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)m  1 2 1/2 U h r eriiffnet d e r I. s te llv e r tre te n d e  Y o rs itzcn d e  H r. O om m erzienrath  H. B ra u n s -  
D ortim m d die Y ersam in lung  durch  fo lgende A n sp rach e :

I I .  H .!  Ich  eroffne dic heu tig e  H au p ty e rsam m lu n g  und  heifsc  S ie nam ens des Y or- 
s ta n d e s  h e rz lich  w illkom m en. W ir  tr e te n  z u n a c h s t ein in  den e rs ten  P u n k t d e r T ag es- 

o rd n n n g : G eschaftliche  M itth e ilu n g en , beziig lich  dessen ich Ih n en  das F o lg en d e  zu  b e ric h te n  h a b e : 
D ie M itg liederzah l, die b e i u n se re r  D ecem ber-Y ersam in lung  sich  a u f  2 2 5 7  belief, is t  inzw ischen  

a u f  2 4 0 6  g es tieg en . S e it u n se re r  le tz te n  Y ersam in lung  haben  w ir den T od  e in e r  E e ilie  u n se re r  
M itg lied er zu b e k la g e n ; es sind  dies die H II. F r a n k e n ,  M e t k e ,  G r e y e l ,  W u l f f  und  l i o o s ,  
D o n d e r s ,  G e l h o r n ,  H a a s ,  R e i n h a r d t ,  P ro fe sso r  J o r d a n ,  F l a m m ,  L i i t g e n  und B r e d t .  
Ich  b it te  S ie, m. II ., sich zum eh renden  A n denken  an die zum  T h e il im k rś iftig sten  M an n esa łte r 
yers to rb en o n  F ach g cn o ssen  von den S itzen  zu  erheben .

A n den V erein  is t im  Miirz d. J .  ein  S ch re iben  von dem derze itig en  R ec to r d e r K on ig lichcn  
T echn ischen  H ochschu le  in  C h a r lo t te n b u rg , H rn . G eh e im ra th  P ro fe sso r R i e d l o r  e rg a n g e n , in 
w elchem  derse lbe  m itth e ilte , dafs die A b th e ilu n g  fiir M asch inen -Ingen ieu rw esen  an  d e r K g l. T e c h 
n ischen  H ochschu le  zu  B e rlin  fiir die neue D ip lom priifung  yon den S tu d iren d en  ein J a h r  p ra k tisc h e r  
A rb e it a is  Y orb ed in g u n g  fiir  die P riifu n g  y e rlan g en  w olle und z w a r n ic h t a is  conven tionelles E ley en ja lir , 
sondern  m it d e r B estim m ung : „D e r N acliw eis d e r m indestens e in jah rig en  p rak tisc lien  T h a tig k e it  m ufs die
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B eg lau b ig u n g  en th a lte n , dafs d e r B ew erb e r sich  w ah ren d  des p rak tisch e n  A rb e its ja h re s  der A rb e ite r- 
o rg an isa tio n  und A rb e itso rd n u n g  e in e r F a b r ik  oder e in e r in d u s trie llen  U n te rn eh m u n g  ohne A usnahm e- 
s te llu u g  u n te rw o rfen  h a t  un d  m ufs die A r t d e r B esch aftig u n g  in  d ieser Z e it k la r  e rk en n en  la s se n .“

W ie  es in  dem Sclire iben  w e ite r  h e ifs t, se i d iese fiir den g an zen  S tu d ien e rfo lg  w ich tige  
N eu eru n g  n u r dann  d u rck fiih rb a r, w enn die In d u s tr ie  e ine  so lche p ra k tisc h e  A rb e it erm oglicke 
und e ine  O rg an isa tio n  geschaffen w erde, die es jed em  S tu d iren d en , d e r  sieli einem  y o llw erth ig en  
akadem isclien  A bsck lu sse  se in e r S tud ien  u n te rz ie lien . w ill, e rm og liche, d ieses A rb e its ja h r  erfo lg - 
re ic h  durchzum achen . —  D ieser Y o rsch lag  is t  im Y ere in sv o rs tan d  e in e r e ingehenden  E rw itgung  
un te rzo g en  w o rd en , bei w e lch e r m an einstim m ig  zu  dcm E rg eb n ifs  g e la n g te , d a fs , sow eit die 
S tu d iren d en  des H iitten faches und  des H u tten m asch in en fach cs in B e tra c h t k am en , die F o rd e ru n g  
e in e r p rak tisch e n  W e rk s ta tta u sb ild u n g  in  der D a u e r von m indestens einem  J a h r e  und  z w a r  vor 
B eg in n  der H ochsclm lstud ien , a is  den B ed iirfn issen  d e r einsch lilg igen  In d u s trie zw e ig e  en tsp rechend  
zu  bezeichnen  sei. In fo lg e  d ieses be jah en d en  B esch lusses lia t die G eschaftsfiih rung  des V ere in s 
an  gem einsam en B e ra th u n g e n  von Y e r tre te rn  des V erc in s  d eu tsch e r In g e n ie u re , de r S ch iffbau- 
techn ischen  G ese llschaft, des Y ere in s d eu tsch e r M asch in en b au an sta lten , des V ere in s  d e r W erk zeu g - 
m asch inen fab riken  und  von H ochschu lrec to ren  sich  b e th e ilig t. D ie A ufgabe d iese r Comm ission 
b e s te lit w esen tlich  d arin , d ie  B ed ingungen  fe s tzu se tzen , w elche an  den N achw eis der p rak tisch e n  
A rb e it h in s ich tlich  E in t r i t t ,  A rb e itsw e ise  u. s. w. zu kniipfen  s in d ; fe rn e r den K re is  d e r S tud irenden  
zu  b eze ich n en , a u f  w elchen  sich  die F o rd e ru n g  d e r p ra k tisc h e n  A rb e it zu  e rs tre c k e n  h a t und 
end lich , ausfind ig  zu  m achen, in  w elcher W eise  den S tu d iren d en  die M oglichkeit p ra k t is e k e r  A rb e it 
Y crschafft w ird , d. li., e ine g ee ig n e te  O rg a n isa tio n  kerbeizu fiiliren .

Ic h  g laube , m. H ., diese F ra g e  Ih rem  In te re s s e  g an z  besonders nalie  legen  zu  so llen , da 
das o rs treb te  Z iel n u r  bei M itw irkung  der gesam m ten  b e th e ilig ten  In d u s tr ie  e r re ic h t w erd en  kann .

In  einem  zw eiten  g le ich ze itig  e in g eg an g en en  S clire iben  des H rn . P ro fe sso r  R i e d l e r  w urde 
uns m itg e th e ilt, dafs die K gl. T eck n isck e  H ocliscliule zu  B e rlin  b ea b s ic h tig t, um  ein  besseres 
Z usam m endrangen  d e r L e h rg e b ie te  im M asch inen -Ingen ieu rw esen  und  in  der H iitten k u n d e  k e rzu s te llen , 
S tu d ien p lan e  und  P ru fu n g so in rick tu n g en  zu sekaffen , w elcko  es erm ogliclien , H iitten in g en ieu ren  
y e rtie f te  w issen sch a ftlich e  und  p ra k tisc h e  m asch inen techn isc lie  A usb ildung  zu  g ew ah ren  und  a n d e re rse its  
den  M asch inen ingen ieuren  K en n tn ifs  des H u tten w esen s  zu  verschaffen . Zu dem Z w eck w u n sc lit sie 
cinen  besonderen  L e h rs tu h l fiir  H iittenw esenm ascliinen  zu  schaffen und  d u rch  eine h e rv o rrag en d e  
L e lirk ra f t zu  b ese tzen , w elche E rfah ru n g en  im  B an  und  B e trieb e  yon H ochofen u n d  S tah lw erk en  
b e s i tz t und  das M aschinenw eseti w issenschaftlich  und p ra k tis c h  b e h e rrsc h t, so dafs d e r allgem einen  
A u sb ildung  d e r beiden A b the iiungen  eine v e rv o lls ta rid ig te  fach lic lie  A u sb ildung  z u r  S e ite  s te h t.

D e r V o rs ta iu l h a t  auch  h ie r iib e r e ingehende B e ra th u n g e n  gepflogen und  is t  dabe i zu  dem 
E rg eb n ifs  gekom m en, dafs die B ed iirfn ifsfrag e  u n b ed in g t zu  be jah en  sei. W ir  sind  d ah e r in 
diesem  S inne bei dem  H e rrn  M in iste r des g e is tl ic h e n , U n te rr ic h ts -  u. s. w . W esen s  v o rs te llig  
gew orden  und  haben  z u r  B eg rtindung  a u f  die g e s te ig e r te  E rz e u g u n g  der d eu tschen  E isen in d u strie , 
fe rn e r  a u f  die hohen A n fo rd e ru n g en , w elche h e n tz u ta g e  an  die L e is tu n g sfa h ig k e it u n se re r  W e rk e  
auck  in  B ezu g  a u f  T ra n sp o r t-  und H eb ee in rich tu n g en  u. s. w . g e s te ll t  w erden , h ingew iesen . Ich  
gebe  d ah e r nam ens des V ere in s d e r H offnung R au m , dafs die neue  L e h rs te lle  b a ld ig s t in s L eben  
tr e te n  und  diu'ch eine g ee ig n e te  K ra f t  b e se tz t w erde .

51. I I . ! Ich  m ochte  d iese G e le g e n h e it, bei wTelche r w ir  uns m it d e r A u sb ildung  unserer 
tech n isch en  Ju g e n d  besch a ftig en , n ic lit v o rriib erg eh en  la s sen , ohne der w e ite ren  H offnung A usdruck  
zu  v e rle ih e n , dafs die B e ra th u n g e n , w elche vo r w en igen  T ag en  in  B erlin  u n te r  dem  Y o rs itz  des 
H rn . C u ltu sm in is te rs  S t u d t  iiber die N eu reg e lu n g  des hoheren  U n te rr ich tsw esen s  in  P re u fse n  s ta tt -  
gefunden  haben , zu  einem  fiir  u n se re  B ed iirfn isse  e rsp riefslichem  R e su lta t fiik ren  m ochten. B ish e r 
y e r la u te t , dafs in  d e r V ersam m lung  E in m u th ig k e it da riib e r g e h e rrsc h t habe , dafs den A b itu rien ten  
der d re i S ch u lg a ttu n g en  neu n stu fig e r V o lla n s ta l |e n , also  der G ym nasien , d e r R ea lg y in n asien  und 
d e r  O b errea lschu len , d e r Z u tr i t t  zu  den S tud ien  an den U n iv e rs ita ten  und tech n isch en  H ochschulen  
in  g le ich e r W eise  geoffnet w erd en  soli.

W e n n  dabei m it R ech t g e fo rd e rt w ird , dafs zum  S tud ium  b estim m ter F a c h e r  E rg an zu u g s- 
k en n tn isse  nacligew iesen  w erd en  m iissen, so d a r f  w olil m it B estim m tk e it angenom m en w erden , dafs 
die G y m n asia lab itu rien ten  b e i dem E in t r i t t  in  die tech n isch en  H ochschulen  in den m athem atisc lien  
und  n a tu rw issen sch aftlick en  F a c h e rn  g le ich w e rth ig e  K enn tn isse  w ie die A b itu rien ten  d e r R ealgy innasien  
und O b errea lsch u len  auszuw eisen  h a b e n ; denn es k an n  keinem  Z w eifel u n te r lieg en , dafs es n ick t 
r ic h t ig  is t , w enn , w ie b is lier, bei d e r A ufnahm e in  die tech u isch e  H ochschu le  die A b itu rien ten  der 
d re i A n s ta lte n  g le ich w e rth ig  b eh an d e lt w erden . D ie  K en n tn ifs  des G riech ischeu  b ild e t doch fiir 
den hum anistisc li g eb ild e ten  A b itu r ien ten  ke in en  E rs a tz  fiir  die ilini fek lende und fiir den Besuch 
d e r teck n isck en  H ocliscliule e rfo rd e rlich e  W issensm enge  in den m a th em atisch en  und  natu rw issen - 
sc liaftlickeu  D isc ip linen . (S eh r r i c h t ig !) B e i dem hohen  In te re sse , w elches u n se r M onarch der m oderneu 
T ech n ik  en tg eg e n b rin g t, d a r f  ich an  d ieser S te lle  w okl das Y e rtra u e n  au ssp recken , dafs d iese die Y or-
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b ildung  u n se re r tech n isch en  Ju g e n d  betreffenden  F ra g e n ,  a u f  dereń  L o su n g  die deu tsche  techn ische  
W e it b e re its  la n g e  h a r r t ,  nu n m eh r b a ld ige  und  b e fried igende  L o su n g  finden w erden .

D ie Ih n en  b e re its  in  le tz te r  V ersam m lung  angek iin d ig te  Ń eu au flag e  der G ęm einfafslichen  
D a rs te llu n g  des E isen liiittenw esens h a t  sich  aus dem  G runde e tw as y c rz S g e r t, a is  d e r  W unsch  
b e s ta n d , das gesam m te s ta tis tis c h e  M ate ria ł b is zum  S chlufs des ab g e lau fen en  J a h rh u n d e r ts  
be izugeben . Z u r Z e it is t  in dessen  das W erk c h ę n  b e re its  im D ru ck  begriffen  und  es w ird  w ah r- 
schein lich  im L au fe  des n ach s ten  M onąts ersclie inen .

S e iten s des S ta a ts s c e re ta rs  des R e ich sm arin eam ts  H e rrn  v o n  T i r p i t z  is t  heu te  M orgen das 
folgende D an k sch re ib cn  an  den Y ere in  a n g ek o m m en :

D er Y o rs tan d  h a t  der von  m ir e in g e se tz te n  Com m ission z u r  U n te rsu ch u n g  d e r L ag e  des 
Sch iffbaus ein so au fscro rd en tlich es E n tgegenkom m en  bew iesen , dafs dadu rch  d e r  Z w eck , den 
die Comm ission bei il ire r  R eise  zu  v erfo lg en  h a tte , a u f  das W e se n tlic h s te  g e fo rd e rt w orden  is t. 
Ic h  sp rech e  dem  V o rstan d e  h ie rfrir m einen v e rb in d lich s ten  D an k  aus. T i r p i t z .

M. H . ! W ir  s teh en  v o r d e r vom n a tio n a le n  S ta n d p u n k t aus ho ch erfreu lich en  T lia tsach e , dafs 
die F lo tte n y o r la g e , d e reń  E in b rin g u n g  w ir  d e r k ra f tv o lle n  In itia tiy e  u n seres  K a ise rs  v e rd an k en , in 
ihrem  w esen tlich en  T h e il u n te r  D ach  und  F a c h  g e b ra c h t is t. D urch  die B e ric h te  d e r  eben erw & hnten 
M arine-C om m ission d iirfte  w oh l auch  dio R eg ie ru n g  die U eb erzeu g u n g  gewronnen h ab en , dafs unsere  
W erk e  auch  den lioc ligespann testen  A nspriichen  se iten s des S ch iffbaus gew achsen  sind.

A us d e r  V o rlag e  w ird  u n se re r  In d u s tr ie  und  den durch  sie ih ren  L e b e n su n te rh a lt e rw erbenden  
B elegschaften  n eue  A rb e it zu g e fiih r t w erd en . D ieser U m stand  eroffnet uns in  V erb in d u n g  m it d e r 
T ha tsac lie , dafs au f  unseren  W e rk e n  ein g ro fse r B es tan d  an  fes ten  A uftr& gen v o rlieg t, w ie  es kaum  
je  zuvor dagew esen  is t  —  e in e r  T lia tsach e , an  w elcher auch  die n eu es ten  V org ilnge an  d e r B orse 
n ich ts zu  andern  yerm ogen  — , die e rfreu lich e  A ussich t, dafs das w e ite re  W o h le rg e lien  u n se re r  
In d u s trie  und  der H u n d e rtta u se n d e  von  ih r  ab liang igen  P e rso n en  au f  ab seh b a re  Z e it g e s ic h e rt e rsch e in t.

D ie A b rech n u n g  fiii’ das J a l i r  18 9 9  is t  d u rch  u n se ren  H rn . K assen fiih re r E l b e r s  e rfo lg t 
und vou den beiden  H e rren  R ev iso ren  g ep riif t w orden . D a  beide H erren  h e u te  am  E rsc lie inen  
v e rh in d e rt sind , b it te  ich H rn . S c h r o d t e r  den B e ric h t zu v e rle sen . (D er B e ric lit w ird  verlesen .)

V o r s i t z e n d e r : Ich  s te lle  den R ech n u n g sb erich t z u r  D iscussion . (P au se .) D a sich  N iem and 
zum  W o rte  m e ld e t, b e a n tra g e  ic li, dafs S ie dem  V o rstan d e  E n tla s tu n g  e rth e ilen . (P au se .)  E s 
m eldet sich  N iem and zum  W o rt, ich  uelim e d a h e r  an , dafs die E n tla s tu n g  e r th e il t  is t. M. H . ! E he 
w ir zum  z w e i t e n  P u n k t  u n se re r  T a g eso rd n u n g  iibergelien , m och te  ich  Ih n e n  v o rsc lilag en , unseres  
y erd ien ten  e rs te n  V orsitzenden , H rn . G eheiin ra th  C arl L u eg , d e r  nach  n ich t un g efith rlich er E rk ra n k u n g  
g liicklicli g en esen  h e u te  d e r L u b e c k e r  K an a lfe ie r  b e iw o h n t, d u rch  U cbersendung  des folgenden 
T eleg ram m s zu g e d e n k e n :

„ Ih rem  b e w a h rte n  lioc livereh rten  V o rsitzen d en  sen d e t z u r  g liick lic li e rfo lg ten  G enesung  
ein froh liches G lfickauf! Die Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.“

(Lebhafte Zustimmung.)

Ic h  e rsu ch e  n u n  H rn . G en e ra id irec to r B u r g e r s  zu  seinem  V orti 'ag e  das W o r t  zu  nehm en.

Ueber eine neue Hochofenconstruction.
H r. G en e ra id irec to r F. B u rg e rs -G e lse n k irc h e n  : M. H . ! D ie neue H ochofenconstruction  b e tr iff t 

in d e r H au p tsach e  den O fen sch ach t, d e r  in  E isen  c o n s tru ir t i s t ,  s t a t t  w ie b ish e r  in  e tw a  1 m 
starkom  C ham ottem auerw erk . B evor ich  u a h e r  a u f  d iese N eu eru n g  e in g e h e , g e s ta t te  ich  m ir 
zu n ach st e inen  R iickb lick  a u f  die se itlie r  iib liche B a u a r t zu  w erfen . M an b a u t b is lan g  den O fen
schach t a is  rm g fo rm ig es  M au erw erk  a u f  in  0 ,8 0 0  b is so g a r 1 ,2 5 0  m  S tiirke . D ie R a s t  le h n t sich 
dann in n e rh a lb  an  den S chac lit a n , so dafs an  d e r s ta rk s te n  S te lle  das M au erw erk  n ic h t se lten
1 Ł/a b is 2 m b e tra g t.  Y on aufsen  w ird  d e r S ch ach t m it einem  B lech m an te l u m k le id e t oder ab er 
m it schm iedeisernen  B anderii d e ra r t  v e ra n k e r t, dafs fa s t je d e  S te in la g e  d u rch  die B an d e r g eh a lten  
w ird. D iese  A nordnung  z e ig t F ig u r  1. In  D eu tsch lan d  is t  die B lech m an te l construction  y iclfach  
in W e g fa ll gekom m en und  der M au ersch ach t m it B a n d e ra rm iru n g  b ev o rzu g t.

B ek an n tlich  w ird  das feu e rfe s te  M auerw erk  n ach  d e r In b e tr ie b se tz u n g  des O fens chem isch 
und m echanisch  s ta rk  in A nsprucli g enom m en , so d a fs ,  j e  n ach  d e r B e tr ie b sw e ise , m eh r oder 
w eniger g ro fse  E rw e ite ru n g e n  und  som it s ta rk ę  P ro filan d eru n g en  e in tre te n , w 'elche U n rege lm afsig - 
ke iten  des O fenganges und  g riilse ren  K o k sv e rb rau ch  zu r  F o lg ę  haben . D afs  d ieses auch  in  an d eren  
L an d ern  der F a li  is t, d a riib e r b in  ich  in  der L ag e , Ih n en  yersch iedene  M itthe ilungen  m achen  zu  konnen . 
H r. In g en ieu r S c h r o d t e r  w a r  so freund lic li, a u f  m eine V e ran la ssu n g  an  yersch iedene  b e k a n n te  H ocli- 
ofner im A uslande zu  sch re ib en , und  sind  seine A n frag en  von den m eisten  in  freu n d lic h s te r W eise  b ean t-  
w o rte t w orden . Ic h  w erd e  m ir e rlanben , am  Sch lusse  m eines Y ortrages- d a ra u f  noch zuriickzukom m en.

D ie  B e s tre b u n g e n , w elche die S ch ach te rw e ite ru n g en  beheben  so llten , g ingen  b e i uns in  der 
R ich tung , den B lechm an te l w eg zu lassen , d am it die A ufsen lu ft einen  T h e il de r K iih lung  b esse r iiber-
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nelim en konne, au ch  w erden  K iih lk asten  in  das 
M aucrw erk  e in g eb au t, in  w elchen  "W asser cir- 
cu lir t . A u f e in ze ln en  A n lag en  flnde t m an  Kiilil- 
p la t te n  im  g a n z e n  S cliaclitc  v e i'th e ilt und ebenso 
is t  in  v ie len  F a lle n  die H a s t m it so lchen  ver- 
selien . In sb eso n d ere  is t  bei den neu e ren  aineri- 
k an isch en  C onstruc tionen  ein se h r  au sg ieb iger 
G ebrauch  von  K u lilp la tten  g em ac h t, w elche 
die K a s t des O fens in  ih rem  P ro iil  e rh a lten  
so li (F ig u r  2). D ie am erik an isch e  Z e itsch rift 
„ T h e  Iro n  Age*' b ra c lite  s. Z. den P la n  eines 
n eu e rb au ten  H ocliofens d e r „N a tio n a l S teel 
C o.“ in  Y oungstow n  fiir eine T agesp roduc tion  
von  e tw a  6 0 0  to n s  ( 1 ' / 2 cbm f. d. T ag es
p roduc tion ). D ie se r Ofen is t  m it 130  bis 
150  b ro n zen en  K iih lkasten  v e rseh en . E s liegen 
zw ei E e ih en  d erse lben  u n te r  den G eblase- 
form en, n eu n  E e ih e n  b ro n zen e  K iih lk as ten  in 
d e r E a s t  und  zw ei E e ih en  g u fse ise rn e  K iihl
k a s te n  iiber d e r R a s t  iiu A nsch lu fs an  diese. 
D er S ch ac lit d ieses O fens is t  ] ' / 2 m dick . W enn  
m an rec lm e t, d a ls  f lin t K iih lk as ten  durcli ein 
;7i z tilliges W a sse rro lir  g e sp e is t w e rd e n , so 
w ird  m an fiir  d iese K a stk u h lu n g  einen  W a sse r-  
y e rb rau ch  von  5 cbm i. d. M inutę rechnen  
m iisseu. Y ie lle ich t speist- m an  ab er w en igerF igur 1

K iih lk a s ten  durch  einen  Zu- 
la u f  und  dann  is td e rW a s s e r -  
y e rb rau c li w esen tl ich gro fser. 
A lle  gesch lo sseuen  K iihl- 
k a s te n  liaben  den N ach the il 
eines g ro fsen  W aśse ry e r-  
b rau ch s  und  vor a llem  sind 
dieselben  zu m al bei g ro fser 
A nzah l n ich t le ich t zu  con- 
tro lire n . Bei einem  D efect 
s te h t m an o ft im  Z w eifel,

F igur 3.
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wo dio betreffende S te lle  l ie g t ,  und  dabei d r in g t das L eck w ąsse r dii-ec t in  den Ofen. —  M eine 
B e s tre b u u g c n , deu O fenscliaclit un d  die K ast liiuger żu e rh a l te n , g in g en  z u n ach st davon 
a u s , dio S tilrk e  des M au e rw erk s , in sbesondere  am O bertlie ilo  d e r K ast w esen tlic li lie rab - 
zum indern  und  dic V e ran k e ru u g en  des M auerw erks in  E isen  m og lichs t k ritf tig  zu  g e s ta lte n  und  
zugleich  K iih lk ilsten  anzuw enden .

Zw ei C onstructionen  d ieser A r t finden S ie in  den F ig u re n  3 und  4 . D ic le tz te re  (nach  
F ig u r  4 ) e n ts ta n d  zu e in e r Z e it, d a  zw ei Oefen dem  A u sb lasen  nalie  w a re n  und  ra sc li eine R esery e  
an besch riink tem  K aum e gescliaffeń  w erden  so llte . D iese r Ofen h a t  d ah e r eine yere in  fach te  Con- 
s tru c tio n  e rh a lten . D erse lb e  h a t  ke in e  S ch a c lits ilu le n , sondern  einen  
B le c h m a n te l, d e r bis zum  S ch ach t re ic lit, und is t zu  beiden  S e iten  der 
aclit F o rm en  m it 34 0  mm hohen  T -T rilg e rn  a rm irt . A uf d iese und den 
B lechm an te l is t ein K iih lk ran z  go leg t und  a u f  diesem  h a u t sich  der 
Schaclit auf. D iese r Ofen w a r in ungefilh r sechs M onaten  h in g e s te llt 
und h a t  T ag es le is tu n g en  e rre ic h t von an n ilh e rn d  2 4 0  t  im  M onatsdurcli- 
sch n itt. D ie H au p tab n ie ssn n g en  des O fens sind  2 1 ,5  m Holie und  5 ,8  m 
W eite . D iese r C onstruction  fo lg ten  nun m eh re re  nach  F ig . 5 , d ie g an z  ilhnlicli 
s in d , jed o ch  w ied er m it 
besonderer T rag co n s tru c - 
tion  fiir den S ch ach t. B ei 
dieser C onstruc tion  t r i t t  
der g ck iih lte  T ra g k ra n z  
au f, der e inen  w esen t- 
lichen  T h e il des sp a te r  en 
e isernen  O fens b ilde t.
D ieser T ra g k ra n z  is t bei 
m eh reren  O efen se it 
Ja h re n  ohne A n stan d  im 
B etrieb  ; e r  b e s te h t m eist 
aus 8  S lg m e n te n , w elche  
durch  S ch rau b en  zu einem  
R in g e  v e rb u n d en  sind , 
dessen S to fsfugen  a u f  den 
Silnlen ru lien . Um den 
T ra g k ra n z  liegen  noch 
zu r  w e ite ren  S ich eru n g
zw ei E lsenb ilnder. D ie 
In n en w an d  w ird  g anz  
milfsig m it W a sse r  be- 
r ie s e lt ,  w elches sich  in 
dem u n te re n  T h e ile  des 
T ra g rin g e s  ansam m eit 
und b e lieb ig  ab g e le ite t
w erden  k an n . D ie nach
dem O feninneren  g erich - Figur 6. F igur 7.
te te  F la c h ę  is t  zw ischen
den R ippen  m it d iinnen  C ham otteste inen  yon- 50  b is GO mm D icke v e rk le id e t. D er w e ite re  S c h r itt  
w ar nu n  die yo llstllnd ige  A rm iru n g  eines O fens in E isen  fiir Scliaclit und  R a s t in ilhn lic lier Con
stru c tio n  w ie der T ra g r in g . D er A n fb au  des S chaeh tes  is t  w ie fo lg t c o n s t ru i r t :

A u f den T ra g k ra n z  se tzen  sich  e inze lne  S ch ach tr in g e  yon  e tw a  1 b is 1 ]/2 m  H ohe, w elche 
w ieder aus e inze lnen  S egm enten  b e s te h e n , je d e s  1 b is 1 x/2 111 b re it. D iese Segm ente  sind  m it 
k rilftigen  S ch rau b en  y e rb u n d en  und  au fserdem  liegen  um  je d e n  R in g  zw ei k riif tig e  B an d er. Je d e s  
Segm ent tr iig t am F u fs flan tseh  eine B inne. M an v e rb in d e t zw eckniilfsig  die e inze lnen  B innen  
durch  R o h re , um  d as S am m elw asser an  n u r  w en ig en  S te llen  ab zu la ssen . D e r  O fenscliaclit s e tz t
sieli n u n  aus e in e r A nzah l 1 1ji  m h o h er R in g e  zusam m en , w elche  w ied e r durch  S ch rau b en  Yer
bunden sind . B eziig lich  d e r D ic litig k e it des G anzen  bem erke  ich , dafs a lle  Stofsfliichen b e a rb e ite t 
sind und  n u r  m in im ale F u g e n  au fw e isen , die d u rch  A sbest g e d ic h te t w e rd e n , und  au fserdem  is t 
nocli eine R o s tk ittfu g e  y o rg eseh en , um abso lu te  D ic litig k e it zu  gew iih rle is ten . B is j e t z t  is t je d e s  
Segm ent e in ze ln  b e rie se lt und  z w a r m it gerin g em  W a sse rd ru c k  und  e tw as g ro fse ren  O effnungen 
a n s ta tt  g ro fse rem  D ru ck  u n d  k le in e ren  O effnungen, w eil in  le tz te re m  F a lle  die k le inen  L o ch er sich  
le ich te r zu se tzen . B ei W ied e rlio lu n g en  w iirde ich  g la t te  Segm ente  nehm en und n u r  a lle  3 K ingę 
eine S am m elrinne  anw eiulen , w eil dad u rch  die B e rie se lu n g  y e re in fa c h t w ird . D iese le tz te r e  A nordnung

•yH-
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is t  a u f  d e r Z e ichnung  (F ig u r  li) zu  sehen . D ie in n ere  Y erk le id im g  der S egm en te  is t , w ie  S ie aus 
d e r Z e ichnung  (F ig u r  7) sehen , m it C h am otteste inen  b ew irk t. R a s t, G este ll und B oden  is t, w ie bei 
a llen  un se ren  O efen, in  K o h len ste in eu  au sg e fu h rt, w elche  sich  vo rz iig lich  bew ilhren .

A n dem Ofen I II  d er H u tte  V ulcan  is t R a s t  und  S ch ach t in E isen  au sg efiilir t, dessen Con- 
s tru c tio n  S ie in  Z e ichnung  (F ig u r  8 ) und  M odeli vo r sieli sehen.

F igur 9.

D ie e rs te  A n reg u n g  zu  d e r E isen co n s tru c tio n  e rh ie lt ich  durch  die A nw endung  d e r grofsen  
g u fse ise rn en  S p ritz k a s te n  z u r  A ufnahm e d e r G eb lllsefo rm en , w elche m eines W issen s  z u e rs t  von 
H rn . D ire c to r  S c h m i d t l i e n n e r  a u f  der  R o l a n d s l i i i t t e  bei  S i e g e n  E nde  d e r  6 0 e r  Ja lire  an g ew en d et 
w orden  sind  und w elche  ich  aucli in  G elsen k irch en  z u r  A nw endung  b ra c h te . D iese  g ro fsen  E isen - 
flachen von e tw a  0 ,8  X  m G ro fse , w elche  m itu n te r  d e r in te n s iv s te n  H itz e  a u sg e s e tz t sind, 
lie fe rn  den B ew eis, dafs von au fsen  b e sp r itz te s  G ufseisen  fiir g ed ach ten  Z w eck  die r ic h tig e  W id er-
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E i s e v n e r  H o c h o f c n G e m a u e r t e r
H o c h o f e n

H o c h o f e n  v o n  „Y ullcan” 
in  D u i s b u r g

I n h a l t 800 cbm 800 cbm 300 cbm

Gewicht
des

Scliachtes

Eisen . . . 420 ( +  7 | +  18 | + 1 0 1
70 t (Mantel)

IGO | + 2  | +  1 0 1

Guiseiseii 1 Sehrauben j Bander ; Mantcl Gufseisen j Sehrauben j Bander

Mauerwerk 130 Tonnen 1500 t 100 Tonnen

Summo . . 590 „ 1570 t 270 „

Gewicht des laufenden 
Mcters vom Schaclit 25 „ 07 t 19 „

Abkiihlun' 'sfliiohe . . . 460 qm 150 Kuhltaschen 152 <pu

ICuhlwassermenge i. d. 
Minutę (ohne Diise) G,5 L iter pro qm =  3 cbm '/2 5  cbm pro Tascbe 

— (i cbm
0 L iter pro qm =  a/i cbm

standsf& liigkeit h a t. B ek an n tlich  hab en  auch  and e re  F ac li- 
leu te  die Id ee  ge liab t, den H ochofen in  E ise n  zu  co iistru iren . 
So n iach te  H r. S o r g e ,  se in er Z e it H iitte n d ire c to r in  B o m 
b a c h ,  den Y or sch lag , e iuen  B lec ln n an te l a is  H ochofen- 
sch ach t zu y erw enden  un d  d iesen  m it W a ss e r  zu  b eriese ln . 
A uch der v e rs to rb en e  F .  B i i t t g e n b a c l i  m aclite  in  der 
„O e s te rr . Z e itsc h rif t fiir B e rg - und  H iitten w esen 11 ahn liche  
V orsclilU ge, jed o ch  ohne p ra k tisc h e  C o n struc tionsangaben .

D ie w esen tlich s te  F ra g e  be i dem E isenhochofen  w a r die 
W ilrm een tz ieh u n g  d u rch  die W asse rb e rie se lu n g . D urcli V e r- 
suche an  einem  k le in e ren  Schaclito fen , w o rin  K oks bei W eifs- 
g lu th  y e rb ra n n te , s te ll te  ich  fes t, dafs die W ilrm een tz ieh u n g  
ke ine  so bed eu ten d e  is t , zu m al sich  v o r  den P la t te n  noch 
ein C h am o tte fu tte r  von ru n d  7 0  mm D icke befindet.

D e r B e trieb  des H ocliofens au f  V u l e a n ,  der j e t z t  fa s t 
ein J a h r  in  F e u e r  s te h t, z e ig t auch , dafs die A bk iih lung  
durch  die B e rie se lu n g  k e in e  so e rheb liche  is t, dafs dad u rch  
das S ystem  in  F ra g e  g e s te ll t  w ird . D er O fen g eb rau ch t z u r  
Z e it p ro  M inutę s/.t C ub ikm eter S p ritz -K u h lw a sse r  oder au f 
das Q u ad ra tm e te r 6 1. D ie E rw iirm u n g  des W a ss e rs  b e tr itg t
2 0  °. D e r K o k sv erb rau ch  s te ll te  sich  bei dem Y u lcanofen  in  
den m eisten  M onaten  e tw a  5 °/° ho lier a is  in  einem  w e se n t
lich  g ro fse ren  N achbaro fen  n ach  a lte r  S te in co n stru c tio n  und  
w iih rend  2 M onaten  an n ah e rn d  g le ich  m it dem selben. A is 
m afsgebend  la f s t sich  ein so lclier Y erg le ich  zw ei yersc liieden  
g ro fse r Oefen im m erliin  n ic lit b e tra c h te n . Z u r Z e it e rz e u g t 
d e r O fen p ro  T a g  w egen  M angel an  G eblilse n u r  8 5  t  
H iim atite isen  m it 2 '/a h is 3 °/o S ilicium  u n d  h a t  zu  irg e n d  
w elclieu  B e trieb san stiin d en  ke in e  V e ran la ssu n g  gegeben , so 
dafs ich  die U eb erzeu g u n g  au ssp rech en  k an n , dafs d ieser 
O fen , sow eit sich  d ieses ub erseh en  la f s t ,  ein  D a u e r -  
b r a n d o f e n  g e n a n n t w erd en  kann .

A uf e in e r besonderen  Z eiclm ung (F ig u r  9 u. 9 a) finden 
S ie in  Y erg le ich  g e s te ll t  die oben an g e fiih r te  am erikan ische  
C o nstruc tion  fu r eine T a g e s le is tu n g  yon  ru n d  60 0  t  und 
daneben  die E iseu co n s tru c tio n  in dem  g le ichen  P ro fil. D er 
o b e rs te  T h e il des S chach tes  is t  dabei eben fa lls  in  S te in  

a u sg e f iih r t, w eil die B e rie se lu n g  d o r t , d er y ie len  U n te rb rech u n g en  w eg en , sch w ierig  w ird , aber 
auch  k e in en  besonderen  W e r t l i  an  d iese r S te lle  h a t. D ie H au p t-A u sfressu n g en  d e r O efen gehen  
b e k an n tlich  am  m eisten  in  dem  u n te re n  T h e ile  y o r sich.

B ei so lch  g ro fsen  O efen w ird  e s , w ie  schon b e m e rk t, zw eckm iifsig  se in , n ic lit je d e n  R in g  
m it e in e r W a sse rr in n e  zu  yerse lien , sondern  d e reń  n u r  d re i an zu legen , um die W asse rzu fiih ru n g  
zu  yere in fach en . E in  g le ich  g ro fse r Ofen w ie der am erik an isch e  Ofen w iirde ru n d  3 C ubikm eter 
W a ss e r  i. d. M inutę e rfo rd e rn  un d  lie fse  sich d ieses durch  R uckk iililung  s te ts  w ied er b en u tzen .

F igur 9 a.
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Somit, ni. H ., liabe iclt Ihnen das W issenswerthe von der neuen Hochofen-Construction 
berichtet und es wiirde mich freueu, damit einen weiteren Baustein geliefert zu haben zum 
Fortschritt der deutschen Hochofen-Industrie.

Die eingangs erwithnten Nachrichten aus dem Auslando bcziiglich der von mir gestcllten 
Fragen lauten wie folgt:

Eine Nachricht aus D o w i a i s ,  Sud-Wales, besagt, dals die iibliche Production eines Ofens 
250 000 tons betrilgt, einzelne Oefen haben schon 560 000 tons Bessemor-Eiscn liergestellt und 
arbeiten noch gut. Der durchschnittliche Koksverbrauch betrilgt etwa 19 bis 20 Ceiitncr bei 
neuen Oefen und 22 bis 23 Centner, wo das F u tter abgenutzt ist.

