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Rheinisch-Westfälische Industrie - Ausstellung.

III.  D ie  K r u p p h a l l e .

Jie a lles im A usstellungsw esen  je  D a
gew esene übertretende W u ch t, mit 
der die Firm a Fried. Krupp auf der 
D üsseldorfer A usstellung auftritt, be

w eist aufs neue, dafs der je tz ig e  Inhaber nicht 
nur die schw ierige K unst verstanden, das Erbe 
seines V aters zu wahren, sondern dal's er es 
in b e wunder n sw  er thein Mafse gem ehrt und mit 
zäher T hatkraft und unvergleichlichem  E rfolg  
stets wachsenden Zielen zugeführt hat.

Der m ächtige Bau, w elcher die ausgestellten  
Erzeugnisse der Kruppwerke aufgenommen hat, 
fä llt dem durch den H aupteingang eintretenden B e
sucher sofort durch seine im posante Gröfse, sow ie 
die vornehme E infachheit seiner architektonischen  
Gliederung in die A ugen. D er hochragende Ge
fechtsm ast am südlichen Ende des Gebäudes 
ze ig t bereits von w eitem  an, dafs die Firm a  
Krupp sich nicht mehr auf die reine E isen
industrie beschränkt, sondern auch den Schiff
bau in den K reis ihres W irkens einbezogen hat. 
D ie L age des angew iesenen P la tze s, eingeengt 
zw ischen der H auptallee und einer längs des 
Rheins geführten Eisenbahn, bedingte eine starke 
Längenentw icklung des B aues. D ie hierdurch  
entstehende ungünstige architektonische W irkung  
würde aber überwunden und zw ar im Innern  
durch zw ei Brücken, die den Raum in drei 
Theile gliedern, und in der äufseren Architektur  
dadurch, dafs die E ingänge nicht an die Enden  
der H aupthalle g e leg t, sondern von dieser etw as  
nach der M itte zu abgerückt und mit zw ei schweren
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Thürmen überbaut worden sind, zw ischen denen 
ein die H aupthalle erweiternder niedriger Vorbau 
liegt- D ie gesam m te Bodenlläche der Krupphalle 
beträgt 4 2 8 0  qm gegenüber 18 1 5  qm A usstellungs- 
lläche auf der W eltau sstellun g Chicago und 232  qm 
auf der D üsseldorfer A usstellung 1 8 8 0 . Der 
Hauptkörper des Baues is t eine aus 11 eisernen, 
durch G itterwerk unter sich verbundenen, in  
K ugelgelenken ruhenden P ortalträgern herge
ste llte  lichtdurchfluthete H alle von 26 m Gesammt- 
w eite bei 18 ,5  m Höhe. D ie Eisenconstruction  
is t auch in E ssen entworfen und ausgeführt; 
sie hat ein G ewicht von 4 5 0  t, während die 
A usstellungsgegenstände, die sie birgt, ein solches 
von 3 5 0 0  t erreicht, entsprechend zusammen  
4 0 0  D oppelw agen zu je  10 t L adegew icht. Zum 
A ufstellen der schw eren A usstellungsgegenstände  
is t  die H alle mit einem, sie der ganzen L änge  
nach beherrschenden, elektrisch betriebenen Lauf- 
kralm an sgestattet. D ie L ängsträger, au f denen 
er läuft und deren Oberkante in  der Höhe von 
12 ,3  m sich befindet, ruhen auf Consolen, die 
an den P feilern  der P ortalträger angebracht 
sind. D er Krahn, ein E rzeugnifs und zugleich  
A usstellungsgegenstand des Grusonwerks, besitzt 
eine T ragfäh igkeit von 25 t. Seine elektrische  
B etriebsvorrichtung is t für eine Spannung von 
5 0 0  V olt vorgesehen. In D üsseldorf arbeitet der 
Krahn jedoch nur m it 4 4 0  V olt, kann dort also  
nicht seine volle G eschw indigkeit aufw eisen. 
W ie oben erwähnt, ist der innere Raum durch 
zw ei Brücken in drei A btheilungen gegliedert,
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Ln deren m ittlerer die Gufsstahlfabrik E ssen, 
im Nordende die Germania und im Südende 
das Grusonwerk au sstellt. D ie in den Thürmen  
und P ortalen  gelegenen  Obergeschofsräum e werden 
so verw endet, dafs in den südlichen die Bureaux 
untergebraclit sind, in den nördlichen die W ohl
fahrtseinrichtungen zur A usstellung gelangen.

W as zunächst den A ntheü der Gufsstahlfabrik  
E ssen an der A usstellung betrifft, so kommt in 
erster L inie die G e s c h ü t z f a b r i c a t i o n  in B e
tracht, die u. a. vertreten  ist: durch eine 3 0 ,5  - cm 
K üstenkanone in Tliurm laifete, eine 21-cm  Küsten

lehrreiches B ild  über die E ntw icklung und 
heutige L eistung der E ssener P a n z e r p l a t t e n -  
F a b r ic a t i o n  erhält man aus einer grofsen  
A nzahl beschossener P la tten , unter denen die 
folgenden Typen vertreten sind: Compound
platten , P la tten  aus w eichem  N ickelstahl, P latten  
aus ölgehärtetem  S ta h l, e in seitig  gehärtete  
N ickelstahlp latten , gew a lzte  P la tten  für P anzer
decks und gegossene, aus gehärtetem  N ickel
stahl bestehende Panzerobjecte. L etztere sind 
eine bisher auch in technischen K reisen un
bekannte Neuerung, deren T ragw eite  noch nicht

L ä n g e  d e s  H a u p t s c h i f f s  d e r  { l a l l e .............................................................1 1 0  m
G e s a m m t l ä n g e  d e r  H a l l e  ( e i n s c h l i e f s l i c h  s ü d l i c h e r  u n d

n ö r d l i c h e r  A n b a u ) ....................................................................................................1 3 4  m
B r e i t e  d e s  H a u p t s c h i f f s ...................................................................................................2 6  ra

B r e i t e n d e r  H a l l e  ( e i n s c h li e f s li c h  ö s t l i c h e r  A n b a u )  .
G e s a m m t b o d e n f l ä c h e ...........................................................................................
H ö h e  d e s  H a u p t s c h i f f s  ( l i c h t e  H ö h e  d e r  £>isen'

c o n s t r u c t i o n ) ......................................................................................................................1 8 ,f» m
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Abbildung 1. Lageplau der Ausstellungsgegenstände in der Krupp - Halle.

1  3 0 ,5 - c m  K ü s t e n k a n o n e  i n  T h u r m l a f f e t e .
2  2 8 - c m  S c h i f f s k a n o n e  l n  M l t t e l p l v o t -

L a f f e t e .
3  2 8 - c m  K ü s t e n h a u b i t z e  I n  M l t t e l p i v o t -

L a f f e t e .
4  2 1 - c m K ü s t e n k a n o n e i .V e r s c h w i n d l a f f e t e .
5  1 9 - c m  S c h i f f s k a n o n e  l n  M i t t e l p i v o t -

L a f f e t e .
6 1 5 - c m  K ü s t e n k a n o n e  I n  M i t t e l p l v o t - L a f f .
7  F e l d -  u n d  G e b i r g s g e s c h ü t z e .
8 B e s c h o s s e n e  P a n z e r o b j e c t e .
9 P a n z e r p l a t t e n - W a l z w e r k .

1 0  H i n t e r s t e r e n .
1 1  V o r d e r s t e v e n .
1 2  T o r p e d o b o o t s t e v e n .
lS'V

G e g e n s t ä n d e  f ü r  N o r m a l -  u n d  S c h r n a l -  
s p u r b a h n e n  s o w i e  i n d u s t r .  Z w e c k e .

1 6  G r u p p e  v o n  S t a h l f o r m g u i s s t ü c k e n .
1 7  4 6  m  l a n g e  W e l l e .
1 8  V o l l s t ä n d i g e  z u s a m m e n g e s e t z t e  W e l l e

f ü r  e i n e n  S c h n e l l d a m p f e r  ( d a r ü b e r :  
K e s s e l b o d e n  u n d  e t w a  2 7  m  l a n g e s  
K e s s e l b l e c h ) .

1 9  T r o c k e n s c h r a n k .
2 0  S c h ü t t e l h e r d .
2 1  X a f s - K u g e l m ü h l e .
2 2  P o c h w e r k .
2 3  M a g n e t i s c h e r  E r z s c h e i d e r .
2 4  L i n o l e u m - K a l a n d e r .
2 5  B l e i p l a t t e n - W a l z w e r k .
2 6  B l e i k a b e l p r e s s e .
2 7  M a s c h i n e n  z u r  F a b r i c a t i o n  v o n  r a u c h 

l o s e m  P u l v e r .
2 8  P r o f i l  e in e s  G r u s o n s o h e n  H a r t g u f s -
4 g l j p a n z e r t h u r m s .

2 9  D a m p f - D y n a m o .
8 0  O f f i z l e r s k a m m c r .
3 1  M o d e l l e  d e r  a l t e n  u n d  n e u e n  G e r m a n i a -

W e r f t  u n d  S c h i f f s m o d e l l e .
3 2  G r u n d p l a t t e  f ü r  e i n e  S c h i f f s m a s c h i n e .
3 3  D a m p f k e s s e l a n l a g c  P a t e n t  S c h u l z  u n d

P u m p e .
3 4  V e n t i l a t i o n s a n l a g e n .
35  T o r p e d o b o o t s m a s c h i n e n .
3 6  D a m p f b e l b o o t s a n l a g e .
3 7  B o o t s h e i f s m a s c h l n e .
3 8  M u n i t i o n s a u f z ü g e .
3 9  A u s s t e l l u n g  v o n  E r z e n  u n d  a n d e r e n

R o h s t o f f e n  ( d a r ü b e r :  B u r e a u s ) .
4 0  A u s s t e l l u n g  v o n  H a l b -  u n d  H ü l f s f a b r i -

c a te n  ( d a r ü b e r :  A u s s t e l l u n g ^ d e r
W o h l f a h r t s e l n r l c h t u n g c n ) .

kanone in V erscinvindlaffete, eine 15-cm  K üsten
kanone in M ittelpivotlaifete und eine 28-cm  
K üstenhaubitze, ferner durch eine 28-cm  und 
eine 19-cm Scliiffskanone in M ittelp ivotla ffete; 
an F eldartillerie  - M aterial sind ein ige 7,5-cm  
Feldkanonen neuester Construction ausgestellt, 
ferner ein ige Feldhaubitzen und daran anschliefsend  
G ebirgskanonen und mehrere G eschütze k leinen  
K alibers. System atische Zusam m enstellungen von 
verschiedenen V erschlufs - C onstructionen, Ge
schossen, P atronen, K artuschen und M unitions- 
theilen  vervollständigen  die artilleristisch e A us
stellung, D ie V erw endung der K üstengeschütze  
in fortificatorischen A nlagen w ird durch eine 
R eihe von Modellen von K üstenbatterien, w elche  
das Grusonwerk ausstellt., veranschaulicht. Ein

abzusehen ist. Ln ganzen sind 26  P anzer
objecte vorhanden, darunter eine R iesenplatte  
aus N ickelstah l von 1 3 ,1 6  m L änge, 3 ,4  m B reite, 
30  cm D icke und einem G ew icht von 106  t. 
D iese P la tte , die aus einem Rohblock von 130  t 
au sgew alzt is t  und sich durch g la tte  Oberfläche 
und durch eine in jeder B eziehung exacte B e
arbeitung auszeichnet, is t das schw erste W a lz
stück, das je  dargestellt worden is t. Krupp ist 
dem thatsächlichen Bedürfnifs des Schiffbaues mit 
den A bm essungen dieser P la tte  vorangeeilt. W ie  
unseren Lesern bekannt, ist die Panzerp latten- 
fabrication ursprünglich von Frankreich aus- 
gegangen , dann folgte E ngland, M itte der 70er  
Jahre richtete sich die D illinger H ütte auf Her
stellu ng von P anzerp latten  ein und erst im
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Jahre 189] führte auch Krupp sie ein. Es ist j lehnt haben, dal's letzteres alsdann aber Deutsch
bezeichnend fiir die Höhe, auf der die T echnik land tributär geworden ist, nachdem man dort
der Kruppschen Fabrik steht, dal's es ihr gelang-, die W issenschaft auf die empirischen Methoden
in dem kurzen Zeitraum eines Jahrzehnts eine angew andt hat.

Abbildung 2. Innenansicht der Krupp - Halle.

führende S tellun g in der Panzerplattenfabrication  
in so durchschlagender W eise  sich zu erringen, 
dafs alle Staaten ohne Ausnahme das Krupp
sche Verfahren einführen m ufsten; eine T hat-

W ie seiner Z eit in Chicago, bringt Krupp 
auch in D üsseldorf ein ige besonders hervor-. 
r a g e n d e S c h m ie d e s tü c k e  zur A usstellung. U nter 
diesen ist eine hohlgebohrte, aus einem Stück

Abbildung 3. 46 m lange Welle.

sache, auf die w ir als D eutsche a lle  U rsache | geschm iedete N ickelstah lw elle  besonders zu  
haben, sto lz  zu sein. Auch hier trifft der dem I erwähnen, w elche bei einem äufseren Durch- 
H andelsm inister M öller zugeschriebene Ausspruch j m esser von 5 4 0  mm und einem inneren Durch- 
2U, dafs die D eutschen zw ar in v ielen  F ä llen  ! m esser von 1 2 0  mm 4 5  m L änge und 5 0  t  
die Empirik der Fabrication dem Ausland ent- G ew icht besitzt. Darüber lie g t  der Bohrkern,
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der durch Ausbohren von beiden Seiten  
ausgenommen is t. W eiter fä llt eine v o ll
ständig m ontirte W elle  für den Schnell
dampfer des Norddeutschen Lloyds 
„K aiser W ilhelm  I I .“ auf. Sie bestellt 
aus einer zusam m engesetzten sechs
fachen K urbelw elle und sieben W ellen , 
die je  nach ihrer Beanspruchung zum 
T heil aus N ickelstah l, M artinstahl oder, 
w ie die Schraubenw elle, aus T iegelstahl 
h ergestellt sind. D as prächtige A us
stellungsstück w iegt insgesam m t bei 
einer L änge von 70  m nicht w eniger  
als 2 2 6 ,2  t. E ine höchst interessante 
Schm iedearbeit is t ein senkrecht auf
gehängter F elsm eifsel, der dazu dient, 
auf mechanischem W ege die der 
Schiffahrt hinderlichen F elsen  aus dem 
W ege zu räum en; in ausgedehntem  
l ia fs e  is t derselbe jü n gst durch die 
Firm a G. L uther-B raunschw eig bei der 
D onau-Regulirung und bei Vertiefungen  
des Rhein- und M ainbetts angewandt 
worden. D er au sgestellte  M eifsel ist 
9 ,5  m lang, 10 7 3 0  kg schw er. Eine 
blankgeschliffene S te lle  ze ig t, dafs der 
M eifsel aus drei Stahlstücken zusammen- 
geschw eifst ist, von denen das m ittlere 
aus härtestem  T iegelstah l die Sp itze beim  
Auffallen b ild et, während die beiden  
Seitenstücke aus F lufseisen  hergeste llt 
sind. D er eingeschw eifste T iegelstah l
keil hat • m Länge. Ein zw eites  
E xem plar, mit w elchem  zw ischen Bingen  
und St. Goar 7 ßOO cbm härtesten  
Schiefers und Grauwacke durch 165 600  
Schläge abgesprengt worden sind, ze ig t  
die praktische L eistung, sow ie dafs durch 
die Art der Construction eine genügende 
Schärfung bei fortschreitender A bnutzung 
von selbst erfolgt. G estützt auf dieses 
vorzügliche M aterial hat die obenerwähnte 
Firma die L eistung bei Felsensprengun
gen in F lufsbetten  vervier- bis sechs
facht. In geradezu glänzender W eise  
werden die F ortschritte im Form stahl- 
gufs durch die verschiedensten Stücke  
der com plicirtesten Form in allen  Gröisen  
vor Augen geführt; in mehreren A us
führungen sind die gröl'sten H intersteveu  
m it Ruderrahmen und Vordersteven, 
darunter einer mit Rammsporn, ver
treten. Aus Form stahlgufs sind w eiter  
die R äder, R adsätze, R adreifen und 
andere Locom otiv- und M ascliinentheile, 
von denen ein dünnwandiger Locomotiv- 
rahmen a ls ein besonders kunstvolles 
Form stück anzusehen ist.

Für den Hüttenmann bietet eine 
R eihe von W alzw erken, ein Hochofen-

H eifsw indschiebergeliäuse und ein Bes- 
sem er-Converterring für 20  t-Converter 
ein besonderes Interesse.

Eine Specialfabrication is t der so
genannte H artstahl, eine naturharte 
L egiru n g , die zu T heilen von Zer- 
kleiuerungs- und B aggerm aschinen, zu 
Hemmschuhen, B rem sklötzen fürN orm al- 
balinwagen, Förderw agenräder und an
deren einem starken V erschleifs aus
gesetzten  Objecten verw endet wird.

D ie Blechfabrication der E ssener  
G ufsstahlfabrik ist durch ein K esse l
blech von 2 6 ,8  m L änge, 3 ,5 6  m B reite  
und 38  mm Dicke bei einem Gewicht 
von 2 9 ,5  t  vertreten , ebenso durch 
einen K esselboden von 3 9 0 0  111111 Durch
messer. Sehr zahlreich sind die aus
gestellten  Gegenstände aus Stahlblech  
m it besonderer Form gebung, die theils  
durch P ressen , theils durch Ziehen, 
theils durch Schmieden in Gesenken  
hergestellt worden sind und von denen 
ein grolser T heil bei Rahmen und U nter
gestellen  für E isenbahnw agen V erwen
dung findet. E ine Collection g latter, 
nahtloser Stahlrohre ze ig t, dafs Krupp 
auch diese Fabrication aufgenomnien 
hat. B ei den W erkzeugstahlproben sind 
von actuellem  W erthe die Angaben über 
Schnittgeschw indigkeit und Spangröfse, 
die bei den M aterialien verschiedenster  
F estigk e it ganz moderne Leistungen  
aufw eisen. D a die F rage der W erkzeug- 
und Specialstahlfabrication gegenw ärtig  
auf der Tagesordnung s t e h t , ist diese  
Collection besonders geeign et, die Auf
merksam keit des Fachm annes auf sich 
zu ziehen.

Zum erstenm al auf einer A usstellung  
tritt die Firm a Krupp auch als Schiff- 
banerin a u f; sie erw eist sich auch hierbei 
als eine Firm a ersten R anges. D ie 
äufserst sauber gearbeiteten Modelle 
zeigen  Schiffe vom gröfsten P an zer bis 
zum Torpedoboot herunter. Besondere 
Aufm erksam keit erregt das Modell eines 
kürzlich vollendeten Torpedobootzerstö
rers, für dessen Abnahme 25  Knoten 
G eschw indigkeit garantirt w aren , der 
aber in dreistündiger Probefahrt eine 
D urchschnittsgeschw indigkeit von fast 
30  Knoten erreichte. In w irklicher Aus
führung au sgestellt sind Maschinen und 
K essel für Torpedoboote. D ie beiden 
kleinen  M aschinen, die man beim ersten 
A nblick w ohl für Modelle halten könnte, 
w eisen  trotz des kleinen Raumes, den 
sie einnehmen und der bei einer Höhe 
von etw a 2 in in der Grundfläche kaum
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5 bis 6 qm sein dürfte, die erstaunliche L eistung  
von mehr als 6 0 0 0  P . S. auf, die erst erklärlich  
wird, wenn w ir hören, dafs die Zahl der Um
drehungen der Maschine bei vollem  B etrieb über 
4 0 0  beträgt und der Druck im Hochdruckcylinder 
bis auf 20  Atm. ste ig t. Zur E rzeugung des 
Dam pfes dient ein ebenfalls ausgestellter  Röhren
kessel nach System  S ch u lz , bei dem man mit 
dem Druck bis zu 2 4  Atm. gehen kann. W as  
aus der G e r m a n ia w e r f t  seit deren Uebernahme 
durch die Firm a Krupp gew orden is t ,  zeigen  
zw ei M odelle, von denen eines die W erft bei 
der Uebernahme und das andere sie in ihrem  
heutigen Zustande ze ig t; man sieht, w elche un
gem eine E ntw icklung die mit den allerneuesten  
Einrichtungen versehene W erft seitdem  genommen 
h at, so dafs kaum ein Stein auf dem ändern 
geblieben ist.

D as G r u s o n w e r k  M agdeburg, die andere 
Z w eiganstalt von Fried. Krupp, s te llt  neben den 
oben erwähnten M odellen von K üstenbatterien  
das Profil eines H artgufspanzerthurm s für zw ei 
2 8 -cm  G eschütze für K üstenbefestigung aus. 
W eiterhin werden eine grofse A nzahl von charakte
ristischen  H artgufs-, W eicligufs- und Stahlform - 
gufsstücken vorgeführt, aufserdem aber ganze Appa
rate und m aschinelle Einrichtungen für Industrie
zw ecke, z . B.. m agnetische E rzsch e id er , eine 
hydraulische B leikabelpresse, ein B leip latten 
w alzw erk, M aschinen zur Fabrication von rauch
losem P u lv er , einen L inoleum kalander, eine 
E rzaufbereitungsanlage, ein P ochw erk zur Zer
kleinerung von E rzen und dergleichen.

Aufserdem findet die A usstellung E rgänzung  
durch eine Sammlung von R ohm aterialienproben, 
prächtigen Erzstufen, sow ie m ineralogischer Funde

aller  Art aus den Kohlengruben, E isensteinzechen, 
M anganerz- und K alksteinbriidien der Firma.

In der nördlich gelegenen  Koje hat ein  
historisches Stück A ufstellung gefunden, näm
lich eine Niederdruck-Dampfm aschine, die in den 
Anfängen des W erks seine gesäu m te B etriebs
kraft darstellte. Das W erk zäh lte im Jahre 1901  
in etw a 60  B etrieben der Gufsstahlfabrik 51 3  
Dampfmaschinen mit 43  8 4 8  P .S .;  hier tr itt dem 
Besucher die ganze Gröfse der Firm a, der W andel 
zw ischen einst und je tz t , vor Augen.

Unser B ericht wäre nicht vollständig, wenn 
w ir nicht auch einen B lick  in die oberen Räume 
werfen w ollten, in denen die W ohlfahrts - E in
richtungen in reizvoller W eise P la tz  gefunden  
haben. W ir sehen die praktische Vorführung 
der berühmt gewordenen Bücherei, daneben sind  
volksw irtlischaftlichhöchstin teressanteStatistiken , 
zahlreiche Handarbeiten und kunstgew erbliche  
Stücke in vornehmem Geschmack au sgeste llt u. s. w . 
D ie bewundernswerthen L eistungen der Firm a  
auf diesem Gebiete erhalten eine deutliche 
Illustration  durch die A n gab en , dafs der im 
Jahre 1 9 0 0  hierfür bestrittene Aufwand nicht 
w eniger als 3 3 9 3  8 1 5 ,1 3  betragen h at; hier
von w aren 1 57 9  6 2 5 ,4 1  auf Grund der R eichs
versicherungsgesetze zu en trich ten , während  
w eitere 1 63 2  9 7 3 ,2 1  J i  statutarische L eistungen  
der Firm a zu nicht gesetzlich  vorgeschriebenen  
K assen und der R est m it 1 8 1 2 5 6 ,5 1  J i  die 
aus den besonderen Stiftungen und Fonds der 
Firm a sow ie die sonstigen von der Firm a g e 
w ährten U nterstützungen und Zuschüsse waren. 
D iese Riesenziffern reden in socialpolitischer  
H insicht m ehr, als man in Büchern nieder
zuschreiben vermöchte.

Die moderne Praxis des Drahtziehens und ihre Ergebnisse.
Yon Win. G arre tt.

( N a c h d r u c k  v e r b o t e n .)

In keinem Z w eige des Stahlhüttengew erbes 
is t m. E . sowohl die englische a ls auch die con- 
tinentale Industrie so sehr zurückgeblieben wie 
in dem Ziehen der D rähte. Sucht man nach 
•einer E rklärung dafür, so wird man auch die 
besonders unter den am erikanischen Fabricanten  
zum Sprichw ort gew ordene A nsicht nicht aufser 
B etracht lassen  könn en , dafs einer der Haupt
gründe, warum England und theilw eise D eutsch
land im internationalen W ettbewerb an Boden  
verlieren , die E ngherzigkeit ist, mit w elcher die 
Industriellen dieser Länder an den von ihren  
Grofsvätern überkommenen Traditionen hängen  
und die V erbesserungen, w elche inzw ischen in 
A m erika gem acht worden sind, unbeachtet lassen

und in jeder W eise  verkleinern. Ich w ill bei. 
meiner Schilderung der Drahtfabrication nicht 
bis in die T age der grauen V orzeit zuriickgreifen, 
sondern meinen historischen R ückblick auf einen  
kurzen B ericht über diejenigen Fabrications- 
methoden beschränken, w elche vor Einführung  
der K aliberw alzen durch G o rt*  im Gange waren.

B ereits im Jahre 1351  stand die Ziehbank  
in B enutzung; die z u m  Ziehen bestim m ten Stäbe 
waren entw eder quadratisch, durch Zerschneiden  
dünner ausgehäm m erter B leche erh a lten , oder

* W ir haben schon bei früherer Gelegenheit be
merkt, dafs G o r t  nicht der erste war, welcher Kaliber
walzen herstellte. Vergl. „Stahl und Eisen'- 1900 
Seite 67. Oie Red.
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sie  w aren  au f  oinem Ambofs geru n d e t. Je d e n 
fa lls  s te h t es zw eifellos f e s t ,  dafs vor E in fü h 
ru n g  d e r K a liberw alzen  D ra h t n ich t aus einem  
vo lls tän d ig  ru n d e n , sondern  aus einem  q u ad ra 
tischen  oder n u r an n äh ern d  geru n d e ten  S tab  
gezogen  w urde . N ach der E in fü h ru n g  des D ra h t
w a lzv e rfah ren s  finden w ir bei n ä h e re r B e tra c h 
tu n g , dafs in den frühen  F ab rica tio n ss tad ien  —  
infolge der rohen  W alzm etlioden  —  n ich t n u r 
ein  ru n d e r S tab  schw er zu bekom m en w ar, 
sondern , dafs es auch S chw ierigkeiten  bo t, die 
nach  M öglichkeit au sg ew a lz ten  D räh te  in w i r t 
schaftlich  v o r t e i l h a f t e r  W eise  durch  Ziehen 
w eite r zu  v e ra rb e iten . W en n  ich n ich t ir re , 
w a r  noch im  J a h re  1870  ein N r. 6 W a lz d ra h t 
(4 ,9  mm) ein im H andel u n b ek an n te r A rtik e l. 
Ich  m öchte so g a r m it z iem licher G ew ifsheit be
h au p ten , dafs ein N r. 4 W a lz d ra h t (5 ,9  mm) in 
je n e r  Z e it sow ie noch ein ige J a h re  sp ä te r  als 
N o rm als tä rk e  g a l t  und die S tä rk e  N r. ti e rs t 
se it un g efäh r 1881 in  den H andel kam .* ln der 
T h a t  w urden  vor E in fü h ru n g  des w eichen B es- 
sem er-F lu fse isens se lten  S täb e  von u n te r  lU“ 
D urchm esser g e w a lz t und zw ar infolge der 
S c h w ie rig k e it, gew öhnliches Schm iedeisen  zu 
k le in eren  D urchm essern  auszuw alzen . E ine  der 
H au p tu rsach en  fü r die E in fü h ru n g  der feinen 
W a lz so r te n , w ie z. B . N r. 6 , w ar, bei L ichte 
b e tr a c h te t ,  n ic h t ein B edürfn ifs  der T echn ik , 
sondern  d e r W u n s c h , den au f  der E in fu h r von 
N r. 5 D rah t (5 ,4  mm) la s ten d en  Z oll zu um- ; 
gehen . M an k o n n te  näm lich  N r. 6 W a lz d ra h t als 
einen im  T a r if  n ich t vorgesehenen  A rtik e l u n te r  
bed eu ten d er Z ollerm äi'sigung  nach  E n g lan d  e in 
führen. Ich  m öchte d ah e r au sd rü ck lich  d a ra u f  
h inw eisen , dafs die E in fü h ru n g  von S tä rk e  N r. ij 
n ich t eine durch  die F ab rica tio n  bed ing te  N o t 
w end igke it, sondern  ein V orw and w ar, um aus 
den dam aligen  Z o llv e rh ä ltn issen  N utzen  zu  z iehen .

N ach  d ieser A u se in an d erse tzu n g  w ill ich 
dazu  ü b e rg eh en , einen ku rzen  U eberb lick  über 
die G eschichte des D rah tz ieh en s  in A m erika  zu 
geben.

Im  J a h re  1868  e rr ic h te te  die C leveland 
B ö lling  M ill Co., C leveland, Ohio ein D ra h tw a lz 
w erk  z u r  V erso rg u n g  e in e r k le inen  D rah tz ieh e re i, 
w elche in N ew bury , j e t z t  einem  T h e il von C leve
land , von e in igen  K a p ita lis te n  e rr ic h te t w orden 
w ar. D ie dam als in A m erika  üb liche  N orm al-

* Dies ist in Bezug auf deutsche Verhältnisse 
nicht zutreffend. Auf dem Neunkirchener Eisenwerk der 
Firma Gebr. Stumm ist in den Jahren 1866/67 eine 
Drahtstrafse mit einem Vorwalzcngerüst erbaut- und in 
Betrieb genommen worden, auf welcher unseres W issens 
schon damals 4,9 mm W alzdraht aus Schweifseisen
knüppeln hergestellt wurde. Jedenfalls stellt fest, dafs 
diese Drahtstrafse im November 1876 in vollem Betrieb 
stand, und zwar auf Schweifseisen - W alzdraht über
wiegend in der Stärke von 4,9 mm. Das Fabricat war 
tadellos gew alzt, von einwandfreier Giite und wurde 
ohne Ausnahme zur W eiterverarbeitung an fremde 
W erke verkauft.

s tä rk e  w ar N r 4 (5 ,9  1 1 1 1 1 1) und als M ateria l 
fü r die D a rs te llu n g  d erse lben  w urde schw edisches, 
no rw eg isches oder P uddele isen  verw endet, w el
ches le tz te re  du rch  P u d d e ln  einheim ischen oder 
frem den  R oheisens gew onnen  w orden w ar. D ie 
m it einheim ischem  B oheisen e rz ie lten  E rg eb n is se  
iielen höchst u n g ü n stig  aus, so dafs die g en an n te  
G ese llschaft, nachdem  sie fü r eine P u d d e lan lag e  
m it d azu  gehörigem  L up p en w alzw erk  eine M enge 
G eld geop fert h a tte , den B e trieb  nach  zw ei
jä h r ig e r  D au e r au fgab . H ie rau f begann  m an 
allm ählich  K nüppel aus B essem erflu fseisen  zu 
verw enden  und seit, d ieser Z e it h a t n ich t n u r 
die C leveland B ö llin g  M ill Co., sondern  die gan ze  
D rah tin d u s tr ie  der V ere in ig ten  S taa ten  täg lich  
F o r ts c h r i tte  in d e r D a rs te llu n g  von F lu fse isen - 
d ra h t gem ach t, sow ohl in B ezug  au f  die L e is
tu n g  der A nlagen  als auch a u f  die Q u a litä t des 
M ateria ls  und die V erw endung  der F e rtig fa b r ic a te .

Im J a h r e  1870  verw en d ete  m an allgem ein  
N r. 4  W a lz d ra h t (5 ,9  mm) von 0 ,3 0  °/o K ohlenstoff, 
0 ,1 0  °/o P h o sp h o r, 0 ,0 9  °/o Schw efel, 0 ,6 0  °/o M an- 
gan . Man zog den D rah t nach vorgäng igem  B eizen 
und  Schm ieren  durch  zw ei Z ieh löcher b is au f  
S tä rk e  N r. 8 (4 ,1  1 1 1 1 1 1) au s, w orauf er geg lü h t 
und nach  aberm aligem  B eizen  und Schm ieren 
bis a u f  S tä rk e  12 (2 ,6  1 1 1m) ausgezogen  w urde. 
D urch  W ied e rh o lu n g  d e r gen an n ten  O pera tionen  
g e la n g te  m an bis zu  e in e r S tä rk e  N r. 15 ' / 2 b is 16 
(1 ,7  b is 1,6 1 1 1 1 1 1) und  nach aberm aligem  B eizen , 
Schm ieren  und Z iehen w e ite r  bis a u f  N r. 20 
(0 ,9  1 1 1m). M an b eh ie lt d iese P ra x is  bei, bis 
ein B essem er-F lu fse isen  von 0 ,1 0  °/o K ohlenstoff, 
0 ,0 9  °/o P h o sp h o r, 0 ,0 8  °/o S chw efel, 0 ,4 5  %  M an- 
g an  d a rg e s te llt w urde, eine Z usam m ensetzung , 
w elche d e r N orm alzusam m ensetzung  des heu te  
geb räuch lichen  W a lz d ra h ts  en tsp rich t.

W a lz d ra h t w urde  in dem  Z eitrau m  18 7 0  bis 
1883  en tw ed er in  einem  gew öhnlichen  g eraden  

; oder in einem  sog. be lg ischen  W a lz w e rk  d a r
g e s te ll t . U n te r le tz te re m  v e rs te h t m an eine 
A nlage , bei w elcher d e r F e rtig w a lz e n s tra fse  ein 
V o rw a lzw erk  v o rg e leg t w a r .*  E in e  A usnahm e 
b ilde ten  e in ige w enige co n tin u irlich e  W alzw erk e , 
w elche von d e r W a sh b u rn  &  Moen M fg. Co. 
d e r U n ited  S ta te s  S tee l Co. und von R ich a rd  
Johnson  and N ephew  b e trieb en  w urden . Die 
G esch ich te  d e r am erikan ischen  D ra h tin d u s tr ie  

| h a t  gelehrt., dafs das co n tinu irliche  D ra h tw a lz 
v e rfah ren  m it so v ie len  S ch w ie rig k e iten  v e r
k n ü p ft is t, dafs m an nahe d a ran  w ar, es au f
zugeben , w as auch ohne die E in fü h ru n g  des 
w eichen B essem er-F lu fse isens geschehen  w äre . D ie 
in  gew öhnlichen  oder be lg ischen  W a lz w e rk e n  er
zeu g ten  D rä h te  w aren  t a t s ä c h l i c h  rund , w äh ren d  
die in  co n tin u irlich en  W a lz w erk en  h e rg e s te llte n

* Nach B a a c k e s  würde letztere richtiger den 
Namen deutsche W alzenstrafse führen, während der 
ersteren Einrichtung der Name belgische W alzenstrafse 

| zukommt. Vergl. „Stahl und Eisen“ 1900 S. 67.
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so u n reg e lm älsig  in Form  und  S tä rk e  ausfielen, 
dafs eine Z ieh p la tte  aus H a rtg u fs  a n s ta t t  d e r da
m als g eb räuch lichen  S ta h lp la tte  v e rw en d e t w erden  
m ufste. D ie W ash b u rn  &  Moen Mfg. Co., w elche 
se h r  s to lz  au f  den E rfo lg  ih res  eon tinu irlichen  
W a lz w erk s  w ar, g lau b te , dafs sich die D rah t-  
fab rica tio n  um  so b il lig e r  s te llen  w ü rd e , je  
dünner die e rzeu g ten  W a lz d rä h te  w ä ren , und 
auch , dafs es b illig e r sei, das M eta ll durch  
W a lz en  a ls  durch Z iehen a u f  k le in e re  Q uer
sch n itte  zu  b rin g en . E s b ie te t ein gew isses 
In te re sse , au f  die g ro fsen  A n stren g u n g en  zn rück - 
zub licken , die von d iese r G ese llsch aft gem ach t 
w urden , ih ren  W a lz d ra h t sow eit a ls  m öglich 
auszuw alzen . Vom re in  techn ischen  S tan d p u n k t 
aus is t  ih r  dies auch g e lu n g en , indem  sie es 
b is au f  eine D ra h ts tä rk e  N r. 9 (3 ,7  mm) b rach te , 
ab e r d iese r techn ische  E rfo lg  w a r  von keinem  
w irth sch a ftlich en  b eg le ite t. D ie g ro fsen  O pfer 
an  Z eit und  K ap ita l, w elche  in A m erika  au f 
den V ersuch , fe inere  W a lz d ra h ts tä rk e n  a ls  N r. 5 
durch  W alzen  h e rzu s te llen , ve rw en d e t w urden , 
sind d a h e r  a ls  nu tz lo s zu b e tra c h te n  und  in der 
T h a t haben  auch  fa s t a lle  W erk e , einsch liefslic li 
der n ach  dem con tinu irlichen  V erfah ren  a rbe itenden , 
die F ab rica tio n  von W a lz d rä h te n  u n te r  d e r g e 
n a n n ten  S tä rk e  se it J a h re n  au fgegeben . T ro tz  
d ieser u n g ü n stig en  E rfa h ru n g e n  h a lte n  ab e r doch 
noch m anche an d e r  Idee  fe s t, N r. 6 D ra h ts tä rk e  
durch W a lz en  zu  erzeu g en  und besteh en  auch 
darau f, dafs der D ra h t so ru n d  a ls m öglich  sein 
so ll. W en n  das Z iehen des D ra h te s  noch nach  
dem oben b esch riebenen  a lte n , um ständ lichen  
V e rfah ren  e rfo lg te , m öchte  noch G rund  fü r das 
A usw alzen  bis au f  N r. 6 und  se lb s t au f  noch 
fe inere  S tä rk e n  vo rhanden  sein , u n te r  den ob
w altenden  U m ständen  is t  d ies a b e r  n ich t d e r  F a ll .

D ie a n e rk a n n te  N o rm a ls tä rk e  von W a lz d rä h te n  
is t  in  A m erika  N r. 5 (5 ,4  mm ), ich m öchte in 
dessen  b e h a u p te n , dafs n ic h t 8 0  °/o d e r im 
J a h r e  1901 d a rg e s te llte n  W a lz d rä h te  —  die E r 
zeu g u n g , w ird  a u f  1 5 0 0  0 0 0  t  g e sc h ä tz t —  bis 
au f  N r. 5 au sg ew a lz t w urden , sondern  m indestens 
eine ha lb e  N um m er s tä rk e r  sind , obgleich  sie 
N r. 5 D rä h te  heifsen . Im  a llgem einen  lä f s t sich 
behaup ten , dafs D ra h t aus w eichem  F lu fse isen , 
w ie m an ih n  fü r N äge l, D ra h tz ä u n e , v e rz in k ten  
E ise n d ra h t, D rah tg ew eb e  u. s. w . b rau ch t, von 
N r. 4 ‘/2 b is 5 S tä rk e  (v iele T au sen d  T onnen  
auch von N r. 5 b is 7) b is  a u f  N r. 20  (0 ,9  mm) 
ohne A usg lühen  ausgezogen  und aus diesem  
S tad ium  n ach  einm aligem  A usg lühen  zu dem 
fe insten  H andelsd rah t w e ite r  v e ra rb e ite t w ird . 
Das is t ke ine  A usnahm e, sondern  die R egel.*

D ie m oderne P ra x is ,  W a lz d rä h te  bis au t 
N r. 20  zu z iehen , is t  w ie fo lg t: D ie D rä h te  
w erden u n m itte lb a r , w enn sie aus dem W alz w erk

* Das macht man in Deutschland ebenso, wenn man 
ein normales weiches Flufseisen zur Verfügung hat.

kom m en, au fg e ro llt, in einen W ag en  geladen , 
m it W a ss e r  b e feuch te t —  n ich t n u r  zu r  K üh lung , 
sondern  auch , um einen R o stü b erzu g  zu e r 
zeugen  —  und, sobald  sie gehandhabt, w erden  
können , au f  ein G este ll g e leg t, w elches ung efäh r 
25  C tr. fa fst. D ieses G este ll w ird  m it H ülfe  
e ines K rah n es  angehoben  und m it dem  D ra h t 
in einen g ro fsen  B o ttich  e in g e tau ch t, w elcher 
v e rd ü n n te  S äu re  von einem  bestim m ten  V e r
dün n u n g sg rad  en th ä lt. D as B ad w ird  durch  
E in fü h ru n g  von D am p f im K ochen e rh a lten . 
N achdem  das G este ll e ine k u rze  Z eit, . n ich t 
lä n g e r  a ls  10 M inuten , in  dem B o ttich  verb lieb en  
is t, w ird  es sam m t dem D ra h t ausgehoben  und 
in  einen  g rofsen  B o ttich  m it re inem  W asse r 
e in g e fü h rt. H ier w ird  es ein oder zw ei Se- 
cunden * g e sc h ü tte lt und  w an d e rt a lsdann  in 
einen  d r itte n  B o tt ic h , w e lch e r K alkm ilch  von 
b estim m ter S tä rk e  und  zuw eilen  e tw as Mehl 
e n th ä l t ;  d iese F lü s s ig k e it w ird  g le ich fa lls  im 
K ochen e rh a lten . N ach ein igen  M inuten w erden  
G este ll und D ra h t herausgenom m en, das G este ll 
e n tf e rn t ,  d e r D ra h t a u f  einen  W ag en  verladen  
und m it dem selben in  einen Ofen, in A m erika  
„ B a k e r1“ g en an n t, geschoben , wo e r  u n g e fä h r  
zw ei S tunden  v e rb le ib t. D e r Zw eck d ieser V or
nahm e is t, d ie le tz te n  an  dem D ra h t haftenden  
S puren  von S äu re  zu en tfe rn en . In  diesem  Ofen 
h e rrs c h t eine T e m p e ra tu r von u n g e fäh r 120  b is 
150  0 C. Von h ie r  g e la n g t d e r D ra h t in  die 
Z iehere i, in  w e lch e r e r  ohne w e ite res  A usg lühen  
oder irg en d  eine andere  B eh and lung  b is au f 
N r. 18 oder N r. 20  (1 ,2  b is 0 ,9  mm) ausgezogen  
w ird . E in igen  der m odernen am erikan ischen  
D ra h tw a lz w e rk e , w elche eine eigene  Z iehere i 
bes itzen , i s t  es m öglich, einen  A u ftra g  von be isp ie ls
w eise 30  t  N äg e l und  30  t  D ra h tz a u n  oder D ra h t
gew ebe um 5 U h r N ach m ittag s zu  em pfangen 
und b is  6 U h r des n äch sten  M orgens b is zu r  
V erlad u n g  fe r tig  au szu füh ren , se lb s t w enn der 
Z au n d ra h t v e rz in k t w erden  soll. N a tü rlich  bin 
ich m ir w ohl bew ufst, dafs es sich  liie r um 
d ie jen igen  F a b r ic a te  h an d e lt, w elche die n ied rig sten  
im D ra h th a n d e l üblichen  P re is e  e rz ie len , das 
ä n d e rt indessen  an  der T ha tsac lie  n ich ts , dafs, 
w äh ren d  ein T h e il d ieser D rä h te  zu  N äg eln  und 
Z äunen  verw endet w ird , ein  a n d e re r g ro fse r T he il 
zu den fe insten  und th eu ers ten  H an d e lsd räh ten  
v e ra rb e ite t w ird , und z w a r  w ird  d iese W a a re , 
w ie b e re its  b em erk t, n ich t aus N r. 6 W a lz d ra h t, 
sondern  aus einem  D ra h t au sg ezo g en , dessen  
S tä rk e  zw ischen  4*/2 b is 7 und 4 1/2 b is 5 
sch w an k t. Ich  gebe zu, dafs bei koh lensto ifre ichen

* Die angegebenen Zahlen für die Dauer der ein
zelnen Operationen, wie 10 Minuten für das eigentliche 
Beizen und 1 bis 2 Secunden für das Abspülen in 
reinem "Wasser unter Schütteln, klingen etwas unwahr
scheinlich. W ir bemerken dazu nur, dafs durch das 
Einfuhren von 1250 kg kaltem D raht und des kalten 
Gestells das Kochen des Bades auf einige Zeit. unt#r- 
broohen wird.



