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Rede des A bgeordneten Ingenieur H. N lacco-Siegen am  2. M arz 1900 .

„M. H .! Der w arm en  A nerkennung, w elche der 
E isenbahnverw altung gestern  von den verschiedenen 
Parteien  zu theil gew orden is t ,  schliefsen sich 
m eine F reunde gern  und aufrichtig  an . Die guten 
R esultate unserer E isenbahnverw altung  sind ja  
neben diesen L eistungen der V erw altung m it zu 
verdanken der aufserorden tlich  giinstigen all
gem einen G eschaftslage in D eutschland und  in 
Preufsen. Es ist kein Z w eifel, d a fs , w ie der 
H err M inister gestern  sa g te , ein aufserordentlich  
starker B edarf in allen gew erblichen E rzeugnissen 
im Inlande vorhanden ist, und dafs dieser B edarf 
in einer verstandigen W eise geregelt w ird  durch  
die Syndicate. Es ist erfreulich, dafs die Syndicate 
auf allen Seiten des H auses eine w arm e A n
erkennung gefunden haben ,

(W iderspruch des Abgeordneten Graf zu Limburg- 
Stirum)

und ich schliefse m ich dieser A nerkennung  a n ; 
aber ich m ochte  auch den W unsch  ausdriicken, 
dafs die Syndicate sich ih re r V eran tw ortung  ais 
M onopolinhaber fiir die Zukunft bew ufst bleiben, 
dafs sie dem entsprechend  Mafs halten m it den 
Preisen, dafs sie aber vor allen D ingen sich zuriick- 
halten von irgend  einer V ergew altigung oder 
s tarkerer Beeinflussung einzelner Industrien  oder 
ein/.elner Industrieller. W enn  die Syndicate m it Be- 
riicksichtigung dieser Verpflichtung w eiter arbeiten, 
bin ich iiberzeugt, dafs sie zum  W ohle des Ganzen 
wirken w erden.

VI.»o

M. H ., die L age unseres H andels und Ver- 
kebrs w ird  ja  m itbed ing t durch  unsere S tellung 
au f dem  W eltm ark le , und diese h a t sich erfreu- 
licherw eise in den letzten Jah ren  w esentlich ge- 
k raftigt. Es ist richtig , dafs w ir in e rs te r Linie 
unsein  E xport n u r au f F ertig fabricate  und einige 
w enige H albfabricate  richten  konnen und dafs 
w ir in der R ichtung den S chw erpunkt des Exports 
suchen  m iissen. U m gekehrt fiihren diejenigen 
L ander, die nach  D eutschland im portiren  — und 
daru n te r ist unser gefahrlichster C oncurren t: die 
no rdam erikan ischen  S taa ten  — , zunachst n u r 
Fertig fab rica te  und  M aschinen nach  h ier e in ; sie 
haben  ab er diesen Im port in den letzten Jah ren  
in  einer beangstigenden W eise gesteigerl. E s ist 
dieser B efiirchtung sow ohl in der Com m ission wie 
h ie r im  H ause schon  A usdruck gegeben w orden. 
Ich glaube aber nochm als d a rau f hinw eisen zu 
m iissen, da  w ir allen G rund haben  zu befiirchten, 
dafs dieser Im port n icht blofs bei Fertig fabricaten  
stehen bleibt. Sehen w ir doch heu te  schon, dafs 
die Vereinigten S taa ten  H albfabricate  und  R oh
m ateria lien  im  grofsen M afsstabe nach  E ngland 
einfiihren. Um Ihnen in einem  A rtikel einen 
A nhalt zu geben, m ochte ich erw ahnen , dafs die 
E infuhr an H albfabricaten  an S tahl innerhalb  
eines Jah res von N ordam erika nach  E ngland sich 
um  das Doppelte verm ehrt ha t. Also bei dieser 
L age und bei der aufserordentlich  billigen Massen- 
darstellung  und den niedrigen T arifen , die in den
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Vereinigten S taaten  bestehen, ist es w ohl no th 
w endig, dafs w ir bedach t sein m ussen , der Con- 
eurrenz, die uns in Zukunft noch in scharferer 
W eise en tgegentreten  w ird, vorzubeugen und uns 
zu rusten , um  uns den In landm ark t zu bew ahren  
und  uns auch unsern  A ntheil am  auslandischen 
M arkt zu erhalten . Dies kann aber n u r geschehen, 
w enn w ir selbst billig fabriciren . Es ist in der 
Com m ission der W unsch  ausgedriickt w orden, das 
Y erhaltnifs der F rach ten  zu den Selbstkosten bei 
den w ichtigeren  A rtikeln d e r L andw irthschaft und 
des G ew erbes einer naheren  P riifung  zu unter- 
ziehen. Die E isenbahnverw altung  ist gebeten 
w orden, eine U ntersuchung dariiber anzustellen, 
in  w elcher H ohe die F rach ten , d. h . die Ent- 
fernungen und die E inheitssatze, bei dem  T ran s
port der w ichtigsten A rtikel in den w ichtigsten 
R elationen im  In- und A uslande bestehen. Ich 
holTe, dafs bei der aufserordentlichen W iehtigkeit, 
w elche eine solche U ntersuchung  h a t, bei der 
U ebersicht, die sie uns geben w ird iiber den Ver- 
kehr und  iiber die B edingungen des V erkehrs, 
bei dem  w ichtigen Schlufs, der daraus zu folgern 
ist in Bezug au f die H ohe unserer E isenbahn- 
g iiterfrach ten , die E isenbahnvenvaltung  sich dieser, 
w enn  auch  grofsen und weitliiufigen A ufgabe doch 
un terzieh t und in der L age ist, uns m it M ateriał 
in dieser R ich tung  im  nachsten  Jah re  zu dienen. 
W enn  w ir au f diesem  W ege  zu F rach therab - 
setzungen im  G iiterverkehr kom m en sollten, so 
h abe  ich keinesw egs die B eftirchtung, dafs dam it 
die F inanzlage unserer E isenbahnen geschadigt 
w ird . W ir haben  bis je tzt noch im m er bei fast 
allen grofseren F rach therabsetzungen  das Gegen- 
theil erlebt, und  die M ittheilungen, die uns die 
E isenbahnverw altung  gem ach t h a t iiber die Folgen 
der E rm afsigung der Stiickgiiterlarife, geben w ieder 
einen klaren Beweis in dieser Beziehung.

M. H ., w enn  ich von der B eriicksichtigung 
der allgem einen L age auf den E isenbahne ta t iiber- 
gehe, so tre ten  m ir da in e rs ter L inie die Gehalts- 
verhaltn isse der B eam ten vor die A ugen. Es w ird 
sich noch bei anderer G elegenheit die MSglichkeit 
bieten, die h ier noch bestehenden  H arten  und 
U ngleichheiten n ah er zu e ro r te rn ; ich un terlasse 
es daher, h ier w eiter dariiber zu reden . In einer 
Beziehung h a t der H err M inister der ofTentlichen 
A rbeiten uns in  der Com m ission eine angenehm e 
M ittheilung g e m a c h t: dafs seine F iirsorge fiir die 
B eam ten auch in Bezug au f die K leidung der 
F ah rbeam ten  eine w arm e ist, und er versprochen 
hat, im  nachsten  S om m er fiir zw eckm afsigere und 
leichtere Bekleidung der B eam ten zu sorgen.

W ir  haben  seitens des H errn  M inisters vor 
einigen T agen  die M ittheilung v e rnom m en , dafs 
in  dem  System  des Baues unserer E isenbahnen 
eine gew isse A enderung eingetreten ist. W ir 
w erden  d a rau f rechnen  konnen, in Z ukunft w ieder 
m eh r m it dem  Bau von V ollbahnen beschaftig t 
zu w erden  ais b isher. Es w ird  aber trolzdem

nothw endig  se in , den Bau d e r N ebenbahnen in 
noch lu iherem  U m fange zur A usfiihrung zu bringen 
ais b ish e r; denn es sind noch zu viel Gegenden 
unaufgeschlossen, die schw er zuriickgesetzt w erden 
durch  d<n M angel an zweckmiifsigen V erbindungen. 
Ganz w esentlich w ird aber der Bau von B ahnen 
und speciell von K leinbahnen befordert w erden, 
w enn die E isenbahnverw altung sich endlich ent- 
schliefsen w o llte , dem  Bau von K leinbahnen, 
w enigstens mit N orm alspu r, sow eit entgegen- 
zukom m en, dafs sie eine directe T arifirung dieser 
B ahnen und die A bgabe der halben A bfertigungs- 
gebiihr zulafst. Es w urde  das das beste Miltel 
sein, die Lust zum  Bau solcher B ahnen zu fórdern.

W ir  haben allen G ru n d , im Bau von Voll- 
bahnen  w eiter zu gelien ais b isher. Es ist im 
vorigen Jah re  h ier seitens des H errn  M inisters 
ein Vergleich aufgestellt w orden  iiber 2-, 3- und 
4 geleisige B ahnen in D eutschland, Preufsen und 
E ngland. Zugegeben, dafs w ir in Bezug auf 3- 
und 4 geleisige B ahnen n ich t h in te r anderen  
Landern  zuriickstehen — im  Bau von Vollbahnen 
im allgem einen stehen  w ir ganz entschieden zuriick. 
An 2 geleisigen B ahnen haben  w ir in Preufsen 
bis jetzt 40  ; in E ng land  sind dagegen 64-1 /2 %
aller B ahnen m it zwei Geleisen versehen. Diese 
durchgehende V erbesserung ist unzw eifelhaft seh r 
charak teristisch  und  giebt ein Bild von dem  
w esentlichen U nterschied der beiden System e.

M. H ., seitens des H rn . A bg. Dr. W iem er ist 
ein A n trag  gestellt w orden  auf E rm afsigung der 
T arife im Personenverkehr. Meine F reunde konnen 
sich m it m ir zur Zeit in ih re r iiberw iegenden 
M ajoritat diesem  A ntrage n ich t anschliefsen. 
W ohl diirfte eine V ereinfachung des Personen- 
verkehrs no thw endig  sein, und  dringend w iinschens- 
w erth  ist es, dafs die seit Jah ren  ais no thw endig  
e rkannte R eform  nun  auch endlich einm al zur 
A usfuhrung kom m t. N ach m einer M einung w ird 
diese Reform  und V ereinfachung unzw eifelhaft 
auf eine V erbilligung in den Selbstkosten der 
E isenbahn h in auslau fen ; alle V ereinfachungen nach 
der R ichtung hin haben  dasselbe R esultat ergeben, 
und es steh t zu hoffen, dafs; w enn dieses R esultat 
k largelegt is t ,  dann auch eine Verbilligung der 
P ersonentarife  m it der Zeit eintreten kann. A ber 
unklug w are  e s , eine derartige V erbilligung in 
einem  A ugenblick anslreben  zu wollen, in w elchem  
m an  eine grofse Reform  durchfiihren  will, dereń 
R esultate n ich t k lar ersichtlich sind. Dafs aber 
die baldige Inangriflnahm e der Reform  w iinschens- 
w e rth - is t , erschein t schon aus dem  G runde zweck- 
m afsig, w eil eine solche Reform doch im m er mit 
einem  gew issen Risiko verbunden is t ,  und  weil 
w ir ein solches Risiko zur Zeit einer so giinstigen 
Lage, w ie w ir sie heu te  im  E isenbahnw esen haben, 
doch leichter liberw inden und  leich ter tragen  
kónnen ais zur Zeit eines schlechten Geschafts- 
ganges. Aus diesem  G runde diirfte eine Be- 
schleunigung nothw endig  sein, weil sonst zu be-
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furchten  ist, dafs eine V erschleppung auf unabseh- 
bare  Zeit ein treten  konnte. Ich betone ausdriicklicb, 
dafs m eine F reunde im A ugenblick eine Verbilli- 
gung in dem  Sinne des H rn . Dr. W iem er n icht 
wollen, ab er ich m ochte  betonen, und zw ar fiir 
m ich, dafs ich die G runde, die gegen die Ver- 
billigung seitens der conservativen P arte i angefuhrt 
w orden s in d , in keiner W eise billige und  ihnen 
n ich t beitrete.

Es ist seitens des H rn . A bgeordneten Dr. am 
Zehnhoff der W unsch  ausgesprochen w orden, die 
P latzkarten  in dem  Schnellzugverkehr fallen zu 
lassen. Ich kann m ich diesem  W unsche n ich t an- 
schliefsen. U nser Schnellzugverkehr m ufs m óglichst 
vom Localverkehr ge trenn t w erden , und  das ist 
nur m óglich , w enn auf kurze E ntfernungen ein 
verhaltn ifsm afsig  grofser Z uschlag  eintritt. U nser 
Schnellzugverkehr m ufs aber auch in seinen aufseren 
Form en derartig  gestaltet w erden, dafs er grofsere 
B eąuem lichkeiten b ietet ais der gew ohnliche Per- 
sonenverkehr, und da  finde ich es n ich t unbillig, 
w enn dafiir eine besondere G ebiihr gezahlt w ird , 
die m it R iicksicht auf die ganze G ebiihr fiir w eite 
E ntfernungen von geringer B edeutung ist. A ber 
das Publikum  kann auch verlangen, dafs, w enn 
es eine besondere G ebiihr bezah lt, dann  auch 
unsere D -W agen in einem  guten Z ustand erhalten 
w erd en , und dafs ihm  aller C om fort, den sie 
haben , im S om m er und W in ter gesichert ist, selbst 
auf die G efahr hin, dafs der P reufsische S taa t im 
Jah re  vielleicht ein oder zwei W asserflaschen durch 
Einfrieren verliert; d a ran  w ird  er wohl n ich t zu 
G runde gehen.

Eine eigenthiim liehe E inrich tung  — und das 
ist eine innere Sache der E isenbahnverw altung  — 
finden w ir bei den G epackw agen in den D-Ziigen. 
Ein tuch tiger E isenbahnbeam ler, der rech t viel 
sparen  w ollte , h a t die G epackw agen m it einer 
einseitigen A nschlufseinrichtung fiir die D-Ziige 
constru irt. Die Folgę ist, dafs diese G epackw agen 
an jedem  E ndpunk t, w enn  sie ihren Zweck er- 
fiillen so l le n , ais D urchgangsw agen  zu dienen, 
gedreh t w erden m ussen , oder dafs die Zugfiihrer, 
w enn sie in derselben R ichtung laufen, der G efahr 
ausgesetzt sind, au f den T rittb re tte rn  auszugleiten. 
Ich hoffe, dafs diese A nregung geniig t, um  die 
E isenbahnverw altung , dereń  Chef ja  so von W ohl- 
w ollen fiir seine B eam ten erfullt ist, zu veranlassen, 
diese T h a tsach e  m óglichst bald zu beseitigen.

M. H ., im G iiterverkehr ist aus dem  B erichte 
eine V erm inderung der L eistungen der einzelnen 
G uterw agen in Bezug auf die laufende W agen- 
k ilom eteizahl und eine Y erm inderung der A chszahl 
der G iilerzuge festzustellen. N ach den E rklarungen 
der E isenbahnvenvaltung  soli diese V erm inderung 
in der L eistung w ieder eingeholt w erden durch 
eine schnellere F ah rt der G uterztige, durch  einen 
verm ehrten  d irecten V erkehr und  durch eine grofsere 
Belaslung der A chsen. Es diirfte die letztere T h a t
sache zusam m enhangen  m it der Y erm ehrung des

L adegew ichts der W agen , die seit einer R eihe von 
Jah ren  von unserer E isenbahnverw altung  verfolgt 
w ird . K einesw egs kann ich aber anerkennen , dafs 
diese V erm ehrung des Ladegew ichts in einem  
Tem po gegangen ist, das den A nforderungen, die 
m an  an unsern  G iiterverkehr stellen k an n , ent- 
sprich t. Es m ufs festgestellt w erden, dafs w ir in 
der R ichtung von anderen  S laa ten  iiberholt sind. 
Im m erhin  ist es ja  erfreulich, dafs der H err M inister 
der offentlichen A rbeiten zugegeben ha t, dafs 
eine nah e re  Priifung der S achlage in Bezug auf 
einzelne R elationen und  einen beslim m ten  Giiter- 
verkehr erfolgen soli, und  es ist m ir ganz un- 
zw eifelhaft, dafs aus einer solchen P riifung eine- 
w esentliche Y erbesserung unseres G iiterverkehrs 
hervorgehen  w ird.

N eben der E rhohung  der T ragfah igkeit der 
G uterw agen ist ernstlich  anzustreben , dafs die Be- 
und E ntladeeinrichtungen auf den B ahnhófen und 
auf den A nschliissen m eh r ais b isher verbessert 
w erden . D ieser A nspruch w ird  n ich t blofs an  
die E isenbahnverw altung  erhoben , sondern  ebenso 
m it vollem R echt an  die In te ressen ten , die Ver- 
lader. Es w erden  diesen Opfer zugem uthet 
w erd en ; aber diese Opfer w erden ih re  F riichte 
bringen durch  einen billigeren V erkehr, durch  eine 
billigere und schnellere E n tladung , und w erden 
beiden Theilen n u tz e n ; ich scheue m ich deshalb  
n ich t, diese A nforderung auch an die Industrie 
zu stellen.

Es ist verlangt w orden, dafs eine R eform  der 
G iitertarife ein tritt. D iesem W unsche gegenuber 
m och te  ich m ich seh r zuriickhaltend verhalten . 
Gewifs ist es w unschensw erth , dafs die rech t com- 
plicirte K lassificirung unserer G iiter vereinfacht 
w ird ; aber ich kann  den A usspruch des H errn  
Dr. a m  Z e h n h o f f ,  dafs es unm oglich  sei, sich 
in der G titertarifirung zu rech t zu finden , doch 
n ich t in vollem Mafse ais rich tig  anerkennen ; so 
schlim m  ist es n icht. A ndererseits besteh t bei 
jeder eingreifenden A enderung unseres Gutertarif- 
w esens m it R echt die B efiirchtung, dafs dam it 
die S icherheit, die C ontinuitat des Y erkehrs schw er 
gefahrdet w ird , und  N achtheile d irect und indirect 
heryortreten , die bei w eitem  grofser sind, ais die 
V erbesserung der K lassification selbst sein w iirde. 
Ich stehe also diesem  W unsche m it einer gew issen 
A engstlichkeit gegenuber und kann  ers t nach  seh r 
eingehender Priifung die M oglichkeit eines zweck- 
entsprechenden  Erfolges erkennen.

M. H ., ich m ufs einige W o rte  iiber unsere 
Locom otiven sagen . N ach dem  B etriebsbericht 
h a t die L eistung d e r Locomotiven w esentlich zu- 
genom m en, und das ist seh r erfreu lich ; aber 
andererseits h ab e  ic h , nachdem  ich vor einiger 
Zeit m ich etw as n ah e r m it dem  G egenstand be- 
schaftig t h a b e , zu m einem  grofsen Schm erze 
feststellen m ussen , dafs w ir in P reufsen  bei 
einem  B estande von ungefahr 1 4 0 0 0  Locom otiven 
noch keine einzige L ocom otivpriifungsanstalt haben .
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Bei einem  H iilfsm ittel fiir unser E isenbahnw esen, 
w elches die G rundlage des ganzen V erkehrs 
bildet, ist m eines E rach tens n ich ts nolhw endiger, 
ais das zu th u n , w as schon lange vor uns die 
franzosischen und ein Theil der am erikanischen 
B ahnen gethan  hab en , und  gerade dieses Vei- 
kehrsm ittel einer seh r aufm erksam en und dauern- 
den w issenschaftlichen und  praktischen Priifung 
zu unterw erfen .

Es ist fur m ich ais Ingonieur e tw as be- 
scham end, zu erfahren , dafs w ir in der Beziehung, 
die w ir doch das grófste E isenbahnnetz der W eit, 
in einer H and die grofste Zahl von Locomotiven 
besitzen , eigentlich noch nichts gethan  haben. 
Ich hoffe, dafs die A ntrage , die m eines W issens 
seitens einzelner D irectionen gestellt sind , in Zu
kunft wohlwoUendere A ufnahm e fin d en ; denn die 
A usgabe von 60-, 70- oder 1 0 0 0 0 0  J t  kann in 
keiner W eise in B etracht kom m en bei so viel 
M illionen, die unsere Locom otiven kosten , und 
bei denen jede Y erbesserung ins U nendliche sich 
vervielfaltigt.

Der Betriebscoefficient unserer E isenbahnen 
h a t sich seit einigen Jah ren  dauernd  verschlechtert. 
Diese V erschlechterung h a t vorw iegend ihren Grund 
in den hoheren Lohnen und  hoheren  M aterial- 
preisen. Jede derartige  V erschlechterung ruft um  
so d ringender das Bediirfnifs hervo r, E rsparnisse 
nach  anderer B iclitung im B etriebe und der 
Technik zu m achen . In der B eziehung kann ich 
der preufsischen E isenbahnvenvaltung  nich t das 
Zeugnifs ausstellen , dafs sie an der Spitze steh t 
und  dafs sie g a r in technischen Y erbesserungen 
den ersten  R ang  u n te r allen E isenbahnverw altungen  
einnim m t. Den A nsp ruch , dafs sie das thut, 
glaube ich wohl erheben  zu k o n n e n ; denn das 
grofste E isenbahnnetz der W eit in einer H and 
kann  auch in der R ichtung fiihrend vorangehen 
und  m ufs ohne Bedenken jahrlich  eine ganze 
A nzahl von Millionen fiir V erbesserungen und 
Versuche aufw enden konnen. Selbst w enn sich 
diese A usgaben au f 6 Millionen jah rlich  belaufen 
sollten, so ren tiren  sie sich in e iner W eise, dafs 
m an ohne Bedenken denselben zustim m en kann, 
und ich m ochte w iinschen, dafs unsere E isenbahn- 
verw altung nach der R ichtung etw as m uth iger 
und rascher voranginge.

W enn ich von technischen V erbesserungen 
und V eranderungen red e , so ist es naturgem afs, 
dafs ich dabei von der A nw endung der Elek- 
tric ita t sprechen m ufs. Leider m ufs ich auch  
hier feststellen, dafs w ir n ich t an der Spitze der 
Priifung der A nw endung dieser m odernen  Kraft 
stehen, Priifungen, die no thw endig  sind, um  fest- 
zustellen , inwieweit dies Gebiet unserm  Eisen- 
bahnverkehr niitzlich gem acht w erden  kann. 
A m erika ist uns v o r, die franzosischen B ahnen 
haben  seit langen Jah ren  w ichtige und  kostspielige 
V ersuche gem acht, ebenso Italien, auch  auf den 
P falzer B ahnen h a t m an  seit 3  Jah ren  eingehende

V ersuche gem acht. In P reufsen  h a t m an  sich 
d a rau f beschrankt, einer P rivatgesellschaft die Er- 
laubnifs zu geben , vom 1. A pril an auf einer 
preufsischen B ahn derartige V ersuche anzustellen. 
Ich m eine: die W ichtigkeit des G egenstandes steh t 
n ich t im V erhaltnifs zu diesen L eistungen. Ich 
bin w eit entfernt, elektrischen Betrieb ohne w eiteres 
einfiihren zu wollen, aber diese V ersuche m iissen 
von einer so grofsen E isenbahnverw altung  wie der 
preufsischen in erster Linie angestellt w erden. Es 
sind doch nich t blofs die R esultate der Y ersuche, 
es ist auch die Sum m ę von w ichtigen E rfahrungen , 
die w ahrend  so lcher Versuche von den B eam len 
gesam m elt und in der Zukunft fiir unser E isen
bahnw esen  verw erthet w erden.

Es ist in der Com m ission seitens eines Re- 
gierungs-C om m issars bestritten  w orden , dafs die 
V ersuche der Pfalzer B ahn ein okonom isches 
R esu lta t erzielt ha lten . W en n  m ir schon diese 
B ehauptung auffallig erschien gegeniiber der T h a t
sach e , dafs die Pfalzer B ahn nach dreijahrigen 
V ersuchen endgiiltig dazu iibergeht, A ccum ulatoren- 
w agen fiir den L ocalverkelir einzufiihren, so kann 
ich , nachdem  ich m ich inzw ischen in Ludwigs- 
hafen erkundig t habe , je tzt noch bestatigen, dafs 
die P falzer B ahn diese Versuche je tzt ais ab- 
geschlossen betrach te t und an die endgiiltige Ein- 
fiihrung geht, nachdem  sie die feste U eberzeugung 
gew onnen h a t,  dafs auch  in ókonom ischer Be
ziehung gule R esu lta te  zu erzielen sind. M. H ., 
w enn ich an  die vielen kleinen Bediirfnisse in 
unserm  L ande denke, an die Pflege des Local- 
verkehrs, dessen es noch in so vielen R ichtungen 
erm angelt, dann  kann ich m ir kein zweckm iifsigeres 
H iilfsm ittel vorstellen ais das, w elches heu te  die 
Pfalzer B ahn au f zwei ih re r S trecken dauernd  zur 
E infiihrung b ring t. Es w ird  uns du rchaus n ich t 
schw er w erden , ahnlich vorzugehen; denn in 
unseren vielen elektrischen G entralsta tionen haben 
w ir iiberall die K raft, die w ir b rauchęn , und die 
A usniitzung der grofseren  S tationen w iirde eine 
viel vortheilhaftere se in , w enn s ie , an s ta tt blofs 
des A bends L icht zu geben, am T age in vollstem  
U m fange zur K raftabgabe benutzt w iirde. Ich 
m ochte  der R egierung  drińgend em pfehlen, nach 
der R ichtung endlich in ein V ersuchsstadium  und 
w om oglich bald  in ein Definitivum zu treten , 
dam it die zah lreicheren  kleineren Bediirfnisse be- 
friedigt w erden konnen. Dies Ziel kann natiirlicli 
nu r in einfachster W ęise und A usfiihrung m it 
m oglichst w enig B edienungsm annschaften , aber 
durch  zahlreiche V erbindungen erreich t w erden.

M. H ., w enn von dem  H errn  M inister vielfach 
iiber die grofsen A nlagen von K apita lien , die 
unser E isenbahnw esen  in den letzten Jah ren  er- 
forderte, geklagt w orden ist, so h a t diese Klage 
ja  eine gew isse B erechtigung, N ach m einer A n
sicht h a t sie aber n u r nach  der R ichtung eine 
B erech tigung , dafs in den m eisten Fallen diese 
K apitalien in ih re r H ohe zu eng begrenzt gew esen
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sind, um  den Zweck zu erreichen. Bei jedem  
w irthschaftlichen  B etriebe w ird es sich um  die 
F rage  handeln , ob m an  eine theuere A nlage und 
billigen Betrieb oder um gekehrt erzielen will.

Vor die E ntscheidung dieser F rage  m ufs sich 
die E isenbahnverw altung  auch stellen. W enn  unsere 
B ahnhofsanlagen und  E inrichtungen so knapp be- 
m essen w erden  in ihren  M iltteln, dafs sie in kurzer 
Zeit vom  V erkehr iiberholt w erden, so ist es n icht 
m oglich, einen ubersichtlichen und einen billigen 
Betrieb zu fiihren. H ier m ufs un terschieden w erden, 
und ich fiirchte m ich ebensow enig, w ie die Industrie 
es th u t, die A nlagekapitalien m a c h t, um  einen 
billigen Betrieb zu erzielen, vor der A nw endung 
dieses G rundsatzes in unserer E isenbahnverw altung .

Die ganze F ra g e , die ich in dem  letzten 
T heile m einer A usfiihrung behandelt habe, concen- 
tr irt sich in e rs te r Linie um  die richtige E rkennung, 
um die richtige A nw endung der technischen Mittel. 
G erade darin  b eru h t m eines E rach tens die H aupt- 
schw ache unseres E isenbahnw esens. Sie ist be- 
g riindet durch  die Personenfrage  und durch die 
A usbildung und  V erw endung der P ersonen  ver- 
schiedenen B ildungsganges in unserer E isenbahn- 
verw altung. W ir stehen  heu te  h ier noch auf der
selben Stufe, w ie in der M itte des vorigen J a h r
hunderts, wo lediglich der Ju rist ais m afsgebend 
und befahigt galt, einer grofseren  V erw allung 
yorzustehen. Meine H erren , die ganzen U m w and- 
lungen der A nsichten und die A nerkennung, die 
die Technik  in dem  letzten D ecennium  und im  
letzten Jah re  ganz besonders gefunden ha t, sind, 
wie m ir scheint, bis jetzt spurlos an unsern  Eisen- 
bahnen  voriibergegangen, und  zw ar zu ih rem  
Schaden. W as ist nun  fiir ein U nterschied zw ischen 
dem  Juristen  und dem  T echn iker?  H eute ist der 
allgem eine B iidungsgang der beiden in der Begel 
ganz d e rse lb e ; denn die U nterschiede zw ischen 
G ym nasium  und B ealgym nasium  verschw inden all- 
m ahlich ganz. Also in d ieser B eziehung geben 
sieli beide K lassen n ichts nach . D er w eitere 
U nterschied ist aber, dafs der T echniker in den 
ach t S em estern  seines S tudium s sich der aller- 
h iirtesten  A rbeit, d er allerscharfsten  geistigen 
D urcharbeitung  seiner A ufgaben dauernd  unter- 
ziehen m ufs, w enn er iiberhaup t an die endgiiltige 
E rledigung seines S tudienplanes denken will. Bei 
den Juristen , dereń Fieifs ich in keiner W eise 
verkennen will, finden w ir vielfach, dafs sie in 
der L age sind, bei einer etw as angestreng teren  
T hatigkeit in den letzten Sem estern  und  bei einem 
R epetitorium  von sechs bis ach t M onaten sich 
fabig zu m achen  fiir das Exam en.

(Sehr richtig! bei den Nationalliberalen.)
Ich gebe nun  gern  zu, dafs der deutsche Tech- 

niker, w ie w ir ihn b isher gehab t haben , noch 
n icht nach  allen R ichtungen ais V erw altungsm enseh 
vollkom m en geeignet ist. A ber ich frage Sie, 
m. H ., w enn diese G rundlage vorhanden ist, w enn 
der T echniker e in tritt in das E isenbahnw esen  m it

einem  vollstandigen U eberblick iiber die Grund- 
bedingungen und H iilfsm ittel des E isenbahnw esens, 
w enn  der Ju rist auf der andern  Seite eintritt, 
ohne beinahe eine A hnung davon zu haben , w ird 
es da n ich t le ich ter sein, dem  T echn iker das noch 
Fehlende beizubringen, ais es fiir den Juristen 
m oglich is t?  Ich halte  es deshalb  fiir nolhw endig , 
dafs diese A nschauung  eine B etonung findet und 
der A eufserung, die der H err M inister der óffent- 
lichen A rbeiten in seinem  W ohlw ollen fiir die 
T echniker in Bezug auf G leichstellung vor einigen 
Jah ren  gethan  h a t, nun endlich durch  die T h a t 
die natiirliche und no thw endige Folgę gegeben w ird .

M. H ., w enn ich eine etw as scharfere  Kritik 
an  unser E isenbahnw esen gelegt habe, so soli das 
keinesw egs die erste A nerkennung au fheben . Bei 
der B edeutung , die unser E isenbahnw esen fiir 
unser politisches, finanzielles und w irthschaftliches 
W ohl hat, ist es nothw endig , dafs w ir die Kritik 
e tw as scharfer anw enden , ais es vielleicht sonst 
bei einer P rivatgesellschaft geschehen w iirde. In 
dem  Sinne b itte  ich dieselbe aufzufassen.

Ich m óch te  nun zum  Schlufs noch einige W orte  
iiber die Stellung der conservativen P arte i zu den 
V erkehrsfragen sprechen. Die conservative Parte i 
h a t in der letzten Zeit ih re  V erkehrsfreundlichkeit 
yielfach besonders stark  hervorgehoben. Es w are 
w iinschensw erth , dafs diesen WTorten auch die 
T haten  folgen m o ch ten ; die E rfahrungen  haben 
uns aber bis je tz t eines anderen  belehrt. Bei den 
K analverhandlungen haben  w ir, tro tzdem  die 
G riinde, w elche vorgeb rach t, im m er schw acher 
beton t w urden , n ich t gem erkt, dafs eine Verkehrs- 
freundlichkeit vorhanden  w ar. Die B estrebungen, 
die E innahm en des S taates aus dem  E isenbahn
w esen n ich t aufzuheben und zu verm indern , son
dern  sie in ih re r ste ts steigenden  H ohe zu be- 
grenzen und  den M ehrertrag  der w irthschaftlichen 
E ntw icklung des ganzen L andes zu gute kom m en 
zu lassen, h a t die conservative P arte i n ich t unter- 
stiltżt. Eine sachliche, griindliche P riifung unseres 
E isenbahnw esens in einer besonderen Gommission 
h a t die U nterstiitzung unserer conservativen Gollegen 
bis je tz t n ich t gefunden.

(Abgeordneter Graf zu L im burg-Stirum : Wird sie 
auch nie finden!)

Ich erkenne das an , ich sage es ja . D agegen 
h a t die conservative P arte i eine starkę N eigung 
gezeigt, die w eiter erhoh ten  E innahm en unserer 
E isenbahnen zu den allgem einen S taa lsausgaben  zu 
verw enden und  dies, w ie es in der N atu r der Sache 
liegt, n u r au f K osten der so no thw endigen  Erleich- 
te rung  in unserm  G eschaftsleben. H err G raf zu 
L im burg-S tirum  h a t gestern  sogar, w enn  auch m it 
schm erzlichem  B edauern  und tiefem und unzweifel- 
h aft w ahrem  Mitgefiihl eine E rhohung  der G utertarife 
im  Falle des Bediirfnisses in A ussicht g e s te llt;

(Abg. Graf zu Lim burg-Stirum : Personentarife.) 
— auch der G utertarife ; das ist ausdriicklich gesagt.

(W iderspruch des Abg. Graf zu Limburg-Stirum.)
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D ann h a t sich H r. G raf zu L im burg - S tirum  
undeutlich ausgedruck t, und  es w iirde m ich 
freuen, w enn ich m ich geirrt ha tte .

D ieser S tellung gegeniiber diirfte es zweck- 
m afsig sein, doch einm al die thatsach lichen  Lei
stungen  derjenigen Gegenden im  E isenbahnverkehr 
festzustellen, w slche von den H erren  auf der con- 
servativen Seite yorw iegend bew ohnt w erden . M. H ., 
die Provinzen Ost- und W estpreufsen haben im 
G iiterverkehr im  Jah re  18 9 8  im  ganzen 1 ,58  t 
p ro  K opf der Bevolkerung tr a n sp o r t ir t; das Ruhr- 
revier beziiglich der W esten  h a t bis 4 4 ,2 2  t 
tran spo rtirt,

(Abgeordneter Schmieding: Hi5rt, hO rt!) 
also ungefahr den zw anzigfachen B etrag  pro Kopf 
der Beyolkerung. M. H ., die Provinzen Ost- und 
W estpreufsen  haben  im  Jah re  18 9 8  an G utern 
per K ilom eter E isenbahn 2 1 3 0  t tra n s p o r t ir t ; diese 
T ranspo rtm asse  h a t sich im  W esten  per K ilom eter 
E isenbahn  bis zu 7 5 0 0 0  t  gesteigert!

(Abgeordneter Schmieding: IIórt, łiOrt!)

M. H ., glauben Sie d en n , dafs m it solchen 
T ranspo rten  die R en tab ilita t der E isenbahnen im 
Oslen erhalten  w erden  k onn te?  Das w erden  Sie 
m ir doch sicher zugeben, dafs das yollstandig u n 
m oglich ist, und dafs die Yortheile, die Sie im 
O sten von dem  E isenbahnw esen haben , yorw iegend 
durch  den W esten  getragen  w erden m iissen und 
Ihnen iiberhaup t nu r durch  d en W esten m o g lich s in d .

(Sehr richtig!)

M. H ., ich m ochte n ich t blofs an das Gefiihl 
der R itterlichkeit — die ja  ein E rb theil der H erren  
im  Osten sein soli — appelliren, dafs Sie solchen 
L eistungen gegeniiber, die fiir Sie von A nderen 
getragen  w erden , doch ste ts bereit sein m ochten, 
auch den  Bediirfnissen des W estens R echnung  zu 
tragen  und  den V erkehrsbediirfnissen, die do rt 
auftre ten , in w arm ere r W eise gegeniiber zu stehen,

ais Sie es b isher ge than  haben . A ber ich halte  
es auch  ais im  Selbstinteressc des O stens liegend, 
dafs dies geschieht, denn n u r durch  eine W eiter- 
entw ickelung dieses w irthschaftlichen Lebens im 
W esten  sind w ir in der Lage, dem  Osten das zu 
geben, w as w ir ihm  gegeben h a b e n ; und w ir im 
W esten  sind gern  bereit, n ach  der R ichtung noch 
m ehr zu thun , ais bis je tz t geschehen ist. Es 
soli dies keinesw egs eine S treitfrage sein, sondern 
w enn  ich dies h ier yorbringe, so ist es der A us
d ruck  eines W unsches au f V erm inderung der Gegen- 
satze, eine gegenseitige R iicksichtnahm e, die zum  
beiderseitigen Besten fiihren diirfte.

(Sehr gut! bei den Nationalliberalen.)
Ich m eine, das ist gerade je tz t nothw endig . 

Es ist in der letzten Zeit vielfach im  L ande ver- 
breite t w orden, dafs die nationalliberale P arte i sich 
lediglich au f die Kanale gew orfen hatte . M. H ., 
dem  m ufs ich ganz entschieden en tgegentreten , 
und  w er die V erhandlungen hier im H ohen H ause 
m it A ufm erksam keit yerfolgt ha t, w ird  m ir R echt 
geben m iissen : die nationalliberale P arte i — ich 
bin dessen sicher, dafs m eine sam m tlichen  F reunde 
m it m ir ubereinstim m en — w ird  jedes verstandige 
V erkehrsm ittel fordern und  begiinstigen. U nd in 
dem  Sinne h a t sie sich auch  der K anale ange
nom m en, weil sie dieselben fiir zw eckm afsig und 
no thw endig  halt. Die nationalliberale P arte i be- 
trach te t aber nach wie vor die E isenbahnen  und 
das E isenbahnw esen  ais u n ser w ichtigstes Ver- 
kehrsm ilte l, und ih r ganzes B estreben ist darau f 
gerichtet, unser E isenbahnw esen im w eitesten U m 
fange dem  ganzen L ande zukom m en zu lassen 
und dasselbe zu der hóchsten  V ervollkom m nung 
zu entw ickeln, die nothig  ist, um  die A ufgabe, 
die unser E isenbahnw esen  in finanzieller, w irth- 
schaftlicher und politischer B eziehung h a t ,  voll 
erfullen zu konnen. “

(Lebhafter Beifall bei den Nationalliberalen u. links.)

Entspricht das zur Zeit iibliche Prufungsyerfaliren bei der 
Uebernahme von Stahl schienen seinem Zwecke?

Ein Beitrag zur Verbesserung dieses Verfahrens.
(Nach „B aum aterialienkunde” 1899 Heft 9 bis 12, besprochen von A. M a r t e n s . )

(Hierzu Tafel VII.)

U nter dem  angegebenen Titel veroffentiicht 
Ingenieur D o m in ik  M i l l e r ,  Kgl. B auyerw alter 
in M tinchen ein seh r um fangreiches Versuchs- 
m ateria l, das in hohem  Mafse die B eachtung der 
L eser dieses B lattes verdient. Die A bsicht des 
B erich tersta tters w ar es u rspriinglich  n u r ,  auf 
einige P unk te  dieser A rbeit einzugehen und diese 
zu beleuchtcn, e r giebt aber gerne der A ufforderung

der R edaetion nach  und  will versuchen, zugleich 
den H aup tinhalt der A ufsatze in m oglichster Kiirze 
m itzutheilen.

Anordnung und Versuchsausfllhrung.

Es handelt sich  um  drei V ersuchsreihen m it 
S tahlschienen, die von der b a y e r i s c h e n  E is e n -  
b a h n y e r w a l t u n g  in den Jah ren  1896  bis 1S9S
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aus Anlafs und  in Verfolg der Inbetriebsetzung 
zw eier neuen V ersuchsstrecken (Dj und E) in Angriff 
genom m en w urden . Beide V e r s u c li s s t r  e c k e n 
w aren  m it dem  eisernen Q uerschw ellenoberbau des 
Schienenprofils IX und m it T hom as- und M artin- 
schienen b c leg t; L aschen und Schw ellen bestanden 
aus T hom aseisen . Die Schienen der V ersuchsreihc I 
w aren von den W erken  u n te r Kenntnifs des Ver- 
w endungszw eckes geliefert, also wohl m it besonderer 
Sorgfalt herges te llt; ihre Zugfestigkeit (aB) lag 
zw ischen 5 7 0 0  und 7 2 0 0  k g /q c m ; die T hom as- 
schienen erforderten  5 bis 9 Schlage, die M artin- 
schienen 5 S chlage zur Erzielung einer Durch- 
biegung von 110  m m . Das M ateriał von zelin 
Schm elzungen w a r m it Silicium und Kohlenstoff 
(in T abelle  1 Spalte 1 doppelt un terstrichen) und 
von neun Schm elzungen nu r m it Kohlenstoff (in 
T abelle 1 Spalte 1 einfach un terstrichen) gedichtet.

Das M ateriał fur die V ersucbsreihe II w aren 
10 T hom assch ienen  vom Profil IX, die ausgew echselt 
w urden, weil sich ih re  Kopfe in kurzer Zeit breit 
gefahren h a tte n ; sie w aren  in 18 9 2  bis 1894  
erzeugt und  gehórten  der zw eiten A usw echselungs- 
periode an . Die Schienen der ersten  Periode hatten  
sich an den E nden von 58 bis 78 m m , d. b. um  
34  'jij, verbreitert, w ah rend  die der zw eiten sich 
n u r bis zu 69 m m , d. h . urn 19 f o , verbreiterten . 
Die grofste Y erbreiterung befand sich bei stark  
beschiidigten Schienen iiber dem  ersten  Laschen- 
loche, also 5 0  m m  vom  S ch ien en en d e ; bei den 
anderen  Schienen lag  sie zw ischen Ende und erstem  
L aschenloch. Die V erbreiterung w ar an beiden 
E nden v e rsch ied en ; im  Doppelgeleise h a tte  das 
aufnehm ende Ende die grofsere V e rb re ite ru n g ; 
augenscheinlich zu kurz abgeschnittene Schienen 
w urden von der P riifung ausgeschlossen. Das 
M ateriał erw ies sich in fiinf Zerreifsproben ais n icht 
bedingungsm afsig ; es ha tte  w eniger ais 5 0 0 0 k g fq cm  
F estigkeit; zwei P roben  ha tten  knapp 5 0 0 0  und 
zwei 5 2 0 0  kg/qcm .

