen Bekanntmachungen entnommen wurden, 
zur Genüge hervorgeht.

Eisen- uml S tah le in fu h r nach Mexico.

R ec h n u n g sjah r
W e rth  der 

E in fuh r 
.4L

Zoll

.*

E i ii t u h  r 
au s  den 

V er. S taa ten  
Ji

1872 bis 73 . . 7 427 519 2 769 081 821 507
1874 „ 75 . . G 644 761 3 061 837 1 047 165
1888 „ 89 . . 66 431 080 6 545 423 8 296 954

Diese ganz gewaltige Zunahme des Eisen-
Verbrauchs ist allerdings auf den Umstand zurück
zuführen , dafs innerhalb des Zeitraums von 
14  Jahren Mexico seine gröfsten Fortschritte auf 
al|en Gebieten der Industrie und namentlich des 
Eisenbahfibaus gemacht hat. Dieser Bau-Epoche 
ist jetzt ein Zeitabschnitt gefolgt, w elcher die 
Einfuhr von allerlei Maschinen, Ackergeräthen 
und die Verwendung von Eisen zu tausenderlei 
früher unbekannten Dingen umfafst. Der Ver
brauch dürfte in den nächstfolgenden 10 Jahren 
noch weiter zunehmen, denn in allen Theilen 
der Republik sind amerikanische Ingenieure be
müht, den Gebrauch des Eisens in zahlreichen 
Fabriken, Bergwerken und öffentlichen Unter
nehmungen einzuführen.

Bei den verbesserten Transportverhältnissen  
und der Menge vorzüglicher, leicht schm elzender 
Erze ist kein Grund vorhanden, warum die Eisen-

X I I I . 13 _____________

gewinnung in Mexico nicht ein äufserst einträg
liches Geschäft werden sollte, namentlich bei den 
hohen Schutzzöllen.

Vor 10 Jahren, als Durango mehr als 3 0 0  km 
abseits von der Eisenbahn lag, empfahl B i r k i n 
b i n e  den Bau von H ochöfen, W alzwerken, 
Maschinenfabriken, Giefsereien und Schm iede
werkstätten mit einem Kostenaufwand von etwa 
8 0 0  00 0  d l  oder mehr. Nach seinem Dafür
halten sollte die Roheisenerzeugung in Durango 
•nicht mehr kosten als in den Vereinigten Staaten, 
und bei guter Leitung konnte er „kein Hindernifs 
sehen, eine moderne Eisenindustrie in Durango 
zu schaffen“. Seit dieser Zeit sind die Erzlager 
von Durango, Monclova und Salom o Botello in 
den Besitz von amerikanischen Kapitalisten über
gegangen, und ist deren rasche Entwicklung dem
nächst zu erwarten.

Der W erth dieser Erze zum Mischen mit 
phosphorreichen Erzen von Ost-Texas und Alabama 
darf nicht übersehen werden. Sie liegen den 
genannten Staaten näher als die Erze des Oberen 
Sees für die Hochöfen von Pennsylvanien. In
dessen verhindert ein Umstand die ausgebreitete 
Verwendung dieser Erze, es ist dies der eigen- 
thüm liche Zolltarif, der zwischen beiden Ländern 
besteht. Im nördlichen Theile von Mexico — 
unserm nächsten Nachbar —  kann man kaum 
einen Artikel finden, der amerikanischen Ursprungs 
ist. Das kleine Flüfscben Rio Grande, das man 
an einigen Stellen durchwaten kann, bildet ein

I gröfseres Hindernifs für die Ausbreitung des 
Handels, als es ein Ocean thun könnte.

Mexico führt jährlich und zum gröfsten Theil 
aus Europa für 158 7 0 0 5 2 8  d l  W aaren ein, die 
alle von Amerika kommen könnten. Seine Haupt
ausfuhrartikel, die mit Ausnahme der Edelmetalle 
einen Werth von 62  779  248  d l  haben, sind 
Häute, Kaffee, Vanille, Gummi und Tabak, also 
Artikel, w elche Nordamerika mit Ausnahme der 
Häute und des Tabaks nicht producirt. Ein 
Austausch dieser W aaren zwischen beiden Staaten 
wäre daher sowohl für Mexico als die Vereinigten 
Staaten von unschätzbarem W erth.

Vor zehn Jahren sagte Professor S i l l i m a n  
von dem Erzberg von Durango: „Die ungeheuren 
Massen von werthvollem Eisenerz sind dank der 
bevorstehenden Fertigstellung der m exicanischen  
Eisenbahn im Begriff, Handelswerth zu erhalten.“ 
Genau 10 Jahre nach diesem Ausspruch vollendete 
die Mexican International Railway ihre Strecke 
bis zum Fufse jenes Gebirges, dasselbe mit den 
Kohlenfeldern der Sabinas verbindend, und jetzt 
scheinen die Prophezeiungen von Prof. S i l l i m a n  
und B i r k i n b i n e  in Erfüllung zu gehen. Der 
Yankee, der so viel für Mexico gelhan hat, wird 
innerhalb des nächsten Jahrzehnts die Republik, 
die bisher eines der wichtigsten eiseneinführenden 
Länder war, in ein eisenerzeugendes und vielleicht 
eisenausführendes Land umwantleln.

 ..........  3
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Der Schutz des geistigen Eigenthums in der Schweiz.
Von K. E. D e tzne r-Magdeburg.

ln einigen Tagen läuft die Frist a b , inner
halb w elcher das Referendum* gegen die von 
der schweizerischen Bundesversam mlung be
schlossene N ovelle zu dem Patentgesclze vom 
2 9 . Juni 18 8 8  ergriffen werden kann. Da bisher 
Stimmen für das Referendum nicht verlaulbar 
geworden sind, so wird die N ovelle voraussicht
lich am 1. August in Kraft treten. Die w esent
lichste Abänderung, w elche das Hauptgesetz 
dadurch erfährt, besteht in der V e r l ä n g e r u n g  
d e s  p r o v i s o r i s c h e n  P a t e n t e s  a u f  3 J ahr e .

Bekanntlich hat sich die Schw eiz sehr schwer 
zu einem Patentgesetze entschliefsen können, 
obwohl sie vor Erlafs des letzteren bereits 
jahrelang der „Staatenvereinigung zum Schutze 
des gewerblichen E igenthum s“ angehörte. Der 
Schw eizer fand es einträglicher, die Früchte der 
geistigen Arbeit Anderer zu geniefsen, als selbst 
Zeit und Geld auf eine solche Arbeit zu ver
wenden. Nach dem Inkrafttreten des deutschen 
Patentgesetzes vom 25 . Mai 18 77  kamen aus 
der Schw eiz grofse Mengen chem ischer Producte, 
deren Herstellungsverfahren in Deutschland paten- 
tirt w aren, auf den deutschen Markt. Gegen 
ein derartiges Gebahren konnte anfangs gericht
lich nichts ausgerichtet werden, weil in dem 
Ursprungslande ein Patentgesetz nicht bestand 
und auch in Deutschland nach der Auslegung 
der erstinstanzlichen Gerichte nur das Verfahren, 
nicht aber das durch dieses zuw ege gebrachte 
Product, den Patentschutz genofs. Das Reichs
gericht beseitigte zwar den U ebelstand, indem  
es dahin entschied, dafs das Feilhalten oder 
Inverkehrbringen von chem ischen Stoffen, welche 
nach einem in Deutschland patentirten Verfahren 
aufserhalb dieses Landes hergestellt sin d , ohne 
Erlaubnifs des Patentinhabers durch das Patent
gesetz untersagt is t , — jedoch hatten sich die 
Schweizer die Sachlage gemerkt. Sie nahmen, 
als sie auf wiederholt nachdrückliches Drängen 
der „Staatenvereinigung“ an die Ausarbeitung 
eines Patentgesetzes g ingen, in die Bundes
verfassung die Bestim m ung auf,, dafs nur solche 
Erfindungen- den Patentschutz geniefsen, w e l c h e  
d u r c h  M o d e l l e  d a r g e s t e l l t  s i n d .  Verfahren 
werden also in der Schw eiz nicht patentirt und 
zwar vorwiegeed aus dem Grunde, um der dort

* R eferendum  heifst in der Schweiz das ver- 
fassungsm äfsige R echt des Volkes, über die von den 
gesetzgebenden B ehörden beschlossenen Gesetze durch 
A bstim m ung zu entscheiden. Bundesgesetze, wie z. B. 
die Gesetze zum Schutze des geistigen E igenthum s, 
w erden jedoch n u r dann dem  Volke voigelegt, wenn 
dies von 30 000 Stim m en oder von a ch t Gantonen 
in n erh a lb  e iner bestim m ten F ris t verlang t wird.

stark entwickelten chem ischen Industrie freie 
Hand in der Benutzung fremder Erfindungen zu 
lassen. In diesem Lande kann ein d e f i n i t i v e s  
P a t e n t  für die Dauer von f ü n f z e h n  Jahren 
nur dann erlangt werden, wenn der Beweis 
erbracht worden, dafs ein Modell des erfundenen 
Gegenstandes oder dieser selbst vorhanden ist. 
Sobald ein solches Modell bezw. eine photo
graphische Nachbildung desselben zugleich mit 
dem Patentgesuche dem eidgenössischen Amte 
für geistiges Eigenthum nicht vorliegt, darf nur 
ein p r o  vi s o r i s  c h  e s  P a t e n  t bewilligt werden. 
Letzteres erlischt nach z w e i  Jahren, es sei denn, 
dafs innerhalb dieser Zeit der M odellausweis ge
liefert ist, um das provisorische Patent in ein 
definitives umzuwandeln.

Dieser M odellausweis hat dem eidgenössischen  
Amte für geistiges Eigenlhum bisher viele Arbeit 
bereitet; in jedem Jahresberichte klagt es darüber, 
dafs die Schwierigkeiten, w elche aus der Ver
pflichtung erw achsen, das Dasein des Modells 
zu beweisen, nach wie vor stark empfunden 
werden. Eine in dem vorjährigen Berichte des 
Amtes eingehende Behandlung dieser leidigen 
Frage gab zu dem Vorschläge Veranlassung, dafs 
bei etwaiger Abänderung des Patentgesetzes die 
Dauer des provisorischen Patentes auf drei Jahre 
ausgedehnt werde, um so die sich aus dem  
gegenwärtigen System e ergebenden Härten w enig
stens einigermafsen zu mildern. Dieser Begründung 
haben sich dann auch die eidgenössischen Räthe 
angeschlossen und das Patentgesetz m ittels einer 
Novelle dahin abgeändert, dafs die provisorischen  
Patente nunmehr eine Gültigkeit von d r e i  Jahren 
haben. Säm m tliche provisorischen Patente, w elche 
an dem Tage des Inkrafttretens der N ovelle noch 
nicht verfallen sind, geniefsen die Vergünstigung 
der Fristverlängerung auf ein weiteres (drittes) 
Jahr behufs Um wandlung in ein definitives 
Patent.

Es ist zwar anerkennensw erth, dafs der 
eidgenössische Bundesrath die Abänderung der 
sich als verbesserungsbedürftig erweisenden  
Bestim m ungen des Patentgesetzes ungesäumt 
vorgenommen hat, nur mufste er betreffs des 
M odellausweises gründlicher Vorgehen und diesen 
vollständig aus dem Gesetze entfernen. Offenbar 
erscheint es höchst unbillig, einen gering
fügigen Gegenstand, welcher durch ein Modell 
dargestellt ist, w ie z. B. ein Kinderspielzeug, zu 
patentiren, dagegen ein durch Modell nicht dar
stellbares Verfahren oder ein chem isches Product 
von viel gröfserer gewerblicher Bedeutung allge
mein von dem  Patentschutz auszuschliefsen. A ller
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dings ist die Aufhebung des M odellausweises mit 
Schwierigkeiten verbunden, da dieselbe zunächst 
eine Abänderung der Bundesverfassung, in w elche 
eine patentfeindliche Partei die Bestimmung des 
Ausweises hineingebracht hat, bedingt. Da aber 
viele gewichtige Stimmen nicht allein aus den 
betheiligten Kreisen, sondern auch von hervor
ragenden Volkswirthschaftskundigen für die B e
seitigung eingetreten sind, so kann letztere als 
eine Frage der Zeit angesehen werden. Auch 
in den gesetzgebenden Körperschaften scheint 
man die Verlängerung des provisorischen Patentes 
als letzten Versuch zur Aufrechthaltung des Modell
ausweises zu betrachten, da bei der Berathung 
eine spätere neue Ausgabe des Patentgesetzes 
von dem Vertreter des Bundesralhs in Aussicht 
gestellt wurde. Voraussichtlich liegt daher die 
Zeit nicht fern, in w elcher das Schw eizer Volk 
die U ngerechtigkeit, welche es im Interesse 
einzelner Fabricanten vornehmlich gegen die 
chem ische Gesammtindustrie verübt hat,  wieder 
gut zu machen suchen wird.

Im übrigen hat das Patentgesetz der Schweiz, 
wie allen Ländern, w elche ein solches besitzen, 
nur Segen gebracht. Die Zahl der Patente ist 
von Jahr zu Jahr gestiegen. Nach dem Berichte 
des eidgenössischen Amtes sind im verflossenen 
Jahre 1531 H a u p t p a t e n t e  u n d  23  Z u s a t z 
p a t e n t e  ertheilt w orden, von welchen 36 $

(5 6 0  Patente) auf die S chw eiz, dagegen 64  $  
(9 9 4  Patente) auf das Ausland entfielen. Von 
den letztgenannten Patenten kommen auf Deutsch
land 5 0 4 , Frankreich 177,  Grofsbritannien 97 , 
Oesterreich-Ungarn 7 4 , die Vereinigten Staaten 
von Amerika 60 , Italien 22 , Belgien 12, Schweden  
und Norwegen 12 , Spanien 11 , Holland 7, Rufs
land 7, Dänemark 6, Australien 4, Luxemburg 1. 
Man sieht, dafs die hauptsächlichen Industrie
staaten an den schweizerischen Patenten be
theiligt s in d ; Deutschland steht in der Reihe der 
ausländischen Patentinhaber obenan, es hat fast 
ebensoviel Patente erhalten wie die Schw eiz selbst.

W as die W irkung der sonstigen auf den 
Schutz des geistigen Eigenthum s gerichteten  
schweizerischen Gesetze betrifft, so sind im ver
gangenen Jahre 1 0 3 4  M u s t e r  u n d  M o d e l l e ,  
60 8  Ma r k e n  und 134  S c h u t z g e s u c h e  g e g e n  
N a c h d r u c k  eingetragen worden.

Es sei hier darauf hingew iesen, dafs nach 
dem Gesetze vom 21 . December 18 8 8  allgemein  
der Urheber neuer gewerblicher Muster und 
Modelle als schutzberechtigt anzusehen ist. Die 
Schw eiz besitzt demnach, wie Deutschland, Grofs
britannien und die Vereinigten Staaten von 
Amerika, eine G e b r a u c h s m u s t e r s c h u t z  - G e 
s e t z g e b u n g ,  soweit es sich dabei um Erfin
dungen geringerer Art handelt.

M itteilungen aus dein Eisenhüttenlalioratorinm.

Neue Atom -G ew ichtsbestim m ung des M a n ga n s  

von  Dr. Jul. M. W eeren.*

Das A tom gew ich t des M angans w urde  zum  
erstenm al von B e r z e l i u s  im  Ja h re  1810 be
stim m t u n d  dam als m it 56,51 angegeben. Die 
nächste  A tom gew ichtsbestim m ung desselben M etalls 
w urde von  D a v y  im  Ja h re  1812 u n te rnom m en , 
indessen eine viel höhere  Zahl, näm lich  58,77, ge
funden . D iese bedeu tende D ifferenz w ar die V er- j 
anlassung, dafs sich noch m eh re re  an d ere  F orscher 
m it der E rm ittlu n g  des w ahren  W erth es  be
schäftig ten . E s sind  der Z eit nach zunächst zu 
nennen  T u r n e r  1818 u n d  A r f v e d s o n  1828. 
E rs te re r fand die Zahl 55,92, bezw. 54,81 le tz te re r 
55,87. Im  Ja h re  1830 w iederholte  B erzelius die 
U n tersuchungen  T u rn ers , e rh ie lt aber 54,981 bezw. 
55,141. L ängere Z eit h in d u rch  blieb m an  bei der 
von B erzelius gefundenen  Zahl 54,981. Im  Ja h re  
1857 griff C a r l  v. H a u e r  die U n tersu ch u n g en  
w ieder au f  u n d  b estim m te  das A tom gew ich t nach 
einer von den b isherigen  gänzlich  versch iedenen

‘ A uszug aus der vom  V erfasser freu n d lich st 
eingesandten  In au g u ra l-D is se rta tio n . H allo 1890.

| M ethode. Völlig e isen fre ies M angansu lphat w urde 
bei 260° ,C. in  e inem  L uftbade  b is zu r G ewiehts- 
constanz ge trockne t un d  d an n  bei s ta rk e r Rotli- 
g lu th  durch  Schw efelw asserstoff zu Su lphid  
red u c irt. A us n eu n  B estim m ungen  e rh ie lt e r  im  
M itte l: 54,78. D iese Z ahl d ü rf te  e tw as zu n iedrig  
sein. R. S c h n e i d e r  su ch t dies d u rch  eine A n
w esenheit von Sauerstoff im  geb ildeten  Sulphid  
zu erklären.*

v. H a u e r  v ersu ch te  auch  eine A tom gew ichts
bestim m ung  des M angans d u rch  O xydation von 
M aganoxydul zu M anganoxyduloxyd d u rch  s tarkes 
G lühen  an  der L uft. Es liegen zwei V ersuche vor, 
die im  M ittel 54,89 ergaben. D ie U m kehrung  
d ieser M ethode su ch te  R a w a c k  im  Ja h re  1859 
zu e in e r A tom gew ich tsbestim m ung  des M angans 
zu benu tzen . E r e rh ie lt die Z ahl 53,89.

Im  gleichen Ja h re  th e ilte  auch  D u m a s  eine 
neue G ew ichtsbestim m ung des M angans m it. E r 
bed ien te  sich bei seinen  U n tersu ch u n g en  der C hlor
m ethode u n d  fand im  M ittel au s fü n f B estim m ungen  
die Z ahl 54,85.

* V erfasser h ä lt d ies nach  eigenen U n te r
suchungen  n ich t fü r w ahrschein lich .
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A us dem selben -Jahre (1859) lieg t auch  noch 
e ine B estim m ung  von R. S c h n e i d e r  vor. E ine 
gew ogene Menge M anganoxalat w urde m it K u p fe r
oxyd gem engt, in  e in e r V erb rennungsröh re  ze r
setzt, und  die flüchtigen V erb rennungsproducte , 
W asse r u n d  K ohlensäure, in  geeigneten  A ppara ten  
aufgefangen. Das A tom gew icht des M angans 
w urde dabei zu 53,89 e rm itte lt. . Im  Ja h re  1883 
v e rsuch ten  J a m e s  D e w a r  un d  A l e x a n d e r  S c o t t  
d ie A ufgabe in  der W eise  zu lösen, dafs sie S ilber
p e rm an g an a t e rs t in der L u ft und  dann  im  W asse r
stoffstrom  g lüh ten , w obei es zu S ilber und  M angan- 
oxydul red u c irt w ird . Da sie keine ü b e re in 
s tim m enden  R esu lta te  erh ie lten , v ersuch ten  sie 
die R eduction  au f nassem  W ege d u rchzu füh ren . 
Sie e rh ie lten  die Zahl 54,90.

A us dem selben J a h r  s tam m t auch  eine Be
stim m ung , die M a r i g n a c  m itte ls  der Oxydul- 
S u lphatm ethode au sfü h rte . D urch  s ta rkes G lühen 
an  der L u ft w urde  M anganoxalat in  M angan- 
oxyduloxyd tibergeführt, w elches sodann durch  
G lühen  im  W assersto ff zu M anganoxydul red u c irt 
w urde. Nach dem  W ägen  w urde dieses u n m itte l
b a r in  die fn it 

Schw efelsäure 
besch ick te  P la 
tin sch a le  g e 
sch ü tte t.

W ie  aus dem  
V o rsteh en d en  

herv o rg eh t, zei
gen die versch iedenen  B estim m ungen  u n te re in an d e r 
zum  T heil re c h t erheb liche  D ifferenzen. D er V er
fasser h a t sich  der dankensw erthen  A ufgabe u n te r 
zogen, d ie versch iedenen  M ethoden zu p rü fen  und  
dann  au f  G ru n d  d e r gefundenen  E rgebnisse  eine 
N eubestim m ung  des A tom gew ichts des M angans 
vorzunehm en . Als geeignete M ethoden w urden  n u r 
die O x y d u l s u l p h a t -  un d  die S u l p h a t s u l p h i d -  
M e t h o  d e  erkann t. E rs te re  M ethode h a t theo re tisch  
grofse V orzüge, die p rak tische  A usfü h ru n g  b ie te t 
dagegen n ich t zu un te rsch ä tzen d e  Schw ierigkeiten  
dar, die indessen  bei E in h a ltu n g  gew isser Vor- 
sieh tsm afsregeln  zu um gehen  sind.

Z u r H erste llu n g  des erfo rderlichen  M angan- 
oxyduls d ien te  e in  P y ro lu sit, d e r aufser E isen 
n u r  K alk und  B a ry t als B eim engungen  en th ie lt. 
Nach en tsp rech en d er B ehand lung  des fe ingepu lver
ten  B rau n ste in s m it v e rd ü n n te r S a lpe te rsäu re  und  
en tsp rechendem  A usw aschen m it W asser w urde 
das M aterial in  lieifser S alzsäure ge lö s t, zu r 
T rockne geb rach t und  w ieder m it W asser au f
genom m en. D as E isen w urde  durch  koh lensau ren  
B ary t gefällt. D ie M anganchlorürlösung  w urde 
d a ra u f  m it Schw efelsäure verse tz t, der schw efel- 
sau re  B ary t ab filtr ir t un d  zu r V ertre ib u n g  der 
Salzsäure zu r T rockne gebracht. Das ausgeschiedonc 
M angansu lphat w urde in  W asser gelöst, nochm als 
filtr ir t, un d  d a rau s  das M angan d u rch  einen  seh r 
hochgespann ten  S trom  elek tro ly tisch  als M angan-

su p ero x y d h y d ra t ausgeschieden. Das M angan w ird 
dabei an d e r A node in  F orm  eines fe inen  P u lv e rs  
ausgeschieden, w äh rend  sich noch vo rhandene  
andere  M etalle an  d e r K athode n iederschlagen. 
Das feine P u lv e r w urde  m eh rm als  m it heifsem  
W asser ausgew aschen, b is es ke ine  S p u r von  
Schw efelsäure m eh r en th ie lt, und  nach dem  T rock
nen durch  G lühen  in  O xyduloxyd um gew andelt, 
um  den R eductionsprocefs m öglichst abzukürzen. 
D ie n u n m e h r erforderliche R eduction  zu M angan- 

| oxydul w urde in  dem  nebenstehend  abgebildeten  
A p p ara t vorgenom m en, dessen E in rich tu n g  aus 
der Z eichnung  zu  ersehen  ist.

