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Bericht an die ani 5. Februar 1900 abgehąltene Haupt- 
yersammlung der Nordwestlichen Gruppe des Yereins deutscher 

Eisen- und Stahl industrieller.

A ufgabe der Gruppe bestelit in der 
rah rung  der w irtlischaftliclien Inter- 
sen der Eisen- und S tah lin d u s trie ; 
e h a t sich daher m it allen F ragen  

zu beschaftigen, welche dies Gebiet hen ih ren , und 
m ufs vorzugsw eiśe der Gesetzgebung auf w irth- 
schaftlichem  und socialpolitischem  Gebiete folgen.

In letzterer H insicht behandelte die Gruppe 
zunachst die F rage  der S o n n t a g s r u h e  a n  
d e n  in d i e  W o c h e  f a l l c n d e n  g e s e t z l i o h e n  
E i n z e l f e s t t a g e n .  In den E rlau terungen , welche 
zu den vom B undesrathe u n te r dem  5. F eb ru a r 1895 
beschlossenen A usnahm en betreffs der Sonntags- | 
ruhe erlassen w orden und der preufsischen Aus- j  

fiihrungsanw eisung vom 11. Marz 1895  ais A n
lage 4 beigegeben sind, heifst es un ter 7 a  w o rtlich : 
„Eine Reihe von continuirlichen Betrieben ist in 
d e r L age , an Sonn- und F esttagen zw ar n ich t 
einen 2 4 stiind igen , wohl aber einen 12stiindigen 
B etriebsstillstand eintreten zu lassen. In solchen 
Betrieben erg iebt sich ohne w eiteres fiir den 
Sonntag durch den an diesem  T age eintretenden 
Schichtwechsel eine 24  stiindige R uhezeit der A r
beiter. In m anchen  Betrieben dieser A rt ist jedoch j  

der Schichtw echsel au f einen W ochentag  g e le g t; 
auf diese W eise erhalt jedesm ai die in der Tages- 
schicht (von M orgens 6 U hr bis A bends 0 U hr) 
belindliche M annschaft durch  den infolge der 
12stiindigen B etriebsunterbrechung eintretenden 
Ausfall der Sonntagsschicht eine 36 stu n d ig e  R uhe
zeit von Sonnabend 6 U hr bis M ontag friih 6 U hr.

[ V . 5 „

Diese ausgedehnte S onntagsruhe kom m t jedesm ai 
m it der T agschicht, also alle 14 T age, an jeden 

i A rbeiter. N ach den B estim m ungen des Bundes- 
1 ra th s  kann diese vielfach von den A rbeitern  vor- 

gezogene E inrich tung  auch fernerhin beibehalten 
oder eingefiihrt w erden.

D ie  F r a g e ,  o b  a n  E i n z e l f e s t t a g e n ,  w e l c h e  
i n  d i e  W o c h e  f a l l e n ,  b e i  1 2 s t i i n d i g e m  
B e t r i e b s s t i l l s t a n d  j e d e r  A r b e i t e r s c h i c h t  
24  S t u n d e n  o d e r  n u r  e i n e r  — d e r  T a g 
s c h i c h t  — 36.  S t u n d e n ,  d e r  N a c h t s c h i c h t  
a b e r  k e i n e  b e s o n d e r e  R u h e z e i t  g e w a h r t  
w e r d e n  s o l i ,  i s t  a u s  Z w e c k m a f s i g k e i t s -  
g r i i n d e n  i m l e t z t e r e n  S i n n e  e n t s c h i e d e n  
w o r d e n . “

Infolge der letzteren B estim m ung h a t eine 
i grofse R eihe von W erken  an den in die W oche 
i  fallenden gesetzlichen Einzelfesttagen (z. B. Bufs- 

und B ettag) eine B etriebsruhe von n u r 12 S tunden 
eintreten lassen und den B etrieb A bends um  6 U hr 
w ieder aufgenom m en. Sie sind hierbei vollig 
unangefochten  g eb lieb en , und bei einer A nzahl 
von W erken  ist dies auch noch heute der Fali. 
Bei anderen  dagegen sind die G ewerbeaufsichts- 
beam ten eingeschrilten und haben in zwei uns 
bekannt gew ordenen Fallen ohne w eiteres Slraf- 
anzeige bei der K oniglichen S taa tsanw altschaft 
e rs ta tte t. Die G erichte haben  dabei dem  Straf- 
an trage  Folgę gegeben und die in gutem  Glauben 
handelnden B eam ten in S trafe genom m en, weil 
sich die durch  die „E rlau te ru n g en ” gegebenen

1



E rleiehterungen n u r auf solche W erke beziehen 
solleri, die n ich t in rler Lage sind, an Sonńtagen 
einen 24sliind igen  B etriebsstillstand einlrelen zu 
lassen, nic.lit aher au f solche, welche allsonntaglich 
eine 24  stiindige Sonn tagsruhe eingericlilet haben.

Nach A nsicht d e r G ruppe liegt liier eine der 
A bsicht des G esetzgebers, der keine verschieden- 
artige B eliandlung von G ew erbebetrieben derselben 
G attung wollte, du rchaus zuw iderlaufcnde Hand- 
habung  der B estim m ungen iiber die Sonntags- 
ru lie  vor, <lie eine m ogliohst sclileunige A enderung 
erforderlich erscbeinen lafst.

Das Gesetz uber die Sonn tagsruhe bezw eckt 
ohne Zweifel in e rs ler Linie, den A rbeiter vor 
einer ungesunden U eberanstrengung zu bew ahren 
und ilim zugleich dic E ifiillung seiner kirchlicben 
P llichten zu erm ogliclien. Beides geschieht in 
vollein U m fange, w enn die B e t r i e b s r u l ie  an  den 
in die W oche fallenden gesetzlichen E inzellesttagen 
auf 12S lunden  besclirarikt und die W iederaufnahm e 
des Betricbes um  0 U hr A bends allen W orken 
in derselben W eise gesta tle t w ird , wie denjenigen, 
die n icht in der Lage sind, an S onnlagen einen 
24-stiindigen B etriebsslillstand e in treten  zu lassen.

Die grofsen technischen Sohw ierjgkeilen und 
w irthscliaftlichen N achtheile, w elche fiir alle mit 
fortw ahrendem  Feuer arbeitenden  W erke dam it 
yerbiinden sind, dafs sie allsonntaglich iln e  Feuer 
ziehen, sind in einer seitons der G iuppe un ter dem 
2 9 . Juni 1895  dem B undesrath  unterbi eiteten Denk- 
sch rilt des niiheren dargelegt. Dafs diese Schw ierig- 
keilen und Nachllieile in einer geradezu unzulassigen 
W eise verm ehrt w erden, w enn m an dieselben 
B etriebe zw ingt, auch noch an den in die W oche 
fallenden gesetzlichen Fesltagen die Feuer zu 
ziehen, — lediglich um  eine 2 4 sliindige B e t r i e b s -  
r u l i c  ein treten  zu lassen, die an sieli m it dem 
Schulze des A rbeiters in Bezug auf die Ver- 
m eidung korperlicher U eberanstrengung  und Er- 
fiillung kirchlicher Pflichten absolut nichts zu 
tbun  hat — , liegt ohne w eiteres auf der H and.

Eine derarlige F orderung  aher isl w eiterhin 
geeignet, den A rbeiter in seinen Lohnbezugen auf 
das sebw erste  zu schadigen, wic das ebenfalls in 
der genunnten Denkschrift des naheren  nach- 
gew iesen ist. Diese Schadigung  dfirfte fiir O rle m it 
iiberw iegend prote^tantischer Bev(jlkerung in noch 
hóherem  Mafse Plalz greifen, nachdem  das Cliar- 
freitagsgesetz in Kraft getreten is t;  d en n , falls 
nicht Abhulfe in der von uns beantrag ten  W eise 
geschallen  w ird , diirfie sich in solchen O rten 
kaum  ein W erk  yeranlafst seh en , an dem auf 
den C haifreitag  folgenden Sonnabend arbeiten 
zu la s se n , und es w urden som il vom Cliar- 
freilag bis O sterd ienstag  v irr volle Arbeits- 
lage ausfallen. Die Eisen- und S tah lindustrie  ist 
n ich t in der Lage, die dadurch  en tstehenden  L ohn
ausfalle in irgend w elcher W eise den A rbeitern 
zu eisetzen , und m ufs es ih rerseiłs du rchaus ab- 
lelm en, fiir die durch solche Lohnausfalle e tw a
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entstehende U nzufriedenheit d e r A rbeiter irgendw ie 
yeranlw orllich gem acht zu w erden.

W ie grofs die Belriehsverluste und Lohnausfalle 
sind, m ag  an dem  Beispiel eines W orks unserer 
G ruppe erlau tert w erden, das e tw a 4 0 0 0  A rbeiter 
beschilfligt. H ier be trag t der durch  jene Ruhe- 
vorschriften entstehende B etriebsverlust infolge Aus- 
fallens der N achtsch ich t e tw a 7 4 5 0  oH und der 
L ohnausfall durclischnilllich 5 9 2 7  so dafs 
fiir eine Betriehseinstellung vom  C haifreitag  bis 
O slerdienslag der B etriehsvcrlust sich auf 29  8 0 0  JL  
und der Lohnausfall auf 23  7 0 8 ^  beziffern w iirde. 
N im m t m an den Bufs- und B etlag hinzu, so steigen 
die betreffenden Verluste auf 37 2 5 0  J(> bezw. 
29  6 3 5  J l .

Die G ruppe h a t die vorstehenden Gesichls- 
punkle in einer an den M inister fiir H andel und 
G owerbe gerichleten E ingabe dargelegl. Eine von 
dem  letzteren bei den G ew erbeaufsicht.-beam ten 
angestellle E rhebung ist, soviel uns bekannt ge- 
w orden. abgeschlossen und wird unsere D arlegungen 
in allen Punklen bestiiligL haben. W ir diirfen 
som it einer bahligen endgiiltigen Entsęheidung 
in dieser A ngelegenheit enlgegensehen, und holTen, 
dafs dieselbe im Sinne unseres A ntrages ausfalle, 
der dahin geht, dafs an den in die W oche fallen
den gesetzlichen Eirizelfestlagen iler Betrieb nur
12 S lunden . also von 6 U hr M orgens bis 6 U hr 
A bends, zu ruhen habe.

In unserer A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g s g e s e t z -  
g e h u n g  ist in der B erichtsperiode insofern eine 
V eranderung vor sieli gegangen, ais die Novelle 
zur Invaliditals- und A ltersyersicherung in dem  
„Gesetz betreflend die Invalidenversicherung“ zur 
Y erabschiedung gelangt ist. Den G esetzenlw urf 
selbst unterzogen w ir, bevor er im R eichstag 
e ro rte rt w urde, einer gem einsam en B erathung  in 
den fiinf grofsen w irthschafllichen Vereinen Rliein- 
lands und W estfalens und sind dabei zu folgen
den Beschliissen gekom m en:

,D e r  »Verein zur W ahrung  der gem einsam en 
w irthschaftliclien Interessen in R heintaud und 
W estfalen*,

die sN ordw estliche G ruppe des V ereinsdeulscher 
Eisen- und S tahlindustrieller* ,

der »Verein fiir die bergbaulichen Interessen 
im O berbergam tsbezirk  D ortm und*,

der »Verein der Industriellen des Regierungs- 
bezirks Koln®,

der »Berg- und H iiltenm annische Verein zu 
Siegen®,
erk laren  nach eingehender Priifung des Invaliden- 
yersicherungs-G esetzentw urfs:

I. E ntsprechend den Reschliissen zu dem  1897 
yorgelegten E ntw urf eines Gesetzes, betreffend die Ab- 
anderung  des lnvaliditals- und Altersversiclierurigs- 
Gesetzes, hiilt die n iedenheinisch-w estfaliscbe In
dustrie die Z usam m enlegung der lnvalidit:ils- und 
A ltersyersicherung m it anderen  Zweigen der Ar- 
beiterversicheruug und dem gem afs auch die Yer-
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schm elzung der K ranken-, Unfall- und Invaliden- 
versicherung in eine diese drei Zweige der Ver- 
sicherung in sich yereinigende O rganisalion fiir
unausfiihrbar. Mit dem  neuen E nlw urfe erkennt 
sie das Dasein zw ingender G riinde fur die Herbei- 
fuhrung einer solehen Vereinigung n icht an und 
mufs sieli gegen jeden derarligen  Versuch um  so 
m ehr ablehnend yerhallen, ais vorliatidenen Mangeln 
im R ahm en der bestehenden O rganisalion ab-
geholfen w erden kann.

II. M elirere B estim m ungen des neuen Ent-
wurfs sind geeignet, eine Reihe von M ifsstanden 
zu bese itigen , die bei der D urchfiihrung des 
Gesetzes hervorgelreien  sind. Zu diesen Be- 
slim m ungen konnen ab e r die von den Moliven 
so w arm  em pfohlenen órtlichen Renlenstellen 
nicht gerechnet w erden, gegen dereń Einrichtung 
sich die Industrie mil ailer Entschiedenheit er- 
klaren mufs. Sie erblickt in der E rrich lung  
derselben eine Forderung  d e r socialdem okralischen 
A gilalion, der durch diese siani liche E inrichtung 
eine neue Stelle erw eilerter W irksam keit und
verm e‘nrlen Einflusses gegeben w ird . Aufserdem  
befflrchlel sie von ihnen eine E rschiitterung der 
Einlieitlichkeit in der P rax is der Renlenbew illigung 
und eine Quel!e von Confliclen zw ischen den
R entenstellen und den V ersicherungsanstalten. 
Die bisher hervorgelrelenen U nzulraglichkeilen, 
die zum Theil in dem  seiner Zeit uberhaste len  
Abschlufs des Geselzes ihren G rund hab en , zum 
Theil sich ais M angel darste llen , die jeder 
U ehergangsperiode anhaften , w erden auch ohne 
die E rrich lung  orllicher Rentenstellen, die ubrigens 
m it unverhiiltnifsm afsig hohen Koslen verbunden 
sein w iirde, schw inden , je  m ehr an die Stelle 
des U ebergangssladium s feste, norm ale Verhaltnisse 
tre teu , und je m eh r sich das Gesetz in die 
weileren Kreise der I3evolkerung cinlebt.

III. Die bezugjich des M arkensystem s und 
der E rhebung der Beitriige vorgeschlagenen neuen 
Bestim m ungen w erden fiir geeignet e rach le t, das 
Verfahren zu erleichtern  und die E rhebung der 
Beitrage m ehr ais b isher sicherzustellen, und es 
w ird anerkannt, dafs bis au f w eiteres die Renten- 
bem essung nach A rbeilsdauer und Lohnliohe und 
in Verbindung dam it auch das M arkensyslem  
beizubehallen sei.

IV. Die in V orschlag gebraclite anderw eitige 
Yertheilung der R entenlast und die dam it ver- 
bundene Auftheilung des V erm ogens kann nicht 
ais gerechlfertigt anerkann t w erden. W enn bei 
einzelnen V ersicherungsanslalten  das vielleicht nu r 
voriibergeltend hervorgetretene M ifsverhaltnifs zwi
schen dem  erfo rderlid ien  D eckungskapital und 
dem vorhandenen Y erm ogen iiberhaupt ein 
dauerndes w erden sollte, so d a rf  dem selben durch 
die Confiscalion eines Theiles des angesam m ehen  
Y erm ogens giinsliger śitu irter A nslalten schon 
um  deswillen n icht abgeholfen w erden , weil 
darin  eine schw ere B eeintrachtigung der ver-

sicherten A rbeiter liegen w urde. Auch betrill 
das vorgeschlagene V erfahren den W eg einer 
socialistischen A uftheilung des K apitals, der zu 
den bedenklichsten Consequenzen fiihren kann, 
und insbesondere zu einer verhangnifsvollen 
L iihm ung des Interesses an einer w eiteren 
V erm ogensbildung innerhalb  der einzelnen Ver- 
s icherungsanstalten  zweifellos beitragen w urde.

V. Gegen die im E n tw urf vorgeschlagene 
w esentliche E rhohung der G rundbetrage der 
Invalidenrente und die dem enlsprechendeM inderung 
der S teigerungssatze m ufs E inspruch erhoben 
w erden , da  einerseits B illigkeitsgriinde in keiner 
W eise fiir diese M afsnahm e angefuhrt w erden 
konnen, andererseits m it der n u r  der „G em einiast“ 
zufallenden E rhohung insofern eine grofse Gufahr 
verbunden ist, ais sie das Interesse der einzelnen 
V crsi(;herungsanstalten an einer w eiteren Ver- 
mćigensbildung h in tanhalt. Auch w iirde die 
M inderung der S teigerungssatze das Interesse der 
V ersicherten an der richligen V erw endung der 
Marken w esentlich abschw aclien . H auptsachlich 
aber sprich t gegen diese M afsregel, dafs eine 
grofse Verschiebung in der G ew ahrung der Renten 
e in tritt, die dadu rch  ungerech t w irk i, dafs die- 
jenigen V ersicherten, w elche verhaltnifsm afsig 
w enig beigetragen haben, liohere Ttenten erhalten, 
die langer und m eh r Z ahlenden aber w eniger 
bekom  m en.

VI. Gegen die B eslim m ung des Enlw urfs, 
nach w elcher die L andescen lralbehórde bezw. 
der betrelfende G aranlieverhand befugt sein soli, 
gegen den von dem  A usschufs der Versicherungs- 
anstalten  aufgestelllen E ntw urf des V oranschlags 
A nstande zu erlieben , u n d , w enn diese n ich t 
beseitigt w erd en , den von dem  A usschusst f‘'sl- 
gestellten Plan entsprechend zu andern , m ufs, wie 
gegen alle das Princip der Selbstverw allung ein- 
schriinkenden Vorschriften des E ntw urfs, Ver- 
w ahrung  eingelegt w erden. “

Der „G entralverband deulscher Industrieller*, 
dem  diese Beschliisse tiberw iesen w urden, eignete 
sich dieselben nach  eingehender B eruthung ein- 
stim m ig an und fiigte n u r noch im A bsatz IV 
am  Schlufs das N achfolgende h inzu:

s .lene M ifsstande, die bei E rrichlung einer 
von der Industrie seiner Zeit befiirw orteten Reichs- 
versicherungsanslalt iiberhaupt n ich t ha tten  hervor- 
treten  konnen , w erden auch heute noch durch 
veranderte  G ruppirung oder Z usam m enlegung der 
V ersicherungsanstalten  innerhalb  der in F rage 
kom m enden B undesstaaten oder durch  E rrich tung  
einer R eichsanstall beseitigt w erden konnen , bei 
der das angesam m elte Vermiigen den A nstalten 
zu belassen und die B eilragshohe beizubehallen^ 
aber m it einer neuen D eckungskapilalbildung zu 
beginnen wiire. “

Die B eralhung  im  R eichstag  nahm  in der
2. L esung m elirfaclie A enderungen an dem  E n t
w urf vor, dic den aC entraiverband deutscher
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Industrieller" veran lafsten , in einer am  3. Juni 
zu Berlin abgehaltenen D elegirtenversam m lung 
nocli e inm al Stellung zu der ganzen F rage  zu j 
nehm en. W ir stim m ten  in dieser V ersam m lung 
den naclifolgenden B eschlulsantragen zu :

„ I. Mit Bezug auf die Beschliisse der Comm ission 
umi die b isherigen Ergebnisse der zweiten Lesung, 
betreffend den E ntw urf eines Invalidenversicherungs- 
gesetzes, im R eichstage, ha lt der Cent rai verband ] 
im allgem einen an den von der D elegirtenver- 
sam m lung am  28 . F eb ruar 18 9 9  gefafsten Be- 
schliissen fest.

II. Der C entralverband erkenn t dabei an, 
dafs durch die dem  § 2 0  a gegebene Fassung 
und  durcli die Beseiligung der in dem  § 21 a des 
E ntw urfs entbaltehen B estim m ungen , un ter Yer- 
m eidung der von ihm  beanstandeten  A uftheilung 
d er Y erm ogen der V ersicherungstrager, ein gang- 
b a re r W eg zur G esundung der anscheinend 
nothleidenden V ersicberungsanstalten  bescbritlen  
w ird. Der C enlralverband e rach te t jedocb nacli 
wie vor, dafs derselbe Zweck in Y erbindung m it 
w esentlichen anderen V erbesserungen der ln- 
validen- und AHersversicherung yollkom m ener liiilte 
erreich t w erden konnen durch  die E rrich tung  
einer R cicbsversicherungsanstalt, bezw . durch Zu- 
sam m cnlegung  oder andere G ruppirung der Yer- 
sichcrungsanstalten  in den betrelfenden Bundes- 
staaten .

III. Die in § 1 Zif!'. 2 vorgenom m ene E r
w eiterung der Y ersicherungspflicht und ganz 
besonders die in § 8 beschlossene A usdelinung 
der freiw illigen V ersicherung (SelbslYersicherung) 
au f g io fse , niclit zu den A rbeitern gehorende 
Schichten der B ev6lkerung, erach tet der Gentral- 
y erb and ais eine w eitere D urclibrechung des der 
A rbeiterversicherung (iberbaupl zu G runde liegen- 
den P rincips, gegen die V erw ahrung einzulegen 
er sich um so m ehr verpflichtet h a lt , da die 
betrelfenden B estim m ungen e rnste  Schadigungen 
d e r V ersicherungsanstalten und dam it der Interessen 
der betheiliglen A rbeiter zur Folgę haben  miissen.

IV. In dem  vom R eichstage angenom m enen 
A ntrage* d e r A bgeordneten S totzel und Genossen 
zu § 5 erblickt der C entralverband einen durchaus 
unberechtig ten  und  dah er entschieden zuriickzu- 
w eisenden E ingrilf in die G esetzgebung der Einzel- 
staa ten , w ie insbesondere in die O rganisation und 
Y erw altung der K nappschaftskassen. Der Central*

* J n  § 5 ais Ziffer l a  einzuschięBęn: Bei der 
Yerwaltung der Kassen mussen die Versicherten 
mindestens nach Mafśgabe des Verhaltnisses ihrer 
Beitrage zu den Beitragen der Arbeitgeber durch in 
(sic!) geheimer Wahl  gewahlte Y ertreler betheiligt sein.

Ais Ziffer 3 a  einzuschieben: Wenn fur die Ge- 
w ahrung der reichsgesetzlichen Leistungen besondere 
Beitrage von den Yersicherten erhoben werden oder 
eine ErhShung der Beitrage dersell)en eingetreten ist 
oder eińtritt, so durfen die reichsgesetzlichen Leistungen 
an Kassenmitglieder nur zu dem den Reięjjśśzuschufs 
ubersteigenden Belrage auf die Kassęnleistungen fur 
diese Milglieder angereclmet w erden,”

verband w iirde es beklagen, w enn durch  Aufrecht- 
erhaltung  dieses B eschlusses die segensreiche 
W irksam keit der K nappschaftskassen eingeengl 
und in denselben der socialdem okratischen Agitation 
ein w eiteres Gebiet erolfnet w erden sollte.

V. Die ortlichen R entenstellen, auch w enn sie 
nach den vorlaulig in zw eiter L esung gefafsten 
Bescliliissen n u r facultativ eingerichtet w erden 
so llten , halt der C entralverband fiir uberfltissig, 
da  nichls dafur b iirg t, dafs sie die ihnen zu- 
gew iesenen, im R ahm en des bisherigen Gesetzes 
liegenden A ufgaben besser erfiillen w u rden , ais 
die b isher m it ihnen betrau ten  O rgane , und fiir 
schad lich , da  sie die Quelle schw erer M ifsstande 
bilden konnen und gleichfalis eine sichere Grund- 
lage fiir die S tarkung  und V erm ehrung der 
socialdem okratischen A gitation sein w urden . Der 
C entralverband spriclit sich d ah er w iederholt 
entschieden gegen alle B estim m ungen aus, durch 
welche die E rrich tung  der orllichen Rentenstellen 
erm oglicht w erden konnte.

VI. Die Comm ission will durch die Einfiigung 
der §§ 130 a 11'. die V ersicherungsanstalten  zu 
dem Erlafs von Schutzm afsregeln  und zur Ueber- 
w achung der A usfiihrung solcher erm achtigen. 
Da bereits fiinf m it jenen Befugnissen ausgestattete, 
nebeneinander stehende , theils vom R eich , tlieils 
von den E inzelstaaten eingeśetzte Instanzen be- 
s te lien , so erach te t der C enlralverband in jenen 
B estim m ungen nicht n u r eine du rchaus unbegriindete 
und iiberlliissige B elastung der Versiclierungs- 
anstalten  und B elastigung der B etriebsunternehm er 
und G ew erbetreibenden, sondern auch die U rsache 
von Gonllicten und anderen  U nzutraglichkeiten, 
die durch A usscheidung jen e r P a rag rap h en  ver- 
m ieden w erden so llte .11

L eider lia t der R eichstag n u r in Bezug auf 
den Erlafs von Schutzm afsregeln dem  W unsche 
der Industrie en tsprochen und die betrelfenden 
Y orschlage d e r Comm ission abgelehn t, dagegen 
den schw erw iegenden Bedenken beziiglich der 
A usdelinung der freiw illigen V ersicherung, beziiglich 
des A ntrages Stotzel und Genossen sow ie beziiglich 
der ortlichen R entenstellen, n u r zum  T heil durch  
A bschw achung der Com m issionsbeschliisse Rech- 
nung  tragen  zu sollen geglaubt. W ir glauben 
nicht, dafs die in Rede stehenden B estim m ungen 
der Novelle die segensreiche W irksam keit des 
Gesetzes fórdern  w erden , und  Y erm uthen, dafs 
die Zeit kom m en w ird, in der m an  — wie schon 
so oft — nachtraglich  einsehen w ird , dafs die 
Industrie m it ihren V orschlagen durchaus das 
R ichtige getroffen hat. W enn  bei der B eralhung  
dieser Novelle w iederum  Vieles und durchaus 
U nzutrelfendes iiber die V erschm elzung der drei 
Y ersicherungsarten  (K ranken-, Unfall- und In- 
validitatsversicherung) in eine einzige V ersicherung 
geredet w urde , so m ussen w ir dem gegeniiber 
unsere bezuglieb einer solchen Yerschm elzung 
hervorgehobenen Bedenken durchaus aufrecht er-
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lialten und wollen nur noch darau f hinw eisen, 
dafs derartige W iinsche und Forderungen  durch- 
weg von Personen ausgesprochen sind, die nicht 
in dem praktischen Betriebe dieser V ersicherungen 
steiien und in der V enva!tung derselben K enntnisse 
n icht gesam m elt haben.

Die T hatsache, dafs die Invalidenversicherung 
mit dem 1. Jan u a r 19 0 0  in theils neue, theils 
erw eiterte B ahnen geienkt ist, h a l dem  Reichs- 
versicherungsam t V eranlassung gegeben, einen 
Ueberblick iiber E i n r i c h t u n g  u n d  L e i s t u n g  
u n s e r e r  A r b e i t e  r v e r s i c h e r u n g  iiberhaupt 
zu geben.

Fiir die K rankenversicherung sind dabei die 
Yerhaltnisse des Jah res 1897 , fiir Unfall- und 
[nvalidenversicherung die des Jah res 1898  zu 
Grunde gelegt. D anach gab es bei der Kranken- 
versicherung 8 ,8  Millionen V ersicherte, \vovon
6,9  Millionen M anner und 1,9 Millionen Frauen 
w aren, bei der U nfallversicherung 16,7  Millionen 
Versicherte und zw ar 12,9 Millionen M anner und 
3 ,8  Millionen F rauen , bei der lnvalidenversicherung
12,7 Millionen Y ersieherte und zw ar 8 , i  Millionen

M anner und 4 ,3  Millionen F rauen . Die E innahm e 
fiir die gesam m te A rbeiterversicherung in den Jah ren
1885 bis 1897 belief sich au f 2 ,9  M illiarden, 
die A usgabe au f 2 Milliarden und das Verm ógen 
auf 8 8 9 ,5  Millionen. Dic Eutschadigungsleislungen 
betrugen fiir dieselbe Zeit bei der Kranken- 
versicherung 1,2 M illiarden, bei der Unfall- 

i versicherung 3 6 6 ,7  Millionen, bei der Invaliden- 
versicherung von 1891 bis 1 8 9 7 : 2 5 4 ,4  Mil
lionen Mark. Die gesam m len E ntschadigungs- 
leistungen eines Jah res w aren  von 54,1 Millionen 
im Jah re  1885  auf 2 5 6 ,4  Millionen im Jah re
1897 gestiegen und w erden in 1899  voraus- 
sichtlich 3 0 4 ,5  Millionen betragen haben . Die 
in den Jah ren  von 1885  bis 1899  gęzahlten 
E ntschadigungen  in der ganzen A rbeiterversicherung 
sind m it 2 ,4  Milliarden anzusetzen. wovon 1099  Mil
lionen ais von den A rbeitgebern, 1164 Millionen 
ais yon den A rbeitern und 150  Millionen ais durch 
Reichszuscluifs aufgebrach t angeselien w erden 

! m ussen.
Die Einzelheiten ergeben sich aus den nach- 

folgenden T abellen .

U c b e r s i c h t  1. E inrich tung ' und U infang.

K rii n k c n vi' r s  i c li e ru n g l ii f a l i  v e r s i  cli e r iu f" I  n v a 1 i d e n v o rs  i c li o r n n g
1897 1898 1898

Kassen iib e rh a u p t................. . . 22 072 Bernfs- ( Gewerblichc . . 65 Yersichcrungsanstaltcn . . .  31
Gcmoiiide-Kraiikciivei'siclicriinjr. 8 587 genósSóh- < Łandwirtlisehaft- Zugelassene Kasscncinricht. . 9
Orts-Krankenkasscn . . . . . 4 548 scliaften ( liclie . . . . 48
Betricbs-Krankońkaśsen . . . . 6 974 Staatliche. Provinzial- und
Baii-KranKćnkusseii . . . . . 92 Communal - AiisfiihrungS'
Iniiungs-Krnnkenkasscn . . . . 593 behorden.............................. 409
Hulfskassen 1 Eingeschriob. . . 1 422

\ Laudcsrcclitl. . . 261
Knuppscbaftskassen. . . . . . 195

Yersieherte uborliaupt . . . 8 865 685 Yersieherte iiberhaupt 16 746 0(X) Versicherte iiberhaupt 12 659 OCH)
M anner................. 6 968 971 M a n n e r .................  12 931300 M a n n e r .................. 8 379 800
Frauen ................................... 1 896 714 F rauen .....................  3 814 700

Gesamihtbovolkcriing . . , . 53 514 000 Gcsiuumtbcvolkorung . 54 283 000
M anner.................................. 26 267 000 Manner . . . 26644000
F ra u e n ................................... 27 247 000 Frauen . . . . 27 639 000

U cb  e r s  i cli t 2. E liinaliiiieii, A usgaben, Y crm ogen.

K i n  n  a  li n i  e u ,
A rb e ite r-  

versicl]ci'im g 
in sgesam m t 

S um ntcn  ftlr 
d ie  J a h re  

18S5 bis 1897 
M

Krankenrersicherung Unfall Ycrsiclierung Invalidenversiehcrimg

A u s g a b e n ,  Y e r -  
111 0 g c  11

S um m en 
fllr d ie  J a h re  
1885 bis 1807

M

:
1897

Jt

S um m en 
fllr d ie  J a h re  
1885 h is 1897 

J(
1898

Jt

S um m en 
fUr d ie  J a h re  
1891 bis lf-97

..u

1S98

Jl
Linnahinen iiberhaupt . 

Bcitnige \ Untcnieliiner 
der ( Arbeiter . . 

Zusclnifs des Reichs . 
Zinsen und sonstige 

Einnalimen . . . .  
Ausgaben iiberhaupt . . 

Kntscbiidigungsleist. . 
Uesammt - Vorwaltung 

A'emdgen . .

2908  155 157 
1 303 936 600
1 308 108 502

98 350 000

197 760 055
2 034 923 355 
1 829 736 236

205 187 119 
889 502 889

1 415481073155849156  
401 142 470 45 546 139 
952 488 502102 876 534

61850101 7 420 483 
1 285 299 818139 942 048 
1208 590 725 131947 959 

70 709 093i 7 994 089 
140 452842

613 814 084 
547 174 230

60 039 854 
455 963 537 
366 715 511 

89 248 026 
157 850 547

87 380 549 
75 072 530

12 308 019 
83 731 858 
71733028 
11 998 830 

161 499 238

878 860 000 
355 620 000 
355 620 000 

98 350 000

69 270 000 
293 660 000 
254 430 000 

39 230 000 
585 200 000

163 000 000 
59 000 000 
59 000 000 
24 000 000

21 000 000 
77 000 000 
69 000 000 
8 000 000 

672 000 000
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A ngesichts dieser Leistungen kónnen w ir dem 
S taatssecrelar H rn. Grafen Dr. v. P o s a d o w s k y  
nur w llig  reclit geben, w enn er bei dem  kurz- 
lieli gestellten A ntrage betr. der W i t tw e n -  u n d  
W a i s e n v e r s o r g u n g  d a rau f h inw ies, dafs es 
gebolen sei, diese V ersiclierung so lange zuriick- 
zustellen, bis die R eform  der anderen grofsen 
Versieherungszweige vollendet und zu iiberselien 
sei, welche neuen Opfer sie fiir die V ersicherlen 
und die A rbeilgeber m it sich bringen. Eine 
W ittw en- und W aisenyfrsicherung  aucli nu r in
den bescheidensten G renzen (100  JC  W illw en- 
und 3'd lis JC  W aisenrente) w erde eine Mehr- 
belastung von rund 100  Millionen M ark hervor-
rufen, d a  7,7 Millionen A rbeiter u n te r eine solclie 
V ersicberung fallen w urden . Da sei es doch durch- 
aus angezeigt, erst einm al abzuw arten , ob die
Industrie und die L andw irthschaft dem naclist in 
der Lage sein w urden , diese neue L asl zu der,
aus der zu erw artenden  Unfall- und K ranken- 
versicliei-ungs-Reform unzw eifelliaft resullirenden 
V erm ehrung der socialpolitischen Belaslung zu 
tragen. Mit R ecbt sp raeh  sich der H err Slaats- 
secre tar auch gegen eine differentielle B ehandlung 
der Landw irtlischafts- und Induslriearbeiter aus, 
welche vom A bg. H i t z e  bean lrag t w urde. Eine 
solclie w erde den Abflufs der landlichen A rbeiter 
in die S lad te  noch verm eliren, w as fiir aufser- 
ordentlich bedenklich gebalten w erden m iisse. 
D er iibrigens selir scliw ach besetzte R eichstag 
nalim  trotz der von der R egierung geaufserten 
Bedenken eine Resolution im Sinne der W ittw en- 
und W aisenversorgung an.

Auf die R e f o r m  d e r  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  
wollen w ir an dieser Stelle n ich t eingehen, da 
unsere S tellungnahm e zu derselben noch nicht ab- 
geschlossen ist. W ie bei der Invalidenversicherungs- 
novelle behandeln w ir auch diesen G esetzentw urf 
zunachst in einer aus den fCinf grofsen w irth- 
schaftlichen Vereinen R beinlands und W estfalens 
gebildelen gem einsam en Comm ission.

In schrofiem  G egensatz zu den Leistungen der 
Industrie, die sich in den oben m itgelheillen, die 
socialpolitischen Lasten betreftenden Ziffern aus- 
driicken, steh t die B ebauptung verschiedener, um 
die V olksgunst w erbender P arteien  von der 
„S terililal“ unserer socialpolitischen Verhaltnisse, 
der abzulielfen m an  durch die verschiedensten 
AntrSge nam entlich auf dem  Gebiete des angeb- 
lich m angelnden A r b e i t e r s c h u t 7 .e s  bem uht ist. 
G efordert w erden nach  dieser R ichtung gesetzlicbe 
A rbeileryeitretungen zur Rcgelung gem einsam er 
A ngelegenlieiten m it Verhandlungszvvang fiir Arbeit- 
geber und A rbeitnehm er, E inigungsam ter bei den 
G ew erbegerichten, sogenannte  unparteiische, fiir 
A rbeitgeber wie A rbeitnehm er obligatorische Ar- 
beitsnacliw eise u. a . m . W ie seh r dabei die Be- 
diirfnisse und  Forderungen  des w irklichen Lebens 
iiberselien w erden, das zeigten u. a. auch die An
trage der Reichstagscom m ission zurG ew erbenovelle,

die jedes Mafs einer verniinfiigen, m it den Reali- 
ta ten  des m enschlichen Lebens rechnenden Gesetz- 
gebung w eit iiberstiegen.

Bei einer solcben Ś tim m ung der gesetzgebenden 
Kreise kann es kaum  w undernehm en, dafs der 
„ G e s e t z e n t w u r f  b e t r e l f e n d  d ie  R e g e lu n g  
d e s  g e w e r b l i c h e n  A r b e i t s v e r h a l t n i s s e s “ 
von der M ehrlieit des R eichstags nicbt einm al 
e iner G om m isionsberatliung gew iirdigt w urde. 
T rolzdem  m an gerade auf diesem Gebiete Ge
legenheit geliabl ha lle , einen w irklichen „Arbeitcr- 
schutz" zu belhiitigen und dem A rlieiter gegen 
die terroristischen Elem ente w irksam e Hiilfe zu 
gew ahren , trug  dennoeh das G esclnei von der 
U ntergrabung  d e r Coalitionsfreiheit und die Furch t 
vor der „Z uch lhausvorlage“ den Sieg davon. Die 
Gruppe ha tte  zu der M aterie S tellung genom m en, 
indem  sie dem  Beschlusse des „Vereins zur 
W ah ru n g  der gem einsam en w irthschaftlichen Inter- 
essen in R heinland und W estfa len“ b e itra t, der 
folgenden W o rtlau t h a tte :

„D er »Verein zur W ah ru n g  der gem einsam en 
w irthschaftlichen Interessen  in R heinland und 
W estfalen« bedauert die ablehnende H altuug, 
w elche grofse Parteien  des R eichstages gegeniiber 
dem  in dem  „G esetzentw urf betreffend den Schulz 
des gew erblichen A rbeilsverlialtn iśses“ seitens der 
R eichsregierung bekundelen B eslreben, die Arbeits- 
willigen in ih rem  guten R eclit zu sclnitzen, ein- 
genom m en haben . Aus der praklischen E rfahrung 
seiner M itglieder lieraus, e ik la rt e r angesichts des 
in bedauerlicher W eise zunelim enden T errorism us 
der ag itatorischen E lem ente, du rch  den die auch 
vom Verein ste ts  hochgehaltene Coalitionsfreiheit 
der A rbeiter in einen Coalitionszw ang um gew andelt, 
die A rbeitsgelegenheit verkiim m ert und dasN alional- 
verm ogen au f das schw ersle geschadigt w ird , 
s trenge Be&timmungen beimfs des Schutzes der 
A rbeitsw ilhgen fiir du rchaus nolhw endig . E r h a t 
deslialb das Vorgehen der verbiindeten R egierungen 
m it besonderer Befriedigung begriifst und giebt 
der zuyersichtlichen H otfnung A usdruck, dafs sich 
nach  erneuter Priifung der einschlagigen Verhall- 
nisse in der H erbsltagung  des R eichstags eine 
M ehrheit zur E rreichung des genannten Zweckes 
finden w erde. “

W ir fiihrlen dabei den N achw eis, dafs es 
keinem verniinftigen M enschen einfalle, die durch 
die G ew erbeordnung des N orddeutschen Bundes 
vom Jah re  1869  sanction irte  Coalilionsfreiheit 
irgendw ie zu beschranken oder anzutasten , dafs 
aber gesetzgeberische S ch ritte  gegen den Coalitions- 
z w a n g ,  den die m itllerw eile entw ickelte Social- 
dem okratie an die Stelle der Coalitionsfreiheit zu 
setzen gesucht, du rchaus nolhw endig  seien. W ir 
folgerten diese N otliwendigkeit u. a . daraus, dafs 
die Socialdem okralie sich Ićingst n ich t m eh r dam it 
begniigt, die M ehrheit der A rbeiterschaft zu be- 
hęrrschen , sondern vielm ehr, und zum  Theil m it 
sichtlichem  Erfolge, die vom S taate  ins Leben
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gerufenen socialpolitischen O rganisatiouen ih rer 
Z w angsgew alt zu unterw erfen  sucht. U nd im m er 
w ieder sind es dieselben lerroristischen  Mittel, 
durch w elche sie auch auf diesem  Gebiete ihre 
bisherigen Erfolge erzielt ha l. Diese terroristische 
E inw irkung auf die A rbeiterschaft und auf die 
von der K undschaft der letzteren abhangigen kleinen 
G ew erbetreibenden h a t der Socialdem okratie bereits 
eine Reihe von G ew erbegerichten in die H ande 
geliefcrt. B esonders betriibend ist die T hatsache, 
dafs die Socialdem okratie eine so em inent social- 
politische und ph ilantropische Institution, w ie die 
K rankenkassen es sind, m it w achsendem  Erfolge 
ihrem  eigenllichen Zwecke zu entfrem den und 
der politisclieu P ro p ag an d a  der U m sturzpartei 
d ienstbar zu m achen  bestreb l ist. W o die statu- 
ta rischen  B estim m ungen der O rtskrankenkassen es 
irgend gestatten , beseitigen die socialdem okratischen 
K assenvorstande die freie A rzlw ahl, stellen aus- 
schliefslich von ilmen abhangige , festbesoldete i 
K assenarzte an, von denen sie n icht n u r social- 
dem okratische G esinnung verlangen, sondern  denen 1 
sie auch die socialdem okratische P ropaganda aus- 1 
driicklich zur Pflicht m achen . Durch den Bau 
eigener K rankenhauser, durch die K reirung im m er 
neu er K assenstellungen, die durchw eg ais fette 
P friinden an  socialdem okratische A gitatoren ver- 
geben w erden, w andelt sich u n te r der H errschaft 
der Socialdem okratie eine R eihe von K rankenkassen 
aus socialpolitischen Institutionen in polilische 
K am pfesorganisationen der U m sturzpartei. Dafs 
auf diese W eise die eigentlichen Ziele der K ranken
kassen v5llig verw ischt und die Beitrage der 
A rbeiterschaft zu Zwecken verw endet w erden, die 
mit diesen Zieleń nichts gem ein haben, ficht die 
Socialdem okratie selbstverstandlicti nicht an.

Die Socialdem okratie w ird sich jedenfalls be- 
w ufst sein, dafs die staatlichen G ewallen die von 
ihr verfolgten Ziele vollstandig erkann t haben. Sie 
w ird daher n ich t w irklich davon tiberrasch l sein, 
dafs gegenw artig  kein Scliritt au f dem  Gebiete 
der staatlichen  Socialpolitik geschieht, der in seinen 
W irkungen  der w eiteren Befestigung der social
dem okratischen Sonderherrschaft zu gute kom m en 
konnte. Sie w ird  es also auch langst erw arle t 
haben , dafs die staatliche Leitung des R eiches 
einen positiven Schritt thu t, um  der angem afsten  
H errschaft der U m sturzpartei auf einem  w ichtigen 
G ebiete des offentlichen Lebens zu begegnen. Denn 
die Socialdem okratie ist politisch n icht so ver- 
standnifslos, dafs sie erw arten  konnte, der deutsche 
S ta a t , - dessen E rrich tung  der G ulturarbeit des 
deutschen Yolkes und seiner Ftirsten in kampf- 
d tirchw uhlten  und schicksalschw eren Jah rhunderten  i 

zu danken ist, w erde sieli w iderstandslos seine 
Macht und Grdfse voti einer Gesellschaft herrsch- 
siichliger D em agogen rauben  lassen. D er Gesetz- 
en tw urf zum  Schulz des gew erblichen Arbeits- 
verhiiltnisses w ar bestim m t, der Z uruckw eisung 
dieser dem agogischen H errschaftsgeluste zu dienen.

Dafs die E inzelbeslim m ungen desselben am end irbar 
seien, gab die G ruppe ebenso zu wie der „Central- 
verband deutscher Industrie lle r" , dessen Kund- 
gebung in dieser F rage ebenfalls w irkungslos im 
R eichstag  verhallte. So seh r w ir dies beklagen, 
so sind w ir doch iiberzeugt, dafs gesetzgeberische 
S chritle  in dieser R ichtung kom m en w erden und 
kom m en m iissen, w enn sich die biirgerliche Ge
sellschaft dem  socialdem okratischen Z w ange nich t 
beugen und sich n ich t selbst aufgeben will. An 
eine „M auserung“ der Socialdem okratie zu glauben, 
ist nach den E rgebnissen des H annoverschen 
Parte itages eine N aivetat, die m an  ernsthaften  
industriellen Kreisen n icht zum uthen kann. Auch 
den w eiteren K reisen unseres B iirgerthum s sollte 
der Siegesjubel des socialdem okratischen „ Y orw arts “ 
zu denken geben, der nach der ersten  Lesung 
der A rbeitsw illigenvorlage hólm end ausrief:

,D a  liegt sie auf den K ehrichthaufen ge- 
worfen von dem  D eutschen R eichstag , gebrand- 
m ark l von den Y ertretern  des gesam m ten 
deutschen Volkes, m it A usnalim e einer w inzigen 
M inderheit der ruckstandigsten  E lem ente, — 
verurtheilt von der ungeheuren M ehrheit des 
deutschen Volkes. U nd ais Siegerin iiber der 
Leiche s teh t lachend die Socialdem okratie, und 
die staa tserhaltenden  P arte ien  haben in ih rer 
M ehrheit die R egierung im Sticli gelassen und 
der Socialdem okratie geholfen, die Mafsregel, 
durch w elche sie vernichlet w erden sollte, 
todtzuschlagen. “

A ufserordentlich bezeichnend ist es, dafs bei 
solcher Lage der Dinge die K reise der „Socialen 
P ra x is“ den Socialdernokraten noch dadu rch  zu 
Hiilfe kom m en , dafs sie „zum A usbau und zur 
S icherung des C oalitionsrechtes“ die Z uertheilung 
der R e c h t s f i t h ig k e i t  a n  d ie  B e r u f s v e r e i n e  
fordern . Die R echtslage nach  dem  B urgerlichen 
G esetzbuche ist d iese : Vereine erlangen  Reclits- 
fahigkeit durch  die E in tragung  in das Vereins- 
reg is te r , aber die V envaltungsbehórde kann da- 
gegen E inspruch erheben, w enn der Verein nach 
dem  offentlichen V ereinsrechte des betreffenden 
B undesstaates unerlaub t oder verboten is t, oder 
w enn e r einen politischen, socialpolitischen oder 
religiosen Zweck verfolgt. Die G runde fiir solclic 
R egelung des V ereinsw esens h a t der S taa tssecre tar 
des R eichs-Justizam ts seiner Zeit in iiberzeugender 
W eise dargelegt.

Von der , Socialen P ra x is“ und  ihren F reunden 
auf dem  K atheder wie im R eichstage aber w ird 
tro tzdem  verlang t, dafs jeder E inspruch gegen 
die E in tragung  eines Berufsvereins in das Vereins- 
reg ister fiir unzulassig erk lart w erde. Das bedeutet 
nichts A nderes ais eine B evorrechtung der Berufs- 
vereine vor allen andern  Vereinen m it politischen 
oder socialpolitischen Tendenzen o d er, wie die 
D inge nun einm al liegen, eine Privilegirung der 
socialdem okratischen A gitation. Und diese For-
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derung w ird ausdriicklicli „im  N am en der Ge- 
rech tigkeit“ erlioben.

W ir konnen der „N. C .“ nu r zustim m en, 
w enn sie m eint, es sei hochste Zeit, dafs solcher 
gefahrlichen B egriffsverwirrung ein Ende bereitet 
w erde. Kein W unsch  ist an der Jah rhunderl- 
wende dringender und berech tig ter ais derjenige, 
dafs der n ichtsocialdem okratische Theil der Be- 
volkerung endlich aufhore, die D aninie und Deiche | 
fortzurSum en, die der R egierung in ilirem  Kampfe 
w ider die revolutionare H ochfluth b isher erfolgreiche I 
Unterstiitzung gew ahrten .

W as die iibrige G esetzgebung anb e lan g t, so 
ist am  1. Ja n u a r 1900  das B i i r g e r l i c h e  G e- 
s e t z b u c h  in K raft getreten, ein W erk , das n u r 
durch schw ere hingebungsvolle A rbeit zustande 
gebraclit w urde , an  d e r, w ie der R eichskanzler 
Fiirst zu H ohenlohe m it R echt hervorhob , nicht 
nu r zunachst berufene V ertrauensm anner, sondern 
auch weile K reise des ganzen V aterlandes mit- 
gew irkt haben. Die Gruppe w a r bem iiht, in der 
Zeitschrift „S tah l und Eisen “ alle die fiir industrielle 
Kreise w ichtigen A enderungen des bis zum
31. Decem ber 1899  bestehenden R echtes zur 
E rorterung zu bringen. Insbesondere beschaftigte 
sie sich auch m it dem  § 6 1 6  des B. G .-B ., 
w elcher lau te t:

„D er zur D ienstleistung Verp(lichtele w ird 
des A nspruchs auf die V ergiitung nich t dadurch  
verlustig , dafs er fiir eine verbaltn ism afsig  
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner 
Person liegenden G rund ohne sein Verschulden 
an der D ienstleistung verh indert w ird. Er 
mufs sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, 
der ihm  fiir die Zeit der V erhinderung aus 
einer auf G rund gesetzlicher Y erpflichtung be- 
stebenden K ranken- oder U nfallversibherung 
zukom m t.”

