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( \ / l  eiue H erren! In den letzten Monaten ist 
iiber die neue ReIchsversicherungsordnting 

so viel gesprochen und noch mehr geschrieben 
worden, daB es mir zweifelhaft ersclieint, ob 
das Thema, welches mir in der Vorstandssitzung 
vom April d. J . zur Bearbeitung ubertragen 
worden ist, noch zeitgemilB ersclieint. Ich habe 
auch meine Bedenken unserem yerelirten Herrn 
Yorsitzenden dargelegt, derselbe hat aber in 
seiner bekannten Zilhigkeit niclit loeker gelassen, 
und so will ich Sie heute in die Mysterien der 
neuen Reichsversicherungsordnung, soweit dies 
bei der Kurze der Zeit und der Schwierigkeit 
<ler Aufgabe moglich ist, wenigstens in den 
Hauptpunkten einweihen.

Die Sache scheint mir in der T at so wichtig, 
daB es nicht iiberfliissig ist, immer wieder auf 
die Kernpunkte der fraglichen Vorlage hinzu- 
weisen, zumal da nicht ariżunehmen ist, daB sich 
alle hier Anwesenden iiber das neue, 17 93 Para- 
graphen umfassende Gesetzgebungswerk nilher 
i u form i er t haben werden.

Die W iclitigkeit der Arbeiterversieherungs- 
gesetze und damit auch der neuen Reielisver- 
sicherungsordming mogen Ihnen aber einige 
Zahlen reranschaulichen. An der sozialen Yer- 
sicherung des Deutsehen Reiches ist heute etwa 
ein Drittel des deutsehen Volkes beteiligt. Nacli 
durchgefiihrter Ausdehnung der Kranken- und 
Unfallversicherung und nacli der freiwilligen 
Zusatzversicherung fiir selbstilndige Handwerker, 
W erkmeister und kleine Landwirte wird min- 
destens die Hillfte des deutsehen Volkes an der 
sozialen Versicherung beteiligt sein. Schon 
gegen wilrt.ig aber sind es 1,7 Millionen Mark, 
welche tiiglich fiir das Wohl der arbeitenden 
Klassen auf Grund der sozialpolitisehen Arbeiter- 
versicherung ausgegeben wrerden, und bis Ende 
1907 haben rund 81 Millionen Personen etwa

* Vortrag, ^eliaUeii auf dor Hauptyersammlung 
der Eisenhiitte OberBchlesien, Zweigyerein des Yer-
eins deutscher Eisonhiittenleute, am 31. Oktober 1907, 
z u Gleiwitz.
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6 Milliarden Mark an Entschildigungen erhalten, 
wahrend die angesainmelten Yermogensbestande 
etwa 2 Milliarden Mark betragen.

Fiir diejenigen jiingeren Herren, welche bei 
der ersten Einfiihrung der bestehendeu Arbeiter- 
versicherungsgesetze nicht bereits im praktischen 
Leben gestanden und diese Einfiihrung stetig 
verfolgt. haben, mochte ich iiber die Entstehungs- 
geschichte kurz folgendes hervorheben:

Bekanntlich ist zunilchst, und zwar im An- 
schluB an das sogenannte llaftpflichtgesetz vom 
7. Juni 1871, iiber die Yersicherung gegen Be- 
triebsunfiille gesetzgeberiseh verhandelt worden, 
ohne daB die betreffende Vorlage zu einem Gesetz 
geworden ist. E rst die beruhmte Botschaft. vom 
1 7. November 1881, welche unser unrergeBlicher 
Kaiser Wilhelm I. auf den R at seines groBen 
Kanzlers erlassen hat, gab den betreffenden Ver- 
handlungen einen neuen Impuls, indem sie nicht 
nur die Yersicherung der Arbeiter gegen Be- 
triebsunfillle, sondern auch eine Yersicherung 
derjenigen, welche durch Alter oder Invaliditiit 
erwerbsunfilhig werden, in Aussicht nalun, und 
eine gleichmiiBige Organisation des gewerbliclien 
Krankenkassenwesens anregte. Diese Fiirsorge 
fiir die Arbeiter entsprang, wie die Botschaft 
hervorhebt, der Ueberzeugung, daB die Heilttng 
der sozialen Schiiden, wie sie infolge des gegen- 
wilrtigen Anwachsens der gewerbliclien Tiitig
keit bei nichtschrittlialtender Gesetzgebung sich 
mit der Zeit herausgebildet hatten, nicht aus- 
schlieBlich im W ege der Repression sozialdemo- 
kratischer Ausschreitungen — ich erinnere an 
das sogenannte Zuchthausgesetz — , sondern 
gleiclnnilBig auf dem der positiven Forderung 
des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. 
Die fragliche Botschaft betont ferner, daB der 
engere AnschluB an die realen Krilfte des clirist- 
lichen Volkslebens und das Zusammenfassen der 
letzteren in der Form korporativer Genossen- 
schaften unter staatlichem Schutz und staat- 
liclier Forderung die Losung auch von Aufgaben 
moglich machen werde, denen die Staatsgewalt
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allein im gleichen Umfange nicht gewachsen 
sein wiirde.

M. II., Sie sehen in dieser kaiserlichen Bot- 
schaft bereits das vollstiindige Programm unserer 
heutigen Arbeiterversicherung, nnd es ist daher 
diese Botschaft die beste Widerlegung aller der- 
jenigen, welche da ineinen, wenn sich unsere 
Arbeiteryersicherung nicht chronologisch und in 
yerschiedenen Etappen entwickelt hiitte, wurde 
nlemand daran gedacht haben, fiir die drei Yer- 
sicherungszweige verschiedene Orgauisationen 
zu schaffen, vielinehr ware bei gleichzeitiger 
Einfiihrung aller drei Versiclierungszweige auch 
eine einheitliche Organisation geschaffęn worden. 
Auf Grund der yorerwUhnten kaiserlichen Bot
schaft ist zunitchst das Krankenversiclierungs- 
gesetz vom 15. Juni 1883 zur Verabschiedung 
gelangt, sodann folgte das Unfallversicherungs- 
gesetz vom 6. Juli 1884 und schlieBlich kam 
unter dem 22. Juni 1889 das Alters- und Inva- 
liditiltsversicherungsgesetz zustande.

Die Yersicherung gegen Krankheit erfolgte in 
besonderen Orts- oder betrieblich abgegrenzten 
Krankenkassen, von denen im Jahre 1907 etwa 
23 000 mit rund 12 ’/2 Millionen Versicherten 
bestanden haben.

Die Unfallversicherung beruht, und zwar 
nach dem eigensten Gedanken des Fiirsten Bis
marck, auf ofifentlich-rechtlichen Yerbanden von 
Unternehmern gleichartiger Betriebe, d. h. den 
sogenannten Berufsgenossenschaften. Die Gesamt- 
zalil der gegen Unfall Yersicherten betrug im 
Jahre 1907 rund 21 Millionen Personen, wovon 
auf die 66 gewerblichen Berufsgenossenschaften
9 Millionen und auf die 48 landwirtschaftliclieu 
Berufsgenossenschaften 11 Millionen Versicherte 
entfallen. Der Uebertragung der Unfallver- 
sicherung auf korporative Berufsgenossenschaften 
mit moglichst unbeschrilnkter Selbstverwaltung 
lag ganz besonders der Gedanke zugrunde, zu 
einem wirksamen System der Unfallverhiitung 
zu gelangen, in welcher Beziehung aber leider 
noch nicht alles das erreicht ist, was seinerzeit 
von den Berufsgenossenschaften erhofft und er- 
wartet wurde. Es liegt das ja , wie Ihnen Allen 
bekannt ist, an yerschiedenen Momenten, fiir 
welche die Berufsgenossenschaften nicht yer
antwortlich gemacht werden konnen. Nach der 
zuletzt fiir 1897 yeroffentlichten Statistik waren 
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften 
17,30°/o der Unfalle auf das Yerschuhlen der 
Unternehmer, 29,71 °/o auf das Versehulden der 
Arbeiter, 1 0 , 14% auf ein Verschulden beider 
Teile und 42,82 °/o aut unvermeidliche Botriebs- 
unfalle und andere Ursachen zuriickzufiihren. Die 
Alters- und Invaliditatsversiclierung endlich ist 
auf der Grundlage ortlicli abgegrenzter Ver- 
sicherungsanstalten erfolgt.

Bei allen diesen gesetzlich festgelegten Or- 
ganisationen ist wiederholt und auf das ein-

gehendste die Verbindung der drei Versicherungs- 
zweige bezw. die einheitliche Organisation der
selben erortert worden, man ist aber schlieBlich 
immer wieder dazu gelangt, die urspriinglich 
gescliaffene Organisation mangels eines Besseren 
beizubehalten.

Was nun die Reformbestrebungen anlangt, 
so sind dieselben so alt, wie die Versicherungs- 
gesetze selbst. Es liegt auf der Hand, und wird 
auch in der allgemeinen Begriindung zur Reichs- 
yersicherungsordnung betont, daB Unyollkominen- 
heiten der neuen Gesetze nicht ausbleiben konnten, 
denn sie waren bedingt nicht nur durch die 
Neuheit sowie durch den Umfang und die Eigen- 
artigkeit der gestellten Aufgaben, sondern auch 
durch die wirtschaftlichen Verhaltnisse. Tat- 
sachlich sind denn auch die auf den drei Ver- 
sicherungsgebieten erlassenen Gesetze im Laufe 
der letzten zwei Jahrzelm te wiederholt erganzt 
und geandert worden. Es sind zahlreiche No- 
vellen zu den Gesetzen ergangen, durch welche 
nicht nur der Kreis der yersicherungspflichtigen 
Personen stetig erw eitert, sondern auch manche 
Verbesserungen, aber wir wollen es nicht ver- 
scliweigen, auch manche Verschlechterungen ein- 
gefiihrt worden sind. Ich brauche nur liinzu- 
weisen auf die gegen das einstimmige Votuin 
der gesamten Berufsgenossenschaften sowie gegen 
die Motive des urspriinglichen Gesetzes erlasse
nen Bestimmungen betreffend Ansammlung eines 
hohen Reservefonds, wodurch ganz unnótiger- 
weise erhebliche Kapitalien der produktiven Yer
wendung der Mitglieder der Genossenschaften 
entzogen, und die letzteren genotigt werden, 
sich ilire Betriebskapitalien zu einem hoheren 
ZinsfuBe zu yerschaiTen, ais die von der Be- 
rufsgenossenschaft gegen pupillarische Sicher- 
heit anzulegenden Deckungskapitalien einzu- 
bringen yermogen. Ich weise ferner hin auf 
die Vorschriften des neuen Invalidenversiche- 
rungsgesetzes iiber das Erloschen der Anwart- 
schaft, welche in den Kreisen der Versicherten 
ungemein viel Erbitterung yerursacht haben, 
und durch die neue R.V.O. wieder beseitigt 
werden sollen. Ich mochte schlieBlich auch nicht 
den taktisch iiberaus groBen Fehler unerwahnt 
lassen, welcher dai in liegt, daB in der Kranken- 
versicherungsnovelle vom 25. Mai 1903 den Yer
sicherten nur Vorteile gewahrt worden sind, 
ohne gleichzeitig entsprechende Konzessionen be- 
ziiglich der je tz t erstreblen Organisation der 
Arbeiterversicherung auszubedingen.

