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Socialpolitisclie Bedenken. I.

tjer beriihmte Rechtsgelehrte von Savigny 

bezweifeltc entschieden die Fahigkeit 

seiner Zeitgenossen zur Gesetzgebung 

und hielt die neueren Gesetzbflćher, 

das preufsisclie Landreclit Friedrichs des Grofsen, 

den Gode Napolćon und das Ssterreićhische 

Gesefzbuch, fiir weniger vollkommen, fiir mangel- 

haftere Werke ais die Gesetzgebung des byzan- 

tinisclien Kaisers Justinian*, wahrend hervor- 

ragende Juristen der Gegenwart wiederum Land- 

recht und Gode musterhaft nennen, und bedenk-

1 ich das Haupt zum gesetzgeberisehen Hochdruck 

der Neuzeit schiilteln. Man sehe heute, meinte 

ein Witzbold, mehr auf Quantitat ais auf Qualitat, 

mehr auf Menge ais auf Gule, wiirde der Sprach- 

reiniger sagen. In der That findet selbst der 

Laie beim Nachschlagen unserer Gesetzbflćher 

eine eigentluimliche Unbeslimmtheit der Fassung, 

eine gewisse Dehnbarkeit der BegrifTe, welche 

dem Zweifel Thiir und Tlior olfen lassen. Wie 

haufig haben wir das Handelsgesetz bei Seite 

gelegt, ohne die gesuchte Aufklarung iiber ein 

gewohnliches Yorkommnifs des geschaftlichen 

Verkehrs zu erhalten.

Denselben Eindruek macht das Unfallver- 

sicherungsgesetz vom 6. Juli 1884. Aus einer 

grofseren Zahl von Unklarheiten wollen wir 

nur eine wichtigere hervorheben. In § 6 ist 

der Schadenersatz fiir den Fali der Todtung 

bestimmt. Die Wittwe erhalt 20 %, jedes Kind 

l>is zum zuruckgelegten 15. Lebensjahre 15 % 

des Arbeitsverdienstes. Der Gesaminlbetrag darf

* Carl Friedrich von Savigny von J. K. Blunschli. 
Westeiniaiiiis Monatshefte, Bd. 4t>.

XII.;

jedoch GO % nicht tibersteigen und werden die 

einzelnen Renten in gleichem Verhaltnisse gekiirzt. 

Im Falle der Wiederverheirathung erhalt die 

Wittwe den dreifachen Betrag ihrer Jahresrente 

ais Abfindung. Wenn nun ein Kind stirbt oder 

das 15. Lebensjahr erreicht, bleibt die Gesammt- 

rente von 60 % bestehen, sofern die Einzel- 

renten bereits gekiirzt waren? Ist das Gleiche 

der Fali, wenn die Wittwe heirathet, aber 

mindestens vier rentenberechtigte Kinder vor- 

handen? — Diese und ahnliche Fragen sind 

sicherlich bereits entschieden, wahrscheinlich im 

gunstigsten Sinne fiir die Hinterbliebenen, derarl, 

dafs dieselben im Genusse des Rentenmaximums 

so lange verbleiben, ais Anspruche darauf gemacht 

werden konnen. Nach der Fassung sind jedoch 

Zweifel moglich. Das soli der Gesetzgeber 

vermeiden, namentlich wenn ein Gesetz in die 

Hande ungebildeter Arbeiter gelangt und Ein- 

schieben weniger Worle vollige Klarheit erzielt. 

W ir beschranken uns auf das eine Beispiel:

„Wer suchen will im wilden Tann,
Manch Waffenstuck noch finden kann.“

Sind die Statuten einzelner Genossenschaften 

auf Abwege gerathen, so ist dies nicht besonders 

schlimm, weil Aenderungen leichter zu bewerk- 

stelligen, ais beim Gesetze selbst.

So wurde u. A. den Vertrauensleuten meist 

eine umfangreichc Thatigkeit zugewiesen. Ais 

diese nun ganz im Sinńe des Gesetzes und der 

Statuten grofsen freiwilligen Eifer zeigten, mufste 

bald wegen der entstehenden Kosten Halt ge- 

boten werden. Ein ziemlich uberfliissiges Arnt 

war geschaffen, das stellenweise schon kalt 

gestellt isl und allmahlich ganz versehwinden

l
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diirfte, iihnlich wie es einer grófseren Zahl von 

Sectionen und yielleicht auch einzelnen Genossen- 

schaften ergehen wird.

Stellte man die Preisaufgabe. eine recht 

weitlaufige kostspielige Verwą1jung fiir die Hand- 

habung der Unfallversicherung zu schaffen, so 

konnte das jetzige Genossenscliaftswesen mit 

seinen Zulhaten ais Yorbild gelten. Unzweifel

haft hat das Reichsversicherungsamt urśpriioglich 

gehofTt, mit einer weit geringeren Zahl von 

Verb;'inden auszukommen, wurde jedoch der 

centrifugalen Bestrebungen der einzelnen Ge- 

werbszweige nicht yollstandig Herr und trostete 

sich einstweilen mit dem Spriichworte: „Kommt 

Zeit, kommt Rath."

Das beste Unfallversicherungsgeselz ist das, 

welches mit den geringsten Geldopfern des 

Arbeitgebers dem Arbeitnehmer das Meiste ge- 

wahrt. Die Losung der Aufgabe spitzt sich 

endgiiltig in eine Geldfrage zu , alles Andere ist 

nebensachlich. Die glatte bureaumafsige Ab- 

wicklung der Geschafte, welche anerkennens- 

werther Weise gelungen, Iiefert keinen Beweis 

fiir die Giite des Gesetzes selbst und dessen 

Durchfuhrung. Es entstanden kaum grofsere 

Schwierigkeiten bei ortlichen Verbanden, welche 

die verschiedenen Gewerbszweige einer Stadt 

oder eines Bezirks zusammenfafsten, wahrend 

andererseits wesentliebe Ersparnisse erzielt wurden. 

Sicherlich ware dann vielfach gleiche Opferwillig- 

keit zu finden gewesen, wie Fr. Krupp und 

andere Werke fiir die Rheinisch - Westfiilischc 

Hutten- und Walzwerks - Berufsgenossenschaft 

bekunden.

Befriedigende Ergebnisse liefern gegenwartig 

nur die Gruppen mit wenigen Einzelbetrieben 

und grofsen Arbeiterzahlen. In der Zersplitterung 

liegt das Hauptiibel, obendrein entbehrt die 

Organisation fester Grundsatze. Bei der Rhei- 

niscli - Westfalischen Eisenindustrie schied man 

aus, was in sechs anderen Bezirken vereint ist. 

Zur Siidwestdeutschen Berufsgenossenschaft ge- 

horen sogar die Bergleute der Eisensteingruben, 

die anderwarts bei der Knappschafts - Berufs

genossenschaft sind. Oertliche und personliche 

Verhaltnisse konnen derartige Willkiirlichkeiten 

allein veranlafst haben.

Zur Erganzung friiherer Mittheilungen miigen 

die Ergebnisse einiger, der Eisenindustrie nicht 

angehórenden Berufsgenossenschaften dienen. Die 

Zahlen beziehen sich, mit Ausnahme der West- 

deulschen BinnenschifTfahrts-Berufsgenossenschaft, 

auf den Zeitraum von 15 Monaten 1885/86 und 

entlialten die Verwaltungskosten die Gesammt- 

auslagen abzuglich der Uufallentschadigungen. 

Einzelne Kosten, z. B. Pramienzahlungen fur 

iibernommene Yersicherungen auszuschalten, er

scheint uns nicht rathlich. Die_ Bezeiclinung 

„Yerwaltungskosten* ist nicht ganz richtig, aber 

von Berufsgenossenschaften selbst gewahlt.

G l a s b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  mit 688 

Betrieben und 41 685 VeL'sicherten :

Unflllentschikiigangen . . 9 361,13 J l
Verwallungskosten . . . .  27 469,07 J l,

etwa der 3 fache Betrag der Entschadigungen, 

welch letztere nur 0,225 J i  auf den Kopf be

tragen.

Z i e g e l e i b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  mit 

10135 Betrieben und 1741)72 Versichei;ten :

Unfallentschadigungen. . 25 223,45 J l
Yerwaltungskosten . . . 134 825,16 J l,

oder das 5 ,35fache der Entschadigungen, die 

auch hier nur 0,144 Jb  auf den Kopf betragen.

W  e s t d e u t s c li e B i u n e n s c li i f f f a h r t s- 

b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  mit 2839 Betrieben 

und 11918 Versicherten (2. Halbjahr 1886):

Unfallentschadigungen . . 1 271,93 J l
Yerwaltungskosten . . . 19 811,51 J l,

oder beinahe das 16 fache der Entschadigungen.

Ferner liegen uns die Abrechnungen vor, 

fiir ein Mitglied der X. Section der Mullereige- 

nossenschaft und fiir ein Mitglied der XI. Section 

der Schornsteinfeger des Deutschen Reiches. 

Erstere Genossenschaft zahlte an Unfallentscbii- 

digungen 55 459,75 J b , fiir Yerwaltungskosten 

der Centralstelle 124 714,72 J b , wahrend die 

X. Section 10 733,42 Jb  yerausgabte. Haben 

die anderen 16 Sectionen annahernd dieselben 

Kosten, so ergeben sieli rund 17 X  10000 =  

170 000 J t  fiir Verwaltung der Sectionen, im 

Ganzen etwa 295 000 J b , oder das 5,3 fache 

der Entschadigungen.

Bei den Schornsteinfegern beanspruclite die 

Genossenschaft rund 18000 Jb,  die XI. Section 

1116 J b , letztere hatte gar k e i n e n  entschii- 

digungspfiichtigen Unfall zu yerzeiclinen , der 

Yerband zahlte im Ganzen fiir Entschadigungen 

1316,18 J6 . Nehmen wir auch hier an, dafs 

die anderen Sectionen annahernd dieselben Ver- 

wallungskosten, wie Section XI haben, also etwa 

1000 olb, so betragen die Gesammtverwa!tungs- 

kosten rund 34 000 J b , oder das 26 lachę der 

Unfallentschadigungen.

Selbst der gliihendste Verehrer des Berufs- 

genossensehaftswesens wird solchen Ergebnissen 

gegeniiber etwas stutzig werden und den ailseitig 

yerlautenden Klagen iiber zu hohe Yerwaltungs

kosten einige Berechtigung niclit versagen. Noch

mals wiederholen wir dringend den Wunsch 

nach einer erschopfenden Zusammenstellung der 

genossenschaftlicben Abschliisse.

Weit entfernt davon, die ersten 1 lU Jahre 

des Bestehens ais mafsgebend fiir die Zukunft 

zu bezeichnen, sind jedoch bereits genug Schaden 

klargestellt, um mit Verbesserungen yorzugehen. 

Das deutsche Gewerbe kann die jetzigen Kosten 

tragen, iiberflussige Ausgaben sind jedoch un- 

wirthschaftlich, die Entschadigungen steigen all- 

jahrlich bis zu einer gewissen Hohe, andere
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Lasten treten dazu, weslialb iiufscrsle Sparsam- 

keit geboten ist. —

Die deutsche; Industrie wiinschte dringend, 

dic Unfallversicherung erst in Fleiśch und Blut 

iibergehen zu lassen, che weitere socialpolitische 

Gesetze dem Reicbstage unterbreitet wiirden. 

Dieser sicherlich gerechtfertigte Wunsch ist nicht 

in Erfullung gegangen, vielmehr bereits ein Ent: 

wurf fiir Alters- und Invalidenversorgung ver- 

iiffentliclit worden. Noch ringen dic Berufs

genossenschaften mit grofsen Schwierigkeiten, 

trotzdem droht ihnen eine neue schwere Burdę 

in der beabsichtigten Theilnahme an Verwaltung 

der Alters- und Invalidenversorgung. — Es 

wiirde unserefseits vorlaut und voreilig sein, 

kurz nach Bekanntwerden der Grundziigfe dieses 

Gesetentwurfs, ehe andere berufene Stellcn sich 

dariiber geiiufsert, ein festes Urtheil zu fallen, 

aber des Eindruckcs konnten wir uns nicht er- 

wehren, dafs diese Grundżiige kaum Ansprueh 

auf klassische Klarheit, BestiminIheit und Kurze 

machen diirfen, vielmehr in dieser Beziehung 

noch weit binter der Unfallgesetzgebung zuriick- 

stehen. Dic eilige Arbeit ist iiberall erkennbar. 

Der staatssocialistische Ncubau soli unter Dach 

gebracht und moglichst bald bezogen werden, 

ohne Riicksicht auf innerc Ausstaltung und Wohn- 

lichkeit. Desto nothweńdjger ist eine grtindiicłie 

Priifung, leider ist aber die Industrie im Reicbstage 

derart sparlich vertreten, dafs sie sieli von Un- 

berufenen und Gegnern sagen lassen mufs, was 

ihr nutzt und frommt, oder gar manehmal in 

den Scufzer ausbrechen mochte: „Gott schiitze 

mich vor meinen Freunden”.

Die literarischen Leistungen des Reichstags- 

abgeordneten W . Oechelhaeuser auf dcm socialen 

Gebiete sind sattsam bekannt, auch in unserer 

Zeitschrift beleuchtet worden. Seine Mahnungen 

an die Industriellen stehen nicht ganz im Ein- 

klange zum eigenen Wirken an der Spitze 

eines grofsen eintraglichen Unternehmcns. Die 

Continental-Gas-Gesellschaft in Dessau zahl te in 

den letzten 7 Jahren 1880 bis 1886 an Divi- 

denden die Gesammtsumme von 13 050 000 

wahrend ihre sammtlichen Leistungen, freiwillige 

und gesetzliche, fiir die Arbeiter nur 150 850 tM, 

d. i. 1,2 ^  davon betragen, und alle schónen, 

menscnenfreundlichen Vorschlage des Hrn. W. 

Oechelhaeuser wenig Eingang auf den Gas- 

anstalten der genannten Gesellschaft gefunden 

haben. W ir wiirden auf diese Angelegen

heit kaum nochmals zuriickgekommen sein, 

wenn nicht heuerdings dic Zeitungen beriehtet 

hatten, dafs Hr. W . Oechelhaeuser im Vereine 

mit einigen Werken der Umgegend von Dessau 

einen Anfang zur Durchfuhrung seiner arbeiter- 

freundlichen Gesinnung machen woltę. Alle
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Bestrebungen auf diesem Gebiete sind lobens- 

werth, aber die Nachrichten kommen kurz vor 

Eróffnung des Reicbstags, und wurden etwas 

gcrauscliYoll verkiindet, so dafs wir uns eines 

gewissen Mifstrauens nicht erwehren konnten 

und wiederum auf Ueberraschungen gcfafst 

machen.

Leider entscheiden im Reichstage nicht ledig

lich sachliche Grunde, sondern meist Parteibe- 

strebungen und Riicksichtcn auf die Wahlstirnrnen 

der breiten Massen. Es fehlcn dort berufene 

Vertreter der Industrie, welche durch Ansehen, 

Stellung, Erfahrungen und Leistungen ein hin- 

reichendes Gegengewicht in die Wagschale werfen. 

So lange dic Namen der wirthschaftlichen Spitzen 

durch ihre Abwesenheit gliinzen, bleibt wenig 

Aussicht auf Besserung. Es wiirde doch ein 

gewisser Unterschied sein, ob der fromme Ab

geordnete fur Trier gegen die schmahliche Wahl- 

becinflussung seitens der Grofsindustriellen donnert, 

oder der Besitzer des wcltberiihmten Stahlwerkes 

in Essen seine Ansicbten iiber das Verhaitnifs 

von Arbeitgeber und Arbcitnehmer aufsert.

Man versichert, dafs Alters- und Invaliden- 

versorgung don vorlaufigen Absclilufs der social- 

politischen Gesetzgebung bildeń soli. Wittwen- 

und Waisenunterstiitzimgen sind gleich berechtigl; 

Voi'schl;igedariiber deshałb wohl noch zu erwarten: 

Unseres Erachtens besitzt Nieniand die Macht zu 

sagen: „Bis hierher und nicht weiter!“ Das 

Recht auf Arbeit ist vorn Fiirsten Bismarck ver- 

kiindet, die Unterstiitzungsberechtigung der unteren 

Yolksmassen fiir die Hauptfalle des menschlichen 

Lebens gesetzlich anerkannt, cin einschneidcndes 

Arbeiterschutzgesetz vom Reichstag beralhen wor

den, Ausdehnung der geschaffenen Wohlthatcn 

auf andere Berufs- und Erwerbszweige kiinftig 

schwer zu vermeiden, iibeihaupt allmahlicher 

Uebergang zu ganz neuen socialen Anschauungen 

und Gepflogenheiten wahrscheinlich: Alles das 

kostet Geld, viej Geld.

Freudig konnte das deutsche Gewerbe dic 

erforderlichcn Opfer tragen, wenn andererseits 

lolmender Verdienst dafiir entschiidigle, aber 

leider ist die Eisenindustrie davon weit entfernt. 

Gcsteigerte Ausfuhr beweist keinen Gewinn, son

dern bedingt haufig das Gegentheil; die inlan- 

dischen Markte sollten wir jedoch ohne Einbufsen 

beherrschen, was nur durch feste Verbande, nach 

dem Muster bereits beslehender, segensreich 

wirkender, moglich ist. Gelingt das nicht bei 

der Mehrzahl der Erzeugnisse, so wachsen unsere 

Zweifel an der wirthschaftlichen Zukunft Deusch- 

lands und demgemafs auch an den segensreichen 

Erfolgen des Staatssocialismus. Erschopfte Fol

der liefern keine reichen Ernten.

J . Schlink.

„STAHL UND EISEN.”
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Zur Entwicklung der Westfalisćshen Berggewerkscliaftskassc.

Die Westfalische Berggewerkschaftskasse ist 

gebildet durch Zusannnenlegung der Vermogen 

der MSrkischen und der Essen-Werdenphen Berg

gewerkschaftskasse. (Statut § 2.)

Dic Einrichtung der ersteren, gegriindet fiir 

die Bcrgwerke der Grafschaft Mark, lafst sieli 

zuriickfuhren auf die Cleve-Miirkiscbe-Bergordnung 

von 1541 (richtig 1542), wo es im Kapitel 41 

heifst, dafs das von den Bergwerken zu ent- 

riclitende Quatembergeld zu einer besonderen 

Kasse fliefsen solle, welche zur Besoldung der 

Berggeschworenen und zu »anderer  gemeiner 

Bergwerksno t hdur f t «  zu verwenden sei.

In der revidirtcn Bergordnung fiir das Her- 

zogtbum Gleve, Fiirstentbum Mors und die Graf

schaft Mark vom 29. April 1766 wird dies be- 

stiitigt, indem bestimmt ist, dafs „dieZechen von 

„ihren gangbaren Schachten das s. g. Quatembcr- 

,geld, weshalb in der alten Bergordnung de anno 

,1541 cap. 41 aucli bereits etwas verordnet 

„und festgesetzt worden“, — Steinkohlenberg- 

werke das s. g. Mefsgeld —  „nach einer alle 

, Jahre zu maehenden Repartition" — (es folgt 

indefs gleich eine Scala) — „auf soviel, ais zu 

„Unterhaltung des Bergamts und  sonst  zum 

„Behu f  der Bergwerke erfordert  wi rd, "  

zur Berggewerkschaftskasse zahlen sollen, der 

hinfuro auch die Recefsgelder iiberwiesen werden.

— (Kapitel 74, 75, § 8 u. 4.) —

Die Essen-Werdensche Berggewerksehafts- 

Kassc ist ebenfalls auf Grund der eben erwahnten 

Cleve-Markischen Bergordnung von 1766, welche 

durch Patent vom 12. April 1803 in den Stiftern 

Essen und Werden eingefiihrt worden war, er- 

richtet, hatte also dieselben Zwecke und Ein- 

nahmen, wie die Markische Berggewerkschafts- 

kasse.

Eine Yeranderung fuhrte zunachst das Gesetz 

iiber die Besteuerung der Bergwerke vom 12. 

Mai 1851 und die sich daran anschliefseńde 

Gesetzgebung herbei, wodurch die Abgaben und 

Gefalle, welche den erwahnten Kassen bis dahin 

zugeflossen, theils aufgehoben, theils an die 

Staatskasse, welche auch die Verwaltungskosten 

der Bergamter (ibernahm, iibergingen.

Es criibrigte also nur noch das bis dahin 

angesammelte Vermogen beider Kassen, aus dessen 

Einkflnften bezw. Bestande verschiedene Yerwen- 

dungen zur Unterhaltung der Bergschulen in 

Bochum und Essen, zur Besoldung der gewerk- 

schaftlichen Oberschichtmeister und Werkmeister, 

1852 und 1S53 auch noch zu den Yerwaltungs- 

kosten der Bergamter bestritten wurden.

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes wegen 

Yerwaltung der Bergbau-Hiilfskassen vom 5. Juni

1863 blieb die Verwaltimg beider Kassen in den 

Handen der Behorde. Die Gewerken erhielten 

nur mehr oder minder eingebende Vermogens- 

nachweise. Ihre wiederholten Bemiihungen um 

Einflufs auf die Yerwaltung waren gescheitert, 

wenngleich sich diesen Bestrebungen zu ent- 

sprechen, — wohl in Verfolg der ebenerwahn- 

ten gesetzgeberischen Arbeiten — in rnafsgeben- 

den Kreisen schon 1851 Neigung gezeigt hatte. 

Danials wurde — so berichten die Motive zu 

dem Gesetze vom 5. Juni 1863 —  vom Han- 

delsministerium der Vorschlag angeregt, die Berg- 

bau-Hiilfskassen der Ver\valtung durch die Be- 

sitzer der betheiligten Bergwerke zu iibergeben. 

Unterm 5. December 1S51 erging an die Ober- 

bergamter die Aufforderung, sich iiber die Grund- 

ziige eines zu diesem Zweck einzubringenden 

Gesetzentwurfes zu aufsern, wobei in Aussicht 

genommen war, Beitrage einzufiihren, wo sie zu 

solchen Kassen nicht schon geleistet wurden. An 

dieser weitausschauenden Fiirsorge sclieiterte der 

in jener Zeit politischer Reaction doppelt be- 

merkenswerthe und erwiinschte Reformversuch, 

in dem sich sowohl die Oberbergiimter, wie dic 

gutachtlich vernotmnenen Bergwcrksbcsitzer gegen 

jede Mehrbelastung des eben erst —  durch 

Gesetz yom 12. Mai 1851 — erleichterten Berg- 

baues aussprachen.

Das Gesetz vom 5. Juni 1863, welches 

! durch das Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 

1865 nicht beriihrt ist —  § 245 — , uberwies 

! die erwahnten und einige ahnliche Bergbau- 

Hiilfskassen, mit den Rcchten juristischer Per- 

sonen bekleidet, vom 1. Januar 1864 ab in 

die Yerwaltung der Besilzer der naher bezeiclmeten 

betheiligten Bergwerke. Die betheiligten Be- 

sitzer sollen, corporaliv in Generalversannn- 

lung und Yorstand gegliedert, durch Mehrheits- 

beschliisse diese Yerwaltung nach Mafsgabe eines 

von ihnen festzustelleiKlen Statuts fuhren. Das 

Statut darf den Bestimmungen dieses Gesetzes 

nicht zuwiderlaufen und unterliegt der Bestat i- 

g u n g  des Handelsministers. Neue Beitrage fiihrt 

das Gesetz nicht ein, behiilt aber die Einfuhrung 

derselben der weitereu Entwicklung durch statu- 

tarische Anordnung ausdriicklich vor. Dazu ist 

indefs, ebenso wie zur Abanderung des Statuts 

und zur Beschlufsfassung iiber die Auflosung der 

Kasse, die G e n e h m i g u n g  desselben Ministers, 

an dessen Stelle durch Gesetz vom 13. Marz

1879 der Minister der óffentlichen Arbeiten ge- 

treten ist, erforderlich. —  Die Yerwaltung steht 

unter der Aufsicht des Oberbergamts.

Den Zweck der Bergbauhiilfskassen giebt das Ge

setz — (§ 2  Abs. 3) — in folgenderFassung wieder:



December 1887.

„Die Venvendungen aus den Bergbau-Hiilfs- 

„kassen erfolgen nach naherer Bestimmung des 

„Statuts zur Hebung und Beforderung des 

„Bergbaues, sowie zur Unterstiilzung solcher 

„Anlagen und Unternchmungen, welche allen 

„oder mehreren BeLheiligten zum Yorlheil ge- 

„ reichen."

Die slatutarisclien und gesetzlichen Bestim- 

inungen, welche in bezug auf die aufgefiihrten 

Bergbau-IIiilfskasscn ergangen waren, insonderheit 

Kapitel 74 der rcvidirten Cleve-Markischen Berg- 

ordnung vom 29. April 1766 wurden, soweit 

sic gegenwartigem Gesetz widerspracheri, aufge- 

lioben.

Nunmehr kam, naclidcm dic Markische und die 

Essen -Wcrdensche Berggewerkschaftskasse unter 

der Firma Westfalische Berggewerkschaftskasse 

durch Abkominen vom 1/18. Marz 1864 fusionirt 

waren, fiir diese das Statut vom 15. April 1864 

zustande; (am 16. Juni 1864 vom Minister bc- 

statigt).

Dieses Statut schrankle den Zwcck der Kasse 

dahin ein,

durch Vc r f o l g ung  w i s s c n s c h a f t l i c h c r  

Z w e c k e , —  die nalier specificirt wurden, — 

z u r  H e b u n g  und Beforderung  des Berg

b aues  in i h r e m  B c z i r k c  b e i z u t r a g e n .  

Von der Befugnifs, Bcitrage vorzusehen, 

war noch kein Gebrauch gemaeht. Erst durch 

Beschlufs der Generalversammlung der Be- 

theiligten vom 14. December 1871, vom Minister 

am 1. Februar 1872 genehmigt, wurden Bei- 

trage der Betheiligten eingefiihrt und zwar

0,01 von 100 Centner oder 0,2 ej von jeder 

Tonne der Forderung nach Mafsgabc der vom 

Obcrbergamte Dorlimind nachgewiesenen Fórdc- 

rung des Vorjahres alljahrlich zu erheben, zuerst 

fiir 1872. Dabei blieb die Kasse wie bisher 

auf dic Verfolgung wissenschaitlicher Zwecke 

beschrankt.

Nacbdem indefs seit Mitte der 70cr Jahre 

die wirthschaftlichen Anschauungeń sich mehr 

und mehr gewandelt und unter dem Drucke 

einer aufserordentlich schlechten Conjunctur sich 

auch andere Bediirfnisse immer fiihlbarer gemaeht 

hatten, brachte das Jahr 1885 der Kasse eine 

bedeutsame Entwicklung. Den Anstofs dazu 

gaben einesthcils das Project des Rhcin-Ems- 

Kanals, fiir den die Regierung bedeutende Opfer 

der Interreśsenten in Aussicht nahm, andern- 

theils die Bestrebungen zur E i n s ch r a nkung  der 

Ueberproduc t i on ,  in dereń Verfolg bereits 

versehiedene Conventionen unter den Zechen ab- 

gescblossen waren. Dieselben hatten sich aber 

ais unzulanglich .erwiesen und waren bald wieder 

zerfallen. Die geschaftliche Nothlage drangte zu 

immer neuen Versucben. Einerseits ward vor- 

geschlagen, die Convention nicht blofs auf eine 

Regulirung der Forderung zu beschranken, son

dern eine Stelle zu schaffen, welche die Preise
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festsetzen solle, andererseits — und dasVerdienst 

dieses Gedankens ist an den Namen des Berg- 

raths Dr. Schultz gekniipft — dem Ziele durch 

eine Reform der Berggewerkschafts-Kasse zuzu- 

streben. Sein Vorschlag ging dahin,

der Berggewerkschafts - Kasse auch Aufgaben 

wi r t hscha f t l i cher  Na t u r  zu iiberweisen, 

und die Mittel dafiir nicht blofs durch Er- 

hohung der bisherigen Beitrage zu beschafTen, 

sondern hauptsachlich durch eine aufserordent- 

liche, auf die Mel i r forderung —  d. h. auf 

das Quantum der Kohlenforderung, um welches 

ein Bergwerk seine vorjahrige Forderung iiber- 

stieg — umzulegende Abgabe.

In seiner Sitzung vom 11. Octobcr 1884 

vei'handelte der Vorstand des Vereins fiir die 

bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirkc 

Dortmund iiber diesen Plan. Wenn es auch 

nicht an Stimrnen fehlte, welche die Berechtigung 

der Regulirung der Forderung durch das Be- 

steuerungsrecht der Berggewerkschafts-Kasse be- 

strilten, so sprach sich doch die Mehrzahl der 

Redner im Princip fiir die Vorschlage aus, in 

denen sie, wic es im Prolokoll heifst, cin durch- 

schlagendes und dauerndes Mittel crblickte, die 

Production des Bezirks nach der jeweiligen Lage 

der Conjunctur in angemessener Weise zu regeln. 

Man beschlofs den Plan weiter zu verfolgen 

und beauftragte damit die bereits fiir Anbalmung 

der Fdrdcrconvention bestehende Special-Com- 

mission — (cfr. Nr. 84 des »Gliickauf« vom

18. Octobcr 1884).

Der Antrag wurde nun ausgearbeitel und von 

Dr. Schultz eingehend begriindet.

Die Umlegung der aufserordentlichen Beitrage 

auf die Melirforderung war ein so neuer Gedanke, 

dafs zu dessen Rechtfertigung liingere Ausfiih- 

rungen erforderlich erachtet wurden. Naclidcm 

zunaehst dafiir der innere Grund geltcnd gemaeht 

ist, dafs die den hoheren Geld-Bedarf veranlassen- 

den Anlagen und Unternebmungen durchweg der 

Melirforderung zu gute kiimen, ihr — wie 

die Kanalanlage zeige — zur Bedingung und 

Yoraussetzung dienten, — wird eingehend aus- 

gefiibrt, dafs der Vorschlag dieser Besteuerung 

der Melirforderung, der aus den Bestrebungen, 

die Ueberproduction einzuschranken, hcrvorge- 

wachscn sei, eine Begelung der Forderung bc- 

zwecke. Diese Regelung, —  wenn sie auch ais 

Eingriff in die Eigerithumsverfiigung empfunden 

werden mogę— , sei geboten, denn vorzugsweise 

die Mafslosigkeit in den Dispositionen der Einzei- 

zech.en, welche sich in ihrer beltelhaften Selbst- 

standigkeit zu abhangigen Sclaven der Kundschaft 

gemaeht hatten, habe die Nothlage des Kohlen- 

bergbaues unheimlich gefordert, so dafs man 

schon darauf gedacht habe, eine Stelle zu schaffen, 

welche die Preise festsetzen solle. Demgegenuber 

sei indefs Selbstverwaltung und Selbstbeschran- 

kung fiir den Einzelnen ein minder lastiger Zwang.

„ST A H L UND E ISEN .‘
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Der Sinn der beabsiclitigten Statutenanderung wird 

sodann dahin zusammengefafst, dafs es sich 

daru ni handle,

ob eine verm6gensrechtliche Verfiigung gegen 

den Einzelnen dureli einen Mehrheitsbeśchlufs 

dieses Verbandes — (d. h. des Yerbandes der 

Berggewerkschafts-Kasse) — zugelassen werden 

soli, ob also, was innerhalb der Einzelgewerk- 

schaft ais mit ijirem Leben verwaehsene 

Rechtseinrichtung sieli bewahrte, auf die in 

eine hohere Corporation zusammengefafsten 

Gewerkschaften ubertragen, der Einzejwitle ge- 

bunden werden konne an den Mehrheitswillen. 

Eine immer gewalliger ansehwellęnde Stro- 

mung des deutsehen Rechtslebens drange auf 

Hejabung dieser Frage. Dic Bejahung derselben 

aber schliefse die Annahme der yorgeschlagenen 

Statuten-Aenderung ein.

Beilaulig wird dann noch der Einwand, dafs 

der Strafeharakter der Mehrfordcrungs - Abgabe 

aufserhalb der reehtlichen Competenz der Kasse 

liege, besproclicn. Abgeseheu davon, dafs es 

mindestens discutabel sei, ob nicht die Regu- 

lirung der Forderung den »Unternehmungen« 

beigerechnet werden diirfc, , welche allen oder 

mehreren Belheiligten zum Yortheil gereichten," 

und daher nach g 2 des Gesetzes vom 5. Juni 

1863 zu den Aufgaben der Kasse gehorten*, sei 

die Art und Weise, wie dic fiir die Berggewerk- 

schafls - Kasse erforderlichen Mittel aufgebraeht 

wiirdcn, im Princip ais freie zu betrachten, so- 

fern nicht gegen die allgemeinen Gebote des 

Rcchts lind der Sitlc verstofsen werde. Die 

Einnahmen der Berggewerkschafts - Kasse aber 

durch Beitriige, welche den Charakter der/ Gon- \ 

Yentionalstrafe hatten, zu verraeliren, sei nieht 

nur nirgends ausdriicklich verbolen, vielinehr | 

beweise dic entsprechcnde Ermachtigung der 

Knappsęhaftskassen, dafs es weder gegen Gcsetz 

noch Morał yerstofse.**

SchliefsKeh wird die Annahme der Vorsch!;ige 

mit folgenden Worten empfoltlen:

, Die Westfalischen Gewerkscbaften sollten daher 

„den Versuch nicht seheuen, durch eine von 

, ihnen selbst gesetzte Rcgel sich von der ver- | 

,derb1ichen Willktir des Einzelnen zu befreien, > 

,11111 so weniger, wenn jene weise Selbstbe- j 

„schrankung der Gesammtheit zugleich*** die 

, Mittel sehafTt zur Erfiillung der grofsen Auf- 

„gabeti, welche ihr von der Gegenwart und 

„Zukunfl gestellt werden 

Der Antrag Sehultz wurde von der Gcneral- 

ycrsamnilung der Berggewerkschafts-Kasse ange- 

nommen. Damit war die durch das Statut von 1864

* Der betr. Satz ist Seite 831 obpn abgedruckt. 
** In Frage ist wohl nicht, ob die Kasse Strafgelder 

yereinnahmen, sondern obsieGeldstrafenverhangendarf.
*** Statt »zugleich« mufste es wohl lauten »even- 

tuell«, denn nur soweit die Mehrforderung n i ch t  
Yerhindcrt wird, konnen sich Einkunfte ergeben.

belieble Bcschninkung auf Verfolgung wissen- 

schaftlicher Zwecke beseitigt und dic Kasse ihrer 

ursprunglichen weiteren Bestimmung, wie sic 

durch die friiheren Cleve-Markisclien Bergord- 

nungen und zuletzt durch das Gesetz vom 

5. Juni 1863 umsebrieben war, zuruckgegeheu, 

indem durch Naclitrag vom 2. Juli 1885 der 

§ 4 des Statuts folgende abgeitnderte Fassung 

erhielt:

Die Weslfalische Berggewerkschafts - Kasse 

ist dazu bestimmt, zur Hebung und Befor- 

derung des Bergbaucs dic ihrem Bezirke, sowie 

zur Untcrstiitzung solcher Anlagen und Unter- 

nehmungen beizutragen, welche allen oder 

mehreren Bergwerken ihres Bezirks zum Vor- 

theil gereichen.

Insbesondere liegt ihr ob:

1. die Unterhaltung von Schulen zur Ausbil- 

dung gewerkschaftlicher Grnbenbeamlen, die 

Herstellung geognostisch bergbaulicher Kar

ton, der Betrieb von Untersuchungs- und 

Yersuchsanstalten (Laboratoricn), dic Anlage 

von Sammlungen, sowie die UnterhaHung 

bezw. Untcrstutzung sonstiger wissenschaft- 

licher oder technischer Institutionen zum 

Nut/.en des Berghaues im Kassenbezirke;

2. die Ausfuhrung oder Unterstiitzung von 

Anlagen oder Uriternehmungen, welche dem 

wirthschaftlichen Interesse aller odermehrerer 

Bergwerke des Kassenbezirks zum Yortheil 

gereichen.

Z u gleich wurde — § 3 und g 8 ZifTer 2 —

a) der Beitrag von 0,2 ej fiir jede Tonne der 

Forderung auf 0,4 verdoppelt, wenn und 

solange die Berggewerkschafts - Kasse zur 

Herstellung von Schidahrtskanalen Zalilungcn 

zu leisten sich verpflichtet habe;

b) die Generalversammlung erniachtigt neben 

diesen ordentlichen Bcitragen aufserordcnt- 

liche auszuschreiben, welche lediglich von 

demjenigen Quantum der Kohlenfordcrung 

eines Bergwerks zu entrichten sind, urn 

welches letztere die vorjahrige Kohlcnfoi- 

derung desselben iibersteigt.

Diese aufserordentliehe Abgabe, hinsichtlich 

deren verschiedene Modificationen fiir erst in der 

Entwicklung befmdlichc Bergwerksanlagen etc. 

festgesetzt wurden, sollte 5 % des amtlich fest- 

geslellten durchschnittlichen Besteucrungswerthes 

der Steinkohle im Oberbergamlsbezirke Dortmund 

wahrend des Steuerjahres, welches der be- 

schliefsendęn Generalversammlung vorhergehl, 

nicht iibersteigen und 1 % nicht unterschreiten, 

so lange erhohte ordentliche Beitrage erhoben 

wurden.

Auch war bestimmt, dafs zu den iin g 4 

unter 2 bezeichneten wirthschaftlichen Zwecken 

die ordentlichen Beitrage hochstens bis zur Halfte 

| Yerwandt werden durften, die aufserordentlichen
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Beitrage aber zu keinem andern, — § 4 letzter 
Absatz.

Die aufserordenllichen Beitrage sollten durch 

die in Zukunft alljahrlich zu berufende Ge- 

neralversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit der 

Erschienenen iieschlossen werden konnen; dies 

wurde jedoch schon durch Nachtrag zum Statut 

vom 3. December 1885 bezw. 7. Januar 188G 

dahin beśchrankt, dafs sie in ihrem Minimal- 

betrage jedenfalls erhoben werden mufsten, so 

lange erhohte regelmafsige Beitrage erhoben 
wurden. —

Einen Abschlufs hatte die Entwicklung der Berg- 

gewerkschafts-Kasse damit indefs nicht gefunden.

Unter ni 30. September 188G iiberreichte 

vielmehr der erwahnte Verein fiir die bergbau- 

lichen Interessen im Oberbergamlsbezirke Dort

mund dem Yorstande der Berggewerkschafts- 

Kasse Vorschliige, durch dereń Annahme die 

Kasse im Sinne der Beform vom Juli 1885 

weiter gebildet werden sollte. In dem Begleit- 

schreiben vom genannten Tage —  (Nr. 80 des 

»Gliickauf« vom 6. October 1886) — wird aus- 

gefuhrt, dafs es wiinschenswerth und durch die 

Verhiiltnisse geboten erschiene, dic Befugnifs 

der Kasse, von der Mehrforderung aufserordent- 

liche Abgaben zu erheben, dahin zu erweitern, 

dafs iiberhaupt die R e g e l u n g  de r  Forde- 

r u n g  zur  Y e r h i i t u n g  geme i ns cha  d l i cher  

U e b e r e r z e u g u n g  u n t e r  d i eAu f gaben  der  

Kasse aufgenommen und in den Satzungen dic 

zur Erreichung dieses Zieles geeigneten Bestim

mungen getroffen wurden. Es wurde die Noth- 

wendigkeit betont, dafs zugelassen werden miisse, 

die aufserordentliche Abgabe einestlieils nicht 

blofs von der Mehrforderung gegeniiber dem 

Vorjahre, sondern auch gegeniiber einem von 

der Generalversammlung festgesetzten geringeren 

Quantum zu erheben und sie anderntheils bis 

20 Jo des Yersteuerungswerthes zu steigern. 

Dabei sollten die Befreiungen eingeschrankt wer

den, jedoch die Bewilligung der aufserordenllichen 

Abgabe, soweit dieselbe 5 Jb des Yersteuerungs

werthes iiberschreite, der Genehmigung der 

Aufsichlsbehorde unterliegen.

Die Yorschlage, abgcdruckt in Nr. 85 des 

»Gliiekauf« vom 23. October 1886, enthielten 

eine syslematische Neuredaction der §§ 2 bis 11 

des bisherigen Statuts im vorstehenden Sinne 

und einen formellen Zusatz zu § 20.

Die Mehrforderungsabgabesolltem Hohe von 2 bis 

20 Jo des Versteuerungswerthes erhoben werden. 

’m neuen § 2 war die Bestimmung der Kasse 

umschrieben durch die ersten beiden oben

S. 832 wiedergegebenen Absatze des bisherigen

S 4 niil dem Zusatz :

3. Die Begelung der Forderung zur Yerhiitung 

gemeinschadlicherUebererzeugungder an der 

Kasse betheiligten Werke.

•Mit einer Mehrheit von 1924 gegen 116

Stimmen — wobei sich Einige der Abstimmung 

enthielten —  nahm die Gcneralversammlung vom 

19. November 1880 diese Antrage — abgesehen 

von drei unwesentlichen Modificationeń — un- 

verandert an, „beherrscht von dem Gcdanken, 

„dafs durch schiirferes und tieferes Eingreifen 

„der bereits in den Satzungsnachtragen vom 

„2. Juli 1885 und 7. Januar 1886 begriindeten 

„aufserordentlichen oder Mehrforderungs-Abgabe 

„eine die Gesanmitheit bindende und ihr niitzende 

„Mafsregel gegen das verderbliche Treiben“ (mit 

dem Ueberangebot) „sich ins Werk setzcn lasse.“ 

(»Glilckauf« Nr. 93 vom 20. November 1886 

und Bericht iiber die Verwaltung der Westfalischen 

Berggewerkschafls-Kasse im Jahre 1886.)

Der Beschlufs hatte eine grofse Tragweite. 

Er bedeutete nicht weniger ais die Umwandlung 

einer zur Verwaltung, Verwendung und Ergiin- 

zung eines Fonds (eines sogenannten Zweckver- 

miigens) berufenen Organisation der betheiligten 

Bergwerksbesilzer in eine mit weitgehenden Be- 

fugnissen ausgeslaltete Innung derśelben. Diese 

noch dazu durch Mehrheitsbeschlufs erstrebte 

Umwandlung kam indefs nicht zustande. Der 

Minister der offentlichen Arbeiten versagte unterm

19. December 1886 die erforderlicłie Genehmi- 

gung aus reehtlichen Będenken.

Nachdem gemafs § 2 Abs. 3 des Gesetzes 

vom 5. Juni 1863, dem sich § 4 des Statuts 

fast wortlich anschliefse, wiederholt ist, wofiir 

Verwendungen aus den Bergbauhiilfskassen nach 

den niiheren Bestimmungen des Statuts erfolgen 

sollen, heifst es in der Eroffnung des Oberberg- 

amls zu Dortmund vom 26. December 1886:

„Nach der Entscheidung des Herrn Ministers 

„lassen die angefuhrten Bestimmungen in ihrem 

„Zusammenhange und im Hinblick auf die ge- 

„sammte geschicbtliche Entwicklung der Berg- 

„bauhiilfskassen nur die Auffassung zu, dafs 

„der Gesetzgeber die genannten Kassen auf die 

„Aufgabe hat beschrtinken wollen, fiir bestimmte, 

„zum voraus feslstehende, zur Hebung und Ftir- 

„derung des Bergbaues den Betheiligten dien- 

, liche und daher statulenmafsige Zwecke die 

„erfordetiichen Mi t tel  au f zub r i ngen  , enlweder 

„durch Verwendung der Ert ragni sse des 

„angesammelten Vermogens oder durch Uml age  

„von Bei tragen auf die Mitglieder des Kassen- 

„ verbandes.

„Wenn daher von dem Verbande eine Mafs- 

„nahme beschlossen werde, welche, wenn auch 

„an sich nach der Auffassung der Beschliefsenden 

„auf die Hebung und Forderung des Bergbaues 

„gerichtet, gleichwohl nicht den Charakter der 

„Beschaffung der Miltelfur bestimmte statutarische 

„Zwecke habe, so falle eine solche Mafsnahrne 

„auf serha l b des Bahmens des Gesetzes bezw. 

„des Slaluls und wiirde sich ais eine (jedenfalls 

„auf einen, (iberdem von Mithetheiliglen bereits 

„angegrilfenen, blofsen Mehrhe i t sbesch l u f s
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„ver fassung der Co rpora t i on  darstel len.

„Dafs aber der Beschlufs der Berggewerk- 

schafts-Kasse vom 19. November 1886, wonach j 

„die Regelung der Forderung zur Verluitung 

„gemeinschadlicher Uebererzeugung der an der 

„Kasse betheiligten Werke,

„eine Aufgabe des Kassenverbandes sei, uber den 

„ Yorbezeicbneten gesetzlichen, bezw. statuten- 

„mafsigen Wirkungskreis der Bergbauhiilfskaśsen 

„in der That h i nausgehe ,  beweise am augęn- 

„Icheinlichsten die demselben angeschlossene Re- 

„solution, durch welche eine Riclilschnur fur 

,eine geeignete, zur Zeit aber kaum ais statuten- 

„mafsig anzusehende Verwendung der infolge der 

„vorausgegangenen Beschlufsfassung anzusam- 

„melnden Mittel erst gegeben werden solle.

„Wenn der Herr Minister der óffentliehen 

„Arbeiten aus den angefiibrten rechllichen Be- 

„denken dem Beschlusse der Generalversamm- 

„lung der Mitglieder der Westfalischen Berg- 

„gewerkschafts • Kasse vom 19. November 1886 

„in der vorliegenden Form seine Genebmigung 

„yersagen miisse, so w o l l e  er doch  d a m i t  

„ni c l i t  a u s ges pro chen  haben ,  dafs  an 

„s i ch  e i ne  A r t  der  Be i t r agserhebung ,  

„ d u r c h  w e l c h e  n a m e n t l i c h  a u c h  die 

„Mehr forderung  iiber ein gewisses Nor- 

„ m a l m a f s  h i n a u s  b e l a s t e t  w i i r de ,  a i s 

„grun dsat z l  i ch  u n z u l a s s i g  a n z u s e h e n  

„sei ,  insofern nur diese Beitragserhebung zu 

„dem bestimmten Zweck erfolge, die fiirstatutarisch 

„festslehende, den Vortheil aller oder mehrerer 

„der Betheiligten bezweckende Anlagen und Unter- 

„nehinurigen erforderlichen Mittel zu beschafTen. 

„Derartige Anlagen und Unternehmungen durften 

„sich in grofserer Anzahl darbieten.“

Fiir den Fali, dafs die an der Westfalischen 

Berggewerkschafts-Kasse Betheiligten die Statuten- 

Reform in entsprechend ver;inderter Gestalt wieder 

aufnehmen mochten, wird noch die der Aufsichts- 

behorde uberwiesene Genehmigung der Aus- 

schreibung einer Melirforderungsabgabe abgelehnt 

und nach Behebung der geltend gemachten recht- 

lichen Bedenken eine niihere Prufung der wirth- 

schaftlichen Bedeutung der in Aussicht genommenen 

Mafsnahmen zur Erzielung einer Beschriinkung 

der unwirthschaftlichen Ausdelmung der Stein- 

kohlenproduction vorbehalten. — (»Gluckauf« Nr. 9 

vom 2 Februar 1886).

Bereits am 31. Januar 1887 war die General- 

versammlung der Betheiligten in der Lage, sich 

uber die modificirten Antrage des Vorstandes 

sehliissig zu machen. Dieselben gingen davon 

aus, dafs der Herr Minister, wenn er auch zu- 

nacbst die Regelung der Forderung nicht fur 

eine Obliegenheit der Berggewerkschafts-Kasse*

* Richtiger mufste es wolil lauten: nicht fur 
eiue Obliegenheit der die Kasse Yerwaltenden Orga- 
nisation der Betheiligten.
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anerkenne, wohl aber eine Art der BeiLragser- 

hebung, wodurch die Mehrforderung eines Berg- 

werks iiber ein bestimmtes Normalmafs hinaus 

j starker belastet werde, fiir zulassig erklare, so- 

fern bestimmle Zwecke fiir die Verwendung der 

Gelder satzungsmafsig festgestellt wurden.

Demgemiifs hatte der Yorstand seine Yor

schlage abgeiindert. Der Satz von der Yer- 

hiitung gemeinschadlicher Uebererzeugung (§ 2 

Nr. 3) war gestrichen, statt dessen ein Satz 

im Sinne der oben vom Minister erwahnten 

Resolution sowie die Forderung von Schiffahrts- 

kanalen betr.aufgenommen und sodann angegeben, 

zu welchen der erwahnten Zwecke die ordent- 

lichen und die aufserordenilichen Beitrage er

hoben werden diirfen (§ 4), dabei aber Ansamm- 

lung eines Sicherungsfonds fiir diese Zwecke 

vorgesehen (§ 3), der General-Versamnilung 

bei Bewilligung aufserordentlicher Beitrage die 

jedesmalige Specialisirttng der Verwendung vor- 

geschrieben, sowie dieselbe im ubrigen —  unter 

Streichung der friiher im § 7 und 12, unter Um- 

standen in Aussicht genommenen Genehmigung der 

Aufsichtsbehorde — ermiichtigt, die aufserordent- 

liche Abgabe nach den Gesichtspunkten, die der 

Verein fiir die bergbaulichen Interessen vorge- 

schlagen hatte, utnzulegen. — ( § 5  und 7). — 

Die Befreiungen und Ausnahmen von derselben 

waren eingeschrankt (§ 6).

Die Generalversammlung genehmigte diese 

modificirten Abanderungsvorschlage, die princi- 

piellen Bestimmungen in folgender Fassung:

§ 2. Die Westfalische Berggewerkschafts- 

Kasse, deren Recbtswohnsitz Bochum ist, ist 

dazu bestimmt, zur Ilebung und Beforderung 

des Bergbaues in ihrem Bezirke, sowie zur 

Unterstiitzung solcher Anlagen und Unter- 

nehmungen beizutragen, welche allen oder 

mehreren Bergwerken ihres Bezirks zum Vor- 

theil gereichen.

Insbesondere liegt ihr ob :

1. die Unterhaltung von Schulen zur Ausbil- 

dung gew’erkschaftlicher Grubenbeamten, dic 

Herstellung gcognostisch-bergbaulicher Kar- 

ten, der Betrieb von Untersuchungs- und 

Versuchs-Anstalten (Laboratorien), die Anlage 

von Samtnlungen. sowie die Unterhaltung 

bezw. Unterstiitzung sonstiger wissenschaft- 

licher oder technischer Institutionen zum 

Nutzen des Bergbaues im Kassenbezirke;

2. die Ausfiihrung oderUnterstiitzungYon Anlagen 

oder Unternehmungen, insbesondere von Schif- 

fahrlskanalen, welche dem wirtlischaftlichen 

Interesse aller oder mehrerer Bergwerke des 

Kassenbezirks zum Vortheil gereichen;

3. die Mitwirkung bei Ausfuhrung solcher den 

Bergwerken des Kassenbezirks durch die 

Unfallversicherung erwachsenen Aufgaben, 

welche iiber die gesetzlich vorgeschriebenen 

Pflichteu hinausgehen, insbesondere Er-

December 1887.„ STARŁ  t)ND E is f f l .4



December 1887, „STAHL UND E IS E N / Nr. 12. 835

bauung und Unterhaltung von Heilanstalten 

fur Unfallverletzte, Anlage und Betrieb von 

Versuchsstationen, sowie Laboratorien fur 

Schlagwetter und andere in den Bereicli 

der UnfallverhutungfallendenUntersuchungen.

§ 5. Ob, fur welche Verwendungszvvecke 

und in welcher Hohe aufserordentliche Bei

trage erhoben werden sollen, entsclieidet die 

General versam ml u ng mit drei Viertel Mehrheit 

der in ihr vertretenen Stimmen.

Die aufserordentlichcn Beitrage werden le- 

diglich von dernjenigen Theile der steuer- 

pflichtigen Kohlenforderung eines Bergwerks 

aufgebracht, um welchen dieselbe in einem 

von der Generalversammlung zu bestiinmenden 

Jahre den von derselben zugelassenen Procent

satz der grofstcn steuerpllichtigen Forderung des 

betreffenden Bergwerkes in einem der drei 

jenem Jahre vorangegangenen Jahre iibersteigt. 

Im Sinne dieser Bestimmitng gelten mehrere 

einem Allcinbesitzer oder einer Gesellschaft 

angehorigen Bergwerke ais ein Bergwerk.

Soli bei Veranlaguug der aufserordentlichen 

Beitrage von einer verminderten Forderung 

ausgegangen werden, so darf diese Verminde- 

rung nach den Voranschlagen insgesarhmt zu 

nicht mehr ais 5 % der Forderung des zu

nachst Yorhergegangenen Kalenderjahres an- 

genommen werden.

§ 7. Die aufserordentliche Abgabe mufs 

jedenfalls erhoben werden und darf 2 $  des 

amtlich festgestellten durchschnittlichen Ver- 

steuerungswerthes der Steinkohle im Oberberg- 

amtsbezirk Dortmund wahrend desjenigen 

Steuerjahres, in welchem die beschliefsende 

Generalversammlung stattfindet, nicht unter- 

schreiten, so lange verdoppelte regelmafsige 

Beitrage erhoben werden ; dieselbe darf 20 % 

jenes Steuerwerthes nicht iibersteigen.

Die Feststellung und Einziehung der aufser

ordentlichen Beitrage erfolgt auf Grund der 

von dem Koniglichen Oberbergatnte zu Dort

mund ertheilten Nachweisung der steuerpllich- 

tigen Forderung.

Diejenigen Werksbesitzer, welche der Auf- 

forderung zur Zalilung der ordentlichen oder 

aufserordentlichen Beitrage nicht binnen 4 

Wocben nachkommen, haben 5 ^  Verzugs- 

zinsen vom Tage der Zustellung zu zahlen.

Der Beschlufs der Generalversammlung isl 

vom Minister der olTenllichen Arbeiten genehmigt 

worden ais Nachtrag zum Statut der Berg

gewerkschaftskasse vom 1. Marz 1887.

Damit hat die Entwicklung des Statuts der 

Berggewerkschaftskasse zur Zeit einen Abschlufs 

gefunden.
gie.

Ter gleich cl er Einriclitmigen und der Baukosten yerschiedener 
neiierer Hochofenaulagen.

Yon Fritz W. LUrmann, Hiitteningenieur in Osnabriick.

Auf dem Friihjahrsmeeting (1887) des Iron 

and Steel Institule stellte Sir B. Samuelson, 

Besitzer der Newport Iron Works bei Middles- 

borough, die Baukosten (siehe A und B) einer 

neuen Anlage von 3 Hochofen aus dem Jahre 

1870/72, einer Berechnung (siehe G und D) ge- 

geniiber, welche darthun sollte, wieviel eine 

solche Anlage in diesem Jahre mit verbeśserten 

Einrichtungen, z. B. steinernen Winderhitzern, 

gekostet haben wiirde.

Zur Beurtheilung des Werthes der Einrich- 

tungen, fiir welche die Kosten mitgetheilt werden, 

giebt Sir B. Samuelson auch die Betriebsresultate 

der Hochofen. Der Materia!verbrauch auf die 

lonne* Roheisen seines Hochofens Nr. 8 betrug

* Unter einer Tonne ist in folgendein eine solche 
von 1000 kg verstanden.

Die englischen Angaben des Materialverbrauchs, 

X II.7

nach Sir B. Samuelson wahrend des Betriebes 

mit eisernen Winderhitzern:
. . . .  . . .  AesM i i k u  aus dem

E u an tti*  tngerosW  Koks UDger5s,tste!1. Ei8ens, eia

1875 . . 3243,5 1121 30,83 #

1876 . . 3155 1085 31,70 „

1880 . . 3257 1147 30,70 „

1881 .- . 3157_________1183 31,67 ,

Durchschnitt 3203 1134 31,23 %

Das Ausbringen aus dem gerosteten Eisen

stein betragt 43 bis 44 $  ; von diesen werden 

deshalb fiir eine Tonne Roheisen nur 2300 bis 

2450 kg gebraucht. Dieser Materialverbrauch

z. B. des Koksverbrauchs von 19,59 cwt. auf eine 
Tonne(vonl016kg=20cwt),istwiefolgtumzurechnen:

1016 X  19,59 X  1000 _• io 59 v  50 — Q7Q =; i—
-----i ó i o o O ---- “  19’59 X  50 ~  9' 9’5 kS
auf 1000 kg Roheisen. Man multiplicirt also alle 
derartigen englischen Angaben in cwt. mit 50, und 
hat dann den Verbrauch fur 1000 kg in kg.

2



836 Nr. 12. „ST A H L UND EISEN. “ Deeember 1887.

ist sehr glcichmafsig, weil die Hochofen in 

Newport, wie alle Hochofen in der Nahe von 

Middlesborough, jahraus, jahrein, genau dieselben 

Materialien verhiitten. Der gerostete Stein er- 

fordert etwa 25 % Kalkzuschlag; eine Tonne 

Roheisen also 575 bis 600 kg Kalkstein und 

somit 2875 bis 3050 kg Molier.

Daraus ergiebt sich das durchschnittliche 

Ausbringen aus der Mollerung mit 33,5 und 

ein Satz von 260 bis 280 kg Molier auf 

100 kg Koks.

Das Roheisen wird ais Glevelander oder eng- 

lisclies Giefsereieisen yerkauft, und werden davon 

in einem Ofen (Fig. 1) von 25 908 mm Hohe, 

8534 mm Durchmesser im Kohlensack, 2438 mm 

Durchmesser im Gestell und 3962 mm Durch

messer an der Gicht, d. h. bei einem Inhalt von 

851,4 cbm nur 62 bis 70 t taglich erzeugt, 

trotzdem die Erze fur unsere Verhaltnisse ais 

stuckig zu betrachten sind, und der Koks aus

gezeichnet ist, die Beschickung also nicht dicht 

liegt. Man braucht also in Cleveland fiir 1 t 

Roheisen nicht weniger ais 12,1 cbm Ofeninhalt 

und Sir Samuelson erachtet diesen abnormen 

Ofeninhalt fiir dortige Verhaltnisse sogar ais den 

giinstigsten.

In den Jahren 1870 bis 1872 betrugen nun 

die Baukosten A einer vollstandigen Hochofen- 

anlage mit 3 Hochofen fiir 210 t taglicher 

Erzeugung zu Newport fur

1. 3 Hochofen . . . .  350 708,29 J6

2. Gichtbrucken . . . .  30 242,56 ,

3. 2 Gichtaufziige . . .  39 175,76 „

Uebertrag 420 126,61 J i

Fig. 1.

1872
Fig. 2.

1887

o/ - 85,1,4 .c£mv.

Fig. 3.
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Uebertrag

4. 2 Aufzugmaschinen einsehl.

H a u s e r .............................

5. 27 Winderhitzer mit eisernen

R o h r e n .............................

6. 10 Kessel mit Zubehor fiir

Hochofengasfeuerung . .

7. 3 Geblasemaschinen von 

1676 mm Windcylinder .

8. Geblasemaschinenhaus und 

Wasserbehalter darauf.

9. Kaltwindleitung . . . .

10. Heifswindleitung und huf- 

eisenformige Rohre .

11. Gasleitung von der Gicht

bis zu den Winderhitzern 

und Kesseln........................

12. Schornstein fiir die Kessel

13. Druck-Pumpen, Dampf- und 

Wasserrohre etc.

14. 5 R o s to fe n .......................

15. Erzvorrathsraume (einsehl.

3 holzerne Koks- und 1 

Kohlen vorrathsraura)

16. 1 Aufzug fiir die Rostofen 

und Vorrathsraume .

17. Rostofen-Geriist und Gicht

18. 1 Bremse fiir die leeren 

Eisenbahnwagen . . . .

19. Verschied., Verankerungen, 

Bahnen u. s. w. . . .

420 126,61 J i

38 727,76 „

194 132,26 „

131 754,66 „

120 826,17 „

61 433,37 „ 

16 337,78 „

34 627,97 „

47 126,27 „ 

10 188,37 „

47 714,27 „ 

88 289,87 „

46 252,57 „

45 591,67 „

47 976,67 a

16 611,57 „ 

199 028.67 „

A. Summę der Baukosten einer 

Anlage von 3 Hochofen in 

den Jahren 1870 bis 1872 1 566 746,51 J i
A. Summę der Baukosten eines

Hochofens........................ 522 248,83 ,

Bei 70 t taglicher Erzeugung eines Hoch

ofens betrug 1872 die Einheitszahl A der An- 

lagekosten auf eine Tonne also 7 460  J i. Diese 

Angaben der Baukosten auf die Tonne  Roh- 

eisenerzeugung ist nur gewahlt, weil die Tonne 

Eisen bei den meisten Hiittenleuten leider ais 

Einheit gilt, obgleich diese nur dann fiir verschiedene 

Falle in etwa vergleichungsfiihig ist, wenn das 

Ausbringen dieser Fiille ahnlich und der Koks- 

verbrauch fast gleich ist. In obiger Summę der 

Anlagekosten etc. ist der Roheisenlagerplatz nicht 

in Rechnung gebracht, auch sind in derselben 

nur 2414 m Eisenbahnen enthalten, weil das 

Werk schon eine grofse Eisenbahnanlage hatte. 

(Siehe Fig. 3.)

Die Baukosten B nur allein der 3 Hochofen 

betrugen in Newport im Jahre 1870 bis 1872:

1. Aushebungs- u. Betonarbeiten 4 565,56 J i

2. 701000 Stiick Backsteine fur 

die Ofenfundamente, 1000

Stiick etwa 24,29 J i =  . 17 029,76 ,

Uebertrag 21 595,32 J i

Uebertrag

3. 193 000 Stiick Backsteine fiir 

die Giefsbett-Mauern,* 1000 

Stiick etwa 25,21 J i  =  .

4. 180 000 Stiick ffst. Steine

fiir den Boden und dessen 

Hintermauerung, 1000 Stiick 

etwa 40,80 J i  — . . .
5. 1 720 596,58 kg grofse ffst. 

Steinef.Herdu.Rast, lOOOkg 

etwa 23,62 J i .
6. 1695 144,08 kg grofse ffst. 

Steine f. den Schacht, 1000 kg 

etwa 16,76 J i  — .
7. Behauen und Anpassen der 

feuerfeslen Steine

8. Kalk und Sand f. die Giefs

bett-Mauern .......................

9. Kalk und Sand f. die Ofen

fundamente u. s. w. .

10. 285 919,86 kg ffst. Thon f.

d. Ofenmauerung, 1000 kg 

etwa 13,10 J i  =  . .  .

11. Kohlen fiir den Bauaufzug, 

Mortelmuhle u. s. w.

12. Maurerlohne fur die Giefs

bett-Mauern .......................

13. Mauerlohne f. die Hochofen

14. 319602,84 kg Bleche, Niete, 

Bolzen, Winkel u. s. w. fur 

Schacht und Rastmantel, 

1000 kg zu etwa 165,34 J i
15. Kesselschmiedearbeiten . .
16. 173239,20kg =  3 X l 2  =  36 

gufseiserne Saulen z. Tragen 

der Scjiachte, 1000 kg zu 

etwa 93,00 J i  —  .

17. 3 G a s f a n g e .......................

18. 12 Windrohre u. Diisenstóeke

19. 10 Gestellverankerung und

Rastkiihlkasten, 8179,48 kg 

w i e g e n d .............................

20. 272 559,08 kg verschiedene 

Gufssachen, Verankerungen, 

Schwellen, Winkeleisen, Lei- 

lungsrohre, Belegplatten, 

Tiimpeiplatten u. s. w., 

1000 kg zu etwa 76,59 J i
21. Wasserhahne, schmiedeiserne 

Rohre, Formen- u. Wasserzu- 

und Abflufsrohre . . . .

22. GufseiserneAbdeckplattenf.d. 

Giefsbettmauern 36578,16 kg

23. Yerschiedene Arbeitslohe

21 595,32 J i

4 882,26

7 343,36

40 653,16

28 400,66 

7 622,67 

660,57 

3 239,48

3 744,47

2 276,97

3 209,07 

46 837,97

52 743,17 

20 548,07

16 090,17

17 877,17 

3 420,97

743,37

20 910,37

2 766,67

2 937,77 

12 179,27

Uebertrag 320 682,96 J i

* In Cteveland giebt es keine Giefshallen, dagegen 
hochliegende, in starkę Mauern eingefafste, nicht
uberdachte Sandbetten, 
gemaeht werden.

in welche die Masselformen
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Uebertrag 320 082,96 J l
24. Kleine Materialien und Ge-

ralhe (einschl. der Bauauf- 

zugmaschine 2019,60 J l)  . 8 227,97 „

25. 16 Schlackenwagen

159370,36 kg . . . . 21 796,67 „

B. Summę der Baukosten einer 

Anlage von 3 Hochofen in 

den Jahren 1870 bis 1872 350 707,60 J l
B. Summa der Baukosten eines

H o c h o fe n s ............................ 116 902,53 „

Bei 70 t taglicher Erzeugung eines Hochofens 

betrug 1872 die Einheitszahl B dieser Anlage

kosten auf eine Tonne also 1670 J l .

In dieser Summę B fehlen alle Kosten fur 

Gichtbrucke, Fórdergerust, Hochofengerust, Gas- 

abfiihrungsrohre, wie sie unten in den Baukosten 

G eines Hochofens in Rheinland und Westfalen 

enthalten sind.

Am 18. November 1882 kamen auf der 

Hiitte in Newport die ersten steinernen Wind

erhitzer (Cowper) und zwar nur 2 fiir jeden 

Hochofen in Betrieb, und veranlafste der heifsere, 

auf 785° C. erhitzte W ind die Verminderung 

des Koksverbrauchs auf 979 kg.

Diese Verminderung des Koksverbrauchs ist 

nach Sir Samuelson nicht ganz allein der Ein

wirkung des heifsen Windes zu gute zu bringen, 

weil das Ausbringen der ungerosteten Eisensteine 

um jene Zeit auf 32,09 gestiegen war, und 

weil bessere Koks verbraucht wurden.

Sir Samuelson berechnet nun, dafs unter Be- 

riicksichtigung aller dieser Umstande, durch Ein

wirkung des heifsen Windes, die Koksersparnifs 

fur eine Tonne Roheisen, etwa 144,5 kg be

tragen habe.

Aufser den steinernen Winderhitzern hat man 

nach Sir Samuelson eine neue, unten beschriebene 

Bewegung der Schlacken vom Hochofen ins SchitT, 

behufs Ueberfiihrung derselben in das Meer, und 

die in Fig. 2 gezeichneten Aenderungen der 

Ofenform eintreten lassen. Fiir jeden der Hoch

ofen Nr. 6, 7 und 8 sind, wie eben schon ge- 

sagt, nur 2 Cowper-Winderhitzer vorhanden, 

welche 7000 mm Durchmesser und bis zur 

Kuppelspitze 16 500 mm Hohe haben; die Um- 

stellung des Windes erfolgt jede Stunde, und 

soli so W ind von 785° C. erzielt werden.*

Die Heifswindschieber, die in Newport haufig 

zu Storungen und Unkosten Veranlassung geben, 

sind aus Gufseisen, haben eingegossene Rohre 

fur Wasserkiihlung und wurden von Westray & 

Copeland zu Barrow in Furness geliefert.

An jedem Winderhitzer befinden sich rasch 

zu offnende Schieber von 406 mm Durchmesser,

* Schon aus diesen Mittheilungen geht zur Ge- 
nuge hervor, mit welch geringer Windmenge diese 
grofsen. Hochofen gespeist werden.

durch welche beim Umstellen der Wind und 

ein grofser Theil des angesammelten Staubes 

ausgeblasen wird.

Die 6 Winderhitzer haben einen gemein

schaftlichen Schornstein.

Von den 4 stehenden Geblasemaschinen, dereń 

Windcylinder 1980 mm und dereń Dampfcylinder 

1016 mm Durchmesser haben, sind 3 im Be

triebe und konnen 9 bis 10 Plund Pressung auf 

den O "  liefern. Weitere Angaben iiber Hub 

und Umdrehungszahl der Maschinen fehlen leider. 

Die Decke des Maschinenhauses wird, wie iiberall 

in England, aus einem, aus gufseisernen Platten 

zusammengeschraubten Wasserbehalter gebildet, 

welcher das Kiihlwasser fur die Formen u. s. w. 

enthalt. 14 Kessel, von 1676 mm Durchmesser 

mit einem Rohre von 840 mm Weite, liefern 

den Dampf fiir die Geblasemaschine, die Aufziige 

bei den Rostofen, Hochofen, Pumpen u. s. w.

Jeder Kessel hat einen Verbrennungsraum fiir 

die Hochofengase, aus welchem die Verbrennungs- 

producte durch das innere Rohr des Kessels, 

dsnn an beiden Seiten desselben und endlich 

unter demselben her zum Schornstein gelangt.

12 Kessel sind zu gleicher Zeit im Betriebe;

2 werden gereinigt.

Die Forderkorbe des Gichtaufzuges werden 

zwischen 3 Saulen gefiihrt, die in der Ofcnmittel- 

linie stehen und zugleich die Gichlbriickc tragen, 

dereń anderes Ende auf die Oefen selbst ge- 

stutzt ist. Die ganze Hohe von der Hiittensohle 

bis zur Gichtbrucke betragt 28 m. Die Saulen 

sind dariiber hinaus verl;ingert, und auf diesen 

Verlangerungen stehen die Aufzugmaschinen und 

zwar so hoch iiber der Gichtbrucke, dafs sie den 

Yerkehr mit den Gichtwagen nicht hindern.

Die Cylinder der Aufzugmaschinen haben 

216 mm Durchmesser und 305 mm Hub.

Die 14 t schweren Eisenbahn wagen werden 

(11 bis 12 m hoch) auf die Gicht der Rostofen 

und die daneben liegenden Koksvorrathsraume 

durch einen directen Dampfaufzug gehoben, dessen 

Cylinder 1016 mm Durchmesser hat. Diese sehr 

beąueme Einrichtung ist in Deutschland leider 

nicht einzufiihren, weil wir eine wahre Muster- 

karte von Eisenbahnwagen haben, fiir welche 

eine Aufzugschale schwierig zu construiren ist.

Die entleerten Eisenbahnwagen werden an 

dem Ende der Rostofengicht, welche dem Auf- 

zug gegeniiber] iegt, auf einer Schale wieder 

herunter gelassen, w’elche durch eine kraftige 

Handbremse gesteuert wird.

Sir Samuelson beschreibt nun folgende Art 

der Schlackenfortbewegung ais eine neue und 

sehr vortheilhafte.

Die Lurmannsche Schlackenform hat eine 

einzollige Ausflufsoffnung.

Die Schlacke fiiefst durch eine Rinne in kleine 

Wannen, die an einer Kette ohne Ende befestigt 

sind: die Kette wird durch eine Maschine von
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152 nim Cylinderdurchmesser langsam voran be- 

wegt; die Geschwindigkeit wird dem Flufs der 

Schlacke entsprechend geandert,* Die Kette 

geht uber 2 Rollen von 1220 mm Durchmesser, 

die 13 716 mm weit auseinander angeordnet sind. 

