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Nr. 7. 1. April 1900. 20. Jahrgang.

Herr Richard Yopelius, der Centralyerband deutsche r 
Industrieller und die Kanalyorlage.

jn  der D elegirtenversam m lung des „Cen- 
tra lyerbandes deu tscher Industrie lle rŁ 
zu Berlin am  13. F eb ru a r d. J. aufserte 
sieli, laut stenographischen B erichtes,* 

Hr. G eneralsecretar H . A. B u e c k , nachdem  er 
die giinstige G estaltung unseres Industrielebens 
und  unserer w irthschaftlichen V erhaltnisse iiber- 
haupt geschilderl h a t te , iiber die in A ussicht 
stehende K analyorlage also :

„M. H .,  dieser gew altigen w irthschaftlichen 
E ntw icklung, die ich ja  nu r in ganz kurzeń Ziigen 
hier habe  schildern  k o n n e n , ist unser Yerkehrs- 
wesen n ich t gefolgt. A bgesehen von dem  Um
stande, dafs vielleicht un ter der M itw irkung von 
F e h le rn , die gem acht w orden s in d , gerade in 
unserm  grofsten Industriebezirk seh r em pfindlichc 
S torungen  im vorigen Jah re  eingetreten  w aren, 
die den A rb e itg eb e rn , nam entlich  ab er den Ar- 
beitern, grofse V erluste bereitet haben , w erden 
w ir allerd ings docli gerne anerkennen , dafs von 
seiten der preufsischen S taatseisenbahnverw altung  
alles geschehen ist, w as uberhaup t in ih rer M acht 
lag, um  m it A ufw endung seh r bedeutender Mittel 
dem  V erkehr R echnung zu tragen . A ber, m . H., 
w ir haben  es von m afsgebender Stelle horen 
m iissen, dafs die L eistungsfahigkeit der E isenbabnen 
an ih re r Grenze angelang t ist und dafs die Hulfe

ł  W ir haben das Erscheinen dieses stenographischen 
Berichts absichtlich abgew artet und konnten deshalb 
erst heute auf diese Angelegenheit eingehen, die wir 
sonst sclion eher behandelt haben wiirden.

Die Redaction.

VII.»»

der W asserstrafsen  in hohem  Mafse in A nspruch 
genom m en w erden m ufs, w enn es gelingen soli, 
unserm  V erkehr auch ferner auf diesem  Gebiete 
R echnung zu tra g e n , und d a  nehm e ich eben 
keinen A nsland zu e rk la re n , dafs ich ganz und 
voll auf dem  S tandpunk t s te h e , der in diesen 
m inisteriellen E rklarungen  eingenom m en worden 
ist. A u c h  i cli w i in s c h e ,  d a f s  d ie  W a s s e r 
s t r a f s e n  m e h r  z u r  H i i l f c  h e r a n g e z o g e n  
w e r d e n ,  u n d  h a b e  d a h e r  u m  so  f r e u d i g e r  
d ie  A n k i in d i g u n g  b e g r i i f s t ,  d a f s  d ie  K a n a l 
y o r l a g e  w ie d e r  e i n g e b r a c h t  w e r d e n  s o l i ,  
u n d  d a f s  d e n j e n i g e n  G e b i e t e n ,  d ie  s i c h  
d a d u r c h  f i i r  b e n a c h t h e i l i g t  e r a c h t e n  zu  
s o l l e n  g l a u b t e n ,  d ie  e r f o r d e r l i c h e n  G om - 
p e n s a t i o n e n  in  s i c h e r e  A u s s i c h t  g e s t e l l t .  
s i n d .  I c h  g l a u b e ,  in  d i e s e r  F r a g e  a b e r  
im  C e n t r a l v e r b a n d e  n i c h t  a l l e in  zu  s t e h e n ,  
s o n d e r n  f i i r  d ie  M i t g l i e d e r  d e s s e l b e n ,  
w e n i g s t e n s  in  i h r e r  g r o f s e n  M e h r h e i t ,  in  
A n s p r u c h  n e h m e n  zu  d u r f e n ,  d a f s  s i e  
d i e s e n  S t a n d p u n k t  t h e i l e n . ”

Hierzu bem erkte in der naclifolgenden Er- 
o rterung  das Mitglied des D irectorium s, H r. Fabrik- 
besitzer V o p e liu s -S u lz b a c h  : ,M . H ., H r.G eneral- 
secre tar B u e c k  h a t auch die K analyorlage in 
den R ahm en seiner B etrachlungen gezogen, sich 
entschieden fiir dieselbe ausgesprochen und der 
U eberzeugung A usdruck gegeben, dafs die grofse 
M ehrheit des C entralverbandes fiir dieselbe ein- 
tre ten  w urde. M. H . , um  M ifsverstandnissen 
en tg egenzu tre ten , dafs der C entralyerband uber-
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haupt S lellung dazu genom m en h a b e , constatire 
ic h , dafs w eder das D irectorium  noch ih r Aus
schufs noch die D elegirtenversam m lung selbst sich 
jcm als m it der K analvor!age beschaftig t h a t. Aus 
diesem  G runde d a rf ich w ohl an n eh m en , dafs 
die M einung des H rn . G eneralsecretars B u e c k ,  
dafs die grofse M ehrheit des G entralverbandes 
sich fiir die K analvorlage aussprechen  w iirde, 
w ohl eine etw as gew agte ist.

M. H ., es stelien sich entschiedene F reunde 
und schroffe G egner der V orlage gegeniiber, und 
ein grofser Theil der M ilglieder des Central- 
verbandes ist m einer M einung nach  der F rage  
gegeniiber vollig indifferent. Es betrifft das 
nam entlich  die siiddeutschen Industriellen, es be- 
IrifTt die elsafs-lothringischert Industriellen u. s. w. 
Den Industriecentren  des W estens, N iederrhein 
und W estfalen , stehen gegeniiber S aar, . Ober- 
schlesien und N iederschlesien.

(Z uruf: Oberschlesien n ic h t!) 
O berschlesien zum  T heil docli w ohl auch.

Also, m . H ., h ier apodiktisch zu sagen, die 
grofse M ajoritat des G entralverbandes sei dafiir — 
ich glaube w o h l, das ist n ich t richtig . Dieser 
U eberzeugung m ufs ich h ier A usdruck geben, 
dam it n ich t in die W eit h inaus gesprochen w ird , 
der C entralverband  ha t sich fiir die K analvorlage 
erk lart. “

(R uf: Sehr w a h r! — R u f: B ravo!) 
N achdem  dann noch H r. Dr. M o lis  (Halle) 

bem erk t:
„Ich w ollte anschliefsend an die B em erkungen 

des H rn . Y opelius, m it denen ich m ich ganz 
einverstanden erklare, n u r noch ein W ort zu den 
A usfiihrungen des H rn . Bueck sagen . E r h a t 
gesagt, dafs die Leistungsfahigkeit der E isenbahnen 
erschopft sei, und  ich m ochte diese A eufserung 
auch  n ich t unw idersprochen  lassen. Ich glaube 
n icht, dafs dies, noch dazu in d ieser A llgem einheit, 
zutreffend ist.

Es haben  sich in le tzter Zeit Zweifel erhoben, 
ob die L eistungsfahigkeit der E isenbahnen im  R uhr- 
bezirk erschopft sei, aber es soli dies doch erst 
im  Laufe von zehn Jah ren  eventuell eintreten. 
Ich glaube aber doch, dafs, w enn die zehn Jah re  
voriibergegangen  sind, sich Mittel und W ege ge
funden haben  w erden , um die Leistungsfahigkeit 
der p rcufsischen S taa tse isenbahnen  auch im  Bulir- 
bezirk auf d e r H ohe der Zeit zu e rh a lte n ,”

erw iderte H r. B u e c k :  „Die A eufserung, die 
ich in der Beziehung gem acht habe , h ab e  ich 
n ich l ais m eine M einung angefiih rt, sondern  ich 
h abe  n u r, w ie ich hinzufiigte, die W orte  w ieder- 
holt, die von m afsgebender Stelle gefallen sind. 
E s w ird  Ihnen Allen bekann t sein, dafs der M inister 
der SfTentlichen A rbeiten — w enn ich n ich t irre, 
aber auch  der H err F inanzm in ister dieses A rgum ent 
aufgestellt h a t .“

W enn  sich an diese D arlegungen keine ein- 
gehende K analdebatte  kniipfte, so ist dies unserer

A nsieht nach in ers ter Linie darau f zuriickzufiihren, 
dafs ais 2 . P unk t die V erhandlungen iiber die 
um fangreichen G esetzentw iirfe, be tr. die Unfall-

• versicherung, auf d e r T agesordnung  der Delegirten- 
versanim lung slanden  und m an  fiir diesen H aupt- 
punkt der noch zur Verfiigung stehenden  Zeit auf 
das d ringendste  bedurfte.

N un konnte aber durch  die obigen Stellen 
des stenographischen  B erichts in w eiteren Kreisen 
die M einung erw eckt w erden, ais sei thatsach lich  der 
„ C entralverband deu tscher Industrie ller" in seiner 
M ehrheit kanalgegnerisch  gesinnt und befinde sich 
som it im G egensatz zu seinem  G eschaftsfiihrer. 
U nserer A nsieht nach  ist das aber du rchaus n ich t 
der F a li; w ir glauben v ie lm ehr, dafs H r. Bueck 
iiber dieses „C ulturw erk ersten  R an g es“ , w ie der 
M ittellandkanal w iederho lt m it R echt genann t 
w orden ist, d er iiberw iegenden M ehrheit der Mit- 
glieder des C entralverbandes vollig aus dem  H erzen 
gesprochen h a t und dafs sich die isolirte Minder- 
heit n u r aus den H H . Vopelius, Dr. Mohs und ihren  
w enigen A nhangern  zusam m ensetzt. Dies kurz fest- 
zustellen und der irrigen A nnahm e entgegenzu- 
tre ten , ais bilde die Forderung  eines leistungsfahigen 
W asserstrafsennetzes in D eutschland keine will- 
kom m ene A ufgabe des C entralverbandes, ist die 
A ufgabe d ieser Z eilen , die zu schreiben  w ir der 
N othw endigkeit iiberhoben gew esen w aren , w enn 
die D arlegungen des H rn . Bueck n ich t jene, unserer 
Meinung nach  vollig unbegriindeten  Angrifle er- 
fahren  hatten .

Von den B em erkungen des H rn . Vopelius ist 
n u r so viel richtig , dafs den „Industriecen tren  des 
W esten s, N iederrhein  und W estfa len , die S a a r  
gegen iibers teh t“ ; eine G egnersehaft, die sich ja  
n icht allein beim  K anał, sondern  auch bei der 
F rag e  der E rm iifsigung der E rztarife u. a . geltend 
gem acht ha t. W enn  aber H r. Vopelius am
13. F eb ru a r 19 0 0  O b e r s c h l e s i e n  ais kana l
gegnerisch ins TrefTen fiihren zu diirfen glaubt, 
so zeigt e r sich doch seh r schlecht auf dem
Gebiete der K analfrage un terrich te t.

Der „O berschlesische Berg- und  H iitten-
m annische V erein“ h a t bereits in seiner Sitzung 
vom 2 0 . D ecem ber 1899 dem  A ntrag  der „Oest- 
lichen G ruppe des Vereins deu tscher Eisen- und 
S tah linduslrie lle r“ zugestim m t, der dah ingeh t, bei 
W iedereinbringung  einer neuen K analvorlage fiir 
dieselbe einzutreten, w enn die seitens der R egierung 
in der letzten L andtagssession im  Interesse
Schlesiens gem achten  Zusagen beziiglich A ufrecht- 
e rh a ltu n g  der b isherigen F rach tenparitiit bezw. 
F rach tenspannung  zw ischen O berschlesien und 
dem  W esten  A ufnahm e in das Gesetz gefunden 
haben . Dafs dabei eine genaue S tellungnahm e 
zu der Gesetzesvorlage, die ja  noch niclit bekannt 
ist, yorbehalten  w u rd e , erschein t ganz n a tu rlich ; 
die H aup tsache  bleibt der K ernpunkt des Be- 
sch lu sses , dafs m an  u n te r d e r angegebenen 
Y oraussetzung eine f e i n d s e l i g e  S t e l l u n g n a h m e
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gegen die neue K analvorlage f u r  a u s g e s c h l o s s e n  
erk lart. U nd dieser Bescblufs b e ru h rt um  so wohl- 
th u en d er , ais un ter den „M otiven“ , die zu dem- 
selben gefiihrt h a b e n , an e r s t e r  S t e l l e  d a s  
V e r h a l t n i f s  d e r  o b e r s c h l e s i s c h e n  I n d u s t r i e  
zu  d e r  I n d u s t r i e  d e s  W e s t e n s  genann t w ird. 
Es sind nam lich fur die N othw endigkeit einer 
S te llungnahm e zur K analfrage die nachfolgenden 
G runde au fg e fiib rt: „1 . In  R i i c k s ic h t n a h m e
a u f  u n s e r e  B e z ie h u n g e n  z u  u n s e r n  w e s t -  
l i c h e n  C o l l e g e n ;  2 . behufs rechtzeiliger Infor
m ation  unserer A b g eo rd n e ten ; 3 . um  denjenigen 
Collegen der oberschlesischen E isenindustrie ge- 
rech t zu w erd en , die s. Z. die E rk larung  ab- 
gegeben h ab en , fiir die V orlage ein treten  zu 
w ollen , wrenn die R egierung die gesetzm afsige 
Festlegung der schlesischen F orderungen  bew illigt;
4 . das In teresse der oberschlesischen Industrie 
selbst. “ Mit der A ufstellung dieser vier G runde 
und  insbesondere des an  e rs ter Stelle genannten  
ist der tha tsach liche  Beweis dafiir geliefert w orden, 
dafs die deu tsche Industrie —  m it A usnahm e der 
S aar, falls diese an ih rem  ursprunglichen  W ider- 
spruche festhalt — sich der V erpflichtung ih rer 
Z usam m engehdrigkeit bew ufst gew orden ist, indem  
sie einm iilhig anerkennt, dafs durch  den A usbau 
des M ittellandkanals ein V erkehrsm ittel geschaffen 
w ird , durch w elches die deutsche Industrie  in 
den S tand  gesetzt w ird , in ih re r fiir den W ohl- 
s tand  unserer gesam m ten  B evolkerung segens- 
reichen E ntw icklung fortzuschreiten  und  vor allen 
D ingen ihre Stellung au f dem  W eltm ark te  zu 
behaup ten . N ach den Beschliissen der ober
schlesischen Industrie kann m an  also n ich t m eh r 
die B ehauptung  aufstellen, innerhalb  der deutschen 
Industrie se lber — die S aa r im m er un ter der 
obigen V oraussetzung ausgenom m en —  seien die 
heftigslen M einungsgegensatze betreffs der N oth
w endigkeit und N utzlichkeit des M ittellandkanals 
vorhanden. F iir solche B ehauptung  fehlt n u n 
m ehr die G rundlage.

F e rn e r behaup te t H r. V opelius, die s u d - 
d e u t s c h e n ,  d ie  e l s a f s - l o t h r i n g i s c h e n  Indu
striellen u. s. w. seien der K analfrage gegeniiber 
vollig indifferent. E r bew eist dam it nu r, dafs 
er iiber die F rage  des A usbaues unserer deutschen 
W asserstrafsen  n ich t in dem  U m fange orientirt 
ist, um  ein sachgem afses U rtheil fallen zu konnen. 
Denn jeder K enner dieser F rag e  weifs, dafs n irgend 
so lebhaft, wie in S iiddeutschland, und in ers ter 
Linie in B ay ern , die genann te  F rage  ais im  
V ordergrunde des w irthschaftlichen  In teresses' 
stehend e ro rte rt w ird und  dafs m an  in Siid
deutsch land  gerade das Vorgehen Preufsens m it 
dem  A usbau des M ittellandkanals ais vorbildlich 
u n d N ach ah m u n g  erw eckend fiir das iibrige D eutsch
land  auf das allerfreudigste begriifsen w urde. 
H r. Vopelius schein t die V erhandlungen des 
„D eutsch-osterreichisch-ungarischen V erbandes fiir 
B innenschiffahrt” n ich t zu kennen, au f die w ir

hier lediglich zu verw eisen b rau ch en , um  dam it 
ein geradezu erdriickendes M ateriał fiir die W ahr- 
heit unsere r B ehauptung  ins Feld zu fiihren. Es 
m ag  hier aber ferner au f die goldenen W orte  
hingew iesen w erden, die P rinz Ludw ig von B a y e r n  
und der Konig von W u r t t e m b e r g  am  2 7 . Mai v. J. 
in Ulm gesprochen haben . D ort sag te  P rinz 
L udw ig : „Gott sei Dank, w issen w ir ja  alle, dafs 
der deutsche K aiser ein w arm er F reund  der deu t
schen W asserstrafsen  ist. Es ist auch  bekannt, 
dafs im p r e u f s i s c h e n  L a n d t a g e  V erhandlungen 
uber K analbauten  schw eben. Die C om m ission h a t 
zw ar die V orlage abgelehnt, aber die Com m ission 
ist ja  n ich t das P lenum , und w ir w iinschen a l l e ,  
dafs die Schw ierigkeiten beseitigt w erden m ochten! “ 
Schon am  A bend vorher ha tte  der P rinz  in  langerer 
Rede beziiglich der W asserstrafsen  besonders aus- 
gefiihrt, dafs der K lassenkam pf, die Y erhetzung 
der S tande un tere inander, im m er heftiger w erde. 
Man suche jetzt die L andw irthschaft gegen die 
Industrie und  den  H andel auszuspielen. N ichts sei 
ab er fa lsch e r; L an d w irth sch a ft, Industrie und 
H andel gehorten  zusam m en. Man m iisse danach  
streben , allen D reien genug zu thun . Und beim  
F estm ah l b rach te  der Konig von W u r t t e m b e r g  
einen T rinkspruch  auf den P rinzregen ten  und  den 
Prinzen Ludwig von Bayern a u s , in w elchem  er 
betonte, ein w ie lebhaftes In teresse er an  den 
B estrebungen des K a n a lv e r e in s  n e h m e , und  
zugleich hervorhob , dafs das W erk, an  w elchem  der 
Verein arbeite, zum  W ohle der gesam m ten  Bevolke- 
rung , der L andw irthschaft, des H andels und der 
Industrie, in g le i c h e m  Mafse dienen solle. W enn  
H r. Vopelius eine derartige  S tim m ung in Kanal- 
sachen  eine „vóllig indifferente“ nennen  will, so 
m ufs bei ihm  m it diesem  W orte  ein andere r Be- 
griff verbunden sein, ais w ir ihn  von dem selben 
haben .

A uch die E l s a f s - L o t h r i n g e r  stehen  der 
K analfrage keinesw egs indifferent gegeniiber. Die
selben haben  ebenfalls ein lebhaftes In teresse an  
dem  V orgehen Preufsens au f diesem  Gebiete, da 
fiir sie w ichtige F ragen , w ie die V ertiefung der 
reichslandischen  K anale, grofsere Schiffbarm achung 
des R heins von M annheim  bis S trafsburg , die 
K analisirung der Mosel u. a . un ter dem  Gesichts- 
punkte einer m oglichsten F o rderung  des W asser- 
strafsenw esens in Preufsen  ais dem  vorbildlichen 
S taa te  in B etrach t kom m en.

Endlich m ag  H r. Vopelius noch d a ran  er- 
innert sein, dafs die H olzinteressenten von g a n z  
D eutschland, die in dem  „C en tra b e rb an d  von 
Vereinen deu tscher H olzinteressenten* ihre Organi- 
sation haben , auf ih rem  V erbandstage in  W ies
baden am  10 . N ovem ber 1899  die nachfolgende 
R esolution gefafst h a b e n :

„D er C en trab e rb an d , d u r c h d r u n g e n  v o n  
d e r  N o th w e n d i g k e i t  des um fassenden A us
baues unserer W asserstrafsen , b e d a u e r t  d ie  
A b le h n u n g  d e r  M i t t e l l a n d - K a n a l v o r l a g e
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und  beschliefst bei W iedereinbringung  der 
letzteren  einen aufserordentlichen V erbandstag  
m it der T ag eso rd n u n g : die F rage  eines leistungs- 
fahigen W asserstrafsennetzes fiir die deutschen 
H olzinteressenten, einzuberufen. “

W e r die B edeutung des A rtikels „H olz“ fiir 
unsern  V erkehr kem it — er n im m t selbst auf 
den E isenbahnen  bereits die 4 . Stelle ein und 
iibertrifft an  verfrachteten  M engen m it 1 2 5 8 7  3 3 0  t 
die F raeh tm engen  von Eisenerzen (9 4 9 7  60 7  t) 
und R oheisen ( 6  5 5 7  0 4 5  t) — und w er ferner 
weifs, dafs in jenem  „C entralyerband von Vereinen 
deu tscher H olzin teressen ten” gerade S iiddeutschland 
eine H auptro lle  m itspielt, der w ird  die W ichtigkeit 
jenes W iesbadener V otum s n ich t unterschatzen .

So bleibt also ais G egner des K anals that- 
sachlich n u r die S aa r und das B raunkohlenrevier in 
S achsen  iib rig ; denn davon, dafs im  N o r d e n  unseres 
V aterlandes eine dem  A usbau des M ittellandkanals 
feindliche S trom ung  herrsche , h a t H r. Vopelius 
n ich t gesprochen. Sollte er sich ab er nach trag - 
lich e tw a noch au f die A eufserung eines T heiles 
der H am burger H andelskam m er und ih res O rgans, 
des „H am b. C o rresp .” , berufen wollen, so m ochten 
w ir dem  zuvorkom m en und  feststellen, dafs die 
kleinlichen Motive, von denen die dortige kanal- 
feindliche H altung  ausgegangen  ist, in w e i t e r e n  
K reisen der genann ten  H an sastad t keinesw egs ge- 
theilt w ird . Zu dem  Zweck sei h ier w iederholt, 
w as das „H am burger F rem d en b la tt” am  28 . April
1899  in rich tiger W iedergabe der dortigen all- 
gem einen S tim m ung schrieb, ais es w órtlicb 
Folgendes ausfiih rte :

„Bei den E ro rterungen  iiber den Mi t t e l l  a n d -  
k a n a ł  finden sich in der P resse heftige Angriffe 
au f H am b u rg , in denen auf den angeblichen 
W i d e r s t a n d  H a m b u r g s  gegen das Kanal- 
p ro ject hingew iesen w ird . Die Angriffe w aren 
gerech tfertig t, w enn sich in H am burg  wirklich 
eine solche kleinliche In teressenw irthschaft gegen 
die K analvorlage geltend m ach te , w ie es in der 
ausw artigen  P resse dargestellt w ird . Es m ufs 
aber hervorgehoben  w erden, dafs die H am burger 
K aufm annschaft durch  den Bau des M ittelland
kanals bei w eitem  n ich t so tang irt w ird, w ie m an  
es gew ohnlich hinzustellen beliebt. W iderstand  
gegen den K anał erlieben n u r einige H andels- 
kam m erkreise, die bei w eitem  n ich t die gesam m te 
H andelskam m er und noch w eniger die gesam m te 
K aufm annschaft H am burgs yertreten . W ir haben  
uns von A nfang an m it der seltsam en H altung , 
die die H am burger H andelskam m er dem  M ittelland- 
kanal gegenuber in iliren officiellen Veroffent- 
lichungen eingenom m en h a t,  n ich t einyerstanden 
e rk laren  konnen. Diese H a l t u n g  is t e tw as k le in -  
l i c h ,  und  K l e i n l i c h k e i t  h a t  n ie  d e m  H a in -  
b u r g i s c h e n  K a u f m a n n s s i n n  e n t s p r o c h e n .  
Es ist ganz se lb stverstand lich , dafs bei einem 
derartigen  R iesenunternehm en, w ie es der Rhein- 
W eser-E lbe-K anal ist, n ich t a l l e  I n t e r e s s e n t e n

den g le i c h e n  V o r th e i l  aus dem  W erke ziehen 
konnen, und  dafs ein erheb licher Gewinn auf der 
einen Seite vielleicht auf der andern  Seite einen 
kleinen Schaden  im  Gefolge ha t. Es ist richtig , 
dafs der unm ittelbare Yortheil, d er H am burg  aus 
dem  K anał e rw achst, ein n u r geringer ist und 
beispielsw eise n ich t in eine R eihe zu slellen ist 
m it dem  Vortheil, den B r e m e n  nach  Y ollendung 
des K analprojects haben  w ird. A ber gerade des- 
w egen liegt fiir uns um  so w eniger U rsache vor, 
gegen den K anał zu agitiren . E i n e  s o l c h e  
A g i t a t i o n  w i i r d e  e in e  k l e i n l i c h e  I n t e r e s s e n 
w i r t h s c h a f t  i n v o l v i r e n ,  w ir w iirden uns 
dadurch  auf eine Stufe stellen m it all den anderen  
G egnern der K analvorlage, dereń  k l e i n l i c h e  
w i r t h s c h a f t l i c h e  B e d e n k e n  w ir stets ent- 
schieden bekam pfl haben . E i n e  s o l c h e  H a l t u n g  
i s t  s o  d u r c h  u n d  d u r c h  d e n  b i s h e r  v o n  
d e m  G r o s  d e r  H a m  b u r g i s c h e n  K a u f m a n n 
s c h a f t  y e r f o c h t e n e n  w i r t h s c h a f t l i c h  p o 1 i - 
t i s c h e n  G r u n d s a t z e n  w i d e r s p r e c h e n d ,  dafs 
w ir ein dringendes In teresse daran  haben , offent- 
lich festzustełlen, dafs der von einem  Theil der 
H am b u rg er H andelskam m er vertretene S tandpunk t 
gegenuber der K analvorlage n ich t ais m afsgebend 
gelten k an n  fiir die B eurtheilung der S tellung 
H am burgs zu dem  P ro jec t im  allgem einen. W ir 
haben  so und so ofl betont, dafs bei einem  W erke, 
w ie es das vorliegende ist, das In teresse der Ge- 
sam m theit in ers ter Linie in F rag e  kom m t, und 
dafs es bei dieser A uffassung vollkom m en gleich- 
giiltig ist, ob der schliefsliche N utzen des K anals 
fiir B rem en etw as grofser sein w ird , ais fur 
H am burg . Es w are  b e s c h - a m e n d  f i i r  d i e  
H a m b u r g e r  B e v o l k e r u n g ,  w enn bei ih r 
solch kleinliche Motive in W irklichkeit bestanden . 
W ir betonen deshalb nochm als, dafs die H altung  
eines Theiles der H andelskam m er und des von 
ih r  resso rtirenden  O rgans keinesw egs die Stellung- 
nahm e H am burgs -zu der K analvorlage fes tleg t.”

Das is t in der T h a t eine vom S tandpunkte 
der A llgem einheit in hohem  G rade erfreuliche und 
des grofsen H am b u rg er G esichtskreises, der sich 
seiner Zeit auch beim Zollanschlufs bew ahrt ha t, 
du rchaus w iirdige Sprache.

W ir sind fest iiberzeugt, dafs die M ehrheit 
der Mitglieder des „ C entralverbands deu tscher In
d u strie lle r” und seines D irectorium s, in dem  neben 
H rn . V o p e l i u s  M anner von dem  w eitschauenden 
Blick, w ie H a f s l e r ,  J e n c k e ,  R u s s e l ,  K ó n i g ,  
K i r d o r f  und K r a f f t  sitzen, ganz genau den- 
selben S tandpunk t theilt. V oriibergehende Stim- 
m ungen und S trom ungen  konnen unserer A nsicht 
nach  eine K orperschaft von der B edeutung, wie 
es der „C entra lverband deu tscher Industrie lle r” 
ist, n ich t von einer S tellungnahm e zu e iner der 
w ichtigsten  F ragen  unseres Zeitalters abhalten , 
der F rage , ob und in w elchem  U m fange D eutsch
land  eines leistungsfahigen W asserstrafsennetzes 
bedarf. W en n  die F rach tersparn ifs , die heu te



1. April 1900. Neuerungen bei amerikanisćhcn Stahlwerkcn. Stahl und Eisen. 357

auf den deutschen W asserstrafsen  erzielt w ird, 
sich bereits au f m eh r ais 5 0  Millionen Mark be- 
ziffert, und w enn die T ranspo rtle istung  sich fiir 
das K ilom eter der w irklich befahrenen deutschen 
B innenschiffahrtsstrafsen, w elches 1875  noch 
2 9 0  0 0 0  t betrug, 1 8 9 5 . schon auf 7 5 0  0 0 0  t 
stellte, w ah rend  im gleichen Z eitraum  die Leistung 
des K ilom eters der deutschen E isenbabnen  nur 
von 4 1 0  0 0 0  t au f 5 9 0  0 0 0  t gestiegen ist, dann 
w ird die F rage  des w eiteren A usbaues dieser 
W asserstrafsen  n ich t von der T agesordnung  unserer 
w irthschaftlichen K orperschaften verschw inden, 
auch w enn sich H r. R. V o p e l i u s  dagegen aus- 
sprich t. E iner A bstim m ung aber im  „Central-

verband deutscher In dustrie lle r” iiber die kom m ende 
K analvorlage w urden  w ir ais iiberzeugte A nhanger 
d e r W asserstrafsen  m it vollkom m ener R uhe ent- 
gegensehen ; sie w iirde ohne allen Zweifel fur die 
V orlage und fiir den A usbau  unseres W asser- 
stra fsenne t7.es iiberhaupl eine im posan te  M ehrheit 
b ringen und H rn . V o p e l i u s  m it seinen F reunden 
in der Isolirtheit zeigen, in der sich natu rgem afs alle 
diejenigen auf die D auer befinden m iissen, welche 
augenblicklicher S tim m ungen  und S trom ungen  
ha lber dem  rollenden R ade der berechtig len  Ver- 
kehrsbediirfn isse in die Speichen fallen zu m iissen 
fiir ih re  A ufgabe halten .

Die Redaction.

Neuerungen bei amerikanischen Stahlwerken.*

M. H . ! Von unserem  verehrten  H errn  Vor- 
sitzenden w urde m ir der A uftrag, der heu te  tagenden  
G eneralversam m lung  Einiges iiber m eine, im  letzten 
Som m er un ternom m ene A m erikareise vorzutragen. 
Ich b in  dieser A ufforderung seh r gern  nach-

w erken der V ereinigten S taa ten  und  der dadurch  
bedingte U ebergang zum  sogenannten  W agrngufs. 
Die Sache ist in A m erika n ich t iiberall neu, denn 
schon im  Jah re  18 9 2  ging die „M aryland Steel C o .“ 
in S parrow s Point beim  Bau ih res neuen Bessem er-

a  A ufzug.
b Z u r B S den-A ufbereitung . 
c C onverter. 
ci C upol5fen.
«• M ischer. 
f  Sp iegelo fen . 
g Vom H ochofen . 
h H o ch b ah n . 
i K rahn. 
k L au fk rah n .

Figur 1. Bessemerwerk Sparrows Point.

gekom m en und bedaure  nu r, dafs ich Ihnen bei 
der Kurze der Zeit n ich ts E rschópfendes bieten kann.

Der G egenstand, den ich h ier hauptsach lich  
behandeln  m óchte, ist der fast ganzliche W egfall 
der G iefsgruben in den Bessem er- und  Martin-

* Vortrag, gehalten am 21. Januar in der „Eisen- 
hutte Oberschlesien" von Ingenieur S t a m m s c h u l t e -  
Kąttowitz.

w erkes in zielbew ufster W eise m it der E infiihrung 
dieser N eueinrichtung vor. Es h a t dann  ziem lich 
lange gedauert, ehe die andern  grofsen W erke 
folgten, weil m an  den Erfolg der Sache ers t ab- 
w arten  w ollte. H eute weifs m an , dafs durch E in
fiihrung der neuen M ethode die Leistungsfahigkeit 
der S tah lw erke um  ein B edeutendes erhoh t w erden 
kann, dafs m an an  Zeit und  A rbeitslohnen spart,
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und  so giebl es denn auch  nu r sehr w enige W erke, 
die ihre U m bauten, die zum  Theil m it grofsen 
technischen Schw ierigkeiten verkniipft w aren , noch 
n ich t vollendet haben.

Die neue M ethode kennzeichnet sich dadurch , 
dafs die Coquillen n ich t m eh r in G ruben auf 
E inzelbóden oder G espannplatten  gestellt w erden, 
sondern  zu 2 bis 4 Stiick h in tere inander auf 
S chm alspurw agen , dereń  P la teau  die B odenplatte 
bildet, aufgestellt und so der G iefspfanne zu- 
gefiihrt w erden .

D irector W  o o d t von Sparrow s Point, der 
gew isserm afsen ais Erfinder der W agengiefsm ethode 
be trach te t w erden  kann, erk larte  uns uber die 
E ntstehung  derselben, dafs der G rundgedanke fiir

Das B essem erw erk in S p a r r o w s  P o i n t  (F ig. 1) 
en tha lt zwei C onverter von je 15 t, fiir zwei w eitere 
ist P latz vorgesehen. Die C onverter haben  sym- 
m etrische Form  und  konnen nach  vorw arts -und 
riickw arts gedreh t w erden , so dafs die E infuhrung 
des fliissigen B oheisens au f der Biickseite, die 
E ntleerung  nach der Y orderseite geschehen kann. 
Die G iefspfanne h an g t an einem  hydraulischen 
L au fk rah n ; der B aum  vor den C onvertern  ist 
auf diese W eise yollstandig frei und zuganglich. 
Das fliissige B oheisen wird zwei M ischern von 150 t 
F assung  und vier Gupolofen entnom m en. M ischer 
und  Cupolofen entleeren  in P fannen , w elche auf 
der H uttensohle auf einem  gem einschaftlichen Ge- 
leise stehen , dann  zum  Aufzug tran sp o rtirt w erden

Coąuille.
Figur 2. Bessemerwerk Lorain.

die E infuhrung dieses System s darin  gelegen habe, 
Mittel und W ege zu finden, die gegossenen Blocke 
so rasch  wie m oglich aus dem  W ege zu schafTen, 
um  den C onverterbetrieb n ich t zu behindern . 
Dieses ist gelungen, denn w ahrend  friiher bei 
der G rubengiefsm ethode haufig beim  Converter- 
betrieb  zw ischen den einzelnen G hargen Pausen 
gem ach t w erden  m ufsten , d am it die A rbeiter in 
der G iefsgrube nachkom m en konnten, arbeiten  i 
die G )nverter je tzt ununterb rochen  fort, da  ja  die 
auf W agen  stehenden  Goąuillen, nachdem  sie j 

yollgegossen, sofort en tfern t w erden  und  neue 
nachriicken. Es fallt also die bei uns iibliche, 
durch  die langen Giefsgruben bedingte kostspielige 
E in rich tung , wie G iefsgruben-U eberdachung bezw . 
G ebaude, Giefswagen (wovon bei forcirtem  Betrieb 
gew ohnlich m ehrere  vorhanden sein m ussen), Block- 
k rahne u, s. w . yollstandig w eg ; aufserdem  leiden 
die A rbeiter w eniger u n te r der s trah lenden  Hitze.

und  — auf der G onverterbuhne angekom m en — 
ih ren  Inhalt von der h in teren  Seite der C ónverter 
aus an diese abgeben. Fiir das Einschm elzen 
des Spiegeleisens sind drei kleinere Oefen vor- 
handen , dereń  Inhalt eine kleine P fanne m ittelś 
L uftbahn  an  die C onverter b ring t. Der L ageplan 
(F igur 1) e rlau te rt das eben G esagte.

Ein ebenfalls grófseres und m odernes Stahl- 
w erk befindet sich in L o r a i n  (Fig. 2 ) ; vorlaufig das 
einzige in der N ahe \*on Cleveland, und  doch ist 
gerade diese G egend ausnahm sw eise giinstig ge
legen fur die E rrich tung  von H uttenw erksan lagen . 
Denn unzw eifelhaft sind die Erze, w elche von 
den , O beron S een “ in Booten nach  Cleveland 
gebrach t w erden , um  von h ier aus m it der B ahn 
iiber den ganzen S taa t Pennsylvanien yersandt 
zu w erden , in Cleveland billiger ais in den 
grofsen Industriecen tren  Pennsylvaniens, da  die 
E isenbahnfrach t w egfallt. Die Kohle m ufs aller-
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a « i  Z w isch e n k ra h n  Nr. 1 und  2. b G iefsk rahn . c ct a  C o n v erle r Nr. 1, 2, 3. d H ochbahn . e K rah n .

Figur 3. Bessemer-Anlage der South Chicago Works. Alte Anordnung,

Vor 5 Jah ren  w urde  der ers te  Spatenstich  gethan  
und n ach  w eniger ais 10 M onaten w urde  schon 
das B essem erw erk in Betrieb gesetzt, eine selbst 
fiir A m erika staunensw erthe  L eistung und zugleich 
ein Beweis fiir die Energie, m it w elcher das ganze 
U nternehm en ausgefiihrt w urde.

Inbetriebsetzung der neuen  H ochofenanlage w ird  
das W erk  sein eigenes R oheisen herstellen  und 
das fltissige E isen vom H ochofen d irect zum  Con- 
verter bezw . M ischer fiihren. Die beiden Birnen 
haben  einen gem einschaftlichen G iefskrahn von 
2 0  t T ragfahigkeit. D erselbe is t au f K ugellagern

dings auch m it der B ahn  nach  Cleveland geb rach t 
w erden, doch n ich t aus allzugrofser E ntfernung, 
da schon im  stidlichen Ohio sich reiche Kohlen- 
lag e r befinden.

Das W erk  m ach t einen au fserst gediegenen 
E indruck und ist doch seh r rasch  gebaut w orden.

Die B essem eranlage d e r „L orain Steel W orks “ 
besteht aus 2  C onvertern von je 1 2  t ,  w elche 
zusam m en 6  bis 7 C hargen i. d . S tunde m achen . 
Bis zum  letzten Som m er h a t das W erk  seinen 
B edarf an B oheisen gekauft und in vier grofsen, 
hochstehenden Cupolofen um geschm olzen ; nach
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m ontirt und kann un ter V ollbelastung seh r leicht 
von H and bew egt w erden. Auf jeder Seite dieses 
G iefskrahns steh t ein 10-t-K rahn zum  Einsetzen 
und A bheben der Giefspfanne.

F igur 2 zeigt den G rundrifs d ieser A nlage. 
Die Blocke w erden auch hier auf W agen  gegossen 
und zw ar stehen je 4 Goąuillen, w elche gewólin-

a  a i  Z w ischenk rahn  Nr. 1 u, ?. bpi G ie fsk rah n  Nr. 1 u. 2. c e j  ca C onverler 1, 2, 3 
d H o ch b ah n . e Vom M ischer. f  P fa n n en k rah n . g B ed ienung  fllr G ie fsk rah n  Nr. 1. 
h  Zum  B lockabslre ife r. i  S chlackengelc isp . A: A-i G iefsgeleise Nr. 1 u. 2. I  l i  G iefsp la ttform  
N r. 1 u. 2. h  P la tlfo rin . »» B ed ienung  f. G ie lsk ra h n  Nr. 2. u H«*dienung d e r C onverter.

Figur 4. Bessemer-Anlnge der Soutli Chicago Works. Neue Anordiiiing.

lich eine C harge fassen, au f einem  W agen . Die 
C oąuillen, die im  Mittel e tw a 4 5 0  X ^ 5 0  m m  
lichten Q uerschnitt h ab en , sind oben n ich t ganz 
offen, sondern  besitzen n u r eine kreisrunde Oeffnung 
von 2 0 0  m m  W eite. Die Bliicke, dereń  Gewicht 
je  rund  2 5 0 0  kg b e trag t (sie en thalten  3 Schienen- 
langen von je 6 0 ') ,  w aren  tadellos d icht gegossen, 
w eshalb  die W alzabfalle seh r gering  sind.

