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Die Pariser Weltausstellimg. I.
A l l g e m e i n e s  i i b e r  A n o r d n u n g  u n d  G e b a u d e .

(Hierzu ein Grundrifs auf Tafel IX.)

um  O stersonntag  sollen die T hore  der 
In ternationalen  A llgem einen A usstellung 
in P a r i s  der O effentlichkeit erschlossen 
w erden . Die franzosischeN ation  sieh t die 

V eranstaltung ais ein sechsm onatigesF reudenfest an, 
das in glanzvoller Schaustellung die vollkom m ensten 
Leistungen der freien K iinste, der W issensehaften , 
der Industrie und aller Zw eige m enseh licher T h a tig 
keit zur K ronung der Jah rliundertw ende  zu zeigen 
bestim m t ist. Z ur B eherbergung  dieser S chau 
stellung riiste t m an  inm itten  von P a r i s  eine 
S tad t fiir sich her, die ein gew altiges, besonderes 
m it reichen M itteln versehenes G em einw esen bildet, 
ihre eigene E infriedigung h a t, aus einem  Meer von 
zahllosen, an  B eich thum  der A rch itek tur und Ent- 
faltung von Luxus sich gegenseitig  iiberbietenden 
Palasten  b esteh t, verschw enderiseh  m it W erken 
der B ildhauerkunst geschm iickt und von stattlichen  
B aum reihen in A bw echslung m it lieblichen gartne- 
rischen A nlagen durchsetz t ist.

Die A uffassung , w elche m an  in D eutschland 
iiber das B iesenun ternehm en  allgem ein h a t , ist 
w esentlich n iich terner ais diejenige unserer Nach- 
barn  gestim m t; es g ieb t viele Leute bei uns, w elche 
auch dieser Jah rh u n d e rt - W eltausste llung  keinen 
anderen  C harak te r ais den  friiheren U nternehm en 
dieser A rt zusprechen und  sie ebenso wie diese 
fiir eine frohliche V olkerkirm es halten . W e r R echt 
behalten  w ird , vennag  ers t die Z ukunft zu lehren ; 
im A nfang des M onats A p ril. in w elchem  diese 

YIII.so

Zeilen geschrieben w u rd e n , h a tte  m an  m it Auf
stellung der einzelnen A usstellungsobjecle erst 
seh r vereinzelt b eg o n n en , es w a r sogar n u r ein 
geringer T heil der A usstellungsgebaude im  B ohbau 
fertig . W as  sich indessen aus den Geriisten 
herausschalte , liefs erkennen, dafs an Grofsartig- 
keit der G esam m tanlage und an A ufw and architek- 
tonischen B eich thum s die diesm alige A usstellung 
ih re  V organgerinnen w eit ub errag t. Schon hin- 
sichtlich des U m fangs is t dies der F a l i ; denn die 
von den W eltausstellungen  in P a ris  eingenom m enen 
O berflachen s in d :

1855 . . 168000 qm, davon bebaut 120 000 qm
1867 . . 687 000 „ „ 166 000 „
1878 . . 750000 , „ „ 280000 ,
1889 . . 960 000 . „ 290000 „
1900 . . 1080000 „ „ „ 460000 „

Das Gelande um fafst das M arsfeld und  den 
T ro cad e ro , von d o rt aufw arts die b e iden , zum  
Theil dem  W asser ers t abgew onnenen  Ufer der 
Seine bis zur E sp lanade des Invalides, diese und 
den gegeniiberliegenden Theil der C ham ps Elysćes 
bis zur A yenue gleichen N am ens einerseits und 
zur P lace de la C oncorde a n d e re rse its , so dafs 
die diesm alige A usstellung sich bis an den innersten  
K ern von P aris  h e ran g ed ran g t ha t.

Die A usstellung is t in 18 G ruppen m it 120  
Klassen gegliedert. Diese G ruppen s in d :

G r u p p e  I:  E rziehung und (Jn terricht. Diese 
G ruppe um fafst 6  K lassen und g iebt iib«r alle
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G ebiele des U nterrichtsw esens von den Anfangs- 
griinden an bis zu den schw ierigsten  F achem  
desselben, iiber L ebrm itte l im  K unsthandw erk, 
L andw irtbschaft, Industrie und H andel A ufschlufs.

G r u p p e  U:  K unstw erke. H ier finden sich 
in 4 K lassen Malerei, B ildhauerei, S techerkunst, 
A rch itek tur und L ithographie vereint.

G r u p p e  I I I :  L iteratur, W issenschaft und Kunst. 
Die 8  K lassen d ieser G ruppe bilden die E rganzung  
d e r beiden vorhergehenden, um fassen Photographie, 
Buchhandel, P resse, k iinstlerisches P lakat. Medicin, 
C hirurgie, M usikinstrum ente und Schauspielw esen 
und diirften eine der anziehendsten  A btheiiungen 
der A usstellung bilden.

G r u p p e  IV : StofTe und allgem eine V erfahren 
der M echanik. H ier finden sich in 4  Klassen 
Dampf- und W erkzeugm aschinen yerein ig t; sow eit 
dieselben jedoch fiir besondere A rbeitsverfahren auf 
der A usstellung in T hatigkeit sind, h a t m an  sie bei 
ihrem  zugehorigen Industriezw eige un te rgeb rach t.

G r u p p e  V:  E lektricitat. Elektrisclies Beleuch- 
tungsw esen , T e leg raph ie , F e rn sp rech w esen , vor 
allem  ab er E lektrochem ie w erden in 3 Klassen m an ch ’ 
w underbare  E rscheinung  den B esuchern voifiihren.

G r u p p e  VI: Ingenieur- und  V erkehrsw esen. 
Die 5 K lassen dieser G ruppe w erden eine rech t 
bedeutende A nziehungskraft ausiiben. F iir A uto
m obile , Locom obilen und Łocom otiven aller A rt 
is t ,  ge trenn t von der H aup tauss te llung , ein um- 
fangreiches V ersuchsgebiet in dem  S tadtchen 
V i n c e n n e s  zur Verfiigung gestellt.

G r u p p e  VII:  A ckerbau. Die Leistungen 
und E rzeugnisse dieser 8  K lassen um fassenden 
A btheilung w erden  noch vervollstandigt durch die 
aus 6  K lassen bestehende

G r u p p e  VIII: G arten b au , in w elcher alle 
G ebiete dieser schonen Kunst in herrlicher Form  
dem  A uge des B eschauers sich enthiillen w erden.

G r u p p e  IX : F o rs tw esen , Ja g d , F ischerei, 
E rnteerzeugnisse. In 6  K lassen w erden  in dem 
am  Ufer der Seine gelegenen A usstellungspalast 
die m annigfaltigen E rzeugnisse au f diesen Gebieten, 
so u. a . W urzeln efsbarer P llanzen, B aum rinden, 
w ild gew achsene F riich te , K ryptogam en, E rzeug
nisse, die zur Fabrication  von P apier, Oel, Kaut- 
schuk, Gum m i, G uttapercha, H arz en u. s. w. dienen, 
zur Schau stehen.

G r u p p e  X:  N ahrungsm itte l, Alle m oglichen 
G enufsm ittel finden sich h ier in 7 K lassen dar- 
geboten, sow olil in fester w ie fliissiger F orm .

G ru  p p e X I: Berg- und  H uttenw esen. O bwohl 
n u r 3 Klassen (62 , 63 , 64 ) diese G ruppe bilden, 
w ird dieselbe doch allgem eines Interesse erregen, 
weil sie die verschiedenen V erfahren im B ergbau, 
in der Klein- und G rofsm etallindustrie in anschau- 
licher Form  vorfiihrt.

G r u p p e  X I I : D ecoration und H ausgera the . 
Diese G ruppe, in dem  A usstellungspalast an der 
E splanade des Invalides in n ich t w eniger ais 
10 K lassen vertrelen , g iebt ein Bild von der Aus-

schm iickung oflentlicher B auten und W ohnhiiuser, 
von Fenstern , T apeten , Móbeln, Teppichen, Sticke- 
reien, von T opferkunst und G lasindustrie, von 
A pparaten  zur H eizung, Liiftung und B eleuchtung 
(m it A usnahm e d e r elektrischen).

G r u p p e  XIII :  Garnę, Gewebe und Kleidungs- 
stiicke. In 11 Klassen sind im Palais de la Mode 
am  Fufse des EifTelthurmes w ahre  Schatze auf- 
gestapelt, zu denen Yoraussichtlich die D am enw elt 
rech t zahlreich  pilgern w ird.

G r u p p e  XIV: C hem ische Industrie. 5 K lassen, 
welche die Gebiete der Chem ie und A rzneikunde, 
die Fabrication  von P ap ier, die H errich tung  von 
Leder und  Fellen, die P arfum erie , die Tabak- und 
S treichho lz-F abrication  veranschau lichen , bilden 
diese G ruppe.

G r u p p e  XV:  V erschiedene Industriezw eige. 
G ruppe XV setzt sich aus 9 K lassen zusam m en: 
Papierfabrication ,M esserscbm iederei, Goldschm iede- 
kunst, Juw elierkunst, S chm ucksachen, U hrm acher- 
kunst, Bronzegiefserei, K unstschm iede und -Giefserei, 
B iirstenbinderei, Saffianlederbereitung, K unsttisch- 
lerei, Gummi- und Spielw aaren-Fabrication .

G r u p p e  X V I: W irth scha fts leh re , Hygiene, 
W ohlfahrtseinrich tungen . Die W ichtigkeit dieser 
G ruppe erhellt genugsam  aus dem  U m stande, dafs 
m an  eine T beilung in 12 Klassen vorsehen mufste, 
um alles M ateriał beziiglich L ehrlingsw esen, Unfall- 
verh iitung , A rbeiterfiirsorge, S yndicate , Arbeits- 
o rdnungen u. s. w . zusam m en aufnehm en zu konnen.

G r u p p e  X V II: C olonisation. Drei K lassen 
vereinigen in sich alles, w as auf die Colonisation 
eines L andes Bezug ha t, sow ie die besonders zur 
A usfuhr nach den Colonien geeigneten Erzeugnisse. 
Diese G ruppe ist jedoch getrenn t von der fran- 
zósischen und frem dlandischen C olonialausstellung, 
die sich auf dem Gelande des T rocadero  erheb t.

G r u p p e  X VIII: L andheer und M arinę. Die 
G ruppe zerfallt in 6  U nterabtheilungen, die alle 
F ortsch ritte  auf m ilitarischem  Gebiete, sow eit sie 
n ich t die franzosische L andesvertheid igung  be- 
treffen, den B esuchern zuganglich m achen  w ird.

U eber die der E intheilung zu G runde gelegte 
Idee, die im  Vergieich m it den friiher iiblich ge- 
w esenen Klassificationen ais neuartig  zu bezeichnen 
ist, h a t sich der Leiler der A usstellung. Ingenieur 
A l f r e d  P i c a r d  wie folgt au sg esp ro ch en : „K ann 
m an e tw as In teressan leres sich vorstellen, ais zu 
seh en , w ie m an  den Rohstoff n im m t, ihn un ter 
den A ugen des B eschauers bearbeite t und ais 
F ertig fabricat hervorgehen  la fst?  Man w ird  keine 
A nhaufung von M aschinen m eh r haben, an  w elcher 
die Z uschauer vo rbeigehen , ohne ihre Arbeits- 
w eise zu ve rs teh en .“ In jeder G ruppe will m an 
indefs n ich t n u r die m oderne F abrication  und 
ihre Erzeugnisse, sondern , sow eit ausfiihrbar, auch 
eine retrospective A usstellung einfiigen, in w elcher 
die F ortsch ritte  zur S chau gelangen so llen , die 
in der A btheilung im Laufe des 19. Jah rh u n d erts  
errtm gen w orden sind.
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Der G rundgedanke ist ohne Zweifel n icht iibel, 
seine A usfuhrung b rin g t aber nach  anderer R ich
tung starkę  Z ersp litterung . So ist infolge dieser 
A nordnung die A usstellung des D eulschen Reichs 
auf 26 oder 27 yerschiedenen Stellen iiber das 
ganze A usstellungsgelande zerstreut, w ie dies auch  
der diesem  Heft beigegebene P lan  veranschaulicht, 
auf w elchem  die von D eutschland besetzten Platze 
m it schw arzer F a rb ę  eingetragen sind. Da w eiler 
einerseits der den frem den N ationen zugebilligte 
R aum  von vornherein  aufserst beschrank t w ar 
und zu n u r einigerm afsen ausreichender Ent- 
fallung zum eist n ich t geniigte und andererseits 
F rankreich  m it einer uberaus grofsen Anzahl von 
Ausstellern yertre ten  ist, so w ird uberall das fran- 
zosische E lem ent vorw alten  und verm oge der Ein- 
theilung die in ternational sein sollende A usstellung 
sc-hliefslich im allgem einen einen ausgesprochen 
franzosischen C harak te r Iragen oder w enigstens 
bei dem  B esucher die V orstellung erw ecken, dafs 
im C oncert der V61ker die franzósische Nation 
die erste Violine spielt. —

W esentlich  erle ich tert w urde die D urchfiihrung 
der E intheilung durch  die F o rtsch rilte  in der 
elcktrischen K raftubertragung . T ro tz  der Zersplilte- 
rung  des K raftbedarfs h a t m an  die E rzeugung 
des D am pfes und die B etriebsdam pfm aschinen 
weit m eh r concentrirt, ais dies friiher je  der Fali 
w ar. Der gesam m te K raftbedarf, der durch  die 
der K lasse IX angehorigcn D am pfm aschinen in 
einer H alle erzeugt w ird , w ird  auf 2 0 0 0 0  P . S. 
angegeben , davon ' / i  fur K raftvertheilung und 
3U fur B eleuchlung. Das D eutsche Reich ist 
darun ter w iirdig m it vier m ach tigen  M aschinen ver- 
treten, von denen drei, d a ru n te r eine 2 5 0 0  pferd., 
von der M aschinenfabrik A u g s b u r g - N i i r n b e r g  
und eine von A. B o r s i g  in Berlin, geliefert sind. 
Es ist A bgabe von G leichstrom  von 1 2 5 ,  2 5 0  
und 5 0 0  Volt, und von W echselstrom  und  Dreh- 
strom  von je 2 2 0 0  Volt und 5 0  W echseln in der 
Minutę vorgesehen. An der Dampf- w ie an der 
Kraft- und  E lektricitalserzeugung ist D eutschland 
in liervorragender W eise betheiligt, w ahrend  w ir 
die B ergbau-H uttenw esengruppe n u r w enig beschickt 
haben. F iir die V ertheilung von Kalt- und  W arm - 
w asser, D am pf und elektrischem  S trom  sind aus- 
gedehnte Leitungsnetze v o rg eseh en , die zum eist 
in Kanalen von m achtigen  A bm essungen unter- 
gebracht sind.

Um der A usstellung aufserlich ein w iirdiges 
Gewand zu yerle ihen , h a t die franzósische Bau- 
kunst ihre besten K rafte aufgeboten, und die Aus- 
stellungsleitung h a t grofse Ideen zu G runde gelegt 
und es an reichen, m an  m ochte fast sagen, iiber- 
reichen M itteln zu ih re r A usfuhrung nich t fehlen 
lassen. Man h a t an sich noch  gut erhaltene  
und b rauchbare  G ebaude, w ie den Industriepalast 
des Jah res 1855  auf den C ham ps-Elysćes und die 
beiden, dasM arsfeld zw ischen Eiffelthurm  und der ehe- 
m aligenM ąschinenhalle flankirenden Palaste , welche

18 8 9  zur A ufnahm e der A usstellung der schonen 
Kiinste, der S lad t P a ris  u. a. m . gedient haben , n u r 
um  desw illen vom Erdboden w eggefegt, dafs neue 
Fluchten  im G esam m tplan und liohtdurchfluthete 
R aum e fiir die auszustellenden G egenstande ent- 
stand en . Man h a t die dergestalt gew ontiene F lachen 
dann  theils durch m onum entale  B auw erke ersetzt, 
wie die beiden K unstpalaste  auf den C ham ps- 
Elysees und die A lexanderbrticke, w elche bleibend 
der S tad t P aris  zur Z ierde gereichen sollen, theils 
sind B auten ephem eren C harak te rs erric-htet w or
den. Die B auten  beider A rt verdienen hohe Be- 
ach tung  des B esuchers. Ist m an  doch auf der 
Suche nach einem  „clou“ der A usstellung darin  
zw eifelhaft gew esen, ob die P a lm ę dem  G esam m t- 
bild zuzuerkennen ist, w eiches die Fluchtlinie von 
dem  Palais des Elysees zw ischen den beiden Kunst- 
palasten  iiber die A lesanderb rucke und von da  
iiber die E splanade des Invalides durch  die reichen 
F ronten  der Industriepalaste bis zur Kuppel des In- 
validendom s in V erbindung m it dem  reizvollen Blick 
au f die Seine und die Reihe der charaktervollen  
R ep rasen ta tionshauser der N ationen iiber Vieux- 
P aris  h inaus bis zum  T rocadero  und  dem  EilTel-
th u rm  dem  uberrasch ten  A uge des B esuchers
bietet, oder ob der theilw eise neue D urchblick
vorzuziehen sein w ird , den m an  von der .Jena- 
b rucke aus du rch  den w uchtigen und doch 
w iederum  so schlanken Eiffelthurm  au f den E hren- 
hof des E lektricitatsgebaudes, das davor aufge- 
bau te  W asserschlofs, sein Farbensp iel von W asser 
und bun ter Lichtfiille und die kostbaren  F ron ten  der 
neuen Palaste  auf dem  M arsfelde zu e rw arten  ha t.

Jedenfalls ist die R oile, w elche die Aus-
stellungsbauten  in ih re r A usfuhrung auf der dies- 
m aligen A usstellung spielen, eine ungew ohnlich 
grofse, die zum Theil, w ie schon oben bcm erkt, 
ih ren  G rund darin  h a t, dafs fiir die A usstattung  
iiberreiche M ittel zur Verfiigung gestellt w urden , 
zum  andern , n ich t unw esentlichen T heil auf die 
F o rtsch ritte  in der V erw endung des Eisens ais 
BaustofT zuruckzufuhren sind.

Es ist unbestre ilbar, dafs die A usstellungen 
und die durch  sie hervorgerufenen Bediirfnisse 
nach  den zw eckentsprechenden U nlerkunftsraum en 
von grofsem  Einflufs auf die A usgestaltung der 
E isenyerw endung im  H ochbau  gew esen sind. Das 
G erippe des im  H ydepark 1851 errich teten  Glas- 
palastes bestand  noch aus Gufseisen, der 1 8 5 4 er 
M iinchener G laspalast w a r aus Gufs- und  W alz- 
eisen gefertigt, spatere  A usstellungsgebaude, ins- 
besondere die 1873  von der F irm a H arko rt in 
D uisburg erbau te  R otundę w aren  aus Schm ied- 
eisen, aber bei allen diesen B auten nutzte m an 
zw ar die g rofsere Festigkeit des neuen Baustoffs 
aus, m ach te  indessen kaum  den V ersuch, das Eisen 
an  sich archilektonisch auszugestalten oder die 
E isenconstructionen der A rchitektur anzupassen.

Ein w esentlieher U m schw ung tra t hierin durch  
die im Jah re  1889  auf dem  Marsfeld errich telen



412 Stahl und Eisen. Die Pariser Weltausstellimg, I. 15. April 1900.

E isenbauten  ein, durcli w elche der Beweis geliefert 
w urde, dafs das Eisen bei gutem  G eschm ack sich 
zu H ochbaulen  ebensogut verw enden lafst wie 
seine illleren G eschw ister im  Bauw esen, Stein 
und IIolz. Das H auptverdienst des E rbauers 
des 3 0 0  Meter hohen T hu rm es w urde dam als 
darin  erblickt, dafs er keine N achahm ung  vor- 
h andener T h u rm b au len  versuch te , sondern  eine 
vollig eigenartige, dem  B austoff en tsprechende neue 
G eslaltung erfand. Der un ter anfiinglichem  heftigem  
E inspruch  e rs te r franzosisclier K iinstler errich te te  
E ille lthunn  ist dam als ais eine V erkorperung der 
Fortsch ritte  der T echnik, nam entlich  des Eisen- 
baues in w iird iger Gestalt und a is .d ie  angem essene 
D arstellung  eines G ulturgedankens angesehen w or
den. W as dam als galt, trifft auch heute noch zu ; der 
kuhne Bau ra g t auch heu te  noch ais das eigentliche 
W ahrzeichen  der A usstellung in die Liifte em por.

N icht m inder siegreich ais beim  Eiffelthurm  
tra t im Jah re  1889  die V erw endung des E isens 
auch bei den iibrigen haup tsach lichen  Ausstellungs- 
bau ten  auf. Die grofse M aschinenhalle von 105 m  
Spannw eite  bei 48  m  H ohe und  4 2 0  m L ange 
en tsp rach  sow ohl in construcliver A nordnung wie 
e legan ler L inienfiihrung und  aufserem  und innerem  
Schm uck. In den zahlreichen K uppeln , n am en t
lich dem  Dume centrale, vereinigte sich technisches 
G eschick und  kiinstlerischer Sinn in gliicklicher 
W eise und schufen b isher U nerreich tes; die k lar 
hervortretenden  G onstructionslinien in den das 
Marsfeld flankirenden G ebauden , in w elchen die 
schonen Kiinste und die A usstellung der P arise r 
S tad tverw altung  un te rgeb rach t w a ren , erzielten 
bei V erbindung m it der A ussfullung d e r Gitter- 
gefache durch  farbige T honein lagen  einen grofs- 
artigen  und gleiehzeitig w ohlthuenden  E indruck. 
Mit Yollem B echt bezeiehnete unser dam als noch 
lebender vereh rter M itarbeiter J. S c h l i n k ,  der 
stets den N agel au f den Kopf traf, diesen durch- 
schlagenden  Erfolg der Y erw endung des Eisens 
im H ochbau  ais den „ S i e g e s z u g  d e s  E i s e n s “ .

Die d iesjahrige A usstellung w ird , w as die 
Gebiiude an b e lan g t, keinen so entschiedenen 
M arkstein in der G eschichte der V erw endung des 
E isens im  H ochbau bilden, w ie dies im Jah re  1889  
der Fali w a r , sie w ird  ab e r g lanzender Beweis 
dafiir sein, dafs der vor einem  Jah rzeh n t begonnene 
Siegeszug inzw ischen unaufhaltsam  seinen L auf 
genom m en h a t; denn im G runde genotnm en kom m t 
m an  d e r W ah rh e it m it d e r B ehauptung ziemlich 
n a h e , dafs auf der A usstellung der einzige Bau- 
stoff, w elcher auf T ragfah igkeit in A nspruch ge
nom m en ist, das Eisen ist.

H olzbauten kom m en n u r vereinzelt fiir Pavil!ons 
vor: selbst der grofse K unstpalast, w elcher ais 
m onum enta ler Bau m it einem  K ostenaufw and von 
iiber 2 0  Millionen F ranken  e rb au t ist, besteh t in 
seinem  w esentlichen Theil aus E isenbau.

Die grofsen B auten, w elche das M arsfeld und i 
den Invalidenplatz zu beiden Seiten sym m etrisch  j

bedecken, sind in G rundrifsanordnung ais m uster- 
gultig in ih re r A rt anzusehen. D urch geschickte 
G ruppirung der Liings- und Q uerhalle sind im m ense 
liclitdurchflu thcte R aum e geschaffen, die durch 
V erschiedenheit der B inderconstructionen , durch 
die w echselnden Blicke an den V ierungsstellen und 
durch n ich t aufdringliche T onung  in lichtgriinen 
und ro thb raunen  F arben  nirgendw o langw eilen, 
sondern  dem  B esucher ste ts  neuen Reiz bieten. 
B esonders gliicklich eischeinen  die in verschiedenen 
Form en ausgefiihrten K rag trager au f dem  Marsfeld 
infolge des U m standes, dafs sie im Giebel zu nach  
unten  ganzlięh ofTenen L aternen ausgebildet sind. 
W o die Gefache der E isenconstructionen nich t 
m it Glas ausgefullt sind, sind die W andę  zum eist 
m it Gips iiber D rahtgew ebe oder S treckm etall 
verputzt, das seh r w eitgehende A nw endung ge
funden ha t. An den Ilaup tfaęaden  sow ohl auf 
dem  M arsfeld w ie au f dem  Invalidenplatz ist 
freilich das Eisen verschw unden , es ist durch 
einen m it ungem ein reicher A rch itek tur und grofsem  
A ufw and an W erken  der bildnerischen K unst 
ausgefiihrten Yerputz verdeck t, zum B edauern 
des Schreibers, der der friiheren E isen-Terracotta- 
A rchitektur an  sich entschieden den Vorzug giebt.

In dem  sogenannten  E hrenhof der Elektrischen 
Industrie , e iner vor die M aschinenhalle gesetzten 
H alle, dereń V orderseite das vielgenannte W asser- 
schlofs b ilde t, w olbt sich die D achconstruclion 
in w eitem  Bogen quer iiber das M arsfeld, in 
w elchem  sich die m it anscheinend aufserst zu- 
lassiger Leichtigkeit constru irten  B inder an  den 
m achtigen Saulen in schlanken Linien absetzen 
und  einen im posan ten  E indruck łiervorrufen.

D er G ipfelpunkt in der Eleganz der Eisen- 
construction  ist indefs in der nebenanliegenden 
Festhalle e rre ich t, w elche in die Mitte der alten 
M aschinenhalle e ingebaut ist. Es w a r ein eigen- 
a rtiger G edanke, in die vorhandene H alle einen 
neuen Bau zu se tzen , der im G rundrifs iiber 
80  m  im  Geviert m ifst, d o rt loggienartig  zur 
A ufnahm e von 2 5 0 0 0  P ersonen  ausgebildet ist 
und durch  eine, auf sch lanken  Saulen aufgesetzte, 
m it buntem  Glas bekleidete rundę  L aterne  gekront 
ist. D a der A ufbau  durch  das D ach der alten 
M aschinenhalle gegen Schneelast und  W inddruck  
geschiitzt is t, auch keine andere  B elastung ais 
das E igengew icht zu tragen  h a t,  so konnte die 
C onstruction m it einer verbliiffenden Leichtigkeit 
ausgefiihrt w erden, die fiir den Ingenieur wie fur 
den A rchilekten  gleich anziehend w irkt.

Auch der grofse K unstpalast h a t sich , ob- 
w ohl er in ers ter Linie m onum ental zu w irken be
stim m t ist, der ausgiebigen V erw endung des Eisens 
n ich t entziehen konnen ; denn sein w esentlicher 
T heil besteh t aus einer Eisenhalle m it G lasbedeckung, 
dereń  G rundrifs durch  eine ungleicharm ige T -Form  
gebildet w ird . Das E isengew icht w ird  auf
0 0 0 0  t an g eg eb en ; w ie w eit m an  in den lichten 
Oeffnungen der Einzelgefache gegangen  is t, m ag
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der U m stand bew eisen, dafs daselbsl u. a. ge- 
bogene G lasplatten von 3 bis 4 ni L ange und 
1 m Breite zur A nw endung gekom m en sind. 
Die V orderfront isl in klassischem  Slil in dem 
scliónen Sandstein  aus den B ruchen  bei P aris grofs- 
artig  ausgebildet, das G esam m tbild  leidet jedoch 
un ler dem , fiir jedes constructiv  gebildete Auge 
empfindlich sich bem erkbar m achenden  Mangel, 
dafs der organische Z usam m enhang  zw ischen der 
fur sich erbau ten  E isenhalle und  der F ron t fehlt.

Die in der Vollendung begriffene AIexander- 
brficke, w elche w egen ih re r Breite wie eine 
Fortsetzung des Invalidenplatzes iiber die Seine 
h inaus w irkt, is t in dieser Zeitschrift bereits aus- 
fiihrlich besch rieben .* Sie h a t 1 0 7 ,5  m  Stiitz- 
w eite bei 6 ,2 8  m  PfeilhOhe und w ird durch 
15 in gleichen A bslanden  angeordnete  Bogen 
gebildet, w elche ih rerse its  je  aus 32  Stahlform gufs- 
T-stiickeu zusam m engesetzt sind . L etztere haben  
m it A usnahm e der beiden End- und Scheitelstiicke 
eine L ange von 3 ,6 2 5  m bei e iner von 0 ,9 8  bis
1,5 m  w echselnder Breite, w ahrend  die S tegdicke 
50 m m  und die F lanschendicke von 50  bis 65  mm 
betrag t. Bei den beiden A ufsenbogen ist der 
S teg  nach  vorne geriickt und leicht gew o lb t, so 
dafs ih r A nsehen auch architektonisch  trefflich 
wirkt. Mit ih ren  flachgeschlagenen B ogen, den 
vier m it vergoldeten  G ruppen gekrijn ten  Eck- 
pylonen und  dem  iibrigen sch ier iiberreichen

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1899 Nr. U  S. 1160.

Schm uck ist die Briicke von im posanter W irkung  in 
dem  ganzlich neuen grofsartigen G esam m tbild, das 
sich h ie r im  Ile rzen  der W elts tad t zum  E rstaunen  
ih re r allen F reunde entw ickelt. A ufser der 
A lexanderbriicke sind noch drei, na tu rlich  eiserne, 
provisorische B rucken iiber die Seine geschlagen, 
w elche den V erkehr zw ischen ih ren  breilen Ufern im  
A usstellungsgebiet aufzunelim en helfen sollen. An der 
alten m assiven Jenabriicke sind zu gleichen Zwecken 
beiderseitig  breite eiserne S tege an geb rach t w orden.

Die W estb ah n , w elche im Z usam m enhang  
m it den P a rise r S tad tbahnbau ten  einen Doppel- 
s tran g  am  linken U fer der Seine in die A usstellung 
fiihrt, h a t diesen zum eist in einen T unnel gelegt, 
der aus eisernen Saulen m it E isencem en t-T rag - 
decken und Seiten w anden besteh t; am  Invaliden- 
p la lz , wo die B ahn en d ig t, lauft der T unnel in 
15 Geleisen einer ebenfalls un terird ischen  Kopf- 
station  aus, die durch  viele Ilu n d erte  eiserne Saulen 
getragen  w ird und  ih r L icht durch  die in Glas- 
Eisen ausgefiihrten  T ro tto irs des vorderen Theils 
des Invalidenplatzes erha lt. Die doppelte Stufen- 
b a lin , w elche den Invaliclenplatz m it dem  Mars- 
feld verb indet, ist dagegen  ais H ochbahn  aus
gebildet, dereń  U nterbau  selbstverstandlinh  in 
Eisen ausgefiihrt ist.

Mit B echt kann m an dah er sag en , dafs das 
Eisen, das erst vor einem  halben Jah rh u n d e rt in 
schiich ternen  A nfangen in der B aukunst eine Bolie 
zu spielen b e g a n n , d e r w ichtigste Baustoff der 
neuesten  W eltausstellung  ist.

Yerwendung- der Hocliofengase zum Betriebe von Gasmascliinen 
auf der Doniiersmarcldiutte und Friedensliiitte.*

i.
M. H . 1 Seit A ugust des vergangenen  Jah res, also 

seit nunm ehr e tw a fiinf M onaten , ist au f der 
D o n n e r s m a r  c k h  ii 11 e eineG asm asch i ne im  d auern- 
den Betrieb zur E rzeugung elektrischer Energie . Diese 
Maschine, iiber dereń  B etriebsresu lta te  ich Ihnen 
hier kurz berichten  w erde, w ird durch  H ochofen
gas betrieben. Sie leistet riórm al 100  effective 
P ferdestarken, ist eine V iertactm aschine m it einem 
Cylinder, besitzt V entilsteuerung und  w ird in ih rer 
Fiillung vom B egulator beeinllufst. Ih r Cylinder- 
du rchm esser b e trag t 5 0 0  m m , ih r H ub 0 ,S 5  m, 
ihre m inutliche T ourenzah l 130.

Die direct m it der G asm aschine gekuppelte 
D ynam om aschine ist eine N ebenschlufsgleichstrom -

* Referate der H erren Oberingenieur M ii 11 e r - 
Donnersmarckhiitte und H iitteninspector W e r n d 1 - 
Friedenshutte, e rs ta tte t auf der Hauptversamm lung 
der „Eisenhutte Oberschlesien" am 21. Januar 1900 in 
Gleiwitz.

d y n a m o ; beide M aschinen sind gebau t von der 
F irm a  G e b r .  K o r t i n g  in H annover. Die Ma
schinen haben  vom  ersten  A nlassen bis heute zu 
unserer grofsten Z ufriedenheit gearbeite t; S torungen 
sind m il A usnahm e einer einzigen, w elche zu 
ih re r B eseitigung etw a S lunde in A nspruch 
nahm , n ich t vorgekom m en ; diese S to rung  bestand 
darin , dafs eine F eder im Z iindappara t b rach  und 
durch  eine neue ersetzt w erden  m u fs te ; es w ar 
som it eine S torung , die m it der V envendung des 
Gases ais m otorische K raft n ich ts zu thun hatte.

D as zur V erw endung kom m ende H ochofengas 
h a t einen Y erbrennungsw erth  vonrund  1 0 0 0 Calorien. 
Die A nalyse der G ase e rg a b :

Kohlenoxyd . . .  31 Volumenprocent
Wasserstoff . . .  3,4 „
KohlensauYe . . .  7,8 „

Z ur B einigung pass irt das Gas Scrubber
und S agespanrein iger. Die S crubber w aren  bei 
Beginn des B elriebes m it grofsstiickigem  Koks
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gefu llt; das Gas tia t unten  ein, du rchstrom te  den 
Koks und verJiefs den S crubber oben ; gleichzeitig 
w urde durch  S treudiisen , w elche .an  dem  Deckel 
der S crubber angebrach t w aren , W asser in feiner 
Y ertheilung durch  die S crubber geleitet. Es zeigte 
sich nun seh r bald, dafs die aus den G asen ab- 
geschiedenen S laubm engen  den D urchgang  der 
Gase durcli den S crubber seh r erschw erten  und 
w ir dieselben bald reinigen m ufsten . Da diese
A rbeit zeitraubend und theuer w a r ,  versuchten 
w ir es n u r m it den Streudiisen  un ter W eglassung 
der Koksfiiilung und fanden, dafs die R einigung 
der Gase ebensogut erfoigte w ie vorher.

Der abgeschiedene S taub tr itt in Form  von
diinnem  Brei unten  durch ein S yphonrohr ununter- 
brochen  aus. Seine M enge ist n ich t bedeutend,
es sind n ich t ganz 1,5 kg S taub  in trockenem
Z ustand fiir 100  P. S. und T ag.

Die anschliefsenden S agespanrein iger iiber- 
nehm en die N achrein igung. Die Sagespane liegen

t*  Sc i ;  <aj m

A b b ildung  1. G asv erb rau ch  f. d . P ferdekrnfl.stunde.

in zwei Schichten von 1 0  bis 15 cm S tarkę au f 
H olzrosten. D as Gas durchsteig t die R einiger 
von un ten  nach  oben. Die Menge des S taubes, 
der sich in diesen R einigern  absetzt, ist seh r unbe- 
deutend und in seiner M enge wegen der schw ierigen 
T ren n u n g  von den Sagespanen  kaum  zu bestim m en.

Nach etw a v ienv 6 chentlichem  Betrieb miissen 
die Sagespane durch  neue ersetzt w erden, da  sie 
sich in dieser Zeit m it S taub  vollstandig verselzl 
haben.

A ufser den eigentlichen S crubbern  haben w ir 
noch einen V ersuchsapparat in T hatigkeit zum 
A bscheiden des S taubes aus dem  Gas. Dieser 
A pparat ist seh r viel kleiner ais ein gew ohnlicher 
S crubber, dem entsprechend  billiger und handlicher. 
E r h a t bis je tz t zur Zufriedenheit functionirt, 
g eb rauch t ab er bedeutend m eh r W aschw asser ais 
ein S crubber der iiblichen B auart.

A ufser in S crubbern  und  Sagespanrein igern  
setzt sich der S taub  in den Leilungen von den 
Scrubbern  ab, und m ussen diese L eilungen jeden 
S onntag  gereinigt w erden. Dieser P unk t yerdient 
besondere B eriicksichtigung bei dem  Bau solcher

um Betriebe von Gasmaschinen. 15. April 1900.

A n lag en , w elche auch S onn tags du rcharbeiten  
m ussen und die m ith in  eine R einigung nicht 
zulassen.

Der G asverbrauch der M asehine ist w iederholt 
festgestellt w orden und zw ar m it einer Genauig- 
keit, die fiir praktische Zwecke, also zur E rm itt- 
lung der W irthschaftlichkeit der M asehine, geniigt. 
(A bbildung 1).

Bei voller B elaslung b rauch te  der M otor 2 ,6 0 , 
bei 3/ t  B elastung 2 ,7 0 , bei h a lber Belastung 3 ,1 , 
bei '/a B elastung 3 ,5  cbm  Gas f. d. eff. P .S .-  
S tunde u. s. w .

Diese Z ahlen habe ich zum  Zeichnen von 
D iagram m en benuLzt, w elche die relative S teigerung 
des G asverbrauchs bei sinkender B elastung in an- 
schau licher W eise zum  A usdruck bringen und 
zw ar sow ohl den gesam m ten G asverbrauch ais 
den pro effective P ferdekraflstunde zw ischen Voll- 
und  Leerlauf. Die punktirte  Linie (A bbildung 2) 
g iebt an , wie sich der G asverbrauch stellen w iirde, 
w enn er direct p roportional den verschiedenen Be- 
lastungen w are.

A bbildung  2. G asvcrb rauch  f. d. S tu n d e  bei 0  b is  110 P .S .

Es geht aus diesen Curven hervor, dafs m an 
gu t thun  w ird , bei N euanschaffungen von G as
m aschinen  dieselben so zu w ahlen, dafs sie nicht 
un ter ha lber B elastung oder doch nu r voriiber- 
gehend un ter ha lber B elastung arbeiten , da  sonst 
ih r G asverbrauch ein zu hoher sein w iirde und 
die erholTten Yorlheile nicht, oder doch nicht in 
dem  gew iinschten Mafse e ir tre ten  w iirden. Ais 
m ittlere G asverhrauchszahl erg iebt sich aus unseren 
M essungen 2 .0  bis 2 ,8  cbm  f. d. effective Pferde- 
kraftstunde bei Belastungen zw ischen 2/s h is voll.

H ierbei ist fe s tzu h a lten , dafs die Versuchs- 
m aschine n u r 1 0 0  P .S . h a t und ais V iertact- 
m asch ine arbeite t, bei w elcher au f einen Arbeits- 
hub  drei L eergangshube kom m en, die riątiirlich 
ebensoviel R eibungsarbeit verzehren ais ein Arbeits- 
hub. Es ist d ah er w ohl anzunehm en, dafs die 
erm ittelten Z ahlen bei V erw endung grofserer M a
schinen von 6 0 0  bis 1 0 0 0  Pferdekraften , w elche im 
Zweitact-, oder g a r  im Eintact- sta tt V iertactsystem  
arbeiten , sich noch etw as erm afsigen w erden.

V ersuche m it Z w eitactm aschinen  und auch 
m it E in tactm asch inen  sind bereits gem acht. T rotz- 
dem  behaupten  bis heu te  die Y iertactm aschinen
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noch das Feld infolge ih re r grofsen E infachheit 
in Bau und A rbeitsw eise.

Schon im A niang e rw ah n te  ich, dafs der G as
m otor m it einem  R egu la to r ausgesta tle t ist, der 
seine F iillungen en tsprechend der w echselnden 
Belastung andert. Um die W irkungsw eise des
R egulators zu erproben, haben w ir die M aschine
m om entan um  5 0  % ih re r vollen B elastung ent- 
lastel oder belastet und es zeigte sich, dafs die
T ourenzahl um  drei T ouren  stieg  bezw . fiel. Die
G asm aschine w ird  dem nach  vom R egu la to r ebenso 
sicher beherrsch t wie eine gute D am pfm aschine. 
Dagegen sind innerhalb  von zwei A rbeitshuben 
U ngleichfórm igkeiten vorhanden, w elche sich deut- 
lich m ark iren . Die U ngleichfórm igkeiten haben 
bei E rzeugung von G leichstrom  auch bei Parallel- 
betrieb, w ie w ir ihn haben , keine w eitere Folgen.

Aufser dem  G asverbrauch sind noch zu er- 
w ahnen der O elverbrauch, der K uhhvasserverbrauch  
und die R epara tu ren .

W ir haben  gefunden, dafs der O elverbrauch 
bei der G asm aschine ein seh r geringer ist, w enn 
m an passendes, gutes Oel verw endet und Oel-

reiniger in Betrieb ha t. Der T agesverb rauch  
stellt sich auf 1 kg Cylinderól und 1 ,75  kg Ma- 
schinenol. Der W asserverb rauch  b e trag t im T age 
80  bis 1 0 0  cbm .

Ueber R epara lu ren  kann ich keine A ngaben 
m achen, die auf E ifah ru n g  beruhen , da  w ir bislang 
Slórungen n ich t ha tten . Kolben und Cylinder 
zeigten nach dreim onatlichem  dauerndem  Betrieb 
sich vollkomm en in tact wie bei e iner guten D am pf
m aschine und w aren A bnutzungen nicht nachw eisbar.

Sie sehen, dafs die E rfahrungen , welche w ir 
gesam m elt haben, durchw eg gule  sind und ist 
meine Ver\vallung infolgedessen dazu (ibergegangen, 
eine w eitere G asdynam o von 6 0 0  P .S . bei G e b r .  
K i i r t i n g  in Bestellung zu geben. Diese M aschine 
wird im H erbst dieses Jah res  in Betrieb kom m en. 
Sie hat auch V ierlactsystem , ist jedoch ausgestalte t 
mit vier Cylindern von je 150  P .S . Der Gleich- 
form igkeitsgrad w ird h ier zw eifelsohne ein sehr 
hoher seiu und konnte du rch  en tsprechend  ge- 
w ahlles S chw ungrad  au f jedes gew iinschle Mafs 
gebracht w erden wie bei einer D am pfm aschine.

Zum  Schlufs m einer A usfiihrungen will ich 
Ihnen an einem  Beispiel die m it den G asm aschinen 
zu erzielenden E rsparn isse vorrechnen.