D as in  d e r W assersto ffa tm osphäre  geg lüh te  
und d arin  e rk a lte te  O xydul occlud irt e ine gew isse 
Menge W assersto ff un d  tau sch t ih n  bei der W ägung 
gegen L u ft aus. Um den au f  diese W eise  e n t
stehenden  F eh le r zu verm eiden , w urde das Oxydul 
nach  erfo lg te r R eduction  noch eine Z eitlang  in  
einem  S tickstoffstrom  geglüht, w orau f m an  es in  
diesem  erk a lten  liefs. S elbstredend  w urde das 
G lühen  bis zu r G ew ichtsconstanz fo rtgesetzt. So
wohl der W assersto ff als auch  der S tickstoff w urde 
vor dem  V ersuch  au f  e inen  etw aigen  G ehalt an 
S auerstoff geprü ft.

Das in  d ieser W eise  e rha ltene  M anganoxydul 
h a tte  e ine ganz gleichm äfsig ze is igg rüne F arbe

u n d  w ar n ich t

n r
hygroskopisch  

u n d  vollkom 
m en  lu ftbeständ ig . D ie U m w andlung  des O xyduls 
in  S u lp h a t und die W ägung dieses K örpers erfo lg te 
u n te r  B erücksich tigung  a lle r n u r  denkbaren  Vor- 
sichtsm afsregeln . Sechs u n te re in an d e r seh r g u t 
ü bere in stim m ende  R esu lta te  ergaben im  M ittel das 
A tom gew icht des M angans zu 54,883 (in der Luft), 
im  V accum : 54,865.

Die S u l p h a t s u l p h i d - M e t h o d e  ha t, vom  
theo re tischen  S tan d p u n k t b e trach te t, d ieselben V or
züge wie die O xydulsulphat-M ethode; ja  sie is t d ieser 
an  E in fachhe it der vorkom m enden  O perationen  
noch überlegen, a lle in  die Schw ierigkeiten , die zu 
b e träch tlich en  F eh le rn  A nlafs geben können , sind 
auch  um  so bedeu tender.

D er G rundgedanke, der d ieser M ethode zu 
G runde liegt, is t fo lgender:

E ine gew ogene Menge w asserfreies M angan
su lp h a t w ird  in  e inem  trockenen  Schw efelw asser
stoffstrom  zu M angansulph id  red u c irt, und  aus 
d e r G ew ichtsabnahm e das A tom gew icht des M an
gans berechnet.

D er angew endete  R educ tionsappara t w ar d e r
selbe wie der bei der e rs te ren  M ethode gebrauchte . 
Bezüglich a lle r bei der R eduction  anzuw endenden  
V orsichtsm afsregeln  m üssen  w ir au f  die Quelle 
selbst verw eisen.

Sechs B estim m ungen  ergaben im  M ittel das 
A tom gew ich t des M angans zu 54,876 (in  der Luft),
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im  V acuum : 54,868. Dem V erfasser g eb ü h rt fü r 
seine ebenso m ühevolle  w ie sachgerech t durchge- 
fü h rte  A rb e it hohe A nerkennung .

Bem erkung zu M o isa n s  Versuchen, betreffend die Réduction 

von M etalloxyden, von Dr. W. B o rch e rs .

Aus M o i s s a n s  V eröffentlichungen in „Comptes 
ren d u es“ Ende vorigen Jah res und besonders aus den 
Heferaten über seine A rbeit in zahlreichen Zeit

schriften  m ufs m an den Eindruck gew innen, als sei 
es Moissan zuerst gelungen, einige bis dah in  für un- 
red u cirb ar gehaltene Metalloxyde zu reduciren.

D em gegenüber m ag es m ir gestattet se in , auf 
die Seiten 6 1 —63 m einer im Jah re  1891 im Verlage 
von H arald Brulin, B raunschw eig, erschienenen E l e k 
t r o m e t a l l u r g i e  hinzuw eisen An dieser Stelle 
habe  ich den Beweis geliefert, dafs j e d e s  M e t a l l 
o x y d  d u r c h  K o h l e n s t o f f  b e i  g e n ü g e n d  
h o h e r  T e m p e r a t u r  r e d u c i r b a r i s t .

D uisburg, im Jun i 1893.

Z u s c h r i f t e n  an d i e  R e d a c t i o n .

An
die R edaction  von „S tah l und  E isen“

D ü s s e l d o r f .
In  d e r V ersam m lung  des V ere ins am  14. Mai 

nah m  ich A bstand  von e in e r e ingehenden  E r
w iderung  au f  die E inw ände des H rn . K l ö n n e -  
D ortm und ; nachdem  d ieselben im  D ruck ersch ienen  
s ind , h a lte  ich es im  In te re sse  der Sache fü r 
rich tig , au f  E inzelnes n äh e r einzugehen.

Z unächst m öchte ich feststo llen , dafs, in  der 
E isen- u n d  S tah lin d u s trie  w enigstens, Z uggenera
to ren  zum  überw undenen  S tan d p u n k t g ehö ren ; 
es liifst sich also wohl annehm en , dafs diese mafs- 
gebende P rax is  einen  V orth  eil in  der V erd rängung  
der Z uggenerato ren  d u rch  D ruckgenera to ren  ge
funden  ha t.

V on den  F eh le rn , die H r. K lönne den G ene
ra to ren  m eines S ystem s vorzuw erfen  sich ver- 
an lafst füh lt, h a t  sich ke in e r e in g es te llt; w as nach  
H rn . K lönno ein treffen  „m ufs“, is t eben n ich t 
eingetroffen.

D urch  genaue M essungen is t in  e inem  F alle 
festgeste llt w orden, dafs d e r D ruck im  G enera to r 
und  im  G askanal sich aufsero rden tlich  w enig v e r
ä n d e rt;  d e r D ruck im  R ecupera to r is t aber in  
w eitaus den  m eisten  F ä llen  von dem  D ruck in  
den G asle itungen  n u r  w enig abhängig .

F o rtw äh ren d  m it dem  gleichen  Q uersch n itt im  
G enera to r zu a rb e iten , is t du rch au s ungenügend , 
m an m ufs v ie lm eh r fo rtw äh ren d  m it dem selben 
g le ichgearteten  Q uan tum  von B ren n m ateria l a rb e i
ten ; das habe ich  e rre ich t un d  dah er auch  der Erfolg.

B ezüglich  der R ö h ren recupera to ren  bem erke 
ich, dafs es p rinc ip ie ll ganz g leichgültig  is t, ob die 
A bgase oder d ie zu erw ärm enden  G ase durch  oder 
um  die R ohre s tre ich e n ; w as m an  zu w äh len  h a t, 
m ufs in  jedem  specicllen  F alle  besonders e n t
sch ieden  w erden.

R ecuperatoren  aus e ise rnen  oder stäh le rn en  
R öhren  sind  ja  seh r a lt ,  ab e r gerade weil un s 
deren  M ängel genau  b e k an n t sind, haben  w ir von 
v o rn h ere in  davon A bstand  genom m en.

•Hr. K lönne fü h r t n u n  im  W eite ren  die B ildung 
u n d  W irk u n g  d e r L ö th rohrflam m e als B ew eis dafü r 
a n , dafs die von m ir  vorgeschlagene O fenform  
(Fig. 3 in  m einem  V ortrage) n ic h t h a ltb a r sei. 
G erade die L ö th rohrflam m e g ieb t den  B ew eis fü r 
d ie R ich tigke it m einer A usführungen .

D ie heifseste S telle  der L ö th rohrflam m e is t in 
verhältn ifsm äfsig  grofser E n tfe rn u n g  vom  Z u 
sa m m e n tr it t von  Gas und  L uft, dasselbe zeig t der 
B u n sen b ren n er; also kann  n iem als u n m itte lb a r 
d a , wo L u ft und  Gas in  (w enn auch  noch so 
schw ach) geprefstem  Z ustande sich  tre f fe n , die 
höchste  T en jp era tu ren tw ick lu n g  s ta ttf in d e n , son
d e rn  im m er n u r  in  e in iger E n tfe rn u n g  vom  V er
e in ig u n g sp u n k t; auch  g eh ö rt zu je d e r  völligen und  
flo tten  V erb rennung  der nö th ige R aum . B eides 
w ird  durch  d ie  von m ir vorgeschlageno Form  an 
rich tig e r S telle  e rre ich t.

H och ach tu n g sv o ll!

A . B lezinger.

D u i s b u r g ,  den 9. Ju n i 1893.
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Bericht über in- und ausländische Patente.

Patentanmeldungen,
welche von dem  angegebenen T age  an w ä h r e n d  z w e i e r  

M o n a t e  zu r Einsichtnahm e fUr Jedermann im Ka ise rlichen  

Patentam t In B e rlin  ausliegen.

12. Juni 1893: Kl. 5, K 10 085'. E inrichtung zur 
Entw ässeruug dos Schw im m sandes beim Abteufen im 
schw im m enden Gebirge. Carl Kubuschok in Grenz
grund bei W ildschütz (O esterreich).

Kl. 19, F  5987. S lofsfanghülfseh iene; ■ 2. Zusatz 
zum Paten te  55 816. F irm a F ried laender & Josephson 
in Berlin.

Kl. 31, R 7977. R öhren-Stam pfm aschine. Julius 
R iem er in Düsseldorf.

Kl. 40, U 873. E lek trischer1 Schmelz- und Re- 
ductionsofen. R udolf Urbanitzky und  August Fellner 
in Linz.

Kl. 49, R 7677. R ohrg leisführung  für die Zieh- 
stem pel von R ohrziehvorrichtungen. Jam es R ohertson  
in B irm ingham , England.

Kl 49. Sch 8662. V orrichtung zum conisch Walzen 
von cylindrischen M elallstäben. P. Schräder in W itten
a. d. Ruhr.

15. Ju n i 1893: Kl 18, G 8121. V erfahren zum 
einseitigen H ärten  von Panzerplatten  u n ter Benutzung 
des u n ter Nr. 63 061 paten tirten  V erfah rens; Zusatz 
zur Paten tanm eldung  G 7988. Louis Grainbow in 
Rixdorf.

Kl. 40, C 4437. V erfahren für die e lektrolytische 
K upferabscheidung m it A nw endungschw ebenderS trom - 
leiter. R aim ondo C onedera in Massa m ariltim a bei 
Grosseto.

Kl. 49, H 12173. V erfahren zum Kühlen und 
H ärten  m ittels poröser Körper. E rnst H am m esfahr in 
Solingen-Foche.

Kl. 72, F 6726. P anzergranate  m it falschem  Kopf. 
Edw in M arshall Fox in New-York.

19. Ju n i 1893: Kl. 18, G 8211. V erfahren  zum 
einseitigen H ärten  von Panzerplatten  u n ter Benutzung 
des u n ter Nr. 63061 p a ten tirten  V erfahrens. Louis 
Gram bow in Rixdorf.

22. Jun i 1893: Kl. 19, P 5709. Eine Klemm 
vorrich tung  für eisernen O berbau m it b reitbasigen 
Schienen. R. P e ith n e r R itte r von L ichtenfels, in B rünn.

Kl. 31. A 3454. Z ahnräderform m asch ine. W ilhelm  
Abel in T rier.

Kl. 49, Sch 8816. V orrich tung  zur Bewegung des 
T isches an  Z iehpressen. L. Schüler in Göppingen, 
W ürttem berg.

Kl. 49, T  3624. V erfahren zum A usfültern  von 
M etallrohren m it anderen  M etallrohren. Franz Tho- 
metzek in Bonn.

Deutsche Reichspatente.

Kl. 19, Nr. 68138, vom 30. Septem ber 1892. 
M a x  H a r f f  i n  K ö l n .  Festliegende R öhren zu m  
Reinigen u n d  Besprengen der S tra fsen  m it W asser.

R ö h ren  w erden in oder au f die B ürgersteige 
gelegt oder an den H ausw änden befestig t und m it 
der W asserleitung verbunden, so dafs durch  zahlreiche 
kleine Oeffnungen der R öhren die S trafse besprengt 
w erden kann. Die R öhren  sind streckenw eise ab- 
sp errbar.

Kl. 19, N r. 68062 , vom 15. Decem ber 1891. 
E d u a r d  K ö p p s  i n  C a s s e l .  B a s W andern der 
Schienen verhütende Schienenbefestigung.

Die u n tere  F läche des Scliienenfufses wird m it 
R ippen versphen und g reift in en tsprechend  aus
gearbeitete  Rillen der U nterlage, so dafs eine Längen
verschiebung der Schiene n ich t e in treten  kann.

Kl. 10, Nr. 68 766, vom 28. Ju li 1892. F r a n z  
W e e r e n  in R i x d o r f  bei B e r l i n .  Herstellung  
von K oks un ter Verwendung von T o r f  oder B raunkohle.

R oher T o rf oder B raunkohle w erden zuerst der 
trocknen Destillation un terw orfen , dann die R ückstände 
gepulvert und backender S teinkohle beigem ischt, 
wonach diese Mischung verkokt wird.

Kl. 40, Nr. 68909, vom 18. N ovem ber 1890. 
A l u m i n i  u m  i n d u s t r i e  - A c t i e n g e s e l l s c h a f t  
in N e u h a u s e n  (Schweiz). D arstellung von A lu m in iu m  
durch elektrolytische Reduction von A lum in ium su lph id .

Das A lum inium sulphid wird in einem  m it Kohle 
ausgefü tterten  Kasten in C hlorkalium  und Chlor
natrium  gelöst und dann elektrolysirt, h ierbe i w erden 
w eder die K astenelektroden noch das K ohlefutter 
schädlich beeinflußt.

Kl. 5 ,  Nr. 6 8 7 6 0 , vom 10. Mai 1892. P e t e r  
K r a u s  i n  W i e n .  Verfahren und  Vorrichtungen  
zu m  'Tunnelbau in nicht felsigem  Boden u n ter gleich
zeitiger H erstellung einer bleibenden, den Gebirgsdruck  
aufnehm enden Betonauskleidung.

Beim V ortreiben des Schildes o durch  Lockern 
I des Gebirges verm itte lst des B ohrers b und durch 

H ereingew innen des gelockerten Gebirges wird durch

/IF  eß

R o h r c und einen nach aufsen offenen R ingkanal d 
B eton in den R aum  zwischen Gebirge und  Schild a 
gep refst, so dafs dieser B etonm antel v nach se iner 
E rh ärtu n g  die Auskleidung des T unnels bildet. Zum 
Feststam pfen des B etons sind im Schild F ederp la tten  e 
angeordnet, die durch Schnüre angezogen und, wenn 
diese losgelassen werden, von Federn  gegen den Beton 
geschnellt w erden. Das Schild a ist an  seinem  Um fange 
m it R ollenkränzen r  versehen.
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K l. 20 , N r. 68205 , vom 27. Septem ber 1892. 
Zusatz zu Nr. 65029. P e t e r  J o r i s s e n  i n D ü s s e l d o r f -  
G r a f e n  b e rg .  A ls Holdkegel (jebildete Seilm uffe  fü r  
Streckenförderungen.

Die als M itnehm er d ienende Muffe setzt sich aus 
zwei inein an d er schraubbaren  T heilen  zusam m en, 
deren Innenseiten  sich gegeneinander öffnende T rich ter 
bilden, w elche en tw eder Doppelkeile aufnehm en, um 
das Seil festzuklem m en, oder sich u n m itte lb a r gegen 
eine Um wicklung des Seiles legen.

K l. 10, Nr. 68015, vom 18. Decem ber 1891. 
A l f r e d  F u c h s  i n C h e m n i t z .  V erfahren  z u r  H er
stellung von Kohlenziegeln.

Das zu b rik e ttiren d e , in zerkleinertem  Zustande 
befindliche M aterial, S te inkoh le , U raunkohle, Holz
kohle, Koks, Erz, Grus a ller A rt u. dergl. w ird m it 
für sich — ohne  besondere E rhitzung —  brikettir- 
barein B raunkohlen- oder T orfm aterial, w elches mög
lichst fein vertheilt is t ,  gem ischt und dann das Ge
m enge in üb licher W eise zu Ziegeln geprefst.

K l. 7, Nr. 68041, vom 5. April 1892. D. E d w a r d s  
zu D y f f r i n - S l e e l  a n d  T i n  P l a t e  W o rk s ,  Mo r -  
r i s t o n  (W ales, England). V orrichtung an V erzinn- 
u. dergl. M aschinen z u r  E in fü h ru n g  der Bleche in 
das M etallbad.

Die packetw eise vor den M etallkessel auf eine 
geneigte F läche gelegten Bleche w erden verm ittelst 
eines an einem  Greifer befestigten Saugnapfes einzeln 
abgehoben und etw as gesefikt, w onach der Saugnapf 
sich ablöst und das betreffende Blech zwischen 
F ührungen  in das M etallbad fällt. D urch erstere w ir!  
dann das Blech verm itte lst eines besonderen  Arm es 
h indurchgeschoben , bis die W alzen es erfassen und 
aus dem  M etallbad herausbefördern . Im übrigen wird 
auf die um fangreiche P a ten tsch rift verwiesen.

K l. 1, N r. 6 8 2 7 0 , vom '3 .  Juli 1892. Firm a 
G e b r ü d e r  B o n t m y  in P a r i s .  Drehsetzm aschine.

Die T rübe wird durch  den T rich ter a auf den 
Boden des m it a ro tirenden  B ehälters b geführt, und 
von diesem  durch  die Oeffnungen c nach aufsen ge
schleudert. H ierbei stofsen die festen T heile der 
T rübe  gegen die W and d, wobei die schw eren Theile 
derselben zu Boden fallen, w ährend  die leichten  T heile 
von dem von un ten  nach oben steigenden W asser
strom  m itgenom m en und bei i abgeführt w erden. Die 
schw eren T heile w erden bei o v erm itte ls t einer Eim er
kette r  fo rtgebracht, w ährend das m ilgehobene W asser 
w ieder in den A pparat zurückfällt.

K l. 40, N r. 68014, vom 8. October 1891. E r n s t  
N o l t e  und  F r i t z  B e n n i n g h o v e n  i n  I s e r l o h n .
M uffelofen fü r  die Darstellung von Z in k  sowie fü r  
andere hüttenm ännische Operationen.

Ueber den G enerator o ist ein Gewölbe b ge
schlagen, in welchem  au f beiden Seiten in den MulTel- 
rauin m ündende Schlitze c angeordnet sind. In letztere 
s trö m t die bei c eingeführte V erbrennungsluft ein.

KI. 31, Nr. 6 8483 , vom 27. Juli 1892. W i l l i a m  
S p e i n s  S i m p s o n  i n  S u r r e y  (England). V orrichtung  
zu m  G iefsen in  lu ftverdünntem  Kaum.

Das P a ten t ist identisch  dem  britischen P aten t 
Nr. 13 298 vom Jah re  1892 (vergl. „Stahl und E isen“ 
1892, S. 1061).

Kl. 18, Nr. 6 8 265 , vom 10. Mai 1892. E m i l e  
B o n e h i l l  in H o u r p e s  s. S a m b r e  (Belgien). 
Buddelofenanlage zum  Verarbeiten von dem Hochofen  
entnommenem flüssigen Roheisen un ter B enu tzung  von 
Hochofengas als Brennm ateria l.

Das R oheisen wird aus dem Hochofen in  einen 
langgestreckten Sam m elherd o abgestochen, zu dessen 
beiden Seiten die Puddelöfen b d e rart angeordnet 
sind, dafs in dieselben aus dem Sam m elherd  o nach 
B edarf R oheisen abgestochen werden kann. U nter 
dem  Sam m elherd a liegen zwei W ärm espeicher i, die 
abw echselnd durch die Abgase de r Puddelöfen h ge
heizt und zur V orw ärm ung des W indes benutzt werden, 
Der W ind geh t dem nach durch  einen der W ärm e
speicher i, e rh itzt sich in diesem  und trifft dann bei o 
m it den Hochofengasen zusam m en. Die Flam m en 
gehen dann durch säm m tliche Puddelöfen 6, von do rt 
in den Sam m elraum  a  und sodann durch  den anderen  
W ärm espeicher i  zur Esse.
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KL 40, N r. 0 8 732 , vom 13. Ju li 1892. N i c o l a s  
L d b e d e f f  i n  P e t e r s b u r g .  V erfahren z u r  Z er
legung oxgdischer oder anderer M etallverbindungen.

Die Schmelze der oxy- 
dischen M aterialien wird 
m it Kohlenstoff bedeckt 
und w erden dann verm it
telst eines in die Schmelze 
ein tauchenden  R ohres aus 
dieser die eingeschlosse
nen Gase abgesaugt. In 
folgedessen d iffundirt das 
von dem  Kohlenstoff e n t
wickelte Kohlenoxyd in 
die Schm elze hinein und 

reducirt die Oxyde zu M etallen. Bei dem skizzirlen 
Ofen findet das Absaugen der Gase durch  den Kanal a 
sta tt, w ährend  b die K ohlenstoffschicht und d  die 
Schm elze bedeuten.

K l. 1 , N r. 07772 , vom 21. Jan u a r 1892. S c h ü c h 
t e r m a n n  & K r e m e r  i n  D o r t m u n d .  Schw ing
rutsche m it Siebboden und d arun ter liegender voller 
Sohle, besonders zu m  Verladen von Kohle.

Die Schw ingrutsche besitzt oben einen Siebhoden a 
und d a ru n te r einen vollen Boden b. Infolgedessen 
fällt von der aufgestürzten Förderkohle  die Feinkohle

durch a au f b, so  dafs Fein- und  Stückkohle von
e in ander ge tren n t zum T ran sp o rtb an d  c gelangen. 
Auf dieses fällt dann zuerst die Feinkohle  und da rau f 
die S tückkohle , so dafs aus letzterer die Berge auf 
dem W ege zum E isenbahnw agen bequem  ausgelesen 
w erden können.

Patente der Ver. Staaten Amerikas.

welche die Abgase stre ichen , w ährend die V erbrennungs
luft die R ohre  a um spült. Die L uft tr it t  von aufsen 
u n ter den H erd des Ofens in diesen e in , küh lt den 
Herd und gelangt dann u n ter die H eizrohre o, wonach 
sie bei o in den Ofen und m it dem bei r  eingeführten  
Gas Zusam m entritt. Die Abgase nehm en ih ren  W eg 
durch die R ohre  a h indurch  zur Esse.

