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Das Kalibriren yon Yorwalzen.

:ber die C onstruction von Vorvvalzen ver- 
ołTentlichte W i l l i a m  H i r s t  im  vorigen 
Jah rg an g  der Zeitschrift „T he Iron A g e“ 
einen liingeren A rtikei, den w ir im 

Folgenden im  A uszug w iedergeben. Von dem  
Gedanken au sg eh en d , dafs beim  K alibriren von 
W alzen die A usnutzung der B allenlange von der 
grofsten W ichtigkeit ist, such t der V erfasser un ter 
B eriicksichtigung der an die V onvalzen zu stellen- 
den A nforderungen die zw eckm afsigste C onstruc
tion derselben anzugeben. Die Yorwalzen, so sag t 
er, haben  in e rs ter Linie die Aufgabe, den Błock 
oder Kniippel auf einen fiir die F ertigstrafse  
passenden Q uerschnitt h e ru n te rzu w alzen ; n icht 
m inder w ichtig ist es aber m eistens und  besonders 
beim W alzen von P acke ten , dafs das W alzstiick 
beim Y orstrecken ordentlich gcschw eifst und das 
bei der liohen T em p era tu r ganz oder zum Theil 
verlorene sehnige Gefiige w ieder hergestellt w ird . 
Inwieweit die drei gebrauchlichen A rten von Vor- 
w alzkalibern, das Spitzbogen-, Streck- und F lach- 
kaliber fiir diese doppelte A ufgabe geeignet sind, 
wird eine B etrach tung  ih rer A rbeilsw eise ergeben.

Beim W alzen von Profileisen, w ie Schw ellen 
und U-Eisen w ird die L eistungsfahigkeit und die 
Anzahl verschiedener K aliber der Fertigstrafse  
dadurch erhoht, dafs m an  die Blocke schon beim 
Vorwalzen roh  profilirt, w obei eine Reihe von 
W alzen ein rohgeform tes Profil fur verschiedene 
Kaliber (Grofsen) lie fe r tu n d  zw ar du rch  A nw endung 
von K alibern, w elche die H ohe des fertigen Profils 
verkleinern, w as n u r bei der Y orstreckperiode des 
W alzprocesses m óglich ist. Die H erstellung anderer 
Profile w ird ebenfalls du rch  die A nw endung 

V.s»

von besonders kalibrirten  V orwalzen seh r erleichtert, 
w elche den Błock au f diejenige Form  und Ab- 
m essungen bringen , die fiir die H erstellung der 
versc,hiedenen Fertigprofile  am  geeignetslen sind.

! Bei Schw ellen, U-Eisen u. s. w . kann ein P aa r 
Vorwalzen fiir eine ganze R eihe verscliiedener 
Grofsen desselben Profils benutzt w e rd e n ; bei 
einigen, besonders bei W inkeleisen, konnen die 
W alzen so constru irt w erden, dafs sie ein Zwischen- 
p roduct von dem  genauen Um rifs des ' Fertig- 
fabricats liefern. Man erzielt h ierdurch  eine Ver- 
m inderung  der S tiche au f der Fertigw alze und 
en tlaste t diese von jeglicher A rbeitsleistung aufser 
jener, den Błock au f die genaue Form  und Ab- 
m essungen zu bringen.

Es giebt auch  Beispiele, w o die V orw alzkaliber 
des grofsten Profils fiir ein kleineres benutzt 
w erden  konnen, z. B. beim  T -E isen : N im m t m an 
einen oder vielleic.ht zwei S tiche zur V erm inderung 
der Grofse, so kann  m an  das kleinere Profil be- 
quem  au f dem  Y orw alzkaliber fur das grofsere 
herstellen und  e rsp art so an der B allenlange der 
W alzen das Stiick, das fiir die sonst erforder- 
lichen vorhergehenden S tiche no th ig  w are.

Der grofste Theil der P roduction  eines Ge- 
riisles w ird  erzeugt in B ram m en oder Kniippeln 
von feststehenden Mafsen, die m eh r oder w eniger 
herun tergew alz t w erden m iissen, um  sie fiir die 
Fertigw alzen au f geeigneten Q uerschnitt zu bringen . 
Sie verlangen auch einen gew issen A ufw and an 
A rbeit, um  die sehnige S truc tu r zu erhalten  oder 
w ieder zu erhalten , w elche infolge der hohen 
zum  W alzen  erforderlichen T em p era tu r beein- 
trach tig t oder ganzlich zersto rt w orden  ist. Zweck
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dieses A rtikels ist es, die hierfiir am  besten ge- 
eignete Form  und  Z usam m enstellung der K aliber 
zu zeigen.

Dafs die Y orwalzen eine w eitergehende Auf- 
gabe haben  ais lediglich den Q uerschnitt zu 
reduciren , e rg ieb t sich aus der T hatsache , dnfs 
der G rad d ieser Q uerschnittsverm inderung b e i  
b e s s e r e n  S o r t  e n  Eisen und  S tah l haufig dahin 
specificirt w ird, dafs m an  sicher sein will, das 
M ateriał ordentlich zu schw eifsen.

A bgesehen von den S ta b s t r a f s e n  h a t m an 
drei allgem eine F orm en von V orw alzkalibern, nam - 
lich das S p i t z b o g e n - ,  S t r e c k -  u n d  F l a c h -  
k a l i b e r .  Yon den beiden ersten  A rten sind
alle K aliber einer Serie von derselben F orm  und 
unlerscheiden sich  n u r  in der Grofse. Sie sind 
w enig geeignet fiir eine m oglichst schnelle
Q uerschnittsverm inderung, vielm ehr m eistens so 
constru irt, dafs sie eine Reihe von verschieden 
grofsen K alibern an R und- und Q uadrateisen liefern 
sow ie die kleineren F lacheisen, w elche die Yer
w endung besonderer Vorwalzen nich t bezahlt 
m achen . Das F lachkaliber verandert den Quer- 
schn itt des W alzstiir.kes durch  E inw irkung auf 
zwei gegeniiberliegende Seiten desselben, 
das Streck- und Spitzbogenkaliber durch
Einw irkung auf zwei gegeniiberliegende
E cken. Das erstere  bew irk t die Quer- 
schn iltsverm inderung  durch Druck auf die 
Seiten des S tabes, w elcher sich gleich- 
m afsig auf den ganzen Q uerschnitt ver- 
th e i l t ; die beiden letzteren bew irken 
die Q uerschnittsverm inderung durch abw echselnde 
Bildung von stum pfen und spitzen W inkeln am 
S tabe, wobei der starkste  Druck auf den von 
den spitzen W inkeln  gebildelen Ecken liegt. Diese 
K aliber, Spitzbogen- und S treckkaliber sind soge- 
n ann te  „ o f f e n e "  und arbeiten  m eist ohne F iih rung  
und A bstreifm eifsel, d ah e r sollte die Dilferenz 
d e r beiden W inkel n icht zu grofs sein, da  m it ih r 
die W ahrschein lichkeit des U m w ickelns w achst. 
Die P ra s is  h a t gelehrt, dafs K aliber m it W inkeln 
von 100  und SO Grad die besten Erfolge liefern. 
Die H ohe des M a x i m a l d r u c k s  ist durch  die 
W inkel bestim m t und auch begrenzt, da  der Zweck, 
fiir w elchen die K aliber benutzt w erden sollen, 
die W inkel bestim m t. Da der ein tretende Błock 
n ich t b re iter sein kann ais das K aliber, so ist 
die H ohe oder verticale A chse des vorhergehenden 
e tw as geringer ais die Breite des folgenden Ka- 
libers. W iirde m an die H orizontalachse eines 
vorhergehenden ebenso grofs w ie die Yerticale 
des folgenden K alibers m achen, so w iirde der 
M axim aldruck dargestellt w erden  durch  die Differenz 
der beiden so constru irten  Q uerschnilte , w as un- 
gefah r 4 0 ,6  % des kleineren en tsprache. Es ist 
jedoch n ich t praktisch , sie so zu proportioniren, 
dafs sie zur hochsten L eistungsfahigkeit angespann t 
sind und das M ateriał aus dem  K aliber mit Ge- 
w alt ausgestofsen w ird , w obei sich eine N aht

bilden w iirde, die m óglicherw eise die K anten des 
Blocks beschadigen w iirde, ein giinstiges Ver- 
haltnifs ist ungefahr 126 ,5  zu 100  und geniigt, um 
das K aliber zu fiillen und den Błock s i c h e r  z u 
f u l i  r e n .  Die relativen A bm essungen der Streck- 
kaliber, w elche aucli Coefficient bei der Con- 
struction  der iibrigen K aliber der R eihe sind, sind 
die fo lgenden :

W in k e l....................................................100°undS0°
Grófse des Kalibers . ' .................. 1
Seite „ „ ..........................  1,0154-
Horizontale Achse (Breite) . . . .  1,532
Verticale Achse ( H f i h e ) .................  1,2S5
Q u e rsch n itt...........................................  1,004S

„ Verminderung . . . .  126,5 auf 100 
Verminderung der GrOfse in Zoll . 1 '/8 au  ̂ 1-

W ie  aus F igur 1 ersichtlich, w irk t der 
Druck in Streck- und Spitzbogenkalibern so, 
dafs die W inkel an den Seiten verlauscht w e rd e n ; 
derselbe kann daher wie die Differenz dieser 
W inkel grofser oder kleiner sein ; da  nun das 
erste K aliber einer Serie einen Błock cjuadralischen 
Q uerschnitts aufnim m t, dessen Seiten W inkel von 
9 0 °  bilden, so kann der Druck in diesem  K a
liber n u r halb so grofs sein, wie in den iibrigen.

F ig u r 1 bis 4.

Beim Construiren dieser K aliber beachle m an
zw eierlei: 1. m an  w ahle die praktischsten  Mafse,
2. der Druck betrage n ich t m eh r ais 130 auf 100 
und nicht w eniger ais 120  au f 100 . M acht m an 
den Druck grofser ais 130  auf 100 , so lauft
m an Gefahr, das Metali aus dem K aliber zw ischen 
die R ander der W alze herau szu tre ib en ; m acht 
m an  ihn kleiner ais 1 2 0  au f 1 0 0 , so w ird der 
Błock unstet und kantet łeicht. Im letzteren 
Falle h a t m an  aufserdem  zu viel S tiche, was
Zeit- und dam it W arm everlust bedeu te t; und
w'enn der W alzer, um Zeit zu sparen, h ier und 
da einen Stich auslafst, so w erden die folgenden 
iiberfu llt, m it dem  schon erw ahnten  Resultat, 
dafs am  Błock eine N aht sich bildet, die beim 
nachsten  Stich den Błock beschadigen kann. Da 
die relativen A bm essungen des gegebenen Kalibers 
diejenigen der M afseinheit sind, so konnen sie 
ais Coefficienten genom m en w erden ; m an braucht 
ałso n u r die Zahl der erforderlichen Stiche festzu- 
stellen und dieselbe m it den Coefficienten der 
Lange, Breite und H ohe zu m ultipliciren, um die 
heziiglichen A bm essungen jedes Kalibers zu er- 
h a lte n ; dagegen ist das Q uadrat der Grofse mit 
dem  Coefficienten des Q uerschnitts zu m ultipliciren, 
w enn der F lacheninhalt zu bestim m en ist. Der 
U nterschied zw ischen Seite und Grófse besteht 
darin , dafs die Seite von einer Ecke zu andern
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gem essen  w ird , w ahrend die Grofse von einer 
zu r andern  Seile genom m en w ird .

W enn  keine Specialgrofsen yerlangt w erden, 
so  stellen die K aliber einfach eine geom etrische 
Reihe d a r , dereń E xponent 1 ,1 2 5  oder irgend 
■eine Zahl zw ischen 1 ,09 und 1 ,14  is t;  dies sind 
s ichere  Grenzen und stellen Q uerschniltsverm inde- 
rungen von 1 2 0  auf 1 0 0  und 130  auf 1 0 0  dar. 
S ind  Specialgrofsen gew iinscht, so n i mmt  m an  
am  besten das Mittel (und giebt zu oder zieht 
ab  innerhalb  der G renzen).

F u r das Spitzbogenkaliber gilt dieselbe Regel 
in Bezug auf den D ru ck ; seiner Form  nach ist es 
n u r  ein S treckkaliber m it concaven Seiten. Das 
•erste Spitzbogenkaliber einer Serie d a rf  niclit 
k leiner sein ais der Y ierkant, w enn ein vier- 
kan tiger Błock gewfalzt w ird ; dagegen kann die 
Grofse eines runden  Blocks im  V erhaltnifs 1 , 2 : 1  
zu der des K alibers stehen . Bei der Gonstruction 
des Spitzbogenkalibers zeichnet m an  zuerst das 
S treckkaliber auf; dann n im m t m an die Miltel- 
punkte a b c d in einem  A bstand gleicli der 
w agerech len  A chse des S treckkalibers von den 
Ecken en tfe rn t; von 'diesen M ittelpunkten aus 
w erden  dann die Bogen(thcile) besclirieben, welche 
die Seiten des Spitzbogenkalibers bilden. Diese 
A rt Kaliber w ird m eistens bei L u p p e n w a l z e n  
angew and t, w ahrscheinlich  weil es der G estalt 
d e r Luppe, w ie sie vom H am m er kom m t, 
am  alin lichsten  ist, oder weil seine Ecken stum pf 
sind, w as zu einer V erm inderung der Risse und 
B ruchę an den K anten der Luppe beitrag t. Einige 
seiner V erlheidiger behaupten, dafs es besser auf 
das C entrum  des S tabes h inw alzt ais das Streck- 
kaiiber — dafs die B ew egung seiner Seiten in 
diesem  Sinne w irkt. Dafs eine solche Bewegung, 
w enn sie sta tlfande, vortheilhaft w are, ist zweifel- 
lo s ; allein augenscheinlich findet sie n ich t sta tt. 
Die Seiten des K alibers haben keine sch rage  Be
w egung, sondern  verhindern  nur, w ie andere 
Kaliber, die seitliche A usdehnung  des S tabes, 
wenn dieser in B eriih iung  m it ihnen kom m t. 
A llerdings biegen die Seiten des K alibers sozu- 
sagen ein, w as dem  Metali bei seinem  B estreben, 
sieli auszudelm en, m ehr efi'ectiven W iderstand 
entgegenzusetzen scheint und es innerhalb  des 
Kalibers h a lt; aber wie bei allen offenen K alibern 
sind die Seiten n u r in einem Punkle d icht ge
schlossen: in der E bene der W alzenachsen . Von 
d a  ab erw eitert sich der R aum  zw ischen den 
W alzen bedeu tend , und da  die Q uerschnitts- 
verm inderung thatsach lieh  sta tlfin d e t, ehe die 
engste Stelle erre ich t w ird , so leisten die ein- 
biegenden Seiten niclit den W iderstand , w ie ihn 
<ler Um rifs des K alibers anzuzeigen scheint. 
N atiirlich mufs bei allen Form en von K alibern 
d e r Druck einer W alze den G egendruck der zu- 
gehórigen finden, und insolern w ird der Druck 
■auf den S tab  yon beiden Seiten ausgeglichen und 
w ird das Metali gegen ein gem einsam es C entrum

gedriick t; ab er der Druck w irk t, w ie in F igur 1 
und 2  gezeigt, d irect au f zwei gegeniiberliegende 
Ecken in der Mitte des K alibers, w ahrend  die 
beiden anderen Ecken m it den W alzen g a r nicht 
in B eruhrung  kom m en , ehe der S tab  au s lritt; 
d ah er n im m t, w ie jeder un ter Druck befindliche 
K orper, das verd rang te  Metali den  W eg  des ge- 
ringsten  D ruckes — w enn w ir diesen A usdruck 
von unseren Collegen, den E lektrotechnikern, borgen 
diirfen — , w elcher an  den Seiten des Kalibers 
liegt. K om m t es m it diesen in B eriihrung, und 
ist der U eberdruck n ich t zu grofs, so ho rt dic 
seitliche A usdehnung auf, w orauf die Q uersclinilts- 
verm inderung  sich in der L angenvergrofserung 
zeigt.

D er erste  Zweck des W alzens ist der, den 
Q uerschnitt des S tabes auf eine bestim m le Ge
sta lt und Grofse zu b ringen ; ein zw eiter und 
m anchm al gleich w ich tiger Zweck ist die Er- 
zielung eines sehnigen Gefiiges zur E rhohung  der 
D ehnbarkeit und der E lasticitiitsgrenze, w odurch 
eine bedeutende L angenausdehnung  ohne Brucli 
erm oglich t w ird . Diese E igenschaften nehm en zu im 
Sinne der M axim al-L angenausdehnung  aber auf 
Kosten der Q uerschnitts-Festigkeit, und in diesem  
speciellen P unk le  offenbart sich die K unst des 
Schw eifsens, W alzens und W alzenkalibrirens. 
Jede K aliberform  kann bei rich tiger Schw eifshitze 
und angem essener Q uerschnittsverm inderung  ein 
sehniges Gefiige liefern, dagegen sind n ich t alle 
Kaliberform en geeignet, ein P acket so grtindlich 
zu schw eifsen, dafs es die grofstm ogliche seitliche 
oder Q uerschnittsfestigkeit e rhalt, um  L ochungen 
oder iihnliche zur Z ersplitterung des S tabes ge- 
eignete O perationen auszuhalten . Alle Packete, 
besonders aber die Sclirotpackete w eisen sehr 
viele Z w ischenraum e auf, w elche geschlossen 
w erden m iissen und dazu beim  Passiren  der 
ersten 3 oder 4 K aliber den hochsten Druck 
erfordern , den die W alzen n u r leisten konnen. 
D er Druck soli gleichm afsig au f den O uerschnitt 
yertheilt w irken, so dafs die einzelnen Theile 
nicht gelrennt, sondern  zusam m engeprelst w erden. 
W ie oben gesagt, liiingt die Grofse des Druckes 
im  Streck- oder Spitzbogenkaliber von der Diffe- 
renz der W inkel des K alibers ab. Ein S lab  qua- 
d ratischen  Q uerschnilts kann in diesen Kalibern 
n u r ungefahr die Halfle des Drucks erhallen , den 
ein S tab  vom Q uerschnilt des K alibers em pfangen 
w u rd e ; dah er ist beim  ersten  Slich ein s tarker 
Druck zum Schw eifsen n ich t erre ichbar. Aus 
F igur 3, w elche die Lage em es Packets in einem 
Spitzbogenkaliber zeigt, sieh t m an, dafs dasselbe, 
da  die W alzen  nu r auf die obere und  un tere  
Ecke einw irken, n ich t viel m eh r leistet, ais den 
Um rifs des P ackets zu verandern . W ah ren d  die 
Ecken a und c dem  D ruck der W alzen ausgesetzt 
sind, w erden die Ecken b und d  iib erhaup t n ich t 
beeinflufst, und das R esu ltat ist nu r, dafs die 
Stiicke des Packets verschoben w erden : auf der
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einen Seile w erden sie von a  nacli c hin, auf 
der andern  von b au f d  zu geprefst, indem  ein 
Stiick auf dem  andern  gleilet. A nstalt sie zu- 
sam m enzupressen , h a t das K aliber sie verschoben

F igu r 5. F ig u r 6.

und so w ahrscheinlich  m eh r geschadet ais geniilzt. 
Im nachsten  K aliber (F igur 4-), wo der D ruck 
grofser sein kann, findet w ieder diese P ressung  
in der D iagonale s ta tt, m it dem selben R esultat, 
der T endenz die einzelnen Stiicke zuriickzuschieben.

aufsere A ussehen von R ohschienen giebt, so  
b rau ch t m an keine besondere B eschriinkung in  
Bezug au f das Mafs des Drucks zu iiben und 
kann 135  auf 100  oder selbst 140 auf 1 0 0  
nehm en, w enn die W alze es aushiilt. W ah ren d  
d er fo rtw ahrende W echsel der W inkel bei einem  
S tabe n icb ts schadet, ist seine W irkung  auf die- 
physikalische S truc tu r eines Packets schadlich,. 
sofern es in einer H itze fertig gew alzt w erden  
soli. So schadlich diese W irkung  der S treek- 
und Spitzbogenkaliber einerseits ist, so geeigne t 
ist sie au f der andern , die Sclilacke aus d e r  
Luppe auszuscheiden. Die A rbeitsw eise d ieser 
K aliber ist dem  K neten n ich t unahnlicli, w as beim  
W alzen von Luppen so niitzlich zur A usscheidung 
der Schlacke, beim A uswalzen des F ertig fab rica ts

Da aber die W alzen beginnen, das P acket zu 
pressen, so findet diese B ew egung n ich t s ta tt. 
Die G estaltveranderung jedoch setzt sich von Stich 
zu S tich  fort, w as unbedingt eine die Gleich- 
m afsigkeit des Gefiiges zerstorende W irkung  haben 
m ufs, es sei denn, dafs das Packet griindlich ge- 
schw eifst w ar, ehe es in die Streck- und Spitz
bogenkaliber gelangte. In dieser H insicht sind 
Streck- und Spitzbogenkaliber gleich, und  wo sie 
bei F ertigstrafsen  benutzt w erden, gehen ihnen 
fas t ste ts 2 oder m eh rere  F lachkaliber voraus. 
A ber w ahrend  h ieraus liervorgeht, dafs die Streck- 
u nd  Spitzbogenkaliber einem  fiir Fertig fabricat 
bestim m ten  P acket m eh r oder w eniger schadlich 
sind, w erden  ih re  F eh ler zu Vorziigen bei der 
L uppenstrafse. D a die Luppe, w ie sie vom 
H am m er kom m t, rund  und  n ich t v ierkantig  
von Q uerschnitt ist, so kann sie schon im  ersten  
K aliber einem  verhaltnifsm afsig hohen Druck unter- 
w orfen w erden, und da  n iem and vieł auf das

schadlich durch  Z erstorung des so erwiinschtery 
sehnigen Gefiiges ist. Dieses kann iiberhaup t 
n ich t in ausgedehntem  Mafse erzielt w erden , 
w enn n ich t der ganze Q uerschnilt g leichm afsig  
reducirt w ird ; dazu is t e rfo rderlich , dafs d e r  
Druck gleiehm afsig auf die ganze M asse d es 
Packets w irki, w as, w ie gezeigt, beim  Streck- o d e r 
Spitzbogenkaliber n ich t der Fali ist. W ie aus- 
F igur 3 und 4 ersichtlich, w irken die W alzen 
dieser Form en  n u r au f 2 gegeniiberliegende E cken, 
w ahrend  die beiden andern  w enig oder g a r keinen 
Druck erfahren . Beim W alzen von Eisen m ufs 
das Schw eifsen in den ersten  S tichen geschehen , 
so lange das M ateriał Schweifsliitze h a t. G eschieht 
das Schw eifsen in diesem  Zeitpunkte unvollkom m enr 
so bleibt es unvollkom m en. Die H erstellung d e s  
sehnigen Gefiiges geschieht w ahrend  der ganzen 
D auer der W alzoperation , und je  n iedriger d ie  
T em peratu r, desto feiner und d ich ter w ird das- 
K om . Sehnige S truc tu r w ird  erzielt, indem  m a n
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d en  Q uerschnitt des S tabes so reducirt, dafs er 
sich  n u r in einer R iclitung zusam m enzieht oder 
au sd e h n t; seitliche A usdehnung erw eilert das 
Oefiige, verm indert seine D ichte und Feinheit und 
dam it die Fesligkeit. D aher m ufs dasjenige 
K aliber, das am  w enigsten  seitliche A usdehnung 
gesta tte t, die vollkom m enste und festeste Sehne 
■erzielen. Jede durchgreifende Q uerschniltsver- 
an d eru n g  oder U ngleichheit des Druckes verm ehrt 
d ie  kreuzweise B ew egung im  Kaliber, w as m an  
K anten nennt. B esonders bei E isen kann m an  
haufig beobachten , dafs das K anten eine T rennung  
d e r schlecht schw eifsenden P artike l des Packetes 
und  ein Z erreissen desselben hervorruft, sofern 
eine Spur von R o thb ruch  vorhanden oder die 
Giite des M aterials m afsig ist.

Furche der M ittelw alze eine H alfte der beiden 
anderen bildet. Sie sind auch in G ruppen von 
zwei oder m ehreren  eingetheilt gem afs der An- 
ordnung  der ganzen R eihe.

U nter G ruppe versteh t m an  die A nzahl der 
zw ischen je zwei ąuad ra tischen  liegenden K aliber 
einschliefslich der ąuadra tischen  K aliber der R eihe: 
F igur 7 h a t vier in jeder G ruppe, F igu r 8  und 9 
je zwei. Mit Riicksicht au f die W alzendurch- 
m esse r, auf w elche w ir noch zuriickkom m en 
w erden, m ufs das un tere  K aliber das erste  sein, 
das direct daru b er liegende das zw eite ; da  die 
M ittelwalze fiir beide S tiche benutzt w ird , so 
m iissen die beiden K aliber die gleiche Breite haben. 
W enn  dah er das erste K aliber einer S trafse  un ten  
liegt (zw ischen Mittel- und  U nterw alze) und das

n -

W

----- -

F igur 9  und 10.

Sehr verschieden von dem  Streck- und Spitz- 
bogenkaliber und ih re r W irkungsw eise ist das 
Flachkaliber. D asselbe ist, obw ohl seine Vorziige 
fiir die P rax is  von M anchen erkann t sind, n ich t 
so allgem ein verbreitet, wie es verdient. Der G rund 
hierfiir scheint darin  zu liegen, dafs seine An- 
passung an die zu leistende A rbeit sow ie seine 
C onstruction n ich t uberall verstanden  w ird. Zum 
Vorwalzen von Packeten  ist es u n u b ertro ffen ; es 
prefst die einzelnen S tucke des P ack e ts , ohne 
dessen Form  zu veran d ern , richtig  und gleich- 
mafsig au fe inander, w ie F igu r 5 zeigt. Ist es 
schon viel okonom ischer in der A usnutzung der 
W alzenlange, ais das S treckkaliber, so ist es auch 
m indestens ebenso b rau ch b a r zum  Y orwalzen bis 
zu zwei Q uadratzoll und  m ehr noch in den 
grofseren K alibern. Man h a t drei A rten  von 
F lachka libern : flachę ąu ad ra tische  und hocli-
kantige. Im allgem einen sind sie in P aa ren  an 
geordnet, eins iiber dem  andern , w obei dieselbe

P acket oder der Błock ąuadra tischen  Q uerschnitt 
ha t, so gehoren vier K aliber zu einer G ruppe 
(F igur 7). In  einer solchen G ruppe sind die 
ers ten  beiden K aliber flach, das dritte  ist hoch- 
kantig , das vierte ąu ad ra tisch . D urch die beiden 
ersten  geh t der S lab  u n g ew en d e t; dann  w ird  er 
um  90  0 g ed reh t und passirt so die beiden anderen . 
E r kann  zw ischen zwei zusam m engehórigen K alibern 
n ich t gedreh t w erd en , es sei denn das un lere  
ąu ad ra tisch . N im m t m an  ungleichseitige Blocke, 
z. B. 4 X 5  oder 5 X 6 ,  oder h a t m an  ais 
ersten  Stich ein Blindkaliber, so konnen alle un le ien  
K aliber ąu ad ra tisch  sein. (F igur 8  und 9 .)

W en n  n u r eine Q uerschnittsverm inderung  be- 
zweckt ist, sind die beiden letzten A nordnungen 
( 8  und 9) am  besten , da  sie ein jedesm aliges 
D rehen des Blockes gestatten  und dadurch  die 
M oglichkeit, eine N ah t anzusetzen, verringern , m it 
anderen  W orten  die A nw endung eines grofseren 
Druckes erlauben. Da jedes zw eite K aliber
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quadratisch  ist, so h a t m an  eine grofsere A nzahl 
verschiedener G rofsen, w as im allgem einen seh r 
angenehm  gefunden w ird . F igur 10 um fafst eine 
R eihe von K alibern fiir specielle Zwecke, w ie sie 
zum  V orstrecken von Flach- und R undeiscn ge- 
brauchlich  s in d ; es sind Flach- und H ochkant- 
F lachkaliber, ih re  D im ensionen sind fur besondere 
Zwecke gew ahlt.

Da die W alzen nicht leiclit ein Sliick auf- 
nehm en, das m eh r ais 3 0 °  von dem  U m fang

der W alze erfor- 
d e rt, und da  bei 
langen A nstrengun- 
gen, das Packet in 
den Stich zu brin- 
gen, an  Hitze ein- 
gebtifsl w ird, so ist 
es am  besten, den 
D ruckso zu nehm en, 
dafs dasP acke t ohne 
aufsergew ohnliche 

Hiilfe — abgesehen 
von der A nw endung 
von e tw as Sand und 
des H ebels — in die 
W alze geh t. Ein 
oder zwei Extraka- 
liber w erden haufig 
m anche Yerzoge- 
ru n g  ersparen , ab 
gesehen von dem  
Yortlieil, „dasE isen  
schm ieden zu kon
nen , so lange es 
w arm  ist “ . Ali dies 
zusam m engefafst, 

erg iebt fur die 
P ra s is ,  dafs fiir 

F lachkaliber der 
D ruck 133  auf 100 
fiir S tah l und 125 
auf 100 fiir Eisen 
in den grófsten K a
libern n icht iiber- 
schreiten  sollte. Bei 
beiden , besonders 
bei E isen, sollte er 

_________  in den kleineren K a
libern etw as gerin- 

ger sein. B lockwalzen w erden gew óhnlich so con- 
s tru irt, dafs m an  die Ober- und  U nterw alze des Trios 
n im m t; beim  ersten  Stich stelit m an  die W alzen 
weit, beim  zw eiten reversirt m an  und stelit sie 
en g e r; so benutzt m an  dies eine K aliber, das 
bei einem  festen T rio ein Ober- und ein U nter- 
kaliber w are, fiir zwei oder m eh r S tiche und 
erzielt so au f diese W eise m it den beiden W alzen 
dasselbe w ie dort m it dreien. Diese W alzen sind 
m eist seh r m assiv und  sch w er; n im m t m an  also 
n u r zwei, so konnen die Z ubehortheile viel leichter

F ig u r 11.

B e r e c h n u n g 
d e r  V e r t i e f u n g s -  

d u r c h m e s s e r .  

Gegeb. D =  12"
Kaliber oben =  3 X 4  □ "  

unten =  4 X 4 Q "

2 <■>a =  D ■

a =  8 1/*"
b =  a +  (4 — 3) =  S'/s +  1 
b  =  9 1/-.11

i — 1c =  a — (4 — 3) =  : 
c =  71/*"

se in ; da  m an aufserdem  keine W alzentische und 
die dazu nóthigen M aschinen b rau ch t, erg ieb t 
sich eine w eitere E rsparnifs an K osten und A rbeit. 
Ein w eiterer Vortheil dieser A rt Blockw alzen 
liegt darin , dafs m an , da  n ich t alle A rten S tahl- 
blćicke gleich leicht zu walzen sind, den D ruck 
reguliren  kann, indem  m an  die A nzahl der S tiche 
der Beschaffenheil des Blockes anpafst.

Bei Fertigstrafsen  ist fiir gew óhnlich zw ei 
Q uadratzoll das kleinste noch m it Vortheil ver- 
w endbare  F lachkaliber, weil von da ab, nachdem  
das P acket fest zusam m engeschw eifst ist, S treckr 
und  Spitzbogenkaliber oder Oval- und  Q uadrat- 
kaliber abw echselnd, w egen ihres gleichm afsigen 
Q uerschnitts zw eckm afsiger sind.

Der G rofsenunterschied zw eier (ibereinander 
liegenden K aliber w ird dadurch  erzielt, dafs m an  
die D urchm esser der W alzen in den V ertiefungen 
der Mittel- und O berwalzen verhaltnifsm afsig gró fser 
m ach t. Da die R ander zw ischen den K alibern 
gleiche A bm essungen h a b e n , so veru rsach t ein 
U nterschied der D urchm esser in den K alibern eine 
en tsprechende Y erschiedenheit der K aliber se lbst. 
Einige C onstructeure vergrofsern  nu r den D urch
m esser der O berw alze; da  dies ab er einen 
schlechten  G ang veru rsach t, so vertheilt m an  am  
besten den U nterschied au f alle drei W alzen . 
Das Y erhaltnifs kann folgenderm afsen b estim m t 
w e rd e n ;

Der D urchm esser der Vertiefung der M ittel
walze ist gleich dem  W alzendurchm esser w en iger 
der halben S um m ę der H ohen der beiden K aliber. 
Der D urchm esser der V ertiefung der O berw alze 
ist gleich dem  der M ittelwalze v e r m e h r t  um  d ie  
Differenz der beiden K alib erh o h en ; der D urch
m esser der Vertiefung der U nterw alze gleich dem  
d er O berw alze v e r m i n d e r t  um diese Differenz. 
Zum  Beispiel die Grofse des unteren  K alibers sei 
4 X  4 " , die des oberen 4 X  3 "  ; der W alzendu rch 
m esser 1 2 " . Vgl. F ig. I I .  D ann ist de r D urchm esser

“f“ 3
der M itte lw a lzen au ssp a ru n g =  1 2 --------^—  =  S 1/2 “ ;

fiir die O berw alze erg ieb t sich S ł /2 (4 — 3 )
=  9 ' / 2 " ;  fur die U nterw alze 8 ‘/s — (4 — 3) 
=  7 l/2 ,/- W ill m an  die Tiefe der A ussparung  
jeder einzelnen W alze finden, so dividire m an  d ie  
Sum m ę der H ohen der beiden K aliber durch  v ier 
fiir die M itte lw alze; das R esultat su b trah ire  m an  
von der H ohe des unteren  K alibers fiir die U nter
w alze und von der H ohe des oberen K alibers fiir 
die O berw alze.

z. B. — = ,  13A" =  Tiefe d. Vertiefungd. Mittelwalze,

3 '— l 3/4 =  l 1/*" =  „ „ , ,  Oberwalze,
4 — I 3/4 =  21/*" =  „ ,  ,  , Unterwalze.

Gewóhnlich liegt das erste  K aliber einer S tra fse  
zw ischen U nter- und M itte lw alze; m anchm al ab e r 
ist es n o th ig , den ersten  Stich zw ischen O ber- 
und  M ittelwalze zu legen. W ollte m an  in diesem  
Falle den zw eiten Stich un ter den ersten  legen .
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so w iirde die m ittlere A ussparung grofser ais die 
obere und  die un tere  grofser ais die m ittlere 
w erden. Da der G rófsen-U nterschied eines P aares  
K aliber durch  V eranderung  der D urchm esser der 
Yertiefungen erzielt w ird , so folgt d a rau s , dafs 
das zweite der beiden das obere sein mufs, w enn 
m an an der iibliehen A rt, A bstreifm eifsel anzu- 
b ringen, festhalten will, sonst m iissen  2 F iih rungen , 
oben und u n ten , an jedem  K aliber angebrach t 
w erden. Die A nw endung doppelter F iih rungen  
w ird allgem ein ais lastig  be trach te t und w om oglich 
zu verm eiden s e in ; dah er o rdnet m an die Reihen- 
folgę der S tiche so , dafs , w enn beide K aliber 
benutzt w erden, das erste  unten liegt. D adurch w ird 
der D urchm esser der Yertiefung der Mittelwalze 
grofser ais bei der U nterw alze und die obere 
grofser ais die M ittelw alze; da der grofsere D urch
m esser den S tab  von selbsl ausstofst und gleich- 
zeitig auf die F u h ru n g  der un teren  W alze nieder- 
drtickt, so~ ist ein ste tig er gerader G ang m it der 
einen F uhrung  gesichert. W are  das erste und 
grofste K aliber oben und das zweite un ten , so 
w are  die A nbringung  doppelter F iih rungen  un- 
verm eidlich, da  die un teren  V ertiefungen den 
grofsten D urchm esser ha tten  und d ah er den S tab 
nach oben treiben w u rd e n ; um  das lastige An- 
bringen von F iihrungen und T ischen zu verm eiden, 
ist es in solchen Fallen am  besten , das un tere  
Kaliber auszulassen und das un tere  des nachsten  
P aares zu nehm en.

Eine R eihe von Kalibern, wie in F ig . 8  und  9, 
sind fiir diese A rbeit geeignet. Diese beiden An- 
ordnungen haben  auch den V orzug, dafs alle 
unteren Kaliber ąu ad ra tisch  s in d , so dafs m an  
den S tab nach  jedem  Stich w enden kann ,  w as 
m an bei der A nordnung in F igu r 7 n u r  nach  
jedem  P aa r kann . In F igur 10 kann der S tab  
nicht gew endet w erden , w ahrend  er durch  die 
H ochkantkaliber geh t, aufser w enn  er zu iiberfiillen 
sch e in t; dann schickt m an  ihn durch  das Flach- 
kaliber, um  ihn zu reduciren . D adurch w ird ein 
H ochkantkaliber au sg e la ssen ; das schade t aber 
nichts, da  der Druck leicht ist.

Auch eine vollkom m ene A nordnung von K alibern 
kann durch ungiinstige Y ertheilung oder unrichtige 
Form  der K aliber selbst verdorben  w erden . Von 
letzterer besonders ist die A rbeitsw eise der W alze 
abhangig — ob sie den S tab  n iederd riick t, ob 
m an ihn einstecken kann m it der Gewifsheit, ihn 
gerade durchzubringen . W ie  alle anderen Kaliber, 
ist auch das F lachkaliber m eh r oder w eniger 
unstet, w enn der S tab  es n icht ausfiillt, w eshalb 
derselbe stets ungefah r die Grofse des Kalibers 
haben sollte, dam it dieses ihn  senkrech t un'd auf- 
recht hallen  kann und der Druck der einen W alze 
in derselben R ichtung w ie der der andern  w irk t. 
Das F lachkaliber m it seinen rechtw inkligen Seiten 
arbeitet g u t, w enn es gut constru irt is t;  w enn 
aber die Ecken zu s ta rk  abgerundet sind, 
so geht der S tab  unruh ig  und kan te t leicht. Die

A brundungen  sollten n ich t grofser sein ais nolhig 
ist, um  die Ecken des S tabes vor dem  E rkalten  
zu b e w a h re n ; ein R adius =  1/s der K aliberseite 
w ird genugen. F iir die Ecken der R an d e r, die 
die Seiten des K alibers bilden, geniigt ein R adius 
von 1/.i" fiir die grofsten und 1/g" fiir dic kleinsten. 
Der Zweck beim A nbringen von s ta rk  abgerundeten  
Ecken ist der, dafs bei einem  etw aigen Z w angen 
des Metalls die R an d er keine N ah t m it scharfem  
W inkel erzeugen so llen ; T ha tsache  ist aber, dafs, 
je  abgerundeter die Ecken sind und  je w eiter die 
W alzen voneinander steh en , desto leichter das 
Metali sich zw angt. U eber das richtige MaTs der 
Z w ischenraum e zw ischen den W alzen und der 
„OefTnung1*, w ie sie en tw eder durch s tarkę  A b
rundungen  der R ander oder durch  das w eite Stellen 
der W alzen  entstehen, sind die A nsichten in der 
P rax is seh r verschieden. Bei kleinen K alibern, 
z. B. 4 " ,  liłfst m an  die W alzen etw a 1Is" aus- 
einanderstehen , w ah rend  grofsere W alzen  bedeutend 
m eh r A bstand haben  diirfen, w enn es aus irgend  
w elcliem  G runde w iinschensw erth  sein sollte. Ge- 
schlossene Seiten yerh indern  aber das K anten und 
w erden deshalb m eist bevorzugt.

D erN ach th e il einer grofsen „Oe(Tnung“ besteht 
darin , dafs der S tab  viel unste te r geht, besonders 
in den quadratischen  und  hochkantigen K alibern, 
d a  bei den niedrigen Furchen  und den grofsen 
„O effnungen“ die kleinste A blenkung nach  einer 
Seite hin zw ischen den K ragen einer der beiden 
W alzen d ran g t und ihn dadurch  fast stets um kippt. 
Die niedrigen V ertiefungen bieten n icht dieselbe 
S icherheit fiir den S tab  wie die tiefen. Die Seiten 
eines F lachkalibers sollen um  einen W inkel von 
etw a 9 5  0 konisch sein, w as etw as m eh r ais l /J6 
auf 1" ausm ach t. Ein K aliber m it zu geraden  
Seiten e rlaub t kein leichtes E instecken, w ahrend  
ein zu seh r konisches K aliber wohl bequem eres 
Einstecken erm ciglicht, dagegen leicht zur „Aus- 
b reitung" A nlafs giebt.

Y ergleicht m an  die Vorzuge der Streck- und 
F lachkaliber, so erg ieb t sich, dafs das letztere 
fiir die grofsten D im ensionen das geeignetste zur 
Q uerschnittsverm inderung  ist, vorausgesetzt, dafs 
es richtig  constru irt und p rak tisch  angeordnet 
ist. N icht n u r das einzelne K aliber m ufs richtig  
constru irt sein, sondern  es m ufs auch zu den 
an d ern  und  zur G ruppe passen . Es ist eine seit 
langem  anerkann te  T ha tsache , dafs es am  vor- 
theilhaftesten fiir schnelle Q uerschnittsverm inderung 
ist, w enn jeder zw eite Stich ąuadra tisch  is t; des
halb  stellen die F iguren 8  und 9 die besle 
C om bination dar. W ie die S trafse  selbst, m iissen
auch  die W alzen und die K aliber fiir specielle
Zwecke angeordnet w erden , so dafs jed e r T heil in
Einklang m it den andern  arbeitet. Ein K aliber
d a rf n ich t vom andern  und 2 oder 3 von einander 
ge trenn t w erden , um eine neue R eihe zu bilden, 
sondern  das G anze m ufs der bezw eckten A rbeit 
im  A llgem einen und B esonderen angepafsl w erden.
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Die speciellen Zwecke, fiir w elche Slreck- und 
Spitzbogenkaliber und andererseits F lachkaliber 
am  besten geeignet sind, liegen k la r auf der 
H an d ; w ahrend  die ers teren  fast ebenso rasch  
w ie die letzteren reduciren , sind sie viel w eniger 
okonom isch in Bezug auf die A usnulzung der 
B allenlange, indem  sie fast 5 0  °/o m eh r fiir 
dieselbe A rbeit gebrauchen . Auch erfordern  sie 
tiefere A ussparungen, erhohen  dadu rch  die Gefahr 
des B ruchs und benothigen in  m anchen  Fallen

grossere W alzendurchm esser. F iir gew ohnliche 
A rbeit, die Q uerschnittsverm inderung eingeschlos- 
se n , sind Streck- und Spitzbogenkaliber die 
besten u n te r 2  Q u ad ra tzo ll; sie sind seh r ge
eignet fiir die A rt E rzeugnisse, dereń  A bm es
sungen  und  Q uantitaten  keine besondern Yor- 
w alzen e rfo rd e rn ; ab er fur alle andern  Zwecke 
ist das F lachkaliber, w enn gu t constru irt und  
angeordnet, seh r schatzbar und verdient w eitere 
Y erbreitung.

Die CalciunicarMdfabrication und dereń Zusanmienhan 
mit der Eisenindustrie

unter besonderer Berucksichtigung der Hochofeug.ise ais Betriebskraft.*

o

M. H . ! Die C alcium carbidfabrication ist ein 
Kind der jtingsten  Zeit. Die industrielle Dar- 
stellung des G alcium carbids ist kaum  5 Jah re  alt. 
W enn diese Fabrieation  heu te  dennoch bereits 
m eh r ais 1 4 0 0 0 0  P .S . an B etriebskraft verbraucht 
und hieifiir e tw a 30  0 0 0  P .S . im A usbau begnffen 
oder in Y orbereitung s in d , so ist die Bedeutung 
und der grolsinduslrielle C harak te r dieser Industrie, 
von der vor einigen Jah ren  noch niem and sprach , 
geniigend gekennzeichnet. Zieht m an  ferner in 
B etrach t, dafs der W erth  der heutigen Carbid- 
production je nach  der P reislage des Productes 
4 0  bis 50  Millionen M ark b e tra g t, so tr itt die 
B edeutung dieser Industrie  noch soharfer hervor. 
Im  ganzen bestehen gegenw artig  52  C arbidw erke, 
davon ach t in D eutschland. U nter den letzteren 
befindet sich das zur Zeit einzige C arbidw erk 
miL H ochofengasbetrieb, das auf 6 0 0 0  P . S. aus- 
gebaut w ird .