Dl.s M ateriał fiir V ersuchsreihe III bestand aus: 
a) 12 S tahłschienen, Profil I Ia  und IX (vergl. 
F igur c und d Tafel VII) verschiedenen U rsprungs 
und einer S tahlkopfschiene Profil I I b ; alle Schienen 
hatten  sicłi gu t b ew ahrt. b) 6 Stalilkopfschienen 
Profil I seit 2 2  Jah ren  in  aufgelassenen Yersuchs- 
strecken gelegen. c) S tahłschienen eines W erkes, 
in 1890 /91  e rzeu g t, die im  Betriebe b rach en ; 
die Briiche łiatten  sich sta rk  gem chrt. B ruch- und 
A elzprobe einer solchen Schiene sind in Abbild. 1 
F igur a und b abgeb ildet; m it den gebrochenen 
Schienen konnten n u r Schlag- und B iegeproben 
ausgefuhrt w erden, die H oh lraum e in den Kopfen 
m achten  die H erstellung  von R undstaben  zu Zug- 
versuchen unm oglich . Die A bbildungen von den 
A etzproben anderer Schienen sind au f Tafel VII 
un ter den Bezifferungen nach  T abelle 1 gegeben.

Yon jeder Schm elzung w urde  je eine Schiene 
an  einem  1,3 m langen Stiick un ter dem  Schlag- 
w erk, an  einem  1,2 m  langem  Stiick au f Biegung

und an  einem  R undstabe  aus dem  K opf auf 
Zugfestigkeit gepruft. Die Zug- und B iegeproben 
w urden au f einer 1 0 0 - t -P o h lm e y e r -M a s c h in e  m it 
S ch re ibappara t ausgefuhrt.*

Bei der S c h l a g p r o b e  w urde  m it einem  
Schlage von 3 0 0 0  m kg auf den Kopf begonnen 
und m it Schlagen von 1 2 0 0  m kg fortgefahren, 
bis die D urchbiegung 110 m m  betrug .

Bei den Z u g v e r s u c h e n  w urde  die Streck- 
grenze (a s) ** aus dem  K nickpunkt des Schaubildes, 
oder aus dem  Stehenbieiben des K raftanzeigers 
der P rob irm asch ine  bestim m t. A us den von der 
M aschine aufgezeichneten Schaulinien w urde  der 
Beginn der A bw eichung von der geraden  Linie 
ais P roportionalita tsgrenze (a P) *** entnom m en.

Bei der A usfuhrung der B i e g e v e r s u c h e  
w urde  besonderer W erlh  auf die Festste llung  der 
L ast gelegt, die die erste  bleibende D urchbiegung 
erzeugt. Dabei w urden  die bleibenden B iegungen 
m it Hulfe eines L ineals uud m it ach t Papierstreifen  
von 0 ,0 5  bis 0 ,4  m m  Dicke und  m it keilform ig 
gefeilten, von 0 ,4  bis 2 m m  Dicke anw achsenden  
Blechen gem essen. Y erfasser g iebt eine ausfuhr- 
liche B eschreibung dieses rech t um standlichen , seh r 
unsicheren und  im G runde genom m en auch sonst 
unprak tischen  und  m iihsam en M efsverfahrens, das 
er einfiihrte, um  die Fehler zu verm eiden, die bei 
A nw endung eines T aste rs  am  Schienenfufs, durch  
A bspringen der W alzh au t en ts tehen  konnten. f  
Ich kann  h ier au f Einzelheiten n ich t eingehen und 

■die Feh lerąuellen  dieses M efsverfahrens n ich t er- 
ó rtern , d a rf aber eine B em erkung des Y erfassers

* „Stahl und Eisen* 1881 S. ‘236 und M a r t e n s :  
„Handbuch der M aterialienkunde“ S. 404, Berlin 1898, 
Verlag von Julius Springer.

** Es ist sehr bedauerlich, dafs die Begriffe Ela- 
sticitatsgrenze (E-Grenze) und Streckgrenze (S-Grenze) 
immer noch nicht klar auseinander gehalten werden. 
Auch der Verl'asser brauclit s ta tt der klar und zu- 
treffend von ihm umschriebenen Streckgrenzc den 
Ausdruck Elasticitatsgrenze. Yergl. M a r t e n s :  ,Ma- 
terialienkunde* S. 23.

*** Auch der von dem Verfasser ais Proportionali- 
tiitsgrenze (P-Grenze) bezeichnete Punkt entspricht nicht 
Yollkommen dem, was sonst ais P-Grenze gilt. Durch 
solche mifsbriiuchliche Benutzung der BegrifTe wird 
leicht Verwirrung erzeugt, was sorgfallig vermieden 
werden sollte. Die P-Grenze lrifst sich der gebrauch- 
lichen Umschreibung gemafs mit einiger Sicherheit 
nur mit Feinmefsinstrumenten, nicht aber in der vom 
Yerfasser benutzten A rt am Schaubilde bestimmen. 
Diese A rt der Bestimmung ist hOchst unzuverlassig, 
denn die von der Maschine verzeichneten Schaulinien 
k6nnen viele Nebenumstande beeinflussen, die mit 
den Materialeigenschaften gar nichts zu thun haben. 
Mit der Deutung der Selbstaufschreibungen von Ma
schinen kann man aus diesen Grunden nicht vorsichtig 
genug sein, und man wird auch fur die praktische 
Beurtheilung des Materials nach der vom Verfasser 
bestim mten P-Grenze grofse Vorsicht walten lassen 
mussen. Vergl. M a r t e n s :  ,M aterialienkunde“ Abs. 37 
bis 41, 709 und 710.

f  Bei einer thatsachlichen bleibenden Durch
biegung von einigen Zehntelmillimetern durfte der 

! Zunder noch nicht abspringen.
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iiber seine V ersuchsausfiihning nich t u nerw ahn t 
lassen, weil dieser P unk t von grundsatzlicher Be
deutung  ist.

Urn nam lich  die Belastung zu bestim m en, bei 
der die b l e i b e n d e  V e r b i e g u n g  a n f a n g t , *  
w urde eine Schiene zunachst m it 2 0  t belastet; 
sie zeigte 0,1 m m  bleibende B iegung. D ann zum 
zw eitenm al mit 19 t belastet, zeigte sie w iederum
0 ,0 5  m m  bleibende Biegung, in  S um m a 
also 0 ,1 5  m m  und erst nach  der d rilten  
B elastung m it 18 t  w a r die bleibende 
Biegung 0 m m . D er V erfasser schliefst 
d a ra u s : „Die B elastung, bei w elcher die 
Schiene beg inn t sich bleibend zu verbiegen, 
ist som it zw ischen 18 und  19 t g e le g e n /

D a s  i s t  e in  T r u g s c h l u f s ,  den der 
Verfasser auch em pfunden hat, denn er 
sag t gleich, dafs n ich t alle V ersuche zur 
Feststellung des Beginns der bleibenden 
Biegung auf diese W eise durch Riick- 
w artsverm inderung  der B elastung aus- 
gefiiłirt w urden , sondern  dafs m eistens 
der Beginn bleibender B iegung un ter 
w aclisender B elastung erm itte lt w orden 
ist. D urch B elastung iiber den Beginn 
der bleibenden F o rm auderung  hinaus 
w ird , genau so wie beim Zugversuch, 
eine V eranderung des M ateria lzustandes 
und  eine V erlegung der E-, P- und S- 
G renze e rz e u g t.** N u r  d a s  V o r g e h e n  
m i t  w a c h s e n d e r  B e l a s t u n g  k a n n  
d i e s e  G r e n z e n  f i i r  d e n  u r s p r ą n g -  
l i c h e n  Z u s t a n d  d e s  M a t e r i a l s ' ’j£z’u- 
t r e f f e n d  f e s t l e g e n .

Auch beim B iegeversuch erm itte lt der 
V erfasser die P- und S-Grenze aus der 
Selbstaufzeichnung der M aschine. Aucli 
h ierfiir gelten m eine Einwen- 
dungen  gegen diese A rt der 
Feststellung  der P-Grenze, wie 
beim  Z ugversuch. Die Biege- 
grenze (a s.) kann, ebenso wie 
die Fliefsgrenze (a s) beim  Zug- 
versuch, bei zuverlassig arbei- 
tenden  A ppara ten  aus der Selbst
aufzeichnung m it fiir die P rax is 
ausreiehender S icherheit be- 
s tim m t w erden.***

Bei der B esprechung seiner V ersuchsausfulirung 
zu R eihe 11 verw eist de r V erfasser auf Schau- 
linien, die eigenthiim liche und w iederkehrende

* Das ware also bei hirireiehender Feinheit und 
Sicherheit der Messungen die eigentliche E lasticitats
grenze (aF).

** W iediesvon B a u s c h i n g e r  u .a.erw iesen  wurde. 
V ę rg l.M a rte n s : „Materialienkuiide* A bs.3I3und 314.

*** Dafs aber hierbei Zweitel niclit ausgeschlossen 
sind, wird m an beim Studium der im Original mit- 
getheilten Schaulinien sehen. Ich wurde z. B. manehe der 
vom Verfasser angegebenen Punkte fiir as. liOher legen. 
Dann wurden Yerschiebungen ia der Reihenordnung

Z acken*  (w ie in F igu r e und  f  A bbildung 2) 
zeigen, und bezeichnet solche, die W endepunkte 
oberhalb  der^F liefsgrenze haben  sollen. Letztere 
yerm ochte ich n icht zu erkennen und kann m ir 
d ah er kein Bild von ihren  U rsachen m achen . Die 
Zacken erk lart der V erfasser(S . 150  u. 153) w iefo lg t: 

„Im  grofsen und ganzen verlaufen die S chau
linien der beiden B iegeprobenserien, v o r e r s t

Abbildung 1. Figur a  (Bruchprobe).

v o n  a l l e  n U n s t e t i g k e i t e n  a b g e s e h e n ,  
ziem lich g le ic h m a fs ig .............B elracłitet m an  die

von Tabelle 1 erhalten werden, und manche Schienen, 
die jetzt auffallende W erthe fur a s./au, zeigen, wurden 
zutreflender eingeordnet werden. Einige Beispiele, in 
denen eine derartige Umlegung m ir angebracht er- 
schien, deutete ich in Tabelle 1 an, ohne aber die 
Ordnung zu verandern; diese Verlegung nahm ich 
aber bei dem E ntw urf von Figur 3 S. 307 vor.

* Die Schaubilder zu Versuchsreihe I zeigen keine 
solche Zacken, und unter den Linien zu Yersuchs- 
reihe III treten sie in anderer Form auf. Yersuchs- 
reihe I wurde im October 1896?, Reihe II im Juli 
1897 und Reihe III im August 189S ausgefuhrt.
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2 0  Schaulin ien  (sie sind im  O riginal abgebildet) 
von den B iegeproben der V ersuchsreihe II, so 
fallt es auf, dafs die Stetigkeit der Curve von 
neun solchen Linien, nachdem  die F liefsgrenze 
iiberschritten  is t, m anchm al sogar m ehrm als 
un lerbrochen  w ird . Der S ch re ibappara t zeichnete 
schraffurartige Stellen auf, welche auf H ohlraum e 
in den Schienen zurućkzufiihren sind, durch  welche

T. e. 90. II a.
1 und 3 B r.; — und 73. 
— ; 3790 und 3930.
— ; 5100 Br. und 5600.

Abbildung 1. Figur b (Aetzprobe).

auf kurze Zeit der W iderstand , den die Schiene 
der D urchbiegung entgegensetzt, bis zu (? um ) 
zwei T onnen  verm indert w u rd e .”

A u c h  h i e r  k a n n  e i n  T r u g s c h l u f s  v o r -  
l i e g e n ,  d e r  f i i r  d i e  P r a x i s  v o n  s c h w e r e n  
F o l g e n  w e r d e n  k a n n ,  w enn nich t darau f 
aufm erksam  gem ach t w ird .

Die Z ackenbildung im Schaubild  zw ingt n ich t 
no thw endig  zu der Schlufsfolgerung des V erfassers: 
„ w e l c h Je a u f  H o h l r a u m e  i n  d e n  S c h i e n e n  
z u r u ć k z u f i i h r e n  s i n d “ . Sie konnen sehr 
wohl auch durch  Y organge veranlafst sein, die

m it der M aterialbeschaffenheit in gar keinem  Zu
sam m enhang  stehen. E r s t  w e n n  s i c h e r  n a c h -  
g e w i e s e n  i s t ,  d a f s  w a h r e n d  d e r  V e r -  
s u c h s p e r i o d e  I I  k e i n e  U n s t e t i g k e i t e n  
i m  G a n g e  d e r  M a s c h i n e  s t a t t g e f u n d e n  
h a b e n  k o n n e n ,  w ie diese aus verschiedenen 
G riinden moglich sind, und w enn protokollarisch 
feststeht, dafs und in w elcher W eise sofort nach  

dem  ersten  A uftreten der Zacken griind- 
lich nach  solchen etw a durch die Ma
schine gegebenen U rsachen  geforscht 
w u rd e , l i e g t  b e g r i i n d e t e r  A n l a f s  
v o r ,  d i e  U r s a c h e  i m  P r o b e k o r p e r  
z u  s u c h e n .  Diese B etrach tung  weist 
w ieder auf die alte R egel hin, dafs m an 
aus den S c h a u l i n i e n  (wie aus Ver- 
suchsergebnissen iiberhaupt) n i c h t  m e h r  
h e r a u s l e s e n  d a r f ,  a i s  s i c h e r  zu  
b e l e  g e n  i s t .  — U nd w ie s teh t es nun  
um  die W ahrschein lichkeit dessen, dafs 
„ H o h l r a u m e ” in den Schienen die auf- 
gezeichneten E rscheinungen hervorrufen 
m iissen? — Sind sie die U rsache ge
w esen, so m iissen H ohlraum e in jedem  
Falle sich in g leicher A rt, w enn auch 
nicht in gleicliem G rade, bem erkbar 
m achen . —  W egen  der g rundsatzlichen 
und p rak tischen  B edeutung der Sache 
m ufs ich bei B ean tw ortug  der F rage  
schon etw as ausfiihrlicher sein.

W irklich hohle R aum e (F igur a  und b 
A bbild. 1) kom m en in Schienen sicher- 
lich nu r aufserst seiten vor.* Auch w enn 
die A elzungen an Q uerprofilen P o ren  und 
selbst tiefe L ocher zeigen, bildet dies 
n ich t in jedem  Falle einen zw ingenden 

G rund, auf H ohlraum e 
oder Spallflachen in der 
Schiene zu schliefsen. 
Man m ufs also auch 
bei den Schlufsfolge- 
rungen  aus geatzten 
F lachen  grofste Vor- 
sicht w alten lassen, 
w enn m an ein objec- 
tives U rtheil abgeben 
will. Die A etzung zeigte 
allerdings Ungleich- 

lniifsigkeiten im Verha!ten des M aterials gegeniiber 
dem  A etzm ittel an , ab er aus d ieser T h a tsach e  folgt 
noch n ich t im m er no thw end ig , dafs der korpei- 
liche Z usam m enhang  der M assen im  Schienenprofil 
aufgehoben oder auch n u r w eniger fest und  wider- 
standsfah ig  is t ais in gleichm afsig angegritTenen 
F lachen.

Die m eisten Fehlstellen — Spalten (ais Folgen 
von blasigen B locken), S ch lack en ad ern , A dern 
w eichen oder harten  M aterials (ąls Folgen von

* Vergl. ,U ittlieilungen aus den Kgl. technischen 
Yersuchsanstalten”. Berlin 1896 S. 95 Fig. 6.
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Saigerungen  u. s. w .) —  sind nach  der Langs- 
rich tung  der Schiene in Reihen geordnet und  es 
ist schw er einzusehen, w ie sie a lsdann zu den 
w iederholten Z ackenbildungen in der Schaulinie 
A nlafs geben konnen. Es giebt nach  m einer bis
herigen E rfahrung  nu r einen U m stand , der mog- 
licherw eise Spriinge im  Schaubild  veranlassen 
kann, der aber m eines E raeh lens beim  Biegeversuch 
am  Schaubild  einer Pohlm eyer-M asehine kaum  
zum  A usdruck kom m en durfte. Dies sind Adern 
harte ren , w eniger dehnungśfahigen M aterials, iu 
w eiches dehnbares M ateriał eingebeLtet. Ich habe 
die E rscheinungen, w ie sie un ter diesen U m standen 
beim  Zerreifsversuch au ftre ten , ausfuhrlich  in 
m einem  B ericht iiber „U ntersuchungen m it Eisen- 
bah n m aleria lien “ * und  in  m einem  H andbuch  der 
M aterialienkunde ** beschrieben und w iederhole 
h ier n u r kurz, dafs die har- 
ten  A dern gesetzm afsig in 
kurzeń A bstanden in sich 
selbst abreifsen m iissen. In- 
w iew eit die h ierbei auftreten- 
den schw achen Stofse die 
T ragbe it der Pendel- und  
H ebelm assen an  der Pohl- 
m eyer-M aschine (iberw inden, 
habe  ich zw ar noch nicht 
feststellen k o n n en ; zufolge 
m einer E rfah rung  glaube ich 
aber m eine U eberzeugung dahin  aussprechen zu 
diirfen, dafs der Erfolg selbst beim Zerreifsversuch 
selten s ich tbar w erden  durfte. Beim Biegeversuch 
m it einer Schiene w ird  ab er die Ilau p tm asse  des 
Q uerschnittes den Q uerschnitt d er reifsenden A dern 
im Schienenfufs w ahrscheinlich  noch m eh r iiber- 
w iegen, ais dies bei einer Zerreifsprobe der Fali 
ist.*** Beim Biegeversuch kann der V organg des 
gesetzm afsigen A breifsens der H arteadern  natiir- 
licli n u r in dem  Theil des Sd iienenfufses vor- 
kom m en, der geniigend starkę  D ehnung erfahrt. 
Aus diesen G runden ist m it rech t geringer W ahr- 
scheinlichkeit zu erw arten , dafs H arteadern  U rsache 
zu r Zackenbildung im  Schaubilde einer Pohlm eyer- 
M asehine w erden. Die W ahrschein lichkeit, dafs 
H ohlraum e die U rsache bilden, erscheint m ir noch 
geringer, besonders w enn sic im K opf vorhanden sind.

Um seine A nschauung iiber die B edeutung der 
S tetigkeitsun terbrechungen  in den Langeschau- 
linien zu stiitzen, verw eist Y erfasser auf die im 
O riginal auf Tafel VIII und IX gegebenen Ab- 
bildungen von geatzten Q uersehnitten  der Schienen. 
Bei der Folgew irkung, die seine A uslassungen 
haben  konnen, schein t es m ir nothw endig , durch

* „Mittheilungen aus den kCSnigl. teehn. Yersuchs- 
an stalten“ zu Berlin, Erganzungsheft 11 1890 S. 19.

** Abs. 124.
*** Dafs die harten  Adern nicht immer unbedingt 

gefahrliche Stellen des M aterials bilden, fiihrte ich in 
meinem w eiter oben genanriten Bericht uber U nter
suchungen mit Eisenbahnm aterialien w eiter aus. 
.M aterialienkunde* Abs, 124.

eingehendereB esprechung  w eitere A ufklarung herbei- 
zufiihren. Ich gebe des w egen h ier eine etw as 
andere G ruppirung seiner A etzbilder in der Meinung, 
dafs es m oglich sein m iifste, die zw ingend noth- 
w endigen Schlufsfolgerungen an  dem  n ach  be- 
slim m ten  G esiclitspunkten geordneten  Stoff besser 
hervortre ten  zu lassen. Zu dem  Zweck w urden 
die ausgeschnittenen und einzig m it einer Zahl 
versehenen A etzbilder von m ehreren  P ersonen , 
e rs t unabhang ig  und dann  gem einsam , nach 
G ruppen geordnet, w ie sie au f Tafel VII zusam m en- 
gestellt sind. Die E inordnung geschah  unabhang ig  
und ohne B eriicksichtigung der V ersuchsergebnisse 
und der M ittheilungen des Y erfassers; dann  erst 
sind die iibrigen A ngaben ausgezogen und  neben 
die Bilder gesebrieben. Auch die Zeichen x und  w 
des Y erfassers sind neben die N um m erirung  der

F iguren geschrieben. E r h a t ein x  gesetzt, w enn 
n u r e ineB iegeprobe der Schiene S tetigkeitsstórungen 
im Schaubilde zeigte, und x x , w enn beide Biege- 
proben  sie ergaben . In gleicher W eise w urde 
w oder w  w geschrieben, w enn W endepunkle  
e rkann t w erden  konnten.

Es sind, wie m an  sieht, besonders die Schienen, 
dereń  A etzproben R andstah lb ildung  oder starkę 
und deutliche flam m ige A nordnung der A etzungen 
au f Kopf, Steg und Fufs zeigen, m it den Zeichen 
x und- w  begleitet. W enn  h ierdurch  auch  die 
A nschauung, dafs die S tetigkeitsun terbrechungen  
M aterialeigehschaften entsprechen , sche inbar eine 
Stiilze findet, so ist diese doch n ich t sta rk  genug, 
um  m eine Einw-endungen fallen zu lassen , be
sonders w e i l  d a s  S c h a u b i l d  f i i r  d i e  i n  
d e r  T h a t  m i t  H o h l r a u m e n  b e h a f t e t e  
S c h i e n e  a b A b b i l d .  1 k e i n e r l e i  S t e t i g -  
k e i t s u n t e r b r e c h u n g  e r k e n n e n  l a f s t .

Y erfasser sa g t S. 1 5 3 : „N achdem  nun  eines-
theils n u r die B iegungsschaulinien der ersten 
Serie (einen P robe), anderntlieils nu r die Schau- 
linien der Indexreihe (zw eiten P robe) einer be- 
stim rnten C harge (Schiene) die besagten  U nter- 
b rechungen  (U nstetigkeiten) zeigen und nachdem  
w eiters bei anderen  C hargen die A etzproben 
w ohl H ohlraum e (?) aufw eisen, die Schaulinien 
ab e r ste tig  verlaufen, so ist der Schlufs be- 
rechtig t, dafs v o r h a n d e n e  H o h l r a u m e  i n  
d e n  S c h i e n e n  w echsein bezw . n ich t gleich- 
m afsig iu den Schienen yorhanden  s in d .“
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Ich m ufs h ier nochm als d a rau f aufm erksam  
m aehen , dafs die in der geatzten F lachę erzeugten 
H ohlraum e nich t nothw endig  ein Beweis fiir in 
der Schiene vorhandene H ohlraum e oder m angeln- 
den Z usam m enhang  der M assen sind. Es w are  
aber bei der B edeutung der F rage  von grofsem 
W erthe, dafs die U rsache der U nstetigkeiten in 
den Schaulinien einw andfreier und sch lagender 
festgestellt w erde, ais es aus den Schlufsfolgerungen 
des Y erfassers sich ergiebt. Dazu w are, aufser

dem  oben geforderten N achw eis, dafs die M aschine I 
n ich t ursachgebend  w ar, der directe N achw eis durch ; 
B rechen oder Z erschneiden und Aetzen der Schiene I 
an  der m eistgebogenen Stelle ein sch lagendes Mittel.

U eber die V ersuchsausfiihrungen is t schliefs- 
lich noch zu bem erken, dafs bei V ersuchsreihe I 
nach trag lich  eine Analyse ausgefuhrt w orden ist 
(siebe T abelle 1), dafs aber A etzproben nicht 
m eh r ausgefuhrt w erden konnten, weil die ge- j 

priiften Schienenstiicke yerkauft w urden.

Versuchsergebnisse.

V erfasser lafst gelegentlich bei der B eschreibung 
der V ersuchsausf(ihrung einfliefsen, dafs a u s  d e m  
Z e r r e i f s v e r s u c h e  n i c h t s  S o n d e r l i c h e s  z u

e n t n e h m e n  s e i  u n d  d a f s  d i e  B i e g e g r e n z e  
(a s.) b e i  g u t e n  S c h i e n e n  m o g l i c h s t  h o c h  
l i e g e n  m i i s s e .  Diese A nschauungen sind w eit 
verbreite t und ich m ochte  es daher un ternęhm en, 
an der H and  des vom  Yerfasser m itgetheilten 
M aterials die B erechligung dieser A nschauungen 
zu priifen. E benso diirfte es auch von Interesse 
se in , sich ein U rtheil iiber die B edeutung der 
A etzproben zu verschaffen, sow eit dies an dem 
vorliegenden M ateriał moglich sein w ird.

Zu dem  Zwecke und um  hier die W iedergabe 
! der V ersuchsergebnisse in  aller Kiirze bringen  zu 
; konnen, m ufste von der vollstandigen W iedergabe 

der um fangreichen O riginaltabellen A bstand  ge
nom m en w erden . Ich habe  v ielm ehr eine einzige 
Tabelle 1 (vergl. nachste  Seite) zusam m engestellt, in 
der die w ichtigsten V ersuchsergebnisse nach  be- 
stim m tem  G rundsatz (ibersichtlich geordnet sind. 
Vollkom menen U eberblick w ird  sich jeder besonders 
in teressirte Leser aus dem  leicht zuganglichen 
Original holen m iissen. Die A bbildungen der A etz
proben  h abe  ich in der bereits besprochenen A rt 
auf Tafel VII anders geordnet ais im  Original. 
Ich hoffe, m it diesen A nordnungen  k lare Ueber- 
sichtlichkeit iiber den  StofT erzielt zu haben.

l i k  5 6 f  8 $ io ii !S1i »  1516 <719 i - u s h  3 i '^3533^7 io tl iS&WĄI 42 Śi« * • * * * * » ♦ * »  * I + + ■* * * * *

Abbildung 3. Zusammenstellung der Ergebnisse.
Es b e d e u te t:  B =  B essom er-, M =  M artinp rocefs  (alle u n b ez e ich n e ten  S ch ienen  s in d  T h o ra assch ien en ); s  od er g =  im  B etrieb e

s ch le ch t oder g u t bew U hrt ; * =  s ieh e  Aot7.biid.
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T a b e l l e  1. Gegenliberstellung der Versuchsergebnisse.
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T a b e l l e  1. Gegenllberstellung der Versuchsergebnisse.

Z u g v e r s u c h e  
(R u n d s tab  von 2 cm  D urchm esser)

B i e g e v c r s u c h e  

(1 =  I m)
V e r  h  & 1 1 n i 1' s  7. a  h e n

S p an n u n g en
Q uer-

schn itts-
verm in -
d eru n g

q
%

S p an n u n g en Z ugversuch B iegoversnch
B e m e r k u n g e n

aP

a t a t

0B

a t

D eh 

nu n g

“/o

Op. <% CB. a Pi
1% 04 ° B s B' Î B-

< % Licrs

-

° bŁ
^B

27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39 40 4-1

2320 2640 4820 24,0 42 2790 32601 5930 0,48 0,55 0,47 0,55 1,24 1,23 i A uf 3520 g ese tz t, w iire

2320 2320 4620 24,0 49 2790 3330 59SO 50 50 47 56 44 29 Nr. 1 h in te r  3 e inzuord- 
nen , u n d  S p a lte  38 =  
0,59 u n d  S p a lte  39 =2930 3550 5830 19,5 54 2790 34602 7520 50 61 27 46 0,98 29

2320 2550 4790 20,0 51 2950 3570 6040 48 53 43 53 1,40 26 1,34 zu  se tzen .

2320 2320 4970 23,0 47 2950 3570 6870 47 47 43 53 54 41 2 A uf 3970 g e le g t,  w Sre 
N r. 3  h i n t e r  20 einzuo r d-

2250 2480 4910 25,0 53 2950 3570 6400 45 50 46 56 44 31 nen , u n d  S p a lte  38 =

1830 2680 5150 23,5 52 2090 3590 5910 36 52 35 61 34 15 0,58, S p a lte  39 =  1,11 
zu  se tzen .

2450 2890 4730 23,0 43 3000 3600 5800 52 61 52 62 25 23
1910 2670 5030 15,5 28 2950 3720 6450 38 53 46 58 39 28
2740 2900 5370 9,5 10 3330 3720 6550 51 5 i 51 57 28 22
2670 2800 5010 23,5 52 2950 3720 6720 53 56 4 4 . 55 32 34
2320 2670 5220 22,0 49 3330 3720 7000 44 51 48 53 39 34
2320 2960 5980 20,0 41 3410 3720 7470 39 50 -1-6 50 26 25
1830 2780 5270 18,2 28 2090 3760 59S0 35 53 35 63 35 13
2320 2670 4780 25,0 55 3410 3840 6370 48 56 54 60 44 33
3570 3990 6200 21,0 48 3100 3850 8120 58 64 38 48 0,99 31 3 S e it lic h  verb o g en .

* A uf 4260 g e le g t, w iire
2670 2960 524-0 23,5 52 3330 3880 6800 51 57 49 57 1,31 30 Nr. 18 h in te r  27 einzu-
3250 4130 6160 19,0 54 2880 3880 ' 8080 53 67 26 53 0,94 31 o rd n en  und  S palte  38 

=  0,53 und  S p a lte  39
3340 4370 6860 19,5 39 3100 3910 9030 49 64 34 43° 89 32 =  1,03 zu  se tzen .

3470 4230 7180 18,0 42 2950 39105 9600 48 59 27 46 98 29 & A uf 4500 g ese tz t, w iire 
Nr. 20 h in te r  37 einzu-

3250 4240 6760 18,0 43 3570 3970’ 9150 48 63 39 44 94 43 o rd n en , u nd  S p a lte  38 
=  0,50 u n d  S p a lte  39 
=  1,07.3250 4050 6590 19,5 42 3100 4030 8590 49 62 36 47 1,00 30

2570 2890 5530 21,5 48 3570 4190 7270 46 52 49 58 4-5 31 o U n aufk l^ rba r.

2830 3520 6150 20,0 46 3100 4190 85S0 46 57 36 49 19 40 7 A uf 45^0 gese tz t, wiire 
N r, 21 vo r 38 e inzuord-

2570 3090 6350 19,5 47 3350 4230 76S0 4-1 49 44 56 38 21 nt-n, u nd  S p a lte  38 — 
0,50 u n d  39 =  1,07.

* A ufse rhalb  d e r  M arken
3250 4290 6710 19,0 44 3100 4230 8830 4-8 64 35 4S 0,99 31
3060 3410 6880 (11,0)8 t l 3300 4260 7860 44 50 42 54 1,23 14 geleg t.
2890 3220 5810 22,5 48 3740 4270 7260 50 55 52 59 32 25
3690 4110 6130 24,5 57 3570 4270 7980 60 67 45 53 04 30
3030 3420 6360 18,0 37 3200 4270 8470 48 54 38 51 25 33
2570 2930 5990 17,5 35 3760 4340 7550 43 49 50 57 4S 26 9 D ru ck feh le r im  O rig inal 

0,430.
2930 3810 5670 16,5 53 34-60 4390 7650 53 68 45 57 15 35 D ru ck feh le r 24 u n d  18.
2990 3540 4730 4 , 5 " 51 3530 4410 6600 63 75 54 67 26 40 ł ‘ G robkSrnig , h e lle  Po-
3150 3470 5180 22,5 57 3760 4440 6780 61 67 56 66 28 31 r e n , g la t t  gerissen .

2930 3510 6180 19,0 50 34-60 4470 7930 47 55 44 56 27 29 C7jj u n d  v e rh a i t-

2170 3380 5450 23,2 59 2420 4500 6620 40 62 36 68 33 22 n ifsm iifsig  tief, b e i ge- 
r in g e m  0  S p a lte  36 
und  38 h o ch ; ? k a lt

3220 36S0 60S0 14,0 51 3410 4500 S080 53 61 42 56 23 33
2010 3460 6220 21,0 48 2420 4590 6950 32 56 35 66 32 12 gew alz t?
2800 3480 6200 20,5 54 3570 4590 8310 45 56 43 55 32 34
2900 3440 6430 18,0 41 3570 4650 8120 45 53 44 57 35 26
3280 3620 6410 19,0 45 3570 4650 8-400 51 56 42 55 28 31
3220 3580 6500 19,5 47 3570 4650 8500 49 55 42 55 30 31
31-10 4170 6320 22,5 53 3910 4650 8500 54 66 46 55 12 34
3810 4590 7040 18,0 44 3570 4650 9400 54 65 38 50 01 34
3250 3640 6470 19,0 47 3570 4680 8620 50 56 41 54 29 33
3-410 4-130 6990 17,5 45 4340 4780 8970 49 64 48 53 08 28
3250 3630 6620 17,0 41 3570 4810 8770 49 55 41 55 32 32
3310 3920 6390 20,0 52 4270 4930 S500 52 61 50 58 25 33
2830 3490 6100 16,0 55 4230 -1960 S430 46 57 50 59 42 38
3410 4370 7000 19,5 52 4500 5200 9080 49 62 50 57 19 30
3570 3880 6450 6,5 7 4420 5270 9260'' 55 60 48 57 36 40 G obrochen.

3890 4330 7880 13,0 21 4410 5690 9500 49 55 47 60 31 21
3280 4600 6670 20,0 56 4420 5690 9640 49 69 46 59 24 48
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Zu der Z usam m enslellung in  T abelle 1 ist zu 
sag en , dafs die E rgebnisse m it den Stahlkopf- 
schienen ausgelassen s ind , w eil diese Schienen 
zur Zeit keine allzu grofse praktische B edeutung 
m ehr haben  diirften und um  das zusam m engestellte 
M ateriał m oglichst einw andfrei vergleichbar m achen 
zu konnen. Da es ja  A ufgabe der A rbeit des Yer- 
fassers w ar, den W erth  der verschiedenen Priifungs- 
verfahren  zu beleuchten und w om oglich festzu- 
ste llen , so habe  ic h , ohne R iicksicht au f den 
U rsprung und das . H erste llungsverfah ren , alle 
Schienen, w elche aus F lufseisenprocessen stam m en, 
benutzt. Sind die P riifungsergebnisse der einen 
oder der andern  V ersuchsait im stan d e , den Ge- 
b rauchsw erth  zutreffend zu kennzeichnen, so m ufs 
ja  bei E inordnung  des M aterials nach  diesem  Mafs- 
stabe sow ie in G egeniiberstellung m it den Betriebs- 
ergebnissen und m it dcm  U rtheil iiber das M ateriał 
auf G rund allgem einer E rfahrung , d e r W erth  der 
P riifungsverfahren  ałs M afsstab hervortreten . Da 
der V erfasser, w ie gesag t, dem  Zerreifsyersuch 
geringen W erth  beim ifst und von guten Schienen 
v e rlan g t, dafs die S-Grenze beim  Biegeversuch 
hoch*  łiege, so h abe  ich die V ersuchsergebnisse 
nach  w achsenden  W erthen  von a s. geordnet und 
die U n terordnung  bei gleicłiem %  nach  w achsen- 
dem  a B. vorgenom m en. Da die bei Versuchen 
gew onnenen W erth e  im m er m it gew issen Unsicher- 
heiten  verbunden sein w erden , so kann die E in
ordnung , h ierdurch  beeinflufst, n ich t ganz streng  
der W irklichkeit entsprechend  sein. Beim Zerreifs- 
versucli h a t m a n , w enigstens so lange ałs die 
m eehan ischeB earbeitung  (das W alzen) des M aterials 
in łiohen H itzegraden erfo lg te , einen gew issen 
A nhalt dafiir, ob die Spannungen  an d e r S- und 
B-Grenze einigerm afsen zutreffend bestim m t sein ’

* Man darf ilbrigens hierbei nicht yergesseti, dafs 
a s . n i e m a  1 s a b s o l u t  p r o p o r t i o n a l  d e r G f l t e  
de s  M a t e r i a l s  s e i n  k a n n ;  nur innerhalb gewisser 
unterer und oberer Grenzen kann iiberhaupt das 
Parallelgehen zwischen a s . und dem Gebrauchswerth 
erw artet werden.

konnen, an dem  V erhaltnifs zw ischen diesen beiden 
Grenzen. Es pflegt, e tw as durch die B estim tnungs- 
a rt von c 3 beeinflufst, fiir Eisen und  S talli laufen- 
der A rt zw ischen 0 ,5 0  und  0 ,7 0  zu schw anken 
(siehe Spalte 3 6  T abelle 1) und geht h e rau f bis 
au f 0 ,9 5  und hoher, w enn m echanische B earbeitung 
im kalten Z ustande oder ahnlich w irkende Be- 
hand lung  s ta ttfan d .*  Beim B iegeversuch tr itt der 
B ruch n ićh t im m er ein. Man kann aber auch 
in diesem  F alle  die bis zum  E in tritt d er unauf- 
ha ltsam en  D urchbiegung erreichte H ochstspannung 
a B, zur B ildung eines ahnlichen V erhaltnisses be- 
nu tzen , w ie in  Spalte 38  Tabelle 1 geschehen. 
U eberall da, w o die V erhaltnifszahlen w esentlich 
von den m ittleren  W erth en  abw eichen, w ird  m an  
eine besondere U rsache verm uthen  m iissen und, 
w enn N achforschung m oglich, in der Regel auch 
finden. **

Aus dem  K opf und  den friiher im T ext an- 
gegebenen Bezeichnungsw eisen w ird T abelle 1 ohne 
w eitere E rlau terungen  yerstandlich  sein. U m  die 
E rgebnisse noch iibersichtlicher zu gestalten  und 
au f den ersten  Blick verstiindlich zu m aclien, habe  
ich sie in Schaulinien (S. 3 0 7 ) dargestellt.

(Scblufs folgt.)

* In ineinem Bericht iiber die „ U n t e r s u c l i u n g e n  
m i t  E i s e n b a h n m a t e r i a 1 “ (s. o.) sind an einer 
grofsen Zahl von im Betriebe gut und schlecht be- 
w ahrten Schienen auch die Verhaltnisse von os /a B 
erm ittelt und in den Tabellen Bi (Spalte 37 und 39) 
und Bj (Spalte 35 und 37) sowie auf den Tafeln IV 
und V des Berichtes den Betriebsergebnissen gegen- 
ubergestellt.

In meinem „ H a n d b u c h  d e r  M a t e r i a l i e n -  
k u n d e ” Abs. 426 und in zahlreichen Abhandlungen, 
z. B. in  den „M i t t h e i l u n g e n “ 1894- Ileft 2 und 3, 
hnbe ich auf die Bedeutung des Verhaltnisses a s /a B 
fiir die Beurtheilung des M aterialzustandes nachdruck- 
lich hingewiesen.

** In Tabelle 1 habe ich mehrfach von diesem 
Hiilfsiniltel Gebraucli gem acht; vergl. die Anmerkungen 
zu Tabelle 1. In  Abbildung 3 habe ich die Yersuchs- 
reihen dann nach der so gewonnenen andern Reihen- 
folge eingeordnet.

Zur F r a g e  der k ip p b a r e n  M art inofen .
Yon IIiitten ingenieur P, Eyermann in Dusseldorf.

A nschliefsend an den im  Junihefte yorigen 
Jah res  erschienenen V ortrag  yon A. H e a d  aus 
L ondon , w elcher die beiden iiblichen System e 
von W e l l m a n  und C a m p b e l l - A i k e n  n ah er 
eró rterte , sołl im  Folgenden noch eine neuartige  
A usgestałtung des kippbaren  M artinofens besprochen 
w erden.

N eben den  dam als angefiibrten  kippbaren 
S tahlłierden sind zunachst noch zu erw ahnen

ein solcher von 100 t F assungsraum  au f den „Pen- 
coyd-Iron-W orks" bei P h iladelph ia  und  4 zu je 
5 0  t au f den „C leveland-R ollingm ills“ ; iiberdies 
h a t W e l l m a n  derzeit noch 10 kleinere so lcher 
Oefen und  A i k e n  5 davon fiir S tahlform giefsereien 
in A rbeit. Die grófste S tahlgesellschaft der W elt, 
C a r n e g i e ,  h a t sich noch nich t zur A usfiilirung 
dieser E rfindung entschliefsen konnen, obw olil in 
diesem  Jah re  e tw a 4 0  Stiick 50-t-0efen  gewohn-
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licher B auart in H om estead und D uąuesne im  
Betrieb sein w erden. N ach m einer an O rt und 
Stelle gem ach ten  B eobachtung des B etriebes dieser 
Kippofen diirflen sich fiir unsere deutschen oder 
europaischen V erhaltnisse n u r die kleinen 4- bis 
JO -t-O efen  fiir S tahlform giefsereien besonders 
eignen. Das h a t seinen G rund darin , dafs m an  
in die G iefspfannen ste ts fr isc h e n , heifsen S tahl 
aus der C harge nachgiefsen  kann , w as besonders 
den Giefsereien, w elche viele kleine G ufsstucke zu 
liefern haben , seh r zu s ta tlen  kom m t. Bei Oefen 
m it iiber 70 t F assungsraum  diirfte es das Besle 
se in , die W ellm ansche A nordnung anzunehm en. 
Entschliefst m an  sich dazu, die fah rbaren  Coąuillen 
d irect vom Ofen aus zu fiillen, so hatte  das den 
Vortheil, dafs m an  sam m tłiche K rnhne en tbehren  
konnte, und nur der aufserhalb  stehenden Coąuillen- 
abstre ifer benothigen w iirde. Da 50-t-0efen  m il 
den heutigen K rahnen noch seh r gu t bedient 
w erden konnen , w are  es ra lh sa m , sta lt solcher 
k ippbarer Oefen 100- oder 1 5 0 to n n ig e  zu bauen 
und m it zwei oder drei K rahnen  gleichzeitig bezw. 
h in tere inander zu a rb e ite n , w as fiir derzeitige 
M assenerzeugung yortheilhaft sein w urde. Da die 
heutige am erikan ische C onstruction der Oefen den 
N achtheil grofsen W arm everlustes in sich birgt, 
und eine gute Hitze m it grofsem  B rennstoffverbrauch 
verbunden ist, so konnte m an ein richtiges U rtheil 
w ie folgt zu sam m enfassen :

1. E ine V erbindung der beiden System e Well- 
m an  und  Campbell-Aiken aus Constructions- 
und p rak tischen  R iicksichten.

2 . Vortheile gegeniiber den fisen Oefen n u r bei
4 bis 10 t, oder iiber 5 0  t.

Der lO O tonnige Ofen auf den „Pencoyd-Iron- 
W o rk s“ w ird  c o n t i n u i r l i c h  b e tr ieb en ; d. h. es 
w erden n u r e tw a 70 tons abgegossen und  der 
R est verbleibt w ieder fiir die nachste  C harge im  
Ofen. N aheres iiber dieses V erfahren von B. T a l b o t  
ist m ittlerw eileim  „ Iro n A g e“ veroffentlicht w orden.*

Eine der vielen w icbtigen F ragen  fiir die heutige 
m itteleuropaische und auch am erikan ische Stahl- 
production  bildet die B eschaffung des zur H er
stellung gu ter Q ualitaten basischen M artinstahls 
no thw endigen S chro tts. Da derselbe heu te  schon 
vielfach so theuer gew orden ist, dafs die Renta- 
b ilita t m ancher W erke  daru n te r leidet, so ist es 
naheliegend, dafs die S tahlw erksingenieure auf 
das schon  so oft besprochene System  der V o r  - 
f r i s c h u n g  von R oheisen im m er w ieder zurflck- 
kom m en. Solches vorgefrischte M ateriał w iirde 
allerdings n ich t allein die C hargenzeit verkiirzen, 
sondern  auch  eine bedeutende V erm inderung des 
Schrott- oder A lteisenverbrauchs zur Folgę haben. 
U eber die verschiedenen V orfrischverfahren liegen 
indessen noch zu w enig R esulta te  vor.