N r. 483930. E d w a r d  P. M a t h e w s o n  in 
P u e b l o  (Colo.). Ofenabstich.

In die Ofenwand ist eine gekühlte  W inkelplatte  a 
m it einem  H aupt- und einem  N dbenabslich eingebaut, 
w ährend für den Abflufs der Schlacke eine m it Oeffnung 
versehene P la tte  b angeordnet ist.

N r. 482303 . P e t e r  Ke i l  j r .  in P h i l a d e l p h i a .  
Ofen m it W ärm espeicher.

Der W ärm espeicher b esteh t aus im un teren  Theile 
des Ofens angeordneten  feuerfesten R ohren  a, durch

N r. 484181 . J o h n  H. D a r b y  in B r y m b o  (Eng
land). B asischer liegenerativofen.

Um eine gröfsere 
H altbarkeit des Ofens 
h e rbeizu führen , ist 
zw ischen den sau 
ren W andungen des
selben und der äufse- 
ren  eisernen A rm atur 
eine Schicht c aus 
neu tra lem  M aterial 
a n g eo rd n e t, die die 

A rm atu r schützt, 
wenn die sauren  
W ände fortgefressen 
sind.
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S t a t i s t i s c h e s .

Statistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.*
M onat M ai 1893.

G r u p p e n - B e z i r k .
W erke. P ro d u c tio n .

T o n n e n .

P i u b l e l  -  

R o h e i s e n  

u n d  

S p i e g e l -  

e l s e n .

N ordw estliche G r u p p e ........................
(W estfalen , R hein l., ohne  Saarbezirk.)
Ostdeutsche G r u p p e ..............................

(Schlesien.)
M itteldeutsche G r u p p e ........................

(Sachsen, T hüringen .)
N orddeutsche G ru p p e .............................
(P rov. Sachsen, B randenb ., H annover.)
Süddeutsche G r u p p e ..............................

(B ayern , W ü rttem b erg , Luxem burg, 
H essen, N assau, Elsafs.) 

Südw estdeutsche G ruppe  . . . .  
(Saarbezirk , L o th ringen .)

38

14

1

1

7

7

64 654 

29 285 

1 229 

10 

16 969

21 742

P u d d e l-R obeisen  Sum m a .
(im April 1893 

(im Mai 1892

68
65
68

133 889 
135 506) 
165 706)

B e s s e m e r -

N ordw estliche G r u p p e ........................
Ostdeutsche G r u p p e .............................
M itteldeutsche G r u p p e ........................
Süddeutsche G r u p p e .............................

6
1
1
1

22 776 
1400

1350
R o h e i s e n . B essem er-R o h e isen  Sum m a .

(im April 1893 
(im Mai 1892

9
8
9

25 526
26 096)
27 213)

T h o m a s -
R o h e i s e n .

N ordw estliche G ruppe  . . . . .
Ostdeutsche G r u p p e ..............................
N orddeutsche G r u p p e .............................
Süddeutsche G r u p p e ..............................
Südw estdeutsche G ruppe  , . . .

12
2
1
7
9

75 665 
8 044 

11 371 
30 626 
66 676

h
T hom as-R oheisen  Sum m a .

(im April 1893 
(im Mai 1892

31
34
31

192 382 
182 257) 
168 080)

G r i e f t e e r e i -
R o h e i s e n

und
G u f s w n a r e n  

I .  S c h m e lz u n g .

N ordw estliche G r u p p e ........................
Ostdeutsche G r u p p e ..............................
M itteldeutsche G r u p p e ........................
N orddeutsche G r u p p e ........................
Süddeutsche G r u p p e ..............................
Südw estdeutsche G ruppe  . . . .

10
7
1
2
7
4

19 933 
2 567 

807 
2 575 

15 671 
9 524

G iefsere i-R o h eisen  Sum m a .
(im April 1893 

(im Mai 1892

31
33
34

51 077 
49 506) 
47 897)

Z u s a m m e n s t e l l u n g .
P u d d e l-R o h e ise n  und  S p iegeleisen .
B e s s e m e r - R o h e is e n ........................
T h o m as - R o h e i s e n .............................
G ie f s e r e i - R o h e i s e n .............................

133 889 
25 526 

192 382 
51 077

P roduction  irn Mai- 1893 ...............................................
P roduction  im  M a i 1892 ...............................................
P roduction  im  A p r il  1893 ...............................................
Production vom 1. J a n u a r  bis 31. M ai 1893 .  . 
Production vom 1. J a n u a r  bis 31. M ai 1892 . .

402 874 
408 896 
393 365

1 931 121
2 006 436

* Die L uxem burger P ro d u c tio n  der „R othen E rde bei A ach en “ ist au f W unsch de r D irection vom 
Mai ab der „N ordw estlichen G ruppe“ zugerechnet w orden.

X IlI.i. 4
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Chinas Eisenhandel 1892.

W ie aus der am tlichen S tatistik  C hinas h e rv o r
geht, ist die G esam m teinfuhr im Jah re  1892 m it 
135 Mill. H aikwan T aels (zu 4,44 J l  gerechnet) gegen 
1891 um reich lich  eine Million gestiegen. Die E in
fuhr von M etallen ha tte  einen W erth  von 7,1 Mill. 
HkTls. gegen 7,3 Mill. im V orjahr, und über Eisen- 
w aaren  g ieb t folgende T abelle  genauere A uskunft:

E i n f u h r  i n  C h i n a  ü b e r  a l l e  H ä f e n .

E isenw aaren.
18

too
Piculs

91
100

H kTls.

18
100

P iculs

32
100

H kTls.

Nageleisen ................... 4536 8588 3004 5645
S ta n g e n e is e n .................. 1986 4121 1338 2986
B a n d e is e n ....................... 185 456 122 247
P la tten  und Bleche . . 688 2105 443 1315
D r a h t ................................. 633 2514 673 2610
R oheisen und Ballasl-

blöcke ........................ 642 649 971 1120
Altes E i s e n ................... 8590 10721 7043 8317
Stahl ................................. 572 2091 534 1747
M aschinerieen . . . . — 9005 — 5934
Eisen, n ich t besonders

genann t ........................ — 2671 — 3402
N ähnadeln , M illionen S tü ck 3214 4049 3044 3643

In den m eisten  Positionen  zeigt sich eine A b
nahm e gegen 1891. Die U rsache dieser A bnahm e 
dürfte m an zum eist in der anh alten d en  E ntw erthung  
des S ilbers zu suchen haben , welche den Im porteuren  
aus den L ändern  m it G oldw ährung s ta tt Gewinn in 
vielen Fällen Verluste gebrach t hat. Dazu m achte 
das seh r bedeutende Fallen der F rach ten  die Lage 
des M arktes zu einer in hohem  Grade schw ankenden 
und unsicheren. Und endlich w aren die Z ufuhren 
im Ja h re  1891, nam entlich  in Nageleisen und  B ruch
eisen, ganz besonders grofs gewesen. Jedenfalls darf 
m an aus dem  ungünstigen Ergebnifs des Jah res 1892 
n ich t au f eine A bnahm e des Bedarfs schliefsen. Das 
verb ie te t zunächst die allgem eine B eobachtung, dafs 
europäische G ebrauchsartikel im m er m ehr Eingang 
finden. E in concretes Beispiel h ierfü r g iebt eine Mit
theilung in „T he C ham ber of Com m erce Jo u rn a l“ 
vom F ebruar, w onach die V erwendung verzinkter 
Bleche zu Bedachungen n ich t blofs bei S laatsbau ten  
(vgl. Seite 220 ds. Bds.), sondern  auch bei P riv a t
häusern  m eh r und m eh r stattfindet. Sodann zeigt die 
H andelsstatistik  Shanghais für 1892, dafs m an in vielen 
Fällen  gezwungen gewesen ist, m angels h inreichender 
Z ufuhren die Lagerbestände über G ebühr zu Hülfe 
zu nehm en. Denn wenn m an den Im port in Shanghai 
vergleicht m it dem R eexport, w orun ter die Zollbehörde 
die V ertheilung von in Shanghai im portirten  W aaren 
über die anderen  chinesischen Häfen verm itte lstg röfserer 
Schiffe „europäischer B a u a rt“ versteh t, so zeigt sich, 
dafs d ieser R eexport .vielfach fast ebenso grofs, in 
m eh re ren  Fällen sogar g röfser gewesen ist, als die 
E infuhr, so dafs unzweifelhaft, besonders u n ter Hin- 
znrechnung des V erbrauches in Shanghai se lbst und 
in dem H interlande, die V orräthe in Shanghai sehr 
abgenom m en haben m üssen. So w urden in Shpnghai 
1892 in 100 P icu ls: eingeführt S tahl 211, ausgeführt 
222; und in g leicher A nordnung: Schneideisen 2039 
und  2039, E isendrah t 532 und  512, Hufeisen 1445 und 
1388, K abeldraht 110 und 110, Schraubenbolzen 147 
und 137, R adreifen  506 und 395, K esselbleche 227 
und 186, K esselröhren 117 und 143, a ltes Eisen 49 
und 275. 100 Piculs sind gleich 6045,3 kg.

Die deutsche A usfuhr nach C hina in Eisen und 
E isenw aaren ha lle  1891 einen W erth  von etw a 12,5 Mill.

Mark. W ie aus unse rer T abelle : D eutschlands Aus
fuhr von Eisen und  E isenw aaren 1891 und 1892 in 
Nr. 4 ersichtlich  ist, w ar die E infuhr aus D eu tsch 
land  1892 n iedriger in B rucheisen und  A bfällen 
(3493 t gegen 4889 l), in schm iedbarem  Eisen, in S täben  
u .s. w. (5 6 7 6 1 gegen8859t), in geschm iedeten, gewalzten 
R öhren  (38 l gegen 407 t), in N ähnadeln (420 t  gegen 
569 t), in  Locom otiven und Locom obilen (15 t gegen 
113 t); sie w ar hingegen höher in faqonnirtem  E isen
d rah t (2117 t gegen 1989 t), in  abgeschlifienen D rah t
stiften (1551 t gegen 1137 l) und in feinen G ufswaaren 
und feinen W aaren aus schm iedbarem  Eisen (484 t 
gegen 372 t). In der E infuhr aus D eutschland spiegelt 
sich also die A bnahm e der G esam m teinfuhr w ieder, 
besonders in den gangbarsten  Sorten, wie Nageleisen, 
Stabeisen, B rucheisen. Um so bem erkensw erther ist 
es, dafs gleichw ohl in einigen A rtikeln der deutsche 
Absatz zugenom m en hat. B esonders w erden neuer 
E isendrah t, E isennägel und Stahl in S täben zum 
gröfseren T heil aus D eutschland e ingeführt, m eist über 
Belgien und durch  V erm ittlung englischer C om m issions
häuser. Als Grund, w eshalb ein d irecter Bezug von 
den Fabrican ten  in D eutschland in  der Regel n icht 
stattfindet, w ird, wie der deutsche Consul in Shanghai 
schreib t, angeführt, „dafs der deutsche F abrican t zu 
ängstlich sei und  in der B ehandlung teleg raph ischer 
Anfragen und A ufträge der erfo rderlichen  S icherhe it 
en tbehre, auch m it dem überseeischen Geschäft im 
allgem einen, was das F inanziren, die F rach ten  und 
die V ersicherung anbelange, n ich t genügend bekannt 
se i“. Ob’s wirklich so schlim m  ist, m ufs dah ingestellt 
bleiben. Der deutsche G eschäftsm ann rü h r t  sich jed e n 
falls tüch tig ; der beste Beweis dafür ist, dafs die Aus
fuhr D eutschlands nach C hina von 7 Mill. Mark 1880 
au f 33 Mill. Mark 1891 gestiegen ist, und dafs, wie 
derselbe Consul sc h re ib t: „das Geschäft, auch sow eit 
es sich um Verschiffungen aus b ritischen  Häfen hand elt, 
zum gröfseren T heil in den H änden h ier ansässiger 
deu tscher Firm en lieg t“ . Der w ahre G rund dafür, 
dafs das Geschäft durch englische C om m issionshäuser 
geht, w ird zum eist in der besseren d irecten  V erbindung 
Englands m it C hina liegen.

B eachtensw erth  für den Absatz von N ähnadeln 
und bezeichnend für die scharfe C oncurrenz auf dem 
chinesischen Markt sind folgende A ngaben. Vor Jah ren  
b eh errsch te  die a lte  O rig inalnadel von „ K irb y B ro s“ , 
G rofsbritannien, den Markt, welche je nach A ssortim ent 
m it 165 bis 180 HkTls. die Kiste von 100000 Stück 
verkauft w urde. Diese Nadel w ard verdrängt, als 
es gelang, in Deutschland eine für China vollständig 
genügende Nadel herzustellen für 40 HkTls. In den 
letzten Jah ren  w urden aber dann infolge der steten  
U nterbietungen der chinesischen Käufer und der B ereit
willigkeit der F irm en und Fabrican ten , h ie rau f e in 
zugehen, Nadeln e ingeführt, welche zu 18 HkTls. v e r
käuflich sind und auch viel gekauft w erden, obw ohl 
das F abricat selbstverständlich  seh r schlecht is t und 
le ich t rostet, w oraus fü r  den F abrican ten  fortw ährend  
R eclam alionen erw achsen.

Diese scharfe C oncurrenz zeigt sich jedoch auf 
a llen  Gebieten, und die chinesische R egierung und 
ih re  O rgane wissen ih ren  V ortheil daraus zu ziehen. 
Für die nordchinesische E isenbahn liefert F rankreich  
eine A nzahl von eisernen B rücken, D eutschland die 
Schienen; die ausgedehnten  A rsenale und industrie llen  
A nlagen, die der Vicekönig de r Provinzen H unan und  
Hupeh anlegen läfst, e rhalten  M aschinen und anderes 
M aterial aus D eutschland und Belgien. Die für Nanking 
bestellten  Kreuzer und Torpedoschiffe w erden in Eng
land  gebaut, w ährend  die für die B aggerarbeiten
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nölhigen M aschinen H olland besorgt. K rupp und 
Gruson liefern die Geschütze, w ährend  w ieder England 
für die in China zu fabricirenden G ewehre die M aschinen 
geliefert hat. Und sp  weiter.

Nun,  wo viel gestritten  wird, m ufs auch  viel zu 
holen sein. Und kaum  ein zweites L and dürfte  eine 
so hoffnungsvolle Zukunft aufweisen wie China m it

seinen 400 Mill. M enschen, u n ter denen langsam  zwar 
aber stetig  das B edürfnifs nach den Erzeugnissen 
europäischer Industrie  wächst. 1864 h a tte  die E in
fu h r erst einen W erth  von knapp 44 Mill. HkTls., 
1892 einen solchen von 135 Mill. HkTls. Das sind, 
u n ter Berücksichtigung des niedrigen Silbercurses, rund 
600 Mill. Mark. M. B .

Berichte über Versammlungen verwandter Vereine.

Bergischer Fabricanten-Verein.

Am 15. v. Mts. h ielt Hr. Geb. B ergrath  Dr. W e d d i n g  
einen V ortrag über den

Ein fl uh  des Kohlenstoffs auf die physikalischen  
und mechanischen Eigenschaften des E isens, be

sonders des Stahles für W erkzeuge,
dem wir die folgenden Einzelheiten en tn eh m en :

D er R ed n er en tro llte  zunächst in gem einverständ
licher Sprache ein in teressan tes Bild von dem im 
allgem einen als einfach geltenden Artikel „E isen“, 
bezw. „S tah l“. Als E inleitung wies R edner darau f 
h i n , dafs W issenschaft und Praxis ste ts Hand in 
Hand geben m ü ß ten .

Die allgem einen technischen  E igenschaften des 
Eisens an und für sich se ien , weil leich t e rkennbar, 
den P rak tikern  längst b e k an n t, m an habe  sie durch 
A usprobiren kennen gelernt. W arum  ab er dieses und 
jenes Eisen voneinander abw eichende Eigenschaften 
bei ih re r  V erw endung für die verschiedensten  Zwecke 
zeige, das festzustellen sei die Aufgabe der nach  den 
Ursachen der E rscheinungen forschenden W issenschaft, 
die denn auch schon h in te r m anches, dem P rak tiker 
verschlossenes G eheitnn iß  gekom m en sei. Die ver
schiedenen E igenschaften des E isens r ü h r e n , sagte 
R edner, von den verschiedenen frem den, in ihm  en t
haltenen  Stoffen her. Chem isch reines Eisen ist 
schw er h e rste llb a r, es w ü rd e , weil zu w eich , auch 
n ich t technisch  verw endbar sein. E rst seine Neben- 
bestand theile  verleihen ihm  neben  se iner D ehnbarkeit 
die für die verschiedensten  Zwecke unbed ing t e r
forderlichen anderen E ig en sch aften : Härte, Festigkeit 
und Elasticität. H auptsächlich  sp ie lt der K ohlenstoff 
im Eisen eine höchst w ichtige Rolle. Dieser ist in 
dem selben aber n ich t in einer A rt vo rhanden , sondern  
in vier versch iedenen , näm lich als G rap h it, T em per
kohle, Carbid- und H ärtekohle.

Im  flüssigen Z ustande des E isens sind alle frem den 
B estandtheile  desselben gleichm äfsig vertheilt, du rch 
e inander gem isch t; erkalte t indessen die Masse, so 
scheiden sich die E inzelbestandtheile , hauptsächlich  
die vier K ohlenarten , in selbständige G ruppen, m eistens 
in k rysta llin ischer Form , ab.

ln  der W issenschaft sind zwei Klassificationen 
des E isens in G eb rau ch , näm lich die von den E isen
hü tten leu ten  D eutschlands und einiger N achbarländer 
e ingeführte , die sogenannte „germ anische“, und die 
von F rankreich , England und N ordam erika angenom 
m ene, die „rom anische“.

Der germ anischen  E in theilung  g eb ü h rt, wie aus 
einem Vergleich beider leicht h e rv o rg eh t, unbedingt 
der Vorzug vor der rom anischen. W as der E ngländer 
in se iner Klassification „stee l“ n e n n t, das ist n icht 
im m er „ S tah l“ in unserem  Sinne.

Die verschiedenen E intheilungen des Eisens be
ruhen  vorwiegend auf dem verschiedenen G ehalt an 
Kohlenstoff. R oheisen en th ä lt etw a 2 bis 5 % Kohlen

stoff, is t leicht schm elzbar, ab er n ich t schm iedbar. 
Man ha t graups und weifses R oheisen. K ühlt m an 
R oheisen nach dem Schm elzen langsam  ab, so scheidet 
sich  der in ihm  en thaltene K ohlenstoff als G raphit 
ab, er ist dann  m it dem Eisen n ich t m ehr chem isch 
v e rb u n d en , sondern  n u r noch m ech an isch , erschein t 
zum T heil in Schuppenform  au f der Oberfläche des 
Eisens und giebt dem selben ein graues Aussehen.

W ird geschm olzenes R oheisen indessen schnell 
ab g ek ü h lt, so bleibt der K ohlenstoff m it der Eisen
m asse in  chem ischer V erb indung , das R oheisen ba t 
dann eine g leichm äßige, hellere Farbe. W eifses R o h 
eisen von w eniger als etw a 2,3 % K ohlenstoff nim m t 
indessen  beim  langsam en A bkühlen keine graue F är 
bung an . Das R oheisen en th ä lt neben dem Kohlen
stoff auch noch m eh r oder w eniger kleine Bei
m engungen a n d e re r , aus dem Erze h e rrü h ren d er, 
frem der Stoffe. E inige dieser Stoffe findet m an auch 
n o c h , wenn auch oft nu r in ganz geringer Menge, 
sp ä ter im Schm iedeisen und  Stahl vor, jedoch sollen 
dieselben n ich t alle einen schäd lichen  Elnflufs aus
üben, im Gegentheil, ein gewisser G ehalt an Mangan 
soll dem  Schm iedeisen eine seh r grofse Zähigkeit 
und dem  Stahl eine grofse H ärle verleihen.

Schm iedeisen e n th ä lt 0,05 bis 0,5 % Kohlenstoff 
und ist n ich t h ä rtb a r. Da aber m it 0,6 % K ohlen
stoffgehalt das Eisen die N atur des Stahles annim m t, 
also h ä rtb a r w ird, und für viele Zwecke auch genügend 
h ä rtb a r, so ist die genaue Grenze zwischen Schm ied
eisen und Stahl n ich t bestim m t festzusetzen; m an  ist 
oft im Zw eifel, ob m an ein bestim m tes Stück noch 
zum Eisen oder schon zum S tah l rechnen  soll. -— Mit 
U nrecht w erden aber oft P roducte  als F lufsstahl b e 
zeichnet, die h insichtlich  ihres K ohlenstoffgehalts in 
die Kategorie des F lufs-(Schm ied-)eisens zu zählen 
sind. Man bestim m t in der Regel für h ä rtb a ren  S tahl 
einen Kohlenstoffgehalt von 0,5 bis 1,75 %. Die 
gröfste H ärtbarke it e rre ich t der reine K ohlenstahl bei 
2 % K ohlenstoffgehalt, d a rü b er h in au s d a rf n ich t ge
gangen w e rd e n , weil der S tahl dann zu spröde sich 
der N atur des R oheisens nähern  w ürde.

Zwischen dem für h ä rtb a ren  S tah l nothw endigen 
M indestgehalte an  Kohlenstoff von 0,06 % und dem 
h ierfür fesTgesetzten H öchstgehalte  von 1,75 % (aus
nahm sw eise 2 % als alleräufserste  Grenze) ist ein 
grofser Spielraum  v o rh a n d e n , innerha lb  dessen sich 
eine Menge A bstufungen im K ohlenstoffgehalte b e 
wegen können , je nach  E rfordern ils de r gröfseren 
oder geringeren H ärtbarkeit eines S tahles fü r einen 
bestim m ten Zweck. B ekanntlich eignet sich fü r einen 
Zweck ein kohlenstoffreicher, für einen anderen  Zweck 
ein kohlenstoffarm er S tah l am  besten, es kom m t h ier 
au f den H ärtegrad  an, den ein bestim m tes W erkzeug 
u. s. w. erlangen mufs.

