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Torsclilage zur mechanisclieu Beschickung- yon Hochofen.
Von F r i t z  W. L U r m a n  n - O snabriick.

(Hierzu Tafel XI.)

u den in A m erika haufig angew endeten  
m echan ischen  B eschickungseinrichtun- 
gen*  gehoren  auch  die sch ragen  fest- 
stehenden  Aufziige der „B row n H oisting 

and Conveying M achinę C o .“ in G leveland-O hio , 
wie ein so lcher in  T ex tabb ildung  1 dargestellt is t; 
dereń Vortheile springen  in die A ugen.

Bei A nw endung  dieser Aufziige w ird  an  kost- 
spieligen A rbeitern  g e sp a rt, welche E rze , Z uschlag  
und Koks in die G ich tw agen  zu laden , und  diese 
in die G icht der H ochofen zu en tladen  haben .

Auf einem  W erk  m it m eh reren  H ochofen 
w iirde, bei A nw endung dieser B row nschen  fest- 
stehenden Aufziige, jed e r H ochofen einen solchen 
Aufzug haben , und  w iirde m an  im m er n u r einen 
Hochofen m it einem  dieser Aufziige bedienen 
konnen, d. h . m an  w iirde, im  Fali einer R ep ara tu r 
eines A ufzuges, die B egichtung, also den Betrieb 
des betreffenden H ochofens einstellen m iissen.

W en n  m an  die m echan ische  B eschickungs- 
einrichtung bew eglich m a c h t , sie z. B. ais fahr- 
baien  K rahn  ausbildet (T afel XI F igu r 1 — 5),  so ist 
d i i ' t  S chw ierigkeit gehoben . Die V orra thsraum e**  
fiir Erze, Kalk und  Koks sind bei diesem  Vor- 
schlag d u rch  Gefafse u n te rfa h rb a r  und geschieht

* , Stahl und Eisen“ 189S S. 409.
** Nach meinen Zeichnungen sind derartige u n te r- 

iahrbare Vorrathsriium e verschiedener Construction 
ausgefiihrt, z. B. auf den Rheinischen Stahlwerken, 
den Rom bacher H uttenw erken, dem Eisen- und Stahl- 
werk Hoesch u. s. w.

die F iillung der le tzteren  u n te r O effnungen im  
Boden d ieser V o rra th srau m e , w elche O effnungen 
m it Sch iebern  versehen sind . Das so gefiillte 
Gefafs m ufste  durch  besondere m echanische Vor- 
rich lungen  (K ette oder Seil ohne Ende) u n te r 
diesem  Boden voranbew eg t und  so dem  K rahn  I 
uberliefert w e rd e n ; auch  m ufste das leere Gefafs 
vom K rahn  I ubernom m en  und  zum  Fiillort zuriick- 
bew egt w erden .

D er K rahn  I h eb t diese Gefafse u n d  fiih rt sie 
dem  K rahn  II z u , w elcher sie zu r G icht des zu 
fiillenden H ochofens b rin g t und  in die Aufgebe- 
vo rrich tung  des G asfanges entleert.

Sow ohl fiir den K rahn  I ais fiir den K rahn  II 
kann  R eserve vorhanden  sein, und kann m an  m it 
dem  letzteren  zwei oder m eh re re  H ochofen be
dienen. Die A ufgebevorrichtung des G asfanges 
kann en tw eder durch  den K rahn  II oder aber, 
w ie auch auf T afel XI F igur 5 angedeu te t, durch  
besondere V orrich tungen  geschehen .

In diesem  letzteren  F alle  w urde  das Gefafs 
n ich t an jeder S telle d e r A ufgebevorrich tung  en t
lee rt w erden  k o n n e n , und w iirde m an  diese 
d re h b a r  m achen  konnen.

Bei dem V orsch lag  (T afe lX I F ig u r 6 — 8) konnen 
die zu hebenden  Gefafse, w ie bei der in  F ig u r 1 — 5 
dargeste llten  E in rich tung , bis zur V orderkante  der 
V orra th sraum e b ew eg t, und  h ie r ‘von dem  fahr- 
und d reh b aren  K rahn  aufgenom m en u n d  zur 
G icht eines der H ochofen g eb rach t w erden . Die 
Y orra th sraum e konnen auch  m it S chach ten  oder

X  1.20
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S ch litzen , w elche innerhalb  der A rbeitskreise der 
K rahne liegen, versehen s e in , durch  w elche diese 
u nm itte lbar die zu liebenden Gefafse fassen 
konnen . F iir zwei Hochofen kann ein und  der-

selbe K rahn  im  B etriebe, und kann  ein Krahn 
; in R eserve sein.

Bei dem  V orschIag (Tafel XI Fig. 9 bis 11) sind die 
; F iillo rter d e rV o rra th srau m e  n ich t im  Boden, sondern 

an den Seiten derselben angeo rdne t und konnen 
die gefiillten Gefafse unm itte lb a r von dem  fahr- 
und d reh b aren  K rahn  aufgenom m en w erden . Bei 
dem  V orschlag  (T ex tabb ildung  2) m it einer Brown- 
schen F o rdervo rrich tung  ist an g en o m m en , dafs 
die Y orra th sraum e durch  die zu hebenden  Gefafse 
un te rfah rb a r sind und  an  einzelnen Stellen 
S chach te  oder Schlitze h a b e n , aus welchen 
die fah rb a re  F o rdervo rrich tung  unm itte lbar diese

Abbiidung 1.

(jichtaufzug der Brown-Hoisting and Conyeying 
Machinę Company.
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Gefafse fafst und sie der G icht der Hochofen 
zufuhrt.*

D er V orschlag (T extabbildung  3)** sieht eine 
H u n t’sche F ordervo rrich tung  vor.

Alle diese E inrichtungen konnen m it Gas, 
D am pf oder E lektricitat bew egt w erden  und 
auch dam it beben . Diese V orschlage lassen sich 
w ie folgt zu sam m enfassen :

1 . V o r s c h ła g  (Abbild. 1): Feststehender Auf- 
zug, n u r fiir einen Hochofen vervvendbar, also ohne 
Reserve.

* Die Yorschlage (TafelXI, Figur 1 bis einschliefs- 
lich 1)) sind auf dem Techn. Bureau von Fritz W. Liir- 
mann in Osnabriick in der Zeit vom 25. August his 10. Sep
tem ber 18!'’9 entworfen, w ahrend die Ver8ffentlichung 
der bew undernsw erthen Arbeiten des Hrn. Regierungs- 
Baumeisters Buhle in der „Zeitschrift des Yereins 
deutscher Ingenieure" am 14. October 1S99 begann.

** Der Vorschlag (Abbild. 3) ist veranlafst durch 
Lurm ann, von J. Pohlig, Act.-Ges. Kóln, am 17. April
1900 eingegangen.

2 . V o r s c h l a g  (Tafel XI, F igu r 1 bis 5 ) :  Fabr- 
bare r Aufzug, fiir zwei und m eh r H ochofen verwend- 
b a r ; m it R eserve.

3. V o r s c h l a g  (Tafel XI, F igur 6 bis 8) :  Fahr- 
und  d reh b are r K ra h n , fiir zwei- und m eh r Hoch
ofen ver\vendbar; m it R eserve.

4. V o r s c h la g  (Tafel XI, F igur 9 bis 1 1 ) :  wie 
V orschlag 3.

5. V o r s c h la g  (T ex tabb ild . 2 ) :  F ahr-, nicht 
d reh b are  B row nsche F o rdere in rich tung , w elche von 
allen Punkten der V orra thsraum e Gefafse aufnehm en 
k a n n ; m it R eserve.

6 . V o r s c h la g  (T extabbild . 3 ) ;  wie V orschlag 5.
D er Zweck dieser M ittheilungen ist, zu fernereu

G om binationen und  V orsch lagen , sow ie zur Mil- 
theilung m oglichst vieler V erbesserungen zu 
veranlassen .

O s n a b r i i c k ,  im Mai 1 900 .

F ritz  W. L iłrm ann.

Neuerungen im Herdschmelzverfahren.
(Y erliande lt in der Y ersam m lung  des „Tron and  S tee l I n s t i tn te “ in L ondon am  9. M ai.)

In der Versammlung des „Iron and Steel 
Institu te1* in London verdienten die Bericlite yon 
J . R i 1 ey  iiber dic Ver\vendung von fliissigem 
Roheisen im Hochofen und von B. T a lb o t  iiber 
das ununterlirochene Stahlschmelzen im Herdofen 
die meiste Aufmerksamkeit bezuglich der E r
zeugung von Flufseisen und Stahl. In erstcrem 
hob der Redncr liervor, dafs die Yerwenduńg 
von fliissigem Roheisen im Herdofen bis je tz t im 
Yerh&ltnifs zu derjenigen im Converter eine sehr 
geririgje Ausdehnung gefunden habe, und sali den 
Grund darin, dafs die Herdofenstalilwerke seiten 
unmittelbar mit łlochofenwerken verbunden sind. 
Nachdem vor einigen Jahren in Landoro fliissiges 
Roheisen aus dem Hochofen im Herdofen ver- 
arbeitet worden war, veranlafste Redner die Auf- 
nalmie des Verfahrens in den W ishaw W erken, 
Glasgow, im Jahre 1898,* wo die erste Schmelzung
15 Stnnden dauerte und Folgendes ergab: 
Fliissiges Roheisen . . . 12400 t
Kaltes „ . . .  3001
Ferromangan...................  65 t
Gesammtgewicht an Metali 12765 t
Ausbringen an Blocken . 13025 t — 103,6°/o des einge-
E rzzuschlag .....................  38001 gesetzten MetaTis
Erzeugte Schlacke . . . 3025 t mit 19,4°/o Fe.

Wenngleich dieser Yersuch beziiglich der 
Dauer der Schmelzung ungiiiistig erschien, so 
war er doch ermuthigend wegen des hohen Aus- 
bringens, und die Fortsetzung erfolgte daher, 
nachdem der Ofen eine neue Zustellung erhalten

* Die Verarbeitung von fliissigem Roheisen aus 
dem Hochofen im Herdofen wurde in Donawitz bereits 
im Jahre 1893 betrieben.

h a tte . D ie D a u e r e in e r S chm elzung  w urde  dann 
a u f  e tw a  8 S tunden  g e b ra c h t, und  das A usbringen  
b e tru g  e tw a  9 9 ,2 3  °/° ^ es M e ta llc in sa tz e s , d e r  
E rz z u sc h la g  e tw a  3 0 0  k g  au f  1 t  S ta h l. *

N ach  B een d ig u n g  d ieser Y ersuche  w urde  ‘die 
F ra g e , ob fiir  die endg iiltige  E in ric h tu n g  ein 
R oheisem nischer e rfo rderlic li sei, le b h a f t c ro r te r t ,  
indessen  ein so lch er z u n ach s t n ic h t au sg e f lih it 
und  auch  in 12m onatlichem  B e trieb e  m it zw ei 
sa u e r  zug este llten  H erdofen von je  3 4 0  t  W ochen - 
au sb rin g en  n ic h t a is  no thw end ig  gefunden , weil 
die H ochofen einen se h r  regelim U sigen G ang  
h a tte n . D e r G eh a lt des R oheisens an  Silicium 
e rre ić h te  se iten  3 °/o und d e rjen ig e  von Schw efel 
und P h o sp h o r je  0 ,0 6  °/o.

D ie E rg eb n isse  w aren  fo lg e n d e :
1. dafs die Y erw endung  von fliissigem  R oh

eisen  w eder am  H ochofen noch am  H erdofen 
S chw ierigke iten  e r z e u g t ;

2. dafs dadurch  die e rh eb lich e  S c liw ie rig k e it 
des E in se tzen s  in  den H erdofen  in  e in fach ste r 
W eise  b e se itig t und eine dem entsprechend  
bedeu tende E rsp a rn ifs  an  H a n d a rb e it e r 
z ie l t  w ird ;

3. im V erg le ich  m it k ą ltem  E in sa tz  w ird  die 
L e is tu n g  eines H erdofens um  e tw a  30  %  
v e rg ro fse r t und

* W enngleich auf das liohe Ausbringen besonders 
hingewiesen wird, so gestcht Redner foch zu, dafs- 
dieses dem Erzzuschlag zn verdanken ist, und rechnet. 
dafs das Eisen im Erz von 18 sh. pro Tonne bei 
50°/o Gehalt 36 sh. kostet, wahrend der Preis des- 
selben im Roheisen von 54 sh. bei 92 °/o Gehalt. 
58,72 sh. betriigt.
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4. das A u sb ringen  w ird  a u f  e tw a  99 b is 100  °/o 
g eb rach t, w ah ren d  die Z unahm e durch  den 
b illigen  E rz z u sa tz  e n ts te h t ;

5 . die In s ta n d h a ltu u g  des H erdofens k o ste t 
n ich t m eh r a is  b e i k a ltem  E in s a t z , und  
der V e rb rau ch  an  K ohle w ird  en tsp rech en d  
der y e rm eh rten  L e is tu n g  v e rm in d e r t;

6 . dic G esteh u n g sk o sten  des R oheisens w orden 
y erm in d ert da die Sandform en fo rtfa llen .

A uf G ran d  d ie se r e rh eb lich en  Y orth e ile  ge- 
la n g t R ed n er zu  dem  S ch lu fs, dafs die Z u k u n ft 
des H erdofens in  se in e r V erb in d u n g  m it dem 
Hochofen zu  e rb lick en  sei, und h illt es fu r  w alir- 
scheinlicli, dafs die L e is tu n g  des e rs te re n  durch 
ein yo rhergehendes F risc h e n  des R oheisens v er- 
m itte ls  G eb lase lu ft n ach  einem  d er b ek an n te n  
V erfah ren  noch erh eb lic li e rh o lit w erden  w iirde, 
w ahrend  ohne E in b u fse  an  Q u a lita t die G estohungs- 
kosten eine w e ite re  V erm inderung  e rfah ren  w iirden.

U eber das T a lb o tsch e  Y e rfah ren  des u n u n te r-  
broóhenen Schm elzens im H erdofen is t das W esen t-  
lichste  du rch  die y o rh e rg eg an g en e  Y eroffent- 
lichung* b e re its  b ek an n t. E in  V erg le ic li d e r  beiden  
H au p tv e rfah ren zu rF lu fse isen e rzeu g u n g ,B essem er- 
und S iem ens-M artin -V erfah rou , e rg ie b t, dafs e rs te re s  
zu v iel Y e rln s t an  M etali und le tz te re s  zu v iel an  
Z e it und A rb e it v e ru rsa c h t, w enn fliissiges R oh
eisen  den g ro fs te n  T h e il des E in sa tz e s  b ilde t.

Um diese N ach tlie ile  zu  yerm e id en , so li das 
neue V erfah ren  fo lgende B ed ingungen  e rf iil len :

1. Um den Y e rlu s t an  Z e it und  M eta li beim  
Sclim elzen im  H erdofen  zu  yerm eiden , is t  
iliissiges R oheisen  aus dem H ochofen, M ischer 
oder C upolofen zu  yerw eiu len .

2 . D ic O xydation  d e r im R oheisen  en th a lten en  
M etallo ide d a r f  n u r  du rch  Z u sa tz  yon  
E isen e rzen , n ich t d u rch  L u ft b e w irk t w erden .

3 . Z u r B esch leu n ig u n g  d ieses V o rganges und 
z u r  F lu s s ig e rh a ltu n g  d e r S clilacke soli ein 
g ro fse r Y o rra th  yon W a n n ę  in dem E iscn- 
bade  e rh a lte n  w erden .

D ie e rs te n  Y ersuche  z e ig te n , dafs die in  
d ie se r W eise  im H erdofen  e rzeu g te  Y erb ren n u n g  
des S ilicium s eine g ro fse  W iirm een tw ick lung  
y e ru r sa c li te , und  dafs die b asisch e  Z u ste llu n g  
yon B oden und W an d en  ke ine  s ta rk ę  A b n u tzu n g  
e r l i t te n ,  so lan g e  sie n u r  yon lliissigem  M etali, 
and  n ic h t von S clilacke  b e r iih r t w urden . D ieses 
w ird  e r re ic h t du rch  die s te tig e  E rh a ltu n g  des 
g ro fs te n  T h e ils  des M eta llbades a u f  dom H erd  uud 
d u rch  das ze itw e ise  A bg iefsen  d e r S clilacke nach  
e rfo lg te r  A u sn u tzu n g  d e r O xydationsfah igke it.

Zu diesem  Z w ecke is t  ein  Ofen m it d reh - 
ba rem  H erd  und  A usgufsoffnungen n ach  beiden 
S e iten , fiir S clilacke  und  fiir  M eta li, e rfo rderlich .

D er Ofen in  P eneo id  enthalt 75 t  und  h a t 
b asisch e  Z u ste llu n g . D as R oheisen  lia t fo lgende 
Z u sam m en se tzu n g : 3 ,7 (i °/o K ohlenstoff, 1 ,00  °/o Si-

_ * „Stahl und E isen11 1900 N r. 5 S. 263.

licium , 0 ,0 6 ° /o S ch w cfe l, 0 ,9 0  ° /o P h o sp h o r, 0 ,4 0  °/o 
M angan  und  w ird  im  Cupolofen geschm olzeu .

D ie e rs te  S c ln n e lzu n g , b esteh en d  aus '/-* 
R oheisen  und  Ł/2 S c liro tt, y e r la u f t in  gew olui- 
lic h e r  W e is e ; n ach  B eend igung  w ird  l/a des 
M eta lles, a b e r k e in e  S clilacke, abgegossen , und 
dann  b eg in n t das fo rtlau fende  Sclim elzen iu der 
W e ise , dafs z u n ach s t z e rk le in e r te s  E isen e rz  
z u g e se tz t und  dann  2 0  t  Iliissiges R oheisen  zu- 
gegossen  w erden . H ie rd u rch  w ird  eine ho ftige  
G asen tw ick lu n g  e rz e u g t , w ah ren d  w e lch e r das 
B ren n g as  a b g e sp e r r t w ird . D e r w e ite re  Y er- 
la u f  is t  in  oben angegebenem  B e ric h t b esch rieben , 
und  es b le ib t n u r  zu b em erk en , dafs e tw a 
32  b is 3 4  S chm elzungen  in 13 S cliich ten  aus- 
g e fiih r t w erden  k o n n en , und dafs 25  b is 3 3  °/o 
w en ig e r Z usclilage  zum  E n tg a se n  e rfo rd e rlich  sind, 
a is  b e i dem gcw ohn lichen  S ie m e n s -M a rtin -Y e r
fah ren , um den g le ichen  G eh a lt an  M angan  (0 ,4  b is
0 ,5 0 % )  im  fe r tig e n  E rzeu g n ifs  zu e rh a lten .

L e id c r is t  es n ic h t m oglich , den Y erb rauch  
an  K oh le  an zu g eb en , da d e r V ersuchsofen  eine 
gem einschaftlic lie  G asle itu n g  m it anderen  B e trieb s- 
ofen b e s itz t. N ach  B een d ig u n g  vou m eh re ren  
10 0  Schm elzungen  e rg ab  sich , dafs do r H erd  in 
g leichem  Z ustande  w a r  a is  8  M onate y o rh e r , und 
.im iib rigen  ze igen  die E rfa h ru n g e n , dafs die 
A usfiih rung  yon Oefen yon 10 0  bis 120  t  F a ssu n g  
keiu  B edenken  h a t, w elche ,G rofse  noch  iiber- 
sc h r itte n  w erden  k an n , w enn  G as yon grofsem  
B rcnnstoffgehalt. y e rw en d e t w ird , w elches k e in e r 
E rh itz u n g  im  W arm esp e ich e r bed arf .

D ie  an g e fu h rten  d re i B ed ingungen  sind  som it 
e rfiillt, fliissiges R oheisen  w ird  y e rw en d e t ohne 
Z e rs to ru n g  des H erdes, die O xydation d e r M eta l
loide e rfo lg t led ig lich  d u rch  den Z u sa tz  yon M etali- 
oxyden, und  dic dabei en tw ick e lte  W arm e  w ird  zu r  
B esch leun igung  des V e rfah ren s  n u tz b a r  gem ach t.

lin  gcw ohnlichen  S iem ens-M artinofen  w erden  
beim  S clim elzen des R oheisens ' / 3 K ohlenstoff und 
d e r g an ze  G eh a lt an  S ilic ium  und  M angan  oxyd irt, 
so dafs d iese Stoffe n ic h t m eh r zum  R educiren  yon 
E rz  d ienen konnen , w ah ren d  R ed n e r fiir  sein  Y er
fa h re n  die A u sn u tzu n g  d e r W a n n ę , w elche sie 
beim  Y erb ren n en  en tw ick e ln  konnen , in  g leichem  
M afse b ean sp ru ch t w ie im B essem eryerfa liren , 
und  diesem  U m stande die E rz ie lu n g  e ines Aus- 
b rin g en s  zu sch re ib t yon 105  °/° ^ es M etall- 
e in sa tzes  bei einem  Z usa tze  yon 25  °/o E isen e rz  
von 50  b is 75  °/o E isen g eh a lt.

B eziig lic li d e r E in ric h tu n g  yon H erdofen- 
s tah lw e rk en  is t R ed n e r d e r  M einung, dafs i u 
le tz te re n  J a h re n  das B estreb en  y o rg eh e rrsch t 
habe , d ie  F a ssu n g  d e r  Oefen s te tig  zu  v e rg ro fse rn , 
w odurch  die A n lag ek o sten  infolge d e r g ro fseren  
G iefsy o rrich tu n g en  en tsp rech en d  g estieg en  sind , 
und  die R eg e lm afs ig k e it in  d e r Y e rso rg u n g  d e r 
W arm ofen  und d e r  W a lz e n s tra fse n  m it B locken 
y e rm in d e rt w ird , w elche U eb e ls tan d e  d u rch  das 
neue Y e rfah ren  yerm ieden  w erden . H insich tlich



566 Stahl und Eisen. Neuerungen im  llerdsch)»elzverfahren. 1. Juni 1900.

d e r  F ra g e  des Schm elzens von S c h ro tt en tsche ide t 
E e d n e r  sich  dah in , dafs dasselbe im  H ochofen zu 
geschehen  habe , w eil im H erdofen b e i k a ltem  
E in sa tz  ein zu g ro fse r A bbrand  e n ts teh t.

B eziig lich  d e r Q ualitilt des e rz ie lten  F lu fs- 
e isens s a g t E ed n e r, dafs die basisclie  Z uste llung  
die V erw ondung  a lle r  E rz so r te n  ohne R iicksich t 
a u f  den G eh a lt an P  g e s ta tte , ohne dafs der G eha lt 
des F lu fse isen s  an P  0 ,0 3  °/° u b e rsch re iten  w iirde, 
und  dafs ein noch g e rin g e re r  G eh a lt e rz ie lt w erden  
k o n n e , w enn R oheisen  von e tw a  0 ,0 6  °/o P  aus 
re in en  E rz e n  v e rw en d e t w iirde.

A n d e r sieli ansch liefsenden  B esp rechung  der 
B e rich te  yon B i l  e y  und  B . T  a 1 li o t  b e th e ilig ten  sich 
die H H .: Snelus, W ellm an , In k s , M artin , L . B ell, 
D aelen , D avid  E v an s , G raham , F ra s e r , A m brose 
M onell, M annaberg , H arb o rd , R iley  un d  T a lb o t.

W ie  S n e lu s  au sfiih rt, b e ru h t das T a lb o tsch e  
Y erfah ren  a u f  B ed ingungen , w elche das g ro fste  
A u sb ringen  an  E isen  aus dem im  H erdofen  zu- 
g e se tz te n  E rz  erm Sglichen, und es konne e rh eb 
lich  m ehr e rz ie lt  w erden , a is  5 °/o, w ie T a lb o t 
angegeben  habe . D urch  den G eh a lt des R oh
eisens an  K ohlenstoff von  3 ,6  °/o a lle in  konnen  
n ach  th e o re tisc h e r B erechnung  14 ,6  °/° E rz  (vom 
E ohe isengew ich t) re d u c ir t w erden . F e rn e r  soi 
die V erm in d eru n g  des G ew ich tes d e r Z usch lage . 
(F e rro m an g an  u. s. w .) gegen iiber dem gew onlichen  
Y erfah ren  des H erdschm elzens h e rvo rzuheben . E r  
is t  n ic h t d e r M einung, dafs das U m schm elzen des 
E isen sch ro tts  im  H ochofen ekonomiści] r ic h tig  sei, 
em pfieh lt v ielm elir dafiir einen  Cupolofen.

M a r t i n  b e s ta tig t  die R ic h tig k e it d e r A ngabcn  
T a lb o ts  nach  ein igen  p rov iso rischen  Y ersuchen , 
w elche  e r  in  D ow lais a n g e s te ll t  h abe , und g lau b t, 
dafs d ie F a ssu n g  e ines H erdofens au f  2 0 0  t  in  
V erb indung  m it einem  M ischer von 3 0 0  t  g eb rach t 
w erd en  konn te .

L . B e l l  w ill iib er das T a lb o tsch e  Y e rfah ren  
noch n ic h t u rth e ilen , b is w e ite re  E rfah ru n g en  
Y orliegen, is t  a b e r iib e rzeu g t, dafs das B essem er- 
v e rfa liren  in  Z u k u n ft g ilnz lich  au fgegeben  w erden  
w ird , w eil das E rzeu g n ifs  zu  un rege lm afsig  in 
d e r  Qnalitat sei. E r  liabe in verschiedenen 
P ro b e n  e in e r S chm elzung  U ntcrsch iede in der 
F e s t ig k e i t  b is  zu 100  °/o gefunden . D ie U rsache  
liege  in d e r K iirze  der Z e it e in e r jed en  Schm el
zu n g  und  in  d e r U m nO glichkeit d e r E n tn ah m e  von 
P ro b e n  n ach  B eend igung  des B lasens und v o r dem 
E n tle e re n  der B irn e . In  beiden  P u n k te n  e rg eb e  das 
H e rd sch m elzv e rfah ren  A bhiilfe  und  es se i d a lie r 
zw eife llos n u r eine F ra g e  d e r Z e it, dafs dasse lbe  
den C o nverte r vollkom m en yerd rilngen  w erde.

W ie  R . M. D a e le n  beziig lich  des R ileysclien  
B erich tes  hervo rhob , lie g t die e igen tlic lie  U rsache  
fiir die b ish e rig e  g e rin g e  Y erw endung  von fliissigem  
R oheisen  im H erdofen  in  se in e r g e rin g en  L e is tu n g s- 
fU higkeit h in s ich tlic li des O xydirens d e r M etallo ide. 
E s sin d  d a h e r  se it v ielen  J a h re n  zah lre ich e  Y ersuche 
yersc-hiedener A rt a n g e s te ll t  w orden , 11111 A bhiilfe

zu schaffen, und  bew egen  sich  d iese B estreb u n g en  
j e t z t  in  zw ei y e rsch iedenen  R ic h tu n g e n , indem 
die O xydation en tw ed er durcli Z u sa tz  von E isen- 
oxyd oder d u rch  G eb lilse lu ft nach  dem  B essem er- 
v e rfa liren  b e w irk t w erden  so li. D as le tz te re  is t  
das w irk sa m ste , kom m t ab e r  n ach  d e r  gewohn- 
lichen  B e trieb sw e ise  zu  th e u e r , 11111 im  V ere in  mit- 
dcm H erdschm elzen  n ach  dcm so g en an n ten  D uplex- 
V e rfah ren  einen okonom isclien B e trieb  zu er- 
geben . D ie A ufgabe b e s te h t d ah e r d a r in ,  eine 
in  A n lag e  und  B e trieb  m og lichs t e in fache  E in - 
r ic h tu n g  zum  Y orfrischen  des R oheisens un- 
m itte lb a r  am  H ochofen a n z u b r in g e n , und  diese 
is t  du rch  das D ae len  -P s z c z o lk a sc h e  Y erfah ren  * 
c rfiillt. D asse lbe  is t  j e z t  in  U n g arn  und R ufs
lan d  in  B e trieb  und  die E in ric h tu n g  is t  in  zw ei 
deu tschen  W e rk e n  im B au  begriffen . D e r B e trieb  
h a t  die teclin isclie  D u rch fiih rb a rk c it des V er- 
fah ren s a is  zw eifellos e rg e b e n , und  die danach 
an g e s te llte n  B erech n u n g en  sind  auch  beziig lich  
d e r  w irtlisch aftlic lien  e inw andfre i, w enng le ich  in 
K rom pach  noch kein  reg e ln ia fs ig e r B e trieb  ein- 
g e fiih rt w erd en  k o n n te , w eil n u r  e in  H ochofen 
vo rhanden  is t und  d ie se r n ic h t gen iigend  R oh
eisen  fiir das P u d d e l-  und das S ta h lw e rk  lie fc r t. 
D as zuw eilen  au ftauchende  B edenken  iiber den 
zu  g rofsen  A b b ran d  h a t  n ach  den  an g este llten  
W ilgungen  und  B erechnungen  ke ine  B erech tig u n g , 
indem  d ieselben e tw a  7 °/o fiir das Y orfrischen  
e rg e b e n , w ovon fiirs A llgem eine  1 */* °/o ab zu - 
zielien s in d , d a  das R oheisen  in  K rom pach
2 ‘/i!0/ 0 M angan en tliiilt (bei 0 ,7°/o  S ilicium ) uud  1 °/» 
gen iigen . D a  aufserdem  e tw a  7 °/o A b b ran d  im 
H erdofen  en ts teh en , so b e tr iig t d erse lbe  im gan zen  
m axim al 13 °/o, a lso  n ich t m eh r a is  im  B essem er- 
y e rfah ren , w ah rend  d e r H erdofen  e tw a  8 °/° 
S ch ro tt-  und 10 °/o beim R oheisenschm elzen  e rg ie b t, 
abgesehen  von dem Z u sa tz  an  E isen  durch  E rz , 
w elchem  das von R iley  und T a lb o t an g eg eb en e  
hohe A u sb rin g en  zu  v erd an k en  is t. E s  b le ib t 
d ah e r n u r  ein  U ntersc liied  von hochstens 3 °/t> 
A bbrand  an E ise n , w e lch e r le ic h t du rch  die 
g rofsen  V o rth e ile  im H ocliofen- u u d  H erdofen- 
b e tr ieb  au fzuw iegen  i s t ,  w iłh rend  a n d e re rse its  
n ich ts  liin d e rt, auch  beim  Y o rfrisch en  m it E rz - 
zu sa tz  zu  a rb e iten , da d ieses n u r  eine F ra g e  d e r  
W arn ie  is t ,  w elche  aus den M etallo iden  bei 
u n m itte lb a re r  Y erb ren n u n g  in  g ro fserem  M afse 
gew onnen  w ird , a is  bei d e r in te rm o lecu la ren  
durch  die Z e rse tzu n g  yon  E isenoxyd .

N ach dem T a lb o tsch en  V erfah ren  is t  ein  Ofen 
von 75 b is 2 0 0  t  zu e rric litcn , um  n u r e tw a  
der L e is tu n g  zu e rz ie len . D ie k ip p b a ren  Oefen 
sind  seh r th e u e r  in  d e r A n lag e , und  es e n ts te h t 
d ah e r die F ra g e , ob es n ic h t okonom isek rich t.iger 
i s t ,  fiir das G cld so viel m eh r e in fach e , fes t- 
steh en d e  Oefen von 20  b is 3 0  t  zu e rr ic litcn , 
w elche w ah rschein lich  eine g ro fse re  L e is tu n g

* D. R.-P. 104576; „Stalil und E isen“ 1899 S. 887-
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ergeben w u rd e n , indem  beim  S ch ro ttsch m elzen
5 bis 6 S chm elzungen  und  beim  V o rfrisch en
6 bis 7 in  24  S tunden  e rz ie lt  w erden . W e ite re  
F rag en  sind  d ic jen igen  iib e r den K o b len v erb rau ch  
und die K osten  fiir dic In s ta n d h a ltn n g  des 
Ofens, w oriib er d e r T a lb o tsch e  B e r ic h t ke ine  
A ngaben e n th a l t ,  ohne w elche  a b e r  e in  U rth e il 
iiber den w ir tsc h a ftlic h e n  W e r th  e ines Y erfah ren s  
niclit g eb ild c t w erden  k an n . N ach  den vor- 
liegenden E rfa h ru n g e n  sind  d iese U nkosten  am  
liochsten beim  R oheisen -, g e r in g e r  beim  S c h ro tt
schm elzen und am  g e rin g s te n  beim  V orfrischen . 
Ein w e ite res  B edenken  b e s te h t d a rin , dafs nach  
jedem  A bstic li un d  je d e r  N ach fiilln n g  die g ro fse  
Menge S ta h l w ied er fe r tig  und  g a r  geschm olzen  
w erden m ufs, w as bedeu tend  la n g e re  Z e it be- 
ansp ruch t, a is  d e r k le in e  In h a l t  e ines gcw ohn- 
lichen O fen s; da  d iese a b e r  n ach  d e r angegebenen  
Zahl d e r Schm elzungen  im  T a g e  n ic h t y e rf iig b a r 
b leib t, so d iirfte  die H om ogen itiit ke ine  voll- 
kommene sein.

D a v id  E v a n s  o rw ilhn te , dafs in  den  W e rk e n  
vou B olkow , V au g liau  &  Co., M iddlesbrough , in 
le tz te re r  Z e it das D up lex  -V erfah ren  yersuclis- 
w eise e in g e fiih rt w urde , um  die N ach th e ile  der 
U nrege lm afsigke it in  d e r  E rze u g u n g  des B essem er- 
verfah rens zu  bese itig en . D as A u sb ringen  w a r 
niclit y o rth e ilh a ft, a b e r  d e r E rfo lg  h a t  im a ll
gem einen e rg e b e n , dafs das Y e rfah ren  doch 
b rau ch b a r is t, w enn  die E in ric h tu n g c n  d a tu r  iu 
bessere r F o rm  au sg e fiih r t w erden , a is  d ieses fiir 
den V ersuch  gesc liehen  w ar.

G r. F r a s e r  b e rich te t, dafs d ie N o ra  Sco tia  
S teel Co. die E in r ic h tu n g  eines O fens von 
50 t  besch lossen  hab e , um  einen  V ersuch  m it 
dem T alb o tsc lien  Y erfah ren  a n z u s te lle n , n a c h 

dem  die an filng lichen  B edenken  geg en  die H a ltb a r -  
k e it  des B odens durcli d ie P ra x is  b e se itig t sind .

N ach  M a n n  a b  e r g  w ird  in  den C arneg ie - 
W e rk e n  eine N achahm ung  des T a lb o tsc lien  V er- 
fa liren s b e tr ieb en  u n te r  A nw endung  von k le in e ren , 
fos tstobenden  Oefen. D ie O xydation  g e h t g u t, a b e r 
das A bstechen  k an n  n ic h t in  d e r  regclm ilfs igen  
W eise  gesc liehen , w ie beim  T a lbo t-O fen . D as A us
b rin g en  w ird  m it 102  °/o angegeben , w ah ren d  T a lb o t 
106  b is  10 7  e r re ic h t und  aufserdem  m it seh r 
g eriu g em  K o h len v erb rau c li auskom m t.

B eziig lich  d e r A ngaben  D aelens iib e r den 
A b b ran d  beim  V orfrisch en  tl ie i lt  H a r b o r d  m it, 
d afs v o r m eh reren  J a h re n  das D uplex  -V erfah ren  
iu  S ta ifo i'd sh ire  v e rsu ch t, a b e r  w ied er au fgegeben  
w urde , w eil es zu  th e u e r  kam . N ach  se in e r U eber- 
zeu g u n g  is t  d e r K o h len v erb rau ch  beim  rF a lbo t-Y er
fah ren  se h r  g e rin g , seine A ngaben  s in d u n b es tim m t, 
w eil e r  die M enge E isen  n ic h t b eze ich n e t, a u f  w elche  
sie sich  b ez iehen , und  die Y ersu ch sze it, in  w elcher 
sic e rm it te l t  w u rden , e ine seh r k u rze  w a r.

T a l b o t  b em erk te  bez iig lich  D ae len s A ngaben  
iiber das D u p lex -Y erfah ren , dafs d e r  B essem er- 
C onyerte r z w a r ein  y o rz iig lich e r F ris c h a p p a ra t , 
a b e r  th e u e r  in A n lag e  und  B e tr ie b  sei. E r  
bezw e ife lt, dafs d e r K o h lcn v erb rau ch  g e rin g e r  
se i, a is  beim  e infachen  H erdschm elzen , w eil das 
G eb lase  g ro fse  B e tr ie b sk ra f t e rfo rd e re . E in e  
g ro fse re  Z ah l k le in e re r  Oefen k a n n  n ic h t so 
b il lig  b e trieb en  w erden , w ie ein g ro fse r, dessen 
B ed ienung  z . B . fiin f M ann e rfo rd e rt, w elche fiir 
m eh re re  k le in e  n ic h t au sre ich en .

W e ite re  A usfiih rungen  beziehen  sich  a u f  den 
Ofen von M oreli, w elcher in  den  C arn eg ie -W erk en  
b e tr ieb en  w ird , und  w o riib er ein  b eso n d ere r B e ric h t 
d e m n a d is t e rfo lgen  soli.

Yerfahren zum Ausbessern yon Schmiede- und Stahltaeongufs- 
stiicken nach Dr. Hans Goldsclimidt, Essen-Rulir.

Schon friiher is t in d ieser Z eitschrift das Yer
fahren zur E rzeugung  h oher T em p era tu ren  ver- 
m itte lst V erbrennen von A lum inium  ausfiihrlich  
beschrieben w orden . *

Eine A nzahl um fangre icher A nw endungen  dieses 
Y erfahrenssind  je tz t in der „ C h e m i s c h e n T h e r m o -  
I n d u s t r i e “ , G. m . b . H ., in  E s s e n  a. d . R u h r  
du rchgearbe ite t und  m it bestem  Erfolge in die P rax is 
eingefiihrt w orden . In F rankre ich  (L icenztragerin  
daselbst ist die „Socićte d 'E lec tro  C h im ie“ , Paris) 
w ird  d ieser Zweig der T echnik  m it dem  seh rtre ffen - 
den N am en „ A lu m i n o th e r m i e *  bezeichnet.

N icht n u r die m etallu rg ische Seite des Ver- 
fahrens, besonders die D arstellung von re inem ,

Yergl. „Stahl und E isen‘ 1898 Nr. 10 und 21.

kohlenstolTfreien C hrom  und  M angan und  dereń 
L egirungen  hab en  w eitere F o rtsch ritte  g e m a c h t; 
es sind vor allem  die Schw eifsverfahren, die w eitere 
D urcharbeitung  und Y erbreitung gefunden haben . 
Das Z usam m enschw eifsen  der S trafsenbahnsch ienen  
h a t sich au f einer stand ig  im  R etrieb belindlichen 
P robestrecke  bei E ssen w ah rend  der D auer fast 
eines Jah res  vorz£iglich b ew ahrt, so dafs eine 
R eihe von in- und  auslandischen  S trafsenbahn- 
verw allungen  je tz t einen T heil ih re r Geleise nach  
dem  neuen V erfahren  verschw eifsen lafst. — 
F e rn e r h a t sich das Z usam m enschw eifsen  schm ied- 
e iserner R ohre in fre itragender L ag e*  m it Hulfe 
des a lum ino therm ischen  Y erfahrens in die P rax is

* Vergl. „Schillings Journal fur Gasbeleuchtung 
und W assei'versorgung“ Nr. 16 vom 14. April 1900.
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eingefiihrt. Da dieses sich zudem  fiir den  Con- 
sum en ten  billiger stellt ais die b isher zum eist 
an g ew an d te  V erbindung der R óhren  verm itte lst 
F lanschen , so versp rich t diese solideste R ohrver- 
b indung  w eitgehendste  A nw endung bei Gas-, 
W asser- und D am pfleitungen zu finden.

Im Folgenden  soli nun eine V erw endungsart 
beschrieben  w erden, bei der der therm ische  Effect 
m it dem  m eta llu rg ischen  aufs innigste verbunden 
ist und die vornehm lich dazu dient, fehlerhafle 
S tahlfaęongufs- und  Schm iedestiicke auszubessern  
oder m it en tsprechenden  V erstarkungen zu versehen.

Das V erfahren griindet sich auf die vom 
V erfasser auf experim entellem  W ege gefundene 
T ha tsache , aus einem  annShernd  aquivalenten  
G em isch von reinem  Eisenoxyd und zerkleiner- 
tem  A lum inium  ein reines, vollig alum inium freies 
E isen auszusche iden ; es verlauft diese R eaction 
also fast quantita tiv , entsprechend  der Form el 
F e2 Os +  Al2 =  AI2O3 +  Fe*: U n te re in e rS ch ich t 
von geschm olzenem  Alum inium oxyd (sog. C orund) 
befindet sich das ausgeschiedeneE isen. W eiter ist fest- 
gestellt w orden, dafs durch  en tsprechende Zusat.ze es 
ferner m oglich ist, dem  Eisen alle die B eim ischungen 
hinzuzufiihren, die m an fiir no th ig  halt, beispielsweise 
1 fó M angan, 0 ,4  % Silicium, 3 ,5  % Nickel u . s. w . ; 
auch K ohlenstoff kann diesem  Eisen gleiclizeitig in 
gew iinsch ter M enge zugefiigt w erden.

Da w eder reines Eisenoxyd noch das Alu
m in ium  des H andels B estandlheile en thalten , die 
dem  Eisen bezw . dem  Stahl schadlich  sind, w ie 
P hosphor, Schwefel, Kupfer u. s. w ., so kann 
m an  jeden Q ualita tsstah l im kleinsten M afsstabe 
m it g rofser G enauigkeit im T iegel sofort erzeugen 
und  zur beliebigen V erw endung bereit halten . 
Infolgedessen ist es m oglich, Festigkeit, S tructu r, 
selbst F arbę  des aufzugiefsenden M aterials m it 
dem  des auszubessernden  g leichzum achen. Dieses 
so dargeslellte  Eisen besitzl e tw a die T em pera tu r 
des elektrischen L ichtbogens — eine genaue 
M essung so h oher T em peratu ren  isl m it unsern 
derzeitigen Mitteln n ich t m oglich — schatzungsw eise 
be trag t dieselbe 3 0 0 0 0 C. Infolge dieser hohen 
T em p era tu r besitzt nun das E isen die E igenschaft, 
falls es in eine eiserne Form  eingegossen w ird, 
die W iinde derselben so schnell bis au fSchw eifs- 
tem p era tu r zu bringen, dafs die W arm eab le itung  
w enig in B etrach t kom m t. D adurch gelingt es 
aufserorden tlich  leicht, ein inniges V erschm elzen 
dieses hocherh itzten  E isens m it S tahlfaęongufs- 
stucken und dergl. zu erzielen, falls m an  die 
M enge des ausgeschm olzenen E isens natiirlich 
n ich t zu gering  w ah lt und  einige andere  Vor- 
s ich tsm afsregeln  beobachtet, die im  Folgenden 
beschrieben w erden  sollen.

F iir das zur V erw endung kom m ende G em isch, aus 
dem  das Eisen ausgeschm olzen w ird , ist der N am e 
„ T h e r m i t "  gesetzlich geschiitzt w orden , fiir den 
vorliegenden Fali w ird T h e r m i t  „ R “ verw endet. — 
D as Y erfahren ist, wie auch die anderen  oben er-

w ahn ten , in allen C u ltu rstaa ten  durch  H aupt- und 
N ebenpaten te  geschiitzt. D. R .-P . 97  5 8 5  u. s. w.

Die D arstellung und  V erw endung dieses Eisens 
geschieht in folgender W e is e :

Einige Loffel des „T h erm its"  (0 ,5  bis 1 kg) 
w erden  in einen Specialtiegel en tsp rechender Grofse 
eingefullt und (1 0  bis 20  g) sogen. Entziindungs- 
gem isch gleichm afsig au fgestreu t. D as in Blech- 
biichsen von e tw a 6 0  und 9 0  kg Inhalt zum 
V ersand gelangende T h erm it ist vor dem  G ebrauch 
in einen  trockenen E isenkasten  zu ich iitten  und  
gu t um zuschaufeln , d a  durch  den T ran sp o rt eine 
E n tm ischung  sta ttgefunden  haben  konnte. Die 
E ntziindung  w ird sodann  am  besten  durch  Ein- 
w erfen eines b rennenden  S tu rm stre ichho lzes be- 
w irkt. In E rm angelung  dessen kann m an  auch 
einen gliihenden E isenstab  benutzen. Bei E nt
ziindung des G em isches sei m an  vórsichtig , da 
dieselbe seh r m om en tan  vor sich g e h t ; m an  schiitze 
die Augen, w egen der starken  L ich tausstrah lung , 
m it einer b lauen Brille. Vor der E ntziindung ist 
das Gefafs m it dem  E ntziindungsgem isch  ge- 
schlossen an  einen sicheren  O rt zu stellen, um  es 
vor E ntziindung durch einen Funken zu scłiiitzen. 
N ach eingetre tener E ntziindung  w ird  das „T herm it"  
łoffelweise in dem  Mafse zugegeben, w ie die 
R eaction  fortschreitet, dabei ist der Sc.hmelzflufs 
ste ts m it „ T h e rm it” bedeckt zu h a lten ; dasselbe 
ist a u f z u s t r e u e n , n ich t zu w e r f e n .  Sollte die 
R eactionsm asse  im T iegel heftig  aufw allen, so ist 
m it dem  Z ugeben einige Secunden zu w arten , 
dam it die Masse w ieder in e tw as ruh igeren  Flufs 
k o m m t; tro tzdem  ist ab e r d a rau f zu ach ten , dafs, 
besonders w enn  n u r  w enige Kilo „ T h e rm it” zur 
V erw endung kom m en, der T iegel so schnell wie 
m oglich gefiilit w ird . Beim Schlufs der R eaction 
zeigt sich eine feuerfliissige S ch lackensch ich t von 
aufserordentlicher L euchtkraft. Das Eisen w ird 
dann so schnell wie m oglich von der Schlacke 
durch A bgiefsen befreit, w obei m an zuerst stark , 
allm ahlich lan g sam er giefst, um  kein Eisen zu ver- 
lieren , und den R est der S chlacke schliefslich m it 
einem  kalten trockenen E isenstabe abzieht. Man 
giefst die Schlacke am  besten in einen alten trockenen 
T iegel oder in w arm e A sche. Das fliissige Eisen 
ist seh r leicht d u rch  śeine spiegelnde O berflache von 
der Schlacke zu un terscheiden . Das Eisen w ird  nun 
ohne V erzug au f die, bis zur dunklen R othg lu th  
an g ew arm te  und m it einem  sicher schliefsenden 
D am m  aus g eb ran n te rF o rm m asse  um gebene Fehl- 
stelle gegossen. Das V orw arm en der Fehlstelle auf 
dunkle R o thglu th  b ew irk te in e  sichere  Schw eifsung, 
einen d ichten  Gufs und ein gutes Gefiige.

N ach dem  Aufgufs lafst m an  das ganze Stiick 
m oglichst langsam  erkalten . E in nochm aliges Aus- 
gliihen ist besonders d an n  zu em pfehlen, w enn die 
Schw eifsstelle besonderer B eanspruchung ausgesetzt 
w ird . D urch das A usgltihen m il langsam er A bkiihlung 
w erden  schadliche S pannungen  verm ieden und  das 
Gefiige w ird  besonders klein krystallinisch.
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Das V orw arm en gesch ieh t am  besten  in einem  
F lam m ofen , m an  kann  ab er auch  zu partie ller 
A nw arm ung  sich eines S chm iedefeuers, Koks- 
beckens oder dergl. bedienen. Die S telle rostfrei 
zu m achen , is t n icht nóthig , d a  die V erunreinigung 
bei R o thglu th  abzundert und m it ein p aa r H am m er- 
schlagen und einem  B lasebalg leicht zu en lfernen 
ist. Die Form  um  die Fehlstelle  kann jeder 
F o rm er fiir S tahlfaęongufs ohne Schw ierigkeiten  
herstellen . Die M asse besteh t im  w esentlichen 
aus gleichen Theilen T hon , C ham olte  und Koks- 
pulver, andere  setzen noch Sand und gem ahlene 
T iegelscherben  z u ; diese Masse w ird  m it W asse r : 
g u t p lastisch  gem ach t. Die F orm  rich te t sich : 
n ach  der Grofse und  G estalt des Loches und 
zw ar w ah lt m an  einen A bstand von 10 bis 15 m m  
vom R ande der Fehlstelle. Die H ohe d e r F orm  
rich te t sich gleichfalls nach  Tiefe und Grofse des

Loch ein. -— Aus 1 kg T h erm it kann  fast genau  
‘12 kg E isen ausgeschm olzen w erden .

D as A usgiefsen der Tiegel gesch ieh t m it 
e isernen Z angen , w elche n ich t zu schw er aber 
solide gearbeite t sein m iissen. K leinere T iegel 
bis Specialtiegel 4 , der e tw a 4 kg T h erm it fafst, 
konnen von einem  M ann g eh an d h ab t w erden . Bei 
grófseren  T iegeln , die von zwei M ann zu be
dienen sind, benutzt m an  eine G abelzange m it 
geschlossenem  B ing, und  b indet den T iegel m it 
D rah t darin  fest, d am it er beim  U m kippen n ich t 
herausfallt. Bei schonender B ehandlung  halten  
die T iegel eine grofsere  A nzahl Giisse aus. Es 
ist besonders d arau f zu ach ten , dafs kein Eisen 
im  T iegel verbleibt, da  beim  nachsten  G ebrauch 
durch  das Schm elzen dieses E isens die T em p era tu r 
des Schm elzflusses en tsp rechend  herabged riick t 
w erden  w iirde.

A b b ildung  1.

Loches. In den m eisten Fallen  geniigt es, wenn 
das Eisen 2 0  bis 25  m m  iiber dem  Loch oder 
d er Fehlstelle steh t. Bei einem  tiefen Lochę m ufs 
ein en tsp rech en d  h o h ere r Giefskopf w egen des 
N ach lunkerns aufgesetzt w erden . Die F orm  w ird  
m ithe ifsen  E isenstiicken oder etwfas H olzkohle ange- 
trocknet, sodann abgehoben und im  Schm iedefeuer 
oder bei grofsen F orm en im  Gliihofen gebrann t.

In m anchen  Fallen, bei denen au f die S tru c tu r 
des aufgegossenen E isens und  au f eine absolu te 
S chw eifsung an  allen P unk ten  kein so grofser 
W erth  gelegt w ird , kann m an  dąs Eisen auch 
ohne V orw arm ung  aufgiefsen.