M ehrere grofse S tah lw erke stellen heu te  schon 
ein vorziigliches M ateriał im  M artinofen dadurch

* Yergl. „Stahl und Eisen* 1900 Nr. 5 S. 263.

h e r ,  dafs sie eine C om binirung des Bessem er- 
processes und  des M artinverfahrens h in tereinander 
vornehm en, w odurch viel Zeit fur das łetztere 
gew onnen w ird. W aru m  sollte m an  also auf 
dem  durch  die V orfrischung im  engeren Sinne 
und durch die C om binirung im  w eiteren Sinne 
angebahn ten  W eg  nicht w eiter fortschreiten  konnen? 
K r u p p  h a t das schon vor m eh r ais 20  Jah ren  
gethan und au f einen durch  Gas heizbaren Con- 
verter ein P a ten t genom m en. Dabei w ird zuerst ins 
F reie  geblasen, w ah ren d  die K anale abgeschlossen 
sind ; beim  N iederlassen der B irne zum  M artiniren 
w erden die K anale freigegeben und dann  das 
M ateriał g a r gem acht.

Die k ippbaren M artinofen eignen sich m einer 
A nsicht nach fiir diesen P rocefs viel besser, und 
will ich im Folgenden einen neuen V orschlag zur 
B esprechung stellen. — Sow ohl deutsche ais 
auch am erikan ische S tahlleute ha lten  den Ge- 
danken eines V ersuches w ertłi. — Um die neue 
Sache besser kennzeichnen zu konnen, w urde  dem  
Ofen der N am e „ V e r b u n d o f e n “ gegeben und 
das E ndproduct ais „ Ve r b  u n  d s t a h l “ bezeichnet.

Der V erbundofen fiir vereinigten Bessem er- 
T hom as- und M artinprocefs beruh t au f folgenden 
h tittenm annischen  G rundlagen und  prak tischen  Er- 
fah ru n g e n :

Beim m odernen Bessem er- oder T bom asprocefs 
w ird fliissiges R oheisen durch  E inblasen von Luft 
in Flufseisen oder S tah l verw andelt. Dieses Yer
fahren  liefert ein M ateria ł, w elches heu te  noch, 
w enigstens von m ancher Seite, ais dem  M artineisen 
gegeniiber fiir n ich t gleichw erthig e racb te t w ird . 
Es h a t das n ich t n u r  darin  seinen G rund, dafs 
der P rocefs viel zu rasch  verlauft, ais dafs m an 
die chem ische Z usam m ensetzung rechtzeitig  analy- 
tisch bestim m en konnte, sondern  auch darin , dafs 
der physikalisch eingeschlossene Sauerstoff und 
andere  Gase n ich t genug Zeit zum  Entw eichen 
haben . D urch die neuen M ischeranlagen ist die 
E inhaltung  der Q ualitat a llerd ings vielfach er- 
łeichtert w orden, d a  m an  ste ts R oheisen von 
gleiehm afsiger Z usam m ensetzung zur V erfiigung 
ha t. Das B laseverfahren h a t aber gegeniiber dem  
M artiniren den grofsen finanziellen Yortheil, dafs 
m an  m it einem  einzigen C onverter e tw a  6 bis 
10 m ai so viel S tah l in derselben Zeit herstellen  
kann, w ie m it einem  M artinofen.

D er m oderne M artinprocefs, besonders der m it 
R echt beliebte basische, h a t gegeniiber dem  Blase- 
verfahren den Vortheil, dafs m an  infolge seiner 
langen D auer im m er g leichw erthiges und den che- 
m ischen A nforderungen ste ts geniigendes M ateriał 
liefern kann , da  das L aboratorium  im stande ist, 
rasch  genug die chem ischen A nalysen ausfiihren 
zu konnen. Man ist daher n ich t n u r auf m eeba- 
nische P roben  und  optische B eobachtungen wie 
beim  B lasen angew iesen. D agegen erreich t m an  
ab er heute m it einem M artinofen hfichstens 120 
Tonnen E rzeugung im  T ag , so  dafs ein C onverter
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etw a 5 bis 8 M artinofen entsprieht. In den da- \ eisen und  w enig Schro tt zur V erw endung kom m en 
durch  so seh r verm inderten  G estehungskosten liegt j konnen, m ufste eigentlich ein neues Y erfahren ein- 
nun  w ahrscheinlich der G rund, w arum  der M artin- | gefuhrt w erden, um  ein gleich gutes Materia! w ie 
procefs den B laseprocefs noch n ich t yerd rang t ha t. j das heutige Flufseisen trotz ungunstigerer Roh-

Aucli ist das M artiniren dort seh r rentabel, 
wo m an  genug billigen E isenschrott zur Yerfugung 
ha t, da dadurch  viel an C hargenzeit gew onnen 
w erden kann. D ort also, wo viel llussiges Roh-

m aterialien  in kiirzerer C liargenzeit und in grofserer 
M enge liefern zu konnen.

W enn  w ir einen m odernen  H ochofen fur 
5 0 0  T onnen  T ageserzeugung voraussetzen, so

Kippbarer Yerbundofen fur vereinigtes Bessemer- und Martinverfahrcn (Lanjjenschnitt).
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Kippbarer Yerbundofen fur yereinigtes Bessemer- und Martinverfaliren (Querschnitt).

m enge zu verarbeiten , re ich t ein C onverter voll- 
kon lm en a u s ; h ingegen w urden  e tw a fiinf M artin
ofen dazu erforderlich sein. W enn w ir nun  e i n e n  
M artinofen hatten , d e r 8  C hargen  zu je 6 0  Tonnen 

VI.,p

fiir die chem ische B ehandlung der C harge und  das Enl- 
w eichen unangenehm erG ase  ausreichend sein durfte. 
C hargendauer und  A bstichzeit andern  sich dabei 

! in giinstigem  Sinne. w enn w eniger ais 5 0 0  Tonnen

a

sollte, w enn m an  sich dem  idealen Z ustande der 
d irec ten  S tah lerzeugung  nahern  w ollte, in der
selben Zeit das gesam m te A usbringen desselben 
an Flufseisen verw andelt sein. Um diese Roheisen-

bew altigen konnte, so w urde m an  den Vortheil 
von n u r e i n e r  S tah lerzeugungsan lage  m it dem  
der beslen Q ualitat vereiriigen konnen. D as w iirde 
eine C hargendauer von e tw a 3 S tunden  ergeben, w as
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m it einer solclien A nlage erzeugt w erden sollen. 
Zwei derartige  V erbundofen w urden  m ith in  schon 
fiir die zukiinftigen 1000-T onnenofen A m erikas 
vollkom m en ausreiclien.

D er Yerbundofen ist nach  dem  System e der 
gebriiuchlichen kippbaren am erikan ischen  H erdófen 
oder R oheisenm ischer gebaut und zw ar insofern, ais 
e r w ie jene au f Rollen a oder in sonst einer der 
iiblichen A rten bew egt w ird . O ist der ideale 
D rehungsm ittelpunkt, der zugleich ais Gaseintritts- 
kanał ausgebildet ist. Der Ofen selbst ist in eine 
Blech- und E isenconslruction e ingebau t, welche 
die durch  das E isenbad und das innere Mauer- 
w erk en lstehende B eanspruchung aufzunehm en h a t 
und dem gem afs s ta rk  constru irt sein m ufs. Im 
In n em  ist der A pparat m it vier verscbiedenen 
gew ólbeartigen M auern zugesetzt. Zwei davon 
dienen ais H erdboden und erstrecken sich durch  
die ganze L ange des Ofens. H erd  I  ist schm aler 
und m it Diisen d  w ie ein C onverler ausgeriistet. 
D ieser Boden kann ais Ganzes gestam pft w erden 
oder es konnen in denselben auch m ehrere  Boden 
wie sonst der eine in die Birne eingeselzt w erden . 
Die Diisen w erden gleichm afsig vertheilt, aber so, 
dafs sie nu r zwei oder drei R eihen bilden, die 
eng aneinander liegen, dam it n ich t ein Einfliefsen 
von heifsem  Metali stattfinde. E ntlang  des H erdes 
ist an  der Aufsenseite der W indkasten  W  an- 
gebrach t. D urch das A nsatzrohr R  w ird die Luft 
eingeblasen.

W ill m an nun  fliissiges R oheisen fiir den 
M artinprocefs vorblasen, so w ird  der Ofen in eine ' 
solche Lage gekippt, dafs die Schnauze S i  hori- 
zontal liegt. H ierauf w ird  bei l i  ein bew egliches 
S ch lauch roh r i? i angesch raub t und der Geblase- 
w ind eingelassen. W urde  ein H ochofengeblase 
von etw a einer A tm osphare U eberdruck vorhanden  
sein, so kann dies gleich dazu benutzt w erden. 
F iir die Blasezeit w ird  dann der W ind dem  H och
ofen entnom m en, w as aber m it der A bstichzeit 
ohnedies zusam m entrelTen, also auch  ohne be- 
sonderen  Einflufs auf den G ang des Hochofens 
sein w iirde. Bei neueren H ochofenanlagen, wto 
jeder Ofen m it m ehreren  G eblasem aschinen be- ! 
trieben w ird , kann  in die K altw indleitung einer 
derselben ein Wrechselventil e ingeschaltet w erden . j 

D urch dieses gelangt dann  der kalte W ind in 
die A nschlufsleitung zum  S tahlw erk .

Ist Alles vorbereitet, so w ird je  nach  den Orts- 
yęrhaltn issen  en tw eder d irect in den V erbundofen 
abgestochen oder m an  benutzt eine P fanne und 
en tleert dann diese. Es w ird also schon Luft in 
das sich durch das Einfliefsen bildende Roheisen- 
bad geblasen. H ierbei erh itz t sich das Bad infolge 
des V erbrennens von P hosphor oder Silicium. 
F iir R oheisen, das diese B eslandtheile n ich t in 
geniigenden M engen entha.lt, h a t der Verbundofen 
den y b rth e il, dafs m an ilm  gleichzeitig heizen 
k an n , w odurch ein Teigigw erden oder E rstarren  
der M asse ausgeschlossen ist. Letzteres ist bei

den anderen  A rten des V orfrischens fiir so lche 
E isengatlungen  zu befiirchten. T ritt nun eine Er- 
hitzung des Bades ein, so w ird  die Feuerung  durch  
A bschliefsen der Gas- und L u ft-E in tr ittsk an a le  O 
und L  un terb rochen . Diese Hitze diirfte nach trag lich  
auch noch zum  E inschm elzen eines Theiles d e r  
eventuellen Schrott- oder Erzzusatze ausreichen.

Das Gewolbe I V  schliefst den  Ofen nach  
aufsen a b , so dafs keine Hitze verloren geh t. 
Die beim  Blasen entstehenden  Gase nehm en ih ren  
W eg durch  die W arm espeicher 1 und ' 2  nach  
der Esse. Voraussichtlich diirfte es genugen, n u r  
so kraftig  zu blasen, dafs sich die O berflache des 
Bades in einer A rt sanfter W ellenbew egung be
findet. M ateria ł, das sich w ahrend  des B lasens 
am  Gewolbe I V  ansetzen w iirde, w ird  beim 
nachfolgenden H erdprocefs w ieder abgeschm olzen 
w erden. Die sich bildende Schlacke kann w ah rend  
des B lasens durch  die Schnauze S \ abgezogen 
w erden. Ist der Procefs sow eit vo rgeschrittenr 
dafs m an  das Blasen un terbrechen  kann, so w ird 
der Ofen in die gezeichnete L age ged reh t. Dabei 
fliefst das vorgefrischte Eisen von dem  Boden 7 
nach dem  Boden I I  iiber und der W ind w ird  
rasch  abgestellt, um  das Abkiihlen und A bbrennen  
des M aterials m óglichst zu verm indern .

D am it beginnt der eigentliche M artinprocefs 
in gew ohnlicher A rt, d. h . es w ird  hauptsach lich  
noch w eiter entkohlt und G radirung nach  Quali- 
taten oder R iickkohlung vorgenom m en. Z usch lage 
wie Erze, S chro tt und Specialroheisen konnen durch 
die Schnauze S  oder andere O effnungen, w elche 
zu diesem  Zwecke in dem  Gewolbe III vo rhanden  
sind, entw eder durch eine schiefe R utsche oder 
sonst eine Y orrichtung e ingebrach t w erden.

I I I  is t ein D eckengewolbe gew ohnlicher Con- 
struction . Man kann es aber auch  so ausbilden 
wie gezeichnet. Durch die Locher b kann kalte  
oder heifse Luft eingeblasen w erden . Dies h a t 
n ich t allein den Zweck, die W arm estrah len  m eh r 
auf das Bad zu rich ten , sondern  d ient auch  noch 
ais eine A rt L uftzufiilirung, w enn m an  den Yer- 
b rennungsprocefs des bei O e in trelenden G ases 
beeinflussen wollte. F iir diesen Fali m ufs noch 
ein abgesch lossener R aum  c vorhanden  se in , in 
den diese Luft durch  das R oh r r  eingeblasen 
w ird . D as R ohr r  w ird  dann von Fali zu F ali, 
je  nach  Bedarf, angeschlossen. H at m an vorziig- 
liches feuerfestes M ateriał fiir das Gewolbe I I I  
gew ahlt, so konnte m an  heifsen G eblasew ind au s  
den eventuell nebenstehenden  H ochofen-W ind- 
erh itzungsappara ten  en tnehm en. H at m an  m inder- 
w erth iges M ateriał fur 7 / / ; so konnte m an  um - 
gekebrt durch  Z ufuhr kalter Luft das M ateriał 
nocli k iih len , n u r miifsten dann w ahrschein lich  
die Oetfnungen b seh r klein gehalten w erden.

Sollte durch  die Oeffnungen d  w ahrend  des 
M artinprocesses zu viel W arm e  in den W in d 
kasten IV  tre ten , so konnte m an  dieselben d u rch  
Pfropfen verschliefsbar m achen .
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Die A nordnung der I le rd e  I  und I I  h a t noch 
den V ortheil, dafs m an  einen sauer und den 
andern  basisch zustellen kann . Dies w ird  be
sonders d o rt w ich tig  se in , wo m an  einerseils 
infolge der R ohm ateria lien  au f den sauren  Blase- 
procefs, andererse its  der Q ualitatsfrnge halber auf 
den basischeu H erdprocefs, w ie in A m erika, 
angew iesen ist. Der U ebergang von einem  Procefs 
zum  andern  b ed arf also keiner Zw ischenpfanne, 
w ie dies fiir solchen Zweck b isher iiblich w ar.

D urch die excentrische A nordnung  des Luft- 
e in trittkanals beim Yerbundofen w ird erreicht, 
dafs die heifse Luft in grofser Menge iiber dem  
Gase e in tritt, w odurch  eine gule M ischung en t
s teh t. Auch w ird  dadu rch  das E isenbad nalier 
an die Kanaloffm ingen O und L  geriickt. Der 
H ohenunterschied  zw ischen Gewolbe I I  und 111 
is t m oglichst gering gehalten , um  die s trab lende 
W arm e  besser auszunutzen.

D er G askanal O kann durch  das innerlich 
w assergekiih lte R ohr tn, das auch zugleich ais 
Festigkeitsconstruction d ien t, seh r nahe  an das 
Bad herangeriick t w erden. Diese R ohrlange 
h an g t naturlich  niclit allein von der jew eiligen 
V erbrennbarkeit des Gases ab, sondern  auch von 
dem  D ruck, m it w elchem  es einstróm t. E rgiebt 
der Betrieb ein zu starkes A bschm elzen der S teine i 
des G askanals an  dieser Stelle, so w ird  m an  das 
R o h r m oglichst kurz halten  und dasselbe eventuell 
bis zu seinem  E intritt in den L uftkanal yerkiirzen.

Die S tirn llachen des Spalles i  sind m it w asser- 
gekiihlten G ufsplatten v e rse h e n ; i  m ufs ziem lich 
breit sein und  auch  den L iingsdehnungen des 
Ofens R echnung tragen . Um den L uftzutritt 
d u rch  den S palt m oglichst zu verm indern , ist ein 
zw eitheiliges, w 'assergekiihltes V erschlufssttick V  
angeb rach t. Dasselbe w ird  durch  irgend einen 
einfachen M echanism us etw as geliifte t, w enn der 
Ofen ged reh t w erden  soli.

Luftkanal L  und G askanal O fiihren zu je 
einem  W arm espe icher 1 und 2  gebrauchlicher 
G esta lt, d er m it gew ohnlichem  G itterm auerw erk  
versehen ist. Die W arm ekam m ern  1 und 2  
w erden  ab er das B estreben haben , sich n ach  oben 
auszudehnen. Das A nw aclisen des M auerw erkes 
w iirde die K anale G und L  auch nach  oben 
driicken und konnte dadurch  die E intrittscon- 
struction  zersto rt w erden. Um das zu verh indern , 
sind die A nschlufskanale G\ und Z t an die K am m ern 

1 1 und 2  teleskopartig  ineinander geschoben. Um 
den aufseren L uftein tritt an  d ieser S telle zu ver- 

! m eiden, ist ein W asserabsch lu fs w  gew ohnlicher 
I A rt angebrach t. Die Festigkeitsconstruction  fiir 

die K anale O und L  stiitzt sich auf irgend  eine feste 
P la ttfo rm , z. B. das B edienungsplateau P . Das ver- 
liingerte R ohr O kann noch bei e gestiitzt w erden.

H al das E isenbad die richtige Q ualitat erreicht, 
so w ird  es durch Schnauze S t  abgegossen. Die 
Schlacke kann auch w ahrend  des Betriebes, w enn 
nothig , durch  Ą  abgezogen w erden.

Ueber die zunehinende Anwendung- yon grolsen Gasmotoren 
in modernen Kraftbetrieben.*

(Hierzu Tafel VIII.)

M. H . 1 Das verllossene Jah rh u n d e rt ba t, wie 
keines seiner V organger, gew altige U m anderungen 
und bis dan in  in der W eltgesch ich te  nie gekannte 
V erschiebungen in allen socialen V erhaltnissen, 
in der C ullu r, in H andel und W an d e l, im Ge- 
w eib e  und  in der Industrie geb rach t — Verschie- 
bu n g en , w elche w ir nu r ais vortheilhaft fiir das 
W ohl und die D aseinsbedingungen der ganzen j  

M enschheit bezeichnen konnen.
Den grofsten A ntheil an den jedem  denkenden 

M enschen in die A ugen springenden  V erandeiungen  j 
au f unserem  gesam m ten  w irtlischaftliehen Gebiet I 
haben unstreitig  die zu hoher E ntw icklung ge- 
lang ten  Ingen ieu r-W issenschaften , die sich an- 
gliedern an die N aturforschung, und w elche uns 1 
die Mittel an die H and  geben , die bekannten

* Vortrag von Director M i i n z e l ,  gehalten im 
Kolner Bezirksverein des Vereins deutscher Ingenieure 
am 21. Februar 1900.

N aturkrafte  und N aturerscheinungen , und  die fast 
unerschopflichen P.ohstofTe unseres E rdballes fiir 
unsere m annigfachslen  Bediirfnisse d ienstbar zu 
m ach e n , zur E rleichterung unseres D aseins, zur 
V ergrofserung unseres W ohlstandes.

An M annern, w elche m it Energie und Zahig- 
keil diese Ziele verfolgten, und  dereń S treben  durch 
um w alzende Erfindungen gekront w urde, ist das 
zu Ende gegangene Jah rh u n d e rt ganz besonders 
re ich ; ich nenne h ier n u r :  den E nglander J a m e s  
W a t t ,  den C onstructeur der K urbeldam pfm aschine 
und den Erfinder des C ondensators; den A m erikaner 
R o b e r t  F u l t o n ,  w elcher 1807  m it dem  ersten  
b rauchbaren  Dam pfschiff den H udson b e fu h r ; 
den E ng lander G e o r g e  S t e p h e n s o n ,  den Er- 
bauer der ersten  bis au f den heutigen T ag  typisch 
gebliebenen Locom otive m it R oh renkesse l, Blas- 
ro h r und  U m steuerung ; den E ng lander M u r d o c h ,  
den ers ten  D arsteller des S teinkoh len leuch tgases;
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die G otlinger Professoren W e b e r  und  G a u f s ,  
welche 1833 den ersten  elektrom agnetischen Tele- 
g raphen  leg ten ; den Sehw eden E r i c s o n ,  den 
E rfinder der H eifslu ftm asch ine; die beiden D eutschen 
W ern e r S i e m e n s  und Alfred K r u p p ,  e rs te re r 
der Erfinder der D ynam om aschine, letzterer der 
grofste G ufsstahlfabricant der W elt; die A m erikaner 
E d i s o n  und  Be l l ,  die E rfinder der Telephonie, 
denen ich scliliefslieh noch die uns h ier wohl- 
bekannten  Erfinder des ers ten  b rauehbaren  Gas- 
m otors, L a n g e n  und O t t o ,  anreihe.

Das F undam ent der E ntw icklung unseres 
com m erziellen und industriellen  Lebens bildet 
unstreitig  die E rfindung der D am pfm aschine, die 
uns durch  A usnutzung der in der N atu r vor- 
h andenen  B rennstode, in der W ah l unseres Ortes 
ffir eine K raftan lage , zur V errichtung jed e r be- 
liebigen A rbeit unabhang ig  von den seit A lters 
h e r  benutzten W ind- und W asserkraften  m achte.

Die DampCmaschine w a r ein so em inentes 
H illfsm iltel, ein so heli s trah lender S tern  am 
F irm am en t unseres m it ih r ypllstandig sich andern- 
den w irthschaftlichen L ebens, dafs m an allen 
G rund hatte , m it der A lleinherrśchaft des Dampfes 
zufrieden zu sein. Es iśt deshalb  n u r zu ver- 
stand lich , dafs es m eh r ais ein halbes Jah rh u n d ert 
d au e rle , bis sich neben dieser A lleinherrśchaft 
eine andere B etriebskraft, die G asm aschine, eine 
bescheidene D aseinsberechtigung erw arb .

F reilich  ist dabei n ich t zu iiberselien , dafs 
die D am pfkraft von A nfang des 19. Jah rh u n d erts  
an bis zur E rfindung eines b rauehbaren  G asm otors 
im  Jah re  1S67, also fast 70  Jah re  lan g , iiber- 
liaup t concurrenzlos w a r , w enn  ich von der 
H eifsluftm aschine, w elche sich n ich t au f dem  
M arkte zu halten  verm ochte, absehe.

Jah rzehn te  lang  sind an  der D am pfm aschine 
nennensw erthe  Y erbesserungen in Bezug au f ihren  
w irthschaftlichen W erth , den BrennstolTverbrauch, 
n ich t gem ach t w orden , w as ja  vollstiłndig er- 
klarlich is t, weil in e rs te r Linie ih re  A npassung 
fiir die verschiedensten Zwecke der Technik, fiir 
den Locomotiv- und D am pfschiffsbetrieb und  fur 
die m annigfachsten  Bediirfnisse des Fabrikbetriebes 
den  Geist der Ingenieure beschaftigte.

U nabhangig  von diesen praktischen A ufgaben 
w aren  M anner an der A rbeit, w elche sieli m it 
dem  V erhalten des Dampfes in  den einzelnen 
P h asen  seiner W irkung  beschaftigten, w elche die 
V organge in der U m w andlung von W a rm e  in 
A rbeit ergriindeten  und welche dem  physikalischen 
Capitel der W arm eleh re  ein neues, das der m echa
nischen W arm eth eo rie , hinzufiigten. D r. R o b e r t  
M a y e r  in H eilbronn sp rach  1842 zuerst den 
Satz au s , dafs W arm e  und A rbeit aequivalent 
s in d , und erm itte lte  zuerst au f dem  W ege des 
Y ersuches, dafs einer W arm eeinheit eine A rbeit 
von 3 6 5  m kg g leichkom m t, w elche Zahl spater 
du rch  den englischen Physiker J o u l e  au f 4 2 4  m kg 
berich tig t w urde.

W enn  w ir nun bedenken, dafs 1 kg Stein- 
kolile von 7 2 0 0  C alorien vollstandig in nutzbare 
A rbeit verw andelt w erden  konnie — eine A n
nahm e, w elche selbstverstiindlich n u r zur Er- 
m ittlung  einer ideellen V ergleichszahl fiir alle m it 
Kohle arbeitenden W arm em otoren  dienen soli — , 
so w aren  dam it 7 2 0 0  X  4-24 —  3 ,0 5 2 ,8 0 0  Meter- 
k ilogram m  A rbeit, oder, w as uns Ingenieuren  ge- 
laufiger ist, au f die S tunden-Pferdekraft bezogen,
3,052,800 . , „  D „  . . _
270 000 ~  -1 1 S . zu erzielen, wras pro P . S.

und  S tunde einem  B rennsloffverbrauch von r r - r  =
_ 11,4

0 ,0 8 7 5  kg Kohle bei einem  therm ischen  W irkungs- 
g rade  von 100 $  en tsp rache . Dafs w ir heute

A bbild . 1. A tm o sp h ilr isch er G asm otor.

noch bei allen uns bekannten  calorischen  Ma
schinen seh r w eit von dieser Z ahl en tfern t sind, 
b rauche ich w ohl n u r anzudeuten.

Gehe ich zuriick bis zu dem  Zeitpunkt der 
E rfindung des O tto-Langenschen a tm ospharischen  
G asm otors (A bbild. 1) im  Jah re  1 8 67 , und  vergleiche 
die W arm eausnu tzungen  der Brennstoffe zw ischen 
dieser zw ar genial erdach ten , ab er im  A ussehen von 
allen b isherigen BegrifTen einer B etriebsm aschine 
grundverschiedenen G asm asch ine , w elche pro 
effective S tunden-Pferdekraft n u r 7 5 0  1 Gas von 
5 0 0 0  W arm eeinheiten  f. d. G ubikm eter b rauch te , 
so ergiebt sich das iiberraschende R esu lta t, dafs 
der G asm otor n u r 3 8 5 0  W .-E . fiir 1 P . S .-S tunde 
verlangte, w ah rend  dazum al fiir kleine Dampf- 
m aschinen m indestens 6 kg Kohle von je 7 2 0 0  W .-E ., 
zusam m en also 4 3  2 0 0  W .-E . benoth ig t w u rden ; 
die therm ischen  W irkungsgrade  d e r G asm aschine 
in den vor m eh r ais 3 0  Jah ren  gebrauchlichen 
Grofsen und  der D am pfm aschine g leicher S tarkę 
verhal ten sich also etw a wie 1 1 : 1 .



15. Marz 1900. Ueber die zunehmende Anwendung von gro/sen Gasmoloreti u. s. w. Stahl und Eisen. 317

Ich habe  auf diese A nfange zuriickgegrifien, 
um  Ihnen, m . H ., an einem  drastischen  Beispiele 
zu zeigen, w ie die aufserordentlichen Yortheile 
der directen V erbrennung des HeizstofTs in einem  
A rbeitscylinder schon zu dieser Zeit einen deut- 
lichen F ingerzeig gaben, w elche ungeheuren  Vor- 
theile zu gew innen w aren , w enn  nicht e rs t W arm e  
in Dam pf, Und D am pf in A rbeit, sondern W arm e  
direct in A rbeit um gesetzt w iirde.

Dafs die a tm ospharische M aschine zu einer der 
D am pfm aschine erhebliche C oncurrenz m achenden

bew eglichen K upplung ein fiir G rofsbetiicbe un- 
m ogliches U n geheuer.“ In d ieser F assung  liegt 
eine unverdiente H erabsetzung  dieser E rfindung, 
indem  R iedler dieselbe fur den G rofsbetrieb heran- 
zieht, fiir w elchen sie niem als bestim m t w ar.

Die Erfolge dieses a tm ospharischen  Motors, 
der in m eh r ais 5 0 0 0  E xem plaren  zur V erbreilung 
kam , liefsen aber die genialen E rfinder O t t o  
und L a n g  e n  n ich t rasten  und ruhen , und im 
Jah re  1876  liefsen sie sich „O ttos neuen  M otor“ 
(Abbild. 2) pa ten tiren , eine d irect w irkende, im

A bbildung  2. O ttos n e u e r  M otor.

sich n ich t ausw achsen w iirde und konnte, is t aus 
dereń C onstruction, die ich ais bekannt voraus- 
setzen darf, und w elche Sie h ier vor sich sehen, 
Ihnen Allen w ohl klar. Sie w a r eine H iilfskraft 
fiir das K leingew erbe und h a t m anchen  Hand- 
w erker gegen die sich in  rap ider A usdehnung be- 
griffene G rofsindustrie vor dem  Ruin b ew ah rt; 
ja , sie h a t so g a r vielen zur Y ergrófserung ihres 
G eschaftes und zu ansehnlichem  W ohlstand ver- 
holfen. P rofessor R i e d l e r  sag t in seinem  jiingsten 
W erke „S ch n e llb e tr ieb " : „ W arm etechnisch  w ar
schon die a tm ospharische G asm aschine von 1867  j 
seh r vollkom m en, ab er m aschinen- und betriebs- 
technisch m it ih re r (liegenden Z ahnstange und

bekannten V iertact arbeitende G asm aschine, w elche 
i  in ih rer u rspriinglichen F orm  m it w enigen aufser- 
i lichen A banderungen zu dem  grofsen Erfolg gefiihrt 

hat, w elchen die G asm otoren industrie  heu te  auf- 
w eist. Die A rbeitsw eise der beiden System e ver- 
anschaulichen Ihnen die D iagram m e (Abbild. 3).

Bei dcm  atm ospharischen  M otor saug t der 
K olben auf einem  T heil seines H ubes L adung 
u n te r a lm ospharischer P ressung  an , entziindet die
selbe etw a bei l!i seines K o lbenw eges; die A rbeit 
d er Explosion d ien t n u r dazu, den frei fliegenden 
Kolben ohne A rbeitsleisfung u n te r A uskupplung 
d er K oJbenzahnstange m it dem  G etriebe der Ma
schine in die H ohe zu w erfen. N achdem  der
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Kolben in seiner hochsten  Stellung, welche durch  
Puffer begrenzt w ird , angekom m en ist, h a t sich 
u n te r dem selben durch  die rasche  A bkiihlung des 
verpufften G em enges verm ittelst des den Cylinder 
um gebenden W asserm an te is ein Vacuum gebildet, 
und die aufsere A tm osphare und das E igengew icht 
des Kolbens bew irken den N iedergang desselben 
in seine un terste  S tellung, N utzarbeit verrichtend, 
indom  die verzahnte K olbenstange m it dem  Ge- 
triebe der ro tirenden  Kraftwelle selbstthatig  ge- 
kuppelt w ird.

N ach seiner A rbeitsw eise ist also der atm o- 
spharische  M otor ais indirect w irkende M aschine 
zu bezeichnen, w ahrend  die E rfinder bei dem  so-

A bbild im g 3.

genannten  V iertactm otor w ieder auf die directe 
W irkung , w ie sie schon in der L e n o i r - M a s c h i n e  
zur A nw endung gekom m en w ar, zuriickgingen.

O ttos neuer M otor ist eine K urbelm aschine 
nach  A rt der D am pfm aschinen; beim  A usgang 
des Kolbens sau g t derselbe Luft und Gas an , beim 
E ingang w ird das angesaugte  Gas in den Com- 
pressionsraum  gedruckt, die Ladung im T od lpunk t 
entziindel, w onach der Kolben arbeitverrichtend 
den zw eiten A usgang vollfuhrt; im zw eiten E ingang 
w erden  die V erbrerm ungsproducte au sg es to fsen ; 
es kom m t dem nach  au f alle zwei U m drehungen  
der K urbelwelle ein A rbeilshub, das Schw ungrad  
h a t also den Ausgleich in den arbeitslosen Perioden 
zu bew irken.

An diesem  A rbeilsprocefs sind bis heu te  keine 
V erbesserungen gem acht w orden . Man ist w ohl 
allm ahlich  m it der C om pression gestiegen, da  eine 
V ergrofserung derselben den B rennstoffverbrauch 
giinstig  beeinflufst; weil ab er jede Com pression 
m it W arm een tw ick lung  verbunden ist, so bestim m t 
sich auch je  nach  der E ntziindbarkeit des ver- 
w endeten Gases eine Grenze, iiber w elche die 
C om pression n ich t getrieben w erden  darf, um  un-

gew iinsclite V orzundungen, sogenannte  Selbst- 
ziindungen, im C om pressionshub zu verm eiden.

W elche aufserordentliche B eanspruchungen  des 
K urbelgetriebes durch eine derartige  Selbstziindung 
auftreten  konnen, ersehen Sie aus vorliegendem  
D iagram m  (Abbild. 3), w elches an einer M aschine 
m it 5 0 0  m m  C ylinder-D urchm esser genom m en ist. 
Die Selbstziindung fand bei 70 % des R iickhubes 
s ta tt, w odurch inm itten  des H ubes eine plotzliche 
D rucksteigerung von 3 auf 2 3  A tm . sta ttfand . Dafs 
derartige unerw iinschte Z iindungen gefahrliche Be
anspruchungen  des ganzen K urbelgetriebes be- 
deuten, ein plotzliches V erlangsam en des Ganges 
der M aschine bew irken, und dam it einen regel-

m afsigen Betrieb ganz in F rage  stellen, b rauche 
ich w ohl n ich t zu betonen. (Abbild. 4).

Das grofse V erdienst von Dr. O t t o  bestehl 
darin , zuerst den richtigen Z iindungs- und Ver- 
b rennungsvorgang  des com prim irten  G em enges 
e rkann t und prak tisch  zur A nw endung gebrach t 
zu h ab en ; alle heutigen G asm otoren-C onstructionen, 
m ogen sie heifsen wie sie w ollen , basiren  auf 
der Entziindung com prim irter G em enge und sind, 
im G runde genom m en, sam m t und sonders Otto- 
M otoręn.

S patere  Forschungen, veranlafst durch  die auf 
Y ernichtung der O ttoschen P aten te  hinzielenden 
B estrebungen, w elche durch  die grofsartigen  E r
folge der G asm otorenfabrik Deutz gezeitigt w urden , 
haben  zw ar ergeben , dafs d ieser und jener Ge- 
danke, w elcher in der O ttoschen Erfindung ver- 
w irklicht w ar, in zerstreu ten  und vergessenen 
Schriften ausgesprochen  w urde, bekann t sind sie 
dem  Erfinder aber n ich t gew esen.

Ich fiihre an dieser S telle W orte  von P rofessor 
S c h o t t l e r  an , w elcher in  der neuesten  Aus- 
gabe seines Buches „Die G asm asch ine“ a u fS e i te 3 0  
Folgendes s a g t:
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„Aus allem diesem  h a t m an w ohl folgern 
■wollen, dafs Otto iiberhaupt keine Erfindung ge- 
n iach t habe, dafs er nu r ais geschickt im  Enl-
w erfen  die G edanken friiherer E rfinder in eine
b rau ch b are  Form  gegossen habe . W er da weifs, 
w ie weit es von einem  hingew orfenen G edanken 
b is zur A usfiihrung einer M aschine ist, w ird diese 
A nsieh t n icht theilen. Die P alen te  B a r n e t t s  
u n d  M i l l i o n s  w aren tief in den Sam m lungen
d e r  englischen P aten tschriften  vergraben, die Schrift 
B e a u  d e  R o c h a s  kaum  bekann t gew orden 
und  langst vergessen, ais Otto m it seiner Ma
sch ine  die B ew underung der W eit herausforderte. 
E rst dem  eifrigen Spiiren Solcher, die an dem  
Erfolge O ttos theilnehm en wollten und dazu der 
E rlaubnifs der B enutzung seiner E rfindung be-

In der T lia t ist der »Otto« eine der schonsten  
Erfindungen im  Gebiete des M aschinenbaues, ein 
g lanzendes Zeugnifs eisęrnen Fleifses und tiefsten 
N achdenkens; seinem  Erfinder aber w ird  die A n
erkennung  der N achw elt n ich t fehlen, w ie ihm  
diejenige der G egenw art in vollem Mafse bereits 
gezollt w ird .“

W a r der G asm otor urspriinglich  an das Vor- 
handensein  einer L euch tgasansta lt gebunden, w elche 
entw eder O elgas oder S teinkohlengas erzeugte, 
so kam  m an  bald darauf, sich die Vortheile des 
G askraftbetriebes auch m it anderen  Gasen und 
F lussigkeiten zu verschaffen. W ir sehen heute 
P etro leum , Benzin, Benzol und Spiritus in m annig- 
faltiger A nw endung. O elgas w ird  in den grofsen 
G entien der O elgew innung aus den R iickstanden

A bbildung  5. G enera to rg asan lag e . G asrao to ren fab rik  D eu tz .

durften , w elche sie n u r durch  V ernichtung seiner 
P a ten te  erlangen  konnten, ist es gelungen, diese 
vergessenen Schriften w ieder an  das T ageslich t
7.u fórdern. Gewifs haben  sie der W issenschaft 
d am it einen Dienst geleistet, gewifs ist es billig, 
da fs  m an  der M anner gedenkt, w elche schon so 
friih die grundlegenden  G edanken einer so grofsen 
Erfindung fafslen, aber die E rfindung selbst haben 
diese n ich t g em ach t; n ich t ihnen, die ihre Ge
danken  nich t auszufuhren w ufslen , w elche fast
15 Jah re , in denen doch gewifs eifrig nach der 
b rauchbaren  G asm aschine gesucht w urde , ver- 
stre ichen  liefsen, oline dafs irgend ein Erfolg sich 
zeigle, ist unsere heutige G asm aschine zu ver- 
danken , sondern  allein dem  Scharfsinne und der 
A usdauer O ttos verdanken w ir sie. E hre, dem  
E hrc gebiihrt! In der T h a t h a t denn auch keiner | 
d e r  Y organger O ttos, sow eit sie zur Zeit seiner 
E rfindung noch u n te r den Lebenden w eilten, ihm 
sein  Ei finderrecht stre itig  zu m achen  gesucht.

der D estillate bereite t und zum B etriebe grofser 
K raftcentralen m it G asm otoren benutzt. Gleiche 
A nlagen en tstehen  m it Scliw elgasen der Braun- 
kohlendestillation, w elche friiher vielfach nutzlos 
v e rb ran n t w urden . A pparate  zur E rzeugung von 
G eneratorgas aus A nthracit, Koks, m agerer Kohle 
und B raunkohle stehen  uns heu te  ais E rsatz fiir 
D am pfkessel in  sicher functionirendenC onslruclionen 
zur Verfiigung. (Abbild. 5 ). Motoren fiir Wrassergas 
und das bei dessen D arstellung beim W arm blasen  
der G eneratoren  entstehende G eneratorgas, fiir 
K oksofengas und die bei der G ew innung des R oh
eisens aus dem  Hochofen abziehenden G ichtgase, 
stehen  schon langere Zeil in befriedigender W eise 
im B etriebe; kurz, m an  d a rf  sagen , dafs w ir 
heu te  auf dem  S tandpunk t angelangt sind, alle 
b rennbaren  Gase einschliefslich des gegenw artig  
sich ausbreitenden  A cetylens m oglichsl im  Gas
m otor in A rbeit um zusetzen, und  den  U m w eg der 
Y erbrennung u n te r dem  D am pfkessel und Kraft-
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erzeugung in der D am pfm aschine zu verm eiden, 
um  die Kosten der K rafterzeugung in unseren 
grofsen Betrieben auf ein M inimum zu reduciren.

Am hochsten  schlagen wohl gegenw artig  die 
F lam m en der B egeisterung fiir die A usnutzung 
heizschw acher Gase in den K reisen der Eisen- 
hiittenleute, von denen in jungste r Zeit eine 
m achtige Bew egung zur w irtlischaftliclien A us
nutzung der H ochofengase ausgegangen  ist. Der 
G edanke der V erw endung der H o c h o f e n g a s e  
ist keinesw egs so neu, ais es nach  R i e d l e r s  
Aufsatz in „S tah l und Eisen “ 1899  H eft Nr. 16, 
und in dem  schon angefiihrten W erk  „Schnell- 
b e tr ieb ” scheinen m ochte. —

W enn  R i e d l e r  in diesen V eroffentlichungen 
sag t, die G asm aschine sei n ich t n u r  m echanisch 
zu vergrófsern , sondern  neu zu gestalten , so kann 
ich dieser B ehauplung n u r entgegenstellen, dafs 
der M otor fiir das H ochofengas du rchaus n ich t 
erst erfunden zu w erden b rauch te, denn Gas- 
m otoren  m it K raftleistungen bis zu 2 0 0  P . S. 
arbeiten  z. B. schon seit dem  Jah re  18 9 4  im 
W asserw erk  Basel m it einem  aus Baseler Gas- 
koks erblaseuen G eneratorgas, dessen H eizw erth 
zw ischen 10 0 0  und 1100  Calorien schw ankt, 
also dem  H eizw erth des H ochofengases, w elches 
im Mittel zu 9 5 0  Calorien anzunehm en ist, fast 
gleich kom m t.

U nzweifelhaft fest steh t, dafs der H o r d e r  B e r g -  
w e r k s -  u n d  H i i t t e n v e r e i n ,  dessen A ufsichtsrath  
G eheim rath L a n g  e n  angehorte , in D eutschland 
zuerst die F rage  der A ufstellung von grofsen Gas- 
m otoren au f dem  H iittenw erke n ah e r tra t.

Die erste A nfrage, w elche die G asm otoren- 
fabrik  Deutz von seiten  dieses W erkes erhielt, 
d a tirt vom  11. Juli .1 8 9 5 ; im  Verfolg derselben 
w urde  das h ier vorliegende Project fflr eine C entrale  
m it etw a 4 0 0 0  P. S. entw orfen und  zw ar sollten 
ers t 2 Stiick 3 0 0  P. S.-, spater, nachdem  sich 
dieselben b ew ah rt h a tte n , 6 Stiick 5 0 0  P . S.- 
viercylinder-Otto-M otoren zur A ufstellung gelangen. 
Gleicbzeitig w urde schon am  2 8 . A ugust die Auf
stellung eines 12 P . S .-M oto rs m it Reinigungs- 
appara ten  vereinbart, um  an dieser kleinen A n
lage  die nolhigen V orstudien fiir zw eckm afsigste 
C onstruction der grofseren A nlage zu m achen.

Leider erlebte der A ltm eister der G asm aschine,. 
G eheim rath  L a  n g e n ,  das R esultat der Y ersuche, 
den T rium ph , w elchen heu te  die G asm otoren- 
technik durch  die gew altige U ntersliitzung d e r 
E isenhiittenleute feiert, n ich t m ehr. Kurz v o r  
A bschlufs der H order V ersuche n a ln n  ihn der 
unerbittliche Tod von u n s; am  2 . O ctober 1895  
folgte er seinem  bereits am  26 . Ja n u a r 1891 heim- 
gegangenen M itarbeiter Dr. O t t o  in die Ewigkeit.

Ais Beitrag zur GeschiclUe der H ochofengas- 
m otoren fiihre ich Ihnen das D iagram m  (Abbild. 6)- 
d e r ersten  M aschine vor, w elche in D eutschland m it 
H ochofengas am  12. O ctober 1895  in Betrieb-

H ochofengasm otor in  H Srdc 1895.