Mit welchem  K ohlenstoffgehalt ein S tah l für einen 
bestim m ten Zweck geeignet is t ,  geben die S tahlliefe
ran ten  in der Regel a n ,  und sind bei genauer Be
ach tung  dieser V orschriften Mifserfolge leich t zu 
verm eiden.
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Die guten  E igenschaften eines S tahles hängen, 
wie schon gesag t, n ich t allein von seinem  Kohlen- 
stoffgehalte , so ndern  auch von der A bw esenheit a n 
derer frem der Beim engungen wesentlich ab. Das Ideal 
eines für W erkzeuge u. s. w. am  besten geeigneten 
Stahles ist unstre itig  der re ine  K oh lenstah l, also ein 
M aterial, bestehend  aus m öglichst reinem  Eisen- und 
Kohlenstoff.

In  dem im Tiegel nach H untsm ans M ethode ge
schm olzenen S tahle, dem sogenannten  Gufsstahl, oder, 
besser gesagt: T iegelgufsstahl, haben w ir ein M aterial, 
welches ein durch und durch gleichm äfsiges Gefüge 
ha t, und w elches m it einem  vorher genau bestim m ten 
Kohlenstoffgehalte erzeugt w erden kann . Die Bezeich
nung  .G u fss tah l“ (cast steel), die diesem  S tahle vom 
E rfinder seiner Zeit gegeben w urde, zur U nterscheidung 
von anderem , nu r durch Schm ieden erzeugtem  Stahle, 
g ebührt ihm  auch heu te  noch m it vollem  Hechte, und 
alle nach anderen  M ethoden erzeugten S tahle sollten 
ih re  besonderen , -unterscheidenden Bezeichnungen 
tragen. Die E ng länder und Franzosen öffnen m it 
ih rer unklaren  Klassification der zufälligen und be
absichtig ten  Irrth u m serreg u n g  thatsäch lich  T h ü r und 
T hor.

R edner e rö rte rte  in eingehender W eise den Ein- 
flufs der frem den B estandtheile  im Eisen hei Erzeugung

100 0 100 200 300 4Q0 5Q0m

gleichsam  von der N atur vorbereite ten  Erze w aren 
e s , welche in der frühesten  Zeit abgehaut wurden, 
w ährend  m an die unverw itterten  Spathe n ich t als 
b rau ch b ar erkannte. S pä ter w urden die letzteren 
ebenfalls gew onnen und der V erw ilterungsprocefs 
durch sorgfältige R östung ersetzt. Die E isenspathe 
des Erzberges gehören  zu den reinsten des ganzen 
Erzzuges und ist n u r m anchm al ein T heil des Eisen
oxyduls durch  etw as M anganoxydul, ja  selbst durch 
Kalk- und T alkerde vertre ten . N im m t die Menge 
dieser B estandtheile  z u , so gehen die S iderite in 
A nkerite (Roh wände) über, die oft bedeutende Zw ischen
m ittel in den Erzlagern bilden und welche infolge 
des geringen E isengehalts n ich t m eh r v erarbe ite t 
w erden können. Der G ehalt an K ieselsäure ist so 
gering, dafs die Erze, an  und für sich verschm olzen, 
keines kalk-, wohl aber eines sauerw irkenden Schicfer- 
zuschlags bedürfen

Seil wann das Erz des steirischen Erzberges ab- 
- gebau t w ird, läfst sich n ich t genau feslstellen. W ahr

scheinlich ab er fanden die R öm er den B ergbau schon 
vor. Nach dem Z usam m enbruch der R öm erherrschaft 
im Jah re  487 n. Chr. d rängten  sich in rasch er Auf
einanderfolge die Rugier, H eruler u. a. Völkerstäm m e, 
denen endlich die G othen, H unnen, Slaven und F ranken  
folgten.

LOreiMnjailaseJ

H a u p t - E r z l a g e r ^  

iedemann Stollen

H itta u  der Station  Eisenerz
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der verschiedenen Sorten nach den verschiedenen ( 
M ethoden und verw ies a lsdann  au f eine im Saale 
angehängte  Anzahl A bbildungen, w elche die Mikro- 
stru c tu r des Eisens bezw. Stahles zeigten.

Oesterreichischer 
Ingenieur- und Architekten-Verein.

In de r V ollversam m lung am 18. März d. J. sp rach  
O herbergrath  K u p e l w i e s e r  über die

Entwicklung lind Bedeutung des steierm ärkischen  
Erzberges.

Der ste ierm ärk ische Erzberg (1537 m ), zwischen 
Eisenerz und V ordernberg  gelegen, gehört dem grofsen 
Grauwackenzug an, der von Ost nach W est die ganzen 
A lpenländer durchzieh t und in seinen H angendpartieen 
eine R eihe von E isenerzablagerungen e n th ä lt,  deren 
m ächtigste der Erzberg bildet. Das H auptlager hat 
eine M ächtigkeit von etw a 150 m und eine Höhe von 
650 m. Die Erze sind der H auptsache nach  Siderite 
(Spatheisensteine), w elche am A usgehenden der L ager
stä tten  oder in S p a lten , durch  w elche T agw ässer 
e ind rin g en , durch  V erw itterung in L im onite (B raun
eisensteine) übergeführt erscheinen. Diese letzteren

Die ä lteste  sichere N achricht 9tam m t aus dem 
Jah re  1491 und besagt, dafs das E isenerzer Bergwerk 
im Jab re  712 .e rfu n d e n “ und se ither ohne  Mangel 
und Abgang bearbe ite t w urde. A uf die in teressan ten  
h istorischen D a te n , die der V ortragende im Verfolg 
gab, können w ir h ier n ich t eingehen, w ir wollen nur 
e rw ähnen  , dafs im Jah re  1848 auf dem  Erzberg nur 
80 634 t  Erz gew onnen w u rd e n , w ährend  40 Jah re  
später rund 500 000 t gew onnen w urden. Im  Jah re  
1891 stieg die P roduction  sogar au f 709 614 t ,  es 
sind dies n ich t weniger als 57,6 % von säm m tlichen in 
der österreichischen R eichshälfte geförderten Eisenerzen.

Leider gesta tte t es der R aum  n ich t, in eingehender 
W eise der vom V erfasser gegebenen h istorischen E n t
wicklung- der Abbau- und F örderungsm ethoden  zu 
folgen.

Zur E rklärung der beigegebenen Profilskizze wollen 
wir n u r Folgendes e rw ä h n e n : Wie aus der Figur
ersichtlich, w erden heu te  43 Etagen in den T agbauten  
b e trieb en , von w elchen 26 auf den u n teren  und 17 
auf den oberen Theil entfallen. Bei der H öhe der 
Baue über die T halsoh le  spielten die Förderkosten  
eine bedeutende Rolle. Seit 1810 w urde das von 
D irector S i e b  o l d  in V orschlag gebrach te  F ö rd er
system angew endet, welches darin  bestand, dafs m an 
die Erze durch  Schächte und Stollen fö rd e rte , wie 
dies im Profil in punk tirten  Linien ersichtlich gem acht 
ist. ln den Schächten  w aren L utten m it Füllbänken 
und au f den Sohlen  der Stollen E isenbahnen  zum
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T ransport der Erze. Durch 6 Schächte und en t
sprechende Stollen w urde eine G esam m thöhe von 
350 m und eine horizontale E n tfernung  von etwa 
950 m eingebracht. W enn diese E inrichtungen trotz 
vieler U ebelstände zur Noth auch genügten, seihst im 
Jah re  1880 noch 250 000 t Erz herabzuliefern, so 
entsprach sie den m odernen A nforderungen keineswegs. 
Viel schw ieriger gestalteten  sich die Förderungs
verhältnisse au f dem oberen Theil des Erzberges, 
w elcher die H ochöfen in V ordernberg  m it Erz zu 
versehen hatte .

Nicht die Gröfse der P roduction  allein ist es, 
welche B erücksichtigung v e rd ien t, auch die Q ual¡1 ä t 
der Erze m ufs besonders hervorgehoben  werden.

Bezüglich der Entw icklung des H üttenbetriebes 
lü h rt der R edner a n ,  dafs zu Ende des 10 oder zu 
Anfang des 11. Jah rh u n d erts  der Stückofenhetrieb 
h ier die directe E isenerzeugung in F eu e rn , die bei 
einer Tagesproduction  von 300 bis 400 kg einen 
B rennstoffaufw and von 3,6 bis 4 cbm Holzkohle für 
100 kg schm iedbares Eisen erforderten , verdrängte.

Der S tückofenhetrieb w ar in V ordernberg  bis 
zum Jah re  1762, in Eisenerz bis zum Jah re  1769 in 
Anwendung. Die Oefen w aren 3,5 bis 4 m hoch, 
h a tten  einen R aum inhalt von 1,7 bis 2 cbm und 
lieferten in 24 S tunden 500 bis 2000 kg von Stücken, 
M assen, aufserdem  etw as G raglach und W ascheisen 
aus den Schlacken. Nur die M assen , w elche beim 
Ofen etw as abgeschm iedet w u rd e n , w aren  schm ied
bares E isen. G raglach und W aschw erk w aren ein 
dem R oheisen nahestehendes Eisen, welches aus dem 
Ofen abflofs.

Der Uebergang zur R oheisenerzeugung in Hoch
öfen erfolgte in diesem Productionsgebiete viel später 
als beispielsweise in K ärnten, wo schon im Ja h re  
1580 Flossen (d. h. Roheisen) als H andelseisen erzeugt 
und verkauft w urden.

Die ersten  Versuche, R oheisen  an sta tt Massen zu 
e rzeugen, w urden im Eisenerz allerd ings schon im 
Jah re  1650 in einen 5 m h ohen  H ochofen du rch 
geführt, füh rten  aber zu keinem  ökonom isch günsligen 
Ergebnifs, weil die H am m erw erke nu r daran  gew öhnt 
w a re n , H albm assen abzuheizen und abzuschm ieden 
und das Roheisen noch n ich t zu verfrischen wufsten. 
E rst als die H am m ergew erken e insehen lern ten , dafs 
das aus Graglach und W aschw erk und endlich aus 
Flossen erzeugte Eisen von besserer Q ualität und 
billiger erzeugt w erden k a n n , suchten  sie andere  
Processe, H erdfrischprocesse, in A nw endung zu bringen, 
und erst nachdem  sie ih re  Feuer entsprechend ge
än d ert h a lte n , passende Frischprocesse  ausgebildet 
w aren , konnte  der Stückofenprocefs durch  den Hoch- 
ofenprocefs ersetzt w erden.

An die Stelle der etw a 3 bis 4 m hohen  S tück
öfen m it einer jäh rlich en  Erzeugung von 300 bis 500 t 
tra ten  H ochöfen von 7 bis 8 m Höhe, 7 bis 8 cbm 
In h a lt und einer Jahresproduction  von 700 bis höch
stens 1000 t. Derartige Oefen blieben vom Jah re  1762 
bis annäherungsw eise  zum Jah re  1850 in A nw endung. 
Man erzeugte überw iegend seh r leicht frischende, 
kohlenstoffarm e, weifse R oheisensorten , w elche in den 
F rischfeuern  m ittels eines einm aligen Einschm elzens 
in weiches Eisen und S tahl verw endet w erden konnten. 
Die R oheisenerzeugung w ar in diesem  Z eitabschnitte  
auf beiden Seiten des E rzberges etw a 10 000 bis 12 0 0 0 1.

In den Jah ren  1838 bis 1844 t ra t  ein Um schw ung 
in der steirischen R oheisenerzeugung ein;  m an begann 
einerseits w arm en Gebläsewind an  Stelle des kalten 
in A nw endung zu bringen und fing andererse its  an, 
die unverw itterten  Erze vollständiger zu rösten.

Die Hochöfen w urden allm ählich au f 10 bis 13 m 
e rhöh t, de r C ubikinhalt derselben auf 30 bis 40 cbm 
v erm eh rt und die P roduction per J a h r  und Ofen auf 
2500 bis 3000 t e rh ö h t. Nach dein Ja h re  1850 
fand m an nu r m eh r ausnahm sw eise ä ltere , kleinere

Oefen. Es w ar auch das Bedürfnifs, kohlenstoffarm e 
R oheisensorten  zu erzeugen, geringer gew orden, da 
die H erdfrischprocesse allm ählich  durch  Flam m ofen- 
Frischprocesse ersetzt w urden. Der B rennstoffverbrauch 
w urde durch  all diese V erbesserungen allm ählich  um 
nahe  1 cbm verm indert. In dem Mafse, als die N ach
frage nach R oheisen gröfser w urde, vergröfserte  m an 
nach  dem Jah re  1870 die H olzkohlen-Hochöfen noch
m als, so dafs sie  bis 16 m Höhe und  58 bis 104 cbm 
In h a lt erhielten.

Mit der gesteigerten R oheisenproduction  ging auch 
der Preis für Holzkohle so erheblich in die Höhe, 
dafs daran  gedacht w erden m ufste, theilw eise auf die 
Verwendung von m ineralischen B rennstoffen zur R o h 
eisenerzeugung überzugehen. Nachdem  im Jah re  
1874 die Kokshochöfen von Schw echat und Zeltweg 
(dieselben verschm elzen nur Innerberger Erze), im 
Jah re  1887 auch  noch der von Hieflau in B etrieb 
gesetzt w urden, folgte im Jah re  1891 de r gröfsle der 
ste ierm ärk ischen  Kokshochöfen, jen e r von Donawitz. 
Derselbe h a t eine Höhe von 20 m, einen R aum inhalt 
von 366 cbm und liefert im Bedarfsfälle eine tägliche 
Erzeugung von 200 t bei einem  K oksverbrauch von 
nur 86 bis 88 kg au f 100 kg R oheisen,

So wie der steirische S tah l durch  Jah rh u n d erte , 
vielleicht schon durch  Jah rtau sen d e  zu den besten  
gezählt und als H andelsartikel in der ganzen a lten  
W elt gesucht, so ist die Q ualitä t desselben auch heu te  
noch als eine ganz vorzügliche, an anderen  O rten 
n ich t erreichte, erkannt. K r u p p  in Essen,* sowie die 
englische R egierung in ihren  W erkstä tten  in W o o l w i c h  
w ürden ih re  Kanonen gewifs n ich t m it österreichischem  
bezw. steierischem  Stahl ausbohren , w enn die Q ualität 
desselben durch  andere S tah lsorten  e rre ich t w orden 
w äre; dafs auch die Schiffsbauanstall in Elbing Bleche 
und andere  E isensorten  aus S teierm ark beziehen, sp rich t 
gleichfalls zu Gunsten dieses Fabricates. — W elche 
B edeutung der steierm ärkische Erzberg für das ganze 
Land in w irthschaftlicher Beziehung hat, geh t am 
besten aus der T hatsache h ervor, dafs die auf die 
G ewinnung und V erarbeitung seiner Erze fufsenden 
Industrieen  rund  nahezu 20000 A rbeite r beschäftigen .

W est of Scotland Iron and Steel 
Institute.

In dieser Zeitschrift ist bereits d a rü b er b erich te t 
w orden, dafs u n ter Führung  von J a m e s  R i l e y  sich 
im October verflossenen Jah res eine besondere  Ver
einigung der Schottischen E isenhütten leu te  gebildet 
h a t W ir sind heu le  in der Lage, unsere  dam alige 
kurze M ittheilung an Hand der inzw ischen in jener 
V ereinigung erfolgten V erhandlungen dah in  zu e r
gänzen, dafs der junge Verein sich in kräftiger W eise 
entw ickelt hat.

Vor uns liegen die ersten  sieben Hefte des in 
Glasgow erscheinenden „Journal of the  W est of Scot
land Iron  and Steel In s titu te “, w elches die V orträge, 
V erhandlungen u. s. w. se it der am 14. O ctober e r
folgten G ründung bis zur Sitzung vom 5. Mai en th ä lt, 
und  m üssen w ir de r T h a tk ra ft der M änner, w elche 
das In stitu t ins Leben riefen, insbesondere  dem  Vor
sitzenden J a m e s  R i l e y ,  dem  bekannten  Leiter der 
„Steel Com pany of S co tlan d “, vollste A nerkennung 
zollen.

Das erste  Heft en th ä lt neben  der Eröffnungs
ansp rache  des Vorsitzenden, über w elche w ir auszugs
weise bereits berichteten , die M itgliederliste und die 
Satzungen des Vereins. Im  N ovem berheft findet 
sich ein Vortrag m eh r w irthschaftlicher A r t über

* Seit 1884 bezieht die F irm a F r i e d .  K r u p p  
den Specialstahl zum K anonenbohren  n ich t m ehr aus 
S teierm ark , sondern  erzeugt diesen selbst.
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die Eisen- und S taldfabrication  von J. M. C h e r r i e ,  
ferner eine M ittheilung von W a l t e r  M a c f a r l a n e  
und P e t e r  C a l d w e l l  über eine abgeiinderte Form  
eines A pparates zur Gasanalyse.

Das H eft 3 b rach te  eine A bhandlung  über eine 
abgeänderte  P h o sphor - B estim m ungsm ethode von 
W. M a c f a r l a n e  & A. W i l s o n ,  so w ied ie  Discussion 
der vorgenannten  M ittheilung über den neuen Gas
analysenapparat. Im  Jan uarheft findet sich ein längerer 
reich illu strirte r V ortrag von J. L. B ig  g a r t  über die 
A nw endung  von hydraulischem  Druck in der Eisen- 
und Stahlfabrication . Der V ortragende gab zuerst 
eine übersichtliche Z usam m enstellung über die ge
eigneten  F lüssigkeiten, die angew endelen Pressungen, 
welche er als von 700 Pfund bis 4  T onnen  au f den 
Q uadratzoll (von 49,2 kg/qcm  bis 629,9 kg/qcm ) 
schw ankend bezeichnet und dann die E inrichtungen 
selbst. Z unächst beschreib t e r  die Pum pen, die 
A ccum ulatoren, die R ohrleitungen, die Ventile, dann 
die hydrau lischen  M aschinen und m aschinellen E in
rich tungen , K rahne, H ebvorrichtung, G onverterdreh- 
vorrich tungen , Scheeren und Prüfungsm aschinen.

In Heft 5 findet sich neben e iner längeren  Dis
cussion des letztgenannten  V ortrages eine A bhandlung 
ü ber einen neuen Gang der Analyse bei der 
B estim m ung von T honerde, Kalk und Magnesia in 
Eisenerzen von N o r m a n  M ’ C u l l o c h ,  fe rner eine 
Notiz von J. R i l e y  über eine neue Form  von Co- 
quillen, w elche indessen, wie der V ortragende in einem  
späteren  H eft selbst zugiebt, im P rincip  n ich t neu 
ist, sondern  bereits  im Jah re  1887 von A. K urzw ernhart 
und E. B ertrand  in .S tah l und E isen“ (Juliheft) ver
öffentlicht w orden ist. Ein fernerer V ortrag  von 
E. J. D u f f  beschäftigt sich m it den W alzenstrafsen 
der E isenhütten , insbesondere m it einer

Verbund w alze (com posite ro ll) ,*  
welche in der W eise hergeslellt w ird, wie dies aus n ach 
stehender Figur ersichtlich ist. Die zu Grunde liegende 
Idee ist n ich t neu, sondern  auch schon für P anzerp latten  
und andere  G egenstände vorgeschlagen gewesen.

Von Interesse sind die E rfah ru n g en , welche 
der V ortragende m it einigen au f diese W eise h e r
gestellten W alzen erzielt hat. Die erste  von ihm
gegossene Walze w ar eine solche von 558 mm 
D urchm esser und 1677 m m  B allenlänge m it 8 einge
gossenen Stäben von 63'/? mm Durchm esser. Diese W alze 
w urde am  5. Septem ber 1891 in  eine schw ere W alzen- 
strafse eingelegt und  arbeite te  u n u n terb rochen  bis 
zum Novem ber 1892, zu w elcher Zeit sie he rau s
genom m en w erden m ufste, weil der Hals und der Kupp
lungszapfen n ich t m eh r gu t w aren , w ährend der 
Ballen vollkom m en gu t e rhalten  w ar. Die dazu ge
hörige, in gew öhnlicher W eise gegossene W alze brach  
nach sechsm onatlichem  B etrieb, obgleich sie n u r drei 
Monate vo rh er e ingebaut w orden w ar. Eine zweite 
W alze von 711 mm D urchm esser und 2440 mm Ballen
länge m it 10 eingegossenen Schm iedeisenstäben von 
63'/a mm D urchm esser w urde in eine R eversir-B lech- 
s trafse  am  5. Juli 1892 e ingebaut und  ist dort, n a ch 
dem sie bereits viele tausend T onnen P la tten  gewalzt 
ha t, noch alsU nterw alze im Gebrauch. Die in gew öhn
licher W eise gegossene Gegenwalze, w elche gleichzeitig 
e ingebaut w urde, ging im verflossenen Septem ber in 
Stücke. Mit e iner gröfseren W alze von 3276 mm 
B allenlänge liegen keine besseren E rfah rungen  als 
m it gew öhnlichen W alzen vor, doch g laubt der Vor
tragende, dafs in diesem  Falle die H erstellung n ich t 
in der vorgeschriebenen W eise erfolgte. E r schliefst 
seinen Vortrag, indem  er seine Ueberzeugung dah in  
aussprich t, dafs die V erbundwalze s tä rk er und besser 
ist, als die in gew öhnlicher W eise gegossenen W alzen. 
Das 6. H eft en th ä lt einen längeren V ortrag von 
G e o r g e  R i t c h i e  über gasförm iges B rennm aterial 
und seine Erzeugung, welchem  zahlreiche A bbildungen

* Vergl. .S tah l und E isen“ 1892, Nr. 18, S. 843.

beigegeben sind. Ueber einen w eiteren V ortrag aus 
dem selben Heft über eine hydraulische A nstellung 
von Blockwalzen von A. J a c k  und J. J  a  r d i n b e 
rich ten  w ir ausführlicher an anderer Stelle dieser

Z eitschrift. Im siebenten  Heft befindet sich neben 
den B esprechungen der früheren  V orträge eine Notiz 
ü ber W ärm estrah lung  von F. W. P a u l .

Aus der Sitzung der Rheinschiffahrts- 
Commission.

Die diesjährige Sitzung der Rheinschiffahrts-C om - 
m ission w urde im  R athhaussaale  zu W esel am 22. Jun i 
vom O berpräsidenten  der R heinprovinz Nasse eröffnet 
und w ar zahlreich besucht. Von der S trornbauver- 
w altung nahm en theil S trom baudirector G eheim rath  
B erring und R heinschiffahrtsinspector Mütze, von der 
Goblenzer R egierung G eheim ralh  Cuno, von der Kölner 
und D üsseldorfer R egierung verschiedene R egierungs- 
rä th e  und B au-Inspec to ren ; ferner als Mitglieder der 
Commission R. H e u se r-K ö ln , Director L eroy-K öln , 
G eheim rath Pfeiffer - D üsse ldo rf, G eneralsecretär Dr. 
B eum er-D üsseldorf, D irector Kraufs-Diisseldorf, B ürger
m eister S c h le is -X an ten  , K raushaar - Bonn , H irsch- 
D uisburg, H ennicke - O berkassel, Schwarz - R u hro rt,
A w ater-V rasselt, van de Sandt-V luyn, Com m erzienrath 
Später-Goblenz, B ergrath  v. V elsen-D ortm und, Heuser- 
M annheim , N alilbach-M annheim  ; als Gast L an d ra th  
G escher-W esel.