Bei den Beformbestrebungen im engeren 
Sinne denkt man jedoch wesentlich an die Be- 
strebungen, welche auf eine amlerweitige Or
ganisation der gesamten Arbeiterversicherung ab- 
zielen. Auch diese Bestrebungen sind so alt, 
wie die Versiclierungsgesetze selbst. Sie sind 
nur bald mehr, bald weniger in den Vordergrund 
getreten, jedoch, wie ich dies bereits yorhiu
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kurz erwttlmt habe, stets zugunsten des bereits 
Besteheuden erledigt worden. E rst gelegentlich 
der Beratung tler von mir erwiihnten letzten 
jSTovello zum Krankenversicherungsgesetze wurde 
folgende Resolution dem Reichstage zur Annahme 
empfohlen und von demselben am 30. April 1903 
auch einstimmig angenommen:

„Die yerbiindeten Regierungen zu ersuchen, 
in Erwilgungen dariiber einzutreten, ob nicht 
die drei Versicherungsarten (Kranken-, In- 
validen- und Unfallversicherung) zum Zwe c k e  
de r  V e r e i n f a c h u n g  und V e r b i l l i g u n g  
d e r  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  in eine orga- 
nische Verbindung zu bringen und die bis- 
herigen Arbeiterversicherungsgesetze in einem 
einzigen Gesctze zu vereinigen seien.“

Die e i n s t i m m i g e  Annahme dieser Reso
lution kann nicht befrenulen, sie entspringt ledig- 
lich dem dunklen Gefiihl jedes Einzelnen, daB 
an den bestehenden Versichei'ungsgesetzen Vieles 
auszusetzen sei, und ist noch sehr weit davon 
entfernt, an Stelle dos Bestehenden etwas Anderes 
zu setzen, das nunmehr den Beifall aller Be- 
teiligten findet. Seit dieser Zeit sind nun eine 
Fiille von Vorschlilgen gemacht worden, welche 
sich von den radikalsten: einer vollstiindigen 
materiellen und organisatorisclien Yerschinelzung 
der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung, 
bis zu einer bloBen Verbesserung einzelner 
Punkte dieser drei Versicherungszweige ab- 
schwitchen. Eine Aufzilhlung aller dieser Vor- 
schlllge werden Sie mir wohl erlassen, meine, 
Herren. Ich will nur die Namen B o d  i k e r ,  
Z a c h e r ,  F r e u n d ,  R o s i n ,  D i i t t m a n n ,  
v o n  F r a n k e n b e r g ,  L o h m a r ,  H a h n  und 
S e e l m a n n  nennen.

Ein Vorschlag bekampfte den andern. Auch 
der internationale Arbeiteryersicherungskongrefl, 
weicher 1905 in Wien tagte und in mehr- 
titgiger Verhandlung die in Betracht kommenden 
Fragen erorterte, hat eine Klarung der y e r
haltnisse in keiner Weise gebracht und posit.ive 
Ergebnisse kaum zu yerzeiehnen. Nur dariiber 
schien man sich einig, daB die Selbstverwalt.ung 
bei der Arbeiterversicherung zu erhalten sei, 
uud die Unfallversicherung verhftltnismaBig die 
wenigsten Mangel aufweise. Freilich scheint es 
t h e o r e t i s c h  ein leichtes, zu einer auBer
ordentlich einfachen Einrichtung zu gelangen, 
wenn man aus den gemachten Vorsclilagen fol
gende Organisation kombinieren wollte:

Reichsversicherungsanstalt mit dem erforder
lichen lokalen Unterbau,

Einlieitsrente und Einheitsbeitrag unter Fort- 
fall der Markenklebung und Zugrundelegung 
der Lohnlisten, sowie Absehatzung des Ar- 
beits- bezw. Lohnbedarfs, 

gleicher Beitrag der Arbeitgeber, der Ver- 
sicherten und des Reiches, sowie gleiche 
Beteiligung der Arbeitgeber und der Ver-

sicherten an der Verwaltung unter einem 
beaniteten Vorsitzenden.

Eine solche vollig neue Einrichtung wiirde 
aber, ganz abgesehen von der legislatorischen 
und finanzwirtschaftlichen Moglichkeit ihrer prak- 
tischen Durchluhrung, sich nicht ais ein Fort- 
schritt, sondern ais ein Riickschritt auf dem Ge- 
biete der Sozialpolitik darstellen.

Eine nacb dem MaBstabe eines Existenz- 
minimuins zu bemessende Einlieitsrente, wie sie 
z. B. die franzosische Invalidenversicherung ge- 
walurt, wiirde, wie dies Professor Dr. Me n z e l  
auf dem W iener KongreB zutrefFend betont hat, 
die Arbeiterversiclierung zu einer verbesserten 
Armenfiirsorge umgestalten, was gerade durch 
diebestehendeArbeiterversicherungausgeschlossen 
werden sollte. Denn diese Gesetzgebung beruht 
wesentlich auf der Schaffung eines durch Selbst- 
yersicherung zu erwerbenden rechtlichen An- 
spruches, weicher sich mit den Leistungen des 
Versicherten entsprecliend erhoben sollte. Die- 
jenigen aber, welche, und zwar lediglich aus 
Griinden der Gleichmacherei, eine Gleichstel- 
lung der Unfallrente mit der Invalidenrente 
befiirworten, verkennen yollstandig, daB der- 
jenige Arbeiter, weicher im  vollsten Mannes- 
alter und in dor Bliite seiner Jahro verungliickt 
und dadurch erwerbsunfahig wird, einen wohl- 
begriindeten Anspruch auf vollst;!ndigen Ersatz 
seiner verlorenen Arbeitsfahigkeit schon nacli 
dem Haftpflichigesetz hat, und daB er durch 
dio Arbeitsunfahigkeit auch gehindert wird, sich 
durch Markenklebung diejenige Rente zu er- 
werben, welche ein nicht verungliickter Arbeiter 
im Laufe der Jahre zu erwerben imstande ist.

Der vorgeschlagenen schema t i s chenVer e i n -  
heitliclnmg steht aber auch der begriffliche Unter
schied der einzelnen Renten entgegen. Donn 
die Unfallrente hat die Folgen der vorzeitigen 
unvorhergesehenen, unmittelbar durch die Ge- 
fahren einer bestimmten Berufstatigkeit ver- 
ursachten Beeintrachtigung der Arbeitsfithigkeit 
dauernd zu decken, wahrend die Alters- und 
Invalidenversicherung fiir solche Schaden Vor- 
sorge trifft, dereń Ursache in der Regel eine 
langjahrige Tatigkeit ist, und welche daher vor- 
aussehbar sind. Die Krankenversicherung hat 
wiederum nur heilbare und daher voriiber- 
gehende Schaden zum Gegenstande.

Entsprecliend diesem yerschiedenen Charakter 
der Renteu m u B auch die Organisation eine 
yerschiedene sein, denn die dauernden Unfall- 
und Invalidenrenten mit relatiy holiem Kapitals- 
wert erfordern notwendig grofie, dauernd leistungs- 
fahige Yerbande, wahrend fiir die Kranken- 
yersicherung mit ihren bloB voriibergehenden 
Unterstiitzungen kleine, ortlich begrenzte, den 
Versicherten tunlichst nalie geriickte Kassen sich 
empfehlen. Auch das Aufgeben der Indiyiduali- 
sierung der einzelnen Betriebsarten und Be-
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triebszweige, welche einen besonderen Vorzug 
unserer Unfallversichcrung darstellt, wiirde sicher 
ais ein Eiickschritt empfunden werden.

W as die beklagte Bimtscheckigkeit und 
Yielgestaltigkeit unserer Arbeiteryersicherung 
anlangt, so wird von erfahrenen Praktikern ge
rade diese Yielgestaltigkeit ais ein Vorzug an- 
gesehen. Sagt doch auch die Begriindung zur 
neuen S.V.O. S. 4:

„Zudem liiBt sich nicht verkennen, daB in 
neuerer Zeit die Stimmen derjenigen Kenner 
der Sozialpolitik an Zalil und Bedeutung zu- 
genommen haben, welche von der yolligen 
Verschmelzung aller oder doch einzelner 
Zweige der Versicherung abraten und auf die 
mannigfachen Vorteile hinweisen, die gerade 
der Sonderung der Organisation zu danken 
seien und dereń Mangeln mindestens das Gleich- 
gewicht hielten.*

Selbst beziiglich der Zentralisation der 
Krankenkassen, welche noch den meisten Bei- 
fall findet, ist man in den Kreisen der Be- 
teiligten nocli sehr geteilter Auffassung, indem 
man darauf hinweist, daB die bisherige freie 
Konkurrenz der yerschiedenen Kassen gerade 
nach der wirtschaftlichen Seite hin durchaus 
giinstig gewirkt habe, indem die Kassen gegen- 
seitig angespornt worden seien.