T ro tz  dem  erheblichen U m fange d e r Carbid- 
industrie diirfte vielleicht M anchem  von Ihnen, m . H ., 
abgesehen von L ite ra tu ran g ab en , das Calcium 
carbid unbckannt sein. W en ige r ist dies bei dem  
Acetylen anzunehm en , das du rch  einfache Ver- 
b indung des C alcium carbids m it W asser, in T ausen- 
den von A nlagen dargestellt, du rch  sein weifses, 
intensives L icht den B eschauer erfreu t. Die Acelylen- 
beleucłitung bildet das haup tsach lichste  Absatz- 
gebiet der C alcium carbidindustrie.

Mit dem  A usdruck „C arb id “ bezcichnet m an  
n ichts A nderes, ais eine Y erbindung des Kohlen- 
stoffs m it anderen Elem enten, insbesondere die Yer
bindung des Kohlenstoffs m it den Metallen. Diese 
V erbindung geh t n u r bei seh r hohen T etnpera lu ren  
vor sich, die m an  m it den gew ohnlichen Oefen n ich t 
erreichen konnte. E rst die elektrischen Oefen erm og-

* Yortrag von Ingenieur L i e be ta  nz-D usseldorf, 
gehalten auf der Hauptversamm lung der .E isenhutte 
Oberschlesien* am 21. Januar 1900.

lichten es, solehe T em peralu ren  hervorzubringen. 
Die G ruppe der C arbide zerfallt in zwei K lassen: 
M etallcarbide und C arbide der Metalloide. Zu den 
ersteren  w erden die C arbide der Metalle, zu den 
letzteren diejenigen des Silicium s und  Bors gezahlt.

Von allen C arbiden h a t das C a l c i u m c a r b i d  
die w eitaus grofste industrielle B edeutung ge- 
w'otinen. Dasselbe ist eine V erbindung des Calciums 
und des Kohlenstoffs und w ird  durch  Z usam m en- 
schm elzen von Kalk und  K ohle (Koks) gew onnen. 
Der kohlensaure Kalk fur sich allein zerfallt in 
der Hitze in Calciumoxyd und K ohlensaure, bei 
G egenw art von Kohlenstoff bildet sich indessen 
nach der Form el

CaO +  3C =  Ca Cs +  CO 
Kohlenoxyd und C alcium carbid, w'ovon das ers tere  
bei dem  V organge entw eicht.

D er chem ischen W issenschaft sind sow ohl das 
C alcium carbid ais auch das Acetylen seit Jah r- 
zehnten bekannt. Bereits 1836  ha tte  E d m o n d  
D a v y  beobach le t, dafs einige der bei der H er
stellung von K alium  en tstehenden N ebenproducte 
eine Z ersetzung des W assers  un ter Bildung eines 
sta rk  acetylenhaltigen Gases bew irk len .*  1862 
berichtete F r i e d r i c h  W ó h l e r  iiber die Dar- 
stellung von Acetylen aus C alcium carbid .**  E r 
schm olz eine aus C alcium , H olzkohle und Zink 
bestehende M ischung und zersetzte die so erhaltene 
Legit ung m illels W asser. H ierbei en ts tand  Acetylen. 
B e r t h e l o t  unterzog das Acetylen eingehenden 
U ntersuchungen , nam entlich  in Bezug au f seine 
Explosivital, und stellte es auch au f synthetischem  
W ege durch  d irecte Y ereinigung von K ohlenstoff 
und W asserstoff dar.*** D urch einige A rbeiten 
von W i n k l e r ,  M a ą u e n n e  und  T r a v e r s  w urde

* „Annalen der Physik und Pharm acie“ X X III144.
, CXXLV 220.

*** „Annales de chimie et de physique“ 3 Serie 
LXV1I 52 1863.
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das In teresse an C alcium carbid und  Acetylen vor- 
iibergehend erw eckt, aber e rs t A nfang der neun- 
z iger Jah re  des nun  verflossenen Jah rh u n d erts  
w urde  die A ufm erksam keit w eiterer technischer

ein iibelriechendes Gas, Acetylen, entw ickelte, das, 
m it einer F lam m e in B eriihrung g eb rach t, qual- 
m end verbrannte . Der B ildungsvorgang dieser 
Masse w urde  untersucht, und  m an  fand, dafs sich

Kreise du rch  fast gleichzeitige A rbeiten von W i l 
s o n  und M o i s s a n  au f diese beiden Stoffe gelenkt.

W i l s o n ,  dam als technischer L eiter einer Alu- 
m inium fabrik in Spray  (V. St. A .), bem iihte sich, 
im elektrischen Ofen das reine Calcium m etall ais 
E rsatz des A lum inium s zu gew innen. Bei dieser 
A rbeit erh ielt e r aber an Stelle dieses Metalls eine 
schm utzig-graue Masse, die, m it W asser verbunden,

ein T heil der aus Kohle bestehenden O fenelektrode 
m it dem  zu schm elzenden Kalk verbunden  ha tte  
und  auf diese W eise die m erkw iirdige L egirung 
en tstanden  w ar. Die Yersuche w urden  eifrigst 
fortgesetzt, und  am  13. D ecem ber 1892  schre ib t 
W i l s o n  in  einem  Briefe an  einen A ssistenten 
Lord K e l v i n s  in G lasgow, dafs er „fiir das obige 
M ateriał (C alcium carbid) folgendes G em isch ver-
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w endele : '/a Pfund Kalk und 1 Galion ( i l/2 1)
T h ee r w urden  gem ischt und dann  gekocht, his 
die M asse aufw allte. D abei benutzte m an einen 
gew ohnlichen Gufseisenkessel. D ann schiittete m an 
von dieser M ischung (einer fliissigen oder gesattig ten  
Masse von Kalk und Kohle) in den Lichlbogen-

F igu r 2. A nsieh t des C arb id -Y crsuchsofens von W ilson.

Ofen durch  eine oben befindliche seitliche Oeff-
nung  desselben eine Schaufel yoll, sagen w ir 
'/a bis 2 P fu n d , alle 2 M inuten hinein. Bei
der H erstellung von C alcium carbid lassen sich 
etw a 35  bis 4 0  Pfund in einer S tunde reduc iren“ .

Das kleine h istórische W erk , in dem 
W ilson seine Y ersuche v o rnahm , is t in
F igur 1 n ach  einer P ho tograph ie  dar- 
gestellt.

F ast um dieselbe Zeit wie W ilson ha tte  
P rofessor M o i s s a n  in P aris  gleichfalls 
durch Zufall die Bildung von C alcium 
carb id  in seinem  elektrischen Ofen be- 
obachte t. E r berich tete*  A nfang D ecem ber 
1892, dafs die aus K alk bestehende Ofen- 
m asse seiner elektrischen Oefen bei der 
aufserordentljch hohen E rhitzung durch
den elektrischen Lichtbogen an den Kohle- 
electroden die Bildung eines Calcium- 
carb ids von unbestim m ter Zusam m en- 
setzung yerursach te .

Von beiden Seiten w urde nun  die Paten- 
tirung  der H erstellung von C alcium carbid 
bean trag t, aber w ahrend  W i l s o n  in den 
V ereinigten S taa ten  und  in E ngland  ein 
P a ten t auf das Y erfahren erhielt, w urde ihm  das-

lnzw ischen w ar das C alcium carbid bekann ter 
gew orden und schon im Jah re  1894  nalim  die 
„A llgem eine E lektricitats-G esellschaft“ zusam m en 
m it den „E lektrochem ischen W erken “ in Bitter- 
feld Versuche im grofsen zur H erstellung von 
C alcium carbid v o r, und nahezu der gesam m te 

B edarf an C arbid w urde dam als innerhalb  
D eutschlands von Bitterfeld aus gedeckt. 
A uf Grund der giinstigen Erfolge, die m an 
in B itterfeld nach U eberw indung vieler 
Schw ierigkeiten erzielte, schritten  diese der 
Allgem einen E lektricitats - G esellschaft ge- 
horigen W erke dazu, in der grofsen, von 
der letzteren G esellschaft erbau ten  Elektri- 
citats-C entrale Rheinfelden (Baden) Ende 
1897  ein C arbidw erk von der A. E. G. 
einrichten  zu lassen. Die Inbetriebsetzung 
des au f zunachst 1500  P . S. bem essenen 
W erkes erfolgte im  Jah re  1898  g latt und 
anstandslos und w urde  der B etrieb b is 
heute ohne jede S tórung  fortgefiihrt.

E iner giinstigen Entw ieklung konnte 
yorerst in D eutschland die C arbidindustrie 
nich t entgegen gehen, da  w ir iiber billige 
W asse rk ra fte , die ais die V orbedingung 
einer ren tab len  C arbidindustrie angesehen 

w u rden , n ich t verfiigten und unsere W asser
krafte iiberhaupt seh r sparlich sind. N iichst den 
oben erw ahn ten  W erken  beschlofs auf m eine 
V eranlassung hin die H olzindustrie Lechbruck, den 
yerlustbringenden Betrieb ih re r Holzschleiferei

F ig u r  3. E lek tro d e n h a lte r  m it d e r  E lek łrode des W ilson-O fens.

selbe in D eutschland yersag t und  L. M. B u l l i e r ,  
dem  A ssistenten M oissans, ein solches ertheilt 
(KI. 12 N r. 7 7 1 6 8 ).

* Communication du 12 decembre 1892. Comptes 
rendues de 1’Acadśmie des sciences, CXII. 6. Chimie j 
minćrale. Description d 'un nouveau four electrique i 
par H e n r  i M o i s s a n .

durch  C arbidfabrication zu ersetzen, und nach  
A bschlufs der erforderlichen V orarbeiten w urde 
der A usbau von 2 0 0 0  P .S . des Lechs in  A ngriff 
genom m en. D as B estehen des oben erw ahn ten  
P aten tes stellte sich aber ais ein H indernifs fiir 
eine rasche F orderung  des neuen  U nternehm eng 
dar, und nachdem  sich die V erhandlungen m it 
den C oncessionaren des P a ten tes  infolge eines
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M ifsverstandnisses zerschlugen, w urde das P a ten t 
angefochten. Am 16. Juli 1 8 9 8  w urde das 
P a ten t vom P a ten tam t aulgehoben, w elches U rtheil 
im Marz 1899  in der R evisionsverhandlung vor 
dem  R eichsgericht besta tig t w urde. D am it w a r 
die C arbidfabrication in D eutschland frei und 
unterliegt heu te  n u r noch in den Yereinigten 
S taaten  von A m erika und in England dem  Schulze 
des s. Z. W ilson ertheilten  P aten tes.

W ah ren d  in D eutschland die A cetylenbeleuch- 
tung schnellere F o rtsch ritte  m achte, ais in irgend 
einem anderen  L ande der W elt, ging die Carbid- 
industrie bei uns n u r in einem  seh r lang- 
sam en T em po v o ra n ; in A m erika, F rankreich , 
Italien, N orw egen und der Schw eiz begann  sie 
sich indessen u n te r B enutzung grofser W asser- 
krafte energisch auszubreiten. T rotzdem  w ar ein 
fast ste ter Mangel an Garbid, da sich die Acetylen- 
beleuchtung unglaublich rascli entwickelLe. H ierbei 
w urde es unangenehm  em pfunden, dafs Deutsch- 
land, ais der grofste G arb idverbraucher der W elt, 
wegen Mangel an geniigenden W asserkriiften  in 
im m erw ahrender A bhangigkeit vom A uslande 
bleiben soli, und deshalb  tra t ich bereits 1898  
fiir die Y erw endung von D am pfkraft ein und w ies 
nach,* dafs u n te r U m sliinden m it D am pf be- 
triebene C arb idw eike gleichfalls ren tabe l sein 
konnen. (Inzw ischen sind in D eutschland je 
1 C arbidw erk m it D am pfbetrieb von 1 100 , 2 0 0  
und 150, in  R ufsland ein solches von 1 6 00 , in 
E ngland ein solches m it 2 5 0  P . S. in Betrieb ge- 
kom m en oder stehen kurz vor ih re r Fertigstellung.)

So lagen die V erhaltnisse, ais ein neuer be- 
deutungsyoller F ac to r auf dem  betriebsw irthschaft- 
lichen Gebiete hervo rtra t, die V erw erthung 
der H ochofengase ais B etriebskraft fiir besondere 
Fabricationen. Ehe ich jedoch h ierau f w eiter 
eingehe, bitte ich Sie, m ir zu gestatten , vorerst 
die P rax is der C arbidfabrication  in  kurzeń Ziigen 
zu schildern.**

Z ur praktischen D arstellung des Calcium- 
carbids w erden etw a 100  T heile zerkleinerter 
Kalk m it e tw a 70  Theilen zerkleinertem  Koks 
innig gem ischt und der T em pera tu r des elek- 
trischen Ofens, dessen einfachste Type ich hier 
in kleinem M afsstabe vorfiihre, ausgesetzt. W ie 
Sie bem erken, besteh t der Ofen aus n ich ts w eiter 
ais aus einem  oben ausgehóhlten  Kohleblock, der 
zur A ufnahm e des K alk-K oks-G em isches dient 
und in dessen A ushohlung  ein senkrech t beweg- 
licher K ohlestab hineinreicht. Sow ohl letzterer, 
ais auch der Kohleblock sind m it der elektrischen

* Bericht iiber den im Mai 1899 in Budapest 
abgehaltenen 11. Internationalen Congrefs und Aus- 
stellung fiir Carbid- und Acetylen-Industrie. Heraus- 
gegeben vom Executiv-Comite Budapest 1S99.

** Nuheres hieruber betindet sich in dem „Hand- 
buch der Calciumcarbid- und A cetylentechnik' von
F. L i e b e t a n z ,  II. Auflage, Leipzig 1899.

Leitung verbunden. W ird  nun  der K ohleslab  
bis fast auf den Boden der A ushohlung gesenkt, 
so w ird genau wie bei einer elektrischen Bogen- 
lam pe ein L ichtbogen en tstehen, in w elchem  d as 
Gemisch schm ilzt. D as entstehende C alcium carbid 
ist von schw arzer, g rauer oder schw ach  róth- 
liclier F arbę , w ie Sie an diesen P roben , w elche 
ich m ir erlaube cirkuliren zu lassen, ersehen ; es 
b renn t nicht, w ie Sie bem erken, ist in g u te r 
Q ualitat ste inhart und zerfiillt, der Luft ausgesetzt, 
w ie diese P robe  zeigt, zu Pulver (K alkhydrat). 
Die S truc lu r des C alcium carbids, das der Kiirze 
halber einfach ais „C arbid" bezeichnet w ird , is t 
krystallinisch. D er Bruch des h a rten , besonders

Hh 4=

des dunkelgrauen ist regenbogenfarb ig . Das spe- 
cifische Gewicht des C arbids ist 2 ,2 2 . Es ist in 
L ósungsm itteln  w ie : Benzol, P etro leum , Schwefel- 
kohlenstoff unloslich, auch  gegen viele andere, 
sonst aufserst w irksam e chem ische K orper ist e s  
indifTerent, und n u r in V erbindung m it W asse r 
entw ickelt es das Acetylen u n te r Bildung voi> 
K alkhydrat ais R iickstand nach  der F orm el

CaG2-(-2 lLO =  C a(O H > -f C2H2.

Die Z e r k l e i n e r u n g  der R ohm aterialien  is t 
trotz ih re r anscheinenden Einfachlieit fiir eine 
rationelle C arbidfabrication von grofser W ichtig- 
keit. Im A nfang w idm ete m an  diesem  Zw eig 
der C arbidfabrication  w eniger A ufm erksam keitr 
bald  kam  m an  aber zu der U eberzeugung, dafs



252 Stahl und Eisen. Die Calciumcarbidfabrication u. s. w. 1. Marz 1900.

a u f  eine vortheilhafte C arbidgew innung eine ge- 
e ignete  Zerkleinerung von intensivem  Einflufs ist. 
Z um  Zerkleinern der Rohstoffe w erden W alzm iihlen, 
S te inb recher, K olłerm uhlen und K ugelm iihlen ver- 
w endet. Die M einungen iiber die geeignetsten

W al/.-, Koller- oder K ugelm iihlen w ird das M ateriał 
in die M isclim aschine befórdert und von dieser 
in die S am m elbehalter, aus denen es je nach 
D edarf den Oefen zugefiihrt w ird. Letzteres ge- 
schieht autom atisch  oder von H and. Auch bei

M aschinen sind noch seh r getheilt, ebenso auch 
d a riib e r , die R ohstofle feiner oder g rober zu 
m ahlen . E ine P robe von feinem M ateriał und
•eine solche von kleinstiickigem , fertig zum  Sclimelzen 
-gem ischt, erlaube ich m ir herum reichen  zu lassen. 
Das H eben der vorgebrochenen Stiicke kann durch 
£ lev a to ren  oder G urlbecherw erke erfolgen. Yon den

diesetn Theil de r Fabrication  stehen  N achtheile 
und Vortheile der au tom atischen und H and- 
B eschickung sch a rf gegeniiber, jedoch spielt auch 
h ier w ie bei der Z erkleinerung die O fenconstruction 
die ausschlaggebende Rolle.

Die e l e k t r i s c h e n  O e f e n ,  w ie sie zur Carbid- 
fabrication zur Y erw endung g e lan g e n , zerfallen
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in sołche m it ununlerb rochencm  und unterbroche- 
nem  B etrieb. Die ersteren  arbeiten, indem  ilinen 
oben das M ateriał unun lerb rochen  zugefiihrt w ird, 
w ahrend  unten das fertige C arbid abgestochen wird. 
Die letzteren  arbeiten  h ingegen in der W eise, dafs 
ihnen in einer bestim m ten Zeit eine beslim m te 
Menge M ateriał zugefiihrt und nach  einigem Kiihlen 
des Ofens das fertige Carbid en lfcrn t w ird . Die 
ununterb rochen  w irkenden Oefen ergeben kleinere 
oder grofsere handelsfertige Stiicke C arbid, w ahrend  
die periodisch arbeitenden  Oefen nach  jedesm aliger 
Beschickung einen derselben en tsprechenden Błock 
Carbid ergebeń, der vor dem  V ersand zerkleinert 
w erden mufs. M an kann die Oefen auch so 
bauen, dafs sie sow ołil fur den einen, w ie fiir 
den anderen  Betrieb verw endbar sind,  jedoch 
bleibt m an  in  der Kegel ste ts bei einer Betriebsw eise.

Die E ntfernung des fertigen C arbidblocks ge
schieht, indern m an  den aus Kohle bestehenden 
Ofenboden oder einen an dessen Stelle befind- 
lichen, m it Kohle ausgefiitterten eisernen K asten 
auf ein u n te r denselben befindliches, auf Schienen 
laufendes Fahrgestełl senk t und den Błock an 
der dafur bestim m ten Stelle abw irft. D ersełbe 
w ird von der aufseren K ruste befreit, in faust- 
grofse Stiickc zerschlagen und h ierau f in eiserne 
T rom m eln zu 5 0  bis 100  kg verpackt. N ach 
diesem  System  arbeitete bereits W i l s o n ,  dessen 
Versuchsofen F igur 2 in T heilansicht darstellt, 
w ahrend  F igur 3 den E lek trodenhalter m it der 
aufsei- G ebrauch gesetzten K olileelektrode dieses 
Ofens veranscliauliclit. Einen Aufrifs des spater 
verbesserten Ofens zeigt F igur 4 , in der auch 
der den O fenboden bildende W agenkasten  erkennbar 
ist. Die E inschiittung des R ohm ateria ls erfolgt 
von H and. Den ersten  in E uropa besonders fiir 
die C arbiderzeugung erbau ten  elektrischen Ofen 
zeigt F igu r 5 in Innenansich t. D erselbe w urde 
von der „Acetylene Illum inaling C o .“ in London, 
der T ragerin  des englischen W ilsonpaten tes, in 
Foyers im  Mai 1895  errichtet.

H eute sind die O fensystem e w rsen tlich  ver- 
vołłkom m net, doch w ird  in den m eisten W erken 
m it A bstichofen gearbeitet. E ine scliem atische 
D arstellung eines solchen Ofens zeigt F igur 6 . 
Der Ofen (System  R athenau  D. R. P .) lafst an 
E infachheit kaum  etw as zu w iinschen ubrig und 
erscheint ais e lektrischer Hochofen geeignet. Der 
Ofen, der in der P rax is im Laufe der Zeit ver- 
schiedentlich yerbessert w urde, arbeite t in seiner 
heutigen A usfiihrung in der W eise, dafs, wie 
F igur 7 veranschaulicht, das M ateriał von H and 
in den Bereich des L ichtbogens geschutte t und 
die entw eichenden R eactionsgase zur V orw arm ung 
der M ischung benutzt w erden, so dafs eine betracht- 
liche Energieersparnifs erzielt w ird. D er Ofen 
kom m t in den in  Betrieb bezw. Bau befindlichen 
Carbidw erken der E lektrochem ischen W erke zu 
Rheinfelden (2 0 0 0  P . S.), A ktieselskabet Carbid- 
industrie in S arpsborg  (1 5 0 0  P . S.), Siitola Aktie-

bolag łm a lra  in F in land  (5 0 0 0  P . S.), A llgem eine 
Carbid- und A celylengcsellscliaft C arbidw erk  in 
Matrei in T irol (2 5 0 0  P . S ., erw eiterungsfahig  
auf 6 0 0 0  P . S.), Com pagnie de F ives-L ille in 
Bozel in F rankreich  (6 0 0 0  P. S .), A ctiengesellschaft 

. „E lek tric ita t“ , W arsch au , C arbidw erk in Zom - 
bkow ice (1 6 0 0  P . S. D am pfbetrieb), C hem ische 
Fabrik  K uhnheim  & Co. au f G rube Ilse in d e r 
Lausitz (1 1 0 0  P . S. D am pfbetrieb) zur A nw endung  
und ist aufserdem  fur einige w eitere grofsere 
C arbidunternehm en beslim m t. Bei diesen Oefen 
kom m t besonders jede com plicirte A ppara tu r in 
W egfall, w eshalb  an Oefen, die 1 */2 Ja h r  in Be
trieb  sind, keinerlei R epara tu r erforderlich w ar. 
Das fertige C arbid w ird  unten  abgestochen und  
gelang t in den P ackraum , w oselbst die S o rlirung  
und nachherige  V erpackung des C arbids sta tlfindet.

Ich kełire nun  zur E ro rte rung  der w irth- 
schaftlichen Y erhaltnisse zuruck. Ais G rundlage 
einer nutzbringenden  C arbidindustrie w urden  bis-

F igu r 6. S c liem a tisch e  D ars te llu u g  eines C arbidofens. 
S ystem  R a t h e n a u  D. R . P.

lier bezeiclinet: m oglichst giinstig gelegene W asse r-  
kraft und gu tes , n ich t durch  hohe F rach ten  ver- 
theuertes R ohm ateria l. Die letztere V orbedingung 
w ird  naturlich  fiir alle Zeiten bestehen bleiben,. 
anders liegt es aber hinsichtlich der Betriebs- 
krafte. Ziehen w ir zunachst die W a s s e r -  
k r a f t  in B etracht, so bem erken w ir eine Zu- 
sam m endrangung  derselben auf einzelne Punkte- 
w eniger L ander. Nun ist aber das C arbid ein 
H andelsproduct, das keine hohen  F rach ten  ver- 
trag t, w eil d a rau f h ingew irkt w erden  m ufs, das- 
Acetylen so billig w ie irgend thunlich  erzeugen 
zu konnen. Selbst w enn m an an einem  O rte 
das C arbid seh r billig darzustellen in d e r L age 
ist, w ird m an  dennoch einen geniigenden A bsatz 
n icht erreichen konnen, w enn die F rach t des 
C arbids bis zur V erbrauchsstełle zu hoch ist, 
denn die E rfahrungen  der letzten zwei Jah re  
lehren , dafs die A cetylenbeleuchtung zuriickgeht, 

j w enn das C arbid einen gew issen P reis tiber- 
schreite t. Man vergifst fast im m er seitens der 

j W erke, dafs die A cetylenbeleuchtung iiberall im.
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W ettbew erb  m it seh r billigen oder alteingebiirgerten 
L ich tarten  steh t, wo im m er der P reis ausschlag- 
gebend is t, und zu liohe G arbidpreise scliadigen 
die C arbidindustrie in  genau gleichem  Mafse, w ie 
d ie  A cetylenindustrie. A us diesen angefiihrten 
G riinden w ird  es einleuchten, dafs niclit j e d e  
W asserk raft, m ag  sie auch noch so billig sein, 
zum  Betrieb einer C arbidfabrik  geeignet ist, w as 
w eiter durch die T h a tsach e  erw iesen ist, dafs 
sich  die m eisten A cetylenanlagen im m er und 
iiberall in m oglichster N ahe der G arbidw erke oder 
do rt, wo es zu billigen F rach ten  zu beschaffen 
ist, befinden.

W ie ich bereits vorhin erw ahn le , h a t m an , 
theilw eise durch  die V erhaltnisse gedrangt, theil- 
weise auch aus dem  G runde, um  im Inlande,

nam entlich  in solchen Gegenden, die fiir die 
A cetylenindustrie ein grofses A bsatzgebiet dar- 
ste llten , aber von den G arbidw erken w eit en tfern t 
lagen, p re isw erthes Garbid zu erhalten , das Augen- 
m erk auf die D a m p fk  r  a  f t gerichtet. N ach sorg- 
fiiltigen E rw iigungen sch ritt m an  zum Bau von 
D am pfcarbidw erken in H agen, Zom bkow ice, auf 
G rube Ilse, B irm ingham  u. s. w ., w elche W erke 
in Betrieb sind, einige andere  sind projectirt.

Zu derselben Zeit begann auch die Bewegung 
zu r besseren A usnutzung der H o c h o f e n g a s e  
g rofseres Interesse zu gew innen und h ierm it w ar 
d e r  A nstofs gegeben, auch diese bedeutenden und  i 
billigen K rafte, fu r die m an  Y erw endung sucht, 
<ler C arbidindustrie n u tzbar zu m achen. W egen 
B erechnung  der K osten der Hochofen gas-P ferd e- 
k raft gestatte ich m ir auf die verschiedenen Ver- 
<ifTentlichungen in „S talil und E isen“ , nam entlich  
au f  die B erechnungen L i i r m a n n s  zu verw eisen. 
<!ie in den N um m ern  9 — 11 des vorigen J a h r 

gangs en thalten  sind. W ie m ir von einer Seite, 
die dieser F rag e  sorgfiiltige A ufm erksam keit 
w idm eie, m itgetheilt w urde, belaufen sich die 
Kosten einer Pferdekraft H ochofengas nach dem 
lieutigen S tandpunkte dieser K raftausnutzung  au f 
etw a 70  M ark. Eine andere Seite, m it der ich 
zusam m en ein H ochofengascarbidw erk projectirte, 
gelangte zu einer etw as hóheren Zahl. W enn 
behaup te t w ird, dafs die P ferdekraft n icht un ter 
100  M ark zu erhalten  ist, so erscheint m ir eine 
solche A nnahm e im  H inblick auf die durchschnitt- 
lich gleichfalls n u r 100  M ark koslende Dampf- 
pferdekraft zu w eilgehend. W ahrschein lich  h a t 
m an  hierbei n ich t die yerschiedenen V erbesserungen 
auf diesem  Gebiete bis zum  lieutigen T age  ins 
Auge gefafst. Es ist wohl zweifellos, dafs m an  

hinsichtlich der A usnutzung 
der H ochofengase noch seh r 
w esentliche V erbesserungen 
erzielen w ird, sei es durch  
besseres A uffangen und Ab- 
leiten der Gase, sei es durch  
eine einfachere B einigung 
oder sei es an den M otoren. 
W enn  sodann der A us
nutzung  der H ochofengase 
fiir K raftzw ecke die hohe 
E ntw icklung der Dampf- 
m asch inentechnik  gegen- 
iiber gestellt w ird , so bleibt 
zu beriicksicliligen, dafs es 
sich im yorliegenden Falle 
um  einen W ettbew erb  von 
D am pfm asehinen und Hoch- 
ofengasm otoren n ich t h a n 
delt, sondern  um  die vom 
w ir t l i s c h a f t l ic h e n  S t a n d 
p u n k t e  geforderte A us
nu tzung  zwecklos verpufTen- 
der K rafterzeugungsm ittel. 

Der bedeutendste Fortschritt im D am pfm aschinen- 
bau der letzten Ja h re  heifst: „H e ifsd am p P . Mit 
der bedeutenden R educirung des D am pfverbrauchs 
in den H eifsdam pfm aschinen , w as , wie n ach 
gew iesen, bis auf 3 ,S  kg pro indicirte  P ferde
kraft und S tunde m oglich is t, h a t die Dampf- 
m aschinentechnik  gewifs eine gliinzende L eistung 
erreich t, und doch sag te  der D irector der A schers- 
lebener M ascliinenbau-A .-G . J a c o b i  in einem 
im  F eb ru a r vorigen Jah res in Leipzig gehaltenen  
V ortrage, nachdem  e r die H oerder Hochofen- 
gasan lage e rw ah n t h a tte : ,W ir  finden h ier ein
grofses Gebiet, auf dem  die D am pfm aschine vor- 
aussiehllich verd rang t sein w ird, sobald der Ver- 
schleifs der G ichtm aschinen keine A bnorm itaten  
zeigen sollte, wozu nach  den jetzigen B eobachtungen 
kein G rund vorliegen dfirfte. “ W enn der E rbauer 
der H eifsdam pfm aschine diese A nschauung vertritt, 
kann  m an  sie gewifs acceptiren. Im ubrigen 
m Schte ich jedoch nochm als d arau f hinw eisen,

F ig u r  7. A nsich t e in e r n eu e re n  v e rb csse r te n  C arbidofenanlage.
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dafs es sich fiir die H ochofenanlagen vor allen 
D ingen um  eine gew innbringende V erw ertlm ng der 
abziehenden Gase h an d e lt, wozu die C alcium 
carbidfabrication  geeignet erscheirit.

H alten  w ir die nach  den m ir zugegangenen 
M itlheilungen alś sichere G rundlage zu betrach tende 
Zahl von 8 0  J t fur die G ichtgaspferdekraft fest, 
so gelangen w ir zu folgender Selbstkoslenrechnung 
fiir 1000  kg C arbid . Die A usbeule an C arbid m ufs 
in einem  gut constru irten  Ofen bei stórungslosem  
Betrieb im  M inim um 5 kg fiir die K ilow att in 
24  S tunden oder 10 0 0  kg f. d. P .S .  und Ja h r  
betragen . A uf der G rundlage eines Preises von 
2 0  J t  f. d . 10 0 0  kg Koks (D iisseldorfer Borsen- 
preis), 2 0  J t fur 1 0 0 0  kg Kalk, 32  J t  fur 100  kg 
E lektrodenkohlen und 3 bis 3 ,6 0  J t  f. d. M ann 
und A rbeitsschicht, w erden  die I-Ierstellungskoslen 
von 10 0 0  kg C arbid einschl. H iilfsm aterialien, Auf- 
siclit, Z erkleinerung, Packerei und R epara tu ren  auf 
8 0  J t  zu stehen  kom m en, wozu die K raftkoslen m it 
8 0  J t zu rechnen  sind, so dafs 1000  kg C arbid, 
m ittels H ochofengasbetrieb  erzeugt, 160  J t kosten 
w urden . H ierbei ist zu beriicksichligen, dafs die 
H iiltenw erke jedenfalls Koks zu einem  geringeren 
Preise, ais oben angenom m en, erhalten  w erden. 
Der heutige C arbidpreis be trag t 2 8 0  bis 3 4 0  Jt 
fiir 10 0 0  kg, also im D urchschnitt fast das Doppelte 
d er H erslellungskosten.

Man e rs ieh t also aus diesen der P rax is  ent- 
nornm enen Z ah len , d a f s  C a r b i d  w e r k e  m i t  
H o c h o f e n g a s b e t r i e b  s e h r  w o h l  r e n t a b e l  
s e i n  k o n n e n .  Je  grofser die hierbei verwen- 
delen  prak tischen  E rfahrungen  sein w erd en , um  
so sicherer w ird diese R en tab ilita t erre ich t w erden. 
Diese Z ahlen  ergeben den ferneren B ew eis, dafs 
es du rchaus falseh is t , das H eil der deutschen 
A cetylenindustrie von den auslandischen Carbid- 
■werken zu erw arten . W ir sollten h ingegen Alles 
au fb ie ten , um  zu dem  jahrlich  2 2 2 ‘/a Millionen 
betragenden  T ribu t fiir Petro leum , n ich t noch viele 
Millionen fiir Carbid ins A usland zu fiih ren , wo 
w ir in der L age s in d , den B edarf D eutschlands 
an Carbid selbst zu decken. Kalk und Kobie 
besilzen w ir, und  unsere A n n u tb  an  W asserkraflen  
konnen w ir du rch  die H ochofengase erselzen, 
w eshalb soli also der deutsche U nlernehm ungsgeist 1 

ruhig  zusehen, w ie das A usland, das sich selbst 
gegen E infulir von C arbid durch hohe Zoile schiitzt, 
D eutschland, w ie in  so vielen Fallen, ais die zu 
m elkende K uh behande lt?  Ich kann  w ohl ohne 
Zogern sag en , dafs kein anderes Volk auf dem  
Gebiete der C arbidfabricalion so viel geleistet und 
erreich t ha t, w ie w ir Deutsche, und  die deutsche 
A cetylenindustrie, die anerkann t hóchstentw ickelte 
der W elt, h a t m eh r A nlagen e rr ich te t, ais alle 
iibrigen L ander zusam m en. D eshalb sind alle 
V orbedingungen erfiillt, um  eine w irklich nationale 
Industrie zu sebaffen, eine Industrie, in der D eutsch
land ebenso wTie z. B. in der E lektrotechnik und 
in der Chem ie die F iih rung  g e b iih r t!

D er Billigkeit der W asserk raft stehen  erheb- 
Iiche N achtheile gegeniiber, die nam entlich  in der 
A bgelegenheit von den K ohlenrevieren (daher hohe 
K okspreise) und der w eitenE ntfernung  von den eigent- 
lichen V erbrauchsstellen, nebst m eist schw ierigen 
T ransportm itte ln  en lhalten  sind. Z ieht m an alle 
diese Punkte  in B etrac lit und vergleicht der P rax is 
enlnom m ene Zahlen, — nich t einfach auf dem  Papier 
herausgerechnete , — m it den obigen, so w ird m an 
zu ganz anderen  Ergebnissen gelangen, ais w enn 
m an die rohen  Z ahlen nach  S chem a F  berechnet 
und m iteinander vergleicht.

Fassen  w ir im besonderen eine oberschlesisclie 
C arbidindustrie ins Auge, so gelangen w ir zu folgen- 
dem  R esultat. Die Obersclilesien nachstliegenden, 
m it W asserk raft betriebenen C arbidw erke befinden 
sich in N orw egen, w enigstens ais „nachsto" in 
dem  Sinne, dafs die F rach t von denselben bis 
nach  Schlesien die billigste ist. Die schweize- 
rischen W erke konnen ebensow enig in B etrach t 
kom m en, wrie die drei im  w estlichen O eslerreich 
oder das in Bosnien liegende W erk . Die Her- 
stellungskosten betragen , w ie erw ahn t, fiir 1 0 0 0  kg 
8 0  J t ohne K raftkosten. Die letzteren schw anken 
zw ischen 4 0  bis 6 0  J t pro P ferdekraft und Jah r, 
dem zufolge im  M ittel 50  t S  zu den H erslellungs
kosten hinzukom m en. W ir erhalten  som it in einem  
norw egisclien W assercarb idw erk  einen Selbslkoslen- 
preis einschliefslich K raft von 130  Jt gegen 160  Jt 
in O bersclilesien.

N un b e trag t die F raclit von N orw egen bis 
Breslau einschliefslich Zinsverlust, Spedition u. s. w. 
fiir 1000  kg 52 Jt, von O berschlesien nach  
B reslau  aber e tw a S Jt, dem nach  w ird  das nor- 
w egische C arbid franco Breslau dem  W erke selbst 
1S2 Jt, dem  oberschlesischen W erke aber n u r 
168 Jt kosten. In F rankfu rt a. O. w ird dem  
norw egisclien W erke das C arbid im m er noch 
genau  dasselbe kosten, w ie dem  oberschlesischen. 
Sodann  w iirde es keinem  der bestehenden C arb id 
w erke, abgesehen vo.n dem  oben erw ahn ten  auf 
G rube Ilse in der Lausitz, m oglich sein , zu 
gleichen F rach ten  nach  dem  K onigreich Sachsen 
zu gelangen, w ie den oberschlesischen W erken, 
w ahrend  ganz Posen von O berschlesien aus m it 
Carbid versorg t w erden  konnie. D abei ist es 

I na tiirlich  n ich t ausgesehlossen, dafs die ober
schlesischen W erke auch auf w eitere Bezirke 
h inaus den W etlbew erb  aufnehm en konnen, das 
ist eben schliefslich im m er eine F rag e  der 
L eistungsfahigkeit des betreffenden W erkes. Des 
feineren  ist die A nlage von C arb idw eiken  auf 
den F ilialen der oberschlesischen H ochofenw erke in 
R ufsland ins A uge zu fassen. H ier bielet sich ein 
enorm es A bsatzfeld fiir C arbid, denn nich t allein 
dafs R ufsland einen Zoll von 2 ,2 5  R ubel Papier 
f. d. Pud (Nr. 112 des Zolllarifs, nach besonderer 
E ntscheidung) erheb t, besitzt es bis heu t erst ein 
einziges C arbidw erk, nam lich  das vorhin bereits 
e rw ahn te  in Zom bkow ice m it 16 0 0  P .S . Dampf-
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betrieb. Zwei w eitere von je  5 0 0 0  P . S. sind in 
Finland im  Bau,* aber w as sind diese drei W erke 
fiir das riesige russinehe R c ic li! Z adem  steh t die 
russische R egierung der A cetylenbeleuchtung freund- 
lich gegenuber und  h a t nam entlich  eine Reihe 
E isenbahnstationen fur die E inrichtung derselben 
in A ussicht genom m en. Der R usse ist w enig 
un ternehm ungslustig  und deshalb  finden w ir auch 
auf diesem zukunftsreichen Gebiete in R ufsland 
das A bw arten  frem der U nternehm ungen. Aufser
4 oder 6  einheim ischen F irm en  in M oskau, O dessa, 
A lexandrow sk u. s. w . ist es die deutsche Ace- 
ty lenindustrie, welche die w enigen A cetylenanlagen 
errich te te . Die geringe Entw icklung der Acetylen- 
beleuchtung in R ufsland liegt eben an dem  M angel

* E i n e s  dieser beiden Werke ist mittlerweile in 
Betrieb gekommen.

von preisw iirdigem  G arbid. W ird  dieses vorhanden  
se in , dann  w ird auch die A cetylenbeleuchtung 
do rt ein rascheres Tem po einschlagen.

Die A nlagen zur U m setzung der G ichtgase 
in B etriebskraft w erden w ohl fast Jedem  von 
Ihnen bekannt sein, sow ohl aus p rak tischer A n
schauung, ais auch  aus der L iteratu r, h insichtlich  
dereń „S tah l und E isen “ eine solche Fiille von 
M ateriał aufw eist, w ie keine andere Zeitschrift. 
Ob die A nlagen, w ie je tz t in  der Regel, zur 
H erstellung von elektrischem  Licht dienen, oder 
ob sie — natiirlich  m it en tsprechenden  elektri- 
schen  G eneratoren  — auf Garbid arbeiten , ist 
ganz gleich, und d a  m an  heute  bereils in der 
Lage ist, G ichtgasm otoren in A ggregaten  von 
1 0 0 0  P . S. und d a ru b er zu bauen, so ist m an  in 
dieser Beziehung keinen B eschrankungen unter- 
w orfen. (Schlufs folgt.)

Gewiimung yon Leuclitgas aus Koksofen.

Eine V erw erthung  derjenigen von den Koks- 
ofen erzeugten G asm enge, welche bei der Be- 
heizung der Oefen iibrig bleibt, kann in dreierlei 
Iiinsich t erfolgen. Das G as-kann zu Heiz-, Leucht- 
und K raftzwecken ausgenutzt w erden . Die erstere 
V erw endungsart, besonders zur H eizung von Dampf- 
kesseln, ist die b isher allgem ein iibliche. Ueber 
letztere b a t Professor v. I h e r i n g  in Nr. 17 des 
vorigen Jab rg an g s von „Stahl und E isen“ selir 
dankensw erthe M ittheilungen gem acht. In den 
beziiglich der V erw endung des K oksofengases zu 
Leuchtzw ecken in dieser Zeitschrift gebrachten  
M ittheilungen* ist u. a. von den E rm ittlungen  
die R ede gew esen, w elche schliefslich dazu ge- 
fiihrt haben , eine K okereianlage von seh r bedeu- 
tendem  U m fange in Everett bei Boston zu errich ten , 
bei w elcher der gesam m tc erzeugte G asiiberschufs 
zu B eleuchtungszw ecken V erw endung finden soli. 
Diese A nlage ist, w enigstens zum  Theil, fertig 
gestellt und in Betrieb genom m en, und es w ird 
dah er von Interesse sein, h ier w eitere M ittheilungen 
iiber dieselbe zu m achen . Die betreflenden An- 
gaben verdanken w ir dem  „P rogressive A g e“, 
sow ie dem  „Journal fiir G dsbeleuchtung und 
W asserverso rgung“ (Nr. 4 und  5, 1900).

Die neu errich tete  A nlage, ein U nternehm en 
der „N ew  England Gas & Coke C o m p a n y h a t  
eine aufserordentlich giinstige L age. A ufser Eisen- 
bahnanschlufs und gu ter S trafsenverb indung  m it 
der S tad t h a t die A nlage durch einen ausgebag- 
gerten  F lufslauf directe V erbindung m it dem  
B ostoner H afen. Die von der „D om inion Coal

* „Stahl und Eisen* 1899 Nr. 4 und 13.

C om pany", Cap B reton, stam m ende K ohle w ird 
m it dem  Scliiff bis unm itte lb a r an die A nlage 
gebrach t, wo die Ladung an einem 9 0 0 ' engl. 
—  2 7 4  m langen Q uai geloscht w erden kann. A uf 
dem  Quai befindet sich ein langgestreck ter und 
6 0 0 0  T onnen  fassender K ohlenbehalter. Drei au f 
letzlerem  befindliche fah rbare  K rahne, von denen 
jeder bis zu 2 0 0  t Kohle in der S tunde zu loschen 
verm ag, sorgen fiir ein rasches U m laden. U nter
halb  der K ohlenbehalter liegen 3 Geleise, au f 
denen sich K ohlenw agen von etw a 2 ,5  t Inhalt 
bew egen und die Kohle en tw eder direct den un 
m itte lbar bei denK oksófen liegenden K ohlenthiirm en, 
oder aber einem  seh r grofsen L agerraum , der bis 
zu 8 0 0 0 0  t Kohle aufnehm en kann ,  zufiihren. 
D er letztere ist aus dem  G runde erforderlich, weil 
in den M onaten Marz und A pril keine Kohle zu- 
gefiihrt w erden  ka nn ,  da  die H afen von Cap 
B reton, L ouisburg  und  Sidney zu dieser Zeit zu- 
gefroren sind. Die Kohle w ird  m it einem  Ein- 
gangszoll belegt, dagegen w ird fiir den ausgefuhrten  
Koks eine V ergiitung g ew ahrt. Es m ag  h ier noch 
angefiih rt sein, dafs die A nlage einen eigenen 
R an g irbahnho f und  100 eigene K oksw agen h a t.

Es sind 8  B atterien  von je 5 0  Oefen vor- 
gesehen. Je  2 B atterien m it zusam m en 100  Oefen 
bilden ein System  fiir sich und haben  einen ge- 
m einscliaftlichen G asbehalter. Die Z ufiihrung d e r 
Kohle fiir die B atterien 1, 2 , 3  und 4 geschieht 
von zwei K ohlenthiirm en aus. Die erforderlichen Ge- 
baulichkeiten, in denen  die K iihlung und W aschung  
des Gases, sow ie die F abrication  des schw efel- 
sauren  A m m oniaks vorgenom m en w ird , befinden 
sich zw ischen den O fenbatterien.
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Die jetzige A nlage bedcckt n u r einen Theil 
des G rundbesitzes der G esellschaft, so dafs eine 
A usdehnung auf 12 0 0  Oefen m oglich ist.

Das bei den Oefen zur A nw endung gekom m ene 
System ist das O t t o  H o f f m a n n  s e h e ; die 
Oefen haben also R egeneratoren  zur V órw arm ung 
der Y erbrennungsluft. Jede O fenkam m er ist 
10 M eter lang , 1 ,80  M eter hoch und  in der 
Mitte 0 ,5 5  M eter breit. Das feuerfeste M ateriał 
der Oefen is t in A m erika aus dortigen R oh
m aterialien hergestellt und soli dem  europaischen 
ais g leichw erlhig zu erach ten  sein.