Die Rolle, welche am weitesten vom Ofen ent- 

fernt ist, ist so hoch befestigt, dafs die Schlacken- 

wagen darunter durchgehen konnen. Diese Wagen, 

in welche die Wannen mit den Schlacken ent- 

leert werden, stehen auf einer unter der aufsersten 

Rolle beginnenden schiefen Ebene..

Sobald der gefiillte Wagen auf der schiefen 

Ebene niedergeht, kommt ein leerer Wagen an 

seine Stelle. Die Schlacken werden mit Wasser 

aus einer Brause gekiihlt, die sich iiber dem 

Wagen befindet, sowie durch Wasser aus einem 

durchlocherten Rohr, welches iiber der Mitte der 

Kette ohne Ende, d. h. also iiber den Schlacken- 

wannen befestigt ist. Die mit Schlacken ge- 

fullten Wagen werden von einer Locomotive zum 

Anlegeplatz der Schiffe gebracht, in welche sie, 

nach Oeffnung der Bodenthiiren, entladen werden.

So wird alle Laufschlacke fortgeschafft.

Die Abstichschlacke lauft in Locher und bildet 

Kuchen, die zerschlagen und dann in Wagen 

und die Boote verladen werden.

Durch diese Einrichtung soli die bisherige 

grofse Zahl Wagen und Hauben gespart werden; 

auch soli es sehr vortheilhaft sein, dafs die 

Schlacke in kleinen Stucken, anstalt in grofsen 

Blocken in die Boote gelangt, wie es der Fali 

sein wurde, wenn die Schlacke, wie fruher, in 

grofse Wagen lief. Die Boote werden in See 

gefahren, und dann die Schlacken iiber Bord 

geworfcn.

Obige Einrichtung (Kette ohne Ende) soli sich 

nach Sir Samuelson auch fur den Landschlacken- 

sturz verwenden lassen. Ob diese in den Bau

kosten G unter 21. mit 150411,25 J l  enthaltenen 

Einrichtungen billiger sind, ais die in den Bau

kosten B unter 25. mit 21 796,67 J l  aufge- 

fiihrten 16 Schlackenwagen, ist aus den Mit- 

theilungen des Sir Samuelson leider nicht 

ersich tlicli.

Sir Samuelson veranschlagt nun die Bau

kosten C einer solchen neueren vollstandigen 

Hochofen an l ag e  mit 3 Hochofen fiir 210 t 

taglicher Erzeugung zu N e w p o r t  im Jahre 1887 

und setzt an fiir:

1. 3 H o c h o fe n ....................... 267 475,95 J l

2. Gichtbriicken.......................  20 321,25 „

3. 2 Gichtaufziige . . . .  30 798,85 „

4. 2 Aufzugmaschinen einsehl.
H auser...................................  36 245,75 „

5. 6 Cowper-Winderhitzer . . 188 576,95 „

6a. 1 Schornsteinm. Kanał f. diese 7 160,75 ,

Uebertrag 548 579,50 J l

* Ordnung und Reinlichkeit kann dabei un- 
móglich lierrschen.

Uebertrag 548 579,50 J l

6. 14 Kessel mit Zubehór . . 1 4 7  660,56 „

7. 4 Geblasemaschinen von 

1980 mm Durchmesser fiir

die Windcylinder . . . . 1 2 0  545,25 „

8. Geblasemaschinenhaus und

Wasserbehalter . . . .  43 594,35 „

9. Kaltwindleitungu. Anschliisse 9 893,75 „
10. Heifswindleitung u. hufeisen-

formige Bohre . . . . 28 110,55 „

11. Gasleitung von der Gicht bis

z. d. Winderhitzern u. Kesseln 30 719,65 „

12. Schornstein fiir die Kessel 12 274,36 „

13. Druckpumpen,R6hrenu.s.w. 54 036,56 „

14. 5 R o s t o f e n .......................  67 571,85 „

15. Koks. Vorrathsraume u. s. w. 39 461,55 „

16. Aufzug f. d. Eisenbahn wagen

auf die Rostofen und Vor- 

r a th s r a u m e .......................  30 162,45 „

17. Rostofen-Geriist und G icht. 35 016,65 „

18. Bremse fiir die leeren Eisen-

b a l in w a g e n .......................  14 257,95 „

19. Verschieds., Verankerungen,

Balmen u. s. w..................... 139 231,22' „

20. Ladeplatz und Krahn . . 25 969,45 „

21. Maschinen, Wagen etc. zur 

Schlackenfortbewegung (ein-

schliefslich zweier Boote) . 150 411,25 „

C. Summę der Baukosten einer

Anlage mit 3 Hochofen . 1 499 496,80 J l

C. Summę der Baukosten einer

Anlage mit 1 Hochofen . 499 832,96 „

Bei 70 t taglicher Erzeugung eines Hoch- 

ofens betrug 1887 die Einheitszahl G der An- 

lagekosten auf eine Tonne also 7 1 4 0  J l .
Dagegen werden von Sir Samuelson die Bau

kosten D e i nes  Hochofens a l l e i n  fiir Newport 

im Jahre 1887 veransehlagt auf:

1. Aushebungs- u. Betonarbeiten 2 480,68 J l
2. 233 500 Stiick Backsteine fiir 

die Ofenfundamente, 1000 St.

zu etwa 22,40 J l  —  . 5 239,58 „

3. 62 000 St. Backsteinn fiir die 

Giefsbettmauern, 1000 St. zu

etwa 22,44 J l  —  . . .  1 391,28 „

4. 60 000 St. ffst. Steine fiir den 

Boden, 1000 Stiick zu etwa

34,67 J l  =  . . . . • 2 080,88 ,

5. 73665,32 kg ffste. grofse 

Steine fiir Herd u. Gestell,

1000 St. zu etwa 32,47 J l  =  2 403,28 „

6. 1 152 212,04 kg fTste. grofse 

Steine fur die Rast u. Schacht,

1000 kg zu etwa 15,81 J l  —  18 217,88 „

7. Kalk und Sand fur die Giefs-

bettn iauern .............................  277,78 „

8. Kalk u. Sand f. d. Fundamente 1 079,88 .

Uebertrag 33 171,24 J l
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Uebertrag 33 171,24 J l

9. 16 250,96 kg ffst. Thon fur 

Herd und Gestell, 1000 kg 

zu etwa 23,45 J t  —  . . 375,28 ,

10. 219 468,96 kg ffst. Thon fur 

die Schachte, 1000 kg zu

etwa 7,04 J l  =  . . . . 1 542,18 „

11. Kohlen f. Laufaufzugmaschinen

u. s. w ...................................... 706,38 „

12. Maurerlohne fiir die Giefsbett-

M a u e r n ...................................  769,08 „

13. Maurerlohne fiir die Hochofen-

m a u e r u n g .............................  10 651,28 „

14. 104 908,18 kg Bleche, Nieten

u. s. w. fiir Schacht- u. Rast- 

mantel, 1000 kg zu etwa

177,54 J l  = ........................ 18 642,88 ,

15. 5182,30 kg Gestellveranke-

r u n g e n ...................................  920,89 „

16. Gasfang mit Glocke, Ring,

Windę, Hebel, Saulen und 

V e rb indung en ........................ 3 832,89 „

17. 12 Saulen, 57 306,30 kg

wiegend, zum Tragen des 

Blechmantels und der Schacht- 

mauerung, 1000 kg zu etwa

S8,65 J l  = ........................ 5 033,59 v

18. 6 Windrohre und Diisenstocke 514,19 „

19. 18 Schlackengefafse23776,38kg 1 193,39 „

20. 3 Rastkiihlkasten 2 439,12 kg 122.59 „

21. Verschiedene Verankerungen,

Schwellen, Schlackenkasten u. 

andereGufssachen76204,50kg,

1000 kg zu etwa 70,04 J l  5 354,99 „

22. Wasserhahne und schmied-

eiserne R o h r e .......................  657,59 „

23. 1 bronzene Schlackenform . 25,59 „

24. Gufseiserne Platten fiir die

Giefsbettmauern 9144,54 kg 458,99 „

25. Kleine Materialien u. Gerathe 1 154,59 ,

26. Yerschiedene Arbeitslohne . 4 030,89 ,

D. Summę der Baukosten eines

Hochofensi. Jahre 1887 demnach 89 158,50 J l

Bei 70 t taglicher Erzeugung eines Hoch

ofens betrug 1887 die Einheitszahl D der An- 

lagekosten auf eine Tonne 1 2 ( J 0  J l .
In dieser Summę D fehlen alle Kosten fiir 

Gichtbriicke, Fordergeriist, Hochofengeriist, Gas- 

abfiihrungsrohre, wie sie unten in den Baukosten 

G eines Hochofens in Rheinland und Westfalen 

enthalten sind.

Aufserdem fehlt in D jeder Ansalz fiir Ein- 

richtungen fiir Schlackenbewegung, wahrend oben 

in dem Anschlag B unter 25 fiir 16 Schlacken- 

wagen 21 796 J l  angesetzt sind. Fiir 1887 

hat Sir Samuelson dagegen die Schlackenbewe- 

gungseinrichtungen in dem a! 1 gem eine n Anschlag 

G der gesammten Anlage unter 21. mit 150411 cJt 

aufgefiihrt. Ich komme darauf noch zuriick.

Wo Hamatiterze oder Eisensteine, die nicht 

gerostet zu werden hrauchen, verhiittel werden, 

wiirde sich nach Sir Samuelson die vorbe- 

schriebene Hiittenanlage nur in der Weise andern, 

dafs keine Rostofen angelegt zu werden brauchen. 

Zum Tragen der Luftbahn miissen in diesem 

Fali Pfeiler oder Saulen aufgestellt werden.

Die Baukosten D wurden dann nach Sir Sa

muelson 53 040 J l  weniger betragen, wofiir sich 

nach demselben grofse Vorrathsraume fiir Erze 

und Kalkstein erbauen lassen sollen.

Diese Vorrathsraume sind in Cleveland aller

dings sehr leicht und vielfach nur aus Holz mit 

Bretterrerschalung ausgefiihrt. Im oben mitge- 

theilten Baukostenanschlag D ist der Ladeplatz, 

um das von 3 Oefen erzeugte Eisen vei'schiffen 

zu konnen, und ein dafiir geeigneter Krahn 

enthalten.

Die darauf im Vortrage folgenden Angaben 

der Kosten der einzelnen iibrigen Theile der

Newport-Anlage haben fur deutsche Verhaltnisse 

wenig Interesse, doch seien noch folgende An- 

schaffungskosten fiir 1887 mitgetheilt:

a. 1 Gichtaufzugmaschine mit Seil-

scheiben und allen zugehorigen

Theilen mit 2 Cyl. von 216 mm 

Durchmesser und 305 mm Hub 7650 J l

Dagegen wurde 1 Gichtaufzug

maschine von 300mm Cyl.-Durch

messer und 500 mm Hub im 

April 1887 von der Firma A. &

H. Oechelhauser in Siegen, ein

schliefslich der Aufstellung, an- 

geboten f u r .......................................  7250 „

b. 1 stehende Gebliisemaschine, etwa 

42 000 kg schwer, mit 1 Dampf- 

cyl. von 1016 mm Durchmesser 

und 1 Windcyl. von 1980 mm 

Durchmesser (der Hub ist nicht 

angegeben), von denen je eine fur 

einen Hochofen dient, welcher

taglich etwa 70 t Koks verbraucht 30136 „

Fiir eine Tonne Koks, welche 

in 24 Stunden zu vergasen ist, 

wurden demnach die Maschinen* 

kosten in Newport betragen . . 430,5 „

1000 kg der Maschine kosten . 717 ,

In Deutschland wurden 1000 kg

einer soichen veralteten Maschine 

geliefert werden fiir - . . . . 600 ,

c. 1 liegende Gebliisemaschine, etwa 

138000 kg schwer, mit 2 ver- 

bundenen Dampfcylindern von 

875 bezw. 1350 mm Durchmesser 

und 1500 mm gemeinschaftlichem 

Hub, mit 2 Geblasecylindern von 

je 1900 mm, einschliefslich des 

Antlieils der 2 soichen Maschinen 

gemeinschafllichen Condensations- 

maschine, welche 14 200 kg wiegt,
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mit allen Zwischenrohren fur 

Maschine u. Gondensation, welche 

Maschine den Wind fiir 135 t 

Koksverbrauch in 24 Stunden 

liefert, wurde im April 1887 von 

der Firma Gebr. Klein in Dahl- 

bruck angeboten fiir . . .  . 71300 <M

Fur eine Tonne Koks, welche 

in 24 Stunden zu vergasen ist, 

wurden die Maschinenkosten in 

Deutschland betragen . . . .  5281 „

1000 kg einer solchen vollkom- 

menen Maschine kosten . . . 491 „

Nach den Angaben des Directors, Hrn. Pot ter ,  

uber die Anlagekosten E der Hochofenanlage in 

South  Ch i c ago *  kostete dieselbe, welche aus

4 Hochofen besteht, 3 780 000 Jk\ das macht 

fiir einen Hochofen nebst Zubehor 945 000 d i. 

Jeder der 4 Hochofen verbraucht taglich etwa 

287 400 kg Eisensteine von 62 % Eisengehalt, 

und 14 % oder 40 200 kg Kalkstein, also 

327 600 kg Molier, welche gesetzt werden auf

171000 kg Koks, und erzeugt daraus dureh- 

schnittlich 178 t Roheisen, was fur die Anlage 

von 4 Hochofen 600 t tagliche Erzeugung aus- 

macht. Auf 100 kg Koks werden nur 192 kg 

Molier gesetzt. Zu 1000 kg Eisen sind dabei 

nur nothig 1620 kg Eisenstein und 225 kg Kalk

stein, also nur 1845 kg Molier, dagegen aber 

960 kg Koks.

In South Chicago betrug also die Einheits- 

zahl E der Anlagekosten auf eine Tonne tag- 

licher Erzeugung 5400 J i.
Diese Einbeitszahl E ist jedoch nicht mit den 

iibrigen Einheitszahlen A, C und.G dieser Arbeit 

zu vergleichen, weil alle Materiałverhaltnissę in 

South Chicago, ebenso wie auf den meisten 

amerikanischen Werken, unverhallnifsmafsig viel 

giinstiger liegen, ais irgendwo in Europa.

Die Kosten eines einzelnen Hochofens allein 

sind von Potter nicht angegeben, so dafs dieselben 

nicht auf die Tonne der taglichen Erzeugung 

vertheilt werden konnen.

Fiir eine neue Hochofenanlage in Rhein- 

l and und Wes t f a l en  zur Verhiittung der hier 

vorkommenden und eingefiihrten Eisensteine 

wurden folgende Verhaltnisse mafsgebend sein.

Fiir eine Tonne Roheisen werden 2200 kg 

Erze mit einem Ausbringen von 45 fó, mit einem 

Zuschlag von 40 % oder 880 kg Kalkstein, zu- 

sammen also 3080 kg Molier gebraucht; das 

Ausbringen aus dem Molier betragt 32,4 ^  ; der 

Koksverbrauch 1000 kg; so dafs auf 100 kg 

Koks 308 kg Molier konimen.** Die unten be- 

schriebenen Einrichtungen geniigen zur Erzeugung

* In »Stahl und Eisen* 1887, Nr. 10, S. 702 sind 
alle zugehorigen Verhaltnisse genau beschrieben.

** Diese Zahlen sind nicht giinstiger ais diejenigen, 
welche oben fur die Hoch6fen in Newport festge- 
stellt sind.

von 300 t Roheisen taglich. Die Anlage besteht 

aus zwei Hochofen von 21 000 mm Hohe, 6000 mm 

Weite im Kohlensack, 3300 mm im Gestell und 

4500 mm an der Gicht.

Die Hochofen sollen mit besonderem schmied- 

eisernen Geriist, von bekannter Construction, zur 

Unterstiitzung der Gicht, des Gasfangs und der 

Gasableitung versehen werden.

Jeder Hochofen soli eine ganz in Eisen aus- 

gefiihrte Giefshalle von 400 qm Grundflache 

bekommen.*

Fiir die zwei Hochofen sollen 7 steinerne 

Winderhitzer von 20000 mm Hohe bis zur 

Spitze der Kuppel und von 6000 mm Weite 

gebaut werden; ein zugehoriger Schornstein wird 

60 000 mm Hohe und 2500 mm obere lichte 

Weite bekommen.

Jeder Ofen enthalt einen besonderen Forder- 

thurm aus Eisen mit einer Aufzugmaschine, wie 

oben beschrieben ist. Fiir die Anlage sind Vor- 

rathsraume fiir Eisensteine, Kalksteine und Koks 

vorgesehen, in welche die ankommenden Eisen- 

balmwagen direct entladen werden konnen. Aus 

diesen Vorrathsraumen konnen die Materialien in 

die Gichtwagen ohne Aufwendung besonderer 

Arbeitskraft abgezogen werden.

Diese Vorrathsraume sind 200 m lang, 20 m 

breit, 10 m hoch und enthalten 25 Einzelraume 

von 650 cbm oder mindestens 975 t Inhalt, so 

dafs im ganzen 16 250 cbm oder mindestens 

24375 t Materialien in Abzughohe der Gicht

wagen gelagert werden konnen.

Drei Geblasemaschinen, von oben beschrie-

benen Abmessungen, sollen den fiir die zw-ei 

Hochofen nothigen Wind liefern, und 20 Corn- 

wallkessel, mit je 100 qm Heizflache, zusammen 

also 2000 qin Heizflache, wurden, mit Hoch- 

ofengasen geheizt, den zum Betriebe aller

Maschinen nothigen Dampf erzeugen.

Fiir diese Anlage sind unter 3. 0000 m 

Eisenbahnen mit Normalspur, welche theilweise 

ais Hochbahnen ausgebildet sind, und unter

4. 2000 m Bahnen von 660 mm Spurweite

Torgesehen.

Eine solche Hochofenanlage wiirde folgende 

Baukosten F veranlassen.

1. Einfriedigung des Hiittenplatzes 12 000 J(>

2. Entwasserungskanale fiir den

H ii t te n p la t z ..............................  15 000 „

3. 6000 m Eisenbahnen mit

Normalspur nebst Wagen . . 245 000 ,

4. 2000 m Eisenbahnen mit

Normalspur von 660 mm . . 34 000 „

5. Zwei Hochofen nebst Ver-

bindungsbrucken........................  262 000 ,

6. Zwei Giefshalien mit Unterbau 40 000 „

Uebertrag 608 000

* Eine solche fehlt bekanntlich bei den englischen 
HochOfen.
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Uebertrag 608 000 J l
7. Siebcn steinere Winderhitźer . 225 000 „

8. Zwei Gichtaufziige u. zugehorige

G ic h tw a g e n .............................  40 000 „

0. 200 in lange Yorrathsraume

fur Erze, Kalk und Koks . . 230 000 „

10. 20 Dampfkessel fiir Heizung

mit Hochofengas.......................  240 000 „

11. Drei Geblasemaschinen nebst

Gebaude fiir eine vierte . . 285 000 „

12. Leitungen fiir Dampf . . .  20 000 „

13. Leitungen fiir Gas und Wind 70 000 „

14. Leitungen fiir Wasser und Be-

scliaffung desselben . . . .  70 000 „

15. Elektrische Beleuchtung . . 12 000 „

F. Summa der Baukosten einer

Hocliofcnanlage mit 2 Hoch

ofen in Bheinland und Westfalen 1 800 000 J l
F. Summa der Baukosten eines

Hochofens mit Zubehór . . 900 000 „*

Bei der taglichen Erzeugung von 300 t 

Roheisen Kir die Gosammtanlage wiirde also die 

Einheitszahl F der Baukosten auf die Tonne 

60 0 0 J l  betragen, wahrend dieselbe in England, 

wie oben unter C berechnet, selbst 1887 noch 

7 14 0 J l  betrug. obgleich in der letzteren Zahl 

nur die Kosten fiir 2 Winderhitźer fiir jeden 

Hochofen, in F dagegen die Kosten fiir 3,5 

Winderhitźer fiir jeden Hochofen enthalten sind.

In der Zusammenstellung G kommen unter

5, auf 3 Hochofen mit 210 t tagliclier Erzeugung

6 Cowper-Winderhitzer mit 188 576 J l .  Jeder 

dieser Winderhitźer kostet also in Newport 

31 430 J l  und auf eine Tonne taglicher Er

zeugung kommen 900 J l  fiir Winderhitźer.

In der Zusammenstellung F kommen unter

7. auf 2 Hochofen mit 300 t tagliclier Erzeugung

7 steinerne Winderhitźer mit 225 000 J l .
Jeder dieser Winderhitźer kostet also in 

Rheinland und Westfalen 30 500 J l  und auf 

eine Tonne tagliclier Erzeugung kommen nur 

750 J l  fiir Winderhitźer.

Ein Hochofen, wie oben beschrieben, wiirde 

fur sich allein in Rheinland und Westfalen 

folgende Anlagekosten G erfordern:

1. E r d a r b e i te n ........................ 18,00 J l
2. 285 cbm Fundamentmauerwerk 2 964,00 .

3. 60 000 kg Hochofengeriist,

30 000 kg Fordergeriist und

18 450 kg einer 24 160 mm

langen Gichtbriicke . . .  26 895,75 „

4. 45 000kggufseiserneSaulen,

38 000 kg Blecharbeiten fur

Tragkranz und Tiegel . . 15 573,50 ,

Uebertrag 45 451,25 J l

* Kosten fur Koksofen nebst Zubehór, welche jede 
Hochofenanlage in Rheinland und Westfalen aus 
bekanuten Gruuden anlegt, sind in dieser Summę, 
welche mit den englischen koksofenlosen Anlagen 
verglichen werden soli, nicht enthalten.

Uebertrag 45 451,25 J l
5. 337 cbm feuerfeste Steine,

etwa 1 300 000 kg wiegend 

und Maurer-Arbeit fiir die

selben ...................................  25 147,00 „

6. 20 000 kg Gufs- u. Schmied

eisen fiir die Gestelle und 

Schachtverankerung . . .  3 375,00 „

7. 68 000 kg Gufs-, Schmied

eisen und Blecharbeiten fur 

den Gasfang, dessen Unter- 

stiitzung und die zugehorigen 

Gasableitungen . . . .  16 736,50 ,

8. Wind- und Wasserleitungen 4 826,50 ,

9. 7 Diisenstocke, Wind- und

Schlackenformen in Bronze 9 854,00 „

10. Verschiedene kleine Eisen-

t h e i l e ................................... - 279,00 „

11. Zuschlag zu der veran- 

schlagten Summę fiir Hiilfs- 

einrichtungen und Hiilfs-

le istungen.............................  1 1 830,75 „

G. Summę der Baukosten eines 

Hochofens in Rheinland und

W estfa len .............................. 127 5 0 0 ,0 0 ^*

Bei einer taglichen Erzeugung von 150 t 

in einem Hochofcn wiirde dic Einheitszahl G 

der Baukosten auf 1 t nur 850 J l  betragen.

Selbst aber wenn man nur eine lagliche 

Erzeugung von 110 t annimmt, wiirde diese 

Einheitszahl G der Baukosten fiir eine Tonne 

in 1887 erst 11 6 0 J l  betragen, wahrend diese 

Einheitszahl der Baukosten, fiir eine Tonne Roh

eisen, wie oben in D zusammengestellt, fiir den giin- 

stigsten Fali in Newport noch 12 6 0 J l  betriige.

Yon obiger Baukostensumme G eines Hoch

ofens von 127 500 J l  in Rheinland und West

falen mufste nach den B und D entsprechenden, 

fiir Newport veranschlagten Einrichtungtn, die 

Kosten unter 3. ganz, und die unter 7. theilwęise, 

mindestens aber 35 000 J l  abgerechnet werden, 

so dafs dann die Baukosten eines Hochofens 

in Rheinland und Westfalen nur 92 500 J l  
betragen, und die Einheitszahl G j3 derselben, 

bei 150 t tagliclier Erzeugung, nur 616 J l ,  d. h. 

die Halfte dieser Zahl in D fiir Newport im 

Jahre 1887, und bei nur 110 t tagliclier Er

zeugung immer erst G 8 =  841 J l  ausmachte.

Wenn man dagegen in obige Baukostenzu- 

sammenstellungen B und D fiir einen englischen 

Hochofen, sowohl fiir 1872 ais fiir 1887, die 

Kosten aufnimmt, welche darin gegeniiber Rhein

land und Westfalen fehlen, namlich fiir ein be- 

sonderes Hochofengeriist, welches in England aller

dings nicht zur Anwendung gelangt, fiir die Gicht- 

briicke, fiir das Fordergeriist, fur die Gasableitung 

von der Gicht bis zur Huttensohle und den

* Ein ahnlicher, kurzlich ferlig gestellter Hoch
ofen kostete nur 106 000 Mark.
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Theil der Heifswjndleitung. welcher um den Ofen 

fiihrt, ebenso wie alle diese Theile in obigem 

Anschlage G eines Hochofens fiir Rheinland und 

Westfalen enthalten sind, so stellen sich diese 

Baukosten B wesentlich hoher.

In den Mittheilungen des Sir Samuelson sind 

die Baukosten einiger dieser in seihętn Hochofen- 

anschlage B fehlenden Einrichtungen getrennt, 

und fiir 1872 wie folgt angegeben:

1. Gichtbriieke fur 3 Hochofen 

£  1482.9.1., fur einen Ofen

also £  494.3. oder . . .  10 080,60 J l
2. Fordergeruśt fiir 3 Hochofen 

£  1920.7.1., fiir einen Hoch

ofen also £  640.2 oder . . 13 056,00 „

3. Heifswindleitung, soweit sie 

um den Ofen liegt, wird etwa

gekostet h a b e n .......................  2 000,00 „

4. Gasabfiihrungsrohre von der 

Gicht bis zur Hiittensohle hat 

gekostet fiir 3 Hochofen 

£  863.10, fiir einen Ofen also

£  287.17 oder . . . .  . 5 871,80 ,

31 008,40 J l

Diese 31 008 J l  mussen den Baukosten B 

fiir einen Hochofen in Newport fur 1872, welche 

oben zu 116 902 J l  angegeben sind, noch hin

zu gerechnet werden, um eine Einheitszahl B « 

zu finden, welche mit derjenigen von 127 500 J t  
fiir einen Hochofen in Rheinland und Westfalen 

yęrglichen werden kann.

Dagegen wurden die in B unter 25. aufge- 

luhrten 21 796 J l  fiir 16 Sehlaekenwagen von 

dieser Summę abzusetzen sein, weil fiir Ein

richtungen fiir Schlackenbewegung weder in den 

Hochofenbaukosten D von 1887 fiir Newport, 

noch in den Baukosten G eines Hochofens in 

Rheinland und Westfalen Ansiitze enthalten sind. 

Die in etwa vergleichbaren Gesammtbaukosten B a 

eines Hochofens in Newport wurden demnach 

1872, nach der Gmppirung, welche die Ein

richtungen in obigen Anschlagen D und G fiir 

Newport und fiir Rheinland und Westfalen ge- 

funden haben, 116 902 - f 31 008 —  21 796 =  

126 114 J l  betragen.

Selbst in dieser Zahl ist dann die Ausgabe 

fiir das eiserne Geriist immer noch n i c h t  ent- 

halten, welches bei den Anordnungen der neueren 

eontinentalen Hochofen fast immer zur An

wendung gelangt.

Auf die Tonne der taglichen Erzeugung von 

70 t wiirde die Einheitszahl also nicht, 

wie oben berechnet, B =  1670 J l , sondern 

mindestens B a =  1 8 0 0 J l  betragen mussen.

In den Mitlheilungen des Sir Samuelson fiir 

1887 sind die Baukosten der in seinem Hoch- 

ofenanschlage D fehlenden Einrichtungen eben- 

falls getrennt und wie folgt angegeben:

XII.7

1. Gichtbriieke fiir 3 Hochofen

£  996.2.6., fiir einen Ofen

also £  332.10 oder . . .  6 782,80 J t

2. Fordergeruśt fiir 3 Oefen 

£  1509.15, fiir einen Ofen

also £  503,5 oder . . . 1 0  266,20 ,

3. Heifswindleitung, soweit sie um

den Ofen liegt, mit Aus- 

mauerung, wird etwa kosten 4000,00 „

4. Gasabfiihrungsrohr von der

Gicht bis zur Hiittensohle hat 

gekostet fiir 3 Hochofen £  657,

fiir einen Ofen also £  219 oder 4 467,60 „ 

Summa 25 516,60 J t  
Selbst in dieser Zahl ist dann die Ausgabe 

fiir das eiserne Geriist auch noch nicht enthalten, 

welches bei den Anordnungen der neueren con- 

tinentalen Hochofen fast immer zur Anwendung 

gelangt.

Diese 25516 J t  mussen den Baukosten D 

fiir einen Hochofen in Newport fiir 1887, welche 

oben zu 89 158 J t  angegeben sind, noch hin* 

zugerechnet werden, um eine Einheitszahl D a 

zu finden, welche in etwa mit G, d. h. mit 

derjenigen fiir Rheinland und Westfalen ver- 

glichen werden kann.

Die Baukosten D a eines Hochofens in 

Newport wiirden demnach 1887 nach der 

Gruppirung, welche dic Einrichtungen in obigem 

Anschlage G fiir Rheinland und Westfalen ge- 

funden haben, 89 158 +  25 516 =  114 674 J l  
mindestens betragen.

Bei der taglichen Erzeugung von 70 t wiirde 

1887 also die Einheitszahl D a der Anlage

kosten fiir eine Tonne nicht, wie oben berechnet, 

1260 J l ,  sondern 1 6 3 7 J l ,  d. h. f a s t  das 

D o p p e l t e  der Anlagekosten G eines Hochofens 

in Rheinland und Westfalen betragen haben. 

Dieser grofse Unterschied hat seinen Grund fast 

allein darin, dafs die Hochofenkolosse in CIeve- 

land eine so unverhaltnifsmafsg geringe Er

zeugung haben.

Die Preise fiir Gufseisen, Schmiedeisen und 

Blecharbeiten sind in England billiger ais in 

Deutschland; diejenigen fiir feuerfestes Materiał 

sind den hiesigen gleich.

Fiir das Behauen der feuerfesten grofsen 

Formsteine und die Hochofenmauerung zahlte 

man in Newport allerdings, wie in D unter 13. 

mitgetheilt, 10 651,28 J l ,  wahrend eine solche 

Arbeit hier, bei Anwendung kleiner Formsteine, 

welche nicht zu behauen sind, fiir ein Drittel 

dieser Summę zu beschafien ist.

W ir sind deshalb nunmehr in Deutschland 

in der gliicklichen Lage, bei Lieferungen von 

Einrichtungen fiir Hiittenanlagen fur das Ausland 

mit England zu concurriren, dessen maschinellen 

Ausfuhrungen aufserdem sehr veraltet sind.

Die aus Obigem zu ziehenden Schlusse sind 

in folgender Zahlen-Zusammenstellung I enthalten.

3
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I. Zusam m enste llung  der Baukosten  ye rsch iedene r H ocliofenanlagen  und HochSfen, bezogen auf eine Tonne R o  h e i s  e n

der titglichen E rzeugung.

a

Ausfuhrung

Ort Jahr

Baukosten 

einer 

Hochofen- 

an l age 

fur einen 

Hochofen 

oh n e 

Koksofen 

Jl,

Durch 
schnittliche 
Baukosten 
fur jede 

Ton im tag- 
licher Er
zeugung 

einer Hoch
ofen an
lage

J t

Zu einer Tonne Roheisen 

werden durchschnittlich 

gebraucht:

Das Aus- 

bringen be- 

tragt aus dem

Auf 

100 kg 

Koks 

wer

den ge- 

setzt

Eisen
stein

kg

Kalk-
stein
kg

M611er

kg

Koks

kg

Eisen
stein

%

Meller

%

an

Molier

kg

2 400
Jl

600
Jł

3 000
Jl

1 134 
9S0

41,7
n

33,4
Jl

264
306

2 200 
1 620

880
225

3 080 
1 845

1 000
960

45
62

32,4
54,2

308
192

2 400 600
Tl

3 000 1 134
980

41,7 33,4
r

264
306

2 200 880 3 080 1000 45 32,4 308

Tl Jł ' Jl Jl n JJ

Bezeich- 

nung des 

betreflen- 

den Bau- 

kostenan- 

schlages 

in obiger 

Aus

fuhrung

Newport 11872 
Newport j 1887 

Rheinland u. !
Westfalen , 

SoutK Chicago! ,

522 248 
499 832

900 000 
945 000

70
70

150
175

7 460 
7 140

6 000 
5 400

Baukosten eines Hochofens nebst Gichthriicke, 

Fórdergerust, Gasableilung (bis unten hin) und 

Heifswindleitung uin den Ofen

J (

Newport 1872 126 114 70
Newport 1887 114 674 70

Rheinland u.
Westfalen 127 500 150

Rheinland u.
Westfalen » 127 500 110

1 800 
1 637

850

1 160

A.
C.

F.
E.

B. «. 
D. a-

G.

G. a

Aus dieser Zahlen-Zusammenstelln g I sind 

folgende Schliisse in Worten zu ziehen:

1. Die Einfuhrung der steinernen Winderhilzer, 

und damit die Erhohung der Temperatur 

des Windes von hochstens 500° G. auf 

785° G. hat in Newport nur die Erhohung 

des Satzes von 264 auf 306 kg Molier auf 

100 kg Koks, d. h. eine Steigerung von 

etwa 16 gestattet.

2. Selbst mit diesem an sich hohen Satze 

kann in Middlesbrough, bei einer Wind- 

temperatur von 785°, noch Giefsereieisen 

erzeugt werden, weil die Erze sehr leicht 

reducir- und schmelzbar sind.

3. In South Chicago setzt man auf 100 kg 

Koks nur 192 kg Molier, d. h. 37,2 #  

weniger ais in Europa; man ist infolge 

dieses ungewohnlich niedrigen Satzes zwar 

in der Lage, einen sehr (lotten Betrieb zu 

fiihren, verschwendet aber dafiir eine ent

sprechend grofse Menge Koks.

4. Die Belriebsergebnisse und die Hohe der 

Baukosteneinheiten fur eine Tonne Roheisen 

sind in Rheinland und Westfalen verhalt- 

nifsmafsig am giinstigsten, weil dort bei 

geringstem Mollerausbringen der hochste

Satz, und (wenigstens Cleveland gegeniiber) 

eine unyerhaHnifsmafsig hohe Erzeugung 

stalt hat.

Selbst bei einer Erzeugung von nur

110 t ist das Verhaltnifs dieser Zahl zu 

dem Mollerausbringen ein relativ giinstigeres, 

ais. in South Chicago, wo man trotz eines 

Mollerausbringens von 54,2 noch 960 kg 

Koks gebraucht, wahrend man in Rheinland 

und Westfalen bei einem Mollerausbringen 

von nur 32,4 bei Anwendung steinerner 

Winderhitzer ineistens weniger, aber seiten 

mehr Koks ais 960 kg gebraucht.

In obiger Zusammenstellung sind die Ein- 

heitszahlen der Anlagekosten auf die Tonne 

taglicher Erzeugung bezogen, weil diese leider 

von fast allen Eisenhiittenleuten, immer ais mafs- 

gebende Einheit angesehen wird.

Eine viel vergleichuńgsfahigere Einheitszahl 

bekom mt man dagegen fur die Baukosten, wenn 

man die Berechnung auf eine Tonne des im 

Hochofen vergasten Ko ks  bezieht, wie in der 

folgenden Zusammenstellung II geschehen, weil 

dieser Zahl entsprechend Dampf und Wind 

erzeugt werden mufs, und dafiir also die aus- 

reichenden Einrichtungen getroffen sein miissen.
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II. Zu san im enste llung  der B a u ko s lo n  versch iedener H ochofenanlagen, bezogen auf eine Tonne des tag lich  ver-

gasten K o k s .

Heihen-

folge

A u s f u 

O r t

h r u n g 

J a h r

Baukosten einer 
Hochofen ani ag e 
fur einen Hochofen 
ohne Koksofen

JL

In einem Hochofen 

taglich vergaster 

Koks

Baukosten fiir jede 

Tonne des taglich 

vergasten Koks 

M

1 Newport 1872 522 248 79 380 6 500
2 1887 499 832 68 600 7 286
3 Rheinland und

Westfalen 1887 900 000 150 000 0 000
4 South Chicago 1885 945 000 171 000 5 526

Dureli diese Zusammenstellung II wird der 

Schlufs 4 aus' der Zusammenstellung I bestatigt, 

und ist aus II noch ein fernerer Schlufs zu

ziehen, namlich der, dafs

5. die Anlagekosten in Newport fiir einen

Hochofen mit Zubehiir n i c h t ,  wie es nach

der Zusammenstellung I unter 2 den An-

sehein hatte, im Jahre 1887 n i e d r i g e r ,  

sondern hoher waren.

In den Mittheilungen des Sir Samuelson ist 

an keiner Stelle etwas dai iiber mitgetheilt, dafs 

die Erzeugungsfahigkeit eines Hochofens an Roh

eisen seit Anwendung der steinernen Winderhitzer 

in Newport zugenommen hat. Dagegen sind 

dijrch die Anwendung heifseren Windes 144 kg 

Koks weniger gebraucht.

In den Hochofen mit eisernen Winderhitzern

wurden deshalb 1872 taglich rund 80 000 kg 

Koks vergasl, wahrend 1887 in den Hochofen 

mit steinernen Winderhitzern taglich nur rund

69 000 kg Koks vergast wurden.

Deshalb ist die Ausgabe fur einen Hochofen 

von rund 500 000 in 1887 eine verhaltnifs- 

miifsig hohere, ais diejenige von rund 525 000 

in 1872, was in den Einheitszahlen der Zu- 

sammenstellung Ji zum Ausdruck gelangt.

Man sollte glauben, die Clevelander Htitten- 

leute hatten es bei Anwendung steinerner Wind

erhitzer gelernt, in ihren Kolossen von Hochofen 

mit heifserem Wind wesentlich mehr Koks zu 

vergasen, also mehr Eisen bei trotzdem 

geringerem Koksverbrauch zu erzeugen.

Das ist aber gliicklicherweise nicht der Fali.

Ein YorscliJag’ zum Walzen yon Scliwarzblechen.

Sir Henry Bessemer liefs sich i. J. 1879 

unter Nr. 1368 in England ein Verfahren und 

Vor r i ch tungen  z um Auswa l zen  von Pla- 

t inen zu Schwarzb l ech  in einem einzigen 

Durchs t i ch  patentiren. Ueber den Gegenstand 

ist meines Wissens aufser in meiner Abhandlung 

iiber: Die Technik der Weifsblechfabriaction

(verofTentlicht in den Verhandlungen zur Be- 

forderung des Gewerbfleifses 1887, S. 313 u. s. w.)* 

nichts bekannt gćworden.

Ich halte den Gegenstand aber fiir so be- 

merkenswerth, dafs ich ihn hiermit einem weiteren 

Leserkreise zur Beurtheilung mittheile. Die fol

genden, der oben erwahnten Abhandlung entnom- 

menen Angaben fufsen auf der englischen Patent- 

schrift; eine nahere Auskunft konnte ich vom 

Erfinder nicht erhalten. Ob das Yerfahren be

reits praktisch verwerthet worden ist, ist mir 

unbekannt; eine diesbeziigliche, mir im vorigen 

Jahre vorgekommene Notiz in einem amerikani

schen Fachblatt deutete —  allerdings nur unbe- 

slimmt — auf eine praktische Anwendung des

* Wir gedenken auf diese bemerkenswerthe Ar
beit in nachster Zeit zuruckzukommen.

D. Red.

Verfahrens zur Herstellung minderwerthiger Koks- 

bleche hin.

Die zur Ausfiihrung des Bessemerschen Ver- 

fahrens bestimmten Piatinen haben ungefahr die 

Breite des fertigen Blechs, eine Starkę von 10 

bis 20 mm und eine Lange von 90 bis 180 cm. 

Die Stabe werden auf diesen Quersehnitl in ge

wohnlichen geschlossenen Kalibern ausgewalzt 

und noch gltihend yermittelst einer hinter dem 

Walzwerk stehenden hydraulischen Scheere auf 

die angegebene Lange zu Piatinen zerschnitten. 

In dieser Scheere, Fig. 1, findet gleichzeitig eine 

Zuscharfung des einen Schnittendes der Piatinen 

durch Pressen desselben zwischen 2 entsprechend 

gestalteten Backen statt, so dafs sie leichter von 

den auf Schwarzblech-Starke eingestellten Walzen 

erfafst werden konnen. Das obere Blatt i  der 

Scheere isl an einem Błock a befestigt, wahrend 

das untere Blatt c von einem hydraulischen Kol

ben d gehoben wird. Die Piatinen werden dann 

gebeizt, gescheuert und unter Hartwalzen kalt 

polirt. In diesem Zustande werden sie in Gliih- 

retorten eingesetzt, welche der besseren Warme- 

leitung und der grofsen Hitze wegen, welcher 

sie ausgesetzt werden, aus Flufseisen bestehen.
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Fig. 1.

Diese Retorten, Fig. 2, liegen horizontal 

nebeneinander im Ofen in solcher Hohe, dafs 

ihre Mittel linie in das gegeniiberliegende Walzen- 

kaliber fallt. Die Retorten sind ca. 33 cm hoch, 

45 cm breit und 2,13 m lang, nehnien 25 

Platinen von 33 cm Breite, 13 mm Stiirke 

180 cm Lange und 50 kg Gewicht auf. Die 

Platinen stehen in den Retorten entweder auf 

recht, oder sie liegen iibereinander, in welch 

letztercm Falle behufs Vermeidung des Anein- 

anderschweifsens etwas Kalkpuker zwischen die

selben gestreut wird. Zur Erhaltung einer re- 

ducirenden Atmosphare werden aufserdem noch 

einige Stiicke Kohle in die Retorten gelegt. Das 

offene Ende derselben wird vermittelst eines etwas 

schriig stehenden Deckels verschlossen und die 

Fugę gut verschmiert. Nimmt man fiir jede 

Walzoperation eine Dauer von 2 Min. an, so ge- 

niigt 1 Retorte, um in 1 Stunde 1 500 kg Pla

tinen anzuwarmen, und da das Ausgluhen G bis

7 Stunden in Anspruch nimmt, so sind 7 bis 8 

Retorten der angegebenen Grofse fiir ein Walz

werk nothwendig. Die Retorten werden, wie Fig.

2 zeigt, von der Vorder-, Hinter- und einer Mittel- 

wand des Ofens unterstiitzt. Die Flamme des 

Ofens steigt in der rechten Halfte in die Hohe 

und fallt an der linken Seite jenseits der Mittel- 

wand herab. •

Platinen geringerer Qualit;it konnen auch in 

offenen Gliihofen bei reducirender Flamme ge-

Fig. 4.
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gliiht unii dann durch Hin- und Herbiegen 

zwischen kleinen Walzen, wie sie beim Biegen 

der Bleche gebrauchlich sind, vom Gliihspan 

befreit werden. Letzterer wird vermittels eines 

aufgeblasenen Luft- oder Dampfstiahls fortge. 

blasen. Diese kleinen Walzen werden direct 

vor dem Ilauptwalzwerk angeordnet, damit beide 

Walzoperationen gleich aufeinander folgen konnen.

Das Haupt walzwerk, Fig. 3 und 4, ist aufserst 

stark cohstruirt, besitzt 'verhaitnifsmafsig dicke 

Walzen, ilie mit einer grofseren Umfangsgeschwin- 

digkeit ais gewShnlich umgetrieben werden, um 

moglichst wenig Warmeverluste zu haben. Die 

obere Walze wird durch hydraulische Kolben, 

welche in den Standem angeordnet sind, gegen 

die oberen halben Lagerschalen, Fig. 5, welche 

mit Wasser gekuhlt werden, gedriickt. Das Kuhl- 

wasser fliefst den Schalen aus einem hoher ge- 

legenen Behalter ununterbrochen zu. Starkę 

Schrauben, dereń Kopfe mit genauer Gradein- 

theilung versehen sind, gestatten das Einstellen 

der Oberwalze, welche von der unteren Walze, 

die angetrieben wird und in festliegendin Lager- 

schalen ruht, mitgenominen wird. Zwischen den 

Walzen und dem mit seitlichen Randern ver- 

sehenen Walzentisch a ist ein kleines Walzen- 

paar b angeordnet, dessen Walzen von 2 liydrau- 

lischen Kolben getragen werden; der Hub der 

Oberwalze wird durch Schrauben begrenzt. Beide 

Walzen werden von den Hauptwalzen angetrieben 

und stehen yor Beginn der Walzoperation soweit 

auseinander, dafs die Platine direct von der 

Gluhretorte auf den Tisch gebracht und zwischen 

den kleinen Walzen hindurch mit dem zuge- 

scharften Ende bis an die sich ebenfulls drehen- 

den Hauptwalzen herangeschoben werden kann. 

Prefst man nun durch Heben der kleinen hydrau- 

lischen Kolben die untere kleincre Walze gegen 

die obere, so wird die Platine von den kleinen 

Walzen zwischen die auf Schwarzblechdicke ein- 

gestellten Hauptwalzen geschoben und von diesen 

mitgenommen. In dem Augenblick, wo die 

Hauptwalzen die Platine erfassen, senkt man die 

untere der kleinen Walzen durch Umstellcn des 

betreffenden hydraulischen Ventils, so dafs eine 

Zerrung oder Stauchung der Platine nicht statt- 

finden kann. Man kann auch die kleinen Walzen 

durch Reibungskupplungen mit den Hauptwalzen 

verbinden. Stehen letztere 0,5 mm auseinander, 

und ist die Platine 13 mm stark, so wird das 

durchgewalzte Schwarzblech ca. 25 mai langer 

ais die Platine sein, so dafs, wenn die letztere 

180 cm lang ist, die Lange des Blechs 45 m 

betragt. Haben die Walzen einen Durchmesser 

von 760 mm, also einen Umfang von 2 390 mm, 

so kann eine solche Platine in 20 Umdrehungen

Nr. 12. 847

ausgewalzt werden. Machen die Walzen 40 Um

drehungen in 1 Minutę, so nimmt der Durch- 

gang 1j2 Minutę in Ansprueh. Dabei wird aber 

nach Bessemer eine derartige Hitze erzeugt, 

dafs der Walzprocefs leiclit von statten geht, 

ohne dafs eine ubermafsige Inanspruchnahme 

des Walzwerks stattfindet.

Die Vortheile einer derartigen Walzoperation 

sind klar: die Verluste an Warmc durch Aus- 

strahlung und Leitung werden auf ein Minimum 

reducirt, und es wird fast die ganze in der dicken 

Platine aufgespeicherte Warme aufbewahrt, bis 

die betreffende Stelle durch die Walze geht und 

direct in Schwarzblech umgewatidelt wird. Das 

Walzwerk verlangt viel weniger Handarbeit und 

viel weniger Gliihofen, producirt aber weit mehr 

Schwarzblech ais die bekannten Einrichtungen.

Das fertige Blech wird zwischen den sich 

drehenden Scheibenscbeeren, Fig. 6, welche event. 

direct hinter den Hauptwalzen angeordnet sind, 

an den Langsrandern beschnitten und dann ver- 

mittelst einer rotirenden Querscheere e, Fig. 3, 

in bestimmte Langen zerschnitten. Die einzelnen 

Stiicke fallen in ein untergestelltes Wassergefafs. 

Ist ein Zersclmeiden nicht erforderlich, so wickelt 

man das Blech auf eine vom Walzwerk durch 

Reibung mitgenommene Trommel auf. Die 

rotirende Querscheere e besitzt ein an einem 

Arm f  befestigtes Messer g, welches von der 

Welle /( im Kreise herumgeschwungen wird. Die 

Fuhrungen i bewirken einen glatten Schnitt am 

feststehenden Messer k vorbei. Bei gegebener 

Lange des Armes / kann die Lange der abge- 

schnittenen Bleche durch Veranderung der Um- 

drehungsgeschwindigkeit der Welle h geandert 

werden. Die Lager der letzteren stutzen sich 

nach links gegen Federn, um bei etwaigen Be- 

triebsstórungen nachgeben zu konnen.

Auf welche Schwarzblechstarke man die Pla

tine in einer Operation herunterwalzen kann, 

ist in dem englischen Patente nicht gesagt. Ist 

es uninoglich, gleich die beabsichtigte Starkę zu 

erhalten, so kann man die aus dem Walzwerke 

hervorgehenden starkeren Bleche auf dem ge- 

wohnlichen Wege zu ganz diinnen Blechen aus- 

w!alzen. Immerhin wurden dadurch noch Kohlen, 

Zeit und Arbeit erspart.

Welcher Qualitat das nach diesem Verfahren 

erzeugte Schwarzblech ist, wage ich nicht zu 

entscheiden. Mogen berufene Walztechniker sich 

mit dem Gegenstand befassen. Dasselbe verdient 

zweifellos Beachtung. Ein deutsches Patent 

existirt auf f a l l ender  Wei se  nicht .

Ber l i n ,  1. November 1887.

Wilh. Stercken, Ingenieur.

„STAHL UND EISEN,"
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Ueber Neuerungen an Herdsclmielzofen.
(Hierzu Blatt XXXIV.)

Die Einfuhrung der Entphosphorung des Eisens 

in der hasisch gefiitterten Bessemerbime hat be- 

kanntlich Veranlassung zu einer Reihe von Ver- 

besserungen der maschinellen und baulichen 

Einrichlungen der Stahl werke gegeben, welche 

in verschiedenen Forinen in den, in den letzten 

Jahren entstandenen Neuanlagen von Stahlwerken 

zur Venvendung gekommen sind.

Nachdem es hierdurch gelungen ist, das 

basische Verfahren auch in der Productions- 

fahigkeit auf eine Hohe zu bringen, welche der

jenigen des saueren annahernd gleich kommt, 

wendet sich jetzt die Aufmerksamkeit der Stahl- 

techniker in bemerkbarer Weise denjenigen Ein- 

richtungen zu , welche die Erzeugung eines 

Materials von ausnehmend guler und gleich- 

mafsiger Qua'litat in besonderer Weise bezwecken 

und unter welchen der Siemens-Martin-Herd- 

schmelzofen einen hervorragenden Platz einnimmt.

Ueber die basische Zustellung desselben, 

welche bereits seit mehreren Jahren im In- und 

Auslande zur Anwendung kommt und auf die 

Erzeugung namentlich der weichsten Sorlen von 

Flufseisen einen sehr giinstigen Einflufs ausflbt, 

ist bereits mehrfach in dieser Zeitschrift beriehtet 

worden und auch die in diesem Berichte zu 

beschreibenden Neuerungen werden unseren Lesern 

zum grofsten Theil ais alte Bekannte vorkommen, 

es verdient indessen bemerkt zu werden, dafs 

yornehmlich in England das Bestreben, auch die 

Form und Einrichtung des Ofens den An- 

forderungen der basischen Zustellung anzupassen 

in den Neuanlagen zum Ausdruck gelangt, 

wahrend man in Deutschland im wesentlichen 

an der urspriinglichen Siemensschen Construction 

festhalt und nur einzelne Vervollkommnungen 

anzubringen fiir gut halt. Es ist dies um so 

mehr auffallend, da bekannllich der Verbrauch 

an feuerfestem Materiał in den Selbstkosten des 

Herdschmelzverfahrens eine hervorragende Stelle 

einnimmt und eine jede Erleichterung der behufs 

Instandhaltung erforderlichen Arbeiten ais hochst 

willkommen bezeichnet w ird, die Erfinder der 

nachstehend angefiihrten Neuerungen aber be- 

haupten, in beiden Richtungen erhebliche Erfolge 

erzielt zu haben.

Die Einrichlungen, welche unter dem Namen 

des Patentinhabers Batho bekannt sind, haben 

namentlich durch den von den Hrn. Riley und 

Dick in Glasgow construirtenOfen von cylindrischer 

Form mit getrennten Regeneratoren eine zweck- 

miifsige Zusammenstellung erfahren, in verschie- 

denen Werken Englands sind bereits 28 

Oefen nach derselben ausgefiihrt und noch 

mehrere im Bau begriffen, wahrend auch in

Frankreich und Italien die Einfiihrung statt- 

gefunden hat. Die Einrichtung iśt auch in 

Deutschland durch die Patente Nr. 21 698, 

29 488 und 30 899 geschOtzt.

Hr. Wailes, Director der Patent Shaft and 

Axletree C o ., Wednesbury bat dem letzten 

Meeting des Iron and Steel Institute in Man

chester einen Bericht iiber den Betrieb dieser 

Oefen erstattet, von denen in dem von ihm ge- 

leiteten Werke bereits 9 in Betrieb und 2 im 

Bau begriffen sind.

In der Einleitung wird hervorgehoben, dafs 

die Erzeugung von Flufseisen und Stahl auf deni 

basischen Herd wegen der vorziiglichen Eigen

schaften des erzielten Materials bestinimt sei, 

eine selbststandige Stellung einzunehmen und 

eine grofsartige Verbreitung zu finden. Der 

Batho-Ofen ist unter besonderer Beriicksichligung 

aller Anforderungen des basischen Verfahrens con- 

struirt und hat sich im Betriebe sehr gut bewahrt.

Der eigentliche Arbeitsraum wird begrenzt 

durch den Herd, die Wandę und das Gewolbe, 

welche am meisten dem Versclileifse unterworfen 

sind, so dafs die Abtrennung derselben von den 

Warmesammlern und die Verbindung durch 

leicht auswechselbare Canale die Arbeiten der 

Instandhaltung und Erneuerung wesentlich er- 

leichtern, wahrend die cylindrische Form die 

Herstellung einer moglichst widerstanćjsfahigen 

eisernen Bekleidung aller Haupttheile begiinstigt 

und die Aufstellung des Ofens auf Saulen ge

stattet, infolgedessen derselbe von allen Seiten 

leicht zugiinglich ist und die Abkiihlung durch 

die aufsere Luft nach Moglichkeit gefordert wird. 

Der Schmelzraum der alteren Siemens Oefen 

ist meistens auf dem die Warmesammler uni- 

gebenden Mauerwerk aufgebaut, welches infolge 

der Erhitzung die Bedingungen eines soliden, 

unveriinderlichen Unlerbaues nicht zu erftillen ver- 

mag, wahrend auch die rechteckige Form der 

Eisenbekleidung gegen die, infolge der Aus

dehnung entstehenden Bewegungen des Mauer- 

werks weniger Widerstand leistet ais die oval 

cylinderische des Balho-Ofens. Zudem sind die 

etwa im Mauerwerk entstehenden Risse hier 

wenig nachlheilig, weil die Warmesammler fiir 

Luft und Gas getrennt und dicht bekleidet sind, 

wahrend bei der alteren Form durch Erstere eine 

Vermischung und Verbrennung an ungeeigneten 

Orten herbeigefiihrt wird. Die Warmesammler 

stehen auf der unteren Hiittensohle und die be

hufs Reinigung des Innern und Ausbesserung 

des Mauerwerks erforderlichen Arbeiten sind 

yermittelst je einer in der Bekleidung ange- 

brachten Thiir leicht ausfiihrbar.
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In Fig. 1 und 2 ist ein Ofen dargestellt, 

welcher fiir kleinere Einsatze von 3 bis 7 t dient 

und der mit einem abnebmbaren Gewolbe ver- 

sehen ist. Dieses ist von einem eisernen Ringe 

umgeben und hiingt yermittelst Stangen und 

Rollen an zwei oben angebrachfln Tragern, 

wahrend zwei eingeschaltete Schrauben das Ileben 

um etwa 8 — 10 cm und ein seilliches Abfahren, 

sowie Ersetzen durch ein Neues ermoglichen, 

nachdem erforderlichen Falles dic innere Zustel- 

lung ausgebessert worden ist, was indessen 

meistens wahrend des Betriebes ohne Abnahme 

des Gewolbes geschieht. Ist somit Letzleres 

nur seiten nćithig, so ist dennoch bei der, fiir 

grofsere Oefen angenommenen Einrichtung, welche 

in den Fig. 3 — 6 dargestellt ist, die Auswechse- 

lung des ganzen Gewolbes aufgegeben worden 

und anslatt dessen die Bekleidung der Ofenwande 

derartig gesfaltet, dafs diese zu jeder Zeit und 

in beliebiger Ausdelmung erneuert werden kon

nen, ohne dafs hierdurch eine erhebliche Betriebs- 

storung veranlafst wird. Zu dem Zwecke ist die 

Unterstiitzung des Gewolbes durch die Bekleidung 

unabhiingig von derjenigen der Wandę hergestellt 

und der obere Theil der Letzteren, der eben so 

wie das Gewolbe aus sauerem Materiał besteht, 

kann tlieilweise oder ganz je nach Bedarf zuriirk- 

geklappt werden, so dafs die Erneuerungsarbeiten 

sowohl am basischen wie am saueren Futter 

leicht und ohne grofsen Zeilaufwand vorzunehnien 

sind, wahrend die Temperatur im lnnern durch 

die unausgesetzte Verbrennung von Gas hoch 

gehalten wird. Durch diese Einrichtung wird 

auch die Trennung des basischen und sauern 

Materials behufs Vermeidung der chemischen 

Einwirkung erheblich erleichtert, indem dieselbe 

nur aus einem Gemisch von Thon, Betorten- 

graphit und Kalk besteht, welches bei hoher 

Temperatur herausfliefsen wiirde, wenn das Ge

wicht der zu trennenden Schichten nicht aufge

hoben ware, wahrend dasselbe jetzt ein allen 

Anforderungen Yollkommen entsprechendes Yer

halten zeigt.

Die basische Zustelluńg wird im wesentlichen 

in gleicher Weise hergestellt wie diejenige der 

Converter aus Dolomit und Theer, nur erhalt 

dieselbe oberhalb der Sclilackenlinie einen Zusatz 

von 8 — 10 % Kieselsaure. Bei dem Aufstampfen 

der Wandę der kleinen Oefen werden kurze 

Stiicke diinnen Eisendrahtes in grofser Menge zu- 

gegeben, um den Yerband der Masse zu ver- 

sliirken und geniigende Festigkeit fiir das Tragen 

des Gewolbes zu erzielen. In den grofsen Oefen 

werden basische Ziegel (75 X  H 5  X  280) ein
gemauert, welche in bekannter Weise vermittelst 

einer hydraulischen Presse hergestellt werden. 

Ein grofser Yorzug der basischen Zustelluńg vor 

der sauren besteht in der Moglichkeit der Ein

fiihrung einer hohen Temperatur unmittelbar nach 

der Herstellung, wiihrend das Jangsame Anheizen

der letzteren und das Einschmelzen des saueren 

Herdes einen mehrtagigen Zeitverlust bedingt. 

Sobald die volle Hohe der Temperatur erreicht 

ist, wird der Einsatz aufgegeben, wobei zunaehst 

auf die Herstellung eines Bades von basischer 

Schlacke zu sehen ist und die oxydirenden Zu- 

schliige nach der chemischen Beschafienheit des 

Schmelzsatzes von Eisen bemessen werden. In 

Wednesbury wird der grofsteTheil der Erze und des 

Kalkes auf den Herd ausgebreitet und darauf das 

Gemisch von Roheisen und Schrott geladen, so 

dafs wahrend des Schmelzens der Oxydations- 

und Reinigungsprocefs grófsten theils erfolgt, wah

rend die schwerfliissigen Schlackenbildner den 

Herd gegen die Einwirkung der Flannńe schiitzen. 

Zum Ausfullen der trotzdem entstehenden Yer- 

tiefungen dient zerkleinerter Dolomit, der bei ge- 

ringein Bedarf in rohen Stiicken, bei grofsereni 

gebrannt und gemahlen, in allen Fallen indessen 

mit einem Zusatze fon 8 — 12 'fo Kieselerde an- 

gewendet wird. Eine Beschleunigung des Schmelz- 

verfahrens bedingt schnelle Erzeugung hoher 

Temperatur, wozu grofse Querschnitte derZugange 

von Gas und Luft erforderlich sind und welche 

indessen erst nach Beendigung des Einschmelzens 

eintritt, wahrend dieses langsam erfolgt ist.

Beziiglich des erzeugten Materials weist der 

Yortragende nach, dafs das basische Herdsclnnelz- 

yerfahren die Eigenschaft des Reinigens von 

Phosphor in hervorragender Weise besilze und 

auch der noch schlimmere Feind des Flufseisens, 

der Schwefel. bis zu einem Grade unschadlich 

gemacht werde, wie dieses nur immer erreichbar sei.

In der dem Vortrage sich anschliefsenden 

Besprechung wurden die angegebenen Yortheile 

im wesentlichen anerkannt und beziiglich der 

Erzeugungslahigkeit angegeben, dafs dieselbe in 

einem Falle fiir 4 Oefen 600 bis < 00 t pro 

Woche erreicht.
Im Anschlusse an diesen Bericht ist eine 

Mittheilung der amerikanischen Zeitschrift »The 

Iron Age« vom 8. September, iiber den Stahl- 

schmelzofen von Lash beachtenswerth, der auch 

die Zeichnungen Fig. 10, 11 u. 12 entnommen sind. 

Die Einrichtung ist im wesentlichen derjenigen 

des Batho - Ofens ahnlich, und es werden auch 

die gleichen Yortheile fur denselben hervorgehoben, 

wahrend besonderer Werth darauf gelegt wird, 

die Hohe des Herdes uber der Hiittensohle so 

niedrig ais moglieh zu halten und eine moglichst 

grofse Zahl von Thiiren anzubringen, um das 

Einsetzen zu erleichtern und behufs Erreichung 

des Abstiches der Biihne entbehren zu konnen, 

welche bei der alteren Anordnung in den meisten 

Fallen angebracht wird. Die, von den HH. 

Lean und Blair, Pittsbourgh, gelieferte Zeichnung 

ist fiir die Anwendung von naturlichem Gase 

mafsgebend, kann indessen leicht fiir (ienerator- 

gas zugerichtet werden. Die gleichmafsigen 

Wandstitcken des, den eigentlichen Ofen bildenden
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gischen Procefs sind ja die feuerfesten Stoffe, 

aus denen der Ofen hergestellt wird, von solcher 

eingreifenden Bedeutung; dieselben sollen durch 

chemische Einfliisse die Reinigung des Metallbades 

befordern, sie sollen den gebildeten basischen 

Schlacken widerstehen, sollen aber gleichzeitig 

nicht zu empfindlich gegen bis jetzt wenigstens 

noch unvermeidliche, siliciumhaltige Ofenb.au- 

materialien sein und werden dabei den hochsten 

Temperaturen ausgesetzt, die man in der Me- 

lallurgie kennt. Diese erhohten Anforderungen 

sind es denn auch, welche der Yerbreilung des 

basischen Flammofenproeesses immer im Wege 

standen, und die nachstehenden Zeilen mogen in 

etwas zeigen, wie weit es gelungen ist, die 

Schwierigkeiten zu (iberwinden.

Drei Stoffe sind es, welche wohl allein zur 

Ausfiilterung basischer Flammofen Yerwendung 

finden: D o l o m i t ,  Magne s i  t und C h r o me r z .

Naturgemiifs war, dafs man zunachst Dolomit 

versuchte, das billigste der drei Mittel, welches 

aufserdem auch im Thomasprocefs die Feuer- 

probe bestanden hatte. Dafs Dolomit indessen 

den Anspriichen, die man stellen mufs, nicht ge- 

niigte, auch heute noch nicht geniigt, das be- 

weisen die fortwahrenden Anstrengungen selbst 

derjenigeu Werke, welche im Conyerter dauernd 

und mit Erfolg Dolomit benutzen, ein anderes 

Materiał zu finden, das beweist auch die Yerwen

dung eines so kostspieligen Materials, wie es Chrom

erz ist. DieEmpfindliclikeit des Dolomitfulters gegen 

Beruhrung der Silicasteine, wohl auch die geringe 

Wetterbestandigkeit des gebrannten Dolomits, die 

unregelmiifsige chemische Zusammensetzung des

selben inogen die Grunde fiir die ungiinstigen 

Resultate sein; eine isolirende Schiclit aus Mag- 

nesit oder Chromerz mufs auf alle Falle zwischen 

Dolomit und dem kieselsauren Futter eingeschaltet 

werden. Fiir kleinere Werke, welche nur Flamm

ofen haben, kommt hierzu noch die Patentfrage 

und namentlich auch die Schwierigkeit, gebrannten 

Dolomit zu erhalten; eine Anlage zum Brennen 

selbst anzulegen, rentirt in den wenigsten Fallen, 

gebranntes Materiał aber zu beziehen, ist wegen 

der Unbestandigkeit desselben sehr bedenklich. 

Gebrannter Dolomit, welcher durch Aufnahme von 

Wasser und Kohlensaure bereits theilweise abge- 

lijseht ist, kann selbst bei sorgfaltigster Zustellung 

ein haltbares Ofenfutter nicht geben, und der 

Consument ist kaum in der Lage festzustellen, 

ob die Abloschung nicht bereits theilweise statt

gefunden hat. Kurz, es ist zweifellos, dafs die 

Ausfutterung mit Dolomit nicht genCigt; verschie- 

dene bedeutende Werke haben nach langem Ex- 

perimentiren . die Venvendung von Dolomit ver- 

lassen, und selbst entschiedene Anhanger der 

Dolomitausfiilterung bekehren sich immer mehr.

Wahrend man so einerseits versuchte, mit dem 

hilligsten Materiał auszukommen, gehen nebenher 

seit langerer Zeit Yersuche mit dem theuersten

XII.T

Materiał, dem Chromerz, von denen man indessen 

gleichfalls sagen mufs, dafs dieselben nicht be- 

friedigen, dafs wenigstens die Erfolge keinesfalls 

im richtigen Yerhaltnifs zum Preis des Materials 

stehen. Die erhofften chemischen Wirkungen des 

Chromerzes auf das Metallbad scheinen nirgends 

erzielt wrorden zu sein, und man hdrt von ver- 

schiedenen Seiten nur negative Resultate. Auch 

die Widerstandsfahigkeit von Chromerz gegen 

hohe Temperaturen ist durchaus nicht zweifellos, 

wenigstens wurde mir noch vor kurzem vom Leiter 

eines namhaften Werkes, welcher mit Chromerz 

Yersuche gemacht hatte, versichert, dasselbe habe 

seine Ofentemperaturen ais Isolirschicht zwischen 

basischem und saurem Ofenfutter nicht ausge- 

halten, sei vielmehr herausgeschmolzen. Ein 

franzosisches Werk constatirte bereits im Jahre 

1884, dafs Chromerz sofort weich wird und weg- 

schmilzt, wenn es mit fliissigem Stahl oder 

basischer Schlacke in Beruhrung kommt. Eine 

andere Hiitte, welche mit vieler Ausdauer Chrom- 

erzversuche machte, benutzte schliefslich Chrom

erz nur ais Unterlage, um eine Magnesitdecke 

darauf zu bringen; ein Verfahren, welches beim 

hohen Preis des Chromerzes entschieden zu theuer 

ist, um so mehr ais man nicht aufser Acht lassen 

darf, dafs zur Ausfiillung gleicher Raume bei 

dem hohen specifischen Gewicht von 4,5 ungleich 

mehr des nach Gewicht bezahlten Chromerzes 

venvendet werden mufs, ais z. B. vom gebrann- 

ten Magnesit, dessen specifisclies Gewicht 3,0 

betragt.
Gegeniiber den erwahnten Schwierigkeiten und 

dem Umstand, dafs bereits im Jahre 1884 durch 

vortrefflich durchgefuhrte Yersuche von Wasum 

die Vorziige der gebrannten Magnesia ais basisches 

feuerfestes Materiał nachgewiesen wurden, mufs 

es auffallen, dafs noch so viele Siemens-Martin- 

werke schwer zu Yersuchen mit Magnesit zu be- 

wegen sind, obgleich doch von anderer Seite die 

besten Resultate fur den Magnesit sprechen und 

yerschiedene bedeutende in- und auslandische 

Werke seit Jahren regelmafsig und zu ihrer voll- 

sten Zufriedenheit damit arbeiten. Es mag hier 

ausdriicklich hervorgehoben werden, dafs die theil

weise vorhandenen Vorurtheile gegen Yerwendung 

von Magnesit keineswegs auf die Resultate von 

grófseren Versuchen sich griinden, sondern dafs 

bisher noch jedes Werk, welches zur eingehenden 

Priifung sich entschlofs, auch gule Erfolge hatte. 

Freilich sollen dabei nicht Priifungen einzelner 

Steine oder kleiner Muster Stampfmasse gerechnet 

werden, bei denen der Stein entweder einzeln in 

anderes Mauerwerk mit eingemauert oder frei auf 

die Feuerbriicke gestellt, oder bei denen die 

Stampfmasse gleichfalls gemeinsam mit anderen 

Materialien verwendet wurde. Dafs derartige Yer

suche, bei denen die Steine eine ganz andere 

Beanspruchung erleiden, ais im geschlossenen 

einheitlichen und gleichmafsig angewiirmten Mauer-

4
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werk, bei einem basischen oder Dinasslein, welche 

immer empfindlicher sind ais Chamotlesteine, 

unzuverliissige Resultate geben, wird mir jeder 

Fachmann zugeben. Ist der Betriebsleiter ver- 

hindert, den Yersuch selbst genau zu ver- 

folgen, so kommt aufserdem haufig noch die Ab- 

neigung der Arbeiter gegen einzufiihrende Neuerun

gen hinzu; der Schmelzer geht in der Regel an 

neue Versuche mit Mifstrauen heran, befurchtet 

eine Erhohung seiner Arbeit und es ist dann kein 

seltener Fal], dafs er in einem unbewachten 

Augenblick den urigflnstigen Ausfall eines Yer- 

suches, welcher ihm weitere Miilie spart, kiinst- 

lich etwas befordert. Soli z. B. die Priifung eines 

Steines, frei auf der Feuerbriicke stehend, nur 

einigermafsen zuverlassige Resultate geben, so 

mufs der Stein ganz allmahlicli auf die Tempe

ratur des Ofens gebracht werden; haufig indessen 

wird der kalte Stein direct in den weifswarmen 

Ofen eingesetzt und es darf dann nicht Wunder 

nehmen, wenn derselbe springi und moglichen- 

falls nach kurzer Zeit ganz verschwunden ist.

Wenn ich oben bemerkte, dafs Yorurtheile 

gegen Magnesit nicht auf Versuche sich griinden, 

so mufs ich dies dadurch erganzen, dafs ich hin- 

zufiigc auf neuere Versuche; denn darin liegt 

meines Erachtens die Erklarung. Gebrannte 

Magnesia ist namlich bekanntlich fur praktisch 

erreichbare Temperaturen unschmelzbar und gegen 

basische und an Metalloxyden reiche Schlacken 

aufserordentlich widerstandsfahig; die hohe Tem

peratur aber, welche das Todtbrennen der Mag

nesia erfordert einerseits, und das geringe Binde- 

vermogen, welches todtgebrannte Magnesia besitzt 

andererseits, erscliweren die Herstellung brauch- 

barer Steine und die Yerwendung der Magnesia 

ais Stampfmasse sehr, und die mangelhaften 

Magnesiafabricate, welche zuerst zu den Versuchen 

verwendet wurden und den ungiinstigen Ausfall 

derselben veranlafsten, sind noch in frischem An- 

denken und haben ein erklarliches Mifstrauen 

gegen Benutzung von Magnesia zuriickgelassen.