N achdem  der Vors:tzende die M itglieder herzlich 
begrfifst und  ihnen  fü r die T heilnahm e an der 
S trom baubefahrung  gedankt h a tte , m achte  er ein
gehende M ittheilung über das im Anschlufs an  die 
in der vorigen Sitzung gefafsten Beschlüsse G eschehene, 
Betreffs der V erbindung des Loreley - Hafens m it der 
E isenbahn sind im vorigen W in ter Notizen gesam m elt 
w orden, die e rg ab en , dafs 153 Fahrzeuge im Hafen 
S icherheit gefunden hatten , d a ru n te r 9 D am pfboote,
50 Schlepp- bezw. Segelschiffe. Von letzteren  w aren 
13 unbeladen , 21 füh rten  Kohlen, 4 Getreide, 4 S tück
güter, 2 K alkstein, 2 E isenbahnschw ellen , 1 Oel und 
Zucker, 3 unbekann te  Ladung. Aus 4 Schiffen w urden 
5330 Ctr. S tückgüter auf die E isenbahn geschafft, 
was fü r den C entner 8 ej ausm achte. Die übrigen 
Fahrzeuge nahm en von e iner U eberladung auf die 
B ahn A b s ta n d , hauptsächlich  vveil dieselbe sich zu 
th eu e r stellte. E in E isenbahnansch lufs w ürde 41000  J l  
kosten. U eber das V orhaben ist an den M inister be- , 
r ich te t w o rd en ; die A ntw ort s teh t noch aus. Eine 
W ahrschau  an  der Loreley ist se it dem 1. Ju n i e r
r ich te t; ein neuer gleichm äfsiger G eb ühren tarif ist in 
K raft getreten .

Die V orun tersuchungen  für einen S icherheitshafen  
haben  bei B acharach  felsigen U nterg rund  e rg e b e n ; 
für Oberwesel ist ein P roject au sg earb e ite t, welches 
zur Superrevision im M inisterium liegt. Das V orhaben 
der E inrich tung  einer D am pffähre bei Neuwied ist 
e instw eilen zurückgestellt; die jetzige V erbindung 
beider Ufer koste t dem  S taate  jäh rlich  bereits
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30 000 dl. Der M ülheim er Hafen ist in A ngriff ge
nom m en und w ird voraussichtlich  am  1. Decem ber 
1894 eröffnet werden. Bei Coblenz ist im Anschlufs 
an das V orhaben der M oselkanalisirung ein Hafen- 
project au sg earbe ite t, in E hrenbre itste in  eine Erw ei
terung des Hafens ins Auge gefafst. Für Baggerungen 
bei V allendar sind 15 000 d l  bewilligt. Den Erft- 
kanal au f 20 m Sohlenbreite  als Sicherheitshafen 
auszubauen, w ürde 190 000 *4? kosten. E in Staats- 
zuschufs wird n u r dann  gegeben, wenn tro tz  der 
Nähe des D üsseldoifer Hafens ein Bedürfnifs für einen 
S icherheitshafen bei Neufs an erk an n t w erden sollte. 
W ir wollen gleich h ier e in sch a lten , dafs die Com
mission dieses Bedürfnifs einstw eilen als n ich t vor
handen erk lärt, da nach den M ittheilungen des Geh. 
R aths Pfeiffer der Düsseldorfer Hafen R aum  für 
350 bis 360 Schiffe darb ie len  w ird. Ein S icherhe its
hafen bei Uerdingen ist u n ter den gegenw ärtigen 
Finanzverhältn issen  des Staates vo rderhand  n ich t in 
Aussicht genom m en. Bei der B esprechung dieser 
M ittheilungen des Vorsitzenden ste llte  Roh. Heuser- 
Köln die Anfrage, wie es m it den V orarbeiten, betref
fend die E rm ittlung der M öglichkeit einer Vertiefung 
des R heinfahrw assers für Seeschiffe, stehe, und erh ie lt 
die A ntw ort, dafs nach einem  M inisterialerlafs vom
7. Ja n u a r  d. J. zuverlässige E rm ittlungen über die 
W asserverhältn isse genehm ig t, dafs die Peilungen 
beendet sind und dafs die Bau - Inspectionen W esel, 
Düsseldorf und Köln S trom strecken für die Messungen 
vorschlagen sollen. Die Z e it, in w elcher diese Ar
beiten beendet sein können, is t schw er zu bestim m en; 
sie hängt w esentlich von den W asserständen ab. 
Nachdem  R. H euser noch einm al die W ichtigkeit der 
Vertiefung eingehend dargelegt, sagte der Vorsitzende 
eine th u n lich ste  B eschleunigung aller auf dieselbe 
bezüglichen V orarbeiten  zu.

Auf eine Anfrage des C om m erzienralhs Später- 
C oblenz, betreffend die Strom  Verbesserung bei Ben- 
do rf, w ird e rw id ert, dafs dieselbe nächstes Ja h r 
begonnen w erden soll.

Zu P u n k t 2 der Tagesordnung m acht der Strom - 
baud irecto r G eheim rath B erring eingehende M ittheilung 
über die im Jah re  1892 betriebenen  und im laufenden 
Jah re  fortzusetzenden bezw. in Angriff zu nehm enden  
Bauten. Im  verflossenen E ta tsjah re  sind verw endet 
1843000 d l ,  von denen 600000 d t  au f fortlaufende 
U n terhaltung , 1243 000 d l  au f N eubauten und F o rt
setzung von N eubauten entfallen. Die einzelnen Gebiete 
sind wie folgt be the ilig t: Coblenz 229000, Köln 116000, 
D üsseldorf 111000, W esel 1 2 0 0 0 0 d l. Bei den N eubauten 
entfallen au f Felsensprengungen im B ingerloeh ein- 
schliefslich der M aschinen 339 000, auf die Loreley 82400, 
B raubach 33000, W eifsen thurm er W erth  am  Urm itzer 
Ufer 56 000, au f den Kölner Bezirk 85 000, au f den Düssel
dorfer 119 000 (45 000 koste t die Verlegung der Schiff
brücke), W esel B üdericher Insel 47 000, an der Eisen
bahnbrücke 28 000 , Fühnen  115 000 d t .  Die Fort
setzung der Neuverm essung kostet 12 000 d l.  Für 
das laufende Ja h r stehen  1 634000 d l  zur Verfügung. 
Davon sollen verw andt w erden au f Felsensprengungen 
520 000, au f den B üdericher Kanal 350000 , Mosel
m ündung  150000 (der A nschlag im ganzen lau te t auf 
300000), U rm itzer Ufer 180 000 ^ .  Im  ganzen stehen 
für Baggerungen aufserordenllicherw eise 112000 dl, 
dann aus noch vorhandenen  Fonds 167 000 d l,  im 
ganzen rund  280000 d l  zur Verfügung.

A n die M ittheilungen des S trom baudirectors Ge
h e im rath  B erring  schliefst sich eine eingehende E r
örterung . In derselben b ean trag t D irector Hennicke- 
O berkassel B aggerungen im F ahrw asser an der O ber
kasseler C em entfabrik, die um  so nothw endiger seien, 
als do rt auf einer K iesbank bereits m ehrere  Schiffe 
aufgefahren  seien. Der S trom baudirector sagt Abhülfe 
für nächstes Ja h r z u , w om it die Com mission sich 
e inverstanden  erklärt. D irector H ennicke bean trag t

ferner V erbesserung des F ahrw assers in  Bonn vom  
A lten  Zoll b is zum Schänzchen. Die Com mission b e 
sch lie fst, dafs über die einschlägigen V erhältnisse 
zunächst U ntersuchungen anzustellen seien. Commer- 
z ienrath  Später-C oblenz weist d a rau f h in , dafs sich 
die A usbaggerungen im  E h renbre itste iner Hafen als 
schw ierig  und th eu e r herausgestellt haben . Der 
Mangel eines S icherheitshafens bei Coblenz werde 
schw er bei plötzlich e in tretendem  Eisgang em pfunden, 
da viele Schiffe schutzlos im R heine zu liegen ge
zwungen seien. Eine A usbaggerung der Lache an 
der O berw erther Insel w erde vorläufige Hülfe bringen. 
Die D irectoren Kefsler und Schwarz unterstü tzen 
diesen A ntrag  aus vollster U eberzeugung und die 
Com m ission beschliefst dem gem äfs. Com m erzienrath 
Später m ach t fe in e r au f die N othw endigkeit einer 
V erbesserung der V erhältnisse im F ahrw asser an der 
A ndernacher W erft aufm erksam . Der S trom bau
d irec to r w eist darau f h i n , dafs für die Baggerungen 
un terh a lb  der L andebrücke bereits 8000 J l  in A us
sicht genom m en seien. Eine näh ere  U ntersuchung 
der V erhältn isse w ird fü r w iinschensw erth erklärt. 
C om m erzienrath Später b ring t fe rner Klagen der 
L inzer B asallb ruch induslrie  zur Sprache. Es wird 
für w ahrschein lich  g e h a lten , dafs Schw ierigkeiten 
durch  das H ineinw erfen von B asaltste inen in das 
L andungsw asser entstanden seien, w elche zu beseitigen 
Pflicht der Industrie  selbst sei. Din Frage einer Ver
b indung des Coblenzer m it dem  E hrenbre itste iner 
Ufer m ittels eines Schiffchens, w orüber G eheim rath  
Cuno berich te te, ist dadurch  erledigt, dafs die Köln- 
D üsseldorfer D am pfschiffahitsgesellschaft w ährend der 
S trom befahrung  bereits die E rklärung abgegeben hat, 
dafs sie das Anlegen des Schiffchens an  ih ren  L ande
brücken , sofern diese frei se ien , vorläufig versuchs
weise au f ein J a h r  gestatten  wolle.

A ufserhalb  der T agesordnung wird dann noch 
a u f A ntrag  des D irectors Kefsler besch lo ssen , zu 
em pfehlen, dafs das F ahrw asser au f dem linken Ufer 
von Oberwesel bis Caub ausgebaggert werde. In 
Bezug au f die E rhöhung  der R h e in b ro h le r Kribbe 
w erden Erhebungen in Bezug au f H ochw asserverhält
nisse em pfohlen. F e rn er wird ein A ntrag  angenom 
m en, dafs der S tand  des C auber Pegels an säm m tlichen 
B rücken, nam entlich  denen zu Köln und Coblenz, 
täglich bekannt gegeben werde. A uf den A ntrag  von 
D irector S chw arz-R u h ro rt, betreffend die Beseitigung 
der Untiefe bei P o ll, weist R. H eu ser-K ö ln  darau f 
hin, dafs die S tad t Köln diese Untiefe beseitigen werde, 
da sie der K iesm assen zu Quaizwecken bedürfe. Ein 
D rittel der Kiesm assen sei bereits fortgeschafft. Die 
S tad t Köln befinde sich n ich t im  Verzüge m it den 
A rb eiten , da die E rlaubn is, die Kiesm assen fo rt
zuschaffen, erst seit e tw a 6 M onaten eingetroffen sei. 
Der Schiffahrtsw eg an  der in B etrach t kom m enden 
Stelle sei bereits um  50 m erbre ite rt. H euser-M ann
heim  regt die Vertiefung der Häfen am  N iederrhein 
an. Die Com mission n im m t von der E rk lärung  des 
R heinschiffahrts-Inspectors Mütze Kenntnifs, dafs die 
betreffenden A rbeiten  seitens der H afenverw altungeu 
bereits ausgeschrieben seien. Eine E rm äfsigung der 
G ebühren in dem  E m m ericher Hafen wird lü r d rin 
gend w ünschensw erth  e rk lä rt und die E rk lärung  des 
R heinsch iffah rts-Inspec to rs m it F reuden entgegen
genom m en, dafs eine th u n lich st einheitliche Regelung 
der H afengebühren bereits in A ussicht genom m en sei. 
D arauf w erden die V erhandlungen der R heinschiffahrts- 
Com mission geschlossen, welche w iederum  bei allen 
T heilnehm ern  den E indruck h in te rlie fse n , eine wie 
tüchtige und den V erkehrsbedürfnissen in a ller und 
jeder W eise entgegenkom m ende B ehörde w ir in der 
R heinstrom bauverw altung  und ih rer rastlos thätigen  
und um das W ohl unserer w ichtigsten und schönsten  
V erkehrsstrafse eifrig bem ühten  Spitze, dem O ber
p räsiden ten  Nasse, besitzen.
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Referate und kleinere Mittheilungen.

E inst und Je tz t!
Ein zeitgemäfses Gegenstück zu den im Leitartikel j  

dieser Nummer behandelten wunderlichen Vorkomm
nissen der Jetztzeit im Deutschen Reich bildet ein 
„Avertissement“, das wir in der Nr. 310 vorn 22. Juni 
1793 der Kgl. privilegirten Magdeburgischen Zeitung 
finden:

(Z ur J0adjricf)tO D a  nunmefjr alle Sorten 
Stafytroaaren in Ipnldngltdjer ITÜertge unb <ßüte im 
£anbe uerfertiget tperben: fo fyaben Se. Jäontgl. 
ITlajeftdt von preuföen, Hnfer allagndöigfter Äerr, 
burd? bie allerfjöcbfte iabinetsovbre vom 17ten JTTai?
b. J .,  allergnaöigft ju refpiriren geruljet, bajj bet 
(Eingang ber fremben Staljtivaaren vorldufig, mit 
21usnal?me von Sdptefien, TDeftpfyaten unb ©ftpreujjen, 
nunmel?ro ganj verboten; bagegen aber bie (Einfufyre 
ber eiferuen unb ftdfylernen Sabvihengeratbfdiaften, 
als Seilen, Spillen, ¡Tud?fd?eeren, aud? d?irurgifd;e 
Jnftrumcntc, nad) ats vor, gegen eine Jlbgabe von 
4 ©r. pro Cljater, ingteidpen bie in ber ©raffdjaft 
ITlarh fabricirten, bisher eingegangenen Stafytivaaren 
auf bie gcmofpntidpen Sabrihemittefte, gegen bie barauf 
gefefjte Jlbgaben, verftattet tverben foE; fo tvirb 
foldpes bem barait tfjcitncfjmenben Pubtico jur TTadp- 
ridpt unb Jlcfptung Ipierburdp öffentlid? bekannt ge- 
macfpt.

UTagbeburg, ben 14ten J u n i i  1793.
I l ä n f g f .  JPreuf3. . lK ta g b e f iu rg iid jc  W r fc g e ^  

itnb  © o n ia i t ie iv C a m m e t .

IV . C onferenz zu r V ere inbarung  e in h e itlich e r 
P riifungsm etlioden fü r Bau- und C onstructions- 

M ateria lien .
In den Tagen vom 24. bis 26. Mai fand in W ien 

u n ter zahlreicher Betheiligung die Conferenz sta tt, 
deren  Tagesordnung w ir bereits im A prilheft au f Seite 
346 m itgetheilt h a tten . Zum ersten  Vorsitzenden w urde 
Prof. B a u s c h i n g e r - M ü n c h e n  gew ählt, als stellver
tre tende  Vorsitzende fü r den ersten  Tag H ofrath 
v. G r  ü b e r - W i e n  und Prof. B e l  e l  u b s k y - P e t e r s 
burg. Den E hrenvorsitz füh rte  O berbauralh  B e r g e r -  
W ien.

U eber V orschlag des Vorsitzenden gelangten zu
nächst jene Fragen, welche die hydraulischen B inde
m ittel behandeln , zur V erhandlung.

Am zweiten Tage w urden alle übrigen Fragen 
erö rte rt. Als ste llvertre tende  V orsitzende w urden  ge
w ä h lt: Prof. M a r t e n s - B e r l i n  und G eheim rath
H a r t i g - D r e s d e n ;  als S chriftfü h re r: Prof. K i r s c h -  
W ien und Ingenieur K o r t z - W i e n .  Ueber die Ver
handlungen  des zweiten Tages entnefim en w ir der 
„Zeitschrift des O esterr. Ingenieur- und A rchitekten- 
V ereins“ folgende A ngaben.

Es gelangte zunächst zur V erh an d lu n g :
Aufgabe 18. Bestim m ungen über die A r t  und  

Weise der A u sfü h ru n g  von Fallversuchen (Schlag
proben), besonders a u f  G rund  der vom Verband deutscher 
Eisenbahnverw altungen , sowie ausländischer Ver
w altungen mitgetheilten E rfa h ru n g en . R eferen t: 
Prof. M a r t e n s - B e r l i n .

Nach dem  A nträge des R eferenten  wird be
sch lossen : „Mit R ücksicht darauf, dafs es b isher n icht 
möglich w a r , genügende E rfahrungen über Schlag
proben zu sam m eln, die E rlangung derselben jedoch 
von W ichtigkeit is t, wird die Aufgabe der Sub- 
Com mission w ieder überw iesen.“ R eferen t legt eine

C onstructionszeichnung des Ing. S c h m i t z - W i e n  für 
ein Schlagw erk vor, welche de r Sub-Com m ission zu 
ih ren  w eiteren  A rbeiten überw iesen w ird.

Aufgabe 1. Feststellung der nothwendigen und  
hinreichenden G enauigkeit der M aschinen, Instrum ente  
u n d  Versuchsergebnisse bei der P rü fu n g  der M ate
rialien. R e fe re n t: Prof. M a r t  e n s.

Nach dem  A ntrag des R eferenten  wird be
sch lossen :

„1. Im Interesse der schnellen und praktischen 
D urchführung der V ersuche em pfiehlt es sich, die zu 
erstrebende G enauigkeit der Kraft- und  Form änderungs- 
Messungen n ich t über jenen  P u n k t h inauszuschieben, 
w elcher durch die unverm eidlichen F eh ler und die 
U nvollkom m enheit der M aterialien bedingt is t;

2. Für w issenschaftliche V ersuche ist es selbst
verständlich g eb o ten , dafs der höchste  erzielbare 
Genauigkeitsgrad e rstreb t wird.

3. Es ist d ringend  w ünschnnsw erth, bei der V er
öffentlichung der E rgebnisse von Festigkeitsversuchen 
auch den erre ich ten  G enauigkeitsgrad hinzuzufügen oder 
w enigstens die U nterlagen m itzu th e ilen , aus denen 
m an sich ein U rtheil h ierüber bilden kann.

Nach den bis je tz t vorliegenden E rfahrungen 
da rf m an fe rner den Satz au ssp rech en :

4. Es ist (P robestäbe von den in früheren  Con- 
ferenzen angenom m enen norm alen  Abm essungen v o r
ausgesetzt) jedenfalls ausreichend, w enn für Metalle 
die A ngaben:

а) fü r die Spannungen an  der Streckgrenze oder 
B ruchgrenze bis auf eine Decim ale für das K ilogram m  
per Q uadratm illim eter,

б) fü r die B ruchdehnungen  bis auf Zehntel- 
p rocente und

c) für die Q uerschnittsverm inderungen bis auf 
ganze P rocen te  gem acht werden.

Die letz ten  Stellen der A ngaben sind  in ' den 
m eisten Fällen unsicher, und es h a t keinen Zweck, 
w eitere Decim alien hinzuzufügen.

Man m u fs, dam it sich die Genauigkeit der E r
gebnisse diesen G renzw erthen th u n lich st n äh ere , die 
Längen- und Q uerschnitts-A bm essungen schon  bis auf 
Zehntel-M illim eter genau bestim m en.“

Aufgabe 2. A u fs te llu n g  von V orschriften  Hier 
die A r t  und  W eise, wie der E in flu fs  der G eschwindig
keit a u f  die Ergebnisse der Zerreifsversuche bei A n 
stellung dieser letzteren zu  berücksichtigen ist. R e fe re n t: 
Professor M a r t e n s .

Nach dem  A ntrage des R eferenten  wird be 
sch lössen : „Nach den bisherigen Versuchen in dieser 
H insicht s teh t fest, dafs w ir zur Zeit wohl keinen 
zw ingenden G rund h a b e n , die N othw endigkeit der 
Innehaltung  einer bestim m ten Streckgeschw indigkeit 
für die Prüfung u nse rer hauptsäch lichsten  C onstructions- 
M aterialien, n ä m lic h : Eisen in allen Form en , Kupfer 
und Bronze auszusprechen .“

Aufgabe 3. Sam m lung  von möglichst viel M aterial 
zu r  A u fs te llu n g  von N orm en fü r  Stückproben. B erück
sichtigung n icht blofs der Achsen, sondern aller B a u -  
u n d  Constructionstheile aus E isen  und  Stahl. B erü ck 
sichtigung der M öglichkeit, S tückproben d u rchzu führen , 
bei A ufste llung  von N orm alien fü r  Schlagwerke und  
F estigkeits-P rüfungsm aschinen.

R eferen t: O ber-Ingenieur Alb. S a i lle r -W itk o w ilz  
bean trag t m it R ücksicht darauf, dafs nu r in  W itkowitz 
E rfahrungen in  dieser H insicht gesam m elt w urden, 
und die Aufgabe som it in der H auptsache unerled ig t 
blieb, die Sub-Com m ission en tw eder aufzulösen oder 
zu vertagen.
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Es w ird besch lo ssen , die Sub-Com m ission zu 
vertagen.

Aufgabe 4. Feststellung der Bedingungen, welche 
eine, langsam  wirkende, maschinelle Vorrichtung, m it 
welcher die Biegeproben vorgenommen werden sollen, 
zu  erfü llen  hat. Sam m lung von E rfa h ru n g en  durch  
A nstellung von vergleichenden Versuchen m it den 
bekannten oder neuen Apparaten . R eferen t: Professor 
K i r s c Ii-W ien.