Um es erm oglichen zu konnen, d irect von 
den Oefen aus in die theilw eise aufserordentlich 
hohen dortigen E isenbahnw agen  verladen zu konnen, 
dann ab er auch des hohen G rundw asserstandes 
wegen, m ufsten die eigenllichen O fenfundam ente, in 
denen die R egeneratoren  liegen, seh r hoch gezogen 
w erden. Bei der F undirung  fiir das Ausdriickgeleise

w endung gefunden. Die iibrigen E inrichtungen 
der Oefen bieten zu einer besonderen B esprechung 
keine V eranlassung.

W ie. bereits m itgetheilt, sind dem  fractionirten  
Betriebe en tsprechend auch zwei yerschiedene 
Systenle vonC ondensationseinrichtungen vorhanden .

F iir das zuerst e rhaltene leuchtkriiftigere Gas 
sind drei und fiir das nachfolgende an  Leucht- 
k raft a rm ere  Gas zwei A pparatreihen  vorhanden. 
Alle Einzclheiten liifst der Grundrifs der Conden- 
sationseinrich tungen  (Fig. 2) erkennen. Das Gas 
tritt zunachst in Luftkiihler E F ,  in denen dem selben 
durch S treudiisen  ein fein vertheilter W asserstrah l 
en tgegenstrom t, dann in W asserk iih ler G 1 I J  und 
h ierauf in sogenannte V orreiniger K L .  H inler 
den V orreinigern sind die E xhausto ren  M  ange- 
o idne t. Nach diesen kom m t nochm als ein K iihler 
N  und dann  folgen die W aschappara te  (Glocken- 
w ascher) OP. Das zum  Ileizen bestim m te Gas

w ar dies n ich t erforderlich. Die A usdriickm aschine 
ist auf einem  hohen fah rbaren  Gestell m onlirt.

Fig. 1 lafst die ganze A nordnung  erkennen. 
Bei den Oefen ist die jetzt auch  an anderen  
Orten m ehrfach zur A nw endung gekom m ene Ein- 
richtung einer bew eglichen R am pę getrofTen.

Die K oksausdriickm ascliine h a t elektrischen 
Antrieb. Auch die Bedienung der T hurkabel ist 
eine elektrische.

Es eriibrig t nun noch die E inrich tungen  zu 
besprechen, die ein fractionirtes A uffangen der 
w ahrend des V erkokungsprocesses entw eichenden 
Gase erm oglichen. H ierzu s ind , wie dies auch 
sonst iiblich ist, auf jed e r O fenbatterie 2 Gas- 
sam m elrohre F  und F i  angeo rdnet, welche die 
beiden F ractionen  getrenn t zu zwei System en von 
Kiihl- und W aschraum en  fiihren. Das anfangs 
destillirende leuchtkriiftigere Gas geh t bei ge- 
schlossenem Ventil D ' und offenem Yentil D  in 
die Vorlage F '  das sp a te r kom m ende w eniger 
leuchtkraftige Gas nach U m stellen der Yentile D  
und D ' in  die Vorlage F '.  In der ersten  Zeit 
des Betriebes h a t eine F raction irung  nich t slatt- 
gefunden. Das sam m tliche Gas h a l zu Heizzwecken, 
nam entlich auch zum  A nw arm en der Oefen Ver-

V.20

tritt dann  in einen ais D ruckregler vorgesehenen 
G asbehalter R  von 1415  cbm  Inhalt und gelangt 
von d o rt zu den Oefen. Das L euchtgas w ird  
zunachst einem  R einigungshause zugefiihrt und 
dann  w eiterhin  direct den V erbrauchsstellen in der 
S tad t. Mit der A bgabe des Gases an dasR einigungs- 
liaus h a t der W irkungskreis der eben geschilderten 
A nlage abgeschlossen. Die w eitere R einigung des 
Gases h a t die „M assachusets P ipę Line Gas Com 
pany" iibernom m en. Bei dem  R einigungshause ist 
ein G asbehalter von 1 4 1 5 0 0  cbm  vorgeselien. Die 
Gaszuleitung zu den verschiedenen B ostoner Gas- 
w e rk e n , m it denen L ieferungsvertrage fiir Gas 
abgeschlossen s in d , geschieht du rch  zwei gufs- 
eiserne Leitungen von 1066  m m  lich ter W eite. 
Z ur V erarbeitung des erhaltenen  A m m oniakw assers 
au f schw efelsaures A m m oniak dienen A pparate  
vom T ypus der F e ld m a n n s c h e n  A pparate . Zwei 
500-K ilow attm ascbinen erzeugen den fiir den Betrieb 
erforderlich en elektrischen S trom . Z ur Lieferung 
des nothigen D am pfes dienen ach t 2 5 0 p fe rd ig e  
D am pfkessel, welche zur H eizung m it Kohle, 
Koks und  Gas eingerichtet sind.

Von den vorgesehenen 4 0 0  Oefen stehen seit 
A nfang d. J. 2 0 0  in vol!em Betrieb und die noch

2

F ig u r 1.
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fehlenden 2 0 0  sollen in w enigen W ochen folgen. 
Die Inbetriebsetzung der Oefen ist seh r g la tt und 
ohne nennensw erthe S torungen verlaufen.

Mit der Beschaffenheit des Gases sind sow ohl 
die L ieferanten ais die A bnehm er seh r zufrieden. 
Die erlang te  L ich tstarke w ird  zu 2 2  N orm alkerzen 
angegeben. Es kom m t hierbei in B etracht, dafs 
das Gas n u r die A ppara te  in der oben geschilderten 
C ondensation du rcbstrom t h a t und  im Reinigungs- 
hause  m it Kalk und R asen-Eisenerz behandelt ist, 
dafs es aber keinerlei Z usatze zum  Zw eck der 
E rhohung  der L euchtkraft bekom m en h a t. Diese 
vorziiglichen R esu lta te  sind der aufserordentlich 
giinstigen Beschaffenheit der zur V erw endung 
gelangten  Kohle zu verdanken. F iir die Folgezeit 
w ird  indessen eine H erabsetzung  der jetzt erzielten

Im iibrigen w ird  der Betrieb so gefuhrt, dafs 
in den die Oefen um gebenden Ztigen ein mog- 
lichster G leicligew ichtszustand h errsch t. Es soli 
w eder Druck vorhanden, noch die E inw irkung 
des K am ins zu erkennen sein. In den Oefen 
selbst w ird  ein kleiner U eberdruck gehalten . Eine 
A nalyse der abziehenden Y erbrennungsproducte 
ergab  e tw a 1 % Sauerstoff und kein K ohlenoxyd 
ais Anzeichen einer theoretisch  richtigen Ver- 
b rennung .

Die K ohlenfiillung eines Ofens be trag t 6  l. Die 
V erkokungsdauer b e trag t 2 4  S tunden  bis zu 
3 0  S tunden, je nachdem  m an  ein n ich t vollig 
en tgastes aber fiir H ausbrand  seh r geeignetes 
P roduct oder einen harten  und  fur m etallurgische 
Zwecke geeigneten Koks erhalten  will.
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L ichtstarke zu e rw arten  s e in ^ d a  beim  jetzigen 
B etriebe das Gas n u r der F raction  der ersten  
zehn S tunden  des V erkokungsprocesses en tsp rich t 
und sp a te r ein grofserer U m fang der E n tnahm e von 
L euchtgas ein treten  w ird . W ie die friiher m itgetheilte 
graphisclie D arstellung nachw eist, n im m t aber die 
L euchtkraft m it dem  F o rtsch ritt des Verkokungs- 
processes ab. Im m erhin  hofft m an , dafs das an  die 
S tad t abzugebende Gas eine L euchtkraft von nicht 
un ter 17 bis 18 N orm alkerzen erhalten  w ird.

Die Beheizung der Oefen ist die allgem ein 
iibliche. Die du rch  ein S turtevantgeb lase beschaffte 
Luft w ird  in den R egeneratoren  bis au f 1 0 0 0 °  C. 
vorgew arm t. Die Y erbrennungsgase ziehen zum 
K am in m it einer T em pera tu r von n ich t iiber 
2 8 0 °  C. Die A usnutzung der A bhitze zur Dampf- 
erzeugung ist n ich t vorgesehen. Ein U eberschreiten 
der angegebenen T em peratu rg renze  w ird jedesm ai 
du rch  ein eingehangtes (Bristolsclies) T herm om eter 
m it e lektrischer W eckvorrich tung  angezeigt und 
dadu rch  der Zeitpunkt fiir das U m stelien der Luft- 
u nd  G asventile angegeben.

W ie bereits m itgetheilt, b e ru h t der ganze 
Betrieb au f der V erarbeitung einer vom  Gap 
Breton stam m enden  Kohle. Sie ist gew aschen 
und h a t eine K orngrofse von u n te r 2 5  m m . Eine 
E lem entaranalyse ergab  fiir w asserfreie K ohle:

K o h le n s to f f .............................. 75,10%
W a s s e r s to f f ..............................  3,75 „
S t i c k s to f f ..................................  1,51 ,
Sauerstoff +  Schwefel . . . 13,80 „
A s c h e ........................................... 5,84 „

100,00 %
Die V erkokungsprobe e rgab :

Flflchtige Bestandtheile . . . 34,60 %
Fixer K ohlenstoff.....................  59,56 „
A s c h e ........................................... 5,84 „

100,00 %
Der erhaltene  Koks ist von seh r gu ter Be

schaffenheit. W ird  die V erkokungsdauer e tw as 
abgekiirzt, so e rha lt m an , w ie schon erw ahnt, ein 
m eh r fiir H ausb rand  geeignetes P roduct. F iir 
gew ohnlich  w ird  ab er au f E rlangung  eines rech t 
h arten  und  vollig en tgasten  P roductes h ingearbeitet, 
das in grofsem  U m fange und, w ie m itgetheilt
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w ird, in vollig zufriedenstellender W eise bei der 
H eizung von Locom otiven Y erw endung findet. Ein 
Theil des Koks w ird  auch gebrochen und gelang t ais 
Stiick, Nufs- oder Perlkoks zum  V erkauf. D as Aus- 
b ringen an  T h eer aus der Kohle be trag t etw a 5 % . 
Folgende T abelle lafst die Z usam m ensetzung  des- 
selben im Vergleich m it deu tschem  K oksofentheer 
und T heer von deutschen G asanstalten  e rk e n n e n :

Fraction
Tem

peratur in 
°C.

Theer
von

Everett

Deutsche  ̂
Knhle im 

Otto 
Hoffmann- 

Ofen. 
Anlago 

Germania

Durchschnitts-~ 
theer der deut

schen Gasanstalten

I 11

LeichtOl . . 80— 170 3,7 6,55 3,0 2,5
MittelOl . . 1 7 0 -2 3 0 9,8 10,54 7,5 2,5
Schw er8l. . 2 3 0 -2 7 0 12,0 7,62 33,5 25,0
AnthracenOl iiber 270 4,3 44,35 10,5 10,0
Pech ,-J. . . — 67,0 30,55 45,5 60,0
Wasser . . — 2,3 Spur — —
V erlu sl. . . — 0,9 0,39 — —

Speeifisches — 100,00 100,00 100,00 100,00
Gewicht . — 1,170 1,1198 1,155 1,155

Das erhaltene Pech h a t einen Schm elzpunkt 
von 8 7 °  C. Die gesam m te T heerproduction  w ird 
yon der „N ational T a r  C om pany" iibernom m en, 
w elche in der N ahe der A nlage eine Theer- 
destillation zu errich ten  im  Begriffe steh t.

Die A usbeute an  schw efelsaurem  A m m oniak 
aus der Kohle b e trag t 1 ,373  . Das Salz w ird
auf der A nlage selbst hergestellt und  m it einem  
garan tirten  G ehalt von 2 5  % A m m oniak verkauft. 
A bsatz ist h inreichend vorhanden.

U eber den B ruchtheil des Gases, w elcher zu 
Ileiz-, und denjenigen, w elcher zu Leuchtzw ecken 
V erw endung finden kann, liegen noch keine hin- 
reichenden E rfah rungen  vor, doch n im m t m an 
an, dafs e tw a je die H alfte des G esam m tgases 
fur die beiden Zwecke V erw endung finden w ird. 
Es ist die B efiirchtung ausgesprochen w orden, 
dafs insofern erhebliche B etriebsschw ierigkeiten ein
treten, ais um fangreiche N aphthalinausscheidungen  
in dem  w eit verzw eigten R ohrnetz  e in treten  w urden. 
Es h a t sich indessen herausgestellt, dafs in dem  
zuerst von den Oefen gelieferten Gas, w elches 
der S tad t zugefiihrt w ird , der N aphthalingehalt 
nu r ein geringer ist. Grofser ist der G ehalt in 
dem sp a te r nachfolgenden, den Oefen zugefiihrten 
Heizgase. E ine h ie r nothw endig  w erdende Rei- 
nigung von N aph thalinansatzen  m ach t bei den 
verhaltnifsm afsig kurzeń R ohrleitungen  aber keine 
Schw ierigkeiten. Die G asentnahm e aus n u r den 
ersten S tad ien  der E n tgasung  is t auch  fiir die 
R einigung des Gases von Schw efel von Vortheil 
insofern, ais dieses Gas fast keinen Schwefelkohlen- 
stofT en thalt und der Schw efelw asserstoff sich seh r 
leicht vollig aus dem  Gase entfernen lafst.

N achstehend ist die A nalyse des E verettgases 
m itgetheilt. Sie entsprich t der F raction  der ersten  
10 S tunden. Zum  Vergleich ist eine Reihe 
anderer A nalysen beigefiigt.
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Koksofengag von 
E v e re tt

5  m m  D ruck  in  dor 
Y orlage

2 m m  D ruck  in  d e r
Y orlage

M agere K ohle

Ś ta rk e s  A bsaugen  
D epression  von  8 m m  

in  d e r Y orlage
S chw aches  A bsaugen, 

k le in e rU eb e rd ru c k  in  der 
Y orlage

P ro b e  aus  Y orlage 
a u f  S eite  

d e r  G aszuftth rung
D esgl. a u f  S eite  

d e r  G asabfllh rung

D esgl. a u f  S e ite  p  g1 
d e r  G aszu flłh rung  c<^--------------- B

D esgl. a u f  S e ite  g3 
d e r  G asab fllh rung  cl

Ideale  G aszusam m en- 
se tz u n g  (etw a 

fiir w estf. K okskohle)

B ienenkorbSfeu  

S im on Carv&s-Oefen

O tto sch e  O efen 
m il U n te rfeu e ru n g

D esg le ichen

Englisclies

A m erikan isches

W estfa lisch es
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Die Analyse des B ostoner Gases (dieselbe 
bezieht sich au f luftfYeies Gas) lafst einen aufser- 
ordentlich hohen Gehall an  schw eren Kohlen- 
w asserstoffen, also an  lichtgebenden B estandtheilen 
erkennen. A uch der G ehalt an M ethan ist ein 
hoher, N icht allein die Gase aus deutschen 
Koksofen, auch diejenigen aus deutschen Gas- 
fabriken sind a r m er an den genannten B estand
theilen. U nd w enn berichtet w ird , dafs das auf 
der neuen A nlage erzeugte Gas in der Fraclion  
der ersten  10 S tunden und ohne dafs es irgend- 
w ie angereichert w a re , eine L euchtkraft von 
2 2  Kerzen ha t, so geh t hervor, dafs die zur 
V erw endung kom m ende Kohle eine ganz aufser- 
ordentlich gunstige Beschaflenheit ha t.

S teh t uns in D eutschland ein gleich giinstiges 
M ateriał auch  nich t zur Verfiigung, so w ird  un ter 
B eriicksichtigung einer C arburation  des erhaltenen 
Gases die V erw endung von Koksofengas zu Be
leuchtungszw ecken dennoch durchfiih rbar und von 
Vortheil sein. Dieselbe ist, w ie fruher nach- 
gew iesen, in den m eisten Fallen auch rationeller 
ais die V erw endung des Gases zu Heizzwecken.

A m erika d a rf sich das V erdienst zuschreiben, 
den in den vorhergehenden Zeilen beschriebenen 
neuen A bzw eig der G asindustrie aus dem  Ver- 
suchsstad ium  zu einem  von iechnischem  und 
finanziellem Erfolg gekronten  w ichtigen Industrie- 
zweig geb rach t zu haben . Die erziellen Er- 
folge der neuen A nlage w erden dazu beitragen, 
m anches Y orurtheil zu beseitigen und anregend  
zur E rrich tung  w eiterer A nlagen zu w irken.

W en n  w ir uns d e r M oglichkeit der E rrich tung  
dera rtiger A nlagen in D eutschland bezw . der Be
nutzung eines Theiles des Gases von vorhandenen 
Koksofen zu B eleuchtungszw ecken zuw enden, so 
w ird  es von N utzen sein, darau f hinzuw eisen,

dafs zur E rlangung  einer guten Beschaflenheit 
des zu B eleuchtungszw ecken dienenden Gases 
aufser einer en tsprechenden BeschalTenheit der 
Kohle auch ein geeignetes Ofensystem  gehort. 
Im  allgem einen w ird es in einer G asretorte im m er 
leichter sein, ein b rauchbares Gas zu erhalten , 
ais w enn dieselbe Kohle in einem  Koksofen enl- 
gast w ird, denn bei diesem  bieten eine grofse 
Zahl von leicht undich t w erdenden  Fugen Ge
iegenheit zum  E in tritt von V erbrennungsgasen  in 
das O feninnere und dam it zu einer Verschleclite- 
rung des G ases. Die U ndichtigkeit der Koks- 
ofenw ande ist also ein Factor, m it dem  gerechnet 
w erden mufs. Eine G asverschlechteiung w ird  
aber do rt besonders grofs sein, wo die den Ofen 
um spiilenden Y erbrennungsgase un ter einem  Druck 
und die Gase im O feninnern un ter Depression 
stehen. In dieser H insicht sind die A nalysen 3, 4 
sow ie 12 bis 17 aufserordentlich lehrreich . Da 
es ausgeschlossen ist, die O fenw ande geniigend 
dich t zu halten , so ist h ier ein unabw eisbarer 
Fingerzeig gegeben, dafiir zu sorgen, diese Druck- 
unterschiede innen und aufsen m oglichst auszu- 
gleichen. Ein ferneres Mittel, einer Yerschlechte- 
rung  des Gases vorzubeugen, besteh t in einer 
A bkiirzung der W ege, welche die Y erbrennungs
gase zuriickzulegen haben . In beiden H insichten 
leistet der Dr. G. O tto s c h e  U nterfeuerungsofen seh r 
V ollkom menes. Die A nalysen 21 und 2 2  lassen 
den seh r geringen Stickstoffgehalt solclier Oefen 
sow ie den verhaltnifsm afsig hohen G ehalt an  Licht 
bezw . W arm e  gebenden B estandtheilen erkennen.

Mogen die vorstehenden Zeilen dazu beitragen, 
dafs ein b isher haufig vernachlassig tes P roduct 
der Destillationskokerei einer rationellen  und dem  
betreffenden W erke zu grofsem  N utzen gereichen- 
den Y erw endung zugefiihrt w erde. A.

Corrosion y o ii Locomotiy-FeuerrShreii.

H. B a u c k e  in A m sterdam  veróllentlichte kiirz- 
lich in der „B aum ateria lienkunde“ (H eft 23 , 1899) 
un te r dem  T itel „B eitrag zur M etallographie des 
F lufseisens“ einen langeren  Aufsatz, den w ir im 
N achstehenden  seinem  H aup tinhalt n ach  w ieder- 
geben.

Ein Satz  neu angefertig ter Locom otiv-Feuer- 
ro h ren  zeigte sich kurze Zeit nach  Inbetriebstellung 
der Locom otive heftig corrod irt und angegriffen. 
Obgleich die R ohren  fast vollstandig frei von 
K esselsteinbildung w aren , zeigte die Aufsenflache 
derselben kreis- und ellipsenfćirmige V ertiefungen; 
die W andstiirke  w a r  bis au f einzelne Zehntel 
M illim eter zerfressen. An verschiedenen Stellen 
bildeten sich L ocher; infolgedessen w urden  die 
R ohren undicht,

Diese E rscheinung  befrem dete um  so m ehr, 
weil die R oh ren  aus w eichem  Flufseisen angefertig t 
w aren , das alle gebriiuchlichen m echanischen 
Priifungen bestanden  hatte . A ufserdcm  w aren  
m ehrere  angelieferte R ohren  vorhanden , w elche, 
selbst nach  zw eijahriger und langerer Inbetrieb- 
stellung, keine besonderen F eh ler zeigten.

Die M oglichkeit eines D urchbrennens der R ohren 
en tw eder du rch  eine isolirende K esselsteinbildung 
oder durch  zu niedrigen W asserstand  im  Kessel, 
w ar ausgeschlossen, weil die erstere  Y oraussetzung 
n ich t sta ttgefunden , und die le tz te re . durch  eine 
rich tige A ufsicht beim  Heizen ais volistandig un- 
moglich angesehen w erden  konnte.

F iir eine dritte  V oraussetzung, nam lich  den Ge- 
b rauch  eines W assers, w elches Flufseisen bei
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bohem - T em pera tu r angreifen konnte (hoher Chlor- 
gehalt), lag auch kein G rund vor, denn die che- 
m ische Analyse des W assers  ergab ganz gute 
R esultale.

Eine chem ische Analyse w urde n ich t nu r von 
dem bem iingelten M ateriale selbst, sondern aucli 
von einer P artie  Feuerrohren , 
welche sich ais tauglich und 
von gu ter Qualitiit erw iesen 
hatten , vorgenom m en.

Das gute M ateriał sei der 
Kurze lialber m it G , das 
schlecbte m it S  bezeichnet.

tem pera tu r vollstandig flach geschlagen und gebogen 
w erden, ohne R isse zu bekom m en. Ja  S  zeigte 
sich bei dieser P robe sogar besser ais G.

Aus den R ohren G  und  S  w urden kleine 
P lattchen  von 3 X  5 cm  ausgebohrt und auf 
einem  Holzblock m it einem  hólzernen H am m er

Kohlenstoff — 
Schwefel =  
Phosphor =  
Silicium —
Mangan =

G
0,106
0,024
0,093
0,061
0,19

S
0,033
0,057
0,017
0,009
0,351

Diese Zahlen zeigen er- 
liebliche Differenzen, jedoch 
geben sie keine ins Auge 
fallenden F eh ler an.

Das M ateriał S  lafst sich 
gleich ais ein T ypus des 
deutschen T hom as - Flufs- 
eisens erkennen, m it geringem  
K ohlenstoffgehalt und nor- 
malen Schwefel-, Phosphor-,
Mangan- und S ilic ium -Z ah len . Die H erkunft des 
Materials G  lafst sich schw ierig  direct aus der 
Analyse b e s tim m en ; verm ulhlich ist dieses ein 
schottisches Eisen (hoherer Phosphorgehalt). Der 
niedrige K ohlenstoffgehalt von S  ist n ich t abnorm al. 
Es w ird in letzter Zeit vielfach Flufseisen m it etw a

0 ,0 3  % Kohlenstoff producirt und verarbeitet. Ob- 
gleich die chem ischen A nalysen gew isse DifTe
renzen aufw eisen , lassen sich aus diesen keine 
Schliisse ziehen, welche die B rauchbarkeit des er- 
steren und die vollstandige U ntauglichkeit des 
letzteren M aterials ergeben.

Bei der A nlieferung des M aterials S  w urden 
die gebrauchlichen m echanischen P riifungen ver- 
anstaltet, ohne dafs sich etw aige Feh ler des 
M aterials zeigten. G  und S  konnen bei Zim m er-

F igur 1.

geflacht. A nfanglich w urde  das F lachen m ittels 
eines eisernen H am m ers vorgenom m en. Dies fiihrte 
jedoch zu Irrthum ern , w eil durch  die Benutzung 
des eisernen H am m ers  die S truc tu r der aufseren 
Schichten vollstandig geandert w urde. Kleine 
Stiicke des M etalls w urden  m oglichst flach ge- 

rieben und nach h er auf die 
von B e h r e n s  angegebene 
W eise geschliffen und polirt. 
Das Flachschleifen findet auf 
Spiegelglas sta tt m ittels feuch- 
ten seh r feinen C arborundum - 
pulvers, dasP o liren  und Nach- 
arbeiten w ird  au f antim on- 
haltendem  Zinn, resp. Cellu- 
loid m ittels geschlam m tem  
Chrom oxyd ausgefiihrt.

Schon beim Poliren zeigte 
sich derU ntersch ied  zwischen 
G  und S . D as M ateriał G  
liefs sich gut bearbeiten , das 

M ateriał S  n icht. U ngeachtet jeder U m sicht brockelte 
das Probestiick  fortw ahrend  aus, w odurch im m er 
w ieder neue S triche en ts tanden , w ahrend  das 
Bild im m er Lócher zeigte auf den S tellen, wo ein 
kleinerer K rystall aus der Oberflache getreten  und 
sich au f diese W eise m it dem  Schleifpulver ver- 
m ischt ha tte . Das M ateriał S  w ar also zu spróde, 
das M ateriał G  n icht. W enn  m an von beiden 
M aterialien G  und S  die aufseren Schichten  m ittels 
einer Feile entfernte, dann  zeigten die Probestiicke
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jetzt m it verringerter W an d sta rk e  keine eigenthiim - 
lichen V erschiedenheiten. Beide zeigten die norm ale 
S tructur, w elche w eiches Flufsuisen m it niedrigem  
Kohlenstoffgelialt besitzt. Die K rystallbildung w ar 
bei beiden M etallen jedoch ziem licli grob.

Bei m ikroskopischer P rufung  liefs sich Folgen- 
des b eo b ach ten :

Dic innere F lachę der R óhren w ar bei G  und S  
dieselbe, die aufsere F lachę jedoch zeigte w ichtige 
U nlerschiede. Die gefundenen V ertiefungen und 
L ócher befanden sich in einer geraden Linie und 
kam en n u r local vor. Diese gerade Linie ist eine 
beschreibende Linie der C ylinderflache; sie ver- 
schiebt sich jedesm al 
in paralleler R ich
tung . W o die Ober- 
flache unverletzt ge- 
bliebcn ist, sind bei 
m ikroskopischer P ru 
fung keine besonde- 
ren  E rscheinungen 
sich tbar, iiberall, wo 
jedoch Locher und 
Yertiefungen vorhan- 
den s in d , oder im 
Begriffe s in d , sich 

zu bilden, lassen 
sich zahllose zick- 
zackartige R isse in 
der A ufsenflache er- 
blicken. (Fig. 1.)

Diese R isse befin- 
den sich in senkrech- 
te r  R ichtung auf der 
L iingsachse der R ob
i e ń ,  d.  h . auf der 

W alzrich tung  des 
Eisens. Besonders 
grófsereK rystallesind 
von diesen Rissen um - 
geben (siehe Fig. 1), 
sie dringen tief in das 
M ateriał ein (siehe 
Fig. 2 bei aa)  und 
sind ais die w irkliche U rsache des A ngreifens der 
R ohrw ande anzusehen. Das K esselw asser tr it t in 
diese Risse ein und  umfliefst also die grofsen 
K rystalle des kohlenstoffarm en E isens; das W asser 
concen trirt sich dort und der sich bildende D am pf 
ub t eine S pannung au s , w elche, der angeblich 
schon  geringen Gohasion der K rystalle uberlegen, 
diese lostreibt, so dafs sich eine Vertiefung bildet 
und bei fortw iihrender E inw irkung die Krystalle 
abreifst.

Beim A blassen des K esselw assers und Aufser- 
betriebstellung der M aschine w erden je tz t der 
ein tretende Sauerstoff und die K ohlensaure zu 
einer sta rken  R ostbildung in den N ahten  Ver- 
an lassung geben, w odurch der F o rtgang  des Ein- 
fressens besonders gefórdert w ird .

Fig. 4 gibt das Bild einer solchen E rscheinung.
Der L angenschnitt des R ohres zeigt deutiich 

den Y erlauf der E inw irkung. OfTenbar w ird  beim  
N achgeben der A ufsenw and ein grofses Stuck der
selben m it ausbróckeln.

Es w urde  schon erw ahn t, dafs die Innenw and 
der R óhren  keine solehe F eh ler zeigte, ebensow enig 
das M ateriał G. (F igur 3 giebt eine Ski/.zc der 
E inw irkung bei s ta rk er Y ergrofserung.)

Die R ohren  S  sind noch in anderer H insicht 
in ungiinstigem  Sinne abnorm al. An der unteren  
Seite der F igur 2 , w elche die Aufsenflache der 
R óhren  darste llt, ist ein langer Schlitz sich tbar.

Ein solcher Schlitz 
kann nur von einer 
durch  W alzen  flach- 
gedriickten Gasblase 
herriih ren . Die un ter 
der Aufsenflache sich 
befindende Kohlen- 

oxydblase w urde 
durch den D ruck der 
W alzen ausgetrieben. 
Solehe V ertiefungen 
geben seh r geeignete 
Angriffsstellen fur die 
E inw irkung rostbil- 
dender B estandtheile, 
und liegt es au f der 
H a n d , dafs bei der 
Spródigkeit des Ma
terials eine locale 

D am pfbildung m it 
G ew alt die aufsen- 

liegenden Metall- 
schichten  entfernt. 
Beim M ateriał S  lie
gen diese G asblasen 
an der Innen- und 
Aufsenseite der Róh- 
renw and . (F igur 1.) 
G  zeigt diese nicht. 
W eiter giebt es noch 
einen d ritten  auf- 

fallenden U nterschied zw ischen G  und  S , nam lich  
die gestreckte R ichtung der abnorm al s ta rk  ent- 
wickelten E isenkrystalle in den aufseren Schichten 
der R óhren . (F igur 2 .) Eine deutliche A bnahm e 
der Grófse dieser K rystalle von der Aufsen nach  
der Innenseite ist an verschiedenen Stellen zu 
beobachten.

Die U rsache dieser S tructurfeh ler aufzufinden, 
ist n u r m óglich, w enn  m an  dazu das gefahrliche 
Gebiet der H ypothese betritt. A bsolut sicher w iirde 
m an  n u r gehen bei vollstandiger K enntnifs der 
U m stande, u n te r denen die W alzung dieses M aterials 
zu diinnw andigen F euerróhren  vollzogen w urde.

Es liegen zwei M óglichkeiten v o r:
1. Die G aseinschliisse befanden sich schon in 

den Blócken. Beim Giefsen derselben en tstanden,
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m ufs das zur F abrication  der R óhren  verw endete 
M ateriał schon diese S tructurfeh ler en thalten  haben .

2 . Die genannten  G aseinschliisse konnen auch 
bei einem  w iederho lten  A usgliihen der Bleche oder 
beim A usziehen der R ohren  en tstanden  sein. Die 
Bildung von G asblasen ist dabei moglich und  er- 
klarlich, w enn die T em p era tu r zu hoch gehalten  
und das Eisen beinahe verb rann l w orden ist.

Das A uftreten der zickzackartigen R isse lafst 
sich auf G rund der zweiten H ypothese gentigend 
erklaren.

Bei stark  e rh o h te r T em pera tu r verschw indet 
die kryslallinische S tructu r, das Eisen w ird zu 
einer gleichm afsigen, zahen Masse.

Die knetende W irkung  auf der Aufsenflache 
der R ohren fiihrt zu einer Spaltung  in der Quer- 
richtung der aufseren Schichten, den Gefiigen der 
sich w ieder bildenden Krystalle entlang, w elche 
in dem  w eichen Z ustande eine gestreckte L agerung  
parallel der L iingsachse des R ohres einnehm en.

Dafs die R isse in der O berflache g ruppenartig  
und also local gelagert sind, ist einer órtlichen 
U eberhitzung zuzuschreiben.

Bei der geringen W an d sta rk e  der R ohren lafst 
sich dies seh r gu t erk laren . W as im m er die 
directe U rsache dieser E rscheinung sei, so is t doch 
gewifs, dafs die schnell fo rtschreitende Corro- 
sion S tructurfeh lern  zuzuschreiben ist, w elche nur 
durch eine m ikroskopische und n ich t d u rch  eine

chem ische oder m echanische P riifung festgestellt 
w erden konnten.

Von geschatzter Seite erhalten  w ir hierzu fol- 
gende B em erkungen : „Aus der scharf begrenzten  
Kreis- und Ellipsenform  der corrid irten  Stellen ist zu 
schliefsen, dafs w eder S tructu rfeh ler, nocli ein 
V erbrennen des M aterials die U rsache der frag- 
lichen E rscheinung  s in d ; in beiden Fallen  w urden 
die A nfressungen eine un regdm afsige , zackige bezw. 
verschw om m ene Gestalt angenom m en haben . Es 
ist zu verm uthen , dafs die A nfressungen durch 
„O eltropfen“, w elche beim  B au bezw. bei der 
R ep ara tu r der betreffenden Locom otive auf die

R ohren gefallen sind, 
h e rr iih re n ; die Saure 
des Schm ierols giebt 
bekannllich  seh r oft 
"Y eran lassung  zum 
A nfressen des Kessel- 
m ateria ls. Diese Ver- 
m uthung  findet ihre 
Bestiitigung durch Er- 
fah rungen  der Eisen- 

F ig u r 4. bahn-L ocom otiv -
w erkstatten  in Koln 

und F rankfu rt a.M . Die e rs te reW erk sta tte  verw endet 
seit langer Zeit nath lose, flufseiserne Locomotiv- 
siederohre in grofsen Mengen, ohne die Corrosions- 
erscheinungen der beschriebenen A rt gefunden zu 
haben , w ah rend  die letztere oft n ach  ganz kurzer 
B etriebszeit an den L ocom otivrohren starkę A n
fressungen von gleicher A rt und  G estalt, w ie in 
obigem  A ufsatz beschrieben, feststellte. D er G rund 
w urde darin  gefunden, dafs in Koln die Locomotiy- 
kessel nach  der R ep ara tu r griindlich m it Soda 
ausgew aschen w erden , w ahrend  dieses in F ran k 
furt a. M. bis dahin  n ich t erfolgte. N ach E in
fuhrung  dieser A usw aschungen sind auch in  F ran k 
furt a. M. G orrosionen an Locom otivróhren nicht 
m eh r aufgetreten.

Talbots coiitiimirliclier Siemens-Martin-Procels.

Seit Septem ber verflossenen Jah res  w ird , wie 
„Iron A ge“ * berich tet, auf den „Pencoyd Iron 
W o rk s” der A. & P . R oberls C om pany nach  dem 
continuirlichen Siem ens - M artin -V erfah ren  von 
B e n j a m i n  T a l b o t  gearbeitet.

Der jetzt angelegte Ofen h a t einen Fassungs- 
raum  von e tw a 7 2 ,5  t. T a l b o t  heg t auf Grund 
der bisherigen E rfah rungen  die U eberzeugung, 
dafs ein Ofen m it einem  F assungsraum  von 110

* Band LXV, Nummer 6 vom 8. Februar 1900,
S. 5 bis 7.

bis 130  t infolge des hoheren  A usbringens ein 
b illigeres M ateriał liefern w iirde. Die derzeitige 
A nlage besteh t aus einem  k ippbaren Siem ens- 
Martin-Ofen n ach  der W e l lm a n s c h e n  B auart, 
d er von T a l b o t  in  einigen w esentlichen Theilen 
seinem  besonderen  Zweck en tsprechend abgeandert 
w orden  ist.

A uf der B eschickungsseite besitzt e r drei 
T hiiren , von denen eine mit. e iner R inne yersehen, 
ist, durch  w elche die Schlacke abgezogen w erden 
kann . Die anderen  T h iiren  erm oglichen die E in
fuhrung von fliissigem Metali in den O fen; an
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der gegeniiberliegenden Seite befindet sieli der Ab- 
stich. U rspriinglich besafs die A nlage einen 
Cupolofen von 3 0 5 0  m m  W eite, aus dem  das Eisen 
in einer 15-t-Pfanne m ittels eines elektrisch be- 
triebenen Laufkrahris zum  M artinofen gebraclit 
w erden konnte. Ein zw eiter Ofen ist im Bau und 
fiir einen dritten  ist R aum  vorhanden.

Mit einem  einzigen Cupolofen ist es unm og- 
lich gewTesen, den continuirlichen Procefs ununter- 
brochen mit flussigem R ohm aterial durchzufiihren, 
wreil am  S onntag  und M ontag die erforderlichen 
R epara tu ren  ausgefiihrt w erden m ufslen, so dafs 
m an  ers t am  D ienstag friih w ieder den M artin
ofen m it flussigem Eisen beschicken konnte, w ahrend  
m an in der Zw ischenzeit m it kaltem  M ateriał 
arbeiten  m ufste. Sobald der zw eile Cupolofen 
fertig sein w ird, w ird  es auch m óglich sein, den 
M artinprocefs ununterbrochen  m it (liissigem Roh- 
m ateria l durchzufiihren.

Das T a l b o t s c h e  V e r f a h r e n  besteht darin , 
dafs m an  einerseits zu einem  S tah lbad  Zusiltze 
von geschm olzenem  Roheisen oder theilw eise ge- 
reinigtem  Eisen sow ie von W alzencinder hinzu- 
fiigt (um  die Schlacke anzureichern), und dafs 
m an  andererseits w ieder entsprechende Mengen 
S tahl sow ie Schlacke, dereń O xydationsfahigkeit 
bereits erschópft ist, abgiefst.

D er Procefs beruh t auf der Silicium, Kohlen- 
stoff und  P hosphor abscheidenden W irkung  einer 
hochbasischen , eisenhaltigen Schlacke auf ge- 
schm olzenes, unreines Metali. Diese R eaclion er- 
folgt sow ohl w ah rend  des D urchgangs des ge- 
schm olzenen M etalles durch  die fliissige, ange- 
reiclierte, basische Schlacke ais auch durch  die 
B eriihrung des unreinen E isens m it der oben 
schw im m enden  Schlacke, w as noch dadurch  be- 
fijrdert w ird, dafs das einfliefsende unreine und 
m ithin leiehtere Eisen auf dem  fertigen, reinen 
Metali schw im m t, w elch letzteres die H auptm asse 
des Bades bildet.

Die H erstellung des urspriinglichon B ades ge- 
schieht in gleicher W eise w ie bei dem  gewohn- 
lichen M artinprocefs. In der R egel entsprieh t 
die Grofse desselben 60  bis 75  $  des Fassungs- 
raum es des Ofens. N achdem  m an  durch  Zu- 
schlage von W alzencinder, E isenerz und K alkstein 
eine Schlackendecke gebildet ha t, w ird quer durch 
die Schlackenoffnung ein D am m  aus basisclier 
Masse hergestellt. A lsdann w ird  der Ofen leicht 
gekippt, so dafs er auf der Bescliiekungsseite holier 
ist, und  nun w ird die E iseneinlaufrinne m ittels der 
C hargirvorrieh tung  an  iliren Platz (bei der zweiten 
E insetzth iir) gebraclit. Beim E inlaufenlassen des 
fliissigen Metalls in den Ofen b leib t das Gas ab- 
gesperrt. In kurzer Zeit tr itt un ter s tarkem  Auf- 
kochen eine kraftige R eaction ein, die von dem 
A usstofsen einer grofsen M enge von K ohlenoxydgas 
begleitet ist. N achdem  das Kochen nachgelassen 
hat, w ird  etw as von der Schlacke, dereń  Fahig- 
keit, die im  Bade en thaltenen  M etalloide zu oxy-

diren, bereits erschópft ist, durch  Kippen des 
Ofens abgegossen, w orauf die Schlacke durch 
Z usatze von Eisenerz, W alzencinder, Kalkstein 
und m anchm al etw as M anganerz (w egen des 
Sehwefels) neuerdings angere ichert w ird . So 
wTechseln Zusatze von geschm olzenem , unreinem  
Metali m it den Perioden der Schlackenanreicherung  
und des A bziehens der erschópften Schlacke ab, 
bis das volle F assungsverm 6 gen des Ofens er- 
re ich t ist. Ilie rau f w ird ein en tsprechender 
Theil des S talils abgegossen. Der A bstich befindet 
sich einige Zoll un terhalb  der Schlackendecke, so dafs 
beim  Kippen des Ofens n u r  reines Metali ausfliefst. 
D adurch wTerden alle jene U ebelstande verm ieden, 
die m it dem  A bstechen der ganzen C harge ver- 
kniipft s in d , und aufserdem  ist die G efahr des 
Wriederein tritts von Phosphor aus der Schlacke 
in  das Bad w ahrend  der R iickkohlung liintan- 
gehalten . Die R iickkohlung erfolgt in gewohn- 
licher W eise in der Giefspfanne. Der im Ofen 
zuriickbleibende S tah l bildet das anfiingliche Bad 
fiir die neue C harge.

Eine fiir diesen Procefs typische C harge soli 
durch folgende A ngaben erlau tert w erden : Das
Bad bestand  aus 3 0 ,4  t Metali von folgender Zu- 
sam m en se tzu n g : K ohlenstoffgehalt 0 ,0 7  °/o, Gehalt 
an Schwefel 0 ,0 4 6  $ ,  an P hosphor 0 ,0 3 8  ^ , an 
M angan 0 ,1 7  $ .  Die Schlacke, von w elcher das 
Bad bedeckt w ar, en lh ielt: Eisen 10 ,29  % , Kiesel- 
siiure 1 5 , 3 9 $ ,  Phosphorsiłu re  8 , 6 8  M angan- 
oxyd 7 ,5 8  % .

Um 9 U hr 50  Min. V orm ittags w urden 1,6 t 
W alzencinder und 136 kg Erz dem  Bade zuge- 
setzt, w odurch der E isengehalt der Schlacke auf 
2 3 ,1 4  % angere ichert w urde, w ahrend  der Kiesel- 
sau regehalt auf 9 ,7 0  $  und der Phosphorsaure- 
gehalt au f 6 ,3 0  herabgingen .

Fiinf M inuten sp a te r w urden 7,1 t fliissiges 
Roheisen aus dem  Cupolofen zugesetzt, w eiches 
folgende Analyse aufw ies: 3 ,5 6  % Kohlenstoff, 
0 ,0 1 %  Schw efel, 0 ,7 9 6  ^  Phosphor, 1 ,34  % 
M angan, 0 ,5 2  ^  Silicium. D anach lafst sich der 
K ohlenstoffgehalt des Bades zu 0 ,61 % und  der 
Phosphorgehall desselben zu 0 ,1 8 2  % berechnen.

Die R eaction erfolgte zw ischen 9 U hr 55 Min. 
und 10 U hr 5 Min. V orm ittags. Z ur lelztgenannten 
Zeit w urde  eine P robe von dem  Metali genom m en, 
welche 0 ,4 8  $  Kohlenstoff, 0 ,0 4 8  ^  Schwefel,
0 ,0 7 7  P hosphor und  0 ,1 7  % M angan zeigte. 
Das Ergebnifs dieser R eaction bestand in dem  
Ilerabgehen  des E isengehaltes der Schlacke auf 
1 5 ,77  dem  Steigen des K ieselsauregehaltes 
auf 1 2 ,96  % und des P hosphorsauregehaltes auf 
9 ,4 4  f o .

N achdem  m an einen Theil der Schlacke ab 
gegossen, erfolgte um 10 U hr 3 0  Min. ein Zusatz 
von 1,2 t  Wralzencinder und 5 9 0  kg K alkstein, 
w odurch die Schlacke 14 Jfc Eisen, 1 5 ,2 5  Kiesel- 
siiure und 10,01 fó P hosphorsaure  erhielt. D ann 
folgte ein Zusatz von 6 ,3 5  t R oheisen aus dem
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Cupolofen m it 3 ,6 0  % K ohlenstoff, 0 ,0 3 6  % 
Schwefel, 0 ,7 7 2  % P hosphor, 1 ,36  % M angan 
und  0 ,5 5  % Silicium, w onacb sich der Kolilen- 
stoffgclialt der M ischung rechnungsm afsig  auf 
0 ,7 5  % und der Phosp lio rgehalt auf 0 ,1 5 8  % 
belief. Das Bad besafs nu n m eh r ein Gewicht 
von 4 3 ,8 6  t und das Metali enthielt zu jener Zeit 
0 ,7 3  % Kohlenstoff, 0 ,0 0 5  % Schw efel, 0 ,1 0 2  % 
Phosphor und 0 ,1 8  % M angan. Die Schlacke 
enthielt 18,91 % Eisen, 1 4 ,85  % K ieselsaure und 
9 ,4 2  % Phosphorsaure .