6Wir«i6

H ochorengasrao to r in  F riedenshU tte  1895.

A bbildung  6.

gesetzt w urde. Der M otor h a tte  folgende A b- 
m essu n g en : 2 3 0  m m  C ylinderdurchm esser, 3 3 0  m m  
H ub und m achte 2 0 0  T ouren i. d. M in u tę ; er 
leistete 10 ,5  P . S. an  der Brem se, ha tte  eine- 
C om pressionsspannung von A tm . U eberdruck 
und einen A nfangs-Explosionsdruck von 12 A tm . 
U eberdruck, und einen G a s m b ra u c h  von 4 ,2  cbm- 
pro P . S. m it H ochofengas, w elches angeblich  
10 0 0  Calorien f. d. C ubikm eter H eizw erth gehabt 
ha t. Der m echanische W irkungsg rad  betrug  0 ,8 9 .

Das Gas w urde  in einem  S crubber und Sage- 
m ehlrein iger, ganz ahnlich  wie bei den von d e r  
G asm otorenfabrik  D eutz gebauten  G eneratorgas- 
ap para ten , geniigend von S taub  gereinigt, so dafs- 
sich in dieser B eziehung fiir einen an d au e rn d ea  
Betrieb n ich t d e r geringstc  A usstand ergab .

(Schlufs folgt.)

Wiederherstellung zerstOrter Briicken im 
siidafrikanisclien Kriege.

Vor einiger Zeit hatten  w ir G elegenheit,*  die 
aufserordentlich  schnelle H erstellung d e r A t b a r a -  
Briicke im  S udan  durch  die am erikanischen

* „Stahl und Eiseii“ 1S99 Nr. 15 und 17.
In einer in der Zeitschrift des Oesterr. Ingenieut'- 

und Archi lek ten vercins vom 23. Febr. ron  Ingenieur 
K u n z  der Pencoyd Iron Works m itgetheilten Be-

P e n c o y d - W e r k e  zu besprechen. Yon der en g - 
lischen Industrie  w urde die V ergebung eines- 
innerhalb  des b ritischen M achtbereichs liegendeti

schreibung der A tbarabrucke wird darauf hingewiesen,. 
dafs in den fruheren Atigaben filier die Zerreiis- 
ergebnisse des verwendeten Flufseisens sich einige 
Irrthunier eingeschlichen hatten  und dafs beitn dritten-



A bbildung  1, D ie n eue  T uge la-B rU cke.

R edaction yon der E rbauerin  eine in deu tscher 
S prache abgefafste B eschreibung des B riickenbaues 
aus E ngland zugegangen ist. D ieser B eschreibung 
und  einer A bhand lung*  sind die U nlerlagen fiir 
den yorliegenden Aufsatz entnom m en w orden .

Versuche die Festigkeitsgrenze mit 58,70 kg/qmm 
sta tt richtig mit 4-3,00 kg und beim sechsten Yersuche 
die Dehnung mit 38 % s ta tt richtig mit 2S % au- 
gegeben sei. W enn w ir darau f aufmerksam gemacht 
werden, dafs wir diese lY erthangaben eigentlich ais 
Druckfehler batten erkennen mussen, so m uthete uns 
dies um so sonderbarer an, ais Dehnungen von 35 % 
mehrfach vorkommen. Wir wollen dagegen die 
w eitere, auf die Zuverlassigkeit der Angaben ein 
rnerkwurdiges Licht werfende Mahnung, dafs „wir die 
Zahlen wenigstens m it Yorsicht batten aufnehmen 
sollen“, uns gern fiir zukunftige Falle zu Herzen 
nehmen. Die Redaction.

* „The Enagieer* 1900 Nr. 2-299 und 2303.

legnng der seit der urspriinglichen H erstellung 
der zerstorten  Briicken erheblich gew achsenen 
B etriebslasten. Z eichnungen fiir die herzustellenden 
Briicken w aren  vorhanden, a llerd ings keine N orm al- 
entw urfe; die gew ahlten  C onstructionen bieten an 
sieli so w enigM ustergiiltiges und B em erkensw erthes 
dafs sie uns kaum  hatten  vQj-anlassen konnen. 
auf den Bau einzugehen , w enn n ich t eben die 
schnelle A usfuhrung w are. Ais die nóthigen Yor- 
bereitungen getroffen w aren , w urden  m ehrere  am eri- 
kanische und englische W erke au fgefordert, die 
A usfiihrung des Briickenbaues zu ubernehm en, von 
denen das englische W erk  P a t e n t  S h a f t  a n d  
A x l e t r e e  Go r a p .  in W e d n e s b u r y  (England) 
den Z uschlag erh ielt, da es die seh r strengen  
B edingungen h insichtlich der Lieferzeit und dei“ 

i  A rt d e r A usfiihrung riickhaltlos anerkann te .

Wiederherstellung zcrstorler Briicken im siidafrikanischen Kriege. Stahl und Eisen. 321'15. Marz 1900.

B riickenbaues an  einen nichtenglischen Unter- 
n ehm er ais ein so auffallendes Ereignifs angeseben, 
dafs sich daran . lange E ro rterungen  in den eng 
lischen Fachzeitschriften iiber die U rsachen des 
Erfolges der A m erikaner kniip ften , au f die w ir 
dam als w iederholt Bezug genom m en haben. H eute 
kann  iiber eine ahnliche L eistung au f dem  Gebiete 
des B riickenbaues berich tet w erden , die ein eng- 
lisches W erk zu verzeichnen h a t und auf dereń 
B esprechung in deu tschen  Fachzeitschriften  m an  
engliseherseits anscheinend viel W erth  leg t, w ie 
aus der T h a tsach e  hervorgehen d iirf te , dafs der

B ekanntlich zerstorten  die B uren schon zu- 
A nfang des siidafrikanischen K rieges die beiden 
iiber den T u g e l a  bei G o l e n s o  und  seinen 
N ebenflufs B l a u w k r a n s  bei F re re  fuhrenden 
Briicken der E isenbahnlinie von D u r b a n  iiber- 
P i e t e r m a r i t z b u r g  nach  L a d y s m i t h .  F u r den 
straleg ischen  A ufm arsch der englischen A rm ee 
w a r aber diese zu den N atal-E isenbahnen gehorige 
Linie von grofser B edeu tung , w eshalb  m an  die 
W iederherstellung  sofort ins A uge fassen m ufste. 
Es w urde  beschlossen, m óglichst bald  endgiillige 
Brticken zu bauen und zw ar u n te r Z u g ru n d e-
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Es handelte  sich um  die H erstellung von 
sieben Briiekenóffnungen von je  1 0 5 ' =  3 2 ,0 0  m 
Stfitzweile, 1 0 0 ' =  3 0 .4 8  m  Lichtw eite, m il je 
zw e i, in 1 5 ' =  4 ,5 7  m A bstand liegenden, 
1 2 ' = 3 , 6 6  m  hohen P a ra lle ltragern  m it zwei- 
theiligcn Gur t en,  einfaćhem  W andgliederw erk , 
un tenliegender F a h rb a h n , m it ais Blechbalken 
constru irten  Quer- und L iingstragern  (Abbild. 1). 
Die Q uertrager sind in jedem  K notenpunkl m ittelś 
H angebleche cen trisch  an die V erticalen gehitngt, 
nach  der A rt am erikan ischer A nordnungen, 
w as ais ganz zw eckm afsig bezeichnet w erden 
m ufs. Ais w eniger gelungen ist die obere 
biigelfórm ige Q uerversteifung zu bezeichnen, die 
bei dem  grofsen Pfeil w egen der in ih r auf- 
tre tenden  B iegungsm om ente viel M aterialaufw and 
bedingt, dabei doch im m er zu elastisch bleibt, 
um geniigend w irksam  zu sein. A llerdings ist i 
zu bem erken, dafs im  vorliegenden Falle w egen 
der centrischen B elastung der H aupU rager die 
au f Inansp ruchnahm e der Q uerverbindung arbeilen- 
den  K rafle gering sind. Ais W indsteifen sind in 
H ohe des U ntergurts der Q uertrager in jedes der 
du rch  die Q uertrager gebildeten Felder zwei ge- 
kreuzte X -E isen gezogen. Jede  Oeffnung ha t ein 
Gewicht von 105  tons =  1 0 6 ,6 8  t, ausschliefslich 
der N ie te , die in der Z ahl von 69 0 0 0  m it 
V  =  2 2 ,2  m m  D urchm esser vorhanden sind. 
Das G ewicht vertheilt sich w ie folgt au f die 
einzelnen E isen so rten :

Platten . . . .  53 tons =  53,85 t
Flacheisen . . .  13 „ =  13,21 t
Winkeleisen . . 20 , =  2G,42 t
1 - Eisen. . . .  13 „ =  13,21 t

Von den sieben Oeffnungen w aren  fiinf fiir 
die Colenso-, zwei fiir die Frere-Briicke bestim m t 
und alle dienen sie aufser zur U eberfiihrung einer 
m it 3 '6 "  =  1 ,067  m  Spurw eite erbau ten  E isen
bahn  gleichzeitig dem  Fuhrw erks- und Fufsganger- 
V erkehr. Die Briicken sind durchw eg aus Siem ens- 
M artinstahl von 27  bis 32  to n s /Q "  =  4 2 5 2  his 
5 0 4 0  kg/qcm  Zugfestigkeit bei 20  D ehnung 
und 3 0  fo E inschnurung  hergestellt. Ais besonders 
erschw erend  fiir die H erstellung w ird  angefuhrt, 
dafs in jed e r Oeffnung 7 5 0 0 ' —  2 2 8 6  m K anten 
zu hobeln w aren .

W as nun die A usfiihrung der Briicken betrifft, 
au f die es h ie r vorzugsw eise ankom m t, so ist 
Folgendes zu sagen . Die P a ten t S haft and  Axle- 
tree  Com p. erhielt den A uftrag  am  2 1 . D ecem ber 
1899  Y orm ittags 9 U hr. Die G esellschaft h a t 
ih re  eigenen W alzw erke. w as ih r bekanntlich  in 
dem  W 'ettbew erb bei der V erdingung der A tbara- 
■Briicke vor anderen  englischen W erken einen 
V orsprung gah, da  ih re  B riickenbauanstalt in dieser 
H insich t in England einzig da  stehen soli. S am m t
liche M aterialien m ufsten neu gew alzt w erden , da  
e in  en tsprechender L agerbestand  n icht vorhanden 
w ar. A n d e m  s e 1 b e n T  a g e (21 . D ecem ber),

N achm iltags 5 U hr w ar schon ein belrach tlicher 
Theil (1 0 0  tons) der M aterialien gew alzt, unter- 
such t und a b g en o m m en : ein T heil der P latten  
befand sich bereits auf der H obelm aschine. Es 
w urden von vornherein 100 Leute (E rw achsene 
und M inderjahrige zusam m en) an dem  A uftrage 
beschaftig t, die von M orgens friih bis A bends spa t 
arbeite ten , ohne dafs jedoch eigenlliche N achl- 
schichten  eingelegl w urden. Das W erk ha tte  zw ar 
auch die zerstorten  Briicken seiner Zeit angefertigt, 
die neuen w iesen jedoch eine andere Construction 
au f und es konnten dah er die alten Schablonen 
nicht w ieder benulzt w erden, vielm ehr w aren  neue 
anzufertigen. Um ihre rechtzeitige Fertigstellung 
zu erm oglichen, m ufste am  W eihnachtsfest in der 
S chab lonenw erkstatt gearbeile t w erden . Es w ar 

; vereinbart w orden, dafs die erste Oeffnung binnen 
sechs W ochen nach  E rtheilung des A uftrages frei 
Bord eines Schiffes nach  einem  englischen H afen 

i zu liefern sei und je eine der iibrigen Oeffnungen 
binnen einer W oche nachfolgen m iisse. Am 
13. Jan u ar , also 22  T age  nach  dem  E m pfang 
der Bestellung und nach Verlauf von 16 Arbeits- 
tagen  (Sonn- und Festtage  in Abzug gebrach t), 
w ar die ers te  Oeffnung in der W erksta lt auf- 
gestellt, w urde  am  15. Jan u a r dem  A bnalnne- 
beam len iibergeben und am  18. Jan u a r von 
W ednesbury  abgeschickt. Die zweite folgte am  
2 5 ., die d ritte  am  31 . Jan u a r , die vierte am  
6. F eb ru a r und  die funfle am  12. F eb ru ar. Am 

; 17. F ebruar, also fasl einen M onat vor der ver- 
i e inbarten  Zeit, w ar die letzte Oeffnung fertig. 
i Leider w erden die vereinbarten  Preise n ich t m it- 

g e th e ilt; es w iire lehrreich  zu erfahren , w as in 
England in solchen Fallen bezahlt w ird . Auch 
d a rf  m an  gespannt sein, w ie schnell der T ra n s
port und  die A ufstellung vor sich gehen w erden.

W ir stehen  nicht an , die L eistung der P a ten t 
S haft and A xletree Com p. ais eine hervorragende 
auf dem  Gebiete des E isenbaues zu bezeichnen, 
haben  aber keinen G rund zu bezw eifeln, dafs 
auch die grofseren deutsehen W erke erforderlichen- 
falls itn stande w aren , ebenso schnell zu liefern, 
natiirlich  gegen en tsprechend  erhoh te  P reise. 
W enn  das englische B latt ,T h e  E n g in eer“ be
sonders herv o rh eb t, dafs alle B etheiligten, vom 
G eóchaftsliihrer der B riickenbauanstalt bis zum 
jungsten  A rbeiter, ih r  M oglichstes ge than  haben, 
das W erk  zu fordern , so m ochten w ir an dieser 
Stelle h inzusetzen , dafs auch die A ngestellten 
und A rbeiter der deutsehen W erke m it gleicher 
Bereitwilligkeit ein patrio tisches W erk  fordem  
w urden . D urch etw as klingende Miinze ist jen- 
seits des K anals die B egeisterung doch w ohl 
angestachelt w o rd e n ; denn fiir Ideale pflegt m an 
sich in dem  praktischen England bekanntlich 
w eniger zu begeistern ais andersw o.

Frahm.
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Die CalciumcarMdfabmcation und dereń Zusammenliang 
mit der Eisenindustrie

unter besonderer Beriicksichtigung der Hochofeogase ais Betriebskraft.
(Schlufs von Seile 250.)

Techniścli ist es fiir die C arbidfabrication im 
allgem einen einerlei, au f w elche A rt die U m selzung 
d e r G ichtgase in B etriebskraft geschieht, ob direct 
in G asm aschinen oder indirect durch V erbrennung 
un te r D am pfkesseln. F iir sie k o mmt  besonders 
das w irthschaftliche M om ent in F rage, d. h . auf 
w elchem  W ege  die K raft am  billigsten und 
rationellsten  zu gew innen ist. Es scheint sich ja  
gegenw artig  ein W ettlau f zw ischen den Construc- 
teuren  beider B ranchen zu enlw ickeln und w ir 
w erden w ahrscheinlich  noch iieut G elegenheit haben, 
die beiderseitigen A nsichten h ieriiber zu horen . 
Der W irkungsgrad  der G asm aschine, der dem- 
jenigen der D am pfm aschine w ie 2 6  : 12 iiberlegen 
ist, erre ich t n u r bei unverm inderler B elastung 
seinen Ilohepunk t, da  die Gase bei Drosselung 
n ich t vollkom m en verbrennen und demzufolge 
auch  nicht rationell ausgenutzt w erden  konnen. 
A nders liegt d ieser Fali bei der D am pfm aschine, 
dereń  bester W irkungsg rad  im Mittel ih re r Leistungs- 
fiihigkeit liegt. Da ab er die G asm aschine w arm e- 
techniścli doppelt so giinstig arbeite t wie die D am pf
m aschine, so w erden  B elastungsschw ankungen die 
U eberlegenheit der ersteren  n ich t so w eit bcrab- 
zudriicken re rm ogen , dafs ih r W irkungsgrad  dem- 
jenigen der D am pfm aschine seh r nahe  kom m t. 
S o d an n  d ran g t na tu rgem afs alles nach grófster 
E infachheit im Betriebe und deshalb  neigt m an  
viel m eh r der G asm aschine, ais der D am pfm aschine 
zu, denn dort e rha lt m an  die K raft d irect, h ier 
h ingegen  auf dem  U m w ege durch  den Kessel. 
D ennoch w ird m an ab er da, wo bereits brauch- 
bare  D am pfkessel vorhanden sind, wotil zunachst 
•damit w eiter a rb e ite n ; bei N euanlagen von Garbid- 
w erken  w ird  die w irthschaftliche Seite sorgfaltig  
in E rw agung  gezogen w erden m ussen  und es ist 
n ich t ausgeschlossen, dafs m an  in m anchen Fallen 
auch dann  die D am pfm aschine vorzieht. N icht 
unw esentlich  w ird  hierzu beitragen , dafs jeder 
'1'echniker m it der C onstruction der D am pfm aschine 
bekannt ist und sich bei vorkom m enden S torungen 
rasch  selbst helfen kann, w ahrend  dies bei den 
G asm aschinen w eniger der Fali ist. Die F abrican tcn  
d e r  letzteren  breiten so d ichte Schleier iiber ihre 
E rfahrungen , dafs der N ichtspecialist einer kranken 
G asm asch ine in der Regel fast hiilflos gegeniiber ; 
s t e h t ; und h ierbei ist n icht aufser Aclit zu lassen, 
dafs eine G asm aschine viel em pfindlicher ist, ais 
eine D am pfm aschine. B etriebsstorungen. die bei 
« iner G asm aschine hSufiger w ahrscheinlich sind , ais

bei einer D am pfm aschine, sind ab er der Schrecken 
jeder Industrie, und so w iirde aucli dieser Punk t 
zu Gunsten der D am pfm aschine sprechen, w enn 
w ir nicht im m er w ieder daran  e rinnert w iirden, 
dafs die G asm aschine trotz alledem  der natiir- 
lichste K raftum w andler fiir die G ichtgase bleibt, 
die sieli w ohl auch  schliefslich das ungeheure  Feld 
erobern  w ird, — w enigstens schw oren  h ierau f 
die G asm aschinenfabricanten .

Ich m ochte m ir nun  erlauben, eines U m standes 
E rw ahnung  zu lliun, der gew isserniafsen ais Yor- 
laufer der A ufnahm e der C arbid industrie in Hoch- 
ofenw erken zu betracb ten  i s t : das ist die in im m er 
grofserem  U m fange erfolgende Einfiihrung der 
E lektricitat in den H iiltenan lagen . Es ist jedem  
H iiltenm ann bekannt, w ie ungeheure  Yerluste 
durch  die langen D am pfleitungen entstehen, wie 
gering die A usnutzung des erzeugten  D am pfes ist, 
und  dennoch ist es fur den H iiltenm ann ein lag- 
lich, stiindlich sich sch arfe r geltend m achendes 
E rfordernifs, im  D anipfverbrauch die grofste Spar- 
sam keit w alten  zu lassen. Die E lektricitat m it 
ih ren  einfachen K raftiibertragungsm itte ln  w urde 
darum  nam entlich  in Iiiittenw erken  m it Freuden 
aufgenom m en, denn die N achtheile der Zer- 

| sp litterung  der D am pfanlage konnten w eder die 
U eberhitzung des D am pfes, noch C entralconden- 
sationen, Econom iser oder sonstige V erbesserungen 
der m odernen  D am pfanlage ausgleichen. Die E lek
tric ita t kann ais n ich t p rim are  Energieform  die 
D am pfm aschine oder die G asm aschine n ich t aus 
den H iittenw erken yerd rangen , ab er ih re  M acht 
und ih r N utzen ste ig t m it der G entralisation ih rer 
E rzeugung. Da nun der okonom ische Betrieb 
eines H iittenw erkes die A nw endung der E lektricitat 
fordert, die C arbidfabrication  andererseits von 
der elektrischen Energie abhang ig  ist, so ist es 
naheliegend, in V erbindung m it der E infiihrung 
der centralen  elektrischen K raftvertheilung auch 
die C arbidfabrication aufzunehm en. Die Kraft- 
quelle is t in den Hochofen in einer kaum  yollstandig 
zu verw endenden M achtigkeit vorhanden  und es 
ist klar, dafs, w enn n u r ein B ruchtheil der H och
ofengase zur C arbidfabricalion benutzt w ird , viele 
Millionen d e r H utten industrie  zulliefsen w urden .

Es ist noch ein w eiteres M om ent der Ver- 
w andtschaft, das zur C arbidfabrication  in H iitten- 
w erken d ra n g t: das ist die E infiihrung des Dreh- 
s trom s in die Industrie. E rst der D rehstrom  
bietet die Moglichkeit, die elektrische K raft ohne



324 Stalil und Eisen. Die Calciumcarbidfabrication u. s. te. 15. Marz 1900.

hohe Y erluste au f w eitę E ntfernungen zu iiber- 
tragen . Z ur G arbiddarstellung ist ab er gleichfalls 
der D rehstrom  geeignet und gelangt in allen 
grofseren W erken  zur A nw endung. Also auch 
dadurch  w ird  der C arbidfabrication Y orschub ge- 
leistet. W eite r sprich t h ierfiir, w ie ich bereits 
vorhin erw S hnte , die L age der H ochofenw erke 
m itten  in den K ohlenrevieren, also die billige Be- 
schaffung von Koks, w ie sich dereń kein W asser- 
carbidw erk erfreuen kann (aufser in Form  von 
Koks, kann der K ohlensloff natu rlich  auch  in 
andererF orm ,beisp ie lsw eise  a lsH olzkohlein  gleicher 
W eise verw endet w erd en ); Kalk ist ferner fast 
liberall zu haben , und die H ochofenarbeiter geben 
einen guten  S tam m  von C arb idarbeitern , dereń Zahl 
iibrigens verhaltnifsm afsig gering ist. Die Ein- 
fachheit d e r C arbidfabrication lafst, w ie Sie aus 
m einen E rlau terungen  derselben gewifs entnom m en 
haben, n ichts zu w iinschen ubrig , sobald m an 
n u r die A nlage in techn ischer Vollendung errichten 
lafst und  ganz besonders darau f sieht, dafs der 
E rbauer die A nlage u n te r A usnutzung aller sich 
b ietender w irtlischaftliehen Vortheile au sfuh rt und 
in der m eh rjah rigen  P rax is e rp rob te  und bew ahrte  
Oefen, die Seele der ganzen Fabrication , zur A n
w endung  b ring t. Dafs m an  einen m it der tech- 
n ischen und w irtlischaftliehen Seite der Industrie 
genau vertrau ten  L eiter des W erkes anstellt, ist 
se lbstverstandlich . Die G esich tspunkte , die bei 
A nlage eines m ittels Ilochofengas betriebenen 
C arbidw erkes zu beachten sind, w'eichen von denen 
bei einem  W assercarb idw erk  n ich t unw esentlich  
ab . D er Procefs d e r C arb idherstellung steh t nach  
technischem  E rm essen  heu te  fest, uud  die Verbesse- 
rungen  constructiver N atu r sind n u r in solchen 
Grenzen m oglich, dafs uns einschneidende Ver- 
anderungen  in der F abrication  n ich t bevorstehen 
konnen. So jung  die C arbid technik  ist. so ab- 
geschlossen steh t sie bereits da, eben infolge der 
E infachheit der ganzen F abrication  und der Mog
lichkeit, auf anderen  yerw andten Gebieten ge- 
sam m elte  E rfahrungen  zu benutzen. Die Zukunft 
d er C arbidtechnik w ird aller W ahrschein liehkeit 
nach  n u r in neuen und V erbesserung alter Ofen- 
constructionen ihren M ittelpunkt finden.

Bei d e r A nlage eines C arbidw erkes ist es 
em pfehlensw erth , die L agerung  und A nfuhr des 
R ohm aterials an dem  einen Ende des W erkes 
vornehm en zu lassen und auch d o rt die Zer- 
k leinerungseinrichtung anzuordnen, am  andern  
Ende das fertige P roduct abzufahren und den 
Sortir- und  P ackraum  dort einzurichten , w ah rend  
die Oefen in der M itte zw ischen Zerkleinerungs- 
und P ack raum  installirt w erden . M an erreich t 
dadu rch  von vornherein einen aufserlich uuunter- 
brochenen B etrieb. Ob die G ebaude unn iitte lbar 
bei der K rafterzeugungssteile errich te t oder die ! 
elektrische Energie iibertragen  w ird , h an g t von 
ortlichen Y erhaltnissen a b ; zweckmiifsig ist n a tu r
lich die m oglichste B eschrankung der Kraft-

iibertragung . Die zu bebauende Bodenflache ist 
fiir C arbidw erke n ich t bedeu tend ; es w urde  bei- 
spielsw eise fiir ein W erk  von 5 0 0 0  bis 6 0 0 0  P . S .  
eine F lachę von etw a 2 0 0 0  bis 52500 qm  au s- 
reichen. H ierzu karne noch die nach  localen 
V erhaltnissen zu bem essende unbebau te  Hofflache 
und der P latz  fiir den Kalkofen.

W as nun  die H auptsache, den A bsatz des 
C arbids, aniangt, so liegen die V erhallnisse hier 
so giinstig w ie m oglich. Das fiir oberschlesische 
W erke zunachst geeignete A bsatzgebiet habe ich 
bereits vorhin skizzirt, dasselbe w ird  aufser durch 
die L eistungsfahigkeit des einzelnen W erkes auch> 
bei E infiihrung eines E ingangszolles eine bedeutende- 
E rw eiterung  erfah ren . D er Zoll w ird naturlich  
auch den iibrigen deutschen H uttenw erken , die 
sich der C arbidherste llung  zuw enden, zu gute 
kom m en. D er B edarf D eutschlands an  C arbid ist 
der bedeutendste un ter allen iibrigen L andern  
und bereits 189S  b rann ten  nach  einer Yon m ir  
veranstalte ten  S tatistik 112 3 5 5  A cetylenflam m en 
in D eutschland, also ungefahr das D reifache der 
in B reslau brennenden  gesam m ten  G asflam m en. 
Aus dem  g la tten  A bsatz der stelig  zunehm enden 
A cetylenapparatefabriken ist zu schliefsen, dafs- 
sich im  V orjahre die A cetylenflam m en nahezu 
verdoppelten, und in diesem  Jah re  diirfte w iederum  
eine V erdoppełung ein treten . Schre itę t die Aus- 
dehnung der A cetylenbeleuchtung in dem  b is
herigen Tem po fort, so is t nachstes Ja h r  bereits- 
ein C arb idbedarf vorhanden, den unsere b isherige 
heim ische C arbidindustrie n u r zu einem  kleinen 
T heil zu decken verm ag, w ah rend  das gesam m te  
iibrige C arbid eingefiihrt w erden  m ufs. Im tliat- 
sachlichen Betrieb befanden sich am  1. Jan u a r 
d. J. in D eutschland n u r 5 8 0 0  P .S . fiir C arbid
herste llung  in vier W erken, w ah rend  zwei W erke 
m it zusam m en 3 0 0 0  P. S . bis zum  Som m er voll 
in Betrieb kom m en w erden  und  zwei W erke m it 
6 0 0 0  P . S. p ro jectirt und theilw eise im  Bau sind -T 
ih re  Inbetriebsetzung diirfte vor E nde 1901 bezw . 
1902  n ich t erfo lgen; eins dieser beiden letzteren 
W erke w ird w ahrscheinlicherw eise zudem  in ge- 
ringerem  U m fange, ais p rojectirt, ausgebau t w erden . 
Da der C arb idbedarf der deutschen B ahnen schon  
in diesem  Jah re  4- 5 0 0  0 0 0  kg betrag t, so sind d ie  
deutschen C arbidw erke bis Ende nachsten  Jah res n u r  
in der Lage, 4  3 0 0  0 0 0  kg C arbid der deutschen 
A cetylenindustrie zu lie fe rn , w ah rend  sie die 
zehnfaclie M enge benóthig t. Da m it S icherheit 
anzunehm en ist, dafs bis dah in  auch die zahl- 
re ichen  iibrigen V erw endungsarten  des C arb ids 
und Acetylens sich in grofserem  Mafse ais b isher 

| e infuhren , weil die E rfahrungen  taglich re ich e r 
i w erden, so ist die M oglichkeit n ich t ausgeschlossen, 

dafs die deutsche A cetylenbeleuchtung ausschliefs- 
lich au f die C arbideinfuhr angew iesen ist. G anz 
besonders schw er w iirde aber d u rch  das E in
tre ten  eines solchen V erhaltnisses die Acetylen
beleuch tung  im siidlichen Schiesien, Sachsen u n d
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M itteldeutschland betroffen w erden, da  die haupt- 
sachlichstc E infuhr von d e r Schw eiz aus geschieht. 
Da W asserk rafte  fiir C arbidfabrication  in  Mittel- 
deu tsch land  ebensow enig vorhanden sind wie im 
Osten, so ist durch oberschlesische H ochofengas- 
-carbidw erke die einzige Moglichkeit geboten, der 
A cety lenbeleuchtung in  den erw ahn ten  Landes- 
theilen ih r A usgangsm ateria l aus heim ischen 
W erken  zu beschaffen. In R heinland-W estfalen 
m iifste m an  m it den billigen F rach ten  rechnen, 
die die E infuhr aus der Schw eiz und  N orw egen 
begiinstigen, falls bis dahin n icht ein Zoll, dem  
Vorgehen der m eisten ubrigen  S taa ten  en tsprechend, 

■eingefiihrt ist. Im m erhin  b ietet sich auch fiir 
den rheinisch-w estfalischen Bezirk und das Saar- 
revier eine nu tzbringende V erw erlhung d e r Hocli- 
ofengase, d a  ebenso wie in O stdeutschland durch 
die verschiedenen, den H ochofengascarbidw erken 
giinstigeren w irthschaftlichen U m stande, abgesehen 
von dem  heutigen S tande der K raflkosten, eine 
zweifellose U eberlegenheit iiber W assercarb idw erke 
bestehen w iirde. Die vortheilhafteste A usnutzung 
d e r  G ichtgase s teh t e rs t im A nfange der Er- 
fahrungen , w eshalb  eine erheblich rationellere, 
also auch billigere U m setzung der Gase in Be- 
triebskraft zu e rw arten  ist, und  das endliche R e
su lta t w ird schliefslich w ohl kaum  einen erheb- 
lichen U nterschied der K osten zw ischen Gichtgas- 
k raft und W asserk raft zulassen, ja  die H offnungen 
■der K raftm aschinen-G onstructeure gehen noch viel 
■weiter. Stellt m an nun  alle diese G esichtspunkte 
nebeneinander, so w ird  das bekannte  W o rt von 
■der V erschiebung des industriellen Schw erpunktes, 
w ohl in e rs te r Stelle fur die C arb iJindustrie , in 
■einem fiir das H iittenw esen erfreulich giinstigem  
Sinne zutreffen.

Jedetifalls ist jedem  objectiven B eurtheiler der 
•einschlagigen V eihaltn isse k la r , dafs, w as die 
C arbidindustrie an langt, dieselbe in den kom m enden 
Jah ren  in den H ochofenw erken eine ganz natiir- 
liche H eim stiłtte finden w ird , denn die Acetylen- 
industrie . schreite t so rasch  voran, dafs es g a r 
n ich t m oglich sein w ird , u n te r Z uhiilfenahm e 
■aller W asserk rafte  das erforderliche C arbid zu 
erzeugen, ganz abgesehen davon, dafs das P ro 
duct im m er nur bei einem  en tsprechenden  P reise 
handelsfahig  ist. W enn  m an  angesichts dieser 
T h a tsa c h e  von zu erbauenden  W assercarb id  w erken 
in S iidam erika, Sibirien, O stasien u. s. w . fabelt, 
die fiir den B edarf selbst in M itteleuropa sorgen 
sollen, so kann  m an  solchen kurzsichtigen An- 
sichten keine Bedeutung beim essen, denn iiber- 
sch re ite t de r P reis des Acetylens, also auch  des 
C arbids, eine gew isse Grenze, so ist dasselbe 
gegen die iibrigen B eleuchtungsarten eben nicht 
m eh r concurrenzfahig. W aru m  verarbeite t m an 
beispielsw eise in O berschlesien keine algerischen 
■Erze? N atiirlich aus dem  einfachen G runde, 
w eil die F rach t zu hoch  ist, die die V erarbeitung 
aiur in den w estlichen Bezirken zulafst. Aus genau
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dem selben G runde ist es ein H irngespinst, obige 
A nsichten auszusprechen. Ebenso unsinnig ist 
es, von der sib irischen B ahn die Moglichkeit der 
billigen Beschaffung von in Sibirien fabricirlem  
C arbid zu erw arten . Alle diese C om binalionen 
sind m iifsige G edanken, die ohne jede niihere 
K enntnifs der tba tsach lichen  V erhaltnisse gesponnen 
w erden . Die deu tsche C arbid industrie h a t keine 
G efahr zu erw arten , w eder vom O sten, noch vom 
W esten , w eder vom  Siiden noch vom N o rd en .— 
N ur eine G efahr kann ih r d rohen  und das ist, 
um  eine bekannte W endung  zu gebrauchen, der 
inncre Feind, das heifst das bisherige m uthlose 
V erhalten des IJnternehm ungsgeistes, die Zag- 
haftigkeit und A engstlichkeit des G rofskapitals und 
die h ierdurch  erm angelnde  M achl, die Unmóg- 
lichkeit sinngem afser grofser O perationen. Man 
w ird sagen , ist es n ich t das G rofskapital, w elches 
die b isherigen 140  0 0 0  P . S . fiir C arbidzw ecke 
ausbauen liefs, ist es n ich t das G rofskapital, das 
diese Industrie  in den S tand  setzte, die vielen 
Millionen aufzuw enden? Leider m ufs ich d a rau f 
en tgegnen , das es im V erhaltnifs zu der Bedeutung, 
die die C arbid industrie beanspruchen  kann, rech t 
bescheidene Sum m en sind, die in den iiber die 
ganze E rde vertheilten 52  C arbidw erken angelegt 
sind, und  dafs, w as ich ganz besonders betonen 
m ochte, das specifisch deutsche G rofskapital sein 
Geld lieber in exotischen W erthen  festlegte, ais 
sich der gesunden, zukunftsvollen Garbid- oder gar 
der A cetylenindustrie zu bem achtigen.

Und doch, m . H . ,  w enn Sie U tnschau halten 
w urden  auf dem  G ebiete der A cetylenbeleuchtung, 
so w iirden Sie —  daran  zweifle ich keinen 
A ugenblick — die grofse B edeutung, die Zukunft, 
di<5 durchaus gesunde Basis der A cetylenbeleuchtung 
und dem zufulge auch der C arbid industrie iiber- 
zeugend erkennen. Sie finden ja  bereits diese 
B eleuchtung hier in O berschlesien in zahlreichen 
V erw endungsarten : von der G rubenlaterne bis zur 
cen tralen  S tad tan lage . N am entlich  sind es auch 
B ergw erke, in denen selbstentzundliche Gase n icht 
vorkom m en, die sich der A cetylenbeleuchtung 
zuw enden.

E he ich je tz t m it kurzeń W orten  auf das 
Acetylen eingehe, will ich ais gew issenhafter 
B erich tersta tter noch eines P unk tes gedenken, den 
m an  m ir entgegenhielt, das is t die V erw endung 
der iiberschiissigen H ochofengase zur D arstellung 
anderer, grofse B ctriebskriifte erfo rdernder Pro- 
ducte der E lektrochem ie. B esonders ist es das 
A l u m i n i u m ,  dessen G ew innung m an  m it be
sonderer Z uneigung in B etrach t zieht. Ich m ochte 
aber darau f hinw eisen, dafs bei d ieser Fabrication  
ein Vortheil gegeniiber der C arbidfabrication  n ich t 
einzusehen ist. Die A bscheidung des A lum inium s 
erfordert siebenm al so viel Energie, w ie die D ar
stellung des C arbids, und dabei s teh t dem  Carbid- 
preise im  V erkauf kaum  der siebenfach grófsere 
Preis fiir A lum inium  gegeniiber. T rotzdein  die

Die Caleitmcarbidfabrication u. s. w.
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A lum inium industrie fast doppelt so alt ist wie 
die G arbidindustrie, be trug  die E infulir dieses 
Metalls im V orjahre in  das D eutsche R eich nach 
den am tlichen N achw eisen n u r  9 2 2  0 0 0  kg und 
die A usfuhr 2 3 0 1 0 0  kg. Man w urde also bei 
A ufw endung einer e tw a siebenm al grofseren K raft

e tw a 8 0 0 0  P . S. im  Jah r. Im m erh in  m ochte ich 
n ich t unerw ahn t lassen, dafs sich die A lum inium - 
gew innung m it der C arbidfabrication  gut ver- 
einigen lafst, w ie dies in einzelnen W erken  be- 
re its geschieht. Mit der Verbilligung des A lum inium s 
w ird  nalurgem iifs auch dessen Y erw endungsgebiet

n u r  einen unerheblich  hoheren  Gewinn erzielen, zunehm en. Die Fabrication  yon G a r b o r u n d u m  
ais bei der C arb idfabrication , und dabei ist der ; (S ilicium carbid) ist bei der b islier besclirankten  Ver- 
geringe A bsatz fiir A lum inium  in B etracht zu ziehen. | w endungsart — an Stelle von S chm irgel — 
U nter Beriicksichtigung, dafs f .d .P .S .  in 2 4  S tunden  fur die H ochofengas-K raftw erke ohne besondere 
1!2 kg A lum inium  erzeugt w ird, geniigen zur I B edeutung, zudem  d ieses, der C arbidfabrication  
elektrolytischen H erstellung der gesam m ten oben- ; ahnliche V erfahren in D eutschland p a ten tir t ist. 
genann ten  Ein- und A usfuhrm engcn A lum inium  j  U nvergleichlich bedeutungsvoller ist die elektro-
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lytisclie G ew innung von B l e i c l i m i t l e l n  unii 
A l k a l i e n ,  nam lich Chlor- und A lkaligew innung, 
A lkaiihypochlorile und A lkalichlorate. Dic D ar
stellung von m etalliscliem  N atrium  findet bereits 
in V erbindung m it den elektrischen A nlagen 
fiir die C arbidw erke vereinzelt A nw endung. 
Die H erstellung geschieht durch Elektrolyse von 
geschm olzenem  A et/.natron. Die V erw endung 
dieses P roductes geschieht fiir die D arstellung 
von N atrium superoxyd und Cyankalium  in ziem lich 
bedeutenden Mengen. A ufserdem  w are  noch die elek- 
trolylische G ew innung einiger Schw erm etalle, wie 
Kupfer, Zink, Nickel und Gold zu nennen, von denen 
hochstens Zink fiir O berschlesien in B etracht karne.

Ich habe diese kurze E inschaltung gem acht, 
um  Ihnen, m . H ., die Perspective, die sich bei 
V erw endung der H ochofengase fiir elektrochem ische 
Zwecke, wozu die A ufnahm e der C arbidfabrication  
den Anstofs geben soil und w ird , aufrollt, wenig- 
stens in e tw as zu kennzeichnen. So w enig die 
E lektrochem ie, im besonderen die Elektroroetal- 
lurgie, in die E isenindustrie selbst einzudringen 
verm ag, so um fangreich und g rofsartig  erscheinen 
die A ussichten, denen das N ebenproduct dieser 
Industrie, das G ichtgas, im Dienste der E lektro
chem ie entgegengeht. Die A ufsenansichten einiger 
C arbidw erke (F igur 8) w erde ich m ir erlauben, 
Ihnen am  Schlusse vorzufuhren.

Der zw eite Theil m eines V ortrages soli nun  das 
A c e t y l e n  und besonders die A cetylenbeleuchlung, 
dieses g rofste A bsatzgebiet des C alcium carbids, be- 
handeln.

Das A c e t y l e n  en tsteh t, wie ich bereits be- 
m erkte, w enn Carbid m it W asser in V erbindung 
gebrach t w ird . W ie Sie beobachten  kónnen, 
tritt u n te r volum inoser Z unahm e und gleich- 
zeitigem  Zerfall eine heftige G asentw icklung ein, 
die so lange anhalt, bis der letzte T ropfen W asse r 
oder der letzte R est C arbid verb rauch t ist. Das 
enlw eichende Gas b renn t m it intensiv leuchtender 
F lam m e. Das Acetylen ist ein K ohlenw asserstoff, 
d er 12 112 C alorien V erbrennungsw arm e besitzt 
und 7,7 T heile W asserstofT und 9 2 ,3  Theile 
K ohlenstoff en thalt. H ieraus ergiebt sich sein 
aufserordentlich  hoher LichtelTect. T beoretisch 
liefert 1 kg C alcium carbid m it 56 2  g W asser 
1156 g K alkhydrat und 4 0 6  g Acetylen m it einem 
Volumen von 3 4 0  1 bei 0 °  C. und einem  Druck 
von 76 0  m m . P rak tisch  geh t die A usbeute bis 
au f 2 6 0  1 pro kg heru n te r und bleibt im Mittel 
au f 3 0 0  1 stehen. Das specifische G ewicht des 
Acetylens b e trag t 0 ,9 1 , seine Z ersetzungstem peratur 
ist bei voller R einheit 7 S 0 °  und steig t bei einer 
M iscbung von S0 % Acetylen und 2 0  % W asser- 
stoff au f 1 0 0 0 0 C. Die V erflussigung des Acetylens 
geschieht bei einem  Druck von 4 8  A tm ospharen  
und — 1 0 C. oder bei 37 0 un ter einem  Druck 
von 68  A tm . Das fliissige Acetylen h a t ein 
specifiscbes G ewicht von 0,4-5 bei 0 °  C .; 1 cbm 
Gas liefert 1 ,165  1 fliissiges Acetylen.

U nter „ A cetylen“ ist im m er Acetylen g a s  zu 
verstehen.

liinsich tlich  der G i f t i g k e i t  des A cetylens 
ist e rw iesen , dafs dasselbe zw ar ebenso w ie 
K ohlengas bei dauernder E inathm ung den Tod 
herbeifubrt, ab er ers t seh r Y.iel sp a te r ais dieses. 
Die W irkung  w ird bei A usschlufs von Sauerstoff 
beschleunigt. Bei V ersuchsthieren w urde in den 
letzten S tadien  eine hochgrad ige C ontraction der 
peripheren  Gefiifse beobachtet, das B lut verlor 
bei spectroskopischer B eobacblung bis zuletzt n ich t 
seine O xyham oglobinstreifen. Die E x p l o s i v i t a t  
des Acetylens h an g t ab von dem  D ruck, u n te r 
dem  es steh t. Acetylen un ter 2 A tm . absolutem  
bezw’. 1 A tm . U eberdruck w ird  durch  C ontact 
m it einem  gliihenden K orper nu r in der nachsten  
U m gebung desselben zersetzt, die Z ersetzung pflanzt 
sich n ich t fort. S leig t der Druck iiber 2 A tm ., 
so erfolgt bei G egenw art eines gliihenden K orpers 
Explosion des Acetylens im  G esam m tvolum en.