N ehm en w ir an. es sei ein G asquantum  vor- 
handen , das b isher, u n te r den D am pfkesseln ver- 
b ra n n t , ein D am pfquanlum  erzeugt fiir rund 
1000  P .S .  Bei den M aschinen, wie w ir sie 
allgem ein auf den H iiltenw erken  finden, w erden 
f. d. efTective S tundenpferdekraft 10 ,5  kg D am pf 
sicher v e rb rau ch t, w elche zu ih re r E rzeugung 
1 0 , 5 . 6 6 5 : 7 0 0 —  1 0 ,0  cbm  Gas gebrauchen . Mit 
dieser G asm enge erzeugt m an  in den G asm aschinen

' 2 7  —  3 ,7  P ferdekraftstunden , also m it dem  ge

sam m ten  zur Verfiigung stehenden Gas 3 7 0 0  gegen 
1 0 0 0  vorher.

Bei heutigen K ohlenpreisen stellt sich der 
K ohlenantheii bezw. G asantheii an den Selbst
kosten einer Jahresp ferdekraft auf e tw a 8 0 b is  100 -J l, 
und w enn w ir aus unserer G asm enge 2 7 0 0  P .S . 
m eh r gew innen konnen ais vorher, so bedeutet 
das einen G ewinn von 2 2 0 -b is 2 7 0 0 0 0  <J6 jahrlich . 
Mit der E infiihrung der G asm aschinen auf H iitten- 
w erken ist som it ein ganz w esentlicher F o rtsch ritt 
zu verzeichnen. Um diesen F o rtsch ritl ab er ganz 
auszuniitzen, w ar es nolhig, dafs die E lektrotechnik 
sich vorher zu dem  heutigen S tand  entw ickelte.

W ir sind n icht im stande, z. B. Bergw erks- 
fó rderm aschinen, W asserhaltungen  und  die vielen 
A rbeitsm aschinen in allen B etrieben m it Gas
m aschinen  zu betreiben ; h ier m ufs die E lektricitat, 
w elche sich allen V erhaltnissen vollkom m en an- 
pafst, erganzend  eingreifen.

Geht auch bei der doppelten U m setzung der 
; m echanischen in clektrische und w ieder ruckw arts 

in m echanische Energie ein Theil des N utzens, 
etw a 2 0  bis 24  % , verloren, so -steh t dieser Verlust 
doch in keinem  V erhaltnifs zum erzielten Gewinn. 
B esonders bei den Forderm asch inen  m it ih ren  
hohen D am pfverbrauchszahlen  w erden bei dem  
allm ahlich  sich vollziehenden U ebergange zu elek- 
trisch  betriebenen A nlagen m it G asdynam os ais 
P rim arm asch inen  Vortheile zu erzielen se in , die 
die vorhin berechneten  Z ahlen iibertreffen.

Ein alm liches V erhaltnifs besteh t bei unter- 
irdischen W asserhaltungen , w elche in ih ren  langen 
D am pfleilungen nicht n u r eine Quelle erheb licher 
E nergieverluste bergen , sondern  auch sonst m it 
einer Reihe seh r s to render und  unangenehm er 
E igenschaften ausgesta tte t sind, w elche den Berg- 
leuten ja  zur Geniige bekann t sind.

D er vorhin angestellten vergleichenden Recli- 
nung habe ich diejenigen Z ahlen zu G runde gelegt, 
w elche an den im  Berg- und H iiltenw esen ge- 
brauchten  M aschinen die iiblichen sind. N un giebt 
es heu te  D am pfm aschinen, w elche m it erheblich 
kleineren D am pfverbrauchszahlen arbeiten . Solche 

. D reifach-Expansionsm aschinen m it 11 bis 12 Atm. 
A dm issionsspannung, U eberhitzer und Econom iser- 
anlagen, seh r kurzeń D am pfleilungen haben  wohl 
pro effective P ferdekraflstunde 6  kg efT. Dampf- 
v e rb ra u c h , gem essen am  Speisew asser. Diese 
M aschinen w urden som it zur E rzeugung des
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D am pfes pro  eff. P ferdekraftstunde m it 5 bis 6  cbm  
Gas auskom m en, w ah rend  die G asm aschine n u r
2 ,6  bis 2 ,7  cbm  gebrauch t.

Mit e iner gegebenen G asm enge w ird m an  also 
auch h ier noch reichlich die doppelte Leistung zu 
erzielen im stande sein.

Es ist aber zu beach ten , dafs die K osten einer 
solchen hervorragend  guten D am pfm aschine und 
D am pfkesselanlage ganz erheblich  hohere  sind ais 
die der G asm aschinen und G asrein igungsanlagen 
gleicher L eistung, und  dafs die m it der hohen 
D am pfspannung verbundenen  U ebelstande die A n
lage im m er zu einer gefahrlichen m achen.

M W er-DonnersmarckkOtle.

II.

M. H .! Bcvor ich auf die G asm olorenanlage auf 
F r i e d e n s h u t t e  eingehe, m ufs ich im vorliinein 
betonen, dafs es m ir fern liegt, m ir irgend  ein 
vergleichendes U rtheil iiber die verschiedenen 
System e von G asm otoren anm afsen zu wollen, 
da dazu vor allem no thw endig  w iire , M otoren 
verschiedener C onstructionen langere  Zeit im Be- 
triebe zu beobachten , wozu m ir die G elegenheit 
b isher leider n ich t geboten w ar. Ich w erde m ich 
deshalb  hauptsach lich  au f die B eschreibung des 
von uns gew ahlten  System s und speciell der 
F riedensh iitte r G asm otorenanlage beschranken.

W enn w ir uns erinnern , w elche Zweifel und 
B edenken noch vor n icht langer Zeit iiber die 
A nw endung  der Ilochofengase fiir G asm otoren 
geltend gem ach t w urden , so m ufs m an  staunen , 
w ie schnell und griindlich dieselben beseitigt 
w urden  und  w ie rasch  sich der F o rtsch ritt auch 
au f d i e s e m  Gebiete der T echnik  B ahn gebrochen 
h a t. Die haup tsach lichsten  Schw ierigkeiten er- 
blickte m an  in dem  S taubgehalt der Hochofen- 
gase — in dem  geringen G ehalt an b rennbaren  
B estandtheilen — , in d e r w echselnden Z usam m en
setzung derselben und  in ilirem  G ehalt an W asser- 
dam pf. W as nun den S taubgfihalt betrifft, so 
h a t sich herausgestellt, dafs dieses am  m eisten 
gefiirchtete H indernifs bei w eitem  nich t die Rolle 
spielt, w elche m an ihm  zugem uthet ha tte .

D er schw ere G ichtstaub w ird  bekanntlich  schon 
in den T rockenrein igern  der H ochofen abgeschieden, 
w ahrend  der ganz feine S taub , w enn n ich t noch 
besondere R einigungsvorrich tungen  angew endet 
w erden , in den G asm otor gelangt, um  bis auf 
ganz geringe M engen w ieder ausgeblasen zu 
wferden. E inen Beweis dafiir e rb ring t auch die 
P rax is, da  z. B. bei einem  unserer M otoren nach 
vierw Schentlichem  B etriebe n u r e tw a 4 0 0  g 
S taub  aus dem  E xplosionsraum  und vom  Kolben- 
boden abgekra tz t w erden  konnten.

W as  den geringen G ehalt an brennbaren  
G asen betrifft, w ar m an  haup tsach lich  deshalb  
besorgt, weil m an  dach te , dafs derselbe zu ver- 
grofserten M aschinendim ensionen fiihren, oder dafs 
die E ntzundung  des G em isches Schw ierigkeiten

bereiten konnte. Auch diese B efiirchtung ist n ich t 
eingetrofTen, w ie die in der P rax is eingefiihrten 
M otoren bew eisen. Z u r w echselnden Z usam m en
setzung der Ilochofengase ist zu bem erken, dafs 
dieselbe ja  fast im m er ausgeglichen w ird , w enn 
m eh r ais ein H ochofen im Betriebe ist. A ber 
auch  in letzterem  Falle schm iegt sich die M aschine 
in ih re r C onstruction der w echselnden Z usam m en
setzung an, indem  ja  der R egulator das Ein- 
strom ungsventil sofort w eiter eróffnet, w enn sich 
z. B. infolge der schlechteren Z usam m ensetzung  
d er Gase der Gang der M aschine verJąngsam t.

Der W assergehall der G ase endlich spielt ja  
insofern eine Bolle, ais e r den calorischen W erth  
derselben herabdriick t, aber w ie eben a u c h  
w ieder die P rax is bew eist, i s t "  der calorische 
W erth  unserer Ilochofengase g en  ii g e n  d ,  um  
bei ausreicriender C om prim irung die noth ige Kraft- 
w irkung  im  M om ente der Explosion auszuiiben. 
Dafs b e re its , und besonders im W e s te n , eine 
grofsere Anzalil von W erken  G asm otoren zu den 
verschiedensten Zwecken zum  Theil bestellt und 
zum  grofsen T heil im  B etriebe haben , ist Ihnen 
bekann t. Die neueste V er\vendung d e r G as
m otoren is t diejenige fiir H ochofen-G eblase- 
m aschinen . So w urde  am 2 0 . N ovem ber vorigen 
Jah res  ein d irect w irkendes H ochofengebliise in 
Differdingen in L uxem burg  m it gutem  Erfolge in 
Betrieb gesetzt. * Das G eblase soli 6 0 0  P . S. 
effectiv besitzen und  e tw a 8 0  U m drehungen in 
der M inutę m achen . Die m oderne  VentilconsLruc- 
tion fiir schnellgehende G eblasem aschinen, sei es 
nun nach  H orb iger oder R iedler oder sonst nach  
einem  System , erm oglichen eben eine grofsere 
T ourenzahl.

W ie Sie aus dem  S iluationsplan  der Friedens- 
h iitte r G asm otorenanlage (vgl. Tafel VIII in vor. 
N r.) ersehen, haben  unsere  Ilochofengase einen seh r 
langen W eg  zuriickzulegen, bevor sie in die M otoren 
ge langen , w as bcziiglich d e r A bscheidung des 
S taubes seh r giinstig ist. D er W eg  b e trag t n ich t 
w eniger ais rund  5 0 0  Meter, w enn  m an  die W ege 
durch sam m tliche R einiger u. s. w . beriicksichtigt. 
N achdem  die Gase gleich nach  den H ochofen 
m ehrere  S tan d ro h re  und  5 Stiick T rockenrein iger 
passirt haben , von denen jeder durch  eine Blech- 
w and in zwei T heile getheilt w ird , gelangen sie 
d u rch  eine lange R ohrleitung  zu w eiteren  Stand- 
roh ren , und dann zu den K oksscrubbern, w elche 
a b e r jetzt lee r gehalten w erden. D er porose Koks 
versetzte sieli nam lich  m it dem  feinen S taub , so 
dafs zum  Schlusse iiberhaup t keine Gase m ehr 
durchgingen. - Von h ie r aus gelangen die Gase 
durch die sogenannten  S iigespanrein iger in  den 
G asom eter, um  von da  aus den eigentlichen 
M otoren zugefiihrt zu w erden . D er natu rliche  
G asdruck, w ie e r  von den H ochofen kom m t, 
geniigt, um  die G ase ohne jedw ede Hiilfe bis zu

* Vergl. „Stahl und Eiseu“ 1900 Nr. 1 S. 34 bis 36.
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den M otoren zu driicken; dieser D ruck betrag t 
an den Motoren noch 2 0  bis 60  m m  W assersaule. 
W ir haben  hier G asm otoren nach  System  O t t o  
in A nw óndung gebrach t und besitzen zwei 
Motoren von je  2 0 0  P . S. fiir die elektrische Be-

leuchtung und  zwei Motoren von je  3 0 0  P. S. 
zum  Zw ecke d e r elektrischen K raftiibertragung . 
Die M otoren fiir L icht sind seit 4 . Jan u a r 1899  
im B etriebe, die M otoren fiir K raft seit 2 8 . A pril 1899 . 

Das P rincip dieser M aschine ist folgendes: 
O ttos neuer G asm otor ist eine einseitig w irkende 

G askraftm aschine, indem  in einem  einseitig ge-

schlossenen Cylinder V erbrennungen von Gas und 
Luftgem ischen herbeigefiih rt w erden , welche einen 
im Cylinder luftd icht schliefsenden Kolben infolge der 
Explosion vorw iirtstreiben. Dic M aschine (Abbild. 4) 
ist eine „V iertactm asch ine“ , d. li. um  eine K raft - 

w irkung zu erzeugen , sind 4 Kolben- 
hube nothw endig , w as zwei vollen Um- 
d rehungen  d e r K urbelw elle en tsprich t. 
D er A rbeilsvorgang is t fo lgender:

1. H ub (K olbenvorgang). Es w ird  
von dem  vorgehenden Kolben ein ex- 
plosibles G em enge von Gas und Luft 
gesaugt (A nsaugeperiode).

2 . H ub (K olbenriickgang). Das ex- 
plosible G em enge von Gas und Luft w ird 
in dem  C om pressionsraum  zusam m en- 
gedriickt (C om pressionsperiode).

3 . H ub (K olbenvorgang). Im  inneren 
T odpunkte  des Kolbens w ird  die coin- 
prim irte  L adung entziindet und durch  die 
s tarkę S pannungssteigerung  der Kolben 
vorw artsgetrieben  (A rbeitsperiode).

4 . H ub. Auf den 4. H ub w ird  das 
verb rann te  Gemerige durch  die A usstrom -

|  ventile ausgeblasen.
Von den ausgestellten W andtafeln

* sehen Sie auf Tafel I (A bb. 5) den M otor im
I verticalen L angsschnitt, Tafel II (A bb. 6 )
l  zeigt Ihnen einen yerticalen Q uerschnitt
;  durch das E instrom - und G asventil; A bb. 4
. ist eine S eitenansicht. A  ist d er Cylinder,
» an w elchen sich der C om pressionsraum  B
I anschliefst. C  stellt uns den Kolben vor,
|  d er sich luftdicht an den Cylinder an-
* schliefst und  von w elchem  aus die K raft 

durch  die in seinem  Innern  angreifende 
P leuelstange auf die K urbelw elle iiber- 
tragen und vom Schw ungrad  aufgenom - 
m en w ird. Das Explosionsgem enge bildet 
sich im G ehause des E instriim ventils D  
(A bb. 5 und  6 ). Die Luft strom t durch 
den L uftkanal K  in den un teren  Theil des

. Ventilgehiiuses. Das Gas tr itt durch  das 
G. sventil F  (A bb. 6 ) in den unteren  Theil 
des G ehauses, w o es sich m it d e r ein- 
tre tenden  Luft innig m ischt. Die Z tindung 
w ird durch  einen elektrischen Funken 
bew irkt. Zu diesem  Behufe d ien t ein 
Inductions-A pparat (vergl. A bbild. 4) aus 
einem Biindel von M agnet en bestehend, 
zw ischen denen eine D rahtspule d reh b ar 
ge lagert ist. E in Hebel, w elcher von der 
Steuerw elle aus bew egt w ird , verd reh t die 

Spule bei jeder zw eiten U m drehung  der M aschine 
gegen die M agnete und schnellt gleich d a rau f du rch  
Federkraft zuriick. D urch diese schnelle D rehung 
der Spule w ird  ein kurzer k raftiger S trom  erzeugt. 
Der U nterb recher G  (A bbiidung 5) en th a lt einen 
in den C om pressionsraum  h inein ragenden  Contact- 
stift, an den sich der innere A rm  eines Contact-
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liebels legi. Durch die V erbindungsslelle geht der U nsere H ochofengase, welche an der Gicht 
in dem  Inductions-A pparat erzeugte S tron i. H at einen Druck von 9 0  bis 150  m m  W assersau le
derselbe seine grofste S tarkę  e rre ich t, so w ird und eine T em p era tu r von e tw a 3 3 0 0 C. aufweisen,
durch einen Stofs gegen den aufseren A n n  des gelangen v o r  die G asm otoren m it einem  Drucke
C ontacthebels der C ontact geoflnet und es tr itt von 2 0  his 60  m m  W assersiiule und einer
der U nterbrechungsfunke auf, der die Z iindung be- T em p era tu r vou etw a 8  bis 1 3 °  G. Diese

w irk t. Zum  Zw ecke d e r S teuerung  ist eine Steuer- 
welle S  angebraclit, w elche durch  S chneekenrader 
von der K urbelw elle aus m it der halben  Um- 
d rehungszah l derselben angetrieben w ird . A uf der 
S teuerw elle sitzen N ockenscheiben, w elche au f die 
S teuerhebel der einzelnen Ventile einw irken. So 
sehen  Sie h ier, dafs das A usstrom ventil 11 durch 
den H ebel Qu und das E instrom ventil D  durch 
den H ebel J , das Gasvenlil F  du rch  den H ebel K  
beth iitig t w ird . Z ur R egulirung  der G eschw in
digkeit d ient ein Schw ungkugelregulator, w elcher 
die au f der S teuerw elle sitzende N ockenscheibe L  
des Gasventils beeinllufst, so dafs letzteres sich 
m eh r oder w enig ofTnet und sich som it der Gas- 
verbrauch  genau der jew eiligen B elastung anpafsL. 
N achdem  durch  die V erbrennuug der Gase im 
A rheitscylinder eine hohe T em pera tu r entw ickelt 
w ird , so ist eine ausreichende K uhlung er- 
fo rd e rlich ; es ist d ah e r eine K uhlung des Gylinders 
und G om pressionsraum s vorgesehen. Zum  Ingang- 
setzen des M otors ist ein C om pressor vorhanden, 
der die Luft au f 6  bis 8  A tm . com prim irt.

Um bei B etriebsstorungen oder zum Zwecke 
der A bhaltung der H ochofengasreinigung gesichert 
zu sein, ist eine G eneratoran lage erforderlich, 
dereń B eschreibung ich m ir ersparen  mufs, da  
die m ir zur Yerfiigung stehende Zeit zu kurz ist.

N un will ich Ihnen n u r noch einige Daten 
aus dem  B etriebe g e b e n :

T em p era tu r, auch w ahrend  der W interszeit, 
kom m t daher, weil sow ohl die Sagespahnrein iger, 
so w ie auch  der G asm otor durch  m it D am pf 
w arm gehaltenes W asser abgeschlossen w erden. 
Diese Daten sind das R esultat vieler U ntersuchungen .

W ahrend  der F lugstaubgehall der G ase n a c l i  
unseren T rockenrein igern  am  Hochofen 5 g pro 
G ubicm eter b e tra g t, sinkt derselbe bis vor den 
S ugespahnrein igern  auf 0 ,6  bis 1 ,6  g herab  und 
be trag t nach  denselben n u r m eh r einige T ausendstel 
G ram m . Es ist zu verm uthen, dafs der geringe 
G ehalt an S taub  au f die herrschende Kalte zuriick- 
zufiihren w ar, w odurch das sich condensirende
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W asser den feinen S taub  im verm ehrlcn  Mafse 
n iedersehlug. W as den G ehalt an Feuchtigkeit 
belrifTt, so constatirten  w ir v o r  den Sagespahn- 
reinigern e tw a 13 '/a g im cbm , nach denselben etw a 
5 '/2 g. Die G asanalyse vor den G asm otoren e r
gab 28  bis 3 0  Jó K ohlenoxydgas, 6  bis 7 
K ohlensaure und 3 bis 3 ’ /2 Jó W asserstoff.

Der G asverbrauch bei den M otoren is l ver- 
sch ied en ; je  grofser die B elastung, desto gringer 
wird naturlich  der G asverbrauch. So haben unsere 
200-P . S .-M otoren, solange sie n u r m it 9 0  P . S. 
arbeitęten , 6 ,(i cbm  von H ochofengas und 5 ,2  cbm  
von G eneralorgas fiir die S tunde und P . S. ge 
braucht. W a r ein 2 00 -P . S.-M otor m it 177 P. S. 
belastel, so sank der G asverbrauch auf 3 ,S  cbm  
in der S tunde und P . S. D araus ersieh t m an , 
dafs die M otoren bei voller B elastung kaum  3 ,5  cbm  
H ochofengas fiir die S tunde und P . S. benothigen. 
Der W asserverbrauch  bei einem  L ich lm otor betrag t 
etw a 16 cbm , bei einem  K raftm otor etw a 2 4  cbm 
in der S tunde.

Ich habe n u r noch nachzu tragen , dafs unsere 
2 0 0 -P . S.-M otoren fiir L icht direct durch Leder- 
kuppelungm it je  einerG leichstrom -D ynam om aschine 
verbunden sind. Dieselben leisten bei rund  160 
U m drehungen m axim al 6 4 0  A m p. und 2 2 0  Volt. 
Ferner ist zu erw ahnen , dafs die beiden Kraft-

1 m otoren  von je  3 0 0  P . S . auch direct, ab e r fest, 
m it je  einer D rehstrom m aschine gekuppelt sind 
und bei 167 U m drehungen m axim al 3 X 2 9 0  Amp. 
und 5 0 0  Volt leisten.

Friedenshiille  ist w ohl das ers te  W erk, w elchem  
es gelungen ist, die Paralle l-Schaltung  von Dreli- 
strom m asch inen , d irect an G asm otoren gekuppelt, 
durchzufuhren . Dies ist der Initiative unseres 
verstorbenen H errn G enerald ireclor M e i e r  zu 
verdanken. Dafs die Zukunft der G asm otoren 
gesichert isl, isl zweifellos, w enn m an bedenkt, 
dafs je tzt schon 600 - und 1000-P . S.-M otoren 
im Betriebe sind. Auch dafs die V erw endung 
kiinftighin eine seh r vielseitige w erden w ird , ist 
d araus zu ersehen, dafs z. B. auf dem Hochofen- 
werk in B ergeborbeck, w elches der Actiengesell- 
schaft Phonix  geh o rt, G asm otoren aufgeslellt 
w erden, w elche die K raft zur E rzeugung von 
elektrischem  S trom  behufs H erstellung von Calcium- 
carbid liefern sollen. So wollen w ir denn hoffen, 
dafs auch  in unserem  oberschlesischen Industrie- 
bezirk die A nlage von G askraftm aschinen baldigst 
in die H and genom m en w ird , in d e r E rkennung 
der Vortheile der rationelleren  W arm eausnul/.ung  
gegeniiber D am pfm aschinen und  der Billigkeil des 
W arm e er/.eugenden BrennstofTs.

F. WerjKW-Friedenshulte.

Mittheilungen iiber die Yersuche mit der ersten 
Hochofengas-Geblasemaschine.

Am 2 0 . und 21 . M arz d. J. w urden  in Seraing  j 
m it der bereits auf Seite 35  dieses Jah rganges in j 
photographischem  Bilde dargestellten  und au f S . 401 ; 
naher beschriebenen grofsen G asgeblasem aschine, ! 
System D e l a m a r e - G o c k e r i l l ,  u n te r der Leitung 
des H errn  P rofessor H u b e r t  von der U niversitat I 
Liittich, ausgedehnte  V ersuche vorgenom m en.

Die V erarbeitung des dabei gew onnenen um fang- 
reichen Zahlen- und  D iagram m -M aterials, w elche 
von H errn  Professor H ubert besorg t w ird , diirfte 
wohl noch einige Zeit in A nspruch nehm en, und 
sollen diese Zeilen dazu dienen, die E isenhiitlenleute 
vorlaufig m it dem  V erlauf d e r Y ersuche bekannt 
zu m achen. Die H auptabm essungen  dieser in neben- 
slehender F ig u r dargestellten  M aschine s in d :

Oascylinderdurchmesser 1300 mm,
Ueblasecylinderdurchmesser 1700 mm,
Geraeinschaftlicher Hub 1400 mm,
.Normale Umdrehungszahl 80 i. d. Minutę.

Am ersten  V ersuchstage w ar das G eblase ab- 
gekuppell und  die ganze A rbeitsleistung des Gas-

m oto rs von ungefahr 6 0 0  eflectiyen P ferdestarken  
w urde gebrem st. D agegen w urde  am  zw eiten 
V ersuchstage stand ig  m it G eblase gearbeitet. Die 
D auer der V ersuche w ah rle  am  ersten  T age  
S S tunden und am  zw eiten T ag e  9 S tunden. 
W ah ren d  dieser Zeit w urden  alle ha lbe  S tunde 
nach  verabredeten  S ignalen  an  allen Stellen die 
A ufnahm en vonT em peratu ren ,G asom eterste llungen , 
T ourenzah len , Ind ica tó rd iag ram m en  u. s. w . vor- 
genom m en. A ufserdem  w urden  fortgesetzt die 
H eizw erlhe der Gase, die Analyse derselben und 
die K iihlw asserm engen bestim m t.

Die Feslstellung der effecliven L eistung des 
M otors ohne Geblase w urde  m it einer gekuhllen 
B rem sscheibe m ittels aufgeleg ter H anfbandseile  
erzielt. Diese M essungen ergaben  bei einer Auf- 

1 nahm e, bei einem  H eizw erlhe der Gase von 8 0 0  
bis 9 0 0  W .-E . und bei 92  U m drehungen, 6 6 0  effec- 
tive P ferdestarken .

Um die Zuverlassigkeit der R egulirung zu 
erproben , w urde  beim S chlusse der. Versuche des
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ersten  T ages die B rem se plotzlich ganz entlaslet, 
und w irkte dabei der vorhandene R egulator d e ra r t 
sicher, dafs in dem  G ange des M otors kaum  eine 
A enderung zu bem erken w ar.

Am zw citen T age arbeite te  die M aschine m it 
angehang lem  G eblase, und  zw ar M orgens in 
norm aler W eise m it 8 0  U m drehungen  und einer 
W indpressung  von 4 0  cm  H g., N achm ittags m it 
9 0  bis 94  U m drehungen und 4 5  cm  H g. Die 
letztere M axim alarbeit entw ickelte die Maschine 
w ahrend  drei S tunden  ohne A ussetzer, und w urde 
dabei eine G eblasearbeit von 6 8 0  Pferdestiirken

Es ist ganz besonders hervorzuheben, dafs 
der M otor m it rohem  Gas arbeile t, w elches ohne 
w eitere R einigung direct aus der nach  den Kesseln 
fiihrenden R ohrleitung m it e ingeschalteter Kiihl- 
vorrich tung  angesaug t w ird.

Der G ang des M otors ist tro tz  der grofsen 
schw ingenden M assen , denen iibrigens bei der 
G onstruction R echnung  getragen  ist, ais ein absolut 
rub iger zu bezeichnen, und w enn auch der ganze 
Bau einen m achtigen  E indruck m ach t, so h a t m an  
doch das Gefiihl, dafs m it diesen D im ensionen noch 
nicht die Grenze des Moglichen erreich t ist und  dafs,

WXU..-.P... 1_____i_____i_____ł ..,..... 5 m

erre ich t. Zuletzt w urde  die W indpressung  noch 
durch  Schliefsen des W indschiebers bis auf 62  cm  Hg. 
gebrach t, w ah rend  dessen der G ang der M aschine 
sich verzogerte und  bei ungefah r 60  U m drehungen  
ein neuer B eharrungszustand  in der B ew egung 
e in tra t. A ussetzer in  der Gasfiillung kam en dabei 
na tu rgem afs n ich t vor.

D as R esultat dieses V ersuches ist fiir den 
G eblasebetrieb seh r w ichtig, da  eine V ergrófserung 
der W indpressung  von 4 0  au f 6 2  cm H g. durch 
eine selbstthaige V erkleinerung der U m drehungs- 
zahl von 8 0  auf 60  erm oglicht is t und  dadurch  
in  den m eisten  Fallen den A nforderungen des 
B etriebes w ohl geniigt w erden w ird .

den A nforderungen gemiifs, derartige  M aschinen m it 
noch griifseren A bm essungen gebau t w erden  konnen.

D er G eblasecylinder w ar w ahrend  der Y ersuche 
an einem  E nde m it S tah lp lattenventilchen  und an 
dem  anderen  Ende m it H orbiger-Yentilen versehen. 
Beide V entilarten bew ahrten  sich ungefahr gleich 
gu t und lieferten auch fast gleiche Indicator- 
d iagram m e.

F iir D eutschland ist der B au der G asm ascliinen, 
System  D elam are-G ockerill, d er E l s a s s i s c h e n  
M a s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t  in M iilhausen und 
d er M a r k i s c h e n  M a s c h i n e n b a u a n s t a l t ,  
v o n n a l s  K a m p  & C o m p . ,  zu W eite r an der 
B u h r iibertragen. w . Sch.
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Neue Walzstrafsen.
Von Incen ieur Edm. Weber. O bercassel bei Bonn.

Im Verfolg m einer friiheren M ittheilungen uber 
N euerungen im  D rah tw alzbetriebe*  w ill ich im  
Folgenden auf eine W alzstrafse  hinw eisen, bei der 
die W alzen in einer L angsrich tung  zur A ntriebs- 
acbse liegen und  w elche sow ohl gestatte t, eine 
M assenproduction aufzunebm en, ais auch in ih rer 
B auart jede E inschrankung  zulafst.

infolge von W arm laufen  der Zapfen ein treten . 
Bei den W alzen, die h in te re inander gelegt sind, 
diirften im B etriebe durch das Lockerw erden 
und S tellen einzelner W alzen, sow ie durch  das 
Einschieben von neuen  W alzen , w elches zeit- 
w eise no thw endig  w ird , m anche unliebsam en 
E rscheinungen auftreten.

A b b ildung  1.

Nach den A bbildungen, die dem  V ortrage von 
M. B a a c k e s  beigegeben w aren,** sind die am erika
nischen D rahtw alzw erke zum  Theil m it W alzen 
in der L angsrich tung , zum  T heil m it h in tere in 
ander liegenden W alzen versehen.

Bei diesen S trafsen  diirfen keine schlechten 
Zeiten ein treten , weil der Betrieb fiir e i n e n  D raht 
ebenso voll du rchgefiih rl w erden  m ufs, w ie bei 
fiinf und sechs D rahten . E benso m ufs die Ab- 
nutzung der W alze bei fiinf und sechs D rahten , 
die stets gleichzeitig durchlaufen, seh r s ta rk  sein, 
w as einen haufigen W alzenw echsel nothw endig  
m acht. D esgleichen m ussen  bei der erhohten  
Inanspruehnahm e der W alzen haufig S lorungen

* „Stahl und Eisen“ 1900 Nr. 2 Seite 91.
** „Stahl und E isen“ 1900 Nr. 2 S. 65 bis 90.

D ra h ts tra fs e .

Es bleibt nun  die F rage , ob n ich t auf ein- 
facherem  W ege gleiche Erfolge in Bezug auf 
M assenfabrication erzielt w erden  konnen, u n te r 
W ah ru n g  einer w eit langeren  D auerausnutzung  der 
W alzen und einer betriebssicheren  D urchfiilirung 
der A rbeit, die aber im  Falle einer arbeilslosen 
Zeit entsprechend  eingeschrankt w erden  kann.

Bei der yorstehend gezeichneten D rah tstrafse  
(A bb. 1) sind zwei V orwalzen vorgelegt, die zw ischen 
sich eine w eitere W alze liegen haben , auf die durch 
U m stich der D rah t von der Vorwalze dem  H aupt- 
getriebe zugefiihrt w ird . Die F ertig strafse  besteh t 
aus zwei sich gegeniiberstehenden W alzstrafsen  
mit W alzen in zwei R eihen. D er A bstand  dieser 
S trafsen  voneinander ist seh r kurz, da  der D rah t 
durch  se lbstthalige F iih rung  aus der einen W alz
strafse in die andere  gefiihrt w ird . Zu dem  Zweck
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haben  die W alzen nach  der inneren Seite eine 
grofsere W alzengeschw indigkeit. Auf dieser nach 
der inneren  Seite zuliegenden W alzreihe liegen 
auch die zwei Fertigw alzen von S trafse I und II. 
Der freie Z w ischenraum , der fur diese W alzen 
durch  die erste S trafse geschaffen ist, ist uber 
die V erbindungsspindel liinw eg iiberdeckt. Diese 
liegt un ter der H iittensohle. D urch die Schaffung 
dieses freien R aum es durch  die erste  S trafse hin- 
du rch  kann  m an  von allen Seiten an jede Stelle 
kom m en, m an  iibersieht das ganze Getriebe und 
kann vorzeitig S torungen  vorbeugen. Die A rbeit 
vertheilt sich auf drei Stellen, im  G egensatz zu 
anderen  S trafsen , w elche die A rbeit von fiinf und 
sechs D rah ten  zusam m enhalten  und nach  einer 
R ichtung abfuhren . Jede der drei Fertigstrafsen  
s teh t fiir sich geschlossen.

Die A nlage um fafst von vornherein  den Grofs- 
b e tr ie b ; m an  ist aber n ich t gezw ungen, diesen 
gleich aufzunehm en. Z uerst arbeite t m an  sich 
m it S tiafse  I ein und lafst, w enn dieses geschehen, 
S trafse  II und  III hinzutreten .
Es w erden h ierdurch  ohne Opfer 
die Schw ierigkeiten im  Betriebe 
tiberw unden. E benso w ird die 
S trafse  allen Zeitverhaltnissen 
gerech t. Sind die Zeiten seh r 
schlecht, so arbeite t m an  nu r 
m it einer S tra fse ; bessern sich die 
Z eiten, so n im m t m an S trafse  II 
und schliefslich S trafse III hin- 
7.u . Die Dampf- und Kohlen- 
frage pafst sich ste ts genau  der 
E rw eiterung oder der E inschran- 
kung des B etriebes an . Die A n
lage ist einfach. Die K osten sind n ich t viel grofser 
a is die einer gew ohnlichen S trafse. Die S trafse 
a rbeite t ais einfache D uostrafse. Die W alzenge- 
scliw indigkeit au f beiden W alzreihen ist verschieden. 
E inzelne A banderungen  konnen noch eintreten.

Feinstrafse.

Im vorvergangenen Ja h re  w urde  in „S tah l und 
E isen 1 * die B eschreibung einer W alzstrafse  ge- 
geben, auf der die W alzarbeit von W alze zu W alze 
w eiterging un ter B enutzung n u r eines K alibers. 
Dabei w urde auf andere S trafseneinrich tungen  hin- 
gew iesen, ohne diesen n ah er zu tre ten . Der A usbau 
der S trafsen  kann seh r verschieden sein, je  nachdem  
w enjg oder viel R aum  zur Verfiigung steh t. A uf den 
W alzreihen  kann die A rbeit von einer W alzreihe 
zur andern  iibergehen, ebenso kann jede der beiden 
W alzreihen eine besondere S trafse  sein. Bei der 
letzteren E inrichtung konnen W alzen von grofserem  
und kleinerem  D urchm esser gelegt w erden, indem  
grofsere W alzen au f die eine und k leinere W alzen 
au f die andere W alzreihe kom m en , denen eine 
U m laufsgeschw indigkeit passend zugem essen w ird .

* jjjłrg an g  1898 Nr. 17 Seite 7S8.

Bei diesen S trafsen  falll der haufige W alzen- 
w echsel w eg, der jedesm al die ganze A rbeit, die 
beim  E inbauen und R ichtigstellen der W alzen 
nolhw endig  w ar, w ieder zu n ichte m acht. Gesetzt 
den Fali, es sollte eine Feinstrafse  errich te t w erden 
und das W alzprogram m  laute

R u n d e is e n ................. zu walzen von 7 bis 4-0 mm
(Juadraleisen . . . .  „ „ „ 10 „ 30 „
Flach- und Faęoneisen „ , „ 13 , 50 „

N ach diesem  P ro g ram m  lassen sich die Fein-
strafsen  nun verschiedenartig  aufslellen.

Auf einer S trafse m it com binirlem  Betrieb, bei 
der die A rbeit von der einen W alzreihe auf die andere 
(ibergeht, konnen die W alzen  gem afs dem  gesle llte rr 
W alzprogram m  w ie skizzirt liegen (A bbild. 2).

Die S trafse ist h ier gleichzeitig auf das stśtrkere 
R undeisen und zw ar von 1S bis 40  m m , au f das 
kleinere R undeisen und zw ar von 7 bis 18 mm 
und auf Flach- oder Faęoneisen eingebaut. Das 
grofsere und kleinere R undeisen kann in jedem

c r ę j D  | 
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A bbildung  2. F e in s tra fse  m i t  com b in irlem  B etrieb .

K leine Y orw alze. b V ie rkan tw a lze . c W a lzg ertts t fiir F lach-, Faęon- 
und  Q u ad ra te isen . d S łilrk e re  R undeisen . « K leine R undeison .

A ugenblick gew alzt w erden, ohne dafs ein Aus- 
uiid E inw echseln der W alzen hierzu nolhw endig  
ist. Das W alzgeriist fiir F lach- und Faęoneisen 
liegt den R undw alzen vor. Das fertige Eisen fuhrt 
sich von den einzelnen W alzstellen nach  einer 
R ichtung ab.

D er Vor- und R iickstich w ird durch  den ent- 
gegengesetzlen Lauf, den die W alzen auf beiden 
W alzreihen zu e inander haben , gew onnen. Der 
U m stich ist h ierdurch  lau fend , ohne dafs eine 
dritte  W alze hierzu eingelegt w erden m ufs. Eine 
O fencharge kann  verschiedene E isensorten  um fassen . 
N eben stiirkerem  R undeisen kann kleines R undeisen 
sow ie F lach- und Faęoneisen gew alzt w erden. D er 
kleinste Poslen  kann zu jeder Zeit, ohne S torung  
zu veru rsachen , gew alzt w erden.

S t r a f s e n ,  d e r e ń  W a l z r e i h e n  zu  b e s o n -  
d e r e n  S t r a f s e n  a u s g e b a u t  w e r d e n  (A bbild. 3). 
Diese S trafsen  kónnen versch iedenartig  aufgestellt 
w erden . Um F e i n -  u n d  M i t t e l e i s e n  auf einer 
S trafse  zu w alzen , w erden  auf einer W alzreihe 
schw ere W alzen, auf der an d ern  leichte W alzen 
eingelegt und, w ie bereits bem erkt, den W alzen die 
passende U m laufsgeschw indigkeit gegeben. Auf 
Feineisen kann  die S trafse  so eingerich tet w erden,
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dafs en tw eder auf beiden W alzreihen  das Eisen 
ohne U nterschied der S tarkę gew alzt w ird, oder 
dafs auf einer der W alzreihen das starkere , auf 
der andern  das schw achere Feineisen gew alzt w ird. 
Die S trafse kann auf der einen W alzreihe fur 
Feineisen, auf der andern  fiir Bandeisen ein
gerichtet sein, ebenso konnen beide W alzreihen auf 
Bandeisen eingerich tet sein, um  au f der einen 
das s ta rk e re , auf der andern  das schw achere 
Bandeisen zu walzen.

Auf diesen S trafsen  w ird  das W alzenw echseln 
erleichtert. W ahrend  auf einer dieser W alzreihen 
gewalzt w ird , kann auf der andern  gew echselt 
w erden. Das W alzenw echseln kann m il Sorgfalt 
und Umsicht ausgefuhrt und alles genau angepafst 
w erden , w odurch m anche S torungen  ausbleiben,

die heute durch  ein 
iiberhastetes Ein- und 
A usbauen der W alzen 
veranlafst w erden. Der

O  <zz>
G rofse Y orwalzc.

D am pferzeugung nicht m eh r bei, w ogegen die 
M aschine einen e rhoh ten  D am pfverbrauch ha t. In 
der Regel w ird hierbei der iibrige Theil des W erkes 
sta rk  in M itleidenschaft gezogen.

A uf der S trafse m it W alzen  in zwei Reihen 
w ird das kleine Eisen m it anderen  Einsatzen en t
w eder zu A nfang oder E nde einer C harge gew alzt. 
Dasselbe kann in den kleinsten Posten und bei 
grofseren Posten  allm ahlich zur A bw alzung ge
langen. Die Vortheile, w elche sich h ierdurch  
ergeben, s i n d :

1. Jede W alzreihe ist eine besondere S trafse ; 
m it den W alzreihen ist der grofstm oglichste A usbau 
einer S trafse  zu erreichen, auf denen in vielfaltigster 
W eise die A rbeit aufgenom m en w erden kann .

2. Es kann in jedem  A ugenblick au f einer der 
W alzreihen kleines Eisen gew alzt w erden , wobei 
der Theil fiir starkeres Eisen unberiih rt bleibt.

3. Grofsere Posten  fiir kleines Eisen konnen 
allm ahlich zur A bw alzung gelangen. Es kiihlt
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A bbildung 3. F e in s tra fso  m it Wal7.cn in zw ei R eihen , jedo  W alzreihe eine besondere  S tra fs e , a is  T rio u n d  Duo a rb e iten d .

a K leine Yorwalze.

Schw eifser b rau ch t n ich t zu w arten . E ine Schicht 
kann der andern  die S trafse  zur A rbeit fertig 
stellen. D as W alzenw echseln  bei A ntritt der 
Schicht fallt aus und s ta tt dessen kann m it dem 
W alzen gleich begonnen w erden . Die Feinstrafsen , 
auf dereń W alzreihen das Eisen ohne U nterschied 
der S tarkę gew alzt w ird , oder das s ta rkere  Eisen 
auf der einen und  das schw achere  Eisen auf der 
andern W alzreihe gew alzt w ir d , konnen sich 
soweit unterscheiden, dafs, w enn fiir das kleinere 
Eisen eine besondere W alzreihe gehalten w ird, 
auf dieser kleine W alzen gelegt w erden konnen, 
die auch gegeniiber den W alzen  der ersten  W alz
reihe eine grofsere U m laufsgeschw indigkeit erhalten.

Auf einer Feinstrafse m ach t das kleine Eisen 
kaum die H alfte der A rbeit der Feinstrafse aus. 
Haufig w ird dasselbe in so kleinen Posten auf- 
gegeben, dafs dasselbe der Geringfiigigkeit wegen 
kaum gew alzt w erden ka nn ,  und doch m ufs es 
gew alzt w e rd e n , tro tz der S to ru n g e n , die das 
A bwalzen desselben veru rsach t.

Mufs langere Zeit kleines Eisen gew alzt w erden. 
so kiihlt der Ofen fast ganz ab und trag t zur

hierbei der Ofen n icht ab und die D am pferzeugung 
w ird  n ich t geschw acht.

4 . Man kann zu r A bw alzung des kleinen Eisens 
ausschliefslich den T ag  benutzen. .

5 . Die D am pfverlialtnisse konnen bei dieser 
A rbeit zu jeder Zeit beriicksichtigt w erden.

6 . Man kann das A bw alzen des kleinen Eisens 
durch einen besonderen W alzm eiite r allein aus- 
fiihren lassen.