Ueber d ie  Vorlage der Sub-Com m ission w urde 
auf A ntrag  des V orsitzenden in vier A bschnitten ver
handelt. Der erste  A bsch n itt, betreffend die Be
dingungen der A pparate , w urde unv erän d ert in nach
stehender Form  angenom m en: „Die Sub-Com m ission 
empfiehlt keinen bestim m ten A pparat, hä lt ab er die 
A pparate , w elche durch  M itteldruck zwischen zwei 
Stützen oder Seitendruck bpi e inseitiger E inspannung 
w irken, für zw eckentsprechend. Die A pparate  sollen 
einfach und schnell anw endbar sein. Die m eist ge
spannte Stelle soll gu t s ich tbar sein. Die Biegung 
soll stetig  vor sich gehen. Bei Biegung über einen 
Dorri soll der D urchm esser m öglichst klein se in .“ 
Auch die Bedingungen für die Versuchsstücke w erden 
angenom m en, u. zw .: „Es sollen die Stücke re ch t
eckigen Q uerschn itt vom V erhältnisse der Breite zur 
Dicke wie 3 :1  erhalten , w obei die K anten etw as a b 
zurunden sind. Bei Niet- und Q uadrateisen  m üssen 
die Q uerschnitte  unverändert W eihen.“ Für die B e
dingungen der V ersuchsausführung w urde folgende 
Fassung v e rein b art:

„R othw arm proben  sind so rasch  wie m öglich 
auszuführen. F ü r Kallbiegeproben sind V orschriften 
über die Schnelligkeit unw esen tlich .“

Schliefslich einigte m an sich bezüglich der Messung 
der D eform ationen zu folgender F assung :

„Für B estim m ung der D eform ation wird der 
Biegungswinkel allein n icht als m alsgebend erkannt. 
Es soll auch der K rüm m ungsradius an der convexen 
Seite berücksichtig t w erden. Derselbe kann  direct 
durch  L ehren  oder indirect durch  Messung der D ehnung 
auf der Zugseite festgestellt w erden .“

Es w urde fe rner beschlossen, der w eiU rbestehen- 
den Sub-Com m ission bei den noch n icht ausgeführten 
V ergleichsproben auch die Festste llung der zweek- 
m äfsigten und einfachsten M essungsm ethode zu ü b er
lassen und die Proben  m it verletzten Stücken zum 
w eiteren Studium  zu übergeben.

Aufgabe 5. A ufsu ch u n g  geeigneter Probeverfahren  
fü r  die A bnützbarkeit (Ilä rte , Zähigkeit) u n ter  B e
rücksichtigung der bereits gefa fsten  B eschlüsse: 1. da(s  
durch ein Probererfahren die A bnü tzbarkeit nicht 
bestim mt werden kann , u n d  2. d a fs  die Ib-üfung der 
A b n ü tzb a rkeit u n ter Verhältnissen zu  erfolgen hat, 
welche möglichst ähnlich  jenen  sein m üssen , welchen 
das zu  untersuchende M ateria l beim Gebrauch u n ter
w orfen  ist.

R eferent Prof. Fr. K i c k - W i e n  bean trag t, die Auf
gabe an  die Com mission zurücjkzuweisen, da  die Frage 
bei dem  heutigen Stande unserer E rfahrungen  in dieser 
H insicht n ich t gelöst w erden konnte.

Prof. M a r t e n s  und Prof. K i r s c h  bean tragen  
die Auflösung der Sub-Coinm ission.

Es w ird besch lo ssen , die Sub-Com m ission auf
zulösen.

Aufgabe 6. A u fsu ch u n g  von M itteln  u n d  Wegen, 
um  das o ft g a n z  anorm ale Verhalten von F lufseisen  
begründen zu  können, welches sich oft genug durch 
unerw arteten B ruch u. s. w. zeigt, trotzdem  die ron 'den 
E nden der B ruchstäbe entnommenen M aterialproben  
ga n z norm ales Verhalten bei der Q ua litä tsprü fung  
ergaben. E s  sollen Verwaltungen, Behörden u. s. w. 
gebeten w erden , in  vorkommenden Fällen derartige  
M aterialien z u r  V erfügung z u  ste llen , dam it unter  
eingehender P rü fu n g  auch die chemische Z usam m en
setzung derselben berücksichtigt werden kann .

X l I I . 1 9

R eferent P o h l m a y e r - D o r t m u n d  ist n ich t a n 
wesend, und es liegt auch kein B ericht der Sub- 
Commission vor.

Prof. B a u s e h i n g e r  befü rw orte t das w eitere 
B estehen der Sub-Commission, deren  Aufgabe jedoch 
au f A nregung der HH. S a i l l e r  und K i r s c h  in der 
W eise fo rm u liit w ird, dafs fü r die W o rte : „um das 
oft ganz anorm ale  V erhalten von Flufseisen b e 
g r ü n d e n  zu können* gesetzt w e rd e ' „um das oft 
ganz anorm ale  V eihalten  von Flufseisen e r k e n n e n  
zu k önnen .“

Der A ntrag auf B estehenlassen der Sub-Commission 
w ird m it der obigen A enderung de r Fassung der 
Aufgabe angenom m en.

Aufgabe 7. B estim m ungen über den Ort u n d  die 
A r t u n d  W eise der E n tnahm e der Probestäbe aus 
Blechen, insbesondere auch bei schon im  Gebrauche 
gewesenen Kesselblechtafeln.

In A bw esenheit des R eferenten  H rn. O tto -E s s e n  
e rs ta tte t Prof. H. G o l l n e r - P r a g  das R e fera t:

A ) G e r a d e ,  n i c h t  v e r r o s t e t e  B l e c h e .
„Die Probestre ifen  für Längs- und Q uerstäbe sind 

von beschnittenen  Blechen an  den Längs- und Q uer
seiten , von den unbeschn ittenen  B lechen, sogenannten  
R ohblechen aus den K antenabfällen, bezw. aus den 
Kopfenden zu nehm en.

Bei E ntnahm e von Probestre ifen  aus un b e
sch n ittenen  R ohblechen sind die äufsersten  B lech
kanten  m indestens 30 mm breit zu P roben  n ich t zu 
verw enden.

Die E ntnahm e der Streifen selbst kann durch 
einfaches A bschneiden m ittels der B lechscheere oder 
m ittels der Säge erfolgen.

Probestreifen  aus B rückenhlechen sind — wenn 
sie m it der Scheere geschnitten sind — kalt un ter 
der P resse oder m ittels Holz-, Kupfer-, oder Blei
häm m ern  gerade zu rich ten  und vor der Z urich tung  
zu den Z erreifsstäben an jed er Seite um  5 mm abzu
hobeln , um  den Einflufs des Scheerenschnittes aus- 
zug le ichen ; die P robestreifen aus Kesselblechen sind 
— wenn sie m it der Scheere geschnitten  sind — wie 
ohen gerade zu rich ten  und an  jed er Seite w ieder 
um  5 mm abzuhobeln ; das A usglühen derselben findet 
n u r au f besonderes V erlangen statt.
B) G a n z  o d e r  t h e i l w e i s e  b e a r b e i t e t e  u n d

s c h o n  e i n g e b a u t  g e w e s e n e  B l e c h e .
1. W enn durch  die U ntersuchung  festgestellt 

w erden s o l l , welche Q ualitätseigenschaften das be
treffende Blech vor se iner V erarbeitung hatte .

In diesem  Falle h a t die E n tnahm e der Blechstücke, 
aus w elchen die Probestreifen  hergeste llt werden sollen, 
an solchen Stellen sta ttzu finden , w elche durch  die 
B earbeitung n ich t ungleiche Dicken erh a lten  haben  
und  welche —  w enn m öglich — bei der B earbeitung 
gerade geblieben sind.

Kann n u r ein gekrüm m tes B lechstück erhalten  
w erden, so ist dies durch  A usbohren und Auskreuzen 
oder m ittels der Kreissäge der Blechtafel zu en t
n e h m en ; in gleicher W eise sind die Probestre ifen  
aus dem B lechstücke herzustellen. Aus geraden B lech
stücken dürfen die Probestreifen  m ittels der Scheere 
geschnitten  w erden und sind dieselben dann wie oben 
zu behandeln .

Die gekrüm m ten Probestreifen sind u n ter der 
Presse oder m ittels Holz-, Kupfer-, B leihäm m ern oder 
m ittels E isenhäm m ern u n ter A nw endung von zwischen
gelegten Holzstücken vorsichtig gerade zu rich ten  und 
behufs Erzeugung der P robestäbe wie oben zu be
handeln .

2. W enn durch die U ntersuchung jene m echanische 
E igenschaften des B leches nachgew iesen w erden sollen, 
w elche es im Z uslande nach  der B earbeitung besitzt.

F ü r diesen Fall lassen sich w eder für den O rt 
noch fü r die Art und W eise der E ntnahm e der 
Probestreifen  allgem eine Regeln aufstellen, und im

5
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übrigen sollen die bei der oben besprochenen  E n t
nahm e entw ickelten Grundsätze — soviel als thun lich  
— berücksich tig t w erden .“

Die R eferenten-A nträge w erden angenom m en.
U eber den A ntrag  des H rn. H e n n i n g - N e w - Y o r k  

w ird besch lo ssen , das Studium  von M ethoden zur 
U ntersuchung  von Schw eifsungen e iner neuen Sub- 
Com mission zuzuweisen.

Nach Erledigung der Aufgaben 1— 18 w erden 
folgende Punkte  in V erhandlung genonm m en:

1. Ueber Anfrage des Vorsitzenden w erden nach
stehende  w eitere A nträge für neue A rbeiten  von Sub- 
Com m issionen gestellt.

o) Prof. S t e i n e r -  P rag  b ean trag t : Es sei eine 
Com mission einzusetzen, w elche sich m it der F est
stellung von M ethoden zu beschäftigen h a b e , nach 
welchen die einzelnen B aum aterialien , speciell die 
E isensorten h insich tlich  des V erhaltens bei abnorm  
n iederen T eperatu ren  zu un tersuchen  seien.

6) Ing. H e n n i n g  b e rich te t über einen in A m erika 
gebräuchlichen  A pparat zur E rprobung von D rähten 
und bean trag t, die A nw endbarkeit desselben in der 
ständigen Com mission w eiter zu sludiren.

c) H ofrath  E x n e r - W i e n  bean trag t durch  Prof. 
K i r s c h :  „In E rw ägung , dafs V ereinbarungen ein
he itlicher P rüfungsm ethoden n ich t nu r für Bau- und 
Constructions-M alerialien im engsten S inne des W ortes, 
sondern  auch für andere  Rohstoffe, Halb- und Ganz- 
fabricate  eine hohe technische und w irthschaftliche 
(comm erzielle) B edeutung haben  w ürden, in w eiterer 
E rw ägung, dafs eine scharfe Grenze für den Begriff 
Bau- und C onstructions-M alerialien kaum  aufzustellen 
sein dürfte  und thatsäch licb  m ehrere  der an den b is
herigen Conferenzen betheiligte F achm änner und 
Institu te  n ebst der E rprobung der Bau- und Con- 
slructions-M aterialien  auch in der m echanisch-tech
nischen U ntersuchung von Textil-Stoffen, P ap ier u. s. w. 
re iche E rfahrungen  b es itzen , bean trage ich : Die 
ständige Com mission habe in Erw ägung zu ziehen, 
ob und in  w elcher W eise V ereinbarungen einheitlicher 
P rüfungsm ethoden fü r technisch wichtige Stoffe und 
Erzeugnisse durch  die folgenden Conferenzen erzielt 
w erden kön n en .“

Die vorstehenden A nträge w erden besonderen  
Sub-Com m issionen zugew iesen, m it A usnahm e des 
A ntrages 6), w elcher der bestehenden  Sub-Com m ission 
11 überw iesen w ird.

2. Der V orsitzende berichte t, dafs in F rankreich  
eine grofse ständige Com mission von seiten  der 
R egierung — m it den g leichen A ufgaben wie unsere  
Conferenz b e tra u t — ern an n t w u rd e , h ä lt es aber 
n ich t fü r angezeigt, diesem  Beispiele zu folgen, weil 
dadurch  der C harakter der In tern a tio n a litä t verloren  
ginge und sich andererseits der E insetzung einer solchen 
Com mission Schw ierigkeiten von Staatsw egen e n t
gegenzustellen scheinen. E r schlägt deshalb  vor, m an 
solle anstreben , dafs ständige V ertre ter von seiten der 
B ehörden und Vereine in die bestehende ständige 
Com mission en tsendet w erden.

Die H erren  H e n n i n g - N e w  Yoi k,  B e l e l u b s k i -  
und  S c h  o u i  ä t s c h e n  k o -P e te rsb u rg  erk lären  über
zeugt zu sein, dafs von seiten ih rer R egierungen diese 
Ziele un terstü tz t w erden w ürden.

Der V orsitzende erk lärt sich bereit, die Angelegen
h e it in diesem  Sinne in Angriff nehm en  zu wollen. 
Die V ersam m lung n i mmt  dies zur Kenntnifs.

3. Der Vorsitzende b e rich te t über die un tern o m 
m enen Schritte  wegen H erausgabe eines Organes der 
Com mission, welche b isher wegen Mangels eines ge
eigneten R édacteurs noch zu keinem  Ergebnisse geführt 
haben , und  erk lä rt sich b e re i t , die A ngelegenheit 
w eiter zu verfolgen.

4. Bei der h ierau f vorgenom m enen B ildung der 
IV. ständ igen  Com mission w ird Professor B auschinger 
zum Präsiden ten  m it A cclam ation gewählt.

5. Prof. B a u s c h i n g e r  schlägt fe rner v o r , die 
P rotokolle  über diese Conferenz gem einsam  m it den 
Beschlüssen der früheren  Conferenzen als D enkschrift 
herauszugeben. Der A ntrag  w ird angenom m en.

6. Es w ird beschlossen, die nächste  Conferenz in 
Zürich in der zweiten Hälfte des Septem ber 1895 
abzuhalten, wofür Prof. G e r  l ie h -Z ü r ic h  nam ens dieser 
S tad t bestens dankt.

7. Nach dem  Ausdrucke des Dankes an die Be
h örden  und V ereine für die rege B etheiligung an  der 
Conferenz, sowie an den O esterreichischen Ingenieur- 
und A rchitekten-V erein für die freundiche A ufnahm e 
in seinem  H ause schliefst der V orsitzende die Sitzung 
und so m it auch  die IV. Conferenz.

D ra h ts tif te  oder geschn ittene  NiigelJ
W ährend  in E uropa die F abrication  der ge

schn ittenen  Nägel schon seit einer langen  R eihe von 
Ja h ren  im  Rückgang begriffen und n unm ehr auf ein 
äufserst geringes Mafs besch rän k t ist, und  die ge
schn ittenen  Nägel durch  die eleganteren  und leich ter 
handlichen D rahtstifte  überall Ersatz gefunden haben , 
steh t in den V ereinigten S taaten  N ord-A m erikas die 
Fabrication  de r geschnittenen Nägel noch in  hoher 
B lüthe. Die A nhänger der geschnitteneu Nägel e iner
seits und der D rahtstifte  andererse its  liegen dort seit 
langer Zeit in  heftigem  W iderstreit über die Vorzüge 
ih re r  Fabricate , insbesondere ü b er die H altk raft der 
beiden Sorten  im  Holz. Man beschlofs daher, um  
die M einungsverschiedenheit zu einem  A pstrag  zu 
bringen, eine R eihe von V ersuchen anzustellen. Diese 
wurden u n te r  der L eitung von Major J. W. R e i l  l y  
in dem  A rsenal der V ereinigten S taaten  zu W atertow n 
(Mass.) ausgeführt.

Dem n u n m eh r von W. H. B u r r  veröffentlichten 
Bericht über diese Versuche en tnehm en w ir, dafs die 
P roben  in 58 Serien ausgeführt w urden, von denen 
jede zehn P aar geschnittene Nägel und  D rahtstifte  
derselben Gröfse um fasste, so dafs die Gesam m tzahl 
der verw endeten  Nägel 1160 betrug. In  a llen  Fällen 
zeigten die geschnittenen Nägel gröfsere H altkraft. 
Die zu prüfenden  Nägel, deren  Gröfse zwischen l ' / s  bis 
6 Zoll schw ankte, w urden in T annenholz  eingelrieben, 
überdies w urden auch Versuche m it K istennägeln a n 
gestellt, die in F ichtenholz eingeschlagen wurden. 
Gew öhnliche geschnittene Nägel ( l '/ s  bis ¿Z o ll) zeigten 
in neun Serien eine U eberlegenheit von 47,5 % . Eine 
Serie von sechs V ersuchen ergab, dafs die geschnittenen  
Nägel um  etw a 47,4 % überlegen sind. E ine w eitere 
Serie von 15 V ersuchen m it Nägeln von l ' / s  bis 4 Zoll 
Länge zeigte eine U eberlegenheit von 72,22 % gegen
über D rahtstiften . Auch K istennägel von l ' / s  bis 4 Zoll 
ergaben eine um 59,88%  gröfsere H allkraft, desgleichen 
erw iesen sich Dielennägel von 2 bis 4  Zoll Länge um 
80,03 % überlegen. Die letzte, 40 V ersuche mit Nägeln 
aller Gröfse um fassende Serie ergab für geschnittene 
Nägel in T annenholz  eine durchschnittliche  U eber
legenheit von 60 ,5 % .

In F ichtenholz  in  der Faserrich tung  eingetriebene 
Kistennägel von VI* bis 4  Zoll Länge erw iesen für 
die geschnittenen Sorten  eine um  100 ,23%  gröfsere 
H altkraft. A ndere V ersuche in F ichtenholz  ergaben 
64,38 % zu gunsten der geschnittenen  Nägel. Z ieht 
m an aus allen V ersuchsresultaten  das Mittel, so zeigt 
dieses 72,74%  zu gunsten der geschnittenen  Nägel an.

W ir m üssen offen g estehen , dafs w ir die V er
suche als n ich ts m eh r als eine Spielerei anseben 
können und  ih r  Zweck uns n ich t verständ lich  ist. 
Z unächst verm issen w ir A ngaben darüber, in w elcher 
Zeit nach  dem  E inschlagen des Nagels derselbe auf 
seine H allk raft im  Holz geprüft w orden is t ,  da es 
bekann t is t, dafs ein in  Holz eingeschlagener Nagel 
nach  einigen S tunden und  erst rech t nach  einigen
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Tagen viel fester h a fte t als u nm itte lbar nach erfolgtem  
Einschlagen. Die H altk raft w ird a lsdann  verändert 
durch die geringere oder s tä rkere  V errostung des 
Nagels. Dann aber haben  w ir noch niem als Klagen 
über eine zu geringe H altk raft der D rah tstifte  im Holz 
vernom m en, im G egentheil mufs der A dressat häufig 
wider seinen W unsch den Deckel der Kiste vernichten , 
d. h. also die H altkraft ist eh e r zu grofs als zu klein. 
Sollten ab er V erbraucher von D rah tstiften  eine höhere  
H altkraft ih rer Nägel w ünschen, so dürfte  es fü r den 
Fabrican ten  der D rahtstifte  ein Leichtes se in , durch  
H erstellung einer gerauh ten  Oberfläche diese ganz 
erheblich  zu verm ehren  und sie in dieser Beziehung 
dem geschnittenen Nagel, der ste ts und u n ter allen 
Um ständen als ein unvollkom m enes Fabricat anzu
sehen ist, gleichkom m en zu lassen, ihn  in jeder anderen  
Hinsicht ab er auch fernerh in  zu übertreffen.

l»ic A usführung des S täd tisch e ii 'E lek tric ltä tsw e rk s  
in  G otha

w urde der F irm a W . L a h m e y e r  & Co., C o m m a n -  
d i t g e s e l l s c h a f t  in F rankfu rt a. M., übertragen. Die 
Anlagekosten belaufen sich in Sum m a auf 730 000 J l .  
In diesem B etrage ist eine elektrische S trafsenbahn  
m it etw a 110 000 J l  einbegriffen, welche vom gleichen 
E lektricitätsw erk den Slrom  e rh ä lt und deren L ieferung 
die F irm a W. L ahm eyer & Co. der B erliner Elektri- 
citätsgesellschaft „U nion“ übertragen  hat.

V erkeh r au f dem Suezkanal.

N achstehende Zahlen geben ein Bild der ge
steigerten V erkehrsentw icklung des Suezkanals. Es 
betrugen:

Im  J a h re Z ahl 
d e r  Schiffe

N etto to n n en -
g eh a lt

D u rc h fa h rts 
abgaben  in Frcs.

1870 . . . 486 436 609 4 345 758
1871 . . . 765 761 467 7 595 385
1872 . . . 1082 1 160 743 14 377 092
1873 . . . 1173 1 367 767 29 850 726
1874 . . . 1264 1 631 650 22 667 791
1875 . . . 1494 2 009 984 26 430 790
1876 . . . 1457 2 096 771 27 631 458
1877 . . . 1663 2 355 447 30 180 928
1878 . . . 1593 2 269 678 28 345 672
1879 . . . 1477 2 263 332 27 131 116
1881 . . . 2026 3 057 421 ■36 492 620
1881 . . . 2727 4 136 779 47 193 882
1882 . . . 3198 5 074 808 55 421 039
1883 . . . 3307 5 775 861 60 558 488
1884 . . . 3284 5 871 500 58 628 759
1885 . . . 3624 6 335 752 60 057 259
1886 . . . 3100 5 767 655 54 771076
1887 . . . 3137 5 903 024 55 995 298
1888 . . . 3440 6 640 834 63 037 618
1889 . . . 3425 6 783 187 64412511
1890 . . . 3389 6 890 094 65 427 230
1891 . . . 4207 8 698 777 81 540 836
1892 . . . 3559 7 712 028 72 613 311

Von den 3559 Schiffen, welche 1892 den Kanal 
d u rch fu h ren , w a ren : 2581 englische, 292 deutsche, 
177 niederländische, 174 französische, 74 italienische, 
66 norw egische, 61 österreichische, 43 ottom anische, 
26 spanische, 23 portugiesische, 22 russische, 6 grie
chische, 4 belgische, 3 japan ische, 2 am erikanische. 
2 chinesische, 2 egyptische und 1 siam esisches. W enn 
auch seh r erfreulich  ist, dafs D eutschland die zweite 
Stelle einnim m t, so betrug  die Zahl der Schiffe doch 
nu r 8,2 % der G esam m tzahl, w ährend  England m it 
72,2 % betheilig t war.

Schw eizerischer E isen m ark t im e rs ten  V ie rte ljah r 
des Z o llk rieges.

Mit begreiflicher Spannung  h a t m an den ersten  
H andelsnachw eis der Schweiz e rw arte t, der erkennen  
läfst, welche V erschiebungen au f dem schw eizerischen 
Absatzgebiet infolge des Zollkrieges m it F ran k reich  
sta ttgefunden  haben  und nam entlich , wie w eit D eutsch
land  es von vornhere in  verstanden  h a t, die günstige 
Gelegenheit zu benutzen. V erglichen m it de r schw eize
rischen E infuhr norm aler J jh re ,  z. B. m it dem  D urch
sch n itt der ersten  V ierteljahre 1890/91, zeigt die E in 
fu h r aus F rankreich  im ersten  Q uartal 1893 bei den 
jenigen W aaren , w elche vom  Zollkriege beeinflufst 
sind, einen du rchschn ittlichen  R ückgang von 70 %. 
Die E infuhr von M aschinen allein  ist dem  W erthe 
nach  um 63%  zurückgegangen; der Menge nach b e 
träg t der Rückgang 433 t. Diese h a t die deutsche 
Industrie  gänzlich übernom m en, indem  die E infuhr 
von M aschinen aus D eutschland in derselben Zeit um  
485 t  gestiegen ist.