548 Stahl und E isen. Die moderne P ra x is  des D rahtziehens u n d  ihre Ergebnisse. 22. Jahrg . Nr. 10.

(0 ,8  °/o C und m ehr), aus T ie g e ls ta h l an g e fe r tig ten  
D rä h te n , w elche z u r  D rah tse ilfab rica tio n  und 
anderen  Specia lzw ecken  V erw endung  finden, 
die F o rd e ru n g  b e re c h tig t is t , dafs d iese D räh te  
so ru n d  und fein  a ls  m öglich au sfa llen . Ich  
w ill fe rn e r  zugeben , dafs fü r gew isse A rten  von 
H o lzsch rau b en , besonders fü r  so lche, die einen 
g ro fsen , flachen , dünnen  K opf v e rla n g e n , der 
verw en d e te  D ra h t so ru n d  a ls  m öglich  sein  und 

_ an  S tä rk e  d e r fe r tig e n  S ch raube  m öglichst nahe  
kom m en so llte , um ihn  so w eich a ls m öglich  zu 
e r h a l te n , dam it das G efüge des K opfes n ich t 
k ry s ta llin isc h  w ird . N ach  m einer M einung is t 
es a b e r v e rk e h r t ,  a lle  D rä h te  au f  eine fü r 
specielle  A nw endungen  v o rgesch riebene  F o rm  und 
G röfse u n te r  verm ehrtem  K ostenau fw and  und 
E rschw erung , des W e ttb ew erb s  auszuw alzen , 
led ig lich  w eil 5 bis 10 %  der G esam m terzeugung  
eben d iese G röfse und F orm  erfo rd e rn . Man 
könn te  dagegen  f ra g e n : W o rin  lie g t d e r V orthe il 
s tä rk e re r  D rä h te  von unregelm äfsigem  Q uer
sc h n it t?  D a ra u f  an tw o rte  ic h : D a r in ,  dafs 
sie b illig e r  zu w alzen  sind . In  A m erika g ieb t 
es h e u tzu tag e  W a lz w erk e , w elche tä g lic h  4 0 0  t 
D ra h t e rzeu g en , kü rz lich  b ra c h te  es ein  W e rk  
so g a r b is a u f  26 7  t  N r. 5 D ra h t, ein  an d eres b is 
au f  2 5 2  t  N r. 5 D ra h t in e in e r  e inz igen  S ch ich t, 
w o g e g e n , w enn  dieselben  W e rk e  m it derse lben  
K ra f t  einen  v o lls tän d ig  ru n d en  N r. 6 D ra h t lie fern  
w o llten , n ich t m eh r a ls  60 t  in  e in e r S ch ich t oder 
w en ig er a ls  lU d e r P ro d u c tio n  in  N r. fi D ra h t 
e rz e u g t w erden  w ürd en .*  D ies sind  u n b es tre itb a re  
T h a tsac h en  und m öchte ich deshalb  an  d ieser 
S te lle  au sd rück lich  fe s ts te llen , dafs d e r G rund, 
w eshalb  m an in A m erika  keinen  v o lls tän d ig  
ru n d en  D ra h t von S tä rk e  N r. 6 (4 ,9  mm), w ie 
ih n  die eng lischen  und deu tschen  F a b ric a n te n  
v e rlan g en , d a rs te ll t ,  n ic h t in d e r  m augelnden  
L e is tu n g sfäh ig k e it d e r am erikan ischen  W e rk e  lieg t, 
sondern  d a rin , dafs d ieses V erfah ren  w i r t s c h a f t 
lich  u n v o rth e ilh a ft is t. D ies h a t  die E rfa h ru n g  
g eze ig t, a ls  ein seh r sc h a rfe r  W e ttb e w e rb  in 
A m erika  in den J a h re n  1 8 9 3  b is 18 9 6  en ts ta n d , 
in fo lgedessen  D ra h tn a g e l zu  1 oder l/2 P en n y  
f. d. P fu n d , g la t te r  D ra h t zu noch n ied rig e ren  
P re is e n , und  S ta c h e lz a u n d ra h t zu 1 %  das P fu n d  
b e z a h lt w urde, einem  noch nie dagew esenen  
P re ise . D am als d u rf te  keine A n stren g u n g  g e 
scheu t w erden , d ie  P ro d u c tio n  zu  verb illig en , 
um ü b erh au p t G eschäfte  zu m achen, und  so llte  
das Je d e n  ü b erzeu g en , dafs die am erikan ischen  
D rah tfab riean ten  m it R ech t in B ezu g  a u f  die 
S tä rk e  des zum  Z iehen  zu  verw endenden  W a lz - 
d ra lits  die in E u ro p a  üb lichen  A nsich ten  n ich t

* Es ist uns nicht klar, wie der Verfasser zu den 
hier genannten Productionsziffern 267 t bezw. 252 t 
Nr. 5 D raht gegen 60 t Nr. 6 D raht kommt als ver
gleichsweise Leistung derselben Drahtstrafse f.d. Schicht 
und als die gleiche K raft erfordernd. Es dürfte dieser 
Punkt eine weitere A ufklärung erfordern.

th e ilen . In  der T h a t f r a g t m an in  d e r am eri
k an isch en  D ra h tin d u s tr ie  n ich t, w ie so llen  w ir 
fe inere  und  ru n d e re  D rä h te  d a rs te lle n , sondern  
w ie könn ten  w ir noch g rö b ere  W a lz d rä h te  
m it V o rth e il verw enden . M an mufs auch n ich t 
g lau b en , dal's das g eg en w ärtig e  A rb e itsv e rfah ren  
und die dam it e rru n g en en  E rfo lg e  ohne K am pf 
d n reh g ese tz t w orden sind, im G egen theil, auch h ie r 
w aren  en g h erz ig e  V o ru rth e ile  zu  überw inden .

N ach m einer a u f  3 2 jä l ir ig e  E rfa h ru n g e n  sich  
stü tzen d en  A n sich t g e b ü h rt das H au p tv e rd ien st 
an  der E in fü h ru n g  eines s tä rk e re n  -W alzd rah ts  
a ls  N r. 6 in  die D ra h tz ie h e re i und  des b illig s ten  
V erfah ren s , d iesen  D ra h t .bis zum  F e r tig fa b r ic a t 
au szu z ieh en , H e n r y  R o b e r t s , *  d e r m ehrere 
Ja h re  la n g  d e r G en e ra ld irec to r und  M ite igen
t ü m e r  der O liver W ire  Co. in  P i t ts b u rg  w ar. 
S e it d ie se r Z e it (1 8 8 5 ) sind  a lle  B em ühungen , 
die D ra h ts tä rk e n  N r. 9 , 8 , 7 und  6 d u rch  W alzen  
zu e rh a lte n , m it A usnahm e w en ig e r F ä lle  au f
gegeben  w orden.

E ine  d e r H au p tu rsach en  der in A m erika 
e rz ie lten  F o r ts c h r i t te  is t, dafs die V o ra rb e ite r  
oder M eiste r in 'B e z u g  a u f  die E in fü h ru n g  von 
B etrieb sv e rb esse ru n g en  fo r tsc h r itt lic h  g e s in n t 
s ind , u n d .a n d e re r s e its  auch  be i ih rem  A rb e it
g eb e r fü r  ih re  A nsich ten  G ehör und U n te r
s tü tz u n g  finden. In  E n g la n d  h a t der M eister 
(F orem an) in e in e r Z ielierei in  v ielen  F ä llen  
n iem als au fse rh a lb  seines eigenen  W erk es  g e 
a rb e i te t  und  is t  v ie lle ich t d e r N ach fo lger seines 
V a te rs  und  even tue ll noch se ines G ro fsva te rs  
g ew o rd en ; e r  k e n n t d ah e r ke inen  an d eren  F o r t
s c h r it t  a ls  den se in e r  e igenen  E rfa h ru n g  und 
g la u b t auch , dafs n iem and A nders F o r ts c h r i tte  
gem ach t h a t, w eil e r  sich  se lb s t fü r ein g rofses 
L ic h t und u n feh lb a r h ä lt .  E r  b e fö rd e rt oder 
b e e in trä c h tig t o ft den E rfo lg  irg e n d  e in e r E in 
rich tu n g , je  nachdem  es se in e r E ite lk e i t  oder 
seinem  persön lichen  In te re sse  p a fs t. D ies e rsch e in t 
sch arf, is t  ab e r w ah r. W en n  ein  eng lischer 
M eister seinem  V o rg ese tz ten  sa g t, dafs irgend  
e tw as  a u f  die v o rg esch rieb en e  W e ise  n ich t 
gem ach t w erden  k an n , dafs w eder sein  V a te r 
noch se in  G ro fsv a te r es so gem ach t h ä tte n , so 
is t  d am it die S ache e r le d ig t. E in  am erik an isch e r 
M eister, d e r häufig  ke in en  in dem selben  B e trieb e  
au fgew achsenen  V a te r  oder G ro fsv a te r h a tte , 
w ird  du rch  die V o ru rth e ile  der V erg an g en h e it 
n ic h t beeinfiufst und  n im m t die N euerungen  vor, 

. die e r  fü r g u t h ä lt  oder die sein  A rb e itg eb er 
v e rla n g t und  m eistens sin d  d iese lben  von  E rfo lg  
b eg le ite t.

* Nach der Vollendung des vorliegenden Aufsatzes 
erfuhr der Verfasser, dafs ungefähr zu gleicher Zeit 
Verbesserungen des D rahtziehverfahrens ancli von 
Chas. Booth, dem Leiter der Quinsigamond-Werkc der 
W ashburn & Moen Mfg. Co., W orcester, und Robt Ney, 
seinem Assistenten, je tz t Ass’t D istrict Manager der 
American Steel and W ire Co., Cleveland, Ohio, durch
geführt wurden.
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B evor ich  m eine B e trac h tu n g en  ü h er diesen 
■Gegenstand sch liefse , m öchte ich  noch e in ige  
E rfah ru n g en  m itth e ilen , die ich in  A m erika  
gem ach t habe . In fo lge  d e r  vor E in fü h ru n g  des 
■G arrettschen W a lz w erk s  h errsch en d en  V o ru rth e ile  
w ar, m it A usnahm e d e r  w en igen  D rä h te , w elche 
au f  co n tinn irlichen  W a lz w erk en  g e w a lz t w urden , 
das d u rch sch n ittlich e  G ew icht e ines D rah te s  au f 
60 P fu n d  bem essen. Ic h  e rin n e re  m ich noch lebhaft, 
vrie es nach  d e r In b e tr ie b se tz u n g  d e r A m erican  
W ire  Co., C leveland , um das J a h r  1886  in fo lge 
d er A nw endung 4 zö llig e r K nüppel ra tlisa m  e r
schien , das G ew icht d erse lben  a u f  135  P fd . zu 
•erhöhen. A ls diese so v iel g rö fse ren  und 
sch w ereren  K nüppel ankam en , e n ts tan d  u n te r  
den D ra h tz ieh e rn  eine solche A ufregung , dafs ein 
S tre ik  au sb rach , der u n g efäh r d re i T a g e  d au erte , 
a b e r ohne irg en d  ein N achgeben  von se iten  der 
G ese llsch a ft w ieder zu  E nde g in g . E s  w urden  
d a ra u f  von  A ugust dieses J a h re s  b is zum  A pril 
des n äch sten  ke ine  and eren  a ls  die v o rh e r g e 
lie fe r ten  K nüppel g eb rau ch t und die F o lg e  d a 
von  w ar, dafs die D ra h tz ie h e r  eine g rö fsere  
täg lich e  L e is tu n g  e rz ie lten  und, da s ie  fü r  die 
T onne b e z a h lt w urden , auch höhere  L öhne e r
h ie lten  a ls  je  zuvor.

E in  a n d e re r in te re s s a n te r  F a l l  b e tr iff t die 
A m erican  W ire  Co., w elche v o r dem  B au  ih res  
e igenen  W a lz w erk s  ih ren  W a lz d ra h t von N r. 6 
S tä rk e  von a u sw ä rts  bezog  und eine L ad u n g  
von 5 0 0  t  e rh a lte n  h a tte . D erse lbe  m ufste  in 
N ew  Y ork  lä n g e re  Z e it la g e rn  und  w u rd e  e rs t 
im  A pril ab g e lie fe r t. .D ie s  gab  V eran lassu n g  
zu  einem  neuen  S tre ik , w eil die L eu te  eine 
E x tra v e rg ü tu n g  fü r das Z iehen d iese r le ich ten  
A bfa lls täb e  h ab en  w o llte n , de rse lb en  S täbe , 
w elche  sie , ehe die G ese llsch aft ein  e igenes 
W e rk  b au te , J a h r e  la n g  gezogen  h a tte n . D ie 
S ach e  w urde  sch liefs lich  durch  das V ersp rechen  
be ig e leg t, dafs nach  diesen 5 0 0  t  ke ine  w eite ren  
S endungen  d iese r le ich ten  D ra h tr in g e  z u r  V erw en 
d u n g  kom m en so llten . H eu tzu ta g e  is t  es in A m erika 
e tw as  G ew öhnliches, W a lz d ra h t von  3 0 0  P fd . in  
fe inere  S tä rk e n  ausziehen  zu  sehen. D ies be
w e is t deu tlich , dafs se lb s t die A rb e ite r , w elche 
n ach  der T onne des gezogenen  F e r tig fa b r ic a ts  
b e z a h lt w erden , die am erikan ischen  N r. 5 W a lz 
d rä h te  den au sländ ischen  von S tä rk e  N r. 6 v o r
z iehen , aus dem einfachen  G runde, w eil sie dabei 
m ehr G eld verd ienen . T ro tz  alledem  bestehen
9 u n te r  10  en g lischen  oder deu tschen  F a b r ic a n te n . 
—  ich m öchte  beinahe  sagen  a lle  —  darau f, 
N r. 6 W a lz d ra h t zu  verw enden . D ie S tä rk e  
N r. 6 b ie te t n u r e inen  e inz igen  V o rth e il und 
au ch  den n u r  fü r d ie jen igen  W erk e , w elche den 
D ra h t n ic h t se lb s t h e rs te lle n : eine g e rin g e  E r-  
sp a rn ifs  an  K ra ft. D ie jen ig en , w elche ein 
eigenes W a lz w erk  b es itzen  und ih ren  W a lz 
d ra h t zu  fe in e ren  S tä rk e n  a ls  N r. 5 au sw alzen , 
sp a re n  K ra f t im  K leinen , um  sie im  G rofsen  zu

verschw enden . D ie E rsp a rn ifs  an K ra f t  bei 
V erw endung  von S tä rk e  N r. 6 a n s ta t t  N r. 5 is t 
auch so g e rin g , dafs ich  bezw eifle, ob irg en d  
ein D ra h tfa b r ic a n t in  A m erika  v iel W e rth  d a ra u f  
legen  w i r d , da  e r  eine g rö fsere  R eihe  von 
D ra h ts tä rk e n  aus beisp ie lsw eise  e in e r 5 0 0 0  t 
L ad u n g  N r. 4 1/ i  b is 5 W a lz d ra h t a ls  aus d e r
selben  M enge N r. 6 h e rs te lle n  kann .

Im  J a h r e  18 9 7  b au te  ich ein belg isches 
W a lz w e rk  in  F ra n k re ic h  u m , indem  ich  es fü r 
die V e ra rb e itu n g  von 4  zö lligen  a n s ta t t  von
2 zö lligen  K nüppeln  e in rich te te . D ab e i h a tte  
ich  w en ig  S chw ierigke iten  m it den im W a lz w e rk  
b e sch ä f tig ten  L e u te n , ab e r g rö fse re  in  B ezug  
au f  W ärm öfen  und K ra ft. N achdem  dies in 
O rdnung g eb rach t w a r, b e s ta n d  ich da rau f, die 
K nüppel n u r  b is a u f  N r. 5 zu  w alzen  und die 
L e is tu n g  durch  ein g le ich ze itig es  A usw alzen  von
3 oder 4  D rä h te n  zu v e rg rö fse rn . D a en ts ta n d  eine 
gro fse  A u fregung  in d e r Z ieherei, w eil die D rä h te  
n ich t fein  und n ic h t ru n d  g en u g  w ären . D ie L eu te  
v e rlan g ten , dafs die frü h e ren , vollkom m en runden  
N r. 6 D rä h te  w ieder e in g e fü h rt w ürden  und  dies, 
tro tzd em  eine L ad u n g  von fa s t 1000  t  N r. 5 
N o rm a ld rah t angekom m en w ar. D ie V e ra n t
w o rtu n g  fü r einen even tue llen  M ifserfo lg  fä llt  
h ie rb e i m eines E ra c h te u s  der W erk le itu n g  z u r  
L a s t, w elche die E in fü h ru n g  der in den V er
e in ig ten  S taa ten  m it E rfo lg  v erw endeten  D ra h t
s tä rk e  n ich t d u rchse tz te .

Soviel icli w eifs, h a t  auch  e ine d e r g rofsen  
deu tschen  F irm en  k ü rz lich  ein  D rah tw a lzw erk  
n eu este r A rt e r r ic h te t, w elches auch e in ige  der 
c h a ra k te r is tisc h e n  E in rich tu n g en  des G a rre ttsch en  
W a lz w e rk s  au fw eist. D asselbe w ird , nachdem  
es in  B etrieb  gekom m en is t, a ls  eine v e rfeh lte  
A n lage  b e tra c h te t , und zw ar n u r w egen  der 
E n g h e rz ig k e it und U nw issenhe it der M eister in  
d e r Z ielierei, w elche e inen  g rö b eren  W a lz d ra h t 
a ls  N r. 6 und von n ic h t g an z  vo llende te r R undung  
n ich t zu  verw enden  .w issen. Ich  h a lte  es fü r 
eine g ro fse  T h o rh e it und  V erschw endung , G eld 
fü r die E rr ic h tu n g  eines W a lz w erk s  von 3 0 0  t  
tä g lic h e r  L e is tu n g  auszugeben , w enn m an n ich t 
zug le ich  die in  A m erika  üb liche W a lz d ra h ts tä rk e  
zum  Z iehen v e rw en d e t.*  E s is t  nach  m einer 
M einung  bei dem g eg en w ärtig en  S tande der 
T ech n ik  unm öglich , g le ich ze itig  eine g ro fse  
L e is tu n g  und eine vo llendete  F o rm  bei W a lz - 
d rä liten , —  fe in er a ls  N r. 5 w a lzen d  —  zu  e r
z ielen , da  die U nreg e lm äfsig k e it d e r F o rm  eine 
F o lg e  des g le ich ze itig en  A usw alzens m eh re re r 
D rä h te  is t.

* Die vorstehenden Ausführungen treffen auf 
deutsche Verhältnisse nicht zu. Die Drahtzieher werden 
in Accord bezahlt und zwar nach der Zahl der Züge 
und den verschiedenen Drahtstärken. Sie haben also 
kein Interesse daran, einen dünneren W alzdraht zu 
verlangen. Auch dem Meister kann die Stärke des 
W alzdrahtes ziemlich gleichgültig sein, wenn ihm ein 
genügend eingerichteter Drahtzug zur Verfügung steht.
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Bei den E rö rte ru n g e n , w elche u n te r  den 
englischen  F a b ric a n te n  über die G ründe des 
Z u rückgehens des eng lischen  E isen- und  S ta h l
handels s ta ttg e fu n d en  haben , b ild e t ein häufig  
b en u tz te s  A rgum en t die angeb liche  U eberlegen- 
h e it des am erikan ischen  A rb e ite rs . Ich th e ile  
diese M einung n ich t, an g es ich ts  d e r T h a tsac h e , 
dafs ein  g ro fse r P ro c e n tsa tz  am erik an isch e r A r
b e ite r  ans dem  A uslande stam m t. D ie Schuld 
lie g t n ich t an  den L eu ten , sondern  an den 
„L a b o r u n io n “ -F ü h r e rn ,  sow ie an den k le inen  
M eis te rn ; die e rs te re n  m ifsle iten  die L eu te , die 
an d eren  v e rs teh en  sie n ic h t r ic h tig  zu  behandeln , 
um die b es ten  R e su lta te  zu erz ie len . A uch den 
E ig e n tü m e r n  fä llt  nach  m einer M einung ein g ro fser

T h e il der V e ra n tw o rtu n g  zu, w eil sie sich n ich t 
j m eh r um  die E in ze lh e iten  des B e trieb e s  küm m ern 
: und die B e trieb se rg eb n isse  n ich t v e rg le ic h e n .5

Ich sch re ibe  das G edeihen der am erikan ischen  
! In d u s trie  besonders d re i U rsachen  zu : e rs ten s 
j dem S ch u tzzo ll, w elcher d ie F a b r ic a n te n  an- 
| sp o rn te , einheim isches R o h m a te ria l zu v e rw enden ;

zw eitens dem U m stande, dafs das R o h m ateria l 
I zu diesem  Zw eck vorhanden  w a r, und  endlich  
i  d er s ta rk e n  E in w an d eru n g , w elche das n ö tliige  
: A rb e ite r  m a te r i al in re ich lichem  M afse s te llte .

* W ie aus einem Aufsatz im „Iron Age“ vom 
| 23. Mai 1901 hervorgelit, ist die vom Verfasser be- 
j hauptete Rückständigkeit in Bezug auf die Engländer 

und Deutschen v.. Th. auch noch in Amerika zu finden.

Birne zum gleichzeitigen Einschmelzen und Raffiniren 
von Metallen.

Von d e r  H aw lev  N iederd ruck -C onverte r-G e- en th ie lten . D ie P roben  fü r  schm iedbaren  G uls
Seilschaft in C hicago (D irec to r J .  T . B leyer und w urden auch  tlie ils m it R oheisen  a lle in , theils
G esch ä ftsfü h re r J .  C. H opkins) w ird  ein Schm elz- m it b is zu 50  °/o S ch ro tt u n te rnom m en ; letzterer
und R affin irv e rfah ren  nach  S ch w artz  em pfohlen, en th ie lt 35  °/o S chw eifseisen  und 15 %  S tah l,
w elches d u rch  die A nw endung  e in e r n eu a rtig en  A lle d iese V ersuche verliefen  v o lls tän d ig  zu frieden-
B irn e  zum  g le ich ze itig en  E in schm el
zen  und R affin iren  von M etallen  g e 
ken n ze ich n e t is t.

ln  d ieser B irn e  w ird  R ohöl a ls  
B rennsto ff v e rb ra u c h t und  m an e r 
z e u g t d a rin  G raugu fs, schm iedbaren  
G ufs, G ä rb s tah l und R o th g u fs . E in 
V e rsu ch sap p a ra t d ie se r A rt is t  d re i 
M onate la n g  a u f  den W erk en  oben 
g e n a n n te r  G ese llsch a ft in  der Supe
r io r  und  T ow nsend  S tre e t in Chicago 
a u sp ro b irt w orden . D ie dam it e r 
z ie lten  R e su lta te  w aren  so g ü n stig , 
da ls m an sie j e t z t  verö ffen tlich t h a t.
E in e  lan g e  R eihe  von P ro b e n  w urde  
u n te r  U eberw acliung  von H . M. Good
rich , C hem iker d e r D eerin g  H a rv e s te r 
Co. in C hicago, au sg e fü h rt.

D er A p p a ra t is t  aus den A bbild . 1 
und  2 e rs ich tlich , die w ir  dem „Iron  
A ge" vom 8 . A u g u st 1901 en tlieh- A bbildung.1. Stellung der Birne während der Stahlerzeugung,
m en. A bb ildung  1 z e ig t ih n  in se iner
S te llu n g  w äh rend  de r S tah le rzeu g u n g , A bbildung  2 s te llen d . Sie z e ig ten  k e in e rle i S chw efelaufnahm e
w äh ren d  des A usg iefsens. E r  is t  w ie eine und  m erkw ürd igerw eise  n u r  gerin g en  O xydations
k le in e  B essem erb irne  g eb au t und a u f  D reh zap fen  v e rlu s t. D ie G rau g u fsq u a litä ten  w aren  n ich t
m o n tir t. D ie V ersuc lisb irne  h a t ein  F a ssu n g s- n u r  fe s te r , sondern  auch  re in e r  a ls  m an sie sonst,
verm ögen  von u n g e fäh r 5 0 0  kg . D am it w urden  aus den gew öhnlichen  C upolöfen e rh ä lt.  Die
zunächst P ro b en  aus G raugu fs  h e rg e s te llt und F e s tig k e it b e tru g  2 3 7 0  P fd . au f  1 Q uad ra tzo ll,
zu dem Zw ecke C hargen  e in g e trag en , w elche 1 d. h . sie w a r  dem besten  M asch inengu is gleich- 
von  reinem  R oheisen  an  b is zu 40  %  S ch ro tt w e rth ig . D ieselbe M ischung im C npolofen ein-
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geschm olzen e rg ab  n u r  2 0 0 0  P fd .*  A uch der w ird  durch  einen  L u fts tro m  fein  z e rs tä u b t. D ie
schm iedbare  G ufs w a r w ohlgelungen . D ie zu F lam m e e rh ä l t  eine ro tire n d e  B ew egung  über
einem  G rau g u ls  e rfo rd erlich e  Z e it vom E in se tzen  dem  M eta llbade  und  es w ird  eine s ta rk e  H itze
des k a lte n  M ate ria ls  an gefangen , b e tru g  e ine e rzeu g t. D ie F ü ll tk ü re n  s ind  oben a n g eb rach t
S tunde und 25  M inuten und die fü r schm ied- und d e r C o nverte r w ird  g en e ig t, w enn c h a rg ir t
b a ren  Gufs 2 1/2 S tunden . D abei v erm in d erte  sich w erden  soll. D as K ippen gesch ieh t in  e in fach er
das Schw indm afs fü r  G rau g u ls  au f w en ig e r a ls  W eise  von H and. E in  R oo tsgeb läse , das unge-
2 °/o, w enn n u r R oheisen e in g ese tz t w urde, und fü h r 2 P fd . P re s su n g  oder 0 ,1 4  A tm osphären

e rzeu g t und n u r 3 1/2 bis 4  P . S. e r 
fo rd e rt, is t a ls  au sre ichend  befunden

Abbildung 2. Stellung der Birne während des Aus;

w en iger a ls  1 °/o bei Z u sa tz  von 40  %  S ch ro tt, 
bei R o thgu fs w a r  derse lbe  w en ig e r a ls  3 % •

D as R ohpetro leum  w ird  d e r B irn e  durch  ein 
R o h r z u g e fü h r t und  der Zuflufs du rch  e in  V en til 
nach  B e d a rf  e in g es te llt . D as Oel t r i t t  dann 
durch  zw ei D üsen an je d e r  S e ite  des C onverters in 
der N ähe  d e r S chnauze ein . D ie D iisenöft'nungen 
w erden  gegen  das In n e re  zu  en g e r und  das Oel

* Diese Angabe des „TronAge“ dürfte wohl ei» 
Fehler sein; es soll jedenfalls 23 700 und 20 000 Pfd. 
auf ein Quadratzoll oder 1660 kg und 1400 kg a. d. 
Quadratcentimeter heifsen.

w orden. D as F u tte r  b e s te h t aus g e 
w öhnlichen D in a ss te in e n , schon die 
e rs te  A usm auerung  h ie lt die ganze  
3 m onatliche  B e tr ie b sz e it h indurch  
ohne besondere  A b nu tzung  ans, un 
g e a c h te t der g anz  bedeu tenden  H itze.

Eine- besondere  E rsp a rn ifs  w urde 
bei d e r H e rs te llu n g  schm iedbaren  G us
ses e rz ie lt und zw ar im V erg le iche  m it 
den sonst üblichen F lam m öfen. D ie 
K osten  beim U m schm elzcn fü r g e 
w öhnlichen  G raugufs e rg ab en  sich 
äh n lich  denen beim  C upolofenprocefs, 
doch hofft m an auch  d arin  noch e tw a 
30  °/o zn  gew innen , w enn  ein an d ere r 
V ersuch  gem ach t sein  w ird , fü r den 
m an j e t z t  die V orb ere itu n g en  trifft. 
Die L eich tfliissigkeit des M etalls w ar 
so g rofs, dafs die sch w ie rig sten  und 
fe insten  G ufsstncke  viel s ich e re r als 

d u rch  die gew öhnlich  üblichen  M ethoden gegossen 
w erden  k o nn ten . N och besse re  R e su lta te  hofft 
m an m it einem  solchen K le in -B essem er-C onverter 
von grö fserem  F assungsverm ögen  zu e rz ie len . 
Z u r B edienung  desselben g e n ü g t ein M ann.

D ie neue B irn e  e rg ab  so g u te  R esu lta te , 
dafs die H aw ley  D own D ra u g b t F u rn ace  Co. fe s t 
daran  g lau b t, sie w erde ein e rw ü n sch te r Z usatz  
in der A u srü s tu n g  je d e r  G iefserei w erden . Auch 
is t  d e r A p p a ra t au fsero rden tlich  g u t d o rt an g e 
b ra c h t, wo m an m it b illigem  Oel und theuren  
K ohlen und K oks zu rechnen  ha t.

Leistung- des Theisenschen Centrifugal-Gasreinigers.

A uf dem H ochofenw erk  des S c h a l k e  r  
G r u b e n -  u n d  H ü t t e n  V e r e i n s  in G elsen
k irchen  is t  se it m eh reren  W ochen  ein T he isen - 
scher G asre in ig e r im B e trieb . D erse lbe  lie fe r t 
von einem  G as, das m it e tw a  140  0 C. und  einem 
S tau b g eh a lt von 2 ,5  g  a. d. C ub ikm eter in  den 
R e in iger e in t r i t t ,  b e i einem  K ra ftb e d a rf  von 
55 b is  60  P . S . d u rch sch n ittlich  115  cbm g e 
re in ig te s  H ochofengas von  e tw a  4 0 0 C., w elches 
an F lu g s ta u b  f. d. C ub ikm eter 0 ,0 0 2  b is 0 ,0 2 2  g,

du rch sch n ittlich  0 ,0 0 8  g  S taub , sow ie 15 g  
W a s s e r  en th ä lt.

D er W a sse rv e rb ra u c h  in  dem R e in ig e r be
t r ä g t  i. d. M inute 100  b is 120  L ite r ,  also  fü r  
den C ub ikm eter g e re in ig te s  G as e tw a  ein L ite r . 
Zw ei W ochen  la n g  w urde  m it dem selben W a ss e r  
g e a rb e ite t, nachdem  d ieses in  K lä rte ich en  g e 
re in ig t w a r und  ein G rad irw erk  p a s s ir t  h a tte . 
D as schm utzige  W a sse r  t r a t  aus dem R e in ig e r 
m it 5 0 °  C. aus und w urde  a u f  1 5 °  zu rü ck 
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g ek ü h lt. N ach d ieser Z e it von zw ei W ochen  | 
w a r der S ta u b g e h a lt des g e re in ig ten  G ases au f j 
obiges M aximum von 0 ,0 2 2  g  g estieg en , infolge 
des trü b en  C ircu la tionsw assers . W ü rd e  m an 
s te ts  m it re inem  W asse r a rb e iten , so w ürde der 
S tau b g eh a lt, w ie oben angegeben , zu rückgehen .

Cbm .pro M in. £  Gels.

.... —  Leistung des Theisen-Apparates.
Touren des Theisen-Apparates.

— — — Temperatur des Gases.
Leistung des Theisenschen Centrifugal-Gasreinigers 

bei steigendem  Gegendruck.

D er D ruck  des g e re in ig ten  G ases vo r dem 
R e in ig e r b e tru g  10 mm W asse rsäu le , w äh ren d  
das g e re in ig te  G as ohne D ruck  u n te r  die K esse l 
t r i t t .  W u rd en  die G ase in la fssch ieb er v o r den 
K esseln  sow eit gesch lossen , dal's de r R e in ig e r 
m it D ru ck  a rb e iten  m ufste , so nahm  die L e is tu n g , 
w enn  auch  d e r K ra f tb e d a rf  du rch  hö h ere  Um
d reh u n g szah l au f  g le ich e r H öhe e rh a lte n  w urde, 
m it S te ig e ru n g  des D ruckes von 0 b is 95  mm

W a sse rsä u le  von 109 au f  27 cbm a b ;  bei 5 0 m m  
D ruck  an  den K esseln  z. B . f ä l l t  d ie L e is tu n g  
des R e in ig e rs  a u f  62 cbm i. d. M inute, bei 95 mm 
W asse rsäu le  vor den K esseln  n im m t die L e is tu n g  
au f  27 cbm i. d. M inute ab , w ie oben angegeben .

N ach, zw ei W ochen  B e tr ie b sz e it sank  die 
L e is tu n g  in  w e ite ren  14  T ag en  olm e w eiteres 
Z u th u n  a u f  36 cbm und d e r K ra f tb e d a rf  g in g  
au f  36  P . S. zu rück . E s w urde dabe i c o n s ta tir t, 
dafs der R e in ig e r s ta rk  in c ru s ti r t  w ar. N ach
dem  d er A p p a ra t g e re in ig t w ar, ze ig te  e r  w ieder 
seine norm ale L e is tu n g sfäh ig k e it.

N ach O bigem  re in ig t dem nach der T he isen - 
sche A p p a ra t das H ochofengas g an z  v o rzü g lich , 
jedoch  is t  der K ra f tb e d a rf  e in  re c h t hoher. A uch 
is t  es ein U ebelstand , dafs der A p p a ra t bei G egen
druck  so e rheb lich  w en ig e r le is te t. D ie R ein ig u n g  
des A p p ara te s  w ird  au f ein  M inim um zu rü ck 
zub ringen  sein , w enn s te ts  k la re s  W a sse r  zum  
W asch en  b e n u tz t w ird .

Im  A nschlufs an  obige M itth e ilu n g  sch re ib t 
uns der E rfin d e r des A p p ara te s , H r. T he isen , 
B a d e n -B a d e n : D ie nach la ssen d e  L e is tu n g  des
A p p a ra te s  in  B ezu g  a u f  die d u rch g esau g te  G as
m enge b e ru h te  led ig lich  da rau f, dafs die E in 
g an g s le itu n g  d u rch  S tau b ab lag e ru n g  v e ren g t 
w urde, w as m it d e r L e is tu n g  des A p p ara te s  se lb st 
som it g a r  n ich ts  zu th u n  h a t ; le tz te r e r  e rre ich te  
so fo rt w ieder seine norm ale  L e is tu n g , sobald  
die G aszu le itu n g  g e re in ig t w ar.

D er A p p a ra t w äsch t sich  auch  se lb s t re in , 
so lange  genügend  re in es  W a sse r  r ic h tig  c ircu lir t. 
D er K ra ftv e rb ra u c h  w a r e tw as  höher a ls  an 
genom m en , dagegen  lie fe r t d e r A p p a ra t auch  
re in e res  G as a ls  g a ra n t ir t  w ar.

Mittheüungen aus dem Eisenhttttenlaboratorium.

Zur Titerstellung von Kaliumpermanganatlösung 
mit Eisen.

D;i es bek an n t is t, dafs die E in ste llu n g  von 
P e rm an g an a tlö su n g en  a u f  E isen deshalb  etw as 
u n sich e r is t, weil der E isenw erth  des b en u tz ten  
M ateria ls in  ziem lich  w eiten  G renzen  schw ank t, so 
hab en  H . T h i e l e  u n d  H. D e c k e r t *  besondere 
im  H andel befindliche, m it „ehem . re in e s  E isen “ 
bezeichnete  S o rten  m it än d e rn  E isenso rten  und  
m it O xalsäure verg lichen . Es ge lang ten  zum  V er
g leich : K la v ie rsa ite n d ra h t. F e rr . m etall. fo lia t, F err . 
m etall. in  lam in  p ro  ana ly s i, B lu m en d rah t un d  ein  
p aar O xalsäu reso rten . Die R esu lta te  sind  in  T a

* .2 .  f. angew . C hem ie“ 1901, 14, 1233.

bellen  zusam m engeste llt und  dieselben  zeigen, dal's 
jen e  m it besonderen  B ezeichnungen  speciell fü r 
d ie E in ste llu n g  in  den  H andel geb rach ten  E isen
so rten  m anchm al noch gröfsere F e h le r  geben, wie 
B lum en- und  K lav ie rsa iten d rah t. N im m t m an das 
E isen  zu 99,6 % bezw. 99,82 an , so kann  d e r  Fehler 
b is  1 % bezw. 0,8 % ste igen . F ü r  p rak tisch e  Zwecke 

i vo llkom m en ü b e re in s tim m en d e  R esu lta te  gaben  die 
O xalsäurelösungen .

Bemerkung zur Siliciumbestimmung im Stahl.

D ro  w n v e rw en d e t zu r S ilic iu m b estim m u n g  im 
E isen S a lp e te rsä u re  und S chw efelsäure. G .A u c h y *  
m ach t n u n  d a ra u f  au fm erksam , dafs d iese Methode

* „Jo u rn . A m or. Chem . Soc.u 1901, 23, 817.
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in  d e r Regel zu n ied rige  R esu lta te  g iebt, w as er 
d am it e rk lä rt, dafs e in  grofser T heil der K iese l
säu re  von dem  sich ausscheidenden  P e rr isu lfa t 
u m h ü llt und  so d e r d eh y d ra tis iren d en  W irk u n g  
d e r Schw efelsäure entzogen w ird. Die alte  
schw edische M ethode, bei w elcher n u r  S chw efel
säu re  a lle in  b en u tz t w ird, v erm eide t d iesen  F eh ler, 
w eshalb  sie von A u c h y  speciell fü r S ilic ium 
bestim m u n g  im  S tah l em pfohlen w ird.

Neuer Apparat zur Bestimmung von Kohlen
stoff in Eisen und Stahl.

V on Dr. P . W e s t h o f f .

Schon vielfach s ind  V ersuche an g es te llt w orden, 
die grofso L ängenausdehnung , w elche d e r K ohlen- 
s to ffbes tim m ungsappara t — V erb ren n en  m it C hrom 
säu re  — h a t ,  zu verringern . D as in  der P ra x is  
am  m eisten  au sg eü b te  V erfah ren  d ü rf te  das von 
C orleis se in e r  Z e it in  „S tah l u n d  E isen “ verö ffen t
lich te  sein , bei welchem durch  kreuzw eises G egen
ü b ers te llen  d e r U -Rohre eine V e rrin g e ru n g  der 
L än g en au sd eh n u n g  e rs tre b t w ird . D urch  F ort- 
lassen  des V erb rennungsroh res , Z usatz  von K u p fe r
su lfa tlö su n g  und  e ingese tz te  C o rrec tu r von  -f  2°/° 
w ird dann  diese A usd eh n u n g  a u f  ein  W e ite re s  
red u c irt. D ie le tz te re  A rbeitsw eise  kann  n a tü r 
lich n u r  fü r  B e trieb san a ly sen  in  B e tra c h t kom m en. 
In  jedem  F a lle  b le ib t d e r U ebelstand , dafs die zu 
T ro ck en rö h ren  v erw en d eten  und  m itP h o sp h o rsäu re- 
an h y d rid  gefü llten  U -Rohre sich  le ich t verstop fen . 
In  L a b o ra to r ie n , w elche ü b e r genügenden  R aum  
v e rfü g e n , findet m an  d ieserha lb  auch  wohl an 
S telle d e r U -R ohre gestreck te  R oh re  im  G ebrauch. 
Im m erh in  is t auch  h ie r  die überg ro lse  L än g en 
ausdehnung , w elche der A p p a ra t a u f  diese W eise 
e rh ä lt, lästig . D ie glasige P hospho rsäu re , w elche 
m an  h ie r u n d  da wohl zu r W asse rab so rp tio n  v e r
w endet h a t  u n d  fü r  welche das U -Rolir g u t b rau ch b ar 
w äre, kann  w egen ih r e r  gerin g en  hygroskopischen 
E igenschaften  das P h o sp h o rsäu rean h y d rid  n ic h t 
ersetzen .

M eine B em ühungen , e inen  in  jed e r H in sich t 
b rau ch b aren  A p p a ra t zu sch a ffen , der vor allem  
aber auch  h and lich  s e i , fü h r ten  m ich zu r Con- 
s tru c tio n  u n d  Z usam m en ste llu n g  des neb en steh en d  
abgeb ildeten  A ppara tes .