Die grofsen „Illinois S teel W orks" besitzen 
m ehrere  B essem erw erke. Die erw ahnensw erthesten

belinden sich in South Chicago und  Joliet. Das 
B essem erw erk in S o u t h  C h i c a g o  w urde  bereits im 
Jah re  1881 e rbau t, h a t aber in  der Zw ischenzeit 
verschiedene durchgreifende A enderungen erfahren . 
Es sind drei nebeneinanderliegende C onverter vor- 
lianden (Fig. 3 ) ;  vor denselben befindet sich eine 
H ochbahn , w elche die V erhindung m it den beiden 

M ischern, die je 150  t fas
sen, herstellt. Die Conver- 
ter, welche friiher 1 0  t fafs- 
ten , w urden spater durcli 
solche von 14 t ersetzt. 
Keine A enderung w urde d a 
gegen bis A nfang 1S99 in 
der G iefsm ethode gem acht, 
w elche bis zu diesem  Zeit- 
punk t in a lter W eise in 

G rubengufs ausgefiihrt 
w urde. Die vielen Vortheile, 
welche der W agengufs bie- 
tet, m ach te  aber eine der- 
artige A enderung wun- 
schensw erlh , und nach sorg- 
faltigem  S tudium  der Er- 
fordernisse w urde eine etw as 
um standliche W agengufs- 
m etliode eingefiihrt, welche 
sich den ortlichen Verhalt- 
n issen  anpafst. Ein grofses 
H indernifs beim  U ebergang 
zum  W agengufs w a r der 
verhalln ifsm afsig  kleine ver- 
fiigbareR aum  und  die schon 
e rw ahn te  H o c h b a h n , die 
en tlang  der V orderseite der 
C onverter lauft. Es w urden 
zwei voneinander unabhiin- 
gige Giefsgeleise gew iinscht, 
so dafs im N othfalle im m er 
eines w enigstens verfiigbar 
w are. D ieser Zweck w urde 
erre ich t d u rch  Einfiihrung 
von zwei Zw ischenkrahnen 
neben den eigentlichen Giefs- 
k rahnen . Der S tah l w ird aus 
dem  C onverler zunachst in 
die vom Z w ischenkrahn  ge- 
tragene P fanne en tleert und 
dann von dieser noch ein
m al in die G iefspfanne iiber- 

geleert und sodann in die auf W agen  bereitstehen- 
den Coąuillen gegossen. Jeder K ralm  ha t eine 
T ragfah igkeit von 14 t. Die D rehpunkte  der Giefs- 
k rahne sind so gegoneinander versetzt, dafs jeder 
K rahn ein anderes Giefsgeleise bestreicht. Die 
Z w ischenkrahne sind so vertheilt, dafs jeder zwei 
Birnen bedienen kann. Die E inrich tung  ist d e ra r l 
getrofTen, dafs die A rbeit des E ntleerens und Giefsens 
unun terb rochen  fortgesetzt w erden kann. Vor den 
G iefskrahnen sind 2 Giefsformen angeordnet, auf
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welchen die das Giefsen beaufsichtigenden A rbeiter 
sich beiinden.

F igu r 3 zeigt die A nordnung  des Bessem er- 
w erks vor dem  U m bau, F igur 4 und 5 erlau tern  
die neue A nordnung  nach  dem  U m bau.

Die U m anderung  zu dieser G iefsm ethode w urde 
gegen Ende F eb ru a r v. J. gem acht. Um an Zeit 
zu sparen , w urden  alle m oglicheti V orbereitungen 
schon im  voraus getrofTen, so dafs die A rbeit 
nu r 2 W ochen lang  eingestellt zu w erden b rauchte , 
um  die A enderung durchzufiihren . Das neue 
System  h a t sich auch  h ier ais aufserst vortheilhaft 
e rw ie se n ; Beweis dafiir is t, dafs im  Monat Mai 
v. J . schon die E rzeugung der B essem eranlage

Riickseite beschickt
zeigen deshalb  auch

G onverter, w elche von der 
w erden und vorn entleeren, 
h ie r die sym m etrische Form  und w erden von 
einem hydrau lischen  G iefskrahn von 20  t T rag - 
fahigkeit bedient. A uf jed e r Seite des G iefsluahns 
befindet sich ein tO -t-H e b e k ra h n . Sam m tlicbe 
K ralm e sind im D ach gelagert. Die hóchste  L eistung 
des B essem erw erks w ar 2 0 0 0  t in 2 4  S tunden. 
F igur 6  zeigt den L ageplan  dieser A n lag e .. Es sind 
h ier je  2 Coąuillen auf einem  W agen  an geo rdne t; 
G Coąuillen fassen eine C harge. N ach dem  Gusse 
w erden die W agen — wie auch auf den anderen  
W erken  — zum B lockabstreifer, dem  sogenannteti 
„S tr ip p e r“ gefahren, wo die Coąuillen von den

Figur 5. Bessemer-Anlage der South Chicago Works. Neue Anordnung.

69  2S 2  t Blocke betrug, d. h. 10 % m eh r ais die 
besle L eistung, w elche fruher beim  G rubengufs 
m oglich gew esen w ar. Auch das W erk in J o l i e t  
h a t die neue G iefsm ethode angenom m en, die sich 
auch h ier bestens bew ahrt. Die B essem eranlage 
en thalt 2 Birnen von je  10 t und  sechs grofse 
Cupolofen. Diese letzteren  w erden n ich t von H and 
beschickt, sondern  jeder Ofen h a t ein eigenes 
Schienengeleise, das eine schiefe E bene bildet und 
auf w elchem  kleine W agen  den Einsatz zur Gicht- 
biihne b ringen  und  au tom atisch  in den Ofen en t
leeren. D as H inaufziehen der W agen  geschieht 
verm ittelst Seil d u rch  eine kleine A ufzugm aschine, 
die sich  au f der G ichtbiihne befindet. Die Cupol
ofen geben ih ren  Inhalt zunachst an einen M ischer 
von 2 5 0  t Fassung  ab  und von h ie r aus w ird  
das fliissige Eisen den C onvertern zugefiihrt. Die

Blocken gezogen w erden, w orauf Iclztere sofor
—  im m er noch auf denselben W agen  stehend  —  
den W iirm ofen zugefiihrt w erden.

Die bedeutenden C a r n e g i e - W e r k e  bei Fitts- 
burg  haben  in ihren 3 H auptw erken  E dgar T hom son, 
H om estead und  D uąuesne je ein B cssem erw erk, 
w elche sam m tlich  nach  der neuen  G iesm ethode 
a rbeiten . Eine B eschreibung der beiden letzt- 
genannten  W erke eriib rig t sich , d a  się ziemlich 
genau der schon erw ahn ten  B essem eranlage in 
Lorain gleichen. E rw ah n t sei nu r ,  dafs das 
B essem erw erk in D u ą u e s n e ,  w elches 2 C onverler 
von je  10 t  E insatz besitz t, 12 0  C hargen in 
12 S tunden h e rs te llt; die T agesle istung  betrag t 
2 4 0 0  t.

H o m e s t e a d  lieferl m it 2 C onvertern  n u r die 
H alfte, also etwra  12 0 0  t. Der in H om estead be-
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findliche Mischer, dem  das Eisen von den H och
ofen in D uquesne zugefuhrt w ird, w ird  m it N atur- 
gas geheizt. Die B essem eranlage E d g a r  T h o m 
s o n  en thalt 4 C onverler von je  15 t, davon sind 
bestandig  drei in Betrieb. Diese drei liefern 
170  G hargen, d. h . rund  2 5 0 0  t in 2 4  Stunden.

H in ter den B irnen befm den sich vier hóher 
stehende C upolofen, die d irect in die C onyerter 
entleeren , aufserdem  kom m t fliissiges E isen vom 
M ischer zur V erw endung. Je  2 G onverter haben  
einen gem einschaftlichen G iefskrahn, der die Giefs- 
pfannen auf eine P lattfo rm  ubersch ieb t, die zur

vorhanden  sind. E igenartig  ist auch  h ier die A n
w endung zw eier Z w ischenkrahne wie in den South 
Chicago W orks, w odurch ein zw eim aliges U m leeręh 
des flussigen S tah ls , behufs besserer M ischung, 
bezw eckt w ird . Zum  S tah lw erk  gehoren  zwei 
grofse M ischer von 2 5 0  bezw . 3 0 0  t F assung. 
Um die T em pera tu r des M etallbades in denselben 
geniigend hoch zu h a lten , w ird  Petro leum  ein- 
gespritzt.

A ber n ich t n u r in den B essem erw erken der 
V ereinigten S taa ten  N ordam erikas h a t die W agen-- 
gufsm ethode P latz  gegriffen, sondern  auch in den

o  20 -t G ie fsk rah n . b 10-t K rah n . c c\ C on v erte r N r. 1 u. 2. d Vom M ischer. e C oquillen. f  N ach den  W jirm ofen.

Figur 6. Bessemer-Anlage der Joliet W orks, 111.

A ufnahm e von 2 P fannen  eingerichtet ist. Hier- 
u n te r befindet sich das Giefsgeleise. Die P latt- 
form en w erden  von einem  K rahn  m it geringer 
A usladung bestrichen, der zum  A bheben d e r leeren 
Giefspfannen dient. Die A nordnung ist aus Fig. 7 
ersichtlich .

E rw ahnensw erth  ist nocli die B essem eranlage 
der „C am bria  S teel C o .“ in  J o h n s t o w n .  Das 
W erk  h a t im  vorigen Som m er alle V orbereitungen 
getroffen , um  in kfirzester Zeit zum  W agengufs 
iibergehen zu konnen. Die A nlage besteh t aus 
4  B irnen von je 12 t ,  in G ruppen von je zwei 
aufgestellt, so dafs zwei sym m etrische A nlagen

m eisten M artinw erken. Ich will h ier n u r von 
zwei der grofseren W erke dieser A rt berichten  
und zw ar von den M arlinanlagen der „T ennessee 
Coal, Iron and R ailroad  Com pany* in Ensley und 
den „Illinois S teel W orks" in  South Chicago. 
N am entlich das ers tgenann te  W erk  in E n s l e y  ist 
hoch in teressan t und  w ird voraussichtlicli noch seh r 
viel von sich reden m achen. E s ist ein Unter* 
nehm en, das seh r w ohl dazu angethau  ist, die 
A ufm erksam keit der ganzen E isenindustrie der 
alten und neuen  W elt auf sich zu lenken. Das 
W erk w a r z. Z. m eines Besuches noch im Bau 
begriffen, ist aber Ende des verflossenen Jah res
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in Betrieb gesetzt w orden  und  dam it is t A labam a, 
das schon seit Jah ren  eine gew ichtige S tim m e auf 
dem  B oheisenm ark t besitz t, nu n m eh r ais ganz 
neuer C oneurrent auch auf dem  S tah lm ark t auf- 
getreten  und zw ar, w ie zu e rw arten  steh t, m it 
gleich gutem  Erfolge w ie beim  B oheisen. Zu 
verw undern  ist ja , dafs dies n ich t schon lange 
der Fali gew esen, denn es w a r n u r zu bew eisen 
nó lh ig , dafs das in A labam a erb lasene Boheisen 
sich zur S tah lbere itung  eignete und  dieser Beweis

hydrau lischer P lu n g erk o lb en , von denen zwei 
an jedem  Ofen an geb rach t sind. D ieselben Bolzen, 
die diese D rehvorrich tung  m it dem  Ofen ver- 
b inden , tragen  rech ts und links je  ein frei her- 
u n te r hangendes W angensliick , welche zur Auf* 
nahm e eines schw ebenden P la teaus d ienen , das 
bei der D rehung des Ofens stets in horizontaler 
L age bleibt. Die T huren  der Oefen w erden  
durch  P refslu ft-C y linder gehoben ; die Thiir- 
geschranke sind m it W asse r gekiihlt. Die inter-

a 01 aa  C upolofen Nr. 1, 2, 3, 4. b G ie fsk rah n . c c\ ca cz C o n v erte r  Nr. 1, % 3, 4. d H o ch b ah n  vom M ischer. e K rah n  fQr
d a s  P la teau  f. g S ch lackengeleU e. h G iefsgele ise .

Figur 7. Bessemeranlage der Edgar Thomson Works.

w urde e rb rach t durch  die V ersuche in der ,  Bir
m ingham  B olling M ili“, w elche vor e tw a 2 lk  Jah ren  
versuchsw eise zwei M artinofen — es w aren  die 
ers ten  in  A labam a — aufstellen liefs und  seither m it 
Erfolg in Betrieb ha t. E rst au f G rund der in 
B irm ingham  erzielten gunstigen B esultate sah  sich 
die grofse „T ennessee C o .“ veranlafst, in grofsem 
M afsstabe zur S tahlfabrieation  iiberzugehen, und 
so errich tete  sie das neue S tah lw erk  Ensley.

Die M artinhalle, die 7 4 0 ' lang  und 8 0 ' b reit 
ist, en thalt 10 d reh b are  W ellm an-Seaverofen von 
je 5 0  t  Fassung . Die D rehung geschieht verm ittelst

essan teste  N euerung der in  Ensley erbau ten  Oefen 
besteh t in e iner e igenartigen V orrichtung, welche 
an der A bstichseite des Ofens angeschlossen ist. 
Es ist dies ein sogenann ter „ A usgufslopf“ , an  
dem  sich un ten  zwei m it Stopfen versehene 
Giefslocher befinden, so dafs zwei Coąuillen zu
gleich gefullt w erden  konnen. D ieser Ausgufs- 
topf ha t einfach den Z w eck, die G iefspfanne zu 
ersetzen und  vom Ofen d irect in  die Coąuillen 
zu giefsen. V ersuche sind bis heu te  bereits ge
m ach t w orden und  im  allgem einen nich t un- 
giinstig ausgefallen , aber erst die Zukunft w ird
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zeigen, ob diese V orrichtung sich praktisch  be- 
w ahren  w ird. Beim A blassen der Schlaeke, 
w as ebenfalls durch Kippen des Ofens geschieht, 
w erden die beiden F(illvorrichtungen fiir die Co- 
ąuillen en tfern t und  durch ein einfaches Ausgufssliick 
ersetzt. V orsichtshalber ist iibrigens in der Giefs- 
halle ein scliw erer L aufkrahn vorgesehen. Sollte 
sich also die directe A usgufsvorrichlung auf die 
D auer n ich t b ew ahren , so w ird der Ofen durch 
D rehung in die am  L aufkrahn hangende Giefs- 
pfanne entleert und die Coquillen auf die ge- 
w óhnliche W eise gefiillt. Die zum Gusse bereit- 
stehenden Goąuillen befinden sich paarw eise auf

ab fuhr ist in beąuem er W eise so eingerichtet, 
dafs sie in einem  un ter F lu r befm dlichen Kanał 
vor sich gehen kann. Es besteht nu r diese eine 
G asatilage fiir das M artinw erk, alle W arinofen  
der W alzw erke erhalten  d irecte K ohlenfeuerung.

F igur 8  zeigt den G rundrifs eines B ruchtheils 
der O fenanlage.

Dic M artinanlage in S o u t h - C h i c a g o  w urde 
1895  in Betrieb gesetzt. Sie besteht aus zehn 
nebeneinander aufgestellten Oefen und zw ar vier 
feststehenden von je 25  t und 6  W ellm an-Oefen, 
davon 2 zu 2 5  t und 4 zu 50  t. Die jah rliche  
P roduction  der 10 Oefen betrag t 175 0 0 0  t. Die

a G iefsp la teau . b G iefsgeleise. c W ellm an-M arlinofen . d C harg irgeleise .

Figur 8. Wellmau-Oefen des Stahlwerkes Ensley, Al.

elektrisch bew egten W agen , die nach  jeder Fiillung 
langsam  vorw arts geschoben w erden . N ach dem  
Gusse w erden  aufserhalb  der G iefshalle zunachst 
die Goąuillen abgestreift und die W agen  m it den 
daraufstehenden  Blócken langsam  durch  einen 
langen V onvarm tunnel geschoben , ers t dann  er- 
folgt das E insetzen in die W arm ofen . Die Tages- 
leistung der ganzen M artinofenanlage soli 10 0 0  t 
b e tra g e n ; hiervon w erden die eigenen W alzw erke 
6 0 0  t verarbeiten  und die iibrigen 4 0 0  t sollen 
an  frem de A bnehm er abgesetzt w erden.

Die G asanlage besteht aus vier in einer Linie 
gelegenen G ruppen m it je  8  G eneratoren  von 
ovalem  Q uerschnitt. Die K ohlenzufiihrung ge
schieht au tom atisch  von oben, die Schlacken-

Beschickung der Oefen geschieht durch 3 W ell- 
m ansche C harg irm asch inen , die ja  auch h ier 
allgem ein bekann t sind und  in A m erika fast in 
keinem  M artinw erke fehlen. Die T hiiren  und 
Ventile der Oefen w erden durch  pneum atische 
A pparate  gehandhab t. — Z ur A ufnahm e der Giefs- 
p fannen, die 2 5  bezw. 5 0  t fassen, sind 2 Lauf- 
k rahne von je 75  t, einer zu 4 0  t und zwei von 
je 3 0  t T ragfah igkeit vorhanden.

Die Blocke w urden  im verflossenen Som m er 
noch nach  dem  alten System , dem  G ruhengufs 
gegossen, es w aren  ab er bereits die nóthigen 
V orarbeiten im  G ange, um  in kurzer Zeit zum 
W agengufs iiberzugehen. H eute w ird jedenfalls 
schon  a u f  die neue A rt gegossen.
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Die Herstellung der Gewinde durch Schmieden und Walzen.

T ro tz  der aufserordentliclicn Fortsch ritte , w elche 
auf dem  Gebiete des Gewindesplineidens zu ver- 
zeiclinen sind, und trotz der geringen P reise  solcher 
W aaren  ist m an  doch von jeh e r bestreb t gew esen, 

die S panen tnahm e zu verm eiden und  das 
G ewinde lediglich durch  V erschiebung 
der-T h e ilch en  zu gestalten.

Ais eine seh r urw iichsige Art, G ange 
au f einer Spindel ohne Schneidw erk- 

' zeuge herzuste llen , m ag  h ier die alte, 
vielleicht noch heu te  in verborgenen 
W erksta tten  geiibte L ó t h u n g  erw ahn t 

w erden , bei w elcher yierkantiger D rah t um  die 
Spindel gew unden und verló thet w ird . N am entlich 
die M uttern zu den Schraubstockspindeln  w urden

F igu r 1.

V
D

F igur 2.

au f diese W eise hergestellt und zw ar noch zu
einer Z e it, w o m an  die Spindeln bereits langst 
schneiden konnte.

Lediglich d u rch , S c h m i e d  e n  w erden noch 
heu te  die K r a t z e r  der K orkenzieher in T hiiringen 
hergestellt. Der Schm ied benutzt dazu ein Ge-

senkenpaar (Fig. 1), 
zw ischen dem  er
den Stift in w ar-
m em  Z ustande zu- 
rech tstem pelt. Man 
kann sich diese Ge- 
senke entstanden  
denken durch  Ein- 
schlagen eines stah- 
lernen K ratzers in 
das g liihende Ge- 
senk. Indessen ist 
dieser W eg prak- 
tisch schw er zu be- 
sćh re iten , da  das 

einzuschlagende-Stiick n ich t w iderstandsfah ig  genug 
ist. Die G ange w erden d ah er in die zickzackfórm ig 
vorgerichteten  G esenktheile (F igur 2) einzeln ein- 
getrieben, wozu einfache S tem pel ver\vendet w erden. 
Das S tem peln  erfordert eine grofse G ew andtheit, 
w ie m an sie eben n u r in Gegenden findet, wo 
die A rbeit G enerationen hindurch  geiibt w ird.

Ein so hergeste llte r K ratzer ist in der F igu r 3 
dargestellt. — Auch durch  W inden (F igur 4),
in A nlehnung an die e ingangs e rw ah n te  Methode, 
stelit m an  dieses v ielgebrauchte Instrum ent
her, wozu ein zugespitzter S tah lstift in w arm em

F igur 3. j£Figur 4. F ig u r  5.

Z ustande verw endet w ird . A uch dies ist eine 
T h iiringer H andarbeit, w elche viel Geschicklich- 
keit erfordert. F igu r 5 zeigt, zum Vergleich, 
einen K ratzer, w elcher aus dem  Yollen durch 
F rasen  herausgearbeite t w orden ist.

F iir die G rofsfabrication sind diese W ege in 
dessen zu zeitraubend . Man ersetzt den H and- 
stem pel du rch  den m echanisch  betriebenen P r e f s -

s t e m p e l  und p rag t die G ange, bei kleinen 
Schrauben , kalt ein. F igur 6 * zeigt, wie die 
beiden scheibenform igen P ragstem pel, von denen 
4- vorhanden  sind, gleichzeitig m it Hiilfe von 
K niehebeln gegen den Stift geprefst w erden. 
Diese Kniehebel w erden  durch  eine von oben 
herabgehende Scheibe bethatig t, w elche (F igur 7)

durch  eine Kurbel getrieben w ird . Aus der dem  
„Iron A g e“ entnom m enen F igur ist n ich t zu er- 
kennen, wie die K niehebel w ieder ausgelost w erden 
und w ie die fertigen S chrauben  leicht und schnell 
du rch  den R ohstift ersetzt w erden sollen. Die 
V erw endung der K urbel deutet au f einen continu ir
lichen Betrieb, der indessen n u r bei au tom atischer 
B edienung m oglich ist.

In dieser B eziehung e rsche in t. das R o i  l e n  
des G ewindes vortheilhafler. Es sind h ier zwei

Nach „Iron Age“ 1896 Nr. 22 S. 1008.
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und nach  erfolgen kann . Man riih m t diesem  
kalten E inw alzen, w as m an  auch bei dem  Ein- 
pressen zugeben kann , den Vortheil nach , dafs 
die h a rte  H aut, w elche durch  das Z iehen des

Syslem e zu unterscheiden, je nachdem  die pressen- 
den P la tten  eine hin und  h e r gehende oder eine 
ro tirende B ew egung besitzen.

F igur 8 * stellt eine am erikanische M aschine 
dar, w elche auch in  D eutschland vielfach zur 
H erstellung des G ewindes der F ah rradspeichen

benutzt w ird . Dieselbe en thalt eine feste und  
eine bew egliche h a rte  S tahlp latte , w elche m it 
R innen oder Riefeń versehen ist, dereń  Profile 
den zu bildenden G angen en tsprechen  und der 
betreflenden Steigung gem afs sch rag  eingearbeitet 
sind. Die obere P la tte  w ird  d u rch  eine Kurbel-

scheibe in hin und her gehende B ew egung ver- 
s e tz t; sie arbeite t beim  H ingang  — von rech ts  
nach  links — und  geht leer zuriick. Die Speichen 
w erden rech ts eingelegt und fallen links, kurz 
vor B eendigung d e r ers tgenann ten  B ew egung, 
heraus . Die Riefen sind an der rech ten  Seite, 
dem  E ingange zu, w eniger tief gearbeite t, ais
nacli dem  A usgang hin, dam it die A rbeit nach

* Nach der Preisliste von Schuchardt & Schutte 
in Berlin.

F iguren  12 und  13 zeigen eine solche, bei w elcher 
die G&nge einerseits auf d e r hohen  K ante einer 
sich d rehenden  Prefsscheibe a  un d  andererseits 
au f der Innenseite eines festliegenden halbkreis-
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form igen Stiickes b e ingearbeite t sind. Die R ohslifle 
w erden bei m  m it Hiilfe einer R inne selbstthatig  
aufgegeben und verlassen den A ppara t fertig bei n.

Eine seh r h iibsche A nordnung zeigt die Fig. 14. 
W ir sehen h ier zwei m it scheibenartigen  Kópfen 
versehene, para lle l ab er n ich t concentrisch  ge- 

lagerte  W ellen , dereń 
Kopfe a  und  b einander 
gegeniiberstelien . Die vor- 
deren  F lachen  derselben 
sind m it spiralform igen 
Riefen versehen, von wel
chen der Sehaft bearbeite t 
w ird. F igur 15 und 16 
zeigen schem atisch  die 
W irkung  derselben. Der 
Schaft w ird von innen 
eingelegt und w andert 
w ah rend  der D rehung 

rad ia l nacli aufsen. Aus der F igur 16 ist zu
erkennen , dafs die Riefen von innen h e r  e tw as
zurucktreten . um  dem  vollen Schaft R aum  zu geben.

F igu r 17 ste llt ein anderes G rundprincip  dar. 
Die arbeitenden Theile sind drei m it scharfen

R andern  versehene Rollen, w elche ahnlich w irken, 
w ie die schneidenden Rollen einer Siederohr- 
abschneidem aschine. Indessen ist n u r eine dieser 
drei Rollen ganz scharf, w ah rend  die anderen  
den U ebergang  zu dieser Schiirfe bilden. Sie

sind in rad ialen  Schlitzen gelagert und w erden  
gegen den zu bearbeilenden  Bolzen geprefst, 
w elcher dabei in U m drehung versetzt w ird . Hier-
durch w urde  indessen n u r ein R ing eingerollt
w erden. U m  ein Gewinde zu e rh a lten , m ufs
der Bolzen gleiclizeitig dem  zu bildenden Gang
entsprechend vorgeschoben w erden . — So ein-

F ig u r  16.

fach das Princip erscheint, so com plicirt ist die 
A usfiihrung, w elche iu der F igu r 18 dargestellt 
w orden  ist.

W esentlich  einfacher ist die in der F igu r 19. 
angegebene A nordnung . Die Scheiben sind hier 
m it m ehreren  in  sich zuriicklaufenden N uthen ver- 
sehen — also ganz ahnlich, w ie bei der vorigen 
M aschine — , der do rt erforderliche Y orschub aber

ist durch S c h i e f s t e l l u n g  verm ieden. W ie aus 
der F igur 2 0  zu erkennen, sind die Rillen w iederum  
m it zunehm ender Tiefe eingearbeite t, so dafs die 
Seitenansich t der Scheiben eine E xcentric ita t w ahr- 
nehm en lafst.

In gleicher W eise arbeite t die in der F igu r 21 
dargestellte  M aschine, w elche indessen m it drei 
A rbeitsw alzen versehen is t, die von oben her

g i A - ę n .

F ig u r 21.

durch  eine" P resssch rau b e  b e tha tig t w erden . In
dessen is t h ier der in teressan te  U nterschied  zu 
yerm erken , dafs die Rillen s p i r a l f ó r m i g  ver- 
laufen, so dafs”! die drei W ellen  w ieder parallel 
sein d iirfen ; * h ierdurch w ird  der B au  w esentlich 
vereinfacht.

Die A nordnung F igu r 19 erinnert bereits leb- 
haft an diejenige des SchrSgw alzverfahrens von 
M annesm ann. In der F igur 22  tr itt eine solche 
A ehnlichkeit noch m e h r hervor. Es ist dies die 
G ew indew alzm aschine von C. W . H a s e n c l e v e r  
S o h n e  in  D usseldorf, Die_^wieder e tw as sch rag



gegeneinander gelagerten  radial verstellbaren W al- j zeug in Y erbindung m it von aufsen ■ bew irktem
zen, w elche in der F igur links erkennbar sind, ! V orschub (F iguren 17 und 18), ferner schief-
w erden von rech ts her nngetrieben und ziehen j stehende Achsen der Sehneidw alzen m it in sich
den Schaft zw ischen sich durcli. Z ur H erstellung zuriicklaufenden Rillen (F igur 19), bei w elchen
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die Bolzen tangentia l herausfallen, und endlich 
Schiefstellung der W alzen m it sp iralfórm ig ver- 
laufenden Rillen, welche den Bolzen achsial vor- 
treiben, wie F igu r 22 .

Der Kreis unserer D arstellung w ird  geschlossen 
durch  die M asehine zum  S c h m i e d e n  von Holz- 
schrauben  von B o u c h a c o u i t  & D e l i l l e  in 
F ou rcham bau lt (F ran k re ich ), bei w elcher der 
gliihende Bolzen zw ischen geeignet vorbereiteten 
Backen, genau  w ie bei der K ratzerfabrication  in 
T huringen , bearbeite t w ird . W ir sehen in a 

(F igur 2 3 )*  die o b e re , durch  eine 
K urbel au f und nieder bew egte, und 
in  b die un tere  Backe, w elche genau
den am  E ingang angegebenen F ig . 1
und  2 en tsprechen . D as Senken der 

Kigur 24. U nterbacke erfolgt durch  Verschieben 
eines Keiles li yerm ittelst des Hand- 

grifles m . Z ur genauen E instellung dient ein 
w eiterer Keil i, w elcher in seiner Lage ein fiir 
allem al festgestellt w ird . Der w arm e Bolzen
w ird  w ahrend  der A rbeit u n te r en tsprechender
D rehung vorgeschoben und zuletzt nach dem  
Senken der U nterbacke herausgenom m en. Dabei 
w ird er durch den folgenden gliiiienden Bolzen aus- 
gew echselt, w o rau f das U ntergesenk in die oberste 
Stellung zuriickgebracht w ird. Haedicke.

* „Zeitschrift fiir Werkzeuge uud Werkzeug- 
maschinen" 1899 S. 806.

des Gewindes sind die W alzen m it vertieften 
G angen versehen, welche sich in dem  M ateriał 
abdriicken. Dasselbe w ird  aber h ier ro thw arm

F ig u r 23.

aufgegeben. Die M asehine- dient zur H erstellung 
groben Gewindes fiir S ch ienenschrauben , Isolir- 
stiitzen u. s. w.

W ir finden also bei diesen M aschinen drei 
W ege vertreten , du rch  w elche der V orschub er- 
zw ungen w ird : Para lle lita t von Stift und Schneid-
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Entspriclit das zur Zeit ubliclie Prufungsyerfahren bei (lcr 
Uebernalime yon Stali!schienen seinem Zwecke?

Ein Beitrag zur Yerbesscrung dieses Verfahrens.
(Nacli „Bauraaterialienkunde“ 1899 Heft 9 bis 12, besprochen von A. M a r l e n  s.)

(Schlufs von Seite 310.)

Schlufsfolgerungen.
Am kiirzesten w erden sieli die aus den Versuchs- 

ergebnissen zu ziehenden Folgerungen darstellen 
lassen, w enn ich, m einen Z usam m enstellungen in 
den Tafelfiguren und in T abelle 1 fo lgend, die 
Schliisse ziehe und sp a te r am  geeigneten O rte die 
A nschauungen des V erfassers zur G eltung bringe.

In Abbild. 3 erkenn t m an  aus den unteren 
Linienziigen leicht, sow eit dies bei den Ungleich- 
m afsigkeiten im  M alerial und bei der U nverm eid- 
lichkeit von Fehlern  in der V ersuchsausfiihrung 
iiberhaupt gesetzm afsig hervortre ten  kann ,  dafs 
m it w achsender Biegegrenze (s tarkę  Linie a s.) die 
S treckgrenze (schw ache Linie a 8) des M aterials beim  
Z ugversuch gleichsinnig m it a s. w achst. Die Linien 
fiir das V erhaltnifs % /o s in den oberen G ruppen 
zeigen klar, dafs im allgem einen ein gleichblciben- 
des V erhaltnifs b esteh t, dessen W erthe , m eistens 
zw ischen 1,0 und 1,4 schw ankend , sich einer 
C onstanten nahern , die m an fiir das un tersuch te  
Thom as-, M artin- und Bessem er-M aterial und die 
iihnlichen Profile IX und Ila aus deii folgenden 
M ittelw erthen fiir die G ruppen von je  10 Schienen 
auf e tw a:

Schiene l bis 10 Q X cT X II cc

11 20 . =  1,204
yi 21 n 30 , =  1,192

31 40 „ -  1,299
■łl y, 50 , =  1,226

r 51 V 53 . =  1,130
selzen kann.

Ganz A ehnliches gilt innerhalb  der vorgenannlen 
Grenzen und u n te r den gleichen U m standen fur 
die Y erhaltnisse aB./aB. Die Zahlen w erthe schw anken 
etw a zw ischen den Grenzen 1.1 und 1,4- und die 
M ittelw erthe fiir die gleichen Schienengruppen 
stellen sieli auf:

Schiene 1 bis 10 Qw l°ii — 1,2671
11 20 r> 1,292
21 30 » 1,298
31 40 ji 1,288

„ 11 50 1,324
* 51 53 , =s 1,363,

N am entlich w enn m an  bedenkt, un ter w elchen 
U m standen die Z ugprobe aus den Schienen ent- 
nom m en ist, ist die T ha tsache , dafs ein nahezu 
bestim m tes V erhaltnifs zw ischen den beim  Biege- 
versuch und den beim Zugversuch bestim m ten 
Streck- und B ruchgrenzen besteht. seh r bem erkens- 

V 1 1,20

w erth . * Diesen U m stand konnte man,- w enn er 
sicher nachgew iesen, benutzen. um  u n te r Beriick- 
sichtigung aller W erth e  fiir (%  u. g. und dB u. u . 

sow ie un ter B eriicksichtigung der oben schon be- 
riih rten  B edeutung d e r W erth e  von Os/ ° b untl 
eine von den B eobachtungsfehlern  und den Zu- 
falligkeiten bei der P robeen tnahm e m oglichst freie 
E inordnung  der Schienen zu bew irken. Ich unter- 
liefs dies indessen, weil das vorliegende M ateriał 
zu w enig um fangreich  is t, um  lohnenden  Erfolg 
zu versprechen.

Der V erfasser steh t, w ieschongesag t, auf der Seite 
D erjenigen, die dem  Zerreifsversuch fiir die Beur- 
theilung von S ch ienenm ateria l eine geringere Be
deutung  beim essen ais dem B iegeversuch . W enn  ich 
dieser A nschauung  auch im  allgem einen zustim m e, 
so halte  ich m ich doch fiir verpflichtet d arau f hin- 
zuw eisen, dafs m an  dies aus allgem einen Griinden 
zw ar zugeben m ufs,** dafs a b e r  k e i n e s w e g s  
d i e s e  S c h l u f s f o l g e r u n g  a u s  d e n  v o r l i e g e n -  
d e n  V e r s u c h s e r g e b n i s s e n  m i t  N o t h w e n d i g -  
k e i t  f o l g t .  Die w eiter oben aufgefiihrten Zahlen 
lassen schon erkennen, dafs die E rgebnisse beider 
Y ersuchsarten  im grofsen und ganzen parallel 
laufen, d. li. bei B enutzung der Streck- und B ruch- 
grenze nahezu den gleichen M afsstab fiir die 
M ateria lheurtheilung liefern. A ber der Zerreifs- 
versuch gesta tte t einen tieferen E inblick , w enn 
m an die charak teristiscben  W erth e  fiir die Form - 
anderungsfahigkeit benutzl und n a m e n t l i c h  w e n n  
m a n  i h n  r i c h t i g e r  a n w e n d e t ,  a i s  d i e s  b e i  
S c h i e n e n u n t e r s u c h u n g e n  i n  d e r  P ie g e l  
g e s c h i e h t .  Es ist n ich t zu erw arten , dafs m an 
bei E n tnahm e eines R undstabes aus der Kopfmitte 
durch  den Zerreifsversuch ein zutreffendes U rtheil 
bekom m t. Dies ist ganz besonders der Fali, w enn

* Die aber weiteren Studiums bedarf. Yergleiche 
M a r t e n s :  Handbuch der Materialienkunde Abs. 180 
und 216 S. 153. — B a c h :  Versuche mil Gufseisen. 
Zeitschr. d. V. d. Ing. 1888, 1889 u. f. Auch aus dem 
spateren A?ergleich in Tabelle 2 gebt hervor, dafs die 
chemisehe Zusammensetzung oder die Erzeugungsart 
des M aterials einen geringen Einflufs auf die Con
stanten haben wird. Vergi. auch B a c h s  Unter- 
suebungen uber Gufseisen. Zeitschr. d. Ver. d. Ing. 
1888, 1889.

** G o n s t r u ę t i o n s t h e i l e  so l i  m a n ,  wo  i r g e n d  
a n g a n g i g ,  a i s  C o n s t r u c t i o n s t h e i l  i n  d e r  W eise  
p r u f e n ,  w i e s i e  b e a n s p r u c h l  s i n d ,  also Schienen 
im ganzen Profil.

o
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m an sich aus dem  Versuch ein U rtheil iiber das 
m uthm afsliche V erhalten der Schienen an  der Kopf- 
flache bilden will (K opfverbreiterung bei den vom  
V erfasser ais schlecht bezeichneten — s in T abelle 1 
und in Abbild. 3 — Schienen). Schon v. T e t 
m a j e r *  h a t vor Jah ren  d arau f aufm erksam  ge
m ach t, dafs die Ę n tnalim e eines F lac lis tabes an 
der Laufflache des Kopfes sichere Schlusse zulafst, 
und auch die an  T e t m a j e r s  U ntersuchungen an- 
schliefsenden neueren A nschauungen iiber die 
Bildung von R and- und K ernstahl** w eisen darau f 
hin, d a f s  e s  g a n z  b e s o n d e r s  w e r t h v o l l  s e i n  
w i r d ,  d i e  B e s c h a f f e n h e i t  u n d  d i e  E i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  S c h i c h t e n  a n  d e r  L a u f f l a c h e  
z u  u n t e r s u c h e n .

Um sich ein zuverlassiges und endgiiltiges U rtheil 
dariiber zu b ilden , ob der B iegeversuch im  An- 
schlufs an  die Fallprobe und A etzprobe ein zu- 
verliissiges U rtheil iiber das m uthm afsiiche Ver- 
halten  einer Schiene im Betriebe geben w ird , ist 
das vom Y erfasser gegebene Y ersuchsm aterial noch 
n ich t erschópfend genug. Die von ihm  ais s c h l e c h t  
(s in T abelle 1, Abbild. 3) bezeichneten, ofienbar 
zu w eichen Sch ienen , fallen bei E inordnung der 
E rgebnisse nach  w achsendem  a6. alle an  den 
A nfang der Z usam m enslellung. Sie sind also 
jedenfalls zutreffend gekennze ichne t; sie w urden 
ab er auch , besonders durch  den richtig  eingeleiteten 
Zerreifsversuch, an gleiche S telle gekom m en sein. 
Die ais g u t  (g in  Tabelle 1 A bbild. 3) bezeichneten 
Schienen zerstreuen sich m ehr iiber die ganze 
Z usam m enstellung und  fallen nam entlich  in  dereń 
m ittleren  T heil. A ber es ist zu bedenken , dafs 
die Schienen noch  jung  im  B etriebe w aren  uud 
n u r ziem lich geringe B eanspruchung  e rfu h re n ; es 
ist also noch n ich t entschieden, ob sie sich auch 
in Zukunft b ew ah rt haben  w urden. Es is t indessen 
zu hoffen, dafs auch  die spateren  E rgebnisse 
d ieser hóchst dankensw erthen  U ntersuchungen der 
B ayerischen S taa tsbahnverw altung  veroffentlicht 
w erden , und m an  w ird  dann  sehen konnen, w ie 
sich die Schw esterstiicke im  B etriebe verhalten  
haben .

A uch die E rgebnisse der Fallversuche schliefsen 
sich im  allgem einen bei E inordnung der E rgebnisse 
nach  der w achsenden  B iegegrenze (crs.), gesetz- 
m afsig an. Die S chlagzahl (siehe obere Linien- 
g ruppe in A bbild. 3) w achst und die D urchbiegung 
fiir den ersten  Schlag n im m t m it w achsendem  
%  langsam  ab.

* „Mittheilungen der Anstalt zur Priifung der Bau- 
m aterialien zu Ztirich” u. „Schweizerische Bauzeitung".

** Vergl. u. a. D o r m u s :  „Studien uber Schienen- 
s tah l“, Selbstverlag, Wien 1898. Ich beabsichtigte, die 
Unterschiede der Festigkeitseigenschaften in den durch 
die Aetzung charakterisirten Stellen uud womSglich 
auch die U nterschiede in der chemischen und mikro- 
skopischen BeschafTenheit an den von D o r m u s  be- 
schriebenen Schienen festzustellen; es w ar aber leider 
nicht m ehr mSglicb, das erforderliche Probeinaterial 
zu erhalten.