7. Die hohen A ufpreise, die das kleine Eisen 
auf G rund der storenden Eingriffe ha t, fallen den 
W erken  ais R einverdienst zu. Die L eistungs
fahigkeit der S trafse  is t eine grofsere und der 
M aterialienverbrauch ein geringerer.

Auf den S trafsen  liegen im m er im voraus 
die W alzen  fiir die A rbeit bereit. D urch eine 
S torung  au f einer der W alzreihen w ird die W eiter- 
arbeit auf der andern  n ich t aufgehalten.

Bis heu te  w erden fiir das Feineisen die Packete 
und K niipppel zu dem  Gewicht, zu dem  sie ein- 
gesetzt w erd en , auch durchgew alzt. Aus dem 
G runde ergiebt sich  oft, dafs solche Packete 
oder K nuppel zu einer andern  D im ension nich t
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ausgew alzt w erden  konnen , w enn durch  eine 
S torung  die W eiterarbeit auf der W alze, fiir die 
sie bestim m t w a re n , verh indert w ird . In den 
m eisten Fallen liegt aber auf einer einreihigen 
S trafse  eine zw eite W alze n ich t e in , und selbst 
w enn  es der Fali ist, kann diese m eistens w egen 
d e r eingetretenen S torung  nich t benutzt w erden. 
Es ist dah er bei einer einreihigen S trafse auch 
n ich t so rech t an g eb rach t, das G ewicht der 
P ackete  und Kiippel zu verdoppeln , um  diese 
n ach h er beim  Y orwalzen zu iiberschneiden. Denn 
tr itt eine S torung  e in , so pafst selten das Ge
w ich t w eder einfach noch verdoppell au f eine 
D im ension, auf die gegebenenfalls w eiter gearbeite t 
w erden konnie. Bei einer zw eireihigen S trafse, auf 
der fur das s ta rkere  und  schw achere Eisen je  eine 
besondere W alzreihe yorlieg t, b leibt eine dieser 
W aizreihen  bei einer S torung  im m er in tact. W enn

15. April 1900.

au f s tarkeres Eisen eingesetzt ist, gleichviel ob m it 
einfachem  oder verdoppeltem  E insatzgew icht, und 
n ich t gew alzt w erden kann, so lafst sich dieser 
E insatz ganz passend auf kleines Eisen iiber- 
schneiden und verw alzen, weil die W alzreihe fur 
kleines Eisen im m er m ehrere  W alzen fiir ver- 
schiedene E isensorten  einliegen ha t, bezw. haben 
kann, w enn n ich t au f kleines R undeisen  eingebaut 
ist. W enn hingegen au f kleines Eisen u n te r ver- 
doppeltem  E insatzgew icht gearbeite t w ird  und n icht 
w eiter gearbeite t w erden kann, dann  w erden die 
K nuppel, ohne liberschnitten  zu w erden , auf 
s ta rkeres  Eisen ausgew alzt. D er Betrieb au f dieser 
S trafse  kann  continuirlich durchgefiih rt w erden, wrenn 
ein T heil des W alzpersonals abw echslungsw eise in 
R uhe tre ten ‘kann und diesem  T heil der W alzm ann- 
schaft das U m legen der W alzen zufallt, sow eit dieses 
no thw end ig  w ird . H ierzu diirften drei Mann geniigen.

Venvendung von flussigem Brennstoff u. s. w.

Yerwendung yon flussigem Brennstoff fiir liilttenmannische 
Zwecke in Rufsland.

Die V crw endung von P etro leum  zur Kessel- 
feuerung ist schon  ziemiich lange bekannt. B esonders 
in R ufsland benutzen seit Jah ren  sam m tliche 
D am pfer des kaspischen M eeres und der W ołga, 
die Locom otiven m ehrere r B ahnen, sow ie die P e
tro leum -D estillerien  in Baku flussigen B rennstoff 
zur H eizung.

In n euere r Zeit bedient m an  sich auch im 
H iittenw esen des P etro leum s ais Brennstoff, und 
es ist dasselbe bei dem  grofsen A ufschw ung, 
den gerade R ufsland in d e r E isenindustrie in den 
letzten Jah ren  gem acht h a t, und bei der allgem einen 
T heuerung  der B rennstoife d o rt ra sch  zu grofser 
B edeutung gelangt. * Es g iebt in R ufsland H iitten- 
w erke, in  w elchen iiberhaup t kein fester Brenn- 
stoff verw endet w ird , wo m an  ausschliefslich m it 
Petro leum  heizl. Die Petro leum feuerung** s teh t 
bereits bei M artin- und T iegelstahlofen in An- 
w endung , sow ie bei Puddel-, Schw eifs- und  Gliih- 
ofen, bei Oefen zum  T rocknen von G ufsform en, 
zum  C em entiren von Eisen, bei H eizungen, Pfannen- 
vonvarm - und  S chm iedefeuern , sow ie bei Oefen 
zum  B rennen von T hon  und Ziegeln, kurz, fast 
fiir alle h iittenm ann ischen  Feuerungsan lagen  ist 
Petro leum  ein w erthvoller B rennstoff gew orden.

* In Amerika ist die Verwendung von rohem
Petroleum  nur auf wenige H uttenanlagen in Pennsyl- 
vanien beschrankt, weil Amerika neben seinem Petro
leum ungeheure Reichthum er an mineralischer Kohle 
besitzt; v. E h r e n w e r t h ,  Das Berg- und Hiittenwesen 
auf der W eltausstellung in Chicago 1S93.

** Vergl. „Stahl und Eisen* 1896 Nr. 22 S. 915.

N ur bei Schachtófcn ist die Petro leum feuerung 
n ich t anw endbar, weil bei diesen fiir die Erzielung 
der no th igen L ockerung der Schm elzsaulc die 
A nw endung festen B rennstoffs erforderlich  ist.

Bevor w ir au f die B eschreibung der ver- 
schiedenen F eu eru n g sarten  iib ergehen , m ag  es 
zw eckm afsig s e in , E iniges iiber das W esen  des 
Erdols von B aku vorauszuschicken.

Das russische E rdol, N ap h th a  genannt, ist diinn- 
fliissig, schw arzbraun  und besitzt ein specifisches 
G ew icht von 0 ,S 5  bis 0 ,9 7 . Es b e s teh t, wie 
P etro leum  iib e rh au p t, aus yerschiedenen Kohlen- 
wasserstofTen und ist zusam m engesetzt aus 8 5 ,3  
bis 8 6 ,0  fo G, 16 ,6  bis 1 3 ,0  H  und 3,1 bis
1 ,0  $  O. D as H auptvorkom m en in R ufsland 
liegt im  W esten  vom  kaspischen M eere, in der 
G egend von Baku. In jiingster Zeit un tersuch t 
m an  auch  die S teppen im  N orden und N ordosten  
des kasp ischen  M eeres, und m an  versprich t sich 
auch in diesem  Gebiete eine lohnende A usbeute. 
Die E rdolgew innung  w ar friiher ein ausschliefs- 
liches R ech t der russischen  K rone. Im Jah re  
1872  begann  m an  ab er die Petro leum gebiete zu 
yerpachten , w as fiir die russische R egierung  eine 
seh r ergiebige E innahm equelle bildet. Die Pe- 
tro leum industrie  h a t sich seit jen e r Zeit rasch  zu 
hoher B liithe en tfalte t und  deckt m it ih ren  Pro- 
ducten n ich t n u r  den B edarf R ufslands selbst, 
sondern  yerm ag auch  das A usland dam it zu 
yersehen.

Das R ohpetro leum  w ird  zum  grofsten  Theile 
am  G ew innungsorte destillirt und n u r etw a ein
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Zehnlel w ird roh verkauft. Von der N aphlha- 
ausbeute in Baku im Jah re  1898  erhielt m an  
von 100 G ew ichtslheilen Rohol .19,4 $  P e tro 
l eum,  2,1 % S chm iero le , 4 9 ,9  R iickstande,
0 ,3  <jb andere  D estillationsproducte und 9 % 
w urden ais R ohól abgegeben.* Man sieh t h ieraus, 
dafs die H alfle des gew onnenen R ohóls die Pe- 
Iroleum riickstande (russisch A statki, auch Masut) 
ausm achen, und  diese sind es, w elche in neuester 
Zeit den russischen Hii tlen w erken ais aufserst 
w erthvolles B rennm ateria l dienen.

Die N aphthariickstande liaben ein specifisches 
Gewicht von rund  0 ,9 5 ,  einen B rennw erth  von
1 1 0 0 0  Cal. und erselzen theoretisch  und praktisch 
die doppelte Menge gu ter B raunkohle. Die N ap h th a
riickstande kosteten im Jah re  1898  in Baku 
8  Kopeken fiir 1 P u d ,  d. i. 1 J t  fiir 100 kg, 
durch den T ran sp o rt w erden sie aber um  Vieles 
theurer, und  in S ara tów , einer S tad t an der W ołga, 
zahlt m an schon 17 Kopeken, in M oskau 27  Ko
peken oder 3 ,5 0  JC  fiir 1 0 0  kg, also das drei- 
und einhalbfache des N aphthapreises in Baku, 
und doch verw endet die „M oskauer M elallw aaren-

fab rik“ die N aph thariickstande noch m it Vortheil 
fiir M artin- und  Schw eifsofen.

Die A nw endung der N aph thafeuerung  giebt 
einer H iitte ein eigenes G ep rag e : die Essen rauchen  
n ich t, es g iebt w eder Rufs noch A sche, m an  
brauch t keinen R ost, keinen G enera to r; iiberdies 
aber erleidet m an  keine V erluste an Brennstoff, 
weil das B rennm ateria l in geschlossenen R ohren 
zur Peuerstelle kom m t und eine fast theoretisch 
vollkom m ene V erbrennung stattfindet, und w as 
bei den  theuren  A rbeitslohnen besonders ins 
Gewicht fallt, d ieB edienung  derN aph tha-F euerungs- 
anlagen ist die denkbar einfachste und billigste.

Die A rten der N aph thafeuerung  sind m annig- 
fach, und unausgesetzt erscheincn N euerungen 
und V erbesserungen auf diesem  Gebiete. Am 
besten unterscheidet m an  die Feuerungen  nach  
den A p p ara ten , m it denen  N aph tha  dem  Ver- 
b rennungsraum  zugefiihrt w ird , und es giebt 
sonach drei G ruppen , nam lich  1. die S c h a l e n -  
f e u e r u n g ,  2.  die T r o p f e n -  und 3. die F o r -  
s u n k e n f e u e r u n g .  Ein a n d e r e r  E intheilungsgrund 
w are der, ob m an  N aph tha  direct in den Ofen leitet, 
oder dieselbe vorerst yergast, ferner konnte m an  
u n te rsche iden : F euerungen , bei w elchen die zu- 
fliefsende N aph tha  und die F lam m e dieselbe

* Zeitschrift „Naphtha*, Y1I, 8. Lemberg 1S99.
VIlI.ii)

R ichtung haben  (G leichstrom feuerung) und solehe, 
wo die F lam m e der zufliefsenden N aph tha  ent- 
gegenstrom t (G egenstrom feucrung).

Nach der ers tgenann ten  Einlheilung folgt zu
n ach st die B eschreibung der S c h a l e n f e u e r u n g .

Eine A nzahl gufseiserner Schalen (drei bis fiinf) 
von rechteckiger F orm  stehen  iibereinander,schliefsen  
seitlich m it dem  M auerw erk moglichsL gut ab , und 
zw ischen je zwei Schalen ist ein Schlitz offengelassen 
von genau  berechnetem  Q uerschnitt, du rch  w elchen 
die zur V erbrennung notbige Luftm enge strom t. 
Die N aph thariickstande fliefsen aus einem  m ehrere 
C ubikm eter fassenden, schm iedeisernen B ehalter, 
w elcher an  einer erhoh len  S telle im  H u tlen raum  
an g eb rach t ist, durch  eine R ohrleitung in  die 
oberste Schale und aus dieser durch  U eberlauf 
auch  in die d a ru n te r befindliclien bestand ig  zu, 
und m an ha l nu r den Zufiufs m ittels H ahnes so

F ig u r 2. S ch a len feu eru n g . 

n N ap h th a le itu n g . SiSaSz N ap h th a sch a len . hhh  L uft- 
sch litze . V Y e rdam pfungsrau ra  fllr N ap h th a . O O fenraum .

zu regeln, dafs sam m tliche Schalen gefiillt bleiben 
und N aph tha  n icht iiberfliefst (Fig. 1). Die Schalen 
feuerung besitzt eine gew isse Analogie m it der 
T reppenrostfeuerung . Sie ist die alteste  und  ein
fachste A rt, aber am  w enigsten okonom isch, findet 
jedoch vielfach A nw endung und ist besonders 
d o rt unersetzlich, w o es sich um langsam  zu 
ste igernde T em peratu ren  handelt. F ig . 2 zeigt 
eine solehe Feuerung  fiir Oefen zum  B rennen von 
T hon , K alk und Ziegeln, w ie sie in Rufsland 
w irklich gebaut w erden und sich vorziiglich be- 
w ah ren . M an w endet zw ar die Schalenfeuerung 
m it Vortheil n u r do rt an, w o es sich um  n ich t zu 
hohe H itze handelt, aber m an erzielt m it derselben 
auch  seh r hohe T em peratu ren , besonders w enn 
die V erbrennungsluft vo rgew arm t w ird , und  es 
kann tha tsach lich  in sogenannlen  N o b e l  schen 
Oefen bei A nw endung dieser F euerung  T iegelstahl 
erzeugt w erden . Die Schalenfeuerung eignet sich 
ferner seh r gu t fiir Form lrockenofen in Faęon- 
giefsereien, sow ie fiir kleine Oefen zum Schm elzen 
von K upfer und anderen  leich ter schm elzbaren 

| M etallen im  Tiegel, und m an h a t dieses System
2
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auch zum  Heizen von Zim m erofen und  Kiichen- 
herden  angew endet. Beim A nfeuern fiillt m an  die 
Schalen m il N aph lha  und  sleek t in die Luflschlitze 
H olzspane, w elche m an  an z iin d e l; die N aphtha 
beginnt dann  seh r bald zu b rennen . Solange 
der Ofen noch kalt ist, sch lag t sich Rufs nieder, 
und  der Esse entste ig t e tw as R aucli, die T em pera tu r 
n i mmt  ab e r bald  zu, der Rufs b ren n t w eg und 
die R auchbildung  h ó rt ganz auf. Da anfangs die 
V erbrennung eine unvollstandige ist, so w are  es 
nó th ig , m eh r Luft und w eniger N aph tha  zu geben, 
und es liegt eben darin  das Mifsliche dieser Feuerung ,

dafs eine R egulirung schw er m oglich ist. Man 
h a t deshalb  die Feuerung  m it einer T hflr abge- 
schlossen. In der T h iir sind Oeffnungen frei- 
gelassen, durch  w elche die V erbrennungsluft ein- 
strom t. Die Oeffnungen lassen  sich m ittels eines 
Schiebers erw eitern  oder verengen, und  m an  kann 
m it dieser E inrich tung  den obenerw ahn ten  Uebel- 
s tan d  beheben und die nothige L uftm enge genau 
einstellen.

Die T r o p f e n f e u e r u n g  ist schon  bedeutend 
besser ais die e rs tgenann te  und  w ird  auch haufiger 
angew endet. Die N aph tha  fliefst h ier in T ropfen 
oder diinnen S trah len  aus einer 
A nzahl nebeneinander angeord- 
n e te r R ohrchen oder auch aus 
einer m it Schlitzen versehenen 
R inne von einer gew issen H ohe 
herab , kom m t beim  Fallen  m it 
Luft in innige B eruhrung  und 
verb renn t dabei leichter und  voll- 
kom m ener, erzeugt auch ra sch e r 
eine hohe T em p era tu r, und  w erden V erluste an 
BrennstoiT noch le ich ter verm ieden ais bei der 
Schalenfeuerung. Die Tropfenfeuerung m itR ohrchen- 
A ppara t ist besser, weil m an  jedes einzelne Tropf- 
roh rchen  m ittels eines Ventiles beliebig w eit ofinen 
kann, ist aber die R inne einm al m it den Schlitzen 
versehen, dann kann m an  sie wohl w eiter feilen, 
aber n ich t verengen, und schliefslich verstopfen 
sich  auch die Schlitze haufig.

Die T ropfenfeuerung (Fig. 3) w iid  m it bestem  
Erfolge bei Schweifs- und Glfihofen angew endet, ferner 
fiir C aloriferheizung, sow ie auch bei Z iegelbrenn-

ofen; in dem  neuerbau ten , m odern  eingerichteten  
W olga-S tahlw erk in Saratów  w urde  auch  ein Vor- 
w arm ofen fiir T iegel zur T iege lstah l-E rzeugung  
m it dieser Feuerung  vcrsehen , und es 'b ew ah ren  
sich alle diese E inrich tungen  ganz yorzuglich.

Die Fallhohe der N aph tha  rich te t sich  nach  
der M enge des zufliefsenden B rennstofls und nach  
der T em pera tu r, w elche m an  erreichen will. Sic 
b e trag t bei kleinen F euerungen  1 m  und ste ig t 
bei grofseren bis zu 2 m . Die V erbrennungs- 
luft geh t en tw eder denselben W eg w ie die N aph tha  
und  s tro m t dann  zu beiden Seiten der R inne oder 

der T ropfrohrchenreihe 
ein, oder sie kom m t von 
un ten  der abtropfenden 
N aph tha  entgegen. N atiir- 
lich tr itt im  ersten  Falle 
die F lam m e liefer in den 
Ofen ein ais im zw eiten.

Z um  A nziinden der 
Feuerung  steckt m an 
b rennendes Holz in den 
F euerraum  und óffnet die 
N aph thale itung  allm ah- 
lich. D er L uftzutritt w ird 
au f ein M inim um  be- 
sch rank t, und  erst w enn 

die W andę des Feuerraum es geniigend e rw arm t sind, 
verm eh rt m an  den L uflzutritt. Is t die Feuerung  
im vollen G ange, so entziindet sich die fallende 
N aph tha  schon auf ha lbem  W ege und  tritt m it 
ziem lich langer F lam m e in den Ofen.

Diese A rt der F euerung  h a t vor allen uns 
bekannten  den unschatzbaren  Vorzug, dafs eine 
B edienung ganz unno th ig  ist. Man regulirt einm al 
den N aphtha-Zuflufs, und das geniigt bei Oefen,
w elche continuirlich im  B etriebe s te h e n , w ie
etw a bei Schw eifsofen, Galorifers u. s. w . gleicli 
fiir eine ganze W oche.

Die zwei genann ten  F euerungsarten  besitzen 
das C harakteristische, dafs m an  bei ihnen N aph tha  
aus einem  h o h er gelegenen Behiilter du rch  R ohren 
einfach zufliefsen la fs t, und  sie unlerscheiden 
sich von der d ritten , noch zu nennenden  F orm , 
ganz besonders dadurch , dafs die N aphtha n ich t 
direct in den Ofen geleitet w erden  k an n , son- 
dern  vorerst in einem  eigenen Y erdam pfungsraum  
vergast w erden m ufs, w elcher R aum  h ier einen 
ahnlichen Zweck ha t, w ie die R oste bei Feuerungen  
fiir festen BrennstofT. Und wie fiir Kohle die 
Rostfliiche eine bestim m te Grofse haben  und

F igur 3, T rop fen feuerung  m it R iih rch en  - A ppara t. 

u N a p h th a le itu n g . L L u ftsc h litz . V Y erd am p fu n g srau m . 11 H e rd rau m .
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beliehige G estali geben kann . Es ist dies von 
besonderem  W erth e , der sich aus folgenden Bei- 
spielen am  beslen erm essen lafst: Bei der Dampf- 
kesselfeuerung ist eine lange, b reite  F lam m e er- 
w iinschl, die sich m oglichst knapp an die Kessel- 
w ande anschm iegt. Das erre ich t m an  bei der 
N aph thafeuerung  d u rch  die W ahl des enlsprechen- 
den B renners. Man ha tte  friiher fiir Kessel- 
feuerungen alm liche Forsunken, wie die in F igur 4 
abgebildete , also B ohrenforsunken , und es ist 
leicht ersichtlich, dafs in diesem  Falle die Form  
der F lam m e eine konische ist. Man koinniL aber 
je tz t fiir K esselheizungen von dieser F orm  m ehr 
und m e h r ab und verw endet linsenfórm ige For- 

| sunken m it zwei horizontalen  Langsschlitzen, aus

das V erhaltnifs zw ischen gesam m ter und  freier 
Rosiflache sich innerhalb  gew isser Grenzen be- 
w egen mufs, so m ufs m an  auch die Feuerung 
fiir N aphtha berechnen , und es geschieht dies 
m eist viel gen au er, ais w ir es bei unserer 
R ostfeuerung gew ohnt sind. Bei der Berech- 
nung einer N aphthafeuerung  geht m an aus von 
der Menge N aph tha , w elche i. d. Secunde ver-

b rann t w erden  soli. Man berechnet a lsdann  die 
hierfiir erforderliche M enge Luft und bestim m t die 
freien Q uerschnitte  zum D urchstrom en der L u ft; 
aus der N aphtha- und L uflm enge erg iebt sich das 
entstehende G asvolum en und  d a rau s  der fiir d as
selbe erforderliche V erbrennungsraum .

Die vollkom m enste und  am  haufigsten ange- 
w endete A rt der N aph thafeuerung  ist die H eizung 
m ittels F o r s u n k e n . *  Die For- 
sunka ist ein Z erstaubungsappa- 
ra t fiir N aphtha, der urspriing- 
lich n u r m it D am pf, je tz t aber 
schon hiiufig auch  m it Prefsluft 
betrieben w ird . Es sind dies 
in der Regel zwei ine inander 
gesteckte R óhren , du rch  dereń 
innere die N a p h th a , durch 
dereń aufsere D am pf oder Luft 
s trom t, w elche die N aph tha  
beim Ausfliefsen erfafst und 
zerstaub t, m it Luft in innigste 
B eriihrung b ring t und so die 
denkbar rascheste  V erbrennung 
erm oglicht (F igur 4 und 5). Es 
eutfallt also h ier das S tadium  
der V erg asu n g , und  der Ver- 
b rennungsraum  befindet sich 
direct im Ofen selbst.

Die Forsunkenfeuerung  h a t aufser der idealen 
E infachheit der C onstruction noch den Vorzug, 
dafs m an der F lam m e jede beliehige R ichtung 
und L ange geben , den Zuflufs von B rennstoff 
h aa rsch a rf reguliren und  die verschiedensten  Tem- 
peraturen  erreichen kann. Sie gew ahrt ferner 
den bedeutenden V ortheil, dafs m an  durch die 
W ahl der Forsunkenconstruction  der F lam m e jede

dereń oberem  N aphtha, aus dereń un terem  D am pf 
ausstrom t, w odurch  die F lam m e flach und breit 
gedruck t w ird  und dabei noch beliebig lang  ge- 
spann t w erden  kann (F igur 6 ). Die Forsunka 
w ird  gew ólm lich sam m t den Endstiicken der 
Dampf- und N aphthale itung  um  zwei C harniere 
d reh b ar eingerichtet. Die C harniere haben  die 
F orm  von H iihnen , an  w elche die F orlsetzung

F ig u r 6.

n N ap h ih a le itu u g . 

d D am p fle itu n g . 

o N aphtha-A usfluC s- 
offnung. 

u D am p f-A u ssłro m - 
sch litz .

F o rsu n k a  fiir K esse lheizung  

sam m t den  L c itu n g sro h ren  d re h b a r  an g e o rd n e t.

Vergl. „Stahl und Eisen“ 1895 Nr. 15 S. 738.

der Dampf- bezw\ N aph thale itung  anschliefst. Soli 
m m  die Feuerung  abgestellt w erden, so d reh t 
m an  die F orsunka um  einen rechten  W inkel 
zuriick, w obei die Leitungen durch  die beiden 
a lsH ah n e  constru irten  C harniere geschlossen w erden. 
D urch das Zuriickdrehen der F orsunka en lfernt 
m an  sie vom  heifsen F euerraum  und sehiitzt sie 
vor dem  V erbrennen, w as besonders bei Oefen 
m it hohen T em peratu ren  von W ichtigkeit ist. 
Eine ahnlich  w irkende, aber unbew eglich an-

F ig u r  5. F o rsunka . n  N a p h th a ro h r . d D am pfroh r.
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geordnete Forsunka w endet m an  bei Schweifs- 
und Gliihofen an (F igur 7). Die N ap h th a  fliefst 
liierbei iiber eine schiefe E bene herab  und w ird 
am  R ande derselben von der un te rha lb  durch 
einen engen Schlilz ausstrom enden  Prefsluft er- 
fafst und zerstaubt.

K om m t es d a rau f a n , einen grofseren Raum  
gleichm afsig zu heizen, dann w ah lt m an  eine 
R olirenforsunka m it sp iralfórm iger M iindung, so 
dafs dem  D am pf oder der Prefsluft eine ro tirende 
Bew egung verlielien w ird , w odurch  die F lam m e 
die F orm  eines Kegels erhalt.

Die B ohrenforsunken stehen bei allen Arten 
von Schm elzofen zur E rzeugung von Schweifs- 
und Flufseisen in V erw endung, also bei Puddel- 
und M artinofen, und vor zwei Jah ren  w urde auch 
der erste T iegelstahlofen m it einer derartigen  
Feuerung  gebaut.

Die Schm elzofen m il N aph lhafeuerung  sind 
n ach  dem  Siem ensschen R egenerativsyslem  ganz 
ahnlich jenen  m it K ohlengasfeuerung constru irt. 
Die a lteren  M artinofen haben  vier G enerator- 
kam m ern , in dereń  iiufsere abw echselnd m ittelś 
e iner F orsunka N aph tha  eingeblasen w ird, w ahrend

die beiden inneren  zur Vor«varm ung der Luft 
dienen. W ich tig  ist die H ohenlage der Forsunka, 
und es m ufs N aph tha  knapp iiber dem  Ziegel- 
g itterw erk  e instrom en. Die N aph tha  w ird in der 
K am m er vergast, ein kleiner Theil verbrennt wohl 
auch, und das Gas tr itt un ter einem  ziemlich 
steilen Einfallswinkel in den O fen, wo es m it 
der vo rgew arm ten  Y erbrennungsluft zusam m en- 
trilTt. Von jeder der beiden Forsunken  fiihren 
R egulirstangen  auf die A rbeitsbiihne, von wo aus 
m ittelś H andradchen  die Feuerung  bęcjuęm bedient 
w erden  kann (F igur 8 ).

Yor w enigen Jah ren  h a t m an  versucht, N aph tha  
d irect in den Schm elzofen einzublasen, und  die 
R esulta te  w aren  so giinstig, dafs m an  sofort zu 
dem  neuen System  iibergegangen ist. Die Metall- 
w aaren fab rik  in M oskau h a t vier solche Martiu- 
iifen fiir je  15 t E insatz. Die G onstruction ist 
aufserst einfach. Der Ofen h a t n u r zwei K am m ern 
zur Y orw arm ung von Luft und  ais Decke ein 
gerades T onnengew olbe. Z ur Feuerung  besitzt 
d er Ofen fiinf Forsunken  und  zw ar je  zwei an 
den S tirnseiten  oder an den Enden des Gewolbes, 
w elche abw echselnd b rennen , und eine in der 
M itte desselben, w elche im m er in T hatigkeit ist.

W ahrend  des G hargenganges b rennen  also drei 
Forsunken. Die B renner sind durch  Metall- 
sch lauche  m it der D am pfleitung verbunden. Beim 
U m steuern schliefst m an  die Dampf- und N aphtha- 
leitung und zielit die zwei Forsunken  au f der 
einen Seile des Ofens zuriick. Die beiden anderen 
w erden in Betrieb gesetzt. Die m iltlere Forsunka 
w ird beim U m steuern blofs nach  der Abzugs- 
rich tung  hin geneigt. D am it die B renner n ich t 
abschm elzen, sind sie von KiihlmufTen um geben, 
die in das Gewolbe e ingem auert sind, und in 
w elchen W asse r circulirt.

Der B rennstoffaufw and w ar in einem  beson- 
deren  Falle bei M artinofen 2 0  bis 2 5 , bei Tiegel- 
s tah l 100 au f 100 E rzeugung. Die Anzahl der

F ig u r 8. A nordnung  d e r  F o rsu n k e n feu eru n g  bei M artinofen .

F F o rsunka . a A b sp e rrv en tile . r R egu lirv en tile .
11 D am pfle itung . n N ap h th a le ilu n g , A A rbeitsb flhne .

C hargen in 24  S tunden  w a r fiinf beim M arlin- 
ofen, B bis 4 beim  Tiegelofen.

Beim A nziinden einer Forsunka offnet m an 
die N aphtha- und  D am pfleitung ein w enig, und 
h a lt einen m it P etro leum  getrank ten , brennenden 
Lappen an einem  D rab ie  vor die M iindung der 
F o rsu n k a ; nach  einer Y iertelstunde b ren n t sie 
von se lbst w eiter.

W ie m ehrfach  e rw ahn t, dient ais Z erstaubungs- 
m ittel fiir die N aphlhafeuerung  m it Forsunken 
D am pf oder geprefste Luft. Bei der Kesselheizung 
findet der e rs te re  natiirlich  ausnahm slos A nw en
dung, und iibrigens auch sonst seh r haufig dort, 
w o es die geringe E ntfernung  der Oefen vom 
D am pfkessel gesta tte t. Infolge der in R ufsland 
in den W in term onaten  herrschenden  grofsen Kalle 
erleidel m an  aber auch in n u r m afsig langen 
D am pfleilungen bedeutende V erluste du rch  Gon- 
densalion , und weil m an  aufserdem  durch Un-
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diclilw erden der Leilung nicht seilen unliebsam en 
B elriebśstorungen ausgesetzt is t ,  so geh t m an 
allm ahlich zur V erw endung geprefsler Luft iiber, 
besonders in solchen W e rk e n , die elektrische 
Kraft zur Verfiigung haben.

Die W ołga, der beąuem ste TransporLw eg von 
Baku nach N o rd e n , ist im  W in ter m elertief zu- 
gefroren, und die B efórderung von N aph lha  auf 
Schiffon isl dah er auf den S om m er beschrankt. 
Die H iillen, w elche N ap h th a  zu Heizzw ecken ver- 
w enden, sind dadu rch  gezw ungen, grofse V orrathe 
davon zu halten . Man b au t h ie rfu r ' eigene Be- 
halter, „B ak“ g en an n t, aus sturkem  E isenblech, 
oberirdisch, cylindrisch, fiir einen Inhalt von 3 0 0  
bis 4 0 0  W aggons. Aus den Schiffen p u m p t m an die 
N aphlha in K esselw agen und aus diesen in die 
Behalter. Diese slehen m it einer P um pe in Ver- 
hindung, welche taglich die klcinen N aph thabehalter 
in den einzelnen B etrieben m it N ap h lh a  versorgt.

Grofse N aphthavorriil he bergen eine grofseFeuers- 
gefahr in s ic h ; d ah e r kaufen die H iittenw erke n u r 
solche N aph thariiek s tande , dereń E ntfiam m ungs- 
punkt m oglichst hoch liegt (iiber 1 2 0 °  C .). A ber 
bei der stets w achsenden N achfrage nach  N aphtha- 
riickstiinden, bei den gulen P re isen  und den oft 
unzureichenden D estillalioiisvorrichtungen kom m t 
es schon n ich t seilen vor, dafs m an  undestillirtes 
Rohól den R iickstiindcn beim eng t, w odurch der 
E ntflam m ungspunkt sogar bis auf 80  0 G. sirikt. Man 
un tersucht d ah e r die einzelnen Sendungen m iltels 
eigener A pparale  au f ihre E n lflam m ungstem peralu r.

Die A nlagekoslen fiir die N aph thaverso rgung  
in einem  H iitlenw erke m it 2 M artinofen, 1 Tiegel-

stahlofen nebst V orw arm ofen , 2 Schweifsófen,
4 GHihofen, m eh reren  Form trocken- und Ziegel- 
b rennofen , einigen Schm iedefeuern und einem  
K esselbaus m it 11 Kesseln belrugen 2 7 0 0 0  Rubel, 
wovon au f das Bassin 1 5 0 0 0  R ubel en lfie len ; 
der R est w a r fiir das P um pengebaude , fiir
2 Pum pen und die Leitungen bereclm et.

Ais H ofralh R i t l e r  v o n  T u n n e r  im Jah re  
18 7 0  R ufsland bereiste , da fand e r , dafs die 

| Erfindungen und V erbesserungen in der Technik 
des russischen E isenw esens theilw eise so voll- 
kom m en w aren , dafs sie in allen anderen  S taa ten  
ais m uslergiiltig  angesehen w u rd en , und dafs 
R ufsland n u r  hinsichtlicli der Production  zuriick 
w a r.*  R ufsland schreite t m ach tig  vorw arts. Seit 
10 Jah ren  ist es von der siebenten  S telle in der 
R eihe d e r e iseneizeugenden L an d er durch  Ver- 
dopplung seiner E isenproduction bereits an die 
fiinfte vorgeriickt.

U ngeheure S trecken neuer E isenbahnen  im 
Siiden und Oslen des riesigen R eiches haben 
alle erdenklichen Industriezw eige lebensfahig ge- 
m a c h t; sie haben  den greisen U ral m it seinen 
unerschopfliclien E rz lagern  dem  jugendlichen Siiden 
n ah er gebrach t, und ein W erk  n ach  dem  andern  
w ird gegriindet. Ja  selbst dort, w o w eder Kohle 
noch Erz sich findet, in der S tep p e , erslehen 

i bedeutende H iittenw erke , und das verdanken die 
; R ussen den guten W asserstrafsen , vor allem  aber 

der N aph tha . p rei„er,
H u tte n in g e n ie u r  in K aprenberp .

* R. v. T u n n e r ,  Ruislands Montan-Industrie.

I)ie Elektricitiit ais Zugkraft auf Eisenbałmen.
Y on E isenba lm -B au- und R e trieh s in sp ec to r Frahm.

W enn w ir  riick w arts  schauend  die E n tw ick lu n g  
der T echnik  in  den le tz te n  Ja h rz e lin te n  iiber- 
blicken, fa l l t  uns nehen  anderen  technischen  
F o rtsc h ritte n  v o r allem  die beisp ie llo se  Aus- 
b re itu n g  der A nw endung  d e r E le k tr ic i ti it auf. 
Es is t h ie r  n ich t d e r O rt, die D ien ste  eu izeln  
aufzuziih len , w elche die ihrem  eigen tlichen  W esen  
nach uns noch u n hekann te , in den W irk u n g en  
dagegen  liingst v e r tra u t g-ewordene K ra ft zu 
le isten  v erm ag . D ie A nw endung  d e r E le k tr ic i ta t  
beim B ergbau , in  der H iittenknnde, in  der W a lz - 
techn ik  und y e rw an d ten  F ab rica tio n szw eig en  is t 
in  „ S ta h l und  E isen "  w ied e rh o lt G egenstand  der j 
B esprecliung  gew esen , es is t dabei g eze ig t w orden, 
eine w ie w erth v o lle  H iilfe sie h ie r  le is ten  k a n n ; *  
ih re  A nw endung  au f  an d e ren  G ebieten , z . B . im 
S tra fsenbahnw esen , w ird  fa s t jed em  in y e rk eh rs -

* Siehe u. a. „Stahl und E isen“ 1899 Nr. 19 iiml 22.

re ich en  G egenden W ohnenden  tilg lich  vo r A ugen 
g e fu h rt.

G erade  im S tra fsen b ah n w esen  h a t  —  w ie 
b e k a n n t -  die E le k tr ic i ta t  ein  se h r  lohnendes 
A rb e its ie ld  gefunden . W o  die Y e rh a ltn isse  in 
den S titd ten  es Lrgend g e s ta tte n , b e tre ib t m an 
e lek trisch e  S tra fsen b ah n en ; bis a u f  die D S rfer 
h inaus e rs tre ck en  sich  dereń  G eleise, die b e re its  an- 
fangen , in  den L ebensbed ingungen  und  W ohnungs- 
y e rh a ltn issen  von S ta d t und  L an d  w ich tige  V er- 
k iiderungen  y o rzu b ere iten . W a re n  doch allein  
in  D eu tsch land  am l .O c to b e r  1 8 9 8  ru n d  70  S tiid tc  
m it e lek trisch en  S tra fsen b ah n en  y e rseh en , w ah rend  
in  w e ite ren  4 0  S tad ten  solche im  B au  begriffen 
w aren . G egenw iirtig  d iirften  in  D eu tsch land  
e tw a  100  S ta d te  e lek trisch e  S tra fsen b ah n en  m it 
w en ig stens 3 0 0 0  km  G eleisen  haben.*

* Vergl. „Stahl und Eisen" 1900 Nr. 3 S. 174.
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E s la g  nun  nahe , da ls  <lie g ro fsen  E rfo lg e  
der E le k tro te c h n ik e r a u f  dem G ebiete  des S tra fsen - 
bahnw esenś ilire  R iickw irkung  au f  das H au p t- 
v e rk eh rsm itte l der J e tz tz e i t ,  die E isenbahnen . 
ausiib ten  und  den E iseu b ah n tech n ik e r an sp o rn ten , 
die E le k tr ic iti it  aucli fiir die dem Schnell- und 
M assenverkehr d ienenden  H aup t- und  N eben- 
eisenbabuen  a is Z u g k ra ft anzuw enden . D as t r a t  
auch  v o r e tw a  zehn  J a h re n  schon e in ; a lle in , 
w ie es bei so lchen D ingen  lutu fig g eh t, m an 
sch ie fst zunilc list in  seinen  P lilnen  iiber das Z iel 
liinaus, f i ih r t dann  seine B estreb u n g en  a u f  das 
E rre ic h b a re  zuriick  und h a t nun  e rs t E rfo lge . 
So auch  h ie r ; e in ige H eifssporne  sahen  schon 
das E nde der I)am pflocom otiven  vo rau s , m an 
fa b e lte  von  e in e r fo rm lichen  U m w illzung im E isen - 
balm w esen , nam entlich  von e in e r F alirgeschw ind ig - 
k e it , d ie a lles D agew esene in  den S cha tten  
s te llen  so llte . D ah in  gehćirt u. a. d e r v iel- 
besp rochene V orsch lag  der V erb indung  zw ischen 
W ien  und  B u d ap est, bei der k u rz e  Z iige m it 
2 5 0  km /S tunde  G eschw ind igkeit h e fo rd e rt w erden  
so llten , uud  ein a lin liches P ro je c t fiir eine elek- 
tr isch e  E isen b ah n  zw ischen  C hicago und  S t. L ouis. 
W en n  von alledem  auch b is lan g  n ich ts  eingetroffen  
is t, so h a t  sich die A n g elegenhe it doch in  e iner 
so lchen 'W eise en tw ick e lt, dafs die E le k tro - 
tech n ik e r E rfo lg e  au fzuw eisen  liaben, die es re c h t-  
fe r tig e n  d iirften , an  d ieser S te lle  eine U ebersicb t 
iiber das b is lan g  E rre ic h te  zu  geben. D e r unm itte l- 
b a re  A n lafs d azu  b ie te t sich  —  g anz  abgeselien  
davon, dafs a lle  U  m w iilzungen im  Y erk e lu  w e s e n  von 
g ro fs te r  B ed eu tu n g  fiir  die E isen in d u strie  s ind  —  
durch  die v o r k u rzem  e rfo lg te  oder n ah e  bevor- 
s tehende  E ro ffnung  des e lek trisch en  B e trieb es au f  
d e r W an n seeb ah n  bei B erlin , der e rs ten  e lek trisch  
b e trieb en en  S treck e  der P reu fsisc lien  S taa tsb ah n . 
W en n  es sich dabei auch  n ich t um  e tw as D auerndes 
h an d e lt, indem  zunilc list n u r  die A bsiclit b esteh t, 
e inen  au f  ein J a h r  sich  ausdehnenden  V ersucli 
m it ein igen  w en igen  Ziigen zu  m achen , so z e ig t 
doch diese T h a tsac h e , dafs m an im m erliin  in  der 
S taa tse isen h ah n v erw a lt.u n g  d e r S ache eine gew isse  
W ic h tig k e it beim ifst.*  A uch h a t sich  im O ctober 
18 9 9  in  B erlin  eine „S tu d ien g ese llsc lia f t f i ir  
e lek trisch e  S ch n e llb ah n en “ g eb ilde t, d er au lse r 
den e rs te n  deu tschen  B anken  eine R eihe  her- 
v o rra g e n a e r  T ec lin iker aus B eam ten- und In d u s trie - 
k re isen , O ffiziere, sow ie m eh re re  u n se re r  g ro ls ten  
in d u s trie llen  W e rk e  (K rupp  u. a .) angehoren .**  

K u rz  zusam m engefafst, is t  das E rg eb n ifs  der 
b ish e rig en  B estreb u n g en  zu r  E in fiih ru n g  des e lek 
tr isc h e n  B e trieb es  au f  E isen b ah n en  gew esen, 
dafs m an  fiir die schw eren , in lilngeren  Z w ischen- 
rilum en falirem len  Ziige d e r H au p tb ah n en  zu r  
Z e it noch n ich t d a ran  denken k an n , den D am pf- 
be tr ieb  durch  e lek trisch en  B e trieb  zu  e rse tzen .

* Vergl. „Stalil und Eisen" 1900 Nr. G S. 800.
* .. .. „ .. 1S99 Ś. 990.