N ach 10 U hr 35  Min. setzte m an 27 2  kg 
M anganerz, ferner 1134 kg W alzencinder und
1180 kg Kalkslein zu. Die K ochperiode dauęrte  
bis 1 U hr 2 5  Min. N achm ittag s ; zu dieser Zeit : 
ergab  die A nalyse des M etallbades 0 ,0 8  % Kohlen- j 
sloll', 0 ,0 5  % Schwefel, 0 ,0 1 7  % P hospho r und 
0 ,1 8  % M angan. Der E isengehalt der Schlacke 
w ar gleiehzeilig his auf 1 8 ,54  Jo gesunken. Nach 
einem  w eiteren Zusatz von 2 0 4 0  kg Metali zeigte 
dasselbe um  1 U hr 40  Min. N achm ittags folgende 
Z usam m ense tzung : Kohlenstoff 0 ,1 0  % , Schwefel 
0 ,0 4 7  % , P hospho r 0 ,0 2 1  % , M angan 0 ,21  Jo.
5 M inuten d a rau f enth ielt die Schlacke 15 ,52  Jo 
Eisen, 12 ,97  % K ieselsaure, 6 ,5 S  Jo P hosphor
saure und 10 ,82  Jo M anganoxyd.

Eine der G ufspfanne entnom m ene P robe des 
fertigen und um  1 U hr 45  Min. abgeslochenen 
S tahles e rg ab : 0 ,1 4  Jo Kohlenstoff, 0 ,0 3 6  Jo 
Schwefel, 0 ,0 2 8  % P hospho r und 0 ,5 4  Jo M angan. 
Das Gewicht der C harge betrug  1.8,9 t.

Ein bcm erkens w erthes Beispiel fiir die E rreichung 
einer schnellen O xydation lieferte eine C harge, bei 
w elcher Z usatze von geschm olzenem  Metali m it 
bohem  S ilicium gehalt gem ach t w urden .

Das Bad enthielt anfanglich 0 ,0 6  Jo K ohlen
stoff, 0 ,0 4 6  % Schw efel, 0 ,0 2 1  % P hosphor,
0 ,0 9  Jo M angan und 0 ,0 0 9  Jo S ilic iu m ; die 
Schlacke dagegen besafs 2 5 ,1 4  Jo E isen, 9 ,5 0  Jo 
K ieselsaure und 6 ,8 5  % P hosphorsaure . Man setzte 
dann 6 ,8 5  t Eisen m it einem  G ehalt von 1 ,22 % 
Silicium, 0 ,0 6 6  Jo Schw efel, 0 ,6 6 8  Jo P hosphor 
und 0 ,3 6  % M angan zu. E ine dem  Bade zelin 
Minulen sp a te r en lnom m ene P robe  ergab  folgende 
A nalyse: 0 , 0 1 4 %  Silicium , 0 , 3 3 %  Kohlenstoff,
0 ,0 5 4  Jo Schw efel, 0 ,0 4 7  Jo Phosphor, 0 ,1 3  Jo 
M angan. 45  M inuten d arau f ergab  die Analyse 
des Metalls 0 ,0 8  % Kohlenstoff, 0 ,0 5 8  % Schwefel,
0 ,0 2 3  % Phosphor, 0 ,0 9  % M angan und 0 ,0 1 4  % 
Silicium.

Nach Y erlauf von 5 M inuten erfolgte ein Zu
satz von 7,7 t geschm olzenen M etalles, dessen 
Gehalt an Silicium 1,34 % , an Schw efel 0 , 5 8 % ,  
an Phosphor 0 ,6 8  % und an M angan 0 ,3 6  Jo 
betrug. Eine dem  B ade 10 M inuten sp a te r en t
nom m ene P robe ergab  nu r 0 ,0 2  % Silicium,
0 ,39  % Kohlenstoff, 0 ,0 5 6  % Schwefel, 0 ,061  % 
Phosphor und 0 ,0 9  % M angan. —

Ein w eiteres Beispiel fiir die S c h n e l l i g k e i t  
d e r  R e a c t i o n  bei kleinen Z uschlagen bietet der

folgende A rbeitsgang. Das ursprtingliche Bad der 
C harge Nr. 10 3 0 5 , w elches 4 7 ,2  t Metali enthielt, 
w a r gegen 9 U hr 45 Min, V orm iltags heifs genug 
zum  A bstechcn und zeigte folgende Z usam m en
se tzu n g : Kohlenstoff 0 , 0 6 % ,  Silicium  0 , 0 1 2 % ,  
Schw efel 0 ,0 5 1  % , P hosphor 0 ,0 2 2  % , M angan
0 ,0 6  % . Die Schlacke enth ielt gleichzeitig 2 2 ,4 2  % 
m etallischen E isens, 8 ,8 0  % Kieselsaure und 
10 ,17  % Phosphorsaure . 9 M inulen spater w urden  
4 ,2 2  t (e tw as w eniger ais 10 % ) Metali aus dem  
Cupolofen zugesetzt, dessen A nalyse 3 ,8 0  % Koblen- 
sloff, 0 ,4 7  % Silicium , 0 ,0 6 5  % Schw efel, 0 ,9 9 2  % 
Phosphor und 0 ,3 6  % M angan ergab . N ach der 
R eclm ung sollte die M ischung 0 ,3 7  % Kohlenstoff 
und 0 ,1 0 2  % P hosphor en thallen .

N ach Zusatz von 3 6 2 ,9  kg Cinder zur C harge 
w ar gegen 9 U hr 57 Min. V orm ittags das Bad 
heifs genug zum  A bstich; um  diese Zeil zeigte 
das Metali die folgende A nalyse: Kohlenstoff 0 ,1 3  % , 
Silicium 0 , 0 1 0 % ,  Schw efel 0 ,0 4 8  % , Phosphor
0 ,0 5 3  % , M angan 0 , 1 0 % .  Z ur gleichen Zeit 
enth ielt die Schlacke n u r noch  1 2 ,4 8  % Eisen bei 
einem  Gehalt von 11,41 % K ieselsaure und 1 3 ,08  % 
Phosphorsaure . Um 10 U hr 20  Min. w urde ab- 
gestochen und der S tah l zeigte in der P fanne 
folgende Z usam m ensetzung : 0 , 1 4 %  Kohlenstoff,
0 ,0 5 6  % Schw efel, 0 ,0 4 6  % P hosphor und 0 ,3 6  % 
M angan.

Der H aup tg rund  zur E rreichung einer schnellen 
R eaction, eines hoherenA usbringcns bei n iedrigeren  
Kosten liegt in der E rhaltung  gleichm afsiger 
T em peratu ren . Der Siemens-M artin-Ofen ist kein 
sp a rsam er oder w irk sam er A pparat zur Material- 
e rw arm ung  und seine D auer w ird durch  plotz- 
liche oder bedeutende Schw ankungen in der 
T em pera tu r ungiinsLig beeinflufst. In der ge- 
w ohnlichen P ra s is  w urde  die graphische Dar- 
s te llungderT em pera tu rschw ankungen  einD iagram m  
ergeben, w elches wTie eine R eihe von Sagezahnen 
aussahe. D aher w ird  jede M ethode, w elche die 
Schw ankungen verringert, von giinstigem  Einflufs 
sein. Das V orhandensein einer grofsen fliissigen 
M elallm asse und die E infuhrung frisclier C hargen 
in fliissiger F orm  tragen  zur E rreichung dieses 
Zweckes und zur B eschleunigung der A rbeit bei. 
In der gew ohnlichen P rax is w ird seh r viel Zeit 
auf die E rhitzung des S chro tts  verw endet.

Bei der Inbetriebsetzung des Ofens liegte m an  
Besorgnifs, es m ochte die A bnutzung des Ofens 
ein ernstes H indernifs bilden und nam entlich  die 
Z erstórung  in der Schlackenzone eine rech t be
deutende und besorgn ifserregende w erden. Das 
Abgiefsen eines T heils des Bades und  die nach- 
fo lg en d en ' Zusatze heifsen Metalls bew irken eine 
Schw ankung des Bades um  etw a 4 Zoll = 1 0 0  m m  
und bilden die sogenann te  kritische Zone. Die 
Besorgnifs h a t sich jedoch auf G rund der seit
5 M onaten gem achten  E rfahrungen  ais unbegrundet 
herausgestellt. Man b rauch t n u r unm itte lbar nach  
dem  A bstich einer S tah leharge  das O fenfutter
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durch Einw erfen einer M ischung von R ohdolom il 
und 5 % K olophonium  auszubessern. Die An- 
w esenheit des M etallbades verhiitet die V ergeudung 
des M aterials, w elche bei der A usbesserung eines 
leeren, gew ohnlichen Siem ens-M artin-Ofens infolge 
H erabrollens des M aterials von den Seiten statt- 
findet. A usbesserungen sind m eist n u r an  den Thiir- 
w andungen  auf der Beschickungsseite erforderlich.

T a l b o t  em pfiehlt auch fliissiges Metali vom H och
ofen ais E insatz zu verw enden. In Pencoyd, wo 
m an  kein R oheisen erzeugt, m ufs das Eisen in 
Gupolofen um geschm olzen w erden .. Im m erhin  lafst 
der Betrieb in Pencoyd den Vorthei! des continuir
lichen Y erfahrens erkennen, sei es, dafs m an das 
fliissige Metali direct, oder um geschm olzen, ver- 
w endet. W ahrend  es un ter gew issen U m standen 
zw eckm afsig sein m ag, das Metali in einen M ischer zu 
b ringen  und dem  letzteren w ieder zu en tnehm en, 
diirfte es doch in den m eisten Fallen  geniigen, das 

. geschm olzene R oheisen in einen Sam m elofen ab- 
fiiefsen zu lassen, in w elchem  das M etali n ich t 
allein vollkom m en gem ischt, sondern  auch theil- 
w eise gereinigt w ird , w odurch  der Stahlofen bis 
zu einem  gew issen G rad en tlaste t w ird. T a l b o t  
h a t auch auch bereits P a ten te  auf die Y erbindung 
eines Sam m elofens m it dem  continuirlichen Siemens- 
M artin-Ofen erhalten .

D er continuirliche Procefs w urde  seit dem  ver- 
flossenen Septem ber regelm afsig durchgefiihrt und 
lieferte w ahrend  dieser Zeit fiir das Pencoyd-W alzw erk 
e tw a 7 0 0 0  t S tahl. Im  D urchschnitt w urden 
w óchentlich 26 , im  M axim uin 28  G hargen ge- 
m ach t. W ir hab en  bereits hervorgehoben, dafs 
m an  infolge der w ochentlichen A usbesserungen 
an  den Cupolofen gezw ungen w ar, in den ersten 
T agen  der W oche m it kaltem  M ateriał zu arbeiten. 
Man glaubt, falls geschm olzenes Metali ste ts zu 
Gebote stande, w óchentlich  32  bis 3 4  G hargen 
von je 2 0  tons zu erzeugen. Diese L eistung ent- 
sp rache  einer w ochentlichen E rzeugung von 12 bis 
13 G hargen eines k ippbaren Siem ens-M artin-Ofens 
von 5 0  tons Fassungsraum , bei dem  nach  dem  
b isher iiblichen Y erfahren jede C harge fertiggestellt

und abgegossen w ird, w orauf dann  kaltes M ateriał 
zugesetzt w ird . Bei Siemens-M artin-Oefen, bei 
denen das gereinigte Metali den V orrathsofen ent- 
nom m en w ird, die das Roheisen direct vom H och
ofen erhalten , und welches m it 50  % vorher erhitzten 
S chro tts verm ischt w ird, steig t die Zahl der 
G hargen auf 16 bis 17 in der W oche. D urch 
Y erdoppelung des S tahlbades und bei V erarbeitung 
des gleichen P rocentsatzes fliissigen Metalls w ird 
das gegenw artige A usbringen in derselben Zeit ver- 
doppelt w erden. Das ist auch der U m stand, w elcher 
diesem  Procefs im Vergleich zu dem  jetzt iiblichen 
V erfahren so grofse A ussichten erofinet. Ein 
besonderer Vortheil bei dem  continuirlichen Yer
fahren  besleh t darin , dafs die abgezogene Schlacke 
einen n iedrigeren  E isengehalt besitzt ais diejenige 
der Oefen, welche in gew ohnlicher W eise betrieben 
w erden . Bei letzteren be trag t der E isengehalt 
1 6 $ ,  bei ers teren  etw a 1 2 $ .

U ngeachtet seiner Grofse leidet der nach dem  
T albot-V erfahren arbeitende Ofen keinesw egs an den 
M angeln, w elche bei dem  sonst iiblichen Y erfahren 
die B ehandlung grofser M assen im Gefolge hat, 
w ahrend  er hingegen den Vortheil verm inderter 
A rbeitskosten beibehalt. ,

Bei dem  gew ohnlichen Siem ens-M artin-Procefs 
w ird der ganze O feninhalt in die G iefspfanne entleert, 
w elche bei V ergrofserung des O fen-Fassungsraum es 
entsprechend vergrofsert w erden m ufs. D asB ew egen 
solcher S tah lm assen  birg t gew isse G efahren be
sonders fiir die Ausgufsoffnung in  sich. Der c o n t i 
n u i r l i c h e  T a l b o t - P r o c e f s  kann seine Giefs- 
chargen  besser der E inrichtung des S tahlw erks an- 
passen und sie in genaueren  und passenderen 
G renzen halten . A uch kann  er m it den Bediirf- 
n issen des W alzw erks besser in U ebereinstim m ung 
geb rach t w erden . Ueberdies giebt es h ier auch keinen 
so plotzlichen A ndrang zu dem  B lockabstreifer und  so 
lange P ausen , w ahrend  dereń d ieF o rm en  leiden und 
das Metali unnothig abgekiihlt w ir d ; der S tah l er
reich t beim  T albo tverfahren  die D urchw eichungs- 
gruben in besserer Beschaffenheit und m it g rofserer 
R egelm afsigkeit ais beim  gew ohnlichen Y erfahren.

Ueber den aiuerikaiiisclieii Eisenluittenbetriel) 
in friiherer Zeit.

D er im  G rofsbetriebe der Jetztzeit stehende 
jiingere  E isenhiittenm ann kann n u r schw er sich 
einen Begriff m achen  von den, m an  kann  sageu, 
gem uthlicheren V erhaltnissen auf den E isenw erken 
vor yierzig oder fiinfzig Jah ren . Es w ar das jene 
Z eit, wo s ta tt der langen G iiterzuge noch der 
F rach tw agen  auf dem  H iittenhofe beladen w urde, 
um  dann  schw erfallig  iiber Berg und T hal oft

H underte  von K ilom etern w eit seine S trafse  zu 
z ieh e n ; wo ein grofser T heil des fiir den Schm ied 
und  Schlosser bestim m ten  E isens auch in D eutsch
land  m it Holzkohlen erzeugt und u n te r W asser- 
ham m ern  gestreck t w u rd e ; wo die Giefser der 
aus kleinen H olzkohlen-Hochofen betriebenen Eisen- 
giefsereien S onntags den Schm elzer bestachen, 
dam it er fiir R ohgang  am  folgenden T age sorge
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und sie blauen M onlag feiern konnten , w as bis- 
weilen aucli dem  B etriebsm ann nich t ganz uu- 
w illkom m en gew esen sein soli.

„S tah l und E isen ” h a t m ehrfach aus der Feder 
alterer Fachleute Schilderungen des dam aligen  Be- 
triebes deu tscher E isenw erke gebrach t. ICiirzlich 
m achte  der bekannte no rdam erikan ische Eisen- 
hu tteningenieur J o h n  F r i t z  zu B ethlehem  in 
einer v o rd em  „F ranklin  In s titu te 1 gehaltenen R ede * 
M ittheilungen, grofstentheils aus seinen eigenen 
E rinnerungen s tam m en d , iiber den Eisenhiitten- 
betrieb der Yereinigten S taa ten  vor m ehreren  Jahr- 
zehnten. F ritz blickt zuriick auf ein langes erfolg- 
reiches W irken  im Eisenhiittenfache. M anche der 
grofsartigen F o rtsch ritte  des nordam erikan ischen  
E isenhiittenbetriebes, in e rs te r R eihe die Vervoll- 
kom m nung der W alzw erke, sind ihm  zu danken. 
W ie alle M anner, w elche im B etriebe T iichtiges 
geleistet haben , h a lt e r aber eine griindliche prak- 
tische V orbildung, die n ich t spielend in kleinen 
Modellen der L eh ransta lten , sondern  n u r im  Be
triebe selbst erw orben  w erden kann , fiir unerlafs- 
lich zur E rlangung  der B efahigung, einem  W erke 
ais B etriebsleiter vorzustehen. Jene w eit zuriick- 
liegende Z eit, w o e r in den E isenhiittenbetrieb 
ein trat, bezeiclm et er ais einen der gliicklichsten 
A bschnitte seines Lebens. „W enn m eine Tages- 
„ arbeit gethan  w a r , befand ich m ich frei von 
„allen Sorgen bis zum  nachsten  T age. Nach dem  
„einfachen A bendessen um  halb  sieben U hr ging 
„ich aufs W erk  zuriick und lialf dem  Puddler, 
„Schw eifser oder W alze r, w ie es sich gerade 
„m ach te , bis ungefalir um  zehn Uhr. D am als 
„stam m ten jene A rbeiter m eistens aus E ngland 
„oder W ales. W enn  die E insatze in die Oefen 
„gem acht w aren  und  w ir auf das H eifsw erden 
„w arteten , holten sie ihre Pfeifen und  liefsen sich 
„auf einem  Sitz aus R oheisenbarren  oder Luppen- 
„staben n ieder, um  ein Pfeifchen zu rauchen . 
„Ais ich ih r V ertrauen  gew onnen h a tte , durfte 
„ich m ich neben sie setzen und  m ir von den 
„E isenw erken E nglands, von der E inrich tung  der 
„dortigen W alzw erke , Puddel- und  Schw eifsófen 
, und der A usfiihrung der A rbeiten erzahlen lassen. 
„Indem ich so m eine A bende benu tz te , e rw arb  
„ich m ir gute E rfah rungen  in der E rzeugung des 
„Schm iedeeisens, w as fiir m ich von grofsem  N utzen 
„gewesen is t, und ich verdanke einen grofsen 
„Theil der im  spateren  L eben erreichten  Erfolge 
,d en  A bendstunden, w elche ich m it diesen braven 
„und tiichtigen L euten  au f dem  W erke verlebte. 
,F ii r  die freundliche und  verstand ige B ehandlung, 
„welche ich bei ihnen fand , habe  ich s te tj  eine 
„dankbare E rinnerung  b ew ah rt . 11

Diese einfache E rzah lung  kennzeichnet den 
ganzen M ann. M an m óchte w iinschen , dafs sie 
jedem  S tud irenden , n ich t n u r  des E isenhiitlen-

* Yollstandig m itgetheilt im „Journal of the 
Franklin Institute* Band 148, Seite 437.

faches, sondern  aller technischen W issenschaften , 
b ekann t w iirde. Denn seit der Z eit, w o Fritz 
seine A bende in den Puddel- und W alzw erken 
verlebte, sind die A nspriiche, w elche an die wissen- 
schaftliche A usbildung des Ingenieurs gestellt 
w erden und  gestellt w erden m iissen , erheblich 
gew achsen, und aus den Faehschulen , in w elchen 
der Ingenieur friiher seine theoretischen K enntnisse 
e rw a rb , sind H ochschulen  gew orden , m it Lehr- 
m itteln  aller A rt m eh r oder m inder reichlich aus- 
gestatte t. An und fiir sich ist dieser F o rtsch ritt 
m it F reude zu beg riifsen ; aber er leg t dem  jungen  
M annę die V ersuchung einer U eberschatzung dessen 
n ah e , w as die H ochschule leisten soli und zu 
leisten verm ag. Sie verleiht die w issenschaftliche 
A usbildung fiir das betreffende F ach , sie lehrt 
den S tud irenden , die V organgc, die er spater 
leiten soli, v e rs teh en ; einen fertigen B etriebsm ann 
aber kann  sie niem als bilden. Diese T halsache  
w ird  leider von m anchen  S tudirenden der Jetzlzeit 
ganzlich iibersehen.

Bis zum  Jah re  1 8 4 0  w urde in den Vereinigten 
S taa ten  alles Roheisen m il Holzkohlen erzeugt. 
Fritz besuclite zum  erstenm al im Jah re  1839  einen 
solchen H ochofen. Ein holzernes W asserrad  betrieb 
ein holzernes C ylindergeblase durch  V erm ittlung 
einer K urbel und holzernen S chubstange. Die 
Zapfen der W asserradw elle  w aren  gegossen und 
w u rd en , ohne abgedreh t w orden zu se in , ein- 
gesetzt. Der Ofen besafs n u r eine oflene Form , 
und  seine w ochentliche E rzeugung betrug  16 bis 
20  t. F ritz  w a r dam als Lehrling in einer W erk- 
s ta tt, wo m an  fiir den erw ahn len  H ochofen eine 
neue Diise gefertigt h a tte , die er iiberbringen 
sollte. Ais sie eingelegt w erden sollte, schien sie 
ihm  um  etw a 8  Zoll zu kurz zu se in , und  er 
verm uthete  ein M ifsverstandnifs. Der Schm elzer 
ab e r, ein seh r selbstbew ufst aussehender M ann 
m it blauem  F lanellhem de und  einem  breiten , zum 
Festhalten  der H ose dienenden L edergurte , s a g te : 
„ a l l  r i g h t “ , schaltete einen L edersch lauch  zwi
schen Diise und Diisenstock ein und belehrle den 
U eberbringer, dafs m an  auf diese W eise die Diise 
zur Seite drelien konne, w enn die F orm  von an- 
gesetzter Schlacke gereinigt w erden  m iisse.

Seit 18 4 0  begann  m a n , die Hochofen m it 
m ineralischen Kohlen zu betreiben, sie im m er m eh r 
zu vergrofsern , die W inderh itzung  einzufiihren, 
die E rfolge der W issenschaft fiir den Hochofen- 
betrieb in A nw endung zu bringen und  so allm ahlich 
den H ochofen die jetzige bedeutende L eistungs
fahigkeit zu verleihen.

Im Jah re  1 8 1 0  w a r durch  I s a a c  P e n n o c k  ein 
W alzw erk bei Coatesville in  Pennsylvanien gebaut 
w orden, auf w elchem  spater auch  das erste Kessel- 
blech in N ordam erika gew alzt w urde. Das W alz
w erk w urde  durch ein un tersch lach tiges W asserrad  
getrieben. W ie F ritz  jedoch ais K nabe von alteren 
L euten erzahlen horte , w a r es e tw as kurzbeinig, 
und haufig m ufsten sam m tliche A rbeiter eilig m it
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W assere im ern  antreten , um ein Steckenbleiben des 
W alzslticks zu verhiiten.

Der ersle Puddelofen w urde 1817  zu P lum sock 
in Pennsylvanien gebaut, jedoch bald d a rau f durcli 
eine U eberschw em m ung zersto rt. 1819  w urde 
alsdann  ein W alzw erk  m it 4 Puddelofen in P itts
burg  errich te t. Mit der H erstellung von Eisen- 
balinschienen begann m an um  1 S 4 4 /4 5 , und nun 
begann auch die Noth der E isenw erke. Die Nach- 
frage nacli Puddlern  iiberstieg bald das A ngebot, 
und infolge davon w urden  die vorhandenen  tiber- 
m iith ig . Das Z angen der Luppen geschah un ter 
dem  alten S tirn h am m er; der Z anger w a r  die 
Ilaup lperson  au f dem ganzen W erke (F ritz  nenn t 
ihn the k ing  bee),  und w enn er betrunken w ar, 
w as sich haufig ere ignete , g ingen die P uddler 
nach  H ause, bis der H err Z anger im stande w ar, 
w ieder zu ersclieinen. Das geschah bisweilen erst 
nach  einigen T agen, und w ehe dem  Puddler, der 
n ich t auf guten Fufs sich m it dem  w ichtigen 
M annę zu stellen wufste. Da ein S tirnham m er 
ste ts gleich s tarkę  Schlage ausfiihrt, w a r es schw er, 
die Luppe vorscliriflsm afsig zu bearbeiten , und 
w enn der Z anger sich versah, w as bisweilen ab- 
sichtlich oder unabsichtlich  vorkam , en ts tand  ein 
A ufruhr, der n ich t selten in einer Prugelei endigte.

Die erste Y erbesserung zu r E rleich terung  des 
Z angens w ar die E infuhrung der bekann len  Alli- 
gator-Q uetsche, welche sich so leicht bedienen liefs, 
dafs dio P udd ler selbst ihre Luppen zangen k o n n ten ; 
aber der sanfte Gang dieser V orrichtung erm óg- 
lichte es auch, noch rolie Luppen zu zangen, und 
die Folgę davon w aren bestaudige Zw istigkeiten 
zw ischen dem  E isenw erke und den Kiiufern des 
Eisens. S pater ftihrte m an  die L uppenquetschen 
von W i n s l o w  und von B u r d e n  e in ;*  letztere gilt 
in N ordam erika noch heute  ais die vollkom m enste 
V orriehtung fiir den genannten  Zweck.

Bevor m an begann, Schienen zu w alzen, be- 
fanden sich die W alzw erke in seh r rohem  Zu- 
stande. Ein Z im m erm ann und  ein M iihlenbauer 
w aren  die E rbauer, und  Holz w urde in reichlicher 
Menge dabei verb rauch t. Die W ellen hatten  cjuadra- 
tischen Q uerschnitt, und das S chw ungrad  sow ie 
die Getriebe w urden  m it Holzkeilen d a rau f befestigt.

Man erkannte , dafs die W alzw erke zum  Schienen- 
w alzen sorgfaltiger und k raftiger gebaut sein 
m iifsten, und s ta tt des Z im m erm anns und Miihlen- 
bauers w urde  der M aschinenbauer m it ih rer H er
stellung beauftrag t. Man d reh te  die W ellen ab, 
bohrte  die R adnaben  aus und  stellte das Ganze 
in m eh r sachgem afser W eise her. E rhebliche Ver- 
besserungen w urden  jedoch erst im  Ja h re  1857 
eingefiihrt. Bis dah in  h a tte  m an  sich eines ge- 
w Shnlichen Z w eiw alzw erks, bei w elchem  die 
Schienen leer zuriickgegeben w erden mufsLen, be- 
dient. Sie kiihlten dabei ab, die Fiifse bekam en

* Abbildung der W inslow-Quetsche: We d d i n g ,  
„Darstellung des schmiedbaren Eisens* Seite 759; der 
Burden-Quetscbe, in Deutschland gew8 hnlich Luppen- 
muhle genannt, ebenda Seite 755.

Risse, und  nicht selten  geschah  es, dafs sie ganz 
ab rissen , sich auf die W alze aufw ickelten und 
einen B ruch der W alze veranlafsten. H aufig w ar 
das Eisen ro th  und kaltbriichig, e rtrug  auch keine. 
sta rk ę  Hitze, und das vordere Ende des Packets, 
w elches in das Kaliber gehen sollte, klalfte dann  
wie das Maul eines A lligators auseinander. Es w ar 
fast unm oglich , eine gute Schiene zu w alzen. 
Auch der V ersuch, durch  V erw endung besseren 
E isens fiir den Schienenfufs die U ebelstande zu 
beseitigen, blieb erfolglos. „E tw as m ufsle ge- 

.sch eh en ; ich w urde schw erm iith ig  und w are  gern 
davongelaufen, w enn es n ich t unm annlich  gewesen 
w a re " , erzahlt Fritz.

N ach reifliclier E rw agung  gelangte er zu der 
U eberzeugung, dafs durch A nw endung eines Drei- 
w alzw erks dem  Uebei gesteuert w erden konne; 
aber schw ere Y orurtheile galt es zu iiberw indcn, 
bis ihm  die Mittel dazu bew illigt w urden . Auch 
die Meister und A rbeiter w urden  au fsasśjg , und 
ais am  29 . Juli 1857 das neuerbau te  erste Drei- 
walzw erk in Betrieb kom m en sollLe, sahen  die 
m eisten von ihnen n u r aus der E ntfernung  die 
Sache sich a n , m it S iclierheit einen Mifserfolg 
erw artend . D ennoch ging unfanglich alles gut. 
Drei vortrefTliclie Schienen w aren  bereits gew alzt, 
da  b rach  das Excenter der D am pfm aschine. Man 
un te rb rach  den B etrieb , in der A bsicht, ihn am 
folgenden T age w ieder aufzunehm en, und nu n 
m ehr in der G ewifsheit, dafs das U nternehm en 
gegliickl w a r ; ab er in  der N acht b rach  eine 
F euersb runst aus und legte die W alzh iitte  in Asche. 
„In w eniger ais e iner S tunde w a r das ganze Ge- 
baude n iedergebrann t, und m an  rau n te  sich żu, 
dafs w ir selbst die B randlegung  bew irk t ha tten , 
um  das Fehlschlagen unserer P iane zu verdecken. 
Das w ar eine Lage, wohl geeignet, das slarkste  
H erz verzagen zu la ssen ” , berich tet Fritz. Trotz- 
dem  w ar 4 W ochen sp a te r das W alzw erk  bereits 
w ieder im B etriebe und bew ahrte  sich glanzend. 
Das Schienenw alzw erk der G am bria Iron Com pany, 
w elcher- die A nlage g eho rte , w ar n unm ehr das 
bedeutendste  der E rde. D am als schon w urden 
auch  die Rollentische eingefiihrt, w elche spater 
bei den B lockwalzwerken noch um fanglichere Be
nutzung finden sollten.

18 6 4  w urde  das B essetnerverfahten  in N ord
am erika eingefiihrt, aber grofse Schw ierigkeiten 
w aren  anfanglich  auch hierbei zu iibcrw inden. 
W enn  das flussige Metali in die B irne strom te, 
begann die S o rg e , und sie w uchs in gleichem 
Mafse m it der H itze in der Birne. Die Boden 
hiellen um  so sch lech ter, je  w arm er der G ang 
w ar, und versagten m itun ter schon beim  ersten  
B lasen, so dafs das Metali a lsdann  unten  lieraus- 
flo fs: da  aber der E rdboden daru n te r stets feucht 
w ar, en ts tanden  alsdann Explosionen, und durch 
das um hergeseh leuderte  Metali w urden haufig 
A rbeiter schw er verletzt. W urde dann  die Birne 
gekippt, so strom te  n ich t selten Metali vorbei, 
und befand es sich gliicklich in der P fan n e , so



i. Marz 1900. Die Lasten der Arbeitereersicherung. Stahl und Eisen. 269

kam es vor, dafs diese du rch b ran n te  und alles j 
Metali in die G iefsgrube flofs.

A llm ahlich lern le m an diese Schw ierigkeiten 
beseitigen, aber die EinfGhrung des Bessemer- 
verfahrens m acb te  w iederum  A enderungen in der 
E inrich tung  der W alzw erke nothw endig . 1868  
baute  der versto rbene H o l l e y  das erste Blockwalz- 
w erk in Troy, ein D reiw alzw erk m it verstellbarer 
M ittelw alze; 1S 7 1 erbau le  der B ruder von John 
Fritz, G e o r g e ,  fur die C am bria-Ironw orks ein Drei- 
w alzw erk zum Blockwalzen m it verste llbarer Ober- 
und U nlerw alze und R ollentischen, welche von 
der W alze aus ihren  A ntrieb erh ie lten , nebst

K ipper fiir die Blocke, und  1872  w urde  in Beth- 
lehem  ein Blockw alzw erk m it drei n ich t verstell- 
baren  W alzen n ebst Rollentischen m it eigenem  
A ntriebe errich tet.

1840  ha lte  Fritz seine L au fbahn  ais Lehrling 
in der W erk s ta tt eines Schm iedes und  M aschinen- 
bauers begonnen. D am als betrug  die Eisen- 
erzeugung der Vereinigten S taa ten  2 8 6  9 0 3  t, und 
im Jah re  1899  ist sie auf etw a 13 5 0 0  0 0 0  t 
gew achsen. B ekanntlich stehen die Vereinigtcn 
S taa ten  jetzt an der Spitze un ter allen eisen- 
erzeugenden L andern . r  7 ;

Die Lasten der Arbeiteryersicherung.

Bei den R iickblicken, welche die politische 
P resse gelegentlich der 10. W iederkehr des Unter- 
zeichnungstages der sogenannten kaiserlichen 
Februar-E rlasse gethan  ha t ,  w urde  auch betont, 
wie seh r das letztverflossene Jah rzeh n t neben dem  
A rbeiterschutz, dem  ja  hauptsach lich  die Februar- 
Erlasse gew idm et sind, die A rbeiterversicherung in 
allen ihren  Zweigen zu den um fangreichstcn  Ver- 
besserungsarbeiten  gefuhrt ha t. Die drei Arbeiter- 
versicherungsgesetze, m it denen D eutschland allen 
C ulturstaaien der E rde vorausgegangen ist, sind 
in den 8 0 e r Jah ren  zustande g ek o m m en : das i 
K rankenversicherungsgesetz 1 S 8 3 , das Unfall- 
versicherungsgesetz 1884  und das Invaliden- 
versicherungsgesetz 1S89. D er erste  R eichskanzler 
hat seine letzte R ede im R eichstage bekanntlich zu 
Gunsten deslnvalidenversicherungsgesetzes gehalten.

D urch diese A rbeiteryersicherung ist eine 
O rganisation der F iirsorge fur die A rbeiter und 
dereń A ngehórige, sowie fiir einzelne K ategorien 
von H intcrbliebenen derselben gescbaften, wie kein 
anderes Land sie kennt. Einzelne S taa ten  haben  
versuclit, die deutsehen E inrichtungen nachzuahm en, 
sind aber en tw eder auf halbem  W ege stehen  ge- 
blieben oder vollstandig verungliickt, w eil sie das 
Fundam ent der deutsehen A rbeiteryersicherung, 
das Z w angsprincip, n ich t in ih re  B erechnung ein- 
gestellt hatten . N ur w enn dies System  des riick- 
sichtslosen Z w anges zu G runde gelegt w ird , kann 
iiberhaupt eine einigerm afsen liickenlose A rbeiter- 
fiirsorge in das Leben gerufen w erden . D eutsch
land h a t das erkann t, und gerade deshalb  kann 
es auf die E inrichtungen dieser A rt stolz sein.

Nun wird fast im m erzu, und zw ar yielfach 
von solchen Seiten, w elche friiher du rchaus n icht 
von der Z \vangsversiclierung der A rbeiter so sehr 
begeistert w aren , d a rau f h ingearbeite t, neben den 
jetzt bestehenden V ersicherungsz\veigen noch andere 
zu schaffen und  dam it der A rbeiterbevolkerung 
neue W ohlthaten  zuzufiihren. An und fiir sich |

m ógen einzelne dieser B estrebungen A nerkennung 
yerdienen, es m ufs ab er u n te r allen U m standen 
belont w erden, dafs sie in der G egenw art und in 
der nachsten  Zukunft yollstandig yerfehlt sind. 
Die B elastungen , w elche durch  die schon be
stehenden  drei A rbeiterversicherungszw eige ge- 
schallen w erden, sind in ib rem  vollen U m fange 
durchaus noch nicht bekannt. Man weifs zw ar 
ungefah r ab zuscha tzen , wieviel die K rankenver- 
sicherung die A tbeitgeber und die A rbeiter im 
D urchschnitt jah rlich  kostet, m an  weifs ab er nicht, 
in w elcher W eise sich die B eitrage der Arbeit- 
geber fiir die U nfallversicherung steigern w erden , 
und m an weifs auch nicht, ob die B eitrage, welche 
von den A rbeitgebern  und A rbeitern  fiir die 
Invalidenversicherung geleistet w e rd e n , w irklich 
au f die D auer in ih re r jelzigen H ohe geniigen. 
U nter diesen Yerhiiltnissen ist es yollstandig un- 
angebrach t, neue V ersicherungsproblem e m it neuen 
Belastungen iiberhaupt zu eró rtern . M a n  w i r d  
e b e n  d a s  B e h a r r u n g s s t a d i u m  fi i r  U n f a l l -  
u n d  I n v a  1 i d e n v e r  s i c h  e t u  n g a b w a r t e n  
m i is s e n ,  e h e  i i b e r h a u p t  a n  n e u e  g r ó f s e r e  
B e l a s t u n g e n  g e d a c h t  w e r d e n  k a n n .

Dazu k o m m t , dafs beim  A usbau der drei 
grofsen A rbciterversicherungsgesetze, w ie er gegen- 
w artig  im  G ange ist, die verschiedensten  neuen 
W ohlthaten  fur die A rbeiter festgelegt w erden, 
dereń Folgen in neuen B elastungen der A rbeit- 
geber sich bem erkbar m achen . Die K osten der 

j je tz t schon bestehenden V ersicherungszw eige sind 
grofser, ais m an  m an  sich im  allgem einen denkt. 
G liicklicherweise liegen am tliche Zahlen vor, die 
ein yollstandig zutrefiendes Bild uber die b isherigen 
B elastungen bieten. Vom Jah re  1885  bis 1897 , 
also in einem  Z eilraum  von 12 Jah ren , sind fiir 
die gesam m te A rbeiteryersicherung nicht w eniger 
ais zwei M illiarden Mark ausgegeben w orden. 
Davon entfallen 1,8 M illiarden auf E ntschadigungen 
fur A rbeiter. Die A usgaben fur die K ranken-
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versicherung betrugen im  Jah re  1897  140  Millionen, 
fiir die U nfallversicherung im Jah re  1898  8 4  Mil
lionen und  fiir die Invalidenversicherung im gleichen 
Jah re  77 Millionen. An V erm ogen ha tten  die 
T rag e r der einzelnen V ersićherungsz\veige insge- 
sam m t gegen E nde 1898  8 8 9  M illionen ansam nieln  
m ussen, und zw ar bei der K rankenversicherung 146, 
bei der U nfallversicherung 161 und bei der In- 
validenversicherung 67 2  Millionen. Die Entscha- 
d igungsleistungen , w elche an die A rbeiter und 
dereń A ngehorige erfolgt sind, sind seit der Mitte 
der 8 0 e r Jah re  ganz betrach tlich  gestiegen. Im 
Jah re  1885  betrugen die E ntschad igungen  fiir die 
gesam m te A rbeiterversicherung 5 4 ,1 , im Jah re  
18 9 0  1 1 2 ,7 , 1895  2 0 8 ,6  und im  Jah re  1899
3 0 4 ,5  Millionen. W ie schon bem erkt, ha lt diese 
S teigerung noch an, und zw ar so lange, bis das 
B eharrungsstad ium  erreiclit ist. W en n  aber schon 
an und fiir sich die aus den A rbeiterversicherungen 
en tstehenden Lasten in  einem  Z eitraum  von fiinf 
Jah ren  regelm afsig, sow eit n u r die E ntschadigungen  
in B etrach t kom m en , um  etw a 100  Millionen 
steigen, so sollte m an  doch rech t vorsichtig sein, 
nich t n u r in der E ro rte rung  von neuen Ver- 
sicherungsproblem en, sondern  auch in der Aus- 
dehnung  der den A rbeitern zufliefsenden Wohl* 
tha ten  beim  A usbau der jetzt schon bestehenden 
V ersicherungsgesetze.

N am entlich sollte m an dies bedenken bei dem  
gegenw artig  dem  R eichstage vorliegenden neuen 
U nfaliversicherungsgesetz. Es ist ja  zweifellos, 
dafs verschiedene der von den verbiindeten Re- 
g ierungen gem achten  V orschlage au f E rw eiterung  
d er F iirsorge in der U nfallversicherungsnovelle 
Billigung verdienen, m anche aber w erden ais zu 
w eitgehend angesehen w erden  m ussen . Auch 
g ieb t sich der R eichstag  ja  aus w ohlbekannten 
G runden die grofste Miihe, die V orschlage der 
verbtindeten R egierungen noch zu erw eitern . So
w eit die R eichstagsbem iihungen die A bschaffung 
oder A bkiirzung der Carenzzeit betrefTen, diirften 
sie w ohl aussichtslos sein. In neuerer Zeit aber 
ist im  R eichstag  ein V orschlag aufgetaucht, der 
eine ganz enorm e N eubelastung der A rbeitgeber 
m it sich fiihren w urde, und  der schon deshalb  
m it E ntschiedenheit zuriickgew iesen w erden m ufste. 
E s  i s t  d e r  V o r s c h l a g ,  d a s  g e g e n w a r t i g  be i  
d e r  L J n f a l l v e r s i c h e r u n g  b e s t e h e n d e  U m -  
l a g e v e r f a h r e n  d u r c h  d a s  K a p i t a l d e c k u n g s -  
v e r f a h r e n  zu  e r s e t z e n .  D er U nterschied 
zw ischen beiden System en ist bekannt. Beim 
U m lageverfahren w erden  die jahrlich  en tstehenden 
K osten nach Schlufs des Jah res um gelegt. beim  
Ivapitaldeckungsverfahren w erden  n ich t n u r diese 
K osten, sondern  auch die K apitaldeckung fu r die 
entstehenden  R enten aufgebrach t. Es scheint 
allm ahlich sich  die A nsicht, nam entlich  auch in 
der R eichstagsm ehrheit, einzubiirgern, ais ob die 
A rbeitgeber iiber unbegrenzte Mittel verfiigten 
und ais ob an  sie deshalb  auch unbegrenzte  A n

forderungen in  Bezug auf die A rbeiterversicherung 
gestellt w erden konnten. Das ist denn doch ein 
seh r grofser Irrthum . Die A rbeitgeber haben  
b isher gegen alle E rw eiterungsp lane n icht allzu- 
s ta rk  protestirt, weil der giinstige w irthschaftliche 
A ufschw ung ihnen die A ufbringung der Kosten 
in der G egenw art erleichtern  hilft. W as aber 
w erden w iirde, w enn w ieder einm al eine w irth 
schaftliche D epression eintreten sollte, w as doch 
durchaus n ich t ausgeschlossen ist, das ist eine 
andere  F rage, G e g e n  d a s  K a p i t a l d e c k u n g s -  
v e r f a h r e n  a b e r  m u f s  d i e  g a n z e  d e u t s c h e  
A r b e i t g e b e r s c h a f t  e n e r g i s c h F r o n t  m a c h e n .

Man w ird  sich erinnern , dafs, ais die ersten  
U nfallversicherungsgesetzentw iirfe an den R eichstag  
gelangten, ein heftiger S treit um  K apitaldeckungs- 
verfahren und U m lageverfaliren en tb rann te . Da- 
m als ha tte  es w enigstens einen Sinn, das Kapital- 
deckungsverfahren  vorzuschlagen, w enngleich n ich t 
bedach t w urde, dafs ein in der priyaten  Versiche- 
ru n g  zw eckm afsiges D eckungsverfahren noch n ich t 
fiir die staatliche V ersicherung pafste. Jetzt aber, 
w o langer ais 15 Jah re  h indurch  das Umlage- 
verfahren sich bew ahrt ha t, an diesem  System 
riitteln zu w ollen, ist doch vollstandig verfehlt. 
A ber n ich t n u r verfehlt is t das U nterfangen, son
dern  geradezu ungerecht. N achdem  das Um- 
lageverfahren  fiir die U nfallversicherung acceptirt 
w ar, setzte m an  in dem  Gesetz vom  Jah re  1884  
fest, dafs ganz be trach tliche  R eservefonds von 
den B erufsgenossenschaften au fgebrach t w erden 
m iifsten. Es sind ja  denn auch rund  160  Millionen 
ais R eserven angesam m elt. H atte  m an  von vorn- 
herein  das K apitaldeckungsverfahren eingefiihrt, 
so w are  selbstverstandlich  niem als d a ran  gedacht 
w orden, so s tarkę  R eservefonds einzurichten. Jetzt 
aber, nachdem  dies geschehen ist, noch das 
K apilaldeckungsverfahren einzufuhren, w are  eine 
schreiende U ngerechtigkeit. E s ist denn  auch zu 
hoffen, dafs, selbst w enn der R eichstag  diesen 
V orschlag annehm en sollte, die verb(indeten R e
gierungen ihn  zuriickw eisen w erden.

