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Der deutsche Sehiffbau und seine Hulfsindustrien.
Von P ro fesso r Oswald Flamm.

jm  directen A nscblufs an  die d ringende 
N othw endigkeit des A usbaues und der 

w A usgestaltung  unserer deu tschen  F lo tte  
d ran g t sich die F rag e  au f: Ist unsere  

heim ische Schiffbauindustrie berech tig t und im- 
s tande , den an sie gestellten A nforderungen  zu 
genugen oder n ich t?  Z u r B ean tw ortung  dieser 
F rage is t es noth ig , e inm al einen kritischen Blick 
auf die SchifTswerften selbst zu w erfen, und  dann  
die m it ihnen in  V erbindung stehenden  Iliilfs- 
industrien , w enn  ich m ich so ausd rucken  soli, 
d. h. die Industrien  zu b e trach len , w elche die 
W erften  in den S tand  setzen, ihnen gew isserm afsen  
helfen, Schiffe zu bauen .

D er ers te  P u n k t w ird  am  besten  dadu rch  
einleitend behandelt, dafs m an  einen kurzeń Riick- 
blick au f die E ntw icklung und A usgestaltung  
unseres deu tschen  Schiffbaues w irft.

Vor e tw a 3 0  Jah ren  steck te  unser ge- 
sam m ter Schiffbau noch in den allerersten  
K inderschuhen ; b is zu jener Zeit w urde  fast 
je d e s , irgendw ie nennensw erlhe  Schiff im  Aus- 
lande beste llt, gebau t un d  fur theures Geld von 
dort an D eutschland geliefert; ganz besonders 
bezog sich das auf die g ro fseren , leistungs- 
fahigen H andelsschiffe und  au f die Kriegsschiffe. 
H eutzutage w erden  n ich t allein die grófsten, 
sondern  auch  die le istungsfahigsten  Schiffe aller 
G attungen fu r den  eigenen B edarf und  zum  Theil 
auch fiir das A usland  auf unseren  deutschen 
W erften  entw orfen , constru irt und  in kiirzester 
Zeit gebaut!

IX.jo

W en n  m an  diesen W erdegang , diese energ ische 
E ntw icklung unserer heim ischen Schiffbauindustrie 
ganz objectiv betrach te t, so kom m t m an  unab- 
w eisbar zu dem  R esu lta t, dafs bei keiner einzigen 
N ation der W elt sich diese E ntw icklung aus den 
m in im alsten  A nfangen h e rau s  zu dieser H ohe der 
soliden P roductiv ita t d e ra r t erfolgreich und  rap ide 
vollzogen ha t, w ie bei uns in  D eu tsch lan d !

Gottlob liegt die Zeit, in w elcher w ir in  A llem , 
w as M arinę betraf, sei es H andelsm arine , sei es 
K riegsm arine, von E ng land  abhang ig  w aren , im  
Sch lepp tau  von E ng land  fuhren, h in te r uns, und  
so w eit h in te r uns, dafs w ir je tz t auf m anchen  
schiffbautechnischen Gebieten B esseres und  Solideres 
leisten w ie E ng land , und n u n m eh r du rch au s im- 
s tande  und gew illt sind , unsern  W eg  vollkom m en 
selbstand ig  und  u n abhang ig  vom  A uslande zu 
gehen und vielleicht so g ar eine A rt F iih rung  au f 
diesem  G ebiete zu n e h m e n !

A llerdings d a rf  m an  n ich t vergessen, dafs das 
A usland in jen e r E ntw ick lungsphase viele E r
fah rungen  fu r uns gem acht h a t ,  Y ersuche, 
Feh lscb lage  und  Erfolge zu verzeichnen gehab t 
ha t, die w ir uns sofort zu nu tze m achen  konnten  
und  die, w enn  die rich tigen  G onseąuenzen d a rau s  
gezogen w urden , uns vor vielem  U nangenehm en be- 
w a h rt haben . A uf der andern  Seite dagegen  ist aber 
auch  w iederum  d e r U m stand , dafs w ir es gu t ver- 
standen  haben , in  das W esen  der Sache einzudringen, 
aus den  B auten der anderen  N ationen erfolgreich 
unsere  L ehren  zu ziehen, ein Beweis fiir die tech- 
nische B efahigung unsere r leitenden Industriekreise.
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G eht m an  etw as m eh r in die Einzelheiten, 
so sieh t m an , dafs ers t Ende der 7 0 er und An- 
fang der 8 0 er Ja h re  der deutsche Schiffbau m ehr 
und  m e h r hervo rtra t. 1S86 bau te  d e r „V ulcan“ 
in S tettin  die ersten  S ubventionsdam pfer, die 
Schiffe „B ayern", „Preufsen" und „S achsen" ; 
bis zum  Ja h re  18 8 9  w ar 
noch kein einziger Schnell- 
dam pfer au f deutsehen 
W erften  gebau t w o rd e n ; 
alle derartigen  Schiffe, die 
speciell der N ordd. Lloyd 
b esafs: „E lbe" , „ W e rra " ,
„ F u ld a" , „E id e r" , „E m s* ,
„ Aller T rave  Saale  “ ,
„ L a h n " , w aren  bis zum 
Ja h re  1889  in  England 
gebau t w orden . E rst m it 
d iesem  Jah re  tra t der Stet- 
tiner „Y ulcan" m it dem  
ersten  derartigen  Schiffe, 
der „A ugusta  V ic to ria“ , 
hervor, und die Leistungen 
dieses Schiffes w aren  so 
gute, dafs ein Ja h r  spater 
dieselbe W erft von der 
H am burg  • A m erika - Linie 
den A uftrag  zum  Bau des 
Schnelldam pfers „F iirst 
B ism arck” e rh ie lt, uber 
dessen Erfolge ja  geniigend 
berich te t ist.

In  scharfer A rbeit, 
u n te r oft rech t schw erer 
G oncurrenz, e rran g  sich 
dann  in dem  letzten De- 
cennium  des verflossenen 
Jah rh u n d e rts  diese W erft 
einen ersten  P la lz  allen 
auslandischen W erften  ge- 
gen iiber; in rascher Folgę 
en ts tanden  an hervorra- 
genden  B auten die Schnell- 
dam pfer „H avel* und
„S p ree" , „K aiser W ilhelm  
d er Grofse" und „D eutsch
la n d " , w elch  letzteres 
Schiff am  10. Jan u a r d. J. 
vom  S tapel lief! Speciell 
m it den beiden letzten 
B auten, dem  „K aiser W il
helm  der Grofse “ und 
d e r in B au befindlichen 
diese W erft und  dam it unsere deutsche B hederei 
an  d e r Spitze der L eistungsfahigkeit der W e it; 
die G eschw indigkeit unseres „K aiser W ilhelm  der 
G rofse" s teh t heu tzu tage unerre ich t da! Das 
W esenlliche h ierbei ist aber, dafs diese fort- 
sclire itenden  L eistungen unseres Schiffbaues n ich t 
die B esu ltate  augenblicklicher, fur kurze Zeit

u n te r den denkbar gunstigsten  V erhaltnissen aus- 
gefuhrter P roben  darstellen , sondern  — und darin  
liegt gerade das abso lu t S o l i d e  unserer Industrie , 
dafs jene vorziiglichen Leistungen D a u e r -  
l e i s t u n g e n ,  B esultate m onate langer, u n te r allen 
in  der P rax is vorkom m enden Zufalligkeilen und

Figur 1. Yerletzung S. 3f. Panzerschiff „AVurttcmbcrgtt 
durcli den Zusamuicnstofs m it S. M. Pąnzerschiff „Brandenburg*1 am 0. Dec. 1897. 

A ufgenom m en ara 14-. D ecem ber 1807.

.D eu tsch land" , steh t V erhaltnissen erzielter L eistungen s in d ! Ganz_ ahn- 
lich w ie beim S te ttiner „Y ulcan", so vollzog und 
vollzieht sich auch bei unseren  anderen  W erften  
der A usbau  an  fo rtschreitender L eistungsfahigkeit, 
d er E in tritt in die B eihe d e r  F irm en , die um  
die grofsten  und schw ierigsten  B auten  erfolgreich 
m it dem  gesam m ten  A uslande co n cu rr iren ! An d e r  
W eser w achsen  in B rem en die A ctiengesellschaft
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„W e s e i - i n  Vegesack der B rem er „V ulcan“ , in 
B rem erhaven T ecklenborg  und Seebeck energisch 
em por, an  der E lbe haben  w ir B lohm  & Vofs und 
den  R eiherstieg , in  Kiel die K ruppsche „G erm ania" 
und die H ow aldtw erke, in F lensburg  die F lensburger 
G esellschaft, in R ostock den „N ep tu n “ , in  S tettin  
<ien bereits genann ten  S te ttiner „V ulcan“ sow ie die

Figur 2. Havavie S. M. S. „Brandenburg11.
A ufgenom m en am  14. D ecem ber 1897.

O derw erke, in D anzig und  E lbing schliefslich die 
F irm a F. Schichau m it ih ren  grofsen A nlagen!

■Alle diese F irm en  hab en  sich eigentlich in 
jen en  letzten 3 0  Jah ren  aus den kleinsten A nfangen 
he rau s  entw ickell und  zw ar so entw ickelt, dafs 
d ie  m eisten  von ihnen heu tzu tage  allen hochsten  
A nforderungen  au f schiffbau- und m aschinenbau- 
lichen G ebielen gew achsen sind und diese ihre 
T iich tigkeil du rch  zahlreiche, hervo rragende  Bauten 
u n ab w eisb ar docum entirt h ab en !

D em gem afs haben  auch die B auten  unsere r 
grofsen deutschen W erften  von J a h r  zu J a h r  zu- 
genom m en.

W ah ren d  w ir in sgesam m t im Jah re  1897  total 
74  H andelsschiffe m it in S um m a 1 5 3 0 0 0  Reg.- 
T ons bau ten , stiegen diese Z ahlen  im Jah re  1898  
au f 104  H andelsschiffe m it in S um m a 153  0 0 0  R eg .- 

T ons und im  Jah re  1899  auf 
174  H andelsschiffe m it in 
S um m a 4 4 0  0 0 0  R eg.-T ons.

F iir diese Schiffe, sow eit 
dieselben m it D am pfm aschi
nen  ausgeriis te t sind, w u r
den in sgesam m t in den bei
den letzten Jah ren  3 5 9 2 4 7  
Pferdekrafte  an  M aschinen 
gebau t! —  An Schiff bau- 
m ateria l lediglich fiir H an 
delsschiffe consum irten  u n 
sere  deu tschen  W erften  in 
den Jah ren  1 8 9 7 /9 S  je  
68  8 5 0  t und  1899  so g a r 
8 5  5 0 0  t!  D abei sind die 
M aterialien fiir Kriegsschiffe 
n ich t m itgerechnet.

A eufserst in te ressan t und 
k larste llend  fur viele Ver- 
haltn isse , die in den jetzigen 
T ag en  beriih rt w erden , ist 
es, zu sehen,, w ie sich diese 
obengenann te  P roductiv ita t 
au f die grófsten  unserer 
W erften  vertheilt. So ist 
beispielsw eise heu te  der 
S te ttiner „V ulcan“ im- 
s tande, gleichzeitig 7 grofse 
Schiffe m it einem  G esam m t- 
T onnengeha lt von 81 0 0 0  
R eg.-T ons za  bauen  ; dabei 
beschaftig t er in sgesam m t 
7 5 0 0  A rbeiter! Im  Jah re
1 89S  verbau te  diese W erft 
2 2 0 7 9 1 und  im  Jah re  1899  
so g ar 2 3  9 3 8  t Schiffbau- 
m a te r ia l; in d iesem  letzten 
Jah re  b au te  die W erft allein
5 grofse Schiffe m it zusam 
m en 49  8 6 2  R eg.-T onnen 
G ehalt. In khnlich grofsen 
W erth en  bew egen sich die 

Z ahlen  d e r bedeutenden W erft Blohm & Vofs in H am 
burg , einer W erft, die eigentlich ers t in den  letzten 
10 Jah ren , nach  vollstandigem  N eubau ih re r W erk 
sta tten , au f die hochste  Stelle sich em por arbeite te .

B lohm  & Vofs beschaftigen augenblicklich tiber 
5 0 0 0  A rb e ite r ; sie sind im stande, bei vollem  Be
trieb  pro  J a h r  6 grofse Schiffe m it zusam m en 
59  0 0 0  R eg.-T ons zu erbauen . B lohm  & Vofs 
verbauten  im  letzten Jah re  e tw a 31 0 0 0  t Eisen- 
und  S tah lm ateria l und lieferten 18 9 8  8 Schiffe



4-60 Stahl und Eisen. Der deutsche Schiffbau und  seine Jlułfsindustrien. 1. Mai 1900.

m it zusam m en 42  4 0 0  R eg.-T ons, 18 9 9  5 Schiffe | 
m it zusam m en  4 8  100  R eg .-T ons, dabei aber I 
noch ein L inienschiff, den „K aiser K arl den 
Grofsen “ von 11 0 0 0  t D eplacem ent. S eh r in ter- 
essan t und  belehrend  sind auch die Z ahlen  der 
beiden letzten  grofsen W erften , die ich h ie r an- 
fiihren  w ill: d e r K ruppschen Schiff- und Ma- 
schinenbau-A .-G . „G erm an ia” in Kiel und  der be
kann ten  F irm a  F. Schichau in D anzig und E lbing. j  

In teressan t, sage ich, sind h ier die Z ahlen, weil |

Die W erft ha tte  im  Jah re  1S 98  im B au : 
1 Linienschiff fu r die K aiserlich deutsche M arinę: 
„K aiser W . d. G r.“ , 2 kleine K reuzer ebenfalls 
fiir D eutschland : „G azelle" und „N ym phe“, 2 T or- 
pedoboote, ebenfalls fur u n s ; dann  1 Panzerdeck- 
kreuzer fur R ufsland und 1 T orpedokreuzer fiir 
B rasilien. In sgesam m t betrug  das D eplacem ent 
d ieser Schiffe 2 3 6 8 0  t.

Im Jah re  18 9 9  kam en h in zu : 1 Linienschiff 
fiir D eutsch land  sow ie ein kleiner K reuzer, so

F igur 3. Havarie S. 51. S. „W urttem berg". Im  December 1897 beseliadigte Seitenpanzerplatte.
A ufgenom m en am  13. Mai 1898.

diese F irm en  neben  den einheim ischen A uftragen 
auch  zahlreiche B auten fu r das A usland aus- 
fiih rten ! Die „G erm an ia” , die bekanntlich  augen 
blicklich in einem  S tad ium  des U m baues sich be- 
ftndet, d a  die M aschinenfabrik und  K esselschm iede, 
je tz t noch in Tegel, in  der nachsten  Zeit in  die 
nach  neueslen  E rfah rungen  und m it m odernsten  
E inric litungen  versehenen neuen  W erk sta tten  in 
Kiel iibergefuhrt w e rd e n , is t n ach  vollstandiger 
F ertigstellung  im  Ja h re  19 0 4  im stan d e , g leich
zeitig 2 0  grofste  Schiffe zu b au en , davon 10 
au f S tap e l; daneben  12 T orpedobootszerstorer. 
Die Z ahl der A rbeiter b e trag t augenblicklich 
3 0 0 0 , nach  19 0 2  ab er 5 0 0 0 .

dafs das D eplacem ent der 1899  im  B au befind- 
lichen Schiffe au f 3 3 8 0 0  t stieg.

Die F irm a F . S ch ichau  schliefslich kann  au f 
ih ren  beiden W erften  in D anzig und  E lbing gleich
zeitig au f S tapel stellen : 7 der allergrofsten  Schiffe, 
10 grofse T orpedojager, daneben  e tw a  15 bis 2 0  
T orpedoboote . In den letzten beiden Jah ren  
lieferte diese F irm a  theilw eise a b : 1 Schnell-
dam pfer von 17 0 0 0  t  D eplacem ent, 1 P assag ier- 
O ceandam pfer von 22  0 0 0 1 D eplacem ent, 1 Panzer- 
sch iff.zu  2/3 neugebaut, 2 K anonenboote fiir die 
deutsche M arinę, 4  R heinschlepper, 2 kleine D am pfcr,
4 grofse chinesische T orpedojager, 16 T orpedoboote  
fiir Jap an , 6 dito fiir D eutschland, 1 T orpedo jager
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fiir D eutschland, 1 L inienschiff fiir D eutschland, 
22 grofse T orpedo jager fiir D eutschland, R ufsland 
und Italien, in S um m a 61 Schiffe m it zusam m en 
72 5 6 0  t D eplacem ent.

D abei verarbeite te  diese F irm a  im  letzten Jah re
19 3 0 0  t E isen und  S tah l un d  beschaftig te 6 0 0 0  
A rbeiter, eine Zahl, die indefs bei voller T h a tig 
keit bedeutend erh o h t w erden  m ufs!

Aus diesen Beispielen is t es m oglicb, einen kleinen 
Einblick in unsern  deutschen W erftbetrieb  zu thun ,

Ganz zw eckm afsig lafst sich die L eislungsfahig- 
keit unseres m odernen  Schiffbaues an  einer R eihe 
von Collisionen nachw eisen, von denen  einige u n se re r 
Schiffe betroffen w urden . In F igur 1 ist die 
B reitseite des P anzers „W urttem berg*  nach  seiner 
Collision m it dem  L inienschiff „B randenburg" dar- 
gestellt. Die „B randenbu rg" d ran g  m it dem  
Sporn  in die Seite der „ W u rtte m b e rg “ , beschadigte 
eine P anzerp la tte  und  rifs un te rha lb  des Panzer- 
trag e rs  ein grofses Loch in die A ufsenhaut der

F igur 4. Havaric S. M. Torpedoboot „S. 71“

und zw ar n u r  sow eit die Privatw erften  dabei in F rage  
k o m m e n ; die drei grofsen K aiserlichen W erften  
W ilhelm shaven , Kiel und D anzig sind ais S taats- 
betriebe g a r n ich t m it in die B echnung  gesetzt!

Es liegt aber in  d e r N atu r d e r S ach e , dafs 
d ie  hohen  L eistungen, w elche unsere  P rivatw erften  
sow ohl beziiglich des H andelsschiffbaues w ie des 
K riegsschiffbaues aufzuw eisen h ab en , sich den 
Leistungen der drei K aiserlichen W erften  absolut 
ebenb iirtig  an  die Seite stellen konnen , so dafs 
D eutschland du rchaus berech tig t is t , sich hin- 
sichtlich der B auausfiih rungen  se iner Kriegsschiffe 
m it abso lu ter S icherheit und  Zuverlassigkeit au f 
unsere  P rivatindustrie  zu stu tzen.

m it S. M. Aviso „Greif* am 23. August 1898.

„ W u rtte m b e rg " . In F ig u r 2 ist d e r Steven der 
„B randenbu rg" nach  der Collision w iedergegeben : 
an der B ruchstelle fand der Stofs gegen die 
Panzerp la tte  s ta tt . D er Steven bestand  aus Krupp- 
schem  G ufsstahl, und  zeigt die B ruchflache die 
hervo rragende  Q ualita t des M aterials. Die be
schad ig te  P anzerp la tte  der „W u rttem b e rg " , vom 
Schiff abgenom m en, ist in  F ig u r 3  zur A nschauung 
gebrach t. D erartige B riiche konnen die m odernen  
H artpanzerp la tten  n ich t m eh r aufw>eisen. In F igur 4 
is t d e r H intersteven  des T orpedobootes „S  71" 
w iedergegeben . Das Boot wra r  in Collision m it 
dem  Aviso „G reif". M an sieh t d as  durchsch lagene 
S teven ro lir, den zerbrochenen  H intersteven und
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die beschadig te  S chraubenw elie. Das Boot w a r grofsen L andniascb inen , Die neue M aschine der
F irm a B orsig , w elche fiir die P a rise r W eltaus- 
stellung 19 0 0  gebaut ist, indicirt 2 0 0 0  bis 2 8 0 0  
P ferdekrafte  bei 9 0  U nidrehungen in der M inutę. 
Die M aschine w ieg t to tal 3 1 0  t, sie besitzt eine 
H ohe von ru n d  1 4 ,7 5  m . Die nahezu gleich grofse, 
2 8 5 0  P ferdekrafte indicirende M aschine eines

nach  der Collision noch du rchaus schw im m fahig .
F igu r 5 zeigt das T orpedoboot „S 8 5 “, das m it 
dem  L inienschiff „W eifsenbu rg“ collidirte. Das 
Boot ist zum  Zwecke der R ep ara tu r aufgeschleppt.
F igur 0 g iebt das D m sionsboo t „D 4 “ auf dem 
W asse r liegend w ied er; das Boot h a tte  einen 
Z usam m enstofs m it dem 
Aviso „P fe il“ . Das ganze 
V orschiffist rechtw inklig  um  
das C ollisionsschott herum - 
gebogen. T ro tzdem  ist das 
Boot du rchaus schw im m 
fahig geblieben, w ie es das 
Bild zeigt. In F igu r 7 zeigt 
sich der Z ustand  eines tur- 
kischen T orpedobootsjagers, 
gebaut auf der G erm ania- 
w erft in Kieł. A uf der 
P ro b e fah rt dieses Schiffes 
fand infolge W asserm an- 
gels die Explosion eines 
der gro lsen  Locom otivkessel 
sta tt. Der SchifTskorper 
selbst w urde  durch  die un- 
geheuere Explosion n u r we- 
nig beschad ig t und konnie 
in kurzer Zeit w ieder her- 
gestelll w erden. Diese Bei- 
sp iele , denen sich noch 
m eh re re  zufugen liefsen, 
zeigen, w as unsere m oder- 
nen  Schiffe auszuh alten im- 
stande sind. Sie geben ein 
sprechendes Zeugnifs fur die 
Soliditat unseres Schiff- 
baues. In teressan t sind auch  
die F o rtsch ritte  bezuglich des 
m odernen Schiffsm aschinen- 
baues. A n einem  Zahlen- 
beispiel sei das nachgew ie- 
sen . Die M aschine des ersten  
englischen  Panzerschiffes 
„ W a rr io r“ indicirte  5 4 0 0  
Pferdekrafte . Die M aschine 
eines der m odernen  en g 
lischen T orpedobootszersto-
re r d e r Q u ail“ h a t genau  Fig- 5. Torpedoboot „S.S511 nacli dera Zusammenstofs mit S. M.S. ,.Weifseiiburgi;. 
dieselbe ” L eistuńg , allein A urgenom m en am  G. J u li  1898.

das G ew icht der W arro ir-
m aschine is t so grofs, dafs m an  d a m it im stande ist, j m odernen  T orpedobootsjagers m acht 3 4 0  Um-
zwei vollstandig ausgeriiste te  und b em an n te  Schiffe 
vom  Typ der ,Q u a il“ zu bauen . U nd  w ollte m an  gar 
d as G ew icht der W arrio rm asch in e  zum  B au einer 
M aschine vom  Typ d e r „Q uail“ benutzen , so ist 
m an  dam it im stande, an s ta lt 5 4 0 0  jetzt 3SOOO 
P ferdekrafte  zu indiciren. G enau so liegen die 
Y erhaltn isse bei uns in D eu tsch lan d . Ein anderes 
Beispiel zeigt den grofsen U n te rsch ied  zw ischen 
unseren  m odernen  S ch iffsm asch inen  und den

drehungen  in der M inutę und  w iegt 15 t, also 
den 2 1 sten  Theil jener L andm asch ine , sie ist 
dabei n u r 2 l /2 m  hoch . In F ig u r 8 is t die 
SchifTsmaschine d e r , G erm an ia", in F igu r 9 
die B orsigsche M aschine dargestellt. A eufserst 
e s trem  sind auch  die M aschinen u n se re r torpedo- 
a rm irten  D am pfbeiboote e rs te r K lasse ausgefuhrt. 
Die M aschinchen indiciren 2 1 0  P ferdekrafte  bei 
4 S 0  U m drehungen  in der M inutę; sie w iegen m it



1. Mai 1900. Der deutsche Schiffbau, und seine H illfsindustrien. Stahl unii Eisen. 463

Verkleidung 8 4 0  kg, also pro  P ferdekraft 4 kg! 
Es sind diese M aschinchen eine Specialitat der 
„G erm an ia".

N eben den b isher behandelten  P unk ten  be- 
ziiglich der constructiven und technischen Einzel- 
heiten unseres deutsehen SchifTbaues kom m t aber 
h ier noch eine andere  F rag e  in B e tra c h t: es ist

F igur 6. Toi-pcdoboot .,D. 4 “. Havarie infolge Collision 
m it S. 31. Aviso ,.1’feil'1 am 27. Ju li 1894.

A ufgenom m en am  28. Ju li 1894-.

dies die F rage  nach  der Q ualitat des beim  Schiff
bau yerw endeten  M aterials, also eine F rage , die 
sich im  w esentlichen m it den L eistungen  der 
H iilfsindustrien , speciell der Eisen- und  S tah l
w erke befafst.

U nsere  grofsen Eisen- und S tahlproductions- 
sta tten  sind eigentlich ers t dadurch  in ihren  
L eistungen so rech t in die H ohe geschraub t 
w orden , dafs s. Z. der C hef der A dm iralita t, 
G eneral v. S t o s c h ,  den  G rundsatz  aufstellte,

m an  m iisse alle deutsehen Kriegsschiffe auf deu tsehen  
W erften  und  m it deu lschem  M ateriał bauen .
Das kostete  unsere  M arinę anfanglich  betrach tliche  
O pfer, denn sie m ufste vielfach erst die W alz 
w erke dazu b rin g en , ein B aum ateria l zu liefern, 
w elches den jew eiligen hóchsten  A nforderungen 
geniigte. N alu rgem afs h a tten  aber auch die

HCittenwerke den neuen, an 
sie h e ran tre tenden  Forde- 
rungen  en tsp rechend  ih re  
Betriebe um zugestalten  und 
zu e rw eite rn ; dafs das n ich t 
ohne K osten abg ing , liegt 
au f der H and ; ab er es h a t 
ullezeit ein einm tithiges, 
opferfreudiges und  dem - 
gemafó erfo lgreiches Zu- 
sam m enarbeiten  vonB eichs- 
m arine  und  P rivatindustrie  
sta ttgefunden  und  dadu rch  
sind w ir denn auch  heute  
zu der hervorragenden  Qua- 
litat unseres B aum ateria ls 
g e la n g t!

W ollten  w ir F o rtsch ritte  
in der C onstruction  unserer 
N eubauten  m achen , so w a r 
es ganz unabw eisbare  Vor- 
b ed in g u n g , dafs unsere  
E isen-und  S tah lproducenten  
uns ein abso lu t gleich- 
m afsiges und  in  seinen 
E igenschaften  seh r hoch- 
stehendes M ateriał lieferten.

D adu rch , dafs m an  in 
den ersten  Jah ren  des 
Eisen- und  Stahlschiffbaues 
speciell in E ngland  keine 
M ateria labnahm eprufungen  
h a tte , stellten  sich, beson
ders bei V erw endung des 
seh r ungleichartig  geliefer- 
ten  B essem erstahles. zahl- 
reiche H avarien  undSchiffs- 
verluste ein, die zu r Folgę 
h a tten , dafs m an  geraum e 
Zeit vom  S tah l n ich ts w is
sen w ollte, sondern  w ieder 
zum  E i s e n  griff. E rst die 
E infuhrung  des Siem ens- 

M artinstahls und  vor allem H and  in H and  d am it 
eine genaue Gontrole des gelieferlen M aterials, eine 
eingehende Y orschrift iiber die B edingungen und 
P roben , denen  das gelieferte M ateriał zu geniigen 
hatte , fiihrte dazu, dafs die Eisen- und  S tah lw erke 
m eh r und m eh r ein g leichform iges, gu tes und 
deshalb  zuverlassiges M ateriał lieferten und  dafs 
h ie rd u rch  die F estigkeit und  S icherheit d e r Schiffe 
ganz bedeutend  w uchs. O hne U eberhebung diirfen 
w ir aussprechen , dafs die F ab rica te  unsere r deut-
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schen Eisen- und  S tah lindustrie  heu tzu tage  w eilaus Zeit einen B ruch dieser W ellen zu verzeichnen
zu den besten und solidesten gehoren. Es zeigt sich halten , so w urden  die englischen W ellen durch
das auch  zahlreich in der P rax is. W enn  in den deutsche W ellen ersetzt, und haben  seitdem  ge-

F igur 7. Beschadigung eines turkischen Torpcdobootejl|ers infolge einer Kesselexplosion.

letzten  Jah ren  viele grofse D am pfer, deu tscher und 
n ich tdeu tscher H erkunft, ih re  Schraubenw ellen  aus 
E ngland  bezogen haben  und oft nach  ganz kurzer

h a lten ! A uch diirfte  es noch in  d e r Erinnerung^ 
sein, dafs gerade  in den letzten Jah ren  zah lre iche  
e n g l i s c h e  SchifTe W ellenbriiche e rlitten ; es is t
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iiber diese V orkom ranisse in E ngland se lb st viel 
gesprochen und viel geschrieben w o rd en , m an  
h a t versucht, die U rsachen zu diesen schw eren 
H avarien au f grofse und iibergrofse B eanspruchungen  
der W ellen  zu riickzufuhren ; alles das ist falsch, 
alles das ist belanglos, der G rund der W ellen- 
b ruche ist fast allein in dem  verw endeten  M ateriał 
zu s u c h e n ; w enn das M ateriał gu t ist, w enn  es 
gut behandelt w ird , dann  brechen  die W ellen so 
leicht n ich t. W ir  in D eutschland hab en  auch  
nicht an nahernd  solch hohen P rocen tsa tz  von 
W ellenbriichen zu verzeichnen w ie E ngland.

U nsere m ach tig s te  H iilfsindustrie ist also die 
Stahl- und  E isen industrie  und  h abe  ich zu Beginn 
m einer A bhand lung  zahlenm afsig  angegeben, w as 
sie uns in den letzten Jah ren  geliefert h a t. Auf 
das engste  d am it verbunden  ist ab er eine andere  
m achtige Industrie, die K ohlenindustrie! W enn  m an 
bedenkt, dafs beispielsw eise der Sćhnelldam pfer 
„K aiser W ilhelm  der G rofse" fiir eine einzige P assage  
von E uropa n ach  A m erika ru n d  3 0 0 0  t Kohlen 
verb rauch t, so gew innt m an  eine ungefah re  Vor- 
stellung von dem  em inenten  A ntheil, w elchen die 
K ohlenindustrie an unserm  heim ischen Schiffbau 
und unsere r heim ischen Schiffahrt n im m t. Um dies 
etw as n ah e r zu p rac isiren , sei m ir gestatte t, einige 
w en igeD aten  von unsern  beiden grofsten  H hedereien, 
dem  N orddeutschen  Lloyd und  der H am burg- 
A m erikalinie beziiglich d e r letzten Jah re  anzugeben.

Mit einer F lo tte  von 101 Seedam pfern , 2 0  Flufs- 
dam pfern  und  Schleppern  und 115  sonstigen  F ah r- 
zeugen tra t der N orddeutsche Lloyd in das neue 
Jah rh u n d ert ein. Die D am pfer des Lloyd besitzen 
in ih ren  M aschinen in sgesam m t 3 9 7 0 1 0  Pferde- 
krafte. D er Lloyd u n te rh a lt 22  selbstand ige Linien 
und beschaftig t 1 1 2 0 0  fest angestellte  Personen 
in seinen D iensten . Die D am pfer des Lloyd durch- 
liefen im  letzten  Jah re  e tw a 3 5 4 5  0 0 0  Seem eilen, 
also e tw a 164  m ai den U m fang der E rde. A uf 
diesen F ah rten  beforderten  sie im  Ja h re  1 8 9 8

rund  1G2 0 0 0  Personen , 1899  rund  1 8 0 0 0 0  P e r
sonen, an L adung dagegen  rund  1 9 8 3  0 0 0  cbm . 
Der G esam m tw erth  des P rov ian ts und der Ge- 
tranke  fu r 1 8 9 8  belief sich auf e tw a 8 l/s Millionen 
Mark und an Kohlen verb rauch ten  die SchifTe des 
Lloyd im  Jah re  18 9 8  ru n d  8 8 0  0 0 0  T onnen.

A ehnlich gew altig  stehen  die Z ahlen  der H am - 
burg-A m erikalinie da. Mit ih re r F lo tte  befórderte 
diese H am b u rg er Linie im  Ja h re  1 8 9 7 :  73 0 8 9  
Personen und 2 3 0 4  78 5  cbm  F rach lg iile r, 1 8 9 8 : 
74-061 P ersonen  und 2 3 8 8 6 4 0  cbm  G u te r ; ihre 
SchifTe durchliefen im letzten Ja h re  3 9 2 0  0 0 0  See
m eilen, also e tw a 181 m ai den E rdum fang ! D abei 
betrug  der K ohlenverbrauch pro  1898  in sgesam m t 
5 6 2  0 0 0  T onnen .

Fafst m an  alle G esichtspunkte der C onstruction 
und L eistungsfahigkeit des m odernen  SchifTbaues 
und se iner H iilfsindustrien zusam m en, so dtirfen 
w ir ohne U eberhebung aussprechen , dafs unser 
deu tscher Schiffbau in jeder Beziehung au f hochster, 
augenblicklich e rre ich ter Stufe s t e h t : k lares Ziel- 
bew ufslsein in den E ntw iirfen, g rofstes S treben 
nach  E rkenntn ifs aller einschlagigen Y erhaltnisse, 
g rofste Sorgfalt und  B eellita t in der A usfuhrung 
sind die Mittel, w elche unsern  deutschen Schiffbau 
stiitzen und  w elche uns berech tigen , energisch  
au f dem  eingeschiagenen W ege w eiter zu schreiten . 
W elch  hohe, veran tw ortungsvolle  A nforderungen 
auch die neue F lottenvorlage an  unsere Schiffbau- 
Industrie stellen m ag , w ir sind im stande, diesen 
A nforderungen zu g e n iig e n ; unab h an g ig  vom  ge
sam m ten  A uslande, sind w ir ihnen  gew achsen, und 
dafs w ir heu te  h ier ohne U eberhebung  dies aus
sprechen  konnen, das verdanken  w ir den ernsten , 
ehrlichen  E igenschaften  des deu tschen  C harak te rs 
und  deshalb  diirfen wir. auch  von der Zukunft 
unseres Schiffbaues ein gleich erfolgreiches Fort- 
schreiten  auf der einm al be tre tenen  B ahn e rw arten  
zur H ebung des W oh ls tandes und zur E hre  unseres 
deutschen Y aterlandes!

D ie  P a r i s e r  W e l t a u s s t e l l u n g .  II.
Rundgang durch

Indem  w ir heu te  unsere L eser zu einem  B und- 
gang d u rch  die A usstellung ein laden, kann es 
sich dabei angesich ts des U m standes, dafs von 
den eigentlichen A usstellungsgegenstanden  selbst 
zur Z eif n u r ein verschw indend kleiner T heil zu 
sehen ist, nu r um  eine O rien tirung  iiber die 
P latzvertheilung handeln . In dem  einleitenden 
A rtikel* is t bereits d a rau f h ingew iesen, dafs die

* Vergl. Stahl und E isen“ 1900 Nr. S S. 409.

IX.;o

die Ausstellung.

120  K lassen, in w elche die G esam m theit der 
A usstellungsgegenstande eingetheilt ist, in 18 
G ruppen u n te rg eb rach t sind , dereń  jede eine in 
sich  geschlossene A usstellung bildet. W ir  haben 
auch schon angedeu te t, dafs dieses in der Ge- 
sch ich te  der W eltaussteliungen  neue System  der 
K lassification, bei w elchem  den franzosischen Aus- 
stellern  iiberall e tw a die H alfte des jew eiligen 
B aum s angeboten  w orden w ar, und  den gesam m 
ten  iibrigen N ationen nu r der B est zur Y erfiigung
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stand , dazu fiihren m urste, dafs die franzósische 
N ation (iberall durch  um fassende S am m lungen  zu 
glanzen verm ag, w ah rend  die A usstellungen der 
n ich t franzosischen N ationen von vornherein  zer- 
sp litte rt sind. E s m ufste u. a. die deutsche A us
stellung auf m eh r ais E inv ierte lhunderl verschie- 
den e , iiber den ganzen A usstellungsplatz ver- 
streu te  P latze sich vertheilen (vergl. den voriger 
N um m er beigegebenen L ageplan), so dafs das 
G esam m tergebnifs unausbleiblich sein m ufs, dafs

| dic E xplanade des lnvalides, die Seine-Ufer, das 
C ham p-de M ars und den T rocadero .

Zu den C h a m p s - E l y s ć e s ,  w elche die Ge- 
baude fiir die schonen Kiinste und  den G artenbau  
beherbergen , ftihren 5 Zugange, d a ru n te r  ais H aup t- 
e ingangstho r die „P orte  M onum entale“ un m itte lb ar 
an  der P lace  de la  Concorde. Diese eigenartige, 
im  letzten Augenblick leidlich fertig gew ordene 
B aulichkeit besteh t aus einer von drei Bogen ge- 
tragenen  Kuppel, dereń  E isenw erk allein 2 0 0  t

F igur 8. Drcif;ieli-Expansions-Backbord-Masclime von 2500 i. P . S. fiir einen Torpcdokreuzer von 72 m Lange.
340 U m d reh u n g en  i. d . M inutę. G ew ich t 15 t ;  H 5 h e  m.

A usgefU hrt von d e r  S ch iff- u n d  M asch inenbau -A c liengese llscha ft „G erm ania".

d er franzósische C harak te r der „ in te rn a tio n a len “ 
A usstellung dem  B esucher bei jedem  S chritl und 
T rit t sich au fd rang t.

W ie bereits gesagt, gilt un ser heu tiger R und- 
gang  nich t den A usstellungsobjecten , die noch 
n ich t vo rhanden  sind, sondern  er soli zur Orien- 
tiru n g  uber die P latze d ie n e n , wo jene hin- 
kom m en sollen, und iiber ihre V ertheilung auf die 
verw irrende Z ahl der P alaste , in denen sie U nter- 
kunft gefunden haben . Ein Blick auf den erw ahnten  
L ageplan  der A usstellung leh rt, dafs dieselbe sich 
in fiinf H aup ttheile  g lie d e r t: die Cham ps-EIysees,

w iegt, nebst zwei O belisken ; die H aup lw irkung  
soli durch  die V erzierungen hervorgerufen w erden, 
w elche aus elektrischen L am pen  bestehen. Das 
m achtige B auw erk, das durch 36  E ingange 42  0 0 0 , 
nach  anderer A ngabe sogar 6 0  0 0 0  Personen 
stiindlich zulassen soli, sticht gegen den m onu- 
inen talen  C harak te r des C oncordienplatzes selt- 
sam , ab er n ich t vortheilhaft ab . Gleich n ach  dem  
E intritt durch  das M onum ental-T hor (A bbild. 1) be
findet m an  sich inm itten  der Reize der G artenbau- 
A usstellung, zu w elcher die G arten von Long- 
cham p  und A uteuil, d er S tad t P aris  und vieler
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Figlu- 9. Stehende Yerbumldainpfmaschino fiir 2500 P. S. Normalleistung m it vier Cylindern 
und dreistufiger Expansion und neuer Collmann - Ventilsteucrung.

760, 1180 und 2 m a l 1340 m m  C y lin d e rd u rch m esse r, 1200 m m  K o lbenhub , 90 U m d reh u n g en  i. d . M inutę, 14 A tm. U eberdruck .
G ew ich t 310 i ;  H ohe 14,75 m .

A usgefU hrt von A. B o r s i g - B e r l i n .  A usg este llt in  P a ris .
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P rivatpersonen  ih r  Bestes hergeben  w erden . Diese 
A usstellung zieht sich bis zum  Invalidenplatz hin.

W eitere  E ingange zu diesem  T heil de r A us
stellung liegen an der A venue d ’A n tin , an  der 
Invalidenbriicke, sow ie an  der A venue des C ham ps 
Elysśes. W enn  der B esucher durch  das zweite 
E ingangsthor der letzteren e in tritt, so w ird er 
ohne Zweifel den im posantesten  E indruck  von 
der A usstellung erhalten , d a  er a lsdann  durch  die 
A venue Nicolas II, w elche zu beiden Seiten von 
den G ebauden der schónen Kiinste flankirt w ird, 
zur A lexanderbriicke (A bbildung 2) gelang t und 
von dort aus einen der schonsten  Blicke iiber 
die A usstellung gew innt.

Das vom Eingang an den C ham ps Flysćes aus 
zur linken H and  liegende kleinere G ebaude, das 
sogenann te  „P etit P a la is“, bestim m t fiir die fran- 
zosische retrospective K unst und  e rbau t von dem  
A rchitekten  G irau lt, ist so ziem lich das einzige 
his auf einige K leinigkeiten fertige G ebaude der 
A u ss te llu n g ; es ist in  m onum enta ler W eise aus 
Stein gebaut, bedeckt eine FlSche von 7 0 0 0  qm  
and  w ird sp a te r einen neuen A nziehungspunkt 
fiir P a ris  b ilden , da  seine A rch itek tu r aufser- 
orden tlich  gelungen erschein t. Der gegenuber- 
liegende grofse H auptpalast, w elcher 4 0  0 0 0  qm 
bedeckt, besteht, wie tru h er m itgetheilt, im w esent- 
lichen aus einer G lashalle von T-form igem  Grund- 
rifs. Bis zu seiner Fei‘tigstellung d iirften , vom  
Eroffnungstage gerechnet, noch W ochen  vergehen.

E s p l a n a d e  d e s  I n v a l i d e s .  Die au f der- 
sclben e rrich te ten  G ebaude sind der A usstattung, 
M obelanfertigung und verschiedenen Industrien  ge- 
w idm et. E ine ganze Reilie von Z ugangen  fuhren 
zu d iesem  T heil der A usste llung , die hauptsach- 
lichsten  daru n te r am  Quay d ’O rsay , an  d e r In- 
yalidenbriicke und  am  Invalidenthor, w ah rend  die 
anderen  E ingange an  der R ue F ab ert und d e r R ue de 
C onstan tine liegen. U nm itte lbar an d e r A lesan- 
der III. Briicke am  Quai d ’O rsay befindet sich  die 
Exposition de l ’ ,A r t  de !a R u e “ . W en n  m an dann 
w eiter iiber die g lasgedeckten  T ro tto irs schreite t, 
welche den lnvaliden-B ahnhof der O stbahn uber- 
decken, so passirt m an  zunachst rech ts und links 
liegende G arten. In den an  diese zu beiden 
Seiten anstofsenden G ebaulichkeiten sind un ten  die 
G ruppen 6C : feste D ecorationen , 7 2 :  K eram ik, 
und im  O bergeschofs die G ruppen 7 1 :  bew egliche 
A usstattung  und  7 3 :  K rystall und  Glas vertre ten . 
Der R eihenfolge n ach  kom m t dann  links das Palais 
der national-franzosischen F abrication  und  rech te r 
H and  dasjen ige d e r frem den N ationen , zwei Ge
baude, w elche sich durch  die M annigfaltigkeit der 
zur S chau  gebrach ten  A usstellungsgegenstande aus- 
zeichnen w erden . D er obere T heil des Invaliden- 
p latzes ist d e r A usstellung fur A ussta ttung  und 
M obeieinrichtung offentlicher und p riva te r G ebaude 
gew idm et. A n den arch itek ton isch  iiberladenen 
PalSsten w urde  an i E roffnungstage noch eifrig m it 
G ipsm asse und Farbenp insel gea rb e ite t; die Auf- i

stellung d e r G egenstande w a r iiberall noch seh r 
im  R u ck stan d , eine A usnahm e m ach te  n u r die 
schw ed ische  A usstellung.