Die yielfach befiirwortete Vereinheitlichung 
wiirde dafiir in den gegenteiligen Fehler eines 
b u r e a u k r a t i s c h e n  S c h e m a t i s m u s  ver- 
fallen, welcher die Uebersiclit zwar erleichtern, 
aber, wie bereits nachgewiesen, erhebliche ma- 
terielle Nachteile fiir die Versicherten zur Folgę 
haben wiirde.

Endlich wird aus einer Vereinheitlichung eine 
erhebliche Herabsetzung der Verwaltungskosten 
erhofft. Es handelt sich jedoch hierbei nur um 
vage, durch nichts erwiesene Vermutungen.

R o s i n ,  einer der H auptyertreter der Ver- 
einheitlichungsbestrebungen, bemilngelt die Hohe 
der Verwaltungskosten, welche bei 595 Millionen 
gezahlter Entschadigung nicht weniger ais 55 Mil
lionen Mark betrugen. Das sind noch nicht 10 °/o 
der Entschadigungen, also auch nicht viel iiber
10 o/o der eingezogenen Beitrage. Bei den 
Berufsgenossenschaften allein betragen die Ver- 
waltungskosten nur 10 Millionen Mark, wovon
6 Millionen auf Beamtengehalter entfallen, bei 
den Berufsgenossenschaften u n d  Versicherungs- 
anstalten etwa 24 Millionen Mark, das sind etwa
7 °/o der gesamten Ausgaben. Nach den amt- 
lichen Feststellungen im PreuBischen Yerwal- 
tungsblatt yom 8. April 1909, Seite 451, haben 
aber die Verwaltungskosten und Steuern der 
privaten Yersicherungsgesellschaften, in Pro- 
zenten der Betriebseinnahmen umgerechnet, bei 
der Lebensyersicherung durchschnittlicli 14 °/o, 
bei der Unfall- und Haftpflichtyersicherung 
20 bis 22 o/o betragen. Danach sind 1 0 %

durchaus nicht zu viel. Es ist auch nicht recht 
ersichtlich, weslialb die Vereinheitliehnng eine 
Verbilligung der Verwaltungskosten bringen 
sollte, ila doch alle Aufgaben, welche gegen- 
w artig zu erfullen sind, auch in Zukunft zu er- 
fiillen sein werden, wahrend die unbesoldeten 
ehrenamtlichen Organe der Berufsgenossenschaften 
in Wegfall kamen, und durch die mehr bureau- 
kratisch eingerichtete Verwaltung die Verwal- 
tungskosten sicher nicht fallen, sondern elier 
steigen wurden.

DemgemaB stelit auch die Begriindung zur 
R.V.O. Ś. 7 fest, daB alles in allein die Ver- 
mutung nicht fiir ein nennenswertes Herabgehen 
der Kosten ais Folgę der Vereinheitlichung der 
Versicherungstrager spricht.

Die neue Reiclisversicherungsordnung (Be- 
griindung S. 4) lehnt danach den Gedanken 
einer Verschmelzung nach wic vor aus dem aus- 
schlaggebenden Grunde ab, daB trotz so mannig- 
facher Vorschlage noch immer keino Organisation 
gefunden ist, von der sich auch nur mit einiger 
Sicherheit sagen lieBe, sie yereinige in sich die 
Vorziige der scitherigen Organisationen, ver- 
tneide aber dereń Mangel.

Ich gehe nunmehr zu dem Hauptinhalt der 
R Y .O . iiber und bemerke vorweg, daB dieselbe 
in seclis Biicher eingeteilt ist. Buch 1, 5 und 6 
behandeln die allen Yersicherungszweigen ge- 
meinsamen Bestimmungen iiber Organisation, Be
ziehungen der Versiclierungstrager zueinander 
und zu anderen Organisationen sowie iiber das 
V erfahren; Buch 2, 3 und 4 enthalten die be
sonderen Bestimmungen iiber Kranken-, Unfall- 
und Invalidenversicheruiig.

1. W as zunachst die Zusammenfassung der 
gesamten Yersicherungsgesetze in einen einheit- 
lichen, 1793 Paragraphen umfassenden Gesetz- 
entwurf anlangt, so ist sie zwar eine tnuhevolle 
und nach mancher Richtung hin yerdienstliche 
Arbeit, sie entspricht auch der seinerzeit am 
30. April 1903 voin Reichstage gefaBten Re- 
solution, es erscheint mir jedoch sehr zweifel- 
haft, ob die groBe Miilie in einem rechten Ver- 
haltnis zu diesen Vorteilen stelit, wenn die 
einheitliche Kodilikation nicht bloB die Vorstufe 
einer zukiinftigen Verschinelzung sein soli. Ich 
liege die Befiirchtung, daB der iiberaus grofie 
Umfang des Entwurfes, falls er Gesetz werden 
sollte, fiir eine praktische Benutzung sich ais 
durchaus nachteilig erweisen wird, da die fiir 
jeden einzelnen Versicherungszweig in Betracht 
kornmenden Vorschriften sieli auf mehrere Biicher 
der Reichs^ersiclierungsordnung yerteilen und 
dadurch die Benutzung auBerordentlich er- 
schweren, yergl. z. B. die zahlreichen Yer- 
weisungen in den g§ 665, 799, 1096, 1 101, 
ferner §§ 23f.  mit 430 f., 793 f., 1051, 1213, 
1420, 1421 sowie §§ 29f.  mit 458f., 797 f., 
1053, 1054, 1214, 1445, 1446. Das Yerfahren
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nach Eintritt oines Unfalles, welches jetzt 
s y s t e m a t is c h  in den §§ G3 bis 87 G.U.V.G. 
geregelt ist, wiirde in Zukunft aus den ver- 
schiedensten Paragraplien in Bucli 1, 3, 5 und 6 
der neuen R.Y.O. zu bestinnnen sein. Dr. F reund  
sagt, dafi er cs, falls der Entwurf Ciesetz wer
den sollte, fiir seine erste Aufgabe halten wiirde, 
fur die Beamten und Organe der ihm unter- 
stellten Versicherungsanstalt aus der R.V.O. ein 
Invalidenversicherungsgesetz zu rekonstruieren, 
da es nicht moglich sein wiirde, mit dem Riesen- 
gesetz praktisch zu arbeiten. Auch fiir die 
parlamentarische Behandlung bietet die Zu- 
sammenfassung aller Vorschriften in einen ein- 
zigen Gesetzentwurf eine grofie Gefahr. Es 
wilre viel leichter, weil ubersichtlicher, die un- 
bedingt notwendigen Aenderungen der Yer- 
sicherungsgesetze einzeln festzustellen, zu be- 
raten und durchzufiihren, wobei die Ablehnung 
der einen oder andern ohne Bedeutung fiir das 
Ganze bleiben wiirde, wahrend bei einem ein- 
heitlichen Gesetzentwurf jede Aenderung eine 
gleiehzeitige Durchsicht des gesamten Gesetzes 
erforderlich macht. Auch alle anderen Prak
tiker konnen sich von einem Yorteil dieser 
Zusammenfassung fiir alle diojenigen, welcbe 
nur mit einem einzelnen Zweige der bestehen- 
den Versicherung zu tun haben, nicht iiberzeugen. 
Die Zusammenfassung scheint vielmehr wesent
lich auf das neu zu schaffende Yersicherungsamt 
zugeschnitten zu sein, welches sich mit allen 
Zweigen der Arbeiterversicherung beschaftigen 
soli, jedoch bisher von allen Beteiligten auf das 
lebhafteste bekitmpft wird.

2. Materiell tritt in der neuen R.V.O. wesent
lich die Ausdehnung des Kreises der yersiche- 
rungspflicbtigen Personen, sowie die sogenannte 
Zusatzversicherung hervor. Der Grundsatz des 
§ 1 des Krankenversicherungsgesetzes, welcher 
die Yersicherungspflicht von der Zugehiirigkeit 
zu einer bestimmten Art von Betrieben abhangig 
macht, soli verlassen und die Versicherung in 
Anlehnung an § 1 des Invalidenversicherungs- 
gesetzes im wesentlichen auf alle Personen er- 
streckt werden, die ihre Arbeitskraft in unter- 
geordneter, abhangiger Stellung verwerten. Da
nach sollen ganz oder teilweise neu der 
Krankenversicherung unterworfen werden: land- 
und forstwirtschaftliche Arbeiter und Betriebs- 
beamte, landlicbes und stiidtisches Gesinde, un- 
standige Arbeiter und die beim Gewerbebetriebe im 
Umlierziehen besehaftigten Personen, ferner die 
Apothekergehilfen und -lebrlinge, Biibnen- und 
Orchestermitglieder, Lehrer und Erzielier, alle 
diese, sofern sie fiir ihre Tatigkeit ein Entgelt 
beziehen, und dieses regelmafiig 2000 J(> nicht 
iibersteigt, endlich allgemein Hausgewerbe- 
treibende. Der Kreis der versicherungspflicbtigen 
Personen wird hiermit bei der Kranken- und 
Invalidenversicherung yereinheitlicht. Der Unfall-

versicberung sollen nach dem Entwurf alle 
Gewerbebetriebe unterliegen, die sich auf die 
Ausfiihrung von Bauarbeiten erstrecken, ferner 
der gcwerbsmafiige Fahr-, Beit-, Tier- und 
Stallhaltungsbetrieb, sowie das Halten von Reit- 
tieren und von solclien Falirzeugen, welche 
durch elementare oder tierisclie Kraft bewegt 
werden. Ferner sind an Stelle der Lagerungs- 
betriebe die Betriebe, die der Behandlung und 
Handhabung der W are dienen, der Versicherung 
unterstellt, so dafi in Zukunft nicht nur die 
eigentlichen Lagerungsarbeiten. sondern aucli 
a linii che Arbeiten im kaufmflnnischen Unternehmen 
yersichert sind. Endlich soli es, wahrend jetzt  
fiir derartige mit einem Handelsgewerbe ver- 
bundenen Lagerungsbetriebe entscheidend ist, ob 
der Unternehmer im Handelsregister eingetragen 
ist oder nicht, in Zukunft darauf ankommen, 
ob das kaufmannische Unternehmen iiber den 
Umfang des Kleinbetricbes hinausgeht oder nicht.