E s  w i r d  Z e i t ,  d a f s  d i e  d e u t s c h e  A r b e i t 
g e b e r s c h a f t  d e r  F r a g e  d e r  B e l a s t u n g  d u r c h  
d i e  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  e i n e  g r o f s e r e  Au f -  
m e r k s a m k e i t  z u w e n d e t  a i s  b i s h e r .  Die 
nachste  K rankenversicherungsnovelle w ird ja  durch 
A usdehnung der U nterstiitzungszeit au f 26  W ochen  
w iederum  neue Opfer von den A rbeitgebern 
fordern, und w ird diese F o rderung  m it der Noth- 
w endigkeit begriindet, die Liicke zw ischen K ranken- 
und Invalidenversicherung auszufiillen. U m  so 
m ehr ist es berech tig t, schon heute  alle die- 
jenigen M ehrbelastungen zuriickzuw eisen, w elche 
nich t nó th ig  sind, und w elche sogar U ngerechtig- 
keiten en thalten  w urden . Das ist m it dem  Vor- 
sch lage bezuglich des K apitaldeckungsverfahrens 
der Fali, und deshalb w ird  sich die ganze A rbeit
geberschaft D eutschlands dagegen erheben  m ussen.

R . Krause.
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(jegeiiuberstellung* des neuen Scliemas (Entwurf) zum Zolltarif 
und des alten Schemas.

entw urf einer neuen JTnordnung des deutscften 
Zolltarifs.

(Bearbeitet im Reichsschatzam t 1900.)

Seclizelmter Abschnitt.
Meta l le  und M eta l lw aa ren .

E. Eisen und L e g irungen  von Eisen  mit Aluminium, Arsen ,  Chrom, 
M angan ,  Nickel, Si licium o d e r  Wolf ram. GoUcnrfer

Zolisatz  *

1134 Roheisen und nicht schm iedbare Eisenlegirungen 1
E i s e n g u f s :

P la tten :
1135 ro h ..................................................................................  2,50
1136 b e a rb e ite t.....................................................................  5

Roste, Roststabe; Oefen und Ofentheile;
ROhren und ROhrenyerbindungsstttcke:

1137 ro h ..................................................................................2,50
\  theils 6

1138 b ea rb e ite t.....................................................................  10

Maschinenlager fiir Walzwerke, Maschinen- 
rahm en, grobe M aschinentheile; Zahn- 
rader: ("theils 2,50

1139 ro h .................................................................................\ ^ e!'s H
theils o

\ theils 6
1140 b earb e ite t.....................................................................  10

W alzen: ftheils 2,50
1141 ro h ................................................................................. |  r

theils 5
( theils 6

1142 b ea rb e ite t.....................................................................  10

Saulen, Trager, Laternenpfahle, Funda- 
mente, Consolen, Gitter, Fensterrahm en,
Dachziegel, K rippen:

1143 ro h .................................................................................. J 1[10!}S p 0
I theils 6

1144 b ea rb e ite t.....................................................................  10
Sonstige W aaren aus Eisengufs (Handels- 

guls, z. B. Geschirr fPoterie], Gewichte
u. s. w.) mit oder ohne Gufsverzierung:

1145 roh :
im Einzelgewicht von 25 kg oder daruber theils 2,50

„ „ von 3 bis 25 kg . . .  . theils 6
„ , von weniger ais 3 kg ■ theils 24

1146 bearbeitet:
im Einzelgewicht von 25 kg oder daruber f,, •, tn 

von 3 bis 25 kg . . . .
yon weniger ais 3 kg . [ lnel' s;

E i s e n  h u t t e n e r z e u g n i s s e :
1147 Rohluppen; Rohschienen; BlOcke (Ingots);

Platinen, Kniippel; Tiegel- und Cementstahl 
in BlOcken ............................................................. 1,50

* Die angegebenen Zollsatze sind die des allgemeinen ( a u t o 
nom en) Zolltarifs; sie verstehen sich in M ark, und,  wo niclits 
anderes angegeben ist, fiir 100 kg.

Zolltarif vom 15. 3uli i$79.
(Nach der Redaction vom 24. Mai 1885 
und mit Berflcksichtigung der spateren 

Aenderungen.)

Nr. 6. Eisen und Eisenwaaren:
G eltender
Zolłsatz

(autonom .
a) Roheisen aller A rt; Brucheisen Tank) 

und Abfalle aller Art von Eisen, ■-« 
soweit nicht unter Nr. 1 (Ab
falle)* g e n a n u t ...................... .... 1

e) E isenw aaren :
l.g an z  grobe:
«) aus E is e n g u f s ......................2,50
Anmerkung zu e 1 a : Der Be- 

handlung nach Nr. 6 e 1 a 
unterliegen rohe RShren (ein- 
schl. der ROhrenverbindungs- 
stiicke und Faęonstiicke) aus 
Eisengufs beim Eingang aus 
meistbegtinstigt. Staaten auch 
dann, wenn sie mit einem 
Theeranstrich od. Theeriiber- 
zuge versehen und an einzel
nen Stellen abgefeilt sind.

3. fe ine:
a) aus feinem Eisengufs, ais: 

leichlern Ornamentgufs, po- 
lirt.Gufs,Kunstgufs,schmied- 
barem G u f s ...........................24

In der Anmerkung zu 6b Luppen- 
eisen, noch Schlacken enthal- 
tend, Rohschienen; Ingots . . 1,50

* Siehe Seite 5.



272 Stahl und Eisen. Gegenilberstellung des neuen Schemas ( Entw urf) zum  Zollłarif. 1. Marz 1900.

1148 E isenbahnschienen, auch Zahnradschienen, Geltendcr Zoli-
Plattschienen, Ausweichungsschienen, Herz- s:llz
stiicke aus sehmiedbarem Eisen, auch gelocht ,*#
u. am Fufse ausgeklinkt; Eisenbahnschwellen, 
Eisenbahnlaschen und Unterlagsplatten, auch 
gelocht und gebohrt ............................................ 2,50

Stabeisen:
1149 Yierkanteisen, Flacheisen,Rundeisen, Ovaleisen,

sechs- und aclitkantiges S ta b e ise n .................  2,50
i 150 Forrneisen (faęonnirtes Stabeisen, Eck-, T-, 11-,

U-Eisen und dergleichen); auch Bandeisen' 2,50 ‘
1151 Ziereisen, im Seckenzuge gezogenes Eisen (ge-

mustertes, sowie mit Verzierungen versehenes 
S tabeisen )........................................................ .... . 6

Eiseńbleeh, unbeschnitten oder rechtwink- 
lig beschnitten:

1152 roli (wie es den Walzengang verliifst, auch ober-
flachlich von W alzzunder hefreit), auch ge
richtet (gestreckt): 

in der Starkę von 5 mm oder daruber . | Lheils 3
in der Starkę von weniger ais 5 mm . . \ theils 5

1153 abgeschliffen, gebeizt, geniustert (auch ge-
wassert, geflammt), polirt, gefirnifst, lackirt: 

in der Starkę von 5 mm oder daruber . /  .
in der Starkę von weniger ais 5 mm . . \  J

1154 verzinnt (Weifsblech) yerzinkt, verbleit, ver-
kupfert, vernickelt: 

in der Starkę von 5 mm oder darflber . f  
in der Starkę von weniger ais 5 mm . . \  0

Wellblech, RifTelblech:
1155 r o h ..............................................................................  0
1156 b ea rb e ite t.....................................................................  10

Eisendraht einschliefslich des geformten 
(faęonnirten:

1157 W alzdraht (D raht noch mit W alzzunder iiber-
z o g e n ) .............................. ....................................... 3

A n m e r k u n g .  Roher W alzdraht mit einem [ 0,50
Durchmesser von m ehr ais 2 mm zur Her- I oh”° 1!°-
stellung yon K ratzendraht auf Erlaubnils- j 
schein unter Ueberwachung der Yerwendung ' Durchmesscrs

1158 gezogener Draht, roh:
m it einem Durchmesser von 1 mm oder

d a ru b e r ............................................................ /  „
mit einem Durchmesser von wenigerals 1 min \

1159 Eisendraht aller Art, abgeschliffen, polirt, ge-
flrnifst, lackirt, verbleit, verzinkt, verzinnt, 
verkupfert, v e r n ic k e l t .......................................  3

Rohren und R5hrenverbindungsstucke, ge- 
walzt oder gezogen, stumpf geschweifst 
oder patent gesclrweifsl (gefaltet, gebogen, 
gefalzt, mit Ueberlage):

1160 r o h .............................................................................. l \  tbeils 6

1161 b ea rb e ite t.....................................................................(  Hi0*!8 o?\th e ils2 4
Platten (mit Ausnahme der Unterlags- 

platten); Panzerplatten:
1162 r o h ..............................................................................  3
1163 b e a r b e i t e t ............................................................ ....  5
1164 E isenbahnachsen; Eisenbahnradeisen (Naben,

Radreifen, Radgestelle, Radkranze); Eisen- 
babnrftder; Eisenbahnradsatze; Eisenbahn- 
p u f f e r .....................................................................  3

1165 sonstige schwer ins Gewicbt fallende Schmięde-
stflcke, zu groben Bestandtheilen v. Maschinen,
Schiffen, Fabrzeugen u. s. w., roh vorge- 
schmiedet; Pflugscliaareisen(zuPflugschaaren fPflugschaar-
roh vorgeschmiedetes E i s e n ) ................. .... . ' eisen 2,50

( sonst 3

G cU ender Zoll- 
s a tz  (aulonom . 

Tarifs)
JL

b) śclimiedbares Eisen (Schweifs- 
eisen, Schweifsstahl, Flufseisen, 
Flufsstahl) in Staben, mit Ein- 
scblufs des faęonnirten; Rad- 
kranzeisen; Pflugschaareneisen;
Eck- und W inkeleisen;’ Eisen
bahnschienen ; Eisenbahnlasch:,

‘ U nterlagsplatten u. Schwellen 2,50 
schmiedbares Eisen in Staben, 

nicht iiber 12 cm lang, zum 
Umschmelzen

vertragsma£sig 1,50
c) P latten und Bleche aus schmied- 

barem Eisen.

1. ro h e ........................................... 3,—
2. polirte, gefirnifste, lackirte, 

verkupferte, verzinnte (Weifs
blech), verzinkte oder ver- 
bleite . . . . . . . . . .  5,—

d) Draht, auch verkupfert, ver-
zinnt, verzinkt, verbleit, polirt 
oder g e f i r n i f s t .......................... 3,—
Anmerkung zu b u. d : Schmied

bares Eisen in Form von 
Staben oder W alzdraht zur 
Kratzendrahtfabrikation auf 
Erlaubnifsschein unter Gon- 
t r o l e ...........................................0,50

e) Eisen w aaren :
1. ganz g robe:
fi. Eisen, welches zu groben 

Bestandtheilen von Ma
schinen und Wagen roh 
vorgeschmiedet ist; Briicken 
und Bruckenbestandtheile; 
Anker, Ketten u. D rahtseile; 
Eisenbahnachsen, Eisen
bahnradeisen, Eiscnbahn- 
rader, Puffer, Kanonenrobre, 
A mbosse, Schraubstocke, 
Winden , Hakennagel , 
Schm iedeham m er, Wagen- 
federn, Polsterfedern, Brech- 
eiscn.Hemmschuhe, Hufeisen 3,-

/  gewalzte u. gezogene Rohren 
aus sehmiedbarem Eisen . , 5 ,-
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E i s e n  b a u  t l i  e i l e  (Eisenconstructionen), Geltenrter Zoll-
z. B. Brucken und Briickentheile, Geruslc 9a!z
fur A ufbereitungs- uud FOrderanlagen: M

1166 ro h .................................................................................. f 3
) th e i l s  6

1167 b e a rb e ite t.....................................................................I ^ e!'3 1°.y theils 24
K c s s e l s c h m i e d e a r b e i t e n :

1168 durchschlagene oder gelochle Bleehe, . . . . |  j ()
Dampfkessel, Dampffasser, auch mit Aus- 

riistung (Arm atur) verselien:
1169 e i n f a c h e ...................................................................... 5

(  z u r  Y erw en-
1 1 7 0  R ó h re n k e s s e l ....................................... ............................ \  dunp; beim

v S ch iffbau  frei
Sonstige genietete, geprefste od. geschweifste 

Gefafse und Gerathe, z. B. Ankertonnen 
(Bojen), Gasbehalter, W asser- und andere 
Beluilter (R eservoire), B renn-, Brau- 
Zuckerfabrik- und andere Fabrikgefafse 
und -Gerathe-, auch mit Ausrustung 
(Arm atur) versehen :

1171 ro h ..................................................................................  6
1172 b e a rb e ite t..................................................................... J 1°,( theils 24-

E r z e u g n i s s e  d e r  K l e i n e i s e n i n d u s t r i e :
1173 geschmiedetes Eisen in Stangen, z. B. Gitter-

stiibe; ro h e , geschmiedete Form- (Faęon-)
Stiicke; SchraubstOcke, W inden; Ambosse,
SperrhSrner, Anker, Brecheisen; Hammer im ( theils 2,50
Einzelgewicht von m ehr ais 10 k g ..................! theils 3

Eiserne Gerathe und Werkzeuge fur den ^ le' ' s 6 
hausw irthschaftlichen, landwirthschaft- 
lichen und gewerblichen Gebrauch, z. B.
Pflugschaaren u. Pil uge,Spaten, Schaufeln;
Blatthaken, KohlenlOffel, M aurerkellen;
Heu-, Diinger-, Koks- und abnliche grobe 
Gabeln; Sensen, Sicheln, Strohm esser; 
Maschinenmesser, Hack- u. W iegemesser;
Reb-, Rosen-, Baum-, Blech-, Schaf-,
H ecken-und G rasscheeren; Beile, Aexte,
Hacken, Hamm er; Meifsel, Stemmeisen,
Hobeleisen, Locheisen; Ahlen, Bohrer,
Bohrknarren , gewćShnlicbe Sagen , Ge- 
windeschneidzeuge, Zangen , Schraub- 
zwingen; Feilen-s

..................................................................... - ■ - i s ;
1175 b e a rb e ile t..................................................................... |  [“ j  g

1176 Eisenbahnlaschenschrauben , Klemmplatten ,
’ Federringe, Hakennagel fur E isenbahnen;

Eisenbahnwagenbeschlage,Eisenbahnweichen- 
und Signaltheile; M utterschrauben; Mutlern, 
Unterlegscheihen; warni geprefste Nieten 
iiber 13 mm Durchmesser; geschmiedetcNagel, , .. .. 
Haken, Isolatorenstiitzen; Huf- und Stiefel- ,.
eisen, Schraub-und  S teckstollen..................... \

l theils 21-
Achsen und Achsentheile (aufser Eisenbahn- 

achsen):
1177 ro h ..................................................................................  6

1178 b ea rb e ite t..................................................................... { }j£{g J J
1179 Patent- und Halbpatentachsen . . . . . . . .  24-

M 3bel,Turn-,Feuerw ehr-und Feuergerathe:
1180 r o h ..................................................................... .... 6

1181 b ea rb e ite t........................................................  { “  *£

G eltender
Z ollsatz

{autonom .
Tarifsł)

(Bisher unter Maschinen.)
e) E isenw aaren:

1. ganz grobe:

2. grobe:
</) anderweitig nicht genannte, 

auch in Verbindung mit Holz 6

/?) abgeschliffen, gefirnifst, ver- 
kupfert, verziukt, verzinnt, 
verbleitoder em aillirt.jedoch 
weder polirt noch lackirt; 
ebenso alle Schlittschuhe, 
Hammer, Beile, Aexle, ordi- 
nareSchlOsser, grobe Messer, 
Sensen, Sicheln, Striegeln, 
T h u rm u h ren , Sehrauben- 
schlussel, Winkel haken, Holz-, 
Schlofs-, Rad- und Draht- 
schrauben, Zangen, geprefste 
Schlussel, Dung- und Heu- 
g a b e ln .......................................10

y) Handfeilen , Degenklingen , 
Hobeleisen, Meifsel-, Tuch-, 
Schneider-, Hecken- und 
Blechscheeren,Sagen, Bohrer, 
Schneidkluppen, Maschinen- 
und Papierm esser und abn- 
liche W e rk z e u g e ..................15

Anmerkung zu e 2 : Ketten
und Drahtseile zur Ketten- 
Schleppschiffahrt u. Tauerei frei

3. feine:
a )  aus feinem Eisengufs, ais 

leichtem Ornamentgufs, po- 
lirtem G ufs, K unstgufs, 
sehmiedbarem Gufs;

|S) aus sehmiedbarem E isen , 
polirt oder lack irt; Messer, 
Sclieeren , Stricknadeln , 
Hakelnadeln, Schwertfeger- 
arbeit u. s. w.,

alle diese Gegenstande anderw eitig nicht 
gen an n t, auch in Verbindung mit Holz 
und anderen Materialien, soweit sie da
durch nicht un ter Nr. 20 fallen.

3
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sa tz
M

D rahtw aaren, z. B. Drahtseile, Stacheldraht, Geltender Zoll- 
Drahtgeflechte u. -Gewebe, Drahtbursten,
DrahtkSrbe, Drahtstifte, Hufnagel, Schuh- 
niigel, Stiefeleisen aus Draht, kalt ge- 
prefste Nieten his 13 mm Durchmesser, 
Schirmgestelle und Schirmtheile, Hut- und 
M antelhaken, Kisten- und Sarggriffe,
Schnallen, Haken, Oesen, Schrauben,
Sprungfedern; auch Nagel mit KSpfeii 
aus anderen S toflen:

1182 ro h .

1183 bearbeitet ,

. theils 3 
theils 6 
theils 10 
theils 24

D rah tse ite  fllr 
d ie  T auere i 

frci
Nadeln :

1184 Spicknadeln, Jacquard- und ahnliclie Webe-
maschinennadeln, Hechelnadeln, Kratzennad. 
und Nadeln fur Aullege- und Trockenvorrich- 
tungenjR eih-, Segel-, Matratzen-, Pack-,Sack-,
Strick-, H aar-, Schniirnadeln; Stecknadeln
(auch mit Metali- oder GlasknSpfen), Sicher- , .. , r
heitsnadeln; Fischangeln (Angelhaken) . . . |  jjjgjjg

1185 Nahnadeln einschl. der Heft-, Stick- und Stopf-
nadeln, auch mit vergoldeten O ehren; Nali-
maschinen-, Stickmasch.-, Strickmaschinen- ,
und W irk m asc h in en n ad e ln .............................. { ,? e!,\  theils 60

Blechwaaren, z. B. Ofenrohre, Ofenringe,
Blechbiicbsen, Fasser, Kasten, Bade- 
wannen, Striegel, Blechgeschirr u. Blech- 
gerathe, Rollladen, Rolljalousien, Glocken 
und Geliiute, Taschen und Kofferbugel:

1186 r o h ..................................................................................  6

1187 b e a rb e ite t................................................................. j ,l}le !!sI theils
Federn und W aaren aus Federstahl:

1188 Eisenbahnwagenfedern (einschl. der Puffer- ( theils 3
federn) und andere grobe Wagenfedern . . ! theils 10

I theils 24
Kutschw agenfedern:

1189 r o h ..................................................................................  3

1190 b e a rb e ite t.................................................................(  ^ e?'s ̂ theils
1191 sonstige Zug-, Druck-, Schnecken-(Spiral-) und

B lattfedern; auch Blankscheite und Patronen- I theils
halter fur R e p e tirg e w e h re ............................■{ theils

[ theils

1192 Band- und L a u b s a g e n ....................................... |  theils
1193 Schreibfedern (einschl. der noch nicht v0llig fertig

gearbeiteten), auch mit yergoldeten Spitzen 00

K etten:
1194 Ketten, dereń Glieder eine Starkę von mehr ais [ 3

6 mm h a b e n ...................................................... J Ketten zur
I K etlensu liiepp- 

sc h iffah rt frei
Ketten, dereń Glieder eine Starkę von 6 mm 

oder darunter h aben ; Knebel und H aken; 
auch Gelenkketten einschl. Fahrradketten :

10
24

10
24

6
10
24

5
15

1195 r o h ..................................................................................
1196 b e a rb e ite t.....................................................................

Reit- und Fahrgeschirrtheile, z. B. Trensen, 
Kandaren, Geschirrbeschlage, Steigbugel, 
S poren :

1197 r o h ..................................................................................

1198 b ea rb e ite t.....................................................................

theils 10 
theils 24

6
theils 10 
theils 24

G eltender
Zollsatz

(autoDom.
Tarifs)

JL

y) N ahnadeln; Schreibfedern aus 
Stahl und anderen unedlen 
Metallen; Uhrfournituren und 
Uhrwerke aus unedlen Me
tallen; Gewehre aller Art . 60
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Schlosserarbeiten:
Bau- und M óbelbeschlage, S charn iere , 

G artengittcrtheile, Gartenpforten und 
dergleichen:

G eltender Zoll- 
sa tz  
JC

1199 roli
1200 b e a rb e ite t. .
1201 SchlSsser und

10

Schliissel; Geldschriinke und 
K assetten; Schlittschuhe und Rollschuhe . .

Feine Schneidowaaren (z. B. M esser, 
Sclieeren, blankę Waffen) und ahnliche 
feine Eisenwaaren (z. B. Fingerhute, Kork- 
zieher, Nufsknacker, Nagelzangen, Perlen, 
Stahlkugeln, Knflpfe und dergleichen):

1202 roh .

1203 bearbeitet .
W eberei- und Spinnerei-Gerathe:
Kralzen :

1204 im einzelnen bei einem Rein-(Netto-) Gewiclit
von m ehr ais 1 d z ...............................................

1205 im einzelnen bei einemRein-(Netto-)Gewicht von
1 dz oder daru n te r; auch K ratzenbeschlage.

1206 Kammen und Maillons, Rietstabe, Webschutzen,
Riem engangspulen, Riemengangketten und 
d e rg le ic h e n .............................................................

F ahrrad theile :
Rahmen, Lenkstangen, Verbindungsstiicke, 

Feigen, Schutzbleche:
1207 r o h ..................................................................................
120S b e a rb e ite t.....................................................................

Speichen, auch mit Kopf oder mit verdickten 
E nden :

1209 roh ..................................................................................
1210 b ea rb e ite t.....................................................................

Lagertheile (K ugellager), T re tku rbeln , 
K ettenrader, Ventile, Speichen-Nippels:

1211 r o h ..................................................................................
1212 b e a rb e ite t.....................................................................
1213 fertige Rader fur F a h rra d e r...................................
1214 Eisenwaaren, vergo!det oder versilbert . . . .

Abfalle:
1215 Brucheisen, Alteisen (Schrott); Eisen-, Dreh-,

Bohr-, HobelspRne; Abfalle von verzinntem 
Eisenblech (Weifsblech) und verzinktem (gal- 
vanisirtem)Eisenblech; Stabeisenenden, Eisen- 
blechkanten und andere nur zum Einschmelzen 
oder Schweifsen verwendbare Abfalle von Eisen

1216 Eisenfeilspane, Gliihspan (Hammerschlag und
W alz zu n d e r) .............................................................

1217 S ch lifT ..........................................................................
Anmerkuug zu E.

1

6
theils 
theiis 24 
theils 6 
theils 10 
theils 24

theils 6 
theils 10 
theils 15 
theils 24

36

theils 5 
theils 6 
theils 10 
theils 24

theils
theils
theils

6
10
24

175

frei
frei

G elten d er
Zolfcatz

(autonom .
T arifs)
A

3. Kratzen und Kratzenbeschlage 
Kratzen (Kralzmaschinen bezw. 
Maschinentheile mit aufge- 
zogenen Kratzenbeschlagen) im 
Gewichte von mindestens 200 kg 
n e tto ................. vertragsmafsig

36

18

Der Begriff „Eisen‘ umfafst im Sinne des 
Zolltarifs auch den Begriff „ S ta h r . Es 
sind daher Stahl und Stahlw aaren wie 
Eisen und Eisenw aaren zu verzollen.

2. Tempergufs (schmiedbarer Gufs) wird von 
geschmiedetem Eisen und Stahlgufs niclit 
unterschieden.

3. Der Zollsatz fur Eisenbahnschienen iindet J u.r 2eit findet 
nur auf solche Schienen Anwendung, von 
denen das laufendeM eter mindestens 15 kg 
wiegt. Eisenbahnschienen von geringerem 
Gewicht sind nach Nr. 1173 zu verzollen.

4. Schmiedbares Eisen in Form von Flach- 
eisen von mehr ais 18 cm Breite wird bei 
einer Starkę von m ehr ais . . mm ais 
Platte, bei einer Starkę von . . . mm oder 
darunter ais Blech yerzollt.

bei E ise n b ah n 
sch ie n en  eine 
U n te rsch e id u n g  
nac h  dem  Ge

w ich t n ic h t s ta t t .

1. Abfalle:

a) Abfalle von der Eisenfabri- 
cation (Hammerschlag, Eisen
feilspane) und von Eisenblech, 
verzinntem (Weifsblech) und 
v e rz in k te m ...............................frei
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5. Fur Eisenblech, das anders ais recht- 
winklig beschnitten is t ,  ohne dadurch 
zu bestimmten Zwecken erkennbar vor- 
geaibe ite tzu  sein, erhShen sich die Zoll- 
satze fiir Eisenblech um . . . vom Hundert.

6. Gezogenes Eisen aller A rt und gewalztes 
Eisen in der Starkę von . . . mm oder 
darunter wird ohne Riicksicht auf die 
Form des Querschnitts (rund, oval, ge- 
p lattet oder eckig) ais D raht verzollt.

7. Ais bearbeitet sind alle Eisenw aaren zu 
behandeln, welche eine nachtragliche 
Oberflachenbearbeitung erfahren haben, 
um sie fur ihren Sonderzweck gebrauchs- 
fahig zu machen, um sie gegen Rost zu 
schiitzen oder um ihr Aussehen zu heben.

8. Eisenwaaren, die blau angelaufen, durch 
Ausgluhen geblaut sind, sowie solche, die 
(wie z. B. D rahtstifte, Polsterfedern und 
Schrauben) unm ittelbar bei ih rer Her
stellung ein blankes Aussehen erhalten 
haben, sind ebenfalls wrie bearbeitele zu 
verzollen.

9. W aaren aus Eisen, mit Messingblech voll- 
standig (iberzogen, unterliegen der Ver- 
zollung ais W aaren aus Messingblech.

10. Die Verbindung mit Holz, Horn, Knochen, 
Kautschuk, und Guttapercha, Porzellan, 
Gips, Leder, Papier, Pappe, Steinen und 
S trohwaaren ist auf die Tarifirung \’on 
Eisenwaaren ohne Einflufs.

G elt. Zollsatz
J t

A nders a l9 
rech tw in k lig  

b esch n ilte n es  
E isenblech  w ird  
nach  dom  ge lten - 
den  Z o llta rif  wie 
E isen b lech w aa re  

verzo llt.
Z u r Z e it w ird  ais 
E ise n d rah t das 
in  Form  von 

B unden , R ingen  
oder d erg l. auf- 
g ew undene  ge- 
w alz te  o d e r ge- 
zogene Eisen v er-  

zollt.

Siebenzelmter Absclinitt. 
Verschiedene Waaren.

N ach dem  gcl- 
ten d en  Z o llta r if  

u n te rlie g en  
E isen w aaren  in 
V erb indung  m it 
n eb e n g en an n te n  

Stoffen dem  Zoll
sa tz  von 24 M k.;

b ei e inzelnen  
g roben  W aaren  
b le ib t d ie V er- 

b in d u n g  m it 
u n lack irtem , un- 

p o lirtem  Holz 
au sse r  B e trach t.

C. M a s c h i n e n .

Dampfmaschinen u. andereKraft-(Antriebs-) 
Maschinen, auch Locomotivtender:

1288 Locom otiven, auch Tenderlocomotiven und
Dampfstrafsenwalzen (mit Einschlufs der zu- 
gehórigen Dampfkessel), ohne Riicksicht auf 
die Art der B e trieb sk ra ft..................................

1289 Locomobilen (mit Einschlufs der zugehórigen
Dampfkessel), ohne Riicksicht auf die Art 
der B etriebskraft....................................................

1290 Dampfm aschinen, feststehende, auch Dampf- 
bagger, Dampf krahne, Dampframmen, Dampf- 
pum pen, Dampfspritzen, Dampfpfluge (mit 
Einschlufs der zugehórigen Dampfkessel) . .

1291 Eiektrische K raftm aschinen, auch elektrische 
Stromerzeugungsmaschinen, feststehende . .

Anmerkung. Die Vorrichtungen zur Rege- 
lung und Sicherung des Betriebes elek- 
trischer Licht- und Kraftanlagen (Haupt- 
stromregler,Nebenschlufsregelungswider- 
stande, Strommesser, Spannungsmesser,

3, 5 oder S
je  n ach d em  d e r  
U berw iegcnde 
B est and  th e il 

au s  H olz, G ufs- 
eisen , schm ied - 
b arem  Eisen od. 
a n d e re n  uned l. 
M etallen g eb il-  

d e t  w ird. 
D am pfm aechin. 
z. V erw endung  
b . SchifTbau 

frei

wie vor

G eltender
Z ollsatz

(au tonom .
Tarifs)

J t

Instrum ente, Maschinen u. Fahr- 
zeuge:

a) Instrum ente, ohne Riicksicht 
auf die Materialien, aus wel
chen sie gefertigt s in d :
1. inusikalische..........................30
2. astronomische, chirurgisch.,

op tische, mathematische, 
chemische (fiir Laborator.), 
p h y s ik a lis c h e ......................frei

b) Maschinen ;
1. Locomotiven, Locomobilen 8
2. andere, und zwar je nach

dem der iiberwiegende Be- 
stnndtheii gebildet w ird :
a ) aus H o lz ..........................  3
j3) aus Gufseisen.................  3

y) aus schmiedbarem Eisen 5 
o) aus and. unedl. Metallen 8 

Anmerkung zu h) 1. und 2.: 
Dampfmaschinen und Dampf

kessel zur Yerwendung beim 
S chifT bau ...................................frei
3. Kratzen u.Kratzenbeschlage 36
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Aus- und Umschalter, Bleisicherungen, Geltender Zoii- 
Blitzschutzvorrichtungen) sind, wenn sie sa 7 
gleiclizeitig m it den zugehórigen Ma
schinen eingehen, wie diese, andernfalls 
nach Beschafifenheit des Stoifs zu ver- 
zollen.

Dagegen unterliegen Elektricitiitszahler,
Elektrophore, Induclionsapparate (rnag- 
neto-elektrischeund elektro-magnetische), 
galvanische Zellen (Elemente), Thermo- 
saulen u. dergl. Apparate, ferner auch elek- 
trische Umformer (Transform atoren) stets 
der Verzollung nach Beschaffenheit des 
Stoffs. Wegen der Elektricitatssam mler 
(Accumulatoren) zu vergleichen Nr. 1129 
und die Anmerkung zu dieser Tarifstelle.

1292 W asserkraftm aschinenund W inddruckmaschinen wie vor
1293 Gas-, Petroleum-, Benzin-, Heifsluft-, Druckluft-

und andere vorstehend nicht genannle Kraft- 
maschinen, feststehende.......................................  wie vor

1294 L ocom otivtender........................................................  wie vor
Arbeitsm aschinen:
Nah- und Strickm aschinen:

1295 Hand-Nah- und Strickmaschinen (Nah- und
Strickmaschinen ohne Gestell); KOpfe (Ober- 
theile) von Nah- oder Strickmaschinen, auch 
Theile davon (ausgenommen Nadeln) . . . .

1296 Nah- und Stiickmaschinen in fester Verbindung
mit G e s te lle n .........................................................

1297 Gestelle von Nah- oder Strickmaschinen und
Theile von solchen Gestellen einschl. der 
dazu gehOrigen Tischplatten oder Tische . .

1298 Maschinen fiir die Vorbereitung der Verarbeitung
von Spinnstoffen; Maschinen fQr die Spinnerei 
und Zwirnerei einschliefslich der das Haspeln,
Spulen und Wickeln des Garns und des Zwirns 
bewirkenden Maschinen.......................................

1299 W ebereimaschinen; Spitzen- und Tiillm aschinen;
W irkmaschinen; Stick-(Tamburir-)M aschinen

1300 Spritzen mit Pum pventilen; P um pen .................|
1301 Werkzeugmascliinen (Maschinen zur Bearbei- ( wie zu Nr.

tung von Metallen, HOlzern oder Steinen); i 1296— 1299
K ra tze n se lzm a sch in en .......................................J

Nicht besonders genannte Maschinen, ganz 
oder uberw iegend:

1302 aus H olz:
bei einem Rein-(Netto-)Gewicht

von 200 kg oder d a r u n t e r ........................... )
von mehr ais 200 bis einschl. 1000 kg . . > 3
von m ehr ais 1000 k g .................................... ]

1303 aus Gufseisen:
bei einem Rein-(Netlo-)Gewicht

von 200 kg oder d a r u n t e r ........................... |
von m ehr ais 200 bis einschl. 1000 kg . . J 3
von m ehr ais 1000 k g ..................................... )

1304 aus schmiedbarem Eisen (mit Einschluls des
schmiedbaren Gusses):
bei einem Rein-(Netto-)Gewicht

von 100 kg oder d a r u n t e r ...........................1
von m ehr ais 100 bis einschl. 300 kg . . /  5
von m ehr ais 300 k g ........................................J

1305 aus anderen unedlen Metallen oder Legirungen
unedler Metalle:
bei einem Rein-(Netto-)Gewicht

von 50 kg oder d a ru n te r ............................... |
von mehr ais 50 bis einschl. 100 kg . . , 8
von mehr ais 100 k g ........................................ J

24

U berw iegend 
a u s  G ufseisen 
od er H olz 3, 
U berw iegend 
au s  sch m ied 
b arem  Eisen 5, 
U berw iegend 
aus an d e ren  

uned len  
M etallen 8

G eltender
Zollsatz

(autonom .
T arifs)

Ji

c) Wagen und S chlitten :

1. E isenhahnfahrzeuge:
a) weder mit Leder- nochv-Werth 

mit Polsterarbeit . . .  6%
P) an d e re .............................. 10 r

2. andere Wagen u. Schlitten slBck 
mit Leder-od. Polsterarbeit 150

d) See- und FlufsschifTe, einschl. 
der dazu gehOrigen gewóhnl. 
Schiffsutensilien, Anker, An- 
ker- u. sonstigen SchifTsketten, 
wie auch Dampfmaschinen
und Dampfkessel......................frei

Anmerkung:
Alle nicht zu den gew5hnlichen 

Schiffsutensilien gehSrige bewegliche In- 
ventarienstiicke unterliegen den fur diese 
Gegenstande festgesetzten Zollsatzen.
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Ar.merkung zu C.

1. Von der Behandlung ais Werkzeug- 
maschinen (Nr. 1301) und ais nicht be
sonders genannte Maschinen (Nr. 1302 bis 
1305) ausgeschlossen und nach BesehaiTen- 
heit des Stoffs zu verzollen sind solche 
mechanische Vorrichtungen, die eine ein
fache Anordnung besitzen oder fur den 
Hand- oder Fufsbetrieb eingerichtet sind.

2. Die Zollsatze fiir Maschinen finden auch 
auf zerlegt eingehende Maschinen Anwen- 
dung, wenn die zusammengehOrigen Theile 
gleichzeitig zur Verzollung gestellt werden. 
Das Fehleneinzelnerunw esentlicherTheile 
bleibt hierbei unberiicksichtigt. Dagegen 
unterliegen einzeln eingehende Theile 
solcher Maschinen, soweit sie nicht in 
Nr. 1295 und 1297 besonders genannt 
oder anderw eit tarifirt sind, der Verzollung 
nach Beschaffenheit des StofTes.

Yon d e r  B e- 
h a n d lu n u  a is  

M aschinen sind  
so lche m echa- 

n isc iie  Y orrich- 
tu n g e n  von 

e in fach e r Con- 
s tru c tio n  oder 

von k le inen  
D im ensionen 

ausgesch lo ssen , 
w elche vorzugs- 
w eise fllr den 

hau slich en  Ge- 
b rau ch  V er- 

w en d u n g fin d en  
und  vorw iegend 
fUr den  H and- 

be trieb  
g ee ig n e t s ind .

E inzeln  e in 
g eh e n d e  T h e ile  
von M aschinen 
w erd en  d an n  

w ie M aschinen 
beh a n d e lt, 

w en n  s ie  beim  
E ingang  m it 

S ic h e rh e it a is 
B e s ta n d lh e ile  
von .Maschinen 
zu erkennen  

s ind  und  a u lse r  
ih re r  Y erw en- 
du n g  z u r  Zu- 
sam m en se tz . 

von M aschinen 
einen  se lb - 

stH ndigen  Ge- 
b rau ch  n ic h t 

zu lassen , auch 
n ic h t an d e re n  

T a rifs te llen  
ausdrU cklich 
zugew iesen  

sind .

Bericht iiher in- und auslUndisclie Patente.

Patentanmeldungen,
w e lch e  von dem  a n g e g e b e n e n  T a g e  a n  w a h r e n d  z w e i e r  

M o n a t e  z u r  E insich tnahm e  fUr l e d e r m a n n  im Kaiserli chen 
P a te n ta m i  in Berlin  aus l i egen .

12. Februar 1900. KI. 1, C S478. Langstofsherd 
mit gerippter H eidplatte. Ira Austin Cammett und 
Frank Edward Shepard, Denver Engineering Works, 
T hirtieth  and Binke Streets, Denver, Colorado, 
V. St. A .; V ertr .: Ernst Ilerse , Berlin, Mittenwalder- 
strafse 24.

KI. 4, S 1294S. Selbstthatige L8schvorrichtung 
fur Grubenlampen. Wilhelm Seippel, Bochum i. W., 
Gr. Beckstr. 1.

KI. 19, H 21393. Stofsverbindung fur zweitheilige 
Schienen. W. Hartzheim  u. W. Sebregondi, Duis
burg, R itterstr. 5.

KI. 20, K 18541. Vorrichtung zum Kippen des 
Wagenkastens von Eisenbahnwagen mittols seitlich 
am W agenkasten angebrachter Schraubenspindeln. 
A. Kollmann, Dortmund, LSwenstr. 13.

KI. 31, H 22560. Tiegelschmelzofen mit in den 
Seitenwandungen angebrachten LuftzufuhrungsflfT- 
nungen. Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadt- 
bahn 24.

KI. 35, B 23 773. Drehkrahn fur grofse L asten; 
Zus. z. Pat. 108 8 45. B enrather Maschinenfabrik,
Actiengesellschaft, Benrath.

KI. 35, B 24067. SeilauslOse^orrichtung fur 
FOrderschalen m it Fangvorrichtung. Hermann Balz, 
Dortmund, Siemensstr. 2.

KI. 49, F 11404. Schutzvorrichtung an Ziehpressen 
und dergl., bei welchen eine KuppIungsvorrichtung 
zwischen dem Schwungrad und der Kurbelwelle nur 
nach vollendetem Niedergange der Schutzvorrichtung 
in W irkung treten kann. Ad. F itzau, Neu-Ruppin, 
Ferdinandstr. 11.

15. Februar 1900. KI. 40, C 8340. Verfahren zur 
Aufschliefsung von zink- und baryum halligen Blei- 
schlacketi. Chemische Fabrik Marienhutte, Langels- 
heitn a. Harz.

KI. 4S, L 12 963. Vorrichtung zum Aetzen von 
Metallplatten mit Hulfe eines feinvertheilten Flussig- 
keitsstrahls. Mas Levy, Philadelphia, V. St. A .; Vertr. 
R ichard Luders, Górlitz.

19. Februar 1900. KI. 1, T 6582. Elektrische 
Antriebsvorrichtung fur hydraulische Setzmaschinen. 
Max Tschierse, Dortmund, Holzhofstr. 29. •

KI. 24, D 9757. V orrichtung zur Verbrennung des 
Kohlenstaubes bei Kohlenstaubfeuerungen. Daniel 
Bradford Devore, W ashington, V. St. A.; V erlreter: 
Dagobert Tim ar, Berlin, Luisenstr. 27/28.
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KI. 24, D. 9998. Feuerung mit secundSrer Luft- 
zufuhrung uber der Scbwelplatte. W alther Diirr, 
Miinchen, Tiirkenstr. 6.

KI. 24, H. 23 093. R ostgeneralor; Zus. z. Pat. 
107 751. Joseph Hudler, Glauchau.

KI. 24, W 14 868. Verfahren zur VerhiHung des 
Entstehens von Raueh in Feuerungen. John Mac 
Naull Wilson, New-Yoik, 11 Broadway; Vertr. Robert 
R. Schmidt, Berlin, Potsdamerstrafse 141.

KI. 31, H. 22 332. Antrieb fur Kernformmaschinen 
mit Ausdruckkolben. Friedrich Hermann Haase,
Berlin. Karlstr. 26.

KI. 49, M 16 657. Maschine zum Vernieten von 
Bolzen aus D raht mit gelochten Blechscheiben. Carl 
Mirbach, Schwelm i. W., Kaiserstr. 16.

22. Februar 1900. KI. 5, M 16 709. Filterkamm er- 
brunnen. C. Muller, Geestemiinde, Babnhorstr. 26.

KI. 24, G 13453. Beschickungsvorrichtung. Geipel 
& Lange, 68 Victoria Street, W estminster, London; 
Y ertr .: A. Gerson u. G. Sachse, Berlin, Friedrichstr. 10.

KI. 24, H 22 265. Kohlenstaubfeuerung. Franz 
Hafslacher, Frankfurt a. M., Bleichstr. 26.

G ebrauclism ustere in tragu iigen .
12. Februar 1900. KI. 27, Nr. 128969. Ventilator 

m it durch ein pendelndes Gewicht geOffneter Klappe 
und einem aus Blech gebogenen Regenfang. Hans 
Hausen, Bremen, H am burgerstr. 56.

KI. 31, Nr. 128743. Nicht einfallende Gufstiegel- 
auskleidung aus M agnesit-Theer-M drtel. Chemische 
Therm o-Industrie G. m. b. H., Essen a. d. Ruhr.

KI. 31, Nr. 128959. Giefsereikerne mit einge- 
piefsten Luftkanalen. G. Polchau, IIannover, Bruhl- 
stralse 9 B.

KI. 48, Nr. 128495. Galvanisirungslrommel, 
dereń Seitensliicke aus einem die E lektricitat nicht 
leitenden Materiał hergestellt sind und dereń Um- 
kleidung aus einem dem elektrischen Strome keinen 
W iderstand bietenden Niehtleiter besteht. Alexander 
FISck und Wilhelm Schmitz, Koln, A achenerslr. 25.

KI. 81, Nr. 128 745. Honig-Blechkubel mit Schutz- 
m antel aus Aachen Holzslaben, die auf an den Enden 
zu Augen gebogene, mit diesen durch Splint ver- 
bundene Drahte gereiht werden. Carl Henschel, Reetz, 
Neumark.

19. Februar 1900. KI. 4, Nr. 129117. Gruben- 
lampe mit einem bei Oeflnung des Lampeninnern 
autom atisch in Function tretenden Brennerverschlufs. 
Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1.

KI. 4, Nr. 129 118. Grubenlampe mit beim Ab- 
schrauben des Brennstoffbehalters vom Obertheil 
autom atisch iiber die BrennerOffnung bewegtem Ver- 
schlufsdeckel. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1.

KI. 4, Nr. 129 119. Grubenlampe mit einer den 
Cylinder tragenden, federnd hoehgehaltenen Brand- 
kappe. W ilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1.

KI. 5, Nr. 128 910. M itnehmergabel zur Verhiitung 
unzeitigen Aushebens des Seiles bei unregelmafsig 
ansteigender oder abfallender Balin. Carl Timpe, 
Alsdorf b. Aachen.

KI. 27, Nr. 129 340. Geblaseklappe mit elastischer 
Einlage. Siegener Maschinenbau - Actiengesellschaft, 
vormals A. <fc II. Oechelhaeuser, Siegen.

KI. 31, Nr. 129 268. Form kasten m itE insatzkasten. 
Richard Jentzsch, Frankfurt a. M., Ostendstr. 71.

KI. 49, Nr. 129 012. An Slatizen u. dgl. eine y o r
richtung zur Begrenzung des Niederganges der Spindel 
aus einem auf einem besonderen Gewinde derselben 
sitzenden Klemmring. Franz Jantsch, Gablonz a. N.; 
V ertr.: R ichard Luders, GOrlitz.

KI. 49, Nr. 129 131. Selbstthatige Vorrichtungzum 
Drehen, Yerschieben und Halten derM etallschlagform 
gegenuber dem Ambofs einer Metallschlagmaschine. 
Joseph Eckert, Furth i. B.

KI. 50, Nr. 129 229. Nach einer Seite hin sich 
konisch erw eiternder Siebmantel fur Kugelmuhlen. 
Richard Hoffmann, Berlin, O ranienburgerstr. 17.

Deutsche Reichspatente.