Die sogenannten  „ A ttractions" des Invaliden- 
platzes liegen zum  Theil nach der R ue F abert, 
zum  Theil n ach  der R ue de C onstantine zu. W ah ren d  
n ach  der ersten  Seite die A nnexbauten  der aufser- 
franzosischen N ationen u n te rg eb rach t sind, d a ru n te r 
ein  W iener R estau ran t, finden sich au f d e r andern  
Seite die grofse A usstellung von N euheiten , das 
lo thring ische H au s , die bo tanische A usstellung, 
das P rovenęaler L andhaus und das G asgogner H aus, 
sow ie die A nnexbauten  der K lassen 70 , 71 und 
75 , T apisserie , B eleuchtungsgegenstande und  der 
K lassen 9 3 , 94 , 95 , 96  und  97 , G oldschm iede- 
und U hrm acherkunst, Bronzen.

D ie  S e i n e - U f e r .  I.  Von d e r  I n v a l i d e n -  
b r i i c k e  b i s  z u r  A l m a b r u c k e .  A uf beiden Seiten 
befinden sich zwei E ingangsthore  ziem lich am  oberen 
und  am  un teren  E nde der Seine. Das linkę Ufer, 
an  w elchem  die R ep rasen ta tionshauser der ver- 
schiedenen N ationen e rbau t sind, zeigt eine grofse 
O rig inalitat und  A b w ech slu n g ; es liegen d o rt der 
Reihenfolge n ach  die R ep rasen ta tionshauser von 
Ita lien , der T iirkei, der Y ereinigten S taa ten , 
O esterreich, G rofsbritannien , Belgien, das deutsche 
H au s, diejenigen von S p an ien , S chw eden , Bul- 
garien , Monaco, R um anien . G riechenland, Serbien , 
L uxem burg , N orw egen , F in land  und  Persien . 
A uf dem  rech ten  Ufer liegt an  e rs te r Stelle 
dich t bei der Inva]idenbriicke der Pavillon  der 
S tad t P a ris , die grofsen G lashauser fiir den 
G artenbau , w elche sich durch  eine hubsche sinn- 
gem afse In n enausta ttung  auszeichnen, un d  das 
P ala is fiir sociale F iirsorge, das auch  gleichzeitig 
zur A bhaltung  der zahllosen C ongresse bestim m t 
ist. A ufserdem  finden sich  h ier noch ais An- 
ziehungspunkte ein rum anisches R es tau ran t, die 
D arstellung  des T anzes, des G esanges, ein Lach- 
kabinet, lebende Bilder, der m erkw iird ige T h u rm  
und  eine ganze R eihe anderer kun te rbun te r 
Sehensw iird igkeiten  aller A rt.

2 . Y on d e r  A l m a b r u c k e  b i s  z u r  J e n a -  
b r i ic k e .  A uf dem  linken Ufer kom m t alsdann  
zunachst das P ala is  von M exico, d an n  die A us
stellung von L andheer und  M arinę, h ie ran  an- 
schliefsend ein so lider kuppelartiger B au in Eisen, 
w elcher zur A ufnahm e der E rzeugnisse von 
Schneider in C reusot bestim m t is t, d ann  der 
Pavillon fiir S ch iflah rl und  H andel. H in ter diesen 
le tz tgenann ten  B au ten , w elche an der Seine 
liegen , liegen nach  der L andseite  zu m ehrere  
Pavillons un te rgeo rdne te re r B edeutung sow ie P rivat- 
ausstellungen . Beim E ingang  an  d e r A lm abrucke 
befindet sich zunachst das G ebaude der P resse, 
dann  ein grofses rum an isches R estau ran t und 
h in te r dem  letzten  F lugel der A usstellung fur 
L andheer und M arinę die A ustellung fur H eizung 
und  L uftung. A uch haben  h ie r R ufsland, Grofs- 
brilann ien , Belgien und D eutschland kleinere
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Pavillons errich tet, lezteres einen sich  schon aufser- 
lich seh r vortheilhaft rep rasen tirenden  Schiffahrts- 
pavillon, ein g em einsam esU n ternehm en  d e rW erften  
und R hedereien. Die G ebaude der H andelskam m er 
von P aris  und der grofsen franzosischen Schiff- 
fahrtsgesellschaften  sind die letzten Baulichkeiten 
dieser A rt vo r der Jenabriicke. A uf dem  rech ten  
Ufer befindet sich A lt-P a r is , dann  ein g rofseres 
R e s ta u ra n t, w ah rend  der davor liegende T heil 
der Seine selbst zu einem  V ergniigungshafen aus- 
gebaut ist. D er Pavillon der K am m er fiir See
h an d e l, derjenige der B aekerei und Gonditorei, 
sow ie ein grofses G olonialrestaurant schliefsen 
h ier die R eihe der U fergebaude ab  (A bb. 3).

M a r s f e l d .  D er H aup te ingang  am  M arsfeld 
befindet sich an der Ecke der A venue R a p p ; es 
ist daselbst ein m onum entales E ingangstho r des 
T extilausstellungs-G ebaudes vorgesehen. A ufserdem  
befinden sich je 6 E ingange links der A venue de 
la B ourdonnais und der A venue de SufTren, sow ie 
ferner ein H aup te ingangstho r gegeniiber d e r Militar- 
schule. Die alte  M asch inenhalle , w elche nach  
der e rs ten  Idee ganz n iedergerissen  w erden  sollte, 
dann ab er doch e rh a lten  b lieb , h a t infolge des 
U m standes ein w esentlich verandertes A ussehen 
erhalten , dafs in ih re r Mitte die grofse Festhalle 
errich tet ist. Vor der M asch inenhalle , n ach  der 
Seite des E iffelthurm s z u , liegt das E lektricitats- 
gebaude, von e rs te re r g e trenn t n u r du rch  die 
K esselhauser m it ih ren  m achtigen , im m onum en- 
talen Stil e rrich teten  Schornste inen . Die V order- 
front des E lek tric ita tsgebaudes w ird  durch  das 
W asserschlofs geb ilde t(A bb . 4), dessen C onstruction 
bei der H ohe des Falls  und dem  grofsen  G ew icht 
nicht geringe Schw ierigkeiten bot. Die h in te r dem  
W assersch lofs liegenden R aum e zu ebener E rde 
sind dah er dunkel und  beengt, um  so lufliger ist 
aber die e rh o h t liegende H alle, w elche zur Elek- 
tric ita tsausstellung  dient. In ih re r achsialen  Fort- 
setzung , aber w iederum  zu ebener E rd e , liegen 
zu beiden Seiten die an die K esselhauser grenzen- 
den Halleri, w elche die sta ttliche Reihe der Dampf- 
m aschinen und D ynam os aufgenom m en haben . 
In den A usstellungsgebauden, w elche im A nschlufs 
an diese H allen das M arsfeld zu beiden Seiten 
flankiren, sind an  der A venue de la  B ourdonnais 
un tergebrach t die M asch inenhalle , T extilindustrie 
und Berg- und  H uttenw esen , w ah rend  gegenuber 
an der A venue de SufTren die chem ischen  Industrien , 
Ingenieur- und  T ranspo rtw esen , sow ie E rziehungs- 
und U nterrich tsw esen  P la tz  gefunden haben .

D er F o rtsch ritt d er A rbeiten lafst h ie r w ie iiberall 
noch seh r zu w iinschen iib r ig ; an  R ebevorrich- 
tungen zur E rle ich terung  der H andarbe it, die un ter 
den gegenw artigen  V erhaltn issen  in P aris  kaum  
zu beschaffen ist, ist zum eist g a r n ich ts vo rhanden . 
In der A btheilung fiir Berg- und  H uttenw esen  sieht

es fast iiberall noch seh r w iist aus, an m anchen  
O rten beginnt m an  je tz t e rs t m it der H errich tung  
der F undam en te . Die Schuld  an der V erzogerung 
trifft n ich t die A usste lle r, sie konnten n ich t a r 
beiten, denn auch  heu te  ist m an  an der Fertig- 
stellung der G ebaude iiberall selbst noch  lebhaft 
beschaftig t. N icht viel anders sieh t es im  Kessel- 
liause und im  E lek tric ita tspalast aus. Mit A ufbietung 
aller K rafte hab en  die deu tschen  A ussteller, w ie 
die Ver. M aschinenfabriken von N iirnberg-A ugsburg  
und A. B orsig in B erlin , und  ebenso die Elek- 
tric ita tsfirm en ih re  m ach tigen  M aschinen zum  
richtigen Z eitpunkt fertig m o n tir t, aber w as ist 
ih r L o h n ?  Es konnen die K esselhauser w eder 
D am pf liefern, noch is t die m it den W asserk iinsten  
des W assersch losses in  Z usam m enhang  stehende 
Z w angs-G ondensation  fertig, und  die deu tschen  
M onteure m iissen noch lange die H ande in  dem  
Schofs liegen la ssen , bis sie ih re  M aschinen an 
lassen  und  der A usstellung den  sehnsiich tig  er- 
w arte ten  S trom  liefern konnen.

A uf dem  M arsfelde gruppiren  sich die Sonder- 
au ss te llu n g en , w elche ais A nziehungspunkt an- 
gesehen  w erden , haup tsach lich  um  den  Eiffelthurm , 
w elcher, nebenbei b em erk t, zur Z eit m it neuen 
Aufziigen versehen w ird . W ir  nennen  besonders 
das W e ltp a n o ra m a , die A usstellung des Alpen- 
clubs, den Pavillon der T rach ten , den L ich tpalast, 
den PavilIon des A utom obilclubs, das F rauenpala is , 
das optische P a la is , das T iro ler Schlofs, das 
C ineoram a, das M areoram a, den transatlan tischen  
Pav illon , Y enedig in P a ris  und  den grofsen 
H im m elsglobus. Vor den G ebiiuden fiir H andels- 
schiffahrt und fiir F o rs t-, Jagd- und  Fischerei- 
w esen, w elche d ich t am  Seine-Ufer liegen, befinden 
sich 5 B ootsstationen.

T r o c a d e r o .  A uf dem  T rocadero  h a t m an  
die Pavillons der franzosischen und frem dlandischen  
Golonien versam m elt, ebenso auch  die A usstellungen 
ein iger L an d er des frem den O rients und Afrikas. 
U nter dem  T rocadero  ist eine S tation  der S tadt- 
bahn e ingerich te t, aufserdem  sind 10 E ingange 
von den verschiedenen Seiten vorgesehen. Ais eine 
H aup tsehensw iird igkeit dieses T heiles der A us
stellung  w ird ein un lerird isches K ohlenbergw erk  
bezeichnet, aufserdem  finden sich inm itten  des 
G artens eine grofse A nzahl von P an o ram en  und  
D ioram en, exotische G oncertveranstaltungen  u. s. w ., 
w elche ein w enig  an die S trafse  von C airo im  
Jah re  18 8 9  e rinnern . —

D er G esam m t-E in d ru ck  unseres erm iidenden  
R undgangs durch  die A usstellung lafst sich dah in  
zusam m enfassen , dafs die Jah rhundert-A usstellung  
h insichtlich  ih re r Y ollendung zum  rich tigen  Zeit
punk t n ich ts von den E rfahrungen  ih re r vielen 
Y organgerinnen gelern t h a t ,  dafs sie am  Er- 
offnungstage sogar w eniger fertig ais diese w ar.
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Abbildung 3. Der Eufsgangersteg zwischen Alma- uud Jenabrucke.
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Abbildung 2. Die Alexanderbriicke am linken Seineufer.

Abbildung 4. Blick auf das W asserselilofs ani Eiffelthurm am Eroffnungstage.
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F luf s eis em>l ech- G1 Uh o fen. *

Flufseisonblech- 
Gluhofen 

nach J . R a y n e r .

beim Form en und Abgiefsen ausgefiih rt w erden  m ufs. 
D er Boden stellt sich au f diese W eise ais ein 
siebform iges Gewolbe d ar. Die A usfuhrung  aus 
einzelnen P latten  w urde gew ahlt, um  eine Gewichts- 
verm inderung  und  ein leichteres H erausnehm en  
der P la tten  zu erm oglichen.

Oben d. h . in gleicher H ohe m it der H iitten- 
sohle is t d e r Ofen m it einzelnen gufseisernen 
P la tten  bedeck t, w elche, w ieder nebeneinander 
gelegt, gew olbeform ig erscheinen und  m it Mauer- 
w erk  ausgefiillt sind. F ig u r 1 zeigt sechs Deck- 
p latten  ( I ,  I I ,  I I I ,  I V ,  V und V I)  im  L angsschnitte  
des Ofens. Die einzelnen P la tten  sind derartig  
eingerich tet und zusam m engelegt, dafs der R and  
der ers ten  eine B iegung erha lt, w elche in die 
en tsp rechende Yertiefung der b enachbarten , zw eiten 
P latte  zu liegen kom m t. Die B iegung des anderen  
R andes derselben P la tte  steck t in der Vertiefung 
d er d ritten  u. s. w . E s en tstehen  also die in der 
Z eichnung m it A  bezeichneten R innen, w elche

Der in den F iguren  1 bis 3 dargestellte  Gliih- 
ofen, der vor einiger Zeit von D irector R a y n e r  
auf dem  E isenw erk K ulebaki (G ouvernem ent Nishnij 
N ow gorod) errich te t w urde, en tsp rich t allen an 
einen gu t arbeitenden  Gliihofen zu stellenden An- 
fo rd e ru n g en :

1. der Ofen arbeite t au tom atisch ; 2 . zeichnet 
sich  durch  becjueme Z uganglichkeit beim  Einsetzen 
und A usladen der Blechtafeln au s; 3 . erlaub t, die 
G liih tem peratur genau und  beliebig zu reguliren 
und die B lechtafeln gleichm afsig zu e rw arm en ;
4. die O berflache des B leches w ird n u r w enig 
o x y d ir t; 5. die C onstruction des Ofens erlaub t 
eine B earbeitung des M aterials w ah rend  des G luhens

D er Boden im Ofen besteh t aus gew ólbfórm ig 
nebeneinander gelegten , sch ach b re tta rtig  durch- 
locherten  S tah lp la tten . Die R aum e zw ischen den 
L ochern  sow ie den oberen und un teren  F lachen der 
P latten  fiillt Z iegelm auerw erk aus, w elches bereits

F ig u r 1. F igu r 3.

Figur 1 bis 3.

F igu r

und 6. der G liihprocefs geh t vor sich, ohne einen 
nach theiligen  Einflufs au f die Q ualitat des M aterials 
auszuiiben.

D urch das Verlegen d e r O fensohle u n te r die 
F lursoh le  gew innt m an  ein viel leichteres Be- 
schicken und A usladen der Bleehe, w obei aufser- 
dem  d e r U m stand besonders w ichtig  sein diirfte, 
dafs das den Ofen um gebende E rd re ich  ais W arm e- 
speicher dient. Diese B au art gew iihrt auch noch 
den Yortheil, dafs d e r Ofen keine aufsere A rm atu r, 
w ie : A nker, V erbindungen u. s. w7, no thw endig  
m ach t. Die O fenw ande lassen  sich noch besser 
dadu rch  isoliren, dafs m an  die leeren Riium e 
zw ischen O fenm auer und B augrund m it einem  
schlechten  W arm ele iter, z. B. A sche, oder mit einem  
sonstigen  zw eckentsprechenden M ateriale ausfiillt.

Auszugsweise Uebersetzung eines dem Ver- 
fasser von Director J. Q. R a y n e r  mitgetheilten, 
zum Druck bestimmten russischen Manuscriptes.
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n ach  dem  C harg iren  des Ofens m it S and  gefiillt 
w erden m ussen . In F igu r 3 ist de r Q uerschnitt des 
Ofens dargeslellt. H ier sind die ąuerliegenden  
R ander der D eckplatten in besonders eingerichteten  
und m it S and  geftillten R innen B  s ich tb ar. Das 
Oeffnen bezw . Schliefsen des Ofens erfordert ein 
reihenw eises V orgehen beim  A bnehm en bezw. 
Auflegen eines so lchen Ofendeckels und  zw ar 
nim m t m an  behufs Oeffnung des Ofens die einzelnen 
P latten  so ab, dafs m an  bei der P la tte  I  beginn t, 
dann I I ,  I I I ,  I V ,  V  und schliefslich V I  abn im m t 
(siehe F igu r 1). Beim  Zudecken des Ofens erfolgt 
das Auflegen der D eckplatten in um gekeh rte r 
Reihenfolge, d. h . m an  m ach t den A nfang bei der 
P latte  V I  und schliefst m it I .  Der in den R innen 
befindliche Sand dient zum  A bdichten  des Ofens 
und soli den A ustritt von G asen und  F euer ver-

den D urchgang  finden konnen, legt m an  an  beiden 
Enden der Bleche verticale eiserne Q uadratsta.be 
ein, dereń  L ange der B reite der B lechtafeln ent- 
sp rich t. Ist die ganze B reite des Ofens m it B lechen 
vollgesetzt, so schliefst m an  ihn in der oben be- 
schriebenen  W eise m it D eckplatten und beschiittet 
schliefslich die R innen m it Sand .

Das B rennm ateria l liegt auf dem  R ost im  
F eu errau m e II . Feuer und G ase ziehen, w ie die 
Pfeile an d eu te n , in den unteren  K anał I ,  dann  
in  den m it B lechen gefiillten Ofen und  schliefslich 
durch  die Oeffnung K  in  den S chornstein  L .  
Zwei K anale u n te r dem  A schenkasten  M M  fiihren 
eine genugende L uftm enge zu, dam it die Feuerungs- 
gase ein b ren n b ares G em isch bilden konnen. 
Die G ase b rennen  also auf der ganzen L ange und 
B reite des siebform igen Bodens.

h iiidern . Um beobachten  zu konnen , ob die Er- 
w arm ung  d e r B leche gleichm afsig erfo lg t, sind
1 Zoll b re ite  L ocher C  in  jed e r D eckplatte an- 
geb rach t und m it en tsp rechenden  Pfropfen ver- 
schliefsbar. A ufserdem  is t jede P la tte  m it zwei 
zum  A ufheben bestim m ten  H an d h ab en  D  versehen.

D er B etrieb des Ofens gestalte t sich w ie folgt: 
M ittels des neben dem  Ofen stehenden  K rahns 
(siehe F igu r 4) und  se iner aus langen  H aken- 
staben  E  m it versch iebbaren  K linken F  bestehenden  
H ebevorrichtung, w erden  die B lechplatten auf das 
un te re  siebform ige GewSlbe (also auf den Boden 
des Ofens) senk rech t gestellt. Damil. d er H aken G 
beim  H erausnehm en  einen freien R aum  finde, 
legt m an  zunachst quer au f den Boden eiserne 
S tabe von quadra tischem  Q uerschnitte . A uf diese 
S tabe ste lit m an  die B lechplatten. D am it der 
H aken zw ischen zwei Blechen frei du rchgehen  
und  die F lam m en  eine en tsp rechende Liicke fiir

Um den H aup tzw eck , ein gleichm afsiges Er- 
w arm en  der B leche , zu e rre ich en , bed ien t m an  
sich  einer beliebigen A nzahl K lappen 0 ,  w elche 
sich im  K anale P  u n te r dem  Boden befinden. 
In  der Z eichnung (F ig. 1) sind  die K lappen der 
D eutlichkeit h a lb e r em porgehoben  dargestellt. Sie 
sind m it G egengew ichten versehen  und lassen 
sich m itte ls eines auf der A chse Q sich  drehenden  
H ebels be thatigen . Die genann ten  A chsen 5  
w erden  durch  la n g e , vertical neben den Ofen 
w anden  eingesetzte H ebel*  in B ew egung gesetzt.

Der Zw eck der K lappen besteh t d a r in , die 
F lam m e an  beliebiger Stelle des Ofenboden? 
isoliren zu konnen. Diese E in rich tung  bew irkl 
also ein gleichm afsiges E rw arm en  des Materials; 
und verh indert ein V erbrennen sow ohl d e r g anze t 
B lechflache ais auch der R ander. Sollten die 
B leche , nam entlich  d ie jen igen , w elche sich  un
m itte lbar h in te r d e r W an d  des F euerungsraum es 
b e fin d en , zu langsam  in G liihhitze k o m m e n , so 
kann  m an  sich zw eier S chieber R  bedienen, durch  
dereń Oeffnen die F lam m e vom  F euerungsraum

* In den Zeichnungen wurden die Hebel der 
K larheit wegen fortgelassen.
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unm itte lb a r auf die Blecliflachę einw irken kann | 
und  das E rw arm en  der kallen Bleche beschleunigt.

D er S chornstein  L  des Ofens ist unten  m it 
einem  S chieber S  und  nben m it e iner K lappe T  
versehen. M ittels d ieser beiden V orrichtungen lafst 
sich der Luftzug reguliren . Schieber und  Klappe 
spielen nam entlich  dann  eine w ichtige Rolle, w enn 
die Bleche des langsam en A bkiihlens w egen 5 bis
6 T ag e  im  Ofen bleiben m iissen. Diese A rbeitsw eise 
is t indessen n u r im K leinhelriebe m oglich, wo m an 
die A rbeit n ich t zu beschleunigen brauch t.

*

Die H ebevorrich tung  (F ig. 4) d ien t zum  H eraus- 
nehm en der gliihenden Bleche aus dem  Ofen und 
zum  E inlegen derselben in hierzu besonders ein- 
gerichtete, m it Z iegeln ausgelegte und m it Blech 
bedeckte G ruben behufs langsam en  A bkiihlens. 
Das neue Ofensystem h a t sich in  jeder H insicht 
vorziiglich b ew ahrt.

E i s e n h i i t t e  K u l e b a k i  bei M urom.

H enryk Wdowiszeioski, 
Httlten-Chemiker.

Amerikanischer und britisclicr Hochofenbetrieb.

In  einem  Y o rtra g  vor dem „ W e s t o f Sco tland  
Iro n  and  S tee l In s t i tu te "  s te ll t  M r. E  o g e r  s o n ,  
w elcher sich  ach t M onate, E nde  1 8 9 8  und  A n- 
fan g  1 8 9 9 ,  in  A m erika  au fg eh a lten  b a t ,  um 
dessen  b edeu tendsten  H ochofenau lagen  kennen  
zu  le rn en , Y erg le iche  an  zw ischen  dem 
je tz ig e n  S ta n d  des H ochofenbetriebes in  
S c lio ttlaud  und A m erik a , aus w elchen 
in F o lgendem  n u r das m itg e th e ilt w e r
den so li, w as fiir  den deu tschen  E isen- 
h u tten m an n  In te re s s e  zu hab en  schein t.

B ek an n tlic li w erden  noch heu te  a lle  
H ochofen in  S clio ttlaud , in  w elchen  das 
w e ltb ek a n n te  „sc lio ttisc lie  E is e n “ e r 
ze u g t w ird , n u r  m it r o h e n  S t i i c k -  
k o h l e n  be trieb en . A is E isen stc in e  
d łenen  die K oh len - und  T h o neisenste ine  
au s d e r S te iu k o h len fo rm atio n  Sclio tt- 
lands. D ie S te iukoh len fo rm ation  lie fe r t 
b ck an n tlich  auch  das E o h m a te r ia l fiir 
a lle  scho ttisc lien  und  eng lischen  C ha- 
m o ttes te ine . F risc li aus d e r G rube kom - 
m ender K o h lenscb ie fe r d ien t z e rk le in e r t 
a is  C ham otte  und  derse lbe , e in ige J a h re  
d e r L u ft a u sg e s e tz t und w ithrenddem  
z e rg a n g e n , a is  T hon . D ies sind  die
G ran d ę , w elche den b illigen  P re is  der
englischen  sogeuann teu  feu e rfe sten  S te ine  
bed ingen , dereń  F e u e rfe s tig k e it der N r. 31 und  32 
d e r S eg c rk eg e l en tsp rech en , un d  w elcbe den
g ro fsen  Y o rth e il h ab en , dafs sie im m er n u r
von d erse lben  F e u e rfe s tig k e it g e lie fe r t w erden  
konnen .

D ie  ro lie  K ob ie  w ird  im m er m oglichst g leich  
nach  der F o rd e ru n g  aus der G rube zum  H och
ofen g e b ra c h t und  w ird  u n m itte lb a r aus dem 
E isen b ah n w ag en  iu  d ie G ich tw agen  re r la d e n , 
w e il die S ttickkoh le  bei der A u fstap e lu n g  zu  viel 
le id en  w iirde. D ie scho ttisc lien  H ochofen sind  
e tw a  2 0  m hoch , haben  e tw a  5 m im  K olilen-

sack  und  2 ,75  m im G e s te ll ,  7 2 °  R astw in k e l 
und 6 b is 10 F orm en . A is D am pfkesse l dienen 
Zw eifiam m rolm kessel von  e tw a  9 ni L&nge, 2 ,5  m 
D urchm . m it zw ei R oh ren  von  9 0 0  mm 1. W . 
D ie G eblitsem aschinen sind  a lle  s te h e n d , und

Figur 1.

von d e r a lte s te n  C onstruction  m it B a la n c ie r ; die 
D am pfcylinder liaben e tw a  9 0 0  mm, die W ind- 
cy linder e tw a  2 5 0 0  mm D urchm . und  der Hub 
is t  e tw a  2 ,4 5  m. D iese M aschinen s ind  n ich t 
n u r  nach  a lte r  C o n stru c tio n , sondern  sind  auch 
in  W irk lic h k e it a l t ,  w eil sie schon m ehr ais 
40  J a h re  im  G ebrauch  sind.

D e r W in d  w ird  iu  s te in e rn e n  W in d e rh itz e rn  
n u r  au f  e tw a  5 2 0 °  e r h i tz t ;  d ie W indfo rm en  
w erd en  im m er noch aus G ufseisen  m it ein- 
gegossenen , schm iedeisernen  R ohren  von 25  mm
1. W . h e rg e s te l l t ; d iese F o rm en  liegen  hiiufig in
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einem  K iil ilk a s te n , w e lch e r ehenfa lls  ans G ufs
eisen  m it e ingegossenen  R o h ren  b e s te h t.*

R o g e r  s o n  s a g t d a n n : „D ie  S ch lacke  w ird  
aus dem  H ochofen durcli eine a lm liche F orm  
abgelassen , in w e lch e r zuw eilen  noch eine k le ine  
kup ferne  oder b ronzene  F o rm  s te c k t .“ **

D ie G ase d e r H ochofen in  S ch o ttlan d  e n t
h a lten , w eil von  ro h e n  K oh len  stam m end, T lieer 
und A m m oniak und diese w erden  in  g ro fsa rtig en  
K iihl- und  W asch e iu ric litu n g en  gew onnen.*** Von 
dem , w as R o g e r  s o n  d a ra u f  iiber a m e r i k a -  
n i s c h e  H i i t t e n  m itth e ilt, se i F o lg en d es lie raus- 
gehoben.

A is D am p fk esse l so llen  h aup iśS ch lich  die 
B abcock- und  W ilco x -R o h ren k esse l im  G ebranch  
se in ; in  n eu e re r Z e it a b e r w erde  ein K esse l 
m it sen k rech ten  R o h ren , C aha ll-K esse l g en an n t, 
besonders g e lo b t, w eil e r  se lir le ich t zu  re in ig en

sei un d  e ine seh r g iin stig e  V erdam pfung  gcbe. 
D er gew ohn liche  D am pfd ruck  b e tra g t 7 A tm . 
D ie am erik an isch en  G ebliisem aschinen sind  ans 
friilieren  B esch re ib u n g en  b e k a n n t;  m it e in e r 
solchen M aschine so li m an  (auch  nacli R ogerson) 
4 0 0  tons R oheisen  in einem  T a g  e rb la sen  konnen . f  

D ie gew ohn liche  W in d p re ssu n g  se i 10  bis 
18 P fu n d  a u f  deu Q u ad ra tzo ll, und  e r (R ogerson)

* Gufseiserne Windformen mit eingegossenen 
Rohren waren in Deutschland nie im Gebrauch oder doch 
schon vor 45 Jahren durch Bronzeformen venlriingt.

** Unseren Vettern jenseits des Aermelkanals wird 
es schw er, anzuerkennen, dafs diese „kleine Form “ 
aus Deutschland stanunt. Ohne diese konnten die 
grofsen Mengen Roheisen in den neueren Hochofen 
nicht erblasen werden, weil Hochofen m it Yorlierd 
niemals m it der je tz t gebrauclilichen W indpressung 
betrieben werden konnten. Siehe auch „Stahl und 
E isen“ 1887 Nr. 11 S. 789.

*** „Stahl und E isen“ 1884 I. Nr. 5 S. 278. 
f  „Stahl und E isen“ 1897 I. Nr. 9 und 12 S. 359 

und 823,

habe  g eh o rt, dafs m an so g a r b is 2 5  P fu n d  b lase , 
w as e tw a  1,7 A tm . en tsp rech en  w urde . D iese 
hohe W indpressung" s ieh t R ogerson  a is den 
H au p tg ru n d  der hohen E rzeu g u n g en  d e r am erik a 
n ischen  H ochofen an.

D e r G ich tenw echsel sei bei diesem  hohen 
W in d d ru ck  ein seh r r a s c h e r ,  tr o tz  d e r g ro fsen  
M enge d e r fe inen  re ich en  M esab i-E isen s te in e , 
w elche no rdw estlic li vom  O beren  See gew onnen  
w erden .

D avon  so llen  sich  b is 40  °/o in  der B e- 
sch ickung  der ra sch  gehendeu  am erikan ischen  
H ochofen befinden, ohne E influfs a u f  deu g u ten  
G an g  und B e trieb  d erse lb en  ausfiben zu  konnen .

D iese E isen s te in e , so fe in  w ie S and , so llen  
in fo lge  der hohen  P re s su n g  ke ine  Z e it finden, 
sich an  den O fenw andnngen  a u fzu h a lten  und  
fe s tz u s e tz e n , und  so die Y ę ran la ssu n g  zu  dem 

H an g en  der G ich ten  zu  g e 
ben , eine S to ru n g , w elche 
b ek an n tlich  die H ochofen- 
le i te r  o ft z u r  V erz  w eiflung 
b rin g t, und d ereń  G rund  
m an  in  feinen E rz e n  und 
oder sch lech tem  B renn- 
m a te r ia l su ch t. D ie E r-  
zeu g u n g  d ieser Oefen 
s tieg e  b is  zu  7 0 0  tons. 
D ie V en tile  d e r am erik a 
n ischen  G eblilsem aschi- 
nen  seien  von  e iner neue
re n  , v e rb e sse rte n  Con
stru c tio n .*  B ei den  am e
rik an isch e n  H ochofen sei 

die S ch lackeufo rm  au s K u p fe r , ebenso dereń  
K iililk a s ten ; die S ch lacken  lau fen  in  ofifene 
P fa n n e n  von  10 b is 15  tons In h a l t ;  d ieselben  
seien  m it G ufseisen  a u sg e k le id e t, so dafs sie 
le ich t von an h a ften d e r S ch lacke  b e fre it w erd en  
k o nn ten . D as R oheisen  lau fe  en tw ed er auch  in  
P fa n n e n , um  fliissig zum  S ta l ilw e rk , oder zu 
den M ischern,** oder zu  den G ie fse in rich tungen  
g e fah ren  zu  w erden . D as S tich locli w erde  m itte ls  
e in e r T lionkanone „m ud g u n “ (siehe F ig u r  1 und  2) 
gesclilossen , ohne den W in d  g an z  ab zu ste llen . *** 
D iese K anone b esteh e  aus einem  m it T lion ge- 
fiillten  C ylinder und  einem  D am p fc y liu d e r , und  
se i in  einem  k le inen  K ra h n  neben  dem S tichlocli 
so a u fg e h a n g e n , dafs ih re  M iindung le ic lit in 
das S tichlocli g e b ra c h t und  d ieses nach  Oeffnung 
des D am pfhahns so fo rt und b esten s gesclilossen 
w erde .

M r. R o g e r s o n  zśthlt nun  die am erikan ischen  
E in rich tu n g en  a u f , w elche  die g ro fsen  E rz e u 
g ungen  an  R oheisen  v e ra n la sse n , und  m ein t,

* Nach den ferneren hieriiber von R o g e r s o n  ge- 
macliten Andeutungen sind dies die in „Stahl und 
Eisen" 1899 S. 1052 beselmebenen Yentile.

** „Stahl und Eisen" 1900 S. 25. 
ł ł ł  „Stahl und E isen“ 1899 S. 1180.
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w enn  dio E n g lan d e r d iese E in ric h tu n g e n  n iclit 
auch  trilfen , w u rd en  sie eines T ag es  finden, dafs 
sie n ic h t m eh r das e rs te  e isenerzeugende  Y olk  
seien . E s  niiisse die E ng lilnder doch k r  linken, 
dafs E isen  au s A m erika  durch  den C lyde nach  
C oatb ridge  g e b ra c h t w erde , um  h ie r P udde le isen  
d a ra n s  zu  n iach en , oder nach  L iy erp o o l und  
.M anchester g e h ra c h t w erde, um  in  den dortigen  
G iefsere ien  y erg o ssen  zu  w erden .

D en  H ochofen leu ten  E n g lan d s  rf tth  E o g e r -  
s o n  se lb stiind ig  fo rtzu sch re iten , un d  n ic h t im m er 
noch an  den R ockschofsen i tir e r  G ro fsv a te r zu 
lu lngen ; die von diesen (den G rofsY iltern) ge- 
tro ftenen  E in rich tu n g en  w iiren  zu  dereń  L eb ze iten  
g u t gew esen , ab e r d iese Z e iten  se ien  vorbei.

O s n a b r u c k ,  im M&rz 1 9 0 0 .

F ritz  W .LU rm ann.

Schwedens Eisenerzschatze.*

N achdem  Schw edens E isenerzforderung w ahrend  
der Jah rzehn te  1871 bis 1891 von 6 6 2  5 3 9  auf 
9 8 7  4 8 5  t im Jah re  gestiegen und d a rau f in 
1892  w eiter bis au f 1 2 9 3  58 3  t in die H ohe 
gegangen  w ar, schien  es von Interesse zu sein, eine 
V orstellung von der Grofse der E isenerzablagerungen 
des L andes zu erhalten  und zu erm itteln , in 
w elchem  U m fange dieselben durch  die derzeitigen 
A bbaue in A nspruch  genom m en w erden.

Da die grofse M ehrzahl der schw edischen 
Eisenerze en tw eder ais stehende oder seh r stark  
seitlich einfallende A blagerungen Yorkommen, schien 
es dem  V erfasser aus m ehreren  G riinden fiir diesen 
Zw eck am  geeignelsten, in ers ter R eihe die Flachę 
des horizontalen  Q uerschnitts der verschiedenen 
Erzvorkom m en, d. h . die E r z f l a c h e n g r o f s e  der 
G rubenfelder und der G ruben zu erm itteln  und 
dann an H and d e r E rzforderm enge die Grofse 
derselben  au f die O berflacheneinheit zu berechnen. 
D adurch  gew innt m an vor allen D ingen eine 
V orstellung von der Grofse d e r E rzvorkom m en, 
und  es is t m oglich , aus d e r F ordergrofse per 
O berflacheneinheit generell das Mafs der Ab- 
sinkung  im  Ja h re  zu berechnen, und  schliefslich 
folgt aus den A ufschliissen und anderen  Vor- 
arbeiten  in Beziehung au f F orterstreckung  und 
N iedersetzen der Erze yielfach die Moglichkeit, 
festzustellen, inw iew eit in  einer bestim m ten  Zeit 
eine gleichbleibende F orderung  wie b isher oder 
eine noch grofsere e rre ichbar sei.

Eine M ittheilung des R esu lta ts dieses ersten 
Y ersuchs, eine Y orstellung von den Eisenerzvorr81hen 
Schw edens zu gew innen, erfolgte bereits im  Jah re  
1S93.** Nach erneuten  und  in g leicher W eise an- 
gestellten B erechnungen w urde  sp a te r eine U ebersicht 
iiber diese E isenerzvorkom m en in die vom Y erfasser

* Auszug aus einem Y ortrag von Professor
O. N o r d e n s t r f l m .  „Jernkontorets Annaler* Ja h r
gang 1S99 4. H eft

** .Jernkontorets Annaler* Jahrgang 1S93. Vergl.
„Stahl und Eisen" 1894 Nr. 8 S. 357.

zur 1 8 9 7 e r A usstellung in Stockholm  bearbeite le  
B roschiire „L ’industrie Miniere de la Suede en 
1 8 9 7 “ einbezogen und nach  neuerlichen U nter- 
suchungen  im darauffo lgendem  Jah re  gelegentlich 
der Sitzung des „Iron  and  Steel ln s ti tu te “ in 
S tockholm  in erw eiterter F o rm  herausgegeben . 
S paterh in  w urden diese Z ahlen durch  w eitere 
A ngaben iiber die E rzflachengrofse in  yerschie- 
denen G ruben und G rubenfeldern erganzt und 
berichtig t.

E ineZ usam m enstellung  d e rso  erhaltenen  W erth e  
ist in nachfo lgender T abelle I gegeben, w elche 43 
yerschiedene G rubenfelder und G ruben um fafst.

T a b e l l e  I.

U ebers ich t  d e r  E rz t lS c heng r iS tse , d e r  F H rderung ,  de r  

FtSrdereinheit in T o n n e n  Erz  b e z o g e n  au f  1 qm d e r  

E rzf iachengrf l fse  in 1897 ,  in B e t r ie b  s t e h e n d e  Eisen-  

e r z g ru b e n  und d e re ń  g rS fs te  S a ig e r te u fe  im J a h r e  1895.

Statthalterschaft
S t o c k h o l m :

V ige lsbo fe ld ................. 850 6729 7,9 147

Skedika Grubenfeld . . 300 2547 8,49 1 240
(in 1809

Sa. u. Durchschn. 1150 9276 8,0 193,5
Statth . U p s a l a :

Dannemora Grubenfeld 12500 46890 3,75 25S
Brunna Gruben . . . 90 1256 13,9 1 200 

lin 189!)

Sa. u. Durchschn. 12590 48146 3,8 229
Statthalterschaft

S O d e r m a n l a n d :
K antorps Gruben . . . 
Ram sta Gruben (Oskar- 

gruben) .....................

6000

1120

15184

3S12

2,5

3.4

94

67

Sa. u. Durchschn. 7120 19026 2,6 80
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Lage und Namen 
der Gruben bezw. der 

Grubenfelder

Erz-
flUchon-
gruTse

qm

E rz-
forderung

1897
in

Tonnen

g_ „C 3 *
<»ra „

u S
- 2 * 2 4  
£ E 2 £ W-

«£© 3 iO
t  co 
tflec-5.s
tn
ni

Statth. V e r m l a n d :  
Persberg- u. Yngshutte

G rubenfeld................. 10000 32041 3,2 261
L S n gban le ld ................. 6350 5723 0,90 170
T abergfeld ...................... 840 6430 7,65 355
Nordmarkfeld . . . . 1500 7780 5,18 235
Fennmossefeld . . . . 2400 15334 6,38 192

Sa. u. Durchschn. 21090 67308 3,2 243
Stattb. U r e b r o :

Timansbergfeld. . . . 500 5027 10,05 136
Stribergsgrubenfeld . . 7000 35977 5,13 271
Pershyttefeld . . . . . 3200 12250 3,8 115
Klacka- und Lerbergs-

Odalgrubenfeld . . . 2100 7671 3,6 165
Dalkarlsberggruben . . 4900 25440 5,2 330
Grofse Stollerberggrube 450 44.92 9,9 273
R O sberg fe ld ................. 650 4689 7,2 159
Sikberggruben . . . . 400 1736 4,34 172
Ingelshyttefeld . . . . 1500 13981 9,3 135
S tripag ruben ................. 6700 30000 4,48 178
Str&=safeld ...................... 3200 5453 1,7 135
Smailbergfeld . . . . 300 2465 8,21 70
S v a rtv ik fe ld ................. 790 9091 11,4 255
S tallberg fe ld ................. 1580 18229 11,5 140
Skflttgrubenfeld . . . 2780 28190 10,1 105

Sa. u. Durchschn. 36050 204691 5.7 176
Statth. V e s t m a n l a n d :  
Riddarhytte Bruks Odal-

l e h e n ..........................
Uebrige Riddarhytte 

Bruks geh8rige und 
auf R iddarhytte Bruks 
Eigenthum gelegene
Gruben ......................

Norbergs Gewerkschaft

8280

16950
30000

• 7345 

178036

0,29

5,93 200

Sa. u. Durchschn. 55230' 185381 3,35 —
Stattb. K o p p a r b e r g :
Bispbergs Stargrube . 2000 12040 6,0 270
Rallingsberggrube . . 880 9700 11,02 170
L ftngyikfeld .................. 700 9335 13,33 162
Grangesbergfeld . . . 90000 652977 7,27 265
G riisbergfeld................. 1500 9227 6,1 180
Lekomberggrubenfeld . 2200 14216 6,4 /  42

1898
B lO tbergfeld................. 14500 2816 0,145 30
F innasfe ld ..................... 400 1681 4,20 100
Nybergfeld...................... 5768 1,92 36
B rSfallgrube................. 64 131 2,04 99
Ilasthagberggrube . . 70 747 10,6 110

Sa. u. Durchschn. 115314' 718638 6,11 133
Statth. N o r r b o t t e n :

Gellivaara Erzfeld . . 200000 623110 3,11 —
Luossavaara „ 54000 1118 — ___

Kirunnavaara „ 376000 3570 — —

Sa. u. Durchschn. 630000 627798 0,99 —

Summ enu.Durchschnitt 
aller vorher aufge- 
zahlten Gruben und 
Grubenfelder . . . . 878544

•

18S0264 2,14
Uebrige im Jahre 1S97 

betriebene Gruben . 50000 205855 4,0 —

Gesammtsumme und 
Durchschnitt . . . . 928544:2086119 2,25 _

T a b e l l e  II.
E rzf iachongrBfse  und S a ig e r te u fo  a in ige r  in 1897 nlchl 

b o t r i e b e n e n  Gruben.

Lage und Namen der Gruben
Erz-

flilchen-
g riilse

qm

G rttlste
S a ig e r-
leufe

m
Statthallerschaft N o r r b o t t e n :

Routivare E r z f e ld ...............................
Svappavaara E rz fe ld ..........................

300000
50000

Statth . S O d e r m a n s l a n d :
UtOgruben................................................ 5000 214

Statth. J f l n k S p i n g :
200000

Stattb . K o p p a r b e r g :
F red m u n d b erg fe ld .............................. 5000 90
Idiksfeld ................................................ 6500 92
B astbergfeld ............................................ 600 —
H & k sb erg fe ld ........................................ 10500 70
P u lle ro g ru b en ....................................... 2500 90
Kleinere isolirte Gruben im Ludvika

K irc h s p ie le ....................................... 3500 —
Summa der Erzdiichen . . 643600 —

A is G esam m tsum m e erg ieb t sich aus beiden 
T abellen  eine Erzflache von 6 4 3 6 0 0  qm  -f- 
9 2 S 5 4 4  qm  =  1 5 7 2  144 qm  oder 1 57 ,2  H ek tar, 
sow eit d irecte oder ind irecte  Schiitzung ęrm óglich t 
w ar. Die G esam m tflache berechnete  sich bei der 
A bschatzung  im Jah re  18 9 3  zu 1 6 2 3 0 0 0  cbm ,
189 7  zu 1 5 4 4 0 0 0  cbm , 1898  zu 1 4 7 4 0 0 0  cbm . 
D er U nterschied  zw ischen den A bschatzungen 
in 18 9 3  und  1897  — 7 9 0 0 0  qm  — riih rt 

| zum  grofsen T heil h e r  von einer bedeutenden 
j  B erichtigung der E rzflachengrofse des G ellivaara- 

Erzfeldes, w elche dabei um  4 5 0 0 0  qm  geringer 
angenom m en w urde . D er U nterschied  der A b
schatzungen  in 1897  und 1 8 9 8 , der m it 7 0 0 0 0  qm  
beinahe ebenso grofs ist ais der vorlier m itgetheilte, 
w urde  durch  neuere U ntersuchungen  fiir die 
L uossavaara-K irunnavaarafelder verursaclit.