N icht m inder günstig  h a t sich der Absatz in anderen  
E isenw aaren gestaltet, wie am  übersich tlichsten  aus 
folgender Tabelle hervorgeh t:

E infuhr in l

I. Q uarta l 1891

s3 J <= £

E isenb ah n sch ien en , S tab 
eisen , B leche u. s. w. 
grobe D im ensionen . . 

S ch ienen , Fa<;oneiseii u. s.
w. feine D im ensionen 

W a lzd rah t, roh , 5 b is  11
m m  d i c k ......................

E isenb lech  u n te r  3 mm, 
roh  und  v e rb le it u. s. w. 

E isengu fsw aaren , ganz
grobe, r o h ......................

E isengu fsw aaren , ande re  
R öh ren , gezogene, ge

w alz te  u n d  ro h e  . . 
S chm iedeise rne  W aaren , 

ganz g robe,fcro h e  . . 
d esgl. gem eine, ro h  . . 
desgl. g em eine, abgo- 

schliffen, v e rz in n t, v e r
z in k t .................................

desg l. fe in e , p o li r t ,  b e 
m alt, geflrmi'Bt . . . 

desg l. feine, e m a illir t

13634

4012

1017

2398

554
345

940

584
701

354

50
43

13117

3372

1008

900

404
230

922

561
391

230

42
34

218

232

92

113
94

16

15
199

44

17142

3470

762

1952

736
250

993

648

i  1317

14707

1981

658

1039

520
127

904

582

638

1872

1011

104

426

180
102

9

44

561

31
4

Das Ja h r 1891 ist zur V ergleichung angezogen, 
weil im Jan u a r 1892 der schw eizerische V erkehr ein 
aufsergew öhnlich s ta rker gewesen ist infolge der d a 
m als bevorstehenden neuen Zolltarife. Die T abelle  
zeigt, dafs die E infuhr au s F rankreich  durchw eg und 
m eist seh r b e träch tlich  zurückgegangen , die E infuhr 
aus D eutschland dagegen in gleichem  Mafse gestiegen 
ist, abgesehen von wenigen A rtikeln, die überhaup t 
w eniger im portirt sind, so dafs sich h ieraus zur Ge
nüge das Minus in der deutschen E infuhr erk lärt. 
Ausgenom m en ist nu r E isenblech u n te r 3 m m  stark, 
roh  und verbleit, verzinnt u. s. w . ; h ie r h a t England 
n ich t n u r F rankreichs A ntheil übernom m en, sondern  
auch  D eutschland zurückgedrängt; England im portirte  
näm lich im I. Q uartal 1891 erst 301 t, dagegen 
1893:1190  t. Im  ganzen trifft jedoch zu, was bei 
M ittheilung der Kampfzölle, S. 81, e rw arte t w urde, 
dafs näm lich  F rankreichs E isenhandel nach der 
Schweiz zum gröfsten Theil D eutschland zufallen werde.

__________ M. B.

Die E m ploycrs L iab ility  A ct, 1893.
Das neue englische Gesetz über die Haftpflicht 

der A rbeitgeber, welches im  E n tw urf vorliegt und an  
die Stelle des Gesetzes von 1880 zu tre ten  bestim m t 
ist, erstreck t die Entschädigungspflicht der A rbeitgeber 
au f alle Unfälle, w elche dem A rbeiter w ährend  der
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D auer se iner Beschäftigung zustofsen, m it alleiniger 
A usnahm e jen e r Fälle, in w elchen es sich um solche 
Verletzungen h an d e lt, welche ein A rbeiter sich in 
bew ufster Absicht selbst zugefügt hat.

H ierm it ist dem E n tw urf eine A usdehnung ge
geben, die ih n  hinsichtlich  seiner Leistungen dem 
deu tschen  U nfallversicherungsgesetz an die Seite stellt, 
von dem er, seiner N atur nach, in der Lösung des 
ökonom ischen T heiles der Frage, die eine seh r in te r
essante  ist, w esentlich abw eicht.

Den Begiff „Arbeiter-“ fafst die Vorlage im  w eite
sten S in n e : W er im m er zu einem  A rbeitgeber in ein 
vertragliches A rbeitsverhältn ifs tritt, gleichviel, ob der 
V ertrag ein ausdrück licher oder stillschw eigender, ein 
m ündlicher oder schriftlicher ist, ob er sich auf den 
E in tritt in ein D ienstverhältnifs oder n u r au f die 
persönliche A usführung einer bestim m ten A rbeit b e 
zieht, wer im m er also in  vorgedachter W eise m it 
körperlicher A rbeit beschäftigt ist —  ist A rbeiter im 
Sinne des Gesetzes. Als solche m acht der Entw urf
u. a. noch besonders nam h aft: Hausgesinde, land- 
w irthschaftliche  A rb e ite r, T ag elöhner, H andw erker, 
B ergleute, E isenhahnangeste llte, die A ngestellten im 
Dienste der englischen B innenschiffahrt und des 
T ransportgew erbes, endlich Seeleute und alle an Bord 
b ritischer Seeschiffe beschäftigte Personen.

Als reines Haflpflichtgesetz belastet der E ntw urf 
den A rbeitgeber persönlich und überläfst es ihm , sich 
gegen seine V erbindlichkeit durch  V ersicherung zu 
decken. Dagegen bestim m t der § 7 , dafs U nter
nehm ern  von B ergbauen und S te inbrüchen , falls sie 
gegen die Folgen des Gesetzes versichern , das R echt 
zusteht, die Hälfte der V ersicherungspräm ie an  den 
von ihnen zu zahlenden B odenren ten  oder Berg
regalen abzuziehen.

Mit A usnahm e der W ochenrenten  bei vorüber
gehender E rw erbsunfähigkeit, die der A rbeitgeber 
d irect zu zahlen h a t, sind d ie Entschädigungen an 
die A rbeiter vom A rbeitgeber durch  den Erw erb von 
Leibrenten  bei der Post zu decken. Jede andere  Form  
der R entenzahlung, irgend w elche Abfindung oder 
sonstiges U ebereinkornm en, ist u nzu lässig 'und  nichtig.

In Klagefällen is t das Provinzialgericht zuständig, 
gegen dessen Entscheidung eine B erufung n ich t s ta tt
findet. Dasselbe u rth eilt kostenfrei, doch kann der 
R ich ter dem A rbeitgeber die Z ahlung einer ange
m essenen K oslenentschädigung — jedoch  n ich t über 
2 £. — auferlegen.

Durch den gegenw ärtigen G esetzentw urf w erden 
anderw eitige Rechts- und R egrefsansprüche der A rbeiter 
n ich t beschränkt.

Bei Unfällen, die lediglich eine E rw erbsunfähigkeit 
von n ich t m eh r als vier W ochen zur Folge haben, 
kann ein R echtsanspruch  au f G rund des Gesetzes 
n ich t e rhoben  w erden, doch wird bei längerer Dauer 
diese Zeit n icht als Carenzzeit angerechnet.

Als Entschädigung bestim m t der E ntw urf:
1. Bei dauernder völliger E rw erbsunfähigkeit eine 

W ochenren te  in H öhe von zwei D ritteln des A rbeits
verdienstes au f Lebenszeit, doch soll die R ente  20 sh 
pro W oche n ich t übersteigen.

2. Bei dauernder, ab er n u r theihveiser E rw erbs
unfähigkeit auf Lebenszeit eine W ochenrente  in Höhe 
von bis zu zwei D ritteln des A rbeitsverd ienstes des 
G eschädigten, im H öchstbetrage indefs 15 sh pro 
W oche n ich t übersteigend, U eber die H öhe der Sum m e 
haben der A rbeitgeber und der A rbeiter sich zu ver
s tä n d ig e n ; wird ein E in v e rs tän d n is  n ich t e rz ie lt, so 
stellt^ der R ich ter dieselbe kurzer Hand fest.

3. Bei vo rübergehender E rw erbsunfähigkeit e rh ä lt 
der A rbeiter fü r die Dauer derselben und in den 
F'ällen u n ter 1 und 2 bis zur Beschaffung der L eib
ren te  eine W ochenentschädigung in Höhe von drei 
V ierteln  seines V erdienstes und im H öchstbetrage von 
20 sh per Woche.

4. T ritt infolge eines Unfalles de r Tod eines 
A rbeiters ein, ‘so e rh ä lt die W ittwe des G elödteten 
lebenslänglich oder bis zur eventuellen  W iederver- 
h e ira th u n g  ein Fünftel des V erdienstes, im Maximum 
6 sh  per W oche, jedes Kind bis zum erre ich ten  
15. L ebensjahre  ein Sechstel und höchstens 4  sh per 
W oche, doch d a rf  die G esam m tbelastung des A rbeit
gebers du rch  die an  die H interb liebenen zu zahlenden 
Entschädigungen die oben u n ter 1 genannten  Ziffern 
n ich t übersteigen, andernfalls t r it t  eine en tsprechende 
Verkürzung der au f die Kinder entfallenden Quoten ein.

H interläfst der Getödtete w eder W ittw e noch 
Kinder, wohl aber V ater oder M utter, die ganz oder 
theilw eise von ihm  abhingen, so e rh a lten  dieselben 
eine R ente auf Lebenszeit oder kürzere Dauer, w orüber, 
wie über den B etrag, falls ein E in v e rs tän d n is  n ich t 
erre ich t w ird, der R ichter en tsch e id e t; doch d a rf die 
Sum m e n ich t hö h er als ein Fünfte l des V erdienstes 
bem essen w erden und 6 sh w öchentlich n ich t ü b er
steigen.

Zum Schlufs b rin g t die Vorlage noch kurze B e
stim m ungen über die E rm ittlung des Verdienstes, die 
von m inderem  Interesse sind.

Die U sam bara-E isenbahn .

Nachdem  die E isenbahngesellschaft für Deutsch- 
O stafrika (U sam bara-L inie) ih re  V orarbeiten  fü r den 
Bau der Strecke Tanga-K orogw e beendet ha tte , w urde 
im  F eb ru ar d. J. durch  den ste llvertre tenden  bau
leitenden Ingenieur F r i e d r i c h  m it dem  Bau der 
B ahn begonnen. Die G esellschaft beabsich tig t, die 
Bauusfiihrung m öglichst zu besch leun igen , und die 
A rbeiten  w erden jetzt, nachdem  der im E isenbahnbau  
als tüch tige  K raft bew ährte  Königliche B au- und 
B etriebsinspector B e r n h a r d  als E isenbahnbaud ire to r 
die L eitung des B ahnbaues übernom m en h a t ,  m it 
v e rstärk ten  K räften fortgesetzt w erden. In wenigen 
M onaten schon w erden einige K ilom eter E isenbahn 
fertiggestellt se in , und  zugleich w ird die erste  Loco- 
m otive in den deu tschen  Colonieen ih ren  Pfiff ertönen 
lassen.

In D eutsch-O stafrika istU sam h ara  dasjenige Gebiet, 
w elchem  sich der U nternehm ungsgeist haup tsäch lich  
zuw endet und w elches se iner vielen Vorzüge ha lber 
die m eisten A ussichten bietet. F ru ch tb ark e it des 
Bodens und k lim atische V erhältnisse sind günstig, die 
B evölkerung ist friedlich und a rbeitsam ; ein vortreff
licher H afen, Tanga, b ildet eine bequem e Eingangs
und A usgangspforle für das reiche H in terland .

In dem vorderen  T heile  U sam baras, dem urw ald
bedeckten herrlichen  H andeigebirge, b e tre ib t die 
Deutsch - O stafrikanische G esellschaft bereits zwei 
Kaffeepflanzungen, in wenigen W ochen wird auch die 
U sam bara-K afteebau-G esellschaft d o rt eine rege Thätig- 
keit en tfa lten , und  an d ere  U nternehm ungen w erden 
bald  folgen. Durch den Bau de r E isenbahn  ist die 
A usnutzung dieses re ichen W aldgebirges e rst in erfolg
versprechender W eise m öglich gew orden, und n u n 
m ehr wird die Inangriffnahm e des ganzen Gebietes 
durch P flanzungsunternehm ungen n ich t m eh r lange 
au f sich w arten  íassen. So fangen denn die Segnungen 
der E isenbahn  an über das L and auszuström en, noch 
ehe sie dem B etrieb übergeben ist. Die E isenbahn 
w ar Bedingung für die Pflanzungen; um gekehrt w erden 
die Pflanzungen der E isenbahn einen beträch tlichen  
F rach t- und P ersonenenverkehr zu fü h ren ; und  so 
fördern  sich E isenbahn und Pflanzungen gegenseitig 
in ausgiebiger W eise. Selbst w enn die U sam bara- 
bah n  n u r von T anga nach Korogwe gebaut w erden 
sollte, so w ürde sie als Pflanzungsbahn berech tig t und  
lebensfähig sein. Ih re  eigentliche grofse B edeutung 
w ird die B ahn aber erst dann e rre ich t haben , wenn
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sie, wie projectirt, von Korogwe bis zum K ilim andscharo 
und wenn m öglich bis zum V ictoria-N yanza w eiter
geführt sein wird. Dann w erden die ausgedehnten 
Gebiete zwischen T anga und dem  Victoria-See und 
das weite Seegebiet selbst, dessen grofsen R eichthum  
Dr. B a u m a n n  auf einer seiner letzten so erfolgreichen 
Heise w ieder festgestellt ha t, ausgiebig unserm  H andel 
erschlossen werden.

Der A usbau de r genannten  B ahnlin ien  ist m it 
grofsen Kosten verknüpft. In A nbetrach t der Schw ierig
keit, das erforderliche Geld zu beschaffen, h a t die 
R eichsregierung bei de r G oncessionsertheilung die 
E isenbahngesellschaft fü r D eutsch-O stafrika m it w erth 
vollen V orrechten ausgestattet. So e rh ie lt letztere 
das R echt, nach Mafsgabe der fertiggestellten B ahn
strecken sich um fangreiche L andgebiete zu freiem 
Eigenthum  auszuw ählen. Sie h a t von diesem  R echt 
auch bereits G ebrauch gem acht und über 50 000 Morgen 
des fruch tbarsten  Landes ausgew ählt. Später, m it 
steigender Entw icklung der Colonie, w erden sich jene 
Ländereien  hoch verw erthen  lassen, und es ist also 
auch im Hinblick au f diesen grofsen Landbesitz, nach 
der deutschen Golonialzeitung, w elcher w ir diese An

gaben en tnehm en , eine re ich liche  Verzinsuug des in 
das E isenbahnun ternehm en  in vestirten  Kapitals m it 
S icherhe it vorauszusehen.

Die M ai-G oldausbeute des W itw a te rs ran d .
Die G esam m tausbeute an Gold fü r den M onat 

Mai w ird m it 116911 ozs. angegeben, im April be trug  
sie 112053 ozs.

V ergleiehungshalher lassen w ir nachstehend  die 
M aiausbeuten der letzten 5 Jah re  folgen:

1888 ..................  19 002 ozs. Gold
1889 ..................  36 298 „
1890 ..................  38 884 „
1891 ..................  54 672 „
1692 ..................  99 436 „

(Südafrikanische W ochenschrift S. 350.)

F rag ek asten .
W er befafst sich m it E inrich tungen  von Fabriken 

zur Erzeugung schm iedbarer G ufswaaren ? Gell. A dressen 
n im m t zur W eitergabe entgegen die R edaclion.

B t t c l i c r s c h  a u.

A n le itu n g  z u r  sta tischen B erechnung  von E isen- 
construc tionen  im  H ochbau  von H . S c h l o s s e r ,  
C iv ilin g en ieu r. Mit in  den  T e x t  g ed ru ck ten  
H o lz sc h n itten  u n d  e in em  P la n e . Z w eite , 
neu  b e a rb e ite te  u n d  e rw e ite r te  A u flag e . 
B erlin  1 8 9 3 .  V erlag  von Ju liu s  S p rin g e r . 
2 0 0  S e iten  O ctav . P re is  g e b u n d en  7 J L  

Das vorliegende Buch en thä lt, neben einem  A n
hänge von seh r b rauchbaren  Tabellen  über W alz
eisen und Säulenprofileu u. s. w., eine vorzügliche 
Sam m lung von Beispielen für die e lem entare  B erech
nung der bei H ochbauten vorkom m enden T r ä g e r  
und S ä u l e n ,  sowie ein bis ins Kleinste durchge
führtes Beispiel der S tandfestigkeits B erechnung für 
ein neu zu e rbauendes gröfseres Gebäude, wobei 
durchw eg die B estim m ungen der B erliner B auordnung 
vom 15. Ja n u a r 1887 zu G runde gelegt sind. Schon 
die erste  A uflage des B uches (1885) h a t reichen 
Beifall gefunden, um so m eh r g ebührt er der vor
liegenden zweiten Auflage, die viele Verbesserungen 
und Erw eiterungen erfahren  hat. Der W unsch des 
Verfassers, das Buch möge auch in se iner neuen 
Gestalt sich als b rau ch b ar und einer wohlw ollenden 
A ufnahm e w erth  erw eisen, ist danach  wohl berechtig t 
und seiner E rfüllung sicher. M ehrtens.

D r .  H e i n r i c h  v.  P o s c h i n g e r ,  K a ise rl. G eh . 
R e g ie ru r ig s ra th , D ie iv irth sch a ftlich en  V er
träge  D eutsch lands. III. B a n d : D ie  V e r t r ä g e  
ü b e r  d a s  g e i s t i g e  E i g e n t h u m .  B erlin  
1 8 9 3 . R . v. D eck er (G . S c h e n ck ).

Den von uns bereits besprochenen  beiden ersten  
Bänden dieses W erkes ist n unm ehr das d ritte  (Schlufs-) 
Bändchen gefolgt, welches die Verträge über das 
geistige E igenthum  zwischen Deutschland einerseits 
und B tdgien, B rasilien , D änem ark , Dom inikanische 
R epublik , F ran k re ich , G riechenland, G rofsbritannien 
und Irland, Haiti, Italien , Luxem burg, Monaco, N ieder
lande , O esterreich-U ngarn , R u m ä n ie n , Rufsland, 
Schweden und Norwegen, Schweiz, Serbien, Spanien,

Südafrikanische Republik, Tunis, Venezuela und den 
Ver. S taaten  von Am erika andererse its  en th ä lt. Ein 
A nhang bringt die B erner U ebereinkunft vom 9. Sept. 
1886, betreffend die B ildung eines in te rnationalen  V er
bandes zum Schutze von W erken der L ite ra tu r und 
Kunst, welche bekanntlich  m it U nterzeichnung der 
betheilig ten  R egierungen in einem  von ungefähr 
500 Millionen M enschen bew ohnten  Gebiete den Schutz 
des U rheberrech ts in dem R ahm en eines e inheitlichen 
V ertrages gew ährleistet. ]),•_ jj .

R. L a n d m a n n ,  Oberregierungsralh im k. bayer. 
Staatsministerium des Innern und stellver
tretender Bundesraths-Bevollmächtigter, D ie  
G ew erbeordnung f ü r  d as D eutsche R eich , 
erläutert und mit Vollzugsvorschriften heraus
gegeben. III. völlig umgearbeitete Auflage,
1. Theil. München 1893 , C. H. Beck. 5 J i .

W ir haben  schon einige Zeit au f die II. Auflage 
dieser um fassenden A rbeit des hochverd ien ten  Ver
fassers g ew arte t; dienstliche In ansp ruchnahm e ha t 
ih n  abgehalten , dieselbe früher erscheinen zu lassen. 
Das ist aber dem W erke insofern zu gu te  gekom m en, 
als der V erfasser n unm ehr in den S tand  gesetzt w ar, 
se iner D arstellung auch die bis in die jüngste  Zeit 
ergangenen A usführungsvorschriften  des R eichs und 
der Einzelstaaten m it zu G runde zu legen. Die Vor
züge der L andm annschen Ausgabe sind b ek an n t: 
V ollständigkeit, U ebersichtlichkeit und knappe Diction. 
E ine glänzend geschriebene E inleitung fü h rt uns die 
E ntstehung  der G ew erbeordnung, das Geltungsgebiet, 
die A bänderungen und Ergänzungen derselben , die 
A rbeiterschutzgesetzgebung 1890,'91 und endlich den 
sach lichen  Geltungsbereich der G ew erbeordnung vor. 
Der vorliegende I. Theil fü h rt bis zum § 54 und 
e n th ä lt 27 Bogen. Der Um fang des ganzen W erkes 
soll nach der M ittheilung der V erlagshandlung 50 
bis 60 Bogen b e tra g e n , und zw ar einschliefslich der 
e rgänzenden Vollzugsvorschriften des Reichs und 
eines um fassenden Sachregisters. Auch so ll , falls 
etw a die G ew erbeordnung im Laufe de r gegenw ärtigen
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R eichstagssession neuerdings eine A enderung erfahren  
so llte , die Novelle dem  C om m entar in einem  N ach
trage m it E rläuterungen beigegeben w erden. W ir 
begrüfsen das E rscheinen des vortrefflichen W erkes 
m it au frich tiger F reude  und em pfehlen dasselbe u n 
serem  Leserkreise au f das angelegentlichste. D r. B.

C. D a v i d s o h n ,  Rechtsanwalt in Offenbach a. M., 
Die Beichsgesetze zum  Schutze des gewerb
lichen geistigen Eigenthum s. (Industrielle und 
technische Urhebergesetze.) M ünchen, G.
H. Beck, stark brochirt 3 d l  50 A).

Ein k u rze r, in knappem  und übersichtlichem  
R ahm en gehaltener C om m enlar, der sich vortrefflich 
fü r den praktischen G eschäftsm ann und G ewerbe
treibenden  eignet. Er b ring t zunächst eine system a
tische E in le itung , in w elcher die allgem einen und 
allen, h ie r in B etrach t kom m enden Gesetzen gem ein
sam en G rundsätze sowie die w esen tlichen , u n ter
scheidenden P unk te  — die Grenzlinien — entw ickelt 
sind, sodann  die einzelnen Gesetze m it den nöthigen 
Erläu terungen  ihres Textes und den dah in  einsch lagen
den hauptsäch lichsten  E ntscheidungen des R eichs
gerichts in n achstehender R eihenfolge: Das M arken
schutzgesetz vom 30. Novem ber 1874; das M uster
schutzgesetz vom  11. Jan u a r 1876 (die sog. G eschm acks
m u ste r); das Patentgesetz vom 7. April 1891, welches 
an  die Stelle des Patentgeselzes vom 25. Mai 1877 
getre ten  ist, nebst e iner U ebersicht ü b er die gew ich
tigsten gesetzlichen Bestim m ungen des A uslands auf 
dem Gebiete des P a ten tschu tzes; das Gesetz zum 
Schulze der G ebrauchsm uster vom 1. Jun i 1891. 
Schliefslich folgen noch die zu den 4 Gesetzen e r
gangenen A usführungsvorschriften . D r. B.