Eine Nachricht aus P h i l a d e lp h ia  sag t: Eine gute ungefdhre Blasdauer ist 3 Jahre. Zur
Zeit liat der beste Ofen 18" =  457 mm Eastwitndc und 30" =  762 111111 obere W andę, beide
sind mit W asserkuhlung ausgestattet. W ir pflcgten friilier dicke W andę zu bauen und allmithlich
den Ofen bis zur vollen Leistung zu bringen in dem Mafse, wic d ie-5 Fufs dicken Witnde weg- 
brannten. Unsere jetzige Metliode is t, grofs (weitlaufig — ,,large“) zu bauen, diinne Wandę,
welche mit W asser gcklililt w erden, zu gebrauclien und don Ofen in 10 Tagen auf seine volle
Leistung zu bringen. Bei einer selir starken Forcirung finden w ir, dafs wir starko Bander und 
W asser in Ueberilufs gebrauclien miissen, wenn wir diinne Witnde nehmen. Die Rastplatten geben 
unregelmftfsige Rastober Aachen und yerursachen mehr oder weniger Kohgang. Ob die Ausinauerung 
neu ist oder ob sie abgenutzt is t, darin tinden wir keinen Unterschied, yorausgesetzt, dafs man 
ausreicliende Maschinen und Kessel liat, um die Luftzufulir in dem Grade vornehmen zu konnen, 
wie der Ofen sieli abnutzt. Unsere Oefen nutzen sich mehr vom Schleifen und Scliaben der Wandę 
durch Schleifen von Eisenstein und Koks ab, ais durch Schmelzung. Bei uns ist es immer ein 
Kampf zwischen dem W asser von der Aufsenseite und dem Feuer von Innen. In einer Naclisclirift 
sagt der B rie f: Wenn wir dicke W andę gebrauclien und der Ofen erw eitert sich iiber die Leistuugs- 

* fitliigkeit der Maschinen und Kessel, so yergrofsort sich der Feuerungsyerbrauch und wir blasen aus.
Eine Nachricht aus M i d d l e s b r o  sag t: Friilier, ais wir mit schwacher W indpressung

arbcitetcn, hielten die Oefen 18 bis 20 Jah re , seit Einfiihrung hoherer Pressungen ist jedoch
die Lebensdauer auf 10 bis 12 Jahre  zuriickgegangen. — Der Koksverbraucli betragt bei 
Ver\vendung von Cleyeland-Erzen ungefalir 2 2 l/., Centner. Gewohnlich ist der Koksyerbrauch selir 
viel geringer, wenn das F u tter neu ist. Der Ivoksverbrauch steigt mit der Abnutzung des Futters, 
es ist indessen unmoglich, genaue Zahlen anzugeben. Neue Oefen haben manchmal nur 20 bis
21 Centner yerbrauclit, wahrend altere Oefen manchmal 24 bis 25 Centner yerbrauchen. Dio
Abnutzung des Futters ist bei uns selir unregelmafsig, genau wie es auch bei Ilinen zu sein
scheint. In manchen Fallen liat der Durchmesser um 3 Fufs zugenommen.

Eine Nachricht ebenfalls aus dem M i d d l e s b r o - D i s t r i c t e  sag t: W enn das F u tter neu ist, 
gebrauclien wir 22 Centner, vor dem Ausblasen 24 Centner, jedoch wechseln diese Zahlen 
betrachtlich, je  nachdem die Qualitat des Koks ist, und wir bemerken dabei, dafs dieselbe bedeutend
geringer ist, ais es vor 20 Jahren der Fali war.

Eine Nachricht aus C h i c a g o  sagt: W ir calculiren eine jede Ausinauerung von unseren 
Hochofen, welche 5,8 111 X  24,4 111 Grofse liaben, ungefalir auf 350 000 t  Production. W  Lr haben
aber Oefen in Thatigkeit, welche noch gut arbeiten und betrachtlich mehr ais dies geleistet haben.
E iner hat schon 782 000 t ,  ein anderer 524 000 t producirt. Die Durchselmitts-Production per 
T ag eines Hocliofens dieser Grofse betragt 350 t. Der Koksyerbrauch betragt fiir die erste Halfte 
seiner Lebensdauer etwa 1700 Pfund Koks auf 2240 Pfund Roheisen. F iir die letzte Halfte kommen 
wir auf etwa 1800 Pfund Koks bei 2240 Pfund Boheisen. Dies trifft zu, wenn ein Erz gebraucht
wird, welches 59 °/o Eisen enthalt. Beim Ausblasen tinden wir, dafs der Ofen sich unregelmafsig
bis zu 3 Fufs im Durchmesser erweitert hat. Der durchschnittliche Koksyerbrauch eines ganzen 
Jahres betrug 1581 Pfund Koks fiir 2240 Rfuiul Bessemer-Rolieisen. (Lebhafter Beifall.)

Y o r s i t z  en d e r :  Ich erofthe die Besprechung des interessanten Yortrags. Das W ort hat 
zunachst Hr. Geheimrath W e d d i n g .

Hr. Geheimrath Wedding-B erlin : D arf ich an den Herrn Yortragenden eine Frage richten? 
Ist untersucht worden, wie stark dic Kruste ist, die sich im Laufe des Botriebes ansetzt?

Hr. Generaldirector Blirgers - Gelsenkirchen: Die Messuugen sind ofter gemacht worden. 
W ir haben etwa 6 bis 7 Monate an Koksmangel und geringer Koksąualitiit laborirt und in der 
Zeit hatte der Ofen am Obertheil der Rast eine Kruste von 3 bis 500 mm Dicke angesetzt. 
Nachdem die Kokscalamitat behoben w ar und starker geblasen werden konnte, ist kein nennenswerther 
Ansatz mehr yorhanden. Bemerken will ich noch, dafs der Ofen Stillstitnde besser yertragt, ais 
andere Oefen, indem kein Hangen eintritt, sondern der Ofen liacli solchen Stillstanden beim 
Anblasen gleich weiter geht. Yielfach gelien andere Oefen nach langeren Stillstanden mit mehr 
oder weniger starkom Ruck lierunter. (Schlufs folgt.)
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Die Eroftiiuiig des Elbe -Traye -Kanals.

„leli spreche der Stuclt Liibeck von ganzem 
Herzen meinen Gliickwunąch zu dem heutigen Tage 
aus. Voran schicke ich meinen herzliclien Dank 
fiir den \vundervollen Em pfang, den Sie mii' 
bereitet haben. Ich habe aus der H altung und 
den Mienen der Liibecker gelesen, wie freudig 
bewegt Ihre.H erzen heute sind; denn Sie wissen, 
dals auch ich regen Antlicil neliine an dem, was 
Ihre Gemiither bewegt. Mogę der Kanał, den 
Sie mit unverwiistlićher hanseatischer T hatkraft 
in Angriff genommen haben, in jeder Beziehung 
Ihren Erwartungen entsprechen! Ich liegc dic 
Ueberzeugung, das wird er thun. Sie sehen 
an dem fertiggestcllten W erke, was es fiir eine 
Bedeutung hat, dafs ein einiges Deutsches Reich 
besteht. W as Liibeck war ,  verdankt es den 
Deutschen Kaisern, und was Liibeck je tz t ist, 
verdankt es dem Deutschen Reiche. So mogę 
sich iiberall in unserem Reiche und Yolke die 
Ueberzeugung immer mehr Bahn brechen, dafs 
durch das W iedererstehen und Erstarken des 
Deutselien Reiches jene alten Aufgaben von 
neuem an uns herantreten, die durch die Un- 
einigkeit unserer Yorfahren lcider verloren gingen 
und nicht gelost werden konnten. Zuversiclitlich 
hoffe ich, dafs unter meinem Schutze Liibeck 
sich weiter entwickeln wird. Ich wiirde diese 
Hoffnung nicht mit der Freudigkeit ausspreclien 
konnen, wenn ich nicht je tz t vor Ihnen stiinde, 
freudig gehoben dadurch, dafs wir die Aussicht 
haben, einmal eine D e u t s c h e  F l o t t e  zu be- 
kommen. (Lebliaftes B ravo!) Fiir eine See- 
stadt kann ein Kaiser nur dann den Schutz 
iibernelimen, wenn er ihre Flagge, sei es die 
liibische, sei es die hamburgische, sei es die 
bremische, sei es die preufsische, bis in die 
entferntesten Fernen der W elt durch seine Kanonen 
schiitzen kann. (Erneutes Bravo!) Miige es 
uns denn vergonnt sein, durch den Ausbau unserer 
Flotte nach aufsen den Frieden miterhalten zu 
konnen, und mo g ę  es uns  g e l i n g e n ,  d u r c h  
den A u s b a u  u n s e r e r  K a n a l e  im I n n e m  die 
E r l e i c h t e r u n g  des  Y e r k e h r s  zu e r r e i c h e n ,  
de r e ń  w i r  be d i i r f en !  D e r  S e g e n  w i r d  bei  
u n s e r e n  W a s s e r s t r a f s e n  n i e m a l s  a u s -  
b l e i b e n ! “ (Lebliaftes Bravo und Hoclirnfe.)

Mit diesen W ortcn gab Se. Majestat der 
Kaiser Wilhelm II. am 16. Juni d. J . einer 
neuen W asserstrafse die Weihe, der nicht allein 
fiir die freie und H ansastadt Liibeck, sondern 
auch fur weitere Bezirke unseres deutschen Vater- 
landcs eine hohe Bedeutung schon deslialb inne- 
wolmt, weil sie ein neues erfreuliches Glied in 
der Kette unseres yaterlandischen W asserstrafsen- 
netzes bildet.

Gegenuber der riesig anwaclisenden Handels- 
bedeutung Hamburgs, so schreibt der Fachmann 
dor „Koln. Z tg .“ mit Reclit, zeigte Liibeck nur 
einen unbedeutenden Fortschritt, und seine eom- 
merzielle Thiitigkeit beschriinkt sich fast nur 
auf die Ostsee. Aber selbst dieses begrenzte 
W irkungsfeld wurde in dem Augenblick bedrolit, 
ais Kaiser Wilhelm im Jahre  1895 den Nord- 
ostsce-Kanal einweihte und Hunderte von Kriegs- 
schiffen aller Nationen ihren donnernden Salut 
iiber die Kieler Bucht sandten. Nicht nur in 
Liibeck, auch am Sund erweckte dic Feier ein 
unangenehmes Echo. Die Befiirchtung der Dilnen, 
dafs die fremden Schiffe nunmehr den Sund 
meiden wiirden und Kopenliagen unbeachtet bliebe, 
haben sich allerdings nicht erfiillt; nach wie 
vor nimmt ein grofser Theil der Seeschiffe den 
W eg um Skagen, und was Kopenliagen betrifft, 
so hat diese Stadt in den letzten Jahren, dank 
der Errichtung des Freihafens, der gerade im 
Hinblick auf den Nordostsee-Kanal gebaut wurde, 
einen aufserordentlichenHandelsaufschwungerlebt. 
H at der Kanał somit auch in internationaler 
Beziehung keine umwalzenden Yerilnderungen 
gebracht, so liegt docli auf der Hand, dafs er 
fiir die hamburgische Handelswelt ein kraftiges 
W erkzeug bildet, mit Erfolg in der Ostsee zu 
wetteifern, da dic Hamburger Scliiffe, um dorthin 
zu kommen, nun nicht mehr den weiten Umweg 
um Danemark lierum zu machen brauchen. Ohne 
Frage stellen sieli auch die Yerhaltnisse fiir 
Liibeck seit Eroffnung des Nordostsee-Kanals 
immer ungiinstiger. Natiirlicli war man in dieser 
S tadt schon Hlngst auf die drohende Gcfahr auf- 
merksam geworden, und lange bevor der Plan 
der Yerbindnng der Nordsee mit der Ostsee 
verwirklicht wurde, erwogen dic Liibecker den 
Gedanken, einen zeitgemilfsen Verbiridungsweg 
zwischen der Elbe und der Trave zu schaffen, 
so dafs Liibeck ebenso wie Hamburg mit dem 
Innem  Deutschlands in Verbindnng kommen und 
Travemiinde die Miinditng der Elbe an der Ostsee 
sein wiirde. Dafs man dic W ichtigkeit einer 
solchen Verbindung sclion in alten Zeiten erkannt 
h a tte , beweist eben der alte Steckenitzkanal, 
der Jahrhundcrte hindurch einen Yerkelirsweg 
zwischen Liibeck und Lauenburg bildete und von 
dem daher der Elbe-Trave-Ivanal eine neue Auf
lage ist, ebenso wie aucli der Kaiser Wilhelm- 
Kanal in dem alten Eiderkanal, wenigstens zum 
Theil, einen Vorganger hatte. Der Steckenitz
kanal ist der alteste aller deutschen Kanale; er 
wurde 1398 fertig, und das Schicksal wollte es 
somit, dafs er in einem Augenblick verschwand. 
wo er sein óOOjilhriges Bestehen feiern konnte.



E r w ar fiir seino Zeit ein bedeutendes W erk, 
veraltete aber in dem langen Zeitraum gllnzlich 
und geniigte nur den allerbescheidensten An- 
spriićhen, denn bei seiner Tiefe von nur etwa 
zwei Fuis und einer Breite von meistcus 38 Fufs I 
am W asserspiegel konnte er natiirlich nur Falir- 
zeuge von ganz geringem Tiefgang, also von 
nur etwa 30 t  TragfUhigkeit, aufnelmien. Die 
Lange des Steckenitzkanals, der sieli zwei W asser- 
liiufe dienstbar machte, namlich die Delvenau, 
die im Mollner See entspringt und bei Lauen- 
burg die Elbę erreicht, und die Steckenitz, die 
einen Ablauf des Mollner Sees darstellt und in 
der Nilhe von Greniu in die Trave filllt, betrug 
ungefahr 100 km. Niclit weniger ais 17 Sclileusen 
waren vorhanden, um dic Hohenunterschiede aus- 
zugleichen, denn einige Strecken lagen 13 m 
iiber dem normalen W asserstaml der Elbc und 
16 bis 17 m iiber dem der Trave. Nimmt man 
hierzu noch, dafs der Steckenitzkanal in unglaub- 
lichen Windungen ging, dann kann es nicht 
wundern, dafs eine F ahrt durch denselben ge- 
wolmlich aclit bis zehn Tage dauerte. Im letzten 
Jalu-liundert wurde der Kanał fast ausschliefslich 
fiir den Yersand von Brennmaterial benutzt, und 
der gesammte Yerkelir von und nach Liibeck 
belief sich in der letzten Zeit blofs auf etwa 
7000 t  jiihrlich.

W iederholt waren Piane iiber eine Yer- 
griifserung des Kanals aufgetaucht, bis endlich 
der Nord-Ostseekanal den entscheidenden Anstofs 
zum Bau eines neuen Kanals gab. Der Entw urf 
wurde im April 1894 von den gesetzgebenden 
Korperscliaften Preufsens genelnnigt, worauf 
dann der Senat von Liibeck den W asserbau- 
director dieser Stadt, P . Rehder, mit der Ober- 
leitung des Baues betraute. Der erste Spaten- 
stich zu dem Unternehmen, fiir das Liibeck 
16054000  J l  aufwandte und Preufsen einen 
B etrag von 7 500000 J l  leistete, erfolgte am 
30. Juli 1896, und die Hauptarbeiten begaunen 
im Herbst desselben Jahres. Man folgte zwar
zum grofsten Theil der Richtung des Steckenitz
kanals. docli bot das Yorliandensein desselben 
keinerlei Yortheil, weil das B ett einen zu 
geringen Umfang hatte und sich der Kanał, wie 
schon erwahnt, in unglaublichen Kriimmungen 
hinzog. E r ist meistens zugeschiittet, und der 
neue Kanał stellt deshalb einen neu gegrabenen 
W asserweg dar, der zudem auf der Elbseite den 
Lauf des Steckenitzkanals von Biichen ab ganzlich 
verlafst und in ziemlich gerader Richtung zur 
Elbe geht. Denigemafs wurde aucli der neue 
Kanał weit kiirzer; seine Lange von Liibeck 
bis Lauenburg betragt 67 km. Nicht geringe 
Schwierigkeiten bot der Umstand, dafs sich der 
Steckenitzkanal mit seinen yielen Sclileusen
stellenweise aufserordentlich hoch iiber dem
W asserstand der Trave imd der Elbe befand,
so dafs die Befiirclitung nahe lag , das hohe

Terrain werde zu wasserarm sein, um einen 
grofsen, breiten Kanał zu speisen. Deshalb 
entschlofs sich die Bauleitung, einfach den 
liinderlichen Hohenriieken zu durchschneiden 
und den hochsten Theil der Kanalstrecke in 
gleiches Niveau mit dem W asserspiegel des 
Mollner Sees zu bringen. Auf diese W eise hat 
der Kanał stets guten Zuiiufs an W asser, und 
nicht weniger ais zehn Sclileusen konnten weg- 
fallen, so dafs der neue Kanał im ganzen blofs 
sieben Sclileusen enthalt.

W ill man einen kleinen Gesammtiiberblick 
iiber den Elbe-Trave-Kanal und seine verschiedenen 
Bauten gewinnen und nimmt Liibeck ais Aus- 
gangspunkt, so stofst man gleich beim Burgthor, 
an der Einmiindungsstelle des Kanals in den 
Seehafen, im Hafenkai, auf zwei grofsere Hub- 
briicken, von denen die eine dic Hafenbahn, die 
andere die Hafenstrafse uberfiilirt. Bei den 
Ausgi’abungsarbeiten fand man hier seinerzeit 
alte Fundamente, die sich ais Ueberreste der 
altesten Befestigungen Liibecks erwiesen. Damit 
der Fufsgangerverkehr auf dem Hafenkai durch 
das Heben der Hubbriicken keine Unterbrechung 
erleidet, ist daneben' noch eine entsprechend 
liohe und durch Treppen zuganglicli gemachte 
feste Fufsgangerbriicke angelegt worden. Im 
Durchsticli des schmalen Burgthorriickens passirt 
man die 18 m breite uud 88 in lange Burgthor- 
briicke, unter der zu beiden Seiten des Kanals 
Strafse und Bahngeleis entlang gelien, und 
kommt dann in den bis zum Hiixterdamni 
sich erstreckenden 1000 m langen und 100 m 
breiten Kanał-Liegehafen, an dessen Uferseiten 
durch Dammschiittung ausgedelinte Lagerplatze 
gescliaffen wurden. Daliinter liegt der W akenitz- 
diiker, der die W akenitz in fast 6 m Tiefe 
unter dem Kanalspiegel łundurch in weiten 
eisernen Rohren nach dem 1,40 m tiefer ge- 
legenen Kr&henteicli unterfiihrt.

Im weitern Kanallauf, der mitten diu'cli die 
Parkanlagen des Miihlenthprs geht, gelangt man 
zur Miihlenthorbrucke, dereń Form ais Hange- 
briicke mit riicklaufender Kette der parkartigen 
Umgebung angepafst ist. Am Ende des Parkes 
befindet sich die vorlaufig yiergeleisig ausgefiiłirte 
Eisenbalinbriicke der Liibeck-Biichener Bahn, 
mul jenseits derselben beginnt die eigentliche 
Kanalstrecke, die bis Geniu ais Travelauf er- 
scheint und von da ab im Steckenitzthal bis 
zum Mollner See hinauf, der ungefahr in der 
Mitte des ganzen Kanals liegt, fast durch- 
weg durch Wiesengelande fiihrt. H ier sind der 
Reihe nach an Bauwerken anzutreffen eine 
Strafsenbriicke und eine Eisenbalinbriicke bei 
Genin, die Biissauer Schleuse mit Freifluthkanal 
und Freiw ehr, die Cronsforder Cliausseobriicke, 
die Krummesser Strafsenbriicke, die Kruinmesser 
Schleuse mit einer Sparkammer, der von der konig- 
lichen Eisenbahndirection hergestellte Yiaduct der
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Haglno w-Oldesloer Eisenbahn, dio Berkenthiner 
Schleuse mit dariiberfiihrender Strafsenhriicke, die 
Anker-Kiihsener Strafsenbriicke und die Donner- 
sehlense mit dariiberfiihrender Strafsenbriicke. Am 
Ende des Steckenitzthales geht der Kanał in den 
Moll ner See, von dem aus man in einen 13 m hohen 
Dnrchstich kommt, in dem eine eiserne Chaussee- 
briicke liegt, und am Anfang des Delvenauthals 
kreuzt man bei Grambeck eine Eisenbahnbriickc 
der Liibeck-Biichener Bahn. Yon hier ab yerfolgt 
der Kanallauf bis fast nach Biichen hin die 
mittlere Richtung der Delyenau, und es mnfste 
hier eine Strecke weit das K anałbett tief ein- 
geschnitten werden, so dafs der Kanalspiegcl 
stellenweise unter der Tiefe des moorigeu Grundes 
liegt. In  der Nillie von Biichen verlilfst der 
Kanał, wie schon angedeutet, die J)elvenau und 
leg t’ sich an den westlichen Band des Thales. 
Bei Biichen durchschneidet er zunachst die 
Landstrafse und weiterhin die Berlin-Hamburger 
Eisenbahn. Die hier befindliche Brucke wurde 
auf Rechnung des Kanalbaues von der konig- 
lichen Eisenbahndirection hergestellt.

Man kommt nun nach W itzeeze, dem siidlichen 
Endpunkt der 30 m langen Scheitelstrecke und 
steigt mittels der hier befindlichen Schleuse auf 
den letzten Theil der Kanalstrecke hinab. Auf 
diesem Theil befindet sieli beim Dorfe .Dalldorf 
eine AYegebriicke, sowie siidlich davon die 
Eisenbahubrucke der Linie Biichen - Lauenburg, 
gleichfalls fiir Rechnung des Kanalbaues von 
der Eisenbahndirection ausgefiihrt. Die End- 
schleuse des E lbe- T rave-Kanals bei Lauenburg 
hat das grofste Gefallc. 3.89 m bis 5,81 m, je  
nach Hohe der beiderseitigen Wassorstiinde. 
Hier waren noch zu erbauen ein Freiwehr zum 
Ablassen des iiberscliussigen K analw aśsers, ein 
Nadelwehr vor der alten Eisenbahnbriicke zum 
Abhalten der durch dieselbe bei Elbhochwasser 
sonst entstehenden starken Querstromung am 
Sclileusennnterhaupt, sowie eine Strafsenbriicke 
im Horsterdamm, die iiber Kanał und Bahn 
hinwegfiihrt. Durch die Lauenburgcr Schleuse 
kommt man endlich in den Lauenburger Elb- 
hafen. Friiher w ar dieser durch die Frauen- 
werder Schleuse nahe der Elbmiindung zu einem 
Binnenliafen abgeschlossen, doch ist die Schleuse 
zugeśchiittet. und neben derselben eine feste 
oifene Briicke mit hohen Rampen erbaut worden. 
Insgesammt wird der E lbe-T rave-K anał aufser 
dem Viaduct der Hagenow-Oldesloer Eisenbahn 
bei Berkenthin yon 29 Briicken iiberschritten, 
dereń Herstellungskosten rund 4 Millionen Mark 
betragen.

An offentlichen Losch- und Ladepliitzen sind 
vorhanden: ein mit beiderseitigen Losch- und 
Ladepliltzen verseliener, 1000 m langer Kanal- 
hafen in der gesenkten W akenitz zu Liibeck, je  
eine Losch- und Ladestelle boi Genin, Biissau, 
Gronsforde, Krummesse, Berkenthin, Behlendorf,
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Kiihsen, Donnersclileuse, Oborsclileuse und Vofs- 
berg, ein Hafenplatz am Mollaer See 400 m lang, 
je  eine Losch- und Ladestelle bei Grambeck, 
W oltersdorf, Giister, Gottin, Siebeneiclien, Biichen, 
Dalldorf und Horsterdamm, und der 400 m lange 
Lauenburger Hafen.

Die Hauptarbeiten des Kanalbaues, jedocłi mit 
Ausschlufs aller Eisenconstructionen, wurden an 
die Firmen V e r i n g  in Hamburg und H o I z 
ma mi  u. Co. in F rankfurt a. M. yergeben. Erstere 
fiihrte die Strecke von Liibeck bis zur Gebiets- 
grenze der Gemarkung Alt-Molln, letztere die 
iibrige Strecke bis zur Elbe aus. Die Kosten 
betrugen fiir jede dieser beiden Strecken iiber 
6 600 000 JL. An den Eisenconstructionen im 
Betrage von fast 2 Millionen Mark waren die 
Fabriken Harkort-Duisburg, Beuchelt u. Co.-Griin- 
berg, Lauchhammer-Berlin, Hoppe-Berlin, Liine- 
burger Eisenwerk Liineburg, Hammer Eisenwerk 
Hamm, Klonne-Dortmund, Kolner Maschinenbau- 
Gesellschaft - Bayenthal, Scheteling und Nolck- 
Liibeck u. s. w. betlieiligt. Der G ranit zu den 
Kanalbrucken in Liibeck wurde von den Granit- 
werken Blauberg-Miinchen, der G ranit zu den 
Sclileuseu und Ufermauern theils von Bornholm, 
theils vom H arz, bezogen.

Die Schleusen sind einfach und praktisch 
augelegt und ermoglichen, da zur Bedienung nur. 
je  ein Mann nothig ist, einen billigen Betrieb. 
Naturlich ist jede Schleusenkaimner so geraumig, 
dafs sie einen ganzen Schleppzug, bestehend aus 
einem Schleppdampfer und mehreren Kilhnen, 
aufnehmon kann. Ihre Lilnge betragt 80 m bei
12 m Tliorweite, doch erweitert sich die Kammer 
bis auf 17 m. Der ICanal selbst, der, wie schon 
erwahnt., li7 km lang ist, hat am W asserspiegel 
eine Breite von 32 bis 39 m, an der Solile von
22 m und eine Tiefe von 2 m, also Grofsen- 
verhaltnisse, die fiir die grofsten Schiffe, die auf 
der Elbe in Flufsfalirt gelien, geniigen.

lin Anschlufs liieran bleibt noch iibrig, einige 
^\Torte iiber den Schleppbetrieb zu sagen, der 
auf dem Elbe-Traye-ICanal stattfinden wird und 
der zu den wichtigsten Einrichtungen dieses 
Kanals gehort, denn ebenso wie auf der Elbe 
in der Bergfahrt, sind auch auf dem Elbe-Trave- 
Kanal alle nicht mit eigener Jlaschinenkraft aus- 
geriisteten Schiffe auf Schlepphiilfe angewiesen, 
und Segelkraft- kann nur bei ganz kleinen Falir- 
zeugen in B etracht kommen. Liibeck erliielt von 
Preufsen das wichtige Zugestilndnifs, den alleinigen 
Schleppbetrieb auszuiiben, weil sich Preufsen 
iiberzeugte, dafs eine Yerkehrsentwicklung durch 
den Elbe-Trave-Kanal und ein guter Kanalbctrieb 
nur zu erreichen ist, wenn ein organisirter Regie- 
Schleppdienst mit den besten und am vortheil- 
haftesten arbeitenden Schleppmotoren eingefiihrt 
wird. Demgemilfs iibt der liibeckische S taat den 
Schleppbetrieb zu einem mit Preufsen verein- 
barten Tarife aus, mit zwingender Yerpflichtung
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fiir alle Schiffe, die niclit scgeln oder getreidelt 
werden oder mit eigener Maschiiienkraft fahren, 
sieli des Regie-Schleppbetriebes zu bedienen. 
Zuuiichst werden Schraubenschleppdampfer ein- 
gestellt, mit deren Hiilfe die geschlcppten Sclliffe 
dio D urchfahrt durch den Kanał in 18 bis 
21 Stunden machen konnen. Fiir die Einziehung 
der Abgaben, dic sich ebenso wie' auf den milr- 
kischen W asserstrafsen stellen, befinden sieli an 
den beiden Endschleusen Hebestellen. Nimmt 
der Yerkelir auf dem Kanał einen geniigenden 
Aufschwnng, dann steht es aufser Frage, dafs 
an die Stelle des Schleppbetriebes durch Dampfer 
der elektrische Betrieb mittelś Locomotive tritt, 
und der am Kanał sich entlang ziehende Lein- 
pfad ist auch gleich von yornherein so arigelegt 
worden, dafs er jederzeit den elektrischen Betrieb 
aufnelimen kann. Abgesehen davon, dafs ein 
solcher Betrieb bei grofserm Yerkelir weit billiger 
ais der Schleppdampferbetrieb ist, welcli letzterer 
auch dic Biischungen und die Kanalsohle nacli- 
tłieilig angreift, kann die elektrische K raft noch 
fiir Kleinbahnen und industrielle Betriebe Yer
wendung finden; ebenso kann ohne grofse Kosten 
eine elektrische Beleuchtung der Kanalstrecke 
eingerielłtet werden, im Falle auch Naclitbetrieb 
eintritt,

Einen interessanten Yersuch mit elektrischen 
Locomotiven fiir Schleppbetrieb hat man am 
Finowkanal bei Eberswalde gem.acht, indom die 
Firma Siemens & Halske dort fiir eigene Rechnung 
unter Beihiilfe eines von der preufsisehen Re- 
gierung gezahlten Znschusses von 20000 d l  
eiuen elektrischen Schleppbetrieb einrichtote. 
Die nach dem System Kiittgen gebaute und in 
allen Gultnrstaaten zum P aten t angemeldete 
Sclilepplocomotive erzielte einen durchschlagen- 
den Erfolg. Sie ist so eingerichtet, dafs die 
liintere landeinwUrts gelcgeue Schiene des Ge- 
leises die Hauptlast, etwa 85 %  des Gesanunt- 
gewichts, und die vordere oder Nebenschieno 
das iibrige Gewicht triigt. DemgenńUs hat auch 
die Hauptschiene des Schmalspurgeleises (1 in 
Spurweite) grofsere, dic Nebenschieno kleinere 
Abmessungen erhalten. Das ungefilhr 60 bis 80 m 
lange Treidelseil ist auf der Locomotive in etwa 
1 m Hohe iiber dem Erdboden an einem senk- 
recht iiber der Hauptschieno gelagerten und in 
der Horizontalen drelibaren Hebel, auf dem 
Schiffe an einem ziemlicli mittschiffs aufgestellten 
5 his 7 m hohen Treidelbaum befestigt. Die 
Stroinzufiilirung erfolgt durch eine etwa 2 his 3 m 
seitlicli des Geleises an holzernen Ma sten an- 
gebrachte oberirdische Cóutactleitung, von der 
die Locomotive mittelś einer Contactrolle, die 
auf dem D raht lHuft und von einem drelibaren 
impragnirten Bambusrohr gelialten wird, Stroni 
entnimmt. Die Riickleituhg des Stromes wird 
durch die Schienen bewirkt. Der Locomotiv- 
fiihrer erhalt seinen nach dem W asser hin gericli-

teten Sitz auf der Locomotive, von wo aus er 
Falirwasser und Leinpfad yollstandig ubersehen 
und boi der langsamen Fortbewegnng der Ma- 
schino (4 bis 5 km i. d. Stunde) jederzeit auf- 
uiul absteigen odor neben der Locomotive lier- 
gelien kann,  um Hindernissc aus dom W ege zu 
raumon oder mit dem Schiffer Verabredungen 
zu treffen.

Vorerst will man sich iudessen mit Schlepp- 
dampfern begniigen, doch ist angesichts der 
grofsen Bedeutung, die der Elbe-Trave-Kanal hat, 
auf diosem eine solche Entwieklung des Yerkehrs 
zu erwarten, dafs Liibeck gegebenenfalls nicht 
zogern wird, fiir den Schleppbetrieb die modernste 
aller rJ'riehkrilfte, die Elektricitat, einzufiilircn. 
Und dafs dieser Zeitpunkt nicht allzufern liegt, 
das lassen die Yortlieile erhotfon, die der neue 
Kanał zu bieten yermag. E r liat fiir alle Elb- 
uferstaaten, einschliefslich Oesterreichs und 
Bohmens, ferner fiir die Ostsee und besonders fiir 
Scliweden, Norwegen, Dilnemark, Rufsland u. s. w. 
Bedeutung, und so ist anzunehmen, dafs Liibeck 
fiir dio grofsen Opfer, die es gebraclit hat, reicli- 
liclie Entschadigung erhalt und die y^enugthuung 
erfalirt, in dem doutsclien Kanalnetz einen wich- 
tigen Einsatz geleistet zu haben. Dieser Einsatz 
ist um so anerkennęiisworther, ais wir mehr donn 
je  im Zeichen der Kanalbauten stehen, und ein 
zweckinafsiger Ausbau des deutsehen Kanalnetzes 
driiigend im Interesse der Entwieklung unseres 
Handels und unserer Industrie liegt.

Ą: **

Yon den gelegentlich der Einweihungsfcier 
gehaltenen Reden sei hier zu dauerndem Go- 
dachtnifs festgehalten, dafs der \'iceprasidont 
des Staatsministeriums Dr. v. Mi ą u e l  ansfiihrte, 
mail wisse, welche Besorgnisso und Befiirclitungen 
an alle Verbesserungen der Yerkehrs wege gekniipft 
werden. Jlan wisse aber auch, dafs, wenn ein Yer- 
kehrsmittel einmal da sei, die Sorgen yerscliwinden 
und unter den W ohlthaten und dem Segen, die sie 
yerbreiteri, vorgessen werden. In den Parlamenten 
lialte es oft scliwer, diese Befiirclitungen zu 
uberwinden, wic dies auch bei dem M i t t e l l a n d -  
k a n a l  der Fali sei. E r (der Minister) habe den 
Zuschufs Preiifsens zum Elbe - Trave - Kanał im 
Lamltage re rtre ten , und nie sei ihm eine Vor- 
lage leichter geworden. Yiel W agen und W agen 
habe fiir Liibeck dazu gehort, das Opfer auf sich 
zu nehmen, aber auch Preufsen komme der Kanał 
in bohem Grade zu gu t e ; es gewinne ein Yorder- 
land und es lioffe, mit den skandinarischeu 
Staaten durch Liibeck erst recht in intime freund- 
lichc Yerbindung zu kommen. Die Zukunft der 
glorreiclien Stadt Liibeck miige ihrer Yergangen- 
lieit gleichen. — Minister T h i e l  e n  trank auf 
das Wohl der ausfiihrenden Techniker und ge- 
daclite besonders des Oberbaudirectors Rlieder. —
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Senator 0 ’S w a l d  aus Hamburg wies clie Mcinung 
zuruck, dafs Hamburg ein Gegner der neuen 
Kanale sei.

Starken Beifall fand eine lilngere Rede des 
Landwirthschaftsministers F r h r n .  von H a m m e r -  
s t e i n ,  welcher ausfuhrte, er habe sieli gern an 
den Bestrebungen betheiligt, die V e r b i n d u n g  
z w i s c h e n  Os t e n  u n d  W e s t  en  enger zu 
kniipfen. Der Kaiser habe seiner Zeit ver- 
sprochen, fur die Ausfiihrnng dieses grofsen Pro- 
jectes Garantie zu ubernehmen. (Bravo!) Man 
werde trotz aller Schwierigkeiten mit einer solchen 
Bundesgenossenschaft, mit so begeisterten Mit- 
arbeitern, siegreich aus diesem Kampfe hervor- 
gelien. Die l-Iausestitdte hatten durch Forderung 
der Moor- und Haidecultur ein bęsonderes Yer- 
stiindnifs fiir alle Culturaufgaben bewiesen. An- 
dererseits niiisse er ais Agrarminister sagen, 
da f s  d i e  L a n d w i r t h s c h a f t  u n s e r e s  Ya t c r -  
l a n d e s  nicl i t  m e h r  di c  A u f g a b e  c i n f a c h e r  
L a n d e u l t u r  habe .  Si c  h a b e  s i ch  zu e i n e r  
I n d u s t r i e  e r s t e n  R a n g e s  e n t w i c k e l t  und  
mi i sse  no c h  i m m e r  i n d u s t r i e l l e r  we r de n .

D e r  L a n d  w i r  tli m i i s s e  v o m  K a u f  m a n n  
l o r n e n .  Alle productiven Gewerbe im Vater- 
lande miifsten vereint ilire Krilfte anspannen, 
um im internationalen Kampf der Yiilker ihre 
volle wirthschaftliche K raft zu entwickeln. Fiir 
alle productiven Gewerbe koninie zunachst der 
inlandiseke M arkt iu Frage und niiisse gepliegt 
werden. D e r  k i i n s t i i c l i  g r o f s g e z o g e n e  
A n t a g o n i s m u s  z w i s c h e n  d e n  p r o d u c t i v e n  
S t i l n d e n  d i i r f e  n i c h t  v c r m e l i r t ,  s o n d e r n  
n i i i s s e  v e r m i n d e r t  w e r d e n .  Die Politik 
der Sainmlung sei dio einzig denkbare yerniinftige 
Wirtlischaftspolitik. (Bravo!) Der Minister erliob 
schliefsiich sein Glas auf dic drei grofsen Iiandels- 
emporien, auf welchc Deutschland stolz sei, auf 
Liibeck, Hamburg und Bremen. (Beifall und 
Handeklatschen.) — Nachdem noch Gliickwunsch- 
telcgramme der Handelskaiiimern W ien und Buda- 
pest yerlescn waren, toastete Minister v. T h i e l e n  
auf dio abwesenden Damen und erwillinte be- 
ziiglich des Kanals unter sturmischem Beifall 
den Ausspruch: „ G e b a u t  w i r d  e r  doc l i ! “

Das ist auch unsere Meinung und Hoftiiung.

Ueber Koksofen System Brunek.
Von Dr. R. Brunek, Dortmund.

(Hierzu Tafel XII.)

Seit dem Yortrage, welchcn der verstorbene 
Hr. F ranz B r u n c k  in der Hauptversammlung 
des V. d. E. ani 15. Juli 1894 iiber sein neues 
Koksofensystem gehalten hat ,  sind infolge der 
giiiistigen Resultate der in obigem Yortrag be- 
schriebenen Versuehs6fen auf Zeche Kaiserstuhl 
eine Reihe von Anlagen im rheinisch-westM ischen 
Revier erriclitet worden. Bei der Ausfiihrung 
im grofsen wurde die bewithrte Construction 
der Ofenkammer und der Heizkanillc beibehalten 
uud eine wesentliclie Verbesserung durch Anord- 
nung eines D o p p e l f u c h s e s ,  D. R .-P. Nr. 89 775, 
erzielt. Derselbe bietet folgende Yortheile:

1. Die Beheizung der beiden Ofenhalften 
erfolgt u n a b h a n g i g  voneinander, indem die Ab- 
gase jeder Ofenhalfte getrennt abgefiihrt werden.

2. Es wird eine i n t e n s i v e  Yorwarmung der 
Yerbrennuugslufc dadurch erreicht, dafs diese 
durch das feuerfeste Steingitter zwischen den 
beiden Fiicbsen emporsteigt, welches von der 
Abhitze stilndig in hoher Tem peratur gehalten 
wird. Auf ihrem weiteren W ege streicht die 
Luft iiber die Gewolbe des Fuchses liin und 
stromt in den Kiihlkaniilen dem W ege der Ab- 
gase entgegen nach oben.