Dieser P arag rap h  gehort zu denjenigen des 
B. G .-B ., die durch V ertrag aufgehoben oder 
beschrankt w erden konnen. Infolgedessen gingen 
die W erke der Gruppe dazu uber, die in B etrach t 
komm enden B estim m ungen ih re r A rbeitsordnung 
folgenderm afsen zu an d e rn :

„Jeder A rbeiter ist verpflichtet, zeitweise 
auch andere A rbe it, ais diejenige, fiir welche 
er angenom m en is t, zu iib ern eh m en , wenn 
Lohnerm afsigungcn dam it n ich t verbunden sind.

W enn w egen A rbeitsm angels oder Betriebs- 
storungen einzelne Schichten ausfallen oder die \ 
tagliche Arbeitszeit e ingeschrankt w ird , hat 
der A rbeiter keinen A nsprucb auf Lohn fiir 
die ausfallende Zeit. Ebensow enig kann der 
A rbeiter Lohn fiir solche Zeiten beanspruchen, 
in denen er durch  einen in seiner Person 
liegenden G rund an der A rbeit verhindert 
worden is t, auch w enn die V ersaum nifs ent- 
schuldbar und  von nicht erheblicher D auer ist.

W enn die w egen A rbeitsm angels oder Be- 
triebsstorungen angeordnete U nterbrechung oder

E inschrankung der A rbeit m eh r ais zwei T age 
h in tereinander oder m ehr ais drei T age in 
einer vierzehntagigen L ohnperiode. b e trag t, so 
ist der A rbeiter berech tig t, die A rbeit ohne 
E inhaltung einer K iindigungsfrist aufzukiindigen. “

In wie hohem  G rade diese A enderung an- 
gezeigt w ar, lelirt die T hatsache, dafs gleich nach 
dem  1. Jan u ar d. .1. m ehrere  preufsische G erichte 
dazu iiberg ingen , einen betrachtlichen Theil der 
Kosten der Strafrechtspflege vom S taa te  au f die 
Industrie abzuw alzen, indem  sie den zu ausw artigen 
T erm inen ais Zeugen geladenen A rbeitern  auf 
Grund des § 61 6  des B. G.-B. die Zeugengebiihren 
verw eigerten und die A rbeiter d arau f hinw iesen, 
dafs der A rbeitgeber n ich t berechtig t se i, wegen 
der V ersaum ung der A rbeit einen Abzug am  Lohn 
zu m achen. Selbstverstandlich ist diese A uffassung 
der Gerichte allen denjenigen A rbeitern gegeniiber 
vóllig unzutreffend, die un ter einer A rbeitsordnung 
stehen, welche den § 6 1 6  in der oben m itgetheilten 
W eise ausgeschlossen ha t. Solchen A rbeitern 
mufs d ah er vor wie nach  die S taatskasse die 
V ergiitung fiir ihre durch W ahrnehm ung  eines 
T erm ins bedingte E r w erb s v ers au m n i fs auszahlen.

W as das n e u e  R e i c h s b a n k g e s e t z  anbelangt, 
so en tsprich t dasselbe im grofsen und ganzen 
dem  E ntw urfe, den seiner Zeit die Gruppe schon 
um  deswillen m it besonderer G enugthuung begriifste, 
weil e r im  Interesse unserer gesam m ten wirth- 
schaftlichen Entw icklung von der V erstaatlichung 
der R eichsbank absah . Aus denselben Griinden 
hiefsen w ir die E rhohung  des G rundkapitals und 
die E rw eiterung der steuerfreien Grenze des un- 
gedeckten N otenum laufs w illkom m en und sprachen 
nur den W unsch  au s , dafs das Privilegium  der 
R eichsbank n ich t au f 10, sondern  auf 20  Ja h re  
verlangert w erde. Diesem W unsche ist leider 
n icht entsprocheri w o rd en ; aber die H auplsache 
ist insofern e rre ich t, ais die R eichsbank in der 
bisherigen Form  ais eine un ter Aufsicht und Con- 
trole des Reichs geleitete P rivatbank  w eiter be- 
stehen bleibt und der A n stu rm , w elcher die 
V erstaatlichung der R eichsbank zum  Ziele hatte, 
m it einer volligen N iederlage geendet hat.

Ueber die E rw eiterung der d e u t s c h e n  P o s t -  
d a m p f s c h i f f s v e r b i n d u n g e n  m i t  A f r ik a  er- 
sta tte ten  w ir ein G u lach ten , in w elchem  w ir 
darlegten , dafs diese E rw eiterung  ais im Interesse 
der gesam m ten rheinisch-w estfiilichen Industrie 
liegend zu erach ten  sei. G erade dem  Mangel 
einer genugenden deutschen Postdam pfschiffahrt 
nach A frika ist es unseres E rach tens zuzusclireiben, 
dafs m anche Industriezw eige einen um fangreichen 
A bsatz nach dort noch nicht haben erlangeh 
kónnen. Insbesondere w ird  durch  eine Erw eiterung 
und V erhesserung des deutsch-afrikanischen Post- 
dam pfschiffsverkehrs der W ettbew erb  gegeniiber 
England im  dortigen Gebiet in bedeutsam er W eise 
erle ich tert w erden. Dem G utachten haben  w ir 
den W unsch  beigefiigt, dafs seitens der betrefTenden
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D am pfer R otterdam  angelaufen w erde , w elches 
den natiirlichen A usfuhrhafen fiir R heinland und 
W estfalen bildet.

Beziiglich der V e r m e h r u n g  u n s e r e r  F l o l t e  
haben w ir schon iin vorigjiilirigen Bericbt d arau f 
h ingew iesen , dafs der R eichstag m it seinem  zu- 
stitnm enden  Beschlusse vom 10. April 1898  vor 
allem der W elirk raft unseres deutsehen Vater- 
landes und seiner See- und W elthandelsstellnng 
einen grofsen Dienst leistete. A ber die dam als 
erfolgte Bcm essung des Sollbestandes der M arinę 
erfolgle nacli den M inim alanforderungen der d a -  
m a l i g e n  politischen und w irthschaftlichen In ter
essen ; heute h a t sich die politische Lage geandert, 
und auch unsere w irthschaftlichen Interessen er- 
fordern eine w esentliche V erm ehrung unserer 
F lolte. W ir  sind in frem den E rdlheilen einerseits 
m it unserer M acht und unserer E hre betlieiligt, 
andererseits bew egen sich von 10 0 0 0  Millionen 
Mark unseres G esam m tausfuhrhandels m eh r ais 
6 0 0 0  Millionen M ark im U eberseeverkehr. Die 
gew altige A usdehnung der deutsehen H andels- 
schilfahrt, die A nlage von tausenden Millionen 
deutsehen Geldes in uherseeischen W erth en , der 
Besitz und  xiie E ntw ieklung unserer Colonien und 
endlich der von J a h r  zu J a h r  w achsende Ueber- 
schufs unsere r Bevólkerung erfordern  eine Flolte, 
die in ilirein U m fange geeignet is t ,  die G ew ahr 
fiir eine fernere gliickliche E ntfaltung des Deut- 
schen R eiches diesseits und jenseits des Meeres 
zu bieten. So dient eine s tarkę  F lo tte n ich t nu r 
der M achtentw icklung des L a n d e s , sondei n vor 
allem  seiner A rbeit im w eiteslen Sinne des W orles. 
IIolTentlich w ird der R eicnstag  in seiner M ehrlieit 
d er Yerdopplung unsere r F lo tte zustim m en , die 
um  so nolhw endiger e rsch e in t, ais die iibrigen 
Mitchte uns in der A ufw endung von Mitteln fiir 
die Flotte w eit voran sind. N ach dem  V erfasser 
des Schriflchens „B itter noth  ist uns eine s tarkę  
deutsche Flotte* stellen sich die Fiollenbudgets 
in den letzten Jah ren  a lso :

1897 1898 1S99
M illionen M illionen M illionen

M ark Mark M ark

Grofshritannien . . 421 44S 498
Frankreich . . . . 204 224 235

495 198
R u ls lan d ................. 134 150 186
Deutschland . . . 108 122 133

W enn  das so w eiterginge, w iirde D eutschland 
also tro tz der F lo ttenvorlage von 1897  nicht nur 
w eit h in te r den anderen G rofsm achten zuriick- 
b le iben , sondern  es ha tte  auch  in Zukunft wie 
in  den drei letzten Jah ren  die geringste absolute 
S teigerung  Liefse die R egierung das dauernd  
z u , so schiene sie gleichfalls die T lieorie anzu- 
erkennen , dafs D eutschland in m aritim er H insicht 
andere L ebensbedingungen besitzt, ais die iibrigen 
S taaten . F rankreich  und  R ufsland w enden im 
iibrigen fiir ih r L andheer w eit grófsere Mittei auf 
ais das D eutsche Reich, und auch  E ngland und

die Vereinigten S taaten  m iissen sland ig  die A us
gaben fur die A rm ee sleigern.

Ueber die finanziellen A nforderungen, welche 
die geplante F lottenverstarkung m it sich bringen 
w iirde, m acht dieselbe Quelle folgende R echnung a u f : 

W enn das Flottengesetz innerhalb  der Limite 
durchgefiih rt w ird , so betrag t der Etat. fiir das 
letzte S exennatsjah r (1 9 0 3 ) fur Schiffbauten 60 , 
sonstige einm alige A usgaben 8 ,7 , fortdauernde 
A usgaben 8 8 ,8  Millionen, zusam m en also 1 5 7 ,5  
M illionen, pro Kopf 2 ,8 0  JL

W enn die geplante V erstarkung angenom m en 
und fiir die neuen Schiffe im Laufe der Jah re  
eine erhebliche P reissleigerung beriicksichtigt w ird, 
so stellt sieli d e r E ta t 1903  w ie fo lg t: Scliiff- 
baulen  9 0  Millionen, sonstige einm alige A usgaben
12, fortdauernde A usgaben «9  Millionen, zusam m en 
191 Millionen, p ro  Kopf 3 ,2 0  J L

Im Jah re  1911 w ird  dann  der E tat be tragen : 
an SchilTbauten 9 0  Millionen, sonstige einm alige 
A usgaben 1 2 , fortdauernde A usgaben 129 Mil
lionen. zusam m en 231 Millionen, pro K o p f3 .7 5  JL 

D am it vergleiche m an , w as die iibrigen Grofs- 
m aclite jetzt ( IS 9 9 )  schon fiir ih re  Flotten auf- 
w en d en : England (ohne Pensionen) 4 9 8 , d. i. pro 
Kopf 11 Jl, F rankreich  2 3 5  (pro Kopf 6 Jl), 
A m erika 198, R ufsland 186 Millionen. Fiir 1911 
w erden unzw eifelhaft bei diesen Mach len nocli 
ganz erhehlich hohere Sum m en fiir die Marinę 
in B etracht kom m en. Es ist d ah er m it Sicherheil 
anznnelim cn, dafs auch nach der V erstarkung dei 
Flotte das Deutsche Reich im m er noch das 
niedrigstc M arinebudget un ter sam m tlichen  Grofs 
und  W eltm ach ten  haben  w ird.

A uf dem  Gebiete der H a n d e l s p o l i t i k  
nahm en  das Interesse der G ruppe die productions 
statistischen E rhebungen zur V orbereitung handels 
politischcr M afsnahm en in holiem  G rade in An 
sp ruch . F iir die n iederrheinisch  - westfiilische 
Hochofen- und W alzw erksindustrie nahm  au f An 
tra g  ihres V orsitzenden , H rn . Geh. F inanzratI 
J e n c k e ,  die „ R heinisch-w estfalische H iitten- unc 
\V alzw erks-B erufsgenossenschaft“ die ganze Arbei 
in die H and und lieferte fiir das Ja h r  1897 ein< 
geradezu m usterg iiltige A rbeit, die den hoher 
W erth  der produclionsstatistischen E rhebungen ii 
das reclite Liclit zu stellen in hohem  G rade ge 
eignet ist. Sollten diese E rhebungen  — unc 
das liegt im dringenden  Interesse der Industrie — 
in den nachsten  Jah ren  w iederho lt w e rd en , s< 
w ird  die H inzufiigung eines die W iinsche de: 
n iederrheinisch  - w estfalischen Eisen- und S tahl 
industrie  auf zollpolitischem Gebiete erlauterndei 
B erichtes angezeigt e rscheinen , den die Gruppi 
bei den angenehm en B eziehungen, die sie zu de 
genannlen  B erufsgenossenschaft u n te rha lt, in Ge 
m einschaft m it der letzteren zu liefern gern^ 
bereit sein w ird .

Das neue Z o l l t a r i f s c h e m a  ist dem  „W irth 
schaftlichen A usschufs” vorgelegt und auch un
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zuganglich gem acht w orden. W ir w erden in aller- 
nachsterZ eit an d ieB era thung  desselben heran trelen .

W ie im Y orjahre sind uns w iederholt beim 
H erm  Minister fiir H andel und Gewerbo eingegangene 
A ntrage, betreffend die z o l l f r e i e  E in f u l i r  v o n  
H a lb s t o f f e n  zur W iederausfuhr nach  stattgefun- 
dener Veredlung, m it dem E rsuchen um A bgabe 
eines G ulaehtens iibersandt w orden. Das letztere 
hat in keinem einzigen Falle ein zuslim m endes sein 
konnen. M afsgebend fiir unsere ablehnende Stellung- 
nahm e w ar w ie im  V orjahre die A nsich t, dafs 
jede G ew ahrung einer derartigen  zolllreien Einfulir 
eine D urchbrechung unseres Zollsystem s bedeuten 
w urde. A ngesichts der du rchaus gilnstigen Ent- 
wicklung a b e r , die unsere Industrie un ter dem  
System der H errschaft m afsiger Schutzzólle ge
nom m en h a t ,  is t , w ie w ir g lau b en , die Fflicht 
erwiesen, dieses System  in vollem U m fange und 
unverkiirzt aufrecht zu e rh a lten , da  es die ge- 
sam m te vaterlandische A rbeit verm ehrt und ge- 
hoben bat. U nserer M einung nach sollten die 
industriellen W erke m it der S lellung derartiger 
A ntrage nam entlieh da  vollig zurucklm iten, wo es 
sich, wie w ir m ehrfach  haben  feststellen konnen, 
nur um  ganz geringe Mengen einzufuhrender Halb- 
erzeugnisse h an d e lt; denn in allen solchen Fallen 
konnen doch auch n u r verhaltnifsm afsig unbe- 
deutendere A usfuhrinleressen und -G ew innein F rage 
kom m en, die w eit zuriickstehen m iissen h in ter der 
m it einer D urchbrechung unseres W irtlischafls- und 
Zollsystems verbundenen Gefalir. Im iibrigen ha t 
die Gruppe durchaus n ich t die Schw ierigkeilen und 
U nzutraglichkeilen verkannt, mit denen zeitweilig 
die halbzeugverbrauchenden W erke zu kam pfen 
hatten  und die im w esentlichen auf die ganz 
aufsergew ohnlichen Verli5ltnisse des inlandischen 
sowohl wie des auslandischen M arktes zuriick- 
zufiiliren w aren. Diese Schw ierigkeilen und Un- 
zutraghchkeiten zu m ildern ist die G ruppe mit 
E rnst bestrebt gew esen.

Auf dem  Gebiele des A u s s l e l l u n g s w e s e n s  
hat die Gruppe das Vorliaben einer Industiie- 
und G ew erbeausstellung in V erbindung m it einer 
nationalen K unstausstellung in D usseldorf 1902 
nach besten Kraften zu fordern gesur-ht. Die Vor- 
bereitungen zu diesem  U nternehm en sind in vollem 
Gange. Zahlreiche A nm eldungen aus allen In- 
dustriezw eigen lassen es schon heu te  ais gewifs 
erscheinen, dafs die B edeutung dieser A usstellung 
eine aufserordenllich um fassende und liervorragende 
sein w ird. W ir benutzen die G eiegenheit dieses 
Jahresberich ts, um  an diejenigen G eschaftsunter- 
n ehm ungen , welche fiir das Jah r 1903  neue 
grofsere M aschinenanlagen bediirfen, nocli einm al 
die Bitte zu richten, dafs sie die letzteren schon 
jetzt in A uftrag geben, dam it dieselben von den 
M aschinenfabriken ais A usstellungsobjecte benutzt 
w erden konnen.

Mit der O r g a n i s a t i o n  d e r  W a s s e r b a u -  
v e r w a l t u n g  sich zu beschaftigen ha tte  die

I

| G ruppe w iederum  V eranlassung, weil der ,  Deutsche 
! H andelstag“ diesen G egenstand au f die Tages- 

o rdnung  seiner VolIversam m lung gesetzt hatte . 
An unserem  Beschlufs von 1898  fe^thaltend, 
stim m ten w ir auch au f dem  H andelstage gegen 

' die etw anige U ebernahm e dieser V erw altung durch 
das landw irthschaftliche M inisterium . Auch unserer 
A nsicht nach ist die gefahrlose AbfOhrung des 
W asse rs , w elche beziiglich des A usbaues der 
naU irlichen G ew asser die n;'ichstliegende A ufgabe 
d e r \V asserbauverw altung bildet, eine allgem eine, 
keinesw egs vorw iegend landw irthschaftliche An- 
gelegenheit. Am V erkehr au f den natiirlichen 
und kunsllichen W asserstrafsen  sind Industrie, 
H andel und ScbifTahrt in e rs te r Linie belheiligt. 
Die grofsen A ufgaben , welche die W asserbau- 
verw altung hierbei zu erfiillen h a t ,  verlangen, 
dafs sie einer Behorde anvertrau t w erden, welche 
die G ew ahr clafiir bielet, die Forderung  des Ver- 
kehrs nichL h in te r den einseitigen oder verm eint- 
lichen Interessen eines einzelnen Berufsstandes 
zuriicktreten zu lassen. Dieser Bedingung ent- 
sprich t das L andw irthschaftsm inisterium  nicht. 
Sein Zweck ist in ers ter Linie die Forderung  
der L andw irth schaft, und bei einem  W iderstre it 
der Interessen oder A nschauungen der L andw irth- 

| schaft auf der einen und der Industrie und des 
i  H andels auf d e r anderen Seite w ird es leicht ge- 

neigt sein, die Partei de r L andw irthschaft zu er- 
greifen. Von einer U ebertragung  der gesam m ten 
W asserbauverw altung  auf das genannte Ministe
rium  ist d ah e r zu befu rch ten , dafs m angels der 
erforderlichen Initiative der A usbau der natiir- 
lichen und kiinttliclien W asserstrafsen  zum schw eren 
Schaden unserer w irtl schaftlichen E ntw icklung 
vernachlassig t und  der Industrie , dem  H andel 
und der ScbifTahrt in der W asserbauverw altung  
diejenige B eriicksichtigung versagt w ird , die sie 
bei einer den verschiedenen Berufsarten gewisser- 
m afsen neu tral gegenuberstehenden Behorde zu 
(inden erw arten  durfen. Aus diesen Griinden 
halten w ir es n ich t fiir thun lich , dafs die ge- 
sam m te \V asserbauverw altung dem  M inisterium 
fiir L andw irthschaft, Domanen und Forsten  tiber- 
tragen  w erde.

W as das Y e r k e h r s w e s e n  an be lang t, so 
stand  im V ordergrund sow ohl der politischen ais 
der w irlhschaftlichen E ró rterung  die Vorlage der 
S taa tsreg ierung  betrelTend den Bau eines S c h if f -  
f a h r t s k a n a l s  v o m  R h e in  b is  z u r  E lb e .  
Solten ist dem  L andlage eine in allen Theilen so 
vorziiglich begriindete und  m it einer nach jeder 
R ichlung hin  so vortrefflichen D enkschrilt be- 
gleitete G esetzesvorlage zu g eg an g en , w ie diese. 
W elche G riinde fur die gleichwohl erfolgte Ab- 
lehnung m afsgebend w aren , soli h ier n icht e ro rte rt 
w e rd e n ; aber einige wenige Punkte  bediirfen doch 
an diesem  O rle der K larstellung. W iederum  ist 
bei dieser G eiegenheit vom „begehrlichen W esten* 
die Rede gew esen. W orin besteht nun  unsere
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Begehrlichkeit ? E tw a d a r in , dafs w ir niem als 
gegen einen neuen Y erkehrsw eg in anderen  Pro- 
viuzen W idersp ruch  e rh o b en , niem als „Compen- 
sa tio n en “ gefordert h ab en ?  Man nenne doch 
einen e nr/, i gen Fali, in dem  dies geschehen w a r e ! 
W ir haben  uns im  W esten ste ts auf den Stand- 
punkt der A llgem einheit g e s te lll; w ir haben  ge- 
m eint, im  Interesse der Y erkehrsentw icklung des 
ganzen Landes auch gegen diejenigen neuen Ver- 
kehrsw ege niem als W idersp ruch  erheben  zu sollen, 
die eine V erschiebung zu unseren U ngunsten 
herbeizufuhren geeignel w aren . H aben w ir etw a 
W idersp ruch  erhoben gegen die K analisirung der 
O der? gegen die neueren B ahnen im  O sten, dic 
grofstentheils aus den im W esten verdienten Ueber- 
schiissen der S taatseisenbahnen  gebaut w orden 
sind ? H aben w ir e tw a W iderspruch  erhoben 
gegen den A usbau des G rofsschiffahrtsw eges Berlin- 
S te ttin ?  Und doch w iirde derselbe grofse Yer- 
schiebungen zu unseren U ngunsten hervorbringen. 
E r w ird das friiher dem  H rn. Grafen H enckel 
v. D onnersm arck gehorige „ K raflw erk^ bei Stetlin 
in die L age b rin g en , sein G iefsereiroheisen auf 
directem  W asserw ege nach Berlin zu verfrachlen 
und dort das gleiche rheinisch-westfiilische P roduct 
noch viel in tensiver ais b isher zu bekiimpfen. Ist 
das etw a Begehrlichkeit, w enn w ir keinerlęi W ider- 
sprucli gegen diesen neuen V erkehrsw eg geltend 
m ach en , keinerlei C om pensation fo rdern? W as 
w ir w iin sch en , besteh t einzig und allein darin , 
dafs auch unsere w estlichen Y erkehrsw ege dem 
bestehenden Bediirfnifs gem afs un terhalten  und 
ausgebau t w erden. M illionengeschenke sind der 
rheinisch-w estfalischen Industrie niem als gem acht, 
sondern  es ist aus ih rem  S teuerertragn ifs und 
ans dem  E rtragn ifs der bei ih r zum grófsten Theil 
verdienten Eisen bab n ii berschiisse das gebaut w orden, 
w as gebaut w erden m ufste , und  auch  das noch 
n ich t in geniigendem  Mafse. Es isl doch keine 
B egehrlichkeit, w enn w ir w iinschen , dafs einer 
w irklichen V erkehrsnoth in Zukunft gesteuert 
w erde. U nd dafs im W esten  sich allm ahlich 
eine V erkehrsnoth herausstellen  w ird , das diirfte 
doch nach den autoritativen A usfiihrungen der 
H erren  M inister der offentlichen A rbeilen und  der 
L andw irthschaft eines Beweises n ich t m eh r be- 
durfen. W ird  dieser V erkehrsnotb n ich t recht- 
zeitig begegnet, dann w ird der S taa t und die 
W ohlfah rt des ganzen Landes den schw ersten  
S chaden  davon haben. N un ist gesag t w'orden, 
dafs die E isenbahnen, w enn m an den K anał baut, 
einen grofsen E innahm everlust haben w urden, 
und der letztere ist „ rechnungsm afsig ł auf 53  
Millionen Mark beziffert w orden. Es ist aufser- 
ordentlich zu bedauern , dafs nach dieser R ichtung 
eine Zahl genann t w orden ist, fiir dereń  Richtig- 
keit doch niem and eine G ew ahr iibernehm en kann 
und von der es schliefslich im  G om m issionsbericht 
heifst: „D er Verlust w erde also thatsach lich  vor- 
aussichtlich  gar n icht in die E rscheinung  tre te n ” .

abgehaltene Hauptcersamtnlung etc. 15. Februar 1900.

Es ist iiberliaupt n ichl verstiindlich, wie m an bei 
67 0 0 0  0 0 0  -M  B ruttoverlust au f 53 0 0 0  0 0 0  
N etlo-Einnahm everlust kom m en konnte. Und dann 
zeigen die E rfahrungen  beim kanalisirten Main 
das gerade G egentheil; nach der K analisirung 
sind die E innahm en der dortigen B ahnen ganz 
wesentlich gestiegen. Beim Rhein ist es nicht 
anders. Z unachst setzte m an  dort den U ntergang 
der Schiffahrt v o ra u s , ais die B ahnen gebaut 
w urden, und dann  befiirchtete m an von der Strom - 
correclion eine V erm inderung des F rachtgeschafles 
der E isenbahnen. Dafs diese B efiirchtungen n ich t 
eingetroffen, ist allgem ein b ek an n t; neben dem 
R heinschiffahrtsverkehr bliiht der E isenbahnverkehr 
au f beiden Ufern des Rheines.

W as die B efiirchtung betreffs der Leutenoth 
an b e la n g t, die der K analbau im Gefolge haben  
soli, so verwickeln sieli die K analgegner in einen 
eigentbum lichen W idersp ruch , w enn sie lau l Be- 
schlufs der Gommission das A bgeordnelenhaus 
auffordern, ,d e r  S taa tsreg ierung  seine Bereitwillig- 
keit zur Bewilligung der fiir die V erm ehrung und 
Erw eiterung der A usn istung  und A nlagen der 
E isenbahnen erforderlichen Miltel auszusprechen, 
um die L eistungsfahigkeil der S taa tsbahnen  en t
sprechend dem  stetig  w achsenden V erkehr zu 
e rh ó h en .“ Denn es bedarf keines Nachweises, 
dafs der Bau neuer E isenbahnen der L andw irth- 
schaft viel m eh r K rafle entziehen w iirde , ais es 
der Bau des M ittellandkanals jem als thun w ird.

Auch dagegen m ufs W idersp ruch  erhoben 
w e rd en , dafs m an  in weiten Kreisen der w est
lichen Industrie G egner des K anals sei. Das 
Gegentheil beweisen dic an das A bgeordnelenhaus 
gelangten D arlegungen der H andelskam m ern Mtil- 
heim  a. d. R ulir, D uisburg, R uh ro rl und Bochum. 
G erade diejenigen S tad le  und Bezirke, w elche einen 
unm itle lbaren  N utzen von dem  K anał n icht haben 
w urden , haben  sich dennoch auf den S tandpunkt 
der A llgem einheit gestellt und den A usbau des 
Kanals dringend befiirw orlet; denn obw ohl der 
K anał den S tad len  D uisburg. R uh ro rt und Miilheim 
a. d. R u h r nicht direct nutzen, sondern den beiden 
ers teren  sogar betreffs des U m schlagsverkehrs 
A bbruch zu thun geeignel erschein t, kann m an 
dennoch aus den E ingaben d e r belreffenden 
H andelskam m ern  e rs e h e n , dafs diese Bezirke 
durchaus fur den K anał e in treten . Ganz vortreff- 
licli sag t z. B. die R uh ro rte r H an d e lsk am m er: 
„A uch hier im W esten  und speciell in unserem  
Bezirk w orden sich die directen Vortheile des 
K anals ungleich vertheilen , h ier und da  sogar 
Sonderin teressen sich benaclitlieiligt fiihlen. W ir 
w urden  es fiir das verkehrteste ha lten , h ier kleinlich 
die krilische Sondę anzulegen, wo ein vitales 
In teresse der gesam m ten  nationaleu  W irthschaft 
in F rag e  k o m m t.“ In dem selben S inne h a t sich 
auch  die H andelskam m er in Bochum  ausgesprochen, 
obgleich auch Bochum  nicht d irect vom K anał 
beriih rt w ird . Diesen S tandpunk t theilt ebenfalls
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die H andelskam m er in D uisburg, und w enn von 
dort aus G egenbestrebungen lau t gew orden sind, 
so haben dieselben n u r eine unw esentliche Be
deutung gegen fi ber der T lia tsache, dafs die Grofs- 
rhedereien, welche zusam m en 51 Schleppdam pTer 
mit iiber 29  6 0 0  P . S. und  25 5  Schleppkahne 
m it iiber 2 14 -000  t =  4 2 8 0  0 0 0  Gir. T ragkraft 
besitzen , auf das w arm sle  und dringendste die 
unveranderte A nnahm e der K analvorlage empfohlen 
haben. Ferner ist noch der A nschauung ent- 
gegenzutreten , ais habe der S tadtkreis Essen 
und seine U m gebung gar kein Interesse m eh r an 
dem Kanał, seitdem  die S taa tsreg ierung  die Siid- 
em scherlinie habe fallen und an dereń Stelle die 
Em scherthallinie treten lassen. W ie falsch diese 
A nschauung ist, hat bereits die dem  A bgeordneten- 
hause zugegangene E ingabe des „Vereins zur Er- 
bauung eines K anals von H erne zum Rhein “ 
gezeigt, die nam ens des Vereins O berbiirgerm eister 
Zweigert-Essen an das H aus geriehtet b a t ,  und 
in w elcher die fruberen Interessenten der Siid- 
etnscherlinie die R egierungsvorlageau( das w arm ste  
befiirworten und dereń A nnahm e im Interesse der 
V erkehrsentw icklung des ganzen L andes w iinschen. 
Dieser Verein h a t m it Reclit die A nsicht vertreten, 
dafs der K anał n icht an Jederm anns T h u r un- 
m itte lbar vorbeifliefsen kann und doch geeignet 
ist, der Entw icklung des ganzen L andes zu n iitzen . 
lin iibrigen w ird auch der N utzen n ich t unter- 
schatzt w erden d iirfen , den die E m scherthallin ie 
im m erhin fiir die S tad t Essen und ih r Gebiet 
haben w ird. Die D ifferenzfracht Essen-Em scher- 
thalkanal und Essen-Siidem scher wird n ich t m ehr 
ais 0 ,5 0  JC  fiir die T o n n e , b e tra g e n , da  auch
die im  Gebiete der Siidem scher belegenen W erke 
nicht ohne jede F rach t an  den Siidem scherkanal 
hatten  gelangen konnen. G egeniiber dieser Diffe
renzfracht bietet der E m scherthalkanal fur T rans- 
porte von E ssen , die au f den offenen Rhein 
iibergehen , im m erhin  nicht zu unterschatzende 
Vortheile. F iir T ran sp o rte , die von Essen nach 
dem Osten g e h e n , be trag t aber der infolge 
des K anals bedingtc Yortheil der K ohlenfracht 
Essen-M agdeburg 2 ,9 9  J t  fiir die T onne und 
Essen - Berlin 3 ,11  fiir die T o n n e , wobei ; 
die eben erw iłhnte Differenzfracht von 0 ,5 0  Ji<
vorweg in Abzug geb rach t ist. A ber ganz ab-
gesehen hiervon haben sich die Siidem scher- 
interessenten , die ja  zweifellos lieber die friihere 
Linie IV ausgebaut gesehen h a tten , auf den
hóheren S tandpunk t gestellt, der die allgem eine 
Hebung des ganzen Landes von dem  A usbau 
des K anals erw arte l.

D eutschland bedarf eines leistungsffihigen 
W asserstrafsennetz.es, w enn es dem  auslandischen 
W ettbew erb gew achsen bleiben soli. Die W asser
strafsen lieben den R eichthum  des Landes, 
von dem  der S taa lsschatz  un ter tausend ver- i  

schiedenen Form en Gewinn zieht, und der reieh- i 
lichen E rsatz fiir die Kosten der ersten  A nlage |

wie der U nterhaltung bringen mufs, ganz abgesehen 
davon , dafs in dem  Falle des Rhein-W eser-Elbe- 
kanals der S taa t fiir diese Kosten durch  die
aufserordentlich bedeulenden G arantieleistungen 
der Interessenten gesicherl wfire. So schaffen 
die W asserstrafsen  neuen V erkelir, gleiehzeitig 
bringen sie grofse F rach tm assen  in Bewegung, 
wozu die E isenbahnen allein ohnm achtig  gewesen 
w aren , ihnen einen A ntheil am Nutzen w ieder
zufiihrend. Dadurch haben  sie eine Bedeutung
ers te r O rdnung in dem  industriellen K am pfe ge- 
w onnen, der sich zw ischen den Volkern der W elt 
entsponnen h a t, und sind eins der w irksam sten 
Mittel im internationalen W ettbew erb .

Mit R echt ha lt denn auch die S taatsreg ierung  
laut der T hronrede  vor wie nach an der Ueber- 
zeugung fest, dafs die H erstellung eines Schilf- 
fahrtskanals vom R hein bis zur Elbe zur theil-
weisen E n tlastung  der S taatseisenbahnen  wie zur 
Ilebung  des b innenlandischen Y erkehrs nolhw endig  
ist. Sie w ird dalier die vorjahrige Gesetzes- 
vorlage, erw eitert durch V orschlage fiir die be
sonders dringliche H erstellung anderer SchilTahrts- 
verbindungen und V erbesserungen natu rlicher 
Flufslaufe, im Interesse des V erkehrs w ie nam entlich 
der Landesm elioration w iederuin  dem  L andtage 
vorlegen. Ais solche Projecte kom m en in ers ter 
Linie in B e trach t: die H erstellung eines Grofs- 
schiffahrtsw eges zw ischen S tettin  und Berlin, die 
Beschaffung ausreichender Vorfluth im O derbruche, 
die V erbesserung der V erhaltnisse an der unteren 
O der sow ie an der Spree und der H avel, die 
w eitere A usbildung der W asserstrafsen  zwischen 
O der und W eichsel und die H erstellung des 
M asurischen Seekanals.

W ir konnen n u r hoffen und w iinschen, dafs 
diese Vorlage zur A nnahm e g e la n g t; denn gerade 
diese W asserslrafsenpolitik  ist in hohem  G rade 
geeignet, D eutsclilands R eichthum  zu verm ehren  
und es in die Lage zu versetzen, dauernd  auch fiir 
die Kriegsflolte verm ehrte Mittel in d em , wie 
oben nachgew iesen , d ringend no thw endigen Um- 
fange bereit zu stellen.

Auf dem  Gebiete des E i s e n b a h n w e s e n s  
haben w ir die M ittlieilung der E isenbahndireclion 
Altona vom 1. F eb ruar 1S99 m it F reude begriifst, 
nach  w elcher vom genannten T age ab —  zur Er- 
leichterung des Bezuges aus dem  Inlande im 
G ruppen- und W echselverkehr der preufsisch- 
hessischen S taa tse isenbahnen , sow ie im Binnen- 
verkehr der R eichseisenbahnen, und im W echsel- 
verkehr der preufsisch-hessischen S taatseisenbahnen 
mit den R eichseisenbahnen — versuchsw eise und 
w iderruflich ein b e s o n d e r s  e r m a f s i g t e r  A u s- 
n a h m e t a r i f  f i i r  E is e n  u n d  S ta h l  z u m  B a u ,  
z u r  A u s b e s s e r u n g  u n d  z u r  A u s r i i s t u n g  v o n  
S e e -  u n d  F lu f s s c l i i f f e n  im Yersand nach  binnen- 
landischen Stationen, an denen sich Schiffswerften 
fiir den Bau u. s. w . von See- und Flufsschifien 
befinden, zur E infiihrung gelangte.
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Das W aarenverzeichnifs dieses neuen Aus- 
nahm etarifs lau te t:

K la s s e  I.
Eisen und S ta lil, zum  Specialtarif I gehorig. 

W egen einzelner w eilerer erm Sfsigter G egenslande 
des Specialtarifs I siehe K lasse II.

K la s s e  II.
a) Eisen und Stalil, zum Specialtarif U g eho rig ;
b) Folgende G egenslande des Specialtarifs I : 

A nker, ScliilTsketten, D ralilseile, N ieten, Niigel, 
Sehrauben, U nterlagsscheiben zu Schrauben , 
M u tte rn ;

c) R oheisen, zum S pecialtarif III gehorig.
Die B erechnung der F rachtsatze- findet auf 

folgender G rundlage s ta tt :
a) in K lasse I (Eisen und S tahl des Special

tarifs 1) nach einem  durchzurechnenden
Streckensatze von 2 ,8  ej f. d. tkm  auf Ent-
fernungen von 101 bis 2 0 0  km und von 
2 ,2  f. d. tkm  auf E nlfernungen iiber 
2 0 0  km zuziiglich einer A bferligungsgebiihr 
von 12 ej fiir 100  kg. Die sich liiernach
ergebenden F rach tsatze fiir 101 und 201 km 
w erden auf kurzere Enlfernungen yorgetragen.

b) In Klasse II (Eisen und Stalil des Special
tarifs II u. s. w .) nacli einem  durchzurech- 
nenden Streckensatze von 2 ,2  ^  auf E nt
fernungen von 101 bis 2 0 0  km zuziiglich 
einer A bferligungsgebiihr von 12 c) fur 
100  k g , ferner nach  d u rc h z u rech n en d e n
S treckensatzen von 1,4 <$) auf Enlfernungen 
von 201 bis 4 0 0  km und von 1,2 ej auf 
E ntfernungen iiber 4 0 0  km  zuziiglich einer 
A bfertigU ngsgebiihr von 6 ej fiir 100 kg. 
Die sich liiernach e r .eb en d en  Frach tsatze 
fur 1 0 1 , 201 und 401 km  w erden  auf 
kurzere Entfernungen vorgelragen.

Die A usnahm efrach tsa tze , w elche bei Q uanti- 
la ten  von m indestens 1 0 0 0 0  kg pro W agen , oder 
bei F rach lzah lung  fiir dieses Gewicht, zur Be- 
rechnung  kom m en, w erden nu r naeh lrag lich  auf 
besonderen A ntrag  im R iickerstattungsw ege ge- 
w ah rt.

Unsere seit Jah ren  gefiihrte K lage, dafs der 
e r i n a f s i g t e  E r z t a r i f  noch im m er niclit in 
Krafl gelreten  ist, mufs zu unserem  B edauern auch 
in diesem  Jah resberich t w iederholt w erJen . W ir 
rufen in die E rinnerung zuruck, dafs der Kolner 
B ezirkseisenbahnralh bereits am 9. O clober 1895 
seine Z ustim m ung zu der E rzlariferm afsigung 
(H erabsetzung  der T onne fiir w eitere Enlfernungeu 
um  1,20 J(>) gegeben ba t. Der A usschufs des 
L andeseisenbahnra ths h a t sich in zw eim aliger 
Sitzung diesem  Y otum  einstim m ig angeschlossen, 
der L andeseisenbalin ralh  selbst b a t dasselbe in 
se iner M ebrheit am  10. Decem ber 1897 befiir- 
w ortet. Dabei is t auf die nationale G efahr auf- 
m erksam  gem ach t w orden, w elche durch  den

U ebergang zahlręicher lo lhring ischer Erzfelder in 
auslandische H ande h e rau fb esc lrro ren  w ird . Der 
M inister der offentlichen A rbeiten h a l im Ab- 
geordnetenhause am  23 . Marz 1898  beslatig t, dafs 
sellen eine T ariffrage so griindlich, so eingehend 
nacli allen R iclitungen stud iert w orden sei, w ie die 
F rage  der E rm afsigung d e r E rzlarife, und dafs 
das Ergebnifs dieser auf das rheinisch-w estlalische, 
lo thring ische und luxem burgische Revier gleich- 
m afsig ausgedehnten U ntersucliung im w esen t
lichen m it den A ngaben unserer G ruppe iiber- 
einslim m e. Endlich sleh t fest — und das giebt 
auch der F inanzm inister Dr. v. Miquel zu — dafs 
infolge E infiibrung dieser F rach term afsigung  die 
preufsisclie E isełibahnverw alluiig  n icht allein keinen 
Ausfall zu bcriircblen, sondern w esentliche finanzielle 
V ortheile zu erw arlen  haben w erde.

Die N othw endigkeit d ieser T ariferm afsigung 
ist so oft und so griindlich von uns dargelegt 
w orden, dafs w ir an dieser Slelle auf ilire Be- 
g riindung  verzicliten konnen. N ur gegen die 
Meinung, dafs die augenblicklichen V erhallnisse 
d e r guten C onjunctur die E infuhrung der Er
m afsigung iiberfliissig m achen, — ein bober Be- 
am ter des M inisterium s der olTentlichen A rbeiten 
h a t geschm ackvoller\veise den W unsch nach 
„Erm iifsigungen der G iitcrfracbtsalze auch im 
gegen w ar Li gen A ugenh!ick“ ais , B egehrlichkeilen0 
bezei<-hnel, die er in d e r »Ztg. des Vereins deulscber 
E isenbahnvenvallungen«  „n iedriger h an g e“ , da 
sie ,d o ch  ein beżeicbnentler Beweis tlalilr seien, 
w elche A nspriiclie gew isse industrielle Kreise 
im m er noch an den S laatssackel m ach e n “ — , soli 
h ier E inspiucb erlioben w erden. G erade die gute 
C on |u n c tu rd ran g t zu r Einfiibrung des aus nationalęu  
G runden no thw endigen erm afsig len  Erzlarifs. D en .. 
gtinstigen Zciten w erden geniafs den Gesetzen des 
Aut- mul A bsleigens der w irtlischaftlichen Flutli- 
w elle ungiinstigere folgen, dereń unheilv.Qllęn_Euj- 
flufs inan gerade durch  die rechlzeilige E infuhrung 

‘ der F rac lilerm afsigung nicht u nw esentlieb zy inikierji 
in der Lage ist. Ś.<iL1.i.it._(lurfle_.su:Ii_ilLeJelztete, 
w enn m an  sie n icht liinger hinausschiebL, ^Us-iiiaa 
Yorbeugende Mafsregel im besten Sinne des W ortes 
erw eisen. S ch ieb t m an sie aber liinaus, wie soli 
es dann bei n iedergelięnder C onjunctur den ilęutsclien 
W erken  m oglich scin, einem  am erikan ischen  W ett- 
bew erb erfolgreich en lgegenzutreten , w enn s ie d em 
A usland m il ihren  Erzbeziigen zu hohen Preisen 
verpfliclitet sind? — Neben allgem einen Gesicbts- 
punkten, die fiir die G esam m llieit der deulschen 
Eisen industrie in B etraclit kom m en, spreeben 
gerade die jetzigen C onjuncturverhaltn isse und der 
W unsch, sie stab il zu erhalten , fiir die soforlige 
E infiibrung der F raclile rm afsigung ; denn es w ird  
den Verb;inden die von denselben geiibte und 
gerade vom M inister d e r olTentlichen A rbeiten 

' w iederholt im  P arlam en t anerkann te  M afshaltung 
j in den P reisen, dereń D urchfuhrung bei d e r gegen- 

w artigen  starken  N aclifrage heu te  schon seh r |
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schw ierig ist, n icht m eh r moglich sein, w enn die 
deutschen Hochofen den steigenden Forderungen 
scliw edischer E rzhiindler nacbzugehen gezw ungen 
werden. Das Em porschnellen der Preise, auf 
welche der R iickschlag erfahrungsgem afs bald 
zu folgeu pflegt, zu verlifiten, sow eit es in ih rer 
H and liegt, halten einsiehtige Industrielle fiir 
eine ih rer vornehm sten Pflichten, und da_  sie 
in der Erm Sfsigung der E rzfrachten  ems der 
besTen V orbtugungfpiiltel gegen eine iiberm afsige 
A u (wiir t s be w f' g u n g des M arktes erblicken, so 
glauhen sie“ auch auś diesem  G runde auf eine 
thunlichst sclileunige Einfiihrung der Erzfracht- 
erm afsigung dringen zu sollen.

In hohem  G rade beklagensw erth w aren endlicli 
au f dem G ebiete des E isenbahnw esensd ieS toekungen  
im niederrheiniscli-weslfiilisclien K ohlem erkehr in 
den Decem berta gen 1 899 . W eiclien U m fang die- 
selhen hatten , gelit aus der T lia tsache  hervor, dafs 
die K ohlenfórderung a r b e i l s t a g l i c h  betrug

im November 
. December

I8;i8 1S>99

158 87S t 170 972 t
158423 t 157 29'J t

Ferner w urden im N ovem ber 1S99 v e r s a n d t  
bis einschliefslich zum 2 3 . A rheilstage 3 750  3 8 0  t, 
im December 1899 dagegen bis zum 23 . Arbeits- 
tage 3 41 7  0 2 0  t. Die DilTerenz betrag t also 
rund 3 4 0  0 0 0  t. Dieser Ausfall bat in den Be- 
trieben enorm e Schadigungen liervorgerufen und 
sie theilweise zu einem  Stillstand von der W eih- 
naclitsw oche bis N eujahr gezw ungen. Dafs dabei 
die Lolmausfiille d e r A rbeiter aulserordeiillich be- 
deutende w aren. liegt auf d e r H and. R echnet 
m an z. B. fiir die T onne ganz vorsichtig 4 .5 0  -U 
ais Anlheil des A rbeitslohnes am  Preise, so kom m t 
m an fiir jene n icht vei\sandlen Tonnen au f einen 
Lolinausfall allein fiir die B ergarbeiler von I '/■> Mil
lionen Mark. H ierzu kom m en nun die Ausfalle 
an Lólinen fiir die A rbeiter der Kohlen verbrauchen- 
den industrien, die ihren  Betrieb zum Theil still- 
zulegen gezw ungen w aren. G eht m an den Ur- 
saclien der diesm aligen Y erkehrsstockung nach, 
so lagen dieselben anscheinend nicht an  einem 
Mangel von W agen, sondern  vielm elir an  der 
Unbeweglicbkeil derselben infolge von W illerungs- 
einfliissen. Da in den Bezirken an der S aa r und 
in O berschlesien die gleichen Schw ierigkeiten n icht 
lie rvo rlra ten , ohw olil dort die gleiche W itlerung  
hergfchle, so greift tnan  wolil nicht fehl, w enn 
m an die Unbeweglicbkeit der W agen in unserem  
Re vier zum Theil au f die V erw endung von Schm ier- 
m aterial zuriickfuhrt, das keinen geniigend tiefen 
E rstarrungspunkt halle. Sollten fiir die Y erwendung 
eines derartigen  billigeren, ab er fur Frostlage a n 
scheinend ganz ungeniigenden M aterials Sparsam - 
keitsriicksichten m afsgebend gew esen sein, so h a t 
sich diese Sparsan ikeil auf das B itterste geriich t; 
<lenn sie bat fiir die Industrie und ihre A rbeiter 
Verluste gezeiligt, die nach  Millionen zahlen. W ir

erw arten , dafs hier seitens des M inisteriums Re- 
m edur geschaffen w ird , dam it ahn liche C alam ilaten 
sich in Frostperioden n ich t w iederholen, da  unser 
W irtliscliaftsleben de ia rtig e , infolge falscher Spar- 
sam keit hervorgerufene V erlusle auch bei giinstiger 
C onjunctur nicht e rtragen  kann.

W as die L age der E is e n  - u n d  S t a h l i n d u s t r i e  
in der abgelaufenen Periode betrilTt, so w ar die
selbe eine durchaus gute. Der B edarf an R oh
eisen und H alhzeug w ar g iofser ais die L iefem ngs- 
fiihigkeit der W erke, so dafs der ungem ein starken 
N achfrage in Fertigerzeugnissen nicht geniigt w erden 
konnie. Dem mafsvollen Yorgeben der bestehen- 
den Yerbiiiide und Vereinigungen ist es zu ver- 
danken, dafs die Preise n icht der anhalfend grofsen 
N achfrage eń tspreęhend ins Endlose stiegen, sondern 
sieli in angem essenen Grenzen bew egten. Diesem 
mafsvollen V erhalten ist es auch  zuzuśchreihen, 
dafs kein jiilier A bsturz in der M arkllage erfolgte 
und dafs das V erlrauen in die Zukunft auch um 
die Jah rhundertw ende  ein durchaus pules ist. 
A u d i die staalliche V ergebung von Eisenbahn- 
bedarf auf m ehrere Jah re  hat eine m achtige 
F orderung  in der R ichtung einer vertrauens- 
vollen S tim m ung zur Folgę geliab t, so dafs 
n ich t allein der S taa t, d er sich auf diese W eise 
zu seh r billigen Preisen deckte, sondern  auch 
die heim ische A rbeit m it diesem  Vorgehen zu- 
frieden sein kann.