D ie H in d ern isse  liegen  ebensosehr a u f  e lek tro - 
teclm ischem  w ie auch  a u f  e isenbahn techn ischem  
G eb ie t und sind th e ils  in  den beim  Zusam m en- 
se tzen  und  A uflo sen  der Ziige sow ie bei B e trieb s- 
un rege lm ilfs igke iten  in fo lge Y ersag en s  der e lek 
tr isch en  K r a ft au ftre ten d en  S ch w ierig k e iten , th e ils  
in  d e r B a u a r t  und  A u sriis tu n g  der B ah n an lag en  
sow ie der V criln d erlich k e it der e rfo rderlichen  
Z u g k ra ft zu  suchen, abgesehen  von den bei ge- 
w issen  A nw endungsform en der E le k tr ic i ti i t  fiir 
das E isen b ah n p e rso n a l beste lienden  G efaliren . 
Y or a llem  is t  die finanzie lle  S e ite  der Sache 
n ich t a u lse r  A clit zu lassen . S tilnde m an  v o r 
e iner g an z  neu zu  schaffenden E in rich tu n g , bei 
der es sich  darum  han d e lte , die E isenbahnen  
en tw ed er m it D am pf oder E le k tr ic iti it  zu  be- 
tre ib eu , so m ochte die W a h l n ic h t schw er sein  
und  w ohl zu G unsten  d e r E le k tr ic i ti it au sfa llen , 
obgleicli auch  dann  noch die hohen A n lagekosten  
der e lek trisch en  E in rich tu n g en , zu  dereń  V er- 
z in su n g  der Y e rk eh r nam en tlich  au f  den N eben- 
balinen  m eistens n ic h t d iclit g enug  sein  w iirde, 
e in  s ta rk e s  H indern ifs  fiir die a llgem eine E in - 
fiih ruug  des e lek trisch en  B e trieb es  b ilden  konnte. 
So w ie die D inge ab er liegen , dafs nitm lich be- 
w iilirte  A n lagen  fiir den D am p fb e trieb  y o rhanden  
sind , in  denen im m ense K ap ita lie n  s tecken , w ird  
m an sich n ich t ohne die tr if t ig s te n  G runde ent- 
sch liefsen , eine A enderung  in d e r B etriebs\veise  
herbe izu fiih ren . Am g fin s tig s ten  fiir den e lek 
tr isch en  B e trieb  sind die V erh itltn isse  z u r  Z e it 
do rt, wo der E isen b ah n b e trieb  sich  dem S tra fseu - 
b ah n b e trieb  n a h e rt, w o es also  d a ra u f  ankom m t, 
einze lne  F a h rz e u g e  oder le ich te  Ziige von  w en ig  
v e riln d erlich er Z usam m ense tzung  in  k u rzeń  
Z w ischenrilum en zu  befo rdern . D as tr iff t fiir 
den P e rso n e n v e rk e h r  au f  n ich t zu  s ta rk  b e la s te ten  
V oro rtba lm en  nnd  a u f  e inze lnen  S treck en  in den 
g ro fsen  S tiid ten , b e i gew issen  A n sch lu fsstrecken  
und  g e tre n n t fiir  sich  lieg en d en  B ah n n e tzen  zu. 
A u f d e ra r tig e  F itlle  sind  die A nw endungen  dah er 
b is lan g  beschr& nkt geb lieben . A bgesehen  von 
diesen  G esich tsp u n k ten  re in  e isenbahn techn ischer 
N a tu r ,  is t die F ra g e  der E in fiib ru n g  des e lek 
tr isch en  B e trieb es  fiir  m anche L iinder deshalb  
von g ro fse re r  W ic h tig k e it a is  fiir  an d ere , w eil 
die B eschaifungskosten  d e r E le k tr ic i ti it  e ine lier- 
v o rrag en d e  R o lle  sp ie len . F iir  L iinder, die re ich  an 
na tiir lich en  W a sse rk riif te n  sind , w ie  die Schw eiz, 
N orw egen , I ta lie n , lilfst sich  die E le k tr ic i ti it  m it 
g e rin g en  K osten  durch  A u sn u tzu n g  d ieser K rilfte  
h e rs te lle n . B ra u c h t ein  L an d , das a rm  an  S tein- 
ko h len  is t, w ie I ta lie n , g ro fse re  M engen h iervon  
fiir den B e trieb  se in e r E isen b ah n en , so w ird  die 
Y erw em luug  der E le k tr ic i ti i t  a is  Z u g k ra ft au f 
ihnen  u n te r  A u sn u tzu n g  v o rliau d en er W a sse r-  
k rilfte  besonders lohnend  sein .

D ie b is lan g  z u r  A nw endung  gekom m enen 
S js te m e  la ssen  sich  u n te r  die fo lgenden  d re i 
K lassen  e in re ih e n :
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1. M an lia t e lek trisch e  L oconiotiyen g eb au t, 
w elche au f  einem  gem einsam en U n te rg e s te ll die 
fiir die E rz e u g u n g  und  Y erw endung  der E lek - 
tr ic itilt e rfo rderlichen  E in rich tu n g en , eine D am pf- 
niaschine nebst K e sse l, e ine D ynam om ascliine 
und die E lek tro m o to ren  tra g e n . E ine  solehe 
Locom otive is t dem naeh ein fa h rb a re s  E lek tric i-  
ta tsw e rk . D e ra r tig e  L ocom otiven sind  besonders 
in F ra n k re ic h  von H e i l m a n n  g eb au t.

2 . E s sind  A c cu m n la to ren , die au f  einem  
E lek tric itiltsw e rk  g e laden  w e rd e n , au f  e igens 
g ebau te  L ocom otiven oder M otorw agen g e s te ll t  
und geben ih re  E le k tr ic i ti it  an  die au f den T rieb - 
achsen des F a lirz e u g s  sitzen d en  E lek tro m o to ren  ab.

3. D ie au f  einem  E le k tr ic itiltsw e rk  e rzeu g te  
E lek tric itiit w ird  durch  eine in  der Nillie der 
G eleise an g eb rach te  M eta llle itu n g  (die A rbe its- 
le itung) fo r tg e le ite t. D ie F a h rz e u g e  (Locom otiyen 
oder M otorw agen) nehm en die fiir ih re  E le k tro 
m otoren e rfo rd e rlich e  E le k tr ic iti it m itte ls  g ee ig 
n e te r A bnelnner von der L e itu n g  ab. W enn  
dabei die L e itu n g  aus einem  neben oder zw ischen 
den F ah rsch ien en  liegenden  S ch ien en s tran g e  b e 
steh t, sp r ich t m an  von  dem System  der d r itte n  
Schiene. D ieses System  h a t  sich  bei d e r B e- 
fo rderung  sch w ere r Ziige a is  y o rth e ilh a ft erw iesen , 
da m an  h ie r g riilse re  B eriih rungsflilchen  zw ischen  
A bnehm er und  A rb e its le itu n g  haben  m ufs, ais 
sie diinne D riilite  b ie ten  konnen , um die e rfo rd e r
liche g riilsere  M enge von E le k tr ic i ti it  s ich er in 
die M otoren iib erle iten  zu  konnen.

D ie  H e i l m a n n - L o c o m o t i y e .  Ih re  Y er
w endung is t  au f  das N efz der franzośischen  W e st-  
balm  b esch riln k t geb lieben  und auch  h ie r is t  sie 
n ich t aus dem V ersuchss tad ium  lie rau sg e tre ten . 
D ie e rs te  L ocom otiye d ieser B a u a r t w urde  vor 
e tw a zelm  J a h re n  yon  dem In g en ieu r H eilm ann 
e rb au t, is t ab e r b e re its  v o r liln g e re r Z e it zum  
a lten  E isen  g ew an d ert. S ie w a r so co n s tru ir t, 
dafs zw ei y ie rach sig e  D reh g este lle  einen  16 m 
langen  R alim en tru g e n , au f  den ein D am pfkesse l 
m it Z ubehor, eine liegende V erbunddam pfm aschine 
uud eine D ynam om ascliine g e s te ll t  w aren . U n- 
m itte lb a r a u f  den T rieb a ch sen  safsen  die E le k tro 
m otoren und  w u rd en  m it der durch  die D ynam o- 
m ascliine e rzeu g ten  E le k tr ic i ti i t  ang e trieb en . Man 
sielit, es sind  z u n ach s t die w esen tlich sten  Be- 
s tan d tlie ile  e in e r gew ohnlichen  L ocom otiye, D am pf
kesse l und  D am pfinasch ine, y o rh an d en ; ab e r a n s ta tt  
den D am pf u n m itte lb a r z u r  F o rtb ew eg n n g  zu  
benu tzen , w ie sonst, is t  ein Z w isclienglied  —  die 
D ynam om ascliine —  e in g e s c h a lte t, w elche die 
E n e rg ie  des D am pfes zun ilch st in  e lek trisch e  
E n erg ie  y e rw an d e lt, d ie dann  z u r  F o rtb ew eg u n g  
d ien t. U eber die Z w eckm illsigkeit e iner solchen 
Locom otiye is t  v ie l h in  und  h e r g e s tr i t te n  w orden , 
da z u n ach st d e r G edanke n ich t fe rn  lieg t, dafs 
durch  die E in fiignng  e iner neuen  E n erg ie fo rm  die 
E in rich tu n g  der L ocom otiye se lb s t y e rw ick e lte r  
und ih r A rb e iten  th e u re r  w ird . Y on se iten  der

E lek tro te c h n ik e r , besonders des E rfin d e rs , w urde  
zu  bew eisen  gesnch t, dafs die L ocom otiye sp a r- 
sam er a rb e iten  konne, w eil der G ang  der M aschine 
yon dem  L au fe  d e r L ocom otiye a is  F a h rz e u g  
u nabh ilng ig  sei, w as bekan n tlich  bei den gew ohn
lichen  L oconiotiyen n ich t der F a li  is t. J e  schne lle r 
bei le tz te re n  die M aschine gelit, desto  ra sc h e r  
i s t  die F o rtb ew eg u n g  a is F a h rz e u g . M it g ro lse re r  
G escliw ind igkeit w ilchst ab e r bis zu einem  ge- 
w issen  G rade w egen des s titrk e ren  L u ftzu g e s  die 
L e is tu n g  des K esse ls, b e i g e rin g e re r  n im m t sie ab. 
N un  tr iff t ab e r das B ediirfn ifs nach  s ta rk e r  D am pf- 
e rzeu g u u g  n ich t im m er m it der g ro fsen  F a lir-  
g esch w in d ig k e it zn san im en ; im G egen the il, g e rad e  
b e i der B e rg fa h r t, wo die A nfo rderungen  an den 
K esse l am g ro fs ten  sind , y e rlan g sam t sich der 
G ang  d e r M aschine, n im m t also  die L e is tu n g s
fah ig k e it ab. M an fiih rte  fe rn e r  a is  V orthe il an , 
dafs gew isse s to reu d e  B ew egungen  der. D am pf- 
locom otiye, die aus der V eriinderung  der L ag e  
des S chw erpunk tes  der h in  und  h e r  gehenden  
M assen en tsp ran g en , w egftelen , da  die E le k tro 
m otoren u n m itte lb a r au f  die T rieb ach sen  g e se tz t 
w erden  k o nn ten , a n s ta t t  dafs bei der D am pf- 
locom otiye ein e in se itig e r A ngriff m itte ls  K rum m - 
zapfen  und  K u rb e ls tan g e  sta ttfiin d e . Sodann 
w urde  a is Y o rth e il angegeben , m an konne fe inere  
S teu e ru n g en  anw enden , w eil die C onstructions- 
w eise  der D am pfm ascliine eine g anz  andere  w iirde, 
w as eine bessere  A usnu tz im g  des D am pfes zu r  
F o lg ę  habe . A uch ko n n te  die Z u g k ra f t g ro fse r 
w erden , da  m an im stande sei, g ro fse re  R oste  
anzuw euden , also die D am pferzeugungsfah igkeit. 
des K esse ls zu  erhohen . D ie A nhiinger der 
D am pf locom otiye haben  diese B eh au p tu n g en  th e il-  
w eise  m it E rfo lg  w id e rleg t. N am entlich  w ollen  
sie von den V orth e ilen  des ru h ig e re n  G anges 
und  d e r g ro fse ren  Z u g k ra ft n iclits m ehr horen , 
nachdem  m an  angefangen  l i a t , y ie rcy lin d rig e  
L oconiotiyen zu  bau en , bei denen die sto renden  
B ew egungen  selir h e rab g em in d ert sind , und  in 
A m erika  auch  gew olm liche L oconiotiyen m it seh r 
g ro fsen  R osten  g eb au t w erden . G egen die A n- 
b rin g u n g  d e r E lek tro m o to ren  u n m itte lb a r a u f  den 
A chsen fiih ren  sie an , dafs die L oconiotiyen zu 
gro fse  n n g efed erte  M assen e rh ie lten  und  den 
O berbau  s ta rk  b ean sp ru ch ten . Ob diese B efiirch- 
tu n g  th a tsach lićh  b e re c h tig t is t , w iirde iudessen 
noch der B estiltig u n g  durch  ausgedehn te  V ersuche 
bedurfen . H eilm ann  h a t  sich  z w a r yorlau fig  n ich t 
u n te rk rie g en  lassen , obgleich  e r schon y ie l G eld 
bei se in er E r f in d u n g z u g e se tz th a b e n so ll,  a is  sicher 
kann  jedoch  w ohl schon g e lten , dafs e r  m it se iner 
L ocom otiye der D am pflocom otive n iem als e rn s t-  
liche  C oncurrenz m achen  w ird  und  der W eg , den e r 
fiir die E in fiih ru n g  d e r E le k tr ie i ta t  a is  Z u g k ra ft 
au f  E isenbabnen  e ingesch lagen  h a t, ein g a n g b a re r 
n ich t is t. F ii r  den B e trieb  au f  S ta d t-  und V oro rt- 
bahnen  en tb eh rt die H eilm ann-L ocom otiye au fser- 
dem des w ich tigen  Y orzuges d e r R au ch lo sig k e it.
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U n te r Y erw endung  d e r bei den V ersuclis- 
fah rten  m it der e rs te n  L ocom otive gesainm elfen  
E rfah ru n g en  h a t  m an  zw ei neue H eilm ann- 
L ocom otiyen g e b a u t, m it denen z u r  Z e it noch 
P ro b e fa h rte n  au f  der franzosischen  W estb ah n  
gem ach t w erden . D ie V erbesserungen  geg en 
iiber d e r e rs ten  L ocom otive bez iehen  sich nam en t- 
lich  a u f  die E rh o h n n g  der L e istungsfilk igke it, 
eine and e re  B a u a r t des K esse ls, den E rs a tz  der 
liegenden  Y erbundm ascłiine durcli eine s tehende 
sechscy lind rige , n ach  A rt n eu e re r Schiffsm aschinen 
g eb au te  D ain p fm asch in e ; A enderung  d e r Jie- 
fe s tig u n g  d e r E lek tro m o to ren  und  Y erb esseru n g en  
in  den R e g u liru n g sap p a ra ten . A bb ildung  1 und 2 
s te llen  eine H eilm ann -L ocom otiye  n eu e re r B au 
a r t  d a r ,  w ie sie dem Y erfa sse r g e legen tlich  
e iner R eise  nach  M an teś bei P a r is  im Locom otiy- 
schuppen  d e r S ta tio n  g eze ig t w urde. D am pf- 
m aschinc. und  E lek tro m o to ren  beftnden sich 
v o rn e , der K esse l is t h in te n ; die Locom otiye

w eich t in ih re r  iiufseren  E rsch e in u n g  insofern  
von der gew olin lichen L ocom otiye a b , a is  das- 
je n ig e  E n d e , w elches m an  gew olm t is t  a is  das 
vo rdere  zu  b e tra c h te n , b e i ih r das h in te re  is t. 
O hne au f  die E in ze lh e iten  der B a u a r t  e inzugehen , 
m ogę noch an g efiih rt w erd en , dafs m an zunilc list 
den E in d ru ck  e rh iilt, die g an ze  E in ric h tu n g  der 
L ocom otiye w ilre eine v ie l zu verw ick e lte . D ar- 
aus w iirden  bei ih re r  a llgem einen  E in fiih rung
u. a . gew isse P e rso n a lsc liw ie rig k e iten  en tsp rin g en , 
indem  die A usb ildung  des L ocom otiyfiilirers 
d u rch  das H in z u tre te n  d e r F o rd e n u ig  e lek tro - 
tec lin ischer K enn tn isse  sc liw ieriger w iirde. So
dam i sin d  die 1 ie rs te llu n g sk o sten  jed en fa lls  e r- 
heb lich  hoher ais die e in e r gew olin lichen D am pf- 
locom otiye, w enn aucli die j e t z t  g en an n ten  Ż abien  
inso fern  eine H erab m in d eru n g  e rfa liren  w iirden , 
a is  m an  znn itch st noch die K osten  der V ersuche 
ein reclien  m ufs. Im  g an zen  m ufs H eilinann fiir 
die Sum m ę von A rb e it und  E rtin d u n g sg e is t, 
woYon sein  W e rk  Z eugnifs ab leg t, A n erkennung  
g e z o ll t w erden . D er łin anz ie lle  E rfo lg  is t bis- 
an g  w ohl n u r  e in  n e g a tiv e r  g e w e se n ; gesp rochen

w u rd e  von U n terliand lungen  m it R u fsland  w egen 
e iner B este llu n g , das w a r a lles . F a lls  sich  die 
L ocom otiye w id e r E rw a rte n  ais lebensfiih ig  
erw eisen  so llte , w ill m an sie nach  A rt der in te r- 
n a tio n a len  S cb la fw ag en g ese llsch aft den E isen - 
b a h n y e rw a ltu n g en  fiir bestim m te Z w ecke, w enn 
z. B . besonders g ro fse  G escliw ind igkeiten  bei 
g ro fse r Z u g k ra f t e rfo rderlich  s i nd,  le ihw eise 
iiberlassen . D as E in e  l&fst sich  n ich t w egleugnen 
und h a t den E rfin d e r w ohl m it au f  seine Idee 
g e b ra c h t: E s w u rd e  der U ebergang  zum  elek- 
tr isch en  B e trieb  sich  y e rh a ltn ifsm afs ig  einfach 
g e s ta lte n , indem  m an a lle  B a lu ian lagcn  in ih re r 
je tz ig ę n  G e s ta lt bestelieu  lassen  k o n n te  und 
D anipflocom otiyen und  e lek trisch c  Locom otiven 
au f  derse lben  S treck e  fried lic li n eb ene inander 
w e ite ra rb e ite n  w iirden.

D ie H eilm annsche E rfindung  is t auch  in 
A m erika , a lle rd in g s  in  e tw as ab g e iln d e rte r F orm , 
se lb stiind ig  au fg e tau ch t. D er be tre tfende E r- 

iinder h e ifs t P a t t o n ;  e r  h a t 
m it den V ersuchen  schon 1892  
b eg o n n e n , seine e rs te  Loco- 
m otiye a b e r , a u f  der keine 
D am pfm asch ine , sondern  ein 
G asolinm otor yerw endet is t, e rs t 
1897  in die P ra x is  e ingefuh rt. 
U eber die Bew & hrung der im 
G egensa tz  zu der H eilm ann- 
Locom otiye fiir K le in - mul 
N ebenbalinen bestim m ten  L oco
m otiye is t N aheres n ich t b e 
k a n n t gew orden.

A c c u m u 1 a  t  o r  e n  b  e t  v i e b . 
D as W esen  _der A ccum ula toren  
und M otor\vagen a is bek an n t 
y o rau sg ese tz t, is t iiber die E in - 

ric litu n g d es  A ccum ula to renbe triebes im 'allgem einen 
w en ig  zu sagen . A us dem V ersucbsstad ium  is t m an 
liie r ebenfa lls  noch n ich t iiberall herausgekom m en, 
aucli haben  —  soyiel b e k a n n t gew orden  —  n u r 
in b esch riln k te r Z ah l \ ’ersuche s ta ttg e fu n d en . 
A is N aclitlieil a lle r  A ccum ulatorenfalu-zeuge is t 
b ek an n tlich  das g ro fse  G ew icht der m itzu - 
sch leppenden  A ccum ula to ren  an zu seh en , die das 
to d te  G ew ich t in  une rw iin sch te r W eise  erhoben . 
O bgleich  g e rad e  in  den le tz te n  J a h re n  n ic lit 
unw esen tliche  F o r ts c h r i t te  in  der A ccum ula to ren - 
fab rica tio n  zu  y e rze ichnen  s in d , die sich  in 
e rs te r  L in ie  a u f  V e rg ro fse ru n g  der L e is tu n g s- 
fith igkeit bei Y erm inderung  des G ew ich ts be- 
z ie lien , w iirde das g ro fse  G ew ich t doch noch 
im m er fiir die E in fiih ru n g  des A ccum ula to ren
b e tr ieb es  e in  s ta rk e s  H indern ifs sein , w enn  m an 
auch  e rn s tlic h  d a ra n  daclite , se in e r a llgem einen  
E in fiih ru n g  n a lie r z u  tre te n . A ufserdem  m aclit 
m an den A ccum ula to ren  b ek an n tlic ii den Y or- 
w u rf , dafs sie bei n ich t zw eckim ifsiger U n te r- 
b rin g u n g  durch  ih re  SU ureausd iinstungen  den 
F ahrg& sten  lils tig  fa llen  kiiim eu.
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Ziem lich w eitgehende Y ersuche m it Acćumu- 
la to ren  s te ll t  zu r  Z e it in F ra n k re ic h  die P a ris -  
L yon-A littelm eerbahn an , a lle rd in g s  w en ig e r, um 
versch iedene A ccu inu la to ren  zu e rp ro b e n , ais 
zw eckm ilfsige A nordnuhgen  der E lek trom o to ren  
h e rau szu b rin g en . Im  G eg en th e il, man is t bei 
den Y ersuclien von vorn liere in  von  dem Ge- 
danken  ausgęgangen , ant' den u n te r  3 g enann ten  
L e itungsbe trieb  lo szu steu e rn  und  n u r die V er- 
suche w en iger k o s tsp ie lig  zu  g e s ta lte n . W enn 
nilmlich die E le k tr ic itiit n ich t aus yo rhandenen , 
fiir andere  Zw ecke b e re its  an g e leg ten  K ra ft-  
w erken  entnom m en w erden  k a n n , is t ih re  H er- 
stę llu n g  zu V ersuchszw ecken  a lle in  m eistens zu 
theuer. A ufserdem  w iird e  die H e rs te llu n g  der 
erfo rderlichen  L e itu n g en  fiir llufsere S trom zu- 
fiilirung re c h t k o s tsp ie lig  sein . D azu  kam , dafs 
die G esellsclift b e re its  .fr iih e r a u f  e iner N eben- 
lin ie  ih res  N etzes gew isse  E rfa h ru n g e n  beziig lich  
der L e itu n g en  und d e r A bnahm e des S trom es 
yon den L e itu n g en  gem ach t h a tte  und  augen- 
b licklich au f  e in e r im B au  begriffenen Sclim al-

spurbahn m aclit. N ach dem E rg eb n ifs  des B e- 
triehes au f d e r e i's ten , n u r einige J a h re  e lek trisch  
betriebenen N ehenlin ie  und  den an d e rw e itig  m it 
L eitungen  fiir iiufsere S trom zufuhruńgj gem ach ten  
Y ersuclien, liillt m an das P rob lem  der L e itu n g s- 
an lage im w esen tlich en  fiir g e lo s t,  w ill jedoch  
erfo rderlic lienfalls auch  noch V ersuche m it L e i
tungen  m achen. Ob fiir den e igen tlichen  Accumti- 
la to ren b e trieb  e tw as  dabei herauskom m en w ird , 
mufs die Z u k u n ft leh ren .

Die f i ir  die V ersuclie g eb au te  L ocom otiye 
(A bbildung 3) h a t  eine yo rd ere  L au fach se  und  
zw ei h in te re  1 'riebachsen  von 2 ,2 0  m A chsstand . 
A uf den T rieb ach sen  s i tz t  j e  ein G leichstrom - 
E lek tro n io to r. D ie e igen tlichen  A ntrieb-A ccum u- 
la to ren  (zw ei von je  96 E lem enten) w erden  in 
einem angeliślngten G epilckw agen m itgesch lepp t, 
w ilhrend die L ocom otiye n u r einen  k le inen  H iilfs- 
accum ulator m itfiih rt, d er dazu  d ien t, die M agnete 
der E lek tro m o to ren  zu  e rreg en , den S trom zuflufs 
nach den E lek tro m o to ren  zu ijffnen und zu sch liefsen , 
auch den no th ig ęn  S trom  fiir den A n trieb  einer 
L uftpum pe sow ie fiir die B eleuclitung  zu lie fern . 
H it der L ocom otiye w erden  se it M ai 1 8 9 8  V er-

suc.hc a u f  den H au p tlin icn  d e r P a ris-L y o n -M itte l- 
m ee r-B ah n g ese llsch a ft b e i P a r i s  g e m a c h t, iiber 
dereń  E rgebnifs N illieres noch n iclit b e k an n t ge
w orden  ist.*

In  D e u t s c h l a n d  w ird  se it 1897  die 52 km  
lange  V erb in d u n g sstreck e  W orm  - 1 yiidwigshafen- 
N eu stad t der P fillz ischen  B ahnen  m it Accum u- 
la to rw ag en  m it je zw ei fiin fzigpferd igen  M otoren 
b e trieb en , dereń  A ccuinula toren  in  den fiir Be- 
leuch tungszw ecke  an g e leg ten  E lek tric itiitsw e rk en  

| d er B ahnhofe L udw igshafen  und N eu stad t ge- 
laden  w erden . V orausgegangen  is t ein noch im 
G ange be lind licher P ro b eb e trie b  au f  der Sclim al- 

| sp u rb ah n  L udw igshafen -N eustad t, w obei die W ag en  
: le e r 8 ,1  t  w iegen . D avon en tfa llen  2 ,3  t  au f 

die aus 2 2 8  H artg u m m ize llen  bestehende, u n te r  
den L iln g ssitzen  an g eb rach te  B a tte r ie . D ie 
B a tte r ie , d e reń  positiye  P la t te n  nach  P la n te  
gefo rm t sind, b e s itz t bei 2.5 A m itt le re r  E n tlad e - 
s tro m s ta rk e  und 4 2 0  V g ro fs te r  E n tlad esp an n n n g  
eine L e is tu n g sfilh ig k e it von 3 0  A m perestunden  
=  4 2 0 . 3 0 =  12 6 0 0  W a tts tu n d e n . Beim  L ad en  

w ird  die im W ag en  yerbleibeiide 
B a tte rie  in d re i H eilien zu 7(> 
Zeilen p a ra lle l g e sc h a lte t und 
m it 190  V S pannung  und  30  A 
S trom  fiir die R eihe  in 8  his 
10 M inuten geladen . W ilh rend  
d er F a lir t  w ird  die B a tte rie  fiir 
die k le ineren  F ahrgeschw ind ig - 
keiten  p a ra lle l, fiir d ie gi-iifseren, 
bis 25 km IS tnnde zulU ssigen, 
h in te re in an d e r g e sch a lte t. D as 
g u te  E rgebn ifs des P robe- 
b e trieb es au f  d e r Sclim al- 
spu rbahn  sow ie die g ro fse  Be- 

lieb th e it, dereń  sich  die neue B etrieb sw eise  beim 
P ub lik u m  e rf re u t, g aben  \ 'e ra n la ss u n g , im F e b ru a r  
1897  aucli au f  d e r H au p ts treck e  von W orm s 
iiber L udw igshafen  nach  N eu stad t m it den V er- 

! suclien zu beg inneu . E s fah ren  d o rt zw ei ge- 
w ohnliche zw eiaclisige, a is  M otorw agen  einge- 
ric lite te  P erso n en w ag en  d r i t te r  K lasse , die u n te r  
iliren  S itzen  m it liin reicliend  s ta rk e n  Accumu- 
la to ren  au sg e riis te t sind, um  m it noch einem  oder 
zw ei A nliftngew agen eine m ittle re  G eschw ind igkeit 
von 45 k in /S tunde  zu erreiclien . D as G ew icht 
des M otorw agens is t e insch liefslich  9 ,3  t  G ew icht 
der A ccu inu la toren  und  4,1 t  G ew ich t der beiden 
E lek tro m o to ren  2 4 ,4  t. D ie B a tte r ie  e ines W ag en s 
b e s te h t aus 12 4  H artgum m ize llen  und b e s itz t 
bei e in e r E n tlad e stro m stitrk e  yon 150  A eine 
m ittle re  E n tlad e sp an n u n g  von 22 5  V und  eine 
L e istungsfilh igke it yon 2 0 0  A m perestunden  
2 2 5  X  2 0 0  =  4 5  0 0 0  W a tts tu n d e n . D er m ittle re  
S tro m y erb rau ch  eines M otorw agens (3 8  S itzp liltze ) 
m it einem  A nhilngew agen yon l O t  L ee rg ew ich t und

* ..Revue generale des nliemins de fer“ 1898, Xo- 
yemher.
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50  S it/p ia t,zen  b e tr itg t 3 ,7  A m perestunden  oder
3 ,7  X  2 2 5  =  8 3 2 ,5  W a tts tu n d e n  fiir ein  Z ugkilo- 
m eter. In  der e rs te n  Z e it h a t  sieli d e r e lek trisch e  
B e trieb  h ie r n ic h t besonders bew itlirt. D ie A ecum u- 
la to ren  u n d  E lek tro m o to ren  w aren  zu  scliw ach, 
auch  kam en  haufig  B riic lie  der Z ah n rild er und 
B eschad igungen  an  den K oh le iib iirs ten h a lte rn  
und  A nkerw ick lungen  v o r. E nd lich  le iden  die 
E lek tro m o to ren  —  w ic a lle  H aup tstrom m oto ren  —  
an  dem U eb e lstan d e , dafs ih re  T o u ren za lil und  
dam it die F ah rg esch w in d ig k e it bei zunelim eiider 
B e la s tu n g  (b ed in g t d u rch  g ro fse re  B alm w ider- 
s tan d e ) abnim m t. N aclidem  die M ilngel th e il
w eise behoben sind , h a t  m an j e t z t  bessere  E r 
gebn isse . A llgem ein w ill m an  bei d iesen V er- 
suchen  gefunden  haben , dafs d ie W irtlisc lia ft- 
lic h k e it des A ccum ula to renbe triebes in  hoherem  
M afse dayon  abhślngt, ob die A ccum ula to ren  das 
L ad en  m it hohen S tro m stitrk en  e r tra g e n , a is  von 
der D au e r der P la t te n .

A uf der 23  km  langen  n o rm alspu rigen  L in ie  
von  S tu t tg a r t  nach  P lo ch in g en  befindet sich  se it
18 9 7  ein von der A ctien g ese llsch a ft E lek tric i-  
ti itsw e rk e  (vorm als 0 . L . K um m er & Co.) in 
D resd en -N ied ersed litz  und der A ceum ulatoren- 
fab rik -A c tien g ese llsch a ft in  H agen  i. W , aus- 
g e r i is te te r  P e rso n en w ag en  d r i t te r  K lasse  m it 
4 8  S itz p la te e n , M itte lg an g  und  zw ei P lą ttfo rm e n  
im  B e trieb . E r  h a t zw ei D reh g este lle  von 1,7 m 
A chsstand , von denen das eine m it e in e r m eclia- 
n ischen  D o p p e lb rem se , das an d ere  m it zw ei 
E lek tro m o to ren  von 35 P . S. und  e in e r e lek 
tr isch en  B rem se  au sg e r iis te t is t. D ie  A ccuniu- 
la to rb a t te r ie  is t  in  einem  zw ischen  den D reh- 
g es te llen  u n te r  dem  "Wagen federnd  aufgehU ngten 
K as ten  u n te rg e b ra c h t; ih r  L ad en  e rfo lg t in 
P a ra lle lsc lia ltu n g  m it e iner S pannung  von 2 4 0  Y olt, 
w iih rend  d ie E n tlad e sp an n u n g  in  E e ilien sch a ltu n g  
3 4 0  Y o lt, die L e is tu n g sfah ig k e it 16 0 0 0  "\Vatt- 
s tunden  b e tr itg t. B ei 2 6 ,7  t  E igenlast- (e in 
sch liefs lich  5 ,8  t. A ccum nla to rengew ich t) und
2 ,1  t  B e la s tu n g  b rau ch te  m an bei der P ro b e fa lir t 
fiir das T onnenk ilom eter ru n d  2 0  W a tts tu n d e n  
bei 30  km /S tunde  F ah rg esch w in d ig k e it. D ie 
S treck e  h a t  s ta rk ę  S te igungen  und  lie g t th e il
w eise in  B ogen .*

A uch in  B e 1 g  i e u w erden  se it e in iger Z e it 
zw ischen  B riisse l uud  L iittic li P ro h e fa h rte n  m it 
e igens g eb au ten , e lek trisch  an g e trieb en en  P e r 
sonenw agen  gem ach t. D ie m it A ccum ula to ren  
v ersehenen  15 m lan g en  D u rch g an g sw ag en , dereń  
G ew icht e insch liefslich  der A ccum ula to ren  4 0  t 
b e tra g t, w u rden  fiir 0 0  0 0 0  J t  g e lie fe r t. E s  w ird  
angegeben , dafs die W ag en  m it 100  km /S tunde 
G eschw ind igkeit b e i W a h ru n g  d e r vo llen  B e trieb s- 
s ich e rh e it y e rk eh ren .

In  I t a l i e n ,  wo die K oh len  th e u re r  und 
sch lech te r s ind  a is andersw o , dagegen  in den

* „Orlasers Aiinalcu fur Gewerlie und Bauwescii"
1899 Nr. 534.

G ebirgsfliissen  iiber 5 M illionen P .  S. s teeken , is t 
d e r e lek trisch e  B e trieb  des g an zen  E isen b ah n - 
n e tz e s  oder w en ig sten s eines T h e ile s  davon  au fser- 
o rden tlich  w ich tig  fiir das L an d . D as h a t V er- 
a n la ssu n g  gegeben , d o rt in  eine leb h afte  B ew egung  
zu  G unsten  d e r E in fiih ru n g  des e lek trisch en  Be- 
tr ieb e s  e in z u tre te n , a is  dereń  Seele  der friiliere  
A rb e itsm in is te r  A . A f a n  d e  R i v e r a  g il t , d e r in 
m eh reren  S ch riften  die fiir I ta lie n  d a rau s  en t- 
sp rin g en d en  Y 'ortheile b e leu c h te t h a t .*  A is 
p rak tisch e s  E rg eb n ifs  d ieser B ew egung  is t zu 
bezeichnen , dafs e in ige der g ro fsen  E isenbalm - 
g ese llsch a ften  I ta lie n s  sich  der Sache angenom m en 
haben  und  die E in fiih ru n g  des e lek trisch en  B e- 
tr ieb e s  beg iinstigen . A is e r s t e  V o l l b a h n  h a t  
die ita lien isc lie  M itte lm eerbahn  im F e b ru a r  1899  
die 13 km  lan g e  S treck e  von M ailand  nach 
M onza m it A ccum ula to renbe trieb  eroffnet. E s 
is t das System  d e r A ccum ula to ren  in  A nw endung  
g e b ra c h t, um  an  d e r  L in ie  se lb s t keinen U m bau 
vornelnnen zu m iissen, obgleich  es im  vo rliegenden  
F a lle  h iihere K o sten  v e ru rsa c h t a is  jed es  andere . 
A uf der S treck e  lau fen  v ie rach sig e  17 ,8  in lange, 
2 ,8 5  m b re ite , 2 ,5  m hohe D reh g este llw ag en  m it 
E n d p la ttfo rm e u , die 6 4  S itzp littze  e rs te r  und 
z w e ite r  K lasse  en tlia lten . D ie au fse ro rden tlich  
s ta rk e n  E lek tro m o to ren  tre ib e n  je  eine itufsere 
A clise d e r beiden  D reh g este lle  und  w erden  durch  
gro fse  A ccu m n la to rh a tte rien  von zw ei E e ih en  zu 
je  65 E lem en ten  in B ew egung gesetzt,, d ie in 
R eihen- oder P a ra lle lsc lia ltu n g  g e sc h a lte t w erden  
konnen . Im  e rs te n  F a lle , w e lch e r der norm ale 
is t, w ird  ein  S trom  von 2 3 5  bis 2 7 5  V olt S p an 
nu n g  ge lie fe rt. D e r L ad u n g sstro m  von  3 0 0  bis 
3 5 0  Y olt w ird  durch  U m w andlung  aus d reip liasigem  
W eclise ls trom  von  3 6 0 0  V olt S pannung  h e rg e s te llt. 
D ie  E lek tro m o to ren  geben  dem W a g e n  eine D urcli- 
sc lm ittsg esch w in d ig k e it von 45  k m /S tu n d e , so 
dafs d ie S treck e  e insch liefslich  des A u fen th a ltes  
a u f  den  Z w ischensta tionen  in  20  M inuten zuriick- 
g e le g t w ird . A is K raft< iuelle fiir die e lek trisch e  
B ah n  d ien t e in stw eilen  das gro fse  E le k tric ititts -  
w e rk  der E d ison -G ese llschaft b e i P ad e rn o . D ie 
A ccu m u la to rb a tte rien  w erd en  in e iner S tunde 
ge laden  und h a lten  a lsdann  fiir eine S treck e  
yon 8 0  km  aus. A uch die A dria tisch e  B alin- 
g ese llsch a ft w ill ih re  42  km  lange  E isenbahn - 
lin ie  von  B o logna n ach  S an  F e lic e  dem naclist m it 
g ro fsen  A ccum ula to rw agen  befa liren , die 60  P e r 
sonen fassen  konnen  und  dereń  B a tte r ie n  so 
bem essen  w erden  sollen , dafs sie  die fiir eine 
H in - und R u ck fa lir t e rfo rd e rlich e  E n e rg ie  auf- 
spe ichern  konnen.
• U eber die Y erw endung  e ig en tlich e r Accum u- 

la to rlocom otiven  is t  w en ig  b e k a n n t g e w o rd e n ; 
sie  hab en  vor A ccum ula to rw agen  den Y o rth e il, 
dafs die B a tte r ie  n ich t in  dem W a g e n  u n te r-

* A . A f a n  d e  I i i  v e r a :  „ A equa, d c t t r ic i ta ,  tra -  
z io n e '1 u n d  ..L e conoession i d 'a c q u a  p o r 1’u n erg ia  
e le t tr io a “ .
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geb raclit is t  und  die F a h rg a s te  d ah e r n ich t 
durch Situren oder D iim pfe belślstigen kann .

L e i t u n g s b e t r i e h .  Z ah lre ich e r sind  die 
V ersuche, die m an m it dem L e itu n g sb e tr ieh  
an g este llt h a t ;  in  m anclien F a lle n  is t  m an m it 
dieser B e trieb sw eise  iib e rh au p t aus dem V ersuchs- 
stadium  herausgekom m en und  b e re its  zu  end- 
g iiltigen  A n lag en  iibergegangen . B eim  L ę itu n g s- 
betrieb  h a t m an  fo lgeiu le H au p te in ric litu n g en  zu 
u n te rsch e id en :

a) das K r  a f t  w e r k  fiir die E rzeu g u n g  der E le k 
tr ic ita t , das sieli kaum  von den E lek tric itittsw e rk en  
fiir den B e trieb  von S trafse iiba lm eii u n te rsch e id e t.

b) D ie von dem K ra ftw e rk  n ach  der B alm  
gefiilirte  S p e i s e l e i t u n g ,  w elche  die zum  B e
trieb  erfo rderlic lie  E le k tr ic i ta t  an die V er- 
w endungsste lle  b rin g t.

c) D ie A r b e i t s l e i t u n g ,  eine gew olm licli 
neben oder iiber dem G eleise  liegende, m itu n te r 
ais d r i tte  Schiene g e leg te  L e itu n g , an  der die

A bbildung  4. H efschcs O n te rg e s te ll (O berhS lflo  abgeh o b en )

F alirzeu g e  m itte lś  besonders e o n s tru ir te r  A bnehm er 
(R ollen, G leitschuhe) den fiir ih re  E lek tro m o to ren  
erfo rderlichen  S trom  en tnehm en.

d) die E in rich tu n g en  zu r  A ufnahm e und Y e r
w endung der E le k tr ic i ta t  a u f  den F a lirzeu g en , 
in der H au p tsach e  aus den E lek tro m o to ren  zum  
A ntreiben  der F a lirz eu g e  und  den H andhabniigs- 
e in rich tungen  z u r  B eg e lu n g  der F ah rg esch w in d ig - 
k eit, A enderuug  d e r F a h rr ic li tu n g , zum  A nfaliren , 
B rem sen und  A n h a lten  bestehend .

D ie E l e k t r o m o t o r e n ,  dereń  allgem eine 
E in rieh tu n g  a is  b e k a n n t v o ra u sg e se tz t w erden  
m ufs, ze igen  fiir E isen b a lm fah rzeu g e  liaup t- 
sach lieh  V er8cliiedenheiten  in  der A rt und  W eise , 
w ie sie au f  die T rieb ach sen  e inw irken . E n t-  
w eder f a l l t  d ie T rieb a ch se  m it d e r A clise des 
M otorankers zusam m en , indem  der M oto ranker 
eine holile A clise h a t ,  m it der e r  u n m itte lb a r 
a u f  die T rieb ach se  g e s te c k t is t , w obei die A chse 
des M otorankers m it A n sa tzen  in die Speichen 
des B ades e ing re ifen  k a n n ,  um die D reliung  
zu  b ew irk en , oder der E le k tro m o tp r  s i tz t  au f

e iner besonderen  A chse und w irk t m itte lś  eines 
Z ahn rad v o rg e leg es a u f  die T riebachse .

B esonders h e rv o rg e th an  haben  sich  die 
A m erik an er bei der A n lag e  e lek trisch e r B ahnen  
m it L e itu n g sb e tr ieh , so dafs ih re  E irie litu n g en  
a is  zu r  Z e it m it am  besten  du rch g eb ild e t an  
e rs te r  S te lle  besproclien  w erden  m iissen. M it 
der den  am erikan ischen  T ec lin ikern  au f  p ra k -  
tischem  G ebiet e igenen F iiu lig k e it haben  sie von 
Y ornherein sche inbar das E ic litig e  in  d e r W a h l 
des S ystem s getroffen . IJeber die H eilm ann- 
Locom otiye h a t ein am erik an isch er F acliinann  
schon zu  A nfang  ilires E rsche inens ein un- 
g iin stiges U rth e il abgegeben , w as w ohl m it dazu 
g e fu h r t h a t, sie iib e rh au p t n iclit in den B ereicli 
der V ersuche zu  ziehen. E bensow enig  B eacli- 
tu iig  sche in t die P a tto n sc h e  L ocom otive gefunden 
zu haben. A ccum ula to renbetrieb  sche in t m an 
in A m erika  auch  n ich t fiir anw endbar zu  lia lten , 
th e ils  w egen d e r oben ang ed eu te ten  M angel in 

der B a u a r t der vo rhandenen  A ccu
m u la to ren , th e ils  aus betriebstec li- 
n ischen  G riinden m ehr u n te rgeo rd - 
n e te r  B edeu tung . M an is t y ie lm ehr 
ge rad e  a u f  den L e itu n g sb e trieh  los- 
g e s te u e rt und  h a t ilin u . a. au f 
fo lgenden L inien b e re its  e in g e f iih r t:

1. A uf dem  B ah n n e tz  der B a l
tim o re— O hio-B alingesellscliaft fiir 
eine B ah n lan g e  von  fi km  bei 
B altim ore .