Das letztgenannte Unterscheidungsmerkmal 
scheint mir gegen den bisherigen Zustand keine 
Verbesserung zu sein, dagegen diirft.cn im 
iibrigen gegen die Ausdehnung der versicherungs- 
pflichtigen Personen Bedenken nicht vorliegen.

W as endlicli die neu eingefuhrte freiwillige 
Zusatz versicherung anbelangt, so konnen die ver- 
sicherungspflichtigen und die zur Selbstver- 
sicherung oder zur W eiterversicherung berech- 
tigten Personen zum Zwecke der Versicherung 
von Zusatzrenten zu jeder Zeit und in beliebiger 
Zahl Zusatzmarken einer beliebigen Versicherungs- 
anstalt in die Quittungskarte einklebon. Der 
W ert der Zusatzmarken betragt 1 j K>. Fiir jede 
Zusatzmarke wird der Betrag von 2 Pfg. ais 
Jahresbetrag der Zusatzrente soviel mai gewahrt, 
ais beim Eintritte der Invaliditat Jahre seit der 
Verwendung der Zusatzmarken verflossen sind.

3. Die bisherige Versicherung gegen In- 
validitat und Alter soli durch die Einfiihrung 
einer Hinterbliebenenversicherung erweitert wer
den, die mit ihr zu einer einhoitlichen Ein- 
richtung verschmolzen werden soli und die in 
der Sozialversicherung aller Lander ohne Bei- 
spiel ist.

M. H.! Sie wissen ja, dafi die Hinterbliebenen- 
yersicherung durch den § 15 des Zolltarifgesetzes 
roni Jahre 1902 festgelegt ist., indem die 
Ueberschiisse aus den Lebensmittelzollen fur die 
neue Hinterbliebenenversicherung yerwendet wer
den sollten. Die Hoffnung, dafi daraus erheb- 
liche Reichszuschiisse gewonnen werden wurden, 
hat sich jedoch ais triigerisch erwiesen, denn in 
den Jahren 1900 und 1908 gab es keine Ueber- 
schusse, und nur im Jahre 1907 sind 42 Millionen 
Mark fiir die fragliche Versicherung zuriick- 
gelegt worden. Der Entwurf sieht daher einen 
jahrlichen Reichszuschufl vor, wahrend im iibrigen 
die Beitrage von Arbeitgebern und Arbeitnehrnern 
in gleicher Hohe iibernommen werden sollen.
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Von einer Heranziehung der Gemeinden wird 
Abstand genommen, obgleich eine solche durch 
die Entlastung derselben bezUglich der Armen- 
pflege wohl berechtigt sein wiirde.

Dor Ansprueh auf Hinterhliehenenfiirsorge 
wird davon abhUngig gemacht, daB der Ver- 
storbene die Vorbedingungen fiir die Invaliden- 
rente erfiillt hat. Dio Hiuterbliebenenfiirsorge 
umfaBt im aligemeinen W itwen- und W aisen- 
renten; die Wit.wenrente setzt aher die In- 
yaliditilt der W itwe voraus. Waisenrenten 
sollen die hinterlasseuen ehelichen Kinder eines 
miinnlichen, oder die hinterlassenen vaterlosen 
Kinder einer weiblichen Versicherten unter 
15 Jahren erhalten. Ein W itwengelil erhillt die 
W i twe nacli dem Tode des versicherten Ehe- 
inannes, eino Waisenanssteuer erhalten ihre 
Kinder nacli Vollendung des 15. Lebensjahres. 
Dio W itwen- und Waisenrenten fallen bei der 
WU'derverheiratung weg. Gegen die Hinter- 
bliebenenyersichernng diirfte, nachdem dieselbe 
bereits gesetzlich festgelegt ist, nichts einzu- 
wenden sein, doch scheinen die Hinterbliebenen- 
beziige, welche in zehn yerschiedenen Leistungen 
bestehen, viel zu koinpliziert, was bei den in 
Betracht kommenden geringen Beitrilgen um so 
unheąuemer ist.

4. Was speziell die Krankenversicherung an- 
belangt, so sind hier die Aemlerungen, welche 
die neue R.V.O. yorsieht, am umfassendsten.

Die Erweiterung des Kreises der versicher- 
ten Personen habe ich bereits erwahnt. W ichtig  
ist der den Entwurf beherrschende Gedanke, 
die bestehende, naeh vielen Richtungen nach- 
iteilige Zersplitterung in Einzelkassen, teils 
:zwangsweise, teils durch Erleichterung des frei- 
willigen Zusammenschlusses, teils durch Ver- 
hinderung neuer Zwerggebilde zu beseitigen. 
D ie Gemeindekrankenversiclierung soli ganz weg- 
.fallen, regelmaBige Trilger der Versiclierung 
sollen die Ortskrankenkassen, und fiir die land- 
und forstwirtschaftlichen Arbeiter die Land- 
krankenkassen sein. Daneben bleiben zugelassen 
Betriebskrankenkassen, zu denen auch die Bau- 
krankenkassen gerechnet werden, Innungskranken- 
kassen und Knappschaftskassen, und unter ge
wissen Yoraussetzungen die sogenannten Hilfs- 
kassen ais Ersatzkasseu.

Wenn auch im aligemeinen eine groBere 
Konzentration der bestehenden kleinen Kranken- 
kassen im Interesse ihrer groBeren Leistungs- 
fahigkeit nur zu billigen ist, so erscheinen doch 
die vorgesehenen Beschriinkungen der Betriebs- 
kraukenkassen bedenklich. Diese Kassenform 
hat bekanntlich bedeutende Vorziige vor der 
ortlichen Organisation, einmal durch die unent- 
geltliclie Yerwaitung, und sodann durch die Ge- 
wShrung hoherer durclisclmittlicher Leistungen 
sowie die Ueberwachung der gesundlu itlieben 
Yerhaltnisse der einzelnen Betriebe. Daher darf

der Bestand und die Errichtung yon Betriebs
krankenkassen nicht, wie dies der Entwurf yor
sieht, yon einer Mitgliederzahl von 250 bezw. 
500, sondern, wie bisher, nur von einer Mit
gliederzahl vou 50 Versicherten abhangig ge
macht werden, zumal da bei Innungs- und Bau- 
krankenkassen keine derartige Grenze vorge- 
sehen ist. Auch empfiehlt cs sich im Interesse 
der Betriebskrankenkassen nicht, den Bestand 
und die Errichtung derselben an die Voraus- 
sotzung zu kniipfen, daB dadurch das Fort- 
bestehen oder die Leistungsfahigkeit der all- 
gemeinen Orts- und Landkraukenkassen nicht 
beeintrachtigt oder gefahrdot wird.

Bei der inneren Organisation der Kranken- 
kassen soli an Stelle des bisher ungleichen An- 
teilverhaltnisses yon Arbeitgebern ( ‘/a) und 
Versicherten (2/3) yollige Gleichheit sowohl in 
bezug auf die Teilnahme an der Verwaltung, 
sowie auf die Leistung der Beitrage eintreten. 
Wio sie alle wissen, m. H., handelt cs sich 
hierbei um eine mehr politische MaBnahme, 
welche dazu bestimmt ist, die bestehenden 
Krankenkassen dom sozialdemokratischen Ein- 
ilusse zu entziehen, und welche anderseits dahin 
gefiihrt hat, ais Aequivalent fiir die auf diesem 
Gebiete in Aussicht genommene Beschrankung 
des Bestimmungsrechtes der Arbeiter den letzte- 
ren in den neuen Versicherungsamtern einen 
EinfluB auch auf die Unfallyersicherung einzu- 
raumen, fiir welche bekanntlich die Arbeiter 
keinerlei Beitrage zu entrichten haben. Wenn 
sich auch im Interesse der Ausschaltung des 
sozialdemokratischen Einflusses die in dem Cen- 
tralverbande Deutscher Industrieller yereinigte 
Industrie mit der Uebernahine der durch die 
Halbierung der Beitrage in den Krankenkassen 
bedingten Mehrlast yon etwa 50 Millionen Mark* 
bereitwilligst einyerstanden erklart hat, so ist 
es mir doch sehr zweifelhaft, ob die yorge- 
schlagene Regelung ein solches nicht unerheb- 
liches materielles Opfer wert ist, insbesondere, 
wenn dadurch gleichzeitig die Selbstyerwaltung 
der Berufsgenossenschaften bei Neuscbaffung der 
sogenannten Versicherungsamter mehr oder 
weniger geopfert werden soli. Die in dem Ent- 
wurfe yorgeschlagene Einfuhrung der Verhaltnis- 
\vahl unter Zulassung der Wahl mit gebundenen 
Listen fiir die WaLlen zu den Kassenorganen 
kann nacli Lage der Dinge nur empfohlen wer
den, ebenso die Bestimmungen betreffend Wahl 
des Vorsit.zenden, weicher nacli den Bestimmun
gen des Entwurfes die Mehrheit beider Teilo 
erhalten muB.