Der voi'liegende Jahresberjch t w iirde unvoll- 
stand ig  sein, w enn er nicht auch z w e i e r  F e s t -  
t a g e  gedaclite, w elche zu feiern der N ordw est
lichen Grujipe im abgelaufenen Jah re  beschieden 
w ar. Den einen beging sie m il der T echnischen 
H ochsrhu lezu  B erlin-G harlotlenburg, die ih r hundert- 
jiihriges Bestelien feierle, und der aus diesem  An- 
lafs, der nolliw endigen und bedeuluiigsvollen 
W echselw irkung zw ischen W issenschafl uud P raxis 
gedenkend, die G ruppe,das S landbild Alfred Krupps 
darb rach le , das der Yorsitzende, C om m erzienrath 
S e r v a e s ,  m it einer Rede w eihte, die den giofsen 
Verdiensten dieses einzigartigen M annes in w arm sler 
W eise gerech l w urde. Die zweite Feier beging 
die Gruppe aus Anlafs der 4 0 juhrigen T lialigkeit 
ilires V orsitzenden bei der G esellschaft „P h o n ix “ . 
Mit den uns befreundelen G em einschaflen, dem  
„Yerein deutscher E isenhiittenleute“ und dem  
, W irthschafllichen V erein“ w urde H rn . S e r v a e s  
ein fesllicher T ag  hereitet, an w elchem  alle die 
Liebe und Y erehrung, dereń e r sich in diesen 
Kreisen erfreut, n ich t m inder zum A usdruck ge- 
langen konnie, ais die um fassende W urdigung 
der grofsen V erdienste, die er sieli um  die deulsche 
und insbesondere um  die niederrheinisch-w est- 
faliscbe Industrie erw orben ha t. Mogę er, der 
dic „N ordw eslliche Gruppe* vom  Beginne ih rer 
T lialigkeit b is -heu te  geleitet ha t, noch lange der 
U nsere b le ib en !

W ir lassen nunm ehr in gew ohnter W eise die 
statistischen A ufzeichnungen folgen.
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I. Qnalitiits-Puddeleisen und Spiegeleisen. 
1897 1S98

T. Q u a r t a 1
1899

I. <1 u a r t a 1
T onnen T onnen m eh r od. w en. 

T onnen Tonnen m e h r od. wen, 
T onnen

\  orratli 1. Januar . . . . . . as  622 50 065 mclir 26 343 37 481 weniger 22 484
Production .......................... 123 841 106 547 wen iger 17 204 111 103 mehr 4 646
Yerkauf und Ycrbrauch . . . . 125 428 101 510 23 918 118 240 16 739
Yorratli t. A p r i l ................. . . 32 035

11. Q u 1

65 002 

i r t a 1

mehr 32 967 30 425 

II.

weniger 34 577 

Q u a r t a 1
Yorratli 1. A p r i l ................. . . 32 035 65 002 mehr 32 067 30 425 weniger 34 577
Production.............................. 96 4S9 weniger 28 485 00 910 5 570
Yerkauf und Ycrbrauch . . . . 114 464 101 707 12 757 96 191 5 516
Yorratli 1. J u l i ..................... , . 12 545 50 784 

III. u a r t a 1

mehr 17 230 25 143 ;. 34 041 

III. u a r t a 1
Yorratli- 1. J u l i ..................... . . 42 545 50 784 mehr 17 230 25 143 weniger 34 641
Production .............................. 07 876 weniger 7 902 100 201 mehr 2 325
YŚrlcauf und Ycrbrauch . . . . 00 605 107 500 mehr 7 805 100 045 weniger 7 455
Yorratli 1. October . . . .

IV. Q u n r  tu l

1 442 25 200 

IV.

.. 24 861 

(■i u a r t a 1
Yorratli 1. October . . . . . . 48 718 50 160 mehr 1 4*12 25 200 weniger 24 861
Production.............................. 106 404 weniger 429 96 234 10 170
Yorkauf und Vcrbraueh . . . . 95 586 119 083 mehr 23 407 99 728 19 355
Vorratli 31. December . . . . . 50 065 37 481 weniger 22 484 21805 15 676

Zusammen Quulit(its-Puddeleisen und Spiegeleisen.
Yorratli 1. Januar . . . . . . 33 622 50 065 mehr 26 343 37 481 weniger 22 484

407 316 weniger 54 110 308 537 8 770
Yerkauf and Ycrbrauch . . . . 435 083 429 800 5 283 414 213 15 587
Yorrnth 31. December . . . . . 59 965 37 481 22 484 21 805 15 676

11. O rdinures Pitddeleisen.
1. Q u a r t a l I. (■l u a r  t  a 1

Yorratli 1. Ja n u a r .................. . . 10 734 17 608 mehr 6 K74 10 861 weniger (i 747
Production ...................... 18 511 17 490 weniger 1 024 16 382 I 108
Yerkauf und Yerhraueh . . . . 18 985 19 751 mehr 766 15 102 4 550
Yorratli 1. April . . . , . . . 10 263 15 347 5 084 12 051 - 3 206

II . U u a r t a 1 II. Q u a r t a 1
Yorratli 1. A p r i l ................. . . 10 263 15 347 mehr 5 084 12 051 weniger 3 206
Production.............................. . . 22 330 13111 weniger 9 228 12 737 374
Yerkauf und Vcrbraueh . ,. . . 18 594 12 802 „ 5 792 13 203 mehr 101
Yorratli 1. J u l i ..................... . . . 14 008 15 656 mehr 1 648 11 585 weniger 4 071

III.  Q u a r t a l II I . Q u a r t a 1
Yorratli 1, J u l i ..................... 15 656 mehr 1 648 11 585 weniger 4071
P roduction .............................. 14 663 6 318 14 362 ■ ‘ 301
Yerkauf und Verbrauch . . 13 484 3 938 13 580 ' mehr 06
Yorratli 1. October . . . . 16 835 4 028 12 367 weniger 4 46H

IY. ą  u a r t a 1 1Y. U u a r t a 1
Yorratli 1. October . . . . . . 12 807 16 835 mehr 4 028 12 367 weniger 4 468
Production .......................... . . 20 611 8 139 weniger 12 472 io a 5 i Pmehr 8 712
Yerkauf und Yerhraueh . . . . 15 810 14113 l 697 17 634 3 521
Yorratli 31. December . . . . . 17 608 10 861 „ 6 747 11584 •• 723

Zusam m en ordinures PudĘeleism.
Yorratli 1. Januar . . . . 17 608 mehr 6 874 10 861 weniger 6 747
Production .......................... . . 60 800 53 403 weniger H> 406 60 332 mehr 6 929
Yerkauf und Verbrauch . . 62 035 60 150 2 785 50 600 weniger 541
Yorratli 31. December . . 17 608 10 861 6 747 11 584 mehr 723

I I I .  Jiessemer•- und  7'homaseisen.
*

I. u a r  t  a 1 I. Q u u r t  a 1
Yorrnth 1. Ja n u a r................. . . — 2 633 42 443 mehr 44 076 312 weniger 42 131

462 456 .  67 955 520 302 mehr 57 840
Y erkauf und Yerbraueh , . . . 305100 470 358 75 168 526 438 56 080
Yorratli 1. A p r i l ................. _3 222 34 541 37 763 — 5 824 weniger 40 365
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Yorratli 1. April . . .
Production .................
Ycrkauf und Verbrauch 
Arorrath 1. .1 uli . -. . .

VoiTatlt 1. Juli . . . .
1 ‘io d uctio n .....................
Vcrkauf uud Yerbrauch 
Yorratli 1. October . .

Yuiratb 1. October . .
P roduction.....................
Ycrkauf und Verbraucli 
Yorratli 31. Dnceinber .

1S97 1S98 1899
11. <^u ar t a l II. Q u a r 1 1ul

Tonnen Tonnen mehr od. wen. 
Tonnen Tonnen niehi- od. wen. 

Tonnen
— ii 222 : 44 5 4 1 mehr 37 763 — 5 824 weniger 40 365
390 309 466 851 70 542 537 299 mehr 70 <148

480 224 103 154 541 06-1 00 840
10 017 21 108 11 151 — 9 589 weniger 30 757

111. Q u a r t a 1 III. (i u a r t a l
10 017 21 108 mehr 11151 — 9 589 weniger 30 757

434 920 487 718 52 792 541 261 mehr 53 543
423 740 503 571 79 825 542 750 39 179

21 197 5 315 weniger 15 882 — 11 078 weniger 10 393

IV. (i a a r t a 1 IV. (-i u a r t a l
21 197 5 315 weniger 15882 — U 078 weniger 10 393

474 432 510 264 mehr 35 832 521 060 mehr 11390
453 180 515 267 02 081 519 107 3 900

42 443 312 weniger 42 131 — 8 585 weniger 8 897

Zusam m en Bessemer- und  Thomaseisen.
Yorratli I. Jan nur . .
P roduction.....................
Vcrkanf und Yerbrauch 
Yorratli 31. Dcceinbcr .

— 2 533 
1 694 108 
1 049 192 

42 443

42 443 
1 927 289 
1 969 420 

312

mehr 44 970 
233 121 
320 228 
42131

312 
2 120 522 
2 129 419 
— 8 585

weniger 42 131 
mehr 193 233 

159 999 
wenkrer 8 897

Die Production in 1899 im Yergleich zu ilerjenigen in 1898 und 1897 orgicbt folgendes

Oualitats - Puddeleisen und
Spiegeleiscn...................

Ordinarcs Puddeleisen . . . 
Bcssemer- und Thomaseisen

1899
Tonnen

398 537 
00 332 

2 120 522

189S
T onnen

407 316 
53 403 

1 927 289

m e h r

6 929 
193 233

1899
w eniger

8 779
i n  °/o  

2,16 
12,97 
10,03

1S97
Tonnen

461426 
69 809 

1 694168

m eh r

Itcsultat:
1898

w eniger

54 110 
16 406

233121 —

in “ ,0

11,73
23,50
12,10

2 579 391 2 388 008 191383 8,01 2 225 403 162 605 — 6,81

Die Ilohcisenproduction in ganz Deutschland liotrug in :
189S 1897 1898

T onnen T onnen  mehr w en ige r in  a/o
7 402 717 0 889 067 513 650 — 0,94

Denigemśifs wurden im Bczirk der Otuppe in 1898 von der Gesammtprodnction 32,26°/o erzeugt, gegen 
32,30%  in 1897.

Im Bczirk der Gruppe betrug der Yorratli an Hochofen:

Qualitats-Puddelcisoh und Spicgeleison
< Irdinarcs P u d d e le isen ..........................
Bcssemer- und Thomaseisen . . . .

Ende Ende Ende Ende Ende

1899 1898 1899 1S97 1898
Tonnen Tonnen ir.elir w eniger Tonnen m eh r w en ige r

21805 37 481 — 15 070 59 965 — 22 484
11584 10 801 723 — 17 008 0 747

— 8 585 312 8 897 42 443 — 42 131
24 804 48 654 23 850 120 016 71 362

Der Yorratli betrug daher in uuserem Bczirk Ende 1899 von der (iosamintproduction 0,96 °/» gegen 2,04 °/o 
Elido 1898 und gegen 5,39°/o Ende 1897.

Die Gesauiniterzougung an Roheisen in Deut.seh- 
land hatte 1898 gegen 1897 um 6,94 °/o zugeiiommen, 
im Bczirk der Gruppe jedoch um 0,81 °/«; Ende 1899 
betrug die Zunahnie gegen 1898 =  8,01 %. Ende 1898

Die Ein- uud Ausfuhr "cstnltete sieli wic folgi;:

betragen die Ybrratlic im Bczirk der Gruppe 48 654 t, 
Ende 1897 betragen dieselben 120 010 t, dii1 Abnahmc 
derselben betragt demnaeh 59,46 */* gegen eine 55«- 
linlime von 5,39 °/o Ende 1897. Ende 1899 betragen 
die Yorrathc 24 80-1 t, also 1899 Abnahmc gegen 1898 
um 23850 t oder 49,02 %.

Ali Thomaseisen 
erzeugt:

1898
1897

Einfulir.
Bruclieiscn

. . . 23 328 t 

. . .  37 957 t

u ud
A usfuhr.

Eisenabfallc.
1898 . . .
1897 . . .

85 095 t 
38102 t

wurden im Bczirk der Gruppe
1897
1898

1 427 997 
1 695 172

Also Zunahnie in 1898 =  207 175 t =  18,71 ‘‘/o 
gegen Zunahnie in 1897 von 121008 t oder 9,20 "jo. 
1899 =  1801 014 t Zunahnie gegen 1898 =  100 442 t 
oder 9,82 “/o.

IV.se

1898 i jT 2 14 029 t 1898 nielir . 4699.3 t

Roheisen aller Art.
1898 . . . 187 375 t

1897 . . . . 423 127 t 1897 . . . . 90 885 t.
1898 weniger 38 566 t 1898 mehr . 96 490 t

Eek- und Winkeleisen.
1898 207 t 1898 . . . . 204 705 t
1897 1 081 t 1897 . . . . 109 287 t
1898 wen i;rer 874 r 1898 mehr 35 418 t
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Einfulir. Ausfuhr.
Eisenbahnlaschen u. s. w.

1898 . . . .  
1897 . . . .

123 t 1898 . . . .  
148 t 1897 . . .

30 803 t
31 189 t

1898 weniger 25 t. 1898 weniger 
Eiscnbalinschiencn.

386 t

1898 . . . . 267 t  1898 . . 123 839 t
1897 . . . . 774 t 1897 . . . . 113 473 t
1898 weniger 507 t 1898 mehr . 10 366 t

Schmiedbares Eisen in Stiiben, Radkranz- 
seliaareisen.

, 1’Hug-

1898 . . . . 26 014 t 1S98 . . . . 263 698 t
1897 . . . . 29 467 t 1897 . . . . 246 772 t
1898 weniger 3 453 t 1898 mehr . 16 926 t

Liiippen, Rohscliiońen, Ingots.
1898 . . . . 1 553 t 1898 . . . . 34 964 t
1897 . . . . 1 038 t  1897 . . . . 39 792 t
1898 melir . 515 t 1898 weniger 

Kolie P latten und Bleehe.
4 828 t

1898 . . t 705 t  1898 . . . . 151735 t
1897 . . . . 2 075 t  1897 . . . . 131 193 t
1898 weniger 910 t  1898 mehr . 20 542 t

Polirtc li.s . w. 1’lat ten "und Bleehe,
.1898 . . . . 3 709 t 1898 . . 5 904 t
1897 . . . . 4  481 t  1897 . . . . 6 865 t
1898 weniger 772 t  1898 weniger 

Wei&blech.

961 t

1898 . . . , 10 888 t  1898 . . 165 t.
1897 . . . . 11560 t 1897 . . 274 t
1898 weniger 672 t 1898 weniger 

Draht.
109 t

1898 . . . . 7166  t 1898 . . 188 713 t
1897 . . . 5 609 t 1897 . . 198 909 t
1898 mehr . 1 557 t 1898 weniger 

Grobe Gufswaarcn.
10 196 t

1898 . . 18 232 t  1898 . . . . 29 567 f
1897 . . . . 9 367 t 1897 . . . . 27 054 t
1898 mehr . 8 865 t  1898 melir . 

Ambosse, Bolzen.
2 513 t

1898 . . 546 t 1898 . . . . 3181 t
1897 . . . . 407 t 1897 . . . . 3 336 t
1898 melir . 79 t 1898 weniger 

Anker, grobe Ketten.
255 t

1898 . . . . 2 468 t- 1898 . . 720 t
1897 . . . . 3 204 t  1897 . . . . 652 t
1898 woniijor 736 t

Einfulir. A usfuhr.

1898 mehr 68t

1898
Briickentlieile. 

261 t  1898 5 791 t
1897 . . . . 128 t 1897 . . . . 4 609 t.
1898 mehr . 133 t 1898 mehr . 1182 t

Dralitscite.

1897 . . .
182 t 
192 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

2 453 t 
2 264 t

1898 weniger 10 t. 1898 mehr . 189 t.

Eisenbahnaclisen u. s. w.
1898 . . . .  
1897 . . . .

3 444 t 
2 597 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

31721 t 
29 331 t

1898 mehr . 847 t

Rohren,

1898 mehr . 

geschmiedet.

2 390 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

12 825 t 
10 524 t

1898 . . . .  
1897 . . . . 29 852 t

1898 m ehr . 2 301 t 1898 melir . 375 t,

Grobe Eisenwaaron, nicht abgcsclililten
1898 . . . .  
1897 . . . .

15131 t 
9 663 t

1898 . . . .  
1897 . .

163472 t 
142 430 t

1898 mehr . 5 468 t. 1898 mehr . 21 042 t

Drnlitstifte.
1898 . . . .  
1897 . . . .

32 t  
100 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

47 414 t 
53 610 t

1898 weniger 68 t. 1898 weniger 6196 t

• Eisęńwaaren, abgesehliffen u. s. w.
1898 . . . .  
1897 . .

7 990 t 
7 699 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

20 094 t 
20 250 t.

1898 mehr . 291 t 1898 weniger 156 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

Dampfkesscl.
801 t 1898 . . . .  
512 t  1897 . . . .

4  779 t 
4  374 t

1898 m ehr . 289 t 1898 mehr . 405 t

Loeomotiyen nnd Locomobilen.
1898 . . . .  
1897 . . . .

4  462 t 
3 038 t

1898 . . . .  
1897 . . .

10 438 t 
13 245 t

1898 mehr . 1 424 t. 1898 weniger 2 807 t

Andere Maschinen und Mascliinentheile.
1898 . . . .  
1897 . . . .

79 211 t 
67 644 t

1898 . . . .  
1897 . . . .

177 396 t 
154480 t

1898 mehr . 11567 t 1898 melir . 22 916 t

Dr. W. Beumer,
G cschaftstU hrendea .\lilg lied  im  Vor!*taodo d e r  , N ordw estlichen  
G ruppe d es  V ereins d eu tsc h e r  E isen- und  S ta b lin d u s lrie lie r* .

P r o t o k o ł l
Uber die Verhandlungen der am 5. Februar 1900 zu Dusseldorf abgehaltenen Hauptversammlung 

der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Zu der H aup tversam m luńg  w aren die M itglieder 
durch  R undschreihcn vom  6 . Jan u a r dieses Jah res 
eingeladen. Die T ageso rdnung  w ar also fest- 
g ese t/.t:

1. E rganzungsw ahl fur die nach  § 3 al. 3 der 
S tatu ten  ausscheidenden M itglieder des Vor- 
standes.

2. B ericht iiber die K assenverhaltnisse und Re- 
schlufs iiber die E inziehung der Beitrage.

3 . Jah resbericb t, e rs ta tte t vom G eschaftsfiihrer.
4 . E tw aige A ntrage der M itglieder.

Die H auptversam m lung w ird  um  1 U hr M itlags 
durch  den II. Y orsitzenden, H rn. Geh. Gommerzien- 
ra th  C. L u e g ,  erólTnet.
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In Erledigung der T agesordnung  w erden zu
1. die HH. B a a r e ,  B o c k in g ,  K le in ,  K lu p f e l ,  
O t t e r m a n n ,  P o e n s g e n ,  S e r v a e s ,  T u l i ,  W ie t -  
h a u s  w iedergew ahlt.

Zu 2. w ird der V orstand erm ach tig t, die Bei- 
trage pro 1900  m it 100 % d e r eingeschatzten 
Jnhresbeilragssum m e einzuziehen.

Zu 3. wird der vorstehend abgedruckte Jahres- 
bericht des geschiiftsfuhrenden Mitgliedes ein- 
stim m ig genehm igt.

Zu 4. lagen A ntrage der M itglieder n icht vor. 
Schlufs der H auptversam m lung  3 Uhr.

Der stellvertr. V orsitzende: Der Geschaftsfiilirer: 
gez. C. Ltieg, gez. Dr. II'. Beumer,

K onigl. Geh. C om m erzien ra th . M. cl. A.

Zur F l o t t e n  yorlage.*

„M. II .!  Die gew allige, w irthschaftliche E nt
wicklung, welche D eutschland in den letzten De- 
cennien gew onnen, d a tiit von der politischen 
W iedergeburt unseres V aterlandes. E rst nachdem  
die productiven K rafte D eutschlands sich un ter 
dem Schutze seines neubegrundeten  N ationalstaates 
entwickeln konnten, ist der gew altige A ufschw ung 
moglich gew orden, der das w irthschaftliche Ge- 
deihen und den N ationalreichthum  unseres Valer- 
landes so w esentlich gefordert ha t. Die tech- 
nischen W issenschaften , H and in H and m it der 
productiven Arbeit, der Fabrican t, unterstiitz t vom 
H andel, alle diese Erw erbszw eige einig in sich 
und m it der L andw irthschaft, haben  die Production 
und dam it den H andel in einer fruher kaum  ge- 
alinten W eise gefordert. Der A usfuhrhandel D eutsch
lands hat, dank d e r kraftigen Initiative der Nach- 
kom m en unserer alten H anseaten  und dank dem  
erw eiterten Blicke der deutschen Producenten, sich 
m ehr und m eh r entw ickelt, w ofur die Zahlen uber 
Ein- und A usfuhr ein beredtes Zeugnifs a b leg e n ; 
diese Z ahlen sind dem  treITlich redigirten  „Nauti- 
cu s“ , Jahrbuch  fiir D eutschlands Seeinteressen, ent- 
noram en.

Der deutsche Specialhandel betrug  1896  die 
Sum m ę von 8 3 1 2  Millionen Mark, wovon auf die 
Einfuhr 4 5 5 8  Millionen M ark und au f die A usfuhr 
3 7 5 4  Millionen M ark enlfielen. Im  Jah re  1897 
stieg' schon der ganze Specialhandel au f 8 6 7 6  
Millionen Mark, und zw ar h iervo ir auf die E infuhr 
4-862 Millionen M ark und au f die A usfuhr 3 8 1 6  
Millionen Mark. Im Jah re  1898  betrug  dieser 
Handel im ganzen die Sum m ę von 94-50,3 Millionen 
M ark, wovon auf die E infuhr 5 4 3 9 ,7  Millionen 
Mark und auf die A usfuhr 4 0 1 0 ,6  Millionen Mark 
enlfielen.

In dem  Z eitraum  von n u r 8 Jah ren , d. h. von 
1889 bis 1897 sind die Aus- und  E infuhr der j 
Menge nach um  je 5 0  ^ , dem  W erthe  nach 
jedoch zusam m en n u r um  17,S  % gestiegen. Auf 
den Kopf der Bevolkerung berechnet, stieg  in der
selben Zeit die E infuhr von 8 3 ,5 5  au f 9 0 ,5 3  J t ,  ---------------

* Rede, gehalten von Generaldirector K o l l m a n n -  | 
Bismarekhulte in der „EisenhOtte Oberscblesien* am 
21. Januar lyOO.

die A usfuhr von 6 6 ,5 7  au f 7 0 ,4 6  J t ,  Im Jah re
1898  stellen sich diese Z ahlen auf 9 9 ,8 3  bezw. 
7 3 ,6 0  J t .  Von der E infuhr entfielen im Jah re  
1897  4 3 ,2  ^  auf Rohstoffe, von der A usfuhr 
dagegen 6 0 ,9  ^  auf Fabricate.

D a nun der grofsere Theil unseres Aufsen- 
handels iiberseeisch, also abhangig  vom Seehandel 
is t, so illustriren  diese beiden Z ahlen deutlich, 
wie abhang ig  die deutsche Industrie vom Seehandel 
ist. Nach sorgfiiltiger B erechnung b e trag t der An- 
theil unseres Seeliandels am  G esam m thandel e tw a 
zwei Drittel, so dafs sich der deutsche Seehandel 
h iernach  fiir 1896  auf ungefahr 55-10 Millionen 
M ark, 1897 auf ungefahr 5 7 8 0  Millionen Mark und 
1S98 au f ungefahr 6 3 0 0  Millionen M ark stellt.

Auf den direclen H andel m it aufsereuropaischen 
L andem , der natiirlich n u r auf dem Seew ege be- 
trieben w ird, enlfielen 1897 etw a 1610  Millionen 
Mark auf die E infuhr und etw a 8 5 5  Millionen 
M ark auf die A usfuhr, und zw ar vertheilen sich 
diese Zahlen auf die einzelnen E rdtheile folgender- 
m a fse n :

E i n f u h r  A u s f u h r  
" " > «  L auder in  1000 j ja rk  j n lu00 J l a r t

A m e r ik a .................  1 OSO 098 593 081
A s i e n .................  352 132 138180
A f r ik a .................  91 223 91 296
A ustralien . . . .  87 044 32 594

W enn in D eutschland dem gem afs ein Drittel 
der G esam m teinfubr von diesen Erdlheilen geliefert 
w ird , w ah ren d  dieselben ungefahr ein Viertel
unserer G esam m tausfuhr aufnehm en, so ist that- 
sachlićh  aber die Bedeutung unseres H andels m it 
den aufsereuropaischen L andern  fiir unsere VoIks- 
w irthschaft noch viel g rofser, ais diese Zahlen 
des d i r e c t e n  H andels erkennen lassen, denn ein 
grofser Theil unserer Ein- und A usfuhr nach  den 
aufsereuropaischen L andern  erfolgt durch Vermilt- 
lung von G rofsbritannien, Belgien, H olland, F rank- 
reich, und w ird in der S tatistik vielfach ais Ein- 
und A usfuhr nach den genannten  V erm ittlungs- 
landern  aufgefuhrt.

D e r d e u t s c h e  H a n d e l  m i t  d e n  a u f s e r 
e u r o p a i s c h e n  L a n d e r n  i s t  im  b e s t a n d i g e n  
W a c h s e n  b e g r i f f e n ,  u n d  w ir d  im m e r  w ic h -  
t i g e r  w e r d e n ,  w ahrend  die Entw icklung unserer
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V erkehrsbeziehungen /.u den europaischen Nach- 
bars taa ten  sich n ich t im gleichem Mafse steigert.

Von den N ahrungs- und G enufsm itteln be- 
ziehen w ir .ausschliefslich au f dem  Seewcge die 
Golonią] w aaren , d. h. Kalfee, Gacao, T hec, Reis, 
Pfeffer und andere Gewiirze im W erthe  von 
3 0 0  Millionen M ark, davon allein 2 0 0  Millionen 
Mark fiir KalTce; dann  kom m en R ohlabake, 
G igarren und G igaretten , von denen 1897  zu
sam m en fiir e tw a 110  Millionen M ark eingefflhrt 
w urden . Von Seelischen bezielien w ir fiir 6 0  bis 
7 0  Millionen M ark, davon allein an  Iieringen  
fiir 2 5  bis 3 0  Millionen M ark ausschliefslich auf 
dem  Seewege. Die E infuhr von Lebensm itteln, 
in C oncurrenz m it unserer deutschen Landw irth- 
scb a fl, erfolgt nu r zum  geringen Theile aus den 
iiberseeischen L andem  ; die H auptm engen  unseres 
dicsbeziiglichen Bedarfes iiefern die europaischen 
N ac h b a rs ta a te n : R ufsland, O esterreich-U ngarn ,
R um anien , die B alkanstaaten  in G etreide, Dane- 
m ark  und die Schw eiz nam entlich an  Vieh, ob- 
gleich bei Yieh und Getreide aucli N ordam erika 
und A rgenlinien, und n u r fiir G etreide auch Indicn, 
in B etrach t kom m en.

Noch w ichtiger ab e r, ais bezuglich der 
N ahrungs- und G enufsm illel, ist fiir D eutschland 
dessen iiborseeische E infuhr an Robstoflen fiir 
unsere Industrien.

H ier kom m t zunachst die Textilinduslrie in 
B etrach t m it 9 4 5 0 0 0  E rw erb slh a lig en ; diese 
Industrie bczieht neun Z ehntel ihres ganzen 
R ohstoffbedarfes ausschliefslich auf dcm  Seew ege ] 
aus dem  A uslande, und zw ar w aren  dies im j 
Jah re  1896  fiir ungefah r 7 0 0  Millionen Mark 
Rohstoffe. Die R ohbaum w olle kom m t aus den 
Y ereiniglen S taaten  von N ordam erika, aus Ost- j  
indien und A rg en tin icn ; die Schafw olle aus j 
A ustralien , A rgenlinien, dem  C aplande und Grofs- 
b ritann ien , die R ohseide aus Italien, die Ju te  aus ' 
O stindien, F lachs und H anf aus R ufsland.

B erucksichligl m an , dafs von der Testil- 
induslrie  auch die B eschaftigung von etw a 
2 9 0 0 0 0  N aherinnen, von etw a 45 9  0 0 0  Schneidera  
und Schneiderinnen, von etw a 56  0 0 0  Confections- 
arbeitern , fiu t- und M iitzenm achern , abhang t, so 
h a t die E infuhr der Rohslofle fiir die Testil- 
induslrie  allein die d irecte B eschaftigung von 
zwei Millionen A rbeitern , und einschliefslicli der 
A ngehorigen , die Existenz von ungefahr vier 
Millionen M enschen im Gefolge.

Ich ver\veise ferner au f den iiberseeischen 
R ohslolThedarf unserer grofsen cbernischen In
d ustrie , die allein an Gliilisalpeler fiir etw a 
70 Millionen M ark, an lndigo allein fiir etw a 
14 Millionen Mark jahrlich  bezieht; hierzu Ireten 
noch die Farbholzer und Drogen.

Die K aulschukindustrie bezog 1897  fiir etw a 
31 Millionen Mark K autschuk und G ultapercha 
aus iiberseeischen L a n d e rn ; ferner kom m en die 
Industrien  der Oele mit ih rem  B edarf an Mineral-

o len , Palm kernen u. s. w . in B e trach t; diesi 
Industrien beschaftigen zusam m en etw a 146 00C 
A rbeiter, die noch ungefahr 2 7 8  0 0 0  Angehorig< 
zu e rnahren  haben, so dafs von diesen Industriei 
die L ebenshaltung von e tw a 42 4  0 0 0  M enscher 
abhang t.

Die Industrien der Steine und E rden , dci 
Holz- und S ch n ilzw aa ren , die L ederindustrie 
B ekleidungsindustrie, die Industrie der Schm uck 
w aaren erlialten ih re  RohslolTe zum  grofser 
Theile au f dem  Seewege.

Im ganzen w ird m ehr ais die H alfte dei 
Industriearbeiter, m eh r ais die Halfte der Industrie 
E rw erbslha ligen , auslśindische Rohstoffe vcrar
beiten ; von unserer gesam m ten RobslolTeinfiihi 
im  W erthe  von 2 1 0 0  M illionen M ark jahrlicf 
kom m en ungefahr 75 (fó auf dcm Seew ege naci 
D eutschland.

Die W aaren  unserer Seeausfuhr besleher
nam entlich , w as die L andw irthschaft anbelangt
aus Z ucker; dio Rohstoffe und H albfabricate des 
B ergbaues und der M ctallindustrie haben  fiir dic 
Seeausfuhr n u r eine geringe B edeutung; dagegei 
w erden unsere Fabrica te  ganz uberw iegend aul 
dem  Seew ege ausgefiihrt. Die T estilindustrie  unci 
das B ekleidungsgew erbe sind m it fast dre 
V ierteln ihres Exportes auf den Seehandel an- 
gew iesen. Auch die cliem ische Industrie setzl
den grofseren T heil ihres E xportes , nam entlich 
Anilin und  andere TheerfarbstolTe, aufiiberseeischem  
W ege a b ; die M etallindustrie und die Industrie 
der M aschinen, W erkzeuge und Instrum ente setzen 
zum  Theil vier Fiinftel ihres Exportes und m ehi 
nach iiberseeischen L andern  ab. Im Verein deu t
scher E isenhutlenleute b rauche ich n icht erst dic 
W ichligkeit der iiber See eingefiihrlen Eisenerze 
fiir unsere gesam m le E isenindustrie zu e ro r te rn ! 
W ird  uns diese Zufulir abgeschnitten , so komin! 
ein seh r bedeu lender Theil unsere r E isenindustrie 
einfach zum Erliegen. Diese Folgen w urden  g a r nicht 
zu bem essen se in , und solchen Gefahrcn gegen- 
iiber spielen dic Koslen fiir eine kraftige Flolte 
g a r keinc Rolle.

H i e r a u s  l e u c h t e t  e i n ,  d a f s  u n s e r e  
I n d u s t r i e  h e u t e  g a n z  a u f s c r o r d e n l l i c h  auf  
d i e  E i n -  u n d  A u s f u h r  d u r c h  d e n  S e e h a n d e l  
a n g e w i e s e n  is t .

U nsere Industriebevdlkerung zahlt ungeffilu 
20  Millionen Kopfe und ist in ih re r Arbeils- 
gelegenheit zum  grofsen Theile vom Seeim porl 
abhangig . Diejenigen industriellen  A rbeiter aber, 
die uberw iegend inlandische Rohstoffe verarbeiten , 
sind in ih re r Existenz von der dauernden  Auf- 
rech te rha llung  unserer S eeausfuh r, ebenso wie 
die L andw irthschaft bezuglich der Z uckerausfuhr, 
in bohem  G rade abhangig .

Da nun die verschiedenen Erw erbszw eige im 
Inlande in ih ren  In te re s se n , in Production und 
G onsum tion, im  engslen  Z usam m enhange stehen , 
so dafs ein flott gehender Retriebszw eig im m er



15. Februar 1900. Z ur Flolteiworlage. Stahl und Eisen. 205

auch a n d e re , im Z usam m enhange m it ihm 
slehende Betriebszweige stim ulirt, so folgi daraus, 
dafs es in der deulschen V olksw irthschaft keine 
A btheilung g ieb t, die nicht aus den Ergebnissen 
des Seehandels einen Theil ih rer Lebensbediirf- 
nisse em pfangt und dagegen zur SchafTung von 
G egenw erthen thatig  sein mufs.

Die deutschen Seeinteressen kom m en zum 
A usdruck im : 1. S e e h a n d e l, 2. SeeschifTahrt
(unsere Handelsflotte ist bereits nach England die 1 
grofste), 3 . R hedereien , 4 . Schiffbau, 5. See- | 
fischerei, 0. Seeversicherung, 7. deutschen K abeln,
8. Colonien, 9 . deutschen A nsiedelungen und 
U nternehm ungen D eutscher in frem den L andern , 
10. deulschem  K apitał in U nternehm ungen und 
in Anleihen solcher L ander, m it welchen D eutsch
land zur See verkehrt. Und nun wolle m an  be- 
riicksichtigen, w ie befruchtend diese vorgenannten 
engeren deutschen Seeinteressen im w eiteren Sinne 
au f die deutsche A rbeit einw irken!

W ie ist zum Beispiel die E isenindustrie an 
dem  SchifTbau, die Garn- und T auw erkindustrie 
an der N etzstrickerei, die T extilindustrie an der 
H erstellung von Segeln, das N ahrungsgew erbe an 
der V erproviantirung der SchifTe betheiligt! „ W i r  
b r a u c h e n  d i e  S e e ,  u m  zu  l e b e n ! “ Dies geh t ! 
aus der B edeutung des iiberseeischen V erkehrs j 
hervor, wie w ir vorstehend nachgew iesen haben. 
Deutschland m ufs iiber See verkaufen, oder es I 
wird zu G runde g e h e n ; iiber See kann aber nu r ! 
Derjenige verkaufen, w elchem  die See frei ist. 
N ur dann kann unser V aterland sich bliihend 
w eiter entw ickeln, w enn es sich die F reiheit der 
Bewegung zur See gegeniiber jedem  A ngriff zu 
bew ahren im stande ist. Die E iha ltung  einer 
starken, leistungsfahigen Flotte ist fiir Deutschland 
«ine Existenzbedingung.

Unsere deutsche Bevolkerung verm ehrt sich 
jahrlich  um etw a 7 5 0 0 0 0  Kopfe. Deutschland 
m it etw a 5 5 0 0  M enschen pro Q uadratm eile pro- 
ducirt zur Zeit an N ahrungsm itle ln  nu r das Be- 
diirfnifs fiir etw a vier Fiinftel seiner Bewohner, 
und aus diesem  G runde m ufs aiifser der H ebung 
unserer deutschen L andw irthschaft behufs inten- 
siverer Production an Lebensm itteln besonders die i 
Industrie d arau f bedacht sein, im regen A ustausch i 
ihrer Prodncte m it dem  A uslande das N ahrungs- 
bedurfnifs der iiberschiefsenden B evolkerung bei 
uns zu befriedigen.

Die giinstige Entw icklung der deutschen In
dustrie h a t es ernioglicht, dafs die A usw anderung 
aus Deutschland erheblich nachgelassen hat. 
W ahrend im Jah re  1881 noch 4 ,8 6  pro Mille 
der G esam m tbevolkerung ausw anderten , ist heute 
die Ausfuhr au f 0 ,4 6  pro Mille zuriickgegangen.

W enn indessen nach  der heute in friiher nie 
gealinter W eise aufsteigenden T endenz unserer 
w irtlischaftlichen E ntw icklung w ieder eine Riick- 
w artsbew egung ein treten  w ird , so tritt die Aus- 
w andorungsfrage w ieder stark  hervor, und es ist

nothw endig , dafs fiir solche Zeitperioden eines 
w irtlischaftlichen N iederganges G elegenheit zur 
V erw erthung eines Theiles unserer iiberschiefsen
den Yolkskraft durch A usw anderung nach  unseren 
Colonien, oder auch nach frenullandischen iiber
seeischen Besitzungen, gegeben w ird, um  von da 
aus im regen V erkehr m it dem alten V aterlande, 
der alten H eim ath , den G iiteraustausch zu be- 
w irken.

A ber w enn auch hier w ieder die W ichtigkeit 
des deutschen iiberseeischen H andels zu T age tritt, 
so m ufs an dieser Stelle w iederum  gesagt w erden, 
dafs nu r derjenige zur See verkaufen kann, fiir 
w elchen die See in allen seinen Bew egungen auch 
frei ist, ohne dafs er von irgend Jem andem  einen 
A nstofs und W iderstand  zu erw arten  habe.

Diese n iichternen A useinandersetzungen haben 
n u r den Zweck, Ihnen langst B ekanntes noch- 

| m als gedrang t vorzufiihren, um  in ruh iger Auf- 
fassung zu dem  Schlufs zu gelangen, dafs dic Ge- 
sta ltung  unserer iiberseeischen H andelsbeziehungen 
entscheidend ist fiir die Zukunft unseres Volkes. 
D ariiber ist dann des w eiteren kein W ort zu ver- 
lieren, dafs ein iiberseeischer H andel auf die Dauer 
nu r m óglich ist un ter dem  Schutze der deutschen 
F lagge und einer starken  deutschen Flotte.

Die G eschichte der deutschen H ansa, ihre 
Bliithe und ih r darau f folgender Verfall, lehren, 
dafs ein iiberseeischer H andel ohne eine starkę 
nationale Flotte auf die D auer n icht miSglich is t: 
die H ansa ging zu G runde, weil sie beim Beichc 
in ihren  U nternehm ungen nicht den gesuchten 
Schutz finden konnte.

Es kom m t m ir fast vor, ais ob die Beschlag- 
naiim e deu tscher Schiffe durch  die E ng lander in 
der D elagoabai vom lieben H errgo tt zu dem  be- 
sonderen Zweck zugelassen w orden sei, um  Zeichen 
und W under zu thun , und um dem  deutschen 
Volke die Augen iiber die kleine M acht Deutsch- 
lands zur See zu ofinen, denn auch heute noch 
gilt vom stolzen Briten das W ort, w eiches unser 
volksthum lichster D ichter geriau vor 100 Jah ren  
au ssp rach :

„Seine Handelsflotten streckt der Brite 
Gierig wie Polypenarme aus,

Und das Reich der freien A m phitrite
Will er schliefsen, wie sein eig’nes H aus.‘

D erartige britische U eberhcbungen m ussen 
w ir uns gefallen lassen, w enn auch w ir, in der 
friedlichsten W eise, unsern P latz an der Sonne 
suchen wollen, um unsererseits im S inne der 
G riindung des neuen deutschen Reiches „allezeit 
M ehrer des Reiches zu sein, n icht an kriegerischen 
Eroberungen, sondern an den G utern und Gaben 
des Friedens, auf den Gebieten nationaler W ohl- 
fahrt, F reiheit und G esittung“ .

Das neue deutsche Reich aber, w eiches, wie 
nachgew iesen, um  leben zu konnen, seinen iiber
seeischen H andel erw eitern  m ufs, w ird und mufs 
zur Selbsterhaltung  die Mittel zu einer kraftigen
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deutscben F lo lle au fh ringen; jeder R eitrag zu 
diesem  Zweck ist eine productive A nlage eines 
Theiles unseres N ationalvennogcns, die tausend- 
fallige F ru ch t trag t.

W ie h a t schon F r i e d r i c h  L i s t ,  vor B ism arck 
der grofste deutsche Y olksw irth, in den vierziger 
Jah ren , nachdem  er in so hervorragender W eise 
zur G riindung des deutschen Zollvcreins beigetragen 
hatte , in scharfer W eise jeno K leinkram erei ge- 
geifselt, ais der deutsche Philister dam als vor den 
A usgaben zuriickschreckte, w elche L ist zur Be- 
griindung einer deutschen Flolte im Interesse des 
deutschen uberseeischen H andels forderle.

L i s t  schrieb dam als im  Z o lK ere in sb la tt:

nDie See, dieses fruclitbare Feld der Nation> 
will so gu t cultivirt sein wie der Acker, w enn 
er reichlichen E rtrag  geben soli, und so ist es 
eine kleinliehe A nsicht, eine A nsicbt, die bei 
einer grofsen N ation ins Lachęrliche gebt, w enn 
m an  die Kosten einer M arinę anfiihrt, ihren 
Seeverkehr vollig schutzlos zu la s sen .”

M. H . ! W enn Sie die G efechtskrafle zur See 
fiir die einzelnen Nationen im Jah re  1900  ver- 
gleichen, so kom m en auf

E n g la n d .......................................1001 Gefechtskrafle
Frank r e i c h .................................. 4-<>6 „
Rufsland .......................................  280 ,
Ver. Staaten von Nordamerika 195 „
J a p a n ........................................... 189 ,
I t a l i e n ........................................... 189 ,
D e u ts c h la n d .............................. 179 „
O este rre ieh ..................................  01 .

H iernach  ist die G efechtskraft F rankre ichs mit 
4 6 6  stiirker ais die des ganzen D reibundes mit 
4 3 2  G efech tskraften , der Zweibund — R ufslaud 
und F rank  reich — h a t zusam m en 7 4 6  See- 
gęfechtsbrafle.

Frankreich , Rufsland, Italien und D eulscbland 
zusam m en m it 111 4  Seegefechtskraften sind kaum  
etw as sta rk er ais England m it 1001 Seegefechts- 
starken .

W as die Kosten der Kriegsflolten betriflt, so i 

gilt dariiber fiir die in B etracht kom m enden j 
L auder folgende S la tis tik ;

Kmwołmer Murinebudget Auf den Kopf
in 1'tlO d e r  BevClk. ISO9

M illionen i u M illionen M
England . . . . 40 499,5 12,50
F rank re ich . . 38,5 237,3 6,16
Deutschland . 51,5 133,4 2,44
Rufsland . . . 130 181,9 1,42
N ordamerika . . 72,8 197,8 2,71
Italien . . . . 31,3 86,04 2,77

1 Linienschiff kostet . . .  20 Millionen Mark
1 grolser Kreuzer kostet . 14 „ „
1 kleiner Kreuzer kostet . 4 ‘,s „
1 Torpedoboot kostet . . .  1 2 : 1 „ „

E ngland giebt dem nach  jahriich  fiir seine 
F lo tle  1 2 ,5 0  v //, F rankreicb  6 ,1 6  -J t, D eutschland 
n u r  2 ,4 4  d i  au f den Kopf der Bevolkerung aus.

N un steckcn in den 1 33 ,4  Millionen Mark 
D eutschlands noch rund 6 0  Millionen M ark fiir 
neue Schiffbauten. Die in A ussicht genom m ene

B eschlcunigung des F lo ttenausbaues wird durch- 
schnittlich  100  Millionen M ark jahriich  erfordern , 
also eine M ebrbelaslung von 4 0  Millionen Mark 
jah riich  darstelien , dies m ach t auf den Kopf der 
Bevolkerung 0 ,7 3  -J t im  Jah r, so dafs diese Zahl 
von 2 ,4 4  auf 3 ,1 7  J t  steigt. W ir kom m en also 
im m er erst auf die H alfte der franzosischen 
Ziffer; und das Geld fiir den Bau der Flotte bleibt 
im  L ande und giebt T ausenden von A rbeitern 
lohnenden E rw erb .

Das deu tsche L a n d h e e r  koslet jah riich  6 0 0  
Millionen Mark, das franzosischc 0 4 0 , das eng- 
lische Soldnerheer kostet allcrdings n u r 4 0 0  Mil
lionen M ark pro Jah r, aber seine Leistungen sehen 
w ir je tzt im  Kampfe gegen die B oeren, w ahrend  
das deutsche H eer eine glan/.ende R echtfertigung 
d er allgem einen Dienslpflicht darste llt.

U nd wie sieht es m it dem  G esam m teinkom m en 
des deutschen Volkes aus?  Dasselbe betrag t bereits 
jah riich  21 M illiarden Mark, w ahrend  Frankreicb  
n u r  2 0  und England 2 5  M illiarden M ark jahr- 
liches E inkom m en haben. Dagegen betrag t die 
B elastung durch  Zoile und C onsum sleuern , auf 
den Kopf der Beuolkerung gereclu iet, in Frank- 
reich noch einm al sovie! w ie in D eutschland, in 
England einundeinhalbm al soviel ais in D eutsch
land, und zw ar in Deutschland 16 in England 
2 4  J t ,  in F rankreich  32  J i .

Die P ro  - K opf-A usgabe fur L andheer, M arinę 
und S taatsschuld  b e trag t pro Ja h r  in D eutschland 
1 8 ,5 0  JŁ , in England 33  und in F rankreich  
41 J t .

G egeniiber diesen Ż abien sollen w ir uns nicht 
kleinlich erw eisen, uns viejm ehr au f die H ohe der 
S ituation erheben und die fiir D eutschland selten 
giinstige Zeit n ich t unbenutzt voriiber gehen lassen, 
zur dauernden  K raftigung seiner S eem ach t, um 
die P roducte  deu lscher A rbeit durch deutschen 
Handelsfleifs auszutauschen gegen die E rzeugnisse 
der iiberseeischen L ander. W ir m iissen und w ir 
konnen und deshalb  w ollen w ir auch unsere See
m ach t verslarken .

U nd nun zuletzt, m . H ., ganz kurz noch zur 
politischen Seite dieser F rage!

Schon in dem  V erm achtnisse B i S m a r c k s  an 
sein Volk, in den „Gedatiken und E rinnerungen* 
des grofsen M annes, nach w elchen, in der triiben 
N acht der deutschen O hnm acht, der G edanke an 
eine deutsche Flotte den B estrebungen zu r end- 
licheu E inigung unseres V aterlandes ais g lanzender 
S tern  vorausgcleuchlet h a l ,  w erden w ir auf den 

: zu gehenden W eg  hingew iesen.
W er erinnert sich von uns A elteren n ich t 

des Jubels und der B egeisterung, die das ganze 
| V aterland durchhallle, ais im  Jah re  1848  in der 
| Paulskirclie  die V olksvertfeter einm uth ig  die Be- 
| schaffung einer deutschen F lo tte  beschlossen. ein 

R eichs-M arinem inislerium  einsetzten, von w elchetn 
noch heu te  ais M arin e ra th , der S anger der 
N ibelungen, Dr. W ilhelm  Jo rdan  in F rankfu rt a. M.,
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ais m ahnender Zeugo dafiir e in tritt, dafs das 
deutsclie Volk die darnals begonnene A ufgabe in 
Opferfreudigkeit m it voller W illensstarke zur Aus- 
fiihrung b ringe , w ie dieses in den Intentionen 
unseres' erhabenen H errschers liegt, der m it 
kiihner tnitiative die fur die Zukunft unseres 
Volkes entscheidende F rage  aufs neue zur end- 
lichen D urchfiihrung aufgerollt ba t ;  w er erinnert 
sich n ich t, wie im  Jah re  1848  der D em okrat 
Georg H erw egh, jene eiserne L erche im dam aligen 
Volkerfruhling, in seinen Versen in begeisterler W eise 
die deutschen F rauen  und T och ter aufrief, Linnen zu 
spinnen fiir die Segel der neuen deutschen F lo l le !

M. H ., ich hoffe gern m it Ih n en , dafs auch 
heute, im w iedererstandenen  V aterlande, die 
politischen P arte ien  in dieser F rage eins sein

Yerwendung yon Siliciuincai
Von F.

Die V envendung von Silicium carbid in der 
S tahlfabrieation w urde zuerst im  Jah re  1893  vor- 
gesch lagen ; aber die hohen H erstellungskosten  
desselben verhinderten  erschópfende Versuche 
zwecks allgem einer E infiihrung. Im Jah re  1895  
m achte J o h n  D a r b y  in E ngland  V ersuche, das 
Silicium carbid der S tahlerzeugung  n u tzbar zu 
m achen ; ilim folgte F r i t z  L i i r m a n n  und der 
nunm ehr verstorbene Gapt. A. E. H u n t . * *  Seit 
zwei Jahren h a t das Silicium carbid (Si G) eine 
allgemeine V er\vendung gefunden und w ird das- 
selbe in stetig  w achsenden Mengen in yerschie- 
denen bedeutenden G ufsstahlw erken gebraucht.