2. A uf m eb reren  A nschlufs- 
bahnen  fiir F a b rik e n  und  H afen , 
so in H oboken b e i New Y ork , 
N ew iiayen  und  W h itiu g sv ille .

3 . A uf d e r S ta d tb a h n  in  B oston , 
den L inien B oston  —  N a n ta sk e t 
(17  k m) ,  H a r tfo r t  —  B erlin  und

B e rlin — N ew -B rita in  (2 0  k m ) ; au f der w estlichen  
H ochbahn  in  Chicago (29 km ) un d  der Lake- 
S tree t-H o ch b ah n  (1 2 ,5  km ), sow ie d e r siidlichen 
S tad tb ah n  d a se lb s t;  fe rn e r  au f den L in ie n : 
W a sh in g to n — M oun | Y ernon  (3 0  km ), P h ilad e l-  
p liia— M ount H olly  (1 4 ,5  km ), N orfo lk — O cean 
Y iew  in Y irg in ien  (15 k m ), au f  der Z w eigbahn 
T o n aw an d a— L o ck p o rt und e in e r k le inen  Z w eig
bahn  in  C alifornien .

W en n  h iernacli die F a lle  der Y erw endung  
von E le k tr ic i ta t  zu r  F o rtb ew eg u iig  sch w ere r Ziige 
au f  E isenbahnen  in  A m erika  im  V erg le ich  zn  
dem grofsen  B ah n n e tz  auch  n ich t g e rad e  zalil- 
re ic h  sind , so scheinen doch die z u r  A usfiih rung  
gekom m enen A nlagen  e rgeben  zu haben , dafs 
w esentlic lie  S chw ierigke iten  au f  e lek tro techn ischem  
G ebiete fiir k iirz e re  L in ien  n ich t melu' bestehen . 
N am entlich  s ieh t m an die F ra g e  der A u sn u tzu n g  
vo rh an d en er K ia ftą u e lle n  d u rch  F o r t le i tu n g  der 
E le k tr ic i ta t  a u f  g ro fse  E n tfe rn u n g en  m itte lś  
S ta rk s tro m le itu n g en  a is  ge liis t an . O bgleicli es 
sich bei d e r F o rtb ew eg u iig  sch w erer Ziige um
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g ro fse  M engen von E lek tric itiit h an d e lt, m iissen 
die bei ih re r  Z u le itu n g  au ftre ten d en  S chw ierig- 
k e iten  tlia tsilch lich  uberw unden  se in , da  za lil- 
re ich e  L e itu n g en  an g e le g t sind , die E le k tr ic i ti i t  
in g ro fse re r M enge ans b e traeh tlich en  Ę n tfe rn u n g en  
zu le iten , in Buffalo a u f  35  km . F e rn e r  d iirften  
die C onstruc tionsschw ierigke iten  bei d e r Abnalnne 
d e r E lek tric if tt m itte ls  e ines A bnelnners von der 
L e itu n g  a is  b e se itig t angesehen  w erden  konnen 
in  A m erika.

D ie A m erikaner yerw endeti haup tsilc lilich  die 
fo lgenden d re i E in rich tu n g en  au f  ih ren  E isen
b ah n en :

a) E s sind  e lek trisch e  L dcom otiyen in den 
D ien st g e s te ll t , die den S tron i m itte ls  R ollen  
von den L e itn n g en  abnehm en und eine A nzalil 
yon W ag en  zielien.

b) B esondere L ocom otiven sind n ich t vo r- 1 
handen , y ie lm eh r M otorw agen (S e lb s tfah re r)  ein- j

auch so n s t fiir den B e trieb  e lek trisc lie r B alm en 
g eb rau ch t, d ie G leicliśtrom  zum  A n tre ib en  der 
F a h rz e u g e  verw enden , aber n u r in  der Speise- 
le itu n g , n ich t in d e r A rb e its le itu n g . W en n  das 
K ra ftw e rk  nam lich  w eit von d e r Y erb rauchs- 
s te lle  ent.fern t lieg t, so w endet m an  b ek ann tlich  
g e rn e  hochgespann te  S trom e an , um  an  L e itu n g s- 
ą u e rsc h n itt zu sparen . W echse ls triim e  sind  in 
einem  so lchen P a lle  y o rth e ilh a ft, w eil sie  sich 
leicht. d u rch  U m form er ohne bew egliche T h e ile  
a u f  die n ied rige  A rh e itssp an n u n g  b rin g en  lassen .

: D a rau s  e rg ieb t sich , dafs m an in einem E lek - 
tr ic itiltsw e rk , das w eit von der E isen b ah n  ab- 
lie g t, zun iiehst hochgespann te  W ech se ls tro m e  er- 
zeugen  und sie du rch  U m form er und  S trom w ender 
an  d e r Y erb rau c liss te lle  in n ied rig g esp an n ten  
Grleichstrom y e rw andeln  w ird .

V on e lek trisch en  L ocom otiven w erden  in 
A m erika  nam en tlich  die L ocom otive der B a ltim ore-

A bbildung  5. E lek lr isc h e r  Zug uuf d e r  E isenbahn  von L ockport n ac h  T onaw anda , N. Y.

g e s te ll t , die so s ta rk  g eb au t sind, dafs sie noch 
eine A nzalil von A nhilngew agen sch leppen  konnen.

c) D ie Z iige bestehen  n u r aus M otorw agen 
oder aus G ruppen  von M otorw agen und A nhange- 
w agen  dazw ischen ; ih re  E lek tro m o to ren  konnen  
nach  B elieben  yon irg en d  einem  M otorw agen  des 
Z uges aus in G ang  g e s e tz t  w erd en  und  ; 
a rb e iten  synchron.

D ie A nordnung  u n te r  c (S p rag u e ’s System  
der zusam m engese tz ten  E in lie iten ) is t  erst. k iirz - 
lich au f  d e r siidlichen S tad tb ah n  in C hicago und 
der H ochbahn  in B rook lin  z u r  A usfuh rung  ge- 
kom m en und  so li den Zw eck haben , das A n- 
fah ren  zu  besch leun igen  und  die m ittle re  F a lir- 
g eschw ind igke it zu erholien.

^ lan  tr e ib t  in  A m erika  die e lek trisch en  Łoco- 
m otiven und  M otorw agen gew ohnlich  m it G leich- 
s trom  yon  5 0 0  b is 7 0 0  V S paim ung an , n u r 
das u n te r c g en an n te  System  w ird  m it W echsel- 
s trom  be trieb en . W echse ls trom e w erden  zw ar

Ohio - B ahn  und die aus ih r  hery o rg eg an g en e  
]foboken-L ocom otive an g ew an d t. Bei der B a lti-  
m ore-O hio-L ocom otiye s itzen  die E lek tro m o to ren  
u n m itte lb a r au f  den T rieb ach sen , bei d e r H oboken- 
Locom otiye w irk en  sie m itte ls  Z ah n radvo rge lege  
a u f  die T rieb ach sen .

D ie b ish e rig en  A nw enduugen  in A m erika  be- 
sch riinken  sich  au f  S tad tb ah n eu  m it yorw iegendem  
P e rso n en y e rk e lir  sow ie N ebenlin ien  und  A us- 

I H lu ferstrecken , besonders solclie m it s ta rk e rem  
P e rso n en - und g e rin g e rem  G iite ry e rk eh r. l i a n  
h a t au fserha lb  b eb au te r O rtsch a ften  G escliw indig- 
ke iten  von 50  bis 60  km /S tunde, in e inzelnen  
F a llen  so g a r yon 8 0  b is 9 0  k m 'S tu n d e  angew and t.*  

j B ei dem yon der New Y ork-, N ew  lia v e n -  und  
H a rtfo rd  - E isen b ah n  a u f  d e r 11 km  langen  
N au task e t-Z w eig lin ie  e in g e rich te ten  e lek trisc lien  

| Z u g fo rderung  bestehen  die P e rso n en zu g e  aus

* „Teknisk Ugebhul“ 1899 Nr. 0.
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einigen offenen y ie rach sig en  W agon. D ie Ziige 
w erden dn ie li v ierac lisige  M otorw agen b e fo rd e rt, 
von denen zw e ie rle i A rten  iu  Y erw endung  sind. 
D ie eine A r t ,  bei der n u r  zw ei A chsen  an- 
g e trieb en  w e rd e n , lia t eine L e is tu n g sfah ig k e it 
von 20 6  P fe rd ek rilf ten  und  ein G ew ich t von l . |  t ;  
die a n d e re , bei der a lle  4  A chsen  T rieb ach sen  
sind, is t bei einem  G ew icht von 26 t  iin stande, 
41 2  P fe rd ek riif te  zu  en tw icke ln . D ie M asten  fiir 
die S tro m le itu n g  steh en  zw ischen  den G eleisen ; 
sio tra g e n  an  ih rem  K opfe die fiiu f fiir die Speisung  
dienenden D rillite  und an  se itlic li ausladenden  
A rnien die m itten  iiber den G eleisen  liegenden 
A rb e its le itu n g en , die an jed em  M aste m it der 
Speise le itung  yerbunden  s in d , so dafs sie n u r 
im m er au f  eine k u rz e  E n tfe rn u n g  S tron i fiir die 
M otoren zu fiih ren  haben und  d ah er selir schw ach 
g eh a lten  w erden  konnen . D er S trom  w ird  d u rh  
B iigelro llen  von der A rb e its le itu ń g  abgenom inen. 
D iese L in ie  w urde  im J a h r e  18 9 8  um d re i A uslilufer 
von zusam m en e tw a  3 4  km  L iingc y e rg ro fse r t 
und v en v en d e t das von den B aldw in-L ocom otiy- 
w erken  geb au te  H e f s c h e  U n t e r g e s t e l l ,  bei dem 
die federnde A ufh iłngung  der M otoren von den 
F ed ern  des W ag en s  vollkom m en g e tre n n t is t 
(A bbiidung  4). B ei den a n g es te llten  G escliw in- 
d igke itsversuchen  so llen  au f  e in e r n ich t ganz  
5 km  lan g en  S treck e  G eschw m digkeiten  von iiber 
120 km /S tunde  e rre ic h t w orden  se in , bei den 
B elastim gsyersuclien  so li d e r sehw ere  M otor
w agen  a u f  e in e r in einem  B ogen  liegenden  
S te ig u n g  16 v ie rach sig e , m it 4 5 0  t, beladene 
G iiterw agen , also  einen  Z ug yon 6 0 0  t  G esam m t-

gewicht- angezogen  mul b e fo rd e rt liaben. Ob dabei 
n ic lit e in ige U eb ertre ib u n g en  u n te rg e lau fen  sind , 
m ag  d a h in g e s te llt sein . *

E ine  der ju n g s te n  U m w andlungen  yon D anipf- 
be trieb eu  in  e lek trisch en  B e trieb  h a t  sich au f  der 
T h e ils tre c k e  L o c k p o rt— T o n a w a n d a , N. Y ., der 
E rie -B a lin  yo llzogen . D iese L in ie  en tn iinm t die 
E n e rg ie  den m it D re lis tro in  von  10 5 0 0  V 
a rb e iten d en  L e itu n g en  zw ischen  B uffalo uiul den 
N iag a ra fa llen . D er hocligespann te  S trom  w ird  
durch  sechs fe s ts teh en d e  U niform er in L ockpo rt 
a u f  S trom  von 3 5 0  V u m g ese tz t und dann  
zw ei ro tiren d e n  S trom w endern  zu gefiilirt, die ihn 
au f  G leichstrom  von 5 0 0  V  S pannnng  b ringen . 
D ie L in ie  is t 46  km  la n g  und w ird  eine zw e ite  
U n ifo rm ersta tion  in T o n aw an d a  e rh a lten . D ąs 
ro llen d e  M a te ria ł b e s te h t aus zw ei e lek trisch en  
L oconiotiyen (A bbiidung  5) fiir G iiterz iige  und 
zehn  M otorw agen fiir deii P erso iien y e rk e lir. Die 
Loconiotiyen tra g e n  4 M otoren yon je  175 P fe rd e 
k rilften , die M otorw agen  sind  m it 4  S tiick  fiinfzig- 
p fe rd igen  M otoren  a u sg e riis te t. **

(Sclilufs folgt.)

* Geplant wird licuerdings eine elektrische Fern- 
halin von Toledo nach Norwalk, auf der Ziige mit 
64 km/Stunde Grescliwindigkeit yerkehren sollen. Man 
will die erforderliehe Elektricitiit auf einem einzigen 
Kraftwerk herstcllcn, den Strom ais Dreiphasen- 
W echsclstrom mit 15000 V Spannnng nach 7 Unter- 
stationen fiihren und dort auf eine niedrigere Arbeits- 
spanminar umformeu. „The Railroad Gazetteu 1809 
Nr. 40. "

** „Zeitschrift des Yereins deutscher lugenieure", 
1899 Nr. 7.

Die Behrend - Zimni ermaimsclie Kaltdampfmasehine.

Im zw eiten H efle der M ittheilungen aus dem  
M aschinen - L aboratorium  der teehnischen Hoch- 
schule zu Berlin, herausgegeben zur Ilundertja lir- 
feier der H oclischule, berich tet P rofessor E. J o s s e  
iiber V ersuche zur E rhohung  des therm ischen  
W irkungsgrades der D am pfm aschinen.

P rofessor J o s s e  leite t das M aschinen - L abo
ratorium  und h a l do rt Versuclie vorgenom m en, 
dereń Schlufsresuitat lau te t:

B e i e i n e r  V e r b u n d - D a m p f m a s c l i i n e  m i t  
G o n d e n s a t i o n  v o n  e t w a  4 0  P f e r d e s t a r k e n  
k o n n t e n  5 6  % d e r  i n d i c i r t e n  L e i s t u n g  
d i e s e r  M a s c h i n e  o h n e  M e h r a u f w a n d  a n  
D a m p f  h i n z u g e w o n n e n  w e r d e n .  Der Dampf- 
yerbrauch der W asseidam pfm aseh ine  betrug  8 , 6  kg 
f. d. indicirte  Pferd und S lu n d e ; durch  die ge- 
nann te  E rhohung  der Leislung sank der Ver- 
h rauch au f 5 ,5  kg. A llgem ein ausgedriickt lieifst 
d a s : Mit je  rund  15 kg W asserdam pf, der arbeits-

leislend durch  e ineC ondensationsm aschine hindurch- 
geht, w ird eine indicirte P ferdestarke gew onnen.

D er W eg, auf dem  diese fiir dic gesam m te 
D am pfm aschinen verw endende Industrie  hoehst 
in teressan ten  R esulta te  erzielt w urden , ist im 
Folgenden kurz angegeben.

Vom C ondensationsw asser unsere r D am pf
m asch inen  w ird bekanntlich  der w eilaus grofsle 
'Pheil der W arm e  des Dampfes aufgenom m en, 
durchschnittlich  e tw a 9 0  % , die zur Leistung von 
Arbeit n ich t m eh r yerw endet w erden. Ein Yacuum 
von m eh r ais 8 0  im Innern  des D am pfcylinders, 
en tsp rechend  e tw a  6 0  0 G., ist erfah rungsgem afs 
kaum  noch yortheilhaft auszunutzen. In der neuen 
M aschine w ird  die W arm e  des ungefalir m it der 
angegebenen T em p era tu r austrelenden  D am pfes 
nicht direct dem  C ondensationsw asser zugefiihrt, 
sondern  benu tz t, um  (lussige schw eflige S aure 
zu yerdam pfen, die bei g leicher T em p era tu r eine
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S pannung  von e tw a 11 A tm ospharen  h a t (gegen
iiber 0 ,2  A tm . des W asserdam pfes). D er hierzu 
venvendete  R o h ren ap p ara t d ien t d e r W asserdam pf- 
n iasch ine  gegeniiber ais C ondensator, d e r neuen 
K altdam pfm aschine gegeniiber ais Kessel oder Ver- 
dam pfer. Die hochgespann te  scliw eflige Saure 
w ird  einem  M otor zugefiihrt, in dem  sie, ahnlich  
w ie der W asserdam pf in der gew olinlichen Dampf- 
m aschine m it Expansion, un ter en tsp rechender Ab- 
kiililung A rbeit leistet. A lsdann tr itt die gasfórm ige 
scliw eflige S aure in einen zweiten R ohrenappara t, 
um  hierin  m itte ls des K uhlw asśers condensirt zu 
w erden . Die dem  B ericht beigegebenen D iagram m e 
zeigen eine obere T em pera tu r von e tw a 55  0 und 
eine un te re  T em pera tu r von eLwa 2 2 l>. Die conden- 
sirte , also flussige, schw ellige S aure  tritt m it einer 
S pannung von etw a 3 ,5  A lm . in eine Speisepum pe, 
w ird durch  diese un ter Druck gesetzt und dem  ersten 
C ondensator behufs W iederverdam pfung  zugefiihrt.*

Zum  S chlusse seiner A usfiihrungen besprich t 
P rofessor J o s s e  einige p rak tische A nw endungen, 
von denen an dieser S telle besonders der H inw eis 
auf die C entralcondensationen unserer Berg- und 
HiitLenwerke in teressirt. Ais Beispiel d ien t eine 
3 0 0 0 p fe rd ig e  A nlage , dereń D am pfm aschinen 
10 kg D am pf f. d. P ferd  oder m eh r gebrauchen  
und von d e r gesagt w ird , dafs durch  die K alt
dam pfm aschine 2 0 0 0  Pferde gew onnen w erden  
konnten . Zu erw ahnen  ist ferner die A usnutzung 
von w arm en  A bw assern  und  H eizgasen.

Die M ittheilungen beschranken  sich im  w esent- 
lichen auf die A ngabe der Y ersuchsresultate, 
w ah rend  Einzelheiten der C onstruction sow ie 
grundlegende theoretische R eclm ungen n ich t ge- 
gehen w erden .**

Der B ericht ist ais ein vorlaufiger bezeichnet, 
und  seine Z uriickhaltung e rk la rt sich  durch  die 
schw ebenden P a ten tverhand lungen . W en n  nach- 
stehend versucht w ird , die K altdam pfm aschine 
un te r besonderer B eriicksichtigung der C en tra l
condensationen zu besprechen, so kann  dieses 
deslialb  n u r ais ein V ersuch be trach te t w erden , 
der nach  der einen oder andern  R ichtung noch 
der C orreclur bediirfen konnte.

Die w esenlliche G rundlage fiir die W irkung  
der K altdam pfm aschine bildet d ie  z u r  V e r -  
f i i g u n g  s t e h e n d e  T e m p e r  a t u r d i f f e r e n z .  
Ais obere theoretische G renze ist die T em pera tu r 
des austre tenden  Dampfes im  Innem  des Dampf- 
cylinders und  ais un te re  die des vorhandenen  Kiihl- 
w assers zu betrach ten . M an kann  annehm en, dafs 
die obere Grenze bei 6 0  0 l i e g t ; a llerd ings konnen

* Diese Aufgabe hat zunachst, wegen der Dampf- 
bildung im Pum pencylinder, einige Schwierigkeiteu 
geboten ; sie lalst sich aber m it Sicherheit Idsen, 
beispielsweise durch freies Zufallen unter Vermeidung 
des Saugventils.

** Betrefls letzterer kann auf einen Vortrag von 
(i. B e h r e n d ,  abgedruckt in der „Zeitschrift des 
Vereins deutscher Ingeuieure”, Jahrgang  1S92 S. 1135, 
hingewiesen werden.

auch  liohere T em peratu ren  vortheilhaft in der K alt
dam pfm aschine ausgenutzt w erd en , indefs n u r 
au f Kosten des Effects der W asserdam pfm a- 
schine. Es ste ig t dann die Leistung der einen, 
und es sinkt die Leistung der andern  M aschine 
bei an nahernd  gleichem  G esam m teffecl. Zw ischen 
den genann ten  T em peratu rg renzen  tr itt eine R eihe 
von V eilustquellen au f, dereń  W irkung  bei d em  
zur Yerfiigung stehenden  geringen T em peratu r- 
gefalle au f das aufserste M inim um beschrank t w erden 
m ufs. Z unachst erg ieb t sich ein T em peratur- 
verlust beim  A ustritt des W asserdam pfes aus 
dcm  Cylinder nach dem  ersten  C ondensato r; es 
ist da rum  e rfo rd e rlich , den A uslafs der an- 
geschlossenen D am pfm aschinen tadellos zu dim en- 
sioniren und  zu steuern . Auch d e r V erlust an 
Y acuum  und dam it an T em p era tu r innerhalb  langer 
L eitungen ist w enigstens bei C entralcondensationen 
zu berticksichtigen. Ein w eiterer V erlust erg ieb t sich 
daraus , dafs das V acuum  durch  die m itgefiihrte 
Luft versch lech tert w ird, so dafs die T em pera tu r 
im  W asserdam pfcondensato r oft erheblich geringer 
ist, ais dem  vorhandenen  V acuum  en tsp rich t; es 
m iissen  deshalb  die angeschlossenen M aschinen 
und Leitungen du rchaus luftd icht sein. D a es 
sich um einen O berflachen-C ondensator handelt, so 
kann  die T em p era tu r der verdam pften  schw efligen 
S aure  n iem als vol!standig bis zu der des W asse r
dam pfes gesteigert w erden . Um die Differenz 
gering  zu h a lte n , ist es tro tz der im iibrigen 
n ich t ungtinstigen  V erhaltn isse doch erforderlich, 
grofse K iihlflachen anzuw enden. W ah ren d  m an 
fiir gew ohnlich m it 2  qm  f. d. M inutenkilogram m  
zu condensirenden W asserdam pfes re ich lich  aus- 
kom m t, w ird  m an  h ie r erheblich m eh r, vielleicht 
das D oppelte annehm en  m iissen. Die vo rgenannten  
Y erluste erniedrigen sam m tlich  die zur Verfiigung 
stehende M axim altem peratur. E ine andere  G ruppe 
dagegen erhoh t die M inim altem peratur. Hier- 
h e r gehort zunachst die W arm eau fuahm e des 
K uhlw assers im  zw eiten C ondensator. W ill m an  
5 0 T em p era tu re rh o h u n g  zulassen, so bed arf m an  
ungefahr das 114 fache Q uantum  des nieder- 
zuschlagenden D am pfes ais K uh iw asser; bei Ver- 
kleinerung  dieser M enge ste ig t der T em pera tu r- 
verlust im  gleichen V erhaltnifs. A uch h ie r b ring t 
der O berflachen-C ondensator den  V erlust von einigen 
G raden m it sich. Die m ittlere  T em peraturd ifferenz 
zw ischen der zu condensirenden schw efligen S au re  
und dem  K tihlw asser ist seh r g e rin g , und  da 
zudem  die A nnaherung  der T em p era tu ren  eine sehr 
w eitgehende sein m ufs, so ergeben  sich noch viel 
grofsere C ondensatorflachen ais im ersten  Falle. 
H ierzu kom m t der T em pera tu rverlu st du rch  die 
A uslafssteuerung  des Schw eflig-Saure-M otors.

W ie bereits oben  m itg e th e ilt, zeigen dic 
K altdam pfd iagram m e 22  bis 5 5 °  C. im Cylinder; 
dabei ha tte  das K uhiw asser 1 5 °  C. Steigt 
nun,  e tw a durch  die V erw endung riickgekiihlteu 
W a sse rs , die fas t ausnahm slos auf unseren
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H iittenw erken nothw endig  w ird , die un tere  T em 
p era tu r n u r um  1 0  bis 1 1 ° und sinkt and ere r
seits w egen der oben geschildertcn  Verhiiitnisse 
bei einer C entrale die M asim altem pera tu r n u r um
5 bis 6 °, ,so verm indert sich der Effect der Kalt- 
dam pfm aschine um  50  % ; m it anderen  W o rten : 
es w erden a lsdann  f. d. Indicatorpferd  3 0  kg 
Dampf gebraucht. Zugleich verdoppeln sich die ohne- 
liin n ich t unbedeutenden  A nlagekosten f. d. P ferd.

Der eigentliche M o t o r  e rh a lt m afsige Diinen- 
sionen. Die m itgetheilten D iagram m e zeigen nam lich  
einen m ittleren  indicirten D ruck von etw a 3 ,6  A tm . 
B ekannt ist, dafs die schw eflige S aure  selbst ais 
S chm ierm ateria l d ien t, so dafs eine besondere 
Schm ierung  der arbeitenden  inneren  Theile n ich t 
erforderlich ist. A bsolute D ichtheit ist bei den 
Stopfbiichsen ebenso wie bei den C ondensatoren 
unerlafsliche B edingung.

Die B e g u l i r u n g  des M otors kann bei con- 
s tan le r Leistung der W asserdam pf- und  Kalt- 
dam pfm aschine so erfo lgen , dafs die Fiillung 
oder das V erhSltnifs der T ourenzah len  en tsprechend 
eingestellt w ird . Kleine S chw ankungen  reguliren  
sich dann  selbsttha tig  d ad u rch , dafs der Kalt- 
dam pfdruck um  ein G eringes ste ig t oder fallt. 
Die im  V erdam pfer en thaltene  schw eflige S aure 
kann in ahn licher W eise ais B egulator dienen, 
wie das W asse r beim  gew óhnlichen D am pfkessel. 
T reten  grofsere Schw ankungen  in der W asserdam pf- 
zufiihrung auf, so kann m an die Fiillung der Kalt- 
dam pfm aschine von dem  D ruck oder dem  Volumen 
der verdam pften  schw efligen S aure  abhangig  
m achen. Da die L eistung des Schw efligsaure-M otors 
mit derjenigen der angeschlossenen W asserdam pf- 
m aschine zu- und  ab n im m t, so ergeben sich 
ziemiich einfache B egulirungsverhaltn isse fur die- 
jenigen A nlagen, in denen d ie  b e i d e n  M o t o r e n  z u r  
U e b e r w i n d u n g  e i n e s  g e m e i n s a m e n  W i d e r -  
s t a n d e s  d i r e c t  g e k u p p e l t  s i n d .  W esentlich 
anders gestaltet sich das aber, w enn die Leistung der 
K altdam pfm aschine u n abhang ig  von der W asser- 
dam pfm aschine is t, w ie es z. B. ste ts  dann  der 
Fali sein w ird , w^enn m an  die C entral-C onden- 
sation eines Berg- oder H iittenw erkes zum Betrieb 
der K altdam pfm aschine verw endet. Es liegt nahe, 
in diesem  Falle die K altdam pfcentrale zu elek-

Bericlit iiber in- und
Patentanm eldungen, 

wel che  von d e m a n g e g e b e n e n  T a ge  a n  w a h r e n d  z w e i e r  
M o n a t e  z u r  Ei ns i c h t na hme  fllr J e d e rm a n n  im Kaiser l i chen 

P a t e n t a m t  in Berl in aus l i egen.

26. Marz 1900. KI. 10, Sch 15037. Vorrichtung 
zum Absaugen der Koksofengase. C. Schmidt und 
Josef Chasseur, Miilheim a. d. R uhr, Styrum erstr. 1/7 
bezw. Gartenstr. 19.

KI. 12, L 13 261. Rotirende R etorte zur trockenen 
Destillation von Holz, Torf, Kohle u. dergl. Eduard
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trischen B etrieben zu benutzen. Man konnie 
dann  die erforderlichen grofsen A usgleichvor- 
rich tungen  etw a durch elektrische A ccum ulatoren  
sc h a lfe n ; auch konnte m an  im Bedarfsfalle, ins- 
besondere w ah rend  der A rbeitspausen , frischen 
D am pf d irect von den D am pfkesseln zum  Schweflig- 
saure-V erdam pfer fiihren. Das ers lere  Mittel ist 
in A nlage und Betrieb rech t kostspielig, und  beim  
zw eiten ist zu beach ten , dafs im  gunsligsten  Falle 
etw a 14 kg frischen D am pfes fiir die indicirte 
P ferdestarke  geb rauch t w erden — bei riick- 
gekiihllem  • C ondensationsw asser aber noch be- 
deu tend  m ehr. Sow eit es sich um  den A bdam pf 
solcher M aschinen h an d e lt, die n ich t w ohl m it 
V acuum  betrieben w erden konnen — Dampf- 
h am m er z. B. —• kann  m an  grofse W asser- 
m assen behufs A ccum ulirung der W a n n ę  zwischen- 
schalten . Dies w ird  aber nu r in A usnahm efallen  
m oglich se in , weil der A bdam pf d era rtig er Ma
schinen und A ppara te  am  besten  zum  Y orw arm en 
des K esselspeisew assers benu tz t w ird , w obei die 
W arm eausnu tzung  etw a 15 bis 2 5  m a i so giinslig 
is t, wie in der K altdam pfm aschine. Es w are  
also ein F eh le r, w enn  m an  le tz terer zuliebe die 
V orw arm ung  des Speisew assers auch n u r um  
ein G eringes versch lech tern  w ollle. —

Es fallt giinslig ins Gewicht, dafs der p rocentualc 
A rbeitsgew inn um  so grofser ausfallt, je grofser 
der D am pfverbrauch der angeschlossenen M aschinen 
ist. Es diirfen zw ar d e ra rliąe  E rw agungen  keines- 
w egs eine V ernachlassigung der W asserdam pf- 
m asch ine zur Folgę haben , indefs scheint es, ais 
ob die nu r un ter A ufw endung grofser K osten 
mCgliche aufserste A usnutzung des W asserdam pfes, 
e tw a durch  drei- oder vierfache E xpansion , hier- 
durch  an B edeutung yerlieren konnte.

Nach den b isherigen YerofTentlichungen d a rf 
m an  annehm en, dafs der K altdam pfm otor iiberall 
eine grofse B edeutung beanspruchen  d arf , wo 
kaltes W asse r von 10 bis 1 5 °  C. in geniigender 
Menge vorhanden  ist und zugleich die ver- 
b rauch ten  W asserdam pfm engen  keinen allzu grofsen 
S chw ankungen  im  V erhaltnifs zu der zu leistenden 
K altdam pfarbeit unterw orfen  sind.

B a t h ,  den 2 . A pril 1 9 0 0 .
C. Kiefselbach.

auslandisclie Patente.
Larsen, Kopenhagen, Norrevoldgade 12; V ertreter: 
Dr. W. Hausknecht und V. Fels, Berlin, Potsdamer- 
strafse 115.

KI. 18, G 13864. Beschiekungsvorrichtung fiir 
Martinofen u. dergl. Gutehofrnungshutte, Actienvereiri 
fiir Bergbau- und H uttenbetrieb, Oberhausen 2, Rheinl.

KI. 20, R 13 651. W agenschiebei. Carl Rohl- 
mann Wwe., Dortmund, Kurfurstenstrafse 29.

KI 40, A 6630. Verfahren zum Legiren von 
Metallen und Metalllegirungen m it Magnesium. Alu
minium- und Magnesium - Fabrik , Heirielingen bei 
Bremen.
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KI. 40, M 16 724. Ofen zur Herstellung von 
mangancarbidhaltigem Calciumcarbid. Paul Pliilippe 
Honore Mace, Paris; V e rlr .: Carl Pieper, Heinrich 
Springmann und Th. Stort, Berlin, H indersinstr. 3.

KI. 49, W 15 601. Lochstanze mit Flach- und 
Faroneisenscheere. W erkzeug - Maschinenfabrik A. 
Sch;irH’s Nachf., Munchen, Steinstrafse 50.

KI. 49, W 15 769. V orrichtung zum Ausschneiden 
von Rohren. Alexis Eugene Alfred W athier, Home- 
court, Meurthe-et-Moselle; V ertr.: Hugo Pataky und 
Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstrafse 25.

29. Marz 1900. KI. 31, R 13 652. Verfaliren zur 
Herstellung von gufseisernen Saulen von hoher T rag
fahigkeit. Rodolphe Rau, Schiltigheiin-Strafsburg.

KI. 49, E 6571. Verfahren zur Kiihlutig von beim 
Ziehen, Pressen, Schmieden und dergl. yerwendeten 
Werkzeugen mittelś com prim irter G ase, Prefs- oder 
flussiger Luft. Chas. G. Eckstein, Berlin, Spandauer- 
strafse 16/17.

KI. 49, M 16482. Kaltsage. Albert Merz, Halle a. S., 
Forsterslralse 22.

2. April 1900. KI. 18, F 12523. Verfahren der 
Zufiihrung von Kiihlwasser bei Formen- und Diisen- 
kuhlern an Hochofen. — William Jam es Foster, Dar- 
laston, Grfsch. S tafford; V ertr.: Hugo Pataky und 
Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25.

KI. 31, 1121 040. M etallbcarbeitungsverfahren. — 
E rnst Hammesfahr, Solingen, Fochę.

KI. 31, L 13621. Formkastenverschlufs. — Georg 
Ernst Laue, Hannover, BOdekerstrafse 23.

KI. 35, A 6786. Vorrichtung zum Feststellen der 
lSibaren Seiltrommel an FOrdermaschinen. — Actien- 
Gesellschaft Isselburger-H utte vormals Johann Nering, 
BOgel & Comp., Isselburg a. Niederrhein, Kreis Rees.

KI. 81, J 5494. Transportgefafs fur heifse
Schlacken. — Junkerather Gewerkschaft, Junkerath
i. d. Eifel.

5. April 1900. KI. 31, G 13791. Kernbuchse. 
Robert Grimshaw, Dresden-A., Racknitzstrafse 9.

KI. 48, M 17 24S. Verfahren zur Erzeugung
inelallischer Niederschliige auf Metallen ohne aufsere 
Stromzuluhrung. Eduard Mies, Heidelberg.

KI. 49, M 17 612, Zangenwagen fur Gasrohrzieh- 
biinke. Malmedie & Co., Maschinenfabrik Act.-Ges., 
DCisseldorf-Olberbilk.

KI. 49 , R 13 368. Einspann- und Abscheer-
vorrichtung fur D rahtbearbeitungsm aschinen. Reils
& Martin, Act.-Ges., Berlin, Luisenufer 53.

KI. 49, W 15 382. Hebelscheere mit ofletiem Maul. 
Bruno W esselmann, Berlin, Luisenplatz 1.

Gebrauchsniustereintragungen.
26. Marz 1900. KI. 4 , Nr. 131026. Magnet- 

verschlufs fur Grubensicherheitslampen mit aut' der 
lnnenseite schrag gestaltetem , auf der Federseite des 
Nasenhebels im Ausbau des Yerschlufsringes ge- 
haltenem Pol. Carl Wolf sen., Zwickau i. S., Reichen- 
bacherstrafse.

KI. 5, Nr. 131158. Stofsbohrmeifsel, bestehend 
aus einem eentralen und mebreren rings um den- 
selbeu angeordneten, auswechselbaren, nach Einsetzen 
unbeweglich gehaltenen, leicht herzustellenden und 
nachzuschiirfendeii Einzeinachmeifseln. Joseph Vogt, 
Niederbruck bei Masmunsler.

KI. 5, Nr. 131 189. Kernbohrmeifeel, bestehend 
aus im Kreise herum auswechselbar angeordneten 
Einzelilachmeilseln. Joseph Yogt, Niederbruck bei 
Masmunsler.

KI. 49, Nr. 131 108. Spannapparat fiir Schweilsun- 
gen, insbesondere fur R ohre, mit getheilten Spann- 
nnd Klemmringen und an den Ringen angreifenden 
Spannstangen. Chemische Therm o-Induslrie, G .m .b. H., 
Essen, Ruhr.

ausliindische Iatente. 15. April 1900.

KI. 50, Nr. 131 058. Aus zwei getrennten Theilen 
hergestellter Kollerboden mit auswechselbaren Rosten 
und Mahlplatten fur Nafs- und Trockenverm ahlung. 
Rudolf Kunseh, Aue Zeitz.

KI. 80, Nr. 131 174. Einselzrost fur die Lauf- 
bahn an Kollergangen mit abwechselnd hohen und 
niedrigen Stegen. GustavM flgge& Co., Leipzig-Plagwitz.

KI. 80, Nr. 131 175. Laufbahn fur Kollergangs- 
laufer mit ringsum fuhrenden, durch Stege getrennten 
Aussparungen. Gustav Miigge & Co., Leipzig-Plagwitz.

2. April 1900. KI. 5, Nr. 131463. Haube fiir 
Grubenstempel, aus Stahl- oder Eisenblech geprefst. 
W. Cadenbach, Altenderne b. Dorlmund.

KI. 5, Nr. 131472. Selbstthatig sich feststellende 
Sicherheitsschranke fiirFdrderschachte, Bremsschachte, 
Bremsberge u. s. w. mit durch den FSrderkorb mittelś 
HebelObertragung helhatigter AuslOsung der die 
Schranke in geschlossener und offener Slellung fest- 
stellenden Sperrklinkcn. Fahrendeller Hiitte, W inter- 
berg & Jiires, Stahl- und Eisengiefserei, Maschinen
fabrik, Bochum i. W.

KI. 18, Nr. 131399. Beschiekungsmaschine fur 
Martinofen, bei welcher im Miltel des vorderen Unter- 
baues eines, den eigentlichen Beschickungsapparat 
umschliefsenden, H aupttriigerpaares eine Rolle und 
unter dieser auf einem Fahrgestell eine herzfórmige 
Hubscheibe angeordnet sind. Actiengesellschaft Lauch- 
hamm er, Lauchham m er.

Deutsche Reichspatente.

KI. 31, N r. 107 978, vom 18. A pril 1898. F i r m a  
C. S e n s s e u b r e n n e r  in D i is s e ld o r f - O b e r k a s s e l  
und H e i n r i c h  P o e t t e r  i n  D o r t m u n d .  Fahrbare 
Giefspfannenhebc- und Sehwenkcorrichtur.g.

I)ie Giefspfanne c ist an dem einen Ende eines 
Balanciers a aufgehiingt, der auf einem m it der Konigs-

welle e durch einen Arm d verbundenen Wagen b in 
der Mitte drehbar gelagert und m it seinem -anderen 
Ende mit der Konigswellc e geleukig yerbunden ist. 
Das Heben und Senken der Giefspfanne erfolgt ent- 
weder, wie in F igur 1, durch einen auf dem Wagen b 
angeordneten lmtraulischon Cylinder f  oder, wie in 
F igur 2, durch die ais Sehraube ausgebildetc Konigs- 
welle e, statt welcher auch ein hydraulischer Cylinder 
oder eine Kette benutzt werden kann.
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KI. 49, N r. 107 053, vom 17. September 1898. 
J l i c h a e l  S t i n d l  i n  V o i t s b e r g  (Steiermark). 
Ilerdeinsątz m it ais Kuhlmantel dienender Windkammer 
fiir Schmiedefeuer.

Unterlialb der unbeweglichen Diisenplatte a ist 
ein Drehschiebcr b angebraeht, durch dessen Drcliung

die in cbgpentrischen Krcisen radial angeordneton 
Diiscn der P latte  a ganz oder zum Theil geschlossen 
worden konnen, je  naehdem Grofsfeuer, Kleinfeuer, 
Langfeuer oder Breitfeucr gewiinscbt wird.

B ritische P aten te .

N r. 5501, vom Jahre 1899. O w e n  F r a n k l i n  
L e i b e r t  in B e t h l e h e m  (Pennsylvanien). Yerfahren 
zur Herstellung von Verbund-Panzerplatten.

Ueber eine erhitzte P latte  aus weichem Stahl wird 
zunacbst geschmolzenes Gufseisen so lange laufen ge- 
lassen, bis alle U nreinheitcn der Plattenoberflache 
(Gltthspan u. s. w.) entfernt sind. Dann wird in der- 
sellien W eise geschmolzcner Stahl iiber die Platteu- 
oberflacho gefiuirt und scbliefslieb nach Senken der 
P latten in einer Form harter Stalli aufgegossen und 
das Ganze erkalten gelassen. Es kann auch in um- 
gekehrter Reihenfolgo yerfahren werden, dafs znniichst 
auf eine P latte aus hartem Stahl Gufseisen gegossen 
und śchliefslich ein kohlenstoffarmer Stahl aufgegossen 
wird. In  beiden Fallen soli durch die Bcseitigung 
jeglicher OiydsChichten eine sehr gute Yerscliweifsung 
der beiden Stahlarten erzielt werden.

N r. 8(1 [:i, Yom Jahre 1899. G e o r g e  W i l l i a m  
J o h n s o n  i n L o n d o n .  Neuerung im  Herdofćnprocefs.

Das direct dem Hochofen cntnommcnc oder in 
einem Cupolofen umgesehmolzene Eisen wird in einen 
beheizbaren und kippbaren Mischer ubergefiihrt und 
hier einerseits in seiner Zusammensetzung egalisirt, 
andererseits durch Zugabe einer oxydirenden Schlacke 
theilweise entsilicirt. Aus diesem H isehcr wird das 
vorbehandelte Eisen in auf W agen zu Gruppen ver- 
einigte Formen gegossen und zu den Martindfen ge- 
fahren. Die Formen sind m it geeigneten Ansiitzen 
fiir den Schwengel einer mechanischen Bcschickungs- 
maschine vcrselien und werden, sobald .das eingegossene 
Eisen in ihnen zu erstarren beginnt, in don Hcrdofen 
gehoben uńd ih r Inlialt durch Umkippen entleert. In 
diesem wird es unter Zugabe yon Kalk, Eisenerz oder 
Abfalleisen in bekannter W eise fertig gemacht.

P a te n te  der V er. S ta a te n  A m erikas.

N r. 634251. J o h n  S. H u g e r  i n  H o m e s t e a d  
(Pennsylvanien). Yerfahren, Panzerplatten durch 
kohlenwasserstoffhaltigc Gase zu  cementiren.

A uf Grund der Beobachtung, dafs kolilcnwasser- 
stoffhaltige Gase bei einer Erliitźung auf 900 bis 
1000° C. KohlenstoiT in Form von G raphit ausscheiden,

hingegen boi einer Erhitzung auf nur 500 bis 600° C. 
Kohlenstoff in amorpher Form ais Rufs abscheiden, 
yon denen wiedermn nur letzterer von gliihendem 
Eisen cliemisch gebunden wird,  wiihrcnd der Graphit 
ais ungebundener Kohlenstoff (Graphit) in das Eisen 
cinwandert, werden die in einer Feucrung iiberein- 
andergelegten, aus kohlenstoffarmcm Flnfseisen be- 
stehenden Panzerplatten a zuniichst auf etwa 500 bis 
600° C. crhitzt und durch den zwischen denśelbon 
befmdlichen Zwisehenraum b durch Bohr c kohlen- 
wasserstoffhaltige Gase ein- und durch R ohr d ab-

geleitet. W ahrend des Durchleitens scheidet sieli aus 
den Gasen Rufs ab, der sich auf den Plattenoberflachen 
absetzt. H at sich fiir die spiitere Kohlung dor P latten 
geniigend Kohlenstoff aus den Gasen auf den Platten 
abgeschiedon, so wird unter stetigem Durchleiten der 
Gase dic Hitze auf 900 bis 1000“ C. gesteigert. Bei 
dieser Temperatur wird der amorphe Kohlenstoff (Rufs) 
rasch von den P latten aufgonommen und gebunden, 
wahrend der nunmehr aus den Gasen infolge der 
grofseren Hitze sich ausscheidende grapliitischo Kohlen
stoff dureli die auf den P latten aufliegende Rufsschicht 
an einom Eindringen in die P latten  gehindert wird.