Man kann bei E inordnung nach  w achsendem  
ffs- n ich t e rkennen , dafs die A rt des M aterials 
(der Erzeugungsprocefs) einen deutlich hervor- 
tre tenden  Einflufs auf die Linienziige ausiibt. Auch 
der U m stand, ob die D ichtung des M aterials durch  
K ohlenstoff (in A bbild. 3 im K opf m il G beschrieben) 
oder d u rch  Silicium und Kohlenstoff (in A bbild. 3 
im Kopf m it Si bezeichnet) gesch ah , h a t keinen 
in den Linien sich tbar hervorspringenden  Einflufs 
g e iib t; die Zeichen C und Si erscheinen in Abbild. 3 
n ich t gesetzm afsig vertheilt. A uch in H insicht 
auf die Zeichen s und g gegeniiber den Zeichen 
C und  Si tr itt (w ohl aus den oben schon ge- 
nann ten  Griinden) keine Gesetzm afsigkeit hervor. 
Der V erfasśer m ach t ab er auf S. 142  d arau f auf
m erksam , dafs bei den  m it K ohlenstoff und Silicium 
gedichteten Schienen die B iegegrenzen hoher liegen 
ais bei den sonst ganz gleiche W erth e  liefernden 
Schienen m it K ohlenstoffd ichtung; vergl. N r. 48 , 
43 , 22 , 4 0 , 24 , 37  und 16. Ich habe, um  dies 
k larer hervortre ten  zu lassen , in T abelle 2 die 
S ch ienen , von denen diese U m stande feststehen, 
in den G ruppen A und B zusam m en gestellt. Man 
sieht leicht, wie, trotz der grofsen Y erschiedenheit 
in der Festigkeit, die charak teristischen  Vergleichs- 
zahlen in den G ruppen gleich bleiben und  das 
W esen des M aterials deutlich darstellen . Aus den 
gezogenen M ittelw erlhen und aus dereń Vergleich 
geht hervor, dafs in der T h a t die Schlufsfolgerung 
des V erfassers sch a rf zutriITt und die Streckgrenze 
fiir B iegung beim  m it Silicium  gedichteten  M ateriał 
bem erklich h o h er liegt ais bei D ichtung n u r durch  
K ohlenstoff; w ah rend  die W erthe  ffslffn und 
in G ruppe B durchschnittlich  nu r um  4 % hoher 
liegen ais in G ruppe A, erhohen  sich die W erthe  

und  o-s./crs um  16 und 14 fo im  Mittel. 
D er V erfasser g laub t aus diesem  Y crhalten den 
Schlufs ziehen zu konnen , dafs die m it Silicium 
gedichteten Schienen dem  B reitfahren der Kopfe 
grofseren W iderstand  entgegensetzen w erden ais 
die Kohlenstoffschienen von gleicher Zugfestigkeit.

D er V erfasser g laub t auch aus den oben be- 
sprochenen  T hatsachen  ableiten za  konnen und  
will dies durch seine E rfah rungen  bestatig t finden, 
dafs eine gew isse E rhohung  der Zugfestigkeit allein 
noch keine G ew ahr fiir die N ichtverdriickung des 
Kopfes am  Schienenstofs b ietet und  dafs ebenso- 
w enig g iinstige Zerreifs- und S chlagproben  eine 
G ew ahr fiir giinstiges Y erhalten der Schienen im 
B etriebe liefern. H ierbei w ird m a n , w ie oben 
schon  ausgefiihrt, im  Auge behalten  m iissen, dafs 
Z ugversuche m it einem  R undstab  aus Kopfm itte 
selbstverstandlich  kein ausreichendes U rtheil ge- 
sta tten  k o n n e n ; dieses w iirde w ahrschein lich  zu- 
treffender w e rd e n , w enn m an  das M ateriał in 
nach ste r N ahe der Laufflache auf Z ug priift. Auch 
die vom  V erfasser in A ussicht genom m ene Druck- 
p robe diirfte n u r dann  einen befriedigenden Schlufs 
au f das V erhalten des M aterials im  Betriebe ge- 
s ta tte n , w enn  m a n  in  e rs te r L inie das M ateriał
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T a b e l l e  2.  Einflufs der chemischen Zusammensetzung.

Nr.
Z u sam m en se tzu n g F allv erśu ch Z ugve rsuch Biege-

versuch
(jB.

Y e rh a itn is se

G Mn Si Z di ,Jn | 6 ° s / ffB <rs ./ffg ' ;B ’/ ffB

A. T h o m as sc h ie n e n  mit  Kohlenstoff g ed ic h te t  (nach Cg- geordnet).

16 0,390 0,765 0,027 6 49 6200 21,0 8120 0,64 0,48 0,99 1,31
19 — _ — 7 45 6860 19,5 9030 64 43 0,89 32
22 460 633 25 6 47 6590 19,5 8590 62 47 1,00 30
24 430 632 17 6 48 G150 20,0 8580 57 49 1,19 40
26 — — — 7 45 6710 19,0 8830 64 48 0,99 31
20 580 732 63 8 43 7180 18,0 9600 59 50 1,06 29
21 — — — 8 42 6760 18,0 9150 63 50 1,07 43
44 — — — 8 42 7040 18,0 9400 65 50 1,01 34
46 — — 8 43 6990 17,5 8970 64 53 1,08 28

Mittelwerthe . . . 0,625 0,487 1,031 1,303

B. T h o m a s sc h ie n e n  mit Kohlenstoff und Sil ic ium g e d ic h te t  (nach (Js1 geordnet).

3 — _ _ 5 51 5830 19,5 7520 0,61 0,58 1,11 1,29
18 0,300 0,914 0,326 6 48 6160 19,0 8080 67 53 03 31
29 — — — 6 50 6130 24,5 7980 67 53 04 30
32 260 897 313 5 51 5670 16,5 7650 68 57 15 35
37 300 S48 316 6 48 6080 14,0 8080 61 56 23 33
43 — — — 6 47 6320 22,5 S500 66 55 12 34
48 — — — 6 46 6390 20,0 8500 61 58 25 33
49 280 1,013 310 6 47 6100 16,0 8430 57 59 42 38
50 — — — 7 44- 7000 19,5 9080 62 57 19 30
53 330 1,145 299 9 40 6670 20,0 9640 69 59 24 48

Mittelwerthe 0,649 0,565 1,178 1,341

C. M ar t in sch ien en  mit Kohlensto ff und  Sil ic ium ged ich te t .

301 0,300 0,831 0,220 5 52 1 6360 18,0 8470 0,54 0,51 1,25 1,33
471 330 949 200 5 51 | 6620 17,0 8770 55 55 32 32

Yerlialtnifs B/A 100 = 101 116 114 103

an der Laufflache priift. Die B em erkung des Ver- 
fassers (S. 1 43 ), dafs die D ruckversuche sich noch 
nachtrag lich  an M ateriał aus den noch vorhandenen  
zerrissenen B undstaben  ausfiihren  liefsen, ruft das 
Bedenken herv o r, dafs bei diesen S taben  w ahr- 
scheinlich V eranderungen der P- und S -G renze  
eingetreten sein d iirften .*

D er V erfasser m ach t d a rau f aufm erksam , dafs 
die thatsachlich  silicium reichen M artinschienen hohe 
Biegegrenzen (crs.) bei gleichm afsigem  M ateriał 
haben. Um hier einen unm ittelbaren  Vergleich 
zu erm oglichen, liabe ich in T abelle 3 eine Gegen- 
uberstellung der E rgebnisse von T hom as-, Bessem er- 
und M artinschienen in je zwei vergleichbaren 
G ruppen von niedrig  und hoch liegenden Biege
grenzen gegeben. A uch gegeniiber den m it Silicium 
gedichtelen T hom assch ienen  liegen die B iegegrenzen 
der Bessemei- und der M artinschienen hóher, w ie 
aus den W erth en  fiir % /ffg  ja  ohne w eiteres 
erkann t w ird , obw ohl die T hom aschienen  beim  
Schlagversuch durchw eg w iderstandsfah iger er- 
scheinen ais die der beiden anderen  G ruppen, 
denn bei ihnen sind 6  bis 8  S chlage (Z) erforder- 
łich , um  110  m m  D urchbiegung zu erzielen, 
w ah rend  bei den B essem erschienen n u r  4 bis 5

* M a r t e n s :  „M aterialiepkunde“ A bs.314, m—p.

und bei den M artinschienen n u r 5 S ch lage  h ierzu  
no thw endig  sind.

Aus der D urchsicht von Abbild. 3 und  dem  
Yergleich der A ngaben  neben den F iguren  geh t 
h e r ro r ,  dafs die vom  V erfasser ais schleclit (s) 
bezeichneten Schienen m it zu w eichen Kópfen fast 
du rchw eg  in die un tere  B ildgruppe fallen , dereń 
A etzbilder also B andstah l und  flam m enfórm ig an- 
geordnete A etzflachen zeigen. Die m it gu t (g) 
bezeichneten Schienen liegen m eistens in der oberen 
G ruppe. Die B ilder sind ste ts in den einzelnen 
G ruppen so geo rdne t, dafs die Bilder von den 
scheinbar am  m eisten angefressenen Q uerschnitten  
links und  die d ich teren  nach  rech ts geriickt sind. 
Die m eisten Q uerschnitte  der B essem erschienen 
liegen in der zw eiten G ruppe der oberen B e ih e ; 
das ganz links liegende Bild 2 5  lafst verm uthen , 
dafs d e r Kopf der Schiene im  B etriebe w egen der 
sta rk  ausgebildeten B lasenzone bald unganz ge
w orden  w are. Die m it B lasenspuren in der Kopf- 
flache bełiafteten Schienen 51 und  8  zeigen ganz 
verschiedene E igenschaften . O bwohl beide ais 
gu t (g) bezeichnet sind, h a t  51 grofse Sprodigkeit 
beim  Schlagversuch, grofse F estigkeit und geringe 
D ehnung gezeigt. D anach ist es fraglich, ob die 
Schiene dauernd  gut im  B etriebe geblieben w are. 
Die N achbarsch iene 8  is t n ach  allen Y ersuchs-
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T a b e l l e  3.

Nr.

Fall-
ver-

such
Z ugyersuch

i —a> wlos .2 2 03 s>
Y erh a ltn isse

Z d " b 0 IV "sl  B a&l,!v; jg

A. Thomasschienen.

24- 6 48 6150 20,0 S580 57 49 1,19 10
26 7 45 6710 19,0 8830 64 48 0,99 31
27* 6 51 6880 (11,0) 7860 50 54 1,23 14
29 6 50 6130| 24,5 7980 67 53 04 30

Mittel . . 0,62 0,51 1,11 1,29

37 6 48 6080 14,0 8080 61 56 23 33
43 6 47 6320 22,5 8500 66 55 12 34
44 8 42 7040 18,0 9400 65 50 01 34
46 8 43 6990: 17,5 8970 64 53 08 28
48 6 46 6390] 20,0 8500 61 58 25 33

Mittel . . 0,63 0,54 1,14 1,32

B. Bessemcrschienen.

23* 4 51 5530] 21,5 7270 0,52 0,58 1,45 1,31
25* 5 55 6350! 19,5 7680 49 56 38 21
28* 4 60 5810! 22,5 7260 55 59 32 25

Mittel , . 0,52 0,58 1,35 1,20
34* 4 62 5180i 22,5 16780 0,67 0,66 1,28 1,31
36 — 5450: 23,2 6620 62 68 33 22
38 __— 6220! 21,0 |6950 56 66 32 12

Mittel . . 0,62 0,67 1,31 1,22

C Martinschienen.

30 5 52 6360; 18,0 S470 54 51 25 33
35 5 54 6180! 19,0 7930 55 56 27 29
39 0 53 6200^ 20,5 8310 56 55 32 34
40 5 52 6430: 18,0 8120 53 57 35 26
41 0 50 6410 19,0 8400 56 55 28 31
42 5 51 6500; 19,5 8500 55 55 30 31
45 5 51 6470 19,0 8620 56 54. 29 33
47 5 51 6620 17,0 8770 55 55 32 32

Mittel . . 0,55 0,55 1.30 1,31

Vur- 1 
h a ltn is so  '  
A =-.100 I

w eiche
S ch ienen

f  B
l c

84
89

114
100

122
113

98
103

h a r te re
S ch ien en

1 B
> c

98
87

106
102

115
114

93
100

ergebnissen ais du rchaus w eich zu bezeichnen, 
und da  sie in dieser B eziehung noch h in ter den 
m eisten m it s bezeichneten Schienen zurtiekbleibt, 
so w ird  m an  w ohl n ich t zu w eit fehlgehen, w enn 
m an  auch ih r keine allzugrofse B etriebsdauer 
beim ifst.

N ach m einer A nschauung , die sich m it der 
des V ęrfassers n icht vollig deckt, * w ird  m an ais 
G esam m tergebnifs der vom  V erfasser m itgetheilten

* In Erganzung seiner bereits besproehenen Meinung 
uber den W erth der Zerreifsproben und der Biegungs- 
schaulinie sagt namlich der Yerfasśer auf S. 155:

„ . . . .  kommt man unwillkDrlieh zu dem Sehlufs, 
dafs sich durch die bisher ubliche Priifungsmethode 
die schlechten Schienen nicht erkennen lassen und 
dafs durch die Biegeprobe m it Abnahme der Sehau- 
linien ein Mittel gefunden zu sein scheint, das wenig- 
stens einigermafsen vor der Uebernahnie schlechter

V ersuchsreihen hervorheben  konnen, dafs die alle 
E rfah rung*  besta tig t w urde, w 'onach d i e P r i i f u n g  
d e r  S  c h i  e n  e n  a m  z u v e r l a s s i g s t e n  d u r c h  
d e n  B i e g e v e r s u c h  u n d  d e n  S c h l a g v e r s u c h  
g e s c h i e h t ,  d.  h.  a l s o  d u r c h  P r i i f u n g  d e s  
g a n z e n  C o n s t r u c t i o n s t h e i l s ,  w i e  e r  i n  
d e n  p r a k t i s c h e n  G e b r a u c h  k o m m t .  Die 
A etzprobe d a rf  m an , w ie es scheint, ais ein w erth- 
volles H ulfsm ittel fiir die B eurtheilung des m uth- 
m afsliclien Y erhaltens der Schienen im  Betriebe 
ansehen (der V erfasser steh t dieser Sache zweifelnd 
g eg en iib e r; vergl. seine sp a te r w iedergegebenen 
A u slassu n g en ); indessen schein t es m ir zweck- 
m afsig zu se in , von dem  vielfach angew endeten  
A etzvcrfahren m it s ta rk e r Salzsaure abzusehen und 
s ta tt dessen V erfahren anzuw enden , die k larere  
A etzbilder und reinere  F lachen 'liefern.** Die Er-

Schienen sclifltzt.“ Er wundert sich, dafs m an den 
W erth des Biegeversuchs nicht friiher erkannt habe 
(die Conferenzen zur V ereinbarung einheitlicher 
Prufungsverfahren haben ihn klar heryorgehoben) 
und sagt dann im Anscblufs an die bereits weiter 
oben besproehenen A nschauungen:

„Es lassen sich nun mit ziemlieher Sicherheit 
zwei Siitze aufstellen :

1. Zeigt die Schaulinie einer Schienen-Biegeprobe 
S tetigkeits-U nterbrechungen oder Wendepunkte, 
so hat man es m it einer Schiene zu thun , die 
sich voraussichtlich n icht gut bew ahren wird.

2. Ist die Fliefsgrenze einer Schiene sehr hoch ge- 
legen, so lafst sich erw arten , dafs die Schiene 
sich gut im Geleise halten wird.*
B e i d e  Si i t ze  g e h e n  a u s  d e n  v o r l i e g e n d e n  

V e r s u c h s e r g e b n i s s e n  n i c h t  a i s  n o t h w e n d i g e  
F o l g e r u n g e n  h e r v o r ,  wie ich beziiglich des 
Satzes 1 bereits friiher nachgewiesen habe. Hier hatte 
ich nur noch auf Seite 179 Fig. 11 und 2 1 zu Tafel IX 
des Uriginals zu verweisen, woselbst die Biegeschau- 
linien von einer im Betriebe und auch bei den Yer- 
suchen gebrochenen Schiene m it stark unganzem Kopf 
(Hohlraumen) abgebildet sind. B e i d e  L i n i e n  z e i g e n  
k e i n e  S p u r  v o n  U n s t e t i g k e i t e n  u n d  Z a c k e n  
i n  i l i r e m  V e r l a u f ,  wie z. B. die Schaubilder fiir 
die Schienen Nr. 9 und 12 Tafel VII es thun. Satz 2 
iniifste mindestens auf die untersuchten Schienen be- 
schriinkt werden und kann auch liierfiir noch in 
Zweifel gezogen werden, weil die Betriebserfahrungen 
mit den untersuchten Schienen (die von mir nicht in 
die Besprechung gezogenen Bessemerkopfschienen viel- 
leieht ausgenommen) zu kurz sind, um ein sicheres 
U rtheil zu gewinnen. In  s e i n e r  a l l g e m e i n e n  
F a s s u n g  i s t  d e r  S a t z  i i b e r h a u p t  u u r i c h t i g ,  
denn Schienen init „ s e h r  h o c h “ gelegener Biege- 
grenze kSunen sehr wohl spróde und brucfiig sein 

I (vergl. Nr. 51 Tabelle 1) und sich sehr schlecht im 
j Geleise verhalten. Der unm ittelbar h in ter Satz 2 

m itgetheilte Beweis m it vier von B a u s c l i i n g e r  
gepriiften und begutachteten Schienen giebt auch nur 
fiir den in Tabelle 1 schon gegebenen Spielraum die 
Bestatigung fiir den Satz 2 des Yerfassers.

* B a u s c h i n g e r :  Beschlusse der Conferenzen 
zur Vereinbarung einheitlicher PrQfungsverfahren. 
Munclieh, Theodor Ackermanii.

** T e t m a j e r  benutzt mit gutem Erfolg die LOsung 
von 100 g Jod und 200 g Jodkaliurn in 1000 g W asser. 
Aelzdauer e tw a ' 2 Minuten. T e t m a j e r  giebt in 
seiner Abhandlung iibrigens eine Uebersicht uber alle 
fruheren Bestrebungen und Erfahrungen auf dem Ge
biete der Aetzversuche. Schweiz. Bauztg. 1896 S. 140.
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falm ing au f diesem  Gebiete w ird  aber noch w esenl- 
licli verm ehrt w erden m ussen , um  die Schliisse 
aus den A elzbildern s icherer zu gestalten . Be
sonders leh rreich  durfte es sein, die E igenschaften 
der durch  die A etzversuche s ich tbar gem achten  
grofseren Saigerungsadern  oder von Kand- oder 
K ernstahl /.u studiren .

In der V e r s u c h s a n s t a l t  w ird die A etzung 
entw eder m it Salzsaure in W asse r ( 1 : 1  oder 1 : 2), 
oder m it Salzsaure in Alkohol oder auch m it 
K upferam m onchlorid ausgefiihrt. Die A etzung in 
Alkohol gelit schnell und lafst das Gefiige bei 
schw acher A etzung k la r und deutlich h e rro rtre ten , 
die O berllache bleibt g latt. Beim Aetzen m it Salz
saure im  W asser bekom m t m an  starkę  Aus- 
fressungen , in  denen alle Einzelheiten verloren 
gehen ; die F lachen rosLen leicht.

W e i t  b e s s e r  i s t  d i e  A e t z u n g  m i t  
K u p f e r a m m o n c h l o r i d  (1 Theil K upferam m on
chlorid in e tw a 10 Theilen  W asse r gelost). Der 
Schiiff w ird m it A lkohol und  A ether entfelte t und 
trocken, m it der Schliffseite nach  oben, schief in die 
Aetzfliissigkeit gleiten gelassen, so dafs sich keine 
Luftblaschen anlegen. A etzdauer 1 M inutę bis 
hochstens 5 M inu ten ; m eistens geniig t 1 Minutę. 
Nach dem  Aetzen w ird der SchlilT sofort in W asser 
gebrach t und gu t abgespiilt und der lose an- 
haftende K upferbeschlag un ter W asse r m it etw as 
W atte  fo rtgenom m en. N ach nochm aliger Ab- 
spiilung m it W asser w ird das S t u c k  m it w eichen 
Tiichern trocken getupft und  zuletzt trocken ab- 
gew ischt. (Aetzen nach  vorherigem  Benetzen m it 
W asser is t n ich t zu em pfehlen , da  infolge von 
C oncentra tionsstrom en auf der O berflacbe des 
Schliffes Schlieren  en tstehen .)

Die A etzung ist m indestens ebenso deutlich 
wie die m it S a lz sau re ; sie lafst ab er auch das 
Kleingefiige und  die K orngrenzen des F errils  voll- 
kom m en erkennen . Die Schlackeneinschliisse er- 
scheinen heli in b laulichw eifser F arbę . D er Schiiff 
rostet n ich t. Beim Aetzen von B lockąuerschnitten  
m it vielen H oh lraum en  und  N estern von sehr 
kleinen Biasen m ufs nach  dem  A etzen und Ab- 
spiilen m it W asser der Schiiff langere Zeit in 
Alkohol gelegt und dann  m it A ether abgespiilt 
w erden, weil sonst W asser aus den Poren  w ieder 
ausschw itzt und nach  einiger Zeit Roslflecken en t
stehen. (Dieses A etzverfahren ist von E. H e y n  
in der V ersuchsanstalt ausgebildet w o rd e n ; vergl. 
„M ittheilungen* 1899  S. 73  und „S tah l und Eisen* 
1S99 S. 7 0 9 .)

A u c h  z u  d e n  e n d l i c h e n  S c h l u f s -  
f o l g e r u n g e n ,  d i e  d e r  V e r f a s s e r  a u s  
s e i n e n  V e r o f f e n t l i c h u n g e n  z i e h t ,  m ochte 
ich m ir einige B em erkungen erlauben , w eil ich 
glaube, dafs die F rag e  w egen des prak tischen  
N utzw erthes unserer M ateria lprufungsverfahren 
sonst leicht einseitig b ean tw o rte t bleiben konnte.

V erfasser sag t (S. 168) iiber die Schlagprobe: 
„Dafs die sam m tlichen  Schienen, die sich f r i i h -

z e i t i g  b r e i t g e f a h r e n  hatten  (die in T abelle 1 
A bbild. 3 m it s bezeichneten), d ie  S c h l a g p r o b e  
b e s t a n d e n ,  dagegen Schiene N r. 51 u n te r dem 
ersten  S chlage g e b r o c h e n  sei, obwrohl sie sich 
im  B etriebe (1 ,6  Jah re  laug  bei 3 ,2  Mili. Brutto- 
tonnen in gerader horizontaler S trecke) s e h r  g u t  
gehalten  hatte . F erner h ab e  die eine der beiden 
im B etriebe in m ehrere  Sliicke g e b r  o c h  e n  e n  
Schienen die S c h l a g p r o b e  a u s g e h  a l t e n  
(T hom as. Prof. lla  m it grofsen Fehlslellen im Kopf
— vergl. F igur a und b A bbild. 1 — 3 Schlage bis 
zu d = 1 1 2  m m  und fiir den ersten  Schlug di 
=  73 m m ), und n u r die zw eite , die auch noch 
schw am m ige Stellen im Fufs zeigte, sei un ter dem  
Fallw erk g e b r o c h e n .  H ieraus folgę, dafs die 
g u t  b e s t a n d e n e  S c h l a g p r o b e  n o c h  k e i n e  
G e  w ii li r  f i i r  e i n e  g u l e  S c h i e n e  b i e t e ,  
die P robe  zeige hochstens Fufsfehler der Schienen 
und zu spriides M ateriał an . Man konne aber 
n ich t behaupten , d a f s  e i n e  S c h i e n e ,  d i e  
u n t e r  e i n e m  S c h l a g e  v o n  3 0 0 0  m kg S c h l a g -  
l e i s t u n g  b r i c h t ,  a u c h  s p r o d e  s e i ,  und 
weil die no rm ale  B eanspruchung im Betriebe 
jedenfalls erheblich  u n te r diesem  B etrage bleibe, 
so m eint V erfasser, konne m an  die Forderung 
au f 1 5 0 0  m kg erm afsigen. Eine Schiene, die 
dann noch u n te r dem  Fallw erk breche, konne 
sicher ais sprode bezeichnet w erden und die Zuriick- 

I w eisung der ganzen Sclim elzung sei gerechtfertig l.
Gegen diese Schlufsfolgerungen kann  m an geltend 

m achen , dafs die T ha tsache , dafs die Schienen bei 
der Schlagprobe n ich t zu Bruche gehen, allein 
keinen M afsstab fiir den N utzw erth  geben kann. 
Die zu w eichen in T abelle 1 m it s  bezeichneten 
Schienen haben fast alle m il w enig Schlagen 
(Z =  4 — 6 ) die vorschriftm afsige D urchbiegung 
von 110  m m  iiberschritten . Sie zeigen fiir den 
ersten  Schlag  alle D urchbiegungen, die iiber 51 mm 
liegen. W en n  u n te r den m it g bezeichneten 
Schienen auch  viele solche sind, die ganz ahn- 
liche E rgebnisse beim  S chlagversuch lieferten, so 
ist zu bem erken, dafs einm al die Betriebszeilen 
b isher viel zu kurz w aren , um  m it S icherheil 
sagen  zu konnen, dafs diese Schienen sich in 
Z ukunft ebenso gu t bew ahren  w erden, w ie die 
Schienen, die grofsere Scblagzah len  bei geringer 
D urchbiegung fu r den ersten  Schlag  vertrugen . 
Man m ufs auch beachten , dafs die m it s und g 
bezeichneten Schienen m eistens aus dem  Betriebe 
stam m en  und  n ich t festsleht, ob n ich t die w eichen 
Schienen (etw a bis zu N r. 20 ) von ahnlichem  Ver- 
halten  beim  S ch lagversuch , auch in śihnlicher 
W eise b reitgefahren  w orden w aren , w enn sie genau 
u n te r gleichen Y erhaltnissen zu arbeiten  hatten , 
w ie die m it s bezeichneten.

Es w iirde schw er zu verstehen sein, w enn 
narnentlich  die Schiene N r. 8  m it di =  73  m m , 
ffs. =  3 6 0 0  kg/qcm  und d — 23%> u n te r gleichen 
U m standen n ich t ebenso leicht b reitgefahren w iirde, 
w ie e tw a N r. 17 und  d Ł= 5 4  m m , u v =  3 8 8 0
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und  6  =  2 3 ,5  A uch fu r S ch ienen , die zu 
h a rt sind und doch b'ei den Schlagproben n icht 
zu B rueh gingen, w ie z. B. N r. 51 bis 53 , kann 
m an  nach  dem  U m stande, dafs sie sich einige 
Jah re  gul hielten, an sich noch n ich t den Schlufs 
ais berechtig t zugeslehen, dafs sie im  Betriebe 
dauernd  w eniger gefahrlich sein w erden ais Schienen 
von m ittlerem  V erhalten ; auch h ier diirfte die 
B eobachtungszeit im  B etriebe noch zu knapp be- 
m essen sein. A uch das zuletzt angefiihrte Bei- 
spiel der im  B etriebe gebrochenen Schienen zeugt 
m eines E rach tens n ich t du rchsch lagend  gegen den 
S ch lagversuch , denn das Ergebnifs di =  73 mm 
w eist doch auf zu w eiche Schienen bin und 
sollte an sich schon stutzig m achen  und genauere 
Priifung veran lassen . Zu beachten  ist bei alledetn 
ja  im m er w ieder, dafs iiberhaupt n ich t zu erw arten  
ist, dafs du rch  die M aterialpriifungen oder durch 
das Y erhalten  im B etriebe j e d e  w  i r k  l i c h  g e 
f a h r  1 i c h e o d e r  w  i r  t h  s c h  a  f 1 1 i c h g e r  i n  g - 
w e r t h i g e  S c h i e n e  sicher gekennzeichnet w ird . 
D aher b rauchen  auch n ich t durchw eg  Versuchs- 
ergebnifs und B etriebserfahrung  paralle l zu gehen 
und m an w ird sich schon zufrieden geben, w enn 
n u r eine prak tisch  grofse U ebereinslim m ung 
zw ischen V ersuchsergebnissen und dem  Verhalten 
im B etriebe erre ich t w ird.

Ich nelim e G elegenheit, h ier noch auf eine 
andere  Schlufsfolgerung des V erfassers einzugehen, 
w eil sie eine oft geaufserte A nschauung  ausspricht, 
die jedoch keinesw egs zutreffend sein diirfte. E r 
sag t Seite 1 5 2 :

„Bei einem  Vergleich der Fliefsgrenzen auf 
B iegung (Biegegrenze) im Z usam m enhange m it 
den Schlagproben der Schienen der ersten  und 
zw eiten V ersuchsreihe (in Spalte 2 T abelle 1 m it
I und II bezeichnel) fallt es auf, dafs u n le r den 
letzteren , welche schon bei vier Schlagen (N r. 1, 
2 , 4 , 9 und 15) 110  m m  Einbiegung aufw iesen, 
sich Fliefsgrenzen bis zu 25  t (ffa. =  3 9 0 0 ) be- 
finden, w ah rend  un ler den ers teren  drei solche 
Paralle lproben (N r. 3 , 16, 19) sind, die bei sechs 
bis sieben S chlagen  auch  keine lióhere Fliefs- 
grenze erre ich t haben . Diese E rscheinung lafst 
sich dam it erk laren , dafs durch  die langere  Be
nutzung der b reitgefahrenen  Schiene im  Dienste 
d i e  a u f s e r s t e n  K o p f f a s e r n  s i c h  v e r -  
d i c h t e t  h a b e n ,  w odurch  die Q uetschgrenze 
( ? s) der Schienen und dam it auch die Fliefsgrenzc 
au f B iegung (ff3.) sich bedeutend erhóh ten . Hter- 
nach durften  sich abgelangte, fru h e r an  den Enden 
breitgefahrene Schienen, die w eiter verlegt w erden, 
ein zw eites Mai w eniger leiebt b reitdrucken. “

Die B eobachtung des V erfassers, dafs sich die 
Biegegrenze der Schienen im B etriebe crhohte, 
ha t seh r viel W ahrschein lichkeit fiir sich (im m erhin  
fehlt der unm itte lbare  Beweis), ab er eine , V e r -  
d i c h t u n g “ der aufsersten  „K opffasern", d. h . eine 
Y ergrofserung des R aum gew ichtes (r) der aufsersten  
K opfschicht, durfte nach  der allgem einen E rfahrung

schw erlich  nacbzuw eisen sein. Es ist zu bedauern , 
dafs nicht vor Ingeb rauchnahm e der Schienen 
die B iegegrenzen des M aterials e rm itte lt w urden, 
dann  ha tte  sich die W irkung  des Rollens der 
R ader au f der w eichen Schiene unm itle lbar aus 
der E rhohung  der % -G renze ergeben. Dafs diese 
V eriinderung n ich t ausgeschlossen, ja  sogar rech t 
w ahrscheinlich  ist, geh t aus der Z usam m enstellung  
T abelle 4 hervor, in der ich ohne A usw ahl in 
einer G ruppe die Schienen vereinigte, bei denen 
die <)S.-Grenze nahezu m it der <7S-Grenze zusam m en- 
fiel (iJs .|crs kleiner ais 1 ,15) und in einer anderen 
die Schienen m it dem  V erhaltnifs grofser
ais 1 ,3 5 . M an sieht in die erste  G ruppe fallen 
(zufallig?) n u r S ch ienen , die fiir die Versuchs- 
strecken D und E  besonders erzeugt und m it 
K ohlenstoff allein oder m it KohlenstolT und Silicium 
gedichtet w urden. In die zweite G ruppe fallt die 
M ehrzahl der S ch ienen , die im Betriebe b reit 
gefahren w u rd e n ; bei ihnen liegt crs, wesentlicli 
h oher ais Nun w issen wir durch  die V ersuche 
von B a u s c h i n g e r *  und durch  die E rfahrung , 
dafs E isen, das im kalten Z ustande durch  m echa
nische B earbeitung bleibende F orm anderungen  er- 
leidet, seine S treckgrenzen e rh o h t; beim  D raht- 
ziehen kann  <Jslas  bis au f 0 ,9 8  und 1 ,00  w achsen. 
W esenlliche A enderungen des R aum gew ich tes r  
w erden hierbei aber n ich t bem erkt.

Es w iirde sich w ohl lohnen, eine besondere 
Y ersuchsreihe dariiber anzuste llen , ob die vom 
Verfasser gem achle  V erm uthung der E rhohung  
von as im Betriebe au f T h a tsach e  beruhen , denn 
unsere M alerialienkenntnifs w iirde w esentlicli er- 
w eitert w erden, und fiir den E isenbahnbetrieb  ist 
es sicher n ich t ohne B edeutung , festgestellt zu 
sehen, w ie w eit eine solche M ateria landerung etw a 
geht. Ich halte  es ab er auch fiir nothw endig , 
d a rau f aufm erksam  zu m achen , dafs beim  Biege- 
versuch m it abgenulz ten  Schienen selbstverstand- 
lich das w irkliche T raghe itsm om en t der gepriiften 
Schiene zur U m rechnung benutzl w erden  mufs, 
weil m an  sonst zu T rugschliissen  kom m en w iirde. 
Aucli d a rau f m ochte  ich noch aufm erksam  m achen, 
dafs beim  Biegeversuch m it abgenulz ten  Schienen 
etw aige grofsere A bw eichungen zw ischen den Eigen- 
schaften  von R andstah l und K ernstahl das E rgeb
nifs triiben und zu T rugschliissen  fiihren konnie. 
D aher erg ieb t sich auch h ier w ieder, d a f s  d e r  
r i c h t i g  d u r c h g e f i i h r t e  Z u g v e r s u c h  w a h r 
s c h e i n l i c h  i m m e r  d i e  k l a r s t e  E r k e n u t n i f s  
i i b e r  d i e  M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n  l i e f e r n  
w i r d .  Bei d e r L osung der h ie r bereglen  F rage  
w ird m an  au f P robestabe  k leinsler Form  zuriick- 
gehen mCissen, die unm itte lbar an  der O berflache 
zu en tnehm en sind, w enn m an K larheit iiber die 
M ateria landerungen schalTen will. A uch die mikro- 
skopische U ntersuchung durfte L icht b ringen.

* Ueber die Y eranderung der Elasticitatsgrenze und 
Festigkeit des Eisens. ,M itth. MQnehen“ 1S8G H. 13.

M a r t e n s :  „Materialienkunde" Abschn. 12 S. 207.
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T a b e l l e  4.

Nr. g. s.
FallY orsuch Z ugve rsuch Biege-

yorsuch
ffg.

ffg ./ffg
Z d , Os 0

A. a s,/(Ts kleiner ais 1,15.

3 — 5 51 3550 19,5 3970 1,11
16 — 6 49 3990 21,0 3850 0,99
18 — 0 48 4130 19,0 4260 1,03
19 - 7 45 4370 19,5 3910 0,89
20 — 8 43 4230 18,0 4500 1,06
21 — 8 42 4240 18,0 4520 1,07
22 — 6 47 4050 19,5 4030 1,00
26 — 7 45 4290 19,0 4230 0,99
29 — 6 50 4110 24,5 4270 1,04
43 — 6 47 4170 22,5 4650 1,12
44 — 8 42 4590 18,0 4650 1,01
46 — 8 43 4430 17,5 4780 1,08

B . o s.;(/s grfifser ais 1,35

2* s 4 59 2320 24,0 3330 1,44
4* s 4 59 2550 20,0 3570 1,40
5* s 5 52 2320 23,0 3570 1,54
6* (T 4 59 2480 25,0 3570 1,44
9* s 4 56 2670 15,5 3720 1,39

12* s 5 51 2670 22,0 3720 1,39
15* s 4 60 2670 25,0 3840 1,44
31* g 5 57 2930 17,5 4340 1,48
49 6 47 4370 19,5 5200 1,42
51* g Bruch 3880 6,5 5270 1,36

Dafs der V erfasser den Z erreifsproben einen 
w eit geringeren  W erth  beim ifst, ais es nach m einer 
U eberzeugung zuliissig is t ,  h abe  ich m ehrfach  
beriih rt und  m eine abw eicliende M einung zu 
begriinden versucht. H ier will ich m ich d a rau f 
bescbranken, besonders noch au f die T abelle 4 B  
(geringe Schlagzahl Z, grofse D ehnung 5) hin- 
zuw eisen.

W ie Y erfasser sich zu den B iegeproben slellt, 
habe ich ebenfalls ausfuhrlich  e ro rte rt. Ich iiber- 
gehe desw egen seine Schlufszusam m enstellung und 
beschranke m ich darauf, aus seinen A usfuhrungen 
iiber den W erth  der A etzprobe folgende Aeufse- 
rungen w iederzugeben. E r sa g i:

„DiclUer S tah l, o b  w e i c h  o d e r  h a r t ,  scheint 
das e i n z i g e  Erfordernifs fur eine gute Schiene 
zu se in “ (diesen Satz m ochle  ich n ich t in seinem  
ganzen U m fang un tersclire iben) und fiih rt ferner 
aus, dafs in Bezug auf die A etzproben S tah lsorten  
zu unterscheiden seien, bei denen die ganze Flachę 
gleichm afsig (Nr. 52 , 2 5 , 3 5 , 10 und zum  T h. 31 , 
Tafel YII) und solchen (Nr. 2 7 ,  5 1 ,  8  und  6 , 
Tafel VII), bei denen das M ateriał durch Aetzen 
n icht (?\ven ig?) angegriffen w ird, bei denen also 
n u r die undichten Slellen erscheinen (Saigerutigen, 
O syde). V ollstandig d ich t blieben die Bessem er- 
stahlschienen Nr. 34 , 2S und 2 3 . Die Bessem er- 
schiene des W erkes a  (N r. 5 2 , Tafel VII) — nach 
A ussage der kgl. O berbahnam ter die beste Schiene 
in Bayern — zeigt R andstah l und ist im  all
gem einen d ich t; R andstah l zeigen auch die T hom as-

schienen N r. 3 3  und  2 7 ;  randb lasig  is t die Bes- 
sem erschiene N r. 2 5 . ■

D er V erfasser kom m t zu dem  S ch lufsergebnifs: 
„Die A etzprobe allein ais M afsstab fiir die Giite 
der Schienen an zunehm en , diirfte an der F rage  
sc h e ile rn : w ie m ufs die A etzprobe aussehen, w enn 
der S tah l ais d icht gelten soli ?“

Der Schlufs des A rtikels w ird  fiir den Leser- 
kreis ein so grofses In teresse bieten, dafs es an- 
gezeigt e rs c h e in t, ihn  n u r m it den w egen Ver- 
anderung  der T abellen  no thw endigen  kleinen Zu- 
salzen ve rseh en , vollstandig abzudrucken. Ich 
en thalte  m ich h ie r der B em erkungen, weil dieser 
T heil ein Gebiet b e r iih r t , das aufserhalb  m eines 
eigentlichen E rfah rungskre ises liegt, und  die Punkte , 
mit denen ich n ich t einverstanden  b in , ja  schon 
ausfuhrlich  besprochen sind. Indessen m ochte ich 
zum  Schlufs noch sagen, dafs ich m eine zuweilen 
gegentheiligen A nschauungen  dem  V erfasser gegen- 
tiber zum  A usdruck gebrach t habe , weil ich  den 
hohen W erth  seiner A rbeit gern und voll anerkenne, 
aber doch dazu beitragen  woli te, die A nschauungen 
iiber den W erth  der einzelnen M aterialpriifungs- 
verfahren  k laren  zu helfen. Es w a re  m it grofser 
Freude zu begriifsen, und  w iirde sicher dem  Fort- 
sch ritt d ienen, w enn  seitens der Kgl. Bayerischen 
E isenbabnverw altung  auch das w eitere Versuchs- 
m aterial zur offentlichen B esprechung gestellt 
w iirde.*

D er V erfasser schliefst m it folgenden Aus- 
fiih ru n g en :

Aus den durchgefiihrten  G iiteproben lafst sich 
nun Folgendes en lnehm en:

1. Aus T hom asstah l lassen sich ebenso gute 
Schienen, w ie aus B essem erstah l erzeugen. Dies 
schein t insbesondere dann der F ali zu sein , w enn 
dem  T ho m ass tah l Silicium  zugefiihrt w ird .