Nacli einer D urchschnittsanalyse des von der 
G arborundum  Com p. N iagara  Falls N. Y. her- 
gestellten Silicium carbids besteht dasselbe aus :

62 </o Silicium, 3 5  % KohlenstofT, 1,5 $  Eisen 
und 1,5 $  A lum inium , daneben m ancbm al auch 
Spuren von Galcium und  M agnesium . Von den 
35 <fo Kohlenstoff sind ungefahr 2 8  % gebunden, 
w ahrend etw a 7 % in F orm  von freiem K ohlen
stoff vorhanden sind.*** Obgleich bei einer 
T em peratur von 3 6 0 0 0 C. hergestellt, und  unlos-

* Uebersetzt aus „The Jron Age“ vom 22. Juni 1899.
** Der B erichterstatter bemerkt hierzu Folgendes: 

Die ersten Versuche mit Siliciumcarbid wurden auf 
der Hiitte Ph5nix in L aar bei R uhrort ani 2S. No- 
yeraber 1S9-1- von dem B erichterstatter gemacht. (Vgl. 
Zeitschrift fiir „Elektrochemie* vom 20. Sept. 1S96
S. 113—114.)

*** Der B erichterstatter machte die ersten Yer- 
suclite mit fast reinem, d e u t s c h e m  Siliciumcarbid, 
'yelches etwa 67 % Silicium enlhielt. Im M ai 1892 
soli S c h i i t z e n b e r g e r  der Pariser Akademie zuerst 
eine Arbeit iiber die von ihrn entdeckte Kieselkolilen- 
stoffverbinduiig vorgelegt haben. Gleichzeitig und 
miabhangig soli dann A c h e s o n  dasselbe hergestellt 
haben. Aber viel friiher, in der ersten Hfillte der

w erden in dem  Bewufstsein, dafs es gilt, fiir des 
V aterlandes W ohl und Grofsc kraftig  einzustehen. 
Mogę das deutsclie Volk in der S tunde der Ent- 
sclieidung die G oetheschen W orte b e h e rz ig e n : 

„Aufs hohe Meer w irst du hinausgewiesen,
Die Spiegelfluth erglanzt zu deinen Fdfsen,
Zu neuen Ufern loekt ein neuer T ag !“

Und som it, m . H . , nehm en Sie den Ilmen 
seitens llires V orstandes zur A nnahm e em pfohlenen 
Beschlufs* einm iithig ohne kleinliche Bemiinge- 
lungen an. In der Sache sind w ir Alle einig, seien 
w ir es auch in der Form  unseres B esch lusses! 

Und so befelilen w ir dem deutschen Gotte 
Die deutsclie Flagge und die deutsche F lo tte !“ 

(L ebhafter, allseitiger Beifall!)

* Yergl. Seite 227 d. -Nr.

bid in der Stahlfabrieation. *
J. Tone.

lich in Sauren , lost sich das Silicium carbid leicht, 
sow ohl in fliissigem Roheisen ais auch in fliissigem 
Flufseisen oder S tah l. D er hohe G ehalt an Sili
cium carbid em pfiehlt es den H iittenleuten ais 
Zusatz zur Erzielung eines blasenfreien Gusses.

E rslens w irk t das S ilicium carbid reducirend 
oder desoxydirend. Solche Rlasen, die durch 
Kohlenoxyd und Kohlendioxyd veru rsach t w erden 
fund m it diesen h a t der Siem ens-M arlinprocefs 
besonders zu kam pfen), en tstehen  infolge Ein-
w irkung von Kohlenstoff auf Sauerstoff. Der
Sauerstoff ist en tw eder ungebunden  und  gelost, *
oder aber in V erbindung m it Eisen ais Oxyd
(w ahrscheinlich ais F e O) im fitissigen Stahl vor- 
handen . Setzt m an nun Silicium  in Form  yon 
Ferrosilicium , S ilicium -Fcrrom angan oder Sili
cium carbid zu, so tritt bei obiger R eaction das 
Silicium hauptsachlich an Stelle des Koblenstofls, 
und es en tsteh t ein K orper (Si O i )  an s ta tt des 
Gases. K ieselsaure verbindet sich m it den Eisen- 
und M anganoxyden und 'bildet eine Scblacke, 
w elche leicht in dem  fliissigen S tah l aufsteigt.

D ieser V organg w ird n u r durch  den Theil 
Silicium hervoi-gebracht, w elcher in der Schlufs- 
analyse n ich t auftritt.

Der zw eite V organg h an g t von dem  Theil 
des Siliciums ab, w elcher sich m it dem  S tahl 
verbindet, oder sich in dem selben lost, und dem  
Stahl die E igenschaft giebt, G O , G O s ,  H,  O und

achtzige]’Jahre, hat schon Uei r Prof. Dr. W. B o r c h e r s  
darauf aufinerksam gemacht, dafs schwer schmelzbare 
Sauer8to)rverbindungen im elektrischen Ofen ge- 
schmolzen und reducirt werden kOnnen. Trotzdem 
wurde aber dem Amerikaner Acheson das Deutsche 
Reichspatent Nr. 76629 am 16. October 1892 erlheilt.

* Das scheint mir sehr utiwahrscheinlich.
An 111. d. Beriehterstatters.
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N aufzulosen (solvent pow er). Die drei letzteren 
E lem ente sind beim Bessem erprocefs von beson- 
derer W ichtigkeit. Diese Erfolge w erden also 
durch Zusatz von Ferrosilicium , Silicium-Ferro- 
tnangan  und Silicium carbid erzielt, aber beim 
Zusatz von S ilicium carbid in w esentlich erhohtem  
Mafse, w as aus folgendem B ericht uber die prak- 
tische A nw endung des Silicium carbids im Siem ens- 
M artinprocefs hervorgeht.

Das Flufseisen h a t, bevor es abgestochen w ird, 
e tw a 0 ,0 2  % Silicium und etw a 0 ,1 0  % Kohlenstoff. 
Die richtige Menge S ilicium carbid w ird  ohne vor- 
heriges A nw Srm en in die leere P fanne geschiittet, 
und die C harge darin  abgestochen. W ahrend  des 
A bstechens scheint in der P fanne eine lebhafte 
Reaction und M ischung zu en tstehen, welche aber 
aufhort, sobald die P fanne gefiillt ist. Der S tah l 
kann dann sofort vergossen w erden.

Das alleinige V orhandensein von Silicium im 
S tah l in irgend einem  Y erhaltnifs bedingt niclit, 
dafs derselbe in der Pfanne ruh ig  und im festen 
Z ustand blasenfrei w ird, sondern  vielm ehr die 
T hatsache , dafs das Silicium u n m i t t e l b a r  vor 
dem  Gufs zugesetzt w ird . Eine S teigerung  des 
S ilicium gehaltes erhoh t den  Sattigungspunkt, 
schliefst jedoch eine U ebersattigung durch irgend 
eine spatere  O peration, zwecks Z ufiihrung oder 
Entziehung von Gasen, n ich t aus. Selbst F e rro 
silicium m il 15 Silicium kann beim Gufs poroś 
w erden. S tah l kann hohen Silicium gehall haben  
und doch m it Gasen ubersaltig t sein, die in grofsen 
M engen entw eichen, dann  aber erhoh t ein w eiterer 
Zusatz von Silicium seine Fahigkeit, die Gase 
festzuhalten und das Enderzeugnifs ergiebt einen 
ruhigen Gufs. W enn das richtig  ist, und m an 
einen nich t zu hohen G ehalt an Silicium  im E nd
erzeugnifs anstreb l, so m ufs der Zusatz m ogliclist 
spat statlfinden, nachdem  jede G elegenheit zur 
R eaction voruber ist. Bei A nw endung von F erro 
silicium m ochte das A ufkochen des Metalls und 
die durch  das A bstechen in die P fanne bedingte 
Luftzufuhr eine Reaction und F re im achung  von 
Gasen verursachen, w elch’ letztere das vorher im  
O f e n  dem  S tahl zugesetzte Silicium nich t fest- 
halten  konnte. S ilicium carbid ais Schlufszusatz j 
verh indert die Moglichkeit irgend einer nachfol- 
genden U ebersattigung des S tah ls durch  Erzeugung 
odei- A bsorption von m ehr G as.* Die w erth-

* Der Referent erlaubt sicb hierzu Folgendes zu 
bem erken: T o n ę  yergifst, dafs der Stahl aus der 
Pfanne n o c h  in die Form vergossen werden mufs, 
der Schlufszusatz also in der Form selbst gemacht 
werden mflfste, wenn seine Bedenken richtig siud, 
dafs beim Umgiefsen nochmals eine Reaction ein
treten kann. Der Zusatz in der Gufsform aber wiirde 
doch sicherlich viele Unzutriiglichkeiten mit sich 
fiihren. Der Zusatz von vorher genau gewogenem, 
f l u s s i g e m  Ferrosilicium, oder zum Fertigmachen 
von basischer Schienenqualitat besonders gut ge- 
eignetem Eisen von 3 —4-°/° s i t 5 —'6 % Mn und 0,1 % P 
in  d e r  P f a n n e  ergiebt dieselben Resultate, die von 
T o n e  dem Siliciumcarbid gutgeschrielien werden.

vollste E igenschaft des Silicium carbids ist jedoch 
seine F ahigkeit, die T em peratu r, und folglich auch  
die Dunnflussigkeit des S tah ls in der Pfanne 
w e s e n t l i c h  zu erhohen . Das Silicium carbid 
ist nam lich eine „endotherm ische" Zusam m en- 
setzung, d. h . bei T rennung  in ih re  E lem ente 
w ird  W &rme frei. W enn  Kohlenstoff und Silicium  
sich zum Carbid verbinden bei einer T em pera tu r von 
3 6 0 0 0 G., eine T em pera tu r, die n u r im elektrischen 
Ofen erreich t w ird, so stapeln  sie einen enorm en 
Gehalt an Energie in Form  von laten ter W arm e 
auf. D er W erth  dieser W arm e ist niem als genau 
festgelegt, aber durch genaueste Schatzungen, 
sow eit sie m oglich sind, w urde gefunden, dafs sie 
bedeutend den W erth  der H itze iibertrifft, die von 
der O sydation des en thaltenen Silicium s h e rru h rt.

Der calorische W erth  des Silicium s ist be
deutend hoher ais der des A lum inium s oder 
M angans, Die nu tzbare W arm e  bei der Ver- 
b rennung  von einem G ram m  dieser E lem ente is t:

Si zu SiO s . . . . 7,8 Calorien
Al „ Al 2 O s . . . 7,2 „
Mn , Mn O . . . .  1,7

W enn m an zu dem  calorischen W erth  des 
oxydirten Siliciums den bis je tz t u n b e s t i m m t e n ,  
aber unzw eifelhaft grofsen W erlh  an nu tzbarer 
E nergie, hervorgebrach t durch die T rennung  des 
K ohlenstofls vom Silicium (endotherm ische Zu- 
sam m ensetzung) h inzurechnet, so erhalt m an gegen 
Alum inium  und Ferrosilicium  bei der Y erw endung 
von S ilicium carbid Yortheile, w elche jeden Ver- 
gleich au f der Basis der T em pera tu re rhohuug  und 
der D unnflussigkeit ausschliefsen. Die T rennung  
des Silicium carbids in seine E lem ente erzeugt in 
der P fanne eine bem erkensw erthe T em peratu r- 
s te igerung , die nie m it Ferrosilicium  erreich t 
w ird . Dies ist trefflich illustrirt w orden durch 
die Schw ierigkeit, w elche einige S tah lw erke m it 
ih ren  Pfannenstopfen gehab t haben . N achdem  
d er G ebrauch von S ilicium carbid eingefiihrt w ar, 
en tstand  sogleich die Aufgabe, die S topfenstange 
vor dem  jetzt aufserst fliissigen und uberhitzten  
Staiil besser zu schtitzen. Das w ar jedoch fiir 
den P rak tiker eine leicht zu beseitigende Schw ierig
keit. Eine com binirte A nw endung von F erro 
silicium und S ilicium carbid soli n icht so gute
R esulta te  ergeben haben, ais die Y erw endung des 
letzteren  allein. Im  Folgenden w ird die Analyse 
einer C harge w iedergegeben, bei der die Riiek- 
kohlung durch  den Zusatz voh S ilicium carbid in 
der P fanne erzielt w orden ist.

E rzeugnifs: S t a h l  f o r m  g u fs  a u s  s a u r e m  
M a r t i n  s t a h l .  g

Vor dem Zusatz von Siliciumcarbid ent- “ » ".o
hielt der S t a h l .......................................  0,09 0,02

Die Menge des Zusatzes w ar so bemessen, 
dafs d. Stahl theoretisch enthalten sollte 0,32 0,55

zusammen 0,41 0,57
Nach der Kohlung w ar vorhanden. . . 0,21 0,25
Aufgenoinmen ais CO und Si O i . . .  0,20 0,32
Das entspricht an S au e rs to fT .................. 0,27 0,30
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Es ist ein Punkt von a llerhochsler W iclitigkeit, 
dafs das Silicium carbid k e i n e n  P h  o s p  h o r  und ; 
k e i n e n  S c h w e f e l  enthalt.

Es ist un p rak tisc li, das S ilicium carbid in i 
Pulverform im Hochofen oder Gupolofen zuzu- | 
se tzen , weil es in B eriihrung m it dem  W indę i 
yerbrennen w urde. Es sol! aber in Form  von | 
Briketts oder grofsen Stiicken enlw eder m il der Be- | 
schickung oder aber beim  A bstich zugesetzt w e rd e n ; 
hieriiber sind die Versuche noch nicht beendet.

Ein anderes Feld, w elches dem  Silicium carbid 
noch offen s te h t, ist beim  K upfersćhm elzen zu 
suchen. Zweifellos w ird  dieses vorziiglicbe Er-
zeugnifs des elektrischen Ofens in nachster Zeit 
zu vielen m etali urgjschen Zw ecken w eitere Ver- 
w endung finden, und seine E ntw icklung m it vielem 
Interesse verfolgt w erden. —

Soweit der A m erikaner. — W eun der Bericht- | 
ers ta tter geniigend un terrich te t ist ,  sollen die 
Y ersuche, welche auf V erw endung des Silicium- 
earbids beim K upferschm elzen abzielten, ein nega- 
tives R esultat ergeben haben.

Sehr auffallend ist e s , dafs T o n e ,  ais 
Am erikaner, n icht den P reis dieses C arbids an- j 
giebt, welche F rage  doch den deutschen Slahl- 
w erksingenieur am  m eisten in teressirt. Ob die i 
Kosten des Silicium carbids n ich t den N utzen des- : 
selbcn aufheben? In der , Zeitschrift fiir E lektro
chem ie” vom 25 . Jan u a r 1900  w ird der P reis von 
1 kg C arborundum  m it 3 -Jt angegeben. W ieviel i 
darf nun das K ilogram m  desselben kosten , um  | 
erfolgreich m it dem Ferrosilicium  concurriren  zu 
konnen?

Der ZusaU  von S ilicium carbid (63  % Si) i 
betrug bei oben angefiih rter D utchschniltsanalyse, 
wenn m an  eine C harge von 10 0 0 0  kg S tahl

, 10 0 0 0 X 0 ,5 5  00 _ .
anm m m t, - =  8 8 ,7  kg. Die ent-

sprechende Menge fliissiges, 10 procentiges Ferro- 
5 5  yc 1 0 0

silicium ist ' '  q- =  5 5 0  kg. Es miige der

Preis von 10 0 0  kg lO procen tigem  Ferrosilicium  ; 
145 J t  betragen und der des R ohstah ls in der 
Pfanne 100 -J (. Ohne den A bbrand  zu beriick- 
sichtigen, verm ehrt m an beim  Zusatz von fliissigem 
Ferrosilicium in der P fanne das S tahlgew ich t etwa 
um 550  kg. Diese haben  ais S tahl einen W erth  
von 55 JC-. Also d a rf 1 kg Silicium carbid kosten 
7 9 ,7 5 -5 5 ,0 0  +  8,87 , , , .
— ~S8 7 =  38g) rund . Dann h a t m an ;

die Um schm elzkoslen des Ferrosilicium s gespart 
und die T em pera tu re rhohung  des Stali ls in der | 
Pfanne gew onnen. W as nun diese enorm e Tem - j  
peraturerhohung (the rem arkable rise in tem peraturo) j 
anbetrifft, so soli dieselbe durch  Zersetzung von | 
nur 8 8 ,7  kg Silicium carbid entslehen und an 
1 0 0 0 0  kg flijssigen S tah l abgegeben w erden. j  
Leider ist aus den A ngaben T o n  e s  diese Tem- i 
peraturerhohung nich t zu berechnen, da  er niclit ; 
■die spec. W arm e  des Silicium carbids bei 1 6 0 0 °  C. i

angiebt. P rak tische  M essungen w urden dem  
deutschen S tah lw erksingenieur noch lieber sein. 
Vorliiufig g laubt der B erich ters ta tter an diese 
enorm e T em peratu rerhohung  noch nicht. Ob sich 
das S ilicium carbid noch gew innbringend verkaufen 
lafst, w enn der Preis des Ferrosilicium s auf 80  -Jl> 
die T onne sinkt, wie das schon oft der Fali w ar, 
m ussen w ir den A m erikanern  uberlassen .

Es is t ,  w enn der B erich ters ta tter sich nicht 
irrt, das Y erdiensl des H rn . G eheim rath W e d d i n g ,  
dafs die deutsche S tah lindustrie  vor einem  deu t
schen R eichspatent, die A nw endung von S ilicium 
carbid  in der S tah lfabrication  betreffend, bew ahrt 
gebliebeh ist. Das Kaiserliche P a ten tam t aufser te 
sich im Mai des Jah res 185)6 in dieser Angelegen- 
heit fo lgenderm afsen :

,O bw oh l anerkann t w ird , dafs die Benutzung 
des C arborundum s (d. i. S ilicium carbid) gegeniiber 
dem  allgem ein benutzlen Ferrosilicium  Vortheile 
bieten kann, da, selbst w enn rohes C arborundum  
verw endet w ird, die Feststellung der zur Zufiigung 
zum  geschm olzenen Flufseisen nothw endigen Menge 
le ich ter is t ,  da ferner der Zuschlag im festen 
A ggregatzustande des M aterials erfolgen kann, 
also kein Yerlust an Silicium durch U m schm elzen 
erfo ig t; obw ohl ferner anerkann t w ird , dafs die 
W irksam ke itdcsC arbo rundum s nicht ausgeschlossen 
und eine gleichm iifsige Vertlieilung im geschm ol- 
zenen Flufseisen vorauszusetzen ist, so hat doch 
die B ehauptung der E insprechenden, dafs in der 
Benutzung des C arborundum s kein Erfindungs- 
gedanke lie g e , ais zutreffend anerkann t w erden 
m iissen : D a s  C a r b o r u n d u m  (a ls o  S i l i c i u m 
c a r b i d )  i s t  e i n  in s e i n e r  c h e m i s c h e n  Zu -  
s a m m e n s e t z u n g  g e n a u  b e k a n n t e r  K ó r p e r ,  
d i e  W i r k u n g  s e i n e r  b e i d e n  E l e i n e n t e ,  S i l i 
c i u m  u n d  K o h l e n s t o f f ,  a u f  g e s c h m o l z e n e s  
E is e n  l a n g s t  e r f o r s c h t . *  Dafs dieser K o rp e r, 
w elcher die vorher angegebenen Yorziige von F e rro 
silicium besitzt, wie auch vou dem Einsprechenden 
zugegeben w orden ist, b isher noch nich t zu dem 
an sich bekannlen  Zweck der D esoxydation, Koh- 
lung und Silicirung des Flufseisens verw endet 
w orden  ist, kann lediglich dem  U m stande zu- 
geschrieben w erden, dafs das C arborundum  noch 
einen zu hohen Preis hat. Auch die Vortheile, 
w elclie das Ferrosilicium  bieten kann, schliefsen 
einen E r f i n d u n g s g e d a n k e n  nicht ein,  da 
w eder ein neues V erfahren (?) angew endet, noch 
ein neuer Zweck erreich t w ird. (?) Denn, w enn 
auch Ferrosilicium  geschm olzen w erden m ufs, 
w ahrend  C arborundum  im festen Z ustande a n 
gew endet w erden kann, so w ird doch der analoge 
V organg durch  F errom angan  ebenfalls ohneSchm el- 
zung dieser Substanz (!) erreicht, und auch bei 
dem  M angan ist m an  von dem  w enig tnangan-

* Ani r i erkut i fc d e s  B e r i c h l e r s t a t t e r s .  Viel- 
leicht kann Hr. J. T o n e  dann auch von den Sachver- 
stilndigen des Kaiserlichen Patentam tes die Tem pcralur- 
erhflhung in der Pfanne eriahren.
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halligen Spiegeleisen allm ahlich zu r Y erw em lung 
des iiber 8 0  % M angan haltenden Ferrom angans 
vorgescln ilten , so dafs die B ehauptung der Ein- 
sprecbenden fiir nichtig  angesehen w erden mufs, 
dafs der F o rtsch ritt von verdunnten zu concen- 
Lrirlen Mitleln bei analogen m etallurg ischen Vor- 
gangen bekannl sei. W ie  d a s  F e r r o m a n g a n  
z u m  S p i e g e l e i s e n ,  s o  v e r h a l t e  s i c h  d a s  
G a r b o r u n d u m  z u m  F e r r o s i l i c i u m .  Es liegt i 
also w eder ein n c u e s  M i t t e l ,  noch ein neues i 
Y erfahren, noch ein neuer Zweck vor, sondern

n u r die Y erw endung eines b isher noch n i c h t  
b e n u t z t e n  M i t t e l s  fur einen bekannten  Zweck, 
w ozu jeder H u tten m an n  gelangen kann, ohne eine 
E rfindung gem acht zu haben , sohald er die Ab- 
sicht ha t, einen reinerenStolT  sla lt eines unreineren  
Stoffes anzuw enden. “

H ieraus m ag nun Jeder sehen, w as —  — an 
der V erw endung von Silicium carbid in  der Stahl- 
fabrication ist.

O s n a b r i i c k ,  im  Jan u ar 1900 .
Fritz LUrntann jr.

Continuirliclies Walzwerk fiir Handolseisen.

Die „M organ G onstruction Company*1 in W or- 
c e s te r , M ass., ha t, w ie w ir in „Iron A ge“ vom 
18. Jan u a r d. J. lesen, m it ihrem  fiir die „N ational 
Steel Company* zu Mingo Junction, Ohio, gelieferten 
continuirlichen W alzw erk rech t bem erkensw erlhe 
E rgebnisse erzielt, so dafs eine kurze Beschreibung

: zusam m engestellt w o rd en , um  das P rincip deul- 
licher zur A nschauung zu bringen.

Die G esam m lanlage um fafst die W arm ofen , 
das W alzw erk und die K uhlbelten. Bei den 

| W arm ofen  h a t M o r g a n  alle E rfahrungen , w elche 
m an  bisher auf diesem  Gebiete sam m elte, beriick-

(t Oeferi m it co n tin u irlich cr, au lo m atisc lie r  A ustrag u n g . b T ra n sp o rtb a n d . c C on tin u irlich e  G aserzeuger. d C on tinu irliches 
W alzw erk . >• K nilppel- und  K oh lenzu fuh r. f  W a lzend rebere i u n d  W aizeiilager. g K rah n . li F ertigw a lzw erk . / R ic h tv o rric litu n g . 
/.• S checre . I A u strag e- u n d  S tre c k b c tt . m A u tom atisch  a rb e iten d e s  K U hlbett (300 F ufs engl lang). n B ow eglicher S chee r- 

tisch . o S chm alspurgo leise . p ^ e rlad e ra m p c . 7 E isenbalingcleise . r Kesscl.

des M organschen W alzw erks auch fiir unsere Leser 
von Interesse sein d iirfte, zum al aufser den drei 
continuirlichen M organ-W alzw erken* im P ittsburg- 
Bezirk ein derartiges auch in E uropa im Bau be- 
griffen ist. Der unserem  B ericht beigefiigte Lage- 
p lan (siehe A bbildung) stellt eine tdealan lage des 
Morgan-AVra!zwerks m il continuirlichem  Betrieb dar, 
und is t nach den obenerw ahnten  vier A nlagen

* Yergl. , Stahl und Eisen 1S9S, Seile 1033.
, 1S99, „ IG.

sichtigt. Die ersten continuirlich arbeitenden Oefen 
w urden 184S von dem  Sdiw eden  G u s t a v  E k m a n  
gebaut, 2 0  Jah re  sp a te r verband W i l l i a m  A l l e n  
m it dem  E km an-O fen  noch eine m echanische 
C h a rg in w ric h tu n g , w ahrend  1891 von C h a s .  W.  
M o r g a n  zwei kleine continuirliche W arm ofen  nach 
der Allen-Type fiir die P ittsbu rg  W ire  Com pany zu 
Braddock, P a ., orbau t w urden, die recht giinslige 
E rgebnisse aufw iesen, so dafs auch  von England eine 
Besteilung auf einen derartigen  Ofen einging. Im
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Jahre 1895 baule M o r g a n  den ersten autom atisch  
arbeitenden Ofen. Die Blocke w erden dabei in den 
kalten Theil des Ofens gebraeh t und w andern  all- 
m ahlich bis zu den die hochsten  H itzegrade auf- 
weisenden Theilen des O fens; nach  E rreichung  der 
gew tinschlen liohen T em pera tu r ru lschen  sie auf eine 
geneigte F lachę und w erden dann durch  ih re  eigene 
Schw ere auf einen T ransporttisch  h ińausbefordert 
und sofort zum W alzw erk gebracht, w oselbst sie ais- 
dann autom atisch in den ersten  Slich eingefiihrt 
werden. Dieser Ofen h a t m ithin gew isse Yorziige 
gegenuber anderen System en auf/.uweisen, die in der I 
Vereinfachung des Heiz- und A us(ragverfahrens der 
heifsen Blocke, geringem  A b b ran d , Verrhige- 
m ng  der A rbeit fiir den H eizer (der n u r fiir die ge- i 
eignete Gas- und Luftzufuhr zu sorgen hal) und 
Verniinderung der B etriebskoslen bestehen. Da
gegen ist der continuirliche Ofen em pfindlicher gegen 
d ieS chw ankung in  derM enge und Zusam m ensetzung 
des Gases ais der Siem ens-Ofen. Die Zufuhr von 
Gas in stets gleicber M enge und BeschalTenheil w ird 
m ittels des B i l d t s c h e n  continuirlichen Zufiihrungs- 
und V ertheilungsverfahrens bew irkt.

Vom Ofen w erden die heifsen 100  X  100  m m  
dicken Kniippel durch ein T ransportband  zum
continuirlichen W alzw erk befordert, wo m an  sie 
bis auf ’/2 Zoll ( ~  12 m m ) herabw alzen  ka nn ;  
von h ieraus gelangen sie zu einem  gewohn-
lichen Ferlig  walzwerk und zu dem  K iihlbett.

| N ach dem  Fertigw alzen w erden die S łabe auf 
i einer S treckm aschine ausgerich let und auf ein 
. geneigtes K iihlbett gefuhrt. A uf diesem  w erden 
; sie einerseits durch die geneigLe U nterlage und 

andererseits durch eine Reihe bew eglieher Daumen 
bis zum  Abkiihlen so latige in gerader Lage fest- 
gehalten , bis der nachste  S tab  fo lg t; die Daum en 
w erden alsdann zuruckbew egt, w odurch das Hinab- 
ru lschen  bis zur nachsten  D aum enstelle erfolgen 
kann. D as Bewegen der Daum en geschieht
m ittels eines kleinen D am pfcylinders, der von 
einem  Jungen beaufsichtigt w ird.

Nach dem  Verlassen des K iihlbelles w erden 
die S tabe m echanisch geordnet und  in G ruppen 

i von 10 bis 20  Stiick zur Scheere bew egt, wo 
; sie auf die gew iinschte Liinge gescbnitten und 
; in W agen  verladen w erden.

Hydra ul iscłie Blockausstoisyorriclitung yon Evans.

Die in nachstehenden  A bbildungen * dargestellte  
B lockausstofsvorrichtung w urde im O d o b er 1S98 
auf den W erken von C raw shay B rothers in 
Cyfarthfa aufgestellt und befindet sich seit jener 
Zeit in ununterbrochenem  Betriebe. Sie ist im- 
stande, zwei Blocke gleichzeitig aus den Corjuillen 
ausżuslofsen, ** w obei es gleichgiiltig ist, ob die 
Blocke volle Liinge (1 ,8  m) haben  oder ob es nur 
Blocksltimpfe von etw a 1l-> m  Liinge sind.

Die G esam m lhohe der M aschine bei hóch tser 
Kolbenstellung b e trag t n u r 10,6 m , w as dadurch 
erreicht w urde, dafs m an an S telle eines einzigen 
langen Prefsslcirfpels drei verhaltriifsm afsig kurze 
Prefskolben angeb rach t h a t. Die beiden aufseren 
Kolben ziehen die Coquille in die H ohe, w ahrend  
der m ittlere den Błock nach abw iirts driickt. Dieser 
mittlere Kolben arbeitet ohne D ruckw asser; der 
Cylinder w ird selbstthatig  m ittels W asser von ge- 
w óhnlichetn Druck gefiillt, w odurch der Stem pel 
beim A nheben der Blockform gegen die Oberflache 
des Blockes gedruckt w ird und auf diese W eise 
tinbeweglich stehen  bleibt. Das Oeffnen und 
Schliefsen des Ein- und A uslafsventils erfolgt 
selbstthatig. Die M aschine, dereń W irkungsw eise i

* Nach „The Engineer'4 189'J S. 36U.
** Bezuglich anderer Blockauldruckmascbinen vgl. 

u- a. „Stahl und Eisen* 1891 S. 3 i9 , 1893 S. 86 i 
und 213, 1895 S. 513.

aus den Fig. i bis 3 leiclit verstandlich ist, besteh t 
aus einem  G erust, das sich iiber den beiden Ge- 
leisen A  und B  befindet, die zur Zu- und  A hfulir 
der Coijuillenwagen dienen. A uf dem  Geriist be- 
lindet sich die m ittels hydrau lischer Kolben nach 
links und rech ts yerschiebbare D oppel-x\usstofs- 
YOrrichtung. Jede  derselben besleht aus zwei 
DifierenLialkolben C C, die in der Mitte ih re r 
ganzen L ange nach du rch b o h rt s ind , um  den 
Druck von dem  unteren  w eiteren Kolben nach 
dem  oberen engeren Kolben (ibertragen zu konnen. 
W ird  nun in den un teren  Cylinder D ruckw asser 
e ingelassen , so gehen dic beiden Kolben nach 
au fw arts ; sobald sie in ihrem  hochsten S tand an- 
gelangt s ind , sle ig t das W asser in der D urch- 
bobrung  in die Hohe, w irkt auf die obere Kolben- 
flache und heb t nunm ehr den oberen Cylinderm antel. 
Die beiden oberen C ylinderm antel sind, wie Fig. 2  
zeigt, du rch  ein starkes QuersLuek m ileinander 
verbunden, und  an diesen sind die Z ugstangen J) 
befestigt, die zum Ergreifen der Coąuillen unten  
in der angedeuteten  W eise m it Oesen yersehen sind. 
Zwischen den Prefscylindern C  befindet sich der 
Kolben E , der, wie gesagt, n u r den Zweck ha t, 
zu verhindern , dafs der Błock beim Aufheben d e r 
Coquille m it in die Hohe gelioben w ird. D er 
obere Theil des Kolbens h a t einen geringeren 
D urchm esser ais der untere Theil. desselben. M ittels 
des an dcm  Plungerkopf G angebrach ten  H ebels II ,



2P2 Stahl und Eisen. Zuschriflen an die Itedaction. 15. Februar 1900.

des Gleitsliicks / ,  des Goulissenhebels J  und des [ 
W inkelliebels L  w ird  das Ventil M  be thalig t bezw. 
d e r  Zufiufs des W assers bew irkt.

Um die W irkungsw eise der M aschine zu er- 
lau te rn , nehm en w ir a n , ein W agen  m it vollen 
Blockformen sei auf dem  Geleis A  un ter die Aus- 
slofsvorrichtung gekom m en, w ahrend  ein leerer j 
W agen  auf dem  Geleise B  siehe. Die Kolben i 
befinden sich in der oberen Stellung und die 
T raverse  ha lt den P lunger C  in schw ebender 
S tellung , wobei der H ebel I I  horizontal s te h t; i 
dadurch  halten  aber die anderen Hebel das Yentil 
offen und das W asse r kann in deri m iltleren 
Cylinder e in treten . Der A rbeiter lafst nun durch  
OefTnen des A uslafsventils das D ruckw asser aus 
den beiden seillichen Cylindern ausfliefsen, wo- 
d u rch  die beiden Prefskolben nebst T raverse  und 
dem  m iltleren  Kolben so weit h e rabgehen , bis 
d e r letztere auf dem  oberen Blockende aufsitzt. j 
W ahrend  nun dei m ittlere Kolben stehen bleibt, 
sinken die beiden seitlichen nocli w eiter herab . 
Der H ebel II  geht infolge des G ewichts des j 
G leitstiickes in die gezeichnete Stellung, w odurch 1 
d as Ventil M  geschlossen w ird. Die seitlichen 
Kolben gehen so w eit herab , his sie cbenfalls in die 
gezeichnete S tellung kom m en. Nun konnen die 
G reifer der Z ugstangen  die O hren der Block
form en um fassen. Der A rbeiter ofTnet jetzt das 
D ruckw asserventil, die seitlichen Kolben steigen 
in die H ohe und  ziehen die Coąuillen von dem 
Ingot ab, w ahrend  letzlerer festgehalten w ird . Bei 
dem  Aufsteigen der seitlichen Kolben und des i 
Q uerstiickes wird der Hebel 11 w ieder bew egt ! 
und  das Ventil M  geoffnet; beim  w eiteren Auf- | 
ste igen w ird der m ittlere Kolben m it in die H ohe 
gehoben. Nun w ird  das H ebew erk m it der Bloek- 
form  so w eit nach rechls geschoben, dafs diese : 
au f den leeren W agen kotnm t. D urch OefTnen des 
Auslafsventils sinken die Prefskolben w ieder herab  
und  die A usruckvorricbtung w ird  m iltels des Cylin- | 
d e rs O bis uber das Geleise A  zuriick bew egt. 
D er Y organg kann nun  von neuem  beginnen.

/usclinftcii an die Redaction.
(FUr d ie  u n te r  d ie se r R u b rik  e rsch e in en d en  A rtike l O bernirom t d ie R edaction  keine Y eranlw orlung;.)

Uehlingsche

An tlie *
geelirte Redaction der Zeitschrift „Stahl mul Eisen".

Zur Bcimtwortung der Frage, ob dio beim Giefsen 
des Roheisens in die Cocjuillen der Giefsinnschine ein- 
tretende Abkiililung nicht eine Sti'ucturveranderung 
<’rzengen wiirde,* welche, nach der Ansiclit des Frage-

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1900 Nr. ‘2 S. 107.

Giefsmaschine.

j s te llers, nainentlich fiir Giefscreieisen, nielit zuliissig 
: sein wiirde, moclite ich Folgendes bemerken:

In  der Kegel findet eine Stnicturveranderung 
statt, welche bei silieiumarmeni Eisen stiukor und bei 
siliciumrcicheni Eisen geringer ist, also bei Gicfserei- 
cisen nur wenig in die Ęrsćheinung treten wiirde. 
Eisen, welches Uber Siliciuni entlialt, zeigt nur
nacli dem Randc zu etwas Yerdielitung der Stinctur,
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in ilcr Mitte der Mnsseln ist die Korngrofsc des im Mothode ilnrchaiis tmzuverlassig ist. Dic Qualitiit
Sand yergossenen Eiscns gleicli. Die <Jualitat des des Eisons licrnht auf dessen cliemisclier Zusammen-
Maschineneisens liiist sieli liiiudestens clienso siclier setzung, nnd diese hangt von der Bcsehaffenheit des 
nacli dem Brach benrtheilen wie dic des im .Sand vcr- Mollers und der A rt des Ofengtuigs ab. Eine Beeinflus-
gossenen. Dies will jedoch wenig sagen, da diese sung der Korngrófse durch schnellcres oder langsanieres
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Abkiililen iindert nichts an der Qualitiit. lici sonst 
gleichem Eisen ist dic Structur des Gnfsstucks unab- 
liiingig von der Korngrofse des dazu vei'wendeten 
Roheisens und hiingt ganz von dessen ehemischer 
Zusammensetzung und dem Schmelz- und Giefs- 
verfaliren ab.

Es ist deshalb ganz ausgeselilossen, dafs dic 
Giefsmaschine, solbst wenn dieselbe eine viel be- 
deutemlere Structurvcrdiclitung yerursaclien wiirde, ais 
•wirklich der Fali ist, der Giite des dariiber gegaitgenen 
Giefsereieisens irgcndwelelien Abbrucli thun sollte. 
Im  Gegentheil, das maschinelle Giefsvcrfahrcn kann 
der Qualitiit des so behandelten Eisens nur zutriiglich 
sein, und ist dies seiner grofsereu Gleichmiifsigkeit 
und Sauberkeit. wegen namentlich fiir Giefscreizweeke 
der Pall.

TJ ios .  I). W e s t ,  ein Gicfscrcibesitzer in Sharps- 
yill, Pa., der sieli eingehend mit der Frage beschaftigt 
hat, i n wic weit die Korngrofse des zu verschnielzenden 
Eisens dic Qualit;it der GufsstUckc beeinflufst, ist nach 
sorgfiiltigen Yersuchen zu dem Eesultat gekommen, 
dafs feinkorniges, ja  sogar strahliges oder ganz wcifses 
Eisen so weiche Gufsstucke giebt wie grobkorniges.

W e s t  benutzte zu seinen Yersuclien einen 
,,Zwillingscupolofen“. Beide Sohąchte hatten dieselbe 
Form und Grofse. Das Gcbliisc kam von einer ge- 
nieinsainen W indleitung, nnd wurde durch gleiehe 
Diisen den beiden Schachten zugefiihrt. Die Be- 
scliickung war nach Gewicht und Lagerung, sowie 
hinsichtlicli Koks und Eisen genau dieselbe. Der 
einzige lTntcrsch’ied bestand in der Structur des Eisens, 
welches in dem einen Schaeht gran und moglichst 
grobkornig, in dem anderen dagegen sandfrci und 
soyiel wie nioglich abgeschreekt worden war, um die 
grofstmogliehste Structurveranderung heryorzubringen. 
Um sieli zu yersiehern, dafs das Eisen in allen anderen 
Bezielnmgen gleicli s e i, wurdo es aus einer Pfanne 
und in einer zweithciligen Rinne zur Hiilfte in kalte 
eiserne Coąuillen und zur Hiilfte in Sandfonncn ge- 
leitet. Die so gewonnenen Masseln waren gleieh 
g rofs, bestanden aus deniselben Eisen und unter- 
scliiedcn sich nur durch die Structur und dic Sand- 
kruste bezw. Sandfreiheit yoneinander.

Xaeh W e s t  sind die durch seine Yersuche fest- 
gestellten und in der Praxis erwiesenen Yortheile des 
sandlosen Eisens in der Giefserei folgende :

1, dasselbe schmilzt schneller;
2. es giebt weiohere Gufsstucke;
3, es bedarf weniger Flufsm ittel, uni eine gute

Sehlacke zu erzielen;
4. das gesehmolzcne Eisen ist sauberer;

5. es bedarf weniger Breim materinl;
G. der Yerlust durch Oiydation ist mindestons ebenso 

gering, wenn nicht geringer, ais bei in Sand 
gegossenem Roheisen.

E d g a r  S. C o o k ,  der Priisident der „W arwiek 
Iron Co.“, Pottstown, Pa., dereń Hochofen fast aus- 
schliefslieh auf Giefsereieisen geht, schreib t:

..W ir haben dic Giefsmaschine noch nicht an- 
geschafft, stclien aber im Bcgriff es zu thun, und 
werden dieselbe ohne Zweifel vor Ende des Jalires 
im Betrieb haben. Yor einiger Zeit gossen wir eine 
Menge Eisen in Cotjuillen, wie sie fiir hasisches Eisen 
rerwendet werden. Dieses Eisen wurde nacli Analyse 
ausgesucht und W aggonladungin zur Probe an ver- 
schiedene unserer Abnehmer vcrsandt. E s wurdo 
Sorgo getragen, dafs das sandlose Eisen im Silicium- 
und Schwcfelgehalt dcm Sandeisen moglichst gleiclikam, 
welches die Abnehmer zu erlialten gcwohnt waren."

Nachfolgend gebe ich einige Ansziigc ans Bricfcn, 
die C o o k  von den Abnehmern des sandlosen Eisens 
erhielt und welche fiir sich selbst reden.

Eine hervorragende Werkzeugfabrik schreibt: 
„W ir haben das sandlose Eisen probirt und findeti es 
sehr gut. Sie konnen uns mehr davon schicken.1’ 

Eine Ofengiefserei schreibt: „*\ach der Erfahrung, 
die wir soweit damit gemacht haben, konnen Sie ver- 
sichert sein, dafs es einen Giefsereimann giebt, der 
das sandlose Eisen nicht fiirclitet.“

Der Direetor der Giefserei eines grofsen Schiff- 
und Maschinenbaiiwerkcs iiufserte sich wie folgt: „Es 
ist m ir ein Yergniigen Ihnon mittheilen zu konnen, 
dafs Ih r  sandloses Eisen sehr befriedigend ist. Ich 
lioffe, dafs Sie mir in Zuknnft immer sandloses Eisen 
senden werden. Es werden damit manehe Sehwierig- 
feeiton im Cupolofen yenniedeii. Ilir Yorgehcn ist in 
der reehten Iliclitung."

Dic Girard Iron W orks sclireiben: „W ir ge-
brauchen das sandlose Eisen und liahen soweit sehr 
gute Resultate damit erzielt.“

Dcrglcichen dic J.ebanon Hoye W orks: „W ir
haben die Resultate anfraerksam bcobachtet und finden 
sie soweit sehr zufriedenstellend. Der einzige Ein- 
wand, den wir gegen das sandlose Eisen zu erhehen 
haben, ist der, dafs die sandlosen Masseln zu schwer 
sind und sich nicht gut brechen lassen, sonst sind 
wir sehr damit zufrieden.11

Die Ansicht also, dafs eine Verdichtung der 
Structur dureh rasches Abkiililen die Qualitat des 
Roheisens beeintriiclitige, ist ganz irrig  und beruht 
nur auf einem althergebracliten Yorurtheil.

Ed. A . Uehling.
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Die Seekabel im Weltverkehr und der deutselie Kabeldampfer 
„yon Podbielski“.

Am Si. N ovem ber 1899  is t der fiir die „N ord- 
deutschen S eekabelw erke  in  K o ln “ au f  der W e rf t 
von D avid  J .  D unlop & Co. in  P o r t -  G lasgow  
(Schottland) geb au te  e rs te  deu tsche K abeldam pfer 
vom S tap e l ge lau fen , der zu E h ren  des S ta a ts -  
sec re ta rs  des E eiehspostam tes au f  den K am en  „von 
P o d p ie lsk i“ g e ta u f t w urde. D ieses E re ig r.ils  w flre 
zu anderen  Z eiten  w ah rsche in lich  voin S trom e der 
tilglichen B egebenheiten  schnell fo rtgeschw em in t 
w orden , is t  ab e r in  der T h a t bis j e t z t  in  der 
Fach- und  T ag esp re sse  w iederho lt so bes])rocben 
w orden , w ie ein  E re ig n ifs  von h e rv o rrag en d er 
offentlicher B edeu tung . U nd das m it R e c h t! W ir  
liaben U rsache  genug , den S ta p e lla u f  des K abel- 
dam pfers a is  eine im  s tillen  h e ran g e re ifte  lioch- 
bedeutsam e '1 'liat, a is  den B eg inn  e iner neuen 
Z eit freud ig  zu begriifsen , die uns von ausw iirtigen  
U nternehm ungen unabh iing ig  m achen w ird , dereń  
L a s t w ir driickend  em pfinden. D ie Z eitum stande 
sind g iin s tig , in  den w eite s ten  K re isen  unseres 
Y olkes die E rk en n tn ifs  zu w ecken, w ie no th- 
w endig es fiir D eu tsch lan d  is t, sich  ein eigenes 
System  iibersee ischer T e leg rap h en  zu  scliaflen, 
w odurch w ir  g le ich ze itig  das E rb liihen  e iner 
neuen In d u s tr ie  gew innen  "werden.

Der K rie g  m it T ra n sv a a l v e ra n la fs te  die 
englische E e g ie ru n g , a lle  nach  S iidafrika  be- 
Stim m ten n ich teng lisc lien  T eleg ram m e in A den 
e iner C ensur n n te rw erfen  zu  lassen . D iese Mafs- 
rege l b e tra f  ebenso die E eg ie ru n g s- w ie P r iv a t-  
te legram m e uud  h a tte  die W irk u n g  e iner fa s t voll- 
s tand igen  L ahm legung  des gan zen  T e leg raphen - 
verkelirs nach  S iidafrika. D enn m it w elcher 
W illk iir die E n g liln d er h ie rb e i v e rfa liren  und  die 
ilmen zu r  B efo rd eru n g  zugehenden  M itthe ilungen  
uu terd riicken , dafiir g ieb t es B eisp ielc  genug . 
Es lieg t System  ilarin , das in  der riicksic lits losesten  
A uw endung „ d e s  E e c h t e s  d e s  S t a r k e r e n “ , 
liier, w ie bei der B esch lagnahm ung  angeblic li m it 
K riegscon trebande be ladener Schiffe, d. h . n u r 
so lcher, die n ich t u n te r  eng lischer F la g g e  faliren , 
-seinen A usdruck  findet.

Die eng lischen  K ab el geh o ren  z w a r P r iy ą t-  
g e se llsch a ften , e rlia lten  ab e r zum  T h e il n ich t 
unerhebliche S ta a tsu n te rs tii tz u n g e n , w enn  das 
p o litisch -s tra teg isch e  In te re s se  die L eg u n g  eines 
durch den H an d e lsv e rk eh r w en ig  e in triig lichen  
K abels v e r la n g t. Im  englischen  K riegsm in isterium  
b esteh t eine A b theilung  fiir das K abelw esen , *

* O. AYaclis, Major a. 1). D as  u n t e r s e e i s c h e
Ka be l  a i s  W affe . Ńeue inilitiirisclieBlatter, Jliirzbeft
1896 S. 252. D ie in diesem Aufsabs ansgesproclienen 
Betrachtungen liat derselbe Yerfasser in seiner liorli-

deren  E n tscho idung  v o r dem L eg en  neu er K abel 
e inzuholen  und dereń  A ufgabe es is t, den Dienst, 
d e r K abe lg ese llsch a ften  aucli im F ried en  zu  iiber- 
w achen. W o n ach  ih re r  A nsich t das k rieg s- 
m aritim e In te re sse  im Y ord erg ru n d e  s te li t ,  w ie 
bei den K abelverb indungen  zw ischen H alifax  und 
den B erm uden  oder zw ischen  den S eychellen  und 
S a n s ib a r , da za h l t  die E eg ie ru n g  en tsp rechende 
Subventionen , s te li t  dann  ab e r aucli se lb styerstilnd - 
lich  ilire  B ed ingungen . So e rh a lt die E a s te rn  
South  A frican  T e leg rap h  Com pany a u f  die D auer 
von 20  J a h re n  eine ja h r lic h e  S ta a tsu n te rs tu tz u n g  
von 38 0  0 0 0  J(> u n te r  fo lgenden B e d in g u n g e n : 
die D epeschen der k a ise rlich en  (indischen) und  
co lonialen  E eg ie ru n g  haben  s te ts  das Y o rrech t 
vo r a n d e re n ; in den T e leg rap h en sta tio n en  diirfen 
keine F rem d en  a n g e s te ll t  w e rd e n ; die D rah te  
diirfen  in kein  a iu leres B u reau  ein lau fen  und 
n ich t u n te r  C ontro le  e iner an d ern  E eg ie ru n g  
s te h e n ; im  K riegsfa lle  b e se tz t die b ritisch e  E e 
g ie ru n g  a lle  in n e rh a lb  eng lischen  G ebietes liegen- 
den oder u n te r  engliscliem  S chu tz  stehenden  
S ta tio n en  m it den von ih r  eigens zu diesem 
Zw eck e rn an n ten  B eam ten ; das S ch a tzam t h a t 
das E ech t, einen ^ r t r e t e r  in  den Y erw altungs- 
ra th  der G ese llschaft z u en tsenden .. —

E nde des J a h re s  18 9 9  b e tru g *  die G esam m t- 
lilnge** der im B e trieb e  befindlichen 14G0 S ee
kabel 3 0 8 8 0 0  km , die einen  G esam m tw erth  
yon e tw a  5 M illiarden M ark d a rs te llen . Y on diesen 
3 0 8  8 0 0  km  geho ren  11 4 2  K ab e l m it e iner 
L an g e  von 36  8 1 0  km  den S taa tsv e rw a ltu n g en , 
d a ran  is t  F ra n k re ic h  m it 9 3 1 5  km , D eu tsch land  m it 
3 7 6 0  km  b e th e ilig t;  a lles iib rige, also  3 1 8  K abel 
m it 2 7 1 9 9 0  km  L an g e , befindet sich  im B esitz  
von 33 A ctiengese llschaften , von  denen 21*** m it 
e tw a  2 0 1 0 1 0  km  K abellange  iliren  S itz  in  L ondon 
haben. V on den iib rigen  G esellschaften  besitzen  
die 4  franzosischen  2 1 9 8 0 ,  die danische 1 2 9 1 5 , 
die deu tsche 2 0 6 0  und  die l am erikan ischen

! interessanten Abbandlurig: ,D ie  EtappenśtraTąe yon 
England nacli lndien um das „Cap der guten Hoffnnng“ 
in der Marine-Kiiudschau von 1899 Hcft 5 bis 9 vcr- 
flochtcn. Bis auf die, Neuzeit fortgefiihrt erSChion 
dieser Aufsatz unter derńselben Titel in den „Berliner 
Neucsten Xaolirirhtiin “ vom 2. nnd 8. September 1899 
Nr. 411 uud 413.