Die Regelung des Verhaltnisses der Kranken
kassen zu den Apothekern und Aerzten hat 
einen ziemlich erbitterten Kampf der Kranken-

* Dio Beitrage zu den Krankenkassen betrugen 
fiir 1907 300 Millionen Mark, davon trugen die Arboit- 
geber 100 Millionen Mark.
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kassen auf der einen Seite und der Aerzte auf 
der andern Seite entfaclit. Wahrend die vor- 
gesehene Zulassung samtlicher Apotheken die 
Zustimmung aus dem Kreise der Apothekcn- 
besitzer gefunden hat, wird dieselbe von den 
Krankenkassen mit Entschiedenheit abgelehnt. 
Beziiglich des Verhaltnisses zu den Aerzten be- 
schweren sich die Krankenkassen dariiber, daB 
den Aerzten ein unbeschranktes Monopol fiir die 
Behandlung der Versicherten eingeraumt sei, 
ohne daB fur die Aerzte eine Verpflichtung be- 
stehe, solche zu gewahren. Ebenso sei die Zu- 
lassung yon Heilpersonen niederen Ranges zur 
Vornahme heildienerischer Verriehtungen eben
falls in die Hande der Aerzte gelegt. Die den 
Krankenkassen unter Umstanden eingeraumte 
Befugnis, an Stelle der Naturalleistung der 
arztlichen Behandlung ein erholites Krankengeld 
zu gewahren, schiitze zwar die Krankenkassen, 
gewahrleiste aber den Yersicherten bei Aerzte- 
streiks in keiner W eise die erforderliclie arzt- 
liche Hilfe, was unter allen Umstanden ver- 
langt werden miisse. Die Aerzteorganisationen 
yerlangen dagegen die sogenannte freie Arzt- 
walil, von welcher in der R .V .O . abgesehen 
ist, und sie bekampfen ferner die besonders 
vorgeselienen Einigungskommissionen und Schieds- 
ausschiisse und wollen die Entscheidung den 
eigenen arztlichen Organisationen iibertragen 
wissen. Es ist hier nicht der Ort, in diesem 
Kampfe der Interessenten Partei zu ergreifen. 
Wenn der Aerztetag zwar nicht mehr die un- 
beschrankte freie Arztwahl, sondern nur ver- 
langt, daB grundsUtzlich jeder Arzt zur Tatig- 
keit bei den Krankenkassen zugelassen wird, 
der sich den zwischen Aerztevertretung und 
Kassenvertretung yereinbarten Bedingungen 
unterstellt, so kommt dies auf eine beschrankte 
freie Arztwahl hinaus, und der Herr Staats- 
sekretar des Innern hat in seinem bekannt en 
Schreiben mit Recht darauf hingewiesen, daB 
die Aerzte mit ihrer Forderung fiir sich eine 
Ausnahmestellung yerlangen, die kein anderer 
Berufsstand hat und die mit dem allgemeinen 
staatlichen Grundsatze nicht yereinbar sein 
wiirde. Jedenfalls darf der Staat die Selbst- 
bestimmung und Selbstverwaltung nicht weiter 
einschranken, ais dies zur Wahrung des Zweckes 
der sozialen Versicheruug unbedingt notwen- 
dig ist.

W as die Stellung der Aerzte zu den Eini- 
gnngskoinmissionen und Schiedskammern anlangt, 
so erscheint auch eine Bestimmung, wie sie 
der § 451 R .V.O . vorsieht, unbedingt geboten, 
wenn nicht der Zweck der offentlichen Kranken
kassen lahmgelegt werden soli. Denn wenn die 
Aerzte, die mit einer Krankenkasse yerhandeln, 
sich mit ihr nicht einigen, wenn sie auch die 
Schiedsinstanzen nicht anrufen, und eine Be
stimmung nach Art des § 451 nicht vorhanden

ist, dann sind eben die Beziehungen zwischen den 
Aerzten und der Krankenkasse abgebrochen, und 
letztere kann ihre Yerpflichtungen nicht erfiillen.

5. W as speziell die Invalidenversicherung 
anbetrifft, so habe ich die Hinterbliebenenver- 
sicherung und die freiwillige Zusatzversicherung 
bereits erwahnt. Die Bestimmungen iiber das 
Erloschen der Anwartschaft sind im Sinne des 
urspriinglichen Inyaliden versicherungsgesetzes
gemildert, ebenso die Bestimmungen Uber das 
Ruhen der Rente und iiber dio Unwirksamkeit 
vou Beitragen. Wenn eine verspatet einge- 
reichte Quittungskarte yon der Yersicherungs- 
anstalt nicht ais rechtzeitig umgetauscht an- 
erkannt wird, muB der Versicherte nachweisen, 
daB den Yorschriften iiber die Aufrechterhaltung 
der Anwartschaft geniigt sei. Mit Riicksicht 
auf die Einfiihrung der Hinterbliebenenversiche- 
rung sollen die Wochenbeitrage erhoht, werden, 
und zwar in den einzelnen fiinf Klassen: yon 
14 auf 16 von 20 auf 24 von 24 auf 
30 yon 30 auf 38 und von 36 auf 46 
In der Begriindung zur R. V. O. S. 118 ist 
die Erhohung auf rund 39,2 Millionen ver- 
anschlagt, wovon die Arbeitgeber die Halfte zu 
tragen haben. Besonders bekampft werden von 
den Yersicherungsanstalten und den dabei eben
falls beriihrten Berufsgenossenschaften die Be- 
stiinmungftn in den §§ 1633, 1668 und 1532 
bezw. beziiglich der Berufsgenossenschaften die 
Bestimmungen des § 965, wonach Rentenherab- 
setzungs- und Renteneinstellungsbescheide durch 
die neuen Versicherungsamter erlassen werden 
sollen, wonach ferner die Rentenfeststellung 
durch BeschluB der Generalyersammlung bezw. 
des Ausschusses der Versicherungsanstalt den 
neuen Versicherungsamtern iibertragen werden 
kann, und wonach endlich den letzteren ein 
Aufsichtsrecht iiber die Geschaftsfiihrung der 
Versicherungstrager eingeraumt wird. Besonders 
das letzterwahnte Aufsichtsrecht der Yersiche- 
rungsamter wurde zu den groBten Schwierig- 
keiten und Komplikationen fuhren. Ich will 
hierbei beziiglich der Berufsgenossenschaften 
nur an das ohnehin so schwierige Kapitel der 
Unfallyerhiitung und Beaufsichtigung der Be
triebe erinnern.

Auch die Bestimmung des § 1420, wonach 
das Vermijgen der Versicherungsanstalten min- 
destens zu einem Viertel in Anleihen des Reiches 
und der Bundesstaaten angelegt werden soli, 
wird yon den Versicherungsanstalten bekampft, 
weil dadurch die bisherige gemeinniitzige Tatig- 
keit der Versicherungsanstalten beeintrachtigt 
werde. Gegen die analoge Bestimmung des 
§ 794 betreffend die Berufsgenossenschaften ist 
von den letzteren unter der Yoraussetzung kein 
Anstand erhoben worden, daB sich dieselbe nur 
auf die neu anzulegenden Betrage, nicht auf 
das schon angesammelte Yermogen erstreckt.
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SchlieBlich mochte ich nocli hervorheben, dafi 
die Wahlbarkeit der Frauen, die bisber bloB itn 
Cfebicte der Krankenversieherung zugelassen 
war, auf alle Versicherungstriiger ausgedehnt 
werden soli.

6. W as speziell die Unfallversicberung an- 
belangt, die uns ja wobl am meisten interessiert, 
so konnen ohne weiteres ais unzweifelhafte Yer
besserungen alle diejenigen Bestimmungen be- 
zeiebuet werden, durch welche die bisherigen 
Streitfragen, welcbe zu vielfachen Prozessen  
gefiihrt haben, beseitigt werden. Hierher gehoren 
insbesondere die neuen Grundsiitze der §§ 658 
bis 660 betreftend Feststellung des Jahres- 
arbeitsverdienstes insbesondere in dem Falle, 
wenn der Verlctzte nicht wiihrend eines vollen 
Jahres vor dem Unfall in dem Betriebe be- 
scliiiftigt gewesen ist, ferner die §§ 1566 bis 
1569 und 1589 bis 1595 betreffend die Er- 
stattungsanspruclie you  Krankenkassen, Sterbe- 
kassen, Unterstutzungskassen, Gemeinde- und 
Armenverbilnden bei Zusammentreffen ihrer Lei
stungen mit solcben der Unfallversicherung. 
Hier werden vielfache bisherige Streitfragen  
entschieden. So wird der Grundsatz der Ein- 
beit des Leistungsgrundes ais Voraussetzung 
des Erstattungsanspruehes festgestellt und ins
besondere gestattet, daB die Renten von den 
Erstattungsberechtigten bis zu ihrer vollen Be
friedigung in Anspruch genommen werden.

In diesem Zusammenhange mochte ich noch 
auf die Bestimmungen des § 1385 besonders 
hinweisen, wonach Knappsehaftsvereine, Fabrik-, 
Seemanns- und iihnlicbe Kassen die ihren reichs- 
gesetzlich versicherten Mitgliedern gewilhrten 
Invaliden-, Alters- oder Hinterbliebenenunter- 
stutzungen um den W ert der reicbsgesetzlichen 
Beziige dieser Art oder um einen Teil dieses 
W ertes ermaBigen konnen. In diesem Falle 
mussen jedoch gleichzeitig die BeitrSge der 
Betriebsunternehmer und Kassenmitglieder oder 
bei Zustimmung der Betriebsunternehmer wenig- 
stens die Beitrage der Kassenmitglieder ent- 
sprechend herabgemindert werden.

Ich verweise in dieser Beziehung auf die 
naheren Ausfiihrungen des Hrn. Knappschafts- 
direktors M il d e in dem Julihefte der Zeit
schrift des Oberscblesischen Berg- und Hiitten- 
mannischen Yereins, und mochte nur besonders 
hervorheben, daB diese Bestimmung nur beziig- 
lich der IIinterbliebenenversicherung neu in Be- 
tracht kommt. Die Schwierigkeiten liegen hier- 
bei darin. daB die bestehenden Kassen nicht 
bloB, wie die R .Y .O ., den erwerbsunfahigen, 
sondern allen W itwen eine Unterstiitzung zu 
bewilligen pflegen, daB anderseits bei Nicht- 
anreebnung die betreffenden Kassen zugunsten 
der Yersicherungsanstalten geschadigt werden 
wurden, da nicht anzunehmen ist, daB dann die 
W itwen ihre Anspriiclie auf die reichsgesetz-

liche Rente ernstlich verfolgen wurden. Es 
mufiten hiernacb die betreffenden Bestimmungen 
der R.V.O. noch sachgemilfl ergiinzt werden.