Beim V ordrehen einer W alze zeigen sich bei- 
spielsw eise in der K alibrirung tiefgehende Locher. 
Die W alze verbleib t au f der D rehbank , die L ocher 
w erden  n ach  oben g ed reh t und so viel Eisen aus 
dem  T iegel h ineingegossen, dafs das Eisen iiber- 
fliefst. N ach dem  E rsta rren  h am m ert m an  das 
E isen, w eiches aufserordentlich  w eich ist, eventuell 
u n te r Z uhiiK enahm e eines S tem pels fest in das

A b bildung  2.

In der vorstehenden  A bbildung 1 ist ein S tuck 
eines grofsen Z ahn rades abgebildet, aus w elchem
— behufs D em onstrirung  des V erfahrens — aus drei 
nebeneinanderliegenden  Z ahnen  drei e tw a gleich 
grofse S tiicke ausgesch lagen  sind. Der in der Mitte 
befindliche Zalin zeigt die unausgebesserte  Stelle, 
w ah rend  links von diesem  d e r du rch  Aufgufs von 
hocherh itztem  Eisen vervollstandigte Z ahn zu sehen 
ist. R ech ts an  der Fehlstelle ist der aufgegossene 
u nd  fertig bearbeite te  Z ahn . Um zu zeigen, dafs 
iiberhaup t eine A usbesserung an d e r S telle statt- 
gefunden ha t, ist beim  A bfeilen ein Stuck des iiber 
den Z ahnk ranz  uberstehenden  T heiles stehen  ge- 
blieben. A bbild. 2 zeigt ein ausgebessertesG ufsstiick .

Das T h e r m i t  „ R “ ste lit ein schw arzgraues 
Pulver d ar, w eiches n ich t im geringsten  Mafse 
atzend is t und  infolge seiner E igenschaften  auch 
n ich t ais feuergefahrlich , e tw a w ie Petro leum  oder 
Spiritus, angesehen  w erden  kann . In dieser 
H insich t verhalt sich „ T h erm it “ ganz ahn lich  w ie 
die S teinkohle, m it w elcher es die E igenschaft
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gem ein h a t, sich erst bei e iner hohen  T em p era tu r 
entziinden zu lassen . D urch S ch lag  und  Stofs 
kann T h e rm it n ich t entziindet w erden .

F a s t ebenso ha rm lo se r N a tu r ist das E n t -  
z i i n d u n g s g e m i s c h ,  w elches ein weifses Pulver 
ist. Da ab e r dieses d u rch  einen Funken zur 
E n tzundung  gebrach t w erden k a n n , so ist es 
im m er verschlossen zu h a l te n ; Selbsten tzundung 
ist nie beobach te t w orden , m ufs auch ais aus- 
geschlossen be trach te t w e rd e n ; es is t b isher auch 
n ich t geluugen, dieses Pulver du rch  Schlag  oder 
Stofs zu entziinden. D as E ntztindungsgem isch 
w ird  in Packungen  von l bis 2 , hochstens 5 kg 
a b g e g e b e n ; es ist zu em pfehlen, im m er n u r kleinere 
M engen aus den B iichsen herauszunehm en . In 
grofseren P ackungen  w ird  es eben desw egen 
n icht versandt, dam it, falls doch w ider E rw arten  
infolge einer U nvorsichtigkeit ein Funke oder 
b rennendes Streichholz in eine offene Biichse 
h ineinfallen sollte, der M alerialverlust nu r gering

w ird  und ein w eiterer S chaden  kaum  angerich te t 
w erden  kann . B isher sind iib rigens K lagen in  
dieser Beziehung noch n irgends e n ts ta n d e n !

Das T h erm it sow ohl w ie das E ntziindungs- 
gem isch verlieren ih re  Fah igkeit zu b rennen  ganz, 
sobald  sie nafs w erden . D agegen schade t e ine 
gew isse, aus der Luft angezogene F euchtigkeit 
w enig oder g a r n ich t. Die P roducte  sind thun- 
lichst in geschlossenen Gefafsen vor Feuchtigkeit 
zu schiitzen . A uch die T iegel sind an einem  
trockenen O rt au fzubew ahren .

Die Specialtiegel sind en tw eder um strick te  
hessische T hontiegel oder perforirte  B lechtiegel, 
w elche mit einem  basischen  F u lte r, T heer, Mag- 
nesitm ortel oder K orund ausgekleidet und geb ran n l 
sind. Die hessischen oder G raphit-T iegel eignen 
sich fiir dies V erfahren du rchaus n icht, d a  die 
fliissige T honerde  das k ieselsaurehaltige M ateriał, 
aus dem  diese T iegel gefertigt sind, sta rk  angreift, 
bezw. auflost.

Kruppsche Gesehutzverschlusse.
Y on J. C a s t n e r .

Einleiłung.

D er Y ersch lu is d e r H in te r la d u n g sg e sc M tz e  
soli ein  b ew eg b a re r S eelenhoden s e in , w oraus 
es sich  e rk la r t ,  w as er le is ten  so li. D as L a  den 
des G eschiitzes e r f o rd e r t . se in  O effnen . um die 
Seele  zum  E in se tzen  von G eschofs und  K a rtn sch e  
fre i zu  m achen . Zum Sclnifs m ufs e r  die Seele, 
g le ich  dem  fes ten  Seelenhoden d e r V orderlader, 
w ied er schu fssicher und u n te r  yo llkom m ener Siche- 
ru n g  d e r  B ed ienung  ab sch lie isen . W en n  w ir 
d ie S chu fssic lierhe it, d. h. die W id ers tau d sfilh ig - 
k e it gegen  den G asd ruck  beim  Schufs v o rau s- 
se tzen , so w iirden  a lle  sonstigen  A nfo rderungen  
an  den Y ersch lu is  d u rch  dessen  m echanische 
E in rich tu n g en  zu erfiillen  sein.

E s is t  n a tu rg em afs , dafs die M an n ig fa ltig k e it 
d ie se r A nfo rderungen  zunahu i, j e  m eh r sich  die von 
dem  G eschiitz v e rla n g te n  L e is tu n g en  s te ig e rten . 
A is a u f  der S ee die g ro fse re  F a h i'g e s |h w in d ig k e it 
der K rieg ssch iffe , im  F e ld e  die fo r tg esc lir itten e  
L e is tu n g  der H audfeuerw afleu  in  b a llis tisch e r 
ll in s ic h t, w ie in  B ezu g  a u f  F eu e rsch n e llig k e it 
die G efech tsy e rh a ltn isse  itn d e r te n , w u rd e  es 
no th ig , ihnen  d u rch  A n passu ng  der F ech tw e ise  
Rechnung- zu  tra g e n  und  deshalb  auch  die F e u e r
sch n e llig k e it der G esch iitze  zu  s te ig e rn . D a 
diese w esen tlich  von  d e r S eh n e llig k e it des 
L adeus a b h a n g t,  so m ufste  —  abgesehen  von 
d e r  L a ffe tenconstruc tion  —  auch  die Y ersch lu fs- 
m echan ik  d iese r F o rd e ru n g  an g ep a fs t und die i 
schne lle  H an d h ab u n g  derse lben  en tsp rech en d  ge- 
s te ig e r t w erd en . E s  h an d e lte  sich  dabei im

G runde genom m en um  k em  neues P rin c ip , denn 
die le ich te  und  schnelle  H an d h ab u n g  des Y er- 
sch lu sses w a r  eine F o rd e ru n g , die zu  a llen  Z eiten  
b e s ta n d , n u r  d e r G rad  der S eh n e llig k e it h a t  
sich g e s te ig e r t. D e r S ch n e llfeu erv ersch lu ls  is t  
m ith in  n u r  a is  eine hohere  E n tw ick lu ń g ss tu fe  
der Y ersch lu fsm echan ik  an zu seh en , die a lle  B e- 
d ingungen  der iilte ren  Y ersch liisse  auch  erfiillen  
m ufs, denn m an k an n  se lb s tv e rs tiln d lich  m it dem 
S chnellfeuerversch lu l's  auch  langsam  schiefsen . 
D esha lb  w ird  es auch  zu  e rw a rte n  sein , dafs 
iiber k u rz  oder lan g  a lle  Y ersch liisse , zun iichst 
die d e r M arinę und  F e ld a r t i l l e r ie , die E iu - 
r ic h tu n g  zum  S ch ne llladen  b e s itz en  und dam it 
das H erv o rh eb en  d ie se r E ig en sch a ft in ih re r  
B ezeic lm ung  en th eh rlic li m achen w erden . E s 
lie g t nu n  a b e r au f  der H an d  und  e n tsp ric h t den 
B ed ingungen  des kriegsm ilfsigeu  G ebrauchs, dafs 
d ie S te ig e ru n g  der L e is tu n g en  n ich t d u rch  das 
O pfer m echan ischer E in fac h h e it e rk a u f t w erden  
darf. W en n  d e r G esch iitzversch lu fs auch  keine  
A usnahm e von  dem einem  N a tu rg ese tz  g le ichenden  
G eschick  a lle r  m echan ischen  E rfindungen , in  ih re r  
E n tw iek lu n g  vom C om plicirten  zum  E in fach en  
fo r tz u s c h re ite n , fiir sich  in A nspruch  nehm en 
k a n n ,  so is t  die E n tw iek lungsiU h igke it zu  ge- 
s te ig e r te r  L e is tu n g  a u f  dem  W eg e  d e r m echa
n ischen  Y ere in fach u n g  doch offenbar das K enn- 
ze ichen  des gesu n d en  G run d g ed an k en s des Con- 
s tru c tio n ssy s tem s.

D ie im L au fe  d e r Z e it v e rsu ch ten  G eschiitz- 
re rs c h lu s se  la ssen  sich im  allgem einen  a is  Q u e r -  
und  a is  L i tn g s  yersch liisse  u n te rsche iden . B e id e n
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ersteren bewegt sieli der meist lc|ilformige Ver- 
schlufsblock in nahezu senkrecliter Ebene zur 
Seelenachse des Geschiitzrolirs, hei den letzteren 
schwenkt der meistens schraubenformige Ver- 
sclilufsblock (der Verschlufskolben des Kolben- 
yerschlusses w ar glatfc) aus seitlicher Lage in 
die Seele und bewegt sieli beim Schliefsen um 
ein gewisses Mafs in der Richtung der Seelen
achse selbst. Diese Vorwartsbewegung unter- 
bleibt, wenn die Reifen des Yerschlufsblocks 
keine Neigung haben, wie 'es bei gewissen Ver- 
schliisseii mit Patronenliderung der Fali ist. 
Nur zwei Arten dieser Verschlufsgruppen haben 
ihren Entwicklungsgang bis in die Gegenwart 
fortgesetzt: der zu den Querverschlussen ge
horende K e i lv e r s c h lu i 's  und der einen Liings- 
verschlufs bildeude S c lira u b  en y e r.se lilu fs .

I. Keilverschliisse.
A. Keilversch liisse bis zur Einfiihrung der 

Schnellfeuerverschl(isse.

Der 1861 in Preufsen eingefiihrte Kreinersche 
Doppelkeilverschlufs lieis nach seinem Verhalten 
die Anwendung starker Ladungen auch nach den 
ihm in der Kruppschen Fahrik gegebenen Yer- 
hesserungen nicht erwarten. Die Beseitigung 
seiner Hauptschwache, die Zusammensetzung aus 
zwei aufeinander verscluebbaren rechtwinkligen 
Keilen, fiihrte die Kruppsche Fabrik im Jahre 
1865 zur Construction eines Einheitskeils mit 
halbcylindrischer Hinterfiiielie, nacli ihr kurzweg 
„Rundkeil“ genannt. E r ist die Urform aller 
Kruppschen Keilverschliisse; die Grundziige sei
ner , Einrichtung haben durch die lange Reihe 
der Eutwicklungsstufen bis zur Gegenwart ihre 
Geltung behalten.

Die ebene Vorderfl&che des Keils steht im 
Rohr senkrecht zur Seelenachse, die cylindrische 
Hinterflitche ist um etwa 2 0 zur Yorderflache 
geneigt, so dafs sich der Keil bei Yerschliissen 
mit Liderung um etwa ‘/aid bei Sf.*-Verschliissen 
um 1/J0 seiner Lange verjiingt, hinreicliend, um 
ihn aus der festen Scliliefslage im Keilloch des 
Rohres durch eine geringe Verschiebung zu 
losen. An der Hinterseite ist im Keil die Ver- 
schlufsschraube derart g e lag e rt, dafs sie sich 
bei ihrer Drehung mittels der aufgesteckten Kurbel 
nicht in der Richtung ihrer Achse verschieben 
kann. Auf ihrem Aachen Schraubeugewinde 
dr elit. sich die Yerschlufsmutter, dereń Reifen 
an einer Seite bis zur Spindel fortgenommen sind. 
Ist dieser g latte  Theil der Yerschlufsmutter nach 
hinten gerichtet, so kann der Yersc-hlufs mittels 
der Kurbel herausgezogen werden. Dreht man 
dagegen die Kurbel reclits herum , so dreht

* Sf. ist die gebrirachliche abgekiirzte Schreib- 
weise fur ,,Schnellfener“.

sich die Yerschlulsschraube und nimmt die Y er
schlufsmutter m it, bis ihre Nase an die uutere 
Anschlagflślche der Verschlufsplatte anstofst. 
Dann liegen ihre Reifen in den entsprechenden 
Ausschnitten des Rohres. Beim W eiterdrehen 
der Kurbel schraubt sich die Verschlnfsschraube 
in die je tz t festliegeiule Yerschlufsmutter limem 
und nimmt den Yerschlulskeil mit, bis er sich 
fest gegen die Dichtungsflilche und die liintere 
Keillochwand gelegt hat. Je tz t ist das Rohr 
fest geschlossen. Beim Oeffnen wiederholen sich 
die Bewegungen in umgekelirter Reihenfolge. 
Das Drehen der Verschlulsmutter auf der Yer- 
schlufsschraube wird hierbei durch das Anstofseu 
ihrer Nase an die obere Anschlagfliiche der Ver- 
schlufsplatte begrenzt; dann ist der reifenfreie 
Theil der Yerschlufsmutter der hinteren Keil
lochwand zugekehrt und der Verschlufs zum 
Oeffnen bereit.

Bei seinen Bewegungen im Keilloch gleitet 
der Keil mit Leisten an seiner oberen und 
unteren Flachę an Fuhruugsleisten im Rolire, 
die der hinteren Keilflitche gleichgerichtet sind, 
den Keil daher beim Losen im Beginn des 
Oeffnens von der yorderen Keillochwand entfernen. 
Das Herausziehen des Keils wird durch den 
Zapfen einer Grenzschraube oder der schrag in 
den Keil hineinragenden Zundlochschraube, der 
in einer Nuth gleitet, so begrenzt, dafs bei ge- 
offnetem Yerschlufs das Ladeloch des Keils sich 
mit der Seele yergleiclit. In die Yorderflache des 
Keils ist die den Seeleuboden bildende aus- 
wechselbare Stahlplatte. eingesetzt, die sich mit 
ihrer DichtungsfHiche gegen den im Rolire sitzen- 
den Liderungsring legt.

Dieser Yerschlufs wurde typiscli fiir alle 
K aliber, erhielt aber vom 21-cm Kaliber auf- 
wiirts zum leicliteren Bewegen des schweren 
Verschlusses eine oben im Keil in Lagern sich 
drehende- Transportschraube, die in eine am Rohr 
befestigte Halbmutter eingreift und dadurch bei 
ihrer Drehung fortschiebend auf den Yerschluls 
wirkt.

Es ilnderte nichts im W esen dieses \7er- 
schlusses, ais spater clie Hinterflache des Keils 
flach, s ta tt rund gemacht wurde (Flachkeil- 
yerschlufs).

B. Die Schnellfeuerversch!usse im allgemeinen.

Ais Anfang der achtziger Jahre die Ein- 
fiihrung einlatiliger Selm el 1 feu er k an o n en in die 
Marinę zur Abwehr der sclmelllaufenden grolseren 
Torpedoboote und der kleinen Kreuzern gleiclien- 
den Torpedohootsjiiger nothwendig w urde , weil 
die Gescholswirkung der 3,7-cm E e v o lv e r  k a n o n e 11 
gegen die st&rkeren Ziele nicht mehr ausreichte, 
mufste der gebriiuchliclie Keilyerschlufs fiir eine 
sclinellere Sehufsfolge eingerichtet werden. Ein 
Uebertragen des den Gewehryerschliissen gleichen- 
den Yerschlufssystems der Reyolyerkanonen auf
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G esclm tze  g ro fse ren  K a lib e rs  w a r  ausgesch lossen , 
w eil d e r  lan g e  C ylinderversch ln fs das G eschiitz 
m it einem  w erth lo seu  to d ten  G ew icht an  E o lir- 
m a te r ia l b e la s te t li il tte ; w ohl ab e r lu ltte  m an m it 
d e r  U ebernahm e der M e ta llp a tro n e  eine G rund lage  
gew o n n en , a u f  w e lch e r sich  d e r Sch lagbo lzen  
m it S pann- und A b zu g sv o rrich tu n g  vom  G ew elu-- 
sclilofs au f  den K e ily ersćh lu fs  iib e rtrag en  liefs. 
D ie  M e ta llp a tro n e  w iirde die A bd ich tung  des V er- 
sch lu sses  iibernehm en und  dam it end lich  den 
L id e ru n g s rin g  b ese itigen , d e r bei se in e r g ro fsen  
E inp find lichke it la n g s t a is  ein U ebe lstand , ais 
e in  am fo r tg e sch r itten en  G eschiitz zuriick- 
g eb lieb en e r E n tw ick lu n g śfeh le r em pfunden w urde . 
F iir  die L a d esch n e llig k e it se lb s t lie g t die Be- 
d eu tu n g  d e r M eta llp a tro n e  da rin , dafs d iese in 
ih rem  B oden die L ad u n g szu n d u n g  t r a g t  und  des- 
ha lb  das E in se tzen  eines Z iindm itte ls  (S ch lag - 
ro h re , F ric tio n sz iin d sch rau b e  oder d erg l.) in  das 
G esch iitz ro h r fiir je d e n  Schufs en tb eh rlich  m acht.

D ie von  L efaucheux  18 5 3  bei seinem  B e- 
v o lv e r angew endete  hek an u te  iP atrone  m it m eta l- 
le n e r  B odenkapse l w urde  d e r Y o rlau fer der 
e ig en tlich en  M e ta llp a tro n e , die żnn ttc list von 
C o lt au f  seinen  B evo lver, dann a u f  die H in te r-  
ladungsgew ehre  yersch iedener S ystem e, die w ah 
re n d  des am erikan ischen  B iirg e rk rieg e s  auf- 
tau c liten , i ib e rtrag en  w urde . W ie  d iese b estanden  | 
auch  die von llo tc h k ils  1871  fiir seine 3,7-c.m 
R ev o lverkanone  b e n u tz te  P a tro n en h iilse  aus einem  
au s  M essing- oder K upferb lech  g e ro llte n  M antel, der 
a n  eine e ise rne  B o d en p la tte  m it iłberstehendeu i A us- 
zieherj-and an g e h ie te t w a r. In  die M itte  der B oden- 
p la t te  w a r  das Z iindhutchen  e in g ese tz t. D e ra rt ig e  
P a tro n en lriilsen  v e ru rsa c h te n  in den S ey o ly e r-  
kanonen  haufige L adehem m ungen , von dereń  
B ese itig u u g  die E in fiih ru n g  d ieser W ąffę  in  die 
d eu tsch e  M arinę ab lu lng ig  g em ach t w urde. D as 
S ta n z e n  und  Z iehen der G ew elirpatronenh iilsen  
b esch a ftig te  dam als z w a r in  E n g la n d  und auder- 
w U rts g ro fse  F a b rik e n , w a r  a b e r in D eu tsch land  
noch w en ig  en tw ick e lt. T ro tzd e m  g e lan g  es 
L o ren z  in  K a rls ru h e  zu e rs t, auch  3 ,7 -cm  H iilsen 
z u  z ie h e n , die sich  g u t bew U lirten. D ie H e r
s te llu n g  von  K artu sch lu ilsen  g riifseren  K a lib e rs  
w u rd e  von der K ruppschen  F a b r ik  a is  die G rund
lag e  fiir die G onstruction  eines S chnellfeuer- 
ye rsch lu sses  angesehen . E s g e la n g , n ach  und 
n ach  K artu sch lu ilsen  im m er g ro fse ren  K a lib e rs  
von tad e llo se r G iite h e rzu s te llen , und  w ir  haben  
b e re its  bei fr iih e re r G eiegenheit e rw ah n t, dafs 
d e r  H e rs te llu n g  von H iilsen fiir G esch iitze  a lle r  
K a lib e r n ich ts  m ehr im W eg e  s teh t.

D ie S ch w ie rig k e iten  d iese r F a b ric a tio n  sind  
g ro fse r , a is  es dem F e rn s te h e n d e n  scheinen  m ag. 
Zum  g liick lichen  U eberw inden  d erse lben  h a t ohne 
Z w eife l das H an d inhandgehen  der K ruppschen  
F a b r ik  m it dem  F a b ric a n te n  d u rch  M itthe ilung  
ih re r  B eobach tungen  beim  S chiefsen  b e ig e trag en . 
D ie E rfa h ru n g  leh rte , dafs n u r  aus einem  M essing

yon b es tim m ter Z u sam m ense tzung , F e s t ig k e i t  und 
E la s t ic i ta t  bei einem  gew issen  A rb e itsy e rfah ren  
K artu sch lu ilsen  gew onnen  w erden , die vom Gas- 
d ruck  w eder am  oberen  E an d e  noch nalie  der 
B o d en k an te  au fg erissen  w erd en . E in  zu  w eiches 
M a te ria ł de lm t sich  w oh l aus (die H iilseu  be- 
diirfen  zum  E in se tz e n  und  A u sw erfen  eines ge- 
w issen  S p ie lraum s im L ad u n g srau m ), fe d e r t nach 
dem Schufs ab e r n iclit zu ru ck , w odurch  ein F est- 
Iclemmen der H iilsen  im L ad im g srau m e herbei- 
g e fiih rt -werden k a n n ; dąs n ic h t se lte n  ih r  A us
w erfen  d u rch  den Y ersch lu fs seh r e rsc h w e rt oder 
g a r  unm oglich  m ach t. Zu sp rodes M ateria ł 
z e rre ifs t und offnet den P u lv e rg a se n  W eg e  zu 
A usbrennungen . D ennoch  m ufs ein  gerin g es 
G ew ich t, a lso  g e rin g e  W a n d s tiirk e  der H iilse, 
in  B iicksic lit a u f  die B escliaftungskosten , an- 
g e s tre b t w erd en , ohne dafs d ad u rch  die o ftm alige 
V erw endung  der H iilse  beim  F ried eu sg eb rau ch  
eine B e sch ran k u n g  e rle id e t.

D er deu tschen  In d u s tr ie  is t  es gelungen , 
i a lle  d iese B ed in g u n g en  b efried igend  zu  erfiillen. 

D a  die e n g lisch en , franzosisc lien  und  nord- 
am erikan ischen  F a b r ik e n  den d eu tschen  hierin  
n ich t zu  fo lgen  yerm och ten , so is t  dies ein  B ew eis 
fiir die S ch w ie rig k e it d e r H e rs te llu n g  g u te r  
K artu schh iilsen .

1. Senkrechter Schncllfeuerkeilyerschlufs.
(A bb ildung  i.)

D ie K ru p p sch e  F a b rik  b eg an n  ih re  Y er- 
suclie m it S chne llfeueryersch liissen  in der e rs ten  
H a lfte  der a c h tz ig e r  J a h re  n u t einem  senk- 
rech ten  K eile , einem  so g enann ten  F  a  11 b 1 o c k  - 
y e r s c h l u f s ,  dessen  V ersch lu fsk e il du rch  einen 
G riłfhebe l a u f  und  n ied e r b ew eg t w ird . Beim  
Oeffnen sp an n t sieli d e r  S ch lagbo lzen  se lbst- 
t l ia t ig : d e r K eil filllt h ie rbe i a u f  den ku rzeń  
A rm  eines d reh b a ren  W in k e llieb e ls  n ied e r , dessen 
lan g e r A rm  v o r den B oden raud  d e r P a tro u e n - 
liiilse g re if t, und  w irf t  d iese aus dem  K olir.

D em  F a llb lo c k y e rsc lilu fs 'w ird  p ra k tis c h  durch 
das G ew ich t des Y ersch lu fske ils  e ineY erw eudungs- 
g re n z e  g e s e tz t ,  sow ohl d u rch  die ze rs to ren d e  
W irk u n g  des A ufsch lages beim  A uffangen  des 
n ied erfa llen d en  K eils , a is  d u rch  das H inauflieben  
desse lben  beim  Schliefsen . D iese B esch ran k u n g  
d e r A n w en d b ark e it des F a llb lo ck sy stem s au f 
g ro fse re  K a lib e r  y e ra n la fs te  die K ruppsche  F a b rik , 
in die H e rs te llu n g  eines w ag e rech ten  Schnell- 
feu e rk e ilv e rsch lu sses e in z u tre te n , der g leicli nach 
.Mitte der a c h tz ig e r  J a h re  e rp ro b t und  a u sg e s ta lte t 
w a r. A u f den F a llb lo ck y ersch lu fs  w erd en  w ir 
in diesem  A u fsa tz  nóclim als zuriiekkom m en.

2. Wagrerechter Scliiiellfeuerkeilversclilufs.
(A bbildung  2.)

D er Y ersch lu fske il A  g le ic h t in  se in er au fseren  
E in ric h tu n g  dem a lte re n  E u n d k e il, n n r  seine A^order- 
ilache h a t am  L ade loch  eine s ta rk ę  A b sch rag u n g



1. Juni 1900. Kruppsche Geschiitzverschlilxse. Stahl und Eisen. 573

erh a lten , die a u f  d e r B odenfliiche d e r e tw a  n ic lit 
vollstilndig e in g e se tz te n  P a tro n e  fo r tg le ite t und  
sie a llm iihlich in  den L ad u n g srau m  sch ieh t. F iir  
die beiden N asen  des in  der v o rd e ren  K eillocli- 
wand g e la g e rte n  A u sw erfe rs  G is t  d er K eil 
vorn oben und  u n ten  m it j e  e in e r N u tli a v e r- 
seheu, dereń  E ndflitchen b beim  O eifnen gegen  die 
Nasen des A u sw erfe rs  a n s to fse n ; dad u rch  w ird

b e g re n z t und  ein 
seine W u ls t  g und  

gab e l- 
be iden

das A usziehen  des K eils 
D rehen des A u sw erfe rs  um  
das A usw erfen  d e r H iilse  d u rch  seine 
form ig vor dem P a tro n e n ra n d  liegenden  
A nne b ew irk t. D ieser A u sw erfe r 
h a t sich g le ich  w irk sam  b e i a llen  
K alibern  e rw iesen  und  h a t  des
halb b is h eu te  b e i a llen  Y ersch lu s- 
sen seine a lte  E in ric h tu n g  b eh a lten .
D ie V ersch lu fssc ln 'aube  I) h a t  die 
ilufsere E in ric h tu n g  d e r fr iih e ren  
Y ersch lu fsn n itte r; der Y ersch lu fs  
ist d ah e r d u rch  den F o r t fa l l  d er 
le tz te ren  v e re in fach t. Ih re  D re - 
hung w ird  d u rch  das A nsto fsen  des 
H alses der au fs te ck b a ren  K u rb e l E  
an einen A n sa tz  a u f  d e r A ufsen- 
seite der V e rsch lu fsp la tte  D b e 
g re n z t; beim  L in k sd reh en  der K u r
bel w ird  dadu rch  a n g eze ig t, dafs 
der G ew iiuletlieil au s dem E in g riff 
in das R o h r h e ra u s g e tre te n  is t  und  
der V erschlu('s zum  O eifnen h e rau s- 
gezogen  w erden  k a n n . B ei d ieser 
D rehung  d e r K u rb e l g le i te t die 
an ste igende  Spannfl&che der V er- 
sch lu fssch raube am S p an n an sa tz  
des S pannhebe ls K , d e r sich  um 
den B o lzen  i  d re h t und  h ie rb e i 
m it seinem  linken  A n n  den S chlag- 
bo lzen  I I  zu riick sc liieb t, indem  e r 
die S ch lag fed e r J  in se in e r A us- 
h o h lung  z u sa m m e n d ru c k t, also 
sp an n t. In  d ieser L a g e  w ird  der 
Spannhebel durch  die N ase  des 
um  <1 sich  d rehenden  B la tte s  des 
A bzugsstiick s, dessen  A bzugsose  C 
durch die V ersc lilu fsp la tte  B  n ach  au fsen  g re if t, 
u n te r dem  D ru ck  d e r A bzu g sfed er F  g eh a lten . E in  
A bzielien  is t  ab e r n ic h t m oglicli, w e il d e r gegen  
die Y e rseh lu fsp la tte  sto fsende B und  der Y ersch lu fs- 
sch raube  sich  gegen  das A b z u g sb la tt le g t  und  es 
e rs t dann w ied er fre i g ieb t, w enn  der Y ersch lu fs  
zum  A bfeuern  vollst& ndig gesch lo ssen  is t. W ird  
das A b zugsstiick  m itte ls  d e r in  die A bzugsose  C 
e in g eh ak ten  A bzugsschn iu1 n ach  aufsen  gezogen , 
so g ie b t seine N ase den S pannhebe l f r e i ,  d er 
S ch lagbo lzen  sc lm ellt nach  v o rn  u n d  der A n sa tz  
des S pannhebe ls findet P la tz  in  einem  A u ssch n itt 
d e r Spannfliiche an  d e r Y ersch lu fssch rau b e .

W ird  ein se lb s tth ittig es  A bfeuern  b eab sich tig t, 
so z ie h t m an  einen  im K m 'bellia ls an g eb rach ten

S ch ieber Y  b is z u r  Y e rseh lu fsp la tte  h e rau s . In  
d ieser L a g e , du rch  e ine S te llsch rau b e  g e h a lte n , 
g re if t  im le tz te n  A u genb lick  des Sch liefsens sein  A n
sa tz  in einen  A u ssch n itt d er A bzugsose , z ie h t d iese  
nach  au fsen  und  b e w irk t dadu rch  in  g le ich e r W e ise  
das A b feuern , w ie  beim  G ebrauch  der A b zu g ssc lm u r.

3. Kurbelyerschlufs mit Spanjiabzug fiir Schnell- 
feuer-, Feld- und Gebirgskanonen.

(A bb ildung  4 b is  7.)

A is gegen  E n d e  der a c h tz ig e r  J a h r e  die 
K j-uppsclie F a b r ik  iln-e V ersu ch e  m it S clm ellfeuer- 

F e ld g esch iitz en  begann , m ach ten  sich 
neue A n fo rd e ru n g sn  an  d ieV ersch lu i's- 
con stru c tio n  g e lten d , w elche sich  th e ils  
aus d e r von  den S ch iffsgesch iitzen  
abw eichenden  G eb rauchsw eise  d e r 
F e ld g esch iitze , th e ils  aus co n strn c- 
tiv e n  E rw iig u n g en  e rg ab en . So h a t te  
es sich  a is  ein  n ich t u n b ed en k lich e r 
N ach th e il beim  L ad en  g e lten d  g e 
m a c h t , dafs die H an d  des J la n n e s , 
der die P a tro n e  in  das R o h r e in -

Abbilduns 1.

s e t z t , bei einem  in d e r K am p fe rreg u n g  w ohl 
m ogliclien v o re ilig en  S ch liefsen  vom  K eil e r fa fs t 
un d  sch w er v erle tz t. w erden  k an n , b evo r sie  
zn riick g ezo g en  w ar.

E rw a g u n g e n  iib e r die W id e rs ta n d s le is tim g  
des R o h res  geg en  den R iicksto fs f iih rten  zu d e r  
A n sch au n n g , dafs es in e rs te r  I J n ie  die d as  
K eilloch  oben und  u n ten  e insch liefsenden  S teg e  
des a u f  das S ee len ro h r au fgescb rum pften  M ante ls  
sind , d ie den W id e rs ta n d  zu  le is te n  haben . D ie 
h in te re  K eillochw and  d ieu t dem  K eil n u r  a is  A n lag e , 
w elche  den W id e rs ta n d  g eg en  den R iicksto fs 
a u f  die S teg e  iib e r tra g t. W a r  d iese A u schauung  
r ic h tig , so k o n n te  d ie H a ltb a rk e it des R oh res 
n ic h t le iden , w enn  an  d e r L a d e se ite  das R oh r-
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m e ta li vom  K eilloch  b is z u r  B odenllache liand- 
fre i lie rau sg esc lm itten  w iirde. D ann  w a r es 
ab e r aucli v o rtk e ilh a fte r , die h in te re  F lilclie des 
K eils  iłach , s t a t t  ru n d  /.u m achen , w eil die rundę  
F lilc lie  das B estreb en  h a t ,  au fsp re izen d  a u f  die 
S teg e  zu  w irk e n , dereń  Y erb in d u n g  durch  den

Abbildung 3.

w a re  es der e in fach ste  W e g  z u r  A blnilfe ge- 
w e se n , deu H am m er d u rch  eine S clilagfeder 
be th iltig en  zu  la s se n  und  n u r  dereń , A uslosen 
dem ab feuerndeu  M am ie zu  iib e rtrag en , eine E in-

* Das ist eine iihnliche Ziindungswcise, wic sie 
friiher in der Marinę ais sogenannte „Percussions- 
ziindung“ bereits gebraucblicb w ar; nur wurde liier 
durch den Sclilag des Hammers eine in das Ziiiulloch 
des Gescliiitzrohrs gesteckte Schlagrolire entziindet.

Abbildung 2.

e in se itig en  A u ssch n itt g eschw itch t w ar. F iir  den 
F la c h k e il b ed u rf te  es n u r  schm aler A nlagefłaclien , 
d ie bei d e r re ich lich  iiberscliiissigeii D urchb iegungs- 
fe s tig k e it des K eils  z u r  U eb e rtrag u n g  des R iiek- 
s to fses a u f  die Zerreifsflitclien gen iigen . A ufserdem  
d u rf te  dem R o lirm a te ria l b e i se in e r erw iesenen  
G ute  eine besc lirilnk te  M eh ran strcn g u n g  
se h r  w ohl zu g em u th e t w erden .

D iese A nschauungen  w u rd en  durch  
d ie  fo lgeuden  Y ersuche  v o llau f b es tiitig t 
u n d  is t  seitdem  das „au fg esc lm itten e
L ad e lo c li11 und  d e r dadurch  bed in g te  -----------
F la ch k e il g rundsiltz lich  fiir a lle  G eschiitz- 
k ą lib e r angenom m en w orden.

E s  kam  fiir das F e ld g esch u tz  fe rn e r 
h inzu , dem Y ersch lu fs eine E in rich tu n g  ~  
z u  geben , w elche das g e fa ln io se  F a h re n  
m it geladenem  G eschiitz  erm oglich te .
D azu  w aren  S icherungen  erfo rderlic li, '----------
die sow ohl ein u n ze itig e s  V orsclinellen  
des S clilagbo lzens, a is  ein  L ock ern  der 
V ersc lilu fssc lm iube und  dam it des Y er- 
sch lu sses se lb s t zuverliiss ig  y e rliindern .
D ie e rs te re  B ed in g u n g  w id e rsp ric h t zw ar 
n ic h t d ire c t d e r b ish e r g e s te ll te n  F o rd e - 
1'iiug des S e lb s tsp an n en s d u rch  die Oeff- 
nung sb ew eg u n g en  des Y ersc lilu sses, ab er 
m an  konn te  doch frag en , ob techn iśc li eine solche 
S ich e ru n g  ausfiilirbar is t, d ie je d e  M oglichkeit e iner 
u n ze itig en  B etliS tig u n g  des Sclilagbo lzens aus- 
sch lie fs t und  ob n ich t dem  G efiihl d e r S icherlie it, 
w elches das F a h re n  m it g esp an n tem  S ch lagbo lzen  
u n te r  a llen  U m standen  fiir bedenk lich  liillt, in  diesem  
F a lle  eine B e rech tig u n g  zu g estan d en  w erden  darf.

D iese E rw ag im g en  fiih rten  z u n ach s t z u r  
C onstruc tion  des so genann ten  H  a m  m e  r  v  e r  -

s c h l u s s e s ,  in  w elchem  der S ch lagbo lzen  durch  
eine A r t  S ch lagham m er e rs e tz t is t  (s iehe  A b
b ild u n g  3 ) ,  d e r e rs t vom Z ug  m it der A bzugs- 
sch n u r beim  A bfeuern  b e th a t ig t  w ird , w eil e r  
iib e rh au p t ke in e  S clilag feder h a t.*  D er H am m er A 
is t ein  zw e ia rm ig e r H ebel, de r sich  um  eine fes te  

A clise b d re lit. D er innere  
lan g ere  A rm  is t  dem  an  R e- 
vo lvern  b ek an n te n  H am m er 
ahn lic li, dessen  S p itze  gegen  
das Z undh iitchen  sclilftgt. In  
die Oese a des k u rz e ń  A r- 
mes w ird  die A bzugssc lm ur 
e inge liak t. D er H am m er 
w ird  von  einem  federnden  
B o lzen  c in  der R u lie lage  
zu riick g eh a lten , die ihm eine 
angem essene  A usschlag-s- 
bew egung  g e s ta t te t .  D ie 
Z iiiidung v e r la n g t einen 
ru c k a r tig e n , k rilf tig en  Zug 
m itte ls  der A bzugssclm ur.

D iese r Y e rsch lu fs , der 
sieli du rch  E in fac lih e it aus- 

ze ichne te , e rfiillte  z w a r  die B ed in g u n g  e in e r Y er- 
h u tu n g  unzeitige 'n  A bfeuerns du rchaus, ab e r d ie E r-  
fa liru n g  le lir te , dafs die s ichere  E n tz iin d u n g  einen 
r ic h tig  bem essenen  K i-aftaufw and beim  A bzielien 
e rfo rd e rt, den e rm a tte te  B ed ienungsm annschaften  
n iclit im m er zu  le is ten  verm ogen . A lle rd in g s
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p la t te  h e rau s  (Abbildung- 5 ) ;  w ird  dann die 
K u rb e l E  zum  Oeffnen links lierum  g e d re lit ,  so 
d i'iick t die bogenfo rm ig  g-efiihrte K urbe lsche ibe  i l /  
das A b zu g sstiick  in  die R u h este llu n g  zu riick . D abei 
sch ieb t die S p au n n asc  d e r N ufs L  den  gekru inm ten  
A n n  des S pannhebe ls  w ieder v o r, m it w elcher B e 
w eg u n g  ein Z uriickgehen  des S ch lag b o lzen s v er- 
bunden  i s t ,  b is  die S pam m ase  in  die B iegung  
des S paim hebelarm es h in e in g le ite t und  den Sclilag- 
bo lzen  m it se in e r S p itze  h in te r  d e r v o rd e ren  
K eilflaclie ha.lt (A bb ildung  4). Y e rsa g t der 
Schufs beim  A bziehen  aus irg en d  einem  G runde, 
so g en iig t e s , um so fo rt w ied e r ab feu e rn  zu 
k o n n en , das A bzugsstiick  m it d e r H an d  in  die 
R u h es te llu n g  w ieder y o rz u d r iic k e n ; e in  Oeffnen 
des V ersch lu sses  is t  dazu  n ich t no thw end ig .

S oli m m  bei geladenem  G escliiitz  das A b
feu ern  und  zug le ich  das Oeffnen des Y ersch lu sses 
unm oglich  g em ach t w erden , so b e d a rf  es d azu  n u r 
des H erau sz ieh en s  des S icherungsg riffes J ,  au f 
den  eine S ch rau b en fed er w irk t ,  und  D rehens 
desse lben  um  180 °, dann  le g t sich  sein  zu r

ric h tu n g , w elche die F a llb lo ck v ersch liis se  von 
G ruson, H o tchk iss, Skoda u. a . b e s itz en , a b e r dann  
w iirde der H am m er w ah ren d  des F a liren s  g e sp an n t 
se in , w ie  d e r Sch lagbo lzen  aucli, D ie Y o rrich tu n g en  
zum  S elb s tsp an n en  des H am m ers beim  Oeffnen 
com pliciren  anfserdem  die C o nstruc tion  des Y e r
sch lusses und  m achen S icherungen  no thw end ig , 
die ke inesw egs e in facher und v erliifs licher sind  
a is  die beim  S ch lagbo lzen . D iese E rfa h n in g e n  
m it dem H am m erversc lilu fs w a ren  V eran lassu n g , 
ihn  au fzugeben  und zum  S ch lagbo lzen  zu riick - 
zu k eh ren , ihn ab e r e r s t  beim  A bziehen  sp annen  
zu  lassen . So en ts tan d  der in  den  A bb ildungen  
4 bis 7 d a rg e s te llte  K u rb e lv ersch lu fs  m it S pann- 
abzug .

D er S ch lagbo lzen  d a r f  n a tiir lic h  n ich t in  der 
e n tsp an n ten  Z iindste llung  nach  dem A bfeuern  
s teh en  bleiben , sondern  m ufs m it se in er S p itze

Abbildung 4. Abbildung 5.

e in  w en ig , e tw a  2 mm, h in te r  die ro rd e re  K eil- 
flilche zu riick g ezo g en  w e rd en ; e r  befindet sich  
dann  p ra k tisc h  noch in  en tsp an n tem  Z ustande , 
in  w elchem  er m echan isch  z u riick g eh a lten  w ird . 
D as S pannen  e rfo lg t e rs t beim  A bziehen  d u rch  das 
D rehen  des A h zu g sstu ck es G, in  dessen  O ese p  die 
A b zu g ssch n u r e iu g eh a k t is t. D er g ek rum m te  A n n  
des Spannhebels F  w ird  h ie rhe i von  d e r eine N ase 
h ild en d en  Spannfiaclie d e r N ufs L , die m it einem  
Zapfen in  dem F iih rim g sau ssch n itt des A bzugs- 
s tiickes G n u r  eine k u rz e  D reh u n g  ausfiih ren  
k a n n , v o rw a rts  ged riick t. W ird  das um  den 
B olzen  g  sich  d reliende A b zu g sstiick  angezogen , 
so n im m t es die N ufs L  m it, d ereń  N ase  am  
S pannhebel e n tla n g  g le i te t  u n d  ihn  g le ich ze itig  
um den B o lzen  f  d re h t ,  w obei se in  g e ra d e r  
A n n  den S ch lagbo lzen  zu riićkd riick t. D ie  vo lle  
S pannung  is t  e rre ich t, sobald  der h o ch ste  P u n k t 
d e r S p an n n ąse  den S p annhebe l ab g le iten  la fs t, 
in w elchem  A ugenb lick  die S ch lag fed er den 
S ch lagbo lzen  y o rsch leu d e rt und  ab feu e rt. J e t z t  
s te li t  das A bzugsstiick  sc ln llg  aus d e r Y ersch lu fs-

G riffflache sen k rech t s teh en d e r A rm  g eg en  das 
A b zu g sstiick  und m ach t es unbew eglic li. G leicli- 
z e it ig  le g t sich  der dem G riff g le ich  g e ric h te te  A nn  
iiber eine N ase  an  d e r K urbe lsche ibe  und  re r l i in d e r t  
d am it das D reh en  der K u rb e l. In  d ieser S icherungs- 
s te llu n g  is t  au f  dem S ich e ru u g sg riff das W o r t 
„ S ic h e r11, nach  der E n ts ic lie ru n g  das W o r t „ F e u e r“ 
le sb a r. D ie se r V ersch lu fs  e rf iillt d ah e r die fiir F e ld - 
u n d  G eb irg sg esch iitze  no tliw end igen  S ic lierungs- 
bed ingungen  in  e in fach er un d  z u v e rla ss ig e r  W eise .

D er V ersch lu fs  b e s i tz t  gegen iiber den  a lte re n  
C onstruc tionen  b em erk en sw erth e  V ere in fachungen , 
die e inen  F o r ts c li r i t t  in  der V ersch lu fsen tw ick lu n g  
b ed eu ten . D ie b ish e r  d u rch  S ch rau b en  am  K eil be- 
fe s tig te  Y e rsch lu fsp la tte  i s t  d u rch  A nsc lilag le isten  
e rs e tz t , die e inen  an  der S tirn se ite  des K eils  
nach  a llen  S e iten  iiberste lienden  R an d  b ilden , der 
sich  gegen  das R o h r le g t. A uch K u rb e l und 
Y ersch lu fssch rau b e  sind  zu  einem  S tiick  r e r e in t ;  
le tz te r e  lie g t m it e in e r G renzscheibe  an der 
S tin if lach e  des K e ils  un d  w ird  d u rch  eine. A rt 
B a jo n n e tv e rsch ln fs , d e r auch  das W id e r la g e r  fiir
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das H erausz iehen  des Y ersc lilu sses beim  Oeffnen 
b ild e t, im Y ersch lu lsk e il g e lia lten . D as H erau s- 
nehm en des A u sw erfe rs  und  d am it des g an zen  
V ersc liln sses w ird  durch  einen Y o rs teck e r c v e r- 
h in d e rt, d e r yon oben h e r se n k re c h t im K eil

D u rch sch lag eu s von Z iindschrauheu  h ie r  A us- 
b ren n u n g en  en ts tan d en  sind. D as is t eine durcli 
fru h e re  Y orkom innisse g e re c litfe r tig te  Y o rsich t, 
d ie jedoch  d u rch  neuere  E rfa h ru n g e n  n ic lit ge- 
fo rd e r t w ird , da  a u f  den K rupp  sch en Scliiefs- 

p littzen  e in  D urchsclilagen  
yon  Z iindschrauheu  n ich t 
m ehr Y orgekom m en is t.

C. Die Leitwellversch liisse.

Abbildung 6.

s te c k t und m it einem  B la t t  am  oberen  E nde  sich 
bei gesch lossenem  Y ersch lu is  geg en  den A us- 
w e rfe r le g t und  sein  B ew egen  auch  dann  ver- 
h in d e rt, w en n  ke ine  P a tro n e  im R o h r s te c k t. N ach 
dem H erau sz ieh en  dieses V o rs teck e rs  liifst sich  
d e r Y ersch lu is  m it 
dem A usw erfe r 
au s dem  B ohre  
nehm en.

D as A useinan- 
dernehm en  des 
V ersch lu sses  is t 
m itte lś  e ines ein- 
z igen , hochst.e in - 
fachen  H iilfsge- 
riith es  au sfn h r- 
h a r , nachdem  auch 
das G eg en lag er 
f iir  die S ch lag- 
ho lzen feder durch  
einen  B a jo n n e t- 
v e rs c h lu fs , an- 
s t a t t  d u rch  E in - 
sch rau b en  im  K eil 
g e lia lten  w ird .
D er g an ze  Y ersch lu is b e s itz t ke ine  S chraube. 
Diese y e re in fachenden  E im ic h tu n g e n  sind  dann  
a u f  a lle  fe rn e re n  K e ilcoustruc tionen  u n te r An- 
p a ssu n g  an  dereń  B esonderhe iten  grunds& tzlich  
iib e rtra g e n  w orden .

E s  se i noch b em erk t, dafs das L och  fiir die 
S ch lag b o lzen sp itze  du rch  ein in  den Y ersch lu fs- 
k e il e in g esch rau b tes  S ta lilfu tte r  gebolu-t  is t , um  
dasse lbe  schne ll e rse tzen  zu konnen , w enn  in fo lge

D iese lben  G riinde, w elche 
einst, die S chnellfeuerkano - 
neu  k le inen  K a lib e rs  fiir die 
M arinę e n ts teh en  liefsen , 
zw angen  s p a te r ,  die E in 
rich tu n g en  des S chnellladens 
in au fs te ig e iu le r F o lg ę  au f  
die g ro fse ren  G esch u tzk a li- 
b e r auszudehnen . S ow eit sich  
d iese E in rich tu n g en  a u f  den 
Y ersch lu fs b ez iehen , w a ren  
sie nach  den in d e r K ru p p - 
sclien F a b r ik  g e lten d en  An- 
sc liauungen  z u n ach s t von  der 
H e rs te llu n g  b ra u c h b a re r  Me- 
ta llk a r tu sc h h iilse n  abhiing ig . 

E s is t b e re its  -erw ilhnt w orden , d a fs  d ieselbe in 
b efried ige iu le r W eise  g e lang . D as schne lle  L ad en  
h a t  a b e r auch  die M oglichkeit des schnellen  
B ew egens des V ersch lu sses beim  Oeffnen und 
S ch liefsen  zu r  Y o rau sse tzu u g . D iese F o rd e ru n g

Abbildunar 7.

l ie ls  sich  m it den b ish e rig en  V ersch lu fsconstruc- 
tionen , die en tw eder das B ew egen  des V ersch lu sses 
du rch  d ie K ra f t  e ines M annes ohne m echanische 
H u lfsm itte l, oder m it H iilfe der z e itrau b en d en  
T ra n sp o r tsc lu a u b e  e rfo rd e r te n , um  so sch w erer 
e rf iillen , a is  das G ew ich t des Y ersc lilu sses  m it 
d e r G rofse des K a lib e rs  s te ig en d  zunim m t. D er 
1 5 -cm  Y ersch lu is  w ieg t e tw a  1 5 0 , d e r 2 1 -cm  
4 2 5  und  d e r 2 4 - cm Y ersch lu fs 65 5  k g . D iese



1. Juni 1900. Kruppsche Geschiltzoerschlusse. Stahl und Eisen. 577

G ew ichte m ach ten  die A nwendung: m echan ischer 
B ew eg u n g sm itte l no tliw endig . E in  solclies w ar 
die b e re its  e rw ah n te , in ilire r  E in rie litu n g  jedoch

Abbiidung 8.

zu  lan g sam  w irk en d e  T ra n sp o r tsc lira u b e , die 
aber den e inzusc lilagenden  W e g  zum  w eite ren  
F o rtsc lire ite n  a n d eu te te , a u f  dem m an zum  L e it-  
w ellversc lilu fs g e lan g te .

1. Der LeltwellyerscliluTś fiir Gescliiitze mittleron 
und grofsen Kalibers.

(A bb iid u n g  8 b is  13)

Im  L e itw e llv e rsc lilu fs  is t  d io K u rb e lm it d e r V er- 
schlufs- und  T ran sp o rtsc lirau b e  zu  d e r aus e i n e m  
Stiick besteh en d en  L e itw e lle  v e re in ig t,*  die in  e iner 
geniai e rd ach te ii V ie lse itig k e it eine g an ze  K eihe 
von A ufgaben e rfiillt. D ie  L e itw e lle  G lieg t m it 
einem E n d zap fen u n d  einem  H alse  im V ersclilu fskeil

* Die Yerscliliisse m it Transportscliraube erforder- 
ten nach dem Losen des Yerselilusscs durch Dreiien 
<ler \ rerschlufsschraube das Abziehen der Kurhcl von 
'licscr und Anfstecken derselben auf den Zapfen der 
Transportscliraube.