D er U nterschied  zw ischen dem  jetzt und dem  im  
Ja h re  18 9 8  gefundenen W erth c  b e trag t 9 8  144 qm  ; 
e r  beru h t zum grofsen Theile d a ra u f , dafs in- 
zw ischen bei n ich t w eniger ais 5 2  G rubenfeldern 
und  G ruben, gegen friiher bei hochstens 19 , die 
Erzflachengrofse bestim m t w erden  k onn te , w ah rend  
sie friiher n u r ind irect zu berechnen  w ar.

Zu der friiher angegebenen  geschatzten  Ge- 
sam m terzflachengrofse — 1 5 7 2  144  qm  — ist 
die E rzflache einer grofsen M enge aus einem  
oder dem  andern  G runde aufser Betrieb geblie- 
bener E isenerzaufschliissen und  G ruben hinzuzu- 
nehm en, die innerhalb  oder in der N achbarschaft 
von sam m tlichen  grofseren und kleineren G ruben
feldern sich vorfinden. Yiele dieser A ufschlusse und 
G ruben haben  w ahrschein lich  eine kleine Erzflachen
grofse und sind deshalb  oder aus anderen  Griinden 
n ich t abbauw iird ig , ab er ebenso s icher ist es auch, 
dafs eine grofse M enge anderer aufgegeben w urden  
und unbeleg t blieben theils infolge u n terlassener oder 
ungeniigender U n tersuchungsarbeiten , theils wegen
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U nkenntnifs der A rt und W eise ih re r A nstellung oder 
der BeschalTenheit und  des w ah ren  W erth s  der 
Erze. E ndlich m ufs auch d a ran  e rinnert w erden , 
dafs ein T heil der dah in  gehorenden  Schiirfe und 
G ruben, die ais m eh r oder m inder be triebsw eith  
genfigend bekann t sind, docli niclit aufgenom m en 
w urden , weil der B edarf an Erzen fiir alle F alle  aus 
anderen  G ruben zu beschaffen bleibt. Die E rz
flachengrofse in  diesen R eservegruben is t haufig 
n ich t unbedeutend .

Zu dieser K ategorie gehoren u n te r anderen  
die E isenerzab lagerungen  in der Gegend óstlich 
und nordlich von K irunnavaara  und L uossavaara, 
dieselben sind geologisch noch n ich t n ah e r be
kannt, aber sow eit m an  bis je tz t erfuhr, scheint 
es n icht unw ahrschein lich , dafs dort ganz be- 
deu tende Erzm engen vorfindlich sind.

U nter den Ergebnissen, die sich aus den in 
den beiden T abellen  festgelegten Erzflachengrofsen 
u. s. w . lierleiten lassen, sind besonders diejenigen 
von In te resse , w elche die B erggew erkschaften  
M ittelschw edens angehen und die G ruben und 
G rubenfelder daselbst, von denen — G rangesberg  \ 
ausgenom m en — R ohm ateria l fiir die E isenindustrie ] 
Schw edens hauptsach lich , um  n ich t zu sagen  aus- I 
schliefslich, bezogen w ird . Die G esam inlerzflache | 
de r dahin gehorenden G ruben und  G rubenfelder 
e rh a lt m an  aus Tafel I in folgender W eise :

W en n  m an  von der G esam m terzflache in 
T abelle I — 9 2 8 5 4 4  qm  — die

ErzlHichengrfifse in G ellivaara . . . 200000 qm
„ „ L uossavaara . . 54 000 ,
„ „ K irunnavaara . 370 000 „
„ „ Grangesbe r g . . 90 000 ,

zusammen . 720000 qm

abzieht, so e rha lt m an  ais R est die Erzflachengrofse 
der in den B ergrevieren M ittelschw edens im 
Jah re  1S97 in Betrieb gestandenen  G ruben und  
G rubenfelder (ausgenom m en G rangesberg ), in 
Grofse von 2 0 8  5 4 4  qm .

Zieht m an  ferner von der in  Schw eden 
im gleiclien Jah re  be thatig ten  E isenerzforderung 
— 2 0 8 6 1 1 9  t — das F o rderquan tum  aus diesen 
G rubenfeldern  ab m it

623110 t fiir Gellivaara
1 11S t „ Luossavaara
3570 t „ K irunnavaara und

652977 t ,  Grangesberg
1280 775 t in Summa

so ergeben  sich ais R est der F o rderung  der m iltel- 
schw edischen G ruben u n d  G rubenfelder, au s
genom m en G rangesberg , 8 0 5 3 4 4 1, u n d d i e l S 9 7 e r  
F o rderung  au f ein qm  Erzflachengrofse in Mittel- 
schw eden , G rangesberg  w iederum  ausgeschlossen, 
stelit sich au f nahezu  4 t.

W ird  ferner die Menge an Erz und B ergen, 
w elche 1897  im ganzen R eiche gebrochen w urde  — 
3 7 2 2  7 5 6  t — um  den A ntheil der vo rher auf- 
gefiihrten F elder N orrbo tten  und G rangesberg  m it
2 2 1 8  178 t gekiirzt, so ergeben sich 1 5 0 4  5 7 8 1 =  
7 ,2  t f. d. q m ; weil ab er das Gewicht eines festen cbm 
der h ier in F rag e  kom m enden B erge und Erze
3 ,5  t  be trag t, so en tsp rieh t die du rchschnittliche 
A bsinkung kaum  m eh r ais 2 ,0  m .

Die B erechnung  des A bsinkens im  E rze f. d. 
qm  E rzflachengrofse und  des du rchschnittlichen  
A bsinkens in derE rzfiih ru n g  d e r m ittelschw edischen 
G ruben und G rubenfelder in 1897  zeigt som it, 
dafs die E rzgew innung in diesem  Jah re  n ich t 
grofs w a r im  V erhaltnifs zur E rzflachengrofse 
d ieser Gruben und  G rubenfelder selbst, auch  dann  
nicht, w enn  die hierzu gehorigen in T abelle  II 
aufgefiihrten E rzflachengrofsen — 33  6 0 0  qm  — 
n ich t hinzugefiigt w erden.

Es kann som it eine v ielin tensivere E rzgew innung 
ais die 18 9 7  er du rchgefuh rt w e rd en , ohne dafs 
das allgem eine A bsinken im  Erz iiberm afsig 
grofs w ird , und  w enn V orarbeiten  geniigenden 
U m fangs ausgefiihrt w u r d e n , so konnte, sow eit 
niclit Kapitał-, M aschinen- und A rbeitskraft-M angel 
d a ran  h indern , eine beliebige V ergrófserung der 
E rzfórderung du rchgefuhrt w erden .

Betreffs der E rzschatze Schw edens in  i h r e r  
G e s a m m t h e i t  w urde  bereits e rw ahn t, dafs die 
gesam m te E isenerzflachengrofse in den G ruben 
und G rubenfeldern, die in den T abellen  I und II 
aufgefiihrt ist, 1 5 7 2  144  qm  ausm ach t. Da die 
ganze 1897  er G ew innung von B erg und  Erz
3 7 2 2  75 6  t erreich t, von denen  allein 2 0 8 6  119 t 
in E rz bestanden , so folgt d arau s , dafs f. d. qm  
d er Y orhergenannten G esam m t-E rzflachengrófse die 
du rchschn ittliche  G ew innung an E rz und  B ergen 
nahezu  2 ,3 7  t au sm ach te , und dafs die d u rch 
schnittliche G ew innung von E rzen auf 1 ,33  t stieg, 
sow ie dafs das du rchschn ittliche  A bsinken 0 ,6 8  m 
betrug , Ziffern, w elche zeigen, in w elch ansehnlichem  
Mafse die E isenerzforderung Schw edens noch ver- 
g rofsert w erden  kann.

W as schliefslich die erreiclite  Teufe der Eisen- 
erzgruben  angeht, so ist dieselbe n ich t besonders 
g ro fs , obw ohl m an ch e  von ihnen und d a ru n te r 
m ehrere , in denen die w erthvo llsten  Erze brechen , 
schon seit lan g er Zeit bearbeite t w erden . N ur 
zwei derselben — T ab erg  in V erm land und  Dalkarls- 
berg  — haben eine T eufe von m eh r ais 3 0 0  m e r
reich t, die Teufe der e rs te ren  b e trug  im Jah re  1895  
3 5 5 , die letztere 3 3 0  m . Bei 12 E isenerzgruben  
schw ankte dam als dieT eufe zw ischen 2 0 0  und 2 7 5  m, 
in  52  zw ischen 100 und  2 0 0  m , alle iibrigen 
w aren  noch n ich t bei 100  m  Teufe angekom m en.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Elektricitiit ais Zugkraft auf Eisenbalmen.
V on E isen b ah n -B au - und  B e trieb a in sp ec to r Frahm.

(Scblufs von Seite 437.)

E in e  g ro fse  B ed eu tu n g  sc lie in t m an  dem er- 
w alin ten  neuen  S p rag u esch en  S ystem  beizum essen , 
bei dem d e r g an ze  Z ug n u r  aus M oto rw agen  
besteh t oder aus e inze lnen  G ruppen  von M otor
w agen (E in lie iten ) g eb ild e t i s t ,  zw ischen  denen 
A nhangew agen  lau fen . D ie E lek tro m o to ren  latifen  
dabei syneh ron  und  konnen  von einem  belieb igen  
P u n k te  e in e r G ruppe aus r e g u l ir t  w erden . A is 
die in den J a h re n  1891  und  1 8 9 2  e rb a u te  siid- 
liclie C hicagoer S tad tb a lin , die w ah ren d  d e r W e lt-  
au ss te llu n g  g u te  G eschafte  g em ach t h a tte ,  b a ld  
nach Scblufs d e r  A u ss te llu n g  in  ih ren  E innahm en  
s ta rk  zu riick g in g , g la u b te  m an  den  e lek trisch en  
B etrieb  e in fu h ren  zu m iissen , um die B e trieb s- 
kosten zu  v e rr in g e rn  und  den V e rk e h r zu  heben. 
In d iese r Z e it t r a t  S p r a g u e  m it seinem  neuen  
System  lie rv o r, das im  A u g u st 18 9 7  und  J a n u a r
1898  z u e rs t  v ersn ch sw eise , dann  en dg iiltig  a n 
genom m en w orden  is t.

Um den m ann ig fachen  G efah ren  und  V erlu s ten  
zu begegnen , die en ts te lien , w enn  einem  lan g e ren  
T heile  der A rb e its le itu n g  S trom  zu g efiih r t w ird , 
ha t m an  eine B a u a r t e rd ach t, bei d e r n u r im m er 
diejen ige S tre c k e  der A rb e its le itu n g  S trom  h a t, 
au f der das F a h rz e u g  sich  g e rad e  befindet, ih re  
iibrigen T h e ile  d agegen  strom los sind . D as d ieser 
B ed ingung  en tsp rech en d e  M u r p h y s c l i e  T h e il-  
le ite rsy s tem  w u rd e  u n la n g s t a u f  e in e r 12 km  
langen S tre c k e  d e r L ong  Is la n d  E le c tr ic  B a ilw ay  
in M an h a ttan  B eacli von‘ der S afe ty  T h ird  B a il Co. 
in N ew  Y o rk  e in g e rich te t. D ie  B ah n  ver\vem let
11,9 m la n g e  M otorw agen , d e r S trom  w ird  yon 
einer d r itte n  Schiene abgenom m en, die in  T h e ile  
yon  4 ,8 8  m L a n g e  z e r le g t is t, w elche  se lb s t
th a tig  e r re g t w erden , w enn  d e r 'W agen vorw & rts 
geh t. D iese T h e il le ite r  haben  u n g e fah r eine 
halbe  W a g e n - oder Z u g la n g e ; an  jed em  E nde 
eines W ag en s  befindet sich  ein  S trom abnehm er. 
D ie T h e ile  der d r i t te n  Sch iene  sind  in  solchen 
A bstanden  yon e in an d e r a n g e o rd n e t, dafs die 
M otoren des W a g e n s  den S trom  von  einem  
Sch ienen tlie il abnehm en, bevor d e r S tro m k re is  
des Y orliergelienden S ch ienen the ils  un te rb ro ch en  
is t, so dafs e ine u n u n te rb ro c lien e  S trom zufiih rung  
g e s ich e rt is t. D ie  e in z ig en  th a tig e n  Schienen- 
th e ile  sind  die be iden  u n m itte lb a r u n te r  dem 
W ag en  befind liclien , und  je d e r  derse lben  is t  yon 
dem an g ren zen d en  durch  einen  G ran itb lo ck  iso lir t. 
D ie le ite n d  yerb u n d en en  F a h rsch ien en  d ienen  fiir 
die R iick le itu n g  des S trom es. J e d e r  W a g e n  fiih rt 
eine S am m elb a tte rie  von  10 Z ellen  m it, d ie in 
Y erw endung  t r i t t ,  wrenn der W a g e n  a n fd h r t, um

die le ite iu le  Y erb in d u n g  zw ischen  d e r Speise- 
le itu n g  und  dem T h e ile  der d r i tte n  Sch iene  lier- 
z u s te llen , iiber dem  d e r W a g e n  sich  befindet. 
F iir  das L ad en  d ieser B a tte r ie n  w ird  ein ro tire iu le r  
U m form er yerw en d e t, d e r die B e trieb ssp an n u n g  
fiir die B a tte r ie n  a u f  20  V  y e rm in d e rt. B eim  
A n fa liren  is t  d iese  T h a tig k e it u m g e k e h r t, d er 
U m form er en tn im m t den S trom  von den B a tte r ie n  
m it 20  V  u n d  e rz e u g t e inen  S trom  von 5 0 0  V , 
um den e lek tro in ag n e tisch en  S c h a lte r  zu  e rreg en . 
D e r S c h a lte r , w e lch e r zw ischen  der S p e ise le itu n g  
und  dem  F a h rg e le is  lieg t, s c h a lte t d ie T h e il
le i te r  aus, nachdem  d er W a g e n  sie p a s s ir te , und  
m aclit sie s trom los. D e r haup ts lich lich ste  G rund- 
zu g  d ieses S ystem s lie g t in  der C onstruc tion  der 
S c h a lte r  und  in  d e r A rt und  W eise , L ich tbogen  
zu  yerm eiden . D e r S c h a lte r  b e s te h t aus einem  
Solenoid  m it einem  E is e n k e r n , d e r an  seinen  
beiden  E iu len  zw ei K oh len  und  K u p fe rco n tac te  
t r a g t ,  d ie von dem S trom  g eg en e in an d e r g e p re fs t 
w erden . N achdem  d er W a g e n  iiber e inen  T h e il
le ite r  h in w eg  is t, w ird  d e r S tro m k re is  an  den 
beiden  K u p fe rco n tac teu  u n te rb ro ch en , w as ab e r 
ke in en  L ich tb o g en  z u r  F o lg ę  h a t, da  die am 
oberen  E nde  des Solenoids befindliclien  K olilen- 
co n tac te  augenb lick lich  gesch lossen  b le iben  und 
e r s t  dann , w enn d e r M otor n ich t m ehr durch  
diesen  A p p a ra t S trom  e rh a lt,  funken los geofliiet 
w erden . W en n  d e r W a g e n  li a lt ,  is t  d e r S c h a lte r  
offen und  es b e s te h t zw ischen  d e r S p e ise le itu n g  
und  dem  W a g e n  k e in e  le iten d e  Y erb in d u n g . D er 
S c h a lte r  w ird  du rch  den  S trom , der durch die 
s ta rk e n  Soleno idw indungeu  zu  den .Motoren des 
W ag en s  fiilirt, gesch lo ssen  g e h a lte n  und  b le ib t 
es auch , so lan g e  d e r W a g e n  den S tro m  von  dem  
T h e il le ite r  abn im m t, m it dem d e r S c h a lte r  le iten d  
yerb u n d en  is t. W en n  d e r W a g e n  den T h e ile ite r  
y e r la fs t , offnet sich  der S c h a lte r d u rch  das G e
w ich t des E isen k e rn s , w odurch  e r fu r  den n ach - 
fo lgenden  W a g e n  fu n c tio n sb e re it w ird . („M it
th e ilu n g en  des V ere in s  z u r  F ó rd e ru n g  des L ocal- 
und S tra fsen b a lm w esen s“ 1 8 9 9  H eft 6.)

W en n  auch  n ich t g an z  so zah lre ich , so doch 
im m erhin  ebenso b each ten sw erth  sind  d ie F a lle  
d e r E in fiih ru n g  oder P ro je c tiru n g  des e lek trisch en  
L e itu n g sb e tr ieb e s  in  E u ro p a . A uch h ie r  h a t  m an 
sich  a u f  S ta d t-  und  V o ro rtb a lin en , k u rz e  V er- 
b in d u n g sstreck en  oder A n sch lu fss treck en  m it iiber- 
w iegendem  P e rso n e n v e rk e h r  besch i-ank t. D ie 
e rs te  e lek trisch  b e tr ieb en e  E isen b ah n  d ieser A rt 
in  D e u t s c h l a n d  w a r  d ie 4 ,5  km  lan g e  N eben- 
b a lm streck e  von M eckenbeuren  nach  T e ttu a u , d ie
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se it M itte  18 9 6  m it 26  fah rp lan m afsig en  e lek 
tr isc h e n  Ziigen den Y e rk e h r zw ischen  der S ta d t 
M eckenbeuren der L in ie  F rie d ric h sh a fe n — Ulm 
und  der w iir ttem lie rg ischen  S ta d t T e ttn a u  b eso rg t. 
D ie  E in fu h ru n g  des e lek trisc lien  B e trieb es  s te llte  
sich  dadurch  a is y o rth e ilh a ft h era tts , dafs m it 
dem E le k tr ic i ta tsw e rk  eine B eleu ch tu n g san lag e  
y erbunden  w erd en  k o n n te  und  fiir beide W a sse r-  
k ra f t  zu r  Y eriiigung  stan d . E in e  zw eite , eben
fa lls  s e it  1 8 9 6  im R e trieh e  befindliche S treek e  
is t  die 7 km  lan g e  n o rm alsp u rig e  Y erb indung  
zw ischen  T iirk h e im  und  W o rr ish o fe n ; ih re  beiden 
M otorw agen  en tlia lten  j e  zw ei M ótoren zu  
15 P fe rd ek rilf ten  und  verm ogen  en tw eder A n- 
liiłngew agen  oder b is zu  zw ei be ladene G titer- 
w ag en  d e r S taa tsb a lm  zu  sch leppen . Im  M ai 1897  
w urde  fe rn e r  die 12 km  lan g e  A nsch lu fsstrecke  
von d e r S ta tio n  A ib ling  der B ay risch en  S ta a ts 
bahn  nach F e ilen h ac li eroffnet. S ie w ird  durch 
fiin f M o to rw agen  m it je  einem  M otor von 25  P fe rd e - 
k ra f tę n  u n d  zw ei M otorw agen  yon je  50  P fe rd e - 
k ritften  bet.rieben. F e rn e r  is t im  D ecem ber 1898  
die e lek trisc lie  K le in b ah n  D usse ld o rf— K refe ld  er- 
iifthet w orden , die in so fern  ein besonderes L ite resse  
b ie te t, a is  bei ih r  zum  e rs ten m a l eine erheb lich  
h o h ere  F a lirg esch w in d ig k e it und  z w a r die hocliste, 
fiir N ebenbahnen  zu liłssige von 4 0  km /S tunde 
an g ew an d t w u rd e , die e in ige  N euerungen  in  
d e r  C onstruc tion  bed ing te . D ie 2 2 ,5  km  lange  
B ah n  s te ll t  d ie la n g e rs tr e b te  d irec te  V erb indu iig  
zw ischen  den beiden  y e rk eh rsre ich en  S tad ten  
D u sse ld o rf und  K refe ld  h e r  und  g e h t iiber die 
neue R lieinbriicke. D ie A usfiih rung  der K ra ft-  
le itu n g sau lag e  w a r der F irm a  Siem ens & H a lske , 
die des E le k tr ie ita tsw e rk s  d e r F irm a  L ahm eyer 
(!t Co. iib e rtra g e n  und  z w a r infolge eines E nde
1 8 9 6  yon der R hein ischen  B ah n g ese llsch a ft aus- 
gesch riebenen  en g e ren  W e ttb e w e rb e s . F iir  den 
B au  d e r  B e tr ie b sm itte l kam  a is ersc liw erend  die 
von d e r A ufsich tsbeho rde  g e s te ll te  B ed ingung  in 
B e tra c h t, dafs sie den  N orm en fiir den B au  und 
die A u sriis tu n g  d e r H aup te isenbalm en  en tsp recheu  
m ufsten , sow eit die B estim m ungen  der N orm en 
n ic lit led ig lic li au f  D am pfbahnen  zu  beziehen  
w ilren  u n d  n ach  § 3 des G esetzes iiber K le in - 
bah n eu  vom  2 8 . J u l i  1 8 9 2  n ich t im e inze lnen  
A bw eicliungen  zu g e la ssen  w iirden .

D ie B ah n  is t  n o rm a lsp u rig  gebaut- un d  m it 
fiin f yersc liiedenen  W a g e n a rte n  a u s g e r iis te t: y ie r- 
ach sig en  D reh g este ll-S a lo n w ag en  fiir den  F e rn -  
v e rk eh r , y ie rach sig en  D reh g este llw ag en  fiir den 
N a liy erk eh r, v ie r- und  zw eiaclisigen  A nhilngew agen 
und  y ie rach sig en  gesclilossenen  G iiterw agen  m it 
D re ligeste llen . A is A n triebm asc liinen  sind  zw ei 
a u f  je  e in e r D rehg este llac lise  sitzen d e  E le k tro - 
m o to ren  g ew ah lt, w elche die A chse u n m itte lb a r 
drelien  und  be i den W a g e n  fiir den F e rn y e rk e h r  
je  35  P fe rd e k r il f te , fiir den N a liy e rk eh r je  
20  P fe rd ek rilf te  le is ten . D ie S trom zufuh rung  
fiir die gesam m te B ah n streck e , die m it G leich-

s trom  von 6 0 0  V  S p an n u n g  b e tr ieb en  w ird , e rfo lg t 
durcli eine an  e ise rn en  M asten  b e fe s tig te  O ber
le itu n g . Y on den K ra ftq u e llen  ans fiih ren  drei 
S p e ise le itu n g en  nach  den S p e isepunk ten  au f  den 
H a lte s te lle n . D er S tron i w ird  durcli B iigel aus 
der iiber der G ele ism itte  liegenden  A rb e its le itu n g  
entnom m en, w as sich  bei d e r G eschw ind igkeit 
von 4 0  k m /S tu n d e  yollkom m en b ew iih rt h a t, j a  
bei den P ro b e fa h r te n  so g a r fiir 60 k m /S tunde  
G eschw ind igke it an stan d slo s  durcligefiilu-t w erden  
k onn te . Um die S ich e rh e it in  d e r S tron iabnahm e 
noch zu  erh iihen  und  die ze itw e ise  e rfo rderlichen  
g ro fsen  S tro m stiirk en  aufnehm en zu  konnen , h a t 
m an  y o rs ich tig e rw e ise  d ie fiir den D u rch g an g s- 
y e rk e lir bestim m ten  M otorw agen  m it zw ei A b- 
nehm erb iigeln  a u sg e riis te t. F iir  die E rzeu g u n g  
d e r E le k tr ic i ta t  is t  in  O b erk asse l ein  IC raftw erk , 
yerb u n d en  m it e iner A ccu m u la to rb a tte rie  fiir den 
A usgleicli im  S tro m y erb rau ch  —  der so genann ten  
B u ife rh a tte rie  —  e r r ic k te t ,  aufserdem  is t  eine 
zw e ite  d e ra r tig e  B u ffe rb a tte rie  in  F isch e ln  auf- 
g e s te ll t. D as K ra ftw e rk  enthśilt zw ei liegende 
T andem  - V erb u n d m asch in en , m it denen  zw ei 
G leichstrom -D ynam om aschinen  m it N ebensch lu ls- 
sc lia ltu n g  u n m itte lb a r y erbunden  sind. A ufserdem  
haben  zw ei Z u sa tz  dynam om aschinen fiir  G leicli- 
strom  A u fste llung  gefunden , w elche  die z u r  V oll- 
lad u n g  der B u fte rb a tte rien  e rfo rderlic lie  Tleber- 
spannung  lie fe rn . D ie B u ife rh a tte rie  in  F isch e ln  
s te h t du rch  eine F e rn le itu n g  m it dem  K ra ftw e rk  
in  Yerbindung u n d  b e s itz t , w ie die B a tte r ie  in  
O berkasse l, eine L a d e s tro m s ta rk e  von 12 2  Amp. 
D ie B ah n  is t  zw eige le is ig  und  au f  d e r fre ien  
S treek e  von der R lie inbriicke n ach  K re fe ld  m it 
Q uerscliw ellen-O berbau  11 a  der N orm alien  fiir 
die S ta a tsb a h n  von 2 7 ,5  k g /m  Schienengew icht- 
y e rseh en , w ah ren d  in d en  s ta d tisc h e n  S tra fsen  
R illen sch ienen  P ro f il 25 a  von  42  kg /m  G ew icht 
liegen . B ei dem P e rso u en v erk e ]ir is t G elegenheit 
gegeben , ha lb s tiind lic li von einem  E n d p u n k t der 
B ahn  zum  an d ern  zu  g e la n g e n ; fiir den L ocal- 
y e rk e h r  D usse ld o rf - O berkasse l d ienen k le ine  
W ag en , die sich  in  A bstilnden  von  6 b is 8  M inuten 
fo lgen, w ah ren d  fiir den  K re fe ld e r L o ca lv e rk eh r 
g le iche  k le ine  W a g e n  in  einem  Z e ita h s ta n d  yon 
10 M inuten  fah ren . D e r G iiter- un d  Gemiise- 
y e rk e lir  w ird  dm-ch eine regelim lfsige  Z ugfolge 
in  k iirze ren  Z w isclienraum en b ew irk t. („ E le k tro - 
tec lm ische  Z eitschrift*1 1899  H eft 2 5 .)

B rau ch b a re  L ocom otiyen fiir V o llbalinen , die 
den b indenden  V o rsch riften  d e r P reu fs ic lieu  S ta a ts 
bahn , der B e trieh so rd n u n g  fiir  die H aup te isen - 
bah tien  D eu tsch lan d s und  den tech n isch en  Y er- 
em b aru n g en  des V ere in s  d eu tsch e r E isenbalin - 
y e rw a ltu n g en  en tsp rech en  un d  im stande  sind , au f 
d e r w agerec liten  S treek e  eiiien Z ug  yon  120  t 
G ew ich t m it 50  k m /S tunde  G eschw ind igkeit zu 
befo rdern , s te ll t  u. a . die A llgem eine E le k tr ic ita ts -  
g e se llsch a ft in  B e rlin  h e r. D ie S trom abnahm e

i e rfo lg t m itte lś  W a lz e n  yon  e iner iiber d e r G eleis-
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m itte  liegenden  A rb e its le itu n g . („ G la se rs  A uualen  
fiir G ew erbe und  B au w esen “ 18 9 7  N r. 4 9 0 .)

D er e le k trisc h  b e tr ieb en e  P ro b e z u g , den die 
P re u ls is c h e  S ta a tsb a lm  dem nilchst au f  der 1.2 km  
langen  W an iiseeb a lm streck e  B e rlin — Z eh lendo rf 
e in rich ten  w ird , soli tilg lich  15 m ai nach  je d e r  
R ich tu n g  in  dem beste lienden  F a h rp la n  y e rke liren . 
E r  w ird  aus neim  n o rm alen  d re iachsigen  V o ro rt- 
w agen  der yo rhaiu lenen  B a n a r t  b esteh en  und  voll- 
b e se tz t ein  G ew ich t von 2 1 0  t  haben . E in  an  der 
Z u g sp itze  und  am E n d e  lau fender W a g e n  d r i t te r  
K lasse  is t  a is  M oto rw agen  a u sg e r iis te t ,  w obei 
die e rs te n  A b th e ile  an  der S p itze  und  am  E nde 
des Z uges ais W a g en fu h re rrau m e  und  G epitck- 
rilum e e in g e r ic h te t s i n d , die iib rigen  A b the ile

ih re r  B estim m ung  a is  A u fen th a lt fiir R eisende 
yerb le iben  k o n n ten . D ie zum  B e trieb  e rfo rder- 
liclie e lek trisch e  K ra f t  (G le ichstrom  von  5 5 0  b is 
600  V S pannung ) lie fe r t  die F irm a  S iem ens & 
H alske aus ih rem  in  e tw a  2 kra  E n tfe rn u n g  vom 
B ahnliof S te g litz  g e leg en en  K r a f t  w erk , das der 
verm eh rten  L e is tu n g  en tsp rech eu d  e rw e ite r t w orden  
is t und z u r  A usg le ichung  der se h r  erlieb lichen  
S chw ankungen  im  S tro m v e rb rau ch  eine A ccum u- 
la to rb a t te r ie  (B u ffe rb a tte rie ) e rh a lte n  h a t. D ie 
Z u le itung  des S trom es n ach  dem au f  dem B ahn- 
hof S te g litz  (6 ,8 5  km  von  B erlin ) angenom m enen 
S peisepunk t e rfo lg t d u rch  eine besondere  L e itu n g . 
D ie A rb e its le itu n g  is t  fiir je d e s  G eleis ein gegen  
die E rd e  is o lir te r  S c h ie n e n s tra n g , d e r in der 
P a h r tr ic h tu n g  g eseh en  lin k s in  1 ,5 5  m E n tfe rn u n g  
von der G ele ism itte , 0 ,3 0  m m it se in e r O berkan te  
iiber S ch ien en o b e rk an te  lie g t. D e r gegen  un-

IX.

b eab sich tig te  B e riih ru n g  d e r A rb e its le itu n g  e r- 
fo rd erlich e  S ch u tz  w ird  durch  sch riig  g e s te ll te  
S c liu tz b re tte r  in  ausre ichendem  M afse e rz ie lt . 
D ie  A bnahm e des S trom es von  der A rb e its le itu n g  
gesch ieh t d u rch  besonders c o n s tru ir te , an  den 
A chsbiichsen d e r M itte lach sen  be id e r M otorw agen 
s itzen d e  G le itschuhe  (A bbild . 6). J e d e r  M otor
w agen  is t m it einem  au f  se in e r E nd ach se  s itzen d en  
lO O pferd igen  E le k tro m o to r  a u sg e r iis te t ,  dessen 
M ag n e tg es te ll federnd  am U n te rg e s te ll des W ag en s  
au fg eh iln g t is t, d am it die A chse n ich t zu v ie l 
u n g efed e rte s  G ew ich t e rh a lt (A bbild. 7 und  8). 
(„ G la se rs  A n n alen  fiir G ew erbe und  B au w esen “ 
B an d  43  N r. 5 0 8 .)

In  O e s t e r r e i c l i  h a t  das K . K . E isenbalin - 
m in is terium  die E in fiih ru n g  e ines e lek trisch en  
P ro b e b e trie b e s  a u f  der n eu e rb au ten  W ie n e r  S ta d t-  
balin  an g eo rd n e t. E s  w u rd e  h ie rfiir  die ung efa lir  
3 ,8  km  lan g e  T h e ils tre c k e  der G iirte llin ie  von  
H e ilig e n s ta d t nach  M ichelbeuren  b es tim m t und  
e rfo lg t d e r e lek trisch e  B e trieb  d u rch  a c h t W ag en  
m itte ls  S tro m zu fu h r d u rch  eine d r i t te , zw ischen  
den Falu-sch ienen  liegende  Schiene. N ach  dem 
vom E isen b ah n m in is te riu m  g en ehm ig ten  E n tw u rf  
der F irm a  S iem ens & H a lsk e  is t  d e r B e trieb  in 
der W e ise  e in g e r ic h te t, dafs m it G ruppen  von 
v ie r  W a g e n  g e fa liren  w ird , die aus zw ei M otor
w agen  m it j e  zw ei M otoren und  zw ei zw ischen  
diese M otorw agen  e in g esch a lte ten  B eiw ag en  b e 
stehen . J e d e r  M otorw agen  is t  m it den e lek 
tr isch en  S ch a ltv o rrich tu n g en  fiir die S teu e ru n g  

d e r M otoren  e in e r G ruppe 
verse lien , auch  is t  die A n- 

! o rd n u n g  d e ra r t  getroffen ,
dafs be ide  G ruppen  znsam - 
m en g ek u p p e lt u n d  von der 
S p itz e  des Z uges aus ge- 
steuert. w erden  konnen .

A uch die U n g a r i s e h e  
S t a a t s b a h n  w ill au f  ein i- 
gen  S treck en  e lek trisch en  
B e trieb  ein fiih ren  und  zu- 

nRchst Y ersuehe au f  der 58  km  lan g en  S treck e  
von A ra d  nach  T em esv a r an s te llen .

In  F r a n k r e i c h  w ird  die O rlean s-B ah n g ese ll- 
sch a ft a u f  der im B au  begriffenen  Y e rla n g e ru n g  
ilire r  H au p tlin ie  vom  Y alhu jbert-B ahnho f nach  
dem O rsay -Q uai e lek trisch en  B e trieb  m it O ber- 
le i tu n g  e in rich ten , nachdem  eine von  ih r  nach  
N ord am erik a  e n tsan d te  Com m ission ein g iiu stiges 
U rth e il iiber die d o rtig en  e lek trisch en  B ahnen  
abgegeben  h a tte . D ie 3 ,7  km  lan g e , m itten  im 
H e rzen  von P a r i s  liegende  S treck e  w ird  au f  
3 ,1  km  a is U n te rg ru n d b a lin  au sg e fiih rt. E in  
w ic h tig e r  ( iru n d  fiir d ie W a h l d e r E le k tr ic i ti it  
a is  Z u g k ra f t z u r  B efo rd e ru n g  der Z iige is t  der 
U m stand , dafs m an au f  th n n lich s te  B esch riinkung  
d e r R au ch b e la s tig u n g  d ringen  m ufste , die n ich t 
n u r  fiir die A n lieger se h r  liis tig  gew esen  w llre, 
sondei‘n auch  a u f  dem u n te r ird isć li an zu leg en d en
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B e trieb  m it oberird isc lie r S tro m zu ln liru u g  durcli 
eine d r i t te  Schiene e in rich ten . A ufser so nstigen  
ung iin stigen  B e trieb v e rh a ltn issen  is t  h ie r  n am en t- 
licli die L iiftu n g  der a is  U n te rp fla s te rb ah n  neben  
d e r S eine liegenden  S treck e  und  eines 3 4 0 0  m 
lan g en  T u n n e ls  b e i Meudon die Y ę ra n la ssu n g  z u r  
E in fiih rung  des e lek trisch en  B e trieb e s  gew esen. 
F e rn e r  w ird  die im  B au  begriffene, g ro fs ten th e ils  
u n te r ird isch  zu fiih rende  n o rm alsp u rig e  P a r i s e r  
S ta d tb a h n  e lek trisch  b e tr ieb en  w erden . D ie 
E in ze lh e iten  sind  indessen  e rs t in  der A us- 
a rb e itu n g  begriffen , so dafs n ah e re  A ngaben  
noch n ich t gem ach t w erd en  konnen .

In  I t a l i e n  b a u t die A d ria tisch e  B ahn - 
gese llsch a ft, d ie b e re its  bei d e r B esp rech u n g  des 
A ccum ula to rbe triebes g e n a n n t w u rd e , ih re  79 
und  26  km  lan g en  L in ien  L ecco - Sondrio  und 
Golico - C h iavenna fiir L e itu n g sb e tr ie b  um  und 
w ill den e rfo rderlichen  S tro n i aus einem  bei 
M orbegno an der A dda be legenen  E le k tr ic i ta ts 
w e rk  entnehm en.

g ro fsen  E nd b a lm h o f am  O rsay-Q uai zu  g ro fsen  
U n zu trilg lic lik e iten  g e fiih rt h iltte . D ie D am pf- 
locom otiven  w erd en  am V alh u b ert-B ah n h o f, au f 
dem ohnehin  a lle  Z iige lia lten , du rch  e lek trisch e  
L ocom otiven  e rs e tz t , w elche  die Z iige in  7 M inu- 
te n  F a h rz e i t  n ach  dem O i'say -Q u a i sch leppen  
so llen . D as E le k tr ic i ta tsw e rk  w ird  au f dem  G iiter- 
b ah n h o f von  I w y ,  5 ,3  km  vom  E n d p u n k t en t- 
fe rn t, e r r ic h te t  w erden  und  z u n ach st zw ei, sp a te r 
d re i G ruppen  D ynam om asch inen  von  1 0 0 0  K .-W . 
L e is tu n g  e rh a l te n , die D reh stro m  von  5 5 0 0  V 
S pann iińg  erzeugen . D e r fiir die Z ugfo rderung  
e rfo rd e rlich e  G le ichstrom  w ird  au f  zw ei N eben- 
s ta tio n en  des Y a lh u h e rt-  und  des O rsay-B ahnliofes 
d u rch  U m form er und  S trom w ender lie rg es te llt. 
D as E le k tr ic i ta tsw e rk  lie fe r t g le ich ze itig  die 
e rfo rd e rlich e  e lek trisch e  E n e rg ie  z u r  B e leu ch tu n g  
d e r  B ah n an lag en . I n  einem  N ebensch lufs w erden  
B u ffe rb a tte rien  m itge laden , die den ze itw eiligen  
M eh rv e rb rau ch  an  e lek trisch em  S trom , nam entlich  
beim  A nfaliren  decken so llen . D ie a c h t Loco-

m otiven , w elche  z u n ach s t beschatft w erden  sollen , 
w erd en  v ie r  T rieb a ch sen  e rh a lte n  und  nach der 
B a u a r t der so genann ten  am erikan ischen  H oboken- 
L ocom otiye lie rg e s te ll t w erden , bei d e r die M otoren 
durch  e in  c in faches Z a lm radvo rge lege  au f  die 
T rieb a ch sen  w irk en . S ie so llen  fiir 5 0 0  K .-W . 
no rm ale  L e is tu n g  g e b a u t w erden , beim  A nzielien 
jed o ch  6 5 0  K .-W . le is ten  k onnen  und  einen  Z ug 
von 2 5 0  t  (e insch liefs lic li 4 6  t  L ocom otivgew icht) 
in  7 M inuteii vom  Y a lh u b ert-B ah n h o f n ach  dem 
O rsay -Q uai he fo rd e rn . D ie P a r i s — L y o n — M ittel- 
m eerg ese llsc lia ft la f s t au fse r den e rw ah n ten  Y er- 
su ch sfah rten  m it A ccu m ula to rbe trieb  g le ich fa lls  
e ine schm alspu rige  N eb en streck e  an  d e r Schw eizer- 
g re n z e  fiir  e lek trisch en  L e itu n g sb e tr ieb  e in rich ten . 
E s  is t  d ies die 3 8  km  lan g e  B ah n  von  L e  F a y e t 
b e i S t. G ervais - les -B a in s  (D ep artem en t H och- 
S a ro y e n ) iiber C ham ounix nach  der Schw eiz, die 
m it G le ichstrom  von  5 0 0  Y b e tr ieb en  w erden  
so li, zu dessen  H e rs te llu n g  die W a ss e rk ra f te  der 
A rv e  n u tz b a r  g em ach t w erden . A uch w ird  die 
F ra n z o s ise h e  W e stb a h n  a u f  der starlc  b e la s te ten  
S tre c k e  von  Y e rsa ille s  n ach  ihrem  neuen  B alm hof 
an  d e r liiy a lid eu -E sp lan ad e  demiUlchst e lek trisch en

AbbilduDg 8.

In  E n g l a n d  is t  m an  b is lan g  noch e tw as 
zu riick lia ltend  m it B ezu g  a u f  den  e lek trisch en  
B e trieb , doch h a t  e r  bei e in igen  U n te rg ru n d - 
balinen  in  L ondon  lohnende A nw endung  gefunden . 
A uch soli dem Y ernehm en  n ach  dem  englischen  
P a r la m e n t dem naclist ein  E n tw u rf  fiir e ine e lek 
tr isc h e  Sclinellbahn zw ischen  L iv e rp o o l und 
M anchester*  v o rg e leg t w e rd e n , die m an  m it 
160  b is 1 7 0  k m /S tu n d e  G eschw ind igke it b e tre ib en  
w ill und dereń  B au k o sten  fiir  das K ilo m eter 
6 0 0 0 0 0  J6  b e trag en  w erden . D as B a u k a p ita l 
in d e r H ohe von 30  M illionen M ark  is t  zw a r 
schon au fg eb rach t und  die V o rb e re itu n g en  fiir 
den B au  s ind  getroffen , m an is t  a b e r noch n ich t 
sicher, dafs das P a r la m e n t dem  U n te rn eh in en  seine 
Z ustim m ung e r  th e il en w ird , zu m al d ie E in z e l
h e iten  des E n tw u rfs  n ach  den d a ru b e r b e k a n n t 
gew ordenen  A ngaben  zu  B edenken  Y ę ran la ssu n g  
geben  miissen.

S eh r r i ih r ig  au f  dem  G eb ie te  des e lek trisch en  
B alinbaues is t  m an  dagegen  in  d e r S c h w e i z ,  
wo die zah lre ich en  G ebirgsfiiisse  und  W a sse r-

* Ygl. „Stahl und E isen“ 1900 N r. 3 S. 172.
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fa lle  w erth v o lle  K ra ftą u e lle n  fiir die E rz e u g u n g  
der E le k tr ic i ti i t  b ilden . N arnen tlich  d r in g t m an 
h ie r m it k u rz e ń  Z w e ig lin ien , th e ilw eise  u n te r  
V erw endung  von Z ah n stan g e n , in  die s te il an- 
s te igenden  f je ite n th a le r  e in , m u die in  ihnen 
liegenden  O rtsch a ften  dem  F rem d en y e rk eh r zu 
e rsc h lie fse n ; oder es lian d e lt s ich  darn in , lioch- 
ge legene B e rg sp itz e n  d u rch  S ch ienenw ege zu - 
gan g lich  zu  m aclien . W ir  nennen  u. a . die im 
J a h re  1 8 9 8  eroffnete  G o rn e rg ra t-B a h n , eine re in e  
e lek trise lie  Z ah n rad b a lin , die in  Y erlan g e ru n g  
der von Y isp  im  R hO nethal nach  Z e rm a tt fiih ren - 
den Y erein ig ten  A dlulsions- und  Z ahn radba lin  iiber 
die R iffelalp  h in w eg g eh t und a u f  dem in m itten  
der g ro fsa r tig e n  G le tsch e rw e lt des M atte rh o rn s , 
B re ith o rn s , des M onte R o sa  liegenden  G orner- 
grat, 3 2 9 0  m iiber dem M eere en d ig t. D ie  B ahn  
e rs te ig t 1 4 1 0  m H ohe, th e ilw e ise  m it S te ig u n g en

von 1 : 5 und  is t  d ad u rch  b em erk en sw erth , dafs 
d re ip h as ig e r W ech se ls tro m  (D re lis trom ), w ie ih n  
die F irm a  B row n, B o v eri &  Co. in  B ad en  bei 
Z iiricli a u f  G ru n d  eines W e ttb e w e rb e s  v o rsch lug , 
zu r A nw endung  kom m t. F iir  die E rz e u g u n g  des 
S trom es s te lien  gen iigende W a s s e rk ra f te  z u r  Y er- 
fiigung. D ie von  den D ynam om asch inen  e rzeu g te  
Spannung  b e tr iig t 5 4 0 0  A' und w ird  in  d re i Um- 
fo rm ers ta tio n en  a u f  die fiir  d ie A rb e its le itu n g  
e rfo rderliche  S p an n u n g  von 5 4 0  V  y e rm in d e rt. 
E s sind  zw ei A rb e its le itu n g en  a n g eb rach t, die 
m itten  iiber dem G eleise liegen . D ie R iick le itu n g  
gescliieh t d u rch  die S chienen . G anz lich  neu  in 
der B a u a r t  sind  d ie von d e r Scliw eizer L ocom otiy- 
fab rik  zu  W in te r th u r  g e lie fe r ten  e lek trisch en  
L ocom otiven ; sie sind  m it j e  zw e i E lek tro m o to ren  
au sg e riis te t, d ie bei 5 4 0  Y  S p an n u n g  in  der 
A rb e its le itu n g  j e  9 0  P fe rd e k riif te  le is ten . B eide 
M otoren a rb e ite n  Y ollkom m en u n ab h an g ig  von- 
e in an d e r; s ie  s itz e n  fe s t a u f  dem R a d e rg e s te ll 
und a rb e iten  m itte ls  e ines zw eifachen  R itder-

y o rg e le g e s , das ein  gesam m tes U eb erse tzu n g s- 
y e rh a itn ifs  von  1 : 12 au fw e is t und  doppelt 
an g eo rd n e t is t, a u f  d ie T rieb a ch sen  der Z ahn- 
s tan g en riid e r (A bb ildung  9). D ie M otoren sind 
asynch rone  D re ip h asen stro m  - M otoren m it ge- 
w ick e lten  A n k e rn ; sie sin d  sechspo lig  und  m aclien 
bei 4 0  P e rio d e n  in der Secunde 8 0 0  U m drehungen  
iu  d e r M inutę. D ie B ah n  b e s i tz t gesch lossene
u n d  offene P e rso n en w ag en  so w ie . G iiterw agen . 
(E . B r i i c k m a n n ,  „N eu ere  Z a h n rad b ah n en “ , 
B e rlin  1 8 9 8 .)