Die Bestimmungen iiber die Ansammlung der 
Reservefonds sind zwar gemildert, der grund- 
siitzliche Wunsch der Berufsgenossensehaften, 
den gewerblichen Betrieben keine groBeren 
KapitalbetrSge zu entziehen, ais es vom volks- 
wirtschaftlichen Standpunkte unbedingt geboten 
sei, ist jedoch nicht in Erfiillung gegangen. Itn 
Gegenteil, durch § 6 des neuen Reichsfinanz- 
gesetzes vom 15. Juli d. J . ist eine neue 
wesentliche Mehrbelastung der deutschen Berufs- 
genossenschaften dadurch eingetreten, daB der 
Reichspostverwaltung, welclie ja bekanntlich die 
Unfallrenten zinsfrei vorzuschieBen hat, auf 
diese Renten vom 1. Januar 1910 ab viertel- 
jalirliche Vorschusse gewahrt werden miissen. 
Fiir 1907 betrug die Summę der Reserven 
241 7 96 000 J6 . Dieselbe miiBte nach den 
geltenden Bestimmungen bis 1921 auf 5353/j, 
Millionen Mark erhoht werden.

Beziiglich der kleineren Renten bestimmt der 
Entwurf, daB bei der ersten Rentenfeststellung 
Teilrenten bis zu 20 °/o auf eine bestimmte Zeit 
gewahrt, und daB Teilrenten bis zu 20 °/o auch 
ohne Antrag des Verletzten, allerdings nur im 
Einverstandnis mit dem neuen Versieherungs- 
amte, abgefunden werden konnen. IJm dem Be- 
zuge der Unfallrente neben dem Bezuge des 
vollen Lolines, wie ihn der Yerletzte ohne den 
Unfall beziehen wiirde, entgegenzuwirken, sieht 
der Entwurf fiir solche Falle und fiir die Zeit, 
wo das zutrifft, ein Ruhen der Rente vor. Es 
sind das freilich Aenderungen, die nicht unwider- 
sprochen geblieben sind. Insbesondere wird 
gegen die letzte Bestimmung eingewendet, daB 
sie eine Pramie auf Willensschwache und Trag- 
heit sein wiirde. Sie wiirde, was man ja unserer 
ganzen Arbeiterversichcrung, jedoch wohl mit 
Unrecht, vorwirft, die Energie und das Vor- 
wartsstreben der Arbeiterschaft lahmen, denn 
man wird von einem durch Unfall verletzten  
Arbeiter, dessen Arbeitsverdienst zusaminen mit 
der Rente ungefahr dem Betrage gleichkommt, 
den er obne den Unfall bezogen haben wiirde, 
■wohl nicht erwarten konnen, daB er die ihm 
verbliebene Arbeitsfahigkeit noch besser aus- 
nutzt, denn jeder Pfennig, den er mehr ver- 
dient, wiirde nicht ihm, sondern nur der Berufs- 
genossenschaft zugute kommen.

7. Der wichtigste Teil der neuen R.V.O. 
betrifft den neuen, nur fur die Arbeiterversiche- 
rung bestimmten Behordenorganismus, welcher 
nicht nur eine Verbindung zwischen den ein
zelnen Zweigen der Versicherung herstellen, 
sondern auch bei denselben einen einheitlichen 
Instanzenzug fiir Aufsicht, Verwaltungs-, Ent- 
scheidungs-, Feststellungs- und sonstige Ange- 
legenheiten, sowie fiir Streitigkeiten bilden soli.
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Durcli einen solchen einheitlichen Instanzenzug 
wurde allerdings die gerade auf diesem Gebiete 
jetzt bestehende, fiir alle Beteiligten hochst 
nachteilige Zersplitterung, Uniibersichtlichkeit 
und Liickenhaftigkeit der Zustandigkeit beseitigt 
werden. Nach Ansicht aller Beteiligten ist es 
jedoch nicht unbedingt geboten, daB, um diesen 
Zweck zu erreichen, giłnzlich neue Behorden, 
namlich die vorgesehenen ortlichen Versiche- 
rungsamter, geschaffen werden. Diese Versiche- 
rungsilmter sollen in der Kegel fiir den Bezirk 
einer unteren Yerwaltungsbehordc ęrrichtet wer
den, und zwar entweder in Anlehnung an die 
Landratsitmter bezw. die kommunalen Behorden, 
oder ais selbstandige Behorden. An der Spitze 
dieser neuen Behorden stelit ein Yersicherungs- 
amtmnnn und mindestens ein Stellvertreter des- 
selben, welcher in der Regel die Fabigkeit zum 
hoheren Verwaltuugsdienst oder zum Richteramt 
haben soli. Ihm zur Seite stehen ais Beisitzer 
mindestens 20 Versieherungsvertreter, die je zur 
Halfte aus Arbeitgebern und Versieherten ent
nommen und von dem Yorstande der beteiligten 
Krankenkassen nach bestimmten Grundsatzen 
schriftlich gew&hlt werden. Die Ausgaben fiir 
den Versicherungsamtmanu und seine besoldeten 
Vertreter sollen die Bundesstaaten bezw. Kom- 
munalverbitnde tragen, die iibrigen Kosten da
gegen von den Versiclierungstr!lgern nach Ver- 
haltnis ihrer Beteiligung anderGeschaftsbelastung 
des Versiclierungsamtes derjenigen Stelle, die den 
Versicherungsamtmann bestellt und die Kosten 
vorzulegen hat, erstattet werden. Ais zweite 
Listanz treten an Stelle und unter Benutzung 
der friiheren Schiedsgerichte die sogenannten 
Oberversieherungsamter, und zwar in der Regel 
fiir den Bezirk einer hoheren Verwaltungsbeh8rde. 
Endlich haben die Landesve.rsicherungsamter und 
das Reichsversicherungsamt, und zwar in bis- 
heriger Zusammensetzung, die Geschafte der 
Reichsversicherung ais oberste Spruch-, Be- 
schlufl- und Aufsichtsbehorde wahrzunehmen. 
Die Zustandigkeit zwischen dem R.V.A. und den 
Landesversicherungsamtern ist nach dem Terri- 
torialprinzip dahin abgegrenzt, daB das Landes- 
versicherungsamt stets dann entscheiden soli, 
wenn ein in seinem Bezirk belegenes Oberver- 
sicherungsamt die angefochtene Entscheidung er- 
lassen hat.

Wenn auch fiir die Wahrung der einheit- 
liclien Reehtsauslegung besonders gesorgt ist, so 
diirfte die Erweiterung der Zustandigkeit der 
Landesversicherungsamter im Interesse der 
Rechtseinheit schwerlich ais eine Verbesserung 
erscheinen. Ebenso begegnet die Ersetzung 
des Rekurses durch die R evision, wie sie 
behufs der notwendigen Entlastung des R .Y .A . 
durch die R. V.O . vorgesehen ist, nicht nur in 
den Kreisen der Versiclierten, sondern auch in 
denjenigen der Arbeitgeber starkem Widerspruch.

x l v i i .28

Wenn auch die Beseitigung des Rekurses, bei 
welchem , wie bekannt, eine Nachpriifung auch 
in sachlicher Hinsiclit durch das R ,V .A . statt- 
findet und welchem das R. V. A. sicher sein liolies 
Ansehen yerdankt, durch eine erweiterte Zu
lassung der Wiederaufnahme des Verfahrens in 
etwas wieder gemildert wird, so wird es sich 
doch empfehlen, den Rekurs nicht ganzlich ab- 
zuschaffen, sondern das R. V. A. ais Rekurs- 
instanz mir von denjenigen Gruppen von Streit- 
sachen zu entlasten, bei denen es sich nicht um 
Fragen von grundsatzlicher Tragweite handelt.

Die starkste Anfechtung liat, wie bereits kurz 
erwahnt, die von der R. V.O. vorgeseliene 
SchatTung des neuen Versiclierungsamtes hervor- 
gerufen. Ais Grund fiir diese Sehaffung des 
neuen Versiclierungsamtes wird in der Denkschrift 
folgendes angegeben:

a) Einmal seien die Berufsgenossenschaften 
und Versicherungsanstalten Partei und konnten 
deshalb ihrerseits die Rentenfestsetzung nicht 
vijllig selbstandig vornehmen.

Dieser Grund wird schon dadurch widerlegt, 
daB. wie die Denkschrift Seite 14/15 selbst 
feststellt, die Yersicherungstrager nicht Partei, 
sondern in erster Linie offentlich rechtliche Kćir- 
perschaft sind und daB nach den geinachten Er
fahrungen die Organe der Yersicherungstrager 
bei der Rentenfestsetzung objektiv zu W erke 
gelien und die Zweifel an der Sachlichkeit der 
Festsetzung von Renten jeder tatsadilichen Be- 
griindung entbehren.

b) Zweitens wirke der Bęscheid der Yer
sicherungstrager instanziell, d. h. er werde rechts- 
kraftig, falls nicht Berufung eingelegt wird.

Diese Erwagung ist eine rein theoretischeT 
wahrend von allen Praktikern gefordert werden 
muB, daB der Ausbau der Arbeiterverąicherung 
nicht nach theoretischen, sondern ausschliefilich 
nach Zweckmafiigkeitsgriinden erfolgt. Dazu 
kommt, dafi es sich hierbei gar nicht um eine 
richterliche Entscheidung iiber einen streitigen  
Ansprueh, sondern zunachst lediglich um das 
Anerkenntnis oder die Ablehnung eines solchen 
seitens des VerpHiehteten handelt, wahrend ilas. 
eigentliche Streitverfahren erst in den wenigen 
Fallen der Ablehnung eintritt, und dann iiberąll 
paritatisch besetzte Gerichte entscheiden.

c) Ais dritter Grund wird angefiihrt, dali 
die Berufsgenossen bei den Bescheiden nicht 
mitwirken.