XI.*,

in  einem  oben offenen L a g e r  und  w ii'd , w ie beim 
K u rbe lversc lilu fs , du rch  e ine A r t B a jo iine tverscb lu fs  
im Y ersch iu fsk e il g e h a lte n  und  d a d u rc lrb e fa h ig t,

Abbiidung 9.

a lle  B ew egungen  desse lben  zu  v e rm itte ln . In  ih re  
!\rantęlililclie is t  ein dreifaclies se lir s te ile s  G ew inde 
e in g esch n itten , w elches in  die am K obr be fes tig tc  
L e itw e llm u tte r  L  eingi-eift und  beim  D rehen  der

K urbel U  die sclm elle  B ew egung  des K eils  im 
K eilloch  b ew irk t. D ie  L e itw e lle  lie g t m it ih re r  
A chse p a ra lle l d e r h in te ren  Keilflilche. B evor 
das fe s te  A nziehen  des K eils  im K eilloch  am E nde 
der V ersch lu fsbew egung  e rfo lg t, is t  das E nde  des 
L e itw e llg ew in d es au s der L e itw e llm u tte r  h inaus- 
und  d e r h a lb r in g fo n n ig e  V errieg e lu n g stiu n d  g2, 
dessen  Seitenflilchen sc h ra u b e n g a n g a rtig  an ste igen , 
111 e ine  m u tte ra r tig e  A usnehm ung  in  d e r oberen 
K eillochw and  e in g e tre ten . Beim  w e ite ren  D rehen  
der H an d k u rb e l b e w irk t d e r  V e rrieg e lu n g sb u n d  
a lle in  das fes te  A nziehen  uud  das Y errieg e ln  des V er- 
sch lu sses im  Koln-. D ie B ew egung  des V errieg e ln s  
w ird  dadu rch  b e g re n z t, dafs e ine V e rb re ite ru n g

2
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D as L osen  der 
S p e rru n g  zum  
Oeffnen des Y er-
sc lilu sses e rfo rd e rt um ' einen  D ru ck  gegen  die 
SpeiTklinke, w o rau f durcli L iiiksd re lieu  der K u rb e l 
z u n a c h s t die E n tr ie g e lu n g , das L osen  des V er- 
sch lusses durcli die a lle in ige  V e rm itte jlu n g  des 
V errieg e lu n g sb u u d es m it k riif tig e r W irk u n g  ab e r 
g e r in g e r  G eschw ind igkeit e r fo lg t, a n  w elches 
sich  das W ied e re in g re ifen  des ste ilen  L e itw ell-

Abbildung 13.

A ugenb lick  der Sch liefsbew egung  die Spaiuiflilche 
d er L e itw e lle  dem S pannarn i w ied er gegem iber- 
t r i t t  und  das A bfeuern  g e s ta tte t .  D azu  bed arf 

! es e ines R ec iitsd reh en s der A bzugsw elle  E, w as 
d ad u rch  b e w irk t w ird , dafs m an  den  A bzug  E'

I m itte ls  d e r A bzugssc lm ur nach  h in ten  z ie lit. D abei 
w ird  auch  das a u f  der A bzugsw elle  s itzen d e  Spann-

des Y em eg e lim g sb u iid es , die A nsclilagflilclie g 3, 
an  die obere K eillochw and  ansch litg t, sie w h-d ab er 
dadu rch  e in g e le ite t, dafs der gegen  die L e itw e ll-  
m u tte r  an sto fsende B und  g l d e r L e itw e lle , der h ie r
d u rch  das sclinelle E in d rin g en  des K eils  in  das K eil-

gew indes in  dio L e itw e llm u tte r  ausc lilie fs t. D as 
L e itw e llg ew in d e  v e rm itte lt  nun  schnell das 
H erau sz ieh en  des V ersc lilu sses in die L adeste llung , 
w ozu im  g an zen  e tw a  eine D re m e rte lu m d re h u n g  
der K u rb e l erfo rderlic li is t. D er Y erriegelungs- 

buud  e i 'se tz t also  die V erschlnfs- 
sc lii'aube , w illirend das Steil-
gew inde der L e itw e lle  ledig-

Abbildunjr 12.

loch  b e g re n z t, m it der F aclic  der L e itw e llm u tte r , 
d ie e r  b e ru h r t,  eine Schraubenflilche von g le icber 
S te ig u n g  b ild e t, w ie d ie des Y erriege lungsbundes . 
S obald  a u f  diese W e ise  d e r Y ersch lu fs fe s t ge- 
sch lossen  is t ,  s to ls t der A n sć lilag rand  des K eils 
gepren das R olir.

lich  dem T ra n sp o r tz w e c k e  dieut 
und  von dem Seitendi-uck, den 
d er K eil du rch  den Scluils er- 
frd irt, u n b e riilir t b le ib t. D ieser 
a u f  den K eil w irkende  Seiten- 
d ru ck  w ird  a lle in  vom  'N^er- 
rieg e lu n g sb u n d  aufgenom m en, 
so dafs das L eitw ellgew inde 
keine  V e rle tz u n g  erle iden  kann.

B ei d e r E n trieg e lu n g sd re - 
h u n g  d e r L e itw e lle  b ew irk t 
d iese das S pannen  des Schlag- 
bo lzeus d adu rch , dafs sie  m itte ls  
ilire r  scln-agen Spannflilclie den 
S pannarm  b am  S ch lagbo lzen  B 
und d am it aucli d iesen  zuriick- 
sch ieb t, b is die N ase  d  des 
S pannstiick s 1) in  die R a s t des 

S clilagbo lzens e insc lm app t. B eim  W eS erd re lien  
d e r L e itw e lle  w illirend des O efthens g le i te t die 
M antelflilclie der L e itw e lle  an  dem  S pannarm  
e n tla n g  und  m aclit dadu rch  ein Ę ń tsp a n u e n  des 
Sclilagbolzens so lan g e  unm oglich , b is im le tz ten

B e i m ittle ren  K a- 
lib e rn  g re if t dann  
noch eine S p e rr-  
n ase  m d e r eine 
bew eg liche  Y er- 

la n g e ru n g  des 
re c h te n  K u rb e l- 
a rm es b ildenden  
S p e rrk lin k e  M in 
e ine S p e rrg ru b e  
des R o lirs  und 
s ic lie rt so d ie fes te  
L a g e  des V er- 
sch lu sses , indem  
es das unbeab- 
s ic h tig te  D reheu  
d e r  K u rb e l ver- 
liin d e rt.
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stiick g e d re h t un d  seine N ase  aus der K a s t des 
Schlagbolzens gehoben , der nun  von d e r S ch lag- 
feder geg en  die Z im dschraube g esc lileu d e rt w ird .

Soli das A bfeuern  v e rh m d e rt w erden , so b a t 
man den S ich eru n g sb o lzen  F  nach dem  H inein- 
driicken in  den K eil um  9 0 °  nacli lin k s zu 
drelien, w o rau f e r  u n te r  dem  D ru c k  se in e r F e d e r  
sofort w ied er lie ra u ssp rin g t und  die B eze ichnung  
„ S ic h e r11 am  K opfe in  w a g e re c h te r  S te llu n g  ze ig t. 
J e tz t  h a t  sich  eine N ase  des S icherungsbo lzens 
gegen  einen  sichelfo rm igen  A n sa tz  des A bzugs 
ge leg t, so dafs sich  d ieser n ich t m elir d rehen  
litfst, w itb rend  eine zw e ite  N ase des S icherungs- 
bo lzens d iesen  im K eil fe s th iilt. Zum E n ts ic h e rn  
mufs der S icherungsbo lzen  e rs t w ied er h iiiein-

Abbildung 14.

ged riick t und  dann  um 9 0 n nach  re c h ts  g e d re h t 
w e rd e n , w o ra u f  d ie B eze ich n u n g  „ F e u e r"  am 
K opfe w ag e rech t s te h t.

U m die B ew egungen  des Y ersch lu sses beim  
Oeffnen und  Scliliefsen  zu  e r le ic h te rn , sind  in  
die U nterfliiclie des K eils m eh re re  L au fro llen  ein- 
g e s c tz t ,  m it denen  d e r K eil a u f  der u n te ren  
K eillocliw and l&uft. E s is t  dad u rch  e in  so lcher 
G rad  von B ew eg lich k e it e rre ic h t, dafs e i n M ann 
den 6 5 5  k g  schw eren  24-cm  V ersch lu fs in  der 
M inutę 10 m ai offnen und  scliliefsen  k an n .

D er Y ersch lu fs b e s te h t m it dem K eil se lb s t 
aus 11 T lie ilen , u n te r  denen n u r  2 F e d e rn , die 
des S icherungs- und S ch lagbo lzens, und  keine  
S ch rauben  sieli befinden. E r  liłls t sich  ohne H iilfe 
irg en d  eines W erk z e u g s  in  w en igen  A ugenb licken  
a u se in an d ern eh m en , so dafs d e r E rs a tz  irgend  
eines V ersch lu fsth e ils  ohne au ffa llende  S to ru n g  
der F e u e rtliii tig k e it des G escliu tzes a u sfu h rb a r 
is t. D as Z iindschlofs (S ch lagbo lzen , S clilagfeder 
mul A bzug) litfst sich  so g a r b e i g e s c h l o s s e n e m  
V ersch lu fs herausnehm en  —  w enn  z. B . das 
A usw echseln e ines se in er T h e ile  n o thw end ig

w erd en  so llte  —  w ozu es n u r des H erausnelim ens 
d e r A b zu g sw elle  bedarf . A uch  d ieser P u n k t 
is t  w ic h tig , w eil e r  die M oglichkeit des ze r-  
s to ren d en  E in flu sses n ich t y o rau szu seh en d erK am p f- 
v e rM ltn is se  b e riick s ich tig t. E s  is t  ein  V o rzu g  
d e r C onstruction , w elche in  d en k b ar e in fach ste r 
W eise  die K rie g sb ra u c h b a rk e it des G anzen  im 
le ich ten  E rs a tz  se in er T h e ile  auch fiir solche 
F a lle  s ich e rt, d ie sich  der V o rau ss ich t en tz ie lien , 
und  fiir w elche die F riedensiibungen  bei der 
an sche inend  u n b eg ren z ten  G eb rau ch sd au er der 
Y e rsch lu fs th e ile  kau m  einen  A n lia lt b ie ten . D er 
V ersclilu fs b e s i tz t in  d e r T lm t eine E in fach h e it 
in d e r m echan ischen  E in ric h tu n g , die kaum  noch 
e in e r S te ig e ru n g  filhig oder b ed iirftig  e rsch e in t.

B ei d ieser G e leg en h e it m ag  es n ic h t un- 
e rw ilh n t b le iben , dafs die g en ia le  E in fa c h h e it des 
Y orbeschriebenen L e itw e lly e rsch lu sses  keinesw egs

Abbildung 15.

au f  den e rs te n  W u r f  g e lan g , so n d ern  dafs die- 
se lbe  e rs t nacli v ie len  M iilien iiber e ine  R eihe  
von  E n tw ick lu n g ss tu fen  liinw eg  e r re ic h t w urde , 
dereń  je d e  u n te r  F e s th a ltu n g  des G ru ndgedankens 
der C onstruc tion  eine Y e rb esse ru n g  b eze ichne t. 
So fesse lnd  und  leh rre ich  d ieser W erd e g a n g  fiir 
den  A rtille rie te c lm ik e r auch  ohne Z w eifel sein  
w iirde, m ussen w ir  uns h ie r doch au f  sein  E r -  
w ithnen  besch ran k en .

2. L e itw ellyersc lilu rs m it S pannabzug  fiir Feld- 
und G eb irgskanonen .

(Abbildung 14 bis 20.)

D ie v o rs teh en d  besch riebene  L e itw e llv e rsch lu fs - 
C onstruc tion  w iire z w a r  fiir a lle  K a lib e r v e r- 
w e n d b a r , a b e r fiir F e ld -  un d  G eb irg skanonen  
h a t  die b e re its  oben besprocliene F o rd e ru n g  des 
g e fah rlo sen  F a h re n s  m it geladenem  G esch iitz  dazu  
g e fiih rt, auch  au f  den L e itw e lly e rsch lu fs  den  Spann- 
ab zu g  zu  iib e rtrag en . D ie L e itw e lle  se lb s t h a t  d ie 
E in ric h tu n g  d e ry o rb e sc lu ie b e n e n ; an  die S te lle  der 
zw eia rm ig en  K u rb e l i s t  e in  e in a rm ig er H ebel m it 
lia n d g riff  g e tre te n . D ie M echanik  der S pann- und
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A b zu g sy o rrich tu n g  is t jed o ch  von der des K urbel- 
y ersch lu sses m it S p an n ab zu g  yersch ieden . An die 
S te lle  der a u f  dem D ręhbo lzen  des A bzugsstiicks 
bew eg lieheu  N ufs is t  h ie r  die in  e iner G abel des 
re c h te n  S paim hebelarm es F  um  einen  B o lzen  m it 
gew issem  A ussclilag  sc liw ingende S pann fa lle  L  
g e tre te n , an  dereń  S p annnase  l d er S panndaum en g l 
des A bzugsstiicks G bei der D rehung  des le tz te re n  
im  A bfeuern  en tlan g  g le ite t und h ie rb e i das a ll- 
m ilhliclie S pannen  und  p lo tz lich e  E n tsp a n n e n  des 
S ch lagbo lzens b ew irk t. W ird  bei gesclilossenem  
Y ersch lu fs  (A b ildung  15) das A bzugsstiick  G 
m itte ls  der in die A bzugsose g l e in g eh ak ten  A bzugs
sch n u r w ag e rech t aus dem  K eil h e rau sg ed reh t,

Abbildung 16.

so z w in g t der D aum en g \  indem  e r  au f  die 
S p annnase  l d e r S pann fa lle  w irk t , den S pannhebe l 
sich  zu  d re h e n , w obei e r  den S ch lagbo lzen  
z u ru c k z ie h t, also  sp a n n t. G le ich ze itig  m aclit 
die S p an n fa lle  die ih r  m ogli che D reh u n g  n ach  
liin ten , b is d e r S panndaum en  g l (A bb ildung  17) 
an  d e r D rucknase  d e r S p an n fa lle  a b g le ite t und 
den S p an n arm  fre ig ie b t, so dafs d e r S ch lag 
bo lzen  durch  die S ch lag feder g eg en  die Ziind- 
sch rau b e  gesc lileu d ert w erden  k an n . B ei d ieser 
B ew egung  w ird  d e r d ie S p an n fa lle  tra g e n d e  Spanu- 
hebela rm  zuriickgew orfen  und  die S p an n fa lle  
m aclit d ie ih r  m ogliche D re h u n g  nach vo rn  (A b
b ildung  18). W ird  m m  die K u rb e l E  zum 
Oeffnen n ach  lin k s ged re lit, so d riick t ih re  gegen  
die A ufsenfliiche des K eils an liegende  Scheibe im 
H in w eg g le iten  iiber das A bzugsstiick  d ieses in  den 
V erschlul's zu riick , b is ein  A n sch lag  die K urbe l- 
hew egung  b e g re n z t. G le ich ze itig  g le i te t der 
S panndaum en  an  dem  g e rad lin ig en  R iicken  der 
S p an n fa lle  en tlan g , zieht. die S p itze  des S ch lag 
bo lzens zuriiok , b is e r  iiber die D ru ck n ase  der 
S p an n fa lle  h in w eg g le iten  k an n , uud  le g t sich  dann 
in  die R u h es te llu n g  (A bbildung  15), in  d e r die 
S ch lag b o lzen sp itze  um  ein  G eringes in  das S tah l-

fu t te r  des K eils  zu riickgezogen  is t  und aus 
w e lch e r das S pannen  e rs t beim  A bfeuern  erfo lg t.

D ie W irk u n g sw e ise  der V ersch lu fstlie ile  lilfst 
e rkennen , dafs d ieser Y erschluTś in so fe rn  einen 
m echanischen  F o r ts c h r i t t  g egen iiber dem  K urbel- 
yersch lu fs  m it S p an n ab zu g  b ed eu te t, a is  e r  das 
n u tz lo se  yollstślud ige S pannen  und  w ied er E u t- 
sp an n en  des S ch lagbo lzens, das bei le tz te rem  
V ersch lu fs  beim  U eb erg an g  aus d e r S te llu n g  
nach  dem A bfeuern  in  die R u h este llu n g  des Ziind- 
sch losses beim  Oeffnen n o thw end ig  is t, yerm eidet. 
B eim  L e itw e llv e rsch lu fs  m it S p an n ab zu g  w ird  
der S ch lagbo lzen  n u r  beim  A bfeuern  vo ll ge- 
sp an n t. B eim  Oeffnen des V ersch lu sses h a t  die 
S p an n fa lle  sich  w ieder n ach  y o rn e  g ed re lit, so 
dafs die B ew egung  des S panndaum ens n u r  ein 
k u rz e s  A usw eichen  des S p annhebe la rm es b ew irk t.

W ie  beim  K u rb e lv e rsch lu fs  m it S pannabzug  
is t  auch  h ie r ein  w iederlio ltes A bfeuern  olme 
Oeffnen des Y ersch lu sses  m og lich ; es b e d a rf  nach

Abbildung 17. Abbildung 18.

dem V ersag en  n u r  eines V orsch iebens des A bzugs- 
stiicks in  _ die R u h este llu n g , um  sogleich  w ieder 
ab z ieh en  zu  konnen .

Um das A bfeuern  uud  zu g le ich  das Oeffnen des 
Y ersch lu sses beim  ge lad eu en  G escliiitz w a h ren d  des 
F a lire n s  zu  y e rh in d e rn , b e d a rf  es n u r  e ines An- 
ziehens und  D rehens um 1 8 0 °  des in  d e r G re n z p la tte  
der L e itw e lle  an g eb rach ten  S ich e rh e itsb o lzen s J  
m it K n opf II. D e r lia lbcy lind rische  Z apfen des 
e rs te re n  le g t sich  dann  zum  T h e il in  e inen  A us- 
sc lin itt des K eils  und  zum  a n d e ren  T h e il in  einen 
A u ssch n itt des A bzugsstiickes und  y e rh in d e rt dam it 
sow ohl ein  B ew egen  des le tz te re n  a is ein  D rehen  
der L e itw e lle . D as S ichern  is t  ebenfa lls  un
m itte lb a r n ach  dem  A bfeuern  m oglich , w odurch 
dauii se lb s tv e rs tan d lich  n u r  das Oeffnen des Y e r
sch lusses y e rh in d e rt is t. D e r V ersch lu fs  h a t in  der 
T h a t  eine sp ie lende B ew egung  bei yollkom m ener 
S ich erlie it in  der E rfiillu n g  seines Z w eckes. E r  
b e s te h t aus 15 T h e ilen , u n te r  denen  sich  keine  
S ch rau b e  befindet, uud  lilfst sich  m it H tilfe nu r 
eines W e rk z e u g s  ause iuandernehm en  und  w ieder 
zusam m ense tzen .
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A bbildnng 1!)."

neue C onstruction  u n te rsch e id e t sieli von  der 
ehen beschriebenen  h au p tsach lich  d adu rch , dafs 
bei ih r  clas A useinandernehm en  des gesch lossenen  
V ersch lusses oline je d e s  W e rk zeu g , iihnlich w ie 
beim L e itw e llv e rsch lu fs  fiir m ittle re  und  g ro fse  
K a lib e r , erm og- 
lic lit is t ,  und  dafs 

au fserdem  der 
tod te  G ang  des 

Sch lagbo lzens 
beim  Schliefsen  
des V ersch lu sses 
y o l l s t a n d i g  

verm ieden is t. Im  
iib rigen  m ag  h ie r  
ein H inw eis au f  
die B esch re ibung  
uud  Z eichnungen  
dieses V ersch lu s- 
ses in W ille sB u c li 
geniigeii.

D ie K ru p p sch e  
F a b rik  g ieb t z w a r  
dem w ag erec liten  

K eilversch lu fs 
den Y o rzu g  v o r
dem sen k rech ten , w ie aus dem  g esch ild erten  E n t-  
w ick lu n g sg an g  h e rv o rg e h t, fe r t ig t  a h e r a u f  Y er- 
lan g en  auch  d iesen, der u n te r  gew issenU m stiinden , 
z . 15. d u rch  rau m lich e  B e sch ran k u n g  bei A u fs te llu n g  
von G esch iitzcn  in  b een g ten , schm aleu  P a n z e ru n -  
gen , die das se itlich e  H e rau sz ieh en  des K eils  e r-  
schw eren  oder iib e rh au p t n ic h t g e s ta tte n  w urden ,

1. Im Allgemeinen.
D ie S ch rau h en re rsch lu sse  haben  

ih re  m echan ische  E n tw ie k lu n g  in 
F ra n k re ic h  e rh a lte n , wo b e re its  die 
1 8 5 8  his 1 8 6 0  und  a lle  sp a te r  ein- 
g efiih rten  M arinekanonen  den S ch rau - 
benversch lu fs e rh ie ltęn , ohgleich  die 
iliferen  d ieser C o n s tru e tio n en , tr o tz  
der H in te r lad u n g , die bei den Y or- 
d e rlad u n g sk an o n en  iib lie lie  Z apfen- 
fiih ru iig  d e r G eschosse besafsen . Zu 
den  G esch iitzen  d ieser A r t  g eh o rt 
auch  das neben  dem Z eughause  in B er
lin  au fg e s te llte  fran zo sisch e  B eu te - 
g e sc lm tz , die w ith rend  d e r V ertlie i- 
d ig im g von P a r i s  au f  dem  M ont V ale- 
r ie n  a u fg e s te llt g ew esene „ V a le r ie “ . 

A is m an A nfaug  der a c h tz ig e r  J a h r e  in 
E n g lan d  vom Y order- zum  H in te r lad u n g ssy ste in  
zu ru ek k e lir te , w urde  fiir dasse lbe  der S ch rauben - 
versc lilu fs g ew iih lt, w elchem  B eisp ie le  um  die- 
se lbe  Z e it die Y ere in ig ten  S ta a te n  von  N ord-

Alihildung 20.

am erik a  fo lg ten . In  E n g lan d  b e h ie lt auch  nach 
dem  U eb erg an g  zum  H in te r lad u n g ssy ste in  die A rm - 
s trongsc lie  F a b r ik  die F iiliru n g  in  d e r G escliiitz- 
fab ric a tio n  un d  h a t  so , m it den  a u f  eng lischen  
W e rf te n  g eb au te n  K riegssch iffen , auch  v ie le  der 
S ta a te n , d ie ke in e  e igenen  G esch iitz fab rik en  be- 
s i tz e n , m it ih re n  H in te r lad u n g sg e sch iitzen  v er-

Seitdem  das O hige gesch rieb en  w-orden is t, 
is t eine w e ite re  F o rtb ild u n g  des K ruppschen  
L e itw ellv erseh lu sses fiir F e ld k an o n en  durch  d as ' 
W illesche B u c h : „F rie d . K ru p p ’s S chue llfeuer- 
F e ldkanone C /9 9 “ h e k a u n t gew ordeu . D iese

an d eren  Y ersch lu fs  - C onstrue tionen  vo rzu z ieh en  
is t. B ei g ro fse ren  K a lib e rn , die indessen  zw eck- 
m itfsig 15 cm n ich t zu  iib e rsch re iten  pflegen , lafst 
m an den fa llen d en  V ersch lu fsk e il beim  Oeffnen yon 
e in e r s ta rk e u  F e d e r  au ffangen  und  in  d ie se r die 

beim  F a l i  e rzeu g te  K ra f t  zum  H eben 
des K eils  beim S chliefsen  aufspeicliern .

H. Schraubenverschlusse.
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so rg t. A ndffie S ta a te n , besonders siidam erika- 
n isc lie , lie fsen  ih re  K riegssch iffe  in F ra n k re ic h  
bauen  und  a rm ire n , so dafs u n te r  d iesen  Y er- 
liiiltn issen  der S c liraubenversch lu fs eine w eite  
V e rb re itu n g  gefunden  h a t. So is t es denn auch 
gekom m en, dafs im  n o rdam erikan isch -span ischen  
K rieg e  au f  be iden  S e iten  G eschiitze  m it S chrauben- 
versch lu fs  im  F e u e r  stan d en , w odurch  G elegenheit 
gebot.en w a r , auch  iiber ih r  Y e rh a lte ń  im G efecht 
E rfa h ru n g e u  zu  sam m eln.

Um d ie jen igen  L ese r, die m it der E in ric h tu n g  
d e r S chraubenversc liliisse  n ich t v e r t r a u t  sind , 
so w e it m it denselben  b e k an n t zu m achen, ais 
zum  Y erstiindn ifs der a llgem einen  G rundziige 
ih re r  C onstruction  e rfo rderlic li is t , w o llen  w ir 
den S ch rau b en v ersch lu fs  des O berst de L an g e

u n te r  den v ie len  C onstruc tionen  he rau sg re ifen . 
D a  auch  die K ru p p sch e  F a b r ik  m it einen 
S ch raubcnversch lu fs  e ig en e r C onstruc tion  hervor- 
g e tre te n  is t, d er nach steh en d  besch rieben  w erden  
so li, so g lau b en  w ir das V erstilndn ifs se iner 
E ig e n a r t  au f  d iese W eise  zu  e rle ic lite rn . U nsere  
W a h l is t a u f  je n e n  V ersch lu fs g e fa llen , w eil 
O berst de H angę dem S ch raubenversc lilu fs  die 
p la s tisch e  L id e ru n g  gegeben  h a t  —  die v ielfach  
g eb rk u ch lich  i s t ,  sow eit n ich t bei Sclm ellfeuer- 
S ch rau b en v ersch lu ssen  d ie K a rtu sc h lid e ru n g  sich 
in A nw endung  befindet — und  w eil d e r de B ange- 
V ersch lu fs  gew isse  So iu lerzw ecken  d ienende E in - 
r ich tu n g en , die fiir u n se rn  Z w eck n u r  s to ren d  
sein  w urden , n ich t b e s itz t. ,Q , ,  r „ .

Ueber Bildung- yon Kieselsiiure auf Roheisen.

A uf S eite  5 5 3  dieses Ja h rg a n g s  von „ S ta h l 
und  E ise n “ is t  n ach  einem  Y o rtra g e  von F a c k e n -  
t  h a l  im „A m erican  In s titn te  o f M ining E n g in e e rs“ 
iiber einen  V organg , die B ild u n g  eines K iescl- 
san rean fiugs a u f  g raucm  R oheisen , h e rich te t, d er 
jedoch  w eder so neu, noch so se ltcn  is t, a is  d o rt 
angenom m en zu sein  schein t.

In  der „B e rg - und H uttenm iinn ischen  Z e itu n g 11 
von 1 8 7 7 , S eite  2 7 9 , besch rieb  ich  z u e rs t eine 
g le iche  E rsc lie inung . In  e in e r  aus einem  H olz- 
kolilenhochofen stam m enden  M assel g rau en  R oh- 
eisens h a t te  sich  eine D ru se  geb ild e t, au sg e fiillt 
m it schon ausgeb ilde ten  T an n en b au m k ry sta llen , 
w elche m it e in e r fes th a ften d en  w eifsen  M asse 
iiberzogen  w a ren . D urch  heifse, y e rd u n n te  K ali- 
lauge  liefs d e r  U eberzug  sich  en tfe rnen  und  
e rw ies sich  a is  re in e  K iese lsiiu re . D ie K ry s ta lle , 
a u f  w elchen  d e r  U eb erzu g  sa ls , und  das M utter- 
e isen  en th ie lten :

K ry sta lle M utte rc isen
K ohlenstoff. . . . . 3,‘28 3,11
Silicium . . . . . . 2,00 1,85
Schw efel. . . . . . 0.05 0,04
Phosphor . . . S p t i r
Mangan . . . . . . 0,09 0,17

B efangen  in  den dam aligen  A nsich tcn  iiber 
das Y e rh a lte ń  des S ilicium s im E isen  sch rieb  ich 
d ie E rsc lie in u n g  e in e r A usscheidung  fre ien  S i
licium s zu, w elches dann  d u rch  Z u tr i t t  von L u ft 
v e rb ra n n t sei. D afs beim  E rk a lte n  so lcher M ąsseln 
feine R isse  en ts tehen  konnen , d u rch  w elche  die 
L u ft Z u tr i t t  in  das In n e re  tindet, is t  n ich t zu  
b es t  re i teh .

S p ilte r u n te rsu ch te  ic h , m ich a u f  friihere  
Y ersuche  F r e m y s  s tiitzend , die E n tsteh u n g sw e ise  
und  das Y e rh a lteń  des S cliw efelsilicium s. * Ich

* „Berg- u. Hiitteninamiische Zeituiig“ 1878 S. 324.

faiul, dafs diese Y erb in d u n g  durch  das Z usam m en- 
treffen  yon  S chw efel und S ilicium  in h o h er T em 
p e ra tu r  sich  b ilden  konne, und s te ll te  sie nach 
F r e m y s  V o rg an g e  d ar, indem  ich  in  einem  
w eifsg liihenden  P o rz e lla n ro h re  Schw efelkohlen- 
sto ftdam pf u b e r ein  in n ig es G em isch von K ohle 
und K iese lsiiu re  le ite te . S ie erw ies sich  ais 
fliich tig  in se h r  hoher T e m p e ra tu r  und se tz te  
sich  an  den k a lte re n  T h e ilen  des E o h rs  in F orm  
fe in e r nade l- oder h a a rfo n n ig e r  K ry s ta lle  ab, 
w elche bei Z u tr i t t  d e r L u ft sich  ra sch  in  K iesel- 
silure um w andelten  und auch  in  gew ohn liche r 
T e m p e ra tu r  du rch  den F e u c h tig k e itsg e h a lt der 
L u ft u n te r  E n tw ic k lu n g  von Schw efelw assersto ff 
zu K iese lsiiu re  ox y d irt w urden .

M ir w a r  es schon dam als kaum  noch zw eifel- 
liaffc, dafs sow ohl d e r in  R edo s tehende  K iesel- 
siiu reanflug  a is aucli d e r w eifse R auch , den 
m anches in  h o h er T e m p e ra tu r  e rzeu g te  R oheisen  
beim  A bstechen  au ss to fs t, du rch  en tw eichendes 
und  v erb ren n en d es Schw efelsilic ium  g eb ild e t 
w erde. A uch der d eu tlich  w ah rn eh m b are  G eruch 
nach  schw efliger S iiure, w elchen  solches rauchendo  
R oheisen  en tw ick e lt, d e u te t h ie rau f.

E in e  an d e re  B estiltig u n g  fiir  die R ich tig k e it 
m einer M uthm afsung  iiber die E n ts teh u n g su rsach e  
des w eifsen  A nflugs a b e r  lie fe rto  die B eobaclitung , 
dafs d ie se r m itu n te r  in  g an z  den nilm liclien 
K ry s ta llb ild u n g en , das h e ifs t feineii N ade ln  oder 
H aaren , gefunden  w ird , w elche das yon  m ir dar- 
g e s te llte  Schw efelsilic ium  und  die d a rau s  en t- 
s tan d en e  K ie se lsau re  aufw ies. In  „ S ta h l und 
E ise n “ 1 8 8 4  habe ich  au f  S e ite  63 8  ein solches 
V orkom m nifs besch rieben . In  Y ertie fu n g en  an 
d e r  A ufsenseite  d e r R oheisenm asseln , jedoch  
n iem als an  d e r  O berfhlche, wo die G ase und 
Dilm pfe en tw eichen  ko iu itęn , sondern  n u r  da, wo
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dio M assel vom S ande c in g eh u llt gew esen  w ar, 
fand sich  eine m oos- oder a sb e s ta r t ig e  A usfu llung  
von g e lb lic h -  w eifser F a rb ę , w elche 7 5 ,9 5  v .H . 
K ieselsaure en th ie lt , daneben 1 ,12  v. H . T it.au- 
silure, 1 ,80  v. H . K alium oxyd und eine A nzah l 
K orper, w elche a is  m echanische B eim engungen 
zu b c trach ten  w aren  und to ils  dem  S ande des 
G ie lsbetts  en ts tam m ten , th e ils  durch  S a ig e ru n g  
aus dem R oheisen  abgesohioden w aren  (G rap h it, 
T honerde u. a .). Die A r t  und  W eise  des Auf- 
tre tons d ieses K o rp e rs  liefs es u nzw eife lhaft 
erscheinen, dafs h ie r  e ine dam pfform ige S ilicium - 
verb indung  aus dcm R oheisen  a u sg e tre te n  w ar, 
w elche durch  das G ie fsb e tt y e rh in d e rt w urde  zu 
entw ęiclien, und u n te r  d e r  B eriiliru n g  d e r aus 
dem fcuch ten  S ande en tw ick e lten  W asserd am p fe  
in K iese lsau re  und ein en tw eic liendes G as sich 
um w andelte. D as R oheisen , w elchem  diese A us- 
scheidung en ts tam m te , e n th ie lt 3 ,3 1  v. H . K ohlcn- 
stoft', 3 ,2 7  v. H . S ilic ium , 0 ,0 3  v. H . T ita n ,

0 ,0 2  v. H . Schw cfel, 1 ,13  v. H . P h o sp h o r,
0 ,4 4  v. H. M angan.

S p a le r  w urde  m ir du rch  H rn . R . A. H a d -  
f i e l d  in Sheffield  eine P ro b e  e in e r w eifsen , 
a sb e s ta r t ig e n  M asse u b ę rsan d t, w elche in e in e r 
G iefspfanue sich  a b g e se tz t h a tte . Sie lo s te  sich 
in  kocliender K a lilau g e  und b es tan d  aus re in e r  
K iese lsau re . E s  is t  m ir n ic lit zw cife llia ft, dafs 
sie dcm  g le ichen  V organge, w io d ie oben er- 
w aliu ten  V orkom m nisse, en ts tam m te .

E s miige h ie r  zum  Sch lusse  noch  d a ran  e r in n e r t 
w erden , dafs T u r n e r  bei seinen  V ersuclien  iiber 
das Z usam m enw irken  von S ilic ium  und  Schw efel 
im E isen  einen M eta llkon ig  e rliie lt, w e lcher oben 
m it e in e r S ch ich t fa s r ig e r , w e ifse r K iese lsau re  
tiberzogen  w ar, und dafs e r  a u f  G rund  se in e r 
V ersuche zu dor S ch lu fsfo lgerung  g e lan g te , S i
licium  tre ib e  den Schw efel a u s .*  Ledehur.

* „Stahl und E iscn“ 1888 Seito 581 nacli dein 
„Journal of the Iron and Steel In s titu te .“

Der Einfliirs des Kupfers auf Eisen.
Von W. Lipin. Berg- und H iiU eningenieur, P ro fesso r am  kaiserl. B erg institu t in St. P e te rsbu rg .

(Schlufs von Seite 541.)

B i l l i n g  g iebt ais M axim algrenze des K upfer- 
gelialtes 2 an, w obei, se iner A nsicht nach , das 
Metali schon u n b rau ch b ar w i r d : die R esultate

1.

*............/OOmm........- i ...........Z60mm—-i

F ig u r I. H eifse  P ro b en  (N r. 1 b is  6).

unserer gegenw artigen  V ersuclie m it Flufseisen 
m it einem  K ohlenstoffgehalle von 0 ,0 7  bis 0 ,1 5  fo 
ergeben , dafs eine vollstandige R othbriichigkeit

des E isens bei geringem  S chw efelgehalt erst bei 
n iclit w eniger ais 3 % Gu sich zeigt. Bei diesem  
oder ein w enig grófserem  K upfergehalte en tstehen  

beim  W alzen  in den letzten 
/ '  K alibern  kleine B ruche, bei

heifsen Sehm iedeproben  en t
s tehen  au f den scharfen  Kan- 
tenderB iegungen  kleineR isse. 
D agegen m ufs die P robe 
N r. 14 m it einem  Kupfer- 
gelialt von 4 ,7  % unbed ing t 
fiir ro thbruch ig  gelten.

Zw ecks V erm eidung eines 
F eh le rs , der in den Resul- 
ta ten  d e r m echanischen  Ver- 

suchsproben  vorkom m en 
kann  und  d u rch  die ungleiche 
T em p era tu r bei B eendigung 
des W alzens hervorgerufen 
w ird , w urde  d e r V ersuch 
w iederholt, allein die S tabe 
befanden sich vorlier alle 
gleichzeitig theils in einem  
B leibade bei e iner T em pe
ra tu r  von 9 0 0 °  bis 9 5 0 ° , 
theils einfach in einem  Ofen 
bei e iner T em p era tu r bis zu 
8 0 0 ° ,  und liefs m an  die
selben im S ande erkalten . 

Die R esultate d ieser P roben , die in der T abelle  111 
angefiih rt s in d , w eisen eine vollstandige Regel- 
m afsigkeit im  S teigen der Zerreifsfestigkeit und

120
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T a b e l l e  I I I .

Die R esullate der Priifungen k Nr.
des

Gusses

Gehal t Resultate der mech anischen Priifungen
ohne Yorhergeliende Erhitzung 
sind der Tabelle II entnom m en an Die Stabo wurden in einem 

M etallbade his au f 950° e rh itz t 
und erkalteten  an der Luft

Die Stabe wurden in einem 
Ofen błs auf 800“ e rh iłz t und 

erkalteion an der Lult

Zerreifs-
fesligkeit

D ehnung  
in  % C Cu Zerreils-

fesligkeit
Dehnung 

in o/o
Zerreils-
festigkeit

D eh n u n g  
in  °/0

41,1
40,9

27,0
28,5 }  >

— 0 40,2
39,6

26,5
28,0

38,6 26

4-6,5
46,6

25.0
27.0 !  5 0,10 0,44 47,4- 26,5 47.1 25,5

48,7
49,0

23.6
23.6 }  '

0,12 0,86 48,5 25,5 48,1 24,0

52,7
53,1

21,5
24,0 }  8

0,14 1,16 50,5 26,0 52,5 19,5

54,4
54,9

21,5
22,0 !  10 0,1 1,69 54,7 21,0 50,6 16,5

— — u 0,11 2,32 — — 50,8 18,0
68.3
68.4

12,0
13,0 }  * »

0,09 3,51 63,8 13,0 60,3 11,5

___
— 14- 0,11 4,72 63,1 8,5 55,5 14,5

in: Fallen  der D ehnung entsprechend  dem  Steigen 
des K upfergehaltes auf. Dabei m ufs jedoch in 
B etrach t gezogen w erd en , dafs bei einem  stark  
kupferhailigen Metalle sich eine sta rk ę  E rh itzung  
beim  A usgliihen ais schadlich erw eist.

In der T abelle  IV (siehe Seite 5 8 5 ) sind die 
R esu lta te  der U ntersuchungen  iiber den Einflufs 
des H artens und des A usgluhens, in der T abelle V 
(ebenda) aber ist eine allgem eine U ebersicht iiber 
die von uns erhaltenen  R esulta te  gegeben.

A uf Grund dieser T abellen lassen sich folgende 
Schlufsfolgerungen z iehen :

1. Ein starkes, dabei aber vorsichtiges Aus- 
gliihen iibt auf das kupferhaltige Metali eine grofse 
und gtinstige Wi r kung  aus, in s ta rk  kupferhalligem  
Eisen (P robe N r. 13) ist die Wi r ku ng  geradezu 
auffallend.

2 . Das H arten  in Oel w irkt auf kupferhaltiges 
Eisen sta rk er ais au f kupferfreies E isen, wobei 
die Z erreifsfestigkeit gesteigert, die D ehnung jedoch 
w enig verringert w ird.

3 . Das H arten  in W asse r w irk t ebenso, aber 
na tu rlich  energ ischer.

4 . D as H arten  und darauffolgende A usgliihen 
verbessert die E igenschaften des kupferhaltigen 
M etalles n ich t m erklich . Jedenfalls zeigten die 
erhaltenen  R esu lta te  der m echanischen  Priifungen 
deutlich, dafs kupferhaltiges Eisen du rch au s n ich t 
sch lech ter ist, ais kupferfreies, und dafs das Yor
kom m en von Kupfer im  Metali keinen A nlafs zur 
B esorgnifs giebt.

S c h w e i f s p r o b e .  Seit jeh e r w a r  m an  der 
A nsicht, dafs das V orkom m en einer noch so ge- 
ringen M enge von Kupfer die Schw eifsfahigkeit 
des E isens vollstandig au fhebe. Zw ecks Priifung 
dieser A nsicht beschaftig ten  w ir uns m it einer

Reihe von V ersuchen hinsichtlich des Schw eifsens 
von Stiicken kupferhaltigen  M etalles und d en  Zer- 
reifsproben solcher geschw eifsten und abgedreh ten  
S tabe. Die R esu lta te  sind in der nachstehenden  
T abelle VI zusam m engestellt.

T a b e l l e  VI .

le  C harakter und Resultate

%
des Schweifsens

Bruch bei 
der

Zerreilsprobe

■SjŚ g E•C “ & c 
c 3  tj> 

ffl® §•“

0,29

0,49
0,61

0,86

1,16

1,69

2,32

3,51

Zwei Stucke dieses Eisens 
liefsen sich durchaus gut 
zusammenschweifsen . .

E b en so ...................................
Ebenso, doch etw as schwie-

r i g e r ...................................
Lassen sich zusammen- 
schweilsen, doch muhsam 

Zwei Stiicke liefsen sich zu
sammenschweifsen, doch 
iiberaus mflhsam . . . . 

Zwei Stiicke dieses Eisens 
liefsen sich niclit zusam- 
menschweifsen. Das An- 
schweifsen an Eisen er- 
wies sich ais mOglich, 
doch m u h s a m ..................

1 Nicht nur das Zusam- 
menschweifsen, sondern 
auch das Anschweifsen 
an Eisen erwiesen sich 
ais ganz unmSglich.

An der 
Schweils9telle 
\ Bruch beim 
^Abdrehen an 
( der Schweils- 
) atclle 

An der 
Schweifsstelle

An der 
SchweiJ‘3.stelIe

An der 
Schweifastelle

36,3
17,0

30,6

35,6

30,7

Diese R esultate zeigen uns deutlich die Un- 
zulanglichkeit der alten A nsicht, zugleich aber 
nothigen sie uns die Schlufsfolgerung auf, dafs der 
K upfergehalt das Schw eifsen erschw ert und dafs 
bei grofsem  K upfergehalt, das heifst bei m ehr 
ais 2 % , dauerhaftes Schw eifsen unm oglich ist.
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III. K upferhaltiger S tah l m ittle re r H arte .
Z ur U ntersuchung  des Einflusses des Kupfers 

au f h a rte re s  F lufsm elall w urde  S tah l m it einem  
K ohlenstoffgehalt von 0 ,4  bis 0 ,5  fó genom m en. 
D er Gufs w urde  ebenso w ie im  ersten  Falle aus- 
gefiihrt, doch enth ielt die Sch ich t aufser den 
friiher benutzten  M aterialien noch re ines schw e- 
disches G raueisen H . F . Die gegossenen Stiicke 
w urden , w ie friiher angefiihrt, durch  Schm ieden 
und W alzen bearbeite t und zu R u n d slah l von 
22 m m  verarbeite t.

Die A nalysen des erhaltenen  S tah les sind in 
der T abelle  VII angefiihrt.

T a b e l l e  V II.

Nr. C Si Mn P S Cu

15 0,42 0,09 0,20 0,035 — 0,00
10 0,44 — — — — 0,25
17 0,44 — 0,15 0,035 — 0,47
18 0,46 — — — 0,S7
19 0,41 0,09 0,22 — 1,09
20 0,42 — - — — 1,64
21 0,46 — - — — 2,06
22 0,43 0,05 0,24 0,031 3,09
23 0,41 — 0,034 4,12

Beim W alzen liefs sich der S tah l m it einem  
K upfergehalt bis zu 2 fó gut bearbeiten  und 
federte ein w enig, w obei seine O berflache durchaus 
rein  und g la tt w a r ; der S tah l m it einem  grofseren 
K upfergehalte erfo rderte  dagegen eine vorsichtigere 
und  m afsigere E rhilzung, w obei die O berflache 
d e r gew alzten S łabe kaum  b em erkbare  kleine 
B ruche aufw ies, d. h . es mufs in  diesem  Fali eine 
gew isse R o thbruch igkeit consta tirt w erden.

In der T abelle VIII sind die E rgebnisse der 
Z erreifsproben dieses bei verschiedenen T em pera- 
tu ren  bearbeite ten  S tahles ubersichtlich  zusam m en- 
gestellt. Da die ersten  P robestiibe bei grofsen Be
lastungen  rissen, so w urden  die Stiibe zw ecks Scho- 
nung  der P resse  in verkleinertem  M afsstabe ausge- 
schn itten , d. h . in einer L ange von 150  m m  und 
m it einem  D urchm esser von 15 m m . Auf Grund der 
angefuhrten  T abelle ist leicht ersichtlich,

1, dafs s tarkes andauerndes A usgliihen auf 
kupferhaltigen S tah l seh r giinstig  w irkt, 
und  dafs der S tahl sogar m it einem  K upfer
gehalte von 3 % eine D ehnung von 2 0  % 
ergiebt.

2 . Das H arten  w irk t au f kupferhaltigen S tahl 
seh r energisch , w obei der S tah l m it einem  
K upfergehalt von m eh r ais 2 % iiber- 
h au p t keine D ehnung m eh r erg iebt.

Z ur E rganzung  der P riifungen dieses S tahles 
w urden  noch kalte P roben  auf B iegung und heifse 
P roben au f R othbruch igkeit vorgenom m en.

Dic R esultate der h e i f s e n  P r o b e n  au f R o th 
bruchigkeit sind in  der T abelle IX und F igu r 1 
(Seite 5 8 3 ) dargestellt.
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Slahl und Eisen. 587Der E influfs des K upfers a u f Eisen.

H arten  K upferbriiche, vo rher abged reh te  S tabe  
erbielten  dagegen  die charak te ristische  rosa 
glanzende O berflache.

Schon B r u s t l e i n  bernerkte K upferausschei- 
dungen  in den R issen der un ter dem  H am m er 
zerfallenen B ram rn e ; diese E rscheinung  beobach- 
te ten  w ir jedoch n u r dann , w enn die zerfallene

T a b e l l e  I X.

Resultate heifser Proben von Stalil 
m ittlerer Hartę.

K rtlm -
m u n g s-
w inkel

Die Oberflache des Stabes 
nach der Probe

O hne R isse. D ie F lacho  d e r  
a n fg e ro llte n  an g e fe ilten  S te lle  

Yollkoraraon re in

20 1,64* a =  68° D eu tlich e r  R ifs  Nr. 3
21 2,06 CC — 85° E benso „ 4-
22 3,09 a  =  120° E benso  „ 5
23 4',12 05 =  90° D eu tlich e r  R ifs  a u f  d e r  a n -  6

gofe ilten  S te l le , w obei die 
ganze  B iegungsfiilche m it 

fe inen  R issen  b e d e c k t w ar

Die R esu lta te  d e r kalten P ro b en  sind in der 
Tabelle X und F ig u r 2 angęfuhrt.

i n n n i<z=Srwm-

T a b e l l e  X.

Ergebnisse der Biegungsproben im kalten 

Zustande.

C harakter 
der Narben im 

Bruch

R e s u lta t
des

B iegens

K upfer-

g e h a lt
I is im i 
i.acxl5°

1 5  0 ,0 0  2  n im  —  B rac h  n ich t
1 6  0 ,2 5  5  „ -  %

n n  in o  I G raue, fem e und
“  I- fast matto

1 8  0 ,8 7  11 „ —  ( N arben .
19  1 ,0 9  1 5  ,  1 5 °  _  . J
2 0  1,64- —  104-° i G raue d eu tlic h e
21  2 ,0 6  —  1 4 1 °  I u n d  g lan zen d eąa o  a q  __  \ i\G> o ; /  N arben , in  denAJ. 3 ,U J le tz te n  P ro b e-
2 3  4 ,1 2  -  1 7 5 °  J  a tilben  g rober.

Aus obigen T abellen  ist ersichtlich, dafs m it 
dem  Steigen des K upfergehaltes der S tah l folge- 
rich tig  h a r te r  und  b ruch iger w ird und beim  
Biegen b rich t oder w enigstens R isse aufw eist.

W irfo lg ten  der von C h o u b l e y  vorgesclilagenen 
P riifu n g sm eth o d e : S tabe  m it einem  D urchm esser 
von 2 2  m m  w urden  m m  tief angefeilt.
Die bis au f R othglu th  erh itz ten  S tabe w urden  
durch H am m ersch lage  so gebogen , dafs die 
angefeilte Stelle sich aufrollte . Die R esu ltate  dieser
Prufungen  zeigen, dafs im  S tah le  m it 0 ,5  % 
K ohlenstoff n u r in dem  F alle  Spuren  von Both- 
briichigkeit zu T ag e  tre ten , w enn  der K upfergehalt 
1 % f ib e rs te ig t; w irklich deutlicbe R othbrU cbigkeit 
konnte n u r  in dcm  S tabe  N r. 2 3  consta tirt w erden, 
d. h . w enn  der K upfergehalt 4 % iibersteigt.

Beim H arten  von E isen und S tah l m it reichem  
K upfergehalt konnte in g leicher W eise die Aus- 
scheidung von K upfer au f der O berflache der 
S łabe bem erk t w erden . A uf d e r O berflache 
eines unbearbeite ten  S tabes zeigten sich  n ach  dem

Figur 2.

B ram m e im  W asse r a b g e lo sc h t, d. h . g eh arte t 
wa r :  in einer langsam  erkalte ten  B ram m e fand 
diese E rscheinung  n ich t s ta tt.

In der w eiter angefiib rten  T abelle  XI sind 
die R esu lta te  der B eobachtungen  iiber die Aus- 
scheidung  des K upfers auf der O berflache beim  
H arten  angegeben . A us derselben is t ersichtlich , 
dafs die A usscheidungen bei einem  K upfergehalte 
von m ehr ais 0 ,5  fo deutlich heiw ortreten .
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In hartem  S tah l geh t som it bei e iner be- 
stim m ten  hohen T em p era tu r eine A rt S aigerung  
und A usscheidung des Kupfers in der R ichtung 
zur P eripherie  vor s ic h ; beim  langsam en  E rkalten 
vertheilt sieli das K upfer w ieder regelm iifsig im 
E isen. M ikroskopische U ntersuchungen, die w ir 
leider n ich t vornehm en konnlen, hatten  die be- 
schriebene E rscheinung  nocli deutlicher beleuchtet.

T a b e l l e  XI .