D ie au s dem V erb rennungsko lben  au s tre ten d en , 
du rch  A sp ira to r angesogenen  G ase p ass iren  das 
oben in  k le inem , zw ecken tsp rechend  au sg efü h rtem  
V erb rennungso fen  g e lage rte  K upferoxyd roh r — 
oder e in  P la tin ro h r , dessen  V erw en d b ark e it auch  
vorgesehen  is t  —, w erden  in  dem  folgenden, ver- 
tica l angeo rdne ten , m it G lasperlen  besch ick ten  und  
co n cen trir te  Schw efelsäure h a lten d en  A bsorptions- 
gefdfs v o rg e tro ck n e t un d  gelangen  sodann in  ein  
mit. P h o sp h o rsäu rean h y d rid  gefü lltes, ho rizon ta les

T ro ck en ro h r; h ie ra u f w ird K oh lensäu re  in  den 
; bekann ten , N atronkalk  und  P ho sp h o rsäu rean h y d rid  

en th a lten d en  U - R ohren  a b so rb ir t ,  w orauf die 
üb rigen  G ase a u f  dem  W eg zum  A sp ira to r noch 
ein  zw eites, w e ite r  u n ten  an g eb rach te s , m it 
P h o sp h o rsäu rean h y d rid  besch ick tes, ho rizon ta les 
T ro ck en ro h r passiren . In  den gestreck ten  T rocken- 
ro h ren  lag e rt das P hosph o rsäu rean h y d rid  zw ischen 
zwei S topfen aus G lasw olle. Die T rocken roh re  
sind  b e iderse its  durch  eingeschliffene G lasstopfen  
versohliefsbar. D er B renner vom  V erb ren n u n g s
ofen s te h t au f  e in e r A sb es tp la tte , w elche d ie 
u n ten  befindlichen R ohre vo r der s ta rken , s tra h le n 
den H itze  schü tz t. N eben den grofsen V orthcilon  
des A ppara tes , die dem  F ach m an n  wohl ohne

Apparat zur KohlenstoiTbeatimmunfj von I)r. Westhot!'.

j w eiteres auffallen , z. B. seine E in fachhe it, sein 
festgefüg tes Ganze, w odurch ein U m herbaum eln  
der Gefäfse verm ieden  w ird , sei noch d a ra u f  
au fm erksam  gem ach t, dafs es n u r  das K u p fe r
o x y d roh r is t, w elches zu r E rn eu e ru n g  häufiger 
abgenom m en w erden  m ufs. B en u tz t m an  ein 
P la tin ro h r , so fä llt auch d ieser U ebelstand  weg. 
Das Schw efelsäure-T rockengefäfs kann , da u n ten  
an dem selben  e in  H ahn  zum  A blassen, oben ein 
T ric h te r  m it eingeschliffenem  Stöpsel sich b e 
findet. an  O rt und  S te lle  en tle e rt un d  n eu  g e fü llt 
w erden . D ie P h o sp h o rsäu rean h y d rid rö h ren  h a lten , 
da e in e rse its  d ie  S chw efelsäure w ohl schon fa s t 
a lle  F eu ch tig k e it au fn im m t, a n d e re rse its  die M enge 
P h o sp h o rsäu rean h y d rid , weiche e in  solches Trocken- 
ro h r  au fnehm en  kann , z iem lich  bedeu tend  is t, fa s t 
u n b esch rän k t lange. A us alledem  folgt, dafs d e r 
A ppara t, e inm al zusam m engesetz t, au f  lange Z e it 
im  G ebrauch  bleiben  kann.
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E rw ä h n t sei noch, dafs dev gesam m te  A p p ara t 
a u f  e inem  Pufs m o n tir t  u n d  som it e in  P latzw echsel 
au f  b eq u em ste  W eise m öglich  is t. M it en tsp rech en 
den  A bänderungen  is t d e r A p p a ra t auch  zu r 
S chw efelbestim m ung  nach  dem  V erfah ren  v e r
w endbar, w elches L ed eb u r in  seinem  neuesten  
L e itfaden  (1900) ang ieb t.

Ic h  übergebe den A p p ara t der O effentlichkeit 
in d e r H o ffnung , dafs e r  sich  viele  F reu n d e  
e rw erb en  w ird . E r  is t g esch ü tz t d u rch  D. R. G. M. 
D e n V e rtr ie b  h a t die F irm a  S t r ö h l e i n  & Co. in  
D üsseldorf übernom m en , von w elcher der A ppa
ra t  auch  au f d e r A u sste llu n g  in  D üsseldorf gegen
w ärtig  au sg es te llt ist.

Die Minettcab lageriing des lothringischen Jura.
Von B efg assesso r D r. K o h l  m a n n  in S tra fsb u rg  i. E .

(Fortsetzung von S. 508. — Hierzu Tafel IX  und X.)

. - (Nachdruck verboten.)

III. P e t r o g r a p h i e  d e r  M i n e t t e f o r m a t i o n .

Die M inettefo rm ation  b esteh t, w ie w ir schon 
oben sahen , aus einem  W echse l von E ise n e rz 
lag e rn  und von Z w ischenm itte ln  v e rsch iedener 
p e tro g rap h isch e r B eschaffenheit. Im  G egensa tz  
zum  liegenden  und  h angenden  M ergel, w elche 
b laue  b is g rau e  F ä rb u n g  z e ig e n , h e rrsch en  in 
dem S chich tencom plex  d e r M inettefo rm ation  nach  
den S ch ich ten  und v ielfach in den Schich ten  
w echselnd  ro th e , b rau n e , sch w arze , ge lbe  und 
g rau e  F a rb e n , und z w a r kom m en diese n ich t 
a lle in  den E rz la g e rn , sondern  m eist auch den 
Z w ischenm itte ln , w elche du rchw eg  einen  n ich t 
unbedeu tenden  E ise n g e h a lt ze igen , zu.

D ie M inette  b e s te h t im w esen tlichen  aus 
E isenoo lithen , w elche durch  eine eisenschüssige  
G rundm asse k a lk ig e r, th o n ig e r oder k ie se lig e r 
N a tu r  m eh r oder w en ig er m it e in an d e r v e r
bunden  sind.

D ie O olithe haben  runde , ellipso id isclie  oder 
un rege lm äfsige  F o rm . O ft auch sind  sie abge
p la t te t  und liegen  dann durchw eg  m it den flachen 
S e iten  der S ch ich tung  p a ra lle l . D ie G röfse der j 
K örnchen  w echse lt. H offm ann g ie b t a ls  m ittle ren  j 
D urchm esser ‘/4 mm an. M it blofsem  A uge kann  
m an die K örnchen  d ah er eben noch e rkennen . 
D ie S tru k tu r  d e r O olithe is t eine concen trisch  
schalige . N ach  den E rlä u te ru n g e n  zu r  G eo
log ischen  U eb e rs ich tsk a rte  des w estlichen  D eutsch- 
L o th rin g en  b le ib t bei d e r B ehand lung  d e r K örnchen  ; 
m it S a lz säu re  ein  k iese liges S k e le tt zu rück , 
w elches die S tru c tu r  g u t e rkennen  lä fs t. A us- 
g e fü l lt is td a sK ie se l-S k e le ttm itE ise n v e rb in d u n g e n , 
w elche som it den H a u p tb e s tan d tlie il d e r  O olithe j 
b ilden . D ie F ä rb u n g  der le tz te re n  w echselt m eist 
vom  R o th en  zum  B rau n en , doch findet m an auch  
M inette , deren  K örnchen  g rü n , sch w ärz lich  oder 
gelb  sind . D ie G rundm asse , w elche  in  ih r e r  
F a rb e  b a ld  m it den in  sie e in g eb e tte ten  O olithen 
ü bere in stim m t, b a ld  von ihnen  abw eich t, b e s te h t 
neben  E isen v erb in d u n g en  aus koh lensaurem  K alk , 
T hon  und  Q uarz . M eist w ieg t d e r  eine oder

andere  B es tan d th e il bedeutend  vor. D er Q uarz 
d e r G rundm asse findet sich  in  der F orm  von 
ab g eru n d e ten  oder eckigen K ö rn e rn , w elche in 
d e r M inette des o b ers ten , des ro th san d ig en  L ag e rs , 
B ohnengröfse e rre ichen . D ie H a u p tträ g e r  des 

I E isen g eh a lte s  der M inette  sind  die O olithe. N ur 
in  se ltenen  F ä lle n  is t  beim  Z u rü c k tre te n  der 

i O olithe die G rundm asse so e isen h a ltig , da ls die 
| M inette im  Hochofen V erw endung  finden kann . 

D ie G iite der M inetten  lä f s t sich  bei e in iger 
U ebung durch  den A ugenschein  fe s ts te llen . Sind 
die O o lith k ö rn e r k le in , reg e lm äfsig  und d ich t 
g ed rä n g t, so is t d e r E ise n g e h a lt e rfah ru n g sm äfsig  
m eist ein  hoher. S ind a b e r  die K ö rn e r grofs 
und u n reg e lm äfs ig , so h a t  m an es durchw eg  
m it ä rm ere r M inette zu tliun.

F ü r  die B eu rth e ilu n g  der chem ischen Z u
sam m ensetzung  der M inette  —  d er O olithe und 
G rundm asse zusam m engenom m en —  geben uns 
die nachstehenden  A nalysen , w elche  die M itte l
w e rte  e in e r g rö fseren  Z ahl d a rs te lle n  und den 
E rlä u te ru n g e n  der G eolog ischen  U eb e rs ich tsk a rte  
des w estlichen  D eu tsch -L o th rin g en  entnom m en 
sind, ein igen  A nhalt.

Schwarzes
Lager

Graue«
Lager

Rothes
Lager

Rothsandigea
Lager

S i0 2 . . . . 15,1 7,9 9 ,9 3 3 , 6
Fei O3 . . . 57,0 45,5 60,6 4 4 , 5
FeO  . . . . 0,3 0,4 — —
AL Os . . . 5,2 2,3 5,5 4 , 2
CaO . . .  . 5,9 19,0 6,2 5 , 3
M gO  . . . . 0,5 0,5 0,5 0 , 5
PiO s . . . 1.7 1,7 1,8 1 , 6
SO* . . .  . 0,1 0,1 0 , 1
C O * . . . . 4,6 14,3 4,9 4,1
H *0 . . . . 9,3 8,0 10,1 6,6

D ie Z ah l d e r v o lls tän d ig e ren  M inetteanaly sen  
is t seh r s p ä r l ic h ; w en ig sten s finden sich  in  der 

; L i te r a tu r  d a rü b e r n u r  w en ige  A ngaben . Die 
i tau sen d  und  a b e rtau sen d  A naly sen , w elche jäh r

lich  in  den  L a b o ra to rie n  d e r E ise n h ü tte n  aus- 
| g e fü h r t w erden , s te llen  n u r  den  G eh a lt an  den 
| fü r den H ochofenbetrieb  w ich tigen  E lem enten
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f e s t  und tra g e n  kaum  zu r  A u fk lä ru n g  ü b e r die 
Z usam m ensetzung  bei. So is t es denn n ich t 
e rs tau n lich , dafs w ir über die m ineralog ische 
Z usam m ensetzung  der M inette se h r  w en ig  u n te r
r ic h te t sind. M an w a r b is vor K urzem  gew ohn t, 
die M inette  als B rau n e isen e rz  an zusp rechen , 
indem  m an annahm , dafs die E isenverb indungen , 
w elche sich  am  A ufbau  d e r M inette der 
O olithe und  der G rundm asse — b e th e ilig en , 
E isen o x y d h y d ra te  und  dafs daneben  k o h len sau re r 
K a lk , Q uarz und T h o n  die m ineralog ischen  
E lem en te  seien . Schon B r a c o n n i e r  und andere  
A u to ren  haben  se in e rze it d a ra u f  h ingew iesen , dafs 
das E isen  v ielfach a ls  O xydul in d e r M inette  
e n th a lte n  sei. E ine B es tä tig u n g  haben  diese 
A n g ab en  neuerd ings durch die U n te rsuchungen  
von B lu m  gefunden ; d ieselben haben  ergeben , 
dafs die m inera log ische  Z usam m ensetzung  der 
M inette  nach  den O ertlich k e iten  seh r versch ieden  
und n ich t so einfach is t ,  a ls  m an  b ish e r v ie l
fach angenom m en h a tte . K oh lensau res E isen 
oxydul, E isenoxydoxydul und  E isen o x y d u lsilik a te  
w erden  von B lu m  a ls  die w ich tig eren  E isenver- 
b iudungen  e in ig e r von ihm u n te rsu c h te r M inetten  
angegeben , und ich  g laube  in  der V e r m u tu n g  
n ich t feh l zu gehen , dafs v ielfach  v e rw ick e lte re  i 

E isen -T honerde  und E isen -M agnesium -T lionerde- 
S ilica te  äh n lich  den T h u r in g i t ,  C ro n s ted tit und 
C ham osit gen an n ten  M ineralien  in den M inetten  
au ftre te n . D iese lbe  A nsich t is t  b e re its  von ! 
v a n  W e r v e k e  g e ä u fse rt w orden.

U nzw eife lhaft en th a lten  v ie le  M inetten  als 
E isen v erb in d u n g en  aussch lie fslich  oder fa s t aus- 
sch liefs lich  E isen o x y d h y d ra te . W o die T a g e 
w asser a u f  die E rz e  e inw irken  ko n n ten , am 
A usgehenden  und  in d e r N ähe d e r S p rünge  und 
K lüfte , w erden  w ir du rchw eg  diese E ise n v e r
b indungen  finden. D ie M inetten  ab e r, w elche 
■aus dem In n e ren  des G eb irges kom m en, deu ten  
v ielfach  schon durch  ih re  F a rb e n  an , dafs w ir  
es m it anderen  E isen v erb in d u n g en  zu  tliun  haben . 
U nd n ic h t n u r an  den v ersch ied en en  S te llen , 
sondern  auch  in den versch iedenen  L a g e rn  des
selben  P u n k te s  ze igen  die M inetten  m eist eine 
w echselnde Z usam m ensetzung . D ie oberen  L a g e r  
haben n ic h t n u r am A usgehenden , sondern  auch 
in  der T ie fe  vo rw iegend  ro th e  F ä rb u n g  und 
•enthalten  das E isen  a ls Oxyd, w äh rend  in  den 
un te ren  L a g e rn  das O xydul in  n ich t g e rin g e r  
M enge vorzukom m en pfleg t. D ie E rk lä ru n g  
h ie rfü r , w elche sich  am  e rs ten  ä u fd rän g t, dafs 
näm lich  die oberen  L a g e r  m eh r den A tm osphärilien  
au sg ese tz t w aren , m öchte ich  von vornhere in  
abw eisen . D ie W a sse r  können  n ic h t von oben 
■durch den h angenden  M ergel e inged rungen  sein , 
und von den S p a lten  und K lüften  aus finden 
d ieselben ih ren  W e g  ebenso le ich t in  die u n te ren  
w ie in  die oberen  L a g e r . M eines E ra c h te n s  
h a t  die E rsch e in u n g  ih ren  G rund  d a rin , dafs 
•die oberen  L a g e r  eine and e re  u rsp rü n g lich e  Zu

sam m ense tzung  bei d e r B ildung  e rh a lten  haben  
a ls  die u n te ren .

M it der A ngabe, von B l u m ,  dafs e r  in  e iner 
M inette  ein  F erro s ilico ca rb o n a t gefunden habe , 
k an n  ich m ich indefs n ic h t e in v e rstan d en  e r 
k lä ren . E in e  d e ra r tig e  V erb indung  is t  m eines 
W issen s in d e r N a tu r  b ish e r n ich t gefunden 
w orden , und  ich  h a lte  auch  ih r  V orkom m en vom 
S tan d p u n k te  der chem ischen G eologie fü r un- 

i w ahrsche in lich . D as analoge  „M anganosilico- 
c a rb o n a t“ , w elches B lum  a n fü h r t, is t  b is heu te  
von den M ineralogen a ls  solches n ich t a n e rk an n t. 
D ie chem ische A naly se  a lle in  is t  n ich t im S tan d e , 
ü b e r so lche F ra g e n  h in re ichende A u fk lä ru n g  zu  
verschaffen . B ei e in e r so v e rw icke lten  Zusam m en
se tzu n g , w ie sie die M inetten  zu  haben scheinen, 
k an n  d ieselbe n u r ' in V erb indung  m it e iner 
m ikroskopischen  U n tersuchung  des M ateria ls  zu 
s icheren  Schlüssen fü h ren . D och dies n u r  nebenbei.

A ls accessorisclie M ineralien  d e r  M inette  
tr iff t m an S chw efelk ies, und  in se ltenen  F ä llen  
Z inkb lende, B le ig lan z , K upferk ies und S chw er
sp a t. D er Schw efelk ies, d ieser fü r den H ü tte n 
m ann lä s tig e  B e s ta n d te i l ,  findet sich  in einzelnen  
K ry s ta lle n , Schnüren , K nollen  und in  fe iner 
V e r te i lu n g .  In  den u n te ren  L ag e rn  kom m t e r 
s te llen w eise  so m assenhaft vor, dafs e r  d o rt als 
w esen tlich er B e s ta n d te i l  anzusehen  is t.

D ie H ä rte  d e r M inette w echselt, je  nachdem  
die O olithe m ehr oder w en ig e r fe s t m it e in 
an d e r v e rk i tte t sind. S ie is t  du rchw eg  g e rin g e r  
a ls  beim  K alk . D ie beste  P ro b e , um die K a lk 
bänke eines L a g e rs  in  der G rube zu  e rkennen , 
is t  die, m itte ls  e ines P ick e ls  den S tofs von oben 
nach  un ten  zu sch litzen . H ierbei n im m t man 
den K a lk  an d e r g rö fse ren  H ä rte  w a h r und  er- 

j k e n n t ihn  deu tlich  d u rch  die h e lle re  F ä rb u n g .
! In fo lge  d e r g e rin g en  H ä r te  is t  die G ew innung 
| der M inette  eine le ich te . V iele  M inetten  ze r- 
! fa llen  le ich t, eine fü r  die V e rh ü ttu n g  unangenehm e 

E ig e n sc h a ft;  an d e re  M inetten  brechen  b e i der 
G ew innung in  g rö fseren  S tücken  und bröckeln  
auch beim  T ra n sp o r t w enig  ab. Z iem lich be
k a n n t dü rfte  auch sein , dafs m anche M inetten  
sich  in d e r H itze  spröde zeigen  und im H och
ofen sp rin g en .

S e lten  besteh en  die M in e tte lag e r n u r aus 
M inette . M eist finden sich  in n e rh a lb  derselben  
K a lkaussche idungen  in  d e r  F o rm  von N ieren , 
N este rn , B änken  oder von g an z  u n rege lm äfsiger 
F orm . S ie  m achen bis zu */3 d e r L ag e rm äch tig 
k e it aus und ze igen  durchw eg  einen  n ich t un
bedeu tenden  E ise n g e h a lt. U m g ek eh rt finden sich 
L ag erb ild u n g en , bei denen m an das M inette
vorkom m en a ls  n ie ren - und n es te rfö rm ig  in n e r
ha lb  des K alkes ansehen  kan n . O hne scharfe  
G renzen  gehen  diese K alkaussche idungen  und 
die M inette  v ie lfach  in e in an d er ü b er. D ie M inette 
w ird  k a lk ig e r , die O olithe nehm en an  H äufig
k e it ab und es e n ts te h t ein  vorw iegend  k a lk ig es
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G este in . Z uw eilen  und besonders d o rt, wo die 
V e rw itte ru n g  w e ite r  v o rg esch ritten  is t, lieben 
sich  K a lk n ie ren  und N este r sch ä rfe r von der 
M inette  ab und  ze igen  o ftm als einen scha ligen  
B a u ; d e ra r tig e  G ebilde heifsen  bei den B e rg 
leu ten  L uxem burgs rognons, in  D eu tsch -L o th rin g en  
K a lk w ack en ; sie la ssen  sich le ich t vom E rz
tren n en  und  w erden  d ah e r beim A bbau au s
gesch ieden  und in  der G rube zu rü ck g e lassen . 
E in  B eisp ie l fü r  die A rt d e r V erth e ilu n g  von 
K alkausschc idungen  g ie b t das P rofil (A bbild. 7), 
das dem g rau en  L a g e r  d e r G rube M oyeuvre e n t
nom m en is t. F ü r  den E ise n g e h a lt der M inette  
scheinen die K alkausscheidungen  n ich t 
se lten  von B edeu tung  zu sein . So 
glaubt, m an beim  gelben  L a g e r ,
w elches bei R nm elingen so schöne
E rz e  lie fe r t, d ie gegen  W esten  ein- 
tre te n d e  U n b au w ü rd ig k e it dem Um
stan d e  zusch re iben  zu m üssen, da ls 
d ie K a lk n ie ren  nach  d ieser R ich tu n g  
abnehm en und d e r E ise n g e h a lt sich 
in fo lgedessen  au f  die g an ze  L a g e r
m äch tig k e it verth e ile . E in  an d e re r , 
noch w en ig e r angenehm er B eg le ite r  
der M inette  is t  der M ergel. In  dünnen, 
oft v ie le  M eter langen  S chm itzen  
t r i t t  e r  in den L a g e rn  in häufiger 
W ech se llag e ru n g  m it der M inette  auf.

D ie B e s ta n d te i l e  der bauw ürd igen  
L a g e r  schw anken  in n e rh a lb  fo lgen
d e r  G renzen  :

F e .................
Si'Ot . . . .
CaO . . . .
Als Os . . .
IM);, . . . .  0,5

D er G eh a lt an  K iese lsäu re , K alk  
und T hon  is t  v ie lfach  noch b edeu ten 
der. D er K ie se lsäu reg eh a lt s te ig t bis 
ü b e r 4 0  °/o , w äh ren d  an d e re rse its  
sich  L a g e r  finden , in  denen K alk  
und M ergel b is  zu  50  °/o ausm achen 
und die E isen o o lith e  v o lls tän d ig  zu rü ck tre ten . 
D afs die L a g e r  in diesen F ä llen  u nbauw ürd ig  sind, 
b ra u c h t wohl kaum  hervo rgehoben  zu  w erden .

D ie Z w ischenm itte l bestehen  ans m ildem  
S an d ste in , M ergel, K a lk s te in  und allen  Z w ischen
stu fen  zw ischen  diesen G este inen . D er K a lk 
ste in  findet sieh  häufig  a ls  M uschelkalk ste in , 
w ie d e r N am e schon an d eu te t, aus F rag m en ten  
von M uschelschalen  b estehend , w elche durch K a lk  
cem e n tir t sind . D erse lbe  is t seh r fe s t und 
w id e rs tan d sfäh ig  an  d e r L u f t ;  in  den T ag eb au en  
L uxem burgs w ird  e r  d ah er n ic h t se lten  a ls  
B au ste in  m itgew onnen . N ich t n u r  beim  g rau en  
L a g e r, sondern  ü b e rh au p t bei den obern  L ag e rn  
t r i t t  e r  häufig  a ls  H angendes auf. A ls ty p isch e r 
M ergel findet sich  d e r so g en an n te  „ B u c h “ , aus 
t.honigem, e isenschüssigem , g lim m erha ltigem  K alk

von ro s tb ra u n e r  F a rb e  b e s teh en d , w e lch e r a n  
der L u ft seh r le ich t v e rw it te r t  und  dabei au f
b lä t te r t .  D erse lbe  t r i t t  seh r häufig  a ls  Z w ischen
m itte l in  d e r u n te ren  P a r t ie  der M inettefo rm ation  
auf. D ie M ergelm itte l nehm en zuw eilen  so v ie le  
Q u arzk ö rn e r auf, dal's m an das G este in  a ls  m ilden 
S an d ste in  ansp rechen  k an n . T yp ische  Sand
s te in e  finden sich indefs a ls  G lied der M ine tte 
form ation  in n e rh a lb  unseres  G eb ie ts  n ich t. D ie 
G renzen  zw ischen  L ag e rn  und Z w ischenm itte ln  
sind  oft n ic h t sch arf, indem  die e rs te re n  durch 
A bnahm e d e r O olithc a llm äh lich  in das M itte l 
übergehen . E in  B eisp ie l fü r ein  deu tliches 

A bheben d e r L a g e r  vom M itte l lie fe r t 
das g rau e  L a g e r. Sein . H angendes 
b e s te h t v ie lfach  aus M uschelkalk ste in .

D ie M in e tte lag e r sind  locale  B il
dungen . A ufserhalb  unseres K a r te n 
geb ie tes  v e rschw inden  in  dem H o ri
zon te  der T rig o n ia  nav is  die E isen 
oolithe m eh r oder w en ig e r sc h n e ll; 
w ir  haben  es dann  n u r m eh r m it 
e isenarm en  K a lk e n , M ergeln  und 
S andste inen  zu th u n . Und in n e rh a lb  
des M ine ttegeb ie tes is t  das A u ftre te n , 
sow ie die p e tro g rap h isch e  B eschaffen
h e it und E n tw ick lu n g  der E ise n e rz 
la g e r  eine w echselnde. E in  L a g e r , 
w elches an  e in e r S te lle  schön und 
m äch tig  en tw ick e lt i s t ,  v e r l ie r t  oft 
in  d e r h o rizo n ta len  E rs tre c k u n g  seine 
O olithe und w ird  in  e in ig e r E n t
fe rn u n g  durch  einen  eisenschüssigen  
M ergel oder K a lk s te in  e rs e tz t . Oft 
auch  th e ilen  sich durch  Z w ischen
sch ieben  e ines G este in sm itte ls  die 
L a g e r ;  es en ts teh en  so zw ei oder 
m ehrere . In  an d eren  F ä llen  w ird  aus 
einem  kalk igen  L a g e r  im w eiteren  
V erlau f ein k iese liges. Im  allgem einen 
sind  ab e r  d iese W ech se l ke ine  p lö tz 
liche]!. sondern  a llm äh liche . A ehn- 
liches g il t  von den Z w isclienm itte lu . 

A uch sie än d ern  in  ih rem  V e rla u f M ächtigkeit 
! und B eschaffenheit. D urch  g rö fse re  A nhäufungen 

von E isenoo lithen  w erden  sie m itu n te r zu  M inette
lag e rn , um  in ih re r  w eite ren  E rs tre c k u n g  diese 

| B ed eu tu n g  w ieder zu v e rlie ren . M anche A utoren 
h a lte n  es d ah e r fü r r ic h tig e r ,  ü b e rh au p t n ich t 
von E ise n e rz la g e rn , sondern  n u r  von eisen
re ich e ren  P a r t ie n  in  d e r E rz fo rm a tio n  zu sp rechen . 
Ich  g la u b e , dafs d iese A nsich t ü b e r das Ziel 
h in au ssch ie fs t; die w eite  V e rb re itu n g  und die 
R eg e lm äfs ig k e it e ines T h e ils  d e r L a g e r , die 
sch a rfe  G renze  zw ischen  L a g e r  und  Z w ischen- 
m itte l,  w elche  sich v ie lo rts  z e ig t ,  b e rech tigen  
dazu , d ie B eze ichnung  „ L a g e r“ b e izubeha lten .

D ie M in e tte lag e r und  ih re  Z w i s c h e n m i t t e l ,  

w elche w ir  als M inettefo rm ation  z u s a m m e n f a s s e n  

und w elche  zw ischen  den beiden m ä c h t i g e n  M ergel-

Y'50

Abbildung 7.
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s c h ic h te n , dem hangenden  und dem liegenden 
M ergel, e ingesch lossen  s in d , haben eine w ech
selnde G esam in tm äch tigkeit. Am O strand  der 
H ochebene von B rie y , wo die M inetteform ation  
zu  T ag e  au sg eh t, und im  ganzen  südlichen  T he il
des E rzg eb ie te s  is t sie g e rin g . S ie b e trä g t
d o rt 15 bis 20  m und  nim m t gegen  W esten  
und N orden b is zu e iner gew issen  E n tfe rn u n g  
zu . Am m äch tig s ten  d ü rf te  sie zw ischen  E sch
und B o llingen  in  einem  3 bis 4  km b re iten
nordsüdliclien  S tre ifen , wo sie b is zu 60 m e r 
re ic h t ,  en tw ick e lt s e in , um von d o rt aus nach  
a llen  R ich tungen  an  M äch tigke it abzunehm en, 
nach  der einen R ich tu n g  sc h n e lle r , nach der 
an d eren  lan g sam er. B ei der B esp rechung  der 
einzelnen  B ezirke  w erde ich mich d a rü b e r näh er 
v e rb re iten .

Die versch iedene A usb ildung  der M inette- 
fo rm ation  sow ie topog raph ische  S onderheiten  
g e s ta tte n , in n e rh a lb  des E rz g e b ie ts  k le in e re  B e
z irk e  zu  un te rsche iden . D as luxem burg ische 
V orkom m en pfleg t m an in den B ez irk  von E sch- 
R iim elingen-D üdelingen  (bassin  d ’E sch-D udelange) 
und in den B ez irk  von B elvaux  - L am adela ine  
(bassin  de B e lv au x -L am ad e la in e ) zu tren n en . 
Im deu tschen  T he ile  is t du rch  das F en tsch - und  
O rne-T hal eine D re ith e ilu u g  g e re c h tfe r t ig t . Man 
kann  h ie r un te rsche iden  den B e z irk  nörd lich  
der F e n ts c h , w elcher die H ochebene von A um etz- 
A rsw eile r b eg re ift , den B ez irk  zw ischen  F cn tsch  
lind O rne und a ls  d r i tte n  B e z irk , den süd lich  
der O rne. Die T h e ilu n g  in g le ich fa lls  d re i 
B ez irk e , w elche fü r das französische  E rzg eb ie t 
üblich i s t ,  is t  a u f  die e tw as  e ig e n a rtig e  A us
dehnung des d o rtigen  M inettevorkom m ens zu riiek - 
zufiihren . D ie abbauw ürd ige  M inette  e rs tre c k t 
s ich , w ie die B au w ü rd ig k e itsg re n ze  (T afe l IX ) 
erkennen  lä fs t, längs der O rne und w estlich  
der F en tsch  in w eit gegen  W esten  ausg re ifenden  
b u ch ten a rtig en  V orsp rüngen . D en süd licheren  
n en n t m an den O rn e-B ez irk  (bassin  de PO rne), 
den w estlich  der F e n tsc h  M itte lbez irk  (bassin  
du m ilieu). D azu  kom m t a ls d r i t te r  d e r B ezirk  
von L ongw v (bassin  de L ongw y). Um falschen  
V orste llungen  vorzubougen , bem erke ic h , dafs 
die B ezeichnung  bassin , w elche fü r diese B ez irk e  
ebenso w ie fü r die luxem burg ischen  üb lich  is t, 
sich n ic h t a u f  eine versch iedene b eck en artig e  
A b lagerung  g rü n d e t.

IV . D ie  e i n z e l n e n  M i n e t t e l a g e r .

D ie Jvenntnifs, w elche w ir  von d e r B eschaffen
heit und M äch tig k e it der die M inetteform ation  
zusam m ensetzenden  Schich ten  haben , en ts tam m t 
tlie ils b e rgbau lichen  B e tr ie b e n , tlie ils B o h r
löchern . Im  nö rd lichen  und ö s tlichen  T h e ile  
des M inettegeb ie tes bestehen  neben  den h au p t
sächlich  au f  den N orden  b esch rän k ten  T agebauen  
ausgedehn te  G rubenbaue. U nd in  le tz te r  Z eit 
is t die M inettefo rm ation  auch gegen  W esten  zu 

X .»

durch bedeutende T ie fb a u a n la g e n  bei A um etz, 
B o llingen , St.e. M arie aux  C hênes, Jo eu f, Hom é- 
c o u r t ,  A uboué und B riey  in grofsem  U m fange 
ersch lossen  w orden. F ü r  einen  seh r grofsen  
T h e il indefs, besonders fü r den südlichen T he il des 
deu tschen  M inettevorkom m ens und fü r das f ra n 
zösische G ebiet is t  unsere  K enu tn ifs  d e r Minette.-, 
form ation  au f  die E rg eb n isse  von B ohrlöchern  
angew iesen . G lück licherw eise  sind die B oh r
lö ch er se h r  zah lre ich  ; kaum  ein g rö lse re r  T h e il 
unseres M inettegeb ie tes is t  n ich t durch B ohrungen  
u n te rsu ch t. B esonders au f  französischem  B oden 
haben die H ü tten g ese llsch a ften  in den beiden le tz 
ten Ja h rz e h n te n  eine au fse ro rd en tlich  reg e  T liä tig - 
k e it e n tfa lte t. D ie frü h e r v e rtre te n e  A uffassung , 
dafs die M in e tte lag e r gegen  W esten  kaum  über 
die d eu tsch -fran zö sis th e  L an d esg ren ze  in ab b au 
w ü rd ig e r B eschaffenheit fo r tse tz te n , w urde  durch  
die E rfo lg e  d e r B oh rungen  an  d e r L an d esg ren ze  
w id erleg t. Und so en tsp an n  sich  ein e ifriges 
B ohren  zw ecks E rw erb u n g  von B erg w erk se ig en 
thum . D ad u rch , dafs die französische  B e rg 
behörde  den N achw eis des E isenerzvorkom m ens 
in  dem b eg eh rten  B orgw erksfe lde  a u f  G rund 
m eh re re r B o h rlöcher v e rlan g te , is t das f ra n 
zösische M ine ttegeb ie t in  ausgedehn tem  M afse 
ersch lo ssen  w orden . Im  a llgem einen  w erden  die 
B ohrungen  m it dem M eifselbohrer b is z u r  E r z 
form ation und von da ab m it dem K ern b o h re r 
au sg e fü h rt. In fo lge d e r W eich h e it und Z erre ib 
lich k e it d e r M inette sind die K e rn v e rlu s te  m eist 
bedeutend . In den L ag e rn  m it seh r w eicher 
M inette kom m en n ich t se lten  ü b e r 90 °/o K e rn 
v e rlu s te  vor. Zum sicheren  E rk en n en  d e r M inette
la g e r  im e inze lnen , d e r B eschaffenheit und  M äch
tig k e it der e inze lnen  M ine tte lagen , K alkbänke , 
T honsclim itzen  sind  d ah e r die B ohrungen  vielfach  
w enig  g ee igne t.

T ro tz  d ieser zah lre ich en  G ruben- und B ohr- 
au fsch lüsse is t  die G le ich ste llu n g  d e r L ag e r, der 
versch iedenen  P u n k te  w egen des oft seh r schnellen  
W echsels d e r p e tro g rap h isch en  B eschaffenheit der 
M inetteform ation  und ih re r  einzelnen  Schich ten  
und w egen d e r unsicheren  Sch lüsse, w elche die 
B o h rergebn isse  v ielfach  n u r g e s ta tte n , m eist 
sch w ierig  und jed e n fa lls  oft n ic h t e inw andfre i, 
zum al auch die in  d e r M inetteform ation  sich 
findenden F o ss ilien  le id e r n ic h t g ee ig n e t sind , 
die Id en tific iru n g  d e r L a g e r  w esen tlich  zu e r 
le ich te rn . E n tg eg en  d e r b ish e rig en  A uffassung  
h a t näm lich  B enecke n ach g ew iesen , dafs ein 
pa läon to log isch  fe s t u m g ren z te r H orizon t in  der 
M inetteform ation  n ic h t b e s teh t. Die F ossilien , 
w elche f rü h e r  a ls  fü r e inze lne  S ch ich ten  le iten d  
beze ich n e t w orden  sind , tre te n  auch  in anderen  
S ch ich ten  au f. D ie G le ichs te llung  der L a g e r  
an  den versch iedenen  S te lle n , w ie sie den fo l
genden  A ngaben  über V e rb re itu n g  der einzelnen  
M in e tte lag e r zu G runde g e le g t i s t ,  m uft sich 

| d ah er vornehm lich  neben d e r A usb ildung  der
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Reihenfolge
d e r

Hauptlager.
2,0 rot/i -sandigesLager
z >
2,3 oberes roth-kalkiges Lager

L a g e r au f die V erg le iche  d e r B eschaffenheit des 
L iegenden  und H angenden  sow ie d e r S tä rk e  d e r 
Z w ischenm itte l s tü tz e n .

D ie A nzah l der M in e tte lag e r is t, w ie sich 
ohne w e ite res  aus der w echselnden  B eschaffen
h e it d e r M ine tte fo rm ation ' e rg ieb t, an den v e r
sch iedenen  S te llen  versch ieden . Von den E r 
läu te ru n g en  z u r  geo log ischen  U eb ers ich tsk a rte  
des w estlichen  D eu tsch -L o th rin g en  w erden  v ie r 
H a u p tla g e r  au fg ezäh lt, und von u n ten  nach oben 
a ls sch w arzes, g rau es , ro th es und ro th san d ig es 
L a g e r  b eze ichne t. D iese B e
zeichnung  der L ag er durch 
F a rb e n  is t  a llgem ein  g eb räu ch 
lic h , tro tzd em  d ieselbe der 
W irk lic h k e it n ich t e n tsp ric h t; 
w ie die B eschaffenheit w ech
seln  die L a g e r  in h o riz o n ta le r 
E rs tre c k u n g  auch  die F a rb e .
D ie neben den g en an n te n  v ier 
s te llenw eise  au ftre ten d en  L a g e r  
w erden  von den E rläu te ru n g en  
z u r  geo log ischen  U eb ers ich ts
k a r te  des w estlichen  D eutsch- 
L o th ringen  a ls  N eb en lag e r anf- 
g e fa fst. D ie w e ite ren  A uf
schlüsse, w elche se it dem E r 
scheinen  d ieser E rläu te ru n g en  
s ta ttg e fn n d e n  h a b e n , zeigen, 
dafs m anche je n e r  „N eben 
la g e r“ eine gro fse  V e rb re itu n g  
b es itzen . U n te r dem schw arzen  
findet sich  v ie lfach  noch ein 
L a g e r ,  das sogenann te  g rüne  
und  ü b er dem sch w arzen  L a 
g e r ,  zw ischen ihm  und  dem 
g ra u e n , t r i t t  das b rau n e  auf, 
w elches s te llenw eise  eine g rofse 
B edeu tung  h a t. E in  w e ite res  
L a g e r , w elches auch  fü r die 

E isen in d u strie  w ich tig  is t, 
tr iff t m an ü b e r dem g ra u e n ; 
es is t  das so g en an n te  gelbe 
L a g e r. A ls H a u p tla g e r m öchte ich d ah e r be
zeichnen  (m it dem oberen beg in n en d ): 

d is  rotlisandige Lager 
„ rotlio oder rothkalkige Lager 
„ gelbe Lager 
„ graue „
„ braune „
„ schwarze „
„ grüne „

v a n  W e r v e k e  fü h r t noch m ehr H a u p tla g e r  
an . D as von ihm  en tw orfene  schem atische  
P ro fil (A bb ildung  8 ) e n th ä l t das N ähere . W ir  
sehen , dafs e r  zw ei ge lbe  und  zw ischen  dem 
oberen  ge lben  und  dem  ro th san d ig en  L a g e r  d re i 
ro th e  L a g e r  u n te rsch e id e t. B e i B esp rech u n g  
d e r e inze lnen  L a g e r  w ird  sich  G e legenhe it b ie ten , 
a u f  d ie v an  W ervekeschen  A n sich ten  näh er 
e inzugehen .

unteres roth-ka lk iges Lager 
» rothes Lager von Esch.

Schon in m einer A rb e it ü b e r die M in e tte 
fo rm ation  n ö rd lich  der F e n ts c h *  habe ich das 
sch w arze  und b rau n e  a ls u n te re  k iese lig e  L ager- 
g ruppe  zusam m engefafst. A uch fü r den üb rigen  
T h e il des M ine ttegeb ie tes d ü rf te  diese B ezeich
nung  g e re c h tfe r t ig t sein und n u r  insofern  eine 
E rw e ite ru n g  e rü b rig en  a ls auch  das g rü n e  Lage)' 
d ieser G ruppe zuzu rechnen  is t. D ie B ezeichnung  
e n tsp ric h t im  a llgem einen  d e r W irk lic h k e it ;  es 
is t von d u n k e lg rü n er F a rb e . D ie k iese lige  N a tu r  
des L a g e rs  rü h r t  w ohl ebensosehr von dem 

V orhandensein  von E isen s ili
caten  a ls  von se in er sand igen  
B eschaffenheit h e r. V on dem 
liegenden  M e rg e l, w elcher 
an  seinem  H an g en d en  durch  
Scliw efe lk iese insp rengungen  oft 
g u t c h a ra k te r is ir t  i s t ,  heb t 
sich das g rü n e  L a g e r  zuw eilen 
sc h a r f  a b , o ft auch  g e h t der 
liegende M ergel a llm äh lich  in 
das L a g e r  über. B is v o r k u r
zem  w urde  das g rüno  L ag e r 
n u r  w en ig  e rw äh n t. M eines 
W issens sind  es z u e rs t die
französischen  A u to ren  gew esen, 
w elche die w e ite re  V e rb re itu n g  
desselben au f  französischem  
G eb ie t hervo rgehoben  haben. 
Indefs auch  au f  deutschem  
und  luxem burg ischem  G ebiete 
sch e in t das L a g e r  eine n ich t 
g e rin g e  V e rb re itu n g  zu  be
sitzen . So w ird  es von van
W erv ek e* *  im P ro fil des B ohr
loches C o lla rt I  (bei E sch) an 
gegeben  und auch  Hoffm ann *** 
h a t fü r das G eb ie t zw ischen
S t. P r iv a t  und  F en tsch  in dreien 
se in e r P ro file  das g riine  L ag er 
a n g e fü h rt. W a s  den T h e il nörd
lich  der F e n tsc h  a n la n g t , in 
w elchem  b ish e r das g rü n e  L ag er 

a ls  so lches n ich t b ek an n t w a r ,  so h a lte  ich es
n ich t fü r au sg esch lo ssen , dafs in  dem S treifen
m äch tig e r E n tw ick lu n g  d e r M inetteform ation  zw i
schen E sch  und B o llingen  das g rü n e  L a g e r  vor
handen  is t. B ei den B ohrungen  is t es v ielle ich t 
übersehen  und  a ls  u n te re r  T h e il des schw arzen  
L a g e rs  angegeben  w orden . S te llenw eise  w urde 
w olil auch die B oh rung  zu frü h  e in g es te llt , da 
m an m it dem  L iegenden  des sch w arzen  L a g e rs  die 
u n te rs te  G renze  d e r M inettefo rm ation  annahm .

1.0 rothes Lager von Oberkorn.

2,3 gelbes Lager von Düdelingen

f ,t  gelbes Lager, Algringen.
1.0

graues Lager.

5,s

J.» braunes Lager.

V
ZjS schwarzes Lager.

2,"
2,0 grünes Lager.

Abbildung 8.

* „Stahl und Eisen“ 1898 (s. Literaturnachweis 
Nr. 33).