2 . Ein Vergleich der du rchgefiib rten  G iiteproben 
m it den jew eiligen L ieferungsbedingnissen der kgl. 
bayerischen  S taatseisenbahnen  fiih rt zu den nach- 
stehenden  E rg eb n issen :

a) L ieferungsbedingungen vom  Jah re  1 8 8 6 : 
Sch lagprobe, 5 0  kg absolute Festigkeit, 2 0  ^  
C ontraction  und  8 5  Qualitatsziffer.

Diesen B edingnissen haben  von den unler- 
suchten  12 S tah łsch ienen , die sich gu t be- 
w a h rt ha tten , die H alfte entsprochen  (in 
T abelle 1 Spalte  3 m it 7 bezeichnet). Es 
geniigen aber diesen B edingungen auch  die 
H alfte der 10 S tah łsch ienen , die sich an 
den Enden nach  kurzer Zeit b reitgefahren  
ha tten  (T abelle 1 Spalte  3 =  3).

* Die Redaction schliefst sich diesem W unsche 
des Verfassers an und giebt gleichfalls der Hoffnung 
Ausdruck, dafs durch w eitere Versuche die in vor- 
liegender Arbeit erdrterte  Frage gekl&rt wird. Sie 
kann sich dabei der Ansicht nicht verschliefsen, dafs 
bei den Yersuchen, welche Mi l l e r  angestellt hat, die 
Zahl der untersuchten Schienen zu gering war, ais 
dafs sie eine sichere Grundlage fiir die gezogenen 
Schlusse abgeben kOnnten.
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h) L ieferungsbedingungen vóm  Ja lire  1 8 8 9 :
Schlagprobe und 5 0  kg absolute Festigkeit.

Diesen B edingnissen haben  von den 12 
guten S tahlschienen der d ritten  V ersuehsreihe 
(Tabelle 1 S palte  2 =  1IJ) S Stiick und von 
den 10 sch lech tbew ahrten  S tahlschienen der 
zw eiten V ersuchsreihe (II) 6  en tsprochen.

c) L ieferungsbedingungen votn Jah re  1 8 9 7 :
Schlagprobe und 55  kg absolute Festigkeit, 
h ierzu 2 0  % G ontraction oder 12 ^  D ehnung.

Diesen B edingnissen geniigten von den
12 guten  S tahlschienen dereń 5 und von 
den schlechten eine.

d) L ieferungsbedingungen vom Jah re  1 8 9 9 :
Schlagprobe und 60  kg absolute Festigkeit, 
hierzu 2 0  Jo C ontraction  oder 1 2 %  D ehnung.

Diesen B edingnissen haben  von den unter- 
such ten  12 guten S tahlschienen n u r m ehr
3 en tsprochen (N r. 2 5 , 31 und  5 2 ), es sind 
dies 2 Bessem er- und  1 T hom asstah lsch iene.

Aus vorstehenden B etrach tungen  diirfte  zur 
Geniige hervorgehen , dafs jede der 4 L ieferungs
bedingungen ungeniigend w ar, indem  durch  die
selben sich w eder die guten , noch die schlechten 
Schienen erkennen liefsen, w eshalb  anzustreben 
w are, die B edingungen zu verbessern .

3- N achdem  die eine Schiene des W erkes 1 
(A bbild. 1 a  und b) die Schlagprobe au sh ie lt, so 
ha tten  sich in sbesondere , w enn bei der Ueber- 
nahm e die Z erreifsprobe am  E nde der Schiene 
en tnom m en w orden w a re , die H oh lraum e und 
unganzen  Stellen am  Kopfe n ich t erkennen  lassen, 
w enn n ich t die Schiene n ach  der vollzogenen 
Schlagprobe gew endet und au f den Fufs geschlagen 
w orden w are .

Aus diesem  G runde em pfiehlt es s ic h , jede 
Schiene, w elche die S ch lagprobe bereits bestanden 
h a t, en tw eder am  Fufse einzuhauen und unterm  
Fallw erke zu b rechen  oder dieselbe um zukehren 
und au f den Fufs zu sch lag en , bis sie b rich t. 
D enn w enn auch die Sch lagprobe fiir die Gute 
der Schienen keinen sicheren A nhaltspunk t bietet, 
so ist dieselbe u n te r allen U m standen  schon ais 
V orprobe fur eine B iegeprobe nothig , d am it keine 
Schiene, dereń B ruch zu e rw arten  ist, u n te r der 
B iegem aschine geprob t und die A usfiihrenden der 
L ebensgefahr ausgesetzt w erden.

Dies w iirde n ich t der Fali s e in . w enn eine 
en tsprechende A uffangvorrichtung an  der M aschine 
an g eb rach t w erden ko n n te .’1'

4 . Die sam m llichen  B essem erstahlschienen der 
d ritten  V ersuchsreihe (III) und  von den  Bessem er- 
Stahlkopfschienen** dieser R eihe je n e , die den 
aufgelassenen V ersuchsstrecken en tstam m en , sow ie 
auch  die T hom asstah lsch ienen  des W erkes d 
(N r. 3 1 ) w eisen ein M ateriał von 55  bis 65  kg

* Das diirfte doch nur geringe Schwierigkeit 
bereiten. A. M.

** Yon der W iedergabe der Ergebnisse wurde, 
wie oben mitgetheilt, Abstand genommen. A. M.
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abso lu ter F estigkeit, m indestens 4 0  % C ontrac
tion und 18 $  D ehnung auf ;  nur  die allgem ein 
ais beste anerkann te  B essem erstahlschiene des 
W erkes a  (N r. 52 ) ha tte  bei 79 kg FestigkeiL
13 % D ehnung und 2 0  % C ontraction.

Ein S ta h l, der som it bei 55  bis 65  kg ab 
so lu ter Festigkeit noch aufserdem  40  °,o Con
trac tion  und  18 % D ehnung giebt und fiir den 
noch bei 70 kg abso lu ter Festigkeit nu r m eh r 
20  °,o C ontraction und 12 D ehnung zulassig 
w are, w iirde nach  allen E rfah rungen  die m eiste 
G ew ahr fiir gute Schienen bieten. Es w ird  sich 
aber kaum  ein W erk  finden, das diese strengen 
B edingungen eingeht und aufserdem  sprich t die 
N r. 13 der zw eiten V ersuchsreihe (II) selbst gegen 
diese B edingung.

Es h a t sich indefs h e rau sg es te llt, dafs diese 
strengen  B edingnisse n ich t einm al erforderlich  
sind, da  sich auch Schienen m it 47 kg absoluter 
Festigkeit und geringer C ontraction und D ehnung 
gu t b ew ah rt haben .*  D er G rund diirfte in der 12 mm 
hohen dichten Schichte am  Kopfe der Schiene zu 
suchen sein, w oriiber die A etzprobe Aufschlufs giebt.

5. Die A ufstellung der B edingung, dafs eine 
S tahlschiene an  der Fliefsgrenze bezw . an  der 
Stelle, wo die Schaulinie von der G eraden in die 
Curve iibergelit, so belastet w erden  ka nn ,  dafs 
die A nstrengung  der aufsersten  Fasern  m indestens 
4 2 0 0  kg/qcm  betrag t, b ietet die m eiste Sicherheil 
dafiir, dafs m an  Schienen e rh a l t,  die eine best- 
m oglichste Y erschleifsungsfestigkeit besitzen. Der 
Yortheil d ieser Schienen besteh t darin , dafs sie :

a) sich w eniger abniitzen,
b) an den Stófsen sich n ich t b re itfahren , indem  

die zw eite V ersuchsreihe (II) n ich t eine Schiene 
aufw eist, w elche die erw ahn te  A nstrengung 
e rtrug , und

c) n ich t infolge von H ohlraum en im  Kopfe 
b rechen , d a  auch keine der im B etriebe ge- 
brochenen Schienen des W erkes 1 (F igur a 
und b A bbild. 1) bei der U ntersuchung  die 
P robe bestanden h a t. D agegen haben  von den 
un tersuch ten  zwolf guten S tahlschienen der 
d ritten  Y ersuchsreihe (III) 9 der P robe gentigt.

Dieselbe rau m t also den liefernden W erken 
m ehr Concessionen ein, ais die soeben un ter Ziffer 2 
und 4 besprochenen und  die b isher iiblichen Be
dingungen und  bietet trotzdem  eine bessere Ge
w a h r , Schienen m it geniigender Y erschleifsungs
festigkeit zu erhalten .

W ollte  m an die ins Auge gefafste B edingung 
noch e rw e ite rn , so konnte  allenfalls der Zusatz 
gem acht w erd en , dafs Sch ienen , w elche an  der 
F liefsgrenze n u r eine B eanspruchung  von 3 8 0 0  
bis 4 2 0 0  kg/qcm  zu lassen , u n te r der Voraus-

* Es liifst sich nicht erkennen, ob der Verfasser 
hier von Erfahrungen innerhalb der von ihm m it- 
getheilten Versuchsreihen oder von Betriebsergeb- 
nissen sp rich t, die aufserhalb der Reihen gewonneu 
wurden. A , M.

Entspricht das zu r  Zeit iibliche l'rUfungsverfahren u. s. w.
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setzung,dafs die Schaulinieu keine Stetigkeits-Unter- 
brechungen zeigen, dann  genom m en w erden, w enn 
die A etzprobe oberhalb  der inneren Blasenzone 
noch 12 m m  vollkom m en dichtes M ateriał ergiebt.

In diesem  Falle w urden  noch die Schiene N r. 27 
des W erkes i und die sam m lliehen  Stahlkopf- 
schienen en tsp rechen , aber keine Schiene des 
W erkes 1 (F igur a und b A bbild. 1).

Mit R iicksicht darauf, dafs es du rchaus n ich t 
schw er fallt, neue Schienen zu erzeugen, w elche 
die B eanspruchung  von 4 2 0 0  kg/qcm  an der Fliefs
grenze ausha lten , w ie aus der ersten  Versuchs- 
reihe (I ) , die allerdings n u r m it T hom asstah l- 
schienen durchgefiih rt w urde, en tnom m en w erden 
k an n , durfte es angezeigt se in , auch die zuletzt 
e rw ahn te  A enderung fallen zu lassen.

N achdem  n unm ehr alles zur Sache G ehorige 
besprochen ist, m ogę es gesta tte t sein, V orschlage 
ftir neue L ieferungsbedingnisse zu m achen . Es 
w iirde sich em p feh len :

a) von jeder C harge ein Schienenstiick zu brechen, 
insofern n icht du rch  die V ornahm e der Schlag- 
probe oder B iegeprobe ohnehin das Brechen 
einer Schiene der beziiglichen C harge er- 
forderlich w ird,

b) eine m afsige Schlagprobe m it e tw a  1 5 0 0  kg/m  . 
Fallm om ent ais V orprobe fiir die B iegeprobe,

c) die B iegeprobe m it A bnahm e der Schaulinien 
einige T onnen  iiber die Fliefsgrenze h inaus. 
D er Z eiger an der M aschine bleibt bei ruhigem  
und  langsam  fortschreitendem  Druck an der 
Fliefsgrenze einen M om ent stehen  und die 
Schaulinie geh t in eine Curve iiber. An der 
Fliefsgrenze m iifste die Schiene zum  m indesten 
eine B eanspruchung von 4 2 0 0  kg/qcm  ertragen .

B ezeichnet M das A ngriflsm om ent fiir die frei 
aufliegende Schiene, P  die D rucklast in kg, 1 die 
freie A uflage (1 0 0  cm ), W  das W iderstandsm om ent 
der Schiene in ccm  und a die B eanspruchung (im 
vorliegenden Falle 4 2 0 0  kg), so ist

M =  0 ,2 5  PI =  a W  und h ieraus

d. h . die L asl, bei w elcher der U ebergang  von 
der G eraden in die Curve bei der Schaulin ie statt- 
finden soli, m ufs das 16 8 fach e  des W iderstands- 
m om entes belragen .

N achdem  die D urchfiihrung einer B iegeprobe 
m it A bnahm e der Schaulinie n u r e tw a 5 M inuten 
erfo rdert und die Sch lagprobe bei n u r einem  
Schlage in der gleichen Zeit beendet ist, so lassen 
sich leicht alle S ch ienenchargen  priifen.

Die V ornahm e einer Schlagprobe nach  den 
je tzt iiblichen B edingnissen dagegen erfo rdert allein 
15 M inuten Zeit und  die Z erre ifsp robe, die nun 
ausfallen kann , n im m t auch e tw a 10 M inuten in 
A nspruch.

P roben  in dem  U m fange und in der ein- 
geschlagenen R ichtung, w ie vorstehend besprochen, 
w u rd en , soviel h ieriiber bekann t is t, noch von 
keiner V erw altung du rchgefuhrt.

W en n  d a ru m  die gegenw artige A rbeit den 
Anlafs giebt, dafs n ich t allein andere  E isenbahn- 
verw altungen, sondern  auch H iittenw erke —- denn 
nu r durch  Z usam m enw irken  beider lafst sich etw as 
Erspriefslichcs erzielen — sich entschliefsen, Ver- 
suche in der gleichen R ich tung  anzustellen , um  
die U ebernahm sbedingungen  zu verbessern , so h a t 
sie ihren Zweck erfullt.

Titanłialtige Magneteisencrze.

Einen U eberblick iiber die n ach  ih re r Massen- 
haftigkeit und ihrem  E isenreich thum  m oglicherw eise 
nutz.baren L ager von titanhaltigen  M agneteisen- 
erzen, w orun te r er jedoch auch die Ilm enit fiihren- 
den oder so g a r haup tsach lich  aus T itaneisen  be- 
stehenden M assen einbegreift, h a t J . F . K e m p  
in zwei H eften der „School of m ines Q uarte rly“ 
(Vol. XX N r. 4 und XXI 1) veroffentIicht. Eine 
gleiche Z usam m enstellung  h a t bekanntlich  bereits 
1893  J. H. L. V o g t  in der „Z eitschr. f. prak t. 
G eologie” geg eb en ; tro tzdem  hielt K e m p  eine 
eingehendere V orfiihrung dieser V erhaltnisse, ais 
sie bei V o g t  zu finden, und eine Z usam m en
stellung alles dessen, w as h ieriiber in der Fach- 
lite ra tu r w eit verstreut is t, fiir w iinschensw erth  
in A nbetrach t des d rohenden  und von verschiedenen 
Seiten ais eine schw ere G efahrdung der Eisen

industrie  erkann ten  Erzm angels, der dazu fiihren 
durfle, die schon w iederholt versuchte A usbeutung 
dieser augenblicklich n irgends in  erheblichem  Be
trag e  abgebauten  Erze w ieder au fzunehm en ; hierzu 
boten einerseits die M assenhaftigkeit ih re r Vor- 
kom m en und andererseits die hochgeschatzten  Eigen- 
schaften des aus ihnen dargestellten  E isens Ver- 
an lassung , das solehe Vorziige zweifellos gew issen 
chem ischen  E lem enten verdanke, dic allgem ein in 
jenen Erzen en thalten  seien. „E inige N achfrage 
von H iittenw erken nach ihncn is t ganz sicher in 
der E ntw ick lung  begrillen und kann das Erz noch 
zu einem  ungem ein  gesuchten  m achen ."  Dies ist 
auch  der G rund, w eshalb  im Folgenden auf den Inhalt 
von K e m p s  A rbeit n ah e r eingegangen w erden soli.

Die M angelhaftigkeit unsere r K enntnisse offen- 
b a rt sich auffallig schon darin , dafs ais m it titan-
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haltigen E isenerzlagerstatten  ausgestatte te  L ander 
hauptsach lich  n u r N ordam erika und Skandinavien 
anzufiihren sind, w ah rend  der grofste E rdtheil 
Asien, sow ie Afrika, die doch zweifellos ebenfalls 
w elche enthalten  w erden, in der A ufzahlung ganz 
w egfallen. Auch von A ustralien sind ais industriell 
w ichtige V orkom m en n u r auf secundarer L agerstatte  
ruhende Erze, nam lieh an der Kiiste abgelagerte  und 
von der B randung  au fbereite te  S ande zu nennen.

Ih rer ganz abw eichenden B ildungsverhaltn isse 
w egen enlfallen die L ager d ieser S a n d o r z e  voll- 
stand ig  bei der spateren  theoretischen B etrach tung , 
w eshalb die gesonderte  A nfuhrung ih re r Vor- 
kom m en berechlig t ist. Und diese voranzustellen, 
erseheint angebrach t, weil sie w ahrschein lich  am  
allerehesten  von allen titanhaltigen  Erzen in grofse- 
rem  B ettage im  H iiltenbetriebe V erw cndung finden 
w erden. H ierzu loekt sow ohl die Leichtigkeit 
ilires A bbaues und ih re r V erfrachtung in SchifTs- 
lasten, ais auch die ih rer A ufbereitung . Unge- 
w aschen zeigen sie seh r w echselnden und seiten 
zureichenden E isengehalt, letz terer lafst sich aber 
seh r leicht concentriren , und versp rich t in diesem  
Falle zum al die m agnetische A ufbereitung  grofse 
Erfolge, und zw ar n ich t n u r um  den E isengehalt 
zu erhohen , sondern  auch um  die M enge der ver- 
hafsten T itansaure*  zu verringern  oder w om oglich 
ganz zu b ese itig en ; das soli allerdings bei Ver- 
suchen  m it canadischen Sanden  bislang doch n icht 
gelungen sein. Es bleibt alsdann fiir die V erhiittung 
n u r noch die von der Sandform  gegebene Schw ierig- 
keit. Diese h a t m an  in N euseeland durch  Bri- 
kettirung  m it T hon  zu bew altigen gesuch t; sollte 
es aber, m an  verzeihe diese A nfrage dem  im 
H iittenw esen unerfahrenen B erich ters ta tter, n icht 
m óglich und vortheilhafter sein, die E isensande, 
die verm uthlich  tiberall im  G em enge m it anderen 
Erzen zur V erhiittung kom m en w urden , im  Koks zu 
b inden, indem  nian  m it E isensand gleichm afsig ge- 
m engten  K ohlengrus Yerkokt?** — Y orkom m en von 
solchen E isensanden sind aus aller W eit bekannt 
(auch aus Jap an , wo sie aus der Provinz H arim e 
und von zwei Stellen der Insel Yesso angegeben 
w erden), ais von technischer B edeutung aber w erden 
an gefiih rt: aus N e u s e e l a n d  ein 14 engl. Meilen 
langes, 3  Meilen breites und 14 Fufs m achtiges 
L ager bei N ew -P lym oulh , Prov. T a ran ak i, am
S.-W .-E nde der N ordinsel, sow ie die ih re r Goid- 
fiihrung w egen geschatzten L ager langs der W est- 
kiiste d e rS iid in se l; aus N o r d a m e r i k a  aber, ab- 
gesehen von w eniger betrachtlichen L agern  an 
der Kiiste des Lake C ham plain, ferner an Binnen-

* Der Am eiikaner R o s s  i hat schon im Jahre 
1S90 gezeigt, dafs die T itansaure keineswegs so sehad- 
lich ist, wie man fruher allgemein annahrn. (Vergl.den 
Aufsatz: „Zur Ehrenrettung titanhaltiger Erze11. „Stahl 
und Eisen" 189G S. 310 bis 313. Die Redaction.

** Dieselbe 1’rage hat kurzlieh J. W i b o r g h  ein- 
gehend behandelt („Jern - Kontorets Annaler* 1899
S. 267 bis 270. Die Redaction.

gew assern  in O ntario , sow ie bei Q uogue au f Long 
Island, die ausgedehnten  S trecken am  N ordufer 
der St. Lorenz-M iindung, insbesondere in der Moisie- 
B u c h t; h ier bilden die Erze m ehrere  Z w ischenlager 
in Q uarzsand von geringer M achtigkeit.

Um die B erichte iiber die norm alen  Lager- 
sta tten  titanhaltiger E isenerze zu vereinfachen, sei 
hier vo rausgesch ick t, dafs sie alle ersichtlich in 
einem  noch zu erórternden  A bhangigkeitsverha.lt- 
nisse zu protogenen Silicatgesteinen stehen, welch 
letztere ais die M uttergesteine jener angesehen 
w erden konnen, und dafs ais M uttergesteine vorzugs- 
w eise G lieder der G abhro-G esteinsfam ilie auftreten , 
d. h . durch  das U eberw iegen der K alkbasis iiber 
die A lkalien in den Feldspathen  gekennzeichnete 
S ilicatgesteine, die nach  der N atur ih res vor- 
w altenden G em engtheils aus der A ugit-H ornblende- 
G ruppe (der niem als no rm ale r A ugit oder H orn- 
blende ist), von den m odernen  P etrog raphen  in vie!e 
A rten geschieden w erden (wie z. B. H yperite, Norite) 
und die sich haufig m it feldspathfreien Gesteinen 
(Peridotiten  u. a. m .) vergesellschaftet und  durch  
Uebergiinge im M ineralbestande verkniipft finden.

Dasjenige Erzvorkom m en dieser A rt, dem  
zweifellos zuerst von H iittenleuten In teresse zu- 
gew andt w orden sein d iirfle , findet sich in 
S c h w e d e n :  es is t der T  a b  e r g  bei Jonkoping, 
dessen Dim ensionen m an  au f fast 1,5 km  L ange, 
0 ,5  km  Breite und 130  m H ohe s c h a tz t ; das 
M uttergestein des Erzes m it einem  G ehalte von 
3 1 ,4 5  % Eisen und 6 ,3  Jo T itan sau re , an dem  
eine V anadin-B eim engung  schon friih aufgefallen 
ist, w ird  ais Olivin fiih render H yperil bezeichnet 
und tr itt in Gneifs auf. In w eniger m assigen 
V erhaltnissen w iederholen  sich diese Y erhaltn isse 
noch an  m ehreren  Stellen in Schw eden (Ing lam ala
u. a. m . ) ; au f Ulfó und  Alno ist das M utter
gestein aber ein 01 iv in -D iabas, ein den Gabbro- 
gesteinen also w enigstens nahestehendes Mineral- 
gem enge. Ein 47  bis 52 Jo E isen bei 11 bis 
1 4 ,25  % T itan sau re  haltiges, n ich t nu r litanreichen 
M agnetit, w ie an vorgenannten  P unkten , sondern  
auch Ilm enit und zw ar neben Spinellen zeigendes 
Erz w urde in um gew andeltem  G abbro zu B outivare 
in N orrbotten  gefunden. D urch sein M uttergestein 
von ganz ungew ohnlicher Ar t ,  das ais ein den 
Gneifs durchse tzender N ephelinsyenit bezeichnet 
w ird , ist m eh r ais d u rch  seine M assenentw icklung 
das Erz von Alno im  bottn ischen M eerbusen auf
gefallen: es hat n u r noch ein A nalogon, das gleich 
m it h ier zu erw iihnen bei seiner volligen Abgelegen- 
heit gesta tte t e rseh e in t, nam lieh  zu Jacu p iran g a  
in d e r Provinz Sao P aulo  in B r a s i l i e n ;  auch 
da  scheint, obw ohl die an  M agnetit re ich ste  Ge- 
ste insvarietat sogar einen besonderen N am en 
(„ Jacu p iran g it” ) erhalten  ha t, das Y orkom m en 
w eniger m ontan istisches ais, w egen der Bunt- 
scheckigkeit der M ineralcom binationen in den m it 
N ephelinsyenit yerkniipften G esteinen, petrograph i- 
sches In teresse zu verdienen.
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N o r w e g e n  besitzt w ohl die bestun tersuch len  
und m eistbenutzten  titanhaltigen  E isenerze in dem  
Felde, das der ebenfalls der G abhrofam ilie zuzu- 
rechnende und m it vielen anderen  G abbrovarietaten 
vergesellschaftete L abradorfels bei E kersund und 
Soggendal an der Siidw estkiiste bildet. Der llm enil 
(T itaneisen) sch aa rt sich da  zu eigenen linsen- 
form igen L agern  und  Schlieren, die in parallelen 
R eihen und von einer Hiille eines an  B isilicaten 
und Erz reiclien M ineralgem enges um geben , ent- 
w eder den L abradorfels oder dessen d u rch  reich- 
liche H ypersthenfiihrung gekennzeichnete Y arietat 
„Norit* durchziehen. D er E isengehalt b e trag t 
bis zu 5 6 ,4 9  fó ,  der an T itan sau re  bis zu 46  f ó . 
B edeutungslos scheinen dagegen andere aus N or
w egen angefuhrte  V orkom m en zu sein, w ie z. B. 
die aus der Gegend von K ragero .

Die Reihe der n o r d a m e r i k a n i s c h e n  Y o r 
k o m  m e n  soli bei dieser M usterung in  Nord- 
C arolina beginnen, von w o w ir sie in den S taaten  
der O stkiiste no rd w arts  bis nach  G anada verfolgen, 
um  dann  w estlich bis W yom ing w eiterzuschreiten 
und schliefslich nach  Siiden (Colorado) um zubiegen.

In N o r d - C a r o l i n a  sind titanhaltige E isen
erze w eit verbreitet, zugleich aber auch von T itan  
freie M agnetite ; abgesehen  von w enigen vereinzelten 
V orkom m en (z. B. Caldwell Co.), finden sie sich 
zu von SYV nach  N O  streichenden G iirteln ge- 
o rd n e t ; in diesem  Falle pflegen sie jedoch w eniger 
grofse (5  bis 1 5 ' dicke) linsenform ige M assen zu 
bilden. Ihre M uttergesteine sind noch w enig bekannt, 
w urden  oft ais Gneifs oder Schiefer bezeichnet, 
doch verm uthet K e m p  in ihnen dynom etam orpbe 
G abbros. Der E isengehalt schw ank t zw ischen 
■28 und 6 5 $ ,  be trag t m eist 50  bis 57 
T itan sau re  is t im  allgem einen reichlich  vorhanden 
(1 0  bis 15 % ), C hrom  w urde haufig nachgew iesen, 
V anadin einm al bestim m t.

In Y i r g i n i a  ist eine grofse E rzm asse zu 
Blue R idge, ostlich von L exington bekannt.

In N e  w - J e r s e y  scheinen die Y erhaltnisse 
ganz denen von N ord-C arolina zu en tsp rechen ; 
auch h ier sind die titanhaltigen  M agneteisenerze 
m it von T itan  freien vergesellschaftet und in 6  

oder 7 „Giirtel* oder Ziige g eo rd n e t; der T itan- 
s iiu regeha lt w echselt deshalb  local seh r, von n u r 
einer S pur bis zu 9 oder 1 0  $ ,  bleibt jedoch 
hier m eist n iedrig . Die M ehrzahl der T itan  fiihrenden 
Y orkom m en liegen im siidw estlichen Theile des 
M usconetcong-G iirtels; ais M uttergestein w ird  Gneifs 
in  versehiedenen V arietaten angegeben , welche 
B estim m ung jedoch eben seh r angezw eifelt w ird. 
In einem  an T itan  reichen Erze w urde  auch Vanadin 
nachgew iesen ; der P hospho rsau regeha lt schw ankt 
uud en tsp rich t seine S teigerung  n ich t im m er einer 
Y erringerung des T itan sau regehalts .

In N e  w - Y o r k  sind zwei getrenn te  Gebiete 
von titan re ichen  E rzvorkom m en zu unterscheiden. 
Das e ine , am  O stufer des H udson siidlich von 
Peckshill sich hinziehende, lafst sich  vielleicht

ais F ortsetzung  der aus N ew -Je rsey  bekannten 
Giirtel d eu ten , und gehoren  die Erze d a  dem  
G abbro-Zuge der śogenannten  C ortlandt-Series an ; 
sie sind auch im  allgem einen arm  an T itan sau re  
(0 ,1 5  bis 4 ,1 5  $ ) ,  dagegen  reich an T honerde, 
fuhren neben M agnelit Spineli und Kor und ,  und 
ahneln  iiberhaupt im B estande den Erzen von 
R outivara  in Schw eden. D er E isengehalt w ird 
in keinem  Falle h oher ais zu 4 0 ,5  $  angegeben. 
D agegen zeigen die an  Eisen allerd ings auch 
arm en  (2 9 ,8  bis 4 4 ,7  $ )  Erze des ostlichen 
A dirondack - G ebirges im  nordlichen Theile des 
L andes w ieder hoheren  T itangehalt. Ih r Yor
kom m en erinnert an das von Ekersund in N or
w egen, indem  aucli sie m it G abbros und L ab rad o r
fels verbunden  auftreten . Ein grofser Erzgiirlel 
m ach t den E indruck  eines an  Erz reichen Gabbro- 
ganges. Bei L ake S tanford  finden sich den 
canadischen  ahn liche grofsere, jedoch auch eisen- 
a rm e E rzm assen.

Aus R h o d e  I s l a n d ,  ais einem  der zuerst 
besiedelten S taa ten , ist das dem  schw edischen 
T aberge  iiberaus ahnliche E rzvorkom m en des 
C um berland  Hills bei Providence schon lange 
b ek an n t; auch h a t es das 18. Jah rh u n d e rt hin- 
durch  der E isengew innung g ed ien t; der Hiigel 
ist 150  m la n g , 4 0  m breit und iiber 30  m 
h o c h ; das Erz en th a lt n u r 2 8 ,9  bis 4 2 ,3  % 
E isen, 3 ,6  bis 1 5 , 3 $  T itan sau re ; A ufbereitungs- 
versuche stoigerten m it dem  E isengehalte zugleich 
den an T itan sau re  (au f 2 1 ,6 5  % ).

C a n a d a  ist in seinem  ganzen ostlichen Theile 
re ich  an  titanhaltigen  E isenerzen ; in Ueberein- 
stim m ung m it den im  benachbarlen  New York 
bekannten  V orkom m en des A dirondack-G ebirges sind 
sie auch h ier an L abradorfe lseund  G abbros gebunden. 
B edeutendere, ganze H iigel b ildende M assen tre ten  
zunachst im Saguenay-G ebiete und dem  von Morin, 
no rd lich  von M ontreal auf, denen sich jedoch noch 
viele kleinere langs der Ufer des Lorenz-Strom s ge- 
sellen. Am Saguenay w erden drei „Bander* von Erz- 
lagern  un tersch ieden , von denen das ostlichste e tw a
70  m breit ist. Die Erze scheinen iiberaus reich  an 
T itan sau re  zu sein. Eine E isengew innung ist h isher 
nu r bei dem  an der S t. Pauls-B ucht un terhalb  von 
Q uebek am  St. Lorenz belegenen Y orkom m en von 
3 0  m  M achtigkeit und  m ehrere  hundert M eter Er- 
streckung  versuch t w orden und zw ar vom Jah re  
1866  an zu w iederholten  Malen und insbesondere 
noch 1 8 7 3 — 1 8 8 0 ; w ah rend  der G ehalt des Erzes 
an T itan sau re  bis auf 5 0  $6 steigen k an n , ver- 
h a rr t d e r an Eisen im m er n u r bei 36  bis 37 % . 
N och w eiter flufsabw arts am  R apid-R iver bei der 
7-lnseln-Bucht findet sich eine von W esten  nach 
O sten 5 0 0  in breite, kom ige, schw arze, glanzende 
E rzm asse m it vereinzelten Silicateinspringlingen, aus 
der m it dem  M agnete 57  % auszusondern  w aren, 
die fiir sich 3 8 ,7  % E isen bei 34  $  T itan sau re  
ergaben . A uch au f dem  Siidufer des St. Lorenz- 
S trom s fehlen die E rzyorkom m en nicht, und finden
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sich bei V erm ont m eh rere  L ager geschaart, in 
G abbro und Serpentin , dereń Erz seh r reich an 
T itan  is t und bis 41 % Eisen e n th a lt; ferner ist 
eine 15 m  m achtige M asse in Serpentin  am  Colway- 
F lusse zu erw ahnen . W iederum  in g ro fserer A n
zahl und zw ar auch m it titanfreien M agneteisenerz- 
lagern  yergesellschaftet tre ten  litanhaltige  Vor- 
kom m en in den ostliclien G rafschaften der Proyinz 
O ntario  auf ;  es sind m eist in nó rd licher R ichtung 
streichende L ager, die in steilen, 3 0  oder noch 
m eh r M eter hohen A bhangen bis zu 4 0 0  m L ange 
ausbeifsen. So findet sich am  Pine-lake eine im  
Mittel 3 0  m  hohe, 6 0 0  m  latige W an d , dereń Erz 
5 0  bis 60  fo Eisen bei 8  bis 2 5  % T itansaure , 
daneben auch V anadin en th a lt und  ziem iich frei 
von P hosp h o r und Schw efel ist. Ais M uttergestein 
w ird G abbro angegeben, der zum  Theil Gneifs- 
s tru c tu r besitze; doch soli auch w irklicher Gneifs 
in der N achbarschaft vorkom m en.

M i n n e s o t a  besitzt ein grofses, nordlich  und 
w estlich  vom O beren See belegenes Gabbro-G ebiet, 
das sich w ie m it von T itan  freien , so auch m it 
T itan  en thaltenden  M agneteisenlagern ausgesta lle t 
erw eist. Von letzteren findet sich besonders am 
Iron-Lake ein 15 bis 2 5  m m achtiges, nach  Siiden 
einfallendes L ager. Die 40 bis 58  °/o E isen und
2 bis 10 % T itan sau re  zeigenden Erze bilden da 
gem einschaftłich m it titanfreien M agnetiten den 
„M ayhew  Iron R an g e ‘ . F erner sind aus dem  
G abbro bei Duluth ahnliche E rzm assen bekannt.

Iti W y o m i n g  w urden  18 5 0  grofse M agnet- 
e isenerzlager nordlich von L aram ie  gefunden, nach 
H a y d e n s  A uffassung ais E in lagerungen  in ro them  
G ranit und m it diesem  gleichsinnig s tru ir t und 
gelagert. S patere  U ntersuchungen  ergaben , dafs 
sich daselbst der „ Iron M ountain “ 2 0 0  m uber 
das T hal erhebe ais eine unregelm iifsig gestaltete 
Masse von nahezu  eiform iger G rundflache und 
4 0 0  in L angs-E rstreckung  n ach  N W ; e r w ird  ais 
e ru p lire  In trusion im  roth lichen  G ranit gedeutet, 
doch kann m an nach  der B eschreibung auch an 
eine „basiscbe A usscheidung“ in diesem  denken; 
G abbro w urde  in der N achbarschaft gefunden. 
D as E rz  en thalt 4 5 ,5  bis 5 3 ,3  % E isen, 2 3  % 
T itan sau re , 0  bis 1 ,44  Schw efel.

In den arcbaischen  Gebieten von C o l o r a d o  
sollen M agneteisenlager n ich t selten sein, w orun ter
3 bedeutende ais titanhaltig  erkann t w urden, dereń 
M uttergesteine jedoch n ich t genau  bestim m t sind. 
Das eine Y orkom m en is t der „Iron M ountain“ in 
F rem o n t Co., der bei 2 2 0  m L ange, 1 6 0 m  Breite 
und 2 0  m  H ohe 7 L ager aufw eist, von denen das 
grofste einen A usbifs von 15 m  H ohe au f etw a 
100  ni L ange besitzt, nach  N 10° O stre ich t und  m it 
6 5 °  nach  SO einfallt; sein N ebengestein w ird  ais 
g rau er G ran it bezeichnet, is t jedoch w ahrscheinlich  
01ivin-G abbro; das m eiste Erz en thalt 4 7  bis 49 
Eisen bei 10 bis 14 $  T itansaure . C aribou Hill 
in B oulder Co., b en ach b art der bekannten  Caribou- 
S ilbergrube, w ird  von kleinen E rzlagern aufgebaut.

Das L ager im  Gebolla-District., G unnison Go., soli 
sich iiber m ehrere  (engl.) Meilen erstrecken und 
sein Erz 9 ,3 8  bis 3 6 ^  T itan sau re  en thalten .

Aus den vorstehend gem usterten  Verhaltnissen 
folgert K e m p  nun  zunachst, dafs im  G egensatz 
zu titanfreien M agnetiten — die von seh r ver- 
sch iedenartiger Bildung und H erkom m en sind und 
sein konnen  und dereń Abbau, beilaulig be- 
m erkt, in A m erika in den letzten Jah ren  un ter 
dem  Einflusse der billigen und leicht reducirbaren  
R otheisenerze vom O beren See ebenfalls seh r zuriick- 
gegangen  ist und in grofsem  U m fange n u r noch 
au f den C ornw alllagern Pennsylvaniens betrieben 
w ird  — alle titanhaltigen , m assigen M agnetiterz- 
ko rper (m it A usnahm e d erS anderze) nach  C harak te r 
und E n tstehung  eine enggeschlossene V erw andt- 
sebaft bilden. Mit A usnahm e der E rze von Alno 
in Schw eden und aus B rasilien finden sich diese 
M agnetite, „ s o w e i t  b e k a n n t "  und w ie oben 
schon  e rw ah n t ist, m it Gesteinen aus der Gabbro- 
familie vergesellschaftet und liefern sie einen be- 
stim m lcn  Erzkorper-Typus, „der in seiner Uni- 
form itat einzig in der W eit is t“ . In den m eisten 
Fallen bilden sie grofse unregelm afsige M assen in- 
m itten  von E ruptiygesteins-Intrusionen und scheinen 
en ts tanden  zu sein d u rch  Spaltung  des M agm as 
und A ussaigerung titanha ltiger E isenoxydm asse aus 
diesem  w ahrend  seiner A bkiihlung und E rsta rrung . 
U ngew ohnlicher sind V orkom m en, bei denen sieli 
die G esam m tm asse des G esteinsganges oder Stocks 
derm afsen reich an M agnetit erw eist, dafs sie 
p raktisch  ais E rz aufgefafst w erden kann. Die 
G abbrogesteinsfam ilie um fafst M ineralgem enge von 
den ais L abradorfelse oder A northosite bekannten, 
ziem iich reinen F eld spalhagg regalen  an  einerseits, 
durch  V erm ittlung d e r eigentlichen G abbros, der 
N orite u. a ., bis zu den feldspathfreien Peridotiten  
und  Serpentinen an d e re rse its ; ais M uttergesteine 
titanha ltiger M agnetite treten  nun zu ihnen noch 
die N ephelin en thaltenden  P lagioklasgesteine aus 
Brasilien und die N ephelinsyenite vou A ln o ; die 
m eh r oder m inder m it E rz angereicherten  Glieder 

; dieser G esteinsgruppeu stellen sich ais V arietaten 
der H aupttypen dar, die oft m it besonderem  N am en 
belegt w orden  sind. Von den am erikan ischen  
V orkom m en sind n ich t alle M uttergesteine mikro- 
skopisch oder u b erhaup t n ab e r u n te rsuch t w orden, 
und erscheine es deshalb  w ohl m oglich, dafs in  yer
schiedenen F allen  D ynam om etam orphose den 
urspriinglichen In trusivm assen m eh r oder w eniger 
deutliche G neifsstructur ertheilt h a b e ; fiir die 
dynam om etam orphischen  P rocesse sei nach  reich- 
liclier und schon oft b esta tig ter E rfah rung  die 
G abbro - G esteinsgruppe besonders em pfanglich , 
P y rosen  w andle  sich da  leicht zu H ornblende. 
Sow eit b ek an n t, besitzen in N ordam erika alle 
M uttergesteine von titanhaltigen  Erzen (m indestens) 
vorcam brisches A lter, w eshalb  die D ynam om eta
m orphose geniigend Zeit gehab t h ab e  zu einer 
m eh r oder w eniger intensiven Einw irkung.
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N ach ilirem  M ineralbestande um fassen die Erze 
sow ohl llm enite oder T itaneisenerze m it 4 6 ,7 5  FeO 
(entsprechend  3 6 ,3 6  Fe) und 5 3 ,2 5  T iO a, ais 
auch titanhaltige M agnetite, dereń chem ische Zu
sam m ensetzung  nicht leicht m it einer Form el aus- 
gedriickl w erden k a n n ; un ter diesen M agnetiterzen 
beflnden sieli ebensow ohl stark  m agnetische ais 
auch an T itan sau re  reiche. Die eisenhaltigen 
M ineralien sind in den Erzen in seh r verschiedenen 
V erhaltnissen gem engt m it Pyrofcęn, b rau n er H orn- 
blende, H ypersthen, EnsLatit, 01ivin, Spineli, G ranat, 
P lagioklas und B io tit; ein seh r um fassendes Studium  
von Diinnsehliffen h a t den V erfasser iiberzeugt, 
dafs, so schw arz und eisenreich eine P robe dem 
blofsen A uge auch erscheinen m ag , sie in W irk- 
lichkeit im m er zu einem  grofsen Theile aus ge- 
n an n ten  Silicaten und Spineli besteht. Der starkę  
M agnetism us m uncher tilanhaltigen M agnetite lafst 
w enig Iloffnung, dafs es der m agnetischen  Auf- 
bereilung gelingen w erde, das T itan  ganz abzu- 
tren n en ; in den m eisten Fallen, wo durch  die Auf- 
bereitung  die E isenm agnesia-Silicate ausgesondert 
und der E isengehalt gesteigert w urde, zeigte sich 
auch der an  T itan sau re  erhóh t. Den letzteren bei der 
V erhuttung durch  A usw ahl von geeignet zusam m en- 
gesetzten Schlacken zu en tfernen, erschein t deshalb 
viel eher m oglich.