Nr. K upfer- Auf der gewalzten Auf der
des g e lia ll (unhearheiteten) abgedreht. Flachę

G usses
°/o

Flachę des Stabes des Stabes

IG 0,25 K «ine A nzeichen  von K eine A nzeichen  von
K u p ferau ssch e id u n g en K upferausscheid

17 0,4-7 Z w eife lh afte  A nzeichen Z w e ife lh a fle r  rosa
von K up ferau ssch e id . A bglanz

18 0,87 K aum  h em erk b . K upfer- S te llen w eise  schw acli
flecke ro sa  A bglanz

19 1,09 B em erkb . K upferflecke D eu tlich er ros.i A b
g lanz

20 i , c t \
I D eu tlich e r K upfer-I V oll«tandig deu tlic lio

21, 22 
und 23

2,06 u. 
mehr

V ^
J  g ro fse  K upferflecke > g lanz  a u f  d. ganzen  

F liiche

K upferhaltiger S tah l m it 0 ,5  J6 Kohlenstoff 
und m eh r ais 1 Jo K upfer ist fiir W erkzeuge 
geeignet. H obelm esser und Meifsel aus diesem  
S tah l erw iesen sich ais hóchst ziłhe und wider- 
standsfah ig .

IV. H a r te r  kup fe rh a ltig e r S tah l.
Ais M ateriał fiir die U n tersuchung  w urde 

S talil m it 1 Jo K ohlenstoff gew ahlt. D erselbe ha tte  
folgende chem isehe Z usam m ensetzung:

c . . . =  0,98 bis 1 %
Si . . . =  0,20 , 0,25 °/o
M n. . . =  0,15 , 0,20 ,
P . . . =  0,02 „ 0,03 „
S . . . =  0,008 °/o.

Die M enge des Kupfers schw ank te  zw ischen 
0  und 3 % . Die S tabe  fiir die Z erreifsproben 
ha tten  eine L ange von 150  m m  und einen D urch
m esser von 15 m m . Die R esultate  der U nter- 
suchung  sind in der T abelle XII zusam m engestellt.

W ir  m iissen jedoch bem erken, dafs die S tabe 
das H arten  im  W asser n ich t aushielten , da  sich 
L iingsrisse e rg ab en ; das H arten  in Oel gelang 
zw ar, doch w urden  die S tabe  dabei iiberaus sprode 
und b raclien  beim  E inspannen .

Aus der angefiihrten  T abelle  konnen w ir die 
Schlufsfolgerung ziehen, dafs du rch  K ohlenstoff 
g eh a rte te r Stalil durch  Z ufiihrung von Kupfer 
noch bedeutend h a rte r  und b ruch iger w ird und 
aufserst energisch an  H artungsfah igkeit gew innt. 
W enn  dieser S tah l dem  A usgliihen unterw orfen  
w ird , so w ird der Einflufs des in ihm  vorhandenen  
K upfers abgeschw acht, w ah rend  durch  starkes 
andauerndes A usgliihen und  seh r langsam es E r
kalten  der Einflufs des K upfers au f das Metali 
fast ganz yerloren geht.
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V. Kupferhaltiges Schw eifseisen  und 
das Verpuddeln des kupferhaltigen  

Roheisens.
Seit je  b e r  w a r m an  der U eberzeugung, dafs 

selbst der geringste G ehalt an  K upfer das R oh
eisen zur V erarbeitung sow ohl nach  der Puddel- 
als auch nach  der Frisch - M ethode untauglich  
m ache. Die U nzulanglichkeit dieser A nsicht ist 
augenschein lich  klar ,  und vielfach h a t m an  im 
Puddeleisen einige H underts te l und so g a r Zehntel 
P rocen te  von K upfer gefunden.

In d e r L ite ra tu r findet sich eine M ittheilung 
von Dr. L i s t  iiber das Puddeln  des kupferhaltigen 
Roheisens, die scheinbar die alte A nsicht iiber 
den bed ingungslosen S chaden  des Kupfers fiir 
den G ang des P rocesses bestatig t. L i s t  be- 
sch re ib t einen F a li, wo 4 0 0  P fund  R oheisen 
folgender Z usam m ensetzung  benutzt w u r d e n :

S i=  1,32 %, Mn — 3,56 %, S =  0,28%  u. Cu =  0,35% .

Das im Ofen geschm olzene R oheisen enth ielt
0 ,3 8  % Cu. T ro tz  aller Y ersuche gelang es nicht, 
dieses R oheisen zu puddeln  (das R iihren  dauerte  
a/.i S tunden), die E isentheilchen liefsen sich absolut 
n icht zusam m enschw eifsen , und m an  w a r ge- 
zw ungen, die fiiissige M asse aus dem  Ofen heraus- 
zulassen ; die A nalyse e rg a b : S =  0 , 2 0 % ,  Mn 
=  0 ,4 8  $  und Cu =  0 ,5 7  $  ; das herausgelassene 
Metali w og n u r  2 4 0  P fund, m ithin gingcn 160  Pfd. 
Yerloren. Das sind Dr. Lists A ngaben, die seiner 
A nsicht n ach  die absolu te U nm oglichkeit, kupfer
haltiges R oheisen zu puddeln , bew eisen. W enn 
m an jedoch in B etrach t zieht, dafs der P udd ler aus 
dem R oheisen m it einem  M angangehalt von 3 1/2 % 
nu r 0 ,0 8  fó Sehw efel auszuscheiden verm ochte, 
so m ufs m an  au f eine ungew and te  F iih rung  des 
P rocesses schliefsen. A ufserdem  erfordern  sehr 
viele R oheisensorten , die viel Sehw efel und M angan 
en thalten , ein m eh r ais 4 5  M inuten andauerndes 
D urehriih ren . Infolgedessen haben  D r. L i s t s  
A ngaben fiir uns absolut keinen W erth , im  Gegen- 
theil, w ir freuen uns, dafs er die Geduld verlor, 
seine O hnm ach t einsah  und den  V ersuch aufgab, 
da  er sonst, falls er offenbar ein s ta rk  schwefel- 
haltiges und ro thbriich iges R oheisen erhalten  hatte , 
die R othbriichigkeit des le tz te ren , der vo rherr- 
schenden A nsicht gem afs, dem  Einflufs des Kupfers 
zugeschrieben hatte .

Zu unseren  V ersuchen w ah lten  w ir ein Holz- 
kohlen-Roheisen, das infolgedessen le ich ter zu be- 
arbeiten und w enig  schw efelhaltig  w a r ; die A na
lyse e rg ab :

C =  3,26 %, Si =  0,23 %, Mn =  0 ,20%  P =  0,27 % 
und S =  0,017 %.

Bei dem  ersten  E insatz fiigten w ir so viel 
kupferhaltiges R oheisen h inzu, dafs w ir im  Bade
0 ,3 5  % Cu (w ie bei Dr. List) e rh ie lten ; bei dem  
zweiten E insatz gaben w ir so viel reines K upfer I

hinzu, dafs w ir im Bade 0 ,7 0  % Cu erhielten.
| In beiden Fallen ging die V erarbeitung des R o h 

eisens du rchaus norm al von s ta tten ; das Durch- 
riih ren  d auerte  ungefahr 4 5  M inuten; das Luppen- 
m achen bot keine Schw ierigkeit. Beim Z angen  
der Luppen u n te r dem  H am m er w urden  blau- 
griine Feuerfunken beobachtet. Die O berflache 
der gew alzten Puddelrohsch iene w a r seh r rein . 
Der G esainm tverlust be trug  10 ,5  bis 11 % .

Die chem ische A nalyse des gew onnenen Eisens 
ergab  :

C Si Mn P S Cu
°!o « /»  ° /o  ° /o  ° /o  “/o

I. Charge 0,08 0,08 0,03 0,089 0,030 0,33
II. „ 0,09 0,09 0,03 0,054 0,028 0,65

Das gew onnene Eisen der beiden C hargen 
w urde  Priifungen un terw orfen , dereń  R esu lta te  
w ir h ie r anfiihren.

D ie  k a l t e  B i e g e p r o b e  erw ies sich bei beiden 
E isensorlen  ais du rchaus gut ;  alle P roben  liefsen 
sich fest zu sam m enbiegen , ohne die geringsten  
A nzeichen von R issen zu zeigen, auch  w iesen sie 
keine Briiche auf.

D ie  h e i f s e  S c h m i e d e p r o b e ,  die ebenso 
du rch au s rein und gut w ar, bew ies, dafs im  Eisen 
iiberhaup t keine A nzeichen von R o lhb ruch  vor- 
handen  w aren .

S c h w e i f s p r o b e .  Zwei S tucke kupferhaltigen 
Eisens liefsen sich du rchaus befriedigend, d. h. 
rein  und leicht zusam m enschw eifsen , w obei das 
erhaltene  Schw eifsstiick so dauerhaft w ar, dafs 
es beim  Biegen n ich t verletzt w urde.

D i e  Z e r r e i f s p r o b e  ergab  die in der 
Tabelle  XIII angefuhrten  R esultate.

T a b e l l e  X H I.

Zerreifsproben kupferhaltigen Schweifseisens.

Nr. des Eisens
N r. de r 

P robe

Z e rre ils -
fe s tig k c it

in
kg /qm m

D ch -
n u n g iu

%

R ela tiv e  
Con- 

tra c tio n  
in o/0

L ( 1 37,4 25,5 U ,3
(aus dem I. N ied er-; 2 37,6 29,0 ■ —

schlag) ( 3 38,2 24,0 —

H . f 1 41,0 25,0 40,9
(aus dem II. Nieder- ! 2 39,2 26,0 —

schlag) ( 3 39,1 25,0 —

W ie aus der T abelle ersichtlich ist, w aren  die 
R esulta te  der Z erreifsproben fur e inm al ge- 
schw eifstes Eisen du rchaus befriedigend. H ierbei 
w a r die Zerreifsfestigkeit bei dem  Eisen der zw eiten 
C harge ein w enig g ro fser, ais beim  Eisen der 
ers ten  C harge.

Aus all dem  geh t hervor, dafs bei der Be
nu tzung  von R oheisen m it einem  gew issen K upfer
gehalt (einige Z ehntel P rocen t) zum V erpuddeln 
desselben g a r  kein G rund zu Bedenken vorliegt.

S c h l u f s f o l g e r u n g .  Aus dem  oben Dar- 
gelegten folgt, dafs die a lte  angele rn te  An-
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schauung  iiber den schad lichen  Einflufs des K upfers 
au f R oheisen, Eisen und S tah l vollstandig  unhalt- 
b a r  ist. R o thbriich igkęit im Eisen und  S tah l w ird  
durch  das K upfer n u r dann  hervorgerufen , w enn 
dieses in e iner M enge von m eh r ais 2 oder sogar 
3  % darin  vorhanden  is t ,  w as in der P rax is 
n ich t vorkom m t. D aher ist es vollstandig be-

greiflich, dafs es jed e r B egriindung en tbeh rt, die 
kupferhaltigen E rze auszuscheiden, w ie es bis jetzt 
einige H utlen  (z. B. im U ral) tha ten . Diese Erze 
konnen vielm ehr m it verschm olzen und  das ge- 
w onnene R oheisen in S tahl und  Eisen verarbeitet 
w erden , ohne dafs m an  um  die gute Q ualitat des 
zu gew innenden Metalls beso rg t zu sein b raucht.

Ueber einige weniger bekannte Eisenerzyorltominen 
im nordliclien Scliweden.

N ach dem  Schw edischen bearbeite t von Otto Vogel.

(Schlufs von Seite 536.)

Dem E e iśeb e rich t des G eologen D r. F r e d r .  
S v e n o n i u s  eu tnehm en w ir die n achstehenden  
A n g a b e n :

Z w ei und eine ha lb e  M eile W N W  von der 
E isęn b ah n b riick e , die iiber den K a lik se lf  fiih rt, 
e rh eb t sich  an  d e r S iidseite des L an k k u ja ry i-  
Sc-cs d e r 1 0 1 3  m hohe P id ja s tja k k o . N ach  iilte ren  
M itth e ilu n g en *  soli sich vom  F u fse  b is zum  
G ipfel d ieses B erg es eine zusam m enlulngende 
M asse von purem  E isen e rz  e rs tre ck en , d ie liin- 
s ich tlich  ih re r  A usdehnung  noch je n e  von K iruna- 
v a ra  und  L u o ssay ara  in den S c lia tten  s te l len 
so li. D ie n eueren  U n te rsu ch u n g en  hab en  a lle r-  
d ings ergeben , dafs d iese B e liau p tn n g  insofern  
n ic h t g an z  zu treffend  is t, a is  d e r g an ze  obere 
T he il des B e rg es  aus vollkom m en taubem  G estein  
b este lit. In  ehgeui Z usam m enhang  m it dem ge- 
nan n ten  E rzvorkom m en , das auch  den N am en 
„E k stro m s E rz b e rg "  fiih rt,* *  s te h t das E rz la g e r  
a u f  der A nholie N j a k a k  und  je n e s  am  B ache  
S k u o k i m j o k k .  D a nile d re i Y orkom m en sow ohl 
geo log isch  ais auch  to p o g rap h isch  zusainm en- 
g ch o ren , so m ogen sie  auch  h ie r  gem einschaft- 
lich  besp roehen  w erden.

D ie H aup terzm enge  findet sich  a u f  d e r nord- 
w estliehen  S e ite  des P id ja s t ja k k o , dessen  u n te rs te r  
T h e il von dem B ache  R a tte k ja k k o  du rc lisch n itten  
w ird . (Y erg l. T a fe l X  in v o rig e r N um m er.) Y on 
diesem  aus d u rc h ą u e r t die E rz z o n e  z u n acb st un 
g e fa h r  1 km  langs einen Y o rb e rg , d e r  den N am en 
P i d j a s - V i t l k o m m a  fiih rt, und d e r sich  b is zu 
e in e rH o h ey o n  ru n d  10 0  m e rh e b t; sie  e rs tre c k t sieh 
dann in s iiddstlichcr R ich tu n g  b is zum  P id ja s tja k k o . 
N ordw estlich  von diesem  s e tz t  sich  die m agne- 
tische  Zone in g le ich e r R ich tu n g , a lle rd in g s  m it 
g ew issen  U n te rb rech u n g en , b is N j a k a k  fo rt. 
In  g eo log iseher H insich t lassen  sich  die d re i 
e rn p tiv en  G es te in sg ru p p e n : S yen ite , vo rzugsw eise

* A b r. R o m a n : „Beriittelse om Norrbotten och 
dess Lappmfirker" (1818) S. 28,

** Nach dem W erksbesitzer E k s t r e m  so benannt.

du rch  P o rp liy r  y e r tre te n , G ra u ite  und  G riinste inc  
u n te rsch e id en . D as E rz  is t  h ie r  yorw iegend  
S ch w arze rz , daneben  kom m t a b e r auch  B lu ts te in  
vo r. D ie A naly se  e rg a b :

Schwarzerz: 59,02 bis 63,95 °/° Eisen und 1,080 bis 
2,556 °/o Phosphor,

B lutstein: 47,80 bis 66,90 %  Eisen und 0,264 bis 
2,062 °/o Phosphor.

N ach  d e r fiir die E rz e  yon N o rrb o tten  ge- 
b rauch licheu  B eze icknungsw eise  g eh o ren  diese 
E rz e  zu  den pho sp h o rre ięh en  D - und  E -E rzo n . 
D ie F litehe  des frag lic h en  E rz fe ld e s  w urde  zu 
4 9  5 6 0  qm b e rech n e t. M it R iicksic lit a u f  das 
ste ile  E in fa llen  d e r E rz e  d iirfte  die M enge d e r
selben eine re c h t b e tra c h tlic h c  sein . N aliere  
A ngaben  h ie r iib e r feh len  indessen  noch.

A uf die iib rigen , th e ils  w enig  oder g a r  n ich t 
e rfo rsch ten , th e ils  m inderbedeu tenden  E isenei'z- 
yorkom m eu b ra u c h t h ie r  n ich t n lther e ingegangen  
zu  w erd en , und  z w a r  um so w en ig e r, a is  m ittle r- 
w eile  d e r e in g an g s  g e n a n u te  B e ric h t seinem  W o rt-  
la u te  nach  auch  in  dem  4. und  5. H oft von „ Je rn -  
K o n to re ts  A n n a le rK erseh ien en  uud  dad u rch  einem 
g ro fse ren  L ese rk re iszu g iłn g lieh  g em ach t w orden  ist. 
E s d iirfte  d ah e r gen iigen , die N am en de r betreffenden 
L ag e rs tiitten  h i e r  a n z n fiih re n : S a r  j  o m a a , L  o p  a s  - 
j  a  r  v  i , H  a  u k  i v  a r  a (der d or tig e  E rzb  e rg  is t s e it dem 
J a h r e  17 5 9  b e k a n n t) , N j u o t j a m a l u s p a v a r a ,  
Y i e t a n l u s p a y a r a ,  K e s k i n e n  K ; i y r a v a r a  
( le tz te re  2 b is 7 kin von d e r O fo tenbahn  en t- 
fe rn t) , T e u n a t j a k k o  und  L u o p o v a r e ,  L a u k -  
k u j  i t r v i , P  a j  11a  s 1 u  s p  a  v a r  a ,  S a l  m i v  a r  a , 
K u o s a n e n ,  . A l t a v a r a ,  S a u t u s y a r a ,  L e p p i i -  
k o s k i ,  T u o l l u j a r v i  u n d  T j a y e l k .

D en Schlufs des B erich te s  b ild en  e in ige  M it
th e ilu n g en  iiber das Y orkom m en von K u p f e r -  
e r z e n  und z w a r a u f  dem P a r ro b e rg e  und  R ag g is- 

I y a ra , dem K n rra v a ra , H u o rn a ts , S a rk iy a ra  und 
Isoyain io , sow ie iiber das A u ftre ten  e ines G rap h it- 
yorkoinm ens am  B erg e  .\ja ro v a . '—

D ie nebenste liende  T ab e lle  g ieb t e ine Zu- 
sam iuenste llung  des gesam m ten  A n a ly sen m ate ria ls .



1. Juni 1900. Ueber einige weniger belcannte Eisenerzvorkommen u. s. w. S tahl unii Eisen. 591

G

u  
O  

J 5 2
0> e  ® e  —

§  £ • *
a

o

■ p .
3® A  ® 5  Z *

E r z f e 1 d ot
W

n
o

• a
o ,

A
o

cn

-2  3  
H  w

%» 3  ci
o  i *

w w
E r  z f e 1 d tn

W
o

CU

A
o

73

"  :c5 O  g *

° / o ° /o ° / o o /o % ° / o » /o 0/ o ° / o ° l o

A inasjarv i.......................... 39,65 0,062 _ _ Nr. 2 1 ...................... 65,37 0,050 ____ ___

Bergsm annivara . . . . 37,76 0,006 — — — 2 2 ...................... 57,74 0,004 ------ —

EkstrOrnsberg: 63,73 0,013 ------ —

Nr. 1 .......................... 63,9 1,08 — — — 69,48 0,002 ------ — —

, 2 .................................................... 59,0 2,56 — — — 2 5 ...................... 61.,9 7 0,002 ------ — —

, 3 ..................................................... 59,9 1,14 — _ — 2 6 ...................... 64,49 0,000 — — 4,36
„ 4 .......................... 61,7 1,52 — — — 2 7 ...................... — 0,004 ------ — —

0,268 — — — 2 8 ...................... — 0,008 -- — —
, 6 .......................... 59 7 1,21 — — — 2 9 ...................... 63,52 0,006 -- — 2,42
, 7 .......................... 62,8 1,30 — — — 3 0 ...................... 58,20 0,006 -- — —
„ 8 .......................... 61,5 1,82 — — — 3 1 ...................... 66,24 0,018 0,03 0,80 —
„ 9 .......................... 60,1 1,04 — — — 3 2 ...................... 65,SS 0,010 — —
, 1 0 .......................... 66,0 0,77 — — 68,81 0,003 — — —
, 1 1 .......................... 66,9 0,204 — _ — 3 4 ...................... 57,75 0,005 — — —

Leppakoski: 3 5 ...................... 65,42 0,005 — — —
W estlicher Theil . . 59,49 0,010 0,04 — 3.42 3 6 ...................... 45,35 0,015 — — —
M ittlerer „ . . 59,56 0,098 — — 3 7 ...................... 65,42 0,021 — — —
Ustlicher „ . . 52,52 0,038 0,06 — — 3 8 ...................... 53,2410,008 __ — —

Leveaniem i: 54,37 0,007 — . — —
Nr. 1 .......................... — 0,213 — — — 4 0 ...................... 65,90 0,040 — — —

„ 2 .......................... — 0,393 — — — 4 1 ...................... 48,93 0,004 — —- —
„ 3 .......................... 69, S8 0,551 — — — — 0,010 — — —
„ 4 ..................................................... 69,42 0,226 0,05 — — 4 3 ...................... — 0,000 - - —
, 5 .......................... 42,58 1,355 — 33,59 4 4 ...................... 66,20 0,008 — — —

, 6 ..................................................... 66,39 0,755 _ — 3,94 4 5 ...................... 66,42 0,010 — — —

, 7 ..................................................... 60,94 0,778 — — 11,82 4 6 ...................... 48,78 0,006 — — —

, s ................. 66,80 1,103 0,03 0,07 1,93 4 7 ...................... 62,04 0,006 — — —

„ 9 ..................................................... 1,369 — — — 62,04 0,019 — — —

, 1 0 .......................... — 2,177 — — — 4 9 ............................................. 69.94 0,034 — — —

, 1 1 .......................... — 5,665 — — — 5 0 ............................................ 66,33 0,006 — — —

, 1 2 ..................................................... — 2,346 — — — 5 1 ...................... 58,66 0,008 — — —

, 1 3 .......................... — 0,634 — — — 5 2 ...................... 59,33 0,009 — — —

, 1 4 - ..................................................... — 0,190 — — — 57,30 0,015 — . — —

, 1 5 .................................................... 70,39 0,008 — — — 5 4 ...................... 60,24 0,007 — — —

, 1 6 ..................................................... 65,71 0,012 — — — 62,04 0,009 — — —

„ 1 7 .......................... - - 0,014 — — — 60,34 0,020 — — —

, 1 8 ..................................................... — 0,024 — — — 5 7 ............................................. 55,05 0,008 — — —

, 1 9 ............................ — 0,022 — — 14.59 5 8 ...................... 59,26 0,014 — — —

„ 2 0 ............................ 68,61 0,020 — — — M u sta lo m b o lo ................. — 0,046 — — —

, 2 1 .......................... 66,70 0,040 — — — N akerivara:
9 0 60,73 0,014 — — — Nfirdlicher Theil .  . 65,94 0,030 — - 0.16 —

„ 2 3 .......................... 0,040 — — — 59,89 0,251 — — —

, 2 1 ..................................................... — 0,7S8 — — — 68,0 0,02 — — —

, 2 5 .......................... 70,44 0,312 — — — N okulusvara:
, 2 6 ..................................................... — 0,161 — — — Nr. 1 ............................................ 55,47 2,285 — — —

, 2 7 ..................................................... — 0,024 — — — 2 ............................................. 60,60 0,243 — — —

, 2 8 .................................................... — 0,036 — — — 3 ............................................. 57,02 0,105 — — —

„ 2 9 .......................... 58,62 0,038 — — — P a in iro v a :
M ertainen: Nr. 1 ............................................. 65,42 0,304 — — —

Nr. 1 ..................................................... 59,87 1,106 _ — — 2 66,72 0,244 — _ _ —

2 41,28 0,166 — — — 3 ............................................. 63,49 0,839 — — —

, 3 ..................................................... 63,17 0,277 — — 4 ............................................ 50,92 1,380 — — —

, 4 ..................................................... 68,86 0,153 ___ — 51,44 1,101 — —

, 5 .................................................... 50,53 0,017 — — — 6 ............................................ 58,43 0,658 — . — —

, 6 ..................................................... 60,14 0,018 — — — 7 ............................................. 63,19 1,587 — ____ —

, 7 ..................................................... 46,47 0,007 — — — 8 ...................... 64,30 0,991 — — —

„ 8 ..................................................... 54,14 0,017 — — — 9 ............................................ 56,85 0,531 — —

, 9 ..................................................... 42,41 0,006 — — — 1 0 ............................................ 60,69 0,041 — — —

, 1 0 ..................................................... 68,58 0,010 — — — 1 1 ............................................ 68,31 0,024 — — —

, 1 1 .......................... 64,7b 0,068 — — i 1 2 ............................................. 69,31 0,014 — — —

„ 1 2 ..................................................... 61,79 0,214 — — — 1 3 ............................................. 65,88 0,061 — — —

, 1 3 ...................................................... 63,17 0,049 — — — 1 4 ............................................ 67,45 0,023 — — —

,1 4 ..................................................... 60,46 0,002 _ — _ R a k k u rijo k i ............................................ 42,31 0,259 — 0,21 —

, 1 5 ..................................................... 65,42 0,006 — — — S vappavara :

„ 1 6 ..................................................... 63,62 0,066 —  . — — Nr. 1 ............................................ 59,39
48,93

1,81 0,027 0,25 4,91
, 1 7 ..................................................... 69,26 0,005 — — i

— 2 ............................................. 1,573 — — 16,91
,  1 8 ..................................................... 67,88 0,014 — — — 65,85 0,715 0,020 0,20 1,91
, 1 9 .................................................... 69,03 0,003 — ------ 1 — 4 ............................................. 49,20 2,913 — — 12,32
, 2 0 ..................................................... 6S,60;0,002 — —  1 —  i ł» 65,24 0,650 0,027 0,40 2,40
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Nr 6 .............................. 6 1 ,7 3 2 ,2 4 0 ,0 1 9 __ Nr. 3 0 .............................. 6 7 ,9 2 0 ,2 6 0 ,0 1 3
D 7 .............................. 5 8 ,3 2 1 ,3 6 2 — — 1 2 ,1 5 „ 3 1 ............................. 6 4 ,2 6 1 ,0 5 5 — — , 2 ,4 0
V 8 .............................. 5 4 ,9 8 2 ,4 8 4 — — 1 0 ,7 9 ,  3 2  . 6 3 ,4 9 0 ,3 5 7 — — 7 ,1 2
V 9 ............................. 6 1 ,4 0 0 ,6 3 2 0 ,0 1 8 0 ,1 5 8 ,2 1 „ 3 3  . . . . . . 6 1 ,3 5 0 ,3 8 0 ,0 0 8 _ —

1 0 .................. 4 3  9,0 3 ,1 8 8 — .: — 2 0 ,6 6 , 3 4 ............................. 5 8 ,9 6 0 ,1 5 1 — — 1 1 ,7 6
1 1 ................. 6 5 ,1 3 1 ,1 4 0 0 ,0 4 4 — — „ 3 5 ............................. 6 3 ,4 8 1 ,2 0 0 ,0 2 7 _ —

* 1 2 ............................. 6 4 ,1 8 0 ,6 7 0 0 ,0 6 0 _ — „ 3 6 .............................. 6 0 ,6 0 1 ,5 1 2 0 ,0 6 0 ,1 3 2 ,6 9
1 3 .............................. 6 1 ,4 4 0 ,9 5 — — — . ■ „ 3 7 ............................. 6 0 ,2 4 1 ,0 4 0 ,0 2 2 — —

łl I ł .............................. 5 5 ,9 4 1 ,3 8 9 0 ,0 5 0 ,0 9 9 ,4 3 „ 3 8 ............................. 6 0 ,9 9 1 ,4 7 3 — — 2 ,2 5
łl 1 5 ............................. 6 1 ,4 4 0 ,9 0 0 ,0 0 9 — — „ 3 9 ............................. 5 8 ,9 2 1 ,2 6 0 ,0 1 6 — —
n 1 6 .............................. 0 ,6 0 8 0 ,0 2 7 0 ,4 5 0 ,1 8 „ 4 0 ............................. 6 1 ,2 9 0 ,8 5 7 — — 2 ,5 2
7> 1 7 .............................. 4 8 ,1 2 3 ,0 8 8 — — 2 ,4 2 , 4 1 ............................. 6 1 ,8 0  1 ,0 5 0 ,0 1 9 — —

71 1 8 .............................. 5 8 .8 0 1 ,0 3 0 ,0 2 4 — — 5 3 , 2 6 0 , 1 5 6 — 2 ,6 0 —

V 1 9 .............................. 6 3 ,5 6 0 ,9 0 0 ,0 1 2 — — T u o llu v ara :
* 2 0 .............................. 5 9 ,1 5 0 ,9 1 7 — — 2 ,2 5 Nr. 1 ...................... 6 5 ,7 1 0 ,0 0 2 — — —

Jł 2 1 ............................. 4 9 ,9 4 1 ,1 8 0 ,0 1 7 — — ,  2 ........ 6 4 ,8 5 0 ,0 0 9 — — —

n 2 2 6 1 ,3 6 0 ,6 7 0 ,0 3 — — „ 3 ............................. 6 4 ,8 4 0 ,0 1 6 — . 0 ,5 3 —

n 2 3 ............................. 7 0 ,0 9 0 ,0 4 5 0 ,0 3 8 — — „ 4 .............................. 6 7 ,3 2 0 ,0 0 9 — —

Tl 2 4 ............................. 6 9 ,3 0 0 ,0 3 3 0 ,0 2 0 — — „ 5 ............................. 6 7 ,2 8 0 ,0 1 4 0 ,0 4 — —

Tl 2 5 .............................. 6 7 ,OS 0 ,0 7 4 — — 1 ,1 3 „ 6 .............................. 6 9 ,1 2 0 ,0 1 3 — _ —

7) 2 6 ............................. 6 2 ,5 2 0 ,9 0  0 ,0 0 9 — - „ 7 ............................. 6 9 ,3 4 0 ,0 2 2 — —  ■ ‘_
7> 2 7 .............................. 6 3 ,4 2 1 ,8 8  :o ,o o 7 — — ,  8 .............................. 7 0  4 6 0 ,0 3 0 — — __

71 2 8 ...................... 6 1 ,1 1  0 ,5 7 9 — — 5 ,8 1 ,  9 ...................... 7 1 ,0 4 0 ,0 2 4 — — —
» 2 9 .............................. 6 0 ,2 4 |0 ,5 7  |0 ,0 1 6 — — „ 1 0 ...................... 6 7 ,9 9 0 ,0 1 8 — - - —

Mittheilungen aus dem Eiscnhuttenlaboratorium.

Eine Vorrichtung zur Entnahme von Roheisen 
und anderen Metallproben

b esch re ib t P o r t e r  W . S h i m e r ,  E aston , Pa., in den 
B e rich ten  des W ash in g to n  M eeting des „A m erican  
In s ti tu te  of M ining E n g in ee rs“ vom F e b ru a r  1900.

D er A p p a ra t F ig u r 1 b e s te h t au s  e inem  passend  
h e rg e rich te ten  G asro h r - T - S tuck  A  von ’/s Zoll

in n e re r  W eite, F ig u r 2 u b e r dessen e in em  E nde  eino 
M etallhu lse C zu r  A u fn ah m e d e r B ohrspane gesteck t 
is t. D ie B ohrspiine w erden  d u rch  e in  'ji zolligen 
S p ira lb o h re r F  en tnom m en , d e r d u rch  d ie  A rm e des 
T -S tucks h in d u rcb g eh t. D as E nde des T-Stiicks, 
w elches an  das M ateria ł, von  dem  dio P ro b e  e n t
n om m en  w erden  soli, an g ed riick t w ird , is t, th e ils  
um  Y erlu s te  des R o h m ate ria ls  zu verm eiden , th e ils  
u m  ein H in e in fa llen  von S and  und  derg le ichen  in  
d ie P robe  zu v e rh in d e rn ,m it e inem  iibergeschobenen  
S tuck  K au tschuksch lauch  B  v ersehen . D as gegen- 
u b e rliegende  E nde tr iig t e in en  M eta llrihg  D, d e r eine 
m essingne  Ś p ira lfed e r E  festha.lt, w elche zum  F est- 
d riicken  des P ro b en eh m ers  an  das M etallstiick

d ie n t un d  dereń  a n d e re ś  E nde  von dom  zu r  B e
w egung des B ohrers d ienenden  B ru s tb o b re r  (Fig. 1) 
fe s tg eh a lten  w ird.

D er E rfin d e r em pfieh lt d iese E in ric h tu n g  fiir 
H ochofenw erke, da m an  dort, boi im m e r gleich- 
b le ibender A rb e it des H ochofens, le ich t m it H iilfe

derse lben  D u rch sch n ittsp ro b en  erz ie len  konne, 
auch  w enn  m an  in  v ie le  M asseln n u r  L ocher von 
e tw a  1./s Zoll T iefe  bohre, n u r  m iifsten  die L ocher 
bei a llen  S tucken  g leich  t ie f  sein , da  m an sonst 
le ich t bei w eicheren  S tticken  tie fe r  bohren  konne 
u n d  dies, da die w eicheren  R o h e isen so rten  m eh r 
S ilic ium  un d  w en iger Sehw efel en th ie lten , a u f  das 
E n d re su lta t von  E influfs sein  w urde. Schott.
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Die Pariser Weltausstellung. IY.

Yon der deutschen Ausstellung fur H iittenwesen (Klasse 64).

D er R aum , w elcher der deu tschen  A btheilung 
fiir H iittenw esen zur V erfugung gestellt w ar, w a r 
so beschrank t, dafs eine se iner B edeutung  entspre- 
chende V ertretung  von vornherein  ausgeschlossen 
erschien . D eutschland ist in dieser G ruppe ins- 
gesam m t n u r du rch  8 A ussteller v e rtre te n ; nach  
Gewicht und R aum  sind die bedeutendsten  Aus- 
ste llungsgegenslande eine elektrisch  angetriebene

Abbildung 1. R eversir-D rilling  von E h rhard t <fc Sehraer 
in Schleifmuhle.

hydrau lische Schraiedepresse von 12 0 0  t D ruck von 
der K a l k e r  W e r k z e u g m a s c h i n e n f a b r i k  L.  W.
B r e u e r ,  S c h u m a c h e r  & Go. in  K alk und  eine 
Drillings - W alzenzug  - R eversirm aschine von der 
F irm a E h r h a r d t  & S e h m e r  in S c h l e i f m u h l e  
bei S a a r b r u c k e n .

D urch freundliche A ngaben beider F irm en  sind 
w ir in d e r L age, iiber dieses herv o rrag en d e  Aus- 
stellungsobject bereits heu te  zu berich ten .

1. D r i l l i n g s - R e v e r s i r m a s c h i n e .  Im  Jah re  
1882  legte ein H iittenw erk  a. d . S a a r  eine Re-

XI.'.,,

v e rs ir-W alzenstra fse  a n ,  um  einen T heil ih re r 
E rzeugnisse in Thom asflufseisen  zu Schienen, 
Schw ellen  und  T rag e rn  auszuw alzen. Zum  An-
trieb  derselben  w a r ein eng lischer R eversirzw illing 
nach  dem  T andem system  in A ussicht genom m en. 
Bei n a h e re r  P riifung  so lcher in B etrieb befind- 
lichen M aschinen stellte  sich  aber h e ra u s , dafs 
dieselben n ich t die no th ige  B ew eglichkeit besafsen, 

n ich t die no th ige W alzge- 
schw indigkeit erzielten und  zu
gleich seh r sta rk en  D am pf- 
verb rauch  h a tten .

E ine R eversirm aschine zum  
A ntrieb  fu r F ertig fab rica te  m ufs 
d u rchaus lenksam  und  bew eg- 
lich sein, d. h . sie m ufs sich 
rasch  und  sicher um steuern  
und auf jede w iinschensw ertbe  
G anggeschw indigkeit b ringen  
lassen. Zu gleicher Zeit d a rf  
sie n ich t zu viel D am pf ver- 
b rauchen  und  m ufs deshalb  
m it m óglichst kleinen Fiillun- 
gen bezw . m it m óglichst hohen  
E xpansionsgraden  arbeiten .

D iesenA nforderungen schien 
am  besten  der von der F irm a 
E h r h a r d t  & S e h m e r  in 
Y orschlag  geb rach te  R eversir- 
D rilling m it drei um  1 2 0  0 
versetzten  K urbeln zu ent- 
sp rechen . D erselbe besteh t aus 
drei gleichen System en, dereń 
jedes aus einem  D am pfcylinder 
m it K olbensteuerung und Um- 
steuer-G oulissen, aus dem  Ge- 
stell m it geb o h rte r Kreuzkopf- 
fiihrung u n d  den zwei H aupt- 
A chslagern , endlich aus d e r in 
zwei L agern  liegenden ge- 
kropften A chse und  dem  zu- 
gehorigen L enkstangen  - Me- 

chan ism us sichfzusam m ensetzt. Die drei A chsen sind 
u n te r sich ganz gleich, so dafs jede derselben  im  
B edarfsfalle du rch  eine R eserveachse erse tz t w erden  
kann . H och iiber der m ittle ren  A chse is t der W arte r- 
s tand  an g eb rach t und  zw ar so, dafs der W a rte r  
von dem selben  gleichzeitig seine M aschine und  die 
beiden Seiten der W alzenstrafsen  (ibersehen kann. 
E r kann  von seinem  S tande  aus die ganze M aschine 
bed ienen , d. h . vo rw arts oder riickw arts m it 
grofseren  o der k leineren  F iillungen und m it grofser 
oder kleiner G eschw indigkeit laufen lassen .

3
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Abbildung 2 und 3. D rillings- R erersir-M aschine 
von E hrhard t & Sclmicr in Schleifmuhle.

Die B etriebsergebnisse des ers ten  Drillings w aren  
in jed e r H insicht giinslig. E r en tsp rach  allen A n
fo rderungen  an M anóverirfahigkeit und v erb rauch te  
d u rch au s n ich t m eh r D am pf, ais eine - au f das 
gleiche Fabriea t gehende E incylinder-Schw ungrad-

m asch ine m it C ondensation. N achdem  noch zwei 
w eitere  Drillinge sich zum  A ntrieb  von D uostrafsen 
gleichfalls gu t b ew ah rt haben , bestim m ten  die son- 
stigen gu ten  E igenschaften  der Drillings-Reversir- 
m asch ine  ein H iittenw erk  an  d e r S aar, dieselbe sogar
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Abbiidung 4 und 5. Drillings-Reversirmaschine von E hrhardt & Seluner in Sclileifmtthle.

zum  A ntrieb  eines T rio zu verw enden . Diese A nlage 
erzielte einen so durchsch lagenden  E rfolg , dafs 
die F irm a  E h rh a rd t & S ehm er b is je tz t 31 grofsere 
und kleinere D rillings - R eversirm aschinen  gelicfert 
ha t, w elche grofsentheils zum  A ntrieb  von Duo- 
strafsen  dienen, von denen aber eine A nzahl au f 
einer Seite eine D uostrafse und  au f der andern  eine 
T riostrafse  abw echselnd an tre iben . Mit einzelnen 
dieser D rillinge w urden  ganz au fserordentliche Lei
stungen  erzielt — bis zu 6 0 0  t F ertig fab rica te  in
2 4  S tunden . Es g iebt keine zw eite A rt W alzw erks- 
M aschinen, w elche sich den A nforderungen der 
Fabriea tion  so vollstandig anpafst, w ie d e r R eversir- 
Drilling, besonders in so lchen Fallen, w o Dampf- 
spannungen  von 8 bis 10 A t m. z u r  Y erfiigung stehen.

D er in P aris  ausgestellte  R eversir-D rilling ist 
in den A bbildungen 1 bis 5 dargeste llt. Der- 
selbe h a t 1000  m m  K olbendurchm esser, 1 0 0 0  m m  
K olbenhub und ist s ta rk  genug g eb au t, um  m it
10 A tm . D am pfiiberdruck und im  A nschlufs an 
eine C entral - C ondensation  zu arbeiten  und  bis 
180  U m drehungen  zu m achen . Bei 9 A tm . Dampf- 
uberdruck  und  120  bis 130  U m drehungen  in d e r 
M inutę liegt die okonom isch vortheilhafteste  Leistung 
desselben zw ischen 3 5 0 0  bis 4 5 0 0  ind. P . S. 
O hne C ondensalion b e trag t d e r rechnerische  Dampf- 
verbrauch  in  der S tunde und  ind. P . S. e tw a  10 kg. 
Bei einer m ittle ren  N utzleistung von 4 0 0 0  ind. P .S .  
w iirde dem nach  dieser Drilling stundlich  40- bis 
48  0 0 0  kg D am pf verlangen . Dazu w aren  m indestens
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2 0 0 0  bis 2 4 0 0  qm  H eizflache in Z w einflam m rohr- 
kesseln no thw end ig . In W irk lichkeit h a t sich aber 
h e rau sg es te llt, dafs d e r vierte T heil dieser Heiz- 
flache zum  B etriebe eines D rillings d ieser S tarkę  
bei flotter F ab rica tion  vollstandig  geniigt. E s kom m t 
dies d a h e r , dafs bei solclien 
schw ungrad losen  M aschinen die 
A rbeitsgrofse und  A rbeitsge- 
schw indigkeit jeden  A ugenblick 
dem  A rbeitsbediirfnifs angepafst 
w ird , und dafs sie a lsdann  
hochstens den vierten T heil ih re r 
Zeit m it ih re r m ittleren  Leistungs- 
hohe in A nspruch  genom m en 
w erden.

Der in P aris  ausgestellte  Dril- 
ling  w ird  n ich t in B ew egung 
gesetz t, da  seine Vorziige nu r 
in V erbindung m it einer W alzen- 
strafse  und  bei der w irk lichen 
Fabrica tion  zurGelLung kom m en 
konnen.

2 . R a s c h l a u f e n d e  P u m p e .
E in w eiteres A usstellungsobject 
d e r F irm a  E h rh a rd t & S ehm er 
b ildet die in B etrieb befindliche 
rasch lau fende P um pe fur d irecten 
elektrischen A ntrieb  m it 2 0 0  bis 
3 0 0  U m drehungen  in der M inutę 
fiir eine L eistung von 1 0 0 0  bis 
1 5 0 0  1 au f 2 6 0  m  D ruckhohe.
Im  A nschlufs an  den von der 
E lektricitats - Actien - Gesellschaft 
vorm als W . L ahm eyer & Cie.,
F ran k fu rt a . M ., ausgestellten  
E lek trom otor von 8 0  eff. Pferde- 
krśiften m ach t die P um pe 2 1 0  
U m drehungen  in der M inutę, 
beim  P robebetrieb  in der F abrik  
lief sie aber tadellos m it 3 0 0  
U m drehungen  in der M inutę.

D am pf-Pum pw erke und  unter- 
ird ische W a sse rh a ltu n g e n , bei 
denen  die P um penp lunger direct 
m it den S trangen  der Dampf- 
kolben verkuppelt s in d , geben 
einen m echan ischen  W irk u n g s
g rad  von 78 bis 82  d e r ind.
D am pfarbeit. T ro tzdem  finden 
diese elektrisch angetriebenen  
P um pen  im m er m eh r A nwen- 
d u n g , da  sie in vielen Fallen 
ganz bedeutende A nnehm lich- 
keiten bieten.

Die in den  A bbildungen 6 und 7 dargestellte  
A usstellungspum pe is t speciell constru irt zur Auf- 
ste llung  in B ergw erken an P latzen , w elche haufig 
n u r  du rch  lange S trecken zugangig  sind . F iir 
solche Zw ecke ist der elektrische A ntrieb  uniiber- 
trefflich bequem  und  zw eckm afsig. Die einzelnen

T heile, aus w elchen die P um pe zusam m engesetzt 
is t ,  konnen  durch S chach te  und  S trecken von 
0 ,7  au f 1 ,0  m  L ichtw eite tran sp o rtir t w erden . 
Die P u m p e  s teh t frei iiber dem  Fufsboden und 
verlangt n u r  ein ganz unbedeutendes F undam en t.

D er K urbelm echanism us ist d e ra r t e ingekapselt, 
dafs er vor aufseren  Einfliissen geschiitzt ist und 
dafs kein Schm ierol versch leudert w erden  kann. 
Von der K urbelachse d e r M aschine aus w erden  
angetrieben  eine O elc ircu la tionspum pe, w elche 
den ganzen  M echanism us stand ig  in Schm iere

Abbildung 6 nnd 7.
Raschlaufende Pumpe der Firm a E hrhard t & Sehmer in Schleifmiihle.
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hal t ,  eine L uftpum pe zur E rneuerung  der Luft 
in den D ruckw indkesseln und eine Schm ierp resse  
zur Schm ierung  der P lunscherstopfb iichsen . Die 
Pum pe ist aufserdem , m it S icherheitsventilen , Um- 
fiih rungshahnen , M anom eter u. s. w . au sges ta tte t 
und so co n stru ir t, dafs s ie , e inm al angelassen 
und rich tig  in B etrieb befin d lich , au f 8 bis 10 
S tunden keiner W artu n g  m eh r bedarf.

Von der K a l k e r  W e r k z e u  g m  a s c h i n e n -  
f a b r i k  L. W .  B r e u e r ,  S c h u m a c h e r  & Co.  in

c s a a s s ' -
- "HI r>imm t-yy '

.‘71. -- i, ;

[Abbildung 8. Sammelkessel der F irm a Julius Pintsch in Berlin.

K a l k  is t, w ie e ingangs e rw a h n t, eine dam pf- 
hydrau lische Schm iedepresse von 1 2 0 0  t Druck 
ausgestellt. Da diese P resse , w elche in zahlreichen 
A usfiihrungen in aller H erren  L ander in B etrieb 
ist und sich bestens b ew ah rt ha t, in dieser Zeit
schrift bereits haufig bescbrieben is t ,  so be- 
sch ranken  w ir uns h ier au f diese M itlheilung und 
den H inw eis, dafs diese P ressenan lage  im  w esent- 
lichen aus zwei H aupttheilen , dem  dam pfhyd rau - 
lischen T re ib ap p ara t und  der eigentlichen P resse, 
besteh t und d ah er ein seh r ansehnliches Aus- 
stellungsobject vorstellt.

F e rn e r h a t dieselbe F irm a eine ih re r patent- 
hydrau lischen  T r a g e r s c h n e i d m a s c h i n e n  aus

gestellt. D ieselbe ist ebenfalls aus fru h ere r Be- 
sch re ibung  in  dieser Zeitschrift bekannt, e rw ah n t
sei jedoch  noch au f G rund uns gem ach te r A n
gab en , dafs die M esser bei diesen M aschinen 
sich d u rch  H altbarkeit auszeichnen. W ah ren d  bei 
den alteren  Schneidm asch inen  die M esser kneif- 
zangenartig  arbeiten  und ,  nach d em  der T rag e r
ganz oder be inahe  du rchgeschn itten  is t, auf-
e inander sch n e id en , w odurch  seh r leicht und
zw ar in den m eisten Fallen eine Verletzung d e r

selben und d ah er rasch  
erfo rderlicher E rsa tz  hervor- 
geru fen , und  ein lastiger 
G rat geb ildet w ird , ist d a 
gegen bei diesen M aschinen 
das U n term esser gew isser- 
m afsen ais S chach te lm esser 
ausgebildet, und es erfolgt 
das Schneiden d adu rch , dafs 
das O berm esser einen T heil 
des T rag e rs  locht und dann  
das M ateriał der B reite des 
O berm essers entsprechend  
durch  das U nterm esser hin- 
d u rchsch ieb t, so dafs also 
die M esser niem als aufein- 
an d er kom m en und  bei ge- 
ringem  V erschleifs der Mes
ser ein tadelloser Schnitt 
erzeugt w ird.

Die F irm a J u l i u s  P i n t s c h ,  B e r l i n ,  zeigt 
einen Sam m elkessel, A bbild. 8 , der in seinen Ab- 
m essungen  alle bis je tz t angefertig ten  und aus- 
gestellten iibertrifft. D ieser Kessel, der roh  ist, w ie er 
vom S chm iedefeuer kom m t, h a t bei 2 0 ,2  m  L ange 
und  1 8 3 0  m m  aufserem  D urchm esser einen lnha lt 
von e tw a 52  cbm , so dafs der G esam m tinhalt 
an  Gas e tw a  5 2 0  cbm  be trag t, eine G asm enge, 
w elche ausreichen  w iirde, um  eine gew ohnliche 
S trafsenfiam m e 5 2 0  T age  ohne U nterb rechung
brennen  zu lassen . Das G ew icht dieses Kessels 
b e trag t e tw a 13 0 0 0  k g ; derselbe ist du rchw eg  
m itte ls W asse rg a s  in den  W erksta tten  der F irm a 
in F iirstenw alde , Spree, geschw eifst.

Mecliańische Handhabung’ yon Erzen und Kohlen.
V on E isen b ah n -B au - und  B e trieb s in sp ec to r Frahtn.

(Fortsetzung von Seite 522.)

A ehnliche F o rd e rb riick en  w erden  auch  an- 
g ew a n d t, um  die E rz e  von den H a ld en  in  die 
H ochofen zu  scliaffen. A u f den D uąuesne  W e rk e n  
in  P i t ts b u rg ,  P a . ,  be isp ie lsw eise  finden w ir 
le ich tg eb au te , m it F is c h b a u c h tra g e rn  lie rg e s te llte  
B riieken , w elche die E rz h a łd e n  iib e rsp an n en  und

au l denen L a u fk a tz e n  m it au g eh an g len  F o rd e r-  
k iibe ln  la u fe n , w elche  den H ochofen die E rz e  
zu fiiliren  (A bbildung  6). In  d ieselbe K lasse  ge- 
h o r e n  die beiden  dui-cli die A bb ildungen  7  und  8 
v e ran sc liau lich ten  E rz -H an d h ab u n g se in ric litu n g en , 
yon denen die in  A bb ildung  7 d a rg e s te llte  au f
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den H iitten w erk en  d e r Societe  de la  P ro v id en ee  
in M ariupol (R ufsland), die an d e re  a u f  den D u- 
ąuesne  W e rk e n  d e r C arn eg ie  S tee l C om pany zu  
P it ts b u rg , P a . ,  a n sg e fiih r t w orden  is t  und  zum  
E n t-  uu d  B e lad en  von  E isen b ah n w ag en  d ien t. 
N ach  den g le ichen  G rundziigen  fiir die a llgem eine  
A nordnung , n u r  in  der A ush ildung  der B riicken- 
tr itg e r , w ie  aucli in  e in igen  E in ze lh e iten  von den 
z u le tz t  besch riebenen  F o rd e re in ric h tu n g e n  ab- 
w eichend  g eb au t is t  die A n lag e  (A bbildung  9) fiir 
den K oh len lio f d e r W e s t E n d  S tre e t  R a ilw ay  
Com pany in  B oston . A is B e tr ie b sk ra f t w ird  h ie r 
E le k tr ic i ti i t  v e rw endet.