Auf diese W eise wird einerseits ein grofser 
Theil der dem Ofen entzogenen Wiirme auf dem

kiirzesten Wege ohne Sti-ahluiigsverluste dem- 
selben wieder zugefiihrt, andererseits werden Ueber- 
hitzungen uud Schmelzungen des Fuchsmauer- 
werks vermieden.

Nachstehende Zeiclmung (Figur 1) stellt einen 
Querschnitt durch den Ofen und die Heizkanale d a r ; 
der W eg der Heizgase und Verbrennungsluft ist 
durch Pfeile angedeutet. Jede Ofenhitlfte wird 
durch je  eine Sohl- und zwei Wandflammen 
belieizt. Dieselben sind leicht zuganglich, konnen 
beąuem regnlirt werden und gestatten eine viillig 
gleichmafsige W armevertheilung iiber die ganze 
Ofenkammer hin. Diese v o l l s t a n d i g e  B e h e r r -  
s c h u n g  der Heizung ist besonders wichtig fiir die 
AYarmezufuhr zu dem oberen Theil der Kohlen- 
fullung, welche nur von zwei Seiten erfolgt, im 
Gegcnsatz zu dem untern Theil, welcher noch von 
der Sobie aus, also von drei Seiten, geheizt 
wird. Auch die Regulirung des Zuges kann 
infolge der getrennten Abfiihrung der Abgase fiir 
jede Halfte eines Ofens yorgenommen werden.

Die Heizung erfolgt, wio aus der Zeiclmung 
ersichtlicli, von den beiden Stirnseiten symmetrisch 
nacli dem mittleren D rittel. Durcli diese Fiihrung 
der Heizgase in Verbindung mit der centralen 
Anordnuug des Fuchses unter der Ofenmitte wird 
erreicht, dafs die Gase im Ofen einen k i i r z e r e n
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W e g  zuriickznlegeu haben ais bei anderen Ofen- 
systemen mit horizontalen oder selbst verticalen 
Heizziigen. Es spielt dies eine grofse Rolle fiir 
die Hohe der A u s b e n t e  an N c b c n p  r o d n e  ten.  
-Te langer namlieh der W eg der Gase in den Heiz- 
kanillen ist, um so grofser mufs der Druckunter- 
schied zwischen der E intritts- und Austrittsstelle 
behufs Ueberwindung der Beweguugswiderstande 
gehalten werden. Da im Gegensatz hierzu der 
Druck im Iimern der Ofenkammer iiberall nahezu 
gleich ist, so treteu durch die nicht zu ver- 
meidenden Undichtigkeiten der Kammerwande 
Destillationsgase in die Heizkanślle oder Luft 
und Verbrennungspfoducte in die Ofenkammern. 
Beides hat ein Yerbrennen von Koks und Neben- 
producten sowie Ueberliitzungen zur Folgę. Ver- 
moge des sehr kurzeń Weges der Hcizgase ist 
man beim Brunckschen Ofen in der Lage, den 
Druck in der Kammer und den HcizkanSlen 
nahezu im Gleichgewicht zu halten und die scliild- 
lichen Communicationen zwischen beiden zu ver- 
hindern. Das Innehalten dieses Gleichgewichts- 
zustandes wird dadurch besonders erleichtert, dafs 
die Yerbrennungsluft m ittels Yentilatoren ein- 
geblasen wird. Infolgedessen ist man bei der 
Zufiihrung der erforderlichen Luftmenge nicht 
abhangig yon dem natiirlichen Kaminzug und 
kann den Druck im ganzeil System nacli Belieben 
einstellen.

Die cpnstructiye Anordnung der starken 
M i t t o l p f e i l e r  zwischen den Heizkanitlcn zwcier 
Oefen hat sich in siebenj&hrigem Betriebe durcli- 
nus bewilhrt. Diese Pfeiler tragen das Gewicht 
der Ofendecke und schiitzen den Ofen vor Wiirine- 
entziehnng durch die Naclibarofen, welche sich 
bekanntlich stets in yerschiedenen Stadien des 
Yerkokungsprocesses befinden. Der TJnterschied 
in dem Heizungsvorgange zweier benachbarter 
Oefen mit einfachen und doppełten Wandheiz- 
kaniilen ist in dcm eingangs erwiilinten Vor- 
trage des Hi-n. Franz Brunck* klar und ein- 
geliend erliUitert. Die Ofenwiłnde konnen, da sie 
durch die Mittelpfeiler vollst;indig entlastet sind, in 
geringerer Wandstiłrke, die Ofenkammern enger 
und liolier ausgefiilirt werden, ais dies bei andern 
Ofensystemen moglich ist, bei welchen die Wandę 
die Deckenlast zu tragen haben. Die schnellere 
W armeubertragung und die geringere Dicke der 
zu verkokenden Kohleiicharge lassen bei g l e i c h e r  
Fiillung die Garnng rasclier fortschreiten, erhohen 
somit dic Leistungsfaliigkeit des Ofens, ohne dafs 
das feuerfeste Materiał in dem Mafse beansprucht 
wird, wie dies bei weiteren Oefen mit grofserer 
W andstarke zur Erzielung der gleichen Leistung 
erforderlich ist. Dank dieser giinstigen Con- 
structionsprincipien und der gleichmafsigen Be- 
heizung waren Reparaturen wahrend des sieben- 
jahrigen Betriebes auf Zeche Kaiserstnhl nur in

„Stahl und E isen“ 1894 Nr. 15, Seite 679.

Figur 
1. 

Q
uerschnitt 

durcli 
eine 

K
oksofenbatterie 

„System
 

B
rm

icku. 
D. R

.-P. N
r. 73 

504 
und 

89 
775.



i. Juli 1900. Ueber KoksOfen System Brunck. Stahl und Eisen. 687

geringem Umfange erforderlich. Bie Auswećhs- 
lung einzelner Tlieile der Wiinde und Sohle kann 
vorgcnommen werden, ohne das stabile Ofen- 
gerippe, das heifst dio Mittelpfeiler und Deckcn- 
gewolbe, in Mitleidensehaft zu zieheri, weil der 
S t e i n s c l i n i t t  in allen Tlieilen nach diesem Ge- 
sichtspunkt gewahlt ist.

Die intensive Luftvorwilriiiung verliindert 
nicht nur Ueberhitzungen uud Schmelzungen des 
Ofenmauerwerks, sondern bietet auch den Yorzug 
eines G a s i i b e r s c h u s s e s ,  selbst bei verhaltnifs- 
millsig m a g  e r  en  Kohlen, welche in anderen 
Ofcnsystcmen ohne oder mit geringer Luftvor- 
wiirmung den ganzen Gasgehalt zur Yerkokung 
benothigen. Hierdurch wii'd die Grenze der 
łloglichkeit der Yerkokung mit Gowinnung der

iiberschufs liefert. W ird aus dem gegebenen 
Gasquantum nur Abhitze erzeugt, so stellt sich 
der W irkuugsgrad schon deshalb ungiinstiger, 
weil Abhitze nur fiir Dampfprodnction Verwendung 
finden kann Und hierbei noch W armevcrluste auf 
dem W ege zwischen Oefen und Kesselbatterie 
erleidet. Auch ist zur yollstandigen Ausnutzung 
der Abhitze die Besc-haffung einer grofseren 
Keśselheizfladie erforderlich ais fiir Heizgas.

Die Erkenntnifs der W ichtigkeit der Luft- 
yorwarmung fiihrte zu einer weiteren Ausbildung 
derselben. Aufser den den Ofen verlassenden 
Abgasen werden mimlich auch die l i e i f s o n  
D e s t i l l a t i o n s g a s e  fiir die Ofenheizung nutzbar 
gemacht. Gemafs D. R .-P. Ni'. 104804  stromt die 
kalte Yerbrennungsluft nach dem Gcgenstrom-

Figur 2. Kokerei mit Gewinnung von Theer, Ammoniak, Benzol und Leuchtgas „System B ranek11 in 
Montceau-les-Mines (Frankrcich). Erbaut 1897 bis 1898.

Nebenproducte erweitert. Der bei einem Gas
gehalt von 19 bis 20 schon resultirende Gas- 
iiberschufs bildet eine wi 11 ko m m c n e B et r  i e b sr e s er v e 
fur den Fali, dafs die Oefen durch zu nasse 
Kohlen, schleclite W itterung u. s. w. oder nach 
don Sonn- und Feiertagen in ihrer Temperatur 
zuriickgegangen sind. Unter normalen Botriebs- 
verhaltnissen finden die Gase Venvendung fiir 
Belcuchtungs-, Heizungs- oder neuerdings fur 
motorische Zwecke. F u r letztere eignen sich 
die Destillationsgase der Brunckschen Oefen in 
bohem Grade, weil sie infolge des geschilderten 
Gleichgewichtszustandes des Druckes in Kammer 
und Heizkanftlen nicht durch \ rerbrennungsproducte 
\'erunreinigt sind und einen liolien calorimetrischen 
Effect besitzen.

Es ist deshalb einleuchtend, dafs bei einem 
Yergleich zwcier Ofensysteme demjenigen der 
Yorzug zu geben ist, welches bei der Yerarbeitung 
der g l e i c h e n  Kohle aufser Abhitze noch Gas-

princip in entsprechend construirten Apparaten 
den heifsen Destillationsgasen entgegen. Da die 
Temperatur dieser Gase sehr lioch und zur Ver- 
brennung des Heizgases das sieben- bis achtfache 
Yolumen Luft erforderlich ist, so wird mit Hiilfe 
der grofsen Gasmengen, welche bei Gewinnung 
der Nebenproducte auftreten, eine wirkungsvolle 
Kiihlung bezw. Yorwarmung erzielt. Das Yer
fahren bedeutet also auch eine wesentliche E r -  
s p a r n i f s  an K u h l w a s s e r  bezw. an Kosten fiir 
dessen Eiiekkuhlung durch Kiihlwerke.

Sammtliche Anlagen Brunckschen Systems sind 
ferner mit einer patentirten m e c h a n i s c h e n  P l a -  
n i r y o r r i c h t u n g  yersehen. W ie aus der Zeich- 
nung (Figur 1) ersichtlich, istdiePlanirvorrichtung 
mit der Ausdruckmaschine verbunden und wird 
durch ein Zahnradgetriebe von letzterer bethatigt. 
Hierdurch f&Tft die friihere harte uud beśchwerliche 
Arbeit des Planirens von Hand weg, bei welcher 
die Leute durch die aus den Planiroffriungen der
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F igur 3. Kokerei (120 Oefen) mit Gewinnung der Nebenproducte „System Brunck" auf Zeche Minister 
Stein der Gelsenkireliener Bergwerks-Actiengesellschaft. E rhaut 1899.

F igur 4. Kokerei (120 Oefen) m it Gewinnung der Nebenproducte „System Brunck“ auf Zeche Ministier 
Stein der Gelsenkireliener Bergwerks-Actiengesellschaft. Erbaut 1899.
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Ofenthiireu herausdringenden Gase stark helastigt 
wurden. Die Oberfiache der Kohleiifullung wird 
bei der mascliinellen Planirung durchweg g l e i c h -  
ma f s i g ,  wahrend bei der friiheren Arbeitsweise 
die Schiittkegel der Fiillung beim Ziehen der 
Oefen nieistens noch sichtbar waren. Die Piani r- 
stange M irt auf der ganzen Lilnge des Ofens 
wahrend des Bescliickens vor- uud riickwilrts, 
comprimirt durch ihr Gewicht die Kohlenfiillung 
his zu einem gewissen Grade und verrichtet die 
Arbeit in einem D r i t t e l  der Zeit wie friiher. 
Infolge der Comprimirung wird eine g r o f s e r e  
Charge erzielt, und sind fiir eine Anlage yon
60 Oefen zwei bis drei Mann pro Schicht (zum 
Planiren) weniger erforderlich. W as die Con
struction selbst betrifft, so hat dieselbe in fiinf- 
jiihrigem Betriebe den Erwai'tungen entsprochen.

Die Abbildungen zeigen einige der neuereu 
Anlagen Brunckschen Systems. Eine franzosische 
Anlage in Montceau-les-Mines (Figur 2) auf den 
W erken von Jules Chagot & Co. ist dadurch be- 
merkenswerth, dafs sie eine besondere Einrichtung 
behufs fractionirten Absaugens der Destillations- 
gase besitzt. Bekanntlich ist die Leuchtkraft 
derselben in der ersten Destillationsperiode am 
hochsten. W ahrend dieser Zeit werden die Gase 
durch eine zweite Rohrleitung der bestehenden 
Gasfabrik zugefiihrt, gereinigt und ais Loucht- 
gas an die Stadt abgegeben. In der zweiten 
Periode werden die Yentile der oberen Leitung 
geschlossen und das Gas durch dic Hauptyorlage 
zur Condensationsanlage gefiihrt.

Einige Photographien (Figur 3 bis 5) yeranschau- 
lichen die neueste grofse Anlage von 120 Oefen auf 
der Zeche M i n i s t e r  S t e i  u der G e 1 s e n k i r  c h en er  
B e r g w e r k s - A c t i e n g e s e l l s c h a f t .  Tafel X II 
und F igur 4 geben einen Ueberblick der Gesammt- 
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disposition; Figur 3 zeigt die Ansicht der Loscli- 
terrasse und Fig. 5 das Innere des Maśćhinenhauses'. 
Jede Betriebsmaschine bewilltigt die gesammte Gas- 
production der 120 Oefen, d. i. bis zu 300000 cbm 
Gas in 24 Stunden, und liefert aufserdem den 
K raftbedarf fiir die Yentilatoren. Diese G e b l a s e -  
m a s c h i n e n ,  welche auf sammtlichen Anlagen 
Brunckschen Systems cingSfiihrt sind, zeichnen 
sich durch gleichmafsigen, ruhigen Gang und 
weit geringere Reparaturbediirftigkeit yortheilhaft 
yor den sonst iiblichen, rotirenden Exhaustoren 
aus, von welchen zur Bewaltigung des obigen 
Gasąuantums nieistens drei bis vier Stiick erforder
lich waren. Die Maschinen halten durch dieY er- 
bundanordnuug der Cylinder den Gasdruck so 
constant, dafs das Anlegen eines Gasometers 
behufs Druckausgleichs nicht mehr erforderlich ist.

W ie aus dem Situationsplan (Tafel XII) der 
Anlage Minister Stein ersichtlicli, sind zur Aus- 
wasclmng des Animoniaks aus der ganzen Gasmcnge 
oiuschlieislich der Reserveapparato v i e r  W ascher 
hinreichend, welche yennoge ihrer intensiyen 
W irkung die bei andern Systemen iibliche Rcilie 
von kleinen W aschern ersetzen. Hierdurcli wird 
die Fuhrung der E.olirleitungen einfacher, dic 
Bedienung der Anlage leichter und dio U e b e r -  
s i c h t l i c h k e i t  fiir den Betrieb grofser. Der For
derung einer moglichst hohen Betriebssicherheit 
ist dadurch Reclmung getragen, dafs sammtliche 
Maschinen e i g e n e n  A n t r i e b  besitzen und nicht 
von einer Transmission abhangig sind, bei welcher 
im Falle einer R eparatur auch der W ert der 
Reseryeapparate illusorisch wird.

Die Gesammtgruppirung gestaltet sich, wie ein 
Blick auf den Situationsplan zeigt, fiir eine Anlage 
von 120 Oefen ebenso e i n f a c h  und i i b e r s i c h t -
1 ich wie fiir eine Normalanlage yon 60 Oefen.

2

Figur 5. Mascliinenhaus zur Kokerei (120 Oefen) mit Gewiimung der Ńehenproduete „System Brunck“ 
auf Zeche M inister Stein der Gelsonkirehener Bergwerks-Actiengesellsehaft. Erbaut 1899.
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F igur 6. Kokerei (60 Oefen) mit Gewinnung von Tlieer, Ammoniak und Benzol „System Brunck11 auf 
Zeche Alma der Gelsenkirchener Bergwerks-Actiengesellscliaft. Erbaut 1897.

Figur 7. Kokerei (30 Oefen) mit Gtywinnung der Kebenproducte „System Brunck" auf Eisen- und 
Stahlwork Hoescli bei Dortmund. Erbaut 1898.
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Die 120 Oefen der Anlage Minister Stein 
werden jalirlich etwa 250 000 bis 260 000 t 
Kohlen mit 10 bis 12 fo W asser yerkoken und 
etwa 2800 bis 2900 t  Ammoniaksulfat und 7500 
bis 7800 t  Theer liefern. Die Dampfkesselbattorio 
fiir die Ausnutzung der Abgase und des Gas- 
uberschusses ist yorliiufig mit 1400 qm Heizflilclie 
ausgefiihrt, und die Yergrofserung derselben vor- 
gesehen. Infolge der giinstigen Lage der Kessel 
unmittelbar und central hinter den vier Ofen- 
gruppen wird die Ausnutzung der Gase eine 
sehr gute sein und steht zu erwarten, dafs die

erzeugte Dampfmenge grofs genug ist, um neben 
dem Bedarf der Condcnsationsanlage bis zu 
550 t  pro Tag fiir den Betrieb der Zechc ab- 
geben zu konnen.

Trotz der Schwierigkeiten, welche dio reclit- 
zcitige Besehaffung der Materialien und Apparatur 
unter den jetzigon Conjuncturyerhitltnissen vor- 
ursachte, gelang es, dio Arbeiten so energisch 
zu fordern, dafs die 120 Oefen innerhalb s i eben  
Monaten zum Anheizen fertiggestellt wurden, und 
dic Condensationsanlagc n e u n  Monate nach Beginn 
des Baues botriebsfahig war.

Der Einflufs des Kupfers auf Eisen.

Nach dem Lesen der interesśanten Arbeit von 
Professor L ip  in  iiber den Einflufs des Kupfers 
auf Eisen in Nr. 10 und 11 dieser Zeitschrift 
wird wohl mancher Stahlwcrksmann gleich mir 
sich gesagt haben , dafs die dort gezogenen 
Schliisse mit seinen in der Praxis gemachten 
Erfahrungen nicht in Einklang zu bringen sind. — 
Es hoifst dort auf Seite 590: „Rothbruchigkeit 
in Eisen und Stahl wird durch das Kupfer nur 
dann hervorgcrufen, wenn dieses in einer Menge 
von mehr ais 2 °/o odor sogar 3 %  darin vor- 
liandcn ist.

Diese Schlufsfolgerung ist doch wohl zu 
allgemein gelialten und trifft fiir Thomas-, 
Bessemer- und Martinflufseisen nicht zu. — Nach 
meinen Erfahrungen diirfto dic oberc Grcnzc des 
zuliissigen Kupfergehaltes in Flufseisen, das sich 
ohne Rothbruchserscheinungen walzen lassen soli, 
bei 0,4, bei hiirteron Stahlsorten, also boi solchen, 
dio einen yerhaltnifsmafsig hoheren Procentsatz 
an Kohlenstoff und Mangan enthalten , durch- 
schnittlich bei 0,5 liegen, yorausgesctzt, dafs 
Phosphor und Scliwefel 0,05 °/o nicht iiberschreiten. 
Bei Ycrarbeitung durch Schinicden liegt diese
Grenze niedrigor, etwa bei 0,3 fiir Flufseisen
und 0,4 fiir Stahl. Die Rothbruchserscheinung 
tr i t t  aufserdem bei schweren Blocken derselben 
Charge — also mit domselben Kupfergehalt — 
eher auf ais bei Icicliteren. Dieser Umstand ist 
wohl darauf zuruckzufiijiren, dafs durcli das 
schnellere E rkalten der letzteren eine Saigerung 
yermieden wird, dic bei erster en, besonders wenn 
sie aus dem Gjersschen Ticfofcn gewalzt werden, 
lcichtor eintritt. Legt man sich nun die Frago
vor, wodurch die Resultate der von Professor
L ip  i n gemachten Versuche von den Erfahrungen 
der Praxis soweit abweiclien, so glaube ich 
dafiir folgende Griindc angeben zu konnen. — 
Yon grofser Bedeutung ist einmal die Qualitiit 
des fiir die Yersuche yerwendeten Schrottes und

besonders die des Roheisens. — Nach Professor 
L e d e b u r  sind die durch den Hiittenmann cr- 
zeugten Handelseisen Legirungen des Eisens mit 
anderen Metallen und M etalloiden; da nach- 
gewiesen, dafs sich im Roheisen und selbst noch 
im Stahl Sauerstoffyerbindungen dieser Motallo 
und M etalloide, wenn auch in solu- geringen 
Mengen yorfinden, so konnte diese DeJinition 
noch ycryollstilndigt werden durch don Z usatz: 
„und dereń Sauerstoffyerbindungen".* Wenn 
man sich weiter die Frage yorlegt, welche Roh
eisen- und. Stalilerzcugnisse die meisten Oxydo 
enthalten, so wird man sich ohne weiteres sagen 
miissen, die wenig gekohlten, also schlecht redu- 
cirten, matten Hochofencliargen und dio daraus 
gefertigten Eisen- und Stahlproducte. Je  hoher 
also die Entstohungstemperatur des Roheisens, 
desto schitrfer die Trennung der in die Sclilacke 
gehenden Sauerstoffyerbindungen yon dem metal- 
lischen Eisen, Mangan u. s. w.

Es werden demnach auch gargcblasene Roh- 
oisensorten boi der Verarbeitung zu Stahl eine 
bedeutend grofsere Menge von kiinstlich zuge- 
fiih rten , im allgemeiuen auf die Yerarbeitung 
des Stahles ungiinstig wirkenden Metallen oder 
Metalloiden, sei es Kupfer, Scliwefel oder Phosphor, 
aufnehmen konnen, oho die Rothbruchs- oder 
Kaltbruclisęrscheinungen zu Tage tre ten , ais bei 
Stahl aus solchen Chargen, die von yornheroin 
die Yerunreinigungen zum Theil schon in Oxyd- 
form enthalten.

Das B este, 'was nun an Roheisen iibor- 
haupt hergestellt w ird, ist wohl unbestritten 
das scliwedisclie Ilolzkohlenroheisen. Die Giito 
desselben fiihre ich nicht allein auf den geringen 
Phosphor-, Scliwefel- und Kupfergehalt, sondern 
auch darauf zuriick, dafs das Eisen sehr gar

* Professor L e d e b u r ,  „Stahl und E isen“ Nr. 8,
15. August 1895.
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erblasen ist. Das seliwedische Holzkohlenroh- 
cisen ist so frei von Sauerstoffyerbindungen, wie 
es der Hochofenprocels iiberhaupt zulafst. Fiir 
Yersuche, wio sie Professor L i p i n  ausgefiihrt, ist 
also dieses Roheisen, sowrie der fast phosphor-, 
schwefel- uiul kupfcrfreic Schrott das denkbar 
giuistigsto Rohmaterial. Ais zweites kommt 
hinzu, dafs die Yersuche im Tiegel, also mittels 
eines Processes vorgeuommen wurden, der eine 
uachtriigliche Reduction von etwa vorhandencn 
Oxy cl verb indungeii befordert, eine Oxydation des 
Eisens, wie es z. B. diUT.li Nacliblasen im Con- 
verter der Fali sein kann, nahezu ausschliefst. 
Ais Drittes ist nocli hervorzuhoben, dafs bei ilcn 
yorgenommonen Yersuclien das Kupfer ais metal- 
lisches Kupfer zugesetzt wurde, ob aber gerade 
in Hochofenćhargen, dic viel Kupfer enthalten, 
letzteres niclit zum Theil ais Sauerstoff- oder 
in einer andern Yerbindung enthalten ist, ist 
nach den Beobachtungen, die ich gemacht habe, 
jedenfalls niclit direct von der Hand zu weisen. 
Es walzten sich nilmlich yerschiedene Martin- 
tlulscisenchargen, dereń Kupfergehalt durch Zu- 
fuhrung von 0,4 °/o metajlischem Kupfer auf 0,55 
gebraclit war, bedeutend besser ais solche, dic 
ihren Kupfergehalt von 0,3 direct durch das 
kupferhaltige Roheisen crhielten. Ein weiteres 
giinstiges Moment fiir die Yersuche ist aus schon

oben angefiihrtem Grunde darin zu selien, dafs 
die Versuchsblockchen, da es sich um Tiegelstahl 
handelt, jedenfalls sehr klein waren.

Durch diese angefuhrten Punkte diirfte es 
sich erklilren, dafs die Ansichtcn iiber den zu- 
liissigen Maximal-Ivupfergelialt dor yerschiedenen 
Forscher, je  nachdem, was ihnen fiir ein Roh- 
material zur Yerfiignng stand, und in welcher 
W eise die Proben gemacht wurden, sehr aus- 
einandergehen. Dafs ein Kupfergehalt unter 
allen Umstilnden selbst boi sonst reinom Tiegel
stahl dic Qualitat des Flufseisens oder Stalils 
yerschlechtert, zeigen am besten die in der 
Tabelle X angefuhrten Kaltbiegcproben. Ein 
Kupfergehalt von 0,25 fiihrt schon zum Bruch 
und zw ar bei der geringen Festigkeit von 51 kg.

Ans den Yersuchsresultaten kann deshalb
meiner Ansicht nach nur der Schlufs gezogen
werden, dafs ein mit scliwedischem liolzkohlcn-
roheisen und ausgesuchtem reinen Schrott her-
gestellter Tiegelstahl mit 2 °/o Kupfer legirt
werden kann, ohne dafs der Stahl beim Yer-
arboiten yon yerhiiltnifsmafsig kleinen Blockchcn
Rothbruchsorscheinungcn aufweist, dafs sich bei
der Kaltbiegeprobe der nachtheilige Einflufs des
Kupfers hingegen schon bei einem Gehalt yon
0,25 Kupfer bemerkbar maclit. , „ , ,A. Ruhfus.

Zuscliriften an die Redaction.
(Fllr die unler dieser Rubrik ersclieinenden Artikel Obernimmt die Redaction keine Yerantwortung.)

Der Einflufs des Kupfers beim Frischen des Eisens.

In  „S tahl nn d  E isen “, Jah rg an g  1900, im  
J. Ju n ilie f t  b e sp rich t H e rr  P ro fesso r L i p i n  
M ittlio ilungen , w elche ich im  Ja liro  1859 „iibor 
d as V e rh a ltcn  von kup fer- und  m an g an h a ltig em  
R oheisen  beim  P u d d e ln “ g em ac h t babo.

M eine A naly sen  h a tte n  ergeben , dafs S iegener 
h a lb ir te s  R oheisen , w eiches neben  den  sonstigen  
B es tan d th e ilen  auch  0,35 % K u p fe r u n d  0,28 aA  
Schw efel, u nd , a is  es im  Y e rla u f von '/2 S tu n d e  
im  P uddo lo fen  vd llig  n iedergeschm olzen  w ar, 
noch 0,38%  K u p fe r e n th ie lt  u n d  dafs, a is  nach  
d re is tiin d ig em  Y erw eilen  des E isens im  Ofen die 
B ildung  von L u p p en  noch n ic h t m oglich  w a r, in  
d e r  abgezapften  E isenm asso  noch  0,57 % K u p fe r 
u n d  0,20 % Schw efel e n th a lte n  w aren . H r. P ro 
fessor L i p i n  sag t n u n  a u f  S e ite  589: „D as sin d  
D r. L ists  A ngaben, dio  se in e r A n s ich t nach  die 
a b s o l u t e  U n m o g l i c h k e i t ,  k u p fe rh a ltig es  R oh
eisen  zu puddeln , bew eisen ."

Ic h  habe au s  dem  E rgebn ifs m e in e r A nalysen , 
w as den  K u p fe rg e h a lt b e tr iff t, n u r  dio fo lgenden 
Sch lusse  g e m a c h t:

„E s zeig t sich  also  in  d e r T h a t e in  n ic h t un- 
bed eu ten d o r K u p fe rg e h a lt; e r  b e tra g t in den zu 
der C harge  Y orw endeten -100 Pfd. 1,40 P fd . Es 
e rg ieb t sich  fe rn e r, dafs das K u p fe r d u rch  das 
P u d d e ln  n ic h t au s dem  E isen  e n tfe rn t  w erdon 
kann . B erech n o t m an , w ieviel d e r p rocen tischo  
G eh a lt in  dem  abgezapften  E isen  se in  m ufs, w enn 
kein  K u p fe r in  die Schlacke gegangen  is t, so e rh a lt 
m an  0 ,58% , also fa s t gen au  dio von m ir  in  der 
P ro b e  I I I  g efu n d en e  M enge. D er neben  dem 
K u p fe r v o rh an d en o  Schw efel erk liirt d ieses Ver- 
h a lte n  se h r  le ich t, da  h ie r  dio grofse A ffin ita t des 
Schw efels zum  K u p fe r  d iese lbe  R olle sp ie len  mufs, 
w ie beim  V e rh iitte n  d e r K upfere rze . (Folgen 
w eite re  A u sfu h ru n g en .) In  e in e r  a n d e re n  E isen- 
m asse, w elche eben fa lls  lia tto  abgezap ft w erden  
m ussen , w eil n ach  fiin fs tiin d ig em  V er\veilen  im  
P uddelo fen  noch kein  H ochkom m en  e in g e tre ten  
un d  das E isen  n ic h t schw eifsbar gew orden  w ar, 
fand  ich auch  e tw a 0,5 % K u p fe r. O bgleich h ie r 
d u rch  n u n  zw ar der A u sd ru ck  „das E isen  h a t 
K u p fe r“ — (d. h . das zu v e rfrisch en d e  R oheisen) —
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g e rech tfe rtig t is t, so  w a r e  e s  d o c h  y o r e i l i g ,  
d ie s e m  K u p f e r g e h a l t  a l l e i n  d ie  S c l i u ld  d e s  
a b  n o r  m o n  Y e r  h a l  t o n s  d e s  E i s e n s  b e i m  
P u d d e l n  z u z u s c h r e i b e n . "

A ufser dem  V orstehcnden  sind  in  m einen  
M itthe ilungen  von 1859 keine  an d e re  A ngaben  
iiber den  K u p fe rg e h a lt des E isen s e n th a llen , sio 
beziehen  sich  also  n u r  a u f  das R o h e isen , m it 
g le ichzeitigem  G eh a lt von K u p fe r un d  Schw efel. 
E s is t  h ie ra u s  e rs ic h tl ic h , dafs H e rr  P ro fesso r 
L ip  i n n ic h t m eino  O rig in a lm itth e ilu n g  gelesen  
haben  k a n n , so n d ern  sie in  d e r „ L ite ra tu r1' 
andcrsw o  u n d  m it an d erem  W o rtla u te  gefunden  
hat. U n te r  d ie se r Y orausse tzung  w ird  es aucli 
w en iger au ffa llend , w enn  H e rr  P ro fesso r L i p in  
h in zu fiig t: „ In fo lgedessen  hab en  D r. L i s t s  A n 
gaben fu r  u n s  k e in en  W e rth , im  G egen theil, w ir 
freu en  uns, dafs or die G eduld vorlor, se ine  Ohn- 
m a c h t o insah  u n d  den  Y ersuch  a u fg a b , da er 
sonst, fa lls  e r  o ffenbar e in  s ta rk  schw efe lha ltiges 
un d  ro th b riich ig cs  R oheisen  e rh a lte n  liiitte , die 
R o th b riich ig k e it des le tz te ren , d e r  v o rh e rrsc lien d en

A n sich t*  gemiifs, dem  E influfs des K u p fe rs  zu- 
gesch rieben  h a tlo “ ; w ah ren d  ich  am  S chlusse 
m e in e r  M ittho ilung  m ein  B ed au ern  d a riib e r aus- 
spreche , dafs e in  w eite res  V erfolgen m e in e r U n te r
su ch u n g en  m ir  unm oglich  sei, w eil m eine  dam aligo  
S te llu n g  d ie  dazu e rfo rd e rlich en  M ittel u n d  Mufso 
n ich t gew ah rte . Die V orw urfe  des U rn . P ro fesso r 
L i p i n  h abe  ich d a h e r  wTohl n ic h t v erd ien t. — Bei 
m e in en  sp a te ren  U n te rsu ch u n g en , w elche a is  Bei- 
trag e  zu r  T h eo rie  des P udde lp rocesses  d ienen  
so llten , h abe  ich  m ich  d a ra u f  b esch ran k t, A u sk u n ft 
iib e r das Y e rh a lten  des S ilic ium s u n d  des M angans 
bei n o rm alem  V e rla u f  der F risc h a rb e it zu lie fern , 
u n d  iiber d ie  R o lle , w elche d ie  Schlacke beim  
F risehp roeefs  sp ie lt (vergl. L ed eb u r, 1. A u flag e  
S e ite  808.) — J e tz t  sin d  m ir  se it v ielen  Ja h re n  
w issenscliaftliche  A rb e iten  d u rch  den  Z ustand  
m e in e r A ugen  unm og lich  gem ach t.

O l d e n b u r g ,  den  9. J u n i  1900.
-------- — -------  Dr. K. L ist.

* V ergl. u b rig en s L ed eb u r, H an d b u ch  d e r 
E /se n h iitte n k u n d e , 1. A uflago S e ite  259. I i . L .

Die praktischen Resultate einiger Neuerungen 
im modernen Schiffbau.*

In der Numiner des „Engineerm g“ vom 
13. April 1900 ist ein Yortrag iiher modernen 
Schiff bau abgedruckt, den H. B. W o r t l e y  vor 
der „Institution of Nayal A rehitects“ gehalten hat;  
er beliandelt eine ganze Reihe von sogenanuten 
Neuerungen im Baue von 11 Dampferń der 
„Ocean Steain Sliip Company*1 yon Alfred Holt. 
Vorausgeschickt sei, dafs alle diese Schiffe nicht 
klassificirt sind. Die Dampfer haben eine Liinge 
yon 134,20 m bei einer Breite von 16 m und 
einer Tiefe von 10,22 m. Sie fiiliren 8200 t 
Ladnng bei 7,78 m Tiefgang. Die Maschinen 
indiciren etwa 3000 P . S. und ycrleihen den 
Falirzeugen eine Geschwindigkeit von 13 Knbten. 
Dic Schiffe haben zum grofsen Theil Reisen bis 
zu 50 000 Meilen zuriickgelegt, ohne dafs irgend- 
welche IJnannehiiilichkeiten im Betriebe sich be- 
merkbar gemacht haben.

Ais wcsentlichste Neuerungen dieser Schiffe 
giebt der Yortragemle Folgendes an : Zunachst 
hat das Oberdeck der Schiffe gar keinen Sprung, 
dann sind die zahlreichen Deckstiitzen durch 
einige wenige, grofse und schwer gebaute Deck-

* Y o r tra g  r o ń  I I .  B . W o r t l e y  in d e r  „ In s ti tu t io n  
o f  N ą y a l A rc h ite c ts 11, b esp ro ch e n  von  PrOf. O s w a l d  
F 1 a in ni - C h a rlo tte n b u rg .

stiitzen ersetzt. Diese Deckstiitzen greifen oben 
unter den jeweiligen Decks an Langstrfigern an, 
welche von vorn bis liinten durclilaufen und 
entweder aus Doppel-T-Prófile.n oder aus Kasten- 
tritgern, besteliend aus 4 P latten  und 4 W inkeln. 
gehildet sind. Des weiteren ist dic Spant- 
entfernung 3 Fufs =  915 mm anstatt der bisher 
tiblichen Einfernuiig yon 2 Fufs = = 0 1 0  mm 
gewiihlt. Dic Cementirung im Boden des Schiffes 
in den Ballasttanks ist in W egfall gekommen, 
und scliliefslich ist das Ruder so construirt und 
aufgeh&ngt, dafs ein eigentlicher Rudersteven 
oder Hintersteyen nicht erforderlich ist, und dafs 
das hintere Todtliolz am Schiffe yollstilndig weg- 
geschnitten werden kann. In Figur 1 ist ein Theil 
des Lślngsschnittes eines derartigen Schiffes wieder
gegeben. Sehr richtig sagt W o r t l e y  zunachst, 
dafs beim Bau unserer heutigen Schiffe noch 
ungcmcin Yieles aus den alten Ueberlieferungen 
zunftmafsig ubernoinnien und weitergefuhrt wird, 
dafs man sich an yielen Stellen nicht von den 
altliergebrachten Gewohnheiten frei machen kann, 
und dafs speciell eine Erforscliung iiber die Be
rechtigung und Zweckmilfsigkeit der bisherigen 
Bauweisen an mancheh Stellen niclit, stattgefunden 
hat. Yon diesen Gesichtspunkten ausgehcnd, 
crklilrt er es fiir eine wesentliche Neucrnng,
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dafs man boi seinen Schiffon das Ruder ais 
Deplacementsruder construirt, dasselbe frei auf- 
hangt und dadurch einen eigentlichen Rudersteven 
nicht niithig hat. Nun ist hier zu bemerken, 
dafs man Deplacementsruder schon lange Zeit 
bei uns in Deutschland angewendet hat und noch 
anweiulet, wenn auch niclit gerado fiir Seeschiffe. 
Dio bekannte Firma G e b r .  S a cli s en b e r g  in 
Rofslau a. d. Elbo baut soit mehr ais 15 Jahren 
fiir ihre flachgehenden Flufsfalirzeugc Yielfach 
derartige Deplacementsruder, d. li. Rudei', die ein 
solch grofses dichtes Yolumon haben, dafs sie im 
W asser frei schwimmen und sich selbst tragen. 
Dafs diese Ruder nebenboi auch aufgehilngt 
werden und nicht Y ielm ehr unten auf einen 
Spurzapfen sich stiitzen , ist ebenfalls lilngst 
bekannt.. Eino Nouerung der W ortleyschen Con- 
structionen liegt also nach dieser Richtung hin 
nicht vor. Des weitercu mufs lierY orgehoben 
werden, dafs ein solches Deplacementsruder aller

dings so lange sich selbst triigt, ais es in seinen 
Nilhten dicht bleibt und so weit im W asser drin 
liegt, ais nach dem arclumedischen Princip or- 
forderlicli ist. Wenn nun aber ein Seeschiff ein 
derartiges Ruder besitzt, und wenn dieses Scliiff 
stampft, so kommt selbstverstilmllich das Ruder 
zum grrjfsten Theil aus dem W asser heraus, 
sein Gewicht mufs also doch yon der Aufhange- 
Yorrichtung getragen werden, und wird ein solches 
Deplacementsruder gar leck, so ist beim Stampfen 
des Schiffes nicht nur das Ruder selbst, sondern 
auch noch das ganze Gewicht des in demselben 
befindlichen W assers mit zu heben, und dadurch 
kann fraglos eine ganz bedeutende lieanspruchung 
des Hinterschiffs herbeigefuhrt werden. Hierin 
liegt also eine Scliwilche der sogenannten Neue- 
rung. Des weiteren haben fast alle unsere neuen 
Rriegsschiffe und eine ganze Reihe von anderen 
Fahrzeugen seit langem solche aufgeluingte Ruder, 
d. li. R uder, deren Scliaft unten nicht in einer 
Hacke des SteYens gelagert und gestiitzt ist.