Die A p p a r a t e  z u r  E r z e u g u n g  d e s  A c e t y l e n s  
lassen sich in m ehrere  K lassen trennen , je  nach 
der A rt, wie das Carbid m it dem  W asser in 
V ertindung  gebrach t w ird. E n tw eder liifst m an 
das W asse r auf das Carbid tropfen oder fiiefsen, 
oder m an  b rin g t das C arbid theilw eise oder in 
abgem essenen Q uantita ten  in das Entw icklungs- 
w asser. Man unterscheidet h iernach  Tropf-, T auch-, 
Spiil-, U eberlauf-(U eberschw em m -), Versenk- und 
E inw urfapparate . Die BethUtigung kann auto- 
m atisch  oder von H and geschehen, letzteres ge
sch ieh t hauptsach lich  bei grofseren A nlagen.

E ntsprechend dem  Zweck m eines Y ortrages 
m ufs ich  es m ir versagen, n ah e r auf die Acetylen- 
appara te  einzugehen , w eshalb ich au f die ein- 
schlagige L itera tu r verw eise und m ich d a ra u f  
beschranken  will, Ihnen n u r die E infachheit der 
A cetylenfabrication zu dem onstriren . Z unachst 
sehen Sie h ier einen kleinen A pparat, wie ihn  
die „AUgemeine Carbid- und Acetylengesell- 
sch a ft” fiir periodischen Betrieb hersle llt. Die 
Inbetriebsetzung des A pparales erfolgt, indem  
so viel W asser eingefullt w ird, bis dasselbe in den 
oberen K ragen tr it t , w orauf einige Sfiickchen 
Carbid durch  die W assertasse  eingew orfen w erden . 
Es w ird  durch das sich entw ickelnde Acetylen 
etw as W asser herausgedriickt, und nachdem  m an 
einige w eitere S tiickchen Carbid hineingew orfen 
und die Luft abgelassen ha t, ist d er A pparat be- 
triebsfertig. Sie sehen h ier das Gas, w ie es aus. 
dem  A ppara t k om m t, m it der charak teristisclien  
intensiven, w'eifsen F lam m e verb rennen . Sie be- 
m erken, dafs von jeder Seite des B renners sich 
ein feiner F lam m enstrah l nach  der M itte richtet, 
w oselbst sich beide S trah len  zu der flachen F lam m e 
vereinigen. Die Schónheit des L ichtes w ird be- 
deutend erhoht, w enn das Acetylen geniigend ge- 
rein ig t ist, wie Sie h ie r zu beobachten  Gelegen- 
heit haben und wie ich m ir erlauben  w erde auch 
spater in einem  L ichtbilde zu zeigen. Die Ver~
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b n n n u n g  des Acetylens im B unsenbrenner geh t, 
w ie Sie seben, gleicbfalls glatt von sta tten , wes- 
halb  sieli dasselbe auch fiir Koch-, Loth- und 
H eizzwecke vortrefTlich eignet. Einen Acetylen- 
koeher und einen A cetylenlotlikolben kann ich 
•Itinen h ier in Function zeigen, und h ier sehen 
Sie das Acetylen in F ah rrad la te rn en , in einer 
K utschw agenlaterne, in einer Schaflnerla terne und 
in einer T ischlam pe in V erw endung.

Die U niversalitat des A cetylenlichtes w ird  Ihnen 
aber erst „in das rechte L ic h t” gestellt w erden,- 
■wenn ich Ihnen nach der V erw ehdung fiir Klein- 
beleuchtung an  dieser Tafel (Fig. 9 bis 11) die Dis- 
position und  hier das Modeli einer A nlage fiir 
2 0 0 0  F iam m en vorfuhre. Es sind h ier drei m it 
A nsatzen versehene Cylinder a, welche die Ent- 
w ickler darstellen . Das 

■Carbid w ird durch  die 
in den sch ragen  Rohr-An- 
satzen befindlichen OelT- 
nungen  eingew orfen und 
gelangt auf einen schragen  
R o st, w oselbst es vou

• dem  W asse r zersetzt w ird.
Das sich entw ickelnde 

.Acetylen tr itt in den Con- 
densato r b und sodann 
in den W asch er c, aus 
dem  es nacheinander in 
zwei R einiger d d  gelangt, 
um  hierauf du rch  den 
T rockner e in den Gaso- 
■meter g zu tre te n , aus 
dem  es nach  P assiren  der 
G asuhr h ,  des Druck- 
regulators k  und noch 
eines T rockners i  in die 
V erbrauchsleitun g gel an g t .
■Das Innere dieser Appa- 
ra te  zeigt F igu r 1 2 ; es ist h ier der C ondensator 
zw ischen zwei Entw ickler geschaltet.

W enn  Sie eine S teinkohlengasanstalt m it dieser 
A cetylenanstalt vergleichen, dann  w ird  die Ein- 
faehheit der letzteren noch viel scharfer hervor- 
tre ten . Sie b rauchen  zur A cetylen-Fabricalion keine 
com plicirten M aschinen w ie bei der elektrisehen Be- 
leuch tung , und  keine so ungesunde und schw ierige 
A rbeit w ie bei der S teinkohlengasgew innung; der 
bedienende A rbeiter h a t n ichts w eiter zu thun , ais 
von Zeit zu Zeit C arbid in die Entw ickler zu j 
w erfen und in bestim m ten  Perioden den einen 
Entw ickler vom K alkschlam m  zu befreien, w as 

-durch Oeffnung der Schlam m offnung geschieht, 
und ferner m ufs er zeitweise das verb rauch te  
E ntw ick lungsw asser erneuern  und  W asch er und 
T rockner in O rdnung halten , alies A rbeiten, die bei- 
spielsw eise in e iner A cetylenanstalt von 2 0 0 0  F iam 
m en tin  einziger A rbeiter besorgen kann .

Der P r e i s  des A cetylenlichtes stellt sich w ie 
ifolgt. Bei einem  P reise von 33  Pfg. f. d . Kilo-

gram m  C arbid, das im  M ittel 2 9 0  1 Acetylen er- 
giebt und  wovon eine F lam m e von 1 H efnerkerze
0 ,7  1 verb rauch t, kostet diese F lam m e 1 S tunde 
lang  brennend 0 ,0 7 7  Pfg. und 1 F lam m e von 
lG K erzen  1 ,23  Pfg. H jerzu tr itt die A m ortisation 
der A nlage und bei grofseren A nlagen ein Theil 
der B edienungskosten, die zum  grofsten T heil aus 
dem  Erlos von dem  Verkauf des en tstehenden 
K alkiiickstandes gedeckt w erden.

Die hauptsacliliclisten  anderen  B eleuchtungs- 
arten  stellen sich im Preise wie folgt: Es kosten
16 Kerzen S teinkohlengas 2 ,5 6  Pfg. (cbm  16 Pfg.), 
A uerlicht 0 ,6 2 4  P fg . (cbm  16 Pfg-)» elektrisclies 
Gliihlicht 3 ,0 7 2  Pfg. (K ilow attstunde 60  Pfg .), elek- 
trischesB ogenlich tO ,48Pfg . (K ilow attstunde60P fg .), 
Petro leum licht 1 ,60 P fg . (L iter 2 5  Pfg-).

Biliiger ais A cetylenlichl ist m ithin A uerlicht 
und elektrisclies Bogenlicht, theu rer h ingegen Stein- 
kohlengaslicht im offenen B renner verb rann t, elek- 
trisches G liihlicht und  P etro leum licht. Allen kiinst- 
liclien L ich tarten  ist das A cetylenlicht hinsichtlieh 
seiner rein wTeifsen F a rb ę  iiberlegen , die dem 
T ageslicht am  nachsten  kom m t. Es g iebt kein 
anderes L ich t, das die F arben  so na tu rge treu  
w iedergiebt, w ie das A cetylenlicht.

Es kann n ich t fehlen, dafs dieses L icht viele 
W idcrsacher h a tte , denn das Schlech te  ist der 
Feind des Guten. Ais m an  den E nthusiasm us 
des Publikum s beobacb te te , der dem  Acetylen 
en tgegengebraclit w urde, und unzahlige A nlagen 
zur E rzeugung dieses ausgezeiclm eten Lichtes sich 
im Nu iiber die ganze E rde verb re ile ten , be- 
trach te ten  die iibrigen G rofsbeleuchtungen dies ais 
einen E inbruch in ih r Gebiet und  erhoben  ih re  
Stim m e, um  das Publikum  au f die T iicken des 
Acetylens aufm erksam  zu m achen . Ganz besonders 
w ar es die Explosivitat und die G iftigkeit, die
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im m er gew isserm afsen ais „S ch lag e r“ herha lten  am  besten gefallen habe, und  der Solin sag te : „Von
m ufsten , um  dem  Acetylen Boden zu entziehen. ! den H err]ichkeiten allen haben  m ir doch die Teufel 
W enn nun auch den einschlagigen F abrican ten  am  besten  g e fa lle n / Diese h ier veranschaulichte
dadurch  das Leben einigerm afsen sauer gem acht alte W eisheitsregel kam  auch dem  Acetylen zu
w urde, so ging es den W idersachern  des Acelylens gute. Je  schlim m er m an  das Acetylen beurtheilte,

F ig u r 11.

G ru n d rils  d e r  A ce ty len -A n sla lt S chonsee  (2000 F lam m en).

F ig u r 10.

Ł iln g ssc h n ilt d e r  A cety len- 
A n sta lt S chonsee.

doch genau so , w ie jenem  K onige, der seinem  
Sohn das erste  Mai die W elt zeig te; zuerst die 
F ra u e n , die e r  ais die T eufel, und dann  die 
M anner, die er ais die Engel bezeichnete. Nach- 
dem  d er K onig die F rauen  noch in den grSfs- 
lichsten F arben  geschildert ha tte , frag te  er seinen 
Sohn, w as ihm  von den H errlichkeiten der W elt 

VI.* o

desto au fm erksam er w urde  das P ub likum , und 
die A cetylenindustrie kann sich fur den Eifer, m it 
dem  m an  anfangs das Acetylen bekam pfte, bestens 
bedanken, denn e r ha lf n u r  zu Erfolgen.

Die klangvollsten N am en der chem ischen und 
physikalischen W issenschaft beschaftig ten  sich m it 
C arbid und Acetylen, und alle, ohne A usnahm e, 
tra ten  fiir das eine oder das andere  ein, und  ais 
d ann  die Zeit der ruhigen U eberlegung auch bei den 
G egnern erschien , begann  fiir die A cetylenindustrie 
das heutige S tadium  der ruh igen  E ntw icklung.

3
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H eute h a t die A cetylenindustrie bereits zahlrciche 
Beweise ih re r G leichberechtigung auf dem  Grofs- 
beleuchtungsgebiete, w enn auch voiiaufig noch in 
kleinerem  U m fange (die grofste A nlage m it 4 0 0 0  
F lam m en  ist im Bau), e rb rach t, Sache der C arbid
industrie ist es nun, sie du rch  prom pte und preis- 
w erthe  L ieferung in  den S tand zu se tzen , auch 
an grofsere A ufgaben heranzugehen , die sie, dessen 
bin ich gew ifs, m it vollendetem  Geschick lósen 
w ird . D a die A cetylenbeleuchtung ganz besonders 
die Petro leum beleuchtung zu ersetzen  trach te t, so 
bietet sie Anlafs, uns von den P reistreibereien  aus- 
w artiger Gesellschaften zu befreien, und  P rofessor
H. W e d d i n g  m einte, dafs schon allein aus diesem  
G runde j e d e  n e u e  A c e t y l e n  a n l a g e  m i t  
F r e u d  e n  z u b e g r i i f s e n  i s t .  Ich m ufs es 
m ir versagen, bei der secundaren  B edeutung, die 
dieses T hem a zu m einem  lieutigen V ortrag  hat, 
w eiter auf dasselbe einzugehen, ich hoffe aber, 
dafs es m ir gelungen ist, Ihnen, m . H ., in  diesen 
kurzeń Ziigen einigerm afsen das W esen  und  die 
W ichtigkeit der A cetylenbeleuchtung zu kenn- 
zeichnen.*

Doch m it der B eleuchtung ist die B edeutung 
des A cetylens n ich t erschópft. Aus Acetylen ge- 
w innt m an  fabrikm afsig R u f s  und verschiedene 
andere P roducte  der FarbstofTindustrie. Fiir 
S c h m e l z z w e c k e  findet es bereits gleichfalls An- 
w endung ; die erhaltenen  T em pera tu ren  erreichen 
1 5 0 0 °  C. und in den A cetylengeblaseofen konnen 
T em peratu ren  erzeugt w erden, die so hoch sind, 
dafs die O fenm aterialien zusam m enschm elzcn. 
Die E rw arm ung  der W alzen bei der H erstellung 
von M etallblechen, der M atrizen bei P ragearbeiten  
erfolgt verschiedentlich m ittels A cetylen. Die 
m it der C arbidfabrication verbundene Phosphor- 
gew innung ist in Angriff genom m en, und eine A nzahl 
anderer Y erw endungsarten , die theilw eise erheb- 
liche C arb idquantita ten  e rfo rdern , befm den sich 
in A usarbeitung. E rw ahnensw erth  ist noch die 
B enutzung des A cetylens zu S p r e n g z w e c k e n ,  
zum  H eben gesunkener Schiffe, die Y erw endung 
des C arbids zur Y ertilgung der R eblaus und  des 
M ehlthaues. B edeutung w ird  endlich das C arbid 
in der H iittentechnik e rlangen , da es ein aus- 
gezeichnetes R e d u c t i o n s m i t t e l  darstellt. Mit 
Hiilfe des C arbids konnen nach  den erfolgreichen Yer- 
suchen von Dr. O. F r o ]  i c h  die M etallverbindungen, 
w ie solche in H uttenbetrieben durch  A brostung 
und A uslaugung  der Erze gew onnen w erden, 
u n te r B eim ischung von C arbid und bei gelinder 
E rw arm ung  unm itte lbar die Metalle gew onnen 
w erden . So w urde  K upfer auf diese W eise 
raffinirt und verschiedene Legirungen hergestellt, 
so nam entlich  A lum inium bronze, Bleizink (aus 
gerostetem  B leizinkerz), F erronickel (aus ge-

* Ausfiihrlich ist auch dieses Gebiet in dem 
bereits erw ahnten „Handbuch der Calciumcarbid- und 
Acetylentechnik“ von F. L i e b e t a n z ,  II. Auflage, 
Yerlag von Oskar Leiner in Leipzig, behandelt.

rosletem  E isennickelerz), ferner Blei (aus ge
rostetem  Bleierz) und Kupfer (aus gerostetem  
K upfererz). Z ur G ew innung von 1 t Metali sind 
n u r 1/i  bis 1/io t C arbid erforderlich.

Zu m o t o r i s c h e n  Z w e c k e n h a t sich 
Acetylen dort, w o eine S teinkohlengasanstalt n icht 
vorhanden ist, rasch  w eiteren E ingang verschafft. 
Der A cetylenm otor unterscheidet sich fast in n ichts 
von einem  G asm otor bekann te r C onstruclion. Es 
kom m en die V iertacltypen, w obei also A nsaugung, 
Com pression, Z iindung und A usstofs nacheinander 
folgen, auch fiir die A cetylenm otoren zur Anwen- 
dung ,  n u r das Mischventil w eicht von dem  der 
S teinkohlengasm otoren insofern ab, ais dasselbe 
so eingerichtet ist, dafs sich im m er 11 T heile Luft 
m it 1 Theil Acetylen m ischen. Der G asverbrauch 
betrag t f. d. S tundenpferdekraft bei den neueren Yer-

F ig u r 12. A cety len-A nU ge m it zw ei E n tw ick le rn .

besserungen  der M otoren 150 bis 165 1. Der Preis 
der S tundenpferdekraft Acetylen ist e tw a 4 bis 5 Pf. 
theu rer, ais S teinkohlengas, jedoch um  ebensoviel 
billiger ais Petro leum  oder Benzin. Dabei ist zu 
beach ten , w ie schnell und einfach das Acetylen dar- 
zustellen is t, event. in trag b aren  A pparaten  fiir 
kleinere M otoren, und  doch ist der Betrieb ebenso 
sauber, w ie bei S teinkohlengas. Die H e i z u n g  m ittels 
Acetylen liegt bei dem  m ehr ais doppelt so grofsen 
H eizw erth desselben gegenuber S teinkohlengas nahe, 
jedoch s teh t dem  der heutige P reis des C arbids 
entgegen. F e rn e r beginnt das C alcium carbid und 
das Acetylen in der Z u c k e r i n d u s t r i e ,  im 
M i l i t a r w e s e n ,  in der  K e r a m i k ,  i m S a n i t a t s -  
w e s e n ,  in der  S p i r i t u s i n d u s t r i e  u. a . m . 
V erw endung zu finden.

Sie sehen, m . H ., ein grofses, ein dankbares 
F eld ! Dem nun verflossenen Jah rh u n d e rt w ar 
es beschieden, in seinem  A nfang das erste  Regen 
der Schw ingen m oderner T echnik  zu schauen, 
es w urde das Jah rh u n d ert des D am pfes, der 
E lektricitat, ein Jah rh u n d ert von S tah l und  Eisen
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im  verw egensten  Sinne des W ortes. Sie w issen, 
m . H ., das E isen n en n t m an  den T ra g e r , den 
P ion ier der C u ltu r ; doch keine C ultur ist denk- 
b a r ohne L icht, sow ohl geisliges, ais m aterielles. 
Doch auch h ier schein t das Eisen, indem  es die 
Moglichkeit zur D arstellung des Rohstoffes fur

das glanzvollste L icht b ie te t, berufen zu sein, 
seinem  N am en ais G u lliu irager erneu t gerech t 
zu w erden . — M óchte desbalb  die E ntdeckung 
des C alcium carbids eine gliickliche Bedeutung fur 
die E isen industrie , und zw ar ganz besonders fiir 
die oberschlesische, erlangen.

Einschienige Schwebebahn Yohwinkel-Elberfeld-Barmen.

In  w en igeu  W oclien so li die e rs te  T lieil- 
s treck e  der e lek trisch  b e trieb en eu  einsckieiiigen 
Schw ebebahn im W u p p e rth a l, iiber dereń  B au- 
beg inn  w ir  se in er Z e it k u rz  b e ric h te t haben*, 
dem Y erk e lir iibergeben  w erden , nachdem  zalil- 
re iclie  P ro b e fa h ite n  a u f  der schon se it N ovem ber 
v . J .  fe r tig g e s te llte n , e tw a  1 km  lan g en  Y er- 
su ch sstreck e  durcliaus befried igende R e su lta te  
g e lie fe r t haben.

D ie Idee der- E insc liienenbahn  an  und  fu r 
sich  is t ke inesw egs n e u ; insbesondere  is t  der 
V o rsc lilag  v o n L a r t i g u e  se it dem Ja l ire  18 8 0  
m ehrfacli zu r  A usfiiliru iig  gekomm en**. Auch 
die vou  In g en ieu r B e h r  fiir die S treck e  L iv e r- 
pool-M anchester p ro je c tir te  E inscliienenbahn*** 
le lin t sich  der H au p tsach e  nach  an  das oben 
g en an n te  System  an . A łlerd ings h an d e lt es sich in 
beiden  F illlen  n ich t um e igen tliche  Schw ebebahnen, 
doch sind  aucli so lehe schon, w enn  auch yorw iegend  
n u r fiir In d u s triezw eck e , h ie  und da  z u r  A us- 
fiilirung  g ek o m m en .f D ie zw eig le isige  H ochbahn 
B a rm e u -E lb e rfe ld -Y o h w in k e l nach  dem ein- 
sch ien igen  S chw ebebahnsystem  E u g e n  L a n g e n  
is t dagegen  die e r s t e  o f f e n t l i c l i e  S c h w e b e -  
b a l i n a n l a g e  f i i r  P e r s o n e n b e f o r d e r u n g .

D er H au p terflndungsgedanke  L a n g e n s  liifst 
sich  in  fo lgender W eise  au sd riick en : „M it der 
H ochbahn m it freiscliw ebend hangenden  P e rso n en - 
w agen  w ird  b ezw eck t, an  y e rh a ltn issn m ssig  le ich t 
geb au ten  T rilg e rn  h angende  lan g e  P e rso n en w ag en  
durch  eu tsp rechende  G esta ltu n g  d e r T rilg e r und  
W a g e n  zu  befah igen , en g ste  B ahnkrum m ungen  
le ic h t, s ich er und  sa n f t zu  du rch fah ren , ohne 
dabei die S ch ien en trag e r im gew ohnlichen  B e
tr ie b e  m erk lich  au f  V erd reh u n g  zu  b eau sp ru ch en .“

G anz im E in k la n g  h ie rm it s te llt d er H a u p t -  
p a t e n t a n s p r u c h  des D eu tschen  R e ich sp a ten tes  
No. 83  0 4 7 , w elcher e tw a  la u te t :

„E in e  E in rich tu n g  zum  A u fh an g en  der W ag en  
fiir  H ochbahnen  z u r  P erso n en b efo rd eru n g , bei 
w elcher die R ad g este lle  der W a g e n  D reh g este lle

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1898, S. 1012.
** Yergl. „Zeitung des Yereins deutscher Eisen- 

bahnverwaltungen“ 1899, S. 1429,
*** „Stalli und E isenu 1900, Nr. 3, S. 173. 

f  Yergl. „Stahl nndEisen111895, S.40 u. 1896 S. 135.

b ilden  und  m it den u n te r  s ta r re n  F ah rb ah n - 
tr ilg e rn  hilugenden W a g e n k a s te u  d e ra r t frei- 
schw ebend  y erbunden  sind, dafs die T rilg e r bei 
einem  durch  im rege lm afsigen  B etrieb e  auf- 
tre ten d e  S e itenk rilfte  y e ra n la fs te n  S ch iefste llen  
von  den u n te r  den T rilg e rn  am D reh g este ll an- 

| g eb rach ten  S ich erh e itsco n stru c tio n en  im g rad en  
G eleise n ich t b e riih rt und  auch  b e i d e r E in fa h r t 
in B ahnkriim m ungen  n ich t s ta rk  eingek lenun t 
und  a u f  V e rd reh u n g  b ean sp ru c lit w erden . “

Im  G egensatz  zu  der L angenschen  Schw ebe
bahn w a r m an bei a llen  friiheren  P ro je c te n  in 
an g stlich e r W eise  bem iiht, a lle  Scliw ankungen 
der W a g e n  zu  yerm eiden  u n d -s te ts  h a t  m an die 
W ag en  noch durch  besondere  H iilfsm itte l an  den 
T ra g e rn  festzuk lem m en v e rsu ch t. H ierdurch  
g ingen  ab er n ich t n u r  a lle  V orziige d e r Scliw ebe- 
balm  yerlo ren , sondern  es en ts tan d en  so g ar noch 
yerscliiedene U nannehm lichkeiten . —  W ie  au f 
m ancli and eren  G ebieten  der T echn ik  h a t auch  
h ie r E u g e n  L a n g e n  m it scharfem  B lick  das 
R ich tig e  getroffen  und  so einen g liick lichen  Ge- 
dąnken  erfo lg re ich  zu r  D urchfiih rung  g eb rach t, 
L e id e r w a r  es dem gen ia len  M annę n ich t m ehr 
yerg S n n t sein  L ieb lin g sp ro jec t y e rw irk lic h t zu  
sehen.

D ie gesch ich tliche  E n tw ick lu n g  der W upper- 
th a le r  H ochbahn  is t  k u rz  fo lgende:

Im  Ja l ire  18 9 3  b au te  G eheim rath  E u g e n  
L  a  n  g  e n  in K oln  eine zw eiscliien ige e lek trische  
V ersuchsbahn ,*  b e i w elcher zw ei H a lb k re ise  von 
10 m R ad ins d u rch  20 m lan g e  g e rad e  S treck en  
y erbunden  w aren . D as G anze b ild e te  einen 
lilng lichen  R in g  m it e iner S pu rw eite  von 
45 cm. A uf G rund  der b e i d ie se r V ersuchs- 
s treck e  gew onneuen E rfa h ru n g e n  w urde  am 
3 1 . D ecem ber 1 8 9 4  d e r Y e r tra g  m it den  S tild ten  
E lb e rfe ld  und  B arm en , die A n lage  e in e r z w e i -  
s c h  i e n  i g  e n , zw eigele isigen  S chw ebebahn  be- 
treffend abgesch lossen . Zu g le ich e r Z e it t r a t  
C om m erzien ra th  L a n g e n  m it den S ta d te n  B erlin  
uud  H am burg  w egen  der E rr ic h ttm g  ahn licher 
B ahnen  in  U n te rh an d lu n g . Im  F r tih ja h r  1895  
iib e rtru g  L a n g e n  se ine  S c liw ebebahn -P a ten te

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1894, Nr. 6, S. 245 u. f. s.
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au  die „C on tinen ta le  G esellschaft fu r e lek trisc lie  
U n te r nehm ungen“ zu  N iirh b erg  und von dieser 
w urde  nóch im  Som m er desselben  J a h re s  der 
B au  e iner e i n s c h i e n i g e n  V ersuchsbahn  in 
A n griif genom m en. A is im folgeuden F ru lija h r  
m it den e rs ten  Y ersu ch sfah rten  begonnen w urde, 
fieleu diese so g iin stig  aus, dafs au f  A nregung  
der B ehorden  der schon ziem lich  im  D e ta il fe r tig - 
g e s te llte  P la n  fiir die zw eisch ien ige A nlage 
w ieder aufgegeben  und  der B au  der E lb e r-  
fe lder A nlage a is E i n s c h i e n  e n b  a Im  be- 
sch lossen  w urde. „ E s  is t  besonders herv o rzu -

15. Miirz 1900.

D ie Schw ebebalm  Y o hw inke l-B annen  erh illt 
eine L ilnge von 1 3 ,3  km , w ovon e tw a  10 km 
iiber der W n p p e r (A bbild. 1), 3 ,3  km  ab e r  iiber 
stild tischen  S tra lse n  liegen . *

D ie eugste  K riim m ung in  den H au p tg e le isen  
h a t im  allgem einen  90  m H a lb m esse r; es lie g t 
n u r  u n m itte lb a r vor dem E ndbalinhofe V ohw iukel 
in dem  A nkunftsge le ise  eine K riim m ung von 30  m 
H albm esser. In  den B e trieb sg e le iseu  kom m en 
K riim m uugen von 8 m H albm esser yo r. D ie 
s tilrk s te  S te ig u n g  b e tr iig t 45°/oo- D ie S te ignngen  
und  K riim m ungen sind  durchw eg  so gew ilh lt,

A bbilduug  I. E lb erfe ld e r S chw ebebahn .

h eb en 11, sag te  O beringenieur P e t e r  s e n  - N iirn- 
b e rg  in  einem  ain 11. S ep tem ber v. J .  in E lb e r
feld  g eh a lten en  Y o rtra g , „dafs  H e rr  L a n g e n  
se lb st a is  Id ea ł s te ts  die e i n s c h i e n i g e  B a h n  
h in g e s te llt h a t, und  dafs derse lbe  die zw ei- 
sch ien ige A nlage  n u r a is  zw eckm iifsiges U eber- 
gan gss tad ium  b e trach te te , um das P ub licum  all- 
m ilhlicli m it dem G edanken  des H ilngens der 
W a g e n  y e r tra u t zu  m achen .“

Am 3 1 . O ctober 18 9 6  w urde  se iten s der 
K g l. R eg ie ru n g  die G enelm iigungsurkunde aus- 
g e s te ll t, am  8. J u l i  1897  e rfo lg te  die P la n fe s t-  
s te llu n g  d e r e rs ten  T h e ils tre ck e  und  im  J a h r e  1898  
w urde  die e rs te  T h e ils treck e  gebau t.

dafs in  den H au p tg e le isen  n irg en d s eine V er- 
r in g e ru n g  der G eschw ind igkeit e rfo rd erlich  w ird .

E s is t  z u n a c h s t eine F a lirg esch w in d ig k e it von 
40  km  in d e r S tunde zu G runde g e leg t. D ie 
E rg eb n isse  der b isherigen  F ah rversuch 'e  sind 
sow ohl fiir die F a lirg esch w in d ig k e it w ie auch 
fiir den S tro m v erb rau ch  au fsero rd en tlich  g iin stig  
ausgefa llen . M an ho ift, dafs tro tz  g e rin g e r 
S ta tio n sen tfe rn u n g en  einscliliefslich  des A ufent-

* Die folgeuden Einzelheiten sind zum grfifslen 
Theil einer von der Continentalen Gesellschaft fur 
elektrische Unternehmungen herausgegebenen S ch rift: 
„Einschienige Scliwebebahnen nach den Patenten 
Eugen Langen" entnommen.



15. Marz 1900. Einschienige Seliwebebahn Yohtcinkel- Elberfeld- Barmen. Stahl und Eisen. 333

h a lte s  sieli eine G esam m tgeschw ind igkeit von 
ru n d  30  km  in  der S tunde e rre ich en  lassen  
w ird . Y ie lle ich t em pfiehlt es sieli auch , w egen 
des ra sch en  A n fah ren s, die g ro fste  G escliw iudig- 
k e it von 40  au f 5 0  km  zu  erhohen . E s w iirde 
sieli dann eine G esam m tgeschw ind igkeit von 
nah ezu  40  km  e rre ich en  lassen . A uf a lle  F itlle  
w ird  die G esainm tgesc liw indigkeit e tw a  d reim al 
so g ro fs sein  w ie be i e lek trisch en  S trafsenbalinen .

D ie L e is tu n g  der B a h n  is t n ah ezu  u n beg reuz t, 
da belieb ig  lange  Z iige in seh r k u rz  er Z eitfo lge 
h in te re in an d e r b e fo rd e rt w erden  konnen . E s is t 
ein  se lb sttlu ltig es B loeksystem  e in g erich te t, wo- 
dureh  eine Z ugfolge von zw ei M inuten erm Sglich t 
w ird . A u f je d e r  H a lte s te lle  is t  ein  A usfa lirt- 
s ig n a l Y orhanden , w elches dem W ag en fiih re r

S e iten an s ic h t.

! W a g e n  e in g e rich te t w erden  konnen. B ei v ie r  
W ag en  e rg ieb t sich  b e re its  eine L e is tu n g sfah ig k e it 
von 0 0 0 0  P erso n en  in der S tunde nach  je d e r  
R ich tung .

E in  je d e r  W ag en  liiingt an  zw ei D rehgeste llen , 
dam it die g ro fsen  W ag en  le ich t enge K rum m iingen 
du rch fa liren  konnen. D er A b stan d  der D reli- 
g e s te lle  b e tr a g t 8  m. Je d e s  D reh g es te ll h a t 
zw ei L aufaclisen , zw ischen  denen  je  ein elek- 
tr isc h e r  M otor e in g e rich te t is t. D ie gesam m te 
A nordnung  der D reh g este lle  u n d  d e r A u fh an g ea rt 
is t  in A bbildung  2 n a h e r  d a rg e leg t. D e r D reli- 
g e s te llrah m en  r  u m g re ift den S ch ien en trag e r t 
und die Schiene s m it so geringem  Spielraum , 
dafs n ich t n u r  ein  A bheben der R ad er von der 
Schiene, also ein E n tg le isen  g an z  unm oglicli is t,

S c h n il t  a  — b

b
A bbildung  2. A n o rdnung  d e r D reh g este lle .

an ze ig tj dafs d ie vorliegende S treck c  und  die 
n ilehste S ta tio n  fre i sind. D ie S ignale  w erden  
von dem W ag en  se lb s tth a tig  g e s te ll t, und  es is t 
die Y o rk eh ru n g  getroffen , dafs bei einem  V er- 
sagen  eines T heiles k e in e rle i G e fa h r , sondern  
hochstens eine B e trieb ss to ru n g  e iu tr i tt .  B ei der 
V o rb e ifah rt s te ll t  d e r W ag en  das S ig n a l von 
d e r F a h r ts te llu n g  au f  H a lt,  und  e rs t naclidein 
d ieses S ig n a l au f  H a lt g e s te ll t  is t, w ird  das 
w e ite r  zu riick liegende S ig n a l w ieder au f  F a lir t  
g e s te llt.

B ei den Ziigeu w erden  an sam m tlichen W ag en  
siim m tliche L au fra d e r  ang e trieb en , so dafs die 
G eschw ind igkeit des A nfah rens und  A nlm ltens 
von der L an g e  der Z iige unablU tngig is t. J e d e r  
W ag en  e n th a lt ru n d  50  P la tz e ,  d a ru n te r  3 0  S itz - 
p la tz e . V orlaufig  w ird  m it E in ze lw agen  und 
D oppelw agen  gefah ren , es sind  jedoch  die H alte - 
s te llen  so vo rgesehen , dafs leicht. Z iige von v ie r

| sondern  dafs se lb st, w ie schon e ingangs e rw ah n t 
w urde, beim B ruch  der y ersch ied en sten  Con- 
s tru c tio n s th e ile  ein L oslosen  des W ag en s  von 
der B ahn  g anz  ausgesch lossen  e rsch e in t. D ie 
M otoren eines jed en  W ag en s  le is ten  b e i 5 0 0  V olt 
S pannung  j e  36  P .S .  D er e lek trisch e  S troni 
w ird  durch  die G le itcon tac te  g aus der C ontact- 
le itu n g  e entnom m en.

D as B rem sen  der W ag en  k an n  in  y ie rfacher 
W e ise  e rfo lg en :

1. durch  eine L u ftd ruckb rem se  n ach  dem  System  
W estinghouse , w elche von oben au f die L au frad e r 
w irk t  und  vom F iih re rs ta n d e  aus b e th a tig t w i r d ;

2. du rch  eine H an d b rem se , w elche g leich- 
fa lls  au f  das G estan g e  d e r L u ftd ruckb rem se  
w irk t und  von dem  F u h re r  w ie auch von dem 
Schaffner b e th a tig t w erden  k a n n ;

3. D urch  eine e lek trisch e  B rem se , w elche 
d e ra r t  w irk t ,  dafs die M otoren vom aufseren

i aI
L .___
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S trom kre is  abgesc lia lte t, a is  D ynam os g e sc h a lte t 
w erden  u n d , a u f  W id ers tiln d e  a rb e ite n d , S tron i 
g e b e n ;

4. durch. eine e lek trisc lie  R iickstrom brem se, 
die a is  N o thbrem se d ieu t und  in  d e r W eise  be- 
th ilt ig t w ird , dafs m an die M otoren au f  den 
R iickstrom  sch a lte t.

A is Schienen  w erden  bei der E lb e rfe ld e r 
S tad tb ah n  H aarm annsche  B la tts to fssc liien en  ver- 
w en d e t, w elche m itte ls  U u te r la g p la tte n  und 
e iner F ilz u n te r la g e  au f  den Scliienentr& gern 
b e fes tig t w erden . D er S ch ienen trilger h a t  eine 
D oppel-T -F o rm  und  is t  in  se in er u n te re n  Flachę 
durch  einen um  den S ch ienenkopf beschriebenen  
K re is  b e g re n z t , w odurch  e rre ich t w ird , dafs 
beim  A usschw ingeu des W ag en s  die den Schienen-

A b b ildung  3.

tr ilg e r um fassenden T he ile  in  je d e r  L ag e  des 
W ag en s  ein E n tg le isen  unm oglich  m achen und 
gleichw ohl ein  A usschw m gen d e r W agen  n ich t 
beliindern .

D ie B ah n trilg e r sind  sow olil iiber der W u p p er 
w ie auch  au f  den S tra fsen s treck en  in e inheit- 
licher W eise  au sgeb ilde t, und z w a r  nach  einem  
von der ausfiih rendeń  B au g ese llsch a ft, d er Y er- 
e in ig ten  M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g  und 
M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c b a f t  N i i r n b e r g ,  er- 
fundenen T ra g w e rk , D . R .-P , 9 1 6 4 2 . In  A bbil
dung 3 sind  die Q uersc lm itte  dieses T rag w erk es  
sk izz irt .

D er B ah n triig e r c-d-a-b-c-f h a t  die F o rm  
eines D oppel-T -T rilgers. A lle  sen k rech ten  Ki-itfte 
w erden  von  dem T ra g e r  a-b aufgenom m en, w elcher 
geg en  S e iten k ra f te  und geg en  V erd re liung  durch 
die w ag e rech t liegenden  T ra g e r  c-d und  e-f 
v e rs te if t is t. D ie obere G u rtu n g  des T ra g e rs  
a-b is t  in die beiden G u rth a łfte n  c und  d ge- 
th e i l t ,  w elche g le ich ze itig  die G u rtu n g  des 
w ag erech ten  T ra g e rs  c-d b ilden . D ie u n te re  
G u rtu n g  6 des T ra g e rs  a-b is t  n ich t g e th e ilt. 
D ie G urtungen  des u n te ren  H o riz o n ta ltn lg e rs  e-f 
w erden  yon  den S ch ien en trag e rn  e und f  ge- 
b ilde t. D ie in  e und f  angre ifenden  senk rech ten  
K ra fte  w erden  d u rch  die Z ugbander a-e und  a-f 
a u f  den sen k rech ten  T ra g e r  a-b iib e rtrag en . In  
den K riim m ungen gelit d er H a u p ttr a g e r  a-b und 
auch der obere H o rizo n ta ltr ilg e r c-d u n v e ran d e rt 
g e rad e  durch , und  n u r die S ch ien en trag e r e und  f  
m it dem  dazw ischen  liegenden  W in dverband  
w erden von der K riim m ung beeinflufst. D a die 
W ujiper in B arm en  und E lb e rfe ld  seh r w enig

g e rad e  S treck en  au fw eist, w a r  diese T ra g e r-  
ano rdnung , die in  den K riim m ungen ke in e rle i 
S chw ierigke iten  bei-e ite t, fiir diese B ah n an lag e  
von besonderem  V o rth e il. V on noch grijfserem  
E influfs au f  die W a h l des T rag e rsy s tem s w ar 
jedoch  der U m stand , dafs d iese B a lm construction , 
bei der n u r  ein  e in z ig e r B a h n tr ilg e r  vo rhanden  
is t, auch  in  der p e rsp e c tm sc lie n  A nsich t s te ts  
ein  le iclites und  k la re s  B ild  g ie b t, w ah rend  
E isen co n stru c tio n en  m it m eh reren  H a u p ttra g e rn  
w egen  der v ielfachen  und  unrege lm afsigen  U eber- 
k reu zu n g en  von  E isenstilben  fa s t im m er w irr  und 
u n k la r  ausselien . B e tra c h te t m an die B aliu- 
construc tion  der Schw ebebahn  n ich t fiir sich  
a lle in , sondern  w ie es zw eckm afsig  is t, im  V er- 
g leicli m it an d ern  bestehenden  H ochbalm en, z. B.

B ah n tra g e r .

denjen igen  in New Y ork  oder B e rlin , so m ufs 
das k la re , du rchsich tige  und le ich te  A usselien  
d e r Schw ebebahnconstructionen  angenelim  auf- 
fa llen . —  V on an d ern  T rilgersy stem en  m ogen 
h ie r noch k u rz  der D re ie c k tra g e r  und der K asten - 
trU ger e rw ah n t w erden  (A bbildung 4).

Z w ischen  den beiden F ah rsch ien en  la fs t sich 
ein beąuem  und zw eckm afsig  g e leg en er R evisions- 
s teg  lie rs te llen . J e  nacli L ag e  oder A rt der

A bbildung 4. D reieck fo rm iger u n d  kasten fo rm ig er 
B alin trU ger.

B alm  k an n  en tw eder eine w asserd ich te  oder 
w en ig e r v e rd u n k e ln d e , d u rch lassige  D ecke ge- 
w ilb lt w erden . L ie g t die B ahn  dauernd  iiber 
b e leb ten  F ufsw egen , so w ird  eine w asserd ich te  
A bdeckung zu  em pfehlen  sein . B e i der B ahn  
B arm en-E lberfe ld -V ohw inke l, die en tw eder iiber 
d er W u p p e r oder in  der M itte  iiber F ah rdam m en  
lie g t, w ird  der 4  m  b re ite  R aum  zw ischen  den 
Schienen  nu r in  e in e r B re ite  von 2 m  m it B olilen 
oder L a tte n  abgedeck t. E s  erm oglich t d iese 
A nordnung  e inerse its  ein  gen iigend  sicheres N ach- 
sehen  d e r G eleise und d e r L e itu n g en , und  v er- 
m eidet an d e re rse its  eine zu  s ta rk ę  Y erdunkelung  
d e r S tra lsen . D as R eg en w asser k an n  sich  n irgends
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ansam m eln und w ird  ń irg en d s zu riickgeha lten . 
U n m itte lb a r nacli dem R egen  h o rt aucli der 
T ro p fen fa ll von der B a lia  auf.

U eber der W u p p e r w ird  die B alin  in e inheit- 
lic lier W eise  von den TJfern aus durch  sclirftg- 
stehende S tiitzen  g e tra g e n  (vgl. Abb. 1). B ei der 
hohen L a g e  der B alin  sind dieselben bei F lu fsb re iten  
von 15 b is 40  m seh r zw eckdien lięh , w eil sie 
fa s t n u r a u f  D ruck  und  seh r w en ig  au f B iegung  
b ean sp ru ch t w erden . S ie konnen  d ah er durcli- 
w eg  selir le ich t geh a lten  w erden  und veru rsach en  
verhaltn ifsm ilfsig  g erin g e  H ers te llu n g sk o sten . B ei 
so lcher A nordnung  k an n  das D urcbflufsprofil in 
v ielen  F itllen , nam en tlich  da, wo die H ocliw asser- 
lin ie  ziem lich  t ie f  u n te r  der O berkan te  der U fer- 
m auern  lieg t, g an z  fre i g eh a lten  w erden .

die B ahn  u n v e ran d e rt du rch  die H a lte s te llen  
h indurch  g e fiih rt w e rd en , w ah ren d  an d e re rse its  
der N ach the il e n ts te h t , dafs m ehr B edienungs- 
m annscliaften  infolge d e r g e tren n ten  B alm ste ige  
erfo rderlic li sind. In  E lb erfe ld  sind  durchw eg 
A ufsenbalm steige zu r  A nw endung gekom m en. 
A bbildung  5 z e ig t die A ufsenansiclit e iner solchen 
H a lte s te lle . D ie B alm ste ige  kom m en im Y erg le ich  
zu S tandbaliiien  v e rh a ltn ism afsig  t ie f  zu liegen.

D ie W eic lien  sind  d e ra r tig  an geo rdne t, dafs 
die Schienen  der H au p tg e le ise  ohne jed e  L iicke 
und ohne bew egliche T h e ile  g anz  u n y e ran d e rt 
d u rcbgefiih rt w erden , und  da an  den E n d en  der 
B ahn  die G eleise m itte ls  e in e r R iickkehrsch leife  
von 8 m H albm esser in  e inander iibergefiih rt 
w erden , b ilden  die H au p tg e le ise  der g an zen  zw ei-

A bbildung  5. A n sich t e in er H a lte s te lle .