KI. 1, N r. 107 700, vom 28. Februar 1899. L o u is  
D re y fu s  in  F r a n k f u r t  a. 31. Wwrfgitter zum  Sor- 
tiren von Kies, Sand u. s. w., dessen Durchlafsweite 
mit Hiilfe von Nilrnberger Scheeren verxlellt werden kann.

Dic beiden Enden der das Sieli bildenden Stiibe o 
sind in den Kreuzungspunkten der Schecrenarme b 
zwcicr Niirnbcrger Scheeren gelągert, die m it ihrem

oberen Ende an dem Siebrahnien c und mit ihrem 
unteren Ende an Zahnstangen d befestigt sind. Durch 
Drehung der in dic Zahnstangen d eingreifenden, auf 
dem Siebrahmen c gelagerten Zahnrader e erfolgt eine 
gleiclimiifsigo Erwoiterung oder Yerengung der Sieb- 
offnungen.

KI. 49, N r. 10S145, vom 1. Mara 1899. O t t o  
K l e m p t  i n  D u i s b u r g .  Yerfahren zum  Anlassen 
eon Werkzeugen, Maschineniheilen und dergleichen.

In  bestimmten Abstiinden von der Sclmeide bezw. 
dem zu hiirtenden Theile des W erkzeuges wird vor 
dem H;ivtcn eine Anzahl von Lochcrn in regelmiifsigen 
Abstiinden yoneinander eingeliohrt. Das 'Werkzcug 
w ird sodann in beliebiger W eise gehiirtet und hiorauf 
das Anlassen dadurch sehr gleichmafsig bewirkt, dafs 
seine W iedererwarmung durch Einfiihren von AYiirme 
in die Locher erfolgt. Zu dicsi‘in Zweck werden ent- 
weder gluhend gemachte kammartige Zapfen in dio 
Locher eingeschoben oder kammformig brennende Gas- 
ilaminen durch dieselben geleitet, bis die richtige An- 
lauffarbe die Sclmeide erreicht hat. Dann w ird in Ocl 
oder F e tt abgekiihlt.

KI. 48 , N r. 100520, vom 10. Februar 1899. 
W u p p e r m a n  & Co. i n  H a s e lm iih le  b. A m b e rg . 
yerfahren zum  gleichmdfnigen Yertheilen von Ęm ail- 

tnasse m it lliilfe  der Fliehkraft.
Die zu emaillirenden Gegenstiinde werden mit 

wasserigem Emailbrei iiberzogen und sodann zu seiner 
gleielimiifsigen Yertheiluug auf einer Centrifuge in 
schnelle Ilmdrehung rersetzt.
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KI. 24, N r. 105064, vom 8. December 1897. 
S a m u e l  F o r t e r  i n  N e w c a s t l e  (Lawrence County, 
Pennsylyania, V. St. A.). UmsteuerungmentilfUrGase 
m it Waxserverschlufa und wnlegbnrer Yentilschale.

Sowohl die Yentilschale v, ais aucli der sio um- 
schliefsende Kasten k  ruhen unter W asser auf Kippen r

auf,r dieTan den Durcliliissen des W asserkastcns w vor- 
gesehen sind. Durch diese Einrichtung wird dio W irk- 
sainkeit der Yentilschale v und der UmsclialtcYor- 
richtung durch Flugstaub uud dergleielien nicht be- 
h indert; auch kann der Flugstaub wahrend des Be- 
triebes aus dem W asserkasten w leicht cntfernt werden.

KI. Sil, Nr. 106925, vom 31. Januar 1899. G e - 
b r i i d o r  K o r t i n g  i n  K ó r t i n g s d o r f .  W alzen- 
presse zttr  Herstellung von Sandformen.

Das Zusanmieupressen des Formsandes durch eine 
W alze erfolgt unter Zwischenlegung einer auf dem 
Formsande ' aufgelegten nachgiebigen Unterlage, auf 
der die Walzo hin und her gerollt wird. E s soli hier- 
durch einerseits ein leichteres Rollen der W alze und

andererseits ein stets senkrochtur Druck auf den Form- 
sand "erzielt werden. Die Zwischenlage besteht zweelc- 
mafsig aus einer schaukelformigen Muldę p. Die Be
wegung der Prefswalze c in derselben wird durch zwei 
auf den Stangen d yerschiebbar befestigte Anschlage e 
begrenzt. Nach bcendeter Pressung des Sandes in 
dem Fonnkasten f  werden die um den Punkt g dreh- 
baren Stangen d unter Yermittlung des Gegengewiehts t 
liochgehoben, und die Prefswalze iiber die Klapp- 
briicke b auf den Tisch a gerollt.

r K I. '49 , N r. 106365, vom 21. December 1897. 
C. K n a p p w u r s t  und 11. T r a p p e  i n  G e r r e s h e i m .  
Vorrichtung zu r Herstellung von spiralformig gewun- 
denem, kantigtm  oder geripptem Uraht.

Der kantige oder gerippte D raht befindet sich auf 
einem^Dralithaspel h, das in einem GehSuse g drehbar

befostięt ist. Das (iehause g ist mittels Zapfen x  und z  
in Bocken i gelagert und kann durch Rieinenscheibe a 
in Drelumg yersetzt werden. Zapfen a  ist durch seinen 
Lagerbock verliiiigcrt und triirt dio Stufenscheibe s 
und Yorne eine Fuhrung f  dereń Loch dem Quer- 
schnitt des Dralit.es entsprieht. Yor der Fuhrung f

befindet sich die zum Aufwinden des fertigen Drahtes 
dieuende Trommel t, die von der Stufenscheibe « aus 
unter Yermittlung einer zweiten auf W elle w sitzen- 
den Stufenscheibe, sowie der Kegelrader r  gedreht 
wird. Dtirch Drehung des Behalters g w ird der aus 
der Fuhrung f  austretende D raht zwischen dieser und 
der Aufwindetrommel t spiralformig gewunden, wobci 
ihm je  nach der Drehgtischwindigkeit der Trommel t, 
die durcli die Stufcnscheiben veriinderbar ist, mehr 
oder weniger Umwindungen gegeben werden konnen.

KI. 24, N r. 104760, vom 3. Januar 1899. A l f r e d  
S o n n e n s c h e i n  i n  W i e n .  Feuerfeste Drehklappe.

A uf der rohrformigen Drehachse a sind mittels 
Bolzen c gufseiserue Mitnchmer b befestigt, die in

■ ///// / / / / / / / / / / / / / / / / / / , ,

entsprechenden Aussparungen der die Achse a um- 
selilięfsenden feuerfesten Steine f  liegen und diese gegen 
Langsverschiebungen auf a sicliem, wahrend eine Be- 
w'e^un^ der Steine von der Achse weg durch P latten d 
yerliindcrt wird, die mittels Bolzen e an den Mit- 
nclimcm l befestigt sind.

K I. 3 5 , Nr. 106181, voin 8. December 1898. 
G a r s t e n s & F a b i a n  i n M a g d e b u r g .  Feststell- 
vorrichtung fUr Fórderkorbe wahrend des Be- und  
Entladens.

An den beiden am ForderkorbebefestigtcnSchienena, 
die ais Gleitschuhe fiir die Fiihrungsbaume b dienen,

sind in Lamera c die Achsen d und « gelagert. Beide 
Achsen stelicn durch zwei auf ihnen aufgekeilte Zalm- 
rader miteinander in zwanglśiufiger Yerbindung. Ueber- 
dies triigt W elle d eine unrunde Daumenscheibe f, 
wahrend W elle e eine Handkurbel i  besitzt. Durch 
diese kann die Daumenscheibe f  gegen die Fiihrungen b 
angeprefst und so der Fórdcrkorb arretirt werden.

KI. 4!), Nr. 108142, vom 14. Juni 1898. L ć o n  
B u d z i ń s k i  uud B a s i l e  S c h o u w a l o f f  i n  P a r i s .  
Stahlverbesserungspulver.

D er auf Rothgluth erhitzte Stahl wird in ein Pulyer 
gelcgt, weiches aus 450 TheilenBuchweizenmehl,220Th. 
ilaism ehl, 300 Th. Holzkohle, 15 Th. rother Pfeffer, 
15 Th. Teufelsdreck (asa foetida) besteht und darin 
erkalten gelassen. Das Pulyer soli sich nicht nur zur 
Yerbesserung von Stahl, sondern auch zur W ieder- 
herstellung von verbranntem Stahl elgncn. .
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rotirt, wiihrond dio andero Kolie lediglich zur Fuhrimg 
der Stampfer dient und einen nachstellbaren federnden 
Umfang Desitzt. Die Naclistellbarkeit der federnden 
Eollen is t gemafs dem Zusatzpatent auf die Lager 
yerlegt, dio in dem Lagerrahnien mittels der Stell- 
schraube s verschobon werden konnen. Ueberdies sind 
aufser den Fuhrungsrollen m  noeli weitere Fuhrungs- 
rollen c vorgeselien, um jegliehes Schicfstellen uer 
niedergelienden Stampfer zu vermoiden.

Oesterreichische Patente.

KI. 18, N r. 29 und 536, vom 15. Marz 1899. 
L. P s z c z ó ł k a  i n  W  i e n . Verfaliren nebst Vor rich
tung zum  liessemern oder Thomasiren unter erhijhtem 
Druck von bHiciunt- bezw. Phosphor-arinem Jioheisen.

Dic Yerarbcitung eineS Silicium-armcn (0,7 % Si und 
weniger) oder eines Phosphor-armen (1 yt P  und weniger) 
Eisens in der Birne soli dadurch ermogliclit werden, 
dafs in derselben ein grofserer Druck ais bisher erzeugt 
wird, durch den die Yerbrennungsprocesse in der Birne 
mit vermehrtcr Intcnsitiit yerlaufen und geniigend 
Hitzc erzeugt wird, um die Charge bis zu Ende fliissig 
zu erhalten. Der vcrmelirte Druck wird dadurch lier- 
Yorgerufen, dafs die Bimenmundung m ittels bleibender 
oder abnelimbarer, gegebcnenfalls verstellbarer Vor- 
riclitungen verengt oder ilie Summę der Qnerschnitte 
der Dtisen bezw. bis auf die Hiilfte des Qucrsclmitts 
der Ausblaseoffnung yennchrt wird. Erforderliclien- 
falls konnen auch bcide Mafaaaluncn gleichzeitig an- 
gewendet werden.

K I. 18, N r. 727, vom 15. August 1899. H e r m a n n  
S c h o e n e w e g  in G a f f o n t a i n e  (Elsafs-Lotliringen). 
Kin richtung zu r  Gewinnttng von festen Bestandtheilen 
des Rauches von Bessemer- und Thomasbirnen.

Zur Riickgewinnung der in den Birncngasen ent- 
haltenen werthyollen festen Bestandtlieile, wie z. B. 
Mangan- und Phosphoroxyden, wird iiber derM iindung 
der Birne ein gebogenes zweischcnkliges T richterrohr

angeordnet, in welchem die cingeblasenen Gase durch 
eine AYasserbrause niedergeschlagen und in einen 
Sammclbekiilter gcleitet werden.

KI. 18, N r. 107 723, vom 5. Februar 1899. E r n s t  
B e r t r a n d  in KI  ad no. Ausfiihrungsfortn des Parrg- 
schen Trichters.

U nter dem fest und unboweglicli eingebauten Kegel c, 
der oben gasdicht geschlossen ist, ist cin senkrechtes

KI. 1 0 , N r. 100019,. vom 13. November 1898; 
Zusatz zu Nr. 99492 (vorgl. „Stalli und E isen“ 1898, 
S. 1147). M o r i t z  K l e i n  i n  K r o m p a c h  (Ungarn). 
Yorrichtung zum  Featstanipfen der zu  verkokenden 
Kohle.

Gemiifs dem Hauptpatcnt werden die Stampfer a 
zwischen zwei Itollen hochgehoben und wieder fallcn 
gelassen, von denen die eine unrund, und auf der An- 
trieliwellc fest aufgekeilt ist und mit dieser bestamlig

Tauclirohr r  befestigt. Dasselbo ist unten offen und 
durch mehrere cbenfalls unten offene Radialarme o 
mit dem ringfonnigen Gassammlcr g verbunden. Die 
feste Lagerung des Kegels c gestattet, den Ofen sehr 
hocli zu begicliten, was durch Anheben des Trichters s 
geschieht. Die Gichtgase kommen mit frisclicr Be- 
schickung niclit in  Beriihrung und sind demzufolge 
staubarm.

KI. 10, Nr. 90, voin 15. Miirz 1899. P o c t t e r  & Co. 
i n  D o r t m u n d .  Koksofen.

Dic oberlialb der Oefen sich erstreckeuden Lutt- 
kaniile l und die Abdeckungon der Ofenwande werden 

von Diisenrohrcn n fiir die aus den 
Itohren c eingefuhrtcn Heizgase so 
durch drungen, dafs an den Seiten der 
liohre a Kanale b entstehen. Durch 
diese wird dcm ansstromenden Heiz- 
gase die Verbrennungsluft zugefuhrt. 
Die Mundungen der Rohre a ragen so 

i tief in die scnkrechten Wandkaniile 
herab, dafs der Beginn der Yerbren- 
nung erst unterhalb der Oberfliiclio 
der Kammerbeschickung erfolgt, wo- 
durch eine zu starkę Erhitzung des 
oberen Kammcrraunies und damit eine 
zu weitgehende Zersetzung der Neben- 
productc vennieden wird.

Die Einfiihrung des Heizgases in 
dic sich parallel zu den Kokskam-

i....... i........  j mern erstrcckcnden Rohre c geschieht
von beiden Seiten ans und kann beider- 

seits durch besondere Hiihne geregelt w erden, je  
nachdem eine stiirkere oder schwiichere Beheizung des 
einen oder des anderen Ofenkopfes beabsichtigt wird.
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S ta t is t isches .
Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

Monai Januar 1900
B e z i r k e

Werke
(Firmen)

Erzeugung
Tonnen.

I » u < l< l e l -
R o l i c i s e n

u u d
S p i e g y e l -

Rheinland -W estfalen , ohne Saarbezirk und ohne
S ie g e r la n d .....................................................................

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen -Nassau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
KOnigreich S a c h s e n .........................................................
Hannover und B rau n sch w eig .......................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x em b u rg ..................

19
22
11

1
1
1

10

29 301 
44 257 
34 931 

1 282 
690 

1 020 
28 702

o i s o n .
(im December 1899 .....................

(im Januar 1899 .................

65
66 
66

140 183 
130 392) 
152 584)

B c s s e m e r -
R o l i c i s c n .

Rheinland - W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne
S ie g e r la n d .............................. ......................................

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
U annover und B rau n sch w e ig .......................................

4
2
1
1

30 113 
1 778 
3 770 
3 4-40

Bessemerroheisen Sa, . .
(im December 1899 .....................

(im Januar 1S 99 .................

8

8

39 101 
41 115) 
51 464)

T l i o m a s -
B o l i e i s e n .

R heinland - W estfalen , ohne Saarbezirk und ohne
S ie g e r la n d ........................................................ ....

Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
Hannover und B rau n sch w eig .......................................
Bayern, W urtteinberg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk. Lothringen und L u x e m b u rg ..................

13
1
3
1
1

16

142 357 
48 

19 500 
17 205 
,9 280 

168 793
Thomasroheisen Sa. . .

(im December 1899 .....................
(im Januar 1899 .................

35
36 
36

357 183 
363 096) 
346 901)

G i e f s e r e i -
K o h e i s c n

und
G u i s A y n a r c n

Rheinland - Westfalen , ohne Saarbezirk und ohne
S ie g e r la n d .....................................................................

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . , .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
KOnigreich S a c h s e n ........................................................
Hannover und B rau n sch w e ig .......................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

13
3
9
1
2
2

11

49 674 
12515 
U  937 

630 
5 320 
1 842 

40 127
I. Sclim clzung. Giefsereiroheisen Sa. , .

(im December 1899 .....................
(im Januar 1899 .................

41
41
35

122 045 
110 471) 
114 039)

Z u s a m m e n s t e l l u n g :
Puddelroheisen und Spiegeleisen . . . .
B essem erro h e isen ............................................
T h o m asro h e isen ................................................
G ie fs e re iro h e ise n ............................................

—

140 183 
39 101 

357 183 
122 045

Erzeugung im Januar 1900 ...........................................
Erzeugung im December 1 8 9 9 ...................................
Erzeugung im Januar 1 S 9 9 ...........................................

—
658 512 
645 074 
664 988

P r o d u c t i o n  d e r  B e z i r k e :
Rheinland-W estfalen, ohne Saar und ohne Siegen 
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
KOnigreich S a c h s e n .........................................................
H annover und B rau n sch w eig .......................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

—

251 445 
58 598 
70138 

1 912 
26 655 
12 142 

237 622
Sa. Deutsches Reich - 658 512
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Erzeugung, Ein- und Ausfuhr von Roheisen im Deutsehen Reiche
(einschl. Luxemburg) in 1899.

T onnen zu 10 0 0  Kilo.

(Erzeugung nach der Statistik des Vereins; Ein- und Ausfuhr nach den VerOffentlichungen des Kaiserl.
Slatistischen Amtes.)

E r E i n f u h r A u s f u h r Mehr- Melir-
zeugung Roh-

ei-en
Bruch- u. 
Alteisen Summo ltoh-

eiaen
Bruch-u 
Alteisen Summo Einfuhr Ausfuhr

Januar .......................... 657 021 23 143 3 335 26 478 16 734 6 235 22 969 3 509 . -
F e b ru a r .......................... 625 158 25 323 5 047 30 370 10 451 4 908 21 359 9011 —

M a r z .............................. 709 039 33 462 5517 38 979 10 554 5 290 21 844 17 135 —

A p r i l .............................. 666 625 42 268 6 440 48 708 15410 5 007 20417 28 291 —

M ai................................... 078 506 61 008 7 437 68 445 14 909 3 776 18 745 49 700 —

J u n i .............................. 663 415 57 543 6 498 64 041 14 261 3 019 17 280 46 761 —

J u l i.................................. 685 434 73 959 5152 79 111 15 S25 4 291 20 116 58 995 —

A u g u s t .......................... 681 651 66517 6 090 72 607 15 256 3 590 18 846 53 761 — ■
Septem ber..................... 661 068 55 490 3 592 59 082 11 933 4 052 15 985 43 097 —

O ctober.......................... 691 266 60 433 4 8-1-6 71 279 14 981 4 578 19 559 51 720 —
N ovem ber...................... 664 388 59 101 4 568 63 669 13 521 4 203 17 724 45 945 —
D ecem ber...................... 645 074 48 406 4 61S 53 024 16 196 et 154 20 350 32 674 —

in 1899 8 029 305 612 653 63 140 675 793 182 091 53 103 235 194 440 599 —

Mehreinfuhr 44-0 599

Unter der Voraussetzung, dafs die Bestande an Roheisen auf den Hochofenwerken und die ganz un- 
bekannten Vorrathe an Roh- und Alteisen auf den Hiittenwerken in den einzelnen Jahren nicht zu grofse 
DifTerenzen aufzuweisen hatten, wurde sich aus den Zilfern der Production, der Ein- und Ausfuhr der Ver- 
brauch von Roh- bezw. Bruch- und Alteisen in Deutschland berechnen lassen zu:

in 1899

E rzeugung

. . . 8 029 305

M eh rein fu h r
l

440 599

M o hrausfuhr
t

0

V orbrauch
t

S 469 904
1898 . . . 7 402 717 135 417 0 = 7 538134
1897 . . . 6 889 067 332 099 0 = 7 221 166
1896 . . . 6 360 982 114 263 0 = 6 505 245
1895 . . . 5 7S8 798 0 20 547 = 5 768 251
1894 . . . 5 559 322 0 20 522 = 5 538 800
1893 . . . 4 953 148 55 545 0 = 5 008 693
1892 . . . 4 937 461 37 956 0 = 4 975 417

n 1891 . . . 4641 217 79 025 0 = 4 720 242
1890 . . .  4 658 451 246 858 0 = 4 905 309
1889 . . .  4 524 558 164 586 0 — 4 6S9144
1888 . . . 4 337 421 51 715 0 = 4 389136
1887 . . . 4 023 953 0 108 905 = 3 915 048
1886 . . . 3 528 658 0 133 429 = 3 395 229
1885 . . . 3 687 434 0 27 089 = 3 660 345

•i 1884 . . . 3 600 612 0 1 506 = 3 599 106

Zuverliissiger ist die Methode, aus den Eisen- und Stahlfabricaten (Stabeisen, Schienen, Bleche, P latten, 
D raht u. s. w. Gufswaaren u. a.) mit den entsprechenden Aufschlagen fur Abbrand u. s. w. den Verbrauch 
an Roheisen zu berechnen ; dieser Nachweis kann jedoch fiir 1899 erst nach Erscheinen der officiellen 
Montanstatistik (Anfang December 1900) beigebracht werden.

Erzeugung von basischem Flufseisen.
Die vom Yerein angeordnete Erhebung hat ergeben, dafs auf siimmtlichen deutsehen AYerken erzeugt w urden:

im  K a le n d er-Jah re a) im  C onvertcr 
l  zu  1000 kg

b) im o llenen  H erd  
(S iem ens M artiuofen) 

t  zu 11)00 kg

zusam m en ba- 
sischos F lufseisen  

t  zu  100U kg

1894 2 342 101 899 111 3 241 272
1895 2 520 390 1 018 807 3 539 203
1S9G 3 004 615 1 292 832 4 297 447
1897 3 234 214 1 304423 4 538 037
1898 3 000 737 1 459 159 5 005 890
1899 3 973 225 1 093 825 5 067 050

Diese Angaben erslrecken sich nur auf Thoinas-Flufseisen, nicht auf Bessemer-Flufseisen, auch nicht 
auf Stahlformgufs jeder Art.
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Berichte iiber Yersamnilungen aus Ęacłivereinen.

C entralverband  deu tscher Industrie ller.
(Abgeordnetenyersammlung.)

Im  Hotel Kaisorhof in Berlin fand am 13. Februar 
<1. J . eine aus allen Thoilen Deutschlands besuchte Ab- 
gcordnetenversaninilung des Centralvorbandes statt, die 
voni Herrn Geh. Finanzrath J e n c k e -E s se n  gcleitet 
■wurde. E r hiefs die zahlreich Erschienenen herzlich will- 
kommen und man trat sodann in die Tagesordnung 
«in. In das Direetorium wurde H err Coinmerzienratli 
K i r  d o r f -  Gelsenkirchen uud H err Commerzienrath 
K r a f  f t  - Schopfheim zugewahlt.

H ierauf erstattete der Gescliiiftsfuhrer H r. General- 
secretar H. A. B ueck -B erlin  einen sehr anziehenden 
umfassenden Bericht iiber die geschiiftliche Thatigkeit 
des Centralyerbandes wahrend des letzten Jahres, die 
eine vielseitige und angestrengte war. Der Kreis der 
M itglieder hat sich yerm ehrt, der V erkehr mit den 
Behorden ist sehr regc gewesen, wic^tige Mittheilungen 
sind auf diesem Wege den Mitgliedern zugegangen 
und der Centralverband ist in der Lage gewesen, 
durch Gutachten und Umfragen der Regierung in 
bedeutungsYolleu Fragen werthvolles Materiał zu unter- 
breiten. B e z u g  1 i c h e i n e r  A u s s t e l l u n g  deut
scher, besonders landwirthschaftlicher Maschinen, 
«in P lan , heryorgerufen durcli dio, Absiclit der 
Ausstellung yon amerikanischen Maschinen, i n R u f s -  
l a n d  ( M o s k a u ) ,  sind seitens des Centralyerbandes 
die vorbcreitenden Schritte noch nicht zum Ab- 
schlufs gebracht. Zu yielen Erorterungen gab der 
vom „Bund der Industriellen" aufgegriffene Plan 
Anlafs, nach dem Vorbild des „Deutschen Land- 
w irthschaftsrathes" einen „ D e u t s c h e n  I n d u s t r i e -  
r a t h “ zu griinden, Redner scliildert die Schwierig- 
keite.n, eine so unendlich verschiedenen indu
striellen Interessen Rcchnung tragende Yertretung zu 
schaffen. Der Bund der Industriellen maclitc es 
sich leieht, sie zu uberwinden; seine Generalycrsamm- 
lnng bcschlofs, den Industrierath aus 12 V crtretem  
des Bundes, 1*2 des Chemischen Yereins und 12 des 
Centralyerbandes zu bilden. Somit wiirde der letztere 
in der M inderheit gewesen sein, obwohl er Industrien 
und dereń Yerbande und Vereine umfafst, die an Be- 
deutung sich sehr wohl an die Seite des Chemischen 
Yereins und des Bundes der Industriellen stellen 
konnen, wenn sie nicht diese uberragen, z. B. Eisen- 
und Stahlyereine, Yerbande und Vereine der Testil- 
industrie, Yerein deutscher Glasindustrieller. Daher 
sind Yorbesprechungen des Directoriums des Central
yerbandes m it den Yertretern des Bundes der In 
dustriellen und des Chemischen Yereins beziiglich. des 
Industrieraths ohne Ergebnifs gewesen. Beziiglich des von 
dem Bundę der Industriellen angeregten Projectes der E r
richtung eines R e i c h s h  a n d e l s n i u s e u m s  bezw. einer 
Rcichshandelsstelle betont Redner, dafs das Interesse 
der Mitglieder des Centralyerbandes ein sehr geringes 
is t; das Direetorium werde aber weitere Antrage ab- 
warten und sie yorurthcilslos und sachlich priifen. Auf 
dem Gebiete der Gesetzgebung bedeutet die Einfiihrung 
des B u r g e r l i c h e n  G o s e t z b u c h e s  einen grofsen 
Fortschritt gegeniiber der bisherigen Vcrsciiieden- 
artigkeit des burgerlichen Reclits in den einzelnen 
Bundesstaaten. Mit Bezug auf seine Anwcndbarkeit 
au f das gewerbliclie und industrielle Arbeitsyerhiiltnifs 
sind hinsichtlich des § 616 yielfach irrthumliehe An- 
sieliten auch bei den Behorden vorhandcn, die den 
Ausschlufs der betreffenden Bestimmung durch 
!łrivatvcrtrag fiir unstatthaft erachten. Entgegen den

klaren Bestimmungen des B. G. - B. gehort dieser 
Paragrapli eben zu denen, die nicht zwingender N atur 
sind, also durch Yertrag bezw. Arbeitsordnung aus- 
geschlossen werden konnen. — Nachdem Redner 
sodann die TJjStigkeit des Centralyerbandes be- 
treffs des I n  v a l i d e n  v e r s i c h  e r u n g s g c  s e t z e s  
dargelegt, zeigt er, wie m it den ortlichen Renten- 
stellcn des letzteren der s o c i a l d e m o k r a t i -  
sc l i  en  Agitation ein neues Feld eroffnet worden 
soi. Die Beisitzcr der Rentenstellen gehen aus den 
von der Socialdemokratie yollkommen beherrschten 
Yorstanden der Krankenkassen hervor; alle W ahlen 
aber werden von der Socialdemokratie zu iliren Agi- 
tationen benutzt. Ais Beispiel fiihrt Redner das neue 
Handwcrksgesetz an. Nach dcm „Yorwiirts“ sind bei 
fast allen Wahlen zu den sogenannten Gesellenaus- 
schiisscn die Candidaten der Gewerkschaftcn gewahlt 
worden. Auch in yerschiedenen Zwangsinnungeu be
stehen die Yorstiinde aus Socialdemokraten. Voni 
Standpunkte der praktischcn socialpolitisclicn Erkennt- 
nifs mufs man daher die Rentenstellen fiir ebenso 
beklagenswerth und unbefriedigend erachten, wie iiber- 
haupt die heute anscheinend ausschlaggebcnden Stro- 
niungen auf dem Gebiete der Socialpolitik. Ais Aus- 
flufs dieser Stromung iniissen die s o c i a l p o l i t i s c h e n  
I n i t i a t i y a n t r i i g c  augesehen werden, m it denen 
sich, abgesehen yon den Conservativen, die Parteien 
in dem neu gebildeteii Reichstag zu iiberbieten tracliten. 
Diese Antrage sind grofsenthcils der Y II. und XVI. 
Commission des Reichstags iiberwiesen und es is t nicht 
ausgeschlossen, dafs der Centralverband sich noch 
wahrend der laufenden Tagunę des Reiclistagcs sehr 
ernst mit den Fragen der obligatorischen Einigungs- 
iiinter, einer Ausgestaltung der Gewerbegerichte zu der 
nierkwiirdigsten Organisation der Arbeitgcber und 
Arbeiter, mit Arbeitsamtern und Arbciterkammern, der 
Rechtsfiihigkeit der Bcrufsvereine, zu beschaftigen 
haben wird. Diese Socialpolitik ist yon mafsgebender 
Seite mit Recht ais nervoser und leiclitsinniger 
Dilettantismus bezeichnet worden. Die vom Reichstag 
angenomnicne G e w e r b e o r  d n u n g s  n o v e 11 e entbiilt 
inanche Verbesserungen und Erganzungen, aber auch 
zu weit gehende Bestimmungen beziiglich des Laden- 
schlusscs u. s. w.

Im Yordergrund des Interesses stand der G e s e t z -  
e n t w u r f  zum S c h u t z e  d e r A r b e i t s w i l l i g e n ,  dessen 
unbedingte Nothwendigkeit von hoelister Stelle wieder- 
liolt energisch betont worden war. Das Gcsetz ist seitens 
der Reichstagsmehrheit in der denkbar schroffsten 
Form  zuriickgcwiesen worden. Die Socialdemokratie 
triuuiphirtc iiber diesen Ei'folg. In der Gesehichte 
dieser 1’artei ist ih r noch niemals eine solche Starkung 
ihrer Stellnng, ilires Anseliens und ihrer Maclit zu theil 
geworden, wie in diesem Fali. Dieser Gcsetzentwurf 
wurde nicht einmal einer Commissionsberathung ge- 
wiirdigt, obwohl ein Theil der Nationalliberalen mit 
ihren Antragen ein durchaus brauchbares, zweckent- 
sprechendes Materiał fiir eine Conimissionsberathung 
bcigebracht hatte. Hierbei erinnert der Redner an den 
der Industrie gemachten Vorwurf der Heuchelei, der 
eine Verunglimpfung derselben darstelle, die nicht 
scharf genug zuriickgewiesen werden konne. Durch 
den erwiihnteu gesetzgeberischen Rrfolg zum Ueber- 
mnth angeregt, haben die Socialdemokraten den be- 
kannten Antrag beziiglich der Ausbildung des Coalitions- 
rechts in ihrem Sinne im Reichstag wiederum einge- 
bracht, der, trotzdem er abęelehnt wurde, sehr 
charakteristisch ist. Das Resuitat dieser Yorgiinge 
ist, dafs die deutsche Arbeiterschaft rettungs- und er-
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barmungslos dem Terroriśmus der Socialdemokratie 
preisgegeben ist, die ihn utierbittlich zur Starkung 
ihrer Macht und Verfolgung ihrer Ziele benutzen wird, 
dereń niiclistes die mogliclist intensiyc Stórung der 
nationalen A rbeit ist. Redner scbildert den Yerlauf 
dor einzelnen Streiks im letzten Jahre und bedauert, 
dafs die linkslibcralcn burgerlieben Parteien sich bc- 
miilien, dio Socialdemokraten trotz ihrer umvahren 
Ycrhetzung und Aiifwiegelung der Arbeiter ais nunmehr 
jjebessert und an ihrer Seite stehend darzustellen. Ncuer- 
ilings is t von hoehster Stelle verbreitet worden, dafs d ic  
S o c i a l d c m o k r a t i o  e i ne  v o r u b e r g e h e n d e  E r -  
s c h e i n u n g  sei. liedner ist weit davon entfernt, eine 
K ritik an diesen Worten iiben zu wollen; donn er 
stinime ihnen unter einer bestimmten Yoraussetzung 
zu, die er an einem Beispiel aus seiner fruheren land- 
w irthschaftlichcn Thiitigkeit erlautort. Das U nkraut 
auf einem Aeker kann auch eine voritbergeliende Er- 
scheinung sein, wenn der Landwirth in  rationollor 
W eise es ausrottet und vertilgt. Thut er das nicht, 
so wuchert das Unkraut immer weiter, unterdriickt 
jede nutzbaro 1’flanze und macht den Aeker dauernd 
unfruohtbar. Der Redner iibcrlafst es der Versammlung, 
die Nutzanwendung auf dio Socialdemokratie zu ziehen.— 
E r w eist sodann nach, dafs sieli d ie  L a g e  d e r  
A r b e i t e r  wio kaum je  zuyor gebessert liabe. Trotz 
aller vorgekonimenen Storungen hat ein aufserordent- 
lielies Gedeihen unserer gewerblichen und wirtlisehaft- 
lichen allgemeinen Thiitigkeit in Deutsehland statt- 
gofunden. Unser dcutsches W irthschaftslebeii hat einen 
sehr hohen Stand erreicht.

W as d en  d e u t s c h e n  A u f s c n h a n d e l  anbetriift, 
so hat sich der Specialliandel in Ein- und Ausfuhr vou 
etwas m ehr ais G Milliarden im Anfang der 80er Jahre 
auf 7,3 Milliarden in 1889, dann auf 9,5 Milliarden 
in 1898 und je tz t sogar auf mehr ais 10 Milliarden in 
1899 gehoben. Diese Zahlen erscheinen nicht ais das 
Resnltat roriibergehender Conjuncturen, sondern einer 
rastlosen cnergischen, von allcn Yolkern, dic mit uns 
im W ettbewerb stehen, anerkannten Thatigkcit dor 
deutschen Nation. D ie  d e u t s c h e  S c l i i f f a h r t
ha t sieli, unserm Handelsverkehr entsprechend, sehr 
gehoben, sie wird nur noch von derjenigen Eng
lands iibertroffen. D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  V e r -  
k c h r s w e g e  z u L a n d e  hat m it dem grofsen 
wirthschaftlichen Aufsehwungo nicht Schritt gc- 
halten. Der Unistami, dafs einzelne Febler begangen 
sind, die zcitweise grofse Storungen yeranlafst 
haben, kann nicht davon abhalten, dic Leistungen 
der Eisenbahnverwaltung hoch anzuerkennen. Alfcr- 
dings befriedigt die Tarifpolitik nicht. rl'rotz mancher 
ihzwiselicn gewiihrter Erleichterungen wird eine wirk- 
samc Ermiifsignng der Frachten fiir Rohmaterialien 
iler Industrie noch yerniifst. D er neue E rztarif fehlt. 
Beztiglicli der Personentarife billigt Redner das auf 
die Vereinfachung aber nicht auf die Verbilligung 
dieser Tarife gerielitete Yorgehen der Regierung. 
Thatsiiohlich sind dic Eisenbahnen an die Grenze ihrer 
Leistungsfahigkeit gelangt, daher ist ein A u s b a u  
u n s e r e r  W a s s e r s t r a f s e n  uothwendig. Redner cr- 
k lart sieli, naehdem entsprechende Compensationen 
eintreten sollen, entschiedeii fiir den Mi t t e  l i a n a  - 
k a n a l .  Der grofsen wirthschaftliclien Entwicklung 
entsprieht aueli die Zunahme des W ohlstandes dor 
Kation, wie aus den Ergebnissen der p r e u f s i s c l i e n  
E i u k o i n m e n -  u n d  E r g i i n z u n g s s t e u e r  u n d  aus  
d e r  S p a r k a s s c n s t a t i s t i k  vom Redner dargethan 
wird. Segensreieh zu dieser wirthschaftlichen E n t
wicklung beigetragen haben die S y n  d i ca te  u n d  
C a r t e  I l e ,  dąsie  bisher jede Ueberhastung und zu hohe 
Proissteigerung yermieden haben. Zn den Yorgangen 
auf dem Gebicte der H a n d e l s p o l i t i k  ubergehend, 
weist Redner nach, dafs die Reichsregierung fortgesetzt 
bestrobt gewesen ist, unsern iu so gewaltigcn Dinien- 
sionen gewachsenen W cltliandel soweit ais irgend thun-

licli zu siehern und zu schutzen. Der unbefriedigende 
Zustand im Yerhaltnifs zu den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
von Amerika besteht loider fort und wiirde noch 
wosentlich verscharft werden, wenn die Gegenseitig- 
kcitsyertriigo zwischen den Yercinigten Staaten und 
Italien, Argentinien und insbesondere m it Frankreich 
in W irksamkeit treten sollten. Die Bedeutung des 
Handelsverkchrs m it den Vereinigton Staaten bedingt 
jodoch eine sehr yorsiehtige Behandlung dieser Yer- 
haltnisse, bei denen froilich Deutsohland schliefslich 
zu einer cnergischen W alirung seiner Interessen wird 
ubergeben inusscn. Das liandelspolitische Vorgehen 
der Reichsregicrung kann ais Gewalir dafiir angesehen 
werden, dafs sie an der hcwlihrten Handelsyertrags- 
politik festbalten wird. Eine weitere Garantie ist auch 
die Sorgfalt, mit der die Regierung dic Yorbereitung 
fiir den Abschlufs neuer Handclsyertragc trifft. Die 
Productionstatistik, dereń Gcheimhaltung gereehtfertigt 
erschcint, ist abgeschlossen. Das neue Zolltarifscliema 
ist den Mitgliedern des Centralyerbandos rechtzeitig 
mitgetlieilt und zur Begutaclitung unterbreitet worden. 
Der Redner betont hierbei, dafs der Schwerpunkt 
unseres jetzigen und zukiinftigen AYirthschaftsfebens 
im W elthandel bernlit, der sieli durch dic Yormittlmig 
der W eltmeere vollzieht. Yon den 10 Milliarden 
unseres Aufsenhandels yollziehen sieli 70 Procent durch 
den Seeyerkehr. An diesen Sec-Intercssen sind nicht 
nur w ir im Inlande, sondern yielc Deutsche in allcn 
Liindern der Erde betheiligt. 8 Milliarden deutschen 
K apitals sind im Ausland werbend thiitig; gewaltig 
fallen die Soe-Interessen ins Gewicht, wenn man be- 
denkt, in wic-bohem G rade unsere gowerblichc Thśitig- 
kcit und unsere Erniihrung von der Znfubr von Ron- 
materialien iiber See abhiingt. 1898 reprasentirten die 
eingcfiilirten Rohinaterialięn fiir die Industrie 153S> 
Millionen Mark, landwirthschaftliche Erzeugniśse des 
Thier- und Pflanzenreichs 953 Millionen Mark, andere 
Nahruńgs- und Genufsmittid 367 Jlillionen Mark, Futter- 
und DUngemittol 28G Millionen Mark, zusammen 3147 
Millionen Mark. Diese Abhangigkeit vom Auslande 
zeigt auch die Bedeutung der See-Intcresson fiir die 
Arbeiter. In  das Gebiet unserer Seo-Interessen fallen 
auch unsere Colonien. Diese gewaltigcn Interessen 
auf und iiber See zeigen, dafs Deutschland einen der 
ersten Plat.ze unter uen Staaten einnimmt, die eine 
W cltuiaclitstellung zu behaupten haben; diese kann 
nur behauptet werden durch die Entwicklung der 'Maebt 
zu Lande und zu W asser. England befindet sieli 
gegcnwiirtig in schwieriger I/age, weil es sein Land
heer yernachliissigt hat. Deutschland, obgleich es das 
beste H eer der AYelt liat, konnte 111 viel schlimmerę 
Lage konnnen, da es in der Entwiekhing seiner Macht 
zur Sec liinter aiuleru Staaten, die mit ihm in der 
Stellung ais W eltinaclit wetteifern, zuriickgęblieben ist. 
Redner suebt daher die N o t h w e n d i g k e i t  e i n e r  
s t a r k e n  F l o t t e  n ich t m it den in Frage kommendeń 
wirthschaftlichen Interessen zu begriinden, sondern er 
liiilt sie in erster Linie fur nothwendig, um Deutschland 
die politisclie Stellung ais W eltmaeht zu geben und zu er- 
halten. W enn diese gesichert ist, dann werden auch 
die wirthschaftlichen Zustande sich gedeililich ent- 
wickeln. Daher sind alle Yaterlandsfreunde frendig 
bewegt, dafs dem vor zwei Jahren gemachten unzu- 
reichenden A ńlanf nunmehr ein grofser Schritt zur 
Vermehrung und Stiirkuiig unserer Kriegsflotte folgen 
soli. Redner schliefst unter lebhaftem Beifall m it dem 
Wunselie, dafs der neue Plan zur Verstarkung unserer 
Seemacht vom Rciehstage unverkiirzt angenommen 
werden moclite.

In  der an das Referat sieli auschliefsenden Dis- 
cussion wurde die Auslegung beanstandet, welche 
einigc Gcwerberiithc dem § 61t> des Btirgerlichen Ge- 
setzbuehes geben wollen und allscitig anerkannt, dafs 
es das gute Recht des Arbeitgebers sei, im W ege der 
Arbeitsordnung sich Abhiilfe zu schatfen. Es wird
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lieschlossen, dafs dem Directoriuni alles hierauf beziig- 
liclie Materiał mitgetheilt und so dasselbe in den 
Stand gesetzt werden soli, die erforderliche Abhiilfe 
vorzubereiten. l ir .  Y o p e l i u s  nalnn Gelegenheit, zu 
ęonstatiren, dafs die Aeufserung des Referenten in 
Sachen der Kanalpolitik eine rein personliehe s e i; der 
Ccntralverband lelme es ab, in dieser Frage bestimmte 
Stellung zu nehmen. Hr. Geh. Finanzrath J e n c k o  
nalnn Gelegenheit, zu erwiilmen, dafs die Verhandlungcn 
wegcn Schaffung eines d e u t s e h e n  I n d u s t r i e r a t h s  
nicht endgiiltig abgebroehen seien und er wolle an der 
Hoffnung nocli immer festhaltcn, dafs es gelingen 
werde, eine Korperschaft ins Leben zu rufen, in welcher 
die gesammte deutsclie Industrie ihre V ertretung linden 
wurde.

Alsdann kniipfte Hr. Commerzienratli O e c l i e l -
h i i u s e r  an die Ausfiihrungen des Referenten iiber dic
F 1 o 1 1e n  v o r l a g e  an, um die Anuahme der folgenden
Resolution, die unter allgcmeiner Zustinunung ein-
stimmig angenommen wurde, vorzuselilagen:

„Die Dclcgirtenvcrsamnilung des Centralver-
liandcs deutscher Industrieller erkennt an, dafs die
gegenwiirtigen Streitkriifte Deutscbhuuls zur See
durchaus unzureieliend sind, um unserm Yaterland
dic W cltmachtstellung zu geben und zu erhalten,
die ihm bei der holien Entwicklung seiner Interęssen
auf und iiber See gebiihrt. An diesen Interessen ist
das gesammto Yolk, in besonders erlieblichein U111-
fange dic Arbeiterscłiaft betheiligt, da die Esistenz
von Millionen derselbcn ahluingt von dcm unge-
storten Fortgange der Arbeit, demgemafs von der
unbebinderten Einfulir der Rohmaterialien, der fort-
gesetzten Stcigerung unseres ubersecischen Absatzes
und des W elthandels iiberhaupt. Daher haben die
Mitglieder des Centralverbandes d ie  n e u e  F l o t t e n -
v o r l a g c  freudig begriifst uud die Delegirten-Yer-
sammlung spriclit einmutliig dic Erw artnng aus, dafs
die Voi'lasre unffeschmalert die Killiiriinc: des Rcichs- 

/‘ l i tages nnuen werde.
Darauf crhielt Hr. Abg. Dr. Hen m er-D usseldorf 

dasW o rt zu einem Referat iiber die demReichstage vor- 
liegenden „ G e s e t z c n t w i i r f e  b e t r e f f e n d  A b i t n d e -  
r u n g  d e r  U n f a l l v c r s i c l i e r u n g “. Das Referat iiber 
d ie umfangreiche Yorlagc zerfiel in zwei Theile, dereń 
crster eine systematisehe Darstellung der in Betracht 
kommenden Gesetzentwiirfe enthielt, wiilłrend der zweite 
•eine K ritik an demselben iibte, die theils zustimmender, ■ 
theils ablehnender N atur war. Aus dem kritischen 
T heil Jer Ausfiihrungen des Redners sei hier hervor- ; 
geliobcn, dafs sieli dorsclbe zuniichst gegen die U e b e r -  I 
n a s t a n ę  wendet, die aucli bei dieser Gelegenheit in 
■iler socialpolitischen Gcsetzgelmng zn Tage getrepgn sei. 
Die Hast auf dem Gebiete der Gesetzgebung sei olme- 
liin eine so grofse nnd treibe derartige Bliithen, dafs 
man diese Hast nicht auch bei der Revision von Ge- 
setzen in Anwendung bringen sollte, die sich im ganzen 
und grofsen so gut bewiihrt haben, wie es bei dem 
gewerbliehen Unfallversicherungsgesetz der Fali ist. 
Past sclieine es, ais ob man regierungsseitig fiirchte, 
von der socialistischcn und der ih r yerwandten 
Fressc der „Sterilit;it“ auf socialpolitischen! Gebiete 
geziehen zu werden, wenn man nicht jiihrlich 
sswei bis drei socialpolitisehe Gesetzcsvorlagen auf 
den Tisch des Ueichshauses am Konigsplatz nieder- 
legt. Liebcr sollte man die Gesetzgebungsniascliine 
einmal etwas zur Rnhe kommen lassen. da ja  dic aus- 
fuhrenden liehorden und unsere Richter kaum noch 
die Moglichkeit haben, alle diese Gesetze zu lesen, 
gesehweigc denn zu studieren und sich in dieselben ein- 
zuleben. Wenn man nun vollends die betheiligten Kreise 
bei so einsebneidenden Yorlagen nicht einmal scheint 
horen zu wollon, so glanbt Redner daraus den Eindruek 
schopfen zu diirfen, dafs die augenblicklieh gute in- j 
dustrielle Conjunctur eine Hurrahstinmiung in gewissen 
K reisen erzeugt, in der man, unbekumniert um die |

Zukunft, dem deutschen Erwerbsleben Last-en iiber 
Lasten anfcrlcgcn zu diirfen glanbt, von denen man 
gar nicht wissen kann, ob wir dieselben in Zukunft 
zu tragen imstandc sein werden.