Ferner bildet W o r t l e y  seine Ruder ais 
Balanceruder aus, d. h. er giebt ihnen eine solche 
Gestalt. dafs ein Theil der RuderfUlche vor der 
Drehaclise liegt. Dadurch li Ust sich selbstverstand-

licli das Ruder leichter umlegen. Aber alle diese 
Sachen sind ebenfalls schon sehr lange bekannt, 
und unsere modernen Kriegsschiffe haben fast 
ausnahmslos derartige Balanceruder. Das gleiche 
g ilt von den meisten Segeljachten u. s. w. Hier 
liegt also auch keine Neuerung vor. W o r t l e y  
fiigt h inzu , dafs durcli seine Construction des 
Hinterschiffs in hciworrageud giinstiger W eise 
das Todtholz des Hinterschiffs in Wegfall komme. 
U nter Todtholz verstęht man jenen Theil des 
Hinterschiffes, der sich an den unteren Enden 
der liinteren Spanten belindet. An dieser Stelle 
ist namlich der Schiffskiirper so schmal und 
scharf, dafs zum Theil die Nieten quer durch 
das Scliiff hindurchgeschlagen werden mussen 
mul dafs es nicht moglich ist, diese Rufserst 
scharfen Theile des Schiffes irgendwie zugilnglich 
zu maclien; deshalb wird dieser Raum der 
Dichtung wegen meist mit Cement oder einer 
Mischung yon Cement und Ziegeliteinstucken 

ausgegossen. Der Name Todtholz stammt 
aus dem alten Holzschiffbau, weil an dieser 
liinteren Hacke es nicht mehr moglich war, 
bei Holzschiffen die schweren liolzernen 
Spanten eiiizubauen, man hatte dazu keinen 
Ra u m, die Hinterschiffslinien waren zu 
scharf; man sali sieli also gezwungen,
eine Aufklotzung von massiven Balken
zu scliaffen, bis zu einer solchen Hohe in 
den Schiffskiirper liinein, dafs es moglich 
wurde, hier wieder die iibliclien Spant- 
constructionen beginnen zu lassen. Dieses 
aufgeklotzte Holz ani liinteren Theile des 
Schiffes nannte man dann Todtholz. Es 

hat diese mehr oder weniger yerticale Flachę 
einen gewissen W erth bei Segelschiffen, insofern 
dadurch die Abtrift verringert wird. Allein 
bei Dampfern ist eine derartige Fliiche, be
sonders wenn die Fahrzeuge eine grofse Lange 
aufweisen, mit mehr oder weniger yerticalen 
Mittelschiffswanden nicht notliig. Es erscheint 
daher aus Griindeh der B illigkeit und Zweck-
milfsigkeit rich tig , diesen Theil des liinteren 
untersten Schiffskorpers wegfallen zu lassen. 
Man erzielt dadurch ganz fraglos eine Erhohung 
der Manovrirf;Uiigkeit der Schiffe. Aber dieser 
Gedanke W ortleys ist absolut nicht neu. Schon 
zu yerschiedenen Zeiten ist der Yorschlag auf- 
ge tauch t, dieses Todtholz wegzuschneiden, das 
Fahrzeug hinten hoehzuziehsn, und die Ausftili- 
ruiig davon sehen wir heutzutage bei fast allen 
unseren neuen Kriegsschiffen und auch bei einer 
Reihe von Handelsschiffen, z. B. bei den Scliiffen 
der Patriaklasse.

Zum bessern Yerstandnifs des Gesagten sei 
es erlaubt, hier einige der iibliclien Hinterschiffs- 
formen uud vor allem auch der Hintersteven- 
formen vorzufuhren. In F igur 2 ist die iibliche 
Form eines sogenannten Deplacementsruders
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gegeben. Man crsieht, dafs das Ruder selbst in 
seiner Mittschiffsstóllung eine Fortsetzung' der 
Hinterscliiffslinieu bildet. Infolgedessen mufs 
dann die Ruderspiiulel ais Rohr von einem oft 
ziemlicli bedeutenden Durchmesser ausgebildet 
werden. In Figur 3 ist ein aufgeliilngtes Ruder 
eines modernen Kriegsschiffes gegeben. Es werden 
gleichzeitig dic Formen des Balanceruders ver-

■6-

anschauliclit; etwa 1/s der Ruderfliichc liegt vor 
der Dreliachse, dieselbe balancirt beim Umlegen 
des Ruders naturgemiifs das gleiche Drittel der 
hinter der Dreliachse liegenden Ruderfliichc aus. 
Die nun verbleibende Flachę mit dem darauf 
lastenden W asserdruck multiplicirt mit ihrem 
Schwerpunkts-Abstand von der Dreliachse, ist das 
beiniRuderumlegen noch zu iiberwindende Moment. 
Fig-. 4 zeigt das Hinterschiff der Dampfer „P a tria11

.md „P alla tia“ und den dazu gehorigen Steycn 
mit der Ruderanordnung, willirend F igur 5 den 
je tz t iiblichen Steyen unserer modernen grofsen 
Zweischraubendampfer darstellt.

Es mufs besonders heryorgehoben werden, 
dafs es bei uns nicht iiblich ist, die W asser- 
linicn auch selbst bei einem derartigen Steven, 
wie ihri die letzte F igur zeigt, auf den Sehraubcn- 
steven, also den yordern Theil desselben, aus- 
laufen zu lassen, sondern dafs man stets so con- •

struirt, dafs die W afserlinien auf den eigent- 
lichcn Rudersteven auslaufen, und zw ar lediglich 
aus dem Grunde, weil dadurch der yordere Theil 
des Stah 1 gufsstevens grtifsere Quersclinittsdimeii- 
sionen erhiilt, also aucli eine grofsere Festigkeit 
hekommt, was noeli ganz besonders in Betracht 
zu zielien ist, wenn an diesem Theile die beiden 
Bocke fiir dic Lagerung der beiden Schrauben 
angegossen sind. Yon den sogenannten Neuerungen 
W opleys bleibt also im Grunde, soweit das 
Hinterschiff in Betracht kommt, nur Itufserst 
wenig iibrig. Neu ist hierbei eigentlicli nur die 
Anwendung einer Reihe lilngst bekannter Ver- 
liiiltnisse anderer Schiffstypen auf Seeschiffe, 
speciell auf Frachtdampfer. Heryorgehoben mufs 
aber werden, dafs diese Constructionen W ortleys 
durchaus nicht zu yerwerfen sind. Im Gegen-

tlieil ist es erfreulich zu begriifscn, wenn man 
in Schiffbaukreisen sich mehr und mehrRechen- 
schaft daruber zu geben suclit, aus welchen 
Griiiidon man so bant, wie es iiberliefert ist, und 
ob es niclit am Platze ist, hier mit manchen 
Ueberlieferungen zu brechen und Fortscbritte zu 
schafTen aus Griinden der Erkenntnifs der Zweck- 
miifsigkeit.

Aehnliches gilt yon den anderen Neuerungen, 
die in dem Yortrage besproclien werden. Wenn 
W ortley bei seinen Dampfern unter den Decks- 
balken yon vorn bis liinten g la tt durchlaufende 
Lilngstrilger ais sogenannte obere Gurtung ein- 
baut, so giebt er dadurch seinen Fahrzeugen 
eine erheblich grofsere Festigkeit. W ie man bei 
einer Briicke eine obere und eine untere Gurtung 
untersekeidet, so suclit aucli hier W ortley die 
obere Gurtung, die bis je tz t in dem zum Theil 
sehr schwachen Deck besteht, dadurch zu erliohen, 
dafs er unter den Decks kastenformige oder 
doppel-T-formige Lilngstrilger durchfuhrt. Aber
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Figur 5. 

Construction des Hintersteyens

eigentlichen Schiffsvorbande hilngen, gar niclit 
ganz beansprucht werden kann, weil vorher die 
Nietuug reifst. W ortley macht also einen Fort- 
schritt, indem er die Deckstiitzen oben sowolil 
wie unten mit entsprechenden Dreiecksplatten an 
den Trilgern befestigt.

W as mm den letzten Punkt ,  die Vergr5fserurig 
der Spantentfenmng, anbelangt, so ist hieriiber 
Folgendes zu sagen: Neu ist diese Sache auch 
nicht; boi fast allen modernen Kriegssehiffen ist 
die Spanteutfernung sogar noeli grofser. Man hat 
hierbei nur folgende Gesichtspunkte im wesent- 
liclien zu bcrucksichtigen: Sobald in die Aufsen- 
liaut, sei es oben im Deck, sei es unten im 
Schiffsboden, durch die Liingsbeanspruchung des 
Schiffes Drnckkfafte hineinkoinmen, werden die

eines

Doppel - Sclirauben - Dampfers.

auch diese Neuerung ist in weit auśgedelinterer 
und constructiverer Weise scbon lange vor W ortley 
ausgefiihrt worden. In nachsteliender Figur 6 
is t das Hauptspant des bekannten Riesendampfers 
„Great E astern“ d.argesteEt. Man ersielit ans 
deniselben, dafs das ganze obere Deck ais ricli- 
tiger Trilger aus doppelten horizontalen Blechen 
und dazwischen gebauten verticalen Lilngstriigern 
ćonstruirt war, dafs also gewissermafsen das ganze 
oberste Deck eine oborę Gurtung und der Doppel- 
boden unten im Scliiff die untere Gurtung yertrat.

Dafs schliefslicli bei den in Frage koinmen- 
den Schiffen W ortleys die Deckstiitzen stilrker 
gebaut und mit Dreieckplatten an jene obere 
uud untere Gurtung angesehlossen werden, ist ein 
weiterer Fortschritt auf dem Gebiete der An
wendung der Festigkeitsgesotze bezuglich der 
Liingsbeanspruchung der Fahrzeuge. Diese Deck
stiitzen liabeń bei den Yerschiedenen fortwuhrend 
wechselnden Beansprucliungen, denen unsere F ahr
zeuge in bewegter See ausgesetzt sind, niclit 
nur Druck-, sondern auch theilweise Zugkrufte 
zu ubertragen. Heutzutage werden aber unsere 
Deckstiitzen meist nur mit zwei oder drei Nieten 
mit den Decksbalkcn oben und unten yerbunden. 
Hierin liegt. bei Zugbeanspruchung selbstverstilnd- 
licli ein Feliler, insofern der Qucrsclinitt der 
Deckstiitzen meistens so grofs ist, dafs er durch 
die paar Nieten, mit denen die Deckstiitzen am

Aufsenhautbleche auf Zerknicken beansprucht. 
Je  grofser nun die Entfernung zwischen den 
Spanten ist, um so grofser ist die frei tragende 
Liinge des auf Zerknicken beanspruchten lilcches 
und um so stilrker mufs das Blecli gewahlt 
werden. Dieser Schwierigkeit geht man nur 
dadurch aus dem Wege, dafs man innen in den 
Schiffskorper yon vorn bis liinten durchlaufende 
Lilngstrager, Kielschweine, Stringer u. s. w. ein- 
baut, und das tliu t man schon lange in aus- 
gedelintem Mafse im Kriegsschiffbau und hier in 
einer iiber das gowohnliche Mafs des Handels- 
scliiffbaus hinausgelienden W eise. W ortley und 
alle diejenigen, die es vor ihm schon gemacht 
haben, theilen damit die Schiffshaut in einzelne 
mehr oder weniger grofse recktwinklige Felder 
ein, welche deui liydrostatischen Drucke von 
aufsen ausgesetzt sind und so bemessen werden,
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dafs sie thatsilchlich den Beanspruchungen, die 
auf sie kommen, standhalten, ohne dafs die Aufsen- 
liaut zwischen ihnen eingcdriickt wird.

W ir haben also an all diesen Wortleyschen 
sogonannten Ńeuerungen einen weitem Schritt 
auf dem Gebiete der Festigkeitslehre der Schiffe.

Schiffes gemacht werden, und dann, dafs auf 
Grund der Erkcnntnifs dieser Beanspruchungen 
diejeuige Construction und Bauweise eingefiihrt 
und angenommen werde, die constructiv sich ais 
richtigsto ergiebt. Gerade im Schiffbau hat man 
auch heutzutage noch so viel mit alten Ueber-

Es ist ilufserst zu wiinschen, dafs diesem ersten 
noch weitere intensivero Schritte folgen mogen. 
W ie ich das schon friiher des ofteren aus- 
gesprochen habe, ist es sehr wiinschensworth und 
in gewisser Beziehung nothwendig, dafs gerade 
im Schiffbau dingehendo Studien iiber die Be- 
anspruchung der einzelnen Yerbandstheile eines

lieferungen zu thun, dafs hier der wissenschaft- 
lichen Forschung und dem darauf gegriindeten 
Fortschritt ein sehr weites Feld sich eroffnet, 
dafs aber auch alle Aussicht vorhanden ist, dafs 
die Fortschritte auf diesem Gebiet beim Stande 
der heutigen W issenschaften durchaus energische 
sein werden.

Figur 6.
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Mecliąiiisclie Handhabung’ yon Erzen und Kolilen.
Yon Eisenbąim-Bau- und Betriebsinspector Fralim.

(Fortsctzung von Seite GG1.)

Von einer, den Anlagen der Link-Belt-Gesell- i 
schaft iihnlichen, dureli „ B l a k e ,  B a r c l a y  a n d  j 
C o m p a n y 11 erhauten Einrichtung zeigt Abbild. 36 
die Einzelheiten des Troges, wahrend Abbild. 37 
eine Anweiulung 'darste llt, bei der die Kohlen

Abbildung 30.

behufs Lagerung in Haufen zu scliiitten sind. 
Die K ratzer laufen an den Seiten und unten 
mit Spielraum in dem Troge und werden durch 
aufsere Rollen getragen, so dafs liistige Gei-iiusche 
vermieden werden. Die Einrichtung (Abbild. 38) 
der Jeffrey Manufactu- 
ring  Company ist dadurch 
bemerkenswerth, dafs es 
darauf ankonmit, die 
Kohlen nicht auf eine 
Hohe zu lieben, sondern 
VOn dem Mundloch des 
auf einer Anhohe liegen
den Forderschaclites un
ter moglichster Schoimng 
auf eine Entfernung von 
550 ' =  167,7 m nach 
unten zu befordern. An 
einem eiullosen Drahtseil 
sitzen in bestimmten Ab- 
standen kreisrunde Schei- 
ben,  die den von oben 
nach unten fliefsenden 
Strom in seiner Geschwin
digkeit mafsigen. Die Lei
stungsfahigkeit betragt Abbildung 37.
1500 t  in 10 Stunden.

In der allerneuesten Zeit ist auch fiir die 
Handhabung von Erzen und Kohlen die Ein- 
ftihrung des eigentlichen Forderbandes (Forder- 
riemens) gelungen, das bekanutlich in der Miihlen- 
indnstrie, sowie bei der Handhabung und Auf- 
speicherung von Getreide schon lange vortheilhafte 
Yerwendung gefunden hat. Auch diese Einricli- 
tungen haben die Nordamerikaner in die Praxis

eingefiihrt. Naclulem in Nordamerika der In- 
geiiieur S a m u e l  B a s t i n  in den achtziger Jahren 
die ersten Versuche mit dem Forderband zum 
Handhaben von Kalksteineii gemacht hatte, stellte 

j T h o m a s  A. E d i s o n  eine Yersuchsanlage zum 
| Fordern von Erzen her, die zwar grofse Mengen 
I davon auf bedeutende Entfernungen fiirderte, 

aber an dem Uebelstande litt, dafs das zur An- 
wendung gebrachte Forderband nicht geniigend 
widerstandsfilhig gegen die Abnutzung durch die 
Erze war. Dann griff T h o m a s  R o b i n s  den 
Gedanken auf, machte eine Reihe von Yersuchen 
und legte seine Erfalirungen zunilchst in einem 
im Jahre  1806 vor dem Yerein der amerika- 
nisclien Bergingenienre gehaltenen V ortrag nieder. 
Es erfolgte darauf die Grimdung einer Gesell
schaft behufs Nutzbarmaclmng der neuen Erfin- 
dung, die nunmehr seit einigen Jahren unter der 
Firm a „Robins ConveyingBelt Company “ New York 
derartige Handhabungseiiu’iclitungen lierstellt.

Ein wichtiger Grundsatz bei der Herstellung 
der Robinschen Fordereinrichtuiigeii bestelit darin,

das Forderband von den iibrigen Theilen voll- 
stiłndig loszulosen und, ahnlich wie bei einer 
Riementransinission, durch Riemenscheiben anzu- 
treiben, dabei durch geeignete Fiilirungsrollen 
dem Bandę fiir die eine Bewegungsrichtung 
eine trogformige G estalt zur Aufnahme von 
Stoffen zu geben (Abbildung 39) und es in der 
anderen Bewegungsrichtung — dem Leergang —

Kohlen-Yerladeeinrichtung' von Blake, Barclay &“Co.
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llachgestreckt zuriicklaufen zu lassen. Oh es 
bchufs Kosfceuersparnifs zweckmiilsig is t, bei 
langen Forderbilndern die Trogform nur streckon-

Abbihlung 38.

beschriebenen Handhabungseinrichtungen beseitigt 
werden konnen nnd die Anlagen erheblich an 
Einfachheit gewinnen mussen: die yielen kleinen 

Theile zur Befestigung von Bechern 
oder K ratzern an den K etten, sowie 
die Ketten selbst, geben zu manchen 
Stiirungen Yeranlassung und erfordern 
zur Ueberwindung der zwischen den 
einzelnen Theilen auftretenden Reibung 
einen betriiclitlichen K raftaufw and; 
noch grofser werden die Reibungs- 
yerluste, wenn — wie beispielsweise 
bei den Fiirdereinrichtungen der Link- 
Belt - Gesellschaft — einzelne Kratz- 
bleche auf dem Boden eines Troges 
scliaben. Auch ist, das Geriiusch, das 
mitunter bei der Bewegung von Becher- 
werken oder durch das Schaben der 
Bleche in den Trogen entsteht, zum 
mindesten niclit angenehm, manchmal 
sogar unertrllglich. Andererseits kann 
es auch wieder Falle geben, wo die 
oben beschriebenen Fordereinriclitun- 
gen, z. B. der Link-Belt-Gesellschaft, 
yorzuziehen sein werden und zwar 
namentlich dann, wenn die Stelle, wo 
die Stoffe abzuwerfen sind, bestiindig 
und sclmell gewechselt werden mufs.* 
Die Schwierigkeiten in der Herstellung 
der Einrichtungen mit Forderbilndern, 
dereń yerhiiltnifsmiifsig spiite Einfiih- 
rung in die Grofsbetriebe der Erz- und 
Kohlenindustrie bei ihrer Einfachheit 
etwas iiberrascht, haben weniger in 
der Construction der Antriebvorrich- 
tungen und der fuhrenden Theile ge- 
legen, ais in der Anfertigung geniigend 
dauerluifter, dabei biegsamer und nicht

weise herzustellen, im iibrigen das be- 
ladene Band llachgestreckt laufen zu las
sen, lulngt von den Umstiinden ab. Es 
sollen dabei die Stoffe durch die T rog
form so zusammengehalten und gefiilirt 
werden, dafs sie von den flachgestrcckten 
Bandabsclinitten nicht lierunterfallen. Die 
Handhabung der Stoffe geht bei dem 
Fordęrband in der denkbar einfachsten 
W eise vor s ich : an einer beliebigen Stelle 
kann auf das Band gesclnittet werden, 
nur hier findet zwischen ihm und den 
Stoffen Reibung und infolgedessen Ab
nutzung s ta t t ; an einer anderen beliebigen 
Stelle konnen die Stoffe ausgestiirzt wer
den, indem man das Forderband durch 
Ueberleiten iiber Umlenkrollen seine Richtung 
wechseln liifst, es beispielsweise aus der wage- 
rechten Richtung in die senkrechte iiberfuhrt. 
Es liifst sich nicht leugnen, dafs durch solche 
Einrichtungen eine Menge Uebelstiinde der schon j

Abbildung 39.

zu theurer Forderbiinder. Die Robins [Company 
J yerwendet ein aus Baumwollfaser hergestelltes

* Notes on Conveying-Belts and their tise, by 
Thomas Robins in „Transaetions of tlie American In- 
stitute of Mining Engineers‘; 1890.
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Forderband (Riemen), das an der Oberflilche auf 1 
der tragenden Seite mit einer Gummimasse iiber- 
zogen wird, dereń Zusammensetzung Geheiinnifs 
ist und die mittels Druekwasserpressen aufge- 
bracht wird. Bei der Herstellung des Forder-

Rollen, die auf einer zweimal nach einem 
W inkel von etwa 120°  gehogenen Achse sitzen. 
Dann die Bodenrollen, diei auf einer wage- 
rechten Achse nebeneinander sitzende Rollen zur 

| Unterstiitzung des leerlaufenden Forderbandes

Abbildung 41.

Seite in der Mitte dicker aufgebraclit wird ais 
an den Randem, da in der Mitte die Almutzung 
naturgemilfs am grofsten ist (Abbildung 40). 
Diese Ilerstellungsweise hat nebeubei den Vor- j 
theil, dals das Band leichter dieTrogform zwischen 
den Fiihrungsrollen behillt.
Die Starkę des Gummiiiber- 
zugs ist nach der Hilrte der zu 
befórdernden Stoffe verschie- 
den;  fiir liarte Stoffe, wie 
Erze und dergleiclien, maclit 
man ihn in der Mitte wenig
stens 6 mm, an den Seiten
2 bis 3 mm stark. Die am 
liilufigsten vorkommenden 
Breiten der Forderbtlnder 
sind 22, 24 und 26" =  56,
61 und 66 cm; ausnalims- 
wreise werden sie auch mit 
10" =  25 cm ais unterste 
Grenze und 36" =  91 cm 
ais oberste Grenze hergestellt. Die gufs- 
eisernen Fiilirungsrollen bilden neben dem 
Forderband einen zweiten, so wesentlichen Theil 
der ganzen Einrichtung, dafs eine Besclirei- 
bung ihrer wichtigsten Arten erforderlich sein 
diirfte. W ir haben zunitchst die trogbildenden 
Fiihrungsrollen (Trogrollen); es sind dies drei

Achsen gegen die Naben der Rollen geprefst 
wird. Indem das Schmiermittel in der Mitte der 
Rollen in die Nabe ein tritt und an den Ecken 
w'ieder austritt, bildet sich hier eine W ulst, die 
das Eindringen yon Staub und Schmutz yerhindert, 
was fiir den leichten Gang und die H altbarkeit 
der Einrichtung sehr wiclitig ist. Die Rollen 
kommen zusammengesetzt auf einem Rahmeu aus

Abbildung 43.

liartem Holz so zum Yersand, dafs sie mit dem 
Rahmen ohne weiteres auf den das ganze Forder
band tragenden Unterbau gebracht werden konnen. 
Das Band mufs von Zeit zn Zeit angespannt werden, 
wozu ein eigener Spannapparat dient. In einem 
gufseisernen Gehiluse liegt eine Schraube, durch 
dereń Drehung das auf ihr sitzende Lager mit

bandes geht man so vor, dafs die Schutzmasse, 
die, nebeubei bemerkt, das Band nur gegen aulsere 
Abnntzung schiitzen, dagegen nicht die Zugfestig- 
keit erhohen soli, auf der den Trog bildenden

(Abbild. 41), ferner besoiulere Leitrollen fiir das 
beladene und leerlaufende Band, welche die seit- 
liclie Fiihrung uberńehmen. Die aus Stahl ge- 
fertigten Achsen der Fiihrungsrollen sind holil 
und nehmen das zur Selbstśchmierung fiir mehrere. 
Monate erforderliche Sclimierol auf, das mittelst 
nachstellbarer Biichsen durch Oeffnungen in den
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der die Antreibscheibe tragenden Achse fort- 
geschoben wird.

Um nun die von dem FŚrderband fort- 
gescbafften Stoffe an einer beliebigen, zwischen 
don Ęndsclieiben belegenen Stelle abwerfen zu 
konnen, bringt man dort eine Abwerfyorrichtujig 
an, dio im wesentlichen aus zwei iibereinander 
liegenden Rollen besteht, iiber die das Band in 
der durch Abbild. 42 dargestellten W eise gefiilirt 
wird. Die Stoffe fallen bei der ersten Richtungs- 
iinderung des Bandes durch eine 
seitwilrts geneigte Schiittrinne in 
den zu ihrer Aufnahme bestimmten 
Behiilter (Abbild. 43). Hiiufig wer
den mehrere Abwerfvorrichtungen 
— bis zu neun — liintereinander 
angebraclit, die in ebensoviele Be- 
hiŁlter entleeren. Is t dann der 
erste Behiilter voll, so wird durch 
die in seiner Schiittrinne sich auf- 
stauenden Stoffe der Zugang zu 
ihm selbstthiltig geschlossen und 
es werden die Stoffe durch eine 
zweite Schiittrinne dem unten leer 
weiterlaufenden Bandę wieder zu- 
gefiihrt, das sie nun zur zweiten 
Entladestelle bringt u. s. f. Diese 
Anordnung setzt jedoch voraus, 
dafs die Abwerfstellen sich an 
bestimmten, ein fiir allcmal fest- 
gelegten Punkten befinden. Soli 
an jeder beliebigen Stelle auf 
der ganzen Lange des Forder- 
bandes entleert werden konnen, 
so werden bewegliche Abwerf- 
vorrichtungen angebraclit, die ent- 
weder mit der Hand yerschoben 
oder durch das Band selbst yer
schoben werden, indem man in 
letzterem Falle die eine oder 
andere der beiden ubereinander 
liegenden, verschiedenen Drelisinn 
besitzenden Rollen (Abbildung 42) durch eine 
Reibungskupplung mit dem Fortbewegungsmecha- 
nismus des Abwerfers in Yerbindung se tz t, je  
naclidem man den Abwerfer nach der einen 
oder anderen Richtung verschieben will. Dabei 
ist die Anordnung mitunter so, dafs die Richtungs- 
iinderung in der Bewegung des Abwerfers selbst- 
thiltig erfolgt, so dafs er bestandig an dem Band 
hin und her lauft, fortwitlirend Stoffe abwerfend.

Von den yerschiederien Gesammtanordnungen 
des Robinsschen Forderbandes sind nachstehend 
einige in einfaclien Linien dargestellt. Abbild. 44 
zeigt den einfachen Fali, wo an einem Ende 
eines wagereehten Forderbandes aufgcladen, am

anderen Ende abgestiirzt wird. Die Vorrichtung 
(Abbild. 45) ist ithnlich angeordnet, nur kann an 
sieben verschiedenen Stellen aufgeladen werden. 
In Abbild. 46 ist der erste Theil des Bandes, auf 
den an fiinf Stellen geladen werden kann, wage- 
recht gefiihrt; dann werden die Stoffe auf einer 
schiefen Ebene in die Hohe geschafft und oben 
abgeworfen. Die Yorrichtung Abbild. 47 stimmt 
in ihrer Gesammtanordnung mit der in Abbild. 44 
dargestellten iiberein, es ist jedoch ein yerschieb-

barer Abwerfer yorhanden. Bei der Einrichtung 
nach Abbild. 48 wird am Fufse einer geneigten 
Ebene auf das Band geladen, dann werden die 
Stoffe die geneigte Ebene hinaufgeseliafft und 
auf der oben yorhandenen wagereehten durch einen 
yerscliiebbaren Abwerfer ausgeladen. Abbild. 49 
endlicli zeigt ein ilhnliches Forderband, nur sind auf 
der oberen wagereehten Ebene vier selbstth&tige 
Abwerfer eingeschaltet. Die erste Fiihruugsrolle 
des leerlaufenden Bandes wird, wie aus den 
Abbildungen hervorgeht, in der Regcl etwas 
nach oben geriickt, um die Beriihrungsflilche 
zwischen dem Bandę und der Antriebscheibe zu 
yergrófscrn. (Fortsetzung folgt.)
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Yorrichtung zum Verkohlen von Holz, Torf u. dergl. 
unter gleichmafsigem, regelbarcm Druck. AYerther 
Ander Gustaf von Heidenstam, Skonvik, Schweden; 
Vertr.: E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbalm 24.

KI. 18, D 10406. Vorrichtung zum Einfiihren 
von AYasserdampf in die Geblśiseluft bei Hochofen. 
The Doherty Iron Castings Process Ltd., London; 
Vertr.: E. W. Hopkins. Berlin, An der Stadtbalm 24.

KI. 19, St 6106. Vorrichtung zum Befestigen von 
Eisenbahnschienen auf (łuerschwellen. Hubert Stall- 
mann, Colonie Neumiihl b. Sterkrade.

KI. 31, G 13792. Formmaschinc zur Herstellung 
der Kerne fiir die Einschnitte, Locher oder Yer- 
tiefungen in den Kopfen gegossener Holzschrauben, 
Bolzen und dergl. Frederick Theophilus Giles, 
152 Coronation Road, Bristol, Engl.; Yertr.: C. Fehlert 
u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 31, H 22163. Masselgiefsmascbine. Edmund 
Wendell Heyl u. 'William .losliua Patterson, Pittsburgli, 
Alleghany, Penns., V. St. A.; Yertr.: Dr. R. Wirth, 
Frankfurt a. Jl.

KI. 49, R 13616. Yerfahren zum Schmieden von 
Pfługscharen; Zus. z. Anm. R. 11720. Julius Raffloer, 
Dusseldorf, Reichsstr. 29.

KI. 49, Z 2948. Verfahren zur Herstellung von 
Raspeln. Joli. Carl Zenses und Joli. Albert Zenses, 
Remscheid-Haddenbach.

14. Juni 1900. KI. 7d, F i l  513. Spulentrśiger fiir 
Drahtflechtmaschinen, bei welchem in einem mu;li einer 
Seite offencn, von einer getheilten Achse getragenen 
Biigel die Spule aufrechtstehend und drehbar eingesetzt 
ist. Felten & Guilleaume Carlswerk Actien - Gesell- 
schaft, Miilheim a. liii.

KI. 7e, K 17 859. Vorrichtung zur Herstellung 
von Radfelgen ohne Quernaht aus einem Blechcylinder. 
Actiengesellschaft Kronprinz, Fabrik fiir Fahrradtheile, 
Ohlięs.

KI. 7e, Jl 16285. Yorrichtung zum fortlaufenden 
Pressen der Stufen einer Treppe aus Eisenblech. Adolf 
Jletzger, Frankfurt a. JL, Speiclierstrafse 6.

KI. 18a, C 8256. Yerfahren, mulmige Eisenerze 
oder Gichtstaub durch Vercinigen zu festen Stucken 
fiir den Hochofen verhut.tbar zu machen. E. Cramer, 
Berlin, Kruppstr. 6.

KI. 27b, L 13 192. Verfahren zur Regelung von 
durch Gasmotoren angetriebenen Gebliisen. Ernst Larn- 
berts, Berlin, Luisenstr. 39.

KI. 40a, A 6605. Yerfahren zur Nutzbarmachung 
des naturlich vorkommenden Carnallits fiir die elektro- 
lytische Herstellung von Magnesium und Chlor. 
Aluminium- und Magnesinm-Fabrik, Hemelingen.

KI. 49b, ,T 5342. Masehine mit einem festen und 
zwei beweglichen Schneidbaeken zum Spalten vou 
Profileisen u. dgl. Hugo John, Erfurt, Pilse 8.

KI. 49f, H 2344Ó. Yerfahren zum Yereinigen 
yon Aluminium mit Aluminium. W. C. Heraus, 
Ilanau a. JL

18. Juni 1900. KI. 5d, F 12559. Selbstthiitiger 
Yerschlufs fiir Bremsberge, Forderschiichte oder dergl. 
Ernst Fabri, Freisenbruch b. Steele 107, Kreis Hat- 
tingen i. Westf.

ausliindische Patentc.

KI. 24 c, T 6332. Schmelz-, Schweifs- oder Puddel- 
ofenaulage mit Gaserzeugern. Johann Tereny, Zólyom- 
Brezó, u. Bela Uhlyarik, Budapest; Vertr.: C. Gronert, 
Berlin, Luisenstr. 42.

KI. 31 a, H 23015. Yorrichtung zum Oeffnen von 
Abstichlochern in Tiegelboden. Firma C. Heckmann, 
Duisburg-Hochfcld.

KI. 31b, E 6810. Vorrichtung zum Schabloniren. 
Philipp Eckel, Eisenberg ■

KI. 31 c, Jl 15634. GiefsYorrichtung. TheUehling 
Company, Limited, Jliddlesborough; Vertr.: F. C. Glaser 
u. L. Glaser, Berlin, Łindenstr. 80.

KI. 35 a, B 25417. Elastischer Forderkorb. 
Theodor Bierbiifse, Kray, Kreis Essen, E. Str. 2.

KI. 48a, P 11346. Yerfahren zum Uebei'ziehen 
von Zink- und Stahlblechen und -Korpern mit Kupfer 
oder Jlessing auf galvanisehem Wege. Johann Popp, 
Niirnberg, Sehlofsackerstr. 8.

21. Juni 1900. KI. 5 a, R 13496. Tiefbohrvor- 
richtung mit zuriickziehbarem Bohrschwengel. Anton 
Raky, Erkelenz, Rhld.

KI. 24c, A 6238. Yerfahren zur Erzeugung von 
Heizgasen. The American Stoker Company, 141 Broad
way, New York; Yertr.: C. v. Ossowski, Berlin, Pots- 
damerstr..3.

KI. 31 c, Jl 15453. Giefsform fiir Accuinulatoren; 
Zus. z. Pat. 95 591. Jtaschincnfabrik E. Franke, Berlin, 
Scliiffbauerdamni 33.

KI. 31 c, W 15077. Giefsmaschine mit einer inner
halb des kreisenden Formtrfigerringes angeordneten 
Betriebsplattform. Arthur Lucian Walker, Perth- 
Amboy, New-Jersey, Y. St. A. Vertr.: Dr. R. Wirth, 
Frankfurt a. JL, und AY. Danie, Berlin, Luisenstr. 14.

KI. 35 a, F  12 683. Sperrvorrichtung an Sichcr- 
heitsschranken fiir Forderschaclite, Bremsberge o. dgl. 
Fahrendeller Hiitte, JYinterbcrg & Jiires, Bochum i. Ĵ r., 
Prasidentstr. 12.

KI. 40a, Jl 17 504. Verfahrcn zur Auflockerung 
von Erz durch Abschrecken in Wasser. Karl Miller 
Ore Reduction Syndicate Ltd., London; Vertr.: L. Putz- 
rath, Berlin, Kothenerstr. 34.

KI. 48 c, AY 16 038. Yerfahren, Glaser und Emaillen 
durch Zusatz von Titansaure weifs zu triiben. AYupper- 
mann u. Co., Amberg, Haselmiilile.

KI. 49 b, AY 15 629. Profileisen-Schere mit zwei 
gegeneinander zu yerdrehenden Jlessergruppen. AYerk- 
zeug - Jlaschincnfabrik A. Scharfl’s Nachf., Jliinchen, 
Steinstr. 50.

25. Juni 1900. KI. 7 d, Scli 14970. Vorrichtunęzuui 
Biegen von Drahtosen und dgl. mit auf einer Planscheibe 
losbar angeordnetem centrischen AYickeldorn und excen- 
trischem Biegedorn. Friedrich Schreier, Beierfeld i. S.

KI. 7 e, C 8696. Yerfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung zweitheiliger Riemschciben; Zus. z. Pat. 
93 718. Rudolf Chillingworth, Niirnberg, Ostbahnliof.

KI. 7 e; D 9861. Masehine zur Herstellung von 
Niigeln, Stiften und dergl. aus fortlaufendem Draht mit 
im Winkel zu einander angeordneten, drehbaren Form- 
scheiben. Elbridge Eastman Duncan, Keuben Emmannel 
Brittain und Sestus Louis Reed, Siid Pittsburgli; Yertr.: 
Hugo Pataky und AYillielm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25.

KI. 18a, B 26513. Doppelter Gichtverschluf| fiir 
Hochofen. Buderussche Eisenwerke, Wetzlar.

KI. 18a, C 8718. Verfaliren zur j?rikettirung eisen- 
haltiger, pulverformiger Stoffe, Coln-Miisener Berg- 
werks-Actienverein, Kreuzthal, AYestf.

KI. 24 a, G 13 972. Yorrichtung zur Rauchrcr- 
brennung, insbesondere fiir Porzellanofen. Edwin 
Gossinger, Jlenselbach i. Th.
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Kl. 35 a, E 13112. Geschwindigkeitsanzciger fiir 
Fordermascliinen; Zus. z. Pat. 111305. Andreas Rado- 
vanovic, Pilsen, Skretagasse 24; Vertr.: Carl Pieper, 
Heinrich Springmann uncl Tli. Stort, Berlin, Hindersin- 
strafse 3.

Kl. 49b, A 6564. Yorrichtung zum Stanzen dor 
Nietlocher in den Ringsegmenton von zusammengesetzteii 
Bleclirieinenscheiben. The American PuUey Co., Phila- 
delphia; Yertr.: Hugo Pataky und Wilhelm Pataky, 
Berlin, Luisenstr. 25.

Kl. 49b, S 13151. Stanze zur Herstellung von 
Sclilitzen in Gegenstiinden von grofsen Abmessungen. 
Firma C. Senssenbrenncr, Diisseldorf-Obercassc).

Kl. 49g, H 21688. Maschine zum Schmieden von 
Gewindcn. Paul Haenlein, Frauenfeld, Schweiz, Bahn- 
liofstrafse; Yertr.: Hans Friedrich, Dusseldorf.

Kl. 49g, Jl 17 904. Yerfahren zur Herstellung 
von Sclieibcnrśidern fur Eisenbahnfahrzeuge. Max Maus, 
Eschweiler II.

Gebrauchsinnutereintragungen.
11. Juni 1900. Kl. 5, Nr. 135002. Bremsvor- 

riditung an Gesteinsbohnnascliinen mit inncrhalb des 
Schraubenrades angeordnetem Bremsband, C. A. Chai- 
ncux, Aachen, Lothringerstr. 61 a.