Das ist beziiglich der Unfallrenten zw ar 
richtig, aber darin begriindet, dafi die Ver- 
sicherten zu der Unfallversicherung bekanntlich 
keine Beitrage zu leisten haben, daB das Yer
fahren fiir sie vollig kostenlos ist, und die 
Schiedsgerichte sowie das R.V.A. paritatisch 
besetzt sind. Friiher hat nieinand daran ge- 
dacht, dafi er in einem Rechtsstreit parteiisch 
behandelt wird, wenn nicht ein Berufsgenosse,
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sondern ein Richter entscheidet. Heute wird 
iiberall verlangt, daB Fachgerichte entscheiden 
und Berufsgenossen initwirken. Es ist das wohl 
eine Ueberspannung des an sich richtigen Ge- 
dankens, dafi in gewissen Sachen, welche eine 
spezielle Fachkenntnis erfordern, Fachgenossen 
besser in der Lage seien, eine sachgemaBe Ent- 
scheidung zu treffen. Bei den Unfallrenten ent
scheiden aber durcliaus sachyerstitndige Per
sonel, uud daB sie hierbei parteiisch zu W erke 
gingen, ist in der Denksclirift selbst auf das 
nachdriicklichste Ycrncint. Ich mochte, da in 
dieser Beziehung die Denksclirift keine Zahlen 
angibt, auf den Bericht iiber den letzten aufier- 
ordentlichen Berufsgenossenschaftstag hinweisen, 
iu dem auf Seite 17 und 18 aus der Statistik  
des R .V .A. festgestellt wird, dafi von den 
schiedsgerichtlichen Urteilen nahezu derselbe 
Prozentsatz (16 ,76  gegen 18,68 °/o) durch Rekurs 
angefocbten wird, wie die berufungsfahigen Be- 
scbeide durcb Berufung, obgleich doch das 
Scbiedsgericht auch mit Arbeitervertretern be- 
setzt ist, und dafi zugunsten der Versicherten 
von den Urteilen aucli nicht wesentlich weniger, 
nilinlich 2,87 °/o gegen 3,23 °/o, abgeandert wer
den, wie die Besclieide der Berufsgenossen- 
schaften durch die Scbiedsgericbte. Nach der 
gleichen Statistik sind von 100 Ablehnungs- 
bescbeiden der Invalidenversicberungsanstalten, 
obgleich letztere par i ta tisch zusammengesetzt 
sind, sogar 62,7 , und von den Entziehungs- 
bescbeiden 46,7 angefocbten worden, ein spreclien- 
der Beweis dafiir, dafi die Entscheidungen seitens 
der Berufsgenossenschaften fiir die Yersicherten 
viel wohlwolleuder ausfallen, ais diejenigen der 
paritatisch bosetzten Versicherungsanstalten.

d) Endlich sollen die Rentenbewerber keine 
Gelegenheit haben, ihre Wiinsche reclitzeitig  
geltend zu niaclien.

Aucli dieser Grund wird schon dadurch 
widerlegt, dafi der sogenannte Yorbescheid, 
welcher denselben Zweck verfolgt, wie die neu 
Yorgesehene Einrichtung, nach den Feststellungen 
der Denkschrift (S. 16) selbst den beabsichtigten 
Zweck nicht erreicht bat, woraus sich klar er
gibt. dafi ein Bediirfnis zu einer derartigen 
Einrichtung uberliaupt nicht vorliegt, da die 
Beteiligten ihr gesamtes Beweismaterial in der 
Regel sofort vollst!lndig Yorbringen und es sich 
spater meist nur um die Hohe der beansprucli- 
ten Rente handelt.

Sind hiernach die Yon der Denkschrift fiir 
die Neuerung angefiihrten Griinde nicht stich- 
haltig, so kommt nocli Folgendes gegen die neue 
Einrichtung in Betracht:

Nach der Resolution des Reichstages Yom 
30. April 1903 sollte die Aenderung der Or- 
ganisation ausschliefilich eine Yereinfachung und 
Verbilligung der Arbeiterversicberung zum Zwecke 
haben. W ie kann aber zunachst eine Yerein-

facbung eintreten, wenn eine ganz neue Instanz 
mit bureaukratischem Charakter, namlicb das 
Versicherungsamt, eingeschoben wird, und diese 
neben den bestehenden Instanzen wirken soli. 
Durch diese Einschiebung einer neuen Instanz 
wiirden nur die Arbeiter geschadigt werden, denn

a) die Arbeiter wurden Yiel lUnger auf die 
ilinen zustehende Rente zu warten haben, weil 
eine bureaukratisch organisierte Behorde be- 
kanntlich langsamer zu arbeiten pflegt, und weil 
sodann mit der Saclie nicht eine, sondern zwei 
Behorden befafit sind, welcbe detngemafi aucb 
bei gleicher Schnelligkeit larigere Zeit brauchen. 
Ais die furchtbare Katastrophe in Radbod sieli 
ereignete, welche einer grofien Anzahl west- 
falischer Bergleute das Leben kostete, waren 
im Laufe einer Woche die Feststellungen der 
W itwen- und Waisenrenten in den Handen der 
Bezugsberechtigten. Das ist gewifi eine Glanz- 
leistun°:, auf die wir stolz sein konnen. Es ist 
aber selbstverstandlich ausgeschlossen, dafi mit 
dieser Schnelligkeit auch unter der Herrschaft 
der neuen R.V.O. gearbeitet werden kann.

b) Ein weiterer Nachteil fiir die Arbeiter 
liegt darin, dafi die Berufsgenossenschaft gar 
nicht mehr in der Lage sein wird, dem Yer- 
letzten einen VorschuB zu geben, weil nicht sie, 
sondern das Versicherungsamt mit der Vor- 
bereitung der Rentenfeststellungen befafit wer
den soli, und sie ohne Kenntnis der Verhalt- 
nisse naturgemaB einen VorschuB nicht gewahren 
kann, wahrend anderseits das Yersiclierungsamt 
zur Gewahrung eines solcben nicht befugt ist.

c) Ein weiterer Nachteil besteht darin, dafi 
jede Abanderung einer einmal bewilligten Rente 
nur noch durch das Versicherungsamt erfolgen 
darf, so dafi die Berufsgenossenschaft nicht mehr, 
wie bisber, in wolilwollender W eise Renten be
willigen wird, in der Annahme, sie spater bei 
ven'inderten Yerhaltnissen ohne weiteres auf- 
heben zu konnen.

Aber auch eine Verbilligung des Verfahrens 
ist ausgeschlossen, wie die Denkschrift selbst 
Seite 7 der allgemeinen Begrtindung feststellt, 
wobei noch heryorgehoben z u werden verdient, 
dafi die Versicherungsamter an der Aufbringung 
der Kosten kein Interesse haben, und eine spar- 
same Verwaltung daher von ilinen nicht zu er- 
warten ist. Auch die Yerteilung der Kosten 
der neuen Yersicherungsamter, dereń Hohe auf 
40 bis 100 Millionen Mark geschatzt wird, ent
spricht in keiner W eise den tatsachlichen Yer
haltnissen. Angesiclits der Begriindnng Seite 105 
ist es uberliaupt unverstandlich, daB die Kosten 
den bisherigen Behorden abgenommen und den 
Versicherungstragern auferlegt werden sollen, 
zumal da letztere auf dieselben gar keinen Ein
fluB haben. Die Errichtung der neuen Yer
sicherungsamter wiirde daher nicht nur dem all
gemeinen Rufę nach Sparsamkeit widersprechen.
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sondern aucli ilie bei der letzten Reichsfinanz- 
reform viel beklagte Scliwierigkeit, die erforder
lichen Mittel fiir die schon jetzt yorhandenen 
Bediirfnisse zu beschaffen, nur noch erhSlien. 
Dazu koiumt, daB es gar nicht moglich sein 
wird, die vielen neuen Behorden mit dem er
forderlichen tiichtigen Personal auszustatten, 
welches nacli der Begriindung Seite 8 unbedingt 
notwendig ist, um das erstrebte Ziel zu erreichen. 
Die Schaffung der in Aussicht genommenen neuen 
Behorden wiirde nur dazu fiihren, die ganze 
Arbeiterversicherung in iiberaus schildlicher W eise 
zu  bureaukratisieren und den ehrenanitlichen 
Organen die weitere Mitarbeit an dem groBen 
sozialen Werko der Arbeiterversicherung zu er- 
schweren, was nacli der Denkschrift Seite 16 
gerade vermieden werden soli. Alles das, was 
durch die neuen Behorden erstrebt wird, lflBt 
sieli auch ohne Schaffung derselben erreichen, 
vorausgesetzt, daB den unteren Verwaltungs- 
behorden die erforderliclien Mittel zur Anstellung 
und Besoldung tiiclitiger Beamten zur Verfiigung 
gestellt werden. Sollte aber dessenungeachtet 
im Interesse der Vereinheitlicliung des Behorden- 
organismus fur die Arbeiterversicherung die 
Schaffung der neuen Versicherungsiiinter erfolgen, 
so miiBte jedenfalls die Tatigkeit derselben bei 
der Unfallversicherung auf den jetzigen Auf- 
gabenkreis der unteren Verwaltungsbehorden be- 
sclirŁnkt werden.

Bei der Griindung des Hansabundes hat 
Hr. Geheimrat K ir d o r f  bekanntlich auf die 
enorme Steigerung der Lasten hingewiesen, 
welclie die von ihm vertretene Gesellschaft zu 
tragen hat. Sie sind von 4,63 °/o des Rein- 
gewinnes im Jalire 1873 auf 5 4 ,1 8 %  des 
Reingewinnes im Jahre 1908, und zwar allein 
vom Jahre 1907 bis 1908 um rd. 160 000  
bei fast unveriinderter Arbeiterzahl gestiegen.

Auch die Konigs- und Laurahiitte verwendete 
im Jalire 1907 /08  zugunsten der Beamten 
uud Arbeiter sowie fiir Steuern und Lasten
4 564 595 J(>. Da der yerteilbare Reingewinn 
3 990 731 J(, betrug, so iiberragen jene Aus
gaben den Gewinn um 537 863 J(>. Rechnet 
man jedoch die Ausgaben fiir Arbeiterfiirsorge 
und Steuern dem Reingewinn zu, so erhalt man 
die Summę von 8 555 327 J&. von weicher Wohl- 
fahrtsausgaben und Lasten 53,35 °/o ausmachen.

Gelegentlich des letzten auBerordentlichen 
Berufsgenossenschaftstages habe ich besonders 
hingewiesen auf die allgemeine Begriindung des 
urspriinglichen Unfallversicherungsgesetzes, wo- 
nach auf die Existenzfahigkeit der in Betracht 
komtnenden Industriezweige besondere Rucksicht 
genommen werden sollte, um so mehr, ais es 
sich um eiue Last handle, von weicher lediglich 
■die einheimische Industrie betroffen wird.