U eber den H a u p ts tra fs e n  von Sonnborn und 
Y oliw inkel w ird  die B ahn  von  den B iirgerste igen  
aus du rch  p o r ta la r tig e  S tiitzen  g e trag en . D ie 
S tiitzen  nehm en au f  den B iigerste igen  kaum  
m ehr B aum  ein w ie die S tra fsen la te rn en  und 
die S au len  fiir die e lek trisch en  L e itu n g en . G anz 
besonders v o rth e ilh a ft is t  solche S tiitzenano rdn im g  
in  S tra fse n , w elche m it A lleebaum en beflanzt 
sind. E s  konnen  h ie r  die S tiitzen  in  die R eihe der 
B aum e g e se tz t w erden , sodafs sie dem Y erkelir 
n ich t liinderlich  sind, j a  kaum  ins A uge fallen .

E in e  d r i t te  S t i i tz e n a r t ,  d ie E in ze ls tiitz e  
kom m t in  E lb erfe ld  n iclit vo r. D iese S tiitzen - 
ano rdnung , w elche a rc liitek ton isch  am schonsten  
w irk en  m ufs, w iirde sieli beim  U ebersch re iten  
von P la tz e n  sow ie in  der M itte  von  seh r b re iten  
F alirdam inen  g u t eignen.

D ie H a lte s te llen  konnen  in  g le ic lier W eise  
w ie bei den S tandba linen  M itte l- oder A ufsen- 
bah n ste ig e  e rh a lten . B ei A ufsenbahnste igen  kann

gele isigen  B ahn  von R itte rsh a u se n  b is V ohw inkel 
einen u n u n terb rochenen  S chienenring .

Um a u f  diese H aup tge le ise  die W ag en  zu 
b rin g en , oder davon ab zu le iten , sind  sogenann te  
K le tte rw e ich en  a n g e le g t, w elche sich  the ilw eise  
au f  die S chiene des H aup tgele ises legen  und 
den W ag en  sow eit heb en , dafs die S p u rk ran ze  
d e r R ad er iiber die S chienen w eggehen .

Am E nde der B ah n  is t  ein g ro fse re r W agen - 
schuppen und  B e trieb sb ah n h o f angeo rdne t. D er 
W agenschuppen  en tlu ilt ac lit G e le ise , w elclie 
the ilw eise  am  aufseren  E n d e  m ite in an d er durch 
R iickkebrsch le ifen  verbunden  sind.

D ie A u fs te llu n g sa rb e iten  der E isenconstruc - 
tion  b ie ten  m ancherle i N eues und  In te re ssan te s . 
D ie J [ a s c l i i n e n b a u g e s e l l s c h a f t  N i i r n b e r g  
is t G enera lun te rne lim erin  fiir den B a h n b a u ; von

i  ih r sind auch  die D eta ilze ichnungen  d e r E isencon- 
s tru c tio n  au sg ea rb e ite t w orden . In  d ie L iefe rungen  
h a t sie sich  m it d e r G u t e h o f f n u n g s h i i t t e  O ber-
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liausen, m it der A k t i e n g e s e l l s e h a f t  H a r k o j r t  
in  D u isbu rg  und  der U nion in  D ortm und  ge th e ilt. 
D ie A u fs te llu n g sa rb e iten  sind  a u f  sieben  B au- 
s te llen  v e rth e il t, und a is  sch n e lls te  L e is tn n g  h a t  
b ish e r die G utehoffnungsh iitte  eine B riicke n ebst 
zngeh o rig er S tiitze  in  v ie r T ag en  au fg es te llt. * 
D ie M ontage geschieht. bei den d re i n ieder- 
rh e in ischen  W e rk e n  a u f  fa lirb a ren  G eriisten , 
w elche au f  e in e r S ch ienenbahn  lau fen , die ih re  
U n te rs tu tz u n g  au f  in  das F lu fsb e tt e ingeram m ten  
P fah len  findet. D iese E in ric h tu n g  h a t den U ebel- 
s ta n d , dafs die G eriiste  v o r den vorliandenen  
B riieken  abgebroclien  und  h in te r  denselben  neu 
znsam m engeste llt w erden  m ussen.

U m diesem  U ebelstande zu  en tgelien  und  um 
sich  von den G efahren  eines H ocliw assers fre i 
zu  m a c h e n , h a t d ie M asch inenbaugesellschaft 
N iirnberg  au f  ih re r  ostlichen  B au ste lle  einen 
g ro fsen  M on tagek rahn  e rr ic lite t, w elcher 7 0  ni 
la n g  au f  dem yo rd eren  E nde  der b e re its  fe r tig  
g e s te llte n  T he ile  der B ahn  au fru h t. D ieser K rah n  
ra g t  b is  33  m fre i vor. A uf der fe r tig e n  B ahn  
w urden  die Joclie  und die fe r tig  zusam m en- 
g en ie te ten  B riieken  von riiekw ftrts h erangefa liren  
und m itte ls t der in  d e r g ro fsen  G eriistb riicke 
lau fenden  K rah n e  an ih re  S te lle  g eb rach t. So- 
b a ld  eine neue B riicke  eingehoben w a r, w urde  die 
G eriistb riicke w ieder um  30  m vorgeschoben . 
D iese A u fs te llu n g sa rt e rfo rd e rte  k e in e rle i H iilfs- 
g e riis te  in  der W u p p e r und  w iirde auch  durcli die 
vo rhandenen  B riieken  n ich t b eh in d ert.

F iir  die H erste llu n g sk o sten  d e r B aliu sind 
in e rs te r  L in ie  die E isen p re ise  m afsgebend. D ie 
B ahn  in E lb e rfe ld  is t  d e ra r tig  co n s tru ir t, dafs 
be lieb ig  lan g e  Z uge von schw eren , 5 0  P e rso n en  
fassenden  W a g e n  b e fo rd e rt w erden  konnen . D ie 
S pannw eiten  d e r e inze lnen  T ra g e r  sind  e inerse its  
w egen d e r schw ierigen  F u n d iru u g  an  der W u p p er 
und an d e re rse its , um  au f der S tra fse  m oglichst 
w enig  zu  h indern , seh r g ro fs gew&hlt und  be
tra g e n  im  D u rch sch n itt 30  m. T ro tz  d ieser 
g ro fsen  S pannw eite  b e tra g t das gesam m te E iseu - 
g ew ich t e insch liefslich  der S tiitzen  fiir  den 
lau fenden  M eter zw eig e le is ig e r B ah n  a u f  der 
W u p p e rs tre c k e  n u r  1 1 4 0  und  au f  der L an d s treck e  
n u r 1.065 kg . E in  Y erg le ich  m it den C onatruc- 
tionen  gew ohn liche r S tandbahn -H ochbahnen  er- 
g ieb t ohne w e ite re s  den Y o rth e il de r Schw ebe- 
balm construc tion . N ach  e in e r Y eroffen tlichuńg  
von  B a l t z e r  in  d e r „ Z e itsc h rif t fiir K le in b ah n en “ 
b e trS g t das G ew icht der e lek trisc lien  H oclibahn 
von  Siem ens & H a lsk e  in  B erlin  bei e iner S p an n 
w eite  von 16 ,5  m ohne G ele ism ateria l b e re its  
1 4 0 0  k g , und d ieses G ew icht e rh o h t sich  bei 
e in e r S p an n w eite  von 21 m au f  18 0 0  kg . E s 
g e h t h ie rau s  ohne w e ite res  h e rv o r , w elch  g ro fsen  
E influ fs die S pannw eite  au f das E isen g ew ich t h a t, 
und  es is t  ohne w e ite re s  e rs ich tlich , dafs eine

* Nach den ^Mittheilungen des Yereins deutscher 
Strafsenbalm-und Kleinbahn-Yer\valtungenu 1899 S. 315.

d e ra r tig e  S tandbahn -H ochbahn  im  Y erg le ich  zu 
e in e r Schw ebebahn  w esen tlic li schw erer is t und  
bei der g le ichen  S pannw eite  m eh r a is  das doppelte  
E isen m a te ria l e rfo rd e rt.

In  E lb e rfe ld  b e trag en  bei den je tz ig e n  E isen - 
p re isen  die G esam m tkosten  fiir die B ah n  ein- 
sch liefslich  d e r H a lte s te lle n  und  d e r F un d am en te  
4 5 0 0 0 0  b is 5 0 0  0 0 0  J(> f iir  1 km  B ahn .

D ie iib rigen  K o s te n , fiir e lek trise lie  A us- 
ru s tu n g  und  fiir W a g e n , r ic h te n  sich  n ach  der 
G rofse der F ah rg each w im lig k e it und  des zu  be- 
w a ltig en d en  V erkeln ’s. F iir  E lb e rfe ld  w ird  die 
E in ric h tu n g  Y orlaufig so ge tro ffen , dafs a lle  
d re i M inuten  ein 100  P e rso n e n  fassen d er Z ug 
m it e in e r G eschw ind igkeit von  40  b is 50  km  
b e fo rd e rt w erden  k an n . D ie G esam m tkosten  
einsch liefslich  v o lle r A usriistung  w erden  sieli 
fiir 1 km  zw eig e le is ig er B ahn  au f e tw a  7 0 0 0 0 0  J t  
ste llen . D ie K osten  fiir die e lek trise lie  H och- 
balin  in  B e rlin  yon Siem ens & H a lsk e  w erden  
nach  der gen an n ten  V ero ffen tlichung  e tw a  2 M il
lionen  M ark  b e trag en , und  die S tad tb ah n en  in  L o n 
don k o sten  3 b is 8  M illionen M ark fiir 1 km  B ahn.

A is Y orziige  der Schw ebebahn gegeniiber 
anderen  H ochbahtien  w erden  in  der oben g e 
n an n ten  S eh rift fo lgende an g eg eb en :

1. D ie H e rs te llu n g sk o sten  s te llen  sich  bei 
der Schw ebebahn  w esen tlic li n ied rig e r . 2 . D ie 
Schw ebebahn b ie te t w e it g ro fse re  S ich erh e it und
3. erm og lich t u n te r g le ichen  U m stitnden eine v iel 
g ro fse re  F a lirg esch w in d ig k e it. 4. B ei der Schw ebc- 
balin  sind  die engsten  K riiin inungen  m oglich. 5 . D as 
F a h re n  is t  w esen tlic li ru h ig e r  und angenehm er. 
6. D as G erausch  der fah renden  W a g e n is tv e rg le ic h s - 
w eise ge rin g . 7. D er S tro m y erb rau c li is t  nm fsig. 
8 . D ie sclim ale und  le ic lite  B ah nconstruc tion  der 
Schw ebebahn  nim int den S tra fsen  w en ig er L ich t 
und  L u ft. 9 . D ie H a lte s te lle n tre p p e n  sind  k u rze r .

A is N ach th e il der Schw ebebahn  w ird  an g e 
geben, dafs sie den u n m itte lb a ren  A nschlufs an 
B ah n en  gew ohnlicher A rt n ich t zu lasse . Y on 
an d e re r S e ite*  is t  noch au f  die Scliw ierigkeit 
h ingew iesen  w orden , einem  e tw a  s teck en  ge- 
b liebenen  W ag en  und  seinen  In sa ssen  beizu - 
kom m en, w ie auch  a u f  die U iibeąuem lichheit der 
U n te rh a ltu n g  und  A usbessertm g  eines liangenden  
G eleises. Ob d iese E inw iinde b eg riin d e t sind  oder 
n ich t, und ob die w eitgehenden  an  die B ah n  ge- 
kn iip ften  E rw a rtu n g e n  in  E rfiillu n g  gelien , kann  
e rs t ilir reg e lm afs ig e r B e trieb  le liren . w en n  auch  die 
b ish e rig en  P ro b e b e trie b e  das B este  hoifen lassen .

D as U n ternehm en  is t  u n te r  schw ierigen  V er- 
h a ltn is se n  m it se lte n e r  Z ilh igkeit uud  yo llen d e te r 
S achkenn tn ifs  diu 'chgefi^lu 't w orden. M ogę den 
M annern , w elche die L e itu n g  in  H anden  h a tte n  
un d  w elche a is  P io n ire  d eu tscher T ech n ik  an- 
zu seh en  sind, a is  L o lm  fiir ih re  ^[iihen g ianzen - 
d e r E rfo lg  zu  T h e il w erden .

* Centralblatt dcrBauvenvaltungK 1899 Nr. 102 S. 619.
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Der Aufsenhandel der Yereinigten Staaten yon Amerika 
im Jahre 1899.*

Ń|ch den Verdffentliclmngen des „Bureau of 
Statistics“ fiir das Kalenderjahr 1899 stellte sich 
die A u s f u h r  der Eisen- und Stalilindustrie der 
Yereinigten Staaten in den letzten beiden Jahren
wie folgt. 1898 1899

9 T onnen  zu 1000 kg
Eisenerz..................... :-i2 084 41341
Ferroinangan.............. 3 750 13
Roheisen...................  253 307 232 298
S chro tt.................... 75 127 77 858
Stabeisen...................  7 187 10 773
Stabstahl..................... 25 030 31210
Eisenschicnen.............. 11039 6 545
Stahlschienen............  295 095 173 012
Błocko, Kniippel u. s. w. 29 058 26 015
Bandeisen................ 1 018 2 915
Walzdraht................ 18 783 17 300
Eisenblech................ 4 628 0 295
Stahlbleeh................ 27 508 51 446
Baueisen...................  34 583 55 112
Gczogener Draht . . .  75 885 90 959
Geschnittene Niigel . . 10 007 10134
Drahtstifte................ 13 933 34 072
Sonstige Niigel u. Stiftc 2 127 2 109
In dem 1898er Hauptposten: Stahlschienen, 

ist im Jahr 1899 wiederum ein starker Riick- 
gąng eingetreten, ebenso ist auch die Ausfuhr 
an Roheisen zuriickgegangęń. Dagegen ist eine 
stetig steigende Zunahme bei Stabeisen, Blechen, 
Draht und Dralitstiften zu Ycrzeiclinen. Zielit 
man die Gesammtsumme der oben angefiihrten 
Fabricate, so entspreclien dieselben nach einer 
in „Iron Age“ angestellten Berechnung einem 
Quantum von 825 000 tons Roheisen in 1899 
gegeniiber 1 Million tons in 1898. Hierin sind 
aber noch nicht eingeschlossen die Maschinen 
und manche Artikei, z. 13. die schmiedeisernen 
Rohren, dereń Ausfuhr sich allein auf 50 000 tons 
beziffert haben soli.

Die Ausfuhr an Eisenwaaren und Maschinen, 
die dem Werthe nach registrirt wird, stellte sieli 
wie folgt: isot isos isoo

8 S 8
Wagenrader..............  130852 124009 103323
Gufswaaren, sonst nicht

aufgefulirt.............. 862208 780830 1348133
Messersehmiedwaaren . 1(34250 172982 252156
Sehlosser und Bau-Eisen-

artikel..................... 4027757 4308799 5404913
Sagen ........................  89312 232095 231837
Andere Werkzeuge . . 2288013 2404327 3246780 
Kassen. . . . . . . .  — —- 421141
Elcktrische Maschinen . 917453 2523644 3143336
\Yiiscli erći- M aschin en . — — 182832
Metali - Bearbeitungs-

maschincn.............. 2040888 5741750 6840924
Buchdruckmaschinen . . 743221 843688 1037644
Pumpen..................... 955334 2300811 3010045
Niihmaschinen . . . .  3193130 3002471 4103828 
Schnhfabricationsinasch. 405252 939071 961736

* Yergl. „Stahl und Eisen11 1899, S. 284.
VI.!0 ________

1897 1898 1899
S 8 §

Fcuerspritzen................. 1169 6588 21848
5190782 4767850

Feststehende Dampf-
m a s c h in e n ................. 359698 352668 494939

Mascliinentlieile . . . . 695267 1145508 1439363
Schreibinaschinen . . . 1566916 2077250 2776363
Andere Mascliinen . . 16237045 16413893 19721191
Itohren u. Verbindungs-

s ti ic k e .......................... 1252252 4595451 6763396
G eldsohriiiike................. 40409 106085 164710
W a a g e n .......................... 308831 328940 487113

449007 524324
xVlle ubrigen Eisen- unrl

Stahl fabricate. . . . 9385379 9933992 12045034
D er W e r th  der M aschinenausfuhr. der von

2 9 ,1  M illionen $  im J a h re  1 8 9 7  a u f  4 0 ,(j M il
lionen in 1 8 9 8  gestieg en  w ar, e rre ieh te  im 
B e ric lits jah r die Hohe von 4 8 ,4  Millionen 
A llein  bei M eta llbearbe itungsm aśch inen  s tieg  der 
A u sfu h rw erth  von 2 M illionen $  in 18 9 7  au f 
5 ,7  M illionen $  in 1898  und  6 , 8  M illionen $  
in  1 8 9 9 . In  R oh ren  und  F it tin g s  w a r das 
V erh iiltn ifs  1 ,2  M illionen $  1 8 9 7 , 4 ,6  M illionen $  
1 8 9 9  und  n ich t w en iger a is  (>,7 .Millionen $  
1 8 9 9 , die A usfuh r h ierin  h a t sieli also in n e rh a lb  
2 Ja h re n  nahezu  versechsfach t.

D ie A usfuhr von F a h rra d e rn , die im J a h re  
18 9 6  6 ,9  und  im J a h re  1897 7 M illionen 0  
e rre ieh te , is t im abgelaufenen  J a h r e  au f  4 ,8  M il
lionen $  zu riiekgegangen .

D er G e s a m m t w e r t h  a lle r  E isen - und S ta lil- 
liąlb- und  F e rtig fa b r ic a te  s te ll te  sich w ie fo lg t:

1897 . . . 62 737 250 g
1898 . . .  82 771 550 S
1899 . . . 105 689 645 8

Die Z ah len  zejgen  deu tlich  die in  w enigen 
J a h re n  e in g e tre ten e  enorm e Zunahm e der A us
fu h r d e r am erikan ischen  E ise n in d u s tr ie ; zu  ih r 
tre te n  noch die W e rth e  fiir die andern  M et a lle  
nnd  andere  v e rw an d te  F a b r ic a te  h inzu . So w a r  
d er W e r th  an  K upferb locken , die 18 9 9  ins A us- 
lan d  g ingen , a lle in  41 l/i  M illionen $ ,  d e rjen ige  
von Mali- uud E rn tem asch in en  9 739  129  $ , 
P flugen  und  C u ltiva to ren  1 7 7 9  8 0 6  andere  
landw irth sc lia ftlich eM & ch in en  2 0 7 5  589  E isen 
bahnw agen  2 103  6 9 9  $ ,  W ag en  und  T e ile  d a ro n
2 4 5 4 8 1 2  g ,  F a h rr iid e r  4  8 2 0  2 8 4  $ .

D as Y erh a ltn ifs  der A usfuh r z u r  E infulir is t 
im yerflossenen  J a h re  dem jenigen des Y orja lire s  
gen au  g le ich  geb lieben , an  E rzeu g n issen  der 
E isen in d u strie  w urden  nam lieh e ingefiih rt im 
J a h re  18 9 8  fiir 12 ,5  M illionen $ ,  im J a h re  1899  
fiir 15 ,8  M illionen 0 ,  in beiden F iillen  also 
ziem lich  genau  l/s des W ertlie s  der A usfuhr, 
w ah rend  zu B eg inn  d e r 90  e r  J a h r e  E in - und  
A usfuh r der E isen in d u strie  sich  die W aag e  h ie lten .

4
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Berieht uber in- und ausliindisclie Patente.

P aten tanm eldungen , 
w elche  von dem  a n g e g e b e n e n  T a g e  a n  w i i h r e n d  z w e l o r  

M o n a t e  zu r  E ins ich tnahm e fUr J ed e rm a n n  im Kaiserl ichen 
P a t e n t a m t  in Berlin aus l i egen .

26. Februar 1900. KI. 1, E 6703. Hydraulische 
Setzinaschine. Konrad Eichhoirh, Bonn a. Rh. Kaiser- 
strafse 105.

KI. 18, L 13052. Verfahren der Herstellung von 
Verbundpanzerplatten. Owen Franklin Leibert, Beth- 
lehem , V. St. A .; V ertr .: F. C. Glaser u. L. Glaser, 
Berlin, Lindenslr. 80.

KI. 31, 25054. Dreifufs zum Schmelzen und -Er- 
hitzen von Metallen. H arry  Bradby und Frederick 
Bid weil, London, 99 Cannon S tree t; V ertr.: Dr. R. 
W orms und S. Rhodes, Berlin, Dorotheenstr. 60.

KI. 4S, V 3599. Vert'ahren zum Reinigen von 
Metalloberflachen auf elektrochemischem Wege. Ver- 
einigte Elektricitats-Actien-Gesellschaft, W ien, Simrne- 
ringerstr. 187 ; V ertr.: Maximilian Mintz, Berlin, Unter 
den Linden 11.

KI. 49, E 6414. Rollenwalzwerk zum Auswalzen 
von Voll- und Hohlstaben. Heinr. E hrhardt, Dusseldorf. 
Reichsstr. 20.

KI. 49, L 13766. A ntriebsvorrichtung fiir Profil- 
eisenscheren, Stanzen u. dergl. Wilhelm LOnnecke, 
Steglitz.

KI. 49, Sch 14513. Werkzeug zum Ziehen von 
Behilltern aus Blech. Hans Schirnmelbusch, Wien, 
W allensteinstrafse 43; Y ertre ter: E. Dalchow, Berlin, 
Marienstr. 17.

KI. 50, M 15703. Zerkleinerungsvorrichtung, bei 
der das Gut durch ro tirende, auf parallelen Achsen 
angeordnete Schlager gegeneinander geworfen wird. 
Bruno Moustier, Valdonne var Peypin, Bouche du 
Rhóne, Frankreich; V ertr.: Louis Dill u. Chr. Geifs, 
Frankfurt a. M.

1. Miirz 1900. KI. 10, B 25926. Kokstransport- 
rinne. Berlin-AnhaltischeM aschinenbau-Actien-Gesell- 
schaft, Berlin, Kaiserin Augusta-Allee 27.

KI. 19, T 6150. Schienenstolsverbindung. And rew 
Thomson, 30 Manchester S treet, Argyle Sąuare, und 
John Robert W ood, 2 De Yere Gardens, London; 
V ertr .: R. Deifsler, J. Maemecke u. Fr. Deifsler, Berlin, 
Luisenstr. 31 a.

KI. 20, H 22875. Selbstthiitig auslOsbare Seil- 
klemme Kir FCrderwagen. Heinrich H aas, Senften- 
berg, Niederlausitz.

KI. 31, C 844S. Mittelś Excenter bewegliche 
Form plattentrager fur Sandformmaschinen. Chem- 
uitzer Naxos-Schmirgelwerk, Dr. SchOnherr und Gurt 
SchOnherr, Furth b. Ghemnitz.

KI. 49, B 23939. Walze mit auswechselbarem 
halbcylindrischen Kalibermantel. Gustav Bohmer, 
Gevelsberg i. W.

KI. 49, B 24514. Rohrziehbank. Thomas Joseph 
B ray, 1761 Second Avenue, P ittsburg, Allegheny, 
Penns., V. St. A.; Y ertr.: E. Hoffmann, Berlin, Frie- 
drichstrafse 64.

KI. 49, B 25209. Richtmaschine fur Wellen. 
E rnst Bachm ann, W ien, Humboldtgasse 25; V ertr.:
G. Gronert, Berlin, Luisenstr. 42.

KI. 49 , G 8345. Yorrichtung zur Beseitigung 
von Ueberzugen, Belagen, Krusten auf der Ober- 
llache von Panzer- oder anderen M etallplatten. J. Sh. 
Mac Coy, New York, 844 W ash ing ton-S tree t; V e rtr .: 
R ichard Luders, GSrlitz.

KI. 82, S 12704. Vorrichlung zum selbstthatigen 
Entleeren von Schleudertrommeln ohne Unterbrechung 
der Tromineldrehung. Societe du Comptoir de 1’Iri- 
dustrie du Sei et des Produits chimiques de l’Est 
Marcheville Daguin & C ie ., Paris, 44 und 46 Rue de 
Chateau L andon ; V ertr .: G. Fehlert und G. Loubier, 
Berlin, Dorotheenstr. 32.

8. Marz 1900. KI. 5, L 13691. Handgesteindreh- 
bohrmaschine. Peter Leyendecker, Essen a. d. Ruhr, 
Segerothstr. 17.

KI. 31, L 13597. Maschine zum Feststampfen 
von Schflttm aterialien, insbesondere von Formsand 
fur Giefsereizwecke. Ladislaus Latkiewicz, W arschau ; 
V ertr.: C. v. Ossowski, Berlin, Potsdam erstr. 3.

KI. 31, M 16607. A ntriebsvorrichtung fiir Form- 
m aschinen, insbesondere zum Formen von Riemeu- 
scheiben und ahnlichen runden Maschinentheilen. 
Wilhelm MObus, Reutlingen.

KI. 31, M 17 366. Formmesser fur Formmaschinen. 
Wilhelm M8bus, Reutlingen.

KI. 49, M 17038. Maschine zur Herstellung von 
Drahtketten. Meyer, R oth & Pastor, Koln am Rhein, 
Rosenstr. 17.

Ki. 49, S 12 091. H artevorrichtung. Charles 
William Sponsel, 22. Huntington Street, u. William 
Albert Lorenz, 96. Garden S treet, H artford, Conn., 
V. St. A .; V ertr.: Robert K rayn, B erlin, Oranien- 
burgerstrafse 58.

KI. 49, Sch 14 823. Schmiedeherd zum Gluhen, 
Schmelzen und Schweifsen von Metallen. C. Schlick- 
eysen, Rixdorf b. Berlin.

(jehrauclismustereliitragungeii.
26. Februar 1900. KI.49, Nr. 129 545. Centrische 

Einspannvorrichtung fiir Stempel an Pressen, bestehend 
i  aus einem mit Zwischenboden versehenen Stempel- 

halterkopf und an demselben angeordneten, durch 
Schraubenspindel gemeinsam beweglichen Klemm- 

| backen. Ludwig Holz, Aalen.
KI. 4, Nr. 129510. Vorrichtung zum Oeffnen des 

Magnetverschlusses an Grubensicherheitslampen, be- 
I stehend aus einem federnd hochgebaltenen Tisch, 
| welcher beim Niederdrucken den Stromschlufs her- 
! slellt. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstrafse 1.

5 .M arzl900. KI.49, Nr. 130116. W alzenpaar mit 
hintereinander angeordneten Aussparungen zur H er
stellung von Klemmplatten fur Schienenbefestiguiigen. 
D. W. Schulte, Plettenberg.

Deutsche R eichspatente.

KI. 1, Nr. 107 178, voui 17. Juli 1898. Mecher- 
nicherBcrgwerks- Actienverein inSIechornicli. 
Elektromagnetischer Erzscheider mit zwei gegeneinander 
umlaufenden Walzen.

Die Polflaelien der gegeneinander umlaufenden 
elektromagnetischen "Walzen, insbesondere diejenige 
der beiden Walzen, die zur Extraetion dient, erhiilt 
statt der bisherigen eylindriscben glatten Flachę eine 

, geraulite, geriffelte, gezahnte oder mit Schraubcn- 
1 gewinde yersehenc Oberfliiche, wodureh der Austritt 

der magnetischen Kraftlinien erheblieh erleichtert wird. 
Die Vertiefungen der Walzcnobcrflaclie konnen ohne Bc- 

; einflussung des Stromubergangs mit nicUlmagnetischein 
Materiał ansgefullt werden.
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KI. 19, N r. 100520, vom 14. September 1898. 
J .  S c h u le r  in  B ochum . Schienenstofisoerbindung 
mit den Schienenfufs untergreifendem und die Fliigel- 
laschen durchdringendem Diibel.

Zwecks elastischer Lagerung 
des den Schieńenstofs tragen- 
den Dubcls d, der durch ent-

G,  y  yą— sprechende Locher der Fliigel-
i ! | 44 i laschen l gcsteckt wird, sind

die Locher a nicht wie bisher 
recliteckig ausgcstanzt, son
dom durch Ausstanzeu drcier 
Seiten und Niederbiegen des 
dadurch entstehenden Lappens p 
hergestellt.

KI. -10, Nr. 107 240, vom 5. April 1898. H u g o  
I ’ u 1 in q u i s t  in  S t o c k h o l iu .  Yerfahren zu r  He- 
activirung von Chlor bei der EdelmetaUlaugerei.

Zur Erzeugung von nascirendem Chlor iu Laugen, 
dic zum Auflosen der Edelmctalle aus ihren zer- 
kleinerten Erzen diencn, erhaltcn dic Losungen einen 
Zusatz solcher Chloride, dio einerseits mit freiem Chlor 
leicht Superchloride bilden, andererseits aber das Chlor 
verhaltnifsmiifsig leicht wieder abgebcn. In diesem 
Zustandc hat das Clilor besonders kriiftig loscnde 
Eigenschaften. Ais geeiguete Zusiitzc haben sich hier- 
fiir Manganchloriir und Bleichlorid erwiesen.

KI. 19, N r.106970, vom 
23. Ju li 1898. S ie m e n s
& H a ls lc e , A c t ie n g c -  
s c l l s c b a f t  in  B e r l in .  
Geleisnnordnung fu r  Lo- 
comothen zum  Schteppen 
eon Schiffen bei beschrdnk- 
ter Uferbreite.

Dic zweite Schiene a 
zur Fiihrung der schleppen- 
den Locomotive b wird 
an Stellcn von beschriink- 
ter IJferbreitc ersetzt durch 
dio iiber der anderen un- 
unterbrochen fprtlaufen- 
den Scbienc c in Con- 
solen d an einer Futter- 
inauer, Briicko oder der- 
gleichcn bcfestigte Fiili- 
rungsschiene e, gegen die 

scnkrechten Achso bcfindlichcsich die auf einer 
Fuhrungsrolle f  anlcgt.

KI. 49, N r. 107 005, vom 26. Februar 1899. H u g o  
S a c k  in  11 a t l i  b e i  D u s s e l d o r f .  Block-Wende- 
und Verschiebevorrichtung.

Zwischen den Rollen r  des Rollgangs sind mit 
Kropfungen ycrschcne Hebel d obcrlialb des Fundament-

i
ralunens u  und der Antriebswelle w angeordnet, die 
mit einer waagreclit bewcgbarcn Travcrse a gelenl;ig 
Yerbunden sind und auf einer senkrecht bewegbaren 
Traverse h anfliegen. Die nicht gekropftcn Theile der

Hebel d sind mit Belagplatton vorschcn, um das Ab - 
fallen von Gliihspsin uud abbróckclnden Stiicken in 
die Grube zu verhindcrn. Das Bcfórdern der Blocke 
von dem cinen Kaliber zum andern erfolgt durch Ycr- 
schieben der Hebel d in waagrechtcr Richtung, wahrend 
das Kippcn derselben um 90° durch Anhebcn der 
Hebel mittels des Kolbens f  bcwirkt wird. Hierbei 
fiillt dor gewendete Błock in eine der Ęropfungen der 
Hebel d, dio ilm an einem noehmaligen Umkippeh 
hindert.

KI. 5 , Nr. 107 022, vom 13. August 1898. E m il  
S te f k a  in  R u b e n g ru h e ,  N c u ro d e , Grafscbaft 
Glatz. BohrfSnger.

A uf der Stange «, an deren oberem Ende ein Seil b 
befestigt ist, ist das Gewicbt <j verscliiebbar gelagert, 

welches durch die federnden Arnie c losbar 
' i  gelialtcn wird nnd an seinem unteren Ende 

inchrere federndc Klemmbaeken i triigt. 
Unterlialb der Klemmbaeken t ist auf der 
Stange u ein Konus k  befestigt, der dazu 
dient. nach Auslosung des Gcwielites g aus 
den Armen c dio Klemmbaeken i  zu spreizen. 
Am unteren Ende der Stange a ist eine 
federndc Biichse I angeordnet.

Soli ein tiefliegendes Rolir aus einem 
Bohrloch cntfernt werden, so wird das Ge- 

ry  wiebt g zwischen den A m e n  c fcstgeklemmt
I und dic Yorriehtung an dcm Seil b in das

insJsa Bohrloch hier abgclassen. Durch ihren An-
prall auf den Boden desselbcn lóst sieli das 
Gewicbt g aus den Armen c und tre ib t dic 
auf der Anfsenseite m it Zahncn yersehónen 
Klemmbaeken i  iiber dem Konus k  auseiu- 
ander gegen dic Innenwand des zu hebenden 
Rohres. Durch das nun folgeńde Hocli- 
zieben des Robrfiingers werden die Klemm- 
baeken i infolge des Gewichtcs des an ihnen 
hangenden Rohres immer fester gegen dieses 
geprefst.

KI. 49, Nr. 101)372, vom 6. Januar 1899. 
L o n g le y  L e w i s  S a g e n d o r p h  in  P h i-  
1 a d c ip  b i a. Stańpelpaar f i i r  Sta"Zinn.ichinen.

Die sclmelle Abnutzung der aus einer 
Legirung von Babitmetall m it Kupfor oder 
Antimon bestchenden, durch Abgiefscn nach 
der stahlernen Matrize hergestellten Patrizc 

fiir Stempelpressen, dic zur Herstellung von Platteu 
aus Eisen oder Stahlblech fiir Bau- und Dccorations- 
zwccke dienen, wird dadurch verhindert, dafs auf die 
wie gewohnlich nach der Jlatrize gegossene Patrizc 
eine Belagplatte aus bart cm Metali (Stahlblech) auf- 
geprefst oder aufgchiimmcrt wird.

KI. 1, Nr. 10(j;J07, vom 6. December 1898. Zu
satz zu Nr. 92 632 (vergl. „Stahl und E isen“ 1897, 
S. 777). A u g u s t  H a u c k  in  F r i c d r i c h s t h a l  b e i 

S a a r b r u c k e n .  Yerfahren zu r  Yer- 
arbeitnng von Kóhlenschlamm.

Nach dem Hauptpatcnt erfolgt die 
Zerlegung des Kohlcnschlainmes in ein 
asebenannes, feinkorniges und ein aschcn- 
rcielies mehlartiges Product durch Sieben 
des getrockneten Schlainmes. Der Sicb- 
procefs kann nun ersetzt werden durch 
eine W indsichtung; der getrockneto 
Kóhlenschlamm wird hierbei einem 'Wind- 

strom von solcher Stiirke ausgesetzt, dafs dieser nur 
die niehlartigen Bestandthcile mit sich fortzufiihren 
vcrmag, wahrend die feinkornigen Theile zu Boden 
sinken.
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KI. 40, Nr. 107SGS, vom 22. Februar 1899; Zu
satz zu Nr. 105 502 (yergl. „Stahl und E isen“ 1899, 
Seite 1028). D e u ts c h e  M a g u a l iu in g e s o l l s c h a f t  
m i t  b es cli r a  n k  t e r  H a f tu n g  in  B e r l in .  A lum inhiw - 
Maijn eninni-Leg iriing.

Der Selimelzpunkt der Alumimuin-Magnesium- 
Łegirung des Hauptpateut.es wird, falls erforderlich, 
durch einen Zusatz von Antimon (bis zu 30 %) ohne 
Schadiguug der \verthvollen Eigcnschaften der Le- 
girungfbis zur Weifsgluth erholit. Das Antimon wird 
hierbei in dem unter einer Scluitzdecke befiudlichen 
gęschmolzenen Aluminium aufgelost, und dann das 
Magnesium zugcsetzt.

KI. 81, N r. 106821, vom 18. September 1898.
Y e re .in ig te  S c h m ir g e l -  ti. M a s c l i in e n fa b r ik e n ,  
A c t ie n g e s e l l s c h a f t  (yormals S. Oppenheim & Co. 
und Schlesingcr & Co.) i n U a n n o v e r - H  a i u li o 1 z. 
Formmaschine zu r HerUelluny der Unterkasten fiir  
Geschirrgufs und deryleichen.

Das beiderseits oftene Modeli w rulit in einem 
an den Siiulen »■ gefiihrten Rahnien q. Der llnter-

kasten /' befindet sieli 
auf eineni Ralimen r, 
der auf dem hydrauli- 
scheii Kolben k  befestigt 
ist. In letzterem sitzt , 
noch ein zweiter Kolben
a, der die Prefsplatte t 
bethiiffgt.

Der Formkasten f  und 
der Ralimen r  worden 
mit Pormsand gefuUt und 
beide sodami so weit 
mittels Kolben k  ange- , 
hoben, dafs der Kasten I
f  unter den Ilalnnen q \
stofst. Nunmclir werden j 
auch die Fonu m und j 
der Aufsatz l m it Sand j 
gefullt, und das Form- i 
materiał durch weiteres 
Anlieben des Kastens f, 

wobei der Ralimen ą gleielifalls liocbgehoben und die 
Druekplatte d  in den Aufsatz l eindringt, zunachst 
von oben nach unten zuSanimengeprefst. Schliefslieh 
wird noch Druck auf den inneren Kolben a gegeben
und liierdurch das Materiał aucli von unten nach oben
zusamniengeprefst.

KI. 5 , Nr. 107179, voni 
5. A pril 1899. F r i e d r i c h  
S o mm e r  in  E s s e n  a. Rulir. 
Bremsiorrichtung fiir  Hrems- 
bergfiirderung.

Die Bremssclieibe d ist, 
um einen etwa stchcngebliebe- 
nen oder zu hocli gezogenen 
Bremskorb leicht und gcfahrlos 
vom Stande des Bremsers aus 
auf- oder abwiirts zu bewegen, 
mit einem Zahnkranz b ausge- 
sta tte t, in den ein Zabnrad- 
yorgelege a eingescbaltet wer
den kann.

KI. 48, Nr. 107921, vom 19. Noyember 1898. 
O. K r u g e r  & Co. iu  B e r l i n .  Verfahren zum  
Niederschlagen von Metallen.

Das FśUlen des Metalles aus seiner Losung auf 
ehemischeni oder elektrolytiscliem YYege erfolgt in

eineni in sclinelle Unidrebung versctzten Behiiltcr. J e  
nach der Umdrclinngsgeschwindigkcit dcsselben lagcrt- 
sieli das gefśillte Metali mehr oder minder diclit auf 
der Behiilterwand ab. Das Yerfahren soli insbcsondere 
fiir die Herstellung von Sammlerplatten aus Bici V er- 

; wendnng finden, wobei durcli allmahliehe Verlang- 
; sainung der Drolikeschwindigkeit ein Bleiniedersehlag 

erhalten w ird, der auf seiner Oberfliirhe ein sehr 
i lockeres (iefiige liesitzt.

KI. 24, Nr. 102078, vom 4. Januar 1898. 11 e rm a  n n
(la s c li  in F r i e d e n s h i i t t e  b e i M o r g e n ro th ,  0.-S- 
Bostfeuenin q.

Der Herdofen (Puddelofen) ist mit mehreren 
| Fenerungen v uud iv ausgeriistet, von denen jede eine 

oder mebrere Feiicrthiircn a b bezw. c d besitzt. Die.

EintrittsottmingenAuiid&dcrFeuergaseinden H erdliegeit 
zur besseren Misclnmg derselben ubereinander. Die 
Zwischenmauer z  ist holil gestaltct und dient zur Vor- 
w tenung  der socuiidiiren \  erbrennungsluft, die durch 
die hohlgestaltete Kappe l bei e oder f  den Feuer- 
gasen zugefiilirt werden kann. Durch dic Theilung d e r 
Feuerśtelle soli eine genauere Rcgelung der Flammcit 
(reducirend oder osydirend) erreicht werden.

KI. 40, Nr. 10(590(1, vora 31. Mara 1899. Zusatz; 
zu Nr. 93189 (yergl. r Stalil und Eisen" 1897 S. 828). 
Jo li. L e o n h . S e y b o th  in  M iin ch en . Darstellung 
von Phosphnrzinn und Phosphorzink a u f nassem Wege.

Bei derD arstellung von 1'hosphorainu undPliosphor- 
zink wird in der gleichen W eise wie bei der Dar- 
stellnng yon Phospborkupfer nach Patent Nr. 93189 
nur m it dcm Unterschiede yerfahren, dafs statt Kupfer- 
hammerschlagZinnoxyd bezw.Zinkoxvd yerwendet wird.

KI. 18, Nr. 107 919, vom 8. August 1897. C a r l  
H e in r ic h  K n o o p  in  D re sd e n . Yerfahren zu r  Ge- 
winnung citratloslicher Schlacke beim Thomasprocefs.

Zur Gewinnung einer Thomasscblaćke von bober 
Citratloslicbkeit werden anfser dem Kalkzuschlage 
noch Kieselsaure (Sand) und Alkalien (Stafsfurter Salz) 
vor oder wahrend des Hlasens in dic Birne gegeben.
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KI. 49, Nr. 10USC7, vom 3. Sept. 1898. D c u tsc l i-  | 
O e s t e r r e ic h i s c h e  M a n n e s m a n n ro h r e n  - W e r k e  j 
i n  D i i s s e l d o r f .  Yerfahren und Yorrichtung zum  I 
Zichen von liohren.

Das Abreifsen des zu zichenden Eohrcs zwischen j 
Dorn und Zichfonn infolge zu starken Zugcs des Zieli- j 
■eisens d wird dadurch vermieden, dafs die A rbeit des j

liiisclit, wodurch das Crold ais solclies ausgofiillt und 
Cyaukalium zurUcKgcbildet wird. S tatt Acetylen kann 
auch Calciumcarbid in dic goldhaltige Losung cin- 
gcfiihrt werden, wobei Acetylen entwickclt und Gold 
und Calcimnoxvd ausfallen. Yon letzterem kann der 
Goldschlainni durch Behandoln mit yerdiiiinten Sauręn 
befreit werden.

KI. 7, N r. 105885, vom 24. October 1897. 
B. G a r c z y n s k i  i n  P a r i s .  Yorrichtumj 
zum  Yerhindern des Yerwirrens der in W ah- 
werken entstehenden Schleifen des WalźgUies.

Zur Yerhinderung des Gleitens der bei der 
Stabeisenfabrication entstehenden Schleifen 
auf dem Fufsboden, wodurch leicht ein Yer- 

Zichciscns d am hinteren Ende des Rohrstiickes r  durch : wirren derselben lierrorgcrufen w ird, wird die von 
■den Prefsstcmpel s untcrstiitzt w ird, der sich gegen i dem W alzstubl a nacli dem W alzstuhl b sieli be- 
<las hintcrc Rohrende aulegt und durch den Druck- wegende Schleife in ihrem mittleren i lieile auf einer 
kolben des hydraulischcn Cylinders c bewegt wird.
Das Rohrstiick r  fiihrt sich in einem dasselbe um- 
gebenden Rohre h.

KI. 40, N r. 108227, vom 20. April 1899. K n p f e r 
ii ii t t c  E i t e l  B i e b e r  & Co.  i n  H a m b u r g .  Drch- 
bnrer Trommel- Kostofen mit selbstthiitiger Entleerung 
<les Rostgutes wahrend der Drehung.

Dic Entleerungsoffnungen c der um eine wage- 
1'cchte Achse sieli drelienden, von aufsen beheizten 
IŁosttrommel a sind von daehartigen Rippen d derartig 
iiberdeckt, dafs bei D rehung der Trommel a in Richtung 
■des Pfciles x  das Herausfallcn von Rostgut durch die 
Dcekrinpen d vcrhindcrt w ird. wahrend bei Drehung 
in Richtung des Pfeiles y  das Rostgut liintcr die 
I teekrippen gelangt und durch dic Entleerungsoffnungen c 
lieranśfiillt.