Kl. 31, Nr. 135260. Mit aufklappbarem, einen 
ais Vorwiirmer dienenden, feuerfesten Konus tragendem 
Deckel yerselienerTicgelofen. RudolfBaumann, Oerlikon 
bei Ziirich; Yertr.: Carl Fr. Reicliclt, Berlin, Luiscn- 
strdf̂ G 36

Kl. 49, Nr. 135 124. Yorrichtung zum Yielfach- 
biegen von Metallbandcrn und Driiliten mittels melirerer 
beweglicher Wcrkzcngc, von denen zwei auf ihrem Weg 
feslgehalten werden. Otto Schobcr, Berlin, Admiral- 
strafse 18 a.

18. Juni 1900. Kl. 4, Nr. 135587. Ziindvorrichtung 
fiir Siclierheits-Grubenlampen mit einem gleichzeitig 
ais Transportrad dienenden Beibrad und einem festen 
AYiderlager. Wilhelm Seippel, Boebum i. W., Grofse 
Beckstr. 1.

Kl. 4, Nr. 135588. Ziindvorrichtung fiir Sicher- 
heits-Grubenlampen mit unter Luftabscluufs naeh der 
Ziindstellc gcfiihrtem Ziindband. Wilhelm Seippel, 
Bochum i. W., Grofse Beckstr. 1.

Kl. 4, Nr. 135589. Transportvorrichtung fiir die 
Paraffinziindbaiider vnn Sicherheits-Grubenlampen, mit 
horizontal yorgeschobenern Ziindband. Wilhelm Seippel, 
Bochum, Grofse Beckstr. 1.

Kl. 49, Nr. 135315. Schmiedegesenk mit einer 
unteren festliegcndcn und einer oberen von einem 
Stempel losbar gehaltenen Backe, beide in einer 
Fiilirung auswechselbar gelagert. August Reinhard, 
Eisenach.

Kl. 49, Nr. 135356. Aus dem Ganzen gezogenes 
bzw. gestanztes Scliild aus Blech mit ausgestanzten 
Eckcn und umgęligtem, nach vorn hochgezogenem 
Rand. Gebriider Pilz, Sclilettan, Erzgeb.

25. Juni 1900. Kl. 4, Nr. 135 739. Ziindvorrich- 
tung fiir Grubenlampen mit von aufsen bewegbarem, 
den Ziindstreifen gegen die Sclilagfeder pressendem 
Anker und einem mit Ueberdachung versebenen Ambofs 
bezw. Feuerhiilse. Wilhelm Wienpabl, Camen i. W.

Kl. 4, Nr. 135 934. 5Iagnetverschlufs fiir Gruben- 
Sicherlieitslampen mit zwei zu einander senkreebt ge- 
fiihrten Bolzen. Wilhelm Kellcrmaun, Kray b. Essen.

Kl. 5, Nr. 135859. Mit Schlauchstiiek und dreli- 
barer Wasserbiichse verseliene Einspannyorrichtung fiir 
Diamantbolirkronen vcrscliiedener Durchmesser, mit 
angedrelitem Einsteckkonus zum leiebten Auswechseln 
derselben. Lange, Lorcke & Co., Brieg, Bez. Breslau.

Kl. 5, Nr. 185991. Hand-Gesteins- und Kolilęn- 
bohrmasebine mit zweitheiliger, den Spj|delverscliub 
bewirkender Mutter, dereń Theile beide bis zu einer 
bestimmten ev. regelbaren Entfernung auseinander oder 
zusammenbewegt werden. Friedr. Hiippe, Remscheid.

Kl. 19, Nr, 135 746. Eiserne Bahnscliwelle mit 
umlaufcndem Fufs und oberem zur Aufnalune der 
Schienenstuhle bestimmten kastenartigen Theil. Ernst 
Yietze, Schwersenz.

Kl. 49, Nr. 135 601. Sclnniedegescnk zum Formen 
von Zangcnseitenschneidern mit einem iiber die Fertig- 
form binausgehenden, der geschlagenen Sclmeide das 
Hervorquillen gestattenden Seitcnkanale. A. C. Blas- 
berg, Remscheid.

Kl. 50, Nr. 135 99G. Rohrformige, mit Stein 
ausgekleidete Kugelmiihle mit Zwischensclieiben. 
F. L. Smidtli & Co., Kopenliagen; Yertr.: L. Putzrath, 
Berlin, Kotlienerstr. 34.

Deutsche Reichspatente.

Kl. 24, Nr. 108097, vom 15. November 189S. 
Actiengesellschaft fiir Glasindustrie vorm. 
Fried. Siemens in Dresden. Regencrativyasofen  
m it Fiu ni men wechsel.

Um eine ununterbrochene Beliandlung der Arbcits- 
stiicke in Scliweifs-, Anwarmofen und dergl. zu ermog- 
licben, wird beim Herausnehmen der erhitzten Stiicke 
aus der einen Halfte des Ofens in der anderen Halfte 
desselben die Beliandlung der dort befindliehon Be- 
schickung fortgesetzt. AVahrend dieses Zeitraumes ist 
es zur Yernicidung von Ueberhitzung oder Oxydation 
der fertigen Beschickung oft erforderlicli, dio Zufubr 
der heifsen Yerbrennungslhft ans den Regeneratoren 
zu Yermindern oder ganzlicli abzustellen. Dann crbiilt 
jedoch das zu erhitzende Gut eine ungenugend heifse 
Flamme. Es ist deshalb zur Yenneidung dieses Uebel- 
standes in der Decke des Arbeitsraumes und zwar in 
der rechtwinklig zur Yorderwand des Ofens liegenden 
Mittclebene ein mit einer Reguliryorrichtung yersehener 
Kanał vorgesehen, der Luft in den Arbeitsraum in 
solcher Menge zuzufiihren gestattet, dafs die Ofen- 
flamme trotz Verminderung oder Abstcllung der ge- 
wobnlicben Luftzufuhr aus den Regeneratoren genugend 
Luft zugcfuhrt erhiilt.

K l. 41), Nr. 109434, vom 9. April 1899. Hans 
Greiner in Finkenau bei Coburg. Schutzuorrich- 
tung an Prdgepressen und dergl. m it Reibscheibenantrieb.

Der Aus- und Einrtickhebel h , der mit seinem 
oberen gabelfórmigen Ende w  zwischen zwoi Ansiitze v 
der die beiden Reibscheiben x  und y  tragenden An- 
triebwelle u greift und bei m drehoar gelagert ist, 

triigt an seinem unteren 
Endo ein gezahntes Stiick a. 
xVn dem Prefsstempel t, der 
durcli Drehung der Kopf- 
scheibe s durcli die Reib
scheiben x  bezw. y  gehoben 
oder gesenkt wird, sind 
zwei bewegliche Klauen b 
angebracht, die eine Schiene 
c tragen. Diese fiilirt sieli 
auf Stiften e parallol zu 
einer zweiten Schiene //. 

^ Durch den Zwischenraum 
zwischen beiden Schienen 

erfolgt das Einlegen und Herausnelimen der Prage- 
stiicke. Befindet sieli nun beim Niedergehen des 
Stempels t die Hand des Arbeiters noch in der Presse, 
so werden die Klauen b durch die gleichfalls sich 
nach abwarts bewegende Scbienc c. sobald diese sieli 
auf die Hand des Arbeiters legt, in die Ziibne des 
Stiickes a gedriickt und ziehen dieses nach unten, 
wodurch der Ausriickhebel h bethiitigt und ein weiteręs 
Niedergehen des Prefsstempels yerhindert wird.
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KI. 81, Nr. 10!) 1'2:>, vom 26. November 1898.
Ru d o 1 f B a u m a n n i n 0 e r 1 i k o n - Z ii r i c h. Cupol
ofen m it Ticgel unterhalb des Ofcnschachtes.

Der mit Schlacken- 
ablauf f  und Absticli s 
verseliene Ticgel c, der 
auf Fiifsen e steht, ist 
von einer Wandung a 
derart uingeben, dafs dic 
dureb dio Oeffnuiig i 
aus dcm Cupolofen o 
nacb unten sclilagcnde 
Flamme zunachst das 
Innere des Tiegels c cr- 
liitzt und sodami, indem 
sie zwischen ihm und dem 
Mantelahindurchstreicht 
und durch die Oeffnuiig 
cntweicht, auch die Sei- 
tenwand und den Boden 
des Tiegels beheizt.

KI. 81, Nr. 107 165, vom 16. Juni 1898. Fritz 
Baum i n Henie i. W. KreiseUcipper m it selbst- 
thatiger A nhaltnorrichtung.

Der Laufkranż </ des Kreiselwippcrs ist mit einer 
Einbauchurig f  versehcn, dic, wenn sio sich der An- 
tricbsrolle c nahert, ein Senken des "Wippers bewirkt,

bis er sich gegen ein be- 
liebig ausscnaltbares "Wi- 
derlager legt und, aufser 
Beriihrung mit der stetig 
umlaufcnden Antriebs- 
rolle, zitin Stillstand 
kommt. Durch Entfernen 
des Widerlagers kann 
der AYipper mit, der An- 
triebsrolle c in erncute 
Beruhrung und Drehung 
gebracht werden.

KI. 5, Nr. 10S8SS, vom 28. Januar 1899. "Wil
helm Jacob i n Erie b. Bu er i. W. Stofsende 
Schr(lmvorrichtung m it Handbetrieb.

Der Stofsschranier a ist in 
einer Fiihrung b golagert, die 
mittels ihrer Achse c in senk- 
rcchter Richtung und mittels 
des um seino senkrechte Achse 
drelibaren Rahmeńś d auch in 
wagcrechter Ebene hewegbar 
ist. Um die Beweglichkeit des 
Stofsschriimers noch zu erhohen, 
ist der Ralimen d mittels dor 
Gleitstiieke e und f  seitlich 
versehiebbar auf einem aus den 
Schienen g h i k bestehenden 
Kahmen angeordnet, woleli letz

terer wiederum mittels Augen x  auf dcm Stander o p  
auf nnd ab bewegt und durch den Trager q und die Ge- 
windespindel s in der Hohelage eingestellt werden kann.

KI. SI, Kr. 107S50, vom 5. Mai 1899. Gebruder 
Commichau i n Magdeburg-Sudenburg. Forder- 
rorrichtung f iir  kleinkdrniges Gut.

In der durch den Kurbelantrieb a hin und her 
bewegten Forderrinne t von halbkreisformigem Quer- 
schnitt, die auf Rollen »• ruht und durch seitliclie 
Rollen s gestiitzt wird, ist in ilirer Liingsachse, nn- 
abliangig von der Rinne, eine mit halbkreisformigen 
Kratzern k besetzte, drehbare "Welle w angeordnet. 
Dio Drehung der "Welle w  ist derartig gercgelt, dafs

ausliindische Patente. 1. Juli 1900.

Der Riicken des vorderen Sagetheiles ist mit nach 
riickwarts geriehteten stufenartigon Zahnen b besetzt, 
die don Zweck liaben, das Scbramklein beim Riickgang 
der Siige mitzunehmen, so dafs diese stets frei vor 
Ort wirken kann.

die Kratzer k  beim Vorscliub der Forderrinne (Fig. 1) 
sich in der oberen Lage befinden und das Fordergut 
frei unter sieli passiren lassen, wahrend sie beim Riick-

Kl. 40, Nr. 109425, vom 4. Novcmbcr 1897. 
E1 c ktri c i t ii t s - A c tiengo s ells cli aft vor m ais 
Schuckert & Co. in X ii mb erg. Schaltungsweise 
elektrischer Oefen bei yerwendung von mehrphasigen 
elektrischen Wechselstromen.

Eine der Phasenzahl des zur Yerwendung ge- 
langenden elektrischen Stromes entsprechemle Anzahl

elektrischer Oefen, in 
denen die untere Elek
trodo a fcststeht und ais 
1’latte oder kastenformigeś 
Gefafs ausgebildct ist, 
wahrend dic obere Elek
trodo 6, aus eineni System 
von Kohlenblocken beste- 
hend, uber der unteren 
iu senkrechter Richtung 
beweglich angeordnet ist, 

wird derartig geschaltet, dafs jede der oberen 
Elektroden b mit je einer Phasenleitung verbunden 
ist, woliingogen die unteren Elektroden sammtlicher 
Oefen untereinander oder mit der Erde leitend vcr- 
bunden sind.

KI. 5, Nr. 1 OS625, voni 24. Januar 1899. 
Paul Hoffmann & Co. in Eiser- 
feld b. Siegen. Absperrcentil f iir  die 
einer Gcsteinsbohrmaschinc in  Schlauchen 
zuzujfuhren de D ruckluft.

Das Ilohr «, welches in dic Druckluft- 
leitung eingoschaltet ist, besitzt in seiner 
Mitte einen Bund b. Beide Rohrschenkel 
sind mit Oefłhungen g und h versehen; 
iiberdies ist auf dem einen Schenkel Ge- 
windo eingeschnitten. Auf dem Rohr o 
ist das ais Handgriff ausgebildete Yentil- 
gehiiuse c aufgeschraubt, durch dessen 
Drehung die Oeffnuiig g geoffnet oder 
verdeckt wird, wobei (iurcli Anpressen 

des Dichtungsringes d  gegen die Flachę i ein voll- 
standiger Abschlufs erzielt wird.

KI. 5, Nr. 109341, vom 11. Januar 1899. Johann 
P. Kaufmann in Bochum. Kohlenscigc.

gange der Rinne rasch in ihre untere Lago gebracht 
werden (Fig. 2) und, indem sie die Rinne absperren, 
eine Fortbewegung des Fordergutcs bewirken.
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KI.5, Nr. 108503, vom 28. Marz 1899. Ed. Menge 
in Schwabmiinchen. Schutzglocke f iir  die Arbeiter 
beim Graben eines Schnchtes.

Die Arbeiten im Schacht werden unter einem 
Schutzgehiiuse « ausgefuhrt, das aus starkem Eisen- 

blecli bestelit und mit Yer- 
steifungsringen n versehen 
ist. Das Geliause besitzt ein 
liclit- und luftdurchlassen- 
des Dach b aus gelochtem 
Blech oder starkem Draht- 
gewebe, das den Arbeiter 
vor herabfallenderErde oder 
Stcinen schiitzt, sowie auf 
diesem ein Mannloch c d, 
das von innen durch Schniire 
e geoffnet mul geschlossen 
werden kann. Fiir den Fali 
eines Schachteinsturzcs ist 
cin Rohr f  vorgesehen, das 
einerseits in das Innere des 
Selm tzgehiiuses und anderer- 
seits bis zur Erdoberflaclie' 
fiihrt, und durch das dem 
Yerschuttetcn frische Luft, 
Lcbensmittel und dergl. bis 
zu seiner Befreiung zuge- 
fiihrt werden kiinnen.

KI. 5, Nr. 109072, vom 18. Januar 1899. Hein
rich Lapp in Aschersleben. Tiefbohreinrichtung  
fiir  stofsendes Bohren.

Das au dem um die Achso z  scliwingenden 
Schwengcl h bei i befestigte Bohrgestange wird durch 
den Kolben b des Cylinders c nach abwiirts gestofsen, 
wahrend der Riickgang des Bohrgestanges, dessen Ge- 
wiclit durch Gegengewichte p  ausgeglichen ist, durch 
die "Wirkung der Federn f  erfolgt. Der Cylinder c 
ist an zwei zu beiden Seiten des Schwengels h auf 
der Achse z  angeordneten Saulen x  mittels der Zapfen e 
drehbar aufgehiingt. Die Kolbenstange k des Kolhens b

tragt an ihrem vordc- 
ren Ende cin Qucr- 
haupti, durch welches 
die Stangen sgesteckt 
sind, die einerseits 
mit dem Schwengel 
durch einen Bolzen v 
gelenkig verbunden 
sind und andererseits 
durch dic an dem Cy

linder c sitzenden Zapfen e hindurchgehen. Auf den 
Enden der Stangen s sind Federn f  aufgesteckt, die 
durch Muttern angespannt werden konnen. Die um 
Achse a drehbaren Saulen x  sind mittels der Arnie r  
mit einer Naclistellvorrichtung »i, n verbunden, dio 
im Boden verankert ist.

Wird durch Rohr l Dampf iiber den Kolben b 
eingelassen, so treibt dieser mittels Stangen s, mit 
denen er stan1 verbunden ist, den Bolirer stofsend nach 
unten. Die Abstellung des Dainpfes erfolgt selbstthatig 
durch den Arm a, der gelenkig mit einer der Stangen s 
verbmiden ist, wonacli das Bohrgestange durch die an- 
gespannten Federn f  wieder hocngezogen wird.

o ist ein Dampfeinlafs fiir die andere Kolbenseite. 
Derselbe wird bei Klemmungen des Bohrgestanges im 
Bohrloche, zu dereń Uebenvindung die Zugkraft. der 
Federn f  nicht ausreichen sollte, benutzt.

KI. 31, Nr. 109 382, vom 28. Miirz 1899. Carl 
Rein in Hannover. Formmaschine.

Die Modellplatte a, die auf dem im Kasten c der 
Formmaschine gefiilirten verschiebbaren Cylinder b ab-

nehmbar angebracht ist, bestelit aus Glas. Es wird 
infolge der Durchsichtigkeit der Platte a das Aus- 
richten der beiden Modeilhalften wesentlich erleichtert, 
indem zuniichst die eine Halfte auf der einen Seite 
der Glasplatte aufgekittct und dann nacli Lmkehren

der Platte « die zweite Modellhiilfte auf der andern Seite 
der Glasplatte nach der ersten Modellhiilfte genau aus- 
gerichtet und befestigt werden kann. Wird mit zwei 
Formmaschinen gearboitet, so wird die zweite Glasplatte 
auf die erste, auf der bereits die eine Modellhalfte 
befestigt ist, aufgelegt und nun die zweite Modellhiilfte 
auf der zweiten Platte ausgericlitet und befestigt.

KI. ], Nr. 105831, Zusatz zum Patente Nr. 92 212 
(vergleiche „Stahl und Eisen“ 1897, XVI, Seite 094). 
Metallurgische Gesellschaft A.-G. in Frank
furt a. 51. yerfahren w id  Vorrichtung zu r  magne
tischen Scheidung.

x  ist ein System von feststelienden geneigten 
Ilinncn, welche dio durch das Rohr y  einlaufende Triibe 
nach den Trichteni w fiihren. Unter den Mundungen 
dieser Trichter rotirt ein Ring i \ welcher auf der 
Achse t aufgesetzt ist und durch Zahnrad e und

Schnecke c 1 angetrie
ben wird. Der Ring v 
ist mit zugespitzten 
Stucken a aus weichem 
Eisen, die gegeneinan
der isolirt sind, besetzt. 
Diese Stiicke a sind in 
mehreren Reihen der- 
art angeordnet, dafs 
die Zwischenriiuine 

zwischen den einzelnen 
Theilen einer Reihe 
von denen der benach- 
barten Keihe iiberdeckt 
werden. Die Eisen- 
stiicke a werden durch 
Induction mittels fest- 
stehender Elektromag- 
ncte s erregt, die in 
Zwischenraumen von- 
einander iiber dem 
Ring v angeordnet sind. 
Um den Trichter w ist 

ein Brauserohr befestigt, wahrend sich an die Anfsen- 
kante des Ringes r zwei Ringtroge r  und q fiir das 
Magnetische und Unmagnetische anschliefsen.

Die Triibe gelangt durch die Trichter w  auf den 
sich drehenden Ring o und zwar stets nur an solchen 
Stellen, wo die Eisenstiickc a durch die Elektro- 
magnete »■ inducirt und befiihigt sind, die magnetischen 
und schwachmagnetiśchen Theile der Triibe festzuhalten, 
wahrend das Unmagnetische durch dio Brause in den 
Trog r gespiilt wird. Bei der weiteren Drehung ge- 
langt das festgehaltene Arbeitsgut aus dem Bereich 
der inducirenden Wirkung der Elcktromagnete s, so 
dafs nunmehr auch das bisher Festgehaltene durch dio 
Brause in den Trog q gespiilt werden kann.

XIII.su 3
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KI. 49, N r. 10S 5SS, vom 10. Ju li 1898. F . E. 
B r i g h t  in  L o n d o n .  yorrichtung zum  Stauchcn 
der En den ton Kesselroliren u. dgl.

Die zweitlieilige Matrize a besitzt zwei Durch- 
bohrungen b und c, von denen jede am oberen Theile 

mit einer kegelstumpfartigen 
Erw eiterung d und e yersehen 
ist. "Wahrend dio Erweiterung d 
etwas langer ais das zu stau- 
chende Rohrende ist, besitzt e 
genau dic diesem zu gebende 
Grestalt. Das Stauchen der 
Rolirenden erfolgt unter An- 
wendung der mit einem koni- 
sehen Fuhrungąaiisatz f  vcr- 

^ sehenen Stauehstempel g zuerst 
in der Durchbohrang b, sodann 
zur Endgestiiltung m c. Die 

konische Form d bezw. e der Stauchlocher b und c ver- 
hindert. sowolil ein Sichkrauseln oder Faltigwerden des 
gestauchten Rohrendes, ais auch ein Mitreifsen des 
Rohres nach dem Stauchen beim Herausziehen des 
Stauehstempels.

PI" y
d - m

i-H f i
; e

a
\ ; \\M
\ M

b / l
CK J J r

KI. 1!), Nr. 10S206, vom 2 3 .Marz 1898. S ie m e n s  
& H a i s k e ,  A c t i e n g e s e l l s c h a f t  i n B e r l i n .  
E in - oder zweischienige Geleisanordnung f iir  Schlepp- 
schiffahrt.

Die Treibriider der Locomotive c laufcn auf einer 
Hauptschiene a und tragen die Ilanptlast der Maschine. 
Die nacli der W asserseite zu befindlichen Rader b

geben der Locomotive die erforderliche Standfestigkeit, 
tragen jedoch nur ’/s bis ‘,'e ihres Gewichtes und laufen 
entweder auf einem kleineren Nebengeleise oder, falls 
der Boden fest genug ist, direct auf diesem. Um die 
Zugkraft der Maschine zu erhohen und eino Entgleisung 
zu verbindern, konnen Zahnradgetriebe, sowie seitliche 
Fiihrungsrollen an der Hauptschiene rorgeschcn werden.

KI. 5, N r. 10SS67, vom 30. A pril 1899. E d . P o h l  
in  K a lk  b. K o ln . Yorrichtung zum  Berieseln von 
Strecken in  Steinkohlen - Bergwerken und dhnlichen 
Anlagen.

In  den zu berieselnden Strecken ist je  ein Rolir- 
strang a vorgesehen, der in bestiminten Abstiinden m it

ao = 3 s iS 6 iia 'id r:

Selbstscblnfsvcntilen und Spritzrohren 1 bis 20 ver- 
sehen ist. Die Selbstschlofsventile (Figur 2) sind 
derartig eingerichtet, dafs sie bis zu einem gewisśen 
Druck bezw. einer gewissen Geschwindigkeit. des durch 
sie fliefsenden W assers offen bleiben, bei E intritt dieses 
Druckes aber selbsttliiitig geschlossen werden. W ird

der H ydrant b geoftnet, so stromt das W asser, da 
sammtliche Y entile offen stehen, in die Leitung a und 
durch die Selbstschlnfsventile in dic Spritzrohre, durch 
die es die F irs t und die Stofse der Strecke bespritzt. Bei 
yolligem Oeffnen des Hydranten b nimmt der Druck 
bei Veut.il 1 alhnahlich so weit zu, dafs Y entil 1 sieli 
von selbst. schliefst. Dieser Yorgang wiederholt sieli 
nach der Reihe auch bei allen iibrigen Yentilen, so 
dafs die Berieselung nach einer gewissen Zeit von 
selbst aufhort. Dann wird der H ydrant b geschlossen. 
D er Druck <jeht allmablich in der Leitung a auf Nuli 
zuriick, so dafs bei eriieuteiu langsamen Oeffnen des 
H ydranten b die Berieselung wiederholt werden kann.

KI. 5, N r. 109340, vom 12. August 1898. A do  
P r  d r. S c h m ie d t  i u L e ip z ig .  Schachtbohrer.

Auf der an dem Dreli- 
bolirgestange a befestigten 
W elle c sind voneinander 
unabhangige m it seitlichen 

Schaufeln r  versehene 
Schneidscheiben s drehbar 
angeordnet, die bei der Dre- 
hung des Bolirgestiinges das 
Erdreich zerschneiden und 
loslóscn, wiibrend die Schau
feln r  dasselbe zerkleinem 
und mit dem W asser der 
Spiilleitung yerriibren. Hin- 
ter den Sclineid- und Misch- 
scheiben s  sind Drabtbesen q 
angeordnet, die die durch 
jene erzeugten Damme ab- 
tragen und die gelockerte 
Masse wegkehren.

KI. 5, N r. 110005, vom 14. Ju li 1899. Zusatz 
zum Patentc 105 770 (vergl. „Stahl nnd E isen“ 1900
I 46). A Y ilhelm  B e n tro p  in  Z e c h e  N e u m iili l ,  
Rlild. Welterschacht m it Fordereinrichtung.

D er W etterschacht m it Fordereinrichtung, der nach 
dcm Hauptpatente nur fiir ausziehende AYctter geschutzt 
war, wird nach dem Zusatzpatent auch fiir einziehende 
AYetter ver\vendet. Die Einrichtung, welche denselben 
jjegen die Aufscnluft absehliefst, ist in beiden Fiillen 
uieselbe; nur wird iiber Tage statt des saugenden 
Ventilators ein blasender an den W etterschacht an- 
geschlossen.

KI. 5, N r. 10S 795, vom 19. A pril 1899. C h a r le s  
H a y  u n d  A u g u s t  Y o i s e u x  in  L e n s  (D ep . P a s -  
d e - C a l a i s ,  ł  r a n  k r  e ich ). Yorrichtung zu r  Herein- 
gewinnung von Kohle oder Gestein.

Die in das Bohrlocli eingesetzten beiden Mutter- 
liiilften b und b i, die mit konischem Gewinde yer- 
sehen sind, werden durch Vorwiirtssęlirauben der

„ ,b  c  d

konischen Gewindespindel a auseinander bewegt, wo
durch sie das Gestem, keilartig  w irkend, auseinander 
treiben. Diese W irkung kann durch Anwendung einer 
doppelkcgelformigcn Gewindespindel a c und einer 
zweiten doppeltheiligen Alutter d d i veriuehrt werden, 
dereń Halften beim Zuriickscbrauben der Gewindespindel 
auseinander getrieben werden und nun ihręrseits auf 
das schon gelockerte Gestein einwirken.
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sich die zu erwiinnenden Blocke, die durcli eine Oeff- : 
nung e in der hohlen durch W asser gekiihlten Stirn- 
waud d durch umlaufende Rollen e eiiigefiihrt worden. 
Im Ofen erfolgt die Bewegung der Stiicke durch die 
W alzen f, denen von der W elle g aus mittelś Schneeke 
und Schneekenriider Umdreliung ertlieilt wird. Die 
Walzen f  sind holil und werden von Kublwasser durch-

gesehoheń, um dem nachsten Błock Platz m  machen. 
Nach einigem Vcrweilen im Ofen, wahrenddessen den 
W alzen f  zeitweilig umgekellrte Drehbewegnng gegeben 
wird, wird der am liingsten im Ofen befindliehe Błock 
dtircli die Oeffnung m vor die Anstrittoffniing n gebracht 
und durch die sieli drelienden Rollen o einem Walz- 
gang, Hammer oder dergl. zugefiihrt.

*

Patente der Yer. Staaten Am erikas.

N r, 017030. J u l i a n  K e n n e d y  in  P i t t s b u r g ,  
P  e n n s y 1 v a n i e n. Winderhitzer.

D er centrale Yerbreiinungsschaoht ist von einem 
inneren Ring vón Radialsteineu a um gebcn, welche 
mit gebrochenen Verticalfugen versetzt sind, und dereń 
Aufsenfliiche, von je  einer Y erticalkanto ausgelieiul, 
aljgesetzt ist und zwar in solcher Ausdehnung, dafs 
die Radialwiinde b mit ihren Stirnen in dio durch 
zwoi benachbarte Steine a gebildeten Fugen passen. 
Auch dio Horizontalfugcn der Radialwiinde werden 
vortheilhaft gegen die Horizontalfugen der Ringwiindo 
versetzt. Die entgegengesotzten Stirnen der Steine b

barę Fiillung g und schliefslioh Mantel h. Der W ind- 
erliitzer besitzt sehr grofse Oberflache und erfordert 
nur drei verschiedene Śteinformate (a, c, f).

N r. <>2:2174. T h o m a s  W . W a r d  un d  H o r a t io  
W . L a s h  in  S h e f f i e l d ,  England. Masselbrecher.

Yon der Antriebwelle a aus wird durch dic 55ahn- 
radiibersotzung b c d e oino in f  gelagortc Schraubon- 
mutter g gedreht, die dadurch eine Schranbenspindel U 
in der Richtung ihrer Limgsaclise versehiebt. Dio 
Schranbenspindel h triigt an ihreiu vorderen Ende 
einen K opf k  mit Keil /, der die zu brecheuden 
M asseln, welche auf Rollen m  gleitend eiiigefiihrt 
werden, durch Anprosson gegen dio W iderlager n 
zerbriclit. Dio D rehriehtung der Schraubenmuttor g 
und damit die Bewegung des Keilos l kann dadurcli 
gewechselt werden, dafs eine Knpplung o die W elle a

greifen in entsprechende Fugen eines zweiten Ringes c 
yon Radialsteincn, in dessen Aufsenfliiehe die Stirnen 
einer z\veiten Reihe von Radialwanden d eingreifen. 
Die Steine c sind, um dio notliigen Fugen zuo ilden , 
an ihrer Innenfliiclie, von jeder Y erticalkante aus- 
gehend, abgesotzt und an ih rer Aufsonflache mit einem 
Absatz liings einer Yerticalkante und einer mittleren 
Fugę e yersehen. Die Radialwiinde d stofsen in Fugen 
einer iiufseren Ringwand f ,  welche durch Absiitze an 
beiden verticalen Innenkanten der Radialsteino gebildet 
sind. Darauf folgt nacli aufsen eine zusammendriick-

N r. <>17917. P e r  T. B e rg  in  M u n b a l l ,  P e n n -  
sy  1 v an i a. An wdrmofen.

Durcli die eine (a) der Liingswande des Ofens 
sind mehrere Gasbrenner cingefuhrt, dereń Ver- 
brennungsgasc durcli dic Ziige b in der anderen Liings- 
wand abziehen. Quer zur Elammenricbtuiig bewegon

abwechselnd mit den dnrch einen geraden und einen 
gekreuzteii Riementrieb bethatigten Riemenscheiben p  
und p i  kuppelt. Dio Knpplung kann von Hand bedient 
werden oder selbstthiltig durch den in den End- 
stellungen von h erfolgenden Anscblag des auf der 
Gewindęśpmdel h sitzenden Armes g Wegen dio ver- 
stellbaren R inge r  und ci.

ilossen, das aus an gemeinschaftlichen Leitungen 
liegenden Stopfbiicbsen i zu- und abgefiibrt wird. 
Is t ein Błock in den Ofon bei e cingcbrachfc wordon, 
so w ird er alsbald durch periodisch vorstofsende, 
von der W elle k  aus angetriebene Stolser x , die liings 
der Scheitellinien der W alzen f  sich bewegen, beiseite
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S t i i t i s t i s c he s .
Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

B e z i r k e
Monat Mai 1900

Werke
(F irm un)

Erzeugung
Tonnen.

3? i x c l < l e l -

R o l i e i s e n
u u d

S p i e j j e l -
c i s c n .

R hein land-W estfa len , 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 ...................... ..........................
KOnigreich S a c h s e n .........................................................
Hannover und B rau n sch w e ig .......................................
Bayern, W urttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

Puddelroheisen Sa. . . .
(im April 1 9 0 0  .............................

___________________ (im Mai 1 8 9 9  .................
Rheinland - 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 rau n sch w e ig .......................................

Bessem erroheisen Sa. . .
(im April 1 9 0 0  ..............................

(im Mai 1 S 9 9 ..............................

R heinland - Westfalen , 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 .................................................
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 ..................

Thomasroheisen Sa. . .
(im April 1 9 0 0  ..............................

___________________ (im Mai 1 8 9 9  .................
R heinland -AYestfalen, 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 .................................................
KOnigreich S a c h s e n .........................................................
H a m m e r und Braunschweig ........................................
Bayern, W iirttem berg und T h u r in g e n ......................
Saarbezirk, Lothringen und L u x e m b u rg ..................

Giefsereiroheisen Sa. . .
(im April 1 9 0 0  ..............................

(im Mai 1 S 9 9 ..............................

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 ............................................

Erzeugung im Mai 1 9 0 0  .................................................................
Erzeugung im April 1 9 0 0  ...........................................................
Erzeugung im Mai 1 8 9 9  .............................. ...................................
Erzeugung vom 1.  Januar bis 3 1 .  Mai 1 9 0 0 .  . . . 
Erzeugung vom 1. Januar bis 3 1 .  Mai 1 8 9 9  . . . .

19 30 732
23 46 979
11 32 653

1 2 391

1 2 450
U 21 071
6/
67
08

136 270 
126 770) 
136 41S)

B e s s e m e r -
R o h e l s o n .

4 29 765
3 2 266
1 5 360
1 4 167
9 41 55S
9 41 787)
S 4-5 089)

12 162 660
3 901
oO 20 911
1 18 621
1 7 500

16 198 901

T l i o m a t s -
R o l i e i s e i i .

36
36
36

409 554 
388 028) 
378 097)

G i e l e s e i ^ o l -

I Ł o l i e i e i o n

und
G u f s w a n  v < -n

I .  S ch m elzu n g .

13
4
9
1
2
2

11

56 726 
13 452
13 374

5 943
2 055 

35 374
42
42
38

126 924 
123 574)
118 332)

136 276 
41 558 

409 554 
126 924
714312 
6S0 159 
67S 566

3 368 340
3 337 009

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

Rheinland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen 
Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen-Nassau . . . .
Schlesien und Pom m ern...........................................
KOnigreich S ach sen ...................................................
llannover und Braunschweig...................................
Bayern, Wiirtteniberg und Thuringen . . . . . .
Saarbezirk, Lothringen uud Luxem burg................

Sa. Deutsches Reich

M;ii 1900 
Tonnen . 

279 883 
63 598 
72 298 
2 391 

28 731 
12 005 

255 406

Vora 1. J a n . bis 
30 Mai 1000. 

Tonnen .
1 309 219 

297 634 
347 403 

10 364 
137 995 
00 345 

1 205 380
714 312 I 3 368 340
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Berichte Iiber Versammlimgen aus Facliyereiiien.

C entral-Verein der B ergw erksbesitzer  
Oesterreichs.

Aus dem Jahrcsbericht, der iu der unter dem 
Vorsitz des Grafen Heinrich Larisćh-Monnich 
abgehaltonen dritten ordontlicbcn Gcneralversammlnng 
in Wicn am 26. Mai 1900 erstattet wurde, ist zu ent- 
nelmien, dafs dio Belegschaft der im Yereine ver- 
tretenen Bergbau - Unternelimungen mit Ende des 
Jahres 1899 rund 112400 Mann (Zunahme 4200 Mann), 
die von denselben bezahlte Jalireslolmsummo rund 
90 Millionen Kronen (Zuuahmo 4 Millionen Kronen) 
betrug.

„Die Thatigkeit des Yereins wurde hauptsaehlieh 
durch die notliwendige Abwehr unmafsiger Forderungen 
und bedenklieher Experimente auf socialpolitischem 
Gebiete in Ansprucli genommen und insbesondere durch 
die ungowohnliche Dauer und 11cftigkeit des erst vor 
kurzem beigelegten Arbeiterausstandes, durch welchen 
fast alle Bergbaureviere Oesterreichs in Mitleidensehaft 
gezogen wurden, śtiirend beeinfhifst.

Aus einem ganz unbedeutenden, rein loealon An- 
lasse, namlich einer Aenderung der Schiebteintbeilung 
vor Sonn- und Feiertagen auf einem Schachte im 
Ostrau-Karwiner Reyiere, entwickelte sieli eine Aus- 
stamlsbewegung, welche binnen kurzem trotz eines von 
den berufenen Arbeitcrdelegirten bereits einstimmig 
acceptirten, sehr erheblichen Lohuzugestandnisses der 
Ostrau-Karwiner Gewerlten das ganze Revier ergriff 
uud bald auf alle bohmischen und mahrischen Kolilen- 
rcviere sich ausdelmte. Yorausgegangen war einerseits 
ein Streik im Kof 1 ach-Voitsberger Reyiere, welcher 
jedoch nach kurzer Dauer beigelogt wurde, andererscits 
eine Arbeiterbewegung im Sagor-Trifailer und im 
Folinsdorf-Seegrabner Kohlenrevier, welche infolge einer 
Einigung iiber mchrerc erfiillbare Lolmforderungcn 
nicht bis zum Aushrucho eines Streiks gcdielien war.

Die Intervention der Regierung, welche mehrere 
hoclistehende Funetionarc in einzelne Streikgebiete 
entsandto uud eine Einigung auch iiber die nnerfiill- 
baren l?orderungen der streikenden Bergarbeiter an- 
strebte, kann leider keine gliickliehe genannt werden; 
den Mifsgriffen der Regierung, welche in dem Be- 
streben, den Streik um jeden Preis beizulegen, so weit 
ging, eine formlichc Zusage beziiglich der allgemeinen 
Vcrkilrzung der Sehichtzeit zu maclien, ferner der von 
der soćialistischen Presse iu mafsloscr Weise geschiirten 
und leider aucli von der burgerlichen Presie mit 
wenigen Ausnahmcn unterstiitzten Verlietzung der 
Arbciterschaft war es hauptsaehlieh zu danken, dafs 
ungeaehtet der empfindliehen Kohlennoth und der 
tiiglicli trauriger sich gestaltenden No tli lage der irre- 
geleiteten Arbeiterińassen dic Ausstandsbewcgungimmer 
mehr an Ausdelinung und Heftigkeit zunalun. So kam 
es, dafs, ais am 22. Februar der Reielisratli eroffnet 
wurde, die Beilcgung des Streiks ais eine Staats- 
nothwendigkeit erklart. wurde, und dafs kaum eine 
Stimme sich erhob, welche die Forderungen der Berg
arbeiter auf ihre Bereehtigung und wirthsehaftliche 
Moglichkeit zu priifen wagtc.. Der Terrorisnms ging 
so weit, dafs selbst die ruhige und streng sachliche 
Erkliirung des Ackerbauministers in der Sitzung vom 
23. Februar einen unbegi-eittielien Sturm heryorrief und 
die Regierung sich scnliefslicli die Zusage einer be- 
schleunigten InangriffhaKhie der urspriinglich erst fur 
die Herbstsession versprochenen gesetzlichen Reform 
abringen liefs. Trotzdem dauerte der Streik un- 
geschwaeht bis in den Monat Marz fort, aucli nachdem

der socialpolitisehe Ausscliufs die ihm iibertragene 
Enouete sogleich in Angriff genommen und mit der 
grofsten Intensitiit in drei Tagen, am 5., 6. und 8. Miirz, 
(iurchgefiihrt hatte. Dic von der ebenso kleinen ais 
terroristischen socialdemokratischen Partei im Abgeord- 
netenliause und ihrer Presse aiifeestachclte Arbeiter- 
sehaft gcdachte, von dem socialpofitiselicn Ausselmsse 
und dem Abgeordnetenhanse niclit weniger ais die sofor- 
tige Einfiihrnng des Achtstundentages, einschliefslich 
Ein- und Ausfahrt fiir alle Bergarbeiter, zu erzwingen, 
und erst die Yertagung des Abgeordnetcnhauses und 
dic okonomische Unmogliclikeit, den Stroik weiter fort- 
zufiihren, bewirkte in den einzelnen Revieren nach 
yerschiedehen Gewaltausbriichen, welche sich verdienter- 
mafsen gegen die Arbeiterfiihrer ricliteten, die all- 
miililiehe Riickkelir zur Arbeit.