E in  noch g ro fsa r t ig e re s  B eisp ie l e in e r e lek 
tr isch en  B ah n  in den G le tsch e rreg io n en  der
A lp en w elt w ird  die J u n g f r a u b a h n *  sein , 
dereń  B au  d u rch  den  T od  ih re s  finanzie llen
L e ite rs  G u y er-Z e lle r z u n ach s t e tw as ins S tocken
g e ra tlie n  w a r , a b e r j e t z t  w ied er aufgenom m en 
w orden  is t. Im  Som m er 1 8 9 8  w urde  die e rs te  

T h e ils tre c k e , im S ep tem ber 
18 9 9  eine zw e ite  T h e il
s tre c k e  eroffnet. S ie w ird , 
an  d e r in  2 0 6 4  m H ohe 
lieg en d en  S ta tio n  K le in - 
S cheidegg  d e r W e n g e ra lp -  
B ah n  b eg in n en d , g ro fsten - 
th e ils  m it S te ig u n g en  yon 
1 : 4  in  T u n n e ln  liegend ,
den Ju n g fra u g ip fe l (4 0 9 3  m 
H ohe) u n te r  Z uhiilfenahm e 
d e r Z a lm stan g e  erk lim m en. 
F u r  die K i-aftgew innung  lie 
gen  die V e rh a ltn is se  sein- 
g iin s tig , es s te lien  iiber
1 1 0 0 0  P fe rd e k ra f t !  z u r  Y er- 
ff ig u n g , w a h ren d  vorlau fig  
n u r 1 0 0 0 , s p a te r  hochstens 
2 0 0 0  g eb ra u c h t w erden . 
D as in  L a u te rb ru n n  an der 
W e n g e r alp  - B ah n  an g e le g te  

K ra f tw e rk  h a t  zw e i g ro fse  G ira rd sch e  D oppel- 
tu rb in en  m it liegenden  W e llen  e rh a lte n , die bei 
35  m w irksam em  G efalle  un d  3 8 0  U m drehungen  
in d e r M inutę  je  5 0 0  P fe rd e k ra f te  le is ten . M it 
ihnen  sind  die D rehstrom dynam os, d ie  D relistrom  
von  7 0 0 0  Y  lie fe rn , u n m itte lb a r  g e k u p p e lt. V on 
dem  K ra f tw e rk  w ird  die S pe ise le itu n g  m oglichst 
u n m itte lb a r  n ach  d e r S ta tio n  K lein -S clie idegg  
uud  an  d e r B ah n  en tla n g  g e fiih rt, wo der S trom  
d u rch  12 U m form er au f  5 0 0  Y  S p an n u n g  um- 
g efo rm t w ird . D ie e lek trisch en  L ocom otiyen 
sind  m it den W a g e n  v e re in ig t, jed o ch  so, dafs 
m an  le ich t eine T re n n u n g  w ied er yornelnnen  
k an n . Je d e  L ocom otiye h a t  zw ei T ra g a c h se n  
u n d  zw ei Z a h n tr ie b a c lise n , d ereń  je d e  durch  
einen  a u f  e in e r besonderen  A chse sitzen d en  
E lek tro m o to r von  15 0  P fe rd e k ra f te n  b e i 8 0 0  Um- 
d reh u n g en  in  d e r M inutę m itte ls  zw eifacher 
Z ahn i'ad iib e rse tzu n g  a n g e tr ieb en  w ird . D ie m it

* „Stahl und E isen11 1899 Nr. 1 S. 49.
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der L oćom otive zusam m engese tz ten  W ag en  haben 
3 0 , die A nhilngew agen  50  Sitzpl& tze.

E in  anderes in te re s sa n te s  B eisp ie l e iner e lek 
tr isch en  E isenbahn  in  d e r Schw eiz ist. die k iirz - 
lich ' oroffnete gem isch te  R eibungs- nn d  Zalin- 
stangm ibahn  von S ta n f ta d  am V ie rw a ld s tiid te r 
Set1 nach dem bedeu tenden  F rem d en p la tz  E nge l- 
b e rg  im A atlm l, die m it D reb stro m  von 750  V 
S pannung  b e trieb en  w ird . J >ie B alin  is t 2 2 ,5  km 
lan g , w ovon 1,5 km  a u f  die Z a lm stan g en s treck e  
en tfa llen , und lia t J , 00  ni S purw eite . D as K ra ft-  
w erk  ist 18 km vom A n fahgspuuk t der B ahn  an 
e in e r in B ezug  au f  die K ra ftv e rth e ilu n g  seh r 
g iin stigen  S te lle , nilmlich am  F u fse  der S te il-  
ram p e  an g e le g t, also in d e r N illie des Punkt.es

des uToisten K ra ftv e rb rau eh es . Die e rfo rderliche  
W a ss e rk ra f t w ird  durch Z n le itu n g  m eh re re r 
Q nellen  in einen gedeck ten  B eh iilte r von  1 0 0 0  cbm 
F assu n g srau m  gew onnen, von dem  eine R olir- 
le i tu n g  das W a ss e r  zu  den  T n rb in en  fiilirt. E s  
sind  zw ei D relistro itidynanios von 180  P fe rd e - 
k riifton  bei 6 5 0  U m drehnngen  in  der M inutę 
Humit te llta r  m it zw ei H oelidruck tnrb inen  gek u p p elt. 
A ufserdem  h a t m an besondere E rreg e rd y n am o s 
au fireste llt. D ie D relistrom dynam os a rb e iten  
u n te r  sieli p:«xallel u m n itte lh a r a u f  gem em schaft- 
liche Sam m elseliienen, dereń  e ine  m it den B alm - 
seh ienen  in  Y erb indnng  s te h t. An die Sam m el- 
sch ienen  sind  die S peise- uu d  A rb e its le ittingen  
d u rch  a u sse h a ltb a re  S ieherungen  und  zw eipolige 
A n sseh a lte r  auge^ehłossen . Da d as K ra ftw e rk  
u n ra itte lb a r  am  K alm kórper in  d e r  Kiihe des

P u n k te s  lieg t, wo der g ro fs te  S tro m v erb rau ch  
s ta tt iin d e t, so a rb e iten  die D ynam om asćhinen  
u m n itte lh a r  au f  die Speise- und  A rb e its le itu n g  
und n u r ein k le in e r T h e il d e r E n e rg ie  w ird  
durch  U m w andler a u f  H oclispanm m g von 5 3 0 0  V 
g eb rac lit, um sie au f  g ro fse re  E u tfe rn u n g  ohne 
erheb liche  Y e rlu s te  fo r tle ite n  zu k o n n e n ; nach 
e rfo lg te r F o r t le i tu n g  w ird  die S p an n u n g  w ied er a u f  
7 5 0  V e rm afsig t. D as ro llen d e  M a te ria ł b e s tan d  
z u r  Z e it der E ro ffnung  aus zw ei L ocom otiven  
und fiin f M otorw agen. D ie le tz te re n  sind  v ie r- 
achsige  A b the ilw agen  m it zw eiachsigen  D reh - 
g es te llen  und  e n th a lte n  4 6  S itzp liitze  e rs te r  und 
z w e ite r  K lasse , sow ie einen  G epiickraum . D as 
v o rdere  D re h g e s te ll tr ilg t zw ei 35  p fe rd ig e  D re i- 

phasenm oto ren  fiir 7 5 0  Y 
S p a n n u n g , d ie 4 8 0  U m 
d reh u n g en  in  der M inutę 
m achen und 9 6 0  k g  w ie- 
gen , a u f  besonderen  A chsen 
s i tz e n  uud  durch  ein Zalin- 
rad v o rg e leg e  au f  T rieb ac li- 
seu  w irk e n . D er S trom  w ird  
von d e r iiber der G eleis- 
m itte  liegenden  doppe lten  
A rb e its le itu n g  d u rch  zw ei 
D oppelb iigel abgenom m en, 
die a u f  fed e rn d en  U n te r-  
g e s te lle n  am  W ag en d ach  
b e fe s tig t sind .

D ie e lek trisch e  Locom o- 
tiv e  d e r E n g e lb e rg b ah n  h a t  
die B es tim m u n g :

1. a u f  d e r Z a lin stan g en - 
s tre c k e  den b e se tz te n  W a 
g en  von  15 t  G ew ich t m it 
15 km; S tu n d e  G eschw indig
k e it b e rg w a rts  zu  fo rd em  
und th a lw a r ts  zu  brem sen ,

2. au f  d e r R eibuugs- 
s tre c k e  m it 1 : 20  g ro fs te r  
S te ig u n g  in  den D ien st des 

G iite ry e rk eh rs  zu  t r e te n ,  w obei sie im stande 
se in  so li, zw ei G u te rw ag en  von  e tw a  20  t  
G ew icht m it 11 ,5  k m /S tu n d e  G eschw ind igke it 
zu  z iehen .

D ie L o co m o tire  h a t deshalb  eine von den 
e lek trisch en  l |łc o m o tiv e ii d e r G o rn e rg ra t-  und  
Ju n g fra n b a h n  w esen tlic li versch iedene  C onstruction , 
sie is t  m it zw ei R e ibuugsachsen  und  e in e r Z alin- 
tr ieb ach se  au sg e ru s te t. I l ire  beiden  E le k tro - 
m otoren von  je  75  P fe rd e k ra f te n  a rb e ite n  m it 
6 5 0  U m drehungen  in  d e r M inutę m itte ls  j e  eines 
Z alm kolbeus au f  e in  gem einsehaftlic lies S tirn ra d  
und  d u rch  d ieses a u f  die Y orge legew elle . D iese 
ist a is  holile A chse c o n s tru ir t und  s i tz t  lose 
a u f  d e r K u rb e lach se , die den A n trieb  a u f  die 
R e ibuugsachsen  u b e r tra g t (A bb ildung  1 0 ). A uf 
d e r Z a h u s ta n g e n -S te ilra m p e  a rb e i te t n u r  der

A bbildung  10.
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Zalinradm echanism us, die K u rb e lach se  und  die 
B eibungsachsen  lau fen  lose m it und  le tz te re  sind  
dann led ig lich  T ra g a c h se n . A uf der R eibungs- 
s treeke  w ird  die au f  d e r Y orge legew elle  befind- 
łiche R eib k u p p elu n g  und  d am it eine itu fsere  Z alin- 
rad iib e rse tzu h g  e in g e riick t, die K urb e lw e lle  w ird  
zu r T rieb w e lle  un d  iib e rtr itg t die K ra f t  m itte ls  
K uppg istangen  a u f  die R eibungsac lisen , w obei 
der Z alin radm echan ism us sieli le e r m itbew eg t. 
Bei d e r T h a lfa h r t  b rem sen  die M otoren  se lb s t- 
th iltig , indem  sie bei U e b e rsch re itu n g  d e r nor- 
rnalen G eschw ind igke it um e tw a  4  % a is  S trom - 
erzeu g er w irk en . A ufserdem  b e s i tz t  die Loco- 
m otiye noch ih re  beso iu leren  B rem se in rich tu n g en . 
D ie se it d e r E ro ffnung  e rz ie lte n  g u n s tig e n  B e- 
trieb se rg eb n isse  haben  b e re its  eine E rw e ite - 
rung  d e r e lek trisch en  A nlagen  und  eine V er- 
g ro fserung  des F a h rp a rk s  e rfo rd e rlich  gem ach t. 
(„ Z e itsc h r if t des Y ere in s  d eu tsch e r In g en ieu re "  
1899 N r. 15.)

Im  Som m er 1899  is t  fe rn e r  in  der Schw eiz 
die e lek trisch e  41 km  lan g e  V o llbahn  von B u rg - 
dorf nach  T h u n  eroffnet w orden . S ie is t  m it 
A usnahm e d e r n u r  4  km  lan g en  L in ie  C hayornay- 
Orbe die e rs te  Y ollbalin  der S chw eiz , die m it 
e lek trisch en  M otorw agen  b e tr ieb en  w ird . D ie 
e lek trisch e  E n e rg ie  zum  B e trieb e  d e r B ah n  lie fe r t 
das K an d e rw erk  b e i S p iez am T h u n e rse e  in  der 
Form  von D re ip liasenw echse ls trom  m it e iner 
S pannung  von 15 0 0 0  V . D ie L e itu n g  w ird  
the ils  von e ise rn en , th e ils  von h o lze rn en  M asten  
g e trag en . Y ie rzeh n  U m w an d lers ta tio n en  m it 
einer H o ch stle is tu n g  von 4 5 0  K .-W . erm afsigen  
die S pannung  von  15 0 0 0  au f  7 5 0  V D reh stro m , 
der fu r den B e trieb  u n m itte lb a r  v e rw a n d t w ird . 
D ie A rb e its le itu n g  beste lit aus zw ei K upfer- 
di'ilhten von 8 mm D urchm esser, die R iick le itu n g  
w ird  durch  die Sch ienen  g eb ild e t. D as ro llende  
M ateria ł b e s te lit z u r  Z e it aus sechs M otorw agen 
von 32  t  G ew ich t und  66  S itzp liltzen  und  e iner 
en tsp rechenden  Z ahl A nhiingew agen . A n jed en  
M otorw agen k an n  auch  a u f  d e r s tilrk s te n  S te ig u n g  
ein g ew ohn liche r W ngen  m it 5 5  S itz p la tz e n  
zw eite r un d  d r i t te r  K lasse  oder m it 7 0  S itz - 
plittzen d r i t te r  K lasse  an g eh iin g t w erden . D ie 
g ro fste  F ah rg esch w in d ig k e it b e tr itg t 36  km /S tunde. 
Siłm m tliche W a g e n  sind  m it H and- und  W e s tin g -  
housebrem se au sg e riis te t. D ie M otorw agen  liaben 
e lek trische  H eizung , die A nhiingew agen  D am pf-

und  e lek trisch e  H eizung . F iir  den G iite rv e rk eh r 
sind  zw ei e lek trisch e  L ocom otiven v o rhanden , 
dereń  je d e  a u f  den s tilrk s te n  S te ig u n g en  von 
1 : 4 0  e tw a  100 t  b e fo rd e rn  k an n . Je d e  d ieser 
L ocom otiven  h a t  zw ei M otoren yon j e  1 5 0  P fe rd e - 
k r ilf te n , sie k o nnen  en tw ed er m it e iner G e
sch w in d ig k e it von  18 km /S tunde  oder 36  km -S tunde 
fą liren . N eben dem e le k trisc h e n  is t auch  noch 
D am p fb e trieb  in  A u ss ich t genom m en, w eil m an 
der e lek trisch en  Z u g k ra ft a lle in  noch n ic h t so 
re c h t t r a u t .  D enn e in e rse its  is t  die E le k tr ic i ta t  
a lle in  noch im m er y ie lfach  Z u fa llig k e iten  und 
S to ru n g en  a u sg e se tz t und es w ird  Z e iten  geben , 
in  denen  m an die D a m p fk ra ft, d ie yon der in 
der N ilhe befindlichen E m m en tlia lbahn  le ich t zu 
beschaffen is t, zu riick ru fen  m u fs ; a n d e re rse its  
w u rd e  dad u rch  die M oglichkeit g e g e b e n , die 
A n lag e  n ich t a u f  den H o ch stv e rb rau ch  yon E lek - 
tr ic i ti lt e in r ich ten  zu  m iissen , w as  d ie K osten  
bed eu ten d  e rh o h t li ll tte ; zu  Z eiten  g ro fsen  V er- 
k e h rs  k an n  d e r D am pf d e r E le k tr ic i ta t  helfend 
z u r  S e ite  s tehen .

W ir  selien  som it, dafs es sich  iib era ll r e g t  
a u f  dem G eb ie te  des e le k trisc h e n  E isen b ah n - 
b a u e s , w ie  die Z u k u n ft d e r e lek trisch en  E isen - 
b ah n en  jed o ch  m it a lle r  W ah rsch e in lich k e it 
n ich t in  d e r y o lls tan d ig en  B ese itig u n g  d e r D am pf- 
ba linen  lieg en  w ird , sondern  beide neben  e in an d e r 
b e s teh en  w erden  und  sieli g eg en se itig  erzH nzen 
m iissen. A uf y ielen  Y o rs ta d t-  und  Z w eig lin ien  
un d  in sich  a b g esch lo ssen en , m it n a tu rlich en  
K ra ftq u e llen  yerse lienen  B a lm n e tzen , sow ie au f  
den H och- und T ie fb a h n e n  der g ro lsen  S tiid te  
w ird  y o rau ss ich tlich  b a ld  der e lek trisch e  B e trieb  
y o rh e r rs c h e n , w ah ren d  a u f  den g ro fsen  durch- 
gehenden  L in ien  seine A nw endung  ziu- Z e it noch 
ausgesch lo ssen  sein  d iirfte . Ob fiir  im m er, is t 
sc liw er zu  s a g e n ; in  d e r T ech n ik  h a t  es im 
neu n zeh n ten  J a h rh u n d e r t  schon so y ie le  U eber- 
ra sch u n g en  gegeben , dafs m an m itP ro p h e z e iu n g e n  
fiir das angefangeiie  zw a n z ig s te  J a h rh u n d e r t  yor- 
s ic litig  sein  m ufs. D ie fr iiher b e re its  au fg e tau ch ten  
und  j e t z t  auch \v ieder zu r  E ro r te ru n g  stehenden  
P ro je c te  d ie se r A r t  w iirden  von y o rn h e re in  
m inder p h a n ta s tisc h  ausfa llen , w enn  die E le k tro -  
te c lin ik e r sieli m eh r a is  b ish e r m it den  E isen b ah n - 
fach len ten  iiber die w irk lich en  B ed iirfn isse  des 
E isen b ah n b e trieb es  und  seine E ig en th iim lich k e iten  
ins B enehm en se tzen  w ollten .
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Die Productionserhebungeii des Deutschen Reiches.

Einige besonders w ichlige Schlufszahlen der 
vom  B eichsam t des Innern  im  E invernehm en m it 
dem  W irthscha ftlichen  A usschusse veranstalte ten  
P roductionserhebungen , sow eit diese sich au f das 
Ja h r  1897  erstrecken , sind in den N um m ern  26 
bis 31 und  3 5  der „N achrichten  fiir H andel und 
Industrie" Yeroffentlicht w orden . Die an sich hochst 
dankensw erthe  und  nutzliche U ebersich t, durch  
dereń  V eransta ltung  das R eichsam t sich ein hohes 
V erdienst e rw orben  ha t ,  g lauben w ir indessen 
n ich t abdrucken  zu so llen , ohne d a rau f hinzu- 
w eisen , dafs die A ngaben bei V ergleichen m it 
V orsicht anzuw enden sind, w eil die G rundlagen der 
E rhebungen  nicht (iberall g leichartig  gew esen sind.

I. Textilindnstrie.
A. E r z e u g u n g  v o n  H a l b f a b r i c a t e n  (G arnen ).*  
in  d e r  S p i n n e r e i  u n d  

Z w i r n e r e i  (ausschliefsl.
der Fabrication yon Nah-, E rzeugung  f .e ig en e  R ec h n u n g  
Hakel- und Stickgarn): M enge V erk au fsw e rth

1. Baumwollengarn (mit kg A
Ausscblufs d. baumwollenen
S tre ic h g a rn e s ) ......................  232 599 080 315 000 000

2. Flachs- und Flachs- 
w erggarn (einschl. Ramie-
g a rn ...............................................  34 001 471 4-2 538 029

3. Jutegarn .....................  91414668 37 915 702
4. Garn aus llan f und

anderen Faserstoffen . . .  3 756 799 3 687 70S
5. Kammgarn . . . .  56 335 850 274 896 694 j
6. Streichgarn(ausSchaf- 

wolle, Kunstwolle und Baum-
w o lle ) ....................................... 105 785 115 158 906 071

d avon : in den selbstan- 
digen Streichgarnspinne-
reien hergestellt . . . 53785 115 74906071

in den m it Spinnerei ver- 
bundenen Tuchfabriken
u. s. w. hergestellt . . 52 000 000 81000 000
7. C h a p p e ...................... 177 667 2 400 000

Zusammen 524 070 950 835 344 204

B. E r z e u g u n g  v o n  G a n z f a b r i c a t e n .
1. Baumwollenes Nah-,

Hakel- und Stickgarn . . .  7 4S5 241 29 198 S38
2. N ahgarn, Nabzwirn,

B indfaden, Seilerwaaren,
Tauwerk aus Flachs, Hanf,
Heede, Jute und anderen
F a s e r s to f fe n ...........................  27 633 299 32 208 664

3. Nahseide, Stickseide
u. s, w. in realer Seide und
Chappe . ................................ 446 549 12 617 068

Zusammen 1—3 . 35 565 092 74 024570

*' Zu den Halbfabricaten sind einfache und ge- 
zw irnte Garnę gerechnet, jedoch mit Ausschlufs von 
baumwollenem Nah-, Hakel- und Stickgarn, von 
NShgarn, Nahzwirn, Bindfaden u. dergl. aus Flachs, 
H anf und anderen Faserstoffen, sowie von Nahseide, 
Stickseide u. s. w. (Cordonnets) in realer Seide und 
Chappe. Menge und W erth der von den mit Spinnerei 
verbundenen Tuch- u. ś. w. Fabriken hergestellten 
G arnę, sowie der W erth der hergestellten Chappe 
(Garnę aus Floretseide) sind durch Schatzung erm ittelt.

E rzeugung  T. eigcne  R ec h n u n g  
W e b w a a r e i l  • M enge V erk au fsw e rth

kg  Jt
4. Baum w ollw eberei. . — 448 416 560
5. Leinenweberei . . .  — 83 400 559
6. Juteweberei . . . .  74987 53S 45674530
7. Hanf- und sonstige

B a s tfa se rw e b e re i..................................  — 9 092 808
8. Fabrication von Tu- 

chen, Buckskins, Flanellen
u. dergl., Menge in Meter . 136 007 229 364 270 113

9. Sonstige Wollweberei — 265 677 711
10. Gemischte Weberei . — 114 942 718
11. Seidenweberei . . .  — 191950300
12. Gardinenweberei . . — 13 321 514

Zusammen 4— 12 . — 1 539 746 813
13. W irkwaaren . . . .  — 141 330 180
11. Posamenten . . . .  — 104 083 692
15. Stickereien u. s. w. . — 52 707 921
16. Netzfabricate . . .  —________ 2708 138

Zusammen 13— 16 . — 300 829 931
Gesammtwerth der erzeugten 

Ganzfabricate (1—16) . . — 1914 601314
In diesen 1 9 1 4 ,6  M illionen M ark ist die W erth - 

erhohung  nich t en thalten , w elche ein grofser Theil 
der F abrica te  durch  V eredelung in  selbstandigen  
V eredelungsbetrieben (B leiehereien, Farbere ien , 
D ruckereien, A ppretu ransta lten  u .s .  w .) erfah ren  ha t.

Einschliefslich d ieser W erth e rh o h u n g  sow ie des 
noch n ich t erfafsten Theiles der H ausw eberei 
diirfte der G esam m tw erth  der erzeugten  Ganz
fabricate  d e r T ex tilindustrie  sich au f m eh r ais
2 M i i l i a r d e n  beziffern.

Diejenigen W ebereien , w elche G arnę aus ver- 
scbiedenen Spinnstoffen vera rb e iten , dereń  ge- 
sam m ter G arnverb rauch  ab e r m indestens zu r H alfte 
in G arn einer und derselben  G attung  (B aum w ollen
garn , W ollengarn , L einengarn , Ju teg a rn  u. s. w .) 
besteh t, sind zur B aum w ollw eberei, W ollw eberei, 
L einenw eberei, Ju tew eberei gezahlt. Z u r Hanf- 
und  sonstigen B astfaserw eberei sind diejenigen 
W ebereien gerechnet, die ausschliefslich G arn aus 
H an f und  ahnlichen Stoffen verw eben, sow ie ferner 
d iejen igen , die auch Leinen-, Ju te- oder Baum- 
w’ollengarn  verw eben , in dereń  G esam m tgarn- 
verb rauch  aber keine d e r letzteren  G arnarten  mit 
m indestens 50  fó  v ertre ten  ist. E benso sind zur 
gem ischten  W ebere i diejenigen B etriebe gerechnet, 
w elche G arnę verscb iedener A rt veravbeiten , bei 
denen aber der A ntheil der einzelnen A rten  am 
G esam m tverbrauch  von G arn keine 50  °/o erreicht.

I I .  M ontan- uiul E isen im lustrie .*
_  , M enge W e rth
B ergbau: t .u

S te in k o h le n ...................... 90 151497 732 719 150
B ra u n k o h le n .................. 26 914 996 78 037 418
E r z e ...................................  11 938 OSO 131702 010
S a lz e ................................... 3 155 696 38 647 150

H o ch o fen industrie ..................5 9S1 114 326 900 795

* Die Zahlen ergeben im Unterschiede von der 
amtlichen M ontanstatistik die Production des Deut
schen Reiches a u s s c h l i e f s l i c h  Lusem burgs.
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Gesammtproduction . 83 112 791 dz 947 902 570 J t

IV . K autsclm k-, G n ttap e rc lia - und  C elln lo id- 
In d u s tr ie . jra \yerthe von

Gesammtproduction . 158 960 dz 79 132 000 J t

V. S te in b ru c h -In d u s tr ie  und  C em en t-In d u strie .5
Ja h re sp ro d u c tio n

J t
G ip ss te in -G ew in tiung ........................... 2 471 549
Kalkstein- „ ........................... 3 592 025
Granit- „ ........................... 11 324 382
Basalt- „ ........................... 5 857 846
Melaphyr- „ ........................... 1 583 370
Kalkschieler- ,  ........................... 1 169 179
Quarzit- „ ........................... 1 678 258
Syenit- , ........................... 1 749 840
Dachschiefer- „ ........................... 4  292 608'
Griffelschiefer- „ ............................  527 121
Marmor- „ ............................  500 686
Sandstein- * ...........................J 8 449 576
TufTstein- .........................1933 050
Porphyr- „ ........................... 2 886 558
Grauwacke- „ ........................... 2 623 354
K a lk b re n n e r e i ........................................ 25 964 029
Sonstige Zweige (Kreide-, Flufs-,

Schw er-u. Feldspath, Grunstein etc.) 493 328

Summę . . 86 396 759
C em entfabrication...................... 74 189 538

Summę . . 160 586 297

1 Einschliefslich G asbehalterbau.
2 z. B. Brilckenbau, H ochbau, Geruste fur Auf- 

bereitungs- und Fórderanlagen.
3 Einschliefslich der Hulfsbetriebe (z. B. Modell- 

tischlerei, Schmieden im Nebenbetrieb).
1 Ausschl. der Wagen fur Feld- und G rubenbahnen.
5 Die nachstehenden Angaben beziehen sich nur 

auf diejenigen berufsgenossenschaftlich yersicherten 
Betriebe, welche m ehr ais 6000 J t  Lohnsumm e ent- 
richten.

* Anm. der Redaction. Es handelt, sich hier um 
Halbfabricate fur den Verkauf.

** Anm. der Redaction. Nach unserer Unter- 
richtung sind h ier nur diejenigen Betriebe gezahlt, 
in welchen der Maschinenbau den H auptbetrieb bildet, 
dafs dagegen die zahlreichen Nebenbetriebe dieser Art, 
R eparaturw erkstatten u. s. w. nicht einbegriffen sind.

Flufs- und Schweifseisenfabri- M enge W e rth V I. K cram isclie  In d u s tr ie .
cation, W alzwerke: t M Menge W o rth

Rohschienen, Ingots . . 5 555 509 442 557 272 dz M
H albfabricate * . . . . 1 653 915 144 084 342 Siderolithw aaren . . . . . 2 466 146 198
Fertigfabricate . . . . 5 061 792 686 536 591 Gipsfiguren, Gipsgiefsereien und

667 828G iefsereibetriebe...................... 1 583 876 317 552 711 F o rm e re ia r tik e l...................... 10 353
Fabrieation v. Kesselschmiede- T e rra lith w a a re n .......................... 1 350 180 000

arbeiten aller A r t 1 . . . 190 055 78 110 779 K u n s tth o n w a a re n ...................... 33 545 910 209
Eisenconstructiunen aller A rt2 278 694 80 182 5S9 T h o n p fe ifen ................................... 8 350 227 050
M aschinenindustrie0 ** . . . 886 272 619 509 463 S te in g u tw a a re n ........................... 662 668 27 345 003
Bau von Locomotiven und S te inzeugw aaren .......................... 588 585 3 368 820

L o c o m o b i le n ...................... 67 940 62 133 772 M a jo lik a w a a re n .......................... 105 000 379 387
Schiffbau (Bau von eisernen S ch m e lz tieg e l............................... 76 675 1 590 000

und stahlernen See- und P orzellanknO pfe .......................... 7 200 1 100 000
F lufssch ifT en)...................... 140 000 71 997 817 P orzellanb lum en .......................... 90 55 250

Eisenbahn-, S trafsenbahn- S p e c k s te in w a a re n ...................... 4 445 744 300
w agenbau1 ........................... 175 865 62 777 029 P orze llanw aaren .......................... 781 477 51 257 137

Mosaik- u. s. w. P latten, P latten 
und F lie s e n .............................. 1 143 768 9 721 087

I I I .  C hcralsclie In d u s trie . O e f e n ............................................ 928 343 16 085 187
[ni W erth o  von Summę . . . — 113 777 456

V II. G lasin d u str ie .
M enge W e rłh

dz JŁ
1. Herstellung von Hohlglas . 1 332 727 42 310 000
2. „ „ Grunglas . 2 588 352 29 675 000
3. Herstellung von geblasenem 

Spiegel- oder polirtem Spiegel-
g l a s ...............................   137 739 10285000

4. Herstellung von Tafel- und
F e n s te rg la s ..............................  784 866 17 502 000
H erstellung von Gufsglas oder 
daraus hergestelltem  Spiegel-
glas ...............................  . . . 395 474 14 686 000
G lasperlenfabrication, kiinst- 
liche Glasblumen und Glas- 
f ru c h te .......................................  9 913 757 000

5.

Summę 5 249 071 115 215 000

V III . Papierindustrie.
M enge W o rth

d e r  P roduc tion  
dz JL

H olzschleiferei............................... 7 690 000 26 427 906
C ellu lo se-Industrie ...................... 2 506 980 48 414 169
Papier- und Pappenfahrication 7 779 757 204 700 764

IX. Papicrverarbeitungs-Industrie. *
W o rth  

d e r  E rzeu g n isse  
Jt

L u x u sp a p ie r fa b ric a tio n ............................... 31 949 190
Fabrieation von Couverts und feineren 

Papierwaaren mit A usstattung . . .
Fabrieation von grSberen Papierw aaren 

(Duten, Beutel, Papiersacke u. s. w .):
a) in Verbindung mit Druckerei . . .
b) nicht in Verbindung mit Druckerei

G rofsbuchbinderei............................................
A lbum fab rica tion ............................................
Geschaftsbucherfabrication (in Verbindung

mit D ru c k e re i) ............................................ 11121063
K le in b u c h b in d e re i........................................"  ~
Fabrieation von Cartonnagen und Etuis 
Fabrieation von Carton- und Buntpapier 
Fabrieation von:

a) Papierm ache, Papierstuck und Oel-
p a p p la c k w a a re n ...................................

b) H artpapierw aaren, wie Spulen und
H u l s e n .....................................................

c) Puppen und Spielwaaren aus Papier
und P ap ie rm ach ć ...................................  8 213 332

14 671 367

18 792 434 
2 475 153 
6 719 797 
5010615

17 417 578 
27 908 146 
23 859 979

4 810 927 

3 877 565

* Die nachfolgenden Angaben beziehen sich nur 
auf die fabrikmafsig betriebenen Unternebm ungen.
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W e rth  
d e r  E rzeugn isse

Steindruckerei u. dereń A barten, soweit die- j t  
selben niclit besonders bezeichnet sind :

a) S te in d ru ck e re i...................................49 082 4-36
b) M u sik a lien d ru ck e re i......................  3 705 919
c) L ich td ru ck ere i................................... 4883  610
d) O clfarbendruckere i.......................... 1 666 400
e) Coloriranstalten, Landkartenzeich- 

nerei und -Stecherei in Verbindung
init S te in d ru ck e re i..........................  1942 946

R e p ro d u c tio n sa n s ta lte n ............................... 3 934 300
T a p e te n fa b r ic a tio n ........................................ 17 030 514
Coloriranstalten, lithographische Anstalten 

und Fabrication von gemalten und 
schablonirten Fensterrouleaux . . . .  684 945

P ra g e a n s ta l te n ................................................  4 127 969
Musterzeichnerei und Jacąuardkarten-

s c h la g e re i ..................................................... 1 140 412
K u p fe rd ru c k e re i............................................  350 390
Fabrication von technischen Special-

p a p ie re n ......................................................... 3 96S 954
Fabrication von Sand- und Schmirgel-

papier sowie Scbleifapparaten . . . .  1 222 664
Herstellung von Tapisseriewaaren, Isolir- 

rohrfabrication inYerbindungm itPapier- 
verarbeitung, Leim- und Gelatinefabri- 
cation, Celluloidwaarenfabrication und 
Papierfafsfabrication . . . .  . . . . 1 086 289

Summę . . 271 654-894 i

W e rth
X . L ed erin d u str ie . * d e r  E rzeu g n isse

Oberleder von K a lb fe l le n ..........................  61958 299
S o h l l e d e r ......................................................... 58 216 655
Oberleder von Kind- und Rofshauten . . 50 372 067
Brandsohl- und V a c h e le d e r ...................... 4S 425 748
F e i n l e d e r ......................................................... 34441 381
H a n d s c h u h le d e r ............................................  21 762 561
S a t t l e r l e d e r ....................................................  18 633 960
Leder fiir technische Z w e c k c .................. 14 653 367
Gegerbte A b fa l le ...........................................  8 375 728
Leder verschiedener A r t ........................... 6 383 461
S am isch leder....................................................  2 253 804
N eb en p ro d u c te .............................. .... . . . 10 775 915

Summę . . 336 252 946
X I. T ab ak iiu lu strie .

M enge W e rth
Cigarrenfabrication . . 6500000 Mille 250000000 Jf-
Cigarettenfabrication . 1 100000 „ 11000000 „
Rauchtabakfabrication . 270000 dz 40000000 „
Kautabakfabrication . . 42500 „ 13175000 ,
Schnupftabakfabrication 41500 „ 10821000 .
------------------- Summę . 324 996 000 J t

* Die nachfolgenden Angaben bezieben sich nur 
auf die fabrikmafsig betriebenen Unternehmungen. 
Aufserdem wurde fur Farberei, Zurichterei, Lackirerei 
oder sonstige Veredelung frem der Leder von Dritten 
759 832 J l  vereinnahm t und an andere Betriebe fiir 
Farberei, Zurichterei, Lackirerei oder sonstige Ver- 
edelung eigener Leder 275 272 J t  gezahlt.

Berieht iiber in- und auslandische Patente.

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

M o n a t e  z u r  E lnsich tnahm o fUr J e d e rm a n n  Im Kaiserlichen 

P a te n ta m t  in Berlin aus l iegen .

9. April 1900. KI. 31, F 12160. Verfahren nebst 
Einrichtung zur maschinellen Herstellung von Formen 
fiir stehenden Gufs von R ohren, Saulen oder dergl. 
E rnst FOrster, St. Petersburg, Sagorodniji Prospect 43; 
Y e rtr .: Hugo Pataky und Wilhelm Pataky. Berlin, 
Luisenstr. 25.

KI. 4S, R 13542. Verfahren der elektrochemischen 
Metallfarbung. Josef R ieder, Leipzig, Rauftsche 
Gasse 11.

Ki. 49, A 6764. Yerfahren zur Herstellung von 
Speichenraderti: Zus. z. Pat. 108372. Jakob Antoni, 
GOln- Deutz.

KI. 49, Sch 14314. Schmiedpresse oder Schere 
m it Ausruckvorrichtung nachjedem  Hube. A. SchrOder, 
Burg a. d. W upper.

12. April 1900. KI. 20, S 12568. W eichensperr- 
schiene. bignalbauanstalt W illmann & Co., G. m. j 
b. H., Dortmund,

KI. 20, S 12 910. Aufschneidbare Weiclienstell- 
kurbel. S ignalbauanstalt W illmann A- Go., G. m. b. H., 
Dortmund.

KI. 27, B 25 147. Kolbenpumpe fur Luft oder 
Gase. Berlin-Anhaltische Maschinenbau Actien-Gesell- 
schafl, Berlin.

KI. 31, S 12 758. Maschine zum Aufstampfen 
von Rohrformen. Hugo Sack, R ath b. Dusseldorf.

KI. 35, F 11934. Fangvorrichtung an FOrder- 
scbalen u. dgl. W alter Fehlenberg u. Richard Schulz, 
Herne i. W.

KI. 49, G 13 996. Kaltsage. Karl Griibel, Gotha, 
H auptmarkt 32.

17. April 1900. KI. 5, V 3784. Rohrfanger fur 
Tiefhohrungen mit durch einen Konus auseinander 
spreizbaren Klemmbacken. Joseph Vogt, Niederbruck 
b. Masmunster, Oher-Els.

KI. 40, C S269. Heber zum Abziehen von flussigem 
Metali aus Schmelzofen. Reuben Gilbert Collins, Dollar 
Bay, V .S t.A .; V ertr.: G. Dedreux und A. Weickmann, 
Milnchen.

KI. 40, H 23 2-18. Elektrisch beheizter rotirender 
Schmelztiegel. Francis Edward Hatch, Norway, Kreis 
Dickson, Staat Michigan, V. St. A .; Y ertr.: Carl O. 
Lange, Hamburg.

KI. 49, St. 5900. Verfahren zur Herstellung von 
quer gewellten Rohren fiir Dampfkessel und andere 
Yerwendung durch Schmiede- oder Prefsdruck. Carl 
Stroomann, Berlin, Chausseestralse 87.

19. April 1900. KI. 5 , O 333-4. Yerfahren zum 
Enteisenen von Grundwasser im U ntergrunde selbst.
G. Oesten, Berlin, Strom str. 55. Die Ver0ffentlichung 
erfolgt in der gleichen Nummer des Reichs-Anzeigers, 
in welcher die Zurucknahme der Anmeldung O. 3050 
KI. 5 bekannt gemacht wird.

KI. 5, Sch 15165. Maschine zum Gewinnen von 
Bausteinen und dergl. aus anstehendem Gestein. 
Johs. Schrade, Irm annsberg bei Tettnang, W urtt.

KI. 1S, M 17659. Druckregler fur Gichtgase. 
J. A. Emil Mayrisch, Dudelingen, Grofsh. Lusem burg: 

I Y ertr .: F. Schotte, Berlin, Grofsbeerenstr. 27 a.
KI. 40, E 5710. Yerfahren zur elektrolytischen 

Gewinnung von Zink. Dr. Georg Eschellm ann, St. 
Petersburg; Y ertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann 
und Th. Stort, Berlin, Hindersinstr. 3,

KI. 49, Sch 14928. Maschine zum Anstauchen 
von Blechkanten. Johann Scheibner, Oppeln.
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KI. 72, D 9284. Panzergeschofs mit gehartetem  
Kern. Gustay D ittm ar, W ashington, V. St. A.; Vertr.: 
W alter Reichau, Berlin, F riedrichstr. 160.

KI. 81, Z 2909. T ransportvorrichtung fiir trocknes 
FOrdergut. E rnst Zimrner,  T angerhutte , Sch8n- 
w alderstrafse 3.

23. April 1900. KI. 5, P  10643. Verfahren zum 
Abdichten von BohrlOchern, Schachten und dergl. im 
schwimmendenGebirge. Emanuel Przibilla, Kólna. Rh., 
Hiindelstr. 41.

KI. 18, T 6339. EifOrmiger Schaukelofen zur 
Durchfiihrung des W indfrischens und M artinverfahrens. 
Alexander Tropenas, Paris; V ertr .: A. du Bois-Rey- 
mond u. Max W agner, Berlin, SchifTbauerdamm 29 a.

KI. 49, G 7456. Masehine zum Reinigen der 
Oberflache gezogener R ehren und Starigen von Gliih- 
span u. dergl. William Allen Mc Cool, Beaver Falls, 
Beaver County, Pens., V. St. A.; V ertr .: G. Fehlert
u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 49, G 7991. A bstreifvorriehtung fur Loch- und 
Pragemaschinen. Georg W. Glaufsen, Geestemunde.

KI. 49, F 11585. Feile und Masehine zur H er
stellung derselben. Emil Fleron, Kopenhagen, Gas- 
vaerksvej 8 ; V ertr .: Friedrich Weber jr . u. Emil 
H eidenreuter. Berlin, Friedrichstr. 225.

KI. 49, F 11592. W erkstuckhalter fiir Feilen- 
und Raspelnhaum aschinen zum gleichzeitigen Hauen 
von zwei oder m ehreren W erkstiicken. Jam es Dwight 
Foot, 102 Reade Street, New York, V. St. A.; V erlr .: 
F. H afslacher, F rankfurt a. M.

KI. 49, H 21696. Backenhalter zur Aufnahme 
zweier Backen von trapezfOrmigem Q uerschnitt fur 
Drahtstift-Nieten- und Schuhnagel-Maschinen. R obert 
Hiiffer, Aachen, Rudolphslr. 41.

KI. 49, H 22 152. Durch LiHhrohr-Druckluft sich 
selbstregulirende LOthlampe, Zus. z. Pat. 100 347. 
Philipp Heinz u. Johann Heinz, Pforzheim.

KI. 49, R 13 745. Packetirungsverf'ahren fiir
Eisen- und Stahlstangen. Philipp Robinson, 158 Holly 
Lane, Smethwick, Staffordshire, Engl.: V ertr.: A rthur 
Baermann, Berlin, K arlstrafse 40.

KI. 49, W 14775. Lochstanze mit vom Antrieb 
zu lfisendem Lochstem peltrager. W erkzeugmaschinen- 
fabrik A. ScharfTs Nachfolger, Munchen, Steinstr. 50.