In erster Zeit verwendete man nur kiinstlich 

hergestellte Magnesia zur Steinfabrication; dieselbe 

war annahernd chemisch rein und besafs todt- 

gebrannt absolut kein Bindevermogen mehr; um 

also hallbare Magnesiasteine zu machen, mufste 

man Bindemittel (Thon, Alkalien u. s. w.) be- 

nutzen, welche ihre Feuerbestandigkeit ganz wesent- 

hch beeintrachtigten.

Die spateren Yersuche mit Yerwendung von 

griechischem und oberschlesischem Magnesit er- 

gaben nicht viel bessere Resultate. Magnesit,

d. h. natiirlich vorkommendes Magnesiumcarbonat, 

verliert zwar seine Kohlensaure verhaltnifsmafsig 

leicht, bleibt aber dann gleich dem gebrannten 

Kalk und Dolomit sehr aufnahmefahig fiir Wasser 

und Kohlensaure; setzt man indessen den Mag

nesit langere Zeit hochster Weifsgluth aus, so 

Iritt eine Schwindung von etwa 25 ^  und damit

wohl gleichzeitig eine Aenderung seiner pliysi- 

kalischen Beschaffenheit ein; der Magnesit wird 

absolut diclit und vollkommen unempfanglich fiir 

die Einlliisse der Atmosphare. Man kann schar fst  

gebrannten Magnetsit Jahre lang ohne jede Yor- 

sichtsmafsregel aufbewahren, ohne dafs er im 

geringsten wieder Wasser und Kohlensaure an- 

zieht und darin, sowie in der Thatsache, dafs 

aus todtgebranntem Magnesit hergestellte Steine 

beim Brennen kaum 4 fć> Schwindung zeigen, 

berulit zum grofsen Theil der aufserordentliche 

Vorzug gegeniiber den anderen basischen feuer- 

festen Materialien. Der Magnesit nun sowohl von 

EubSa wie von Frankenstein in Schlesien, welche 

beideSorten dem kryptokrystallinischen oder dichten 

Magnesit angehoren, besteht aus annahernd chemisch 

reiner kohlensaurer Magnesia m il geringerem oder, 

namentlich im schlesischen, bedeutenderem Gehalt 

an Kieselsaure. Der Kieselsauregehalt beeintrach- 

tigt natiirlich, wenn er hoher steigt, den Werth 

ais basisches Ofenmaterial; in seinen reinsten 

Varietaten theilt indessen dieser gebrannte Mag

nesit wiederum den Nachtheil mit der kiinstlich 

hergestellten Magnesia, dafs er auch in den hoch- 

sten Temperaturen nicht zusammensintert, dafs 

man ihm daher bei Verwendung zu feuerfesten 

Steinen bis zu 15 Jó und selbst mehr fetten Thon 

zusetzen mufs, und dafs darunter seine Feuer

bestandigkeit stark leidet. Es sind aus diesem 

Grund die Werke auch wieder von der Benutzung 

dieser durch ihre chemische Reinheit verlockenden 

Sorten abgekonnnen, und man verwendet wohl 

nur noch steirischen Magnesit.

Der in Steiermark im Yeitschthal in mach- 

tigen Ablagerungen vorkommende Magnesit, wel

cher dem phanerokrystallinischen Magnesit oder 

Magnesitspalh zugezahlt werden mufs und eine 

von den vorgenannten Magnesitsorten vollkommen 

abweichende Structur zeigt, schwankt in seiner 

Zusammensetzung innerhalb nachfolgender Grenzen:

Mg C03 =  90 —96 %
C a C O 3 =  0,5— 2 %
F e C O 3 =  3  —  6  %

Si O 2 =  bis 1 %

Mm O3 =  bis 0,5 %

Derselbe ist von gelblicher oder bliiulich- 

grauer Farbę, besitzt lebhaften Glasglanz und ist, 

wie die Analyse zeigt, durch einen etwas schwan- 

kenden, aber nie ganz fehlenden Eisengehall aus- 

gezeichnet, welcher nicht eingesprengt, sondern 

chemisch gebunden yorlianden ist und nach An- 

sicht mancher Forscher sogar eine bestimmte 

Verbindung von kohlensaurer Magnesia und kohlen- 

saurem Eisenoxydul reprasentirt. Nahezu frei von 

Kieselsaure (ein sehr wesentlicher Yorzug!) erhalt 

er durch seinen Eisengehalt die Eigenschaft, in 

hoher Temperatur zusammenzusintern, ohne zu 

schmelzen, und so lassen sich daraus Steine 

herstellen, welche vollkommen hellen Klang haben, 

und die an Festigkeit und Hartę besten Chamotte-
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steinen nicht nachstehen. Gharakteristiscli ist fiir 

den todtgębrannten Magnesit seine tief braun- 

oder blauschwarze Farbę, welche sich auch 

auf die aus ihm hergestellten Steine iiberlragt; 

sein specifisches Gewicht, welches in rohem Zu

stande etwa 3,0 ist, steigt beim Brennen, so dafs 

kaustisch gebrannter Magnesit ein specif. Gewicht 

von 3,4, todtgebrannter von 3,6 hat.

Dieser Magnesit ist es denn nun auch, welcher 

jetzt sozusagen das ausschliefsliche Rohmaterial 

fiir die Steine bildet. Auch hier gąb es natiirlich 

grofse Schwierigkeiten zu iiberwinden, denn die 

Fabrication der Magnesitsteine ist thatsachlich 

wohl der schwierigste Zweig der Steinfabrication 

iiberhaupt; die ersten Steine waren lose, man 

operirte mit den verschiedcnsten Bindemitteln, und 

Yersuche mit diesen Erstlingsfabricaten mogen 

weiter dazu beigetragen haben, gegen Verwendung 

von Magnesit einzunehmen. Jetzt ist indessen die 

Aufgabe vollkommen gelost, und man ist imstande, 

Magnesitsteine nonnalen Formates und einfacherc 

Faęonsteine herzustellen, welche durchaus nichts 

zu wiinsclien iibrig lassen.

Hauptbedingungen fiir die Fabrication sind 

richtige Behandlung der Masse, hoher Druck beim 

Formen, welches durch hydraulische Pressen ge- 

schelien mufs, und hochste Temperatur beim

Brennen. Zur Bindung miissen geringe, ganz be- 

stimmte Zusatze gegeben werden, deren man zwei 

anwendet, und deren Mengenverhaltnifs ebenso 

wichtig ist fiir die Qualitat der Producte, wie die 

zu wiihlende Korngriifse des gemahlenen Mag-

nesits. Es darf ferner nicht unerwahnt bleiben, 

dafs die Steine vor dem Einsetzen in die Oefen

vollkommen trocken sein miissen, dafs das Ein

setzen unter Beobachtung bestimmter Yorsichts- 

mafsregeln ebenso wie die Fiihrung der Flamme 

beim Brennen geschehen mufs, und dafs der 

ganze Ofen bezw. die entsprechende Ofenkammer 

auf sehr hohe, vor allen Dingen aber auch im 

ganzen Ofeninnern g le i c h m a fs i ge Temperatur 

gebracht werden mufs. Die Abkiihlung hat ent- 

sprechend der hohen Brenntemperatur langsam zu 

erfolgen; andere ais Dinassteine gleichzeitig mit 

Magnesitsteinen zu brennen, cmpfiehlt sich nicht, 

da alle anderen Sorten die erforderliche Hitze 

nicht aushalten.

Was nun die Verwendung des Magnesits zur 

Ausfiitterung im Flammofen anlangt, so ist die

selbe stets eine combinirte Anwendung von Steinen 

und von Stampfmasse, und zwar sei hier direcl 

darauf hingewiesen, dafs neuerdings die Yerwen- 

dung von Magnesitsteinen immen mehr in den 

Yordergrund tritt, und Stampfmasse nur in dem 

Mafse angewandt wird, ais sie zur Ausgleichung 

unvermeidlicher Unebenheiten im Herd und zu 

Reparaturen unvermeidlicli ist.

In bezug auf die Herstellung von Magnesit- 

mauerwerk im allgemeinen gelten dieselben Regeln 

wie fiir feuerfestes Mauerwerk iiberhaupt; man

benutzt entweder Thcermortel oder einen aus 

scharf oder weniger scharf gebraunlem Magnesit 

zusammengemischten reinen Magnesitmórtel. Fiir 

den ersteren Fali gelten alle die Vorschriften, dic 

man vom Yermauern der Dolomitsteine kennt 

(Fernhaltung allen Wassers, Anwarmen von Steinen 

und Mortel) mid die ganze Arbeit bietet die bei 

Theermórtel unvermeidlichen Unannehmlichkeiten. 

Dagegen hal mit Theermórtel hergestclltes Mag- 

nesitmauerwerk den Yorzug, dafs man es direcl

iii Betrieb nehmen kann.

Benutzt man Magnesitmórtel, so hat man 

darauf zu achten, dafs moglichst schmale Fugen 

genommen und die Steine scharf aufeinander ge- 

rieben werden; von dem feiust gemahlenen und 

mil nur wenig Wasser angeriihrtem Mortel darf 

nur das unbedingt nothige Quantum zwischen die 

Steine kommen. Namentlich beim Mauern der 

Ofenherdsohle sind schmale Fugen von grófstem 

Werth, da die Herde meist nur dadurch unbrauch- 

bar wiirden, dafs Stahl an undichten Fugen 

zwischen die Steine und Stampfmasse tritt und 

so eine fehlerhafte Stelle immer mehr erweitert.

Da, w o das basische Mauerwerk mit dem 

sauren zusammenstofsl, liifst man die basischen 

und sauren Steine d ir e c t ,  ohne Mortel dazwischeu 

zu bringen, in Beriihrung kommen.

Zum Aufstampfen des Herdes im basischen 

Ofen wird auf den meisten Werken nur ge- 

mahlener und durch engmaschige Siebe gewor- 

fener, todtgebrannter Magnesit in unvermischtem 

Zustande verwendet, und nur einige Werke be

nutzen kaustischen Magnesitmórtel zur Herstellung 

der obersten Lage.

Zur Erlauterung der Herstellung von Magnesit- 

herden in basischen Flammofen yerweise ich auf die 

diesen Zeilen beigegeben Skizzen (s. BI. XXXV); zu 

denselben bemerke ich, dafs sie absolut nicht mafs- 

gebend fiir die Ofenform sein, sondern nur an- 

deuten sollen, wie man das Magnesitmaterial ais 

Steine und Stampfmasse im Flammofen verwendet. 

Zu betonen ist dabei noch, dafs die Skizzen nicht 

Yorschlage zu Yersuchen reprasentiren, sondern 

dafs dieselben die Principien wiedergeben, nach 

denen in der Praxis Oefen ausgefiihrt sind und 

nach denen mit Erfolg gearbeitet wird.

Nur gestam pfte  Magnesitherdewerdenmeines 

Wissens kaum noch irgendwo benutzt, und es 

erklart sich dies leiclit; zweifellos kann man einen 

Herd auch nur durch Stampfen haltbar herstellen, 

es ist indessen eine so schwierige Arbeit, dafs 

dieselbe unter unausgesetzter Gontrole ausgefiihrt 

werden mufs und sehr langwierig ist. Der ge- 

mahlene Magnesit darf nur immer in ganz dtinnen, 

wenige Centimeter dicken Schichten aufgetragen, 

mufs dann mit schweren vorgewarmteri Schlegeln 

festgeschlagen und in jeder einzelnen Lage bei 

hoher Hitze aufgesintert werden. Jedes Aufsintern 

allein erfordert etwa 1/2 Stunde; da der Herd 

100 bis 300 mm dick sein und in Lagen von
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hochstens 3 cm aufgesintert werden mufs, so 

ergiebt sich daraus die Schwierigkeit der Arbeit. 

Mit grofster Sorgfalt hergestellt, halt so ein Herd 

ausgezeichnet; eine einzige schlecht aufgetragene 

Schicht verdirbt aber den ganzen Ilerd, welcher 

sich in Schalen ablost.

Die Durchbriiche, welche hierdurch veranlafst 

wurden, fiihrten zur Herdconslruclion Fig. 1 und 

2 ; hier wird eine Flachschicht Magnesitziegel 

(60 — 70 mm) auf dic Herdplatte aufgelegt und 

hierauf dann erst die Stampfschicht in eben be- 

schriebener Weise etwa 150 mm dick aufgetragen. 

Die oberste Ausgleichung erfolgt dann, ebenso 

wic der Auschlufs an die Seitenwande durch eine 

Schicht von Magnesilmortel, der aufgcstampft 

wird.

Weit mehr werden indessen neuerdings Herd- 

zustellungen nach den Figuren 3 — 6 angewendet, 

welche ohne weitere Beschreibung sich selbst er- 

kliiren und sich nur durch die Verschiedenheit 

des Verbandes der aufgemauerten Schichten unter- 

scheiden; die Dimensionen der Magnesitsteine 

sind in der Regel 65 mm X  120 mm X  240 

mm. — Die Herddicke schwankt von 200 — 350 

mm. — Gemeinsam ist den in Fig. 3 — 6 skiz- 

zirten Herden allen, dafs oben nur eine ganz 

schwaehe 15 — 30 mm dicke Schicht aus Stampf- 

masse (d. h. nur aus gemahlenem scharist ge- 

branntem Magnesit) aufgetragen ist, welche die 

Unebenheiłen des in der Hauptsache gemauerten 

Herdes ausgleicht. Fiir die Herstellung des 

llerdes dienen folgende Notitzen eines 'Werkes, 

welches seit Jahren ununterhrochen auf Magne- 

sitboden arbeitet.

Nachdem der gemauerte Theil sorgfaltig auf- 

gefiihrt worden ist (und zwar nur mit kaustischem 

Magnesitmortel ohne Benutzung von Theer), giebt 

man wahrend etwa 48 Stunden directes Feuer 

durch Yerbrennen von Holz auf der zweckmafsig 

durch iibergelegte Blechtafeln geschutzten Ilerd- 

sohle; alsdann lafst man Gas allmahlich zu und 

steigert die Temperatur so langsam, dafs nach 

weiteren 48 Stunden die Regenerativkammern roth 

sind. Jetzt kann man zu starkeren Temperaturen 

iibergehen und heginnt gleich zeitig fein gemahlenen 

Magnesit schaufelweise einzutragen, gleichmafsig 

auszubreiten und mit schweren eisernen Schliigeln 

festzuschlagen; das Gewicht dieser an langen 

Stangen befestigten Klopfer, welche je von 2 

Mann bewegt werden und das Festschlagen durch 

die Beschickungsthiiren ermoglichen, ist bei dem 

Werk von 30 — 60 kg., und legt man gerade auf 

dieses hohe Gewicht besondern Werth. Auf 

diese Weise uberkleidet man den ganzen Herd 

mit einer gleichmafsigen diinnen Magnesitschieht, 

iiber welche man dann vor Einsatz des Eisens 

eine etwa 2 — 3 cm dicke Kalkschicht breitet. 

Wahrend dieser ganzen Fertigstellung des Herdes 

giebt man slets hochste Ofentemperatur.

Fig. 5 deutet an, wie man versucht hat. der

ausgleichenden Stampfschicht das leichtere Fest- 

haften auf der Mauerung durch Schiefsetzen der 

auf die hohe Kante gestellten Steine zu ermog

lichen, indem man dadurch eine kiinstlich rauhe 

Oberfliiche erzeugt. Sollte dies einen besonderen 

Ybrtheil gewahren, so wiire es nicht schwer eine 

dafiir geeignete Faęon der Steine direct herzu- 

stellen.

Was die Auffuhrung der Yorder- und Hinter- 

wand der Oefen anlangt, so braucht man diese 

nur soweit mit Magnesitsteinen hocli zu fiihren, 

ais das Bad und die Schlacke die Wiinde be- 

riihren. Theilweise- fiihren die Hiittcn diese 

Wiinde so aus, tdafs sie das Gewolbe auf 

eine Aufsenmauer setzen und gewissermafsen nur 

ein Magnesitfutter aufmauern (Fig. 2), theilweise 

wird indessen auch das Magnesitmauerwerk nur 

ais Theil des Ganzen aufgefiihrt (Fig. 4). — Im 

ersteren Fali geht man von der Yoraussetzung 

aus, dafs es zweckmafsig ist, das basische Mate

riał zu entlasten, und glaubt dadurch bessere 

Hallbarkeit zu erzielen. Dafs dies nicht absolut 

liothwendig ist, beweist indessen die Construction 

Fig. 4, welche auf anderen Werken ohne Nacli- 

theil benutzt wird, und bei welcher das Magne

sitmauerwerk einfach direct unter dem Silica- 

mauerwerk stelit und den Gewolbedruck mit auf- 

nimmt.

Die Abstichoffnung wird entweder, wie in Fig.

1 und 2 angedeutet, durch Ueberwólbung oder, 

des besseren Maueranschlusses wegen, zweck- 

mafsiger nach Fig. 3 und 4 durch Ueberdeckung 

mit rechteckigen, besonders lang hergestellten 

Steinen hergestellt. Das Stichloch selbst wird 

von aufsen durch Magnesit, dem man in diesem 

Fali gern etwas wasserfreien Theer beimiseht, 

vollgesclilagen; entweder geschieht dies in ge- 

wóhnlicher Weise, und man schiitzt dann das 

Stichloch vor Durehbruch durch eine vorgekeilte 

Blechplatte (Fig. 2), oder man halt durch die 

Arbeitsthur das Stichloch von innen durch vor- 

gehaltene Ballen zu (Fig. 4) und keilt von aufsen 

gegen dieses Widerlager die Masse mit IIolz- 

schliigeln fest. Im letzteren Fali geniigt angeb- 

lich ein Yerschlufs von 8 — 10 cm, und man 

kann dann das iibrige Stichloch voll Thon und 

Sand stopfen; dies hat den Vorzug, dafs man 

das Stichloch beim Absticli, der durch Bohren 

eines 25 — 30 mm weiten runden Loches ge

schieht, leicliter los bekommen kann.

Was die Haltbarkeit eines "so hergestellten 

Herdes anlangt, so konnte diese eigentlich eine 

unbegrenzte sein; denn da der Magnesit bei der 

Entphosphorung nur ais neutrales Ofenfutter die

nen soli, die Entphosphorung des Bades durch 

entsprechenden Kalkzuschlag geschieht, so isl 

kein Grund fiir die Abnutzung vorhanden. Kleine 

Locher im Herd, die unvermeidlich sind, werden 

nach jeder Charge reparirt, und von der Sorgfalt 

der Herstellung des Ofenherdes, wie bereits oben
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erwiihnt, wie von der sorgfiiltigen Ausfuhrung 

der Reparaturen hangt im wesentlichen die Dauer 

des Herdes ab. Seine Haltbarkeit ist namentlich 

durch nichts Anderes zu erreichen gegeniiber 

dem sogenanuten Erz-Martin-Procefs, welcher in 

Steyermark grofse Fortschritte zu machen scheint; 

denn die dabei sich bildenden eiseńreichen Schlack- 

ken' wirken auf jedes andere feuerfeste Materiał 

unbedingt zerstórend. Am schadlichsten wirken 

auf den Magnesitboden Abtropfungen vom Dinas- 

gewolbe sowohl wahrend der Fertigstellung des 

Ilerdes ais auch zwischen den einzelnen Chargen; 

solche Stellen mussen sorgfaltig ausgebrochen 

und reparirt werden, da sie sonst Anlafs zu 

Fehlstellen geben. Es ist deshalb auch meines 

Erachtens ein bisher noch nicht gemach ter, aber 

unter Umstiindcn sehr renlabler Yersuch, Gewolbe 

aus Magnesitsteinen herzustellen, wodurch der 

yorerwahnte Uebelstand vermiedcn wiirde.

Wenn ein Ofen v o r s ic h l ig  und mit besten 

Steinen zugestelll wird, so kann man die Dauer 

des Herdes auf 500 — G00 Chargen angeben, und 

es ist mir (abgesehen von ganz yerungliickten 

ersten Yersuchen) kein Fali genannt worden, wo 

die Dauer wesentlich unter 300 Chargen gewesen 

ware. Manche Hiitlenlente finden es zweckmafsig, 

nach etwa 300 Chargen den Herd oder doch die 

oberste Steinschichl desselben auszubrechen und 

zu ersetzen, weil sich dann in der Regel diese 

Schicht mit Metali u. s. w. durchzogen haben soli; es 

wird sich diese Nolhwendigkeit aber um so spater 

einstellen, je sorgfaltiger man den Herd gemauert 

hat. Zum Repariren des Herdes braucht man natiir- 

lich nach den einzelnen Chargen wcchselnde 

Mengen gebrannten Magnesit, den man auch 

hier meist ohne Theer anwendet; ais Durch- 

schnittsverbrauch wird von Ycrschiedenen Werken 

20 — 25 kg per Tonne producirten Stahles an- 

gegeben.

Den Preis pro Tonne Magnesitziegel zu 140 d l, 

pro Tonne Stampfmasse zu 115 d l ange

nommen, was ungefahr den Preisen franco eines 

westfalischen Hiittenwerkes entspricht, reclmet 

sich bei einem 10 t-Ofen der Verbrauch etwa 

wie folgt:

Zur Zustellung 12 000 kg Steine . . J (l 1680

3 000 kg Stampfmasse „ 345

Summa d i 2 025

Bei der Annahme einer giinzlichen Herder- 

neuerung nach 500 Chargen mit 5000 t Produc

tion folglich:

Zustellungsmalerial.............................d(> 2 025

Reparaturmaterial 5000 X  20 kg =
100 t ................................... .....  ■ , 11500

Summa d i 13 525

Hieraus ergiebt sich per Tonne Rohstahlpro- 

duction ein Magnesitverbrauch im Werth von

2 d i 70

Gegeniiber dieser Summo sei nun nochmals 

auf die Yortheile kurz hingewiesen, welche der 

Gebrauch von Magnesit gewahrt, und welche sich 

kurz im Folgenden zusammenfassen lassen;

1. es ist eine Entphospliorung um 98 % des 

im Einsatz enthaltenen Phosphors ohne Schwierig

keiten durchfiihrbar;

2. der Magnesitboden gestattet den Zusatz von 

30 </o und mehr Erz zur Charge und macht 

dadurch jedes Rohmaterial verwendbar;

3. der Magnesit ermoglicht dadurch, dafs man 

aus ilmi Y o llk o m m e n  correcte Steinformen lier- 

stellcn kann, eine sehr sorgfallige und darum 

widcrstandsfiihige Herdmauerung;

4. der Magnesit gestaltet, dafs aus ihm her- 

gestelltes Mauerwerk in directe Beriihruug mit 

kieselsaurem kommen kann, was boi keinem 

andern basischen Materiał moglich ist;

5. dic Haltbarkeit der Magnesilausfutleruiig 

ubertrifft jede andere basische Zustellung, und es 

wird somit durch Yermeidung ausgedehnter Re

paraturen an Zeit und Kosten gespart;

6. gegen basische Schlacke und Metalloxyde 

ist der Magnesit das widerstandsfahigstc aller 

bekannten Materialien;

7. die absolute Wetterbestandigkeit gestattet 

die Magnesitsteine und dic Magnesitstampfmasse 

zu passenden Zeiten und in beliebigen Mengen 

zu beziehen, ohne eine Zersetzung derśelben be- 

fiirchten zu miissten;

8. die Gefahr ein theilweise zersetztes und 

darum wenig haltbares Materiał zu verwenden, 

welche z. B. beim Dolomit besteht, ist Yollkom

men beim Magnesit ausgeschlossen.

Gegeniiber diesen unbestrittencn Vorziigen kann 

der Preis von Magnesit und seinen Fabricaten 

keineswegs ais zu lioch bezeichnet werden, und 

es liegt entschieden im Interesse eines jeden 

Siemens-Martinwerkes, wenigstens einen grófseren 

Yersuch mit Magnesit zu machen. Selbstver- 

standlich wird der Verbrauch an Magnesit bei 

grófseren Chargen (also bei 12- und 15 t-Oefen) 

nicht in gleichem Mafse wachsen, sich also, auf 

die Tonne bezogen, verringern.

Zum Schlufs sci noch erwahnt, dafs man in 

Steyermark ja schon seit vielen Jahren nur Mag

nesitsteine verwendet, mit Vortheil namentlich 

zum Auskleiden von Puddelófen in der Hohe, wo 

die Schlacke zerstiirend wirkt. Yersuche im 

basischen Converter sind friiher ungiinstig ausge- 

fallen; es mufs indessen auch hier hervorgehoben 

werden, dafs man dabei eben mit mangelhaftem 

Materiał arbeitete, dafs demnach ein Versuch mit 

dem jetzigen verbesserten Fabricat Yermuthlich 

ganz andere Resultate ergeben wiirde.

C obi en z, im November 1887.

Kurt Sorrjc.
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Die Eisenindustrie Italiens.
Hierzu Blatt XXXVI.

(Schlufs aus voriger Nummer)..

Die Stahlwerks-Anlage zu Tern i.*

Schon im Jahre 1871 verfocht der Com- 

mendatore B re d a  in der italienisclien Kammer 

den Plan, im Herzen Italiens eine Waffenfabrik 

anzulegen. Seine Vorschlage drań gen nach 

wenigen Jahren durch, denn 1875 legie General 

R ic o t t i ,  der Kriegsininister, den Grundstein zu 

der grofsen kdńiglich italienisclien Waffenfabrik 

zu T e rn i. Der Platz wurde gewahlt, weil er 

Sicherheit gegen Ueberraschungen bei eintretendem 

Kriegsfalle bietet, iiber aufserordentlich reiche 

Wasserkrafte verfiigt und aufserdem in seiner 

Nahe grofse Braunkohlenlager sich befinden. Zur 

Orientirung bemerken wir, dafs T e r n i etwa

110 km nord-nordostlich von Rom, am Fufse 

der Abruzzen, an der Bahnlinie Ancona-Rom liegt.

Der Bau eines Stahlwerks, welchen Breda 

damals gleiehzeitig schon anstreble, stiefs indefs 

auf grofsere Schwierigkeiten, und erst im Jahre 

1883 gelang es, nachdem die Regierung grofse 

Beslellungen auf Panzerplatten und Schienen im 

Yoraus zugesicherl hatte, den unermudlichen 

Anstrengungen Breda’s , eine italienische Gesell

schaft zusarnmenzubringen, welche zur Griindung 

des, mit der erwahnten Waffenfabrik in keinerlei 

Verbindung stehenden, Unternehmens ein Actien- 

kapital von 16 000 000 Lires aufbrachte, und 

Breda gleiehzeitig zu ihreui Priisidenten machte. 

Im Sommer 1884 wurde mit dem Bau begonnen; 

im Mai 1886 konnie man die erste Eisenbahn- 

schiene von 36 kg Gewicht a. d. Mir. aus- 

walzen. Es folgte die Fabrication von Stabstahl 

und Blechen, und im August des verflossenen 

Jahres wurden Blocke im Gewichte von 60 t und 

mehr gegossen, und der grofse 100 t- Hammer, 

dessen Modeli von der Antwerpener Ausstellung 

ber bekannt ist, in Betrieb gesetzt.

Da das Werk nach einem Zeitabschnitte ge- 

griindet wurde, in weichem sich auf dem Gebiete 

der Eisen- und Stahlerzeugung die grofsartigsten 

Umwalzungen vollzogen hatten, und man bei 

seinem Bau auf Grund der neuesten Erfahrungen 

vorge!ien konnte, so hat T e rn i vor seinen alteren 

Schwester-Anlagen, welchen veraltete Einrich- 

tungen wie ebensoviel Miihlsteine am Halse hiingen, 

den grofsen Vortheil voraus, dafs es gewisser-

* Aufser privaten Mittheilungen sind bei Abfas- 
sung des obigen Aufsatzes folgende Quellen benutzt 
worden: »Journal of the Iron and Steel Inst.« I. 1887; 
»L’Industria« (Milano) Nr. 25 u. 30, 1887; »Schweizer. 
Bauzeitung« vom 19. Febr. 1887; »Oesterr. Zeitschrift 1 
fur Berg- und Huttenwesen* vom 26. Februar 1887: 
•Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure« vom ;
8. Januar 1887.

mafsen aus einem Gusse fertiggeslellt ist. Das 

Stahlwerk von Terni, dessen officieller Name 

„ S o c ie t i i d e g li a 11i F o r n i ,  F o n d e r ie  ed 

A cc ia ie rie  di T e rn i"  ist, besitzt aufser den 

eigentlichen Stahlwerken Lignilgruben, Eisenstein- 

gruben, Hochofen, eine Hiitte in V al T r o m p ia  

in der Lombardei zur Erzeugung von Spiegeleisen, 

Ferromangan- und Qualitatsstahl, ferner die Eisen- 

giefserei von T e r n i ,  welche im Slande ist, 

Gufsstucke bis zu 60 t Gewicht* herzustellen.

Um sich auch im Bezuge von Roheisen 

vom Auslande unabbangig zu stellen, hat 

man sich zur Errichtung einer griifseren Hoch- 

ofenanlage bei dem Hafen Civitavecchia enl- 

schlossen, welche Eisenerze von der Insel Elba 

verhiitten soli. Ais Brennstoff will man Koks 

benutzen, den man selbst aus einer Mischung 

von englischen Steinkohlen mit italienischen 

Braunkohlen erzeugen will. Diese Anlage, mit 

dereń Ausfiihrung demnachst begonnen werden 

soli, soli zunaehst 2 Hochofen mit 8 Cowper- 

Apparaten und 100 Koksofen umfassen. Die 

Erweiterung der Hochofen-Anlage auf 4 Oefen, 

mit der entsprechenden Anzahl von Koksofen, 

sowie auch die Neuanlage eines Bessemerstahl- 

werkes mit Schienenwalzwerk, gegcbenen Falls 

auch Blechwalzwerk sind fiir spiiter in Aussicht 

genommen.

Diese Anlage isl der Leilung des in deutschen 

hutten maWhischen Kreisen wohlbekannlen Hoch- 

ofeningenieiirs Hrn. V ic to r  L im b o r  anvertraut, 

welcher diese Anlage sicherlich zu einem Muster- 

werke machen wird.

Gegenwartig deckt das Stahlwerk seinen Roh- 

eisenbedarf aus England und Spanien.

Dem Stablwerke steht eine sehr bedeutende 

Wasserkraft zur Verfiigung. Etwa 6 km von 

T e r n i entfernt bildet der V e lino flu fs  einen 

majestatischen Wasserfall, die „ C a s c a ta  d e lla  

m a n n o r e “ , indem er sich aus einer Hohe von 

12 m in die N e ra  stiirzt. Diese Wasserfalle 

wurden von dem Romer C u r iu s  Den ta tu ś  in

folge Durchbrechung eines Marmorfelsens her- 

gestellt, um dem V e lin o  den Abflufs in dic 

Nera zu ermoglichen. Die Mindest-Wassermenge 

des Y e l in o  betragt noch 50 cbm in der Secunde. 

Nach Angaben von Samuelson ist die Fallhóhe 

150 m urid die Mindest-Wassermenge 45 cbm, 

demgemafs berechnet Samuelson die ganze Was

serkraft auf insgesammt 200 000 HP, von der

* Sir Bernhard Samuelson giebt 120 tan. Es wird 
uns jedoch mitgetbeilt. dafs auf der Eisengiefserei 

keine Einrichtungen zur Bewegung so schwerer Stucke 
Yorhanden seien.
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aber bisher nur ein geringer Tlieil ausgenutzt wird. 

Ungefahr 100 m oberlialb des Falles wird ein 

Theil des Wassers gefafst, durch Rohrleitungen 

in das Thal hinab und, den Neraflufs quer iiber- 

schreitend, auf der anderen Seite wieder etwa 

132 m hoch an einem zwischen T ern i und den 

M arm ore-Fallen liegenden Hugel hinaufgcfuhrt. 

In einer Ilohe vor. 346 m iiber dem Meeres- 

spiegel ist durch diesen Hiigel ein Tunnel von 

2657 m Lange, mit einem Quersohnitt von 

3,274 qm und einem Gefalle von G ni gebrochen 

worden. (S. Fig.5 auf BI. XXXVI.)

Am Ende des Kanals wird das Wasser in 

einem Bncken gesammelt, von wo zwei Rohren 

von je 700 mm Weite zum grofsen Yerlhcilungs-

schieber hinuntergehen; von dort aus stromt das 

Wasser in Abzweigungen unter einem Drucke 

von 18 bis 20 Atm. nach den Turbinen, welche 

rneistens direct mit den Arbeitsmaschinen gekup- 

pelt sind.

Die Kraft, welche in der Fabrik nach Abzug 

der Verluste durch Reibung u. s. w. zur Ver- 

ftigung steht, betragt gegenwartig etwa 6600 HP; 

durch das Wasser werden im ganzen 52 Hoch- 

druckturbincn, wovon zwei zu 1200, zwei zu 

1000 und je eine zu 800 und 500 HP, und

4 Gruppen von Dubois-Franęois’schen Compres- 

soren betrieben. Von ersteren hat die ruhmlichst 

bekannte Firma J. J. Rieter & Co., Winterthur,

11 Stiick von 20 — 1000 HP Leistung, sammtlich 

nach System Girard, geliefert. Wir geben in 

! Fig. 1 das Bild einer kleineren Turbinę und in 

Fig. 2, 3 u. 4 Querschnitt, Vorderansicht und 

I Grundrifs einer von Rieter gelieferten 800 HP- 

Turbine; eine genaue Beschreibung derselben ist 

in der schweizerischen Bauzeitung vom 19. Fe

bruar d. J. zu finden. Wir entnehmen derselben 

ru r, dafs die Welle der Turbinen aus la . ge- 

schmiedetem Bessemerstahl, mit einer absoluten 

Festigkeit von mindestens 6000 kg auf den 

Quadratcentiineter gefertigt ist und demgemiifs, da 

sie rechnungsmafsig nur mit etwa 200 kg bean- 

sprucht ist, mit aufsergewohnlich grofser Sicherheit, 

offenbar mit Rucksicht auf die durch den Walz- 

werksbetrieb hervorgerufenen Stofse construirt ist.

Die Ersparnisse, welche aus der Benutzung 

der machtigen zu Gebote stehenden Wasserkraft 

entstehen, liegen auf der Hand, da die Ausgaben 

fur Brennmaterialien und dic Unterhaltung von 

Dampfkesseln ganz wegfallen und dafiir nur die 

Zinsen von der Mehrausgabe an den Einrichtungs- 

i
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koslen einzusetzen sind, welche bei einer gleich- 

werthigen Anlage von Dampfniaschinen nebst 

Dampfkesseln und Zubehor hatte aufgewendet 

werden miissen. Wie Samuelson mittheilt, betragt 

dieser Ueberschufs an Ausgaben etwa 600 000 J6 , 

eine Summę, deren Verzinsung ofTenbar einen viel 

niedrigern Betrag ergiebt ais der Preis des Brenn- 

materials betragt, welches man andernfalls ver- 

brauchen miifste.

Der Grundrifs der Stahlwerke geht aus Fig. 6 

aul Blatt XXXVI hervor; die Oberflache desWerkes 

umfafst etwa 30 ha, von denen ungefahr die 

Halfte unter Dach gebracht ist. Die Anlage 

umfafst Bessemei'-Converter, Flammofen, Walzen- 

strafsen und Hammer, um den erzeugten Stahl 

in Sehienen, Eisenbahnachsen und Bandagen, 

Stabstahl von jedem Querschnitt, Kanonen und 

Panzerplatten fiir SchifTe und Landbefestigungen 

herzustellen. Ais Modeli bei der Einrichtung der 

Panzerplatten -Abtheilung hat das Stalilwerk in 

Le Creusot gedient; dasselbe soli auch finanziell 

bei dem in Rede stehenden Unternehmen bethei- 

ligt sein.

Das Bessemerwerk enthalt 6 Cupoliifen zum 

Schmelzen des Roli - und Spiegelcisens, 2 Bes- 

semer-Convertet' von 7500 kg Falsungsyermogen 

und eine Gebliisemaschine, welche durcli eine 

Turbinę von 1000 HP in Bewegung gesetzt wird; 

die Leistungsfahigkeit hat sich bis 46 Chargen 

im Tage gesteigert.

An Flammschmelzófen sind 5 mit durch- 

schnittlich 16 t Fassungsraum yorhanden; der 

Einsatz ist durchschnitllich 16 t, und werden zwei 

Einsatze in 24 Stunden gemacht. Man kann 

Blocke bis zum Gewichte von 115 t giefsen. 

Eine entsprechende Anzahl von Warmofen ist 

Yorhanden. Die Haupt-Walzenstrafse ist ein Trio 

mit Walzen von 700 mm Dtr.; sie ist an eine 

Turbinę von 1000 HP gekuppelt und dient zur 

Erzeugung von Sehienen und Tragern. Zwei 

weitere Strafsen, die je ihre eigene Turbinę be- 

sitzen, dienen zur Walzung von kleineren Quer- 

schnitten. Die eine besitzt Walzen von 500, die 

andere von 280 mm Durchmesser. Ferner ist 

eine Strafse (System Lauth) mit Walzen von

000 mm Dtr. zum Walzen von schweren Platten 

vorliąnden, endlich noch ein Uandagenwalzwerk.

Es braucht wohl nicht erwahnt werden, dafs 

die nothigen Warmofen und die maschinellen 

Einrichtungen nebensachlicHer Art, die alle durch 

Turbinen in Betrieb gesetzt werden, yorhanden 

sind.

Die Oefen werden samnitlich durch Gas ge

beizt. Besondere Erwahnung yerdient noch ein 

Drehofen vzn 10 t Fassungsraum zur Darstellung 

\’on Luppen, welche den Martinofen zugesetzl 

werden.

An Danipfhammern sind im ganzen 10 yor

handen und zwar:

XII.7

1 von 100 t Bargewicht: Fallhohe 5 ni,

1 . 20 t „ ' „ 3 m,

1 r, 15 t „ „ 3 m,

1 , 10 t , „ 2,5 m,
1 , 7 1  „ „ 2 m,

5 „ 400 kg „ „ 1 m.

Auf Blatt XXXVI Fig. 7 u. 8 ist der grofste 

Hammer in Ansicht und Grundrifs dargestellt. 

Anstatt mit Dampf werden die Hammer und 

zugehorigen Krahne und noch aufserdem ver- 

schiedene Motoren durch geprefste Luft getrieben; 

zur Erzeugung derselben in eriorderlicher Menge 

wurden die 4 schon erwahnten Gompressoren 

von Dubois-Franęois erbaut.

„Jede dieser 4 Gruppen“, theilt Prof. Kupel- 

wieser in einem in Leoben am 22. Januar d. J. 

gehaltenen Vortrage mit, „hat 2 Windcylinder yon 

800 mm Durchmesser und 1200 mm HP, welche 

von zwei Wassercylindern mit 340 mm Durch

messer und dem gleiehen Hube betrieben werden. 

Zwischen den beiden Cylinderpaaren jeder Gruppe 

ist ein Schwungrad eingeschaltet, um den Gang 

moglichst gleiehformig zu machen.

Jede der 4 Conipressoren-Gruppen verbraucht 

in der Secunde 175 1 Druck wasser und com- 

primirt 0,8 cbm Luft auf 6 Atmospharen Span- 

nung. Das Yolumen des Injectionswassers belauft 

sich fiir jeden Hub auf 0,01 des Cylindcr- 

Volumens. Die comprimirte Luft wird in einem 

Sammelkessel yon 1,61 m Durchmesser und 5 m 

Hohe, somit von etwa 12 cbm Inhalt geieitet, 

von welchem aus die Vertheilung derselben an 

die Hammer und yerschiedenen Motoren erfolgt. 

Um jedoch einen gleichforuiigen Gang der Ma

schinen zu erzielen, mufs man eine geoiigcnd 

grofse Luftmenge zur Yerfiigung haben, weshalb 

der oben angefiihrte Sammel- oder Vertheilungs- 

kessel mit 2 Luftregulatoren, welche zusammen 

einen Inhalt von 1000 cbm haben, in Yerbin

dung steht.
Diese zwei Regulaloren bestehen aus Gufs- 

eisenrohren von 1,25 ni Durchmesser und je 

400 m Liinge und sind mit einem um 51 m 

hoher gelegenen Wasserreservoir durch ein heber- 

formiges Rohr von 600 nun Durchmesser yer

bunden, um bei wechseluden Luftmengen nahezu 

dieselbe Pressung der Luft zur Verfugung zu 

haben.
Der 100 t- Hammer steht in der Mitte eines 

rotundenahnlichen Gebiiudes, welches aus Eisen 

hergestellt ist und 50 m Durchmesser hat, so 

dafs aufser dem Hammer vier Sieniens-Schweifs- 

ofen, von welchen je zwei auf jeder Seite der 

Hammerstander angeordnet sind, und die zwei 

zur Bedienung der Oefen und des Hammers 

yorhandenen Krahne Platz finden; der Hammer 

ist durch diese Anordnung auf beiden Arbeils- 

seiten yollkommen frei und zuganglich gestellt.

Der Hammer hat, wie oben bemerkt, cin 

Falleewicht von 100 t und eine Hubholie von
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5 m. Der Luftcylinder hat 1,92 m und die 

Kolbenstange 360 m Durchmesser.

Die Schabotte ist 1000 t schwer, aus einem 

Stuck gegossen, hat 4,42 m Ilohe, an der Basis 

eine Flachę von 42 qm, an der oberen Flachę 

9,3 qm.
Der Hammer ist in allen seinen Theilen, be

sonders aber in den Standem sehr massiv gebaut, 

und wiegt derselbe ungefahr 287 t. Es mufs 

derselbe so solid wie moglich gebaut sein, weil 

die iiber den Cylinder hinaus verlangerten Stander 

oberhalb yereinigt sind und einen verticalen Zapfen 

tragen, welcher in der Yerticalachse des Ham- 

mers liegt und ais Drehungsachse der beiden 

Drehkralme dient, welche auf einer kreisrunden 

Balm von 43,2 m Durchmesser um diesen Mittel- 

punkt gedreht werden konnen. Der eine der 

beiden Krahne hat eine Tragffihigkeit von 100 t, 

der zweite von 150 t. Der kleinste Abstand 

zwischen den senkrechten Mittellinien des Ham- 

mers und den Kettenscheiben des Krahnes mifst 

1,75 in und der grofste Abstand 20,4 m, so 

dafs man mit den Krahnen den Transport der 

Stahl- oder Eisenblocke von den Oefen zu dem 

Hammer und zuriick besorgen kann. Die Be- 

wegung der Krahne in allen ihren Theilen wird 

ebenfalls durch comprimirte Luft vermittelt, 

welche durch den Zapfen zugefiihrt wird.

Sowohl der Hammer wie die Krahne sollen 

vorziiglich arbeiten.

Da man gezwungen war, die Oefen so nahe 

dem Hammer, und zwar zwischen dem Hammer 

und der Laufbahn der Krahne zu stellen, um 

dieselben in das Gebiet der Kraiine einzubeziehen, 

so hatte man die Sorge, dafs dieselben durch 

die Erschutterungen, welche durch die Hammer- 

schlage verursacht werden, sehr litten. Man 

stellte dieselben daher von dem die Oefen um- 

gebenden Erdreich vollkommen isolirt und ist 

auch mit dieser Anordnung bis jetzt zufrieden. 

Nur jene kleinen Vorrichtungen, welche das Auf- 

ziehen der Ofenthuren, das Herausziehen und 

Einschieben der Blocke in die Oefen besorgen, 

sollen einiges zu wiinschen iibrig lassen und 

sollen rcconstruirt werden."

Das Gebaude des zweitgrofsten Hammers liegt 

neben demjenigen des grofsen Hammers und enthalt

2 grofse Oefen mit beweglichen Boden',^um die 

grofsen Blocke wieder zu erhitzen; in demselben 

Raume sollen 2 Krahne von je 60 t Tragfahig- 

keit und eine hydraulische Preise zur Erzeugung 

eines Drucks von 7500 t zum Biegen"von Panzer- 

platten errrichtet werden. Die Maschinen, welche 

zur Fertigstellung der Panzerplatten dienen, 

stehen in einem mit einem Laufkrahnen von

60 t Tragfahigkeit versehenen Raum. Sammt- 

liche dort vorhandene Arbeitsmaschinen mit Ein- 

schlufs der Walzendrehbanke werden durch

10 Turbinen getrieben. Der Raum, in welchem 

das Harten und Anlassen der Geschiitzrohre u. s. w. 

Yorgenommen wird, ist mit einem durch ge- 

prefste Luft gelriebencn Laufkrahnen von 100 t 

Tragfahigkeit, Wiirmofen und Beeken mit einem 

Inhaite von 200 t Oel versehen. Ein zweites 

derartiges Becken nebst einem besonderen Ofen 

zum Tempem von Geschiitzrohren bis zu 22 m 

Lange ist im Bau begriffen.

Zur Herstellung von feuerfestem Materiał sind 

besondere Fabricationsraurne vorgesehen. Dafs 

auch ein chemisches Laboratorium und eine 

Probirwerkstatt in der Anlage mit einbegriffen 

sind, ist selbstverstandlich. Auf der Probir- 

maschine kann ein Zug bis zu 100 t ausgeiibl 

werden.

Die ganze Anlage wird elektrisch beleuchtet. 

Das Nahere iiber diese Einrichtung hat Hr.

H. Cox, Oberingenieur der elektro-technischen 

Fabrik, Gannstatt, in einem im Wiirttembergischen 

Bezirksyerein am 25. Juli 1886 in Heilhronn 

gehaltenen interessanten Vortrage mitgetheilt.

Die Zahl der auf dem Werke beschaftigten 

Arbeiter ist etwa 3000, hierzu kommen noch 

1000 in der Giefserei und 2000 in den Berg- 

werksbetrieben Angestellte, so dafs die Gesellschaft 

insgesammt jetzt iiber 6000 Arbeiter beschaftigt, 

dereń Zahl sich voraussichtlich noch bedeutend 

erhohen wird, da die Werke in der Yergrofserung 

begriffen sind.
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Ifeiikschrift zu den GrundzUgen der Alters- und Inyaliden- 
Yersorgung der Arbeiter.

Die Unfallversieherung ist zur Zeit fiir die 

Industrie, das Transportwesen einscliliefslich der 

Seeschifffahrt, das Bauwesen, sowie fiir die Land- 

und Forstwirthschaft mit zusammen j  rund 10 

Millionen Arbeitern gcsetzlich geregelt. Dadurch 

ist eine gentigend breite Unterlage fiir die Altcrs- 

und Invalidenversicherung^gewonnen, und 'es'’ist 

nicht erforderlich, auf die Durchfiihrung der Un- 

fallversicherung fiir die derselben noch nicht unter- 

worfenen Kategorieen — insbesondere das Hand- 

werk, soweit dasselbe ohne Motoren arbeitet und 

weniger ais zehn Arbeiter beschaftigt, die Fischer, 

das Hausgesinde, das Dienstpersonal in Handlungs- 

gcschaften — zu wąrten. Die Ausdehnung der 

Unfallversicherung ^  auf die letztbezeichneten 

Kategorieen kann neben der Alters- und Invaliden- 

versicherung nach ^Bedarf geregelt'werden, ein 

hierauf abzielender Gesetz-Entwurf ist in der 

Vorbereitung begriffen.

Altersversorgung ware an^Personen,^-welche 

ein hohes Lebensalter (etwa das 70. Jahr) er

reicht haben, ohne Riicksicht auf den Nachweis 

der Invaliditat, — Invalidenversorgung ohne Riick- 

sicht [auf das Lebensalter bei nachgewiesener 

Erwerbsunfiihigkeit zu gewahren, soweit nicht 

durch Unfallversicherung Fiirsorge getroffen ist.

Die Invalidenversicherung wird hiernach ins- 

besondere bei dein Vorhandensein von Erwerbs- 

unfahigkeit eintreten, welche die Folgę von 

Krankheilen, allmahlichem Verbrauch der Krafte 

oder von solchen Unlallen ist, die nicht „bei 

dcm Betriebe* sich ereignel haben. Die gleich- 

zcitige Regelung der Wittwen- und Waisenfiir- 

sorge ware zwar erwiinscht; es empfiehlt sich 

jedoch, diesen Theil der socialpolitischen Gesetz- 

gebung zunaehst nocli nicht in Angriff zu nehmen, 

um zuvor durch die bei der Durchfiihrung der 

Alters- und Invalidenversicherung zu sammelnden 

Erfahrungen zu einem zutreffenderen Urlheile 

unter Anderm auch dariiber zu gelangen, ob 

die Industrie und dic anderen in Betracht kormnen- 

den Berufszweige die mit der Wittwen- und 

Waisenversorgung nothwendig verkniipfle erheb- 

licho Mehrbelastung zu tragen im Stande sind.* 

Ueberdięs ist fiir Wittwen und Waisen durch 

eine Reihe von Wohlthatigkeitsanstalten, wenn 

auch nicht ausreichend, so doch einigerrnafsen

* Die Wittwen- und WaiŚenversorgung wurde 
nach flberschlagiger Berechnung bei nur 60 JL Rente 
tur Wittwen, und nur 30 J l  Rente fiir jedes Kind 
eine Belastung von 15,90 J l  auf den Kopf des 
mannlichen Arbeiters, also fur rund 7l/a Millionen 
mannliche Arbeiter einen Bedarf Yon 1191/4 Millionen 
Mark erfordern.

| gesorgt. Auch werden nach dem Inslebentrctcn 

der Invalidenversicherung diejenigen Anstalten, 

welche gegenwartig genothigt sind, ihre Mittel 

durch Unterstiitzung von Invaliden neben Wittwen 

und Waisen zu zersplittern, voraussichtlich dazu 

iibergeben, den letzteren eine erhóhte Fursorge 

zuzuwenden, weil die Invaliden ihrer Fiirsorge 

dann nicht mehr im gleichen Mafse bediirftig 

sein werden.

Wie die Kranken- und die Unfallversicherung, 

so wird auch die Alters- und Invalidenversicherung 

auf der Grundlage des Versicherungszwanges und, 

entsprechend der Kaiserliclien Botschaft vom

17. November 1881, auf der Grundlage korpora- 

tiver Verbiinde aufzubauen sein.

Ais die geeignetsten Trager derselben diirften 

sich die fiir die Unfallversicherung gebildeten 

Berufsgenossenschaften erweisen. Die letzteren 

werden durch Uebertragung der neuen Einrichtung 

einen festeren Kitt und mehr Inhalt erhalten. 

Dadurch wird zugleich dem Bedenken begegnet 

werden, ■ dafs die soeben durcbgefiihrte berufs- 

standischc Organisation fiir die Zwecke der Un- 

fallversicherung ein zu grofser Apparat sei. Die 

Berufsgenossenschaften und dereń Organe sind 

ohne Zw'eifel geeignet, weitere socialpolitische 

Aufgaben und namentlich solche zu erfiillen, bei 

denen es sich um dieselben Personen handelt, 

fiir welche die Unfallversicherung eintritt. Ueber- 

dies wreist die lnvalidenversicherung,. soweit es 

dabei auf die Feststellung ankommt, ob ein 

Versicherter noch arbeitslahig ist oder auf Kosten 

seiner Mitarbeiter und der Arbeitgeber eine Rente 

erhalten soli, ganz besonders auf die Selbstver- 

waltung der Betheiligten hin, und bei gleich- 

[ zeitiger Verwaltung beider Einrichtungen durch 

dieselben Organe werden auch die Verwaltungs- 

: kosten gemindert werden. Es bedarf daher fiir 

die Alters- und Invalidenversicherung der von der 

j Unfallversicherung bereits erfafsten Personen einer 

neuen Organisation neben den Berufsgenossen- 

i schaften nicht. Innerhalb der Berufsgenossen

schaften dagegen ist fur die gedeihliche Losung 

] der ihnen zuzuweisenden neuen Aufgabe die 

Schopfung besonderer Einrichtungen erforderlich.

Bei jeder Berufsgenossenschaft wird namlich 

fur die Zwecke der Alters- und Invalidenver- 

sicherung eine besondere Versicherungsanstalt in 

ahnlicher Weise zu errichten sein, wie dies nach 

dem Gesetz vom 11. Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl.

S. 287) bei den Berufsgenossenschaften der Bau- 

gewerbetreibenden zu Zwecken der Unfallver- 

sicherung von Arbeitern bei Regiebauten gc- 

j schehen soli.
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Das Reich, die Bundcsstaatcn, Communalver- 

bande u. s. w. worden, soweit sie fiir die Unfall- 

versićherung an die Stelle der Berufsgenossen- 

sćbaften gelreten sind, auch die Alters- und 

lnvalidenversichcrung fur eigene Rechnung dnreh- 

zUfiihrcn halieh.

Subsidiarsind endlich fiir diejenigen Kategorieen 

von Arbeitern, welche der Unfallversicherung 

noch nicht unterliegen, bis zur Durchfiihrung 

der letzteren die weiteren Connnunakerbande 

(Provinzen u. s. w.) eyentuell dic Bundesstaaten 

selbst nach nfiherer Bestimmung der Landesge- 

setze ais Trśiger der Alters- und Invalidenvei-- 

sicherung ins Auge zu fassen.

Sofern einzelne Berufsgenossenschaften wegen 

ihres zu geringen Umfangs oder aus andern 

Grunden fiir die Uebernahme der Alters- und 

Invalidenversichenmg nichl geniigend leistungs

fahig erscheinen solllen, sind in Aulehnung an 

den § 30 des Unfallversicherungsgesetzes Ver- 

cinigungen von mehreren Berufsgenossenschaften 

zur gemeinsamen Uebernahme der Alters- und 

lnvalidenversicherung zu gestalten. Es wird auch 

unbedenklich sein, dem Bundesrath die Befugnifs 

beizulegen, nach Bedarf eine solche Vereinigung, 

die sich ihrer Wirkung nach ais Riickversicherung 

auf Gegenseitigkeit darstellen wiirde, zwangsweise 

anzuordnen.

Diese Organisation ermoglicht das gleichzeitige 

Erfassen sammtlicher gegen Lohn arbeitenden 

Personen des Arbeiterstandes und der unlerge- 

ordneten Betriebsbeamten (zusammen etwa 12 

Millionen Personen). Hierauf ist insbesondere 

um deswillen ein erhebliches Gewicht zu legen, 

weil wegen des haufigen Orts- und Berufswechsels 

der Arbeiter bei Beschrankung der neuen Ein- 

richtung auf einzelne Kategorieen von Arbeitern, 

etwa auf die unter das Unfal!vcrśicherungsgesetz 

fallendcn Industrie- und Bauarbeiter oder auf 

gewisse territoriale Gebiete, erhebliche Schwierig- 

keiten entstehen wurden. Denn die Alters- und 

lnvalidenversicherung selzt dauernde Verhallnisse, 

dauernde Beitragsleistung bis zum Eintritt des 

heslimmten Alters bezw. der lnvalidilat voraus, 

weil nur unter dieser Bedingung die Hohe der 

Beitrage mit einiger Sicherheit bemessen werden 

kann. Wird aber die Yersicherungspflicht auf 

einzelne Berufszweige beschrankt, so wiirde die 

Entlassung aus einer versicherungspflichtigen 

Beschiiftigung oder der Uebertritt zu anderen 

einstweilen noch nichl erfafsten Beriifszweigen 

die Folgę haben, dafs die bis dahin bereits 

erworbene Expektanz auf eine spalere Rente sich 

mindert, oder doch nur bei Aufwendung doppeller 

Beitrage (namlich einschliefslich dt.s wahrend der 

fruheren Beschiiftigung vom Arbeilgeber gezahlten 

Beitrages) erhalten werden kann. Diese Unzu- 

tragliehkeit wiirde um so grofser werden, je 

kleiner der Kreis der in die neue Einrichtung 

einbezogenen Personen gegriften wiirde. Auch
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wiirden bei dem haufigen Wechsel zwischen 

Yersicherungspflicht und Freiheit von dieser 

Pflichl die Schwierigkeiten der Verwaltung und 

Gontrole sich m eh ren, und auch der Arbeils- 

markt konnte sich in bedenklicher Weise ver- 

schieben, da voraussićhllich die Arbeiter zu der

jenigen Beschiiftigung hindrangen wurden, welche 

ihnen die Wohlthat der Alters- und lnwaliden- 

yersicherung unter Milliulfe des Arbeitgebers und 

des Reichs gewahrleistet. Gegeniiber dem Ge- 

wiehle dieser Erwagungen diirften die fiir eine 

Beschrankung der neuen Einrichtung auf kleinere 

Kreise bezw. fiir ein alhnahliches schritlweises 

Vorgehen geltend gemachten Griinde zuriicklreten 

miissen, und dies um so mehr, ais aus den 

weiter unten zu entwickelnden Grunden nicht zu 

besorgen ist, dafs fur irgend einen Berufszweig 

dic Lasten der Alters- und Invalidenvcrsicherung 

unerschwinglich sein werden.

Ganz zu vermeideri ist ein Ausscheiden Ver- 

sicherler aus dem Yersicherungsverhaltnifs zwar 

niemals. Bei gleichzeitigem Erfassen sammtlicher 

Arbeilerkategorieen aber wiirde sieli dasselbe im 

wesentlichen auf nur zwei Falle beschranken:

a) auf das Aufgeben jeder die Yersichcrungs- 

pflicht begriindenden Beschiiftigung,

b) aut zeitweilige Arbeitslosigkeil.

In diesen Fallen zieht der Ausfall an Beitragen 

allerdings folgericlilig eine Minderung des Renten- 

anspruclis fiir den Betheiligten nach sich. Ge- 

mildert wird indessen dieser Nachlheil dadurch, 

dafs der Ausfall durch Nachzahlung der vollen 

Beitrage mit Zinsen und Zinseszinsen oder durch 

Verrechnung solcher Beitrage, dic in anderen 

Jahren fiir mehr ais die normale Zahl von 

Arbeitstagen (300) geleistet sind, ausgeglichen 

werden kann. Zur Vermeidung von Harten sind 

dabei Zeiten bescheinigter, mit Erwcrbslosigkeil 

verbundener Krankheit — fiir welche sich nach 

Erfahrungssalzen ein Durchschnitt ermitteln und 

bei der Berechnung der rcgelmafsigen Beitrage 

beriicksichtigen lafst — ais Arbeitstage in Ansalz 

zu bringen, ohne dafs fiir dieselben Beitrage zu 

entrichlen waren. Fur solche Ausfalle aber, 

welche. durch den Militardienst in Kriegs- oder 

Friedenszeilen hervorgerufen werden, wird, da der 

Militardienst im vaterliindischen Intertsse geleistet 

wird, das Reich eintreten mussen. Dies kann 

zweekmiifsig in der Weise gesehehen, dafs das 

Reich bei der demnachstigen Festsetzung der 

Rente denjenigen Betrag iibernimmt, um welchen 

dieselbe wegen der durch den Militardienst her- 

vorgerufenen Ausfalle an Beitragen rechnungs- 

mafsig zu kurzeń gewesen ware.

Der Orls- oder Berufsweęhsel der Arbeiter 

bringt die weitere Schwierigkeit mil sich, dafs 

in den Bezirken der einzelnen Versicherungsan- 

stalten nicht fortlaufend dieselben Personen be- 

; sehiiftigt werden, und dafs jeder einzelne Arbeiter

i seine Beitrage bald an diese, bald an jene Yer*

„STAHL UND E ISEN .“
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sicherungsanslalt abfuhren wird. Es fragt sich 

daher, welcher von dięsen Versichorungsanstaltcn 

deinnachst die Ftirsorge fiir die lnvajlcien zur 

Last fallen soli. Es geht nichl a n , dieselben 

lediglich derjenigen Anstalt aufzubiirden, bei 

welcher die lnvaliditat eingelrelen ist. Dies 

konnte hochstens dann zugelassen werden, wenn 

man annehmen durfte, dafs dic thatsachlichen 

Verhaltnisse eine Ausgleichung der hierdurch 

crwachsenen Belastung der einzelnen Anstalten 

herbeifuhren werden. Diese Annahme aber trifft 

nicht zu. Denn bei jener Regelung wurden 

iiltere Personen, dereń baldige lnvalidisirung be- 

vorsteht, nur schwer Arbeit finden, diejenigen 

Ycrsidierungsanstalteii aber, dereń Betriebe Ge- 

legenheit zu leichter, aucli von alteren Leuteu 

auszufuj|'cnder Arbeit bieleń und in weichen 

deshalb zahlreiche iiltere Personen beschaftigt 

werden, wurden zu Gunsten anderer Betriebs- 

zweige benachtheiligt werden, in denen wegen 

der schwcręren Arbeit jungere Krafte erforderl, 

aber auch die Krafte schneller verbraucht werden. 

Es einpfiehlt sich vielmehr, einen Aufgleich unter 

den verschiedenen Versicherungsanstalten dadurch 

herbeizufuhren, dafs fiir jeden einzelnen Fali 

durch ein besonderes Rechnungsbiireau desReichs- 

Versiclierungsanits ermittelt wird, mit welchem 

Betrage derselbe die einzelnen betheiligten An- 

stalten belastet. Dieser Betrag richtet sich nach 

der Zeit und der Dauer der Beschaftigung in 

den Bezirkcn der einzelnen Yersiclierungsanstalten, 

also, da wahrend der Beschaftigung-Beitrage zu 

entrichten sind, nach der Summę und dem Yer- 

sicherungswerth der zu den einzelnen Anstalten 

in den verschiedenen Jahren geleisteten Beitrage. 

Dabei ist zu beachten, dafs Beitrage, welche in 

jiingeren Jahren geleistet werden, im allgemeinen 

fiir die Invaliditatsversicherung. einen hóheren 

Werth haben, ais gleich hohe Beitrage in spateren 

Lebensjahren. Fiir die Ermittelung der auf die 

einzelnen Versicherungsanstalten hiernach ent- 

iallenden Belastungswerthe lassen sich durch 

Sachverśtandige feste, nach Mafsgabe der Er- 

fahrung zu berichtigendc Tarife aufstellen. Die 

auf Grund dieser Tarife von dem Rechnungs- 

hiireau in jedem einzelnen Falle anzustellenden 

Berechnungeh konnen erhebliche Schwierigkeiten 

niclit bieten.

Gegenstand der Alters- und der Jnvaliden- 

versicherung wird ebenso wie bei der Unfallvcr- 

sicherung die Gewahrung einer Rente sein mussen, 

weil nur diese die Gewahr bietet, dafs den Ver- 

sorgungsberechtigten dauernd die yersicherten 

Beziige zu gut kommen. Eine Kapitalversicherung, 

wie solche neuerdings wiederholt in Anregung 

gebracht ist, einpfiehlt sich schon um deswillen 

nicht, weil sich keine ausreichende Yorsorge 

dagegen treffen lafst, dafs das Kapitał zweekwidrig 

verwendet oder yergeudet, dadurch aber der 

Zweck der Invalidenversicherung, fiir den Lebens-

abend eine sichere, vor der Armenpllege be- 

wahrende Einnahtne zu gewahrleisten, hinfallig 
gemacht wird.

Fiir die Frage, ob dic Renie fur alle Yer

sicherten einheitlich, oder ob sie nach Mafsgabe 

der lohnortlichcn oder sonstigen Verhaltnisse vcr- 

schieden zu hemessen ist, kommen folgende Gc- 

sichtspunkte in Betracht.

Der wechselnde Individualverdienst kann nicht 

mafsgebend sein, weil dann auch die Hohe der 

Beitrage nach dem jeweiligen Arbeitsverdieust 

individuell festzustellen ware und hierdurch bei

12 Millionen Yersicherter eine die Durclifiilirbar- 

heil der ganzen Einrichtung in Frage stellende 

Erschwerung der Verwaltung bedingt sein wiirde. 

Ebensowenig aber empfiehlt es sich. die Bente 

und demgemafs aucli die Beitrage nach dem 

Durchschniltsverdienst einzelncr Berufszweige oder 

Arbeitsorle abzustufen, weil kein Berufszweig im 

ganzen Um fangę des Rcichs annahernd gleiche 

Lohne bietet. Ebenso verschieden sind innerhalb 

der einzelnen Ortscliaften Deutschlands die Lohne 

der Arbeiter in den yerschiedenen Berufszweigen. 

Bei dem haufigen Berufs- und Ortswechsel der 

Arbeiter wiirde dieser Umstand nicht nur die 

Beitragsbcrechnung, sondern aucli die Fcststcllung 

der Rente unverhaltnifsrnafsig erschweren. Eine 

lediglich nach dcm Durchsehnittssatz der letzten 

Beschaftigung oder des letzten Arbeitsorts be- 

rechnete Rente wurde die sehr erheblichen Vcr- 

schiedenheiten wahrend der bisherigen anderweiten 

Beschaftigung, welche doch auf dic Invałidilat in 

der Regel nicht ohne Einflufs ist, unberucksichtigt 

lassen und deshalb mehr oder weniger auf Zti- 

lalligkeiten beruhen; eine sorgfaltige Abwagung 

der Verhaltnisse wahrend der ganzen bisherigen 

Arbeitszeit aber wiirde wiederum die Durchfuhr- 

barkeit der ganzen Einrichtung in Frage stehen. 

Die Yerhallriisse liegen eben bei der Alters- und 

der Invalidenversiclierung anders ais bei der 

Unfall- und der Krankenversicherung. Bei der 

Unfallversicherung sind dic Folgen plotzlicher 

Ereignisse, bei der Krankcnversicherung solche 

Schaden zu decken, dercn Ursache in der Regel 

nicht weit zuruckliegt; bei Abmessung der hier- 

filr zu zahlendeu Entschadigung sind deshalb 

auch nur dic zur Zeit des Eintritts des Schadens 

bestehenden Arbeitsverhaltnisse in Betracht zu 

ziehen. Die Alters- und die lnvalidenversicherung 

dagegen sollen fiir solche Schaden Fiii-sorge 

treffen, dereń Ursache in der Regel eine lang- 

jahrige Thatigkeit ist.
Alle diese Erwagungen lassen es ais das relativ 

Beste erscheinen, fiir alle Versicherten dic Rente 

einheitlich zu hemessen, und dereń Hohe in fiir 

Alle gleichem Mafse nur insofern abzustufen, ais 

vor Erwerb der Rente. eine langere oder kiirzere 

Arbeitszeit zuriickgelegt und demgemafs eine 

grofsere oder kleinere Gesammtsumrne an Bei- 

tragen gezahlt worden ist. Demgemafs sind denn
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auch dic Beitrage ohne Riicksicht auf dic Ver- 

schicdenheit des Lohnes fiir Alle gleich zu be- 

messen und diirfcn nur zwischen den verschiedenen 

Berufszweigen insofern voneinander abweichen, 

ais wegen der verschiedenen lnvaliditatsgefahr 

in denselbcn nach versicherungstechnischen Grund- 

satzen mehr oder weniger an Beitragen crforder- 

licli wird, um die fiir Alle gleiche Renie zu 

decken. Eine solche Abstufung der Beitrage aber 

ist unabweisbar, weil ohne dieselbe die weniger 

gefahrlichen Berufszweige (insbesondere die Land- 

wirthschaft) dic grofsere Invaliditatsgefahr anderer 

Berufszweige mit tragen und dadurch zur Unge- 

biihr belastet werden wurden. Nur fiir die ersten 

Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes werden 

die Beitrage zu den einzelnen Versiclierungsan- 

stalten in der llauptsachc auf allgemeine ver- 

sicherungsteclmische Berechnungen sich griinden 

miissen, weil zur Zeit die Unterschiede in den 

einzelnen Berufszweigen noch nicht ausreichend 

bekannt sind.

Frcilich werden hiernach lioch bezahlte Ar

beiter der Industrie dieselbe Rente erhalten, wie 

niedriger gelolmtc landwirthschaftliche Arbeiter. 

Indessen ist das offenllichc Interesse, welches 

den Beitrittszwang rechtfertigt, nur insoweit be- 

theiligt, ais sammtlichen Arbeitern die Moglich- 

keit einer bescheidenen Lebenshaltung nach Fort- 

fall ihrer Arbeitsfahigheit zu sichern ist. und in 

dieser Beziehung braucht ein Unterschied nach 

der bisherigen Lebensstellung nicht gemacht zu 

werden. Im iibrigen ist es den Arbeitern, 

welche hóheren Verdienst haben und deshalb mehr 

zahlen konnen und wollen, unbenommen, durch 

Belheiligung bei anderen Yersieherungsanstalten, 

z. B. der Kaiser Wilhehn-Spende, sieli eine Zu- 

satzrente zu sichern. Dagegen wird wenigstens 

fiir jetzt davon Abstand genommen werden miissen, 

die freiwillige Versiclieiung hoherer Renten auch 

bei den jetzt ins Leben zu rufenden Yersiche

rungsanstalten der Berufsgenossenschaftcn zu ge- 

statten; denn hierdurch wurde die Verwaltung 

dieser Anstalten erheblich erschwert werden. und 

solche Erschwerungen sind wenigstens so lange, 

bis die neuen Einrichtungen sich eingelebt haben, 

thunlichst zu vermeiden.

Ihrem Betrage nacli wird die Rente so be- 

messen werden miissen, dafs sie einerseits nicht 

eine nur theilweise Erleichterung der olfentlichen 

Annenptlege oder ein Taschengeld darstellt, an- 

dererseits aber auch, wie schon angedeulet wurde, 

nur fiir nothdurftigen Lebensunterhalt an billigem 

Orte ausreicht. Letzteres wird dazu fiihren, dafs 

die Rcntenempfanger thunlichst auf dem Lande 

ihre Wohnung nehmen, dadurch die Bevolkerung 

des platten Landcs vermehren und letzterem neben 

dem Reste ihrer Arbeilskraft auch vermehrten 

Geldumsatz zufiihren. Auch die nothwendige 

Rucksicht auf die Leistungsfahigkeit der Arbeit- 

geber und Arbeitnehmer, sowie auf die Export-

fiihigkeit der Industrie nothigen dazu, wenigstens 

fiir den Anfang die Renten, nicht zu hoch zu be- 

messen, weil durch die Hohe der Renten die 

Kosten der ganzen Einrichtung bedingl werden. 

Eine spatere Erhohung der Rentensatze, sobald 

eine solche ohne Gefahrdung anderer wichliger 

Interessen ausfiihrbar erscheint, ist dabei nicht 

ausgeschlossen. Umgekehrt aber wiirde eine 

spatere Ermiifsigung der einmal in Aussieht ge- 

stellten Rentensatze, falls sieli die letzteren ais 

zu lioch bemessen herausstellen sollten, Unzu- 

friedenheit erregen, mithin den socialpolitischen 

Zweck der ganzen Einrichtung vereiteln. Aus 

diesen Griinden kann die Alters- und Invaliden- 

rente wenigstens zur Zeit die Hohe der Unfall- 

rente, welche bei viilliger Erwerbsunfahigkeit zwei 

Drittel des Lohnes betragt, nicht erreichen. Eine 

solche Gleichstellung ist aber auch aus inneren 

Griinden nicht geboten. Denn die Unfallrentc 

hat dic Folgen der vorzeitigen, unvorhergcschenen, 

unmittelbar durch die Gefahren einer bestimmten 

Berufsthatigkeit verursuchten Beeintrachtigung der 

Arbeitslahigkeit zu decken und mufs deshalb 

rclativ hoch sein. Hohes Alter dagegen und die 

nicht auf einem aufserordentlichen Betriebsunfąjl 

beruhende Einbufse der Arbeits- und Erwerbs- 

fahigkeit sind in der menschlichen Natur be- 

griindet; Abnutzung der Krafte stelit mil zu- 

nehmendem Aller nach langerer oder kiirzerer 

Frist Jedem bevor. Dic staatliche Fiirsorge fiir die 

von diesem allgemeinen MenschenlooseBetroffenen 

braucht dalier iiber das Mafs des zu einer be- 

scheidenen Lebenshaltung Nothwendigen niclit 

hinauszugehen.