D ie F o rd e rb riłck en  konnen  aucli k ra l in a r tig  
m it M itte ls tiitze  und zw ei iiberlu lngenden  E nden  
g e b a u t w e rd e n , in  w e lch e r F o rm  sie sich  b e 
sonders zum  H an  dli ab en 
und  U eberladen  sc liw erer 
E isen th e ile  e ignen . Ab- 
b ildung  10 s te l i t  eine 
solclie E in ric k tu n g  a u f  
d e r C ram pscken  Schiff- 
b a u a n s ta lt  in  P h ila d e l-  
p liia , P a . ,  d a r. D ie L llnge 
d e r B ru ck e  is t  2 0 2 ' =
0 1 ,6  m. F e rn e r  die L an g e  
des L an fg e le ises  fiir die 
L iU igsbew egung d e r  g a n 
zen  Y o rrich tu n g , die voll 
be laden  m it 10 '  =  ru n d
3 m G eschw ind igke it in 
der Secunde au f  dem 
L au fg e le ise  b ew eg t w er- 
d en k an n , 5 4 7 '=  1 6 7 ,7  m.
D ie beladene  L a u fk a tz e  
k a n n  m it 4 ' —  1 ,2  m G e
sch w in d ig k e it in  d e r S e
cunde a u f  d e r B riicke  liin 
und  h e r  gezogen  w erden .

W a s  die L e is tu n g s- 
filh igke it d e r F o rd e r-  
b riicken  be trifft, so w ird  angegeben , da ls  m an  m it 
e in e r G ruppe von d re i B riicken  der in den A bbild . 4 
und  5 d a rg e s te llte n  A r t in  einem  Sch iffah rts- 
z e itrau m  vou  seclis b is sieben  M onateh  2 7 5  0 0 0  i 
am erikan iscke  T onnen  K olilen  iiberge ladeu  lia t. 
D ie  B e trieb sk o s ten  fiir das H andhaben  e iner 
T onne sind  n a tiir lic li abh iing ig  von d e r L e is tu n g , 
da gew isse  A llgem einkosten  die g le ichen  b le iben , 
e inerle i ob v ie l oder w en ig  g e le is te t w ird . N ach- 
ste liend  sind  die B e trieb sk o sten  fiir d re i B riicken  
w ilhrend  eiues Z e itrau m s von  sieben M onaten  
angegeben , w ie sie sich  v o r m eh re ren  J a ln ’en in  
C leveland , Ohio, s te llte n . D ie Z insen  d e r A n- 
schaffungskosten  und die jiih rlic lie  A bsch re ibung  
sind  d a rin  n ic lit en th a lte n , aucli sind  die K osten  
fiir das F iillen  der K iibel im Scliiffsraum  be
sonders zu  rech n en , fiir den F a li ,  dafs — w ie 
bei E rz e n  —  die K iibel sich  n ic lit s e lb s tth a tig  
fiillen  konnen .

3 Arbeiter auf den Briicken, je  215 J l
monatlich, iu r 7 M o n a te .....................4515 J l

1 Heizer im M aschinenhause, 275 J t
monatlich, fiir 7 M o n a te .....................  1925 „

1 Arbeiter im Dock, 130 J l  monatlich,
fiir 7 M o n a te ............................................ 910 „

Ausbesserungen, Schm ierm ittel u. s. w. 
fiir 7 M o n a te ............................................ 500 ,

Zusammen . , 7850 J l

D ies m ach te  bei 27 5  0 0 0  to n s n u r  - =27o 000
2 ,8 5  cj fiir die am erikan isc lie  T onne. A n F eue- 
ru n g sm a te r ia l re c lm e t m an au f  1000 am erik a - 
n isclie T onnen  iiberge ladene  E rz e  1 t  S te inkoh len

zu  10 J t ,  also  fiir 1 t  E rz e  —  1 4 ,  so

dafs die B e trieb sk o s ten  3 ,8 5  ej fiir die am erika- 
n ische T onne b e tra g e n . W en n  m an  n ich t die 
H o ch stle is tu n g  an n im m t, sondern  v o ra u s se tz t , 
dafs n u r an  3/4 d e r A rb e its ta g e  eiues Scliiffahrts- 
ze itrau m es, das is t  e tw a  an  131 T a g e n  g e a rb e ite t 
w erden  k an n , m it e in e r T a g e s le is tu n g  von 1 0 0 0  tons, 
so w u rd en  sich  die K osten  w ie  fo lg t s t e l l e n : 
7850 . 100 , '
"131 oOO ~ =  run  ’ ^ eueru ne  u- s - w -

1 ę5, m ach t 7 J). li ie rn a c h  w erden  die m ittle ren  
B e trieb sk o s ten  w o h l a u f  e tw a  5 b is 6 ^  fiir die 
am erikan isc lie  T onne E rz e  v e ra n sc lila g t w erden  
konnen . D as E in sch au fe ln  in  die K iibel im 
Scliiffsraum  k o s te te  hochstens 60  0  f. d. T onne, 
so dafs eine T o n n e  E rz e  fiir e tw a  6 5  oj aus 
dem Scliiff a u f  die L a g e rp la tz e  g eb rac lit w urde . 
D ies stim m t an n ah e rn d  m it der an derw eitigen  
A ngabe, dafs im J a h re  18 9 9  die A usladekosteu  
fiir E rz e  im  G eb ie t d e r am erik an isch en  Seen
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15 C ents f. d . T o n n e  b e tra g e n  h a b e n .*  W e n n  I W en n  die A rb e it e in igerm afsen  von  s ta t te u  g e h t, 
h ie rbe i die A nschaffungskosten  und  die A b- j  k a n n  m an  a n  einem  A rb e its ta g e  von  10  S tunden  
sch re ibung  b e riick s ich tig t w orden  sind, so m iissen | le ic h t 1 2 0 0  to n s E rz e  au sladen . D ab e i w ird  
die K o sten  fu r das E in - 
schaufe ln  w en ig e r ais 6 0 ^ .  
f. d. T onne b e tra g e n  haben , 
w as zu treffen  k a n n , da  an 
an d e re r S te lle  d iese K osten  
m it n u r  40  b is 45  in 
A n sa tz  g e b ra c h t w erden .
Vom E rfin d e r w ird  an- 
g e g e b e n , dafs das A us
laden  von E rz e n  und  K ohlen  
30 b is  60  ej), k o s te ; m it 
d ieser a llgem einen  A ngabe 
is t jed o ch  w en ig  anzu fan - 
gen . F iir die illte ren , n iclit 
nach B row nschen  G rund- 
słitzen  g eb au ten  E in rich - 
tu n g en  in  C leveland , O., 
b e rech n e t m an bei m ittle ren  
E n tfe rn u n g en  die g le ichen  
K osten  zu  115  $  und fiir 
die g ro fs ten  E n tfe rn u n g en , 
w elche die B row nschen
F o rd e rb riick en  iiberspan - Abbiidung 7. Handhabungseinrichtung in Marinpol (Rufsland).
nen  (rund  3 0 0 ' =  9 1 ,4  m),
zu 15 0  g) f. d. T onne, w as  a lle rd in g s  eine erheb- 
liclie Y erb illig u n g  durch  die B row nschen  E in -
richtnnsren  bed eu te t.

die E in rich tu iig  a b e r noch n ic lit voll a u s g e n u tz t ; 
w ird  m ehr g e sc h a u fe lt , so la d e t sie noch m ehr 
iiber. A us e in e r R eihe von  A ufze ichnungen , 

d ie in  den D ocks von  
C leveland , O. gem ach t w o r
den sind , g e h t h e rv o r , dafs 
m an  m it d i 'e iF o rd e rb riick en  
th a ts iich lich  1 1 0  b is 160  
am erik an isch e  T o nnen  aus 
Schiffen m it sechs L uken  
u n d v o n  1 5 6 0  b is  3 1 1 0  tons 
T ra g fa h ig k e it  stiind lich  
iib erg e lad en  h a t. D ie g ro fs- 
ten  L e is tu n g en  e rz ie lt  m an  
m it der E in ric h tu n g  A b- 
b ildung  1 1 ,  bei d e r  eine 
k u rz e  F o rd e rb riick e  von 
n u r  4 0 ' =  1 2 ,2  m L an g e  
Y orhanden is t  und  A us- 
le g e r  von g le ic lier L iinge 
iiber das zu en tlad en d e  
Schiff g e le g t w erden . S ie 
d ien t zum  U eb erlad en  von 
E rz e n  aus Schiffen in  E ise n 
bah n w ag en  inC leveland , O. 
E s  w ird  an g eg eb en , dafs

Abbiidung 8. Handhabungseinrichtung auf den Duouesne-W erken m an b is lan g  m it d e ia i t ig e n
in P ittsburg Pa, E in rich tu n g en  Schiffe von

3 0 0 0  b is 5 0 0 0  to n s T ra g -
Die Leistungsfahigkeit hiingt nattirlich sein1 

von der Schnelligkeit ab, mit der die Kiibel 
im Schiffsraum gefiillt und angeh&ngt werden.

* „The Engineering and Mining Journal" 1900 S. 107.

fiłh ig k e it iu  einem  T a g e  en tlad en  habe , in  dem 
g eg en w iirtig en  S ch iffak rtsze itrau m  es dagegen  
m oglich sein  w iirde , 7 0 0 0  b is  8 0 0 0  to n s in  9 b is  
10 A rb e itss tn n d en  nberzu lad en . E rz ie l t  sind  th a t-
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sach lich  fo lgende L e is tu n g e n : 4 2 8 4  tons aus dem 
D am pfer „ J a le “  in - 8 l/s S tunden . 4 8 6 7  tons aus 
d e r B a rk ę  „ A u ra n ia “ in  9 1/2 S tunden . 5 0 2 5  tons 
aus dem  D am pfer „ W a t t“ in  9 S tundeu . 5 2 2 6  tons 
aus dem  D am p fer „S tep h en so n "  in 9 1/2 S tunden . 
5 5 0 0  to n s aus dem D am pfer „ L in n “ in  9 S tunden .

Abbildung 9.

W e n n  es sieli um K n tfe rn u n g ea  iiber 
3 0 0 ' =  9 1 ,4  m h a n d e lt , a u f  der Stoffe zu  be- 
w egen  s in d , n am en tlich  auch  d a n n , w en n  m an 
au f  seh r liolie H a ld en  sc h u tte n  w ill ,  w ende t 
m an s t a t t  d er B riicke e in  K ab e l an. B ei 
4 0 0 ' = 1 2 1 , 9  m  lan g en  
K ab e lb riick en  k a n n  m an 
u n m itte lb a r  am  D ock 2 0 '
=  6,1  ni, am  an d eren  E nde 
d er L a d e v o rr ic h tu n g  50  
b is 6 0 ' =  1 5 ,2  b is  1 8 ,3  m 
liocli sc h u tte n . E in e  d e r
a r t ig e  A n lag e  is t  in  Cle- 
ve land , O. E s  sind fiin f 
K ab e lb ah n en  von 3 6 4 ' =
1 1 0 ,9  m b is  3 8 3 ' =
1 1 7 ,7  m L a n g e  neb en 
e in an d e r a u fg e s te l l t ; das 
K ab e l lie g t  an  d e r D ock
k a n te  2 8 ' =  8 ,5  m iiber 
dem B o d e n , die P fe ile r  
d a se lb s t siud  6 1 ' =
1 8 ,6  m hoch, die iib rigen  
P fe ile r  liaben  eine Ilo h e  
von  7 5 ' =  2 2 ,9  m . E s  
k a n n  ein A u sleg e r von  
3 3 ' =  1 0 ,0 6  m iiber das 
Schiff g e le g t w erden . E in e  b em erk en sw erth e  A n
w en d u n g  d e r g le ich en  G run d an o rd n u n g , die jed o ch  
yon  d e r L idgerw ood  M an u fac tu rin g  Com pany lie r- 
r t ih r t ,  y e ra f s c h a u lic h t A bbildung  12 . E s  is t  eine 
E in ric h tu n g  d a rg e s te l l t ,  die das B e- un d  E n t-  
lad en  e ines Schiffes an  e in e r g e ig n e ten  S te lle  
d e r S eek iiste  erm og lich t, w en n  das Schiff w egen

hohen S eegangs oder ungeiiiigen.de r  F a h r tie fe  
w e it vom  U fer abb le iben  m ufs. A u f einem  vor- 
sp rin g en d en  hohen  U fer is t  ein  H olz p fe ile r  au f
g e s te ll t  und zw ischen  die M asten  des Schiffes 
e in  S eil g esp an n t. S odann  is t  z w isc h e n  dem 
H o lzp fe ile r  und  dem S pannse il a u f  dem  Schitt

ein  L au fse il b e fe s tig t, fiir 
eine L a u fk a tz e , die durcli 
besoudere  F o rd e rse ile  hin 
und  h e r  gezogen  w erden 
k an n , und  an  w elche die 
uberzu lad en d en  L as ten  
g eh iin g t w erden . D as 
L au fse il is t je n s e its  des 
Schiffes an  y e ra n k e r te n  
B o jen  b e fe s tig t; vou dem  
H o lzp fe ile r aus gehen  
A n k erse ile  z u r  E rd e .

D ie B ro w n sch en  E in - 
r ich tu n g en  w erden  auch 
m it Y o rth e il verw en d e t, 
um  K oh len  aus W a g e n  
oder Schiffen in iiber- 
d eck te  L agerriiu in e  zu 
schaffen. In  diesem  F a lle  
h iin g t m an  b isw eilen  die 

F o rd e rb riic k e n , sow eit sie in n e rlia lb  des iiber- 
deck ten  B aum es sich  b e tin d e n , an  die D ach- 
co n stru c tio n , oder la f s t die L a u fk a tz e n  b e i ge- 
e ig n e te r A nord n u n g  der D aclib inder a u f  deren  
U n te rg u r t lau fen . O der die F o rd e rb riick en  re ichen

Handhabungseinrichtung auf der Crampsciien Schiffbau- 
anstalt in Pliiladelpliia, Pa.

iiber die Speiclier h inw eg  und  die F o rd e rk iib e l 
e n tle e ren  diu^ch L u k en  in  das In n e re  des Speichers. 
E in e  n e u e re , h ie rlie r g eh o rig e  A nw endung  der 
B row nschen  H an d h ab u n g se in rich tu n g en  b e i der 
a m erik an iscb en  M arinę finden w ir au f  der K ohlen- 
s ta tio n  in  N ew  London, Conn. D ie am erikan ische  
M arinę h a t  se it eu iigen  J a h re n  d a ra u f  B edaclit

Fordcreinriohtimg der W est End Street Railway Co. in Boston.

Abbildung 10.
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genom m en, an  den w ich tig s ten , fiir die B ekoh lung  
der K riegssch iffe  in  F ra g e  kom m enden P u n k te n  
der K iis te  N o rd am erik as K o h len lag e r an zu legen ,

lad en  la fs t. D e r K o lilenspeicher in N ew  L ondon, 
Coun., h a t e ine L an g e  von 2 9 0 ' =  8 8 ,4  m, e ine 
B re ite  von 9 , 7 '=  2 9 ,6  m , eine L ag e rh o h e  der

in  denen ein h e tra c h tl ic h e r  Y o rra th  von K oh len , K ohlen  von 3 5 ' =  10 ,7  m und  fa fs t 1 0 0 0  arneri-
g eg en  W itte rn n g śe in f liisse  g e sc h iitz t,  an fge- ; k an ische  T onnen . D e r S p e ich e r is t  g an z  aus
sp e ich e rt w erden  kann  und  sich m itte ls  g e e ig n e te r j E isen , m it einem  D ach aus v e rz in k tem  B lecli
L ad ey o rric litu n g en  schnell in  die Schiffe iiber- 1 h e rg e s te l l t ;  e r  m ufste  d ich t am  W a ss e r  au f
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w ird  n ach  ahn lichen  
G rn n d sa tzen  g eb au t, nu r 
is t  an  S te lle  des D ra h t-  
se ils  eine aus e inze lnen  

S tiicken  zusam m enge- 
s e tz te  fo rtlau fen d e  R ohre  
ve rw en d e t. Ob die den 
e ig en tlich en  D rah tse il-  
balinen  zugescln-iebenen 
N ach tlie ile , die besonders 
aus den L ;lngen;iuderun- 
gen  des D ra h tse ils  und 
dereń  A usg le ichung , so
w ie au s den Scliw ierig- 
k e ite n , gen iigend  feste  
Z w isch en stiitzen  aufzu- 
s te llen , h e rr iih ren  sollen, 
w irk lich  so bedeu tend  
sind, dafs die D rah tse il-

Abbildung 12. U cberladevom chtung der Lidgerwood Manufacturing Company. baliuen  von der B row n-
schen  R o h ren b ah n  iiber- 

h o lt w erden  ko n n ten , m ufs n ach  den iiber D ra h tse il
bahnen  v o rliegeuden  E rfa h ru n g e n  s ta rk  b ezw eife lt 
w erden . T h a tsae lilich  sind  die du rch  die an g e
fu h r ten  N ach tlie ile  d e r D ra h tse ilb a h n e n  e tw a  ver- 
u rsach ten  E n tg le isu ń g e n  d e rF o rd e rg e fiifse , die m an 
a is eine der sch lim m sten  F o lg en  der H ebung  und 
S en k u n g  des D ra h ts e ils  d u rch  die T em p era tu r-  
an d eru n g en  u n d  die S ch w ankungen  der S tiitzen  
b eze ich n e t, n ich t seh r z a h lre ich . A is z w e ite r  V or- 
tlie il d e r R o h ren b ah n  w erd en  fe rn e r B illig k e it in 
d e r A n lage , E in fac h h e it der B a u a r t  bei g eringen  
S ch w ie rig k e iten  der A u fste llu n g  angegeben , da 
a h s ta t t  la n g e r , sch w ere r und  m eistens iiber ein 
uuebenes G eliinde zu  sch lep p en d er D rah tse ile  
n u r  e inze lne  R oh rstiick e  von 25  k g  G ew icht 
zu tra n sp o r t ire n  seien . D ie R o h ren b ah n  w ird  
au s e inze lnen  e ise rn en  Roln-en von angem essener, 
fiir  den T ra n sp o r t beąuem er L a n g e  zusam m en- 
g e se tz t und  gew olm lich  a lle  3 0  b is 5 0  m, in

* „Engineering News“ 1900 vom 18. Januar.

au f  das Dach g e se tz te  L a te rn e  lib e rd eck t das 
hoch liegende E isen b ah n g e le ise , e n th a l t  die B e- 
w eg u n g se in rich tu n g en  zum  Oeffnen und S chliefsen  
der L u k en  und  fiih r t dem S peicher L u f t und 
L ich t zu. Die H an d h ab u u g śe in rich tu n g  fiir das 
E in lad en  der K olilen aus dem S peicher in  die 
Schiffe oder u m g ek eh rt b es te lit an s zw ei B row n- 
schen  F o rd e rb riick en , dereń  je d e  a u f  zw ei B ocken 
ru h t. D ie B ocke an  d e r L an d se ite  sind  au f  
einem  neben  dem  S peicher a u f  e in e r B e tonm auer 
liegenden  G eleise  yersch ieb lieh , w ah ren d  die 
B ocke an  der S eese ite  sich  a u f  einem  G eleise  
v ersch ieb en  la ssen , das a u f  einem  besonderen , 
aus e isernen  Pfclhlen u n d  T rU gern  h e rg e s te llte n  
H afendam m  lie g t, d er auch  die B ew egungsein - 
r ic litu n g en  trS g t. D as U eberladeu  d e r K ohlen  
in  den Speic lier k an n  au s Schiffen geschehen , 
die an  irg e n d  e in e r S te lle  au fse rh a lb  des H afen- 
dam m es oder in n e rh a lb  des von dem  H afendam m  
und dem  U fer geb ild e ten  D ocks liegen . U m gekehrt 
kann  m an d u rch  je d e  L u k ę  des S pe ichers  in  die

sch lech tem  U n te rg ru n d e  e r r ic l ite t w erd en  und  is t 
d ah e r au f  einen d u rchgehenden , m it S and , K ies, 
B e to n  und  30  cm d icken G ra n itp la tte n  iiberdeck ten  
P fa h lro s t-g e s te ll t. D ie ru n d  1 ,70  jn  hohen  S eiten - 
w ande sind  aus G ra n itą u a d e rn  au fgefiih rt. D ie 
D ach n e ig u n g  is t  g ro fs  gcnug , um  je d e  B eriih ru n g  
d e r K ohlen m it d e r D achconstruc tion  zu ver- 
h in d e rn . B ei den innereu , das D ach  und  ein in 
d er L a n g s ric h tu n g  liegendes E isen b ah n g e le ise  
trag en d en  Situlen is t  d iese B eriih ru n g  au f  das 
so rg fa ltig s te  dad u rch  verm ieden , dafs m an um  
je d e  S au le  in einem  gew issen  A b stan d e  einen 
B lechm an te l g e le g t und  den Z w ischenraum  
zw ischen  den S au len  und  den B lechnu in te ln  m it 
B eton  g e fiillt h a t. D e r S pe icher is t  an  je d e r  
S e ite  m it 14 L u k en  v e rsehen , die u n ab h an g ig  
yon e in an d e r b ed ien t w erden  konnen . E in e  obere,

L u k e n  e ines im B ere iche  d e r F o rd e rb riick en  
liegenden  Schiffes lad en . M it den  B riicken  sind  
W a a g e n  y e rbunden , a u f  denen je d e r  gefiillte  
K iib e l gew ogen  w erden  k an n . D ie L ad ey o rrich tu n g  
is t  so e in g e r ie h te t, dafs auch  a lle  m oglichen 
a n d e ren  G egenstande , S ilcke, E isen th e ile  und  
an d ere , von  Schiff zu  Schiff, vom  U fer in  Schiffe 
oder u m g ek eh rt iiberge laden  w erd en  k onnen .*  

E in e  von den b ish e r b esch riebenen  E in 
rich tu n g en  abw eichende A n lag e  is t die B row nsche 
p a te n t ir te  hoch liegende R o h ren b ah n , die dazu  
d ien t, E rz e , K ohlen oder an d ere  Stoffe iiber ein 
Gelande zu  b efo rdern , das der A nlage  eines 
gew ohn lichen  F o rd e rg e le ise s  S ch w ie rig k e iten  dar- 
b ie te t. D iese R o h ren b ah n  is t  bestim m t, d ie u n te r  
g le ichen  V e rh a ltn issen  zw eckifiafsigen, in  un- 
z ah lig en  A usfiih rungen  yo rhandenen  D rah tse il-  

balinen  zu  e rse tzen  und
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A usnahm efitllen  n u r a lle  75  b is 9 0  in, du rch  einen 
P fe ile r  u n te r s ti itz t.  D ie e inze lnen  K ohrtlie ile  
w erden  dabei d u rch  eine innen liegende , j e  z u r  
H iilfte in die beiden  b e n a c h b a rte n  R o hrstiicke  
h inein re ichende und m it v e rsen k ten  N ie ten  an- 
gesch lossene Aluffe verbunden , so dafs e ine vo ll- 
kom m en g la t te  O berflache fiir die E iid e r der 
Fordergef& fse e n ts te h t. D ie L ang erian d eru n g en  
einer O effnung d u rch  die T e m p e ra tu r  schw ankungen  
w erden  an  den b en ach b arten  Z w ischenpfe ilern  
ausgeglic lien  und  es en ts te h e n  dabei n u r  g anz  
g e rin g e  A en d eru n g en  in  der D u rch b ieg u n g  d e r 
R o lirenbalra . D ie R o h ren b a lm  so li nocli bei 
G elandeneigungen  an g ew an d t w erd en  konnen , 
w elche die H e rs te llu n g  e in e r D ra h tse ilb a h n  n ich t 
ra th sa m  ersche inen  la s se n ; sie w ird  a is  b illig  
in  d er A n lag e  em pfohlen b is zu  F  tir der w ei ten 
vou 15 b is 2 0  km. Ob d iese R oh renba lm  sich  
w irk lich  b e w a h rt h a t  uud  liiiufig an g ew an d t 
w orden is t, la f s t sich  au s den A ngaben  des 
E rfiu d e rs  n ic lit en tnehm en.

D ie zu  den B row nschen  H aud h ab u n g se in rich - 
tu n g eu  g eh o rig en  K iibel sin d  im m er fiir  die 
se lb sttliiitig e  E n tle e ru n g , in  gee ig n e ten  F iillen  
auch  fiir das se lb s tth iitig e  F iillen  g eb au t. Sie 
w erden  le ich t, h a ltb a r  und  d an e rh a f t aus E isen

oder S ta h l m it doppeltem  B oden m it F ilz e in la g e  
h e rg e s te llt . * D ie E in ric h tu n g  zum  se lb s tth a tig e n  
A usk ippen  is t b isw eilen  so c o n s trn ir t ,  d a fsr 
■wenn der K iibel g e fiillt a u f  einen  M ateria lh au fen  
oder die E rdoberfiache  g e se n k t uud  dann  nm 
ein  G erin g es w ieder gelioben w ird , e r  a u sk ip p t. 
U n te r dem B oden des K iibels s ind  m ehrere  h a lt-  
b a re  R ilder an g eb rach t.

H an d h a b u n g se in r ic h tu n g e n , bei denen d ie  
F o rd e rk iib e l a u f  dem A u sleg e r eines K ralines- 
lau fen , h a t  b ek an n tlich  die C. W . H u n t C om pany 
in N ew  Y o rk  an fse ro rd en tlic li liitnfig g e b a u t; d e r- 
a r t ig e  A n lag en  sind  u. a. b e re its  in  „ S ta h l und  
E is e n 1- 1 8 9 3  N r. 18 und  1 9 0 0  N r. ii b esc lirieben  
w orden . D em  A u sleg e r w ird  b e i den H un tschen  
Y o rrich tu n g en  n eu e rd in g s die F o rm  e in e r P a ra b e l 
gegeben , w odurch  m an  e rre ic h t, dafs an  je d e r  
S te lle  die M itte lk ra f t aus den beiden  von  d e r  
L a u fk a tz e  ausgehenden  K e tten sp an n u n g en  senk- 
re c lit zu  d e r L a u fb a h n  a u f  dem  A u sleg e r s te li t .  
so dafs die L a u fk a tz e  ste lien  b le ib t w ah ren d  der 
Z eit, wo der K iibel von  d e r Schiffsluke b is zum  
A u sleg e r gehoben  w ird .* *  (Fortsctzung folgt.)

* „Stahl und E isen ' 1891 Nr. 6.
** Y ortrag vonM. Buhle in Glasers Ann. 1898 Nr. 507.

Bericht uber in- und auslilndische Patente.

Patentanm eldungen, 
welche von dem angegebenen Tage an w a h r e n d  z w e i e r  

M o n a t e  zur Einsichtnahme fUr Jedermann im Kaiserlichen 

Patentamt in Berlin ausliegen.

7, Mai 1900. KI. 20, K  18106. Bodenverschlufs 
fiir nacli einer Seite des Geleises zu entleerendo Ent- 
ladewagen. Joli. Klusemann, Werdau i. S., Frau- 
reutherstr. 85.

KI. 27, S t 6282. Y orrichtung zur selbstthiitigen 
Kegelung des W inddrucks in einer Gebliiseleitung. 
'Wilhelm Studti & Co., Elbing.

KI. 49, H  21560. Rohrwalzwerk mit mehreren 
hintereinander stehenden Kaliberwalzen. Iluldschinsky- 
sehe Hiittenwerkc A. G., Gleiwitz.

KI, 49, H  22803. Feilen- oder Raspelnliaumasćhine. 
John  Adam Hefs, Philadelphia, P enns.; Y e rtr .: A. du 
Bois-Reymond und Max W agner, Berlin, Schiffbauer- 
ilamni 29 a.

KI. 49, K 18816. Maschine zur H erstellung von 
Blattrnetall. Th. K liem anndt, D ittelsdorf bei Hirseh- 
fclde i. S.

KI. 49, J l  17126. Y erfahren zur H erstellung von 
Schweifspacketen. Donald Barns Morison, Hartlepool, 
Engine W orks, E ngl.; V e rtr .: C. Fehlert u. G. Loubier, 
Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 49, Z 2773. Yerfahren zum elektrischen 
Sclimelzen, Lothen und Schweifsen von Metallen. 
Dr. Hugo Zerener, Berlin, Grofsbeerenstr. 82 a.

10. Mai 1900. KI. 7, M 17 583. Blechbeiz- und 
Wasehmaschine m it Tauchbewegung nnd gegenseitiger

Gewichtsausgleichung der Beizkorbe. M aschinenfabrik 
Rh ein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Co., Oberlahnstein a. R h .

KI. 40, E  6528. Yerfahren zur D arstellung von 
metallisehem Silber aus Halogensilber. Dr. Richard 
Escales, Miinclien, W ilhelm str. 9 a.

KI. 49, B 23088. Y orrichtung zum Gleiehrichten 
von auf einer Leitrinne bis oberhalb eines Sammel- 
behiilters niedergleitenden Nageln, bei welcher die m it 
den K opfen yoranlaufenden Niigel von yorhherein 
mittels einer Leitrinnenliicke (f) ausgesondert werden. 
A lfred George Brookes, London W . C-, Chanćery Lane- 
55/56; Y ertr.: C. Rostel, Berlin, Neue W ilhelmstr. 1.

KI. 50, L 13 769. Zerkleinerangsvprrichtung m it 
auf und nieder bewegtem Breehkegel. Bernard Licbing, 
Mannheim, Tattersallstr. 31.

14. Mai 1900. Ki. 5, V 3670. Schwengeltiefbohrein- 
richtung. Joseph Yogt, Niederbrnck b. Masmiinster i. E ls.

KI. 18, B 24832. Y orrichtung zur E infuhrnng 
von pulverformigen Stoffen in fliissiges Eisen. Jam es 
Richardson Billings, Chicago, Y. St. A .; Y ertr.: C.. 
F eh lert u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 31, O 3324. Yerfahren zur Herstellung imi- 
tirte r Messing-, Bronze- und ahnlicher Gufsgegenstiinde. 
Friedrich L. Otto, Dobeln i. S.

KI. 31, W  15 342. Giefserei-Anlage. Bell Brothers, 
Limited, Middlesbrough, England; Y ertreter: R obert 
R. Schmidt, Berlin, Koniggratzerstr. 70.

KI. 48, G 13531. Yerfahren zur Y ersilberung 
durch Eintauchen oder Anreiben. Dr. Chr. Gottig, 
W ilm ersdorf b. Berlin, Ludwigskirchplatz 11.

KI. 48, H 22010. Yerfahren, Yerzierungen oder 
Decorationen auf Metali herzustellen. Theodor Hauser-



604 Stahl und Eisen. B iricht iiber in - und  ausldndische Patente. 1. Juni 1900.

mann, W ien; Y ertr .: F r. Meffcrtu. Dr. L. Seil, Berlin, 
D orotheenstr. 22.

KI. 49, B 24528. Vorrichtung zur Herstellung 
gezogener Roliren mit verschieden grofsen inneren 
Durchmessern. II. J . Brookes, W estbourne, Smethwick,
II. P . Trueman, Haudsworth, u. G. E. Minton, Birming
ham; V ertr .: Selmar Reitzenbaum, Berlin, Mohren- 
strafse 50.

KI. 49, F  12550. Yerfahren zur H erstellung von 
Spatenbliittern. Th. Funke, Milspe i. W .

KI. 49, (j 13952. Yerfahren zur Herstellung von 
W ellrohrcn; Zus. z. Pat. 104854. Konrad Gamper, 
Sielce b. Sosnowice, R ufsl.; V ertr.: F . C. Glaser und 
L. Glaser, Berlin, Lindenstr. 80.

KI. 49, II 22882. Verfahren zum Sehmiedeu von 
Hufeisen im Gescnk. W illiam Robert Howe, New York, 
V. St. A.; Y ertr.: A rthur Baermann, Berlin, Karl- 
strafse 40.

KI. 49, J  5528. Verfahren zur Entfernung des 
Grates beim Schmieden oder Pressen in Gesenken. 
Jellinghaus & Co., Gevelsberg i. W.

17. Mai 1900. KI. 5, B 25841. Exceuterantrieb 
fiir schwengellose Tiefbohrapparate. Emil Bieske, 
Konigsberg i. P r.

KI. 5, J  5183. Stofsbobrmasebine fiir Kohle. 
Ingersoll-Sergcant D rill Company, New York, Cortland 
S tree t 26, Y ertr.: A. du Bois-Reymond u. M as "Wagner, 
Berlin, Schiffhauerdamm 29 a.

KI. 5, L 13770. Bobrgestell fiir Gesteinbohr- 
maschinen. Eugen Lange, Sterkrade i. Rhld., Hiitten- 
strafse 8.

KI. 35, D 10496. Kettencntlastungsvorrichtung 
fiir SchachtfSrderwerke mit endloser Kette und darin 
eingeliangten Fprdorgestellen. David Dayy, Broomeroft, 
Parghead b. Sheffield, County of York, E n g l.; Y ertr .: 
C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 40, G 13647. Vorrichtung fiir elcktrochemiscbe 
und elektrothermische Schmelzarbeitcu. Emil Grauer, 
Lauffen a. Neckar.

KI. 40, II 23394. Sclnnelzofen mit Vorriohtung 
•zum Beseitigen der Giehtflamme und zum Verhuten des 
Funkenauswurfs. P. Hoffmann, Mannheim, Schwetzinger- 
strafse 67.

KI. 49, C 8572. Gegossener Ambofs. Achillo 
■Castellani, Berlin, Jagerstr. 19.

KI. 49, G 13655. M ehrtheilige Fiibrung fiir 
W alzwcrkc. W . G arrett u. J . Cromwell, Cleveland, 
Grfsch. Cuyahoga, Staat Ohio, V. St. A .; Y e rtr .: C. H. 
Knoop, Dresden.

KI. 49, K  19148. Gestellbogen fiir pneumatische 
Nietmaschinen. Henry James Kimman, Cliieago, 111., 
V. St. A., 1235 Lawnaale A venue; Y e rtr .: A. Gerson 
«. G. Sachse, Berlin, Friedrichstr. 10.

KI. 49, L  13356. Vorriclitung zur Herstellung 
von Thcilflantschcn mit abgebogenen Enden an Flamm- 
rohren. The Leeds Forge Company Lim ited, Leeds 
Forge, Leeds, E ngl.; Y ertr .: C. Fehlert u. G. Loubier, 
Berlin, Dorotheenstr. 32.

21. Mai 1900. KI. 19, Y 3679. Himgebriicke mit 
K abelgurten; Zus. z. Anin. M. 15834. Yereinigte Ma
schinenfabrik Augsburg and Maschinenbaugesellschaft 
Nurnberg, A.-G., Nurnberg.

U e lm u ichsm uste re iiitragungen ,

7. Mai 1900. KI. 4, Nr. 133241. Grubenlampen- 
Magnetverschlufs, dessen Yerschlufsbolzen mit seinem 
unteren Ende in der Fiihrungshulse am Untertheil 
zuriicktritt. W ilhelm  Seippel, Bochum, Gr. Bcck- 
strafso 1.

KI. 4, Nr. 133 243. Reibziindvorrichtung fiir Gruben- 
sicherheitslam pen mit leicht herausnehmbarem Reib-

stiick und Sebaltschieber. Eduard K rolnn, Gelsen
kirchen.

KI. 20, Nr. 133 37G. Anscblagseilgabel mit einem 
auf dcm Gabelschaft befestigten und oben zwei Au- 
schliige fiir den Gabelarm tragenden Anschlagstiick. 
JarosTav K arlik, Gottesberg.

KI, 49, Nr. 133 319. Gescnk zum Schmieden 
yon Siigefeilen mit abgerundctcr Kante im Grund der 
dreieekigen Yertiefung. Richard Peiseler, Remscheid.

KI. 49, Nr. 133 320. Vorproduct fiir Siigefeilen, 
bestehend aus einem dreikantigen W alzstabe m it ab- 
gerundeten Kanten. Richard Peiseler, Remscheid.

KI. 49, Nr. 133343. In  einem yertical verstell- 
baren Rabmen yerschiebbare Kaltsiige zum Schnciden 
von Profileisen. A lbert Merz, Halle a./S., Forsterstr. 22.

KI. 49, Nr. 133 344. Kaltsiige mit durch die Be
wegung des Antriebbebels bethatigtem Schaltwerk zum 
selbstthatigen Nachstellen der Sage. A lbert Merz, 
Halle a. S., Forsterstr. 22.

14. Mai 1900. KI. 5, Nr. 133 539. Yerbindung 
eines zu Forder- und Transportzwecken dienenden 
Pfenlegopels mit endlosem Seil oder Kette. Emil 
Wolff, Essen, Rulir.

KI. 31, Nr. 133417. Schinelzofen aus feuerfestem 
Materiał mit besonderem Mantel- und Bodcntlieil. Gebr. 
Junghaus, Abterode.

KI. 31, Nr. 13347G. Deckel mit Scheinwcrfer fiir 
Giefspfannen. C. Engelbreclit, Flensburg, Johanni- 
strafse 75 bis 77.

KI. 49 , Nr. 133 493. Rcvolverpressc, gekenn- 
zeichnet durch zwei dic W crkzcugtrager bildende dreli- 
bare Scheiben, von denen die eine mittels Schrauben
spindel auf und nieder bewegt werden kann. Jacob 
Muller, Ziiricli; Y ertr.: Robert Krayn, Berlin, Oranien- 
burgerstrafse 58.

KI. 49, Nr. 133 690. Stempelpressc mit einem 
| ungleicharm igen, mit F ufstritt yęrsehenen Antriebs- 
I hebel. Julius Klinghammer, Braunscliweig, Hamburger- 

strafse 24.
21. Mai 1900. KI. 1, Nr. 133810. Maschine zum 

Reinigen und Sortiren von K ies, Sand u. dergl., mit 
durch seitliche Stiitzen erzeugtem, selbstthatigem Yor- 
schub der Maschine gegen das Materiał. Alfred Gniidig
u. Jakob Koch, Ueberlingen a. Ried.

KI. I, Nr. 133860. Siebyorrichtung fiir durch 
Hartzerkleinerungsniascliinen gcmahlene Materialien, 
mit Roststabsystem. N ienburger Eisengiefserei und 
Maschinenfabrik, Nienburg a. Saale.

KI. 49, Nr. 133494. Geprefstes Blechgefiifs zu 
Schmclzpfannen und Gliihkisten. Gewęrfcschaft Grillo, 
Funke & Co., Schalke.

KI. 49, Nr. 133873. Gcsenkpaar zum Schmieden 
eines Yorproducts fiir Kugcln mit cylindrischer Durch- 
lochung bestehend aus zwei Blocken mit halbkugeliger 
Aushohlung und centralcm Lochdorn. A. Yieregge, 
E lsethal b. Plcttenherg.

KI. 49, Nr. 133874. Gesenkpaar zum Schmieden 
von Kugeln mit cylindrischer Lochung, bestehend aus 
zwei Blocken mit halbkugeliger Hohlung und cylin- 
drischem centralem Lochdorn. A. Y ieregge, Elsethal 
b. Plettenberg.

KI. 49, Nr. 133 966. W alzenpaar mit hinterein- 
ander angeordneten Profilen zur H erstellung von Bogt- 
scharnierwinkel. August Knappmann, Herdecke, Ruhr.

KI. 49 , Nr. 133 996. Feldschmiede, dereń ge- 
sanimto Bestandtheile behufs Transportes ohne Dcmon- 
tage in die Schatulle eingelegt werden konnen. K. F. 
Schaller, W ien; Y ertr.: E. G. Prillwitz, Berlin, Steplian- 
strafse 53.

KI. 49, Nr. 134034. Y orrichtung zum Auswalzen 
yon Doubledraht m it kreuzweis hintereinander gelagert.cn 
und durch eine gemeinsame AYelle mittels Sehnecken- 
radiibersetzung angetriebenen Walzen. Franz Kam- 
merer, Pforzheim.
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KI. 81, N r. 1 OS 703, vom 20. Januar 1899. 
R o d e r i c k  W . D a  v i o s in  W a r r e n  (O h io )  u n d  
H e n r y  W a t e r s  H a r tm a n n  in  E llw o o d  (P e n n s ., 
V. St. A.). Kreisender Gufstisch m it selbstthatig sich 
entleerenden Kippformen, welche m it mehreren sym- 
metrisch um  ihre Drehachse angeordneten Formen ver- 
sehen sind.

Die auf dem Umfange eines kreisenden Gestelles a 
befmdlichen Kippformen b fiir Masseln sind mittels 
Zapfen c auf den beiden Kriinzen d und e gelagert. 
Jede Kippform enthalt 3 oder mehr Giefsformen f, die 
nacheinander zur Yerwendung gelangen, um trotz 
beschleunigten Drehens des Tisches den einzelnen 
Giefsformen genugende Zeit zum Abkiililen zu geben. 
Die jedesmałige Tlicildrcliung der Formen, die aus dcm 
Hochofen g durch die Rinnen li m it Eisen beschiekt 
werden, erfolgt selbstthatig bei i, woselbst jede Form

so w eit gedrelit wird, dafs dio in zwischen erstarrto 
Massel in untcrgestcllte W agen fiillt und die naehste 
Gufsform in die FiUlstellung gebracht wird. Die 
Drehung der Formen wird durch ein auf der Formen- 
achse c befestigtcs Armkreuz k  oder Zahnrad bewirkt, 
welche bei der Drehung des Drehgestelles a gegen 
einen feststehenden Ansclilag l stofsen oder m it einer 
Zahnstange in E ingriff konnnen. E ine Feder «, die 
auf einen W ulst m  driickt, der m it einer der Anzahl 
der Giefsformen entsprechenden Zahl von Auflage- 
flachen versehen is t, liiilt die Formen in der richtigcn 
Stellung fest,

Die Drehung der Drehscheibe a wird durch den 
Motor o bewirkt. Sehutzbleche p  unter den Giefs- 
rinuen h verbindern, dafs Metali in die Zwischenraume 
zwischen den Formen gelangt.

KI. 1S, Nr. 109177, vom 12. Februar 1899. 
O t to  T h i e l  in  K a i s e r s l a u t e r n .  Verfahren zu r  
Erzeugung von Eisen unmittelbar aus Erzen im  H erd
ofen mittels eines hocherhitzlen reducirenden Gasstromes.

Gegenstand des britischen Patentes Kr. 3062/1899; 
vgl. „Stahl und Eisen" 1899, X V III, 890.

K I. 31 , N r. 109232, vom 14. Januar 1899. 
A u g u s t  N u f s b a u m  in  S t u r j  a ( K r a i n ,  O e s te r r .  
K ii s t e n  la n d ) .  Yerfahren nebst Yorrichtung zum  
Giefsen endloser Drahtzaine aus strengfiUssigeren 
Metallen.

Das in dem Tiegel t gosclimolzene Metali gelangt 
durch eine untere Abstichoffnung mit selbstthatig sieli 
rcgelnder Ablafseinriehtung p  durch dio schrśige Rinne r  
in die kreisformige Rinne des um die senkreclite 
Achse a rotirenden Rades l. Dieses w ird m it einer 
solchen Geschwindigkeit gedreht, dafs das in der Rad- 
rinne eingegossene Metali erstarrt, aber noch gliihend 
ist, wenn es zu dem auf seine Oberflache driiekenden

Rade d gelangt. H inter diesem wird der Metall- 
streifen aus der Radrinne ausgchoben und. durch die 
wagerechten Walzen w  und sodann durch dio senk- 
reenten Walzen v gezo gen, durch die er auf die ge- 
wiinsclite Starkę ausgezogen und ausgewalzt wird. D ie 
Druckrollo d  is t an einem W inkelhcbel h befestigt, 
der wiederum durch die Zugstange b auf den mit der 
in dem Abstichloch des Tiegels sitzenden Stange p  ver- 
bundenen \ \ rinkclhcbel c w irkt. W ird dic Druckrollc d 
durch zu viel Metali in der Radrinne l. gehoben, so 
w ird das Abstichloch des Tiegels mehr geschlossen, 
wahrend es bei zu wenig Metali in der Radrinne l durch 
Sinken der Druckrollc d wieder mehr gećiffnet wird.

KI. 18, N r. 109123, vom 18. Oct.
1898. E r n s t  H a m  m e s f a h r  in  
S o l i n g e n  - F o c h ę .  Gufsform  
zu r  Herstellung gasfreier Blócke, 
insbesondere von Gufsstahl.

Die W andę der Gufsform a sind 
mit einer grofsen Anzahl feiner 
Durehbohrungcn b verschcn, die 
nur so grofs sind, dafs sie nur dem 
aus dem in die Gufsform einge- 
fiillten fliissigen Metali austretenden 
Gase freien Abzug gestatten, hin- 
gegen das fliissige Metali so viel 
abkiililen, dafs es in den fcinen 
Ocffnungen b erstarrt, Das fliissige 
Metali wird nach dem Eingiefsen 
mittels der Kolben c und d bis 
zu seiner Erkaltung einem Drucke 
von mindestens 20 Atmosphiiren 
ausgesetzt.

K I. 1, Nr. 109381, vom 22. Septęmber 1898. 
F e r r u m , G e s e l l s c h a f t  m i t  b e s c h r ś in k te r  H a f -  
tu n g  in  B e r l in .  Yerfahren der magnetischen A u f-  
bereitung von Eisenerzcn.

"Wahrend bislang Eisenerze, die kein magnetisehes 
Eisenoxvduloxyd besafsen, fiir die magnetische Auf- 
bereitung durch einen Rostprocefs in kiinstlichen 
Magneteisenstein iibergefiihrt wurden, werden die E rze 
nach dem neuen Yerfahren durch irgend ein Reductions- 
rerfaliren  zu metallischem Eisen rcducirt, das dann 
in bekannter W eise durch magnetische Scheideapparate 
ausgezogen wird.
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KI. 4!), N r. 10T904, vom 21. December 1898. 
A l o y s  H a f e r k a m p  in  D u i s b u r g .  Vorrichłung 
zu m  Ver- und  Entriegeln der Mitnehmerarme am  
Schleppwagen von Walzenstrafsen.

Um die Schlepper zum Transportiren des 'Walżi- 
gutes nach beiden Riehtungen lun benutzen zu konnen, 
is t der Schlepperdaumen a in dem Schlepperwagen-

K l. 20, Nr. 106102, vom 27. November 1S98 
A c t i e n g e s e l l s c h a f t  f  ii r  F  e 1 d - u n d  K l e i n - 
b a h n e n - B e d a r f  v o rm . O r e n s t e i n  & K o p p e l

i n B e r  1 i n. Selbst- 
P f r im o  thatige SeilklemmefUr

\ maschinelle Strecken-

f'1/j Das Seil wird zwi-
—   ̂ M V ~ sćhen zwei Backeh a

6 i a  und b gehalten, die
um Bolzen r und d 

in wagerecbter Ebene drehbar sind und derart durch- 
einanaer greifen, dafs der D rehpunkt einer jeden Backe 
auf der entgegengesetzten Seite vom Seil liegt. Die 
Backen a und b bewirken ein Festklemmen des Seiles, 
ohne dasselbe seitwiirts zu driicken oder zu knicken.

| Ć==W  P I  K l- 31 ’ Nr- 107 879,
J  vom -^osrem^ei' 1898.

l \ j  *1  F i r m a  A. S p ie s  in
S ie g e n  i. W . Schmelz- 

... ofen.
- r \ :— W ~l%: y '  D er m it einem Gichtver-

— sehl ufs rersehene Ofen
(Cupolofen) besitzt einen

c ! ..... —At:——...aj c ringfórmigen Gassam-
isk M  melranm r, in  den die

.............. - M i —  Ofengase durcli mehrere
Ś  ...... S  Kaniile k  gelangen. In
w  |§ |  . dem Ramii c sind in

§ p  beliebiger .Lage Siebe d
M l 1§§ angeordnet, die bestan-
§11 | p  dig m it Spritzwasser be-
mk p §  netzt werden. Durch die
III ®  gekiihlten Siebe werden

Sie Flannnen im Ofen- 
innern zuriickgelialten nnd gezwungen, dort den 
grofsten Theil ihrer W arnie abzugeben.

gestell auf der Welle b drehbar angeordnet. Seine 
Feststellnng erfolgt durcli Anheben des in dcm Wagcn- 
gestell verschiebbaren Querriegels <•, dessen Bewcgen 
in senkrechter Richtung durch Anheben bezw. Senken 
<ler von parallelen Lcnkern e getragenen unterhalb der 
ganzen Lange der Schlepperbahn angebrachten Stangen d 
bew irkt wird.

K l. 49, N r. 107 652, vom 1. Miirz 1898. H u g o  
D u d e c k  i n R  i x d o r f  1). B c r  1 i n. Vorrichtung zu r

herstellung der Blech- 
^,-J I halterfilhrung an Zieh-

I  | __J -— .....  pressen u. dgL
r y  j__ jsas;__- J -  Die Blechhalterfuh-

—  CTT. r-> J T t i  rung a ist innen mit
i f " " — :0:n~~F Gewinde verschen und

mittels einer in der 
jfep-*/ Drnckplatte d drehbar

gelagerten centralen 
■ in^^glgT  Scliraubenspindel b auf-
i K |§ g jś |l gehangt. D ieEinstelliing
J - f l  der iilećhhalterfiihrung
| erfolgt. durch Drehen
! 1 ■ • i der Schraube b, die zu

_j l  c2 diesem Zwecke fiir einen
Schliissel mit Lochern c 

Yerscbcn ist, Nach erfolgter Ycrstellung der Fiih- 
ruug a wird diese mittels Druckschrauben auf der 
Schraube b festgestellt.

Kl. 5, N r. 1 OS 039, vom 9. Miirz
1899. T o u s s a in t  G a u t l i e r o t  in  
P a r i s .  Tiefbohr- und Ldffehorrich
tung.

Die den Bohrer a ringfórmig uin- 
gebende Loffelvorrichtnng ist mit 
einem festen Boden e versehen, an 
dessen innerem Rande ein Rolir- 
stiick g befestigt ist. Der ringformige 
Raum i oberlialb des Bodens der 
zwischen den beiden Rohren g und h 
entsteht, dient zur Aufnahme des 
Bohrmehles. Durch Anheben des 
Schiebers l findet die Entleerung 
desselben nach Anheben der Loffel- 
Yprrichtung statt.

K l. 40, N r. 107 736, vom 4 .Febr. 1898. E l e c t r i c  
R e d u c t io n  Co. L im i t e d  in  L o n d o n .  Yerfahren 
zum  Schmelzen und zu r Ausfuhrung chemischer Processe 
mittels elektrischer I Vi dersta n i/serh itzting.