Was den E ntw urf selbst anhelangt, so ist man 
in der Industrie damit einverstanden, dafs von einer 
Z u s a m m e n 1 c g  u n g  d e  r d r e i  Z w e i g  o d e s 
V e r s i c h e r u n g s w e s e n s  ebenso abgesehen wird, 
wie von einer U n f a l l v e r s i c h e r u n g  d e s  
g  c s a m ni t e n  H a n d w e r  k s , d e s  K l e i n -  u n d  
H a n d e 1 s g  c w e r  b e s. W as die Zusammenlegung 
betrifft, so ist es eharakteristisch, dafs iiber die 
Moglichkeit nnd Notliwendigkeit der Zusammenlegung 
diejenigen ani nieisten reden und schreibcn, die der 
praktischen Thatigkeit im Arbeitervorsiclicrungswesen 
Yiillig fernstehen und- wenig oder gar keine Fiihlung 
m it (łenjcnigcn Kreisen haben, in denen diese Thatig- 
keit ausgeiibt wird. Diese Fiihlung ware doch eine 
der ersten Grundbedingungen, um beurtheilen zu 
konnen, ob in praxi wirkhch eine Zusammenlegung 
iiberhaupt zu ernibglichen ware. Zum Theil folile es 
an dieser Fiihlung mit den Berufsgenossenschaften 
auch denjenigen Kreisen, in denen die Gesetzesvorlagen, 
wie dic gegcnwartige, vorbereitet werden. Fiir die 
Yersicherung des gesammten Handwerks, des Klein- 
und Handelsgewerbes, feble es an statistischen Unter- 
lagen. Auch miisse dabei dic Frage nicht aufser aeht 
gelassen werden, ob die betheiligten Kreise leistungs- 
fiiliig genug sein wurden, diese Lasten zu tragen, Sie 
der auslanifischc Wettbewerb nicht kennt. Endlich 
sei der Umstand dabei zu beriieksichtigen, dafs die 
genannten K reise fiir die Landwirthschaft und das 
Grofsgewerbe die Verbraucher dftrstellen, dereń ge- 
sehwiichte Gonsumkraft auf die letztgenannten Productiy- 
stiinde unheilvoll zuriiekwirken konnte. JlitBefriedigung 
begriifst man in der Industrie das Festhalten daran, dafs 
d a s  R e i c h s v e r s i e h e r u n g s a m t  ais Recursinstanz 
ohne Beschrankung testehen  bleibt. Dagegen kann man 
nicht billigen, dafs in andern Punkten die Competenz 
des Reielisversicherungsamts abgescliwacht w ird und 
dic Landescentralbehorden an seine Stelle gesetzt 
werden. Das wird grundsiitzlich abgelchnt, weil es 
nicht ais im Interesse des Reelitsuchenden liegend 
eracbtet werden kann, dafs eine neue Behorde in den 
Uufallversiclierungs-Organismus cingefiigt wird. Hier- 
gegen spricht auch die Thatsache, dafs dic holi cm 
Yerwaltuugsbcliorden der benifsgcnossenscliaftlicben 
Thiitigkcit im allgemeinen viel zu fern stclicn, ais dafs 
sio au dic Stelle des Reichsvcrsiclieruugsamts treten 
konnten. Das Festhalten an der d r c i z e l m  w o e h i g e n  
C a r c n z z e i t  wird fiir so wiehtig eracbtet, dafs die 
Reichsregicrung unmoglicli das Gesctz werde verab- 
sebieden konnen, wenn eine etwaigcM ehrheit des Reichs- 
tags in dieser H insicht eine Acnderung besehliefsen 
mul damit die Grundbedingungen des Unfullversiclie- 
rungswesens ganzlich Ycrschicben sollte.

Eine Reihe yon Bestinmiungen, dic auf eine g c - 
r e c h t e r e  N o r m i r u n g  d e r  L e i s t u n g e n  und 

| auf eine Y e r  e i t t f  a c h  u n g  d e r  Y e r w a l t u n g  d e r  
| B e r u f s g e n o s s c n s c h a f t e ń  abzielen, werden ge- 

billigt, luelirere andere dagegen fiir erseliwerend 
; eracbtet und abgelebnt, Zu den letzteren werden 

insbcsonderc u. a. die Bestimmungen gerechnet, nach 
denen Unfallverletzte wiibrcnd des Heilv'erfalirens 
nur mit ihrer Znstimmnng in andere H eilanstalten 
iibergefiihrt werden diirfen, der Genossensehaftsvorstand 
aufser der M ittheihuig an den zum Empfange der 
Entschiidigung Berecbtigtcn auch der iintern Yer- 
waltungsbehorde des A\folinorts dcsselben iiber die 
dem Bcrechtigten znstehenden Beziige Mittbeilung zu 

1 machen hat, und endlich in dersclben Bcrufsgenossen- 
schaft eine ortliche Spaltung hinsichtlieh der Bemessuug 
der fiir die anzulegenden Fonds vorgcsehriebeneu 
Sicberheit nach der yerschiedenen Auftassung der 
einzelnen Rundesstaaten iiber den Begriff der ^liindel-
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sichcrhcit fiir Anlegepapicrc eintreten soli. Von den- 
Y e r m e l i r t o n  L a s  t e n ,  die der E ntw urf vorsieht, 
werden alle diejenigen gebilligt, die der Billigkeit 
entsprcchen oder bestimmt sind, yorhandeno Liicken 
auszufiillen. F iir nicht dahin gehorend wird eraehtet 
dio generolle Erliohung der Kinderrentcn von 15 auf 
20°/o, zumal dieselbe eine Berorzugung der Familien 
enthśilt, die weniger Kinder haben, gegenuber denen, 
die mit zahlroichcn Kindern geseguet sind; denn iiber 
den Hochstbetrag der Angeliorigenrente vou 60 °/o des 
Jahresarbeitsverdienstes wird bei noch so grofser 
Familie, bekanntlieli nicht liinausgegangen. Auch dic 
Bestinnnung, nach welcher an Stelle der von der Post 
zu lcistenden Auslagen Theilzalilungen von den Bc- 
rufsgenossonschaften gefordert werden, wird abgelehnt. 
Diese bisherigen Auslagezahlungen der Post stellen 
dic Last dar, die seinerzcit das Reich fiir dic Unfall- 
yersiclierune iibornalim. Je tz t will es sich von dieser 
Last zuruckzielien mit der geradezu klassischen Be- 
griindung in der Dcnkschrift, dafs dicsc Yerpflichtung 
„den Betricbsfonds der Post in einer fiir die Iteichs- 
ycrwaltung unerfreulichen (!) Weise bclastet“, wahrend 
die Berufsgcnossciischaften „in iliren Reseryefonds 
iiber ausreichende Mittel verfugen!“ Sieli einer iiber- 
nommenen Pflicbt auf diese W eise zu entzielien, rnft 
denn doch den gemeinsamen W idcrspruch aller Be- j  
theiligten in  berechtigter W eise hervor. — Auch die
jenigen Bestimmungen des Entw nrfs, die es den 
B e r u f s g o n o s s c n s c h a f t c n  f r e i s t e l l e n ,  i h r e  
L e i s t u n g e n  in einzelnen Fallen nach ihrem freien 
Ermessen iiber die gesetzliclien Betrage liinaus z u 
e r b  o h e n ,  werden abgelehnt. Es fiihrt das in jedem 
gleicbgearteten Falle zu einer wirksamen Bertifung 
der B etheiligtcn, und sollte einmal eine Genossen- 
schaft im Gegensatze zu der Praxis anderer Bcrufs- 
genosscnschaften fest bleiben und jene freiwilligen 
Leistungen ablelinen, so wiirden dio A n g rii j  wegen 
H artherzigkeit u. s. w. nicht aufhoron. Nun soli gar 
.,unverschuldete Arbeitslosigkeit“ den Grund zu solcher 
freiwilligen Leistung bilden. W ie denkt man sich 
dio Feststellung dieser .,Niclitverscliuldung“ ? Dicsc 
Bcstimmung ist in der Praxis gar nicht durehzufiihren 
und bildet geradezu eine Praniic auf den Hang 
zur Arbeltslosigkeit. — Die neue Festsetzung f i i r  
d i e  F r i s t e n  f i i r  d i e  H e r a b s e t z u n g  e i n e r  
R e n  t e  geht von der grundfalschen Anschauung aus, | 
ais sei dic llentc ein und fiir allemal ein unantast- 
baros Gut des Unfallverletztcn, wahrend sie nach dem ! 
Unfallversicherungsgcsctz nur dem „Mafse der durch 
den Unfall hcrbeigefiihrten Einbufse an Erwcrbsfiihig- 1 
kcit entsprechen11 soli. Dic Berufsgenossenscbaftcn 
haben wahrlich den Vorwurf nicht yerdient, ais gingen 
sic nach dcm Ycrlauf von 2 Jahren willkiirlicb mit 
der Ermiifsigung der Renten vor. W er die Thiitigkeit 
der Berufsgenossonschaft verfolgtbat, woifs, dafs solehe 
Rentenherabsctznrigen nur nach genauer iirztlicher 
Feststellung der thatsacmichen Yerhiiltnisse dann statt- 
iinden, wenn wirklich ein anderer Grad der Erwerbs- 
fiihigkeit erreicht ist. Endlich wird durch jene Be- 
stiinmung der Gcnosscnsehaftsyorstand ais erste Instanz 
vollig ausgeschaltet und dieses otfentlieh-rechtlicho 
Organ in die Rolle einer Partci herabgcdriickt, was 
eine Yęrschiebung in den Grundlagcn der Unfall- 
versicheruug hedeutet, gegen dic nicht entschiedon 
genug Einspruch erhoben werden kann. — Betrcffs 
a e r  S c h i e d s g e r i c h t o  bekampft der Redtier auf Grund 
der Erfahrungen, die damit im W csten der Monarchie 
gemarht sind, die territoriale Gestaltung derselben, 
da letztere einen Einbrncli in die berufsgenossenschaft- 
liclie Unfallversichcrung darstellt, die grundsatzlieb 
abgelehnt wird. Auch bieten dio territorialen Schieds- 
gerichte nieht dic Gewahr dafiir, dafs saclivcrstandigo 
Beisitzcr den LTnfallhergang und die Unfallfolgen be- 
u rtheilen .— Yon den eine E r w e i t e r u n g  d e r  b e r u f s -  
g e n o  s s e n  s e h a f t l i c h e n  T h  i i t i gk  e i t  wahlweise er-

moglichendcn Bestimmungen wird die facultatirc Haft- 
pflichtvcrsicherung gemafs dcm 1896 ausgesprochenen 
\Vrunscbo froudig begriifst, die Erricbtnng von Arbcits- 
naehwcisen dagegen abgelehnt, da letztere Aufgabe 
mit dom Zweck des U. -Y .-G . nicht zusammenbiingt 
und den Berufsgenośscnschaften nicht iiberwiesen wer
den kann, ohne den Bestand der berufsgenossenschaft- 
lichen Organisation iiberhaupt zu gefahrden. — Auf 
die Beschliisse und Autriige der Reichstagscommission, 
insbesondere auch auf dio Frage, ob Kapitaldeckungs- 
oder Umlagovcrfahrcn, gcht der Redner nicht ein, wcil 
diese Punkte der Sondcrcrorteruug- vorbchalten werden 
sollen. E r weist schliefslioh darauf lun, dafs eine 
Festlegung des Standpunktes, den der „Centralvcrband 
deutscher lndustrieller“ den Vorlagen gegeniiber cin- 
nimmt, selbst fiir den Fali, dafs er nicht in allcn 
Punkten die Billigung der Reiehstagmehrheit finde, 
wielitig erscheine, damit man in spateren Jahren, wenn 
man das TJeberhasten der socialpolitischen Gesctz- 
gebung Yielleicht auch in anderen Kreisen bedauert, 
seitens der Industrie den Beweis datur erbringen kann, 
dafs der Centralverband auf dem richtigen Wcge 
gewesen ist. Meminissc jnvabit! (Lcbhafter, lang- 
auhaltcnder B eifall!)

Hr. Gencralsccretar B u e c k  referirtc sodann iiber 
den in der Reichstagscommission gestcllten Antrag, 
betr. dio Einfiihrung des Kapitaldcckungsverfahrons 
boi dor U ufallra-sicherung, wobei cr in klarer W eise 
den Unterseliied zwisclien dor Privatversięherung und 
der auf reiclisgesetzlichcr Basis berubenden Unfall- 
yorsicherung darlcgte und dio Gefahren schilderte, 
wolehe cino weitere Entziehung yon werbendem K apitał 
fiir die deutsche Industrie mit sich bringen miifste. 
W enn fiir dio Einfiihrung des Kapitaldeckungsver- 
fahrens die Bogriindung angefiihrt werde, es konne 
ein Yerfall des gewcrblichen Lebens eintreten, der die 
Leistungen der auf das TJmlagevcrfahren angewiescnen 
Berufsgonossenschaften aus Jlangel an Ilescryen ganz 
unmoglich niachcn wiirde, so sei dem entgcgenzuhaltcn, 
dafs ein solcher Yerfall des gewerblichen Lebens 
gleiehbcdeutcnd sein wiirde mit dem ganzlichcn Y er
fall des Deutschen Reiclis. W ir niiifsten den Glanben 
an nnserc ganze Entwicklung fallen lassen, wenn wir 
solches fiir moglich hielten. Zur fortschreitendcn 
Entwicklung geliore aber das K ap ita ł; das diirfte der 
Industrie nicht entzogen werden. (Lebbaftcr Beifall!)

Darauf werden die Resolutionen wesentlich in 
derselben Fassuną angenommen, wie sie seitens der 
wirthschaftlichen Yererae in Rheinland und \ \ rcstfalen 
formulirt sind. Hinzugefiigt wird ais llesolutiou X : 

„Gegen den in der Coinmission des Reichstags 
gesteilten Antrag, bei Aufbringung dor Mittel fiir 
dic Unfallycrsicherung das Umlageyorfaliren durch 
das Kapitalde('kungsverfahren zu ersetzen, erhebt der 
Centralyerband, wic er es seinerzeit bei Einfugung 
dieses Systems in das Inyalidengesetz gethan hat, 
entschieden W iderspruch.

Die Kapitaldeckung bei der Inyalidenvcrsiche- 
rung hat dem Gewerbe, olinc K otli, gewaltige 
Kapitalien entzogen; dieser Vorgang wiirde sieli 
bei Einfiihrung dieses Verfahrens in dic Unfall- 
yersicheriing wicdorholcn. Dadurch wiirde iu noch 
weiterem Umfangc, ais bisher, dic Mehrung und 
Starkung der productiyen Kriifte des Yolkes, in 
welcher der Centralyerband die grófste Siclierheit 
fiir die Leistungen zum Zwecke der Arbeiter- 
yersicherung erblickt, hintenan gehalten werden.

Ohne auf die weiteron, schwerwiegenden Griinde 
hier niŁber einzugeben, die ge^en die Einfiibnuig 
des Kapitaldecknngsycrfahrens bei der, auf reichs- 
gesetzliclier Grundlagc berubenden Arbeitcrversiche- 
rung anzufiihren wiiren, ist der Centralyerband der 
Ansiclit, dafs auf diesem Gebiete jede Zoit fiir die 
Oeckung ihrer Bediirfnisse zu sorgen hat, ein Grund-
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satz, don auch der Staat im allgemeinen lici der 
Deckung seines Bedarfes befolgt.

Der Gentralverband fordert daher entschieden, 
dafs in der bisherigen bewiihrten Aufbringung der 
Mittel fur die Unfallversiclicrung auf dem \\rege 
des Umlageverfahrens niclits geiindert werde.“

V erein  deu tscher Eisen- und S tahl- 
industrie ller.

Unter dem Vorsitz des H errn Geh. Gommerzienrath 
G. L. M ey e r - Ha nn ov e r  fand am 12. Februar d. J. 
in Berlin die Generalversammlung statt. Aus dem 
Geschfiftsbericht des Generalsecrelars H. A. B u e c k  ist 
zu entnehm en, dafs durch den E intritt zahlreicher 
angesehener Werke dem Vereine ein starker Zuwachs 
erstanden ist. In vielen Fallen isL der Yerein, wie in 
fruheren Jahren, um Gutachten seitens derzustandigen 
BehOrden angegangen worden, welche zumeist die 
Frage der zolltreien Einfulir von Halbfabricaten u. s. w. 
betrafen; es wurde in der Regel die Ablehnung vor- 
geschlagen, weil sonst unser ganzes Zollsystem durch- 
brochen wurde. In betreff der Lęistungsfahigkeit der 
deutsehen SchifTbauanstalten und der dam it zu- 
sam menhangenden Leistungsfahigkeit der fur den 
Schiffbau liefernden Eisen- und Stahlwerke hat eine 
Gorrespondenz m it dem R eichsm arineam t stattge- 
funden, welche zur Forderung der E rhebungen gefiihrt 
hat. Auch seitens des Vereins ist das Erforderliche 
yeranlafst w orden , um den U ebertrilt streikender 
Arbeiter des Auslands in die deutsehen Betriebe zu 
yerhuten. R edner betonte besonders die Nothweudig- 
keit der Solidaritat der Arbeitgeber auch bei inter- 
naiionalen StOrungen der Arbeit. Der § 61G des 
Biirgerlichen Gesetzbuchs ist seitens der. unteren Be- 
hórden vielfach irrthiim licherweise ais zu denienigen 
Bestimmungen des Gesetzes gehOrig gerechnet worden, 
die durch A rbeitsyertrag nicht ausgeschlossen werden 
kOnnten. lir . Bu e c k  weist das Unzutreffende dieser 
Auffassung nach. Angesichts der w iderstrebenden 
Interessen in Sachen der K a n a l v o r l a g e  hat der 
Vorstandbeschlossen, den Vorsitzenden zu beauftragen, 
wenn iiber die Kanalvor!age, dereń W iedereinbringung 
von der Kgl. Staatsregierung angekundigt worden ist, 
irgend zuverlassige Kunde zu erlangen sein wird, den 
Vorstand zu herufen, um seitens des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller Stellung zu der Vorlage 
zu nehmen. Generalsecretar Landtagsabgcordneter 
Dr. B e u m e r  berichtet kurz uber die N o v e l l e  z u m  
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s g e s e t z e  und empfiehlt, sich 
den Beschiussen anzuschlielsen, welche der Gentralyer- 
band deutscher Industrieller am nachstenT age fassen 
werde. Dem stim m t die Generalversammlung zu.

In betreff des Z o l l t a r i f s c h e m a s  theilte H r . B u e c k  
mit, dafs die Yernehmung der Sachverstandigen am
20. Februar mit der Textilindustrie beginnen werde, 
am 22. foige die Landwirthschaft, am 26. die chemische 
Industrie und am 2S. die W ollwaarenfabrication. Die 
Vernehmung der Sachverstandigen der Eisenindustrie 
werde yoraussichtlich gegen den 20. Marz erfolgen, 
und es sei geboten, dafs die Commissionrm der ein
zelnen Gruppen sobald ais mOglich zur Berathung 
ih rer diesbeziiglichen Wunsche zusam mentreten.

V erein d eu tsche r M aschinen- 
b au an s ta lte n .

In der am l ł .  Februar in Berlin unter Vorsitz 
des Commerzienraths Mó l l e r - B r a c k we d e  stattge- 
habten Hauptyersammlung stand in erster Linie der 
vom Reichsschatzam t bearbeitete E n t w u r f  e i n e r  
n e u e n  A n o r d n u n g  d e s  Z o l l t a r i f s  zu Tages-

ordnung. Ingenieur S c h r o d t e r  wies in der Bericht- 
erstattung einleitend darauf hin, dafs die Ausfuhr des 
Deutsehen Reichs im Jahre 1899 an Maschinen und 
Dampfkesseln 22 i659  Tonnen, d. i. 17,8 Procent m ehr 
ais im Jahre 1898 und 31,2 Procent m ehr ais im 
Jahre 1897, betragen habe. Die Locomotiyenausfulir, 
die bis zum Jahre 1896 einen starken Niedergang 
erlitten, sich dann aber langsam erholt hatte, habe 
im yerflossenen Jahre wiederum eine ErhOhung er- 
fahren. Ebenso sei die Ausfuhr von Dampfkesseln 
n icht unwesentlich, namlich von 4-779 auf 6049 Tonnen 
erhoht. Diese ErhOhung der Ausfuhr sei um so 
erfreulicher, ais sie in eine Zeit der lebhaftesten 
Inanspruchnahm e unseres Maschinenbaues durch den 
einheimischen Bedarf falle. Betrachte man unsere 
Ausfuhrziffern, so kOnne es keinem Zweifel u n te r
liegen, dafs die Pllege der Ausfuhr Gegenstand der 
ernsten Sorge fiir den deutsehen Maschinenbau sein 
mufs; denn wenn heute bereits von dem Erzeugungs- 
werth, der sich jahrlich iiber eine Millarde Mark ver- 
anschlagen lafst, etwa 20 Procent zur Ausfuhr gelangen, 
so mufs mail fiir den Fali des Nachlasses der heimischen 
Nachfrage fiir eine verstarkte Ausfuhr Sorge tragen, 
um die Beschaftigung aufrecht zu erhalten. Redner 
halt es daher fiir zweckmafsig, bei den spateren Ver- 
handlungen iiber die Hohe der Zollsatze fiir mafsige 
Einfuhrbedingungen einzutreten, um entsprechende 
Zogestandnisse von den anderen Landern zu erhalten. 
Sich zu der vom Reichsschatzam t ausgearbeiteten 
neuen Anordnung des Zolltarifs wendend, weist Redner 
darau f hin, dafs die Abweichungen vom alten Scliema 
allgemeiner wie besonderer Natur sind. W ahrend das 
alte Schema sich in 43 Nummern fur bestimmte W aaren 
gegliedert habe, zerfalle das neue in 17 Gruppen, die 
wiederum durch 1365 Unterabtheilungen gebildet 
werden. Das neue Schema theile im allgemeinen die 
Erzeugnisse nach einzelnen Erwerbszweigen ein, die 
Maschinen seien jedoch mit Menschenhaaren, Stroh- 
huten, Fachern, PolstermObeln und allerlei kunter- 
bunten Gegenstanden zusammengeworfen. Bei der 
Bedeutiing des deutsehen Maschinenbaus sei dessen 
entsprechende Berucksichtigung auch in der aulsern 
Anwendung zu verlangen und eine entsprechende 
Aenderung in der Gruppeneintheilung vorzunehmen. 
Die Eintheilung der Maschinen ist zwar, so fahrt 
Redner fort, der allgemeinen Tendenz des Schemas 
folgend, specieller ais frOher, aber man vermifst in 
der Aufzahlung viele wichtige Maschinengattungen, 
w ahrend andere untergeordneter A rt aufgezahlt s i nd ; 
auch fehlen durchw egdie Gewichtsabstufungen. Redner 
ha lt daher eine griindliehe Umarbeitung des Schemas 
fiir uuabweislich. Diesen Darlegungen tra t die Haupt- 
yersammlung bei und setzte eine grOfsere Commission 
ein, welche in Verbindung mit Fachvereinen an Hand 
eines in der Versammlung festgesetzten Schemas einen 
neuen Entw urf feststellen soli, der der H auptyersam m 
lung noch zur Genehmigung vorzulegen ist. Ferner 
wurden noch die Normen fur Leistungsversuehe an 
Dampfmaschinen und Dampfkesseln angenommen, 
welche in Verbindung mit dem Verein deutscher 
Ingenieure und dem internationalen Verband der 
Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine aufgestellt sind, 
sowie uber Norinal-Lieferungs-Bedingungen fur Dampf
maschinen und Dampfkessel berathen. Fiir die Ver- 
tretung der Interessen der Kesselschmiede ist die 
Bildung einer besonderen Gruppe in die Hand ge- 
nommen.

V erein  fiir E isenbahnkunde zu Berlin.

In der Versammlung des Y e r e i n s  f u r  E i s e n 
b a h n k u n d e  am 12. December v. J. gab der Vor- 
sitzende Wirki. Geh. O ber-Baurath S t r e c k e r t  zu
nachst einen Ruckblick uber die Thatigkeit des Yereins
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in dcm zu Ende gehenden Kalenderjahr, dankte den 
Rednern fiir die gehallenen Vortriige sowie den in 
den Ausschiissen thatigen Mitgliedern und gedaehte 
der Verstorbenen, dereń Gediichtnifs die Versammlung 
durch Erheben von den Sitzen ehrte. Der Kassen- 
fuhrer O herstleutnant B u c h h o l t z  erstattete sodann 
Bericht uber die Kassenangelegenheiten. Die Neu- 
wahl des Vorstandes fand durch Zuruf sta tt und hatte 
das Ergebnifs, dafs der seitherige Vorstand wieder- 
gewiihlt wurde.

H ierauf sprach Eisenbahnbau- und Betriebs- 
inspector H o o g e n  iiber

n eu ere  Persononbalin lio fe .
Er machte dabei eingehende Mittheilungen iiber 

die in neuerer Zeit ausgefiibrten und geplanten grolseren 
PersonenhahnhSfe der preufsischen Staatseisenbahnen. 
Unter Hervorhebung der fiir diese Bauten mafsgeben- 
deu Grundsatze und unter Bezugnahme auf die bei 
den fruberen Anlagen dieser A rt getroffenen An- 
ordnungen wurden an der Hand zahlreicher Piane 
die Entwurfe fiir die neuen Bahnhiife in Altona, Kiel, 
Danzig, Cohlenz, Essen und Oppeln besprochen. Die 
dem Betrieb bereits iibergebenen Babnhfife in Altona 
und Kiel zeigen die Kopfform. Sie unterscheiden 
sich dadurch roneinander, dafs bei dem ersteren, 
der dem Babnhof in Frankfurt a. M. nachgebildet ist, 
die fur das Publ ikum bestimmten Raume in e i n e m  
in HShe des Bahnhofsvorplatzes liegeuden Gescliois 
angeordnet sind, w ahrend bei dem Babnhof in Kiel 
aus den <5rtlichen Yerhallnissen eine z w e i geschossige 
Anlage sich ergab. Im Erdgeschofs liegen dabei neben 
der E intrittshalle Fahrkartenausgabe und Gepack- 
abfertigung, im zweiten Geschofs in H6he der Bahn- 
steige befinden sich die W artesale. Bei dem Ent- 
w urf fur den neuen Bahnhof in Danzig, dessen Grund- 
form aus der Vereinigung von Kopf- und Durcbgangs- 
bahnhof hervorgegangen ist, ist der Grundsatz einer 
mOglichsten Trennung des Durchgangsverkehrs von 
dem Localverkehr mafsgebend gewesen. Die Bahn- 
hOfe in Coblenz und Essen sollen nach der Form der 
DurchgangsbahnhSfe mit seitlichem Empfangsgebaude 
nach Art des Bahnhofes Hannover ausgefiihrt werden. 
Im einzelnen zeigen die Piane jedoch manche Ab- 
weicbungcn von dieser alteren Anlage. In Oppeln 
ist ein Inselbahnhof mit Yorgebiiude zur Ausłiihrung 
gekommen.

Die vorgefuhrten Piane liefsen erkennen, wie man 
m itE rfo lgbestrebtist, unterFesthaltungbestim m ter ein- 
heitlicher Grundsatze jede Aufgabe frei von Schablone 
aus den eigenartigen Verhaltnissen des besonderen 
Falles heraus zu lSsen und auch das Aeufsere dor 
Gebaude wiirdig und ansprecbend zu gestalten.

Anschliefsend an diesen Yortrag gab Ministerial- 
director S c h r o e d e r  noch einige Erganzungen be- 
treffend die neuerdings getroffenen baulichen An- 
ordnungen im Interesse einer ausgiebigen Beleuchtung 
und Luftung der Riiume fiir die Fahrkartenausgaben.

V erein fiir die FOrderung des Local- und 
S tra fsen b ah n w esen s.

Vortrag des k. k. Obersten V i c t o r  T i l s c h k e r t  
in Wien am 29. Januar  1900 iiber:
S tra fsen - und E iseiibalinon im  A nfm arsch- und 
O perationsraum o oines H eeres . T e iiiiirb a lm en  fiir  

(len L o ca lv e rk eh r a is  K rieg sb ah n y o rra tli.
Der Yortragende beleuchtet zunachst die grofsen 

Schwierigkeiten, welche sich beim Nachschub der 
Heeresbedurfnisse durch Strafsenfuhrwerke insbeson- 
dere dann ergeben, wenn auch der Futterbedarf der 
Trainpferde nachgefuhrt werden mufs und die Strafsen

boi nassem W etter durch die grofse Beanspruchung 
in Kothmeere sich rerw andelt haben. Die Leistung 
desFuhrw erks s ink tdann  auf einso geringfiigiges Mals 
herunter, dafs die Fuhrwerksm engen zu erschrecken- 
den Zahlen anwachsen. Schon bei gutun Strafsen, 
wie 1870/71 in F rankreich , geniigten die mitgenom- 
menen Fuhrw erke nicht, denn es fehlten der II. Armee 
vor Metz 24-00 W agen, die man durch Agenteu in 
Deutschland aufzulreiben versuchte, um nach Wochen 
die Hiilfte zu erhalten. Eine deutsche Armee, be
stehend aus etwa drei Corps, hatte ineist 2000 bis 
2400 Lebensmittelwagen. Auf schlechten Strafsen, 
wie 1878 in Bosnien, die nur ein Ladegewicht von 
300 bis 400 kg gestatteten, wucbs die W agenzahl auf 
das Zehnfache einer deutschen Armee und zwar auf 
etwa 34 000 Wagen Ende Septem ber an. Noch grćifsere 
Schwierigkeiten verursachte in den Kriegen der Ge- 
schiitz-.und M unitionstransport vor belagerten Festun- 
gen, wie 1S70/71 vor P aris, wo Monate Yergingen, 
ehe der Belagerungspark yon 50000 bis GO 000 Gtr. 
auf der 100 km langen Strafse von Lagny, dem Ende 
der zerstórten E isenbahn, bis Paris herangezogen 
werden konnte. Moderne Festungen bedingen den 
T ransport von einigen 100000 Ctr., der ohne Geleis- 
wege nicht zu bewaltigen ist. Auch der Geschiitz- 
transport im Angriffsterrain vor der Festung, der meist 
querfeldein besorgt werden mufs, hat oft unsagliche 
Schwierigkeiten. So zog man m itunter vor Belfort 
einen 24-Pfiinder mit GO bis 120 Mann und 8 bis
10 Pferden zugleich.

Da ein Millionenheer, das 10 Tagm arscbe von der 
Basis sich entfernt h a t, zu seinem taglichen Nach
schub von etwa 30000 Ctr. eine Wagencolonne von 
etwa 225000 Wagen erfordert, die w ieder Mafsnabmen 
fur die Verpflegung der Trainpferde erheischen, k8nnen 
moderne Heere auf Strafsen nicht versorgt werden. 
Sie erfordern unbedingt einen T ransport auf Geleisen, 
der aber auf den bestehenden Bahnen meist lange 
Zeit nicht bewerkstelligt werden kann, weil bei einer 
zu erw artenden griindlieben ZerslOrungder Vollbahnen, 
dereń Herstellung viel zu lange Zeit erfordert. So 
erhielt die deutsche Armee vor Paris erst am 100. Tage 
nach ErSffnung des Krieges einen durchlaufenden 
Schienenstrang bis zur Basis. Neue Voll- und Schmal- 
spurbabnen werden auch nicht rechtzeitig vollendet 
und leisten anfangs sehr wenig, wie die Bahn Bender— 
Galacz (300 km in 100 Tagen), die Bosnabahn (190 km 
neun Monate) und Pont i i  Mousson—Remilly (38 km 
•1-6 Tage) es beweisen. Das einfachste Communications- 
mittel bleibt daher das hingeworfene Geleise der 
transportablen Feldbahn (System Dolberg in Oester- 
reich mit 70 cm Spur), wie es der Vortragende 1S8G 
fur die Armee in Vorschlag brachte und dies auch in 
Oesterreich und spater in Deutschland eingefuhrt wurde. 
Der Pferdebetrieb gestattet auf diesen leichten (pro 
Meter nur 20 kg schweren) Geleisen auf einer Linie 
den Nachschub von 5000 Ctr. pro Tag, somit auf 
6 Linien den Bedarf von 30000 Ctr. eines Millionen- 
heeres. Das Geleise, von dem 1 km in einer Stunde gelegt 
wird, folgt der m arschirenden Armee auf dem Fufse.

So einfach dieses Communicationsmiltel ist, ver- 
absaum ten die Franzosen, es in Madagascar anzu- 
wenden, \vas von der Zeitschrift „L’avenir m ilitaire” 
unter Hinweis auf die Feldeisenbahnstudie des Vor- 
tragenden der franzOsischen Heeresleitung zum Vor- 
wurf gemacht wurde. Uebrigens hat man auch den 
ersten Eisenbahnen von seiten m ancher Regierungen, 
wie z. B. der in Preufsen, kein V ertrauen entgegen- 
gebracht. Friedrichs des Grofsen Ansichten iiber die 
Nachtheile eines leicht zuganglichen Kriegsschauplatzes 
scheinen in Berlin damals mafsgebend gewesen zu 
sein (siehe POni tz) .

Den grofsen Aufwand von 54000 Pferden und 
54000 Mann bei einer 300 km langen Etappen-Keld- 
eisenbahnlinie zu beseitigen, tr itt der Yortragende fiir

Y.20 4
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den Maschinenbetrieb ein, halt jedoch den Locomotiv- 
betrieb, wie er fur den Kriegsfall in Preufsen in Aus
sicht genommen ist, nicht fur empfehlenswerth, da 
bei Steigungen von 1 : 1 5  nur  drei Wagen m it 21300 kg 
Gesammtgewicht von zwei Locomotiven, die 15400 kg 
wogen, befOrdert werden konnten, also das Locomotir- 
gewicht mehr ais 70 % der angehangten Last betrug. 
Wesentlicli einfacher halt der Vortragende den Auto- 
mobilbetrieb mit etwa 6 bis 8 P. S.-Motoreu, die mit 
einem angehangten Wagen etwa 53 Ctr. Last, darunter 
32 bis 43 Ctr. Nutzlast bewegen und bei geringen 
Steigungen mit 15 km Stundengeschwindigkeit fahren. 
Die mechanischen Motoren mussen an Stelle der Pferde 
treten, sobald die Operatiorislinie eine betrachtliche 
LSnge erreicht, und stelit sich dabei die Nothwendigkeit 
heraus, das lose Rahmengeleise durch ein festeres 
mit Laschenverband zu ersetzen, um ersteres fur 
weitere Operationen verlugbar zu machen. Eine 
moderne Armee erfordert daher neben 2000 km Joch- 
geleisen mit 20000 Doppelwagen noch 2000 km Gelcise 
mit 5 m langen Schienen und 1500 bis 2000 Auto- 
mobilwagen mit 0 bis 10 Pferdekraften. Rahmengeleise 
haben wohl die meisten Armeen vorrathig. Dereń 
Erganzung durch ein solideres Geleise mit 1500 Auto
mobil wagen erfordert ein Kapitał von etwa 20 Millionen 
Gulden, das wohl niclit nationalókonomisch verw erthet 
wird, wenn man das Materiał fur den Krieg in den 
Depóts liegen lafst, wo iiberdies die Automobilwagen 
einrosten kdnnten. Erwagt man, wie gering die An
forderungen an den M assentransport bei Tertiarbahnen 
sind, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs man 
selbst diese sehr bescheidenen Kriegsbahnen schon 
im Frieden fur den Localverkehr nutzbringend ver- 
werthen kOnnte. Thatsachlich fórdert man jetzt auf 
den hervorragendsten Schmalspurbahnen nicht mehr, 
ais diese Kriegskleinbahnen zu leisten verm<5gen. So 
betragt die Tagesleistung der Bahn Sarajewo—Met- 
kovich 940 C tr., der Bahn Visp—Zerm att 300 Ctr., 
der von Flensburg—Kappeln 463 Ctr., wahrend eine 
Kriegskleinbahn von etwa 40 km Lange mit 20 im 
Betriebe stehenden Automobilwagen bei sechsmaligem 
Abfahren der Strecke diese Leistung neben einem aus- 
reichenden Personen - Transport noch weit zu iiber-

bieten vermag. Das eben bezeichnete Materiał von 
2000 km und 1500 Automobilwagen ware sonach auf 
etwa 50 Localbahnen im Aufmarschraume und in 
den anderen Landern zu vertheilen (zu 40 km mit 
30 Wagen) und von Soldaten zu bedienen, welche 
im Stande eines aufzustellenden Feldeisenbahn-Regi- 
mentes zu fuhren waren, was auch den sonst wegen 
grCSfserem Personalbedarf theueren Automobilbetrieb 
billiger gestalten wurde. Die Kosten des Materials 
konnten mit 10 Millionen Gulden das Reichs-K riegs- 
m inisterium , mit 5 Millionen Gulden das Reich und 
mit 5 Millionen Gulden die Lander tragen.

Das Materiał gehOrt im Kriegsfalle der Militar- 
verwaltung und wird fur die Armee verwendet. Sleigert 
sich durch diese Kleinbahnanlagen der T ransport 
derart, dafs sie ein unentbehrliches Communications- 
mittel fur den betreffenden Landstrich bilden, dann 
sind sie wohl ertragsfahig und setzen das Land in 
die Lage, der Kriegs\'erwaltung das gleichsam zinsenlos 
uberlassene Kapitał zu ersetzen und die Bahnen ganz 
in ihrEigentlium  zu ubernehmen. Die Kriegsverwaltung 
tritt dann mit dem verfugbar gewordenen Kapitał an 
neue Gemeinden heran, um wieder neue Landslriche 
durch die Kriegskleinbahn einer hSheren Cultur zuzu- 
fOhren. So w ird die Vorsorge fur den Krieg gleich
zeitig ein eminent culturf6rderndes Mittel. Der Vor- 
tragende verabsaumte es auch nicht, bei seinen Aus- 
einandersetzungen die Aussprtiche Mo l t k e s  ais Eisen- 
bahnfachm ann zu citiren. Die wichtigen Strafsen des 
Aufnahmeraumes und alle Strafsen in Festungen sollten 
Steingeleise nach dem vom Vortragenden gezeigten 
Muster erhalten, um den Reibungscoefficienten auf ein 
wesentlicli geringeres Mafs zu reduciren und den Ver- 
kehr mit Strafsen-Automohilen zur hOchsten Entwick
lung zu bringen. So hatte die jungst im AlfSld in Ungarn 
um 4000000 fl. erbaute 362 km lange Transversal- 
strafse mit Steingeleisen wohl 5500000 fl. gekostet, 
aber die auf der Schotterstrafse im Durchschnitt des 
Jahres J/*o der Last betragende Reibung hatte sich 
auf dem glatten Steingeleise auf etw a ’/so. also auf 
'/* reducirt oder, was gleichbedeutend ist, ein Pferd 
auf dem Steingeleise hiltte die Leistung von vier 
Pferden auf der Schotterstrafse besorgt.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Der SchifTbau im Jahre I899.
Aus den von den englischen Blattern jetzt bereits 

verfiffentlichten Nachweisen geht hervor, dafs der 
Tonnengehalt der im Ver. Kónigreich im Jahre 1899 
vom Stapel gelaufenen Schiffe sich auf 1713353 tons 
gegen 1 661252 tons im Yorjahre belief, also ein 
Mehr von 52 101 tons zeigte und damit die hOchste, 
je dagewesene Jahreserzeugung erreichte. Die Segel- 
schiffe nehmen in dieser Gesammtsumme den be
scheidenen Theil von 47085 tons ein, die Kriegsschiffe 
rund 225000 tons.

Die Menge der aufserhalb des Ver. Kfinigreichs 
vom Stapel gelassenen Schiffe wird auf 680000 Tonnen
gehalt geschiitzt, darunter Deutschland mit 257927 
tons, die Yer. Staaten von Nordamerika mit 17S636 
tons und Frankreich mit 60586 tons, wahrend alle 
ilbrigen Staaten unter 50000 tons blieben. In England 
failt besonders auf, dafs die Leistungen einzelner deut
scher Werfte auch hinsichtlich der Menge nicht allzu- 
viel von denjenigen der grófsten englischen Schiffbau- 
anstalten entfernt blieben. W ahrend Harland & Wolff

Schiffe mit82634Tonnengelialt erbaute und die Wallsend 
Slipway Company allein Maschinen von 67000 ind. 
Pferdekraften herstellte, bauten nach den Angaben, 
die anscheinend alle vom englischen Lloyd stammen, 
der S tettiner Vulcan Schiffe mit 68 712 Tonnengehalt 
und 88300 Pferdestarken, Blohm & Vols in Hamburg 
59 350 Tonnengehalt und Schicliau in Elbing 25000 
Tonnengehalt.

Dabei ist der grofse Dampfer „Deutschland ‘ 
anscheinend nicht mitgerechnet. Ware der Stapel- 
lauf noch in das Jah r 1899 gefallen, so hatte die 
Ziffer des „Vulcait‘ wohl noch m ehr das Erstaunen 
der Engiander erregt.

Schuclllaufende Pum pe.
Die Maschinenfabrik von E h r h a r d t  & S e h m e r  in 

Schleifmuhle bei Saarbrucken hat in ihrem Werke 
eine schnelllaufende Pumpe eigener Construclion, fur 
die W eltausstellung in Paris bestimmt, in Betrieb 
yorgezeigt, welche fur eine normale Umdrehungszahl von
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220 i. il. Minutę gebaut ist, aber aucli bei 320 Um- 
drehungen noch einen tadellosen, absolut ruhigen 
und sicheren Gang zeigt.

Diese Masehine, fur die Hebung von 1 bezw. 1,5 cbm 
W asser i. d. Minutę auf 250 m HOhe bestimmt, kann 
sowohl verm ittelst E lektricitat ais auch mittels Dampf 
oder Druckluft betrieben w erden ; das System ist 
anw endbar fur jede W assermenge und DruckhShe.

Der U mstand, dafs bei der Gonstruction und 
Ausfiibrung nur solche Details in Anwendung ge- 
kommen sind, welche sich bei unterirdischen Wasser- 
haltungen bereits in jahrelangem  Betriebe durchaus 
bew ahrt haben, sichert dieser Maschinengattung neben 
den sonstigen Yorziigen grofse Zuverlassigkeit und 
Betriebssicherheit neben geringen B eparaturen, Vor- 
ziige, welche vor allem im Bergwerksbetrieb zu 
schatzen sind.

Eine Besichligung der Masehine durfte deshalb 
den Fachleuten zu empfehlen sein.

Knglands Weifsfolecherzongung im Jalire 1899.
Nach „The Iron and Coal Trades Review‘ vom 

2. Februar d. J. hat sich die Zahl der englischen 
W eifsblechfabriken im Laufe des Jahres 1899 um 16 % 
und die Zahl der dabei beschaftigten Arbeiter um 27 % 
yerm ehrt. W ahrend im Januar v. J. 68 Werke im 
Betrieb w aren, die 16148 Arbeiter beschaftigten, 
betrug die Zahl der Werke im December v. J. 79 
m it einer Arbeiterzahl von 20554.