Der Riickbliek auf diesen in seiner Entstehung 
und Entwicklung cinzig dastehenden Streik ist fiir die 
osterreichischen Bergwerksbesitzer, abgesehen von der 
schweren wirtlischaftliehen Einbufsc, ein aufserordeut- 
lieh triiber, da es sieli gezeigt hat, welches bedauer- 
liehe Mafs von Naehgiebigkcit uud Schwiiclie unsere 
offentlichen Gewalten gegeniiber den destrnctiven Ten- 
denzen uud dem Terrorismus der Socialdemokratie 
bekunden.

Wir wollen nicht. von den Beschimpfungen sprechen, 
welche gegen die Bergwerksbesitzer im Abgeordneten- 
liause ges.chleudcrt wurden; aber dafs die redliehe 
Miihe, welelie sieli die Experten aus dem Kreise der 
Bergbaimnternelimer gaben, dem Subeoniite des soeial- 
politisclien Auśśclmsses die technischen uud wirth- 
sehaftliclien Bedenken gegen die allgemeine gesetzliehe 
Kiirzung der Arbeitszeit beim Bergbau klarzumachen, 
keinen anderen Erfolg liatte, ais einen kleinen Abstrich 
von der socialdemolcratischen Forderung des Acht
stundentages, dafs ferner auch das einstimmige Yotum 
der niontanistisclien Abtheilung des Industrie- und 
Landwirthsehaftsboirathes gar keine Beachtung fand,
— allcs das ist ein Beweis da fiir, dafs die ganze An- 
gelegenheit infolge des ungliicklichen Eingreifens der 
Regierung und der AYiderstandslosigkeit des Parląments 
gegen den Terrorismus der leiclit bewegl ichen offent- 
liclien Mcinung aus dem Rahnien eines wirthscliaft- 
lichen Problcms zu einer politisclien Frage heraus- 
gewachscn war.

Obwohl das Parlament den von den socialdcmo- 
kratisclien Abgeordneten eingebrachten Entwurf eines 
Achtstundengesctzes olinc Riicksicht auf die von der 
Regierung versprochene Tnitiatire in Yerhandlnng ge- 
nomnien hatte und die Regierung sonach an ihre Zusage 
niclit mehr gebunden erschien, fand sich dieselbe gleich- 
wolil yeranlafst, auch ihrerseits mit einer GesetzeS- 
yorlage liervorzutrcten. Es ist bezeichnend, dafs diese 
am 17. Mai 1900 cingcbrackte Regierungsyorlage sich 
niclit etwa auf die liygienisehe Ńothwendigkeit und 
wirtlischaftliehe Zulasslgkeit einer Kiirzung der geltcn- 
den gesetzlichen Maximalarbeitszeit beruft, sondern sieli 
lediglich ais die Einlosung jenes Versprechens be
zeichnet, welches dio Regierung bald nach Ansbruch 
des Streiks vor dem Ostrau-Karwiner Einigungsamte 
gegeben und im Plenum des Abgcordnetcnhauses wieder- 
holt hat. Wie eine Ironie auf die YerhSltnisse und 
Beweggrunde der osterreichischen Gesetzgebung mufs 
es den Leser dieser Regierungsyorlage anmutlien, wenn 
er im Anhange eine amtliche Darstellung der aus
landischen Gesetzgebung findet, woraus hervorgeht, 
dafs in Frankreich die gesetzliehe Masimalarbeitszeit 
fiir Erwaelisene 12 Stunden, in Rufsland ll1,* Stunden 
betragt, und dafs die heryorragendsten bergbautreiben-
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den Staaten, wie Deutschland, England und Belgicn, 
eine gesetzliclie Eegelung der Arbeitszeit fiir Erwachscne 
iiberhaupt nicht kennen. In England, wo eine kurze 
Sęhielitilauer infolge besonders giiustiger Verluiltnisse 
und der Intelligenz der Arbeiter fiir die Iliiuer vielfacli 
schon in (ieltung stelit, wurde die gesetzliclie Fest- 
leguńg einer Maximalarbeitszeit von der Regierung 
und Yolksvertretung gerade zu derselben Zeit abgelehnt, 
in welcher unsere Regierung unter dem momentanen 
Einilrucke des Streiks das Versprechen einer gesetz- 
liclien Kiirzung der Arbeitszeit gegeben hatte, und in 
Bayern wurde'gleiclizeitig der durch ein politisches 
Coinpromifs in der Kainnier der Abgeordneten durch- 
gedrungene Achtstuudentag von der Regierung ab
gelehnt, welchem Yotuni sieli vor kurzem beide Kammern 
liayerns angcśćhlosscn haben.

Die Bergwerksbesitzer Oesterreichs haben ihre 
Pfliclit getluin, indem sie auf die wirthschaftlichen Folgen 
eines ilerartig yereinzelten soeialpolitischen Experimentes 
gerade in unserem wirthschaftlieh scbwaehen Vater- 
huule wiederholt und eindringlieh hingewiesen haben, 
und sie lehnen selmn heute jede Yerantwortung dafiir 
ab, wenn diese Yorlage zum Gesetz werden sollte und 
wenn nicht blofs der Bergbau selbst und die Berg- 
arbeiter, sondein auch Industrie und Landwirthschaft,

sowie iiberhaupt alle Bevolkcrungsklassen durch die 
unausbleibliclie Erhohung der Productionskostcn der 
Kohle noch weiter in Mitleidenseh&ft gezogen werden. 
Der Vereinsvorstand bat es nicht untenassen, den 
beiden Hausern des Reichsrathes sowie der Regierung 
die schwerwiegenden Bedenken gegen eine gesetzliclie 
Kiirzung der Arbeitszeit durch eine Resolution in 
pragnanter Form zur Kenntnifs zu bringen und wird 
selbstverstandlich seinen Standpunkt der entscliiedensten 
Abwehr eines jeden gesetzliehen Eingriffes beziiglich 
der Sehichtdauer und Arbeitszeit beim Bergbau auch 
fernerhin mit Nachdruck vertreten.“

Weiter steht der Vereinsvorstand noch in Ycr- 
liandlungen iiber dic arheitsstatistischen Erhcbungen 
im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere, wahrend er zu 
dem vom Abgeordnetenhause in der diesjahrigen Session 
wahrend und unter dem Eindrucke des Bergarbeiter- 
ausstaudes besehlossencn Gesetze iiber die Arbeits- 
statistik gegen eine Reihe von Bestimmungen dieses 
Gesetzes eine cingehend motivirte Petition an das 
Herrenhaus uml das k. k. Aekerbauministerium gerichtet 
hat. Ferner bescliiiftigte den Yerein noch die Lohn- 
statistik, die Massenauswanderung von Bergarbcitern 
aus den Alpenliindern und die Ersatzlcistung furBerg- 

: sehiiden.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Zur 700jiihrigen Jubelfcier des Mansfchler 
Knpferschiefer-Itei-gbaues.

1. Histor isch e.r Rii ckb 1 ick u n d B e tri oli s- 
v e r li ii 11 n i s s o.

Freiberg, Clausthal und Eisleben: — wic treten 
uns bei diesen drei Namen die sagenuniwobenen Stiitten 
des deutschen Erzbergbaues in die Ersclieinung! — 
Auf den bcwaldeten Hohen des Erzgebirgcs wie des 
łlarzes hat seit vielen Jahrhunderten der Bergmann 
furclitlos und kiilm den unterirdischen Miichten ihre 
kostbaren Schiitze abgerungen; und gleich den Kaine- 
raden dort oben auf den rauhen Bergen ist auch der 
Mansfelder Bergmann in weit zuriick!iegender Zeit zur 
Hebung des un ornie fsliehen Sehatzes, welcher unter 
den gesegneten Fluren der Grafsehaft Mansfeld ge- 
borgen liegt, in das Innerc der Erde eingedrungen.

Wo vor sieben Jahrhttńderten, wic der Ciironist 
uns meldet, zwei Bergleute, Nappian undNeucke, 
den ersten Abbau des Kupferschieferflotzes in primi- 
tivstcr Form aufnahmen, sendet heute die Mansfelder 
Gewerkschaft, mit den grofsartigsten Hiilfsmittcln der 
fortgeschrittcnen Technik ausgeriistet, ihre Legionen 
tief in den Sehofs der Erde. —■

Zu der 700 j iii n- i go n Jubelfeier hatte die Mans
felder Gewerkschaft ganz aufserordentliche Anstaltcn 
getroffen und mit theilnelmiendem Interesse ist man 
im ganzen Rciche und iiber die Grenzen desselben 
hinaus dem Yerlaiife dieses seltenen .Tubiliiiims gefolgt. 
Was aber konnte fiir die Bedeutung des Mansfelder 
iiergbaues und fiir die Anerkennung, welche der braven 
Arbeiterschaft und ihrer so umsichtigen, wie fiirsorg- 
lichen Leitung gczollt wird, deutlicher sprechen, ais 
dafs unser Kaiserpaar selbst sich entsclilossen hatte, 
das Fest durch sein Erscheinen zu verlierrlichen ? — 

Das „Gliick auf!“, welches Se. Maj. der Kaiser 
mit Seiner erlaucliten Geniahlin in der alten Luther- 
stadt den juhelnden Berg- und Hiittenleuten personlich 
dargebraeht liat, — es ist rerstanden worden! — Móge
• dieser Kaiserliche Grufs dem Mansfelder Bergbaue,

der in den letzten Jahrzehnten so scliwer heiingesucbt 
wurde, aber mit einer bcispiellosen Energie der ge- 
waltigen elementaren Bedrohung entgegenzutreten 
wufstc, allcwegc und fiir alle Zeiten von einer gliiek- 
yerlieifsendcn Yorbedeutung sein! —

Was die beiden ersten Mansfelder Scliatzgriiber, 
Nappian und Xeuckc, mit gHicklicliem Erfolge liegonnen 
hatten, nalimcn dic Grafen von Mansfeld, welche ais 
Reiclisunmittelbarc um die Jiitte des 14. jahrhunderts 
durch die „goldene Bulle*1 in aller Form mit dem 
Bergregal beliehen wurden, mit solchem Eifer auf, 
dafs bereits im 15. .Tahrliumlert die jiihrlicho Kupfer- 
production 20 000 Ctr. iiberstieg.

Leidcr trug dieses iiber alles Erwarten sehnelle 
Emporbliilicn des Bergbaues auch schon den Keim 
seines spiiteren Yerfalles in sich: Die Grafen liefsen 
sieli durch die grofsen Einkiinfte aus dem Bergregal 
nielit nur zu einem ubermiifsigen Aufwande, sondern 
auch in dem Streben, die Grafschaft zu vergrofśern, 
zur Erwerbung von zahlreiclien Besitzungen verleiten. 
In diesem. Bestreben gingen sie weit iiber ihre verfiig- 
baren M̂ittel hinaus und mufsten schon um dic Mitte 
des IG. Jahrhunderts unter dem Drucke einer fiir da
malige Zeiten ganz nnerhorten Schuldenlast von 
2*/a Millionen Gulden die Yerbilngung der Seąuestration 
iiber sieli ergehen lassen.

Der Yerfall des Mansfelder Bergbaues war unter 
diesen Verbaltuissen ein rapider und die Yerheerungeu 
des 30jiihrigen Krieges fiihrten cinen rolligen Still
stand desselben herbei. Nacli dem westfiilischen Frieden 
wurde zwar die "Wiederaufnahme des Bergbaues, ins
besondere von dem damaligen Kurfiirsten von Saelisen 
eifrig angestrebt, aber es waren grofse Summen er- 
forderlieli, um die heillosen Zustiinde, in denen sieli 
der ganze Apparat. des Bergbaues iiber und unter Tage 
befand, zu beseitigen. Nun waren aber die Gliiubiger 
des Mansfelder Bergbaues, unter denen der Rath der 
Stadt Leipzig mit hohen Summen an erster Stelle 
stand, koineswegs zu einem noclnnaligen Einspringen 
geneigt, yerweigerten vielmehr alle weiteren Vorsehusse. 
Es blieb deshalb nielits iibrig, ais sieli zur F reigabo
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(lcs Bergbaues zu eutschliefscn, die denn auch nacli 
langwierigen Verhandlungen mit den Grafen yon 
Mansfeld uud d<'n Glilubigern im Jahre 1671 durch 
ein Freilassungspatent ansgesproclien wurde, welches 
bestimmte, „dafs Jedermann, in- und ausliindisch, ohne 
in der, Grafsclmft sefshaftig zu sein, das Bergwerk 
mutlien, bauen, allenthalben frei einsclilagen, schmelzen, 
die Kupfer saigern und ohne Aufsclilag und Beschwe- 
rung yerkaufen konne." Sobald dic 1'reilassung aus- 
gesproehen >var, fanden sieli auch zahlrciche baulustige 
Personen, donn man wufstc recht wohl, dafs der Mans- 
felder Bergbau, von seiner schweren Sclmldenlast be- 
freit, ein uuzweifelhaft lohnender sein werde. In ricli- 
tiger Erkenntnifs, dafs nur mit ycreinten Kriiften ein 
sieberer Erfolg zu erzielen sei, traten die Untcr- 
nehmungslustigen zu Gewerkschaften zusammen, 
und es liegt auf der Hand, dafs bei diesen Vereinigungen 
die Glaubiger nicht passiy zur Seite standen, yielmehr 
recht lebhaft auf dem 1’lane waren. Die Friichte dieser 
Aćtivitat ficlcn alljśihrlich den nachlebendcn Gencra- 
tioncn in den Scliofs, und wie rcich diese Ernte war, 
davon weifs vor allen anderen dic Stadt Lcipzig zu 
erziihlen. —

ln einem Zeitraiim von noch nicht 50 Jahren 
(1674 bis 1720) bildeten sich 7 nach den yon ilmen 
gemutheten Gruben benanntc Gewerkschaften mit je 
128 Antheilcn (Kuxen), welclie bei im allgemeinen 
gesondertcin Betriebe doch in dem gemeinscliaftliclien 
Stollenbetriebe zur Ausrichtung der Flotze, der gemein- 
sehaftlichcn Entsilberung des Schwarzkupfers und in 
dem gemeinscliaftliclien IIolz- und Kohlenbezuge 
inancherlei Berulirungspunkte hatten. Diese Gewerk- 
seliaften haben nebeneinander bestanden und miteinander 
gewirthschaftet bis in die neuerc Zeit, wo dieselben 
im Jahre 1852 zu einer Gewerkschaft, der „Mans- 
feldcr Kupferschiefer bauenden Gewerk- 
schaft“ vereinigt wurden. Jedoch blieb auch nacli 
dieser Consolidirung die Dircction des Berg- und 
lluttcnbctriebes noch in der Hand der Konigl. Berg- 
behorde. Erst 10 Jahre spater fand sieli dic (Gewerk- 
sehaft bewogen, dic Yerwaltung ihrer Berg- und 
Huttenwerke sclbstandig zu iibernehmen. Der Erste, 
welcher an die Spitze der schon damals weitverzweigten 
und verantwortungsvollen Yerwaltung trat, war der 
langjiihrige Director des Koniglichen Bergamtes zu 
Eisleben, Geli. Bcrgratli Eckar dt, der, mit den Mans- 
fclder Yerhiiltnisscn aufs engste yerwachsen und ge- 
tragen von dem unbedingten Yertrauen der Beamten, 
wie der schon damals nacli Tausenden zahlenden Beleg- 
scliaft, dic neue Stelle in yorziiglicher Weise crcirte.

Nach seinem Tode wiihlten die Deputirtcn eine 
jiingere Kraft, den Obcrbergrath Leuschner, Director 
des Bcrgamts Tarnowitz. Ich erinnere mich noch 
ganz dcutlich, wie diese "Wahl in weiten Kreisen eine 
zioinlich abfiilhge Bcurtheilung fand. — Hat aber 
jeinais der Erfahrungssatz, dafs fiir schwierige Zeiten 
noch immer der reclite Mann da war, seine Bestiitigung 
gefunden, so bei der Wahl dieses grofsen Organisators, 
welcher mit scharfem Blicke die Situation erfafste und 
niemals verzagte, so gewaltig auch der Kampf war, 
welchen er wahrend seiner naliczu 40jahrigen Amts- 
waltung mit den elcinentaren Miichten gefiihrt bat. — 
Freilich mufste dieser seltene Mann auch an sich selbst 
erfahren, dafs der Korper nicht anniihernd so wider- 
standsfahig ist, ais der menschliche Geist, und so sank 
er, in Arbeit und Sorgen aufgerieben, klaren Geistes 
dahin, ais die schweren Wolkcn, welche fast zwei 
Jahrzelinte drohend iiber dem Mansfelder Bergbau ge- 
schwebt hatten, sich zu zertheilen begannen. Ware 
es ihm doch yergonnt gewesen, an dem Jubeltage des 
Mansfelder Bergbaues, den er zu ungeahnter Hohe ge- 
fiihrt hat, seine Knappen-Bataillonc dem obersten Berg- 
herrn yorzufiibren, dcm er selbst stets Treue gelialten 
und dem Treue zu halten, er dic Mansfelder Berg- 
und Hiittenleute so erfolgreich gelehrt liat! —

Erst mit dem Erscheinen dieses ebenso weitblicken- 
den wie kiilinwagendcn Mannes an der Spitze derVer- 
waltung im Jahre 18G2 hat der Aufscliwung des Mans
felder Bergbaues begonnen und es ist charakteristiscli, 
dafs dieser Aufscliwung in den langen Jahren schwerer 
Heimsuchung nicht etwa zum Stillstande kam oder gar 
zu einem Nicdergange wurde, sondern dafs er inmitten 
der grofsen elementareii und wirtlischaftliclien Schwierig- 
kciten sich ais cin stetig fortschreitender darstellt. Łs 
geliorte hierzu in der That einerseits ein grofser Mutli, 
andererseits aber aucli eine sehr starkę Keserve, auf 
dereń Ansainmlung die Mansfelder Gewerkschaft in der 
guten Zeit bedacht gewesen war.

Fiir dic Grofse des gewaltigen Aufschwunges, 
welchen der Mansfelder Bergbau in der zweiten Hiilfte 
des yergangenen Jahrhunderts genommen, will ich zu- 
naclist einige besonders markante Daten aus den Jalires- 
berichten von 1854 und von 1809 einander gegen- 
uberstellen.

Wahrend im Jahre 1854 dic gesammte Beleg- 
schaft nocli 3702 Mann mit G754 Angeluirigen betrug, 
so dafs also iiber 10 000 Personen unmittelbar ihren 
Unterlialt durch den Betrieb der Mansfelder Werke 
erbielten, ist im Jahre 1899 die Zahl der Belegscliaft 
mit 18 200 Mann nahezu um das Fiinffache, dic Zahl 
der Angehorigen mit 44 300 gar fast um das Sieben- 
faclic gewachsen und es ifst heute eine grofse Familie 
yon 62 000 Kop fon das Brot der Mansfelder Ge
werkschaft.

Die Kupferscliieferforderiing, welche in 1854 
nicht ganz 50 000 t erreiehte, weist in 1899 die ganz 
kolossale Steigerung von fast GGO 000 t nach und dem- 
entsprechcnd ist naturlich auch die Kupfer- und Silber- 
productión gewachsen, welche 21000 t Kupfer und
119 100 kg Feinsilbcr ergab.

Konnte in 1854 eine Ausbeute yon 1400 000 J l  
zur Vertheilung gelangen, so standen fiir 1899 zu 
demselbcn Zwecke gegen 7 Millionen Mark zur Yer- 
fiigung, wahrend ein noch etwas liSherer Betrag des 
erzielten Gewinnes yorsichtigerweise zuriickgestellt 
wurde, um den sehr betrachtlichen, fiir die Erhaltung 
und Erweiterung des Betricbes nothwcndigen An- 
forderungen genugen zu kiinneu.

Die riilunliclist bekannte Fiirsorge der Mansfelder 
Gewerkschaft fiir ihre Arbeiter, welche lange vor der 
socialen Gesetzgebung in alljahrlicb sehr bedeutenden 
Aufwendungen zum Ausdruck kam, stellte im Jahre 1899 
weit iiber eine Million Mark hierfiir zur Yerfiigung, 
aus welcher Summę hier nur die Jahresbeitrage fiir 
die bestclienden Knappschaftskassen mit iiber 
600 000 J t  liervorgehoben sein mogen.

Zu den Schwierigkeiten iibergeliend, mit welchen 
die Mansfelder Gewerkschaft sowohl infolge der ver- 
anderten allgeineineii Wirthschaftslage, wie auch beim 
eigęntlichcn Abbau zu kampfen hatte, durfte es zunachst 
fiir weitere Kreise von Interesse sein, von den iinmcnsen 
Verlusten zu hiiren, welche die Gewerkschaft durcli 
die fortwiihrend gewichenen Kupfer- und Silberpreise 
wahrend einer 21jiilirigen Bctriebszeit von 1874 bis 1894 
erlitten hat. Yom Jahre 1873, wo der Durclischnitts- 
preis f. d. Centner Kupfer noch 175 J l  betrug, begann 
cin so stetiger und schncller Preissturz, dafs im 
Jahre 1894 bereits ein Preis yon 85 J l  notirt wurde 
und fast im gleichen Yorhiiltnifs ging auch der Silber- 
preis zuriick, niimlicli yon 173 Jt. f. d. Kilogramm im 
Jahre 1873 bis auf 85 J l  im Jahre 1894. Aus diesem 
Sinken der Metallpreise rcsultirte aber bei einer 
21 jahrigen Gesamnitproduction
von 2415611 Kupfer einYerlust v. 1511 /a Millionen Mark 
„ 1320210kgSilber „ „ „ 49 '/2

so dafs sich also in den 21 Jahren ein Yerlust von 
201 Millionen Mark ergiebt. Solche immense Yerluste 
kann naturlich nur ein so sicher fundirtes und durch 
grofse Reserycn gedeektes Unternehmen, wie die Jlans-
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felder Gewerkschaft ohne Zusammenbruch yertragen. 
Wenn hierzu aber auch beim Abbau noch die aller- 
grófsten Schwierigkeiten treten, dann ist es erklśirlich, 
Wenn schliefslicb Yerzagtlieit obsiegt und man an eino 
Einstollung des Betriebes denkt, den man verloren 
giebt. J)er alte Mansfelder Bergbau hat in der That 
Vor dieser kritiseben Frage gcstamlen und dankt cs 
nur der Energie weniger Miiiiner, insbesondere seines 
tiamaligen DireCtors Geh.-Rath Leuschner, dafs 
das Ungluck fiir die ganze Grafsfiliaft Mansfeld ab- 
gewendet wurde.

Bei den eigenartigen Lagernngsyerhaltnissen des 
Kupferschieferftotzcs — scbwaclies Einfallen bei be- 
deutender Ausdehnung im Streicheił — konnte man schon 
grofse FIŚchen verhauen, ohne in erhebliche Teufe zu 
gelangen. Hierans erklart cs sieli, dafs trotz des hohen 
Altors dieses Bergbaues derselbe bis zu den 50cr Jahren 
nur bis Schachtteufen von 140 m Voi‘riickte. Erst seit 
dem grofsen Aufschwunge, welcher die Ausrichtung 
grofser Abbaufliichen erfonlertc, ging es mit schnellen 
ochritten in dic Teufe und mali hat bereits mit der
0. Abbausolile eine Teufe von 480 m erreicht. Je 
irtehr aber der Bergbau zur Teufe strebt, desto sebwicritrer, , o I o
Wird el'.

Bis zum Jahre 1879 crfolgto dic Losung der 
„Eislebener Reviero“ durch den 13,6 Kilometer langen 
Froschmuhlenstolln, wahrend die Hettstedter Reyiere 
durch don 16,6 Kilometer langen Zabenstiidter Stolln 
gelost wurden. Seitdem hat der 33 Kilometer lange 
Schliisselstolln, welcher die beiden yorgenannten Stolln 
gegen 30 m unterteuft, die Losung der gesammten 
Muldę iibernommen und bildet zugleich die Abliubs- 
sohle fiir sammtliclie Wasserhaltungsmaschinen der 
Tiefliausohlen.

Mit den neueren Tiefbauanlagen liat die Wasser- 
lialtung eine friilier kaum geahntc Ausdehnung ge
nommen. Die Entleerung der grofsen unterirdischen 
Wasserbehiilter (Scbotten), wclcbe das Zechsteingcbirgc 
fast in seiner ganzen Erstreckung beglciten, fiihrte 
periodiscb dem Griibcnbaue gewaltige Wassermassen 
zu, fur dereń Bewiiltigung ganz aurserordentlich starkę 
Wasserhaltungsmaschinen erforderlicli waren. So sind 
hier z. B. mehrere Rittinger Pump en thatig, welche 
bei einer Hcbungshohe bis 260 m gegen 16 cbm 
Wasser i. d. Minutę' zu heben imstande sind. Im 
ganzen stehen zur Waśśerhaltung 25 Maschinen mit 
3960 P.S. zur Yerfiiguhg, so dafs diese Anlage nacli- 
weislicb zu den grófsten auf dem Continent rechnct. — 
Zur Wasserbewiiltigung wurden im Durehschnitt in der 
Minutę 33,6 cbm auf dem Schliissclstolln gehoben.

Trotz dieser aufserordentlichen Yorrichtungen waren 
die periodiscb cindringenden Wassermassen nicht zu 
bewaltigen. Erst ais durch genaue Beobachtungen 
festgestcllt war, dafs das grofse oberirdische Wasser- 
bccken, der „salzige See“, mit den Grubenbauen des Eis- 
lcbcner Reviers communicircn miisse und dafs deslialb 
die unterirdischc Wassernoth nur durch Trockenlegung 
dieses Sees zu beheben sei, eroffnetc sich die Aussicht 
zu einem ungefabrdeten Abbaue in den Tiefbausohlen. 
Die lYockenlê ung dieses Wasserbeckcns von weit iiber
10 Millionen Cubikmeter Inlialt wurde bescblossen und 
nach langwierigen Expropriationsverhandlungen durch 
eine Punipenanlage im Jahre 1893 mit einem Kosten- 
aufwande von iiber 3 Millionen Mark durcligefiihrt. 
Heute ist der im ganzen selir flachę Seegrund in eine 
grofse mit iippigen Saaten bestandene Ackerbauflacbc 
umgcwandclt, wclcbe durch einen Ringkanal vor zu- 
dringenden Wassern geschiitzt ist, wahrend das Wasser 
des Kanals in Kląrbassiiłs zur wirthschaftlichen Ycr- 
wendung fiir die Scedorfer brauclibar gemacht ist und 
eine besondere Wasserleitung diese Dorfcr mit gtitem 
Trinkwasser versorgt.

Die S eh ii cli te werden in neurerer Zeit beim 
Mansfelder Bergbaue nur mit rundem Querschnitt ab- 
geteuft, dereń Durchmesser sich zwischen 3 und 5 m

I bewegen; die Fordcrschąćhte erhalten aufser den 
beiden Pordertriimern noch ein Falir- oder auch ein 
Wettertrum; die Wassorlialtungsschachte sind zur 
Aufnahme von jo zwei grofsen Wasserhaltungsanlagen 
cingerichtet. Dic Grubenforderung liudet je nacli 
den gegcbenen Yerhiiltnissen durch Forderleute, durch 
Pferdebetrieb und bei besonders grofseil Langen der 
Fiirderstreckcn durch Kettenforderung und durch Loco- 
motiyen statt. Dio Schaebtforderung erfolgt aus- 
schlicfslich durch Dampfmasehinen und ist man yon 
den kleinen 12 pferdigen, welche nur einen Wagen 
auf der Schale heben konnten, allmahlich bis zu M a
schinen von 250 P. S. yorgescliritten, welche Fordcr- 
sehalen mit vier AVagen heben.

Die Gesammtsumme der auf samnitliclicn Werken 
bestehenden Dampfmasehinen - Anlagen beziffert sich 
auf 260 mit etwa 10000 P. S., fiir welche 252 Dampf- 
kessel mit nahezu 15000 QMeter Heizflache erforder- 
lich waren. Fiir die gewaltigen Massen, welche durch 
Land- und Bahnfracht fiir die Mansfelder Gewerk- 
schaft bewegt werden, reden am deutlichsten die 
Transportkosten, welche alljalirlich yerausgabt werden 
und z. B. im Jahre 1899 die fast unglaubliche Summę 
yon 4100000 JL erreiclitcn, woyon nahezu drei Mili. 
Mark auf die Staatseisenbahnfracht entiielen, yornehni- 
lich fiir den Transport von Koks und Steinkohleu, 
woyon 127 882 t bezw. 181793 t yerfraehtet wurden.

Der durchschnittliche Ycrdienst. der Hiiucr vor 
Strebarbeit betrug im Jalire 1899 fiir die 8stiindige 
Schicht 3,60 JL, diejenige bei der Aus- und Yorrichtung 
bewegtc sich zwischen 3,43 und 4,23 JL. Der Gesnnd- 
lieitszustand der Bergarbeitcr war auch im letzten 
Bcrichtsjahre ein giinstiger. Unglucksfiille mit tod- 
lichem Ausgange kamen 12 vor gegen 15 im Yorjabre.

Der Absatz an Mansfelder Kupfer erreiclite 
in 1899 eine noch niemals zuyor erzielte Hohe, es 
wurden iiber 205000 Doppelcentncr yerkauft, iiber 
4000 Doppelcentncr mehr ais im Yorjabre. Bei der 
rapiden Preissteigerung erzielt das diesseitige Raffinad- 
kupfer einen Durchschnittspreis von 145,37 JL gegen 
107,62 JL im Vorjahre, demnach ein Mehr yon 37,75 JL 
f. 100 kg. Auch beim Silberyerkauf mit 80,85 JL 
f. d. kg war eine kleine Preissteigerung yon 1,42 JL 
gegen das Yorjahr bemerkbar. Die Gosammt- 
einnalimc fiir yerkaufte Producte hat in 1899 etwas 
iiber -14 Jlillionen Mark betragen, also gegen das 
Vorjalir mit etwa 31 Millionen Mark mehr 13 Mili. 
Mark. Dem steht eine Ausgabe yon 30,3 Mili. Mark 
gDgeniiber, woyon 19?;* Millionen Mark auf den Bcrg- 
bau und 9l/a Millionen Mark auf den Hiitteubetrieb 
entfallen.

II. Der Kaiscrtag in Eisleben.
So yiele frolic Tage die alte Bergstadt Eisleben 

im Laufe der Jahrhunderte gesehen hat und in Zu- 
kunft noch sehen mag, — in flammender Schrift wird 
der 12. Juni 1900 in ihren Annalen erscheinen, an 
welchcm Tage das deutsche Kaiserpaar in ihr einzog, 
um die Miinner, welche tief in der Erde Schofs iliren 
schweren Beruf erfuUen, an ihrem Eliren- und Jubel- 
tage mit einem verheifsungsvollen „Gliick auf!“ zu 
begriifsen.

In helion Scharen zogen bereits 111 friilier 
Morgenstunde von den Bergen und aus den Thalern 
die Bewohner dor Grafschaft Mansfeld in die 
reich und eigenartig geschmuckto Feststadt ein, yon 
dereń Thiirmen im Morgenwimle leicht bewcgte 
Fahnen des Tages festliche Bedeutung kundeten. In 
den Strafsen wogte eine froli bewegtc Jlenge im 
bunten Wechsel auf und nieder und man mufste sich 
besorgt fragen, wo die Massen, welche stiindlich noch 
aus allen Riclitungen eintrafen, beim Einzuge des 
Kaiserpaares Platz finden sollten, obschon die vom 
Bahnbofe bis zum Marktplatze sieli erstreekende Fest- 
strafse eine nicht unbetrśichtlielie Liinge liat.
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Und wie reizvoll und reicli war diese Feststrafse 
gcschmiickt! — Aus dem mit kostbaren Orangerien 
ausgestatteten Empfangszelte am Bąlmhofe trat man 
auf dic mit Flaggenniasten dicht bcsetzte Fahrstrafse, 
welche an einem mittelalterlichen, mit waidmannischen 
Emblemen decorirten Thurme voriiber fiilirtc, an dessen 
Fufse die gewerkschaftliche Jiigerei Aufstellung nehmen 
sollte. Schon aus der Fenie lenchtete dem nalienden 
Kaiserpaare dic Inschrift: „Waidmanns Ileil! Deutscli- 
lands liochstem und bestem .Jager!“ entgegen. — Dic 
von liier stark abfallcnde Strafse, welche auf eine 
kurze Streeke zwischen iippigcn Feldern hinlauft 
und einen lierrliolien Blick auf das weite Thal bis 
zum Schlossc „Seeburg“ mit dem vorliegcnden „siifsen 
See“ gewalirt, war bei ibrem Eintritte in die Stadt 
durch eine imposante Elirenpforte abgcscblossen, an 
welcher unter dem deutsehen Reiebsadlcr der Will- 
koinmengrufs: „Gliick auf! unserem Kaiser und Konig 
und Grafen zu Mansfeld!“ prangte. — Zwischen 
dem naturliehen Sclnnucke der mit Biiumen dicht 
besetzten „Bahnhofsstrafse“ lugten an allen Hausern 
duftige Blumengewindeliindureh, und zabllose Fahnchen 
in deutsehen wie prcufsisclien Farben belebten das 
laiulschaftliche Bild. — Niclit anders im Innern der 
Stadt, wo die Hauser der Feststrafse ohne Ausnahmcn 
vollkommen in frisches Grim geliiillt waren. — Auf 
dem „Piane", einem Platze von ansebnlicben Dimen- 
sionen, wo das Knabentrompetercorps seinen hohen 
Protcctor begriifsen sollte, wurde man durcli eine 
grofse, reicli und geschmackvoll decorirte Tribiine, 
welclie zur Aufnalnne von iiber 1000 Scliulkindern 
bestimmt war, auf dic Ueberraselmng vorbereitet, 
welche der „Marktplatz11 in seinem iiberaus gliiiizendem 
Festgcwańdc bot.

Unmittelbar an der Einmiindung der Strafse in 
den „Marktplatz11 wurde dieselbe durch ein mittelalter- 
liclies Burgthor von entziickender Echtlicit abgcscblossen. 
Man hatte durcli diesen Aufbau bezweckt und erreicht, 
dafs der Marktplatz niclit schon aus der Fernc uber
sehen werden konnte, sondem erst beim Passiren des 
Thores dcm Auge in seiner unbeschreiblicji schonen 
Ausstattung erschien. — Das im Westen den Platz 
abscbliefsende Rathhaus gal) mit seiner reiclien Dcco- 
ration einen Hintergrund, auf welchem sich das lierr- 
liclie „Lutherdenkmalu boclist wirkungsvoll abliob. 
Dcm letzteren gegeniiber war an der Ostseite des 
Platzes der Kaiserpavillon crrichtet, an dessen Ein- 
gange zwei Kolossalfiguren, ein Berg- und ein Hiitten- 
mann, aufgestellt waren. Wie das Rathliaus, prangten 
alle den Marktplatz unischliefsenden Gebiuide, ins
besondere das „Gcwerkehhaus11 und das gcwerkschaft- 
liclic Directorialgebaude in reichstem Fcstschmuclcc, 
wahrend die Strafse so diclit mit Guirlandenniberspannt 
war, dafs man sich in einem grofsen Laubengange zu 
befinden glaubte.

Von 10 Uhr ab war. dic Feststrafse in ihrer ganzen 
Ausdehnung fiir den Yerkelir gesperrt, und die ein
zelnen Abtheilungen der Festtlieilnehnier, darunter gegen 
8000 Berg- und Hiittenleute, begannen mit klingendem 
Spiel in ihre Stellungen einzuriicken. Ein bestricken- 
des Bild, an welchem besonders Ilire Maj. die Kaiserin 
ihre helle Frcude gehabt haben wird, bot die grofse 
Tribiine mit ihrer Kinderschar, der gegeniiber die 
tapfern, kleinen Trompeter des Kaisers und ein starkes 
Trommler- und Pfeifercorps — iiber 100 Kopfe stark — 
Stellung genommen hatten. Diese Knaben, welche
— ein ebenso origineller wie gliicklicher Gedanke — 
durch dic Gewerkscliaft mit bergmannischer Parade- 
uniform verselicn waren, erscliienen wie die Staffage 
zu einem Marchen und waren sich ihrer Bedeutung 
wohl bewufst.

Auf dem Marktplatze war die Paradcaufstcllung 
bereits um 11 Uhr vollendet. An den beiden Liings- 
seiten desselben standen gegen 1000 Bergleute und 
dem Kaiserpavillon zunachst 162 Berginvaliden;

liings der Front des llathhauses 240 Hiittenleute, vom 
Lutlierdenkmal bis in die Nahe des Pavillons in 
G Gruppen 300 Beamte der Mansfelder Gcwerkschaft. 
Kurz nach 12 Uhr mcldete der liarrcnden Menge 
das Geliiute siimmtlięher Glocken, dafs das Kaiserpaar 
seinen Einzug in die Stadt angetreten hatte, und nun 
stcigerte sich die Erwartung yon Minutę zu Minutę. 
Unmittelbar vor dcm KaiserZelte hatten dic hochsten 
anwesenden Staatsbeamten, Hausminister Wedel v. Pies- 
dorf, Handelsminister Brefeld, Obcrpriisident v. Biitticher, 
commaudirender General v. Klitzing u. s. w. und die 
Deputirten der Mansfelder Gewerkscliaft Geh. Rath 
Dr. Georgi und Prof. Dr. Zirkel, ihre Platze cin- 
genommen, wiihrend der dritte Deputirte Graf v. Holien- 
tlnil-Dolkau das Kaiserpaar zur Stadt geleitete.