W as den chem ischen B estand der E rze betrifft, 
so w ird bekanntlich  an ihnen die F re iheit von 
P hospho r und Schw efel oder w enigstens die A rm uth 
d aran  besonders geriihm t. D ieser Yorzug is t jedoch 
n ich t von ausschliefslicher G eltung, es giebt vielm ehr 
einzelne A usnahm en (z. B. das E rz vom T aberge  mit 
0 ,1 3  Jo P h o sp h o rsau re ; auch h a t m an  gefunden, dafs 
der G ehalt an letzterer n ich t im m er sinkt, w enn 
der an  T itan sau re  steig t). Y anadin, C hrom , Nickel 
und K obalt sind fast im m er vorbanden  und kann 
ihre B etheiligung zusam m en bis zu m ehreren  
P rocenten  sleigen [so theilte noch un langst (Cali- | 
forn ia  M eeting, A m eric. Min. Ing.) F r .  P o p e  iiber i  

M agnetite aus dem  ostlichen O ntario  m it, dafs sich I 
in ihnen die Mengen von Ti0_>: V j Oj = 2 8 :  1 ver- 
halten , z. B. 10 ,21 T i 0 2 :0 ,3 5  V2 0 5 , fiir die Gute 
des aus ihnen  dargeste llten  R oheisens dagegen  der 
N ickelgehalt (0 ,2 2  bis 0 ,4 3  Jo Ni O neben 0 ,0 4  bis 
0 ,1 0  $  Co O) m afsgebend sei]. M agnesia und 
T honerde sind oft s ta rk  im U eberschufs iiber den 
B edarf fiir Silicate vo rhanden  und  in  solchen 
Fallen zweifellos m it m eh r oder w eniger Eisen 
zu Spineli verbunden . Kalk deu tet auf die Gegen- 
w a rt von P y ro sen  und  diesem  nahestehenden  
M ineralien. M angan w ird oft, aber n ich t im m er 
angetroffen ; Zink w ird von m ehreren  V orkom m en, 
K ohle in freiem  Z ustande aus dem  A dirondack- 
Erz erw ahn t.

G onnen w ir uns zum  Schlufs einen Riickblick 
iiber die theoretischen B e trach tungen , durch  die 
K e m p  seiner schon an sich dankensw erthen  
Arbeit noch hoheren  W erth  zu erw erben  such t, 
so  ist zunachst die F rage  zu e ro r te rn : Sind w irk- i

lich alle M uttergesteine der T itaneisenerzlager 
eruptive ln trusivm assen  ? und sind die E rzlager 
selbst en ts tanden  durch  Spaltung  des M agm as 
infolge von dessen E rk a ltu n g ?  W elche Beweismittel 
sprechen fiir die T halsach lichkeit oder auch nur, 
w enigstens w as die M ehrzahl der Y orkoinm en 
anbelangt, W ahrschein lichkeit dieser B ehauptung? 
Kemp hat kein einziges Y orgebracht. W o die 
verhaltnifsm afsig schnelle E rkaltung  eine S paltung 
des eruptiven M agm as bew irkt, ist zu erw arlen , 
dafs die A bhangigkeit von den K altungsflachen 
wie in den A bsonderungsform en des Gesteins- 
korpers, so auch in der A nordnung  der M assen 
von verschiedenem  G esteinsbestande zum A usdruck 
gelangt sei. Ich erinnere in dieser Beziehung 
d aran , in w elch iiberzeugender W eise Vo g t diese 
A bhangigkeit fiir seine „W eltg ru p p e“ sulfidischer 
Erze, nam lich  die C on tactlagerstatten  der Nickel 
enthaU enden M agnetkiese dargeleg t ha t. Einen 
tihnlichen Beweis fiir die h ier behandelten  Erzlager 
zu un ternehm en , h a t fur K e m  p jedes M ateriał 
gefehlt. N un konnte m an allerd ings behaupten  
wollen, dafs h ie r ein R esu llat en tgegengesetzter 
A rt von der A bkiihlung erzielt w orden sei und 
dafs h ier n ich t das erzreichere M agm a nach der 
Peripherie  des G esteinskorpers diffundirt w are, 
sondern  um gekehrt das erzarm e, w eshalb  die Erze 
vorzugsw eise in den cen tralen  Regionen des M utter- 
gesteins auftreten . R athse lhaft und  w underbar w are 
das schon  an  sieli. A ber auch d a  m iifśte m an 
im m er noch einen aus den bei intrusiven Eruptiv- 
gesteinsm assen bekannten  esom orphen  und  ento- 
m orphen  C ontacterscheinungen entw ickellen  N ach- 
w eis verlangen, dafs das M uttergestein w irklich 
ein spa te re r erup tiver E indringling  zw ischen die 
N achbargesteine sei. D arauf H indeutendes w ird aber 

; n u r erw ahn t bei vereinzelten Y orkom m en, dereń 
V erhaltnisse noch  seh r w enig erforsch t sind, ins
besondere bei denen  in  W yom ing, B rasilien und 
auf Alno, w ah rend  sie anderw Srts und  zum eist 
n ich t nu r zu fehlen scheinen, sondern  w irklich 
fehlen diirften. So h a t z. B. am  T aberge  an der 

: Grenze von Gneifs und E rzm uttergestein , sow eit 
diese seiner B eobachtung zuganglich  w a r , der 

j  B erich ters ta tter n ich ts entdecken konnen, w as fiir 
die A nnahm e e iner eruptiven Intrusion bew eisend 
w iire.. U eberhaupt und im allgem einen darf m an  

| d ah er wohl an derL ehrm einung  festhalten, die ja  auch 
V o g t  theilt (Z eitschr. f. p rak l. Geol. 1893  S. 2 8 1 ), 
dafs die titanha ltigenM agnetitlagersta tlen  den „basi- 
schen A usscheidungen“ zu vergleichen und  zuzu- 
rechnen  sind, die w ir so haufig in archaischem  Gneifs 

| und iiberhaup t in  G liedern des U rgneifssystem s, 
aufserdem  aber zuw eilen in G ranitm assiven beob- 
ach ten  konnen. Es ist nun w ohl n ich t so schw er, 
sich in Yerfolg dieser E rscheinung vorzustellen, dafs 
solche M agm aspallungen schrittw eise  w eitergehen 
konnten und  aus einer k ieselsaurereichen F lufsm asse 
vom G neifstypus u n te r der stetigen, ab er gelinden 
E inw irkung gew isser, noch zu erm itte lnder Krafte,
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jedoch nich t der jahen  A bkaltung seitens b en ac lr  
b a rte r C ontactfliichen, sich zunachst ein Gabbro- 
m ag m a abspalte te , aus dem  dann w iederutn 
das erzreiche, ziemlich silicatfreie M agm a, un ter 
U m standen bei Z w ischenschaltung eines an Feld- 
spathsubstanz  a rm en , aber Silicatbildungen er- 
laubenden Gliedes. diffundirte und sich zusam m enzog. 
Bei eruptiven Ergufs- und  G anggesteinen w ird 
solcher Y organg schw erlich  haben  ein treten  konnen, 
dagegen wolil schon in den Fallen , wo die 
M assenhaftigkeit des E ruptivkorpers die Einflusse 
der C ontaclkuhlung neu tra lisirte , also bei so- 
genann ten  ,T ie fen g este in en “ oder den fiir Aus- 
fiillungen ungeheurer H ohlraum e innerhalb  der 
E rdkruste , dereń statische M oglichkeit nachzuw eisen 
den fiir sie schw arm enden  Geologen schw erlich 
gelingen diirfte , ausgegebenen „L akko lithen". 
Vor Allem ab er und zum eist w erden solche 
basische A usscheidungen von erheblicher Masse 
dann  eintreten kónnen , w enn das M agm a gar 
n i c h t  e r u p t i v  w i r d ,  sondern  in seinem  H erde 
selbst e rs ta rr t und sich dabei von innen der 
E rdkruste  verbindet. E ine dera rtige  Bildung 
n im m t der B erich ters ta tter schon seit m ehreren  
Jah rzehn ten  fiir das ganze Urgneifssystem  in An- 
sp ruch , und scheinen ihm  auch die V erhaltnisse 
der m eisten angefiihrten Erzlager und ih rer M utter- 
gesteine im  vollen Einklange mit seiner A nnahm e 
zu s teh en : so insbesondere die haufige Vergesell- 
schaftung  der „M uttergesteinc” m it Gneifs bei 
gleichzeitiger C oncordanz der F orm en und tek-

tonischen F lachen, sow ie die S chaarung  der L ager 
zu Ziigen und ,, Giirteln “ , die im  S treichen oft 
ebensow eit aushalten  wie die sie begleitenden 
Glieder der U rgneifsform ation.

A uch die B ehauptung K e m p s ,  dafs die 
titanhaltigen  E isenerzlager einen T ypus fiir sich 
und zw ar einen solchen darste llen , der in  seiner 
U niform itat einzig in der W elt d astehe , kann 
ich n ich t fiir bew iesen gelten lassen und  m ufs 
sie m indestens fiir leicht m ifsverstandlich e r k l i r e n ; 
ers teres nam lich  deshalb , w eil m an  tro tz der 
noch ganz m angelhaften  K enntnisse von den 
einzelnen V orkom m en doch entschieden den Ein- 
druck e rh a l t , dafs die E rzlager in W yom ing, 
Brasilien und Alnó einen vom T ypus der iibrigen 
ganz abw eichenden b es itzen ; letzteres aber wegen 
der ersichtlich  vollstandigen U ebereinstim m ung der 
L agerungs- und B ildungsverhaltn isse, du rch  die 
titanhaltige  m it den ihnen iiberdies so haufig 
auch vergesellschafteten (z. B. in den „G iirteln" 
der a tlan tischen  S taaten  N ordam erikas) titanfreien 
M agnetiterzlagern verbunden sind . In solchen 
Fallen eine T ypentrennung vornehm «n zu wollen, 
erscheint um  so w eniger g erech tfertig t, ais ja  
viele V orkom m en in jenen  G iirteln, z. B. in New 
Jersey, sich  auch ais M ittelglieder im  T itangehalte  
darstellen  und die von V o g t a. a. O. S. 10 auf- 
gestellte B ehauptung w iderlegen , dafs solche 
M ittelglieder fehlen , indem  der G ehalt an  T itan  
im m er m indestens ein Z chntel des E isengehalts 
betrage. o. L a n g .

Ueber die zunehmende Anwendung' yon grofsen Gasniotoren 
in modernen Kraftbetrieben.

CSclilufs von Seite 320. Hierzu Tafel VIII.)

A m  11. D ecem ber 1895  erfolgte von seiten 
des H order B ergw erks- und IIiitten-V ereins eine 
w eitere  A nfrage au f ein G asm otorengeblase. Die 
G asm otorenfabrik  Deutz h a tte  bereits grofse Pum p- 
w erke m it d irecter S eiliibertragung , die sich bei 
diesen W erken  ausgezeichnet bew ahrte , ausgefuhrt 
und  benutzte  diese E rfah rungen  bei dem  Project des 
h ie r dargestellten  G asm otorengeblases. (A bbild. 7 
und 8 ). Leider kam  keines d ieser P rojecte zur 
A usliihrung, weil sich dam als die G asm otorenfabrik 
Deutz m it dem  H order Bergw erks- und  H iitten- 
Verein n icht einigen konnte.’

F iir seinen ersten  B edarf vergab der H order 
B ergw erks- und Hiitten-Yerein im S eptem ber 1896  
eine B estellung au f zwei 6 0 0  P . S.-M otoren nach 
System  O e c h e l h a u s e r  und  J u n k e r s  an die 
B e r l i n - A n h a l t i s c h e  M a s c h i n e n b a u - A c t i e n -  
G e s e l l s c h a f t  in D essau. Die L ieferung des ersten

A ggregates sollte am  1. Juli 1897 , die des zw eiten 
am  1 . Jan u a r 189S  betriebsfertig  w erden. Die In- 
belriebsetzung  des ers ten  SysLems verzogerte sich 
bis A pril 1 8 98 , w ahrend  m it dem  zw eiten System  
erst gegenw artig  Inbetriebssetzungsversuche vor- 
genom m en w erden .

Der O ech e lh au se r-Ju n k ers -M o to r arbeite t im 
Z w eitact, d. h . die K urbelw elle e rha lt auf jede 
U m drehung einen A ntrieb, w ah rend  der V iertact 
in 2 U m drehungen  eine A rbeitsleistung aufw eist. 
Der H order Motor besteh t aus zwei gekuppelten 
3 0 0  P. S .-Z w eitactm otoren . Zw ischen beiden Ma- 
schinenbalften  befindet sich die auf der K urbel
welle sitzende W echselstrom dynam o. Die G esam m t- 
w irkung dieser beiden gekuppelten M aschinen 
kom m t also der A rbeitsw eise einer E incylinder- 
D am pfm aschine gleich, indem  auf jeden  K olbenhub 
ein A ntrieb  entfallt.
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A b biidung  7. P ro je c tir te  C en tra le  in  H ordę .
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Die D arstellung einer H alfte, w elche ich Ihnen ; 
h ier vorfuhre (Abbild. 9), en ts tam m t einem  Prospect- ; 
h la tl der D eutsehen K raftgas-G esellschaft; s ie s tim m t 
zw ar nichL iiberein m it der H order A usfiihrung, 
giebt Ihnen  aber doch eine Idee der Gonstruction.

Die gleiche W irkung  w ie bei einem  eincylin- 
drigen Z w eitactm otor ist natu rlich  auch m it zwei 
gekuppelten eincylindrigen Y iertactm otoren zu er-

25 . Juli 1887 explodirten in F riedenshiitte  22 
m it H ochofengas-Feuerung versehene K essel; mil 
einem  Schlage w ar das K esselhaus vom Boden 
w eggefegt, in w eiten U m kreisen lagen  die T riim m ei 
d er einzelnen Kessel um her., und 12 A rbeitei 
verloren ih r Leben. Ais eine Folgę dieser Er- 
lebnisse ist es w ohl m it anzusehen , dafs H en  
G eneraklireclor Meier ein begeisterter Yorkampfei

1 innnm.
f5i/l

□
A bbildung  8. P ro je c tir te  G eb lS sem asch ine in  H ordę.

re ichen , w alnend  vier auf eine A chse arbeitende 
V iertactcylinder dem  H order Zwillings - Z w eitact
m otor en tsprechen .

N achdem  sich also m it dem  H order H iitten- 
Yerein die V erhandlungen iiber L ieferung von 
grofsen G askraftm aschinen zerschlagen h a tten , tra t 
seh r bald  H r. G eneraldireclor M e i e r  von der 
F riedenshiitte  bei M orgenroth in O berschlesien m it 
d e r G asm otorenfabrik  Deutz in V erb indung , um 
die Idee einer grofsen Kraft- und  L icht-C entrale 
zu verw irklichen. H r. G eneraldirector Meier ha tte  
die Schrecknisse einer D am pfkessel-Explosion, wie 
sie einzig in den A nnalen der K esselgeschichte 
s te h t, m il erleb t. In der N aeht vom 2 4 . zum

fiir den G asm otorenbetrieb  bei H iittenw erken w urde  
nachdem  durch  die H order V ersuche die Mog- 
lichkeit der d irecten  V erw endung der H ochofen
gase  da rg e th an  w ar. Es kom m t dabei n ich t nur 
d er okonom ische Vortheil der d irecten  V erw endung 
der H iittengase in B etrach t, indem  bei der Dampf- 
m asch ine pro efTect. P . S. und  S tu n d e '9  bis 1 0  cbm 
gegen 3 cbm  beim  G asm otor zu rechnen  sind, 
sondern  es ist auch  dic B eseitigung der m it jedem  
D am pfkesselbetriebe verbundenen  Explosionsgefaht 
nicht zu un terschatzen .

In F riedenshiitte  liegen w ohl die schw ierigsten  
V erlialtnisse v o r, w ie sie au f einem  H iittenw erk 
bezuglich der S taubverunrein igung  n u r denkbar sind.

3 0 0 P S

/5 S c ile  Je  SO m m ft
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Die S taubm engen  sind so gew altig , dafs es un- 
verantw orllich  gew esen w a re , w enn n ich t erst, 
gleichw ię in H o rd ę , V ersuche in kleinem  Mafs- 
stabe gem acht w orden w a ren , ehe m an  an  die 
A usfuhrung einer grofsen A nlage -h e ran tra t. Die 
G asm otorenfabrik Deutz stellte deshalb  zum Ver- 
suche eine 1 G pferdige Y ersuchsm aschine auf, um  
die G rundlage fiir den E p tw urf einer Staubreini- 
gungsanlage und den Einflufs des S taubes auf den 
Betrieb eines M otors zu slud iren . T ro tz  der grofsen 
S taubm engen  fielen auch h ier die V ersuche m it all- 
m ahlichen  V erbesserungen der B ein igungsapparate  
iiberraschend  gu t aus. Der M otor leislete bei 2 0 0  
U m drehungen 17 P .S . m it Leichtigkeit, 16 P . S.

gesehen, um  bei m angelndem  H ochofengas eine 
G asreserve fiir die M otoren zu haben.

Z u r A usfuhrung  kam en zunachst zwei Stiick 
2 0 0  pferd. M otoren fiir die L iehtcentrale, und zwei 
Stiick 8 0 0  pferd. M aschinen fiir die K raftcentrale.

Die beiden ersten  2 0 0  pferd. M otoren w urden  
am  4 . Ja n u a r 1899  dem  Betrieb iibergeben, und 
erlebte leider auch H r. G enerald ireclor M e i e r  den 
Erfolg seiner Schopfung n ich t m ehr, indem  seinem  
rastlosen , zielbew ufsten W irken im D ecem ber 1898  
durch  einen H erzschlag  ein plotzliches Ende 
gesetzt w urde.

Die beiden 3 0 0  pferd. D rehstrom m aschinen  
kam en am  2 8 . April 1899  in B etrieb : es liegen

im  D auerbetrieb , unbeeinllufsl von den S chw an
kungen des H eizw erlhes des Gases^ w elcher im Mittel 
zu 9 5 0  Colorien f. d. G ubikm eter bestim m l w urde.

Die S tauben tfernung  geschah  gleichfalls w ieder 
w ie in H ordę m it S crubber und  Sagem ehlrein iger 
und w urde  schliefslich zu einer Vollkom m enheit 
geb rach t, w elche ein dauerndes A rbeiten ohne 
S taubbelastigung  gew ahrleistete. Das E rgebnifs 
der V ersuche w ar der E n tw urf einer elektrischen 
C entralstation  fiir K raft und  Licht, w elche Sie h ier 
vor sieli sehen (vgl. Tafel VIII), 3  M aschinen von je 
2 0 0 P .S ., d irect gekuppelt m it G leichstrom m aschinen 
zur L ichterzeugung, 6  M otoren von je 3 0 0  P . S., d irec t j  

gekuppelt m itD rehslrom m oto ren  zu rK rafterzeugung  I 
und  com pleter B einigungsanlage, ausreichend  fiir 
2 4 0 0  P . S. A ufserdem  w urde  noch eine G enerator- 
gasan lage  fiir 2 0 0 0  P .S .  m it K oksbetrieb vor-

YII.so

i also m it diesen A n lag en , abgesehen von der 
6 0 0  pferd. H order Z w eitactm aschine, iiber w elche 
ich n ich t geniigend u n te rrich te t bin, die langsten  
E rfa lnungen  vor, w elche m it H ochofengasm oloren 
in regelm afsigen A rbeitsbetrieben gem acht w urden . 
Ich kann dieselben dahin  zusam m enfassen, dafs sie 
einen vollstandigen Erfolg bedeu ten , und  dem  
G asm otor n icht n u r th eo re tisch , sondern  auch  
praktisch  ein w eit verzw eigtes Gebiet der A n
w endung eroffnet haben .

V onH rn . B etriehsinspector W e r n d l  inF riedens- 
h u tte  s tam m en  folgende A n g a b e n :

Die H ochofengase haben  an der G icht einen 
D ruck von 9 0  bis 150  m m  W assersau le  und eine 
T em p era tu r von 3 3 0 (l C . ; d irect vor den Gas- 

| m otoren  einen Druck von 2 0  bis 6 0  m m  W asse r
saule und eine T em p era tu r von 8  bis 1 3 °  C.

3

A b bildung  9. Oei h e lh iiu sc r  -  M otor.
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D er F lugstaubgehalt der Gase b e trag t nach  der 
T rockenrein igung am  H ochofen 5 g f. d. cbm  und 
sinkt auf dem  W ege nach  den Sagem ehlrein igern  
au f 0 ,6  bis 1,6 g ;  nach  P assiren  derselben be- 
Irag t er nu r noch einige T ausendstel G ram m  
f. d. C ubikm eler. D er W assergeba lt w urde  vor 
den Sagem ehlrein igern  zu 13 '/* g f. d. C ubikm eler 
erm itte lt, nach  den R einigern zu 5 ł /a g.

Die m iltlere Z usam m enselzung  des G ases w ar 
fo lgende: 28  bis 3 0  $  CO, 6  bis 7 $  CO^,
3 bis 3 li-j $  H.

N ach vierw ochen11 ichem  B etriebe w urden  von 
einem  d e r Motoren nur 4 0 0  g S taub  aus den 
E sp losionsraum en und von den K olbenboden 
entfernt.

Ganz besonders b ew ah rt sich der w echselw eise 
B etrieb der M asehine m it H ochofen- oder m it 
G eneralorgas, indem  von der einen auf die andere 
G asart um geschalte t w erden kann, ohne dafs h ierbei 
am  G ange der M asehine das G eringste zu spiiren  ist.

W enn  P rofessor R i e d l e r  an einer Stelle 
seines schon citirten W erkes s a g t :  „D er H iitten- 
m ann  w ird  A nstois nehm en an der U m standlich- 
keit des Y iertac tm oto rs“ , so ist diese P rophezeiung 
gliinzend w iderlegt du rch  die A usfiihrungen in 
F riedensh iitte  und durch  die im  A nschlufs an 
diese A usfiihrungen zahlreich  erfolgten B estellungen. 
Hat” doch so g a r der H order Bergw erks- und H iitten- 
Verein tro tz seines ersten  Vorgeliens m it Zwei- 
ta e tm o to re n , w elches ja  vollstandig den Aus- 
fiihrungen R iedlers en tsprich t, d er G asm otoren- 
fabrik Deutz zw ei Stiick 1000  pferdige V iertact- 
m oto ren  bestellt.

Der Z w eitactm otor w urde  schon im Jah re  1887  
von der G asm otoren-Fabrik  Deulz ausgefiibrt, kam  
ab er g a r n icht au f den M arkt, weil e r w eder in 
d e r Oekonom ie des B rennstoffverbrauches noch in 
H insicht auf Billigkeit einen Erfolg darstellte . Der 
Z w eitactm otor bedarf zur H erstellung des Gem isches 
im Cylinder ste ts  einer besonderen Luft- und Gas- 
pum pe, m indestens einer G em engepum pe, w ahrend  
d er V iertactm otor selbst im stande ist, Luft und 
Gas in den A rbeitscylinder einzusaugen.

Ich bin w eit davon en tfe rn t, den heutigen 
V iertactm otor ais un iiberlreffliches System  zu be- 
zeichnen, sicherlich sind Vervollkom m nurigen an- 
zustreben . H andelt es sich, w ie in der R iedlerschen 
A rbeit, n u r um  A ufstellung eines P rog ram m es, 
so  sollte dasselbe die E rzielung d e r G leichw erthig- 
keit der G asm aschine m it der D am pfm aschine ins 
A uge fassen, d. h . E in tact, doppelte W irkung  in 
einem  Cylinder und U m steuerung, Bei E rreichung 
dieses Zieles w iirde allerd ings die letzte S tunde 
d e r D am pfm aschine gesch lagen  h a b e n ; von diesem  
Ziele sind w ir ab e r heu te  noch w eit, seh r weit 
en tfern t. Beim heutigen S tand  des G asm aschinen- 
baues ist die D am pfm aschine n ich t zu en tbehren , und 
es w erden die beiden B etriebsarten  noch  lange 
Zeit in fruch tb ringender A rbeit nebeneinander ver- 
w endet w erden.

Die A nlage in F riedensln ilte  m it den beiden 
3 0 0  pferd. M otoren ist ein gu ter Priifstein  fiir die 
V erw endung der G asm otoren in V erbindung m it 
W echsel- bezw . D rehstrom m otoren . Es ist Ihnen 
ja  Allen bekannt, w elche hohe A nforderungen  an 
die G leiclim afsigkeit des G anges und die Regulir- 
fahigkeit bei M otoren einer D rehstrom cen tra le  ge
stellt w erden . Es ist noch n ich t lange  her, dafs 
die M oglichkeit der V erw cndung des G asm otors 
fiir elektriselie C entralen m it ein- oder m ehrphasigem  
W ecbselstrom  iiberhaupt angezw eifelt w urde . Aus 
diesem  G runde m ach te  die G asm otorenfabrik  Deutz 
in ih rem  W erke im  Verein m it der E l e k t r i c i t a t s -  
A c t i e n g e s e l l s c h a f t  v o r m .  S c h u c k e r t  & C o. 
V ersuche m it W echselstrom m aschinen  und grofsen 
M otoren, w elche die vollstandige B rauchbarkeit 
der D eutzer M aschinen fiir W echselstrom  ergaben , 
und  au f G rund dereń  die B edingungen festgestellt

A b b ildung  10.

D iagram m o v e rsch ied en e r  B e la s tu n g en .

w urden , w elche G asm otoren erfullen m ussen , um  
in D rehstrom centralen  verw endbar zu sein.

D ieG eschw indigkeitsregu lirungbis zum L eergang  
heru n le r durch  Beeinflussung der angesaugten  Gas- 
m enge verm ittelst d irecter E inw irkung eines empfind- 
lichenF ederregu la to rs veranschaulich t Ihnen das vor- 
liegende D iagram m  (A bbild. 10), w elches an  einer 
grofsen M asehine bei verschiedenen B elastungen ge
nom m en w urde. Die S teuerung  g iebt auch  im  Leer- 
gang  regelm afsige F iillungen im V iertact in dem  
Cylinder und en tsprich t allen A nforderungen, welche 
an  M otoren fur elektriselie C entralen m it Dreh- oder 
W echselstrom  gestellt w erden.

G egenw artig  sind allerd ings ers t zwei solcher 
C entralen  zur vollsten Zufriedenheit in B e trieb : das 
E lektrieitatsw erk  R om anshorn  m it zwei Zwillings- 
m otoren  zu 140 P . S . m it G eneratorgasbelrieb  und 
die e rw ahn te  C entrale F riedensh iitte  m it zwei 
M otoren zu 3 0 0  P . S. m it H ochofengas.

Es is t selbstverslandlieh , dafs die E infuhrung  
des G asm otorenbetriebes au f den E isenbiitten  n ich t 
bei der E rzeugung von E lektricitat fiir K raft und
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L ich t stehen bleiben konnte, und dafs das S lreben 
der H iitlenw erke, nachdem  die B rauchbarkeit der 
H ochofengase darge than  ist, in ers ter Linie d a rau f 
gerich tet sein mufs, ein b rauchbares  G asm otoren- 
geblase zu e rh a lten , denn erst m it A ufstellung 
von G eb lasen , w elche d irect m it G asm otoren, 
s ta tt m it D am pf getrieben w erden , lafst sich etw a 
*/3 der G asm enge, w elche je tzt zur E rzeugung 
des fur die D am pfgeblase no th igen  D am pfes noLli- 
w endig is t ,  frei m a c h e n , so dafs ohne w eiteren 
A ufw and von Kohlen auch noch die m it den 
H ochofenw erken verbundenen S tah lw erke hin- 
reichend m it K raft versorg t w erden konnen.

W enn  ja  ohne w eiteres zugegeben w erden 
m u fs , dafs der s. Z. von der G asm otorenfabrik 
Deutz fiir H ordę gem ach te  E n tw urf eines Gas- 
m otorengeblases eine E rstlingsarbeit ist, so is t es 
im m erhin  zu b e d a u e rn , dafs das Project n icht 
zu r A usfiihrung k a m ; w ir w urden  dann  sicher- 
lich heu te  schon einen w esentlichen S ch ritt in 
den E rfah rungen  iiber H ochofengeblase w eiter sein.

Bei dem  erw ahn ten  E n tw urf der G asm otoren- 
fabrik  Deutz w urde  Seilbetrieb vorgesehen , weil 
im  Jah re  1S96 noch keine E rfalirungen  iiber 
schnelllaufende G eblase m it T ourenzahlen  von 
120  bis ISO, w ie sie grofsen G asm aschinen eigen 
sind, vorlagen. Eine A enderung der T ourenzahl 
des M otors au f diejenige des Geblases w iirde auch 
die K raftleistung verm indert und  ein Geblase m it 
e iner kleinen W indm enge bed ing t haben , w odurch  
fiir H ochofenbetrieb m it e iner betrachtlichen An- 
zahl von E inheiten zu arbeiten  gew esen w are. 
Um okonom ische G asgebliise zu erhalten , m ufste 
deshalb  in e rs te r Linie das A ugenm erk des Con- 
s truc teu rs aufser auf die V ergrofscrung der Cylinder- 
d im ensionen der G asm aschine auf E rhohung  der 
T ourenzah l des G eblases gerich te t sein, um  eine 
d irecte K upplung von G eblase und G asm otor zu 
erm oglichen, entw eder in der bei D am pfm aschinen 
gebrauchlichen W eise durch  A nhangung  der Ge- 
b lasekolbenstange an den  Kolben des M otors, 
nach dem  Yorbild der D am pfgeblase, oder durch 
K upplung der A chsen von M otor und G eblase, 
w elches seinen selbsland igen  K urbelm echanism us 
erhalt, in ahn licher W eise, w ie m an M otoren und 
D ynam os d irect m iteinander kuppelt.

F iir diese V erbindungen m ufste in e rs te r Linie 
das G eblaseventil erfunden w e rd e n , w elches die 
bis heu te  unbekannten  T ourenzahlen  von m indestens 
1 20  i. d. M inule ohne S chaden  fiir sich selbst 
und den ganzen ruh igen  G ang der C om bination 
zulafst. C onstructiv  ist die A ufgabe gelost durch  das 
I l o e r b r i g e r  Y e n t i l *  und in noch yollkom m enerer 
W eise durch das sich gegen den Luftstrom  zw ang- 
laufig durch  den Kolben schliefsende Geblaseventil 
von P rofessor S t u m p f . * *  Auch die am erikanische 
C onstruction von F e r d .  W .  G o r d o n ,  welche in

* Yergl. ,S tah i und E isen” 1S99 Nr. 10 S. 4-76.
'* ■ .  ,  1899 ,  IG ,  764.

„S tah l und E isen “ H eft 2 2  Jah rg an g  1899  be- 
schrieben  ist, erfiillt die A ufgabe.

Die A nordnung der 50 0  pferdigen Geblase- 
m asch ine  von J o h n  G o c k e r i l l  in S e ra in g *  
en tsp rich t vollkom m cn der bei D am pfm aschinen 
gebrauchlichen. Das doppeltw irkende Geblase is t 
d irect an  die riickw arts verlangerte  Kolben- 
s tange des M otorkolbens angejiting t; die Geblase- 
yentile sind die erw ahn ten  H oerb riger Ventile. 
Die M aschine soli m it 8 4  U m drehungen  in d e r  
M inutę anslandslos a rb e i te n ; ob dies au f die 
D auer w egen der enorm en hin und h e r gehenden 
M assen m oglich ist, kann n u r die E rfah ru n g  e iner 
langeren  B etriebsperiode entscheiden. N ach den 
D im ensionen der M aschinen diirften die G ewichte 
der hin und  her gehenden M asse e tw a 1 0 0 0 0  kg 
b e tra g e n , w as einem  B eschleunigungsdruck von 
e tw a 5 0  0 0 0  kg en tsp rich t. D a die M aschine 
im V iertact arbeite t, s leh t diesem  B eschleunigungs
d ruck am  E nde des A usblasehubes n u r ein Ge- 
bliisedruck von 1 1 4 0 0  kg im  M ittel bei 0 ,5  kg 
W m dpressung  entgegen, und  bleiben also 3 S 6 0 0 k g  
auszubalanciren , w as d u rch  G egengew ichte an d e r 
K urbel kaum  zu erreichen ist.

Die G asm otorenfabrik  Deutz h a t in Verbin- 
dung  m it der „G utehoffnungshutte“ in O berhausen 
ein 5 0 0 p fe rd . Geblase in A usfiih rung , w elches 
Sie in A bbiidung 11 dargeslellt sehen. M otor 
sow ohl ais G eblase bestehen aus zwei gegenuber- 
liegenden C ylindern, dereń  Kolben m ilte ls Pleuel- 
stangen  m it K urbeln verbunden  sind, die um  
1 8 0 °  versetzt liegen , so dafs alle hin und h e r  
gehenden  M assen vollst;indig ausgeglichen sind . 
Die C onstruction des G eblases s tam m t von R i e d l e r
& S t u m p f  und ist in der Zeitschrift „S tah l und 
E isen “ H eft 16 Jah rg an g  1 8 99 , und  im  „Schnell- 
b e tr ieb “ ausfiihrlich beschrieben. D as G eblase 
ist fiir die H iitte A um etz-F riede  bestim m t und 
w ird noch im Laufe dieses Jah res in B etrieb 
kom m en , so dafs die P rax is  bald in der L age 
sein w ird , zu en tsch e id en , w elche der beiden 
C onstructionen am  vortheilhaftesten  arbeite t und  
sich am  besten bew ahrt.

Die m eislen der je tzt fiir H iitlenw erke in 
A usfiihrung befindlichen M otoren dienen zur E r
zeugung von E lektricitat und, da  es sich in fast 
allen Fallen um  Fortle itung  au f w eite S trecken 
handelt, in V erbindung m it W echsel der D rehstrom - 
dynam os, en tw eder seitlich gekuppelt oder u n te r 
glcichzeitiger A usbildung des P o lrades zum  
Schw ungrad .

Ais Beispiel dieser A usfiihrungen fiihre ich 
Ihnen zunachst die 3 0 0 p fe rd . Zw illingsm otoren 
(Abbild. 12) d e r F riedenshu tte  bei M orgenroth vor, 
die m it D rehstrom dynam os der E lektricitats-A ctien- 
gesellschaft vo rm . Schuckert & Co. gekuppelt 
sind. Die C onstruction der 6 0 0 p fe rd . M aschinen 
m it vier C y lindern , w ie sie gegenw artig  in

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1899 Nr. 11 S. 530.



1. April 1900. Ueber die ztmehmende Anwendung von grofsen Gasmotoren u. s. w. Stahl and Eisen. 389

lingen sind diese M aschinen gleichfalls w ieder H order B ergw erks- und  Hfitten-Verein und das
seitlich gekuppelt m it D rehstrom dynam os von E isenhtittenw erk Diidelingen je  zwei M aschinen
B r o w n ,  B o v e r i  & C o. in Baden (Schw eiz), j  von 10 0 0  P ferdekraft effectiver L eistung in
w ahrend  die O berhausener M aschine ais P o lrad er A usfuhrung ; ers tere  m it Po lschw ungradern  von

O berhausen und D iidelingen m on tirt w erden , zeigt ■ ausgebildete S chw ungrader von der A l l g e m e i n e n
A bbildung 1 3 ; einen M afsstab fur die Grofse giebt 
Ihnen der m itaufgenom niene M aschinist. In Diide-

E l e k t r i c i t a t s - G e s e l l s c h a f t  in Berlin erhielt. 
In ganz g leicher B auart befinden sich fiir den
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Schuckert, letztere m it P o lschw ungradern  von 
B row n, Boveri & Co. Die erste dieser lOOOpferd. 
M aschinen hofTen w ir den B esuchern der dies- 
jah rigen  H aup tversam m lung  deu tscher Ingenieure 
in der G asm otorenfabrik  Deutz im  Betrieb auf 
dem  P robirp latze vorzufuhren.

Im  A nschlufs an  diese grofsten, theils noch 
im  B au befindlichen H ochofengasm otoren , m ochte 
ich Sie noch bekann t m achen  m it einigen Ver- 
w endungsarten  der M otoren, w ie sie den Iloch- 
ofengąsm otoren  bereits yon iusgegangen  sind und 
C om binationen zeigen, w elche auf die H ochofen
gasm oto ren  einfach iibertragen  w urden , und aus 
denen Sie erkennen  w erden , dafs m an m it den 
H iittengasm asch inen , abgesehen  von dem  Geblase- 
bau, neue A ufgaben, w ie m an  aus den A ufsatzen 
von P rofessor R i e d l e r  scliliefsen m ufste, n ich t zu

nu tz t w erden , w odurch sich der w irthschaftliche  
N utzen der W assergasan lage  w esentlich  e rh ó h t 
und  die E rzeugungskosten  fur das W asse rg as  
herabm indern . Die ersten  V ersuche n ach  dieser 
R ich tung  hin m achte  die G asm otorenfabrik  D eutz 
in G em einschaft m it Julius P in tsch  in Berlin m it 
einer 12pferd . M aschine im  O ctober 1 8 9 7 . D ie 
V ersuche fiihrlen zur Bestellung von 2 Stiick 
1 5 0 p fe rd . Z w illingsm aschinen, w elche A nlage im 
vergangenen Jah re  in Betrieb kam  und  zur E r
zeugung von elektrischem  G leichstrom  fiir K raft 
und L icht d ient. H err O beringenieur G e r d e s  
von der F irm a  J u l i u s  P i n t s c h  giebt von d e r 
A nlage folgende B etrieb sresu lta te :

Der G asverbrauch an  G eneratorgaś von d e r  
angegebenen m ittleren  Z usam m ensetzung  b e tra g t 
f. d . effective P . S. und S tunde 3 ,5  cbm .