** van W crw eke, Profile zur Gliederung u. s. w. 
(s. Literaturnachweis Nr. 46).

*** Hoffmann, Die oolithisclien Eisenerze in Deutsch- 
Lothringen in dem Gebiet zwischen Fentsch und 
St, P rivat (s. Literaturnachweis Nr. 29).
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D ie M äch tig k e it des g rünon  L ag e rs  g ieb t V illa in*  
fü r das französische  G ebiet m it ein igen  Deci- 
m ete rn  b is zu 3 m an. A ehnliches dü rfte  
w ohl auch  fü r den üb rigen  T h e il des M ine tte 
g eb ie ts g e lten .

A bbau w ird  bis heu te  in dem g rü n en  L a g e r  
an k e in e r S te lle  g e fü h rt. D er hohe K ie se lsäu re 
g e h a lt s te h t vo r allem  e in e r ra tio n e llen  V er- 
w e rth u n g  im H ochofen en tgegen . M öglich, dafs 
in der Z ukunft sich der A bbau ste llenw eise  
lohn t. E ine  g ro fse  B ed eu tu n g  kom m t dem L a g e r  
indefs k e inesfa lls  zu.

Dem zw eiten  der u n te ren  k iese ligen  H au p t
la g e r , dem schw arzen , w urde  b ish e r neben  dom 
g rau en  L a g e r  die gröl'ste V erb re itu n g  zugesprochen . 
F ü r  das deu tsche  G eb ie t d ü rfte  diese A ngabe 
heu te  noch a ls  zu treffend  an zu e rk en n en  sein , 
v o rau sg ese tz t, dafs das im Süden des deu tschen  
T h e ile s  a ls  sch w arzes b eze ich n e te  L a g e r  m it 
dem schw arzen  des N ordens id en tisch  is t. D as 
einzige G eb ie t D eutsch  - L o th r in g e n s , wo das 
schw arze  L a g e r  feh lt, is t  das an der luxem 
bu rg isch en  G renze  gelegene nordöstliche . D em 
en tsp rech en d  t r i t t  das fc ln v a rze  L a g e r  auch  in 
dem b en ach b arten  luxem burg ischen  B ez irk  bei 
B üm elingeii-D üdelingen  n ich t auf. E s w ird  das 
L a g e r  d o rt du rch  sand igen  M ergel bezw . T hon 
san d s te in  e rs e tz t  und die L a g e r  beg innen  m it 
dem g rau en . A uf französischem  G eb ie t sche in t 
das sch w arze  L a g e r  n u r eine g e rin g e  V e rb re itu n g  
zu besitzen . In  dem B ez irk  von L ongw y  is t 
es se it langem  b e k a n n t und s te llen w eise  auf
gesch lossen  ; dagegen  geben  die B olirprofile  von 
V illa in  dasse lbe  au ffa llen  der w eise fü r den O rne- 
B ez irk  und den M itte lb ez irk  n ic h t an . W o llte  
m an h ie rn ach  die V e rb re itu n g  des sch w arzen  
L ag e rs  in a llgem einen  Zügen angeben , so w ürde 
m an sagen  m üssen : dasse lbe  e rs tre c k t sich  von 
E sch -L o n g w y  über das deu tsche  G ebiet bis 
N oveant. W o das sch w arze  L a g e r  n ic h t s ta rk  
zersetzt, is t, z e ig t es ähn liche  F ä rb u n g  w ie das 
g rü n e ; m eist a lle rd in g s  is t  es viel d unk le r. 
Z ah lre iche  B rau n e isen ste in au ssch e id u n g en  von 
versch iedener F o rm  und G röfse du rch se tzen  d as
selbe v ie lfach  am A usgehenden und  in der N ähe 
der S p rünge  und  K lüfte . O ft r.m schliefst B ra u n 
eisenste in  von sc h a lig e r S ti’u c tu r ru nd liche  M inette
stücke , oft t r i t t  e r  in S chnüren  auf, zuw eilen 
w ird  die H om ogen itä t des L a g e rs  auch  durch  
K alkausscheidungen  g e s tö r t.  Im  G egensä tze  zu 
dem g ra u e n  und den ü b rigen  höheren  L ag ern  
findet m an diese E rsch e in u n g  indefs beim  schw arzen  
se lten . E in e  n ich t unbedeutende Schw efelk ies
füh rung , w elche a lle rd in g s  auch dem g rünen  
L ag e r zukom m t, e r le ic h te r t in  v ielen  F ä lle n  das 
E rk en n en  des sch w arzen  L ag ers , da die höheren  
L a g e r  d ieses M ineral se lten  in n en n en sw erth e r

* V i l l a in :  Sur le gisement des minerais de fer 
en Meurthe-et-Moselle (s. Literaturnachweis N r. 40).

! M enge e n th a lten . D o rt, wo das griine  L a g e r  
fe h lt und die M inettefo rm ation  vom schw arzen  
eröffnet w ird , is t der U eb erg an g  vom liegenden  
M ergel zum  sch w arzen  L a g e r  ähn lich  w ie der 
eben b esch rieb en e  vom liegenden M ergel zum  
g rü n en  L ag er.

D ie M äch tig k e it des schw arzen  L a g e rs  w echse lt 
bedeutend . W ie  bei a llen  L a g e rn  n im m t d ie
selbe im allgem einen  m it d e r M äch tigke it d e r 
E rzfo rm atio n  zu. S ta rk  en tw ick e lt is t das 
schw arze  L a g e r  in dem nordw estlichen  T he ile  
u n seres  M inettegeb ie tes zw ischen L am adela ine  
und L o n g w y ; es e rre ic h t d o rt bis zu 4 m 
M äch tigkeit. Von h ie r n im m t die M äch tigke it 
gegen  Südosten  e tw as ab , um in d e r G egend 
von A um etz-B o llingen  w ieder s ta rk  anzuschw ellen . 
D ie P ro file  der B ohrungen  no rdw estlich  B ollingen  
geben  so g ar (i m M äch tigke it an . Ob dies d e r W irk 
lich k e it en tsp ric h t oder ob in d ieser Z ah l auch 
das g rü n e  L a g e r , das die P ro file  n ich t an füh ren , 
und das e tw aige  eisenschüssige  Z w ischenm itte l 
zw ischen  dem g rünen  und  sch w arzen  L ag e r 
en th a lte n  i s t , lä f s t sich schw er beu rth e ilen . 
W ä h re n d  von A um etz-B ollingen  aus sicli das 
sch w arze  L a g e r  gegen  O sten  und  W esten  v e r
l ie r t ,  n im m t im  V erlau fe  gegen  Süden die M ächtig
k e it n u r seh r a llm äh lich  ab. In  dem südlich  
der O rne ge legenen  T heile  b e trä g t die M ächtig 
k e it noch 1 b is  2 m. W eg en  des hohen K iese l
säu reg eh a lte s  und  des m eist g e rin g en  E ise n 
g eh a lte s  is t  das schw arze  L a g e r  g rö fsten tlie ils  
unbauw ürd ig . A bgebau t w ird  es s te llenw eise  
im B ez irk e  L am adela ine-B elvaux , im B ez irk  von 
L ongw y, bei D eu tsch -O th , bei G rofs-M oyeuvre 
und  bei M aringen.

D as d r itte  und zug leich  obers te  L a g e r  der 
u n te ren  k iese ligen  G ruppe is t  das b raune . E in  
m eist sand ig -m ergeliges Z w ischenm itte l t r e n n t 
dasse lbe  vom schw arzen  L a g e r. D ie M äch tig 
k e it des M itte ls is t fa s t ü bera ll g e rin g  und s in k t 
s te llenw eise  a u f  e in ige C en tim eter, so dafs v ie l
fach  beide L a g e r  a ls  e ins aufzufassen  sind . Von 
dem sch w arzen  u n te rsche ide t sich das b rau n e  
L a g e r  au fse r durch  die F a rb e  auch durch  die 
Z u sam m en se tzu n g : D er K eichthum  an E isen  is t 
beim  b raunen  m eist g rö fser und der G eh a lt an  
K iese lsäu re  g e rin g e r. D a zudem  die M äch tigke it 
derselben  s te llen w eise  sich a ls  ziem lich  bedeu tend  
e rw e is t, so kom m t ihm eine w e it g rü fse re  B e
deu tu n g  zu  a ls dem schw arzen  L ag e r. Ich 
g laube  sogar, b eh aup ten  zu d ü rfe n , dafs das 
b rau n e  L a g e r  au f  dem deutschen  G ebiete neben 
dem w eitaus w ich tig sten  g rau en  L a g e r  die g rö fste  
R olle sp ie len  w ird . B esonders in dem S tre ifen  
m äch tig e r E n tw ick lu n g  der E rzfo rm atio n  zw ischen 
E sch  und  B o llingen  is t  das b rau n e  L a g e r  schön 
e n tw ic k e lt; bei D eu tsc li-O tli und neuerd ings bei 
A um etz w ird  es ab g eb au t und östlich  von diesem  
G ebiet n im m t das L a g e r  an M äch tig k e it und G üte 
ab , um schliefslich  g anz  durch  thon ig -san d ig e
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G esteine ersetzt zu werden. Anfserdein findet es 
sich bei Ste. Marie aux Chenes in einer Beschaffen
heit und M ächtigkeit, w elche w ohl stellen w eise  
einen Abbau gestatten . Jenseits unserer Grenze 
auf französischem  Gebiet scheint das braune 
Lager w eniger günstig  entw ickelt zu sein. 
V illain  führt dasselbe in den m eisten Bohrprolilen 
des M ittel- und des Ornc-Bezirks an, durchweg  
mit geringer M ächtigkeit oder mit ungünstiger  
Zusamm ensetzung. D er K ieselsäuregehalt is t in 
den den Profilen beigefügten  A nalysen so hoch, 
dafs an eine V erhüttung dieser Minette vorläufig 
w ohl nicht zu denken ist. Das Hangende des 
braunen L agers ist m eist ein sandig-thoniges Ge
stein , ein Umstand, der den Abbau dieses L agers 
vielfach erschw ert. D ie Stärke des Zwischen
m ittels zw ischen  dem braunen und dem nächst 
höheren, dem grauen L ager, beträgt 6 bis 8  m. 
Im G egensatz zu der eben beschriebenen Gruppe 
kieseliger L ager mit ihren sandig - thonigon 
Zwischenm itteln treten w ir mit dem grauen L ager 
in die mehr kalkigen Schichten der M inette
formation ein. D ie L ager dieser Gruppe sind, 
wenn w ir vom obersten a ller L ager, dem roth- 
sandigen , ab sehen , vorw iegend kalk iger Natur 
und auch die Zwischenm ittel enthalten, wenn 
sie auch nicht vollständig kalk ig  sind, vielfach  
Kalkbänke.

D ie hervorragendste S te lle  nimmt nach jeder 
R ichtung hin das graue L ager ein. E s ist das
jen ig e , w elches die gröfste V erbreitung, die 
gröfste M ächtigkeit und die günstigste  Zusammen
setzung hat und daher als das vorzüglichste  
L ager der M inetteformation anzusehen ist. Und 
zw ar g ilt dies noch mehr von dem französischen  
als dem deutschen und luxem burgischen Gebiet, 
vorau sgesetzt, dafs die Ansichten von V illain  
und Rolland, w elche sich für den gröfsten T heil 
des französischen G ebietes auf die E rgebnisse der 
Bohrungen stützen , bei den späteren bergbau
lichen A ufschlüssen zutreffen. Auch is t das 
graue L ager durchweg petrographisch durch 
seine eigene Beschaffenheit sowohl als durch das 
Hangende und L iegende gut charakterisirt und 
daher als solches leicht zu erkennen. W enn die 
eben erw ähnten französischen B ergingenieure  
Recht haben, so is t  die M ächtigkoit und Zu
sam m ensetzung des grauen L agers auf fran
zösischem  Boden eine aufserordentlich günstige. 
W enngleich  ich bei der B eschreibung der ein
zelnen  B ezirke noch näher darauf eingehen w ill, 
so füge ich doch schon hier zw ei von Rolland  
entw orfene und veröffentlichte Skizzen  (Abb. 9 
und 10) bei, aus Welcher M ächtigkeit und E isen 
gehalt. des grauen L agers auf französischem  Gebiet 
deutlich hervorgehen. A uf luxem burgischem und 
deutschem Gebiet südlich bis nach A m anweiler ist 
das graue L ager durchweg gut, w enn auch nicht in 
dem Mafse, w ie für das französische Gebiet 
angegeben wird, entw ickelt. Seine M ächtigkeit

is t im allgem einen längs der französischen Grenze 
am gröfsten; sie erreicht dort bis zu 7 m, wovon  
indefs nur ein T heil bauwürdig ist. Gegen Osten 
und südlich A m anweiler nimmt die M ächtigkeit 
ab; im A lgringer T hal beträgt sie noch 2 bis
3 m, während sie bei W ollm eringen (M olvingen) 
unter 1 m sinkt. A elm lich liegen die V erhält
n isse zw ischen F entscli und Orne und südlich 
der Orne. Meist ist das graue L ager kalk iger  
N atur; nur im nordw estlichen T heile unseres 
G ebietes, im B ezirk von L ongw y und im B ezirk  
L am adelaine-Belvaux w iegt der K ieselsäuregehalt 
vor. D ie Farbe des „grauen“ L agers sticht 
mitunter ins Grane, öfters ist sie rotli, gelb lich , 
bräunlich oder grünlich. Selten fehlen im grauen 
L ager die schon obenerwähnten Rognons, g la tte  
K alknieren, w elchc sich glücklicherw eise vielfach  
leicht von Erz trennen lassen  und dann als V ersatz  
in der Grube Zurückbleiben. Mitunter nehmen die 
K alknieren derart überhand, dafs das L ager un
bauwürdig wird. D ie Zusam m ensetzung der aus 
dem grauen L ager im deutschen E rzgeb iet g e 
förderten E rze beträgt 28  bis 4 0  %  F e, 10 bis 
1 5 %  CaO, 5 bis 1 0 %  S i 0 4. W ie w eit das 
graue L ager bauwürdig ist, läfst sich aus T afel IX 
ersehen, da die Bauw ürdigkeitsgrenze des grauen 
L agers sich mit der allgem einen B auw ürdigkeits
grenze dieser T afel im w esentlichen deckt. Nur 
im deutschen T heile südlich der Orne reicht das 
graue L ager in bauwürdiger B eschaffenheit nicht, 
sow eit nach Süden. In der Gegend von St. P rivat- 
A m anweiler is t  das schw arze und das noch zu 
besprechende gelbe L ager bauwürdig, während 
das graue dort zu viele  K alknieren enthält. 
D as H angende des grauen is t w eit fester als 
das der unteren L ager; es besteht vielfach aus 
M usclielkalkstein, dem sogenannten Bengelik.j

D ie über dem grauen an den verschiedenen  
Stellen  folgenden L ager m iteinander zu identi- 
ficiren ist sehr schw ierig, da die Ausbildung 
dieser oberen Schichtengruppe w eit mehr w echselt 
als die des unteren T heiles der Minetteformation.

D as im allgem einen nur durch ein schwaches 
Z w ischenm ittel vom grauen getrennte gelbe 
L ager tritt an vielen  S tellen  auf. B e i Riime- 
lingen  und D ü ddingen , bei A lgringen, zwischen  
F entscli und Orne und südlich der Orne ist 
ein L ager bekannt, w elches als gelbes bezeichnet 
w ird. Nach der A nsicht von van W erveke 
ist das an den verschiedenen S tellen  auftretende 
,.g e lb e“ L ager nicht dasselbe. W ie  sich ans 
dem Profil (Abbildung 8) erg ieb t, unterscheidet 
der Autor ein unteres gelbes L ager, das von 
A lgrin gen , und ein oberes g e lb es , das von 
D üdeiingen. D as gelbe L ager von Algringen 
erstreckt sich von der Gegend des Ortes, nach 
dem das Lager benannt ist, mit th eilw eise  guter 
E rzfuhrung bis südlich der Orne. Besonders 
im südlichsten T h eile  seines Vorkommens ist 
dasselbe gut entw ickelt und liefert hier eine



15. Mai 1902. D ie Minetteablcujerung des lothringischen J u ra .  S tahl und E isen. 561

v o rzüg liche  k a lk ig e  M inette . D ie M äch tigke it | D eu tsch -L o th ringen  m it 2 b is 4  m M äch tigkeit 
sch w an k t h ie r  zw ischen  l* /2 b is 2 '/a m. N ördlich  j ab g eb au t und lie fe r t k a lk ig e  E rze . K a lk au ssch e i
d e r O rne findet kaum  A bbau au f  diesem  L a g e r  j düngen finden sich in dem L a g e r  in a u ls e r
s ta t t .  N u r bei A lg ringen , wo das L a g e r  k iese- o rd en tlich e r M enge; d ieselben  lassen  sich ab er

AbbildungJ9.

lig e r  N a tu r  is t, w ird  es s te llen w eise  m it dem J 
g rauen  L ag e r zusam m en gew onnen. W e ite r  
nördlich  w ird  d ieses gelbe  L a g e r  von A lg rin g en  
durch  e isenschüssigen  B uch v e rtre te n , ü b e r dem 
bei R üm elingen-D üdelingen  das ziem lich  b ek an n te  
gelbe L a g e r  von D üdelingen  a u f t r i t t .  E s w ird  
d o rt und auch im b en ach b arten  T heile  von

vielfach  le ich t ausscheiden . N ach  Süden sow ohl 
als auch  nach  W esten  w ird  das gelbe L ag er 
von R iim elingen - D üdelingen  u n b auw ürd ig  und  
a llm äh lich  durch an d ere  G este ine  e rs e tz t . In  
ein igen  V illa inschen  P ro filen  is t eine Couehe 
ja u n e  angegeben , und zw ar nörd lich  L andres 
und M urville und an der deu tschen  L an d es

Erklärung:
bMouamll*

Kurven gJeicher Mächtigkeit des "
grauen Lagers .

3 1 , 5  M ä ch tig ke it d«s g ra u en  L agers in  Metern.

, Stre/chkurven  Jrs  grauen L a g e r s .

/> WffAe über N.V
hYerne/HL«

A U a s s t a J j  4 : 2 0 0 0 0 0 .
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g ren ze  zw ischen  B a ti lly  und  A uboue. D ie 
M äch tigke it i s t  in  den P ro filen  n ich t b ed eu ten d ; 
n u r  in  dem P ro fil e ines B ohrloches bei L an d res  
is t  eine M äch tigke it von 8 m angegeben . N ach 
d e r beigegebenen  A nalyse  i s t  die Zusam m en-

ro th k a lk ig e  oder als ro th e s  von E sch , O berkorn  
u. s. w . beze ichne t w erden . D ie Id en tific iru n g  
d ie se r versch iedenen  „ ro th e n “ L ag e r i s t  au fser- 
o rden tlich  schw ierig , zum al da  in diesem  H ori- 

| zon te  sich m ehr a ls  in  anderen  die sogenann ten

Bollingert

E rk lä ru n g .

/Cvrverr gleichen Eisengehaltes j 
des g r a u e n  L a g e r s . v .

3 5 7  Tonnen Eisen a u f  d e n  Um G rund Flache,

S tre ichku rve n  des g ra u e n  L a g e r t .

v  s t  Höhe ü b er  H.N.

Abbildung 10.

Setzung  des L a g e rs  d o rt eine seh r u n g ü n stig e : 
neben  19 °/0 F e , 25  %  CaO  und  30  %  S i0 2.

D ie über dem bezw . den gelben  L a g e rn  
fo lgenden w erden  a lle  a ls  ro th e  b e z e ic h n e t; das 
durch seinen  S andgelia lt m eist le ich t k en n tlich e  
obers te  a lle r  L a g e r  ben en n t m an ro th san d ig es 
L a g e r , w äh rend  die an d eren  ro th en  L a g e r  als

| R aum lager, auch  Z w isch en lag er g en an n t, finden, 
L ag e r, w elche n u r  k u rze  S treck en  an h a lten , um 
dann  ih re  O olithe a llm äh lich  zu  v e rlie ren  und 
durch  an d e re  G este ine  v e r tre te n  zu  w erden. 
B esonders im N orden  is t  das A u ftre ten  d ieser 
ro then  R am n lag er seh r häufig . D ie A usbildung 
d e r  ü b e r dem g rau en  fo lgenden  L a g e r  im  nörd-

hfaa.sska.h '{iS .O O O O O .
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liehen T heile unseres E rzgeb ietes, wo dieselben ■ 
am schönsten entw ickelt sind, w ird durch die 
beiden Profile (Abbild. 11), w elche der W erveke- 
schen Arbeit* entnommen sind, erläutert. D as 
erstere Profil von Oberkorn entstammt dem öst
lichen T heile, das andere von E sch dem w est
lichen T heile des luxem burgischen M inettegebietes. 
Zunächst fä llt  sofort auf, dafs die Ausbildung  
an den nur 10 km von einander entfernt liegen 
den Punkten eine w esentlich andere ist. B ei 
Oberkorn haben wir von dem gelben L ager, 
w elches bei R iim elingen so schön entw ickelt 
is t und auch bei Esch noch auftritt keine Spur. 
D agegen tritt bei Oberkorn 4 m über dem grauen  
ein L ager auf, w elches in der dortigen Gegend j  

als couche rouge bezeichnet wird. D ieses Lager  
findet sicli in dem nördlichsten T heile des E rz
geb iets, w estlich  des Deutsch-O ther Sprunges in 
grofser Verbreitung. Schon vor dem Sprung 
nimmt die M ächtigkeit des L agers ab und scheint 
südöstlich desselben nicht vorzukommen. Zum 
U nterschiede von anderen rothen Lagern und 
zumal von dem gleich  zu besprechenden be
rühmten rothen  
L ager von Esch  
nennt van W er- 
veke dasselbe  

rothes Lager  
von Oberkorn.
D ie bauwürdige  

M ächtigkeit 
derselben im 

B ezirk von B el- 
vaux - Lamade- 
laine und im 

B ezirk  von- 
Longw y beläuft 
sich auf 2 bis 
4 m; seiner che
mischen Zusam

m ensetzung  
nach ist die Mi
nette des rothen L agers von Oberkorn vorw iegend  
k iese lig . D ie beiden L ager, w elche in dem Profil 
von Oberkorn über dem eben beschriebenen folgen  
und w elche in dem dortigen B ezirk  als calcaire 
inférieure und calcaire supérieure bezeichnet 
werden, identificirt van W erveke m it den beiden 
in dem Profil von Esch über dem gelben L ager  
folgenden Lagern und benennt das untere als 
unteres rothkalk iges, das andere a ls oberes rotli- 
kalkiges L ager. D iese L ager lassen sich über das 
deutsche und französische E rzgeb iet in einer 
nicht unbedeutenden M ächtigkeit w eit gegen  Süden 
verfolgen und noch südlich der Orne sind die
selben nachw eisbar. E ine nennensw erthe R olle  
spielen dieselben aber nur im Norden des M inette-

* v a n  W e r v e k e :  Profile zur Gliederung des 
reichsländischen Lias und Doggers (siehe L ite ra tu r
nachweis Nr. 46).

gebietes. Tn ausnehmend schöner E ntw icklung  
findet sich zumal das untere rothkalkige L ager  
in der Um gegend von E scli; bekannt is t ja  die 
Escher rothkalkige M inette, w elche bei reichem  
E isengehalt ziem lich selbstschm elzend is t. D ie  
Zusam m ensetzung dieser ausgezeichneten M inette 
w ird von D ondelinger* w ie fo lgt angegeben:

Si02 . . . 8,41 p 20-, . . . 1,77
O3 . 58,54 Mn < O* , . 0,58

AI2O3 . . 4,85 Fe . . . . 40,98
CaO . . . 7,40 P  . . . . 0,77
MgO . . . 0,70 Mn . . . 0,42

D as rothe L ager von Esch hat bei Esch  
eine M ächtigkeit von etw a 3 m. Zahlreich sind 
in dem L ager die K alk n ieren , w elche w egen  
ihres bis zu 23  °/o betragenden E isengehaltes als

Z uschlag sehi- 
gesch ätzt sind.

Sowohl nach 
Osten als auch 
nach Süden ver
lier t das untere 
rothkalkige L a
ger an M ächtig
k eit und E isen 
gehalt. W eder  
in D eutsch-L o
thringen noch 

im französi
schen E rzgeb iet 
—  von dem B e
zirk vonLongwy  
abgesehen —  

w irdesingröfse- 
r ein Umfange ab
gebaut. Dagegen  
hat dieses un
tere rothkalkige 
L ager in dem 
B ezirk  von L a- 
madelaine - B el- 
vaux und in dem 

angrenzenden B ezirk  von L ongw y —  der dortige 
calcaire inférieure —  ein ige Bedeutung. Zumal in 
den Tagebauen wird dasselbe in gröfserem Mafs- 
stabe ausgebeutet. Seine M ächtigkeit erreicht dort 
bis zu 3 m ; seine Beschaffenheit is t  vorw iegend  
kalkig, nur in einem kleineren w estlichen T heil 

; k ieselig . In etw as geringerer M ächtigkeit und 
ähnlicher B eschaffenheit tr itt das obere roth
kalk ige in den beiden letztgenannten B ezirken  
auf. In den übrigen Bezirken des E rzgeb ietes  
findet sich dasselbe nicht in bauwürdiger B e
schaffenheit.

Im südlichen T h eile , etw a südlich der Feutsch  
sch liefst mit dem oberen rothkalkigen L ager  
die Minetteformation ab, während wir in der

* D o n d e l in g e r :  L ’exposition de l’administration
des mines de Luxembourg (s. Litteraturnaehweis jSir. 43).

E s c h .

Hangender Mergel
Z.o

*t,« rotes Lager von Oberkorn.

*r,5 Thonsandstein u. Kalkstein, 

g r a u e s  Lager.

SN \'V>'

Z.o roth-san diges Lager.

5,z K alkstein  u. Thon Sandstein .

1.0 Zw ischenlager.
K a lk ste in .

f,o Z  w ischen  l  ager.
Z,z K a lkste in  u.Thonsandslein. 
f,e oberes roth-kalkiges Lager.

2.0 Thonsandstein u. K a lk s te in .
,  unteres roth-kalkiges Lager, 

(rotes Lager von Esch)
f.s Thonsandstein u. Kalkstein.

G, s T honsandsle in .

2t» gelbes Lager yon Düdelingen. 
1,o Thonsandstein. 
t,o_Kalk stein, 

s  graues Lager.

Abbildung 11.

O b e r k o r n .

Hangender^ Mergel

; ̂  \ \ \^  3 unteres roth - kalkiges L ager.
ÜvvlV

Z.i oberes roth-kalkig es Lager. 

Z,s Thonsandstein u. K alkstein.

iges Law 
(rotes Lager von t-sch.)

Z s  Kalkstein.
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H ochebene von A u m etz-A rsw eiler und dem n ö rd 
lich  an g ren zen d en  T h e il von L u xem burg  als 
o bers tes  L a g e r  das ro th san d ig e  m it ausgesprochen  
kieseligem  C h a rak te r finden. D ie M äch tigkeit 
derselben  lä f s t n ich ts zu  w ünschen  ü b r ig ;  da
gegen  g e s ta tte t  der hohe K ie se lsäu reg eh a lt n ich t 
die V en v ertlran g  se in er E rze . N u r an e in e r 
S te lle , be i O ettingen , w ird  es a u sg e b e u te t; die 
ro th san d ig e  M inette  w ird  in den nahen  Hochöfen 
a ls k ie se lig e r Z usch lag  verw endet. N ach W esten  
zu lilfst sich das L a g e r  über das P la te a u  von 
A um etz-A rsw eiler in das französische  G ebiet 
h inein  verfo lgen , ohne auch h ie r  eine g ü n stig e re  
Z usam m ensetzung  zu  zeigen.

V. D ie  L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  d e r  
M i n e t t e f o r m a t i o n .

D ieL ag e ru n g sv e rh ä ltn isse  der M inettefo rm ation  
und der d ieselbe bedeckenden  S ch ich ten  sind  im 
allgem einen  fü rd e n B e rg b a u b e tr ie b m c h tu n g ü n s tig . 
Die u rsp rü n g lich e , fa s t ho rizo n ta le  L ag e ru n g  der 
S ch ich ten  h a t  durch sp ä te re  G eb irg sfa ltu n g en  nur 
unbedeu tende A enderungen  e rfa h re n ; die Sch ich ten  
zeigen  ü b e ra ll ein  seh r Haches E in fa llen . A ber 
eine g rü fse ie  A nzahl von S prüngen  h a t das Ge- j 
b irge  z e rr issen  und  d ie  Sch ich ten  s te llenw eise  
in ih re r  H öhen lage  s ta rk  gegen  e in an d e r ver- i 
schoben. Von den m ehrfachen  üblen F o lgen , 
w elche dies fü r den M inettebergbau  h a t, t r i t t  j 
w ohl d e r  U m stand , dafs die S p rünge  m eist seh r 
viel W asse r füh ren , in den V o rderg rund . F a s t  
a lle  S prünge v erlau fen  von S W . nach  NO. K aum  
jem a ls  b ilden sie au f ih re r  g an zen  L än g e  eine 
g e rad e  L in ie ; die A b lenkungen , w elche sie zeigen , 
sind  a b e r a llm äh liche . Ih r  E in fa llen  sch w an k t 
zw ischen  5 0  0 und 90  °, d ü rf te  a b e r m eist 60 0 
b is 7 0 °  e rre ichen . T heilw eise  nach  N W ., the il- 
w eise nach  SO. fa llen  die S p rünge  e in ; n u r 
se lten  tre te n  S ch a rn ie rv e rw erfn n g en , b e i denen 
die E in fa llr ic h tu n g  des S p runges sich an e iner 
S te lle  ins G egentlie il u m k eh rt, auf. V ielfach  
is t es n ich t e in e  S p ru n g sp a lte , an d e r die 
Sch ich ten  eine g eg en se itig e  V ersch iebung  nach 
oben o der u n ten  e rfa h re n  haben , sondern  häufig 
haben  w ir es m it S p rungzonen  zu tliu n ; eine 
A nzah l p a ra lle le r , in  k u rzen  E n tfe rn u n g en  fol
g en d er S p rünge , von denen je d e r  die S ch ich ten  
n u r  um ein ige M eter ve rsch ieb t, ru fen  insge- 
sam m t eine bedeu tende N iveau v e rän d eru n g  hervor. 
D ie S p runghöhe  ist. eine au fse ro rd en tlich  v e r
sch iedene. G egenüber kaum  m erk b aren  V e r
w erfungen  finden w ir  beim  S p ru n g  von D eutsch- 
O th  d ie g rö fs te  V erw urfshöhe des E rzg eb ie ts  
m it 120  bis 130  m. U nd auch  bei dem selben 
S p ru n g  sch w an k t die V erw urfshöhe. W ie grofs 
diese S chw ankungen  m itu n te r  sind , b ew e is t der 
S p ru n g  von M etz, fü r den die E rlä u te ru n g e n  
z u r  G eologischen U eb e rs ich tsk a rte  des w estlichen  
D eu tsch -L o th rin g en  fo lgende V erw urfshöhen  a n 
geben  (im Südw esten  beg innend ):

An der Côte Mousa bei Gorze . . . .  50 bis 60 m
Bei A r s ........................................................ 20 „ O m
Bei St. Julien (in der Nähe von Metz) 150 m
Im W ald von C h e u b y .............................. 40 m
Hei Bittersbusch (bei Mengen) . . . .  30 m
Bei R e m e lfin g e n .... zwischen 50 und 60 111

B em erkensw erth  is t  auch , dafs o ft die S p rünge  
ih re  V erw urfshöhe g eg en se itig  e rgänzen . Von 
zw ei b en ach b arten , e in an d e r p a ra lle l s tre ichenden  
und ein fa llenden  S p rüngen  nim m t n ic h t se lten  
d e r eine an V erw urfshöhe zu, w äh rend  der andere  
abn im m t und um gekehrt.

D ie w ich tigeren  S p rünge  sind , von N ordw est 
nach  S üdost a u fg e z ä h lt:

Der Sprung von Gorcy 
„ „ ,, Saulues
„ ., „ Differdingen-Godbrange
„ „ Deutsch-f )tli
„ Mittelsprung 
„ Oettinger Sprung 
„ Fentscher Sprung 
.. Sprung von Avril 
.. Hayinger Sprung 
„ Sprung von Grofs-Moyeuvre 
., Rombaelier Sprung 
„ Sprung von Verneville-Flavigny 
„ „ ,, Gravelotte
„ Metzer Sprung

D ie S p rünge  sind  a u f  der K a rte  (T afe l IX) 
a u fg e trag en . A ufser ih rem  V e rla u f  is t die R ich 
tu n g  ih res  E in fa llen s  d u rch  P fe ile  angegeben . 
Z u r E rg ä n z u n g  d iese r D a rs te llu n g  e n th ä l t  T a fe l X 
eine A nzahl P ro file , u n te r  denen die m it N 0  und 
m it P  Q R  bezeichneten  am  m eisten  fü r die V er
anschau lichung  d e r V erw erfungen  in B e trac h t 
kom m en.

In  dem T h e ile  unseres E rz g e b ie te s , w elcher 
no rdw estlich  des D eu tsch -O th e r S p runges sich 
befindet, tre te n  n u r d re i S p rü n g e  von g e rin g e r 
B edeu tung  auf. S ie  haben  w eder eine nennens- 
w ertlie  V erw urfshöhe, noch eine g ro fse  L änge. 
D er no rdw estlich  C osnes-Longw y sich h inziehende 
S p ru n g  fu h r t in den E rlä u te ru n g e n  zu r C arte  
géologique dé ta illée  de la  F ra n c e  (Feuille-Longw 'y)* 
den N am en fa ille  de G orcy, die zw ischen  Mexy 
und  L ongw y im T lia le  der C liiers au ftre ten d e  
und  sich  gegen  N ordosten  h inz iehende  V erw erfung  
h e ifs t fa ille  de S au lnes. D er d r i t te  d e r genann ten  
S p rünge , d e r von G odbrange-D ifferd ingen , ze ig t 
südlich  G odbrange einen süd-nörd lic lien  V erlau f 
und b ie g t in d e r N ähe  der französisch -luxem 
bu rg isch en  G renze  gegen  N ordosten  u m , um 
diese R ich tu n g  au f  luxem burg ischen  G eb ie t b e i
zu b eh a lten . Im  G egensa tz  zum  S p ru n g  von 
G orcy und dem von S au lnes is t sein  E in fa llen  
gegen  W  bezw . N W  g e rich te t.

Von au fse ro rd en tlic lie r B ed eu tu n g  fü r  den 
nörd lichen  T h e il unseres  M ine ttegeb ie tes is t  die

* Die erst kürzlich erschienenen B lätter Longwy 
und Metz (s. Literaturnachweis Nr. 54), welche das 
französische Minettegebiet darstellen, werden bei den 
folgenden Hinweisen kurz als die neuere französische 
Karte bezeichnet.
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N iveau V eränderung der M inettesch i eilten, w elche 
uns beim S p ru n g  von D eu tsch -O th  begegnet. 
Bin B lick  au f u n se re  K a r te  (T a fe l IX ) z e ig t 
uns, w ie viel w e ite r  die E rzfo rm ation  östlich  
des S prunges nach  N orden h in au fre ich t. W ährend  
an der W e stse ite  desselben  das A usgehende der 
M inetteform ation  süd lich  D eutsch-O th  sich be
findet, treffen w ir die M inettesch ich ten  östlich  
des S p ru n g es bei S ch iffiingen , also  u n g e fäh r 
6 bis 7 km w e ite r  nö rd lich . D a  die Sch ich ten  
südöstlich  der V erw erfu n g  bedeu tend  tie fe r  (bei 
D eu tsch -O th  120  in) liegen  a ls je n se its  derse lben , 
so sind  die S ch ich ten  h ie r in w eit g röfserein  
U m fang vor der E rosion  b ew ah rt geb lieben , 
lind  n ich t um den sch lech tes ten  T lie il des E r z 
g eb ie tes  h an d e lt es sich dabei; der B ez irk  von 
E sch-R iim elingen  lie fe r t die besten  und m eisten  
E rze  des L uxem burger L an d es. In  das f ra n 
zösische E rz g e b ie t h inein  lä fs t sich d e r D eutsch- 
O tlier S p ru n g  a u f  eine g ro fse  L än g e  ve rfo lg en ; 
e r  fü h r t d o rt den N am en fa ille  de C rusnes. 
S eine V erw nrfshöhe  sch e in t je n se its  u n se re r 
G renze  Schw ankungen  u n te rw o rfen  zu  sein . 
W äh ren d  au f  eine lä n g e re  S treck e  m ittle re r  
D ogger und  u n te re  A h tlie ilung  des oberen  D ogger 
län g s  des S p ru n g es absto fsen , finden w ir östlich  
M urville zu  beiden S eiten  desse lben  die u n te re  
A b th e ilu n g  des oberen  D ogger. (festlich  von 
L an d re s , wo u n te re  und  obere A b the ilung  des 
oberen  D ogger am S p ru n g  absto fsen , w ird  seine 
V erw nrfshöhe w ieder b ed eu ten d er, um w eite r 
südlich  sch n e ll abzunehm en und  zu  verschw inden . 
A uffallend  is t das w eite  V orsp ringen  des m itt
le ren  D oggers geg en  Süden, e n tla n g  der fa ille  
de C rusnes. Am süd-w estlichen  E n d e  des D eu tsch - 
O th e r S p ru n g es finden w ir a u f  d e r neueren  
französischen  K a r te  e ine k u rze  P a ra l le l-  und 
eine Q u erspa ltc  au fgeze ichne t.

A uf den D eu tsch -O th er S p ru n g  folgen gegen  
S üdosten  in  k u rzen  E n tfe rn u n g en  von e inander 
e in ige bedeu tende S p rü n g e , w elclio zum al das 
deu tsche E rz g e b ie t s ta rk  z e rk lü f te t haben . Am 
M itte lsp rung , w e lch e r im L uxem burg ischen  und 
in  D eu tsch -L o th rin g en  dem O ther S p ru n g  in 
e in e r E n tfe rn u n g  von e tw a  2 km  fa s t p a ra lle l 
läu ft, sp r in g t infolge seines d e r e rs te re n  V e r
w erfung  en tg eg e n g ese tz ten  E in fa llen s  das A us
gehende d e r E rz fo rm a tio n  geg en  Süden zu rück . 
D ie K a r te  lä fs t d ah e r zw ischen  beiden S prüngen  
einen gegen  N ordosten  s ta rk  vorgeschobenen  S tre i
fen d e r E rz fo rm atio n  deu tlich  erk en n en . D er M itte l
sp rung , auch  H ö h lth a lsp ru n g , S p ru n g  von H ein tzen- 
b e rg  u. s. w. g en an n t, is t  im L uxem burg ischen  am 
besten  b e k a n n t; m an h a t ihn d o rt in G ruben  a n g e 
troffen und ste llen w eise  ü b e r T a g e  m it S ich erh e it 
nachw eisen  können . Seine V erw nrfshöhe b e trä g t an  
der deu tsch -luxem burg ischen  G renze  30  b is 40  m 
und n im m t sow ohl gegen  N ordosten  a ls  Süd- 
w esten  ab . A uf deutschem  und französischem  
G eb ie t is t m an bezüglich  des M itte lsp ru n g es a u f
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die info lge B ohnerz lehm überdeckung  v ielfach  un
sicheren  B eobach tungen  ü b e r T ag e  und au f  die 
E rg eb n isse  der B ohrungen  angew iesen . D er 
V e rlau f des S prunges is t d ah e r d o rt nicht, a ls  
en d g ü ltig  fe s tg e s te ll t zu  e rach ten . N ach  den 
französischen  A uto ren  co n v e rg irt d e r M itte lsp rung  
im französischen  E rz g e b ie t m it der fa ille  de 
C rusnes und s tö ls t nörd lich  S em m v ille  an d ieser 
V erw erfung  ab.

E inen  ähn lichen  V e rla u f  w ie der M itte lsp ru n g  
z e ig t d e r S p ru n g  von O ettingen , d e r schon se it 
lan g e  durch B eobach tungen  über T ag e  und G ruben- 
au fsch liisse  e rk a n n t w orden is t. V on O ettingen  
s tre ic h t diese V erw erfung  ü b er T ress in g en  p a ra lle l 
dem O ther S prung , um bei B o llingen  eine m ehr 
w estliche  R ich tu n g  anzunehm en und östlich  
M urville die fa ille ' de C rusnes zu k reu zen . D as 
E in fa llen  derse lben  g e h t gegen  Südosten . B ei 
O e ttingen  is t die V erw urfshöhe g e rin g , nim m t 
gegen  Süden zu und e rre ic h t bei T ress in g en  40  m. 
Auch in  F ra n k re ic h , wo m an den S p ru n g  faille  
d’Au lun-le-R om an nenn t, h ä lt  diese V erw urfs
höhe noch eine S treck e  an.

H ie rn ach  kann  m an den M itte lsp ru n g  sowohl 
a ls  auch den von O ettingen  a ls N ebenspalten  
der b ed eu tenderen  D e u tsc h -O th e r  V erw erfung  
auffassen , im  G egensa tz  zu diesem  S prungsystem  
h a t d e r F e n ts c h e r  S p ru n g  eine m ehr locale B e
deu tung . T ro tz  se in er s te llenw eise  grofsen  V er
w urfshöhe is t seine L ä n g en e rs tre ck u n g  n ich t 
erheb lich . Von F en tsch  aus, wo seine V erw urfs
höhe m it 70 b is 80  m am g rö fsten  sein  dü rfte , 
n im m t sow ohl gegen  NO a ls auch gegen  S W  
die B ed eu tu n g  des S p runges ab . In  das f ra n 
zösische G eb ie t g re if t  e r  n ich t h in e in ; w en igstens 
g ieb t die französische  K a r te  an der S te lle  keine 
V erw erfung  an. W ah rsch e in lich  k e ilt e r  sogar 
schon in e in iger E n tfe rn u n g  von der L an d es
g ren ze  au f  deutschem  G ebiet aus. D er V e rlau f 
d e r F e n tsc h e r  V erw erfu n g  gegen  NO w ar b ish e r 
zw eife lh aft. D er U m stan d , dafs in der G rube 
P ennsb runnen  n o rdöstlich  A rsw e ile r ein 6 m 
hoher S p ru n g  angefah ren  w orden i s t ,  w elcher 
die bei F e n tsc h  beo b ach te te  E in fa ll-  und S tre ic h 
ric h tu n g  h a t, lä fs t verm utlien , dafs d e r V erlau f 
der V erw erfung  den au f  T a fe l IX  gem achten  
A ufzeichnungen en tsp rich t. D er F e n ts c h e r  Sp rung  
fä llt  gegen  N W  e in ; die S ch ich ten  liegen  dah er 
no rdw estlich  derse lben  tie fe r . D ie e tw as e igen 
a rtig e n  L ag e ru n g sv e rh ä ltn isse  der M inettefo rm a
tion zw ischen  F en tsch  und  B ° ll in g en j w elche 
bis heu te  n ich t g anz  g e k lä r t sind, dü rften  d a ra u f  
zu rü ck zu fü h ren  sein , dafs die Sch ich ten  d o rt au f 
nu r k u rze  L än g e  s ta rk  und ziem lich  u n v e rm itte lt 
e ingesunken  sind.