Ein sich mehr und mehr naherndes Brauscn, 
welches dic Fanfaren der auf dem Burgtliore postirten 
Bliiser in altdeutscher Traclit iibertonte, kiindete das 
Nalien des Kaiśeipaares, die escortirenden Kiirassiere 
sprengteu durch das Thor und gleich darauf folgte der 
Wagen der Kaiserin, hinter welchem unmittelbar der 
Kaiser in Garde-Kiirassierunifonn ritt. In demsclben 
Momentc wurde die Kaiserstandartc aufgezogen, die 
Bergleute priisentirten die Kęilliaue und nun erzitterte 
der M arktplatz von einem Hurrah, welches sich ununter- 
brochen fortsetzte, bis der Kaiser nach Entgegennalimc 
des Rapportes aus der Hand des Bcrgmeisters S eh rad er 
die Fronteri iibcrall freundlicli griifsend abgeritten hatte. 
InzwisChen war die Kaiserin yon den Damen unter 
Ueberreichung eines prachtvollen Bououets ehrfurclits- 
yoll begriifst worden und trat dann, ais das Lutherlicd 
erbrauste, einige Schritte vor, wahrend der Kaiser 
neben dem Pavillon Stellung genommen hatte und 
sichtbar ergrifFen dem Gcsangc folgte. — Es war aber 
auch in der That eine tief ergreifende Situation: Dort 
umschart von yielen Hundert Berg- und Hiittenleuten 
der schlichte Bergmannssohn, welcher einst mit den 
AYorten: „Hier stehe ich, — ich kann nicht anders, 
Gott helfe mir, Amen!“ — den gewaltigsten Streit 
gegen dic geistige Unterjochung aufnahm; hier in 
voller Manneskraft der ritterliclie deutsche Kaiser, 
dessen Kronc im siegreiclien Kampfe gegen frevel- 
haften Uebermuth gcschiniedet wurde.

Nachdem das Lutherlicd yerklungen war, trat der 
Vorsitzende der gewerkschaftliehen Deputation Geh. 
Rath Dr. Georgi an den Kaiser heran und hielt eine 
bedcuttingsyolle Anrede, wahrend welcher Se. AFajestat 
wiedcrholt seine Zustimmung zu erkennen gab.

Nach einem vom Grafen von Hohenthal-Dolkau 
auf den Kaiser und dieKaiserin ausgebraehten dreifachen 
„Gliick auf!“ wurde die erste Strophc der National- 
liymne gesungen und dann spraeh mit weitliin schallen- 
der Stinime vom Pfcrde lierab der Kaiser folgende 
alle Zuliorer tief ergreifende Worte:

„Diesen von der Erinnerung geweiliten Pokal 
bin Ich im Begriffe auf das Wohl dieser Mansfelder 
Gewerkscliaft zu leeren. Dic FUllo der geschicht- 
liclien Erinnerungen und die yielen Jahrhunderte 
trener Arbeit haben sięli an die Stiitte gekniipft, 
an welcher wir hier yersammelt sind, die eines 
jeden Menschen Herz ergreift und iibcrwiiltigt; und 
Ich wiifstc keine bessere Devise, um die Arbeit 
der Knappen, das Ausharren in schweren, priifungs- 
yollen Zeiten, den Mu tli nicht yerlierend bei Ueber- 
windung yon Schwierigkeiten und zuglcich leuchtend 
lieryorzuragen durcli die Eigenschaft der Treue, im 
ganzen zusammenzufassen, ais die des Grafen von 
Mansfeld „Dennoch!“ So mogę sie auch femerhin 
die Entschliisse und Sinnesrichtung der Knappen 
beherrschen! Das ist auch die Deyise, die Ich zu 
meiner Richtschnur genommen habe: Je holier die 
Schwierigkeiten, desto fester das Ziel in das Auge 
gefafst! Derjenige, der hierfiir das grofsartige 
Beispiel gegeben hat, das ist der Reformator, yor 
dem wir hier stehen, und auch der, dessen Pokal
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Ich hier in Hiimlen lialtc. So konnen auch wir 
auf unsere evangelische Sache dieselbe Devise an- 
wenden und wollen sie hoch und heilig halten , so 
lange einer von uns lebt und Nachkomnicn hat. In 
dankbarer Ergebenheit an ilitj., der uns diesen 
Iliiuorssohn gegeben hat, der uns dic evangelisehe 
W alirheit gebracht liat und hat finden lassen, trinke 
leli auf. das Wohl Meiner Mansfelder Gewcrkschaft 
und der Stadt Eisleben, der leli Meinen und der 
Kaiserin herzliclisten Dank fiir den wundcrschonen 
Einpfang aussprechc. „Dennoch!“ „Gliick auf!“ 

W ahrend der Kaiser den Pokal an die Lippen 
fiihrte, erholi sieli ein nicht enden wollender Jubel.

Hicrnach begannen dic Yorstellnngen beim K aiser 
nnd der Kaiserin: Letztere zog vor allen Anderen die 
Wittwo des (ich .-R ath  L e u s c h n e r  in ein lahgeres 
Gcspriieh; dann liels sie sieli zahlreiche Beamte der 
Mansfelder Gewcrkschaft vorstellen, mit denen sie sieli 
in huldvollster W eise unterhielt, und endlieh wurden 
auch niehrere Invaliden zu ihr befohlen. — Der 
Kaiser schien sich wie ein alter Bekannter unter 
„seinen Mansfelder Ivnappen“ zu fiihlen. Mit bestricken- 
der Leutseligkeit mul mit dem bekannten lebbaften 
Int.ercsse, welches er allen gewerblichen Unternchmnngen 
entgegenbringt, wufste er alle ihm vorgestellten Persónen, 
und es war dies eine grofse Zahl — durch kurze, 
yornelimlieh den Bergbau betreffende Fragen, zu 
Mittheilungen anzuregen mul man war al Igom ein er- 
staunt, wie er auch auf diesem Gebiete orientirt war. 
Auch lief bei diesen U nterhaltungen mancher Scherz 
mit unter, kurz, der Kaiser gali in jeder Kundgebung 
zu erkennen, wie sehr ihn seine Theilnahme an der 
Jubelfeier hefriedigte. Viel zu sclinell war allen An- 
wesenden die zum Aufenthalte fcstgesetzte Zeit ver- 
strichen, und ais der W agen der K aiserin am Pavillon 
vorfuhr, behcrrschtc dic ganze Festversammlung jene 
Stiiumung herzliclien Bcdauerns, dafs die Freude, 
unser geliebtes Kaiserpaar in unsere Mitte zu selien, 
nur eine so kurze sein konnte.

Brachte schon wenige Stunden nach der A bfahrt 
ein von der Station „Eiehenberg“ an den Grafen 
v. llohenthal eintreffeinles Telegramm des Kaiser- 
paares nochmals der Deputation und den Biirgern der 
Stadt den Dank fiir den herzliclien und grofsartigen 
Empfang, so fand die allerhochste Anerkennung in 
folgender Bekanntmacliung der gewerkscliaftliclien 
Deputation auch iliren offentlichen Ausdruck:

„Se. Maj. der K aiser und Konig liaben uns 
allergniidigst beauftragt, bekannt zu machen, dafs 
Allerhochśiderselbe durch die am heutigen Tage in 
Eisleben zur dankbaren Erinnerung des 700jiihrigen 
Bestehens unseres Mansfelder Bergbaues stattgchabte 
Feier in bohem Mafse befriedigt worden sei. Die 
lnusterhafte H altung der wackern, gcwerkschaftlichen 
Belegscliaft, der freudige, durch die Bewohner der 
Stadt Eisleben, sowie der ganzen Grafscliaft Ihren 
Kaiserlichen uud Koniglichen Majestaten bereitete 
festliche und warme Einpfang liabe Allerhoclist- 
seinem landesviiterliehen 11 erzen sehr wohl getlian. 
Se. M ajestat werde dem Empfange in Eisleben stets 
eine gute E rinnerung bewaliren.“

Von den zahl reich en A u s z e ic h n u n g c n  lieben 
wir nur hervor, dafs dem Yorsitzenden der gewerk- 
schaftlichen Deputation Geheimrath D r. G e o rg i der 
Stern zum Rotlien Adlerorden II. KI., dann Professor 
l) r .  Z i r k e l  der Konigl. Kronenorden II . KI. verliehen 
wurde, w ahrend Graf v. H o lie n th a l-D o lk a u  in das 
Herrenhaus berufen und dem Bergmeister S eh r a d  er 
der Charakter ais Bergrath rerliehen worden ist.

An dem in den Naclnnittagsstunden stattfindenden 
F e s t e s s e n  nalimen 760 Herren theil, von denen Jeder 
eine Festscbrift: „700 Jalire  Mansfelder Bergbau1* zum 
Andenken erliielt. Alle Berg- und Huttenleute, welcbe 
in Paradę gestanden liatten, wurden auf Kosten der

Gewcrkschaft rcichlich bew irthet, wahrend der ge- 
sammten Belegscliaft fiir die beiden Tage, wo die 
A rbeit geruht hatte, ein Durclischnittsscliichtlohn gezahlt 
worden ist.

Bei herrlichstem W etter verlief das grolsartige 
F est iti nach jeder Beziehung durchaus gelungener 
Weise und wird allen Theilnehmern fiir immer in 
lebendiger Erinnerung bleiben.

R udolf Rabenalt.

Giclitgasmotoren.
A uf dem Hocliofenwerke der G u tc h o f f n i in g s -  

li i i t te  zu Oberhausen ist seit Anfang Juni ein von 
der D e n tz e r  G a s m o to r e n f a b r ik  gebauter GOOpferd. 
Gasmotor, welcher direct m it den Gasen der Hochofen 
arbeitet, in Betrieb; derselbe findet bezuglich seiner 
Bauart sowolil wie seiner Leistungen vollste Zufriedenheit.

D er Gasmotor betreibt eine Drehstrom-Dynanio- 
maschine, welche elektrischen Strom von 3000 Yolt 
erzeugt, m it wcieli’ letzterem das 8 km vom Hochofen- 
werke gelcgcne W asserwerk, sowie das in Oberhausen 
selbstgelegeneStahlwerk der Gutehoffnungshiitte arbeitet.

Ein zwciter Gasmotor von 300 P. S., der gleichen 
Zwecken dient und ebenfalls von der Dentzer Gas- 
motorenfabrik ■ geliefert wurde, ist dieser Tage in Betrieb 
genonnnen und befriedigen auch dessen Leistungen in 
jeder Hinsielit.

Ein dritter, gleicbfalls 300pferdiger Motor ist in 
Aufstellung begrilfen und hat die Gutchoffimngshutte 
aufserdein der Deutzer Gasmotorenfabrik noeli 2 weitere 
Gasmotoren von je  500 P .S . fiir elektrischen Betrieb, 
sowie 2 solehe von je  500 Pferdestiirkcn und einen 
von 1000 Pferdestiirkcn zum Betriebe von Hochofen- 
geblasen in A uftrag gegeben.

Die Aiifiinge der M.aschiuen-Iiulustrie in Sibirien.
Fiir Sibirien und die Entwicklung seiner wirtli- 

schaftliclien Hiilfsauellen bedeutet die Erbaunng der 
grofsen, den siidhchen Theil des Gebietes durcli- 
selineidenden Eisenbahn den Anbrucli einer neuen 
A era: fiir die bislier fast gar niclit ycrwerthbaren 
Ueberscliiisse der landwirthschaftlichen Production des 
unermefslichen Landes — von dem freilich hier, aus 
klimatischen Griinden, nur ein relatiy kleiner Theil in 
Betraeht kommen kann —, is t nunmchr die Mogliclikeit 
des Absatzes nach den Miirkten des W estens gewonnen, 
und dieser Umstand w irkt ais Sporn zur Betreilmng 
der Landwirthsehaft m it den H ulfsnntteln der modernen 
Technik, was dann uaturgemafs zu einer gestcigerten 
Nachfrage nach landwirtliscbaftlichen Geriithcn und 
Maschinen fuhren mufs, und zwar niclit nur fiir die 
Zwecke des eigentlichen Ackerbaues, sondern auch der 
Yerarbeitung der Producte der Yiebzucht. Das Molkerei- 
gewerbe beginnt im westliclicn Sibirien aufzubliihcn, 
und danisclie Specialisten dieses Industriezweiges haben 
sich h ier bereits niedergelassen und produciren in den 
Gebieten mit fortgesclirittener Yiehzuclit in ganz nach 
lieiniiscliem M aster eingerichteten A nstaltcn aus ein- 
gesammeltcm Materiał grofse Quantitiitcn Butter, die 
unter den Exportartikeln Sibiriens bereits eine be- 
deutende Rolle zu spielen begonnen hat.

N icht minder unter dem Einflufs des neuen grofsen 
Yerkelirsweges wird ein sehr w ichtiger Industriezweig 
Sibiriens, die Goldgewinnung, gegenwiirtig einer voll- 
stiindigen ITnigestaltung unterworfen; aUgemein hat 
man m it Hiilfe massenliaft zustrijmenden englischen 
und amerikanischcn K apitals begonnen, an Stelle der 
bisherigen priniitiven A rt der Goldwasclicrei die in 
Amerika, A ustralien und A frika iiblichen ycitoII- 
kommneten Mcthoden der Gewinnung dieses Edel- 
metalls einzufuliren, und neben der Ausbeutung des
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goldfiihrcnden Sandes auch die primiiren Lagerstiltten 
in Angriff zu nehmen. Dies hat dann natiirlich sofort 
eine sclir erhebliche Steigerung der Naclifrago nach 
Maschinen zur Folgę geliabt.

Ani unmittelbarsten aber hat zur Entwicklung der 
Eiscnproduction und der Masehinenbauindustrie des 
Landcs die sibiriselic Bahn selbst mitgewirkt. Der 
uncrschopfliche Reichthum Sibiriens an vortrefflichen 
Eisencrzcn sowolil wic an Steinkohle lcistet dcm Er- 
stclien dieser Industrie noch besondereu Yorseliub.

Im Folgcnden stellen wir hier die spiirlichen 
Notizen der russischen Bliitter iiber die in Sibirien 
bereits in' Tliiitigke.it belindliehen neugegriindeten 
Fabriken der bezeichneten Industriezweige zusammen, 
wobei allerdings zu beachten ist, dafs aufscr den auf- 
gefiilirtcn auch noch andere Betriebe dieser Art im 
Lande neu erstanden sind, iiber dic jedoch noch keine 
genaueren Nachrichten vorliegen.

Im Marz d. J. wurde dic „Actiengesellschaft fiir 
Bergbau und metallurgischc Industrie im Gebiete des 
Jenissej-Stromes11, zum Bergbau (ausgenommen auf die 
Edelmctalle) und zur Errichtnng metallurgischcr und 
mechanischer Fabriken in dem genannten Gebiete gc- 
griindet. Das Aetienkapital betragt IB 500 000 Rubel 
in 54000 Actien zu 250 Rubel. Der Yerwaltungssitz 
ist Moskau.

In Tschcljabinsk ist im h‘tztverflossenen. Jahre 
eine mechanische .Fabrik der Woroncscher Firma 
„Stoli & Co.“ eroffnet worden. Das Fabrikgebaude 
liegt unmittclbar neben der Eisenbahn, und dic Anstalt 
entsprieht nacli ihrer Ausriistung mit den modernsten 
Yovrichtungeii vollkommcn allen Anspriichen derNeuzeit. 
Sic ist nicht nur zur Ausfiihrung aller iiblichen Anf- 
triige fiir Bau und Reparatur von Maschinen eingerichtet, 
sondern hat sieli auch das speciclle Ziel der Production 
landwirthschaftlicher Geriitlie gestellt.

In Tomsk ist vor wenigen Wochen die erste 
Eisen- und Messinggiefserei eroffnet worden. Es ist 
dies eine Griindung der „Genośsenseliaft Sabbin, 
Slotnizkij und Masslukow“. Die Fabrik nimmt Auf- 
triige. entgegen fiir Gufswaaren aller Art, Schmiedc- 
arbeit.cn, Aufstellung, Erganzung mul Reparatur von 
Dampfmaschinen und Dampfkesseln fiir Scliiffbau u.s.w., 
sowie auch fiir neue Constructionen.

In Blagowjeschtschensk am Amur ist seit bald 
zwei Jahren eine von dem Kaufmann Scliadrin be- 
griindete Scliiffbauwerkstatt nnd Maschinenfabrik im 
Betriebe. Die Schiffs - Maschinen werden gleichfalls 
in der mit den Werften yerbundenen Maschinenfabrik 
erbaut.

Diese Mehlungcn iiber neu eroffnete Fabriken der 
Eisen- und Maschinenbranche siinl jedoch, wie. erwahnt, 
durchaus unvollstiindig, denn es fehlen noch niihere 
Auskiinfte iiber den Fortgang verscliiedener Unter
nehmungen dieser Art aus der allcrletzten Zeit. Der 
fiir das westliche Europa giiltige Mafsstab concentrirter 
Berichterstattung darf an ein so ungeheuer ausgedehntes 
Land mit iiulserst diinn gesater Bev61kerung, wie 
Sibirien, nicht angclegt werden; der privaten Initiatire 
ist hier noch ein weiter Spiolra lim gelassen, und von 
den Einzclheiten mancher Unternehmungen dringt 
officiellc Kunde erst ziemiich spiit in die betheiligten 
Verwaltungskreise. Zu erwiilinen ist noch, dafs die 
seitens der bisherigen Gesellschaften fiir Dampfschiffahrt 
auf den sibirischett Stromen fiir ihre eigenen Bediirfnisse 
an zahlreichcn Punkten angelegtcn Werften und W erk- 
stiitten wahrend der letzten Jahre gleichfalls meist 
renovirt und den gesteigerten neuzeitlichen An
forderungen entsprechend nmgcstaltet worden sind.

„Es kann keinem Zweifel unterliegen", so lieifst es 
in unserer russischen Quelle, „dafs es sich bei den 
yorstehend in Kiirze erwiihnten Unternehmungen nur 
um erste Anfiinge handelt, und dafs die Masehinenbau
industrie in Sibirien yoraussichtlich zu grofser Ent
wicklung gelangen wird, sobald, mit dem Steigen

der Bevolkcriing, im Lande selbst Etablissements 
entstelicn werden zur Ycrarbeitung des landwirth- 
schaftlicben Rohmateriales, an dem der westliche 
Theil dieses Gebietcs so iiberauś reich ist. In 
der yon der Eisenbahn durchschnittenen Zone von 
Tschcljabinsk bis zum Obj-Strome und dariiber liinaus 
bictct das Land die denkbar gunstigsten Bedingungen 
fiir dic Entwicklung des Kunstniiillereigewerhes und 
der iibrigeii, mit der Yerarbcitmig der Rohproducte 
der Landwirthschaft und der Yiehzucht sieli befassen- 
deu Industriezweige: Branntweinbrcnnerci, Stiirke-
mchlfabrication und (abgesehen von der, wie schon 
erwiihut, bereits in Gang belindliehen Molkerei) Talg- 
schmelzerei, Seifon- und Stearinkerzcnfabrication, Ger- 
berci u. s. w. Alle diese Industriezweige, die hier 
bereits in einzelnen jungen Unternehmungen yertreten 
sind, bedingen aber sammtlich mehr oder minder die 
Mitwirkung der ortlichen Masehinenbauindustrie, dic 
in den hohen Transportkostcn der sonst aus weiter 
Kntfcrnung zu beziehenden schwcrwiegcndcn Fabricate 
dieser Industrie einen natiirlichen Schutz findet, und 
iibcrdein durch die zur Zeit noch liiedrigen Arbeits- 
loline dieser Gebiete eine weitere Begiinstigung erfiihrt.“ 

Dic officiellc russische Handelszcitung schliefst 
ihre Ausfiibrungen iiber dic Aussiclitcn der sibirischen 
Industrie mit den Wortcn: „Wir sind mit Sibirien 
yiel zu wenig bekannt und haben viel zu langc Mifs- 
tranen gehegt gegen dic produetiyen Kriifte dieses 
Landcs. Aber bereits die ersten .verheifsuhgsyollen 
Schritte desselben auf der Laufbalm der industriellen 
Entwicklung lassen deutlich erkennen, was man voit 
diesem an Naturgaben so aiifscrorilcntlich reichen 
Lande fiir die Zukunft erwarten darf.u * II.

Dio Schiflbaulndustrie in den Y ereinigten Staaten  
yon Am erika.

Unter den Anforderungen des sich stetig er- 
weiternden Handels des Landes und seiner erhohteu 
Machtstellung unter den Nationen der Weit sind die 
amerikanischen Schiffswerflen gegenwartig mit Auf- 
tragen fur neue Kauffahrtei- und Kriegsscliiffe ilerart 
uberhauft; dafs dieser industriellen Branche ein voller 
Antheil an dem allgemeinen Emporblfihen zu theil 
wird. Nach Ermittlungen des Bundes-Schiffalirts- 
commissars waren auf den an der atlantischen und 
pacifischen Kiiste gelegenen SchifTswerften allein an 
Stahldampfern am 1. Januar 1900 109 Neubauten im 
Gange oder im Auftrage. Die neuen SUiiile weisen 
nach Vollendung einen Gesammt-Tonnengehalt yon 
322413 Bruttotonnen auf. Von diesen neuen Stahl- 
dampfern sind 59 Handelsschilfe von 182100 und 
50 Kriegsscliiffe mit 140313 t Deplacement. Aufser- 
dem hat der Congrefs den Bau von sechs weiteren 
Kriegsscbiflen yon zusammen 70 500 t Deplacement 
angeordnet, doch sind die diesbezuglichen Auftrage 
noch nicht ertheilt.

Fiir den Aufsenhandel sind von den neuen SchilT- 
bauten nur zehn Stahldampfer be?timmt: zwei fur 
die Pacific Mail Steamship Co., zwei fiir die Inter
national Nayigation Co., drei fur die Oceanie Stearn- 
ship Co. und drei fur die New York und Cuba Mail 
Steamship Co. Unter dem Gesetze vom Jahre 1891 
sind diese Schifte zu Subsidien in Form von Geldern 
fur Postbefdrderung berechtigl. Fur den Handel mil 
Ilawai sind zur Zeit yier Stahldampfer im Bau und 
fur den Kustenhandel 45 solcher neuen Schiffe yon

* Es mufs dahingestellt bleiben, ob die industriellen 
Afissićhten in Sibirien in den amtlichen mssiseben 
Kreisen niclit etwas zu optimistisch beurtbeilt werden, 
nachdem kiirzlich die Betriebseinstellung der Nikolajeff- 
Eisenwerke bei Irkutsk gemeldet wurde.
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zusammen 70 000 t Deplacement. Aus dem Gesamml- 
Tonnengehalt der fiir Handelszwecke im Bau befind- 
lichen Slahldam pfer yon 182 000 ergiebt sieli der 
hohe D urchschnitt von uber 3000 t pro Schiff. Die 
fur den Handel m it llaw ai bestim m ten Stahldam pfer 
haben einen D urchschuiltsgehalt von 6000, die fiir 
den Aufsenhandel bestim mten einen solchen vo:i 
8000 Brutto-Tonnen.

Industrielle

A eticngesellschaften  llsed er  H iilte und P einer  
W alzw erk im  Jahre lSDJ.

Auf der Useder Hiilte w aren 3 HochSfen ununter- 
brochen im B etrieb; es wurden erzeugt:

m it H ocho fen : • p ro  H o ch o fe n la g :

Nr. 2 in 365 Tagen 75 207 837 kg oder 206 222 kg
„ 3 „ 305 „ 72 031 463 „ „ 197 449 „
, 4 „ 365 „ 76 121 850 , , 208 637 ,

zus. in 1095 Tagen 223-1-21 150 kg oder 204 038 kg
gegen bezw. 216 2-1-2 350 kg und 196942 kg in 1S98. 
V erbraucht wurden : 643003021 kg Erze und Sehlacken 
(34,7 °/o Ausbringen) und 219834745 kg Koks (984 kg 
f. d. 1000 kg Eisen), Ileizkohlen und Kalksteine 
wurden nicht verw endet. Abgesetzt sind an das 
Peiner Walzwerk 222727500 kg, an andere Abnehmer 
30000 kg.

Die unm ittelbaren H erstellungskosten des R oh
eisens betrugen f. d. Tonne 30,30 J l  gegen 34,70 J l  
im Vorjahre, w aren also um 1,54 J l  hoher, wogegen 
fur das Fertigfabricat des Peiner W alzwerks ein um 
durchschnittlich 5,09 J l  hOherer Preis erzielt w urde.

Die Peiner W alzwerke hatten eine Production 
von 202143 t ;  zur Versendung kamen einschliefslich 
des eigenen V erbrauchs 2004011 W alzwerkserzeugnisse, 
von denen 39 143 t ins Ausland gingen, und 69 078 t 
Phosphatm ehl.

In der Zeil vom 1. Januar bis 28. F ebruar dieses 
Jahres erzeugle die llseder Hiilte 34433 t Roheisen 
gegen 36980 t  in derselben Zeil des Vorjahres. Fiir 
das Peiner W alzwerk lagen am 1. Marz dieses Jahres 
Abschliisse auf 147 617 t  vor, gegen 1G4064 t am
1. Marz Yorigeń Jahres.

Der von der llseder H iilte erzielteRohgew inn belriigt 
5998004,41 J l ,  hiervon geht ab fiir Instandhaltung 
der W erksanlagen 482027,59 J l . , fiir Abschreibung 
auf sam mtliche Anlagen der llseder H iilte 4-40 842,30 J l , 
fiir den Reservefonds derPeine-Ilseder Bahn 1201,99 J l,  
so dafs ais Reingewinn verbleiben 5007 872,53 J l ,  
dazu V ortrag aus dem Vorjahre 11713,15 ^ , zu
sammen 5079585,68 J l .

Aus diesem Betrage werden entnom men \b 0 0 0 0 J l  
vorweg fiir die Actioniire, fiir 70 °/o Dividende 
4648087,50 J l , fiir Tanlićm en des A ufsichtsrathes 
245893,03 J l ,  fiir den Remunerationsfonds 98357,45 J l,  
so dafs S7 24 7 ,1 0 t^  ais Vorlrag auf 1900 verbleiben.

Das Peiner W alzwerk, dessen Actien im Besitz der 
llseder Hutle sind, erzielte vom 1. Juli 1898 bis 30. Juni 
1S99 einen Betriebsuberschufs von 2280225,97 J l ,  dazu 
an Zinsen und Miethen 180373,02 J l ,  zusammen 
2466599,59 J l .  Von diesem Betrage- w urden der 
allgemeinen Betriebsreserve uberw iesen 1000000 J l ,  
dem allgemeinen Amorlisations- und Absclireibungs- 
conto 5 0 0 0 0 0 ^ , fur Instandhaltung der W erksanlagen 
w urden verrechnet 893904,08 J l ,  auf W erthpapiere 
abgeschrieben 49075,15 J l  und auf das neue Betriebs- 
ja lir uberlragen 23620,36 J l.

Diese neuen SchifTbaulen ubertrefTen die Leistungs- 
fahigkeil der W erflen w ahrend eines Jahres ganz be
deutend. Von den KriegsschifTen sind einige schon 
seit drei Jah ren  im Bau, w ahrend die Fertigstellung 
anderer noch iiber ein Jah r erfordert. Yon einigen 
Handelsschiffen ist der Bau iiberhaupt noch nicht 
begonnen worden.

(A us d e r  „New Y orker I la n d e lsz e itu n g " .)

Kundschau.

Der Rohiiberschufs des Peiner W alzwerks aus 
der Zeit vom 1. Juli bis 31. December 1899 stellt 
sich auf 2714656,23 J l .

Im Jah re  1899 w urden verw endet auf beiden 
W erken zusammen fiir Neuanlagen 1423823,65 J l,  
fur Instandhaltung der W erksanlagen 1809372,68 ^ ,  
zusammen 3293 190,33 -A!. Fiir gleiche Zwecke ist 
der Geldbedarf fiir das laufende Jah r auf 4702138 ^  
yeranschlagt.

Das Reservewalzwei'k fiir schweres Profileisen 
kam im H erbst 1899 in Betrieb. Auf der llseder 
Hiitte w ird die Neuzustellung des Ende 1898 aus- 
geblasenen Hochofens Nr. 1 im Laule dieses Jahres 
fertig werden, w orauf dann Hochofen Nr. 3 , welcher 
seit November 1893 im Eeuer steh t, neu zugestellt 
wird. F ur die alteste Geblasemaschine kommt in 
diesem Jahre  eine neue Masehine in B etrieb, welche 
sich zur Zeit in Montage befindet. Ferner w ird zur 
directen Ausnutzung der Hochofengase m it der Anlage 
von Gasmotoren begonnen w erden, welche die iiber- 
schussige Kraft in elektrische Energie utnsetzen, 
durch die in Ilsede, Peine und auf den Gruben 
Maschinen angelrieben werden. Da ■ die Vollendung 
der Anlage eine Reihe von Jahren  erfordert, so 
kOnnen hierbei die inzwischen auf diesem neuen Ge
biete gesam melten Erfahrungen zur Ausnutzung 
gelangen. In Peine wird ein S iem ens-M artin -W erk  
errich tet werden, durch welches eine Steigerung der 
W alzwerksfabricate ohne Erhóhung der Roheisen- 
production mOglich ist.

Trotzdem  die Production fiir das laufende Jah r 
wegen des aligemein herrschenden Mangels an Brenn- 
stoffen n icht auf der bisherigen HOhe gehalten werden 
kann, auch die Preise fur die letzteren erheblich 
gestiegen sind, so w erden diese Nachtheile durch die 
giinslige Gestallung der Verkaufspreise w ieder aus- 
geglichen, und wird das laufende Jah r einen gleichen 
Ueberschufs abwerfen.

An Beam tengelialtern und Lćilinen w urden von 
beiden W erken im Jahre 1899 5117739,02 J l  aus- 
gezahll. Der ausschlielslich aus standigen A rbeitern 
der llseder H iilte und des Peiner W alzwerks bestehende 
K nappschaftsverein zahlte am Jahresschlusse 4468 Mit
glieder und verfugte iiber ein Vereinsvermógen von 
1 170872,18 J l.

An E isenbahnfrachten w urden fur empfangene 
Giiter 2999597,95 J l  und fur versandte Producte 
1952233,02 J l  gezahlt, so dafs die betheiliglen Eisen- 
bahnen durch beide Gesellschaften im ganzen 
4951830,97 J l  Yereinnahmten.

Die Jaliresberichte unserer grofsen  Dampf- 
sch iffsgesellsch aften .

Die neuesten V erw altungsberichte des N o r d -  
d e u t s c h e n  L lo y d  und der I l a m b u r g - A m e r ik a -  
L in ie  zeigen wiederum , dafsd ie  beiden Gesellschaflen 
m it T hatkraft und Umsicht den A u s b a u  ih rer in
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den letzten Jahren ganz aufserordentlich vergrQfserten 
und modernen Anforderungen angepafsten Flotte 
betreiben. Entsprechend der V ennehrung und Ver- 
besserung der Flotten haben beide Gesellschaften seit 
1897 ih r Kapitał erheblich vergrofsern miissen, dic 
Hamhurg-Am erika-Linie von 40 auf 05 Millionen, zu 
denen neuerdings w eitere 15 Millionen hinzutreten, 
und der Lloyd von 40 auf 80 Millionen. Beide Gesell- 
schaften verfiigen also jetzt uber das gleiche K apitał 
und sind dio beiden grofsten Gesellschaften der Welt. 
Die H am burger Linie zeigt eine aufserordentliche 
Verbesserung der Flotte, sowohl was den Typ der 
SchifTe betrifft wie auch ih r durchschnittliches Alter. 
Neben den Riesendam pfern vom Typ der „Pennsyl- 
van ia ‘ und „B ułgaria ' ist in erster Linie der neue 
grofse Sćhnelldam pfer „Deutschland14 zu erw ahnen, 
der nach der „Oceanie" der C unard-Linie der grćjfste, 
m it dem „Kaiser W ilhelm der Grofse“ des Lloyd aber 
das schnellste Schiff der W elt werden w ird. W ahrend 
das Geschaft der H am burger Gesellschafl sich vorher 
in der H auptsachę nur auf den Y erkehr m it Nord- 
uml Siidamerika erstreckte, ist sie seit dem neuen 
Rei<:hspostdampfervertrage auch in den asiatischen 
Reichspostdam pfcrdienst eingetreten, den sie gemein- 
sam m it dem Norddeutscben Lloyd betreibt. Ib r 
grofser Dampfer „Hamburg" ist bereits im Betriebe 
und dem nachst wird auch die „Kiautschau* eingestellt 
werden. Gleichfalls im Verein m it dem Lloyd unler- 
nahm  die H am burger Gesellschaft auch durch den 
Ankauf und den Betrieb der Dampfer der ehemaligen 
Kingsin-Linie das Fracbtgescha.fi nach Ostasien. Von 
andern U nternehm en ist zu erw ahnen, dafs die H am 
burger Gesellschaft schon seit Jah ren  eine wesentlich 
auf F racht und Zwischendeckverkehr berechnete Linie 
Genua-La P lata u n te rh a lt, die jetzt insofern eine 
Aenderung eriahren soli, ais fiir die in diesem Dienste 
belindlichen Dampfer eine eigene italienisclie A ctien
gesellschaft „Italia" errich tet ist m it 5 000000 Lire 
Kapitał. Den mafsgebenden Einflufs auf die Italia 
hat die Hamburg - Amerika - Linie sich vorbehallen. 
Die Schnelldam pferlinie Genua-New York, auf der die 
Scbiffe der Gesellschaft bisher nur im W inter gemein- 
sam m it dem Lloyd liefen, soli in Zukunft auch im 
Sommer betrieben werden. Ais ganz neu ist endlich 
der Bau eines ausscbiiefslich fiir Vergnugungsreisen 
im grofsen Stil — W eltreisen u. s. w. — bestim mten 
Schiffes, der „Louise V icloria“, die noch in diesem 
Jahre  zu ihrer ersten Reise in Dienst gestelll wird, 
zu verzeichnen. W as den Lloyd betriflt, so kann 
iiber Verbesserung des Schiffsm aterials und seine Ver- 
jiingung dasselbe gesagt werden, wie von der H am 
burger Gesellschaft; die Erfolge seines grofsen Schnell- 
dam pfers „Kaiser W ilhelm der Grofse" wie seines 
Dampfers „Barbarossa" sind bekannt; es darf aber 
wohl besonders hingewiesen werden auf die aufser
ordentliche Hebung der Reichspostdam pfer - Flotte 
innerhalb der letzten drei Jahre, die jetzt iiber ein 
in jeder Beziehung vorziiglichcs M ateriał verfiigt. Im 
am erikanischen Dienst der Gesellschaft sind in den 
drei Jahren  keine neuen Linien eingerichtet worden, 
mit Ausnahme einer jetzt noch 'zu verstarkenden 
Linie nach Galveston, die vorzugsweise berufen ist, 
den wichtigen B rem er Baumwollmarkt vom Auslande 
im mer unabhiingiger zu gestalten. Das H auptgewicht 
seiner T hatigkeit h a t der Lloyd auf den Ausbau seiner 
ostasiatischen Linie gelegt. Im  Einvernehm en mit 
dem Reiche und unter entsprechender Erhi5hung des 
Reichszuschusses ist die m onatliche Linie zu einer 
halbrnonatlichen gem acht worden, die auch Japan in 
directe Verbindung init Deutschland bringt. Infolge 
der Betheiligung der Hamburg-Am erika-Linie finden 
je tz t die A bfahrten abwechselnd von Bremen und 
Hamburg sta tt. In den indisch-chinesisehen Meeren 
hat der Lloyd durch den Ankauf zweier englisclien 
Dampferflotten einen Localdienst geschafft, der dem 

nachst m it etw a 40 Dampfern betrieben wird. Durch 
diese Schiffe werden Siam und die Insel Borneo in 
den deutschen/Y erkehr hineingezogen, w ahrend gleich- 
zeitig Abmachungen m itfrem den Dampfergesellschaften 
unm ittelbare Anschliis.se nach H ollandisch-Indien und 
Rangun ermflglichen. Indem der Norddeutsche Lloyd 
sich auch in China an der Kiisten- und Flufsschiffahrt 
in Verbindung mit anderen deutschen H ausern zu 
betheiligen gedenkt, wird auch die Bedeutung von 
Shanghai und Hongkong fur die deutsche Schiffahrt 
gehoben. Es besteht ferner die Absicht, letzteres zu 
einem Ausgangspunkte fiir die China m it Sidney ver- 
bindende, unsere Besitzungen auf den Karolinen und 
M arianen anlaufende Linie zu machen. Diese Linie 
soli auch Neu-Guinea anlaufen, das som it in Zukunft 
von zwei Dampferlinien besucht werden wird. Die 
grofsen Aenderungen, die im Bereich der beiden 
grofsen Gesellschaften im Laufe der letzten drei Jahre 
stattgelunden haben, haben, wie aus den Rechnungs- 
ablagen ersichllich, keine sprungweise, wrobl aber eine 
stetige gunstige Entwicklung zur Folgę gehabt, wie aus 
der nachstehenden Zusamm enstellung ersichtlich is t:

Ueberschiisse: 1897 1898 1899
u J l M

Hani!).-Amerika . . 9 767 564 15 216 714 18 932 130
Nordd. Lloyd . . . 11 118935 16 565 226 20410613

Abschreibungen : 1897 1898 1899
J l J l J l

H am b.-A m erika. . 4  755 670 8 582 481 9 534 371
Nordd. Lloyd . . . 6 651 251 7 289 338 7 869 206

Ueberweisungcii an die Riicklage:
1897 1898 1899

J l j l J t
llam b .-A m erika . . 1 308 393 1 499 637 2 914-912
Nordd. Lloyd . . . 933 103 2 630 325 3 649 513

Dividende: 1897 1898 1899
6 % 8 % 8 %
M Jt J l

Hamb.-Amerika . . 2 700 000 4 000 000 5 200 000
5 % 7 % 7’A %
M M J l

Nordd. Lloyd . . . 2 000 000 4 200 000 6 000 000

Yon Interesse sind ferner folgende Ziffern:

Giiterbefórderung:
1897 1898 1899
cbm cbm cbm

H am b.-A m erika. . 2 304 785 2 38S 640 3 033 887
Nordd. Lloyd . . . 1 910 740 1 983 482 2 308 404

Personenbe fOrderung:
1897 1898 1S99

H am b.-A m erika. 73 089 74 661 101 975
Nordd. Lloyd . . 140 5S4 161 963 197 226

Aus Schiil'sverkaufen erzielte die H am burger Gesell
schaft im Jahre 1898 einen Gewinn von 3106 307 ^ ,  
w ahrend der aus der letzten Rechnungsablegung nicht 
ersichtliche Gewinn aus Schiffsverk;lufen auf 2 bis 
2 1/! Millionen zu veranschlagen sein durfte. Dein- 
gegeniiber hatte  der Norddeutsche Lloyd in den beiden 
entsprecliendeu Jah ren  aus dem gleichen Kapitał nur 
einen Gewinn von nicht ganz 1 Million zu verrechnen.
— Auf die Gestaltung der Riicklagen hatte  das Auf- 
geld bei der Ausgabe neuer Actien einen bestimmen- 
den Einflufs. Dasselbe betrug in den Jahren 1897, 
1898, 1899 bei H am burg 1 489 870 Jl., 632 969 J l,  
995 753 J l ,  bei Bremen (1897 ausfallend) 187 201 J l ,
1 788877 J l .  Am Ende des Berichtsjahres 1899 stellte 
sich die vorhandeue Rucklage bei Ham burg auf
6 5 0 0 0 0 0 ^  und bei Bremen auf 4516 162 J l .  Der 
Y ersicherungsbestand der H am b u rg -A m erik a -L in ie



718 Stahl und Eisen. Industrielle Rundschau. 1. Juli 1900.

betrug Ende 1899 8224458 J l  gegeniiber 7 934985 J l  
bei dcm Lloyd, um gekehrt belauft sich derE rneuerungs- 
bestand des Norddeutschen Lloyd mit 4546162 J l  
wesentlich hOher ais der der H am burger Linie 
(1 0000Ó0 J l) .  Insgesam t sind den Riicklagen in dem 
yorliegenden Abschlufs iiberwiesen bei der H am burger 
Linie 3 910665 J l ,  bei der Bremer Linie 5438391 J l .  
Die gesam mten Riicklagen der beiden Gesellschaften 
sind in den letzten Jahren  wie folgt gestiegen: 
Ende 1897 betrugen sie bei der H am burger Linie
11 526918 Ende 1899 15724458 ^//, w ahrend sie 
bei der Bremer Linie betrugen Ende 1897 9 448 171 J(. 
und Ende 1899 15564073 J l .  In dem namlichen 
Zeitraum  verringerte sich die Anleiheschuld derH am - 
burg-Amerika-Linie um 750000 J l ,  die des Nord
deutschen Lloyd um 1 993 600 J l .