D r. K a r l  B ü c h e r ,  ord. Prof. an der Universität 
Leipzig. Die Entstehung der Volksw irthschaft. 
Sechs Vorträge. Tübingen 1 8 9 3 . H. Laupp. 
4 d l .

W ir theilen  vollständig die A nsicht des Verfassers, 
dafs diejenigen n ich t im U nrech t sind, welche die 
Aufgabe der V olksw irthschaftslehre darin  erblicken, 
das W esen und den Z usam m enhang de r V erkehrs
vorgänge klarzulegen, im Gegensatz zu denjenigen, 
w elche sich m it der B eschreibung der W irthschafts- 
form eiv und ih re r  historischen U m bildungen begnügen. 
Es w ird h eu te  auch in dem  en tlegensten  B auernhöfe 
kein Sack Weizen m eh r p roducirt ohne Z usam m en
hang m it dem Ganzen des volksw irthschaftlichen 
V erkehrs. W ird  er auch im Hause des Producenten  
consuinirt, so is t doch ein gu ter Theil der Productions- 
m ittel (der Pflug, die Sense, die D reschm aschine, der 
künstliche Dünger, das Zugthier u. s. w.) verkehrs-

mäfsig erw orben, und die Selbstconsum tion findet 
n u r  sta tt, w enn sie nach den M arktverhältn issen  
w ir ts c h a f t lic h  erschein t. Auch der Sack W eizen ist 
m it einem  festen Faden an das grofse kunstvolle  G e
webe des volksw irthschaftlichen V erkehrs geknüpft. 
Und so sind w ir es Alle m it unserem  w irthschaftlichen  
T hun  und Denken. — Aus diesem  G rundgedanken der 
Aufgabe de r V olksw irthschaftslehre herau s sind die v o r
liegenden sechs V orträge geschrieben, w elche nachfol
gende G egenstände b eh an d e ln : 1. Die E ntstehung der 
V olksw irthschaft. 2. Die gew erblichen Betriebssystem e 
in ih re r  geschichtlichen Entwicklung. 3. A rb e its te i lu n g  
und sociale K lassenbildung. 4. Die A nfänge des 
Zeitungswesens. 5. Die sociale G liederung der F ran k 
fu rter B evölkerung im M ittelalter. 6. Die inneren  
W anderungen  und das S tädtew esen in ih re r  entw ick
lungsgeschichtlichen B edeutung. Keiner, der für volks
w ir ts c h a f t lic h e  Dinge In teresse h a t, w ird diese a u ß e r 
ordentlich  anregend geschriebenen Skizzen ohne  Nutzen 
lesen, auch wenn er, wie w ir, n ich t m it allen Folge
rungen des V erfassers ganz übereinstim m t, j) ,. ß

Prof. Dr. F. G. H u b e r ,  Die geschichtliche E n t
wicklung des modernen Verkehrs. Tübingen 
1 893 , H. Laupp. 4  -dl 40 à).

Der Verfasser b eab sich tig t, nach Mafsgabe der 
G esam m tentw icklung die W echselbeziehung von T ech
nik und O rganisation  in das richtige V erhältn ifs zu 
selzen , aus dem  W erden und aus den B edingungen 
des E ntstehens das Gewordene und die W urzeln seines 
B estandes olfen zu leg e n , neue Gesichtspunkte auf
zustellen und zu w eiteren Specialforschungen die 
Anregung zu geben. Alles dies ist ihm  unserer 
Meinung nach so gut gelungen , dafs w ir seinem  für 
die nächste  Zeit in A ussicht gestellten dreibändigen 
W erk, in welchem  er den E influß  des m odernen  
V erkehrs au t die T heorie  und das E rw erbsleben , die 
dadurch  bedingte Um wälzung in den socialen, p o liti
schen und P roductionsverhä ltn issen  zur D arstellung 
zu bringen gedenkt, m it Spannung entgegensehen.

D r. B .

A drefsbuch des W elthandels.
Den zwei ersten  Bänden des ohne Zweifel ver

d ienstvollen W erks, w elche Afrika, Central- u n d  Süd
am erika, Mexico, W estindien, Asien, A ustralien und  
die europäischen  Exportfirm en, welche m it diesen 
F irm en  in V erbindung stehen , sowie N ordam erika: 
Vereinigte Staaten und  C anada en th ie lten , ist n u n 
m ehr de r d ritte  Band gefolgt, en tha ltend  England 
und Schottland. Das Buch e n th ä lt die F irm enlisten  
von folgenden englischen P lä tzen: B irm ingham , Bristol, 
Edinburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool, London, Man
chester, Newcastle, Sheffield u n ter Angabe der Artikel, 
m it welchen die H äuser sich beschäftigen.

Industrielle Rundschau.
E isen h ü tten w erk  M arien liiitte  hei K otzenau, 

Actien - G esellschaft (vorm . S ch littg en  & H aasc).

Der B ericht fü r das 21. G eschäftsjahr 1892/93 
ä u ß e r t  sich über die Geschäftslage wie fo lg t:

„Im Jah re  1892 e rfuh r der N iedergang in Handel 
und W andel eine a u ß ero rd en tlich e  Verschärfung, 
und die Bewegung der gesam m ten T hätigkeit auf 
den m eisten w irthschaftlichen Gebieten w ar fast du rch 
weg eine rückgängige.

Diese bekannte  T hatsache  m u ß te  sich, wie in 
der gesam m ten E isen industrie , n a tu rg em äß  auch bei 
unserer Gesellschaft fü h lb ar m achen.

Vor allen Dingen kam en diese V erhältnisse zum 
Ausdruck in dem R ückgang des Um satzes. D erselbe 
betrug  pro 1892/93 3191383 ,66  ^  gegen pro 1891/92 
3 402 007,39 J l ,  blieb sonach um ro t 210000 d t  zurück. 
Davon entfallen m eh r als 150000 M  au f den M inder
erlös an  den verkauften  W aaren infolge des enorm en  
R ückganges, den alle V erkaufspreise , ohne w esent-
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liehe V erm inderung der G estehungskosten , fü r das 
F abricat erlitten .

T rotz dieses bedeutenden  Ausfalles von etw a 
150 000 J l  b e träg t die V erm inderung der von uns 
vorgeschlagenen D ividende nur 1 lli % , ein Beweis, 
dafs unsere  inneren  V erhältn isse  g e su n d , und  bei 
W endung der Gonjuuclur w ieder angem essene R enten  
zu erw arten  s in d .“

Das Gewinn- und V erluslconto lau te t: J l
Gewinn-V ortrag aus dem vor. G eschäftsjahre 4 772,41
Verfallene D iv id e n d e ..........................................  162,—
N e tto g e w in n ....................................................... 17 031,55

21 965,96
w elcher wie folgt v e rth e ilt wi rd:

5 %  von 17 031,55 dem R eservefonds . 851,58
5 „ „ 17 031,55 „ dem A ufsichtsralh  . 851,58
7'/:;%  „ 17 031,55 „ dem V orstande und

den B e a m te n .............................................. 1 277,37
'/2  % Divid. von 2880 0 0 0 ^  den A ctionären 14 400,00
V ortrag au f die R echnung des nächsten  Ge

schäftsjahres , , ......................................... 4 585.43
21 905,90

Der B ericht schliefst m it den W orten : „Ueber 
die voraussichtliche G estaltung des Geschäftes im 
neuen Jah re  ist heu te  einigerm afsen Zutreffendes 
n icht zu sagen. W ir sind au f beiden W erken gut 
beschäftigt, doch bleiben für die R en tab ilitä t im
w esentlichen iriafsgebend die V erkaufspreise der Fabri- 
cate in ihrem  Verhällnifs zu den G estehungskosten .“

M aschinen- und A rm atu ren fab rik , vorm . C. Louis 
S tru b e , A ctien-G esellschaft zu M agdeburg-B uckau.

Dem G eschäftsbericht für 1892/93 en tnehm en  w ir:
U nser v iertes G eschäftsjahr ist zu unserm  Be

dauern  n ich t so günstig  verlaufen , wie w ir es im 
ersten  H albjahr, in w e lch em ‘w ir rech t gut beschäftigt 
w aren, erhoffen durften  Im  zweiten H albjahre aber 
tra t u n ter dem Druck der allgem ein ungünstigen Lage 
der Industrie  auch  in unserem  B etriebe eine e rh eb 
liche A hschw ächung e in , so dafs eine genügende 
Ausnützung unseres W erkes n icht erm öglicht werden 
konnte. W enn w ir trotzdem  zu dem  im m erhin  noch 
befriedigend zu nennenden B ru ltoerträgn ifs, das nur 
unerheb lich  h in te r dem  V orjahr zurückb leib t, ge
kom m en sind, so verdanken w ir dies u n se rer im m er 
m ehr vervollkom m neten Fabrica lionsm ethode  und 
unseren  vorzüglichen m aschinellen  E inrichtungen, 
sowie der allseitigen A nerkennung, w elche unsere 
Fabríca te  im  In- und  A uslande finden. Diesem R e
su ltate  stehen  aber e rh ö h te  U nkosten , w orunter 
nam entlich  die gröfseren S taats- und C om m unalsleuern 
tiguriren, gegenüber und  ist d adurch  der R einertrag  
seh r herabgedrückt, so dafs sich derselbe nach  A b
schreibung incl. V ortrag aus dem  vorigen Jah re  auf 
132 685,68 J l  stellt., deren  V ertheilung  w ir wie folgt 
Vorschlägen :

U eberw eisung an  den gesetzlichen
R e s e r v e f o n d s ................................. 6 554,90 J l

T antièm e an  A ufsich tsrath  und
D ir e c t io n   12 291,19 „

7 '¡i%  D i v i d e n d e ............................  112 500,— „
G e w in n v o r t r a g ............................  1 339 59 ,

132 685,68 J l

B raunschw eig ische  M aschinenbau-A nstalt.
Das abgelaufene G eschäftsjahr h a t die Gesell

schaft in ih ren  E rw artungen  n ich t getäuscht. In  dem 
B erich t heifst es näm lich : Trotz des im  Anfang des 
B etriebsjahres herrsch en d en  schleppenden G eschäfts
ganges und tro tz  der au f dem Gebiete unserer Speciali- 
täten  im m er schärfer h e rvortre tenden  Concurrenz h a t 
das J a h r  1892/93 ein angem essenes E rträgn ifs geliefert, 
so dafs w ir nach nam haften  A bschreibungen die Ver
theilung  einer lOprocentigen Dividende in Vorschlag 
bringen können. W ir schreiben  dieses Ergebnifs 
einerseits dem  Um stande zu, dafs w ir durch  die in 
den letzten Jah ren  vorgenom m enen w esentlichen Ver
besserungen  unse rer B etriebsein rich lungen  in der Lage 
w aren, v o rtheilhafter zu fabriciren , andererse its  fanden 
aber auch  unsere  fo rtdauernden  B estrebungen, die 
Q ualität unse rer F abricate  zu verbessern , bei unseren 
A bnehm ern A nerkennung, und trugen w esentlich dazu 
he i, unseren  K undenkreis zu vergröfsern und uns 
lohnenden  Absatz zu sichern. W ir g laubten  dann 
auch in U ebereinstim m ung m it unserem  Aufsichts- 
ra llie, um unseren  Fabrica ten  in  überseeischen L än
dern  im m er m ehr A bsatzgebiete zu erschliefsen, die 
gerade in diesem  Jah re  sich b ietende G elegenheit 
besonders benutzen zu m üssen und die W eltaus
stellung in Chicago, sowie die la n d w ir tsc h a f tl ic h e  
A usstellung in Batavia au f Java  m it einigen E rzeug
nissen unserer Industrie  zu beschicken.

Die V ertheilung des R eingew inns w ird  wie folgt 
bean trag t :
V ortrag aus dem Ja! re  1891/92 . . 568,39 J l
R eingew inn p ro  1892/93 ........................ 138 646,91 „

139 215,30~Ü
davon:

5 % Dividende au f J l  1 200 000 Actien 60 000,— J l
T antièm e der Dir ection und B eam ten 2 685,—  „
5 %  T antièm e des A ufsichtsraths . . 3 932,40 „
Gratification fü r die B eam ten . . .  7 500,— „
Rückstellung zur Anlage eines Brause- 

Bades für unsere  A rbeiter . . . .  3 000,— „
5 %  Super-D ividende au f J l  1200000

A c t i e n ..........................................................  60 000,— „
V ortrag au f neue R echnung  . . . .  2 097,90 ,

______________________  139 215,30 J l

B e rlin e r W erkzeugm ascliinen-Fabrik .
Der V erlauf des G eschäftsjahres 1892/93 kenn

zeichnet sich nach dem B ericht der G esellschaft d a 
durch, dafs in den ersten  fünf  M onaten re ichliche 
A ufträge eingingen, w ährend von Septem ber ab eine 
Verflauung e iu tra t, die e rs t in den beiden ersten  
M onaten des Jah res  1893 u n terb ro ch en  w urde. Der 
Gesam m tum salz beziffert sich au f 923 520 J l  und 
verthe ilt sich auf den M aschinenbau und  die Giefserei 
m it 727 992 J l  und auf die Specialfabrication von 
gezogenen S tah lro h ren  au f 195 528 J l:. Aus diesem  
Umsatz re su ltirt nach Abzug säm m tlicher Unkosten, 
R e p a ra tu re n , In standhaltungen  ein Gewinn von 
184 949,19 J l  und b itte t die D irection h iervon 
68 369,28 J l  als A bschreibungen, Ueberw eisungen, 
T antiem en  und G ratificationen an  B eam te zu geneh
m igen, so dafs u n te r  H inzufügung des V ortrages aus 
91/92 nach  § 39 des S tatu tes ein R eingew inn von 
117 482,48 J l  verbleibt. In Gem äfsheit des § 40 der 
S ta tu ten  ergiebt sich h ieraus eine D ividende von 10 % 
für das Actien-Kapital.

Die D irection bem erkt am  Schlüsse ihres B erichts, 
dafs gegenw ärtig  die Gonjunctur im  W erkzeugm aschinen- 
Bau eine ungünstige sei, obgleich z. Z. w iederum  m it 
theilw eisem  U eberstundenbetriebe gearbe ite t w ird.
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Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 

Eisen- und Stahlindustrieller.

P ro to k o ll ü b e r  die am  14. Ju n i 1893 in D üsseldorf 
abgehaltene  S itzung des V orstandes.

Zu der Sitzung w aren die H erren  V orstandsm it
g lieder durch  R undschreiben  vom 26. Mai ds. Js. e in 
geladen w orden. Die T agesordnung lau te te  wie folgt:

1. Geschäftliche M ittheilungen.
2. Beitrag der G ruppe zum „Statistischen B u reau “.
3. Der Besuch der belgischen Ingenieure.
4. Der R ohstofftarif.

E n tschuld ig t h a tten  sich die HH .: O t t e r m a n n ,
M a s s e n e z ,  E. v. d. Z y p e n ,  H.  L u  e g ,  G o o s e ,  
V V i e t h a u s ,  B a a r e ,  K l ü p f e l ,  B ö c k i n g .  

E rsch ienen  w aren die H H .: S e r v a e s  (Vorsitzender), 
B r a u n s ,  B u e c k ,  F r a n k ,  J e n c k e ,  K a m p ,  
K r e u t z ,  G. L u e g ,  W e y l a n d ,  S c h r ö d t e r  
(als Gast) und der G eschäftsführer B e  u m  e r .
Zu 1 der T agesordnung  berich te t de r G eschäfts

fü h rer über die am 19. Mai d. J in B erlin abgehaltene 
V o r s t a n d s s i t z u n g  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  
E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e l l e r .  Er theilte  
m it, dafs er nam ens der N ordw estlichen Gruppe P ro test 
gegen die geschehene vorzeitige Veröffentlichung der 
Motive zu dem  A ntrag, betreffend die Deckung der 
aus de r M ilitärvorlage erw achsenden Kosten, eingelegt 
habe  und für den V orschlag e ingetre ten  sei, dafs der 
A n tragsteller e rsuch t w erde, seinen A ntrag  zurück
zuziehen, weil die A usführung des A nerbietens einer 
theilw eisen Deckung der Kosten der M ilitärvorlage 
au f p rivatem  W eg verfassungsm äfsig unzulässig sei, 
und der A ntrag  für völlig u n d u rch fü h rb ar gehalten  
w erden m üsse.

D er V orstand stellt nach diesen M itlheilungen fest, 
dafs der G eschäftsführer ganz in seinem  Sinn gehandelt 
h a b e , dafs fe rner die dem betreffenden A ntrag 
heigefüglen Motive durchaus n icht gebilligt w erden 
können, da sich die E isenindustrie  thatsäch lich  n ich t 
in der Lage befinde, w eitere au fserorden tliche Lasten 
au f sich zu nehm en. Im Anschlufs daran  w ird be
schlossen, bei dem H auptverein die A ufstellung einer 
G eschäftsordnung zu bean tragen , durch  w elche die 
vorzeitige V eröffentlichung von A nträgen  u. s. w. ve r
h in d ert w erden so ll.

Der G eschäftsführer b e rich te t w eiter, dafs die 
in § 6 des S ta tu ts festgestellle E i n s c h ä t z u n g  d e r  
W e r k e  —  bei der ein Puddelofen als E inheit d ien t — 
u n ter den  gegenw ärtigen V erhältnissen zu Schw ierig
keiten führe. Der V orstand b esch ließ t, eine aus den 
HH. G eheim rath  J e n c k e ,  G eneraldirector B r a u n s ,  
G enerald irector K a m p ,  Ü irector S e r v a e s  und dem 
G eschäftsführer bestehende Com mission zii w ählen, 
w elche die Frage eines anderen  V eranlagungsver- 
fahrens b e rathen  soll.

Dem Verein für die S c h i f f b a r m a c h u n g  d e r  
L i p p e  wird ein Beitrag für die eventuellen Vor
arbeiten  für die L ippe-K analisirung bewilligt.

Zu 2 der T agesordnung nim m t de r V orstand 
davon Kenntnifs, dafs der derzeitige Leiter des S tati
stischen Bureaus am 1. J an u a r 1894 von seiner S tellung 
zurückzutrelcn w ünscht.

Zu S der T agesordnung nim m t der V orstand davon 
Kenntnifs, dafs eine A n  z a  li l b e l g i s c h e r l n g e n i e u r e  
von m ehreren  W erken der Kohlen- und E isenindustrie  
eine private  E inladung zum Besuch des n iederrhein isch- 
weslfällschen Industriebezirks erhalten  hat.

Zu 4 der T agesordnung wird die Frage der 
F r a c h t e r m ä f s i g u n g  f ü r  K o h l e n ,  K o k s ,  E r z e
u. s. w. eingehend b e ra th en  und Hr. G eheinuath  
J e n c k e  ersuch t, im B ezirkseisenbahnrath  Köln einen 
A ntrag einzubringen, der dah in  geht, dafs das G ut
ach ten  des L andes-E isenbahnraths vom 22. Mai 1891, 
welches lau te te :

„dafs es im allgem einen öffentlichen In teresse  ge
boten  erschein t, die F rach tsätze  des A usnahm e
tarifs fü r Erden, D üngem ittel, Kartoffeln und  R üben 
vom 1. Jan u a r 1890 n unm ehr auch au f Stein- und 
B raunkohlen, Koks, Brennholz, Torf, Erze a ller Art, 
sowie aufserdem  au f Holzkohlen und  Torfkohlen  
auszudehnen;

in Bezug au f die G ew ährung besonderer Fracht- 
erm äfsigungen für Eisgperze e rach te t der L.-E.-R.

1 .d ie  G ew ährung von Frachterm äfsigungen für 
Eisenerz, w elche über die für B rennstoffe und Erze 
aller A rt in A ussicht genom m enen E rm äfsigungen 
h inausgehen, als ein  öffentliches V erkehrsbedürfnifs;

2. der L.-E.-R. befürw orte t den V orschlag der 
Königlichen E isenbahndirection  (rechtsrhein isch) zu 
Köln, w elcher dahin  geht, als G rundlage für den 
einzuführenden T arif au f E ntfernungen bis 100 km 
die Sätze des R ohstoffausnahm etarifs u n ter Z ugrunde
legung eines E inheitssatzes von 1,5 $  für die T onne 
u n d  das K ilom eter zu gew ähren;

3. der L.-E.-R. befürw orte t endlich ebenfalls in 
U ebereinslim m ung m it dem  Vorschlag vorgenannter 
D irection die A usdehnung des A usnahm etarifs für 
E isenerz au f abgeröste ten  Schwefelkies, Kupfererz- 
abb rän d e  (purple ore) und Schlacken (Ham m er-, 
Luppen-, Puddelofen-, Schweifsofen-, W alzen
schlacken und C onverterschlacken, e isenhaltige)“,

th u n lich st bald zur A usführung gebrach t werde.
W eitere A nträge auf F rachterm äfsigung für Kalk

steine, sowie au f E inbeziehung der U m schlagstationen 
in den Frachterm äfsigungsverkehr, w erden in Aus
sicht genom m en.

Schliffs der Sitzung 2 3/4 Uhr.
gez. D irector A . Servaes, D r. W . Beniner, 

V orsitzender G esch äftsfü h re r.

Vere in  d e u t s c h e r  E i senhUt tenleute.

Aenderungen im M itglieder-Verze ichn iis.

Berchm ans, X ., D irector der Aetien-Gesellschaft für 
E isenindustrie  zu Styrum , ÜDerhausen (Rhld.). 

Grillo, J u liu s ,  Fabrikbesitzer, N eum ühl-H am born. 
K losterm ann, R udo lf, D irector, D ortm und, K aiserstr. 13. 
Rem y, R oland, Ingenieur, Corso O porto 37, Torino  

(Italien).
Sorge, K urt, Essen a. R uhr, B runnenslrafse  51. 
Stoering, M., G ivilingenieur, Essen a. d. R uhr, Gerling- 

strafse 14.

V e r s t o r b e n :
Sch m eifser , Königl. E isenbahn-, Bau- und B etriebs- 

Inspeclor, A ltena i. W.