KI. S0, D 10105. Verfahren zur H erstellung
feuerfester Gegenstjinde aus geschm olzener Thonerde, 
Magnesia u. dgl. Deutsche Gold- und Silber-Scheide- 
Anstalt vorm. ROfsler, Frankfurt a. M.

G eb rau ch sm u ste re in trag u n g e ii.
9. April 1900. KI. 5 , Nr. 131739. Fanghaken 

an GrubenfOrderwagen, welche das Hinabstiirzen in 
Schachte verhindern. Friedrich Gamm,  Hamme 
bei Bochum.

KI. 49, Nr. 131822. Biechbiegevorrichtung mit 
rinnenartiger Stiitze fur das Blech und angelenktem, 
das Druckstuck tragendem  Hebelmechanismus. Karl 
Haller, Ebersbach, O.-A. GOppingen.

KI. 49, 132093. A bschneidvorrichtung fur J_-Eisen 
und dergl. aus einer feststehenden und einer daran 
vorbei der Hóhe nach verschieblichen P la tte , je mit 
einem unter 45° schrag liegenden Profilausschnitt, 
dessen eine Kante ais Scherenschneide dient. F. A. 
Banzhaf, Koln a. Rh.

17. April 1900. KI. 5, Nr. 132199. Vorrichtung 
zur Vereinlachung der Fflrderung und zur Verhinderung 
derStaubbildung, bestehend ausgeschlossenen Rutschen 
aus Metali oder anderem  Materiał mit am Mundungs- 
ende der Leitung angebrachtem  Verschlufs. M. Wiirfel
& Neuhaus, Bochum.

KI. 5, Nr. 132 361. W etterlutte aus zwei in der 
Langsrichtung der Lutte verbundenen, gebogenen Blech- 
platten. Carl Meja, Altenessen, Rheinland.

KI. 18, Nr. 132382. Ofen zum Tem pern, in dessen 
durch feuerfeste Steine hergestellten Innenraum  eir. 
an seinem inneren Ende zur Aufnahme von Probe- 
stucken gestaltetes R ohr hineinragt. Oscar Stamm, 
KSln-Lindenthal, Bachemerstrafse 107.

KI. 18, Nr. 132 391. V orrichtung zur Gewinnung 
von festen Bestandtheilen des yerm ittelst eines Trichters 
iiber der Miindung aufgefangenen Bauches der Bessemer- 
und Thom asbirnen, bestehend aus einem absteigen- 
den, m it W asserbrause yersehenen Rohr. Hermann 
SchćSneweg, GofTontaine bei Saarbrucken.

KI. 40, Nr. 132343. Ruhrw elle mit auswechsel- 
baren, in den Umfang der Welle gabelartig ein- 
greifenden R uhrarm en bei mechanischen ROstOfen. 
Alfred Brishois, Frankfurt a. M., Bliicherstrafse 6.

KI. 49, Nr. 132140. Gesenk m it zwei Kalibern 
fiir Pressen oder Fallwerke zum Schmieden von Vier- 
kantspitzen an M etallstaben in zwei O perationen. 
T. B. Sauer, Ober Reifenberg bei F rankfurt a. M.

KI. 49, Nr. 132201. A ntriebsvorrichtungfurT riiger- 
seberen und -Stanzen u. s. w., bestehend aus einem 
an dem m it einem Gegengewicht verbundenen Druck- 
hebel angreifenden, von einem Sperrklinkenw erk auf- 
zuwindenden Drahtseil. W ilhelm LOnnecke, Steglitz.

KI. 49, Nr. 132 226. D rehbarer mit A uśschnitt 
versehener Verschlufsbolzen fur den kippharen Lager- 
trager bei Blechbiegemascbinen. Dampfkessel- und 
Gasometerfabrik, vorm als A. Wilke & Co., Braunschweig.

KI. 49, Nr. 132227. Kipplager fiir die obere Walze 
einer Blechbiegemaschine mit in stabiler Gleich- 
gewichtslage aufgehangtem LagerkOrper. Dampfkessel- 
und Gasometerfabrik, vormals A. \Sfilke & Co , B raun
schweig.

KI. 49, Nr. 132 234. Fallham m er m it freistehendem  
Ambofs. Briider K6rtfng, Leipzig, Gothisches Bad.

KI. 49, Nr. 1324-39. Frictior.sham m er mit gleich
zeitig zur Ausriickung des Hubexcenters sowie der 
Sperrvorrichtung dienendem Hebel. Rheinische Ma- 
schinenfabrik Gebr. Buhl, Hilden.

KI. 49, Nr. 132484. Lochslanzmaschine, bei welcher 
Stempel und Matrizen in drehbar am Gestell ange- 
brachten P latten ausw echselbar gelagert sind. Carl 
Kaempf j r , F raulautern .

23. April 1900. KI. 5, Nr. 132 666. Kernfanger 
fur T iefbohrapparate  mit einer im LOHel rorgesehenen, 
den Kern abbrechenden und festhaltenden Feder. 
Tiefbau-W erkzeuge-Fabrik Nurnberg, Heinrich Mayer
& Co., N iirnberg-Tullnau.

KI. 10, Nr. 132 628. R otirende R elorte zum Ver- 
kohlen von Holz, T orf und dergl. Eduard Larsen, 
Kopenhagen: V ertr .: Dr. W. H aulsknecht u. V. Fels, 
Berlin, Potsdam erstrafse 115.

KI. 18, Nr. 132 613. W indgeblaseform mit zwischen 
den aufseren und inneren Kanten der Vorderflache 
gelegener Lóthstelle, E rnst Cioska, Klein-Zabrze 
bei Zabrze.

KI. 20, Nr. 132 791. Sich selbstthatig einstellender 
Sperrhebel zur Y erhutung des Absturzens von Wagen 
in Schachte, Bremsberge u. dgl. Joh. Schurm ann, 
Bochum, Zeche Friederika.

KI. 24, Nr. 132694. Roststab m it am Steg gegen- 
iiberstehend angeordneten Rippen von rechteckigein 
Q uerschnitt, welche am Kopf mit Vorsprungen, an 
der Basis m it entspreebenden Aussparungen versehen 
sind. Reinhold Kramp, B erlin, Schwartzkopffstr, 1.

KI. 24, Nr. 132695. Roststab mit am Steg gegen- 
uberstehend angeordneten Rippen von rechteckigem 
Q uersehnitt. Reinhold Kramp, Berlin, Schwartzkopff- 
stralse 1.

KI. 24, Nr. 132 696. R oststab mit am Steg gegen- 
iiberstehend angeordneten, am Kopf mit Aussparungen, 
an der Basis mit entsprechenden Vorsprungen yer
sehenen R ippen. Reinhold Kramp, Berlin, Schwartz- 
kopffstrafse 1.
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KI. 49, N r. 107:591), vom 13. December 1898. 
l i c i n  r. E l i r l i  a r  il t i n  D i i s s c  1 d o r f .  Yerfahren  
zu r  Herstetlung ron Itildern, Scheiben u. dgl.

Slittcls eines aus mchreren Theiłcn bcstelieiulcn 
Prefsstempels 6, dessen Theile c ahnlich den Spann-

der beiden Gylinderhalftpn eine Yerniindcnmg der 
A rbeitsleistung im Geblaskcylinder eintritt. Bei An- 
lassen des Gasmotors befindet sich der Coulissenstein 
in seiner ticfsten Stellung, infolgedessen die Schieber t t '

F<e- %■

back en einer Uuivcrsalplftuseheibc von Hand oder [ 
mochanisch vcrstellt worden konnen, wird ein Błock a 
in einer Matrize d  zuniiehst im geschlossenen Zustande 
der Prefssteinpeltlieile c auf die gewunschte Starkę 
goprefst (F igur 1), und dann durch allmiihliclies Ycr- 
stcllen der Stempeltheile zu einem Rade fertig geprefst 
(F igur 2). H iennit kann glciehzeitig durch einen 
centralen Stempel e von unten oder von oben das j  

Loch in dic Nabe geprefst werden.

KI. *27, N r. 100:558, vom 4. Marz 1899. S o c i ć t ć  
A n o n y m e  J o h n  Coe . ke r i l l  i n S e r a i n g  (Belgien). 
Vorriclxtung an Cylindern fiir  GtbMsemaschinen zu r  ; 
E rzith tng  eines hSheren W inddruckes ais den normalen ! 
ohne erhohte Kraftabnalime tom  Motor.

Bcide Seiten des Gebliisccylinders s von beliebiger j 
Construction stchen durch Oeffnungen l nnd l' m ittels i 

des Kanales c miteinander 
in Yerbindung und werden 
durch Schieber t i‘ zeit- 
weise miteinander verbun- 
den oder gegeneinander ab- 
gcschlossen. Dic Schieber 
t t '  werden von der Maśohi- 
nenwelle aus liin nnd her 
bcwegt und unter Benutzung 
einer Finkselien Conlisse i 
oder dergl. durch den Re
gulator r  gesteuert. Diese 
Einrichtung bezweckt, durch 
eine sclbstthiitig sieli re- 
gelnde Yerminaerung des 
wirksamon Ilubes des Ge- 

bliisekolbens die A rbeitsleistung des letzteren der 
des Gasmotors anzupassen und das Anlasseu desselben 
zu erleichtera. Liiuft der Motor bei normaler W ind- 
iressung mit norm aler Tourenzahl, so wird der Cou- 
issenstein j  in der Conlisse i durch den Regulator r  

so weit gehoben, dafs die Schieber t t '  nur wenig be- 
w egt werden und die Oetiuungen IV  infolgedessen stets i 
geschlossen bleiben. Yermindert sieli die Tourenzahl 
des Gasmotors infolge zu hohen AYinddmekes, so ver- 
inehrt der Regulator dureli Yersehiebnng des Coulissen- 
steiris j  die Bewegung der Schieber t V derartig, dafs 
die Oeffnungen l V freikommen und durch Yerbindung

KI. 49, Nr. 10S0SS, vom 18.December 1897. P e t e r  
B r  e n n e r  i n D u s s e l d o r f .  Matrize fiir  Ziehprcssen.

Dic .Matrize bestelit aus niehreren iibercinander 
gelegten Ringen, dereń oberster d dic eigentliche

Arbeitskante bildet, 
£ wiihrend die iibrigen

......  /  • b aus elastischem Ma-
j  | l | § p  T " ten a l bestehen und

K aufgeschnitten sind.
* ; r  £  Diese legen sich fe-

dernd gegen das 
Ym  Wk W erkstuck und be-

_  f e J B l l l  \ m A  wirken hierdurch
gleichzeitig mit dem 
Żiehen auch ein Gliit- 

ten desselben. Die Befestigung der Ringe b und d ge- 
sebieht durcli eine Kappe e und Stellschrauben f ,  die 
sieli gegen einen konischen Ansatz der Matrize stiitzen 
und beim Anzielien dic Kappe e nach unten zielien.

KI. 49, N r. 10S193, vom 3. Ju li 1898. S a l o m o n  
F r a n k  i n  F r a n k f u r t  a. M. Vorrichtung zu r  Her
stellung Idngsgerippter Itdhren.

D er starkwandige R ing a is t m it niehreren radial 
angeordneten Gewindebolzen c m it abgerundetenKopfen

F ig . / .  Fig. 2.

versehen. Das mit Liingsrippen zu vcrsehendc B ohr r 
(Figur 1) wird auf einem m it entsprechenden Liings- 
rillen ausgestatteten Dorn b unter allmahlichem Nieder- 
sclirauben der Gewindebolzen c so oft durch den R ing a 
gezogen, bis die entsprechenden Rippen die gewunschte 
Tiefe haben (Figur 2).

KI. 10 , N r. 108197, vom 2. Xovember 1898. 
G a r d n e r  C o r n i n g ,  E d w a r d  C o r n i n g  und B r i-  
q n e t t e  Conl  C o m p a n y  in N e w  Y o rk . Verfahren 
zu r  Herstellung ron kUnstlichem Brennstoff.

Kolilengrufs und Bitmnen, z. B. Asphalt, werden 
jo  fiir sich moglichst. hoch erh itz t, ohne jedoeh eine 
\  erkokung der Kohle oder Zersetzung des Bituniens 
herbeizufShrcn, heifs miteinander gemischt und unter 
Umriihren mit lieifser Kalkmilch versetzt. Das Uhi- 
ruhren wird bis zum beginnenden Yerdampfen des 
W assers fortgesetzt und sodami die lieifse Masse zu 
B riketts geformt.

eine sehr ausgiebige Verbindnng zwischen don beiden 
Cylinderhalften lierstellen, wodurcli die A rbeitsleistung 
im Gebliiseeylinder sehr reducirt und das Anlassen 
der Maschine crleiclitert wird.
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Hohe ais die Zapfen f, so dafs die Gicfsformen beim 
Umkippen am Abgabeende in den Aussclmitten d etwas 
herabfallen und durch den dadurch bewirkten Anstofs 
ein Lockern der Massel in der Form sicher lierbei- 
fiihrcn. Ncben der Hebevorrichtung g h ist zweck

mafsig eine Plattform  i  angeordnet, m ittels der die 
Ileservefornicn iiber das Prefshaupt g befordert werden 
konnen, wahrend oberhalb der unteren K ette ein Geąen- 
halt k  vorgesehen ist, der die K ettenglieder beim Ein- 
setzen nener Giefsformen in ihrer Lage liiilt.

mul biegen dicsc so w eit auseinander, bis sie voll- 
stiindig in die Ausschnitte c eingetreten sind. Alsdann 
springen die elastischen Laschen d in ihre Anfangs- 
stellung zitriick und halten dic Giefsform fest. Die 
Ausschnitte c der Laschen d haben eine etwas grofsere

scliacht e streichen, um durch Kanał f  in den Fuchs g 
abzuziehen. h sind Besehickungsoffnungen der Muffel, 
die wahrend der Destillation durcli Klappen i  ver- 
schlossen sind. Dio entwickoltcn Zinkdąmpfe ziehen

KI. 31, S r .  10S5S4, vom 7. Febr. 1899. A u g u s t  
B o v e r s  i n  R a t h  b. D i i s s e l d o r f .  Yorrichtung zu r  

Herstellung eon Kernen mit 
kreisrundem Querschnitt.

Dic Kernform w ird durch 
?  fiiie zu einem Cylinder

l i f  A\\ zusammengebogene clasti-
SC'1C c gebildet, dic

einem Behiilter g durch 
yJJ mit. Baeken b rersehene

Schranben s zusammenge- 
^  halten wird. Durch Vor-

0̂ ; oder Znriickschrauben der-
selben konnen m it der 

gleichen E inrichtung K enie von versehicdenem Durch
messer und yon konischer Form liergestellt werden.

in die Yorlagen k  1, in denen sie sich zu fliissigem 
Zink condensiren. Dic Entlecrung der Muffel von den 
Riickstiinden der D estillation erfolgt durch die Abzugs- 
offiningen ni, die durch Klappen « yerschliefsbar sind.
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Vergleichende Statistik  
des Kaiserlichen Pateiitamtes fiir das Jalir 189!).*

Die Zahl der P a t e n  t a n  m e l d u r i g e n  w ar auch 
im verflossenen Jahre noch in weiterem Steigen be- 
griffen; sie betrug 1899 = 2 1 0 8 0 , d. h. 759 mehr ais 
im Yorjahre, w as einer Zunahme von 3,7 % entspricht. 
Beachtensw erth ist die Steigerung in den K lassen:

A nm eldungen

21 (elektrische Apparate und Maschinen) um 187
46 (Luft- und G asm aschinen)...............  „ 152
47 (M asch inenelem en te).........................  „ 140
20 (E isen b ah n b e trieb ).............................  , 1 1 5
49 (Mecbanische M etallbearbeitung) . . „ 111
34' (Hausw irthschaftliche Gerathe) . . „ 9 5
12 (Chemische Verfahren und Apparate) .  93
37 (H o ch b au w esen ).................................  „ 85
22 (Farbstoffe, Firnisse, Lacke) . . . .  „ 79

Erheblich abgenommen hat hingegen die Zahl 
d er Anmeldungen in zwei Klassen, namlich in  Klasse:

A nm eldungen

26 (Gas-Bereitung und-Beleuchtung) . . um 172 
63 (Sattlerei, W agenbau u. Fahrrader) . „ 448

Zur Erledigung gelangten im Jahre 1899 1S325 
Anmeldungen. Yon diesen fuhrten 74-30, d. h. 40,55 %

z u r  P a t e n t e r t h e i l u n g .  Yon den ubrigen 59,45% 
der erledigten Anmeldungen sind 3156 oder 17,22% 
durch ausdriickliche Zuriickziehung oder durch  Nicht- 
zahlung der ersten Jahresgebiihr und 1746 oder 9,53 % 
durch Nichterklarung auf einen ergangenen Vor- 
hescheid erledigt. Nur der Rest von 5993 oder 32,70 % 
ist durch rechtskraftig gewordenen Abweisungs- oder 
Versagungsbeschluls der Anmelde- und Beschwerde- 
abtheilungen erledigt. Die Patentertheilungen, die 
seit dem Jahre 1893 in bestandiger Abnalime be- 
grifTen waren, haben gegen das Yorjahr, in dem sie 
ihren niedrigsten Stand hat, um 33,4% zugenommen. 
Sie betrugen

1893 .................  44,3 % der erledigten Anmeld.
1894 .................  43,9 , .
1895 ................. 41,6 . . .
1896 .................  37.4- . ,
1897 .................  32,95 „ „ „
1898 .................  30,93 „ „
1899 .................  40,55 , T

Nachdem m ehrfach in der ausw artigen Presse 
die Behauptung aufgestellt worden ist, dals die aus- 
landischen Anmeldungen weniger Aussicht auf Er- 
theilung eines Patentes hatten ais die aus dem 
Deutschen Reiche stam m enden, verdient die nach- 
folgende Zusamm enstellung, die das Gegentheil be- 
weist, Beachtung.

Yon den Patent-Anmeldungen und Ertheilungen entfallen auf das

Ausland und zwar auf S u m m a

Es haben betragen 
die Patent-
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A usland

In la n d
un d

A usland

Anmeldungen . . . . 1 4  4 4 3 2 8 4 1 7 4 1 1 8 3 !  1 3 3 5 1 4 8 9 4 0 2 9 2 2 1 0 3 6 4 1 4 4 5 2 6 2 6 637 2 1 0  8 0

Ertheilungen . . . . 4  6 8 3 9 4 5 3 4 7 4 55-4 3 7 3 7 2 8 5 9 9 1 37 7 2 2 1 2 0 2 747 7 4 3 0

Auf 1 0 0  Anmeldungen 
kommen demnach 
Ertheilungen . . . 3 2 ,4 3 3 ,1 3 0 ,5 4 0 ,0 4 1 ,5 2 5 ,0 3 9 ,6 2 9 ,1 4 7 ,1 3 7 ,6 5 0 ,0 4-5,8 41,4 3 5 ,2

Die Zahl der in Kraft befindlichen Patente belief sich 
im Jahre 1897 auf 19 334

1898
1899

19 931
22 198

Ende 1899 w aren somit fast 12 % m ehr in Kraft 
ais Ende 1898, Auch die Zahl der langlebigen P a
ten te  w achst fortgesetzt. Die volle Schutzdauer von 
15 Jah ren  erreichten 1899 882 Patente. Die durch- 
schnittliche Lebensdauer eines Patentes berechnete 
sich 1899 auf 4-,9 Jahre gegen 4,8 im Jahre 1S97.

Bekannt gemacht wurden 8549 Anmeldungen 
gegen 650-1- des Jahres 1S9S. Die Zahl der Einspruche 
belief sich insgesammt auf 1653 gegen 1137 des 
Jah res 1S98. Gegen 1227 Anmeldungen wurde Ein- 
spruch erhoben, im Jahre 1898 gegen 842. Die Zahl 
der erhobenen Einspruche ist somit unverhaltnifs- 
mafsig — um 45 % — gegeniiber dem Yorjahre ge- 
wachsen, ebenso die Zahl der Anmeldungen, gegen 
welche der Einspruch gerichtet war, um 46% . Dieses 
Anwachsen erk lart sich zum Theil dadurch, dafs auch 
die Zahl der bekannt gemachten Anmeldungen gegen 
das V orjahr um fast 32 % gestiegen ist. Die Zahl 
der Versagungen infolge Einspruchs betrug 121, ist 
som it um etwa 34%  gegen das Vorjahr gesunken.

Beschwerden wurden im Jahre  1899 1823 gegen 
2345 im Y orjahre erhoben; sie sind m ithin um 22%  
gesunken. Es kamen 1899 auf je 100 erledigte An
meldungen 10 Beschwerden, wogegen dies Yerh&ltnifs

* Yergl. „Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen* Nr. 3 vom 2S. Marz 1900,

in den beiden Vorjahren 100 zu 14 und 100 zu 13 
betragen hat.

Ferner gingen 99 N ichtigkeitsantrage ein. R echts
kraftig vernichtet wurden ganzlicb 19 und theilweise 
10 Patente. Das Palentam t entschied in 55, das 
Reichsgericht in 22 Fallen.

Die Zahl der G e b r a u c h s m u s t e r a n m e l d u n g e n  
betrug 21831 gegen 23199 des Jahres 1898, davon 
wurden im Jahre 1899 eingetragen 19700, wahrend 
1981 ohne Eintragung erledigt und 4199 noch unerledigt 
sind. Insgesammt wurden von 1891 bis einschliefslich 
1S99 140622 Gebrauchsm uster angem eldet, davon 
eingetragen 127 580. Von letzteren sind durch drei- 
jiihrigen Zeitablauf 57 111 und durch sechsjahrigen 
Zeitablauf 3482, infolge Verzicht oder U rtheil 1490 
zur LCscbung gebracht. Insgesamm t sind 62 083 ge- 
lOscht, so dafs Ende 1899 noch 65497 G ebrauchs
m uster in Geltung sich befanden.

W a a r e n z e i c h e n  w urden 1899 9761 angemeldet 
und 6448 eingetragen. Die Gesammtzahl der von
1894 bis Ende 1899 angemeldeten W aarenzeichen be
lief sich auf 63 275, die der Eintragungen auf 41 551.

Die Bearbeitung der 3 Ressorts fuhrte im P a ten t
am i iin Jahre 1899 zu 292876 Journalnum m ern. An 
Gebuhren łlossen dem Patentam te im Jahre  1899 
4-619 245,21 J l  zu, welcher Summę Ausgaben in HOhe 
von 2024033,82 J l  gegen iiberstchen. Hiervoir ent- 
fallen auf Besoldungen der Beamten 1655997,92 J t , 
auf Amtsbedurfnisse, Reisekoslen u. s. w. 186012,44 J l ,  
auf Herstellung von VerOffentlichungen 175 057,S4 J l,

Die Gesammteinnahmen des P atentam tes von 
1877 bis 1899 betrugen 4-7 058004,39 J l.
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Im Jahre 1899 vertheilten sich die Patentanm el- 
dungen, Ertheilungen, Beschwerden und Gebrauchs- 
musteranm eldungen auf die einzelnen Klassen des 
Berg- und H iittenwesens und die demselben ver- 
wandlen Zweige wie fo lg t:
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1 A u fb e re i tu n g ...........................
35
32

6 8

5 B e r g b a u ...................................
104
44

5 49

7 Blech- und D rahterzeugung .
15
16

2 3

10

13

B ren n sto lT e ...............................

D am pfkessel...............................

89 
32 

276 
118

7

19

36

115

18 E ise n e rz e u g u n g ......................
56
24

5 8

19 Eisenbahn-, Strafsenbau . .
129
28

6 66

20 E is e n b a h n b e tr ie b ..................
851
290

56 305

24 Gewerbliche Feuerungen . .
381
161

45 237

27 G eblase .......................................
85

T T 8 ■ 76

31 G ie fs e re i....................................
107
42

6 47

40 H u tte n w e s e n ...........................
111
47

19 4

48 Chemische M etallbearbeitung
61
19 7 8

49 Mechanische „
797
365

48 490

65 Schifl-Bau und -Betrieb . .
279
80

14 60

78 Sprengstoffe ..............................
114
31

10 19

80 Thon w a a re n ..............................
440
135

35 204

Yon den W aarenzeiehen lielen im Jahre 1899 a u f :

o
a
© a

Ci
, fcc

1 3  § •S i
3 2

a
W  t c  

«

9 Eisen, Stahl, Kupfer und andere Me- 
talie, sowie W aaren aus solchen Me-
t a l l e n ............................... 508 397

20 Heizstoffe, Kohlen, T orf, Brennholz,
Koks, Briketts, KohlenanzGnder . . . 38 27

23 Maschinen, Maschinentheile u. Gerathe,
einschl. Haus- und Kiichengerathe . 402 260

36 Sprengstoffe, Zundw aaren, Feuerwerks-
k O rp e r .......................... ............................. 67 52

37 Steine, natiirliche und kunstliche, und
andere Baum aterialien ........................... i U 62

V erg le ichende S ta tis tik
des P a te n ta m te s  d e r  Y ere in ig ten  Sta.aten A m erikas 

f iir  (las J a h r  189!).

(Vergl. die „Official Gazette of the United S tates 
P aten t Office* Nr. 9, vom 27. F ebruar 1900.)

Im Jah re  1899 wurden Patente (einschliefslich 
designs und reissues angem eldet 41443, ertheitt 25527.

Im D urchschnitt wurden (einschliefslich designs 
und reissues) jahrlich  Paten te:

im  Z e itrau m a n g e m e ld e t eriheiłt
a u f  100 A n- 
m e ld u n g en  

erthcilt
1836 — 1840 . _ 391
1841 — 1850 . ! i 330 ! ! 643 ’. ’. 48
1851 — 1860 . . 4430  . .. 2 508 . . 57
1861 -  1870 . . 12 876 . . 8 591 . . 67
1871 — 1880 . . 20 643 . . 13 835 . . 67
1881 -  1890 . . 35 247 . .. 21 781 . . 62 '
1891 -  1899 . . 40 897 . .. 23151 . . 57
1899 . . . . 41443 . . 25 527 . . 62

Von den ertheilten  Patenten enttielen auf Staats- 
angehórige von

Ver.St. v. N.-A................. 22 124 { ^ h . P a t t
E n g la n d ...........................1 072
D e u ts c h la n d ..................  888
C an ad a ..............................  371
F ra n k r e ic h ...................... 292
Oesterreich-Ungarn . . 100
S c h o t t la n d ......................  83
S c h w e iz ........................... 72
B elg ien ..............................  65
Schweden-Norwegen . . 51
I r l a n d ...............................  27
R u fs la n d ..........................  25
I t a l i e n ............................... 23
D a n e m a r k ......................  20
S p a n i e n ..........................  1

Es be trugen :
die die der

E in n ah m en A usuaben  U e b e rsc h u is
D olla r D olla r D ollar

im Jahre 1899. . 1 325 457 1211 784 113 673
1890. .. 1 340 372 1 099 297 241 074

* 1880. . 749 685 538 865 210 820
71 1870. . 669 456 557 147 112 309

n n 1860. . 256 352 252 820 3 531
51 1850. . 86 927 80 100 6 826

* 1840. . 38 056 39 020 —

Der Bericht erw ahnt ferner, dafs durch die 
Revision des Patentgesetzes eine Priifung auf Neuheit 
auch in der R ichtung vorgesehen is t, dafs keine 
patenthindernden Vorver6ffentlichungen yorliegen. 
Zu diesem Zwecke wurde eine Klassification der sich 
auf etwa 700000 am erikanische und 1250000 aus- 
landische Ver<5ffentlichungen belaufenden P a ten t-1 
lite ra tu r unternom m en.

Eindririgliche Klagen luh rt der Bericht iiber die 
an Feuersicherheit und Ausdehnung ungenugenden' 
Raum e des Paten tam tes, sowie ungenugende Auf- 
wendungen fur die Bibliothek, dereń Voltbestand au f 
etw a 74000 Bandę geschatzt wird.
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S t a t i s t i s c h e s .

Einfuhr und Ausfuhr des Deutsehen Reiches.

E i n f u h r A n s f u l i r
1. Januar bis 28. Februar 1. Januar bis 28. Februar

189!) 1000 1S90 1000

E rze: i t t t
Eisenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken 409 702 504 286 535 929 516 284
Schlacken von Erzen, Schlacken-Eilze, -Wolle . . 116 260 155 026 3 622 5 745
Thomasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehi) 6 177 11 419 14 605 11 406

Roheisen, Abfiille und Halbfabricate:
Brucheisen und E isenab fiille ....................................... 8 3S3 11 150 11 142 6 746
R o h e i s e n .......................................................................... 48 467 S8 165 331S5 22 557
Luppeneisen, Rohschienen, B lO c k e .......................... 323 327 4 577 3 561

Roheisen, Abfalle u. H albfabricate zusammen 57 173 99 642 48 904 32 864
Fabricate wie Faęoneisen, Schienen, Bleche

u. s. w. :
Eck- und W inkeleisen .................................................... 90 97 30 250 30 569
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc................................. 10 3 3 901 5 9S7
U n te r la g s p la tte n ............................................................. 13 9 99 259
E isen b ah n sch ien en ......................................................... 75 34 18 255 24 559
Schm iedbares Eisen in StŁben etc., Radkranz-,

P flu g sch aa ren e isen .................................................... 4  260 7 949 37 722 24 769
Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roli 261 970 25 613 24 770
Desgl. polirt, gelirnifst etc............................................. 1 013 910 S48 1 305
W eifsb lech .......................................................................... 3 481 3 115 13 24
Eisendraht, r o h ............................................................. 1 652 1 343 16 004 14 695
Desgl. verkupfert, verzinnt eLc..................................... 215 1S2 11 561 13 373

Faęoneisen, Schienen, Bleche u .s. w. im ganzen 11 070 14612 144 266 140 310
Ganz grobe Eisenwaaren:

Ganz grobe E is e n g u fs w a a re n ................................... 3 287 2 659 4 560 4 236
Ambosse, Brecheiseu etc................................................ 100 282 596 594
Anker, K e t t e n ................................................................. 338 255 66 298
Briicken und B ruckenbestand theile .......................... 611 124 478 418
D ra li ts e i le .......................................................................... 29 18 498 332
Eisen, zu grob.M aschinentheil.etc. roh yorgeschmied. SI 47 356 ■ 443
Eisenbahnachsen, R ader etc.......................................... 595 486 6216 8 668
K a n o n e n ro h re .................................................................. 1 2 42 145
ROhren, geschmiedete, gewalzte etc........................... 3S8S 5 524 4 685 6 556

Grobe Eisenwaaren: ■
Grobe Eisenw aaren, nicht abgeschliffen, gelirnifst,

verzinkt etc..................................................................... 2 451 2 607 16 655
Messer zum Handwerks- oder hauslichen Gebrauch, 'i

unpolirt, unlackirt1 ................................................. i 870 35 ___
W aaren, e m a i l l i r te .........................................................

„ abgeschliffen, gelirnifst, verzinkt . . . .
63 2 531J 905 29 127 6 181

Maschinen-, Papier- und W iegemesser1 ..................
Bajonette, Degen- und Sabelklingen1 ......................

1 56
> 12S 0 _

Scheeren und andere Schneidewerkzeuge1 . . . . 37 _
Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt . . 
Geschosse aus schm iedbarem Eisen, nicht weiter

J 75 421

b e a r b e i te t ...................................................................... 0 0 3 4
D ra h ts tif te .......................................................................... 1 32 6 4S6 9 768
Geschosse ohne Bleimantel, w eiter bearbeitet . . 0 0 153 0
Sehrauben, Schraubbolzen etc...................................... 46 152 362 402

Feine Eisenwaaren:
G u fs w a a re n ...................................................................... 72 106 |  2 3 809 

734

1 170
W aaren aus schmiedbarem E isen .............................. 2 215 255 2 802
Nahm aschinen oline Gestell etc................................... 196 300 868
Fahrrader und eiserne F a h r r a d th e i le ...................... 70 56 328 24-4

1 Die Ausfuhr ist in „Messenvaaren und Schneidewerkzeugen, ausgen. chirurgische Instrum ente", m it enthalten. 
3 Einschl. der E infuhr von „Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, ausgen. chirurg. Instrum ente" 

und „Schreib- und Rechenmaschinen*.



1. Mai 1900. Statistischcs. Stahl und Eisen. 495

E i n f u l w
1. Januar bis 28. F ebruar

A u s f u h r
1. Januar bis 28. Februar

189!) li)00 1899 1900

Fortsetzung.
t t t t

Messerwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufser
chirurgischen Jnstrum enten 3 ...................................

Schreib- und R echenm aschinen3 ...............................
Gewehre fiir K riegszw ecke............................................
Jagd- und Luxusge\vehre, G ew eh rth e ile .................
Nah-, Strick-, Stopfnadeln, N ahm aschinennadeln .
Schreibfedern aus unedlen M e t a l l e n ......................
Uhrwerke und U h rfo u rn i tu re n ...................................

1
24

3
20

9

16
8
9

26
2

19
6

110
14

198
8

86

424
2

39
18

223
5

85

Eisenw aaren im ganzen • • 13 035 14162 58 915 63 532

M iiscliinen :
Locomotiven, L ocom obilen ............................................
Dampfkessel m it R f i h r e n ............................................

, ohne „ ............................................
Nahmaschinen mit Gestell, iiberwieg. aus Gufseisen 
Desgl. uberwiegend aus schm iedbarem  Eisen . .

391
{ 105

331
3

573
17
63

685
7

1 558

|  654

1 196 
0

2 239 
509 
126 

1 228 
0

A ndere M ascliineu  un d  M asch in o n tlic ile :
Landwirthschaftliche M a s c h in e n ...............................
Brauerei- und B rennereigerathe (Maschinen) . .
M ullerei-M aschinen.........................................................
Elektriselie M asch inen .....................................................
B aum w ollspinn-M aschinen............................................
W eberei-M aschinen .........................................................
D am pfm asch inen ......................................................... ....
Maschinen fur HolzstofT- und Papierfabrication .
Werkzeugmaschinen .....................................................
T u r b i n e n .........................................................................
T ransm iss ionen ..................................................................
Maschinen zur Bearbeitung von W o l l e ..................
P u m p e n ...............................................................................
Ventilatoren fiir F a b r ik b e tr ie b ...................................
Geblasemaschinen ..........................................................
W alzm asch inen ..................................................................
D a m p fh a m m e r..................................................................
Maschinen zum Durchschneiden und Durchlochen

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

ne
n 

V
er

gl
ei

ch
 

m
it 

18
99

 
er

m
O

gl
ic

ht
 

di
e 

A
uf

st
el

lu
ng

 
in 

lie
ge

nd
er

 
Sc

hr
ift

 
am 

Sc
hl

uf
s 

di
es

er
 

G
ru

pp
e.

1 524
36

352
603

2 019 
1265

417
36

1 293
17
45

171
196

15
87

200
34

82
187

2 152 Ei
ne

n 
V

er
gl

ei
ch

 
m

it 
18

99
 

er
m

O
gl

ic
ht

 
di

e 
A

uf
st

el
lu

ng
 

in 
lie

ge
nd

er
 

Sc
hr

ift
 

am 
Sc

hl
uf

s 
di

es
er

 
G

ru
pp

e.

1 830 
346 
875 

1 982 
750 

1483 
3 <448 

610 
1 383 

134 
317 
157 
621 

94 
41 

1 723 
156

235 
577 

14 726

Maschinen, iiberwiegend aus Holz . . . . . . .
j „ „ „ G u fs e i s e n ..................
„ „ „ schmiedbarem Eisen . 
„ „ „ ander. unedl. Metallen

581
8123
1224

54

447 
8 857 
1366  

59

243 
23 294 

5 399 
209

265 
25 834 

5 210 
178

Maschinen und Maschinen theile im ganzen . 10 812 12 074 32 553 35 989

Kratzen und Kratzenbeschlage . . . . . . . 25 28 68 67

A ndere F a b r ic a te :
E isenbahnfahrzeuge................................................
Andere W agen und S c h l i t t e n ...........................
Dampf-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Segel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Schiffe fur die Binnenschiffahrt, ausgenommen 

die von Holz .........................................................

O
*0

CO

4 
29

1

5

36
43

6

1 621 
19

4

1 010 
64 

1

14

Zusammen, ohne Erze, doch einschl. Instrum ente 
und A pparate . . . . . .  ' .......................... t 94 006 141 352 289 640 277 307

3 Die Zahlen fiir 1899 sind in der Position „Gufswaaren* hezw. „W aaren aus schm iedbarem  E isen“ 
mit enthallen (siehe Anm. 2).
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Die Gewinnung der Bergwerke und HUtten im Deutschen Reich und in Luxemburg 
wahrend des Jahres 1899.

(Vorlauliges Ergebnifs, zusainmengeslellt im Kaiserlichen Stalistischen Amt.)

G a t t u n g  d e r  E r z e u g n i s s e .

Die W erke, iiber dereń Gewinnung im Jahre  1899 
bis Mitte Marz 1900 Bericlite eingegangen waren, 

haben erzeugt

D iejen igen  W erk e , 
tibor d e re ń  B e trieb  
w a h re n d  d . J a h re s  
1809 B o ric lite  b is- 
l ie r  n ic h t e inge-

H a u p t - E r z e u g u n g s g e b i e t c an  M 

1899 
t

;ngc

1898
t

im W 
1899 

Jl

'e r th

1898
Jl

D u reb sch n itts -  
w o rth  

f. d. Tonne 
1899 1 1898
Jl i J(

g an g e n s  
im  J a h r  

ze 
M engc 

t

n a , n a i ie n  
o 1898 er-  
u p t 

W e rthu

B erg w erk s-E rzeu g n issc  
S te inkoh len .................................................... 101621866 96309652 789632229 710232676 7,77

2,29
7,33

B ra u n k o h le n ................................................ 31*202561 31618898 78375215 73380148 2,32 — —
E isenerze ......................................................... 17989665 15901263 70157S33 60824877 3,90 3,83 — —

davon im O berbergam tsbezirk Breslau . 476823 473462 3028645 2848808 6,35 6,02 mli- . —
„ , Glausthal 660728 638007 2688630 2611786 4,07 4,09

, Bonn . . 2725019 2529200 27607678 25415626 10,13 10,05 — —
in E lsa fs -L o th r in g e n .................. 6972758 5955776 18684-154 141-34446

111473491
2,68 2,42 — —

im Grofsherzogthum Luxemburg 6014394 5348951 12989818 2,16 2,08 —

H iltten -E rzeugn isse
R oheisen: 

a) Masseln zur G ie fse re i...................... 1374347 1223311 80674873 67156569 58,70 54,90 8814 51-5578
b) , ? Flufseiseribereitung . 5475100 481-7298 299980591 243902442 54,79 50,32 8070 179666
c) , „ Schweilseisenbereituiig 1206712 1160449 67208695 61502499 55,70 53,00 12353 745880
d) Gufswaaren ersler Schmelzung . . -1-865S 45254 5655846 4220518 116,24 93,26 186 15251
e) Brucli- und W aseh e isen ................. 12477 1203 li 607736 483473 48,71 40,19 — —

Zusammen R oheisen4 . , 8117594 7288343 454127741 377265497 55,94 51,76 2442:* 1480375
davon im O berbergam tsbezirkB reslau . 744677 6790471 45539496 38716448 61,15 57,02 — ' —

,  , Dortmund 2796468 2545989 168001238 1383943601 60,08 54,36 — —
Bonn . . 1794358 1662495' 105721209 89301132 58,92 53,72 — —

in E lsa is-L o th rin g cn ................. 1290264 994020. 65462708 46709524 50,74 46,99 • — —
im Grofslierzogtlmm Luxemburg 982930 945866 44592255 41970780 45,37 44,37 — —

Y e ra rb e itu n g  des R oheisens
Gufseisen zweiler Schmelzung . . . . 1720443 1535306 320233870 26S377925 186,13 174,80 47027 79SG777
Schweifseisen und Schw eifsstahl: 

a) Rohluppen und Rohschienen zum 
V e rk a u t'....................................... 78904 825S4 8494614 7353111 107,00 S9,04 327 29442

i)) Cemenlstahl zum Verkauf . . . . — — — — — — — —
c) Fertige Schweifseisenfabricale zum 

V e rk a u f ....................................... 1103740 1056672 174917944 147473326 158,48 139,56 20691 2091734
Flulseisen und F lu fsstah l: 

a) Blficke (Ingots) zum V erkauf. . . 456815 441601 39775479 35155033 87,07 79,01 ___

b) B albfabricate (Blooms, Billets, Pla- 
tinen) zum V erkauf.................. 1042597 986572 9S0S8257 87149300 94,08 88,34 ___ ~

c) Fertige Flulseiscnfabricate zum 
Y e rk a u f ....................................... 4791022 4320(W9 692523584 582924673 144,55 134,92 32222 435740S

4 Die Statistik des Yereins deutscher Eisen und S tahlindustrieller ergab 8 029 305t.

Bericlite iiber Yersammlunifen aus Facliyercmen.

V erein fiir E isen b ah n k u n d e  zu Berlin.

In  der Yersammlung des Yereins fiir Eisenbahn- 
kunde am ‘20. Marz d. J . gedaclite der Vorsitzende 
Wirki. Geli. Ober-Baarath S t r e c k e r t  in warmen 
Worten der seit der letzten Yersammlung verstorbenen 
beiden M itglieder Geli. Baurath A. S k a l we i t - Ma g d e -  
burg und Oberingenieur F r is c h -B e r l in .

IX.jo

EisenBahn-Bau- und Betriebs-lnspector F m  hm 
sprach sodann Uber

Neuere Eisenbaluibauteu in und um Paris.
Der W rtragem le gab zunachst einen Ueberblick 

iiber die bisherige Entwicklung des franzosischen Eisen- 
bahnnetzes und seine Gestaltnng in und um Paris. 

j Die Bahnhofe liegen meist nalie der Linie der aufseren
4
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Bouleyards, und obgleich sie durch eine Bingbahn mit- 
einander verbunden sind, sei doch die Entfernung vom 
limem der Stadt fiir den Y erkehr sehr erschwerend. 
Seit langer Zeit sei man bcstrebt, die Eisenbahn noch 
weiter iii die Stadt zu fiihrcn und durch Stadtbahnen 
mit Locomotivbetrieb nach ycrscliiedenen Riclitungen 
don Y erkehr innerhalb der Stadt zu orleichtern.

Mit Hineinfiihrun<r der Eisenbahnen habe dio Yer- 
waltung der Orleans-Eisenbalm und zwar mit ihren 
Ncbeniinien nach Limonrs und Sceans den Anfang ge
macht. Sie endigtcn je tz t in einem Bahnhofe am 
Palais Lusembourg, der sieli derartig bewahrt liabe, 
dafs dic Yerwaltung der Orleans-Bahn nunmehr auch 
ihren Hauptbahnhof (Austerlitzbahnhof am Yalhubert- 
platz) in das fnnere der Stadt ycrlege. Die bereits 
in Angriff genommene Einfiihrungslinie gelie neben 
dcm linken Seine-Ufer und endige in einem Bahnhofe 
ani Quai d’Orsay im Mittelpunkt der Stadt liart am 
linken Scinoufer. Ein iihnliches Ziel vorfolge je tz t 
auch dic franzosisclie AYcstbahn, dereń Linien bisher 
auf den 3 mehr oder weniger entlegencn Bahnhófen 
St. Lazar, Montparnasse und Marsfeldbahnhof endigten, 
und die nunmehr einen fiir alle B Linien zugiingliohen 
Bahnhof, gloiclifalls bart am linken Seineufer au der 
Invaliden-Esplanade, nahe dem Quai d’Orsav erbaue.