>’r .  032147. C h a r l e y  S. R o b i n s o n  i n  S l i a r p s -  
y i l l e  (Pcnnsylyanien). Gichtstaubuerwerthung bei 
Hochofen.

Dio Giohtstaub enthaltonden Gichtgase werden 
durch einen Staubsammler geleitet, in dem eino Ab- 
seheidung und Sammlung des Gichtstauhes erfolgt. 
L etzterer wird aus dem Staubsammler abgesaugt und 
mit dem Geblasewind durch die Formen in den Ofen 
znriickgefiihrt.

N r. 022301. E d w i n  D.  W a s s e l l  in P i t t s b u r g .  
Yerfahren zum  beschleunigten AbkUlilen ausgeglUhter
Metallsluckc, insbesondere von Panzerplatten.

Dio ansgegluhtcn Metallstucke c werden auf Klotzo 
in einen Behalter b gelegt und sodann m it einom

fiiissigen Metalloxyd a, z. B. Eisenoxyd mit oder ohne 
Zusatz yon Kalk, umgossen. Dann wird dor Behalter 
in einen Ofen gefahren und fiir etwa 24 Stunden auf 
einer Temperatur von 425 bis 0500 C. erhalten. 
Hiernach lafst man das Ganze langsam in der freien 
Luft abkiihlen.

VIII.ja
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Berichte iiber Yersammluugeu aus Fachyereincn.

E isenh titte  O berschlesien.
(Bericht Liber die Hauptversammlung am 21. Januar 

1900 zu Clleiwitz. Schlufs von Seite 228).

Zu dem Yortrag des Hrn. Ingenieur L i e b e t a n z  iiber

Dio Ciilciumcnrbid - Fabrication und dcrcn Zu- 
sammcnhang mit der Eisenindustrie, unter besnn- 

dercr Beriieksichtigung der llocliofengaso nls 
Bctriebskraft*

ergriff Hr. Director Mi i nze l  das Wort.

Hr. Director M i i n z e l :  M. 11.1 Die Frage der
Kosten der Pferdekraftstunde bei liochofengasmotoren 
ist durchaus nicht schwierig zu beantworten. W ir 
wissen und kennen ja  ganz genau die Anlagekosten. 
Eine 1000 P. S.-Anlage wird sich ungefiihr auf rund 
200000 J t  stellen. Rechne icli 4 % fiir Ycrzinsuug 
und 7 J/3 % fiir A m ortisation, so habe ich auf 
200000 J t  23000 Jt. Verzinsung und Amortisation. 
Das gicbt f. d. Ja lir bei einer lOOOpferdigen Hoch- 
ofengasmotorenanlage pro Pferdekraft 23 Jt. , wozu 
noch die Bedienung zu reclinen ist. Nehmen w ir sehr 
reichlieh gerechnct liierfiir 2000 Jt. an, so kommen 
auf dio Pferdekraft f. d. Jah r noch 2 J l ,  zusammen 
also 25 J t  f. d. Jah r und die Pferdekraft. Hierbei 
ist allerdings noch kein Gas berechnet; fiir die 
Bewerthung des Gases sind jedoch sehr leicht An- 
haltspunkte zu erhalten. Man konnte ja  einfacher- 
weise sagen, das Gas ist da, ich rechne dafur lici 
meiner Anlage iiberhaupt nichts. Aber das durfte 
doch kein riclitiger Standpunkt sein, denn wenn ich 
etwas verbrauche, so mufs das doch auch einen W erth 
haben und veransehlagt werden konnen. Nun bediirfen 
Ciasmotoren mit Koks und Generatorgasbetrieb etwa 
0,6 kg Koks f. d. effective Pferdekraft und Stunde. 
W enn ich das auf den Hochofen iibertrage, der ja  
doch eigeutlich' nichts weiter ais ein grofser Generator 
is t, so rechne icli wohl reichlieh, wenn ich fiir die 
H erstellung des Gases den dritten Theil dieser Koks- 
menge, wie sie im gewohnlichen Generator nothwendig 
sein wiirde, nehme, <1. h. den Koksverbraucli der Roli- 
eisenproduction um diesen Betrag vonnindere. Ich 
werde also 0,2 kg f. d. Pferdekraft uud Stunde des 
Gasmotorenbctriebes zu reclinen haben, das giibe bei 
einem Kokspreis von 170 J l  pro 10000 kg einen 
Zuschlag von 0,2 X 0,017 X 20 X  300 =  20,40 J t  fur 
die jiihrliche Pferdekraft. W ir hatten also 25 - tt yon 
Yorhin fiir Yerzinsung, Amortisation und Bedienung, 
und fur Koks 20,40 .Jt. oder rund 20 J t, das ergiibc 
rund 45 Jt. Kosten boi Hochofengasbctrieb. Man kann 
sieli ja  selbstverstiindlich diese Zahlen auch anders 
umreehnen, je  nacli den Yerliiiltnissen, aber es gicbt | 
jedenfalls einen Anlialt, und Sie ersehen daraus, dafs 
dio Hochofen-Pfcrdekraft entschieden sehr billig ist. 
Angenommcn ist bei dieser Rechnung, dafs die Anlage 
Tag und Nacht in Betrieb ist; wenn dieselbe nur zur 
Halfte ausgenutzt w ird , werden sich naturlich die 
Kosten entsprechend erhóhen, weil sich dio Verzinsungs- 
und Amortisationsouote in diesem Falle vcrdoppelt.

W as die Angabe des Hrn. Ingenieur L i e b e t a n z ,  
dafs man Hochofcngasmotoren auch m it Acetylen

* Dor W ortlaut dieses Yortrags ist abgedruckt 
in H eft 5 und G dieses Jalirgangs.

laufen lassen kann,* betrifft, so moohte ich hier vor 
einem Irrthum  wanien. E in Gasmotor, der mit Hoch- 
ofengas gut lauft, wird wabrsclieiulich m it Acetylen- 
gas iiberhaupt nicht laufen. Dabei kommt. in Betracht, 
dafs der P all nur ein ganz illusorisoher sein kann. 
Denn ich werde nicht vorher mit Gasmotoren Acetylen 
orzeugen, und dieses Acetylen wieder an der gleichen 
Stelle im gleichen Gasmotor verbrauchen; das ist schon 
ans folgenden Griinden unmdglich:

Im Gasmotor bedarf man zu einer vollstiindigen 
Ycrbrcnnung bei Hochofengasbctrieb etwa gleiche 
Yolumina Gas und Luft, dagegen boi Acetylenbetricb 
etwa auf 1 Theil Gas 25 Theile Luft. Da nun bei 
Yerwendung’ des llocbofcngasmotors m it Acctylengas 
das angesaugte Gas- und Luft-Yolumen stets das 
gleiche ist, so braucht man bei Acetylenbetrieh etwa 
den 13. Theil von der Gasmenge, tlie man bei Hoch- 
ofengas verbraucht, Maximalleistung des Motors mit. 
jeder Gasart vorausgesetzt. Dafs unter diesen Um- 
standen der Acetylenbetricb mit den gleichen Stenerungs- 
organen an einem Hochofengasmotor schwer moglich ist, 
durfte wohl ohne weiteres zu iibersohen sein. Dann aber 
kommt noch eine andere Schwierigkeit hiuzu. Die an 
Heizwerth armen Gase, wio Hocliofengas, bediirfen be- 
kanntlich sehr hoher Compression, um m it Sicherheit 
zu ziindcn. Der Motor mit Hocliofengas ist iiberhaupt 
erst ein brauchbarer Motor geworden, seitdem die Com- 
pression immer hoher und hoher gestiegen ist. D er 
von der Gasinotorenfabrik Deutz im Jiuire 1895 in 
Hordę aufgestellte 12pferdige Hochofengasmotor durfte 
wohl der erste Motor gewesen sein, uer mit Hoch- 
ofengas gelaufen is t; und schon bei diesem ersten 
Vcrsuchsmotor zeigte sich der vortheilhafte Einflufs 
der hohen Compression. W enn w ir heute gute Ma- 
schincn construiren wollen, so werden w ir unbcdingt 
bei Hocliofengas auf 10 bis 12 Atm. Compression 
komm en, aber mit dieser Compression kann ein Ace- 
tylenmotor wegen der auftretenden sehr lieftigen ]'>x- 
plosionen und wegen zu befiirchtcnder Friiliziindungen 
wahrend der Compression nicht betrieben werden. Es 
ist also ausgeschlossen, dafs man ein und denselben 
Motor abwechselnd mit Hocliofengas und m it Acetylen 

i  betreibt.
Hr. Ingenieur L i e b e t a n z :  Ich moclite mir zu

i  den Ausfiihrungen des Hrn. D irector M i i n z e l  nur 
; eine ldeine Correctur erlauben. Ich habe bei der Be- 
j spreclnmg der Yerwendung des Acetylens zu anderen ais 
\ Beleuchtungszwecken lediglich bemerkt, dafs Acetylen 

genau auf die gleiche W eise wie Steinkohlengas fiir 
| motorische Zwecke zu benutzen ist und dafs sieli die 

Acetylenmotoren von den gewohnlichen Gasmotoren 
kaum merklich unterschciden. E ine Yerwendung des 
Acetylens fiir Grofsgasmotore habe ich nicht erwiihnt, 
also auch niebt eine Benutzung derselben fiir Carbid
fabrication.

An den Y ortrag des Hrn. Ingenieur S t a n i m - 
s c h u 11 e

N enerungon bei am erikan iseheu  S tah l w erken**
kniipfte sich eine liingerc Besprccliung.

Hr. Generaldirector M a r s  -B ism arckliiitte: Jl. 11.1 
Zur E hrc der deutschen Eiseiiluittenteehnik, wie iiber
haupt der Technik unserer europaisclien Staaten, ge-

* H r. L i e b e t a n z  erkliirte spater, dafs er diese 
Behauptung niclit aufgestellt habe; es liegt also ein 
Mifsverstiindnifs vor, das wohl den niclit sehr guten 
akustischen Yerliiiltnissen des Saales zuzusebreiben ist.

** Yergl. „Stahl und E isen“ 1900 Nr. 7 S. 357.
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stattc ich mir zu bemerken, dafs das uns heute ais 
eine neue amerikanische Giefsmethode vorgefuhrte 
Verfahren zum Yergiefsen des Stahles aus dem Con- 
verter und dem Martinofen ais etwas Neues nicht be
zeichnet werden kann. Diese Giefsmethode war in 
allernachster Niilie, im Martinwerk zu B o r s i g w e r k ,  
bereits in den achtziger Jahren ubiich und ist orst 
vor einigen Jahren mit dem Abbruche des alten Martin- 
werkes aufser Betrieb gekommen.

Aber auch in S e h w e d e n  ist diese Giefsmethode 
seit yielen Jahren iiblich und diirfte daselbst wohl 
schon seit etwa 20 Jahren eingefiihrt sein. Bei einem 
Besuche von schwedischen Hiittenwerken im Jahre 1889 
habe ich die Giefsmethode bei vielen Bessemerwerken 
Yorgefunden. Bei einigen AVerken standen die Coquillen 
in der von Hrn. S t a m m s c h u l t e  beschriebencn 
Weise in einer Linie auf dem W agen, wobei es er- 
forderlich war, den W agen nach dem Fiillen einer 
Coquille um die Entfernung bis zur nachsten Coipiille 
weiter zu riicken. Bei anderen Werken besafs das 
Wagenplateau noch eine besondere rundę, drehbare 
Tlatte, auf welcher alsdann die Coquillen im Zirkel 
aufgestellt wurden. Durch Drehen dieser P latte wurde 
eine Coquille nach der anderen vor dio Converter- 
miindung gebracht. Das Giefsen selbst erfolgte direct 
aus dem Oonverter unter Znhiilferiahme eines Trichters. 
Die auf diese Weise vollgcgossenen Goijuillen wurden 
mittels Locomotive in die W alzwerke befordert, wo- 
selbst die Blocke entweder in Rollofen oder in Dureli- 
weichungsgrnben eingesetzt wurden.

Die uns heute geschilderte Giefsmethode ist selbst- 
yerstUndlich nur in denjcnigen 'Werken anzuwenden, 
in welchen man in der Lage ist, die ganze Charge zu 
einer geringeu Anzahl von Blocken Y ergiefsen zu 
konnen. Is t man gezwungen, viele kleine Blocke zu 
giefsen, welche direct zu Fertigfabricaten verarbeitet 
werden sollen, und wie dies in don meisten Martin- 
werken, auch im P e i n e r  " W a l z w e r k ,  der Fali ist, 
so mufs man wohl bei der in Deutschland je tz t fast 
allgemein iiblichen Giefsmethode bleiben. Aber auch 
fiir unsere grofsen Besscmer- und Thomaswerkc kann 
ich in der geschilderten Giefsmethode einen Yortheil 
gegcniiber unseren bestehenden Einrichtungen nicht 
erblicken, besonders auch nicht fiir diejenigen W erke, 
welche die Charge nur his zu 5 bis 7 Blocken ver- 
giefsen. Es is t mir kein deutsches Stahlwcrk bekannt, 
welches sich infolge der bestehenden Giefsmethode 
eine Productionsbeschrankung auferlegen mufste. Fiir 
die Coquillenhaltbarkeit und andere okonomische Yer- 
hiiltnisse bietet die neue amerikanische Giefsmethode 
nichts Yortheilhafteres.

W as nun die von dem Herrn Yorredner mit- 
getheilten erstaunlich hohen Productionsziffcrn der 
amerikanischen Stahlwerke anlangt, so stehen die
selben wohl kaum mit der Giefsmethode im Zusammen- 
hange. Diese Productionsziffcrn resultiren vielmehr 
aus dem gleichzeitigen Betriebe einer grofsen Anzalil 
von C o n Y e r te r n  oder Martinofen. Mit einem Converter 
werden die Amerikaner in der Zeiteinheit wahrschein
lich nicht nielir leisten, ais unsere deutschen W erke. 
Zum Blasen einer Charge ist im allgemeinen eine Zeit- 
daner yon 12 bis 15 Minutcn erforderlicli. Rechnet 
man alsdann auf das Einfiillen des Robeisens in den 
Converter, das Abgiefsen der Schlacke und des Stahles 
auch noch wenige Minuten, so wird man eben nur 
eine bestimmte Hochstlcistung von Chargen zu er- 
blascn in der Lage sein und zwar auch in Amerika.

Den amerikanischen Hiittenwerken ist aber infolge 
ihrer eigenartigen Absatzverhaltnisse die Moglichkeit 
geboten, sich auf grofse Massenproductionen ein- 
zurichten und ihre Einrichtungen sehr umfangreich zu 
gestalten.
O  Eine directe Uebertraguug der amerikanischen 
Einrichtungen nach Deutschland is t aber aus nahe- 
liegenden Uriinden nicht gut moglich. Trotzdem ist

es aber dankbar anzuerkennen, und sogar unbedingt 
erforderlicli, dafs sich unsere deutschen Hiittentecliniker 
mit den amerikanischen Verluiltnissen vertraut maclieh, 
und auch die heutige Schilderung amerikanischer Yer- 
haltnisse hat uns gewifs manche neue Anrcgung ge
boten. In Bezug auf die geschilderte Giefsmethode kann 
ich aber den H erren Amerikanern die Prioritśit nicht 
einraumen.

H err Fabrikbcsitzer B e n d i x  M e y e r - G lciw itz: 
Dafs das Abgiefsen der Chargen in Coquillen, welche 
auf Wragen stehen und sofort nach dem Gufs abgefahren 
werden, wesentliche Yortheile gegenuber dem gobriiuch- 
lichen Giefsen in die vor den ConYcrter- resp. M artin
ofen liegende Giefsgrube bietet, ersoheint mir zweifellos. 
Aber soviel mir bekannt, is t in Amerika und auch 
hierorts schon seit Jahren eine andere Methode in 
Gebraucli, welche ebenfalls die Ilauptvortheile des 
Giefsens in fahrbare Coquillen bietet; ich meine das 
Aufnelnnen der Charge in eine fahrbare Pfanne, 
dereń In lialt in eine beliebig weit entfernte und be- 
łiebig grofse Giefsgrube in Coąuillen vergossen wird. 
Hierbei ist also auch die Moglichkeit geboten, das 
Abblasen der Chargen beliebig zu forciren ohne Riick- 
siclit auf das Vergiefsen der Chargen, und ferner dio 
fiir die A rbeiter liistige Doppelhitzc, von der einen 
Seite dio Converter- resp. Martinofen, an der anderen 
die Giefsgrube, zu vermeiden.

Eine derartigc Anlage sali ich u. a. im Jahre 1890 
auf den C a r  u e g i e - W  e r k e n bei Pittsburg und ware 
es nun interessant,, von dem Yortragenden zu erfahren, 
ob diese Anlagen auch nach der neuen von ihm be- 
schriebenen A rt umgebaut worden sind.

H err Ingenieur S t a m m s c h u l t e :  Ich kann nur 
sagen, dafs diese Methode in Amerika thatsachlich ais 
bedeutender Fortschritt angesehen wird. Beweis dafiir 
ist, dafs gerade in letzter Zeit mehrere W erke darauf- 
hin umgebaut worden sind. Die Amerikaner wiirden 
das gewifs nicht thun, wenn nicht in W irklichkeit ein 
Vortheil damit verkniipft wiire. Dafs die Sache nicht 
uberall neu ist, habe ich in meinem Yortrage aus- 
driicklich erwalint. Bereits im Jahre 1892 sind in 
S p  a r r o w s  P o i n t  Yersuche gemacht worden, aber nur 
langsam hat sich die Sache entwickelt und erst heute 
gelit A lles dazu iiber, nicht nur die Bessemerwerke, 
sondern auch dio Martinwerke.

Hr. Generaldirector II  o 1 z - W itkow itz: Ich habe 
dic Wagcngiefsmethodc im Jahre 1892 in Chicago 
gesehen und zwar hat sie mir besonders nach einer 
Richtung ■ sehr gut gefallen. Man bekommt namlich 
die Blocke aufserordentlicli rasch aus den Coąuillen 
lieraus. So ein W agen mit Coquillen ist schnell ab- 
gegossen und mittels des Blockabstreifers entlcert. 
Die Coquille w ird nicht so lieifs ais bei Giefsmetlioden 
mit langsamer Entleerung, und der Błock — das ist 
entschieden ein grofser Vortheil — kommt aufser- 
ordentlich heifs in die Durchweichungsgrube, so dafs 
ich sogar einen Błock, der im Innem  fliissig geblieben 
war, habe platzen sehen. Sodann hat mir dor Director 
der S o u t h  C h i c a g o  “W o r k s  gesagt, dafs er eine 
wesentliche Ersparnifs an Corpiillen erzielt liat dadurch, 
dafs er die Blocke so sehr rasch aus den CoquilIen 
herausbringt.

Y o r s i t z e n d e r :  W ir kommen je tz t zu Punkt 5 
unserer Tagesordnung: Referate der HH. Oberingenieur 
M ii 11 e r  und Hutteninspector " W e r n d l  iiber

Ycrwendung der Hochofengase zum Betriebe 
yoii Gasm,ischinen auf Bonncrsmarckhiitte und 

Friedenshiltte.*
Zum W ort meldet sich H r. Generaldirector H o l z.

H r. Generaldirector H o Iz-W itkow itz: Ich erlanbe 
mir den Herren die Zeichnung des continuirlichen 
Gaswaschapparates vorzulegcn, welchen H err Ingenieur

* Yergl. diese Nr. Seite 413.
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S c  lnu  a Iz  in W itków i tz construirt lmt. D er Apparat 
besteht aus dcm gemauerten Gasbeliiilter, welcher mit 
einem Bleehdeekel abgcdeckt ist. Unten in dem Be- 
lialter liaben w ir W asser und oben ilas gereinigte Gas. 
In  diesem Bchiilter sind zwei Glocken angebracht, 
welclie an einem Balanc-ier aufgehiingt sind. Dic 
Glocken geben mechanisch angetrieben auf und nieder, 
sie werden von unten abwechselnd mit ungcreinigtem 
Gas gefiillt und bciin Niedcrgang wird durch einen 
im w asser stehenden Kolben das Gas aus der Gloclce 
berausgedriickt, so dafs es gezwungen ist, durcli die 
Wassersiiule zu entweiclien. Es entstebt eine sebr 
lieftige Bewegung in dem Gasbehalter durch die Gas- 
massen, welche das W asser passiren; das Gas wird 
Yollstśindig Yom Staubo befreit. Die Kraft, welche 
nóthig ist, um den W ascliapparat fiir eine 500 pferdige 
Gaskraftmasehine zu treiben, bereebnen w ir mit 
12 Pferdekriiften, das ware also sebr wenig. Der 
A pparat ist ]iatentirt.

Hr. Ingenieur U i n k o  F i s c h e r  - Siclce: Kaum
7 Monate siud nach don ebenso umfangreieben wie lelir- 
reieben Berichte des Hm . L i i r m a n n  verfl|lsen, und 
wieder hatten w ir Gelegenheit, manebes Scbćine von den 
Gasmaschinen zu boren, so dafs es den Anscbein bat, ais 
wurde dic Gasmaschine dem am meisten verbreiteten 
Dampfbetrieb den Rang streitig machen wollen. Es liegt 
m ir fern, gegen das Referat — nocli im allgemeinen 
gegen die Gasmaschine zu sprechen, jedoch will ich 
nicht unterlassen die Gelegenheit zu benutzen, 11111 

nachzuweisen, dafs bei einer richtigen und okonomisclien 
Handhabung des Dampfbetriebes d. h. bei einer mog- 
lichst grofsen Ausnutzung der Gichtgase, je tz t der 
Dampfbetrieb fabig ist, die Concurrenz mit der Gas
maschine aufzunehinen.

Ich bitte Sie daher, meine H erren, um einige 
Minuten Geduld, um an Hand von Beispielen meine 
Behauptung aufrecht erhalten zu konnen.

Ycrgleiche liegen uns keine vor, die uns zu irgend 
welchen Entschliissen fiiliren konnten, denn

1. ist der Gasmotor zu kurze Zeit in Betrieb,
2. wird die den neuesten Anforderungeu entsprechende

Gasmaschine einer gewobnlicli seit Jahren be-
stelienden Dampfanlage gegcniibergestellt.
Die erste F rage, welche w ir uns in dieser Be- 

reehnung aufwerfen miissen, ist die: W erden beut- 
zutage die Gichtgase derartig ausgeniitzt, dafs wirklich 
im Dampf betriebe nichts mehr zu holcn“ sei? Ich 
rfaube die Antwort selbst geben zu konnen mit 
(leni einen W orte „Nein“.

Die Kesselanlage selbst betraćhtend, finden wir, 
dafs auch hier nocli manebes fehlt. Es sind bereits
1 l/a Jahre verflosseu, ais mein vcrstorbener Cbef Hr. 
K. G a m p e r  mich auf den kiinstlichen Zug nufmerkśam 
machte. Letzthin ist in der „Zeitschrift des Yereins 
deutscher Ingenieure“ ein Aufsatz erscliienon, der 
analog den Broschiiren der Sturtevant Cię. durch 
Rechnungsbeispiele naeliweist, dafs die Anschaffungs- 
kosteu einer kiinstlichen Zugaulage billiger ais clie 
eines Scliornsteines sind. Abgeseben von diesem 
1’unkte, gestattet uns der kiinstlicbe Zug eine weit 
bessere Ausnutzung der Heizgase in der Form , dafs, 
wenn wir friih er eine etwa 270" hohe Abzugstemperatur 
im Fuchso haben mufsten, um den Zug durch Auftrieb 
der speeifisch leichteren Yerbrennungsgase zu erzcugen, 
dies bei dem kiinstlichen Zug wegfiillt. W ir konnen 
hier bei geringem Luftiiberschufs und bober Ycr- 
bronnnngstemperatiir nach EinsOhal tung von Yorwiirmeru 
eine verh;iltnifsmai'sig niędnge Abzugstemperatur er
zielen und zwar von e t a  170°, so dafs das 111 den 
Kessel gelangte W asser bereits 95° G. hat, gegeniiber 
den lrieist Yorliandenen Speisewasserteniperaturen Yon 
etwa 35° C. und grSfstentheils ilarunter. W enn 
w ir also bei 665 Cal. per kg Dampf frulier 630 Cal. 
im Kessel aufwemlen mufsten, hiitten w ir je tz t nur

570 Cni. nothwendig. leli habe nur ein Beispiel aus- 
gereebnet, in dcm bei 30000 kg Dampf f. d. Stunde und

bei 630 Cal. f. d. kg Dampf gewobnlicli —
obu

28600 cbm Gase f. d. Stunde nothig sind, und zwar 
Heizwerth der Gichtgase 906,5 C al.; davon werden 
660 Cal. nutzbar gemacht (nicht ganz 73 %). Bei

kiinstlicliem Zug werden demnach ~

25900 cbm Gase gebraucht. W iirde der Ventilator 
(Saugventilator) 14,5 P. S. gebraueben und, 11111 allen 
Evcntualitaten Rechnung zu tragen, 20 kg Dampf f. d. 
P. S. - Stunde erforclern, so sind das etwa 200 cbm 
Gase, die w ir den 25900 zuziihlen mufsten, also 
insgesammt 26100 cbm. Erspart wurden biermit
250 cbm =  8,75 %.

Eine wcitere Dampfersparnifs konnen w ir dnreli
Anwendung iiberbitzton Dampfes erzielen. Ich werde
yielleicht Gelegenheit nehmen, nahei- darauf einzugelien,
und kann jetzt, wie ans violen Versnchen naębgewiesen,
behaupten, dafs bei miifsiger Ueberliitzung 20°/o an
Dampf gespart w erden, so dafs, wenn eine Dainpf-
maseninę friihcr etwa 10 kg Dampf f. d. Pferdekraft
und Stunde beniithigte, dieselbe bei etwa 60° Ueber-
bitznng 8 kg Dampf brauchen wird, so dafs, um auf das
vorige Beispiel zuriickzukommcn, statt 30000 kg Dampf
f. d. Stunde je tz t nur 24000 kg gebraucht werden
, r , ' 24000 (570 H- 30) " 01 (nn .
bezw. an liascn --------- ----------—-  etwa 21400 cbm.

buO
In  „Stahl und E isen11 ist seiner Zeit in dcm Auf

satz des H rn. L iirm a n n  angefiilirt: f. d. Tonne Roh- 
eisen blciben nach Abzug aller Verluste 2870 cbm 
Gase iibrig, uud mit diesen sollen f. d. Stunde 94,5 kg 
Dampf erzeugt werden. Nachdem wir etwa 750 Cal. 
f. d. cbm Gas, wie ich friihcr gezeigt, nutzbar machen 
konnen, so stellt sich dic Rechnung folgendermafsen:

Mit 2870 cbm Gas konnen w ir 2870 X  750 =  
2152000 Cal. nutzbar machen. Bedarf ein Kilogramm 
iiberhitzter Dampf bei 35° Speisewasscrtemperatur und 
60° Ueberliitzung 660 Cal., so erzeugen w ir mit

2152000 Cal. =  3260 kg Dampf, das ist
060

f. d. Stunde 136 kg Dampf. Nelnnen w ir aucli die 
alten Geblśisemasehinen mit 10 kg gcsiittigtem also 
8 kg uberhitztem Dampf f. d. P . S. und Stunde, so 
bleiben 6 X  3 — 48 und 136 — 48 =  88 kg Dampf fiir 
anderweitige Zwecke iibrig. Nun steht es ja  aufser 
Zweifel, dafs heute fiir elcktriscbe Centralen Dampf
maschinen mit 5 kg Dampferzengung per P. S. und 
Stunde gebaut werden, es wurden somit 17,6 P . S. fiir 
anderweitige Zwecke iibrig bleiben, wogegen L i i r m a n n  
augiebt, dafs in der Gasmaschine 12,5 P. S. erzeugt 
wiirden.

D er F a li, wo alle Gase in Gasmaschinen ver- 
braucht werden, mufs noch offen bleiben, donn man 
hatte ja  dasselbe-Reclit, auch schnelllaufcnde Danipf- 
Gcblasemaschinen zu vcrwenden, die ja  weniger ais
8 kg Dampf benothigen wiirden. —

In der „Zeitscbr. des Yereins deutscher Ingenieure" 
bat K o r t i n g  ausgerechnet und F r i t z  W . L iirm a n n  
darauf hingewiesen, dafs bei 500 P . S. eine Gasmaschine 
bei 24 X  365 Stunden pro Jah r 0,699 Pfg. pro Stunde 
nnd P. S. an Amortisation, Bedienung und Abschreibung 
gebraucht, doch sind in diesem Pręise die Kosten der 
Gasreinigung und Amortisation der hierzu gehorigen 
Apparate nicht einbegińffen.

Die M a s c h i n e n f a b r i k  C h r i s t o p h  in Niesky 
bat m ir liebenswiirdigerweise einen Kostenvoranschlag 
iiberlassen, der einen Kostenaufwand f. d. P. S. unii 
Stunde bei gleichem Betrieb von 0,72 Pfg. ergiebt.

Die genannte Maschinenfabrik stellte mir folgenden 
Kostenanschlag zur Yerfiigung, den ich analog der 
A rbeit von K orting berechnete:
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1. Zwei W ellrohrkcssel, Ueberhitzer und
Yorwiirmer einschl. Armatur . . . .  47 200 J l

2. E in m a u e ru n g ........................................  5 000 „
3. S p ||S ev o rr ich tu n g ...............................  1 300 „
4. Daingfniaśchine (Heifsdanipf fiir 000 ind.

P ferdestiirken)...................................  52 500 .,
5. Fundamente ........................................ 5 000 „
0. Rolirleitungen ....................................  0 000 „

117 000 Jl.
7. Maschinen- und Kesselhaus . 15 000 J l
8. S c lio rn ste in ........................... 3 500 „ 18 500 „

Gesammtkosten . 135 500 J l
Verzinsung v. (1 bis 8) 4 ‘/2 % v. 135500 J l — G 098 „ 
Abschreibung v. (1 bis 6) 7 % v. 117 000 J l =  8 190 „

„ (7 u. 8) 2 °/» „ 18500 „ =  462 „
14 750 Jl

B e d ie m m ą .......................................  4 200 J l
S c lim ie rm itte l ............................... 1 800 „
Unterhaltung, 4 °/o von 1, 2, 3 u. G 2 380 „ 
Unterhaltung 2 “/o von 4 und 5 L 150 „
Unterhaltung 1 % von 7 und 8 185 „ 9 715 J l

Hierzu 14 750 „

pro Jah r 24 4G5 J l.
Bei 3 0 5 X 2 4  =  8700 Arbeitsstunden und 

8700 X  600 =  5 25G 000 Stuudenpferde 
hatten w i r ................................................ 14 750

^ -1510X  24 ......................................................... 23 31.6
38 006

3 806G00—-----------— O,/2 I  f<r.
5 256 000 5 8

Oberingenieur M u l l e r -  Donnersm arekhutte: H err 
F i s c h e r  hat den Nachweis zu fiihrcn gesueht, dafs 
dic Dampfmaschinc heute solir wohl mit der Gas- 
niaschine in Bezug auf wirtlischaftliche Ausnutzung 
der Hochofengase concomren konne. Folgende Aus- 
fiihrungen diirften zur K larstęllung der Sachlage bei- 
tragen:

Die heute gebrauchten besten Dampfmaschinen 
haben 6 kg effectiven Dampfverbrauch f. d. effectivc 
Pferdekraftstunde einschl. der Leitungsverluste. Zur Er- 
zeugnng dieses Dampfąuantums mit einer Gesammt- 
wiirme von 3990 W iinneeinheiten Sind in einer Kessel- 
anlage von 75°/o Nutzeffect 5320 W .-E. nothig, oder 
5,32 cbm Gas, mit denen 2 clfectiye Pferdekraftstunden, 
d. b. das Doppeltc geleistet werden kann in Gas- 
maschinen.

Nun behauptet je tz t ,,die A s c h e r s l e b e n e r  
M as  cli i n e n  f ab  r i k in einem Prospect, welcher der 
Nuimner 2 dieses Jahrgangs von „Stalil und Eisen41 bei- 
lag, dafs ihre Heifsdainpfmaschine mit 4,1 kg Dampf 
von 3042 W.-E. f. d. indicirte Pfcrdekraftstunde ans- 
kommt. Diese Zahl ist jcdcnfalls ais das bis heute 
erreichbar Anzusehendc zu betraehten.

Bei einem NutzefFect der Dampfmasehine von 
85?/o und einem Xatzcffcct der Kesselanlage von 
80% , wobei bereits dcm kiinstlielien Zuge Rechnung 

3042
getragen ist, sind ,, Q =  4470 W .-E. =  4,47 cbm

U,oD • U ,o
Hochofengas unter den Danmfkesseln bezw. Ueber- 
liitzern zur Erzeugung des Dampfes zu verbrennen. 
Mit diesem Gasnuantum erzeugt man aber bereits heute

4 47
in der lOOpferd. Yiertact-Gasmaschine —0’ ^ - =  1,72

etfective Pferdekraftstunden. Dabei ist die Gas- 
mascliinen-Anlage einfaclier und sehr viel billiger ais 
<lie Kampfmaschinen - Anlage unter Einschlufs der 
Dampfkessel- und Ueberhitzeranlage.

V  erein deuts cher M aschinen-Ingenieur e.

In  der am 27. Marz d. J. unter dem Yorsitze des 
Hrn. Geli. Oberbauraths W i e h e r t  abgehaltenen Yer- 
samiulung wurde beschlossen, aus einem von der Noi'd- 
deutsehen W agenbau-Yereinigung und den 8 yereinigten 
Locomotiyfabriken zur Verfugung gestellten Kapitał 
von 6000 J l  den Betrag von 2400 J l  an 6 Vereins- 
mitglieder ais Rcisegeldzuschufs zum Besuchc der dies- 
jiihrigen Pariser W eltausstellung zu vertheilen.

Sodami hielt der Konigliche Eisenbahndirector
5 ii r  tl i aus Dortmund einen Vortrag iiber
Neueruugen in der Herstellung, Bauart uiul inneren 
Einrichtung schmiedeiserncr Achsltigerkaslen fiir 

Eisenbahn- und Strafsenbalm-Fahrzeuge.
Kaum ein zweiter Constructionstlieil der Eisen- 

balmwagen ist im gleichen Umfange Gegenstand der 
Um- und Neugcstaltung gewesen wie der Achslager- 
kasten. In  der That ist aber auch die Construetion 
eines billigen, haltbaren, staubsicheren, leicht montir- 
baren Achslagerkastens eine Frage von hoclister 
finanzieller Bedeutung.

Der Yortragende fiihrte eine von der Firm a E c k - 
s t o i n  in Leipzig augegebene und ausgefiihrte Bauart 
vor, welche das zciiirechliche Gufseisen yermeidet, 
indem das Ganze aus einer Blechplatte geprefst wird. 
Die so iiberaus wichtigen Fragen der Sclnnierung des 
Achsschcnkcls, sowie der Abdichtung gegen das Ein- 
di-ingen yon Staub wurden eingeliend erliiutert, nebenbei 
auch einige interessante iSTebenfragcn, wie der in 
Amerika bereits eingeleitete Fortfall des iiufseren 
Aclisschenkelbundes, besprochen.

Yon grofsem Interesse waren auch einige von dem 
Vortragenden augegebene Einrichtungen zur Gewiihr- 
leistung eines siclioren Functionirens der Oelzufulir zu 
den Achsschenkeln. Das W esentliche derselben be
steht darin, dafs das nntere Schmierpolster durch ein 
Gewicht oder eine cigenartige Federanordnung gegen 
den Schenkel von unten geprefst wird.

Hierauf machte Geh. Oberbaiirath W i e h e r t  einige 
Mittheilungen iiber
Die Iieiyiihrung der elektrischen Rangirlocomotire 

in der Eisenbahmverksiatt zu Gleiwitz.
Genannte W erkstatt beschiiftigt etwa 1000 A r

beiter und hat in den 5 Monaten vom September v. J . 
bis Januar 1900 10538 W agen reparirt. Die auf dem 
W erkstattstcrrain gegenwartig mit oberirdischer Strom- 
zuleitung versehenen Geleise haben eine Lange von 
4,7 km ; diese Lange soli aber noch um 3,5 km ver- 
melirt werden. Die elektrische Loeomotive hat zwei 
miteinandor gekuppeltc Achsen von normaler Spur- 
weite und Riider von 1100 mm Durchmesser; sie wiegt 
9150 kg. Die Spannung in dem Leitungsnetz betragt 
330 Yolt. F u r das Rangiren der W agen dienen ferner
6 Sebiebebuhnen; hięrfur sind 4 Personale erforder- 
lich, bestehend aus je  1 Schiebebiihnenfiihrer und
2 Helfern; sie sind einem Colonnenfiilirer unterstellt. 
Alle Arbeiten werden im Accord ansgefiilirt und zwar 
werden fur jeden ausgehenden Wagen 40 Pfg. gezahlt. 
Sorgfaltig angcstellte Beobachtungen haben ergeben, 
dafs der elektrische Betrieb billiger ist, ais der mit 
Dampfloeomotiyen oder Rangirarbeiteni. —

VIII. in te rn a tio n a le r SchifFahrts- 
congrefs in Paris.

Vom 28. Juli bis 3. August d. J. findet in Paris 
der VIII. internationale Schiffahrtsoongrefs statt, der 
die Gebiete der Binnenschiffahrt und der Seeschiff- 
fahrt nach ihrer technischen und yolkswirthschaft-
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lichen Seite hin zum Gegenstand seiner Verhand- 
lungen machen wird. Es sind im ganzen die nach- 
folgenden 9 Fragen aufgestellt:

1. F r a g e :  Welchen Einflufs haben Regulirungs- 
arbeiten in Bezug auf die W asserfuhrung der Flusse?
9 B eriehterstatter, darun ter aus Deutschland K8nigl. 
W asserbauinspector B i n d e m a n n  -C harlottenburg.

2. F r a g e :  Welche Fortschritte erzielt die A n
wendung der Mechanik hinsichtlich der Speisung von 
KariSlen? 3 B erieh terstatter, Deutschland KOnigl. 
W asserbauinspector S c h u l t e - Mu n s t e r  i. W.

3. F r a g e :  Wie kOnnen natiirliche W asser
strafsen mit mafsiger Tiefe im Innern des Landes 
ausgenutzt w erden? 4 B eriehterstatter, keiner aus 
Deutschland.

4. F r a g e :  In welchem Mafse hat die Anwen
dung der Mechanik auf die Ausbeutung der Schiff- 
fahrtsstrafsen eingew irkt? Monopol der BefSrderung.
S B eriehterstatter, Deutschland Hofrath E n g e l s  - 
Dresden.

5. F r a g e :  Welcbe Mafsregeln zum Schatz und 
zur Unterweisung hinsichtlich des Flufsschiffahrts-

personals kiinnen getrotten werden ? 3 B eriehterstatter, 
Deutschland Geh. Oberregierungsrath Jus t -Ber l i n .

6. F r a g e :  Welches sind die neueslen Fortschritte 
in Bezug auf die elektrische Beleuchtung der Kusten 
und Kennzeichnung derselben mit Seezeichen? 4 Be- 
ricliterstatter, Deutschland K8nigl. B aurathe K o r t e  
und F u h l s e n - B e r l i n .

7. F r a g e :  Welches sind die neuesten tech-
nischen F o rtsch ritte , welche auf dem Gebiet der 
Schiffahrt in den hauptsachlichsten Binnen- und See- 
hafen erzielt w urden? 10 B eriehterstatter, Deutseh- 
land KOnigl. Regierungs-Baumeister II. W. S c h u l t z -  
Swinemflnde.

8. F r a g e :  Wie mufs die Einrichtung von
Handelshafen besebaffen sein, um den Anforderungen 
des Seebetriebs zu geniigen? 5 B eriehterstatter,
Deutschland Oberbaudirector F r a n z i u s - B r e m e n ,  
Oberingenieur F. A n d r .  M e y e r -  Hamburg.

9. F r a g e :  Welche Fortschritte hat die An
wendung der Mechanik hinsichtlich der Losch- und 
Ladeeinrichtungen eines Hafetis zu verzeichnen ?
2 B eriehterstatter, keiner aus Deutschland.

Referate und kleinere Mittheilungen.
F ra iik re ic lts  E isen in d u strie  im  Ja l ire  189!).

R o h  e i s e n  e r z e u g u n g

1898 1S99

Puddel
roheisen

t

G icieerei- 
ro h e isen  u. 
G ufsw aaren  
I S ch m e l- 

zung  
t

Z u-am m en

t

P u d d e i-
roheisen

1

G icłse re i- 
roheisen  u. 
G ufsw aaren  
1, S chm el- 

zung  
t

Z usam m en

t

r „ Holzkohle . . . .  
* „ „ gem. Brennstoff .