KI. 40 , N r. 10S323. vom 14. Dccember 1898. 
K r e d e r i c k  W i l l i a m  M a r t i n o  und F r c d e r i c  • 
. S t u b b s  i n  S h e f f i e l d  (England). Yerfahren zu r  j  

Fdllung von Edelmetallen, insbesondere Gold, aus 
Cyanidldsungen.

Die Fiiliung der Edelmetallc aus der Cyanidlosung j 
{z. B. Goldeyankalium) erfolgt statt wio bisher durch Zink | 
■durch Einleiten von Acetylen, gegebenenfalls mit Luft ge-

| oder mchreren aus dem Fufsboden hervortretcndeii 
: StiitzRchicnen c gcstiitzt. e ist eine erhohte Fuhmngs- 
: Iciste. Durch diehierdurch erzielte ycrschiedcne Hohen- 

lage der Trums w ird ein Gleiten derselben umnoglicll 
I gemacht.

KI. 49 , N r. 107130, vom 10. Juli 1898. E m i l  
Bo c k  i n  O b e r h a u s e n ,  Rheinland. Yerfahren zu r  
Ilerstellung von cylindrischen oder konischen liohren 

und Masten aus flach gewalzten 
Ilohlstreifen.

Zur erleichterten Einfiihrung 
des Dornes bei der H erstellung 
von liohren u. dergl. aus flach 
gewalzten Ilohlstreifen wird 
das eine Ende des noch flachen, 
nicht geoffneten Doppelstreifens 
auf geeignete Liinge in der

........ .....................  Mitte in seiner Liingsrichtung
geschlitzt oder durcligcscbnitten 
und die so entstandenen vier 
Ecken nach unten und oben 
und etwas nach links und

------------------------ rechts geoffnet. Durch Ausein-
anderspreizen der geschlitzten 

Rohrcndenhiilftcn lassen sieli Maste mit gespreizten 
Fiifsen hcrstellen.
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Sta t i s t i sches .
Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u l i r A u s t u l i r
Januar Januar

18!)!) 1!)00 189!) 1!)00

E rze : t t t t
Eisenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken 
Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle .

182 991 296 618 261 888 252 973
59 374 77 756 1 083 2871

Thomasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehl) 3 218 5 291 5 966 5 038
Rolieison, Abfiillc und Ilalbfabricate:

Brucbeisen und E isenabfiille ....................................... 3 336 4 610 • 6 235 4 001
R o h e i s e n .......................................................................... 23 143 50 326 16 734 12 980
laippeneisen, Rohschienen, B lO c k e .......................... 81 117 2 34-4 1 960

Roheisen, Abfalle u. Halbfabricate zusammen 26 560 55 053 25 313 18 941
Fabricate wie Faęoneisen, Schienen, Itleclie

u. s. >v.:
Eck- und W inkeleisen .................................................... 60 59 14 414 14 270
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc................................. 1 OO 1 318 1 856
U n te r la g s p la tte n ............................................................. 10 9 29 234-
E isen b ah n sch ien en ......................................................... 40 17 7 815 10 174
Schmiedbares Eisen in Staben etc., Radkranz-,

P flu g sch aa ren e isen .................................................... 1 678 4 184 20 769 12 4-90
Platten und Bleche aus schm iedbarem Eisen, rob 117 445 12 768 11 938
Desgl. polirt, gefirnifst e tc............................................. 530 376 437 768
W eilsb lech .......................................................................... 1 991 1 827 7 17
Eisendraht, r o b ............................................................. 463 614 7 155 6 552
Desgl. Yerkupfert, rerziim t etc..................................... 76 87 7 075 6 526

Faęoneisen, Schienen, Bleche u. s. w. im ganzen 4 966 7 621 71 787 64 825
(ilanz grobe Eisenwaaren:

Ganz grobe E is e n g u fsw a a re n ................................... 1 855 1 464 2 565 2 37S
Ambosse, Brecheisen etc................................................ 52' 174 291 303
Anker, K e t t e n ................................................................. 211 112 40 214
Briicken und B ruckenbestand tlie ile .......................... 590 76 18 24-8
D ra h ts e ile .......................................................................... 10 6 251 152
Eisen, zu grob.MaschinenLheil. etc. roli vorgeschmied. 38 27 181 250
Eiśenbahnacbsen, Rader etc. . . 319 200 2 785 4 543
Kanonenrohre .................................................................. — 1 11 123
Rdhren, geschmiedete, gewalzte etc........................... 2 700 3 575 2 152 3 452

Grobe Eiseinraaren:
Grobe Eisenwaaren, nicht abgeschliffen. gefirnifst,

yerzinkt etc..................................................................... 1 336 1 478 7 787
Messer zum Haiidwerks- oder hausliclien Gebrauch, 'j

unpolirt, unlackirt1 ................................................. [ 417 8 —
W aaren, e m a i l l i r te ........................................................ 18 1 266

r abgeschliffen, gefirnifst, verzinkt . . . . J 445 14 716 2 953
Maschinen-, Papier-, Wiegemesser2 .......................... 2!) —
Bajonette, Degen- und Sabelklingen2 ...................... i 60 — —
Sclieeren und andere Schneidewerkzeuge2 . . . 16 —
W erkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt . . J 4-4 192
Geschosse aus schmiedbarem Eisen, nicht w eiter

b e a r b e i te t ...................................................................... — — 3 —
D ra h ts tif te .......................................................................... 1 28 3 130 5 402
Geschosse ohne Bleimiiutel, w eiter bearbeitet . . — — o —

Schrauben, Schraubbolzen etc...................................... 20 72 180 202

Fenie Eiseinraaren:
G u fs w a a re n ...................................................................... 36 49 | 1 900 615
W aaren aus schm iedbarem E isen .............................. 110 138 1 279
Nahmaschinen ohne Gestell etc................................... 116 126 357 417
Fahrrader und eiserne F a h rra d th e ile ...................... 27 26 201 96

1 Die Ausfuhr ist in „W aaren aus schmiedbaren E isen ' mit enthalten.
2 Die Ausfuhr ist in „Messerwaaren und Schneidewerkzeugen aufser chirurgischen Instrum enten” mit enthalten.
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DEini'ulix*
Januar

1899 19<)0

A usfuhr
Januar

1890 1900

Fortsetzung.
Messerwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufsei

chirurgischen I n s t r u m e n te n ..............................
Schreib- und R e c h o n m a sc h in e n ..........................
Gewelire fiir K riegszw ecke.......................................
Jagd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile . . . .  
Nah-, Strick-, Stopfnadeln, Nahmaschinennadeln
Schreibfedern aus unedlen M e t a l l e n ..................
Uhrwerke und U h rfo u rn itu re n ..............................

7 — 122
3 — 1
9 110 34

12 14 7 9
2 1 99 113
9 9 3 3
3 3 43 40

Eisenw aaren im ganzen 

M asch inen :
Locomotiven, L ocom ohilen...........................................
Dampfkessel mil R o h r e n ............................................

,  ohne „ ............................................
Nahmaschinen mit Geslell, uberwieg. aus Gufseisen 
Desgl. uberwiegend aus schm iedbarem Eisen . .

A ndere M aschinen und M a sch in en th e lle :
Landwirthschaftliche M a s c h in e n ..............................
Brauerei- und Brennereigerathe (Maschinen) . .
M ullerei-M aschinen .........................................................
Elektriselie M asch inen ....................................................
Baumwollspinn-Maschinen ............................................
W ebere i-M asch inen ........................................................
D am pftnasch inen .............................................................
Maschinen fiir HolzstofT- und Papierfabrication .
W erkzeugmaschinen ....................................................
T u r b i n e n ........................................................................
T ransm issionen .................................................................
Maschinen zur Bearbeitung von W o l l e .................
P u m p e n ..............................................................................
Ventilatoren fur F a b r ik b e tr ie b ...................................
Geblasemaschinen .........................................................
W alzm aschinen .................................................................
D a m p fh a m m e r.................................................................
Maschinen zum Durchschneiden und Durchlochen

von M e ta lle n .................................................................
H ebem aschinen.................................................................
Andere Maschinen zu industriellen Zwecken . . .

Maschinen, uberwiegend aus H o l z ..........................
„ „ „ G u fs e i s e n ...............................
n „ „ schmiedbarem Eisen .

„ ander. unedl. Metallen

Maschinen und Maschinentheile im ganzen 

Kratzen und K ra tzen b esch lag e ..............................

Andere Fabrlcate:
E isenbahnfahrzeuge.......................... .....................
Andere Wagen und Schlitten . . . . . . .
Dampf-SeeschifTe, ausgenommen die von Holz 
Segel-Seeschifle, ausgenommen die von Holz 
Schiffe fur BinnenschifTahrt, ausgenommen 

die von H o lz ........................................................

O
«P
C/3

Zusammnn, ohne Erze, doch einschl. Instrum ente 
und A p p a r a t e ...................... ' ......................... .... t
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Rcferate und kleinere Mittheilungen.

Frick c/a Carnegie.
G e w i n n s t e  a m e r i k a n i s c h e r  S t a h l w e r k e .

Unsere Leser erinnern sich, dafs im verflosseneu 
Jah r in den Ver. Staaten eine Bewegung im Gange 
w ar, um die grofsen Stahlwerke dieses Landes ein- 
schliefslich der Carnegie-W erke zu einem T rust mit 
500 Millionen Dollars zu yereinigen. Ueber die 
Umstflnde, an welchen diese Riesenbildung damals 
scheiterte, werden infolge eines Streites, der zwischen 
C a r n e g i e  und dem langjahrigen Vorsitzenden der 
Garnegie-Gesellschaft, H. C. F r i c k ,  ausgebrochen ist 
und der zum Procefs gefiihrt hat, nunm ehr Einzel- 
heiten bekannt, die um deswillen von allgemeinerem 
Interesse sind, dafs sie Aufschlufs uber die Gewinnste 
der Garnegieschen Stahlwerke geben, die sich bisher 
der Sffentlichen Kenntnifs ganzlieh entzogen.

Ueber H. G. F r i c k ' s ,  eines geborenen Sehweizers, 
L aufliahn, ver3ffentlichten wir seiner Zeit einige 
Nolizen ;* er brachte vor etwa einem Jahrzehnt die
H. C. F r i c k  Co ke  C o m p a n y  in die Reihe der m it 
A. C a r n e g i e  verbundenen Unternehm ungen zu Be- 
dingungen, mit denen beide Theile wohl zufrieden 
gewesen sein durften mit Ausnahme der Bestimmutig, 
zufolge welcher Carnegie, der sich hier wie in seinen 
anderen Gesellschaften die Mehrheit von vornhereiu 
gesichert h a tte , sich das Recht vorbehalten hatte, 
jederzeit zu festgesetzten Bedingungen die Antheile 
seiner Partner aulzukaufen.

Im Jah r 1892 land eine Verschinelzung der beiden 
dam als bestehenden Firmen Carnegies statt, namlich 
von C a r n e g i e  B r o t h e r s  &Co. ,  Lim., mit 5 Millionen 
Dollar Kapitał, welche das Edgar Thomson Stahlwerk 
m it Schienenwalzwerk in Braddock Township besafs, 
und von C a r n e g i e  P h i p p s  & Co. m it ebenfalls 
5 Millionen Dollar Kapitał, welche die Upper und Lower 
Mills in Pittsburg, die Stahlwerke in Homestead, die 
Briickenbauanstalt in Keystone, die Panzerplatten- 
W alzwerke bei Homestead, die Hartm anschen S tahl
werke und viele andere Besitzungen eignete und 
Bleche aller Ar t ,  P anzerp latten , Bauwcrkseisen, 
Schmiedestucke, Briicken u. s. w. herstellte. Diese 
beiden Firmen wurden dam als zur C a r n e g i e  S t e e l  
C o m p a n y  m it 25 Millionen Dollar Actienkapital unter 
dem Yorsitz von F r i c k  verein ig t, von welcher 
Carnegie selbst iiber die Halfte der Antheile behielt 
und heute bS'li°lo  besitzt. II. C. F r i c k  nahm 6 °/o 
und Henry Phipps 11%, w ahrend der Rest der An
theile sich auf etwa 40 P artner yertheilte. Die Ge- 
sellschalt hatte von 1892 bis 1900 von Jah r zu Jah r 
grófsere Gewinnste zu verzeichnen, im Jahre 1899 
erzielte sie selbst bei zu den damaligen niedrigen 
Preisen gethatigten Ahschlussen nach Abzug aller Un- 
kosten einen Reingewinn von 21 Millionen Dollar, im 
Noyember 1S99 wurde der Reingewinn fur 1900 yon 
Carnegie auf 40 Millionen, von Frick auf 42l/s Millionen 
Dollar geschatzt. Carnegie yeranschlagte damals den 
W erth des gesammten Gesellschaftsbesitzthums auf 
250 Millionen Dollar und sogar auf 500 Millionen Dollar 
Gurswerth an der Lundoner BOrse in Zeiten m ittlerer 
guter Gonjunctur; er schien geneigt zu sein, sich aus 
dem Geschaft zuriickzuziehen und gab gegen Empfang 
einer Baarzahlung yon 1 170000 Dollar seine 58'/i°/o 
Antheile fur 157 950000 Dollar auf 90 Tage in Option. 
Es sollte damals, wie unsern Lesern bekannt, mit

* Vergl. .S tahl und Eisen" 1892, Nr. U , S. 544.
* Siehe die Klageschrift in „Iron Age“ yom 

15. Februar S. 24.

den 4 oder 5 anderen bereits gebildeten Gesellschaften 
ein gigantischer S tahltrust gebildet werden. Dieser 
Versuch mifslang, anscheinend weil den Bankeu die 
Einschatzung Carnegies zu hoch w a r, und dieser 
steckte den genannten Betrag von 1 170000 Dollar in 
die Tasche. Nicht lange danach brachen die Zwistig- 
keiten aus, Frick legte am 5. December v. J. in der 
Carnegie Steel Co. und am 10. Januar d. J. in der 
Frick Coke Co. den bisher innegehabten Vorsitz nieder 
und reichte am 13. Februar eine Klage gegen Carnegie 
ein, in welcher es an harten Beschuldigungen nicht 
fehlt. Carnegie will nun Frick’s Autheil yon li% mit 
max. 0 Millionen Dollar einlOsen, w ahrend dieser auf 
der Basis der fruheren Option mit 16 238000 Dollar 

: bewerthet. In der Frick Coke Company scheinen die 
i Verhiiltnisse ahnlich zu liegen, so dafs das Gesammt- 
| object, um das Frick Carnegie einklagt, sich auf nicht 
i weniger ais 21 Millionen Dollars beliiuft, also einen 
! fetten Bissen ungewfihnlicher Grófse fur die Advocaten 

abgiebt.
Es wird angenommen, dafs der Streit nicht durch 

Entscheidung des Richters, sondern durch einen Ver- 
gleich geschlichtet wird, er interessirt uns weniger ais 
das Bekunntwerden der enorm enGew innsteder Carnegie- 
Werke, die bekanntermafsen im Bufę stehen, an Ein- 
richtungskosten nichts gespart zu haben. W enn die 
beiden Vorlaufer der 1S92 gebildeten Carnegie Steel Co. 
in jenem Jah r schon je 2 0 0  % Dividende yertheilen 
konnten, so ist es schliefslich nicht zu yerw undern, 
wenn in heutiger Zeit, in welcher nicht nur die fiir die 
Fertigfabricate erzielten Preise wesentlich hóher sind, 
die Ueberschusse noch erheblich angewachsen sind und 
fur 1900 den Betrag von 40 Millionen Dollar iiber- 
schreiten.

Die Carnegie Steel Co. steht in dieser Ilinsicht 
nicht allein da. Die Tennessee Coal & Iron Co. riihm t 
sich, 50% ilires Acliencapitals an Reinverdienst erzielt 

| zu haben, die Republic Steel Co. h a t nach ihrem 
I eigenen Berieht im letzen H albjahr 2 714000 Dollar, 

die American Car Foundry Co. in den 9 Monalen 
bis zum 31. November v. J. 2 7 17 412 Dollar yerdient, 
Die American Steel and W ire Co. scheint angesichls 
dieser Zahlen allerdings elier ein Beispiel fiir die 
Yerwasserung der Kapitalien zu sein, denn sie yertheilte 
auf ihre 40 Millionen Dollar Vorzugsactien nur 7°/o 

| und hofft auf die 50 Millionen gewSlmlicher Actien 10 
bis 12 % Dividende zu geben. Das Gleiche diirfte 
der Fali sein bei der Federal Steel Comp., welche 
rund  91/a Millionen Dollar Reingewinn erzielte und 

i daraus 6 % auf die Vorzugs- und 3slł°jo auf die ge- 
I wóhnlichen Actien yertheilte.

Es ist kein W under, dafs solch’ glanzende E r
gebnisse Anreiz zum Entstehen neuen W ettbewerbs 
geben und dafs die yorhandenen U nternehm en sich 
zu erw eitern und ■ auf gleichen unabhangigen Fufs 
zu setzen trachten, wie die vier grofsen Gesellschaften, 
die mehr oder weniger yollstandig uber Erz, Brenn- 
stoff und die T ransportm ittel gebieten. Frick selbst 
soli die Bildung einer neuen Gesellschaft in der Hand 
haben, welche u. a. die Maryland Steel Co. fiir 
7 ‘/s Millionen Dollar ankaufen und dereń Hochofen auf 
je  500 tons Jahresleistung bringen will und nam ent
lich die Ausfuhr und die Herstellung von Schiffs-

• m ateriał zu pflegen beahsichtigt, so dafs von einem 
; Halt in dem seit m ebreren Jahren riesenhaft steigen- 
i  den Fortschritt der Leistungsfahigkeit der amerika- 
j nischen Eisen- und Stahlindustrie heute weniger ais 

je zuvor die Rede ist. 5
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Z ur L ago d e r E iscnerzg ruben  ant O beren See.
Nach der „Cleveland Iron Trade Review‘ stellte 

■sieli die ErzfSrderung am Oberen See nach Yorkommen 
und Hftfen geordnet wie folgt:

E rz d is tr ic t
1897 1898 1899

GroTs tons fi rafa to n s Gro la lons

M arąuette . . . .  
Menominee . . .  .
G o g e b ic ..................
Vermilion . . . .  
M esab i.....................

2 715 035
1 937 013
2 258 236 
1 278 481 
4 280 873

3 125 039 
2 522 265 
2 498 461 
1 265 142
4 613 766

3 757 010 
3 301 052 
2 795 856 
1 771502 
6 626 384

Insgesammt . 12 469 638 14 024 673 18 251804

Hiifcn 1897 
G rofs to n s

1898 
G rofs tons

1899 
< ro ls  to n s

Escanaba . . . . 2  3 0 2  121 2  8 0 3  5 1 3 3  7 2 0  2 1 8
Marquelte . . . . 1 94-5 5 1 9 2  2 4 5  9 6 5 2  7 3 3  5 9 6
A s h la n d ................. 2  0 6 7  6 3 7 2  3 9 1  0 8 8 2  7 0 3  -147
Two Harbors . . . 2  6 5 1  4 6 5 2  6 9 3  2 4 5 3  9 7 3  7 3 3
Gladstone . . . . 3 4 1 - 0 1 4 3 3 5  9 5 6 3 8 1  4 5 7
S u p e r io r ................. 5 3 1  8 2 5 5 5 0  4 0 3 8 7 8  9 4 2
D u lu th ..................... 2  3 7 6  06-1 2  6 3 5  2 6 2 3  5 0 9  9 6 5
R einer Eisenbahn-

Verkehr . . . . 2 5 3  9 9 3 3 6 9  2 4 1 3 5 0  4 1 6

Insgesammt . 1 2  4 6 9  6 3 8 1 4 0 2 4  6 7 3 ]  1 8  2 5 1  8 0 4

Trotzdem die thatsachliche Steigerung, welche 
das Jah r 1899 zeigt, viel grOfser ist, ais man erw artet 
hatte, vollzog sich die FćSrderung in den Gruben mit 
solcher Leichtigkeit, dafs sie noch hatte erhiiht werden 
kOnnen, wenn Transportgelegenheit vorhanden ge
wesen ware. Allein aus der Auburn-Grube im Mesabi- 
District, einem Tagebau von 38 tn Tiefe, 70 m Breite 
und 152 m Lange, kamen 1,4 Millionen Tonnen Erz.

Zu Beginn des Jah res hielt ein Theil der Ver- 
frachter die Aussichten fur die Schiffahrt auf dem 
Oberen See im Jahre 1899 fiir so schlecht, dafs sie 
ihre Schiffe nach der Atlantischen Kiisle zum Kohlen- 
transport schickten; es wurden dam als die Abschlusse 
JQr die Yerfrachtung von Millionen von Tonnen fur 
die Dauer der Saison zu 60 Cents von Duluth nach 
-den Erie-Seehafen gemacht. Die Bessemer-Erzpreise 
wurden um nur wenigę Cents erhOht und zu Satzen 
loco Eriehafen verkauft, die den spateren Seefrachten 
gleichkamen; Vorrathe lagerten iiberall, manche 
Schachte lagen still, die Ldbne waren niedrig und das 
Geschaft still. Bald tra t die Aenderung ein, der Eisen- 
preis ging in die Hohe und bald machte sich Mangel 
an Erz fublbar. Die W erthe stiegen, und ehe die 
Saison richtig begonnen hatte, w aren alte Vorraths- 
haufen, auf denen zum Theil bereits stattliche Baume 
gewachsen w aren, und verlassene Schachte, die 
noch eben abbaufahig waren, in Angriff genommen. 
Die LShne stiegen und erreichten einen noch nie 
dagewesenen Stand. Am Schlufs des Jahres waren 
die Vorrathe so geraum t, dafs die Aussichten fiir den 
reinen E isenbahntransport grOfser denn je waren.

Der starkę Bedarf stachelte zur Suche nach neuen 
Gruben an, auchphosphorhaltige Erze fur den basischen 
Martinprocefs und Giefsereiroheisen waren begehrt, 
ebenso geringhaltige Erze, die man friiher verachtet 
hatte. In dem Gogebic- und Vermilion - District ist 
man dabei auf Enttauschungen gestofsen, immerhin 
haben sich die rorhandenen Lagerstatten ais wichtiger 
erwiesen, ais man voraussetzte. In dem Menominee- 
District sind viele neue, zum Theil anscheinend recht 
-bedeutungsvolle Schiirfe gemacht worden, wahrend 
.bereits fruher gemuthete, aber fast in Yergessenheit

gerathene Folder in Angriff genommen sind. Im Mar- 
quelte-Distriet unternim m t eine 1-0000 Acres Peld be- 
sitzende Gesellschaft systematische Tiefbohrungen.

Itn Mesabi-District ist eine geradezu lieberhafte 
Thatigkeit entwickelt worden, zeitweise w aren an 
50 Bohrcolonnen auf einer Langenausdehnung von 
60 engl. Meilen thatig ; ihre Ergebnisse sind, dafs in 
den vorhandenen Karten die Lagersliilten erheblich 
erw eitert eingetragen werden miissen.

Obwohl Carnegie durch die mit ihm in Zu
sammenhang stehende „01iver Mining Company” der 
erste unter den grofsen Verbrauchern, ahgesehen von 
der Federal Steel Co., war, w elcher sich eigene Erze 
gesichert hat, hat er in dem weiteren Erwerb nicht 
nachgelassen, ebenso haben die „National Steel Co.“, 
die „American Steel and Wire Co.‘ und die „Republic 
Iron Steel Co.‘ grofse Felder gesichert und lang- 
sichtige Pachtverlrage abgeschlossen. Die Abgaben 
betragen bis zu 40 Cents fur die Tonne hartes Bessemer- 
Erz und 25 bis 30 Cents fiir geringere Sorten.

Auch die Schiffahrt suchen die grofsen Unter- 
nehm er mehr und mehr in ihre Gewalt zu bringen. 
Die Rockefellersche Flotte wird im Jahre 1900 mit 
58 Schiffen 4 ‘/2 Millionen Tonnen Erz bewiiltigen 
kSnnen, die „Minnesota Iron Co.“ 2 Millionen Tonnen, 
die „American Steel A: W ire Co.“ 1 Million Tonnen. 
Auch die Eisenbahnen haben ihr Materiał wesentlich 
verstarkt, im laufenden Jah r sollen zum erstenmal

I allgemein die 50-t-StahIwagen in Erscheinung treten.
Auch auf der canadisclien Seite des Oberen Sees, 

in Michipicoteu und West-Algoma, hat man Erzlager 
gefunden und in Abbau genommen. An ersterer 
Stelle baut die „Lake Superior Power Co.“ Eisen
bahnen und Dockanlagen tiir Bewaltigung von 2 Mil
lionen Tonnen Erz, in West-Algoma sollen grolse Erz- 
funde gemacht sein.

Alle diese N achrichten deuten darauf hin, dafs 
es den Erzlagerstatten an den Seen ein Leichtes sein 
w ird, den enorm gestiegenen Anforderungen der Roch- 
iłfen zu folgen.

Dic Tliiitigkeit der Koniglichen tcclinisclicn Yer- 
suclisanslalten im Etatsjaliro 1898/99.

M e c h a n i s c h - t  e c h n i s c h e  V e r s u c h s a n s t a l t .  
W ahrend des Rechnungsjahres 1898/99 waren an 
der V ersuchsanstalt neben dem Director th a tig : 4 Ab- 
theilungsvorsteher, 18 Assistenten, 20 technische Hulfs- 
arbeiter, 1 expedirender Secretar und Caleulator,
2 Kanzlisten, 4  Kanzleihulfsarbeiter, 1 Anstalts- 
mechaniker, 4  Gehiilfen, 1 Bureaudiener, 14 Hand- 
werker und Arbeiter, 4  Laboratorienburschen, zu
sammen 74 Personen.

Zur FSrderung der Metallmikroskopie ist von 
5 Ministerien fur 3 Jahre der Betrag von 4000 JC fur 
jedes Jah r zur Verliigung gestellt worden. Fiir diese 
Arbeiten ist der Lehrer an der Huttenschule in Glei- 
witz, Ingenieur H e y n ,  gewonnen worden und seit 
dem 1. April 1898 an der V ersuchsanstalt thatig.

Die Hulfsmitlel haben mancherlei Erweiterung 
erfahren, so wurde ein Luftdruckaccumulator und ein 
B elastungsapparat fur Controlstahe in Betrieb gestellt. 
Ferner wurden beschafft: Ergarizungen der Einspann- 
vorrichtungen fiir Riemen und Ketten, 2 Control- 
manometer, Erweiterungen zu den mikrophotographi- 
schen Einrichtungen, 1 Ventilator fiir das Festigkeits- 
zimmer zum Regeln der Luftfeuchtigkeit, 1 Festigkeits- 
priifer bis zu 500 kg Kraftleistung (Bauart Schopper),
3 Schoppersche Knitterer, 1 Elektromotor fur den 
A ntrieb der Festigkeits- und K nitterapparate, 1 Destil- 
lationsapparat nach den neuen zollamtlichen Yor- 
schriften 1898, 1 Autoclav.

Die Inanspruchnahm e der A b t h e i l u n g  f i ir  
M e t a l l p r u f u n g  durch Priifungsauftrage erfuhr in 
dem abgelaufenen Jahre eine Steigerung um etwa
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50%  gegen die Yorjahre. Ausgefuhrt wurden ins- 
gesammt 295 Auftrage, von denen 37 auf BehOrden 
und 258 auf Private  entfallen. Diese Auftrage um- 
fassen 4112 Versuche und zw ar un ter anderem : 
1838 Zugversuche (264 mit Stahl, 505 mit Eisen,
17 mit Kupfer, 270 m it Legirungen, 97 mit Riemen, 
33 m it Drahtseilen, 377 m it D rahten, 82 mit Faser- 
und Lederseilen, 47 mit Ketten, 21 mit Rohren, 21 mit 
Aluminium, 104 m it verschiedenen Materialien). 
829 Druck- und Knickversnche (57 mit Stahl, 179 mit 
Eisen, 197 m it Legirungen, 138 mit Betonproben, 12 mit 
Rohren). 142 Biegeversuche (23 mit Stahl, 86 mit 
Eisen, 12 mit Rohren). 165 Verdrehuogsversuche mit 
D rahten. 179 Stauch- und Schlagbiegevcrsucbe (6 mit 
H artblei, 10 mit Achsen, 163 mit Stahl und Eisen). 
344 Tcchnologisehe Proben (4- Schmiedepróben, 306 
Biegeproben, 24 Loehproben, 10 Ausbreiteproben). 15 
Scheerversuche mitM etallproben. 24- Reihungsversucbe 
mit Oelen. 27 Rilzversucbe m it Stollen-Metallproben.

U nter don voraufgefiihrlen Versuchen m6gen 
folgende besonders hervorgehoben se in :

Dio Fesligkeitsversuche mit Śtalilkugeln ergaben, 
dals der Beginn der ZerstOrung bei stelig wachsender 
Belastung nicht zu erkennen ist. Die Anstalt ist da- 
iier dazu Obergegangeu, Druckversuche mit Stahl- 
kugeln in der Weise auszufiihren, dafs aus einer j 
grofseren Zahl von Yersuehen mit verschiedenen HSchst- j 
lasten diejenige Belastung erm ittelt wird, bei der die ] 
erste Riisbildung wahrgenommen werden kann. Um i 
die Risse deutlicher hervortreten zu lassen, werden i 
die auf Druek beanspruchten Kugeln in seliwach I 
sauerem W asser angeiltzt. Neben den Belastuugen 
werden dio Abflachungen der Kugeln erm ittelt.

Yersuche uber die W iderslandsfahigkeit von Stahl- 
drahten verschiedenęn llartegrades gegen Rosteinfliisse. 
Hierzu wurden Proben der verschiedenen D rabtsorten 
gleichzeitig im Freien aufgehangt und nach 7 ver- 
schiedenen Zeiten (bis zu l ‘ /2  Jahren) Zug-, Biege- 
und Verwindungsversuchen unterworfen. Hierbei 
zeigte sich, dafs der Einflufs des Rostens bei allea 
drei Yersuchsarten deutiich zu Tage trat. Am grOfsten 
w ar der Einflufs bei den Yerwindungsproben. So 
nahm z B. die Zugfestigkeit der D rahtsorte mit ur- 
sprunglich 147,5 kg/qmm innerhalb 12 Monaten auf
127,4 kg,’qmm, die Dehnung von 1,5 auf 1,1 %, die 
Zahl der Biegungen von 11,8 auf 5,2 und die Zahl 
der Yerwindungen von 21,8 auf 2,7 ab.

W iederholte Antriige auf Y o llstand ige  Untersuchung 
von yerschiedenen Gufseisensorten auf Biegungs-, Zug-, 
Druck- und Stauchfesligkeit. Die Ergebnisse sind in 
der „Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure ', 
1898, Heft 48 und 49 ver8ffentlicht.

Dauerversuche mit Bronzen. Hierbei wurden 
Zerreifsproben 3000 mai zwischen 8 und 30 kg/qmm 
belastet und beim Enllasten erschnttert. Die Yer
suche ergaben, dafs durch die wiederholte Inanspruch- 
nahme nur die Streckgrenze um Weniges gehoben 
w ar, w ahrend die Bruclifestigkeit und die Brucli- 
dehnung nicht merklich beeinflufst wurden.

Zug- und Biegeversuehe mit Winkelstucken aus 
Aluminium. Die Zugversuche ergaben folgende Mittel- 
w e rth e : Proportionalitatsgrenze 6 kg/qmm, Streck
grenze 12 kg/qmm, Bruclifestigkeit 14 bis 15 kg/qmm 
und Bruchdehnung 5 bis 6 % .

Priifung von nahtlosen und geschweifsten T-Rohr- 
stucken und yoii Stiicken aus Tempergufs und ge- 
prefstem Schtniedeisen auf Fesligkeit gegen inneren 
iiydraulischen Druck. Die Yersuche ergaben fur die 
geschweifsten und Teinpergufsstiicke gleiche Festigkeit, 
die yoii der Festigkeit der nahtlosen Stueke erheblich 
ilbertrofTen wurde. Das Gewicht aller Stiicke war 
annahernd das gleiche.

W iederholte Yersuche mit Lagerm etallen zur Fest
stellung der Festigkeitseigenschaften und des Yer- 
haltens beim Reibungsversuch.

Zugversuche m itNietverbindungen zur Feststellung 
des Einflusses der Form des Nietschaftes auf die 
Festigkeit der Verbindung.

Versuche m il Stahlformgufs und Tempergufs bei 
verschiedenen W annegraden sowie im gegliihten und 
abgeschreckten Zustande. Die Yersuche ergaben, dafs 
beim Siahlformgufs die Proportionalitats- uud Streck
grenze m it steigender W arme bestandig abnahm , 
wahrend die Zugfestigkeit bei etw a 200° C. den lidchslen 
W erth aufwics; bei 400° war die Festigkeit nur wenig 
geringer ais bei Zimmerwarme, w ahrend sie bei 600“ 
kaum 50 % der letzteren betrug. Die Bruchdehnung 
w ar bei 200° C. am geringsteń und zeigte auch bei 
400° noch eine Einbufse gegenuber den bei Zim m er
w arme und 600° C. gefundenen W erthen. Die Festig- 
keilseigeiischaften des Tempergusses wurden durch 
Erhitzen auf 200 und 400° nicht nennensw^rtli ver- 
audert, bei 600° w ar die Festigkeit um 30 bis 40%  
geringer ais bei Zimmerwarme, die Bruchdehnung 
etwas grSfser. Das Ausgliihen bei 600° C. veranderte 
die Eigenschaften beider Gufssorten nicht in nennens- 
werthem Mafse. Ebenso wurden die Zugfestigkeit 
und Dehnung von Tempergufs durch Abschrecken 
nicht beeinflufst, die Festigkeit des Stahlfonngusses 
dagegen um etwa 10% erhOht.

Yersuche m itdrahtum w ickelten Gummischlauchen 
(etwa 110 W indungen auf 1 m Lange) auf inneren 
Iiydraulischen Druck ergaben bei 16 mm innerem 
Durchmesser der Schlauche 80 bis 90 Atm. Bruch- 
last. Die Drahte schnitten mit steigendem Druck in 
den Gummi ein und der Bruch erfolgte schliefslich 
in der Richtung der Drahtumwicklung. Gummischlauche 
ohne Drahtumwicklung aber mit Ijeineneinlage er- 
gaben bei 16 mm innerem Durchmesser 50 bis 60 Atm. 
Bruchlast.

Hiirte- und Festigkeitsproben m it einem neuen 
Werkzeugstahl.

Fur den Fahrradbau wurden Yersuche mit ganzen 
Rahmen und einzelnen Theilen angestellt. Ferner 
wurden Biegeyersuche mit Rohren Yerschiedenen 
Profils ausgefiihrf, um den Einflufs des letzteren auf 
die Tragfahigkeit der Rohre zu ermiLteln. Zu den 
Versuchen mit Rohrverbindungen ist zu erwahnen, 
dafs die Gule der Verbindungen nicht ausschliefslich 
nach ihrer Zugfestigkeit beurlheilt werden kann. Man 
hat yielmehr daneben in B etracht zu ziehen, ob die 
Verbindung derart gewahlt ist, dafs sie ihre Festigkeit 
auch bei den Betriebserschiitterungen andauernd be- 
w ahrt.

Ebenso wie im Yorjahre lagen w iederholt An- 
trage auf Unlersuchung gebrochener und iin Betriebe 
schadhaft gewordener Gonstructionstheile vor, um den 
Nachweis zu erbringen, ob die Ursache des Schadhaft- 
werdens auf mangelhaftes Materiał zuriickzufiihren w ar.

In steigender Zunahme sind die A utrage auf 
Priifung y o i i  Festigkeits-Probirmaschinen begriffen. 
Im abgelaufenen Jahre gelangfen 5 derartige Antriłge 
zur Erledigung und 2 gleiehartige Antrage mufsten 
auf das neue Jah r verschoben werden. Die Priifungen 
erfolgten im Auftrage von BehOrden und Hiitten- 
werken. Aufserdem wurden zur Prufung von Zer- 
reifsmaschinen wieder melirere Controlstiibe in der 
A nstalt gefertigt und mit Bescheinigungen iiber die 
elastische Dehnung an die Auftraggeber abgegeben.

Die Maschinenprulungen fiihrteu zu dem Ergeb- 
nifs, dafs es oft recht wohl zulassig ist, bei hohen 
Belastuugen die Kraftwirkung unm ittelbar aus W asser- 
druck und Kolbenflache zu berechnen und einen durch 
Yersuche zu bestimmenden bei allen Belastuugen gleich- 
bleibenden W erth fur Reibungsverlusl in Abzug zu 
bringen. Yorausgeselzt ist hierbei, dafs der Kolben 
und die Kolbendichtung stets in gleich gutem Zu
stande erhalten werden.

Eine besonders interessante auf Antrag aus- 
gefuhrte Aufgabe bestand darin, die W irkung Yon
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yerdichteter Kohlensiiure (GO Atra.) bei Briichen von 
unter der Erde verlegten Rohren auf das benachbarte 
Erdreich festzustellen, Um bei den W rsuchen Rohr- 
briiche sicher bei GO Alm. zu orzielen, wurde das 
Rohrende durch eine 0,t2o mm dieke Kupferplatte 
abgeschlossen. H inter die P latte w ar ein Ring gclegt, 
dessen lichte Weite auf Grund einer Reilio vón Vor- 
Yersuchen derart bemessen wurde, dafs die P latte 
bei 60 Atni. zum Bruch ging.

In 11 Fallen gab die Abtheilung im Anschlufs 
an die ausgefuhrlen Versuche Gutachten ab. Diese 
betrafen u. a .: Sprengversuche m it Rohrleitungen;
die Verwendbarkeit vou S tahldrahten zur Herstellung 
von K ugeln; die Gute des Materials von Verschlufs- 
haken; Yergleiche der Festigkeitseigenschaften von 
Aluminiumnickelbronze mit den Festigkeitseigenschaf
ten bekannter A luminiumbronzen; die Form en der 
ProbesLabe bei Zerreifsversuchen; die Art des Materials 
von Eisenproben.

Auf der 500-t-Maschine gelangten neben zahl- 
reichen D ruckm suchen  Zerreifsversuche mil einem 
Drahtseil geschlossener Construction von 120 mm 
Durchmesser, Zugversuche zur Erm ittlung des Wider- 
standes von Klemmringen auf Seilen gegen Gleiten 
und vergleichende Versuclie mit hohlen und vollen 
Bolzen auf Druckfestigkeit zur Ausfiihrung.

Unter den grofseren Yersuchsreihen, welche zur 
Durchfiihrung gelangten, mOgen erw ahnt se in : Die
Fortsetzung der Untersuchungen an Nickel-Eisen- 
Legirungen im Auftrage des V erdns fiir Gewerbefleifs. 
Sie erstrecklen sich auf Legirungen, bei denen theils 
derKohlenstofigebalt, theils der Nickelgelialt wechsellen. 
Die Legirungen wurden zunachst in gleicher Weise 
wie bei der 1'ruheren Yersuchsreihe mit nahezu kolilen- 
stofTireiem Nickel-Eisen im gegosscnen Zustande auf 
Zug-, Druck-, Stauch- und Scheerfestigkeit untersucht. 
W eitere Priifungen mit demselben Materiał in ge- 
schmiedetem und gewalztem Zustande sind eingeleitet. i 
Die Fortsetzung der Versuche uber die W iderstands- I 
fahigkeit von Grob- und Feinblechen gegen Rosten.

Die A b t h e i l u n g  f u r  B a u m a t e r i a l p r i i f u n g  
ist im Rechnungsjahr 189S/99 wieder erheblich starker 
beansprucht worden ais im V orjahre, narnentlich hat 
der Verkehr mit Behflrden stark zugenommen. Be
arbeitet wurden 403 Auftrage mit 23839 Ver?uchen 
gegen 363 Auftrage mit 17 963 Versuchen im Yor
jahre. Sowohl die Zahl der Auftrage wie der Einzel- 
versuche w ar somit erheblich hoher ais im Vorjahre. 
Yon den Antragen enlfallen 108 auf BehOrden und 
295 auf Private.

In der A b t h e i l u n g  f i i r  P a p i e r p r u f u n g  
wurden 815 Antrage erledigt, von denen 432 auf Be
horden und 383 auf Private entfallen. Sie umfassen 
die Priifung von 1666 Papiersorten, 69 Stoffproben, 
10 Celluloseproben, 4 Faserstoffen, 3 Sagemehlproben,
2 Strohstoflen, 2 Nitrirstoflen, einem FillrirstofT und 
einem Zugfestigkeitspriifer.

Im vergangenc-n Betriebsjahr wurden in der 
A b t h e i l u n g  f i i r  O e l p r i i f u n g  561 Proben zu 
313 Antragen gepriift (gegenflber 555 Proben und 
326 Antragen im Vorjahre). Von den Antragen ent- 
fielen 190 mit 339 Proben auf BehOrden, 123 mit 
222 Proben auf Private.

C h e m i s c h  - t e c h n i s c h e  V e r s u c h  s a  n s t a 11. 
Die Thatigkeit der Ghemiker wurde u. a. durch folgende 
umfangreichen Arbeiten in Anspruch genom m en:
\  ersuche zur Bestimmung des Selens und Tellurs im 
Kupfer; Untersuchung iiber die Ausscheidung von 
metallischem Kupfer aus KupferlOsungen. Aufser 
diesen Untersuchungen wurden in dem genannten 
Etatsjalire 550 Analysen erledigt. Von diesen ent- 
fielen: auf ReichsbehOrden 59, auf StaatsbehOrden 146, 
auf Private 345 und zw ar klassificiren sich dieselben ; 
nach Art der Materie wie fo lg t: Metalle und Legirungen \ 
193; Mineralien, Erze und Osyde 38; Thon, Sand 1

und Ziegelsteine 21; Kalkstein, Kalk, Cement, MOrtel 45 ;
; M inerallarben und Glasuren 23; Wasser und Soolen 45.

Von den 193 Analysen von Metallen und Jiegirungeu 
i entfallen auf Eisen, Stalil und Stahllegirungen 95; 

Kupfer 16; Zinn 5 ; Zink 6; Messing 19; Bronze 14; 
andere Metalle 9; andere Legirungen 29. Hierzu an 
organischen M aterien: Fette, fette Oe!e, MineralOle und 
Theer 53; Kohlen, Brikets, Koks uud Asphalte 72.

(Nach d en  M itthe ilungen  aus  don Ktinigl. te ch n isch en  
Y ersu ch san sta iten .)