* Entw urf einer Noyelle zum Gesetze, betreffend 
die deutselie Flotte, vom 10. A pril 1898. Beilage: 
Die Steigerung der Deutschen Seeinteressen von 1896 bis 
1898, S. 79 u. if.

** U nter Lange der Kabel ist die Linienliinge, 
niclit die Leitungslange der Kabellinien zu yerstelien.

*** Eiusebliefslicli der Englisch - Amerikanischen 
Telegi-aphen-Gesellschaft, die 15 Kabel von 22740 km 
Lange besitzt.
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.'i4 0 0 5  kin K abel. In  den englischen  K ab eln  soli ein 
A n lag ek ap ita l yon e tw a  G50 M illionen 31. stecken , 
die sieli .jahrlieli m it 90  M illionen M ark  y erz in sen . 
Die g ro fs te  d e r eng lischen  K abelgese llschaften  is t 
die 18 7 0  von S ir Jo h n  P en d er, dem K abelk iin ig , 
g eg rtinde te  „ E a s te rn  T e leg rap h  C o m p a n y . d i e  
sich nach  und nach  m it 12 eng lischen  (iese ll- 
schaften  durch  enge Y ertritg e  y e re in ig t h a t, die 
iiber 2 2 0  Seekabel von insgesam m t 140 0 0 0  km 
L ange yerfugen , dereń  A n lag ek ap ita l sieli au f  
3(50 M illionen 31 a rk  belilu ft, die durchschnittlic.il 
10 °,o l)iv idende e inbringen . D iesen G eseliscltafieh  
denen auch die L in ie  iiber A den nach S iidafrika 
geliiirt, is t  auch F ra n k re ic h  trib n tp flich tig , dessen 
R eg ierung  ihnen fiir die nach franźosisęhen  Colo- 
n ieu fiilirenden T eleg riip lienkabel eine jah rlich e  
Subvention  von 5 09 (300  -M  z a h lt . In den ost- 
a sia tisc lien  und  au s tra lisch en  G ew assern  b e tre ib t 
die eng lische „ E a s te rn  E x ten sio n “ iiber 3 0 0 0 0 km 
K abellinien.

Yon London und O dessa zum  Cap, von L im a 
nach  S hanga i uud  N euseeland durchziehen  die 
Linien der „ E a s te rn 1- mul . .W e s te rn " ,d ie  m itkeinem  
W ettbew erb  zu kam pfen haben , a lle  Aleere, an den 
w ichtigen U ebergangen oft in doppe lte r oder d rei- 
facher Z ah l und  ..sic liern" den anderen  L andern  
gegen  scliw eres G eld die V erb indungcn  nach iliren 
Colonien oder ih re  iibersee isehen H andels- 
beziehungen , sow eit es den iinum schrank ten  
B elierrschern  d e r K abel p a fs t, d. 1>. so lange ih re  
gesch a ftlich cn  In te re sse n  n ich t d a rn n te r leiden, 
oder sit- im stande sind, den dabei zu e rw arten d eu  
tfew inn  oder Y órtlie il sich se lbst vorw eg in ; 
S icherbeir zu b ringen . N ach dem deutschen  
W eifśbuch iiber T ra n sy a a l b rau ch te  ein T ele- 
gram m  aus P re to r ia  nach  B erlin  17 S tunden, 
w ar also yerm uth lic li an  irgend  e in e r Stello  
zu ru ck g e lia lten  w orden. H ervo rragende  deutsclie 
F irm e n , die in T ra n sy a a l w ich tig e  In te ressen  
zu  v e rtre te n  haben , w andten  sich sehu tzsuehend  
und beschw erdefiilirend an  das Keiclispostam t., 
w eil ihnen , se lb st in r e in  geschaftlichen  A ngelegen- 
heiten , eine Z eit lan g  k e in  T eleg ra in in  be fo rd e rt 
w urde. G elegeu tlich  der zum  gegenw ilrtigen  
K riege in S iidafrika fiihrenden Y órgange in 
T ra n sv a a l w a r p lo tz lic li d er te lęg rap h iśch e  V er- 
k eh r m it S iidafrika  laugs d e r O stk iiste  u n te r- 
b rochen , so dafs sieli d e r Y e rk eh r zw ischen 
D eu tsch land  und T ra n sy a a l infolge d e r notli- 
w endigen  IJmwege laiim end und schildigend ge- 
s ta lte te .

Y on d ieser K abelm isere  w ird  D eu tsch land  
n ich t a lle in  betroffen. Im Ja h re  1KS8 w urde 
ein T eleg ram m  des C ongó-G ouyerneurs iiber die 
S tan ley sch e  E m in -P ascha-E xped ition  an den K onig 
der B elg ier yon den englischen  T eleg ra] >hen- 
beam ten  in Sr. Thom e z u n a d is t an  englische 
Blatter und dann  e rs t an seine A dresse  iiber- 
sau d t. —  A is d e r S u łtan  yon M arokko im Jn n i 1894  
gesto rben  w a r , s ta n d  das K abel iiber T an g e r

au f  ;{(> S tunden  dem englischen  M inister des 
A usw iirtigen zu r  a lle in igen  Y erfugung .

Der T em ps b rac lite  k iirz lich  in E rin n eru n g , 
dafs der T e x t des von der franzosischen  R egierung ' 
an den A dm irał H um ann g e rich te ten  U ltim atum s, 
das derse lbe  der siam esisclien R eg ie ru n g  zu iiber- 
m itte ln  b e a u ftra g t w ar, z u n a d is t  dem ausw iirtigen  
A nit in London yo rg e leg t w urde , bevor m an das 
T eleg ram m  dem A dm irał zu s te llte .

ISritannien sc lieu t v o r keinem  M ittel zu riick , 
wo es seinem  Y órtlieil g ilt und wo es das Auf- 
kom m en w irtlisd ia f tlic h  sd iw a c h e re r V o lker da
durch  yerh in d ern  kann . 1 larum  w ill auch  E n g 
lan d  n iclits yon dem S chu tze  des l’r iv a te ig en - 
rhum s z u r  See im K riege w issen , w eil es seh r 
w óhl w eifs, dafs es durch  eine solchc Besclirankung- 
des Seekriegsrech t.es sich  des w irk sam sten  Mit.t.els 
zu r  B ehaup tung  se in er Y o rh e rrsch a ft zu r  See 
und der Y ortlieilo  begeben w iirde, die ilini sein 
die g an ze  E rd e  uinsjm nnendes K abelnetz  s ich e rt, 
denn keine andere  S eem ach t, au fser d e r eng 
lischen, is t heu te  im stande, seine K riegssch itfe  
an  irgend  einem  O rte  au f  dem g an zen  E rd en - 
r u n d ,  ohne B enu tzung  en g lisch er K a b e l, m it 
A nw eisung zu re rse h e n . Das K abelnetz  und die 
K rieg sflo tte  b ilden  die G rundp fe ile r und S tu tz e n  
des englischen  R cieh thum s und  der eng lischen  
M aclit, gegen  die keine an d e re  Seem acht, sow eit 
sich  h eu te  yorausselien  la Ist, aufzukom m en im
stan d e  sein  w iirde, w eil und so lange es ihnen 
an einem dem eng lischen  g le ichen  X etz u b e r-  
see ischer T e leg rap h en k ab e l felilt.

W enn Lord lie resfo rd  im Ja n u a r  LS8S in  
e iner Rede sieli daliiu  a u s s p ra d i, da ls im K rieg s- 
fa łle  durch B eschadigung  der K abel v e rh in d e rt 
w erden kd nne ,  den C om m andanten eng lischer 
G eschw ader au f  fernen  S ta tio n en  den K riegsp lan  
zu  iiberm itte lh , oder N a e h rid it zu  geben, wo sie  
Kohlen eiuzunehm en und au f  U n te rs tiitzu n g  zu  
red m e ii bat.ten, so la fs t sich  d a rau s  erm essen . 
in wie ungleicli sch w ie rig e re r L age  sich h eu te  
die Schiffe au d e re r K rieg sm arin en  in solchem  
F a lle  betinden w iirden.

Im A rtik e l 15 des au f  dem in te rn a tio n a len  
T eleg raphenco rig re ls  zu P a r is  im J a h re  1882  
besch lossenen V ertrag es w ird  ausd riiek lich  e rk la r t ,  
dafs nach  A usbruch des K rieges die gegnerischen  
P a r te ie n  in ke in e r W eise in iliren  H andlungen  
besd irank t. seien , dafs ihnen y ielm ehr yollst& ndige 
U n ternehm ungsfre iheit geg en  T elegrap lieńK abel 
au f  h oher S ee*  zuste lie . In diesem  Sinne h a t 
sieli auch  der b ritisch e  A dm irał F is lie r , M arine- 
ab g eo rd n e te r au f  der R aag er F ried en sco n feren z , 
ausgesp rochen , indem  e r sag tc , dafs e r  sich  im 
K riegsfa lle  an  k e in e rle i C onren tionen  oder D ec la - 
ra tio n en  k a lten , sich y ie lm ehr led ig lich  yon dem

* lnnerbulbder  bis auf Kanonenseluifsweite reielien- 
deu Kiisteiizone ist den Telegrnplienkabeln die Unyer- 
Ictzlichkeit durcli den internationalen V crtrag vom 
Jahre 1875 gesiebert.

:
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augenblicklićhen eng lischen  In te re sse  le iten  lassen 
wiirde. D iese A nsich t w ird  in  E n g lan d  durchaus 
ernst genom m en, w as d a rau s  h ery o rg eh t, dafs 
die ■ eng lischen  K riegssch iffe  m it der m aschinellen  
E in rich tung  und den G eritthen  zum  A ufgreifen  
von K abeln  in t.iefer See schon im F ried en  alis- 
geriiste t sind, um sich durch  U ebung die dazu 
erforderliche E rfa h ru n g  und  G escliick lichkeit fiir 
den K riegsgcb rauch  eines zum  Z efsclineideii des 
Kabels e in g erich te ten  G reifankers anzueignen . 
Daś Jo u rn a l des D ebats b e rich te te  im  O ctober 1 8 9 5 : 
Die E ng liinder scheinen die H eere , in  denen sie 
ihre K abel y e r  sen k t haben , a is  ihnen  unum schrilnk t 
zngehorige G ebiete  zu  be trac liten . D ies bew eist 
die U nyerfro ren lie it, m it der sie k tirz lich  und 
ohne e rs ich tlichen  G rund  u n se r M ayunga (au f 
M adagascar) und  M osam bique verb indendes K abel 
aufiischten und n ach  P rtifu n g  desselben w ieder 
in die T iefe s inken  liefsen . —

Mehr a is  an d e re  S ees taa ten  h a t F ran k re ich  
durcli seinen ausgedehn ten  C olonialbesitz u n te r 
dem englischen  K abelm onopol zu leiden, da es 
vers§um te, sich  re c h tz e it ig  m it einem  Kabe.lnetz 
nach allen  seinen  iiberseeisclien B esitzungen  zu 
yersorgen. D ie G esam m tstrecke  dei' u n te r  fran - 
ztisisclier Y erw a ltu n g  stelienden  S eekabel b e tr ilg t 
gegenw artig  3 1 2 0 5  km, davon geh iiren  der Ke- 
giertm g 9 3 1 5 ,  den G esellschaften  21 8 9 0  km, 
von diesen s ind  eine A nzah l K abel zw ischen 
M arseille und den K iis tenstild ten  A lg ie rs, sow ie 
je  ein K abel z w isc h e n T e n e riffa  und S t. L ouis am 
Senegal und  zw ischen  M osam biąue und M ayunga 
s ta a tlic li, a lle  anderen  gehoren  der Com pagnie 
F ran ęa ise  des Cables Sousm arins in P a r is , die eine 
jah rlich e  Subveu tion  von 8 0 0  0 0 0  J l  vom S ta a te  
erhiilt, E s sind  tra n sa tla u tisc lie  K abel nach  
N ord- und  M itte la m e rik a , die A nschliisse nach  
S iidam erika haben. 1893  w urde  ein K abel 
zw ischen N eucaledonien und  dem au stra lisch en  
F estlande  v e rle g t. D am als se tz te  eine vou den 
franzosischen  K ab e lfab rican ten  gesch iirte  lebliafte 
B ew egung zum  Z w ecke der te leg rap h isch en  Y er- 
b indungsiim m tlieher franzosischen  Colonien m it dem 
M utterlandc ein, um das englisclie K abelm onopol 
zu durchbrechen . D ie B ew egung  h a tte  jedocli 
nur das E rgebn ifs , dafs ein  K ab e l von  T am a tav a  
au f M adagascar nach  den In se ln  S t. M auritiu s und 
Reunion v e rle g t w urde , dessen H ers te llu n g  fran - 
zosische K ab elfab rican ten  zu  einem  andertlia lbm al 
liSheren P re ise , a is  das A ngebot eng lischer F a b r i
canten  b e tru g , in  A u ftra g  e rh ie lten . * D am it w urde  
das G edeihen der eben begonnenen  E n tw iek lu n g  
aufgehalten , bis vo r w enigen W ochen  d ie R eg ie ru n g  
yon C ochinchina die L egung eines K abels yon 
Saigun nach  P o r t  A r th u r  zum  A nschlufs an die 
sibirisclic TJeberlandslinie der „S to rę  N ord iske 
T e leg ra f S e lskab"  in  K openhagen besclilofs, um

* „Elektritechnische Zeitschrift" vom 21. December t 
1899 Heft 51 S. 881.

so u n te r  U m gehung der englischen K abel Y er- 
b indung  m it F ran k i’f |ę h  zu e rh a lten . Inzw ischen  
is t auch h ie r u n te r dem frischen  E in d ru ck  der 
iiber den  te leg rap h isch en  Y erkelir nach  S iidafrika 
verh ;lng ten  englischen  Censiu-m afsregel die B e- 
^vegung z u r  G rundung  unabhU ugiger K abel 
w ieder lebhaft in F lu fs  gekom m en. Am 3. Dec.
1899  fand  im H andelsm in isterium  zu  P a r is  
die B e ra th u n g  eines P la n e s  z u r  sofortigen  H e r
ste llu n g  von 9 K abellin ien  s t a t t ,  diu^ch w elche 
a lle  franzosischen  Colonien m it dem M utterlande 
olme B en u tzu n g  eng lischer L in ien  yerbunden 
w erden  sollen. D ie K osten  sind a u f  100  M il
lionen F ran cs  y e ran sc lilag t. E s finden zuniichst 
E rh eb u n g en  dariiber s ta t t ,  ob es zw eckm illsiger 
sei, das g ep lan te  K ab e ln e tz  in s taa tlich en  B etrieb  
zu n eh m e ii, oder es P riy a tg e se llsc h a fte n  zu 
iib e rtrag en .

D aneben w ird  ab e r, w ie oben erw illm t, der 
P la n  e iner te leg rap h isch en  U eberlandsverb indung  
zw ischen  F ra n k re ic h  und seinen  indochinesiselien 
B esitzungen  durcli R ufsland , S ib irien  und Uhina 
m i t . w achsender U n te rs tiitzu n g  e r i jr te r t , der be
sonders den YYiinsclien der franzosischen  Colonien 
se lb s t zu  en tsp rechen  scliein t. C liina is t m it 
R u fsland  durch  d re i, in  niłclister Z eit so g a r durch 
v ie r festland ische  T e leg rap h en lin ien  yerbunden , 
d ereń  T a r if  e rheb lich  n ied ińger is t, a is  derjen ige  
d er Seekabel. E s w iirde sich also darum  handeln , 
dafs F ra n k re ic h  durch  V erhand lungen  m it China 
und Jiu fsland  das R ech t zu e rlangen  suclit, eine 
eigene L e itu n g  durch  C hina h e rzu s te llen , die in 
eine der ru ssischen  T e leg rap h en sta tio n en  einlHuft. 
und so den U eberlandsw eg  zw ischen  F ran k re ich  
und  seinen  Colonien in  O stasien  h e rs te ll t .  D as 
U nternehm en w iirde sich, w ie m an m ein t, ent- 
w eder durcli d ie S ta a tsv e rw a ltu n g  oder durch 
eine T e leg rap h en g ese llsch a ft m it S ta a tsu n te r-  
s tiitzu n g  v e rw irk lichen  lassen . —

E n g lan d  v e rd an k t die g ro fsen  E rfo lge  se iner 
K abelun te rnehm ungen  n ich t n u r der In itia tiy e  
se iner K abelgese llschaften , sondern  hauptsiichlich  
d er m ate rie llen  und m oralischen  U n te rs tiitzu n g  
derselben  durcli seine R eg ie rung , w elche au  die 
K abe lgese llschaften  ja h r lic h  e tw a  5 M illionen M ark 
S ubyentionen  z a h lt. N atiirlich  finden dabei die 
W iinsche der R eg ie rung , die in  e rs te r  L in ie  das 
s tra teg isch e  In te resse  im A uge h a t, dabei in  der 
b e re its  g esch ilderten  W eise  B eriicksich tigung .

D eu tsch land  beftndet sich in  B ezu g  au f  te le- 
g raph ische  V erb indung  m it seinen  Colonien in 
ahn licher I^age, w ie  F ra n k re ic h , darum  is t es 
beg re iflich , dafs sich a u d i bei uns das B ediirfn ifs 
nach B efreiung  yon der englischen  A bh& ngigkeit 
ge lten d  gem ach t h a t. D as p rophe tische  W o rt 
K a ise r W ilh e lm s : „U nsere  Z ukun ft l ie g t a u f  dem 
W a s s e r !“ is t das w egw eisende M otto fiir die 
deu tsche  W eltp o litik , die m it zw ingender N otli- 
w en d ig k e it aus dem  deu tsehen  C olonialbesitz , der 
E n tw iek lu n g  der deutsehen G ro fsindustrie  und
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dem m it ih r  v e rsch w is te r tęn  H andel fo lg t. Sollen 
In d u s trie  und H andel in  ihrem  m&chtig auf- 
strebenden  E n tw ick lu n g sg an g e  n ich t au fgeha lten  
w erden , so w ird  auch die W e ltp o litik  der L e it- 
gedanke fiir D eutschlands ausw iirtige  B eziehungen  
bleiben iniissęn. D ann  is t ab e r aucli der A usbau 
der deutschen K riegsflo tte  und der unseres iiber
seeischen K abe lne tzes  ein G ebot der Selbst- 
e rlia ltu n g ; w ir b rauchen  dabei n u r dem nach - 
ahm ensw erthen  H eispiele E n g lan d s  zu folgen. W ir 
b rauchen  K riegsschiffe zum  S chu tze  deu tschen  
B esitzes- und E in llusses im A uslande und jedem  
frem den E influsse eu tzogene te leg rap h isch e  V er- 
b indungęn nach  den liberseeisclien S ta tionen  d eu t
scher K riegssch iffe  zu r  E rh a ltu n g  der le tz te re n , 
unseres E es itz e s  und E in llusses, w ie E n g lan d s  
B eisp ie l le h r t,

D er A nfang  dazu  is t m it der L egung  des 
K abels E m den-V igo  durch  die deutsche See- 
T e leg rap h en g ese llsch a ft in K o ln  gem ach t w orden .*  
D ieses K abel, das sieli s e it dem 24 . D ecem ber 1896  
im B etrieb  befindet, so llte  zun ilchst den T ele- 
g ram m verkeh r D eu tsch lands m it S pan ien , P o r 
tuga l, A frika , S iidam erika, O stasien  und  A u stra lien  
y erm itte ln , aufserdem  ab e r eine F o rtse tz u n g  nach 
den A zoren  und N ordam erika  e rh a lten  und a ls- 
dann auch den deu tsc li-am erikan isclien  V erkeh r 
aufnehm en. E s w urde indefs schon in  den e rs ten  
zw ei Ja h re n  seines B estehens durcli den V erk eh r 
so s ta rk  in  A nspruch  genom m en, dafs es sich 
ais no thw end ig  e rw ie s , eine neue Y erb iudung  
von E m den nach  New Y ork  h e rzu s te llen . Ih re  
A u sfu lirbarke it w urde  dadurch  erm oglich t, dafs 
m it E nde des J a h re s  1899  der Y e r tra g  m it der 
A nglo-A m erican T e leg rap h  C om pany ab lau ft, der 
d ieser G esellscliaft das A lle in rech t der B eforde-

* Das erste deutsche 471,65 km lange Untersee- 
kabel wurde 1871 von einer Privatgescllschaft zwischen 
Emden - Borkilm-L o westoft gelegt. Die Reiclis-Tele- 
graphenyerwaltung verfiigte 1876 allein iiber das 
41,43 km lange Kabel Kiigcn-TrcHeborg (Sehweden). 
1880 legte eine deutsche Gesellschaft das Kabel 
zwischen Horcr-Sylt-Arendal (Norwegen) vou 470,58 km 
Liinge. In (len Besitz des Reiclis kam die halbe Liinge 
des Kabels Alsen-Fiinen mit 5,56 km. Eiue grofsere 
Yermehrung tra t 1890 durch das 1600,3 km lange Kabel 
Emden -Greetsiel-Yaleneia (Irlańd), ferner durch das 
Kabel Cuxhaven-Helgoland 76,03 km u. s. w. ein. Das 
Kabelnetz enveiterto sich dann im inueren Yerkehr 
mit den deutschen Insel, dann durch ein 515,07 km 
langes Kabel zwischen Emdcm-Borkuin-Bacton (Eng
land), durch eine zweite Yerbindung vou Riigcn nach 
Sehweden, 62,21 km, so dafs 1896 das deutsche Kabel
netz eine Linienliinge von 3760,01 km hatte. Ende 
des Jahres 1896 tra t das 2060,28 km lange, der deut
schen Tiefsecgesellschaft; gehorende Kabel Emden-Yigo 
(Spanien) hinzu. Durch das im Jahre 1900 zur Aus- 
legung kommende 80S0 km lange Kabel Emden-Azoren- 
NewYork wird das ganz allmiihlich aus kleinen An- 
fiingen heryorgewachsęne deutsche Kabelnetz 13 900 km 
Linienliinge mit einer Leituugsliinge von 17 500 km 
erlangen, in dern ein Anlagekapital von 84 624 000 ,Ji 
steckt. — Siehe Steigeruńg der Deutschen Seeinteressen 
von 1896 bis 1898.

ru n g  von T eleg ram m en  aus D eu tsch land  nach 
A m erika  sichert.

N achdem  die F irm a  F e lte n  &  G uilleaum e in 
Miilheiin a. R hein  die E rlau b n ifs  zum  A nlanden  
des K abels an der deu tschen  K iiste e rh a lten  
h a tte , b ilde te  sich  zu r  D urchftih rung  des U n ter- 
nehm ens am 2 1 . F e b ru a r  1899  zu K oln  die 
„D en tsch  - A tlan tisch e  T e leg rap h en g ese llsch a ft“ , 
die hi a lle  R ech te  und P flic liten  der F irm a  
F e lten  &  G uilleaum e h insich tlich  des K abels e in tra t 
und vom P rils id en ten  Mc. K in ley  die E rlau b n ifs  
z u r  L an d u n g  des K abels an  d e r  K iis te  d e r V er- 
e in ig ten  S ta a te n  von N ordam erika  e rh ie lt. D as 
K abel w ird  in diesem  J a h re  von E m den iiber. 
B orkum  nach  den A zoren, nach  H o rta  au f  der In se l 
F a y a l, und  yon d o rt nach  N ew  Y ork  g e leg t, von 
E m den b is zu den A zoren  von d e r R eichs-T ele- 
g rap h en v erw a ltu n g , von d o rt nach A m erika von 
d er K abe lgese llsc lia ft in B etrieb  genom m en w erden.

E s  w ar z u e rs t g e p la n t w orden , das deutsch- 
am erikan isc lie  K ab e l an  der englischen  K iis te  
an landen  zu la s s e n ; indessen  w urde  die Ge- 
nehm igung  zu r  A n landung  des K abels in E n g 
land  von Seiten  der englischen  R eg ie ru n g  v e r- 
w eigert. E s  m ufste desw egen \-oti der A n landung  
in  E n g lan d  abgesehen  w erden  und w urde  be- 
schlossen , a u f  den A zoren  an landen  zu  lassen , 

i w as u n te r  den Umstślnden die p ra k tise k s te  L osung  
d e r F ra g e  w ar. D ie K abelliinge zw ischen Em den 
und den A zoren  (F ay a l) is t  e tw a  3 5 5 0  km  und  die 
von E n g lan d  nach  N ew -Y ork  e tw a  4 5 3 0  km . E in e  
d iree te  V erb indung  zw ischen E m den und N ew - 

; Y ork  w iire ohne U m telegraphii-ung w egen der 
zu g ro fsen  E n tfe rn u n g  n ich t au sfiih rb ar. Um 
nun au f  den A zo ren  zu  landen , bedui-fte es e rs t 
e iuer Y erstU ndigung m it der E u ro p ę  & A zores 
T e leg rap h  Com pany, w elche In h ab e rin  der von 
der T e leg rap h  C onstruction  & M ain tenance Com- 
pagny  im J a h re  18 9 3  von der P o rtu g iesisc lien  
R eg ie ru n g  erw orbenen  au ssch lie fs lichenL andungs- 
re c h te  au f  den A zoren  w a r, Z u r B ed ingung  
w urde  g e s te ll t, dafs die T e leg rap h  C onstruction  & 
M aintenance Com pany das e rs te  K ab e l lie rs te llen  
und  legen  so llte . E s  w a r um so w en ig er be- 
denklicli, a u f  d iese B ed ingung  einzugehen , ais 
e inestheils  die H e rs te llu n g  eines solclien K abe ls  
in  der der F irm a  F e lte n  &  G uilleaum e gehorigen  
K ab elfab rik  w egen  d e r S ch w ierig k e it des T ra n s- 
p o rts  n ich t g u t m oglich w a r und an d e ren th e ils  
die neue K ab e lfab rik  in  N ordenham  noch in  der 
A n lage  begriffen  is t, vo r allem  ab er ein zu r 
L eg u n g  des K abels geeigne tes K abelscliiff b ish e r 
in D eu tsch land  g efe lilt h a t. D ie H e rs te llu n g  und 
L eg u n g  des e rs ten  K abels is t  d ah er der T e le 
g rap h  C onstruction  & M ain tenance C om pany m it 
der B ed ingung  u b e rtra g e n  w orden , dafs die dazu  
e rfo rderlichen  K upfer- und  A rm atu rd rilh te  von 
der F irm a  F e lte n  &  G uilleaum e bezogen w erden  
m iifsten. D agegen v e rz ich te te  die E u ro p ę  & 
A zores T e leg rap h  Com pany au f  ih re  A lle in rech te
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zu r A n landung  von K abeln  au f  den A zoren  zu  | 
G unsten des deu tschen  U nternehm ens.

Da die F irm a  F e lte n  &  G uilleaum e die u n te r 
ilirer L e itu n g  stehende T ie fseekabe lfab rik , die 
,,N orddeutschen S eek ab e lw erk e11, die an der 
W eserm iindung bei N ordeuliam  e rb a u t w orden  
ist, b innen kurzem  in B e trieb  se tzen  w ird , 
konnen a lsdann  die K abel un m itte lb a r in  K abel- 
dam pfer verladen  w erden . Zu diesem  Zw ecke 
w ird in n ach ste r Z e it de r b e re its  e rw ah n te  K abel- 
dam pfer „von P o d b ie lsk i11 verw endungsfah ig  zu r 
Y erfiigung stehen , derselbe is t jedoch  fiir das L egen  
eines K abels durch  den A tlan tisch en  O cean zu  k leili. 
Der B au  eines g rofsen , fiir diesen Z w eck geeig- 
neten  K abeldam pfers is t e rs t in  A ussich t ge- 
nonnnen. W ir  bezw eifelu  n ich t, dafs die m afs- 
gebeiulen S te llen  das B edauern  der deu tschen  
betheilig ten  In d u s trie  und  w e ite r K re ise  des d eu t
schen V olkes iiber die U ngunst der V erh iłltn isse  
theilen , die dazu  z w a n g e n , das A uslegen  des 
K abels e iner ausland ischen  F irm a  zu  iib ertrag en .

W ie das W e ltk a b e ln e tz , so is t auch  d ieK ab e l-  
dam pferflotte d e r W e lt  fa s t g an z  in  englisclien 
H anden. Y on den 42  g eg en w artig  vo rhandeneu  
K abeldam pfern gehoren  32  englisclien  G esell- 
schaften ; v ier fiih ren  die franzosisc lie , zw ei die 
danische F la g g e  und je  e iner dio der Y ere in ig ten  
S taa ten  von  N ordam erika , I ta lie n s , C hinas und 
Jap an s . D er g ro fs te  K abeldam pfer is t der der 
T elegrap li C onstruction  & M ain tenance Com pany 
in London gehorende „ A n g lia 11, der 18 9 8  von 
Y ickers Sons &  M axim g eb au t w u rd e  und  6 5 1 4 1 
T rag fah ig k e it h a t. D ie n ach st g ro fsten  K abel- 
dam pfer s in d : „ S c o tia 11, derselben  G esellschaft 
gehorig , von 4 6 6 7  t,  „ F a ra d a y 11, der F irm a  
Siem ens B ros & Co. geho rig , m it 4 9 1 7  t, 
„S ilvertow n“ , der In d ia  R ubber Company g e 
horig, von 4 9 3 5  t. D er der le tz te re n  G esellschaft 
gehorende „ In te rn a t io n a l1* is t .Mitte D ecem ber 
1899 bei B eachy  H ead  in  B irlin g  G ap g esch e ite r t.

E s sp rechen  g liick licherw eise  a lle  A nzeichen 
d a ftir , da ls der begonnene A usbau  des d eu t
schen S eekabe lne tzes r i is t ig  fo rtsc lire ite ii w ird . 
Die in B erlin  g eb ilde te  „ O steuropaisclie  T ele- 
g raphen -G ese llschaft11 w ird  im A nsclilufs an  die 
im N ovem ber 1899  u n te r  V e rw a ltu n g  der d eu t
schen R eichspost dem V erk eh r iibergebene d irec te  
T eleg raphen lin ie  B e rlin -B u k a re s t und  dereń  F o rt-  
se tzung  nach  dem aufb liihenden  rum anisclien  
H andels- und K riegs lia feh  C onstanza  (das friiliere 
K ostendsclie) von  h ie r ein S eekabel nach  K on- 
stan tinopel legen, so dafs in  n ach ste r Z eit B erlin  
und K onstan tinope l durch  eine d irec te  T ele- 
g raphenlin ie  verbunden  sein w erden . D ie rum a- 
nisclie R eg ie ru n g  h a t sich  au f  3 0  J a h r e  ver- 
p flich te t, n iem and das L egen  eines K abels 
zw ischen Rum&nien und der T iirk e i zu g e s ta tte n .

R ufsland , dem m aclitigen  po litischen  G egner 
E ng lands, w a r es d u rch  seine geograph ische  L age 
moglich, eng lische K abel von se in er K iiste  fern-

zu lia lten . D as K openhagen  m it P e te rsb u rg  ver- 
b indende O stseekabel g eh o rt der dan ischen  „S to rę  
N ord iske T elegi-af S e lsk ab 11, die auch  den tra n s -  
sib irisclien  U n te rg ru n d tc leg rap h en , die U eber- 
landslin ie  von P e te rsb u rg  nach W lad iw ostok , 
so>vie die von h ie r iiber g anz  O stasien  sich 
e rs treck en d en  L iu ien  b e s itz t und diesen H afen  durch 
S eekabel m it e iner A nzalil der w ich tig sten  Ila fen - 
p la tz e  in Cliina, J a p a n  und K o rea  verb u n d en  h a t 
oder zu v erb in d en  im B egriff ste lit. An d ieser K abel- 
g ese llsch a ft so llen  M itg lieder der russischen  
K aiserfam ilie  m it b e trach tlich en  K ap ita lien  be- 
th e ilig t sein , so dafs diese T e leg rap h en lin ien , die 
auch  fiir die deu tschen  In te ressen  in O stasien  
w ich tig  sind, fa s t g anz  von R ufsland  abhangen . 
A ber deshalh  w iirde auch diese L in ie  im F a lle  

; k rieg e risch e r V erw ick lungen  in  O stasien , an  denen 
R ufsland  kaum  u n b e th e ilig t b leibeu k o n n te , fiir 
D eu tsch land  w alirsclie in lich  au fser B e tra c h t kom- 
men. J e  m ehr sich die w irth sch a ftlich en  Be- 
ziehungen  D eu tsch lands in  O stasien  lieben , um 
so m ehr w ird  die H e rs te llu n g  e igener T ele- 
g i'aphen lin ien  do rth in  fiir uns no thw endig .

D en V ere in ig ten  S ta a te n  von N ordam erika , 
die fiin f den N ew  Y ork  e r K abe lgese llschaften  g e 
horende tra n sa tla n tisc lie  K abel besitzen , schein t 
die E rw erb u n g  der H aw ai-In se ln  aus dem G runde 
besonders w erth v o ll gew esen zu  se in , um  d o rt 
ih r  den S tillen  O cean von  S . F ranc isco  nach 
M anila  du rchk reuzendes K abel landen  zu konnen. 
D ieses K abel soli aufserdem  noch iiber W ak e  
Is lan d  und  G uam , die siid lichste  der M ariannen- 
inse ln , gelien. D ie s ta a tlich e  G enehm igung zu r 
H e rs te llu n g  dieses K abels w ird  in k iirz e s te r  Z eit 
e rw a rte t. A us der E n tste liu n g sg esch ich te  des 
P la n e s  fiir diese K abelverb indungen  g e h t deu t- 
licli die A bsich t der R eg ie ru n g  h e rv o r , jed e  eng 
lische E inm ischung  fe rn z u h a lte n , um u n g es to rt 
ih re  colonialen  Ziele verfo lgen  zu  konnen.

A uch in  H o llan d , der d r itte n  europilisclien 
C olonialm acht au fse r E n g la n d , g ew in n t die ein 
Loskom m en vom englisclien T elegi'aphenm onopol 
an streb en d e  B ew egung  im m er m ehr A usb re itung . 
M an s a g t d o r t :  ..W u rd en  die N iederlande  in 
e inen K rie g  m it E n g lan d  yerw ick e lt, dann  w iirde 
die te leg rap h isch e  V erb indung  zw ischen  l l a a g  
und B a ta v ia  so fo rt ab g esch n itten  se in , denn in  
S ingapore  s i tz t  auch  ein eng lischer C en so r!“ 
U nd nun w ird  vorgesch lagen , dafs D eu tsch land , 
F ran k re ich  und  die N ied e rlan d e , die gleiclies 
In te re sse  daran  haben, sich zu r  H e rs te llu n g  te le - 
g rap h isch e r Y erb indungen  nach  O stasien  und O st- 
indien vere in igen . D ieser V orsc lilag  w ird  durch 
das erfreu liche  E rgebn ifs g e re c h tfe r tig t, das m it 
dem K abel E m den-V igo  e rz ie lt  w u rd e , w eil es 
au fse r dem deu tschen  auch  den V erk eh r der 
śk an d inay ischen  L an d e r, R u fslands u. s. w . auf- 
nahm . D enn es is t  nach  den b e re its  vorhandeneu  
B eisp ielen  und  V organgen  unzw eife lhaft zu  e r
w a rten , dafs die en g lisc lien , K abelgesellschaften
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je d e r  iteu m it ihnen  iu  W e ttb ew erb  tre ten d en  
K abellin ie  m it einem G eb iih renkrieg  en tgegen- 
ti 'e ten , indem  sie die G eb iih rensatze  fiir T elegrainm e 
e rn ięd rigen  uud  so den w irth sch a ftlich en  E r t r a g  
der. neueu  L in ie  von yornhere in  herabdriicken . * 
D a bei a llen  d re i Colonialm iichten fiir diese T ele- 
g rap lien lin ien  n iclit kaufim innische R iicksichten  
a lle in , sondern  in liohem .Mafse n a tiona le  und 
s tra teg isch e  G esich tspunk te  m itsp rechen , so w iirde 
ilm eń durch  S ta a tsu u te rs tiitz u n g e n  so lan g e  fo rt- 
zuhelfeu  seiu , w ie es b e i den R eichsdam pferliu ien  
m it so glftnzendem  E rfo lge  gescliehen is t, bis die 
Z eitum stiinde ilire w irth schaftlichen  Y erliilltn issę  
liinreichend gebessert haben. Ob a b e r das Zu- 
standekom m eń eines solchen V e rtra g s  zw ischen 
D eutsch land  und F ra n k re ic h  iib erh au p t m oglicli 
oder aucli n u r w iinschensw erth  sein k onn te , das 
is t eine andere  F ra g e , d e r w ir  liier n ich t niUier 
tre te n  w ollen. F iir  D eu tsch land  is t die H e rs te l
lung  eines eigenen, m indestens eines au fser eng- 
łischem  E influfs stehenden  un tersee isc lien  K abel- 
n e tze s ein G ebot der S e lb s te rlia ltung .

D eu tsch land  is t au f dem W eg e , diese Selb- 
stiind igke it sieli zu yerscnaffeii. D ie A ctiengesell
sch aft „N orddeu tsche  S eek ab e lw erk e11 is t  se it dem 
Som m er 1899  m it der E rr ic litu n g  e iner F a b rik  zu r 
H e rs te llu n g  von  T iefseekabeln  an der W cse r- 
m iindung bei N ordenham  au f einem  10 h a  grofsen  
G rundstiick  b eschaftig t, die yoraussie litlich  im 
F riih ja b r  19 0 0  in B etrieb  tre te n  w ird . D ie 
B au ten  sind  in so lclier G rofse ang e leg t, dafs er- 
fo rderlichen fa lls  der lie tr ie b  in k u rz e r  Z e it m it 
g e rin g en  K osten  sich verdoppeln  lilfst und dafs 
dann  ein tran sa tla n tisc h e s  K abel in 100  T ag en  
lie rg e s te llt w erden  kann . Um das fe rtigw erdende  
K abel d irec t in das K abelscliiff re r la d e n  zu 
konnen , w urde  die F a b rik  au fserhalb  des W escr- 
deiches au f  ein durch A nsch iittung  um 3 bis 5 m 
gehobenes Gel&nde g e leg t, das strom w iirts  durch  
eine 0 ,5  m iiber N ied rigw asser h inaufreichende 
e tw a  5 0 0  m lange  S teinboscliung gegen  W ellen - 
sc lilag  und  S tu rm flu then  gesc liiitż t is t. F iir  das 
A nlegen der D am pfer is t  ein P ie r  e rr ie h te t, an 
dessen  K opf bei N ied rig w asser noch im m er 8 m 
W asse rtie fe  b leiben.

Die Y o ra rb e iten  fiir den Bau dieses K abel- 
w erk s  w aren  von der aus dem F ra n z  Cloutlischen 
K ab elw erk  hervo rgegangenen  A ctiengesellschaft 
„L an d - uud Seekabelw erke  in  K iiln -N ippes11 im 
F riih ja lir  1899  nahezu  b een d e t, a is  die F irm a 
F e lte n  &  G uilleaum e im  V erein  m it der ..D eutsch- 
A tlan tisch en  T e leg rap lien  - G ese llsch a ft11 dieses 
W e rk  fiir die von ih r am  27 . M ai 1899  g eg riinde te  
G ese llsch aft „N orddeu tsche  S eek ab e lw erk e11 e rw arb  
und die teclm ische L e itu n g  der F a b rik  ubernahm . 
Schon ih re  V org ilngerin , die G esellschaft ..L and- 
und S eek ab e lw erk e11, h a tte  den am 9. N ovem ber

* Ueber dic Bewegung gegen die holien Kabel- 
gdbifliren in England s. „Elektrotecłinischo Żeitschriftu 
vom 4. Januar 1900 Heft 1.

1899  vom S tape l ge laufenen  K abeldam pfer „von 
P o d b ie lsk i11 bei der F irm a  D avid  J .  D unlop & Co. 
im O ctober 1898  in B este llu n g  g eg eb en , nach- 
dem die deu tschen  Schiffsw erften  e rk lilr t iia tten , 
w egen  an d e rw e ite r Inansp ruchnahm e den Bau des- 
selben, bei der g e s te llten  k u rzeń  L ie fe rfris t, n iclit 
iiberiiehm en zu konnen. fnzw ischen h a t der 
D am pfer am 3. F e b ru a r  d. .i. seine y e rtra g s -  
miifsige P ro b e fa h rt m it gu tem  E rfo lg  bestanden  
und  die R eise  von P o rt-G lasg o w  nach N orden- 
ham , seinem  k iin ftigen  H eim athsliafen , an g e tre ten .

D er K abeldam pfer is t g an z  aus Siem ens- 
M artin s tah l nach den R egeln  und  Y orscliriften 
des G erm anischen L loyd  fiir dic lloe.hste K lasse  
a is  Spardeckdan ip fer g eb au t und a u sg e riis te t (siehe 
A bbildungen  im T ex t und au f der T afe l). E r  h a t 
in der W asse rliu ie  7 7 ,7  m L iin g e , iiber die 
A ufsenseiten  der P la t te n  gem essen 10 ,7  m B re ite ,
7 .2  m R aum tiefe  bis zu r U n te rk an te  des O ber- 
decks, 4 ,9  m bis zu r  U n terkan te  des Zw ischen- 
decks, bei vo lle r A usriistung  fiir die See eine 
L adefah igkeit von 1300  t, die einem  T iefseekabel 
von e tw a  1 i 00  km  L an g e  en tsp rich t, und liierbei 
einen T ie fgaug  von 5 m. E r  is t a is  Zwei- 
schraubendam pfer g eb au t und dem entsprechend  
m it zw ei stehenden  D am pfm aschinen von drei- 
s tu figer D ainpfspannuug  und OberflttClienconden- 
sa tion , im R aum  7>, au sg e riis te t, d ie zusam m en 
1 6 0 0  P . S. en tw ieke ln  und bei e in e r B e ladung  des 
D am pfęrs m it 5 0 0  t  w ilhrend  der P ro b e fa m t dem 
Schiff 13 K noten  G eschw ind igkeit geben  sollen. 
D ie C ylinder haben  4 3 0 , 72 3  und  12 0 0  mm 
D urchm esser bei 8 3 8  nim K olbenhub. Jed e  M a
schine is t m it e iner E d w ard sch en  L u ft-  und e iner 
K reiselpum pe zum  H indu rc litre iben  des K iihl- 
w assers  durch  die C ondensatoren  verselien. P um - 
pen , V o rw an n er , F il te r  und Y erdam pfer (letzteroi- 
nach  D avies P a te n t)  fiir das S peisew asser sind 
n eu este r C onstruction .

D en D am pf fiir die H aup tm asch inen  liefern  
zw ei E inenderkesse l von 5,1 m D urchm esser und
3 .3  m L iinge m it 3 F eu eru n g en  fiir einen Be-, 
tr iebsdam pfdruck  yon 12 A tm osphilren. Dii>Kessei 
sind im R aum  K  u n te rg eb rach t. J e d e r  K essel 
h a t einen S cho rnste in . F iir die H iilfsm aschinen 
is t  ein besonderer g i'ofser D am p fk es le l vo rhanden . 
D ie beiden Schiffssćhrauben haben  v ie r durch 
Scln-aubenholzen v e rs te llb a r  au f  d e r N ahe be- 
fe s tig te  b ronzene  Schraubenfliigel.

D e r K abeldam pfer ,,von P o d b ie lsk i"  h a t einen 
stai-k iiberfa llenden  V ordersteven , in dessen oberem  
Ende die L e itro llen  fiir die K abel liegen . D as 
lle ck  is t e llip tiscli nach  ach te r ausladend  und 
tr iig t oben nacii der B ackbordseite  h in  g leiclifa lls 
eine K ahe lle itro lle . D iese L age der L e itro llen  im 
B u g  und H eck  is t g ee ig n e t, ein Scheuern  des 
K abels am S chiffsrum pf w ah rend  des A rbeiteus 
m og lichst zu re rm eid en . D ieser R o llen lag e  ent- 
sprechend  is t das Schiff m it zw ei K abelm asch inen  
von Jo h n so n  & P h ilip p s , Old C harlton  L ondon,
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ausg eriis te t. D ie au f  dem A ch terdeck  au fg es te llte  
M aschine is t  n u r zum  A uslegen  e in g e rich te t. 
Ih re  T rom m elachse tr ilg t zw ei B rem srad e r und 
ein g rofses S po rn rad , das m it e iner H oclidruck- 
m ascliine von 60  P . S. v e rk u p p e lt w erden  k an n , 
w enn w ah ren d  des A uslegens das K abel w ieder 
e ingeho lt w erden  m ufs. D ie M aschine w ird  aus- 
g esc lia lte t, w enn  sie ffu- den B e trieb  der T rom m el 
n iclit e rfo rd erlich  is t. D ie B rem srad e r sind durch 
V erseh ieben  von G ew ich ten  au f  einem H ebel 
m itte ls  S chraube und  H a n d ra d , w odurch die 
h o lzernen  B rem sk lo tze  m it einem  en tsp rechenden  
D ru ck  gegen  die R ftder g ep re fs t w e rd e n , fiir 
einen bestim m ten  K abelzug  genau  e in s te llb a r. 
Zum M essen des K abe lzugs litu ft das K ab e l durch 
ein zw ischen  d e r K abeln iasch ine  und der L e itro lle  
a u f  D eck au fg es te llte s  D ynam om eter. D as is t  
w ich tig , dam it das K abel n ich t iiber eine se iner 
Z erre ifs fe s tig k e it angem essene G renze’ h inaus 
b e la s te t w ird . D a die B eansp ruchung  des K abels 
au f  Z e rre ifs fe s tig k e it m it der T iefe  w ślch s t, in 
die es v e r le g t w ird , so w ird  d a ra u f  durch  die 
S tiirke  der B ew elirnng  des K abels m it v e rz in k ten  
E isen - oder S tahlscliu tzdr& liten  R iicksich t ge- 
nommen. D em entsp rechend  w ird  das K abel in 
d re i S ta rk en , fiir die K iis ten streck en , fiir m ittle re  
und  fiir g ro fse  T iefen , au sgefiih rt. W ie  in der 
L ange, so sind  auch  die be iden  K abel in  der 
S tiirke  der kup fernen  L e itu n g sad e rn  fiir die S treck e  
Borkum  - F a y a l (A zoren) und  F a y a l - N ew  Y ork 
(Coney Is lan d ) w s c l i ie d e n ,  n iclit n u r  aus m echa- 
n ischen  K ucksich ten , sondern  auch iu  K iicksich t 
au f  die b esten  B e trieb se rg eb n isse . D anach be
t r a g t  das G ew ichf au f  der S treck e  B o rk u in -F ay a l
9 0 ,5  kg  K upfer, 61 ,2  k g  G u ttap e rch a , und  au f 
d e r S treck e  F a y a l-N e w  Y ork 1 46 ,8  k g  K upfer,
8 3 ,2  k g  G u ttap e rch a  au f  den K ilom eter K abel.

Die K abeln iasch ine im B ug  is t  zum  A uslegen 
nnd A ufnehm en von K abeln  e in g e rich te t und h a t 
deshalb  zw ei T rom m eln  (sielie T a fe l, O berdecks- 
p lan ) , dereń  je d e  m it e iner e igenen  A n trieb s- 
m ascliine, beides H odu lruckm asch inen  von je  
110  P .  S .,  s ich  d e ra r t  yerk u p p e ln  la f s t ,  dafs 
eine oder beide M aschinen eine oder beide T ro m 
meln befcreiben konnen . Jed e  M aschine is t  fiir 
zw ei G eschw indigkeiten  e in g e rich te t, die S teuer- 
bordm aschine fiir 1 und  2 ' / 2, die B ackbordm ascliine 
fiir 2 lU und 4  K noten .