Hiernach diirfte eine mit der Dauer des Ar- 

beitsverhaltnissęs sleigende lnvalidenrenle von 

jahrlieh 120 bis 250 Mark, welche bei weib- 

lichen Personen auf 2ja dieser Betrage zu er- 

mafsigen wiire, ausreichend sein. Die Altersrenlc 

dagegen braucht den Mindestbetrag der Invaliden- 

rente (120 Mark) nicht zu iibersteigen, weil auch 

der bei der Arbeit alt gewordene Arbeiter, sobald 

er niclit mehr arbeitsfahig ist, sich fiir invalide 

erklaren lassen und dann Ińvalidenrente beziehen 

wird. Wo Naturallohnung iiblich ist, wird, wic 

nach § 9 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 (Keichs- 

Gesetzbl. S. 132), auch die Gewahrung der Rente 

in dieser Form zuzulassen sein.

Eine nicht zu kurz bemessene Wartezeit 

(Garenzzeit) ist unentbehrlich und unbedenklich. 

Sie ist unentbehrlich, weil sonst, dem Zweck des 

Gesetzes zuwider, durch kurze Arbeit Jeder den 

Ansprueh auf die Mindestrente wiirde erwerben 

konnen, und durch dic hierbei unvermeidlichen 

Mehrkosten dic eigentliehen Berufsarbeiler zu 

Gunsten von Miifsiggangern oder Vagabunden gc- 

sciiiidigt werden wurden. Sie ist aber auch un- 

bedenklich, weil die Voraussetzungen der Rente 

—  Alter und nicht durch einen Betriebsunfall 

lierbeigefiihrte Invaliditat —  bei den eigentliehen
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Berufsarbeilern in der Regel erst nach langerer 

Arbeitsthiitigkeit eintreten. Um jedoch auch den- 

jenigęn Fiillen Rechnung 7.11 tragen, in welchen 

ausnahmsweise die Erwerbsunfahigkeit schon nach 

kurzer Arbeitsthatigkeit eingetreten ist, wird aus

nahmsweise die Rento auch vor Ablauf der 

Wartezeit gewiihrt werden miissen, wenn die In- 

validitiit nachweislich aus Anlafs der Berufsarbeit 

ungewohnlich friihe eingetreten is t; ebenso wird 

nachgelassen werden konnen, dafs ein Theil der 

Rente auch soichen Personen, welche aus anderen 

Grunden vot- Erfiillung der Wartezeit erwerbsun- 

fahig werden, gewiihrt werden darf, sofern Billig- 

keitsgriinde rorliegen. Hiernach empfiehlt es sich, 

die Dauer der Wartezeit bei der Altersrente auf 

30 Jahre, bei der Invalidenrente, yorbehaltlich 

solcher Ausnahmefalle, auf 5 Jahre zu bemessen. 

Wahrend der Uebergangszeit wird, um das Ge- 

setz auch beziiglich der Altersrente alsbald prak- 

tisch werden zu lassen, nicht der Nachweis von 

Beitragen, sondern nur der Nachweis wirklicher 

Arbeit wahrend derselben Anzahl von Jahren, 

welche die regelmiifsige Wartezeit fiir die Invali- 

denrente bilden, zu fordern sein. Dagegen er

scheinen besondere Uebergangsbestimmungen fiir 

die lnvalidenrente nicht durchaus erforderlich, 

weil die letztere nach den Yorsclilagen der Grund- 

ziige schon nach einjahriger Beitragsleistung ent- 

weder voll gewiihrt werden mufs (sofern namlich 

die Erwerbsunfahigkeit Folgę einer Berufskrank- 

heit ist), oder in anderen Fiillen doch wenigstens 

zur Halfte gewiihrt werden darf (Ziffer 9).

Dio Kosten einer soichen Regelung sind fiir 

den Jahresdurchschnitt tiberschiaglich auf 156 Mil

lionen Mark veranschlagt, woran das Reich, der 

Arbeitgeber und der Arbeiter mit je einem Drittel 

zu betheiligen sein diirften. Ohne Reichszuschuls 

wird die Alters- und Invalidenversicherung nicht 

durchzufiihren sein. Werden die Kosten an- 

nithernd jene Hohe erreiehen, so entfallt auf den 

Kopf der Yersicherten im Durchschnitt ein Ge- 

sammtbeitrag von jahrlich 13 -Ji oder bei 300 

Arbeitstagen ein Betrag von weniger ais taglich 

SPfennigen, ausschliefslich der Yerwaltungskosten. 

Bei Drittelungdieses Betrages wiirdealsosowohl der 

Arbeitgeber wie der Arbeiter im Durchschnitt kaum

2 Pfennige fiir den Arbeitstag zu entrichten haben. 

Bei diesen Rechnungen ist zur grofseren Sicher

heit im Zweifelsfalle stets das Ungiinstigere zu 

Grunde gelegt worden. Thatsiichlich werden sich 

aber die Gesammtkosten bei den inzwischen in 

Angriff genommenen eingehenderen Rechnungen 

voraussichtlich niedriger stellen, zumal bei der 

bisherigen uberschlaglichen Veranschlagung die 

zahlreichen land- und forstwirthschaftlichen Ar

beiter derselben Invaliditatsgefahr und Alters- 

gruppirung unterstellt worden sind, wie die in

dustriellen Arbeiter, obwohl bei jenen die Yer

haltnisse wesentlich giinstiger liegen.

Legt man die Gesainmlzahl der in der Be-

; rufsstatistik nachgewiesenen Erwerbsunfiihigen zu 

Grunde und ubertragt auf diese die in den 

Grundziigen in Aussicht genommenen Rentensiitze, 

so wiirde ein Jahresbedarf von etwa 162 Millionen 

Mark sich ergeben. Dieser Betrag aber ermafsigt 

sich, selbst bei Beriicksichtigung einer moglichen 

Steigerung der Zahl der Epwerbsunfahigen, auf 

etwa 145 Millionen Mark, wenn man die in der 

Berufsstatistik mit beriicksichtigten, bei der In- 

validenversicherung aber aussclieidenden Unfalls- 

lnvaliden und die erwerbsunfahigen Selbstandigen 

in Abzug bringt. Aber auch bei 162 Millionen 

Mark betragt der Durchsehnittsbeitrag eines mitnn- 

lichen Arbeiters noch nicht 2 Pfennige fiir den 

Arbeitstag; und durchschniUlich zwei Pfennige 

fiir den Kopf und Arbeitstag des mSnnlichen Ar

beiters kann wohl jeder Arbeitgeber und jeder 

Arbeiter erschwingen.* Uebrigens werden die 

Beitrage innerhalb der einzelnen Bertifszweige je 

nach der Hohe der Invaliditatsgefahr derselben 

verschieden hoch ausfallen, und insbesondere in 

der Landwirlhschaft, welche eine der Gesundheit 

im allgemeinen zutraglichere Beschaftigung dar- 

bietet, hinter dem Durchschnitt zuriickbleiben. 

Hiernach wird auch die Landwirthschaft trotz 

ihrer zur Zeit bedriingten Lage die neue Last 

tragen konnen, zumal dieser Belastung aus- 

gleichend eine Erleichterung der ijflentlichen 

Armenlast und eine Vertheilung derselben auf 

grofsere leistungsfahige Yerbande gegenubersteht.

Ais Aufbringungsmodus empfiehlt sich fur den 

Antheil der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

das Versicherungsprincip, bezieluingsweise das 

PramienYeffahren, d. h. die Aufbringung der aus 

den zu erwartenden Invaliditatsfullen yoraussicht- 

licli erwachsenden Last durch im voraus berech- 

nete feste Priimien. Denn bei dem Umlagever- 

fahren wurden spatere Arbeiter in fiir sie uner- 

schwinglicher und innerlich nicht gerechtfertigter 

Weise zu Gunsten der gegenwiirtigen Arbeiter 

belastet werden.

Fiir den Beilrag des Reichs kommt jedoch 

in Betracht, dafs ein Staatswesen in der Regel 

nur die in jedem Jahre thatsiichlich erwachsen

den Ausgaben deckt, ohne die Kriifte der Steuer- 

zahler fiir kunftige Ausgaben vorweg in Ansprueh 

zu nehmen und den Kapitalbetrag der letzteren 

yerzinslich anzulegen. Auch steht derAnsamm- 

lung von jahrlich etwa 52 Mili. Mark und ihrer 

Zinsen — woraus dann die jahrlichen Z u s c h i is s e  

zu den Invalidenrenten zu decken sein wurden —

*) A n  Beitragen zur K ranke n ve rs ich e ru n g  zah lt 
der A rb e ite r 1 b is 3 Procent, der A rbe itgeber b is  
l ‘ /2 P ro cen t des A rbe itslohns, a lso  bei 600 M  D u rc li- 
schn itts lohn  u n d  300 Arbe itstagen der A rb e ite r tag
lich  2 b is 6 Pfenn ige, der A rbe itgeber taglich 1 bis
3 Pfenn ige. D ie  U n fa llve rs icherung  belastet nach  den 
v o r  E rla fs  desU nfa llve rsicherungsgesetzes aufgernachten  
Berech  n u n g e n  in  der Ind u stri e d en A  rbeitgeber m i t durch- 
schn ittlich  l ‘/s Procent des A rbe itslohns, a lso  bei g le i
ehen ZifTern m it 2 'jt P fen n ig fu r  den K o p f  und Arbeitstag.
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das finanzpolitische Bedenken entgegen, dafs die 

Anlegung so betriichtlicher Summen den Kurs 

der Werthpapiere steigern und den Zinsfufs in 

bedenklicher Weise herabdriicken wurde. Auch 

die Gefahr von Kapitałverlusten, welche dann 

wieder durch aufserordenlliche Mittel ersetzt 

werden miifsten, ware nicht ausgeschlossen.

Iliernach empfiehlt es sich, den Reichsbeitrag 

in Form der jiihrlichen Umlage des Bedarls 

aufzubripgen. Dabei waren nach iiberschlaglicher 

Berechnung im ersten Jahre etwa'800 000 J(>, 

nach 20 Jahren der Jahresdurchschnitt von 52 Mili. 

Mark, im Beharrungszustande (nach etwa 70 Jah

ren) der doppelte Jahresdurchschnitt erforderlich. 

So belastend diese Steigerung fiir den Reichs- 

haushalt sich auch erweisen mag, so diirfte sie 

doch gegeniiber den Nachtheilen, welche mit der 

Ansammlung der Reichsbeitrage verkniipft sein 

wurden, ais das kleinere Uebel ersclieinen.

Fiir die Erhebung der Beitrage der Arbcit- 

geber und Arbeiter empfiehlt sich das Marken- 

system. Nach demselben geben die einzelnen 

Yersicherungsanstalten Marken aus, welche sich 

untereinandcr durch die Bezeichnung und die 

Ordnungsnummer der einzelnen Anstalten unter- 

scheiden. Derjenige, welcher Beitrage zu ent- 

richten hat, kauft einen entsprcchenden Betrag 

an Marken und klebt dieselben in ein Quittungs- 

buch ein. Der Arbeitgeber zieht die Halfte des 

entwertheten Betrages von seinen Arbeitern bei 

der Lohnzahlung ein. Sobald die Quittungs- 

bucher voll sind, werden sie durch Behdrden 

aufgerechnet und dabei wird festgestellt, wieviel 

Beitrage an die einzelnen Versicherungsanstalten 

im Laufe der einzelnen Jahre entrichtet sind. 

Eine Nachweisung hieruber wird dcm neuen 

Quittungsbuch vorgetragen; die alten Quittungs-

*

Grundziige zur Alters- und Inv;
I. Umfang und Gegenstand der Versicherung.

1. Gegen d ie  E rw e rb sun fa h igke it, w e lche  infolge 
von  A lter, K ra n kh e it  ode r v on  n ich t  du rch  reichsge- 
se tz lich eU n fa ltve rs ich e ru n g  gedeckten Unftillen eintritt, 
w erden  n a c h  M a fsgabe  der nach fo lgenden  B e st im - 
in u n ge n  ve rs ic h e rt :

a) Personen , w elche  a is  A rbe ite r, Gehilfen, Gesellen, 
L e h r lin g e  oder D ien stbo ten  gegen L o h n  ode r Ge
halt beschaftigt w erden; 

h) Betriebsbeam ten  sow ie  H a n d lu n g sge h u lfe n  und  
Le h rlin g e  e in sch lie fs lich  der G ehu lfen  u n d  L e h r 
lin ge  in  A p o th e ke n , dereń du rch sch n itt lich e r 
Jah re sa rbe itsve rd ien st an  L o h n  ode r G ehal t 2000  M  
n ich t fibersteigt, sow ie

o.) d ie gegen L o h n  ode r G eha lt beschaftigten  Pe rsonen  
der Sch iffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge. 
D u rc h  B e sch lu fs  de s B u n de sra th s  k a n n  die B e 

st im m u n g  des Absatze s 1 auch  au f se lh stand ige  Ge- 
w erbetreibende der H a u s in d u st r ie  e rstreckt w erden. 
D u rc h  B e sch lu fs  des B u n d e s ra th s  k ann  fe rner be stim m t 
w e rd e n , da fs u n d  inw iew e it d ie jen igen G ew erhetre i- 
b end en , in  dereń A u ftra g  u n d  fu r  dereń R e c h n u n g  
y o n  H ausgew erbetre ibenden  gearbeitet w ird ,  a is  bei-

biicher dagegen werden geschlossen und bis auf 

weiteres asservirt. Die Quittungsbiichcr bilden 

einen Nachweis iiber den Betrag der von dem 

lnhaber zu den einzelnen Versicherungsanstalten 

entrichteten Beitrage, beziehungsweise iiber die 

Hohe seines Anspruchs und die Belastung der 

Yersicherungsanstalten. Der Yerlust eines Q uiL- 

tungsbuchs kann den verlierenden Arbeiter nur 

fiir kurze Zeit schadigen, da fiir die Vorjahre 

der Gesammtbelrag der in  denselben geleisteten 

Beitrage und damit die Hohe des Anspruchs des 

Arbcitors aus den asservirten iilteren Biichern 

sich ergiebt. Die Zahlung der Renten kann, wie 

bei der Urifal 1 versicherung, die Post vermitteln ; 

die Festsetzung der Renten durfte vorhehaltlich 

der Beschwerde an das Schiedsgericht und 

des Recurscs an das Reichs- (beziehungsweise 

Landes-) Versicherungsamt den Organen der Yer

sicherungsanstalten obliegen. Um jedoch das 

Reichs- (beziehungsweise Landes-) Yersicherungs- 

amt thunlichst zu entlasten, wird es sich em- 

pfehlen, den Recurs an dasselbe nur in solchen 

Fallen zuzulassen, in denen nach § § 5 1 1  ff. der 

Givilprocefsordnung die Revision an das Reichs- 

gericht eingelegt werden darf, d. b. bei Gesetzes- 

verletzungen, nicht aber auch dann, wenn es 

sich lediglich um Thatfragen handelt.

Dem Arbeiter, welcher so erhebliche Beitrage 

entrichtet, mufs auch eine ausgiebige Yertretung 

seiner Interessen ermoglicht werden. Es sind 

daher den fiir die Berufsgenossenschaft bestellten 

Vertretern der Arbeiter weitergehende Rechte bei 

der Verwaltung der Invalidenversicherungsanstalt 

einzuraumen, aufserdem aber noch besondere órt- 

liclie Vertrauensmanner der Arbeiter zu bestellen, 

wie dies in den Ziffern 2 3  bis 2 5  der Grundziige 

niiber ausgefiihrt ist.

*

iden-Versicherung der Arbeiter.
tragsp fiichtige  A rb e itgeb e r der letzteren u n d  ih re r  
(Jehiilfen, G ese llen  un d  L e h r l in g e  gelten sollen.

2. A u f  Beam te  des R e ic h s  und  de r Bundesstaaten, 
sow ie  a u f  die m it  P e n s io n sbe re ch t ig u n g  angestellten 
Beam ten  v on  C o m m u n a lve rb a n d e n  linden  diese B e 
stim m u n ge n  ke ine  A n w e n d u n g .

Dasse lbe  g ilt  v o n  so lch e n  Personen , w e lche  vom  
R e ic h ,  e inem  B und e sslaa te  ode r einem  Gon im unal- 
ve rb ande  Pe n s io n e n  oder W artege ld e r im  Betrage  v on  
ja h r lic h  120 JC oder m e h r  beziehen, oder w e lchen  au f 
G ru n d  der re ichsgesetzlichen  U n fa llv e rs ic h e ru n g  der 
B e rzu g  e iner ja h r lich e n  R e n te  v o n  m in d e sten s  dem 
se lben  Betrage  zusteht.

Jedoch  b le iben  denjen igen B ea m te n  (Ab sa tz  1), 
w e lche  v o r  ih re r  A n ste llu n g  n a c h  den V o rsch rifte n  
der Z iffer 1 der ATe rs ich e ru n g sp flic h lu n te rw o rfe n  waren, 
die au s  diesem  Y e rh a ltn is se  sich  ergebenden A n sp r iic h e  
au f A lte rs -  u n d  ln v a lid e n v e rso rg u n g  so  lange  vorbe- 
ha lten , b is  sie entw eder e inen  gesetzlichen A n p ru c li  
au f P e n s io n  e rlangt haben, ode r b is  ih n e n  e ine  P e n s io n  
im  M ind e sbe trage  der In va lid e n re n te  von  der zustan- 
d igen  D ien stbeho rde  bew iilig t ist.

3. A n d e re  a is d ie  im te r Z iffe r 2 e rw ahnten  P e r 
sonen, w e lche  in Betrieben des R e ich s, e ines Bunde s-
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staates oder e ines C om m u n a lve rb an d e s  beschaftigt 
w erd en , s in d  v o n  de r Ve rsiche rungsp flich t  befreit, 
sofern deńselben da rc li besondere  fu r  d iese Betriebe 
errichtete E in r ic h tu n g e n  fflr den F a li des A lte rs  oder 
der E rw e rb sun f& h igke it  eine den nachstehenden V o r- 
sch riften  m inde sten sg le ich kom m e n d eF u rso rge ges ic lie rt  
ist un d  bei d iesen E in r ic h tu n g e n  fo lgende V o raus- 
setzungen zu tre ffen :

a) D ie  Beitriige  der Versichevten dflrfen, sow eit sie 
fu r  die A lte rs- und  In v a lid e n ve rs ich e ru n g  entrichtet 
w erden, den dritten T h e il des fu r dieselbe recli- 
n u n g sm a fs ig  e rfo rderlichen  Gesam m tbedarfs, sow ie 
die Halfte  de r Ye rw aftungskosten  und  der R iick -  
lagen  zum  R e se rve fo n d s  n ich t  ubersteigen.

b) D ie jen ige  Zeit, w ah rend  w e lcher die bei so lchen  
E in r ic h tu n g e n  betheiligten Pe rsonen  v o r  dem  
E in tr itt  ih re r  B e th e ilig u n g  eine nach  Ziffer 1 
die Y e rsiche rungsp flich t  beg rundende  anderw eite  
B e sch a ft ig u n g  ausgeubt haben, ist denselben boi 
B e re c h n u n g  der Hente  in  A n re c h n u n g  zu bringen, 
sofe rn  die H O he  der Hente v on  der Zeitdauer 
der B e sch a ft ig u n g  ab h an g ig  isl.

c) U ebe r den A n sp ru c h  der einzelnen Betheiligten 
a u f  G e w a h ru n g  v o n  A lte rs- und  In va lid enve r- 
s o rg u n g  m u fs ein sch ied sge r ich lliche s Verfahren  
unter M itw irk u n g  v o n  Vertretern  der Versicherten 
zugelassen sein.

D u rc h  B e sch iu fs  des B u n d e sra th s  ist festzusetzen, 
w e lche  E in r ic h tu n g e n  (P en sion s-, A lte rs -, In ya lid en - 
kassen) den Yorslehenden  A n fo rd e ru n ge n  entsprechen. 
D en  v om  B u n d e sra th  anerkannten  E in rich tu n g en  dieser 
A r t  w ird  ein  D ritthe il der v on  ihnen  zu gew ahrenden  
A lte rs- u n d  In v a lid e n re n te n , sow eit sie den Betrag  
der re ichsgesetzlich  zu zah lenden  Renten  n ich t  iiber- 
steigen, aus R e ich sm itte ln  vergutet (Ziffer 10).

D enjen igen  Pe rsonen , w 'elche au s der die Bethe i- 
lig u n g  bei so lchen  E in rich tu n g en  begrundenden  B e 
scha ft igung  au ssche iden  un d  in  eine andere  die Ver- 
s iche rungsp flieh t nach  Z iffer 1 bed ingende Bescha ftigung  
iibertreten, ist be i B e re ch n u n g  der reichsgesetzlichen 
A lte rs- u n d  In va lid e n re n te  die D au e r ih re r  Be the ilig ung  
bei so lchen  E in r ic h tu n g e n  unter B e la stung  der letzteren 
m it der an the iligen  R e n te  in  A n re c h n u n g  zu bringen.

4. D u rc h  B e sc h iu fs  des B u n d e sra th s  k an n  bestim m t 
w e rd e n , dafs u n d  inw iew eit die Best im m u n ge n  der 
Ziffer 2 A b sa tz  1 au f B e a m le , w elche v on  anderen 
offentlichen V e rb a n d e n  m it Pen sion sbe rech tigung  an- 
gestellt s i n d , sow ie  die Best im m ungen  der Ziffer 3 
au f M itg lied e r ande rc r K a sse n e in r ich tu n g e n , w elche 
die A lte rs- u n d  In v a lid e n ve rso rg u n g  zum  Gegenstand 
haben, A n w e n d u n g  finden  sollen.

5. D ie  A lte rs- sow ie  die In v a lid e n ve rso rgu n g  
besteht in  der G e w a h ru n g  ja h r lich e r  Renten.

Allersversorgung erhalt ohne R iic k s ic h t  auf seine 
Erwerbsfiihigkeit derjenige, welcher das 70. Lebensjah r 
voltendet hat.

In v a l id e n v e rso rg u n g  e rha lt ohne  R iic k s ic h t  au f das 
Lebensa lte r derjenige, w elcher nachw e is lich  d a u e r n d  
v o l l i g  e r w e r b s u n f a h i g  i s t .

Y o ll ig  e rw e rb su n fah ig  ist derjenige, w elcher in 
folge se ines korpe rlichen  oder ge istigen Zustandes 
w eder im stand e  ist, die gew Ohnfichen Arbeiten, welche 
seine b ishe rige  Beru fsth iit igke it  m it s ich  bringt, regel- 
m afsig  zu verrichten, n och  du rch  andere, se inen Kraften, 
Fab igke iten  un d  de r v o rh an d e n e n  Arbe itsge legenhe it 
entsp rechende  A rb e iten  den M indestbetrag  der In v a -  
lidenrente  zu erwerben.

6. D u rc h  statutarische  B e st im m u n g  e iner Gem einde 
fu r ih re n  B ez irk  oder e ines weiteren C om m una lve r- 
bandes fu r se inen  B ez irk  oder T h e ile  desselben kann, 
sofe rn  da se lbst nach  H e rko m m e n  der L o b n  ganz oder 
zum  Th e ile  in F o rm  von  N atura lle istungen  gew ahrt 
w ird , be stim m t w erden, dafs d ie R en te  der in  d iesem

XII.7

Bez irk  w ohnenden  R entenem pfanger b is  zu dre i 
Y ierthe ilen  ih res Betrages ebenfalls in  F o rm  von  
Natura lle istungen  gew ahrt werde. D e r W ertli der 
letzteren ist nach D u rch schn ittsp re isen  in  A n sa ts  zu 
bringen. D ie  statutarische Be st im m ung  bedarf der 
G ene lim igung der hoheren  V e rw a ltu n g sbe h 8rde.

Sofe rn  eine so lche  Best im m ung  gelroffen w ird, 
geht der A n sp ru c h  au f die R ente  zu dem jetiigen Be- 
trage, in w elchem  N atura lle istungen  zu gew aliren  sind, 
au f den G om m unaW erband iiber, wogegen diesem  die 
Le istu n g  der N atura lien  obliegt. Streitigkeiten, welche 
h ie rau s entstehen, w erden von  der G om m unalau fsichts- 
behfirde entsch ieden; gegen den Besche id  derselben 
findet b innen zwei W och e n  nach der Zu ste llung  das 
Verw altungsstre itverfahren, oder w o ein  so lc lie s n ich t  
besteht, der R ech tsw eg  m ittelst E rh e b u n g  der K lage  statt.

V o n  dem Uebergang des A n sp ru c h s  auf die Rente 
ist die m it der A u sza h lu n g  beauftragfe Postansta lt  
du rch  V e rm itte lung  der unteren V e n va ltu n gsb eh 8rde 
rechtzeitig in  Kenn tn ifs  zu setzen.

7. Versicherten, welclie erw eislich s ich  die A rbe its- 
un fah igke il vorsatzlich oder durch  sch u ld ba fte B e th e ili
gu n g  bei Sch liigere ien  oder R au fhand e ln  oder d u rch  
geschlechtliche Au sschw e ifungen  zugezogen haben, 
steht ein A n sp ru c h  au f In va liden ren te  n ich t zu. E s  
kann  ihnen  jedoch , sofern sie m indestens zehn Be i- 
tra/sjahre h ind u rc li Beitriige entrichtet h a b e n , aus 
B illig ke itsg rund en  ein T h e il der R ento  Yorubergeliend  
oder daue rnd  bew illigt werden.

Im  U b rigen  ist zur E r la n gu n g  eines A n sp ru c h s  
au f Alters- un d  Iiiv a lid e n ve rso rgu n g , abgesehen Yon 
dem  nach Ziffer 6 be izubringenden Nachw e ise  des 
gesetzlich Y o rg e s e h e n e n  A lte rs  oder der E rw e rb su n - 
fahigkeit, erforderlich  :

a) die Zurtick legung der vorgeschriebenen W artezeit
(Ziffer 8 und  9),

b) die Le istu n g  von  Beitragen (Ziffer 10 b is 12).

8. D ie  W artezeit (Ziffer 7) betragt:

1) bei der A lte rsren te  30 Beitragsjahre  (Ziffer 9);

2) bei der Inva liden ren te  5 Beitragsjahre.

D e r Zu rtick legung einer W artezeit bedarf es nicht, 
w enn  die E rw e rb sun fiih igke it  erw e islich  Fo lgę  einer 
K ra n kh e it  ist, w elche der Ye rsiche rte  bei der A rbe it 
oder au s V e ra n la ssu n g  derselben sich  zugezogen hal.

So lchen  Personen, welche vo r  A b la u f  der W a rte 
zeit au s e iner andern  a is der yorstehend angegebenen 
U rsache  e rw erbsun fah ig  werden, k ann  au f ih ren  A n 
trag aus B illig ke itsg rund en  eine Ben te  b is zur Halfte 
des M indestbetrages der In va lidenrente  gew ahrt werden, 
sofern sie die gesetzliehen Beitrage  w ahrend  m indestens 
eines Beitragsjahres geleistet haben. E ine  so lche  Be- 
w illig u n g  ist jedoch unsta llhaft, in sofern  der E rw erbs- 
unfiih ige  erst zu einer Zeit, in  w elcher seine E rw erb s- 
un fah igke it bereits beschrankt w ar, in  eine die Y e r
sicherungsp flicht begrundende Bescha ftigung eingetreten 
ist,  und  Th atsachen  yo rliegen , welche die A n n a h m e  
rechtfertigen, dafs dies in  der A b s ich t  geschehen sei, 
um  den A n sp ru c h  au f R ente  zu erwerben.

9. A is  Be itragsjahr (Ziffer 8) g ilt ein Zeitraum  von 
300 Arbeitstagen. D ie  inne rha lb  eines Kalenderjahres 
m ehr geleisteten Arbe itstage  w erden bei B e rechnung  
der W artezeit au f das nachslfo lgende  Be itragsjah r in  
A n re c h n u n g  gebracht.

So lchen  Pe rsonen , w elche, nachdem  sie in  eine 
die Ye rsiche rung ip flich t  begrundende  regelm afsige 
Bescha ftigung  eingetreten waren, wegen bescheinigter 
K ra n kh e it  ye rh inde rt gewesen sind, diese Bescha ftigung 
auszuuben, oder w elche behufs E rfu H u n g  der M ilita r- 
pflicht in  Friedens-, M ob ilm ach u n g s- oder Kriegszeiten 
zum  Heere oder zur Flotte eingezogen gewesen sind, 
oder' in M ob ilm achung s- oder Kriegszeiten frę iw illig  
m ilita rische  D ienstle istungen  verrichtet haben, werden

6
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diese Zeiten, sow e it es s ich  um  die E rfu l lu n g  der 
W arteze it handelt, a is A rbe itszc iten  in  A n re c h n u n g  
gebracht.

10. D ie  M itte l zur G e w a h ru n g  der A lte rs -  und  
In va lid en ren te  w’erden v om  R e ich , den A rb e itgeb e rn  
u n d  den Versicherten  zu je e inem  D ritte l aufgebracht.

D ie  A u fb r in g u n g  erfo lgt seitens des R e ich s  du rch  
U e b e rnahn ie  v on  einem  D ritte l derjen igen  Gesam m t- 
betrage, w elche an R en ten  in jedem  Jah re  thatsach lich  
zu zah len  sind, se itens der A rbe itgeb e r u n d  der Y e r 
siche rten  du rch  E n tr ic h tu n g  lau fender Beitrage.

11. D ie  Be itrage  s in d  fiir  jeden A rb e itsta g  e iner 
yo rsiche rungsp flich tigen  Pe rson  be i jeder rege lm afsigen  
L o h n za b lu n g  vom  A rbe itgeb e r zu entrichten. B ru ch -  
pfenn ige  s in d  fOr die Lo h n za h lu n g sp e r io d e  au f volle  
P fenn ige  nach  oben abzurunden. D ie  A rbe itgebe r 
hab en  jeder v on  ih n e n  beschaftigten  ye rsiche rungs- 
pflich tigen  Pe rson  die H alfte  des fiir d ieselbe einge- 
zahlten B e trage s bei jeder rege lm afsigen  L o h n za b lu n g  
in  A b z u g  zu b r in g e n , sow eit jener B e trag  au f diese 
Lo h n za h lu n g sp e r io d e  anthe ilsw eise  entfallt.

F u r  B ru ch th e ile  v o n  A rb e itstagen  s in d  die yo llen  
Beitrage, jedoch fiir  jeden vo llen  T a g  n u r  einm al, zu 
entrichten. Im  Zw eife l ist zur E n tr ich tu n g  der Beitrage  
de ijen ige  A rb e itgeb e r ve rp tlich te t, w e lche r den Ve r- 
s ich e ru n gsp ilic h tige n  w a h re n d  der ersten S tund en  des 
A ib e itsta ge s  beschaftigt hat. B e i P e r s o n e n , dereń 
G ehalt oder L o h n  n a c h  W o c h e n  oder langeren  Pe rioden  
iix ir t  ist,  w erden  fu r  jede W o ch e  sechs A rbe itstage  
in A n re c h n u n g  gebracht.

D ie  H d h e  der fu r den A rb e itsta g  zu entrichtenden 
Be itrage  ist  fu r  jede V e rs ich e ru n g sa n sta lt  etc. (Ziffer 
2 1 ) de rart im  vo ra u s  fe stzu ste llen , dafs d u rch  die 
Be itrage  die Y e rw a ltu n g sk o ste n , die e rfo rderlichen  
R iick la g e n  zum  R e se rve fo n d s  und  zwei D ritte l des 
K ap ita lw e rth s  der der V e rs ich e ru n g sa n sta lt  du rch  
R e n te n  vo rau ss icb t lic h  entstehenden Be lastung, gedeekt 
w erden. D ie  Fe stste llung  des B e itrag s  erfolgt e in 
he itlich  fu r  alle im  Bez irk  der V e rsich e ru n g sa n sta lt  
beschaftigten  ve rsiche rungsp flich tigen  m a n n lich e n  be- 
z iehungsw e ise  w e ib lichen  Pe rson e n  derart, da fs die 
B e itrage  der letzteren au f zwoi D ritte l der Be itrage  
d e r ersteren zu bem essen  sind.

12. E in  A n sp ru c h  a u f  die vo lle  R e n te  besteht nur, 
so fe rn  seit dem  E in tr itt  in  eine die Ye rsich e ru n gsp f lich t  
begrflndende B e sch a ft ig u n g  b is zum  E in tr itt  der In v a -  
lid itat in  jedem  K a lend e rjah re  Be itrage  fu r  m indesten s 
300 A rb e itstage  (fur ein B e itragsjah r) geleistet sind. 
Zeiten b e sch e in ig te r, m it  E rw e rb su n fa h ig ke it  ve rb un - 
dener K ra n k h e it  g e lte n , w enn  s ie  nach  dem  B e g in n  
einer rege lm afsigen, die Ye rsich e ru n gsp f lich t  beg riin - 
denden B e sch iif lig u n g  e ingetre len sind, a is  Arbeitstage. 
W a h re n d  derśe lben s in d  Be itrage  n ich t  zu entrichten.

Denjen igen Pe rsonen , fu r w e lche  im  La u fe  eines 
K a lend e rjah re s au s  ande ren  G run den  B e itrage  fu r 
w en ige r a is  300  A rbe itstage  oder ga r  ke ine  Beitriige  
geleistet s in d ,  ist  d ie R en te  bei ih re r  dem nachstigen  
Fe stste llung  n u r  nach dem  W e rth e  der tha tsach lich  
geleisteten Be itrage  zu gew ahren  u n d  zu  diesem  Zw eck  
nach  den y o n  dem  R e ich s -Y e rs ich e ru n g sa m t h ie rube r 
aufzuste llenden T a r ife n , u m  den Y e rs ic h e ru n g sw e rth  
des A u sfa lls  an  B e itrage n  zu erm afsigen. H ie rbe i 
w erden  die Be itrage  derjen igen Ye rsiche rungsan sta lt, 
an w e lche  die letzten Be itrage  v o r  dem  A u sfa ll  ent- 
richtet s in d ,  zu G run de  gelegt. D ie se  K u rz u n g  tritt 
n ic h t  ein, sow eit der A u s fa ll ande rw e it gedeekt w ird. 
Letzteres gesch ieht:

a) d u rch  V e rre c h n u n g  der in  den dem  A u sfa ll vo r-
angehenden  Jah ren  fu r m e h r  a is je 300  A rb e its 
tage geleisteten Be itrage ;

b) du rch  Y e r re e h n u n g  derartiger, in  spateren  Jah ren
geleisteter M ehrbe itrage, sow e it du rch  diese auch  !

die Z in se n  u n d  Zinseszins.en des A u sfa lls  v o n  dem 
A b la u fe  desjenigen Ka lend e rjah re s ab, in  w e lchem  
der A u sfa ll e inge lreten  war, gedeekt w erden ; den 
Z in sfu fs  besim m t der B u n d e sra th ;

c) d u rch  fre iw illige  N ac liza h lu n g  der ausgefallenen 
Be itrage  in  dem  unter b bezeichneten U m fange  
einschliefslic.h des au f den A rb e itgebe r entfallen- 
den A n th e ils  derśelben.

A u sfa lle  an  Beitragen, w e lche  nach  B e g in n  e iner 
regelm afsigen, die Y e rs ich e ru n gsp f lich t  begrundenden  
B e sch a ft ig u n g  du rch  E r fu l lu n g  der M ilitiirp flich t in  
F r iedens-, M o h ilm a ch u n g s -  oder K rie g sze iten , oder 
du rch  fre iw illige  m ilita r ische  D ien stle istungen  in  
M ob ilrn a ch u n gs- oder K riegsze iten  ye ru rsacb t w orden  
sind, haben  eine K u rz u n g  der R ente  n ich t  zur Folgę. 
Denjen igen B e trag  der Bente, um  w eichen  die letztere 
w egen so lche r A u sfa lle  re ch n u n gsm a fs ig  w u rd e  gekurzt 
w orden m ussen, u b e rn im m t das Heich.

13. D ie R en ten  w erden fur K a lend e rjah re  berechnet. 
D ie  In ya lid en ren te  betragt bei M a n n e rn  120 J t

jah r lich  und  steigt nach  A b la u f  der ersten 15 Bn i- 
tragsjahre  fu r jedes vollendete  weitere B e itra g sja h r 
um  je 4 J l  ja h r lich  b is zum  H O chslbetrage  von  ja h r lic h  
250 J t*

D ie  A ltersrente  betragt jah r lich  120 J l.  D ie  
A lte rsren te  kom m t in  Fortfa ll, soba ld  dem  E m p fan g e r 
In va liden ren te  ge w a h lt  w ird.

W e ib lich e  Pe rson e n  erha lten  2/3 des Betrages 
d ieser Renten.

S o  lange der Berechtigte  n ich t im  In la n d e  w ohnt, 
ist  d ie Z a h lu n g  der R en ten  einzustellen.

Is t  der Berechtigte  ein A u s la n d e r ,  so k a n n  ih n  
die V e rsich e ru n g sa n sta lt  fu r se inen A n sp ru c h  m it dem 
dre ifachen Betrage  der Jah re sren te  abfm den.

D ie  A ltersrente  be g in n t m it dem  ersten T age  des 
71. Lebensjah re s, die In va liden ren te  m it dem  Tage, 
an  w elchem  der Y e rlu st  der E rw e rb sfa h ig ke it  einge- 
treten ist. D ie se r  Ze itpunkt ist  in  der E n tsch e id u n g  
ube r die In v a l id is iru n g  festzusetzen; so fe rn  eine so lche  
Festsetz.ung n ich t  getroffen ist, g ilt  a is  A n fa n g ste rm in  
der In va lid en ren te  der Tag, an w elchem  der A n sp ru c h  
au f A n e rk e n n u n g  der E rw e rb su n fa h ig ke it  bei der 
unteren Y e rw a ltu ngsbebO rd e  geste llt w orden  ist.

14. T r it t  in  den Y e rh a ltn is se n  eines E m p fiin ge rs  
von  In ya lid e n re n le n  eine V e ra n d e ru n g  ein, w elche  ih n  
n ich t  m e h r  a is d aue rnd  y o ll ig  e rw e rb su n fah ig  (Ziffer 6) 
e rsche inen  la fst, so  k a n n  dem se lben  in  dem  fur die 
Fe stste llung  der R e n te  vorge sch r ie b e n e n  V e rfah ren  
die R e n te  entzogen w erden.

15. E n tsc h iid ig u n g sa n sp ru c h e , w e lche  den zum  
E m p fa n g  von  In ya lid en ren ten  berechtigten  Pe rsonen  
gegen D r it t e , w elche  dio In v a lid ita t  yo rsa lz lic h  oder 
d u rch  Y e rsc h u ld e n  he rbe ige fuhrt h a b e n , zustehen, 
sowrie die Schad e n e rsa lzan sp ru ch e  derśe lben gegen 
E ise n b a h n ye rw a ltu n ge n  a u f  G ru n d  des §  1 des Ila ft- 
pflichtgesotzes yom  7. Jun i 1871 (Reichs-G esetzbl. S. 
207), gehen  in  H ó h e  der geleisteten ltenten  a u f  die 
Y e rs iche rungsan sta lten  uber.

Sow e it  v o n  G em einden  oder A rm e n ve rb a n d e n  an 
hu lfsbed urft ige  Pe rsonen  U nte rstu tzungen  fu r  einen 
Ze itraum  geleistet sind, fu r w e ichen  d iesen Pe rsonen  
ein A n sp ru c h  a u f  A lte rs -  un d  In ya lid en ren te  zustand, 
geht d ieser A n sp ru c h  im  B etrage  der geleisteten 
U nte rstu tzung au f die betreffende G em einde ode r den 
A rm e n ye rb a n d  uber. D a s  G le iche  g ilt  fiir  Betriebs- 
un te rnehm er u n d  Kassen, w elche  die den Gem einden

*  D e r H och stb e trag  der R en te  w ird  som it  nach  
A b la u f  v o n  48  Be itragsjah ren  e rre ie h t, a lso  bei P e r 
sonen, w elche  m it dem  B e g in n  des 19. Leben sjah re s in 
eine die Y e rs ich e ru n gsp f lich t  b eg rund ende  Be scha fti
gu n g  e inge lreten  sińd, nach  A b la u f  v o n  18 +  48 =  66 
Lebensjah ren .
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ode r A rm e n v e rb a n d e n  obliegende V e rp flich tung  zur 
Unterstiitzung H u lfsbed u rft ige r  au f G ru n d  gesetzlieher 
V o rsch rift  erfu llt Imben.

Im  U b rig e n  ble iben gesetzliche, statutarische  oder 
au f V e rtrag  be ruhende  Ye rp flich tungen  zur F u rso rge  
fiir  alte, kranke, e rw erbsutifah ige  oder hu lfsbedurftige  
P e rson e n  dergesla lt u n b e ru h rt,  dafs die A lters- und  
In va lid cn re n te n  neben den au s jenen Verpflichtungen  
sich  e rgehenden Z ah lu n g en  zu gew ahren  sind . Jedoch 
finden bei U n fa llen  au f die gesetzliclien E ritschad igungs- 
ąn sp ru ch e  derjenigen zum  Bezuge von  Inva liden ren ten  
berechtigten Personen, w elche der U n fa llve rs ich c ru n g  
noch  n ich t  unterliegen, die Best im m ungen  der § §  95 
b is 98 des U n fa llve rsicherungsgesetzes entsprechende 
A n w e n d u n g .

IG. D ie  R e n te  k an n  m it rechtlicher W irk u n g  
weder verpfandet, noch  u be rlragen , noch  lu r  andere 
a is  d ie im  § 749 A b sa tz  4  der C iv ilp ro ce fso rdnung  
bezeichneten F o rd e ru n g e n  der E he frau  und  ehelichen 
K in d e r  u n d  die des ersatzbereclitigten A rm enye rband e s 
gepfSndet w erden.

17. D ie  B en te n  sind  in  m onatlichen  R a te n  im  
V o rau s zu zah len. D ie se lben  w erden  au f vo lle  5 
P fenn ige  fu r den M o n a t  nach  oben abgerundet.

18. D ie  A u sz a h lu n g  der R en ten  erfolgt au f A n -  
w e isung  der A n sta ltsvo rstan d e  etc. (Ziffer 21, 22) 
Y o rschu fsw e ise  d u rch  die Postanstalten.

II. Organisation.

19. D ie  A lte rs- und  In v a lid e n ve rs ich e ru n g  erfolgt 
du rch  die zur D u rc h f iih ru n g  der U n fa llve rs iche rung  
errichteten Beru fsgenossen schaften  beziehungsw eise  
du rch  das R e ic h ,  die Bundesstaaten , G o m m u n a ke r-  
b iinde oder andere  ofTentliehen Verbiinde, w elche au f 
G run d  der U n fa llve rsicherungsge se tze  an die Stelle 
von  Beru fsgenossenschaften  getreten sind. Jedem 
dieser T ra g e r  der A lte rs- und  In v a lid e n ve rs ich e ru n g  
liegt d ie letztere bezuglich  derjenigen Pe rsonen  ob, 
fiir w elche  er T ra g e r  der U n fa llve rs ich e ru n g  ist, dem 
R e ich  und  den B undesstaaten  auch  beziiglich derjenigen 
unter Ziffer 1 fa llenden Personen, w elche in  Yerw a l- 
tungen des R e ic h s  bez iehungsw eise  der Bundesstaaten 
beschaftigt w e rd en , o hne  der U n fa llve rs ich e ru n g  zu 
unlerliegen.

Sow e it  es s ich  dagegen um  andere unter Z iffer 1 
fallende, der U n fa llv e rs ic h e ru n g  n ich t unterliegende 
Pe rsonen  handelt, treten fur die A lters- und  In ya liden - 
Ye rsiche rung  an  d ie  Ste lle  der Beru fsgenossenschaft 
weitere C o m m una lve rb and e  nach  naherer B e st im m ung  
der Landesgesetze, in so lchen  Bundesstaaten  aber, in  
w elchen w eitere C om rnuna lve rbande  n ich t bestehen, 
oder in  w e lchen d u rch  d ieLandesge se tzgebung  besfim m t ] 
w ird, dafs der S taa t h in s ic l ill ic h  der A lte rs- un d  In -  
va lid enve rsiche rung  an die Stelle der weiteren Com- 
m uha lye rb ande  treten so li,  der Bundesstaat. D u rc h  : 
die Landesge se tzgebung k an n  angeordnet werden, dafs : 
m e lire re  weitere C o m m una lye rband e  zu r gem einsam en i 
U ebe rnahm e  der A lte rs -  u n d  Inva lidenve rs iche rung, j 
sow eit ih n e n  dieselbe nach  den vorstehenden  B e st im 
m ungen  obliegt, ye re in ig t  werden.

20. M e h re re  B eru fsgenossenschaften , C om m nna l- 
oder andere  offentliche Y e rb and e  konnen  du rch  uber- ! 
e in stim m ende  B e sch lu sse  der G enossenschaftsversam m - : 
lungen  bez iehungsw e ise  der zustand igen Vertretungen 
ve re inbaren , die ih n e n  ob liegende A lters- un d  In va -  
lid e n ve rs ich e ru n g  ganz  oder zum  T h e il gem einsam  zu 
tragen. E b e n so  s in d  die R e g ie ru n ge n  der einzelnen 
Bundesstaaten  berech tigt, m it  e inander oder m it 
B e ru fsge n o sse n sch a fte n , C o m m una l- oder anderen 
ofTentliehen Y e rb a n d e n  gle ichartige  Y e re inba rungen  
rucksich tlich  der ihnen  obliegenden A lters- und  Inva- 
lid e n ve rs ich e ru n g  zu treffen. D erartige  Y e re inba rungen

bedurfen der G enehm igung  des R e ich s-V e rs ich e ru n g s-  
amts, sofern aber die Y e re in ba ru n g  zw ischen  B u n d e s
staaten gesch lossen  w erden soli, der Z u st im m u n g  des 
Bundesraths.

N ach  A n h O ru n g  der G enossenschaftsversam m - 
lungen  beziehungsw eise  Vertretungen der betheiligten 
Beru fsgenossenschaften  beziehungsw eise  C om m una l- 
oder anderen offentlichen Ve rbande  kOnnen Yere in i- 
gungen derselben zur gem einschaftlichen U ebe rnahm e  
der A lters- und  In va lid e n vc rs ic h e ru n g  auch  du rch  
B esch lu fs des B u nd e sra th s angeordnet werden. A u c h  
kann  der B u n d e sra th  au f A n t ra g  der R e g ie ru n g  eines 
Bundesstaates dessen V e re in igu n g  m it  anderen B u n d e s
staaten nach A n h O ru n g  der R eg ie rungen  der letzteren 
zu dem  angegebenen Zw ecke beschliefsen.

Derartige  Ye re inbarungen  beziehungsw eise  A n o rd -  
nungen  m ussen  die zu r D u rc h fiih ru n g  derselben er* 
forderlichen B e st im m ungen , in sbesondere  ube r die 
V e rw a ltung  der gem einsam en Ange legenhe iten  und  
iiber die Y e rlh e ilu n g  der gem einsam  zu tragenden 
L a st  unte r die betheiligten Verbande, G enossenschaften 
oder Staaten, enthalten.

21. In  jeder Beru fsgenossenschaft ist  fu r dic 
Zwecke der A lters- und In va lid enve rs iche rung  eine 
In va lidenve rs iche rungsan sta lt  zu errichten. Dasselbe 
gilt fu r  die Bezirke der sonstigen  Verbande  rucksich t
lich  der A lters- und  ln va lid e n ve rs ich e ru n g  der der

; U n fa llve rs icherung  noch  n icht unterliegenden Personen  
(Ziffer 19 Absatz  2).

D ie  V e rsicherungsansta lten  dOrfen andere a is die 
vorstehend bezeiclmeten Y e rsiche rungen  n ich t iiber- 
nehm en. D a s  Y e rm ogen  sow ie  die E in n ah m e n  un d  
A u sgab e n  dieser A n sta lten  sind  gesondert zu ver- 
walten.

F u r  das R e ich , d ie Bundesstaaten , C o m m u n a l
ye rbande  un d  andere offentliche Gorporationen, 
w elche a u f  G run d  der Unfa llve rsicherungsgesetze  an 
die Stelle der Berufsgenossenschaften  getrelen sind, 
w erden zu r D u rc h fiih ru n g  der A lters- und  lnva liden- 
ve rsiche rung besondere V e rsicherungsansta lten  n icht 
errichtet. D ie  A lters- un d  In va lid e n ve rs ich c ru n g  
erfolgt y ie lm ehr durch  AusfiifirungsbehO rden  in  ahn - 
licher W eise, w ie in § §  2 bis 10 des Gesetzes vom
28. M a i 1885 (Reichs-Gesetzbl. S. 159) fu r d ie U n fa li-  
ve rsiche rung  vergeschrieben w orden ist. D ie  A n 
gelegenheiten der A lle rs- un d  In va lid enve rs iche rung  
k O n n e n  denselben A u sfu liru n g sb e h o rde n  ubertragen 
werden, w elche fur d ie Ange legenhe iten  der Unfa ll- 
ye rsicherung bestim m t w orden  sind.

22. D ie  Ye rw a ltu n g  und die G eschaftso rdnung 
der fu r die Berufsgenossenschaften  errichteten Ve r- 
sicherungsanstalten  w ird  du rch  Nebenstatuten geregelt. 
D ie  letzteren sow ie  dereń etwaige A ban d e ru n ge n  be
durfen der G enehm igung  des R e ich s- (bez iehungs
weise Landes-) Versicherungsam ts. Itn Fa lle  der 
V e rsagung  dieser G enehm igung findet die Beschw erde  
an  den Bundesrath  statt.

D ie  O rgane  der Beru fsgenossenschaft fungiren  
auch  fiir die Y e rsiche rungsap sta lt; dies g ilt  auch 
von der E in th e ilu n g  in  Sek t ionen , vom  Schiedsge- 
r icht und  von  der Y e rtre tung  der Arbeiter.

F u r  die V enva ltu n g  der A n sta lt  kdnnen  jedod ) 
besondere O rgane  errichtet werden.

D ie  Y e rw a ltu ng  der fu r  d ie weiteren G om m unal- 
ye rbande  errichteten (subsid iaren) Y e rsiche rungsan - 
stalten w ird  durch  die Landesgesetzgebung geregelt. 
F u r  diese Ycrsicherungsansta lten  sind  Sch iedsgerichte  
zu errichten und  Vertreter der A rb e ite r  zu berufen.

F u r  das Reich, die Bundesstaaten, Com m una l- 
ve rb a n d e u n d  andere offentliche Gorporationen, w elche 
a u f  G rund  der Unfa llversicherungsgesetze an die 
Stelle der Berufsgenossenschaften  getreten sind, w ird  
d ie Ye rw a ltu ng  der A lte r s -u n d  In va lid e n ve rs ich e ru n g  
durch  A u sfuh rungsyo rsch r iften  der Centralbehorden
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ge re ge lt  D ie  E rr ic h tu n g  v on  S ch ied sge r ich ten  u n d  
die B e ru fu n g  v on  Vertretern  der A rb e ite r  erfo lgt in 
A n le h n u n g  an die betreffenden Best im m u n ge n  des 
Gesetzes vom  28. M a i 1885 (Re ichs-G esetzbl. S. 159).

23. D ie  fu r  d ie B e ru fsgeno ssen scha ft  (beziehungs- 
weise den B ez irk  der A u sfu h ru n g sb e h o rd e ) bestelllen 
Yertre te r der A rb e ite r  s in d  aufse r am  Sch ie d sge r ich t  
(ZilTer 22) auch  an der Y e rw a ltu n g  der V e rs ich e ru n g s-  
ansta lt betheiligt, u n d  zw ar in  fo lgender W e is e :

a) du rch  T h e iln a h m e  an  den Y e rh a n d lu n g e n  und  
Be sch lu sse n  der G enossenschafts- bez iehungsw e ise  
S e c l i o n s v e r s a m m l u n g ,  sow e it es s ich  um  A n -  
ge legenheiten der Ye rsich e ru n gsan sta lt  handelt. 
D ie  Vertreter haben  vo lle s S tim m rcc lit;  ih re  A b - 
st im m u n g  ist  be sonde rs zu p rotoko lliren . W ide r- 
sp rechen  den B e sch lu ssen  dre i Y ie rte l der er- 
sch ienenen  A rbe itervertreter, so  steht denselben 
die Beschw erde  an  da s R e ic h s  - (Landes-) Ve r- 
s ich e ru n g sa m t zu;

b) d u rch  W a h l  von  m indestens je einem  Versiche r- 
ten, w e lche r den G enossenschafts- oder Sections- 
vorstanden, der A u sfu h ru n g sb e h o rd e . bez iehungs
w eise denjen igen be sonde re ’’ O rganen, w e lche  die 
V e n v a ltu n g  der Ye rsich e ru n gsan sta lt  fuhren, so 
w e it es s ich  um  Ange legenhe iten  der letzteren 
handelt, zugeordnet w ird.

D u rc h  das N ebensta tut (die A u s fu h ru n g s -  
vorschriften ) k an n  be stim m t w erden, dafs. statt 
eines m ehrere  V e rsiche rte  den Y o rstan d e n  etc. 
liinzutreten, u n d  dafs bei A h st im m u n g e n  die an- 
w esenden Ye rtre te r der A rb e ite r  m e h r  a is eine 
S tim m e  fuh ren  so llen  oder ein  entsprechender 
T h e il der anw esenden  Vertreter der A rb e itgebe r 
s ich  der S tim m e  enthalten  soli. D ie  Y e rm e h ru n g  
der Y e rtre te r der A rb e ite r  ka n n  auch  d u rch  den 
R u n de sra th  angeo rdne t werden.

24. A u fse rd e m  w erden  fu r den Bezirk  je e iner 
oder m ehre re r G em einden  oder w citeren G om m unal- 
ve rb ande  (w o ru h e r die L a n d e s  - Centra lhehó rde  Be- 
st im m u n g  trifft) aus der Z a h l der in  ih rem  Bez irk  
dauernd  w oh nend en  Y e rsiche rten  V e rtrauen sm anne r 
der A rb e ite r  bestellt, w e lche  berufen sind,, fu r  sam m t 
liche  in ih re n  Bez irken  beschaftigte ode r w ohnhafte  
ve rs iche rle  Pe rson e n

a) fiber A n tr iige  au f Inw a lid is irung  ein  Gutachten 
a b zu g e b e n ;

b) neben den etw aigen V e rtrau e n sm an n e rn  oder 
Beauftragten  der B eru fsgenossenschaften  etc. die 
R entenem pfange r zu ube rw achen  (vergl. Z iffer 14);

c) die Y e rs ich e ru n gsan sta lt  in  der C o n lro le  der 
Q u ith in g sb u ch e r  zu unterstutzen.

D u rc h  die Land es-C en tra lbehu rd e  im  E in ve rn e h - 
m en m it dem  R e ich s-  (Landes-) Y e rs icb e ru n gsa m t 
kO nnen  d iesen V e rtrauen sm anne rn  der A rb e ite r  weitere 
Fu n c t io n e n  ubertragen  w erden.

D ie  A b g re n zu n g  der Bez irke  u n d  der E rla fs  e iner 
G e scha ftso rdnung  fu r  d iese Y e H ra u e n sm iin n e r  der 
A rb e ite r  b le ibt der Landes-C entra lb ehO rde  oder der 
Yon d ieser zu be stim m enden  anderen  BehO rde uber- 
lassen. D en  Y e rtrauen sm unn ern  ist Yon den Y e r-  
s iche rungsansta lten  eine tnafsige Y e rg u tu n g  fur den 
du rch  W a h rn e h m u n g  ih re r  Geschafte ih n e n  erw aclisen - 
den Z e itre r lu st  zu gew abren. D ie  H oh e  d ieser Y e r 
gu tu n g  u n d  d ie  Y e rth e ilu n g  derse lbon a u f  die Yer- 
s iche rungsansta lten  etc. w ird  v on  dem  R e ich s -Y e r-  
s icbe rungsam t im  E iu ve rn e h m e n  m it den Landes- 
C en lra lb ehorden  nach  fu r alle g łe ichen  G rundsatzeu  
bestimm t. D ie  A u sza b lu n g  erfolgt Y o rschu fsw e ise  du rch  
die Po stvenva ltungen .

25. D ie  B e ste llung  d ieser Y e rtrau e n sm a n n e r  er- | 
fo lgt fu r d iejenigen G em einden  bez iehungsw e ise  I

w eiteren C om m una lve rb ande , in  dereń Bez irken  Orts-, 
Betriebs- (Fabrik-), In n u n g s-  oder B a u -K ra n ke n ka sse n  
un d  K nap p scha ftska ssen  ih ren  S itz  haben, d u rch  W a h l 
der dem  A rb e ite rslande  angeh orenden  M itg lieder der 
Vo rstand e  d ieser K a s se n ;  fur d iejenigen Bezirke, in  
w elchen  so lche  K a sse n  n ich t  d om ic ilirt  s ind, du rch  
die V e rw a ltu n ge n  der G em e inde -K rankenye rsiche rung. 
D ie  naheren  Best im m u n ge n  erlafst d ie Landes-Centra l- 
bebOrde.

26. D a s  R e ic h  ist befugt, d u rch  besondere  (lom - 
m issa rie n  von  der V e rw a ltu n g  der V e rs ic h e ru n g sa n - 
stalten K e n n tn ifs  zu nehm en  u n d  an den B e ra th u n ge n  
und  B esch lfissen  ih re r O rgane  s ich  zu betheiligen. 
D iese  C o m m issa rien  m iissen  au f V e rlan ge n  jederzeit 
geho rt w erden. S ie  s in d  berechtigt, Besch lusse , so - 
fern d iese lben die In le re ssen  des R e ic h s  beeintrilch- 
tigen, m it au fsch iebender W ir k u n g  zu beanstanden. 
Beanstandete  B e sch lu sse  s in d  Yon dem  Vorsitzenden  
des betreffenden O rg a n s  dem  R e ich s -Y e rs ich e ru n g s-  
am t zu r P ru fu n g  ih re r  rec lu lichen  Z u la ssigke it  und  
ih re r  A nge m e sse n h e it  vorzulegen. Sch lie fst s ic h  das 
R e ich s-V e rs ich e ru n g sa m t der S e a n s la n d u n g  an, so  g ilt  
der beanstandete B e sch lu fs  a is  n ich t  gefafst.

III. Verfahren.

27. D ie  InYalid itatserklarung und  die Fe stste llung  
der R en ten  erfo lgt v o n  A m ts  w egen oder au f A n tra g  
n a c h  A n h o ru n g  des o rtlich  zustand igen  Yertrauens- 
m anne s der A rb e ite r  (Ziffer 24) d u rch  d ie  O rgane  
derjenigen Ye rsiche rungsan sta lt, zu w e lcher v on  dem 
Y e rso rgu n gsbe rech tig te n  a u św e islich  se ines Q u ittungs- 
h u c h s  (Ziffer 35) zuletzt Be itrage  geleistet w orden  
sind. D ie sen  O rga n e n  ble ibt u b e r la sse n , ube r die 
In va lid ita t  ein  arztliches G utachten  e inzuholen. D ie  
K o ste n  desselben fallen der A n sta lt  zur Last, kOnnen 
jedoch von  dem  V e rso rgungsb e rech tig ten  w iede r ein- 
gezogen werden, sofern  das arztliche  G utachten in 
U ebe re in stim m u n g  m it dem  G utach ten  des V e rtrauens- 
m annes das V o rh an de n se in  der In va lid ita t  ve rne in t  
und  der A n lra g ste lle r  au f M it tb e ilu n g  h ie rvo n s den 
A n t ra g  a u f  G e w a h ru n g  e iner R ente  n ich t  zurflckz.ieht.

28. Gegen den  Bescheid, du rch  w e lchen die G e
w a h ru n g  der R ente  yersagt, oder d u rch  w e lchen  die 
Rente  festgestellt w ird, steht dem  Versicherten  die 
B e ru fu n g  an  da s S ch ie d sge r ich t  der Y e rs ic h e ru n g s -  
ansta lt  (Ziffer 22) zu. Gegen den  Be sche id  des 
S ch ied sge r ich ts  ist beiden T h e ile n  der R e c u rs  an  das 
R e ich s-  (L an d e s-)  V e rs ic h e ru n g sa m t gestattet, aber 
nur, so fe rn  es sich  u m  Ve rle tzungen  des geltenden 
R e ch ts  (vergl. § §  5 1 1) ff. der G iv ilp roce fsordnung), 
n ich t  sofe rn  es sich  u m  Th a tfra ge n  bandelt. D ie  
R ech tsm itte l hab en  keine  aufsch iebende  W irk u n g .

29. U eb e r die H o h e  der R en te  hat der Y o r-  
stand  derjenigen Ansta lt, w e lche  die Festse tzungsver- 
h an d lu n ge n  zu ffd iren  hatte, dem  E inp fangsb e rech - 
tigten e inen B e re ch t igu n gsau sw e is  zu ertheilen und 
die Z a h lu n g en  au f die Centra l-PostbehO rde  anzuw eisen.

30. D e m n a ch st  ist in  denjen igen F a l le n , in 
w e lchen der R en tenem pfange r Be itrage  zu  verschie- 
denen Ye rsie h e ru n gsan sta lte n  geleistet hatte, eine Ver- 
re ch n u n g  d a rube r herbe izu fuhren, w e lche r B e trag  der 
Ren te  a u f  die e inze lnen Y e rsiehe rungsan sta lten , an 
welche die Be itrage  entrichtet w orden  sind, eiilfa.llt. 
F u r  d ie V e rre c h n u n g  ist der V e rs ic h e ru n g sw e rth  der 
an  die e inzelnen A n sta lte n  entrichteten Be|trage 
m afsgebend.

31. Z u  d iesem  Zw eck  w ird  in  dem  R e ich s-V e r-  
s ich e ru n gsa m t ein  au s  Re ich sbeam ten  bestehende i 
R e ch n u n g sb u re a u  eingerichtet. D asse lbe  stellt fest, 
m it  w e lchem  Betrage  d ie  e inze lnen V e rsiche rung s- 
ansta lten  bez iehungsw e ise  das R e ich , die Bunde s- 
staaten u. s. w., d u rch  die R e n te n  belastet werden.
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D a s R e ich s -V e rs ich e ru n g sa m t  theilt diese Pestste llung  
den  hetheilig len  A n sta lten  u. s. w. sow ie  den Gentral- 
PostbehO rden  mit. w o ra u f letztere die betheiligten 
Ye rsich e ru n gsan sta lte n  u. s. w. an the ilig  belasten. 
B is  zu r V e rre e h n u n g  der R ente  ble ibt diejenige Ver- 
s ie h o ru n g s -A n sta lt , w e lche  die Y e rh a n d lu n ge n  Ober 
Fe stse tzung der R ente  gefflhrt ha lte , yo rb eha lt lich  
dem niichstige r an the ilige r E rsta ttuug und  unbeschadet 
des R e icb szu sch u sse s  (Ziffer 10) m it der Rente  a lle in  
belastet.

32. N ach  A b la u f  eines jeden R echnungsjah re s 
haben  die Central - Po stb eho rden  den einzelnen Ver- 
s ich e ru n gsa n sta lle n  denjenigen R e trag  m itzu lh e ile n , 
m it w e lchem  dieselben au f G ru n d  der Z a h lu n g s-A n - 
w e isungen  (Ziffer 29) und  der Verrech i;ungen  (Ziffer 36) 
belastet sind. D ie  Y e rs ic h e rn n g sa n sta llen  haben diesen 
Betrag  aus ih ren  B e standen  a lsba ld  an die ihnen  be- 
zeichnęten Ste llen  abzufuhren. B e i n ich t  rechtzeiliger 
A b fu h ru n g  ist du rch  das Re ich s-(Lande s-)V e rs iehe - 
rungsam t die Z w a n g sy o lls tre ck u n g  gegen d ie  saum igen  
A n sta lten  zu yeran la ssen.

E in  D ritte l des fu r  R en ten  yerauslagten  Betrages 
sow ie  diejenigen Betrage, m it w e lchen  das R e ich  auf 
G ru n d  der B e st im m u n g  der Ziffer 12 Absatz  3 zu 
belasten ist, lią u id ire n  die C entra l-Postbeho rden  bei 
der R e ich s -H a u p tka sse  zur E rsta tlung.

33. In n e rh a lb  10 Jah ren  nach  dem  Inkrafttreten 
des Gesetzes ist fu r  jede Y e rsiche rungsan sta lt  u. s. w. 
von  dem  R e ich s-(L an d e s-)V e rs ich e ru n gsam t die H ohe  
derjenigen B e itrage  festzustellen, w elche  fu r  die in 
der V e rs ich e ru n g sa n sta lt  beschaftigten yersicherten 
P e rsonen  fiir den K o p f  un d  A rb e itsta g  zu entrichten 
sind. D ie se  Festste llungen  sind  zu veroffentlichen. D as 
R e ich s-(L an d e s-)V e rs ich e ru n gsam t bestim m t, m it  w el
chem  Ze itp u nkt d ieselben in  K ra ft  treten sollen. D ie  
Festste llungen  s in d  in  bestim m ten Zeitraum en, m in - 
destens aber v on  10 zu 10 Jahren, zu red iyiren.

B is  zu r Fe sts le llu n g  e ines anderen Be itrage s bat 
jede Y e rs ich e ru n gsan sta lt  u. s. w. fu r den K o p f  u n d  
A rb e ils ta g ,  bei ye rsicherten  m ann lichen  A rbe ite rn  
v i e r  P fenn ige, bei ye rsicherten  w e ib lichen  A rbe ite rn  
2/3 d ieses Betrage s an  Be itragen  zu e rheben.* B ruch - 
theile s in d  fu r  d ie LO h n u n gsp e riod e  a u f  volle  P fenn ige  
nach  oben abzurunden.

34. Jede V e rsiche rung sa nSta lt  g iebt M a rken  aus. 
A u s  denselben m u fs  e rs ich tlich  s e in :

a) der N am e  und  die O rd n u n g sn u in m er der Y e r 
s ich e ru n gsa n sta lt;

b ) der B e trag  des Geldwerthes, w elchen die M a rkę  
darstellt.

G rSfse, F a rb ę  und  A p p o in t s  w erden vom  R e ich s- 
V e rs ic h e ru n g sa m t festgestellt un d  ver5ffentlicht.

Jede Y e rs ic h e ru n g sa n sta lt  hat M a rkenve rkau fe r zu 
bestellen, v on  w e lchen die M a rken  kauflich  zu er- 
w erben s in d .* *

35. Jeder Ye rso rgungsbe rech tig te  erha lt be i dem 
E in tr itt  in d ie B e scha ftigung  e in  Q u ittungsbuch, au f 
dessen T ite lb la tt der N am e  u n d  W oh n ort, sow ie  der 
G e b u r lso r l u n d  das G eburtsjah r des In h a b e rs  ver- 
zeichnet sind. D a s  F o rm u la r  fu r  das Q u ittungsbuch  
Lat das R e ich s -V e rs ich e ru n g sa m t  festzustellen.

36. D ie  Q u ittu n gsb u ch e r s in d  offentliche U r-  
kunden. E in tra g u n g e n  oder Beze ichnungen, w elche  i 
e in  U rth e il ube r die F u h ru n g  oder A rb e its le istung  i 
des In h a b e rs  oder anderer Pe rsonen  enthalten, s in d  ; 
unstatthaft. Q u ittu n g sb u c h e r,  in  w elchen derartige 
E in tra gu n g e n  ode r Beze ichnungen  s ich  yorfinden, s ind

*  S o  dafs bei m a n n lich e n  A rb e ite rn  fu r  den K op f 
und  T a g  2  P fenn ige  v o m  Arbe itgeber, 2 Pfenn ige  
vom  A rb e ite r  entrichtet werden.

* *  A n a lo g  dem  Y e rka u f  v on  Poslb rie fm arken ,

von  jeder Behorde, w elcher sie zugeben, einzubehalten. 
D ie  BehOrdo hat die Ersetzung derselben du rch  neue 
Buclier, in  w elchen der zu lassige  In h a lt  der ersteren 
nach  M a lsgabe  der B e st im m u n gon  der Ziffer 37 zu 
Cibernehmen ist, zu yeranlassen.

37. In  das Q u ittungsbuch  hat der A rbe itgeber 
bei jeder L o b n za h ln n g  den entsp rcchenden  Betrag  
von  M arken  derjenigen Ye rsicherungsansta lt, zu w e l
cher der Betrieb gehSrt, e inzukleben und  die Halfte 
dieses Betrages v on  der L o h n za h lu n g  zu kurzeń. D ie  
eingeklebten M arken  s in d  zu entwerthen.

Q u ittu n g sb u c h e r, w elche zu den erforderlichen 
E in lra gu n ge n  keinen R a u m  m e h r  gew iihren, s in d  von  
der G em eindebehCrde des derzeiligen A rb e itso rts  oder 
nach  Bestin itnung der Landes-Centralhehćirde von  den 
O rganen  der K rankenkassen  oder anderen Beh orden  
derart aufzurechnen, dafs e rsichtlich  w ird, fur w ieyiel 
A rbe itstage  der In h a b e r  des Q u ittungsbuchs im  L a u le  
der einzelnen Kalenderjahre  zu jeder Y e rs ich e ru n gs
anstalt Beitrage  entrichtet bat, un d  w ieyiel Zeit er 
infolge bescheinigter K ra n kh e it  oder au s A n la fs  des 
M ilita rd ien stes unbeschaftigt gewesen ist. D ie  letzteren 
E in tragungen  erfolgen au f G run d  vom  In h a b e r  vor- 
zulegender Besche in igungen. D em  In h a b e r  w ird  s o 
dann  ein neues Q u ittungsbuch  ausgehandigt, in  w e l
ches die Endzah len  des fruheren Q u ittungsbuches in 
beg laub ig le r F o rm  yorgetragen sind. D as b isherige  
O u ittungsbuch  ist, nachdem  sam m tliche  E in tragungen  
durchstrichen  sind, am Sch lu fs  der letzten Seite v on  
der betreffenden Behorde  un le r B e id ru cku n g  des 
D ienstsiegels mit D a lu m  und  Unterschrift zu schliefsen. 
D ie  gesch lossenen Q u ittungsbucher sind  an  die Ge- 
m eindebehOrde des H e rkun flso rts, sofern  derselbe im  
In lande  belegen ist, zu  iibersenden. D iese Behorde, 
oder, sofern  der H e rkun ftso rt im  A u slande  belegen 
ist, d ie zur R e gu liru n g  der Q u ittungshuche r zustandige 
Behorde, hat das Q u ittungsbuch  aufzubew ahren und  
n ach  A h la u f  einer im  Gesetz festzusetzenden F r ist  zu 
yernichten.