Die E isenerzeugung  bei den N a tu rro lk e rn  A frikas 
n ;it besonderer B erU cksiclitigniig  d e r  E iscn- 

iu d n s tric  in Togo.
In dcm Vorwort zu seiner interessanten Schrift 

„Artes Africanae" sagt S c h  w e i  n fu  r th :  „Je grOfser 
die Fortschritte gewesen, welche hin und wieder ein 
afrikanisches Volk auf der Bahn der aulseren Ge- 
sittung gem acht, um so geringfGgiger gcstaltete sich 
die eigene Production, um so grOlser wurde die Ab- 
luingigkeit in allen Bedurfnissen eines verfeinerten 
[jebens von der europaischen Industrie, denn diese 
schliefst von vornherein jede inlandische Coucurrenz 
aus und erstickt jede Regung eines angeborenen Nach- 
ahmungstriebes. Wie kOnnte man einem Neger- 
sehmiede zum uthen, sich an die fflr ihn so zeit- 

; raubende und millievolle Herstellung eines gewOlin- 
i lichen Messers zu machen, wenn ihm ein Dutzend 
I derselben im Tausche gegen einen Kautsebukklumpen 
i  geboten w ird , den er spielend im W alde sam m elt? 

Unter solchen Umstanden kann es nicht wunder- 
nehmen, wenn wir bei den am meisten abgesęhlossenen 
Bewohnern Afrikas, unter den rohesten , zum Theil 
noch kannilialischer Sitte huldigenden Stammen im 
tiefsten Innern den angeborenen Kunsttrieb, die Freude 
an der Herstellung von Kunstgebilden zur YerschO- 
nerung und Annehmlichkeit des Lebens, die Freude 
am selbsterworbenen Besitz gerade am meisten e r
halten finden.4

S c h w e i n f u r l h  fand bei den V0lkern siidlich 
von Darfur eine vorgeschrittene, selbstandige Eisen- 
indusfrie und theilweise staunensw erthe Leistungen. 
Die Djus ruhmt  er ais vorzugliche Stahlschmiede. Sie 
versclimelzen Brauneisenstein, der iiberall in grofsen 
Massen au s teh l, in 1,3 m hohen Oefen,* die unten 
vier diam etral gegeniiberliegende Ausschnitte besitzen, 
die zum E in tritt der Luft dienen.

Die EisenschmelzOfen der Bongoneger sind 1,7 m 
hoch und haben im Innern drei birnenfórmige Ab
theilungen, von denen die mittlere zur Aufnahme von 
Erz und Kohle bestimmt ist, wahrend die untere und 
obere nur mit Holzkohle gefiillt wird.

In W adai ist die Industrie yerhałtnifsmafsig 
gering , in Kano,  westlich vom Tsadsee, bildet die 
Eisenverarbeitung liingegen einen bedeutenden lu - 
dustriezweig. Die Negervć)lker im westlichen Mittel- 
afrika sind zum Theil sehr gescbickte Schtniede. 
Besonders bei den Mandingos steht die Eisenbereitung 
auf einer hohen Slufe.

Auf noch hóherer Stufe ais bei den Negerv6lkern 
soli die Eisenindustrie bei den Kongovólkern^ stehen. 
Auch bei den Kaffern ist die Kuns t , Eisen zu 
schmelzen, sehr alt.

Die Vfllkerschaften im Gebiete des Zambesi und 
Kongo bis zum Yictoria-Nyanza und dem Mondgebirge 
befassen sich gleichfalls mit der Erzeugung, der Yer- 
arbeitung und dem Handel von Eisenwaaren.**

Bergassessor F r .  H u p f e l d ,  der ais Leiter der 
D o u g l a s s c h e n  Togoexpedition in den Jahren 1897

* In D r. L. B e c k s  „Gesch. d. Eisens" I S. 315 
abgebildet.

** Beziiglich w eiterer Einzelheiten yerweisen w ir 
auf die ,Geschichte des Eisens11 von Dr. L. Beck 
I. Band S. 309 bis 335.
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und 1898 den grOfsten Theil des H interlandes unserer 
■deutsehen Togokolonie bereist und durchforscht hat, 
berichtete in den „Mittheilungen aus den deutsehen 
Schutzgebieten” * ausfuhrlicher iiber die dortige Eisen- 
industrie. Einem uns freundlichst zur Yerfiigung 
gestellten Sonderabdrucke entnehm en w ir folgende 
A ngaben:

Im Osten der Golonie zieht sich von Norden bis 
zur Kuste, etwa entlang der Grenze gegen die fran- 
zOsische Dahomeycolonie, die Monuebene. Ihr Grund- 
gestein ist Gneisgranit, in dem einzelne Hornblende 
fiihrende Zonen sich besonders w iderstandslahig gegen 
die Verwitterung erwiesen haben.

Auf dieser archaischen Grundlage bauen sich 
weiter westlich krystallinische Schiefer auf. Noch 
w eiter liach Westen folgt dann eine Zone uber- 
wiegender (juarzite. Die HOhe steigt bis zu 1000 m.

Brauchbare Eisenerzo finden sich in den krystal- 
linisehen Schiefern des ganz Togo durchziehenden 
Gebirgssystems und auch des Dako-Suduplateaus an 
yielen Stellen, und dementsprechend flndet man auch 
seh r viele Spuren einstiger Eisenindustrie; jetzt noch 
im Gange aber ist die Eisengewinnung nur noch in 
zwei Bezirken: dem Basari-Banyerigebiet im Norden 
und der Landschaft lioem in Mitteltogo.

Das B a s a r  i 1 a n d im weiteren Sinne liegt gerade 
an  der Stelle, wo die ndrdlichsten Auslaufer des 
Hauptgebirgcs und die westlichsten Anfange des Dako- 
Suduplateaus zusaminentreffen.

S c h ra f ł ir te r  H ohenzug  =; R o theu jenste in . 
W e ifscr „ =  Q uarz it.

A bb ild u n g  1. D er E rzb erg  von B anyeri.

Die E r z e  finden sich eingelagert in den Quarziten 
•des Bezirks an verschiedenen Stellen, die den Ein- 
geborenen naturlich gut bekannt sind. Derzeit werden 
drei Erzvorkomrnen abgebaut: dio Erzberge („abotan 
dyor“ =  Eisensteinberg) von Banyeri, Kabu und Basari; 
der w eitaus bedeutendste ist der von Banyeri. Er 
erhebt sich nordwestlich von diesem Orte aus der 
etw a 220 m uber dem Meere befindlichen Ebene zu 
rund 400 m absoluter Hóhe und besteht fast ganz 
aus Rotheisenstein, der nach Osten hin rasch in 
weifsen Quarzit ubergeht. Die Skizze (Abbildung 1) 
ist vom Dorfc Biagpava im Sudwesten des Berges 
genommen und zeigt die riesige Ausdehnung des Erzes, 
dessen Yorhandensein man schon von weitem an der 
tief dunkelrothen Farbung des Berges, die gegen den 
weifsen Quarzit scharf absticht, beobachten kann. 
Wem drangt sich beim Anblick dieser aufserordent
lich grofsen von den Eingeborenen nur minimal aus- 
gebeuteten und fur Europaer innerhalb absehbarer 
Zeit werthlosen Erzmengen nicht der Yergleicli mit 
dem steirischen Erzberg und seiner Bearbeitung durch 
die Rómer auf! Yielleicht werden in spateren Jahr- 
hunderten ahnlich wie wir vom norischen, so die 
kommenden Negergeschlechter vom altberiihm ten 
Banyerieisen halb sagenhaft erzahlen.

Der Eisenstein ist ungeschichtet, hin und wieder 
von Quarzadern durchzogen, oberflachlich etwas zu 
tief dunkelrothem L aterit umgewandelt. Die Ge- 
winnungsmethode der Eingeborenen beschrankt sich 

■ darauf, reine, feste, aber doch transportable Stiicke 
auszugraben; sobald sie auf geschlossenes Gestein 
kommen, k8nnen sie n icht weiter, da ihre eisernen 
Werkzeuge zu werthvoll sind, um zu solchen Zwecken

* 1S99 Heft 4.

verwendet zu werden. Das Feuersetzen ist unhekannt, 
naturlich auch das Sprengen, obwohl Pulver ein be- 
liebter Handelsartikel ist.

Die gewonnenen Erze werden an den Fufs des 
Berges gebracht und dort einer genauen Handscheidung 
unterzogen. L aterit und kieselige Partien  werden 
ausgeschicden.

Die Analyse einer zur Y erhuttung bestimmten 
Erzprobe ergab folgendes R esultat:

98,43 % FeaOa =  6S.90 % Fe 
1,54 „ SiO*
0,03 „ P»0; =  0,117 „ P 

Spur IL S 0 4 kein Mn 
Sa. 100,00

W ir haben hier also einen Rotheisenstein von 
einer Reinheit, die ihres Gleichen auf der Weit nicht 
haben diirfte.

Der Erzberg von K a b u ,  dessen Erze von den 
Leuton von Sara, einer etwa 30 Jahre alten Nieder- 
lassung eigentlicher B asarileute, verhuttet werden, 
liegt 3 km nordnordóstlich von Kabu seitw arts vom 
Wege nach Kiibure lóso. E r ist etwa 150 111 relativ 
hoch und besteht ganz aus Rotheisenstein, der aber 
bedeutend kieseliger ist ais das Banyerierz. Auch 
die Scheidung wird bei weitem weniger exact vor- 
genommen ais d o r t: neben dem guten Erz von Nufs- 
grOIse kommt auch feinesM ateriał und auch lateritisirtes 
Erz mit in die Beschickung.

Aehnliches gilt von dem Erze, das die B asari
leute auf ilirem Erzberge graben, der am Wege von 
Basari-NangbAni uber die Eisendfen („Mpa-mpu*) nach 
Kabu liegt.

Durch die Q ualitat des Erzes ist Banyeri seinen 
Concurrenten von yornherein weit uberlegen.

Ueber die Gewinnung der H o l z k o h l e  w aren 
leider keine eingehenden Angaben zu bekommen, und 
die milstrauischen Leute zeigten ihre fur sehr w erth- 
voll gehaltenen Geheimnisse nur ungern. Doch steht 
fest, dafs die Kohle aus dem Holze der verschiedenen 
Baume, wie sie die Baumsayanne.Nnrdtogos bietet, 
in Meilern von etw a 2 m  Durchmesser gewonnen wird.

Die Form der O e f e n  in Banyeri einerseits, 
B asari-Sara  andererseits ist im Princip dieselbe: es 
sind rundę Hochofen von einer unseren Hoch5fen 
auffallend iihnlicben Gestalt mit einer Anzahl vou 
Formen und einer ArbeitsOlTnung am Boden. Die 
naheren Mafse (in mm) sind aus der Abbild. 2 ersicht- 
lich. Dafs in B asari-Sara  an den Ofen direct eine 
Lehm hutte angebaut wird zum Schutze der Arbeiter 
an der Arbeits5ffnurig, ist nebensachlich, wichtiger 
erscheint der bedeutende Unterschied in der GrOlse 
der Oefen. Sehr einleuchtend erklarte ihn ein Banyeri- 
Eisenhuttenm ann dahin, dafs zur Erzielung einer Eisen- 
luppe des Objicheri Gewichtes, wie sie ais Handels- 
w aare d ient, die Basari- und Saraleute wegen der 
geringeren Q ualitat ihrer Erze eine grfifsere Menge 
Beschickung, also auch grSlsere Oefen, haben mtifsten.

Zur Besteigung des Ofens dient ein angelehnter 
Baumstamm mit einigen Aststiimpfen.

Bei den Banyeri6fen ist die Sohle des Ofens 
eben, in Basari senkt sie sich zur ArbeitsOffnung hin.

Das Ofenmaterial ist ein rflthlicher Lelun, wie er 
auch zum Bau der Hiitten der Eingeborenen dient.

Der Zweck des Betriebes is t: mit einer einmaligen 
Beschickung eine Eisenluppe von annahernd be- 
stimmtem Gewichte zu erzielen.

Zu diesem Zweck steigt zunachst ein Mann in 
den Ofen hinein und kleidet den Boden mit Sand aus, 
um den Ofen selbst vor den Einwirkungen der fliissigen 
Schlacke zu schutzen; er verschliefst die ArbeitsOffnung 
ebenfalls m it Sand und setzt dann vier Form en h in e in : 
Lehmpfropfen von 15 mm Oeffnung. Sodann wird 
der Ofen von oben beschickt mit der Reihe n a c h : 
5 K5rben Holzkohle, mebreren Armen voll35 bis 40 cm
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langen, 3 cm dicken HolzknOppeln, 2 K8rben Holzkohle,
7 Kalebassen (Kflrbisschalen) E isenstein, 1 Korb 
Holzkohle, 5 Kalebassen Eisenstein, etwas glfihender 
Holzkohle, 1 bis 2 K5rben Holzkohle. Das giebt etwa
1,4 cbm Holzkohle, abgesehen von den Holzknuppeln, 
und annahernd 120 kg Eisenstein.

Der Ofen wird also durch die glfihendc Holz
kohle von oben in Brand gesetzt und zwar ohne 
Anwendung kOnstlichen Geblases. Nach einiger Zeit 
fangt die Schlacke an zu fliefsen. Angeblieh nach 
drei T agen, d. h. wohl am dritten T age, fiillt mit 
lautem Gerausch die gluhende fertige Eisenluppe im 
Ofen zu Boden, man zieht sie sofort heraus und 
wirft schnell Sand in den Ofen, um den Boden zu 
schutzen.

Der Ofengang wird durch Oeffnen und Schliefsen 
der Formen geregelt.

A bbildung  i. Ofen in  I ia fa ii ,

In Basari und Sara besleht die Beschickung 
ebenfalls in abwechselnden Lagen von Holzkohle 
und Eisenstein, doch wird der Ofen von unten an- 
gezundet, die Ofenreise dauert drei bis sechs Tage, 
an einem Ofen sind funf Mann thatig.

Das Product des Schmelzbetriebes ist eine Luppe, 
ein Kuchen etwa 25 bis 30 kg schw er, zackig und 
noch mit sehr viel Holzkohlenstuckchen und Schlacken- 
theilen durchsetzt. Der W erth eines solchen Kuchens 
wird auf 6 bis 12 J(, angegeben, zahlbar in dem in 
jener Gegend bis vor Kurzem allein gangbaren Gelde 
der Kaurimuscheln, dereń schwankender Curs dort 
jetzt auf etwa 1000 Muscheln =  1 M  Baargeld stehen 
durfte.

Das Ausbringen beim ganzen Processe ist von 
120 kg Eisenstein, die 84 kg Eiśen enthalten , eine 
Luppe von rund 30 kg, die aber nur 20 kg brauch- 
bares Eisen enthalten diirfte. Das Ausbringen ist 
also rund 24°/o.

Die Verwendung des Eisens zu Messern, Pfeil- 
und Speerspitzen, Ackergerathen und Schmucksachen 
ist bedeutend, und weite Bezirke sind zur Deckung

ihres Eisenbedarfs auf die wenigen Orte der Eisen-- 
gewinnung angewiesen.

Schlackenhalden z. B. bei Dako u. a. O. weisen 
darauf h in , dafs in friiheren Zeiten noch an mehr 
Orten Eisen erzeugt wurde.

Jetzt ist Banyeri einer der wichtigsten Orle von. 
Nordtogo: Hunderte der gelbbraunen EisenOfen stehen 
hier, zwar nur zum kleinsten Theile im Betrieb,. 
aber doch in der Lage, verhaltnifsmafsig sehr he- 
deutende Nachfrage nach Eisen befriedigen zu kfinnen.

Die Eisenluppen werden zum grófsten Theile 
an O rt und Stelle verarbeite t, ein Theil aber w ird 
auch an die Schmiede der umwohnenden V81ker- 
schalten verkauft, von denen vor Allem auch die- 
Kabureleute in Betracht kommen. Auf weitere Ent- 
fernungen hin w ird natiirlich nur verarbeitetes Eisen 
transportirt.

In der Zukunft wird sich die Banyeri - Eisen- 
gewinnung wohl noch geraume Zeit h a lten , schliets- 
lich aber doch der europaischen Concurrenz zum 
Opfer fallen.

Bo i i m ist der westliche Theil des centralen Togo- 
gebirgslandes. Die Einwohner von Akpafu sind stolz. 
auf die ihnen eigene Kunst des Eisenschmelzens und 
auf ihre besondere Geschicklichkeit im Schmieden.

Der Santrokofi-Akpafu-Gehirgsriicken besteht aus 
Q uarzit; in ihm sind einzelne R o t h e i s e n s t e i n -  
1 i n s e n  eingelagert, eine grSfsere liegt unterhalb des 
Ortes Santrokofi, eine zweite zwischen Santrokofi und 
Akpafu,  eine dritte  nSrdlich von Akpafu oherhalb- 
Odómi. Ferner liegt bei Odómi in der Thalebene 
ein Eisensteinvorkommen. Die Gewinnung und Rei- 
nigung des Erzes geschieht ahnlich wie in Banyeri, 
doch ist das Erz mit L aterit und Brauneisenstein 
verrnischt, auch vielfach von Quarzadern durchzogen,. 
also wesentlich minderwerthiger.

Immerhin ergiebt die Analyse noch ein leidlich 
gutes Erz, bei dem nur der hohe Kieselsauregehalt, 
der ja  durch Eisen verschlackt wex‘den mufs, reclit 
grofse Verluste Y orau sseh en  lafst und der Phosphor- 
gehalt nicht unbedenklich erscheint. Das Erz e n th a lt:

75.4 % Fea03 =  54,SS % Fe
10.5 „ SiOs
0,73 „ P-Oi •-= 0.41 „ P
9,98 , H2O, kein Mn, keine COj

Spur H-.SÓ4, Spur Kalk.
"Ś a . 10U,(il

Die Gewinnung der H o l z k o h l e  erlolgt in kreis- 
runden Meilern von 3 bis 4 m Durchmesser am Boden 
und gegen 1 rn Hohe, sie werden in einer 'li in tiefen. 
Ausschachtung errichtet. Die zu verkohlenden Holz- 
knuppel sind etwa s/a 1,1 unt* ^  cm (hck und
werden derart aufgeschichtct, dafs in der Mitte ein
30 cm breiter Spalt ofTen bleibt. Der Raum an der 
Peripherie wird mit Abliillen ausgcfullt, so dafs der 
Meiler die Form einer runden flachen Kuppel erhalt. 
Sodann wird er durch gluhende Holzkohle, die man 
in den olfengelassenen Spalt w irft, in Brand gesetzt 
und darauf mit einer 30 cm dicken Schicht gruner 
Zweige uberdeckt, aut die eine eben so dicke Schicht 
von Gras und zu oberst Erde folgt. Dicht uber dem. 
Boden lafst man zunachst der Luft noch freien Zu- 
tritt, bis der ganze Meiler ordentiich in Gang gekommen 
is t, was etwa zwólf Stunden in Anspruch nimmt. 
Bis dahin ist auch die grune Zweig- und Grasbedeckung 
ausgedSrrt, die man nun auch anbrennen lafst. Nun 
wird der Meiler ganz mit Erde gegen Luftzutritt ab- 
geschlossen und nur durch einzelne wenige LOeher 
etwas Luft zugelassen, wobei man,  von unten an* 
fangend, neue L scher immer w eiter nach oben affnet, 
die alten dann wieder verschliefsend, — eine Arbeit, 
die naturlich viel Arbeit erlordert. Etwa nach funf 
Tagen ist derVerkohlungsprocefs beendet, man entfernt 
die Erddecke und I8scht die Holzkohle rasch mit Wasser..
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Die Neger hier unterscheiden scharf zwischen 
Holzkohle erster und zweiter S o rte : jene wird nur 
aus dem natiirlich viel schwieriger zu gewinnenden 
Kernholze, diese aus allerlei Holz gewonnen, Das 
Kernholz w ird in besonderen Meilern Yerkohlt.

Die O e f e n  haben ganz auffallende Aehnliebkeit 
mit denen im Norden des Gehietes. Dic Mafse 
differiren nicht mehr voneinander, ais es bei ver- 
schiedenen Oefen eines Gebietes der Fali is t, der 
einzige wesentliche Unterschied ist der, dafs man 
hier nur sechs Formen h a t ; auch ist der Oefen in 
eine A rt Fundam ent eingebaut. Oben ist eine hori- 
zontale Lehmdecke angebraclit, die ais Gichl dient.

Die uber die Lehmdecke herausragenden Stangen 
werden bei schlechtem W etter durch eine Querstange 
yerbunden, welche ais Stiitze fiir eine einfache Ueber- 
dachung des obersten Theiles des Ofens dient.

Die folgenden Mittheilungen bezielien sich auf 
einen Ofen in Odomi.

Zunacbst wird der Ofenschacbt von alten Schlacken 
gereinigt und in die Oeffnungen fur die Formen neue 
Lehmpfropfen eingeschohen, in denen ein durch- 
gesteckter Holzstab eine Oeffnung frei halt. Der 
Boden w ird mit Sand ausgekleidet, die ArbeitsOffnung 
mit einem Gemisch von Sand und Lebm verschlossen, 
darin  aber zwei Oeffnungen gelassen und zw ar (anders 
ais in Banyeri) eine am Hoden halbkreisfórmig von 
etw a 10 cm Radius ais Scblackenform und dariiber 
eine 4  cm weite rundę Windform.

Die Beschickung w ar: zuerst glflhende Holz
kohle m it etwas Irockenem Holz, dann der Reihe 
nach 17 kg Holzkolde I. Sorte, 38 kg Holzkohle
II. Sorte. Nach dem OefTnen alter Formen wurden 
20 kg Eisenstein yon Nufsgrofse gegichlet.

Das Inbrandsetzeń des Ofens erfolgt mit Iliilfe 
des Blasebalgs durch Einblasen von Luft in sammt- 
liche Formen. Dies geschieht aber nur am Anfang, 
spaler wird der Blasebalg nicht mehr yerw endet; w ir  
s e h e n  h i e r  d i e  e r s t e n  U e b e r g i l n g e  v o n  n a t i i r -  
l i c h e m  L u f t z u g  zu k u n s t l i e b e m  Ge b l a s e .

5 Stunden nach Inbetriebsetzung des Ofens werden 
die Gase uber der Beschickung angezundet, nach j 
weiteren 3 Stunden beginnt sich Schlacke zu bilden i 
und die Formen zu yersetzen, welche daher oft ge
reinigt werden nnissen, die Schlacke beginnt nach 
im ganzen 15 Stunden unten aus der Schlackenform 
auszufliefsen.

Unterdessen ist der Eisenstein langsam durch 
die Holżkohlenmasse hindurchgew andert, sieb dabei 
zu Eisen reducirend , das sich in einer in schweifs- 
barem Zustande befindlichen Luppe zusammenballt. 
Diese ist nach 17 Stunden am Boden des Ofens an- i 
gekommen. Nun wird die ArbeitsOffnung freigem acht j  
uud zunacbst rasch die Schlacke ausgezogen unter 
Einspritzen von Wasser. Ein Theil der Schlacke 
ha t sich mit Sand und Lebm zu einem Kuchen yer
bunden. Zuletzt w ird die fertige Eisenluppe aus
gezogen. Im ganzen betrug das Gewicht der in den 
letzten zwei Stunden des Processes ausgeflossenen 
Schlacke 1,8 kg, der ausgezogenen Kuchenschlacke
1,5 kg, zusammen etwas uber 13 kg. Das Gewicht 
der fertigen Eisenluppe belief sich auf 4,6 kg.

Die Beschickung w ar in den ersten 6 Stunden 
um 4-3 cm , in den nachsten 6 Stunden um w eitere 
46 cm , in den letzten 5 Stunden um weitere 72 cm 
(dayon 43 cm in den letzen 2 Stunden) zusammen- 
gesunken und betrug am Ende des Processes noch 34 cm 
Ober der Solde des Ofens. Die Formen waren in 
den ersten 12 Stunden roth-, nachher weifsgluhend.

Die Eisenluppe enthiclt noch Ober 30 % Schlacke 
beigemengt; eine sorgsam ausgelesene und yon dieser 
Schlacke befreite Probe ergab an Beimengurigen:

1,11 % Si,
0,08 .  C.
0,34 ,  P.

Dem Kohlenstoffgehalte nach hat man es also mit 
Schmiedeisen zu thun,  dessen B rauchbarkeit jedoch 
durch den hohen Phosphorgehalt beeintrachtigt wird.

Die Analyse der reinen Eisenschlacke ergab:
63,8 % FeO =  49,6 % Fe,
29,78 „ SiOi,

0,57 „ P2O0 .
Sa. 94,15.

Man sieht, wieyiel Eisen zur Verschlackung der 
Kieselsiiure yerloren geht.

Die noch viel Sand enthaltende Eisenkuchen-
schlacke ergab:

19,82 ^  FeO =  15,41 % Fe,
77,55 . SiOs,

0.19 , P2O5 .
Sa. 97,56.

Man erhalt nun fur das Ausbringen folgende
Bereclinung:

Beschickung 20 kg Eisenstein yon 54,88 °/o Fe =  
rund 11 kg Eisen.

Hieryon enth ielt: 
die 11,8 kg reine Schlacke mit 49,6 % F e : rund 5,9 kg, 

„ 1,5 kg Kuchenschlacke „ 1 5 ,4 , F e : * 0,2 ,
„ in der Eisenluppe ent- 

haltenen etwa 1,5 kg
Schlacke mit etw a 50%  Fe: „ 0,S „
das iibrige E i s e n ...................................  „ 3,1 „

10 k g .

Das 1 kg Differenz darf mit Rficksicht darauf, 
dafs wohl etwas Schlacke im Ofen blieb, nicht wunder- 
nehmen. Von den 11 kg eingebrachten Eisens konimen 
also nachher nur 3,1 kg brauchbarcs Eisen heraus, 
das ist ein Ausbringen yon rund 27 %. Aufserordent- 
lich grofs ist der Brennstoffaufwand: er betrug f. d. Kilo- 
gramm yerhutteten Eisensteins 2,75 kg, f. d. Kilogramm 
gewonnenen Eisens aber nicht weniger ais 18 kg!

Die Bedeutung der Eisengewinnung in dieser 
Gegend hat sich niemals m it der von Banyeri messen 
kdnnen, immerhin aber hat Santrokofi-Akpafu noch 
bis vor nicht langer Zeit fflr Sud- und einen Theil 
von Mitteltogo das Eisen geliefert. Aber angesichts 
der minderen Qualitat und des aus dem schlechten 
Ausbringen und dem enormeu Holzyerbrauch sich 
ergebenden hohen Selbstkostenpreises kann sich die 
Eisenerzeugung hier nicht m ehr halten. Immer mehr 
tritt europaisches und zwar hauptsiichlich englisches 
uber Keta eingefuhrtes Schmiedeisen bezw. Stahl 
an die Stelle des Togoeisens; schon liegen die Oefen 
von Santrokofi alle in Trumm ern, und nur noch grofse 
Schlackenhalden zeugen von der fruheren Thatigkeit, 
dereń sich aber noch yiele der Leute deutlich er- 
innern. In Lolobi ist nur noch ein Ofen erhalten, 
wird aber nicht mehr betrieben; 111 Akpafu setzt 
nur noch ein alter Mann sein altuberkormnenes Hand- 
werk fort, in Odomi sind noch fflnf Oefen betriebs- 
fahig und auch — mit den ublichen grofsen Unter- 
brechungen — noch im Betriebe. Aber nur noch 
wenige Jahre, und auch hier ist Alles todt, und 
vier, funf Jahrzehnte weiter, so weifs der kurzlebige, 
rasch yergessendo Eingeborene nur m ehr sagenhaft 
yon der Kunst zu erzahlen, die seine Vater weit und 
breit bekannt und geachtet gemacht hat.

Nur eins wird ihm — wenn auch nicht unver- 
•andert b lę iben : die Scbmiedekunst.

Diese ist nicht so wie die Eisengewinnung an 
Ort und Stelle gebunden, yielmehr werden schon fiir 
R eparaturarbeiten uberall im Lande Schmiede ge- 
braucht, daher giebt es auch eine ansehnliche Anzahl 
w andernder Schmiede. Immerhin aber wird die Neu- 
herstellung der yerschiedenen F.isengerathschaften 
zumeist in bestimmten Gegenden yorgenommen, welche 
sieh natiirlich an die Orle der Eisengewinnung an- 
schliefsen. Das primitivste und daher interessanteste 
Schmiedegebiet ist wiederum Basari-Banyeri.
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Die Schmiede befindet sich hier stets in einer 
besonderen Hiitte. Diese ist — wie alle H atten jener 
Gegend — kreisrund aus einer Ijehm m auer, auf die 
ein kegelfiłrmiges Dach aus Bambusstangen m it Gras- 
bedeckung kommt. Der Durchmesser dieser Hiitten 
betragt etwa 5 rn.

Das Schmiedefeuer befindet sich in einer mit 
Lehm ausgekleideten Vertiefung, die W indzufuhrung 
erfolgt durcli einen hohlen Lehmzapfen. Nach riick- 
w arts ist das Schmiedefeuer durch eine kleine Mauer 
abgeschlossen.- H inter ih r steht dann der Blasebalg. 
Dieser besteht aus zwei Cylindern aus Schaffell oder 
Ziegenfell, die auf einem zweitheiligen Holzgestell 
befestigt sind, aus dem je ein BambusrOhrchen den 
Wind in das Schmiedefeuer blast. Der obere Theil 
jedes Cylinders ist durch vier Ringe eingeschniirt, 
welche ein Aufziehen und Niederstofsen ermógiichen : 
dadurch wird die Luft durch das BambusrOhrchen 
angesaugt bezw. wieder ausgeblasen. Die beiden 
Biilge arbeiten so, dafs der eine ansaugt, wenn der 
andere aush last, sie werden vom Gehiilfen des 
Schiniedes bedient.

Ais Ambofs dient ein auf der Oberseite ehen 
geklopfter Quarzitblock. Ais Hammer werden auf- 
fallenderweise noch immer Quarzitśtoine yerschiedener 
Gr6fse, unten zugescharft, verwendet.

Die Zangen haben die Form grofser Pincetten, 
sind aus einem 18 mm dicken Eisenstab einfach 
zusammengebogen, ihre Lange ist etwa ’/s rn. Endlich 
bedient der Basarischmied sich noch eines Klopf- 
eisens, um an ausgeschmiedeten Stucken die Kanten 
gerade zu klopfen.

Die erste Arbeit des Schmiedes ist das Reihigen 
der vom Schmelzer erstandenen Eisenluppe. Zu dem 
Zwecke wird diese m it Stein auf Stein ganz zerklopft 
und dabei das Eisen herausgeklaubt. Die kleinen 
Eisenstuckchen werden dann in eine aus trockenem 
Gras und nassem Lehm bestehende Hiille fest ein- 
geschlagen zu einer etwa faustgrofsen Kugel und 
diese m ehrere Stunden ins Schmiedefeuer gebracht. 
Die im Schweilsstadium befmdliche Eisenmasse wird 
dann ausgeschmiedet, und es ist auffallend, welch 
hubsche Arbeit die Leute mit ihren plumpen Werk- 
zeugen doch liefern k8nnen.

Jedenfalls kennt der Basarischmied auch das 
H arten — das Materiał isl ja  ein stahlartiges Schmied- 
eisen —, aber er zeigt dies sein Geheimnifs nicht, 
es w ar also nichts Naheres dariiber feslzuslellen.

Die verschiedenen Erzeugnisse der Schmiedekunst 
wurden oben schon kurz erw ahnt, am wichtigsten 
sind naturlich die verschiedenen Ackergerathschaften.

Die Schmiedekunst des weiteren Basarilandes 
wird fast ausschliefslich in einzelnen bestimmten 
Darfern ausgeubt, wo sie ais Familienberuf slreng 
in den Familien forterbt. Sklaven kdnnen nicht 
Schmiede werden. Den weitaus grSfsten Theil des 
Eisens liefert B anyeri, selbst in Basari wird das 
eigene Eisen nur m it Banyerieisen gemischt verarbeitet, 
weil es briichig sein soli; ein Schmied in Naparba 
bezeichnele es deutlich ais rotli- und kaltbriichig. 
Den Hauplinarkt fur das Banyerieisen bildet aber 
nicht Banyeri selbst, sondern ffabu, das iiberhaupt 
mehr den Eindruck eines Handelsplatzes macht.

Die Erzeugnisse der Basari-Banyerischmiedekunst 
gehen weit ins L and: nOrdlich bis Mangu, westlich 
ins neutrale Dagombaland — nach diesen beiden 
Richtungen zahlen m ehrere der Orte bei Banyeri 
T ribut in Eisenwaaren —, siidlich bis auf den Kete- 
markt, wo die runden Eisenscheiben, die ais Hacken 
dienen, einen bekannten Handelsartikel bilden, sud- 
Sstlich reichte das Absatzgebiet wenigstens bis vor 
nicht langer Zeit bis A takpam e, Ostlich bis an und 
wohl auch iiber die franzdsische Grenze. Nur nach 
Nordosten in Kabureland gehen keine Eisenwaaren, 
sondern nur Eisenluppen. Die Knbureleute sind nam-

lich selbst sehr geschickte Schmiede. W eiter n&rdlich 
sollen auch die K etere-K etereleute sich auf das 
Schmiedehandwerk verstehen.

Ein w eiterer Mittelpunkt reger Schmiedeinduslrie 
ist Boem. Ilier wird nun schon ganz uberwiegend 
europiiisches Eisen verarbeitet. Das Schmiedefeuer, 
der Blasebalg und das Klopfeisen sind ahnlich den 
Einrichtungen in Basari, ais Ambofs dient auch hier 
der S tein, ais Hammer aber ein keulenfarmiges 
rundes, am Schlagende verdicktes, etwa 30 cm langes 
E isen, die Zangen sind ebenfalls abweichend von 
B asariart wie die europaischen und Haussa-Zangen 
gemacht. Einen gewissen R uf haben ferner auch 
die Schmiede von Atakpame. Bei ihnen sind Blase
balg und Hammer wieder abweichend construirt.

Der Blasebalg besteht aus einem Sack aus Ziegen
fell, der am oberen Ende einen mit zwei Holzern 
besetzten Schlitz hat, w ahrend die andere Seite in 
ein eisernes RShrchen auslauft. Der Sack wird ab- 
wechselnd auseinandergezogen, wobei man jenen 
Schlitz zum Ansaugen der Luft oflnet und wieder 
zusam menprefst, wobei m an den Schlitz schliefst. 
Es werden stets zwei solche Blasebalge zusammen 
verwendet, ein Mann bedient sie.

Alle diese Schmiede liefern verhaltnifsmafsig recht 
hubsche A rbeit, z. B. machen die Kabureleute sehr 
nette eiserne Ketten, und die intelligentesten von 
den Schmieden Mittel- und Siidtogos wagen sich 
sogar an R eparaturen an den im portirten Gewehren, 
Schiiissern u. s. w.

Wie in jeder Beziehung, so wirken auch auf 
dem Gebiete der Schmiedekunst die beiden in das 
Togoland eindringenden machtigen Cultureinfliisse: 
vom Norden die arabische Cultur des Islam , die in 
den Haussastaaten schon ganz fcsten Boden hat. und 
vom Siiden, von der Kusie her, die christliche Cultur 
der Europaer. Yon den Haussas, die recht geschickte 
Schmiede sind, durften alle Schmiede von Siid- und 
Mitteltogo die Construction der Zange, die von A tak
pame ihren Blasebalg bekommen haben; demnach 
haben sich, wie auch in anderen Dingen, nur die 
Basarileute ihrem Einflusse ganzlich zu entziehen 
gewufst.

Aus Europa dagegen dringen jetzt rasch die 
Feilen, langsam Blasebalge und Hammer, die ubrigens 
auch den Haussas bekannt sind, ein. Im mer mehr 
freilich auch werden die Eisenwaaren der Eingeborenen, 
z. B. Buschmesser, in Europa angefertigt und konnen 
naturlich , wenigstens nach Sudtogo, zu so billigen 
Preisen geliefert w erden, dafs die einheimische In 
dustrie nicht m ehr concurriren kann,  sondern sich 
auf die Ausfiihrung von R eparaturarbeiten  beschranken 
mufs. Andererseits eróffnet sich aber gerade hierbei 
in Verbindung m it der steigenden Einfulir europaischer 
Luxuswaaren aus Eisen, Kupfer und anderen Metallen 
fiir den eingeborenen Schmied ein grofses Gebiet, 
auf dem er noch viel lernen kann und auch stets 
sein gutes Auskommen finden wird.

W ahrend also die Eisenerzeugung in Togo dem 
Untergange entgegensielit, w iid die Schmiedekunst 
lebensfahig bleiben, geht aber tiefgreifenden Um- 
gestallungen durch den europaischen Einflufs entgegen.

Es ist auffallend, dafs Lolobi die Bezeichnungen 
des Eisenschmelzens von den Santrokofileuten ent- 
lehnt, dagegen die der Schmiedekunst mit Akpafu 
gemeinsam h a t; sollten vielleicht in Lolobi mit dem 
IilrlSsclicn der Oefen auch schon die allen Bezeich
nungen vergessen worden und nur die des benach- 
barten Santrokofi im Gedachtnifs geblieben sein, 
oder ist Lolobi iiberhaupt stark m it Santrokofileuten 
durchselzt?

Die Bezeichnung fur Holzkolile und merkwiirdiger- 
weise auch fiir Form ist in allen fiinf Orten bezw. 
Gebieten ganz ahnlich, andere W 8rter aber gehen 
nicht durch.
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Verems-Nachrichten.

Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller.

Sitzung des Y orstaiides zu Essen a. il. R u h r 
im E ssener Hof am  D ienstag  den 27. F eb ru a r 1900.

Eingeladen waren die H erren Vorstandsmilglieder 
zu der Sitzung durch Rundschreiben vom 24. Febr. d. J. 
Einziger Gegenstand der lk-ralhung w ar die Stcllung- j 
nahme zum neuen Z o l l t a r i f s c h e m a .

Anwesend sind die HH. Gelieimrath C. L u  eg  
(stellv. Vorśitzender), Commerzienralh B a a r e ,  Com- I 
merzienrath B r a u n s ,  Generalseeretar B u e c k ,  Geh. 
F inanzrath J e n c k e ,  Fabrikbesitzer E. P o e n s g e n ,  
Commerzienrath S e r  v a e s  (I. Vorsitzeuder), Com- 
merzienrath W i e t h a u s  und Syndieus H i r s c h -  
Essen, welcher das durch einen Trauerfall am Er- 
scheinen verhinderte geschaftsftihrende Yorstands- 
mitglied Dr. B e u m e r  in der Fuhrung des Protokolls 
zu rertre ten  die Liebenswiirdigkeit hat.

Entschuldigtsind die HH.Com m erzienralh Kl e i n ,  
Geheimer Coinmerzienrath H. L u  e g , Commerzien- 
rath  T u l i ,  F inanzrath K l t i p f e l ,  Director G o e c k e  
uud Dr. B e u m e r.

Dio Verhandlungen leitete der stellv. Vorsitzende 
Geheimrath C. L u  eg . Ais Unterlnge diente eine 
Zusammenstellung von Abaiiderungsvorschlfigen, die 
seitens der vom r Verein deutscher Eisenhfittenleute* 
eingeselzten Klassifications - Gommission und dem 
Organisationsausschufs der „Nordw. Gruppe“ in einer 
am 23. Februar d. ,1. zu Dusseldorf abgehaltenen Be- 
spreebung gefafst waren. Der Vorstand erklarte sich 
im allgemeinen mil diesen Abanderungsvorschlagen 
einverstanden und tra t sodann in eine vertrauliche 
Besprechung der in Yorschlag zu bringenden Z o l l 
s a t z  e ein.

gez. O Lueg, gez. Dr. Beumer,
KSilig). G eh. C om m erz ien ra lh . M. d. A.

Vere in  deu tsche r  E isenhu tten leu te .

F iir rtie Y ere in sb ib lio thek
ist folgende Biiclierspende eingegangen:

Yon Hrn. Ingenieur Jul .  B r a n d  in Berlin:
Ueber die calorimetrische Ileizicerlhbestimniung voa 

Brennmuterialien nebst einer K ritik  dar Dulong- 
schen For mci.

A endernngen lut M itg lieder-Y crze ic lm  i l's.
Brachrogel, L., H utteningenieur, Gufsstahlfabrik Fried. 

Krupp, Essen, Ruhr.
BrUningshaus, Gustav, Ingenieur der F irm a Gebr. 

Bruninghaus & Co., Werdohl.
Daelen, Felix, Ingenieur, Dusseldorf, Cavalleriestr. 30.
Gleim, F ritz, Engineer & Superintendent of the Minerał 

Products Co., Moncton N. B., Canada.
Ileil, Aug., Oberingenieur der Maschinenbau-Act.-Ges. 

vorm. Gebr. Klein, Dahlbruch.
Klein, Robert, Director der Maschinenbau-Act.-Ges. 

vorm. Gebr. Klein, Dahlbruch.
Luetscher, G. L., Otis Sleel Co. Lim., Cleveland, Ohio.
Mildner, Hutteninspector, Kattowi'z.
Reuter, O., Giefserei-Ingenieur der Lendersdorfer H utle

b. Dureń, Rheinl.
Schm itz, W illy , techn. Director der mahr.-schles. 

Act.-Ges. fur D rahtindustrie, Oderberg (Oest.-Schl.)
Stercken, WUh., Berg- und Hiitten-Ingenieur, Kaiserl. 

B egierungsrath a. I)., Gr. Lichterfelde-Ost, Bismarck- 
strafse fi.

Yehling, 11., Stahlwerkschef der Act.-Ges. von Vezin- 
Aulnoye zu Homćcourt-Jopuf, Dep. Meurlhe et Moselie.

Weiskopf, Alois, Ingenieur, Yorstand des Laboratorium s 
und der Erzaufbereitungsanlagen der Hannover- 
Braunschweigischen Bergwerksgesellschaft, Act.-Ges., 
Salzgitter a. Harz.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Buumann, M., W alzwerkscbef der Burbacher Hiilte, 

Burbacher Hiitte b. Saarbrucken.
Decker, Ernst, Betriebschel in Firm a Thyssen & Co., 

Mulheim, Ruhr.
Behrend, R ,  Director, W ilhelmshutte b. W uldenburg.
Bieler, Ju lita , Freasurer Crescent Steel Co., Pitts- 

burgh, Pa.
Brandt, Dr., Geschaftsfiihrer der Handelskammer, 

Dusseldorf.
Eggers. Ingenieur, Donnersm arckbutte b. Zabrze.
GuHler, Ingenieur, DonnersmarckhLitte b. Zabrze.
IJahn, Ingenieur, D onnersm arckbutte b. Zabrze.
Ililgenutock, Walther, Ingenieur der Lorain Steel Co., 

Elyria-Ohio, Hotel Topliff.
Klonne, Friedrich, Oberingenieur der deutschen Kraft- 

gasgesellschalt m. b. H,, Berlin N\V., Luisenstr. 31.
Miller, Heuben, President Crescent Steel Co., Pitts- 

burgh, Pa.
Perl, Ludwig, Ingenieur, Kotterbach, Zipser Comitat.

A u s g e t r e t e n :
Kozlow, P., Bergingenieur, Saratów.

V e r s t o r b e n :
Gelhorn, Ernst, Bergwerksdirector, Laurahutte O.-S.
Haas, O., NeuhoffiningshuUe b. Sinn i. N.
Reinliardt, L  , Dissen.