, D aszuerhitzende
Materiał e wird in 
einem Ofenraum der 
strahlenden W arnie

+ _ p l | p | i i  findliclien allseitig

:i\: v Soli hicrdurch jeg- 
_ liche Yerunreini- 

gung des Gutes 
ilnrch Kohle, wie sie bei der elektrischen Lichtbogen- 
erhitzung unvermeidlich ist, verhimlert und eine leichte 
und sichere Regeluug der Ofęnhitze erreicht werden. 
a ist eine Beschickungs-, b eine Entleerungsofthung, 
c  ein Gasabzug.

i , |  K l. 24, N r. 10S5S5, vom 22. Jan.
i II |  1899. C la a s s e n  & C onip. in  B eu -
i I  tli e n , O.-Schl. Yerfahren zu r  Ver-
1 t- hinderung des Austretens schddlicher
; Beimengungen m it den Abgusen.
i p Die Abgase von Dampfkcsseln,

r- Rostofen u. s. w. werden durcli ein 
j \ a  F ilte r voh Koks, der zweckmafsig
' i f t f  zwischen einem Doppelgitter ge-
•; j l  |  halten wird, gefuhrt, wobei sich der

>n ihnen enthaltene Flngstaub in 
den Poren der Koksstiicke ablagcrt 

und durch Herausnehmcn derselben, wenn erforderlich, 
wiedergewonnen werden kann.
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N r. 616608. Y i c t o r  E. E d w a r d s  in  W o r -  
c c s t e i 1, M a s s . Scheere.

.Dic Schcere selineidet W alzeisen im unniittelbaren 
Anschlufś an den W alzyorgang in gleichmiifsige und 
einstellbare Liingon. Yon der W alzstrafsę a w ird das 
Fertigproduct durcli die rohrenformige Zufiihrung b 
der Zufuhrungswalze c zugebraelit. Diese ist kcgcl- 
fórmig gestaltet und zwar m it derselben Steigung, wie 
sie die sehneidenden Kanton d und d i der Sclieer- 
bliitter zu ihren DroKachsen f  und f i  haben. Die 
A cli son f  und f i  sowie die Achse g der W alze c sind 
in dem Maschmengestell derartig schriig gelagert, dafs 
die Scheitellinie von c und die Schnittlinie li der beiden 
Sclieerenbliitter horizontal liegen. Die W ellen f  f i, 
sowie die W alze c erhalten von der zugleich ais Antrieb-

N r. (5147(58. F e r d  in  a n  d S eh w e d tm a n  n in  
S t. L o u i s ,  M i s s o u r i. GlShkiate.

Die Gliilikiste besteht aus einer beliebisjen Anzahl 
Von Abtheilungen n b c, die so aufeinander gesetzt 
werden, dafs der Boden jeder oberen in einen am 
oberen Randc der unteren A btheilung belindlieben 
Flantsch d, r/t, d± diclit schliefsend eingesetzt ist. Die 
K iste kann auf Kugeln e gcrollt werden, die zwischen 
corrcspondirenden Fugen des Kistenbodens und der 
Sohle laufen. In dem Boden jeder Abtheilung sind 
Locher vorgesehen, die oben eine Aussparung f  und 
unten einen yorstelienden Rand g besitzen. Diese 
dienen den Rohren /i, die vom Boden bis zum Deckol i 
der Kiste durchgehende Ziige bilden, ais oberes und 
unteres Lager.

Beim Gebrauch wird zunachst die unterste Ab- 
theilung a mit den auszuglttlienden Arbeitsstiicken ge- 
fiillt, nachdem yorher die Rohre h eingesetzt sind;

welle dienenden W elle f i  ans durcli Zalinradubersetzung 
gleiche W inkelgescliwindigkeit. Da nun die E n t
fernung h di gleich dem Durchmesser x x  von c ist, 
so haben samnitliehe in parallelen Ebenen liegenden 
Punkte der sehneidenden Kanten gleiche tangentialc 
Geschwindigkeit m it dem ihnen entsprcchemlcn Theil 
der W alze c, wobei diese Geschwindigkeit bei beiden 
vom yerjiingten Theile zu dem breiteren gleichmiifsig 
zunimmt.

Um dic Achsc i ist schwingbar ein gabelfórmiges 
Gestell gelagert, welches zwischen seinen Gabel- 
schenkeln die Achse k  einer auf W alze c sich ab- 
walzenden Scheibe l und in fester Verbindung eine 
Rinne m  trag t, die das aus b kommende AN alzgut 
zwischen l und u einfiihrt. Das gabelformige Gestell 
nebst Rinne in ist auf der Achse i  verschiebbar au- 
geordnet, um das zu schneidende Stuck von ver- 
scliiedenen Umfangen der W alze <•, also mit ver- 
schiedener Geschwindigkeit erfassen lassen zu konnen. 
Da bei jeder halben Uindrehung von f  und /‘i ein 
Schnitt stattfmdct, so wird das W erkstiick in Stucke 
von der halben Liinge des gerade arbeitenden Umfanges 
von c zerlegt.

Die obere Scheerenwelle f  ist in einem um n 
schwingenden Arm o gelagert, der von der Antrieb- 
welle f i  aus bei p in bestimmten Zeitabsclinittcn go- 
hoben werden kann und zwar so, dafs die sehneidenden 
Kanten nur bei jeder zweiten, dritten u. s. w. halben 
Fmdrehung sich beriihren, d. h. einen Schnitt aus- 
fiihren, wahrend der iibrigen Zeit aber so weit von 
oinander entfernt bleiben, dafs das W erkstiick un- 
beriihrt hindurchgeht und somit in Langen gleich Viel- 
fachen eines halben arbeitenden Umfanges von Walze c 
zerlegt wird.

Um das zu schneidende W alzeisen vom W alzwerk 
stets geradeaus fuliren zu konnen, ist die Schcere auf 
Roi len q yerschiebbar. Das Rohr b hat einen nach 
unten zu liegenden Schlitz r, durch welchen, wenn die 
W alzstrafse schneller ais die Scheere arbeiten sollte, 
das AYalzeisen nach unten ausweichen kann.

dann wird die A btheilung b eingesetzt und nach Ein- 
setzen der Robrstiicke h in gleichcr W eise besetzt. So 
konnen beliebig viele Abtheilungen aufeinander gesetzt 
werden, wobei die Rohre h ein gleichmiifsiges Tragen 
der Boden sicliern und beim Gliihen ein gleichmiifsiges 
Ausgliihen des gesammten Kisteninhaltes bewirken.

N r. 611 205. J o h n  R. M o f f i t t  in  D c n y  e r ,  
C o lo . Steinbrecher.

Yon der Antrieb welle n wird durch Kurbel b der 
Balancier e und von diesem die W elle d unter Ver- 
mittelung des Hebels e bewegt. W elle d und W elle f , 
um welch letztere der Balancier schw ingt, sind im 
Gestell g drehbar gelagert und durcli P latten  li und hi

yerbunden, die bei i ii und k  ki mit iliren wulstigcn 
Endkanten in  entspreebenden Yertiefungen der W ellen <( 

' und f  beweglich gelagert sind. Drehen sieli diese in 
Richtung der Pfeile x  bezw. y, so machen die P latten h 
und hi eine Bewegung nach ein- oder auswiirts, gleich
zeitig aber aucli nach auf- und abwśirts und wirken 
hierbei (juetschend und reibeiul gegen das Materiał, 
das sich zwischen ihnen und den schragen Backen l 
und h, die in dem Rahmen g mittels Schrauben o ver- 
stellbar gelagert sind, befindet. AYelle d is t yertical 

; yerstellbar, um bei Abnutzung der Lagerung der 
: P latten  h und Iu nachgestellt werden zu konnen.
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S ta tis tisc h e s .
Erzeugung der deutsehen Hochofenwerke.

B e z i r k e
Monat April 1900

W erke
(F irm en)

Erzeugung
Tonnen.

■

P u d d e l -

B o h e i s e i i
n u c i

S p i e g e l -

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

Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
Kónigreich S a c h s e n .........................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig ....................................  .
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

19
23
11

1
1
1

11

27 470  
43 962 
31 756

1 207 
580

2 400  
19 395

e i s e n . Puddelroheisen Sa. . . .
(im Marz 1900 ........................
(im April 1899 ........................

67
64
66

126 770 
133 615) 
142 325)

B e s s e m e r -

R o h e i s e n .

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

Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig .......................................

4
3
1
1

34 702 ■
1 349
2 703
3 033

Bessem erroheisen Sa. . .
(im Marz 1900 ........................
(im April 1899 ........................

9
9
8

41 787 
38 455) 
43 831)

T h o m a s -

R o h e i i s e n .

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
Schlesien und P o m m e rn ................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig .......................................
Bayern, W iirttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk. Lothringen und L u x e m b u rg ..................

12
3
3
1
1

16

153 014  
624 

20 677 
18 171 

7 600 
187 942

Thomasroheisen Sa. . .
(im Marz 1900 ........................
(im April 1899 .............................

'36
35
36

388  028
389  955) 
357 065)

G r i e f s n e r e i -

R o h e i s e n
und

G u l s - w a a r e n

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

Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau . . .
Schlesien und P o m m e rn .................................................................
KSnigreich S a c h s e n ............................................ .....
Hannover und B ra u n sc h w e ig ....................................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

13
4
8
1
2
2

12

49 725 
13 833 
12 498 

854 
5 512 
1983  

39 169
I . Schm elzung. Giefsereiroheisen Sa. . .

(im Marz 1900 ........................
(im April 1899 ........................

42
40
37

123 574 
132 625) 
123 404)

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

—
126 770 
41 787 

388 028 
123 574

Erzeugung im April 1 9 0 0 ....................................................
Erzeugung im Marz 1900 ....................................................
Erzeugung im April 1899 . . . ' .......................................
Erzeugung vom 1 Januar bis 30. April 1900 . . . 
Erzeugung vom 1. Januar bis 30. April 1899 . . .

680 159 
694 650 
666 625 

2 654 028 
2 658 44.3

E r z e u g u n g  d e r  B e z i r k e :
A pril 1900 

T onnen.

Vom 1. J a n . bis 
30. A pril 1900. H 

Tonnen.®
Rheinland-W estfaien, ohne Saar und ohne Siegen 
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . . . .
Schlesien und P o m m e rn .................................................
K(5nigreich S a c h s e n ...................... ...................................
H annover und B ra u n sc h w e ig .......................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

264 911 
59 768 
67 634 

2 061 
27 296 
11 983 

246 506

1 029 336 
234 036 
275 105 

7 973 
109 264 
48 340 

949 974
| Sa. Deutsches Reich 680 159 2 654 028
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Berichte Uber Yersammhmgen aus Facliyereiiien.

Verein zur W ahrung der gem einsam en  
w irthschaftlichen Interessen in Rhein

land und W estfalen.
(Hauptversammlung.)

Y ertreter aller Industriezweige Rheinlands und 
AYestfalens hatten sich am 21. Mai d. J. in der stiidtischen 
Tonhalle in Dusseldorf eingefunden und wurden von dem 
Vorsitzenden der Yersammlung, Commerzienrath S e r-  
v a e s , der auch die erschienencn Ehrcngiiste, u. a. den 
Regierungspriiśidenten v. H o l le u f f e r  und den Ober- 
b iirgerm eisterM arx, herzlichst begriifste, im Namen des 
Vercins willkommen geheifsen, der auf ein Jah r reicher 
Arbeit zuriickschaue, da eine grofse Reihe wirthschaft- 
lich bedeutsamer Fragen in den Kreis seiner Thatigkeit 
gefallen. D er Redner w irft zugleich einen Riickblick 
auf die gunstige Lage der industriellen und gewerb- 
lichen Thatigkeit im abgelaufenen Jahre und geht 
dann zur Erledigung der geschaftliclien Fragen der 
Tagesordnung iiber. Die W ahlen zum Ausschufs leitet 
er mit einem warnien Nach ruf au A r th u r  M e c k e l-  
lilberfeld ein, den der Tod im November v. J. hinweg- 
raffte, nachdem er iiber 20 Jah re  dem Ausschufs des 
Vereins ais uberans thatiges Mitglied aneehort hatte. 
Die Versammlung ehrt das Andenken des Yerstorbenen 
durch Erheben von den Sitzen. Darauf werden die 
nach der Reihenfolge aus dem Ausschufs scheidenden 
1111. A n d r e a e ,  B o c k in g ,  D r. B ó t t in g e r ,  B u e c k , 
C lo u th , D e l iu s ,  E r c k l e n t z ,  F r o w e in ,  G ćirtz , 
de G r e i f f ,  M o l ie r ,  E. v. d. Z y p e n  und Z a n d e r s  
wiedergewiihlt. Der Hauslialtsplan fiir 1900/1901 wird 
in der vom Ausschufs yorgeschlagenen Form genehmigt.

D arauf erhalt das geschaftsfiihrende Mitglied des 
Yorstandes Abg. D r. B e u m e r  das W ort zu einem 
cingehenden Yortrage

iib e r  das W ir th sc h a f ts ja h r  1899/1900.
E r weist einleitend darauf hin, dafs die gunstige 

Lage, in der sich unser W irthschaftsleben zur Zeit 
befmdet, ihren Anfang im Jahre 1895 nahm , mithin 
bereits fiinf volle Jah re  andauert, eine Erscheinung, 
dic in gleiclier Erfreulichkeit wahrend des ganzen 
hinter uns liegenden Jahrhunderts nicht wieder zu 
Yerzeiclmen war. Das "Wirthschaftsjahr 1899/1900 
brachte insofern zu dieser giinstigen Lage einen neuen 
Factor hinzu, ais es manche Industriezweige, die bis 
dahin noch ahseits gestanden hatten, an dem giinstigen 
Ergebnifs wenigstens einigermafsen theilnehmen liefs, 
was namentlich beziiglich einiger Branchen der Textil- 
industrie festgestellt werden diirfe. R edner erlautert 
dies an den ZifFern der Ein- und Ausfuhr, die er, 
ebenso wie den iibrigen rcichhaltigen statistischen 
Stoff des Vortrags, gedruckt in die Hand der Zuhorer 
giebt, was sich zur Nachahmung fiir iihnliche Vortriige 
sehr empfiehlt. Besonders erfreulieli in den Ausfuhr- 
zahlen erscheint die Thatsache, dafs sich die Ausfuhr 
von Baumwollwaaren um rund 22 .Millionen Mark, die 
von Seidenwaaren um 10 Millionen und die von W ollen- 
waaren um 3,3 Millionen Mark gehoben ha t, womit 
freilich seitens der W ollwaarenindustrie der Stand 
von 1897 noch nicht wieder erreicht w ard , wahrend 
bei Baumwoll- und Seidenwaaren der F ortschritt ein 
absolut erfrenlicher ist. W enn aber die Kohlenfordc- 
rung und die Eisendarstellung die in erster Linio die fiir 
die Signatur unseres W irthschaftslebens in Betracht 
kommenden Factoren genannt werden diirfen, so geht

die giiiistige Lage des letzteren aus der Statistik auf 
das unzweifelhatteste hervor, die u. a. zeigt, dafs der 
Roheisenverbrauch fiir den Kopf der deutsehen Be- 
volkerung von 105,1 kg in 1895 auf 150,8 kg in 1899 
gestiegen ist. Dafs bei einem solchen Fortschreiten 
unserer Industrie dic an den G e ld m a r k t  heran- 
tretenden Anforderungen stiegen und die Zinssatze 
deshalb eine weitere Erhohung erfuhren, kann um so 
weniger uberraschen, ais in solchen Periodcn auf- 
steigender Conjunetur der K apitalbedarf yielfach der 
K apitalbildung voranzueilon pflegt. W ie stark das 
Geldbedilrfnifs war, zeigt Vortragender an den Emis- 
sionen und inliindischen I n d u s t r i e a c t i e n .  Im Jah re  
1899 wurden in Deutschland 364 Actiengesellschaften 
mit einem A ctienkapital von 544390000 J t  gegrundet 
gegen 92 in 1894 mit 88260000 J t . Einen bedeut- 
samen W erthm esser fiir unsere steigenden Erwerbs- 
und Besitzvcrhaltnisse bilden ferner die vom Redner 
m itgetheilten Uebersichten iiber die E in k o m m e n -  
u n d  E r g a n z u n g s s te u e r .  Einen interessanten Ver- 
gleich zieht dabei der Redner zwischen Ost- und 
W estpreufsen einerseits und den Regierungsbezirken 
Koln und Dusseldorf andererseits, der ergiebt, dafs 
der eine Rcgierungsbezirk Koln mehr Staatssteuern 
zahlt ais Ost- und W estpreufsen zusammen, namlich
8 782122,80 J t . Der Regierungsbezirk Dusseldorf
zahlt mehr ais doppelt so viel Staatssteuern, wic Ost- 
und W estpreufsen zusammen, namlich 17 600 534,40 J t , 
wahrend Ost- und W estpreufsen zusammen 821(5143,40.// 
Staatssteuern entrichten. Redner stellt diesen Yer- 
gleich keineswegs an, um eine sogenannte „Apotheker- 
rechnung“ aufzumachen, denn er vertritt nach wic vor 
den einzig annehinbaren S tandpunkt, dafs im Staats- 
wesen einer fiir alle und alle fiir einen zu stehen und 
reichere Provinzen dio Bediirfnisse weniger ertrags- 
fiihiger Bezirke zu decken haben; diese Zusammen
stellung ist vielmehr lediglich deshalb gemacht worden, 
um zu zeigen, was der Westen, der mehr wie einmal 
im Jah re  der „Begehrliehkeit“ geziehen zu werden 
pflegt, fiir den S taat le iste t, woraus sich doch wohl 
mit Nothwendigkeit die Gerechtigkeit des Verlangens 
ergiebt, beziiglich der Yerkehrs- und anderer Y erhalt
nisse nun nicht gerade hinter andere Provinzen zuriick- 
gestellt zu werden. Nimmt man zu jenen Steiler- 
ertragnissen die Thatsache hinzu, dafs iiber die Hiilfte 
der Eisenbahniiberschusse im W esten verdient wird, 
so ergiebt s ich , dafs der Westen doch ein fiir dio 
Gcsammtheit eminent wichtiger Factor is t, den man 
nicht mit der falschen BeschuldigungderBegehrlichke.it 
belegen, sondern dem man lieber das Zeugnifs geben 
sollte, dafs in ihm eine treue, fieifsige, energische und 
arheitsame Bev61kerung lebt. durch dereń Thatigkeit 
der S taat iiberhaupt erst die Moglielikeit seiner Existcnz 
erhalt. (Lebhafte Zustimmung!) Dafs an der giinstigen 
Lage unserer wirthschaftlichen Verhaltnisse auch die 
Arbeiter durch stetige und umfassende Ł o h n e r h o h u n -  
g e n  theilgenonnnen haben, wird vom Redner ziffer- 
mafsig nachgewiesen. Redner erortert weiterhin die 
Thiitigkcit des Vereins auf dem Gebiete der U n f a l l -  
v e r s ic h e r u n g s g e s e tz g e b u n g ,  und weist insbeson
dere die schweren Bedenken n ach , die in dem Be- 
schlusse des Reichstags betreffs der Erhohung der 
Reseryefonds liegen. Die Socialdemokratie (juittirt 
uber alle diese Znwendungen mit neuen Aufreizungen 
der Arbeiter, wie z. B. ein im W upperthal zum l.M ai d .J . 
vertheiltes Flugblatt dic schone Stelle enthalt, die 
A rbeiter miissen sich abraekern wie ein altcr Droschken- 
gaul und bekommen, wie dieser anstatt den verdienten 
lla fer n u r  P r i ig e l .“ Diese Aufreizungen werden

4



G10 Slahl und Eisen. Berichte Uber Yersammlungen aus Fachvereinvn. 1. Juni 1900.

insbesondere auch gelegentlicli der W ahlen zum G e- 
w e rb  e g e r  i c li t  betrieben, das ais obligatorisebes 
Einigungsamt zu gestalten, einen neuen Dicnst- fiir die 
Socialdemokratie bedeuten wurde. Zudem bestelit das 
Einigungsaiut ais zwingende Einrichtung boi keiner 
N ation , und es ist gar kein Grund vorhanden, ein 
derartiges Institu t bei uns zu schaffen. Ueberhaupt 
w ird in weiten Kreisen das Gewerbegericht in seiner 
W irkung auf die Grófsindustrie bedeutend iiberschatzt, 
Die F a lle , in denen die Angelegenheiten grofsindu- 
strieller Arbeiter zur Entscheidung bei den Gewerbe- 
gerichten kommen, sind im Y erhaltnifs zur Gesammt- 
zahl geradezu minimal. E s erkliirt sieli das haupt- 
sachlicli aus der feststebenden E inrichtung der Arbeits- 
vertriige, iiber dereń Auslegung ein Zweifel bochst 
selten bestehen kann, so dafs thatsachlich selir selten 
Differenzen yorhanden sind. Der Vortragendc bespricht 
weiterhin im Anschlufs an dio Ablebnung des Gesetz- 
entwurfs, betreffend den Schutz der Arbcitswilligen, 
die Erscheinnngen auf dem A rbeitsmarkt, insbesondere 
den F a r b e r a u s s t a n d  im  W u p p e r th a l ,  und zeigt, 
wie die Arbeitgeberverbiinde, riclitig geleitet, gerade 
dem Interesse des Arbeitnebmers cntspreelien, mit dem 
ein freuiulliebes Y erhaltnifs zu schaffen oder zu be- 
waliren ihre Hauptaufgabe bildet. Nach einem kurzeń 
Streifzug in das B i i r g e r l ic h e  G e s e tz b u c h  erortert 
der Yortragende sodann die gesetzgeberischen Arbeiten, 
die sich auf eine Erweiterung unseres auswiirtigen Yer- 
kebrs bezielien, die P  o s t d am p  f  s eli i f f  v e r  b i n d u n ge  n 
mit A frika und die Y e r g r S f s e r u n g  u n s e r e r  F l o t t e ,  
indem er insbesondere eingehend die Seeinteressen 
Rheinlands und W estfalens darlegt. E r wendet sieli 
sodann der Yorbereitung der n e u e n  H a n d e l  s - 
y e r t r a g e  zu, indem er Folgendes ausfiihrt: „Dafs bei 
den nen zu schliefscnden Haudelsyertragen der Land
w irthschaft wie der Industrie ein wirksamer Schutz 
erw irkt werden mufs, dariiber sind in unserm Kreise 
die Meinungen nicht getheilt; w ir halten an dem Zu- 
sammengehen von Landwirthschaft und Industrie fest 
und lassen uns in der Ueberzeugung von dor Noth- 
wendigkeit eines solchen Zusamniengehens auch nicht 
storen durch die Schmahungen und falsehen Anklagen 
der agrarischen Agitatoren, da wir der Ueberzeugung 
sind, dafs die Landwirthschaft jene Agitatoren auf die 
D auer selbst abstofsen mufs, wenn sie niclit die Ge- 
scbiifte einer revolutioniiren Agrardemagogie besorgen 
und ihre eigenen Interessen aufs schwerste scluidigen 
will. Eine Probe, welcher A rt diese Schmahungen 
sind, haben w ir bekommen, ais w ir Einspruch gegen 
den Versuch erhoben, den Fleischbeschangesetzentwnrf, 
dem w ir in seinen hygienischen Absichten vollig bci- 
stimmten, zu einer Prohibitiymafsregel gegen die 
Fleischeinfuhr iiberhaupt zu gestalten und dadurch 
ebensowohl dio Volkserniihrung ais die Interessen der 
Ausfuhrindustrie und der Scliiffahrt zu beeintrachtigen. 
Ich  mag diese grundlosen, in rusticale Fornien ge- 
kleideten Anklagen hier schon aus asthetischen Griin- 
den nicht wiederholen und will nur dem Bedauern 
dariiber Ausdmck geben, dafs geiyisse Heifssporne das 
W esen einer Sammlungspolitik darin erblicken zu 
diirfen glauben, dafs man fiir die Lebensinteressen des 
einen Theils A lles, auch das Unmogliche, fordert, 
wahrend man die Lebensinteressen des andern Theils 
zu unterbinden und zu negiren sncht. Demgegeniiber 
wiederhole ich, dafs unser Yerein nach wie vor die 
Sammlungspolitik tre ib t, die er seit dem Tage seines 
Bestehens niemals aus dem Auge gelassen ha t: das 
Zusammengehen der productiven Stiinde anf der allein 
niogliclien mittleren Linie der gegenseitigen Verstiin- 
digung und des weisen Abwiigens aller fiir das Gesammt- 
wohl unseres Vaterlandes in Betracht kommenden 
Momente.“ (Lebliafte Zustimmung!) Leider kann sich 
Redner dem Eindruck nicht yerschliefsen, dafs jene 
Agitatoren mit Erfolg dazu beigetragen haben, eine 
nnsachliche Behandlung w ichtiger Fragen, namentlich

Y e r k e l i r s f r a g e n ,  derart in dio W ege zu leiton, dafs 
das Ergebnifs ein iiberaus trauriges genannt werden 
mufs. E s gilt dies in  erster Linie von der K a n a l-  
frage, dereń W ichtigkeit Yortragender in grofsen Ziigen 
darlegt. E r  bespricht im Anschlufs daran die K o h le n -  
k n a p p h e i t ,  dio zu dem wundcrlichen A ntrag gefiihrt 
habe, der in den Yerhandlungen der Parlamente und 
merkwiirdigerweiso auch menrerer Handelskammern 
rege TJnterstiitzung fand, die Kohlonausfuhrtarife auf- 
znheben. W as die Kohlenknappheit selbst anbolangt, 
so macht der Bedncr dazu die nachfolgenden bemerkens- 
werthen Ausfiihrungen: „Zunachst ist es eine unum- 
stofsliche Thatsache, dafs sich dio Kohlenknappheit 
n icht nur in Deutschland, sondern in allen Industrie- 
landern, vornchmlich auch in England und selbst in 
den Yereinigten Staaten von A merika, gezeigt hat. 
Mit dem enormen, durch eine aufserordentliche Ent
wicklung des Yerltehrswesens, der Fabricationsthatig- 
keit, des zunohmenden W ohlstandos u. s. w. gesteigerten 
Bedarf hat die Forderung nicht gloiclien Sehritt ge- 
lialtcn, obgleich die Kohlenproduction der W eit yon 
1 8 7  8 0 0 0 0 0  t in 1 8 6 9  auf 6 6 3  0 0 0  0 0 0  t, in 1 8 9 9  ge- 
stiegen is t, also um nicht weniger ais 2 5 2  % zu- 
genommen hat. A ber der gesteigerte Bedarf erkliirt 
noch nicht allein die Ende 1 8 9 9  bei uns eingetretene 
Kohlenknappheit; andere Factoren kamen hinzu, zu- 
niiclist mehrere Koblenarbeitcrausstande. Schon im 
Juni 1 8 9 9  yerursachte der Stroik in Herne einen kleinen 
Ausfall, dann folgten die Ausstiinde in Bohmen, Miihren 
und Sachsen, welche nicht directe, aber doch indirccte, 
n icht zu hindernde Lieferungen heimischer Kolilc zur 
Folgo batten. Mohr aber ais diese directen, durch den 
Wagenmangel im December noch um 3 4 0 0 0 0  t  vcr- 
stiirkten Ausfalle wirkten diese Storungen dadurch, 
dafs sie in don Consumentenkreisen die Gefahr einer 
Unterbrechung der Kohlenversorgung iiberhaupt nalier 
geriiekt erscheinen liefsen, wodurch stets die gewohn- 
liche Nachfrage gesteigert, immer mehr verlangt ais 
gebraucht und dor Eindruck der Kohlennotli verschiirft 
wird. Der englisch - afrikaniselie K rieg bildete ein 
weiteres Moment, das nicht iibersehen werden darf. 
Hinzu kommt der Uebergang von Zechen in den Besitz 
von W erken — W estfalia, Hannibal, Dannenbaum, 
Pluto, General, Baaker Muldę, Crone, K aiser Frie
drich — was einen Ausfall fiir das Syndieat von 
l*/a Millionen Tonnen zur Folgo hatte. Auch der 
M ehrrerbrauch der Zechen spielt eińc Rolle. So betrug 
1 8 9 9  die Mehrforderung gegen 1 8 9 8  7 ,0 4  %, 1 8 9 9  der 
Mehrversand gegen 1 8 9 8  nur 5 ,6 5  %. Der Vorwurf, 
dafs die Syndicatszechen ihre Forderung kunstlich ein- 
geschriinkt haben, ist nicht aufrecht zu erhalten; gerade 
die Syndicatszechen haben ihre Forderung am meisten 
gesteigert. E s betrug die K ohlenforderung: ,

1893 1899 m e h r  ;
t t t m ,0

in Preufsen . . . 6 7 6 5 7 8 4 4  9 4 7 2 8 2 5 2  2 7 1 2 0 4 0 8  4 0 ,0
Oberbergamtsbezirk 

Dortmund . . . 3 8 7 0 2 9 9 9  5 4 4 9 4 0 0 0  1 5 7 9 1 0 0 0  4 0 ,8
Syndicatszechen . . 3 3 5 3 9 2 3 0  4 8 0 2 4 0 1 4  1 4 4 8 4 7 8 4  4 3 ,2

Yon der gesammten preufsischen Kohlenfordernng 
entfielen:
auf das R uhrgebiet. . . 1 8 9 3  5 7 ,2 0  %,

1 8 9 9  5 7 ,5 0  „ a lso  m e h r 0 ,3 0  %  

davon auf Syndicatszechen 1 8 9 3  4 9 ,5 7
1 8 9 9  5 0 ,6 7  „ „ „ 1 ,1 0  „

fiscalische Saargruben . 1 8 9 3  8 ,7 0  .,
1 8 9 9  9 ,5 2  „ „  „ 0 ,8 2  ,,

Oberschlesien . . . . .  1 8 9 3  2 5 ,2 7
1 8 9 9  2 4 ,8 2  „ „ w en ig e r 0 ,3 5  „

W as nun die Preise anbclangt, so erklart sich eine 
Steigerung derselben aus sehr natiirliehen Griinden. 
Die Forderkosten der Kohlen sind in 1 8 9 9  um 8 ,1 9  %  

gegen 1 8 9 8  gestiegen, die Preise fiir Kohlen dagegen
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nur um 5,01 % , fur Koks um 2 ,89% . W enn man 
damit die Verh'altnissc von 1872/73 verglcicht, so hat 
das Kohlensyndicat zweifellos durch die Miifsigung in 
der Preisregiilirung sieli ein Yerdienst erworben; denn 
wahrend damals ein nnsinniges Emporschnellen der 
Kohlenproise den industriellen Betrieb theilweise tliat- 
siiehlieh unmoglieh machte und aus der. guten Con- 
junetur zur baldigen Krise fiihrtc, haben wir heute in 
dem Syndieat einen regulirenden Factor, der zwar das 
gespannte Yerliiiltnifs etwas liingcr dauem liifst — 
denn 1872/78 maeliten gerade die unsinnigen hohen 
Preise dom gespannten Verhiiltnifs ein rascheres Ende —, 
der aber andererseits zweifellos auch zu dem langercn 
Andauern unserer guten Conjunctur sein grofses und 
verdientes Theil beigetragen hat. W as ferner das 
Yerhiiltnifs des Syndicats zu den Handlem  betrifft, die 
ohne Zweifel hier und da die Preise in unberechtigter 
Hohe zu halten yersucht liaben, so wiirde zweifellos 
ein Schrei der Entriistung durch das Land gegangen 
sein, wenn das Syndieat die seit Jahrzelinten ent- 
wiekelten Vermittlerverhaltnisśe knrzer Hand beseitigt 
haben wiirde. Es ha t aber diejenigen beseitigt, die 
niclit ais bereclitigt anerkannt werden konnten. Dafs 
unter den einzelnen Hiindlern solehe sind, die zu 
nehmen versuehten, was sie bekommen konnten, liegt 
auf der Hand, zumal mancher H andler sich sagt, dafs 
er uber kurz oder lang doch beseitigt werden wird. 
Den Mifsbrauchcn entgegenzutreten, ist das Syndieat 
mit E rnst bestrebt. Im  iibrigen sollen die Consutnenten- 
kreise nicht vergessen, dafs sie durch eine zu starkę 
Betonung der Kohlenknappheit diejenigen Kreise im 
Syndieat stiirken, dio mit dem bisherigen mafs- 
vollon Yorgchen desselbeu nicht einverstanden sind 
mul auf eine intensivere Erhohung der Kohlenpreise 
drangen. Kin Kohlenausfuhrverbot aber zu erlassen, 
wiire das Thorichtste, was w ir thun konnten; umfang- 
reiche Arbeitcrentlassungen wurden die Folgę sein. 
Im iibrigen kommen auch die Ausfuhrtarifc unseren 
Eisenbalmeń zu gute, die sie seinerzeit aus den rich- 
tigen grofsen Gesichtspunkten zur Einfiihrung braehten. 
Endlieh ist das Kohlensyndicat bei Absehlufs der 
neuen Vertriige ani 1. A pril d. J . von dem riehtigen 
Gesichtspunkte ausgegaugen, dafs die heimiselie In
dustrie zucrst mit Kolilen yersorgt werden mufs, und 
liat deshalb in den neuen Ycrtriigen die Ausfuhr nach 
Beigien um 15°/o, die nach Holland 11111 10°/o be- 
schrankt. So durfen wir hoffen, dafs allmiihlieh be- 
ziiglicli der Kohlenversorgung aucli wieder ganz normale 
Verhaltnisse eintreten werden. D er Redner legt w eiter 
die W ichtigkeit der kommenden D i is s e ld o r f e r  A u s-  
s t e l l u n g  1902 dar. N icht in raumlichcm Umfange, 
yielleicht auch niclit in der Praclit der Gcbiiude — 
obwohl auch nach dieser Richtung hin hier sehr 
Heiworragendes geleistet werden soli —■ wollen wir 
mit der Pariser W eltausstellung w etteifern, aber was 
wir in Paris — schon iufolge des Platzmangels — 
nicht bieten konnten, das wollen w ir geben, ein zu- 
treffendes Bild der heimischen Arbeit, das 11111 so mehr 
die „W elt“ yeranlassen wird, auch- unsere Ausstelluug 
aufzusuchen, ais die Fortschritte unserer rheinisch- 
westfalischen Industrie, die auf allen Gebieten aufser- 
ordentliche genannt werden durfen, wohl einen A n
spruch darauf haben, nach 22jahriger Pause — unsere 
letzte Ausstollung fand ja  1880 s ta tt-— einmal vor- 
gefiihrt zu werden. Dafs diese Vorfiihrung ein Cultur- 
werk ersten Ranges darstellen wird, daran darf schon 
heute nicht gezweifelt werden. Drei Hauptgriinde sind 
es, die zu dieser neuen Ausstellung Yeranlassung 
geben: W ir wollen etwaigen Angriifen gegeniiber, 
die iufolge der Thatsache, dafs Deutschland in Paris 
seine Leistungsfahigkeit auf industricllem Gebiete 
nicht in vol!em Umfange darthun konnte, zweifellos 
kommen werden, zeigen, was wir konnen, und wir 
wollen damit den weiteren Bcweis liefern, dafs wir 
dazu einer internationalen W eltausstellung nicht^ be-

diirfen. Und endlieh wollen wir der deutschen und 
insbesondere der Diisseldorfer K unst mit dieser Aus
stellung einen Dienst leisten, der deutschen, indem 
w ir zeigen, dafs Industrie und K unst Hand in Hand 
geben, der Diisseldorfer, indem wir ih r ein dauerndes 
Heim schaffcn helfen, dessen sie dringend bedarf. 
Mogę ein guter Stern iiber dcm ganzen so bedeutungs- 
vollen Unternehmen waltcn! Redner schliefst mit der 
Erwiilinung des Jubiliiums, das dor Yereinsyorsitzende 
Coninierzienrath S e r v a e s  ani 15. November v. J . be- 
gangen, indem er im Anschlufs an die dem Gefeierten 
damals iiberreichte Adresse den W unśeh wiederliolt, 
dafs sich der Yerein noch lange dieser Leitung er- 
freuen mogę, denn so lange dies dor Fali sei, werde 
sich wie bisher die W irksam keit des Yereins in den 
Bahnen der W orte bewegen: Sincere et constanter!

Dem Yortrage des Abg. D r. B e u m e r  folgte leb- 
hafter, andauernder Beifall. Der Vorsitzende dankte 
dem Redner in verbiudlichen W orten namens der Ver- 
sammlung fiir die lichtyollen Ansfiihrungen. In den 
Atisschufs wurde Commerzienrath C. Aug. Ju n g -E lb e r 
feld zugowahlt uud dann die Yersammlung geschlossen.

Iron  and  S tee l In s titu te .

Die diesjahrige Friihjahrsversamm lung fand am 
9. und 10. Mai in don Raumen der Institution of Civil 
Engineers in London unter dcm Yorsitz von Sir 
W il l ia m  I to b e r t s  A u s te n  statt. Unter den e tw a250 
Theilnehmern befanden sich u. a. S ir Lowthian Bell, 
S ir James Kitson, S ir A lfred Hickman, E. W indsor 
Richards, E. P . Martin, A rthur Cooper, R. A. Hadfłeld, 
.1. R iley ; Deutschland w ar durch R. JL Daclen, Beigien 
durch Adolf Greiner, Frankreich durch H enride W endel, 
Amerika durch Andrew Carnegie und S. T. Wellmun 
yertroten. Aus dem Geschaftsbericht ist zu entnehmen, 
dafs die. Zahl der Mitglieder am 31. December sich 
auf 1578 belief, dafs die Einnahm en 4339 £. und die 
Ausgaben 3606 £. betrugen. L i den Yorstand wurden
S. R. P la tt ais einer der Yiceęrśisidenten und George 
Ainsworth ais Yorstandsmitglied neugewiihlt. Dann 
wurde m it Ruckśicht auf den im H erbst bevorstehenden 
Besueh der Pariser Ausstellung H e  n r  i do W e n d e l 
die Bessemer-Denkmiinze yerliehen.

Nachdem alsdann J . E . S tead-M idd lesb ro  erkliirt 
hatte, dafs er seinen angekiindigten Y ortrag iiber die 
Mikrountcrsuchuugen von phoshorlialtigem Stahl fiir 
eine spiitere Gelegenheit zuriickgestellt habe, wurden 
die Yortriige durch mehrere Mittheilungen iiber den 
Siemens-Martinprocefs eingeleitet. Den Anfang machte 
J a m e s  R i l e y ,  der iiber seine Erfahrungen bei Ver- 
wendung yon Flufsmetall im Sieraens-Martinofen be- 
richtete, dann folgte der Amerikaner B en j a m in  T a lb o t  
aus Pcncoyd m it einer erneuten Beschreibung seines 
continuirliehen Y erfahrens; * iiber diese Yortrage 
und die daran gekniipften Besprechungen ist an 
anderer Stelle dieser Nummer berichtet.

H ierauf trug  Generaldirector A. G r e in e r  aus 
Seraing sehr interessante Mittheilungen iiber durch 
Hochofengase betriebene Geblasemaschinen vor. Sie 
bezogen sich zumeist auf die 600pferdige nach dem 
System Dclamare - Deboutteville gebaute Maschine, 
welche seit dem 20. September 1899 mit ungereinigten 
Hochofengasen in Seraing im Betrieb ist. D a iiber 
diese Maschine und die angestellten Yersuche bereits 
mehrfach in dieser Zeitschrift berichtet ist 4',‘ und wir 
andererseits auch fiir die nachste Zeit eine Yerbffent-

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1900 S. 263 und diese 
Nummer S. 564.

** „Stahl und E isen“ 1900 N r. 1 Seite 34, Nr. 7
S. 388 und S. 401.



Referate und kleinere Mittheilungen. 1. Juni 1900.fil2 Stahl und Eisen,

lichung der Zusammenstellung der officiellen Ver- 
suehsergebnisse iu Aussicht stellen konnen, so untor- 
lassen wir es, an dieser Stelle auf den Y ortrag ein- 
zugehen. In  der Besprechung tra t nicht viel Ńcues 
zu Tage; Dr. Ludwig M ond-L ondon begliickwiinschte 
den Vortragenden zu seinem Erfolg, fiihrte dann aber 
an, dafs man auch in England nicht stillgestanden sei, 
und dafs die Crossley-Gesellschaft (die nach dem 
System Otto bant) bereits seit sechs Monaten eine 
430pferdige Maschine in Northwich im Betrieb habe, 
wiihrend eine ólOpferdige Maschine augenblicklicli 
Probe laufe.

Auf dem Jahresfestessen, das Abends im Hotel 
Cecil stattfand, wurden die iiblichen Reden gehalten, 
bei denen diesmal der sudafrikanisehe K rieg eine nielit 
unwesentliche Rolle spielte.

Am zweiten Tagewnrde zunacbst von dem Schwcden 
C a r l  D e 11 w i k eine langere Jl itthcilung iiber die 
Herstellung und Yerwendung von W assergas yorgelegt, 
auf welche wir in dieser Zeitschrift bei Gelegenheit 
einer in Vorbereitung befmdlichen grofsercn Abhand
lung iiber diesen Gegenstand zuriickkommen werden. 
R itter C e c il v o n  S c h w a rz  sprach iiber die Yerwendiing 
von Hochofenschlacke, L a w r e n c e  F . G j e r s  und 
J o s e p h  H. H a r r i s o n  lieferten eine gemeinsame 
A rbeit iiber die Wiirmeausgleiclrang der yerschiedenen 
Temperaturen beim W inderliitzcr; iiber den dabei ge- 
maehten Vorschlag, dafs zwischen den gewobnliehen 
W inderhitzern ein Erzgiinzungsapparat oder Wiirme- 
ansammler eingesehaltet wird, ist in dieser Zeitschrift 
bereits berichtet. * Dann folgte ein Y ortrag yon 
F. ,T. R. C a ru l la  ans Derby iiber Blocke fiir Geschiitz- 
rolire und Sehiffwcllcn; der Y erfasser hat, veranlafst 
durch das bei runden Blocken haufige Auftreten von 
Rissen, Untersuchungen dariiber nngestellt, ob andere 
Formen nicht besser geeignet sind. W ir werden auf 
seinen Yortrag noeli zuriickkommen.

Von der Verlesung der beiden letzten auf der 
Tagesordnung stehenden Yortriige wurde mit Riick- 
sicht auf die vorgeschrittene Zeit Ahstand genommen; 
es war dies ein Y ortrag yon H e r b e r t  K i lb u r n  S c o t t  
iiber Manganerze in Brasilien** und ein solcher von 
B a ro n  J i i p t n e r  v o n  J o n s t o r f f  iiber die Losungs- 
theorie von Eisen und Stahl, der an anderer Stelle 
dieser Zeitschrift eine ausfiihrlichere W iedergabe 
finden wird.

* Siehe. „Stahl und E isen11 1899 Nr. 6 S. 273.
** Vergi. „Stahl und Eisen 1900 Nr. 10 S. 554.

V erein d eu tsch e r W erkzeugm asch inen- 
fabriken.

Am 12. Mai h a t in W iesbaden die ordentliehe 
H auptyersam m lung unter dem Vorsitz des Commerzien- 
ra th s  E r n s t  S c h ie f s  - Dusseldorf stattgefunden. Nach 
dem vom Geschaftsfiihrer P a u l  S te l le r -K ó ln  er- 
stalteLcn Jahresbericht hat der Yerein, der sich iiber 
ganz Deutschland erslreckt, im abgelaufenen zweiten 
Geschaftsjahr wieder eine rege Thiitigkeit entwickelt, 
sich namentlich mit den Lieferungsbedingungen,
— darunter die Erhebung von Verzugs3trafen —, mit 
dem Lehrlingswesen und der Frage des Zolltarif- 
sehemas und der anzustrebenden Zollsatze beschaftigt. 
Es wurden besonders zu letzterem Zweck mehrere 
Ausschufssitzungen und eine aulserordentliclie H aupt
yersammlung abgehalten. Auch wurde der Verein in 
den Sachverstandigen-Vernehmungen vor dem W irth
schaftlichen Ausschufs im Reichsam t des Innern durch 
seine beiden Vorsitzenden und den Geschaftsfuhrer 
yertreten. Der Verein huldigt in Bezug auf die Zoll- 
siitze, die bei dem Anlafs ebenfalls in beilauliger 
Weise zur ErOrterung gelangten, der Ansicht, dafs 
der autonome Zolltarif, wenn er auch yon extremen 
Bestimmungen frei bleiben mufste, doch hoch genug 
sein miisse, um dem, nam entlich einem starken ameri- 
kanischen W ettbewerb ausgesetzten Geschiiftszweige 
hinlanglichen Schutz in schlechten Zeiten zu gewahren 
und fiir den Abschlufs von H andelsvertriigen eine 
w irksam e Handhabe zur Erzielung von Zugestiind- 
nissen des Auslandes ais Ausgleichsgegenstand zu 
bieten. — In der jungsten H auptyersam m lung he- 
schiiftigten den Verein hauptsachlich yerschiedene 
Fragen, die der weiteren Vervollkommnung des ge- 
schaftlichen Betriebs des technisch hoch entwiekelten 
und w irthschaftlich hedeutenden deutschen Werkzeug- 
maschinenbaues gelten. Auch wurde festgestellt, dafs 
die meisten W erkzeugm aschinenfabriken in Riicksicht 
auf den in den letzten Jahren eingetretenen grofsen 
Bedarf an Maschinen durch Erw eiterungen und Yer- 
yollkonimnungen im Belriebe ihre Leistungsfahigkeit 
bedeutend vergrftfsert haben, so dafs den Anspruchen 
der ihre Erzeugnisse verbrauchenden Industrie yoraus- 
sichtlich in jeder Beziehung geniigt werden kann und 
deshalb die E rw artung auf einen angemessenen Zoll- 
schutz w iederholt betont wurde, da sonst in weniger 
guten Zeiten den Fabricanten die MSglichkeit versagt sei, 
den yielenTausenden von Arbeitern, die in dem Geschiifts
zweige thatig sind, lohneuden Yerdienst zu gewahren.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Das Entliiirten yon Panzerplatten 
nach dem aluminothermisclieii Yerfahren yon 

Dr. Hans Goldschmidt, Essen -Ruhr.
Ein slellenweises W eichmachen von Panzerplatten 

wird m it Erfolg nach dem oben genannten Verfahren 
ausgefiihrt, das in seiner allgemeinen Bedeutung in 
dieser Zeitschrift (Heft 10 und 21 Jahrg. 1898) bereits 
besprochen worden isl(vergl. auchdieseN um m er S.567).

Das E niharten  der Panzerplatten nach diesem 
Y erfahren wird auf folgende W eise yorgenom m en:

Wenn nur ein Panzerbolzen einzuziehen ist, also 
nur eine kleine Stelle entliartet werden soli, so wird 
mit Hiilfe von Ziegelsteinen oder besser m ittelst einer 
Blechform ein Q uadrat von etwa 5 X  5 cm abgegrenzt. i 
Diese Form wird durch D raht zusam mengehalten. |

Zum sorfaltigen Verstopfen der Fugen dient Form sand. 
Die Form selbst ist etwa 10 cm hoch zu wiihlen.

Soli eine ganze Kante der P latte auf cinmal 
weich gemacht werden, so kann die Form niedriger 
gewahlt w erden und man kann entsprechend an Er- 
warmungsmasse sparen. S teht die P latte aufrecht 
und ist eine vertical stehende Kante zu erwarm en, 
so mufs die Form natiirlich dementsprechend gebaut 
w erden; besondere Schwierigkeiten bietet dies nicht, 
es ist natiirlich darau f zu achten, dafs in dem Falle 
die Form solide gebaut und gut abgestutzt ist, damit 
kein Durchbruch entsteht. In diese Form wird aus 
einem Specialtiegel geeigneter GrOfse, die fur alle 
diese Y erfahren besonders angefertigt werden, die 
feuertlussige Erw arm ungsm asse (mit etw a 3000° C.), 
sogen. T herm it P, eingegossen. Nach elw a einer
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halben Stunde ist die Form abzuriehmen und die 
Masse abzuschlagen, die sich g la lt, ohne dafs die 
Platfe im m indesten beschadigt ist, sehr leicht ab- 
trennt. Die P iatte ist dann so weich geworden, dafs 
der B ohrer sofort in die P latte  eindringt, ohne stum pf 
zu werden oder abzubrechen.

Das T herm it direct in die oben beschriebene 
Form zu fiillen und anzuzunden, ist nicht angaugig, 
weil sich dann das durch die Reaction gebildete 
MeLail an der P latte festsetzen wiirde. W ird hin- 
gegen die feuerfliissige Masse aus dem Tiegel aus- 
gegossen, so bildet sich zwischen dem ausgeschiedenen 
Metali und der Panzerplatte eine ganz dunne schiitzende 
Schieht von Aluminiumoxyd (Corund), wodurch auch 
ein Abschlagen der aufgegossenen Masse ohne weiteres 
gew ahrleistet wird. Gegeniiber dem bisherigen y e r
fahren h a t dieses den grofsen Vortheil der Beąuem- 
iichkeit, Sicherheit und Schnelligkeit voraus. Nur 
mit diesem Verfahren ist es mOglich, eine ganze 
Kante auf einm al zu entharten , w ahrend m it dem 
Knallgasgeblase jede einzelne Stelle nach und nach 
weich gemacht werden mufs, zumeist unter im mer 
wieder erneutem Ansetzen der W arm eąuelle, so dafs 
der Bohrer oft nur ein oder einige Millimeter jeweilig 
vorankommt. Nach dem Goldschmidtschen Yer
fahren wird die ganze Hartuiigsschicht auf einm al 
weich gemacht.

A llo trop ie  des E isens.
Angeregt durcli die Darsteliungen O s m o n d s  und 

W e r th s ,  die zur E rklarung der Hartungseigenlhiim - 
lichkeiten von Stahl die Behauptung aufstellten, dafs 
es zwei allotropische Modificationen des Eisens gebe, 
von denen die eine, das x -E is e n , bei gewohnlicher 
T em peratur stabil sei, w ahrend die andere, das j3-Eisen, 
S tabilitat nu r bei hohen Tem peraturen besitze, hat 
G a ł y - A  c l ić  einige Versuche angestellt, deren E r
gebnisse ihm ais Beweise fiir jene Behauptung dienen 
z u kOnnen scheinen. E r herichtet von ihnen in den 
Comptes rendus der Pariser Akademie (CXXIX S. 1230) 
Folgendes. Das benutzte Eisen w ar in chemischer 
Beziehung fast ganz re in , insbesondere vollstandig 
rein von Kohlenstoff; von Phosphor enthielt es nur 
Spuren; es w ar zu runden Staben von 8 mm D urch
messer ausgezogen, von denen man 1000 Cylinder 
von 13 mm Hóhe abgeschnitten hatte. Diese Cylinder 
wurden bei 1000° ausgegluht, w orauf m an sie in 
w arm er Asche abkflhlen liefs, was ungefahr 12 Stunden 
dauerte.