D ie  E in z iehung  des Q u ittuugsbuchs und  die 
A u sh a n d ig u n g  des neuen B u ch s  so li thun lich st Zug  
um  Z u g  erfolgen ; keinenfalls da rf die A u sh a n d ig u n g  
des neuen B u c h s  langer a is drei Tage  ausgesetzt 
bleiben. D ie  E in z ieh u n g  und A u sh a n d ig u n g  erfolgt 
durch  Ye rm itte lung  des Arbcitgebers.

38. B e i Personen  des Seem annsstandes erfolgt 
d ie En tw e rthung  der M a rken  und  die R e g u liru n g  der 
Q u ittungsbucher nach nahe re r Best im m ung  der Landes- 
Contralbeherden.

39. D ie  Ve rsicherungsansta lten  sind  befugl, m it 
G enehm igung des R e ich s-V e rsiche rungsarn ts zum  Zw eck 
der R e ch n u n g s fu h ru n g  u n d  Contro le  Vorschriften  zu 
erlassen, du rch  welche die A rbe itgeber zur A u fste llung  
u n d  E in re ic h u n g  yon  Nachw e isungen  uber die Z ah l 
der unter Ziffer 1 fallenden bescbaftigten Personen  
und  iiber die D aue r ih re r  Beschaftigung, oder Ober

: andere GegenstSnde verpf]ichtet werden. S ie  s in d  
| ferner befugt, die A rbe itgeber zur rechtzeitigen E r -  
! fu liu ng  dieser Yorschriften  durch  Geldstrafen b is zum  

Betrage  von  je e inhundert M a rk  anzuhalten. D a s  
R e ich s-V e rs iche rungsam t k ann  den E rla fs  derartiger 
Y o rsch r iften  anordnen  und  dieselben, sofei'n so lche  
A n o rd n u n g  n icht befolgt w ird, se lbst erlassen.

D ie Betriebsunternehm er s in d  yerpflichtet, den 
O rganen  der Y e rsiche rungsansta lt  und  anderen m it 
der Con tro le  beauftragten B ehorden  oder Beam ten 
a u f  Yerlangen  A u śku n ft  uber die Z a h l der von  den 
ersteren heschaftigten Personen  und uber die D aue r 
ih re r Bescha ftigung zu ertheilen und  denselben d ie
jenigen Geschaftsbucher oder Listen, au s w elchen jene 
Th atsachen  hervorgehen, zur E in s ic h t  w ahrend  der 
Betriebszeit an O rt und Stelle yorzulegen. Z u  einer 
gleiehen A u śku n ft  uber O rt  und Dauer ih re r  B e 
schaftigung  s in d  die Yersicherten  Yerpflichtet. D ie
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Betriebsifn te rnehm er und  die V e rsiche rten  s in d  ferner 
Yerbunden, den bezeichneten O rganen , BehO rden  und 
B ea m leu  a u f  E rfo rd e rn  die Q u ittungsbuche r behufs 
A u sf ib u n g   ̂ der C o n lro le  und  Y o rn a h m e  der etwa 
e rfo rdorlichen  B e r ich t igungen  atiszuhandigen. S ie  
kOnnen h ie rża  v on  der unteren V e rw a ltu n gsb e h o rd e  
du rch  Geldstrafen b is  zum  Betrage  v on  je e inhund ert  
M a rk  angeha lten  werden.

40. D ie  Versiche ru fig san sta lten  sind  befugt, 
nach  A n a lo g ie  der § §  78  ft. des U n fa llve rs iche rungs- 
gesetzcs, V o rsch rifte n  zur Y e rh u tu n g  von  K ra n kh e ite n  
zu erlassen.

41. D ip  D u rc h f iih ru n g  der A lte rs- und  In va lid en - 
v e rso rgu n g  erfo lgt d u rch  Y e rm itte lu n g  und  unter 
A u fs ic h t  des R e ic h s  - Y e rs ic h e ru n g sam ts  be z iehungs
w eise  der Land es-Y e rs ich e rungsam te r.

IV. Straf- und Uebergangsbestimmungen.

42. Betrieb sun te rnehm er u n d  andere  A rb e it 
geber, w elche in die von  ihnen  a u f  G ru n d  gesetz- 
liche r oder von  der V e rs ic h e ru n g sa n sla lt  e rlassener 
B e st im m u n g  aufzuste llenden N ach w e isu n ge n  oder A n -  
zeigen E in tragungen  au fnehm en  ode r au fnehm en  
lassen, dereń U n rich t igke it  ihnen  bekannt w ar oder 
bei gehO riger A u fin e rk sa m ke it  n ich t entgehen konnte, 
konnen  von  dem  V o rstand e  der V e rsiche rung sa n sta lt  
m it  G eldstrafen b is  zu fu n fhund e rt  M a rk  belegt 
werden.

43. Betrieb sun te rnehm er u n d  andere  A rbe itgeber, 
welche es unterla ssen. fu r d ie y o n  ih n e n  beschaftig- 
t > n , dem  V e rsiche rung szw ange  unterliegenden  Per- 
sonen  die fu r  den A rhe itstag  vorge sch riebenen  Be i- 
trag sm arken  rechtzeitig zu ve rw enden  oder ye rw enden 
zu lassen, k on n e n  unbeschadet ih re r  Ve rp flich tung  
zu r nach trag lichen  B e ib r in g u n g  der feh lenden  M a rke n  
von dem  Y o rsta n d e  der V e rsiche rung sa n sta lt  m it Geld- 
bufse  b is  zu d re ihundert M a rk  belegt werden.

44. Gegen die au f G ru n d  dieses Gesetzes oder 
der N ebensta tu len  v on  den  Y e rs ich c ru n gan sta lten  
festgesetzten S trafen  findet b in n e n  zwei W o ch e n  nach  
d e rZ u s te llu n g d e s  d ie se lb e n au ssp re ch e n d e n Be sch lu sse s  
die Be schw e rde  an  das B e ich s -  (Landes-) Ye rsiche - 
rungsa m t statt.

D ie  Stra fen  w erden  in derse lben  W e ise  beigetrieben i 
w ie G e m e in d e ab gab e n , und  fliefsen, sow e it n ich t  in  j 
d iesem  Gesetze abw e ichende  Best im m u n ge n  getrofTen ; 
s ind, in  d ie K a sse  der Ye rsiche rungsan sta lt.

45. D e n  Betrieb sun te rnehm ern  und  son stigen  
A rbe itgebe rn  ist untersagt, d ie A n w e n d u n g  der B e 
s t im m ungen  dieses Gesetzes zum  N ach the il der Ve r- 
sichprten  d u rc li Y e rtrage  (m ittelst R e g le m e n ts  oder 
l)esonderer U ebere inkunft) auszusch lie fsen  oder zu 
beschranken. Ye rtrag sh e st im m u n ge n , w e lche  diesem  
Yerbote  zuw iderlaufen, hab en  keine rechtliche  W irku n g .

B e tr ieb sun te rnehm er ode r A rb e itge b e r, w elche  
derartige  Vertrage ge sch lo ssen  hab en  oder w isse n tlich  
d u rch  ih re  Ange ste llten  haben  ab sch lie fsen  lassen. 
■,verden, sofe rn  n ich t  nach  ande ren  gesetzlichen Y o r-

schriften  eine hilrtere Strafe  eintritt, m it G eldstrafe 
b is zu d re ihunde rt  M a rk  oder m it H aft b is  zu sech s 
W och e n  beslraft.

46. D ie  S tra fb e stim m ung  der Ziffer 44  findet au f 
Betrieb sun te rnehm er und  sonstige  A rbe itgebe r A n 
w e n d u n g , w elche den v on  ih n e n  bescha ftig ten, dem 
V e rsich e ru n g szw an ge  unterliegenden  Pe rson e n  w issen t
lich  m e h r a is d ie Halfte  des fu r d ie einzelnen A rb e its -  
tage verw endeten Betrages an M a rke n  bei der L o lin -  
zah lu n g  in  A n re c h n u n g  b r in gen  oder du rch  ih re  A n 
gestellten in  A b zu g  b r in gen  lassen, sow ie  a u f  A n ge - 
stellte, w e lche  e inen so lchen  g rS fse re n  A b zu g  w issen t
lich  bew irken.

D a s  g leiche g ilt  von  den nach  §  36 verbotenen  
E in tra gu n g e n  in  die Q u ittungsbuche r.

47. A rbe itgeber, w elche  w issentlich  M a rken  e iner 
anderen  ais der zustand igen  Yersicherungsansta lt, ver- 
w enden oder d u rch  ih re  Angeste llten  ve rw enden  lassen, 
sow ie  Angeste llte  und  Yersicherte, w e lche  w issen tlich  
eine so lche  un rich tige  Y e rw e n d u n g  bew irken, w erden, 
sofe rn  n ich t  d ie Best im m u n ge n  des §  263  des Straf- 
gesetzbuches A n w e n d u n g  finden, m it G eldstrafe n ich t 
unte r e in h u n d e rt  M a rk  oder m ifG e la n g n ifs  n ich t  unter 
e iner W o ch e  bestraft. S in d  m ild e rnde  U m stande  
vo rhand en , so  k a n n  die S trafe  b is au f zw anzig  M a rk  
oder drei T a ge  H aft e rm afsig t werden.

48. D ie  StraflJestim m urigen der Z iffe rn  41, 42, 44, 
45, 46 finden  auch  au f die gesetzlichen Yertre ter 
han d lu n g su n fa h ige r  Betriebsunternehm er, desgle ichen 
gegen die M itg lied e r des V o rstan d es  e iner Actienge- 
se llschaft, In n u n g  oder e in ge lrag śn e n  G enossenschaft, 
sow ie  gegen die L iq u id a to re n  e iner Hande lsgese llschaft, 
In n u n g  oder e ingetragenen G esossenscha ft A n w e n d u n g .

49. W e r  unbefugt B e itrag sm arke n  e iner Y e rs ic h e 
rungsan sta lt  in  der A b s ic h t  anfertigt, sie  a is echt zu 
yerw enden, oder eclite B e itra g sm arke n  in der A b s ic h t  
verf;Uscht, sie zu einem  h o he ren  W e rth  zu verw enden, 
oder w issen tlich  v on  fa lschen  oder gefa lschten Be itrags- 
n iarken  G eb rauch  m ach t, w ird  m it G e fangn ifs n ich t  
unte r drei M onaten  bestraft.

50. A u f  P e r s o n e n , w elche  zu r Zeit des In k ra ft-  
tretens dieses Gesetzes das 40. Le be n sja h r Yollendet 

und  m indesten s w ah rend  der letzten dre i Jah re  an 
je 300 A rbe itstagen  in e iner d ie Ve rsiche rung sp ftich t  
hegrundenden  B e sćha ftiguhg  gestanden h ab e n , findet 
die Vorschrift, da fs Altersrenten erst n ach  A b la u f  von  
d re ifs ig  Be itragsjah ren  zu gew ahren  s in d  (Ziffer 8), 
keine A n w e n d u n g .

So lche  P e rson e n  erha lten v ie lm e h r nach  zuruck- 
gelegtem  70. Leb en sja h r A lte rsren te  auch  dann, w enn  
sie  n ac liw e islich  w a h re n d  derjen igen  Ze it, w elclie  an  
der E itu l lu n g  der d re ifs ig  B e itragsjah re  f e h lt , tliat- 
sa ch lich  in  e iner B e scha ftigung  gestanden  haben,

i w elche  nach  d iesem  Gesetze d ie  Y e rsiche rungsp flich t  
beg runden  wurde. Be i ve rs iche rungsp flich tigen  Per- 

| sonen. w elche  zu r Zeit des In k ra fttre len s dieses Gesetzes 
; das 60. L e b e n sja h r  vo llendet hab e n , bedarf es des 

vorbeze ichneten N aehw e ises n u r  fu r  d ie D au e r von 
ze lin  Jahren.
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Die Beschaftigung’ gewerbliclier Arbeiter an Soun- 
und Festtagen.

Es liegen uns die im Reichsamt des Innem 

zusammengestellten, 3 Bandę umfassenden Ergeb

nisse der Erhebungen iiber die Beschaftigung 

gewerbliclier Arbeiter an Sonn- und Festlagen 

vor. Es wird interessiren, aus den den Schlufs 

des III. Bandes bildenden allgęmeinen Aeufse- 

rungen von Verbiinden, Yereinen und einzelnen 

Personen dasjenige hier wiedergegeben zu sehen, 

was sich auf den Grofsbelrieb bezielit.

Was zunachst das tha tsach liche  Vorkom- 

men der S onn tagsarbe it betrifft, so erklaren, in 

der Hauptsache mit Beziehung auf den Grofs- 

betrieb, eine Anzahl von Yerbiinden, namentlich 

Handelskammern, dafs am Sonntag nur unter 

folgenden Umstanden gearbeitet werde:

1. zur Ermoglichung einer ungestorten Wieder- 

aufnahme des eigenen Betriebs oder fremder 

Betriebe am niichstfolgenden Werktag:

a) durch Vornalime von Reparaturen, Reini- 

gungen, Untersuchungen u. s. w. an Betriebs- 

mitteln aller Art, welche je nach Bedarf 

regelmafsig oder unregelmiifsig ausgefuhrt 

werden, oder

b) durch Fortselzung bestimmter Arbeiten, wie 

z. B. des Betriebs der Wasserhaltung und 

gewisser Yorarbeiten in den Gruben, Unter

haltung der Feuer unter den Dampferzeugern 

und unter gewissen Oefen, namentlich in 

der Eisenindustrie u. s. w .;

2. bei Yerrichlungen, welche dazu dienten, ein 

Yerderben des Materials zu verhindern;

3. in Betriebstheilen, welche zwar der Produc

tion dienten, aber aus technischen Griinden nicht 

unterbrochen werden konnten: z. B. in den

Betrieben der Hoch- und anderen Schmelzófen, 

sowie den damit verbundenen Kokereien, in Gas- 

fabriken, Ziegeleien und zahlreichen sonstigen 

Betriebszweigen, namentlich der chemischen In

dustrie;

4. lediglich mit Riięksicht auf die Production in 

dringenden und unvorhergesehenen Fallen, theils 

unregelmiifsig und voriibergehend, theils periodisch 

wahrend einer bestimmten Saison oder Gampagne.

Mehrfach wird hervorgehoben, dafs die Sonn

tagsarbeit nur da vorkomme, wo sie unbedingt 

nothwendig sei. So bemerkt der Verein zur 

Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Inter- 

essen in Rheinland und Westfalen: „Wo die

Natur des Betriebs die Gontinuitat nicht erfordert, 

diirfte regelmafsige und dauernde Sonntagsarbeit 

lediglich zum Zweck der Productionsvermehrung

in der Grofsindustrie dieses Bezirks nicht vor 

kommen. “

„Thatsachlich ist“, so spricht sich der Verein 

der Industriellen des Regierungsbezirks Koln aus, 

„in keinem der von uns erwahnten Industrie- 

zweige Sonntagsarbeit in grofserem Umfang fib- 

lich, ais dies durch die Natur der Betriebe und 

die allgemeinen wirthschaftlichen Interessen be- 

dingt isl.u

Die Handels- und Gewerbekammer Stuttgart 

berichtet: „Die Frage, oh die gesetzliche Rege- 

lung einem Bediirfnifs entsprichl, wiire nach dem 

Stand in unserm Handelskammerbezirk zu vcr- 

neinen. Die Sonnlagsheiligung und der Schul- 

besuch sind so allgemein, die humanitiiren Be- 

strebungen unserer Industriellen, nach dem Zeug- 

nifs der Fabrikinspectoren, ohnehin schon so weit- 

gehend, ais nur das Gesetz yorschreiben kann. 

Die meisten industriellen Werke sind bisher schon 

bestrebt gewesen, die Sonntagsarbeit so weit zu 

beschriinkenj ais technische und wirthschaftliche 

Griinde dies zulassen."

Ebenso sagt die Handels- und Gewerbekam

mer Calw (Wiirttemberg) in ihrem Bericht: „Die

Griinde, welche den Beichstag veranlafsten, ge

setzliche Msfsregeln zur Herstellung der Sonn- 

und Festtagsruhe yorzuschlagen, tref-fen in Wurt- 

temberg und speciell in unserm Kammerbezirk 

nicht oder nur in ganz geringem Mafse zu. Es 

findet im allgemeinen wenig Sonntagsarbeit statt; 

religiiises Bewufstsein, verbunden mit den seit

Jahren bestehenden, auf die Feier der Sonn-, 

Fest- und Feiertage gerichteten Polizeivorschrif- 

ten, haben das Yolk in einer Weise erzogen, 

dafs die Sonntagsarbeit im grofsen und ganzen

moglichst yermieden wird. Arbeitgeber sowohl 

ais Arbeiter nehmen die Sonntagsrulie fiir

sich in Ansprueh; wo dies nach der Art des 

Geschaftsbetriebs nicht jeden Sonntag sein kann, 

ist dies zuverliissig jeden zweiten Sonntag der 

Fali.*
„Wir konnen die Thatsache feststelleri, “

iiufsert sich die Handelskammer. fiir den Kreis 

Offenburg und den Amtsbezirk Eltenheim in Lahr 

(Baden), „dafs im diesseiligen Bezirk systema- 

tische, nicht durch zwingende Umstande gebotene, 

nur aus gewinnsuchtiger Absicht entspringende 

Sonntagsbeschaftigung der Arbeiter liberhaupt 

nicht und anderweitiger, regelmafsiger Sonnlags- 

betrieb unter Heranzieliung der vollen Arbeiterzahl 

ebenfalls nicht vorkommt‘ . . . „Sonntagsarbeit 

kommt im Handelskammerbezirk im allgemeinen 

nicht ohne Noth, nur in beschranktem Umfang
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und nirgends in einer, die materialle oder sittliche 

Wohlfahrl der Arbeiter gefahrdenden Weise vor.“ 

In Strafsburg i. E. „constatirt“ die Handelskam- 

mer „mit Freude, dafs in ihrem Bezirk die Sonn- 

und Feiertagsheiligung in dcm Mafse der Mog- 

lichkeit beobaclitet wird, dafs keine Aussclireitung 

bestelit, dafs nirgends eine iibcrmiifsige Anstren- 

gung seiner Kraft verlangt wird“ . . . „Bei dem 

Vergleieh der gegenwartigen Lage mit jener vor 

30 oder 40 Jahren erkennt man mit Genugthuung, 

dafs die Sonntagsfeier besser beobachtet wird, 

ais damals; diese erfreuliche Wendung ist aber 

nicht etwa irgend einer Mafsregcl des Geselzgebers 

zu danken, sondern die Ehre gebiihrt dafiir der 

Initiative der Industriellen und der Kaufleute, und 

wird immer mehr zur Sitle. “ Die Handelskam- 

mer in Cassel erwahnt, dafs in einigen Etablisse- 

ments, um die Arbeit an Sonntagen moglichst 

zu beschranken, am Sonnabend eine Stunde friiher 

gesclilossen werde, welche Zeit dann ebenfalls 

den Reparalur- und Reinigungsarbeiten gewidmet 

sei. Der Yorstand der Krankenkasse fiir den 

Kreis Erfurt giebt an: „Nebenbei ist noch zu 

bemerken, dafs bei uns dic Geschiifte nicht so 

floriren, dafs der Arbeiter mit Sonntagsarbeit 

iiberbiirdet wiirde; diese Arbeit beschrankt sich 

yielmehr im grofsen und ganzen auf die Beauf- 

sichtigung und Reinigung der Maschinen, und es 

wird liierbei mit den Arbeitern gewecliselt, so 

dafs denjenigen Arbeitern, welche den Sonntag 

frei haben wollen, dies ermoglicht ist. “

Yon yerschiedenen Seiten wird darauf hinge- 

wiesen, dafs die Sonntagsarbeit schon deshalb 

moglichst beschriinkt werde, weil sie in der Regel 

minderwerthig sei und theurer bezahll werden 

musse. „Wer einigermafsęn mit den thątsach- 

lichen Yerluiltnissen der Industrie vertraut ist, “ 

aufsert der Centralverband deutscher Industrieller, 

„weifs, dafs gerade die Sonntagsarbeit bei Unler- 

nehmern und Aufsichtsbcamten unbeliebt ist, dafs 

sie unwirthschaftlich und tlieuer ist, und dafs das 

Arbeitslempo selbst bei sonst fleifsigen Arbeitern 

des Sonntags sieli verlangsamt, weil es der mensch

lichen Natur gewissermafsen angeboren ist, des 

Sonntags zu fciern und nur im Nolhfall zu arbeiten. “ 

Die Handelskammer Braunscliweig berichtet: 

„Uebrigens wird jeder Betriebsunternehmer soviel 

wie irgend moglich im eigenen Interesse die Sonn

tagsarbeit, wie die verlangerte Arbeitszeit umgehen, 

da dieselbe zum Theil durch Extralohnerhohung 

vertheuert und erfahrungsgemafs nie mit gleichem 

Eifer und mit gleicher Anstrengung der K raf te 

seitens der Arbeiter ausgefuhrt w ird , wie die 

normale Arbeit. “ Hieriiber, sowie iiber die Stel

lung des Arbeiters iiberhaupt verbreitet sich die 

Handelskammer zu Hannover, indem sie ausfiihrt: 

.Abgesehen davon, dafs dic Sonntagsarbeit erfah

rungsgemafs schlechter und theurer ist, ais die der 

Werktage (nach dem Tarif fiir die Buchdrucker z. B. 

wird Sonntagsarbeit doppelt so theuer bezahlt ais

Werktagsarbeit) und deshalb jeder Industrielle sie 

nach Moglichkeit von selbst vermeiden wird, hal 

derselbe aber auch in seinem eigenen wohlverstan 

denen Interesse der Zcitstrómung und dem leider 

so wie so schon geniigend gespannten Yerluiltnifs 

zwischen sich und Arbeitern Rechnung zu tragen. 

Es iąt eine vielfach verbreitete, unseres Dafiir- 

haltens aber vollig unberechtigte Ansicht, ais be- 

fitnde sich der Arbeiter noch heutzutage in einem 

derart sklavischen Verh;iltnifs zum Arbeitgeber, 

dafs er Alles thun musse, was dieser etwa gebie

ten mochte. Dic Nachfrage nach Arbeitern fast 

innerhalb eines jeden Industriezweigs, oder auch 

ganz im allgemeinen, ist aber so grofs und in

folge der so sehr erweiterten und ausgebildeten 

Verkehrsverhaltnisse die Moglichkeit, iiberall Ar

beit zu finden, so sehr erleichtert, dafs der Ar

beiter unabhangiger vom Arbeitgeber ist, ais um- 

gekehrt, des Drucks der offentlichen Meinung auf 

lezteren nicht zu gedenken.“

G egen the ilige  Ansichten allgemeiner Art 

iiber das Yorkommen der Sonntagsarbeit liegen 

aus dem Konigreicli Sachsen vor, und zwar zu

nachst in einer Aeufserung des Superintendentcn 

von Glauchau, welcher sagi: „Sonntagsarbeit ist 

in den meisten Fabriken und Werkstatten zur 

leidigen Gewolmheit geworden unter dem gang 

und gabe gewordenen Vorwand der »Goncurrenz«, 

so dafs nur noch die Gottesdienststunden und 

auch diese nur nothgedrungen ausgenbmmen sind.“ 

Ebenso fiihrt der gewerbliche Bildungsverein zu 

Zwickau aus: „Trotzdem, dafs von Staatswegen 

wiederholt Verscharfungen eingetreten sind, sucht 

man von anderer Seite die im Gcsetz vorhandenen 

Freiheiten in einer Weise auszunulzen, dafs be- 

fiirchtet werden mufs, die Sonntagsarbeit wird 

vielen Arbeitgebern zum Princip. Man gelit sogar 

yoii Seiten einer Anzahl Fabrik- und Handwerks- 

meister so weit, dafs der arbeitsuchende Geselle 

oder Arbeiter beim Engagement sich zu der iib- 

lichen Sonntagsarbeit verpflichten mufs“, und der 

Fachverein der Weber und venvandter Berufsge- 

nossen in Grimmitschau bemerkt: „Reparaturen 

werden in den hiesigen Fabriken grolstentheils und 

meist unnothigerweise auf den Sonntag aufge- 

schoben, infolgedessen fiir die gewerblichen Ar

beiter: Maschinenbauer, Klempner, Sattler u. s. w. 

der Sonntag nur dem Namen nacli besteht, und da 

derartige Reparaturen sich von Sonntag zu Sonntag 

wiederholen, ist es leicht fafslieh, dafs ein im Ma

schinenbau beschaftigter Arbeiter in einem uns vor- 

liegenden Fali sich 8 Wochen lang ohne Sonntag be- 

lielfen mufste, d. h. gezwungen war, an den betref

fenden Sonntagen zu arbeiten. Wollle der Arbeiter 

die Arbeitsleistung am Sonntag verweigern, so wiir- 

den Repressalien des Arbeitgebers die unausbleib- 

liche Folgę sein. (Jnd dies geschielit trotz einer 

bereits bestehenden gesetzlichen Beschriinkung der 

Arbeit an Sonn- und Feiertagen! Es ist doch wahr- 

lich kein unbilliges Yerlangen, wenn der Arbeiter
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die Forderung stellt, am Sonntag ausruhcn zu 

konnen von einer Woche angestrengter Thatigkeit.

Die G runde , welche zur Sonntagsarbeit Yer- 
anlassung geben, werden vielfach erortert: im 

G ro fsbe tr ieb  dienen die oben unter Ziffer 1 

aufgefiihrten Arbeiten zur Ermiiglichung einer un- 

gestorten Wiederaufnahme des Betriebs am Mon- 

tag; die unter Ziffer 2 und 3 erwahnten sind 

aus technischen Griinden nothwendig, welche in

defs nur mit Beziehung auf die einzelnen Indu- 

striezweige dargestellt werden konnen. Dagegen 

sind die Griinde fiir die productive Arbeit in 

dringenden und unvorhergesehenen Fallen mehr 
allgemeiner Natur.

Der Centralverband deutscher Industrieller hat 

ais dritten Punkt seiner Resolution vom 6. Octo

ber 1885 den Satz aufgenommen: „Arbeit an 

Sonn- und Festtagen, welche lediglich dem Zweck 

einer Vermehrung der regelmafsigen Production 

dient, ist fur unzulassig zu erachten." In glei

cher Weise aufsert sich der Verein zur Wahrung 

der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in 

Rheinland und Westfalen, indem er ausfiihrt: 

„Zur Frage, durch welche wirthschaftlichen oder 

sonsligen Grunde die Sonntagsarbeit veranlafst 

w ird, bemerken •tfir zunachst, dafs wir fiir 

regelmiifsige Sonntagsarbeit, welche lediglich 

der Production wegen unternommen wird, also 

obne dafs technische Eigenthumlichkeiten ais 

Yeranlassung angeselien werden ktinnlen, wirth- 

schaftliche oder sonstige Griinde im allgemeinen 

n ic h t  anerkennen.“ . . . „Wir sind der Ansicht, 

dafs, wo nicht zwingende Grunde ausnahmsweise 

ein Anderes bedingen, die Production am Sonn- 

lag zu ruhen hat. Wohl aber konnen besondere

l1 alle eintreten, welche Ausnahmen von der Regel 

nothwendig erscheinen lassen.L

Ais solche Falle werden von diesem Verein, 

sowie von zahlreichen anderen Yerbanden folgende 

aufgefiihrt: Die Inanspruchnalmie des Sonntags 

kann dadurch veranlafst werden, dafs durch vor- 

angegangene Betriebsstorungen die gesammte 

Production oder ein Theil derśelben in Ruckstand 

gekommen, der fur einen Auftrag bestimmte Lie- 

ferungstermin aber unter allen Umstanden einzu- 

halten ist; besonders trifft dies in solchen Be- 

trieben zu, welche mit Wasserkraft arbeiten und bei 

dem wechselnden Wasserstand gezwungen sind, den 

Sonntag auszunutzen. Oder es konnen aus einem 

besonderen Anlafs dringende Bestellungen einlau- 

fen, welche bis zu einem bestimmten Termin bei 

Vermeidung hoher Gonventionalstrafen geliefert 

werden mussen. „Gerade die offentlichen Ver- 

waltungen“, so aufsert sich die Handelskammer 

Hannover, „geben nicht seiten durch zu kurz 

bemessene Lieferungsfristen die Veranlassung zur 

Sonntagsarbeit." Inbesondere kommt die Saison- 

arbeit in Betracht; „nach lange andauernder Buhe j 

in irgend einer Branche entsteht plotzlich eine i 

lebhafte Nachfrage und es gehen Ordres ein, die j 

XII.;

eine so schnelle Effectuirung erheischęn, dafs die 

Ueberschreilung der Lieferfrist um e inen Tag 

die Yerweigerung der Waare und damit grofse 

Yerluste zur Folgę hat“ (Handelskammer Barmen). 

Aehnliche Verhaltnisse werden hinsichtlich des 

Exportgeschafts hevorgehoben, wo die Lieferungen 

in haufig kurz bemessener Frist einen bestimmten 

Dampfer vor Abgang zu erreichen haben, wenn 

nicht der ganze Auftrag verloren gehen und das 

Absatzgebiel der auslandischen Concurrenz zu- 

fallen soli. Die Handelskammer fiir den Amts- 

bezirk Pforzheim berichtet in dieser Beziehung: 

„Werden an die Leistungsfahigkeit eines Betriebs 

ausnahmsweise lióhere Anforderungen gestellt, so 

mufs gesucht werden, im Interesse der Aufrecht- 

haltung der Yerbindung auch diesen nachzukom- 

men. Ein solcher Fali wird um so eher und 

ófter eintreten, je bedeutender ein Industriezweig 

ist, zumal also, wenn er mit dem ganzen Welt- 

markt in Verbindung steht und allen Fluctuatio- 

nen desselben prompte Rechnung tragen mufs. 

Es mufs dabei hingewiesen werden auf die oft 

vielleicht nicht genugend beriicksichtigte Thatsache, 

dafs das Geschaft der deutschen Industrie nach 

dem Auslande, insbesondere den iiberseeischen 

Landern, sich langst nicht mehr so gemiilhlich 

und regelmafsig abwickelt, wie in friiherer Zeit. 

Den politischen Yerhaltnissen, den Productions- 

aussichten, den Handelsconjuneturen und nocli 

yielen anderen Factorcn entsprechend wechselt 

in den Importlandem der Bedarf an Waaren in 

kurzeń Zwischenraumen und sucht sich so schnell 

zu decken, ais nur denkbar. Waaren, die mit 

heutigem Sleamer in irgend einem Exportplatz mit 

offenen Armen empfangen werden, finden fiir 

den nachsten Steamer vielleicht keinen Markt mehr. 

Deshalb werden von den Importeuren kiirzeste 

Lieferungsfristen gestellt, dic eingehalten werden 

mussen, wenn man ais leistungsfahig geltend 

bleiben will. Mufs zu diesem Behuf auch einmal 

die Sonntagsarbeit zu Hulfe genommen werden, 

so liegt der Gedanke der Productionsvermehrung 

yollstandig fern; es handelt sich vielmehr um die 

Sicherung des Absatzez fiir die normale Produc

tion." Auch die Handelskammer Ghemnitz be

merkt : „ Im ganzen ist das Princip vorherrschend, 

dafs Niemand seine Bestellungen friiher macht, 

ais bis effectiver Bedarf yorhanden ist; dann sol

len dieselben aber schnell gedeekt werden, so 

dafs zur Erledigung dringender Ordres oft die 

Sonntage herangezogen werden mussen, um die 

betreffenden Kunden zu erhalten und zufrieden 

zu stellen. Die leider oft eintretenden ungiin- 

stigen Conjuncturen und Stockungen in der In

dustrie bringen an und fiir sich schon genug 

Feierlage mit sich.“ Des weiteren wird betont, 

dafs es auch unmoglich sei, Yorzuarbeiten oder 

bei Geschaftsandrang Yoriibergehend mehr Arbeiter 

einzustellen, zumal da, wo nur eingeubte Fach- 

arbeiter beschaftigt werden konnten, welche dann
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auch wahrend der stillen Geschaflsperiode vom 

Arbeitgeber oft mit grofsen Opfern unterhalten 

werden miifsten. „ Codificiren lassen sich aber“, 

so bemerkt der oben genannte Verein weiter, 

„diese Ausnahmefalle nicht, da die yerschiedenen 

und besonderen Formen, in denen das Bediirfnifs 

auftreten kann, nicht zu iibersehen sind. Ilier wird 

die Localbehorde allein in der Lage sein, zu be- 

urtheilen, was in die Kategorie der zulassigen 

Ausnahmen fallt und wo demgemafs eine Beriick- 

sichtigung yorzunehmen ist.“ Dagegen konnte 

nach der Ansicht der allgemeinen Kranken- und 

Sterbekasse »Hoffnung« zu Grofs-Sternheim(Hessen) 

die Sonntagsarbeit vermieden werden, wenn 

eine regelmafsige Arbeitszeit eingehalten wiirde; 

jetzt komme es haufig vor, dafs, wenn das Ge- 

scbiift ein wenig nachlasse, die Arbeitszeit gekiirzt 

werde, und wenn dann Bestellungen einliefen, 

auch die Sonntage zur Arbeit benutzt wiirden.

Endlich wird noch von einigen Seiten hervor- 

gehoben, dafs sich die Arbeiter des hoheren Lohns 

wegen haufig zur Arbeit drangten. „Ueberzeit- 

und Sonntagsarbeit wird gewohnlich/ so aufsert 

sieli die Handels- und Gewerbekammer Stuttgart,

, weil gut bezahlt, von den Arbeitern, namentlich 

den iilteren, solideren, verheiratheten, gern gesucht 

und verrichtet; das Verbot derselben hat in Boh- 

men und in der Schweiz gerade bei den Arbei

tern selbst die grofste Mifsstimmung erzeugt. “

Die Handelskammer Braunschweig bemerkt:

, Auch im Interesse des Arbeiters selbst ist die 

Gewfihrung periodischer Sonntagsarbeit nur zu 

empfehlen, da sein Yerdienst sonst bedenklich 

geschmalert werden wiirde. Ebenso unterzieht 

sich der Arbeiter im allgemeinen gern einer aus- 

nahmsweisen Leistung, da sie ihm die Mittel zur 

Befriedigung aufsergewohnlicher Bediirfnisse, z. B. 

gelegentlich des Weihnachtsfestes, bietet. “

Dem gegenuber sagt der katholische kaufman- _ 

nische Verein zu Offenbach a. M., dafs es meist nur 

einzelne wenige Arbeiter seien, die den Wunsch, 

Sonntags zu arbeiten, aufserten und dadurch in- 

direet auch die anderen Arbeiter zum Kommen 

zwangen, und der gewerbliche Bildungsverein zu 

Zwickau bemerkt: .Dafs einzelne Arbeiter am

Sonntag gern arbeiten, um durch Ueberstunden 

mehr Lohn zu erzielen, ist wohl nur eine Rede- 

weise der Gegner der Sonntagsruhe. “

Die Fo lgen  eines Yerbots fiir den Unter- 

n e h m e r wiirden sich nach den vielen hieriiber 

vorliegenden Aeufserungen be im  G ro fsbe tr ieb  

also gestalten: die Unmijglichkeit, technisch noth- 

wendige Arbeiten yorzunehmen, wiirde ein Ver- 

derben der Rohstofle -und Halbfabricate, eine Ver- 

ringerung der Qualitiit der zu erzielenden Producte 

und in vielen Fallen die giinzliche Einstellung 

des Betriebs herbeifiihren. „Es ist zum Beispiel 

unzweifelbaft,“ fiihrt der Yerein deutscher Eisen- 

hiittenleute aus, , dafs unter den heutigen schwie- 

rigen Yerhaltnissen durch ein Yerbot der Sonn

tagsarbeit die weitaus grofste Zahi unserer Hoch- 

ofenwerke zum Ausblasen gezwungen werden 

wurde. Ebenso wiirde auch in solchen Betrieben, 

welche jetzt des Sonntags (von 6 Uhr Morgens 

bis 6 Uhr Abends) ihre Feuer decken, und wel

che jetzt den Sonntag zur Instandhaltung ihrer 

Betriebsmittel benutzen, bei einem Verbol der 

Sonntagsarbeit infolge der dadurch hervorgerufenen 

Einschrankung der Production unter entsprechen- 

der Erhohung der Selbstkosten der Absatz der 

Producte erschwert und auf dem Weltmarkt in 

den meisten Fallen abgeschnitten werden." Von 

vielen Seiten wird dringend darauf hingewiesen, 

dafs die Unmijglichkeit, am Sonntag Reparatur- 

und Reinigungsarbeiten auszufiihren, von den fol- 

genschwersten Betriebsstórungen begleitet sein 

konnte; die Yornahme dieser Arbeiten zur Nacht- 

zeit wurde aber nicht die Sicherheit bieten, dafs 

sie mit gehoriger Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

ausgefiihrt werden, und konnte bei nachlassiger 

Ausfiihrung zu zahlreichen Ungliicksfallen Ver- 

anlassung geben.

Die Verhinderung, zu Zeiten dringenden Be

darfs -den Sonntag zu Hiilfe zu nehmen, wiirde 

nach den einen Aeufserungen eine Erweiterung 

der Betriebsstatten und eine Yermehrung der Ar- 

beitskrafte, damit aber eine Yertheuerung der 

Production, nach den anderen die Einfiihrung der 

Nachtarbeit nothig machen, wobei es, wie die 

Handelskammer Pforzheim bemerkt, sich frage, 

ob letzteres Mittel nicht schlimmer sei ais die 

ganze Krankheit;“ auch wird von anderer Seite 

betont, dafs verschiedene Artikel sich Nachts 

gar nicht herstellen liefsen. Andere befiirchten 

im allgemeinen eine Yerminderung der Leistungs- 

fahigkeit des Betriebs, welche in unpiinktlicher 

Lieferung und in dem daraus folgenden Yerfall 

in Gonventionalstrafen oder in der Nothwendig- 

keit, Bestellungen abzulehnen, zum Ausdruck 

kame. Namentlich wird betont, dafs die Concur- 

renzfahigkeit, zumal mit dem Ausland, wesentlich 

geschwacht und die Ausfuhr in hohem Grade ge- 

schadigt werden wiirde. Der Verein zur Wahrung 

der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in 

Rheinland und Westfalen spricht sich hieriiber 

folgendermafsen aus: , Jede Behinderung oder

Erschwerung des Betriebs, jede Mafsregel, welche 

auf die Qualitat des Fabricats ungiinstig einwirkt, 

die Herstellungskosten vermehrt, kurz die Leistungs- 

fahigkeit des Unternehmens beeintrachtigt, mufs 

auch die Concurrenzfahigkeit desselben in Frage 

stellen, die Concurrenz ist aber hier nicht in 

dem Sinne zu verstehen, dafs sich der Consum 

dem unter anderen Verhaltnissen gleichen aber 

billiger hergestellten Artikel zuwendet, sondern 

es kann vorkommen, dafs ein anderer billiger 

erzeugter Artikel von dem Consum ais Ersatz 

genommen wird und dafs dadurch ganze Betriebs- 

zweige existenzunfahig werden. Aehnliche wirth

schaftliche Nachtheile wurden aber auch zu be-
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klagen sein, wenn die niclit an technische Eigen- 

thumliclikeiten des Betriebs gebundenen Sonntags- 

arbeiten unbedingt verboten wurden. Es unter- 

liegt keinem Zweifel, dafs Reparaturen und alle 

Arbeiten zur Instandhaltung der Betriebsmittel 

am Sonntag ruben und an einem Werktag vor- 

genommen werden konnen, dafs auch viele Feuer, 

die jetzt wahrend der 12 Sonntagsstunden von 

6 Uhr fruh bis 6 Uhr Abends nur gedampft 

werden, am Beginn jedes Sonnlags ganzlich ge- 

loscht werden konnten. Ein solches Verfahren 

aber im Interesse der Sonntagsruhe zwangsweise 

herbeigefiihrt,- wiirde von einer wesentlichen Ein- 

schrankung und damit von erheblicher Vertheue- 

rung der Production unzertrennlich sein. Diese 

unzweifelhaft eintretenden Folgen des Verbots der 

Beschiiftigung an Sonntagen wiirden geradezu ver- 

nichtend auf die Industrie in einem Lande wirken, 

in weichem die Production zu ihrem grofsen Theil 

angewiesen ist, die Concurrenz auf dem Welt- 

markt zu beslehen, und in einer Zeit, in der die 

industriellen Betriebe nur mit den grofsten Schwie

rigkeiten, wenn nicht mit Opfern, aufrecht erhalten 

werden konnen. Wenn hierin aber auch eine 

Aenderung zum Bessern eintreten sollte, so be- 

rechtigt das ganze Verhiiltnifs zwischen Consum 

und Production in allen Industrielitndern doch zu 

der Annahme, dafs die Industrie, welcher infolge 

des Verbots der Beschiiftigung am Sonntag die 

vorhergehend erórterten Erschwernisse auferlegt 

werden, im Concurrenzkampf zum Erliegen ge

langen miifsten.“ Nach der Ansicht der Handels- 

kammer Heidenheim (Wurttemberg) wiirde ,bei 

allen Betrieben eine Vermehrung der Zahl der 

Arbeiter und Maschinen, Verstarkung der Be- 

triebsmotoren und Erhohung des Productionsauf- 

wands bis zu einem Grade eintreten, welcher 

die ohneliin genug erschwerte Concurrenz wenn 

nicht geradezu unmoglich, so doch noch weit 

schwieriger machen wiirde, ais sie es schon ist, 

und die Lebensfahigkeit mancher Unternehmungen 

aufs aufserste gefahrden wurde.

Der Superintendent von Glauchau ist dagegen 

der Ansicht, dafs bei einem allgemeinen Yerbot 

nur geringe Verluste eintreten wurden, durch 

Mehreinstellung von Arbeitern in der Woche, 

rechtzeitige Bestellung, etwas langeres Ziel fiir 

die Lieferung u. s. w. seien Yerluste zu vermeiden; 

der Arbeitgeber habe dafiir mehr frische, frohe 

dankbare und treue Arbeiter. , Wiirde im ge

sammten Deutschen Reiche“, so iiufsert sich der 

Gewerbeverein in Ulm (Wurttemberg), ,die Sonn- 

tagsarbeit uberall da verboten sein, wo sie nicht un

bedingt durch die Eigenthiimlichkeit der Fabri- 

cationsweise notliig erscheint, so mochte wohl 

ein Yerbot derselben bei den ubrigen Industrie- 

zweigen selbst in Perioden grofser Geschafts- 

haufung kaum eine scliiidigende Wirkung 

aufsern, da diese ja nur durch Concurrenz 

infolge rascherer Lieferung eintreten konnte “.

Auch eine Krankenkasse in Hessen bestreitet 
nachtheilige Folgen.

Was die infolge eines Verbots fur den 

A rbe itnehm er etwa eintretende Lohnminderung 

betriiTt, so wird dieselbe von einigen Seiten, zu- 

mal fiir den Fali, dafs Betriebsstorungen eintreten 

wurden, ais sehr empfindlicli bezeichnet; andere 

weisen auf den Verlust des hoheren Sonntags- 

lolins hin, weitere hingegen halten die Einbufse 

fur weniger bedeutend; wiederholt wird aber der 

Auffassung entgegengetreten, dafs durch das Yer

bot der Arbeit am Sonntag eine Steigerung des 

Arbeitslohns herbeigefiihrt werden konnte. Der 

Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirth- 

schaftlichen Interessen in Rheinland und West

falen bemerkt hierzu: „Bei Beantwortung der 

Frage, welche Folgen das Verbot der Beschiif- 

tigung am Sonntag fur die Arbeiter haben wiirde, 

diirfte der einfache Hinweis geniigen, dafs jede 

Benachtheiligung der Unternehmer auch ungunstig 

auf die wirlhschaftliche Lage der Arbeiter ein- 

wirken mufs. W ir geben zu, dafs eine grofsere 

Prosperitat der Unternehmer nicht unbedingt und 

in ailen Fallen eine Besserung der Wirthscliafts- 

lage der Arbeiter zur Folgę haben mufs, wenn- 

gleich nach der Ausbildung, zu welcher die Or- 

ganisation der Arbeiter gelangt ist, vorausgesetzt 

werden kann, dafs in den meisten Industrieplatzen 

eine aus den industriellen Verhaltnissen liervor- 

gehende Besserung in der Lage der Unternehmer 

regelmafsig auch von Vortheilen fiir die Arbeiter 

begleitet sein wird. Noch viel bestimmter aber 

kann ausgesprochen werden, dafs Verhaltnisse, 

die ungunstig auf den industriellen Betrieb des 

Uuternehmers einwirken, immer ungunstig auf 

die Arbeiter zuriickfallen werden. Wir mochten 

den Schwerpunkt der Argumente gegen ein gene- 

relles Yerbot der Sonntagsarbeit nicht in die 

Erwagung legen, dafs der Sonntagslohn den Ar- 

beitern verloren geht, denn dazu ist der Procent- 

satz der an den Sonntagen, namentlich in den 

Stunden von 6 Uhr friih bis 6 Uhr Abends be- 

schaftigten Arbeiter, wenn die Gesammtheit des 

Arbeiterstandes in Betracht gezogen wird, zu 

gering. Soli aber auf diesen Verlust Gewicht 

gelegt werden, so diirfte auf einen Ersatz durch 

Steigerung des Werklaglohnes nicht zu rechnen 

sein, eber wiirde das Gegentheil eintreten. W ir 

haben gezeigt, dafs ein Verbot der Beschaftigung 

an Sonntagen die Lage der Industrie wesentlich 

erschweren mufste; im Kampf um seine Existenz 

wurde der Unternehmer zu dem Versuche ge

zwungen sein, die ihm zugefugten wirthschaft- 

lichen Nachtheile in anderer Weise wett zu machen. 

Dabei darf nun nicht ubersehen werden, dafs 

der Unternehmer von allen die Hohe der Selbst- 

kosten bestimmenden Factoren aus eigener Initia- 

tive 'nachhallig nur den Arbeitslohn beeinflussen 

kann. Der Preis der Rohmaterialien und der 

Brennstoffe, die Hohe der Transportkosten ent-
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ziehen sich der directen Einwirkung des Unter- 

nehmers, niebt aber die Arbeitslohne. Diese 

kann er besonders in Zeiten ungiinstiger Con- 

juncturen bis zu einem gewissen Grad beliebig 

herabsetzen und, wenn die Selbsterhaltung in 

Frage steht, wird er gezwungen sein, die ihm 

durch das Verbot der Sonntagsarbeit zugefiigten 

Naehtheile durch Minderung der Lohne auszu- 

gleichen. Die indirecten Einbufsen, welche dem 

Arbeiterstande drolien, diirfen daher dem directen, 

durch Verbot der Sonntagsarbeit herbeigefuhrten 

Verlust am Tagelohn voranzustellen sein.“ „Es 

bedarf keiner Begriindung, dafs in demselben 

Mafse, in dem die wirthschaftliche Lage des 

Unternehmers dauernd in schwierige Verhaltnisse 

geriith, diejenige des Arbeiters in Mitleidenschaft 

gezogen w ird ,“ bemerkt der Verein deutscher 

Eisenhiittenleute und in gleichem Sinne sprechen 

sich mehrere Gewerbevereine aus.

Nach der Ansicht der Handelskammer Koln 

wurden die Arbeiter solcher Betriebe, welche in

folge des Verbots eingestellt werden mufsten, die 

Arbeitsgelegenheit veriieren, in anderen wiirde 

der Unternehmer auf Kostenersparnifs sehen und 

genóthigt sein, die Arbeitslohne moglichst herab- 

zudrucken, keineswegs aber ware er imstande, eine 

Erliohung eintreten zu lassen. „Ausgeschlossen 

bleibt,” so aufsert sich die Handelskammer Cott

bus, „dafs etwa die Arbeiter, welche einen Ausfall 

an Arbeitsstunden erlciden, durch eine Erliohung 

des Lohns schadlos gehalten werden wurden; hier

zu ist die Industrie absolut nicht in der Lage.“

Eine Steigerung des Lohnsatzes durch das 

Yerbot ware auch nach dem Urtheil der Ilandels- 

katr.rner Heidenheim (Wiirttemberg) nicht in Aus- 

sicht zu nehmen: „Wohl wurde dasselbe bei 

manchen Unternehmungen die Nothwendigkeit 

einer Erliohung der Zahl der Arbeiter lierbei- 

fuhren, bei anderen aber eine Verminderung der 

Production oder selbst ein ganzliches Aufgeben 

derselben und damit ein Ueberfliissigwerden von 

Arbeitskraften, wahrend jetzt schon ein auf die 

Lohnsatze driickender (Jeberflufs von gewohn

lichen Arbeitskraften, zum Theil auch von tech

nisch geschulten Arbeitern, vorhanden ist und 

eine Lohnerhohung fiir besonders ąualilicirte Ar

beiter bei denjenigeti Unternehmungen, welche die 

Zahl der Arbeiter dieser Kategorie infolge des 

Verbots der Sonntagsarbeit zu yerstarken genóthigt 

waren, nicht allein an den durch die Gońcurrenz 

gedriickten Waarenpreisen, sondern auch an dem 

Mehraufwande der Unternehmer fiir die Nach- 

zucht solcher Aibeiter ein nicht zu uberwiuden- 

des Hindernifs finden wiirde.1

Nach der Ansicht der Handelskammer Pforz- 

heim wiirde im allgemeinen durch den Wegfall 

der Sonntagsarbeit keine erhebliche Lohnniinde- 

rung, aber auch keine Steigerung der Lohne'ein- 

treten: „Verminderte Leistungsfahigkeit bedeutet 

verminderte Nachfrage, eine Lohnsteigerung aber

ist nur moglich, wenn die Producte gesucht und des- 

halb auch preissteigerungsfiihig sind.“ „Arbeits- 

minderung zieht Lohnminderung und somit nur 

Naehtheile nach sich, von der Gelegenheit zum 

Bummeln ganz abgesehen.'‘ (Arbeiterbildungs- 

verein Mannheim.)

Dafs diese Lohnminderung durch anderweitige 

V orthe ile  ausgeglichen werden konnie, wird 

vom Verein deutscher Eisenhuttenleute, vom Verein 

zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen 

Interessen in Rheinland und Westfalen, sowie 

von mehreren Handelskammern und Kranken- 

kassen bestritten. Der zweitgenannte-Verein iiufsert 

sich hieriiber folgendermafsen: „Dafs diese vor- 

aussichtlichen Naehtheile durch andere Vortheile 

aufgewogen werden konnten, wagen wir nicht zu 

behauplen. Bei Einschrankung der Sonntags- 

arbeit auf das von uns bezeichnete Mafs, also 

bei strenger Verhiitung jeder ohne Notli vorge- 

nommenen Sonntagsarbeit, ist die Annahme ge- 

rechtfertigt, dafs den Arbeitern vollkommen aus- 

reichende Zeit zur Feier und Heiligung des Sonn- 

tags, sowie zur Ruhe gegeben wird. Welche 

Vorlheile aus einem ganzlichen Verbot der Sonntags

arbeit hervorgehen konnten, um die drohenden 

materiellen Naehtheile auszugleichen, ist nicht 

ersichtlich." „Den Arbeitern wiirde," bemerkt 

die Handelskammer Darmstadt, „die Moglichkeit 

genommen, sich einen Nebenverdienst zu sichern 

und damit zur Besserung ihrer Lage beizutragen."

Der Vorstand der Krankenkasse fiir den Land- 

kreis Erfurt theilt im gleiehen Sinne den folgen

den Fali mit: „Ein dem Kassenvorstand ange- 

horiger Fabrikbesitzer beschaftigte unter Anderen 

einen Arbeiter, welcher durch unverschuldetes 

Ungluck (Krankheiten in der Familie) in Schulden 

gerathen war und nicht wufsle, wie cr sich 

von denselben retten solle. Da er ein ordent- 

licher und thatiger Mann war, so ergab er sich 

nicht, wie viele Andere, dem Trunke, um die 

Sorge zu betiiuben, sondern er trug seinem Ar

beitgeber sein Leid mit der Bitte vor, ob es nicht 

moglich sei, ihm einen Nebenverdienst zu ver- 

schaffen; sein wochentlicher Arbeitslohn reiche 

gerade fiir ihn und seine Familie hin und iibrig 

bleibe ihm dabei nichts: er wolle gern arbeiten. 

Der Arbeitgeber wies ihm fiir die Sonnlagvor- 

mittage eine Arbeit an, bei welcher jener bei 

seinem Fleifs 1,50 J i  verdicnte, und da er, wie 

gesagt, ein niichterner und strebsamer Mann war, 

so gelang es ihm, sich durch diesen Sonntags- 

verdienst allmahlich von den driickenden Schul- 

den zu befreien.”

Eine Hiilfskasse in Hessen fiihrt an: „Die 

Arbeiter haben meistentheils sehr zahlreiche 

Familien und, wenige besser situirte ausgenom- 

men, arbeiten dieselben recht gern an Sonntagen, 

da jeder Nebenverdienst sehr erwunscht ist. Bei 

ganzlicher Aufhebung der Sonntagsarbeit wird 

manches anders werden." Yielfach wird ferner
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betont, dafs Ueberslunden oder Naclitarbeit in 

der Woehe nur auf Kosten der Gesundheit der 

Arbeiter eingefuhrt werden konnten.

Die Handelskammer Koln glaubt, dafs die 

Moglichkeit zwar nicht ausgeschlossen sei, dafs 

der Wegfall der Sonntagsarbeit fiir die Arbeiter 

auch giinstige Wirkungen hatte; Vortheile wurden 

jedoch nur in dem Falle eintreten, dafs die frei- 

gcwordene Zeit in zweck raSfsiger Weise, sci es 

zur Fortbildung oder zu Arbeiten fiir lniusliche 

Zwecke, ver\vendet werde, wahrend dann, wenn 

die Zeit lediglich dem Yergniigen, insbesondere 

dem Wirthshausbesuch, gewidmet werde, den 

materiellen Nachtheilen jener Neuerung auch sitt- 

liche sieli beigesellen wurden.

Entgegen den bisher erorterten Anschauungen 

gehen andere Aeufserungen dahin, dafs eine 

L o h n m in d e ru n g  fiir die Arbeiter n ich t ein- 

trelen, sondern unter Umstanden der Lohn sogar 

steigen wurde; namentlich wird Ersteres hinsicht- 

lich des Handwerks von mehreren Vereincn und 

Krankenkassen behauptet, zum Theil unter Hin- 

weis darauf, dafs die Sonntagsarbeit, wenigstens 

bei Wochenlohn, doch nicht besonders vergiitet 

werde, dafs die Arbeiter das am Sonntag Ver- 

diente ebenso rasch wieder ausgaben und geneigt 

seien, zum Ęrsatz fiir die fehlende Sonntagsruhe 

am Montag die Arbeit zu versaumen, dafs durch 

Ueberstunden in der Woche sich der Ausfall aus- 

gleichen liefse, oder endlich, dafs infolge der 

Erliolung die Leistungsfahigkeit des Arbeiters in 

der Woche steige. Ein Yerbot werde, wie zwei 

Hulfskassen bemerken, nur gute Folgen haben.

Aber auch von solchen, wTelche eine mehr 

oder weniger bedeutende Lohnminderung erwarten, 

insbesondere von einigen sachsischen Geistlichen, 

wird betont, dafs dieser Nachtheil durch Yor- 

theile der verschiedensten Art aufgewogen wiirde. 

Der A rbe ite r  se lbst wiirde in gesundheitlicher 

Beziehung gewinnen, seine Arbeitskraft nicht so 

rasch verzehrt werden, er selbst Krankheiten und 

friihem Tode weniger ausgesetzt sein; in wirth- 

schaftlicher und sittlicher Beziehung hatte das 

Yerbot eine Steigerung der Leistungsfahigkeit, 

eine Beschrankung des „blauen Montags" und 

eine Verminderung der Geldverschwendung und 

Genufssucht zur Folgę, denn gerade der Sonntags- 

verdienst werde erfahrungsmafsig haufig im Brannt- 

weingenufs wieder vergeudet; in religioser Hin- 

sicht wurden dem Arbeiter durch die Moglichkeit 

des Besuchs der Kirche unbezahlbare Vortheile 

erwachsen; er werde zufriedener, freudiger und 

dankbarer werden. Auch das F am ilie n le ben  

werde eine wesentliche Besserung erfahren; Ar- 

beiter, die oft die ganze Woche von ihren Familien 

fern gehalten seien, hatten mehr Gelegenheit, die 

Erziehung ihrer Kinder iiy Auge zu behalten und 

fiir die Erhaltung des Hausstands Sorge zu tragen; 

Ordnung, Sauberkeit und Eintracht werde wieder 

in der Familie des Arbeiters einkehren. Der 

XIt.j

G esam in lhe it endlich werde ein Yerbot durch 

dic Beschrankung der Ueberproduction und durch 

die Abnahme der iibermiifsigen, ungesunden und 

das Volk zerriittenden Vergniigungssucht zu gute 

kommen; das Volk werde mehr und mehr nach 

den hoheren, bleibenden Gutern verlangen und 
streben.

Zur Frage der D urch fiih rba rke it eines 

Yerbots der Sonntagsarbeit wird von den ein

zelnen Vcreinen u. s. w. folgende Stellung einge- 
nommen:

Ein Gewerbeverein, eine Innung, ein Geist- 

licher und Schuldirector im Konigreich Sachsen, 

ein Gewerbeverein und 21 Krankenkassen in 

Hessen, sowie der katholische Gesel!enverein zu 

Duisburg (Regierungsbezirk Dusseldorf) erklaren 

ein Yerbot fiir unbeschrankt durchfiihrbar; der 

letztere Verein bemerkt: .Durch das generclle 

strenge Verbot der Sonnlagsarbeit wiirde ein 

Hauptanlafs zu derselben, namlich die Riicksicht 

auf das Publikum in Verbindung mit dem Mangel 

an einer einheillichen Stellungnahme gegeniiber 

demselben seitens der Handwerker, yollstandig 

beseitigt werden. W ir wurden das Verbot der 

Arbeit an den Sonntagen mit Freuden begriifsen 

und iiberdies es sehr gerne sehen, wenn dieses 

Verbot auch auf die kirchlichen Feiertage aus- 

gedehnt wiirde."

Dagegen erachten der Centralverband deutscher 

Industrieller, der Verein deutscher Eisenhiitten- 

leute, der Verein zur Wahrung der gemeinsamen 

wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und 

Westfalen, der Verein der Industriellen des Re- 

gierungsbezirks Koln, der Yerein zur Wahrung 

der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen der 

Saarindustrie, 35 Handels- und Gewerbekammern, 

eine Handelsgenossenschaft, 6 Handelsvereine,

61 Gewerbevereine, 33 Krankenkassen, 1 Ge- 

werbegericht, 2 Fabricanten yereine, 5 Handwerker- 

yereine, 2 katholische kaufmannische Vereine, 2 

Arbeiter-Fortbildungsvereine, lFachverein, 5Geist- 

liche, 3 Lehrer und eine Resolution von 15 Ar- 

beitgebern und 12 Arbeitnehmern ein beschrank- 

tes Verbot fiir durchfiihrbar. Die meisten dieser 

Vereine u. s. w. halten den § 105 der Gewerbe- 

ordnung, beziehungsweise die fiir ihr Gebiet be

stehenden landesrechtlichen Bestimmungen, zur 

Wahrung der Interessen von Arbeitgebern und 

Arbeitern fiir ausreichend. Fiir die Aufrecht- 

haltung der reichsgesetzlichen Vorschrift sprechen 

sich insbesondere die Handels- und Gewerbe

kammern Kottbus, Barmen, Koln, Heidenheim, 

Freiburg i. B., Lahr, Darmstadt, Mainz, Meiningen, 

Strafsburg i. E., sowie der Arbeiterfortbildungs- 

yerein zu Kassel aus. , Durch ein staatliches 

Verbot den Arbeiter hindern zu wollen,“ sagt 

die Handelskammer Heidenheim (Wurttemberg), 

„aus seiner Arbeitskraft den hochst moglichen 

Ńutzen zu ziehen, halten wir fur einen EingrifT 

in die Erwerbsfreiheit desselben, zu welchem es

7*
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an aller Berechtigung fehlt, wie denn auch die 

Staatsgewalt der auf Erwerb gerichteten Be

schaftigung nicht dem Gewerbestand angehonger 

Staatsangehorigen an Sonn- und Festtagen weitere 

Sehranken zu ziehen, ais sie aus religiosen Griin- 

den geboten erscheinen, unmachtig ist.“ Die 

Handelskammer zu Strafsburg i. E. sagt: „Der 

Hauptpunkt in dieser allgemeinen Frage besteht 

darin, dafs die Freiheit des Arbeiters gegenuber 

dem Arbeitgeber gewahrt werde, mit anderen 

Worten, dafs lelzlerer nicht zwingende Mafsregeln 

gebrauchen konne, um den Arbeiter zur Sonn- 

tagsbeschaftigung anzuhalten. Dieser Hauptgrund- 

satz der individuellen und der Gewissensfreiheit 

ist durch den § 105 der Gewerbe-Ordnung fest- 

gestellt; unseres Erachtens soli sich der Gesetz- 

geber hierauf beschriinken und es den Sitten 

und dem Einflusse der Religion iiberlassen, die 

Sonntagsruhe zur Geltung zu bringen. Wollte 

man auf dem Wege der Reglementirung vor- 

gehen, Grenzen aufstellen zwischen der erlaubten 

und der verbotenen Arbeit, je nach den. Gewer- 

ben und nach den Zeit- und Ortsumstanden Aus- 

nahmen bestimmen, so wiire dies eine Aufgabe, 

die der Geselzgeber nicht vollbringen konnte und 

die er den Localbehorden vorbelialten mufste; 

aber Arbeitsbewilligungen von der Verwaltung 

oder von der Polizei abhangig zu machen, wiirde 

oft zu Mifsbrauchen und zu einem inąuisitorischen 

Regime fuhren, gegen welches die óffentliche 

Meinung sich strriubcn wiirde. “

Der Vorsitzende des Arbeiterbildungsvereins 

zu Cassel hat „durch Besprechungen und Be- 

rathungen mit den verschiedensten Arbeitergruppen 

der Vereinsmitglieder" die Ueberzeugung gewon- 

nen, dafs die Mehrzabl der Mitglieder sieli gegen 

ein absolutes Verbot der Sonntagsarbeit entschie- 

den ablehnend verhalt,

1. „weil dadurch zahllose Geschafte und Ar- 

beitnehmer gescliadigt wurden,“

2. „weil, wenn das beabsichtigte Gesetz wirk- 

licli zustande kommen sollte, dasselbe nach den 

gegebenen industriellen und gewerblichen Ver- 

haltnissen, wie sich dieselben eben in Deutsch- 

land gestaltet haben, so viele Ausnahmen bezug

lich der Sonntagsarbeit zulassen miifste, dafs die 

Regel des Gesetzes vorzugsweise in Ausnahmen 

bestehen wiirde,"

3. weil die Ausfiihrung eines solchen Ge

setzes eine zahllose Menge Aufsichtsbeamte er- 

fordern wiirde,"

4. „weil ais unerbittliche Conseąuenz diesem 

Gesetz der von der Soeialdemokratie geforderte 

Normalarbeitstag und der Normalarbeitslolm folgen 
miifste,*

5. „weil die die Sonntagsarbeit betreffenden 

Paragraphen der Gewerbegesetzgebung vollstandig 
geniigen.*

Mit der A nw e isung  der Koniglichen Regie- 

rung zu Diisseldorf an die Polizeibehorden, vom

24. Juni 1884, sind die Handelskammern Dussel

dorf, Wesel, M.-Gladbach, Lennep und Elberfeld 

einverstanden; der Verein deulscher Eisenluitten- 

leute aufsert sich iiber dieselbe wie folgt: „Hin- 

sichtlich der von der Koniglichen Regierung zu 

Diisseldorf unter dem 24. Juni 1884 erlassenen 

Anweisung an die Ortspolizeibehorden, betreffend 

die Zulassung der Sonntagsarbeit in Fabriken, 

erkennen wir an, dafs in derselben — abgesehen 

von einigen Einwiirfen — gleichmafsig fiir die 

Sonntagsruhe des Arbeiters und fiir die Wahrung 

der Interessen der Industrie gesorgt ist. Unser 

Hauptbedenken besteht darin, in welcher Weise 

dieselbe sich zu dem stetigen Fortschritt und 

den damit verbundenen Aenderungen der Technik 

stellen wird, beziehungsweise inwieweit Wechsel 

in der Betriebsfiihrung eines Gewerbezweigs — 

und solcher miissen die Unternehmer taglich ge- 

wartig sein, falls sie auf der Hohe der Fabrica- 

tion sich lialten wollen, — in der Anweisung 

Beriicksichtigung finden werden. In unserm Gut

achten vom 3. December 1883 findet sich an- 

gedeutet, in welch erheblichem Mafse im Laufe 

weniger Jahre die Betriebsfiihrung im Eisenhiitten- 

wesen durch die Fortschritte der Technik beein- 

(lufst wird."

Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen 

wirthschaftlichen Interessen der Saarindustrie 

spricht sich folgendermafsen aus: „Was die uns 

zur Begutachtung zugewiesene Anweisung der 

Koniglichen Regierung zu Dusseldorf anlangt, 

so mochten wir gegen dieselbe vor Allem geltend 

machen, dafs die Gestattung der Sonntagsarbeit 

„auf unbestimmte Zeit" fur solche Betriebe, 

welche dieselbe nicht entbehren konnen, nicht 

ausreichend erscheint; solche Betriebe konnen 

vielmehr verlangen, dafs ihnen diese Berechtigung 

fest und dauernd eingeraumt werde."

„Es bezieht sich das ganz besonders auf die 

Yorschrift jener Anweisung, wonacb in sammt- 

lichen Betrieben, in welchen die Nachtarbeit 

generell iiblich ist, dieselbe in den Nachtstunden 

an Sonn- und Festtagen von 12 Uhr Mitternacht 

bis 6 Uhr Vormittags und von 6 Uhr Abends 

bis 12 Uhr Mitternacht nur bis auf weiteres 

zulassig sei. W ir glauben, dafs alle solchen 

Betriebe unbedingt berechtigt sein miissen, die 

Sonntagsruhe nur von 6 Uhr Vormittags bis 

6 Uhr Abends eintreten zu lassen, einmal weil 

bei der Feuerindustrie ein Stopfen der Oefen iiber 

die Dauer von 12 Stunden hinaus, namentlich 

im Winter, undurchfiihrbar ist und dann, weil 

das Yerbot der Sonntagsarbeit in den Nacht- 

stunden alle diese Betriebe zwingen miifste, ihren 

Schichtwechsel auf Mitternacht zu verlegen. Es 

bedarf wohl keiner nalieren Ausfiihrung, dafs 

dies, nicht blofs an Sonntagen, mit einer ge- 

regelten Disciplin, ja mit der offentlichen Sicher-
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ljeit ganz unvereinbar sein wurde. Aber auch der 

slrengsle Freund der Sonntagsruhe wird nicht 

verlangen konnen, dafs dieselbe fur den einzel- 

nen Arbeiter liinger ais 24 Stunden dauere; diese 

Dauer wird demselben vollkommen gewahrleistet, 

wenn bei Betrieben mit regelmafsiger Nachtarbeit 

eine Ruhe von Vormittags 6 Uhr bis Abends 

6 Uhr eintritt, denn da in solchen Betrieben 

nothwendig der Schichtenwechsel ani Sonntag 

eintritt, so bekommt die eine Schicht auf diese 

Weise die Pause von Samstag Abend 6 Uhr bis 

Sonntag Abend 6 Uhr und die andere von Sonn

tag Morgen 6 Uhr bis Montag Morgen 6 Uhr 

selegt. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dafs es 

gogar votheilhafter fiir den Arbeiter ist, wenn 

derselbe am Sonntag nur in einer Nacht feiert, 

weil er sonst sehr leicht geneigt ist, dic zweite 

Nacht nicht zur Ruhe, sondern zum Wirths-

hausbesuche zu verwenden. Auf der andern

Seite geht uns die Diisseldorfer Regierung in der 

Sicherung der Sonntagsruhe nicht weit genug, 

indem sie nicht verlangt, dafs der Arbeiter min

destens alle 14 Tage einen freien Sonntag haben 

mufs, welche Bestimmung unseres Eraclitens fiir 

alle Betriebe durchgefuhrt werden kann, wenn 

man fiir dic Betriebe mit regelmafsiger Nacht

arbeit den Begriff des Sonntags auf den eigent- 

lichen Tag von Yormittags 6 Uhr bis Abends

f> Uhr beschrankt. “

Nach Ansicbt verschiedener Industrieller ist, 

wie die Handelskammer Freiburg i. B. berichtet, 

die Diisseldorfer Verordnung zwar annebmbar,

jedoch ist die Handelskammer der Meinung, 

„dafs der thatsSchliche Zustand schon ein solcher 

soi, dic Yerhaltnisse hatten sich von selbst so 

geregelt.11 Die Handelskammer Braunschweig 

urtheilt folgendermafsen iiber diese Yerordnung: 

„Die Yerordnungen der Kiiniglichen Regierung zu

Dusseldorf, betrefTend Zulassung der Sonntags

arbeit, specialisiren alle Falle sehr genau und 

begrenzen sie sehr eng und scharf, decken aber 

niclit alle in der Industrie vorkommenden Noth- 

lagen; jedenfalls diirften in der Fassung des 

Punktes 4, welcher von ausnąjijnsweiser Gestat- 

tung handelt, .auch die von uns beregten Momente 

(Śaison-Exportgeschaft) Berucksichtigung finden 
mussen. “

Beziiglich der Frage, welche Tage aufser 

den Sonntagen  unter das Verbot fallen sollen, 

sagt der Centralverband deutscher Industrieller: 

„Wenn wir aufser Sonntagen auch von Festtagen 

reden, so setzen wir liierbei voraus, dafs das 

Verbot sich nur auf diejenigen Festtage zu be- 

schranken hat, welche allen christlichen Confes- 

sionen gemeinsam oder staatlich gebotene Feier- 

tage sind.“ Die Handelskammer Osnabriiek be

merkt: „Es ist im hohen Grade wiinschenswcrth 

und im wirthschaftlichen Interesse durchaus dring- 

lich, dafs endlich beziiglich der zu beachłenden 

polizeilichen Feiertagsordnungen eine Reform da- 

hingehend herbeigefiihrt werde, dafs einheitlicli 

fiir das gesammte deutsche Reich das Verbot 

gewerblicher Arbeit nur auf die Sonntage und 

auf diejenigen Feiertage beschrankt werde, welche 

ais den sammtlichen vom Staate anerkannten 

Confessionen gemeinsam zu betrachten sind.“ 

Auch die Handelskammer Ulm (Wiirttemberg) 

halt eine Yerlegung der Festtage auf die Somi- 

tage fiir sclir zeitgemafs. Die Handelskammer 

Leipzig und die Handels- und Gewerbekammer 

Zittau wiinschen, dafs fiir Norddeutschland be- 

ziehungsweise fiir das ganze Reich ein gemein- 

samer Bufstag feslgeselzt werde und die der- 

zeitigen, hinsichtlich der Bufstage in den Einzel- 

staaten getrolTcncn Festsetzungen in Wegfall 

kommen. “

Die Bescliliisse der Herbstversaminlung; der Yereinigten 
englischen Handelskamnienfi

Im Nachstchenden geben wir unseren Lesern 

eine Uebersicht iiber die in mehr ais einer Be- 

ziehung interesśanten Bescliliisse der Herbstver- 

sammlung der Vercinigtcn englischen Handels- 

kammern.