2013713 
4 298

492 065 12 505 778 
3163 ! 7 461 

11 836 i 11 836

2 04S 185 
10 369

494 398 
3 393 

11043

2 542 583 
13 762 
11 043

Insgesammt . . 2018011 507 064 | 2 525 075 2 058 554 | 508 834 j 2 567 388

Zunahme in 1900 . , i
40 543 1 770 | 42 313

1898 1899

S c h w e i f s e i s e  n e r z e u g u n g Sch ienen
H a n d c ls -! , 

e isen  i Ulecłie
Z u 

sam m en S ch ienen
H andels-

ciseu Blechu Z u
sam m en

t t 1 t t t t t t

S c h w e i f s e i s e n ,  g e p u d d e lt .....................
gefrischt . . . . . .

aus A ltm aterial hergestellt

194 492 9801 38 479 
4 781: 1 224 

197 918! 30 834

531 653 
6 005 

228 752

619 491 655 
5 934 

253 513

57 349
934 

32 751

549 623 
6 868 

286 264

Insgesammt . . 194 695679] 70 537 766 410 619 751 102 91 034 842 755

Zunahme in 1900 . . ! i 425 55 423 20 497 76 345

1 S 9 8 1 8 9 9

S t a h l -

e r z e u g u n g
S chienen

t

H andels-
eisert

t

B leche

t

zusam m en

t

B essem er-
u nd

S łem ens-
M artin-
b locke

t

S ch ienen

t

H andela-
eisen

t

B leche

t

zusam m en

t

B essem er-
und

Siemens-
M ariin -
blocke

t

Bessem erstahl . . . 2 3 7  1 6 5 3 5 6  8 5 0 7 7  6 6 2 6 7 1 6 7 7 S 8 3 6 0 1 2 6 0  7 S S 3 5 3  5 3 7 8 3  7 2 8 6 9 8 0 5 3 9 3 0 7 7 4
Siemens-Martinstalil 5  6 4 1 2 7 0  4 3 1 1 9 6  6 9 1 4 7 2 7 6 3 5 5 0 1 1 6 5  00S 2 S 2  1 9 0 2 3 3  2 7 S 5 2 0 4 7 6 5 9 8 4 0 8
Puddelstahl . . . . — 6 1 8 2 4 5 0 6 6 3 2 — — 6  7 7 5 1 2 4 0 8 0 1 5 --
Cement s t ahl . . . . — 1 2 1 5 — 1 2 1 5 — — 1 0 2 0 21 1 0 4 1 --
Tiegelstahl . . . . — 1 6  0 0 1 4 5 7 1 6 4 5 8 — — 1 6  5 1 4 5 5 3 1 7 0 6 7 ---
Aus Altm aterial ge- 

schweifst . . . . _ 3  7 7 4 1 5 5 6 5 3 3 0 _ — 6  8 4 9 2  2 0 0 9 0 4 9 .--
2 4 2  8 0 6 6 5 4  4 5 3 2 7 6  8 1 6  1 1 1 7 4 0 7 5 1 4 3 3 7 1 7 2 6 5  7 9 6 6 6 6  8 8 5 3 2 1  0 2 0 1 2 5 3 7 0 1 1529182

2 2  9 9 0 1 2  4 3 2 4 4  2 0 4 7 9 6 2 6 95465
(N ach B u łle tin  N r, 1576 d es  „C om itś  d es  F orges de F ran ce1*.)
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Belglens fiisonindustrie in (len Jahren 1807, 189S und 1S99.

E r z e u g u n g  a n :
189 7

J a h r  

1898 ~ 1899
Z unahm e (+) A bnnhm e ( - )  

in  1899

R o h e i s e n t t i t  "/o

G iefsereiroheisen........................................... 78-1-10 93 615 84 180 — 9 465 =  10,10
P u d d e lro h e is e n ............................................ 427 22S ■ 108 875 330 060 4- 21 1S5 =  6,85
Beśśemer- u. T hom asroheisen ................. 529 094 577 235 621 915 +  4 4 7 1 0 — 7,74

Zusammen . , 1 034 732 979 755 1 036 185 +  56 430 =  5,75

S c h w e i f s e i s e n
;

B le c h e ............................................................. 102 822 91 686 108 290 16 6 0 4 =  18,10
sonstige E ts e n s o r te n ................................... 376 036 393 354 381 190 -  12 1 6 4 =  3,09

Zusammen . . 478 858 485 010 489 480 +  4-440 =  0,91

S t a h l
BlOcke und gegossene W a a r e ................. 616 604 653 523 729 920 +  76 397 =  11,69
Becbe, Schienen u. s. w.............................. 525 231 567 728 621 020 +  53292 =  9,3S

(.Nach B ulle tin  Nr. 1503 d es  „C om itć des Forgoa de F rance".)

B elg iens A nsfuhr an  B rennstoffen  und Eisen- 
e rzeu g n issrn  1S9S und  1809.

Im Nachstehenden geben wir nach dem „Bulletin“ 
Nr. 154-8 des „Comite des Forges de F rance“ eine 
tabellarische Uebersicht iiber die Ausfuhr Belgicns 
an Brennstoffen und Eisenerzeugnissen w ahrend der 
Jahre 1898 und 1899.

G e g e n s t a n d 1898
i

1899
t

Steinkohlen und Koks . . . . 5 453 473 5 572 622

Gufseisen, unbearbe i t e t . . . . 16 557 13 240
Gufseisen, b e a rb e i te t................. 26 842 29 627
Alteisen........................................... 22 350 31 -1-73

Rohschienen und Masseln . 306 1 433
Stab- und Profileisen . . 239 637 225 098
B le c h e ................................... 68 271 79 340

c T r a g e r .................................. 65 746 66 153
V S c h ie n e n .............................. 1 040 2 098

W D r a h t ...................................
Eisen,verkupfert,vernickelt,

1 530 2 3S8

verbleit, verzinkt . . . 1 752 2 358
W e ifsb le c h .......................... 1430 1 423

, Gufsstahl, roh vorgearbeitet 120 310
Gufsstahl, unbearbeitet . . 897 912

— Stab- und P rofileisen . . . 23 945 22 403
ci Bleche ................................... 11 069 12 137

C/5 Trager ................................... 56 936 42 897
S c h ie n e n .............................. 81 261 71 5t7

'  D rah t....................................... 3 493 5 049

Gesamm tausfuhr . . 623 182 609 8S6

Im Jahre 1899 ist mithin gegen 1898 eine Ver- 
minderung um 13296 t oder 2,13 % zu verzeichnen.

Die Ausfuhr fiir das Jah r 1899 vertheilt sieli 
wie folgt auf die einzelnen Bestim m ungsliinder:

E u r o p a  l
F ra n k re ic h ...........................................  50 825
D e u ts c h la n d .......................................  20 994
E n g la n d ................................................  105 671
N iederlande...........................................  85 452
lta lien 12315
Spanien und P o r tu g a l ........................  29 730
R u fs la n d ................................................ 47 414
Schweden und N orwegen....................  29 09S
S c h w e iz ................................................  8 284

17216
Rumauien ............................................ 12 917
G riec lien lan d ....................................... 4 5 /0
D n n e m a rk ............................................ 7 253

A m e r i k a
Mittel- und S u d a m e r ik a .................. 41 981
Vereinigte S ta a te n .............................. 1 677

15 635
A s i e n

. 26 287
31 139

B ritis c h -In d ie n ................................... 35 935
Niederlandisch I n d i e n ...................... 138

A u s t r a l i e n .............................. 2 439
Nicht nam haft gemachte Lander . 22 916

Gesammtausfuhr . . . . 609 886

O esterre lc lis  B orgw esen und H iiltenbetrieb  
i in J a h re  1S98.

An Bergwerkserzeugnissen wurden im Jahre
1898 gew onnen:

Tonnen von
G ulden

S te in k o h len .......................... 10 947 522 41 142 493
B ra u n k o h le n ...................... 21 083 360 43 492 791
E is e n e r z ............................... 1 733 648 4 227 688
M a n g a n e rz .......................... 6132 47 795
W o lfram erz .......................... 36 33 159

448 54 876
S i lb e r e r z ............................... 20 886 1 762 595
Q uecksilbererz..................... 88 519 801 076
K u p fererz .............................. 6 790 253 248
Bleierz .................................. 14 362 1 230 391
Z in k e rz ................................... 27 394 799 290
Alaun- und Yitriolschiefer 28 914- 21 367

An Hiittenerzeugnissen u. a .:
F rischroheisen ...................... 837 766 29 513 363
Giefsereiroheisen . . . . . 120 069 4 789 229
S i l b e r ................................... 40 1 8ii5 054
B l e i ....................................... 10 34-0 1 789 512
Q u eck silb e r.......................... 491 1 14-8 537
Z i n k .......................... .... 7 302 1 758 994
K u p fe r ................................... 1 041 627 810

(„O eslerr. Z e iU chr. f. B erg - u. H U ttenw esea 1899 S. 621-)

Im  W erth o
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E isen- und K olileiiproduetiou  von N ora Scotia, 
im  J a h re  1899.

Die Eisenerzproduction ist im Jahre 1899 im 
Yergleich zum Vorjahre bedeutend zuruckgegangen; 
es wurden nur 16 169 t Eisenerz gewonnen. Manganerz 
dagegen erzielle eine Steigerung von 25 t bei einer 
Ausbeute von 100 t gegen 75 t im Jahre  1898. Dieses 
Manganerz findet in den chemischen Industrien Yer- 
wendung und hat einen sehr hohen Gehalt. Die 
KohlenfSrderung w ar bedeutend grflfser ais im 
Jahre 1898 infolge des ausgedehnten Betriebes der 
Bergwerke der „Dominion Coal Company* in Cap 
Breton. Im Jahre 1899 wurden 2 642333 t Kohlen 
gefOrdert gegen 2 281454 t im Yorjahre, die Production 
hat also um 360879 t  zugenommen. Ein grofser Theil 
dieser Kohlen wurde nach den W erken der „New 
England Gas and Coko Company* bei Boston (Mass.) 
verschifft. Die Herstellung von Koks hat um 13 484 t. 
zugenommen und hetrug im Jahre 1899 im ganzen

55484 t gegen 42000 t im vorhergelienden Jahre. 
Koks w ar meist ein Nebenproduct der „Dominion 
Coal Company" in Halifax.

(Nacli Tho Board of Trado Journal.)

Die S teinkolilenproducU on des ru sśisch en  1’oloiis 
im J a h re  1899.

Die Production des Dombrowabassins hat sich
im Jahre 1899 der steigenden Nachfrage nicht nur
nicht angepafst, sondern ist sogar zuruckgegangen. 
Es wurden producirt 1899 242488012 Pud gegen 
249 667 760 Pud im Jahre 1S9S.

Der Ausfall im Jahre 1899 betragt 7 179 748 Pud
oder 2,9 %. Diesen Ziltern gegeniiber w ird sich die 
Behauptung der Kohlenindustriellen kaum aufrecht 
erhalten lassen, dafs sie alle Krafte angespannt haben, 
um den steigenden Anforderungen der Industrie zu 
entsprechen. (Nach der SI. Petersburgcr Zeitung.)

V i e r t e l j a l i r s - M a r k t b e r i e h t e .
(Januar, F eb ru ar, Marz 190 0 .)

I. Rheinland-Westfalen.
Die allgemeine Lage der Eisen- und Stahlindustrie 

ist gegeniiber dem vorigen Vierteljahr im grofsen und 
ganzen unyerandert geblieben. Die Nachfrage w ar 
im allgemeinen so stark, dafs derselben nicht voll 
genilgt werden konnte und die U nterbringung grofserer 
Auftrage nur auf w eit ausgedehnte Lieferungsfristen 
moglich war. Die Werke mufsten unter Aufbietung 
aller Krafte arbeiten, um den grofsen A rbeitsvorrath 
zu bewaltigen, und stellenweise wurde der Mangel 
an Rohm aterial, Halbzeug und Brennstoffen, der die 
volle Ausnutzung der Leistungsfahigkeit m ancher 
Werke h inderte , sehr unangenehm empfunden. In 
Halbzeug freilich diirfte der Mangel, namentlich in 
Siemens - Martin - M ateria ł, sich allmahlich weniger 
empfindlich gestaltet haben. Infolge der anhaltend 
guten Beschaftigung fanden die Preise fast aller 
Artikel eine weitere, den Verhaltnissen entsprechende 
A ufbesserung; sie bewegen sich jedoch in Grenzen, 
in  denen sie von der auslandischen Concurrenz nicht 
gefahrdet werden.

Der K o h l e n -  u n d  K o k s m a r k t  verharrte  
infolge der allgemein lebhaften gewerblichen Thatig- 
keit und der dadurch bedingten grofsen Nachfrage 
nach Brennm aterialien in seiner iiberaus gunstigen 
Lage. Der Bedarf an Kohlen und Koks ha t einen 
so gewaltigen Umfang angenommen, dafs die Kohlen- 
gruben trotz angestrengtester Tliatigkeit und vo!ler 
Ausnutzung ihrer vielfach erw eiterten B etriebsstatten 
die Anlorderungen nicht m ehr zu befriedigen in der 
Lage waren. Allerdings ist zu verm uthen, dafs yiele 
Verbraucher — geangstigt durch die Iiohlenknapp- 
heit — ihren B edarf zu hoch angegeben, andererseits 
Handler mit den gekauften Mengen zuruckgebalten 
und dadurch einen verm eintliehen Mangel herbei- 
geftihrt haben. Soviel diirfte heute feststehen, dafs i 

der Bedarf an B rennm aterialien einen Umfang an 
genommen hat,. der eine Abschwachung der Markt- 
lage fur dieses Jahr nicht m ehr befflrchten lafst. 
Die Preise fiir Koks erfuhren eine Aufbesserung von 
3 d l  fflr die Tonne, w ahrend diejenigen fiir Kohlen 
unverandert blieben. Fur letztere tra t erst beim Be- 
ginn des II. Q uartals eine PreiserhShung von durcli- 
schnittlich 1 d l, fiirKokskohlen 1,50 -M fur die Tomie ein.

Infolge der erhOhten Preise fflr auslandische 
E i s e n e r z e  wurden im abgelaufenen Yierteljahr die

Verkaufe von Siegerlander Erzen fiir 1901 mit einem 
Aufschlag von 2,60 d l  fiir Rohspath und 3,50 d l  fiir 
B ostspath fiir die Tonne getliiitigt. Die von den 
Hutten angemeldeten Mengen w aren wiederum gr8fser 
ais das F6rderquautum , so dafs auch diesmal ein 
Abzug auf erstere stattlinden mufste. Die Ffirderung 
der Siegener Gruben ist nunm ehr bis Ende 1901 ver- 
schlossen, und es belauft sich das zur Zeit bei der 
Siegerlander Verkaufsstelle zu Buch stehende Quan- 
turn auf 3 505 000 t. Auch die Nassauer Gruben 
haben ihre Forderung fiir 1901 zu wesentlich er- 
hShteu Preisen verkauft, und fiir 50procent. Rotheisen- 
stein wurden bis zu 14,50 d l  fur die Tonne erzielt.

Das R o h e is e n -S y n d ic a t  hat sammtliche zum 
Yerkauf angemeldeten Roheisensorten fur 1901 zu 
gunstigen Preisen verkauft. Die Nachfrage hat an 
dauernd das Angebot uberwogen. Die Production litt 
vielfach unter Storungen. die zum Theil auf die un- 
geniigende Beschaffenheit des B rennm aterials zuriick- 
zufuhren waren.

Auf dem S t a b e i s e n m a r k t e  herrschte anhaltend 
reges Leben, wobei aber allm ahlich durch die an- 
gespornte Tliatigkeit der W erke ertragliehe Liefer- 
zeiten erm 8glicht w urden, indem das fruhere Un- 
gestiim der Anspruche der Kunden, die die friiheren 
billigen Kaufe mOglichst schnell ausnutzen wollten, 
sich mehr und m ehr beruhigte. Dies gilt auch fur 
Sehweifsstabeisen, dessen Erzeugung freilich nach- 
theilig beeinflufst w ird von der Unm&glichkeit, die 
langgewohnteń geeigneten Roheisenm arken in hin- 
reichender Menge heranzuschaffen. Dieser Uebelstand 
hat auch — nicht gerade zur FiSrderung des Ver- 
brauchs von Schweifseisen .— in einer vergr5fserten 
Spannung zwischen den Preisen von Schweifs- und 
Flufsstabeisen Ausdruck gefunden. Fur das laufende 
Jah r sind die Werke ausverkauft.

Dem D r a h t m a r k t  schien gegen Mitte des ver- 
flossenen Y ierteljahres eine Erschutterung bevorzu- 

j stehen, indem Meldungen aus Amerika iiber Verflauung 
| und aus England iiber amerikanische Unterbietungen 
| zu berichteu wufsten. Diese A larm nacbrichten haben 
! sich indessen in keiner Weise bestatigt. Die Festig- 

keit des Auslandsmarktes dauert vielmehr unver- 
m indert an , und es ist auch bis in die jungste Zeit 
hinein eine sehr erhebliche Arbeitsmenge herein-

i gekommen. Im m erhin aber diirfte dieser Zwischen-
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fali aufs neue den W unsch nahe legen, dafs es ge- 
lingen mochte, die noch abseits stehenden Werke 
von der Nothwendigkeit des Zustandekominens eines 
Verbands fiir gezogene Drabie zu iiberzeugon. lleute 
ware es noch Zeit, durch ein inlernalionales Ab- 
kommen, welchem aber der Zusammenschlufs des 
D rahtverbands vorhergehen m ufs, dem D rahtm arkt 
fiir lange Zeit hinaus Stetigkeit zu verschaffen.

lii G r o b b l e c h e n  herrschte noch im mer rege 
Beschaftigung, von der ein ansehnlicher Theil auf 
die grofsen Beziige fur den Schiffbau zuruekzufuhren 
ist. Die Sicherung des Schiffbaumaterials fur die deut
schen Werke ist ein wesentliches Verdienst der Wirk- 
sam keit des Grobblechverbands, der das Zusammen- 
gehen der Walzwerke und Schiffbauwerften aufser- 
ordentlich gefOrdert hat.

Auf dem F e i n b l e c h m a r k t  tr a t am Schlufs des 
V ierteljahrs, angesichts des kommenden Frtihjahrs, 
eine regere Kauflust ein,  so dafs die Lage eine be- 
friedigende genannt werden kann.

Die Beschaftigung der Werke in E i s e n b a h n  - 
m a t e r i a l  w ar eine gute. Die Zuwendungen von 
Bestellungen sowolil seitens der S taa lsbahnen , wie 
auch von Strafsenbahnen und sonstigen Privatunter- 
nehmungen, hielten an und sichern den W erken fiir ab- 
sehbare Zeit einen regelrechten befriedigenden Betrieb.

Die gute und flotte Beschaftigung der E i s e n -  
g i e f s e r e i e n  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k e n  w ar eine 
auhaltende. Zu dem reichenStock kamen neueAuftrage 
regelmafsig hinzu, und die Nachfrage in Maschinen 
und Gufswaaren ist zur Zeit unausgesetzt lebhalt.

Die Preise stellten sich wie fo lg i:

M onat M onat Monat
Januar F ebruar M3rz

Kohlen und K oks: J l J l M

F lam m kohlen  . . . . 10 ,00-10,50 10,00-10 ,50 10,00-10,50
K okskohlen , g ew aschen 8,50 8,50 8,50

„ m e lirto , z. Z erk l. — _ _
Koks fUr H ochofenw erko 17,00-18,00 17,00-18,00 17 ,00-18,00

n „ B e s s e m e rb e tr . . — — —
Erze:
H o h s p a tl i ............................ 14,00 14,00 l i , 00
G ero s t.S p a th e isen s te in  . 19 ,00- 20,00 19,00 -2 0 ,0 0 19,00 -2 0 ,0 0
Som orro3lro  f. a. B.

R o tte rd am  . . . . — — —

R oheisen: G iefsere ie isen
P reise  ( N r. I . . . 98,00 99,00 100,00-102,00

a b H tt t te i  - 111 * * * 91,00 95,00 90,00-98,00
a D tlu u e \H a m a t i t  . . . 98,00 99,00 100,00-102,00

B essem er ab  H lltłc  . . — -
P rciso  (Qi>“*‘lS t3 -P u il -

|  90,00n f  ) d e le ison  Nr. 1 . 
S iegen |  P u d d e l-  

t  e isen  S iegerl.

90,00 90,00

S tah le isen , w eifses, m it
n ic h t tlber 0 ,l° /0 P h o s-
plior, ab  S iegen  . . 92,00 92,00 92,00

T hom aseisen  * m it m in 
d es te n s  2 o/0 M angan,
frei Y e rb rau ch ss te lle ,
n e tto  C assa . . . . 90,20 90,20 _

D asselbe o h n e  M angan . — — _
S piegeleisen , 10 b is  r2o '0 — — —
Engl. G iefsere iroheisen  

ISr. III, franco R u h ro r t 95,00 95,00 95,00
L uxem burg . P uddele isen

ab  L u x e m b u rg  . . . 82,00 82,00 82,00
G ewalztes E ise n :
S tabe isen , S ch w eifs- . . 210,00 215,00 215,00

„ F łu fs -  . . . . 185,00 190,00 190,00
W inkel- u n d  Faęoneisen

zu U hnlichen G rund -
p re isen  a is  S tab e isen
m it A ufschlitgen  nacli
dor Scala.

T ra g e r, ab  B u rb a c l i . . 
B lecne, F lu fse isen  . .

130,00 130,00 140,00
215,00 215,00 220,00

„ dU nne . . . . 210,00 210,00 215,00
S ta h ld ra h tł 5 ,3m m  n e tto

ab  W e r k ...................... _ _
D ra h t au sS ch w eilse isen ,

eew o h n l. abAVerk etw a 
b eso n d e re  Q ua lita ten

_ _ -
— — —

Pr. W. Beumer.

II. Oberschlesien.

A l l g e m e i n e  Lage .  Gleichwie im Vor([uartal, 
befand sich der oberschlesisclie Eisen- und S tahlm arkt 
auch im B erichtsquartal, trotz der gespannten Laga 
des Geldmarktes, des anhalLenden W inters, sowie der 
geringen Aufnahmefahigkeit des Auslandes, in bester 
Verfassung, da der Inlandsbedarf nach wie vor aufsest 
umfangreich blieb. Infolgedessen erfreuten sich alle 
Werke voller Beschaftigung, doch wurde die Leistungs- 
fahigkeit derselben ungunstig beeinflufst durch Kohlen- 
mangel, besonders durch den Mangel an Kokskohlen, 
durcli das Fehlen an A rbeitskraften, sowie das weitere 
Steigen der Rohm aterialien- und Alteisenpreise, welcli 
letztere insbesondere im Bei ichtsquartal eine un- 
gewfthnliche und unnaturliche HOhe erreichten.

K o h l e n -  u n d  K o k s m a r k t .  Der H auptbahn- 
versand der oberschlesischen Steinkohlengruben im 
abgelaufenen V ierteljahr erfuhr sowohl gegen das 
Vor<[uarlal, wie auch gegen das entsprechende Viertel- 
jah r des Vorjahrs eine Zunahme.

Es wurden zur H auptbahn verladen im
I. Q uartal 1900 .................-1392 740 t,

IV. „ 1899 ................. 4 251 220 (,
1. ,  1899 ................. 3 762 920 t,

das sind 3,3 % mehr ais im Y orquartal und IG,7 % 
m ehr ais im gleichen Q uartal des Vorjahrs. Trotz 
dieser reichen Verladungen und trotzdem die Gruben 
aufs angestrengteste fórderten, konnte der Bedarf nicht 
vol gedeckt werden, so dafs sich in einzelnen Theilen 
des oberschlesischen Versorgungsgebietes anhaltende 
Kohlenknappheit bem erkbar machte. Neben dem 
grofsen B edarf der Industrie machte sich hierbei der 
Einflufs des siidafrikanischen Krieges geltend, infolge
dessen die Einfuhr englischer Kohlen in den Ostsee
hafen sehr zuruckging, so dafs sich zahlreiche Ver- 
braucher englischer Kohlen in Oberschlesien eindecken 
mufsten. W eiterhin kam hinzu die Einwirkung des 
Osterreichischen A rbeiterausstandes, der in den ersten 
Tagen des Januar begann und erst am Schlusse des 
Y ierteljahrs beendet war.

W enn auch von den Gruben angesichts des kaum 
zu befriedigenden Inlandsbedarls eine Versorgung des 
Ausstandsgebietes selbst yielfach zuruckgewiesen 
wurde, so sind doch grofse Mengen nach inlandischen 
Absatzgebieten gelietert worden, die sonst ihren Bedarf 
aus den Ausstandsgebieten deckten. Auch der Absatz 
von Hausbrandkohlen blieb infolge der anhaltenil 
w interlichen W itterung w ahrend des ganzen Viertel- 
jah rs ein recht reger. Die Verladungen auf dem 
Wasserwege konnten bereits Anfang Marz aufgenóm- 
men werden. Die aufscrgewóhnlich starkę, kaum zu 
befriedigende Nachfrage gab den Gruben Veranlassung, 
eine ErhShung der Preise vom 1. April ab eintreten 
zu lassen. Diese Steigerung betragt bei den groben 
Sorten 5 0 ^  f. d. Tonne unter Fortfall des iiblichen 
Somm erpreisabschlages, bei den feinkórnigen Sorten
1 J l  f. d. Tonne.

Auf dem Koksmarkte hielt die Nachfrage in un- 
verm indertein Umfange an und w ar es nicht mOglich, 
mangels jeglicher Bestiinde, dieselben zu befriedigen.

E r z m a r k t .  Auf dem Erzm arkte machte sich 
hier und da ein Mangel an Erzen geltend, da die 
lange Dauer des W inters insbesondere ungunstig auf 
die Zufuhr schwedischer Erze einwirkte. Fiir spatere 
Lieferungen liegen ausreichende Angebote zu mafsig 
erhOhten Preisen vor.

R o h e i s e n .  Die gunstige Lage des ober
schlesischen Robeisenm arktes erfuhr im Berichts- 
tjuartale keine Veranderung. Bei dem regen Geschafts- 
gange in W alzwaaren und insbesondere in Giefserei- 
erzeugnissen, w ar der Absatz, sowohl in Puddel- und 
Martinroheisen, ais auch besonders in Giefsereiroheisen 
ein ungewShnlich grolser und mufsten die Hochofen- 
werke die angestrengteste T hatigkeit entfalten, um
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den Bedarf zu decken. Fiir das Jah r 1900 ist die 
Roheisenerzeugung bereits voll rerkauft und am 
Schlusse des Berichtsjahres wurden auch schon Ver- 
kaufe in Giefsereiroheisen fur das nachste Jah r zu 
hOheren Preisen gethatigt,

S t a b e i s e n .  Das Stabeisengeschaft, welches im 
December und Januar eine kleine Abschwiichung 
erfahren hatte, gestaltete sich in den Monaten 
Februar und Marz wiederum iiufserst lebhaft. Der 
Grofshandel deckte zu erliOhten Preisen seinen Be
darf fiir das II. Quartal ein und thatigte, soweit dies 
die verbandsseitigen Freigaben zuliefsen, auch schon 
Abschliisse tur das III. und IV. Quartal d. J. Fiir 
diese Abschliisse galt der bereits am Schlusse des 
V orquartals verbandsseitig festgesetzte Brutto-Franco- 
Grundpreis von 210 J t  f. d. Tonne.

Die Beschaftigung der W alzwerke gestaltete sich im 
grofsen und ganzen recht lebhaft und die Ungunst der 
W interw itterung beei ntrachtigte nur vorubergehend 
den Uinfang der Auftragseingange. Besonders gut 
waren die W alzwerke mit Mittel- und Feineisensorten 
beselzt, w ahrend Eisen fiir Bauzwecke, sowie Grob- 
eisen, infolge der eingeschrankten Bauthatigkeit 
weniger gefragt waren. Am Yierteljahresschluls lagen 
so reicbliche Arbeitsmengen in allen W alzeisensorten 
vor, dafs die Walzwerke in den kommenden Monaten 
des Jahres vollauf beschaftigt sein werden.

D r a h t .  Das GeschaCt in D raht und D rahtw aaren 
Yerlief auch im Berichtsąuartale rech t zufriedęnslellend. 
Samm tliche Drahtwerke waren voll bescbaftigt. Die 
Yerladung der Drahterzeugung ging flott von statten 
und erfuhr eine w eitere Steigerung bei ErSflhung 
der Schiffahrt. In den Preisen ist eine wesentliche 
Aenderung nicht eingetreten.

G r o b -  u n d  F e i n b l e c h .  Die G r o b b l e c h -  
W a l z w e r k e  waren mit Auftragen gut versehen, da 
die Lebhaftigkeit auf dem Grobblechm arkte sowohl 
im Inlande, wie auch im Auslande anhielt. Eine 
Zunahme erfuhr die Nachfrage nach Schiffbau- und 
Kesselblechen. Die Preise verfolgten aufsteigende 
Riclitung. D i e F e i n b l e c h  -W alz w e r ke arbeiteten mit 
vol!er Leistungsfahigkeit, legten jedoch einen Theil 
ihrer Erzeugung, wie stets in den W interm onaten, 
fiir spateren Abruf auf Lager. Aucli die Preise fur 
Feinblech erfuhren eine Aufbesserung.

E i s e n b a h n  m a t e r i a ł .  Mit Auftriigen auf 
E isenbahnm aterialien, wie Schienen, Bandagen und 
Radsiilzen, w aren die den Yerbanden angehorigen 
W erke im B eriehtsąuartal in zufriedenstellendem 
Umfange versehen, da ihnen fortlaufend Staatsbahn- 
Bestellungen zugingen. Die aufserhalb der Vereinigung 
stebenden Betriebe zur Erzeugung von Eisenbahn- 
Radreifen und Radsatzen waren bei unzulanglichen 
Preisen nur schwach besetzt. Die Beschaftigung in 
Kleineisenzeug hielt sich in den fruheren Grenzen.

E i s e n g i e f s e r e i  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k e n .  
Die Nachfrage nach Gufswaaren blieb nach wie vor 
dntngend bei steigenden Preisen. Das Muffenrohr- 
geschaft gestaltete sich lebhafter. Maschinenfabriken 
und Eisenconstructions - W erkstatten, sowie Kessel- 
schmieden w aren hinreichend mit Auftragen versehen.

P r e i s e .
R o h e i s e n  a b  W e r k :  j i  f. d. Tomie

G iefsereiroheisen..............................  93 bis 98
H am a til................................................105 „ 110
Q ualitats-Puddelroheisen . . . .  85 , 9 0

G e w a l z t e s  E i s e n ,  Grundpreis 
durchschnittlich ab W erk:

Stabeisen .  ........................................... 190 „ 1 9 5
Kesselbleche. . . . . . . . . .  215 , 220
Bleche, Flufseisen . . . . . . .  195 „
Dunne B le c h e ................................... 205 „ 215
S tahldraht 5,3 m m ......................175 , 180

G l e i w i t z ,  den 7. April 1900.
Eisenhutte Oberschlesien.

III. Grofsbritannien.

M i d d l e s b r o - o n - T e e s ,  7. April 1900.
Auf dem R o h e i s e n  m a r k  t. ist das Geschaft 

zu Anfang des Jahres nicht sehr lebhaft gewesen, 
h a t sich aber seitdem stetig gebessert unter fort- 
w ahrender erst langsamer, dann sogar stiirm ischer 
Preisbesserung, Nachfrage und PreiserhOhung wurden 
starker fiir sammtliche Qualitaten. Hauptsachlich 
kamen Bestellungen fur deutsche Rechnungen herein 
und sind Abschliisse auf Lieferung bis Ende 1901 ge
macht. Von wilder Speculation, wie sie im vorigen 
Jahre stattfand, ist nichts zu merken gewesen. Man 
schien allgemein anzunehmen, dafs damals m it 7 5 /— 
fur Nr. 3 Giefserei-Eisen der IlShepunkt erreicht w ar, 
die jetzigen Verhaltnisse beweisen indessen das Gegen- 
theil. Die anhaltende Preissteigerung beruht nicht 
allein auf fortw ahrender Nachfrage der inlftndischen 
Y erbraucher, sondern auch fiir den Export. Die Ver- 
schiffungen betrugen in den ersten drei Monaten rund 
29^0001, wovon nur etw a 95 000 t nach Kiistenplatzen 
verschifft wurden, von den ersteren gingen 127 000 t 
nach Deutschland und Holland; im ganzen zeigte 
sich eine erhebliche Zunahme gegen die Yerschiffungen 
friiherer Jahre. Fur den inlandischen Consum fehlt, 
abgesehen von der starken Nachfrage, jeder Anhalts- 
punkt. Es ist dabei zu bedenken, dafs eine Zunahnie 
in der Production nicht moglich ist. Die Erzeugung 
lift ganz besonders durch Mangel an Koks, und ist 
diesem Mangel auch jetzt noch nicht abgeholfen, so 
dafs die Hochofen noch immer  mit geringerem Ge- 
blasedruck zu arbeiten gezwungen sind. W itterungs- 
Tcrhaltnisse stSrten auch die Gewinnung und A nluhr 
von Kalksteinen, wovon verhaltnifsm afsig gi'6fsere 
Mengen n6thig werden, da die Erze hiesiger Gegend 
m ehr Kieselsaure enthalten ais friiher. So verlockend 
die jetzigen Preise fur die Hutten sind, so unangenehm 
ist es fiir die Inhaber, mit den Lieferungen in Ruck- 
stand zu geralhen. Der einzige Factor, welcher die 
Lage andern kOnnie, ist A m erika; die Berichte von 
dor t  lauten etw as w idersprechend. Die Ausweise fiir 
das erste Vierteljahr sind noch nicht erschienen, in
dessen ist die Lage nach den Marzausweisen nicht 
ganz so vertrauensvoll ais ehedem, jedenfalls lohnt 
sich vorlaufig der Export von Amerika nach England 
und dem Continent nicht. Der Mangel an erhalt- 
licher W aare hat zu grofser Abnahme der W arrant- 
lager gefuhrt. Fast sammtliche Hiitten blieben der- 
artig  im Ruckstand, dafs die Dampfer zur Abfertigung 
nach Connals Lager geschickt wurden, und sich da- 
selbst schliefslich so anstauten, dafs eine Lieferzeit 
von 10 Tagen und dar iiber eintrat. Zur besseren 
Klarlegung der Schwierigkeit hier Giefserei-Eisen zu 
erhalten, geniigt es anzufuhren, dafs einzelne Quali- 
taten sich billiger von Schottland nach dem Fest- 
lande verschiffen lassen ais hiesiges Eisen. Aufser 
Nr. 3 Giefserei-Roheisen ist auch der Nachfrage fur 
weilses Puddeleisen nicht zu entsprechen. Hamatit- 
Qualitaten bessern sich ebenfalls; der Vorrath in 
den W arrantslagern ist so gering, dafs Lagerscheine 
dieser Q ualitat nicht zu erhalten sind. Auch fiir 
H amatit-Eisen sind grofse Abschliisse fur deutsche 
Rechnung nicht allein fiir dieses, sondern auch fiir 
das nachste Jah r gemacht worden.

Die W a l z w e r k e  sind sehr stark  beschaftigt 
und noch im m er mit den Lieferungen im Ruckstand. 
Es sollen jedoch Specificationen und Anfragen fur 
Lieferung in den letzten Monaten des Jahres nach- 
lassen. Die Preiserhflhung ist besonders stark lur 
Stabeisen gewesen. Dafs das Vertrauen noch immer 
ein sehr grofses ist, zeigt die soeben stattgehabte Um- 
wandlung m elirerer hiesigen Hutten in eine neue 
Actiengesellschaft, bei der die gewahnlichen Actien 
ungefahr zehnfach uberzeichnet sein sollen.
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Die L a h t i  e sind w eiter gestiegen. Nach den 
Bucherausweisen hiesiger Eisenwalzwerke iiber die 
ersten zwei Monate dieses Jahres tra t wiederum eine 
Erhahung um 7' , 2% ein, nachdem itn vorigen Jahre 
der Zusehlag bereits 12%  ausm achte fur Schmiede- 
und W alzarbeilen ; fur die Puddler betragt die E r
hahung 3 Pence. Die D urchschnittspreise erreichen 
bei weitem nicht den heutigen M arktwerth, woraus 
sich auf grofse unerledigte Contracte fruherer Zeiten 
schliefsen lafst. In einem der grafsten und best- 
geregelten Stahlwerke fur Platten, Winkel u. s. w. 
wurde der Lohn ebenfalls um 2'/« % nach den B ucher
ausweisen erhOht.

Die B a h n f r a c h t e n  fiir das zum Erzeugen von 
Roheisen nothige Rohm aterial, ais Erz, Koks, Kohlen, 
Kalkstein, beruhen hier ebenfalls auf einer gleitenden 
Scala, welche s. Z. auf einer Basis von 45 /— per ton 
fiir Nr. 3 Roheisen festgesetzt w urde mit einem Auf- 
und Abgleiten bis zu 10 %. W ahrend der dem jetzigen 
Aufschwnng Yorangegangenen niedrigen Preislage 
hatte die Bahn bis 13 % nachgelassen und wunschte 
nun ais Compensation, nachdem das Maximum wieder 
erreicht worden, das Aut- und Abgleiten ganz ein- 
zustellen. Da schon seit vorigem October der Maximal- 
zuschlag auf Grund der Roheisenpreise erreicht war, 
so sollte die E rhahung eigentlich 19 % betragen, 
man hat sich aber auf ein Auf- und Abgleiten von 
13 % anstatt friiher 10 % geeinigt. —

Fiir Ko k s  steigt die Nachfrage fortwahrend, tro tz
dem die VerschifTungssaison nach den nordischen 
ilafen kaum begonnen hat. Heute wird bereits 35,'— 
und mehr fiir gewabnlichen Giefserei-Koks frei an 
Bord fur April/Mai hezahlt. Die S e e f r a c h t e n  
bleiben fest. Fiir volle Ladungen nach Rotterdam  
werden 5/—, Hamburg 5/9 bis 6/—, Stettin 7 /— f. d. 
ton hezahlt.

Die Preisschwankungen stellten sich wie folgt:
J a n u a r

M iddlesbro Nr. 3 
G. M. B. ab  W erk  67/6 k 69/6

W a rra n ts  - Cassa - 
K iiufer M iddles-
hro Nr. 3  . . . 65/6 k 69/9>/a

M iddlesbro H a m a tit n ic h t n o tir t 
S ch o ttisch e  M. N. 66/— & 70/1
C um berland  H iim atit 73/8 ii 77/1

F e b ru a r MUrz

68/9 ii 70/6 69.9 i  7 7 /-

66/10*, a a 69,8 
n ic h t n o lir t  

67/3 6. 69/9

Es wurden verschifft vom Januar bis Marz: ,
1900. 
1899. 
1898. 
1897 . 
1896 . 
1895. 
1894. 
1893. 
1892.

293 889 tons, davon 127 205 tons
287 401 
245 159 
287 268 
241 914 
174 663 
224 300 
190 289 
166 957

1891. . . . 180 932 „
1890. . . . 143 224 „

lleutige Preise (7. April) 
Lieferung:
Middlesbro Nr. 1 G. M. B. . . .

n 3 r • . .

81006 
48 4-03 
64 239
47 525 
22 750 
35 105 
24 321 
2 i  478 
28 110
48 614 

sind fiir

. . 80/—

. . 77/6
„ 4 Giefserei . . . 76/—
„ 4 Puddeleisen . . 75/6

H am atit Nr. 1, 2, 3 gemischt 86/6

ii 80/6 
ii 78/—

68,'6 i  77/— 
n ic h t n o tir t 

67/10>/a i> 74/6
74/10i/a ii 77/6 76/10*/» & 82.-7»/a

•Ti £

3 3̂ 
C S

JZ 2
S sE —

prom pte

Middlesbro Nr. 3 G. M. B. W arran ts 76/11 Cassa-Kiiufer 
H am atit W arrants, ohne Umsatz

Schottiscbe M. N. W arrants 
Cumberland H am atit W arrants . 
E isenplatten ab Werk hier £  
S tahlplatten „ „ „ ,
Stabeisen , „ „ „
Stahlwinkel „ „
Eisenwinkel ,  „ „ „
Stahlschienen „ ,

. 75/10 \  Cassa

. 8 3 / i r / j /  K itufor
8.7.6

.1 KII l
•B/ -  
. 5 / -  )

8.7.6
9.10/

mit
2 lh  %

. Disconto.
!.5 /
7.10/ — netLo Gassa. 

I I .  lionnebeck.

IV. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

P i t t s b u r g ,  Ende Marz 1900.

Die bereits in unserm letzten Bericht erw ahnte 
Zuruckhaltung auf dem Eisenm arkt hielt wahrend 
der ersten beiden Monate der Berichtsperiode in ver- 
starktem  Mafse an, so dafs im Januar trotz der etwas 
verm inderlen Roheisenerzeugung die — an sich aller- 
dings nur unbedeulenden — Roheisenvorrathe eine 
leichte Zunahme erfuhren; in einzelnen Fertigerzeug- 
nissen gaben die Preise nicht unwesentlich nach und 
angstliche Gemiither glaubten damit den Beginn eines 
allgemeinen Preissturzes gekommen. Die Stahlwerke 
zeiglen indessen dem Ansturm auf Herabsetzung der 
Halbzeugpreise eine geschlossene Front und zw ar mit 
dem Ergebnifs, dafs, nachdem inzwischen wieder eine 
Versteitung in Ferligerzeugnissen eingetreten war, im 
abgelaufenen Monat fast die ganze Jahresproduction 
zu den bisherigen hohen Preisen verschlossen wurde.

Ueber die Preisbewegung giebt die nachstehende 
Tabelle Aufschlufs:

1900 Nt- 2
tfi u

J l

$

SgX i* 

i

toC N
c s<
$

w ? i

t

8 §  e co 
rs 
cw

s

I gO OO
W

$
Giefserei - Roheisen 

Standard Nr. 2, 
loco Philadelphia 23,25 22,75 22,50 21,75 1 6 - 10,50

Giefserei - Roheisen 
Nr. 2 (aus dem 
Sflden) loco Cin- 
c in n a ti................. 20,50 20,25 20,25 20,25 14,50 9 —

Bessem er-Roh- ’ 

eisen . . . .
bot-t
3rj 24,90 24,90 24,— 24,90 15,15 10,60

Graues Puddel
eisen . . . .