D e r H ay in g e r S p rung , w elcher H ay ingen  und 
in  seinem  w eite ren  nordöstlichen  V e rla u f G rofs- 
H o ttingen  b e rü h r t, is t  a u f  eine bedeu tende L änge , 
a u f  3 0  b is 4 0  km , b ek an n t. B ei H ay ingen  be
tr ä g t  die V erw urfshöhe  nach  A ngabe von Hoff-
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mann 90  m, nimmt aber in Südw esten bald ab 
und soll sich an der Landesgrenze nur mehr 
auf 18 m belaufen. D ie frühere A nsicht, dafs 
dieser Sprung bei A vril in Frankreich auttrete, 
is t  nach der neueren französischen Karte un
richtig. D er über A vril gehende V erw urf streicht 
in einiger Entfernung parallel dem H ayinger 
Sprung und unterscheidet sich von demselben  
durch die E infallrichtung. Der H ayinger Sprung 
fä llt gegen Südosten e in , der von A vril gegen  
N ordwesten. Dem südöstlichen E infallen des 
ersteren Verwurfs verdanken w ir die Erhaltung  
der M inetteform ation in den Hügeln nordwest
lich Marspich. D adurch, dafs das Gebiet bei 
Marspich um 90  oder noch mehr Meter gesunken  
ist, wurden die M inettelager th eilw eise  vor der 
Erosion bewahrt.

■ D ie w eiteren Sprünge bis zur Orne, w elche 
unsere K arte an g ieb t, sind nicht von grofser 
Bedeutung. D er punktirt gezeichnete, der Sprung 
von K lein - Moyeuvre is t über T age nicht beob
achtet w orden , sondern nur durch Grubenbaue 
erkannt. D er Sprung von M oyeuvre, w elchem  
Hoffmann im G egensatz zu dem ersteren den 
Namen Sprung von G rofs-M oyeuvre b eigeleg t  
hat, ze ig t eine w eit längere E rstreckung. Seine 
Verwurfshöhe, w elche auf deutschem Gebiet bis 
zu 6 m beträgt, nimmt jen seits der L andesgrenze 
etw as zu und erreicht nach der französischen  
Karte bei Hom6court 9 bis 10 m. Ob der auf 
der neueren französischen Karte nördlich auf- 
getragene V erw urf als die F ortsetzung des 
Sprunges von Klein-M oyeuvre anzusehen is t  oder 
als ganz selbständige V erw erfung a u ftr itt , is t  
m angels G rubenaufschlüssen in der dortigen  
Gegend vor der Hand nicht zu entscheiden. 
D ie drei zu letzt genannten Sprünge, der von 
Klein-M oyeuvre, Grofs-Moyeuvre und der östlicli 
B riey verlaufende fallen gegen Südosten ein.

lieb er  die tektonischen V erhältn isse des deut
schen G ebietes südlich der Orne gehen die A n
sichten  noch vielfach  auseinander. D ie Gruben
aufschlüsse sind zu v ere in z e lt , um aus deren 
Ergebnissen sich ein richtiges B ild  der A blage
rung machen zu können. In der Hauptsache 
is t  man daher auf die Beobachtungen über T age  
angew iesen. Von Seiten des Landesgeologen  
v a n  W e r v e k e  ist dieses G ebiet vor einigen  
Jahren zum Gegenstand eingehender Unter
suchungen gem acht w orden , deren E rgebnisse  
zum T heil in den schon genannten M ittheilungen  
der geologischen L andesanstalt von E lsa ls-  
L othringen* n iedergelegt sind. Mir se lb st ist 
dieses G eb iet, von den Gruben a b g eseh en , un
bekannt. Für die bildliche D arstellung der 
L agerungsverhältn isse habe ich die van W er- 
vekesclie Sk izze** des P lateau s südlich der

* van  W e rv e k e ,  Anleitung zu einigen geolo
gischen Ausflügen u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 46).

** Dasselbe S. 238.

Orne benutzt. B ezüglich  der Sprünge w eicht 
diese D arstellung von der geologischen Ueber- 
sichtskarte des w estlichen D eu tsch -L oth rin gen  
sow ie von den Karten von Hoffmann* und 
Greven** theilw eise  orheblich ab. D en zw ischen  
Rombach und R ofslingen auf unserer Karte  
(T afel IX ) angegebenen, sogenannten Rombacher 
Sprung finden w ir auf der geologischen U eber- 
siclitskarte des w estlichen D eutsch - Lothringen  
mit ganz anderem V erlauf aufgezeichnet. Er 
biegt nämlich auf letzterer Karte w estlich  Rom
bach aus seiner NO— SW -R ichtung gegen Süden 
um und schw enkt bei Malancourt sogar in die 
R ichtung auf Bronvaux z u , also gegen SO. 
T hatsächlich indefs verläuft der Sprung von 
Rombach, w ie es auch von Hoffmann auf Grund 
der Grubenaufschlüsse angegeben ist, von Rom- 
bacli ab w eiter in südw estlicher R ichtung. Noch  
bevor er die L andesgrenze erreicht, k e ilt er aus; 
w enigstens is t er über T age nicht mehr nach
w eisbar und auch auf der neueren französischen  
Karte ist keine Verwerfung in seiner R ichtung  
angegeben. D ie Verwurfshöhe beträgt bei Rom
bach etw a 50  m und nimmt nach Siidwesten  
zu allm ählich ab. D as E infallen  des Rombacher 
Sprunges ist gegen Nord w esten gerichtet. In 
geringer E ntfernung von der Rombacher V er
w erfung und zw ar östlich  Roncourt und Malan
court g ieb t die W ervekesche Karte einen Sprung 
m it g leicher E infallrichtung a n , w elcher sich  
dem Rombacher mehr und mehr nähert und 
nördlich Gandringen mit demselben zusam m enfällt. 
Hoffmann führt auf seiner K arte auch eine Neben
spalte des Rombacher Sprungs auf; er nimmt 
aber einen ganz anderen V erlauf derselben an 
und nennt den dem R om bach-Sprung parallelen  
T heil Sprung von R oncou rt, die Querspalte 
Sprung von Malancourt.

Zwischen dem Rombacher Sprung und dem 
von G rofs-M oyeuvre w eist die Hoffmannsche 
Karte drei Querspriinge auf. Zw ei derselben, von 
untergeordneter B edeutung, sind auf unserer Karte 
punktirt angegeben, den dritten Sprung, w elchen  
der Autor Sprung von Montois nennt und dessen  
Verwurfshöhe er auf Grund der Bolirergebnisse  
zu 24  m berechnet, habe ich nicht aufgenommen. 
Seine A nsicht, dafs zw ischen den von ihm näher 
angegebenen Bohrlöchern w egen der über das 
normale E infallen hinausgehenden V erschieden
heit in der H öhenlage der E rzschichten ein 
Sprung vorliegen müsse, kann ich nicht theilen. 
Auch ohne Annahme des Sprunges ergiebt die 
B erechnung kein im E rzgeb iet ungewöhnliches 
E infallen . D azu kommt, dafs die Beobachtungen  
über T age keine V erw erfung in  der Gegend, 
wo Hoffmann dieselbe angenommen hat, ergeben.

* H o ffm a n n , Die oolithischen Eisenerze iiu 
| Gebiet u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 29).

** G re v e n , Das Vorkommen des oolithischen 
Eisenerzes u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 31).
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A uch die neuere  französische  K a r te  e n th ä l t  einen 
d e ra r tig en  S p ru n g  n ich t. D as G leiche g i l t  von 
der V erw erfung , w elche H oltm ann von S te . M arie 
aux Chênes aus gegen  N W  p ro je c tir t  und  der 
e r  den N am en S p ru n g  von B riey  b e ig e leg t h a t. 
D e r H offm annsche S p ru n g  von P ie r re v il le r s  is t 
g le ich fa lls  b ish e r n ich t nachgew iesen  w orden .

A uch fü r das G ebiet südlich  S t. P r iv a t  g ieb t 
W erv ek e  w esen tlich  andere  tek to n isch e  V er
h ä ltn isse  an , a ls  sie au f  den b isherigen  K a rte n , 
insbesondere  den von G reven und der geo log i
schen U eb e rs ic h tsk a r te  des w estlichen  D eutsch- 
L o th rin g en  d a rg e s te llt  sind. M it A usnahm e der 
M etz-G orzer V erw erfung , w elche sich  ü b e r T ag e  
le ich t verfo lgen  lä f s t ,  decken sich die S prünge 
d e r versch iedenen  K a r te n  n ich t. W erv ek e  n im m t 
n ö rd lich  von der g en an n tén  bedeutenden  V er
w erfung  d re i S p rünge  von einige!' B edeu tung  
an . D er w e s tl ic h s te , zw ischen  V ionv ille  und 
R ezonv ille  in  die E rsch e in u n g  t r e te n d ,  s tre ic h t 
g egen  N ordnordw est, au f eine k le in e  S treck e  
den V orsp ru n g  des französischen  G ebietes n ö rd 
lich  R ezonv ille  ü b e rsch re iten d . A uf der f r a n 
zösischen  K a rte  is t  d ieser S p rung  au ffa llen d e r
w eise n ich t au fg e trag en . P a ra l le l  zu dem selben 
läu ft ein östlich  G rav e lo tte  beg innender S p rung  
a u f  B ronvaux  zu . D ie V erw urfshöhe desselben  
e rre ic h t bei A m ainveiler 3 0  m. Sein E in fa llen  
g e h t dem  e rs tg en an n ten  S p runge  e n tg eg e n g ese tz t 
nach  N ordw esten . D e r d r i t te  S p ru n g  s tre ic h t in  
S W — N O -R ich tung  zw ischen  C hate l und  M oulins 
du rch . D ie bedeu tende M etz-G orzer V erw erfung , 
über deren  V erw urfshöhe b e re its  oben A ngaben  
gbm ach t s in d , is t a u f  die seh r g ro fse  L än g e  
von 85  km  nacligew iesen . F ü r  das E rz g e b ie t 
h a t d ieselbe ke ine  W ic h tig k e it, da do rt, wo sie 
dasse lbe  schneidet, die E rz la g e r  unbau w ü rd ig  sind.

In  w eit g erin g erem  M afse a ls  die besp rochenen  
V erw erfungen  haben , w ie schon oben h e rv o r
gehoben , F a ltu n g e n  die u rsp rü n g lich e  flache 
L ag e ru n g  der S ch ich ten  v e rä n d e r t ; ein  E in fa llen  
der E rz la g e r  ü ber 7 °/o is t  au fser g anz  local 
b esch rän k ten  A usnahm en in d e r N ähe der S prünge 
b is lan g  n ich t fe s tg e s te ll t  w orden . D ie F a ltu n g e n  
sind  aus den S tre ich cu rv en  u n se re r K a rte  
deu tlich  zu  e rkennen . D iese  S tre ich lin ien , von
10 zu 10 m H öhe e in g e trag en  und  a u f  N .N . 
bezogen , bedeu ten  fü r das französische  G ebiet 
die G renze  zw ischen M inettefo rm ation  und h an g en 
dem M ergel, fü r das deu tsche  E rz g e b ie t die 
Sohle des g rau en  L ag e rs . D ie versch iedene 
D a rs te llu n g  in  beiden G ebieten  h a t ih ren  G rund  
in dem vo rhandenen  M ateria l. D ie neuere  f ra n 
zösische K a r te  g ie b t die S tre ich cu rv en  des 
H angenden  der E rzfo rm atio n  an , w äh ren d  die 
K a rten  von H offm ann, G reven, W erv ek e  und 
m ir die Sohle des g rau en  L a g e rs  zu r  D a rs te llu n g  
d er L ag e ru n g sv e rh ä ltn isse  g e w ä h lt haben . Indefs 
tro tz  d iese r M ifsstim m igkeit d ü rf te  doch der 
Zw eck, d ie tek ton ischen  V e rh ä ltn isse  d e r E rz -
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form ation  zu veranschau lichen , e rre ic h t sein. 
D ie P ro je c tiru n g  der S tre ich lin ien  s tü tz t  sich 
fü r das deu tsche  E rz g e b ie t au f  G rnbenaufsch liisse , 
B oh rerg eb n isse  und die S ch lüsse, w elche die 
B eobachtungen ü b e r T ag e  g e s ta tte n , w äh rend  
fü r den w eitaus g rö ls ten  T h e il des französischen  
E rzg eb ie te s  die G rubcnaufsch liisse  feh len  und 
n u r  die B o h rerg eb n isse  und  O berflächenbeob
ach tungen  das M ateria l lie fe rn  können . A uf
fa llend  bei d e r n eueren  französischen  K a rte  
is t, dafs die S tre ichcurven  der M inetteform ation  
sch lech t m it den tek ton ischen  V erh ä ltn issen  der 
d o rt zu  T ag e  tre te n d e n  Schich ten  in  U eberein- 
stim m ung zu b rin g en  sind. D ie R ich tig k e it der 
B eobach tungen  ü ber T ag e  v o rau sg ese tz t, g ieb t 
es d a fü r n u r  zw ei E rk lä ru n g e n : E n tw ed e r e n t
sp rechen  die S tre ich cu rv en  der M inetteform ation  
n ich t d e r W irk lic h k e it, indem  fü r die P ro je c tiru n g  
d erse lben  in den vorhandenen  B ohrergebn issen  
n ich t die au sre ichende  U n te rlag e  gegeben  w ar, 
oder a b e r die M äch tigke it d e r die M inette
form ation ü b e rlag e rn d en  S ch ich ten  w echse lt der- 
m afsen, dafs die T ek to n ik  der zu T ag e  tre ten d en  
Schich ten  eine andere  is t a ls  die E rzfo rm atio n . 
N ach  den a u f  deutschem  G ebiet gem ach ten  E r 
fah rungen  is t  die le tz te re  A nnahm e indefs n ic h t 
g e re c h tfe r tig t. U cbrigens w ürde  die D a rs te llu n g  
d er tek ton ischen  V erh ä ltn isse  des deu tschen  
G ebietes südlich  der O rne, w elche sich  v o r
nehm lich  au f  die O berflächenbeobachtungen s tü tz t , 
g le ich fa lls  a ls  u n ric h tig  zu  bezeichnen  sein , 
w enn w esen tliche  V ersch iedenheiten  in den te k 
tonischen  V erh ä ltn issen  d e r E rzfo rm atio n  und 
d e r zu T ag e  tre te n d e n  D oggersch ich ten  bestehen .

D ie durch  die F a ltu n g  en ts tan d en en  S ä tte l 
und M ulden sind  im E rz g e b ie t seh r zah lre ich . 
W enng le ich  d ieselben nich t den g le ichen  V e rla u f  
aufw eisen , so dü rften  sie doch im a llgem einen  
von N ordoston nach  Südw esten  s tre ichen  und 
gegen  Südw esten  e in fa llen . D ie S ä tte l und 
Mulden verlau fen  som it den S p rüngen  p a ra lle l , 
und beide G eb irg sstö ru n g en  sind  d ah er w ohl 
derse lben  U rsache zuzuschre iben . K e in e r der 
S ä tte l und M ulden lä fs t sich  ü ber das gan ze  
E rz g e b ie t verfo lgen . S ie tre te n  n u r  a u f  k u rze  
L änge  auf, verflachen  dann a llm äh lich  oder lösen 
sich in  S p ec ia lsä tte l und  M ulden au f. D ie 
le tz te re n , w elche im E rz g e b ie t in a u ß e ro rd e n t
lich e r H äufigkeit a u ftre te n , konn ten  b e i dem 
k le inen  M afsstab  u n se re r  K a rte  na tu rg em äfs  
n ic h t b e rü ck s ich tig t w erden . In fo lge des bun ten  
W echse ls , in dem die F a ltu n g e n  im  E rz g e b ie t 
a u ftre te n , is t  das S tre ichen  und E in fa llen  seh r 
v e rän d erlich . Im  g an zen  genom m en und von 
diesen m eh r localen  S tö rungen  abgesehen , g e h t 
d e r S tre ifen  d e r M inetteform ation  im östlichen  
T h e ile  des E rzg eb ie te s  w ie bei d e r u rsp rü n g 
lichen  L a g e ru n g  von Süden nach  N orden  und 
b ie g t nö rd licli d e r F en tsch  in  w eitem  B ogen 
gegen  W esten  um. D ie E rz la g e r  fa llen  vom
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O strande aus gegen  W esten  und vom N ordrande 
gegen  Süden, so dafs w ir im S iidw esten  die 
L ag er am tie fs ten  linden. Im  A llgem einen is t 
das E in fa llen  im östlichen  T h e ile  am  s tä rk s te n  
und flach t sich gegen W e ste n  m ehr und  m ehr 
ab. Z iem lich reg e lm ä ls ig  is t der no rdw estliche  
T h e il des E rzg eb ie te s  g e la g e rt. W ie  ke ine  be
deu tenderen  V erw erfungen , so sind  auch keine 
auffa llenden  S a tte lb ild u n g en  d o rt zu finden. Die ] 
S ch ich ten , w elche im W esten  d e r C hiers ein 
ostw estliches S tre ich en  und ein flaches E in 
fa llen  gegen Süden  ze igen , b iegen in  der G egend 
des g en an n ten  T h a ie s  gegen S üdosten  um, ohne 
b is zum  D eu tsch -O ther S p ru n g  bedeu tende A b
w eichungen  zu ze igen . U eb ersch re ite t m an den 
g en an n te n  S p ru n g , so liegen  die E rz la g e r  p lö tz lich  
v iel tie fe r  (bei D eu tsch -O th  120  in, bei C rusnes 
100 m), um südöstlich  des M itte lsp ru n g es w ieder 
u n v e rm itte lt um 30  bis 40  m zu s te igen . Zw ischen 
beiden S prüngen  sind  die S ch ich ten , einen S a tte l 
b ild en d , schw ach  au fgebogen . E in e  auffallend 
w eite  M ulde fo lg t südöstlich  des M itte lsp runges. 
In  grofsem  B ogen z iehen  die S ch ich ten , w elche 
am M itte isp ru n g  von S W  nach  NO stre ich en  
und gegen  SO ein fa llen , gegen  O sten  und  nehm en 
w e ite rh in  ein nordsüdliches S tre ich en  an . D as 
T ie fs te  d ieser M ulde deck t sich u n g e fäh r m it 
dem O ettin g e r S p rung . N icht g anz  g e k lä r t  sind 
die L a g e ru n g s  V erhältn isse zw ischen  H av ingen  
und  Sancy. S üdlich  H av ingen  befindet sich  ein 
S a tte l, äh n lich  w ie e r  schon a u f  m einer früheren  
K a r te  an g ed eu te t is t. D iese P ro je c tiru n g  des 
S a tte ls , w elche sich  au f  die B o h re rg eb n isse  
s tü tz te , is t  durch  die von van  W erv ek e  über 
T a g e  gem ach ten  B eobach tungen  b e s tä tig t  w orden. 
Ob dagegen  die au f  T afe l IX  südw estlich  der 
lO O m -C urve d a rg e s te llte n  V e rh ä ltn isse  d e r W irk 
lich k e it en t sp rechen , w ird  e rs t durch  sp ä te re  G ruben 
aufsch lüsse fe s tzu s te llen  sein . D ie B ohrungen  liegen  
zu  w eit au se in an d er und auch die O berflächen
v e rh ä ltn isse  g e s ta tte n  ke ine  sicheren  Schlüsse. 
D er angenom m ene V erlau f der 90 , 8 0  und 70  m 
S tre ich cu rv e  süd lich  B o llingen  sche in t m ir am 
b esten  d e r in  den B ohrlöchern  16 , 17 und 18 *  
gefundenen  H öhenlage des g rau en  L a g e rs  zu 
g enügen  und  g le ich ze itig  den V erh ä ltn issen  des 
b en ach b arten  französischen  G ebietes R echnung  
zu tra g e n . E in e  w esen tlich  an d ere  A uffassung  
ü b er die L a g e ru n g sv e rh ä ltn issc  w estlich  F en tsc li 
g ieb t die neue französische  K a r te  w ie d e r ; w ir 
finden au f  derselben  w estlich  F en tsc li eine nord- 
süd lich  v erlau fende schm ale M ulde. Z u r A n
nahm e e in e r solchen liegen  indels ke ine  G ründe 
vor. B em erkensw erth  is t die tie fe  L a g e  der 
E rzfo rm ation  in  d ieser G egend. Südlich  B ollingen  
s in k t das g rau e  L a g e r  b is e tw a  70  +  N N . 
B ed ing t is t d iese tie fe  L ag e  durch  die M ulden
b ildung  und die bedeutende V erw urfshöhe  des

* V ergl. T afel VI, „S tah l uud E isen “ 1898, N r. 13.

F en tsch e r S prunges. S üdöstlich  F en tsc li tre te n  
die L a g e r  70  bis 80  m höher au f und  zeigen 
bis zu r H ay in g e r V erw erfu n g  eine re g e lm ä ß ig e  
L agerung . I h r  S tre ichen  g e h t nord -süd lich  m it 
einem  w estlichen  E in fa llen  von 3 b is 4 ° /o . Aelin- 
liche L ag e ru n g sv e rh ä ltn isse  zeigen die Schichten  
südlich  der O rne bis S t. P r iv a t ,  w äh rend  zw ischen 
dem H ay in g e r S p ru n g  und der O rne die Schichten  
seh r flach liegen  und eine schw ache F a ltu n g  
e rfah ren  haben.

Auch im  französischen  E rz g e b ie t tre te n  in 
w enig  regelm litfsiger V ertlie ilung  e ine A nzah l 
lä n g e re r  S ä tte l und M ulden auf. A uf die 
E in ze lh e iten  e inzugehen , e rsch e in t m it R ü ck sich t 
a u f  das F eh len  von G rubenaufsch lüssen  und  die 
dadurch  bed in g te  U nsich e rh e it in der B en rth e ilu n g  
n ich t an g eb rach t. D ie S tre ich cu rv en  d e r neuen 
französischen  K a r te  lassen  e rkennen , dafs die 
übliche E in t e i l u n g  des französischen  M inette
vorkom m ens in das bass in  de L ongw y, bassin  
du railieu und  bassin  de l ’O rne n ich t in  den 
L a g e ru n g sv e rh ä ltn isse n  b eg rü n d e t is t. Mail k an n  
d o rt ebensow enig  von M inettebecken  sp rechen  
w ie in L uxem burg  und D eu tsch -L o th rin g en . D a
gegen e rsch e in t die D r e i t e i lu n g  des französischen  
V orkom m ens in d e r angegebenen  W eise  g e re c h t
fe r tig t durch  die V e r te i lu n g  der M äch tigke it 
und B eschaffenheit d e r E rz la g e r ,  in sbesondere 
des g rau en  L a g e rs . D er französische  „M itte l
b e z irk “ und der O rnebez irk  en th a lten  in ih ren  
au ffa llend  w e it gegen  S üdw esten  ausgreifenden  
V o rsp rüngen  ein g u tes  g rau es  L a g e r , w äh ren d  
nörd lich  und süd lich  der b u ch ten a rtig en  V or
sp rünge  die L a g e r  n ich t b auw ürd ig  en tw ick e lt sind.

D ie au f  T afe l X  beigefüg ten  P ro file , au f  
w elche b e re its  oben h ingew iesen  w urde , e rg än zen  
die D a rs te llu n g  d e r tek to n isch en  V erh ä ltn isse . 
Sow eit d ieselben  das französische  E rz g e b ie t b e 
treffen, sind  sie der neuen  französischen  K a r te  
en tn o m m en ; die den deu tschen  T h e il d a rs te llenden  
P ro file  w urden  von m ir en tw orfen . Zu beach ten  
is t  die fünffache U eberhöhung  (M afsstab  der 
L än g en  1 : 1 0 0  0 0 0 ,  d e r H öhen 1 : 2 0  000). 
In fo lge  d ieser U eberhöhung e rscheinen  na tu r- 
gem äfs die Sch ich ten  s tä rk e r  a u fg e r ich te t als 
der W irk lic h k e it en tsp ric h t und  ebenso tre te n  
d ie S prünge in v e rg rö fse r te r  B edeu tung  in die 
E rsch e in u n g . A ufser über die V erw erfungen  
geben  die P ro file  A ufsch lu ls ü b e r S ä tte l und 
M ulden, die S tä rk e  des S ch ieh ten c in fa llen s, die 
M äch tigkeit d e r E rzfo rm atio n  und d e r über
lagernden  S ch ich ten  und  die H öhen lage  derselben . 
Die P ro file  C I), E F ,  G H  und P Q R  betreffen 
nu r deu tsches E rz g e b ie t, die än d ern  erläu te rn  
aussch liefslich  oder vornehm lich  das französische 
M inettevorkom m en.

D as P ro fil A B  bez ieh t sich au f  den nörd
lich sten  T h e il ;  die P ro filliu ie , w elche Longwy. 
schneidet und  w est-ö stliche  R ich tu n g  h a t, zeig t 
uns die M iuetteform ation  in  hoher L ag e  bei
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3 0 0  bis 3 5 0  m -(- N N . M ehrfach is t die E rz 
form ation, w elche h ie r  eine m ittle re  M äch tigkeit 
viat, du rch  T h ä le r  ausgew aschen . In  dem gegen 
W esten  u n g e fäh r ariscliliel'senden P ro fil s inken  
die M in e tte lag er am D eu tsch -O ther-S p rung  au f
fa llend  tie f. D ie M ulde von B o llingen-T ressingen  
is t in diesem  nö rd lichen  T ho il n u r schw acli au s
g ep räg t. D agegen  t r i t t  d ieselbe in der über 
H av ingen  laufenden  P ro fillin io  E F  seh r deu tlich  
in die E rsch e in u n g . Aus beiden P ro filen , E F  
w ie C D , is t das v e rh ä ltn ifsm äfsig  s tä rk e re  E in 
fallen  im östlichen  T he ile  und die g e rin g e  
gegen  W  zunehm ende M äch tigkeit e rs ich tlich . 
In  äh n lich e r W eise  komm en in  dem das ganze  
deu tsche  E rz g e b ie t von N W  nach SO  bezw . 
von N nach S schneidenden P ro fil P Q R  die 
L a g e ru n g sv e rh ä ltn isse  der H ochebene von A itraetz- 
A rsw eile r zum  A usdruck . A uch der S a tte l süd 
lich H av ingen  w ird  durch  das P rofil P Q  zu r 
A nschauung  g eb rach t. D er T h e il Q R  des f ra g 
lichen P ro fils  v e rlä u ft dem S ch ich tenstre ichen  
z iem lich  p a ra lle l und so t r i t t  uns die E rz 
fo rm ation , w elche h ie r  ke ine  s ta rk e n  V erw erfungen  
und  keine  bedeutenden  S ä tte l und M ulden auf
w eist, in ziem lich derse lben  H öhenlage en tgegen , 
in den T h ä le rn , w elche von d e r  L in ie  Q R  g e 
sch n itten  w e rd en , is t die E rz fo rm a tio n  w eg 
gew aschen  oder w en ig stens ang esch n itten . In 
n ich t g ro ise r  E n tfe rn u n g  von d e r le tz te re n  P ro fil- 
lin ie  und z w a r w estlich  von derse lben  v e rlä u ft 
die no rd -süd liche  L in ie  N O  g rö fs ten th e ils  über 
das französische  E rz g e b ie t. D ie tek ton ischen  
V erh ä ltn isse , w elche dieses P ro fil w iedersp iege lt, 
sind d ah er g anz  ähn liche. T h ä le r , w elche in 
die E rzfo rm ation  einschneiden , fehlen  a lle rd in g s 
h ier. D as F en tsc h th a l endet b e re its  b e i F en tsch  
und das O rnetlia l lie g t bei Joeuf-H om ecourt m it 
se in er Sohle bedeu tend  über d e r M inetteform ation . 
G egenüber d iesen eben k u rz  beschriebenen  
P ro f ile n , in denen die V erw erfungen  und 
F a ltu n g e n  zum  A usdruck  kom m en, fä llt  die 
w eit g rö fsere  R ege lm äfsigke it der A b lagerung , 
w elche die P ro file  J K  und L M  aufw eisen , seh r 
auf. D ie le tz te re n  P ro fillin ien  v erlau fen  u n 
g e fä h r  p a ra lle l zu der R ich tu n g  der S prunge 
und S ä tte l sow ie M ulden , w äh rend  die e r s t
beschriebenen  m ehr oder w en iger sen k rech t dazu 
g e le g t sind . J K  du rchschne ide t den französischen  
M itte lb ez irk  von NO nach  S W , L in ie  LM den 
französischen  O rnebez irk  in g le ich e r R ich tung . 
B eide P ro file  la ssen  erk en n en , dafs die E rz 
form ation  vom  O strande  ab im m er tie fe r  gegen  
W esten  e in s in k t und dafs die U eberdeckung  
durch  jü n g e re  Sch ich ten  in derse lben  R ich tung  
s ta rk  zunim m t. W äh ren d  das g rau e  L a g e r  im 
Pro fil J K  am O strande sich bei ü b e r 30 0  m -f- NN 
befindet, lie g t dasselbe am w estlichen  E nde des 
P rofils , beim O rt E ton  u n te r  N N . D ie U eberdeckung  
e rre ic h t am  le tz te n  P u n k te  eine M äch tigke it von 
e tw a  2 5 0  m. A ehnliches g il t von dem P ro fil LM.

Im  A nschlufs an  die B esp rechung  der 
L ag e ru n g sv e rh ä ltn isse  m öchte ich E in iges über 
die W asse rfü h ru n g  der Sch ich ten  des E rzg eb ie te s  
bem erken . D iese F ra g e  is t fü r den B ergbau  
von au fse ro rd en tlich e r B edeu tung . B e trac h ten  w ir 
die Sache zu n äch st allgem ein , so finden die N ied er
sch läge , w elche den Boden n e tzen , zum  T h e il 
ih ren  b a ld igen  Abflufs nach W asse rläu fen . E in  
w e ite re r T h e il der n iedergesch lagenen  F e u c h tig 
k e it v e rd u n s te t b a ld  w ieder und der R es t s ick e rt 
in den Boden ein. W elchen  W eg  d ieser le tz te re  
T h e il verm öge se in er S ch w erk ra ft in n e rh a lb  der 
G este ine  n im m t, h ä n g t von der g rö fseren  oder 
g e rin g e ren  W asse rd u rch lä ss ig k e it der G esteine, 
von ih r e r  M äch tigke it und ih ren  L ag e ru n g s
v e rh ä ltn issen  ab. , D er G rad  d e r W a sse rd u rch 
lä s s ig k e it is t bei den G esteinen  seh r versch ieden . 
W äh ren d  a u f  der einen S eite  die Sandsch ich ten  
dem D urchsickern  oder D urchfliefson des W asse rs  
einen verschw indend  k le inen  W id e rs ta n d  e n t
g eg en se tzen , lä fs t a n d e re rse its  fe t te r  T hon  so 
w enig  W asso r durch , dafs m an ihn als w asse r
undu rch lässig  bezeichnen kan n . Von den im 
E rz g e b ie t au ftre ten d en  G esteinen  sind  die K a lk 
s te in e  in F o lg e  ih re r  m eist n ich t unerheb lichen  
K lü ftig k e it w a sse rd u rc h lä ss ig e r , w äh rend  der 
M ergel m eh r oder w en iger w asse ru n d u rch läss ig  
is t. V on den ü b e r der M inettefo rm ation  la g e rn 
den S c h ic h te n , w elche u n se r S ch ich tenprofil 
(A bb. 4) au fw eist, sind  die von S t. P r iv a t,  von 
G rav e lo tte , von C harennes und aufserdem  die 
M ergel u n te r  dem E rz  a ls  w enig  w asse rd u rch 
lä s s ig  zu b e trach ten . D ie beiden e rs te n  S ch ich ten , 
die von S t. P r iv a t  und G rav e lo tte , sind m eist n ich t 
m äch tig  genug , um nach  un ten  h in  einen W asse r-  
absch lu fs zu g e s ta tte n . E in e  erheb liche  B e
deu tung  haben  ab e r die Sch ich ten  von C harennes. 
Ih re  M ergel sind  zum al in d e r u n te ren  Ab- 

t th e ilu n g  („ h an g en d e r M erg e l“ ) seh r thon ig , b e 
sitzen  eine grofse  M äch tigke it und können  als 
w asse ru n d u rch läss ig  g e lten , sow eit n ich t V e r
w erfu n g ssp a lten  oder K lü fte  dem W a sse r  den 
W eg  in die T ie fe  g e s ta tte n . D as le tz te re  is t 

‘indefs o ft der F a l l  und wo d e r hangende M ergel 
d ie W asS er t r ä g t ,  w ird  der B erg b au  se lb s t sich 
die W a ss e r  in die B aue z iehen . D ie Schäch te , 
w elche den hangenden  M ergel d u rch teu fen , die 
durch den A bbau en ts teh en d en  B rü c h e , w elche 
sich  w eith in  ü b e r die Sch ich ten  von C harennes 
fo rtp flanzen , lassen  die W a ss e r  le ich t in die 
G rube ge langen . A ls besonders un g ü n stig  t r i t t  
der U m stand  in  die E rsch e in u n g , dafs d e r über 
den w asse rtrag en d en  Sch ich ten  von C harennes 
liegende H ohebriicker K a lk  infolge se in er 
s ta rk e n  K lü ftig k e it se h r  w asse rfü h ren d  is t. 
G erade h ie rin  lie g t v ielfach  der G rund  fü r den 
au fse ro rd en tlicb en  W asserzu flu fs, u n te r  dem die 
M inetteng ruben  tlie ilw eise  zu leiden haben . In  
anderen  F ä lle n  sind  es die S prünge und K lü fte , 
w elche in  ih ren  S pa lten  die W a sse r  g rö fse re r
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G ebiete den u n te rird isch en  B e trieb en  zu füh ren  
und die W a sse r  aus the ilw eise  g ro fse r E n t
fe rn u n g  h e rbe iz iehen . Im  e inze lnen  h ä n g t die 
W a sse rfra g e  w esen tlich  m it den tek to n isch en  
V erh ä ltn issen  des betreffenden  G ebietes zu 
sam m en. D ie W a sse r  fo lgen  natn rgem äfs dem 
Sch ich ton fa llen  und es w eisen  d ah er die M ulden 
und die tie fe r  ge legenen  S te llen  m ehr W a sse r  
au f  a ls  die E rz la g e r  in  den S ä tte ln  und  an  den 
höher ge legenen  P u n k te n . Im  östlichen  und 
nörd lichen  T he ile  unseres G ebietes h a t bis heu te  
die W a sse rh a ltu n g s fra g e  dem B erg b au  keine  
w esen tlichen  S ch w ierig k e iten  b e re ite t. D ie E r z 
la g e r  liegen  d o rt g ro fsen th e ils  über den Sohlen der 
b en ach b arten  T h ä le r . M it dem F o r tsc h re ite n  des 
B ergbaues in  w estlich e r und süd licher R ich tung , 
wo die L a g e r  im m er tie fe r  sin k en , d e r W a sse r-  
zuflufs zun im m t und wo bei zunehm ender U eber- 
deckung  durch  jü n g e re  Sch ich ten  die T h ä le r  
im m er h öher ste igen  und sch liefs lich  g an z  v e r
schw inden , w ird  die H ebung d e r den G ruben  re ic h 
lich  zufiiefsenden W a sse r  im m er g rö fse re  K osten  
v e ru rsach en  —  und zum al au f französischem  
G ebio t die S e lb s tk o sten  bedeu tend  erhöhen .

V I. E n t s t e h u n g  d e r  M i n e t t e .

D ie in te re ssa n te  F ra g e , a u f  w elche W eise 
d ie M inette  en ts tan d en  is t, w ird  auch heu te  noch 
versch ieden  b ean tw o rte t. D afs die M in e tte lag e r 
ebenso w ie die u n te r-  und ü b e rlag e rn d en  Schichten  
sed im en täre  d. h . im  W a ss e r  ab g ese tz te  G ebilde 
sind , das k a n n  nach  dem h eu tig en  S tan d  der 
geo log ischen  W issen sch a ft füg lich  n ich t b ezw eife lt 
w erden . Offen is t  ab e r noch die F r a g e : I s t  der 
E ise n g e h a lt d e r heu tigen  M in e tte lag e r ein u r 
sp rü n g lich e r, m it an d eren  W o rte n  haben  die 
S ch ich ten  d e r M inettefo rm ation , insbesondere  die 
heu tig en  E rz la g e r , sich  neben  K a lk , T hon  und 
anderen  G este inso lem enten  au sE isen v erb in d u n g en , 
dem je tz ig e n  E ise n g e h a lt in  der M enge e n t
sprechend , bei ih re r  A b lag e ru n g  g eb ild e t oder 
is t  das in den heu tig en  M iue tte lag e rn  en th a lten e  
E isen  in die u rsp rü n g lich  aus K a lk  u. s. w. 
bestehenden  S ch ich ten  der je tz ig e n  E rz fo rm a tio n  
u n te r  V e rd rän g u n g  dos K a lk e s  von aufsen e in 
g e fü h r t w o rd en ?  Im  e rs te re n  F a lle  h ä tte n  w ir 
es m it p rim ä re r, im and eren  F a lle  m it sek u n 
d ä re r  E n ts te h u n g  zu th u n .

W ie  ü b e rh au p t häufig  G este ine  im  In n e rn  
der E rd e  durch  and ere  v e rd rä n g t w erden , so 
tre te n  auch  häufig  E isenvo rb indungen  an  S te lle  
von K a lk s te in . D ie ans B rau n e isen ste in  be
steh en d en  P e tre fa c te n  d e r  M inettefo rm ation  se lb s t 
lie fe rn  den b e s ten  B ew eis dafü r. E s k an n  
keinem  Z w eifel u n te r lieg en , da ls  die j e t z t  aus 
E isen v erb in d u n g en  bestehenden  Schalen  bei der 
B ildung  der S ch ich ten  aus dem selben M ateria l 
b estan d en , w ie die S chalen  derse lben  T ie re  in  
den höheren  und  n iederen  S ch ich ten  —  näm lich 
aus K a lk s te in . A uf d iese S u b stan z  w irk ten  im

L aufe  der Z eiten  E isen lösungen  ein, w ah rsch e in 
lich  doppelt k o h len sau res E isenoxydu l. L e tz te re s  
gab  an  C aCO :i einen T h e il se in er K oh lensäure  
ab und  w urde  dadu rch  un löslich , w äh ren d  Ca CO» 
als doppe lkoh lensau rer K a lk  in  L ösung  g in g  
und  fo rtg e fü h r t w urde. E in  Moleciil FeCO;. 
t r a t  an  das andere , b is  die g an ze  S chale  in 
FeCOa um gew andelt w ar. E in e  w e ite re  V e r
ä n d eru n g  b e tr a f  die Schalenm asse , indem  F e ü 0 3 
oxyd irt w urde  und  sich  in  B rau n e isen ste in  v e r
w ande lte . V ie lle ich t g in g  auch  die O xydation 
von FeC O a schon H an d  in H and m it se in er 
F ä llu n g  aus d e r L ösung . A uf d ieser A rt der 
U m w andlung  von K alk  in E isen v erb in d u n g en , 
w elche kaum  zu bezw eifeln  is t ,  fufsend , be
hau p ten  die V e rfech te r d e r seenndären  E n t
s tehungsw eise , dafs die h eu tigen  E rz la g e r  bei 
ih re r  A b lag e ru n g  sich aus K a lk s te in , T hon  und 
an d eren  M ineralien  g eb ild e t haben  und dafs das 
E isen  e rs t sp ä te r  in  die M ine tte lager u n te r  V e r
d rän g u n g  des K alkes gekom m en sei. E in e  grofse 
S ch w ie rig k e it d ieser T h eo rie  v e ru rsa c h t die E r 
k lä ru n g  des H erkom m ens und  des W eg es, den 
die E isen lö sungen  genom m en haben . Hoffmann-* 
fü h r t aus, dafs die D u rc h trä n k u n g  d e r S ch ich ten  
m it E isen lösungen  in  e in facher W eise  d en k b ar 
sei, von oben, von u n ten  und  von der Seite . D afs 
w eder von oben noch von un ten  die E isenlösungon 
ih re n  W e g  in  die M in e tte lag e r genom m en haben 
können , b ew e is t die B eschaffenheit des h an g en 
den und  liegenden  M ergel, w elche n ic h t e isen
h a lt ig  sind. A uch die eisen ä rm eren  Z w ischen
m itte l sp rechen  gegen  eine solche A uffassung . 
I s t  die L ö su n g  von der S e ite  e in g ed ru n g en , so 
v e rla n g t die au fse ro rd en tlich  w eite  E rs tre c k u n g  
der M in e tte lag e r eine gro fse  A nzah l von S palten , 
von denen  aus die L ösung  sich  in  h o rizo n ta le r 
B ich tu n g  v e rb re ite t h a t. In  diesem  F a lle  miifsten 
w ir h eu te  die S p a lten  m it E isen e rzen  au sg e fü llt 
finden, da  sich  in  ihnen  doch z u e rs t die E isen 
verb indungen  ausgesch ieden  h ä tte n , und in  der 
N ähe  d e r S p a lten  w ürden  die M in e tte lag e r e isen
h a lt ig e r  sein  a ls  im In n e ren . A b er th a tsäch lich  
is t  das G egen theil d e r F a l l ;  die S p a lten  en t
h a lten  n u r  ausnahm sw eise  E isen e rze , und die 
E rzfo rm atio n  is t m eist in d e r N ähe der Sprünge 
au ffa llend  uned ler. G ew öhnlich  pflegen die B erg 
leu te , w enn die E rz la g e r  an  E rz fü h ru n g  zu 
v e rlie ren  beg innen , au f  die N ähe  eines S prunges 
zu  seh liefsen . E in en  H au p tg ru n d  gegen  die A n
nahm e von secu n d äre r E n ts te h u n g  d e r M inette 
s ieh t van  W erv ek e  in  d e r R eg e lm äfsig k e it der 
E rz la g e r . D ie T h a tsa c h e , dafs in n e rh a lb  der 
M inettefo rm ation  K a lk s te in sch ich ten  m it M inette
lag e rn  in  g le ich e r M äch tigke it a u f  g rö fse re  S trecken  
m ite in an d er w ech se llag ern , is t nach diesem  A utor 
kaum  e rk lä r lic h , w enn m an eine E in w an d eru n g  des 
E isen s  aunim m t. (Fortsetzung folgt.)