Mittels der h y d r a u l i s c h e n  P r e s s e  ausgefuhrte 
Versuche, die in genannter Weise erhaltenen Eisen- 
cyiinder zu zerquetschen, wobei man die Zerdruckungs- 
eurve in Ableitung von den Belastungen construirte, 
zeigten die grofse Homogenitat der Cylinder. Bei jedem 
von ihnen begann sich eine hleibende Verdriickung 
erst einzustellen un ter einem Druek von etwa 900 kg, 
der fiir das Q uadratm iilim eler einem solchen von 
18 kg entspricht. Dieser Druck bezeichnet mithin die 
Elasticitatsgrenze des Eisens beim Zusamm endrucken. 
Jeder Cylinder wird un ter dem constanten Druck yon 
900 kg etw a um 0,1 mm zusam m engedriickt, wobei 
die un ter der Bezeichnung Absatz bekannle Er- 
scheinung (an der Curve!) h e rvo rlritt; von da an 
nimmt die Zusamniendruckung (oder Verkurzung) 
gleichzeitig m it der Belastung zu. Wenn man den 
Versuch zu beliebigem Zeitpunkt un te rb rich t, indem 
man m it dem Drucke nachiafst, um ihn gleich danach 
noch m ehr zu steigern, kann man feststellen, dafs 
der Cylinder sich zunachst n icht w eiter zusam men
drucken lafst, bevor niclit die schon vorher erreiclite 
Belastung wieder erreicht is t, und dafs man keinen 
Absatz m elir bemerkt. W enn man dagegen den Druck 
nicht sofort nach seiner U nterbrechung, sondern erst

einige Stunden danach wieder an w endet, w ird der 
Cylinder einen noch hoheren Druck ais den zuvor 
ausgeubten ertragen , ohne die Gestalt zu verlieren. 
Aufserdem wird der Cylinder beginnen um einige 
Hundertstel eines Millimeters zusammengedriickt zu 
werden unter constanter Belastung, und die aus den 
BelastungsgrOfsen abgeleitete Zusammendruckungs- 
curve wird eine Spur von einem Absatz aufweisen. 
Die Ueberschreitung (surelevation) der beobachteten 
Elasticitatsgrenze nim m t mit der Zeit zu und zwar 
bis zu einem bestimmten Grenzwerthe (50 kg auf das 
Quadratm illirneter, falls die urspriingliche Elastieitats- 
grenze 4-3 kg betrug). W artet man aber mit dem W ieder- 
beginn des Druckes ein lialbes Jah r , so bleibt der 
jetzt ausgehaltene Druck im mer viel hoher ais der 
zuvor angewendete und die Lange des erhaltenen 
Absalzes ist m it derjenigen des Absatzes in Vergleich 
zu stelien, der beim anfanglichen Zusammendrucken 
beobachtet wurde.

W eitere beachtensw erthe Erscheinungen w aren 
bei Verfolgung des E in f l u s s e s  d e r  E r k a l t u n g s -  
g e s c h w in d i g k e i t  festzustellen. Erliitzt m an einen 
Cylinder auf 1000° und reg istrirt m an , z. B. mittels 
des thermo-elektrischen Paares von Le Chatelier, beim 
Erkalten die T em peratur ais eine Function der Zeit, 
so beobachtet m an bekanntlich bei einer 850 0 nahen 
T em peratur einen Stillstand im Therm om etergange, 
welcher Stillstand eine W arm eentwicklung anzeigt, 
die einem Wechsel des Molecularzustandes entspricht. 
Aufser diesem Versuche, der zur Controle w iederholt 
w urde, hat G a l y - A c h e  noch folgende angestellt. 
Nach Erhitzung eines Cylinders auf eine oberhalb 
von S50 0 liegende T em peratur liefs er ihn langsam 
erkalten und wies nach, dafs ein Absatz (in der Curve) 
e in tra t, wenn er ihn einem gelinden Druck (Com
pression) unterw arf. Kuhlte er dagegen unter den- 
selben Bedingungen das Eisen jah  ab , indem er es 
in kaltes W asser w arf, so verschwand der Absatz 
beim Zusamniendriickungs - Yersuche. Dieser Absatz 
erscheint w ieder m it der Zeit. Man kann sein W ieder- 
auftreten beschleunigen, wenn man den Cylinder er- 
w arm t, wenn auch nur gelinde. W urde das Eisen 
nur auf eine un ter 850° liegende T em peratur erliitzt, 
so stellt sich der Absatz im m er ein und iibt die Ge- 
schwiudigkeit der E rkaltung gar keinen Einflufs aus. 
Auch scheint bis zur T em peratur von 10000 die 
Elasticitatsgrenze unabhangig zu sein sowohl von der 
Tem peratur, bis zu der man den Cylinder erliitzt, ais 
auch von der Geschwindigkeit der Erkaltung. Ober
halb von 1000° nim m t die E lasticitatsgrenze des ab- 
geschreckten Eisens mit der T em peratur ab.

Diese mitgetheiUen Thatsachen sollen nun die 
Allotropie des Eisens bew eisen; das bei hohen Tem 
peraturen  stabile j3-Eisen kOnne man bei gewohnlicher 
T em peratur erhalten einerseits durch  jaiie Erkaltung, 
andererseits durch Deformirung des Metalis; aber das 
j3 - Eisen wird wiederum zu dem bei gewohnlicher 
T em peratur stabilen y. -E isen  entw eder langsam  bei 
gewohnlicher T em peratur oder rasch bei deren Steige
rung, selbst wenn diese den U m w andlungspunkt noch 
niclit erreicht. O. L .

Uolieisenerzengnngr in den Y ere in ig te ii S taa ten .
Die W oclienleistungsfahigkeit der am erikanischen 

HochOfen betrug
to n s  Z ahl d e r  H ochSfen

am 1. Marz 1900 . . 292 GI3 293
, 1. April 1900 . . 289 482 291

1. Mai 1900 . . 293 850 292
Die V orrathe bei den W erken betrugen am

1. M arz 1. A pril 1. Mai
185 152 197 532 241 077

W a rra n tś . . . 3 000 2 900 4000
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Batums Mangan erz - A11 s f  uh r  im Jalire 1809.
Die Ausfuhr von Manganerz aus Poti helief sich 

im Jahre 1899 auf 411 196 640 kg und war demnach 
um 150 576098 kg grofser ais im Jahre 1898. Davon 
giugen n ach :

Grofsbritannien . . . .  118048694 kg 
den Niederlanden . . . 116 789 400 ,,
A m e r i k a ........................... 107 852 472 „
R u f s l a n d ..........................  43 508 556 „
B e lg ie n ..............................  9 444 708 „
D eu tsch land ...................... 8 900 892 ,,
F r a n k r e ic h ......................  6 651 918 „

Yon der nach den Nicderlanden ausgefiihrten 
Menge ist der grofste Theil auf dem W asscrwegc nach 
Deutschland weiter gegangen.

(N ach e inem  B e ric h te  d es  K aiserlicheu  Y iceconsulats.)

Entwicklung der Eiśenbahnen in Japan.
i  v L iinge d e r  im  B e trieb  g ese tz ten

E ise n b ah n lin ien

1872/1873 .................  18 englische Aleileii *
1882/1883 .................  171
1892/1893 .................  1871
1893/1894 .................  1938
1894/1895 .................  2118
1895/1896 .................  2290
1896/1897 .................  2507
1S97/1898 .................  2948
1898/1899 .................  3430

Die Entwicklung ist also eine sehr schnelle 
ZU nennen. (N ach „Jap an  W eek ly  Mail'.)

Die steierisclie Eisenindustrie im 15. und
16. Jahrhundert.

In Steierm ark, wo dio schrundigen Hangę des 
vom ewigen Sclmee bedeekten Hochschwab in das 
herrliche siiiaragdgriiiie Stiibningthal sieli hersbsenken, 
liegt knapp an den letzten Abdachungen desselben am 
Puls o der Biirgeralpe der M arkt Aflenz mit seiner 
vor mehr ais 700 Jahren erbauten Kirclie. Der Ort 
ist. eine uralte Statte der Bearbeitung des iu der Niihe 
gewonneuen Eisens. D ort, wo die Strafse von See- 
wiesen sUdlicli gegen Kapfenberg und Bruck fiilirt, 
kamii vier Kiiometer von Aflenz entfernt, verengt sich 
plótzlich das Tlial, die grauen Felsen thiirmen sich in 
senkrechten Wancien, und von schwindelnder Hohe 
blickt dic malerische Ruinę Sehachenstein in den 
tiefen Grund h inab , wo Hochofen an Hochofen sich 
re ih t, der graue Rauch der breiten Schornsteine sich 
SchwerfaUig iiber die W ipfel der yerkriippelten Berg- 
fieliten zieht und das dumpfe Geklapper der Eisen- 
hammer die Stimme des Mensclien iibertaubt. Von 
einer holzernen Briicke, welche am Beginne der Enge 
iiber den schśiumenden W ildbach fiilirt, bilden die 
zahlreichen Hochofen und Hammerwerke mit niederen 
H ansem  dazwischen eine G ruppe; seit alten Zeiten 
wird die Stelle „ani T horl“ bezeichnet, und in der 
Tliat bestand daselbst gewifs seit dem 12.. Jahrhundert 
eine Thalsperre, eine machtige W allm auer zum Schutze 
der W erke, durch welche ein enges Thor den Y erkehr 
gestattetc. Heute sind kaum mehr Spuren von selber 
Yorhanden.

Dor Qualm der vielen Oefen hat dort jede Bau- 
lichkeit, ob jung, ob alt, mit einer sehwarzgrauen 
Tiinche iiberzogen, und nur bei naherer Betrachtung

* 1 S tatute Mile =  1609,3 m.

orgiebt sieli, dafs einzelne dieser W erke Spuren eines 
A lters von drei bis vier Jahrhunderten autwoisen.

Knapp vor der erwalmtcn Briicke steht, nur durch 
zwei niedere Thorbogen den Y erkehr gestattend, quer 
iiber der Strafse das alte Gewerkshaus mit einer 
Kapelle im Innern, der heiligen Barbara, der Patronin, 
des Stuekwesens, der Artilleric, geweiht. Aufserlialb 
ober den Thorbogen erbliekt man noch die gcnialten 
W appen der Familie Pogel und deren Sippschaft.

Das Eiscnwerk „am T horP  war von alter Zeit 
ber, nachweisbar aber vom M ittelalter in der Wolt, 
von E ngland bis tie f nacli Rufsland uud bis an die 
Gestado der Ostsee bekannt uud beriihmt; seine Er- 
zeugnisse, meist in Ackorgerathschaftcu und Waffen 
bestehend, fullten dort alle Miirkte. Es bildeto mit 
einigen anderen Gowerkschaften im Innem - und 
Yordernberg eine Industrie , der nirgends eine gleich 
bedeutende zur Seite gestellt werden konnte, ja  die sieli 
in vielen Reichen den Alleinhandel erzwungen hatte.

Man kann diese Gimst der Vcrhiiltnisse nicht 
iiberzeugender darlogcn, ais wenn wir einen Blick auf 
das mittelalterliche England werfen. Jenes Reich, 
das heute in der Gewinnung und Verarbeituug des 
Eisens eine der ersten Stellen einnimmt, w ar bis ins
17. Jahrhundert in diesem A rtikel zum grofsten Theile 
auf das alte Gebiet in den habsburgisclicn Erblanden 
angewiesen und hatte hier fiir in jahrhunderten un- 
zalilbaro Summeii geopfert. Von friihelter Zeit ber 
hatte sieli in England der W alni festgew urzelt, das 
inlandiselie Eisen sei minderwerthig und der Englander 
eigne sieli nicht fiir dessen Bearbeitung. So gingen, 
dem Bedarfe entsprechend, unuuterbrochen lange 
Waarenzuge mit Roheisen, Geratbscliaften, Waffen 
und dergleichen iiber B ruek, Leobcn und Innsbruck 
nacli dem Rliein. In  den gleiehzeitigen Berichten 
erscheint es unter der Bezeichnung „Lymbriquesstuff“ 
(Leoben - Bruekcr W aare) und „Isobrokesstutt'u (Inns- 
brucker W aare). In den koniglichen W erkstatten ar- 
boiteten noch unter der Konigin Elisabeth ausseliliefslich 
ausliindische, zumęist steiriselie und tirolische Master 
Workmans und Arbeiter, die sehlau jede Bearbeitung 
englischen Materials oder Mitliiilfe eingeborener Kriifte 
von sich wiesen. Man mogę niclit glaubcn, dafs dieser 
massenhafte Entzug des Eisens in Oesterreich mit 
giinstigen Augen angeseben wurde. Im  Gegentheil, 
denn wiederholt kam das eigene Land wegen Mangel 
an Eisen in arge Yerlegenlieit. K aiser Maximilian I. 
zogerte, der Freundschaft Englands bedurftig , lange 
mit energischen Mafsregeln, doch suelite er einmal 
wenigstens die Ausfuhr in andere Lauder zu unter- 
binden und liefs den Frankfurter M arkt sperren. Da- 
gegen ging nun der Zug durch Innsbruck vor denO O O O O # 1 1 - 1
Augen der erbitterten Regierung vorbei ungehindert 
iiber den A rlberg an den Rliein.

Am Thorlein bei Aflenz w irkte um die Mitte des
15. Jahrliunderts ein M ann, der durch seine Tuehtig- 
keit und Riilirigkcit wie seine hervorragende Gesehiifts- 
keuntuifs sein anfiinglich beschoidenes Gewerk zu 
einer noch nie gesehenen Ausdelinung und Bedeutung 
und sich und seinen Nachfolger zu hohen E hren ge- 
braclit ba t: Peter Pogel.

Schon durch dic flotte Ausfuhr leistungsfiihig und 
wohlhabend gew orden, beobacliteto er die rascli zu- 
nehmende Macht des Kaisers und der Landschaft und 
stellte sieh beiden zur Verfiiguiig, die ihm aucli durch 
massenhafte Bestellungen von Eisengeschiitzen, Haken- 
buchsen, geschiniedeten Kugeln und anderem Kriegs-

ferąth entgegenkamen. Unsere Daten dariiber reichen 
is 1469 hinauf mit zahlreichen Anweisungen von fur 

die damalige Zeit horrenden Geldbetragen fiir Liefe
rungen an die Eiiinehmer des Eisenaufschlagzolles zu 
Yordernberg. Der alte Pogel war durch tadellose A rbeit 
und seltene Piinktliclikeit hei K aiser Friedrich I I I .  sehr 
in Gunst gekommen, urid dieser verstaud es auch, die 
Stimmung seines H errn fiir seinen Yórtlieil auszunutzen,
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Im Jahre 1470 gestattet ihm der Kaiser die freie 
Zufuhr des Eisens, das er zu seiner A rbeit benothigt, 
und verbietet jede Behinderung. Erclitag nacli P etri 
und Pauli 1478 bestelit F riedrich I I I .  den Peter Pogel, 
gesessen ani T horlein, zu seinem Diener und nimmt 
ihn m it seinem Vermogen in seinen besonderen Schutz. 
Damit war die spatere grofsartige Entwicklung des 
Gewerbes durch werthyolle Privilegien angebalint. 
Von 1471 bis 1473 lieferte Peter auch Hakenbuclisen 
und Kugeln fiir dio Stadt' Wien. P eter starb um 1490; 
sein Leichnam ruh t in der alten K irche zu Aflenz. 
Die Leitung der G-ewerkschaft, sowohl der Gruben- 
autheile am Innern- und Vordernberg wie der Oefen 
und W erkśtatten am Thorl, iibcrnahm dessen iii tester 
Sohn Sebald.

So liickenliaft das vorhandene Urkundenmaterial 
auch ist, es liifst doeli nicht undeutlieh wahmehmen, 
dafs mit den anderen Gewerken der Umgegend auch 
j"enes des Pogel einen noch biiuerliehen A nstrich hatte 
und selbst fur jene frttho Zeit in zu prim itiver W eise 
betrieben wurde. W ar Peter eh rlich , rechtscliallen 
nnd emsig, so vercinigte sein talentvoller Sohn mit 
diesen tretfliclien Eigenschaften In telligenz, ein vor- 
gcschrittenes fachliches W issen und eine w eit ge- 
nauere Kenntnifs seines grofsen Absatzgebietes. Durch 
seine Verbindungen m it Kaiser Maximiiian I. und dem 
hóchsten Adcl des Landes tra t nun das uralte Unter- 
nehmen weit vornehmer und angeschener heraus ais 
dio iibrigen Gewerke und brachte dasselbe in riium- 
liclier Ausdehnung und Leistung zu einer Entwicklung, 
die vollstandig dem Charakter einer Grofsindustrie 
nach heutigem Mafsstabe entsprach.

Es ist iiufserst interessant, auch hier zu erkennen, 
welchen belehrendcn und fiihrenden Einflufs K aiser 
Maximilian I., der erste K riegstechniker seiner Zeit, 
auf die Ycrbesserung des Betriebes und der Erzeugung 
genommen hat. Neben einer ungemein regen Thiitig- 
keit tur England, Norddeutscliland, Polen, Ungarn 
uud Ilufslaud lieferto Sebald Pogel von 1500 his 
1519 die gesammte Ausriistung an eisernem Gesehutz, 
Kammerschlangen,* Hakenbuclisen, Kugeln und Laffeten- 
besohliigen fiir die kaiserliclie Hausmacht wie fiir die 
Landscliaften und Stadte. Die Zahlungsraten, von 
don Mauthnern zu Yordernberg oder dem Vicedom 
erlegt, betrugen theils bar, theils in Eisen nie weniger 
ais 1000 Gulden, erhoben sich aher nicht selten auf 
das Drei- uud Yierfache. Es wiirde hier zu weit 
fiihren, zum Belege des Erw ahnten die einzelnen Daten 
zu liefern; es geniige die Anfiihrung des Schreibens 
des K aisers, Augsburg, 29. Mai 1500, an den Haus- 
zeugmeister Bartholomaus Freysleben in Innsbruck, 
den lialben Bedarf fiir ein J a h r , bestehend in 250 
grofsen uud 1000 kurzeń H akenbuclisen, 25 eisernen 
Haufnitzen und 120 Kammerschlangen augenblicklicli 
bei Pogel in Bestellung zu bringen. 1502 wird dieser 
yerhalteń, nur fiir die kaiserlichen Bestellungen allein 
80 Knechte zu lialtcn. Um 1506 begann man die 
Biichscnlaufe auszubohren. Der K aiser sendet ihm 
liierzu gesehiekte Knechte aus Hall in Tirol. Diese 
genossen bei dem K aiser nicht wenig Achtung. Im 
Jahre 1509 liifst er Sebalds D iener Hieronymus 
Stoeker ein Gnadengeld von 15 Gulden ausbezahlen. 
Um wieviel bedeutender aber wufste Masimilian seinen 
Riiehsenschmied selbst fiir alle geleisteten Dienste zu 
belohnen! Die Gnadenbezeigungen hatten eine reale 
Grundlage, und er vcrstand es, solche zuweilen in 
zarter Weise zum Ausdrucke zu bringen. Schon im 
Jahre 1500 erliielt er die Erlaubnifs, durch sechs Jahre 
hindurch jahriich  30 Fafs W ein und ciniges Getreide 
fiir seinen Hausstand uud zur U nterhaltung seines 
Dieners, „den er zur Fertigung der fur Seine Majestat 
Biiehsen halten nmfs“, zoil- und mauthfrei heimfiihren 
zu diirfen. - Am 2. Februar 1508 beauftragt der Kaiser

* Die ersten Hinterlade-Geschiitze.

die Mauthner von Yordernberg, der Ilausfrau des Se
bald Pogel 14 Ellen Dainast zu einem „H ofehrkleid“ 
zu Uberreichen. Im  Jahre  1497 verzeichnen die W iener 
Stadtreclinungen eine Zahlung an Sebald von nicht . 
weniger ais 463 Pfund Pfennigen und aufserdem eine 
Lieferung von 530 Hakenbuclisen.

Bei der grofsen Ausdehnung, welche das Gesclnift 
allmahlich erliielt, w ar schon liingst die Fabrication 
fiir den W clthandel von jener fiir den Kaiser getrennt 
worden. Um 1506 erwarb Sebald ein grofses An- 
wesen bei St.-Ilgen, das, bis Aschbach reichend,. den 
heutigen Brandhof m itbegriff, zum Zwecke der E r - ' 
bauung von W erkstiitten; es ist noch heute unter der 
Bezeichnung „Biichsengut“ bekannt. Um dieselbe 
Zeit iibersendet Sebald der Stadt N urnberg eine Be- 
stiitigung Uber 1000 11. fur an die Stadt Liibeek ge- 
fertigte Gescliiitze.

Bis zum Ableben des Kaisers Masimilian ver- 
mehrten sich die Bestellungen fiir selben dermafsen, 
dafs alles Einkoininen der Aemter in Eisenerz und 
Yordernberg zu dereń Bezaklung in . Anspruch ge- 
noinmen werden m ufste; aber auch unter der Regierung 
Ferdiiiands I. arbeitet Sebald anfanglicli noch mit 
aller Anstrengung. E rs t m it dcm Jahre  1524 erstelit 
ihm eine ernstere Concurrenz durch P eter H ofkirclier 
in Murzzuschlag.

Sebald Pogel ist schon um 1505 von dem Kaiser 
in den Adelstand erhoben worden und, seines be- 
deutenden Keiclithums halber vielc Ehrenstellen be- 
kleidend, allenthalben zu Ansehen gelangt. Die 
Fam ilie stand um 1520 bereits in enger Verbindung 
mit den angesehensten steierisehen Geschlechtcrn. 
E r starb um 1540, seine W ittwe Cordula fulirte das 
Gewerk fort. Nach 1541 erlialt sie A uftrag, eine 
grofse Anzahl gesclimiedeter Kugeln an das Zeughaus 
nach W iener-N eustadt abzuliefern.

D ie Familie Pogel is t spiiter in den Freiherrn- 
stand erhoben worden; ihre ferneren Schieksale, ihre 
Uebersiedlung nach Niederósterreich, ihre Verschwage- 
rung m it den ersten Adelsgeschlechtern wie auch mit 
dem H ofkirclier fallen aus dem Ralmien dieser Dar- 
stellung. F iir uns is t nur das Entstehen und der 
Riickschritt dieser grofsartig cntwiekelten Industrie- 
statte von W ich tigkeit; in letzterer Beziehung is t das 
verhangnifsvolle Schreiben des Masters of the Armoury 
Sir H enry Lee au den Lordschatzkanzler vom 12. Oct. 
1590 von W ichtigkeit, der einen Jahrliunderte alten 
W alm in England erschiitterte und den Riickgang der 
steierisehen Einfuhr einleitete. Dazu kam dio all- 
gemeine Aufnalnne der Bronze fiir die Gescliiitze, dic 
E infuhrung der Jlusketen und des Eisengusses fiir 
Geschiitzkugeln und das E rstęhen der Gewehr - Indu- 
strien in Sulli und anderen Orten im westlichen 
Deutschland. AU diese schwierigen Yerhiiltnisse hiitte 
die Sehopfung des alten P eter Pogel noch siegreich 
iiberwinden konnen, wenn die spiłteren Nachkommen 
seiner Fam ilie schlichte Gewerksbesitzer geblieben 
wiiren. Grofser Reiehthum hatte sich In der Familie 
Pogel angesam m elt, und gerade dieser war die erste 
Ursache des Ruckganges einer W eltindustrie.

(O eaterr.*U ng. A lontau- u n d  M et.-Ind .-Z eitg . 1900 Nr. 14.)

G oran  F re d r ik  G iiransson  f .

Am 12. Mai verschied in Sandviken einer der 
hervorragendsten scliwediselien Eisenhiitfenleute, Goran 
F redrik  Gorausson, im Alter. von 81 Jahren. Ob wohl 
der Verstorbene sich um die Entwicklung der E isen
industrie seines Vaterlandes im allgemeinen hoheY er- 
dienste erworben hatte, is t sein Name doch insbesondere 
init der Geschiclite des W indfrischprocesses auf das 
innigste verkniipft, denn erst seiner eisernen W illens- 
kraft und rastlosen Thiitigkeit ist es gelnngeu, den 
genialen Gedanken Sir Henry Bessemers in der Praxis
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zu verwirklichen. Goransson, der 1857 auf eiuer 
Geschiiftsreise Henry Bessemer kennen gelernt hatte, 
iibcrnahm einen Theil der Patentrechte fiir Scliweden 
und hałd nach seiner Heimkehr errichtete er einen 
Bessemerofen auf dem kleinen Eisenwerk Edske in 
Gestrikland. Die Leitung dieser Versuchsanlage lag 
in den Handen englischer Ingenieure, die Bessemer 
selhst nach Scliweden geschickt hatte; allein es zeigte 
sich bald, dafs sie ihrer Aufgabe durchaus nicht 
gewachsen waren, wio denn auch das nene Verfahren 
bei weitem nicht so durchgearbeitet war, ais man in 
England behauptet hatte. Goransson, der von der 
Entw icklungsfahigkeit des W indfrisehprocesses fest 
iiberzeugt war, verabschiedete dic Englander und nalini 
die Leitung des Bessemerwerkes selbst in die Hand. 
Nach mancherlei Versuchen und Verbesserungen gelang 
es ihm auch am 18. Ju li des Jahres 1858 die ersten 
wirklich brauchharen Bessemerblocke herzustellen. Ais 
man in Englaml von diesem Erfolge Goranssons horte,

i fafsten Bessemer und dessen Freunde wieder neuen 
Mutli und das Interesse fiir den W indfnschprocefs 
wurde von neuem rege. Zur Ausfiihrung desselben in 
grofsem Mafsstabe begriindete Goransson im Jahre 1862 
sowohl die Hijgbo Stahl- und Eisenwerks-Gesellschaft 
ais auch das Hochofen- und Bessemerwerk in Sand- 
viken.

Es wiirde zu weit fiihren, hier auf dic allmahliche 
Ausgestaltung beider unter der Leitung Goranssons 
stehenden Anlagen niiher einzugehen; in wie bohem 
Mafse Goranssons verdienstvolles W irken von seinen 
Landsleuten anerkannt wurde, in wie hohem Ansehen 
er bei seinen Fachgenossen stand, das zeigte sich so 
recht dcutlich anlaislich der F eier seines 80. Geburts- 
tages, wie auch bei der Stockliolmer Yersammlung des 
„Iron and Steel Institu te11, bei welcher Gelegenheit die 
Englander die Yerdienste Goranssons um die Ent- 
wicklung des Bessemcrverfahrens neidlos anerkannten 
und gebiihrend wiirdigten.

B ticlierscliau.

L u d w i g  M e h r t e n s .  „Eiserne Diicher und Ilallen 
in England“  m it 2 0  T a f e ln ; Y e iia g  von Ju liu s  
S p rin g e r, B e rlin . P re is  12 J L

In  der Einleitung zu seinem W erke liebt der Yer- 
fasser die in dio Augen fallenden Eigenthumlichkeiten 
<ler grofseren englischen Eisenhochbauconstructionen 
hervor und erlautert eingehend die Griinde fiir diese 
Erseheinungen, dereń Bespreehung lohnend sein diirfte.

Eigenthumlichkeiten der englischen Eisenconstruc- 
tionen sind vor allem die wenig griindliclie wissen- 
sehaftliche Durcharbeitung der Gesammt- und Einzel- 
constructionen und der schleehte Znstand, in wrelchem 
sich die meisten der grofseren Eisenbauten befinden. 
Der Grund fiir dio schlechte Instandhaltung yieler 
Bauwerkc, die dem offentlichen V erkehr dienen, ist 
die mangclnde Staatsaufsicht. Der Mangel einer auch 
theoretisch griindlichen Bearbeitung der Bauwerke ist 
durch die A rt der Ingenieurerziehung zu erklaren. 
Beide Erseheinungen sind wiederum zuriickzufiihren 
auf die Abneigung der Englander gegen jede A rt 
staatlicher Bevonnundung unu gegen das methodische 
Arbeiten, welches gerade uns Deutsche charakterisirt. 
Die Abneigung gegen staatliche Bevormundung hat 
olinc Zweifel auf die Entwieklung des wirthschaftlichen 
Lebons Englands einen grofsen giinstigen Einflufs 
geliabt, indem sie dic Initiatiye des Einzelnen kriiftig 
angespornt und so bew irkt hat, dafs der engliche Kauf- 
mann und Ingenieur die Pioniere der britischen W elt- 
macht goworaen sind.

D er Yerfasser stellt diese Lnst, dem eigenen 
Thatendrange zu folgen, ais eine specifisch englische 
Eigenschaft hin. Die Erfolge der deutsehen Industrie 
und des deutsehen Handels in den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts zeigen, dafs auch in Deutschland 
ein maehtiger Drang zur Bethiitigung des W illcns auf 
diesen Gebieten yorhanden ist.

Eingehend beleuchtet wird das englische tech
nische 1'nterriclitswesen ais Ursache fiir die Eigen- 
thiimlichkeiten der englischen Eisenconstructionen. In 
Deutschland ist der liohere und der niedere technische 
U nterricht getrennt und beide im allgemeinen einheit- 
lieli geregelt. In England herrseht yollige System- 
losigkeit. Die meisten technischen U nternchtsstatten 
sind Priyatunternehmungen einzelner K tirperschaften; j

ais Staatsschule besteht nur die Specialschule fiir in- 
dische Regierungsingenieure. Auch in Bezug auf das 
Unterrichtswesen herrseht der leitende Gedanke der 
W ettbewerb fordert den Fortschritt und reizt den 
Einzelnen zur Anspannung aller seiner Kriifte. Dic 
Abneigung des Engliinders gegen die A rbeit im Amte 
ist ein Grund dafiir, dafs die technischen Lehrkraftc 
nicht immer die tiiehtigsten sind. Seine Fachausbildung 
geniefst der jungę Ingenieur in England meist im 
Bureau einer Ingcnieurfirma, in das er auf mehrere 
Jahre gegen Zahlung einer Priimie ais pupil eintritt. 
Neueruings wird diese Ausbildung im Bureau durch 
einen Cursus auf einer technischen Selmie erganzt. 
Dafs diese A rt der Ingenieurausbildung nur dann er- 
folgreich ist, wenn in den betreffenden Bureaus Tiiehtiges 
geleistet. wird, und die Schulung der jungen Ingenieure 
seitens ihrer Yorgesetzten ernst genommen wird, ist 
selbstverstandlich. In Deutschland giebt es auch Bei- 
spiele genug, welche die Erfolge dieser Methode zeigen, 
zumal bei uns dem jungen Ingenieur eine gediegene tech
nische L iteratur zur Seite steht. Man darf n ich t aufser 
Aclit lassen, dafs dieses Elevensystem niclit allein bei den 
Ingenieurfirmen, sondern auch auf Fabrikbureaus die 
Moglichkeit sparsamen A rbeitens bietet. Jungę In 
genieure, dereń Mittel es gestatten, beziehen wohl auch 
eine der Universitatcn Oxford oder Cambridge, weniger 
des Studiums halber, ais behufs Aneignung eines ge- 
■wissen weltmannischen Schliffes.

Die weniger griindliclie Durcharbeitung von Bau- 
entwiirfen liegt nach Ansieht des Verfassers an der 
mehr kaufmannisehen Geśtaltung des Bauingenieur- 
wesens und an dem Mangel an Geduld fiir sorgfiiltige 
Einzelausarbeitung. Der Yerfasser w eist darauf hin, 
dafs in Deutschland die Entwiirfe fiir grofse offent- 
liche Bauten meist durch Staats- oder Communalbeamte 
ausgearbeitet wurden, die Mufse fiir griindliclie Arbeit 
hatten. Dies trifft aber wohl heute in vielen Fallen 
nicht mehr z u ; denn z. B. sind die meisten neucren 
grofsen Briickenbauten aus dem W ettbewerb unserer 
bedeutenden Briickenbauanstalten entstanden, die die 
Entwiirfe in den eigenen Bureaus haben ausarbeiten 
lassen.

Der Yerfasser geht dann auf die charakteristischen 
Schwiichen der englischen Eisenconstnictionen ein und 
erlautert sie an Hand von Skizzen und zahlreichen
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Tafeln. Der englische Constructeur reclmet wenig und 
hilft sich viel m it Niiherungsmcthoden. Im allgemeinen 
wird eher zu stark ais zu schwach construirt. Leitend 
ist weniger die Suclit nach M atcrialorspaniifs, ais die 
Vorliebe fiir die Einfachheit der einzelnen Constructions- 
theile. Dio Neigung zu grofsen Diclcen der verwendeten 
Profile erkliirt sich aus der bei der mangelhaften Unter- 
haltung der Gebiiude berechtigten Furcht vor dem 
Rosten. Verschiedene der typischen Fehler englischer 
Eisenconstructionen lassen auf don Mangel an aus- 
reicliender Erkenntnifs der Kriiftewirkung scliliefsen. 
Die Qualitiit der A rbcit liifst nach A nsicht des Vcr- 
fassers im allgemeinen nichts zu wiinsehen iibrig.

Alle bekannten Systeme sind ais Tragwcrke ver- 
treten. Einige der interessantesten Eisenhochbauten 
E ng lands: Bahnhofshallen, Concert- und Ausstellungs- 
hallen u. s. w. sind vom Y erfasser an Hand von Zeich- 
nungen, die auf 20 Tafeln dem Buchc beigegeben sind, 
eingehendbesprochen. Obwohl der deutsche Constructeur 
heute seine Vorbilder lieber deutschen Constrnctionen 
entnehmen wollen wird, so wird er doch von der yor
liegenden A rbeit mit holiem Interesse Kenntnifs nehmen. 
Es mufs anerkannt werden, dafs die Engliinder im 
Bau weitgespannter eiserner Hallen balmbrechend ge
wesen sind. Ehgn.

Graphische Tafeln zur Bestimmung der Trag- 
fuhigkeit gufseiserner und schmiedeiserner Saulen 
und Trager, von W . W e b e r ,  In g en ieu r. B erlin  
1 8 9 9 . Y e rla g  von J .  S p rin g e r.

0 graphische Tafeln mit beigegebenemErliiuteruugs-
heftchen._Tafel 1 enthalt die Tragfahigkeit schmied-
eiserner J L T riiger nach deutschen Normalprofilen auf
2 Stiitzen fiir gleichmafsig yertheilte Belastung. Tafel II 
und I I I  stelit die Tragfahigkeit gufseiserncr Trager 
fiir den nitmlichen Belastungsfall dar. Die zugehórigen 
vier Uuersclmitte sind auf Tafel Y I angegeben. Auf 
Tafel IV  sind die Tragfahigkeitslinien einer Reihe von 
gnlseisernen hohlen Saulen aufgezeichnet; in der niim- 
lichen W eise auf Tafel V fiir rundę, gerade Stiibe aus 
Sehmicdeisen oder Stahl.

Die Auftragimg der Linien der Tragfahigkeit der 
Trager erfolgte nach der Gleichung

lo g P  lo g i =  log(n kW ) =  const.
Diese Linien sind also unter 45° gegen die beiden 
Aelisen eines ebenen rechtwinkligen Coordinatensystems 
gcncigt.

Die Tragfahigkeitslinien fiir die Saulen sind in 
ahnlicher W eise aufgezeichnet.

Man erhalt fur jede Tragfahigkeitsliniezw ei Geradcn. 
Die eine riihrt von derD ruckbeanspruchungher undver- 
lauft parallel zu einer Achse eines rechtwinkligen 
Coordinatensystems. Die andere entsteht aus dem Loga- 
rithm us der Eulerschen K nickfonnel:

log P  -f- 2 log 1 =  log (C. J )  =  const.
Sie schneidet die erstere unter einem W inkel von 45°.

Der Knick beider Linien ist durch eine para- 
bolische Linie ansgeglichen, um sich so den Yersuchs- 
ergebnissen von Hodgkinson zu nahern.

Ehgn.

I). R . v. d. B o r g h t ,  P ro f . d e r N ationalokonom ie 
an d e r K g l. T echn . H ochschule  in A achen . 
Handel and Handelspolitik. L e ip z ig  1 9 0 0 , 
C. L . H irsch fe ld . Geli. 17 ,50cM , geb . 1 9 ,5 0  -M.

Ein grofs angelegtes, yortreffliches Buch, das 
gerade in der gegenwartigen Zeit, die unter dem 
Ze i eh en der Vorbereitungum fassender handelspolitischer 
Mafsnahmen steh t, die grofste Beachtung verdient 
und in weiteren Kreisen finden wird. In  weiteren

K reisen, sagen w ir; denn v. d. B orghfs Bueher sind 
iiberhaupt nicht derart, dafs sich ihre Verbreitung 
auf das Publikum der Universitatcn und Technischen 
Hochschulen beschriinkt. Man weifs, dafs der Yerfasser 
aus der Sehule des praktischen Lebens hcrvorgegangen 
und mit diesem stiindig Fiihlung zu lialten m it Erfolg 
bemiiht gewesen ist. Darum schreibt er ans der 
Kenntnifs der ihn umgebenden P rasis heraus, und 
das ist ein aufserordentlich grofser Yorzug gegeniiber 
so yielen Nationalokonomen, die in ihren Urtheilęn 
uns lediglich die Erzeugnisse der Studirstube bieten, 
und darum so oft — sit yenia verbo — daneben 
haucn. Und wenn v. d. Borght in der Vorrede zu 
seinem neuen AYerke m it Recht darauf hinweist, dafs 
er sich in der Sprache moglichster Gemeinverstśindlich- 
keit befleifsigt habe, wenngleich ihm der sogenannte 
„wissenschaftliche S til“ bequemer gewesen w are, so 
bildet das fiir uns einen weiteren Yorzug seines 
W erkes. Mit dem sog. „wissenschaftliehen S til“ ist 
es ein merkwiirdiges Ding, und man kann auf ihn 
recht gnt das Lessingsche W ort variiren:

„W er wird d e n  Stil n icht loben?
Doch wird ihn Jeder lesen? — Nein.
W ir wollen weniger erhoben
Und fleifsiger gelesen sein.11

Thatsachlicli liifst sich ein unbefangener Leser 
iiber den Umfang der h in ter einer deutlichen, klaren 
und im besten Sinne der W orte gemeinverstiuidlichen 
Ausarucksweise steckendcn A rbeit nicht tiiuschen: 
der andere W eg ist leichter, aber auch weniger ver- 
dienstlich.

Das v. d. Borghtsche W erk zerfiillt in zwei grofse 
T heile : 1. der H andel, I I . die Handelspolitik. In  
dem ersten Theil legt der Vcrfasser zunachst Begriif 
und Gliederung des Handels dar und geht dann zur 
yolkswirthschaftlichen Bedeutung des Handels, zu den 
Gegenstiinden des H andelsyerkelirs, der menschlichen 
A rbeit im Dienste des H andels, K apitał, Credit und 
Concurrenz im Handel iiber, um schliefslich den Betrieb 
des W aarenhandels und die Eigcnart des Borsenhandels 
zu bespreehen. W er die Ungerechtigkcit des in 
gewissen Kreisen zur Zeit iiblicTien Urtlieils yon der 
Ucberfliissigkeit, Nebensachlichkeit, ja  Verderblichkeit 
des Handels wiirdigen lernen will, der lese diese 
Capitel des v. d. Borglitschen Buches, das in gerecliter 
Weise abwiigend Jedem das liifst, was ihm zukonnnt, 
und nacli dieser Richtung geradezu erąuickend wirkt.

Ganz besonders intereśsiren aber w ird augen
blicklich der zweite Theil des W erkes, der das Wesen 
der Handelspolitik und zwar zunftćhst der Handelspolitik 
im allgemeinen, sodann der inneren und schliefslich 
der aufseren darlegt. Es kann nicht Aufgabe der 
yorliegenden Besprechung sein, auf Einzelheiten ein- 
zugehen; nur hinweisen mochten w ir auf dio Er- 
orternngen iiber das Wresen der Handelsvertriige. Es 
freut uns, mit dem Verf. darin iibereinzustimmen, dafs 
bei dem System des Minimal- und Maxiinaltarifs eine 
Erschwerung fiir die Yerhandlungen darin liegt, dafs 
die Gewahrung besonderer Zollzugestiindnisse unter 
der durch den M inim altarif bezeichneten Mindest- 
grenze ausgeschlossen ist. Wiirde man das System 
so gestalten, dafs es nicht zu einer starren Mindest- 
grenze der Concessionen fiihrt und die Mogliehkeit
o fi en gelassen w ird , in besonderen Falle unter diese 
Grenze zu gehen, so hat der Verfasser vielleicht niclit 
unrecht, dafs in dieser Form der Grundgedanke des 
Systems noch einmal eine grofsere Bedeutung ge- 
winnen konnte.

Dafs in dem AYerke die iiberseeischen Interessen 
Deutschlands eine besonders yerstiindige W iirdigung 
erfahren, kann man von einem Mannę, der so wie 
v. d. Borght im praktischen Leben stelit, n icht anders 
erwarten. \Yir sind denn auch besonders erfreut, das 
AYerk mit folgender r Nutzanwendnng-‘ gesehlossen zu
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sehen : Deutschland hat sich in wenigen Jalirzelmteu 
m it einer beispiellosen Energie an die zweite Stelle 
unter den W elthandelsstaaten gearbeitet. Sein intcr- 
nationaler Handel umfafst im Specialhandel je tz t schon 
beinahe 10 Milliarden Mark an W erth  und wird nur 
nocli vom englischen iibertroffen. Rund 7/iu dieses 
Handels sind Seehandel. Seine Dampferflotte und 
seine gesammte Handelsflotte steht an Tonnengehalt 
ebenfalls an zweitcr Stelle; nur das seegewaltige 
England geht daruber — und zwar noch sehr betriicht- 
licli — hinaus. Das Jahreseinkommen der deutschen 
Bevolkerung ist in den letzten Jahrzehnton erheblich 
gesticgen und diirfte nur noch wenige Milliarden von 
dem der englischen entfernt sein. Deutschlands Be- 
volkerung von 55 Millionen Menschen wird unter den 
Culturlandern nur noch von den Yer. Staaten von 
A merika und von Rufsland iiberragt. Seine Gefechts- 
k raft zur See aber steht an 7. Stelle und betriigt etwas 
iiber '/o der englischen, nicht ganz 3/a der franzosischen 
und fast 2/s der russischen. Dies krasse Mifsverhiiltnifs 
ist vom Standpunkt der iiufseren Handelspolitik aus 
hoclist bedenklich. Die Zeit wird kommen, da Dcutsch- 
land seine iiberseeischen Interessen mit den Waffen 
w ird sehiitzen und yertheidigen miissen. Dann nicht 
geniigend zu Lande und zu W asser geriistet sein, heifst 
freiw illig aus der Reihe der fiihrenden Culturyolker 
ab treten. j ) r \y  Beumer.

Industrielle

Actiengesellschaft fiir Federstahl - Industrie, 
Yorm. A. Hirscli & Co., Casscl.

Der Gewinn-Saldo der Gesellschaft pro 1S99 ein- 
schliefslich des Vortrages vom vorigem Jahre in Hóhe 
von 2356,20 J l  betragt 324 639,16 J l .  In Uebereinstim- 
niung mit dem Vorstand wird bean trag t: 7 % statuten- 
inalsige Tantićm e an den Aufsichtsrath =  22 559,80 -.///, 
5 % des Actienkapitals an die Actionare m it 75000 J l ,  
die yertragsm afsige Tanttóme an Direction und Pro- 
curisten 42 697,37 J l ,  Rem uneration an die Beamten 
12000M zu iiberweisen, von dem Rest von 172381,99 JC
7 % Superdividende =  105000^5, Arbeiterbetiieiligung 
11000 -II, DebiLoren-Reserve 7355,79 J l ,  Reserve- 
fonds B 40000 J l  zu verwenden und den Saldo von 
9026,20 J l  auf neue Rechnung yorzutragen.

Doutsch - Amerikanische Maschinen - Gesellschaft 
zu Frankfurt a. Main.

Aus dem Bericht fiir 1899 heben w ir Folgendes 
h e rv o r:

„Nicht ansbleiben kann e s , dafs das kaufende 
deutsche Publikmn zur Erkenntnifs gelangt, dafs die 
so hoch entw ickelte, und wie der stets zunehtnende 
Export beweist, auch vom Ausland gew unligte deutsche 
M aschinenindustrie aucli in unserem  besonderen Ge- 
schaftszweig grSfsere Beachtung ais bisher verdient 
und dafs es darau f yerzichtet, seinen Bedarf aus 
Landern zu beziehen, die wohl vor langen Jahren in 
der betretfenden Maschinenklasse ais mafsgebend 
gallen, inzwischen aber vom Inland nicht nur erreicht, 
sondern in Manchein uberfliigelt worden sind. Eine 
grSfsere Rucksichtnahm e auf das Inland diirfte um 
so m ehr angezeigt erscheinen, ais gerade diejenigen 
L ander, an welciie sich die betheiiigten Kreise mit 
besonderer Vorliebe w enden , durch ganz unverhalt- 
nifsmafsig hohe SchutzzSlie die E infuhr der deutschen 
Erzeugnisse unmflglich m achen , wahrend ihnen die

P r o f .  D r . E . R o t h e r t ,  R heinland- West fa leń  im  
Wechsel der Zeiten. D iisse ldorf, A. B age l.
1 9 0 0 . G ebuuden  in H a lb le in en  6 J L ,  in 
G anz le inen  7 JL .

Dor auf dem Gebiete der historischcn' A tlauten 
bestens bekannte Verfasser bietet in dem yorliegenden 
Kartenwerke ciue iiufserst fleifsige und willkpmmene 
Arbeit, die uns im Kartenbild und beglcitenden Text 
Rhein land-W estfalen iin Wechsel der Zeit yorfuhrt, 
von den Riiineni und Franken an, durcli die lotharingische 
Zeit und 'd io  Bisthumszeit im M ittelalter hindurch zu 
den rheinischen Kurfiirsten, zur Vereinigimg von Cleve- 
Mark, Jiilich, Berg und Ravensberg, zu den H ohen
zollern und W ittelsbachern, die sich 1609 am Nieder- 
rhein treffen und bis 1789 im W ettbewerb stehen, in 
die Gebiete der M ediatisirten 1789, in die franzosische 
Zeit und zu Preufsen ani Rhein nach 1815. Dio vier 
letzten Abscbnitte bchandoln das Jah r 1899 und zeigen 
Rheinlands und W estfalens Beyolkerung und Wolil- 
stand, Schule, K irche und yerwandte Bestrobungcn, 
Handel undY erkehr sowie endlicli die Industrie. Das 
alles ist in knapper und angenehmer Form bchandelt 
und die sorgfiiltig ausgefiihrten Karton illustriren den 
T c s t.in  anschaulichśter W eise. Die Yerlagshandlung 
hat dio bei ih r traditionellc Sorgfalt auf die Ausstattung 
des W erkes yerwandt. Dr. W. lieumer.

Rundschau.
sehr mafsigen deutschen Zollsatze den ieichten Zu- 
tr itt zn unserem  Markt gestatten.

Bezuglich der Verwendung des Reingewinnes, 
der sich nach Abschreibungen im Betrage von 
95 813,59 J l  e rg ieb t, ausschliefslich des Gewinn- 
yortrags aus 1898 von 14976,08 J l ,  im Betrage von 
171091,76 J l  machen w ir folgenden Vor=chlag: 4 %  
Dividende auf 920 000 J l  — 3 6 8 0 0 ^ ,  4 % Dividende 
auf 180000 J l  p. r. t. =  5100 J l ,  10 % Tantićm e fur 
den A ufsichtsrath =  1 2 8 8 9 ,1 8 ^ , Tantiśm en an Yor- 
stand und Beamte 20655,93 J l , bleiben 95 346,65 J l.  
Diese Summę erhoht sich durch den Gewinnvortrag 
aus 1S98 um 14976,08 J l  auf 110322,73 J l .  Hiervon 
beantragen wir zu vervvenden: ais Gratiflcationen 
S000 J l ,  ais Zuwendung an den A rbeiter - Unter- 
stutzungsfonds 6000 J l ,  ais Zuwendung an den 
Beamten-Unterstutzungsfonds 6000 J l ,  ais 5 % Super- 
Diyidende auf 920000 J l  =  46 000 J l ,  ais 5 % Super- 
Diyidende auf 180000 J l  p. r. t. =  6750 J l ,  ais 
Dotirung der Special-Reserve 25 000 J l  und restliche 
12 572,73 J l  auf neue Rechnung yorzutragen."

Duisburger Eisen- und Stahlwerke in Duisburg.
Der Bericht fur 1899 lau te t:
„Am Schlusse unseres letztjahrigen Geschafts- 

berichteś stellten w ir auch tur das laufende Geschiifts- 
ja lir ein giinstiges Ergebnifs in Aussicht. Unsere 
Erw artungen sind vollkommen berechtigt gewesen, 
denn das Eisen- und Stahlgeschaft erfuhr einen 
w eiteren aufserordentlichen Aufschwung, so dafs wir 
auf ein lohnendes und sehr arbeitsreiches Jahr 
zuruckblicken dflrfen. W ahrend des ganzen Berichts- 
jahres waren sam mtliche Betriebe m it Auftriigen 
derart uberhauft, dafs unsere Erzeugung dem Andrange 
yielfach nicht genugte und stets auf 6 bis 9 Monate 
yoraus yersclilossen war. Die Nachfrage wurde nicht 
allein durch abnorm e heimische Bedurfnisse veran- 
lafst, auch das Ausland stellte grofse Anforderungen,
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so dafs w ir gezwungen w aren , zahlreiche Auftrage 
abzulehnen. Die Preissteigerung machte infolgedessen 
weitere Fortschritte  und wiirde zweifellos in wilde 
Preistreiberei ausgeartet sein, wenn nicht die Ver- 
biinde mafsigend eingewirkt hatten.

Durch Yermehrte H erstellung in unserem  eigenen 
vergr8fserten M artinwerke ist es uns gelungen , die 
Gesammterzeugung um 7577 t gegen das Jah r vor- 
her zu erhOhen.

Der gesammte Versand an W alzerzeugnissen 
betrug 50523 t (4-2(579) im W erthe von 8 8 3 0 3 1 3 ,5 3 ^  
(G 595 023,70).