B eide A ntriebsm aach inen  ste lien  au f  dem 
Z w ischendeck, ebenso die T rom m eln m it den 
E in rich tim gen  zum  A łm ehm en des K abels von 
denselben ; die T rom m eln  ra g e n  durch  eine gi’ofse 
L u k ę  im O berdeck bis 60  cm iiber dasselbe 
h inauf. D ie zusam m engekuppelten  M aschinen 
verm ogen  in  lan g sam er F a h r t  ein K abel u n te r 
einem  Zuge von 25  t  aufzuholen . F iir den M a- 
sc liinenfiih rer is t im Y order-, w ie  im A chtersch iff 
ein erh o lite r S tan d  h e rg e r ic h te t, der ihm  eine 
U ebersicht, iiber die g an ze  M aschinenaillage ge- 
w ilh rt und von dem aus d e r U m steuerungshebe l

%
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und  die B rem srilder sieli beąuem  bedienen lassen . 
Den T rom m eln  w ird  (las K abel au s einem  der 
K ab e lb eh illte r iiber L e itro llen , w ie aus dem O ber- 
deeksp lan  e rs ich tlich  is t, zu gefuh rt. D am it h ierbei 
das K ab e l von den yerscliiedenen  Beli&ltern ber 
fre ie  B a lm  findet, sind V order- und  A cliterscliiff 
g an z  k la r . Zw ei K ab e lb eh a lte r liegen  im Y order-, 
e iner im H in te rsch iff; der v o rd e rs te  h a t 7 ,92  m 
D urchm esser und  3 ,2 8  m T iefe , der zw eite  9 ,6  m 
D urclim esser und 3 ,1 2  m T iefe , der im A ch ter- 
sebift' 8 ,5 8  m D urclim esser und .'j,ii(> m T iefe , 
a lle  d re i haben  einen G resam mtinlialt von e tw a 
(>00 cbm. In  der M itte jed e s  B eh iilte rs  s te lit 
ein B lechkegel, der u n ten  1 ,8 3 , oben 1 ,07  m 
D urclim esser nnd  nahezu  eine der T iefe  des 
B eh iilte rs  en tsp reehende  H olie h a t. D urcli ilin 
w ird  das gleichm iUsige H in au sle iten  des K abels, 
olm e K nicke en ts te lien  zu lassen , aus dem m it 
W a sse r  gefiillten  B eliillter zum  R o llengang  u u te r- 
s t ii tz t .  U n te r den K abelbeliiłltern  liegen  Rilum e 
fiir W a ss e rb a lla s t nnd  zum  T rim m en (iu die 
r ic h tig e  L ag e  b rin g en , zum  gleiclim iifsigen Be- 
las ten ) des Schiffes, die zusam m en e tw a  30 0  cbm 
W a sse r  fassen uud  durch P um pen nacli B edarf 
e n tle e r t w erden  konnen.

D as aus T eak h o lz  h e rg e s te llte  O berdeck 
la u f t g la t t  von vorn  b is ac lite r und tr llg t vor 
und  h in te r  den beiden S cho rnste inen  D ecksauf- 
b au ten . Im  b in te ren  B aum  des vorderen  grofsen 
D eekhauses belindet sieli die D am pfsteuerinasch ine, 
w ah rend  im  yó rd eren  T he il ein  g ro ises Zim mer 
fiir den Capitiln und  der K arten rau m  e ingerich te t 
i s t ,  d ariiber lieg t die C om m andobriiekc, von 
w elcher die R u der- und M ascliinentelegraphen, 
sow ie F e ru sp rech le itu n g en  nach  den beiden K abel- 
m aschinen , dic auch  u n te r  sieli durch F ern sp rec lie r 
y e rb u n d en  sind, ausgehen . Das h in te re  D ecks- 
liaus en tlia lt K uchen- und Y orra th sraum e.

D as Z w ischendeck is t aus P itc h  P in c-H o lz  
h e rg e s te llt;  a u f  ihm sind  die Rilume fiir die 
S cliitfsofliz iere , K abelingen ieu re , E le k tr ik e r , K abel- 
m annschaften  u. s. w . e ing e rich te t, w ie aus dem 
Z w ischendecksp lan  au f der T afe l ers ich tlich  ist- 
D ie W ohnr& um e fiir die M atrosen und H eizer 
liegen  u n m itte lb a r h in te r  dem C ollisionsscliott,

Bericlit iiber in- und

Patentanmeldungen,
w e lc h e  von dem  a n g eg e b e n e n  T a g e  a n  w i ł h r e n d  z w e i e r  
M o n a t e  zu r  E lns lch tnahm e  fUr J e d e rm a n n  im Kaiserl ichen 

P a łe n ła m t  in Berlin aus l i egen .

25. Januar 1900. KI. 31, W 14908. Verfahren 
utul Maschine zum Einformen von Gufsmodellen. 
Johnnn Wottle, Wien, Lienfeldergasse 26; Vertr. Dr. 
W. Haufsknecht und V. Fels, Berlin, Potsdamerstr. 115.

KI. *19, K 17 598. Hydraulische Scheere, Locli- 
maschine oder dergl. mit Nieder- und Hochdruck.

dem vordei’sten , vom Schiffsboden b is zum  O ber
deck h inau fgefuh rten , besonders s ta rk  gebau ten  
der im Schiffe vorhandeuen  Q uerschotten . V or 
dem H eizriium scho tt lieg t das P riifz im m er der 
E le k tr ik e r . D ie g an ze  B esa tzu n g  des Schiffes, 
einscb liefslich  der E le k tr ik e r  und  K ab e la rb e ite r , 
beste lit aus 70  K bpfen.

D er D ainpfer is t m it e lek trisch e r B eleuch tuug , 
sow ie m it einem grofsen  e lek trischen  S cheinw erfer 
yersehen  und m it seclis B ooten au sg ertis te t. E r  
tr iig t zw ei S tah lm asten  m it der T ak e lag e  eines 
G affelselioners. Bei jedem  J la s t  befindet sieli 
eine D am pfw inde m it allem  Z ubelior, um  den 
L adebaum  beim  A rbe iten  m it B ojen, S uchankern  
u. s. w. zu  handhaben .

Bei seinem  geringen  F assungsverinogen  von 
n u r e tw a  1100 . km  T iefseekabel gen iig t der 
K abeldam pfer „von P o d b ie lsk i“ n ich t zum  L egen  
tra n sa tla h tisc h e r  K a b e l; seine H aup tau fgabe  w ird  
y iclm ehr im  In s tan d h a lten  und  A usbessern  der 
der deu tschen  E eie lispost gehorenden  K abel in 
der O st- und N ordsee bestelien . B islier m ufsten 
die h ie rdu rch  bed ing ten  A rbe iten  von  englisclien 
K aheldam pfern  au sg efiilir tw erd en . A ufserdem w ird  
der „von P o d b ie lsk i11 natiirlic li aucli zum  A uslegen 
k iirz e re r, seinem  F assu n g srau m  en tsp rechenden  
K abel V erw endung flnden. Zum A uslegen tran s- 
a tla n tise h e r  K abel is t die B eschaffung eines K abel- 
dam pfers von e tw a  8 0 0 0  t  G rofse in A ussielit 
genom m en, der n ich t en tbehrlich  is t, w enn  sieli 
D eu tsch land  im A uslegen la n g e r  T iefseekabel 
vom A uslande unabhitng ig  m achen w ill.

W ie  no thw end ig  es is t, uns von den eng- 
lischen K abelgese llse liaften  in  je d e r  B eziehuug  
fre i zu  m achen , le h r t  das V erlia lten  der 
englisclien  K riegsschiffe in der B esclilagnahm e 
deu tscher R eichspostdam pfer. W e n n  au f  diese 
W eise  von E n g lan d  an  die S te lle  des b islier von 
dfeu C u ltu rs taa ten  im W e ltv e rk e h r  zu r  See resjiee- 
t i r te n  Y o lkerrech ts  ,,das R ech t des S ti lrk e re n 11 
g e se tz t w i r d , dann z w in g t uns d e r T rieb  der 
S e lb s te rh a ltu n g , unsere  W e h rfa h ig k e it zu r  See 
dlirch Y erm ehrung  u n se re r K riegsschiffe so zu 
s t iirk e n , dafs w ir uns w eliren  konnen; dazu 
hrauchen  w ir auch eigene Seekabel.

ausliindische Patente.
Kalker Werkzeugmaschinenfabrik L. W. Breuer, Schu- 
macher & Go., Kalk bei Koln a. Rh.

KI. 49, W 14 700. Maschine zum Herstellen von 
DrahtstifLen. Jacob Wikscbtrem und Peter Krutikow, 
Bolschaja Wasil-kowskaja 36, Kiew, R ufsl.; V e rtr .: 
Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 36.

29. Januar 1900. KI. 5, N -4823. Gesteinbohrer 
mit auswechselbarer Schneide. James Nicholson,
Berlin, Rugenerstr. 5.

KI. 7, F 11756. Verfahren und Einrichtung zum 
Ausgluhen h a r te r  M etalldrahte in Gltihgefalsen. 
Berliner Feindrahtwerke, Gesellschaft mit besebrankter 
Haftung, Berlin, Oranienstr. 6.



15. Februar 1900. Bericht Uber in- uud auslitndische Patenie', Stahl uu<i Eisen. 223

KI. 20, G 13 242. Zugkraftorgan fflr maschinelle : 
Fórderung. Carl Glinz, Rothehutte i; Harz.

KI. 31, K 18312. Maschine zur Herstellung von 
Kernen fur Massenartikel; Zus. z. Pat. 106 688. Albert 
Knuttel, Remscheid, Baulusstr. 5 f.

KI.31,.L 13 548. Ausflufsmundstuck. Emil Lever- 
mann, Hagen i. W., Langestr. 56.

KI. 40, G 13 504-. R5st- und Gluhofen mit dreh- 
barem, ringfOrmigem Herd. Gesellschaft des Emser 
Blei- und Silberwerks, Ems.

KI. 49, A 6591. Maschine zum Abscheeren und 
Lochen der Speichen von Riemscheiben aus Blech. 
The American Pulley Co., Philadelphia, V. St. A.; 
V ertr.: Hugo Pataky und Wilhelm Pataky, Berlin, 
Luisenstr. 25.

KI.49, II 22 293, Hydraulische Presse oder Arbeits- 
maschine. Haniel & Lueg, Diisseldorf-Grafenberg.

1. Februar 1900. KI. 4, J 5337. Acetylen-Gruben- 
sicherheitslampe. Paul Johow, Kamphausen, Kreis 
Saarbrucken, Reg.-Bez. T rier.

KI. 10, Sch 14941. Verkokungsverfahren, ins
besondere fur Kohlen mit geringer Backfahigkeit.
H. Schild, Bochum, Nothstr. 1.

KI, 19, H 20 195. Eisenbahnoberbau mit koffer- 
ffirmigen eisernen Querschwellen. A. H aarmann, 
Osnabruck.

KI. 24, St 5752. Regelungsvorrichtung fiir Druck 
und fur Yerbrennungsluft bei Feuerungen. Emil 
Stemmler, Frankfurl a. M.-Sachsenhausen, Launitzstr.

KI. 35, M 15S26. Fangexcenter fur Fangvorrich- 
tungen. F. A. Mflnzner, Obergruna b. Siebenlehn i. S.

KI. 49, A 6557. Verfahren zur Herstellung von 
Riemscheiben und ahnlichen Radern. Actiengesell
schaft der Eisen- und Stahlwerke von Georg Fischer, 
Schaffhausen a. Rh., Schweiz; V ertr.: A. B. Drautz, 
Stuttgart.

KI. 49, B 25353. Yorricbtung zum Gleichrichten 
von Nageln mittels einer Kippkante. Alfred George 
Brookes, London , Chancery Lane 55/56; V ertr.: 
C. ROstel und R. H. Korn, Berlin, Neue W ilhelmstr. 1.

5. Februar 1900. KI. 19, F 11723. Unterlags- 
platte fur auf der Schwelle gestofsene Eisenbahn- 
schienen. A. Fleischęr, Christiania; Y ertr.: C. Fehlert 
und G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32.

KI. 40, R 13421. Vorrichlung zum Einbringen 
vón Reinigungsmitteln und dergl. in ein Metallbad. 
Moritz Priester, Berlin, Steglitzerstr. 90.

KI. 49, H 21 378. Metali-Bandsage. Wilh. Hart- 
mann, Fulda.

KI. 49, H 22447. Bolzen- und Nielenpresse mit 
Schrauben- und Reibraderantrieb. Hemer Nieten- 
fabrik Gebr. Prinz, Hemer i. Westf.

8. Februar 1900. KI. 1, M 17 453. Auswerfvor- 
richtung an Kieswasch- uud Sortirm aschinen; Zus. 
z. Pat. 103 798. Carl Martini, Hannover, IlOltystr. 12.

KI. 7, Sch 14290. Regelungsvorrichtung fiir Draht- 
ziehmaschinen. Max Schneider, Nflrnberg, Austr. 19.

KI. 31, J 5191. Verfahren zur Herstellung des 
Kernes aus nassem Form sand fflr die Gielsform ge- 
schlossener Achsbuchsen. G. & J. Jaeger, Elberfeld.

KI. 31, M 15637. T rager fur die Formen bei 
Giefsanlagen mit endloser Formenkette. The Uehling 
Company, Lim ited, Middlesborougli, Engl.; V ertr.: 
F. C. Glaser und L. Glaser, Berlin, Lindenstr. 80.

KI. 31, R 12866. Vorrichtung zum Eingiefsen 
des Metalls bei endlosen Giefstischen. Erskine Ramsay, 
Birmingham, County of Jefferson, State of Alabama, 
V. St. A.; Y ertr.: C. Fehlert und G. Loubier, Berlin, 
Dorotheenstr. 32.
“ ą  KI. 49, R  13632, Maschine zur Herstellung ge- 
schweifster Ketten aus einem zugefflhrten Metallstabe. 
David R o ch e , H arper Street 45 , Albert Scheuer, 
Kennard Street 225 und John A .S anders , Public 
Square 44, Cleveland, Cuyahóga, Ohio, V. St. A.; 
Yertr.: Otto Wolff und Hugo Dummer, Dresden.

U ebriu ichsm usterein triigu iigen .
29. Januar 1900. KI. 1, Nr. 128 068. Ais Theil 

einer Sandsiebvorrichtung eine mehreckige, mit Draht- 
netzwerk flach bespannte Trommel mit Einwurf- 
Offnung fur den zu siebenden Sand. Schuchardt & 
Schutte, Berlin.

KI. 5, Nr. 128 197. Spiralfarm iger Erdbohrer fur 
Thon, Lehm, naśsen Sand, Schlick u. s. w. mit cylin- 
drischem Blechtnantel uml mittels Mu (fen und Stifte 
verlitngerbarem. aus, EisenrShren bestehendem Ge- 
stange. H. Meyer, Haunover, Haltenhoffstr. 79.

KI. 24, Nr. 128 05G. Aus mit senkrechten Kanalen 
und doppelt konischen KOpfen versehenen Formsteinen 
und Zungen zusammengesetzter Lufterhitzer. Friedrich 
Sasse, K6ln, Perlenpfuhl 12.

KI. 31, Nr. 128334. Doppelkernstutze mit zwei 
auf den Stiftenden angestauchlen resp. angegossenen, 
verdickten Schultern. Dr. E. Th. Fflrster, Steglitz bei 
Berlin, Birkbuschstr. 9.

KI. 31, Nr. 128 336. Aus einem Stuck Bandeisen 
hergestellte Kernstutze, bei welcher die freitragenden 
Enden aus doppelter Materialstśirke gebildete Auflage- 
flachen besitzen. Carl Friedrich Tittel, Dresden.

5. Februar 1900. KI. 5, Nr. 128616. Kugelgelenk- 
verbindung der Seilgehange mit den KOnigstangen 
der Fórderschalen. F. A. Mflnzner, Obergruna bei 
Siebenlehn.

KI. 5 , Nr. 128 623. Fórderkorbsicherung mit 
zweiter Seilscheibe, auf der ein Seil mit Befestigung 
am Fdrderkorbboden lault. Alfred Hey und Heinrich 
Volke, HSrde.

KI. 20, Nr. 128512. Federzugbock fflr elektrische 
Strafsenbahnen mit horizontal oder schriig mit dem 
Drehpunkte verlaufenden Spannfedern. Dr. A. N. 
Gotendorf, Charlottenburg, Grolmanstr. 30.

KI. 20, Nr. 128513. Seilklemme mit Seilfuhrungs- 
sLuck und gegen dieses wirkendem, keilartigem Zabn- 
segment. B. Egger, St. Galion; V ertr.: Hugo Pataky 
und Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25.

KI. 49, Nr. 128 4S0. Stufenradcr-Vorgelege fur 
Eisenkaltsiigen mit vom Schalthebel ein- und aus- 
wechselbar gehaltenen U ebertragungsradern. Peniger 
Maschinenfabrik und Eisengiefserei, Actiengesellschaft, 
Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig-Plagwitz.

KI. 49, Nr. 128481. Durch im Support befind- 
lichen doppelten Schneckentrieb angetriebene Sage- 
blatttragspindel an Eisenkaltsagen. Peniger Maschinen
fabrik und Eisengiefserei, Actiengesellschaft, Abtheilung 
Unruh & Liebig, Leipzig-Plagwitz.

KI. 49, Nr. 128482. Durch Gewichtshebelbrcmse 
bewirkte Sicherung der Schraubenspindel bei Eisen- 
kaltsagen. Peniger Maschinenfabrik und Eisengiefserei, 
Act.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig-Plagwitz.

KI. 49, Nr. 123483. Durch gezahnte mit Stirnrad 
der Schraubenspindel im Eingriff stehende Kupplung 
bewirkte Supportruckbewegung an Eisenkaltsagen, 
Peniger Maschinenfabrik und Eisengiefserei, Act.-Ges., 
Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig-Plagwitz.

KI. 49, Nr. 128541. T ragbare Blechbiege- und 
Abkantevorrichtung mit holzernen an den Arbeits- 
flachen Metallbeschlag tragenden Biege- und Spann- 
wangen. Carl Grubel, Gotha.

Deutsche Reichspatente.

K 1 .4 0 ,N r.l0 6 8 7 5 ,v o m  16.Marz 1899. L .Z ie g le r  
in  B e r l in .  Verfahren und Yorrichtung sum AusfUllen 
eon weichen Rohren mit leicht schmelzbarer erstarrender 
Masse.

Um die zu biegenden RShren mit einer schmelz- 
baren erstarrenden Masse (Kolophonium) zu fflllen, 
werden sie m it dem einen Ende in die fliissige Masse 
getaucht, wonach letztere in den ROhren hochgesaugt 
und darin belassen wird, bis sie erkaltet ist.
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K I.49, N r. 107131, vom 3. Aug. 1898. E .O b e r l i iu -  
d e r  i n D r  e sd  e n - L0 b t a  u. Geflecht aus zwei Systemen 
einander rechtwiuklig kreuzender, kantiger Stiibe.

Das Geflecht besteht aus pa
rt n  n  fi rallelen gewundenen Flach-

d l  stabena.in welcheentgegen-
' t \ r ^ r ^ r Y  gewundene Flach-

X X  A A  sta.be b hineingedreht sind,
C z > q p c l > c j p  so dafs an den Beriihrungs- 
rJrl !J stellen die Flachen der ein-

Ą Ą Ą zelnen Stiibe dicht aufein-
fc> -c rz>  ander liegen. StaLL des 

a  v  V V V Flachstab-QuerschnittskOn-
Ą A A A nen auch Halbrund, T-fOr-

iiiige, dreikantige, ąuadra- 
v v V V tische Querschnitte verwen-

det werden.

Die Nachstellung der Walzen (vergl. auch D. B.-P. 
Nr. 101655, „Stahl und Eisen“ 1899 S. 386) erfolgt 
nach jedem Durchgang des Walzgutes selbstthatjg von

KI. 4!), N r. 106 STO, vom 8. Marz 1899. M. N a u • 
m a n n  in  G flth en  i. A. Maschine zum Abschneiden 
non Profileisen.

Die in der Schnittrichtung gegeneinander ver- 
schiebbaren Scheerbacken a h sind mit den ver-

der Biemscheibe a .ius, die durch Kegelrader die 
Spiralzahnrader c c ' d reh t, von welchen c auf der 
Stellspindel der Walze befestigt ist. Durch Anwen
dung der Spiralzahnrader c c 1 erfolgt die Nachstellung 
der Walzen bei gleichmafsiger Dreliung der Riem- 
scheibe a in stetig abnebmendem Mafse, so dafs die 
Nachstellung im Anfange des Walzens grofs, gegen 
Ende desselben aber kleili ist. Die Verbindung der 
Stellspindeln unter sich erfolgt durch die Zahn- 
rader d e f.

KI. 49 , Nr. 106 637, vom 5. November 1898. 
H u ld s c h in s k y s c h e  H u t te n w e r k e ,  A c t.-G es . in  
G le iw itz . Yeifahreti zu r  Herstellung geschweifster 
Iconischer Bohr en durch Walzen.

Ein trapezfórmiges Blech wird zunachst in die 
Form eines konischen Bohres x  gebogen, dessen

schiedenen Profilen entspreclienden Ausschnitten ver- 
sehen und kSnnen z. B. mittelś der Schraubenspindel c 
derart eingestellt werden, dafs ein beliebiger Aus- 
schnitt Yor die ArbeitsOffnung d sich stellt.

-------- -- K 1.49,N r.l0«374
vom 19. Febr. 1899.

Cn ! a H a n i e l & L u e g i n
i M  D f l s s e l d o r f - G r a -

— » f  f f , _J f e n b e r g .  Vorrich-
— 5 y j tung zum  Verbinden

, ' . y  /" y  schwerer Schmiede-
stiicke m it einem

* ‘ Handgrijf.
.—  | ---- - ( /£  \  Zum Halten des

J/  •—  f ; — > ’ \ \ W f - r  Blocks a dient ein
e  h  J  geschlossener, der

' j » — Form von a sich an-
passenderRing b, der 

rnit Klauen c verbunden wird. LetzteresindinSchlitzen  
der Arme d einstellbar, die ihrerseits in der auf dem 
Stiel e festsitzenden N abef einstellbar sind. Fur die ver-

Yerticaldurchniesser auf der ganzen Lange des Rohres 
gleich bleibt, wahrend der Horizontaldurehmesser sich 
entsprechend der ieweiligen Konicitiit des Rohres 
andert. Die sich uberlappenden Kanten dieses Rohres x  
werden zwischen Walzen a b  uber einen Dorn c derart 
zusammengeschweifst, dafs nur die Schweifsfuge und 
die diam etral gegenflberliegende Stelle des Rohres 
zwischen den Walzen a b und dem Dorn c Druck 
empf&ngt, wahrend die Seitentheile des Rohres Ober 
die Walzen a b hinausragen, aber von Backen d ge- 
fuhrt werden, die entsprechend der Yorbewegung 
des Rohres sich auseirtander bewegen. Zu letzterem 
Zweck sind die Backen d auf Rechts- und Links- 
scbrauben e gelagert, die von den Walzen a b  gedreht

schiedenen Blockform enhotrnandem nachnur denselben 
sich anpassende Ringe b nothwendig, welche mit den 
Armen d  durch die Klauen c yerbunden werden.

KI. 7, N r. 106453, vom 2. August 1898. J. G. 
H o d g s o n  in May wo o d  (JU., V. St. A.). Yor richtung 
zum  Einstellen des Walzenabstandes bei selbstthiitigen 
Blechwalzwerken.

werden. Dem ovalen konischen Bohr wird dann 
zwischen Walzen f  mit einem Spiralkaliber ein kreis- 
runder Querschnilt gegeben.
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KI. 1 0 , Nr. 10(>9(>0, vom 21. Januar 1899.
B. O s a n n  in C o n c o r d i e n h u t t e  b. B e n d o r f  a . R h .  
Retortenofen m it Ztiguinkehruiig. insbesondere zu r Ver- 
kohlung von Holz und dergl.

Zwei durch eine Scheidewand egetrennte Kammern 
mit stehenden R etorten b sind mit zwei Feuerungen c 
derart verbunden, dafs abwechselnd die Flamme einer

Feuerung c dic eine und die Flamme der anderen 
Feuerung r die andere Retorlenkam m er in enlgegen- 
gesetzter Richtung durchstrOmt, was durch abwech- 
selndes Schliefsen und OefTnen der Schieber a und 
der entsprechenden Rauchsehieber bewirkt wird. Die 
Feuerung c kann eine gewShnliche Roslfeuerung oder 
eine Gasfeuerung se in , in welch letzterem Falle der 
Feuerraum  c aus dem Rohre d  Gas empfangt.

KI. 19, Nr. 100639, vom 22. November 1898; 
Zusatz zu Nr. 99 897 (vergl. .S tah l und Eisen1' 1899
S. 203). J. P a n z i r s c h  in M u r z z u s c h l a g  (Nieder- 

Oesterreich). Yorrichtung 
zum  Aufstellen von Sensen- 
rUcken.

Das Sensenblatt a wird 
auf die Backe b gelegt, 
wonach die Backe c uber 
a geschwuilgen und der 
dadurch aufgebogene Sen- 
senrucken in den Spalt 
zwischen den Backen ca  
hineingestaucht wird.

KI. 7, N r. 100454, vom 24. Septem ber 189S.
H. D a c h e l e t  i n N o u z o n  (Ardennes, Frankreich). 
Mechanisch bewegter Tanehap/jarat fiir  das Verzinken 
von Blechen.

Die Rleche (bis zu 3,7 m lang und 1,2 m hreit) 
werden von der Seite in Rahinen <i eingeschohen,

___ | die an zwei end-
losen, uber Rol- 
len b geluhrlen 
Gallschen Ketten 
c pendelnd be- 
festigt sirid und 
durch das Zink- 
bad d gefuhrl 
werden. Die Rol- 
len c sind an 

zwei, an den 
Seiten des Zink- 
topfes aufgestell- 
ten Gertisten e 

gelagert. Das 
Einschieben der 
Bleche erfolgt in 
der Mittelstellung 
der Rahmen o; 
beim Eintaucben 
desBleches in das 
Zinkbadrf werden

sie, um ein Schwanken zu verh(iten, von den Schienen f  
gefuhrt und dann senkrechl wieder aus dem Zinkbad 
herausgehoben. Das Ilerausnehm en der Bleche aus 
den Rahmen a erfolgt in derselben Weise wie das 
Einsetzen.

KI. 7 , N r. 100455, vom 23. Noveinber 1898 
C h a u n c e y  C l a r k  B a l d w i n  in E l i z a b e t h  (Union 
V. St. A.). Drahtzielimaschine.

Um bei Drahlziehmaschinen m it ununterbrochenern 
Zug und zahlreichen hintereinander liegenden Zieh- 
rollen a Erschutlerungen des langen Ziehbankbettes b
7.u verm eiden, ohne dasselbe sehr massig ausfuhren 
zu mussen, hat das zweitheilige Bett c den gezeich- 
neten schwachen Querschnitt. Die Seitenkasten d

sind dabei in ihrer ganzen Lange mit W asser gefÓllt, 
welches nicht allein zum Kuhlen des auf den Zieli- 
rollen a befindlichen D rahtes d ienen, sondern auch 
die auf das Bett e wirkenden Krafte aufnehmen und 
ohne Erschutterungen compensiren soli. In dem 
m ittleren Kasten e des Bettes b ruh t die durchgebende 
Antriebswelle f ,  welche durch Kegelriider dic Zieh- 
rollenwellen g treibt. Infolge dieser Anordnung kOnnen 
die Lager der Wellen g niedrig gehalten und dicht 
an die Ziehrollen a herangeruckt werden, was eben- 
falls den Erschutterungen rorbeugt.

IV.*,; i
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Bericlite iiber Yersammlungen aus Facliyereinen.

Eisenhiitte Oberschlesien.
(Bericht uber die H auptversam m lung am 21. Januar 

1900 im Hótel Victoria zu Gleiwitz.)

Die Hauptversammlung des Vereins „Eisenhutte 
Oberschlesien'*, — Zweigverein des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute —, an welcher uber 300 Personen 
theilnahm en, wurde piinktlich um 2 Ulir durch den 
Yorsitzenden,- Generaidirector N i e d t - Gleiwitz, mit 
folgender Ansprache eróffnet:

„M. H .! Im Namen des Vorstands erdfTne ich 
die heutige Hauptversamm lung und heifse Sie lierz- 
lich willkommen, Jhnen gleichzeitig zur Jahres- und 
Jahrhundertw ende ein frobes »G10ck auf« bei unserem 
ersten Zusammensein zurufend! Móchten im  n e u e n  
J a h r h u n d e r t  freundliche Sterne uber Kaiser und 
Reich walten, mOchten Deutschland, sowie auch die 
beiden grofsen enghefreundeten Nachbarreiche — Rufs- 
land und Oesterreich-Ungarn — einer friedlichen, 
glticklichen Entwicklung entgegengehen, mSchte sich 
die deutsche Technik so fortentwickeln wie in den 
letzten Decennien, und der »Verein deutscher Eisen- 
huttenleute* sowie sein Zweigyerein »Eisenhutte 
Oberschlesien® w eiter wachsen, biuhen und gedeilien! 
(Bra vo!)

Ich gebe sodann unserer Freude darflber be- 
sonderen Ausdruck, heute wiederum w erthe Gaste 
unter uns zu sehen, und begriifse die anwesenden 
H erren V ertreter der staallichen und stadtischen Be- 
hSrden, sowie das verehrte Mitglied des Vorstandes 
unseres Hauptvereins, Hrn. Ingenieur S c h r O d t e r -  
DOsseldorf, im Namen der >Eisenhutte Oberschlesien*, 
auf das beste. —

M. H .! Der Verein »Eisenhutte Oberschlesien* hat 
zu seiner grófsten Betrubnils seit der letzten Tagung 
im Mai vorigen Jahres wieder schwere Verluste durch 
den Tod von funf treuen, angesehenen Mitgliedern 
erlitten.

Es starben die H H .: Generaidirector Dr. E r b s -  
Beuthen, G eneraidirector G a rap e r-S o sn o w ic e , Berg- 
w erksdirector M o l l -  B orsigwerk, H iitteninspector 
Me t k e - Baildonhutte und Director D o n d e r s - K a t t o -  
witz. Wir beklagen den Hingang dieser hervorragen- 
den V ertreter ihres Berufs, welche sammtlich un- 
yerhofTt, im besten M annesalter stehend, mitten aus 
einem schaffensfrohen Leben abberufen wurden, auf 
das tiefste, und bitte ich Sie, sich zur Ehrung der 
tbeuren Verstorbenen von Ihren Platzen zu erheben. 
(Geschiebt.)

Neu eingetreten in den Yerein »Eisenhutte Ober- 
scblesieiK sind 31 Mitglieder, ausgeschieden infolge 
Wegzugs aus dem Revier 17 Mitglieder, so dafs sich 
unter Berik-ksichtigung der uns durch den Tod ent- 
rissenen 5 Mitglieder heute ein Bestand von 4-16 Mit
gliedern, einschliefslich eines Ehrenmitgliedes, ergiebt.

M. H.! Die Kasse des Yereins ist am 16. ds. Mts. 
seitens des vom Vorstand hierzu bestellten Hrn. Ge- 
heim raths J u n g s t  gepruft worden und ertheile ich 
dem geehrten Herrn das W ort zur B erichterstattung.“

Hr. Gelieimrath J O n g s t :  rM. H .! Im Namen
des Yorstands habe ich heute am 16. Januar 1900 
den Kassenabschluls der „Eisenhiitte Oberschlesien” 
fflr das Jah r 1899 revidirt.

Die Einnahmen betrugen 6290,43 J t ,  die Aus
gaben 3570,12 J t ,  so dals ein Kassenbestand von
2720,31 Jt. vorhanden sein mufste. Dieser wurde 
mir richtig vorgewiesen und zwar in  einem Spar- 
kassenbuche der stadtischen Sparkasse zu Gleiwitz

Nr. 24353 mit 2500 Jl, in Baar 220,31 J l, zusammen
2720,31 Jl.

Die Buchungen wurden durch Stichproben mit 
den Beliigen controlirt und gaben zu Anstiinden keine 
Veranlassung. Gleichzeitig nahin ich eine Revision 
des Kassenbestandes per 16. Januar 1900 vor, wobei 
ich ebenfalls nichts zu erinnern fand.

Der Kassenstatus w ar folgender: Einnahm en pro 
1900 bis 15. Januar 21,05 -U., hierzu Bestand 2720,31 Jl, 
Summa Einnahme und Bestand 2741,36 Jl-, ab Aus
gabe bis 15. Januar 1900 28,40 Jt, mithin Soll- 
bestand 2712,96 J l, welche mir richtig vorgewiesen 
wurden. “

V o r s i t z e n d e r :  W unscht zu dem Bericht des
Hrn. Gelieimrath J u n g s t  Jemand das W ort? — Dies 
geschieht nicht; es ist dagegen der Antrag auf Ent- 
lastung des Kassenfuhrers und des Vorstandes ge- 
stelit worden und sofern sich hiergegen kein Wider- 
sprucb erhebt, gilt die Entlaslung ais angenommen. 
W idersprucli erhebt sich nicht und somit ist die be- 
antrag te  Entlastung ertheilt. Im Anschlufs liieran 
lasse ich den Voranschlag fiir das Rechnungsjahr 1900 
folgen. Der veranschlagten Einnahm e von 4130 J l,  
in welcher der Bestand von 2720,31 J l  enthalten ist, 
stelit eine Ausgabe von 3000 J t  gegenuber, und e r
giebt sich demnach per ultimo 1900 ein Kassen
bestand von 1430 J l.  In der Ausgabe befindet sich 
ein Posten von rund 1000 J l  zur Beschaffung eines 
M akro-Projeclionsapparates von der Firm a Zeifs & Co. 
zu Jena. Der Vorst:ind hat sich zur Anschaffung 
eines derartigen Apparates entschliefsen miissen, weil 
der Verein fur seine Yortrage eines solchen Hulfs- 
mittels nicht m ehr entrathen kann und es n icht ge- 
lungen ist und auch in Zukunft nur schwer gelingen 
diirfte, einen derartigen A pparat leihweise zu erhalten. 
Er wird heute schon seine Dienste tbun und wird 
sich bezahlt machen. Fur sorgliiltige Aulbewahrung 
und sachgemafse Behandlung will ich gern persOti- 
lich baften. M. H.! Ich bitte Sie, den Voranschlag 
genehmigen zu wollen; ich lege ihn zur Einsicht- 
nabme hier uieder, indem ich Sie um Aeulserung 
ersuche. — Eine solche wird nicht beliebt, auch liOre 
ich keinen W idersprucli und hat dam it der Vor- 
anschlag Ihre Zustimmung erhalten.

M. H .! Indem ich Ihnen noch berichte, dafs sich 
das Denkmal unseres verstorbenen Vorsitzenden, Hrn.
E. M e i e r - F riedenshulte, in Ausfuhrung des Hrn. 
Professor B 5 s e  befindet und die Kosten aufgebracht 
s in d , danke ich Ihnen fiir die reichlichen Beitrags- 
leistungen zu diesem Denkmal.

W ir treten nunm ehr in den zweiten Theil unserer 
Tagesordnung, die Ne u w' a h l  d e s  V o r s t a n d e s ,  ein, 
welche gemiifs § 5 unserer Satzungen fu r das Jah r 1900 
heute vorzunehtnen ist.

Der bisherige Vorstand besteht aus den IIH. 
B r e m  m e ,  Commerzienrath C a r o ,  O berbergrath 
H i l g e r .  H o l z ,  Geheimrath J u n g s t ,  L i e b e r t ,  
M a r x ,  N i e d t  und S u g g .  M. H.! W iederwahl ist 
zulassig. Zur Vereinfachung des W ahlactes lasse ich 
Zettel zur Vertheilung b ringen , welche die Namen 
derjenigen Herren enthalten, die Ihnen Ihr Yorstand 
zur Neuwahl empfiehlt. Wollen Sie andere Herren 
w ah len , so streichen Sie freundlichst den oder die 
Namen der Herren d u rc h , welche Sie n icht wahlen 
wollen und ersetzen Sie diese freundlichst durch 
Namen Ihnen passenderer Herren. Ich móchte nur 
noch hinzufugen, dafs wir in unserer Bescheidenheit 
die Namen der jetzigen Vorstandsmitglieder auf die 

i W ahlzettel drucken liefsen. —
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M. H.! Es ist soeben W iederwahl des alten Vor- 
standes durch Zuruf beantragt worden. Ich Stelle 
den A ntrag zur Discussion und wenn sich kein Wider- 
spruch erhebt, nehme ich an, dafs Sie mit dem An
trage, die W ahl durch Zuruf vornehmen zu lassen, 
einverstanden sind und den Vorstand in seiner gegen- 
warligen Zusammensetzung auch fur das Jah r 1900 
behalten wollen. Ein W iderspruch erhebt sich nicht 
und sind die bisherigen Vorstandsrnitglieder fiir das 
Jahr 1900 somit aufs neue gewiihlt. Srimmtliche Herren 
nehmen die W ahl a n , danken Ihnen fur das erneut 
geschenkte V ertrauen, bitten jedoch eindringlich um 
Ihre Unterstiilzung, insbesondere in der Vortragsfrage.

M. H .! Bevor wir zum dritten Theil unserer 
Tagesordnung schreiten , theile ich Ihnen mi t ,  dafs 
aus den Reihen unserer Milglieder Antriige an den 
Vorstand gelangt s i nd , in einer sehr wichtigen An- 
gelegenbeit, gelegentlich unserer heuligen Haupt* 
versammlung, Stellung zu nehmen. Es handelt sich 
um nichts G eringeres, ais um die sogenannle 
„ F l o t t e  n v o r l  a g e “, welche binnen kurzem den 
Deutschen Reichstag beschaftigen wird und zu dereń 
Gunsten S ie , die V ertreter der oberschlesischen 
Technik, heute schon eintreten sollen. Ihr Vorstand, 
m. H., hat gern dieser dankensw erthen, von Patrio- 
tismus zeugenden Anregung Folgę gegeben, handelt 
es sich doch um eine Vorlage der Regierung, welche 
der Initiative unseres kaiserlichen H erm  zu danken 
ist und von dereń Annahme nicht nur die Zukunft 
des deutschen Handels und der deutschen Industrie, 
sondern die Zukunft des gesammten deutschen Vater- 
landes abhiingig ist. Ihr Vorstand empfiehlt Ihnen, 
den yaterlandsliebonden, einsichtsvollen Yertretern 
deutscher T echnik, an Ihren verst;indnifsvollen Pa- 
triotismus appellirend, die e i n s t i m m i g e  Annahme 
folgender Kundgebung:

„ D i e  v o n  m e h r  a i s  3 0 0  M i t g l i e d e r n  
b e s u c h t e  H a u p t  v e r s a m  m l u n g  d e r  » E i s e n -  
h i i t t e  O h e r s c h l e s  i e n «, Z w e i g v e r e i n s  d e s  
V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e ,  e r 
k l a r t  s i c h  e i n s t i m m i g  f u r  d i e N o t h w e n d i g - 
k e i t e i n e r  e r h e b l i c h e n  V e r  s t a r k u n g d e r  
d e u t s c h e n  F l o t t e ,  w e l c h e  i m s t a n d e  i s t ,  t h a t -  
k r a f l i g  d e n  f r i e d f e r l i g e n  I n t e r e s s e n  de s  
g r o f s e n ,  f u r  u n s e r  Vol k i m m e r  w i c h t i g e r  
s i c h  g e s t a l t e n d e n  u b e r s e e i s c h e n  H a n d e l s ,  
s o w i e  u n s e r e r  S c h i f f a h r t  z u d i e n e n  u n d  
i m N o t h f a l l e  d a s  V a t e r l a n d  g e g e n  f r e m d e  
U e b e r g r i f f e  z u  s c h u t z e n ,  u n d  r i c h t e t  a n  
d i e  o b e r s c h l e s i s c h e n  R e i c h s t a g s a b g e o r d -  
n e t e n  d i e d r i n g e n d e B i t t e ,  f f l r d i e  n e u e  
FI  o t t e  n v o r 1 a g e  der  R e i c h s r  e g i e r u  ng  e i n -  
h e l l i g  e i n z u t r e t e n . ” (Lebhafte Zustimmung.)

M. II.! Ich ertheile zu diesem Antrage des Vor- 
standes Hrn. Generaldirector K o l l m a n  rt-Bism arck- 
hutte das Wort. (Der W ortlaut der Rede ist an 
anderer Stelle dieser Nummer von „Stahl und E isen ' 
abgedruckt}.

Im Anschlufs an die Bede schlage ich vor folgendes 
Telegramm an Se, Majestat zu senden :

Sr. Majestat dem Deutschen Kaiser
B e r l i n .

Ew. Majestat wollen allergnadigst der von mehr 
ais 300 Mitgliedern besuchten Hauplversamm lung 
deutscher Eisenhiittenleute — Eisenhfitte Ober- 
schlesien — geslatten, ihren ehrfurchtvollsten Dank 
fur die allerhfJchste Initiative zu einer erheblichen 
Flottenverstarkung darzubringen.

Die neue deutscbe Flotte mufs imstande sein, 
die Ausfuhr der Erzeugnisse deutscher Arbeit und 
die fur die deutsclie Gewerbethatigkeit nothwendigen 
fremdiandischen Rohstoffe im uberseeischen freien 
Yerkehr in Friedenszeiten gegen jede Belastigung

und StOrung zu schutzen; denn nur dann kann die 
Arbeitsgelegenheit und die W ohlfahrt im Vaterlande 
sich dauernd giinstig entwickeln.

Die neue deutsclie Flotte soli aber auch — 
wenn nothwendig — das Reich gegen jeden Ueher- 
muth zu bewahren in der Lagę se in !

Im A uftrage:
Generaldirector N i e d t ,  Gleiwilz, 

Y orsitzender.

Generaldirector L i e b e r t ,  Friedenshiitte, 
S ch riflfttlire r.

W ird zu den beiden Antragen noch das Wort 
gewiinscht?

Dies geschicht nicht und wenn sich Niemand 
erhebt, so nehme ich an, dafs Sie mit den verlesenen 
Antragen einverstanden sind.

M. H .! Es erhebt sich Niemand, die beiden An
trage sind somit e i n s t i m m i g  angenommen und 
wird der Vorstand das Erforderliche veranlassen. 
(Langanhaltender, begeisterter Beifall.)*

H ierm it, m. II., schliefse ich diesen Theil unserer 
Tagesordnung. Wir kamen zum dritten Theil, und e r
theile ich Hrn. Ingenieur L ie b e ta n z -D u sse ld o rf  das 
W ort zu seinem V ortrage:
Die Calciumcarbid - Fabrication und deron Zu- 
saiiimenluing- mit der Eisenindustrie, unter bcson- 

dcrer Beruckslchtigung der Hochofengase ais 
Betriebskraft.

(Der Vortrag nebst Discussion gelangt in einem 
der nachsten Hefte zum Abdruck).

Y o r s i t z e n d e r  spricht hierauf Hrn. L i e b e t a n z  
den Dank fiir seine interessanten Ausfiihrungen aus. 
Sie haben, m. H., Ihren Beifall durch Handeklatschen 
vorher bereits bew iesen, ich bitte Sie n u n , lhrem  
Dank durch Erheben von Ihren Platzen Ausdruck zu 
verleihen. (Geschieht.)

V o r s i t z e n d e r :  M. I I . ! Bei der Kurze der Zeit 
empfehle ich, unverw eilt w eiter zu schreiten und e r
theile Hrn. Ingenieur S ta m  m s c h  u 11e - Kaltowitz 
das W ort zu seinem V ortrage:

Neuerungcn bei amcrlkanisclien Stalilwerken.
(Der Vortrag nebst Besprechung wird in einer der 

nachsten Nummern abgedruckt.)
V o r s i t z e n d e r :  M. Ii.! Ich bitte Sie, Hrn, In 

genieur S t a m m s c h u l t e ,  dem Sie fiir seine in ter
essanten, freundhchen Ausfiihrungen, die er durch 
so wohlgelungene Vorfiihrungen wirksam unterstu tzt 
hat, Ihren Beifall bereits bekundet haben, Ihren Dank 
noch durch Erheben von den Platzen auszudrflcken. 
(Geschieht.)

M. H .! W ir kommen nunm ehr zum letzten Theil 
unserer Tagesordnung und erbitte ich Ih r Einver- 
standnifs dazu, dafs w ir trotz der vorgeschrittenen

* H ierauf ging dem Vorsitzenden des Vereins 
„Eisenhiitte Oberschlesien“, Generaldirector N i e d t -  
Gleiwitz, folgender allerhOchster Bescheid zu:

H errn Generaldirector N i e d t
G 1 e i w i t z.

B e r l i n ,  den 23. Januar 1900.
Se. Majestat der Kaiser und Kńnig haben Aller- 

hOchsl sich iiber den treuen Huldigungsgruls der 
Hauptversamm lung deutscher Eisenhuttenleute und 
den Ausdruck des Dankes fiir Hflchstihre Be- 
strebungen fiir die Schaffung einer starken deutschen 
Flotte sehr erfreut.

Se. Majestat lassen Sie ersuchen, der Haupt- 
versammlung Allerhachstihren Grufs zu entbieten.

Auf AllerhOchsten Befehl
von  L u c a n u s ,  

G eh eim er  C a b i n e t s - R a t h .
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Zeit unser Pensum zu Ende fuhreri. (Allseitige Zu- 
stimmung.) Da Sie zustimrnen, ertheile ich zunachst 
Hrn. Oberingenieur M iiller-D oniiersm arckhiiU e das 
Wort zu seinem R eferate:

Yerwendung der Ilochofcngnse zum Betriebe von 
Gasiuaschinen auf Donnersniarckhiitte.

(Wird demnachst in „Stahl und Eisen11 abgedruckt.)
V o r s i t z e n d e r :  M. H.! Ich erachto Sie damit 

einverstanden, dafs w ir die Discussion uber das Referat, 
welches Sie soeben gehOrt haben, m it der Besprechung 
iiber das nun folgende, den gleichen Gegenstand be- 
trefiende, des Hrn. Hutteninspector W ern d l-F ried en s- 
hiitte zusammenfassen und ertheile diesem H enn  zu- 
nachst das W ort zu seinem R eferat iiber:

Yerwendung der Hocliofengnso zum Betriebe yon 
Gąsmasclunen auf Friedenslitttte.

(Mitlheilungen nebst Besprechung folgen ebenfalls 
demnachst.)

V o r s i t z e n d e r :  M. II.! Da es inzwischen 6 Uhr 
geworden ist, so mufs ich, so leid es mir tliut, die 
Discussion schliefsen.

Bevor ich jedoch den geschaftlichen Theil der 
heutigen Hauptyersammlung schliefse, spreche ich iu 
Ihrem JNamen, obwohl Sie bereits Ihre Anerkennung 
fur die dankenswerllien Mittheilungen durch Hande- 
klatschen vorhin kundgetlum haben, den I1H. Referenten 
M u l l e r  und We m d l  hferzlicheii Dank aus fur die 
erstatteten interessanten Referate und ebenso den 
Dank des Vereins den beiden Verwaltungen — der 
Donnersmarckhiitte und Friedenshutte —, welche uns 
in so liebenswiirdiger Weise in ihre Geheimnisse ein- 
dringen liefsen. Ich bitte Sie, m. H., Ihren Dankes- 
gefuhlen durch Erheben von den Platzen Ausdruck 
zu Yerleihen. (Geschieht.)

Hiermit schliefse ich den officiellen Theil der 
heutigen Hauptversamm lung und bitte Sie, sich in

einer Y ierleM unde zur Festtafel wiederum in diesen 
Raumen frOhlich zusammenfinden zu wollen.“ (Leb- 
halter Beifall.)

Auf dem der Yersammlung folgenden gemein- 
samen M ittagsmahl, an welchem 270 Mitglieder und 
Gaste tlieilnahmen, brachte der Vorsitzende den Kaiser- 
spruch aus, zahlreiche ernste und frOhliche Reden 
folgten, aus welchen die gewaltige Kraft der ober- 
schlesischen EisenindusLrie, zugleich aber auch dereu 
enges Iland in Hand gehen mit dem Hauptverein 
heryorleuchtet.

V erein deu tscher F ab rik en  feuerfeste r 
Producte.

Der „Yerein deutscher Fabriken feuerfester Pro
ducte” li3.lt am Mittwoch den 21. Februar 1900, 
Vormittags 10l/s Uhr im Architektenhause zu Berlin, 
Wilhelmstrnfse 92 , seine XX. ordentliche General- 
versammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen 
folgende Y ortrilge:

1. Neuerungen metallurgischer Apparate zur E r
zeugung hoher Tem peraturen. Prof. Dr. D u r r e -  
Aachen.

2. Ueber yerschiedene, im Handel befindliche feuer- 
feste Steine. Regierungsrath Dr. I I e c h t - C h a r 
lottenburg.

i 3. Sind Magnesitsteine in GewOlben basischer Martin- 
Ofen verwendet und mit welchem Erfolg?

■i. Welche Erfahrungen liegen iiber Trocknen von 
fettem Thon in Stucken vor, nach C u m  m e r ,  
M o l ie r  & P f e i f f e r ,  und A nderen?

5. Liegen Erfahrungen mit Drehrohrófen fiir Cha- 
m ottebrand vor?

6. Hat der C entripetalbrecher M o u s t i e r  Anwendung 
gefunden V

Referate und kleinere Mittheilung-en.

liedeutung uud Anhalten der prouLsiscIien 
Steinkolilenlager.