Jene grofsartigen Bahnhofs-Neubauteii, in der Haupt- 
saclie Untorpflasterbahiihofo, in doren Verbindungslinicn, 
die Hochbahn, der oirene Einschnitt, die Unterpflaster- 
balin uud der Tunnel in zahlreicher Abwoehselung ver- 
treton soi, siiben in Kiirze ihrer Yollondung entgegen.

Der Bau von Stadtbahnen im Anschlufs an dio 
Gilrtolbahn sei noch nicht weit fortgeschritten. Dic 
Beschreibung jenor Biiuausfiihrungen sowie des Stadt- 
nrojectes nach dem Standc vom Jahre 1898 bildete 
den Hauptgegenstand des interessanten durch zalil- 
reiche Piane und Bauzeichnungen erlauterten Yortrages.

Verein der Industriellen Pommerns 
und der benachbarten Gebiete.

In Stettin wurde unter vorstehendem Namen am
18. April ds, Js. ein Yerein gegriindet, dessen Noth- 
wendigkeit Hr. Generalsecretiir D i t g e s  in einem ein- 
gehenaen Y ortrag crorterte, indem er die Bedeutung 
der fr eien wirthschaftlichen Yereine im allgemeinen i  
charakterisirto und die pommerschen Yerlialtnisso im 
besondoren ais fiir die Schaffung eines solohen Yereins 
geeignet darlegte.

Hr. Commerzienrath S t a h l  dankto dom Redner 
fiir seinen von dor Vers:nnmlung mit lebhaftem Bei- 
fall aufgenommenen Y ortrag und wies darauf lun, dafs 
der Kleine im Schutze des Grofsen am besten gedeiho, 
dafs daher der Ausschufs sich mit seinem Aufruf auch 
an die Kloinindustrio gewandt habe. Die Zustimmung j 
gerade aus diesen Kreisen beweise, dafs der Ausschufs 
mit dem Gedanken der Yereinsgriindung ins Soli warze go- ; 
troffen habe. 60 feste Anmeldungen zur Mitgliedschaft I 
lagen bereits vor. Die Frage, ob sioli die Erschienenen 
ais „Yerein der Industriellen Pommerns und iięr benach
barten Gebiete" constituiren wollten, wurde einstimmig . 
bejaht. Die Berathung der Statuten fiihrte zu einer 
langeren Debatte, an welcher sich die HH. General- 
direetor K a o s e m a e h e r  (Union-Stettin), Director 
,T a li n (PonimerscherIndustrieverein, Actiengesellschaft), ; 
P  i a s  oh  e w s k i (Cigarrenfabrik-Stargard i. P.) u. A. 
betlieiligten. Scliliefslich wurde der yorgelegte Statuten- 
entw urf mit geringfiigigen Abandenmgen angenommen.
§ 2 des Statuts definirt dii' Aufgaben des Yereins wie folgt: 

„Der Zweck des Yereins ist die Forderung der
gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen seiner

Mitglieder unter Berueksiclitigung der national- 
wirthscliiiftlichen Aufgaben.

Der Yerein wird seinen Zweck durch Y ertretung 
dieser Interessen bei den m&fegebenden Behorden, 
durch Sammlung statistischen Materials, wahrhcits- 
getreuo Berichte an die Presse, Erorterungen wirth- 
schaftlicher Fragen, Auskunftsertheilung an die Mit
glieder und auf jedem anderen, ihm geeignet er- 
scheinenden AYcge, auch im Zusammcnwirken mit 
anderen Corporationen, zu erreichen suchen.u

H ieran schlofs sich die AYalil des Yorśtandes, 
«ler aus 12 Mitgliedern bestehen soli, unter moglichster 
Berueksiclitigung der wichtigsten Industriezweige und 
der einzelnen Theile des Vereinsgebiots. Die sechs 
Herren, aus dercu Initiative die Sache hervorgcgangen 
und dic sieli der Yorbereitung m it grofser Hingebung 
gewidmet ha tten : D irector B. (! ra u  (Eisenwerk „Kraft" 
Kratzwieck), Generaldirector K a o s e m a e h e r  (Chemi
sche Fabrik „Union11), Director S c h i e r i n g  (Chemische 
Prodnctenfabrik Pomnicrensdorf), D irector S i b e r  (Bre- 
dower Cementfabrik), Commerzienrath H. J , S t a h l  
(„Yulkau") und A l b e r t  E d u a r d  T o e p f e r  (Mit- 
inhaber der Cementfabrik „Stern11) wurden zunacbst 
in den Yorstand gewiiblt, ferner die H1I. R itterguts- 
besitzer D i es te  1 - Stolzenburg, Fabrikbesitzer E  s c h en - 
ba c h - Za n ów (Inhaber der Firm a Aug. Kolbe & Co.), 
Dr. G a s t o r s -  lJeckemiunde,) D irector K r u g e r  (Zncker- 
fabrik „Sclicuneu), Director Dr. M ax M u l l e r  (Papier- 
stofffabrik Alt-Damm), Director F r a n z  S c h l o r  -Barth.

Daniach wurde dic Sitzung geschlossen und der 
nengewahlte Vorstand trat zu seiner Constituirung zu
sammen. Arorsitzender wurde H r. Commerzienrath 
S t a h l ,  erster Stellvertreter Hr. Generaldirector 
K a o s e m a e h e r ,  zwoiter Stellvertreter H r. Director 
G r a u .  Erw ahnt sei noch, dafs die Beitriige pro rata 
der Lolinsummen der einzelnen Betriebe festgesetzt 
werden und nicht iiber 2000 und nicht unter 20 J l  
betragen sollen. Die Aufnahme yon aufserordentliclien, 
der Industrie nicht angehorigen, aber ih r nahcstchen- 
den Personlichkeiton ist zuliissig.

Iron and Steel Institute.

Die diesjahrigo Friihjahrsversammlung lindet am
9. und 10. Mai in London statt.

Auf dor Tagesordnung stehen folgende Vortrage:
1. Stahlbloeke fiir Kanonenrohre und Schifiswellen. 

Yon F. J. R. C a r r u l l a  -D erby.
2. Darstellung und Verwendung von W assergas. Vou 

C a r 1 D e 11 w i k - Stockliolm.
3. Ueber Te mp e raturausgle i clmng bei hoifsem Wind. 

Yon L. G j e rs  und J . H. H a r r i s  on-M iddlesbrough.
4. Mit ungereinigtcn Hochofengascn betriebene Go- 

blasemasehinen. Von A. G r e in e r -S e ra in g .
5. Zur Losungstheorie des Eisens. Yon B a r o n

H. v. J i i p t n e r  -Donawitz.
6. Uebor die Yerwendung von fliissigem Metali im 

Siomens-Martinofen. Yon J . R ile y -S fo o k to n -  
on-Teos.

7. M anganerzeinBrasilien. Yon H .K . Sc o t t - Mi n a s .
8. Ueber die Venvendung von Ilochofenschlacke. 

Yon Ce c i i  R i t t e r  v o n  S c h  w a r z  -Liittieh.
9. Eisen und Pliosphor. Von J . E. S t e a d - Middles

brough.
10. Ueber den continuirlichen Martinofenbetrieb. Yon

B. T a l b o t -  Pencoyd, Pa.

Die goldene Bessemerdenkmiinze fiir 1900 soli dem 
Yorsitzenden des „Comite des Forges de France“ 
H e n r i  d e  AYond e 1 uberreicht werden.
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Referate und kleinere Mittheilungen.

Eisenindustrie iii Canada.
W ahrend dic Entw ieklung der Eisenindustrie in 

Canada bisher sehr langsam vor sich ging und die ge- 
saimntc Colonie ani Sehluls des Jahrhunderts nicht 
mehr ais 4 Hochofen mit einer Jahreserzeugung von 
etwa 90000 t Roheisen und nur ein paar kleine, zur 
Yerarbeitung von Schrott eingericlitete Stahl- und 
Walzwerke zabite, scheint nunmehr eine entsclioidendo 
W endung hierin eintreten zu wollen. Bereits im Herbst 
Yorigen Jahres bat sieli unter Fiihrung von W hitney 
aus Boston die „Dominion Coal and Steel Company“ 
mit einem Actienlcapital von 80 Millionen Mark gebildet; 
sie verfiigt iiber umfassenden Kohlenbcsitz bei Sydney 
und in Neuschottland und gute, iibrigens auf uusern 
niederrheinisehen H utten bekannte Hamatiterzć auf 
Bell Island, und erriclitet in Sydney 4 Hochofen und 
ein Stalilwerk mit 800 t tiigliclier Erzeugung. W iihrend 
dieser Stern im Osten Canadas anfgebt, entstelit im 
Westen in Hamilton, Ontario, nach „Iron A ge“ ein 
nener Stern von yielleicht noch grofserem Glanze ais 
jcner in der „Nickcl Steel Company", welche am 
Erie-See eine Reilic von Hochofen grofster A rt und 
ein M artinstahhverk mit 2400 t. Tagesleistung erbauen 
will. Ferner w ill die Canadian Steel Company mit 
einem Kapitalaufwand von 18 Millionen D ollar am 
Wellandkanal neun Hochofen und ein Stalilwerk er- 
richten, wiihrend die „Nova Scotia Steel Company11 ihr 
Kapitał auf 20 Millionen Dollar erliohen will, um ihre 
jetzigen kleine W erke gewaltig auszudehnen. Ein 
grofses Stablwerksunternehmen, das sieli auf der 
Uanadischen Seite von Sault zwischen dcm Oberon und 
dem H uron-Sce unter Fiihrung von Clergue ansiedeln 
will, ist aufserdem noch in Siclit, so dafs, wenn alle 
diese P iane m it Erfolg durchgefiihrt werden, in der 
Tliat Canada in der Eisenindustrie eine Rolle spielen 
wird, wrelclie quantitativ derjcnigen Bclgiens etwa 
glcichkonimen wird. Es ist begreiflieb, dafs den Yer- 
einigten Staaten, welche sich auf dem Gebiete der 
Eisendarstellung jenscits des Atlantisclien Oceans ais 
A lleinherrscher fiililten, der neue W ettbewerb niclit 
angenehni ist, aber aucli fur Deutschland und Effgland 
fiillt derselbe um so mehr in die W agschale, ais beide 
Łśinder an der bisherigen E infuhr Canadas an Eisen- 
und Stahlfabricaten crhcblich betlieiligt waren.

Roheisenerzeugung der Yereinigten Staaten.
Die W ochen-Leistungsfahigkeit der am erikanischen 

HochSfen betrug nach „Iron Age“
Z ahl d e r  H ochSfen tons

Am 1. April 1900 291 289 482
„ 1. Marz „ 293 292 643
„ 1. F ebruar „ 296 298 014-
„ 1. Januar „ 280 294 186
„ 1. December 1899 283 296 959
„ 1. November „ 277 288 522
„ 1. October , 265 278 650
Die V orralhe bei den W erken b e tru g en :

1. J a n u a r  1. F e b ru a r  1. M arz 1. A pril
127 316 14-8 336 185152 197 532 

W arrants . . 4  900 4 300 3 000 2 900

Einheitliche Bezeiclmung der Yrestfiilischen 
Steinkohlenflotze.

Das Konigl. Oberbergamt zu Dortmund hat eine 
Yerfiigung erlassen betreffend die einheitliche Be- 
zeichnung der westfiilischen Flotze. A uf den Ruhr- 
zechen fiihren die zum Abbau gelangenden Flotze auf 
den einzelnen Zechen, ja  auf ein nnd derselben Zeclie

die yerschiedenston Namen, so dafs bei blofser Nennung 
eines Flotzes auf seinen Charakter und auf den seines 
Nebengesteins um so weniger geschlossen werden kann, 
ais oft die verschiedensten Flotze gleichen Namen oder 
gleiclic Nuinmer fiihren. Bei den zahlreichen, im 
offentlichen Interesse bereits vorgenomnienen und nocli 
vorzunebmenden Untersuclmngen der verschiedenen 
Flotze und Flotzgruppen auf ihren Gcfahrencharakter 
beziiglieb ihrer Neigung zu Stein- und Kohlenfall, zur 
Entw ieklung von gefalirlichen Gasen, zur Stanbbildung 
ist es von grofser Bedeutung, wenn der blofse Narne 
des Flotzes auf die Zugehorigkeit zu einer der fiinf 
Hauptflotzgruppen und auf den Charakter der Kohle 
und des Nebengesteins unmittelbar folgern liifst. Im  
Verein m it der Berggewerksehaftskasse in Bochum und 
an der Hand sehr zahlreichęr Profile von den einzelnen 
Zechen sowie auf Grund gemeinsamer Erfahrungen 
iiber besondere charakteristische Eigenscbaftcn einzelner 
F lotze und ilircs Nebengesteins is t eine Identificirung 
der einzelnen im Bau bcgriffenen Flotze Yersucht worden. 
Vorl;iufig sind diejenigen Flotze lierausgegriffen, dereń 
Identitiit sich durcli das ganze Riilirbecken mit Sicher- 
heit verfolgen liifst. E s ist der Name gewiihlt worden, 
welcher fiir das Flotz in den verschiedenen Bcrgrevieren 
der gebriiuclilichste war. E s sind vorliiufig zwolf Flotze 
identificirt: Bismarck, Zollverein, Laura, Katbarina, 
Prasident, Sonnenschcin, Plafsliofsbank, Finefrau, Mause- 
ga tt, Sarnsbank, Hauptflotz und W asserbank. Die 
Beamten und die Belegschaften sollen so schnell wie 
moglich mit der Neubcnennung bekannt gemacht werden. 
Das Konigliche Oberbergamt wird die Angelegenheit 
im Laufc der Jahre w eiter verfolgen, und hofft, dafs 
es gelingen wird, eine allgemeine identificirung der
Flotze zu erreichen. (Nacli „G lttckauf11 1900 S. 329 b is  331.)

Ungarns Berg- iind Hiitteinreseu iu den Jahren
1897 und 189S.

E r z e u g u n g
Menge im W e r t h e  von

1897
t

1898
t

1897
fl.

1898
u.

Eisenerz . . . . 1427405 1607477 3726259 4527386
Eisenkies . . . . 42696 58079 164-095 230343
Frischroheisen . 402503 448620 14478163 16999239
Giefsereiroheisen 17397 20783 1494146 1683081
Steinkohle . . . 1072549 1239498 5822985 6569193
B raunkohle. . . 3863311 4206694 12052629 13533052
Briketts . . . . 27022 31781 216203 253294

7218 8190 68572 79608
213 153 113749 92049

B l e i ...................... 2526 2304 368465 339471
Antimon . . . . 209 745 24035 9219
Nickel u. Kobalt . 31 — 3133 —

kg kg
G old ...................... 3067 2768 5030228 4538525
S i l b e r ................. 26789 18798 1536607 1104513

Ausfuhr t t
Eisenerz . . . . 471420 499785 1748698 1876781
Manganerz . . . 3976 8027 9957 8251

An der Eisensteingewinnung w aren betheilig t:
Neusohl . . 
Budapest . 
Nagybanya 
Oravicza .

3 7 8 5 1 
253 070 t 

8 987 t 
175 197 t

Szepes-Igló 
Z alatna . . 
Agram . .

897 985 t 
266 063 t 

2 328 t

In das Ausland w urden 471 420 t Eisenerz im 
W erth von 4997852  fl. ausgefiihrt.

(O este rr. Z e itsch r. f. B erg - u, H U tlenw esen“ 1900 S. 170.)



500 Stahl und Eisen. Referate und kleinere Mittheilungen. 1. Mai 1900.

H och feu erfes te r Tlion von B re itsch e id .

Der Thon von Breitscheid * w ar schon im Mittel- | 
a lter wegen seiner B rauchbarkeit fur TOpfereien und j 
Pfeifenbackereien weithin hekannt. Spater jedoch, ; 
ais durch die Eiśenbahnen neue Verkehrswege ge- 
schaffen w urden, tra t die Bedeutung dieses Thones 
inehr zuriick. E rst neuerdings ist die Aufmerksamkeit 
wieder auf den Breitsclieider Thon gelenkt worden, 
seitdem die W eslerwdlder Thonindustrie G. m. b. H. 
in Breitsclieid bei Herborn ein neues Lager von hoch- 
feuerfestem plastischem Thon aufgeschlossen hat und 
in der Ausbeutung desselben begriffen ist.

Die Thonlager sind nach vorgenómmenen ge- 
wissenhaften Bohrungen von betrSchtlicher Machtig- 
keit und lassen erkennen, dafs zwei scharf gesonderte 
Schichten, welche leicht auseinander gehalten werden 
konnen, Yorkommen. Die Forderung des Thones nach 
Nieder-Dresselndorf (Bahnstrecke Giefsen-Cdln) erfolgt 
m ittels einer 5800 m langen Drahtseil-Schwebebahn, 
und es sind Vorkehrungen getroffen, gegenwiirtig 
taglicb '10 Doppelladungen Thon zum Versand zu 
bringen. Der Thon yerdient durchaus die Beachtung 
weiter Kreise, insbesondere auch deshalb, weil nicht 
nur R ohthon, sondern auch gebrannter Thon (Cha- 
motte) zur Yersendung gelangen soli.

Die technische Priifung ergab, dafs die speckig- 
glanzenden Thone von grauem  bezw. hellchocoladen- 
1'arbenem Aussehen aufserst plastisch sind. Die Brenn- 
farbe bei niederer T em peratur ist fast weifs und geht 
erst bei hóheren Hitzegraden in Grau iiber.

Die ais „Prim a-Thon“ bezeichnete Qualit;it brennt 
schon bei Segerkegel 1 dicht, w ahrend die „Secunda- 
QuaiitiU“ erst bei Segerkegel 3 ihre grOfsle Dichte 
erreicht. Die Schmelzpunktbestimmung im Deville- 
schen Ofen, nach Seger ausgefiihrt, ergab, dafs der 
Thon 1 den gleichen Schmelzpunkt aufweist wie Seger
kegel 34, w ahrend der Thon II etwas leichter schmelz- 
bar ist und zwischen den Segerkegeln 82 und 31 steht.

Durch die chemische Analyse wurde folgende 
Zusammensetzung e rm itte lt:

O ualitlit I Q ualitiit II

R o h th o n  | C haruo lte R o h th o n C ham otte

G luhverlust. . . 14,54% — 15,48% —
K ieselsaure. . . 45,74 . 53,49% 53,78 „ 63,63%
Thonerde , . , 37,84 „ 44,25 , 28,89 , 34 ,18 ,
Eisenoxyd . . . 1,08 , 1.26 „ 1,08 „ 1,28 „
Kalkerde . . . . Spur Spur Spur Spur
Bittererde . . . nichts nichts nichts nichts
Alkalicn . . . . 0,92% 1,07% 0,84-% 0,98%

100,12°/o j 100,07°/o 100,07 u/°l 100,07 %
Die Zahlen der Analyse sprechen gleichfalls fiir 

die hohe Feuerfestigkeit der Thone und geben in 
Yerbindung mit der fruhen D ichtbrenntem peratur dem 
Fachm ann genngend A nhalt fur die zweck mśifsigste 
Yerwendung.

B e r l i n  NW 5, Kruppstr. 6.
C h e m i s c h e s  L a b o r a t o r i u m  f u r  T h o n i n d u s t r i e  

Prof. Dr. H. Seger und K. Cramer.

E isen  im B e rn e r  O berland  (Schw eiz).
„Erzlagerstatten im Berner Oberland sind schon 

seit dem 14. Jahrhundert bekannt und ihre Erze bis 
Ende des achtzehnten Jabrhunderts in den Hoch3fen 
von iMiihiithal und Grund bei Innertkirchen verhuttet 
worden, Die Berner Regierung hat den fruher dort 
befindlichen Berg- und H uttenwerken jederzeit be-

* Ein Ort am Ostabliange des W esterwaldes 520 in 
uber dem Meeresspiegel.

sondere Aufmerksamkeit geschenkt, zumal das Berner 
Oberland-Eisen oder sogenannte M t t l i l i t h a l e i s e n  
in den bernischen Landern geschiitzt war. Die Berner 
Regierung bezog den jahrlichen Paehtzins in Form 
von 4-0 000 Stuckkugeln (Kanonenkugeln), die zum 
letztenmai ais eiserne Griifse im Jah re  1798 bei 
Neuenegg und im Grauholz zum Empfang der Franzosen 
Verwendung fanden.

Die Maclitigkeit der Eisenerzlager wurde schon 
von Geologen im achtzehnten Jahrhundert unter- 
suclit und schon damals constatirt, dafs sich das Erz- 
lager vom U rbachthal bis an die Erzegg im Canton 
Unterwalden ausdehnt und folglich eine Lange you 
etwa 15 km hat. Die Eisenerze sind in Schichten 
von 1 bis 4 m M&chtigkeit abgelagert und wurde 
schon in friiheren Zeilen der G esam m tvorrath fur 
viele Jahrhunderte  ausreichend erachtet. Leider hat 
der damalige Hochofenbetrieb an die Holzbestande 
der dortigen W aldungen so starkę Anforderungen ge
stellt, dafs mit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 
der Hochofenbetrieb wegen Mangel an Holzkohlen 
eingestellt werden mufste. Die HochSfen sind ver- 
fallen; die Rad werke fiir den damaligen Hammer- 
schm iedebetrieb sind verschw unden, die Eisen- 
gruben von abgew ittertem  Schutt theilweise zugedeckt 
und die Transportw ege fiir das Erz m it Gras be- 
wachsen.

Neuerdings sind diese Erzlager nochmals einer 
fachmiinniscben Priifung unterzogen worden. Die 
chemischen Analysen der Erze w urden zum Theil am 
eidgenSssischen Polytechnikum in Ziirich von Prof. 
Dr. L. v o n  T e t m a j e r  Yorgenomnien und ergaben ein 
sehr befriedigendes Resultat, Es d arf im Mittel auf 
einen Gehalt der Erze von rund 50%  m e t a l l i s c h e s  
E i s e n  gerechnet werden.

Die geologischen Untersuchungen w urden von 
Prof. Dr. Al b.  H e i m  begonnen und ergaben fiir das 
verhiiltnifsmafsig kleine Theilgebiet der Erzegg eine 
muthmafslich ziemlich sichere Menge von 14276000 1 
E r z .  Mit den Erzlagern am Balm erekhorn, an der 
Planplatte (Hasliberg) im U rbachthal u. s. w. diirfte 
demnach das Gutachten des modernen Geologen auf 
anniihernd das gleiche R esultat kommen wie das- 
jenige der Geologen im achtzehnten Jahrhundert. 
Es ist die Menge von 14 Millionen Tonnen Erz immer- 
hin der Ausbeutung wurdig, zumal der Abbau der 
Erze leicht und grSfstentheils am Tage stattfinden 
kann. Allerdings kann in den meisten Jahren das 
Bergwerk nur w ahrend etw a 9 Monaten betrieben 
werden, weil wegen der HShe von 2000 m die W inter 
zu slrenge sind. Es ist aber leicht móglich, wahrend 
den Somrnermonaten fiir das ganze Jah r geniigend 
Erze zu Thal zu schaffen.

Die Y e r h i i t t u n g  der Eisenerze ist gedacht ent- 
weder verm ittelst Galciumcarbids, welches an Ort 
und Stelle fabricirt wurde, oder im elektrischen 
Schmelzofen. Versuche, welche nach beiden Ver- 
fahren angestellt wurden, berechtigen zu erfolgreichen 
Resultaten. Die Elektricitat, welche in vorliegendem 
Falle aulserordentlich billig sein mufs, um mit Erfolg 
gegenuber den m it Kohlen betriebenen HochSfen con- 
curriren zu konnen, wird durch die grofsartigen Wasser- 
krafte folgender projectirter W asserwerksanlagen be- 
schafft:
1. durch die Aare mit einem Gefall von 400 m
2. „ „ Gadenenaare „ w 400 ,
3. , dasG enthalw asserm itzw eiG efallen von je 500 „
4. ,  , U rbaehthalwasser m it einem Gefall von 150 „

Diese W asserwerke sind aulserordentlich b i l l i g
herzustellen und wird eine Pferdekraft bei einer Yer
zinsung von 20%  im hOchsten Fali auf 25 Frcs. im 
Jahr zu stehen kommen, so dafs sich diese Wasser- 
krafte zur Fabrication von Calciumcarbid oder zur 
d ire c te n  Herstellung des elektrischen Lichtbogens Yor
theilhaft Yerwenden lassen werden.
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Auch die Eisenbahnen werden ihren Einzug in 
den Thalkessel von Innertkirchen halten; eimnal ist 
die Briinigbahn bereits bis nach Meyringen gebaut 
und zum andern ist gute Aussicht vorhanden, dafs 
eine norm alspurige Brienzerseebahti zustande konimt 
und Fortsetzung iiber Meyringen bis nach Innerl- 
kirchen finden werde.

Z Q r ic h  , 5. Marz 1900.
Milller-Land(mann.

K oksofen th ilren .

Es wird uns geschrieben:
„Immer melir wird bei den neuen und neuesten 

Koksofenconstruclionen darauf hingewirkt, dafs die 
Oefen selbst ais absolut der aufseren Luft unzugangliche 
Retorten arbeiten, denn von dem in den Kohlen be- 
findlichen festen Kohlenstoffe soli inOglichst wenig 
verbrennen und nur entziindete Gase sollen den 
Ofenwandungen die zur Verkokung der Kohlen nOthige 
llilze liefern.

Zu den W andungen gebóren im weiteren Sinne 
auch die Verschlufsthuren. W ahrend man bei einigen 
Koksofensystemen die Liingswandungen sogar uber- 
niithig erhitzen und bei den anderen fast ausschliefs- 
lich geniigende Hitze erzeugen kann, bleiben die Quer- 
wandungen — die Yerschlufsthuron — meist zu kall. 
Die Folgę davon ist, dafs die an denselben liegenden 
Kohlen die zu ih rer Backfiihigkeit nóthige Hitze nicht 
erlangen und die sogenannten ungaren KOpfe entstehen.

Es miifsten rnithin Thuren geschaffen werden, 
welche ebenso die Hitze aufspeichern und abgeben, 
wie die Langswande. Die rneisten im Gebrauch be- 
findlichen Koksthuren bestehen aus einem m it glatten 
feuerfesten Steinen oder m it Ghamotte ausgem auerten 
gufseisernen Ralimen und haben eine Starkę von 80 
bis 150 mm. Der feuerfeste Stein ist ein schlechter 
W arm eleiter, e r nim m t also die W arm e ebenso schlecht 
auf, wie er sie abgiebt. Daher kommt  es auch, dafs 
die unm ittelbar an den Thuren liegende Kohle theil- 
weise entw eder gar nicht oder schlecht verkokt wird.

Man hat sich deshalb in Yerschiedenen Betrieben 
auch schon langst daran  gewdhnt, die Koksofenthuren 
ais einfaches Verschlufsmittel zu betrachten, um den 
directen L uftzu tritt abzuhalten ,. und es am vortheil- 
haftesten befunden, den Olenraum in der Nahe der 
Thiir unhenutzt zu lassen. Man schragt die Ofen- 
liillung bOschungsmafsig ab, so dafs die Kohlen nur 
den unteren Theil der Thiir bedecken.

Besser wie diese meist im Gebrauch befindliche 
Thiir mufs schon eine solehe wirken, wo das feste 
Fuller durch porOse Steine ersetzt ist, dereń Her- 
slellung geschieht, indem fein geriebener Koks oder 
Sitgemehl m it Thon gut verm ischt, geformt und ge- 
brannt wird. Der Koks oder das Sagemehl verbrennen 
und lassen unzfihlige kleine LOcher zuruck. Diese, 
mit Luft ausgefullt, bilden eine gute Isolirung, er- 
schweren aber gleichzeitig das Eindringen der 
Ofenhitze in das Innere der Thiir und so kann 
diese Thiir ais wirksame AbschlufsYorrichlung 
gegen aufsere W itterungseinfliisse betrachtet werden. 
Zu empfehlen ist diese Thiir ferner wegen 
ihrer geringeren Schwere, jedoch ist anzunehmen, 
dafs die H altbarkeit derselben wegen der Zerreibbar- 
keit der Steine eine nur geringe ist.

Aehnlich wie vorerw ahnte Thiir mufs die in 
Westfalen schon in Belrieb befindliche Thiir mit 
Asbest und Luftisolirung wirken. Die in der Mitte 
der ThCir befindlichen Verticalkanale sind Luftspeicher, 
die innere Seite des T hiirrahm ens ist m it Asbest 
belegt, es ist m ithin eine doppelte Isolirung yorhanden 
und miissen daher auch hier die aufseren W itterungs- 
eińfiGsse abgeschwiichl werden (Patent Botli & T il-

mann, Dortmund). Die Aussparungeti im Innern ver- 
ringern auch das Gewicht dieser Thiir gegeniiber der 
massiv ausgem auerten,

Eine ebenfalls schon in Belrieb befindliche Thiir 
ist die, durch welche der Kaminzug direct auf die 
an derselben befindliche Ofenfiillung wirkt. Im Innern 
der Thiir sind, wie in den vorherbeschriebenen, ver- 
ticale Kanale, welche aber mit der Ofenfiillung und 
dem oberen Ofenraum durch Aussparungen in den 
Steinen verbunden sind. Die an der Thiir lagernden 
frisch gefiillten Kohlen geben bis zu einer gewissen 
Entfernung ihre Gase durch die m it dem V erticalkanal in 
Yerbindung stehenden, nach dem Ofeninnern zu ge- 
lichteten Aussparungen ab ; die Gase treten durch 
die oberen Aussparungen in den oberen Ofenraum, 
um dann der Esse zugefiihrt zu werden. Die W irkung 
dieser Thiir mufste fast vollkommen sein, wenn nicht 
die Kohle nals und kalt in die Oefen karne. Anstatt, 
dafs nun die vor der Garung aufgespeicherte Hitze' 
der frisch gefiillten Kohle zu nutze kommt,  wird sie 
fast ausschliefslich dem Kamin zugefiihrt. Die nassen 
Kohlen geben erst das W asser in Dampfform durch 
die Thiir ab und daher kommt  es, dafs diese schon 
nach kurzer Zeit stark abgekiihlt ist und nicht mehr 
die Fiihigkeit besitzt, die Kohlen zu entzunden. Ersl 
nach m ehreren Stunden, wenn die Enlgasung der 
Kohlen theilweise stattgefunden, speichert die Thiir 
w ieder W arm e auf. Auch das Gewicht dieser Thiir 
wird durcli die Aussparung im M ateriał verringert 
(Patent J. W. Neinhaus).

Unsere D am pfkessel-Fabricanten haben lilngsl 
e rkannl, dafs der Nutzeffect ih rer Erzeugnisse mit 
der Flachenverm ehrung zunimmt. Nach diesem 
Princip wurden auch auf den Hocliofenwerken die 
Ileifswinderhitzer m il bestem Erfolg um gebaut, und 
so lag denn nichts nalier, ais diese Erfaiirungen 
auch auf die Verschlufsvorriclitungen der KoksCfen, 
auf dereń Thuren anzuwenden. Die Thiir nach 
diesem Princip verfertigt, zeigt auf ih rer Innenseite 
schriig nach unten fallende Aussparungen in dem 
feuerfesten Materiał. Die schrage Anordnung der 
LOcher soli ein Yerstopfen resp. Zusetzen m it Kohle 
verhindern. Die Lochungen sind so angeordnet, das 
die Heizflache sich um das Dreifache vergr6fsert, 
ohne dafs die S tabilitat der Thiir darun ler leidet; 
nach dem Tlnirrahm en zu sind die Steine geschlossen, 
dam it die Aufsenwand, der Gufs- oder Blechrahmen 
durch die Hitze nicht leidet (Patent F. Wolff, Escli- 
weiler). Gegen aufsere W itterungseinfiusse ist die 
T hur durch einen Blechmantel, welcher eine Luft- 
schicht einschliefst, geschiitzt. Diese Thiir mufs, bevor 
die erw unschte W irkung e in tritt, genugend erhitzt 
sein, wozu ein m ehrtagiger Betrieb nSthig ist, und 
wird man dann unbedenklich den Ofen bis zur Planir- 
Oflnung fiillen kSnnen. Die dann vor der Garung 
aufgespeicherte Hitze wird gleichwie die der W and 
zum grafslen Theil an die frische Ofenfiillung ab- 
gegeben, die Kohlen entzunden sich und es bildet 
sich ein schm aler, freier Raum zwischen W andung 
und Kohle, durch den die Gase ungehindert auf- 
steigen kOnnen. Ist dieser Procefs e ingetre ten , so 
findet die W arm eaufnahm e von neuem statt. Die so- 
genannten KSpfe sind v<5llig gar und stehen in Bezug 
auf Festigkeit dem ubrigen Koks nicht nach.

Heute werden die meisten Thiirrahm en aus 
Gufseisen hergestellt, und doch durfte sich ein Ver- 
such m it schm iedeisernen Thflren lohnen. Die 
gufseisernen T hurrahm en springen leicht. Abgesehen 
von der dadurch entstehenden Undichtigkeit tr itt 
dann ein W erfen der T hur ein, die T hur schliefst 
schlecht und nur durch eine Unmenge Lehrnbesatz 
ist sie dicht zu bekommen, w ahrend das D ichterhalten 
weitere Schwierigkeiten macht. “
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Z o llfre ic  S cliiffbaum aterla lie ii.
W ahrend eine iibersichtliche D arstellung des 

zollfreien Verkehrs der Seeschiffsbaumaterialien im 
deutschen Zollgebiet, welche bekanntermafsen vom 
Eingangszoll befreit sind, fruher fehlten, wurde diesem 
Mangel seit 1897 in dankensw erther W eise durch in 
den Vierleljahrsheften zur Statistik des Deutschen 
Reiches erscheinende Uebersichten abgeholfen. Hin- 
sichllich der auf diese Weise zur Einfuhr auf die 
W erften des Deutschen Reichs gelangten Eisen- 
m aterialien entnehm en w ir derselben folgende Nach- 
w eisung: 1899 1893

t  t

Brucheisen und Eisenabfiille . . .  112 64
R oheisen ................................................ 3 803 4 498
Eck- und W inkele isen ...................... 7 939 8 909
Eisenbahnlaschen, Schwellen . . .  32 —
schm iedbares Eisen in Staben, auch

v e r z in k t ............................................ 1 810 5 049
Platten uud Bleche aus schmied-

barem  Eisen, r o h ..........................  20 958 28 247
ganz grobe Eisengufswaaren, aufser

G eschossen.......................................  207 253
Ambosse, Brecheisen, Ilakennagel 5 4
Anker, K e t t e n ...................................  1 377 1 280
D ra h ts e i le ...........................................  7 170
Eisen, zu groben Maschinentheilen,

roh vorgeschm iedet...................... 159 448
K a n o n e n ro h re ................................... 7 6
R6hren, gewalzte und gezogene aus 

schmiedbarem Eisen, rohe . . .  4-0 30
grobe E isenw aaren , nicht ab- 

geschliffen, gefirnifst, verzinkt . 889 1 252
Schrauben, Schraubbolzen . . . .  7 7
grobe Eisenwaaren, abgeschliffen,

gefirnifst, v e r z i n k t ......................  219 80
feine E isengufsw aaren...................... 18 13
feine W aaren aus schmiedbarem

E i s e n ................................................  11 30
Maschinen, uberwiegend aus Gufs

eisen ................................................  809 891
D am p fk esse l.......................................  158 169
Maschinen, uberwieg. aus schmied

barem E i s e n ................................... 104 403
Maschinen, uberwieg. aus anderen 

unedlen M e ta lle n .......................... 86 51

Es sei darauf hingewiesen, dafs die W erften des 
Freihafengebiets Hamburg in dieser Statistik n i c h t  
einbegriffen sind.

Aus einer Statistik, welche vom „Yerein deutscher 
SchiiTswerften“ soeben gesammelt ist, entnehm en wir, 
dafs 22 deutsche W erften (es sind darunter die 
grOfsten P rivatw erften , aber nicht die Kaiserlicheu 
W erften vertreten) im Jahre 1899 re ra rbe ite t bezw. 
bezogen h a b e n :

mu darunteryon • ,  vuui 
deutschen Gesammt- 

P Werken verbrauch
an P la t te n .................  95 945 t 70 271 1 73,2 %
„ Form stahl (ein- 

schliefsl. Stabeisen) 4-6 288 t 35 042 l 75,7 %

D er neue  R lie indam pfer „G u ten b erg 1’
der D a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e  11 s c h a f t  f i ir  d e n  
X i od  e r -  u n d  M i t t e l  r l i e i n  zu Diisseldorf, erbaut 
vou G e b r .  S a c h s e n b c r g  i n  R o f s l a u  auf dereń 
F ilialw erft in Koln-Deutz, bestand am Samstag den
14. A pril in glanzender W eise seine Probefalirt von 
Ho mb erg bis. zur stelienden Briioke in Koln.

Der Dampfer ist in der W asserlinie 71 ni lang 
mul zwischen dem Radkasten 8,25 m breit. Sein Tief
gang betriigt bei vollstiindiger Dampf bereitseliaft 940 mm.

Die Maschine ist eine Zweicylinder-Yorbundmaschine 
und indicirt 650 P. S., den Dampf liefern zwei fiir 
8 '/j Atm. construirte Schilfskessel m it einer Gesammt- 
heizflaclie yon 284 qm.

Das Scliiff soli dem Personen- wie auch dem Giiter- 
verkelir dienen. Es besitzt unter Deck im Hinter- 
schiff einen geschiiiackvoll ausgestatteten Speisesalon 
und einen ebenso ausgeschmuckten Salon fiir Damen, 
sowie im Yordcrschiff die Vorkajiite. Die gcschinack- 
\rolle Ausstrtttung der Salonriiume stauimt aus der be- 
kannten Fabrik von J. C. P  f  a  f f  in Berlin. Im Rad- 
kastenaufbau befindet sich das Rauchzimmer. Ueber 
dem selir geraumigen Hauptdeck erliebt sich zwischen 
don Radkastenaufbauten und in der Liinge derselben 
das Promenadendeck. Dampfheizung und elektriscbes 
Liclit erhohen die Annehmlichkeit an Rord, fiir welche 
dic Directionen der Kolner und Diisseldorfer Gesell- 
sebaften bekanntermafsen in jeder Bezieliung zu sorgen 
wissen.

S u ez -K an a ł.

Die Gesammteinnahme des Suez-Kanals im Jahre
1899 betrug 91290000 Franken gegen 85 294000 
Franken im Jahre 1898 und 74181000 Franken im 
Jahre 1897. Die grofse von Jah r zu Jah r steigende 
Zunahme zeigt, wie sehr sich der Schitfsyerkehr mit 
den iiberseeischen L andern in den letzten Jahren 
gehoben hat. (N ach d e r  „S t. P e te r s b u rg e r  Z e itu n g “.)

E isen in  J a p a n .
In den K uritania-B ergen, im Districte Kambara 

in Japan, soli ein bedeutendes Eisenerzvorkommen 
entdeckt worden sein. Dasselbe ha t eine Miichtigkeit 
von 64 Fufs und 2 bis 300 Fufs Liinge. Man halt 
dieses Vorkommen fiir das bedeutendste in ganz Japan.

(N ach dem  „Jo u rn a l d e  SI. P ś te rsb o u rg " .)

Tonkln* K ohle.
Im Jahre 1899 lieferte Tonkin nach Schanghai

22 000 1 Kohlen — d. h. fasl ebensoviel wie ganz 
Australien —, wobei die Grube von Kebao am meisten 
betheiligt war. Die Tonkin - Kohle ist von guter 
Q ualitat und wird viel begehrt. Es ist zu erw arten, 
dafs sie noch viel m ehr in den Handel kommen wird, 
wenn erst regelmafsigere und hiiufigere T ransporte 
FranzSsisch Indo-China mit Schanghai verbinden.

(N ach nT ho  B o ard  o f T rado  J o u rn a l1*.)

Scliule und T echn ik .
lu der 7. Sitzung des Herrenhąuses vom 30. Jliirz 

ds. .Is. hielt Hr. Prof. Dr. S l a b y  dic folgende be- 
inerkenswerthe Ile d e :

Jl. H., ich mochte Ihre  Aufmerksamkcit zurflek- 
lenken auf dasjenige, was der H err Gencral-Bcricht- 
erstatter vorbin bcriilirte, auf die Frage der humani- 
stischen Gymnasien und im besonderen auf diejenige 
Acufserung, welche sich im Bericht der Commission 
befindet. leli werde mich aber darauf beschranken, 
diese Frage nur vom Standpunktc der technischen 
Hochschulen aus zu beleuchten.

Der Umfang des technischen Hochscliulunterrichts 
ist heute neben dem der Universitiiten nicht mehr zu 
verkennen, was schon aus der Thatsache liervorgeht, 
dafs den 30000 Horern an deutselien Universitiiten 
13000 Studenten der technischen Hochschulen gegen- 
ijberstelien. Das Yerhiiltnifs ist heute etwa 2','s zu 1, 
wird sich aber zu Gunsten der technischen Hochschulen 
in der niiclisten Zeit noch weiter veriindeni; denn in 
dem letzten Jahrzehnt hat. eine ganz deutliche Ver- 
schiebung begonnen in liezuc; auf die Berufswahl der



1. Mai 1900. lieferate und kteinere Mittheilungen. Stahl und Eisen. 503:

Abiturienten der liólicren Schulen. Es ist darum aucli 
die tecbnisclic Hochschulc an der Yorbildung auf 
unseren liólieren Schulen wesentlich bctheiligt.

Man hat im Jahre 1890 bei der Schulconferonz 
eine sehr einfache Losung dieser Frage z u finden 
geglaubt, indem man den Stroni derer, die eine liohere 
technischo Bildung suchtcn, auf dic Realgymnasien 
und die Oberrealscliulen zu leiten vcrnieinte. Die 
thatsiichliche Entwicklung, die seitdem eingetreten ist, 
bat gezeigt, dafs man sich dabei griindlich geirrt hat. 
Einige Zahlen werden dies bewoisen. U nter 2000 Stu- 
direnden der technischen Abtheilungen unserer Hoch- 
schule zu Berlin im W intersem ester 1897/98 befanden 
sich 87 % solcher, die das Reifezeugnifs einer hoheren 
Schnie besafsen, und zwar stammten 54 % von den 
Gyninasien, 39 % von Realgymnasien und 7 % von 
Oberrealscliulen. Lassen Sie mich zum Yergleich 
heranziehen die Ycrhaltnisse an den Universitiiten. 
Mir stelicn zufalllig die Zahlen fiir die philosophische 
Facultiit der Berliner U uiversitat zur Yerfiigung — 
das ist die grofste in Deutschland — : unter 1500 Stu
denten befanden sich dort nur 70 %, dic das Zeugnifs 
der Reife fiir eine liohere Schulc besafsen, und diese 
70 % setzten sich zusammen zu 6G % aus (lymnasiasten, 
zu 30 % aus Realgymnasiasten und zu 4 % aus 
Oberrealschiilern. Sie sehen, meine H errcn , die Vcr- 
schiedenheit in der Zusammensetzung der Studenten 
ist keine allzugrofse. Auffallend und fiir viele iiber- 
rascliend diirfte aber die Thatsache sein, dafs der 
Procentsatz derer, die ih r Studium m it dem Reife
zeugnifs einer hoheren Schnie beginnen, auf der 
technischen Hochschule grofser ist ais bei der philo- 
sophischen Facultiit der U niyersitat Berlin — 87 °/<> 
gegen 70 %. Diese an sich bedeutungslose Thatsache 
mufs ich aber liervorheben, weil in  dcm anderen 
Hohen Hause einer der Herren lledner den technischen 
Hochschulen den Ratli gegeben hat, sie mijchten ihr 
gcistiges Niyeau von innen heraus erhoben, indem sie die 
Aufnahmebedingungen yerscliiirfen. Der verehrte H err 
hat seinen Wunscli an eine falschc Adresse gericlitet.