Diisseldorfor Maschiuonbau ■ A clic iigese llsc lu ift  
y o n n . J .  Losenhansen zu D iissoldorf.

Dem Berieht fur 1899 entnehm en w ir:
„Das dritle  Geschaftsjahr unserer Gesellschaft 

hal die Hoffnungen, welche w ir am Schlusse des 
yorjahrigen Beriehtes aufserten, erfOllt, und sind wir 
somit in der Lage, w iederum  iiber ein gutes Ergebnifs 
berichten zu konnen. Unser Umsatz steigerte sich 
von 1424475,90 J l  auf 1675283,33 J l ,  w ahrend der 
B ruttogewinn eine ErhShung von 447 702,48 J l  im 
Jah re  1899 auf 505428,27 J l  aufweist. W ir konnten 
die Steigerung des Umsatzes, welcher vornehmlich 
in unseren Fabricationsartikeln staltgefunden hat, 
nu r erzielen, indem die W erkstatten unausgesetzt in 
angestrengtester T hatigkeit gelialten w urden. Trotz 
der yollstandigen Ausnutzung unserer Einrichtungen 
w ar es jedoch nicht mOglich, die Kundschaft in Bezug 
auf piinktlichc Lieferung ganz zu belriedigen, und 
hatten w ir daher leider vielfach Ablehnungen von 
sonst zusagenden Offerten zu verzeichnen. Aus diesem 
Grunde sahen w ir uns veranlafet, die Erw erbung 
eines weiteren N achbargrundstiickes und die Errich- 
tung eines grfifseren Neubaues, welcher hauptsachlich 
ais Montageraurn fiir schwere Ilebezeuge dienen soli, 
in Aussicht zu nehmen und sind w ir jetzt, nachdem 
diesbezugliche Vorschlage die Zustimm ung des Auf- 
sichtsraths gefunden, mit der Ausfiihrung derselben 
beschaftigt. Nach Vollendung des Neubaues und 
Aufstellung der ndlhigen A rbeitsm asehinen, die w ir 
etw a im Juli laufenden Jahres erw arten, w erden w ir 
wohl in der Lage sein, allen Anforderungen der 
Kundschaft zu entsprechen, und nam entlich schwere 
Krahne bauen zu kiinnen, so dafs davon eine FOrde- 
rung der W eiterentwicklung und P rosperitat unseres 
U nternehm ens zu erhoffen ist. Unsere Mittel sind 
infolge derNeuanschaffungen in Hfihe von 200589,81 J l ,  
des grfifseren Umschlags, der theureren M aterialien 
und des grSfseren V orraths, welcher von letzteren 
bei der herrschenden M aterialknappheit gelialten 
werden mufs, sehr stark in Anspruch genommen. 
W ir mufsten diese daher, auch urn die Kosten der 
beabsichtigten Neuanlagen bestreiten zu kSnnen, durch 
Ausgabe von 300 Stuck neuen Actien erganzen.

Der nach Abzug aller H andlungsunkosten und 
der Abschrei,bungen im Betrage von 74483,48 J l  sich 
ergebende Reingewinn betragt 244S82,90 J l , dazu 
3892,94 J l  aus dem Gewinnvortrag von 1898 =  
24S775.S4 J l ,  und beantragen w ir, denselben wie 
folgt zu yerw enden: 9934,62 J l  zur Ueberweisung 
an den gesetzlichen Reservefonds, 4 % Dividcnde — 
4S000 J l ,  fiir Tantiem en an Aufsichtsrath und Be- 
am te 42642,90 J l ,  12%  Superdividende =  144000 J l ,  
4198,32 J l  ais V orlrag auf neue Rechnung. In Bezug 
auf die Aussichten fiir das neue Geschaftsjahr theilen 
wir m it, dafs wir zur Zeit in unseren Fabrications- 
arlikeln mil Auflragen iiberhauft und, falls nicht un-

vorhergesehene Zwischenfalle eintreten, wodurch der 
gule Geschaftsgang der Industrie becin trachtig t wird, 
wiederum auf ein gutes Erfriignifs zu hoffen be- 
rechtigt sind.

D ilssc ldo rf-R alingo r R o h rc n k e ssc lfa b r lk  
y o n n . M i r  & Co.

Der Berieht fiir 1899 wird wie folgi eingeleilet:
„Indem w ir hierinit unseren Jahresberich t iiber 

das yerllossene, elfte Geschaftsjahr unserer Ge
sellschaft behandigen, miissen wir zu unserem  Be- 
dauern mittheilen, dafs dasselbe die V ertheilung einer 
Dividende n icht gestattet. Im vorigen Jahresbericht 
w aren wir schon geniSthigt, darau f hinzuweisen, dafs 
w ir infolge Ausbleibens der erw arteten Marinę-Auftrage 
unser Diisseldorfer W erk in der Weise beschaftigen 
mufsten, dafs w ir die fiir R atingen eingehenden Auf- 
trage auf beide W erke vertheilten, w odurch ein 
Gewinn nicht zu erzielen war. W enn uns nun auch 
der Auftrag auf die Kessel fiir den grofsen Kreuzer 
„Prinz H einrich" im vorigen Jahre ertheilt wurde, so 
konnte das Diisseldorfer Werk doch erst im zweiten 
H nlbjahr mit der Anfertigung dieser Kessel beginnen. 
Infolge der im yorigen Sommer und H erbst aufser- 
gewOhnlich langsamen M aterialien-Anlieferung schritt 
jedoch die A rbeit nu r sehr langsam voran, und auch 
unser R atinger Werk w ar nicht im stande, ein den 
eiiigegangenen Auflragen entsprechendes Arbeits- 
ąuantum  zu bewaltigen. So blieb der Umschlag nur 
in den Grenzen des Vorjahres, wobei ein Gewinn in 
A nbetracht der Unkosten beider W erke n icht zu e r
zielen war. — Die A bschreibungenbetragen 80701,95 1//?, 
der Gewinn-Yortrag per 1900 3087,25 J l . “

E isenw erk  C arlsh iitte  zu A lfeld , D ellig sen , 
W ilh e lm sh iitte .

Das abgelaufene Geschaftsjahr w ar, wie fiir die 
gesammte Eisen- und S tahlindustrie, auch fiir das 
Werk ein rech t giinstiges und ermóglichte, den Absatz 
wiederum um 22 °/o gegen das Vorjahr zu steigern.

Der Bruttogewinn betragt 441271,97 J l  gegen 
273857,37 J l  im Jah re  yorher. Der Nettobetriebsuber- 
schufs 183349,48 J l  gegen 49003,75 J l .  Nach den 
erfolgten Abschreibungen in HOhe von 90832,91 J l  
einschliefslich 36 685,67 J l  fiir abgebrochene Fabrifc- 
gebiiude und nach Dotirung des Delcrederecontos 
mit 4000 J l  verbleiben 92516,57 J l ,  die zu Gunsten 
der aus den fruheren Jahren stam m enden Unterbilanz 
yerbucht werden sollen, und ermiifsigt sich solche 
dann auf 258259,05 J l .  Die Geschaftslage w ar im 
allgemeinen fiir den M aschinenbau und die Giefserei- 
producte sehr giinstig und hat den sehr erw eiterten 
Kundenkreis im  B erichtsjahre verschafft.

E isen w erk e  H irzeu h a iu  und  L o lla r .
Dem Berieht iiber 1899 entnehm en w ir:
„Das abgelaufene funfte Geschaftsjahr unserer 

Gesellschaft hat itn grofsen und ganzen einen be- 
friedigenden V erlauf genommen. W enn auch die 
Um bauten der Hochofenanlage und die Erw eiterungs- 
bauten der Gemenlfabrik auf die E rtragnisse dieser 
Betriebszweige ungunstig eingew irkt haben, kOnnen 
w ir doch m it der Entwieklung unserer Betriebe im 
allgemeinen und der Giefsereien in Lollar und in 
H irzenhain im besonderen zufrieden sein. Die F or
derung an Eisenerzen stieg von 17 378 t in 1898 auf 
19 039 t. Eine weitere ErhShung derselben steh t durch 
Fertigstellung von Neuanlagon, u. a, durch einen auf 
Grube „Maria" angeleglen T iefbau mit maschinellem 
FSrderbetrieb in naher Aussicht. Durch die Betriebs- 
unterbrechung infolge des Umbaues des Hochofens
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hat unsere Production nur 12 501 t gegen 19 876 t 
in 1898 betragen, wodurch aucli, wie bereits bemerkl., 
das Ertragnifs in ungunstiger Weise beeinllufst worden 
ist. Fiir das laufende Jah r sind die Aussichten un- 
gleich besser, da w ir die gesammte Production zu 
hoheren Preisen abgeschlossen haben , allerdings 
mussen w ir infolge gesteigorter R ohm aterialpreise 
mit hoheren Gestehungskosten rechnen. Im m erhin 
erw arten  w ir von dem Hochofenbetriebe ein zufrieden- 
stellendes R esultat. Fiir 1901 haben wir ebenfalls 
die gesammte Production verkauft und zw ar zu Preisen, 
welche einen sehr gunstigen Absclilufs dieser Ab- 
theilung erhoffen lassen. Die Production an Steinen 
ging ebenfalls, durch die B etriebsunterbrechung des 
Hochofens und das dadurch bedingte Felilen von 
frischem Schlackenm aterial v e ru rsach t, um rund 
G00 000 Steine zuriick. Die hergestellten 3,4 Millionen 
Stiick fanden zu guten Preisen schlanken Absatz. 
Das B erichtsjahr ist fiir unsere Cementfabrik immer 
noch ais Bau- und V ersuchsjahr anzusehen. Das von 
uns in Deutschland zuerst aufgenommene Verfahren, 
Cement in  rotirenden Oefen zu b rennen , bereitete 
doch m ehr Schwierigkeiten, ais vorhergesehen w ar 
und w ir haben m ancherlei Aenderungen und Ver- 
besserungen treffen mussen, bevor w ir die Gewilsheit 
eines rationellen Betriebes erlangen konnten. Diese 
ist jetzt Yorhanden. Die Production der Giefsereien 
ist wiederum um rund 600 t und zw ar auf 4834' t 
gestiegen. Auch in sonstiger Weise ist die Entwicklung 
dieser Betriebszweige nur giinstig vorangegangen und 
sie sind an dem Gesammtergebnifs des Jah res in 
hervorragender Weise betheiligt. Unsere Specialitaten 
fiihren sich im mer besser ein und w ir sind durch 
den U m stand , dafs die L ollarer W erkstatten nicht 
m ehr im stande sind, die an sie herantretenden An- 
forderungen zu befriedigen, veranlafst worden, den Bau 
einer grofsen, m odern eingerichteten Giefserei vor- 
zusehen, welche noch im H erbst dieses Jahres dem 
Betriebe iibergeben werden soli. Die Giefsereien sind 
fortdauernd gut beschaftigt und geben fiir das laufende 
Jah r die Gewifsheit eines gunstigen Abschlusses.

Der Bruttogewinn h a t betragen 356 81-1,28 J t , 
davon ab fiir Abschreibungen 153797,90 JL, bleibt 
Reingewinn 203 043,38 J l ,  welchen w ir wie folgt 
zu vertheilen beantragen: 5 % zum Reservefonds 
=  10152,17 J t ,  vertragsmiifsige Tantiemo an den 
V orstand 5786,73 J l ,  vertragsm afsige Tantiem en und 
G ratificationen an Beamte 11633,79 J l ,  6 %  Divi- 
dende an die Prioritatsactien berechnet nach Mafs- 
gabe der Einzahlung == 76 000 J t ,  4 %  Dividendc an 
die Stam mactien =  70000 J l ,  zu aufserordentlicher 
A bschreibung auf Hochofenanlagen 25 000 J t , V ortrag 
auf neue R echnung 4470,69 J t .  “

K attow itzer A ctien gesellsch a ft fiir Bergbau nnd 
E isenhiittenbetrieb.

Der Bericht uber 1899/1900 lau tet im w esentlichen:
„Das abgelaufene 11. Geschaftsjahr unserer Gesell

schaft weist in Production und E rtragen unserer 
W erke besonders befriedigende Ergebnisse auf. Die 
gunstige Gonjunctur des Kohlengeschafts hielt das 
ganze Ja h r  in steigender Weise an, so dafs die Nach
frage, nam entlich im W inter, nu r sehr ungeniigend 
gedeckt w erden konnte, obwohl unsere Gruben mit 
aufserster Anstrengung arbeileten. Letztere weisen 
durchweg eine erhebliche und erfreuliche FOrder- 
steigerung auf; einem noch w eitergehenden Auf- 
schwung, der bei den technischen E inrichtungen und 
dem reichen Kohleninhalt unserer Gruben an sich 
unschw er zu erzielen gewesen w are, w urde aber duuąifif 
die beschrankte Zahl der zur Disposition s teheM in  
A rbeiter und zum Theil auch durch die A rbeit.i/m ust 
derselben ein Ziel gesetzt. Im F ebruar tra t eii|$8#<fł.

der Belegschaft unserer F lorentinegrube, angesteckt 
von einer N achbargrube, voriibergehend in Arbeits- 
ausstand. Im ubrigen sind w ir auf den Gruben von 
nennensw erthen BetriebsstOrungen und Unfallen ver- 
schont geblieben. Auch die Eisenhiitten haben wieder, 
begiinstigt von den gestiegenen E isenpreisen, erheb- 
licheren Antheil an dem Geschaftsgewinn des Jahres 
genommen. W iederholt eingetretene Schwierigkeilen 
im Hochofenbetriebe haben die Roheisenproduction 
zeitweise erheblich beschrankt, so dafs wir, um den 
B edarf unserer W alzwerke zu decken, seit October 
drei Hochofen betreiben mufsten. Die erheblich ge
stiegenen Erz- und Kohlenpreise haben auf die E rtrage 
unserer Hochofen reducirend gewirkt. Die Benzol- 
fabrik h a t bei der ungunstigen Preislage ihres Pro- 
ductes an den Ertragnissen der H utten sich nicht 
betheiligt. Dagegen haben die Walzwerke sehr zu- 
friedenstellend gearbeitet. Dem Ausbau und der Er- 
weiteruug unserer sam m tlichen W erke ist im Berichts- 
ja h r , um die Production w eiter erhOhen und ver- 
billigen zu kOnnen und um eventuell fur schlechte 
Zeiten geriistet zu sein , besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt, auch ist unser Besitzstand an Gruben und 
Grundbesitz wiederum verm ehrt worden.

Sammtliche Steinkohlengruben entw ickelten sich 
im B etriebsjahr ungestOrt weiter. Sie producirten 
zusammen 2 267 069 t gegen 2132475 t im Vorjahr, 
d. i. eine Steigerung von 134594-1 =  6,3 %. Verkauft 
w urden 1 822 339 t und auf den eigenen W erken ver- 
braucht 454875 t. Koksanstalt F lorentinegrube: Die
selbe producirte 65 699 t Koks, 5250 t Theer, 33 9S7 t 
Ammoniakwasser. H ubertusbutte: Auf derselben w aren 
bis Ende October zwei, sodann drei Hochofen im Be
triebe. Sie erzeugten 49 692 t R oheisen , die von 
unserer Giefserei und von unserem  Walzwerk M artha- 
hutte verarbeitet und gegen Flulseisen ausgetauscht 
wurden. Die Hochofenanlage w urde grundlich um- 
gestaltet. Die Roheisenherde w urden verlegt, die 
Abfuhr der Schlacke durch Locomotiven in m oderner 
A rt eingerichtet, die Erzzufuhr- und E isenabfuhr- 
geleise w urden verm ehrt und yerbessert. Die Kessel- 
anlage erhielt zwei neue Kessel und ein v ierter Gowper 
wurde in Bau genommen. Das Stahlw erk wurde so 
weit gefordert, dafs es zunachst m it einem Martinofen 
im Juli in Betrieb kommen durfte. Auch die Stahl- 
giefserei wurde nahezu fertiggestellt. Giefserei, W erk- 
sta tt und Kesselschmiede w aren sehr lebhaft be
schaftigt. Es w urden 2257 t Guisw aaren und 1678 t 
Kessel- und Constructionsarbeiten hergestellt. Die 
W erkstatten w urden m it verschiedenen neuen Werk- 
zeugmaschinen versehen. M arthahutte: Dieselbe p ro 
ducirte 31881 t Handelseisen.

B rulto - Gewinn pro 1S99/1900 4891991,47 J l ,  
A b: Generalverwaltungskosten 210117,95 J t ,  Obliga- 
tionszinsen 262500 J l ,  Abschreibungen 1500000 J l ,  
b leibt N etto-G ew inn 2919 373,52 J l ,  zuzuglicb Vor- 
trag  aus dem Vorjahre 2 996867,43 J l .  W ir schlagen 
vor, auf das Actienkapital von 20000000 J l  eine 
Dividende von 14 % zu zahlen, erfordert 2800000 J l ,  
verbleiben disponibel 196 867,43 W ir bitten hier- 
von dem Vorstande zur Verfiigung zu stellen: fur 
Arbeiter- und sonstige W ohlfahrts-Zwecke 50 000 J l ,  
fur den Pensionsfonds fiir U nterbeam te 50000 J l  
und den R est mit 96 867,43 J l  ais U ebertrag in das 
nachste Jah r hinubernehm en zu diirfen.“

K olnische M aschincnbau-A ctiengesellschaft.

Das Ergebnifs des Geschiiftjahrs 1899 der Gesell
schaft ist ein Bruttogew inn von 476 453,40 J t .  Nach Be- 
B tjtóung  der Abschreibungen in HOhe von 193630,75 J t  

J ^ b t  ein Reingewinn von 282822,65 J l ,  wovon 
5 14141,13 J l  dem geselzlichen Reservefonds
ko M tolweiseii sind. Yon dem R este in HOhe von
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268081,52 J l  entfallen an statu ten- und vertrags- 
miifsigen Tantićm en 22523,07 J l  und es verhleilien 
216 158.45 J t  zuzCglich des Gewinnvortrags aus 1898 
von 9750,35 J l  — 255 908,80 J t .  Es w ird yor
geschlagen, eine Dividende von 8 % auf das Vorrechts- 
Actienknpital (2 920800 J t)  auszuzahlen, von denen
2 % ais Nachzahlung auf den Vorrechtsanspruch aus 
den Jahren 1897 und 1898 zu gelten haben, so dafs 
der aus diesen Jahren  restirende Vorzugsanspruch 
sich hierdurch auf 5 ‘/s % erm afsigt =  233 664 J t . 
Yon den restirenden 22244,80 J t  wird ferner yor
geschlagen, dem Unterstiitzungsfonds fiir Beamte und 
A rbeiter 10000 J t  zuzufuhren und 12 244,80 J l  auf 
neue Rechnung yorzutragen. Ueber den sonstigen 
Verlauf des Berichtsjahres ist zu erw ahnen, dafs der 
Eingang von Auftragen und die Beschaftigung in allen 
Abtheilungen des W erkes sehr rege w aren. Leider 
tra ten  mit Beginn des Somtners monatelange Ver- 
zSgernngen in der Anlieferung des erforderlichen 
M aterials, insbesondere des W alzeisens ein, so .dafs 
ein regelrechter und flotter Betrieb der W erkstatten 
trotz der Fulle der yorliegenden AufLriige nicht immer 
aufrecht erhalten und die naturgem als dadurch be- 
dingte Schmiiterung des Betriebsgewinnes leider nicht 
\erm ieden w erden konnte. Eine w eitere Einbufse ergab 
sich aus der Beseitigung der letzten Spuren des Sturm - 
schadens vom 7. August 1898, durch welche das Ge- 
baudereparatur-Conto diesmal noch um etwa 59 000 J l

hOher belastet wurde, ais es durchschnittlich in den 
yorhergehenden Jahren der Fali w ar. Im ganzen sind 
datiach aus den Ertragnissen der Jah re  189S und 1899 
312381,85 J l  =  10,4 % des A ctienkapitals fiir die 
Beseitigung des Sturm schadens bestritten  worden.

M aschinen- und A rm aturenfabrik  
Yorin. FI. B reuer & Co., H iiehst am Main.

Bei der gunstigen Conjunctur der Eisenindustrie 
w aren die W erkstatten der Gesellschaft immer bis 
zur Grenze ilirer Leistungsfahigkeit beschaftigt. Aus 
der Bilanz ergiebt sich nach Ahschreibungen im Be
trag von 1 2 0 2 1 2 ,1 8 ^  ein Reingewinn von 322587,57 Jl. 
Hierzu kommt der Vortrag aus 1898 =  5690,08 J l,  so 
dafs zusammen 328277,65 J l  zur Verf'(igung stehen, 
die wie folgt vertheilt werden sollen : fiir den Reserve- 
fonds 5 °/o =  16 129,3S </<?, fiir den Special-Reserye- 
fonds 20000 Jl,  fiir 4 °/o Dividende an Actionare 
81000 J l ,  fur statu tarische und ćontractlicheTantiem en 
58183,65 Jl,  fiir 6°/» Superdividende an die Actionare 
126,000 Jl,  so dafs auf neue R echnung 23964,62 Jl- 
yorgetragen werden. Die Preise der Rohmaterialien 
sind erheblich gestiegen, dahingegen werden auch 
entsprechend erhOhte V erkaufspreise erzielt. Das 
Werk ist zu lohnenden Preisen m it Auftragen reichlicli 
yersehen.

Yereins-Nachrichten.

A cnderuiigen hu M itg lied e r-Y erze ic lin ifs .

Dietrich, Oskar, diplom. Chemikcr, Konigin Marien- 
liiitte, Cainsdorf, i. S.

Feller, F . W., Htttteningenieur, Lollar b. Giefsen.
Glaeser, A ugust, Betriebsleiter der Hochofenanlage 

Kramatorskaja, Kram atorskaja, Gouy. Charków.
H offm ann, Bergassessor, Konigliclier Huttendirector, 

Sollingcrhiitte b. Uslar.
Lantz, Adolf, Teclm. D irector des Phoenix, Abtlieilung 

W estfalisclie Union, Hamin i. W . Bisniarckstr. 12.
M olien, JL , Director der Deutsch - Oesterreichisclien 

Mannesmannrohrenwerke, A btlieilung. lta tli, R ath 
bei Diisseldorf.

Rat/ner, Q., St. Petersburg, N ikolaew skaja, Haus 37, 
W ohnung 23.

Rode, Theodor, D irector der Gelsenkirchener Gufsstahl- 
und Eisenwerke yormals Munsclieid & Co., Uecken- 
dorf b. Gelsenkirchen, Pafsstr. 24,26.

Simmcrsbach, Oskar, H utteningenieur uud Hocliofen- 
director der Pastuchowschen Hiittenwerke in Sulin, 
Siid-Rufsland.

Stiluinij, P ., Ingenieur in Firm a TUmmler, Stamm- 
scliulte & Co., Scliwientoclilowitz, O.-S.

Vogel, Otto, Ingenieur, D iisseldorf-Obercassel, Karo- 
lingerstr. 52.

Ne u e  M i t g l i e d e r :
Albrecht, A lfred , Ingenieur, Dortmund, Gutenberg- 

strafse 35.

Badcnhcuer, W ilhelm, Betriebsingenieur des Panzer- 
plattenwalzwerks von Fried . Krupp, Essen, Rulir.

Beieu, A ., Fabrikbesitzer, Hcrnc.
Dietrich, Albert, Chemiker der Johaiineshiitte, Biirbacli 

b. Siegen.
Eckstein, Chas., Ingenieur, Berlin C., Spandauerstr. 16.
Kelecom, P aul, Ingenieur der Fentsclier Hiittcn- 

Actien-Gesellschaft, Kneuttingen.
Linder, K arl, Ingenieur, Horndal, Schweden.
Mueller, E., D irector der Eisenwerke Hirzenliain und 

Lollar, Lollar, Oberhessen.
Schmidt, K arl, Oberingenieur der Union Elektricitiits- 

Gesellscliaft, Berlin, Vorstand der Abtlieilung Koln, 
Koln, Neumarkt 12.

Starkę, Carl, Oberingenieur, Betriebschef im Panzer- 
plattenwalzwerk der Firma Fried. Krupp, Ess.en, Rulir.

Steinecke, H ., D irector der Eisenwerke Hirzcnhain u. 
Lollar, Lollar, Oberhessen.

Stockm ann, P aul, H ochofen-Ingenieur der Hiitten
werke Kramatorskaja, A ct.-G es. in Kramatorskaja, 
Gouv. Charków.

A u s g e t r e t e n :
Dach, Grubendirector, Fentsch, Lothringen.

Y e r s t o r b e n :

Herbrecht, Ingenieur, Konigl. Hiittenamt, Gleiwitz 0 . S.
Sclim itz, Alb., M itglied des Directoriums der Firma 

Fried. Krupp, Essen.
Tockert, Nicolans, Dommeldingen.
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o B c ^ w ta - t la c ^  © T C aocfvvn-e4V ^a'-G  ł v H , ( f l o i * . - ^ co . ,  c B t m z a ł ^ t  -Ge/i © i i o o e - O o Ł  jL

Tafel II.

D a m p fk ra h n  I I .  

S łd lung  bei Bedienung



.S T A H L  U N D  E I S E N “ N r. 3 , 1 9 0 0 .

i w&mdfcnisM in  9ev eBewecpmcp 9ev die &ioendaztteMuny. Tafel III.

Ord OK.Ctilbahnplufnin 03,91 
• » Gfchlptalcau 31, zł

ó z o j > c c t  i iw & Z '

2 > u w  ć K o h s ł z a n s - p o t t

| t i c  den

Ifótde-z- cBct̂ tuer-lio- wtt9 J l iH łcnv& ze i \ i ,

<3n3<je|w-fvtł TOH

eJ. ś & ^ M i c j ,  d c t .  - § e o . ,  c J C o fn .



.Elcva t o r

FiiUj; . ; 
'nimpr

‘lulomalisc/ie/'
Wagon

c s ,  o  oa.oó&A13,0°

, S T A H L  U N D  EISEN* N r. 3 , 1 9 0 0 .

fszz-nat,łiiaoe in  dev eBewcyuncfr 3ev eRolW t'o||e fuv  3ie GioendatołeMuny.
h

B riicke m it  aiitom atischer J3 a łin .

B riicke nwagdu.

ffluwło tyCmfa cW ^wv & henet£f cfiałfiotein u n d  3io M z

a u j, 3 et- <§z>aj< ^ u i3 o  Jt&ncfiet v p n  ©onne&cmiarcftoc&en d i i a j j t h u l t z  i n  di ta t&wicfo  S tcW in
an a ^ e |v ł-f i tt -oott

S o f a l i c p ,  <3c t i e n  - @ eo £ -C fcc fv a |t, c fC o C n .

Tafe! IV.

B r iio k e m w ó o n .

* « 3 9 " ł r t *

' * • ? .  i
W evator.



„S T A H L  U N D  E I S E N “ N r. 3 , 1 9 0 0 .

:v

E l e  v a ł  o

fezó^paznixw> d&z cBzwecjsv\wĉ  3ę,z cfłołisto^e ^\\z 3 ie  feisenda z&fełfwnc .̂
&x̂ >- ( 3 ' H o f a 3 e -  u n d  , S w a t e m  vfflu n ł“

| i l «• 3 ie  Ć J d / u n  -  ^ e ó a 'C '£ o c f m |/ t  < S dV a/C 4efc  S z / w & e u -  - u i i 3  J C u M c n w t e i i i . ,  S i u e i ^ . n i e S ^ t / f a c m i n c p  S ) u i o G u t ^

a u » o |e |w łv t t  n o n

3 ' .  S o & ^ / ic j ',  Ć JcŁ L en-@ & o££fe> cfW |t óKio-fW.

Tafel V.
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2 ) ^  deułocPic vonS T A H L  U N D  E I S E N

KohlertpforleKohlenpforte

«ri1'e n 2 j £ e < t ę ' nTi  s c hW a n n ę Kohlen-
lo ch3.U.4-. I n g e n i e u r  ) 

e t  te
/ \  |_^ f̂fKubiader[ C a b i n e  f u r  12 J S ^ T S T l ą u t e 'Ca,fefłne F iir  12 K a b e l  l e u t e

' ' ' 2 - ^ e l ' , t e r r '
2_.Sctfutiixn.ie!

' ' ' • ■ B .e j ł . u - : ' '
ę̂ wrubfacher̂ W i n2jfte«taCen

JaohtflTfachęr

2 ~ > -e U ę  nInstrum
TischG e s t e l l e B a n  £Gi H e r

S p e i se -
k a m m e r D a l m p f

D e c k f e n s t e rV e r  s  u c  h s D e c kLukę r’. ampe
J£\  f e n s ł e r  j W f l n d eu *£iskeller 

c darunter.

2 B e t t e nd a r i i b e rZ i m m e r H a s t

Gestel le
Sch}eibtfsch

Fenster

n j u - r ' ' '
Jchatf^cKer

• t u k ę  j 12 H e i z e r

O F fi z ie r
TaFe l

3.u ^ .OFFizier OFfizierPnwianlmstr.
Proviant

STfre^ r fn .W a  n n e
„S.cłTtf&Va-deri,lAnrichłe S c h u b ldSchtTbraChicr.

KohtenpForfeKolWanpFo rt.e

S w i ó c f i  C Y i d i d i i f t  a n .

30 Fuss cngt.

K o h le n lo c ^ i

b o d i

LeitroMe Lei tro li e M a s c h i n e  z u m  
K a b e l a u F n e h m e n

; a u s l e g e m a s c h in e
K a b e l f  u h r u n g

rnometer
t e i t r o l l iK a b e l  Fiih

D j n a m o m e l e r
Y e n l i l a t o r

K e s s e l r a u m S t e u e r -
M a s c h i n e Y e r b i n d u n gm m e  r

O b e r l i c h t  d e s DampF-Ka be. S/tankKabeUâ H Dam pf- S c h o  r n S c h o  r n

L a  k et e i nz urn b i i s eM a s c h i n e n r a  u m sj) T e l e g r a p h  te 
j nach  dern 
| Maschinenraum

W e r k s t a t t e  
f i i r  d e n  

K e s s e t -  

s c h m i e d

Z w i 9 c h e n d e c kK a p i t a n sS a  lo n

fentilator L e i ł r o l l e
n a m o m e t e rL e i t r o l  le

M a s c h i n e  z u m  
K a b e l a u s l e g e n

b o o t

11 Kohleniąch ‘T&htenUcfji

O & e z d e d i ^ u t a n



, STA H L UND E tSE N “ N r. 6 , 15)00. Priifimg von Stahlschienen. Geatzte  Flachen. Tafel VII.

,

Tab. I Nr.
Mat., W erk, Jahr, Profil 
Schlagzahl u. B iegung  
Streckgrenzen o‘s u. i 
Bruchgrciizen 'ris'u. i/ h i 
B e w B h ru n g ......................

51.
T. g . 93. IX. 

1 Bruch.
3880; 5270. 
6450; 9260.

< C. F la ch en  fa st dicht. D. F lach en  dichtB . B la sen  in KopfflSche

!) x.
T. —. 92. IX .

4; 56. 
2670; 3720. 
5030; 6450.

T ab. 1 Nr.
Mat., W erk, Jahr, Profil 
Schlagzahl u. B iegung  
Streckgrenzen l is  u. o"s i 
Bruchgrenzen tin u. l i n  
B e w a h r u n g ......................

b. R undstahl breit,a. R undstahl sch m al c . Flam m en stark d. F lam m en sch w ach
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& i i ż v i c i A / u y v i  d e ^ v  § c i ó /v v u y t o z ^ C 4 /u ^ Ą / \ X ^  i n  S z ^ e d e 4 ^ y i v u M e  & U  9 T L o z ^ ^ ^ w o t ^ i  ( 9 . - S .

Tafel VIII.
„STAHL UND EISEN*1 Nr. 7, 1900.



łona P o in t 
des ^

T r o c a d e r o Place 
de 1'Alraa

H e i n e

Ć o n y r e f s s ł rartenoi

Setne

CW -J>° Q .SS.riiLi3JBP5 ,5;£™

U D U h a o  

D  W

Avenu &
T o u r v i J / e

Płace Yauban

.................... (irenzp /er  Ausstellung.
u f  den  jsrhw nrz bedruck ten . P la tz c n  s in d  d ie  
________  d eu tsc h en  A n sste lln n g en .____________

, S T A H L  U N D  E IS E N *  N r. 8 , 1901 Tafel IX.



„STAHL UND EISEN" Nr. 10 1900. Tafel X.

KARTA

u tv isa n d e  la g e t  a f  

a r  1 8 9 9  k a n d a

M A LM F Y N D I G H E T E R
m o m

Jukkasjaryi malintrakt

och cless om g ilh iugar.

km.

Stern, nam iar■» kfind  
jtirn tm ihnsfynd iijh ft.

JSlindrr brtydandt, cller fin/a, 
kand/liuymiahtisfyndi^hrl.

jL O / jr p a r n u ih n s f y n d u jh f t .

J a m v u o  u  m i r r  b y t /g  n a d .

T n j j f k h t n d j u r n  v d t j.

/  L e v e a n i e m i

J.mk.n H uornats

-  T ,•

■
[ncrt k a y  r k v a fe -'
g'-v. KSjfą/*Ą*M-;-.;iĄ

M/nrnf-j

"i-

»kutusvart> : ł-

^ p os?,fty'
3*7 %

%a\vU\»itvWv

K i r u n a v a r a
, -,1 

R}cn)nnmoma -S  <*j3s Al ta v a ra

Ł^\si\4k\.

W ł W .  /u™ł-fc.

ijTKWKIrty£tóg?l-ł'*1* a

■m&ł\
iu rik im jok k

.y .O t/.U ir -

R T A IN
-•v • •’ t^ły^ra

■p AWriiajnm.-. •*

Jfjukituou/Ji}
n/JAnUM

■&MfanJ/t jomx-p$$nikĄ~

....gyaEBMa^f;.'

lakkx\-7iomi

riistjSmnmit.

ĵ iAranî

'Ó stlig  la n g d  fr. Stackholm

1) GrSfap.re, ndher bekannte Eieenerzvovkotnnten. 2) Minder bedeutende oder weniger bekannte F.ixenerzvorkomtnen. 3) Kupfererzcorkomnttn.
•i) Wiamh/lliH  /»■ Ti/I 11 hont'1 łf't> u r>) r>i.nid></iV/d



eF icj. 4 . £ a n c j  e - m c f m i - t t '

( S n e ^ o c f i n i t t .

KWiiMiłgflpftg

/ / « r//rr*--
//<w r i* tr

Ynr̂ Ał.TA/iŜK;.
ijw?rw»i B1W»]

S z u n d t i f o ,

11 . (S -u e is c f i-n i t t

Ć J-ue-tocA -n  i t t ,

Jł^J-rs

I-------

.STAHL UND EISE N " Nr. 11, 1900. e su r-  1 n  ć cli a  14 i-o cfi £14 ó6s^c ft -i cli m ig - uon  Jfocfto fen. Tafe| *!•
f i i f e  W .  £ i v & ‘m a <n * v ,  O o n a & z u d i .



.STAHL UND E IS E N " Nr. 13, 1900. Tafel XII.

-V .V- s  *

1 |

4 -
-■ -■ - — - -• ■- - -• - - — -■

4 -
K u h 1

A
e r s t

cfio&ezzianłaye' v o n  no  Ć)e|ett Slotem ofotunck au| %ecfie §łeitva

d e / z ,  ' ę e f c K z n & i t c f a e n a Z '  G B e ^ c p w e ^ l i o . Ć l c - t i e - H ^ e o e l l o c f i a l ^ .

■n . S(K»)

L e g e n d e :
D. Dampfmaschinen.
P. Wasserpumpen. 
p. Theer- u. Ammoniakwasser- 

Pumpen.
V. Ventilatoren.
H. Ktihler.
L. do.

W. Wascher.
A. Destillirapparate.
S. Sattigungskasten.
C. Schleudermaschine.

VB. Verladebehaltcr.