Bei Gelegenheit der Berathungen uber den Etat 
der Berg-, Hiitten- und Salinem erw altung im Ab- 
geordnetenhause machte Landtagsabgeordneter Geh. 
Bergrath Dr. S c h u l t z - Bo c h u m folgende interessante 
Mittheilungen uber den preulsischen Steinkohlen- 
liergbau:

„Preufsen nim mt unter den Steinkohleu erzeugeu- 
den Liindern der Welt die dritte  Stelle ein. Nur 
Grofsbritannien und die Yereinigten Staaten yon 
Nord-Amerika haben eine grOfsere Forderung auf- 
zuweisen. Grofsbritannien steht an erster Stelle mit 
205274000 t im Jahre 1898, die Yereinigten Staaten 
folgen bart auf dem Fufse mit 189516000 t. Der 
preufsische Steinkohlenbergbau hatte im Jahre 1S9S 
eine FOrderung von 59 573528 t im W erthe von 
Gil 861312 J l.  Diese Forderung wurde von 3234-17 
Arbeitern zu Tage gefOrdert.

Die aufserordentliche Bedeutung, die gewaltige 
Ausdehnung, die der elektrische Betrieb in der Neu- 
zeit erlangte, bat die Auffassung nahe gelegt, dafs 
es mit der Herrschaft des Dampfes zu Ende gehe, 
uud dafs das elektrische Zeitalter das Zeitalter de.? 
Dampfes ablOsen werde, eine Auffassung, die ganz 
gewiis berecbtigl ist. Mit ihr verbindet sich ein 
minderberechtigter Gedanke, dafs namlich, wenn es 
gelingen sollte, billigere Elektricitatsquellen, ais sie

uns in der Sleinkohle geboten sind, aufzuflnden, dann 
auch eine BeschrUnkung der Maóht des Dampfes und 
der ihn erzeugenden Sleinkohle eintreten werde. 
Unter den Elektricitatsquellen, die billiger zu be- 
schaflen sind, stehen die Wassergefiille oben an. ich 
meine dam it niclit blofs die natiirlicheń, in den Fluls- 
liiufen gegehenen Wassergefiille; auch die kunstlich 
geschafTenen, iu den Stauweihern, iu den Thalsperren. 
Eine grolse Erweiterung des elektrischen Betriebes 
ist durch diese uns von der N atur und bei Unter- 
stutzung der N atur gebotenen Eleklricitatsquellen 
zu erw arten. Noch lange nicht werden die Wasser- 
laufe unseres Landes und das atm ospharische W asser 
i u den Niederschlagsgebieten gebuhrend ausgenutzt. 
W eniger ist auf die W indkraft zu rech n en ; selbst. 
wenn man Accumulatoren lieranziehl, kann m an 
doch nicht nennensw erthe Betriebe daraus dauernd 
unterhalten. In dor Atmosph&re sind zeitlich und 
Ortlich oft grofse E lektricil|tsm engen aufgespeichert 
von einer ungeheuren Spannung. Ein Sachverst;in- 
diger hat neulich erw ahnt, dafs dabei Spannungen 
von m ehr ais 200000 Yolt vorkommen.

Unserem Jalirhundert durfte es yorbehalten sein, 
die Elektricitat, die sich in der Atmosphare hefindet, 
in den Dienst des Menschen zu zwingen, sie arbeiten 
zu lassen. Ob das erreicht wird, kann naturlicli 
niemand . Yoraussehen. HofTen w ir es!

Aber selbst dann wird die Bedeutung der Sleiu- 
kolile ais Elektricitalstjuelle nicht im mindesten ein-
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geschrankt werden, das liegt in der universellen Art 
der Verwendung der Steinkohle. Alle die Bedenken, 
die sieli daran kniipfen kOnnten. dafs einmal die 
Steinkoblen entw erthet werden, sind ais nichlige 
anzusehen.“

Bezuglich der Frage nach der ErschOpfung der 
Sleinkohlenlager unseres Landes iiufscrte sieli Ge- 
heirnratb Schultz wie folgt: ,In  England haben wieder- 
holt von Parlam ents wegen Untersuchungen dariiber 
Stattgefundcn, ob bei der riesigen Production Eng
lands an Steinkohlen nicht in absehbarer Zeit eine 
ErschOpfung der Steinkohlenlager, uml dam it die 
Vernichtung einer der wichligsten Grundlagcn fur 
die englische Volkswirthschaft eintreten kOnne. ich 
halle mich fiir verpfliohtet, auf diesen Punkt nalier 
einzugehen, da zu mcinem Bedauern mit einer ge- 
wissen Oeftenllichkeit und jede.nfalls von sehr autori- 
ffirer Seite Angaben iiber den Kohlenreichthum eines 
der bedeutendsten Steinkohlenbecken des Festlandes, 
namlich des liiederrheinisch-weslfalischen, gemacht 
worden sind, die ich ais richtig nicht anerkennen 
kann. Sie sind auch in den so rortrefTIićhen Com- 
missionsbericht iiber die Kanalvorlage ubergegangen. 
Da ich im vorigen Jahre wegen Krankheit an den 
E latsberathungen nicht babe theilnebnien kOnnen, so 
vermag ich ersl jetzt eine Berichtigung eintreten zu 
lassen.

Nach dem Commissionsbericht sollen im nieder- 
rheinisch-weslfalischen Steinkoblengebiet bis zu einer 
Tiefe von 700 m noch baulolniend anstehen 11 Milliarden 
Tonnen Sleinkohle. Das mag zutrelfen. Aber nicht 
richtig ist, wenn es in dem Commissionsbericht weiter 
heilst, dafs bis zu einer Tiefe von 1000 m nur 18 
Milliarden Tonnen Steinkohle vorhanden seien, utul 
im ganzen Steinkohlenbecken nur 30 Milliarden. Nach 
meinen Ermittelungen sind in der Tiefe von 700 bis 
1000 in noch 18,3 Milliarden zu gewinnen; von 1000 
bis zu 1500 m — das ist diejenige Tiefe, die zur Zeit 
von den tiefstcn Gruben der Welt, den Kupfergruben 
am Oberen See, erreicht wird, also eine dem Bergbau 
noch zugangliche Tiefe nach dem heutigen Stande 
der Technik — stehen weitere 25 Milliarden Tonnen 
Steinkohle an, also bis zu 1500 m iiberhaupt 54-,3 Mil
liarden, und darunter bis zu der untersten Ablagerung 
noch aberm als 75 Milliarden. Das ergiebt im ganzen 
129,3 Milliarden.

In dem Commissionsbericht ist unter Zugrunde- 
legung einer Jahresforderung von 50 Millionen Tonnen 
und eines jahrlichen Zuwachses von 5 % in der Weise 
des Zińseszinses ausgerechnet, dafs bis zur Tiefe von 
700 ni der Kohlenvorrath Westfalens noch ausreichen 
wurde auf 55 Jahre, oder vielmehr auf ungefahr 
51 Jahre. Die Voraussetzung, dafs die Entwickelung 
des Steinkohlenberghaucs wie in der Zinseszinsrech- 
nung mit einem jahrlichen FOrderungszuwachs von 
57o forlgehe, ist nach meiner Ansicht eine durchaus 
irrige : ein so starker Zuwachs et folgt wolil nur in 
den Zeiten ungestumer iibersturzter Entwickelung.

Die ansteigende Curve der Production verllacht 
sich in der HOlie, ja  es tritt nach den gegebenen 
Yerhaltnissen des betreffenden Steinkolilenreviers 
schliefslich auch ein Stillstand ein, wo die FOrderung 
nicht hoher steigt. Gelil man dagegen von einer 
Jahresforderung von 100 Millionen Tonnen, also 
nahezu dem Doppellen des gegenwartigen Betrages 
aus, nimmt diese ais die durchschnittliche an — ich 
bemerke nebenbei, dafs zu dieser Production nicht 
weniger ais 400000 A rbeiter gehOren, weshalb sie 
schon der Leutenotli wegen so leicht nicht erreicht 
werden kann, — dann wurde bis zu einer Tiefe von 
1000 m der Kohlenvorrath noch auf nicht weniger 
ais 293 Jahre ausreichen ; bis zu einer Tiefe von 
1500 m, die, wie schon bemerkt, durch den nord- 
amerikanischen Kupferbergbau schon erreicht ist, 
wiirde der K ohlenrorrath auf 543 Jahre ausreichen,

und endlich bis zur v0lligen ErschOpfung des Stein- 
kohlpngebietes in seinem jetzigen Umfange wurden
1293 Jahre erforderlich sein. Das gilt aber nur fiir 
das Steinkoblengebiet in seinem j e t z i g e n  Umfange. 
D a s  w e s l f a l i s c h e  S t e i n k o h l e n  b e c k  e n  i s t  
n o c h  l a n g e  n i c h t  i n  s e i n e r  g a n z e n  Gr Of s e  
e r s c h l o s s e n  w o r d e n .  Zur Zeit ist es bekannt 
und nachgewiesen auf 2900t[km — oder auf nahezu
00 Quadratmeilen. Aber sowohl nach Norden wie 
nach Ostcn rucken die Bohrthurme vor, und es ist 
gar nicht zu bezweifeln, dafs noch eine wesentliche 
Erweiterung des heutigen Gebietes zu erw arlen stebt, 
namlich in der Riehtung nach Norden und nach 
Osten, wo die Begrenzung des Steinkohlengebietes 
noch nicht bekannt ist, wahrend sie nach Suden und 
Westen bereits seit Jahren festgestellt ist.

Nimmt man nun noch hinzu, dafs die durchaus 
richtig in dem Commissionsberichte geschilderte reiche 
Steinkohlenablagerung Oberscblesiens an dem Boden- 
sebatze unseres Landes betheiligt ist — ich stelie 
nicht an, sie fast fiir unermefslich zu erklaren, und 
jedenfalls ist das oberschlesische Steinkohlenbecken 
das bedeutendste, das iiberhaupt auf der Welt be- 
kannL geworden ist — nimmt man also diese uner- 
mefslichen Reichthiimer noch hinzu, dann kann man 
behaupten, d a f s  i n Z e i t r a u m e n ,  d i e  f i i r  m ę n s c h -  
l i c h o V o r a u s b e r e c ł i n u n g  z u g ii n g 1 i c h s i n d ,  
a  11 e i n e  E r s c h O p f u n g  d e s  u n v e r g l e i c h -  
l i c b e n ,  v o n  G o t t  i n  u n s e r e n  B o d e n  g e l e g t e n  
S c h a t z e s  n i c h t  z u  d e n k e n  i s t .  Das hindert 
nicht, fordert vielmehr dazu auf, dafs diejenigen, 
welche an diesem Bodenschatze betheiligt sind, ihm 
eine sorgsame Pflege zuwenden in der Erschliefsung, 
in der Hebuog und in der Vertheilung eines unersetz- 
lichen Nationalgutes. Das ist dic veranlwortuhgsvolle 
Aufgabe aller Bergbautreibenden unseres Landes und 
unter ihnen besonders des ersten, des grOfsten und 
machtigsten, des Staates!*

Amerikanische Rohoisenerzcugung im Jahre 1891).*
Nach einer von der „American Iron and Steel 

Association“ aufgestellten Statistik betrug die ge
sammte Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten im 
abgelaufenen Jahre 131)20703 Grofstons — 13 838 634- 
metr. Tonnen gegen 11773934 Grofstons =  11962317 t 
im Jahre 1898. Die Steigerung betragt mithin 
1S46769 Grofstons =  1870317 t oder fast 16°/o.

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Ent- 
wicklung der amerikanischen Roheisenerzeugung in 
den letzten 21 Jah ren :

1 v ! M etr. 
j T onnen J a h r M etr.

T onnen J a h r M etr.
Tonnen

1879 12 785 723 1886 5 774 262 1S93 7 238 494
1880 I 3  896 554. 1887 6 519 822 1894 6 763 906
1881 -4 210 562 1888 6 593 574 1S95 9 597 449
1882 j 4-697 296 18S9 7 725 300 1S96 8 701 097
1883 4-609 008 1890 9 34-9 946 1897 9 807 123
1884- -4103 434 1891 8 412 348 1898 11 902 317
1885 4 - 109 238 1892 9 303 512 1899 13 838 034

Die Roheisenerzeugung in der zweiten Halfte 
des Berichtsjahres w ar um mehr ais 1 Million t grOfser 
ais im ersten Halbjahre. In den letzten 4̂ Jahren 
wurden in den Ver. Staaten an Roheisen hergeste llt:

Zeitabschnitt 1890 1S97 1898 1899

I. H a lb jah r.
II, H albjahr.

5 055 856 
3 705 241

4473 932 
5 333 191

5 963 618 
5 998 699

0 3S9 794 
7 4 48 8 40

Insgesammt 8 701 097 9 807 123 11 902 317 13 838 034

* Vergl. „Stahl und E isen ' 1899 Nr. 5 S. 253.
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Die Erzeugung an Bessemerroheisen betrug im 
Jahre 1899 8202 778 Grofstons =  8 334 022 t gegen 
7 337 384 GroMons =  7 454782 t im Yorjahr. An 
Thomasroheisen wurden 1899 985033 Grofstons =  
1 000793 t gegen 785444 Grofstons =  798011 t im 
Vorjahr erzeugt. An Spiegeleiseu und Ferroinangan 
wurden im Berichtsjahre insgesammt 219 768 Grofstons 
=  223 285 t gegen 213769 Grofstons =  217 189 t in 
1S99 erblasen. Die Erzeugung an Holzkohlenrobeisen 
bezifferte sich im Jahre 1899 auf 284766 Grofstons 
== 289 322 t gegen 296 750 Grofstons =  301498 t.

Die Yorr&the, die am 30. Juni 1898 noch
571577 tons betragen haben, sind bestandig zuruck- 
gegangen und beliefen sich am 31. December 1899 
nur noch auf 63429 tons.

Die Zahl der im Betrieb befindlichen Hochafen 
b e tru g :

am 31. December 1898 ....................  202
„ 30. Juni 1899 ..................... 240
„ 31. December 1899 ..................... 2S9

Die Betheiligung der einzelnen Staaten an der 
Roheisenerzeugung veranschaulicht folgende T ab e lle :

Tonnen zu 1000 kg.

S t a a t e n E rstes Z w eites Z usam m en
H alb jah r H alb jah r

1899 1899 1899

Massachusetts . . . 994 1 522 2 516
Connecticut . . : . 4460 5 831 10 291
New Y o rk ................. 98 419 170 157 268 576
New Jersey . . . . 58 857 70 783 129 640
Pennsylvania . . . 3 096 766 3 567 054 6 663 820
M a ry la n d ................. 103 342 134 886 23S 228

166 518 204 821 371 339
N. Carolina . . . .  
Georgia .................. j- 3 451 14 669 18120
A la b a m a ................. 525 360 575 887 1 101 247
T e x a s ...................... 3 701 2 195 5 896
West Virginia . . . 99 708 91 156 190 864
Kenntucky . . . .  
T ennessee.................

54 884 66 039 120 923
144 411 207 293 351 704

O h i o .......................... 1 092 234 1 324 030 2 416 264
I l l in o is ...................... 716 913 74S 171 1 465 084
M ic h ig a n ................. 66 159 70 435 136 594
W isconsin ................. } 84 691 121 735 206 426
M is s o u r i ..................
C o lo ra d o ................. } 68 924 72 178 141 102
O re g o n ..................... --

() 389 792 7 448 842 j  13 838 634

Ausfuhr und Einfulir Bilbaos im .Jahre 1899.
Im verflossenen Jahre wurden aus dem Rafen 

yoii Bilbao ausgefubrt:
E is e n e r z ...................................  5 441 732 t
R o h e is e n ...................................  52 050 t

Eingefuhrt w urden : 
fremde Steinkohlen . . . .  436 618 t
K o k s ............................................  101 709 t
Spanische Steinkohle . . . 129 784 1
Spanischer K o k s...................... 1 869 t

(N ach wR evi9ta  m in e ra 14 1900 S. 35.)

Frankrelchs Ein- urul Ausfuhr im Jahre 1899.
Nach dem vom „Cotnite des Forges de F rance11 

herausgegebenen „Bulletin” Nr. 1553 gestaltete sich 
die Ein- und Ausfuhr Frankreichs an Koks, Eisen-

erzen, Roheisen, Schweifs- und Flufseisen u. s. w . 
wie folgt:

E i n f u h r A u s f u h r

1898
t

1899
t _ 

co 
. 

co 1899
t

K o k s .......................... I3745UO 1428610 62180 63970
E ise n e rz ...................... 203224011950665 236169 291346
R oheisen ..................... 62440 96638 161431 153792
Ferrom angan, Ferro- 

s i l i c iu m ................. 34S5 4454 350 220
Ferroaluminiutn . . — — 1 —

Schweifseisen . . . . 22012 32850 52031 53181
F lu f s e is e n ................. 6352 11576 47562 34148
Feil- und Gluhspane . 1460 1022 4002 2513
Eisen- u. Stahlabfalle. 21910 29741 24494 44400
Herd- und Schmiede- 

schlacken . . . . 34075 36327 307273 303605

Beriicksichtigt man noch die Einfulir an Roh
eisen, Flufs- und Schweifseisen, wie auch an Blechen 
zum Zwecke der W eiterverarbeitung, die 1899 
122885 t und 1898 123 648 t betragen hat, und die 
W iederausfuhr von 108635 t fiir 1899 bezw. 111 749 t 
fur 1898, so betriigt die G e s a m  m t e i n f u h r  an Roli-. 
Flufs- und Schweifseisen im Jahre 1899 268403 t 
gegen 217 937 t im Jahre 1898, was einer Zunahme 
um 50466 t oder etwa 23,11%  gleichkommt. Die 
G e s a m m t a u s f u h r  betrug im Jahre 1899 349976 t 
(gegen 373124 t im Yorjahre) und zeigt somit eine 
Yermimlerung um 23148 t oder etwa 6,2 %.

Schwedons Ein- nnd Ausfuhr.

E i n f u h r A u s f u h r

1899
t

1S98
t

1899 | 
t

1898
t

Eisenerz . . . .  
Roh- und Ballast-

— 1627908|1439872

eisen................. 52895 5437G 93775 91744
Gufswaaren. . . 
Rohschienen und 

BlOcke (smalt-

_ 10484) 9017

stycken) . . . -- — 20677 18254
Stabeisen. . . . 35G3 2884 167684; 160863
Stabeisenabfiille. — — 6322 3956
Eisenbahnschien. 82994 53597 — —
W alzdraht . . . — — 5564! 4758
Bleehe aller Art — — 2921: 3023
Gezogener Drabt — — 1179; 750
Niigel aller Art . — 25561 2641

Steinkohle . . .
Jil , Jil

40300000131554000 — —

(T ekn isk  T id sk rif t 1900 No. 4).

Locomotivenbau in den Yereinigten Staaten ron 
Amerika im Jahre  1S99.

Im Jahre 1899 wurden in den Maschinenbau- 
W erkstatten der Vereinigten Staaten (mit Ausnahme 
der Eisenbahn-W erkstatten) 2473 Locomotiven gebaut, 
die grófste Zahl, die je erreicht wurde. Die Zunahme 
gegen 1898 betragt 598 Locomotiven oder annahernd 
32 % ; auch das nachst beste Jah r 1890 wird noch 
um 233 Maschinen, beinahe 10% , ubertroffen. Von 
den im Jahre 1899 gebauten 2473 Locomotiven waren 
339 oder fast 14% Verbund-Maschinen; 1898 wurden 
374 Verbund - Maschinen gebaut, 20%  der Jahres- 
production.
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Das Ausfuhrgeschaft des Jahres 1899 zeigt gegen 
das Vorjahr eine Abnahme um 4-0 Maschinen oder 
7 %. Im Jahre 1899 gelangten 514 Locomotiven zur 
Ausfuhr, 1898 waren es 554, 1897 386 und 1890 309. 
Nachfolgende Tabeile zeigt die Gesammtzahl der in 
den Jahren 18S8 bis 1899 gebauten Locomotiven:

1888 . . 2180 1892 . . 2012 1890 . . 1175
1889 . . 1800 1893 . . 2011 1S97 . . 1251
1890 . . 224-0 1894 . . 695 1898 . . 1875
1891 . . 2105 1895 . . 1101 1899 . . 2473

(N ach T h e  Board o f T rad e  Jo u rn a l.)

Einfulir cliinesischen K olieisens nach J a p a n .
Nachrichten aus Hongkong zufolge bezielit Japan 

chinesisches Roheisen. Vor noch nicht langer Zeit 
lieferten die Hanyang-Eisenwerke eine Probesendung 
von 1000 t, welche bei ihrer Ankunft allen nOthigen 
Yersuchen unterworfen und ais reichlich gut genug 
fur den gewóhnlichen Gebrauch befundon wurde. Da 
auch ein erheblicher Preisunterschied zu Gunsten des

durften einige Angaben iiber die beiden Projecte 
n icht ohne Interesse sein.

1. H a n g e b r i i c k e .  Fur dieselbe sind, wie die 
Abbildung zeigt, eine mittlere Oefliiung von 300 m 
Spannweite und zwei seitliche Oeffnungen von je 
109,6 m yorgesetien. Hieran schlielst sich an jeder 
Seite ein Landpfeiler von 65 m Lange und ein ge- 
m auerter Yiaduct, der aus drei 40 ni weiten Bogen 
und Pfeilern von 5 m Dicke besteht. Die Lange der 
eisernen Briickenconstruction zwischen den beiden 
Landpleilern betragt mitliin 639,2 m. Die Kabel, an 
denen die Briicke aufgehangt ist, gehen iiber 37,5 m 
hohe iiber den Strompfeilern aufgestellte Thiirme 
und sind in den Landpfeilern verankert. Jedes Kabel 
besteht aus 9144 Stahldriihten von je 4 mm Durch- 
messer und einer Mindestfestigkeit von 12000 kg/fjcm. 
Die Drahte sind zu 127 Seilen von je 72 Draliten 
vereinigt. Das ganze Kabel wird mit S tahldraht um- 
w ickelt, so dals alle Seile ein zusammenhangendes 
Ganzes bilden. Auf den Kabelthflrmen befinden sich 
Sattel aus Gufsstahl, die von 12 Stiiek 1,5 in langen

cliinesischen Eisens sprach, folgte bald eine zweite 
Bestellung von 2000 t bei den Hanyang-Eisenwerken, 
und es entwickelten sich nun regelmafsige Geschafls- 
verbindungen. Allein K awaguchi, ein O rt in der 
Nahe von Tokio, bedarf jahrlich 12000 t Roheisen; 
der Verbraueh des ganzen Landes, einschliefslich der 
staatlichen W erke wird auf 48000 t geschatzt. Die 
kleinen Eisenconsumenten in den Dflrfern, welche 
mancherlei Kurzwaaren auf die Mark te der grofsen 
Stadte liefern, hatten seither recht hohe Preise fur 
ihr Roheisen zu zahlen, zum Vortheil der Zwischen- 
handler, dereń Einflufs jetzt infolge der Einfuhr billigen 
Eisens aus China gebrochen sein soli. Die im all
gemeinen gunstige Lage des Seidenhandels kommt 
auch der einheimischen Einsenindustrie zu statten.

(N ach „T h e  Board o f T ra d e  J o u r n a l" )

Die feste Briicke iiber den klcincu Uelt,
die bereits in den SOer Jahren projectirt w a r, ist, 
wie wir der in Kopenhagen erscheinenden Zeitschrift 
.Ingeni8ren‘ (1899 Nr. 52 S. 337 bis 342) entnehmen, 
ilirer Ausfuhrung insofern wiederum einen Schritt 
naher gekommen, ais zwei neue Projecte, und zwar 
ais Hangebriicke und alsCantileverbrucke ausgearbeitet 
worden sind. Bei dem Umstand, dafs zum Ban dieser 
Briicke 12000 bis 15 000 t Eisen erforderlich waren,

Gufsstahlrollen getragen werden. Bei den Landpfeilern 
ist jedes Kabel uber Pendellager herabgefiilirt bis zu 
einer gufsstahlernen Kugelkalotte, und jedes einzelne 
Seil ist in einer konischen HOhlung befestigt. Die 
Kugelkalotte ist mit einem gufsstahlernen Fufs ver- 
bunden, der den Druck auf das Pfeilermauerwerk 
ubertragt. Bezuglich der Einzelheiten der Eisen- 
construction, der Pfeiler u. s. w. sei auf die Abbildung 
und auf die Que)le verwiesen,

Die Kosten der Brucke wurden sich bei dieser 
Bauausfuhrung auf 15 600000K ronen* stellen; davon 
entlielen 5 325 000 Kr. auf den Oberbau, 7 040000 Kr. 
auf den Unterbau und der Rest auf die Anschlufs- 
viaducte und die Kosten der B ahnrerlegung u. s. w.

2. A u s l e g e r b r u c k e .  Fur diese sind eine 
mittlere Oeffnung von 350 m und zwei seitliche Oeff- 
nungen von je 181- rn Spannweite nebst den ent- 
sprechenden Landpfeilern und Auschlufsviaducten 
vorgesehen. Die Brucke selbst wurde bei dieser 
Ausfuhrung eine Lange von 712 m erlangen. Die 
Trager find nach dem Auslegersystem construirt, 
derart, dafs uber jedem Strompfeiler ein 135 m langer 
consolfOrmiger G ittertrager ruht, der mit einem Ende 
in dem Landpfeiler yerankert ist, w ahrend das andere 
Ende, das 14-0 m weit hervorragt, den mittleren Theil

* 1 Krone — 1,08 ^ .
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der Briicke, einen 70 m langen Trager stiitzt, der an ! 
dem Consoltrager mit C harnieren aufgehangt ist.

Die Anschlufsbrucken sind im vorliegenden Falle 
ais Eisenconstruction, auf Eisenpfeilern ruhend, ge- 
plant. Die Kosten der AuslegerbrOcke sind zu 
15 300000 Kr. yeranschlngt, wovon 6 040000 Kr. auf 
den Oberbau, 5225000 Kr. auf den Uriterbau und 
4035000 Kr. auf die Anschlufsbrucken sowie auf die 
Bahnverlegung u. s. w. kommen.

Eiserno Uuterkimftshiluscr fiir Motorwagen
hat die Fahrzeugfabrik E i s e n a c h  construirt. Sie 
bestehen aus auf Radern m ontirten Kasten, welche 
genugenden Platz fiir einen Motorwagen bieten und 
aufserdem einen feuersicheren Abtbeil fur Benzin, 
Oel und Reservetheile enthalten. Die Vorderseile 
wird durch ein am Boden liegendes G harnier geSfTnet, 
so dafs sie im heruntergeklappten Zustande eine 
schiefe Ebene b ildet, uber die der Motorwagen in 
seine Remise hineingeschoben wird.

Elektrisclie JEisen- und S talii gewinnnng.
Wie die in T urin erscheinende „Rassegna mine- 

raria* in ihrer Nummer vom 1. Februar d. J. mit- 
theilt, soli der von dem italienischeu Hauptmann 
S t a s s a n o  gebaute elektrisclie Schmelzofen* zur 
Eisenerzeugung glanzende Ergebnisse geliefert haben. ** 
Die Madrider „Reyista m inera” berichtet in ihrer 
Ausgabe vom gleichen Tage, dafs die Absicht be
stehen soli, im Berner Oberlande eine ahnliche Anlage 
wie in Darfo zu errichten, und dafs, wenn sich die 
an das neue Verfahren geknupften Hoffnungen erflillen 
sollten, dasselbe auch fflr Spanien yon Interesse ware.

Yerhalten eines eisernen llohres in 4391 m Ticfe 
unter dem Mceresspiegcl.

Wie die hollandische Zeitschrift „De Ingenieur* 
in ih rer Ausgabe vom 10. Februar d. J. berichtet, 
wurde von der Siboga-Expedition, die sich unter der 
Leitung von Prof. Dr. M. W e b e r  mitTiefseeforscbungen 
in den Gewassern des Indiscben Archipels beschafligt 
hat, eine Probe aus einer Tiefe von 4391 m genommen. 
„Viele S tunden“, sagt Prof. Weber, „waren nOthig, um 
das fast 6 km lange Stahldrahtkabel aufzuwinden, 
eini' muhsame Arbeit, die wegen des enormen Ge- 
wichts des m it Schlamm gefullten Netzes besonders 
lang dauerte.” Der yorderste Netztriiger liefs deutlich 
die Bedeutung der W assersaule erkennen, die in grofser 
Tiefe auf den Gegenstanden lastet. Er bestand aus 
einem 2 m laiigen, 2 1/«z0lligen,gezogenen eisernen Rohr 
yon 6 mm Wanddicke. Um demselben mehr Festigkeit 
zu yerleihen, waren die beiden aulsersten Enden, welche 
das Netz tragen, zusammengeschiniedet, wodurch 
die Rohre ganz unbeabsichtigter Weise wasserdicht 
geschlossen war. In dieser Form konnte sie den 
Druck von 140 Atmosphiireii nicht aushalten. Sie w ar 
gleicbsam nach innen explodirt und zwar mit solcher 
Gewalt, dafs sie nicht nur plattgedruckt, sondern der 
ganzen Lange nach gesprengt wurde und Stiicke der
selben am Boden des Netzes lagen.

Ueber chincsisches Eisonbahinresen.
Nachdem seinerzeit in Anwesenheit des Prinzen 

Heinrich die Grundsteinlegung zu dem yon der 
Shantung-Eisenbahngesellschaftin AngrifT genommenen

* Vgl. „Stalli u. Eisen“ 1S99 S. 797.
** Leider fehlen genaue Angaben hieruber.

Bahnhofsgehaude in Tsintau stattgcfunden hatte, nach
dem auch bereits die ersten Locomotiven fur die 
Shantung-Eisenbahn bestellt worden sind, und daraus, 
in sehr erfreulichem Gegensatz zu dem langsamen 
Fortschreiten des Eisenhahnwesens in unseren iibrigen 
Schutzgebieten die energische Thiitigkeit dieser Gesell- 
schaft heryorgeht, erscheint es um so mehr angezeigt, 
uns mit dem chinesischen Eisenbabnwesen nilher zu 
beschiiftigen, ais England und Amerika, jedes in seiner 
W eise, die grOfsten Anstrengungen m achen, ihre 
Interessen bei dem Ausbau des chinesischen Eisen- 

. balmnetzes zur Geltung zu bringen. Willirend Amerika 
' sich zu diesem Bebufe yorzugsweiso der Lieferung 
i von Eisenbahnm aterialien zuwendet, und bereits die 

Lieferung von 65 Locomotiven an die Baldwinwerke, 
sowie von 180000 t Stahlschienen an die Carnegie- 
Gesellschaft erreicht ha t, ist es aufserdem England 
gelungen, durch Stellung englischen Personals fiir 
den Bau und Betrieb der chinesischen Staatsbahnen 
einen mafsgehenden Einfltifs auf dieselben zu erlangen.

Die Linien, um welche es sich hierbei handelt, 
bestehen zur Zeit aus den Strecken Peking — Tientsin : 
Tientsin — Shan-hai-kwan — Kintschou-Niutschwang 
und Peking-Pao-ting-fu, im ganzen etwa 970 km. Vou 
diesen Strecken sind jedoch nur Peking—Tientsin und 
Peking — Pao-ting-iu im Betriebe und zwar die erstere 
m it einem lebhaften Personen- und Giiteryerkehr, 
wahrend die iibrigen Linien noch in der Ausfuhrung 
begrifTen sind.

Abgesehen von dem Verkehr, der mit Ausnalime 
der Fahrkarteneinnebm er, welche bei der unuber- 
windlicben Neigung der Chinesen zu Defraudationen 
durch Europaer besetzt werden miissen, ausschliefslich 
in der Hand der chinesischen Verwaltung liegt, hal 

j das englische unter dem Oberingenieur und Betriebs- 
director K i n d e r  stehende Personal die Aufgabe, die 
Bahnen zu bauen, zu unterhalten und zu betreiben, 
sowie die Chinesen fiir den Eisenbahndienst, ins- 

1 besondere zu Ileizern und Locomotiyfuhrern aus- 
| zubilden, zu welchem Zweck eine besondere Eisenbahn- 
; schule eingerichtel worden ist.

Neuerdings ist dieses Programm noch dahin er- 
weitert w orden, dafs neben der Anfertigung der 
zahlreichen Bruckenconstructionen auch beabsichligt 
w ird , in den W erkstatten von Tong-Shan aufser der 
Unterhaltung von 80 Locomoliven mit dem Neubau 
yon Locomoliven und W agen yorzugehen.

Die Griiiide, welche es yortheilliafter erscheinen 
lassen, anstatt Locomotiyen und Wagen in Europa 
oder Amerika zu beslellen, dieselben in China selbst 
zu bauen und nur das Rohm aterial einzufuhren, 
liegen in der Billigkeit des Giund und Bodens und 
des Baues der Gebaude, des B rennm aterials, der 
Arbeitskrafte, sowie an der Ersparnifs in F rach t und 
W erthyersicherung bei Einfuhr von Rohm aterial im 
Vergleich zu fertigen Maschinen.

Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Grunde 
j durchschlagend sind und durch die Erfahrung Be- 
| statigung linden werden. Thatsache is t, dafs u. a.
I die Personenwagen fur die Shanghai-W oosung- und 
I P a o -tin g -fu - Bahn bereits in China gebaut worden 
; sind, und dafs amerikanische W agenbauanstalten er- 
i klart haben, nicht so billig liefern zu k8nnen. Hierbei 
i scheint allerdings nicht unwesentlich in Betracht zu 
: kommen, dafs m an sich in China von allen europaischen 
' Anschauungen móglichst em ancipirt und sich nur auf 
j das unbedingt Nothwendige beschrankt.

Was schliefsiich den Chinesen ais A rbeiter be- 
; trifft, so arbeitet er im Tagelohn nicht mehr ais 
: gerade nothwendig is t, bei Accordarbeit dagegen 
| entwickelt die Anziehungskraft des allmachtigen 
! Dollars das Bestreben, die Arbeit so sehr ais mOglich, 
: wenn auch auf Kosten der guten Ausfuhrung zu 

beschleunigen. Ein grofser Uebelstand ist noch zu 
erw ahnen, der darin  besteht, dafs alle losen und
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nicht yollstandig festen Tlieile des Oberbaues, ohne 
Riicksicht auf die dadurch eintrelende Gefiihrdung der 
Sicherheit des Belriebes, in ungeheurer Menge ge- 
stohlen werden. (,V.-C.“)

Argentinien ais Absatzgeblet fiir Eisendraht, 
AYellbleeli nntl Wiiidturblricn.

Die Landgiiter mit Yiehzuchtbetrieb erlorderii 
eine gewaltige Ausdelinung. Sie werden zunachst in : 
ihrer ganzen aufser en Umgrenzung gegen die Nach- 
bargebiete eingezaunt. Bei einem Landgut von 
35000 Morgen wurden z. B. 249 km E i s e n  d r a  l i t ,  
bei einem solchen von GO 000 Morgen 510 km und 
bei einem von 180000 Morgen 1575 km Eisendrahl 
auf die Einzaunung verwendet. Die etwa 1 '/a m holie 
Umzaunung hat ais Hauptstiitzen starkę Holzpfosten, 
die von 20 zu 20 m in den Boden eingeramm t sind. 
Diese Pfosten werden in wagerechten sechs- oder 
siebenfaeben Parallelreihen durch Eisendraht ver- 
hnnden, so dafs ein Durchkriechen von Vieh aus- 
geschlossen ist. Zwischen den Ilauptpfosten werden 
noch in senkrechter Richtung und in regelmiifsigen 
Abstanden Zwischenstabe eingeschaltet, um den sechs- 
bis siebenfachen D rahtreihen einen festeren Halt zu 
geben. Diese Zwischenstabe sind yielfach aus Winkel- 
eisen; neuerdings wird aber den Staben aus ein- 
heimischem llolze der Vorzug gegeben. Eine Reihe 
<ler Drahtumzaunung besteht in der Regel der ganzen 
Lange nach aus S tacheld rah t, wahrend dio iibrigen 
Reihen aus glatlem Eisendraht mit kreisrundem Quer- 
schnitt gezogen sind. Der besseren H altbarkeit wegen 
sind in lieuerer Zeit verzinkte oder gefirnilste Drabie 
verwendet worden. Die ungeheure Lange des ver- 
wendeten Eisendrahtes wird nun nicht allein durch 
die Umzaunung eines solchen Landgutes bedingt, 
sondern innerhalb der Grenzen werden viele Einzel- 
abtheilungen durch gleichartige Umzaunungen ge- i  
bildet, dam it die einzelnen R acen, Gattungcn und i 
Arten des Viehes auseinandergehalten und auch die 1 
Weideplatze nach Bediirfnils angewiesen werden 
kOnnen. Die Hersteliungsliosten eines solchen Zaunes 
werden auf etwa 45 Centavos Papier* fiir den lau
fenden Meter angegeben, wobei Pfosten, Zwischenstabe 
und D raht eingerechnet sind. Fiir Reparaturen dieser 
Umzaunung mufs jahrlich wieder eine gewisse Menge 
Draht u. s. w. bezogen werden. Da ferner noch 
aufserordenUicii grofse Weidellachen in Argentinien i 
vorhanden sind, die ailmahlich mit dem Forlschritt 
der Viehzucht der Anlage von Uniziiunungen entgegen- 
sehen, so wird der Verbrauch an Eisendraht in den 
nachsten Jahrzehnten noch eine sehr starkę Steigerung | 
erfahren. Eine eigene Eisenindustrie besteht in A r
gentinien niclit. Das Land ist daher ganzlich auf ; 
die Einfulir angewiesen. Beim Im port von Eisendraht 
nehmen die Yereinigten Staaten von Amerika die i 
erste Slelle ein ; demnachst hat auch Deutschland sehr 
ansehnliche Mengen geliefert, vornehmiich ein hervor- 
ragendes rheinisches Eisendrahlwalzwerk und bedeu- i 
tende Drahtwalzwerke in Westfalen. Da gegenwartig ! 
die nordam erikanischen Eisenwerke den Draht billiger j 
liefern sollen ais (lie deutschen, so durfte es an- 
gebracht s e in , die Aufmerksamkeit der deutschen 
Eisenindustrie auf den Geschaftsmarkt in Argentinien ! 
zu lenken, zumal die Transportkosten des Drahtes 
von den Vereinigten Staaten bezw. diejenigen von 
Deutschland nach Argentinien nicht wesentlich ver- 
schieden und die EingangszSlle fur beide Lauder die 
gleichen sind.

Der Yerbrauch von W e l 11)1 e c h  auf dem Lande 
ist ebenfalls ein ganz bedeutender. Die WohnhSuser 
<ler L andguter, narnentlich aber die Scheunen und

Stalle sowie die A rbeiterhauser und Hiilten sind vor- 
zugsweise mit Wellblech eingedeckt. Das AVelIblech 
findet ferner bei der Bedeckung von BrunnenlSchern, 
zur Herstellung von Thflren und Seitenwanden sowie 
von ganzen Gebaulichkeiten Verwendung. Es wird 
aus Giofshritannien und zwar stets yerzinkt bezogen. 

i  Die deutsche Industrie soli bisher an der Lieferung 
ganzlich unbetheiligt sein. Da das Wellblech bei der 
Entwicklung des argentinischen Landes in forl- 
schreitendem Mafse in Nachfrage kommen wi r d , so 
wird sich auch in diesem Artikel fur die deutsche 
Industrie ein lohnender Absatz erOfifnen, narnentlich 
wenn mit guten und dauerhaften W aaren der eng
lischen Concurrenz von vornberein entgegengelreten 

! wird.
In verhaitnifsmnfsig kurzer Zeit, aber in ii ber- 

raschendem Umfange haben sich auf dem Lande die 
: W i n d m 0 h 1 e n oder W i n d t u r b i n e n  zum Zwecke 
; der W asserversorgung eingeburgert. Die ausgedehnten 

Weidellachen Argentiniens sind zumeist fiir die 
T rankcn der Viehheerden auf kunstliche Brunuen an- 
gewiesen. Das ganz aus Eisen construirte Gestell der 
W indlurbine wird in kurzer Zeil uber dem Brunnen 
aufgebaut, und die angehangte Pumpe arbeitet sodami 
vou selbst und fast ununterbrochen. Sie lieferl 
normal bis zu 4000 1 in der Slunde. Die Kosten der 
uber dem Brunnen fertig aufgestellten Windmilhlen- 
pumpe belaufen sich auf etwa 100 Pesos Gold* 

i  (Brunnenanlage, Viehtranken u. s. w. sind nicht ein- 
gerechnet). Die Aufstellung der W indturbinen findet 

| solchen B eifall, dafs B. auf einem Gute von 
180000 Morgen, wo jetzt schon 15 Windmuhlen 

! pumpen,  in zwei bis drei Jahren wahrscheinlich 50 
i  solcher Anstalten bestehen werden. Jedenfalls unler-
■ liegt es bei Beriicksichtigung der auf dem Lamie 

eigenartigen Verhaltnisse keinem Zweifel, dals die 
Einfuhr von W indturbinen eine ganz bedeutende 
Steigerung erfahren wird. Bis jetzt scheint nur eine 
Firm a aus Chicago den Markt fur W indturbinen aus- 
schliefslicli zu beherrschen.

(Nacli dcm  B erich te  des  H andels-SachY orstU ndigcn b e i dem  
K aiserl. G eneral-G onsulaŁ in Bucnos-A ires.)

1’reisaiissclireiben (les Vrereins deutscher 
Maschlnen-Ingeiiienre.

Der Verein deutscher Maschinen-Ingenieure erlafst 
fiir das Jah r 1900 ein Preisausschreihen (Beuthaufgabc), 
das den E n l w u r f  z u  e i n e m  E n d b a h n h o f  
e i n e r  e l e k t r i s c h  z u b e t r e i b e n d e n  F e r n -  
b a h n  zum Gegenstande hat. Die Zuge sollen mit 
200 km Slundengeschwindigkeit in schneller Zugfolge 
verkehren und aus zwei sechsachsigen Fahrzeugen 
— einem Triebwagen und einem Anhangewagen — 
bestehen, insgesammt inindestens 150 Sitzplatze enl- 
haltend. Zur Vermeidung iioher Grunderwerbskosten 
soli die Bahn innerhalb der S tadt ais eiserne Hoch- 
bahn und theilweise iiber die H auser hinweg gefuhrt 
werden. Die Bahnsteige des Endbahnhofcs sind in 
etw a 25 m Hóhe uber der Fahrbahn der angrenzen- 
den Strafsen anzuordnen. Zur Zu- und Abfuhrung 
der Reisenden und des Gepacks sind W asserdruck- 
Hebewerke anzuordnen. Der gesammto Hahenunter- 
schied zwischen den Schienenoberkanten des Bahn- 
hofs und der Einfiihrungsstelle der Bahn in die Stadt 
betragt CO m. Dieser Hóhenunterschied soli nutzbar 
gemacht vverden, einm al um die Zuge schnell in 
Gang zu bringen, dann um dereń Anhalten mit 
thunlichster Vermeidung von A rbeitsverlust und Ab- 
nutzung der Schienen und Radreifen zu bewirken.

Das Program m  ist nur deswillen von besonderem 
Interesse, ais es sich an ein Problem anlehnt, dessen

* 7 Pesos a 100 Centavos z. Zt. — 12 J l. * 1 Peso Gold =  4,05 J t .
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LOsung dem neuen Jahrhundert vielleicht vorbehalten 
ist. Die Erbauung von Eisenbabnen mit 200 km 
Stundengeschwiiidigkeit ist uber die Eriirterung in 
Zeitschriften und Broschuren z. Zt. noch nicht hinaus- 
gekoinmen.* Die Arbeiten sind bis zum 0. October 
1900, Mittags 12 Ubr, an den Yorstand des Vereins 
deutscher Maschinen-lngenieure z. H. des Commissions- 
raths F. C. Glaser, Berlin SW., L indcnstraise 80, 
der zu w eileren Mittheilungen iiber den W ortlaut, 
die naheren Bedingungen u .s. w. desPreisausschreibens 
gern bereit ist, einzusenden.

Fur eingehende preiswurdige LOsungen werden 
nach Ermessen des Preisrichter-Ausschusses goldene 
Beuth-Medaillen, fur die beste von ihnen auiserdetn 
ein Geldpreis von 1200 M. (Veitmeyer-Preis) verliehen.

August Hollenberg t-
Am 12. Januar d. J. verstarb in Neustadt i. M. an 

einem Sclilaganfall Ingenieur A u g u s t  H o l le n b e r g ,  
der chcmalige Chefrcdacteur von ..Dinglers polyteclm. 
Journal".

A in 17. August 1835 in Meidericli ais Sohn des 
dortigen Dorfschullehrers geboren, widmete sich 
H o l l e n b e r g  nach Absolvirung des Gymnasiuius zu 
Wesel dcm Studium der Technik und bezog zu dem 
Zwecke die l'rovinzialgewerbesclmle in Hagen i.W estf. 
Each einjiihriger praktischer Thatigkeit auf der

* W ir werden demnachst aus sacbkundiger Feder 
eingehende Mittheilungen iiber den Sland dieses 
Problems bringen. Die Redaction.

Friedrich- Wilhelmsliiittc in Miilhcim , a. d. Ruhr, lie- 
suchte er zur Yollendting seines Studinnis das konigl. 
Gewerbeinstitut in Berlin bis zum Jaliro 1861, und 
bekleidete dann Stellungen ais leitender Ingenieur 
lieim Bau und der Aufstellung von eisernen Briicken, 
ais Ingenieur in  Oberhausen, Sterkrade, ais Ober- 
ingenieur in Essen und ais Leiter einer Maschinenfabrik 
und Eisengicfserei in Dinslakcn, wo er spater ais Civil- 
iugenieur and ais rielseitiger Scliriftsteller thiitig war.

Neben zahlreichen kleineren, literarischen Arbeiten 
fiir techniselie und Tageszeitmigen schrieb er zusanimen 
m it D a e l e n  und D i e k i n a n n ,  veranlafst durch ein 
Preisausschreiben des Vereins zur Forderung des 
Gewerbfleifses, ein Werk iiber die „ K a l i b r i r u n g  d e r  
E is e n  w a lz e n 11, welches mit dem ersten Preise gekront 
wurde. Ferner gab er noch das Buch „Die neueren 
W indriider11 lieraus und reroffcntlichte Yortriigc uber 
Schaulinien der Schiober-Diagramme. Im Jahre 1887 
iibernalmi er dic Redaction von „Dinglers polytecbn. 
Journal11, und war ais Leiter dieser Faehzeitschrift 
stets auf Yerbesserang und Ycrvollkommiiung derselben 
bedacht, bis ihn ein Schlasranfall zwang, am 1. Januar 
1899 dic Schriftleitung niederznlegen.

H o l l e n b e r g  war auch Mitbegriinder des Vercins 
„H utte11 an der konigl. Gewcrbeakadeinie in Berlin 
uud eines der ersten ilitg lieder des Yereins deutscher 
Ingenicure, fiir dessen Zeitschrift er iu friihcren Jahren 
auch ais Mitarbeiter thiitig war.

A is .Menseli scliliclit und einfach, von grofser 
llerzcnsgiite, aufriclitig und treu, mit einem gesunden, 
rheinisehen Humor ausgestattet, war er in den weitesten 
Kreisen beliebt uud geaelitet.

Industrielle

lihcinischc Metallwaaren- und Maschinenfabrik 
In Diisseldorf 189S/99.