M. H., aus den mitgetheilten Zahlen, welche zeigen, 
dafs auch bei uns der grofste Theil der Studenten aus 
Gyinnasiasten besteht, konnte man nun eine sehr 
einfache Schlufsfolgerung zielien. Man konnte sagen : 
sie beweisen, dafs auch die humanistisclien Gymnasien 
eine ausreichende Vorbildung fiir die technischen 
Studien gewiihren.

Bei diesei' Schlufsfolgerung wiirde man aber zwei 
vcrhiingiiifsvolle Fehler begehen. Erstens wiirde man 
niiinlich diejenigen weiien und hochgebildeten Kreise 
unseres Y olkes, bei denen dic Abneigung gegen dic 
altsprachliche Erzieliung unserer Jugend aus innerster 
Ueberzeugung cntspringt, auf das tiefste yerletzen, 
jenc grofsen und wahrlich nicht gering zu schiitzendcn 
Kreise, fiir welche vor 10 Jahren das erlosende W ort 
gesprochcn is t: W ir  s o l l e n  n a t i o n a l e  j u n g o
D e u t s c h e  e r z i e h e n  u n d  n i c h t  j u n g ę  G r i e c h e n  
un d  R o m e r .

M. H., ich weifs sehr wohl, dafs in diesem Hohen 
Hause sehr Viele sind, welche diese Anschauung nicht 
theilen und welche in der altsprachlichen Erzieliung 
immer noch das einzige H cil erblicken. Ich w ill mit 
diesen yerelirten Herren dariiber gar n icht streiten. 
Ich mochte aber keinen Zweifel dariiber lassen, dafs 
ich selber zu jenen geliore, welche nach ihren Lebens- 
erfahrungen ebenso wie nach ihren innersten und 
lieiligsten Ueberzeugungen in religioser, sittlicher und 
idealer Beziehung eine harmonische, hochste Geistes- 
bildung auch ohne Kenntnifs der alten Spraclien fiir 
moglicn halten, welche selber die Werthśjbnatzung des 
klassischen Alterthum s tief im Herzen tragen, ohne 
die Kenntnifs desselben Anderem ais der Anschauung 
oder mustergiiltigen Uebcrsetzungen zu verdanken.

M. H., wer hat die Schiitze des klassischen A lter
thums in edlerer W eise sieli zu eigen gemacht und

wieder gegeben ais unser idealster D ichter — Schiller, 
von dem es doch bekannt ist, dafs er kein "Wort 
Griechisch yerstand? Die Moglichkeit aber, auch durcli 
naturwissenschaftliclie Studien logische Sclmlung des 
Geistes zu erzielen, wird nieist nur von denen be- 
stritten, die Solcho Studien nicht niiher kennen gelernt 
haben. Ich  w ill aber, wie gesagt, dariiber nicht streiten. 
ich ehro und yerstehe sogar die Liebe, welche dank- 
bare Gemiither den Studien ihrer Jugend, dcm An- 
denken begeisterter Lchrer bewahren.

Aber, ni. H. — nun komme icli zu dem zweiten, 
wichtifccren Punktc —, fiir mich hat diese ganze JYagc 
der Yorbildung eine eminent w irthschaftliche Be- 
ileutnng, bei welcher die ganze Zukunft unseres Vater- 
landes lebhaft vor Augcn tritt, und in diesem kiihlen 
und praktischen Sinne moclite ich auch die Frage nur 
behandelt uiul entschieden sehen.

M. H., die centrale Lage unseres Landes legt uns 
die bittere Nothwcndigkeit auf, stark geriistet zu sein 
zu W asser und zu Lande, damit w ir den fiir unsere 
w irthschaftliche und nationale Entwicklung notli- 
wendigen Frieden uns erzwingen und sichera konnen. 
Bei dcm unaufhaltsamen Fortscliritt der Waffentechnik 
sowie aller technischen Riistungsmittel iiberhaupt konnen 
wir dic erforderlichen Ausgaben, die sich immer melir 
sfeigern werden, nur dann bestreiten, wenn es uns ge- 
lingt, unsere Einnahmetjuellen zu yergrofsern. Alle 
nocli so idealen Gesichtspunkte miissen dieser kalten 
Nothwendigkeit gegeniiber yollkommen zurucktreten. 
Es is t der Selbstcrhaltungstrieb, den der liebe Gott 
ais den stiirksten im Menschen entwickolt hat. Aber 
aucli der ganze Fortscliritt auf culturellem Gebiet, auf 
geistigem und besonders auf socialem Gebiet, auf den 
wir so stolz sein diirfen, ist in Zukunft nur nioglich, 
wenn es uns gelingt, immer reichcre M ittel fiir diese 
lioch idealen Zwecke bereitzustellen.

31. H., wenn w ir nun dic Frage aufw erfen: nach 
welcher R ichtung sollen w ir eine Yermehrung unserer 
Einnahmen in erster Linie suchen, so bin ich kein 
einseitiger Schwarmer fiir die Industrie, wie Sic das 
nach meiner Berufsstellung yielleicht yermutlien. Nein, 
m. H., ich bin der Ansicht, dafs diese Yermehrung in 
erster Linie zu erstreben ist durch eine intensiverc, 
rationellere und deslialb lohnendere Bewirthschaftung 
unseres Grund und Bodens, dieses sichersten und wertli- 
yollsten Grundstockes unseres nationalen Vermogens. 
(Sehr walir!)

31. II., Sie wissen selber am besten, in welcliem 
Mafse dies bereits hat geschehen konnen dadurch, 
dafs Sie bei dem Chemiker in dic Lelire gegangen 
sind. Versuclien Sie es nun einmal m it dem Techniker. 
Welcli erstaunliclie Bedeutung die Technik fiir die 
Landwirthschaft besitzt, habe ich kiirzlich aus der 
Sehrift eines ostprcufsisclien Grundbesitzers, des Hrn. 
Maok in Ragnit, erfahren. In  dieser Sehrift w ird auf 
das iiberzeugendste an der Hand eines umfassenden 
Zahlenmaterials der Nachweis gefiilirt, wie sich dic 
Productionskosten der Landwirthschaft wesentlich 
yerringern lassen durcli planmiifsige Einfiilirung 
niaschineller Betriebe unter Anwendung von Kraft- 
yertheilung mit Hiilfe der E lektricitat. Ich kann den 
rein landwirthschaftlichen Theil dieser Schi’ift nicht 
beurtheilen ; der technisclic Theil aber, iiber den ich 

j mir ein U rtheil zutraue, zeugt von einem ganz her- 
yorragenden Verstśindnifs der Technik. Diese Sehrift 
sowie die darin angefiihrten bahnbrechenden An- 
wendungen sind ein Beweis fiir die hohe Intelligenz, 
die auf einzelnen Gutem unseres Landes sitzt. (Selir 
richtig! — Heiterkeit.)

W elche grofsen und segensreichen Folgen miifste 
es nun haben, wenn allseitig unsere Grundbesitzcr 
nicht wio bisher ausschliefslich juristische und land- 

i w irthschaftliche Studien an Universitiiten betrieben, 
sondern wenn sie sich auch umfassende technische 
Kenntnisse aneigneten. Der W eg dazu ist so leic.ht
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Man brauchte ja  nur dio landwirthschaftliclien Akndcmien 
statt wio bishor ansschlicfslicli den Universitaten in 
Zukunft auch den tcchnischcn Hoclisohulen anzugliedern. 
W ir wurden sio mit oftenon Armcn cmpfangcn, wir 
wurden unsere K raft m it Begcisterung in den Dienst 
dieser neuen und liohen Aufgabe stollen; die Grundung 
der Hochscliulti in Danzig bietet. dazu eine willkonimene 
Gelegcnheit.

M. H .t fiir dic grofse Zalil doror aber, welche, aus 
land wirthschaftlichen Kreiseu hohere Seliulen bcsuchcn 
und welche die Schnie yerlassen mit dom Einjiihrig- 
freiwilligen- oder mit dem Abiturientonzeugnifs, kann 
doch das humanistischo Gymnasium nun und nitmner 
die geoignete Yorbildung liefern fiir ein erfolgreiches 
Selbststudium technischer Einrichtungen, wie sie meiner 
festen Ueberzeugung nach dio Landwirthsehaft in Zu
kunft  in immer steigendem Mafse wird verwenden 
miissen. M. H., ich halte die Frage der Yorbildung 
auf unseren hoheren Schulen direct fiir eine Lebens- 
frago der Landwirthsehaft, und ich meine, dieses Hohe 
Haus, in welchem dor Grundbesitz so hervorragend 
yertreten ist, sollte, entgegen dcm Coniniissionsherielit, 
sich yereinigen zu der Bitte an den H errn Minister, 
er mogę auch seinerseits an der Hebung der Nothlage 
unserer Landwirthsehaft nach besten Kriifton mitarboiten.

Aber, m. H., es ist dies nur der eine Weg, unsere 
Einnahmermellen zu ycrniehren; es giebt noch einen 
anderen. Die tre it enden Krafte im Lando haben ihn 
bereits mit Erfolg betreten, gcstiitzt durch die W elt- 
nolitik unseres erhabenon Kaisers. Dio Entwicklung 
dor letzten 50 Jahre hat der erstaunten W olt gozeigt. 
dafs der Deutsche nicht blofs Dichter und Denkor ist, 
ais welcher er ehedem fast allein galt, sondern auch 
ebenso wie der Engliinder und Amerikaner ein ge- 
horener ideen- und erfińdungsreicher Ingenieur und 
Kaufmann. E s w ird allseitig zugegeben, dafs bei dieser 
aufsteigenden Entwicklung dor tecfinischcn Fahigkeiten 
unseres Volkes die t e  cli u i s c h o n  H o c l i s o h u l e n  
ein treibendos und forderndes Kleniont ąewesen sind. 
Was liegt da naher ais dio Folgerung, dafs alles ge- 
schehen mufs, um diesem wichtigen Kulturfactor mehr 
noch nls bisher freio Balin, Luft und Licht zu ver- 
schaffen fiir weitere Entwicklung, dafs es gilt, Hinder- 
nisse aus dom Wege zu riiumon, welche ihm die er- 
folgreichc Losung wichtiger Aufgaben bisher noch er- 
schweren.

M. 11,, hier kann ich Ihnen nun das Bekenutnifs 
nicht ersparen, dafs unsere technischen Hochschulen 
an einem kritiseken AYendepunkt ilirer Entwicklung 
angelangt sind, dafs sie vor dor Gcfalir stehen, das 
wissenschaftliche IJebergewicht, welches sie bisher 
gegeniiber den auslśindischen Schulen gehabt haben, 
zu Yorlioren, dafs sie Einbnfse orleiden miissen an 
ih rer wissenschaftlichen Bedeutung, wenn nicht durch- 
greifende Mafsregeln in die W ege geleitet werden.

M. H., ich stehe seit etwa 30 Jahren im Hoch- 
schulunterricht und habe yorwiegend mit den Studenten 
der letzten Semester zu thun gehabt; ich konne das 
Mafs der Bildung, mit welchem diese in ihren Beruf 
treten, ziemlieh gonau. Welche Aenderung iii den 
Zieleń unseres TJnterrichts habe ich in diesen 30 Jahren 
erlebt! Damals reichte oin yierjahriges Studium voll- 
kommon aus, um sich in den Besitz der Kenntnisse 
zu setzen, die einen Ueberblick uber das damalige 
tcehnische W issensgebiet ermoglichten. W elche Piiue 
yon neuen Gebieten hat sich at>er seitdem erschlossen, 
und zwar handelt es sieli niclit etwa nur um Gebiete, 
welche derSpccialforscliungubcrlnssen bleiben konnen: 
nein, m. >1., es handelt sich um grundlegende Wissens- 
gebiete, ohne dereń tieferes Studium kein Ingenieur , 
heute auf irgend einem Gebiet eino erfolgreiche Thatig- i 
keit entfalten kann. Ich  erinnere nur an die Elektro- I 
technik, welche lieute alle tecluiischen Gobiete durch- 
drinsft, an die moderno Gasmaschine, welche sich an- 
sehiekt, die Dampfmasehine, den Stolz des yorigen ;

Jahrhunderts, zu yerdriingen, die moderne Ofcntechnik, 
die Beleuchtungstechnik, dio uns mit einer Fiille von 
Licht iiberschiittet hat, dic Kiihl- und Eisinaschinen, 
die sanittiren Einrichtungen der grofsen Stiidte, Kanali- 
sation und W asserleitung, die tiefere Einsicht in die 
Eigenschaft der Materialien, welche unsere Auffassung 
iilier dic Festigkeit durchaus yerandert hat, und niclit 
zuletzt an die steigende Yerwendung der Technik in 
der Landwirthsehaft, die dazu fiihren wird, dafs der 
Landwirth in Zukunft immer mehr die erfinderische 
K raft des Ingenieurs wird in Anspruch nehmen miissen.

Dazu kommt, dafs die alten Gebiete, wie Dampf
maschinen und Pumpenbau, Bergwerksmaschinen und 
Turbinenbau und andere durchaus n icht yerschwunden 
sind, sondern nur eine tiefere eingehendere Behandlung 
erfahron haben.

W ie stellt sich nun der Stndienplan der tech
nischen Hochschulen angesichts dieser Eiille neuer 
Gebiete? Unsere Studienzeit ist heute noch wie yor 
30 Jahren yicrjahrig, abgesehen von dem praktischen 
Jahr. Hatten w ir nur diese 4 Jahre, dann wollten 
wir don Stotf schon bewiUtigen. Aber, m. H., das 
erste Studienjahr soheidet bei uns vollig aus dem 
akademischen Lelirplane aus; es ist gefiiut mit vor- 
bereitenden Studien in don Elementcn der holieren 
Matheniatik, Jreehanik, dąrstellenden Geometrie, Pliysik 
und Chemio. W ir miissen diese yorbereitenden Studien 
treiben, w o i l  d i e  M e h r z a h l  u n s e r e r  S t u d e n t e n  
y o n  den  G y m n a s i e n  s t a m m t ,  wir konnen sic 
nicht zuruekweisen.

M. H., was wiirden die Hcrron Theologcn, Pliilo- 
logon uud H istoriker sagen, wenn ih r Studium bo- 
gonnen werden sollte mit der Aneigimng der elemen- 
taren Yorkoiumnisse in dor Grammatik der lateinischen 
um lgriechischenSprache! Das ist das ABC dcsStudiuius, 
ohne welches ein erfolgreiches Fachstudium uberhaupt 
nicht begonnen werden kann und wird deshalb der 
Yorschule iiberwiesen. Uud, m. II., m it Recht! Ich 
wiire dor letzte, der yerlangen wollte, dafs auf unseren 
humanistischon Gymnasien der U nterricht in den alten 
Sprachen heruntergescliraubt werden so llte ; ich tlieile 
yielmehr die Besorgnifs der yielcn Herren, namentlich 
der Philologen, welche in der llerahm inderung des 
altsprachlifchcn U nterrichts durch die Reform yoin 
Jahre 1892 eine sehr ernst.e Gefalir fiir diese Studien 
erblicken. Diese Gefalir m u f s  beseit.igt w erden; das 
Niveau unserer humanistischon Bildung darf nicht 
sinken, es mufs yielmehr gefordert werden. (Sehr richtig!)

Aber, m. H., w ir miissen das gleiche Recht auch 
fur unser W issensgebiet iu Anspruch nehmen. Wir 
miissen es noch aus einem anderen Grunde. Dio Ele- 
mente der hoheren Matheniatik sind genau so lang- 
wcilig und trocken wie die Elemente der Grammatik 
der lateinischen und griechischen Spracho; diese Dinge 

i werden erst interessant, wenn man sieht, was man 
damit anfangen kann, welclien Bildungsstoff man damit 
erwerben kann. Solehe Yorstudien gedeihen infolge- 
dessen am besten unter dem sanften, yiitorlichen Zwange 
von Schuleinrichtungen. Es gehort ein holies Mafs 

i von Pflichtęefiihl und innerer Reife dazu, diese trockenen 
Studien freiwillig m it derjenigen Intensitiit zu betreiben,

: die sie nun einmal erfordern. In  dem ersten Jahre 
; der erlangten akademischen F reiheit sind die Bc- 
i dingungen fiir die freiwillige Entwicklung soloher 

Intonsitiit nicht gerade die giinstigsten. Ich will 
unserer studirenden Jugend kein sehlechtes Zeugnifs 
ausstellen; aber Yiele sind doch darunter, welche 

I meinen, dafs mit dem A nhoren der Vorlesungen zu- 
niichst genug gethan sei. Dann kommt das zweite 
Jah r mit dem Esam en; nun treib t die Hetzpeitselie der 
Angst und yerzohnfacht die Intensitat. D er Studien- 
plan des zweiten Jahres, der schon technisehc A n
wendung umfafst, leidet darunter. Das Facit is t: fiir 
yiele unserer Studenten scheidet auch das zweite Jahr 
aus, und es bleiben nur zwei Jahre fiir ein yertieftes
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Fachstudium iibrig. W as sind aber zwei Jahre fiir die 
Fiille der vorliin angegeben en Gebiete! E s is t eine 
traurige E rfahrung aller Hochschullehrer, die mit der 
ticferen fachlichen Unterweisung betrant sind, dafs 
sie ihre Studenten nicht auf diojenige Hohe der W issen- 
schaft ftthren konnen, auf der ein voller Aushliek iiber 
das in der Gegonwart E rreiehte erst moglich ist. Be- 
denklieher noch sind die Anklagen, welche die In 
dustrie gegen uns richtet, dafs w ir unsere Studenten 
yielfach m it ungoniigender Fachbildung entlasśen. H ier 
liegen ernste Gefahren vor, und sic riihren lediglicli 
daher, dafs die Yorschule fiir die Mehrzahl unserer 
Studenten, das humanistische Gyninasium, fur unsere 
Studien ungeeignet ist. W ir lioffen, dafs es moglich 
sein wird, Abhiilfe zu seliaften, und die technischen 
Hochsehulkreise hlicken yoll Hoffnung und Ycrtrauen 
auf unseren neuen H erm  Minister, weil w ir erwarten, 
dafs er diese Frage beherzt und cnergisch in Angriff 
nehmen wird.

Eine Verliiiigerung des Studiums konnte yielleicht 
Yorgeschlagen werden. Das ist aber so gut wie aus- 
gesehlossen, sie w ird von kciner Seite gewiinscht. Es 
wird sogar yielfach Klage dariiber gefiihrt, dafs unsere 
jungen Leute im Gegensatze zum Auslande viel zu 
spat in ihren Beruf eintreten. W ahrend der jungę 
Mann in England und Amerika mit 25 Jahren niclit 
selten eine rerantw ortliche Stellung in  der Industrie 
bekleidet, kommen unsere jnngen Leute selten vor 
Mitte der dreifsiger Jah re  dazu, einen eigenen Haus- 
stand zu begriinden. Ein gut Theil der heute be- 
klagten moralischen Schaden iu unserem Yolkslebcn 
diirfte darauf żuriickzuftihren sein. E ine Verliingcrung 
des Studiums wird also niemand wollen, am wenigsten 
die Yater, aus leicht begreiflichen Griinden.

AYie kann uns nun gebolfen werden? W ir miissen 
Spici m im  zu gewinnen suclien nach unten, w ir miissen 
einen Theil der vorbereitenden Studien auf dio hoheren 
Sclmleu venveiscn. Nun, ni. H., wir haben eine solche 
Selmie, die O b e r r e a l s e h u l c .  Sie wiirde bei ge- 
cigneter Organisation das schon leisten konnen, was 
wir wiinschen. Aber ich habe Ihnen ja  die Zahlen 
vorgelcsen; sie beweisen, dafs diese Schulen wenig 
besucht. werden, und Sie wissen, dafs sie n icht ge- 
deihen konnen. Und warum konnen sie nicht ge- 
deiben? E s ist das leidigc Berechtigungsunwesen, 
das hier entgegensteht. (Sehr richtig!) Die kleineren 
Stadte, die sich den Łuxus nur einer hoheren Schnie 
gestatten konnen. miissen notligedrungen zum hunia- 
nistischen Gyinnasiuui greifen; sie wurden anderenfalls 
die Interessen ihrer Biirgerscliaft auf das scliwerste 
yerletzen.

Nun, m. H., welche W ege soli man einschlagen, 
um diese Ucbelstiinde zu beseitigen ? Die beiden W ege, 
die ich nennen kann, sind Ihnen Allen bekannt; ich 
kann Ihnen nichts Ncues sagen. W ir sind aber wohl 
einig darin, dafs diese Mittel radicale sind und dafs 
sie tbatsachlich Hiilfe bringen. D er erste W eg, den 
man beschreiten konnte, is t der sicherste ; er lafst 
sich heute so gut wie morgen beschreiten, und zwar 
ohne grofse Umwiilzungen, ohne grofse Erregung im 
Lande, ohne eine Umgestaltnng der Lchrplane der 
hoheren Schulen. Dieser W eg besteht darin, dafs man 
die yprrechte der Gymnasien m it einem Federstrich 
beseitigt, dafs man allen drei hoheren Schulen die 
gleichen Berechtigungen ertheilt, ihre Abiturienten zu 
allen Studien an den Uniyersitiiten und Hoclischulen 
zu entlassen. Man iiberlasse es den Studenten, die
erforderliehen Vorkenntnisse, die der erwahltc Beruf
yerlangt, sich zu versehaffen, wie und wo sie wollen.
II. H., ich bofurchte nicht, dafs allzuviel Oberreal-
schuler sich dem Studium der Philologie zuwenden 
werden, und sollte es doch einer tliun, so hat dieser 
sicherlich eine solche Befiihigung fiir dieses Fach, 
dafs ihn die Philologen m it Geld aufwiegen miifsten, 
wenn er zu ihnen kommt. D er Mann wird sich schon

w eiter helfen. E s wird immer gesagt, die Ausbildung 
der Staatsbeamten konnte Schaden nehmen. Nun, ni. H., 
es liandelt sich um die Juristen, sagen wir es doch 
offen heraus.

lis giebt in unserm Staatsleben zwei Arten von 
Juristen. Die einen, die Y ertreter der eigentlichen 
Jurisprudenz, miissen tie f hineinsteigen in das romische 
R echt; das glaube ich wohl. Aber, m. II., die zahl- 
reichen Verwaltungsbeaniteii, die in der Regierung 
sitzen, haben nicht alle mit der Jurisprudenz zu tłum. 
Ich konne viele hiihere Verwaltungsbcamte, dic blnt- 
wenig damit zu thnn haben; dagegen haben sie alle 
Tage die schwerwiegendsten Entscheidungen iiber tech
nische Dinge zu treffen, und die Herren sind yielfach 
n icht in der Lage, die Yerhiiltnisse allseitig richtig 
uborsehen zn konnen, sondern sie sind angewiesen auf 
den Rath mehr oder weniger guter Sachyerstlindiger, 
denen sie blindlings folgen miissen. Das sind doch 
keine gesundeii Zustande; ich kann es mir Yielmehr 
ersprielsliclier denken, wenn in Zukunft unsere Yer- 
waltungsbeaintcn zum Theil aus streng juristisch ge- 
bildcten Elem entcn unrT zum andern Theil aus jnristiseli 
gebildeten Verwaltungsingenieuren bestiinden. So denke 
ich mir dio Zukunft unserer Verwaltung, und ich glaube, 
w ir brauchen dabei keine Sorgo zu- habeu.

SI. Ii., ich sagte yorliin, die Beseitigung der Yor- 
rechte der Gymnasien wiirde sich ohne Storung voll- 
zichen. Gcwifs; aber, m. H., die Folgen, welcTic wir 
in 10, 20 Jahren erleben wurden, die wurden ganz 
gewaltige sein. Ich glaube, dariiber sind w ir alle 
einig: e in  g r o f s e r  T h e i l  d e r  G y m n a s i e n ,  d i e  
U e b e r  z a h l ,  w i i r d e  v e r  s cl i  w i n  d e n .  Die Gym
nasien wiirden reducirt werden auf diejenige Zahl, 
■welche dem Bedarf entspricht, dcm Bedarf derer, dic 
ein Studium erwahlen, tiir welches die Kenntnifs der 
alten Sprachen unerlafsliche Yorbedingung ist. Die 
humanistischen Gymnasien selber wiirden dabei nur 
gewiuuon. Es wiirde aber auch auflioren der Duhkel, 
der heute leider dic humanistische Bildnng zur vor- 
nehmeren stempelt, und das ist des 1’ndels Kern. Das 
ist gerade fiir viele Gegner der neueren Richtung, die 
ich h ier vertrete, die Veranlassung zu ihrer Gegner- 
schaft. N ichts bezeichnet aber deutlicher das in sich 
Haltlose und Unwalire der bisherigen Zustande. Un- 
yerganglichcs V erdienst wiirde sieli die ITnterrichts- 
yerwaltung erwerben, wenn sic das neue Jahrhundert 
m it einer erlosenden That in dieser R ichtung inaugu- 
riren  wollte.

Thatsiichlich hat ja  die UnteiTichtsyerwaltung 
schon diesen W eg beschritten; cs ist nur das Tempo 
und dic Ueberzeugungskraft, welche weite Kręise im 
Lande beunruhigt. A nstatt mit einem kraftigen Sc.linitt 
die uiigesunden Yorrechte zu amputiren und dem gym- 
nasialcn K orper die laugcntbehrte Rulie zu yerschaffen 
und den im iibrigen kerngesunden Theil desselben dem 
Ileilungsprocefs zu iiberlassen, hat man das M ittel der 
kleinen Dosen gewiihlt, das Abbrockeln, dic fortgesetzte 
Beunruhigung. Das schafft U nzufriedenheit auf allen 
Seiten und sehadet ani meisten dem humanistischen 
Gyinnasium. Noch jiingst is t dic U ntcrrichtsven\raltung 
dafiir eingetreten, dafs den Realgymnasiasten der Zu- 
gang zum medicinischen Studium erleichtort werde, 
indem die Nachpriifnng im Griechischen erlassen werden 
soli. Die Naehpriifung im Lateinischen hat man be
stehen lassen, ais oh die lateinischen Kenntnisse unserer 
Realgymnasiasten nicht ausreicliten, die lateinische 
Nomenclatur und die Recepto der Aerzte zu yerstehen. 
Das ist eine Politik  der kleinen M ittel; einen Stein 
hat man vom W ege aufgenommen, aber don Zaun hat 
man belassen, es ist allerdings nur noch ein morschcr 
Lattenzaun.

M. H., aufser diesem W ege giebt es noch einen 
zweiten, der in der Stadt F rankfurt a. M. so erfolgreioh 
beschritten ist. 32 Reformsehulen nach dem Frank
furter System sind bereits im Lande entstanden. Mtigen



506 Stuhl und Eisen. Referate und kleinere Mitthc.ilungen. 1. Mai 1900.

sie w eiter gedeilien und zu h o h erF lu th  gelangen. Die j 
Erfolge, dic man in Frankfurt gesehen hat, sind dor- 
gestalt, dafs man grofse Hoffnung auf die Entwieklung 
dieser Schulen setzen kann. Das sind die Einheits- 
schulen m it dem lateinlosen Unterbau. Allerdings 
solltc man doch noch einen Schritt weiter gehen, ais 
es his je tz t in Frankfurt geschehen ist. Man sollte, 
wenn diese Schulen mit Erfolg auch fiir unsere Ziele 
arbeiten sollen, den gemeinsamen Unterbau noch etwas 
weiter fiihren, etwa bis Untersecunda cinschliefslieh, 
besser noch bis zur Obersecunda. Aber ich verkenne 
nicht, dafs hier eminente schultechnische Schwierig- 
keiten vorliegen, iiber welche wir hier nicht verhandeln 
konnen.

W elcher W eg auch immer cingeschlagen werden 
mag, wenn er uns zu dcm Ziele ftthrt, das icii ge- 
schildert habe, soli er uns recht sein: zu dem Ziele, 
dafs w ir mit unsem  Stndenten thatsaelilich das leisten 
konnen, was die Kation von uns Yerlangt. M. H., die 
Gefahr, in der w ir uns befinden. ist niclit gering zu 
sehatzen; sie wird von Tag zu Tag dringender. Sie 
besteht fiir uns nicht blofs im* Auslande, wo Hoch- 
sehulcn entstehen nach unscrtn Master, von denen w ir 
turchten mUsscn, dafs sie uns uberfliigeln werden; die 
Gefahr besteht auch im Inlande.

Nur ungern und mit W iderstreben mufs ich hier 
einen Punkt bcriihren, liei dem ich dic verchrten 
Herren dieses Hohen Hauses sowie Seine Exc?llenz 
tlen H erm  M inister bitten mochte, meine W orte nicht 
ais eine kleinliche- Eifersuchtelci auslegen zu wollen. 
Gewisse U nircrsitatskreise riisten sieli niimlich bereits, 
dasjenige fiir sich in Anspruch zu nehmen, was uns auf 
Grund der gcschildertcn Mifsstandc leider versagt ist. 
D ie bereits in Flnfs gekommene Bewegung geht aus 
von der U niversitat Gottingen, im besonderen von 
einem heryorragenden Matheinatikcg jener Uniyersitiit, 
dem Hrn. Professor Klein. Dieser hat vor einigen 
Jahren der Unterrichtsyerwaltung eine Denkschrift 
eingereicht, in welcher er seine Ziele und Absichten 
entwickelte. Der damalige H err 1’nterrichtsminister 
gab einigen Vertretern der hiesigen Technischen Hoch- 
sehulc Gelegenheit, sich dazu zu aufsern, und so ist 
sie auch zu meiner Kenntnifs gelangt. Sie ist inzwisclien 
aber auch yeroffentlicht worden, so dafs ich nicht 
furchten mufs, In terna der Unterrichtsverwaltung in der 
OeftentlicHkeit zu erortern, wenn ich sie hier beriihrc.

Nun, m. H., in-dieser Denkschrift wird ausgefiihrt, 
dals eine Minderzahl liochst begabter Stndirender der 
technischen Hochschulen nach Absolvirnng ihrer tech
nischen Studien au der Hocliscliule Gelegenheit finden 
mochte, an den Universitśiten ihre wissenschaftlich- 
tcchnischen Studien noch weiter zu yertiefen, um sic 
zu bcfaliigen, in der Industrie die Rolle der G e n e r a l 
s t a b s o f f i z i e r e  zu ttbernelimen, wahrend die mit der 
technischen Hochschule ihre Ausbildung Abschliefsen- 
den mehr ais F r o n t o f f i z i e r e  Yerwendung finden 
sollen. Diese Generalstabsoffiziere sollen gekemizeichnct 
werden durch den an der rn iversitiit zu erwerbenden 
Titel eines Doctors der Philosophie! Die Denkschrift 
fiihrtc weiter aus, wie ein solches Institut mit mchreren 
Abtheilungen am besten zuniichst anzugliedern wiire 
an die l;iiivcrsitat Gottingen, und es wurden umfang- 
reiclie M ittel von der Regierung erbeten, um dieses 
Institu t mit Maschinen, mit Sammlungcn, m it Labora- 
torien aller A rt auszustatten.

W ir siiumten nicht, en ergi sch Front zu machen 
gegen diese Anschauung. \Vrir wiesen dem H erm
Minister nach, dafs es eine Schadigiing der ganzen 
Technik und der vitalsten Interessen der technischen 
Hochschulen wiire, wenn ein solclics Institu t gegrundet 
und kiinstlich grofsgezogen wiirde, durch welcYies dic 
technischen Hochschulen degradirt werden miifsten zu 
Yorbereitungssęhulen fiir die Universitat. W ir wiesen 
dem H erm  M inister damals, wie ich glaube, in iiber- 
zeugendster W eise nach, dafs die Universitaten diese

Aufgabe aus sich heraus iiberhaupt gar nicht zu losen 
unternehmeri konnten, weil sie gar nicht die Lehrer 
fiir den erforderlichen yertieften technischen Unterricht 
besitzen, sondern diese von den technischen Hoch
schulen beziehen miifsten. Ferner, dafs die Unterrichts- 
mittel, die entsprechend dem hoheren Charakter der 
Stiulicn, den die Uniyersitiit bisher gar nicht kennt, 
umfangreicher und w ertliY o lle r sein miifsten ais die
jenigen der Hochschule und dafs dies eine Inanspruch- 
nahnic y o ii Staatsmitteln zur Folgę haben miifste, dic 
richtiger den technischen Hochschulen zuzufiihren waren.

W ir erhielten zwar keine Antwórt, entnahmen aber 
aus gelcgcntlichcn Aeufserungen, dafs die U nterrichts- 
bchorde unsern Anschauungen beigetreten wiire. Auch 
Hr. Klein scliien bckchrt; wenigstens sprach er in 
gelegentlichen Ver6ffentlichimgen von der Beilegung 
von MifsYerstiindnisscn, obwohl cr den Vergleich 
zwischen Generalstabsoffizieren und Frontoffizieren, 
der fur uns etwas Krankendes hatte, nicht zurucknahm. 
Durch die Allerhochste Yerleihung des Promotions- 
reclits an die technischen llochschulen war das Gottinger 
Institut iibrigens seines grofsten Zugmittels verlustig 
gegangen. Man proclamirte infolgedessen eine andere- 
Begriinduiig; man sagte, es sollte den Oberlehrern 
naturwisscnscliaftliclier Richtung die Moglichkcit ge
geben werden, ihre physikalisclien K enntnisse nach 
der Seite der technischen Anwendung hin zu vertiefen. 
Dies ist ein an und fiir sich gesunder G edanke; er 
konnte aber besser und leiehter zur Ausfiihrung ge
langen, wenn man den technischen Hochschulen ge- 
stattete. Oberlehrer fiir den natiu’wissenschaftlichen 
Unterricht auszubilden. Diese Erlaubnifs haben wir 
bisher noch nicht. W ir konnten die erforderlichen 
Einrichtungen dafiir m it Leichtigkeit treffen.

Jl. H., was ist nun aber thatsaelilich in Gottingen 
gesehaffen worden ? H r. Klein liifst uns nicht im Zweifel 
dariiber. E r hat in einer yielgelesenen Zeitschrift vor 
wenigen Monaten die Gottinger Einrichtungen be- 
schrieben. Man hat zwei grofse technische Laboratorien 
gegrundet, ein elektrotcclinisches und ein maschinen- 
technischcs. An die Spitze des mascliinentechnischen 
Laboratoriums hat man einen hervorragemlen Profcssor 
der Technischen Ilochsehiile in Hannover berufen und 
ihm die ausgedehntesten Hiilfsmittel zur Yerfiigung 
gestcllt, um mit wenigen Studirenden die schwierigsten 
rroblem e wissenschaftlich-technischer N atur an grofsen 
Maschinen zu studiren. Das Laboratorium enthalt, wie 
Hr. Klein uns mittheilt, einen zehnpferdigen Gasmotor, 
eine fiinfzehnpferdige Dampfmaschine, einen zwanzig- 
pferdigen Dieselmotor — das is t eine neuere Gas- 
maschine —, einen Petroleuinmotor, cinc Lavalturbinc, 
eine Kiilteerzeugungsanlage mit Kohlcnsaurebetrieb, 
endlich eine Kraftgasanlage. Yergleichen wir m it dieser 
Listę neuester und bester Maschinen dasjenige, was 
fiir den gleichen Zweck dem betrelFenden Lehrer au 
unserer Hochschule zur Yerfiigung steht, so beschriinkt 
sich dies auf zwei kleine vieqiferdige Gasmaschinen 
in einem W inkel des elckti-otechnischcu Laboratoriums, 
an welchen jahrlich 350 Studirende Unterweisung und 
Belehrung uber die schwersten warmetcehnischen 
Probleme suchcn. Es ist klar, dafs der Gottinger 
Professor mit seinen yielleicht zehn Prakticanten und 
bei seinen wenigen Unterrichtsstunden elier in der 
Lage sein diirfte, Generalstabsoffiziere zu bilden ais 
sein Charlottenburger College, s e l b s t v e r s t i i n d l i c h  
n i c h t  m i t  d e n  S t u d i r e n d e n  d e r  p h i l o s o -  
p h i s c l i e n  F a c u l t i i t  d e r  I I n i v o r s i t i i t  G o t 
t i n g e n ,  w o h l  a b e r  m i t  d e n  S t u d i r e n d e n ,  
d i e  b o i  u n s  d e n  y o l l e n  C u r s  a b s o l y i r t  
h a b e n  u n d  v o n  u n s  i n  m i i h s e l i g e r  A r b e i t  
y o r b e r e i t e t  w o r d e n  s i n d .  Es besteht kein 
Zweifel dariiber, dafs die urspriinglichen Ahsieliten in 
vollem Umfange wieder aufgenommen worden sind. 
W as wurden die Uniyersitatskreise sagen, wenn wir 
plotzlieh den an unserer Hochschule in zweckdienlichen
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Grenzen vcrtretenen Unterrielit iiber gewerbliche Ge- 
sundheitslohrc ausdehnen wollten durcli Begriindung 
von K liniken unter Berufung heryorragender Patlio- 
logen und Chirurgcn; selbstvcrstiindlieh nicht fiir 
unsere Studenten, denn diese besitzen nicht die er
forderliche Yorbildting, sondern fiir diejenigen Medi- 
ciner, welche ihre Stadion an der Univcrsitśit beendet 
haben und „daruber liinaus“ wissenschaftlicbe Vcr- 
tiefung suclicn. Das wiire doch eine verkehrte W elt. 
Ich weifs mieli eins m it allen Gliedcrn der deutschen 
technischen Hochsehulen, wenn ich an den H errn 
Minister die dringende Bitte richtc, solche Bestrcbungen 
nicht weiter zu fordem.

Ich darf aber auch dio Unterrićhtsver\valtung 
daruber nicht im Zweifel lassen, dafs fiir die Ans- 
bildung der O b o r l e h r e r  die Giittinger Einrichtungen 
ganzlich unfruchtbar bleiben miissen, ja  sie konnen 
sogar Schaden stiften, Sie konnen namlich die Stu
direnden der U niversitat zu de'm' Glauben verleiten, 
dafs die wissenschaftliche Concentration auf eine ver- 
einzelte technisclie Frage die Aussicht eroftne, eine 
Stelle ais Ingenieur in der Industrie zu beldeiden. 
Das ist grundfalsch. Dies ist nur moglich auf Grund 
eines geordneten und umfassenden Bildungsganges, wio 
ilm die technischen Hochsehulen bicten. Es wiirde 
lióchstens eine neue liiilflose Gattung des Gelehrten- 
proletariats geziichtet, gegen dessen Zunahnie ja  die 
LTnterrichtsvenvaltung setber mit allen Kriiften an- 
kiimpft. Ich mochte den H errn M inister bitten, diese 
socialcn Conscquenzen ganz besonders in Erwiigung 
zu ziehen.

Man wird mir entgegenbalten: die Giittinger Ein- 
richtungen haben sich ganz selbstiindig ohne Zutliun 
der Unterrichtsvenvaltuug entw ickclt; die erforder
lichen Geldinittel fiir die kostspieligeu Einrichtungen 
stammen ber aus freiwilligen Beitriigen von Grols- 
industriellen. Ich weifs das selir wohl, icli weifs aber 
auch, dafs unsere Grofsindustrie jederzeit eine otfene 
Hand hat, wenn es die Fordcrung der wissenschaft- 
lichen Technik gilt. Im vorliegemlen Falle haben dic 
verehrten H erren sicherlich nicht die Zeit geliabt oder 
sieli nicht die Mulie gegeben, sich die Tragweite dessen, 
was sie hier fordern, klar zu machen. \Vir erfahren 
aber auch aus der YerófFcntlichung des Hrn. Klein, 
dafs jene 36000 J t ,  welche der vorjah |ige E ta t fiir 
die Bcschatfung von Instrtimentcn fiir das physikalischc 
Institut hereit stelltc, fiir d i e s e n  Zweck Yerwendung 
gefunden haben. Ich bin iiberzcugt, dafs die Unterrichts- 
verwaltnng thatśachlich hierbei die Ausbildung der 
Oberlchrer im Auge geliabt hat, und kann es auch 
nur in diesem Sinne verstehen, wenn H r. K lein schreibt:

Vorausśetzung fiir das bezeichncte Vorgehen war 
natiirlicli die Yerstiindigung und ein dauerndes Hand- 
iiihandgehen m it der Regierung. Dies bietet einen 
aufserordentliclien Y ortheil: sobahl die Regierung 
fiir neue Ideen mit ein tritt und dereń yorsiichsweise 
Durchfiihrung ais wiinsehenswcrth bezeichnet, hat 
das Unternchmen von vornherein einen sehr viel 
hoberen Grad von Stabilitiit.

M. H., die Gcfahr, dic hier besteht, ist nicht zu 
miterschiitzen. E s ist bekannt, wie oft preufsische 
Einrichtungen ais Yorbild dienen fiir aufserpreufsisclie 
Uniyersitiiten. In  dieser Bezieliung sagt Hr. K le in :

Es wird nicht nur darauf ankommen, dafs unsere 
Einrichtungen noch umfassender werden und weiterhin 
mit dem Fortschreiten der Technik Schritt halten, 
sondern dafs die Ueherzeugung yon ihrer Niitzlichkeit, 
ja  Nothwendigkeit in immer weitere Kreise dringt.

Und thatśachlich riisten sich bereits verschiedene 
deutsche Uniyersitiiten, der Anregung Gottingens Folgę 
zu leisten. Die Universitat Jena  bat die Griindung 
eines solchen technischen Instituts bereits beschlossen, 
fiir Leipzig wird sie erwogen.

51. H., niemand kann tiefer iiberzcugt sein ais 
ich von der hohen Bedeutung unserer Uniyersitiiten 
fiir die geistige Entwicklung unseres Yolkes. Niemand 
kann dringenuer eine linausgesetzte Fordcrung ihrer 
Einrichtungen wiinschen, sie kommen uns A llen zu 
gute. Verkenncn Sie daneben aber aucli nicht die 
Bedeutung der technischen Hochschulen fiir dic w irth
schaftliche Entwicklung unseres Landes. Geben Sie 
auch uns dio Moglichkeit, yorwiirls zu schreiten durch 
dic Beseitignng der gymnasialcn Yorreclite, wodurch 
allein der breite Stroni tingeniigend vorgebildeter E le
mente von uns abgeleitet werden kann, fiihren Sic 
auch uns dieselben rcichcn Mittel zu wie den Uni- 
versitiiten, damit auch w ir geriistet sind zur Losnng 
der hochsten Aufgaben unserer eigensten W issenschaft, 
welche lieute nur noch zu ihrem Schaden wieder zer- 
brockelt werden kiinnte in yereinzclte Univcrsitiits- 
gebiete. (B rayo!)

H ierauf autwortctc der H err M inister der geist- 
lichen, U nterrichts- und Medicinal - Angelegenheiten- 
Dr. S t u d t  wie folgt: M. H ., die grofse Zahl der 
verschiedenartigsten Fragen auf dem Gebiete des 
hoberen Unterrichtswesens, welche der geehrte Herr 
Yorredner zur Sprache gebracht hat, nothigen mich 
zu der B itte, mir trotz der yorgeriickten Zeit noch 
eine kurze Erw iderung zu gestatten.