* S iehe L iteratu rnachw eis N r. 29.
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Zuschriften an die Redaction.
( F ü r  d ie  u n t e r  d i e s e r  R u b r i k  e r s c h e i n e n d e n  A r t i k e l  ü b e r n i m m t  d i e  R e d a c t i o n  k e i n e  V e r a n t w o r t u n g . )

S t a u v e n t i l  n a c h  P a t e n t  K i e f s e l b a c h .

A n die R edaction  
der Z e itsch rift „S tah l und  E ise n “

D üsseldorf.

Sohr g eeh rte  R edaction!

Z u r w eiteren  K la rs te llu n g  der von H rn . K iefsel
bach in Nr. 9, S eite  520 der Z e itsc h rif t „S tah l und 
E isen “ besprochenen  B eziehungen  seines deu tschen  
P a te n te s  zu dom belgischen P a te n t d e r G esellschaft 
C ockerill g e s ta tte  ich m ir, Folgendes h inzuzu fügen : 

D ie m ir  vo rliegende belg ische P a te n tsc h rif t  
vom  15. M ärz 1882 m it d e r zugehörigen  Z e ichnung  
e n th ä lt d ie A nw endung  des S ta u v e n tils  in  V er
b indung  m it dem  au tom atisch  w irkenden  F risc h 
dam pfven til in  seh r k la re r W eise, ln  d e r B eschre i
bung  is t  speciell au f  die A nw endung  desselben  
bei F ö rderm asch inen  u n d  bei R ev ersir - W alzen 
zugm asch inen  h ingew iesen  und  diese au sfü h rlich  
e r lä u te r t. S p ä te r w urden  au ch  m eh re re  Schiffs
m asch inen  m it dem selben  au sg e rü s te t. Im  Ja h re  
1886 w urde von  der G esellschaft C ockerill eine 
D oppel-T andem -R eversirm asch ine fü r das W alz 
w erk von G ustave  Boel in  L a L ouv iere  geliefert, 
w elche ebenso wie die h eu tig en  neuen  M aschinen | 
m it S tau v en til a rb e ite t. D as S tau v en til w ird  vom  1 
M aschin isten  m it e inem  G estänge g le ichzeitig  m it 
dem  H a u p tab sp e rrv en til gehoben. D iese M aschine

a rb e ite t noch h e u te  an standslo s  und  bin  ich  gerne  
bere it, d ie Z e ichnung  derse lben , w elche in  m einem  
B esitze  ist, H rn . K iefselbach zu r E in sich tn ah m e  
vorzu legen . E s is t aus d ieser Z e ichnung  a lle r
d ings n ic h t zu ersehen , oh das eine oder andere  
V entil h öher als no rm al gehoben w ird, w as jedoch 
auch  w enig von B elang ist. W en n  die A nw endung  
des S tau v en tils  in w eiteren  K reisen  bek an n t 
gew esen w äre, so w ürde unzw eife lhaft die Idee 
des H öherhobens des S tauven tils , fü r sich  a lle in  als 
zu geringfügig , n ich t p a ten tfäh ig  gew esen sein .

D as belgische W erk , S am bro & Moselle, wolches 
von H rn . K iefselbach die L icenz fü r die A nw endung  
des S tau v en tils  erw orben  h a t, w ürde m eines 
W issens d a ra u f  v e rz ich te t haben , w enn ih m  frü h e r 
b ek an n t gew orden wäre, dafs es in  B elgien genau 
dieselbe M aschine m it S tauven til, ohne Z ah lung  
von L icenzgebtihren , beziehen konnte.

M it d e r ku rzen  B em erkung  in  m einem  A uf
sätze über das R öchlingsche B lockw alzw erk habe 
ich  n u r  den Fachgenossen  die in te re ssan te  T hat- 
sache m itth e ilen  wollen, dafs die A nw endung  des 
S tau v en tils  bei den Doppel - T andem  - R eversir- 
m asch in en  bei d e r E rth o ilu n g  des d eu tschen  P a 
ten te s  n ich t m eh r neu w ar.

W e t t e r  a. d. R uh r, den  6. Mai 1902.
H ochachtungsvoll W. Schnell.

Bericht über in- und ausländische Patente.

Patentanmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an w ä h r e n d  
zwei er  Monate zur Einsichtnahme für Jedermann 

im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

21. April 1902. Kl. 7h, K 21117. Maschine 
zum Stauchcm der W ellen von gewellten ‘Röhren. 
Friedrich W ilh. Koffler, W ien; V ertr.: C. Fehlert, 
G. Lonbier und F r. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin 
NW. 7.

Kl. 7 a, S t 6878. Röhrenwalzverfahren und Röhren- 
walzwerk. Ralph Charles Stiefel, Elwood City, V. 
St. A .; V ertreter: S. fl. Rhodes, Patent - Anwalt, 
Berlin SAV. 12.

Kl. 10 a, B 28819. Vorrichtung zur Ausnutzung 
der strahlenden W ärme der zwischen den Abgas
kanälen der Koksöfen und den Heizzügen von Dampf-

I kesseln angeordneten Verbindungsrohre. Heinrich 
Bardenheuer und Heinrich Altena, Oberhansen, Rhld.

Kl. 10 a, K 21873; Steinform zur Herstellung 
von Koksofenwänden mit senkrechten Heizzügen. 
Heinrich Köppers, Rüttenscheid b. Essen-Ruhr.

Kl. 12 e, B 29 967. Apparat zum Kühlen und 
Reinigen von Hochofengasen. The Blast Furnace 
Power Syndicate L im ited, London; V ertr .: F . C. 
Glaser, L. Glaser und 0 . Hering, Patent-Anw., Berlin 
SW . <38.

Kl. 20 a, E 7563. Einrichtung zum Oeffnen von 
Seilklemmen für Drahtseilbahnen. W. Eiclmer, Char
kow ; V ertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin NW . 6.

Kl. 24 c, C 10 022. Umsteuerungsvorrichtung für 
Siemens-Martin-Oefen. Josef Czekalla, Kattowitz.

Kl. 2 4 f, F  13 430. Roststab. G. Fort, Toulouse; 
V ertr.: Dagobert Timar, Berlin NW . 6.

Kl. 24 f II 26 754. Schürvorrichtung für Treppen
rostfeuerungen. R. Herrmann, Magdeburg, Jacobstr. 9.
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K l .  2 4 a ,  W  1 8  2 5 7 . F e u e ru n g sa n la g e . C arl W e g e -  
n er, B e r lin , G itsc h in e rs tr . 14 / 15 .

K l .  2 4 a , W  18 3 0 6 .  B e se h ic k u n g sv o rric litu n g  m it 
H ü lfe  e in es du rch  D ru ck w a sse r  b e w eg b aren  K o lb e n s. 
C arl W egen er, B e r lin , G itsc liin e rs tra fs e  14 * 1 5 .

K l.  3 1  c, A  7 8 0 7 . H e rs te llu n g  von  S ta h lp la tte n , 
in sb eso n d ere  P a n z e rp la tte n  m it versch ied en  h arten  
S ch ich te n . B ru n o  A sch h ein i, B e r lin , B iilo w s tr . 1 1 .

K l .  3 1  c, W  1 7 17 ( 5 .  F a h rb a re  und se lb stth ä tig  
k ippen d e G ie fsp fa n n e . Z u s. zur A n m . W  17  17 2 . 
E d g a r  A rth u r  W eim er, L eban on , P en n s., V . 8 t. A ., 
V e r t r . : F u d e , P a t .-A n w ., B e r lin  N W . 6.

K l .  4 0  a, G  1 5  3 1 8 .  V e rfa h re n  zur e le k tro ly tisc h e n  
W ie d e rg e w in n u n g  vo n  Z in n  aus W e ifsb le c h a b fä llc n  
tt. d g l. C h arles  L y o n  G e is th a rp e  und F r e d e r ic k  (le ls t-  
h arpe , M an ch ester ; Y e r t r . : E .  W . H o p k in s, T a t .-A n w ., 
B e r lin  C . 2 5 .

K l .  4 9  b, J  6 1 5 1 .  A n tr ie b sv o rr ic h tu n g  fü r  L o ch 
m asch in en , S ch eeren , S ta n z en  u. d e rg l. E .  v . Ja n ,  
K irc h h e im  u. T .,  W iir tt .

28 . A p r i l  19 0 2 . K l .  2 4 a ,  W  1 7  18 9 . F e u e ru n g s
an la g e . A rth u r  W ein h o ld , L e ip z ig -L in d e n a u .

K l. 3 1  a, H 2 6  6 7 7 . M it n atü rlich em  Z u g e  arb e ite n 
der T ie g e lo fe n . G eb r. H an n em ann  &  C o., G . m. b. H., 
D ü re n , R h ld .

K l .  3 1  b, A  8 4 70 . A n tr ie b sv o rr ic h tu n g  fü r  s ich  
dreh en de und zu g le ich  H in gsversch ieb b are W e lle n  von 
Fo rm sch u eck en . A c tie n  - G es. S c h a lk e r  G ruben - und 
H ü tten vere in , G e lse n k irc h e n -Ilo ch ö fe n .

K l .  4 8  b ,  S  1 5 2 7 4 .  V e rfa h re n  zum  V e rz in k e n  
m e ta llisc h e r  G eg e n stän d e . S h e ra rd  C o w p er-C o les  and  
C om pan y, L im ite d , L o n d o n ; V c r t r . : H en ry  E .  S ch m id t, 
P a t .-A n w ., B e r lin  S W . 6 1 .

K l.  49 f, D 1 1 9 0 9 .  W e n d e vo rr ic h tu n g  fü r  S c h m ie d e 
stü ck e . D u isb u rg e r M asch in en b au  - A ct. - G e s ., vorm . 
Bechern  &  K eetru an , D u isb u rg .

K l .  5 0  c, B  3 0 9 6 3 .  S ch leu d erm ü h le  m it ein em  ! 
z w isch e n  u m laufen den  S ch la g sch e ib e n  an geo rdn eten  
m eh rfach  w irk e n d en  fe sten  W u rfr in g . J o s e f  B re y , 
P re fs b u r g ; V e r t r . :  W ilh e lm  G ö b el, B e r lin , C h aussee-

1 .  M ai 19 0 2 . K l .  7a , G  1 4  5 6 1 .  R o h rw a lz w e rk  
m it k e g e lfö rm ig e n  W a lz e n . J o s e f  G ie sh o id t, D ü s s e l
d o rf, K re u z s tra fse  6 7 .

K l .  1 8 a .  S c h  1 7  8 36 . W in d e rh itz e r  fü r  H och ö fen . 
D r. W illi .  Sch u m a ch er, N ie d e rd o lle n d o rf, P o s t  O ber
d o llen d orf.

K l .  3 1  c, V  4 1 3 3 .  M asch in e  zur H e rs te llu n g  von 
H u fe isen  durch G u fs . V ern o n s  P a te n t  H o rse  Sh oe 
C om pany L im ite d , G la s g o w ; V e r t r . : H u go  P a ta k y  und 
W ilh e lm  P a ta k y , B e r lin  N W  6.

5 . M ai 19 0 2 . K l .  1 0  a, R  1 6 2 7 9 .  S e lb s tth iit ig e  
B e w ä sse ru n g se in r ich tu n g  fü r  K o k s fö rd e rr in n e n  u. d e rg l. ! 
M ax C arl G e o rg  R a c k w itz , W a rs c h a u ; V e r t r . :  O tto 
S ied en to p f, P a t .- A n w ., B erlin  S W . 1 2 .

K l .  18  b, C 1 0 3 2 7 .  M an gan arm er, g e g e b e n e n fa lls  
auch N ic k e l en th a lten d er C h ro m -S ilic iu m sta h l; Zus. 
z. P a t . 1 2 7  2 2 6 . C a r l C asp a r, R ü n d ero th , und F r ie d r ic h  
O ertel, M ünchen, F in d l in g s t r . 3 3 .

K l .  3 1  a, B  3 0 3 2 3 . .  W in d z u fü h ru n g  bei k ip p b aren  
T ie g e lö fe n . B a d isc h e  M asch in en fab rik  und E is e n 
g ie ß e r e i, vorm . G . S e b o ld  und S e b o ld  &  N e ll. D u rlach .

K l.  4 9 e, Z  3 3 4 0 . S ch w an zh am m er. J o b .  C arl 
Z e n se s, R em sch e id -H a d d en b ach .

K l .  8 1  e, S c h  1 8  1 2 3 .  B e c h e rw e rk . O tto S ch ü le r , 
B e r lin , T h u rm stra fse  70 .

G e b r a u c h s m u s te r e in t r a g u n g e i i .
2 1 .  A p r il 19 0 2 . K l .  2 4  a, N r . 1 7 2  604. C ham otte- 

Düsen fü r  O efen . E u g en  B a g g e , S t ra fs b u rg  i. E ., 
W e ifsth u rm rin g  2 9 .

K l .  2 4  a , N r . 1 7 2 6 4 7 .  F e u e rb rü c k e  aus lo se  a u f 
dem  B rü c k e n g e s te ll v e r le g te n , durch e in gesch ob en e 
F ed ern  u n tere in an d er g e h a lte n e n  F o rm ste in en . J .  C. A . 
M arck m an n , H am b u rg . B le ic h e rg a n g  4 2 .

5 ;  M ai 19 0 2 . K l .  2 0 a ,  N r . 1 7 3  50 9 . M itn eh m er 
fü r  F ö rd e rw a g e n , besteh en d  aus zw ei m it A u ssp a ru n g  
v erseh en en  L a s c h e n , d ie  a ls  fe ste  V e rs c h a lu n g  au f 
einem  k e ilfö rm ig e n  B o lz en  zw e ck s  F re ig e b e n s  oder 
K lem m en s des S e ile s  b egren zt b e w e g lic h  s in d . H ein rich  
W e rth , Bochum , V ö d e  2 ,

K l.  4 9 g , N r . 1 7 3  6 7 1 .  V o rr ic h tu n g  an F e ile n h a u - 
m asehin en  zur E rz e u g u n g  schraub en - oder w e lle n fö rm ig  
v e r la u fe n d e r  H ieb re ih en  a u f R u n d fe ile n  m it in d er 
F ü h ru n g  des F e ile n b e tte s  b e fin d lich er Sch ra u b e n - oder 
W ellen n u th  und einem  d arin  g e fü h rten  Z ap fe n  an d er 
U n te rse ite  des le tzteren . A lb e r t  O sen b erg  S ö h n e , 
R em sch e id .

K l .  49  g , N r . 1 7 3  6 7 2 . V o rr ic h tu n g  an F e ile n h a u 
m asch in en  zu r E rz e u g u n g  sch rau b en fö rm ig  v e r la u fe n 
d er H ieb re ih en , bestellen d  aus einem  m it dem  F e ile n -  
b etle  verbu n d en en  S ch n e ck en rad e  und e in er d am it in 
E in g r i f f  s te h e n d e n , durch A b w ä lz e n  ein es S tirn ra d e s  
a u f e in e r  neben dem  F e ile n b e tte  g e la g e r te i  Z ah n stan g e  
g ed reh te n  S ch n e ck e . A lb e r t  O sen b erg  Sö h n e, R em sch e id .

K l .  5 0  e, N r . 1 7 3 1 1 7 .  S ta u b sam m ler m it p la tte n , 
lu ftd u rch lä ss ig e n  W an d u n g en . G g . K ie fe r , F eu e rb ach  
b. S tu ttg a rt .

Deutsche Reichspatente.

Kl. 1 8 b ,  N r . 1 2 6 8 3 7 ,  vom  2 7 . N o vem b er 19 0 0 . 
K . M . D a e  1 e n  in  D i i s s e l d o r f .  K u p p l u n g  f ü r  

S c h w e n g e l  u n d  M u l d e  v o n  B e s c h i c k u n g s v o r r i c h t u n g e n  

f ü r  H e r d ö f e n .

U m  d ie  K u p p lu n g  z w isch e n  dem  S c h w e n g e l der 
B e sch ick u n g sm a sch in e  und d er L ad em u ld e  durch  den

Steu erm an n  d erM a- 
sc h in e , a lso  ohne 
frem d e H ü lfe  v o l l
zieh en  zu können, 
is t  d er S ch w e n g e l 
a  m it einem  v ier- 

od er m eh rk an tig e n  B u nd e x  so w ie  einem  v erstä rk ten  
K o p f  z  v e r s e h e n , m it denen e r  in  en tsp rech en d  g e 
sta lte te  A u sh ö h lu n g e n  des A n sa tz e s  b der M ulde 
eino-reift. D er k a n tig e  B und  x  m ach t ein D re h en  der 
MnTde a u f dem S c h w e n g e l u n m ö g lic h , w o h in g e g en  
d er K o p f  z  ein u n b ea b sich tig tes  L ö sen  d er Mulde 
verh in d e rt.

Kl. 4 9 h ,  N r . 1 2 6 9 1 7 ,  vom  2 5 . D ecem b er 190t), 
Z u satz  zu N r. 99 8 19  (v e rg l. „ S ta h l und E is e n “  18 9 8
S . 1 14 8 ) .  C a r l  S c h l i e p e r  in  G r ü n e ,  W e s t f a l e n .  
V o r r i c h t u n g  z u m  S c h w e i ß e n  v o n  K e t t e n g l i e d e r n ,  w e l c h e  

‘/e g e n  T r e n n u n g  d u r c h  Z u g  z u  s i c h e r n  s i n d .

G enn ifs dem  H au p tp aten t lie g t  d ie  S c h w e ifs ste lle , 
w e lch e  durch  q u er zur Z u g r ic h tu n g  lie g e n d e  V e r 
zah n u n g  g e g e n  T re n n u n g  durch Z u g  g e s ic h e rt  ist , in 

dem fa s t  g e ra d lin ig e n  T h e ile  d es K e tte n 
g lie d e s . D ie se s  V e r fa h re n  k an n  auch m it 
Vro rth e il b e i so lch en  K e tte n  an gew en d et 
w erd en , b e i denen d ie  S c h w e ifs s te l le  in 
d er B ie g u n g  des G lie d e s  lie g t .

H ierb ei g e la n g e n  dann zum V o rb iegen  
d er beiden  E n d en  d er sc h rä g  ab g esch n it
tenen  D rah ten d en  ein  sa tte lfö rm ig e s  U n te r
g e se n k  a  und ein  ih m  en tsprech en des 
O b ergesen k  b  m it im  Q u ersch n itt h a lb k re is 
fö rm igen , in  der lo th rech te n  M itte leb en e 
h a k e n fö rm ig en  llo h ln u th e n  c  und d  zur 
A n w e n d u n g . D a s  A n p re sse n  der Z ä h n e  in 
die Sch w & ifsfläch en  findet sodann in einem  

U n te rg e se n k  e m it e in e r  dem  vo rg eb o g en en  D rah ten d e 
g !S ich  g e s ta lte te n , m it d er  H ak en fo rm  en tsp rech en d  
w a g e re c h t g e r ic h te te n  N u th  und in ein em  zu geh örigen  
O b ergesen k  f  m it e in e r  äh n lich en  N u th , w e lch e  aber 
an den A b sc h rä g u n g ss te lle n  d es D ra h ten d es  m it Z äh nen  z  

verseh en  ist, s tatt.
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K 1 . 4 9 e ,  N r. 126577, vom 4. Janunr 1900. H a n ie l
& L u e g  in  D i i s s e l d o r f - G r a f e n b e r g .  Block- 
Ueberhebe- und Verschiebevorrichtung fü r Schmiede- 

pressen.
Der Untersattel e der Schmiedepressc kann durch 

Stangen c bezw. d  mit je  einem der beiden Auflager- 
tisehe a oder b gekuppelt und mit diesem zusammen 
mittels der hydraulischen Cylinder g  oder h unter der 
Presse bewegt werden. Is t der Stahlblock f  auf den

Sattel e und den Auflagertisch a  richtig aufgelegt, 
wobei er sich mit seinem hinteren Ende gegen Knaggen t 
bezw. k  legt, so wird das Ganze unter den Obersattel / 
bewegt. Der U ntersattel e wird nun von seinem Auf
lagertisch losgekuppelt und durch Keile oder dergl. 
in Stellung gehalten, während der Block f  durch die 
beweglichen Tische a  und 6 durch die Presse geschoben 
werden kann. Hierbei wird das durch l nach unten 
gedrückte Material durch darunter greifende Hebel m 
angehoben. Die Hebel m sind durch Kolben t beweg
bar, um ein Verschieben des Sattels e unter der Presse 
zu gestatten.

K l .  4 9 e ,  N r .  1 2 6 9 1 1 ,  vom 18. December 1900. 
F r i t z  H ü r x th a l  in  R e m sc h e id . Hammer zum  

centrischen Einziehen ( Stauchen)  
von Röhren.

Der Hammer besitzt einen 
zweitheiligen Hammerbär, dessen 
oberer, am Hammergestell pris
matisch geführter Theil d  einen 
unveränderlichen Hub ausführt, 
wohingegen der untere Theil e 
an jenem verschiebbar angehängt 
ist und nach Bedarf auch noch 
durch Stangen f  oder dergleichen 
am Ambofs oder Untergesenk ge
führt wird. ■ Die Hammerschläge 
nehmen infolge der gleichmäfsigen 
Umfangsgeschwindigkeit des Zap

fens a mit der abnehmenden Dicke des zu schmieden
den Gegenstandes immer mehr ab, so dafs bei rich
tiger Einstellung schliefslich ein Schlichten stattfindet.

K l .  7 e , N r. 1 2 6 S S 4 ,  vom 8. Januar 1901, Zusatz 
zu Nr. 123422 (vergl. „Stahl und Eisen“ 1902 S. 167). 
L a n d e k e r  & A lb e r t  in  N ü rn b e rg . Verfahren 
zu r  H erstellung von Radnaben.

Zunächst werden nach dem Verfahren gemäfs 
Patent 123 422 zwei stufenförmige Nabenhälften her
gestellt. Sodann werden in die einander zugekehrten 
Flanschen e der Nabenhälften eine Anzahl die Speichen g 
umschliefsende W ulste d  eingeprefst, deren Eorrn der

K l .  2 1 h ,  N r .  1 2 6  601!, vom 8. September 1900. 
G y s in g e  A k t ie b o la g  in  S to c k h o lm . Elektrischer 
Ofen, bei welchem die Beschickung durch in  derselben 
erregte Tnductionsströine erhitzt bezw. geschmolzen w ird.

Das feuerfeste Mauerwerk a  ent
hält eine kreisförmige Rinne b zur 
Aufnahme der Beschickung. In  dem 
Innenraum befindet sich eiu Schenkel 
des Magnetrahmens d  mit der vom 
indueirenden Weehselstrom durch
flossenen W icklung «. Von be
kannten Oefen dieser A rt unter
scheidet sich der neue durch die 
Lagerung der W icklung w  inner

halb des von dem ringförmigen Schmelztiegel ge
bildeten Raumes, wodurch die zu ihrer Herstellung 
erforderliche Kupfermenge erheblich geringer wird.

K l ,  1 8  b , N r .  1 2 7  5 7 1 ,  vom 18. September 1900. 
S im o n  P e t e r  K e t te r in g  in  S h a ro n  (Penn., V .St. A.). 
Drehbarer Frischofen.

Identisch m it dem amerikanischen Patente Nr. 658 653; 
vgl. „Stahl und Eisen“ 1901 S. 1192.

X.JS

Gestalt der Speichen entspricht. Schliefslich werden 
die beiden Nabenhiilften unter Einschaltung des be
kannten Rohrstückes f  und eventuell durch Vernietung 
der Elantschen e miteinander vereinigt.

K l .  1 8  a ,  Nr. 1 2 6 7 2 3 ,  vom
18. März 1900. G e o rg e  W. 
M c C lu r e in P i t t s b u r g ,  Penns. 
Steinerner W inderhitzer m it drei 
concentrischen Feuerzügen.

Von ähnlichen W inderhitzern 
mit drei concenlrischen Feuer
zügen a, b und c unterscheidet 
sich der vorliegende dadurch, 
dafs nicht wie bisher der iiufserste, 
sondern der m ittlere Zu<j b als 
W ärmcspeicher ausgebildet ist, 
und somit der äufsere Zug c zur 
Isoliruug der W ärmeausstrahlung _ 
benutzt werden kann.

Die übrige Einrichtung des 
W inderhitzers ist die übliche. 

Durch Rohr d  tr itt die kalte Gebläseluft eiu und verläfst 
den Erhitzer in erwärmtem Zustand durch Kanal e.

K L  49 g, N r. 1 2 6 5 7 8 ,  vom
10. November 1900. G. A. 
S c h u l te  in  S ta h lh a m m e r -  
B o m m ern  a. d. R u h r . Ver
fahren zu r  Herstellung von 
Schraubstockhülsen.

Das auf einem glatten Dorn 
c in der ungefähren Form der 

I Hülse ausgeschmiedete, aber 
im Bereich des zu erzeugen
den Gewindes verdickteW  erk- 
stiiek a  wird nach erneuter E r
hitzung auf einem mit Gewinde 
versehenen Dorn h derart 
weiter bearbeitet, dafs das 
Material der Verdickung g 
unter gleichzeitiger Streckung 
in die Gewindegänge des Dor- 
nës hineingetrieben wird.

K L  1 8 b ,  Nr. 1 2 6 9 9 7 ,  vom 12. December 1900. 
L o u is  M ic h e l B u l l i e r  und S o c ié té  d e s  c a r b u r e s  
m é ta l l iq u e s  in  P a r i s .  Verfahren zu r  Rückkohlung 
von Flufseisen m ittels Calciumcarbids oder eines anderen 
Alkalierdcarbids.

Zugleich mit dem Carbid wird dem Flufseisen ein 
Salz, beispielsweise ein Halogensalz, zugesetzj;, welches 
leicht zersetzbar ist und dazu dient, den Kohlenstoff' 
des Carbids durch Bindung seines Calciums in Freiheit 
zu setzen, so dafs er sich in nascirendem Zustande 
mit dem Eisen verbinden kann. Als geeignete Halogen
salze werden Zink- oder Eisenchlorid genannt.

d

1
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K l .  2 0 a ,  N r. 1 2 7  0 7 1 ,  vom 26. Mai 1890. K a r l  
B ra tu s c h e c k  in  D e ssa u . Aufhängung der L ast 
oder des Lastbehälters (Fördergefäfs und dergl.) an 
einer Hängebahn m it wellenförmigem Längenprofil, bei 
welcher die 'Traggestelle oder die Lasten selbst von 
Zugkraftorganen voneinander entfernt gehalten werden.

Die Erfindung bezweckt, bei Hängebahnen dem 
Fördergefäfs trotz des wellenförmigen Profils des Trag
seiles einen möglichst geradlinigen Weg zu ertlieilen, 
also ein Sinken desselben in den Wollenthälcrn und 
ein Steigen in den Unterstützungspunkten des Trag
seiles auf ein möglichst kleines Mafs herabzusetzen.

Jfn C u C r

Dies soll dadurch erreicht werden, dafs bei der 
Fortbewegung der Fördergefäfse der Verticalabstand 
derselben von der Hängebahn selbstthätig im Gefalle 
ab- und in der Steigung zunimmt. Die Patentbeschreibung 
enthält mehrere Lösungen dieser Aufgabe. Beispiels
weise ist die Last 6 an dem Verbindungsstück e zweier, 
von der Hängebahn c getragener Rollgestelle a auf
gehängt, welche durch die Spannung anschliefsender, 
aber dem durch die Last b und das Gewicht des Ver
bindungsstückes e auf die Rollgestelle a hervorgerufenen 
Zuge entgegengesetzt wirkender Zugorgane voneinander 
entfernt gehalten werden.

K l. 491», Nr. 1 2 7 1 7 ( 5 ,  vom 1. November 1900. 
Firma C a rl G u s ta v  M e if s n e r  in  M a g d e b u rg -  
B uckau . Feüenabziehmaschine.

Diese Feüenabziehmaschine soll den abzuziehenden 
Feilen den Strich in der richtigen Schräge, wie ihn 
der spätere Hieb erfordert, geben und auf denselben

I. 0,48 0 25 2,00 0,025 0,022 Spur 0,00—0,50
II. 0'48 0/25 1,00 0,025 0,022 „ 0 ,0 0 -1 .0 0

II I . 0,48 0,25 0,50 0,025 0,022 „ 1,00 1,00
Der Stahl wird am besten nach dem Ticgelschmelz

verfahren hergestellt, wobei ein Zusatz von Kalium- 
bichromat zum Einsatz gegeben wird, um eine Auf
nahme von Kohlenstoff aus den Tiegelwandungen zu 
verhindern und den Schwefel in Form von Schwefel
kalium abzuscheiden. Hierbei mufs aber Silicium zu- 
gesetzt werden, da sonst blasige Güsse erfolgen.

K l .  2 1 h ,  N r. 1 2 7  OS!), vom 3. Juli 1900. 
F a u s to  M o ra n i in  R om . Elektroden
träger mit gekühlter Contact/läche fü r  elek
trische Oefen.

Die Elektrode a  ist an einem Bügel b aufgehäugt, 
der durch Muttern v in dem Querstück n befestigt ist.

In seiner Mitte trägt letzteres ein als 
Stromzuleitung dienendes Rohr t, 
welches mit seinem unteren kasten
förmigen Theile auf der Elektrode 
aufliegt. Ein guter Stromübergang 
zwischen beiden Theilen ist dadurch 
gesichert, dafs einerseits die Ueber- 
gangs fläche sowohl durch b als auch 

durch t gekühlt unS andererseits durch Nachstellen 
der Muttern v die Elektrode a gegen t fest angedrückt 
gehalten wrird.

■y.:.-.

K l. 49 r, N r. 127 128,
vom 30. December 1900. 
F r i e d r i c h  B ra u e r  in 
F e u e rb a c h  bei S t u t t 
g a r t .  Drehbarer Ambofs.

Der Ambofs dient zum 
H art- und Glatthänmiern 
von Arbeitsstücken und soll 
insbesondere den Vorschub 
derselben glcichmäfsiger ge
stalten. E r besteht aus 
einem Rotationskörper«, der 
auf einer in dem Bock b 
gelagerten W elle leicht aus
wechselbar befestigt ist. 
Seine Drehung erfolgt von 
derselben Iransm issions
welle aus, von der auch

bei gröfster Arbeitsleistung vollkommen glatte Flächen 
erzeugen. Demzufolge sind die A uflager a für die 
abzuziehenden Feilen in Schienen f  angeordnet, welche 
um einen senkrechten Zapfen gedreht werden können, 
wobei sie mittels Muttern w  in Kulissen r festgestellt 
werden, b sind die durch das Vorgelege n o hin und 
her bewegbaren Arme, welche die Abziehfeile i tragen.

K l. 181), Nr. 127 22«, vom 25. April 1899. C a rl 
C a s p a r  in  R ü n d e r o th  u n d  F r i e d r i c h  V e r te l  in  
M ü n ch en . M anganarmer, gegebenenfalls auch Nickel 
enthaltender Chrom -Siliciumstahl nebst Verfahren zu  
seiner Herstellung.

Zur Erzeugung eines Stahles von sehr hoher 
Bruchfestigkeit bei grofser Zähigkeit wird dem Stahl 
bei einem unter der für Stahl üblichen Grenze von
0,6 o/o liegenden Kohlenstoffgehalte ein Gehalt an 
Silicium und Chrom zusammengenommen von 1,5 bis 
2,5 %  gegeben. Soll der Stahl noch einen Zusatz von 
Nickel (bis 1,5 °/o) erhalten, so empfiehlt es sich, von 
jenen beiden nur etwra 1,5 °/o zuzusetzen.

Besonders gute Resultate sollen mit folgenden Zu
sammensetzungen erreicht werden:

der Hammer h bewegt w ird, unter Vermittlung von 
Stufenscheiben f  g, durch ilie die Drehgeschwindigkeit 
des Ambosses geregelt werden kann.

K l .  2 4 b ,  N r. 1 2 7 1 9 0 ,  vom 1 2 .  Mai 1901. 
W il l ia m  G r im s h a w  S to n e s  in  B la c k b u rn  (Engl.)

Vertheilungsvorrichtung fü r  den 
Staubgehalt des Brennstoffes bei 
Beschickungsvorrichtungen von 
Feuerungsanlagen.

Zur gleichmäfsigen V erk e i
lung des mit dem stückigen 
Brennstoff aufgegebenen staub
förmigen Brennstoffes über die 
ganze Rostfläche ist unterhalb . 
der Beschickungsvorrichtung c 
ein mit nach unten gerichteten 
Löchern versehenes Rohr l vor
gesehen. Durch dieses wird 
Dampf oder Luft gegen eine 
unterhalb liegende schräge oder 

gekrümmte Leitplatte g  geblasen und hierdurch die 
Staubkohle nach dem Roste zu mit fortgerissen.
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Patente der Ver. Staaten Amerikas.

N r.(¡71187. Ä s  ep h G. J  o li 11 s to  n i n D e t  ro  i t, 
Midi., V. St. A. Giefsereianluge.

Die Anlage ist für die Massenherstellung vorzugs
weise von Wagenrädern durch Kastengufs bestimmt. 
n und 6 sind zwei Forminasclnnen; in n werden die 
Unterkasten und in b die Oberkasten fertig gemacht, 
die Form geschlossen und auf dem step-by-step-carrier- 
Fördenverk c nach der Giefsstelle d gebracht, zu welcher 
die Giefspfannen auf dem Geleise e gebracht werden. 
Hei f  werden die erstarrten Gufsstücke herausgenommen. 
Die Oherkasten gehen mittels der Hängebahn h nach

den Förderwerken o' bis o r>, die Gufsstücke auf der 
Bahn / nach den Kiililgruben k, und die Unterkästen 
auf der Bahn I nach dem Förderwerk m. Alle drei 
Tlieile passiren die Sandgrube n, wo der Sand entfernt 
wird. Der Sand wird aus n nacli * gefördert, wo er 
gesiebt und fertig gemacht wird, um dann nach den 
Formmaschinen a und b zurückgefördert zu werden. 
Eben dahin gelangen die Kastentheile von den Förder
werken o und m mittels der Hängebahnen <] und r. 
Die heifscren Oberkasten sind erheblich länger unter
wegs wie die Unterkästen. Das Gebäude ist z. Ii. 70 m 
lang bei 45 m gröfster Breite.

N r. (¡71481. J a m e s  H. B a k e r  in  P i t t s b u r g ,  
Pa., V. St. A. Maschine zum Lochen von Blöcken.

Die Maschine vollfiilirt den ersten Schnitt bei der 
Herstellung nahtloser Köhren, indem ein angewärmter 
Block mittels Stempeln in der Längsrichtung durchbohrt 
wird. Der Block (nicht sichtbar) ist in eitlem vertieften 
Lager (bei a) gehalten. Von oben drückt der hydraulische

Kolben b darauf. Die Stempel c' bis c4 sind an einem 
Segment d, dieses drehbar an dem Kreuzkopf e befestigt, 
welcher von der W elle f  aus hin- und hergehende Be
wegung erhält. Bei jedem Rückgang wird das Segment 
durch Anschlag an dem zu dieser Zeit horizontalen 
Hebel h um eine Position weiter gedreht. W enn der 
letzte nnd längste Stempel c4 (siehe Figur) in den Ingot 
eindringt, stöfst ein Anschlag an d einen zweiarmigen, 
horizontal schwingenden Hebel nach links. Dieser be
wegt den zweiarmigen Hebel g so, dafs Stange i nach
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links gehend einmal den Anschlag h niederzieht (wird 
bei /,■ gefangen), sodafs d frei zurückgeht., ferner T ritt
hebel l und n hinten niederdrückt, durch n und m die 
Kupplung der Welle f  mit der Riemenscheibe ausrückt 
und den Tritthebel n bei o entriegelt, sodafs er vorn 
hochgehen kann. Das Moment der Maschine führt den 
Kreuzkopf noch nach rechts: Dabei drückt eine An
lauffläche den Kaken k bei Seite, sodafs h nach aufwärts 
schnappt (Feder />) und der Tritthebel n hinten frei
gegeben wird. Nach Einfuhren eines neuen Ingots 
werden die Tritthebe] I und n vorn niedergedrückt und 
iu dieser Stellung durch o verriegelt. Die Maschine 
wird zu einem neuen Arbeitsvorgang eingerückt.

Xr. (¡715(>8. H a r r y  P e r r  i u s  i n S t o u r  b r i d g e , 
England. I 'erfahren zum ft'aizen nahtloser ¡{öliren.

Die Walzen a von bekannter Form drehen sich in 
Richtung der Pfeile, sodafs das Rohr c während der 
Streckung, solange es also mit immer gröfseren Radien 
der Walzen in Berührung kommt, sich in Richtung des 
Pfeils bewegt. Dabei mufs sich auch der Dorn d, welcher 
bei e in die Schubstange f  (mit übergreifender Man
schette g) eingeschraubt ist, nach rechts gehen. Da 
der Wagen h "feststeht, mufs dabei die Feder i, welche 
zwischen k (am Wagen) und dem Bund I (an der Schuh
stange f) sitzt, zusammengedrückt. werden. Das steile 
Gewinde m geht dabei durch die im Lager n frei dreh
bare M utter/; hindurch, indem es dieselbe dreht. Sowie 
das Rohr c mit der Stelle der Walzen in Gegenüber
stellung kommt, an der der W alzenradius plötzlich ab
fällt, schnellt es durch Feder m wieder soweit nach 
links, dafs es an der Führung o anstöfst. Da vorher

die Mutter p  mittels Sperrklinke oder dgl. gegen Drehung 
gesichert wurde, mufs der Vorschub von f, d und e unter 
Drehung geschehen. Gleichzeitig wird der W agen ein 
wenig nach links vorgeschoben, indem durch Drehen 
des Handrades q ein Zahnrad in eine Zahntheilung am 
Rande der Grube b eingreift. Um das letzte Stück des 
Rohres, welches im Anfang an der Manschette g an
liegt, zu walzen, mufs der Dorn d um diese Zeit aus f  
allmählich herausgeschraubt werden. Dies geschieht, 
indem eine Mutter r, welche bis dahin im Lager s lose 
sich drehte, beim Rückgang von f  arretirt wird. Da 
sie mit diesem durch das steile Gewinde t in Eingriff 
ist, mufs f  sich drehen, während der Dorn mit dem 
Rohr zwischen den Walzen gegen Drehung gesichert 
ist. Der Dorn wird sich also bei e herausschrauben. 
Das Herausschrauben könnte auch von Hand geschehen. 
Mehrere W alzenstühle hinterein ander könnten das Rohr 
stufenweise strecken.

Nr, G70453. A n d r e s  G. L u n d i n  in  B o s to n ,  
M a s s . ,  V. St. A. Gufsstahl.

Für weichen und harten Gufs (z. B. Fahrradtheile 
und Meifsel) wird folgende Zusammensetzung des Stahles 
empfohlen: 0,18 bis 0,3 °/« Si, 0,1 bis 0 ,4 "/o Mn und
3 °/o oder weniger Al. Weiche Gufsstücke dieser Zu
sammensetzung sind schweifsbar, Meifsel u. dergl. von 
hervorragender Härte. Die Herstellung der Legirung 
erfolgt derart, dafs z. B. 100 kg Stahlabfall geschmolzen 
und bis auf etwa 2000° C. gebracht werden, darauf mit 
l ’/ü bis 2 ' / ä  kg Ferrosilicium (12°/o Si) und schliefslieli 
mit einer Mischung von 125 bis 500 g  Ferromangan 
(80 %  Mn) nnd 3 kg oder weniger Al versetzt werden.
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Stat i s t i s ches .

Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

1? e z i r  k e
Monat M ärz  1902

W e r k e  
( F i r m e n )  j

E r z e u g u n g
t

Puddel -
roheisen

u n d

Sp ieg e l 
eisen.

Rheinland-W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland
Siegerlaml, Lahnbezirk und H essen-N assau..............................
S c h le s ie n ...............................................................................................
P o m m e rn ...............................................................................................
Königreich S a c h s e n .........................................................................
Hannöver und B ra u n sc h w e ig ........................................................
P>ayern, W ürttemberg und T hüringen...........................................
Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg.......................................

Paddelroheisen Summa . 
(im Februar 1902 . . . 

_____________'_____________________ (im März 1001 . . .

Rheinland-W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland.
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau ..............................
S c h le s ie n ...................................................................... ........................
Hannover und B ra u n sc h w e ig ........................................................

Bessemerroheisen Summa 
(im Februar 1902 . . .

(im März 1901 . . .

Rheinland-W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland.
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau ..............................
S c h le s ie n ...............................................................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig ........................................................
Bayern, Württemberg und T hüringen ...........................................
Saarbezirk, Lothringen und Luxem burg.......................................

Thomasroheisen Sum m a. 
(im Februar 1902 . . .

(im März 1901 . . .

Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland .
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau ..............................
S c h le s ie n ...............................................................................................
P o m m e rn ...............................................................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig ........................................................
Bayern, W ürttemberg und Thüringen. . . . ’ ......................
Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg.......................................

Giefsereiroheisen Summa 
(im Februar 1902 . . . 

_____________________________________ (im März 1901 . . .

I’uddelroheisen und S p ie g e le is e n ..........................
Bessemerroheiseu ........................................................
Thom asroheisen............................................................
G iefsereiroheisen ........................................................

Erzeugung im März 1902 .................................................................
Erzeugung im Februar 1902............................................................
Erzeugung im März 1 9 0 1 .................................................................
Erzeugung vom 1. Januar bis 31. März 1902 ..........................
Erzeugung vom 1. Januar bis 31. März 1 9 0 1 ..........................

18 17 084
20 32 969

9 31 172
1 3 281

1 500
1 1 250
6 17 130

56 103 386
57 95 715)
64 129 947)

Bessemer

roheisen.

18 547 
1 503
4 375
5 020

29 445 
29 059) 
39 226)

Thomas

roheisen.