A bbildung  13. GOOpferdiger M otor.

losen hatte , sondern  diese A ufgaben bereits in 
B estehendem  gelost w aren .

Ihnen Allen ist die H erstellung des W asser- 
gases, w elches in jiingster Zeit fur stad tische  
B eleuchtungsanlagen sow ohl ais in industriellen 
W erken , zum  Schw eifsen bei K esselarbeilen u .s .w .  
eine w ichtige Rolle spielt, bekannt. Infolge des 
D urchblasens von W asserdam pf durch  gliihende 
Kohlen kiihlt sich der G enerator ab , w orauf eine 
Periode des W arm b lasens erfolgen m ufs, ver- 
m ittelst re iner Luft, en tw eder u n te r vollstandiger 
V erbrennung von Kohle zu K ohlensaure, System  
D e l l w i c k - F l e i s c h e r ,  oder mit unvollstandiger 
V erbrennung von Kohle zu Kohlenoxyd, System  
H u m p h  r  e y und Dr. S t r  a c h e. Bei den A pparaten  
von H um phrey, w elche J u l i u s  P i n t s c h  in Berlin 
bau t, en ts teh t sogenanntes G eneratorgaś m it einem 
H eizw erth von 7 0 0  C alorien f. d . cbm , m it einer 
durchschnittlichen  Z usam m ensetzung  von 2 3  % CO,

H, 3 %  C O 2, 7 0 %  N. Dieses geringw erth ige 
H eizgas kann  nun  in einem  G asbehalter auf- 
gefangen und  zum  Betrieb von G asm otoren be-

Im D auerbetriebe w erden  fiir 1 cbm  W asse r
gas und 1 effective P . S. 1 ,25  kg Koks einschliefslich 
D am pfkesselfeuerung und einschliefslich aller uń- 
verm eidlichen Betriebsverluste verb rauch t.

Erzeugt m an K raft m it G eneratorgaś aus Koks 
m it dem  D ow son-G enerator, so b rauch l m an f. d . 
eflective P . S. 0 ,7 5  kg Koks, w elche also zu Lasten  
des M aschinenbetriebes zu rechnen sind. Es ver- 
bleiben dem nach  a  Conto der W assergasbere itung  
0 ,5  kg Koks fiir 1 cbm  W asse rg as , oder e ine 
W assergaserzeugung  von 2 cbm  fiir 1 kg K oks.

Der verw endete Koks h a tte  einen m ittle ren  
W assergeha lt von 19,6  % und einen A schegehalt 
von 6 ,3  % ; auf reinen K ohlenstoff berechnet^ 
w urde  also ein solcher Betrieb einer W asserg as- 
erzeugung von 2 1/2 cbm  m it 1 kg Kohlenstoff 
en tsp re c h e n ; ein vorzugliches R esultat, w as n u r  
durch  die C om bination m it der G asm aschinen- 
cen trale  erre ich t w erden  konnte.

An dieser Stelle sei noch hervorgehoben , d a fs  
der B e t r i e b  v o n  G a s m o t o r e n  m i t  W a s s e r g a s  
selbstverstandlich  auch m oglich ist, es b ietet im  Ver-
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gleich m it anderen G asarten n u r insofern Schw ierig- 
keiten, ais infolge des hohen  W asserstoffgehaltes 
seh r leicht unerw iinsch le  Selbstziindungen ein- 
trelen , w elchen durch  besondere kraftige K iihlung 
begegnet w erden  m ufs. D er Y erbrauch eines 
G asm otors an  W assergas bezifTert sich auf 1 bis
1,2 cbm  f. d. P . S. und S tunde.

Von elektrischen C entralen  m it G asm otoren- 
betrieb erw ahne  ich noch das E lektricitatsw erk  
Basel m it 3 K oksgenerator-G asm otoren zu je 3 0 0  P . S., 
w elche zur R eserve auch m it L euchtgas arbeiten 
konnen. A bbildung 14 zeigt die G eneratoran lage.

Das E lektricitatsw erk  R o thenburg  m il 2 G enerator- 
G asm otoren von 50  und 1 M otor von 100 P ferdekraft 
giebt ein anschauliches Bild, w ie . aufserordentlich  
le ich t bei A bw esenheit eines S chornste ins der Slil 
des M aschinenhauscs der U m gebung angepafst 

; w erden  kann. R o thenburg  ist eine alterlhum liche,
! ehem alige freie R e ichss lad t, dereń  V er\valtung 

erfolgreich den C harak te r der alten S tad t auf- 
rech t erha lt. N eben alterth iim lichen B aulen w urde  
das neue M aschinenhaus inm itlen  der S tad t aus- 
gefiih rt, im Slil ganz der allen  U m gebung an 
gepafst, die durch  einen Schornstein  unzw eifelhaft

A bbildung  14.

Nach den von der D irection erhaltenen  D aten w ird  
m it dieser A nlage m it 1 kg Koks eine eleklrische Lei
s tung  von 0 ,9 3  K ilow att im  D auerbetrieb  geleistet.

F erner das schon e rw ahn te  E lektricitatsw erk 
R om anshorn  m it 2 Stuck G eneralor-G asm otoren 
a  140  P .S . ,  w elche verm itte lst R iem en einphasige 
W echselstrom -D ynam os treiben. Diese A nlage ist 
w ohl die ers te , welche m it G asm otoren in Parallel- 
schallung  seit m eh r ais Jah resfrist a rbeite t. Aelin- 
liche A usfiihrungen m it 3  Stiick 125pferd . Ein- 
cylinderm otoren h a t die T ram bahncen  trale Ziirich- 
O erlikon. Diese A nlage ergiebt im  Jah resdurch- 
schnitt eine L eistung von 0 ,9 5  K ilowatt fur 1 kg 
Brennstoff.

G enera to ren .

’ ih re r archilektonischen E igenthiim lichkeit voll- 
kom m en be rau b t w orden wiire.

A is Typen fiir elektrische S ta lionen  m it Leucht- 
gasm otoren  erw ahne  ich das E lektricitatsw erk  
S t. Gallen ais g rofste A usfiih rung , und die Elek
trische S ta tion  fiir den B ahnhof N ordhausen  ais 
kleinere A usfiihrung. E rstere  en th a lt fiir die ver- 
schiedensten C om hinationen in  der elektrischen 
L eistung 2 L euch tgasm oloren  von 3 0 ,  1 Stiick 
von GO, 1 Stiick von 100  und 1 von 140, B ahnhof 
N ordhausen  2 M otoren von 3 0  P . S.

Eine w ichtige Rolle ha t der G asrnotorenbetrieb 
seit vielen Jah ren  zum  B etriebe von P um p w erken 
gespielt, fiir dereń  C onstruction ahnliche Ge-
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sichtspunkte  m afsgebend s in d , w ie bei dom Zu- 
sam m enbau  m it G eblasen, n u r liegt h ie r die 
S ache insofern schw ieriger, ais P um pen m it hohen 
U m laufszahlen, w ie sie R i e d l e r  in seinem  W erk  
„Schnellbetrieb" v o rfuh rt, in der Saughohe seh r 
beschriinkt sind und die Erzielung einer Saughohe 
von 2 bis 3 m  in den m eisten Fallen  m it w eit 
m eh r B aukoslen verkniipft sein d iirfte , ais der 
E rsp arung  einer langsam or laufenden P um pe gegen 
die schneller laufende en tsprich t. In den aller- i 
ers ten  A nfangen vor n unm ehr fast 2 0  Jah ren  
w u rd e  die Y erbindung der langsam  laufenden 
Pum pen  m it dem  schnelllaufenden G asm otor durch 
Z ah n rad er e rre ich t, E rstlin g sarb e ilen , d ie , w ie 
au f allen Gebieten der Technik, durch Vervoll- 
kom m nungen  iiberholt sind. Ais Beispiel einer 
so lchen iii teren A usfuhrung fuhre ich Ihnen das 
W asserw erk  F u rth  i. B. an m il 3 M otoren von 40  P. S. 
Leistung. D urch die C om bination der verlicalen 
Z w illingsplungerpum pen m it dem  G asm otor ist 
eine seh r gedrang le  A nordnung erre ich t. F ast 
geriiuschlosen G ang zeigen die neuen A usfiihrungen 
in it d irecler B iem en- und Seiliiberlragung, w elche 
noch den w eiteren Vortheil h a t, dafs m an  die 
P um pen  au f einer tief liegenden Sohle aufstellen 
k a n n , ohne dafs m an  w egen der Saughohe ge- 
nó th ig t w a re , Z ubringerpum pen  oder kostspielige 
T iefbauten  des ganzen M aschinenraum es aus- 
zufiihren.

Ais Beispiel solcher m oderncn A nlagen nenne 
ich das W asserw erk  Meifsen m it 2 M aschinen 
von je 5 0  P . S . : 1. M otoren, 2 . P um pen, 3 . architek- 
tonisch  schon ausgefiihrtes M aschinenhaus m it Ma- 
sch in is ten w o h n u n g ; W asserw erk  Basel m it 1 M otor 
von 160 und von 2 0 0  P .S . m it der bekannten  
K oks-G eneratorgasanstalt.

In engem  Z usam m enhang  m it den W asser- 
w erken  stehen  die Pum pw erke fiir K analisationen, 
bei denen in w eitaus den m eisten Fallen  Centri- 
fugalpum pen zur Y erw endung kom m en. Dic 
A ntriebsverluiltnisse gestalten sich h ier w egen 
der hohen U m laufszahlen d e r C entrifugalpum pen 
ebenso einfach wie bei D ynam om aschinen , hier 
ist B iem en- und Seiltrieb oder d irecte  K upplung 
des M otors m it der Pum penachse  von selbst 
gegeben. Beispiele dieser A rt bieten die Gen-

trifugalpum penanlage der K analisation unserer 
N achbarstad t D usseldorf m it 6  Motoren von zu 
sam m en  3 8 0  P .S . L eistung und in kleinerer 
A usfiihrung fiir directe K upplung die 10 P .S .- 
P etro lm o to ren d erP u m p sta tio n  der S tad t A m sterdam .

Dafs der G asm otor in seinen verschiedenen 
A usfiihrungsform en eine tausendfaltige A nw endung 
in F abrikbetrieben  findel, b rauche ich wohl n ich t 
besonders hervorzuheben. Ich habe  davon ab-

i gesehen , Ihnen  Fabrikan lagen  dieser A rt vor- 
zufiih ren , d a  sie sich in keiner W eise von den 
bekannten  D am pfm aschinenbetrieben unlerscheiden  
und besondere E igenthiim lichkciten in A usfuhrung 
und H andhabung  nicht bieten.

M. H . O hne Zweifel h a t unsere H iilteninduslrie 
zu r Zeit einen m iichtigen A nstofs auf dem  An- 
w endungsgebiete  der G asm otoren g e g e b e n ; zur 
Festlegung  der geschichtlichen T h a lsach en  m och te  
ich doch am  Schlusse m eines Y ortrages d arau f 
hinw eisen, dafs die W iege des H ochofengasm otors 
an derselben Stelle stan d , w elcher w ir den ersten 
b rauchbaren  G asm otor verdanken, dafs die N am en 
Langen & Otto auch auf diesem  neueslen  Gebiete 
m it unverganghehen  L eltern  in die teclm isch 
geschichtliche G edenktafel d e r G asm otorenent- 
w icklung eingeschrieben sind. Die H uttentechnik  
tra f  uns n ich t unvorbere ite t, sondern  ich d a rf 
w ohl sagen durch die vielfachen A usfiihrungen 
au f den vielen anderen  Gebieten der Technik  
w ohl vorbereilet in jeder B eziehung.

B edenkt m an den Z eitraum , w elcher zw ischen 
den ersten  Y ersuchen 1S95  und den ersten  Aus- 
fiihrungen 18 9 8  liegt, so erseheint derselbe aller
d ings bei unsere r heutigen m achtig  vo rw arts 
slrebenden  T echnik  lang  und  konnte bei Un- 
kenntnifs der obgew alte len  U m slande fast ais 
S tillstand e rsc h e in e n ; es w aren  aber andererseits 
w ichtige F ra g e n , z. B. d ie der B einigung der 
G ichtgase und des Einflusses des S taubes auf 
den M aschinenbetrieb, zu losen, w elche n u r  eine 
langere  V ersuchsdauer entscheiden konnte. Ge- 
treu  den G rundsatzen unserer leuchtenden Vor- 
b ilder, der B egriinder der G asm otorenindustrie 
O lto & L angen, w ar auch auf diesem  neueslen  
E ntw icklungsgange unsere L osung:

„erst w agen und dann w ag en ” .

Untersucliung y o h  Kohlen mittels Rbntgenstrahlen.
Yon F. Kotte in D uisburg.

In d ieser Z eitschrift h abe  ich seinerzeit*  iiber W erth  ha t, d er ih r von m ancher Seite zugesprochen
eine Beihe von V ersuchen berich te t, w elche an- w orden ist. E in T heil dieser V ersuche fiihrte zu
gestellt w urden  zur B eantw ortung  der F rage , ob dem B esultate, dafs die D urchlassigkeit eines Kohlen-
die U ntersucliung von Brennstoffen au f ihren  Aschen- p u k e rs  fu r B on tgenstrah len  selbst bei P roben  aus
gehalt m ittels R on tgenstrah len  den prak tischen  ein und dem selben Fldtz n ich t allgem ein ein Mafs-

j stab  fiir den A schengehalt der K ohle is t; und  es
* Jahrgang 1899 Kr. 21 S. 1017 und folgende. w urde die A nsicht au sgesp rochen , dafs der die



Untersuchung von Kohlen mittels Rontgenstrahlen.

IV
10 o/o A sche 

5,40/,, Fe

10 o/o A sche 
3,8°/o Fe

i m m m m

10°,O A sche 
2,6<>/0 Fe

I
10o/o A sche 
0,07 o/„ Fo

II
10 °/o A sche 

5,1 o/o Fe

111

10o/o A sche 
5.1 %  Fe





1. Apiil 1900. ftlitlheilungen aus dcm' Eisenhilttenlaborałoriuiiu Stalil und Eisen. 393

Kolile begleitende T honschiefer an  sich verhaltnifs- 
m afsig gu t du rch lassig  ist, w ah rend  geringe Bci- 
m engungen  von Oxyden der S chw erm elalle  die 
D urchlassigkeit fiir R on tgenstrah len  s la rk  ver- 
in indern .

Diese A nnahm e h abe  ich in system atischer 
W eise genauer u n te rsu ch t und m ache im Folgen- 
den den G ang dieser U nlersuchung und ih r Re- 
su lla t b ek an n t:

Z uniichst w urden  aus einem  grofseren H aufen 
von K ohlenstiicken vor dem  L euchtschirm  die 
re insten  Stiicke ausgesuch t und  in einem  M órser 
so fein gepulvert, dafs das P u lver durch  ein Messing- 
sieb m it 22  X  22  M aschen pro Q uadra lcen tim eter 
h indurchg ing . N ach vorsichtiger M iscliung w urde 
eine P robe  dieses Pulvers e ingeaschert und ein 
A schengehalt von 1 ,66 $  bestim m l. H ierauf 
w urden  sechs verschiedene G esteinsproben gepu!vert 
und  durch  dasselbe Sieb geschiittelt. Von diesen 
Pulvern w urde  im  allgem einen der feste Riick- 
stand  und im  besonderen der E isengehalt bestim m t. 
Die G esteinsproben w aren  die fo lg en d en :

1. G rauer, der G rube en tnom m ener Scbiefer m it 
93 ,14- fó  R tickstand und  zw ar 0 ,7 9  ^  E isen;

2 . B lackbnnd m it 4 3 ,2 6  R iickstand und zw ar
2 5 ,2 5  E isen;

3 . B lackband m it 6 5 ,5  <}ó R iickstand und zw ar 
3 9 ,0 3  % E isen;

i .  B lackband m it 5 6 ,3 6  % R iickstand und zw ar 
3 5 ,3 8  E isen ;

5 . e isenschussiger K ohlenschiefer m it 4 3 ,8 4  $  
R iickstand und zw ar 19 E isen ;

6 . e isenschussiger K ohlenschiefer m it 4 4 ,2 9  % 
R iickstand und zw ar 1 3 ,4 5  % Eisen.

Aus dem  ziem iich reinen KohlenpuW er einer- 
seits und den GesteinspuW ern andererseits w urden 
n un  6  M ischungen so hergestellt, dafs alle 1 0 ^  
A schengehalt h a tten . Z ur G ontrole w urden  drei 
von diesen P u b e m  nochm als u n te rsu ch t, w obei 
ein die R ichligkeit de r M iscliung bestiitigendes 
R esu lta t sich ergab . D ann w urden  kleine, 17 m m  
tiefe P appschach le lchen  bis zum  R ande m it den 
Pulvern gefiillt, au f die pho tographische P la tte  
gebraclit und den R on tgenstrah len  ausgesetzt. Die 
E ntfernung  d e r P la tte  von der Lichtcjuelle betrug  
25  cm , die E xpositionsdauer 3 M inuten.

D as erhaltene  Bild 'i s t  au f der vorslehcnden 
T afel w ied e rg eg eb en ; es en lsp rach  m einen Er- 
w artungen  und zeigt wresentliche V erschiedenheit 
in den S ch a lten ab to n u n g en , obw ohl doch alle 
6  P roben denselben A schengehalt haben . Diese Ver- 
schiedenheit en tsp rieh t dem  verschiedenen G ehalt 
an Eisen, w ie die folgende Z usam m enstellung  leh rt:

P r o b o :  I. II. III. IV. V. VI.
Gesammter Aschen- % ".'o ”/o "/o °/o °/o

g e h a l t ................. 10 10 10 10 10 10
Eisengehalt . . . .  0,07 5,1 5,1 5,4 3,8 2,6

Probe I m it dem  geringsten  E isengeha lt h a t 
das hellste , P robe  IV m it dem  grófsten  E isen
gehalt das dunkelste Bild gegeben , w ah rend  die 
iibrigen P roben  sich zw ischen diesen beiden — ihrem  
E isengehalt en tsprechend  — einreihen lassen.

Da es nun  in der P rax is  auf den gesam m ten 
A schengehalt ankom m t, so ist h ierdurch  der directe 
Beweis geliefert, dafs die U ntersuchung  von Kohlen 
m ittels R on tgenstrah len  zum  Zwecke der Aschen- 
bestim m ung — so in te ressan t sie auch in w issen- 
schafllicher B eziehung ist — du rchaus w erlh los ist.

Mittheilunaen aus dem Eisenliuttenlaboratorium.

Vorkommen von Vanadium im luxemburgischen 
Hochofenbetriebe.

Y on L. BI u m .

D as von S efstrom  im  J a h re  1830 im  Eckors- 
ho lm er S tabe isen  en td eck te  V anad ium  z a h lt noch 
h eu te  zu den  se lten en  E lem en ten , obgleich sein  
V orkom m en ziem iich  v e rb re ite t is t. I n  gerin g en  
M engen fin d e t es sich  hit u fig in E isenerzen  ais 
V anadinsiiu re , w elche beim  Y erh iitten  derselben  
g ro fs ten th e ils  re d u c ir t  w ird  u n d  a is  V an ad iu m  in 
das Iloheisen  m i t  U bergeht.

B eim  A bstich  a lle r  w arm  e rb lasenen  R oheisen- 
a r te n  b ild e t sich  a u f  der Oberfliiohe derse lben  d u rch  
O xydation e ine  d iinne  Schlackendecke, w elcho 
n ach  dem  E rs ta rre n  des E isens ab sp rin g t. D iese 
S clilackenhau t, w elche m it den  schon o fte rs  be- 
sch rieb en en  „W an zen “ iden tisch  is t, gab schon 
zu  v ie lfachen  U n te rsu ch u n g en  A nlafs. D och w eder 
L e d e b u r  („H andbuch  d e r E ise n h u tte n k u n d e “ 1894

S eite  294), noch M u c k  („D inglers po ly t. J o u rn a l“, 
B and  CCXIY S e ite  48), w elcho sich  m it d e r U nter- 
suchunK  d iesesN ebenp roduc tes  des H u tte n b e tr ie b e s  
b esch iiftig ten , erw ilhnen  das Y orkom nien  von 
Aran ad iu m v erb in d u n g en  in dem selben .

U m  so iibe rra sch en d er w ar es f iir  m ich , in  
e in e r solclien S ch lackenhau t, w elche sich  ais dunk le , 
sprode, b la tte rn a r tig e  A bsonderung  a u f  d e r O bcr- 
flilche von m angan fre iem  T hom aseisen , das aus- 
schliefslich  au s  L u x em b u rg e r M inetten  erb lasen  
w ar, g eb ild e t h a tte , d ie  G egen w a rt g ro fsere r M engen 
V anad in sltu re  nachzuw eisen . D ie A nalyse d e r er- 
w ah n ten  S u b stan  z ergab folgende Z usam inen- 
se tzung :

K ieselsiiu re  . .

Ocd °A
E isenoxydu l . . . 7 4 ,8 6

M a n g a n o x y d u l. . 3 ,2 0 ł>
Schw efel . . . . 0 ,4 4 »
P h o sp h o rsau re  . . 9 ,9 4 i t

Y an ad in sau re  . . 2 ,5 6 >/

99,46 %
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D iese e ig en th iim liche  A n ro ich e ru n g d es  Y anadin- 
siiu regeha ltes der u n te rsu c liten  S ch lackenkrusto  
g ieb t u n s  ein anschau liches B ild  von d e r leich- 
te n  O xyd irbarke it des im  R oheisen  en th a lten en  
Y anad ium s. Das R oheisen  se lb s t, von  w elchem  
die K ru s te  h e r ru h r te ,  e n th ie lt n u r  0,015 % 
V anad ium .

A llerd ings finden w ir beim  T hom asroheisen
O. M. alle  B ed ingungen  ye re in ig t, w elche die An- 
re ich e ru n g  des Y anad in sllu regoha ltes in  der beim  
E rk a lten  desselben von d e r  O berflache sich  los- 
tren n en d en  S ch lack en h au t beg iinstigen  : der Sili- 
ciumgehalfc d ieses R oheisens iib e rs te ig t se lten  0,6 % ; 
dessen  M angangehalt sch w an k t zw ischen n u r  0,4 bis
0,5 %, un d  sein  S ehw efelgehalt betriigfc s te ts  u n te r
0,15 %. Dio w ah rend  des A bstiches an  der L u ft 
du rch  atm osp lu irischen  S auersto ff le ich t ox jrd ir- 
baren  K o rp e r sind  dem nach  n u r  in  schw achen 
M engen v o rh an d en , so dafs dad u rch  dio G esam m t- 
m enge d e r sich  b ildenden  H a u t b ed eu tend  g e rin g e r 
is t, w ie z. B. bei g ranem  R oheisen  m it hoherem

| S ilic ium gehalte , oder bei T hom aseisen  m it meh-

Jed en fa lls  w iire d ieses N ebenerzeugnifs des 
H u tte n b e tr ie b e s  infolge seines hohen  V anad in - 
silu regeha ltes geeigne t, a i s  A u s g a n g s m a t e r i a l  
f u r  d ie  t e c h n i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  Y a n a -  
d i u m  v e r b i  n d u  n g e n  z u d i e n e n .  E s k o n n ten  
sogar so lche M engen desselben  d a rau s  h o rg es te llt 
w erden , dafs das Y anad ium  Iib e rh au p t n ic h t m eh r 
zu  don so ltenen  E lem en ten  zu zah len  wiire.

In  den M inetten  se lb st habe  ich den  G ehalt 
an  Y anad insiiu re  n ic h t b es tim m t. Doch d u rf te  
derselbe, nach  dem  schon  w e ite r oben e rw iihn ten  
Y an n d iu m g eh a lte  des R oheisens zu schiitzen, 0,01 % 
n ic h t u bers te igen .

Ich  erw iihne schliofslich noch, dafs d ie  d ieser 
M itth e ilu n g  zu G runde  liegenden  Y anadinsiiure* 
bezw . Y anad ium  - B estim m ungen  nach  den  in  
F r e s e n i u s ,  A n le itu n g  zu r c juan tita tiv en  ch em i
schen  A nalyse, B and II , S eite  406 u n d  448 beschrie- 
benen M ethoden au sg e flih r t w orden sind .

Der russisclie Kreuzer I. Klasse „Askolda

Im  Som m er des J a h re s  18 9 8  schricb  das 
ru ssisc lie  M arinę - M inisterium  eine C oncurrenz 
aus zw ischen  den e rs ten  deu tschen , franzćisischen 
und am erikan ischen  Schiffbaufirm en. D as P ro -  
g ram m  y e rla n g te  einen  gesch iitz ten  K re u z e r  m it 
s ta rk em  P a n z e rd e c k , grofsem  K o h le iivo rra th , 
e iner A rm irung  von

1*2 Stiick 45 Kaliber langen 15-ein Sclinclllade-Kunoncn, 
12 „ 7,5-em Scluielllade-Kanonen,
8 „ 4,7- „
2 Unterwasser - Breitseit - Torpedorohrc, 38-em 

Durchmesser,
o ,, Ueberwasser - Breitseit - TorpeĄorohre, 38-cm

Durchmesser.

D ie G eschw ind igkeit so llte  a is  M it te) e iner 
1 2 s tiin d ig en  F a l i r t  w en ig sten s 23  K no ten  ergeben .

A uf G rund  d ieses P ro g ram m s w urde  vom Scliift- 
b au d irec to r d e r G e r m a n i a - W e r f t  O b erb au ra th  
R a n c h f u f s  dem ru ssisc lien  M arinę - M inisterium  
ein P ro je c t v o rg e le g t, das sein- be iftillig  auf- 
genom m en w urde  u n d  am 10. A u g u st 1 8 9 8  zum  
Y e rtrag ssch lu fs  fiib rte .

D as Scliiff, das den N am en „A sk o ld “ e rh ie lt , 
is t  ein K re u z e r  I .  K lasse  von 6 0 0 0  t  D eplace- 
m e n t, m it s ta rk e m  P a n z e rd e c k , e in e r milcli- 
tig e n  A rtille rie , seh r h oher G eschw ind igkeit und 
grofsem  K o h len v o rra th , yerbunden  m it e in e r s tre n g  
d u rchgefiih rten  w asse rd ich ten  E aum tlie ilung . D as 
Schiff (verg l. A bbild ttng  1 und  2) z e ig t seh r 
sch lanke F o rm en . A uf dem g la t t  du rclilaufenden  
O berdeck e rh eb t sich  h in ten  ein D ecksliaus fu r 
die W ohnrilum e des C om m andan ten . y o rn e  ein

D ecksliaus fiir C losets, B ilder u. s. w . der M ann- 
scliaft. U eber dem  y o rd e ren  D ecksliaus belindet 
sich ein g ro fse r g e p a n z e rte r  C onim andothurm , 
iiber diesem  die Com m am lobriicke. Zw ei le ich t 
g eh a lten e  sch lanke  J la s te n  zum  S ig n a lisu -en und 
dazw ischen  fiin f m itchtige h in te re in an d e r an- 
geo rdne te  S ch o rns te in sch lo te  w erden  den h iibschen 
A nblick  des Schiffes v e ry o llś tan d ig en .

D ie H aup tabm essungen  und  C onstructious- 
d a ten  sind die fo lg e n d e n :

Liiugc zwischen den Perpendikeln . 130 ni,
Grofste B r e i t e .......................................  15 „
Tiefgang, n o rin a l.......................... 6,2 „
D epiacem ent...........................................  6000 t,
M ascliinenkraft..........................■. . . 19000 1*. S.,
G eschw ind igke it...................................  23 Knoten,
Kohlenfassung der Bunker . . . .  1100 t,
Besatzung eiuschliefsl. der Offiziero 580 Mann.

D ie A rm iru n g  des Schiffes b e s teh t a u s :
12 StUek 45 Kai. langen 15-cm Sehnelllade-Kanonen, 
12 7,5-cm Sehnelllade-Kanonen.
8 „ 1,7- „ „ „
2 ,. 3,7- ..
2 ,, Maschinengewehren,
2 .. Unterwasser - Breitseit - Torpedorohren fiir

38-cm Torpedos,
2 „ Ueberwasser - Breitseit - Torpedorohren fiir

38-cm Torpedos,
1 ,, Heckrohr fiir 38-cm Torpedos,
1 „ Bugrolir „ _

Das P a n z e rd e c k  h a t  eine D icke von 4 0  mm 
in  dem g e rad en  T h e il und 75 mm an  den ab- 
geschrilg ten  S eiten . D ie P a n z e rd e c k p la tte n  h a tte n  
den au fse ro rd en tlich  hohen ru ssischen  Schiefs-



1. April 1900. Der russische Kreuzer I. Klasse „Askold". Stahl und Eisen. 3lJ5

D e r  r u s s is c h e  K r e u z e r  I .  K l a s s e  „ A s k o l d '1. S t ą p e l l a u f .

C om m andotliurm  is t 150 mm dick  und b e s te h t die h in te re n  in  einem  R annie  fiir sich stehen ,
aus g eh itr te ten  N ic k e ls ta h lp la tte n , n ach  dem tre ib en  die d re i S ch rauben  des Seliitfes an  und
K ruppsclien  Y e rfah ren  h e rg e s te llt. Siim m tliches g ew ah rle is ten  dem selben e ine G ęschw ind igkeit
S ta lilm a te ria l i s t  yon der F irm a  F r i e d .  K r u p p  von m indestens 23 K no ten  in  d e r S tu n d e , a is

bed ingungen  zu  g e n iig e n , w ozu  ein  g an z  b e 
sonders zu sam m en g ese tz te r und  seh r scliw er zu 
b ea rb e iten d e r S ta h l e rfo rd e rlich  w urde . D er

u n te r  der W a sse rlin ie  A ufste llung  finden. D re i 
M aschinen d re ifach e r E xpansion , von  denen die 
beiden v o rd e ren  iii eineni gem einsam en R annie,

D e r  r u s s is c h e  K r e u z e r  I .  Kl a s s e  „ A sk o i.d *.

in  E ssen  g e lie fe r t, w ie iiberhaup t das Schiff aus 
deutschem  M a te ria ł e rb a u t w ird .

D ie M asch inenan lage  erh iilt ih ren  D am pf 
ans 9 K e sse ln , S y s t e m  S c h u l z ,  w elche in  
fiu if w asse rd ich t Y oneinander g e tre n n te n  RUumen

Mitt-el e in e r D a u e rfa h rt von 12 S tunden . A n 
d e r geinesśenen  M eile oder fiir eine d re istiind ige  
F a h r t  hofft die E rb a u e rin  a u f  eine G eschw indig
k e it von  m indestens 2 4  K noten . A ufser den 
d re i H anp tm asch inen  befindet sich an  B o rd  noch
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eine g ro fse  A nzalil von H iilfsm aschinen , w elche 
den ye rsch ied en sten  Z w ecken d ie n e n , so z. B . 
eine S te u e rm a sc h in e , e ine B ootslieifsm aschine, 
eine A n k erlich tm aśch ine  u. s. w . Seclis g ro fse  
D y uam o m asch inen , yon denen v ie r  u n te r  dem 
P a n z e rd e c k  a u fg e s te llt s i nd ,  lie fe rn  den S tron i 
fiir eine vollst& ndige In n en - und  A ufsenbeleuch- 
tu n g , sow ie fiir zah lre ic lie  K raftm asc liinen . Sechs 
g ro fse  e lek trisch e  S clie inw erfer, S y s t e m  M a n -  
g i n ,  d ienen z u r  A ufkl& rung der G ew iisser 
•wiihrend d e r N aclit.

E in e  N euerung , d ie von  der E rb a n e rin  schw er 
zu erfiillen  w a r, bes te lit d a rin , dafs jed e  ein- 
z e ln e  g ro fse  A b the ilung  d u rch  eine besondere

e lek trisck  b e tr ieb en e  C en trifugalpum pe in e iner 
S tunde g e le e r t w erden  kann . Zum  S cli u t  ze gegen  
T o rpedos e rlu llt das ScliifF ein am  S p ieren  liiln- 
gendes T o rpedosc liu tzne tz .

D ie A usfu h ru n g  des Schiftes in a llen  T he ilen  
e rfo lg t m it g ro fs te r  Sorgfalt. u n te r  V erw endung  
des besten  M ateria ls . Z u r B eau fsich tig u n g  des 
B aues und  zu r  A ngabe der speciellen  ru ssisc lien  
D e ta ilą u sr iis tu n g  befinden sich  in G aard en  com- 
m an d irt.: D er C om m andant des K re u z e rs  ,,A sko ld“ , 
K ap itan  I . R anges v o n  R e i t z  e n s t e i n , der 
K ą ise r lich  ru ssische  Scliiffbau - O beringen ieu r 
d e  G r a f e  und der K ąise rlich  ru ssische  Scliiff- 

! b au -In g en ieu r M i c h a  y  1 o ff ,-

Bericht iiber in- und

Patentanmeldungen,
we l ch e  von dem a n g eg e b e n e n  Ta g e  an  w a h r e n d  z w e i e r  

M o n a t e  zur  Ei ns i ch t nahme  fUr J ed e rma nn  im Kaiser l i chen 
P a t e n t a m t  in Berlin a us l i egcn.

12. Marz 1900. KI. 5, K 18504. Fuhrung fiir 
Kolilensagen. Job. P. Kaufmniin, Bochum, Friedrich- 
stra lse  38.

KI. 31, A GC01. Form mascbine fur Drehkfirper. 
Johann Anthon, Flensburg.

KI. 35, S 12 549. Aufzug mit losen an den Fórder- 
schalen angebrachten Rollen. Siemens & Halske, 
Actiengesellschaft, Berlin.

KI. 49, H 22522. Verfahren zur Herstellung von 
FaęonstOckenausAbfallen von W eifsm etallund anderen 
Weiclimetallen. Dr. Adolf Hof, W ilten a. d. Rulir.

KI. 49, L 12107. Verfahren und Maschine zum 
Ziehen von Blechgeschirren und dergl. Lucien Liais, 
Paris, 4 Rue de la Michadiere; V ertr.: Dr. R. W irlh, 
Frankfurt a. M.

KI. 49, W 154-72. Verfahren zur Herstellung von 
nahtiosen bauchigen Ringen. Hugo Wallmann, Koln, 
W aisenhausgasse 14.

KI. 72, K 18019. Verfahren zum Befestigen von 
Kappen auf Panzergeschossen. Fried. Krupp, Essen.

15. Marz 1900. KI. 5, P 10751. Schram maschine 
mit zwischen zwei seitlichen Vorbohrern liegendem 
Schramwerkzeug. Friedrich Pistor, Osterfeld i. W.

KI. 24, D 10 063. Gasfeuerungsanlage; Zus. z. 
Pat. 10S184. R obert D ralle, H am eln, Kaiserstr. 9.

KI. 40, G 8223. ROstapparat zum Rósten von 
Erzen. A rthur Waliace Chase, Avoca, S taat Jow a; 
Y ertr.; Dr. R. W irth, Frankfurt a. M., und W. Dame, 
Berlin, Luisenstr. 14.

KI. 49, B 25882. Kaltsage. L. Burkhardt & 
Weber, Reutlingen.

KI. 49, G 14034. Doppelter Krafthammer. Ilenri 
Guyot, La Souterraine, Creuse, Frankreich; V e rtr .: 
Hermann Neuendorf, Berlin, Madaistr. 13.

KI. 49, H 2 1 7S5. Masselbrecher. W. Hubner, 
Mannheim.

19. Marz 1900. KI. 10, G 13 637. Verfahren 
nebst Ofen zum Yerkohlen bezw. Yerkoken von Holz,

ausliindisclie Patente.

T orf u. s. w. in ununterbrochenem  Arbeitsgang. Gustaf 
GrOndal, P ittkaranta, Finland ; V ertr .: Carl Pieper, 
Heinr. Springmann und Tb. Stort, Berlin, Hindersin- 
strafse 3.

KI. 18, V 3711. Sicherheitsklappe fiir Dusen- 
st8cke an Hochofen. C. Vaullier, Saiut-Quentin, Frank
reich ; V ertr.: J. Leman, Berlin, Elisabetli-Ufer 40.

KI. 27, E 6648. Yentilator. A rthur Eichelberger, 
Charlottenburg, Goethestr. 14a.

KI. 31, V 3718. Form kastenverbindung m ittels 
Konus und Loch. Isidor Vachenauer, Karlsruhe i. B., 
Karl-W ilhelmstr. 5b.

KI. 40, K 18S 15. Verfahren zur elektrolytischen 
Herstellung von zahern, wulzfahigem Nickel oder re r- 
wandten Metallen, sowie den Legirungen dieser Me- 
talle. Dr. Moritz Kugel, Berlin, SchOneberger Ufer 40.

KI. 49, C 7047. Maschine zum Ziehen von me- 
tallenen ROliren im kalten Zustande. W. A. Mc Cool, 
Beaver Falls, Pennsylwania, V. St. A .; V erlr.: C. Fehlert 
und G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 49, P  10 741. Vorrichtung zur selbstthatigen 
Herstellung von Drahtgefiecht mit viereckigen Maschen. 
,PbO nix“, Act.-Ges. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb, 
Abtheilung W estfalische Union, Hamm i. W.

KI. SO, L 13 70G. Verfahren zur Herstellung einer 
Masse fur feuerfeste Schnielztiegel. Gustav Adolf 
Lohde, Dresden-A., Breitestr. 22.

22. Marz 1900. KI. 5, S 12550. Ruckzugwerk 
fur Gesteinsdrehbohrmaschirien mit fur die Vorschub- 
mutterbeschleunigcndem  DifTereutialvorschub. Siemens 
& Halske, Actiengesellschaft, Berlin.

KI. 20, Sch 14316. Selbslthatige Zugseilklemme. 
Johann Schaub, Gradenberg.

KI. 31, B 25539. Verfahren, Hochofenroheisen 
unm ittelbar zur Herstellung von Gulswaaren ver- 
w endbar zu machen. Rudolph BScking & Co., Hal- 
bergerhutte, Postbezirk Brebacli a. d. Saar.

KI. 40. V 3534. Elektrolytisches Raffiniren von 
Rohtiickelschmelzen. Urbain Le Verrier, Paris; Vertr,; 
Dr. R. W irth, Frankfurt a. M.

KI. 49, O 3211. Hammer- oder Stanzwerk. 
Alexander Obermeyer, Barm en-Rittershausen.

KI. 49, R 13 501 Rohren-Schweifsofen mit zwei 
oder m ehreren Feuerherden. Michael ROhrig, Dussel- 
dorf-Oberbilk, HOherweg 215.
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G ebrauc lism uste re in tragungen .
12. Marz 1900. KI. 5 , Nr. 1303G0. Nachlafs- 

vorrichtung fiir Bolirgestange mit am Ausgleichhebel 
wirkendern Wind werk. G. Voigt, Lihden bei Han- 
nover, u. W. Fuhrinann, Immenrode.

KI. 20, Nr. 130 38S. W agenm itnehm er fur D raht
seilbahnen aus durch Sehrauben gehaltener halbierter 
Kugel, dessen nach beiden Seiten erw eiterte Bohrung 
ein elastisches Futler birgt. E rnst D ittmar, Schalke.

KI. 31, Nr. 130324 Form -V orrichtung bei Hohl- 
k6rpern mit in den Formsand eingestampften Kern- 
stiitzen, dereń Hfihenlage durch auf der Form platte 
befestigte Diibel oder Sehraubenbolzen bestim mt wird.
E. Polchau, Hannover, Bruhlstr. 9B .

19. Marz 1900. KI. 4-9, Nr. 130735. Profil- 
eisenscheore mit an einem Schlitten angeordneten 
Messern zum Schneiden von W inkeln, Rund- und 
Vierkanteisen. W ilhelmshutte, Saalfeld a. S.

KI. 49, Nr. 130740. Ziehpresse mit den Arbeits- 
raum abschlielsendem Schieber-Schutzgitter. H illmann 
& Lorenz. Aue i. S.