Nicht ohne Interesse ist folgende Gegeniiber- 
ste llung:

Grofs
britanniens 

Ausfuhr 
an W eilsblech

tons

Erzeugung 
der Yereinigien 

Staaten 
an W eifsblech

tons

Zusammen

tons

1891 . . . 448 379 1 000 449 379
1892. . . 395 449 18 400 413 849
1893. . . 379 233 55 000 434 233
1894. . . 353 928 74 000 427 928
1895. . . 365 982 112 500 478 482
1896. . . 266 963 155 800 422 763
1897 . . . 271 909 256 598 52S 507
1898. . . 251 760 326 915 578 815
1899. . . 256 629 ? ?

1 Tonne Piatinen . 
1 Pfund Blockzinn . 
1 Kiste Weifsblech

1S90
1891
1892
1893
1894

15 200000
14 900 000
15 400 000 
15 900 000 
17 000 000

1895
1896
1897 
189S 
1899

Pud.
15 700 000 
20 000 000 
22 600 000 
20 100 000 
22 000 000

W ahrend des verflossenen Jahres i?t der Preis 
fur Wreifsblech in den Vereinigten Staaten von 2,65 £ 
auf 4,65 $ fiir die Kiste in die HOhe gegangen, was 
weniger auf die Trustbildung ais yielmehr auf die 
hOheren Roh m aterialien zuruckzufiihren sein durfte. 
So kosteten:

1898 1899
im November im letzten V ierteljahr

15 i  40 $
18 Cents 32 Cents

2,65 § 4,65 §

Kohlengewinnung' im Ural in den Jahren 1S90 
bis 1S99.

Die Kohlenproduction im Ural stellte sich in den 
letzten 10 Jahren wie fo lg t:

Pud.

Die Entwicklung der KohlenfOrderung im Ural 
mufs demnach ais eine auffallig schwache bezeichnet 
werden. Offenbar besteht die Ursache dieser Er-

scheinung darin , dafs die am Westabhange des Ge- 
birges gewonnene Kohle niedriger Qualitiit ist, wahrend 
es auf dem Ostabhange an den nothwendigen Yer- 
kehrsmitteln fehlt.

(St. Petersburger Zeitung.)

Kohlenmangel in Rufslaml.
Infolge des stetig zunehmenden Kohlenmangels 

in Rufsland hatte das Bórsencomitś zu Kiew eino 
Commission zur Berathung von Mafsregeln gewahlt, 
die den Preis der Steinkolile herabm indern und die 
Versorgung der Industrie mit Kohle sichern sollen.

Nach dem Bericht dieser Commission ist die gegen- 
wartige Krisis eine Folgę der raschen Entwicklung 
der Industrie in Rufsland.

Die yergrSfserte Sorgfalt, die die Regierung dem 
Waldschulz zuw endet, hat viele Betriebe genOthigt, 
von der Holzheizung zur Kohlenheizung uberzugehen. 
Die KohlenfOrderung steigt zwar von Jah r zu Jahr, 
aber nicht dem Bedarfe entsprechend.

Aus dem D o n b a s s i n  sind Steinkohlen in folgenden 
Mengen yerfrachLet w orden:

W a g g o n l a d u n g e n  zu j e  600 Pud .

Ja
hr

 
(I.

 S
ep

t 
bi

s 
31

. 
A

ug
us

t) 
;

fllr
Eisen-

bahnon

fflr
Gas-
an-

stal-
ten

fOr
Dam-
pfer

fllr
Motali-
indu-
strie

fllr
Zucker*

In d u 

strie

fUr
den

Prival-
bedarf

Zu-
sam-
men

1883 4-8064 1197 7384 133 14791 27119 9868S
1888 60218 2154 10842 2294 18705 51627 145840
1894 91067 4252 28683 73041 30541 87107 314691
1895 93254 4729 30254 76458 29791 100425 334910
1896 106776 5410 20962 89039 26856 106847 355890
1897 124739 4980 23693 115761 30221 123107 422501
1898 153150 5761 29473 197936 37593 174743 598569

Die Kohlenausbeute des Donbassins ist also inner
halb von 15 Jahren von annahernd 100000 auf an 
nahernd 600000 Waggons gestiegen.

Einer weiteren Steigerung wiirden sich aber nach 
Ansicht der Commission verschiedene Hindernisse 
entgegenstellen. So ist das A rbeitercontingent im 
Dongebiet durchaus nicht gesichert. Ein grofser Theil 
der Arbeiter yerlauft sich im Fruhjahr, um sich der 
viel leichteren Feldarbeit zuzuwenden. Die Frage der 
Verwendung von Straflingen ist m ehrmals angeregt 
worden ; sie harrt aber noch der Entscheidung. Wenn 
auch Mafsregeln fiir die Erw eiterung des Eisenbahn- 
netzes getroffen worden sind, so reicht doch das Be- 
triebsm aterial auf den Sudbahnen nicht aus. Aber 
auch auf den Zechen selbst mangelt es an Betriebs- 
m itteln, weshalb schon dort eine YerzOgerung der 
Forderung eintritt.

Die p o l n i s c h e  Kohle w ird grOfstentheils von 
der Industrie in Polen und yon der St. Petersburg— 
W iener Bahn yerbraucht. Das M o s k a u e r  Bassin 
kommt wegen der mangelnden Q ualitat der Kohle, 
das U r a l  b a s s i n  wegen der mangelnden Communi- 
cationen nicht in Betracht. Die s i b i r i s c h e n  Bassins 
dienen zur Zeit nur dem Ortlichen Bedarf. Aus all 
dem folgt, dafs die Kohlenproduction Rufslands fiir 
den jetzigen gesteigerten Bedarf nicht ausreicht. Dem- 
gemafs steigt trotz des Zolles die Einfulir auslandischer 
Kohle. So wurden eingefuhrt: 1892: 87, 1893: 105, 
1895: 121, 1896: 129 Millionen Pud. Obwohl die 
Preise stark gestiegen sind, ist beinahe die ganze 
Kohlenausbeute des Jahres 1900 schon yerkauft.

Der 24. sOdrussische Bergindustriellen-Congrefs 
hat die mangelnde Productivitat durch Arbeitermangel, 
schlagende W etter und Eindringen von Wasser in die 
Gruben zu erklaren versucht. Diese Erkl&rungen ge- 
nilgen aber nach Ansicht der Commission nicht, cs
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wird vielmehr behauptet, dafs die gegenwartige 
Theuerung von den Producenten kunstlich hervor- 
gerufen oder doch verstarkt worden ist.

Jedenfalls halt die Commission die gegenwartige 
Lage des Kohlenmarktes fur kritisch. Yiele Consu- 
menten haben im Jahre 1899 das bestellte Quantum 
Kohle nicht erhalten, sie mufsten daher ihren Bedarf 
aus dem Auslande decken. Kohlenvorriithe sollen 
iiberhaupt nicht m ehr vorhanden sein.

Da nach Berechnung des Bergindustriellen- Con- 
gresses auch die Kohlenproduction des Jahres 1900 
den Bedarf bei weilem nicht decken w ird, so ist 
Aussicht auf Sinken der Preise danach nicht vor- 
handen. In Kiew kostet das Pud zur Zeit 21- bis 26 
Kopeken. Auslandische Kohle ist noch theurer. Bei 
dem durch den Transvaalkrieg veranlafsten erhOhten 
Bedarf Englands an Transportschiffen sind die See- 
frachten fiir englische Kohle nach Odessa gestiegen.

Zu a n d e r e m H e i z  m a t e r i a ł  flberzugehen ist 
aufserst schwierig, oft sogar unmfiglicb. H o l z  ist 
gegenwiirtig theuer und nicht iiberall zu haben. 
N a p h t h a ,  die noch vor wenigen Jahren so billig war, 
ist jetzt gleichfalls enorm theuer geworden. Das Pud 
Naphtha ist in Baku von 11 Kopeken im Jahre 1892 
auf 17ł/a Kopeken gestiegen. Der Yerhraueh von 
T o r f  ist zwar im Steigen begriffen, aber immerhin 
noch unbedeutend. Fur die Industrie kommen hier- 
nach nur Kohle und N aphtha in Betracht.

Die Commission ist der Ansieht, dafs der Zoll 
auf auslandische Kohle unbedingt aufzuheben und 
daneben ein Ausfuhrzoll auf Naphtha und Naphtha- 
riickstiinde einzufuhren ist, um diese dem inlandischen 
Markte zu erlialten. Sodann halt sie es fiir erforder
lich, dafs die Eisenbahnfrachten fiir Kohle und Naphtha 
auf die Hiilfte herabgesetzt werden. Der Kohlenzoll 
betragt tiir die Hafen des Schwarzen und des Asow- 
schen Meeres 6 Kopeken f. d. Pud. Der Zoll uber die 
Landgrenze betragt l ' /s Kopeken f. d. Pud. W ird dann 
die Eisenbahnfracht noch auf die Hiilfte herabgesetzt, 
so erw artet die Commission ein Sinken des Preises 
in Kiew fur inliindische Kohle um 5 Kopeken, fiir 
auslandische um 6 ‘/s Kopeken f. d. Pud. In Odessa 
wurde die schlesische Kohle 9 Kopeken, die englische
6 Kopeken hilliger kommen.

Aber selbst diese drei Mittel: Wcgfall desE infuhr- 
zolis auf Kohle, Ausfuhrzoll auf Naphtha und H erab
setzung der F rach ten , geniigen nach Ansieht der 
Commission noch nicht. Sie w unseht auch Mafs- 
regeln, die die Kohlenproduction Rufslands fOrdern 
und dadurch spiiteren Krisen vorbeugen sollen. Ais 
solche bezeichnet sie die Grundung einer Bank zur 
Gewahrung von Credit auf Bergwerke oder Eróffnung 
solchen Credits durch die schon bestehenden Banken, 
besonders die Reichsbank. Ferner wunseht sie, dafs 
die Regierung den Kohlenabbau in grofsem Mafsstabe 
selbst in die Hand nehme, dam it der Finanzm inister 
jederzeit in der Lage sei, die Preise zu reguliren und 
Krisen vorzubeugen.

Einen kleinen Erfolg hat man bereits zu ver- 
zeichnen. Der Zoll uber die W estgrenze ist auf- 
gehoben worden fiir diejenige Kohle, die den Be- 
durfnissen der Bewohner W arschaus dienen soli, und 
der Zoll iiber die Schwarzemeergrenze ist zu Gunsten 
der Bewohner Odessas, Nikolajews und anderer Kiisten- 
stadte sowie der Dampfergesellschaften erheblich 
herabgesetzt worden.

Ob m an aber allen Wiinschen der Industrie des 
Siidens wird entsprechen kSnnen, lafst sich noch nicht 
sagen. Dazu kommt noch, dafs die Staatsbahnen 
schon jetzt ihre Kohle aus dem Auslande thatsachlich 
zollfrei beziehen, insofern der ihnen zur Last ge- 
schriebene Zoll in die Staatskasse geht. Sie haben 
also von der Aufhebung des Kohlenzolies keine Vor- 
theile zu erw arten.

(N ach dem  B erich t des K a ise rlich en  Consuls in  Kiew in  den 
,N a c h r ic h te n  fUr H andel und  In d u s tr ie - .)

E rw e ite ru n g  des S faa tsc iscnbahune tzes und 
F o rd e ru n g  des K leinbahnw csens.

Nacli dem, dem Abgeordnetenhause zugegangenen 
Gesetzentwurf fiir die Erw eiterung des Staatseisen- 
bahnnetzes und Forderung des Kleinbahnwesens ver- 
theilen sich die fiir ersteren Zweck in Aussicht ge- 
nommenen Betrage auf die einzelnen Provinzen in 
folgender Weise:

1890
Jt

1895
Jl

1896

M
1897

M
1898
Jt

1899

JL
O s tp r e u f s e n ...................... 3 070 000 3 740 000 4 534 000 9 195 000 6 030 000 6 358 000
W estpreufsen ..................... — 7 030 000 10 345 000 1 330 000 10 923 802 3 410 767
P o m m e r n .......................... 4  600 002 550 000 7 412 000 4 960 000 6 933 198 1 293 263
P o s e n .................................. 0 900 000 — — 2 140 000 — 4 048 000
Schlesien.............................. 1 250 500 3 853 000 2 828 000 9 840 000 8 266 000 11 332 500
Brandenburg ...................... 4150  000 412 050 4321 160 — 11 580 000 2 000 500
Sachsen .............................. 13 225 000 530 500 — 660 132 1 777 931 1 841 433
H a n n o v e r .......................... 9 603 000 S 802 000 4 051 000 3 110 000 2 412 000 4 453 000
Schleswig-Hoistein . . . 10 210 000 — 550 000 — — 2 490 000
W e s t f a le n .......................... 1 240 000 5 595 000 2 840 000 7 3S0 720 6 77 1 230 20 808 000
R heinprov inz ..................... 13 420 000 4 030 000 5 004 000 11 001 2S0 1 967 890 14 330 000
H essen -N assa u .................. 5 020 000 — 0 520 340 — 8 573 9S8 2 501 582
Nicht preufsische Staaten 14 774 000 5 03S 000 3 204 494 3 SIO 868 2 257 961 3 427 580

Im ganzen . . 98 122 500 39 580 000 51 070 000 53 428 000 67 494 000 84 904 000

Der fur dieses Jah r in Aussicht genommene Betrag 
von S8 904000 J (  ausschlialslich zur Beschaffung von 
Betriebsmitteln, und zw ar von 54964000 JL zum Bau 
von Haupt- und Nebenbahnen, sowie von 4000000 J l  
zur Actienbetheiligung des S taates an dem Bau der 
Eisenbahn Treuenbrietzen-Neustadt a. D., nahert sich 
somit dem im letzten Jabrzehnt vorgekommenen 
Hflchstbetrage des Jahres 1890; allerdings darf dabei 
nicht aufser Aciit gelassen werden, dafe im vorigen 
Jahre eine Gesetzesvorlage fflr die Erw eiterung des 
Staatseisenbahnnetzes nicht eingebracht worden ist,

und daher die diesjahrige Vorlage eigentiich den 
Zeitraum von zwei Jahren umfafst. Zum erstenmal 
seit langerer Zeit erscheint wieder ein gr6l'serer Betrag 
von 32813 000 JL fur Anlage von H auptbahnen gegen 
52 151000 JL fiir Anlage von Nebenbahnen. Die seit 
der V erstaatlichung der Privalbahnen erfolgte E r
weiterung des Staatseisenbahnnetzes fast ausschliefs- 
lich durch Nebenbahnen, und der ungeachtet der ge- 
ringen R entabilitat der meisten Nebenbahnen steigende 
Ueberschufs der Staatsbahnen lafst mehr und mehr 
erkennen, dafs der H auptyortheil der Nebenbahnen
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weniger in einer hohen Verzinsuug des Anlagekapitals, I 
ais in der weiteren Aufschliefsung des Verkehrs und j  

der Zufuhrung desselben fur die Hauptbahnen beruht. 
Was die U nterslutzung des Kleinbahnwesens betrifft, 
so belaufen sich die bewilligten Staatsunterstulzungen 
auf 23249 688 J l ,  ferner sind in Aussicht gestellt 
14- 4-58 220 J t  und aufserdem bereits boantragt
7 666 146 J t , zusammen 45374054 J l.

Da hierauf bisher nur 29 Millionen Mark bewilligt 
worden sind, so bleiben noch zu decken 10374054 J t . 
Wenn hierauf die Erm achtigung zur Verwendung einer 
weiteren Summę von 20 Millionen, im ganzen also 
nunm ehr 49 Millionen Mark, beantragl worden ist, 
so durfte an der Zustimmung ebensowenig zu 
zweifeln sein, wie es mit allgemeiner Befriedigung 
aufgenommen werden w ird, dafs von den bisher ver- 
wendeten und in Aussicht gestellten Subventionen im 
Betrage von 37 707 908 J t  nicht weniger ais 12,08 Mil
lionen Mark oder ungefahr ’/a auf die Provinzen Ost- 
und W estpreufsen nebst Posmi entfallen. Ungeachtet 
dieser Bevorzugung der in w irthsehafllicher Beziehung 
minder begfinstigten iłstlichen Provinzen hat sich 
doch durch die nunm ehr yorliegenden Erfahrungen 
uber die Betriebsergebnisse einer grofsen Anzahl von 
Kleinbahnen herausgestellt, dafs die Subvention bei 
ihrer Anlage nicht geniigt, sondern fur ihre Lebens- 
fahigkeit auch noch w ahrend des Betriebes eine 
grólsere Riicksichtnahme ais bisher nothwendig er
scheint. Aufser der schon rielfach beklagten, zu weit 
gehenden Heranziehung der Kleinbahnen zu den 
Anlage- und Unterhaltungskosten der Geleisanschliisse 
an die Staatsbahnen, gilt dies besonders in belreff

der Bestimmung, dals die Kurzung eines Theiles der 
Abfertigungsgebiihren zunaclist generell verneint, und 
ausnahmsweise nur insoweit nachgelassen wird, ais 
etwa fiir einzelne Giiter die Bewilligung ermafsigter 
Ausnahmetarife im OlTentlichen V erkehrsinteresse ei*- 
forderlich sein sollte, sowie der in neuerer Zeit an 
die Kleinbahnen gestellten Anforderungen, betreffend 
die Beschaffung von Guterwagen.

V. C.

A usilug B e rlin e r S tuden ten  zu r  W eltausstelluugr 
nach P a r is .

Geh. Bergrath Professor Dr. W e d d i n g  wird im 
Anschlufs an sein Colleg „Einleitung in die Eisen- 
huttenkunde" am Schlusse des Soinm erbalbjahrs einen 
Ausflug nach der Pariser W eltausstellung unternehmen. 
Au der Studienfahrt k8nnen alle Studirenden der 
Technischen Hochschule und der Bergakademie tlieil- 
ne hme n ; auch ehernalige Studirende, Familien- 
angebórige u. s. w. werden unter den gleichen Yer- 
giinsligungen zugelassen. Verpflegung, Fuhrung durch 
Paris und die Ausstellung, Ausflug nach Versailles 
ubernimm t Hugo Stangen’s Reisebureau fiir 135 J t  
von Berlin aus, einschliefslich der Fahrt. Der Betrag 
kann in Ralen zu 5 J t  gezahlt werden. Der Aus
stellung werden 5 Tage gewidmel. Fiir das fach- 
mannische Studium ist die Eintheilung in 5 bis 0 
Gruppen in Aussicht genommen. Die Reise wird
11 Tage umfassen. Die A bfahrt ist yorlauftg auf 
den 19, Juli festgesetzt.

Biiclierscliau.

S. G o l d m a n n , Justizrath , R echtsanw alt am  K am m er- 
gerich t, Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 
1897  (m it A usschlufs des Seerechts). E rste 
L ieferung. (Bogen 1 bis 8). Berlin W ., 1900 . 
P ranz  Vahlen. 2 ,4 0  JC.

Der Yerfasser hat sich zum Ziel gesetzt, einen 
auf wissenschaftlicher Grundlage ruhenden, iiberall 
aber die Bedurfnisse der P rasis beriicksichtigenden 
Gommentar zum neuen Handelsgesetzbuclie auszu- 
arbeiten und will dieses Ziel zu erreichen versuchen, 
indem er nicht nur die bisherige Rechtsprechung 
eingehend benutzt, sondern vor allem auch diejenigen 
Beziehungen, in denen die Beslimmungen des H.-G.-B. 
zum B. G.-B. stehen, aufzusuchen und in den Kreis 
der ErOrterung zu ziehen sich bestrebt. Dieser Ver- 
sucli, der um so lobenswerther ist, ais nur im leben- 
digeu Zusammenhange m it dem burgerlichen Rechte 
die Beslimmungen des H.-G.-B. verstanden und nur 
in diesem Zusammenhang sachgemafs erlautert werden 
kOnnen, ist dem Verfasser in der Yorliegenden ersten 
Lieferung sehr wohl gelungen, so dafs wir das Werk 
mit Freude zu begriifsen zweifellos Veranlassung haben.

Dr. W. Beumer.

Ferner sind der Bed. zugegangen und bleiben der
Besprechung vorbehalten :

Dr. E u g . v. P h i l i p p o  v ic h ,  P rof. an derU niversita t 
in W ien , Grundrifs der politischen Oekonomie.
II. Bd. V olks\virlhschaftspolitik. I. Theil. Aus 
H andbuch  des offentlichen R ech ts: Einleitung:;- 
band. F re iburg  i. B. J. G. B. M ohr (Paul 
Silbeck) 1 899 , 7 ,4 0  J 6 .

D r. M a g n u s  B ie r m e r ,  ord. Prof. der S taats- 
w issenschaften der U niversitat in Greifswald, 
Die Aufgaben der deutschen Kanalpolitik. 
Berlin W ., Julius Sittenfeld.

D r. G o t t f r i e d  Z o p f l- N i irn b e rg ,  Ausw&rtige 
Handelspolitik und innere Verlcehrspolitik. 
Berlin W ., S iem enroth  & T roschel 1900 .

A r n o l d  F o k k e ,  Prof. in H arzberg  a. H., Voll- 
dampf voraus! Eine zeitgem afse B etrachtung 
zur F lottenvorlage. D usseldorf 1 900 . A. Bagel.
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Industrielle Rundschau.

Actiengesellschaft Bergwerksverein Friedrich 
Wilhelms-Hiitte zu Miillieim a. d. Ruhr.

Aus dem Bericht des Vorstandes uber das Jah r 
1898/99 theilen w ir Folgendes mi t :

„Wir haben im Hochofenbetriebe niclit ganz die 
vorigjahrige ErzeugungszifTer in Roheisen erreicht. 
Der von StOrungen freigehliebene Betrieb mufsle zeit- 
weilig wegen ungenugender Anfuhr des Brennstoffes 
und wegen Arbeitermangel schwacher gefuhrt werden, 
so dafs die Roheisenerzeugmig um 1218 t h in ter der 
des Yorjahres zuriickgeblieben ist. Im laufenden 
Jahre wird sie wesentlich hoher ausfallen, wenn wir 
den der Vollendung nahen dritten Hochofen gegen 
Anfang des niichsten K alenderjabres in Betrieb setzen 
kOnnen. Leider aber ist das Kokssyndicat bis jetzt 
noch nicht imstnnde gewesen, uns die Lieferung des 
dafur erforderlieben Koksbedarfes zuzusagen; wir 
geben indefs die HofTnung nicht auf, dafs dieses doch 
noch rechtzeitig m figi i cb sein wird. Die dadurch 
herbeizufuhrende Vermehrung der Roheisenerzeugung 
wird vorwiegend zur Deckung des Mehrbedarfes 
unserer eigenen Giefsereien dienen mussen. Im Be
richtsjahre ist die Gufswaarenerzeugung um 4817 t — 
31341 gegen 26 524 t des Vorjahres — gestiegen. 
Durch die im October 1899 in Betrieb gesetzte neue 
ROhrengielserei werden w ir hinlbrt eine nennenswerthe 
Vermehrung unserer Gufswaaren-, insbesondere unserer 
Róhrendarstellung, zu yerzeichnen haben. Unsere 
M aschincnbauanstalt konnte bei angestrengter Thatig
keit die Auftrage kaum bewiiltigen, welche ih r reich- 
lich zugeflossen sind und heute noch eine llotte Be- 
schaftigung uber Jahresfrist hinaus gew ahren ; dabei 
ist die Nachfrage in Maschinen fur Berg- und Ilutten- 
werke sowie fur sonstige Betriebszwecke fortgesetzt 
aufsergewOhnlich stark. Im laufenden Geschaftsjahre 
kommen die erhfihten Yerkaufspreise m ehr ais im 
Berichtsjahre in W irksam keit; diese und die ver- 
m ehrte Erzeugung, wozu wir jedenfalls die Leistung 
der neuen ROhrengiefserei, vielleicht auch diejenige 
des dritten Hochofens, rechnen kOnnen, Yerbiirgen 
eine nennenswerthe ErhOhung des Geschaftsumschiages. 
Die zur Vollendung und Inbetriebsetzung dieser 
neuen Anlagen im laufenden Betriebsjahre zu be- 
streitenden Ausgaben bedingen eine Verst;irkung 
unserer Betriebsmittel. Zu diesem Zwecke hat unser 
Aufsichtsrath beschlossen, in der Generalversammlung 
die Ausgabe von S00 Prioritatsactien La. A. a 1000 J l  
und somit die ErhOhung unseres Actienkapitals von
3 200000 J l  auf 4000000 J t  zu beantragen. Die 
Forderung unserer Grube Stangenwage bei Haiger 
betrug im verflossenen Betriebsjahre 10095 t Eisen
stein gegen 10560 t im Yorjahre. In unserm  eigenen 
Hochofenbetriebe gelangten 6595 1 dayon zur Yer- 
huttung, wahrend der Rest verkauft wurde. Die 
wahrend des abgelaufenen Geschaftsjahres in unaus- 
gesetztem Betriebe befindlichen beiden alteren Hoch
ofen erzeugten insgesammt 60224 t Giefserei- und 
Hamatit - R oheisen, von denen 41 726 t verkauft und 
18425 t, neben grOfseren Mengen fremden Roheisens, 
in unseren Gielsereien verbraucht wurden. Der in 
das neue Geschaftsjahr ubernommene Bestand be
tragt 1876 t gegen 1803 t im Yorjahre. Der Umschlag 
im Hochofenbetriebe betragt 3 726 784,59 ^ .  Die Ge- 
sammterzeugung an Gufswaaren betrug 31 341 t, gegen 
26524 t im Jahre vorher. Hiervon wurden 2896 t 
der M aschinenbauanstalt zur weiteren Bearbeitung 
uberwiesen, der Rest verkauft. Die Maschinenbau
anstalt war im abgelaufenen Geschaftsjahre reichlich

mit Auftragen versehen, sammtliche W erkstatten 
hatten fur ihre alten und neu beschafften Werkzeuge 
volle Beschaftigung und ' verarbeiteten Gufseisen
2 670 106 kg, Stahl uud Schmiedelheile 722750 kg, 
Rothgufs 27 057 kg, zusammen 3419 913 kg bei einem 
Umschlage von 1566 9 0 0 ^ . “

Nacb Abzug von Abschreibungen im Betrage 
von 223746,11 Jt. ergiebt sich ein Reingewinn von 

, 663 943,33 J l ,  der laut Generalversammlungs-Beschlufs 
wie folgt yertheilt w i r d : Nach Ueberweisung von 
34000 Jt- zum Reservefonds. sowie von 30000 Jt- an 
einen Beamtenunterstutzungs- und Pensionsfonds und 
nach Bestreitung der statutarischen und vertrags- 
mafsigen Gewinnantheile von 71 527,26 J t  auf das 
yereinheitlichte Actienkapital eine Dividende von 
15% m it 480000 J t aus dem alsdann noch erubrigen- 
den Betrage von 48416,07 M  die iiblichen Gewinn
antheile und Belohnungen an Beamte und den dann 
yerbleibenden Rest auf neue Rechnung. Die be- 
antragte ErhOhung des Actienkapitals von 3200000 J l  
auf 4000000 J l  wurde yon der Generalversammlung 
einstimmig angenommen.

B ie le fe ld e r M asch in en fab rik  vorm . D ilrkopp  & Co.

Dem Bericht fur 1898/99 entnehmen wir Folgendes:
„Das Ergebnifs des Geschaftsjahres durfte im 

grofsen und ganzen wohl den Erw artungen entsprechen, 
die w ir laut unserem vorigen Geschaftsbericht daran 
gekniipft hatten. Dafs unsere Hoffnungen, welche 
w ir auf das Fahrradgeschaft setzten, keine allzu hoch 
gespannten waren, hatten w ir schon damals zum Aus- 
druck gebracht und die Grunde dafur ebenfalls an- 
gedeutet. Bei der uber die Fahrradbranche herein- 
gebrochenen Krisis haben w ir es yorgezogen, jede 
Verbindung auszuschlagen, die uns auch nur im ge- 
ringsten zweifelhaft erscheinen konnte, was zur Folgę 
hatte, dals w ir in unserem Umsatz in diesem Artikel 
zuruckgehen m ufsten , woruber wir uns auch von 
yornherein nicht im Unklaren gewesen sind. Die 
Resultate in der Nahmaschinen-Fabrication haben sich 
erfreulicherweise im abgelaufenen Geschaftsjahre 
weiter gehoben. W ir waren das ganze Jah r hindurch 
sehr stark beschaftigt, haben auch fiir das neue Ge
schaftsjahr die allerbesten Aussichten und sind schon 
seit yielen Wochen gezw ungen, Ueberstunden zu 
m achen , um unsere Kundschaft nur einigermalsen 
prom pt bedienen zu kOnnen. Unsere Commandite 
Graz hat auch nicht giinstig gearbeitet, wozu die 
politischen Yerhaltnisse in Oesterreich-Ungarn, welche, 
wie allgemein bekannt, auf die ganze Industrie driicken, 
wesentlich beigetragen haben. Um den Minderumsatz 
an Fahrradern  zu decken, haben w ir neue Fabrications- 
zweige aufgenommen (Automobilen, Milch-Centrifugen, 
Controlcassen) und w ir hofTen, dafs diese Artikel uns 
in Zukunft  gute Resultate bringen werden. Damit 
w ir mit der Fabrieation von Automobilen mOglichst 
schnell in Gang komm en, haben wir uns bei einer 
franzOsiscben Fabrik ais Actionare betheiligt. Des 
weiteren haben wir fiir den Generalvertrieb unserer 
Fabricate im rheinisch - westflilischen Industriebezirk 
eine grOfsere Besitzung in Oberhausen erworben.

Die Vertheilung des zur Verfugung bleibenden 
Reingewinnes (nachdem 208895,34 J t  fur Abschrei
bungen in Abzug gebracht sind) von 950895,17 J t  
plus 19143,74 J l  Yortrag aus 1898, zusammen 
970038,91 J l,  schlagen wir wie folgt vor: 25%  Di- 
yidende =  750000 J l ,  Tantićme an den Aufsichtsrath
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und Gratificationen an die Beamten 102 317,14 J l , 
Unterstiitzungs- und Pensionsfonds 15 000 J l ,  Riick' 
stellung fur neue Unlernehmungen 75000 J l ,  Vortrag 
auf neue Rechnung 27 721,77 J l .  Die Aussichten fiir 
das neue Geschaftsjahr sind in der NShmaschinen- 
hranche, wie schon vorher erw ahnt, ais sehr befrie- 
digend zu bezeichnen, und es ist auch zu erhoffen, 
dafs das Fahrradgeschaft sich wieder mehr beleben 
wird, wenn sich die Friihjahrsw itterung einigermafsen 
gunstig fur diese Branche gestaltet.“

Bielefelder Niihmaschinen- und Fahrradfabrik, 
Acf.-Gcs., vorm. Itongstenberg & Co.

Dera Bericht fiir 1898/99 entnehmen wir Nach- 
stehendes:

„ Das Geschiiftsergebnifs des abgelaufenen Geschiifts- 
jahrs ist leider hin ter den Erw artungen zurtickgeblieben. 
Obwohl der Umsatz in Nahmaschinen eine Steigerung 
von rund ’/•* Million Mark erfahren hat ,  so ist der 
Verdienst hierbei doch aufserordentlich beeintrachtigt 
worden durch die stetige und theilweise nicht un- 
erhebliche Vertbeuerung fast aller Rohmaterialien, 
da die Verkaufspreise erst in dem letzten V ierteljahr 
erhSht werden konnt en , nachdem sich sammtliche 
deutschen Nahmaschinenfabricanlen zwecks eines ge- 
nieinsamen Preisaufschlags wenigstens fur das Inland 
vereinigt hatten. Die Production und der Verlrieb 
der neuen Nahmaschinensysteme, mit denen wir 
voriges Jah r auf den Markt gekommen s i nd , er- 
forderten fur den Anfang erhOhte Unkosten und
konnten sich deshalb bis jetzt noch nicht so lohnend 
erw eisen, wie es in Zukunft erhofTt wi rd,  nachdem
die Production und der Absatz darin  auf eine ent-
sprechende HOhe gebracht worden sind. Die rege 
Nachfrage lafst uns fiir das begonnene Geschaftsjahr 
eine erhebliche Umsatzzunahmo in den neueu Nah- 
maschinensystemen erhoffen. In Fahrradern beein- 
trachtigte die Ungunst der W itterung in den Frubjahrs- 
m onaten, die fur den Absatz ausschlaggebend sind, 
sowie besonders das wegen der Ueberproduction ver- 
scharfte Angebot das Geschaft noch mehr ais im 
V orjahre, und liefs es ra thsam  erscheinen, in der
Auswahl der ICundschaft erhOhte Vorsicht walten zu 
lassen und infolgedessen auf manche Bestellung zu 
verzichten. Der grofse Riickgang der Fahrrad-Ver- 
kaufspreise und der bedeutende Minderumsatz in 
dieser Abtheilung mufste natiirlichbeigleichbleibenden, 
eher erhdhten Spesen eine wesentliche Gewinneinbufse 
zur Folgę haben. Es stellt sich der Beingewinn des 
abgelaufenen Geschaftsjahres auf 83123,80 J t . zu- 
zuglich des Vortrags aus dem Vorjahre 940,51 J t ,  
zusammen 84064,31 J l , wófur wir folgende Ver- 
theilung vorscblagen : 5%  an den gesetzlichen Reserve- 
fonds =  4156,19 J t ,  vertragsmiifsige Tantieme an den 
Vorstand und A ufsichtsrath , sowie Abfindungsrate 
an den friiheren Vorstand 13 027,73 J l ,  5%  Dividende 
62500 J t ,  an den Specialreservefonds 3000 J t , Vor- 
trag  auf neue Bechnung 1380,39 J t

Die Fentsclier Hilttenworke A.-G.,
das neueste unter den Pilzen gleich entstehenden 
Eisenwerken an der W estgrenze, giebt in dem Prospect, 
mit welchem es die Ausgabe von 10000 Actien und 
3000 Grundschuldbriefen begleitet, u. a. Folgendes 
a n : Das Kapitał betragt 5 Millionen Frcs. zu je 100 Frcs., 
aufserdem werden 6000 4 ’,/a procentiger Grundschuld- 
scheinc zu je 500 Frcs. ausgegeben. Der Sitz der 
Gesellschaft ist Antwerpen. Die Gesellschaft eignet 
eine Erzconcession von 298 ha in den Gemeinden 
Havingen und F en tsch ; die Erzgewinnung soli durch 
einen Stollen von rund 2000 m m it naturlichem

Wasserabflufs vor sich gehen, 1700 m sind bereits 
vorgetrieben und man erw artet die ErzflStze, von 
welchen drei mit 12 m Gesammtmachtigkeil und 
36 % Eisen angefabren s i nd , in 4 Monaten zum 
regelmiifsigen Abbau vorgerichtet zu haben. Aufser
dem besitzt sie noch die Concession Arnold in L oth
ringen, 56 ha grofs uud m it 500 t tiiglicher Erz- 
fOrderung, sowie ein Geliinde von 40 ha, das zur 
Errichtung der Hochofen {zunachst 2) und ZubehOr 
dienen soli. Ferner in W estfalen: Die Kohlenzechen 
Gliickaufsegen und Crone. Die Kokserzeugung der 
letzteren, die fiir das laufende Jah r 100000 t betragt, 
soli baldigst auf 250000 t jahrlich erhOht werden.

S ty ru m er E isen industrie  in  O berhausen  (R hein l.)
Von den Puddelofen der Gesellschaft waren 1898/99 

durchschnittlich 71/s in Betrieb. Dieselben verarbeiteten 
9514715 kg Boheiseu und Brucheisen und 8377593 kg 
Luppen. Von den drei Oefen des Stab- und Facon- 
eisen-Walzwerks (1 Kohlen- und 2 Gasschweilsofen) 
w aren durchschnittlich 2 in Betrieb, von den 3 Walzen- 
strafsen durchschnittlich 2. Die hergeslellten W aaren 
ergaben ein Gewicht von 14265583 kg. Der Verkauf an 
Schweifs- und Flufseisenfabricaten betrug 14231269 kg. 
Die Constructionswerkstatte wurde w eiter ausgebaut 
mit einem Kostenaufwand von 31 163,98 J t , so dafs 
nunmehr  die Kosten fur Gebaude 81992.93 J t , fiir 
Maschinen 92659,78 J l ,  zusammen 177652,71 J l  be
tragen. Der Betrieb in der W erkstatte w ar ein sehr 
reger; es wurden im ganzen rund 1869000 kg Eisen- 
bauten zu lohnenden Preisen hergestellt. An Auf- 
triigen liegen noch reichliche Mengen vor. Was die 
Gesammtlage des U nternehm ens betrilft, so darf das 
abgelaufene Geschaftsjahr ais recht liefriedigend be
zeichnet werden. Nach Abzug der Abschreibungen 
im Betrage von 66270,75 J t  ergiebt sich ein R ein
gewinn von 51000 J t ,  der wie folgt vertheilt werden 
so li: Zum Reservefonds 3000 J t ,  Gewinnantheil 
3000 J t  und 6 % Dividende auf Vorzugsactien 45000 J l.

Wagenhauanstalt uud Waggonfabrik fiir elektrische
Bahnen (vorm. IV. C. F. Busch), Hamburg.
Der Betriebsgewinn fur 1898,99 nach Abzug 

sam m tlicher Aufwande fur R eparaturen und Modelle, 
ferner nach \Torgenommenen Abschreibungen betragt 
276658,53 J l,  Saldo vom vorigen Jahr 8968,48 J t ,  
zusammen 285627,01 J t .  Es wurde folgende Vertheilung 
vorgeschlagen: 5 % dem gesetzmafsigen Reservefonds 
von 276 658,63 J l  =  13832,93 J l ,  71t*%  Tantieme 
dem Vórstand und den Beamten von 262825,60 J l  — 
19711,92 J t ,  6%  Tantiem e dem Aufsichtsrath von 
262825,60 J t  —  15769,53 J l ,  Extra-Gratiflcation den 
Beamten 4000 J t ,  Dividende 9%  auf 2 5 0 0 0 0 0 ^  =  
225000 J l ,  zusammen 278314,38 J l ,  so dafs 7312,63 J l  
Vortrag auf neue Rechnung bleiben. Was die Ent- 
wickelung des Baues von Wagen fur die elektrischen 
Bahnen anbetrifft, so hat sich besonders in dem 
Bautzener Werk eine erhebliche Steigerung der P ro 
duction gezeigt, und ist die Gesellschaft durch ihre 
Neu-Einrichtung sogar in der Lage, die vorjShrige 
Production zu verdoppeln. Ganz besonders hat sich 
das seit Jahren gut eingefiihrte Dampfspritzengeschilft 
entwickelt. Die erheblichen M ehrauftrage im Vorjahr, 
sowie die Abschliisse fiir das kommende Jah r haben 
das W erk veranlafst, die Abtheilung fiir Eisen- und 
Metallgielserei erheblich zu yergrOfsern und durch 
Anschaflung m ehrerer Formmaschinen zu vervoll- 
kommnen. Der Umsatz hat sich gegen das Yorjahr 
um etwa 30%  erhOht, und scheint eine weitere 
giinstige Entwickelung durch die vorliegenden Auf- 
triige gesichert. Auch die Erw artungen, welche an 
die Entwickelung des Automobilbaues gekniipft waren, 
haben sich vollauf bestatigt.
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Vere in  deu tsche r E isenh lit ten leu te .

A enderungen im M itg lieder-Y erzeie ln iifs .
Adamiecki, Carl, Ingenieur, Belriebscbef der Walz

werke der Russischen Maschinenbau - Gesellschaft 
„H artm ann“, Lugansk i. Rufsl.

Uousse, Em il, Rotterdam , Eschelaan 90.
Chuchul, Betriebschef in Firm a E. Boecking & Co., 

Mulheim a. Rhein.
Dietrich, Jl., Stahlwerksehef der BremerhCitte, Geis- 

weid b. Siegen.
Drees, A., Oberingenieur und Procurist der Actien

gesellschaft Ferrum, Kattowitz, O.-S.
Dutreux, Aug., Ingenieur aux usines de Neuves-Maisons, 

prśs Nancy, Meurthe et Moselle.
Fischer, J u liu s , Yorstand der deutschen Garvin 

Maschinenfabrik, Act.-Ges., Berlin C., Burgstr. 17.
Geimer, H ., Hochofenbetriebschef der Geisweider Eisen- 

werke, Act.-Ges., Geisweid b. Siegen.
Graap, K arl, Ingenieur, Betriebschef des Martinwerks 

und der Stahlfaęongiefserei der Act.-Ges. Lauch- 
hamm er, Riesa.

Jankę, Bauratb, G eneraldirector und Theilhaber der 
Actiengesellschaft Ferrum , Kattowitz, O.-S.

Mengwasser, Ferd., Ingenieur der Duisburger Maschinen- 
fabrik J. Jager, Duisburg.

Poirier, A., V ertreter der Gutehoffnungshutte, Actien- 
verein fiir Bergbau und Huttenbetrieb in Ober
hausen 2 (Rheinl.), Berlin NW., A lexanderufer 5.

Raven, B., Director des Kalii ner Stahl- und Walzwerks, 
Puszta-Kalan, Ungarn.

Siegen, Camille, Ingenieur, Luxeml>urg.
Yietor, A., Dr. phil., technischer Anwalt, Frankfurt 

a. M„ Kronprinzenstrafse 7, Mitinhaber der Firm a 
Dr. Yietor & W estmann, Frankfurt a. M. und Berlin.

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

Bungeroth, Rud., Oberingenieur der Deutsch-Oester- 
reichischen MannesmannrOhren -Werke, Diisseldorf, 
Bahnstrafse 72.

Hofmana, Jusłus, Ingenieur, Betriebsleiter bei der 
Witkowitzer Bergbaa- und Eisenhutten - Gewerk
schaft, Witkowitz.

Kazmeyer, Carl, Ingenieur, Borsigwerk, O.-S.
Koli, IL , Technischer Leiter der Diisseldorfer Krahn- 

baugesellschaft, C. W. Liebe, m. b. H., Diisseldorf, 
Duisburgerstr. I I 11-

JAedtke, Richard, Huttenwerksdirector, Eisenhutten- 
werk Eisen berg, Eisenberg, Pfalz.

Marondel, A ., Betriebschef der Ilahnschen Werke, 
Act.-Ges. in Grofsenbaum b. Duisburg.

Pavloff, Michael, B ergingenieur, Hochofenchef der 
Pastuchoffschen Eisenwerke, Sulin, Sudrufsland.

Silberberg, Gregor, Ingenieur, Assistent im Stahlwerk 
der Kolomnaer M aschinenbau-Act.-Ges., Kolom na, 
Gouv. Moskau.

StUting, II., Ingenieur, Dortmund, Y aerststrafse 5.
TYerzner, K . , Hochofenassistent der Gewerkschaft 

Deutscher Kaiser, Bruckhausen a. Rhein.
Wonnstall, Carl Ed., P rocurist der Firm a Wm. H. 

Muller & Co., Ruhrort-R otterdam , Duisburg, KSnigs- 
strafse 47.

V e r s  t o r b  e n :

Donders, F ., Kattowitz, O.-S.

Den fur die Mitglieder des Vereins deutscher 
Ęisenbuttenleute bestimmten Heften der diesmaligen 
Ausgabe ist das M itg liederyerzcic lin ifs  fiir  1900 
beigefugt.

Sonderabziige der A bhandlungen:

Die Deckuny des E rzbed a rfs  der deutschen Hochofen in der Gegenwari und Zukunfł
mit 9 buntfarbigen Tafeln sind zum Preise von 6 J (  durch die Geschaftsfuhrung zu beziehen,

Ferner sind daselbst folgende Sonderabziige e rh a ltlich :

Die ooiithischen E isenerze  in D eutsc li-Lothr ingen  in dem Gebiete zw isc lien Fentscii 
und St. P r iv a t - la - M o n t a g n e ,

nebst 2 Tafeln und einer Kartę, von Bergreferendar L. H o f f m a n n ,  zum Preise von 4 JC,

Die Minetteforination D e u łsch -L ot i ir in g e n s  nórdlic l i  der Fentsch,
nebst 2 Tafeln und einer Kartę, von Bergreferendar D r. W. K o h l m a n n ,  zum Preise von 4• J l ,  und

Die Minetteablagerung D eutsc li-Loti ir ingens  nordw estlich  der  Versch iebung von Deutsch-fltli ,
nebst 2 Tafeln, von W. A l b r e c h t ,  zum Preise von 2 JC.

Alle 4 Abhandlungen zusammen 13 JL