11 156 928

3 17 651
1 19 064
1 6 900

13 194 975

29 395 518
30 344 990)
36 373 509)

Giefserei 
roheisen

UI» d
Gufswaaren

T.
Schmelzung.

13 62 133
5 13 214
7 4 677
1 6 987
2 4 150
2 2 299

11 40 904

41 134 364
39 127 5701
42 129 913)

Z u 
sammen

stellung.

103 386 
29 445 

395 518 
134 364
662 713 
597 334 
672 595 

l 916 735
1 992 015

Erzeugung
d e r

B ezirke .

Kheinland-Westfalen, ohne Saal- und ohne Siegen 
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . . .
S c h le s ie n .........................................................................
P o m m e rn .........................................................................
Königreich S a c h s e n ....................................................
Hannover und B ra u n sc h w e ig ...................................
Bayern, W ürttemberg und Thüringen . . . . .  
Saarbezirk, Lothringen und Luxem burg.................

M ä r z V o m  1 .  J a n u a r
1 9 0 2 bis  8 1 .  M ä r z  19 0 2

t t
254 692 731614 ,

47 686 140 489
57 875 159 475
10 268 29 963

28 734 82 358
10 449 29 656

253 009 743 180

Summa Deutsches Reich 662 713| 1 916 735
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Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u h r  
1. Vierteljahr

A u s f u h r  
1. Vierteljahr

1901 1902 1901 1902

Erze: ' t t t
Eisenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken 
Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle . . 
Thomasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehl)

Roheisen, Abfälle und Halbfabricate:

8814-38 626 934 6S5 0G8 612 703
185 932 199 250 6 998 4 528

15 990 17 249 39 270 21 626

Brucheisen und Eisenabfälle . . ............................... 11 695 6 041 23 859 49 021
R o h e i s e n .......................................................................... 68 872 28 112 28 137 73 243
Luppeneisen, Rohschienen, B lö c k e .......................... 372 230 22 385 114 042

Roheisen, Abfälle u. Halbfabricate zusammen

Fabricale wie Faqoneiscn, Schienen, Bleche 
ii. s. iv .:

Eck- und W inkeleisen ....................................................

80 939 34 383 74 381 236 306

163 43 64 638 80 306
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc................................. 2 6 6 935 9 514
U n te r la g sp la tte n ............................................................. 16 3 1 468 826
E isen b ah n sch ien en ........................................................
Schmiedbares Eisen in Stäben etc., Radkranz-,

154 24 37 942 67 334-

P llu g sch aa re n e isen .................................................... 4S13 4 252 61 202 92 106
Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roh 581 340 60 784 69 614
Desgl. polirt, gefirnifst etc............................................. 640 331 1 461 2 346
W eiß b lech ......................................................................... 2 571 2 395 28 42
Eisendraht, r o h ............................................................. 1 745 1 298 30 925 41 197
Desgl. verkupfert, verzinnt etc..................................... 232 231 18 148 22 887

Facjoneisen, Schienen, Bleche u. s. w. im ganzen 10 917 8 923 283 531 386 172
Ganz grobe Eisenwaaren:

Ganz grobe E ise n g u fsw a a re n ................................... 3 638 2 168 6 261 5 792
Ambosse, Brecheisen etc................................................ 166 115 1 300 1 052
Anker, K e t t e n ................................................................. 385 353 91 177
Brücken und B rückenbestand theile .......................... 297 44 1 038 2 298
D ra h ts e ile .......................................................................... 32 19 719 755
Eisen, zu grob. M aschinenteil, etc. roh vorgeschmied. 32 18 736 748
Eisenbahnachsen, Räder etc......................................... 293 177 11 965 11 201
Kanonenrohre ................................................................. 2 2 80 106
Röhren, geschmiedete, gewalzte etc........................... 3 149 3 531 9 624 11 031

Grobe Eisenwaareii:
Grobe Eisenwaar., 1 1 . abgeschl., gefirn., verzinkt etc. 2 947 1 814 25 469 25 650
Messer zum Handwerks- oder häuslichen Gebrauch,

unpolirt, unlackirt1 ................................................ 42 52 _ —
W aaren, e m a i l l i r te ........................................................ 81 79 4 622 4-801

abgeschlifien, gefirnifst, verzinkt . . . . 971 1 048 13 322 16 793
Maschinen-, Papier- und Wiegemesser1 .................. 52 32 — —
Bajonette, Degen- und Säbelklingen’ ...................... 0 0 — —
Scheeren und andere Schneidewerkzeuge1 . . . . 38 41 — —
Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt . . 83 67 771 644
Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit, bearbeitet — — 31 64
D rah ts tif te ......................................................................... 27 8 12 229 15 281
Geschosse ohne Bleimäntel, weiter bearbeitet . . 64 0 1 12
Schrauben, Schraubbolzen etc..................................... 75 59 871 953

Feine Eisenwaaren:
G u fs w a a re n ..................................................................... 141 160 1 739 1 620
W aaren aus schmiedbarem E isen .............................. 381 320 4 744 4 310
Nähmaschinen ohne Gestell etc................................... 463 275 1 418 1 369
Fahrräder aus schmiedb. Eisen ohne Verbindung 

mit A ntriebsm aschinen; Fahrradtheile aufser
Antriebsmaschinen und Theilen von solchen 66 59 436 589

F ahrräder aus schmiedbarem Eisen in Verbindung
mit Antriebsmaschinen (Motorfahrräder) . . . 0 2 4 2

1 Ausfuhr unter „Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrum enten“.



578 S tah l und E isen. Statistisches. 22. Jahrg . Nr. 10

Fortsetzung.
Messerwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufser

chirurgischen I n s t r u m e n te n ..................................
Schreib- und R e c h e n m a s c h in e n ..............................
Gewehre für K riegszwecke...........................................
Jagd- und Luxusgewehre, G ew ehrthe ile .................
Näh-, Strick-, Stopfnadeln, Nähmaschinennadeln .
Schreibfeder» aus unedlen M e t a l l e n ......................
Uhrwerke und U h rl'o u rn itn ren ..................... .... ■ .

Eisenwaaren im ganzen . . 

M asch inen :
Locomotiven, Locom obilen...........................................
Motorwagen, zum Fahren auf Schienengeleisen . 

„ nicht zum Fahren auf Pchienen-
geleisen: P e rso n e n w a g e n .......................................

Desgl. a n d e r e .................................................................
Dampfkessel mit R ö h r e n ...........................................

, ohne „ . . . .  ..........................
Nähmaschinen m it Gestell, überwieg, aus Gul'seisen 
Desgl. überwiegend aus schmiedbarem Eisen . .

A ndere M aschinen und M ascliinen theile :
Landwirthschaflliche M a s c h in e n ..............................
Brauerei- und B rennereigeräthe (Maschinen) . .
M üllerei-M aschinen.........................................................
Elektrische M aschinen.............................. .....................
Baumwollspinn M asch in en ...........................................
W eberei-M aschinen ........................................................
D am pfm asch inen ............................................................
Maschinen für Holzstoff- und Papierfabrication
Werkzeugmaschinen ....................................................
T u r b i n e n ..........................................................................
T ransm issionen ................................................................
Maschinen zur Bearbeitung von W o l l e .................
P u m p e n ..............................................................................
Ventilatoren für F a b r ik b e tr ie b ..................................
Gebläsemaschinen ........................................................
W alzm aschinen.................................................................
D am p fh ä m m e r.................................................................
Maschinen zum Durchschneiden und Durchlochen

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

Maschinen, überwiegend aus H o l z ..........................
„ „ „ G u fse isen ...................
„ „ „ schmiedbarem Eisen .
„ n „ ander, unedl. Metallen

Maschinen und Maschinentheile im ganzen . 

Kratzen und K ratzenbesch läge ...................................

Andere Fabrícale:
E isenbahnfahrzeuge................................................
Andere Wagen und S c h l i t t e n ..........................
Dampf-Seeschiffe, ausgenommen die von llolz 
Segel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Schiffe für die Binnenschiffahrt, ausgenommen 

die von H o lz ........................................................
Zusammen, ohne Erze, doch einschl. Instrum ente

und A p p a r a t e .........................................................t
Gesammtwerth dieser M en g e .....................  1000 J l

15 598 

30

194
42

13

8 596 

22

Gl
40

3
2

25

124 223 
32 799

(¡8 198 
21 353

50 490 

85

3 087 
29 

3

E i u f u l i i - A u s f u h r
1. Vierteljahr 1. Vierteljahr

1901 1902 1901 1902
t i t t

24 23 1 441 1 492
26 23 8 13
74 1 207 38
31 28 26 31

3 QO 312 314
31 27 8 11
11 S 189 176

13 925 10 558 99 929 107 905

753 217 3 292 5 922
28 12 69 194

36 81 63 75
10 11 11 20
30 20 592 804
19 18 315 844

779 567 1 783 1 834
0 8

~

2 485 1 184 2 230 1 980
66 39 450 750

133 226 1 459 1 392
788 452 2 884 2 618

2 262 1 625 1 816 1 259
1021 910 1 850 1 703

946 235 4 295 3918
66 33 1 374 1 750

557 228 2 091 2 408
28 31 317 257
41 26 5 49 506

104 172 115 41-3
1S6 206 1 291 1 036
38 10 61 93

413 284 205 317
989 35 1 653 981

23 3 64 105

77 30 244 370
241 127 749 1 138

3 475 1 806 20 671 13 615

268 130 250 27<;
11 468 6 495 35 42S 28 622

2 106 939 8 410 7 515
95 89 277 285

40 391

95

3 385 
| |

12

523 522 
181 092

785 779 
199 031
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Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

Verein zur Beförderung des Gewerb- 
fleifses.

In <lor am 7. April 1902 abgehaltenen Sitzung 
sprach Geh. Baurath E h rh a rd t-D ü sse ld o rf  über:

Die H ers te llu n g  n ah tlo se r K esselschiisse 
ohne Sclnyeifsnng,

ein Thema, welches unseren Lesern aus dem am 
1Ü. Februar d. J. gleichfalls von E hrhard t in der 
Hauptversammlung des „Vereins deutscher Eisenhütten
leute“ gehaltenen Vorträge* bekannt ist. Indem 
wir uns daher auf unsere früheren Mittheilungen über 
diesen Gegenstand beziehen, tragen wir nur solche 
Angaben nach , welche in der oben genannten Ver
sammlung eine Erwähnung nicht gefunden haben.

Zunächst hat sich bei dem Ehrhardtschen V er
fahren die folgende Schwierigkeit herausgestellt: 
Nachdem der Cylinder aus einem gelochten Block aus- 
,gezogen und der Boden ausgestofsen ist, mufs er vor 
dem Walzen nachgewärmt werden. Dabei bildet sich 
Gliihspan, welcher von den Cylindern nicht in die Walzen 
hineingebracht werden darf. Dieser Gliihspan konnte 
durch ein Dampfstrabigebläse nur unvollkommen entfernt 
werden. Es ist daher die Vorrichtung getroffen, dafs der 
Cylinder, wenn er aus dem Ofen kommt, ein Walzeupaar 
passirt, welches nicht glatt ist, sondern Zacken hat 
und durch ein Hebelwerk bewegt wird. Durch diesen 
Scluittel- oder Klopfapparat wird aller Gliihspan los- i 
gelöst und dann durch das Dampfstrahlgebläse fort- ! 
geblasen, so dafs der Cylinder m it ganz reiner Ober
fläche in das eigentliche W alzwerk kommt.

Zur Fertigstellung werden die gewalzten Cylinder 
auf der Drehbank abgestochen und beim Abstechen 
sogleich die Stemmkantcn angedreht. W erden die 
einzelnen Cylinder zusammengesetzt, so wird je  ein 
engerer in den anderen hineingepafst, so dafs eine 
sehr gute dichte Rundnaht entsteht, welche leicht ver- 
stemmt werden kann, was bei genieteten Dampfkesseln 
immer schwierig ist. Eine andere Verbindung der 
Schüsse besteht darin, dafs über die zwei zusammen- 
stofsenden Schüsse eine nahtlose Bandage gelegt wird.
In der an den Vortrag sich anschliefsenden Discussion 
theilt der Vortragende weiter mit, dafs ein Zusammen
biegen und Elliptischwerden der Cylinder während 
des Walzens durch zwei seitliche Führungswalzen 
verhindert wird, die in dem Mafse wie der Ring gröfser 
wird, nachgestellt werden. In Bezug auf die Ab
messungen der Rolire wird erw ähnt, dafs dieselben 
mit der jetzigen Anlage bis zu 3 '/s m Länge und 
2'/a m Durchmesser von beliebiger W andstärke her
gestellt werden können.

Nach Geh. Baurath E hrhardt erhielt Ingenieur 
S i c v e r s  das W ort zu seinem Vortrag über:

Schnell • Drehstahlfabrication.
In  Anbetracht des allgemeinen Interesses, welches

gegenwärtigdiesem Gegenstand entgegengebracht wird,** 
geben w ir im Folgenden den Kern der Sieverssehen 
Ausführungen w ieder, übergehen aber die bekannte 
Sheffield®1 Herstellung des Cement- und Tiegelstahls, 
welche, wie Geheimrath W e d d in g  in der Discussion

* „S tahl und E isen“ 1902 Nr. 5 S. 253.
** V ergl. „S tah l und E isen“ 1902 N r. 9 S. 528.

bemerkte, auf dem alten S4 ..idpunkt stehen geblieben 
ist, gegenüber den grolsen Fortschritten, die die deut
schen AVerke, welche mit gasgeheizten Oefen arbeiten, 
gemacht haben. Bemerkt sei nur, dafs als Rohmaterial 
für die H erstellung des Cementstahls lediglich Danue- 
m ora- Eisen verwendet wird und dafs das Schmelzen 
auf Tiegelstahl in graphitfreien Tiegeln erfolgt, weil 
die Gegenwart von Graphit nach Ansicht der Firm a 
Seebohm & D ieckstahl, um deren Verfahren es sich 
handelt, die Gleichmäfsigkeit des Kohlenstoffgehaltes 
im fertigen Stahl beeinträchtigt.

Die in der Regel hergestellten Härtegrade 1 
bis 0 worden nach dem Verwendungszweck wie folgt 
empfohlen :

Härte 1 mit V/i “/o Kohlenstoff für grofse, ruhig 
arbeitende Dreh- und Hobelmeifsel, Lochbohrer u. s. w.

Härte 2 mit 1 */4 °/o Kohlenstoff für Dreh-, Hobel
und Stofsmeifsel, Lochbohrer, kleine F räser u. s. w.

Härte 3 mit l '/ s  %  Kohlenstoff fiir grofse Dreli- 
meifsel und Lochbohrer, Fräser, Kreismesser, kleine 
Scheermesser, Aufräumer, Lochstempel, Schneidbackeu 
u. s. w.

H ärte 4 mit 1 °/o Kohlenstoff für Handmcifsel, 
Warmschrotmcifsel, mittelgrofse Scheermesser, grofse 
Lochstempel, grofse Gewindbohrer, Granitbohrcr u. s, w.

H ärte 5 mit ’/s %  Kohlenstoff für Kaltsclirotmeifsel, 
grofse Scheermesser, Grubenbohrer, Setzhiimmer, Ge
senke u. s. w.

Härte 0 mit s/< °/o Kohlenstoff für Hämmer, Döpper, 
Stampf- und Prefsmatrizen, Hobeleisen, Grubenbohrer
1 1. s. w.

Auf die Qualitätsfrage des Stahls eingehend, weist 
der Vortragende darauf hin, dafs, während sich ein 
Thcil des Qualitätsgeheimnisses bei anerkannt vor
züglichen Stählen aus dem Vorhandensein g u t ' ein
gearbeiteter Arbeitskräfte erklärt, ein anderer Tlieil 
desselben, bestehend in der chemischen Beschaffenheit, 
eine genügende Erklärung noch nicht habe linden 
können, da die chemische Analyse, so werthvolle 
Anhaltspunkte sie auch biete, doch nicht zur Be
stimmung der Qualität ausreiche. Es ist z. B. keines
wegs gleichgültig, ob der Mangangehalt, der heute 
mehr oder minder in jedem Tiegelstahl vorgefunden 
wird, gleich in dem verwendeten Rohmaterial enthalten 
ist, oder ob derselbe beim Schmelzen in Gestalt von 
Spiegelcisen der Charge zugeführt wird. Bei den besten 
Sorten Tiegelstahl darf nur Eisen zur Verwendung 
kommen, dessen Mangangehalt aus dem Erz stammt.

Die vorstehende Bemerkung gab dem Vortragenden 
Anlafs, auf die erwünschten und unerwünschten Be
gleiter des Tiegelstahls näher einzugehen. Die E in
wirkungen der unerwünschten Elem ente, nämlich 
Schwefel, Phosphor, Kupfer, Arsen und Silicium, 
bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Als erwünschte 
Elemente sind aufser dem Kohlenstoff zu nennen: 
Mangan, Chrom, Molybdän, Wolfram, Nickel, Titan 
und Vanadium.

In Bezug auf das Nickel wird zunächst erwähnt, 
i dafs sich die auf die Einführung von Nickel in die 
i  W erkzeugstahlfabrication gesetzten Hoffnungen nicht 
! erfüllt haben, da Härte und Zähigkeit des Stahles 

durch Nickel nur in ungehärtetem Stahl eine Ver
besserung erfahren, während sein Einflufs in gehärtetem 

: Zustande nur gering ist und uncontrolirbare Unregel- 
mäfsigkeiten beim H ärten verursacht.

Titan und Vanadium haben ihren Einzug in die 
Stahlfabrication mehr dem Namen nach gehalten, da 
sich in manchen hiernach benannten Stahlsorten Spuren 
dieser Metalle nicht haben nachweisen lassen und auch
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der Anwendung derselben infolge ihres geringen Vor
kommens und theurer Preise von selbst eine Grenze 
gezogen ist.

Die sogenannten Specialstähle, denen sich die 
je tz t erfundenen Schnelldrehstähle anreihen, verdanken 
ihr Entstehen hauptsä 'Mich den verbleibenden E le
menten: Mangan, Moly. Min, W olfram und Chrom. 
Wenn man eine Eintheilung sämmtlicher Specialstähle 
vornehmen würde, so dürfte dieselbe dahingehen, dafs 
man eine Kohlenstoff-W olfram- Mangangriippe bildet, 
welcher der D. S. W. - Specialstahl der F inna Seebohm
& Dieckstahl angehört, während die zweite Wolfram- 
Chrom-Molybdängruppe den Schnelldrehstahl „K apital“ 
derselben Firma einschliefst.

Der Einflufs des Mangans äufsert sich neben 
besserer Bindung der einzelnen Stahltheile hauptsäch
lich in der grofsen H ärte und damit verbundener 
schwerer Bearbeitungsfähigkeit des fertigen Stangen
stahls. Es ist hauptsächlich der Einflufs dieses E le
mentes, welcher den sogenannten naturharten Stählen 
die Eigenschaft verleiht, sich in ruhender Luft, also 
ohne Anwendung der schärferen Härtemittel, zu härten. 
Wolfram äufsert seinen Einflufs insbesondere durch 
eine erhöhte Feuerbestäudigkeit des Stahls, da es einen 
hoben bis je tz t noch nicht festgcstellten Schmelzpunkt 
besitzt, den es auch in der Stahllegirung den anderen 
B estand teilen  bis zu einem gewissen Grade mitzutheilen 
vermag. Der Einflufs eines gleichzeitigen höheren Ge
haltes an Wolfram und Kohlenstoff hat sich dagegen in 
schädlicher W eise gewöhnlich darin geäufsert, dafs 
diese naturharten Stähle nur ganz vorsichtig und all
mählich und nur an der Spitze der Werkzeuge er
wärmt werden durften, da andernfalls Spannungen 
entstanden, die den Stahl durch Härterisse sofort un
brauchbar machten.

Der D .S. W .-Specialstahl soll nach den Angaben 
des Vortragenden mit den Eigenschaften des gewöhn
lichen Tiegelstahls beim Schmieden und Härten die
jenigen der naturharten Stähle verbinden und daher 
geeignet sein, sowohl beim Vorschruppen wie Fertig
arbeiten auf Dreh- und Hobelbänken der je tz t gängigen 
Constructionen auf alle Materialien bei erhöhter Ge
schwindigkeit zur Anwendung zu kommen. E r wird 
in hellrothem Zustande geschmiedet, in kirschrothem 
Zustand im W asser gehärtet and ohne Anlassen in 
Gebrauch genommen. Nach Abschlufs der Versuche 
und Aufnahme der regelmiifsigen Fabrication hat sich 
noch herausgestellt, dafs der Stahl auch schon in Oel 
eine vorzügliche Härte empfangt, und da er ebenfalls 
eine gute Bearbeitungsfähigkeit besitzt, so soll man 
ihn in neuester Zeit zu Fräsern, Gewindschneidbohrern 
u. s. w. mit bestem Erfolg verwendet haben. Die andere 
Gruppe der W olfram-Chrom -Molybdän- oder Schnell
drehstähle ist zuerst in dem Fabricat der Bethlehem- 
Steel-Compagnie auf der Pariser W eltausstellung in 
die Oetfentlichkeit getreten, während auch andere Firmen 
vielfach in gleicher Richtung Versuche angestellt und 
auch Erfolge zu verzeichnen gehabt haben.

Indessen weisen diese Schnelldrehstahlsorten bis
lang fast sämmtlich den Mangel auf, dafs die Fabri- 
canten das Härteverfahren geheim halten und bezeichnet 
es der Vortragende als einen besonderen Vorzug der 
von ihm vertretenen .Firma, dafs sie in dieser Be
ziehung anders verfahre. Der Schnelldrehstahl kann 
durch die verbrauchenden W erke selbst hergerichtet 
werden. Die A rt und Weise, in der diese Selbst- 
herrichtung geschieht, wird vom Vortragenden aus
führlich erläutert.

Zum Schlufs theilen wir noch einen Bericht über 
Drehversuche mit, die am 14. April 1902 in der 
Deutschen Niles- Werkzeugmaschinenfabrik mit Kapital
stahl der Firma Seebohm & Dieckstahl gemacht wurden.

Auf der gröfsten normalen Drehbank der Niles- 
W erke wnrde eine M artinstahl welle von 300 mm Durch
messer mit „K apitalstahl“ abgedreht. Zuerst wurde

bei 15 m Geschwindigkeit in der Minute «in Span 
von 2 ,4 : 7 mm genommen. Der Stahl arbeitete tadellos 
und zeigte nach Aufhören eine vollkommen gute Spitze. 
Beim zweiten Versuch w’urde auf eine höhere Ge
schwindigkeit von 20 m gegangen, während das Schnitt- 
verhältnifs dasselbe blieb, um auf diese W eise auch 
ein ungünstiges Verhältnifs zu zeigen. Der Stahl 
arbeitete eine V iertelstunde lang; dann aber wurde 
der Versuch unterbrochen, da durch die dunkelblau 
angelaufenen Späne der Beweis erbracht wurde, dafs 
die entwickelte Hitze für dieses Schnittverhältnifs 
ungünstig war. Der dritje Versuch wurde mit ganz 
feinem Spau 0,5 : 1,5 mm vorgenommen, und hierbei 
die gröfste Geschwindigkeit der Bank, 52 m in der 
Minute (ohne Vorgelege), eingestellt. Der Stahl arbeitete 
auch liier tadellos während einer Viertelstunde und 
lieferte eine blanko Drehfläche. Es wurde hierdurch 
der Beweis erbracht, dafs der Stahl im Nothfalle sich 
also auch für Fertigarbeiten verwenden läfst, während 
er im allgemeinen hauptsächlich auf Vorschrupparbeiten 
Verwendung finden wird.

Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Versammlung am 8. April berichtete Geb. 
Baurath L o c h n e r  über:

Die auf der M ilitär-Eisenbahn veranstalteten  
Versuchsfahrten,

welche von der Studiengesellschaft für elektrische 
Schnellbahnen im vergangenen Herbst unternommen 
worden sind.*

Nachdem der Oberbau auf der für die Versuche 
ausersehenen Strecke Marienfelde—Zossen durch E in
bringung von Bettungsmaterial und Auswechslung älterer 
Schienen regulirt worden war, sind die Fahrversuche 
mit den von van der Zypen & Charlier in Deutz er
bauten und von der Allgemeinen E lektric itä ts-G esell
schaft und der Siemens & Halske Actiengesellschaft 
mit den elektrischen Einrichtungen versehenen beiden 
Schnellbahnwagen im September 1901 begonnen worden.

Bei diesen Fahrten, bei denen der von den Ber
liner Elektricitätswerken aus dem Kraftwerk Oberspree 
gelieferte Drehstrom von 13000 Volt Spannung als Be
triebskraft diente, wurde, wie bekannt, die Höchst
geschwindigkeit von 160 km in der Stunde =  44 m in 
der Secunde erreicht. Die Versuche haben gezeigt, dafs 
es möglich ist, einem mit der nahezu doppelten Ge
schwindigkeit der Schnellzüge fahrenden Motorwagen 
von einer feststehenden Luftleituug aus elektrische 
Energiemengen von 700 bis 800 Kilowatt, selbst bei 
ungünstigster W itterung sicher zuzuführen und dafs 
der Verwendung von Drehstrommotoren für hohe Fahr
geschwindigkeiten keine Bedenken entgegenstehen. Die 
Versuchsfahrten haben ferner erwiesen, dafs es möglich 
ist, die angegebene Geschwindigkeit auf einer zwei- 
schienigen Bahn normaler Bauart zu erreichen. Die 
besonders schwierigen und wichtigen Aufgaben des 
Unternehmens sind damit der Lösung bereits nahe ge
kommen. Der Verlauf der Fahrten war ein sehr gün
stiger und infolge der getroffenen Sieherheitsmafsregeln 
ist während der ganzen Versuchszeit kein Unfall und 
keine Beschädigung, wieder der Theilnehmer an deu 
Fahrten noch der im Schuppen und auf der Strecke 
beschäftigten Arbeiter vorgekommen. Psychische E in
wirkungen der hohen Fahrgeschwindigkeiten auf das 
Führerpersonal oder die übrigen Mitfahrenden sind

* V ergl. „S tah l und E isen “ 1901, H eft 23, S. 1332,
sowie 1902, H eft 6, S. 342.
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nicht zu Tage getreten. Selbst bei den Fahrten mit 
mehr als 150 km Geschwindigkeit in der Stunde rief 
der Ausblick aus dem Wagen keinerlei unangenehme 
Empfindungen hervor, das Auge gewöhnte sich bald 
an das schnelle Auffassen der Gegenstände in der Um
gebung der Bahn. Genaue Berechnungen über die 
Kosten des elektrischen Betriebes lassen steh noch nicht 
aufstellen, weil dazu die Anzahl der ausgeführten 
Messungen noch nicht ausreicht und weil die Höchst
geschwindigkeit, für welche die elektrischen E in
richtungen gebaut sind, auf dem verhältnifsmäfsig 
schwachen Oberbau der Militär-Eisenbahn nicht mit 
Sicherheit erreicht werden konnte. Dazu ist ein 
stärkeres Geleis, wie es in neuerer Zeit auf den Staats
eisenbahnen eingelegt wird, erforderlich.

Mit Rücksicht auf die grofsc W ichtigkeit, welche 
der Beantwortung der Frage über die Sicherheit und 
W irtscha ftlichke it der elektrischen Zugförderung mit 
grofser Geschwindigkeit auf Hauptbahnen beigelegt 
wird, hat die Eisenbahnbrigade, m it Genehmigung des 
Kriegsministers, die Vornahme der Versuchsfahrten 
auf der M ilitär-Eisenbahn gestattet. Dies war für das 
ganze Unternehmen von aufserordentlichem W erthe, 
denn andernfalls würde die Erlangung einer geeigneten 
Versuchsstrecke kaum überwindbare Schwierigkeiten 
verursacht haben. Nachdem nunmehr der Minister 
der öffentlichen Arbeiten sich in dankenswerther Weise 
bereit erklärt hat, der Studiengesellschaft den weiter 
erforderlichen stärkeren Oberbau zu überweisen, sollen 
die Versuche im nächsten Herbst fortgesetzt werden, 
um die in Aussicht genommenen höheren Geschwindig
keiten und ein sicheres Urtheil über die Durchführ
barkeit des elektrischen Schnellbetriebes auf Voll
bahnen in technischer und w irtschaftlicher Beziehung 
zu gewinnen.

Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure.

In der am 22. A pril d. J . abgehaltenen Versamm
lung hielt der Vorsitzende, Geh. Ober-Baurath W ich  e r t ,  
einen V ortrag ü ber:

I)le e lektrische Beleuchtung ein iger D -Züge bei 
den Preufsischen Staatshalt neu.

Die Eisenbahhverwaltungen schwärmen weder für 
das Gas noch für die Elektrieität; sie nehmen das 
Gute da, wo sie es zu einem angemessenen Preise 
erhalten. Da die elektrische Zugbeleuchtung zweifel
los mancherlei Vorzüge besitzt, so hat auch die 
Preufsische Staatsbahn-Verwaltung sich mit derselben 
eingehend beschäftigt und ein System ausgearbeitet, 
nach welchem bereits mehrere D-Züge mit elektrischer 
Beleuchtung ausgestattet sind.

F ü r die elektrische Beleuchtung der Fahrzeuge 
eines Personenzuges bieten sich, soweit die Erzeugung 
der elektrischen Energie in Frage kommt, zwei Mög
lichkeiten: entweder wird die Energie in jedem F ah r
zeuge erzeugt beziehungsweise in ihm aufgespeichert, 
oder es wird für den ganzen Zug die elektrische 
Energie nur an einer einzigen Stelle erzeugt und durch 
Kabel den einzelnen Fahrzeugen zugeführt. Man kann 
diese beiden Arten kurz als E in z e lw a g e n b e le u c h -  
tu n g u n d  als G e s a m m tz n g b e le n c h tu n g  bezeichnen.

Vom Standpunkte des Betriebstechnikeis aus ist 
die Einzelwagenbeleuchtung das Ideal, denn bei ihr 
ist jeder Wagen ohne Vorbereitung zu jeder Zeit und 
auf beliebige Dauer für die Beleuchtung bereit. Die 
Einrichtungen zur Beleuchtung bestehen hier aus einer 
von einer Wagenachse angecriebenen Dynamomaschine, 
einer kleinen Hülfsbatterie und einem Regulirungs
apparat, durch den die Unregelmafsigkeiten der Strom
erzeugung, hervorgerufen durch den Wechsel der Ge
schwindigkeit und Richtung des Zuges, ausgeglichen 
werden sollen.

Eine andere A rt der Einzelwagenbeleuchtung ist 
die mittels grofser Batterien, die von Zeit zu Zeit auf
geladen werden, sei es, dafs dabei die Batterien im 
Zuge belassen oder herausgenommen werden. In  
beiden Fällen wird die erforderliche elektrische Energie 
in besonderen Kraftwerken erzeugt Diese Einrichtung 
entspricht ihrem Wesen nach unserer Gasbeleuchtung, 
bei der ebenfalls der Gasvorrath von Zeit zu Zeit 
ergänzt w ird ; sie arbeitet durchaus. zufriedenstellend 
und hat den Vorzug; dafs die Zugkraft der Locomotive 
nicht beansprucht wird. Als Nachtheile sind anzu
führen, dals die Gröfse der Batterien mit der erstrebten 
gröfseren Lichtfülle und längeren Brenndauer sehr 
bedeutend wird, dafs die Kosten damit stark wachsen, 
und dafs die Ladung der Batterien mit sehr erheb
lichen betriebstecbnischenSclnvierigkeiten verbunden ist.

Bei der Gesammtzugbeleuchtung ist nur eine einzige 
Dynamomaschine noth wendig; auch könnte man mit 
einer einzigen Batterie auskommen, wenn der Zug 
stets geschlossen bleibt. Andernfalls wird man in 
jedem Wagen eine kleine Batterie unterbringen, da 
hierdurch der Wagen für eine bestimmte Dauer einen 
von der Dynamo unabhängigen Beleuchtungsvorrath 
erhält.

Auf Grund der Erwägungen, die im Schofse der 
Preufsischen Staatsbahnverwaltung gepflogen wurden, 
entschlofs man sich zur Ausführung einer Gesammt
zugbeleuchtung unter Verwendung einer Dampfdynamo 
auf der Locomotive und von Batterien in jedem Wagen, 
in der Hoffnung, dafs es bei einer solchen Anordnung 
am leichtesten gelingen werde, die Kosten für Be
schaffung, Unterhaltung und Bedienung thunliehst 
herabzudrücken, vor allem aber den Anforderungen 
des Betriebsdienstes in Bezug auf Einfachheit und 
Zuverlässigheit. am besten zu entsprechen. F ür die 
ersten Versuche sind die auf der Strecke Berlin— 
Stralsund—Sassnitz verkehrenden sogen. Schwedenzüge, 
die D -Züge Nr. 17 und Nr. 18, ausgerüstet worden 
und befinden sich seit einigen Wochen im Betriebe. 
W eitere Ausrüstungen von Zügen mit elektrischem 
Licht befinden sich in Arbeit. F ü r die Allgernein- 
beleuchtung empfiehlt sich die Anbringung von Decken
lampen, wodurch eine sehr gleichmäfsigc Beleuchtung 
erzielt wird. Aufserdem sind in den Abtheilen I. und
II. Klasse noch vier Leselampen, je  zwei auf jeder 
Seite, angeordnet, die von den Reisenden nach eigenem 
Belieben ein- und ausgeschaltet werden können.

Der Vortragende erläuterte an der Hand von 
Zeichnungen und Modellen die gesammte Einrichtung 
der elektrisch beleuchteten D-Wagen. An der Her
stellung der bis ins Kleinste tadellos durchgeführten 
Construction sind betheiligt: Regierungs- und Baurath 
W i t t f e ld  vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 
die Hagener Accumulatoren-W erke, die Allgemeine 
Elektricitäts - Gesellschaft und „Humboldt“ in Kalk 
bei Köln.
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Referate und kleinere Mittheilungen.

Martinstahlerzengung in den Vereinigten Staaten 
im Jahre 1901.

Die Gesammtproduction von M artinstahl betrug 
im verflossenen Jahre 4 730 810 t gegen 3 452 505 t 
im Jah re  1900, was einer Zunahme um 1278 305 t 
oder 37 °/° entspricht. Im  Berichtsjahre standen 
90 Werke in 14 Staaten im Betrieb, in  den letzten 
4 Jahren wurden an M artinstahl erzeugt:

S t a a t e n 1898
i

1899 | 1900 
t t

1901
t

New England . . . 
New York und New

Jersey ......................
Pennsylvanien . . .
O h io ..........................
I l lin o is .....................
Andere Staaten . .

48139

48724
1846601

81164
186033
55315

55038 75714 173610
! !

62444: 68439 84313 
2432112,2742694 3652279 

119337 132274 187902 
250122 290120. 404898 

72419 143264 227808
Zusammen 2265976 2994472 3452505,4730810

Von der Gesamniterzeugung wurden 3G7G897 t. 
nach dem basischen und nur 1 053 913 t nach dem 
sauren Verfahren hergestellt.

S t a a t e n
Martinstahlblöcke

n a c h  d e m  ! n a c h  d e m  
b a s i s c h e n  j s a u r e n  z u s a m m e n  
V e r f a h r e n  ! V e r f a h r e n

t  t  t

New E n g l a n d ..................
New York und New Jersey
P ennsv lvanien.................
O h io ..................................
I l l in o is ..............................
Andere Staaten . . . .

88929, 
47554 

2885674' 
1220681 
359049Î 
173622 ;

84681 
36759i 

766606‘ 
65834 
45849. 
54185

173610
84313

3652280
187902
404898
227807

Zusammen 3676896j 1053914: 4730810

Marti nstahlg ufs
S t a a t e n n a c h  d e m  

s a u r e n  
V e r f a h r e n  

t

n a c h  d e m  
b a s i s c h e n  
V e r f a h r e n  

t

V v
z u s a m m e n

t

New England |
New York j . . . . 
New Jersey j
P ennsv lvan ien.................
Ohio |
Indiana
Illinois
Andere Staaten j

33696

106305

69987

4053

3917

88491

37749

110222

158478

Zusammen 209988 96461 300449

Erzeugung von Walzdraht und Urahtnägeln in den 
Vereinigten Staaten.

Die W alzdraliterzeugung der Vereinigten Staaten 
belief sich im Jahre 1901 auf 1387 789 t gegen 859 £321 
im Vorjahre und 1052 980 t im Jahre 1899, sie hat 
somit gegen das Jah r 1900 um nicht weniger als 61 °/o 
zugenonimen.

An D rahtstiften wurden im Jahre 1901 444 774 t 
erzeugt gegen 328 220 t bezw. 345 650 t in den 
beiden Vorjahren.

Eisenbahnfrachten in Amerika.
Wenngleich sowohl nach dem gemeinen Recht wie 

nach dem zwischenstaatlichen Verkehrsgesetz die ameri
kanischen Eisenbahn-Gesellschaften als Common Carriers 
verpflichtet sind, alle Kunden gleichmäfsig zu behandeln 
und z. B. kein Recht haben, die Erzeugnisse der Standard 
Oil Company, des Eisen- und Stahltrusts oder der 
Chicagoer Grofssehlächter wohlfeiler zu befördern als die 

i gleichartigen Erzeugnisse anderer Leute oder Firmen, 
i so ist doch bekannt, dafs dieser gesetzlichen Ver- 
i pflichtung überall ein Schnippchen geschlagen wird 

und infolge des AVettbewerbs den grofsen Kunden be- 
| sondere Zugeständnisse durch Vorzugstarife gewährt 

weiden. Da selbstredend die hierbei befolgte Heim- 
; lichtliuerei auf die Dauer nicht zum Ziele führte, weil 
| diejenigen Bahnen, welchen die grofsen Kunden plötz- 
| lieh abspenstig wurden, auf den sehr naheliegenden 

Gedanken verfielen, dafs sie von anderer Seite durch 
: Rabatte angelockt sein mufsten, so entstanden die so

genannten Eisenbahnkriege, die sich für alle Krieg- 
führenden als äufserst kostspielig erwiesen und manche 
von ihnen zu Grunde richteten. Um sich gegen sich 
selbst zu schützen, haben sich die hervorragendsten 
westlichen Eisenbahngesellschaften au den Bundes
richter gewendet und hat daraufhin der V ertreter der 
Regierung den A ntrag gestellt, den genannten B a l l 
gesellschaften durch einen Einhaltsbefehl die heimliche 
Herabsetzung ihrer Frachtgebühren oder die Gewährung 

! von Rückzahlungen zu verbieten. Als der Richter 
zögerte, einen zeitweiligen Einhaltsbefehl auf Grund 

j des zwischenstaatlichen Verkehrsgesetzes zu erlassen, 
j welches nach seiner Meinung den Gerichtshöfen die 
! Macht hierzu gar nicht einriiumt, wurde ihm von den 
i Anwälten der Bahnen die Versicherung gegeben, dafs 
j der von der Regierung nachgesuchte Einhaltsbefehl 

auch ihren Wünschen entspreche. Sie deuteten sogar 
au, dafs sie ihn am liebsten in einen dauernden ver
wandelt haben möchten. Die Gerichte sollen das Raten- 
drückeu und Rabattgewähren durch Einhaltsbefehle 
verbieten, weil sich die Uebcrtretung eines E inhalts
befehls schneller und leichter bestrafen läfst, als die 
U ebcrtretung eines Gesetzes. Somit wollen die Bahnen 
sehr gern brav sein, aber da sie ihre Schwäche nur 
allzu gut kenneu, so wünschen sie selbst, wie unsere 
Quelle, die „Chicagoer Abendpost“, sich ausdrückt, 
dafs ihnen die Ruthe aufgebumlen werde. Diese Vor
gänge werfen ein charakteristisches Schlaglicht auf die. 
Vorgänge bei der Taufbildung in den Vereinigten 
Staaten.

Frachteniiüfsigung für Kohlen in Frankreich.
Die Chemin de F er d’Orléans, nach der Paris— 

L yon—Mittclmeerhahn die bedeutendste Eisenbahn
gesellschaft Frankreichs, hat für Kohlensendungen von 
mindestens fünf 20-t-Wagen die folgenden ermäfsigten 
Sätze eingeführt:

Für 5 Wagen zu je  20 t auf eine- Entfernung bis 
zu 50 km 2,25 Frcs. für 1000 kg , für die weiteren 
Entfernungen von

51 bis 100 km 0,025 Frcs. für das tkm 
101 „ 200 ,. 0,015 „ „ ,, „
201 km ab für den Rest der Entfernung 0,0125 I* res. 

für das tkm.
Für die 396 km betragende Strecke N a n te s -  

Paris berechnet sich die F racht für die Tonne Kohlen 
somit wie folgt:
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die ersten 50 lim 2.25 Fres.
51 bis 100 km =  50 km zu 0,025 Fres. =  1,25

101 „ 200 „ =  100 „ „ 0,015 ., =  1,50 „
201 „ 306 „ =  19G „ „ 0,0125 ,, =  2,45 „

dazu Abfertigungsgebühr . . 0,40 „
Gesammtfracht für die Tonne . . 7,85 Fres. 

das ist, 1,98 Centimes oder 1,58 r}). für das tkm.

Gestehungskosten für Koks.
Die „Iron aud Coal Trades Review“ giebt unter 

dem 14. März 1902 eine Nebeneinanilerstellung der 
Gestehungskosten für englischen (Durham) und ameri
kanischen (Connellsville) Koks.

Das ungefähr 40 engl. Meilen von Pittsburg ge
legene Feld von Connellsville ist dadurch sehr günstig 
gestellt, dafs die Kohle in verliältnifsmäfsig geringer 
Teilte vorkommt und daher meist durch Stollenbau und 
nur in verliältnifsmäfsig wenigen Fällen durch Tiefbau 
gewonnen wird. Aufserdem leidet der Bergwerksbetrieb 
nach der genannten Quelle nicht unter denselben lästigen 
und kostspieligen Beschränkungen wie derjenige Eng
lands ; endlich ist die Connellsviller Kokskohle 6 bis 
9 Fufs mächtig, während die Durham-Kokskolile nur eine 
Mächtigkeit von 4 Fufs hat. So kommt es, dafs die 
Connellsville-Kohle ab Schacht nur 2 sh bis 2 sh G d 
f. d. Tonne kostet, ein P re is , mit welchem keine 
Kohlengrube Englands in Wettbewerb treten kann.