Aus dem Bericht fur 1898/99 geben wir Folgen- 
des w ied er:

„Auch w ahrend des Geschaftsjahres 1898/99 hielt 
die rege Thatigkeit auf dem Eisen- und Stablm arkte 
in allen seinen Zweigen an, so dafs es mSglich war, 
siimmtliche Betriebe fast ohne Unterbrechung voll zu 
beschiiftigen. Die W erkstatten zur Herstellung von 
Fahrradrflhren mussen wir hiervon leider w ieder aus- 
nehmen, da es unmSglich w ar, diesen Betriebszweig 
lohnend und in ausgedehntem Mafse zu beschiiftigen. 
Die ungiinstige Lage dieser Branche ist durch den 
Riickgang in der Fahrradindustrie bedingt und lafst 
sich heute noch nicht ubersehen, wann bessere Yer- 
haltnisse fiir die Herstellung und den Yertrieb von 
Yelorohren eintreten werden. Die ubrigen Betriebe 
zur Herstellung nahtloser Rohre waren dauernd gut 
beschaftigt. Die nahtlosen Rohre fuhren sich fiir die 
yerschiedensten Verwendungszwecfce immer m ehr ein, 
so dafs in diesen Fabricaten w ahrend des Geschafts
jahres wiederholt Arbeitsmengen vorlagen, die w ir in 
den geforderten Fristen auch nicht annahernd hatten 
bewiiltigen kflnnen. Die Preise bewegten sich in 
steigender Richtung. Der Markt fur patentgeschweifste 
Rohre lag fast ebenso gunstig. Auch die Abtheilungen 
zur Herstellung nahtloser llohlkorper fiir militarische 
Zwecke w aren gut beschaftigt. Das Gleiche kOnnen 
wir von unseren W erkstatten fur Eisenbahn-M aterial 
in R ath berichten. Das Stahlwerk in R ath  lieferte 
in der Hauptsache den Bedarf fur das DOsseldorfer 
W erk ; im ersten Semester nachsten Jahres hoffen 
wir m it dem dritten und vierten Marlinofen in Betrieb 
zu kommen, so dafs w ir dann in der Lage sein werden,

Rimdschau.

den ganzen Stahlbedarf fur die Diisseldorfer Betriebe 
selbst zu erzeugen und auch noch ein kleines Quantum 
zum Verkauf an Dritte stellen zu kSnnen. Im ver- 
gangenen Geschaftsjahr hatten w ir einen hOheren 
Umsalz wie im Jah r zuvor. Wenn trotzdem das Er- 
tragnifs gegen das Vorjahr etwas zuriickgeblieben ist, 
so hat dies darin seinen Grund, dafs die Rohm aterialien- 
preise erheblich gestiegen sind, w ir aber nicht in der 
Lage w aren, diese PreiserhOhungen beim Yerkauf der 
Fertigfabricate diesen ganz zuzuschlagen. Bei gegen- 
w artiger Geschaftslage ist es fur ein Werk, welches 
Roheisen nicht selbst herstellt und Kohlengruben 
nicht besitzt, schwieriger diese Robproducte in aus- 
reichender Menge rechtzeitig zu beschaffen, ais die 
Erzeugung der Fertigfabricate, soweit sie Friedens- 
artikel sind, an den Mann zu bringen. Um die sowohl 
fiir unsere Diisseldorfer, ais auch fiir unsere R ather 
Betriebe sich n6thig machenden Erweiterungen durch- 
fiihren zu kónnen, wurde unser Antrag auf ErhOhung 
des Actienkapitals um 2150 000 JC in der aufser- 
ordentlichen Generalversammlung vom 19. Januar 
1S99 zum Beschluis erhoben.

Die Bilanz ergiebt nach Verrechnung der Ab- 
schreibungen im Betrage von 851-245,61 J l  einen 
Netto-Gewinn von 1 150115,97 J t , der sich wie folgt 
zusam mensetzt: Vortrag aus 1897/98 4^3079,79 J f , 
Fabrications-Gonto 2639977,16 J l ,  Żinsen-Einnahinen 
8 6 6 0 9 ,6 2 ^ ; zusammen 2766666,57 J l . Davon ab llan d - 
lungsunkosten, Gehalter, Steuern, Miethen, Zinsen und 
Provisionen 762301,99 J l , bleiben 2001361,58 J l \  
Abschreibungen pro 1898/99 S54-215,6I J t , bleiben 
noch 1150115,97 J l ,  fur welche w ir folgende Yer
wendung vorschlagen : S tatutarische Tantiiime an den 
Aufsichtsrath -41401,4-5 .# , vertragsmafsige Tantieme 
an den Vorstand 33 301,09 J l , 14- °/o Dividende au f
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5850000 J t  Kapitał =  819000 J l,  7 °/o Dividende auf 
2150000 J l  Kapitał =  150500 J<, ErhOhung des 
Special-Reserve-Contos 39301,90 J t , ErhOhung des 
Unterstiitzungsfonds 3-1-91 J l , erstmalige Dotirung 
eines Pensionsfonds 50000 J ! , V ortrag auf neue 
Reclmung 10060,53 J l .“

R om baclier H iittenw erke .
Dem Directionsberichte fiir 1898/99 entnehinen 

wir das Nachfolgende:
„In dem Berichte iiber das vorige Geschaftsjahr 

erwahnten wir, dafs wir grofse Vorrathe an Roheisen 
hatten und Ofen 4 erst verspatet ins Feuer bringen 
kOnnten, weil die Abrufungen durch das Lolhringisch- 
Luxemburgisclie Syndicat nicht ausreichend seien. 
im Frflhjahr Yorigen Jahres war durch die Sorge 
wegen Einfulir grofser Massen von Roheisen, Halb- 
und Ganzfabricaten aus Amerika ein Druck aut den 
hiesigen Markt erzeugt worden, der die Kiiufer und 
Consumenten von Deckungen zuruękhielt und den 
Markt zur Stockung brachte. E rst iin Sommer kehrte 
das Vertrauen zum Markte nach und nach zuriick; 
es folgten starkere Abrufungen und neue Schlusse, 
bis sich gegen Herbst hin ein erregtes Geschaft ent- 
wickelte, ais Amerika selbst grofsen Bedarf in Aus- 
sicht stellte, abgeschlossene Mengen wieder zuriick- 
kaulte, und ais sich herausstellte, dafs der Begehr 
nach Brennm aterial und besonders nach Koks nicht 
erfullt werden konnte. Der englische Markt, welcher 
jahrelang namentlicli unser Giefsereiroheisen unter 
Preisdruck gehallen hatte, versteif'le sich ebenfalls 
langsam und so gelangten w ir am Schlusse unseres 
Geschaftsjahres zu einer Lagę, die ais beispiellos be- 
zeichnet werden kann. Trotz wesentlich vergrófserter 
Production sind die Yorralhe geschw unden; die E r
zeugung ist unzureichend und es mufs geradezu von 
einem Mangel an Roheisen gesprocben werden, dem 
aucli durch Beziige vom Auslande nur wenig abzu- 
helfen ist. Da nun die Beschaftigung aller Werke 
der Eisen- und Stalilindustrie nach wie vor eine sehr 
angestrengte und die Nachfrage aulserst lebhaft bleibt, 
auch die Herstellung von Koks nicht dem Bedarf 
entsprechend rasch gesteigert werden kann, so be- 
finden wir uns in einer gewissen gespannten geschaft- 
lichen Thatigkeit, welche erst langsam nachlassen : 
wird. W ir verschicken laglich, was unsere Hochofen 
hervorbringen, indessen entspricht dies nicht ganz 
unseren Verpflichtungen, da w ir zeitweise un ter Koks- 
mangel zu leiden haben. Obwohl wir unsere Koks- 
schlusse fur dieses und nachstes Jah r rechtzeitig zu 
lliatigen suchten, war es infolge des erw ahnten Mangels 
an Brennm aterial uns leider doch nicht mOgliih, den 
Bedarf fiir 1900 voll zu decken. Fiir das Stahlwerk 
werden w ir bedeutend m ehr Roheisen nOtliig haben, 
ais seither erzeugt worden ist, und in dieser Voraus- 
sicht sind auch die Grubenbauten vorgerichtet, so dafs 
wir jeden Bedarf befriedigen kónnen, ausgenommen 
naturlich den Zusatz an Manganerzen, den wir vom 
Inlande und Auslande gedeckt haben. Der Stand der 
Stollengruben ist befriedigend; einige besondere Auf- 
schlusse kommen dem W erthe des Bergwerksbesitzes 
zu gute, der heute in seiner Gesarnmtheit eine den 
Buchwerth weit ubersteigende Summę darstellt. Es 
wurden gelOrdert 458335 t gegen 4-36000 t im Yor
jahre. Die Hochofen gingen regelmSfsig und ohne 
Unterbrechung. Es sind erzeugt worden 151 730 t 
Roheisen. Die Steinfabrik wurde behufs Verwerthung 
der spater m ehr anfallenden Schlacken vergr0fsert; 
aus demselben Grunde haben wir zur Errichtung einer 
Portland - Cementfabrik beigetragen. Die Giefserei 
arbeitete nur fiir den eigenen Bedarf der Werke. Das 
Stahlwerk gelit seiner Vollendung entgegen und wird 
mehrere Monate fruher in Betrieb kommen, ais in 
Aussicht gestellt war. Es ist mit Benutzung aller

technisch bewiihrten Fortschritte der Neuzeit aus- 
gefuhrt, so dals w ir hoffen, praktisch und billig 
arbeiten zu kOnnen. Da der grófste Theil der dies- 
und nachsljahrigen Erzeugung schon zu befriedigenden 
Preisen verkauft ist, darf angenommen werden, dafs 
das eingelegte Kapitał unseren Aclionaren einen an- 
gemessenen Ertrag liefern w ird .“

Nach reichlichen Abschreibungen ergiebt sich ein 
Reingewinn von 944961,98 J l ,  der wie folgt vertheilt 
werden soli: 721)0U0 J t  sofort zahlbare 15 % Dividende 
auf das Actienkapital von 4-800000 J l,  37891-.7S J l  
Tanlieme an den A ufsichtsrath, 10000-/// w eitere 
Zuweisungin den Arbeiterunterstiitzungsfonds, 12000 J l  
Restzuschufs fiir den Bau der Kirche, 50000 J l  Riick- 
steliung fiir Wasserleitung, 100 000 J l  w eiterer Zu- 
schuis zum Hochofenerneuerungsconto, 15 067,20,-/^ 
Yortrag auf neue Rechnung.

Sieg - R heiiiische H iitten  - A ctiengesellschaft 
zu F ried rich -W illio lm sh iittc  a. d. S ieg.

Aus dem Bericht fiir 1S98/99 theilen wir Unten- 
stehendes mi t :

„W ir konnten im Geschaftsbericht des rorigen 
Jahres schon mittheilen, dals fur das laufende Ge
schaftsjahr eine erhebliche Besserung in der Markt- 
lage fiir die Haupterzeugnisse unseres W erkes ein- 
getreten sei. Diese Besserung hat sich im Laufe des 
Jahres fortgesetzt entwickelt. Mit der verm ehrten 
Nachfrage nach W alzwerksfabricaten in Stahl und 
Eisen konnten die Preise allmahlich erhOht werden, 
so dafs das Mifsverhaltnifs zwischen Fertigfabricaten 
und Rohm aterialien zunachst ausgeglichen werden 
konnie. Gegen Ende des zweiten Semesters wurde 
der Begehr so stark, dafs die Werke kaum in der 
Lage waren, den Anforderungen ganz zu genugen, 
was zu weiteren PreiserhOhungen fuhrte, w ahrend 
die Preise fflr Rohm aterialien in angemessener Weise 
folgten. Infolge dieser verm ehrten Thatigkeit der 
W erke und der ganz gewallig gestiegenen Production 
der grofsen Stahlwerke, die ihren Bedarf an Roheisen 
durch ihre eigene Roheisen production nicht melir zu 
decken vermochten, vielmehr wieder ais Kaufer auf 
dem Roheisenm arkt auftreteu mufsten, konnte unser 
Hochofenbetrieb, der bis dahin einer 25 procenligen 
B etriebseinschrankung seitens des Syndicats unter- 
worfen war, wieder voll aufgenommen werden. und 
es konnten neben der Gesammtproduclion des Ofens 
auch noch die grofsen Vorrathe bis zum Ende des 
ersten Semesters abgesetzt werden. Wenngleich die 
gunstige W irkung der Markllage naturgemafs erst im 
laufenden Geschaftsjahre voll zum Ausdruck kommen 
wi rd,  da ebenso wie fur W alzwerksfabricate auch 
fiir Roheisen die Absehlufspreise nu r allmahlich sich 
heben konnten, so ist das Ergebnifs dieser Abtheilungen 
dennoch bedeutend gunstiger ais im Yorjahre. Der 
Hochofen producirte insgesarnmt 40032 t. Der er- 
zielte DurchśchnittserlOs fur sammtliche Roheisen
sorten ist in diesem Jahre noch infolge der Einwirkung 
der Preisgrundlage alterer Vertrage um 10 ^  f. d. Tonne 
niedriger wie im Yorjahre. Das Walzwerk producirte 
an Fertigfabricaten 15397 t =  11 697 t Stabeisen und 
3700 t Bleehe. Der erzielte DurchschnittserlOs ist 
hóher bei Stabeisen um 2,80 M , bei Blechen um 10,40 J l ; 
bei Stabeisen und Blechen zusammen um 3,60 J l  
f. d. Tonne. In dei Giefserei und der Maschinenfabrik 
waren w ir ebenfalls yo II beschaftigt. Infolge von 
Erweiterungen, zu welchen wir durch die Menge der 
Auftrage genOthigt waren, konnte der Betrieb Yerstarkt 
werden, wodurch ein nicht unerheblich gunstigeres 
R esultat ais im Vorjahre erzielt werden konnte. Auch 
im laufenden Geschaftsjahre sind wir genOthigt, den 
Betrieb bedeutend zu vergr0fsern, um den Anforde- 

1 rungen geniigen zu kOnnen. Unsere Constructions-
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w erkstalten haben sich gut entwickelt und in ihrein 
ersten Betriebsjahre schon einen mafsigen Gewinn 
gebracht. W ir haben unsere Anlage erw eitert durch 
Angliederung einer Schrauben-Muttern- und Nieten- 
Fabrik. Dieselbe konnte schon im Mai 1899 theil- 
weise in Betrieb genommen werden. Angesichts des 
allgemeinen A rbeiterm angels ist es erforderlich, mit 
Riicksicht auf die isolirte Lage unseres Werkes, durch 
Schafluhg ausreiehender W ohnungen fur eine ent- 
sprechende Unterkunft unserer Arbeiten zu sorgen, 
falls w ir auf geniigenden Zuwachs rechnen wollen. 
Es wurde deshalb der Bau von w eiteren 40 Wohnungen 
in Aussicht genommen. Die Fertigstellung derselben 
ist schon soweit fortgeschritten, dafs etw a 20 in diesem 
Jah re  in Benutzung genommen werden kSnnen, wahrend 
die ubrigen im nachsten F ruhjahr in Angriff ge
nommen werden sollen. Um unseren Hochofenhetrieb 
intensiver und auch fikonomischer zu gestallen, ist 
der Bau einer neuen Gebliisemaschine, sowie eines 
neuen Fórderthurm es nebst vier Dampfkesseln vor- 
gesehen. Wir werden dadurch in die Uage kommen, 
bedeutend m ehr zu produciren und zugleich billiger 
zu arbeiten. Die Gewinn- und Verlustrechnung e r
giebt einen Ueberschufs von 319 852,65 tó#. Der Auf- 
sichtsrath hat beschlossen, den Betrag von 95 608,50 <// 
fur Abschreibungen zu verwenden. Aus dem sich 
hiernach ergebenden Reingewinn von 224 2-14,15 J l  
sind zunacbst 5 % — 10941,39 J l  dem gesetzlichen 
Reservefonds zuzuweisen. Sodann sind die vertrags- 
und statutenmafsigen Tantiemen zu decken mit
20518,31 J l ,  so dafs zur Verfugung bleiben 192 784,45 J L  
W ir scblagen vor, hieraus 182000 J t  =  7 % Dividende 
auf das Stamm- und Prioritatsactienkapital zur Ver- 
tlieilung zu bringen und den Rest mit 10784,4-5 J l  
au f neue Rechnung vorzutragen.‘

W estfiilischcs K okssyndicat.
Nach dem in der Monatsversammlung am 31. Jan. 

vom Vorstand erstatteton Bericht betrug der Koks- 
versand im letzten Viertel 1899 1805697 t. Wenn- 
gleich dieser Yersand gegen das Vorjahr eine Steige- 
rung yoii 59 208 t aufw eist, so hat die Erzeugung 
den Voranschliigen doch bei weitem nicht entsprocben. 
Die grOfste Einbufse weist der December auf, in 
welchem Monat durch den Wagenmangel ailein ein 
Ausfall vou rund 26 000 t entstanden ist. Im ganzen - 
■sind die Syndicats-Kokereien im vergangenen Jahre 
um 226 876 t in der Lieferung zuruckgeblieben. Die j 

Betheiligungsziffer im Koks - Syndieat hal im ver- ; 
llossenen Jahre um 169498 t gleich 2,4 % gegen 11 % 
im Jahre 1898 zugehommen. Der Bericht erw ahnt j  

ferner, dafs die Gesammtkokserzeuguug auf den | 
•Steinkohlengruben des Oberbergamtsbezirks Dortmund ! 
im  Y ergangenen  Jahre 8201622 1 betragen und sich 
mithin um 11 % gegen das Vorjahr erhOht hal, 
w ahrend gleichzeitig die Vermehrung der deutschen j  

Boheisenerzeugung 8,4 % betragt. Im Syndieat allein i  

bezilTert sich die Jahreszunahm e im Jahre 1S99 auf 
9,8 gegen 6,2 % im Yorjahre, in  welchem bekanntlich j 

noch bis zum Sommer mit Erzeuguiigseinschriinkungen ! 
gerechnet werden mufste. Nach dem Bericht liegen 
fiir das Jah r 1900 Gesammtlieferungsverpflichtungen 
iri HQhe yoii 7 379 385 t vor, wodurcli i ibe r  die Koks- 
erzeugung bezw. die Betheiligungsziffer des laufenden 

-Jahres vollstandig Yerfiigt ist. Zu Punki 2 der Tages- 
-ordnung wurde nachtraglich fur das letzte Yiertel 1899, 
und zwar fur die Monate October uud November die 

-Genehmigung der Umlage in H5he yoii 8 % ausge- 
sprochen und diejenige fCir das erste Yiertel 1900 
-auf 0 % monatlich festgesetzt. Beim 3. Punkt der 
Tagesordnung wurden die bisherigen Mitglieder der 
Einschatzungscommission wiedergewahlt.

Z e itz e r E iseugicfserei uud M aschineubau-A ctien- 
gese llschuft.

Aus dem neuesten Jahresbericht theilen wir Nacli- 
stehendes mit:

„Das mit dem 30. Juni 1899 abgelaufene Geschafts
jah r hat wiederum ein zufriedenstellendes Resultal 
ergeben. Wir waren das ganze Jah r hindurch stark 
beschaftigt und mufsten, trotz der inzwischen durch- 
gefiihrten theilweisen Erweiterung der W erkstatt- 
raum e und Vermehrung der W erkzeugmaschinen 
immer noch U eberstundenarbeit zu Ilijlfe nehmen. 
Die im letzten Geschaftsbericht in Aussicht genommenen 
Erweiterungen und Verbesserungen der Betriebsein- 
richtungen sind, unter steter Riicksicht auf die Er- 
haltung des vollen Betriebes, theilweise durchgeffdirt 
uud zum Theil dem laufenden Geschaftsjahr zur Durch- 
fuhrung vorbehalten, und hoffen wir dam it nicht nur 
die nun schon Yiele Jahre hindurch zur Nothwendig- 
keit geworderie U eberstundenarbeit zu beschranken, 
sondern zugleich aucli dieLeislungsfahigkeit des Werkes 
wesentlich zu heben. Durch die stelig fortschreitende 
Entwicklung der Braunkohlenindustrie, fur dereń Be- 
darf unsere Gesellschaft, ais alteste und erste Spe- 
cialistin, Maschinen, Apparate und ganze Fabrik- 
einrichtungen liefert, ist die Goncurrenz auf dieses 
Absatzgebiet aufmerksam geworden und regt sich 
aller Orten, um uns dieses Feld streitig zu machen, 
so dafs wir Y eran la fs t  w aren, Mittel und Wege zu 
suchen, um einerseits der neu auftauehenden Con- 
currenz auf unserem bisherigen Absatzgebiet begegnen 
zu kSnnen, andererseits aber auch neue Artikel und 
Branchen in den Bereich unseres Geschaftsbetriebes 
zu ziehen, um uns neue Absatzgebiete zu erschlielsen, 
Das am meislen gefiihrdete Absatzgebiet w ar das 
rheinische Braunkohlenrevier, nach welchem wir von 
Zeitz aus, wegen der bohen Frachten fiir das von 
dort zu beziehende Rohm ateriai und fiir die wieder 

j nach dort zu sendenden Fabricate, nicht m ehr zu 
i gleichen Preisen liefern konnten, wie die dort in 

nachster Ńąhe entstandene Concurrenz. — Dieser Ge- 
fahr konnten wir nur durch Errichtung einer eigenen 

; A rbeitsstatte in dem bedrohten Revier begegnen und 
haben zu diesem Zweck die Jlaschinenfabrik von Louis 
Jager, Koln-Elirenfeld, fiir den Preis von 1373213,16 J l  
kauflich erworben.

Nach Ausweis der Bilanz betrug der Bruttogewinn 
im abgelaufenen Geschaftsjahr in Zeitz 417 887 ,94 .//, 
in Ehrenfeld 23518,03 J l ,  dazu Uebertrag vom Yor- 
jah r 6018,60 J l , zusammen 447 424,57 J l.  Der Auf- 
sichtsrath hat beschlossen, von dem Gewinn zu ver- 
w enden: zur Abschreibung auf Grundstiick- und Ge- 
baudeconto in Zeitz 21001,14 J l ,  z u r  Abschreibung 
auf Maschinen-, Utensilien- u n d  Werkzeugconto in 
Zeitz 25 34i,50 J l ,  z u r  BCickstellung auf Debitoren 
450U0 J t ,  zur Vorzugsdividende 4°/o auf das d iv i- 
dendenbereehtigte Aetienkapital von 1320000 J l  — 
52800 J t , z u r  Tanliem e an d e n  Aufsichtsrath 29 720 ■■/(., 
zur Tantiem e an d e n  Vorstand, d ie  Beamten u n d  zur 
Verwendung im Interesse d e r  Arbeiter 37 157,50 J l ,  
zum Beamten-Pensionsfonds 11S90,40 J l  u n d  schlagt 
vor, den Y erb le ibenden  Restgewinn z u r  Vertbeilung 
e in e r  Superdividende Yon 16 %  auf das dividenden- 
berechtigte Aetienkapital von 1 320000 J l  = 211200 J t , 
zur Vertheilung von Gratificationen an die  Arbeiter 
8000 J l  und zum U ebertrag auf neue Rechnung 
5305,03 J l  zu benutzen.

Die noch Y orl iegenden  u n d  in Aussicht stehenden 
i Auftrage lassen auch far das laufende Geschaftsjahr 
: gunstige Erfolge erw arten, wenn auch die bedeutende 

Preissteigerungder Rohmaterialien, der w ir mit unseren 
: Yerkaufspreisen nicht in gleichem Mafse nachfolgen 
i konnen, den Gewinn Yerringern durfte.“



15. Februar 1900. Yereins-Nachrichten. Stalli uiul Eisen. 237

Y ereins - Nachrichten.

Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller.

Y orslandssitzong  vom 5. F e b rn iir  1900 
zu D usso ldorf im  B e s ta u rn n t T h iirn ag c l.
Eingeladen w ar durch Schreihen vom 23. Jan. er. 

mit folgender T agesordnung:
1. Geschaftliche Mittheilungen.
2. Yorberathung der Tagesordnung fur die nach- 

folgende Ilauptyersam m lung.
3. Die Unfallversicherungsnovelle.
4. Das neue Zolltarifseliema.

Erschienen waren die H e rren : Geh. Comnierzienrath j 

C. L u e g ,  Geh. F inanzrath J e n c k e ,  E. P o e n s -  
g e n ,  CommerzienraLh E. Kl e i n ,  Commerzienrath 
B r a u n s ,  C o m m erz ien ra th W ie th au s , Commerzien
rath W e y l a n d ,  Director G o e c k e ,  Generalsecretar 
B u e c k ,  Ingenieur S c h r f l d t e r  (ais Gast) und das 
geschaftsfuhrende Mitglied D r. B e u m e r .

Entśchuldigt hatten sich die H erren : S e r v a e s ,  
B S c k i n g ,  T u l i ,  M a s s e n e z ,  F. B a a r e ,  Kl Upf e l ,
E. v. d. Zy p en.

Der II. Vorsitzende Hr. Geheimrath C. L u e g  
eróffnet die Verhandlungen um 12 Ulir Mittogs, indem 
er herzliche Grufse des durch eine infolge Erkrankung 
uothwendig gewordene Erholungsreise am Erscheinen 
verhinderten I. Yorsitzenden (Uierbringt. Man tritt 
darauf in die Tagesordnung ein.

Zu 1 der Tagesordnung werden die Gesuclie der 
Bremer Ilu lte in Geisweid und der ROhrendampf- 
kesselfabrik C. & L. Sleinmiiller in Gummersbach um 
Aufnahme in die Nordwestliche Gruppe genehmigt.

Zu 2 wird die Tagesordnung der nachfolgenden 
Hauptversamm lung vorberathen (s.S.202 dieses Heftes).

Zu 3 werden die Beschlusse der socialpolitischen 
Commission der vereinigten w irthschaftlichen Vereine 
Rheihlands und W estfalens zur U n f a l l v e r s i c h e -  
r u n g s n o v e l l e  einstimmig angenommen. Diese Be
schlusse la u te n :

„Der Verein zur W ahrung der gemeinsamen wirth- 
schaftlichen Interessen in Rbeinland und West- 
falen,

die Nordwestliche Gruppe des Yereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller, 

der Yerein fiir die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund, 

der Verein der Industriellen des Regierungsbezirks 
Koln,

der Berg- und Hflltenmannische Yerein zu Siegen, 
der Verein der Markischen Kleineisenindustrie zu 

llagcn und
der Verein fur die Berg- und H ut||nm annischen 

Interessen im A achener Bezirk
bedauern, dafs die Reichsregierung dem Reicbstage 
die Novellen zum Unfallyersicherungsgesetz in einer 
Fassung vorgelegt hat, die „eine grofse Anzahl der 
von der 1897er Reichstags -Commission gefalsten 
Beschlusse iibernimm t und davon absieht, noch be- 
stehende Bedenken gegen dieselben von neuem geltend 
zu m achen1*, da sie unserer Meinung nach b e r  ech  t i g t e  
Bedenken stets yon neuem geltend zu machen nicht : 
unterlassen durlte.

Zu dieser grofsen Eile war beim ge w e r b l i  c h e  u 
Unfallyersicherungsgesetz um so weniger Yeranlassung,

ais sich dasselbe durchweg sehr gut bew ahrt hal. 
Nicht minder bedauern wir, dafs der Reichstag die 
Novellen zum Unfallyersicherungsgesetz, die selbst in 

I den fachmannischen Kreiseu ein liiiigeres Studium 
erfordern, schon zu einem Zeitpunkt beruthen und 
einer Commission uberwiesen hat, ais noch keinerlei 
Meinungsaufserungen aus den beiheiligten Kreisen der 
Landwirthschaft, der Industrie und des Gewerbes vor- 
liegcn konnten. W ir liallen dies m it der Bedeulung 
der yorliegenden Geselzentwiirfe fiir ganz un yerein bar, 
da w ir der Meinung sind, dafs ein derartiges Ueber- 
haslen w ichtigster socialpolilischer Gesetze die yer- 
hangnifsyollsten Folgen fur unser wirthschaftliches- 
Leben nach sieli ziehen mufs.

Was den Entw urf selbst anbelangt, so sind w ir 
mit demselben

I. darin einverstanden, dafs yon einer Z u sam  m en  - 
l e g u n g  d e r  d r e i  Z w e i g e  d e s  V e r s i c h e r u n g s -  
w e s e n s  (Kranken-, Unfall- und Invaliditatsversiche- 
rung) ebenso abgeseheti wird, wie von einer Unfall- 
yersieberung des gesammten Handwerks, des Klein- 
und Handelsgewerbes. Gegen eine Zusainmenlcgung- 
bestehen auch bei uns die Iriiher geaufserten Be
denken, und die letztere Frage bezeichnet die Denk- 
sebrift zur Noyelle mit Recht ais zu demjenigen Gebiet 
der Arbeilerversicherung gehorig, hinsichtlich dessen 
„die Ansichten noch zu wenig geklart sind, ais dafs 
es rathsam  erscheinen kOnnte, schon jetzl eine Regelung 
zu versuchen“.

II. Mit besonderer Freude ist es von uns begrufst 
worden, dafs der Entw urf, entgegen den Yorschlagen 
von 1890, den R e c u r s  tu r die F ilie , in denen es 
sich um den Grad der Erwerbsunfahigkeit und die 
auf den Jahresarbeilsyerdienst bezOglichen Thatsachen 
handelt, beibehiilt und das Reichs-Versicherungsamt 
ais Recursinstanz ohne Beschrankung bestehen lafst. 
Im ubrigen halten w ir an unserem fruheren Stand- 
punkt fest,dafs dieCompetenzdesReiclis-Yersicherungs- 
amls nach keiner Richtung abgeschwacht werden darf 
und sprechen uns deshalb gegen die Bestimmung aus,. 
nach welcher die LandescentralbehOrde iiber die An- 
legung der Besliinde der Berulsgenossenscliaflen be- 
finden soli (§ 7Gb). Ebenso lehnen w ir den § 106 ab r 
nach welchem nicht m ehr das Reichs-Yersicherungs- 
amt, sondern die von der LandescentralbehOrde naher 
zu beslimmende andere BehOrde die Beschwerdeinstanz. 
fur die Slraffestselzungen des Genossenschafls-Vor- 
slandes sein soli.

III. Das F e s  tl i a l t e n  a n  d e r  1 3 w 0 e h i g e a  
i C a r e n z z e i t ,  gegen dereń Verkurzung sich seiner Zeit
! auch das Reichs-Versicherungsamt auf Grund se iner 
: langjahrigen praklischen Erfahrnngen wiederholt, und 
; mit Nachdruck, ausgesprochen, erachten wir mit uem
■ Entw urf fiir unumgauglich uothwendig, wenn nicht 

die Grundbedingungen des Unfall-Versicheruugswesens- 
ganzlieh yerschoben werden sollen.

IV. Eine Reibe von Bestimmungen, die auf eine 
g e r e e b t e r e  N o r m i r u n g  d e r  L e i s t u n g e n  bezw. 
auf eine V e r e i n f a c h u n g  d e r V e r w a l t u n g  der 
Berufsgenossenscliaften abzielen, billigen wir, und 
rechnen daliiu insbesondere

§ 5 b  Abs. 3, nach welchem fiir jugendliche 
Arbeiter nicht, wie bisher, bei der Rentenberech- 
nung allgemein der ortsiiblicheTagelohn Erw achsener 
zu Grunde gelegt, sondern bis zum 16. Jahre nur 
der ortsiibliche Tagelohn jugendlicher A rbeiter e in— 
geselzt werden soli.

§ 5 b  Abs. 4, nach welchem in den Fallen des 
Abs. 3 bei Berechnung der Renie fur Personen,.
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welche vor dem Unfalle bereits theilweise erwerhs- 
unfahig w aren, derjenige Theil des ortsublichen 
Tagelohns zu Grunde zu legen ist, der dem Mafse 
der bisherigen Erwerbsfahigkeit entspricht.

§§ 7, Absatz 1, Nr. 1, 7 a, Absatz 1 und 8, 
welche die U nterbringung eines Unf'allverletzten in 
eine H eilanstalt und die Unterstiitzung seiner An- 
gehSrigen sowie das Yerhriltnifs zu den Kranken- 
kassen und Armenverbanden regeln.

§ i) Abs. 4-, der die Frape betrifft, wie die Ent- 
schadigungspflicht abzugrenzen ist, wenn Arbeiten, 
die der Natur nach zu dem einen Betriebe gehOren, 
von Arbeitern eines anderen Betriebes, der einer 
anderen Berufsgenossenschaft angehOrt, verrichtet 
werden.

§ 23 Abs. 4-, nach welchem der Vorstand der 
Genossenschaft, unbeschadet seiner eigenen Ver- 
antw ortung, bestimmte Geschafte besoldeten Ge- 
schaftsfiihrern iibertragi.n kann.

§ 53 Abs. 1, Ziffer 5 und 6, nach welclien von 
derO rtspolizeibehiłrdeU ntersuchungen vorzunehmen 
sind, durch die nicht nur die H interbliebenen der 
durch den Unfall getódteten, sondern auch die 
AngehOrigen der durch den Unfall rerletzten  Per- 
so n en , welche auf Grund dieses Gesetzes einen 
Entschadigungsanspruch erheben kdnnen, festgestellt 
werden sollen, und ferner die H8he der Renten, 
die der Yerletzte etwa auf Grund der Unfail- 
versicherungsgesetze oder des Invalidenversiche- 
rungsgesetzes bezieht, festgestellt werden soli.

§ 03 Abs. 2., nach welchem auf Antrag des 
Vorstandes der Genossenschaft oder der Section 
die OrtspolizeibehSrde die Untersuchung auch dann 
vorzunehmen hat, wenn sie die Voraussetzung des 
ersten Absatzes nicht ais gegeben ansieht.

§ 07, der die Kapitalabfindung kleiner Renten 
regelt. Freilich erscheint uns der Vortheii der 
Knpitalabfindung sehr problem atisch, wenn die 
Abfindungsberechtigung von einem Antrag des 
Rentenem pfangers abhangig gemacht w ird , und 
wenn letzterer jederzeit vor endgiiltigerEntscheidung 
durch das Schiedsgericht seinen Abfindungsantrag 
zurackzunehmen berechtigt ist.

§ 110 Abs. 2 letzter Satz, der einen Zustellungs- 
modus sehafft fflr Personen, dereń Aufenthalt un- 
bekannt ist.

Fiir e r s c h w e r e n d  erachten wir dagegen und 
lehnen ab

§ 5 c Abs. 3, der bestimmt, dafs Unfallverletzte 
nur mit ihrer Zustimmung in andere Heilanstalten 
ubergefflhrt werden durfen.

§04, nach welchem der Genossenschaftsvorstand 
aufser der Mittheilung an den zum Empfange der 
Entschadigung Berechtigten auch der unteren Ver- 
waltungsbehOrde des W ohnorts desselben iiber die 
dem Berechtigten zustehenden Beziige Mittheilung 
zu machen hat.

§ 65 a  Abs. 2 , durch welchen auch bei einer 
Herabsetzung oder Aufhebung der Renie dem 
Rentenem pfanger unter Mittheilung derjenigen 
U nterlagen, auf Grund dereń die Herabsetzung 
oder Aufhebung erfolgen soli, Gelegenheit zur 
Aeulserung zu geben ist.

V. Auch gegen die, eine neue V e r m e h r u n g  
<ler von den Betriebsunternehm ern zu tragenden 
L a s t e n  mit sich bringenden Bestimmungen des 
Entwurfs erheben w ir keinen W iderspruch, sofern 
sie der Billigkeit entsprechen und bestimmt sind, 
anerkannte H arten zu beseitigen und Lucken auszu- 
fullen. Zu solchen Bestimmungen kOnnen w ir aber 
nicht rechnen und miissen deshalb ablehnen die 
Yorschriften des § 6 a, der die generelle Erhdhung 
d e r K inderrente von 15 auf 20 % yorsieht, und die 
des § 7 0 a , durch welchen an Stelle der von den 
Cen trał postbeburden zu leistenden Auslagen Theil-

zahlungen von den Berufsgenossenschaften gefordert 
werden kSnnen.

VI. Gegen mehrere Bestimmungen des Entwurfs, 
welche es d e n  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  f r e i  
s t e l l e n ,  i h r e  L e i s t u n g e n  in e i n z e l n e n  F a l l e n  
n a c h  i h r e m  f r e i e n  E r m e s s e n  i i be r  d i e  g e 
s e t z l i c h e n  B e t r a g e  h i n a u s  zu  e r h f i h e n ,  haben 
w ir Bedenken. Wir sind der Ansieht, dafs keine 
Berufsgenossenschaft im Einzelfalle uber die gesetzlich 
vorgeschriebenen Leistungen hinausgehen kann, ohne 
sich der wirksamen Berulung der Betheiligten in 
allen gleichgearteten Fallen auszusetzen. Damit 
aber wurden im Sinne des Gesetzes freiwillige Mehr- 
leistungen zu obligatorischen werden. Zudem wurden 
Berufsgenossenschaften, die sich streng aufG ew ahrung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen be- 
sehranken, bald den Gegenstand gehassiger AngrifTe 
bilden. Zu Bestimmungen der liier in Rede stehenden 
Art rechnen w ir insbesondere die des § 5 a letzter 
A bsatz, betrefTend die Erhdhung einer zuerkannten 
Theilrente auf den Betrag der Vollrenle bei un- 
versehuldeter Arbeitslosigkeit

VII. Gegen diejenigen Bestimmungen in den 
§ § 0 5  und 6 5 b , welche die F r i s t e n  f i ir  d ie  
H e r a b s e t z u n g  e i n e r  R e n t e  nach der ersten 
Rentenfestselzung anderweitig regeln, haben w ir die 
schwersten Bedenken, inbesondere auch deshalb, 
weil durch sie die Genossenschattsvorstande ais erste 
Instanz ausgeschaltet w erden, was w ir ais v511ig 
unzuliissig ansehen.

VIII. BetrefTs der S c h i e d s g e r i c h t e  hnlten wir 
an unserem fruheren Standpunkt fest. Die jetzt be
stehenden Schiedsgerichte haben sich in unserem 
Bezirke auf das allerbeste bew ahrt. Die territorialen 
ycliiedsgerichte gewahren nicht die S icherheit, dafs 
sachverstandige Beisitzer den Unfallhergang und die 
Unfallfolgen beurtheilen. Vor allem aber stellen die 
territorialen Schiedsgerichte einen Einbruch in die 
berutegenossenschaftliche Unfallversicherung dar, den 
wir grundsatzlich ablehnen miissen.

IX. Von den eine Erweilerung der b e r u f s -  
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  T h a t i g k e i t  wahlweise 
ermOglichenden Bestimmungen begrufsen w ir, en t
sprechend unserem bereits 1'ruher dargelegten rftand- 
punkt, diejenigen, welche die facultative Haftpllicht- 
versicherung betreffen, lehnen aber die Einrichtung 
der paritatischen Arbeitsnachweise ab, da w ir grund
satzlich den Berufsgenossenschaften w eitere, mit 
dem Zweck des Unfalh-ersicherungsgesetzes nicht 
zusatnmenhangende Aufgaben nicht Oberweisen 
k5nnen, ohne den Bestand der berufsgenossenschaft- 
lichen Organisation iiberhaupt zu gefiihrden.”

Diese Beschlufsantrage sind dem „Centralverband 
deutscher Industrieller“ mit der Bitte iiberreicht 
worden, dieselben der am 13. Febr in Berlin tagenden 
Delegirtenversammlung zur Annahme zu empfehlen.

Zu 4 wird beschlossen, eine Organisatioin-Com- 
mission zu bilden, welche die Berathungen uber das 
Z o l l t a r i f s c h e m a  in die W egezu leiten hat. In diese 
Commission werden gewahlt die H erren: Geheimrath 
C. L u e g ,  Commerzienrath B r a u n s ,  G eneraldirector 
K a m p ,  Ingenieur S c h r ó d t e r  und Dr .  B e u m e r .  
Die Commission wird nach Herausgabe einer, das 
Schema des bestehenden Zolltarifs mit dem neuen 
Tarifschem a vergleichenden Uebersicht die Angelegen- 
heit der fur die Klassification von Eisen und Stahl 
im „Verein deutscher E isenhuttenleute” bestehenden 
Commission zur Berathung unterbreiten. Zu allen 
Sitzungen der Commission sollen die Vorstands- 
mitglieder der Nordwestliehen Gruppe eingeladen 
werden.

Schlufs der Yerhandlungen 1 Uhr Mittags.
Der II. Vorsitzende: Das geschaftsfuhrende Mitglied:

gez. C. Lueg, gez. Dr. W. Beumer,
Kg!. U eh. C om m erzien ra th . M ilgiied des A bgeo r.lno tenhauses .
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V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h U t t e n l e u t e .

H erm an

H e rm a n n  iio o s  wurde am 21. September 
1846 in Iserlohn geboren. Bereits mit 17 Jahren 
machte er an dem Realgymnasium seiner Yater- 
stadt das Abiturientenexamen und besuchte nach 
dreijiiliriger Thiltigkeit, die er zum Theil bei 
Egestorft' in Hannover, zum Theil in Dortmund 
und in Bremen ausubte, die techniselie Hoch- 
schule, die damalige Konigl. Gewerbe-Akademie 
in Berlin. Im Herbst 
1869 tra t  er, um seiner 
Dienśtpflicht zu genu-
gen, in das Kaiser-
Alexander - Gardę - Gre- 
nadierregiment in Ber
lin ein und machte bei 
diesem den Feldzug 
gegen Frankreich mit.
Nach dem Kriege tra t 
er ais Assistent des 
Directors Vahlkampf bei 
der Gutehoffhimgshiitte 
in Oberhausen ein und 
wurde im Jahre 1881 
an das Eisen- und Stahl- 
werk Osnabriick beru- 
fen. Dort w ar er zu- 
nilchst ais Oberingenieur 
fur die siimmtliehen 
Stahl- und W alzwerks- 
betriebe th iitig , seine 
bedeutenden organisa-
torischen und gescliaftlichen Fahigkeiten wurden 
jedoch sehr bald erkannt, und bei Gelegenheit der 
Fusion des Georgmarien-Bergwerks- und Hiitten- 
vereins mit dem Osnabriicker Eisen- und Stahl- 
werk wurde er Betriebsdirector dieser Abtlieilung. 
Ais solcher hat er sich in liervorragendein Mafse 
an der Ausgestaltung des Osnabriicker W erkes 
und seiner Specialitaten, des Haarmannschen Ober- 
baues fiir Haupt- und Strafsenbahnen, betlieiligt. 
Seit 1. April 1888 gehorte Boos der W estfalischen

n I i  o o s

Union an. E r leitete dort den technischen Betrieb 
silmmtlicher Abtlieilungen der Gesellschaft und 
den umfassenden Umbau der W erke nach den 
neuesten Erfahrungen, dic er durch einen zwei- 
maligen Besuch der Yereinigten Staaten noch ver- 
vollstiindigte. Yora Jahre 1892 ab war er Mit- 
glied des Vorstaudes der Gesellschaft und tra t in 
gleiclier Eigenschaft mit der Fusion der beiden

Gesellschaften im Jahre 
1898 zur Actiengesell- 
sc.liaft PliiinLx iiber, in 
dereń Diensten er bis 
zu seinem Lebensende 
gebłieben ist.

Schon seit lilngerer 
Zeit w ar er von einem 
sclimerzhaften Leiden 
heimgesuclit; nachdem 
er eine Operation gliick- 
licli iiberstanden hatte, 
erlag er im vorigen 
Monat den Folgen eines 
zweiten chiinirgischen 
Eingriffs, dem er sich in 
H alberstadt unterwor- 
fen hatte.

W egen seiner ausge- 
zeichneten Fachkennt- 
nisse im W alzwerks- 
betriebe stand der Da- 
liingeschiedene im In- 

und Auslande in liohem Ansehen. Die aufsere 
Liebenswiirdigkeit, welche seiner Natur urspriing- 
lich zu eigen war, hatte in den letzten Jahren 
unter dem Einflufs der schleichenden Krankheit 
einer gewissen Griimlichkeit P latz  gemacht, aber 
auf die Gediegenheit seines inneren Wesens,
auf die Lauterkeit seines Charakters ubte sie
keinerlei W irkung aus, und schmerzbewegt sahen 
seine Freunde einen der besten aus ihrer Mitte 
scheiden.

E r  r  u lie  in  e w i g e m  F r i e d  en!
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F iir dio Y ere insb ib lio thek

sirid folgende Bucherspenden eingegangem:

Von Hrn. Civilingenieur R. M. D a e l e n  in 
Dusseldorf:
Kxposition Universelle de 1855. Rapports du jury  

mixte international. Tome II .  Paris 1856.

Yorn Koni nfc l i j k  I n s t i l u u t  v a n  I n g e n i e u r s :  
Gedenkboek 18-17—1897. Uitgegeven ter Gelegenheid 

van het vijftigjarig Bestaan van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs.

Memoriał publić ii l’occasion du cinquantenaire de 
rinstitu tR oyaldesIngenieursN eerlandaisl847—1897. 
Traduction franęaise du texte. La Haye 1899. 

Report to the Shanghai generał chamber o f commerce 
on the Woosung or the llwangpu river front Shanghai 
downward. B y J o h . d e  Ri j k e .  (Abdruck aus den 
„ Yerhandlingen van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 1899.)

Yon der M e t a l l u r g i s c h e n  G e s e l l s e h a f t ,  
A c t.-G e s . in Frankfurt a. M.:
Wertli und Bedeutung der Erfindung von John l Jrice 

Wetherills Yerfaliren und V orrichtung zu r  magneti- 
schen Aufbereitung, vom hergmdnnischen Standpunkt 
begutachtet von O. B i l h a r z .  Frankfurt a. M. 1899.

Von der K o n i g l .  S a c h s .  B e r g a k a d e ni i e z u 
F r e i b e r  g :
Programm fiir  das 134. Studienjahr 1899— 1900. 

Freiberg 1899.

Von Geheimrath Professor A. R i e d l e r  in Berlin: 
Sehnellbetrieb. Berlin 1899.

Voti Prolessor G. N o r d e n s t r O m  in Stockholm: 
Om Sceriges jdrnmalmstillghngar. (Sonderabzug aus 

,Jernkontorets Annaler* 1899.)

Yon J a m e s  W. Mi l l e r  in London: 
l ig  iron fractures and their value in foundry practice. 

(Sonderabzug aus dem Journal of the Iron and 
Steel Institute H 1899.)

Yom Ver e i n  ff l r  d i e  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r 
e s s e n  i m n o r d w e s t l i c h e n  BOh me n :
Bericht iiber die Thatigkeit im Yereinsjahre 1898199.

A enderm igen im M itg lieder-Y erżeic liiiils .
Bender, Theodor, Betriebsleiter und Procurist des 

Eiseuwerks Kraft, Kratzwieck b. Stettin.
Norris, Francis, Embury, P. O. Box 1332, Pittsburg, 

Pa., U. S. A.
Pellering, Eugen, Ingenieur, Directour - techniąue des 

inines de la „Providence russe“, Sartana, Mariupol, 
Rufsland.

Pels, Henry, in Firm a Henry Pels & Go., Berlin S. O., 
KOpenickerstr. 55.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Altpeter, Hiitteningenieur, A.-G. PeinerW alzwerk, Peine.
Becker, Procurist, Bismarekhutte.
Chary, Fabrikbesitzer, Oberhomburg, Lothringen.
Friedlctnder, Dr., Chefchemiker, Zaborze.
Gorlitz, Paul, Ingenieur des Bochumer Vereins, Bochum.
Grandin, Oscar, Ingenieur, H erm inenhutte b. Labami.
Hepner, M ax, Banąuier, Beuthen, O.-S.
Landsberger, F ranz, Banquier, Beuthen, O.-S.
Mannesmann, Richard, Tlieilhaber der F irm a A. Mannes

mann, Remscheid-Bliedinghausen.
Mauerntann, Ma.r, Betriebsleiter des Tiegelgufsstahl- 

werks der Phoenix-Stahl\verke von J. E. Bleckmann 
in Mflrzzuschlag, Steiermark.

Oesterreich, Dr. M ax, Ingenieur, Friedenshiitte.
Iłeifland, Paul, Baumeister, Gleiwitz.
Romer, Ernst, Ingenieur, Gleiwitz.
Rump, Willi., Ingenieur des Bochumer Vereins fflr 

Bergbau und Gulsstahlfabrieation, Bochum, Neustr. 3.
Saur, K ., Ingenieur der Vereinigten Maschinenfabrik 

Augsburg und Maschinenbaugesellsehaft Nurnberg, 
Elberfeld, Auerstr. 10.

Schelgunow, eon, X ., Bergingenieur, Stahlwerkschef der 
Pastuchowschen Eisenhuttenwerke, Sulin, Siidrufsl.

Schmit, Robert, Ingenieur, Luxemburg, Bergstr. 4.
Schneider, Reinhold, C hief-Engineer of the Sharon 

Steel Co., Sharon, Pa.
Stortldnder, C., P rocurist der Firm a A. Mannesmann, 

Remscheid-Bliedinghausen.
von Szontagh, Paul, Drahtw erks - Betriebschef der 

R im a-M urany-Salgó-Turjaner Eisepwerk-Act.-Ges., 
Salgó-Tarjan, Ungarn,

Weinbrenner, Ferdinand, Ingenieur bei C. W oinbrenner, 
Neunkirchen, Bez. Arnsberg.

Wiebe, Dr., Syndicus der Handelskaminer, Bochum.
A u s g e t r e t e n :

de Gruyter, Dr. Walter, Berlin N. W., Brflckenallee 9 11-
Yolcker, Dr., Syndicus, Oppeln.

Sonderabzuge der A bhandlungen:

Die Oeokuny des E rzbe d a rfs  der deutschen Hochofen in der Gegenwart und Zukunft
mit 1) buntfarbigen Tafeln sind zum Preise von fi J t  durch die Geschiiftsfuhrung zu beziehen.

Ferner sind daselbst folgende Sonderabzuge e rh a ltlich :

Die oolitliisclien E isenerze  in Deutsch-Lotl ir in i ien  in dem Gebiete zwischen Fentscli  
und St. P r iv a t - la - M o n t a y n e ,

nebst 2 Tafeln und einer Karle, von Bęrgreferendar L. H o f f m a n n ,  zum Preise von 4 J t,

Die lYlinetteformation D eu tsc h -Lo th r in g e n s  ndrdlic li  der Fentsch,
nebst 2 Tafeln uud einer Karle, von Bergrelerendar Dr. W. K o h l m a n n ,  zum Preise von 4 J l,  und

Die Minełteablageruny D eutsc li-Lot l ir ingens nordw estl ich der Versch iebuny  von Deutsch-Oth„
nebst 2 Tafeln, vcn W. A l b r e c h t ,  zum Preise von 2 J t .

Alle 4 Abhandlungen zusammen 13 Jt.