KI. 49, Nr. 130945. Winkel- und T-Eisensehneid- 
messer fur Scheeren mit Vertiefungen zum Schneiden 
von Rundeisen. W ilhelmshutte, Saalfeld a. S.

KI, S I , Nr. 130988. Fórderkette mit an den 
Auflageflachen verbreiterlen Laufgliedern fur Schlepp- 
rinnen. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aclien-Ge- 
sellschaft, Berlin.

KI. 81, Nr. 130989. Auswechselbare Laufschiene 
fur Schlepprinnen. Berlin-Anhaltische Maschinenbau- 
Actien-Gesellschaft, Berlin.

KI. 1, Nr. 130859. Form sand-Misch- und Walz- 
maschine m it zwei Paar ubereinander liegenden ver- 
stellbaren Walzen, einer oberhalb der Walzen liegenden 
Mischtrommel und einer Sandtransportvorricbtung. 
Wesser & Vedder, Velbert.

KI. 4, Nr. 13094-6. M agnetverschluls fiir Gruben- 
sicherheilslampen mit in seiLlichen Ausbau des Ver- 
scblufsringes eingesetztem, den Nasenhebel von zwei 
Seiten einschliefsendem Kopfpol. Carl Wolf sen., 
Zwickau i. S., R eichenbacherstr.

KI. 4 , Nr. 13094-7. Grubensicherheitslanlpe mit 
zw eiarm igem , an den Stirnseiten abgeschr3gtem 
Nasenhebel, dessen glalter Sehenkel unter Feder- 
wirkung steht. Carl Wolf sen., Zwickau i. S., Reichen- 
bacherstrafse.

KI. 4-, Nr. 130948. Verschlufsring fiir Gruben- 
sicherheitslampen m it das Verschlufsgehause ver- 
deckender, abnehm barer Platte. Carl W olf sen., 
Zwickau i. S., Reichenbacherstrafse.

KI. 5, Nr. 130817. Bohrsaule mit Schnecken- 
antrieb zum Aufspannen von Gesteirishohrmaschinen. 
R uhrthaler Maschinen - Fabrik H. Schwarz & Co., 
G. m. b. H., Mulheim a. d. Ruhr.

KI. 19, Nr. 130994. Schienenstuhl m it stofsfreier 
Schienenverbindung, bei der die Schiene mit- der 
einen Seite gegen eine mit vorspringendem Theil 
versehene P latte im Stuhl zu liegen kommt. Dr. R, 
Worms, Berlin, Dorolheenstr. 60.

KI. 27, Nr. 130908. Staubabscheideapparat mit 
ubereinander liegenden cylindrischen Reinigungs- 
gefafsen verschiedener Grfilse und concentrischem 
Rolir unter dem Deckel zum E ibfuhren von W asser 
oder Dampf an die G efafswandungen, sowie einer 
Staub und W asser abfiihrenden terrassenfSrmigen 
Gosse. Georg Kieler, Feuerbach.

KI. 31, Nr. 130959. Formkasten mit in den 
inneren Ecken des U ntertheils befestigten Zapfen 
zur Fuhrung des Obertheils und Keilklammern. 
Otto Wagener, Hildesheim.

Deutsche Reichspatente.

KI. 24, N r. 108488. vom 14. Marz 1899. G u s ta v  
L a n g c n b a c h  in  G ra b ó w  b. S t e t t i n .  Vorrichtung 
zu r  selbstlhiilii/en Itegelung der Einfiilirung secundiirer 
Verbrennungsluft bei Feuerungsanlagen.

Die Yerschiedenheit der Zugstśirkc bei friscli be- 
schicktcm Host und bei durchffebranntein Feuer w ird 
dazu benutzt, ein Absperrglied, welches in der Zu- 
leitung der hinter der 1'euerbriickc austretendon Sccun- 
darluft angebracbt ist, yerschieden weit zu offuen und 
demgemśifs mehr oder weniger Secundarluft in den 
Feuerraum gelangen zu lassen. Das Absperrglied be
steht aus einem sehr sorgfiiltig ausbalaneirten leicliten 
Yentil oder einer Klappe, die bei frisch beschioktom 
Kost infolge des erschwerten Luftdurchtrittes durcli 
den llost und des hierdurch yergrofserteu Zugcs in 
dem Secundarluftcanal weit, bei niedergebranntem Feuer 
jedoch infolge des erleichterten Luftdurchtrittes durch 
den llo st und des hierdurch bcwirktcn yerminderten Zuges 
in dem Secundarluftkanal wenisjer weit sreoffiiet wird.

K I. 31, N r. 107 701, vom 13. Mai 1899. H e in r i c h  
S c h o c n e n  in  A a c h e n . Yorrichtung zum  Yerschliefscn 
des Stichlochs bei CupolSfen.

Dic den Lehmpfropfen f  tragende Stange e ist 
am Ende eines in der Lange einstellbaren Hebels d g 
befestigt, der auf der oberhalb des Stichlochs ge- 
lagertcn W elle b seitlicli yersehiebbar angeordnet ist.

A uf der W elle b sitzt aufserdem nocli ein Handhebel a, 
dessen seitlicli yorstehende Nasc Ic in seiner unteren 
Stellung in ein yenuittelst des Gegengewiclits l nach 
oben gedrucktes Sperrzahnsegment. m eingreift und 
durch dasselbe festgelialten wird. Der Lehmpfrojjfen 
w ird hierdurch wahrend der ganzen Dauer des Vcr- 
schliefscns in seiner Lage gesicliert.

KI. 49, N r. 109155, vom 22. Ju li 1897. G reis- 
w c id fe r  E i s  en  w e r k e , A c t i e n g e  s e  11 s c h a f  t , 
Y o r b e s i t z e r :  J . H. D r e s l e r  s e n i o r  in  G c is -  
w e id .  Yerfahren zum  Walzen ton Riffclblechen.

Mit dcm zu riffelnden erwiirmten Blecb w irdglcicli- 
zeitig ein ais Druckblech dienendesgleichfalls erwiirmtes 
Blech von annahenid gleichcr Stiirke ausgcwalzt. Das 
obere Blecb wird hierbei durch das nachgiebige untere 
Blecb scharf in dic Nuthcn der oberen Rilfelwalzc 
hineinęeprefst. Das untere Blech, welches hierbei 
gleielifalls schwaehe Riffeln ęrhalt, wird nun seinerseits 
ais Oberblech mit einem frischen Unterblccb gewalzt.
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nachdęni Bleehe fiir das weiterc Auswalzen unter 
dirccter E inw irkung der Feuergasc Yorgewarmt, oder 
fertig  gewalzte Bleehe unter der W irkung indirecter 
geringerer Erwarmung ausgegliiht werden sollen. Die 
Leitung der Feuergasc dureli oder um die Blechkammer c 
erfolgt durch entsprechende Stellung des gemeinsamen 
Schiebers d. Der Flatincnhcrd b w ird durch die ver- 
schiedenc Beheizung der Kammcr c nicht beeinfluist,

KI. 1, N r. 107(199, vom 2. Februar 1897. K a r l  
J .  M a y e r  in  B ą r m e n .  EntwOsserungscorrichtung 
f iir  Steinkohlen, Krze. u. s. w.

Die W andę des Entwiisserungsrohrcs bestehen aus 
jalousieartig iibereinauder angeordneten Brettern er, dic 
mittels Fiihrungsklotzchcn b in Nutlicn c der Eek-

K l. 19, N r. 108268 , voin 24. August 1898. 
Cr u s t  a v S t i ih le  in  S tu t tg a r t .  Hilrteofen m it fest- 
liegender Iłetorte und  in  derselben sich drehender 
Fordercorrichtung.

U nter dem Heizrohre b, in welehem eine Trans- 
portschnecko n angebracbt is t, befindet sieli eine

Briicke a , die die 
Flanime vou dcm 
Thcile des Robres 
abhiilt, welcher der 
Aufgebeoffnung c zu- 
gewandt ist. .Die Ge- 
wiudcgiinge der For- 
derschnecke « be- 
sitzen am erweiterten 
Austrittende d eine 
grofsere Śteigung. 
Hierdurcli wird einer- 
seifcs eine langsamc 
Anwiirniung der Hiir- 
testiicke (Kugeln fiir 
Kugellagcr) in dcm 

weniger heifsen 
Theile des Robres 
b , eine sebnellc Er- 

wiirmung bis zur Hiirteglutli in dcm besonders stark 
von den Flammcn getrofienen Rohrtbeile und sebliefs- 
lich durch dic grofsere Śteigung der Fordersebnceke im 
A ustrittende des Robres b eine sehr rasche Bcfordcrung 
der erhitztcn Hartestiieke in das Hlirtcbad erreicht.

KI. 1 9 , Nr. 108205, vom 18. November 1898. 
H e rm a n n  l l o t t k a  in  C l i e m n i t z - B e r n s d o r f .  
Schienensto/sverbindung.

IJeber dic zwischen K opf und Fufs mit ent- 
sprechendcn Aussparungen vcrsebenen Scbienenendcn 
is t je  ein Einsatzstuck g gcschoben und auf den

Sehienenstegcn mittels i 
Lappcn und Bolzen i bo- 
festigt. Das eine Ein
satzstuck triigt auf der 
Yorderseite Zśibnc e, die 
in entspreebende Yertie- 
fungen f  des anderen Ein- 
satzstiickes eingreifen.

KI. 7 , Nr. 10S 240 , vom G. December 1898. 
G u s t a r  H e in e m a n n  in L a n g e n a u  b. C r e u z th a l  
nnd F r i e d r i c h  R c tb a g e n  in E r n s d o r f  b. C re u z 
th a l .  PlatinentcSrm- und Blechglukofen.

Ueber dcm Platinenberde b ist eine Blechkammer c 
angeordnet, welche von den abziehenden Fcuergasen 
entweder durebzogen oder aber auch nmspiilt wird, je

posten d senkreebt verschiebbar sind und im Bedarfs- 
falle sehnell ausgewechsclt werden konnen. Um das 
aus dem Entwiisserungsgut aus- und in das Ent- 
wasserungsróhr cintretendc W asser moglichst von mit- 
gerissencn M atcrialthcilclien zu befreicn, sind die ein- 

zelnen Jalousiebretter a derartig 
sebriig gestellt, dafs die Innenkantc 
eines jeden lioher steh t, ais die 
Aufsenkantc des niicbst hoher lie- 

■ genden Brcttcs.
Dic Entwiisserungsvorrichtung 

wird an geoigneter Stelle in einem 
TrockcntEnrm eingebaut und unten 
mit einem Rohrc e zum Abfuhren des 
W assers yerseben.

KI. 1S, 107 724, vom 14. Febr. 
1899. E m i l  V o rb a c l i  in  K la d n o  
(Bohnien). Eine Schutzcorrichtung 

Figur . fi ir  HeifincindseKieber oder - Yentile
nn steinernen JYittd- 
erhitzem .

Y or dem Heifs- 
windschicber d sind 
in dcm Yerbren- 
nungsscbaehtc i auf 

dem Gewiilbc o 
(F igur 1) Schutz- 
wande s eingebaut, 
dic den Schieber 

oder das Ventil vor der zerstorenden Einw irkung der 
Stichflammen und vor der strahlendcn AYiirme der 
W andę des Ycrbrennungsscbachtes scliutzen.

KI. 4!), N r. 109145, vom 2. Jun i 1899. G e o rg  
H u m m el in  M u n c b e n . Elektrisch beheizter Loth- 
kolben.

Statt des bislier auch fiir elcktrischc Lotbkolben 
verwcndeten Kupfers, das sich infolge starker ()xydation 
sclmell abnutzt, w ird Nickel und seine Legirungen 
vorgescblagen. Diese nutzen sich selbst bei starker 
Erwarmung nur wenig ab und ermoglichen infolge ihrer 
geringeren W iirmecapacitat ein schnelleres Anwarmen.

K I. 19, N r. lOSOSl, vom 25. Marz 1898. A lb e r t  
S c h m id t  in  Z w ic k a n  i. S. Schienenbefestigung ohne 
Durchlochung der Schwellen.

Die Schwellenbolzcn b sind zwischen zwei diclit 
zusammenliegenden Schwellen e hindurchgefiihrt uud 
stiitzen sich mit ihren Kopfen auf eine den Zwischen-
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raum der beiden Schwellen ubcrbriickende Kopfplatte f. \ 
dio mit Rippen g in dio Schwellcnunterflacho eingreift. | 
Dic Soliione rulit auf der m it Yerstarkungsrippe h und |

Fiihrungsleisten d versehenen U nterlagsplatte c auf. 
Das Ganze wird durch Muttern und Klcininbacken a 
zusammengolialten.

KI. 18, N r. 10S 902, vom 4. August 1899. 
A. S e h iife r  iu N e u - O e ls b u r g  b. P e in e .  Steinerner 
Winderhitzer m it zwei hintereinander angeordneten 
Hei/swindschiebern.

Die beiden Hcifswindschieber< b und c werden 
wahrend des Belieizens des W inderhitzers dadurch

gekiihlt, dafs die kalte Yerbrennungsluft durch Rohr e 
in den Raum zwischen beiden Schiebern eingeleitet 
und dann erst durch Rohr g in den Yerbrcnnungs- 
schacht h gefiihrt wird.

KI. 1, N r. 10S309, vom 23. Ju li 1898. M ech o r- 
n ic l ie r  B e r g w e r k s - A c t i e n - V e r e in  in  M e c h e r -  
n ic h . Elektromagnetischer Erzscheider m it zwei

gegen einander um- 
laufenden Walzen.

Derelektromag- 
netischeErzscliei- 
der besteht aus 
zwei gegeneinan- 
der umlaufenden 
W alzen a und b 
von |— | - oder 
r ' j j  - fonnigem 
Llingsąuerschnitt. 

Die Drahtuniwicklung c befindet sieli auf dem mittleren 
Theile des Eisenkernes mit kleinstem Kreisqnerschnitt, 
Es entstelien somit zwei Stabwalzeninagnete mit cylin- 
drischen Arbeitsflachen d entgegengesetzter Polaritat. 
D ie Seheidung des zwischen die Flachen d gebrachten

Arboitsgutcs erfolgt unter der E inw irkung der zwisclien 
den Polen erzcugten magnetischen Pelder. Der clek- 
trische Strom wird mittels isolirter Sclileifringe r  zu- 
und abgefuhrt. Es geniigt, nur dic eine der beiden Walzen 
mit Drahtwicklung zu versehen und Stroili durchzuleiten; 
die zweite W alze w irki dann ais Anker fiir die erste.

KI. 1, N r. 107 177, vom 17. Ju li 1898. M c c h c r -  
n i c h c r  B e r g w e r k s - A c t ie n - V e r c in  in  M e c h c r-  
n ic li. Elekfromagitetischer Erzscheider mit gegen- 
einander umlaufenden Walzen.

Der Polabstand zwischen den beiden Stabwalzcn- 
magneten o und b w ird sta tt wie bisher durch Fedcrn 
oder dergl. durcli auf die W alzen aufgesetzte Ringo c

und d ans uninagnetisehem Materiał (Messing, Papier- 
niasse) constant erlialten. Da bei magnotiseher Er- 
rogung der W alzen diese sich stark anziehen, so ge- 
niigt es, nur die eine derselben anzutreiben. Ueberdies 
ist durcli Yeriinderung des Durcbmcssers der leiclit 
auswccliselbaren Ringe v und d die MSglichkcit- ge- 
geben, dic beiden W alzen je  nach der Korngrofse ucs 
Arbeitsgutcs gegeneinander einzustollen.

KI. 48, N r. 107 520, vom 
14. Febr. 1899. E m il  O ffe n -  
b a c l ie r  in  M a r k t - R e d w i tz  
i. B. Verfahren zu r  llerstel- 
lung von gemusterten Metall- 
Walzen oder -Platten.

Dic Obcrfliiche dor zu
musternden Metallwalze b wird 
zunachst mit einer siiurefesten, 
naehgicbigen Deckschicht c ver- 
selien. In  diese wird das Muster 
mittels einer gravirten Hiilfs- 
walze a eingeprefst, wodurch 
dic Obcrflache der W alze b an 
den zu yertiefenden Stcllen 
blofsgclegt wird (Figur 1). 
Nunmelir wird mit Sśiuren gc- 
atzt, sodann gewaschen und die 
Musterwalzc a von neuem in dic 
entstandenen Yertiefungen ein
geprefst, um ein Schwammig- 
werden des angeiitzten Metalls 
zu yerhindern (Figur 2). Das 
Aetzen, Auswascben und Pres- 
sen wird so oft wicderliolt, bis 
das gewiinschtc Muster in  der 
W alze b in genugender Tiefe 
ausgearbeitet ist.

KI. 16, N r. 107 231, vom 13. November 1898. 
P a u l  M e 11 m a n n i n B e r  1 i n. Yerfahren zum  '/.er
k i einem  von Phosphatschlacke unter Ueberfuhrung in  
Schlackenuolle.

Die Thomasschlacke wird in fiiissigcm Zustande 
nach A rt der Ilerstellung von Scblackcnwolle durch 
einen Dampf-, Prefsluft oder D ampfluftstralil zerrissen. 
Dic zerrissene Schlacke wird sodann in Kugelmiihlen 
oder Desintcgratorcn ])ulverisirt, wodurch gegenubw 
dom bislier iiblichen Pulverisiren der harten Schlacke 
erheblich an A rbeit gespart wird.



400 Stalil und Eisen. Statistisches. l .A p r i l 1900.

S t a t i s t i s c h e s .
Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

B e z i r k e
Monat Februar 1900

Werke
(Firmen)

Erzeugung
Tonnen.

P u d d e l -  
K o h c i s e n  

1 1 1 1 <1 
S p i e ś c i -

R hein land-W estla len , ohne Saarbezirk und ohne
S ie g e r la n d .....................................................................

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

19
22
U

1
1
1

10

27 786 
39 820 
30 927 

1 223 
950 

1 010 
19 293

e i s e n . Puddelroheisen Sa. . . .
(im Januar 1900 ..........................

(im Februar 1899 .................

05
65
66

121 009 
140 183) 
126 616)

B e s s c m c r -

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . . 
Schlesien und P o m m e rn ................................................

4
3
t

25 228 
1 123 
3 307

R o l i e i s e n . Hannover und B rau n sch w eig ....................................... 1 3 110
Bessemerroheisen Sa. . .

(im Januar 1900 ..........................
(im Februar 1899 .................

9
8
8

32 768 
39 101) 
43 487)

T l i o m s i s -
K o l i e i s e i i .

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

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

11
5

.3
1
1

16

145 339 
1 576 

17 845 
17 22S 
9 270 

163 727
Thomasroheisen Sa. . .

(im Januar 1900 ..........................
(im Februar 1 S 9 9 .................

37
35
39

351- 985 
357 183) 
342 917)

G i o i s e r e ł -
T J o l i c i s e n

und

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
KSnigreich S a c h s e n .........................................................
Hannover und B ra u n sch w e ig .......................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................

13
4
9
1
2
9

45 521 
11 992 
13 529 

628 
4 950 
1 900G r i i l  s w a a r e u Saarbezirk, Lothringen und L u s e m b u rg .................. 10 33 425

I .  S d im elzung . Giefsereiroheisen Sa. . .
(im Januar 1900 ..........................

(im Februar 1899 .................

41
41
36

111 945 
122 045) 
112138)

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

—

121009 
32 768 

354 985 
111 945

Erzeugung im Februar 1900 .......................................
Erzeugung im Januar 1900 ...........................................
Erzeugung im F ebruar 1899 .......................................
Erzeugung vom 1. Januar bis 28. Februar 1900 . . 
Erzeugung vom 1. Januar bis 2S. Februar 1899 . .

—
620 707 
058 512 
625 15S 

1 279 219 
1 282 779

P r o d u c t i o n  d e r  B e z i r  k e :
Rheinland-W estfalen, ohne Saar und ohne Siegen 
Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen-Nassau . . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
KSnigreich S a c h s e n ........................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig ................. ....
Bayern, WOrltemberg und Thuringen . . . . . .
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

Fobr. 1900 
T onnen.

243 374 
54 511 
65 608 

1 851 
26 238 
12 180 

216 445

Vom 1. Jan . bis 
28. Febr. 1900. 

Tonnen.
495 319 
113 109 
135 746 

3 763 
52 893 
24 322 

454 067
| Sa. Deutsches Reich .620 707 1 279 219
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Referate und kleinere Mittheilungen.

Gaskraft-ćJebliisemascliino yon (>00 P. S. in Seraing.
Am 20. und 21. Marz d. J. fanden auf dem 

Hochofenwerk der Societć Gockerill in Seraing vor 
zahlreichen Faehgenossen der W iśsenschaft und Praxis 
aus Belgien, D eutschland, England und Frunkreich 
an einer von dieser Gesellschaft selbst 'gebauten Gas- 
krafl-Geblasemaschine von 600 P .S .* die sogenannten 
officiellen Versuche statt.

Die Maschine ist nach dem System D e l a m a r e -  
D e b o u t t e v i l l e  gebaut; die beiden horizontalen 
Cylinder zeigen Tandemaiiordnung, bei welcher der 
Geblasekolben mit der Kolbenśtange des Gascylinders 
direct verbunden ist. Beide Kolben haben den gleichen 
Hub von 1400 mm.

Der Gascylinder von 1300 mm Durchmesser besitzt 
einen einfach wirkenden Kolben, welcher nach dem 
gewOhnlichcn Viertactprincip arbeitet. Die Kolben- 
stange besitzt 4400 mm Lange und 300 mm Durch
messer. Die ausgeglichene Kurbelwelle von 460 mm 
Durchmesser, der wichtigste Theil der Maschine im 
Gewicht von 20 Tonnen, ist auf zwei B5cken gelagert, 
welche m it dem Gascylinder durch vier Zugstangen 
aus geschmiedetem Stahl verbunden sind, die dem 
Motor das Aussehen einer hydraulischen Presse ver- 
leihen. Die Kurbelwelle trag t ein Schwungrad von
5 m D urchmesser und 35 t Gewicht. Das Gewicht 
des Schwungrades wird von einem aufsen angeord- 
neten Lager aufgenommen.

Das Gesammtgewicht der Maschine betragt 160 t. 
Gas- und Geblasecylinder sind durch gufseiserne 
Rąhm en verbunden, die gleichzeitig zur Fiihrung der 
Kolbenśtange dienen.- Der Geblasecylinder hat einen 
Durchmesser von 1700 mm und die durch den Kolben 
bei 80 Touren angesaugte Luftmenge betragt 500 cbm
i. d. Minutę bei einer Pressung von 40 cm Quecksilber- 
silule. Der Motor leistet un ter diesen Umstanden 
500 bis 550 P. S. Die Saugventile des Geblases sind 
in zwei concentrischen Kreisb5gen vertheilt und ge- 
statten der angesaugten Luft einfachen und beąuemen 
Durchgang. Auf der einen Seite des Cylinders waren 
fiir die Versuche Ilarbiger-Yentile, auf der anderen 
Seite in Gruppen zu je sechs Stuck kleine Ventile 
alter Construction eingebaut.

Das Gas, mit welchem die Maschine gespeist 
wird, wird der H auptgichtgasleitung entnom men und 
gelangt ungereinigt zur Yerwendung, nachdem es vorher 
in einem rechteckigen Kuhlraum von 6 X 6 X L 3  m 
Inhalt m ittels funf K artingscherStreudusen (von 10 mm) 
auf etwa 20° C. abgekuhlt worden ist. Die Wirkungs- 
weise des Motors wird weder durch den Staubgehalt 
noch durch die Feuchtigkeit der Gase beeinflufst. 
W flńschenswerth ist es allerdings, dafs letztere so 
kalt wie mOglich sind. Das Ingangsetzen der Maschine 
geht einfach und anstandslos vor s ic h , die erste 
Explosion erfolgt m ittels Luft, welche mit Petroleum- 
iither carburirt ist, und kommt zur Inbetriebsetzung 
weder ein besonderer Motor noch Prefsluft zur A n
wendung.

Infolge einer uns in Seraing gemachten freund- 
lichen Zusage hoffen wir demnachst in der Lage zu 
sein, eingehend uber die Ergebnisse der Versuche 
zu berichten. Wir beschranken uns fur heute darauf, 
auf ihre aufserordentliche Bedeutung hinzuw eisen; 
sie w aren m it einem Aufwand von Grundlichkeit, 
W issenschaftlichkeit und praktischer Erfahrung an-

* Vergl. „Stahl und Eisen“ 1900 Nr. 1 S. 34 und
diese Ńummer S. 3S8.

' gestellt, wie sie nur auf einem Werke mOglich sind,
| welches wie dasjenige in Seraing die fertige Geblase- 

maschine und die Materialien dazu aus dem Erze 
herstellt. Die Versuche begriffen wissenscbaftlich 
genaue Messungen von Quantit;it und Q ualitat der 
Gase, der Krafterzeugung am Bremszaun und der 
Leistungen am Geblasecylinder ein. Beim forcirten 
Betrieb am 2. Versuchstage lief die Maschine tadellos 
m it 92 Umdrehungen und 45 cm Quecksilbersaule.

W ir nehmen heute schon Anlafs, die E rbauer der 
Maschine, die nach unserer Ueberzeugung einen 
w esentlichen Fortschritt in der Y erw erthung der 
Hochofengase hedeutet, zu dem Erfolg aufrichtig zu 
begliickwunschen.

Die liedactiou.

Erzeugung von Bessemerstalilblocken und Schienen 
in den Ycreinigten Staaten im Jalire 1899.

Die Gesammterzeugung an B e s s e i n e r s t a l i i  - 
b l O c k e n  betrug im Jahre 1S99 7707735 t gegen
6 714 761 t in 1898, weist mithin eine Zunahme von 
992 974 t d. li. von iiber 14%  auf.

In den sechs letzten Jahren* wurden erzeugt:

J a h r
B essem or-

s tah lb locke
t

J a h r
B essem er-

sfah lh ltfcke
t

1 8 9 4 3  6 2 8  4 5 4 1 8 9 7 5  5 6 2  9 2 0
1 8 9 5 4  9 8 7  6 7 4 1 8 9 8 6  7 1 4  7 6 1
1 8 9 6 3  9 8 2  6 2 4 1 8 9 9 7 7 0 7  7 3 5

Die nachstehende Tabelle weist die Erzeugung 
der einzelnen Staaten an B e s s e m e r s t a b l b l O c k e n  
seit 1896 nach.

Staaten 1890
t

1897
t

1898
t

18 >9 
t

P e n n sy lv a n ie n
O h i o ....................
I llin o is  . . . .  
A n d e re  S ta a te n

2 329 499 
577 631 
792 587 
282 907

3 109 010 3 456 690 
1 058 206 1 512 941 

958 874-1 122 720 
436 830' 622 410

4 032 279 
1 706 105 
1 230 626 

738 725

I n s g e s a m m t . . 3 982 624-tg 562 920;6 714 761 7 707 735

Die Erzeugung aller Arlen von B e s s e m e r -  
s t a h l s c h i e n e n  belief sich im Jahre 1899 auf
2 276 619 t gegen 19S6 714 t im Jahre 1898 und 
1640 229 t im Jahre 1897. Die hSchste Erzeugung 
an Bessem erstahlschienen seit dem Jahre 1887, in 
welchem 2 077 536 t hergestellt wurden, hal demnach 
das Jahr 1899 zu verzeichnen. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt die Erzeugung an Bessemerstahlschienen 
in den letzten vier J a h re n :

1896 1897 1898 1899
S taa ten t t t l

PennsyWanien . 673 705 1 040 776 1 069 615 1244 404
Andere Staaten 446 833 599 453 917 099 1032 215

Insgesam m t. . 1 120 53S| 1 610 229 1 986 714 2 276 619
(Nach „T h e  Bulletin**, vom  10. Miłrz 1S-00.)

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1899, Nr. 6 S. 299.

YII.20 4
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Grofsbrilftnuicus Roheisenerzeugung im Jahre 1S99. *

Nach einer Zusammenstellung in der „Iron and 
Coal T rades Review“ vom 9. Milrz d. J. betiug die 
Roheisenerzeugung G rolsbritanniens im verllossenen 
Jahre 9 454204 t gegen 8819 968 t im Vorjahre, 
weist also im Ausbringen gegen das Vorjahr eine 
Zunahme von 634236 t auf. Die Erzeugung setzt 
sich aus den folgenden Mengen zusam m en:

1898 1899
Tonnen T onnen

Friseh- und Giefsereiroheisen . 4 478 545 4 327 099
H am atitro h e isen .......................... 3 325 522 4 054 126
T hom asrohe isen .......................... 792 509 874413
Spiegeleisen . ............................... 223 392 198 53C

Insgesamnit . . . S 819 968 9 454 204

Die grflfste Roheisenerzeugung hatte der Bezirk 
Sud-Wales zu verzeichnen. Nebensteheude tabellarische 
Zusammenstellung giebt die Erzeugung in den ein
zelnen Bezirken a n :

Die nachstehende Tabelle giebt Aufschlufs uber die Erzeugung 
an verschiedenen Roheisensorten in 1899, vertheilt auf die ein
zelnen Bezirke des KOnigreichs:

B e z i r k 1898

Tonnen

1899

T onnen

Zu- (-}-) od er 
A bnahm ef— ) 
i. J a h re  1899 

Tonnen

S c h o t t la n d .................. 1 209 308 1 185 507 _ 23 801
D u r h a m ...................... 1 103 63S 1 057 581 — 46 057
Nord-Yorkshire . . . 2 125 310 2 114 326 + 19 016
W est-Cumberland . . 849 174 932 901 + 83 727
L a n c a s h i r e .................. 749 555 741 946 — 7 609
S u d - W a le s .................. 515 431 958 063 +  442 632
L inco lnsb ire ................. 324 09S 337 823 + 13 725
N ortham plonsbire . . 285 090 278 994 — 6 096
D e rb y s h i r e .................. 326 214 370 016 + 43 S02
Notts u. Leiceslersliire 277 686 292 193. -H 14 507
Siid-Stallbrdsbire. . . 381 69S 400 756 + 19 058
Nord-StafTordshire . . 245 198 309 394 + 64 196
Siid- u. WesL-Yorkshire 302 249 310 364 + 8 115
S h r o p s h i r e .................. 42 776 44 363 + 1587
Nord-Wales u. s, w. . 82 544 S9 977 + 7 433

Insgesamnit . . 8 819 96S|9 451- 204 +  634 236

B e z i r k
F risch -

und
G iefserei-
ro h eisen

t

H am a tit-
roheisen

t

Thom as-
roheisen

t

S p ieg e l
eisen

t

tnoh<una
<
t

In s-
gesam m t

t

S c h o t t la n d .................. 640080 494627 50800 _ _ 11S55Ó7
D u r h a m ...................... 422044- 577956 57581 — ---- 1057581
C lev e lau d ...................... 1064107 674516 341152 64551 -- 2144326
W est-Cumberland . . 51937 829137 — 51827 -- 932901
L a n c a s h i r e ................. 58912 588958 27255 65953 869 741947
S i id -W a le s .................. 53794 888932 — 15337 — 958063
L incolnsh ire ................. 270559 — 67264 — — 337823
N ortham ptonshire . . 278994 — _ — — 278994
D e rb y s h i r e .................. 369046 — 970 — — 370016
Notts u. Leicestershire 292193 — — — — 292193
Sud-Staffordshire. . . 281271 — 119485 — _ 400756
Nord-StafTordshire . . 275611 — 33783 — — 30y394
Siid-u. West-Yorkshire 180443 — 129921 — — 310364
S h r o p s h i r e .................. 22698 — 21664 — — 44362
Nord-Wales u. s. w. . 65410 _ 24567 89977

Insgesammt . . 4327099|4054126;874442 197668 869 9454204

Die gesammten Roheisenvorrathe, uber welche die Fabricanten 
verfugen konnten, w aren Ende 1899 sehr g e rin g ; sie beliefen sich 
auf nur 195474 t, Die V orrathe auf den Offentlichen Lagerplatzen 
in Schottland, Cleveland und W est-Cumberland bezifferten sich auf 
weitere 536 774 t, so dafs der gesammte Roheisen vorrath sich

auf nur 732 248 t belief. Die Zahl der 
vorhandenen Hochófen zeigt folgende 
A ufstellung:

Z ahl d e r  H ochufen

B e z i r k in  Be au fse r § 
i  s

art
03

tr ie b B e tr . sj a rt
tn

a
Schottland . . . . 83 17 100
D u r h a m .................. 29' h l l ‘/» 41 —

Nord-Yorkshire .  . 67 14 81 —

W est-Cumberland . 29'/s 11 'h 41 —
Lancashire . . . . 23°/o 15‘/c 39 —
Sud-Wales . . . . 283/4 37>/i 66 2
Sud-Staffordshire etc. 22 24 46 4
Nord-Staffordshire . 20 18 38 1
Lincolnshire . . . . 16 6 22 —

Northam ptonshire . 145/n 67/u 21 —
Derbyshire . . . . 30*/2 61/® 37 2
Notts u. Leicestersb. 16‘/a 3 V* 20 —
Sud- u. West-Yorksh. 19 8 27 —
Shropshire . . . . 4 5 9 —
Nord-Wales u. s. w. 5 3 8 —
C lev e lan d ................. — — — 2
W il ts h ir e ................. — — — 1

Insgesammt . . 409 187 596|l2

* Vergleiche 
1899 Seite 34-0.

„Stahl und Eisen"

Kudlicz-Feuerung.
Die auf dem Gebiete der Feuerungstechnik be

kannte Firm a J. K u d l i c z  in P rag -B ubna bringt so- 
eben einen neuen Katalog uber ihre Patentfeuerung 
zur Yerwerthung von minderern B rennm aterial und 
Abfall zur Ausgabe, in welchem an Hand von Ab- 
bildungen das W esen, die verschiedenen Formen 
(Plan-, Schrag-, Treppenrost und Combinationstypen) 
und die Yortheile derselben in fachm annischer und 
iibersichtlicher Weise erlautert w erden, und durch 
einen Anhang von uber 80 Zeugnissen und 5 Yer- 
dampfungsversuchs-Berichten bcstatigt erscheint, dafs 
die K udlicz-Patentfeuerung ein Okonomisches und 
verbreitetes Feuerungssystem geworden ist.

Wir entnehm en aus dem Kataloge, dafs die 
K udlicz-Palentfeuerung in einer Anzahl von mehreren
rP;mcć>nrl A n laorp n  in  Hon crrftfct<an R n rir- u n rl IT n H o n .

werken und gewerblichen Etablissements des In- und 
Auslandes (im bóhmischen Braunkohlengebiet allein 
bei Kesseln mit zusammen iiber 24000 qm Heiz- 
llache) jahrelang mit bestein Erfolge in Verwendung 
steht und im mer wieder nachbestellt w ird , welcher 
Umstand wohl zur Genuge beweist, dafs die Kudlicz- 
Patentfeuerung ihren Hauptzweck, fur welchen sie 
constru irt w urde, namlich Verwerthung von gering- 
werthigem Brennm aterial und Abfall, yollkommen 
erfullt. Die in dem Kataloge aufgezahlten Vortheile 
der K udlicz-Patentfeuerung, ais grofse Ersparnifs an 
Kohlen, ausgezeichnete H altbarkeit der Roststabe 
(durch 8 Jahre bei forcirtem Betriebe keine An- 
schaffung von R oststaben), beąuem e Bedienung, 
leichte und schnelle Reinigung u. a. m ., tinden wir 
in den Zeugnissen wiederholt bestatigt. Der Katalog 
wird Interessenten auf Verlangen gratis und franco
u n n  d o r
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Actiengesellschaflen in den Ycreinigten Staaten.
Die Zeitschrift „The Iron Age" bringt in einer 

ihrer jiingst erschienenen Ausgaben unter dem Titel 
„The Consolidations in the Iron and allied T rades“

Mittheilungen iiber 28 Gesellschaften, welche 358 
Etablissements vereinigen. W ir lassen in der nach- 
stehenden Tabelle einige Angaben iiber Verm8gen 
und Stahlerzeugung der bedeutendsten dieser Gesell- 
schaften fo lgen:

G e s e l l s c h a f t e n V orzugsactien

D ollar

G ew ohnliclie

A clicn

D ollar

Z usam m en

D ollar

L e istungsH lhig- 
keit d e r 

S tah le rzeu g u n g
Tonnen  

zu je  101(5 kg

Z eit 

d e r  G rtlndung

Federal Steel C o m p a n y ...........................
The American Steel and W ire Company

of New Je rse y ...........................................
National Steel C o m p a n y ..........................
Republic Iron and Steel Company . . 
American Steel Hoop Company. . . .  
Empire Steel and Iron Company . . . 
American Iron and Steel Mfg. Company

53 260 900

40 000 000 
27 000 000 
20 852 000 
14000 000
2 354 000
3 000 000

46 4 8 t 300

50 000 000 
32 000 000 
27 352 000 
19 000 000 
2 280 000 
1 700 000

99 745 200

90 000 000 
59 000 000 
4-8 204 000 
33 000 000 

4 634 000 
4 700 000

2 500 000

1 500 000 
1 800 000 
1 000 000 

700 000 
300 000 
150 000

Sept. 1898

Januar 1899 
Febr. 1899 
Mai 1899 
April 1899 
MSrz 1899 
April 1899

Zusammen . . . . 160 466 900 178 816 300 339 283 200 7 950 000

(N ach B ulle tin  Nr. 1572 d es  „G om itć des F o rges  do France*.)

T eled iag rap li.*

Im vorigen Jahrgang der franzOsischen Zeit
schrift „L’Industrie" findet sich die Beschreibung eines 
von E. A. I l u m m e l  erfundenen A pparates zur
telegraphischen U ebennitllung von Bildern. Derselbe 
besteht in der Hauptsache aus einem cylindrischen 
Sender A  (Abbildung 1) und einem gleichfalls cylin
drischen Empfanger E, der sich mit Hfllfe eines von 

einem Gewicht getriehenen 
und durch einen Elektromotor 
aulgezogenen Uhrwerks mit 
gleichmafsiger Schnelligkeit 
dreht. Die Umdrehungsge- 
schwindigkeit desEmpfangers 
ist ein wenig hSher ais die- 
jenige des Senders. Sobald 
jedoch der Empfanger eine 
vollstandige Umdrehung aus- 
gefuhrt h a t, wird er durch 
eine elektromagnetisch be- 
thaligte Sperrklinke so lange 
festgesetzt, bis der Sender 
ebenfalls eine volle Um dre
hung Yollzogen hat. Zu dem 
Zweck ist die Senderwalze 
mit einer Langsrille versehen. 
Erreicht die Gontactfeder 
diese Rille, so w ird der locale 
Stromkreis des Senders und 
dam it auch der Stromkreis 
der Linienbatterie unterbro- 
chen. Das Empfangsrelais am 
andern Ende der Leitung, 
welches den localen Strom- 
kreis m it dem Schreib-Elek- 
tromagneten und dem Regulir- 
Elektromagneten 6(Tnet und 

schliefst, lafst deshalb seinen Anker abfallen, so dafs 
der Regulir-Elektrom agnet erregt wird. Dadurch, dafs 
dieser seinen Anker anzieht, wird die kurz vorher 
von dem Ankerhebel angehaltene Empfangerwalze frei 
und der Gleichlauf zwischen Sender und Empfanger 
wieder hergestellt.

Die zu telegraphirende Zeichnung wird mittels 
isolirender T inte auf ein Stanniolhlatt gezeichnet 
und letzteres auf den Sender aufgerollt; die Ober-

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1893 Nr. 10 S. 415.
ferner „Archiv f. Post u. Telegraphie" 1899 Nr. 15.