£
' i£ 21,25 21,25 21.— 21,— 14,50 9,25

Stablknuppel . ou 3o, — 3 3 , - 33,— 33,— 25,— 15,25
W alzdraht . . o 50,— — — — 31,50 22,—
Schwere Stahl- 

schienen, abW erk 
im Osten . . . . 35,— 

2,25
35,— 35,— 35,— 26,— 18,—

Behalterbleche "i • 2,20 2,05 2,— % - 1,10
Feinbleche 

Nr. 27 . . .  1 tu 'B 
8*° 2,80 2,90 3 - 3,— 2,65 2,05

Drahtstifte . . J o 3,20 3,20 3,20 3,20 2,— 1,25
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Industrielle
RJieinisch-Westfiilisches Kolilensyndicat.
Der Berieht des Vorstandes iiber das Geschafts- 

jalir 1899 lautet in der Hauptsaclie wie folgi:
„Die uns obliegende Ptlieht der B erichterstaltung 

iiber das Geschaftsjahr 1899 erfulleti wir mit Be- 
friedigung. KOnnen w ir doeli zuriickblicken auf ein 
Jahr, welches in seinem ganzen Y erlauf durch deutlich 
gekennzeichnete Fortschritte auf fast allen Gebieten 
des Erw erbs- und Verkehrslebens der Marktlage den 
Stempel seiten giinstiger gescbafllicher Prosperitat 
aufgedruckt bat. Das Berichtsjahr hat nach dieser 
Richtung das Vorjahr noch iibertroffen, und diejenigen, 
welche mehrfacli den Gipfel der durch ihre ungewOhn- 
liche Dauer seit 1896 sich kennzeichnenden w irth
schaftlichen Hochconjunctur errre ich t, wenn nicht 
iiberschritten glaubten, mufsten erfahren, dafs die 
wirthschaftliche Welle immer w eitere Kreise zog, ohne 
bisher Anzeichen einer naturgemafs zu erw artenden 
Abflachung zu verrathen. Eisen- und Hilttenwerke, 
Maschinenfabriken, chemische Fabriken, Kalkwerke, 
Ziegeleien, der Schiffbau, die elektrische Industrie 
sind fortgesetzt uberreichlich beschaftigt. Eisenbahn 
und Schiffahrt stellen infolge eines noch stetig zu- 
nehmenden Verkehrs sehr grolse Anspriiche an den 
K ohlenm arkt; ebenso bringen die G asanstalten und 
die sich Jah r fiir Jah r m ehrenden Kleinbahnen einen 
noch stetig steigenden Verbrauchszuwachs. Angesichts 
dieser Marktlage fanden auch weniger beliebte Marken 
schlanken Absatz und w aren Schwankungen, wie 
solche in anderen Jahren aus dem Weclisel der Jahres- 
zei!, der grofseren oder geringeren Strenge des W inters, 
infolge Yeranderlichen Rheinw asserstandes und anderer 
hierher zu rechnenden, stetig w iederkehrenden U r
sachen sich naturgem afs fiir den Kohlenabsatz er- 
geben miissen, kaum iuhlbar. W ohl konnten diese 
wechselnden Einflusse periodische Yerschiebungen der 
Absatzverlialtnisse veranlassen, den Absalz selbst 
aber yerm ochten sie nicht zu beeintrachtigen. Eine 
wesfintliche Beeinllussung erluh r die Marktlage durch 
die Arbeiterbewegungen, durch den am 11. October 
zwischen England und den beiden Republiken in Siid- 
afrika erkliirten Kriefr und schliefslich durch die 
aufserordentliche YerkehrsstOrung am Ausgange des 
Jahres. Bei dem durch die Spannung zwischen Gonsum 
und Production herbeigefiihrten A rbeilerm angel mufste 
jede St&rung des A rbeitsrerhaltnisses, wie solche 
durch den im Monat Juni plótzlich und ohne jede 
Veranlassung ausgebrochenen H erner Ausstand auftrat, 
uin so empfindlicher wirkeri, ais unter den geschil- 
derten Yerhaltnissen selbst die kleinsten Productions- 
ausfalle schwer ins Gewicht lielen. Es kam hinzu, 
dafs dieser Ausstand den Gonsumenten die Gefalir 
einer U nterbrechung in der Kohlenversorgnng naher- 
riickte und die h ierdurch geschaffene Besorgnifs um 
<lie Deckung des nothwendigen B rennm aterials die 
Nachfrage aberm als steigerte und der Preislreiberei 
durch die zweite Hand w eiteren Yorschub leistete. 
Dic durch den englisch-sudafrikanischen Krieg dem 
w irthschaftlichen Verkehr entzogenen Arbeitskrafle 
und die fiir denselben zur Bewiiltigung der Trans- 
porte benSthigteu Schiffsraume erzeugten auf dem 
englischen Markte Preisbildungen, die sich geradezu 
Gberstiirzlen und naturgem afs auch unseren Markt 
beeinflufsten. Diese Verhiiltnisse durchkreuzten viel- 
fach unsere Bestrebungen, die Preise stabil zu ge- 
stalten und hierdurch die Grundlage einer gesunden 
w irthschaftlichen Fortentwicklung zu erhalten, da sie 
dem Handel m it den der zweiten Hand nothwendig 
zu uberlassenden Mengen die Moglichkeit der vollen

Rundschau.

Ausnulzung dieser Hochbewegung gestatteten. Ilier 
regelnd einzugreifen, wird unsere ernste Sorge bleiben. 
Ais w eiteres stórendesM oment ruhiger Fortentwicklung 
tr a t hinzu der alljahrlich zur Zeit der Rubeti- und 
Kartoffelernte herrschende Wagenmangel, wenn der
selbe auch, wie ausdriicklich liervorgehoben werden 
mufs, wShrend dieser Zeit, dank den Anstrengungen 
der E isenbahnverw altung, in ertraglichen Grenzen 
geblieben ist. Geradezu unertraglich war aber der 
Wagenmangel, ais im December Frostw etter ein trat 
und hierdurch Verkehrsst5rungen herbeigefflhrt w ur
den, wie dieselben wohl kaum jemals im liiesigen 
R evier beobachtet worden sind. An einzelnen Tagen 
des December fehlten 5000 und m ehr W agen, so dals 
viele Belegschaften iiberhaupt nicht anfahren konnten, 
oder nach wenigen Stunden zur Niederlegung der 
Arbeit gezwungen waren. Der hierdurch verursachle 
Productionsausfall mufs auf 320000 t veranschlagt 
werden. Nicht in letzter Linie h a t dieser bedeutende 
Ausfall dazu beigetragen, die gegenwartigen gespannten 
Yerhaltnisse herbeizufiihren. Die Ursachen dieser 
W agencalamitat, unter welcher w eder Oberschlesien 
noch die Saar bei gleichen W itterungsverhaltnissen 
zu leiden hatten, kćinnen daher nicht im System, 
miissen vielmehr in Orllichen Verhaltnissen liegen. 
Die Eisenbahnanlagen in unserem engeren Revier 
sind der gewalligen w irthschaftlichen Entwieklung 
nicht gefolgt. W ird doch von zustandiger Seite be- 
slatigt, dalS die Ursachen zu diesen Storungen in der 
zu gedrangten Betriebsfiihrung und in der zu grofsen 
gegenseitigen Abhangigkeit der verschiedenen Linien 
und BahnhOfe von einander zu suchen sind. Ob die 
Beseitigung dieser Schaden mSglich ist, mufs facli- 
mannischem U rtheil iiberlassen bleiben. Nach der 
m inisteriellen Erklarung aber, dafs die Leistungs
fahigkeit der Eisenbahn im R ubrrevier an ihrer 
Grenze angelangt ist, und dafs die Hfllfe der W asser
strafsen in haherem  Mafse in Anspruch genommen 
werden mufs, wenn es gelingen soli, dem Yerkehr in 
unserem W irthschaftsgebiete Rechnung zu tragen, 
kann an einer Besserung der Yerhaltnisse ohne Zu- 
hiilfenahme von W asserstrafsen fuglich gezweifelt 
werden. Um so freudiger ist daher die Ankiindigung 
zu begrufsen, dafs die M ittellandkanal-Vorlage wieder 
eingebracht werden soli. Trotz der erw ahnten 
St8rungen w ar es mdglich, unseren Antheil an der 
Gesam m t-Production und Gesammt-Ve]'sorgung un- 
seres V aterlandes in Steinkohlen aberm als zu steigern, 
wie denn auch dieser Antheil seit dem Bestehen des 
Syndicats stilrker gestiegen ist ais die Zunahme der 
Fórderung irgend eines anderen preufsischen Stein- 
kohlenbeckens. W ahrend die Production Preufsens 
von 67 657 844 t in 1893 auf 94778 252 t in 1899, 
also um 27 120408 t oder rund 40%  gewachsen ist, 
haben die im Syndicat vereinigten Zechen gegeniiber 
33539230 t in 1893, 4S 024 014 t in 1899, also 
14481-7S4 t oder rund 43,2“/o innerhalb der gleichen 
7jahrigen Zeitdauer m ehr gefórdert. Fur das Ruhr- 
becken, d. h . den gesammten Oberbergam tsbezirk 
Dortmund ohne Ibbenbiiren, sind die entsprechenden 
Zahlen 38 702 999 t in 1S93 und 54494000 in 1899, 
also 15 791001 t oder 40 ,8%  mehr. Somit haben 
die im Syndicat vereinigten Zechen ihre FSrderungen 
in erheblich starkerem  Mafse gesteigert ais die nicht 
syndicirten Zechen des O berbergam tsbezirks DorLmund, 
Die fortschreitende Entwieklung in den einzelnen 
Jahren  bei den ausschlaggebenden Steinkohlenrevieren 
innerhalb dieses 7jiihrigcn Zeitraum es yeranschaulicht 
nąchstehende Z usam m enstellung:
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S t e i n k o h l e n p r o d u c t i o n .

Preufsens

t

Des

Ruhrbeckens

t

P rocon tua ler 
A n lh c il an  

d e r  
G csam m t- 

p ro d u c tio n

°/o

Der Syndicats- 
Zechen

t  °/o

Der fiscalischen 

Saargruben

t  '-/o

Oberschlesiens 

i  °;0

1890 64 373 816 35 517 083 55,17 6 212 540 9,65 16 870 886 ! 26,21
1891 67 528 015 37 478 579 55,50 6 389 960 9,46 17 725 793 | 26,25
1892 65 442 558 36 969 549 56,30 6 258 890 9.56 16 437 489 25,12
1893 67 657 SM 38 702 999 57,20 33 539 230 49,57 5 883 177 8,70 17 109 736 25,27
1894 70 643 979 40 734 027 57,60 35 011 225 49,61 6 591 862 9,33 17 204 672 24,35
1895 72 621 509 41 734 027 57,47 35 317 730 48,67 6 886 098 9,48 18 066 401 24,88
1S96 78 993 655 45 008 660 56,98 38 916 112 49,26 7 705 671 9,75 19 613 189 i 24,83
1897 84 253 393 48 519 899 57,09 42 195 352 50,OS 8 258 404 9,80 20 627 961 j 24,48 •
1898 89 57352S 51 306 294 57,28 4-4 865 536 50,09 8 768 562 9,79 22 489 707 25,11
1S99 9 i  778 252 54 491 000 57,50 48 024 014 50,67 9 025 071 9,52 23 527 317 24,82

Diese Uebersicht w iderlegt zugleich untruglich 
die in letzter Zeit vielfach geaufserte Anschauung, 
dafs die Production der Syndicatszechen unter der 
H errschaft des Syndicats kunstlich zuruckgehalten 
worden sei. Gerade das Gegentheil isl der Fali, wie 
die vorstehendenZahlenbew eisen. ObjectivUrtheilende 
kann dieses erfreuliche Bild auch keineswegs uber- 
rascheu, da gerade dem Syndieat in den zuriick- 
liegenden nicht gleich giinstigen Jahren wie das letzte 
die Aufgabe zufiel, sich erw eiterten Absatz in be- 
strittenen Gebieten zu erzwingen, selbst unter Preis- 
opfern, die zw ar die breiten Schultern der Gesammt- 
heit der Zechen, nieinals aber die einzelne Zeche 
selbst zu tragen in der Lage gewesen ware. Diese 
Erw eiterung des Absatzes verursachte folgerichtig 
eine Steigerung der Leistungsfahigkeit der Zechen 
und lediglich dieser fortdauernden steigenden In- 
anspruchnahm e der Zechen seitens des Syndicats ist 
es zu verdanken, dals auf allen unserer Vereinigung 
zugehórigen Zechen Erweiterungen der Betriebs- 
anlagen bereits vor langer Zeit vorbereitet worden 
sind, Erw eiterungen, die allein die thatsachlich vor- 
handene, derzeitige hochgradige Leistungsfahigkeit 
derselben gewahrleistet. Die gegentheilige Auffassung 
nimmt ihre Beweisfuhrung aus dem Umslande, dafs 
aus den periodisch m itgetheilten Berichten unserer 
Vereinigung Yon Einschrankungen gesprochen wird. 
Man ubersieht jedoch, dafs diese EinschrankungszifTern 
lediglich lu r den zwischen den Verbandsmitgliedern 
nothwendigen Modus der Abrechnung untereinander 
Bedeutung haben. .ledes Mitglied unserer Vereinigung 
mufs schon aus wohlverstandenem eigenen Interesse 
das Maximum seiner Leistungsfahigkeit anstreben. 
In diesem Bestreben ist dasselbe seitens der Syndicats- 
leitung niem als behindert worden, insoweit der Absatz 
iiberhaupt vorhanden war, also unter der gleichen 
Voraussetzung, wie solcbes ohne Syndieat iiberhaupt 
mflglich gewesen ware. Dagegen mufste dem Ver- 
langen, sich einen berechtigten Anspruch auf einen 
mOglichst grofsen B ruchtheil am Gesammtabsatze zu 
sichern, schon aus der einfachen Erwiigung entgegen- 
getreten werden, dafs die Leistungsfahigkeit diesem 
Begehren nicht im m er entsprach. llieraus ergaben 
sich gegenuber der Gesammt-Betheiligung jene Ein
schriinkungszifTern, welche die Auffassung zulassen, 
dafs die lediglich durch technisches Unvermdgen, 
durch Betriebseinschrankungen infolge von Stdrungen, 
Arbeiterm angel u. s. w. herbeigefiihrten Fórder- 
einschrankungen erzwungene sind. Unsere Mitglieds- 
zechen haben die FOrderung nicht eingeschrankt, 
sondern sind gegen den gestellten E tat zuruckgeblieben. 
Bei der Erw eiterung des Absatzes im bestrittenen 
Gebiet haben uns die gegenwartig vielfach ange- 
feindeten Ausfuhrlarife w irksąm unterstu tzt und so 
haben auch diese mit dazu beigetragen, die Zechen

zu der gegenwartigen Leistungsfahigkeit zu entwiekeln. 
Die Nothwendigkeit der Ausfuhr geht aus der folgenden 
Uebersicht hervor:

D e u t s c h e s  Z o l l g e h i e t .  

S t e i n k o h l e n .

J a h r
G esam m t-

E in fu h r
t

G osam m l-
A u sfuh r

t

M ehr-A usfuhr

1

1892 4 436 9S3 9 649 055 5 212 072
1893 4 664 048 9 677 305 5 013 257
1894 4 805 971 9 739 075 4 933 104-
1895 5 117 356 10 360 838 5 243 482
1896 5 476 753 11 598 757 6 122 004
1897 6 072 030 12 389 907 6 317 877
1898 5 820 332 13 989 223 8 168 891
1899 6 220489 13 943 174 7 722 685

Wollte man die Ausfuhr verhieten oder erschwcreu, 
so wurde der inlandische Markt bald einem unbe- 
schreiblichen Verfall ausgesetzt werden, da derselbe 
nicht im entferntesten auch nur anniihernd den Ueber- 
schufsder Ausfuhr uber dieE infuhr, der 1899 7 722685 t 
betragen hat,  aufnehmen kann, ohne bedenkliche 
A rbeiterentlassungen nach sich ziehen zu mussen. 
Zu berucksichtigen ist ferner, dafs ein grofser Theil 
der A usfuhrtarife deutschen U nternehm ungen dient, 
da allein m it Hulfe derselben die Versorgung unserer 
Rhedereien m it deutschen Steinkohlen nicht nu r in 
den eigenen Hafen, sondern auch in Antwerpen und 
den hollandischen Hafen durchgefiihrt werden kann. 
W estfalen ist auf den Absatz nach Holland und Belgien 
angewiesen und eine Erschw erung dieses Absatz- 
weges w urde Nachtheile nach sich ziehen, welche in 
den durch die vorubergehende Spannung auf dem 
K ohlenmarkte zur Zeit herrschenden Verhaltnissen 
keinen Ausgleich finden kOnnten. Niemand konnie 
die W irkungen des englisch-sudafrikanischen Krieges, 
die Ausstande in B6hmen, Mahren und Sachsen voraus- 
selien und es ist ganz unmoglich, den hierdurch her- 
beigefuhrlen, fast plOtzlich auftretenden Zuekungen 
des Marktes in der Verkaufstechnik zu folgen. Es 
kommt binzu, dafs durch solche Beunruliigungen des 
Marktes die Consumenten uber Gebiihr angstlich ge
m acht werden und hierdurch wiederum eine den 

Jhatsachlichen B edarf vielfach iiberschreitende Nach- 
frage geschafTen wird. Diese Sachlage Yerschleiert 
das Bild und verwischt den Ueberblick uber den wirk- 
lichen Bedarf. W ir nehmen aber auch an dieser 
Stelle Gelegenheit, die Versicherung zu geben, dafs 
w ir in ers ter Linie unsere nationalen Interessen be- 
rucksichligen und diejcnigen U afśnahm en in die Wege 
geleitet haben, welche der inlandische Consuro be-
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rechtigterw eise von uns erw arten  darf. In diesem 
Beslreben werden wir aufserordentlich behindert durch 
den Aufkauf: der Zeche ver. W estphalia von der 
Actiengesellschaft Eisen- und Stahlwerk HOsch, der 
Zeche ver. Hannibal von der Firm a Fried. Krupp, 
der Zeche Dannenbaum von der DifTerdinger HochOfen- 
Actiengesellschaft, der Zeche Pluto von dem Schalker 
Gruben- und H uttenverein, der Zeche General von 
der Actiengesellschaft Aumetz-Friede, der Zeche Baaker 
Muldę vou der Gewerkschaft Friedlicher Nachbar, 
der Zeche Crone von der Fentscher Hiitten-Actien- 
gesellschaft und der Zeche Kaiser Friedrich durch 
die Internationale Bank in  Brussel. Durch diesen 
Besitzwechsel sind die genannlen Zechen aus unserem 
Verbande zwar nicht ausgeschieden, doch werden 
dereń Producte in grOfserem Umfange den seitherigen 
V erbrauchern entzogen, weil die jetzigen Besitzer in 
erster Linie Anśpruch auf Zutheilung derselben er- 
heben. Eine fernere Erschwernifs in der Versorgung 
des Consums mit Kohlen ist dadurch hervorgerufen 
worden, dafs die m it ihren Zechen dem Syndicat 
nicht beigetretenen Hiittenwerke ihre bisher auf den 
Markt gebrachten Kohlenmengen gegenwiirtig fast 
ausschliefslich fiir eigene Zwecke in Auspruch nehmen. 
Aufserdem sind durch die erhShten Productionen an 
Koks und Briketts unserer Mitglieder dem Markt ganz 
erhebliche Mengen entzogen worden. Das Syndicat 
wird die seinerseits im letzten Jahre gelieferten Mengen 
m it Ausnahme der Fein- und Kokskohlen vorbehall- 
lich der durch diese Veranderungcn bedingten Ver- 
schiebungen in den Sorten auch im neuen Geschafts
jahre den seitherigen Abnehmern zur Verfugung 
stellen. Es kann aber nicht in Anspruch genommen 
werden fur Lieferungen von Mengen, die bisher von 
den aufserhalb des Syndicats stehenden Zechen ge- 
liefert w urden. Ob es gelingen wird, iiber den Rahmen 
der bisherigen Lieferungen hinaus, d. h. zur Versorgung 
von Betriebs-Erweiterungen und Neuanlagen und fiir 
Ausfalle der nicht syndicirten Zechen, ganz oder theil- 
weise einzutreten, mufs der Entwicklung der Fórderung 
unserer Mitgliederzechen vorbehalten bleiben. Ohne 
Einflufs auf die Absatzverhaltnisse w aren die Aende- 
rurigen im Bcsitzstande m ehrerer Mitglieder durch 
Gonsolidirung: der Bergwerks-Actiengesellschaft Courl 
m it der Harpener Bergbau-Actiengesellschaft, der 
Bergwerksgesellschaft Yer. Bonifacius mit der Gelsen- 
kirchencr Bergwerks-Actiengesellschaft, der Zeche 
Herzkamper Muldę mit der Zeche Yer. Stock & Scheren-

herg, der Zeche Pauline mit den Bheinischen A nthracit- 
Kohlenwerken.

Die Lage des Marktes gew ahrte den naturgem afsen 
Bestrebungen der Zechenverwaltungen nach einer 
gesteigerten Antheilnahme am Gesammtabsatz freiesten 
Spielraum, und so konnte die BetheiligungszifTer von 
50221559 t zu Beginn des Jahres auf 53 559 084 t am 
Schlusse des Jahres oder um 6,65%  steigen. Unsere 
Mitglieder sind in das Syndicat m it einer Betheiligung 
von 33575976 t eingetreten, so dafs am Ausgang des 
Jahres 1899 die Betheiligungsziffer um 19 983108 t 
oder 59,52 % hóher war. Die rechnungsmafsige Be- 
theiligungsziffer unter Berficksichtigung der Zeit- 
abschnitte, fflr welche die jeweiligen Erhohungen in 
Kraft traten, und unter Beriicksichtigung der Zahl 
der Arbeitstage ergiebt fflr das Berichtsjahr 52397 758 t 
und nach Abzug freiwillig abgemeldeter 1 128267 t, 
51269 491 t. Die Zechen sind daher bei einer 
Fórderung von 48 024 014 t um 3 245 477 t gleich 
6,33 % gegen 7,50 % im Vorjahre gegen den ihnen 
zustehenden Betheiligungsant.heil zurtickgeblieben. Da 
dieses Zuruckbleiben theils durch technisches Un- 
vermógen einzelner Mitglieder, ihre Antheilziffer zu 
erreichen, theils durch die beim Bergbau unvermeid- 
lichen Stórungen und in hervorragendem Mafse durch 
den herrschendon Arbeitermangel, hervorgerufen waren, 
also die einzelnen Zechen bis zur vollen Hóhe ih rer 
Leistungsfahigkeit in Anspruch genommen wurden, 
so waren bei der geldlichen Jahresabrechnung weder 
Entschadigungen fflr M inderfórderungen noch Abgahen 
fiir Ueberfórderungen zu zahlen. Die nachstehenden 
Zusammenslellungen geben ein getreues Bild der 
Entwicklung der Betheiligungszifler und der Fórder- 
ziffer unserer Mitglieder und veranschaulichen ferner 
die Lage der Absatzverhaltnisse in den einzelnen 
Monaten des Berichtsjahres.

Belheiligungs- 
7.i [Ter 

t
Fórderung

l

1S93 35 371 917 33 539 230
1894 36 978 603 35 041 225
1895 39 481 398 35 347 730
1896 42 735 589 38 916 112
1S97 4-6 106 189 42 195 352
1898 49 687 590 44 865 535
1899 52 397 758 48 024 014

M o n a t
Be-

theiligungs-
zifFer

t

F 0 r d e r u n g
S elb s l-

v e rb rau c h

l

Ve r s a n d

4

»/o der 
B eth e ili-  

gungs- 
zifTer

in sg esam m t

t

fUr R ec h n u n g  d es  
Syndicaty 

t %

Januar .......................... 4 126 861 4 003 404 97,01 1 046 062 2 947 0S2 2 834 614 96,18
Februar ..................... 3 7S7 238 3 730 528 98,50 971 332 2 763 999 2 664 795 96,41
M a r z .............................. 4 146 820 4121 186 99,38 1 069 866 3 047 504 2 937 591 96,39
A p r i l ........................... 4 147 693 3 793 84S 91,47 1 017 138 2 793 172 2 709 875 97,02
M a i .............................. 4 323 786 3 962 700 91,65 1 0S8 074 2 866 767 2 783 561 97,10
J u n i .............................. -l 209 489 3 894463 92,52 1 054 766 2 855 407 2 784 712 97,52
J u l i ............................... 4493 109 4 128 044 91,88 1 080 221 3 056 139 2 984 100 97,64
A u g u s t.......................... 4  660 778 4 249 252 91,17 1 094- 928 3 149 732 3 074 417 97,61
S e p te m b e r .................. 4 488 5S1 4 169 994 92,90 1 077 759 3 093 568 3 006 670 97,19
O c t o b e r ...................... 4 539 898 4- 149 955 91,41 1 117 S36 3 010 891 2 910 132 96,65
N o v e m b e r ................. 4  247 282 4 146 063 97,62 1 099 469 3 058 157 2 951 973 96,53
D ecem ber...................... 4 097 956 3 674 577 89,67 1 070 792 2 581315 2 454 394 94,97

51 269 491 48 024 014 93,67 12 788 243 35 226 733 34 096 834 96,79

Der Steigerung der Fórderung um 7,0-1-% im j  Selbstverbrauchs, der auch den Bedarf der eigenen 
Vergleich zu derjenigen des Vorjahres steht im Ver- ! Kokereien, Brikettfabriken u. s. w. umfafst. 
sand nur eine Steigerung yon 5,65 % gegeniiber. Auf dem Gebiete des Tarifwesens sind wichtige
Der Ausgleich liegt in der starkeren Zunahme des Aenderungen nicht zu verzeichnen. Die W asserstands-
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verhaltnisse des Rheins sind im Jahre 1899 mehrfach 
wecliselnde gewesen und w aren besonders in der 
zweiten Halfte des Jabres der Schiffahrt wenig giinstig. 
Im November gtng der W asserstand sogar soweit 
zuriick, dafs er gegen Ende des Monals eine YOllige 
Einstellung der Schiffahrt bewirkte, welcbe durch den 
im December auftretenden starken Frost bis Schlufs 
des Jabres andauerte. In dns B erichtsjahr fiel die 
Fertigstellung des Dortmund-Ems-Kanals, welcher am
11. August 1899 in Anwesenheit Seiner Majestat des 
Kaisers in feierlicher Weise crófTnet wurde. Die Be
deutung dieses itannls fiir Kohlentransporte konnte 
bisher nu r eine bescheidene sein, zumal am 15. De- 
cember eine Sperrung desselben wegen nothwendiger 
Dichtungsarbeiten erforderlich wurde. Ob der Kanał 
fur M assentransporte von Kohlen nach Hamburg und 
Bremen verm ittelst Kanal-Seeleicbter in B etracbt 
komint, mufs die Zukunft  lehren. Die bisherigen 
Yersuche, H am burger und Bremer Dainpfscbiffahrts- 
Gesellschaften auf dem Dortmund-Eins-Kanale Kohlen 
mit Kanal-Seeleichtern zuzuluhien, sind befriedigend 
ausgefallen, so dafs die Unterweser-Schleppschiffahrls- 
Gesellschaft wie auch die WestfSlische Transport- 
Acliengesellschaft den Bau solcher Seeleichter auf-

genommen liaben, um bei Aufhebung der Sperre, die 
Mitte April d. J. zu erw arten ist, sich dieses Trarisport- 
m ittels zu bedienen.

Die Westfalisclie Transport-Actiengesellschaft, an 
der das Syndicat erheblichen Antheil h a t, konnte 
unter diesen V erhaltnissen ein gewinnbringendes Er- 
gebnifs im vergangenen Jahre nicht erzielen. Eine 
geringe Unterbilanz findet ihre Begriindung aufserdem 
in dem Mangel an Ruckfracht, in dem ungunstigeri 
W asserstande, den der Kanał bisher ha tte  und in 
der hierdurch bedingten ungenflgenden Ausnutzung 
der Fahrzeuge. Der grcłfste Theil der Kanaltlotte 
w ar nur wenige Monate in Dienst, so dafs das Ver- 
haltnifs der Betriebs.oinnahme zu den Generalunkosten 
ein ungiinstigcs sein mufste.

An dem Gesammtversand des Syndicats von 
35 226 733 t im Jahre 1899 sind die aufserdeutschen 
Lander m it 10 % betheiligt gewesen, w ahrend dieser 
Antheil im Jahre 1898 16,8% . im Jah re  1897 15,7 % 
und in 1890 15,9%  betragen hat. Die nachstehende 
Tabelle gestatlet einen Vergleich des Absalzes nach 
dem In- und Auslande bei den staatlichen Gruben 
an der S aar, denjenigen Oberschlesiens und den 
Syndicatszechen:

Es setzten ab: 1896/97
t | °/o

1897/9S
t I °/o

1898/99
t 1 •Ir.

1899 
t I °/o

n a c h  D e u t s c h l a n d :
die fiscaliscben Saargruben . . . .  
die fiscalischen Gruben Oberschlesiens 
das S y n d ic a t ...........................................

5 992 000 
3 725 296 

24 789 466

85,2
87.1
84.1

6 473 100 
3 923 661 

26 074 4-08

84,9
87.2
84.3

6 762 500 
4 149 910 

27 S65 817

85.1 
88,3
83.2 29 578 398 8*0

n a c h  d e m  A u s l a n d :
die fiscalischen Saargruben . . . .  
die fiscalischen Gruben Oberschlesiens 
das S y n d ic a t ...........................................

1 041 700 
553 197 

4 688 404

OD 
05 
g

4
'jo

'

1 150 4-00 
575 582 

4 964 099

15,1
12,8
15,7

1 181 800 
548 399 

5 64*660

14,9
11.7
16.8 5 64S 335 1 0 , 0

Unsere gesammte iiberseeisehe Ausfuhr, welche 
im Jahre 1898 auf 340385 t angewachsen war, mufste 
unter den eingangs geschilderlen V erhaltnissen auf 
160 058 t im Jahre 1899 zuriickgehen. Bei Beruck- 
sichtigung der nach der deutschen Ostsee und der 
fiir S. M. Kriegsschiffe in Kiautschou uber See ab- 
gesetzten Mengen in Hohe von 31215 t schrumpft 
diese Ausfuhr sogar auf 129443 t zusammen und 
wird im laufenden Jahre eine w eitere erhebliche Ein- 
schrankung erfahren. Zu den Rheinhśifen sind im 
Jahre 1899 7 172833 t gegen 6790308 t im Vorjahre, 
mithin 370 525 t oder 5,54 % an Kohlen und Koks 
mehr abgefahren worden. Der H am burger Markt 
einschliefslich des Umschlagsverkelirs nach der Altona- 
Kieler und Lubeck-Buchener Bahn und elbaufwarts 
hat im Jahre 1899 1 645805 t an Kohlen urid Koks 
von W estfalen aufgenom m en, gegen 1 652150 t im 
Vorjahre, also im ganzen 0,38 % weniger. Die An- 
fuhrmenge von England nach Hamburg pro 1899 tiber- 
ragt dagegen diejenige des Jahres 1898 um 305 057 t 
oder 17,70 %. Insgesammt kamen von England nach 
Hamburg heran 2 420 157 t im Jah re  1899 gegen
2 055100 t im Jahre 1898. Nach Holland und Bełgien 
ist die englische E infuhr sogar um 63,45 % gestiegen, 
von 1 210487 t in 1898 auf 1 978551 t im abgelaufenen 
Jahre. Von unserer Seite sind nach Holland und 
Belgien im Jahre 1899 5 135437 t gegeniiber 5027 934 t 
im Vorjahre versandt worden, also nur 2,14 % mehr. 
Das in diesen Żabien ausgedriickte Zuriickweichen 
gegen den englischen W ettbew erb w ar insofern durch 
die Marktverhiiltnisse bedingt, ais w ir uns infolge 
der M ehranforderungen des inlandischen Bedarfs ge
zwungen sahen, an der Peripherie des Absatzgebietes 
zuriickzuw eichen, insoweit dies ohne nachbaltigen 
Schaden fur die Fortsetzung unserer geschaftlichen 
Yerbindungen bei einer Aenderung der Marktlage 
durchfiihrbar war. Die Preishaltung w ar wahrend

des Berichtsjahres durchweg fest und selbst die im 
Friihjahre vorubergehend aufgetretene kleine Ab- 
schwachung fur Anthracitkohlen konnte dieselbe nicht 
beeinflussen. W ahrend des ersten Yierteljahres galten 
allgemein die in 1898 giiltigen Preise. Mit dem 
1. April 1899 traL eine Erhohung ein, welche durch- 
schnittlich 0,50 J l  f. d. t, fiir Kokskohlen dagegen 1 J l  
betrug. Diese erbOhte Preisstellung w ar bis zu Ende 
dieses Jahres, ja  sogar dariiber hinaus in Kraft und 
erst m it den am 1. April d. J. beginnenden neuen 
Vertr;igen w ar eine weitere PreiserhOhung durch- 
fflhrbar. Diese Erhohung, welche also im komrnenden 
Geschaftjahre Gultigkeit hat, betrag t allgemein 75 ej 
bis 1,50 J l  f. d. t. W ahrend also fur die durch das 
Syndicat verkaufte» Kohlen eine FesLlegung des Preises 
auf Jahresfrist gew ahrleistet war, haben die Preise 
im freien Markt eine Bewegung angenommen, die 
bisher noch nicht zum Stillstand gekommen ist und 
namentlich durch zweite und dritte  Hand in geradezu 
wucherischer Weise ausgebeutet wird. Am Ende des 
Berichtsjahres w ar uberall auf dem Kohlenmarkte 
eine empfindliche K nappheit in sam mtlichen Sorlen 
eingetreten, die m it Beginn des neuen Geschaftsjahres 
eher zu- ais abgenommen hat. Da aufserdem das 
abgelaufene Jah r der gesammten Industrie ilberreicb- 
liclie Auftrage hinterlassen hat, so darf man sich 
auch fiir das Jah r 1900 ro r  einem Abfall der giin- 
stigen wirthschaftlichen Bewegung gesichert halten. 
Im Interesse einer ruhigen Fortentwicklung unserer 
w irthschaftlichen Verhaltnisse w are es aber erwunscht, 
wenn die gegenwartige, fast iibertriebene Spannung 
der Lage nachliefse und in ruhigere Bahnen lenkte, 
denn allein von dieser kOnnen w ir hoffen, demnachst 
m it gleicher Befriedigung auf das neue Geschaftsjahr 
zuruckzublicken, wie wir solche iiber das Ergebnifs 
des yerflossenen Jahres empfinden durfen.“
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Rlieinisch-Westfiilisches Kohleiisyndicat.
Iu der am 9. April abgehaltenen Zechenbesitzer- 

versammlung wurde (der „Rh.-W .-Ztg.“ zufolge) vom 
Vorstarid der iibliche Bericht Ober die Mouate Februar 
und Marz ers ta tte t, aus dem narnentlich Folgendes 
herrorzuheben is t: Bei 23‘/j Arbeitstagen betrug im 
Monat Februar die BetheiligungszifTer 4148S37 t, 
gefOrdert wurden 3922396 t, die MinderfOrderung be
trug demnach 226441 t =  5,46 °/° gegen 1,50 % im 
Februar 1899; im Marz betrug bei 27 Arbeitstagen 
die BetheiligungszifTer 4-S30SS4- t ,  die FOrderung 
4635369 t., die MinderfOrdernng also 195515 t =  4,05 % 
gegen 0,62 % entsprechend 1899. Gegen das Vorjahr 
stieg die arbeitstagliche Betheiligung im Februar um 
137S2 t =  8,37 %, im Marz urn 13874 t =  8,41 %, 
die FOrderung im Februar urn 6508 t =  4,01 °/o> im 
Marz um 7653 t =  4,67 % ; abgesetzt wurden im 
Februar 3933552 t oder arbeitstSglich 169185 t ,  im 
Marz 4617005 L oder arbeitstSglich 171000 t ,  das 
Mehr gegen das Vorjahr stellt sich fflr Februar auf 
6779 t =■ 4-,17 %, fiir Marz auf 7125 t ■= 4,35 %. Von 
dem Absatz entfielen im F ebruar etwa auf den 
Selbstverbrauch 1060334 t =  26,96 %, auf Landdeliit 
108210 t =  2,75 % , auf Zechenvertriige geliefert 
18387 t — 0,47 % , auf Syndicatsvertrago- 2746621 t 
— 69,82% desGesam m tabsatzes,insgesam m t 3933552t, 
Die entspreebenden Zilfern f. d. Monat Marz sind 
1204060 t =  26,08 %, 105690 t =  2,29 %, 21 660 1 =
0.47 %, 3285595 t =  71,16 %, im ganzen 4617005 i. 
Fiir Rechnung des Syudicates gingen nach Abzug des 
Selbstvcrbrauclis im Monat Februar 2 873 218 t =  
95,89% (96,41 % i. V.), im Marz 34-12945 t =  96,27 % 
(96,39 % i. V.) des Gesammtabsatzes. ArbeitstSglich 
wurden im Februar yersandt:
Kohlen 12358 D.-W. gegen 1899 +  341 D.-W. =  2,83%
Koks . 2457 „ „ 1S 99+  117 , =  5,02'„
Briketts 493 „ „ 1S99 +  75 „ =  17,91 „
insgesammt 533 D.-W. m ehr =  3,61%. Fiir den Monat 
Marz stehen die entsprechend en Zahlen noch nicht 
fest. Im I. Q uarlal 1900 betrug die FOrderung
12859677 t, die BetheiligungszifTer 13491 306 t, die 
FOrderung blieb demnach um 631629 t =  4,68 % 
(gegen 1,71% i. V.) zuruck: arbeitstSglich stieg im
1. Q uartal d. J. gegen das Vorjahr die Betheiligungs
zifTer mit 178 693 t um 14 039 t  — 8,53 '% , die 
FOrderung mit 170 027 t um S482 t = 5 , 2 4 % ,  der 
Ahsalz mit 170 415 t um 8697 t =  5 , 3 8 %,  der 
Yersand m it 125 076 t um 5505 t =  4 ,60% .

Wie sich aus den vorstehenden Zahlen ergiebt, 
w ar die FOrderung die hSchste, die seit Bestehen des 
Syndicats jemals erreicht wurde. Sie ist dem Syndicat 
sehr zu statten gekommen, weil es dadurch ermóg- 
licht wurde, der dringendsten Nachfrage zu genugen. 
Das im Januar an die Kuhlenhandler erlassene Rund-  
schreiben wegen Zutheilung und Preisstellung fur das 
laufende Jah r hat in fast allen Faller. seinen Zweck 
erfullt. In den wenigen Ausnahmefallen, wo dies 
nicht der Fali gewesen, wird das Syndicat bei der 
Erneuerung der Yertrage demnaclist die entsprechen- 
den Mafsnahmen treffeu. Zu erw ahnen ist auch, dafs 
in der letzten Zeit eine grofse Reihe von Handels- 
kammern und Interessenten-Vereinigungen sich eben
falls mit der Kohlenfrage beschaftigt haben und zum 
Theil mit entspreebenden Antragen und Wiinschen 
an das Kohlensyndicat herangetrete.il sind. Soweit 
hestimmte Angaben gemacht wurden, ist das Kohlen- 
śyndicat in eine eingehende Priifung eingetreten. Von 
yornherein mufste eine ganze Anzahl von Fallen aus- 
geschieden werden, weil es sich um so minimale 
Mengen, z. B. 20 oder 30 t Jahresbedarf, handelte, 
dafs das Syndicat die Behandlung derselben fiir aufser- 
halb seines Bereichs liegend erklaren mufste. Ebenso 
schieden eine weitere Anzahl von Einzelfallen aus, 
in denen die Beschwerdefiihrenden bislang gar keine 
Kohlen von Syndicatszechen, sondern Kohlen von 
aufserhalb des Syndicats slehenden Zechen gekauft 
hatten. Im iibrigen hat sodann in den meisten Fallen 
durch die Einwirkung des Syndicats sich eine be- 
friedigende Erledigung erzielen lassen. Soweit die vor- 
getragenen Wiinsche darau f hinausliefen, dafs fur die 
Folgę das Syndicat im weiteren Umfange m it den Cou- 
sum enten LieferungsvertrSge abschlielsen mOge, hat 
eine bestimmle Beschlufsfassung noch nicht erfolgen 
kOnnen, dieselbe wird yielmehr e rs tin  der demnachstigen 
Erneuerung der Abschliisse erfolgen kOnnen. Eine Zu- 
sage wird naturlich nur in den Fallen moglich sein, wo es 
einmal sich um entsprechende Mengen handelt und wo 
aulserdem gleichmafsige Abnahme mOglich ist. Zu 
Punkt 2 der Tagesordnung wurde beschlossen, fiir 
das 2. Quartal eine FOrdereinschrankung nicht fest- 
zusetzen. Zu Geschaftliches yerm ochte der Vorsitzende 
die erfreuliche M ittheilung zu machen, dafs der Yor- 
stand beschlossen habe, der nachsten Beirathssitzung 
die Herabsetzung der Umlage ab 1. April auf 3 % 
gegen bisher 6 ‘/a % in VorschIag zu bringen, ein 
Yorschlag, an dessen Annahme nicht zu zweifeln ist.

Ver eins - Naclirichten.
Vere in  d eu tsch e r E isen h iitte n leu te .

Acnderungen im Mitglieder-Yerzeiclmifs.
Beduwó, L ouis,Ingenieur, Monceau sur Sambre, Belgien. 
Feege,i) ., Ingenieur, Halensee-Beriin, R ingbahnstr. 131. 
Gremler, Ingenieur, Giiickstadt (Schleswig), Cliem. 

Pabrik.
Michaclis, II ., Tsingtau,' Deutsch-China.
Monkemijllcr, F r. F., Ingenieur, Dottendorf b. Bonn. 
Roepper, Chas. W ., 125 W. Scliool Gane, Germantown, 

Philadelphia, Pa.
Schmitz, Albert, Dusseldorf, Palm enstr. 11.
SchiUte, A ., Director der H ildener Gewerkschaft, Hilden 

b. Dusseldorf.
von Stach, Friedrich, R itter, Ingenieur, Wien IX 3, 

W ahringerstr. 3.
Yicegnis, J-, Director des ROhrenwerks Raunlieim, 

Raunlieim a. Main,

lYakonigg, Wilhelm, Ingenieur, Stahiwerksbetriebs- 
leiter des Graf Erwein von Nostitz’schen Eisenwerks, 
Rothau, BOhmen.

Witthoft, L ., Ingenieur, W iesbaden, Adelheidstr. 76 a.

Ne ue  Mi t g l i e d e r :
Annacker, A., Procurist der Firm a Wm. H. Muller & Go., 

Rotterdam , R uhrort, Hafenstr. 78, 
von Bielecki, Joseph, Ingenieur, Y ertreler der Stalil- 

werke Huta-Bankowa Act.-Ges., Gharlottenburg, 
Knesebeckstrafse 11.

Hassę, J id  ins, Betriebsingenieur der Act.-Ges. Pli8nix, 
Eschweiler-Aue. 

von Keyserlingk, A ., Baron, Director, Czenstochau, 
Russ.-Polen, II.' Allee 80.

Konig, Rudolf, dipl. Hfltteningeuieur, Annen i. W. 
Rumschottel, Hermann, Director der Berliner Mar 

schinenbau-Actiengesellschaft vorm. L. Schwartz- 
koplf, Berlin N., Gliausseestr. 17 bis 18.