Ich mufs zuniichst zur Ę pauterung dor selir kurzeń 
Ausmlirungen in dcm Bericlite der Finanz- und E tats- 
commission des Hohen Hauses Folgendes hcryorheben. 
Es wurde die Frage an mich gerichtet, wie die 
Unterrichtsverw altungzu den humanistisehen Gyninasien 
stiinde, und ich habe Folgendes erw idert: es waren 
von mir seit mehreren Monaten Verhandlungen ein- 
gelcitct worden zur Erortcriing der F rage, inwieweit 
die Erfahrungen, die man seit Erlafs der Nonnalpliine 
yon 1892 auf dem Gebiete des hoberen Sehulwesens 
gemacht ha t, yerwertliet werden konnen. Ich habe 
ferner darauf bingewiesen, dafs dio mittlerweile ins 
Lehen getretenen Reformscliulen, dio hauptsiichlich 
ihre Entstehung in Frankfurt a. M. gefunden haben 
und seit der Zeit auch an einigen anderen Stellen 
entstanden sind, und ebenso dio sogenannten Schulen 
des A ltonaer Systems — inwieweit also diese be- 
sonderen Einrichtungen fiir eine etwaige spiitere Ge- 
staltung der Piane fiir die lioheren Unterriclitsanstalten 
zu vcrwerthen seien. Ich habe daran noch die Er- 
kliirunggckniipft, dafs bei der beyorstehenden Eriirterung 
dieser Fragen, die zunachst einer Begutachtung seitens 
Sacliyerstandiger unterzogen worden seien, auqh 
sclbstyerstiindlich das luimanistische Gymnasium in 
Erwiigungi gezogen werden miisse und dafs es nicht 
dic Absicht der Unterriclitsverwaltuńg sei, an den 
wesentlichen Grundlagen des humanistisehen Gym- 
liasiums zu riitteln. Ich mufs dies zur E rklarnng 
derjenigen Ausfulirungen l>etonen, die nun der Herr 
Yorredner an die kurze Notiz des yorliegenden 
(Joiiiinissionsberichts angekniipft hat. 31. H ., weder 
nacli dem Comniissionsbericht noch dcmjenigen, was 
ich soeben auszufiihren dic Elire hatte, liegt meiner 
Auffassung nach die geringstc Yęranlassung vor, diese 
Frage in liahen Zusammenhang zu bringen mit den 
technischen Hochsehulen. Das ist ein vollstiindig 
anderes Gebiet, welches nur in einem losen Zusammen
hang mit der Frage der Gestaltung des humanistisehen 
Unterriolits steh t, und ich glaube aucli darin die 

; Ueherzeugung der H erren des Hohen Hauses theileń 
zu konnen, dafs mit aller Fiirsorge fur die Fort- 
entwicklung unseres hoheren technischen Unterrichts- 
wesens und fiir die Fortentw icklung unserer technischen 
Hochschulen immerhin eine Fiirsorge fiir unsere 
humanistisehen Gynmasicn sich wolil yereinbart.

M. H., ich koninie nun zu den Aeufserungen des 
Herrn Vorredners hinsichtlich der Beurtheilung der 
Frage, welchenEinflufs derBesucli von Gymnasiasten auf 
dic technischen Hochschulen iibe, und da mufs ich dem
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H erm  Vorredner entgegenhalten, dafs im W intersemester 
1898,09 nach einer mir yorliegenden Zusammenstellung 
von .der Zahl von 2425 immatriculirten Studirenden 
der Berliner Teehnischen Hochschule, 647 Hospitauten 
und 856 sonstigen Zuliorern, also von der Gesammt- 
zahl von 3428 Studirenden der Hochschule nur 954 
mit dem lleifezeugnifs vom Gymnasium Yorlesungeu 
horten. Dagegen betrug dio Zahl der Zuhorer, die 
aus dem ltealgymnasium heryorgegangen sind, 733, 
die der Oberrealschulen 173 und die Zahl derjenigen 
Schiiler, welche mit dem Zeugnifs eines siebenldassigen 
Seliulbesuchs, der sogenannten Primareifo yersenen 
sind, 292; an Ausliindern m it entsprechenden Zeug
nissen studirten 273. Nun komint die grofse Zalil 
der Hospitauten h inzu : aus dem Deutschen Keiche 618, 
aus dcm Auslande 29; es sind (also anniihernd 700 
Hospitauten an der hiesigen technischen Hochschule 
yorhanden. Die Zahl von 954 spielt jedenfalls in der 
Hauptsumme der Studirenden der toclinischen Hoch
schule mit der Hauptsumme von 3428 verglicl>en keine 
so grofse R olle, dafs man daraus den Schlufs ziehen 
konnte, dafs gerade die humanistische Gymnasialbildung 
gewissermafsen ein H indem ifs fiir die angemessene 
Erfiillung der Aufgaben der Lehrer an der technischen 
Hochschule und fur die- Gleichartigkeit der Zuhorer- 
schaft wiire, wahrend diese Gleichartigkeit ungleieh 
m ehr durch die Immaturi, Hospitauten und Ausliindcr 
gestortw ird. Der Procentsatz der Gymnasialabituricnten 
reicht dazu nicht aus, und ich vermisse auch den 
Nuchweis, dafs die aus den humanistischen Gymnasien 
hervorgegangenen Studirenden eine besondere Er- 
schwęrung fiir die Erlcdigung der den technischen 
Hochschnlen obliegenden Aufgaben gewesen seien.

Dic iibrigen FragenJ welche der H err Vorrcdncr 
angeschnitten hat, werden anderwcitig noch zum Gegen- 
stande der Erorterung gemacht werden. Ich mochte 
nur dic Unterrichtsverwaltung gegen den Vorwurf 
yerwahren, ais ob bisher eine Politik  der Beunruhigimg 
Platz gegriften hiitte. E s ist auch vom H erm  Yorredner 
ais Beweis fiir diese venneintliche Beunruhigung nur 
eine ganz voriibergehende Erscheinung angefiihrt 
worden. Im iibrigen halt die Unterrichtsvcrwaltung 
an der Anffassung fest, dafs die sogenannten łteform- 
pliine von 1892 eine angemessene (irund lage fiir die 
weitere Entwicklung unseres hohercu Unterrichtswesens 
bilden, dafs es aber nothwendig ist, an der Hand 
der bisher gesammclten Erfahrungen die Eragen, die 
ich yorhin schon erwahntej dahin zu priifen, ob nicht 
eine grofsere Vereinfaohung in unserem gesammten 
Unterrichtswesen erzielt werden kanu, damit die 
Specialanstalten, die sich im Laufe der Zeit gebildet 
haben, in eine einheitliche Form  geleitet werden konnen. 
Auch diese Frage bildet den Gegenstand eingehender 
Krwiigungen. łeb  glaube aber immer yon neuem 
darauf zuriiekkommen zu miissen, dafs durchaus nicht 
etwa eine Folgę jener Reform die Beseitiguug der 
humanistischen Gymnasien oder derjenigen Grundsiitze 
ist, die bisher die Eigenartigkeit und den Stolz unseres 
deutschen U nterrichts gebildet haben. (Bravo!)

Nun noch einige W orte iiber die Gottinger Vor- 
giinge, die der H err Yorredner beriihrt bat. Ich mochte 
auf dieselben h ier nicht nalier cingehen, ich bin 
dariiber nicht so genau unterrichtet; aber ich liabe 
doch den Eindruck, dafs der H err Vorredner zu weit- 
gehende ('onseijuenzen aus den Gottinger Einrichtungen 
gezogen hat. Wie soli man die Sclilufsfolgerung 
rechtfertigen, dafs darami, weil dort 10 oder 20 
1’rakticanten beschaftigt sind, sich daraus ein wissen-

schaftliches Proletariat bilden w erde! Das heifst doch 
minimale Zahlen zu all zu grofsen Conseąuenzen 
aufbauschen.

Ich schlicfse mit der Yersichcrung, dafs diejenigen 
AYiinsche, die der H err Vorredner geiiufsert hat, yon 
der Unterrichtsverwaltung der sorgfaltigsten Priifung 
fortgesetzt unterzogen werden sollen; aber ich kann 
zugleich erkliiren, dafs alle die Gosichtspunkte, welche 
heute h ier zur Sprache gebracht wurden, die Unterriclits- 
yerwaltung auch schon lange beschiiftigen. Es ist 
das eine sehr schwierige Aufgabe, die der allersorg- 
fiiltigsten und vorsichtigsten Wiigung bedarf, und ich 
glaube, dic Untcrrichtsverwaltung handelt richtig, 
dabei yorsichtig, in langsamem Tempo und nicht mit 
TJeberstiirznng yorzugehen. (B rayo!)

B au ra tli K a r l  B etlige •)■.
Aus Siams Hauptstadt Bangkok kam die Trauer- 

kunde von dcm plotzlichen Hinscheidcn des General- 
directors dersiamesischen Staatsbahncn, despreufsischeu 
Bauraths K arl Bethge. Am 11. A pril sind er und seine 
Gattin, bcide kurz nacheinander, der Cholera erlegen.

B c t h g c  geliorte zu jenen thatkriiftigen Pionieren 
Deutschlands, die durch ihre mit griindlichem Konnen 
und W issen gepaarte arbeitsvolle Thiitigkeit und Tiichtig- 
keit dem deutschen Namen in fremden Landen weit- 
hin Achtnng yerschafft und der deutschen A rbeit im 
Auslande erfolgreich die W ege geebnet liaben. AYcnn 
auf Siams Bahnen heute deutsche Locomotiyen laufen, 
wenn ihr Bau und ih r Betrieb je tz t nach den Grund- 
siitzen unserer Staatsbahnen gefiihrt wird, so gebiihrt 
das Verdienst Betligcs tiichtiger Leitung. Seine prak- 
tische Schulc hat K arl Bethge beim Bau der Gottlmrd- 
bahn durchgemacht. Im Jalire 1881 legte er in Berlin 
die Banmeisterprufung ab, wurde gegen Ende der 80er 
Jahre ais koniglichcr Bauratli aus dem preufsisclien 
Dienste beurlaubt und tra t 1889 in den siameśischen 
Staatsdienst iiber, wo ihm die Obcrlcituiig iiber den 
bereits in Angriff genommenen Bau der dortigen Staats- 
balinen iibertragen wurde. D ort fand er ungemein 
sehwienge Verhaltnissc und grofse Aufgaben vor. Die 
Regierung hatte zu Anfang i888 mit einer englisclien 
Baunntemehmmig ein Abkommen iiber die Anlage von 
1060 km Eisenbahnen abgeschlosscn. Der erste Theil 
der Linie, 265 km von Bangkok nach Korat, wurde 
1892 begonnen. Die Baufortschrittc entsprachen aber 
nicht den gehegten Erwartungen, so dafs die Regierung 
gezwungen war, die Arbeiten von dem koniglich 
siamesischen Eisenbahndepartcmcnt selbst unter der 
Leitung des Gencraldirectors Bethge weiter fiihren zu 
lassen, und es ist bemerkenswerth, dafs der fiir die 
Bahnlinie vom Eisenbahndcpartcment neu aufgestcllte 
Kostenanschlug sich um nahezu die Halfte niedriger 
stellte, ais die friiher gemachten Anschlage englisclien 
Ursprungs. D er erste Theil der Koratbahn, 70 km 
von Bangkok bis Ayuthia, wurde im Mfirz 1897 vom 
Kiinige fcierlich eroffnet. \Yeitere Strecken folgten 
und nunmehr l>efindet sieli alles in geregeltem, gutem 
Fortgang. AYie selu- die siamesiscTie Regierung dic 
Dienste ihres Staatsbahndirectors zu schiitzen wufste, 
bcwies die ihm vom Kónige yerliehene hohe Ordens- 
auszcichnung. Auch vom deutschen Kaiser wurde ihm 
der Kronenorden 3. Klasse yerliehen, ais Anerkennung 
fiir die Verdienste, die Bethge sich durch seine her- 
yorragendc Thiitigkeit auch um den R uf und das An- 
sehen des deutschen Yaterlandes erworben hat.
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B ilch ersch a u .

„Technik doi- Gegenwart", Zeitschrift fiir  leclinik, 
Industrie und Handel (in russischer Sprache).

Unter diesem Titel erseheint seit dem Sornmer 
vorigen Jahres in St. Petersburg in gefallig- aus- 
gestatleten Monatsheften eine technisch-industrielle 
Zeitschrift. Diese hat einen rein technischen Theil, 
in dem die jeweiligen w ichtigsten Neuigkeiten auf 
sammtlichen Gebieten der Technik eine ubersichtliche 
Wiedergabe finden ; daneben bringt sie in jedem 
Hefle in gedrilngter Form Y o llstand ige  Uebersicliten 
der Yon Monat zu Monat publicirten, die Industrie, 
den Handel u. a. m. betreffenden Regierungserlasse, 
Patentertheiluugen (nebst illustrirten Ausziigen aus 
den die w ichtigeren Erlindungen — insbesondere 
deutscher U rheber — betreffenden Patentschriften), 
Concessionirungen und GrOndungen neuer Industrie- 
unternehinungen, die finanziellen Ergebnisse der 
Thatigkeit w ichtigerer Industrieanstalten  u. a. m., so 
dafs sie ais das einzige und dabei streng zuverlassige 
Repertorium fur alle die russische Industrie betrefTen- 
den Fragen zu gelten hat. Die Zeitschrift scheint 
recht viel Anklang gefunden zu haben , denn ab- 
gesehen davon, dafs sie sich in der verhaltnifsm afsig 
kurzeń Zeit ihres Bestehens zum Yerbreitetsten tech
nischen Fachblatte in Rufsland emporgeschwungen 
h a t , Y erfugt sie bereits iiber einen ansehnlichen 
Inseratenbestand, in dem w ir auch zahlręiche erst- 
klassige und kleinere deutsclie Hauser vertreten finden. 
Es durl.te fur unsere Leser, nam entlich solclie unter 
ihnen, die Gesch3ftsverbindungen m it Rufsland pflegen, 
von besonderem Interesse sein zu erfahren, dafs die 
jungę Zeitschrift von reichsdeutscher Seite gegrundet 
worden und geeignet ist, P ropaganda fur die Erzeug
nisse der deutschen Industrie in der russischen Ge-

schaftsw elt zu machen. Die Geschaftsstelle des Blattes 
(St. Petersburg, Offizierstrafse Nr. 4) erbietet sich, An- 
fragen jeder A rt prom pt und mOglichst ersch8pfend 
zu beantw orten, w odurch einem unzweifelhaft vor- 
handenen Bedflrfnifs zu entsprechen unternom m en 
wird. Das B latt wird der deutschen Industrie vom 
Kaiserlich deutschen Generalconsulat in Petersburg 
zum Annonciren ais besonders geeignet angelegent- 
lichst empfohlen. Der Bezugspreis ist 10 tH. fiir 
ein Jahr.

Syśiematisćhe Zusuminęnstdlung der Zolltarife des 
In- und Auslandes. Herausgegeben im Reichs- 
arnt des Innem . Berlin, E. S. M ittler & Solin.

Das mit dem nunmehr erschienenen Band C erst- 
malig abgeschlossene W erk umfafst die Zolltarife von 
Deutschland und von 59 fiir den deutschen Ausfuhr- 
liandel zumeiśt. in Betracht kommenden Landern. Dieser 
zolltarifarische StofT is t nach den 'Waarengattungen 
geordnet. und hat eine auf die leiclitere Auffindbarkeit 
sowie die Moglichkeit einer Yergleichung der Positionen 
der einzelnen Tarife berechnete einheitliohe Gliederung 
erfahren.

Die Titel der 5 Bandę, dereń Inhalt fiir die Folgo 
durch Herausgabe von Nachtriigeu in Form von so- 
genannten Tecturen jederzeit auf den neuesten Stand 
der Zolltarif-Gesetzgebung gebracht werden soli, sind 
folgende:

Band A : Textilindustrie. Band B: Industrie der 
Metalle, Steine und Erden. Band C: Chemische In 
dustrie. Band D : Holz- und ver\vandte Industrien, 
Papier-, Leder- und Kautschukiiulustrie. Band E : 
Landwirthschaft, Nahrungs- und Gcnufsmittel.

Industrielle Rundschau.

lłlochw alzw erk  Schulz K naudt, A c tien g ese llsch aft 
zu E ssen.

Der Bericht des Vorstandes uber das Jah r 1899 la u te t:
„Das zur Neige gegangene Jahrhundert hat zum 

Schlusse der gesammten deutschen E isenindustrie noch 
ein an Erfolgen uberaus reiches Jah r beschieden. 
Aiigeregt durch den enorm gestiegenen inlandischen 
Bedarf und gestutzt durch die gunstige Tendenz des 
ganzen W eltm arktes, tra t nach allen Erzeugnissen der 
Eisen- und Stahlbranche eine so aulsergewóhnlich 
lebhafte Nachfrage ein, wie sie wohl noch nie zuvor 
in solchem Umfange zu verzeichnen war. Hatten 
nicht die verschiedenen Verkaufs-Vereinigungen ihren 
mafsigenden Einflufs in Bezug auf die M arktnotirungen 
ausgeubt, so w urde die Hochfluth an Aultragen 
zweifellos eine wildc Preistreiberei im Gefolge gehabt 
haben; so aber sorgten die Syndicate dafur, dafs der 
Aufwartsbewegung gewisse Grenzen gezogen wurden, 
wie denn iiberhaupt die gegenwartige gute Geschafts- 
lage zweifellos auf einer viel breiteren und gesunderen 
Grundlage basirt, ais dies bei fruheren ahnlichen 
Conjuncturen der Fali w ar. Aus den geschilderten 
gOnstigen V erhaltnissen hat naturgem als auch unser 
Werk entsprechenden Vortheil gezogen; es kam uns 
dabei sehr zu statten, dafs w ir, dank der seit Jahren

stetig betriebenen V erbesserung unserer W erkseinrich- 
tungen, der grofsen Nachfrage gegeniiber sehr gut 
gerustet w aren. Auf diese Weise vermochten wir, 
bei aufserster Ausnutzung aller vorhandenen Anlagen, 
die bereits hohe Productionsziffer des Yorjahres noch 
um rund 7000 Tonnen zu iiberholen. Es wurden 
nam lieh in der Berichtspeiiode von unsern ver- 
schiedenen Abtheilungen fabricirt 37110355 kg und 
zw ar, wie b isher, ausschliefslich prim a Qualitals- 
Kesselmaterial. Es wurden versandt an Fertigfabricaten 
36504454 kg, Nebenproducten 29 655 732 kg, welche 
einen G esam m t-Facturenw erth von 11336400,88 J l  
darstellen. Dieser aufsergewShnlichen Leistung steht 
freilich auch eine ebensolche Inanspruchnahm e der 
nahezu in continuirlichem  Betriebe befindlich ge- 
wesenen W erkseinrichtungen gegeniiber. W ir sehen 
uns deshalb auch gezwungen, aberm als die Vornahme 
erheblicher Extraabschreibungen auf Maschinen, Oefen, 
Kessel und Fabrikgebaude zu beantragen, um der 
durch einen derartig  forcirten Betrieb hervorgerufenen 
besonderen Abnutzung zu begegnen. Fur Neuanlagen 
haben w ir im Berichtsjahre den betreffenden Anlage- 
Gonti insgesamm t 246251,72 J l  zugefiihrt. Neben 
w eiteren derartigen dem allgemeinen Betriebe dienen- 
den Aufwendungen haben w ir einen baldigen umfang- 
reichen Ausbau unserer Arbeiter-Colonie Huttenheim
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ins Auge gefafst, welcher sich bei der gegen friiher 
bedeutend gewachsenen Arbeiterzahl nicht m ehr lange 
hinausschieben lafst. Da nun solche Golonien er- 
fahrungsgemafs nur eine hSchst geringe Rente ab- 
wcrfen, ih r Ilauptw erth yielm ehr in der E rhaltung 
eines tuchtigen, selsliaften A rbeiterstam m es liegt, so 
bitten w ir um die Ermachtigung, zur Bildung einei' 
Rucklage fflr den Bau von A rbeiterliausern, dem 
Gewinn pro 1S99 den Betrag yon 100000 J l  zu ent- 
nehmen. Aufserdem maclien die wachsenden An
spriiche der Fiirsorge fiir bediirftige Arbeiter und 
Beamte eine Verstarkung der K arl-A dolf-Stiftung 
wiinschenswerth, an welche w ir dio Ueberweisung von 
45000 J l  in VorschIag bringen. In technischer Hin- 
sicbt haben wir noch der auf allen Gebieten der 
Gewcrbthatigkeit sich vollziehenden Verdrangung der 
Dampikrafl durch die elektriselie Energie zu gedenken, 
welche auch fQr unsere Gesellschaft von einschneiden- 
der Bedeutung ist. Um der bei unsern sehr be- 
schrankten Raum verlialtnissen im hSclisten Mafse 
unbeąuem en Anlage eines eigenen Elektricitatswerkes 
zu ontgehen, haben w ir auf langere Dauer einen Strom- 
lieferungsvertrag init den Rheinisch-W estfalischen 
Elektricitatsw erken zu Essen gesehlossen, welcher in 
kurzetn in W irksamkeit trelen wird. Gegeniiber den ; 
uns durch Anwendung der ElektriciLat erwachsenden I 
Betriebsvortheilen, haben wir andererseits demnachst 
eine Reihe von W erksanlagen aufser Betrieb zu setzen 
und zu am ortisiren, zugleich aber auch erhebliche 
Anspriiche zur Beschaffung von Motoren, Kabeln etc. 
zu befriedigen. Wir verm6gen uns dieser Umwalzung 
indessen nicht zu entziehen, da w ir in erster Beiliu 
darau f bedacht sein mussen, unser Werk im m er auf 
der H6lie der Zeit zu halten und dem steigenden 
W ettbewerb, speciell in der W ellrohrbranche, slets 
erfolgreich zu begegnen. H iernach beantragen wir, 
die Bilanz nebst Gewinn- und V erlust-R echnung zu 
genehmigen und den yerfugbąren Gewinn fiir 18H9, 
welcher einschliefslich des Yortrages aus dem Jahre 
1S98 1300770,21 J l  betragt, wie folgt zu venvenden: 
Abschreibungen 1904-54,72 J t , statutgemilfse Tantiem e 
55 091,49 J l , D m dende pro 1899: 15 % auf das Actien- 
kapital von 4-000000 =  600000 J l,  E x tra-A bschrei
bungen 277 000 J ! , Ueberweisung an die Karl-Adolf- 
Stiftung 4-5000 J t , Rticklage fur den Bau von Arheiter- 
H ausern 100000 J l ,  zusammen 1267 546.21 J t ,  w ahrend 
der R est von 33224 J t  auf neue Rechnung vor- 
getragen w ird.‘

ila llc sch e  M ascliinenfab rik  und E iseng iefsc re i.

Das Jah r 1899, das achtundzwanzigste Geschafts- 
jah r der Gesellschaft, hat sieli in seinem Yerlaule 
giinstiger gestaltet, ais zu Anfang erw artet werden 
konnte. Der Reingewinn betragt 792686,01 J l .  Nach 
Abzug des Vortrages aus 1898 784 392,59 J l .  Davon: 
o %  an den Aufsichtsrath =  39 219,62 J l ,  20%  an 
den Yorstand =  156 878,50 Jl., 33 % Dividende auf
1 800000 J l  A ctienkapital =  594000 J t ,  V ortrag auf 
neue Rechnung 2587,89 J l .

K irc liner k  Co., A c tiengese llsc lia ft iu  L eipzig- 
S e lle rliau sen .

Der Rohgewinn der Gesellschaft betragt 1899 
858491,3S J l .  Nach Abzug der Abschreibungen und 
Debitoren-Special-Reserve von 223189,53 J l  ergiebt 
sich ein Reingewinn von 635 301,85 J ! , hierzu der Vor- 
Irag von 1S98 =  16295,35 J t ,  zusammen 651597,20 
dereń Vertheilung wie folgt vorgeschlagen w ird:
o % zum Reseryefonds =  31 765,09 J t ,  10 % vom 
Rest an den Vorstand =  60353 J t ,  1,95 % vertrags- 
m&fsige Tantiem e an Beamte =  11 769,64 Jl-, i - % 
ordentliche Dividende =  84-000 J l ,  3 % an den Auf

sichtsrath =  13422,4-0 J l ,  B eam ten-und Arbeiterfonds 
10000 J l , Disposilionsfonds fur Gratificationen u. s. w. 
18000 J t ,  Specialreservefonds 3 0 0 0 0 ^ ,  Reserye fur 
Ausstellung 1900 10000 J t ,  1S % Superdividende =  
378 000 J t ,  Y ortrag auf neue Rechnung 42S7,07 Jl. 
Zum Schlufs soli nicht unerw ahnt bleiben, dafs sich 
fiir das nachste Geschaftsjahr bereiLs yorzugliche Aus- 
sichten erflffnet haben. Es liegen nich t allein gegen- 
w artig sehr zahlreiche Ordres vor, sondern durch die 
Vergififserung des Betriebes hofft die Gesellschatt, die 
stetig steigenden Anforderungen im laufenden Ge- 
schaftsjahre befriedigen und den sich mehrenden 
Wiinschen der Kuudschaft im weitesten Malse Rech
nung tragen zu kSnnen.

H ochofen-, S tah l- und W alzw erk  M alaga .

Diese Gesellschaft, welche im vorigen Jah r die 
alte Schmelzhutte der F erreriera  Heredia iibernommen 
hat und zur Zeit einen Hochofen baut, hat im ersten, 

Monate umfassenden Geschaftsjahr, einen Gewinn 
von 83460 Frcs. erzielt. Das Eisenerz, das die Gesell
schaft abzubauen beginnt, en thalt55°/o  Fe und kostet 
4,32 J l  loco Ofen. Man will 3000 Tonnen Roheisen 
monatlich erblasen, und schatzt die Selbstkosten auf
43,20 J l  gegeniiber einem heutigen Verkaufspreis 
yon 74 J l.

O esterrc ich isch -A lp iiie  M on tangese llsc lia ft.
In der am 10. April in Wien stattgehabtert 

IIauptversam m lung w urde der B ericht der General- 
direction fur 1899 genehmigt. Die Erzeugung h a t be
tragen an Erz 1011280 t ( +  61-081 gegen 1898), Kohle 
890085 t ( +  41845), Roheisen 302810 t ( +  30972), 
StahlblOcken 188917 t ( +  35431), Puddeleisen 68101 
( +  6241). Der Gesammtumschlag w ar 31467 698 11 
gegen 27949887 fl. im V orjahr, das B ruttoertragnils
7 244733 11., von welchem nach Abzug der General- 
unkosten, Zinsen u. s. w. sowie 1519262 11. Abschrei
bungen, ein Reingewinn von 3700295 fl. bleibt. Yer- 
sammlung beschlofs, 1 0 %  Dividende auszuschiitten 
und 254144 fl. yorzutragen. In dem Bericht werden 
die Verkehrsstockungen der Eiśenbahnen empfindlich 
beklagt; w ahrend des letzten Jahresdritte ls sei die 
Zu- und Abfuhr aller M aterialien derartig  unter- 
brochen gewesen, dafs einzelne Werke zeitweilig 
ganz aufser Betrieb gewesen seien.

D ie Z usam m enlegungon a m erik an isch e r 
E iso in re rk e .

Nach den neuesten Berichten, welche aus New 
York herubergelangen, ist der Riesenprocels zwischen 
C a r n e g i e  und F r i c k  durch Vergleich beendel worden. 
Die Verhandlungen haben dazu gefiihrt, dafs die 
sammtliclien U nternehm ungen, mit welchen Carnegie 
verbunden w ar, zu einer neuen Gesellschaft, der 
C a r n e g i e  C o m p a n y  vereinigt worden sind und 
zw ar nach den Gesetzen des Staates New Jersey, 
d. h. also auf derselben G rundlage, auf welcher 
die sam m tlichen neueren grofsen Combinationen dort 
aufgebaut sind.

Die neue Gesellschaft w ird ein Kapitał von 
160 Millionen $ erhalten , wovon Andrew Carnegie 
selbst 86379000 Henry Phipps 17 226000 Henry 
C. Frick 15484000 $, Charles M. Schw ab, welch 
letzterer den Yorsitz der neuen Gesellschaft iiber- 
nehmen wird, 18929000$ besitzen; die iibrigen An- 
theile entfallen auf zusammen 31 Theilhaber.

Die Carnegie Company um fatst: die bisherige 
Carnegie Steel Co., namlich die verschiedenen Hoch
ofen- und Stuhlwerke in Braddock (Edgar Thomson) 
und Durjuesne, sowie in  Ilom estead, einschliefslich

i Pauzerplattenw alzw erk, ferner die Lucy-HochSfen,
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die oberen und unteren Union Mills bei Pittsburg, 
insgesammt 17 Hochófen mit 2,2 Millionen tons Roh- 
eisenerzeugung und 3 Millionen tons Stahlwerks- 
erzeugung, eine Reihe von Kokereien, darunter auch 
die H. G. Frick Coke Company, welche allein uber 
11000 KoksOfen mit 2500 Eisenbahnwagen besitzt, 
sodann Gasąuellen in Pittsburg, m ehrere W asserwerke, 
die Union Railroad Co., die Slackwater Railroad Co., 
die Youghiogheny Northern Railway Co., die Pitts- 
hurg, Bessemer und Lake Erie Railroad Co., die 
Pittsburg und Conneaut Dock Co., 43,6 °/<) des A ctiin- 
kapitals der Pennsylvania and Lake Erie Dock Co., 
ein Viertel des Actienbestandes der New York, Penn- 
sylvania and Ohio Dock Co., ferner die 01iver Iron 
Mining Co., welche sam mtliche Antheile der Metro
politan Iron and Land Co. besitzt, die Pioneer Iron Co., 
grofse Antheile von Erzconcessionen am Oberen See, 
ferner die Pittsburger Kalkwerke und die P ittsburger 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft mit 11 Dampfern und 
2 Schleppschiffen mit einer jahrlichen Gesammt- 
leistungsfahigkeit von V jt  Millionen tons.

Dem soeben erschienenen Erganzungsheft des 
D i r e c t o r y o f l r o n a n d S t e e l w o r k s o f t h e U n i t e d  
S t a t e s  von Jam es M. Swank entnehm en w ir ferner 
noch folgende Uebersicht iiber den gegenwartigen 
Stand der Zusammenlegung der am erikanischen Eisen- 
und Stahlwerke und der Mittel, uber welche die- 
selben verfugen.
D ie T e n n e s s e e  C o a l  I r o n  a n d  R a i l r o a d  C o m 

p a n y ,  welche bereits im Jahre 18S1 gegrundet 
wurde, besitzt zur Zeit 20 Hochofen, davon 17 in 
Alabama und 3 in Tennessee mit einer Leistungs
fahigkeit von 1,3 Millionen Tonnen Roheisen; 
aulserdem besitzt sie in Ensley ein Slahlwerk, 
betreibt in Alabama und Tennessee 23 Kohlen- 
bergwerke mit 3556 KoksOfen, besitzt 450000 acres 
Erzconcessionen und beschaftigt 14000 Arbeiter. 

Die F e d e r a l  S t e e l  C o m p a n y  mit dem Sitz in 
New York hat ein Kapitał von 99 745200#, darun ter 
53 260 900 $ 6 % ige Vorzugsactien, sie umfafst die 
Illinois Steel Company m it 17 fertigen und 2 im 
Bau begriffenen Hochofen, wie 2 Stahl- und W alz
werken, die Lorain Steel Company mit 2 Hochofen 
und 2 Stahl- und W alzwerken; sie besitzt ferner 
die Minnesota Iron Company mit 150300 acres E rz
concessionen, aufserdem die Elgin, Joliet and Eastern 
R ailroad Company und andere Eisenbabnen, sowie 
grofse Kohlenfelder.

Die A m e r i c a n  S t e e l  a n d  W i r e  C o m p a n y  of  
N e w  J e r s e y .  Sitz der Gesellschaft, dereń Actien
kapital 90 Millionen Dollars, darunter 40 Millionen 
1%  ige Vorzugsactien, betrag t, ist Chicago; sie 
besitzt 9 fertige und 2 im Bau begriflene Hoch
ofen, sowie 31 Werke, welche sich mit der E r
zeugung yon Stahlknuppeln, W alzdraht, gezogenem 
Draht und D rahtstiften beschaftigen; die Gesell
schaft ist ferner an den Erzfeldern am Oberen Sec 
betheiligt und betreib t 1880 KoksOfen.

Die N a t i o n a l  S t e e l  C o m p a n y ,  New York, hat 
ein A ctienkapital von 59 Millionen §, darunter 
27 Millionen 7 % ige V orzugsactien; sie besitzt 
17 fertige und 2 im Bau begriffene Hochófen, so
wie 10 Stahl- und W alzwerke, welche Rolistahl 
und im wesentlichen Stahlschienen und Platinen 
erzeugen, sie hat ebenfalls umfangreichen Besitz 
an Erz-, Kalkstein- und Kohlenfeldern.

Die A m e r i c a n  T i n  P l a t ę  C o m p a n y ,  New York, 
mit einem A ctienkapital von etw a 50 Millionen 
darunter 18325000 Vorzugsactien, umfafst 35 Walz- 
und Weifsblechwerke.

Der R e p u b l i c  I r o n  a n d  S t e e l  C o m p a n y ,  Chi^ 
cago, A ctienkapital 55 Millionen $, darun ter 25 Mili.
7 % ige Vorzugsactien, gehOren 3 fertige Hochofen 
und 1 im Bau begriffener sowie 27 Stahl- und

W alzwerke, in welchen R olistah l, Halbzeug und 
yorwiegend S tabstahl erzeugt w i r d ; auch diese 
Gesellschaft besitzt Erz-, Kalkstein- und Kohlen
felder, sowie 80 KoksOfen.

Die N a t i o n a l  T u  b e  C o m p a n y ,  New York, besilzt 
bei einem Actienkapital von 80 Millionen §, darun ter 
40 Millionen 7 % ige Yorzugsaetien, 4  Hochofen uud
1 im Bau begriffenen, ferner 8 Stahl- und. W alz
werke, 16 Rohrenw alzw erke und 1 V erzinkerei; sie 
ha t an yerschiedenen Stellen Eisenerz- und Kohlen- 
besitz und yerfugt uber 60 KoksOfen in Yirginien, 
woselbst sie zur Zeit w eitere 60 KoksOfen im Bau hat.

Die A m e r i c a n  S t e e l  H o o p  C o m p a n y ,  Pittsburg, 
besitzt ein A ctienkapital yon 33 Millionen $, darunter
14 Millionen 7 % ige Vorzugsactien, 4 Hochofen,
12 Stahl- und Walzwerke, welche yorwiegend Band- 
eisen ais Fertigfabricat erzeugen, sie besitzt an 
yerschiedenen Stellen Eisenerz- und Kohlenfelder 
sowie 250 KoksOfen.

V i r g i n i a  I r o n ,  C o a l  a n d  C o k e  C o m p a n y ,  
Bristol (Tennessee). Actienkapital 10 Millionen §, 
Obligationen 8425 000 $. Die Gesellschaft besitzt
15 Hochofen in Tennessee und Yirginia, 2 Stahl- 
und W alzwerke, 1 ROhrengiefserei, ferner zahlreiche 
Eisenerz- und Kalkstein-Vorkominen, 215 fertige 
und 285 im Bau begriffene KoksOfen und hat ent- 
sprechenden Kohlenbesitz.

Die E m p i r e  S t e e l  a n d  I r o n  C o m p a n y ,  New 
York, h a t bei 10 Millionen § A ctienkapital, darun ter 
die Halfte 6 % ige Vorzugsaclien, 13 Hochofen,
2 W alzwerke, 1 Nagelfabrik und ferner Eisenerz- 
und Kohlenfelder.

W eitere Gesellschaften sind: 
die S 1 o f s - S h e f f i e  1 d S t e e l  a n d  I r o n  C o m p a n y ,  

Jersey City, m it 20 Millionen $ Kapitał, 7 Hoch
ofen, 1000 KoksOfen und entsprechendein Kohlen-, 
Kalkstein- und Eisenerzbesitz, 

die A l a b a m a  C o n s o l i d a t e d  C o a l  a n d  I r o n  
C o m p a n y ,  Birmingham (Alabama), m it 5 Mili. g 
A ctienkapital hat 4  Hochofen, Erzconcessionen, 
Kohlen- und Kalksteinbesitz sowie KoksOfen, 

die A l a b a m a  a n d  G e o r g i a  I r o n  C o m p a n y ,  
NewYork, mit einem A ctienkapital von 1 300000
2 Hochofen, Erzconcessionen, KoksOfen u. s. w., 

die A m e r i c a n  I r o n  a n d  S t e e l  M a n u f a c t u r i n g  
C o m p a n y ,  Lebanon (Pa.), mit 20 Millionen S 
Actienkapital, 4 W alzwerken und 3 Schrauben- und 
Nietenfabriken, 

die S u s ą u e h a n n a  I r o n  a n d  S t e e l  C o m p a n y ,  
Columbia (Pa.), mit 1,5 Millionen .$ Kapitał, 2 H och
ofen und 5 Walzwerken, 

die N a t i o n a l  E n a m e l i n g  a n d  S t a m p i n g  C o m 
p a n y ,  NewYork, m it 30 Millionen 0 Actienkapital.
2 W alzwerken, 1 S tahlw erk, 1 Verzinnerei und
8 Stanz- und Emaillirwerken, 

die C o n t i n e n t a l  I r o n  C o m p a n y ,  Niles (Ohio), 
mit 200000 $ Kapitał und 3 W alzwerken, darun ter 
eines fiir Schweiiseisen m it 17 PuddelOfen, 

die S h e l b y  S t e e l  T u b e  C o m p a n y ,  Cleveland 
(Ohio), bei einem A ctienkapital von 15 Millionen 0 
m it 6 W alzwerken fur die Herstellung der Anfangs- 
stucke nahtloser R ohren und 14 Rohrziehereien, 

die A m e r i c a n  C a r  a n d  F o u n d r y  C o m p a n y ,  
St. Louis (Mo.), bei 60 Millionen g A ctienkapital 
m it 2 W alzwerken und 15 Achsen-, Rader- und 
W aggonfabriken, 

die S o u t h e r n  C a r  a n d  F o u n d r y  C o m p a n y ,  
Gadsden (Alabama), bei 3,5 Millionen 0 Kapitał, 
m it einem Walzwerk und 4 Achsen-, Rader- und 
W aggonfabriken, 

die U n i t e d  S t a t e s  C a s t  I r o n  P i p ę  a n d  F o u n d r y  
C o m p a n y ,  Chicago, bei 30 Millionen 0 Actien-
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kapitał, mit 1 Hochofen, 1 Stahl- und Walzwerk j  
und l ł  Rflhrengiefsereien,

die C e n t r a l  F o u n d r y  C o m p a n y ,  NewYork, bei
14 Millionen $ Actienkapital mit 14 Giefsereien fur 
Rolire und Rohrverbindungen.

Die A m e r i c a n  S l i p b u i l d i n g  C o m p a n y ,  Cleve- 
land (Ohio), bei 30 Millionen $ Actienkapital mit
9 Scliiffswerften und Trockendoks.

Die P r e s s e d  S t e e l  C a r  C o m p a n y ,  Pittsburg, bei 
25 Millionen § Kapitał und 4 Waggonfabriken.

Die A m e r i c a n  B i c y c l e  C o m p a n y ,  New York, bei | 
30 Millionen £ Actienkapital m it 37 Fabriken fur 
Fahrrad- und Automobilbau.

Die A m e r i c a n  S m e l t i n g  a n d  R e f i n g  C o m p a n y ,  
New York, bei 65 Millionen § Actienkapital mit 
13 Werken.

Die I n t e r n a t i o n a l  I l e a t e r  C o m p a n y ,  Utica (N.-J.), 
bei 1 800000 $ Actienkapital mit 5 W erken zur H er
stellung roń L uft-, Dampf- und W armwasser- 
heizungsanlagen, Acetylen-Gasgcneratoren u. s. w.

Die I n t e r n a t i o n a l  S t e a m  P u m p  C o m p a n y !  
New Y ork, bei 27‘/s Millionen $ A ctienkapital mit
5 Fabriken fur Pum pm aschinen, Condensatoren, 
Luftcompressoren u. s. w.

Die N i l e s - B e m e n t - P o n d  C o m p a n y ,  New York, 
bei 8 Millionen § A ctienkapital m it 4  Maschinen- 
fabriken fur W erkzeugm aschinen, Dampfhammer, 
hydraulische Maschinen und elektrische Krahnen.

Die P i t t s b u r g  S t o v e  and R a n g ę  C o m p a n y ,  P itts
burg, bei 2 Millionen § Actienkapital mit 9 Ilerd- 
und Ofenfabriken von 75000 bis 80000 Stuck 
jahrlicher Leistung.

Die M a g n u s  Me t a l  C o m p a n y ,  B u f f a l o ,  (N.-J.), 
bei 3 Millionen § Actienkapital m it 5 Rothgufs- 
werken und endlich die im Bildung begriffene 
American S l i e e t  S t e e l  C o m p a n y ,  Pittsburg, 
welche eine grofse Anzahl Feinblechwalzwerke mit 
einer jahrlichen Leistungsfahigkeit von 500000 t. 
umfassen w ird ; das Kapitał dieser Gesellschaft 
soli 52 Millionen § betragen.

Y ereins -Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhllttenleute.

Aemlerungen im Mitgliedcr- Ver/.eiehuil's.
A ltpeter , H u tten in je iiieu r, Frankfurt a. M ., Neue 

Mainzerslrafse 14 L
A lcennann, G., W itlen a. d. Ruhr.
Brandenburg, L.,Yevw;i\le:r der Ekalerinoslawer Róliren- 

und Eisenwalzwerke, Paul Lange & Co., Ekaterinos- 
law, Rufsland.

Fischer, H inko, Chef-Ingenieur der Maschinenfabrik 
und Kesselsckmiede King & Co., Zurich-Wollishofen.

K una, G., Director, Differdingen, Stahlstrafse 4.
Loesch, II., Betriebsleiter der Norddeutschen Kohlen- 

und Kokswerke, H am burg, Billhorner RShren- 
dannn 148.

Pehani, Ignaz, Ingenieur, W erksleiter des Eisenwerks 
Sulzan-Werfen, Post Werfen, Salzburg.

Schmelzer, H artm ann, W alzwerkschef der Kaiserl. 
Japanischen Stahlwerke, Yawatamura b. Moji, Japan.

Schnietcind. Dr. F., Superintendent, carc of the United 
Coke & Gas Co., NewYork, N. Y., 36 Wall Street.

Stuber, J ., Ingenieur der ROclilingschen Eisen- und 
Stahlwerke, Vftlklingen a. d. Saar.

ron Tetmajer, Ladislatts, Director, Budapest Y, Pan- 
nonia utcza 4.

! Veith, Bćla, Director der Oesterr.-ungarischen Staats- 
eiseiibahngesellschaft, Ungarische Bergbaue, Hiitten- 
werke und DomSnen, Budapest, TetezkOriit 24a.

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

Gerwin, Carl, Vorsteher der Verkaufsstelle des Halb- 
zeug - Verbandes, Dusseldorf, Im m erm annstr. 39.

Pieter, K arl, E isenhiitteningenieur, Betriebsassistent 
im Thomaswerk der Dortm under Union, Dortmund.

Schneefufs, E rnst, S tahlwerksingenieur am Peiner 
^ Walzwerk, Peine.
Schneider, F r itz ,  B etriebsingenieur, Huttenverein 

Sambre & Mosel, Abth. Maizieres, Maizieres, Kr. Metz.
Schtcarz, T jard , Kaiserlicher Marinę - Oberbaurath 

und Schiffbau - Betriebsdirector, Berlin, Passauer- 
strafse 22.

Sorg, H., Ingenieur, Vorstand des Ingenieur-B ureaus 
St. Johann der AUgem. Elektr.-Ges. Berlin, St. Johann, 
Muhlenstr. 20.

Stewens, H ermann, Oberingenieur der Miirkiscłien 
M aschinenbauanstalt, W etter a. d. R uhr.

W orms, Conrad, i. F. Alphons Cuslodis, New York, 
Bennet Building Rooms 518/519.

V e r s t o r b e n :
Flam m , C., Friedrich W ilhelm shutte bei Troisdorf.
Lutgen, Hermann, Eschweiler.

Die nachsle

HauptYersammlung des Yereins deutscher Eisenhiittenleiite
findet am  Sonntag , den 17. Juni in D usseldorf sta tt.