1. Der Vorstand der Yereinigten Handels- 

kammern wird ersucht, durch eine Deputation 

bei dem Secretar des Auswartigen Amtes dahin 

zu wirken, dafs dasselbe seinen Einflufs auf die 

Regierungen der Turkei, Persiens und Afghanistans 

benutzle, um die Herstellung von Eisenbahnver- 

kehrsmitteln in diesen Landern zu sichern, nicht 

allein zum Zweck der Entwicklung der unge- 

beuern Hulfsąuellen der Lander selbst, sondern

auch um eine Eisenbahnverbindung zwischen In

dien und dem Millelmeer herzustellen.

(Diese Resolution wurde zwar zu Gunsten des 

nachstehenden Amendements zuruckgezogen, aber 

nach dessen einstimmiger Annahme auf speciellen 

Wunsch des Regierungsvertreters wieder aufge- 

noinmen, der meinte, dafs die Regierung den hier 

geschaftsmafsig pracisirten Forderungen volle 

Rucksicht tragen werde.) Das Amendement lautet:

Die Versainmlung halt eine Eisenbahnverbin- 

dung zwischen Europa und Indien fiir sehr wiin- 

schenswertb, und der Vorstand wird ersucht, 

Schritte zur Erreichung dieses Zieles in Erwagung 

zu ziehen, nicht allein im Interesse des Indischen
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Handels, sondern auch in dem des Grofsbritan- 

nischen Handels und der Liindcr, welche von 

diesen Eisenbahnen durehschnitten werden mussen.

Diese Resolution wurde einstimmig ange

nommen.

2. Technischer Unterricht.

Infolge steigenden Mitbewerbs des Auslandes 

miissen die vereinigten Handelskammern ihre Auf

merksamkeit auf die gesammte technische und kauf- 

miinnische Erziehung wenden und die Regierung 

in jedem irgend brauehbaren Gesetzesvorschlag 

untcrstiitzen, der die sofortige Begriindung von 

technischen und kaufmSnnischen Lehranstalten, so

wie von Abendschulen zum Zwecke bat. EinComite 

der V. H.-K.* soli ernannt werden, um das in 

Yerbindung mit dem Yerein zur Verbesserung 

des technischen und kaufmannischen Unterrichts ins 

Werk zu setzen.

Dem Gomitć wurde sehr umfangreiches Materiał 

Uber den Stand des Unterrichts in den grofsen 

Stadten Europas zur Vcrfiigung geslellt.

3. Elementarschulen und Decimalrechnung.

Nach Auffassung der V, H.-K. ist die Stelle,

welche der Decimalrechnung im herrschenden 

Rechenunterricht angewiesen, der Einfiihrung eines 

Decimalsystems in Miinze, Gewicht und Mafs 

liinderlich, weil sie eine falsche Idee von der 

Schwierigkeit eines solchen hervorruft. Es ist 

deshalb sehr wunschenswerth, dafs die Absol- 

virung der Decimalrechnung von der 6ten nach 

der 3ten Jahresstufe des Lehrplans der Elementar- 

schule zuriick verlegt werde, so dafs dieselbe 

direct auf die einfaclien vier Species folgen wird.

4. Da der Schlufsbericht der Koniglichen 

Commission, die mit der Untersuchung iiber die 

neuesten VerŚnderungen im Werthe der Edel- 

metalle betraut ist, noch nicht erstatlet wurde, 

weist die Yersammlung die vereinigten Ilandels- 

kammern dringend darauf hin, wie wichtig es 

ist, die Frage der Werthsteigerung des Goldes 

und ihre Wirkung auf Handel und Landwirth- 

schaft nicht aus dem Auge zu verlieręn.

5. Die Yereinigten Handelskammern bedauern, 

dafs eine weitere Sitzung des Parlaments vor- 

iibergegangen ist, ohne dafs irgend eine Yerbes

serung des Gesetzes uber Handelsgesellschaften 

(Companies Acts) vorgenommen worden, hofft 

aber, dafs I. M. Regierung, wie sie versprochen, 

diesen Gegenstand in die Hand nehmen wird, 

und biltet dringend, demselben eine moglichst 

giinstige Stelle in der Reihe der Gesetzesvorlagen 

fur die nachste Session zu geben. Die Yersamm

lung hofft sicher, dafs man sich dann und zwar 

nach den Vorschlagen der „Cempanies Acts Con- 

solidation and Amendementbill 1887“ mit diesem 

Gegenstand beschaftigen wird.

6. Das Executivcomitć soli durch Denkschrift 

und Deputation den Priisidenten des Handelsamtes

* Abkurzung fur »Yereinigte Handelskammern«,

ersuchen, in der nachsten Plenarsitzung eiu odór 

mehrere Gesetze einzuhrihgen, betreffend die Zu- 

sammenfassung und Yerbesserung der Geselz- 

gebung iiber die Handelsgesellschaften nach den 

Yorschlagen der von den vereinigten Handels

kammern vorbereiteten drei Gesetze (iiber Con- 

solidation, iiber Theilhaberschaft mit beschrankter 

Haftbarkeit und iiber Registrirung der Firmen).

7. Die Vereinigten Handelskammern bedauern, 

dafs die Eisenbahn- und Kanal-Verkehrs-Bill in 

der letzten Parlamentssession fallen gelassen wurde, 

und ersuchen die Regierung, dieselbe so friih ais 

.moglieh wieder einzubringen und zwar mit fol

gendem Amendement: keine Bill werde fiir die 

bessere Regelung des Eisenbahn- und Kanalvcr- 

kehrs befriedigend sein konnen, welche dem Gc- 

werbetreibenden und dem Landwirlh nichl gc- 

niigenden Schulz bietet gegen Erhebung unbe- 

reclitigter Gebiihren, sowie gegen unberechliglc 

Beyorżugungen.

Die Versammlung beschliefst, die Sache durch 

Denkschrift und Depulalion vorwarts zu treiben.

8. Die Maximalsalze, welche durch das 

Eisenbabngesellschafts - Gesetz geslattet sind, 

mussen die Gebiihren fiir Stationseinrichturi- 

gen, Benutzung von Seilengeleisen, Verwiegun- 

gen, Controlen und Markirung (Beklebung mit 

Bezeichnungen) der Giiler cinschliefsen, und unter 

keinen Umstiinden darf eine niedrigere Gebiihr 

oder eine Verschiedenheit der Behandlung ver- 

schiedener Klassen von Gewerbetreibenden zu 

Gunsten des Auslandes und zum Nachtheil der 

einheimischen Industrie zugelassen werden.

, 9. Die hohen Frachteri der BahnverwalUmg, 

die verschiedenartigen und ungewissen Siitze und 

Gebiihren entmuthigen und hemmen Handel und 

Verkehr. Dagegen wiirde die Uebernahme und 

Herstellung von Kaniilen durch von den Eisen- 

bahn-Gesellscbaften getrennte Corporationen Ab- 

hulfe schaffen.

Dabei miifste ferner Ermachtigung zur Bildung 

offentlicher Behiirden fiir die Erwerbung und den 

Betrieb von Wasserstrafsen mit der Befugnifs zur 

Expropriatión der jetzt unter der Herrschaft von 

Eisenbahngesellschaften stehenden Kanale gegeben 

werden.

10. Die Aufmerksamkeit der Y. II.-K. mufs auf 

eine in der letzten Session dem Parlament vor- 

gelegte Bill zur Amendirung des Haflpflicht-Gesetzes 

von 1880 gelenkt werden, in dereń § 2

„jede gegenseitige Vercinbarung zwischen Ar- 

„beitgeber und -Nehmer iiber etwaige durch Un- 

„gliieksfalle bei der Arbeit verursaclite Ver- 

„mogensverlusle des Arbeiters oder seiner 

,Angehorigen“ 

fiir ungultig erklart wird.

Die Vereinigten Handelskammern wiinschen 

das Princip der Acte von 1880, dafs dic Doctrin 

der gemeinsamen Beschaftigung (Common em- 

ployment) niemals dem Entschadigungsanspruch
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eines Arbeiters fur Vcrlctzungen, dic er durch 

Schuld des Arbeilgebers oder seines Stcllvertretcrs 

erleidet, entgegenstchen soli, durchaus nicht zu 

vernicbten oder zu schwachen, aber sie erblicken 

doch die befriedigendste Art der Fiirsorge lur 

solche Falle in der Schaffung eines durch ge- 

meinschaftliche Beitriige der Arbeitgeber und 

•Neluner zu bildenden Fonds. Die Bildung eines 

solchen wurde jedoch durch die in der genann- 

ten Bill enthaltene Bestimmung vereitelt werden. 

Dic yereinigten Handelskammern ersuchen des

halb den Ausschufs, Schritte zu thun, um dic 

Annahme einer solchen Clausel, wie die vorge- 

nannte, durch das Parlament zu verhindern.

11. Der Lordkanzler soli unter Uebcrreichung 

einer Denkschrift ersucht werden,

a) in der nachsten Parlamentssession eine Bill 

einzubringen oder das Durchgehen einer 

solclien zu erleichtern, welclie den Graf- 

schaftsgerichtcn eine weitere Jurisdiction mit 

der nothigen Befugnifs zur schnellen und 

billigen Erledigung aller im Bezirk vorkom- 

menden Streitfalle ohne Beschrankung be

zug]. der Hohe des Streitobjectes verleiht, 

jedoch unter Beobachtung der nothigen Be

stimmungen iiber Verweisung vor ein anderes 

Gericht und iiber die Berufung;

b) ferner eine Revision der Gerichtsgebuhren 

zu veranlassen und dieselben besonders mit 

kleinen Klagesachen, in welchen sie jetzt 

eine schwere Last fiir die Armen sind, zu 

ermafsigen.

12. Nach der Meinung der yereinigten Handels

kammern kann ein wirksamer billiger und rascher 

Hechtsgang in commerciellen Streitfallen nur 

durch Errichtung voti Handelsgerichten erreicht 

werden, wie solche in den meisten anderen Lan

dem bestehen. Solche Handclsgerichte rniifsten, 

seien es nun besondere Gerichtshofe oder solche 

in Verbindung mit den Grafschaftsgerichten stets 

einen juristischen Vorsitzenden haben, welchem 

Richter aus dem Handelsstande assistiren. Be- 

rufungen von solchen Handelsgerichten diirften 

nur iiber Gesetzesauslegung, nicht aber iiber die 

thatsachlichen Feststellungen zuliissig sein. Auch 

hieriiber soli eine Denkschrift iiberreicht werden.

13. Nach der Ansicht der Versammlung ist 

es zweckmafsig, dafs Rechtsbeistande fiir ihre 

Dicnste nach dem gewohnlichen Handelsgesetz be- 

zahlt werden, und dafs sie ihre Gebiihren mittels ge- 

richtlicher Klagen beitreiben konnen; dafs sie da

gegen verpfiichtct werden sollen, in allen Fallen 

Entschadigung fiir Vernachlassigimgen zu zahlen, 

in welchen ein Client berechtigt ist, von einem 

procefsfiihrenden Anwalt Entschadigung zu fordern.

14. Der Prasident des Handelsamts und der 

Schatzkanzler sollen umBeseitigung derSchiffahrts- 

abgaben fiir Leuchtfeuer ersucht werden.

15. Dem Generalpostmeister sollen die Nach- 

theile bemerkbar gemacht werden, welche Eng

land durch die bestehenden Anomalien unseres 

postalischen Systems erleidet, welches uns gegen 

Frankreieh und Deutschland im Verkehr mit 

unseren Colonieen und mit fremden Landern in 

Nachtheil bringt.

16. Nach Meinung der Versammlung wird 

der Postdienst viel zu sehr zum Erzielen von 

Ueberschiissen benutzt, wahrend es die erste 

Aufgabe dieses Dienstzweiges sein sollte, sowohl 

im Porto der Briefe, Girculare, Zeitungen etc. 

wie im Telegraphen- und Telephon-Dienste dem 

Publikum die grófstmoglichsten Erleichterungen 

zu bicten, selbst wenn in Einzelfallen ein Ueber

schufs sich nicht ergeben sollte. Abschriften 

dieser Resolution sollen dem Premier-Minister, 

dem Schatzkanzler und dem Generalpostmeister 

iibersandt werden.

17. Trotz der durch den Generalpostmeister 

am 17. Marz d. J. gemachten Angaben ist dic 

Versammlung immer noch der Ansicht, dafs eine 

weitere bedeutende Ermafsigung der fiir Telephonc 

angesetzten Gebiihren eintreten mufs, und diese 

Ansicht soli zur Kenntnifs des Generalpostmeistcrs 

gebracht werden.

18. Nach Ansicht der Yersammlung ware 

eine besonders billige Taxe fur den Nacht-Tele- 

g raphend iens t erwiinscht und fiir das Publi

kum von grofsem Nutzen. Solche Tclegramme 

sollten nur in Aemtern, welche bereits Nacht- 

dienst haben, empfangen und am nachsten Mor- 

gen mit der ersten Morgen-Ausgabe abgeliefert 

werden. Der Executiv-Ausschufs wird gebeten, 

Schritte zur Beforderung dieser Reform zu thun.

19. Bei jeder Erneuerung von Concessionen 

der Submarine-Telegraphen-Gesellschaft sind Re- 

yisionen der bestehenden Gebiihrensatze wiinschens- 

werth, der Regierung sollen Vorstellungcn in 

diesem Sinne gemacht werden.

20. Die Erhebung von Abgaben auf Kohlen 

und Wein durch die hauptstadtischen Behorden 

fur Zwecke offentlicher Bauten ist im Princip 

falsch und ungleich belastend. Falls in niichster 

Session eine Bill zur Yerlangerung der Erhebungs- 

dauer solcher Abgaben eingebracht werden sollte, 

miifslen dem Parlamente Petitionen um Yerwcr- 

fung einer solchen Bill iiberreicht werden. Diese 

Auflassung der Versammlung ist dem Schatz

kanzler durch eine Deputation eyentuell getnein- 

schaftlich mit anderen Yereinigungen oder sonst- 

wie vorzutragen.
21. Die Versammlung beschliefst, Schritte zu 

einer Yeranderung der bestehenden gesetzlichcn 

Bestimmungen dahin zu thun, dafs ferner bei 

der Einschatzung zur Einkoininensteuer nach Listę 

D eine billige Beriicksichtigung der Abnutzung 

von industriellen Anlagen und Maschinen ge- 

sichert sei.
22. Die Yersammlung bedauert, dafs noch 

keine Schritte zur Schaffung eines Handels- und 

Ackerbau-Ministeriums, entsprechend den bereits
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zwei mai gefafsten Resolutionen des Uńterhauses, 

gesehchen sind. Der Premiećminister soli durch 

Deputatiou gebeten und gedrangt werden, diese 

Resolutionen zur Befriedigung des einstimmigen 

Wunsches der Handel und Ackerbau treibenden 

Bevolkerung auszufuhren, dic Aufmerksamkeit 

der zahlreichen Yertreter commercieller Wahler- 

schaften im Unterhause auf die Wichligkeit der 

Unlerslutzung dieser Sache nicht blofs durch 

ihre Noten, sondern auch durch ihren gesammten 

Einflufs auf die Regierung gelenkl werden.

23. Dic Besteuerung ófientlicher und privater

Wagen bildet nach Auffassung der Versątnmlung 

ein ernstes Hindernifs fiir das Arbeitsbcdiirfnifs 

sowie dic Entwicklung der geschaftlichen Unter- 

nehmungslust und mufs deshalb abgeschafft werden. 

Angesichts der gegenwartigen fmanziellen Scliwic- 

rigkoiten empfiehlt die Versammlung dem Schatz- 

kanzler eine solche Modification des Steuerplans, 

welche dem Wagenbau und anderen davon nach- 

theilig betroffencn Industrieen eine sofortige Er- 

leichterung gewiihrt.

Auch hieruber soli dem Schatzkanzler eine 

Denkschrift iibcrreicht werden.

Zur Kesselexplosion auf FriedensliUtte.*

Auf Seite 802 der November-Nummer von 

»Stahl und Eisen« steht ein Bericht des Hrn. 

Dr. Leo iiber eine Sitzung des Oberschlesischen 

Bezirksyereins deutscher Ingenieure zu Kattowitz, 

welcher n u r  den ais Angriff gegen den Schle- 

sischen Kesseliibcrwachungsverein sich kennzeich- 

nenden Vortrag des Hrn. Directors Bremme 

enthalt, und sich dann, unter Weglassung der 

Entgegnungen, auf Wiedergabe einer gefafsten 

Resolution und ein absprechendes Urtheil des 

Herrn Berichterstatters beśchrankt.

Man hatte von dcm Gereehtigkeitsgefiibl des 

Herrn Berichterstatters erwarten konnen, dafs er 

bei einem crfolgten Angriflc auch dem Ange- 

grilTenen das Wort zu seiner Vertlieidigung 

gonue, nach dem guten alten Spruchwort: „Man 

soli nicht lioren eenes Mannes Rede, man soli

* Indem wir darauf hinwiesen, dafs der Verein 
deutscher Eisenhiittenleute sich auf seiner nachsten 
Generalversamnilung mit der durch den Schlesischen 
Yerein zur Ueberwachung von Dampfkesseln ver- 
suchten Erklarung der Friedenshutter Katastrophe 
beschaftigen wurde, sind andere uns rnittterweile 
angekundigte Beitrage, welche sich mit derśelben 
Frage beschaftigten, von ihren Verfassern vorlaufig 
zuruckbehalten worden.

Unser Bericbterstatter, Hr. Dr. Leo verzichtet 
unter diesen Umstanden vorlaufig ebenfalls auf das 
Wort, seiner Meinung rlahin Ausdruck gebend, dafs 
dic Angelegenheit durch ihre Aufnahme durch den 
Verein deutscher Eisenhuttenleute in die hochst be- 
rufenen Hande gelangt sei. Hr. Dr. Leo bittet die 
Redaction nur, zur Klarstellung des Stimmenverhalt- 
nisses bei der Abstirmnung in Kattowitz zu bemerken, 
vdafs er der Angabo des Hrn. Oberingenieurs Miussen, 
die mit ,ja“ stimmenden 29 Mitglieder seien alle 
Hochofeninteressenten gewesen, nur beipflichten konne, 
er aber andererseits auch bemerken miisse, dafs die 
mit „nein“ stimmenden 19 Mitglieder ebenso wie die 
Oberingenieure der C Kesseluhenvaclningsvereine, 
welche sich dem Gutachten des Schlesischen Yereins 
zur Ueberwachung von Dampfkesseln angeschlossen 
hatten, in ihrer Praxis durchweg mit Hochofengasen 
nie zu thun gehabt hatten."

Die Redaction.

sie horen alle Beede!“ Von den Entgegnungen 

der angcgrifFenen YTereins-lngenieure berichtet er 

kein Wort, so dafs es aussieht, ais ob sich dic- 

selben von vornlierein schon der Kritik des Hrn. 

Bremme ergeben hatten. — Dies ist aber durch

aus nicht der F a li, sondern sie haben sieli 

sachlich vertheidigt und nicht ohne Erfolg, wie 

dic spalcre Abstimmung iiber die von Dr. Leo 

angefiihrte Resolution bewies.

Diese R e s o l u t i o n  ist keineswegs, wie cs 

nach den Auslassungen des Berichterstatters 

scheincn kiinnte, der Ausflufs und das Ergebnifs 

der in der Sitzung gepflogencn Discussion, son

dern sie wurde von interessirter Seite — von 

Hrn. Director Meier- Friedenshiitte — tix und 

fertig mit in die Versammlung gebracht.

Der Wortlaut dieser Resolution wurde daher 

auch von Mitgliedern des Bezirksvereins heftig 

bekiimpft und eine Aenderung derśelben durch 

Maschinen-Inspeclor Freudenberg-Lipine vorge- 

schlagen, nach der sie lauten sollte:

Der Oberschlesische Bezirksvercin deutscher 

Ingenieure erkennt die von dem Schlesischen 

Dampfkessel - Ueberwachungs-Verein versuchle 

Erklarung der Friedenshiitter Kcssel-Explosion 

nicht ais riclitig an.

Wenn es auch nach dem vorliegenden Ma

teriał nicht moglich ist, eine unanfechtbarc 

Erklarung fiir diese Katastrophe zu geben, so 

halt sich doch der Bezirksverein fiir berechtigt, 

zu behaupten, dafs dieselbe n i c h t  nur durch 

eine Explosion von Hochofengasen hervor- 

gerufen ist.

Der Oberschlesische Bezirksyerein halt sich 

um so mehr verpflichtet, der von dem Sclile- 
sischen Dampfkessel.-Ueberwachungs-Verein auf- 

gestellten Behauptung entgegenzutreten, ais 

dieselbe geeignet erscheint, der weiteren Yer

wendung von Hochofengasen zur Dampf- 

erzeugung Schwierigkeiten zu bereiten und
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dadurch grofse wirthschaftliche Naehtheile zu 
erzielen.

Mit dem zweiten Absatz dieser Resolution 

lialten wir Vereins-lngenieure beinahe einverstanden 

sein konnen, denn wir haben in unserer Erklarung 

uber die mulhmafslichen Ursachen der Explosion 

auch nur behauptet, dafs Gas-Explosionen und 

wirkliche Dampf - Explosionen zusammen die 

Katastrophe in Friedenshiitte yeranlafst haben.

Die Meiersche Resolution wurde von 29 Stim- 

nien angenommen, dagegen und fiir die Freuden- 

bergsche Resolution waren 19 Stimmen; etwa 

15 Stimmen enthielten sich der Abstimmung 

iiberhanpt, da 63 Milglieder ais anwesend gezahlt 

wurden. Welcher Ansicht diese 15 Mitglieder 

gewesen sind, ist uns bei spaterer Unterhaltung 

mit denselben nicht zweifelhaft geblieben. —  Es 

geniigt indefs, hier zu constatiren, dafs die 

R e s o l u t i o n  Me i e r  nocli nicht von der Halfte 

der anwesenden Mitglieder angenommen wurde 

und dafs die fiir dieselbe stimmenden Mitglieder 

Interessenten der Hochofen-Industrie waren.

Der zweite Vortragende in der Bezirksyereins- 

sitzung, Hr. Maschinen-Inspector Zander, welcher 

ebenfalls die gestellte Frage durch ein schrift- 

liches Gutachten beleuchlete, giebt dagegen die 

Moglichkeit einer Gas - Esplosion in den Ziigen 

zu, wenn er auch die von uns geglaubte Starkę 

ihrer Wirkung bezweifelt. Diese Ansicht hat 

allerdings Herr Dr. Leo nicht mitgetheilt; der 

Vorlrag fehlt ganz 1

Zur Sache selbst haben wir gegen die An- 

griffe der Herren Bremme und Meier noch an- 

zufiihren, dafs Explosionen von Hochoiengasen 

doch wohl vorkommen miissen, da man bei

spielsweise die Gasleitungen von den Hochofen 

nach der Kesselanlage stets mil sogenannten 

Explosionsklappen versieht. Dafs solche, auch 

in Friedenshutte vorhandenen Sicherheitsklappen 

nicht gewirkt haben, liegt eben daran, dafs die 

Gas-Exp l os i on  nicht in der Zuleitung, sondern 

in den Kessel-Zi igen selbst stattgefunden hat.

Dieser Ansicht sind auch andere Sachver- 

standige, so dafs eine hierher passende Veroffent- 

lichung in Nr. 11 der Zeitschrift des Verbandes 

der Dampf kessel-Ueberwachungs-Vereine hier ihren 

Platz finden mogę:

Die unterzeichneten Ober - Ingenieure, von 

denen Eckermann, Abel, Schroder und Bene- 

mann den Explosionsfall in Friedenshutte seiner 

Zeit personlich untersucht haben, geben nach 

gemeinsamer Berathung und eingehender Prii- 

fung der gemachten Erhebungen und Unter

suchungen, unter Bezugnahme auf den Bericht 

des Schlesischen Vereins in Breslau in der 

vorigen Nummer der Verbands-Zeitschrift ihre 

Ansicht dahin kund:

1. Die Zerstorung der Kessel und des Kessel- 

hauses ist n i c h t  durch eine sogenannte 

Kessel-Explosion veran lafst.

2. Die Zerstorung ist vielmehr durch eine 

gemeinschaftliche aufserhalb der Kessel 

liegetide Kraft entstanden und zwar durch 

Entzunduńg der explosibeln Gase (Hochofen- 

gase).

3. Diese Entziindung erfolgte in den Feuer- 

ziigen unter allen Kesseln nahezu gleicli- 

zeitig.

4. Durch die Enlziindung und Explosion der 

Gase wurden die Kessel von ihren Lagern 

gehoben.

5. Die nothwendige Folgę hiervon war das 

Abreifsen der Verbiiulungsstutzen zwischen 

Ober- und Unterkessel (welches fast bei 

allen am Oberkessel erfolgte) und das 

Durchbrechen der Oberkessel.

G. Die vorliegende Construction der Kessel 

(Oberkessel und Unterkessel yerbunden durch 

Stutzen) und die grofse Lange derselben 

hat das vielfaltige Durchbrechen der Rund- 

nahte begiinstigt.

7. Die nach Mafsgabe der ausgefiihrten Proben 

sich ergebende, aufserordentlich schleehle 

Qualitiit der Bleche hat sehr wesentlich 

zur gewaltigen Ausdehnung der Zerstorung 

beigetragen.

8. Die Statistik zeigt bislang einen ahnlichen 

Fali nicht.

Es wird in Zukunft eine Aufgabe der Technik

sein miissen, Vorsichtsmafsregeln zur Yerhiilung

von Gasexplosionen zu construiren.

Der Dampfkessel - Ueberwachung ist eine

Schuld fiiglich nicht beizumessen.

Die Ober-lngenieure der Dampfkesselvereine: 

Chr. Abel in Frankfurt a. O. C. Benemann 

in Posen. C. Schneider in Berlin. G. Ecker

mann in Hamburg. P. Schroder in Danzig.

R. Weinlig in Magdeburg.

Es scheint, ais wenn es den Herren Inter

essenten bei der in Kattowitz zusammenberufenen, 

von uber 100 Personen besuchten Versammlung 

hauptsachlich darauf angekommen sei, die falsche 

Vorstellung zu erregen, ais gingen die Vereins- 

Ingenieure darauf hinaus, die Anwendung von 

Hochofengas iiberhaupt unmoglich zu machen 

oder so zu erschweren, dafs sie praktisch unaus- 

fiihrbar sei. Dayon zeugen auch die Bemerkungen 

des Herrn Dr. Leo im zweiten und dritten Absatz 

seines Berichtes in »Stahl und Eisen*.

Diese Irisinuation mufs entschieden zuruck- 

gewiesen werden, und ist der Yerlauf der ange- 

zogenen G o ń c e s s i o n s - A n g e l e g e n h e i t  fol- 

gender gewesen:
Die Unlerzeiehnelem von dem betreffenden 

Kreis-Ausschufs zur Priifung gesandten Vorlagen 

bestanden aus den iiblichen Zeichnungen und 

Beschreibungen, welche fiir die neue Kessel-Anlage 

yon den Lieferanten der Kessel, S. Huldschinsky 

und Sohne, Gleiwitz, entworfen und von diesen 

sowie yon der Direction Friedenshiitte unter-
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zeichnet waren. Die Zeichnungen enlhielten 

unter dem Kessel eine weite Oeffnung mit den 

Worten „ z u r  Gas  h e i z u n g " .  — Die Anord

nung der letzteren war iiberhaupt nicht angegeben.

Daraufhin erbat sich der Unterzeichnete 

niihere Auskunft iiber diese Heizung mit Hoch- 

oiengas, welche jedenfalls zur Kessel-Concessions- 

zeichnung ais integrirender Theil gehort und 

daher von dem zustiindigen Revisor, ais Sach- 

vcrstandigem, gepriift werden mufs.

Von dem Concession nachsuchenden Werk 

ging hierauf eine neue besondere Zeichnung ein, 

welche eine Verbrennungskammer direct unter 

dem Kessel entliielt, in der sich Gas und Luft 

mischen sollten; von welcher Mischung man 

erwartete, dafs sie sich an den gliihenden Wanden 

der Kammor entziinden wiirde. —  Da dies in 

Fallen zweifelhaft erschien, in denen das Gas 

wegen Vorgangen am Hochofen lange ausgeblieben 

ist, oder zu Anfang des Betriebes eines bis dahin 

kalt liegenden Kessels das Mauerwerk noch kalt 

ist, so mufste angenommen werden, dafs sich 

das Gasgemenge erst oben an der gewohnlichen 

Rostfeuerung des Huldschinsky - Kessels, welche 

dem Gaseintritt entgegengesetzt liegt, entziinde 

und moglicherweise hier Explosionen veranlassen 

konne.

Diese Bedenken scheinen auch bei den An- 

tragstellern yorhanden gewesen zu sein, denn 

Hr. Director Meyer, von Huldschinsky u. Sóhne, 

schreibt auf Anfrage des Unterzeichneten wortlich: 

„Eine Esplosionsgefahr scheint bei richtiger 

„Fiihrung des Betriebes auf Grund der 

„bisherigen Erfahrungen ausgeschlossen zu 

„sein“ 

und

„bestimmend fiir die Anordnung der Gas- 

„ feuerung h i n t e r  den Kesseln war:

„b) be i e l w a i g e n  Gasexp l o s i onen  

„ s i nd  di e  Kesse l  w i i r ter  den  G e - 

„ f a h r e n  d e r s e l b e n  bes se r  ent- 

„ z ogen . “

Es ging nun nochmals von der Friedenshiitte 

dieselbe Gasheiznngs-Zeichnung ein, in der nacli-

traglich ein kleiner Rost von etwa 0,25 qm 

Grofse eingezeichnet war, auf den beim Anfeuern 

des betreffenden Kessels ein Steinkohlenfeuer 

angemacht werden sollte. — Auch braclite die 

Hiitte Gutachten von Hocliofenleuten bei, nach 

denen diese Anordnung ungefaiirlich sein sollte.

Unterzeichneter entschlofs sich n un , diese 

ganze Angelegenheit seiner vorgesetzten Beliorde 

zur Entscheidung vorzulegen, und gingen zu 

diesem Zweck die Zeichnungen der Gasheizung 

nebst den Gutachten der Hoehofen-Techniker an 

die betreffende Konigliche Regierung.

Yorher aber wurde das Goncessionsgesuch 

m it  der H u l d s c h i n s k y s c h e n  R o s t 

f e u e r u n g  a l l e i n  bis zur Entscheidung der 

hohen Regierung dem Krciśausschufs zur Geneh

migung empfohlen, so dafs das betreffende Werk, 

die Friedenshiitte, keinen Tag Betriebsstdrung 

erlitten hat.

Die beliebte Darstellung der Be e i n t r a ch -  

t i g u n g  de r  E i s e n - I n d u s t r i e ,  welche in 

der Versammlung wiederholt betont wurde, und 

die auch Hr. Dr. Leo in seinem Bericht' hervor- 

hebt, fiillt damit zusammen, und ist auch die 

Behauptung des Letzteren, dafs

„Unterzeichneter der zustiindigen Behorde em- 

„pfohlen habe, die Erlaubnifs zur Heizung mit 

„Hochofengas in der von der Friedenshiitte 

„beabsichtigten Anordnung zu versagen“, 

unrichtig.

Wenn Jemand sich ein g e r e c h t e s  Urtheil 

uber die Angelegenheit selbst bilden wi l l , den 

verweisen wir auf das demnachst in der Zei t- 

schr i f t  des Vereins deut scher  I ngen i e u r e  

zu veroffentlichende o f f i c i e l l e  Protokoll’11 der 

Vereinssitzung in Kattowitz.

Breslau, 11. Nov. 1887.

II. Minssen,

O h e r- In ge n ie u r  des Sch le s isch e n  Y e re in s  
zu r  U e h e rw a ch u n g  von  D am pfke sse ln .

*  Is t  m ittle rw eilc  in  N r. 48  e rsch ienen. W ie  un s 
m itgetheilt w ird, haben  diesem  P ro to ko lle  zuverlassige  
A u fze ich n u n ge n  n ich t  zu G ru n de  gelegen. I). Red.
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Repertorium von Patcnten und Patent-Angelegenheiten.

Nr. 40  590 vom  12. D ecem ber 1886. 

(Zusatz-Patent zu Nr. 35 265 vom  23 Jun i 1885. 

F r i e d r i c h  H e y m a n n  iń N e u -O e ge  bei H ohen lim burg. 

Yorrichtung zur Dralitreitiiyung.

A is  E rsatz  der 
im  A nsp ruc l) 1 des 
Hauptpatentes ent- 
haltenen e infachen 
T ro m m e l der unter 
N r. 35 265 patentirten 

D ra h tre in igungs- 
v o rrich tu n g  ist eine 
zwei-, drei- und  vier- 

fache au f einer 
h o h len  A ch se  a be- 
festigte T ro m m e l in 

A n w e n d u n g  gebracht, 
w ie die F ig u r  fur eine 

dre ifache  zeigt.

N r. 4 0 9 0 0  vom  15. Feb rua r 1887. 

E l b r i d g e  W h e e l e r  in B o ston , Staat M assachu- 
selts, V . St. A.

Verfahren zur Herstellung von Verbiind-Gufshlóckcn.

N ach  diesem  V e rfah ren  k a n n  m an Gufsb lócke  
m it w e ichem  K e rn  u n d  hartem  Mantę! oder m it 
hartem  K e rn  u n d  w eicliem  M ante l giefsen. D ieses 
w ird  d adu rch  e rm óglicht, dafs m an  in  die F o rm  vor- 
her einen K e rn  au s  w eichem  bezw. hartem  Gufsm etall 
einsetzt u n d  diesen K e rn  m it  hartem  bezw. weichem  
G ufsm etall um giefst. H ie rbe i w ird  das den K e rn  
b ildende M a te ria ł m it e iner H u lle  von  Graphit, T h o n  
und  dergl. u m g e b e n , u m  so  eine B la se n b ild u n g  in 
dem  den M ante l b ildend en  M eta li zu yerhindern.

Nr. 4 0 9 1 9  vom  28. Septem ber 1886.

J o h n  I l l i n g w o r l h  in  New ark, New-Jersey, V. St. A. 

Form zum Giefsen ton YcrbundWjcken.

D u rc h  die A n w e n 
d u n g  dieser Fo rm en  
/.ur H e rste llung  von  
Panzerp la lten  oder 
Platten von  betracht- 
licher B re ite , aber 

ve rha ltn ifsm afsig  
kle iner Dicke, so li das 
G iefsen dadurcli ver- 
e infacht werden, dafs 

die Se itenw ande  bb der F o rm  bew eglich  angeordnet 
sind, und  zw a r so, dafs die Seitenw ande  in  ih re r 
gegenseitigen L a ge  zw ar genugend  festgehalten werden,

um  dem G ew icht des geschm olzenen M eta lls zu 
w iderstehen, jedoch dem D ru c k  des e rsta irenden  und  
sich  ausdehnenden Metalles nachgeben k 6n n e n , um  
ein Zersp ringen  der F o rm  zu yerhindern. Z u  diesem

Zw ecke w erden die Se itenw ande b m it der oberen 
u n d  unteren Platte a bezw. e durch  Bolzen  c ver- 
bunden  und  du rch  Keile  i  festgehalten. In  den 
Seitenw iinden b sind  aber fu r die Bo lzen  c langliche  
Lo c h e r  f  ausgespart, welche das Nachgeben der 
Seitenw ande gestatten. D ie  verticale A u sd e h n u n g  der 
Kasten  ist durch  die A n o rd n u n g  v on  Sp ira lfedern  
und  M u lle ra  an Stelle der Keile  * ermOglicht.

N r. 4 05 12  vom  20. October 1886.

(Zusatz-Patent zu Nr. 31 222 vom  5. A u gu st  1884.)

Y i t a l  D a e l e n  in Berlin.

Maschine zum Walzen ron Roh ren ohne Naht aus 

walz- und schmiedbaren Metallen.

D ie  unter N r. 3 12 22  patentirte M a sch ine  zum  
W alzen  von  B o h re n  ohne  N aht ist dah in  abgeandert 
w orden, dafs die m ittelst ih re r L a ge r  b und  c auf 
der F u h ru n g  M versch iebbare  W alze  A m it einer nu r 
schm alen Arbeitsflache A1 yersehen ist, und  dafs die 
L age r der W alzrolle  D feststehen, dagegen die B o lle u  T, 
welche das zu walzende R o h r  G tragen, au f einem 
Sch litten  J J '  befestigt s in d , w elcher durch  eine von 
der M asch ine  aus bewegte Sch raubensp inde l w ahrend  
der A rb e it  h in- und  herbewegt w ird. D ie  Schlitten- 
fu h ru n g  F E F 1 lafst sich m it dem  Schlitten un d  dem  
R o h re  G im  W in ke l verstellen. D ie A rbeitsflache A1 
der W alze  A und  diejenige der R o lle  B s ind  init 
paralle l oder sch rag  zur W alzenachse  laufenden oder 
gekreuzten Riffeln yersehen.

Fig. i.
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Nr. 4 0 6 8 8  vom  10. Sep tem ber 1886.

A . W u l f f  in  Berlin .

Walzwerk zur Herstellung von Lanrjswellen in fafs- 
artiij ausgebauchten Flammrohrschussen.

Fig. l.

Nr. 4 0 6 8 4  vom  22. Septem ber 1886.

L o u i s  H o l t z e r  u n d  A.  R a l e a u  in  R oyan , 

F rank re ich .

Apparat zur Herstellung ton Wassergas.

W e n n  der au s dem  H e izraum  C und  den S ch ach - 
ten A u n d  B bestehende A p p a ra t  m it B rennm ate ria l 
besch ickt ist,  w ird  dasse lbe  in  C angezundet und  
du rch  die R o h re n  w ird  h ie r  kalle  oder w arm e  L u ft  
e ingeb lasen. D a s  erzeugte G as (K o h le n o x yd  und  
Stickstoff) steigt in  den Schach ten  A u n d  B auf, 
g iebt se ine  W a rm e  an  das B rennm ate ria l da se lbst ab

und  en lw e ich t d u rch  t u n d  i 1, u m  be lieb ig  verw endet 
zu w erden. Sob a ld  die T e m p e ra tu r in  dem  ganzen 
A p p a ra te  so  w eit gestiegen ist, dafs d ie entw eichenden 
Gase n o ch  eine T em p e ra tu r v on  etw a 300° besitzen, 
sch lie fst m an die W in d ro h re  u n d  lafst oben  in  den 
S ch a c h t  A W a sse rd a m p f eintreten, w elcher, abw arts 
stre ichend, s ich  zersetzt. D a s  entstehende W asse rga s 
ste igt in  dem  S ch ach tc  B  in  d ie H ó h e  un d  giebt 
se ine  W a rm e  an  das B rennm ate ria l zum  grOfsten 
T h e ile  ab. So b a ld  das W asse rga s  au s dem  Schachte  
B bei e iner Tem pe ra tu r zw ischen  300  u n d  400° ent- 
weicht, b ew irk t  m an  d u rch  U m ste llen  em es Sch iebers, 
da fs der D a m p f  n u n m e h r  in  B e in strom t, u m  dann  
das in  A bereits abgekuh lte  B re n n m ate ria l w ieder 
zu erhitzen. S o  w eehse lt m an  m it  den  Schach ten  A 
u n d  B ab , b is  neues B rennm ate ria l e rfo rderlich  ist 
u n d  frisebe L u ft  e ingeb lasen  w erden m ufs. Der 
E rf in d e r  w ill die g le iche  V o r r ic h tu n g  auch  zu r A n - 
re iche rung  von  G ichtgasen  verw enden. A u c h  w ill er 
W asse rsto ffga s e rzeugen, ind em  er an  der Austritts- 
stelle des he ifsen W asse rga se s  W a sse rd a m p f einblast, 
w od u rc h  letzteres s ich  in  W asse rsto ff  u n d  K oh len sau re  
zersetzen so li,  w e lches G em isch  er d a n n  m it unge- 
lSsehtem  K a lk  behandelt.

Fig- 2. D e r F lam m -
ro b ric h u fsfc  w ird  
zw ischen  der m as- 
s ive n  W a lze  B 
(Fig. 1 und  2) 
u n d  d e ra u sm e h -  
re ren  Stucken  s  

(F ig . 2) geb ildeten W a lze  B  m it L an g sw e lle n  ver- 
sehen, w e lche  nach  den  E n d e n  von  k zu ganz 
a ilm ah lich  auslaufen. A n  dem  W a lzw e rk  ist  n ich t 
n u r  die W a lze  B l ve rsch ieb bar a n g e o rd n e t , sond e rn  
es w erden auch  die T h e ile  s de r W a lze  B in  rad ia le r 
R ic h tu n g  w ah re n d  des W alzp roce sse s verschoben, 
dam it die W e llen  n ic lit  m it  e inem  M a łe ,  son d e rn  
nach  u n d  nach  entstehen.

N r. 40  699 vom  22. F e b ru a r  1887.

L e o p o l d  L i e b r e c h t  in  Berlin .

Handapparat zum Durchsclineiden 
massiver Wellen wid Walzen.

D a s  schne idende  
M e sse r de s A pp ara te s 
bildet eine h obe la rt ig  
w irkende  Stab lp latte  c 
(Fig. 2), w elche  du rch  
A u ssch n itte  d e iner
se its Sehne id kan ten  c‘ 
u n d  andererse its A u s-  
sch lagkan ten  e er

halten hat. Letztere stehen  etwa 
u m  die D ic k c  des zu nehm enden  
S p a h n e s  gegen die Sehne id kan ten  
zu ruck  und  dienen beim  Sch n e i- 
den  a is  F u h ru n g .  D e r  A p p a ra t  
a is  (Fig. 1) se lbst ist  v on  be- 
kann te r G onstruction.
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S t a t i s t i s c h e s .

Statistische Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

G r u p p e n - B e z i r k .

M o n a t  0

W erke.

ctober 1887

Production .

Tonnen.

P u d k l e l - 

J R o l i e i s e n  

u n d  

S p i e ^ e l -  

e i s e n .

Nordwestliche Gruppe.......................
(W estfalen, Rhe in l., ohne  Saarbezirk.)

Ostdeutsche G ru p p e .......................
(Sehlesien.)

Mitteldeutsche Gruppe.......................
(Sachsen, Th flrin gen .)

Norddeutsclie Gruppe......................
(P rov. Sachsen, Brandenb., H annover.)

Suddeutsche G rup p e .......................
(Bayern , W urttem berg, Lu xe m h u rg , 
Hessen, N assau, Elsafs.)

Siidwestdeutsche Gruppe..................
(Saarbezirk, Lo th ringen .)

32

12

1

1

8

8

68 588 

28 375

70 

31 345

44 496

P u d d e l-R o h e ise n  S u m m a  . 
(im  Septem ber 1887 

(im  O ctober 1886

62
61
56

172 874 
168 705) 
132 954)

B e s s e m e r  -

Nordwestliche Gruppe......................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutsche Gruppe.......................
Suddeutsche G ru p p e .......................

8
1
1
1

30 244 
1 106 
1 869 
1 870

K o l i  e i s e n .
B e s se m e r-R o h e ise n  S u m m a  .

(im  Septem ber 1887 
(im  October 1886

11
11
14

35 089
34 531)
35 061)

T h o m a s -

R o h e i s e n .

Nordwestliche G r u p p e ..................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Norddeutsclie Gruppe.......................
Suddeutsche G ruppe .......................
Siidwestdeutsche Gruppe..................

10
3
1
2
3

53 828 
4 3 1 7  
9 759 

18 268 
20 894

T h o m a s-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  Septem ber 1887 

(im  October 1886

19
19
16

107 066 
90 408) 
69 625)

G r i e f s e r e i -

R o l i e i s e n

u n d

G u f s w n a r e n  

I .  S c h m e lz u n g .

Nordiaestliche G r u p p e ..................
Ostdeutsche G ru p p e ......................
Mitteldeutsche Gruppe.......................
Norddeutsclie Gruppe......................
Suddeutsche Gruppe . . . . . .

Siidwestdeutsche Gruppe..................

11
6
1
2
6
3

14 490 
1 4 4 5  

125 
2 841 

14 533 
6 462

G ie fse re i-R ohe isen  Su m m a  .

(im  Septem ber 1887 
(im  October 1886

29
29
31

39 896 
4 3  994) 
28 820)

Z u s a m m e n s t e l l u n g .

P u d d e l-R o h e ise n  und Sp iege le isen  . .
B e s s e m e r - R o h e i s e n ...........................
T h o m a s - R o h e i s e n ................................
G ie fse re i-R o h e ise n ...............................

172 874 
35 089 

107 066 
39 896

Production im October 1887 ...........................
Production im October 1886 ...........................
Production im September 1887 .......................
Production vom 1. Januar bis 31. Oct. 1887̂ 
Production tom 1. Januar bis 31. Oct. 1886

354 925 
268 260 
337 638 

3 204 416 
2 780 379
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Berichte iiber Yersaminlimgen Ycrwandter Yereine.

Yerein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

Sitzung;

a m  l i .  O c t o b e r  1887.

Vorsitzender: H r.G e h . O b e r-R e g ie ru n g sra th  S t r  e c k  ert. 

Seh riftf iih re r: Hr. R e g ie ru n g s-B a u m e iste r  A d . D o n a t h .

H r. O be r-In g e n ie u r G. F r i s e h e n  sp r ich t:  U ebe r 
V e rb e sse ru n ge n  im  e iektrischen  E ise n h a h n  - S ign a l-  
w esen, speziell der S iem e n s & H a lsk e sch e n  B lo ck -  
apparate. L e id e r  k om m e n  im  E isenb ahnbe trieb e  
T a u se n d c  von  Zn fa lligke iten  vor, w elche  A b w e ich u n g en  
vom  P ro g ra m m  herbe ifuhren, w esha lb  es n o th ig  w ird , 
dafs die m e n sch liche  Geiste slhatigke it d ie entstandenen 
S to ru n g e n  u n sch ad lich  m acht. Z u  dem  Zw eck  hat 
m an  die ve rsch iedenartigsten  m echan isehen  u n d  elek- 
trischen  M itte l in  D ie n st  gestellt. O bg le ich  aber 
diese M ittel v o n  h o h e r  B ed e u tu n g  s in d ,  so  kom m t 
docli w iede rum  d u rc h  den m it  allerle i S ch w ach e n  
behafte len  M en sch e n  e in  Fa c to r  de r Fe h lba rke it  in  
den g ro fse n  O rg a n ism u s  des E isenbahnbetriebes. 
Z u r  A u sg le ic h u n g  d ieser m ensch liehen  Schw achen , 
die in  I r r t h u m , V c rge fs lichke it  u n d  der G ew ohnhe it  
s ich  aufsern. hat die W isse n sch a ft  im  V e re in  m it  der 
T e c h n ik  s ich  bem iih t u n d  A b h u lfe  zu schaffen ge- 
sucht. In  d ieser B ez ie h u n g  s in d  in sbe sond e re  die 
S ie m e n s& IIa lsk e sc h e n  B ło c k -  und  S iche rhe its-A pp ara te  
zu r A n w e n d u n g  gekom m en. F u r  die Zw eckm afs igke it 
s p r ich t  de r U m s t a n d , dafs gegenw artig  sch o n  uber 
14 000 so lche r A pp a ra te  im  Betriebe  s ich  befinden. 
D ie se lben  haben  den  Z w e c k , eine fest gegliederte 
A b h iin g ig ke it  zw ischen  W e ich e n ste llu n g  u n d  S igna l- 
geb ung  he rhe izu fflh rcn  und  som it  v o r  a llem  de r oft 
zw eekw id rig  s ich  geltend m achenden  u n d  dadurch  
ve rd e rb lich  w erdenden  M a ch t der G e w oh n h e it  ent- 
gegenzuw irken. W ie  d ie s geschieht, m ag  das fo lgende 
Beisp ie l e r la u te rn : Im  B a h n h o f  steht e in  Z u g  zur 
A b fa h rt  bere it; der S ta lio n svo rsta n d  m eldet d ies an  
die nach ste  Station, den sog. Ab sch lu fsp osten , w elcher 
die A u s-  und  E in fa h rt  der Zu ge  v on  und  nach  dem  
B a h n h o fe  derartig  zu con tro lliren  h a t , da fs jedes 
A u fe inand ersto fsen  de r Z uge  ve rm ieden  w ird. N ach  
der M e ld u n g  geht der Z u g  ab  u n d  dam it ist  d ie 
B ah n h o fstre cke  b is  zum  A b sch lu fsp o sten  b lo ck irt ,  so  
dafs das A u ffah rtssign a l an  be iden S tationen  so  zu 
sagen  festgenagelt ist  u n d  n ich t  verste ilt w erden  
kann. D ie se s S ig n a l d ient aber zutn Z e ich e n , dafs 
ke in  zweiter Z u g  a u f  diese Strecke  e inge lassen  w erden  
darf, b evo r n ich t  votn A b sch lu fsp o ste n  un s  das 
P a ss ire n  des ersten Z uge s  gem eldet u n d  dam it die 
S trecke  w iede r freigegeben ist. D ie se lben  M an ipu la - 
t ionen  w iede rho len  s ich  v o n  B lockposten  zu B lo ck - 
posten  au f der ganzen  B lockstre cke  b is  zum  A b sc h lu f s 
posten  des nachsten  B a h n h o fe s,  w e lcher w iederum  
dem  an ko m m e n d e n  Z uge  n ich t  fr iih e r  d ie E r la u b n ifs  
zur E in fa h r t  in  den B a h n h o f  d u rch  A u fz iehen  des 
bekannten  Ze ige rs geben kann , a is  b is  v o m  B a h n h o fe  
aus dazu die E r la u b n ifs  ertheilt w orden  ist. W e n n  
ein  so lche s Sy ste m  stets ganz sachgem afs u n d  rich t ig  
ge h an d h ab t w u rd e , so  w are  jeder U n fa ll d u rc h  A u f-  
e inande rfah ren  v o n  Z u ge n  u n m o g lic h  gem acht. H ie r  
tritt n u n  aber w ieder die m e n sch liche  S c h w a c h e  a is 
storender F e h le r  ein, w od u rc h  Ir r th u m e r  he rbe ige fuhrt 
w erden  u n d  U n g lu ck sfa ile  entstehen kdnnen. D ie  
Y e rb e sse ru n ge n  der B lockapp ara te  beziehen s ich  nun  
darauf, d ie S ich e rh e it  v o n  deren r ich tige r B en u tzung  
m fig lichst zu e rhohen  u n d  Ir r th u m e r  in  de r H a n d - 
h a b u n g  m O glichst yo llstand ig  auszusch lie fsen, D ie  in

die F e rn e  w irkende  E lektriz itat g iebt h ie rzu  das beste 
M itte l an die H and . In sbe sonde re  ist die V e rb e sse ru n g  
w ichtig, d u rch  w elche der Z u g  selbst, soba ld  derselbe 
eine bestim m te G le issle lle  pa ss irt  b a t , d u rch  die 
W ir k u n g  se ines G ew ichtes au f den betreffenden B lo ck - 
apparat e inw irk t  u n d  dense lben w iederum  zum  S ig n a l-  
geben frei m ac lit. so  dafs ke in  S ig n a l zum  Befabren  
der S trecke  fu r  e inen  zw eiten, nach fo lgenden  Z u g  
vorze itig  gegeben w erden kann . D ie se  V o rn ch tu n g , 
der sogenannte  Scb ienencon tac t, besteht in  e iner 
etwas b ieg sam  gelagerten S c h ie n e , w elche  bei dem 
D arube rfa h ren  des Zuge s eine e lektrische V o r r ic h tu n g  
zu r W irk sa m ke it  b r in g t,  du rch  w e lche  de r y o rh e r  
f ix irte  S ig n a la p p a ra t  w ieder freigegeben w ird . E in  
w eiteres M itte l zur Verh inderung- von  Ueber- und 
M ifsgriffen  besteht in der A n b r in g u n g  einer V e rsch lu fs- 
v o r r ic h tu n g  am  S ta t io n sb lo ck a p p a ra t , w obe i der 
S ta t ion svo rstand  den Sch lu sse ] dazu a lle in  im  Besitz 
hat und  o hne  S ch lu sse l der A p p a ra t  n ich t  benutzt 
w erden  kann , u m  das A u s -  oder E in fah rLss igna l nach  
dem  A b sch lu fsp o sten  abzugeben. H ie ra u f  ha lt aber 
der A p p a ra t  den S ch lu sse l fest, b is  vom  A b sc h lu f s 
posten au s derselbe w ieder freigegeben w ird . D u rc h  
diese u n d  n och  andere  M itte l k an n  der E ise n b ah n - 
betrieb zu  g ro fse r S iche rhe it  geb rach t w erden  u n d  es 
ist d a h e r zu  w unschen, dafs diese M itte l ausgedehnte  
A n w e n d u n g  finden.

A n  der an  d iesen Y o rt ra g  s ich  ansch lie fsenden  
Debatte betheiligten sich  nam entlich  die H H . Geh. 
O be rb au ra th  Oberbeck, W irk i.  Geh. O be r-R e g ie ru n gs-  
ratli K in e l,  sow ie  H r. R e g ie ru n g s-  u n d  B a u ra th  D r. 
Z u r  N ieden.

E in e  e inge laufene  F r a g e , la u te n d : au s  w elchen  
G ru n d e n  die Y e rw e n d u n g  von  ha lb ru n d e n  S ch w e lle n  
bei den p reu fs ischen  S taa tsb a hnen  au sge sch lo ssen  
sei, w ird  v o n  H rn . K in e l d a h in  beantw ortet, dafs der 
G ru n d  e inm al in  dem  U m sta n d e  liege, dafs zu so ichen  
S ch w e lle n  n u r  jungę  S tam m e  ve rw an d t w erden  
k Sn n e n  u n d  in fo lged essen  d ie  S ch w e lle n  se h r  schne ll 
ausgew echse lt w e rden  m iissen  —  d a n n  aber auch  
d a r in ,  dafs die Seh ienen  au f so ichen  S chw e llen  in  
dem  W eichen  Sp lin t lio lz  ein  se h r  m ange lhafte s ur.d 
s ich  sch n e ll abnutzendes A u fla ge r finden. H r. R u tge rs  
bem erkt h ierzu  noch, dafs abgesehen  h ie rvo n  es auc li 
bei der g ro fsen  B illig ke it  des H o lzes n ich t  erfind lich  
s e i , w a ru m  m an  h a lb ru n d e  Schw e llen  anw enden  
wollte.

South Staffordshire Institute of Iron 

and Steelworks managers.

In  e inem  Vortrage, den  H e n r y  K i r k ,  Le ite r 
der M a rsh  S id e lr o n  W o rk s,  W o rk in g to n  ube r w  e i t e r e  
V e r v o l l k o m m n u n g e n d e s P u d d e l - P r o c e s s e s  
hielt, m acht s ich  die B e d ra n g n ifs  Lu ft, in  w e lche  die 
dortigen  Pu dde lw e rke  du rch  den ste igenden W e ltbe - 
w erb  des Bessem er- S iem en s- un d  ba sischen  P roce sse s 
gerathen  sind. Y o rtra ge n d e r  steht d u rch a u s  a u f  dem 
S tand p unk te  des eng lischen  p rak tischen  Puddetm eisters, 
w ie au s der v on  ih m  autgestellten B e h a u p tu n g  he ryor- 
geht,. da fs es gew isse  S chw e ifse isen - und  F lu fse isen - 
so rten  gebe, bei w e lchen  ein U n te rsch ied  w eder in 
chem ische r noch  in  m echa n ische r Bez iehung, noch  
d u rch  das M ik ro sk o p  ge funden  w erden kSnne . In  
lange re r A u se in a n d e rse tzu n g  entw icke lt er in n ich t 
un in te re ssan te r W e ise  d ie  a lle rd in g s  w o h l a u f  allen 
Pu d de lw e rke n  gem achte  E rfa h ru n g .  dafs der re inśte
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E in sa tz  in  den Pu dde ló fen  n ich l hedinge, dafs m an  
die beste Q ualitat Schw e ifse isen  erzeuge oder dafs 
der Procefs de sha lb  schne lle r  ginge.

W a h re n d  T u cke r  in  einem  friiher vo r  derselben 
Y e re in igu n g  gehaltenen V o rtrage  a is geeigneteste Z u 
sam m ense tzung des e inzuselzenden R oh e ise n s  die 
fo lgende bezeichnet:

S ilic iu m  1,50, P h o sp h o r  1,00, Schw efe l 0,09, 
Koh le n sto ff 3,50 u n d  M a n gan  0,50 %, w ill K irk  das 
S il ic iu m  a u f  1 % herabgesetzt sehen.

D a s  M a rro n -R o h e ise n  Nr. V, welches fur den 
Pudde lófen  be sonde rs erhiittet w ird, ergab bei se iner 
letzten A n a ly s iru n g  folgende Zusam m ensetzung: ge- 
bund ener Koh len sto ff 0,511, g raph itische r Koh len - 
stoff 3,240, S ilic iu m  1,199, Schw efe l 0,081, P h o s 
p h o r  0,815, M a n g a n  0 , 5 3 3 %  a lso  durch  R e ch n u n g  
93,621 % E isen.

N ac h  A u ssa g e  des Vortragenden  kOnnen m it diesem  
R oh e ise n  in  w en iger a is 12 S tu n d en  in beąuem er 
W e ise  7 H itzen besten Luppene isen sfe rtigge sle llt  werden, 
unter g le ichze ilige r In sta n d h a ltu n g  des Ofens. R edner 
ist der M e inung , dafs es m óg lich  sei, die Zah l der 
H itzen au f 9 in  12 S tu n d en  oder bei dre im aligem  
S ch ich tw ech se l 6 H itzen  in 8 S tund en  fertig zu 
bringen, w enn  m an  s ich  m it den Pu dd le rn  in  Ver- 
b in d u n g  setze un d  sie  ge h o rig  unterriehle, au fse idem  
aber auch  na tu rlieh  den ganzen Betrieb au f diese 
starkere  A n sp a n n u n g  der W alzw erke, H am m e r u. s. w. 
e inrichte, w e il son st  bekann le rm afsen  leicht Dam pf- 
m ange l eintreten kOnne.

Der V o rtra g  ist n ic h l n u r  in  den V e rhand lungen  
der Y e re in igu n g , son d e rn  auch in  der A u sgabe  von 
„the Ir o n  and  Goal T ra d e s  R e v ie w “ vom  11. Novem ber 
ds. J. yo llstand ig  erschienen.

Sociśte de 1’Industrie minerale.

(Sc h lu fs  v on  Seite  819.)

In  G od b ra n g e -H u ss ign y  fuhrte  der W e g  zu den 
H o ch S fe n  d u rch  die Erzgruben . D ie  La ge ru n g  der 
a b bau w iird ig cn  Ka lk ste in - bezw. E isen ste in -Sch ich ten  
an dem  besuch ten  Pu nkte  w ar fo lgende:

I. erste S c h ic h t  v on  e isenhaltigem  Kalkste in  in  der 
M ach tigke it  von  1,90 m. N a c h  2,50 m  Gestein:

II.  zweite S c h ic h t  desgl., 2,50 m  M achtigke it

II I .  die am  sta rk slen  gesuchte rothe  M inette (m it 
tauben E in sp re n g u n g e n  u n d  Ka lkn ieren , 5,50 m  
Machtigke it. N ac h  4  m  anstehendem  Gestein:

IV .  graue  M inette m it 1/3 K a lk ste inn ie ren , 4  m  
M achtigke it.

V . sogenannte  schw arze  M inette m it '/10 Ka lkste in - 
n ieren, 2,30 m  M achtigkeit.

V I.  g ru n e  Minette, d ie aber n ich t abgebaut w ird, weil 
sie  schw efe lk ie sha ltig  ist.

Im  ganzen besitzt d ie e isen lia ltige  Fo rm a tion  eine 
M ach tigke it  Yon 28  m ,  w orin  die zw ischengelagerten 
tauben G ange  m it  a n ge sch lo ssen  sind.

D e r  E isengeha lt  der e inzelnen Sch ich ten  ist seh r 
Yerschieden, se lb st in  e iner S c h ic h t  m ufs m an  haufig 
S c h e id u n g  vornehm en . D ie  grOfsle M ach tigke it be
sitzt die F o rm a tio n  in  H u s s ig n y  in  einer HOhe von  
302 m ; sie  fallt d a n n  von  dort a llm ah lich  herab, 
sie ist in V ille ru p t  361 m, in  A u d un -le -T iche  351 m, 
in E sc h  332  m, und  in  O ttingen -R fim e lingen  325 m. 
D ie  m ittlere M a ch tigke it  ist  22  m. In  der R ich tu n g  
nach  Osten, d. li. n ach  der Mosel, ist der F a li noch  
starker, ind em  die H o h e  in  A lg r in g e n  234  m, in 
H ay in ge n  211 m, in  M o ye u v re  180 m, in  R ezonv ille  
123 m  und  in F la v ig n y  115 m  betragt. D ie  M a ch 
tigkeit der Fo rm ation , w elche  in  A lg r in g e n  noch  19 m  
betragt, fa llt b is  H a y in g e n  und  M oye u v re  au f 16 m  
un d  ist be i F la v ig n y  n u r  noch  6 m.

XII.j

D ie  grofste So rge  der im  Tagebau  arbeitenden 
E rzgruben  veran lafst die Bescha ffung geeigneter H al- 
denpialze. Trotzdem  d ieselben, w enn  sio bequem  ge- 
legen sind, fast m it Gold aufgewogen werden, betragt 
dar flcstehungspre is fu r die T o n n e  guten sortirten  
M ateria ls kaum  m ehr a is l 1/* frcs., w ahrend  bei den 
unterird ischen Gallerieabbauen der doppelte P re is  zu 
rechnen  ist.

Zu m  A b b a u  der Concession  von  Godbrange, der 
grOfsten des Beckens von  Longw y, haben sich  funf 
E isenw erke  zu einem  S y n d ic a t  vereinigt.

D ie  Concession  um fafst 952 ha. D e r Galleriehau 
geht nu r in  den Sch ich ten  II,  I I I  und  IV  v o r  sich, 
indem  die anderen entweder zu w en ig m achtig, zu 
kieselhaltig oder aus sonstigen G runden  n ich t brauch - 
ba r sind.

D ie  2 IlochOfen in  G odbrange  geh5ren der S  o- 
c i ć t ć  L o r r a i n e  I u d u s t r i e l l e .  Ih r  B au  ist durch  
deutsche U nternehm er E n d e  der 70er Jah re  in A n -  
grifT genom m en, sie sche inen aber bei dar franzo
sischen  R e g ie ru n g  aut' Schw ierigke iten  boi der Con- 
ce ssion irung  gestofsen zu s e in , infolgedessen sie ge- 
nóth igt w u rd e n , die noch  n ich t vollendeten Bauten  
an  die genannte franzosische Gesellschaft abzutreten.

D ie  H ocho fen  haben  bei 20 m HOlie 6 m  Ko lilen - 
sack- und  4  m  G ichtdurchm esser. D ie P roduction  ist 
90  t Puddel- und  70 t G iefsereiroheisen.

D e r Gesellschaft geho rig  s ind  grofse Erzlagerstatten, 
welche im  Tagebau  betrieben w erden kSnnen, un d  ein 
unterird ischer A b b a u ;  aufserdem  besitzt die G esell
schaft eine R e ihe  von  G oncessionen, von  denen sie 
b isher noch  keinen G ebrauch gem acht hat.

A m  Nachniittage  besuchte die Gesellschaft noch  
die H ochofen  von  S a u l n e s ,  welche, 3 an der Zah l, 
der m it einem  Kap itał v on  4  M illionen  F rancs ge- 
grundeten Gesellschaft G u s t a v e  R a t y  &  Co. zuge- 
h O re n ; die Gesellschaft besitzt die G oncessionen von  
Loug ia v ille  in der G rofse v o n  261 ha. D ie  FO rderung 
daselbst betragt du rchschn ittlich  100 000 t E rz jah rlich . 
D ie  3 H ochó fen  haben bei einer HOhe von  18 m,
6 m  K oh len sack - und  4 m  G ichtdurchm esser, das 
G as zieht durch  die M itte ab, w ahrend die G icht 
offen ist.

Z u  einer P roduction  fur den O fen von  100 t 
Pu dde l- und 75 t G iefsere iroheisen genugen die 3 vor- 
handenen Geblasem aschinen. —  D e r G runde r der 
W erke, Gustave Raty, sche int einer der energischsten 
Industrie llen  im  Ostlichen F rankre ieh  zu se in ; gleich  
nach  Beend iKung des K rieges 1870/71 n ahm  er, ohne  
die Fertig ste llung  der H aup te isenbahn lin ie  abzuwarten, 
den B au  des HOttenwerkes in  energ ischer W e ise  in  
die H and  urid Yerband dasselbe durch  eine besondere 
B a h n lin ie  m it dem B a h n h o fe  von  M ont-Sa in t-M arfin . 
D ie  Gesellschaft besitzt aufserdem  n och  die W alz
werke v on  F lizę  und Boutancourt in  den A rdennen , 
w oselbst m onatlich  1 5 0 0 1 H andelse isen  erzeugt w erden; 
sie hat b isher stets ein zufriedenstellendes E rtragn ifs 
gehabt. Gustave R a ty  ist vo rnehm lich  zuzuschreiben, 
dafs das bekanntlich  m it gutem E rfo lg  arbeitende 
Syn d ica t  des Com pto ir m eta llurgiąue  in  L o n g w y  in s 
Leben  getreten ist.

In  S e n  e l l e - M a u b e u g e  hat s ich  das jungste  • 
E isenw erk  der G ruppe von  L o n g w y  niedergelassen, es 
ist dies die Societe de la  m ćta llu rg ique  de Senelle- 
M a u b e u ge ; sie besitzt A n the ile  an  den ausgedehnten 
Concessionen von  Godbrange, ferner sonstige  Erz le lder 
in  der Góte-Rouge und  B r ie y ,  auch  h ie r ist das 
Actiencap ita l 40  M illionen  Francs.

D as Huttenw erk zeichnet s ich  du rch  pe in liche  
Sauberke it aus, indem  m an do rt den G rundsatz  hat, 
sam m tliche  E in rich tungen  in  „neuem  Z u stan d e " zu 
erhalten. —  D ie  Besc liickung der HochOfen erfolgt 
du rch  eine geneigte Ebene, deren unteres E n d e  sich 
inm itten der R oh inate ria lien  befindet. D ie  Kesse l sind  
n ic h l n u r  m i l  S iedem , sonde rn  auch m it V o rw a rm -

8
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Apjia raten  versehen, um  die W a rm e  der Gase h is au f 
das aufserste auszunutzen. D ie  W in d e rh itze r s in d  
nach  dem  Sy ste m  W h itw e ll erbaut, sie  haben  eine 
H o h e  v o n  20 m u n d  eine besondere  V c rb re n n u n g s -  
vo rrich tu ng. D ie  H o cho fen  stehen au f Sau le n  und  
besizen B lechm iin te l; das Gestell ist m it re ich liche r 
W a s se rk u h lu n g  versehen. D ie  P ro d u c tio n  eines O fens 
betragt an Pudde le isen  120 t u n d  an G ie fse re iroh 
eisen 80  t ;  w enn  alle 3 H o cho fen  in Feue r standen, 
so  konnte  die Gese llschaft m it  den be iden grOfseren 
240 t und  m it dem  dritten, k le ine ren  35 t P u dd e l
rohe isen  erzeugen.

Z a h lt  m an  die Le istungsfah ig ke it  sannn tliche r an 
der L in ie  L o n g w y -Y ille ru p t  gelegenen IlochO fen  zu
sam m en, so  ergiebt sich, w enn die Le istungen  au f das 
aufserste  angestrengt w erden, eine S u m m ę  v o n  900  l 
G ie fsere irohe isen  oder 1400 t Pu dde lrohe isen , d. i. im  
M itte l 1150 t taglich. T h a tsa c h lich  h a l die P ro du c tio n  
im  Jah re  1885 d u rch schn itt lich  etwa 570  t R oh e ise n  
im  T a ge  betragen. D ie se  Z a h l entsp rich t unge fa h r 
e inem  Y ie rte l der ganzen franzOsischen R óh e ise n p ro - 
duction. Dabe i ist zu bedenken, dafs diese G ruppe  
c is t  v o r  10 Jah ren  in s  L eben  getreten ist.

A i s  letzte N u m m e r stand  au f dem  P ro g ra m m  des 
T a ge s  die B e s ic h t igu n g  der H ocho fen  der G esellschaft 
F. d e  S a i n t i g n o n  &  Go. da es jedoch  m ittlerweile 
gegen 7 U h r  A be n d  gew orden  und  die Gese llschaft 
sch o n  seit fruh  7 U h r  un terw egs war, so  liefsen sich 
n u r  w enige  bereit finden, der E in la d u n g  zu foigen.

A m  20. A u g u s t  besuchte  m an  vorm ittag s d ie 3 
H ocho fen  der P r o v i d e n ć e  in H e h o n  be i L o n gw y , 
w e lche  v o n  dem  im  D ienste  der Gese llschaft ergrauten 
In g e n ie u r  H e lson  geleitet w e rd en ; d ie Gesellschaft, la  
Soc ićte  anonym e  des F o rg e s  de la  P ro v idence  hat 
ih re n  S ilz  in M a rch ien n e -au -P on t in  B e lg ie n , besitzt 
aber auch in  H au tm on t in  F ra n k re ic h  gro fse  H utten- 
an lagen  zu r E rze u gu n g  v o n  T ra g e rn  und  H and e ls- 
eisen, a h n lich  w ie  in M arch ienne , und  die H ocho fen  
in  R e lion , sie be lre ibt so w o h l in  L u xe m b u rg , w ie  
auch  im  Departem ent M eurthe-et-M ose lle  E rzbe rgbau  
u n d  ist  an  der sch o n  oben e rw ahnten  C oncess ion  von  
H u s s ig n y  ebenfalls betheiligt.