(lachę des Slanniolblatles wird dadurch mit leitenden 
und nichtleitenden Stellen versehen. Ein elektrischer 
Strom gelit, von der Batterie Bi kommend, zu einer 
mit Platinspitze versehenen Gontactfeder P, welche 
auf das Stanniolhlatt druckt und von einem Elektro- 
magneten R i getragen w ird , dergestalt, dafs der 
Stromkreis der H auptleitung, sobald der Anker des 
Elektromagneten angezogen wurde, unterbrochen wird

und der von der BaLterie der Leitung Bi erzeugte 
Strom nicht m ehr zum Empfanger lauft. Sobald 
der Strom von fi zum Elektromagneten fliefst und 
die Plalinfeder nicht in Contact mit der Tinte steht, 
wird der Anker von Ri angezogen. Der Strom fliefst 
demnach so lange durch, ais die Platinspitze sich in 
Gontact mit der T inte befindet.

Am Empfanger w iederholt s ich 'd e r Vorgang’ im 
umgekehrlen Sinne, so dafs das Relais R i den Ortlichen 
Stromkreis OEfnet, sobald der Strom in die [Leitung 
tr it t ;  demgemats druckt der Schreibslift S  nur so lange 
auf das auf den Empfanger aufgerollte Papier, ais
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die Contactfeder P in Beruhrung m it der 
Tinie stelit. Die Empfiingerwalze ist zur 
ErmSglichung einer sichtbareu Wieder- 
gabe der Eindrucke des Sclireibstiftes 
mit einem B latt weifsen Papiers, darflber 
mit einem B latt Indigopapier und zu 
oberst m it einem Blatt halb durchsich- 
tigen Papiers versehen. Wenn der Schreib- 
stift gegen das ilufsere Papier drilckf, 
wird dadurch ein Abdruck des Indigo- 
papiers auf dem darun ter liegendeu 
weifsen B latt bewirkt.

Die Sperrklinke X  besteht aus dem 
Anker des Elektrornngneten O, welcher 
aufser W irkung tritt, wenn die Contact
feder P  iiber die Verbindungsstelle des 
Stanniolblattes gleitet.

Abbildung 2 stelit ein telegraphisch 
zwischen New York und St. Louis(2500 km) 
uberm itteltes Bildnifs, Abbildung 3 eine 
Ansicht des Senders dar. A bbildung  3.

Siebzehntausend Wagen fiir den Kolilen- und Koks- 
Yorsand sind erreicht.

Von den Zechen und Kokereien des Rubrbezirks 
sind laut „Rh.-W. Ztg.“ ani Freitag den 23. Mitrz 
1900 17 013 Doppelwageti mit 10 t angefordert, mit 
3402 600 C entner Kohlen und Koks beladen und ver- 
sandt worden. Das ist die bis jetzt erzielte liOchste 
FOrderung im R uhrrevier und die grSfste Wagen- 
gostellung seitens der Eisenbahn. Es wurden an 
deiriselben Tage im Ruhrbezirk aulserdem 3619 oflfene 
GutLM wagen fur andere Guter und 2307 gedeckte und 
Specinl-Wagen gestellt, beladen und beladen abgefahren, 
im ganzen also 22 939 Doppelwagen. Diese beladenen 
Wagen werden mit Bcdienungsziigen von den Zechen 
abgeholt, nach Richtungen ran g irt, in Schleppzugen 
den SammelbahnhSfen zugefiihrt und von hier — 
den Zug zu 50 Wagen gerechnet — in etwa 460 
Ziigen abgesandt. Da ebensoviele leere Wagen zu- 
laulen ais beladene Wagen abgefahren w erden , so 
ergiebt dies eine Tagesleistung yon 920 Ziigen mit 
45 878 W agen, welche aneinandergereiht und den 
Wagen, von Buffer zu Buffer zu 8 m gerechnet, eine 
Lange von 367 km oder eine Strecke von Koln iiber 
Dusseldorf, Duisburg, W annę, D ortm und, Hamm, 
Minden, Hannover, Lehrte bis Station Meinersen.

Percy C. Gilclirist,
bekannt durch seine Verbindung mil seinem Vetter 
T h o m a s ,  dem Erfinder des basiscben Verfahrens 
zur Erzeugung von Flufseisen aus phosphorhaltigem 
Roheisen, ist von einem bedauerlichen Geschick ereilt 
w orden; wie wir englischen B lattern entnehm en, hat 
der Gerichtshof in Richmond ihn kurzlich ais geistes- 
krank erklart.

S. Jordan f .
Im  Februar d. Js. hat der unerbittliche Tod einen 

auf dem Gebiete des Eisenhiittenwesens verdienstvollen 
Forscher, welcher dem „Yerein deutscher EisenhuLlen- 
leute” seit dessen Begriindung ais Mitglied angeharte, 
dahingerafft: Professor J o r d a n .

J o r d a n  w ar am 23. Juni 1831 zu Eaux-Vives bei 
Genf geboren, hatte  seine Studien in Frankreich 
gemacht und w ar dann in die „Ecole Centrale des

Arts et M anufacturesa eingetreten, Seit seinem Abgang 
von dieser Lehrstatte widmetc er sich dem Eisen- 
hiittenwesen und erw arb sich im Laufe der Jahre 
einen bedeutenden R uf in diesem Fache; an der 
„Ecole Centrale”, wo er seit 1868 Yorlesungen uber 
Eisenhiittenwesen hielt, w ar er einer der geschatzteslen 
Lehrer.

Wegen seiner grofsen Erfahrung im Iluttenwesen 
wurde er von m ehreren grofsen bergbaulichen und 
metallurgischenGesellschaften zum „Ingenieur-Conseil* 
oder „A dm inistrateur“ erw ahlt und erhielt wiederholt 
Auszeichnungen. J o r d a n  w ar Olfizier der Ehren- 
legion und Vorsitzender der „Socićtć des Ingunieurs 
civils de F rance” seit dem Jahre 1874, Ehrenmitglied 
der Vereinigung Londoner Civilingenieure und des 
„American Institute of Mining Engineers“ sowie Vice- 
prasident des „Comite des recompenses ii l'Exposition 
de 187S‘ u. s. w.

Das Leichenbegangnils Jordans fand am 28. Febr. 
auf dcm Friedhofe von Boulogne - sur -Seine statt. 
Zu der Beisetzung hatten die hervorragendsten wissen- 
schaftlichen und technischen KOrperschaften Frank- 
reichs Vertreter entsendet. Requiescat in pace!

G. Daimler f .
Am 6. Marz d. J. starb in Cannstatt Commerzien- 

ra th  G o t t l i e b  D a i m l e r ,  der Erfinder des nach ihm 
benannten Petroleummotors, im 66. Lebensjahre.

Seine Fachstudien machte Daimler von 1857 bis 
1S59 an der polytechniscben Schule in S tuttgart. 
1872 iibernahm er die Einrichtung und technische 
Leitung der zu jener Zeit begrfindeten Gasmotoren- 
fabrik Deutz, welche sich wahrend seiner zehnjahngen 
Thatigkeit dortselbst zu einer Firm a von W eltruf ent- 
wickelte. In den 80er Jahren errichtete er in Cannstatt 
eine W erkstatt, um seine patentirten Erfindungen, 
w'elche den Petroleum- und Benzin-Motor fiir Schiff- 
fahrt und Automobilwesen nutzbar m achten, selbst 
auszufuhren. Seine Bemuhungen w aren vom reichsten 
Erfolge gekrOnt, und das neue Unternehm en nahm 
unter seiner Leitung einen bedeutenden Aufschwung.

Ais bahnbrechender Erfinder auf dem Gebiete des 
Automobilwesens gebuhrt ihm ein Ehrenplatz unter 
den bedeutendsten Vorkampfern fur die Entwicklung 
dieses Industriezweiges.
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Industrielle Rundschau.

Actieiigesellscliaft Westfiilischcs Kokssyndicnt 
in Bochum.

Der Berieht fur 1899 hat in der Hauplsache 
folgenden W o rtlau t:

„Das letzte Jah r des 19. Jahrhunderts hat auf dem 
Gebiete des heimischen Berpjbaues und unserer west- 
falischen Koksindustrie im besonderen einen aufser- 
ordentlich lebhaften, his zur aufsersten Grenze der 
Leistungsfahigkeit angespannten Betrieb und eine 
erfolgreiche w irthschaftliche Thatigkeit m it einer 
bisher unerreichten Erzeugung zu verzeichnen. Seit 
Bestehen des Syndicats hat bislang eine gleich starkę 
AuTwartshewegung von solch’ festem Geprage nicht 
Platz gegriffen; am Schlusse des verflossenen Jahres 
bot sich daher das glanzende Bild einer sehr be- 
friedigenden Geschaftslage, von der zu erw arten steht, 
dafs dieselbe auch fur lilngere Zeit andauern werde. 
Es liegen auch keinerlei Anzeichen dafiir vor, dafs 
der Aufschwung der Industrie den Hehepunkt uber
schritten h a b e ; der ungehoure Bedarf, den die deutsche 
Eisen-Industrie in solchem Umfange noch niemals 
aufzuweisen gehabt hat, erheischt noch weilerhin die 
yollste Thatigkeit der Kokereien, Im Berichtsjahr 
iiberstieg die Nachfrage die im Syndicat zur Ver- 
fugung stehenden Koksmengen derart, dafs w ir den 
laufenden Bedarf nicht befriedigen konnlen und uns 
zu unserem Bedauern zur Ablehnung mancher Auf- 
trage gezwungen sahen. Infolgedessen haben manche 
Hochofenwerke erhebliche Koksmengen aus dem Aus
lande herangezogen. Der R oheisenm arkt diirfte unter 
solchen Umstanden noch geraum e Zeit in seiner festen 
Haltung yerbleiben. Bei der seit Ende 1895 anhaltenden 
Aufwartsbewegung auf dem industriellen Gebiete bleibt 
die Thatsache bezeichnend, dafs unser Vaterland — 
worauf wir bereits im Jahresbericht fur 1896 hin- 
weisen konnten — standig an der Spitze dieser w irth 
schaftlichen Entwickelung steht. Die Kokspreise ge- 
wannen im Laufe des Jahres eine steigende Bichtung, 
nachdem die urspriingliche Absicht des Syndicates 
auf Beibehaltung der bisherigen Kokspreise infolge 
der Yorgange auf dem Boheisenm arkt hinfallig ge- 
worden war. Die auf der Grundlage des bisherigen 
Preises von 14 J l  gethatigten Abschliisse in Hoch- 
ofenkoks fur das Jah r 1900 gelangten im H erbst des 
verflossenen Jahres m it denjenigen fur 1901 in der 
Weise zur Verschmelzung, dafs den Hutten die ver- 
doppelten Koksmengen zum Fusionspreise von 17 J l  
angeboten, bezw. neu yerkauft wurden. Die Sicher- 
stellung in Koks, yerbunden mit der einheitlich durch- 
gefuhrten Festsetzung eines mafsigen Durchschnitts- 
preises fur die Roheisenindustrie, gewahrleisten der 
letzteren eine ruhige gleichmafsige Entwieklung fiir 
die nachslen zwei Jahre. Die Jahresubersicht iiber 
den Koksabsatz auf den sam mtlichen Zechen des 
Oberbergamtsbezirks Dortmund zeigt infolge der ein- 
gangs geschilderten Y erhaltnisse ein betrachtliches 
A nwachsen; es betrug der Koksabsatz: a) im Syndicat, 
einschl. der Privatkokereien 7045923 t, b) auf drei 
aufserhalb stehenden Koksanstalten 218332 t, c) auf 
den Zechen im Huttenbesitz 937 367 t, zusammen 
8201622 t im W erth von 109 Millionen Mark. Gegen 
das Yorjahr mit 7374320 t stellt sich somit die E r
zeugung um 827302 t, gleich 11,2°/o (gegen 7,3°/o im 
Yorjahr) hoher, w ahrend gleiehzeitig die Vermehrung 
der deutsehen Roheisenproduction sich auf 8,4 % 
belauft. Im Syndicat allein beziffert sich die Jahres- 
zunahme auf 9,8%  gegen 6,2 % im Vorjahr, in welchem 
bekanntlich noch bis zum Sommer mit Productions-

Einschrankungen gerechnet werden mufste. Der Koks
absatz erreichte seinen Hdhepunkt mit 613947 t im 
Monat October, w ahrend die geringste Monatsmenge 
mit 538108 t auf den Monat Februar entfallt. Die 
Betheiligungsziffern im Syndicat stellen sich am
1. Januar 1900 auf 7 094434 t, gegen am 1. Januar
1899 auf 6924936 t, mithin Zugang 169498 t — 2,4% 
gegen 11 °/o im Vorjahr. Es sind im B erichtsjahr 
keinerlei neue Koksofen-Gruppen hinzugekommen, 
woraus sich die geringe Zunahme der Betheiligungs- 
ziffern erklart. Infolge Brandungluckes auf mehreren 
Syndicatszechen und sonstiger StOrungen und Unfalle 
sind die Jahres-Antheilsm engen nicht erreicht worden, 
yielmehr hlieb nach Berdcksichtigung der Mehrliefe- 
rungen einzelnerM itglieder die Erzeugung mit 126993 t, 
also um 1,8%  hinter den Betheiligungsziffern zuruck. 
Die Koksabfuhr sam m llicher Koks producirenden Stein- 
kohlenzechen des R uhrreviers stellt sich im Jahres- 
durchschnitt arbeitstaglich in 1899 auf 27 339 t, in
1898 auf 24581 t, in 1897 auf 22 905 t, in 1896 auf 
20S84 t. Was die K oksabsatzverhaltnisse im Berichts
jah r betrifft, so liegt beim Hochofenkoks ein An
wachsen von 4584704 t auf 5 071458 t vor, en t
sprechend 78,48 % des Grofskoks gegen 77,76 % im 
Vorjahre. In  den einzelnen Absatzgebieten haben 
nicht unwesentliche Verschiebungen stattgefunden. 
Vorzugsweise stiirker stellte sich der Koksabsatz an 
die Hutten in Luxemburg und Lothringen, niimlich 
auf 2783338 t gegen 2490171 t im Vorjahr. An 
dieser Steigerung w ar ganz hervorragend die Loth- 
ringische Eisenindustrie und zwar mit 271100 t be- 
theiligt, w ahrend Luxemburg 29484 t m ehr bezog. 
Im Kohlenrevier stellte sich der Absatz um 119810 t 
h6her, wogegen in den ubrigen Revieren Veriinde- 
rungen niclit vorliegen. Der Giefsereikoks-Absatz ist 
auf insgesammt 951542 t — d. i. 99201 t m ehr — 
angewachsen. Auf Grund der im Vorjahr gethatigten 
Ausfuhrgeschafte wurden in 1899 einschl.deutsche Ostsee 
iiber See versandt 318760 t gegen 329623 t in 1898. 
Fiir das Jah r 1900 sind im Interesse des Inlands- 
m arktes die Uebersee-Yerkaufe auf diejenigen Mengen 
beschriinkt worden, welche zur A ufrechterhaltung der 
wichtigsten Beziehungen nicht entbehrt werden kónnen. 
In Brechkoks wurden 393601 t — d. i. 49536 t tnehr
— und in Kleinkoks 190467 t — d. i. 14767 t mehr
— abgesetzt. In  den Kreisen der Koksverbraucher 
sind in der zweiten Halfte des vergangenen Jahres 
mehrfach Klagen und Beschwerden daruber laut ge- 
worden, dafs einzelne Handler, nam entlich in Rhein- 
land-W estfalen, die im Berichtsjahre herrschende Koks- 
K nappheit dazu benutzt hatten, ihre Verkaufspreise 
in einer uber das zulassige Mafs weit hinausgehenden 
Weise zu steigern. W ir haben diese Preistreibereien, 
welche im directen Gegensatz zu unserer Preis- 
bemessung standen, in Ermangelung disponibler 
Mengen nicht uberall yerhindern kOnnen. Um aber 
fur die Folgę die V erbraucher gegen eine unzulassige 
Vertheuerung des Koks zu schutzen und derartigen 
Uebelstanden nach MOglichkeit abzuhelfen, ist das 
Kokssyndicat dazu ubergegangen, zunachst in den 
beiden yorgenannten Provinzen auch solchen Werken 
und Fabriken, welche eine Jahresm enge von mindestens 
500 t Koks gebrauchen, einen directen, vom Zwischen- 
handel unabhangigen Verkehr anzubieten. Das Jah r
1900 konnte allerdings fur eine solche Mafsnahme 
kaum m ehr in Betracht kommen, weil hierfur freie 
Koksmengen nicht m ehr yorhanden sind und die Ver- 
braucher auch ihre E inH ufe bereits gethatigt haben. 
Es bleibt bemerkenswerth, dafs Deutschland mit seiner



406 Stahl und Eisen. Yereins - Naclirichten. 1. April 1900.

heutigen Koksproduction die erste Stelle in Europa 
einnimmt. Was insbesondere Ruhrkoks betrifft, so 
hat die Production sich in den letzten 15 Jahren 
nahezu verdreifacht. Die Zahl der KoksSfen im Syn
dicat betrug zu Ende des Berichtsjahres 8016, darunter 
2100 TheerOfen. In Zugang kamen nur 10 neue Koks
ofen. Aufser der Kokserzeugung unserer Mitglieder 
und der Privatkokereien sind im Berichtsjahr durch 
uns yerkauft worden 1. fiir das belgische Kokssyndicat 
477687 t, 2. fiir die beiden Bergwerksgesellschaften 
des Aachetier Reviers 154920 t, 3. fflr verschiedene 
H uttenw erke 682S0 t, zusammen 700887 t Koks. Fflr 
die Priyatkokereien wurden vom Kohlensyndicat 
230730 1 Kokskohle im W erth von 1857776,25 ^  ab 
Zeche bezogen.

Die mit 8909778,89 J t  abschliefsende Jahresrechnung 
giebt zu besonderen Erlauterungen keinen Anlafs.“

Langseheder Walzwerk mul Yerzlnkerel, Actlen- 
gesellschaft, Łangscliede an der Itulir.

Die Erw artungen, welche an die E rrichtung der 
Gesellschaft geknupft waren, haben sich in vollem Um
fange verwirklicht. Der Umsatz im abgelaufenen Jahre 
beziffert sieli auf 1653957,58 ^ .  Der Feinblechmarkt, 
der w ahrend m ehrerer Jahre unter einer ungiinstigen 
Conjunctur zu leiden gehabt hatte, zog, ebenso wie 
die meisten iibrigen Gehiete der E isenindustrie, aus 
der aufserordentlichen Aufwartsbewegung des letzten 
Jahres erheblichen Nutzen. Von ganz besonderem 
W erthe erwies sich angesichts des yielfach hervor- 
getretenen Mangels an Kohle und der wesentlicli ge- 
stiegenen Preise fur dieselbe die m it dem Lang- 
scheder W erk verbundene W asserkraft, die sich 
auch im yorigen Jahre ais eine recht constante

zeigte und dereń Stabilitat nach Durchfuhrung der 
fiir das obere Ruhrgebiet in Aussicht genommenen 
T halsperre eine w eitere Erhohung erfahren diirfte. 
Ein sehr erfreulicher Aufschwung ist auch in der 
Rothenfelder Abtheilung zu constatiren, die friiher 
unter der ungiinstigen Lage, welche liingere Zeit fflr 
die Blechwaarenfabriken bestand, und infolge von 
Mangeln in der Organisation besonders zu leiden 
gehabt hatte. Hier maclite sich zw ar die im letzten 
Jahre eirigetretene, sehr namhafte Preissteigerung der 
Rohm aterialien um so m ehr fiihlbar, ais der durch 
eine freie und zahlreiche Concurrenz yerscharfte Wett- 
bewerb eine entspreehende Erhohung der Verkaufs- 
preise nicht auf kommen liefs. Ati die in Rothenfelde 
und Gevelsberg bestehende Verzinkungsanstalt sind 
Auftrage in solchem Umfange herangetreten, dafs die 
daselbst befindlichen Einrichtungen sich ais unzuliing- 
licli enyiesen haben. Die Gesellschaft hat sich ent- 
schlossen, diese A rbeitsstatte aufzugeben und in Lang- 
schede in directem Anschlufs an das Blechwalzwerk 
auf einem ihr gehOrenden Grundstiick eine Ver- 
zinkungsanstalt in grofsem Stile und un ter Nutzbar- 
machung der neuesten technischen Erfahrungen, mit 
einer Specialeinrichtung zur Verzinkung von ROhren 
und Bleelien, zu errichten. Die Anlage sieht in der 
nachsten Zeit ih rer VoIlendung entgegen mid wird 
dann sofort dem Betrieb iibergeben werden. Die A nstalt 
in Rothenfelde soli daneben bestehen bleiben.

Der Bruttogewinn von 180508,26 J t  soli wie folgt 
verw endet w erden: fflr Abschreibungen 62 707,75 J t ,  
fflr den Reservefonds 5890,03 J t , fflr Tantiśm e an 
den Vorstand und Gratificationen 10116,52 c//?, fflr 4 % 
Dividende iO 000 J t ,  fflr Tantiem e an den Aufsichts
ra th  6631,50 J t ,  fflr Ueberweisung auf Delcredere- 
Conto 1000 od, fur 5 % Superdividende 50000 J t, 
fflr Y ortrag auf neue Recbnung 4162,46 J t.

Y ereins -Naclirichten.

Yerein deutscher Eisenhiittenleute.

Auszug aus dem Protokoll Uber die Yorslands- 
sllzung Tom 26. Marz 1900, NaclimiUiigs 3 Ulir 

in Diisseldorf.

Anwesend die H erren : C. L u e g  (Vorsitzender), 
A s t h O w e r ,  Dr .  B e u m e r ,  D a e l e n ,  E l b e r s ,  
H e l m h o l t z ,  K l e i n ,  H i r m a n n ,  M a s s e n e z ,  Met z ,  
Dr.  S c h n l t z ,  S e r v a e s ,  S c h r O d t e r  (Protokollfuhrer).

Entschuldigt die H erren: B r a u n s ,  B u e c k ,
H a a r m a n n ,  K i n t z l e ,  K r a b l e r ,  Ma c c o ,  N i e d t ,  
S p r i n g o r u m , T u l i ,  W e y l a n d .

Die T a g e s o r d n u n g  lau te te :

1. Vertheilung der Aemter im Vorstand fiir das 
Jahr 1900;

2. Vorlagc der Abrechnung fflr 1899; Festsetzung 
des Voranschlags fur 1900;

3. Festsetzung des Tages und der Tagesordnung 
der nachsten H auptversam m lung;

4. Neuherausgabe der Yorschriften fur die Liefe- 
rung von Eisen und S ta h l;

5. A ntrag des Hrn. Ma c c o ,  betr. Zusammenstellung 
der Fraclitverhaltnisse fflr die yerschiedenen 
Betriebsm aterinlien (siehe „Stahl und E isen“ 
1900 I. S. 24);

6. Neuwahl eines Mitgliedes in das Curatorium der 
Kflnigl. Maschinenbau- und Hflttenschule D uisburg;

7. Berathung iiber ein Sehreiben des Hrn. Professor 
R i e d l e r ;

8. Sonst iges.
Verhandelt wurde wie fo lg t:
Z u P u n k t  1 der Tagesordnung erfolgt die 

W iederwahl in sam mtlichen Aemtern durch Zuruf. 
Demgemafs vertheilen sich die Aemter fflr das Jah r 
1900 wie folgt: Geheimer Com m erzienrath G. L u e g ,  
Y orsitzender; Commerzienrath H. B r a u n s ,  I. Stell- 
yertreter des V orsitzenden; F. A s t h O w e r ,  II. Stell- 
yertreter des Vorsilzenden. V orstands-A ussclm fs: 
die genannten drei Vorsitzenden und die HH. Berg- 
ralli K r a b l e r  und Director K i n t z 1 e. L iterarischer 
Ausschufs: die H erren Mitglieder des Y orstands-
Ausschusses und aufserdem die HH. H e l m h o l t z  
und L u r  m a n n. Hr. E d. E l b e r s ,  Kassenfflhrer. 
Ferner wird bestim m t, dafs der Hauplversamm lung 
die HH. C o n i n x  und V e h l i n g  zur W iederwahl 
ais Rechnungsprflfer vorgeschlagen werden sollen. 
Die anwesenden Herren nehmen die auf sie gefallenen 
Wahlen an.

Z u  P u n k t  2 nimmt Versammlung Kenntnifs 
von der yon Hrn. E l b e r s  yorgetragenen Abrechnung 
fflr 1899 zur Vorlage an die Hauptversamm lung 
und genehmigt gleichzeitig den Voranschlag fflr das 
Jah r 1900.

Der Vorsitzende spricht H errn E l b e r s  fflr seine 
treue Muhewaltung herzlichen Dank aus.
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Z u P u n k t  3 wird in Aussicht genommen, die 
niichste H auptversam m lung im Juni zu halten.

An Vortragen w erden vorgesehen, zunachst ein 
solcher uber Aetzungsmethoden fiir Flufseisen und 
uber das Gefuge des Thom asstahls, ferner M itthei
lungen iiher Transporteinrichtungen im Anschlufs 
an den vom Geschaftsfflhrer auf letzter Hauptversamm- 
lung gehaltenen Vortrag. D rittens wird eine Mit- 
theilung uber die Kanalvorlage vorgesehen in der 
Voraussetzung, dafs dieselbe bis dahin dem Abgeord- 
netenhaus zugegangen i s t ; und in vierter Linie soli 
eine B erichterstattung flher die allgemeine Lage der 
Herdofenstahlerzeugung und die verschiedenen Ver- 
besserungen des V erfahrens vorgesehen werden.

Z u  P u n k t  4 berichtet Geschaftsfuhrer uber die 
Arbeiten der Commission. Versammlung nimmt  davon 
Kenntnifs, dafs dieselben so weit gediehen sind, dafs 
sie bis auf den A bschnitt „Bleche“ ais fertig angesehen 
werden kónnen. Versammlung ist der Ansicht, dafs 
die Arbeit im wesentlichen ais Commissionsarbeit zu 
behandeln ist, und dafs dieselbe nach Fertigstellung 
dem Vorstand durch Rundschreiben mitzutheilen ist, 
und alsdann ais Vorlage der Hauptversamm lung zu- 
zugehen hal, durch welche die definitive Genehmigung 
zu erfolgen hat.

Z u P u n k t  B beschliefst Versammlung, in geeig- 
neter Weise eine Zusammenstellung der Frachten- 
tarife fur Kohle, Koks, Eisenerze und Kalksteine in 
den hauptsac.hlich in Betracht kommenden Landern 
vornehmen zu lassen und uberlafst die Ausfuhrung 
der Geschaftsfuhrung.

Z u  P u n k t C  nimmt  Versammlung davon K ennt
nifs, dafs die W ahlperiode des H errn A s t h ó w e r  ais 
Mitglied des Guratorium s der KOniglichen Maschinen
bau- und H uttenschule zu Duisburg abgelaufen ist 
und wahlt Herrn Professor K r o h n  aus Sterkrade 
fur dieses Amt.

Z u P u n k t  7 liegt ein Schreiben des H errn 
Geheimrath R i e d l e r ,  zur Zeit Rector der Kónigl. 
Technischen Hochschule zu Berlin, vor, welches lau tet:

G h a r l o t t e n b u r g ,  den 12. Marz 1900.
„Die Abtlieilung fiir M aschineningenieurwesen an 

der KOniglichen Technischen Hochschule zu Berlin 
will fur die neue Diplomprufung von den Studirenden 
ein Jahr praktischer Arbeit ais Vorbedingung der 
Prufung verlangen und zwar n ich t ais conrentionelles 
Elevenjahr, sondern mit der Bestimmung:

»Der Nachweis der mindestens einjahrigen prak- 
tischen Thiitigkeit mufs die Beglauhigung enthalten, 
dals der Bewerber sich w ahrend des praktischen 
Arbeitsjahres der A rbeitsorganisation und Arbeits- 
ordnung einer Fabrik oder einer industriellen Unter- 
nehmung ohne Ausnahmestellung unterworfen hat 
und mufs die A rt der Beschaftigung in dieser Zeit 
klar erkennen lassen.«

Die Abtheilung hat dio erforderlichen Antriige 
dem H errn Minister bereits flbermittelt.

Diese fur den ganzen Studienerfolg wichtige 
Neuerung ist aber nur dann durchfuhrbar, wenn die 
Industrie eine solche praktische Arbeit ermóglieht 
und eine Organisation geschaffen wird, die es jedem 
Studirenden, der sich einem vollwerthigen aka- 
demischen Abschlusse seiner Studien unterziehen will, 
ermSglicht, dieses A rbeitsjahr erfolgreich durchzu- 
machen. Die Industrie wurde andererseits in den 
akademisch GeprOften Ingenieure erhalten, die nicht 
nur uber theoretisches Wissen yerfugen, sondern auch 
praktische Arbeit aus eigener Anschauung kennen.

Der gegenwartige Zustand ist ein unhaltbarer, 
da einerseits die Mehrheit der Studirenden praktische 
Arbeit uberhaupt nicht kennt und andererseits die 
Industrie ihre W erkstatten entw eder ganz den Lern- 
beflissenen verschliefst oder doch praktische Thatig-

keit nicht so fOrdert, dafs alle Studirenden von diesem 
wichtigen Bildungsmittel Gebrauch machen kónnen.

So ist denn gegenwiirtig die Regel, dafs der 
Studirende wohl wissenschaftlich und fachlich aus- 
gebildet ist, an der Hochschule das gelernt hat, was 
sich dort erlernen lafst, aber erst in der Praxis selbst 
durch Schaden — auf Kosten der Industriellen — 
praktisch erfahren wird. Die Hochschule ist allein 
aufser stande, fiir praktische Ausbildung m ehr zu thun, 
ais sie durch die Laboralorien, insbesondere durcli 
das den praktischen Betriebsverh;iltnissen móglichst 
nahegebrachte M aschinenlaboratorium zu thun vermag.

Staatsw erkstatten und die in neuester Zeit auf- 
tauchenden Privatlehrw erkstatten, welche nur Yolon- 
tiire beschiiftigen, kónnen niemals den Zweck erfiillen, 
um den es sich handelt, w irkliche Y erantw ortliche  
Arbeit und A rbeitsorganisation kennen zu lernen. 
Dies kann nur durch planmafsige M itarbeit der In 
dustrie zusammen mit der Hochschule erreicht werden.

Der Unterzeichnete richtet deshalb hierm it das 
ganz ergebenste Ersuchen, innerhalb ihres Verbandes 
eine Organisation schafTen zu w ollen , welche die 
erfolgreiche praktische Arbeit aller Studirenden er- 
móglicht und die von uns .im Interesse des Studiums 
wie der Industrie erhobene Forderung wenigstens 
einjahriger praktischer Thiitigkeit zu einer frucht- 
bringenden Bestimmung fiir die Ausbildung der kflnf- 
tigen Ingenieure zu gestalten.

Die Grundlagen kónnen vielleicht durch folgende 
H auptpunkte gekennzeichnet w erden :

1. Der Studirende legt sein Nationale und die Be- 
scheinigung uber die Unfallversicherung vor.

2. Der Studirende verpllichtet sich, ein volles Jah r 
ohne Unterbrechung in den W erkstatten ohne 
Ausnahmestellung praktisch zu arbeiten.

3. Der Studirende bezahlt beim E intritt eine an- 
gemessene Summę, etw a 2- bis 300 J t.

4. Der Studirende erhalt Arbeitslohn, sobald seine 
A rbeit industriellen W erth erlangt hat.
Die Hauptsache w are dann eine Vereinbarutig 

der Industriellen, dafs sie jahrlich etw a 600 inlan- 
dischen Studirenden Aufnahme in ihren W erkstatten 
ais Arbeiter gewiihren und sie durch so viele Ab- 
tbeilungen ihrer Betriebe hindurchfuhren, ais zuliissig 
erscheint, wobei jedoch bemerkt wird, dafs nach An
sicht der Abtheilung eine planmafsige Ausbildung in 
móglichst vielen Abtheilungen keineswegs anzustreben 
und in so kurzer Zeit zu erreichen auch unmóglich 
ist, dafs es vielmehr darauf ankom m t, in einer oder 
wenigen Abtheilungen móglichst grundlich zu arbeiten.

W eiter ist es nach Ansicht der Abtheilung auch 
nicht erforderlich, dafs die praktische Arbeit notli- 
wendig in Maschinenfabriken erfolgen mufs. Jeder 
organisirte industrielle Betrieb ist geeignet, die er- 
zieherische W irkung zu aufsern, um die es sich hier 
handelt. Auch zeitweilige Thiitigkeit in technischem 
und kaufmannischem Bureau ware nicht auszu- 
schliefsen / gez

d. z. R ec to r d e r  K onig lichen  T ech n isch en  H ochschu le 
zu B erlin .

Versammlung hefurwortet grundsatzlich den Vor- 
schjag,' dafs fur die neue Diplomprufung von den 
Studirenden ein Jah r praktische Arbeit ais Yor- 
bedingung der Prufung verlangt werde und zwar soli 
dieses Jah r praktischer Arbeit thunlichst sofort nach 
Absolvirung einer neunklassigen hóheren Schule e r 
folgen. Versammlung beschliefst, an den Antragsteller 
in diesem Sinne ein Schreiben zu richten und sich 
wegen der praktischen Ausfuhrung zugleich mit dem 
Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, dem 
Verein deutscher M aschinenbau-Anstalten und dem 
Yerein deutscher Ingenieure zu benehmen.

gez. E. Schródter.
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O b erb e rg ra th  P ro fe sso r  A. L edebnr.
Zu dem 25jahrigen Jubilaum  seiner Lehrthatigkeit, 

welches IIr. O berbergrath Professor A. L e d e h u r  an 
der K6nigl. Saehsischen Bergakademie zu Freiberg i. S. 
am 1. April d. J. feiert, bat der „Verein deutscher 
Eisenhilttenlsute" an den Jubilar das nachstehende 
Gliickwunschschreiben gerich te t:

Hochgeehrter lle rr  O berberg rath !
„Zu dem Erinnermigslage, den Sie heute festlich 

begehen, bitten wir Sie unsere aufrichtigen Gluck- 
wunsche freundlichst annehm en zu wollen.

W enn wir gemeinsam mit Ihnen iiber den Zeit- 
raum , iu welchem Sie in Ihrem Lehrstuhl thiitig sind, 
zuriickschauen und uns die in dieser Zeit vor sich 
gegangene hohe Entwickelung des deutschen Eisen- 
huttenw esens vor Augeri fflhren, so darf uns gerecbte 
Genugthuung uber die grofsen Errungenschaften er- 
fOllen, welche dieser wichtige Zweig industrieller 
Thatigkeit zum Segen unseres Vaterlandes zu ver- 
zeichnen hat. Diese Genugthuung ist ais um so be- 
reclitigter anzuselien, ais die fur unsere Eisenhutten 
Yorliandenen natiirlichen Grundlagen im Verhaltnifs 
zu denjenigen des hauptsachlichen in Mitbewerb 
stehenden Auslandes wirlbschaftlich wie technisch 
ungunstig sind und mit Recht gesagt werden darf, dafs 
unsere Eisenindustrie ihre Erfolge unter sehwierigen 
Bedingungen errungen hat.

Die Ueberwindung der auf technischem Gebiet 
liegenden Schwierigkeiten verdanken w ir anerkannter- 
mafsen in erster Linie der Grundlichkeit deutscher 
w issenschaftlicher Untersuchung und der sachgemafsen 
Ausbildung der eisenhuttenm annischen Jugend auf 
unseren Hochschulen.

H ochverehrter H err Jubilar ! Unter den Mannern 
der uns angehenden Fachwissenscbaften haben Sie 
stets in erster Reihe gestandeu, mit kuhler Sachlich- 
keit und .klarer Auffassung haben Sie ihre zahlreichen 
Tagesprobleme erOrtert und erliellenden L ichtstrabl 
in manches Dunkel geworfen. Aus Ihrem  Lehrsaal 
sind H underte und aber H underte von Eisenhutten- 
leuten liervorgegangen, welche im Sinne ihres ver- 
ehrten Lehrers in der Ausiihung ihres Berufs sich 
bew ahrt haben.

Am heutigen Tage, wo Sie auf einen reiclie 
Thatigkeit in sich bergenden Abschnitt Ihres Lebens 
zuruckblicken, danken wir Ihnen aufrichtigen Herzens 
fiir Ih re  selbtslose Mitwirkung an den Fortschritten 
unserer Eisenindustrie, wir bitten Sie indessen auch 
gleichzeitig den Wunseh entgegenzunehmen, dafs Sie 
noch viele Jahre in gewohnter Frische und bisheriger 
bew&hrter Weise zum Segen unserer Eisenindustrie, 
zum Segen unseres Vaterlandes iu Ihrem  Wirkungs- 
kreis thatig sein mochten.

Genehmigen Sie, H err O berbeigratli, den Ausdruck 
unserer vollendeten W erlhschatzung!

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i l t t e n l e u t e .
Der Yorsitzende : Der G eschaftsfuhrer:

O. Lueg, E. SchrSdter,
K onigl. G eh. C o ram erz ien ra ih . Ing en ieu r.

Dttsseldorf, den 1. April 1900.

F iir dic Y cre insb ib lio tliek
sind folgende Bueherspenden eingegangen:

Von Professor D r. F e rd . F i s c h e r :
Ueber Lagerungscerluste und Selbstentziindung von 

Steinkohlcn. Von F e rd . F i s c h e r .  (Sonderabdruck 
aus der „Zeitschrift fur angew andte Chemie" 1899 
Heft 24-.)

Von Hrn. Geheimrath Professor B r u n o  Ke r l :
Transactions o f the American Institute o f M ining  

Engineers. Vol. XXVIII, New York City, published 
by the Institute, 1899.

California Min es and Mincrals. Published by the 
California Miners' Association under the direction 
of E d w a r d  H. B e n j a m i n ,  Secretary for the 
California Meeting of the American Institute of 
Mining Engineers. San Francisco, Gal. 1899.

A enderinigen im M itg lied e r-Y erze ic lin ils .

v. Ehrenwerth, Josef, P rofessor, Rector der Berg
akademie, Leoben.

Herler, E ., H iitteninspector, Julienhiitte, Bobrek, O.-S.
Indenkem pen, Eugen, H iiUeningenieur, Eisenwerk 

Kramer, St. Ingbert, Plalz.
Ohler, Georg, Ingenieur, technischer Leiter der Actien

gesellschaft Parowos, W arschau.
Palgen, Carl, H uttendirector, Maizieres, Kr. Metz.
Pascher, Josef, technischer Director des RShrenwerks 

von J. P. Piedboeuf & Co., Eller bei Dusseldorf.
VahUcumpf, Ferdinand, Ingenieur, Chef de Service 

des Forges de Chatillon, Commentry et Neuves- 
Maisons, Pont-Saint-Vincent, Meurthe et Moselle.

Zeller, O-, Betriebsingenieur in der Abtheilung fiir 
Panzerfabrication, Dillinger Hiittenwerke, Dillingen
a. d. Saar.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Etirenreich, Aurel, Fabrikbesitzer, Dusseldorf.
Godley, George Mc. M., Ingenieur, Berlin W., Kur- 

fu rstenstralie 112.
Libbertz, Otto, D irector, Dresden N., KOnig-Albert- 

strafse 27.
Neufeld, li., Bilbao.
Nonast, Ernst, H iitteninspector, Beuthener Hiitte bei 

Morgenrotb, O.-S.
Pflugstaedt, H einrich, Betriebsingenieur der Gute- 

hoffnungshutte, Walzwerk Neu-Oberhausen, Ober
hausen.

Schultz, Dr. Moritz, Procurist der Vereinigten Cha- 
mottefabriken vorm. C. Kulmiz, Saarau, Schles.

v. Shendsian, St., Ingenieur an den Hochafen, Zaporoje- 
Kamenskoiś, Gouv. Ekaterinoslaw, Rufsl.

A u s g e t r e t e n :
Erbreich, Adolf, Tarnowitz.

V e r s t o r b e n :
Jordan, S., Professor der Ecole centrale, Paris.

H errn
Oberbergrath, Professor A. L e d e h u r ,  

Freiberg i. S.