Die Gestehungskosten für D urham -K oks stellen 
sieli wie fo lg t: Abbaukosten 2 bis 2 sh 3 d, andere 
Kosten 6 bis 8 d und Abgaben 5 bis 9 d f. d. Tonne. 
Da die Koksausbeute ungefähr 60 bis 65 °/o beträgt, 
so sind ungefähr l 2,a t  Kohle für die Gewinnung von
1 t Koks erforderlich. Die Verkokungskosten sind 
9 d bis 1 sh 3 d, dazu kommen noch Verladungs- 
und andere Kosten im Betrage von 1 sh. Man kann 
die normalen Gestehungskosten für die Tonne 
Koks zu ungefähr 8 sh die Tonne annehmen, doch 
sind darin die für Amortisation und Verzinsung des 
Kapitals erforderlichen Beträge nicht inbegriffen.

Dagegen betragen die Gesammtgesteliungskosten 
für Connellsville - Koks nur 4 sh 6 d bis 5 sh G d 
mul sind viele Tausend Tonnen guter Koks sogar zu 
90 Cents oder 3 sh 9 d ab Ofen verkauft worden.

Ueber die Zukunft der englischen Koksindustrie 
gehen die Meinungen stark auseinander. Manche 
glauben, dafs sie noch für wenigstens ein halbes Jah r
hundert gesichert ist, andere bemessen ihre Lebens
dauer auf weit kürzere Zeit. Sie ist bereits von der 
Dortmunder Koksindustrie überholt, die heutzutage die 
wichtigste in ganz Europa ist und ih r schnelles Empor
blühen zum grofsen Theil der Einführung der Ver- 
koknngsöfen mit Gewinnung der Nebenproducte ver
dankt. Connellsville erzeugt jetzt doppelt so viel 
Koks als Durham und 1 ‘/amal so viel als Dortmund.

Ueber einen m odiflcirten Moissanschen  
Schm elzofen

berichtet Dr. L. L ie b n ia n n  in der „Zeitschrift für 
Elektrochemie“ 1902 Nr. 9.

Der Ofen bestellt, wie die Abbildung^ 1 zeigt, im 
wesentlichen aus zweierlei Arten von Steinen, und 
zwar aus den Steinen A und den Steinen tr. Stein A* 
ist aus bestem feuerfesten .Material (Segerkegel 33) 
hergestellt und hat die in der Skizze wiedergegebene 
Form bezw. Dimensionen. Als Stein a läfst sich ganz 
gut jeder einigermafsen haltbare Hohlstein verwenden. 
Aus Zweckmäfsig- und Billigkeitsgründen wurden von

* Die Steine wurden auf Veranlassung des Ver
fassers und nach seinen Angaben von der Mönche
berger Gewerkschaft in Kassel angefertigt.

Liebmaun fast ausschliefslieh die sogen. Normal- 
kabelsteinc* benutzt. Die Steine werden, wie aus 
Abbildung 2 ersichtlich ist, einfach entsprechend auf-

A b b i l d u n g  1 .

einander gestellt und ergeben so einen zu allen elek
trischen Schmelzungen geeigneten Apparat. Wie aus 
der schematischen Darstellung hervorgebt, dient zur 
Kegulirung der Stromstärke ein zu Starkstromzwecken

A b b i l d u n g  2 .

A  M ö n c h e b e r g e r  H o h l s t e i n e , u  N o r m a l - K a l k s t e i n r i n n e n .
E  E i s e n e i c k t r o d e n  b e z w .  E i s e n b l e c h e . 7 /  H o l z b r e t t .
K  K o h l e n e l e k t r o d e n . U K o h l e n s t ä b c h e n . M  E l e k t r o d e n -  
m a g a z i n .  ¿i S i c h e r u n g e n . H '  W a s s e r w i d e r a i a n d . Z  Z u g .

allgemein gebräuchlicher Wasserwiderstand IV, und 
die Regulirung des Stromes läfst sich durch Senken, 
bezw. durch Nähern der beweglichen Tauchelektrode 
sehr leicht bis auf zehn Amp. erreichen.

* Die Normalkabelsteine werden als Specialität 
von der Deutschen Normalkabelstein - Industrie in 
Hildesheim fabricirt.
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Die Versuche wurden in diesem Schmelzofen mit 
städtischem Wechselstrom (120 Volt) ausgeführt; es 
mufsten also durch den W asserwiderstand etwa 60 Volt 
vernichtet werden. Gearbeitet wurde mit Stromstärken 
b is 'zu  250 Amp.

Abbildung 2 zeigt die Anwendung des Schmelz
ofens bei sogen. Widerstandserhitzung, und zwar mit 
Hülfe des kleinen Kohlenstabes k. Es ist ohne weiteres 
ersichtlich, dafs sich die Länge des kleinen Stabes k

A b b i l d u n g  3 .

ganz nach der Menge der Beschickung bemessen läfst, 
und dafs man in diesem Ofen ebensogut jede andere 
der üblichen Erhitzungsarten zur Anwendung bringen 
kann; so läfst sich beispielsweise darin auch bequem 
das Mischgut selbst als Widerstand einschalten oder 
direct mit dem Lichtbogen erhitzen, sei es, dafs man 
denselben sich erst während des Schmelzvorganges 
bilden läfst, sei es, dafs man überhaupt ohne Kohlen
stäbchen arbeitet und also von Anfang an den Licht

bogen als Heizquelle benutzt. Arbeitet man, wie in 
Abbildung 2 ersichtlich, direct in einem Möncheberger 
Hohlstein A, so empfiehlt es sich, den Boden des
selben mit einer einige Millimeter hohen Schicht von 
Magnesiumoxyd zu bedecken, weil dadurch der Stein 
selbst kaum von der Schmelztemperatur bezw. von 
dem Schmelzgut angegriffen wird. Derselbe kann dann 
noch häufig verwendet werden. In einer Möncheberger 
Rinne lassen sich etwa 15 kg Beschickung und selbst 
mehr auf einmal und m it Leichtigkeit verarbeiten.

A b b i l d u n g  5 .

Arbeitet man mit kleinen Mengen, so wählt man 
zweckmäfsig die Ofenanordnung entsprechend der Ab
bildung 3. Gröfsere Mengen lassen sich in diesen 
Rinnen auch ohne weiteres verarbeiten, indem man 
den Ofenraum durch Anschieben einer zweiten, erforder
lichen Palles auch einer dritten, Rinne vergröfsert.

Abbildung 4 zeigt die Anordnungen in einem 
ganzen Normalkabelstein, also dann, wenn im ge
schlossenen oder gar ganz abgedichteten Rohr, also 
unter Abschlufs der Luft, gearbeitet werden mufs. Es 
ist selbstverständlich, dafs man auch hierzu sich jeder

beliebigen elektrischen Erhitzungsmethode bedienen 
kann, und dafs ferner sich statt eines Normalkabel- 
steines irgend eine andere Röhre bezw. Tiegel ver
wenden läfst (Abbildung 5).

Nach Liebmann bestehen die Vortheile seines modi- 
ficirten Moissansclien Schmelzofens gegenüber ähnlichen 
elektrischen Oefen in folgenden Punkten :

1. Der Ofen ist jederzeit brauchbar und fertig 
und zu allen elektrischen Erhitzuugsarten geeignet 
(W iderstands- und Lichtbogenheizung).

2. Der Ofen ist jederzeit und ohne weiteres zur 
Verarbeitung beliebig grofser Mengen geeignet, ganz 
gleichgültig, ob es sich um eine Beschickung von 20 g 
oder um eine solche von 15 kg und selbst mehr handelt.

3. Der Ofen zcichnet sich durch grofse W ohl
feilheit aus; sowohl die Anschaffungs- als auch die 
Verschleifskosten spielen im Vergleich zu anderen 
Oefen gar keine Rolle.

4. Je  nach Erfordernifs läfst sich sowohl im 
offenen als auch im geschlossenen Ofen bezw. in be
stimmter Gasatmosphäre arbeiten ; für die meisten 
Zwccke genügt, um den Experimentator vor den schäd
lichen Licht-, Wärme- und Gaswirkungen zu schützen, 
das zeitweilige Auflegen eines zweiten Steiutheiles ; 
mufs unter Abschlufs der Luft gearbeitet werden, so 
schmilzt man, wie bereits angegeben, in einer Röhre 
oder in einem Tiegel.

5. Der Ofen gestattet ferner meist die genaue 
Beobachtung des Schmelz- und Reactionsvorganges ; 
aufserdem ist das Arbeiten in demselben ein äufserst 
reinliches, ja  elegantes.

6. Ohne weiteres kann in ein und demselben Ofeu 
mit beliebig grofsen Stromstärken gearbeitet werden. 
Die ganze Anordnung und Construction des Ofens 
läfst sowohl das Schmelzen bei 20 Amp. als auch bei 
1000 Amp. zu.

Zum Sclilufs wird noch erwähnt, dafs in dem 
modificirten Moissansclien Schmelzofen schon weit 
mehr als hundert Schmelz versuche ausgeführt worden 
sind, so wurden in demselben gröfsere und kleinere 
Mengen von Calciumcarbid, von hochprocentigem Ferro
silicium (50 bis 0 0 u/o Si), von hochprocentigem Kupfer
silicium (30 bis 40 °/o Si), von Chrom, von Chrom
kupfer, von Molybdän, von Phosphorkupfer u. s. w. 
dargestellt. Bei allen diesen Versuchen soll sieh der 
Ofen aufs beste bew ährt haben.

Eisenbahnschwellen aus alten Flufseisenschienen.
Ueber diesen Gegenstand berichtete C. B uh re r  

in der Jahresversammlung der American Roadmasters’ 
and Maintenanee of Way Association. E r theilte mit, 
dafs am 1. Mai 1901 150 nach seinem Verfahren her
gestellte Flufseisenschwellen auf der Lake Shore and 
Michigan Southern Railway verlegt wurden. Dieselben 
waren aus abgenützten 65pfündigen Schienen herge
stellt worden, indem man eine P latte von ’/i Zoll Stärke, 
8 Zoll Breite lind 8'/» Fufs Länge auf den breitoewalz- 
ten Schienenkopf nietete und die Schiene umkehrte, 
so dafs der Fufs nach oben kam. Auf letzteren wurden 
die Schienen des Eisenbahngeleises gelegt und durch 
Bolzen und Klammern in geeigneter W eise befestigt. 
Auf diese W eise können die abgenutzten Schienen noch 
eine Reihe von Jahren als Schwellen verwendet werden 
und haben schliefslich, wenn sie auch dazu nicht mehr 
brauchbar sind, als Eisenschrott denselben W erth, den 
sie vor ihrer Verwendung als Schwellen besafsen.

Das Buhrersche Verfahren besteht d arin , den 
Scliienenkopf zu einer flachen P latte von 8 Zoll Breite 
auszuwalzen, welche alsdann die Unterseite der Schwelle 
bildet. Dies soll in der W eise geschehen, dafs man 
die Schienen auf W alzhitze erwärmt und alsdann 
unter eine Walze bringt, welche in den Schienen
kopf einen centralen Einschnitt bis zu der beabsich
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tigten Tiefe eiuarbeitet; alsdann passirt die Schiene 
einige weitere Walzen von specieller Construction, 
welche das Metall nach aufsen bis anf die beabsich
tigte Breite drücken. Eventuell können die Schwellen 
auch durch Befestigen einer Flufseisenplatte auf dem 
Schienenkopf hergestellt werden.

N a c h  „ T h e  I r o n  a n d  C o a l  T r a d e s  R e v i e w “  
v o m  1 5 . N o v e m b e r  1 0 0 1 .

V erm ehrte  A rbe itsg e leg en h e it du rch  die p rcu lsische  
S tii.atseisenbahn Verwaltung.

Der dein Abgeordnetenhause zugegangene Bericht 
über die Bauthätigkeit der Staatseisenbahnverwaltung 
in der Zeit vom 1. October 1900 bis zum 30. Sep
tember 1901 bemerkt im Eingänge, dafs die bis zum 
Jahre  1885 bewilligten Baucredite sämmtlich erledigt 
sind. Auch aus den Gesetzen vom 7. Mai 1885 und
19. A pril 1886 sind nur noch geringfügige Beträge rück
ständig, während das Gesetz vom 1. April 1887 seine 
vollständige Erledigung gefunden hat. Von diesem Zeit
punkt ab sind jedoch, wie aus der Nachweisung der durch 
besondere Gesetze, sowie durch das Extraordinarium 
des Kisenbahnetats erfolgten Bewilligungen hervorgeht, 
von dem Gcsanimtbetrage von 1751 533691,00 -M. nicht 
weniger als 402 300306,17 J l noch nicht verausgabt, 
wobei es besonders auffällt, dafs aus dem Jahre 1890/91 
noch der erhebliche Betrag vou 18000000 M  rück
ständig ist.

Da die iu dieser Landtagssession vorgesehenen 
Mittel für die Erweiterung und Vervollständigung des

Staatseisenbahnnetzes und die Betheiligung des Staates 
an dem Bau vou Kleinbahnen im Betrage von rund 
65000 000 ^ ,  obgleich auch für den Ausfall des Vor
jahres bestimmt, nur etwa 3/i des Betrages im Jahre 1900 
erreichen, so kommt es allerdings sehr gelegen, dafs der 
noch offene Betrag von rund 402 000 000 M  so reich
liche Mittel bietet, um dem allgemeinen Wunsche auf 
b e s c h l e u n i g t e  u n d  v e r m e h r t e  A r b e i t s 
g e l e g e n h e i t  Rechnung zu tragen.

Is t hiernach anzunehmen, dafs die Eisenbahn
verwaltung schon in ihrem eigensten Interesse den 
Ueberflufs an Arbeitskräften, die ermäfsigten Löhne, und 
die niedrigen Preise für Eisenconstructionen, Oberbau
materialien, Betriebsmittel u. s. w. der grofsen Erspar
nisse wegen möglichst ausnutzen wird, so dürften durch 
die beschleunigte Ausführung der bis auf ein Jahrzehnt 
und noch länger zurückreichenden Arbeiten auch die 
vielfachen Klagen über Verzögerung der Eisenbahn
bauten und der Betriebseröffnung der betreffenden Bahnen 
ihre Erledigung finden. Aufserdem erscheint allerdings 
die Frage nicht unberechtigt, ob es sich nicht im wirth- 
schaftlichen Interesse wie in dem der Eisenbahn
verwaltung selbst empfiehlt, in Zukunft den langen Zeit
raum, welcher in vielen Fällen zwischen Bewilligung 
der Mittel und der Ausführung liegt, durch zweck
entsprechende Anordnungen abzukürzen, und zu diesem 
Behufe insbesondere die allgemein anerkannten Mängel 
des Enteignungsgesetzes, durch welche die Inangriff
nahme der Bauten nicht selten aufserordentlich verzögert 
wird, zu beseitigen.

( N a c h  d e r  „ Y e r k e h r a - C o r r e s p o n d e n z “ ,)

Bücherschau.

W. J u t z i ,  L eiter des H andelstheils der Kölnischen
Zeitung. Deutsches Geld und deutsche Währung.
L eipzig  1 9 0 2 , Dnncker & Hurablot.

Als dem Leiter des Handelstheils einer hoch
angesehenen Tageszeitung dürfte es dem Verfasser 
besonders zustehen, w irtschaftliche  Fragen dem all
gemeinen Interesse zugänglich zu machen. Um so 
mehr ist es anzuerkennen, wenn er sich der Aufgabe 
unterzogen bat, gerade das W ä h r u n g s p r o b l e m  in 
gemeinverständlicher Fassung weiteren Kreisen zu er- j  

schliefsen. Nachdem er in der Schrift zunächst einige 
Grundbegriffe des Geld- und Währungswesens erklärt ; 
hat, bespricht er die verschiedenen Arten des Geldes 
in der deutschen W ährung: W ährungsgeld, Scheide
geld, Creditgeld sowie die Zahlungsmittel und Zahlungs- j 
methoden ; zum Schlufs erörtert er in ebenfalls gemein- | 
fafslichcr Weise die Grundfragen des W ährungsstreites. \ 
Die beabsichtigte Darstellung ist somit auch geeignet, I

das V erständnis der mehr theoretischen Fragen zum 
Kintritt in das Studium des Geld- und W ährungs
problems zu erleichtern. D adurcli, dafs im Anhänge 
die gesammte deutsche Münz- und Bankgesetzgebung, 
cinschliefslich aller neuesten Erlasse, enthalten ist, 
wird das W erk für den praktischen Gebrauch in der 
Geschäftswelt von allergrößtem  Interesse. Die Sprache 
des vortrefflichen Buches ist eine klare und liest sich 
angenehm. Die Redaction.

Moderne Schmiedekunst im neuen Stil. 100  Tafeln  
mit praktischen le ich t ausführbaren Vorlagen  
und ausführlichen G ew ichts- und Stärkeangaben. 
H erausgegeben von J. F e i l e r ,  Zeichenlehrer 
und Schlosserm eister in D üsseldorf. L ieferung
2 bis 6. 12 L ieferungen 1 J L  V erlag
von Otto Maier in Ravensburg.

Industrielle

Rheinisch -W estfälisches Kohlensyndicat.
Der Bericht über das Jah r 1901 lautet im Wesent- • 

liehen wie folgt:
„Zum erstenmale seit dem Bestehen des Syndicats 

haben w ir über ein Geschäftsjahr Bericht zu erstatten, 
welches in seinem ganzen Verlaufe von einer aus
gesprochen weichenden Conjunctur beherrscht war. 
Die etwa mit dem Jahre 1896 einsetzende Aufwärts

Rundschau.

bewegung fast der gesammten gewerblichen Thätigkeit 
unseres Vaterlandes hatte bekanntlich um die Mitte 
des Jahres 1900 ihre Endschaft gefunden und einem 
Niedergange Platz gemacht, der, wenn auch zunächst 
fast unmerklich einsetzend, doch im Laufe des Berichts
jahres zu einer Geschäftsstockung und damit zu einem 
Arbeitsmangel führte, wie ein solcher seit vielen Jahren 
nicht zu verzeichnen gewesen ist. Einem blinden Ver
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trauen auf die Stetigkeit, ja , auf ein weiteres Steigen 
der Coujunctur, welches bei beständig und in manchen 
Fällen ungesund steigenden Preisen der Fabricate zu 
einer den ta tsäch lichen  Bedarf weit überholenden 
Güterherstellung geführt hatte, war ein ebenso blindes 
Mifstrauen gefolgt, das bei der Ueberlastung des 
Marktes an Fabricaten auf vielen Gebieten aufser- 
ordentliche Preisrückgänge hervorgerufen hatte. E rst 
gegen Ende des Berichtsjahres tra t allmählich eine 
ruhigere B eu rte ilu n g  der ganzen Lage ein, so dafs 
der Tiefpunkt als erreicht, wenn nicht überschritten, 
gelten konute. Am schwersten ist wohl die Eisen
industrie durch die Ungunst der Verhältnisse getroffen 
worden, wobei der Mangel an festgefügten Verbänden 
deutlich in die',Erscheinung getreten ist. Unter dem 
Druck dieser Verhältnisse konnte der Kohlenverbrauch 
seine bisherige Höhe nicht beibehalten, und während 
w ir bis dahin stets von einer erfreulichen Zunahme 
von Förderung und Absatz zu berichten hatten, weist 
das Berichtsjahr die erhebliche Abnahme der Förde
rung von 1 668 972 t =  3,20°/o gegen das Jah r 1900 auf.

Die aufserordentliclien Anforderungen, die der 
Kohlenverbrauch in den letzten Jahren an die Leistungs
fähigkeit der Kohlenbergwerke gestellt hat, gaben 
Veranlassung sowohl zu einer beträchtlichen Erw eite
rung der vorhandenen Anlagen als auch zur Abteufung 
einer erheblichen Anzahl neuer Schächte und damit 
der Erschliefsung bisher noch nicht in Angriff ge
nommener Kohlenfelder. Es sind allein von den dem 
Syndicat angehörigen Bergwerken in den beiden Jahren
1900 und 1901 30 neue selbständige. Förderanlagen in 
Betrieb genommen worden, wofür zuzüglich der Be
willigungen für die W eiterentwicklung der Zechen im 
Jahre 1900 eine Erhöhung der Betheiligungsziffer um
1 788 194 t =  3,33 °/o, im Jahre 1901 eine solche um
2 5784221 = 4 ,60 °lo satzungsgemüfs zugestanden werden 
mufstc. W ährend w ir im Jahre 1900 jedem unserer 
Mitglieder Aufträge in Höhe seiner vollen Betheiligungs- 
ziffer zuweisen konnten, erschien dieses für das Be
richtsjahr nach Lage der Verhältnisse von vornherein 
unmöglich. W ir mul'sten vielmehr, um für die am
1. Januar 1901 in K raft tretenden neuen Betheiligungs
ziffern einen Ausgleich zu schaffen und die Förderung 
der voraussichtlichen Aufnahmefähigkeit des Marktes 
anzupassen, bereits im December 1900 beantragen, für das 
erste Viertel des Berichtsjahres eine allgemeine Förder
einschränkung von 10 °/o eintreten zu lassen. Dieser 
Beschlufs hat in Verkennung der Gründe, denen er 
entsprungen ist, bekanntlich in Kreisen, die dem Syndicat 
sonst, freundlich gegenüberstanden, zu heftigen A n
griffen gegen dasselbe Veranlassung gegeben. Man

hat dabei - vollständig aufser Acht gelassen, dafs 
die Einschränkungen sich immer nur auf _ die Be
theiligungsziffern beziehen und dafs es sich in erster 
Linie darum handelte, einer weiteren Steigerung der 
Förderung vorzubeugen, zu der unsere Zechen infolge 
der Erhöhung der Betheiligungsziffern berechtigt ge
wesen wären. Wo diese Mehrförderung neben den 
M engen, die in fo lg e  der zurückgegangenen Beschäftigung 
der kühlenverbrauchenden jndustrieen nicht abgenommen 
wurden, hätte untergebracht werden können, hat man 
uns leider nicht gesagt. Die Folge hat die Richtig
keit des Beschlusses dargethan.

Die gesammte B ete ilig u n g  unserer Mitglieder be
trug bei Gründung des Syndicats 33 575 976 t, Ende 
1901 58 615 00 7 1. Die Förderung des Jahres 1893 
betrug 33 539 230 t, die Förderung des Jahres 1901 
50 411 926 t. Die Betheiligungsziffer ist mithin seit 
1893 um 25 039 031 t =  74,57 °/o, die Förderung um 
16 872 696 t =  50.31 °/o gestiegen. Der Selbstverbrauch 
betrug im Jahre 1901 13152 532 t gegen 14199 810 t 
im Vorjahre und ist also um 1047 2 7 8 1 zurückgegangen.

W ährend die gesammte Steinkohlenproduction 
Preufsens von 101966158 t im Jahre 1900 auf 
101203 807 t im Jalire 1901, also nur um 762 351 t =
0.75 %  zurückgegangen ist, Oberschlesien seine Produc
tion von 24829284 t im Jahre 1900 auf 25251943 t 
im Jahre 1901 =  1,70 % steigern konnte, ist diejenige 
des Ruhrkohlenbeckens von 60119 378 in 1900 auf 
59 004 609 in 1901, also um 1114769 t =  1,85 %  ge
wichen. Die Förderung der Syndicatszechen ist von
52 080898 t in 1900 auf 50411926 t in 1901 =  3,20 "¡a 
zurückgegangen und hat damit leider eine erhebliche 
Verschiebung zu ihren Ungunsten in ihrem Verhältnifs 
zu der Gesammtförderung Preufsens an Steinkohlen 
erfahren, während es uns bis dahin möglich gewesen 
ist, die procentuale Zifferfortdauernd langsam zu steigern. 
Der Grund hierfür liegt einmal in der aufserordent- 
licheu Bedeutung, welche die Koksherstellung für die 
im Syndicat vereinigten Fettkohlenzechen besitzt, dann 
aber auch darin, dafs die dem Syndicat nicht ange
hörigen Zechen des Ruhrkohlenbeckens ihre Förderung 
ohne irgendwelche Rücksicht auf die zuriiekgegangenc 
Aufnahmefähigkeit des Marktes ganz erheblich ge
steigert haben, so dafs dieselbe im Jahre 1901 14,6 u/u 
des hiesigen Reviers beträgt, während sie im Vor
jahre nur 13,4 °/o ausmachte. Die Förderung der 
aulserhalb des Svnicats stehenden Zechen hat im Jahre
1901 die bem erkensw erte Höhe von 8556765 t erreicht. 
Die nachstehende Zusammenstellung veranschaulicht 
die Entwicklung der Steinkohlenproduction in den 
ausschlaggebenden einheimischen Steinkohlenrevieren:

S t e i n k o h l e n p r o d u c t i o n :

Preufsens

t

des Riilir- 
beekens

t

p r o c c n -  
t u a l e r  A n -  

theil an 
der G e -  

* a m m t p r o -  
d u c t i o n

°/o

der Syndicats
zechen

t °/(i

der tiscalischen 
Saargruben

t »/o

Oberschlesiens

t »/o

1892 . .
1893 . .

65 442 558 
67 657 844

36 969 549 
38 702 999

56,30
57,20 33 539 230 49,57

6 258 890 
5 883 177

9,56
8,70

16 437 489
17 109 736

25,12
25,27

1894 . . 70 643 979 40 734 027 57,66 35 044 225 49,61 6 591 862 9,33 17 204 672 24,35
1895 . . 72 621 509 41 734 027 57,47 35 347 730 48,67 6 886 098 9,48 18 066 401 24,88
1896 . . 78 993 655 45 008 660 56,98 38 916 112 49,26 7 705 671 9,75

9,80
19 613 189 24,83

1897 . . 84 253 393 48 519 899 57,59 42 195 352 50,08 8 258 404 20 627 961 24,48
1898 . . 89 573 528 ' 51 306 294 57,28 44 865 536 50.09 8 768 562 9,79 22 489 707 25,11
1899 . . 94 740 829 55 072 422 58,13 48 024 014 50,69 9 025 071 9,53 23 470 095 24,7"
1900 . . 101 966 158 60 119 378 58,96 52 »80 898 51,08 9 397 253 9,22 24 829 28-1 24,35
1901 . . 101 203 807 59 004 609 58,80 50 411 926 49,81 9 376 023 9,26 25 251 943 24,95

Auf dem Gebiete des Eisenbahutarifwesens ist 
nur insofern eine Aenderung eingetreten, als bei der 
auf Verlangen der belgischen Staatshahn stattgehabten 
Durchsicht der rheinisch-westfälisch-belgischen Kohlen

tarife neben einigen Ermälsigungen auch mehrfache 
Erhöhungen der Eisenbahnfrachtsätze eingetreten sind, 
welche uns veranlassen, uns für unsere Kohlensendungen 
nach Belgien mehr als bisher des Wasserweges zu
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bedienen. Gleichzeitig wurde durch den neu bearbeiteten 
T arif für die Beförderung belgischer Kohlen nach Nord
westdeutschland das den belgischen Kohlen geöffnete 
Absatzgebiet noch bedeutend erweitert. Die am
12. October 1900 den ausländischen Kohlen gewährte 
Frachterm äßigung für die Einfuhr über die deutschen 
•Seehäfen und die Umschlagsplätze an binnenländischen 
W asserstraßen hat zwar keinerlei fühlbare W irkungen 
gehabt; gleichwohl mufs der deutsche Kohlenbergbau 
dringend wiinsclicn, dafs diese Ermäfsigung, welche 
bis October 1902 gewährt worden ist, nicht wieder 
erneuert werde, da bei der erhöhten Leistungsfähigkeit 
des heimischen Bergbaues die Gründe für diese M aß
regel nicht mehr vorhanden sind. Dagegen können 
wir aber nicht unterlassen, immer wieder darauf hin
zuweisen, dafs unsere gesammte Industrie dringend 
einer Ermäfsigung der Frachten bedarf, wenn sie auf 
die Dauer und auch in Zeiten des Darnicderliegens 
wettbewerbsfähig bleiben soll, dafs dieses aber in erster 
Linie nur erreicht werden kann, wenn das Eisenbahn
netz eine Ergänzung durch leistungsfähige Wasser- 
strafsen erfährt. Der W asserstand des Rheins ist im 
ganzen Verlauf des Berichtsjahres ein außergewöhnlich 
guter gewesen. Die Ausfuhr an Kohlen, Koks und 
Briketts zu den Rheinhäfen hat im Jahre 1901 8749013 t 
gegen 8242139 t im Vorjahre betragen und ist also 
um 507474 t =  0,16 "/o gestiegen. Der V erkehr auf 
dem Dortmund-Ems-Kanal hat sich im Berichtsjahre 
erfreulich gehoben. Der Betrieb ist durch Eis vom
2. Januar bis 4. März, also 62 Tage, und im December

nochmals 3 Tage, zusammen also 65 Tage, gesperrt 
gewesen. Der Betrieb des Schiffshebewerkes-bei Hen- 
richenburg war durch eine nothwendige Reparatur 
vom 30. September bis 3. October unterbrochen.

Seit Eröffnung des Kanals wurden befördert:
z u  B e r g z u  T h a l

1898 . . 55 000 1 64 500 t
1899 . . 102 500 t 98 000 t
1900 . . 292 846 t 183 593 t
1901 . . 427 715 t 253 199 t

Die westfälische Transport-Actiengesellschaft war 
an diesem V erkehr mit 42491 t in 1899, 116 969 t in 
1900 und 196266 t in 1901 betheiligt.

Bei der Abnahme des Inlandsverbrauchs haben 
wir den Verkauf nach aufserdeutschen Ländern nach 
Möglichkeit zu steigern gesucht, und wenn uns dieses 
nicht in höherem Mal'se gelungen is t, so liegt der 
Grund dafür hauptsächlich in dem starken Wettbewerb 
Englands. Von dem Gesammtversand des Syndicats 
von 37 068089 t im . Jahre 1901 sind 16,36 °/o nach 
aufserdeutschen Ländern gegangen gegen 15,47 °/o im 
V orjahre, während dieser Antheil in 1899 1 6 °/o, in 
1898 16,8 "/o, 1897 15,7 °/o, 1896 15,9 % betragen 
hat. In  Proccnt ausgedrückt, ist der Absatz im In 
lande um 3,23 °/o gefallen, nach dem Auslände um 
3,45 °/o gestiegen. Die nachstehende Tabelle gestattet 
einen Vergleich des Absatzes nach dem In- und Ans- 
lande bei den staatlichen Gruben au der Saar, den
jenigen Oberschlesiens sowie den Syndicatszechen.

Es setzten ab
1897 1898 1899

-------
1900 1901

t °lo t °/o t ! »in t % t °/o

n a c h  D e u t s c h l a n d
die fiscalischen Saargruben . 
die fiscalischen Gruben Ober

schlesiens ..............................
das S y n d ic a t ..........................

6478100

3923661
26674408

84,9

87.2
84.3

6762500

4149916
27865817

85.1

88,3
83.2

7078400

4335272
29578398

85,9

89,5
84,0

7320500

•1419419
32037841

87,6

90.5
84.5 31004135 83,6

n a c h  d e m A u s l a n d
die fiscalischen Saargruben . 
die fiscalischen Gruben Ober

schlesiens ..............................
das S y n d ic a t ..........................

1150400

575582
4964099

15,1

12,8
15,7

1181800

548399
5644660

14,9

11.7
16.8

1160400

511068
5648335

14,1

10,5
16,0

1038500

462777
5861961

12.4

9,5
15.5

■
-

6063954 16,4

Der Verbrauch Deutschlands an Steinkohlen be
trug im Jah r 1901 9944815 t ;  er ist um 1950330 t 
=  1,92 °/o gegen das Jah r 1900 zurückgegangen.

Unsere gesammte überseeische A usfuhr, die von 
160658 t in 1899 auf 136739 t in 1900 zurück
gegangen war, hat im Jahre 1901 181010 t betragen, 
wobei zu bemerken ist, dafs zum Verbrauch der deut
schen Flotte in Kiautschau im Berichtsjahre nur 900 t 
zum Versand gelangten, während im Vorjahre noch 
70962 t dahin versandt wurden.

Der Hamburger Markt einschliefslich des Um
schlagsverkehrs nach der Altona-Kieler und Lübeck- 
Biichener Bahn und elbaufwärts hat im Jahre 1901 
17240001 gegen 1598200 t im Vorjahre aufgenommen.

Die Einfuhr amerikanischer Kohlen über den 
Hamburger Hafen ist wider Erwarten und begünstigt 
durch billige Seefrachten von 4499 t im Vorjahre auf 
14076 t im Jahre 1901 gestiegen. Dieselbe hat zum 
großen Theil aus Anthracitkohlen bestanden, deren 
Qualität dem Vernehmen nach im allgemeinen befriedigt 
hat, wenn auch der hohe Aschengehalt der Kohlen 
bemängelt wurde.

Die Gesammteinfuhr amerikanischer Kohlen nach 
Deutschland ist von 10756 t im Jahre 1900 auf 
48601 t im Jahre 1901 gestiegen. Ein erheblicher 
Theil davon ist durch unsere grofsen Schiffahrtsgesell
schaften lediglich infolge ungenügender Rückfrachten 
herangebracht worden.

Trotz dieser erhöhten Einfuhr amerikanischer 
Kohlen im Jahre 1901 sind wir auch heute noch der 
in unserem vorjährigen Bericht niedergelegten Ansicht, 
dafs der deutsche Bergbau eine Einfuhr amerikanischer 
Kohlen in größerem  Mafsstabe nicht zu befürchten hat.

Unser Absatz nach Holland und Belgien hat be
tragen in 1898 5 027934 t, in 1899 5135437 t, in 
1900 5274431 t, in 1901 5386137 t. -

Wenn wir leider einen Rückgang des Absatzes 
gegen das Vorjahr zu verzeichnen haben, so hat doch 
der Kohlenbergbau infolge des festen Gefüges seiner 
Syndicate bei weitem nicht in dem M aße unter der 
rückläufigen Conjunctur zu leiden gehabt, wie dieses 
ohne dieselben zweifellos der Fall gewesen wäre, und 
ist besonders vor einem sonst unvermeidlichen Preis
stürze seiner Erzeugnisse bewahrt geblieben. W ir 
dürfen hier wohl an die lange Reihe von Jahren vor 
dem Bestehen des Syndicats erinnern, in denen die 
Kohlenindnstrie stets am meisten unter einer un
günstigen Marktlage zu leiden gehabt hat und eine 
sehr große Anzahl Zechen fast ohne jede Rente 
arbeitete.

Am schwersten ist die Eisenindustrie von der 
rückgängigen Conjunctur betroffen worden. Bei der 
außerordentlich starken Concurrenz, die sich die Werke 
untereinander selbst mangels einer geschlossenen Yer- 
kaufsorganisation machten, haben sich in vielen A r
tikeln, sowohl im Inlande wie im Auslande, geradezu
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ruinöse Preise herausgebildet. W ir haben, um dio 
Eisenindustrie in ihren Bemühungen um Hereinholung 
von Auslandsgeschäften zu unterstützen und ihr da
durch zu ermöglichen, einen Ausgleich für den Minder
absatz im lnjande zu schaffen, wieder AusfulirVergütungen 
bewilligt. W ir diirfen feststellen, dafs dadurch für 
die Beschäftigung der W erke und damit für den Kohlen
verbrauch ein günstiger Erfolg erzielt worden ist.

Eine erhebliche, durch den Rückgang des Güter
austausches herbeigeführte Verbilligung der Seefrachten 
und dadurch begünstigte fortgesetzte Leerverkäufe 
englischer Kohlencxporteure haben leider überall, wo 
wir mit der englischen Concurrenz zu kämpfen haben, 
ein beständiges Abbröckeln der Preise hervorgerufen. 
Erst mit der Einführung des von der englischen 
Regierung zur Deckung der . Kosten des südafrikani
schen Krieges beschlossenen Ausfuhrzolles von 1 sh. 
a. d. Tonne Kohlen gestaltete sich dieses Verhiiltnifs 
für uns etwas günstiger. Immerhin blieben die Preise 
an den Verbrauchsorten auf einem Stande, welcher 
uns bei den für uns darauf lastenden hohen Eisenbahn
frachten nennensw erte  Ausfälle gegen das Vorjahr 
brachte. Eine Besserung dieser Verhältnisse dürfte 
unseres Erachtens erst mit einer allgemeinen W ieder
belebung der geschäftlichen Thätigkeit im internatio
nalen Verkehr zu erwarten sein ; damit würde auch 
wohl der Druck schwinden, der auf fast unserer ge- 
sammten heimischen Industrie leider auch heute noch 
lastet. Ueber den Zeitpunkt, für welchen die Besserung 
in Aussicht zu nehmen sein dürfte, möchten wir 
uns indefs, vorläufig wenigstens noch, eines U r te i ls  
enthalten.“

A ccuniulatoreii-Fabrik A ctiengcsellsclin ft, B erlin.
In den drei Betriebsstätten Hagen i. W., Hirsch- 

wang und Budapest wurde in der Geschäftsperiode 
vom 1. Juli bis 81. December 1901 ein Nettoumsatz 
von 5 610100 J l  gegen 5 409 900 „Ä in den gleichen

Vereins -

Verei n deut sche r  Ei senhüt t enl eute.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Anis, Hüttendirector, Gleiwitz, O.-S.
Becker, ü., Director, Geschäftsführer des rheinisch

westfälischen Roheisensyndicats, Düsseldorf.
Forter, Samuel, Mechanical - Engineer, W estinghouse 

Building, Pittsburg, Pa.
Göhry, Ernst, Ingenieur, Director der Stahl- und Eisen

werke Dahlhausen, Dahlhausen-Ruhr.
Gremler, Ingenieur, Schladern a. d. Sieg.
Holz, Otto, dipl. Ingenieur, Kapfenberg, Steiermark.
Karner, Alois, Dr. jur., Hütteningenieur, Charlotten- 

burg, Galvanistr. 18III .
Kast, Karl, Regierungsbauführer, Ingenieur der Hahn- 

schen Werke, Grofsenbaum.
KlauJce, Ernst, i. F. W lozlaweker Drahtwerk, C. Klauke, 

Wlozlawek, Gouv. W arschau,
Kordt, J., Ingenieur, Düsseldorf, Schäferstrafse 10.
Loewende, C., Ingenieur, Chemiker, Riga, gr. Königsstr. 37.
Mongenast, Paul, Ingenieur des Mines, Echternach 

(Luxemburg).
Bode, Theodor, Ingenieur, W itten a. d. Ruhr, Kirch- 

liofstr. 115.

Monaten des Vorjahres erzielt. Der Vortrag vom
1. Juli 1901 beträgt 31811,76 Jl, der Ueberschufs 
448585,95 J f , zusammen 480 397,71 Jl. Hiervon:
4 °/o des eiugezahlten Kapitals als G ew innan te il an 
die Actionäre pro rata temporis =  125000 Jl, vertrag
liche Tantieme au den Vorstand 43 333,33 Jl, Tantieme 
an den Aufsichtsrath 18750 J t , 6 °/o Superdivi
dende auf das eingezahlte Kapital pro rata temporis 
=  187 500 f/i, Gratifikationen 50000 Jl, Ergänzung 
des Dispositionsfonds 2091,32 Zuweisung zum Fonds 
der eventuell zu gründenden Pensions- und Wittwen- 
und W aisen-Kasse 25000 Jl. V ortrag 28 723,06 J(.

A ktiengesellschaft für Hüttenbetrieb zu M eiderich.
Unter dieser Firm a ist in das Handelsregister zu 

R uhrort eine neue Actiengesellschaft eingetragen worden. 
Der Gegenstand des Unternehmens ist in der Haupt
sache die Uebernahme und der Fortbetrieb der in 
Meiderich von der Gewerkschaft Vereinigtes Gladbeck 
in Gladbeck i. W. begonnenen Hochofen-Anlagen mit 
allem Zubehör. Das Grundkapital beträgt 1,5 Millionen 
Mark. Die Gründer sind die Gewerkschaft Vereinigtes 
Gladbeck, die, offene Handelsgesellschaft Thyssen & Co. 
in Mülheim a. d. R., der Kaufmann Fritz Thyssen- 
Duisburg, der Generaldirector Fritz Sültemeyer-Bruck- 
hausen bei Ruhrort und der Director Conrad Verlohr- 
Meiderich. Die Gründer haben sämmtliche Actien 
übernommen. Die Gewerkschaft Vereinigtes Gladbeck 
bringt ihre in den Gemeinden Meiderich, Oberhausen 
und Hamborn gelegenen Grundstücke nebst den darauf 
befindlichen Gebäuden und Anlagen, namentlich dem 
in der Errichtung begriffenen Hochofenwerk, gegen 
Gewährung von 1000 Actien zu 1000 J l  in die Gesell
schaft ein. Der Gesammtgründungsaufwand beträgt 
26 138 J t. Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrathes 
sind: Fabrikbesitzer August Thyssen in Mülheim an 
der Ruhr, Fabrikbesitzer Josef Thyssen in Mülheim 
an der Ruhr und Kaufmann Fritz Thyssen in Duisburg.

Huppert, 0., Ingenieur, Remscheid, Blumenstrafse 24.
Schuhe., Wilhelm, Stadtchemiker, Bochum, Märkische- 

strafse 5.
Siegen, Camille, Ingenieur, Luxemburg.
Stöckmann, Paul, Hochofenchef der von Rollschen 

Eisenwerke, Choindez, Canton Bern, Schweiz.
Torkar, Franz, Ingenieur, Graz, Steirergasse 79.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Badu, Nil, Ingenieur der Cambria Steel Comp., John

stown Pa., 707 Horner Street.
Dsenne, Hermann, Ingenieur-Chemiker, Ostrowiecer 

Hochofenwerke, Ostrowiec, Gouv. Radom, Russ.- 
Polen.

Faber, cand. ehem., Betriebsassistent b. d. Ostrowiecer 
Hochofenwerken, Ostrowiec, Gouv. Radom, Russ.- 
Polen.

Kozlowski, ß., Betriebsingenieur bei Fried. Krupp, 
Rüttenscheid bei Essen, Andreasstr. 38.

Nossol, Bruno, Ingenieur der Cambria Steel Comp:, 
Johnstown Pa., 113 Cherry Street.

Rötger. Max, Landrath a. D., Mitglied des Directoriums 
der Firm a Fried. Krupp, Essen-Ruhr.

Treck, Heinr., Generaldirector der russ. Maschinenbau- 
Gesellschaft Hartmann, Lugansk, Gouv. Ekaterinoslaw.
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