U m  9 '/ ? U h r  fu lirte  der Z u g  die M ilg lie d e r  der 
Re isegese llschaft n ach  M o n t -S a in t -M a r f in ,  um  das 
dortige  S tah lw e rk  und  die H o ch S fe n  zu besichtigen. 
P ra s id e n t  der S  ta  h h v e r k e  v o n  L o  n g  w y  ist  J. Labbe, 
bereits im  A lte r  v o n  87 Jah ren  stehend. D e r  U r-  
sp ru n g  der H u ttenan lage  in  L o n g w y  ist a u f  das Ja h r  
1844 zuruckzufilh ren, indem  dam als die ersten E rz - 
conzessionen ertlie ilt w urden, doch  w u rd e  das H utten- 
w e rk  v o n  M o n t -S a in t -M a rt in  erst im  Jah re  1863 ge- 
grundet. M a n  baute d a m a ls  3  H o ch o fe n  zur E r 
zeugung  von  80 b is  35  t R oh e ise n  taglich. D e r  erste 
O fen w u rd e  im  Jah re  1865 in  Betrieb  gesetzt; er w ar 
von  viereck igem  G rundrifs, hatte einen con ischeSchach t, 
m a fs  16 m  in  der llo h e , u n d  4,5 m  im  K o h len sack ,

die W in d e rh itz u n g  ge schah  in  R oh renap paraten . D ie  
Gesellschaft, dam a ls  U s in e  de M o n t-Sa in t-M a rt in  ge
nannt, e rw arb  n och  m ehrere  grofse  Erzconcessionen, 
die grofste  d a run te r in  G em einschaft mit. einem  B a ro n  
d ’A d e lsw a rd , w elcher der e rstgenannten Hfitte gegen- 
uber an der E ise n b a h n lin ie  2 H ocho fen  baute. D ie  
A b m e ssu n ge n  derśelben w a re n : HOhe 15 m, D u rc h 
m esser im K o h le n sa ck  5 m, an  der G ich t 3,3 rn.

A u f  der W e ltau sste llu n g  im  Jah re  1867 in  P a r is  
fielen die v o n  den beiden G esellschaften ausgestellten 
P ro b e n  von  G ie fsere irohe isen  auf. Im  Jah re  1878 er- 
setzten d ieselben bereits 90 000  t fr iih e r  au s E n g la n d  
nach  F ra n k re ic h  e ingefuhrtes R o h e ise n  d u rch  ih r  
eigenes.

A u s  d iesen beiden H o cho fenw e rken  bildeten s ich  
die S t a h l w e r k e  v o n  L o n g w y ,  ih r  u r sp ru n g lich  
au f 15 M il lio n e n  F ra n c s  bcm essenes Kap ita ł ist  spater 
au f 20 M illio n e n  e rhóh t w o rd e n ; dasse lbe  hat die
2 alten Hochofenw erke, die m ittlerw eile  m ehrfach  er- 
weitert, um gebau t un d  m it den neuesten Verbes- 
se rungen  versehen  w orden  waren, in s ic h  au fgenom m en, 
aufserdem  ein ba sische s S ta h lw e rk  m it g ro fsen  C on - 
Yertern, eine G iefserei u n d  C onstructionsw erkstatte  
angelegt, Le id e r giebt R e m a u ry  keine B e sch re ib u n g  
der neuen Anlage.

H ie ra u f  folgte n o ch  eine kurze  B e s ic h t igu n g  der 
H o ch ó fe n  der S o c i ć t ć  d e  l a  C l i i e r s ,  w elche  s ich  
a is  Specialititt m it der E rb la su n g  von  T h o m a sro lie ise n  
beschilftigen. Der Bericb terstatte r sa li dase lbst e ineu  
H a u fe n  M angane rze  liegen, w elche  a is Z u sc h la g  be
nutzt w erden, um  dem  fa llenden Producte  e inen 
M n -G e h a lt  v o n  1,5 % e inzuverle iben.

N achm ittags fand eine S itzu n g  im  R a th h a u se  zu 
L o n g w y  unter dem  Y o rs itzo  des H rn . Castel, des 
hoch sten  Bergbaubeam ten  F ra n k re ic h s  (In specteur 
gćne ra l des m ines),’ statt.

H r. S im on , D irecto r der B ergw e rke  in  H u ss ig n y ,  
liie lt e inen Y o rt ra g  iihe r die dortigen  E rzvo rkom m en , 
ih m  folgte H r. M u ssy , D irec to r der S tah lw e rke  von  
Lo n g w y ,  w elcher ube r die P ro d u c lio n sb e d in g u n ge n  
des dortigen  D istrictes s ich  verbre itete; er g laubte 
anne h m e n  zu konnen, dafs die T h e iln e h m e r  an  der 
Re ise, w elche au s der M itte  F ra n k re ic h s  gekom m en  
w aren, die U ebe rzeugung  gew onneu  hatten, dafs der 
franzósische  R oh e ise n m a rk t  v o n  den H u ttenw erken  der 
M eu rthe  et M ose lle  b e he rrsch t w e rd e ; es liege dies 
n ic h t  n u r  an den g ro fsen  M a ssen  le icht gew in n b a re n  
Erzes, w e lche  ihnen  zur V e rf iig u n g  standen , son d e rn  
auch  darin, dafs sie dank  der Fo rtsch ritte  in  der 
M eta llu rg ie  auch  d a h in  ge langt seien, jegliche  R o h 
eisen qua li tat nach  W u n sc h  h e rzu ste lle n ; auch  ist es 
da se lbst gelungen, diese R oh e ise n so rte n  in  S ta h l von  
jedem  belieb igen H arteg rad  lierzustellen, w ie  da s u. 
A .  d ie C lassifica tion  tles S ta h lw e rk s  v on  L o n g w y  be- 
weist. D ie se lbe  lautet fu r  ba sischen  S t a h l ;

H a rteg rad H a rtu n g sv e rm 0gen
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Jt? 1 hart gu t h a rtb a r 75— 70 1 2 - 1 4
„ 2 »> hartb a r 7 0 - 6 5 1 4 - 1 0

„  3 m itte lhart ziem lich  gu t ha rtb a r 6 5 - 6 0 1 6 - 1 8
4 łJ k a u m  hartbar 6 0 - 5 5 1 8 - 2 0

„ 5 weich it 55— 50 2 0 - 2 2

„  6 ł ł n ich t h a rtba r 50 - 4 6 2 2 - 2 4

7 se lir  w eich 4 6 - 4 2 2 4 - 2 6
„  8 e stra  w eich

• ł 4 2 - 3 8 2 6 - 2 8

Y  e r  w  e r  t h  u  n  g  s  a  r  t e n

/Schienen, W a g e n -  u n d  W aggon fede rn , H am m er, ge- 
\w O h n lich e  W erkzeuge, Geziihe, harte  D rahte , Messer. 
[Sch ienen  u n d  La sch e n  von  gró fse ren  nnd  kle ineren 
J Profilen, B an da ge n  u n d  A ch sen , Re se rvo irb le che , Aexte, 
iS ch au fe ln ,  P flugscharen , W age n a ch sen  u n d  Radre ifen , 
IBettfedern, Geschutze.
(B leche  und  W in ke le ise n  f iir  SchifT- u n d  B ruckenbau , 
iFe inb le che , Schaufe ln , ye rsch iedene  Profile isen, H aken- 
In iige l u n d  Sch rauben .
/ K n u p p e l fu r D ra h t-  u n d  N age lfab rication , gcprefste 
\E isen b le c h w a a re n  a is  E rsa tz  fu r  sch w ed ische s Eisen.
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D a s M ate ria ł e rfreu tsjch  schon  eines ausgedehntcn 
Absatzkre ise s. R e d n e r  m acht da rau f aufm erksam , 
dafs d ie H uttenw erke  des Ostlichen F ia n k re ic h  und  
diejenigen in  der M itte  und im  Lo ire -Becken  gelc- 
genen  s ich  n ich t  zu bekam pfen brauchteń, dafs sie 
y ie lm ęh r gem einsam  arbeiten konnten, w enn nu r im  
A u g e  behą lten  wurde, dafs m an  dcm  Ostlichen F ra n k 

reich die E rzeugung  des Rohm ateria ls, d. i. R oh e ise n - 
und  F lufse isenblocke, uberlasse u n d  die in  der M itte 
und  im Lo ire -Becken  gelegenen W e rke  die W eiter- 
verarbe itung ubern iihm en, letztere seien um  so  le ichter 
dazu im stande, a is sie iiber m ehr a is ausre ichende E in 
richtungen  und  W erkzeuge u n d  einen gebildeten A r -  
be ilerstand verfugen.

Referate und klcinere Mittlieilunffen.

Schwedisclic Yersuche m it Ycnrcndnng von 

Cliromeiscnerz z u  Martliiofęii-llerdcn.*

H e rr  In ge n ie u r  E r ik  G son  Odelstjerna schreibt 
dem  R e fe re n te n :

. . . .  Ic h  b in  n u n m e h r  in  der Lage, Ilm c n  Be- 
stim m teres iib e r die V e rw end ung  von  Chrom erz zum 
M a rt in o fen  m ittheilen zu k o n n e n ; dagegen ist es m ir 
bed auerlicherw ę ise  u n m o g lich , S iche re s Ober den 
E rfo lg  e ines Zusatz.es von  Ch rom rohe isen  zum  M artin - 
bade zu sagen, weil S trcckversuche  m it dem Metalle, 
w e lches w ir  im  Laufe  dieses Jahres bei m ehreren 
M a rt in w e rke n  unte r Zusatz  v o n  Ch rom rohe isen  pro- 
ducirten, n ich t  ausgefiihrt w urden, ausgenom m en bei 
zwei W e rken , die jedoch die Resu ltate  geheim  halten. 
G le ich w o h l m u fs m an  annehm en, dafs die E rgebn isse  
befried igende und  gute sind, da  diese W erke  stand ig 
C h ro m roh e ise n  zu S tah l fu r m ann ig fache  Zwecke zu- 
setzen.

Ic h  futterte vo r  e in iger Zeit in Str id sbe rgs M artin - 
Hutte  e inen 3 t haltenden Ofen versuchsw eise  m it 
C h rom erzen  aus. D ie s  Futter erhielt allse itig a is 
U nterlage  Cham olteziegel, um  an dem  in  Schw eden  
seh r theu ren  E rze  zu sparen und weil Chrom erz 
bei B e r i ih ru n g  m it  D inasziege ln  n ich t  seh r gu t steht 
v ie lm e h r in unseren  se h r  he ifs gehenden Oefen m it 
dem  Q uarz  der D inasziege l gern  zusam m enschm ilzt 
und  eine se h r  zahe  Sch la cke  giebt. Ich  ordnete des
ha lb  in  den W a n d e n  rund  um  im  Ofen zw ischen E rz  
und  D ina sz iege ln  e inen leer b le ibenden schm alen 
Spa lt  an.

D a s  E rz  w urd e  in  ganzen Stucken  in  den Ofen 
gebracht; M O rte i, au s  75 % gem ahlenem  E rz  und 
25  % K a lk  bestehend, diente zur A u sfu llu n g  der ver- 
bliebenen H o h lra u m e  und  zum  G lattschlichten von  
Soh le  und  W anden .

Zu m  A n fa n g e  setzten w ir  den E in sa tz  zusam m en 
aus 40  %  R oh e ise n  u n d  00 % Schrott. D iese Charge  
Terlief unte r au fse rst heftigen K o ch e n  inne rha lb  drei 
S tund en  gerechnet vom  B eg inne  des E in tra ge n s  des 
Satzes h is  zum  Abstiche. D as erzeugte P roduct 
h ie lt 0,10 % C.

Be i den fo lgenden Chargen, dereń V e r la u f ein 
ebenso rasche r blieb, stiegen w ir  m it dem  Rohe isen- 
einsatze im  Verh3.1tnisse zum  Schrott. und  ais zuletzt 
90  % R oh e ise n  u n d  10 % Sch ro tt  charg irt wurden, 
verlief d ie C h a rge  in n e rh a lb  3'/2 S tund en ; auch  dabei 
h ie lt das P rod uc t 0,10 % C.

M a n  experim entirte  acht T a ge  h in d u rch  und es 
w urden  e ine M enge  C ha rgen  abgefuhrt. D a  aber der 
Schm e lze r n ich t  wagte, da s B ad  fruher abzustechen, 
a is s ich  das K o c h e n  im  O fen n ich t  etwas beruh igt 
halte  und  d ies nie  fruhe r geschah, a is das B a d  im 
Ofen n ich t in  w eiches E isen  um gew andelt war, da 
ferner der W erksbe sitze r n u r  harten S tah l produc iren

wollte und  Spiegele isen zur Au fkoh lun g, w ozu ich, 
telegraph isch  befragt, rieth, nicht zu beschaffen war, 
so w urde dieser der ganzen Sache  m ude und  liefs 
das Chro infutter w ieder ausbrechen.

B e i diesen Ye rsuchen  blieb das Kochen  w ahrend  
der ganzen Chargendauer aufserordentlich  heftig u n d  
noch beim  A bstiche  kochte das Metali im  Stich loche, 
in der P fanne und  in den Coquillen  —  trotzdem  w a r  
der Stahl, oder lich tige r gesagt das Eisen, in  den 
BlOcken h l a s  e n  f r e i  und  d i c h t  und  cs blieb  in  
der P fanne  keine Schaa le  zuruck.

A u ch  kalt w ar das M etali zum  V e rw undcrn  z a h e ! 
ln  S tr id sbe rgs H u lte  werden alle B locke  m it der 
R am iue  zerschlagen. BlOcke von 200 m m  □  m it
0,10 % C, e inseitig m it dem Meifsel i(uer eingeschroten, 
erfordern dabei zum  B ruch e  bOchsteris 4  Schlage. 
Ebenso lche  BlOcke au f Chrom erzherd  gefrischt, tief 
eingekerbt, w urden krum m  geschlagen, gewendet und  
nochm als k ru m m  geschlagen, bevor sie bei 16 b is 18 
Sch lagen  brachen. M a n  mufste diese BlOcke beider- 
seit tief einschroten.

Sov ie l haben die S tridsbergschen  V e rsuche  er
geben, dafs bei der E rzeugung  von  w eichem  E isen  
der C h rom erzherd  hochst w erth  ro li ist, und  ich  werde 
bestim m t schon  se h r  ba ld  bei m ehreren unserer 
M artinw erke  denselben einfuhren.

Fre i B o rd  S lockho lru  kostet E rz  m it 53  b is  
Cn03 die T o n n e  97 Kronen. Dr. L.

Yergl. auch Seite 851.

Die russisclie Industrie.

In  A nkn ijp fung  an den an d e rSp itze  unseres letzten 
Heftes ve r0ffentlichten A rt ike l »D ie  E rh O h u n g  der 
ru ssischen  E isenziille * werden unseren Le se rn  einige 
A ngab en  uber die L age  des russischen  Au fsenhande ls  
w ahrend  des Zeitraum es vom  1. Janua r b is 1. Sep- 
tem ber d. J. von  Interesse sein. A is  Quelle  fur d ie 
selben hat un s der belgische »M on ileu r des interfits 
rnateriels* vom  13. N ovem ber d. J. gedient.

„D er W erth  der A u sfu h r  betrug im  genannten 
Zeitabschnitte 327 M illionen  R ub e l gegen 252 M illionen  
R ub e l w ahrend  derselben Zeit des Vorjahres. Die 
se h r  m erk liche  Y e rm eh rung  ist fast aussch lie fslich  
au f die A u s fu h r  von  Getreide und  RohstofTen zuruck- 
zufuhren, w ie  aus fo lgender Uebersicht he rvo rgeh t:

Januar bis August Januar Ijij August 
1887. 1886.

Nabrungsmittel . . R u b e l 187 460 000 143 1 1 1 000

r w S k h e f Zw e c łe  „ 124 742 000 94  489 000
X h ie re  ..............  , 6 536 000 6 511 000
Fahricationswaaren ■ 9 127 000  8 066 000

in  Sum m a : R ub e l 327 865 000 252 183 000

also  M eh rau sfuh r in 1887: R u b e l 75 682 000.



894 Nr. 12. „STAHL UND E ISEN ." December 1887.

doch  iiber das Z ie l liin a u s  schiefsen. M a n  geht in  
diesem  BeschO tzungssystem  soga r noch  weiter: die A u s -  
sctilie fsung erstreckt s ich  n ich t n u r  au f die W aaren , 
sond e rn  auch  a u f  die M en sch ę n ; rnan w ill n ich t  
allein anstreben, dafs das ru ss ische  V o lk  n u r  im  L a n d e  
se lbst erzeugte W aaren  yerbraueht, son d e rn  geht so 
weit. zu verlangen, dafs d ie H uttenw erke, F a b r ik e n  
un d  U n te rn e h m u n ge n  a lle r A r t  au ssch lie fslich  d u rch  
E in h e im isc h e  geleitet w erden. O h n e  Zweifel s in d  
v ie le  an Spec ia lkenn tn issen  reiche Leu te  nach  R u f s 
land  e ingew andert, w ir  ken nen  dort Ingen ieure , dereń 
Ye rd ien ste  auch  au fse rha lb  ih re s Yate rlandes hoch  
geschatzt w erden ; ist  es aber n ich t zu w eit gegangen, 
den F re m d e n  jede E in m isc ln in g  zu v e rsa g e n ? W e n n  
dieses V e rbo t fortdauern  w ird , so  m u fs  auch  R u f s 
land  au f jede H iilfe  frem den K ap ita ls zw eife llos ver- 
zichten.

Besitzt n u n  das ru ss isc h e  R e ic h  genug  Geld und  
M enschen , um  m it eigenen K ra ften  das ausgedehnte  
E isenbahnnetz, w e lches es gep lant hat, d ie In s ta n d - 
setzung se ine r H afen  un d  Erftffnung v on  W e rfte n  zu 
yo llfuh ren , u in  sieli die m achtigen  H iilfsm itte l, aut' 
w e lche  es rechnet, zu ve rscha tfen ? In  der B ea n l- 
w o rtu n g  d ieser zwei len  F rage  liegt auch  die A n tw o rt  
a u f  die erste F rage .“

D ie  E n tw e rth u n g  des R u b e ls  hat die A u s fu h r  von  
W eizen, Gerste, H a fe r u n d  M a is  e rle ich te rt ; w enn  
aber der E in ga n g szo ll h ie ra u f in  D eu tsch land  in  der 
W e ise  e rhoht w ird, w ie dies vom  deutschen L a n d -  
w irth schaftsrath  befurw ortet w orden  ist, so  entsteht 
die Frage, w o h in  die landw irth schą ftlichen  Erzeug- 
n isse  des ru ss ischen  R e ich e s  abfliefsen sollen. In fo lge  
der h o h e n  Abgaben, w elche  R u fs la n d  bei der E in fu h r  
frem der W a a re n  erhebt, m ussen  die in te rnationa len  
H and e lsbez iehungen  no thw end ige rw e ise  abnehm en. 
E n g la n d , w e lches ein  s la rke r  Y e rb ra u ch e r  von  
frem dem  Getreide ist, da se ine he im ische  P roduction  
n ic lit  genugt, findet es v ie l vortbeilhafLer, s ich  in 
Ind ien , A u stra lie n  u n d  C a n ad a  zu yersorgen, w eil es 
dort m it  den E rze u gn isse n  se ine r In d u str ie  bezahlen 
k a n n ;  O este rre icb -U nga rn  ist se lbst ein A u s fu b r la n d  
fu r G etre ide; in  F ra n k re ic h  m acht m an  gro fse  A n - 
strengungen, die L a n d w irth sch a ft  zu heben, u n d  ist 
m an  dase lbst k a u m  au f die E in fu h r  frem den Getre ides 
angew iesen, w enn  die E rn te  Ues L a n d e s  e in igerm afsen 
gu t  ausfallt. D ie  Absatzgeb iote s in d  dem nach  fiir das 
ru ss isc h e  Getreide n ic lit  se h r  zahlre ich, zum al dem 
se lben die landw irth scha ft lichen  E rzeugn isse  au s  I n 
dien, den V e re in ig ten  Staaten un d  seit e in ige r Zeit 
auch  a u s  A rge n t in ie n  gegeniibertreten, a lles Lander, 
w elche  a is  G egen le istung  fiir d iese A u s fu h r  europa ische  
W a a re n  e in fiiliren  kOnnen.

O bg le ich  die L a g e  gem afs der ob igen  Z iffern 
gegenw artig  ja  befried igend erscheint, bietet sie  trotz
dem  ernsthafte Gefahren, denn  die A u s fu h r  k a n n  s ich  
n ich t  w eiter en tw icke ln , h och sten s s ich  a u f  dem  
jetzigen Pu n k te  erha lten, aber auch  stets n u r  au f 
Ko sten  e iner En tw e rth u n g  des P a p ie rrub e ls  an  den 
eu rop a ischen  Borsen . N u n  w ird  h ie rdu rch  aber das 
ganze R e ic h  getro lfen und  besonders der Staatsschatz, 
w e lcher zah lre iche  in  G o ld  zah lbare  V e rb ind lichke iten  
e ingegangen  ist. D ie se  L a g e  ist au f das ubertriebene 
schu tzzó llne rische  Sy ste m  z u ru c k zu f iih re n , w elches 
das ru ss isc h e  R e ic h  angen om m en  hat, und  die W ir -  
k u n g  der ZOlle, w elche e inem  Y e rb o t  der E in fu h r  
g le ichbedeutend  sind, w ird  ffd iibar; so  erg iebt dic 
T a be lle  ube r die E in fu h r  fo lgende Z a h le n :

Januar bis August Januar bis August 
1887. 1886.

N ah ru n gsm itte l . . R u b e l 82  134 000 55 250 000
R ohsto ffe  f. gew erb-

liche  Zw ecke . . . „ 141 020 000  148 512  000
T h i e r e ....................„ 262 000 352 000
F a b rica lion sw a a re n  . „ 36 103 000  4 4  801 000

in  S u m m a : R u b e l 209  519 000  248  915 000
also  M in d e r-E in fu h r  in  188 7 : R u b e l 39 396 000.

D ie  E in f iih ru n g  au s la n d isch e r W a a re  nach  R u f s 
la n d  w ird  gegenstandslo s; so  hat an M in d e r-A b ga b e n  
in  dem  Ze itraum  von  Jan u a r  b is  E n d e  A u g u s t  zu 
ve rze ichnen : R oh e ise n  1 250 000  R u b e l,  Sch ienen  
1 16S 000 Rube l, S tah l 669 000 R ube l, R o lnne ta lle
4  901 000  Rube l, E isen - u n d  S tah lw a a re n  1 298  000 
Rube l, M a sch in e n  261 000  R u b e l;  das he ifst also, 
d ieser eine Ind u strie zw e ig  a lle in  hat e ine V e rm in d e - 
ru n g  in  der E in fu h r  von  9 ‘/a M illio n e n  R u b e l in  acht 
M onaten  zu verzeichnen. Dafs d ies n ich t  and e rs se in  
k a n n , geht au s  e infachen B e rechnungen  h e rvo r  
(w elche  w ir  in  letzter N u m m e r  m itgethe ilt haben).

E s  ist bekann t, da ls  d ie ru ss isc h e  R eg ie rung , 
n ach  dem  Y o rb ild e  der Ve re in ig ten  Staaten  u n d  neue r
d in g s  auch  Ita lien s handelnd, s ich  eine natiouale  In 
dustrie  schalfen  w i l l : jedoch ist n ich t  zu vergessen, 
dafs dort die G ru n d la ge n  n ich t  d iese lben sind. W e n n  
d ie E rzeugn isse  e iner au sla n d isch e n  In d u strie  m it  10 
b is 15, ja  se lbst 20  % ih re s  W e rth e s  belegt w erden, 
so  kann  der yerfo lgte  Z w eck  B e re ch tigu n g  h a b e n ; 
dafs den lie im ischen  H uttenw erken  gew isse  Y o rth e ile  
bew illig t w erden, lafst m an  s ich  auch  n o ch  gefallen, 
dafs m an  aber in  R u fs la n d  eine W a a re  d re im al so  
h o ch  a is  au f u n se ren  M a rk ten  bezahlen m ufs, heifst

Societe John Cockerill, Sernlng.

D e r  d iesjahrige  G e sch a ftsb e rich t, w e lcher der 
G ene ra lve rsam m lung  vom  26. O ctober voi ge legt w urde, 
ist von  dem  Delegirten  des Ye rw a ltungsrathe s, C h -  
D e l l o y e - M a t t h i e u .  erstattet, weil der neue Ge- 
nera ld irector, A d o l p h  G  r e i  n e r ,  se inen Po sten  erst 
am  1. Ju li d. J. angetreten hat, w ah rend  E u g .  S a .  
d o i n e  bekann tlich  sch o n  an fangs N ovem b e r v. J. 
zuruckgetreten war.

N a c h  dem  Berich te  belauft s ich  der W e rth  der 
gesam m ten  P roduction  w a h re n d  des Berich tsja lire s  r t) ^  i 
a u f  '  34  305 482  F r. gegenuber 33  100 689 Fr. im  
Y o rja h re ;  der Be tr ieb suhe rschu fs  betragt 2 3 5 9 4 2 0  Fr.
(2467  555 F r . ) ; der R o h g c w in n  2 2 S 1 1 0 5  F r.  und  
de r R e in g e w in n  828  729 Fr. D ie  zu r  Y e rth e ilu n g  
ge langte  D iv idende  be trug  5 %  w ie im  Yo rjah re .

D ie  der Gese llschaft zugeho rigen  K o  h i e n  b e r g -  
w e r k e  hab en  ke in  be sonders erfreu liches E rtra gn ifs  
e rgeben; sie  s in d  a u f  eine tagliche F o rd e ru n g  von  
etwa 1300 t eingeriehtot.

A u f  den der G ese llschaft gehOrigen, in  L u xe m - 
b u rg  und  B e lg ie n  ge legenen E i s e n s t e i n g r u b e n  
s in d  63 400  t E rz  gefordert w orden. M it  den E r- 
geb n issen  ih re r  B e th e ilig u n ge n  an  der Soc ie tć  F ranco - 
B e lge  des m ine s de S o m o rro st ro  ist  d ie Gesellschaft 
se h r  zufrieden, indem  die Ye rsch ilfungen , w elche im 
ersten H a lb jah re  291 000  t betragen haben, in  d iesem  
Jah re  vorau ss ich t lich  au f 600 000 t steigen werden.

V o n  den  n ich t  m it dem  Stah lw e rke  ye rbundenen  
H o c h o f e n  w aren  2 w ah rend  des ganzen  Jah re s im  
Betrieb, w oh ingegen  der dritte im  Janua r in  Feuer 
gestellt w o rden  ist; zwei derse lben gehen  au fBe sse tner- 
u n d  e iner au f Pudde lrohe isen . D ie  gesam m te P ro 
duction  betrug 37 521 t.

A n  S c h w e i f s e i s e n  w urde w ah re n d  des Be- 
rich tsjah re s 29 050  t erzeugt, d. i. 3700  t oder 14 % 
m e h r  a is  im  Vorjahre . D e r E r lo s  au s  dem  Sch lacken - 
ye rkau fe  b e tru s  40  000  Fr.

D a s  S t a h l w e r k  hatte zw a r n ich t  ube r M ange l 
an  A u ftragen  zu  klagen, doch  liefsen d ie  P re ise  seh r 
zu w fln schen  ubrig. D ie  m it  dem  Stah lw e rk  yer
b und enen  H o ch o fe n  hab en  101 200 t (88 500  t) er- 
b la se n ; in  der Bessem er- u n d  S iem e n s-M a rtin -A b th e i- 
lu n g  w u rd en  93  000  t (62 700  t) B lS c ke  erzeugt; die 
Fe rtigp rod uct ion  erre ichte  das G ew ieht v o n  97 600 t 
(54  900  t). E s  s in d  d ie s d ie hOclisten Zah len, d ie  je 
erre icht w orden  sind, jedoch  ist  in  letzter Ze it noch
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eine S te ige rung  zu bem erken  gew esen und  hofTt 
m an  im  lau fenden  Jahre  m indestens 120000  t B locke  
zu giefson.

D ie  G i e f s e r e i e n  w aren  in  zufriedenstellender 
W e ise  beschiiftigt, sow o h l b in sichtlieh  der A rbe its- 
m enge  a is auch  de r Pre ise. D ie  H a m m e r s c b m i e d e  
w ar dagegen du rcha u s ungenugend  und  un lohnend  
beschaftigt.

D ie  R f i  d e r  f a b r i k  w a r  ebenfalls n ich t voll be
schaftigt, bat jedoch in jungste r Zeit starkę Auftrage  
au s dcm  A u s la n d e  erhalten. D ie  K e s s e l s e h m i e d e  
w a r  aufserst m ange lhaft beschaftigt und  m ufste 
grOfsere A u ftrage  zu ganz un lohnend en  Pre isen  uber- 
nehm en, so  dafs ih r  E rtra gn ifs  gleich  N u li war.

D ie  C o n s t r u c t i o n s w e r k s t a t t e n  litlen a'm 
sch  w  ersten unte r A rbe itsraange l, und  m ufste das A r-  
be ite rpersonal stark ve rm ind ert werden. Gegenw artig 
hofft m an  darauf, T h e ile  fu r die Befestigungen an 
der M a a s  zu erhalten, und  ye rlangt die Gesellschaft 
zu diesem  Zw eck  einen ersten C red it von  500000  F r„  
um  die zur H e rste llung  dieser A rbe iten  erforderlichen 
E in r ic h tu n g e n  zu treffen.

D a s  S c h i f f s w e r f t  w a r  recht gut beschaftigt, 
das T ro cke n d o ck  hat im  Lau fe  des Jahres 21 Schiffe 
m it  einem  Gehalte  von  24  215 t aufgenom m en. Ueber 
die fu r  den be lg ischen  Staat gebauten beiden Post- 
dam pfer fu r  den  D ien st  zw ischen Ostendę und  Dover, 
w elche  bekannterm afsen  ein yo llstand ige s F ia sco  fur 
die Gese llschaft geb ildet haben, iiufsert s ich  der Be- 
ricliterstatter se h r  zu rflckha ltend , indem  er meint, 
dafs N eue ru n ge n  n iem als au f den ersten A n h ie b  ge- 
liingen u n d  m an  hoflen  kOnne, dafs die Schiffe sich 
derart ande rn  liefsen, dafs sie den D ienst zur voll- 
kom m enen  Zu friedenhe it des P u b l ik u m s , w elches 
gegenw artig  ube r den V o rfa ll e in igerm afsen  aufgeregt 
sei, au sfiih ren  konnten.

D ie  der Gese llschaft ge lio rige  F lottille  von  11 
Dam pfern  hat ein befried igendes E rge b n ifs  gehabt.

U eb er die B e th e ilig u n g  der Gesellschaft an den 
E isenw e rken  in  S f ld ru fs la n d , welche sie in Gem ein- 
schaft m it  der Soc iśte  des acieries de P rag a  in Ka- 
m euskoe am  D n ie p r  bant, heifst es, dafs das ge
sam m te K ap ita ł a u f  5 000  000  B u b e l festgesetzt ist, 
welches v on  beiden Gesellschaften je zu r H iilfte ein- 
geschossen  w ird. Th ats iich lich  ist die Societe Cockerill 
indefs n u r  m it 2 0 0 0 0 0 0  Fr. betheiligt, indem  der 
R e st  d u rch  P r iva t-Z e ich n u n gen  aufgebracht ist. B is  
jetzt s ind  20  % v on  dem A ctien -Kap ita l eingezogen 
worden.

D e r Genera l - D irecto r G r e i n e r  w ar erst vo r  
kurzem  m it den H H . R a u h  und  P a s t o r  in Ka- 
tnenskoe und  befindet sich  auch  gegenw artig  w ieder 
d o rt;  se ine  Berich te  v on  d o rthe r lauten recht hoff- 
nungsyo ll. D ie  ru ss isch e n  Za lle  betragen gegenw artig  
fiir R o h e ise n  00 F r . , fu r  Schm iede isen  122 Fr. 
und  fu r S tah l 171 Fr. fu r  die T o n n e ;  da dieselben 
in dieser H o h e  a u f  einen Zeitraum  von  m indestens 
10 Jah ren  vom  Staate ga ran tirt  sind, so  hofft man, 
dafs d ic  neugegriindete  Gesellschaft ausgezeichnete 
Geschafte m achen  w ird.

A u c h  bei der Com pagn ie  du C on go  p ou r le com- 
m erce et 1’ind ustrie , dereń Zw eck  hekanntlich  in 
erster L in ie  die H e rste llu n g  der C ongobahn  ist. hat 
die Gese llschaft s ich  m il 15 000  Fr. betheiligt.

D ie  Z a h l der beschaftigten A rb e ite r  w ar 8778 und 
die S u m m ę  der gezahlten L 5 h n e  Fr. 8 6 4 9 1 8 4 , gezen 
9421 A rb e ite r  u n d  e in e L o b n su m m e  von  Fr. 8 8 1 2 6 8 4  
im  yo rigen  Berichtsjahre.

Z u  den W o h lfah rtse in r ich tu n ge n  ih re r  A rbe iter 
ve rw endet die Gese llschaft n ic h l unerheb liche  B e i
trage; w ir  g lauben  a lle rd ings, dafs dieselbe in dieser 
Bez iehung  unter ih re n  Schw este rn  in  Belg ien  eine 
ruhm liche  A u sn a h m e ste llu n g  einnim m t.

D ie  Gesellschaft verausgabte im  B e r ic h ts ja h re :

an  gew ohn liehen  und  aufsergew Ohnlichen Pen sionen  
und  Be ihu lfen  an yerungluckte, k ranke  un d  notli-
le idende A r b e i t e r ......................... Fr. 210 054

an Beitragen zur U n fa llkasse  der Berg-
l e u l e ...........................................  , 32 345

fur Aerzte und A p o t h e k e r ............... „ 37 027

fur das W a is e u h a u s .........................  „ 35 903

Geschenke an  die A rm e n y e rw a ltu n g . „ 500

fiir d ie B e rg in d u str ie sch u le zu H o b o ke n  „ 5 525

also  insgesam m t die Su m m ę  yo n  Fr. 321 354

Itimamuriniy-Srtlgó-Tarjaiicr Eiseuwcrks-AcHcn- 

Gescllscliaft (Ungurn).

D ie  G ruben  und W erke  der Gesellschaft forderteu 
im  Betriebsjahre 1886/87 78 160,7 t E isenerze und 
beforderten fu r den eigenen B ed arf und  fur das un- 
ga rische  M ontanarar mittelst ih re r fast zwei M e ilen  
langen  Se ilbahn  95 054,8 t E isenerze nach Station 
Liker.

Die Ka lkste inb ruche  lieferten 19 758.7 t Zuschliige, 
die B raunkoh leng rub en  204 798,5 t Kohlen. A n  Holz- 
koh len  w urden  512 909 h l erzeugt. E in  Th e il der 
H ochofen  zu L ik e r  yerarbeitet gekaufte K o k s  aus dem 
K a rw in e r  Reviere.

D ie  Schm elzw erke  der Gesellschaft w aren —  ah- 
gesehen von der wegen Neuzuste llung des N yustyaer 
und  M u ran y th a le r  H ocho fens e rforderlichen Betriebs- 
unterbreebung —  im  ungestórleu  Betriebe.

D ie  P roduction  betrug 41 955,3 t R ohe isen  und 
1732,6 t Gufswaaren.

D ie  Raffin irw erke  erzeugten 44 2 4 9 ,8  t Luppen- 
eisen und 4697,5 t Schw eifseisen, in  Sum m a 51947,3  t 
Halbfabricate, die Gesam m tm enge der Fertigfabricate 
an WTalzeisen, Achsen, D rah t u. s. w. betrug 40811  t.

D a s  Gesam m tcjuantum  der in s  In -  und  A u sla n d  
yerkauften Fabricate  belief sich  au f 42  242,1 t.

D e r B ru ttogew inn  des Be lrieb sjahres 1886/87 be- 
rechnet s ich  au f FI. osterr. 1 134 205,58. Neben einer
6 procentigen D iv idende  (FI. 600 000) w erden aus dem 
G ew inn  FI. 200 000 zu einem  R ese rve fonds ausge- 
sch ieden, w elcher m it Berucksich t igung  der fort- 
w ahrend  zu zw eckd ien licher A n w e n d u n g  ge langenden 
Neuerungen und E rfindungen  au f dera Gebiete der 
E isen industrie  dazu dienen so li,  diesen folgen und  
die Gesellschafts-U nternehm ungen concu rrenzfśh ig  er
halten zu konnen. Dr. L.

Ueber die Erzfundo in Sii(lłvest-Afrlka

schre ibt der »Export«, O rgan  des Centralverein s fur 
Hande lsgeograph ie  in  seiner N r. votn 15. N ovem ber 
d. J. das Nachfolgende:

D ie  Nachrichten, welche kurzlich  aus Luderitz- 
land  ube r dort aufgefundene re ichhaltige  G old lager 
nach Deutsch land  ge langt sind, veranlafsten u n s  zur 
E in z iehung  genauer E rkund igungen . A u s  zuver- 
la ssige r Quelle  hS ren  w ir, dafs die ^Deutsche 
Co lon ia lgesellschaft fu r  Sud w est-A fr ika * —  niclit zu 
yerw echseln m it der »Deutsch  - W estafrikanischen 
K om p an ie * —  von  ih ren  Yertretern in  Kap stadt in 
der Th a t ein  Te legram m  erhalten hat, welches die 
En tdockung reichhaltiger G o ldm inen  au f dem jener 
Gesellschaft gehorigen Gebiete meldet. D iese M e ld ung
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ist auch, w ie  w ir  w eiter aus s iche re r Q ue lle  er- 
fahren, v om  A u sw a rt ige m  A m te  d u rch  den K e ich s-  
com m issa r  Dr. G o h  r i n g  bestatigt w orden. N ich t 
m in d e r erfreu lich  a is  d iese N ach rich ten  s in d  die 
A n a ly se n  der au s  SO dw est - A f r ik a  stam m enden  
Kupfererze, w elche  s ich  theilw e ise  a is  se h r  re ich - 
ha lt ig  erw iesen. H offentlich  s in d  die G rub en  n ich t  
allzuweit v o n  der See gelegen, so  dafs ih r  A b b a u  
n ich t  du rch  zu h o h e  T ran sp o rtko ste n  un d  Ve r- 
ladungsspe sen  ge h ind e rt  w ird. D ie  A n a ly se n  dieser 
E rze  la ssen  w ir  n ach stehend  folgen.

R e s u l t a t e  d | r  U n t e r s u c h u n g  e i n e r  A n z a h l  

E r z p r o b e n  a u s  S i i d w e s t - A f r i k a .

Nr.
des

Beu-
tels

BMeicliitnng der Proton
3 -2 .

Cł," —
ua

i - s .hp=>
Jś .s
aa

=̂3
tn ~  

to —  —<
io c

Bemtrknngeii

1 . E b ony-M ine . V o n  
der O be rflitche . 34,16 0,188 1,88 En tha ltend

2. A rikanan ison i the 
K u is ip  10 Meil. 
S  0 .  von  Sw a rt- 
bank  . . . . 25,51 0,032 0,32

w e n ig  Gold. 

S p u r  Gold.
3. H ope  M in e  100 ' 

S ch a c b t9 0 'u n te r  
der Oberflitche 
Ju n i 86.SlollenC. 33,83

4. H op e  M in e  N r. 15. 
A u sges. P rob e  
von  re ichem  E rz 44,50 S p u r  S ilber.

5. H ope  M ine, S to l- 
len  A . 25  st. 
S ch a c h t  Oberfl. 36,53

6. L u d w ig  M i d c .  Y o n  
de r Oberflache 16,84

7. N a ra m a s M ine. 
Ju n i 1886 . . 16,16 0,007 0,07 S p u r  Gold.

8. N a ram as M ine. 
E rze  au s  ■21/,-> b is 
3 ' T iefe . . . 24,50

9. O tav i M in e  . . 35,31 0,062 0,62 Betrachtlich

10. n n * 27,94

B le i. S p u r  
Gold.

Betrach tlich

1 1 . ł» 51 » • 27,90 _ _ Blei.
Betrach tlich

12 , Nebengeste in  . . 0,29 _ Bici.
Ka lk ste in  m it

13. O tav i M in e  . . 25,12 0,026 0,26

w en ig  ein- 
gesprengtem  
Kupferglanz. 

En tha ltend

14. » n • • • 75,63 0,230 2,30

viel B le i. 
S p u r  Gold.

15. n si • • • 52,55 0,135 1,35 Entha ltend

16. » * • 29,57 0,017 0,17
etwas B lei. 
V ie l B lei.

17. H ope  M ine, S to l- 
len O. 100 'T ie fe . 
Letztcs zu T age  
ge lordertes Ei'z. 
A p r i l  1886 . . 28,91 0,012 0,12

S p u r  Gold. 

S p u r  Gold.

18. H op e  M ine, Sto l- 
len D. , . .

■
29,32 0,014 0,14

En th a lte n d  
k e i n  N ickel.

S p u r  Gold.

D ie  P ro b e n  19 b is incl. 36 enthalten kein  S i lb e r  
in  w agb arer M enge !

Nr.
des
Beu-
tela

B eze ich n u n g  der P ro b e n tń=> Bemcrkungen

19. H o p e  M ine . S to llen  I  . . 30,74
20. H o p e  M ine. S to llen  B  . . 31,50 E n th a lt  eine

S p u r  S ilb e r.
2 1 . H op e  M ine. A u s  S to llen

E  u n d  F  ....................... 23,52
22. H op e  M ine. A u s  S to llen

G u n d  H  . ................... 40,27
23. I Io p c  M ine . S to llen  K  . . 19,49
24. Hope M ine. S to llen  L  . . 10,13
25. Hope M in e  1 00 ' shaft, S u r -

face and  20 '  bel. surfacc.
June  1886 ....................... 34,17

26. L u d w ig  M i n e ................... 21,13 D u rc h sc h n ilt s -
p robe  von  12
besond. Stuck.

27. 20,49 Gr. P rnbeslnck.
28. N a ram as M ine. 7 '/a M is.

E. H. M. June  1886 . . 17,71 S p u r  S ilbe r.
29. N a ra m a s  M in e  su rface  . . 11,53
30. » it 1) • 26,85
31. h tj n 22,72
32. N a ra m a s M i n e ................... 15,14

33 b is  36, 4  m it D. bezeichnete P roben .
33  ist  e in  G em isch  von  M agnete isen ste in  u n d  E isen - 

g lanz; e in  re iche s E isenerz.
34  besteht au s E ise n g la n z  u n d  w e n ig  M agnete isen ; 

seh r reicli.
35 ist M agnete isen  u n d  E ise n g la n z  im  Quarzit.
36  ist  W o lfra m e rz  (W o lfra m it )  m it Q u a rz ;  das reine 

E rz  entha lt 70,3 °/o W o lfra m sa u re .

D ie  P roben  1 b is  8 incl. u n d  17 b is  32  sind  
w asse rha lt ige  K u p fe r  ■ E ise n s ilic a te ; einzelne dieser 
Proben, w ie  die P ro b e  2, enthalten e ingesprengt 
K u p fe rg la n z  und  Kupfe rk ie s. S e h r  ve rsch ieden  von 
den ^enannten  P roben  s in d  die E rze  der O tav i-M ine , 
d ie  P ro b e n  9 b is  16 incl.:

Nr. 9. E rd ig e r  M a la c h it  m it W e ifsb le ie rz  und 
d ichtem  B le ig lanz.

Nr. 10. K ie se lkup fe r m it  W e ifsb le ie rz ,  Yitrio.l- 
b le ierz u. s. w.

Nr. 11. Z iege lerz m it Kupferglanz.
N r. 12. (Nebengeste in) K a lk s te in  m it w en ig  ein- 

gesprengtem  Kupferglanz.
N r. 13. B le ig la n z  m it Bun tkupfe rk ie s.
Nr. 14. E in  ganz ungew O hn lich  re icher Kup fe r

glanz.
Nr. 15. K up fe rg la n z  m it  M a lach it.
N r. 16. W eifsb le ierz, Y it r io lb le ie rz  u n d  M alach it. 

W a s  die A r t  der U n te rsu c h u n g  anbelangt, so  ist 
zu bem erken, dafs zunach st  v o n  sam m tlichen  Proben  
in  sorgfiilt iger W e ise  D  u r c h s c h n i t t s p r o b e  n 
e n ln o m m e n  w urden . D e r G eha lt an  M eta llen  wurde 
gew ich tsann ly st isch  erm ittelt und  alle  E inzelbe- 
s t im m ungen  a u f  ih re  Richtigke.it d u rch  unabhang ige  
G ontro lbe stim m ungen  gepruft. A u f  e inen etwaigen 
G eha lt an  Gold, S i lb e r  un d  N icke l w urden  sam m t- 
liche  E rzp ro be n  un te rsuch t; letztgenanntes Metali 
w u rd e  jedoch  in  ke iner der P ro b e n  gefunden. 
S a m m tlich e  P roben  s in d  frei v o n  Bestandtheilen, 
w elche  d ie  Q ualitiit des au szu b rin ge n d e n  Kupfers 
ve rsch lech te rn  konnten.

B erlin , den  2. Sep tem b er 1886.

gez. P u f a l i I ,
A ss is te p t  an  der K Sn ig l.  Bergakadem ie  

zu Berlin.
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Der Eispuerjtbergbau auf Cnba.

E in e m  englischen  Cbnsdjarberichte v on  C uba  ent- 
n im m t »T he  iron  Age«  folgende M ilthe ilungen : Im  
•Jahre 1883 bildete s ich  u n le r  dem Nam en Ju rugua  
Ir o n  C o m p an y  einn am erikan ische  Gesellschaft, welche 
au f C u b a  eine R e ih e  von  E isensle ingruheti zum  Preise 
v on  £  62 500 ankaufte, ferner eine E ise n h a h n  von 
etw a 27 km  L iin ge  und  ebenso eine grofse  SchifTs- 
w erft baute und  in sgesam m t ein Kap itał von  £  3 12 500  
aufwendete. Im  Jahre  1884 fuhrte die Gesellschaft 
nach  den Ye re in ig len  Staaten 22 000 t, im  Jahre  1885 
80  000 l nnd  im Jah re  1886 110 000 t E rz  aus.

D ie  A u s fu h r  steht aber n icht im  Y c rh S ltn ifs  zu 
der M aclit igke it der E rzvorkom m en, und  ist m an, um  
dah in  zu gelangen, im Begriff, eine besondere Schiffs- 
lin ie  unter eng lisc lie r F la gge  einzuriebten. D ie  Ge- 
se llscbaft bofft nach  E in r ic h tu n g  derselben taglich 
1000 l E rz  verschiffen zu kdnnen. D a s  E rz  w ird  im  
Ta geba u  g e w o n n e n , w obei n u r  w e n ig  A b ra u m  zu 
cntfernen ist. D ie  G ow in nungs- und T ian spo rtko sten  
stellen s ich  fo lgenderm afsen:

A bga b e  an  die E igen th flm er . . —  sh. 27-i, pence 
A b b a u e n  u n d  Ye rladen  a u f  die

E i s e n b a b n ............................ 3 „ 10 „
E i s e n b a b n f r a c h t ..................... 2 „ 3 „
Versch ifTungskoslen  nach  den

Vere in igten  S taa len  . . . .  7 „ 1 1 ,/2 „
E in ga n g szo ll der Verein. Staaten 3 . 1 ' j ,

a lso  in  Su m m a  17 sh. 4 pence.
D a s  E rz  entha lt 60 b is  67 % m eta llisches Eisen. 

D a s  Be s ilz th u m  der Ju ru gu a  C om pany  belauft sich 
au f 7 '/.i h a ;  d ie O brigen  E isenste in lager, w elche  noch  
n ich t  ve rkauft s ind , und  von  denen viele noch besser 
a is  d iejenigen der vo rgenann tcn  Gesellschaft sein 
sollen, bedecken noch  einen B a u m  von etwa 43'/2 ha.

E s  ve rlau le t a u c h , dafs eine Gesellschaft m it 
einem  Kap ita ł von  830  000 im  Begriffe stehe sieli 
zu bilden, um  d iese le lztgenannlen  V o rkom m en  in  
A n g r if f  zu nehm en. D ie  u rsp ru n g lich e n  Gruberibesitzer 
s in d  v on  ih ren  an fangs exórb itanten Fo rde rungen  
zuruckgegangen, ind em  sie  bereit sind, das E rz  gegen 
eine A b g a b e  von  9 b is 11 ‘/a pence fiir die T onne  
abzugeben.

A u fse rd e m  so llen  n och  re ichc M anganerzlager an 
einem  u n w e it  der K u ste  gelegenen See sich befinden, 
w e lch  letzterer d u rch  den D u rch st ich  eines 540 m 
breiten L a n d ru c ke n s  m it  dem  Meere in  V e rb in d u n g  
gebracht w erden  kann.

Eisen- nnd Stalileinfnłir der Yereinigtcn Staaten.

N ach  den M itthe ilungen  des statislischen A m te s der 
Ve re in ig ten  Staato ii h at die gesam m te E in fu h r  von  
E ise n  u n d  S ta h l in  den 9 M onaten  Janua r b is  Sep 

tem ber d. Js. die Sum m ę  von  1 450  990  t (zu je 
1000 kg) erreicht, n a m lic h :

R o h e i s e n ....................................  383 865  t
S c h r o t t ........................................ 264  030 t
S t a h l s c h b - n e n .............................  97  160 t
Stahttilucke, -KnOppel u. s. w. . . 264  835 t
W e ifsb lech  ......................... ...  . 2 2 1 4 2 0  t
W a lz d r a h t ....................................  124 235 t.

w ahrend  der R e st  au f son slige  E isen- und  Stah l- 
waaren enlfiilll.

D ie  E in fu h r  an Eisenerzen betrug w ahrend dieses 
Zeitraum es 1 026  620 t. Im  M onat Septem ber d. J. 
w urde eingefOhrt: an E isen  u n d  S tah l 164 930 t und 
an Eisenerzen 146 575 t.

Wasscihalluiig in einem Kohlensehaehtc mit 

clektrisclier Kraftiibcrtragung.

Y o n  der F irm a  I m m i s c h  & C o ., Kentish  Tow n, 
London , ist vor kurzem in einem Koh len schach le  in 
St. Jo h n ’s, Norm antón, eine W asse rha ltung  m it elek- 
trischer U ebertragung zur F iird c ru n g  von  0,17 cbm  
in der M innte aus einer Teufe von  161 m eingebaut 
worden. D ie  zu Ta^e  liegende Dam pfm ascb ine  bat 
einen Cylinder von 380 m m  Durchm esser und 405 m m  
Hub. D ie  Pum pe ist eine Djfferentialpumpe von  182 
bezw. 137 m m  Kolbendurchm esser. D ie 15lekti-o-Dy- 
nam om asch ine  m acht du rchschn iltlich  650 U m drehuu - 
gen u n d  die Pum pe  etwa 8, so dafs eine sehr starkę 
Uebersetzung, welche theils durch Zahnrader, theils 
durch R iem cn  bew irkt w ird, Yorhanden ist. Der 
Nutzeffect der K ra ftuberlragung w ird  auf 44,4 % an- 
gegeben.

D ie  Ye rw a ltung  der Zeehe so li m it der A n lage  
seh r znfrieden se in; sie bat, heifst es, derselben F irm a  
einen weiteren A u ftrag  erllie ilt au f eine neue W asse r
haltung, in welcher 0,54 cbm  au f eine HO hc von  
274 m  in der M inutę  gefOrdert werden sollen.

Der Schiffskanal von Manchester.

Freitag, den 18. Novem ber, ist der erste Spaten- 
s lich  bei diesem grofsartigen U nternehm en geschehen. 
D ie  A rbe it ist bei Easlham , am  westlichen A u sgange  
des Kanals, dort wo er in den Merseyflufs mundet, 
begonnen worden. Der Unternehm er, T. A. W a l k e r ,  
der den B a u  gegen dic Sum m ę von 120 M illionen  J l  
ubernom m en h a l,  gedenkt in  Ba lde  n icht w eniger 
ais 18 000 A rbe iter anzustellen, selbstredend ist, dafs 
er von  Dam pfbaggern  ausgedehnten Gebrauch zu 
m achen beabsich ligt; er hofft, das gigantische U nte r
nehm en im  Yerlaufe von 4  Jahren zu g luck lichem  
End e  zu bringen. W o  bleibt die A u sfu h ru n g  unserer 
bescheidenen deutschen C ana lbau ten ?

Marktlbericlit.

D u s s e l d o r f ,  den 30. N ovem ber 1887.
D ie  L age  des E i s e n -  und  S t a h l  m a r k t  e s  hat 

sich  im  allgem einen seit unserm  letzten Berichte  
insofern  geandert, a is  in fo lge  der w ieder beginnenden 
N ach frage  aus den Y e r .  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  
n ich t zu ve rkennen  ist, dafs die S t im m ung  au f dem 
deutschen M arkte, w elche  sich  s. Z. d u rch  die R uck - 
w irk u n g  der au f dem am erikan ischen  Markte einge- 
tretenen S tille  in  etwa zu yerflauen b e g a n n , eine 
festere gew orden  ist. D a fs  diese feste S t im m u n g  eine 
stab ile  bleibt, dazu hat w esentlich  der A b sch lu fs  von  
C onve n lion e n  beigetragen.

D e r K o h l e n m a r k t  hat s ich  gegen den Y o r- 
m onat noch  wesentlich versteift. D ie  Ziffern der 
B ah n a b fu h r  w-eisen eine b is dah in  unerreichte HOhe 
nach, wobei a lle rd ings der bereits seit langerer Zeit 
unzulangliche W asse rstand  des R he ine s wesentlich m it 
in  Betracht kom m en mag. D ie  N achfrage  bleibt 
aufserordentlich rege und  erstreckt sich  in  gleicher 
W e ise  uber G askoh len . welche vom  W in le rb e d a rf  
w en ig  beruhrt werden, wie uber Fettkohlen und die
jenigen Separationsproducte, welche der E in w irk u n g  
des W interbedarfs unterliegen. In  K o k s  hat das 
Geschaft einen ausnehm end lebhaften Charakte r ange.
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nom m cn . D ie  E rze u gu n g  fu r das erste H a lb ja h r  
kom m enden  Jah re s  w ird  in n e rh a lb  der letzten W o c h e n  
bereits U n te rko m m e n  gefunden  haben  und  zw ar 
d u rchw eg  zu  P re isen , w elche  die fr iihe r unter der 
H e rrscha ft  des K o k ssy n d ik a ts  gu ltigen  N o tirungen  
w ieder erre icht un d  the ilw e ise  uberschritten  haben.

A u f  dem  E r z m a r k t e  ist d ie N ach  frage eine 
regere gew orden, u n d  die P re ise  haben  in fo lgedessen  
angezogen.

In  R o h e i s e n  ist s ta rker B e g e b r ;  die V o rra th e  
ne lim en  a b , und  es ist  de sha lb  anzunehm en , dafs 
der M a rk t  s ich  weiter befestigen u n d  ein weiteres 
Ste igen der Pre ise  bald statlfinden w ird . In  der am  
‘25. N o ye m b e r  zu K o ln  stattgehabten S itzu n g  des 
tiohe isenve rbande s w urde  eine P re ise rh O h u n g  v on  
1 ’ /2 J l  p ro  T o n n e  ab  W e rk  bescblossen.

D ie  v on  20  W e rk e n  yorlipgende  Statistik  ergiebt 
fo lgendes R e su lta t:

Y o rra th e  an  den H och o fe n :
Ende Odobtr Ende September

Tonnen Tonnen

Q ualit;its-Pudde le isen  e insch lie fs-
lich  S p ie g e ł e i s e n ...................  22  407 22 209

O rd in a re s  Pudde le isen  . . . .  3 075  1 705
B e s s e m e re is e n ...................21 101 25  017
T h o m a s e i s e n ............................  4 934  4 352

S u m m a  51 577 53  283

D ie  v o n  9 H ocho fenw e rken  gegebene Statistik ' 
fu r  G i e f s e r e i r o h e i s e n  erg iebt fo lgende Z iffern:

Y o rra th  an den H o ch o fe n :

Emie October Ende September
Tonnen Tonnen

No. 1.................. 10 073  11 539
> 1 1 .................  6 423  6 413

*  I1 L  ' • ’ • • 5 8*2 7 500

S u m m a  22  338  25  452

E n d e  O ctobe r w aren  a u f  L ie fe ru n g  fest abge- 
sch lo ssen  bezug lich  G ie fsere irohe isen:

No. 1...............  43  377 t
» I I ...............  6 807  t
» I I I ...............  12 966  t

D a s  S t a b -  ( H a n d e l s - ) e i s e n - G e s c h a f t i s t  z iem 
lich  flott. —  D e r Z u lr it t  der Saa r- und  M ose l- 
w erke zu der C onven tion  h a t  e inen gun stigen  E in flu fs  
ausgeubt. D ie  N ach  frage ist  m it  R iic k s ic h t  a u f  die 
Jahreszeit a is  eine rege zu bezeichnen.

In  g r o b e n  B l e c h e n  ist  d ie B e scha ftigung  sch o n  
se it lange re r Ze it  w egen geringeren  B ed a rfs  n ich t so  
a u sre ic h e n d ; doch  w erden die P re ise  der C on ye n tion  
fu r den auftretenden B ed a rf ge rn  bew illigt. D ie se r 
P re is  ist ub r igen s gegen die Se lb stko sten  n och  im m er 
zu n ied r ig , so  dafs eine E rh o h u n g  se h r  n o th w e n d ig  
ersche int.

In  f e i n  e n  B l e c h e n  ist  der M a rk t  im  w esent
lic h e n  unyerandert. F u r  neue Beste llungen  w erden  
d ie  C o nven tion sp re ise  gezahlt.

D a s  E i s e n b a h n  m a t e r i a ł  a n la n g e n d , so  ist 
in  S c h i e n e n  u n d  S c h w e l l e n  seit e in ige r Ze it die 
N ach frage  eine se h r  grofse  gewesen, un d  es haben  im  
In la n d e  bedeutende S u b m iss io n e n  stattgefunden. A is  
P ie ise  w erden  fu r S ch ie n e n  118 J l , fu r Schw e llen  
115— 120 J t  erzielt. Im  A u s la n d e , in w elchem  die 
N ach frage  ebenfa lls eine se h r  bedeutende ist, s ind  da
gegen  die P re ise  ke ine  guten  zu n e n n e n , da  sie von  
de r eng lischen  C oncu rrenz  zu se h r  ged ruckt werden. 
In  anderw eitigem  E ise n b ah n m ate ria l ist ebenfalls grofse  
Nachfrage, un d  der P re is  fiir B a n d a g e n  betragt 
210  Jt,, fu r R a d e r  300  —  310  J t  pe r Satz  ab W e rk .

D ie  gute B e sch a ft ig u n g  der E i s e n g i e f s e r e i e n ,  
die im  yo rigen  Berich te  gem eldet wurde, ist anha ltend  
g e w e se n ; ganz be sonders s in d  die m eisten R o h r -  
giefsere ien m it e iner besseren W in te rbe sch a ftigu n g  
yersehen, a is es son st  in  d iesem  A rt ike l der Fa li ist. 
A u c h  die M a s  c h i  n e n f a b  r i k e n  haben m e istens 
re ich lich  A rb e it ,  jedoch lassen  die Preise, d ie sich 
a lle rd in g s  etw as gebessert haben, um  so  m e h r  zu 
w iin sch e n  iib rig , a is  d ie R ohm a te ria lien  fu r den M a 
sch inenbau, in sbe sonde re  Stabe isen, Schm iedestuckc, 
Faęone isen  u n d  K u p fe r  w ah rend  der letzten M onate  
n ich t  une rh eb lich  im  P re ise  gestiegen sind.

D ie  P re ise  stellten s ich  w ie folgt:
K o h le n  u n d  K o k s :

F la m m ko h le n  . . . .  
K o ksko h le n , gew aschen  .

» fe ingesiebte 
C oke  fu r  H o cho fenw e rke  

» » Bessem erbetrieb

J t  5 .00—  6,20 
» 4,30—  4,60

» 8,00—  8,50 
>' S ,50—  8,90

E rz e :
R o h s p a t h ................................
GerOsteter Sp a lhe isen ste in  .
S o m o rro st ro  f. o. b. Rotte rdam  

bei p rom pter L ie fe ru n g  . .

R o h e is e n :
G iefsere ie isen N r. I. . . .

» I I.  . . .

» I I I .  . . .
Q ua lita ts-Pudde le isen  . . .

» » S iege rliinde r
O rd in a re s  » . . . .
Bessem ere isen, deutsch. graues 
Stah le isen, weifses. u n te r0,1 %

P h o sp h o r,  ab S iegen  . . .
Bessem ere isen, engl. f.o.b.W est-

k u s t e ................................
Thom ase isen , deutsches . .
Sp iege łe isen ,10— 1 2 %  M angan , 

je nach  L a g e  der W e rk e  .
E n g l.  G ie fse re irohe isen  Nr. I I I  

fran co  R u h ro r t  . . . .  
L u x e m b u rg e r , ab L u x e m b u rg  . F r .  43,00 

Gewralztes E ise n :

S tab e isen ,w estfa lische s . . .
W inke l-,  F a ę o n -u .T ra g e r -E ise n  

zu a h n lich e n  G run d p re isen  
a is  Stabe isen  m it A u f-  
sch la ge n  n a c h  der Scala.

B leche, K e sse l- J l  150,00

56.00
53.00
49.00
48.00 
45 ,00-
43.50
49.50

-46,00

» 4 5 ,0 0 -4 6 ,0 0

sh. 4 3 ,0 0 -4 4 ,0 0  
J l  44,00 —

» 50 ,00— 54,00

5 0 ,0 0 -  51,00

Jl 122,50 -
(G rund p re is)

135,00 —
1 3 5 .0 0 -1 4 2 ,5 0

102.00— 105,00

Grund
preis, 

AufuchlHgti 
nacli di*r 

Scala.

se cunda  
» d iin n e  .

S ta h ld ra h t ,5,3 mm 
netto ab  W e rk  

D ra h t  au s Schw e ifs- 
eisen, ge 
w oh n lich e r 

b esondere  Q ualita ten  —

W a s  die E ise n - und  S ta h l- In d u str ie  in  G r o f s 
b r i t a n n i e n  betrifTt, so  liegen ube r die letzte W o ch e  
gunstige  Berich te  vor. A u f  dem  C leve lande r und  au f 
dem  scho tt ischen  R oh e ise n m a rk te  ist eine B e sse ru n g  
eingetreten; v on  w e se n t lic h e m . E in flu fs  d a ra u f w ar 
die v o n  den H ochofenbesitze rn  in  W est-Cum be rland  
besch lossene  P ro d u c t io n se in sc h ra n k u n g ; nach  w ie 
v o r  w ird  jedoch  au s G la sgow  da rube r K lage  gefOhrt, 
dafs d ie  YerscbifTungen ge r in g  s in d  u n d  da fs d ie 
Y o rra th e  in  den offentlichen L a ge rh au se rn  zunehm en. 
A u s  ye rsch iedenen  D istricten  w ird  auch  eine grOfsere 
N ach fra ge  fu r fertiges E ise n  gemeldet.

Dr. Ur. Deumer.



Y ereins-Naeliricliten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 
Eisen- und Stahl-lndustrieller.

P r o t o k o l l  
iiber die Yorstnndśsitzunę am 15. Noyeinbcr 

im Kestnurnnt Thiirnagel zu Diisscldorf.

Anwesend die Herrcn:
D ire c lo r  S c r v a e s ,  G enera ld irector B r a u n s ,  

D irecto r F r a n k ,  G elie im ratli J e n c k e ,  Com m erzien- 
ratii K r e u t z ,  G om m erzienrath  II.  L u e g ,  Ur. 
R e n t z s c h  u n d  der G eschaftsfuhrer D r. B e u m e r .  

E n tsch u ld ig t  hatten s ich  die I le r r e n : 
G enera ld irecto r L u e g ,  G elie im ratli B a a r e ,  

L. H a  n i  cl ,  Com m erzienrath  W e  y l a n d ,  I I .  H o -  
b r e c k e r ,  R.  P o e n s g e n  und  B o e c k i n g .

D ie  T a g e so rd n u n g  w a r  w ie  fo lgt festgesetzt:
1. G eschattliche  M ittlie ilungen.
2. M o se lka n a lis iru n g .
3. D ie  a u f  der T a ge so rd n u n g  der Vorstand sver- 

sa m m lu n g  des H aup tve re in s  fu r  den 22. Novb r. cr. 
stehenden  Gegenstiinde.
D ie  S itzu n g  w urde  um  l l '/2 U h r  M o rgen s durch  

den  Vorsitzenden, H rn . D irecto r S e r r a e s ,  eroflnet.
ad. 1 w urd e  heschlos^en, die W ah l des H e rrn  

D ire c to r  O tte rm ann  zum  stellvertretenden M itgliede 
des B e z irk se isenb ahn ra th s H a n n o v e r  dem  H e rrn  
O berp ra sidenten  v. H agem eister m itzutheilen. E s 
w urde  ferner K e n n tn ifs  genom m en  von  dem  seitens 
der D ire c tion  der N iederl.-Rhe in . E isenbahngeśe llscha ft 
zu UtrechL e ingesahdten A usnahm eta rifj fu r die 
Bo fO rde rung  von  R oh e ise n  aller A r t  in  M asse lu  
(B roden), oder Prism en, Lu p p e n  v o n  Schw eifse isen 
u n d  S ch w e ifss ta h l zu r A u s fu h r  nach  den N ieder- 
ianden. Fe rn e r  kam en zwei ve rtrau liche  Schre iben  
des „G entra lve rbandes D eutscher In d u strie lle r*  zur 
Yerle sung.

ad. 2 w urde  besch lossen, an den O berprasidenten 
der R h e iń p ro v in z ,  Esccellenz v. Bardeleben, die er- 
gebenste A n tra g e  zu richten, ob n ich t auch die 
»N o rdw esU iche  G ru p p e * bei der seitens des M in i-  
s te r ium s der ótfentlieheii A rbe iten  angeordneten 
Enąue te  betreffs der M o s e l k a n a l i s i r u n g  zur 
gutac iitlic iien  A e u fse ru n g  herangezogen w erden solle.

ad. 3 w a r  der Y o rs ta n d  der A n sich t, dafs be- 
trefls der F ra ge  der A i t e r s -  u u d  I n y a l i d e n -  
v e r s o r g u n g  d e r  A r b e i t e r  in jedem Fu lle  die 
Y o rla ge  des Gesetzentwurfes abgew artet werden 
m iisse, b evo r m an  irgeudw elche  S te llung  zu diesem 
G egenstande ne lim e;

dafs eine N o thw end idke it zu e iner W a r r a n t -  
g e s e t z g e b u n g  se itens der E isen ind ustrie  n ich t an* 
e rkann t w erden  kOnne, ein W arrantgesetz y ie lm ehr 
unte r U m standen  a is sch iid lich  erachtet w erden  
m iisse ;

dafs eine E r w e i t e r u n g  d e r  A u f g a b e n  d c i  
B e r u f s g e n o s s e n s c l i a f t e n ,  nam entlich  du rch  Ile r- 
a n z iehung  zur E rsta ttung  v on  Gutachten au f dem j 
Gebiete w irthschaftlicher F rage n  n ich t  zu erstreben j 
se i,  w eil e inerse its ein geselzliches M a ndat dazu fur 
d ieselben n ich t  yo rhanden , andererse its durch  eine 
derartige  T h a t ig ke it  der U nfriede  in  dieselben h ine in - 
getragen werde;

dafs d ie B e sch ic ku n g  der I n d u s t r i e a i i s -  
s t e l l u n g  in M e l b o u r n e  dem  E rm essen  der 
e inzelnen W erke  uberla ssen  w erden m iisse;

dafs d ie F rage  der a u s s c l i l  i e f s l i c h  en  Y e r 
w e n d u n g  v o n  d e u t s c h e n  M a r k e n  ( F i r m e n -  

XII.7

b e z e i c h n u n g ,  E  ti q u et  t o n) a u f  d e u t s c h e n  
W a a r e n  durch  einen seitens des Geschaftsfuhrers 
der Nordwostl. G ruppe yerflffentlichten A rt ike l in 
»Stah l und  E ise n *  fur die G ruppe  ais erledigt zu 
be trach ten ;

dafs endlich die F rage  der E in r ic h tu n g  einer 
S t a b  e i s e n s  t a  t i s  t i k  in der Yo rstand ss itzung  des 
llauptye re in s am  22. cr. weiter zu erOrtern sei.

D a  Son stige s n ich t zu yerhandeln, w urde  die 
S itzung  um  2 i/2 U h r  Nachm ittags du rch  den Vot- 
sitzenden geschlossen.

Gez. A. Serraes, Dr. Beumer,
Yorsitzender. Geschaftsfuhrer.

Verein deutscher Eisen- und Stahl-lndustrieller.

A m  22. Nov. d. J. fand im  Restaurant Julitz in 
B e r lin  eine Y o rstan d ss ilzu n g  des Yere ins deutscher 
E isen - und Stah l-lndustrie lle r statt. Indem  w ir  uns 
die Yeriiffentlichung eines ausfuh rlichen  P ro toko lis  
iiber die S itzung  yorbehalten, geben w ir  heute einen 
kurzeń Ueberblick iiber die w ichtigeren Yerhand lungen .

N ac h  E ile d ig u n g  der gesclu iftlichen Angę legen- 
heiten ergriff Hr. Generaldirector L u e g  - Guteho lfnungs- 
butte a is Referent das W o rt  zu de r F rage  des 
W  a r r a n t g e s e t z e s .

D e r Referent fuhrte aus, dafs das W arran tsystem  
in  E n g la n d  zu e iner Speeulation  im  E iseugeschaft ge- 
fu lirt  habe, w elche fast a lle  BevO lkerungskre ise  in un - 
gesundester W e ise  erfafste. D ie  du rch  das W arrant- 
system  erleichterte B e le ihung  von  W aaren  w iirde auch  
bei uns, ganz besonders hei der Rohe isenerzeugung, 
zu e iner Ueberproduction  fuliren, unter w elcher dic 
E isen - und  S lah lindu str ie  schw e r zu leiden haben  
wurde. E s  sei dies m il um  so  grofserer S iche rlie it  
zu erwarten, a is die N atu r des Hochofenbetriebes os 
schon  an sich  se h r  erschwere, diesen den wechselu- 
den Bed urfn issen  der schw ankenden  Conjuncturen an- 
zupasseii. W iird e  die B e le ih u n g  erleichtert werden, 
so  sei zu erwarten, dafs bei sinkender G onjunctur die 
Production  unverandert fortgesetzt un d  dann das ge- 
sam m ie  E isen - und  Stahlgeschiift schw e r geschad igt 
werden wurde. Dasselbe Y e rha ltn ifs  w erde sich  auch  
in bezug au f die Fabricate  herausstellen, w as n ich t 
w eniger eine Benachthe iligu lig  der E ise n - und  Stah l- 
iudustrie  m it s ich  b ringen  mOfste- E r  sei deshalb der 
Ueberzeugung, dafs diese Industrie  V e ran la ssung  habe, 
sie li g e g e n  den E rla fs  eines W arrantgesetzes auszu- 
sprechen.