Fur Neuanlagen wurden 100692,15 J l  aufgewendet 
und zw ar betralen  dieselben hauptsachlich die Ein- 
richtung eines W ellrohrwalzwerkes |m it zugehOrigen 
Hiilfsmaschinen und Gebaulichkeiten zur Anfertigung 
der sich m ehr und m ehr Eingang yerschaffenden 
gewelllen Feuerrohre. Das Walzwerk w urde im 
Januar dieses Jabres dem Betrieb ubergeben und 
arbeitet zu unserer vollsten Zufriedenheit. — Nach 
Abzug sam m tlicher U nkosten, Anleihescheinzinsen, 
Gewinnar.leile u. s. w. verbleibt einschl. Vortrag aus 
1898 ein Ueberschufs von 861065,51 J t , von welchem 
zu Ahschreibungen 400000 J t ,  zur Ueherweisung an 
den gesetzlichen Reservefonds 25000 J t  und an das 
Verfugungsbestandconto 90000 J l  benutzt wurden, 
wahrend von dem R est von 346065,51 lau t Beschlufs 
der H auptversam m lung vom 21. Apr-il d. J. eine 
Dividende von 10°/« auf das 3360000./#  betragende 
Actienkapital (gegen 6 °/°) zur Y ertheilung gelangt. 
Der gesetzliche Reservelonds betrag t dam ach  jetzt 
100000 J l  und das Verfugungsbestandconto ebenfalls 
100000 J l .  Ueber die Aussichlen fur das laufende 
G eschaftsjahr kannen w ir gunstig berichten. W ir 
sind mit lohnenden Auflragen bis nahezu an das 
Ende des Jahres versehen.“

Eisen- und Stalilwerk Uethleu - Falva, 
Actiengesellschaft.

Der Bericht fiir 1899 wird wie folgt eingeleitet:
„Das abgelaufene Geschaftsjahr hat dank der auf 

allen Gebieten der gewerblichen T hatigkeit herrschen- 
dcn guten Beschaftigung und der dam it verbundenen 
Besserung der Verkaufspreise unseren Erw artungen 
entsprochen. Der bei weitem grSfste Theil unserer 
Betriebsanlagen w ar mit Auftragen reichlich versehen, 
infolge empflndlichen A rbeiterm angels nam entlich 
w ahrend der Somm erm onatc aber haufig nicht in der 
Lage, den W unschen nach prom pter Lieferung zu 
entsprechen. Die Geslehungskosten sam m tlicher Pro- 
ducte haben durch die forlgesetzte Steigerung der 
M aterialienpreise und A rbeiterlahne eine nicht un- 
erhehliche Erhahung erfahren, w elcher jedoch en t
sprechend bessere Verkaufspreise unserer Fabricate 
gegeniibęrslehen. Nach wie vor haben wir unser 
Augenmerk darau f gerichtet, zur Verbilligung der 
Selbstkosten unsere B etriebseinrichtungen zu ver- 
bessern und zu erw eitern und uns hinsichtlich der 
Zwischenproducte durch eigene Darstellung derselben 
meglichst unabhangig zu m achen.4

Es wird beantragt, einen Betrag yon 570462,86 ^  
und die B aureserve aus dem V orjahre von 100000 ^  
zu Ahschreibungen zu verwenden. Aus dem sich 
hiernach ergebenden Reingewinn von 1025429,97 J t  
sind 5 °/o =  51 300 J t  dem Reservefonds zu iiberweisen, 
30 616,60 J l  dem A ufsichtsrath und 21 757,60./# dem 
Vorstande und den Gesellschaftsbeamten ais Tantiem e 
zu zahlen, so dafs 921 755,77 J l  zur Verfiigung stehen, 
welche m it 910000 J l  =  14 °/» — im Vorjahre 5 % — 
ais Dividende auf die Actien zu vertheilen sind und
11 755,77 J l  auf neue Rechnung Yorzutragen.

Kiinigin M arien h iitte , A c tien g e se llsch a ft 
zu C ainsdorf.

Dem Bericht fur 1899 entnehm en wir:
„Fiir die Betriebsperiode des verflossenen Jahres 

kannen wir h ierm it zunachst feststellen, dafs der 
schon im vorigen Bericht erw ahnte Aufschwung der 
Industrie, wie im allgem einen, so auch bei uns 
sich im Laufe des Jahres noch w eiter gesteigert und 
befesligt hal. Dieser ZusLand h a t iiber den Jabres- 
schlufs hinaus angedauert. W enn unser Werk von 
dieser giinstigen Conjunctur im vergangenen Geschafts
jah re  noch nicht in vollem Mafse profitirt hat, so 
ist dies einmal dem Umstande zuzuschreiben, dafs das' 
Anziehen der Preise zunachst bei den Rohm aterialien ' 
(Kohlen, Erze, Roheisen und Altm aterial) einsetzle, 
auf dereń Kauf w ir zum grofsen Theile angewiesen 
sind, w ahrend w ir mil den Preisen unserer Fabricate 
schon der bestehenden Abschlusse wegen nur all- 
mahlich folgen konnlen. Sodann hat aber die durch 
dic mit der MaximilianshQtle getroffene Productions- 
ahgrenzung erforderlich gewordene Umleitung unseres 
Belriebes und der hierm it im Zusam m enhang stehende 
Um- und Neubau eines Theiles unserer Anlagen auch 
im abgelaufenen Jahre noch auf die R entabilitiit des 
Werkes ungunstig eingewirkt. Die Festigkeit des 
Kohlenmarkles bei steigenden Preisen dauert auch 
heute noch an, und die auf Yerschiedenen Stellen 
Deutschlands und O esterreichs eingetretenen Streiks 
bringen uns auch fur die Zukunft gespannle Ver- 
haltnisse, m it denen w ir zu rechnen haben w erden.“

Das Gewinn- und Verlust-Conto w eist aufser dem 
Vortrage aus dem Jahre 1898, den Effectenzinsen, 
sowie einem Gewinn an begebener Anleihe, mit dem 
Hiillenbetriebsgewinn zusammen 1 109 947,74 J t  nach, 
demgcgeniiber stehen die Generalunkosten 408 607,35 J ! , 
Coursverlusle an Effecten 2 625,20 J t  und die Anleihe- 
Zinsen zu 69 557,85 J f , zusammen 480790,40 J l .  Yon 
dem Gewinn von 629157,34 ^  w erden,zu Abschrei- 
bungen auf Hflttenwertlie 280000 J l  verw endel und 
verbleibt der Reingewinn m it 349 157,34 J t.

Es wird beantragt, die Vertheilung desselben vor- 
zunehmen wie folgt: Der Gewinnvortrag aus 189S 
betrug 9 977,26 J t , m ithin sind die Zuwendungen zum 
Reservefonds, sowie die Tantiómen von 339 180,08 J l  
zu berechnen und b e trag en : 5 °/o an den Reserve- 
fonds =  16 959 J l ,  5 °/o an Direction und Beamte 
=  16959 J t , zusammen 33918 J l ,  Reingewinn 
349157,34 J l ,  Zuweisung an den Reservefonds, Di
rection und Beamte 33 918 J l ,  4°/o Dividende 
=  24-0 000 J t , 5°/» v°n  65262,08 J l  dem Aufsichts
rath  =  3 263,10 J l ,  1 °/° Superdividende = 6 0 0 0 0  J l ,  
auf neue Rechnung yorzulragen 11976,24 ^ .

Maschinen- uud Armaturenfabrik, yorm. C. Louis 
Strubo, Actiengesellschaft zu Magdeburg-Buckau.

Durch Beschlufs der Generalversamm lung vom 
19. Juli 1899 wurde das Geschaftsjahr der Gesellschaft, 
das sich seither auf den Zeilraum  vom 1. April bis 
31. Marz erstreckte, auf das K alenderjahr yerlegt, so 
dafs der vorliegende Abschlufs nur die Dauer von
9 Monaten umfafst. W ahrend dieser Zeit w ar das 
Werk mit Auftragen gut versehen, und durch die 
Vergr8fserung des Verkehrs konnte eine nicht u i i - 
erhebliche Vermehrung des Umsatzes herbeigefuhrt 
werden. Wenn trotzdem nicht eine hahere Dividende 
ais im Vorjahre yorgeschlagen werden kann, so hat 
dies im wesentlichen seinen Grund in dem -so aufser- 
ordentlich gestiegenen Preise aller R ohm aterialien, 
besonders des Kupfers.

Nach Abzug der Ahschreibungen verbleibt ein 
Reingew inn von 83 113,60 J l ,  dessen Yertheilung wie
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folgt Yorgesclilagen w ird: Dividende: 4 '/« °/° au f
1 500 000 J l  fur 9 Monate =  67 500 J t , Reservefonds 
5°/o==: 'W70,42 J t , Tantiem ę an Aufsichtsralh und 
Direction 8951,92 J l ,  V ortrag auf neue Rechnung 
2588,26 J t ,  zusammen 83 113,60 ’ J t.  Im laufendei' 
G eschaftsjahr ist die Gesellschaft in allen Betrieben 
reichlich beschaftigt, und da es mOglich war, die 
Verkaufspreise entsprechend zu erh&hen, so kann ein 
hefriedigendes Ergebnils in Aussicht gestellt werden.

O bersch lesische  E isenbalin  - B ed iirfs- A ctien g ese ll
sch a ft F rled en sh iitto .

Die Einleitung des Bericlits fur 1899 lautet:
„Die weitere Entwicklung der gunstigen Con- 

juncturverh;iltnissc, wie solche fur unsere quantitativ  
wichtigsten Erzeugnisse bei Begiun des Berichtsjahres 
zu verzeichnen waren, hat in der Steigerung des im 
Jah re  1899 erzielten Ertragnisses entsprechenden 
Ausdruck gefunden. Das Geschaft in Handelseisen, 
welches von sym ptom atischer Bedeutung fiir die E n t
wicklung unserer Industrie ist, hat sich im Berichts- 
jah re  nicht allein auf dem inlandischen Markte, 
sondern auch auf nahezu allen Eisenm arkten des 
Auslandes uberaus gunstig gestaltet und der Welt- 
m arktslage dadurch ein selten festes Geprage ver- 
liehen. Schon im Laufe des ersten Q uartals konnten 
die Preise, welche mit ca. 137,50 J t  bis 14-0 J l  aus 
dem Yorjahre ubernommen waren, allmahlich bis zur 
Hohe von ca. 145 bis 147 '/s , J t  pro Tonne ab Werk 
gesteigert werden. Fernab von allen speculativen 
Momenten hat alsdann eine wesentliche Bedarfs- 
verm ehruhg das Geschaft mit Beginn des zweiten 
O uartales noch m ehr gehoben. Dieser erhShte Consum 
ist, abgesehen von der stetig sich aufbessernden 
w irthschaftlichen Lage, dadurch hervorgerufen, dafs 
infolge des am erikanisch - spanischen Krieges dem 
Bedarfe an Eisen und an industriellen Producten 
uberhaupl, in Amerika selbst ein sehr m erkbarer 
Impuls gegeben war, welcher sich sehr rasch bei den 
hekannten W echselbeziehungen der Lander auf Eug- 
land flbertrug. Die um langreiche Beschafligung 
Amerikas im eigenen Lande nahm  von den deutschen 
Markten die Gefahr eines Im ports und befestigte in 
Handels- und Consumentenkreisen das Verlrauen, 
welches in richtiger Wiirdigung der Gefahren aus 
einem am erikanischen Im port die lebhafte Nachfrage 
mSglicherweise hatte  restringiren k5nnen. Es kam 
dazu, dafs der inlandische B edarf infolge sehr s ta r te r  
Anforderungen der E isenbahnen, der elektrischen 
Industrien, des SchifTbaues, sowie sam m tlicher Fertig- 
und V erfeinerungsindustrien sehr uinfangreiche Mehr- 
forderungen an die Eisenindustrie stellte, welche der 
auf diese Eventualitat nicht vorbereitete Grofshandel, 
angesichts yerhallnifsm afsig geringer L agervorrathe 
nicht befriedigen konnte. Diese Um stande, welche 
in dem zweiten Q uartal in einer nahezu sturmisclien 
Nachfrage zum Ausdruck gelangten, liefsen die Preise 
lu r W alzeisen um 7,50 bis 15 JL f. d. Tonne steigen, 
so dafs der restliche A rbeitsbedarf der oberschlesischen 
W erke fiir das zweite und dritte  Q uartal zu 160 
bis 162'/^ f. d. Tonne ab Werk hercingebracht werden 
konnie. Das Geschaft im dritten Q uartal yerlief, 
nachdem der Grofshandel Abschlusse in genugender 
Menge gemacht hatte  und die eingegangenen Engago- 
ments W e r s t  auch in etw a realisirt sehen mufste, 
ruhiger bei andauernd sehr fester Stiinmung, welche 
auch durch den plótzlichen Einbruch Osterreichischen 
Eisens in ‘unser deutsches Absatzgebiet, bezflglich der 
Preislage keinerlei irgendwelche Beeintrachtigung 
erfahren hat. In Paritiit m it den Notirungen der 
rheinisch-westfalischen W erke konnte daher das fur 
das [Jahr 1899 noch verf(igbare Quantum Walzeisen

mit einer w eiteren Preiserhóhung von 10 J t  f. d. Tonne, 
also zu etwa 170 J t  f. d. Tonne ab Werk verkault 
werden. In iihnlicher, wenn auch nicht ganz gleicher 
Weise, h a t sich das Exportgeschal't im Berichtsjalir 
enlwickeln kOnnen. Wenn auch angesichls der leb- 
haften Nachfrage eine Nothwendigkeit zum Export 
kaum vorlag, so haben w ir es doch fflr angezeigt 
erach tet, die langjahrigen Exportheziehungen nicht 
abzubrechen, sondern sie durch enlsprechende, 
quantitativ  allerdings etwas verringerte Verkaufe 
aufrecht zu erhalten. Da fur diese Geschafte in 
gleicher Weise nicht unerhebliche Mehrpreise zu 
erzielen w aren, sind die Erlóse h in ter den jeweiligen 
Inlandspreisen nicht eben wesenllich zuiflckgeblieben. 
Das Geschaft in Grobblechen h a t sich im Berichts- 
jah re  unter Fulirung des Verbandes der deutschen 
Grobblechwalzwerke uberaus befriedigend gestaltet. 
Das Bestreben des genannten V erbandes, den deut
schen in hohem Aufschwunge befindlichen Scliiff- 
bau m it deutschem Materiał zu versorgen, ist mehr 
und m ehr von Erfolg begleitet gewesen und konnte 
dadurch die Gesammtmenge der Lieferung von 
Grobblechen im Jahre 1899 um nahezu 25 % 
gesteigert werden. Die Preise sind im Laufe des 
Berichtsjahres den allgemeinen Conjuncturverhallnissen 
entsprechend ganz allm ahlich und zw ar von 140 
bezw. etwa 145 J l  auf ungefahr 1S5 bis 190 J l  f. d. 
Tonne ab Werk in die H5he gegangen. Aehnlich 
gunstige Ergebnisse konnten auf dem Markt fur 
Feinbleche erzielt werden. Das Geschaft in Eisenbahn- 
m aterial hat sich quanlitativ  noch umfangreicher 
gestaltet, ais dies im Jahre 189S der Fali gewesen 
ist. Den Anforderungen, welche von den KOniglich 
Preufsisclien Staals- und Kąiserlich Deutschen Reichs- 
Eisenbalinen, sowie von zahlreichen Privatunter- 
nehm ern an die E isenbahnm aterial erzeugeuden Werke 
gestellt w urden, konnte nur m it erheblichen Ver- 
schiebungen der Lieferlerm ine geniigt werden. Zu 
den von uns bereits hergeslelllen Arlikeln ist im 
Beriehtsjahre die Fabrication von Bandagen, schmiede- 
eisernen Scheiben, Aehsen und fertigen Radsatzen 
aufgenommen worden. Was das Tragergeschaft an- 
lang t, so konnie unsere auf das IlOchste gesleigerte 
Production schlanken Absatz zu immer lohnenderen 
Preisen finden. Das Kohlengeschaft hat fur uns im 
Laufe des B erichtsjahres aufgehOrt, da die auf dem 
yoraussichtlich im Jahre  1902 zu Ende gehenden 
Sehm iederschacht noch zu gewinnende Forderung 
auf den eigenen W erksanlagen verbraucht w ird /

Aus dem (nach Abzug von Abschreibungen in 
Hólie von 1441559,34 J l  und Zurechnung eines Vor- 
Irags von 1898 m it 62 268,67) sich ergebenden Ge- 
winne von 22S1124,05 J l  sind zunachst fflr den 
gesetzlichen Reservefonds 5 %  von 2218855,38 J l  
mil 110942,77 J l  in Abzug zu bringen. Von dem 
Betrage von 2170 181,28 J l  sollen und zw ar frei 
von allen Tantićm en dem Disposilionsfonds 500000 J l  
uberwiesen w erden, so dafs ais yertheilbarer Rein
gewinn 1 670181,28 J l  yerbleiben. Diese Verstarkung 
des Dispositionsfonds aus dem diesjahiigen Ueber- 
schusse empliehlt sich insbesondere aus Rucksicht 
auf den aufserordentlichen Gewinn, welcher aus der 
Veriiufserung der Actien des Milowicer Eisenwerks 
erzielt worden ist und im Hinweis darau f, dafs das 
in die neue Tiefbauanlage inyestirte Kapitał erst 
nach Verlauf einiger Jahre werbend werden kann.

Yon dem Betrage von 1670181,28 J l  wurden 
zur Zahluug der verlraglichen und statutenmafsigen 
Tantiemen 9 %  von 1 718855,38 J l  -  15i696,98 J l  in 
Abzug zu bringen sein, so dafs nach Ausschullung 
einer Dividende voh 9 0/« =  1401000 J l ,  auf neue Rech
nung 111484,30,// yorgetragen werden kSnnlen.
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Obcrschlcsische Eisenindustrie, Actiengesellscliaft 
fiir Bergbau und Hiittenbotrieb, Gleiwitz, O.-S.

Aus dem umfangreichen Berieht iiber das Ge- 
schaftsjahr 1899 geben wir Folgendes wieder:

„Der Veriauf des W alzeisengeschafts im Berichts- 
jalir h a t denjenigen Erw artungen durchaus ent- 
sprociien, welciie w ir in unserem  vorjahrigen Berieht 
zum Ausdruck brachten. Die Nachfrage w ar w ahrend 
des ganzen Jahres eine so lebhnfle, dafs die Leistungs
fahigkeit unserer Werke voll in Anspruch genommen 
wurde, und erfuhren demzufolge die Preise, welche 
zu Beginn des Jahres boi Inhindsverkaufen fur das 
I. Semester etw a 152'/^ J l  f. d. Tonne, franco Empfangs- 
stalion belrugen, eine successive A ufbesserung bis 
Jahresschlufs um etw a 40 JL f. d. Tonne. Die gunstige 
Geschaftsenlwicklung ist, neben der freundlichen Ge- 
stallung der Verhaltnisse in den fremdlandischen, 
Eisen producirenden Industriebezirken, in erster Reihe 
auf die nam hafte Steigerung der A ulnahm efahigkeit 
des deutsehen Marktes zuriickzufuhren. Der inlandische 
Bedarf w ar, infolge der umfangreichen Anforderungen, 
welche E isenbahnen, K leinbahnen, die elektrische 
Industrie und der Schiffbau ste llten , ein sehr be- 
deulender und wurde durch die gleichfalls namliaflen 
Anspriiche des M aschinenbaues und der Yerfeinerungs- 
industrie noch erhoht. Fiir die B eurtheilung der 
Conjuncturentwicklung im W alzeisengeschaft ist es 
bemerkenswerth, dafs der Anslofs zu den sich voll- 
ziehendeu PreiserhOhungen fiir Walzeisen durch fort- 
gesetzteK nappheit und dementsprechende Vertheuerung 
der fiir die W alzeisendarstellung erforderlichen R oh
materialien (Kohle, Roheisen und Halbzeug), dereu 
Verkauf innerhalb Deutschlands fast allgemeiu durch 
Syndicate organisirt w a r, erfolgte. Durch diesen 
Umstand unterscheidet sich die diesmalige Aufwarts- 
bewegung von den H ochconjuncturen der Vorzeit, 
weil zur Zeit bei der Uegrenzung der zur Verfiigung 
stehenden RohstofTe die MOglichkeit fiir eine Ueher- 
production an Fertigfabiicaten, m ehr ais dies bei 
fruheren giinstigen Conjuncturen des W alzeisenm arktes 
der Fali w ar, in die Ferne geruckt erscheint. Fiir 
die Organisation des W alzeisenverkaufs bestand im 
iibrigen auch im B erichtsjahr ein das deutsche Wralz- 
eisengeschaft umfassender Yerband nicht. Dagegen 
erwies sich die Vereinigung Oberschlesischer W alz
werke von wesentlichem Einflufs auf die Markt- 
entwicklung. Die genannte Vereinigung ging bei 
ihrer Verkaufsthatigkeit von der Erwagung aus, dafs 
fiir A ufrechterhaltung der giinstigen M arktverhaltnisse 
in erster Reihe jegliche Preisausschreitung zu ver- 
meiden sei, und befleifsigte sich demgemafs bei den 
Preisfestsetzungen einer grofsen Mafsigung. DieVer- 
einigung Oberschlesischer W alzwerke blieb im all
gemeinen bei ihren Forderungen unterhalb  der Preis- 
stellungen des rheinisch-westfalischen Reviers, und 
iibte hierdurch e in en , der gesam mten Geschafts- 
entwicklung w ohlthatigen Einflufs nach der Richtung 
mafsvoller Preishaltung aus. Dabei kam den der 
Vereinigung Oberschlesischer W alzwerke angeh5renden 
Werken der Umstand wesentlich zu gute, dafs die 
Centralverkaufsstelle bei H andhabung der Abschlusse, 
soweit sich dies bei der fortgesetzt sehr lebhaften 
und theilweise stiirm ischen Nachfrage durchfiihren 
liefs, an dem Grundsatze festhielt, nur auf entsprechend 
kurze Zeitraum e zu verkaufen, so dafs sie in der 
Lage w ar, fur ihre Fabricate bei der steigenden 
Richtung des Marktes in den Genufs der jeweils mafs- 
gebenden Tagespreise zu treten. Es geschah dies 
im Gegensatz zu den in anderen Industriebezirken 
ublichen und laufend zu beobachtenden Abschlufs- 
principien, die darau f hinausgehen, durch thunlichst 
fruhzeitige und weitsichtige Geschafte sich mSglichst 
zeilig einen entsprechenden Theil der A rbeit am 
deutsehen Markte zu sichern, ais Folgę der Furcht,

im Falle des Zuw artens eine Arbeitseinbufse an die 
Goncurrenzwerke zu erleiden. Desgleiehen ist es ledig- 
lich eine Errungenschaft der Thatigkeit der Vereinigten 
Oberschlesischen W alzwerke, dafs eine durch die 
ungiinstige Geschaftslage in O esterreich-Ungarn be- 
dingte Mafsnalime der dorligen W erke, W alzeisen in 
Deutschland durch directe Verkaufe an die deutsche 
Kundschaft abzusetzen, durch geeignete Abmachungen 
mit der. asterreichisch-ungarischen W erken derartig  be- 
handelt wurde, dafs die sonst naturgemiifse StOrung 
der giinstigen Entwieklung des deutsehen W alzeisen
m arktes ferngehalten w urde. T rotz der fortgesetzt 
regen Inlandsnachfrage nalim der Verband Bedacht 
darau f, die bisher gepflogenen Exportbeziehungen 
aufrecht zu erhalten, w enn auch die Ausfuhr nach 
Rufsland, infolge der ungiinstigen Gestaltung der dor- 
tigen Geldyerhfiltnisse, und diejenige nach Rum anien, 
woselbst die schlechten Ernteergebnisse eine wesent- 
liche Abschwachung des W'alzeisengeschaftes herhei- 
gefuhrt hatten , im Laufe des Berichtsjalirs eine Ein- 
schrankung erfuhr. Angesichts der grofsen Bedeutung, 
welche die oberschlesischen W alzwerke der Organi- 
salion des Verkaufes durch den Verband beimessen, 
und welche in erster Reihe in der Beseitigung des 
W etthew erbes der W erke un tereinander, ferner in 
der Festsetzung und D urchfuhrung angemessener, den 
jeweiligen V erhaltnissen Rechnung tragender Preise 
und in der Regelung des Productionsum fanges je 
nach den Anforderungen des Marktes, liegt, ist es 
von hesonderer Tragw eite, dafs noch vor Jahresschlufs 
die Yerlangerung des Verbandes Vereinigter Ober
schlesischer W alzwerke auf fiinf Jah re  erfolgte. Durch 
diese Erneuerung und weitgehemle Sicherung des 
Verbandes, bei w elcher gleiehzeitig eine entsprechende 
Abinachung m it der aufserhalb desselben stehenden 
Vereinigten Kónigs- und L aurahutte  fur den genannteu 
Zeitraum  erfolgte, hat die Geschaftslage des ober
schlesischen Reviers eine nicht hoch genug zu ver- 
ansclilagende Sicherung erfahren. W ir geben uns 
der Ueberzeugung hin, dafs mit der Zeit auch die 
iibrigen deutsehen, zur Zeit noch nicht geeinten, 
W erke sich zu analogen Verkaufsvereinigungen zu- 
sammenschliefseu werden. Es ist noch zu erw ahnen, 
dafs zu Ende des Berichtsjahrs die Vereinigten Ober
schlesischen W alzwerke Veranlassung nehmen mufsten, 
angesichts der w esentlichen Preissteigerungen fiir 
Kohlen, Roheisen, Halbproducte und A ltm aterial, den 
mit Jahresschlufs heraufgesetzten Notirungen des 
W estens in vollem Umfange Folgę zu geben. Um 
indefs einer w eiteren Erhahung der W alzeisenpreise, 
welche fur eine gunstige Marktentwicklung nicht ohne 
Bedenken erschien, vorzubeugen, und um eine Stetig- 
keit des ferneren Geschaftsverlaufes zu gew ahrleisten, 
w urde gleiehzeitig beschlossen, von dem bisherigen 
Grundsatze, mOglichst nu r Q uartalsgeschafte zu thatigen, 
abzuweichen, so dafs zwisehenzeitlich durch die seitens 
der G entralverkaufsstelle des oberschlesischen Walz- 
w erksverbandes bewirkte V erkaufsthatigkeit ein nam- 
hafter Theil der fiir die Beschaftigung der ober
schlesischen Werke im Jahre 1900 erforderlichen A rbeit 
gesichert ist. Die Aussichten fiir das angebrochene 
Jah r kCnnen ais durchaus giinstige bezeiehnet werden. 
Nachdem, wie vorerw ahnt, ein bedeutender Theil des 
Jahresbedarfes zu gewinnbringenden Preisen bereits 
eingedeckt worden ist, biirgt die andauernde starkę 
Nachfrage dafiir, dafs die U nterbringung der zum 
Verkaufe noch verbleibenden Mengen zu giinstigen 
Bedingungen ais sicher erach tet werden kann. Die 
reichliche Arbeit, m it welcher die schlesisehen Werke 
versorgt sind, giebt eine Gewahr dafiir, dafs sie in 
der Lage sein werden, auch im Geschaftsjahr 1900 
ihre Betriebsvorrichtungen yollstandig auszunutzen. 
Der Hochofenbetrieb verlief im B erichtsjahr durchaus 
befriedigend, soweit nicht kleinere StSrungen durch 
den fortgesetzt grofsen Mangel an A rbeitern zu ver-
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zcichnen waren. Der Betrieb auf unseren Eisenerz- 
fOrderungen litt auch im B erichtsjahr fortgesetzt 
unter dem Mangel an Arbeitskriiften, so dafs wir das 
uns aus dem, m it dem Grafen Hugo Henckel abge- 
schlossenen Pachtvertrag  zustehende FOrderąuantum 
nicht voll erreićhten. Das Geschiift unserer Draht- 
fabriken stand im B erichtsjahr unter der giinstigen 
Einw irkung der Syndicate fiir W alzdraht und Draht- 
stifte, dereń Zustnndekommen und Grundzuge w ir in 
unserem  vorjiibrigen Bericht geschildert haben. 
W ahrend das W alzdrahtsyndicat im Laufe des Jahres, 
der Mąrktentwicklung foigend, successive die Preise 
um 20 J l  f. d. Tonne erhahte, wurde bei der Preis- 
festsetzung fiir I. Semester 1900, in Riicksicht auf die 
inzwischen eingetretene wesentliche Steigerung der 
Kosten fiir Kohle und Halbzeug, gegenuber dem im ;
IV. Q uartal des Berichtsjahrs geltenden Preise eine 1 
weitere ErhOhung um 25 Jt. f. d. Tonne seitens der j 
Generalversamm lung des W alzdrahtsyndicats be- ; 
schlossen. Dabei ist zu erwiUiuen, dafs die Draht- ! 
strafsen, infolge unzureichender, ihnen zur Verf(igung 
stehender H albproductm engen, nicht in der Lage 
waren, den lnlandsbedarf voll zu decken. Auf Grund 
dieser Sachlage, und namentlich dank der Wirksam- 
kcit des D rahtstiftsyndicats, vollzog sich das Geschiift 
fiir diesen Arlikel in durchaus befriedigender Weise. 
Das Drahtsliftsyndicat w ar in der Lage, seine Mit
glieder, nacli Mafsgabe ih rer Einschatzung, mit reich- 
licher A rbeit zu nutzbringenden Preisen zu versehen. I 
Der Verband niitzte unter A ufrechterhaltung der 
Kxportverbindungen der Werke und gleichzeitiger Ver- 
meidung der bei freier Concurrenz unter den ge- 
gebenen Verhaltnissen sonst unausbleiblichen Preis- 
ausschreitungen auf dcm In landsm ark t, die auf- 
steigende Conjunctur fiir seine Mitglieder utn so besser 
aus, ais er streng an dem Grundsatz, die Speculation 
in den Hiindlerkreiseu zu beschranken, festhielt, indem 
immer nur fiir ein Y ierteljahr voraus verkauft wurde. 
Durch diese H andhabung wird die weitgehendsle i 
Soliditat fiir den Markt <les bedeutungsvollen Artikels j 
„D rahtnagel“ gew ahrleistet. Die w eiteren Bestrebungen ! 
der Syndicirung verw andter Artikel sind bei den 
grofsen Sehwierigkeiten, die verschiedenen Interessen 
zu vereinigen, bislang noch nicht von Erfolg gewesen, 
doch werden die beziiglichen Bemiihungen fortgesetzt. 
Mit Schlufs des B erichtsjahrs ist unsere Gesellschaft 
in D rahtnageln durch vorliegende Verl>andsauftriige 
fiir die Verkaufszeit desselben, also bis Schlufs des
1. Quartals, reichlich und zu guten Preisen mit Arbeit 
belegt. Fiir unsere anderen D rahtfabricate, dereń 
Verkauf nicht verbandsmafsig geregelt ist, und des- 
halb nicht in so zuruckhaltender Weise behandelt 
werden kann, sind w ir fur volle sechs Monate aus- 
Yerkauft. Die erzielten Preise sind sehr befriedigend 
und hohere, ais im Berichtsjahr. Was die w eitere 
Ausgestaltung unserer oberschlesischen W erksbetriebe 
anbetrifft, so erachten w ir es im Interesse einer zweck- 
mSfsigen Deekung unseres umfarigireiehen Bedarfs an 
FluTseisenhalbproducten fur erforderlicli, zu einem 
System der Stahldarstellung uberzugehen, welches 
ausschliefslich auf Yerarbeitung von Roheisen basirt. 
Die in Deutschland stetig zunehmende Flufseisen- 
erzeugung in Martinofen hat eine fortgesetzt steigende, 
die Preise vertheuernde Nachfrage nach Altm aterial 
hervorgerufen, und ist an der Hand der Entwicklung 
der heimischen Montanindustrie fur die fernere Zu- 
kunft eine \  erschfirfung dieser Yerhaltnisse voraus- 
zusehen. W ir beabsichtigen deslialb, in Julienhfltte 
un ter Ausdehnung unseres Hochorenbetriebs den Bau 
eines Stahlw erks Yorzunehmen, durch welchen wir 
uns bei ausschliefslicher Yerarbeitung von Roheisen 
von dem A ltm aterialm arkt unabhangig machen. Im 
Zusam m enhang m it dem Stahlwerksbau soli die E r
richtung einer T rager- und Schienenstrafśe erfolgen. 
Zwecks Bescliaftung der fur die Durchfiihrung des

umfangreichen Bauprogram ms erforderlichen Mitte 
werden wir bei der demnachstigen Generalversamm- 
lung die Vornahme einer entsprechenden ErhOhung 
des Actienkapitals beantragen.“

Der Bruttogewinn des G esam m tunternehm ens be
tragt 46894-82,22 J t-, ab Abschreibung auf Aniage- 
conto 1 750000 J t ,  Nettogewinn 2 939 482,22 J/.. Die 
Yertheilung desselben wMrd wie folgt vorgescblagen: 
D5?-ó Dividende auf 21000 000 ^  Actienkapital =  
2730000 J t ,  Dotation fiir das Delcredereconto 10000 J t , 
Extrareserve fiir das vom Grafen Henckel von Donners- 
marck libernom mene Inventar 9000 J t ,  Zuwendungen 
fiir W ohlthatigkeits- und W ohlfahrtseiurichtungen 
30000 J t ,  statutenm afsige Tantiem e fiir den Aufsichts
rath  121936,17 J l ,  Yorlrag auf 1900 3Sol-6,05 J l.

B rc s la u e r  A ctien g ese llsch a ft fiir E isenbahn- 
W agenbau .

Mit der Errichtung und Inbetriebnahm e der Ma
schinen fabrik ist die Gesellschaft im Jahre 1S99 nicht 
ganz in dem Mafse vorangekommen wie erw artet, haupt- 
sfichlich um deswillen, weil die erforderlichen Arbeits- 
und W erkzeugmaschinen fast sam mtlich verspatet und 
zum Theil sogar mit. ganz bedeutenden FristOber- 
schreitungen zur Anlielerung gelangten. Auch der 
Aufstellung und Inbetriebnahm e haben sich erbebliche 
Sehwierigkeiten in den Weg gestellt. Trotzdem waren 
am Ende des Geschafisjahres 1899 die Graugiefserei, 
die Gelbgiefserei, die Modelltischlerei, die W erkstatten 
fiir grofsen und kleinen M aschinenbau und die Hammer- 
schmiede im Betriebe, w ahrend die betreflenden Ab- 
theilungen der M aschinenbauanstalt in der Lorenz- 
gasse durch Ueberfuhrung des Personals in  die neue 
Fabrik aufser Betrieb gesetzt werden konnten. In 
der Locoinotivw erkstatt waren die meisten der hier- 
fiir erforderlichen Specialmaschinen zur Anlieferung 
gebracht, beziehungsweise unterw egs; in dieser und 
in der Kesselschmiede ist der Betrieb inzwischen auch 
erOffnet worden.

Von dem sich ergebenden Bruttogewinn in H6he 
von 1084546,53 J l  wird vorgeschlagen zuzufiihren: 
dem Beitragsconto fiir eine technische Hochschule in 
Breslau, zweite R ate 10000 J l ,  dem A rbeiter-Unter- 
stiitzungsfondsconto 50000 J l ,  zusammen 60 000 J l, 
zu Abschreibungen 226 698 J t .  Sodann wurde ais 
Reingewinn iibrig b le iben : 797 848,53 J l  und ent- 
fallen hiervon: 40 392,43 J l  zum gesetzlichen Reserve- 
fonds, 79 554,99 J l  auf Tantiem en, 148 500 J l  ais 
4 '/a % Dividende fiir die Yorzugsactien, 528 000 J l  
ais 16°/° Dividende fiir die Stam mactien, 1101,11 J l  
ais Y ortrag fiir neue Rechnung, zusammen 797 818,53 Jt-

W aggonfab rik  G ebr. H ofm ann & Co., A ctien- 
g e se lls c h a f t in U reslau .

Die im vorigen Jahresbericht ausgesprochenen 
HofTnungen haben sich erfu ilt und der Jahresum satz 
der Gesellschaft ist fur 1S99 bis an das Vierfache 
des Actienkapitals gestiegen. Es wurden 1208 Wagen 
und andere A rbeiten fur 4 423 265 J l  abgeliefert (im 
Yorjahre 1213 Wagen etc. fiir 39S8576 ik )  und zur 
Lieferung im Jahre 1900 und 1901 liegen bereits 
Auftrage fiir 4216000 J l  vor. Das Jahresergebnifs 
ist aus den oben angefuhrten Grunden ein ausnahms- 
weise gunstiges, deslialb w ird es aber auch fur dringend

i geboten gehalten, eine Rucklage zur Aufbesserung der 
Diyidende fu r Jah re  mit ungenugendem Gewinn zu 
machen und zwar w ird bean trag t, Yon dem nach 
augemessenen Abschreibungen und Riickstellungen 
verbleibendeu Ueberschufs von 424555 J l  28 ć) zur 
Bildung eines Dispositionsfonds zur Erganzung der 
Diyidende etc. 100000 JL  zu yerwenden, eine Dividende 
von 2 2 ';i °/o zu zahlen und 322S.9S auf neue Rech- 
nung Yorzutragen.
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V ereins - N acliric hten.
Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 

Eisen- und Stahlindustrieller.

W ir erhalten folgendes Schreiben, das w ir unseren 
Mitgliedern mit der Bitte um thunliche Erfiillung 
der darin  ausgesprochenen W unsche zur Kenntnifs 
b ringen :

„Der im vorigen Jahre so anfserordentlich ge- 
stiegene Versand an Kohlen, Koks, Briketts, Bau- und 
sonstigen Rohm aterialien h a t im Laufe dieses Jahres 
eine w eitere, nicht unerhebliche Zunahm e erfahren, 
so dafs zur Befriedigung der Anforderungen zeitweise 
jetzt schon hOhere W agengestellungen, ais in der ver- 
kehrreichsten Zeit der friiheren Jahre, erforderlich 
gewesen sind.

Im kornmenden H erbste, bei H inzutritt der Ver- 
frachtung der landw irthschaftlichen Erzeugnisse, wird 
der Verkehr voraussichllich zu ganz besonderer Starkę 
anwachsen und seine Bewaltigung aufsergewOhnliche 
Anforderungen an den Eisenbahnbetrieb und die 
W agenzufiihrung stellen. Es ist dringend erwunscht, 
dafs die Bestrebungen der Eisenbahn-V erw altungen. 
den Verkehr in dieser Zeit anstandslos zu bewiiUigen, 
allerseits U nterstiitzung finden.

Vor Allem ist es hierzu erforderlich, dafs der 
Kohlenbedarf fur den W in ter, nam entlich an Haus- 
brandkohle, móglichst fruhzeitig gedeckt w ird , und, 
um allen Zufalligkeiten im W inter zu begegnen, so 
weit irgend angangig, Y orrathe, wie dies auch von 
seiten der Eisenbahn-Verwaltung zur Entlastung des 
H erbstverkehrs geschiehl, in den Sommermonaten 

■angesammelt werden.
W ir ersuchen auch die betheiligten Kreise, bei 

allen Beziigen in W agenladungen auf die volle Aus
nutzung des Ladcgewichts der Wagen Bedacht nehmen 
zu wollen und sich die schleunige Be- und Entladung 
der Wagen angelegen sein zu lassen, dam it so lange, 
ais es im óffentlichen Interesse angangig ist, von 
einer allgemeinen Verkurzung der Ladefristen ab- 
gesehen werden kann.

E s s e n ,  den 15. Mai 1900.
K O nig l i c h e  E i s e n b a h n -  D i r e c t io n ,  

zugleich im Namen der Kóniglichen Eisenbahn- 
Directionen in Elberfeld, Kdln, St. Johann- 

Saarbrdcken, Munster, Hannover, Gassel, 
F rankfurt a. M. und Mainz.“

P ro to k o ll iiber dio Y orstfindssitzung  iii D iisseldorf 
am  14. M ai 1900.

Zu der Vorstandssitzung w ar durch Rundschreiben 
vom 7. d. M. eingeladen und die Tagesordnung wie 
folgt festgesetzt:

1. Geschaftliche Mittheilungen.
2. Antrage, betreflend Zollfreiheit von entzinnten 

W eifsblechabfallen, und von Schrott deutscher, 
im Zollausland gelegenen W erften.

3. Besprechung der Zollsiitze zum neuen Zolltarif.
4. K analisirung der Mosel.
Anwesend sind die H H .: Comm erzienrath S e r v a e s , 

Vorsitzender, Com m erzienrath B a a r e ,  Commerzien- 
ratli B r a u n s ,  G eneralsecretar B u e c k ,  General- 
director G o e c k e ,  Geh. F inanzrath J e n c k e ,  Geh. 
Comm erzienrath H. L u e g ,  Com m erzienrath T u l i ,  
Comm erzienrath W o y la n d , Com m erzienrath W ie t-  
haus, Ingenieur S c h r O d te r  ais Gast und Dr. B e u m e r .

Entschuldigt haben sich die HH.: B o e c k i n g ,  
C. L u e g , K a in p , K l i ip f e l ,  P o e n s g e n ,  v. d .Z y p e n .

Der Vorsitzende Hr. Com m erzienrath S e r v a e s  
erSITnet die Verhandlungen um 15!1/! Uhr mit dem 
Hinweis auf die W ichtigkeitder heutigen Tagesordnung.

Zu 1 derselben wini die Kettenfabrik II. S c h l i e p e r  
S o lin  in Grilne, W estfalen, in die Gruppe aufgenommen. 
Verschiedene yertrauliche Schreiben des M inisteriums 
fiir Handel und Gewerbe werden zur Kenntnifs gebracht.

Zu 2 der Tagesordnung wird der A ntrag eines 
Vereinswerks, die Z o l l f r e i h e i t  f i i r  W e i f s b l e c h -  
a b f a i l e ,  die im Auslande entzinnl sind, wieder ein- 
zufuhren, abgolehnt. Es sei in der Begriindung des 
betreflfenden A ntrags nicht der Nachweis erbracht, 
dafs eine Nothwendigkeit vorliege, den am 25. Juni 
1898 gefafsten Beschlufs des Vorstandes der Gruppe 
zu andern, welcher la u te t:

„Im Hinblick darauf, dafs die Ausfuhrfahigkeit 
der deutschen Stahlwerke keineswegs von der Be- 
gunstigung abhangt, entzinnte W eifsblechabfalle auf 
zollfreies Lager beziehen zu durfen, weil die S tah l
werke nicht auf die V erarbeitung dieses Materials 
angewiesen sind und die Menge dieser entzinnten 
W eifsblechabfalle gegeniiber den sonst verarbeiteten 
Eisenmengen gar nicht ins Gewicht fallt, beschliefst 
der V orstand, die genannte Eingabe * zu unter- 
stutzen, da von der Aufhebung der in Redo stehen
den Begiinstigung die Bliithe oder gar die Existenz 
der deutschen E ntzinnungs-Industrie bedingt is t.“

Ebenso wird die von einem Vereinswerk erbetene 
Befiirwortung eines A ntrags der Duisburger Handels- 
kamm er, w elcher dahin geht,

den auf deutschen W erften, die im Zollausland 
liegen, von deutscbem Materiał entfalleuden Schrott 
zolltrei einzufuhren, 

abgelehnt.
Auch hier sei das Quantum zu m inim al, um 

wegen desselben eine Aenderung unserer Zollgesetz- 
gebung herbeizufuhren ; denn der in Rede stehende 
Schrott betrage n ich t, wie die Duisburger Handels- 
kamm er annehm e, 6000 his 7000 t, sondern aller- 
hOchstens 1000 bis 1100 t.

Hr. Comm erzienrath W ie th a u s  begrundet liier- 
auf einen A ntrag betr. Z o l l r i i c k v e r g u t u n g  f i ir  
a u s l i i n d i s c h e  K n u p p e l ,  die zur einheimischen 
Drahterzeugung gebraucht w eruen, m it dem Hinweis 
darauf, dafs iu den Zeiten des Mangels an Halbzeug 
die ExistenzmOglichkeit der deutschen D rahtindustrie 
untergraben werde. Der A ntrag wird m it Riicksicht 
darauf, dafs die Gewiihrung einer solchen Rflckver- 
giitung ahnliche Gesuche der D raht verarbeitenden 
Werke fiir auslandischen D raht, ferner A ntrage auf 
zollfreie Einfuhr von Bandeisen, Stabeisen, Feinblechen
u. s. w. zur Folgę haben w erde, mit allen gegen die 
Stimme des H rn .C om m erz ien ra thW ie thausabge lehn t.

Zu 3 der Tagesordnung ist die Yerhandlung 
vertraulich.

Zu 4 wird beschlossen, an den Hrn. Minister 
der Sffentlichen Arbeiten das Ersuchen zu richten, 
in die K a n a ly o r l a g e  die M o s e lk a n a l i s i r u n g  
einzubeziehen.

Schlufs der Yerhandlungen N achmittags 3 Uhr.
gez. Servaes,

Konigl, Commerzienrath.
gez. Dr. Beumer, 

Jl. d. A.

* Eingabe der Handelskammer Essen, in welcher 
bei dem Einanzm inister beantragt w ird , von der in 
Ziffer 2 des Schtufsprotokolls zum Zollvereinsvertrag 
vom 8. Juli 1867 vorgesehenen Begunstigung, betr. 
den Bezug von Roheisen und Brucheisen auf zoll
freies Lager, die im Ausland entzinnten W eifsblech
abfalle ausschliefsen zu wollen.
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Yerein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir di© Yereinsbibliothok
sind folgende Biicherspenden eingegangen:

Von H errn L. B lu m  in Esch a. d. Aizette.
„Directe Bestimmung des Kalkes nebst Eisenoxud und  

Thonerde".
„Zur Bestimmung des Eisens in Puddelschlacken".

(Sondernhdriicke aus der Zeitschrift fiir analytische
Chemie.)

A enderungen im M itg lied e r-Y c rze ich n ils .
IHnsfeld, P aul, Dr., in Firm a Faul Lange & Co., 

Jekaterinoslaw, Rufsland.
Brand, Jul., Ingenieur, Łehrer der Konigl. Masehinen- 

hausehulen Barmen-Elberfeld, E lberfeld, AYiiiiings- 
strafse 2G '•

Dietz, E ., Ingenieur, BruxelleS-Ixelles, Aveuue de la 
Couronne 214.

Eisner, Heinrich, M itinhaber der Firm a A lbert Halin, 
Rohrenwalzwerk, Berlin TY., Bellevuestr. 14.

G leitz, A., Betriebsleiter des Martinstahtwerks von 
Eieken & Co., Hagen-Eokesey.

Kannegitfser, Louis, Commerzienrath, Miilheim a. d. Ruhr.
Lam pe, Wilhelm, P rocurist der Maschinenbauanstalt 

Neuman & Esser, Aachen, Alcxanderstr. 39.
Lundberg, G ustaf, Ingenieur, Hogfors B ruk, Hork, 

Schweden.
Schmit, Robert, Ingenieur, Seraing, Flace communal 

‘2 ebez Deschamps, Belgien.
Senfft, C. D irector der Doutsch-Ocsterreichisclien 

-Mannesinannrdhren-Werke, Dusseldorf, Graf-Adolf- 
strafse 90.

Sonheur, L., Aachen, Lagerhausstr. ‘24.
Stolzenberg, F ritz, Miilheim a. Rliein, Bismarekstr. ‘21.
Stum pf, H., Ingenieur, Essen a. d. Ruhr, Bornstr. 14.
v. Szontagh, Paul, Ingenieur, Nyustya-Liker, Ungarn.
Wentier, Fr., Ingenieur, Geppersdorf b. Steinkirche, 

Kr. Strehlen, Bez. Breslau.
| Zcrwes, J ., Commerzienrath, Miilheim a. d. Ruhr.
|

Ne u e  Mi t g l i e d e r :
! Adiimmer, Heinrich, diplom. Ingenieur, Vdlklingen Saar, 

Schulstr. 17.
Diesfeld, F r i tz , Ingenieur, Chef de Service de la 

Providcnce Russe, Soc. A n., Sartana, Gouvern. 
Ekaterinoslaw.

Druffel, Paul, Ingenieur der Gewerkscliaft Deutscher 
K aiser, Bruckhausen Rliein.

Kich, Nicolaus, D irector der Deutsch-Oesterreichischen 
M aiinesmannrohren-W erke, Dusseldorf, Duisburger- 
strafse 118.

Fontius, G., Ingenieur bei der Konigin - Marienliiitte 
Cainsaorf i. S.

Heinecke, E., Civilingenieur, Dusseldorf, Carlsstr. 129 U.
H ernnann , W., Ingenieur, Diisseldorf, Yictoriastr. 9.
HollUnder, Oberingenieur der Firm a ,Tacques Piedboeuf, 

G. ni. b. H., Aachen.
Kersrhen, Alphonse, Chef de Service des hauts-forneaux 

de Pompej', Pompey (Meurthe et Moselle), Frankreich.
Lucks, E rn s t , Ingenieur der Firm a G. Liitgen - Borg- 

mann, G. m. b. H., Eschweiler.
Schmidt, .FW«£ł\,Chcmiker,Winterthiir, Neuwiesenstr. 59.
Schulze, Richard, D irector der Konigl. Maschinenbau- 

scliule, Altona.
W illich, H erm ., Ingenieur in F irm a Horder Dampf- 

kesselfabrik W . W illich, Ilorde i. W .

Yerein deutscher Eisenhuttenleute.

Die nachste

H a u p t v e r s a m m l u n g
findet sta tt am

Sonntag den 17. Juni 1900, Nachm. 1272 Uhr,
in der

Stad t i schen  T o n h a l l e  zu Dusse ldo rf .

Tagesordnung:
1. Geschaftliche Mittheilungen.

2 . Ueber eine neue Hochofenconstruction. V ortrag  von H errn  G enerald irector F . B u r g e r s ,  
G elsenkirchen.

3 . Die neueren Fortschritte in der Flufseisenerzeugung. V orlrag von H errn  Ingenieur F r i t z  
L ii r  m  a n n  j  r . , O snabriick.

i .  Ueber Umlade- und Transportvorrichtungen fiir  Erz und Kohle. Vortrag von H errn  
J. P o l i l i g ,  Koln.

/ u r  g e fa llig e ii B each tu n g l Am Samstag den IG. Juni, Abends 8 Uhr, findet im Balkonsaale Nr. I 
der stadtischen 1'onhalle eine gemuLhiiche Zusamm enkunft der E isenhU tte D iisse ldo rf, Z\veigverein des 
\  ereins deutscher E isenhiittenleute, s ta tt, zu welcher deren Vorstand alle Mitglieder des Hauptvereins 
freundlichst einladet.

T a g e s o r d n u n g :  B esp reeh u n g  d e r  B e ric h te  von R iley  und T a lbo t iiber fliissiges R oheisen  im 
H erdofen  und fo rtlau fen d es  S chm elzen  im  H erd o fen ,*  eingeleitet durch H errn R. M. D a e le n ,  Diisseldorf.

* Yergl. „Stahl und E isen“, diese Nummer Seite 564.
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