N ach  e ingehender D iscu ss ion  w urde  folgende R e 
so lu tion  angenom m en:

„Der Ye re in  sp r ich t  seine A n s ic h t  dah in  aus, 
dafs die E isen - und  Stah lindu strie  an der Em an i- 
ru n g  eines W arrantgesetzes kein Interesse  hat un d  
die eyentuelle A n w e n d u n g  desselben au f ihre  E r -  
zeugnisse  fur schad lich  halt. E r  beschlielst, eine 
entsprechende m otiyirte  E in gab e  an  den H rn . R e ich s- 
kanzler zu richten."

H ie ra u f referirle H r. Geh. F inanzrath  J e n e k e -  
E ssen  uber die „ E r w e i t e r u n g  d e r  A u f g a b e n  d e r  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n " .  D e r R e fe re n tn im m t 
da rau f Bezug, da ls  im  Re iehstage  sow ohl, a is  au f dem 
am  27. Jun i d. J. in  F rank fu rt  a. M. abgehaltetipn 
Genossenschaftstage, a is  auch son st  yielfaeh das Be- 
streben zum  A u sd ru c k  gelangt sei, den Genossen- 
schaften weitergehende Au fgaben  und  B e fugn isse  in 
technischer, w irthschaftlicher, soc ia le r und  po litischer
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B ez iehung  zuzuweisen. In sb e sonde re  sei d ie M it- 
w irk u n g  der Beru fsgenossen schaften  be i der Fe st
ste llung  eines M in im a llo h n e s, der H e rabse tzung der 
Ąrbeitsze it, der O rga n isa tio n  des A rbe itsnachw e ise s, 
der O rd n u n g  des Leh rlin g sw e se n s, der Fe stste llung  
der Fa b riko rd n u n ge n , der B eg e lu n g  der P roduction , 
der A b sta ltu n g  v on  G utachten  in  techn ischen  und  
w irth schaftlichen  F rage n  u. dgl. m. befiirw ortet w orden. 
D e r  Be feren t w eist nach, dafs jeder In a n sp ru c h n a h m e  
der Beru fsgenossen scha ften  nach  d iesen R ic litungen  
h in  zu r Ze it der gesetzliche B o d e n  fehle, da  die O r 
gane  der B e ru fsgenossenscha ften  zur V e rtre tung  der- 
artiger In te ressen  gesetzlich n ich t  beru fen  se ien  und  
dafs einer entsp rechenden  E rw e ite ru n g  der Gesetz- 
ge b u n g  das schw ere  Bed enken  entgegenstehe, dafs 
so lchen fa lls  der nuch te rne  un d  neutra le  B od e n  der 
P ra x is  un d  der E rfa h ru n g , a u f  w elchem  die Genos- 
senschaftsvorst;inde  zu r Ze it arbeiten, ve rla ssen  u n d  
po litische  und  w irth schaftspo lit ische  Gegensiitze, dam it 
aber Unfrieden, in  die G enossenschaften  w u rden  
here ingetragen w erden. D a m it  aber w urde  die L o su n g  
der den G enossenschaften  an  erster Ste lle  ob liegenden 
A u fga b e n  au f das e rnstlichste  geffihrdet. D e r  B e 
ferent w e ist n o ch  d a rau f h in , dafs jede E rw e ite ru n g  
de r A u fgab e n  der G enossenschaften  die M og lichke it 
e iner Fo rtd a u e r der e h  r e n a m  11 i c h  o n  Ye rw a ltu n g  
derse lben in  Zw e ife l stelle u n d  w ill led ig lich  die 
Frage, ob die G enossenschaften  zu T rS g e rn  der A lte rs- 
un d  In va lid e n ve rs ich e ru n g  zu  m achen  seien, a is  eine 
offene betrachten. E r  be a n trag l sch lie fs lich  die A n 
n ahm e  der nachfo lgenden  Re so lu t ion , w e lche  denn 
auch, nac lu lem  s iim m tliche  H e d n e r s ich  in iih n lichem  
S in n e  geaufsert —  w ob e i der A u strit t  e iner R e ih e  von  
G enossenschaften  au s dem  G enossen schaftsve rb and e  
constatirt w u rd e  —  e i n s t i m m i g  zum  B e sch lu fs  er- 
lio ben  wurde.

„D e r Y o rs ta n d  des V e re in s  deutscher E isen - 
un d  S tah lind u str ie lle r  ist der Ueberzeugung, dafs 
die Th atig ke it  der du rch  das Gesetz vo in  6. Ju li 1884 
in s  L e b e n  gerufenen Beru fsgenossen scha ften  au f die 
E rf ił llu n g  der d u rch  dieses Gesetz ih n e n  uber- 
w iesenen  A u fga b e n  b e sch ran k t  ble iben  m usse  und  
dafs jeder Y e rsu c h  e iner E in b e z ie h u n g  technischer, 
w irth schaftliche r, soc ia le r und  po litische r F ra ge n  in  
die Zust iind igke it  der B eru fsgenossen schaften  m it 
En tseh iedenhe it  abzu lehnen  ist. L e d ig lich  die Frage, 
ob un d  inw iew eit d ie B e ru fsgenossenscha ften  zu 
T ra g e rn  der A lte rs -  und  In v a lid e n ve rs ich e ru n g  zu 
m achen  seien, ist zur Zeit n o ch  a is eine offene zu 
be trachten."

D ie  F ra ge  der „ A l t e r s -  u n d  I n r a l i d e n -  
v e r s o r g u n g  d e r  A r b e i t e r 1'  leilete ebenfa lls 
Hr. G ehe im ra th  J e n c k e  m it  einem  ge istvo llen  
Referat ein, in  w e lchem  er einen U eb e rb lick  ube r 
die gesam m te  R e g ie ru n g svo rla ge  gab  u n d  sod a n n  a is 
d ie w ich tigsten  Punkte , ube r w elche  s ich  die In 
dustrie  sch liis s ig  zu  m achen  haberi werde, die n a c h 
fo lgenden  bezeichnete:

1. D ie  F ra g e  der C ap ita l- ode r R e n te n za lilu n g  an  
den in ya lid e n  A rbeiter.

2. E in f i ih ru n g  des U m lage ve rfa lire n s  oder des 
P ram iensystem s.

3. D ie  G e w a h ru n g  e iner A lte rsren te  o hne  den 
N ach w e is  der E rw e rb sun fah igke it.

4. D ie  A u sd e h n u n g  des Gesetzes a u f  alle 
A rbe ite r, be sonde rs au ch  solche, a u f  d ie zu r Ze it 
das Gesetz f iir  d ie U n fa ll-B e ru fsge n o sse n sch a fte n  
noch  n ich t A n w e n d u n g  findet.

5. D ie  g le iche  H o h e  der P ra m ie n  u n d  R en ten  
fu r a lle  (gut und  w en ige r gu t bezahlte) A rbe ite r.

C. D ie  H o h e  der A lte rs- und  Inva lidenrente .
7. D a s  procentua le  V e rh a ltn ifs  der In v a l id e n  zu 

den A rh e ite rn  der ve rsch ied enen  Industriezw eige.
8. D a s  du reh schn ittliche  Lebens- u n d  D ien st- 

ąlter der in ya lid e n  A rbe iter.

9. D a s  E in tre ten  des Beh a rru n gszu stan d e s.
10. D a s  Fo rtbestehen  der bereits yo rhandenen  

Kassen.
11. D ie  A u s fu h ru n g  der In v a lid e n ve rs ich e ru n g  

d u rch  die B e ru fgenossen scha ften  bezw. d ie  Ge- 
m einden.

N a c h  dem  m it lebhaftem  Be ifa ll au fgenom m enen  
Beferat, fu r  das der Vorsitzende  im  N arnen  der Y e r 
sa m m lu n g  dem  Referenten  he rz lichen  D a n k  aus- 
sprach, fafste m an  fo lgenden B e sch lu fs :

Der Vere in  deutscher E isen - u n d  S tah lind u str ie lle r  
tritt in d ie B e ra th u n g  der yerOffentlicbten G rundziige  
zu r A lte rs- und  In v a lid e n v e rs ic h e ru n g  der A rbe ite r  
in  G em e in schaft m it  dem  C en tra lye rband  ein un d  
w a h lt  dazu eine C o m m iss io n  —  bestehend aus den 
H e rre n :  G enera ld irecto r R i  c h  t e r - B e r l i n , D ire c to r
S  e r  v a e s  - R u h r o r t , D ire c to r L  u e g -O b e rh a u se n ,  
G ehe im ra th  S t u m m - N e u k i r c h e n ,  D ire c to r G r u n d -  
B re slau , G enera ld irecto r E h r h a r d  t -C a in sd o r f  bei 
Zw ickau , G enera ld irecto r B r a u n s - D o r t m u n d ,  v o n  
M a f f e i - M i i n c h e n ,  D ire c to r S t a h l - B r e d o w  bei 
Stettin.

W ir  fiigen h ie r  g le ich  an, dafs am  fo lgenden 
Tage, dem  23. N o v b r . , eine A u ssch u fs s itz u n g  des 
C entra lyerbandes deutscher In d u strie lle r  d iesen B e 
sc h lu fs  gu t  h ie fs und  die nach fo lgenden  H e rre n  in  
die se itens des C en tra lye rbande s in  G em einschaft 
m it  dem  »V ere in  zu r W a h ru n g  der gem e in sam en  
w irth scha ft lichen  In te re ssen  iu R h e in la n d  u n d  W est- 
falen® zu  b ildend e  C o m m iss io n  w ah lte :

Com m erzien rath  S c h  w a r  t z -M u lh a u se n  i. E., 
S la d tra th  H o l  t z -B e r l in ,  C om m erzien rath  Dr. J a n s  en  - 
D u lken , D r. F. K o c h - G r u n e n p l a n , G eheim rath  
D e l iu s - B ie le f e ld ,  D ire c to r D i l t m a r - M a i n z ,  G ehe im 
rath B  a a  r e - B o c h u m ,  T h .  M o e l l e r - B r a c k w e d e ,  
D r. F. G o  e c k e -D u is b u r g ,  Com m erzien rath  Dr. 
W  e b s  k y  - B reslau , Carl D r e w s e n - L a c h e n d o r f ,  C o m 
m erz ienrath  S c h e i d  t -K e t tw ig ,  D ire c to r F r o m m e l -  
A u g sb u rg ,  D ire c to r  G r o f s - W a l d k i r c h  Baden.

A is  stim m berechtigte  M itg liede r so llen  ferner den 
C om m iss ion ss itzungen  be iw o h n e n  und  da s R edaction s- 
coinite b ilden  die G enera lsecretare  B  u ec  k - Berlin , 
D r. R e n t z s c h - B e r l i n  u n d  D r. B e u  m e r -D u s s e ld o r f .

D a  der V o lk sw irth sch a ftsra th  sch o n  am  5. Decem ber 
zusam m entritt  u n d  es w iin sch e n sw e rth  erschien, dem 
se lben  die R e su lta te  der C om m iss ion ss itzungen  mit- 
zutlieilen, so  so llen  die letzteren a m  2. Decem ber 
zu B e r lin  ih re n  A n fa n g  nehm en.

Dr. W. Beumer.

Vere in  deu tsche r E is e n h l i t te n le u te .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Dietlier, J., O be rin ge n ie u r des E ise n - und  S tah lw e rk s  
T a rd y  &  Benech, Savona , Italien.

Imperatori, L., In gen ieu r, C on tro leu r der M itte lm eer- 
bahn , M a iland , C o rso  G e n o va  N r. 19.

Muller, Otto, In ge n ie u r  u n d  H u ttend ire cto r, G leiw itz 
O. S., N ico la istr. N r. 9.

Zctzsclie, Paul, Betrieb sche f der H o cho fenan lage  zu 
Bje loretzk un d  T ir ljan  , K re is  W e rc h n e  - U r a ls k ; 
Gouv. O renbu rg , R u fslan d .

Neue Mi t g l i ede r :

Baycird, Paul, D ire c teu r des forges et fonderies, 
de M ontata ire, in  M ontata ire, F rank re ich .

Binner, Paul, B e tr ie b s in ge n ie u r der Sach s. G u fsstah l
fabrik, D O h len  b. D resden, Post H a in sb e rg -D euben .

Blas, C. Dr., P ro fe sso r  der C hem ie  an  der U n iye rs ita t  
Low en , Belgien.

Mannesmann, R e in h a rd , Fabricant, R em sche id .



December 1887. „STAHL UND EISEN.* Nr. 12. 901

V o n i M in iste r iu m  fu r H an d e l um l Gewerbe g in g  
u n s  fo lgendes Sch re ib en  z u :

B e rlin , den 16. Ń ovem ber 1887.

Im  V e rfo lg  des E rla sse s vom  17. A u g u st  d. J. 
m aclie  ich  den Verein ergeberist d a ra u f aufm erksam , 
dafs am  23. A u g u st  d. J. in  G ro fsb ritann ien  das im 
N ovem berhe ft v on  1887 des deutschen H an d e ls -A rch iv s  
(S. 899 ff.) auszugsw eise  w iedcrgegehene Gesetz 
(50 un d  51 Vict. Ch. 28) uber M arkenschu tz  in  K ra ft 
getreten ist, w elches gernitfs II.  1. d, II. 2. 3. 4,

I I I  l b auch  denjenigen w egen A n h r in g u n g  einer 
fa lschen H ande lsbeze ichnung m it Strafe u n d  V e rn ic li-  
tung  der W aare  bedroht, der den O rt  oder das Land , 
w o die W aare  gefertigt oder gew onnen  w orden , au f 
der W a a re  un r ich t ig  beze ichne t, oder. so lche  W a a re n  
verkauft, zum  V e rka u f oder zu H ande ls- oder F a b ri-  
cationszwecken ausstellt oder im  Resitz hat.

D e r M in iste r fiir  H ande l u n d  Gewerbe.

In Ver t re i ung  
Magdebwg.

D ie  niichste General - Versammlung des "Vei*eins cleixt.sclier 
I ^ i s e r i l l T i t t e n l e i T t e  findet vo rau śs ich tlich  aiii

Sonntag- den 15. Januar 1888 in Dusseldorf
statt. F i ir  dieselbe haben  gutigst V o rtr5ge  zugesagt:

H e rr  P ro fe sso r  HSrninnn • Berlin uber das Maiincsmaunsche Walzrerfnlircn, H e rr  G enera ld irector 
Meier-FriedenshUttc uber den ’iveiidbnrcn Pnddelofcn von  Pietzka.

A u fse rdem  w ird  H e rr  Ingen ieu r Hrunliuber-Esseił einen G om m ission sbe rich t uber die KesseIexpIosion 
au f Frledensliiittc und die h ie ra u f bezOguche Resolution des oberschlcslschen Uezirks-Yereius deutscher 
Ingenicurc erstatten. j ) e r  Geschdftsfilhrer: I i .  UchrOdter.

BucherscliJiu.

Ueber WaMwktrafsen. Vorlrag, gehaltcn am

1. Febr. 1887 im Club osterreichischer 

Eisenbahnbcamten voti Lou i s  Ze l s ,  

Secrelar des II. intern. Binnenschiffahrts- 

Congresses. Wien 1887, Vcrlags - Bucli- 

handlung Spielhagen & Seliurich.

E in e  lio ch st  interessante D a rle gu n g  der B e 
deutung der W assc rstra fsen  im  V e rh a ltn ifs  zu den 
E ise n b ah n e n  ist es, d ie der Verf. h ie r  in  dem  engen 
R a h m e n  eines V o r lra g e s  bietet, interessant du rch  die 
a llgem einen Betrachtungen  sow oh l a is d u rch  die 
speciellen E rlau te rungen  der O sterre ichischen Y e r
ha ltn isse. W a s  die ersteren anlangt, so  erSrtert der 
Verf. die v ier in Betracht kom m enden  T ran spo rt- 
m ittel (L a n d lra n sp o rt  m it Z u g t ie re n , E isenbahn, 
F lu fs-  und  KanalschifTahrt, Seeweg) in schem atischer 
D arste llung. Y o m  Standpunkte  der F rachtkosten  
erhfdt er folgende T y p e :

a) 1 km  fu r den L a n d w e g  =  b) 2 km  fu r die 
E ise n b a h n  =  c) 4 km  fu r die F lu fs- un d  K a n a l
schifTahrt' =  d) 40 km  fu r  den Seeweg, d. h. a) 
[Land tra n sp ó rt] a is  Y e rg le ich sb asis  des beispieis- 
lia lbe r m it 1 km  Lan ge  und  einem  Frachtsatze  von
4 kr. p ro  100 k g  angenom m en  ergiebt erfa lirungs- 
gem afs, da fs b) [E isenba hn ] doppelt so  viel, <0 [F lu fs- 
u n d  Kana lsc liiffah rt] das Y ie rfache  und  d) [Seeweg] 
das Y ie rzig fache  leistet. D e r  T ra n sp o rt  v on  100 kg  
kostet a lso  per km

a u f dem  L a n d w e g e .................4 kr.
per E i s e n b a h n .......................... 2 „
per F lu fs- und  Kana lsc liiffah rt . 1 „
per S e e s c h if la h r t ...................... 0,1 „

O de r die Le istu n g  der yersch iedenen T ra n sp o rt-  
m ilte l e rhO ht s ich  gegenuber dem  Land w ege  um  das 
Zw e i-, V ie r-  und  Y ierzigfache. D ie  com hin irte  
V e rfra ch tung  erg iebt in  bezug au f den F rachtsatz  
ve rsch iedene  Resultate.

D a s  P roduc t der C om b inationen  stellt s ich  wie 
fo lgt dar:

F u r  den T ra n sp o rt  von  100 k g  
L a n d w e g  au f I  km  der L in ie  a) 4 kr. F rachtsatz  
E ise n b a h n  „ 2 „ „ „ b ) 2 , „

6 : .2
== 3 kr. per 100 k g  und  1 km.

La n d w e g  au f 1 km  der L in ie  a) 4 kr. Frach tsa lz  
F lu fs- und  Kana lsc liiffah rt au f

4  km  der L in ie  c) 1 r ,

5 : 2
=  2,5 kr. per 100 k g  und  1 km.

La n d w e g  au f 1 km  der L in ie  a) 4 kr. Frachtsatz
Seesch iff „ 40  „ „ „ d) 0,1 , ,

4.1 : 2
=  2,05 kr. per 100 k g  und  1 kin. 

E ise n b ah n  au f 2 km  der L in ie  b) 2 kr. F rach lśa tz  
F lu fs-  und K ana lsc liiffah rt au f

4  k m  der L in ie  c) 1 „ ,

3 7 2
=  1,5 kr. per 100 kg  und  1 km.

E ise n b ah n  a u f  2 km  der L in ie  b) 2 kr. Frachtsatz
Seesch iffahrt , 40  , „ „ d ) 0 , l  „ „

2.1 : 2
=  1,05 kr. per 100 k g  und  1 km.

F lu fs- und  K ana lsc liiffah rt
au f 4 km  der L in ie  c) 1 kr. Frachtsatz

Seesch iffahrt „ 40  , „ r d) 0,1 „ ,

1,1 : 2
=  0,55 kr. per 100 k g  und  1 km.

D e r Landw eg, com b in irt m it dem  Sch ienenw eg 
ergiebt a lso  den theuersten um l die F lu fs-  und  
KanalschifTahrt in  C om b ination  m it dem Seew eg den 
b illigsten  Frachtsatz. W e n n  die Re ihen fo lge  der 
Frachtsatze nach  diesem  Schem a  festgestellt w ird, 
erha lt m an  fu r  die Seesch iffahrt a is  das billigste  
T ran spo rtm ilte l Nr. 1. H ie rau f rang irt die F lu fs- 
sch iffah rt m it Nr. 2, d ie Kanalsch ifTahrt a is  U n le r-  
ab the ilung  m it Nr. 3, der E ise n b ah n tran sp o rt  a is 
Nr. 4 und  der L a n d w e g  m it Nr. 5. D ie  Ve rkeh rs- 
m ittel, vom  Standpunkte  der G eschw ind igke it be- 
trachtet, ergeben ganz andere R ang irungen . D ie  
E ise n b a h n  stellt s ich  a is das schne llste  T ra n sp o r l-  
m ittel da r (Nr. 1), F lu fs- u n d  KanalschifTahrt be- 
halten ih ren  R a n g  a is Nr. 2 un d  3. der L an d w e g  
avanc irt au f die N r. 4  und  die re lativ  langsam ste  
Seesch iffahrt erha lt die Nr. 5. E s  ergiebt s ich  a lso  
folgende Q ualificationstabe lle : D e r L a n d w e g  ist
theuer und  langsam , die E isenb ahn  schne ll u n d  
theuer, d ie F lu fs- und  KanalschifTahrt m afsig  ge- 
sch w in d  und  billig, die SeeschilTahrt am  b illigsten  
un d  langsam sten. A u s  diesen P ram issen  zieht der
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Verf. im Yerfolg seiner Darlegungen don Schlufs, 
dals der cotnbinirle Eisenbahn- und Scliiflahrts- 
verkehr im Interesse des allgemeinen Wohlstandes 
sowohl ais auch der Eisenbahnen selbst liegt, dafs 
somit der Ausbau kunstlicher Wasserstrafsen, wo 
natilrliche fehlen, durch die Eisenbahnen keineswegs 
uberllflssig wird.

Charakteristisch ist es, dafs dieser Yortrag in 
einem Club yon Eisenbahnbeamten gehalten 
wurde, ebenso wie es fur osterreichische Verhaltnisse 
charaktoristisch ist, dafs der 1’riisident der Oeśter- 
reich-Ungarischen Staatseisenbahn, Marquis de Serres 
an den Donau-Verein gelegentlich seines Beitrittes zu 
demselben dieWorte schrieb: „Es ist mir angenehm, 
dadurch bcthatigen zu konnen, dafs ich, obwohl auf 
einem andern Gebiete thatig, das bedeutsame Ziel 
und die Wichtigkeit der Bestrebungen des verehr- 
licben Yereins yoll wurdige und die Ziele der beiden 
Yerkehrswege ais vereinbar erach te. ‘ Eine gleiche 
Meinung in deut schen Eisenbahnkreisen wurde sehr 
wiinschenśwerth erscheinen. Dr. W. Beumcr.

Einfacliere gewichtsanah/tische Uebungsaufgaben 

in  besonderer Anordnung nebst Einleitung 

ais Yorwort: Eittiges iiber Unterricht in 

chemischen Laboratorien. Von Dr. F. Muck.  

Mit 17 Tex t a b b i l d  u n ge n. Breslau, bei 

Eduard Trewendt. 69 Seiten 8°.

Ob der Junger der chemischen Wissenschaft mit 
der qualitativen Analyse oder aber mit der quanti- 
tativen sein praktisches Studium beginnen soli. ist 
bis heute eine Streitfrage der Lehrenden geblieben. 
Der Yerfasser des vorliegenden, bubsch ausgestatteten 
Buchleins neigt. wie die interessante Yorrede besagt. 
zur letzteren Ansicht. und bietet hier dem Adepten 
eine kleine Sammlung geschickt ausgewiihlter Uebungs- 
aufgaben, welche sich von sihnlichen grofsen und 
kleinen Autgabensammlungen darin unterscheidet, 
dafs .nicht e. inzelnc bes t immte ,  sondern eine 
ganze Reihe sich gegenseitig controlirender Methoden 
zur Ausfiihrung kommt.' So wird, um nur eins 
herauszugreifen. an dem Beispiel ,,B I e i“ gezeigt, 
wie eine abgewogene Menge dieses Metalles der 
Reihe nach in (NO»)sPb, SOł Pb, COa Pb, Pb O, 
GrO-t Pb und Gis Pb verhistlos ubcrgefuhrt und in 
diesen Yerbindungen auch meist gewichUanalytisch 
bestimmt werden. kann, desgleiehen, wie die im 
CrO< Pb rnlhaltene Menge GrOs sich in Gra Clo, 
Ur*0» und wieder in Cr On verwa ndeln und śchliefs- 
lich ais CrOi Ba bestimmen lafst. Es ist klar, dafs 
die verlustlOse Ueber^hrnng eines KOrpers in ver- 
schiedene wagbare Verbindungen und die dadurch 
bedingte mehrfache Selbstcontrole beim Praktikanten 
das so nothwendige GefOhl der Sicherheit erweeken 
und starken mufs. Der Yerfasser hat es verslanden, 
auf nur 69 Seiten nicht weniger ais 51 Bestimmungs- 
und etwa 30 Durchgangs- und Abscheidungsformen 
abzuhandelu und dies durch seine muśterhaft knappe 
und pracise Spracbe erreicht. Das Schriftchen kann 
ais werthvolles Hulfsmittel sowohl fur Lehrende ais 
Lernende bei der Anleitung zu und Ausfiihrung von 
analytischen Arbeiten bestens etnpfohlen werden. 
Die ersichtlich mit voller Lust zum Handwerk aus- 
gesonueneii Hand- und Kunstgriffe, welche der Yer
fasser zwischendurch mittheilt, bieten auch dem 
„fertigen“ Analytiker manches Yerwerthbare.

Kalender fu r Eisenbahn-Techniker.- Begrundet von 

E. He u s i n g e r  von  W a l d c g g .  Neu- 

bearbeitet unter Milwirkung von Fachge-

nossen von A. W . Meyer, Kgl. Begierungs- 

baumeister bei der Kgl. Eisenbahndirection 

in Hannover. Wiesbaden, Verlag von J. F. 

Bergman n.
Dieser Kalender, welcher fur 1888 in seinern 

XV. Jahrgang rorliegt, hat fiir unsere Industriellen 
ein ganz besonderes Interesse. Bietet er doch in 
in seinem II. Theile nicht allein das gesammte 
technische Materiał des Eisenbahnbaues und die 
Norńien fiir die Yergcbung von Leistungen und 
Lieferungen, sondern vor Allem auch eine auf 
officiellen Quellen berulięnde Personalstatistik der 
Eisenbahnen Deutschlands, Oesterreich - Ungarns, 
Luxemburgs, Belgiens, Hollatids, Iiumaniens und der 
Schweiz, welche fur die Fabricanten der Eisenbahn- 
branche geradezu unentbehrlich sein diirfte. Auch 
die technische Statistik dieses Kalenders ist in ihrer 
ubcrsichtliChen Anordnung von grofsem Werthe. 
Sie enthalt aufser der Statistik fiir die Voll- und 
Sccundarbahnen Deutschlands und des Yereins 
deutscher Eisenhahnverwaltungen sowie der schweize- 
rischen Eisenbahnen auch diejenigen der Strafsen- 
bahnen (Tramways) in Deutschland, Oesterreich, 
don Niederlanden und der Schweiz, die Leistungs- 
fahigkeit der Locomotivfabrication, der Waggonbau- 
anstalten, der Locomotiv-, Tender- und Wagenrader- 
resp. Satzachsenfabrication, der Bessemerwerke, der 
Fabriken fur eiserne Brucken, Dacher, Eisenbahn- 
bedarf, eiserne Schwellen und Telegraphendraht. 
So gestallet sich der II. Theil zu einem werlhvollen 
Naćnschlapebucb auf Comptoirs unserer industriellen 
Werke. Dem I. Theil, der in den Tagesdąten eine 
ubersichtliche Geschichte der Eisenbahnbauten bringt, 
ist durch Yerweisung mannigfachen Materials in den 
zweiten eine dunnere Form gewahrt worden, was 
fur die Taschen der Fach leute eine hochst will- 
kommene Yerbesserung sein diirfte..................r.

Zukunftsaufgaben der Alpinen Eisenindustrie. 

Ziele und Wege der Alpinen Eisenindustrie, 

YorlrSge, gehalten in den General-Yersamni- 

lungen des berg- und hiittenmanniscSen

Yereins fiir Steiermark und Karnten zu 

Leoben am 8. August 1SS6 und zu 

Klagenfurt am 8. September 1887 von

Prof. Jos.  von E h r ^ f i w e r t h .  Sonder- 

abdruck aus der Oester. Zeitschrift fur

Berg- und Huttenwesen, Wien.
Yerfasser weist in diesen zwei Vorlr9«n auf 

dio bedrangte Lage, in welche die Eisenindustrie 
von Steiermark und Karnten in den letzten 15 Jahren 
infolge der ungemeinen Fortschritte iu der Technik, 
namentlich durch Verbesserung der Oualitat und 
durch die Erfindung des Entphosphorungsprocesses, 
gerathcn ist, hin und fordert seine engeren Lands- 
leute auf. dem raschen Gange der Neulieit sich an- 
zuscblielsen. Durch zeitgemafse Um- bezw. Neu- 
gestaltung glaubt Yerf. der Alpinen Eisenindustrie 
nicht nur das Dasein erhalten, sondern ihr neues 
Leben einfldfsen zu konnen. Ais nachstliegende 
Hauptaufgabe sielit er ausgiebige Einfuhrung des 
basischen Erz-Martinbetriebes an. Der sog., Clapp- 
Griffiths-Procefs, den Yerf. vor andertbalb Jahren 
ais aussichtsreich hinstellte, scheint seine Erwartungen 
bis jetzt nicht erfulll zu haben.

Die Yortrage werden, da sie in lichlvoiler Weise 
die neueren Vorgange auf dem Gebiete der Eisen
industrie beruhren, auch auiserhalb des engeren 
Kreises, fur den sie bestimmt waren, gern geleseu 
werden.
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Das Schachtproblem und seine Anwendung auf 
kosmische Yerhaltnisse.

V o n  D r. G. Holzm iiller. 

o *B o

Nachdruck vęrbote».

IIervo rrag cn d c N atu rforsch cr haben sich in den 
letzten  Jahrhunderten vielfach  m it dem  P ro b lem e be- 
sclia ftigt, w ic  es w o h l im  In n em  eines Sch ach tes aus- 
selicn  m ó ch te , den m an sich  q u cr durch d ic  Erde hin- 
durch g e b o h rt denken kann. V o llsta n d ig  g e ló st ist 
das P ro b lem  n o ch  nicht, aber a llm a h lich  w ird  uns die 
W issenscH aft ric liiig e rc  und rich tigere A n tw o rten  geben. 
E s h an d elt -sich dabei durchaus n icht um  m ufsige 
S p ie le r c ic n , sondern um  sc h w ie rig e  U ntersuchungen, 
die uns iib er den Bau der W e it, iiber die V crg a n g e n - 
h cit und Zukunft der Erde, der Son n e, des S on n en svstem s 
aufklaren  so llen . S o g a r  F ragen  v o n  praktischer W icli-  
tigkcit treten dabei auf. E s sei nur an d ic M ó glich - 
kcit der D u rch b o h ru n g  des S im p lon  oder des M ont- 
b lan c erinnert, dic durchaus v o n  der G estein sw arm e in 
grofsen  T ic fe n  abh an gt, an d ic M óglich keit der H ebung 
t ie f  lagern der M ineralsch atze, an d ic M óglich keit von  
B ru n n cn ersch liefsu n gcn im  hohen  N o rd cn , w o  selbst im 
H o ch so n u n er unter d er pilanzentragenden Erdoberflache 
cisstarre S ch ich ten  ruhen, dereń D u rch b o h ru n g bei der 
sib irischen  S tad t Jakutsk selbst m it 1 1 6 m T ie fe  
n icht g e lu n g e n  ist. D en kt m an endlich  an die T h e o ric  
der heifsen O u c lle n , der Y u lk a n e  und Erdbeben, an 
a lle  T h eo rieen  der G e o lo g ie , so ergiebt sich d ic W ich - 
tigkcit jenes P ro blem s ganz v o n  selbst.

D ie  S c h  w e r e y e r h a l t n i s s e  im  Innem  des luftleer 
g cd ach tcn  S ch ach tes w u rd en  zuerst erm ittelt. M an 
kon nte sie  erst beurtheilen , n achdem  N e w t o n  das 
G r a v ita tio n s g e s e tz , d. h. das G esetz  der g egen seitigen  
A n zie h u n g  der H im m ęlskórp cr entdeckt und m athem a- 
tisch  fo m iu lirt hatte. V o rh er h ielt m an den Erdm it- 
telpunkt fiir den a lle in igen  Sitz der S ch w erkraft, ge- 
w isserm afsen  fur einen starken M agneten, in dessen N ahe 
dic A n zieh u n gsk raft vo n  u nuberw indlicher Starkę w are. 
D ies w a r  ein  Irrthum . N ach  obigem  G esetz n im m t 
d ic  S ch w erkra ft nach  dem  M ittelpunkt der Erde hin 
bis zu r N uli ab. E s  ist ja klar, dafs im  Centrum  cin 
S te in  durch die  Erdm assen  nach allen R ichtungen 
h in  m it g le ich er K raft an g ezo g en  w ird , und dafs alle  
d iese  A n zieh u n g en  sich  g eg en se itig  aufheb en . E s iafst 
sich  b ew eisen , dafs eine H o h lk u gel m it g le ich m afsiger 
M assen verth eilu n g  a u f einen irg en d w o  im  H ohlraum  be- 
findlichen Stein  eben falls k ein e  A n zieh u n g ausubt. S teigt 
m an a lso  in den E rdsch ach t hinab, so  zicht ub erall nur 
n o ch  der u b riggeb lieb en e Erdkern an. W are  a lso  die 
M assen vertheilu n g d er E rd e  eine g le ich m afsige , so w u rd e  
e in e  K u g e l vo n  io o  k g  G e w ic h t in 86 M eilen  T ie le  
nur n och  90 k g  w ie g e n , in 17 2  M eilen T ie fe  nur noch 
80 k g , in  774 M eilen T ie fe  nur n och  10 k g  und in

E ntfernung ein er M eilc v o m  E rdccntrum  nur noch 
p j tlia .-=  :>/«  kg.

Im  Erdm ittelpiinkte konnte a lso  ein K in d  die gró fstcu  
L asten  heben. A u f eine K u g e l von  981 k g  brauchte 
es nur eine Sekunde lan g m it 10 kg Kraft zu druckcn, 
um  ilir 1 dcm  G esch w in d ig keit nach oben  zu  geben. 
E in  g leich er D ruck vo n  10 Sekunden D au cr w u rd e  dic 
K u g el sogar m it 1 m G esch w in d ig keit em porschleudern.

A u f einem  dort angebrachten Fufsboden kónntc 
m an nicht e igen tlich  geh en, sondern gew isserm aisen  
nut uber ihm  sch w eben , da bei jedem  Aufstofsen der 
Fiifse durch die G eg cn w irk u n g  ein E m p orhebeu des 

. K o rp ers erfo lgen  w u rd e. E in  T u rn er kónntc sich 
durch die Schncllkraft des H ochsprunges m eilenhoch em - 
porschleudcrn, da cr, bei 86 kg G ew ich t a u f d er E rd 
o b erfla ch e , in einer M eilc E ntfernung vo m  C en tru m  
nur V10 k g  (in  gró fserer N ahe n och  w eniger) w ieg t. 
U cbrigens w iirde vo n  da aus sein H erabfallen m it dem  
S ćo sten  T lie ile  der G esch w in d ig keit erfolgen, w ie  oben 
au f der Erdoberflache, und spater noch m ehr gegen  das 
F allgesetz fur die letztere zuruckbleiben. M erken w ir  
uns vo rlaufig  den Satz, dals bei g le ich fó rm iger M assen- 
yerth eilu ng die m ittlere S ch w erkraft im S ch ach te nur 
halb so  gro fs i s t , ais a u f der E rdoberflache. Bei un- 
g le ich er M assenvcrtheilung wrurde das G esetz  der A b - 
nah m e etw as zu  m odificiren sein.

E in e so lch e  U n gleichartigkeit liegt aber in der W irk- 
Hclikeit vor. M an kann n am lich  das specifische G ew ich t 
der Erdm asse in der N ahe der E rdoberflache gle ich  2 
setzen. D as m ittlere hat m an auf 5,6 berechnct. D em - 
nach w ird  anzunehm en sein, dafs jedenfalls in fo lg e  des 
D ruckes der M assen dic D ichtigkeit nach dcm  Centrum  
lun  zuninim t und in der M ittc die Zahl 12 ubersteigt.

V o n  der E n tw ick lu n g der Ccntrifugalkraft, die eine 
F o lg ę  der E rddrehung ist, d arf m an absehen, sobald  
m an sich den S ch aclu  von  P o l zu P o l g e le g t denkt.

Ein vorzuglich es Instrum ent zur M essung der S c h w e r
kraft ist das Pendel, m it dem  m an direct eine U hr ver- 
binden kann. In einer M eile T ie fe  w u rd e d ieselbe pro 
T a g  5 o ’ /2 Sekunden nachgehen, in to  M eilen T ie fe  
tag lich  8 '/2 M inuten, in 100 M eilen T ie fe  etw a 1 ’ /» 
Stunden. N o ch  w eiter unten w u rd e das P en d el noch  
m ehr verian gsam t w erden  und endlich selbst zu  nur 
einer einzigen  S c h w in g u n g  unabsehbare Zeit g e- 
brauchen.

Findet diese R egeim afsigk eit nicht statt, so ist die 
M assen vertheilun g u n gleich m afsig. S o lch e  B eobach - 
tungen sind in der T h a t gem ach t w o rd en . In tiefen B erg- 
w erk en  beobachtete m an statt des N ach g eh en s der U hr
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ein  V o rg e h cn . D ies kon nte nur daran lieg en , dafs die 
D ich tigk cit der oberen  E rd scliich tcn  g erin g  w ar, dais 
m an sich a lso  einem  dichteren  K ern  genahert hatte.

M an kann nun fragen, w ie  sich  unter A n n ah m e 
eines g le ich m afs ig cn  A b n eh m en s d er S ch w erkraft ein 
K o rp er verhalten  w ird , den m an in den S ch ach t h in- 
cin fallen  lafst. D ie  A n tw o rt ist leicht zu  geben , sobald  
der Sch ach t ais lu ftlcer an g en o m m en  w ir d , so dafs 
vo n  R cib u n gsw id erstan d en  nicht dic R ed e ist. D ann 
w u rd e  der K o rp e r 1266 Seku n ilen  od er reich lich  21 
M inuten gebrauchen, um  den E rdm ittelpunkt zu errei- 
ch en. D o rt w u rd e  cr aber nicht, w ie  in iilterer Zeit 
irrth u m lich  a n g en o m m en  w u rd e , p ló tzlich  fest haften 
ble ib en, sondern, da ilm  nich ts h em m t, m it der dort 
crreichtcn  G e sch w in d ig k eit v o n  1,07 M eilen  pro S e 
kundę w e iter flieg en . Bald w u rd e  die W u ch t abneh- 
rnen, und cr se lb st nach w eiteren  21 M inuten d ic ent- 
g e g e n g e se tz te  S ch ach tó ftn u n g erreichcn, und z w a r m it 
der S ch lu fsg e sch w in d ig k e it N uli. S o fo rt w u rd e  cr 
um kehren  und die e n tgegen g esetztc  B e w e g u n g  v o ll-  
fuhren. In E w ig k e it w u rd e  er so zw isch en  den beiden 
S ch ach tó ffn u n gen  h in- und h e r s c h w in g e n , zu jeder 
S c h w in g u n g  42 M inuten gebrauch cn d.

D ieses P roblem  h an gt m it e in em  andern zusam - 
nien, w e lc h es  g lc ich fa lls  n icht o h n e  Interesse ist, 
E in e  h o rizo n tal a b g esch o ssen c K a n o n en k u g el w u rd e, 
w e n n  die S ch w erkra ft n icht w a re , sich  im m er w e ite r  
v o n  d er E rd e en tfernen. M an  kann nun die  A u fg a b e  
stellen , die G e sch w in d ig k e it zu berechnen, die  sie  haben 
m ufste, d am it d ic  S ch w erk ra ft durch das B estrcbcn  des 
sich  E n tfem en s gerade aufgehob en  w u rd e, dafs a lso  
d ie  C en trifugalkraft gennu g le ich  d er S ch w erkraft w a re  
und d ie  K u g e l ais M ond  die E rde um kreiste. N u r fur 
d ic  E rde o h n e  A tm o sp h are  liifst sich  die A u fg a b e  lósen . 
D ic  S ch u fsg esch w in d ig k eit m ufste g e n a u g le ic h  der oben 
angeg eb en en  G e sch w in d ig k e it 1,07 M eilen  sein , und der 
U m la u f w u rd e  gen au  das V ierfa ch e  v o n  1266 Sekunden 
in A n sp ru ch  n eh m e n , d. h. 5064 S eku n d en . W iird e  
sich die E rde so sch n eli um  die A x e  d rehen, so  w u rd en  
am  A eq u ator die K o rp er n ich ts w ie g e n  und, in den 
R aum  h in au sgesch leu d ert, im a llg e m e in e n  nicht w ied er 
zur E rde zuruekkehren. A lle s  W a sse r w u rd e  sich am  
A cq u ato r con cen triren  und den V crsu ch  m a c h e n , eine 
A r t  v o n  S atu rn rin g  zu bilden.

Jetzt denke m an sich  ein e  K u g e l in das Sch ach t- 
centrum  gebracht und v o lls ta n d ig  beru higt. W ie  w ird  
s ic  sich  dort v erh a lten ? G e w ic h ts lo s  w u rd e  sie dort 
s c h w c b e n  und der gerin gsten  S to ru n g  n ach geb cn . 
W u rd e  sich  z . B. der S ch w erp u n k t der E rd e dadurch 
andern, dafs p ló tz lich  das H im ala y a-G e b irg c  zu den 
A n tip o d cn  versetzt w u rd e, so  w u rd e  die K u gel dcm  
neuen S ch w erp u n k tc  zustreben. D a sse lb e  .niufstc lan g- 
sam  g csch eh en , w e n n  in fo lg e  der abtragen den  W irk u n g  
fliefsenden W a fs e r s  d ic G e b irg s zu g e  d er E rd e a llm a h 
lich  beseirigt w u r d e n , od er w en n  sich  E ism assen  an 
ein em  der beiden P o le  anhaufen  so llten . D ie  K u g e l 
w u rd e  a lso  jeden  so lch en  V o rg a n g  in em p fin dlichster 
W e is e  an zeigen .

U111 sich  einen B e g riff vo n  dem  grofsen  D rucke 
zu  m achen, d er im  lnnern  der Erde herrscht, denke 
m an  sich  den S ch ach t zunachst m it W asser ausgefu llt, 
v o n  dem  a n g en o m m en  w erd e, dafs es n ich t zusam m en - 
druckbar (in co m p ressib el)sei,d afs  a lso  sein  specifisches G e 
w ich t iiberall d asselbe  b le ib e , trotz des g ew altig en  
D ruckes im  C en tru m . A ufserdem  w e rd e  a n g en o m m en , 
dafs die Tem p eratur iiberall d ieselbe sei, w ie  an der 
O b erflaeh e.

In der N ah e der letzteren g e n u g e n  10 m W a s - 
sersau le zur H ervorb rin gu n g eines D ruckes v o n  einem  
K ilo g ra m m  p ro  Q u adratcen tim eter, d . h. v o n  e tw a  einer 
A tm o sp h are. D a jed o ch  die m ittlere S c h w e r e  im  
S ch ach te  die H alfte v o n  der an der O b erflaeh e ist, so 
m ussen  w ir  im  D urch sch n itt 20 n i pro A tm o sp h are  
annehm en. D a  nun d er S ch ach t 860 M eilen  T ie fe  hat, 
so  w aren  S60 m ai 7500 m  durch 20 zu  divid iren

und m an w u rd e  fur die  M itte einen D ruck v o n  522500 
A tm o sp h aren  erhalten. D ie  A n fiillu n g  des Sch ach tes 
m itM assen  v o m  specifisch en  G e w ic h t 5,6 w u rd e  das 5,6- 
fache geben. G ufseisen  h alt un ter g e w ó h n lich e n  V crh alt- 
nissen  einen D ruck v o n  6300 k g  pro O u ad ratcen tim eter 
aus. D er berechn cte D ru ck  v o n  322500 k g  ist rund 50 
m ai so gro fs! W ic  w u rd e  es sich  dabei verhaltcn  ?

W ie  a b e r , w e n n  der S ch ach t m it L u ft gefu llt 
w a r e ?  dann w u rd e  m erk w u rd ig e rw e ise  der D ru ck  w e it  
gro fser sein. D er G run d ist le ich t ein zu sch en . D as 
sp ecifisch e G e w ic h t der L u ft ist so  bald ihre
Span nu n g eine A tm o sp h are  betragt. W ird  nun eine 
T a u c h c rg lo c k e  10 m  unter das W a s se r  g eb rach t, w o  
eine S p an n u n g v o n  ein er A tm o sp h are  h in zu gek o m m en  
ist, so n im m t die in ihr befin dliche L u ft nur n och  den 
h alben  R aum  ein. In 20 m  T ie fe  n im m t sie  nur den
3. T h e il des R a u m e se in , in 7720 m  T ie fe  den 77 3 . T h e il 
des R aum es. D o rt a lso  hat sie  —  dauernde G u ltigk e it 
des M a r i o t t e  sehen G esetzes v o rau sg esctzt —  ein 
G e w ic h t, g le ich  dem  des W a s se rs . B e i  n o c h  g r ó f s c r c r  
T i e f e  w u r d e  s i e  s o g a r  s c h w e r e r  s e i n  a i s  W a s 
s e r  u n d  w i c  e in  S t e i n  a u s  d e r  G l o c k c  h e r a u s f a l -  
l e n  u n d  b is  z u m  E r d c e n t r u m  n i e d e r s i n k e n .  
S etzt m an nun noch  vo rau s, dafs d ie  L u ft ein perm a- 
nentes G a s sei, a lso  n ich t durch h ohen  D ruck  in  fliis- 
sigen Zustand ubergehe, so  w u rd e  s ic  dort unten unter 
e tw a  322 500 A tm o sp h aren  D ruck stehen  und 4 1 7  m ai 
so  s c liw e r  w ie g e n , ais W a s se r. E s  kam  jetzt nur 
d arauf an, zu  ze ig e n , dafs zu letzt keine bekannte F lu s
sigk eit und k ein er der bekannten festen K ó rp cr bezu glich  
des G e w ic h tc s  m it der v o llk o m tn e n  zusam niendriick- 
baren  I.uft rivalisircn  konnte. Jetzt w ird  es schon 
denkbarer crschein en , dafs die  A n fu llu n g  des S ch ach tes 
m it L u ft eine n o ch  h ó h ere  S p an n u n g geben  w u rd e, 
ais die  o b en  b ercch n ete.

N ach  der F o rm el fur b aro m etrisch c H óh en m es- 
su n gen  w u rd e  a llerd in gs in 500 ni T ie fe  erst eine 
S p a n n u n g  von 1,046, in 1000 111 T ie fe  eine so lch e  von  
1 ,13 3 4  A tm o sp h aren  h e rrsch e n , aber sch o n  in einer 
M eile  T ie fe  w u rd e  m an 2,556 A tm o sp h aren , und, da 
die  Z unahm e nach ein er g e w isse n  g e o m etrisch en  R eihe 
e rfo lg t, in 10 M eilen  sch o n  12 0 2 3  A tm o sp h aren  bc- 
o b a c h te n , d. h. ein sp ecifisch es G e w ich t v o n  15 '/a. 
G in g e  es so fort, so w u rd e  die Z ahl der A tm o sp h aren  
fiir das E rdcentrum  351 S te lle n  h aben, a lso  kaum  les- 
bar sein. Es m ufs aber ■ b each tet w erd en , dafs die 
S ch w erk ra ft nach  unten h in  abn im m t. N im m t m an 
aufscrdem  an, dafs im  C en tru m  die L u ftm o lccu le  durch 
gro fse  H itze ausein an dergetrieben  w u rd e n , so  m ufste 
sich  eine w eitere  V erm in d e ru n g  des G e w ic h tes  ergeben. 
D e r  bekannte M ech aniker P ro fesso r R i t t e r  (A achen ) 
hat unter g e w is s e n  V o rau ssctzu n g e n  fu r das Sch ach t- 
centrum  ein e  I litz c  vo n  31000 G rad C . berechnet 
und m it H ulfe d er F o rm e ln  der m ech an isch en  W arm e- 
th eo rie  e i n e S p a n n u n g  v o n  f a s t  13 M i l l i o n e n  A t 
m o s p h a r e n  g e f u n d e n ,  d e r  d a b e i  e in  s p e c i f i s c h e s  
G e w i c h t  e n t s p r i c h t ,  w e l c h e s  144 m a i  s o  g r o f s  
a i s  d a s  d e s  W a s s e r s  i s t .  (D ie  R i t t e r  sehen Be- 
rech n un gcn  befinden sich in W i e d e m a n n s  A nnalen.)

M an sieht, dafs d ie  Zustande im  In n em  des h yp o - 
th etischen  S ch ach tes gan z anderer A rt sind, ais m an 
b ei o b erflach lich er A n sch au u n g  yerm u th en  w u rd e. D er 
so gen an n te  gesu n d e M en sch eiw erstand  m ufs sich jeden 
fa lls m an ch e  C o rrectu r gefa llen  lassen .

E h e w ir  nun aus den an g eg eb en en  Zahlen  F o lg c -  
ru n gen  z ie h e n , m ag  zun ach st un tersucht w erd en , ob 
m an ein R ech t h a l, dem  E rdin n ern  ein en  so h ohen  
H itzegrad zu zu sch reib en . D ie  F ra g e  ist seh r sc liw e r  zu 
b ean tw orten . E rst se itd em  die G e se tze  d er m ech ani
sch en  W arm e th c o rie  entdeckt sind, h at m an m it cini- 
g em  E rfo lg  an ihre B ean tw o rtu n g  h eran geh en  konnen. 
V o rh er  w a r  nur fo lg en d es b ek a n n t: D ie  O b erflaeh e 
d er E rde erw arm t sich  am  T a g e  und kuhlt sich bei 
N ach t ab. In e in iger T ie fe  n im m t m an diese tag lich c 
T e m p era tu rsch w a n k u n g  nicht m eh r w ah r. A b er m an
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spurt daselbst noch  im m er den U nterschied zw isch en  
S o m m e r und W in ter. A u ch  dieser ist in  grófserer 
T ie fe  n icht m eh r w ah rzu n eh m en . In den T ro p en , w o  
die Jahresunterschiede n icht gro fs sind, erreicht m an 
die neutrale S ch ich t sch o n  bei 5 m , in unseren Zonen 
bei 10 m  T ie fe , im  N orden e tw a  bei 12 m . In der 
neutralen  S ch ich t entspricht die G esteins- oder Erd- 
T e m p e ra tu r ziem lich  genau der m ittleren Jahres-T em pe- 
ratur des O rtes. A u sn ah m slo s  hat m an nun beobachtet, 
dafs nach U ebersch reitu n g jener T ie fe  eine Zunahm e 
der T em p eratu r stattfindet. V ie lfa ch e  V ersu ch e an 
versch ied en en  S te llen  gaben a llerd ings verschiedene 
R esultate. B ald  nahm  die T em p eratu r auf je 25 ni 
um  i °  C . zu , bald a u f je 30, 40 oder 45 m . D er 
letztg en an n te  W erth , der die gerin gste Zunahm e ergiebt, 
w iird e  a u f 1400 m  T ie fe  die T em p eratu r um  31 0 er- 
h ó h e n , a lso  bei 1 2 0 m ittlerer O b erflach en -T em p eratu r 
e ine W arm e  vo n  43 0 geben . In Sch ladebach  bei 
M erseburg hat m an aus w issen sch aftlichen  Grunden 
ein B o h rlo ch  bis zu dieser T ie fe  gefuhrt und dort unten, 
w o  m an sch lie fslich  im P o rp h y r b o h rte , e tw a  dic 
so eb en  b erechn ete T em p eratu r gefunden. A eh n lich  
w a r  es in  dem  B o h rlo ch  v o n  S p eren berg, uber w elch es 
u m fan greich e A b h an d lu n g en  geschrieben  w orden  sind.

A n g en o m m en  nun, die S te igeru n g w u rd e in der
selb en  W e ise  w eitergeh en , so hiitte m an in einer M eile 
T ie fe  e tw a  166 0 C ., im  E rdcentrum  sch liefslich  142,760° 
W a r m e  zu  erw arten . Jedoch  hat diese Zahl keinen 
w issen sch aftlich en  W erth . A u s B oh run gen  vó n  1400 m 
T ie fe  la fst sich  eben nicht oh n e w eiteres auf die Y e r
h altn isse  bei 860 M eilen  T ie fe  schliefsen. Im m erhin 
aber g ieb t jen e Zahl zu  denken. Jedenfalls hatte m an 
in 15 M eilen  T ie fe  H itzegrad e zu erw arten, bei denen 
a lle  bekannten  S u bstan zcn  schm elzen  w urden.

A n  d ieser S te lle  seien  e in ige  praktische Bem er- 
kun gen  ein gesch altet. Im  M o n t-C en is-T u n n el fand m an 
ais h óchste G estein stem p eratu r 2 9 7 2 0 C ., im  St. G ott- 
h ard t-T u n n el kurz vo r dem  D u rch sch lage  3072 ” C . 
A n  beiden  S te llen  hat sich  dieselbe seit der Benutzung 
trotz des stetigen  L u ftzu ges hóchstens um  2 bis 3 0 
gesen k t. F u r das eine P roject d er S im p lon  - D urch- 
b o h ru n g hat m an in fo lg e  dieser B eob ach tu ngen  45 ", 
fur den M o n tb la n c-T u n n e l sogar 50 0 C . vorau sg esagt. 
D er letztere scheint a lso  u n m o glich  zu sein. E benso 
ist der dauernde A u fen th a lt in entsprechend tiefen 
B erg w erk en  kaum  denkbar.

Im  h ohen  N orden herrschen ganz andere Y e r 
h altn isse. S ob ald  die m ittlere Jahres-T em peratur eines 
O rtes m eh rere G rad unter N uli steh t, m ufs m an un
gefa h r d ieselbe T em p eratu r fur die  neutrale Sch icht 
v erm u th en , d. h. selbst im  Sp atso m m er m ufste m an 
in ein igen  M etern T ie fe  a u f E is, d. h. a u f festgefrorenen 
B od en  stofsen . D ie s  ist w irk lich  der F ali. A u fseh en  
erregte  e s , ais m an Lin Jakutsk einen Brunnen zu 
graben  su ch te, bald E is zu  durchbohren  hatte, w elch es 
anfan gs o  °, bald 5 °, bald d arau f n och  m ehr Kiilte 
z e ig te , und ais endlich  der B oh rversu ch  bei 116  m 
T ie fe  a u fgegeb en  w u rd e , w e il das E is noch nicht 
w ie d e r  o u ze ig te . Bei w e iterem  B ohren  w u rd e m an 
die E iskru ste endlich  durchbrochen und dann hohere 
und h o h e re  W arm eg ra d e  gefu n d en  haben. D en n  auch 
der h o h e  N o rd en  h at seine heifsen  O u elle n  und 
V u lk a n e, d ie  a u f h o h e  Tem p eratur im  Erdinnern 
sch liefsen  lassen.

A u s der T em p eratu r heifser O u ellen  kann m an 
m it z iem lich er G en au igkeit a u f die T ie fe  schliefsen, 
aus d er sie h erau fk o m m en . A u s w e lch er  T ie fe  aber 
die L a v am assen  der V ulkan e kom m en, ist sch w erer zu 
sagen , w e il d ie  T em p eraturzu n ah m e in grofseren  T ie fen  
nur v ersu ch sw eise  m athem atisch  form ulirt w erd en  kann.

D ie  A rt und W eise , w ie  R i t t e r  zu seiner T e m - 
peratur v o n  31 000 0 C . kom m t, la fst sich in popularer 
D a rste llu n g  e tw a  folgenderm afsen  yeranschaulichen. 
E r denkt sich  ein Luftquantum  im  Schacht aufsteigend, 
so  dafs es in R egio n en  gerin geren  D ruckes gelan gt,

sich  ausdehnt und durch die A usdehnungsarbeit abkuhlt. 
Ist nun die neue U m geb un g w arm er, ais das abgeku hlte 
O u an tu m , so w ird  dieses vo n  aufsen her w ied er er- 
w arm t. Ist dagegen  die U m geb u n g k a lte r, so g iebt 
das O uantum  noch  m ehr W arm e ab. Ist endlich  die 
U m geb u n g in jeder L a g e  genau v o n  derselben T e m 
peratur, w ie  das abgekuhlte O uantum , so sch w im m t 
letzteres stets in gle ich  sch w erer L u ft , es ist a lso  
w ed er A uftrieb noch  A btrieb  yorhanden. A b g eseh en  
von der U eb erw in du n g der R eibung, ist dem nach nur 
e i n e  A rbeit geleistet w o rd en , die A usdehnungsarbeit. 
D iese ist aber, w ie  R i t t e r  nachw eist, bei dem  letzteren 
ais adiabatisch bezeichneten  A ufsteigen  genau so  grofs, 
w ie  die A rb e it, die n ó th ig  ist, um die Luft im  luft- 
leeren  Schachte um  dieselbe H óhe zu heben. D ie 
G leich setzun g beider A rbeiten erm óglich t die Berech- 
nung der T em p eratur, der S pannung und des speci- 
fischen G ew ich tes der L u ft in g egeb en er T ie fe  bei 
dem so  angenom m enen Zustande. S o  findet R i t t e r  
fur den m it atm ospharischer Luft angefullten S ch ach t 
im Centrum  einer Hitze vo n  3 1 0 0 0 °  C!, eine Spannung 
von  fast 15 M illionen A tm osph aren  und ein specifisches 
G ew ich t der Luft von 143. (B ei W asserd am p f w urden 
sich 1 6 0 0 0 " H itz e  ergeben, w enn er sich  nicht bei so 
h oher Tem peratur chcm isch zersetzte [dissociirte], um  
ein glu h end es K n allgasgem isch  zu bilden.)

G egen  die fruheren Betrachtungen konnte nun ein- 
g ew en d et w erden, dafs die G ase  unter den berechneten 
h o h en  D rucken nicht perm anent b le ib e n , sondern in 
flussigen A ggregatzu stan d  ubergefuhrt w urden. D ieser 
E in w an d  w ird  h infallig, sobald  m an hohere W a rm e 
grade zulaist. Fur jedes G as giebt es n am lich  eine 
bestim m te T em p eratu r, den sogenannten  kritischen 
P u n kt, bei dem  ein flussiger Zustand auch durch den 
hóchsten  denkbaren D ruck nicht m ehr herbeigefuhrt 
w erd en  kann. Im Innern des Schachtes w u rd en  die 
Tem peraturen  fur jedes G as h och  uber dem  kritischen 
Punkte liegen , die flussige Form  a lso  unm oglich  sein. 
D ie  B erech tigu ng der A n n ah m e, dafs die G ase im 
innersten T h e ile  des Schachtes den gasfórm igen  Zustand 
beibehalten, liegt also  klar.

Ilieran  lassen  sich nun h óchst m erkw u rd ige B e
trachtungen an k n u p fen , bei denen der S pecialfall der 
atm ospharischen Luft beibehalten w erden  m óge.

E s ist uns kein flussiger oder fester K ó rp er be
kannt, der aut das specifische G ew ich t 143 zusam m en- 
geprefst w erden konnte, w elch es die Luft im  Centrum  
des Schachtes hat. W irft m an a lso  einen noch so 
sch w eren  festen K órp er in den S ch ach t, so  fallt er 
nicht bis zum  C en tru m , sondern er kom m t d ort zur 
R uhe, w o  das specifische G ew ich t der S ch ach tlu ft m it 
dem  sein igen  ubereinstim m t. E s mufs aber voraus- 
gesetzt w e r d e n , dafs er durch die H itze hóchstens 
flussig, n icht aber lu ftfórm ig w ird .

N ur um  dem  Laien  yerstandlich zu bleiben, w o lle n  
w ir  beispielshalber annehm en, die Zunahm e des speci- 
fischen G ew ich tes w are  eine regelm afsige, w a s  nicht 
richtig ist, aber die R ech n un g erleichtert. D ann w urde 
die S chachtluft in 6 M eilen  T ie fe  das G e w ich t des 
W assers h ab en , in 12 M eilen T ie fe  das specifische 
G ew ich t 2, in 18 M eilen T ie fe  3 u. s. w . E isen  
w u rd e bei seinem  specifischen G e w ich t 7,5 dem nach 
in 45 M eilen T ie fe  sinken und bei der d ortigen  H itze 
in flussigem  Zustande auf der sch w ereren  L u ft sch w im - 
m en. M an kónnte den gan zen  oberen Sch ach t m it 
Eisen anfullen, oh n e im stande zu sein, die Luft allzu 
tie f hinabzudrangen, a u f jeden  F ali nicht a u f 90 M eilen. 
D ie  L u ft kónnte a lso  eine Saule gesch m o lzen en  Eisens 
uber sich tragen, a u f der oben, w o  es kuhler ist, festes 
Eisen ru h en w u rd e, w elch es bekanntlich etw as leich ter ist 
ais fliissiges, ahnlich  w ie  E is le ich ter ais W asser ist.

Es ist dem nach durchaus nicht u n m o g lich , dafs 
der Erdkern sich in gluhend g asfó rm igem  Zustande 
belinde, G a se  enthaltend, die in fo lg e  der h ohen  T e m 
peratur chem ische Y erbin du n gen  nicht bilden  konnen,
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dereń  h o h e  S p a n n u n g  ih n en  fern er e in  h in reichen des 
specifisches G e w ic h t g ie b t , um  die d aru b er lagern d en  
fliissigen  M assen  n icht ein sin ken  zu lassen, a u f denen 
dann aber die starre  E rd kru ste  ruht.

D a  jedoch  das m ittlere  sp ecifisch e G e w ic h t  der 
E rd e  die Z ahl 6 n ich t u b e r s te ig t , d ic h och g esp an n ten  
G a se  a ber nach  O b ig e tn  w e it  s c h w c re r  sind, so  sch ein t 
es, ais ob  d er h y p o th e tis c h e  g a s fó r m jg e  K e rn  n ich t 
a llzu  w e it  n ach  o b en  reich en  durfte.

M an  d en ke sich jetzt den gan zen  S ch ach t m it 
fliissigen  L a vam assen  an g efiillt, dereń  sp ecifisch es G e -  
w ic h t  2 sei. D e n k t m an sich  dańn in der N ah e, 
y ie lle ieh t bis zu  18 M eilen  T ie fe , ein en  P aralle lsch ach t 
a n g e le g t, d er L u ft  e n th a lt, so  w iird e  d iese lb e  nach  
d er fru h eren  v erein fach en d en  A n n ah m e unten das 
sp ecifisch e  G e w ic h t  5 h aben . W iird en  nun beide 
S ch a ch te  in d ieser T ie fe  verb u n d e n , so  w u rd e  die 
s c h w e re re  L u ft dem  E rd cen tru m  zustreben  und die 
L a v a  dorth in  d ran gen , w o  R aum  v o rh an d en  ist, d. h. 
die L a v a  w u rd e  an d er o b eren  S chachtólTn un g (event. 
auch  an der e n tg e g e n g e s e tz te n )  con tin uirlich  uber- 
fliefsen , w ah re n d  durch  den L u ftsch a ch t dauernd L u ft 
ein fliefst, D ie  l.a va m a ssen  w u rd en  a lso  o h n e  jede 
ru ck w eis e  E x p lo sio n  a llm ahlich  aus d em  S ch ach t hinaus- 
befórd ert w e rd e n . L e d ig lich  d er K a m p f der sp eci- 
fischen G e w ic h te  un terein an der w u rd e  e in en  dauernden 
vulkanischen  A u sb ru ch  veru rsach en . Je m eh r L a v a  
a b e r h e rau sg e trie b e n  w i r d , um  so  m eh r L u ft w u rd e  
d ie  A tm o sp lia re  v erlie re n . M an m ufs u n w illk u rlich  
an d en  M ond  d en ken , dessen  O b erfla eh e  v o n  K ra te rn  
b edeckt is t ,  d er a b e r e in e  A tm o sp h iire  nicht m eh r 
b esitzt. D as G e s a g te  w u rd e  n o ch  n ich t die sch lech teste  
H y p o th e se  fur das Y e rs c h w in d e n  d er L u fth u lle  sein.

D ies k lin g t g a n z  a n d ers, ais d ie  g eb rau ćh lich en  
vulkanischen  T h c o r ie e n , w e lc h e  z. B. a u f irgen d  eine 
W e is e  W a s se r  ins In n ere  g e la n g e n  und dasselbe v er- 
dam p fen  la sse n , w o r a u f  in irg en d  ein em  H oh lraum  
durch  B e ru h ru n g  m it den h e ilse n  T h e ile n  d es E rd - 
innern  e in e  d erartig e  S p a n n u n g  en tsteh en  s o l i , dafs 
E rd b eb en  en tsteh en  und bei dem  A u sb rech en  d er u b er- 
h itzteu  D am p fe  T h e ile  des M ag m as (d. h. des flu ssigen  
E rdinnerri) m it e m p o rg e trie b e n  und h in au sgerissen  
w e rd en . N ach  den o b ig e n  B etrach tu n gen  w u rd en  dazu 
S p a n n u n g e n  n ó th ig  se in , die  g ro fse r  sind, ais die be- 
rech n eten . B r in g t  doch  im  C en tru m  die S p an n u n g 
v o n  13 M illion en  A tm o sp b are n  n icht E sp lo s io n e n  
und d erg le ich en , son d ern  nur G le ic h g e w ic h t  d er L u lt-  
saule h e rvo r .

H u m b o l d t  b etrach tete  die  Y u lk a n e  ais S ich e r- 
h e itsve n tile  d er E rd e  und h ie lt die U rsa c h e  d er E rd 
b eben  fur b e s e it ig t , so b a ld  d er A u sb ru ch  d er Y u lk a n e  
e r fo lg te . U n sere  B etrach tu n gen  ze ig e n  aber, dafs selbst 
in fo lg e  jen er S p a n n u n g  v o n  13 M illio n en  A tm o sp b are n  
ein e  A u sb ru ch g efa h r exp lo d iren d er G a se  n o ch  n icht 
vo rh an d en  ist.

D en k t m an sich  den L u ftsch a ch t bis ins E rd in n ere  
fo rtg e fu h rt und durch  ein e  S ch eid e w an d  v o n  dem  
M ag m a  g e tr e n n t , so  w u rd e  ein  D u rch b rech en  der 
W a n d  an b e lie b ig e r S te lle , w e n n  sie  n u r t ie f  g e n u g

lie g t, ein en  A u stausch  (o lgen d er A r t  h e rvo rru fe n : D ie  
glu h end flussigen  M assen  w u rd en  in-den S ch ach t h erein- 
fliefsen u n d , da ih r sp ecifisch es G e w ic h t  k lein er ist, 
ais das d et com p rim irten  Lu ft, im  S ch a ch te  em p o r- 
s te ig e n  und in fo lg e  der B e h arru n g  s o g a r  uber die 
G le ich g e w ich tsste lle  h in aus g e la n g e n . Dafiir w u rd e  
die  co m p rim irte  L u ft durch  die W a n d ó fln u n g  in dic 
flussigen  M assen  e in d rin gen  und den fr e ig e w o rd e n e n  
R au m  ausfiillcn, um  schliefslich  bis zu m  C en tru m  
hinabzusinken.

W e m  so lch e  B etrac h tu n g en  ph an tastisch  erscliein en , 
dem  sei b e m e rk t, dafs sie w e it  n u clitern er s in d , ais 
dic H u m  b o i  d t  sehen  T h c o r ie e n , ais die bekan n te  
F a lb s c h c E r d b e b e n th e o r ie  und A eh n lich es . E s  h a n d e l t  
s i c h  l e d i g l i c h  u m  C o n s e q u e n z e  11 g e w i s s e r  
p h y s i k a l i s c h c r  G e s e t z e ,

A llerd in g s  kann m an  die letzteren  nur ais A n - 
n ah eru n g en  betrach ten , denn N iem a n d  kann v o n  dem , 
w a s  er bei den k le in en  Y erh altn issen  des l.a b o rato riu m s 
b estatigt findet, a u f Zustande sch lie fse n , b ei denen es 
sich  um  tau sen d fach e S p a n n u n g en  und H itzeg rad e  
handelt. W a s  sich  a lso  g e g e n  un sere B etrac h tu n g en  
e in w en d e n  la fs t , w ir d  n ich t g e g e n  dic lo g isch e n  
F o lg e ru n g e n , son d ern  g e g e n  die a llg e m e in e  G u ltig k e it 
d er G esetze  g e rich te t sein. U n sere  B etrach tu n gen  
w id ersp rech en  a llerd in gs den  lan dlau figen  A n sich ten , 
aber n icht den  an erkann ten  G esetzen .

R  i 11 c  r h at se in e  T h c o r ie e n  uber die C o n stitu tio ii 
g a s fó r m ig e r  W e ltk o rp e r  beson ders in d er A b sich t auf- 
g e stc llt, die N atu r d er S o n n e  zu e rg r u n d e n , d ie  ein 
so lc h e r  G asb all zu sein  sch ein t, dessen  K ern tem p eratu r 
nur nach  M illion en  v o n  G rad en  tax irt w e rd e n  kann, 
S e in e  U n tersu ch u n g en  w e rd en  d en  A n la fs  g e b e n , d ie  
K a n t - L a p l a c e s c h e  H yp o th ese  y p n  d er B ild u n g des 
S o n n en sy ste m s e in er w isse n sch aftlich cn K ritik  zu unter- 
w e rfe n , die b ish er w e n ig e r  m o g lich  w a r .

E in  T h e il der F o rsc h e r  n im m t an, dafs d er E rdball 
bis zum  C en tru m  in  festem  Zustande s e i, and ere 
n ehm en  das E rd in n ere  ais fiussig an. R i t t e r  ltat 
g e z e ig t ,  dafs er eb en so  g u t  im  In n erstcn  g a sfd rm ig , 
w e ite r  o b en  fiu ssig  und an d er O b erfla eh e  fest sein 
k ann. W ie  cs in W irk lich k e it ist, k an n  n o ch  N iem a n d  
en tsch eid en . D ie  W issc n sc h a ft w ird  sieli n och  la n g e  
Z e it  m it d cm  S ch ach tp ro b le m e  b esch aftigen  m iissen, 
eh e  die P h y s ik  des E rd in n ern  h in reichen d  erfo rsch t 
sein  w ird . E rst dann \\-iirde fur die  W isscn sch a ft der 
G e o lo g ie  e in e  b efried ig en d e  G ru n d lag e  g e se b afle n  sein. 
W a s  w ir  bis jetzt h ab e n , ist zum  T lie il  a u f  g e w a g te , 
zum  T h e il  a u f unhaltbare H y p o th esen  g e g ru n d e t.

N u r d u rch  B erech n u n g en  nach  A r t  d er R i  t t e r s c h c u ,  
die iib rigen s in  w issen sch aftlich en  K reisen  g ro fses 
A u fse h e n  e r r e g t , n irgen d s a ber ein en  b egriin d eten  
W id ersp ru ch  gefu n d en  h aben , w ird  m an  im stan d e sein , 
iiber die in n ere  C o n stitu tio ii d er E rd e , d er S o n n e  und 
d er zah llo sen  F ixstern e r ie h tig e re  A n sch au u n g e n  zu 
erh alten . D as W e lta ll aber ersch ein t uns 111 d em selb en  
M afse g r o fs a r tig e r , je tie fe r  unser E in blick  in sein e 
G e se tze  w ird , und je m eh r R ath se l d er L o s u n g  e n tg e g e n -  
g c fu h rt  w e rd en .