M. H ., es ist unbedingt notwendig, daB 
dieser Gesichtspunkt bei der Reform der Ar-

beiterversicherung ebensowenig aus dem Auge 
gelasseu wird, wie der andere in derselben Be- 
griindting betonte Grundsatz, daB eino gesunde 
Sozialpolitik, die wir wohl alle wiinschen, nur 
bei freudiger Mitarbeit der Industriellen selbst 
moglich sei. Auf eine solche freudige Mitarbeit 
ist aber nur zu rechnen, wenn die unbeschriinkte 
Selbstverwaltung in der Arbeiterversicheriing 
erhalten wird, wenn alle unprodtiktiven neuen 
Ausgaben moglichst yerinieden werden, und 
wenn gerade die volks\virtschaftlichen Krafte, 
welche schon jetzt fiir eine Unzahl von Eliren- 
amtern ungebiihrlich in Ansprueh genommen 
werden, nicht auch noch fiir neue, vollig un- 
notige Yersicherungsamter nutzlos vergeudet 
werden.

SchlieBen mochte ich mein Referat, indem 
ich folgendes Urteil des bekannten Professors 
Dr. S t i e r - S o m l o  iiber die neue R .V .O . in 
der Zeitschrift fiir die gesamte Versicherungs- 
wissenschaft, Band 9 S. 440 und 444 hier wiirt- 
lich zitiere:

„Eine groBe Anzahl von materiellrecht- 
lichen Einzelfragen, die dringend der Regelung 
harren,* ist unberiicksichtigt geblieben, wah
rend die organisatorischen Yorschriften, so 
weittragend sie auch sein mogen, einen viel 
zu breiten Raum einnehmen, und bei ihrer 
wenig befriedigenden Gestaltung die Ent- 
tauschung vergroBern, die, aller noch zu er- 
wahnenden Einzelyorziige der Vorlage un- 
erachtet, naeh sorgfaltigstem Studium des 
tleiBigen und schwierigen W erkes zuriick- 
bleiben. Die Tatsache der auBerordentlich 
geringen Aenderungen von Festsetzungs- 
bescheiden der Berufsgenossenschaftsrorstande 
durch Schiedsgeriehte und R. V .A . —  in 
denen doch Vertreter der Arbeiter sitzen — 
ersetzt Bandę von Griinden gegen die ge- 
plante Regelung. Man will aber den Ver- 
sicherten fiir die geplante Beschrankung ihres 
Selbstverwaltungsrechtes auf dem Gebiete der 
Krankenversicherung eine gewisse Entschadi- 
gung bieten, und dazu soli eine Verschlechte- 
rung des Rentenfestsetzungsverfahrens gerade 
gut genug sein . . .

„Der hohen Aufgabe, den sozialen Frieden 
auch durch ausdriickliche Anerkennung von 
Arbeitgeberverdiensten zu wahren, und gegen-

* Zum Beispiel Sicberung der Beitragseinziehung, 
Yersicherung der Priyatangestellten und Ebegatten, 
besondere Berucksichtigung der Alkoholiker und 
Kinder nnter sieben Jahren, Fortfall der Beschrankung 
der HaftpflichtTersioherung auf */s, Krankenversiche- 
rung der Beamten bis 3000 J t, Kegelung der Yer- 
jShrung, Erweiterung der Rechtshilfe, Regelung son- 
stiger Bucken nnd Streitpunkte, wodurch Streitig- 
keiten zwischen den einzelnen Yersicherungstragern  
sicher eher yerhutet werden ais durch Schaffung 
neuer kostspieliger Behorden.
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iiber dcmagogiscbem Anstiirmen staatlicbe Ein- 
richtungen in Scbutz zn nęhmen, ist die 
R.V.O. nicht gerecbt geworden."

Da der Entwurf der neuen R.V.O. bekannt- 
lich noch dem Bundesrat zur endgultigen Be- 
schluBfassung vorliegt, mochte ich Ilinen fol
gende Resolution zur Annahme empfehlen:

„Die Yersammlung der Eisenhiitte Ober- 
schlesien spricht dic Erwartung aus, daB im 
Sinne der bereits gefaBten Beschliisse der be- 
toiligten Versicherungstr3ger die bewtthrte 
Selbstverwaltung in der Arbeiterversicberung

in keiner W eise beeintr;tchtigt, insbesondere 
das wichtigste Recht der Versichcrungstriiger, 
d. i. die Rentenfeststellung, in keiner W eise 
beschriinkt, sowie uberliaupt alles vermieden 
wird, was geeignet ist, den nach wiedcrbolten 
Erkliirungen der Reicbsregierung durebaus be- 
wtthrten ehrenamtlieben Organen der Berufs- 
genossenschaften, auf dereń Tiltigkeit nach 
dem Ausspruch des Fttrsten Bismarck die Ar- 
beiterversicberung -wesentlich aufgebaut ist, 
die Mitarbeit an dem groBen sozialen Werke 
zu erschweren und zu verleiden.“

Der maschinelle Betrieb auf Huttenwerken.
I |u rc li Einfiihrung der GroBgasmaschinen und 

^  der elektrischen Kraftiibertragung bat sich 
im Laufe des letzten .Tahrzehntes fast auf allen 
Hiittenwerken (Hochofen-, Stahlwerks-, W alz- 
werksanlagen) der maschinelle Betrieb in grund- 
legender W eise geiindert, d. h. der fruher aliein 
vorberrschende reine Dampfbetrieb mit der hier- 
durch bedingten Energieiibertragung durch Ver- 
teiluńg des Dampfes in mehr oder weniger langen 
Rohrleitungen, die von einer oder mehreren 
Kesselanlagen ausgehen, ist mehr und mehr ais 
unwirtschaftlich erkannt worden.

Die fruher durcb Dampfmaschinen angetrie- 
benen H o c lio fe n g e b la s e  sind oder werden 
durcb Gasgebliise ersetzt, ebenso die S ta h l-  
w e r k s g e b la s e ;  es gibt iiber diese Neuerung 
fast keine Meinungsverschiedenheit| d. b. sie wird 
von fast allen Seiten ais richtig anerkannt. 
(Dampfmaschinen und Dampfturbinen zum Antrieb 
der Geblftse behalten in Gegenden mit billiger 
Kohle ihre Berechtigung; elektrischor Antrieb 
der Geblase ist sehr seiten angewandt.) In 
nocli hoherem Mafie ist durch jahrelange gute 
Erfabrungen die Zweckmufiigkeit der Anwendung 
elektrischer Kraftiibertragung fiir die vielen 
H ilfs in a s c h in e n  eines Hiittenwerks (Ilebezeuge, 
Transporteinrichtungen, Pumpen, Gasreinigungs- 
Yorrichtungen, Werkzeuginaschinen usw.) an
erkannt; elektrische Zentralon zur Speisung fast 
aller dieser Hilfsmaschinen und zur Lichtver- 
sorgung findet man heute auf fast jedem Hiitten- 
werke.

Yiel spater entschlossen sich solche Betriebe, 
auch den elektrischen Betrieb der W a lz e n 
s tr a B e n , welche in der Regel einen grrofien 
Anteil an der gesamten fiir ein Werk erforder- 
lichen Energieinenge haben, in Erwagung zu 
zielien und zwar dachte man bis vor 4 1/2 Jahren 
ernstlicli nur an den elektrischen Betrieb von 
W a lz e n s tr a B e n , d ie  d a u ern d  in e in e r  
R ic h tu n g  u m la u fen . Auch hiergegen erhoben 
sich eine Reihe y o u  warnenden Stimmen, die in 
wirtschaftlicher Hinsicht dem elektrischen Betrieb 
mit dem Yerluste bedingenden Umweg „Dampf-

oder Gasdynamo, Leitung, Elektromotor“ keine 
Vorteile gegeniiber dem direkten Dampfantrieb 
zugesteben zu konnen glaubten. Yorubergebend 
trat auch direkter Gasmaschinenantrieb von 
WalzenstraBen in die Erscheinung, jedoch zeigte 
dic Praxis, daB diese Losung in vieler Hinsicht 
nicht befriedigte. Heute, nachdem auf Hutten
werken des In- und Auslandes ein groBer Teil 
der in einer Richtung umlaufenden Strafien elek- 
triscli betrieben wird — die A. E. G. lieferte 
im ganzen bis jetzt fiir 181 in einer Richtung 
umlaufende Strecken elektrische Antriebe mit 
zusaminen 98 105 PS normal und 196 516 PS 
Hochstleistung — und ferner laufend Dampf- 
walzenzugmascbinen durcb Elektromotoren ersetzt 
werden und fiir neu anzulegende Strecken Y iel
fach nur nocli Elektromotoren in Frage kommen, 
kann auch diese Art von Antriebsmascliinen ais 
normal betrachtet werden. Immerhin liort man 
ab uiul zu noch skeptisclie Urteile, daB der 
elektrische Betrieb von in einer Richtung um
laufenden StraBen sich teurer ais der friiliere 
Dampfantrieb stelle.

Ais Yor 4 ł /» Jahren durch die Initiative des 
Hrn. Zcntraldirektors W . K o h le r  sowie des 
Hrn. Hiittendirektors Z. J e d r k ie w ic z  die Aus- 
fiibrung des e r s te n  e le k t r is c h e n  A n tr ie b e s  
e in e r  s c h w e r e n  U m k e lir s tr a fie  fiir 10000  PS 
Hochstleistung fiir das dainals noch erzherzog- 
licli Friedriclische Eisen werk T r z y n ie tz *  ver- 
wirklicht wurde, fand in den Facbzeitschrifteu 
bereits eine lebhafte Erorterung** iiber diese Art 
von elektrischen Antrieben statt, welcbe bis jetzt  
nocli niclit ais abgeschlossen gelten kann. Die 
AnbUnger der Dampfumkebrmascbinen sprechen 
dem elektrischen Umkehrantrieb, abgesehen von

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 S. 121 ff.
** Yergl. u. a. „Stalli und Eiaen" 1903 S. 89, 

S. 709, S. 1372; 1904 S. 129, S. 209, S. 403, S. 520; 
1905 S. 1092; 1900 S. 17, S. 150, S. 153, S. 20G, S. 209, 
S. 338, S. 344, S. 479, S. G54, S. 852; 1907 S. 121, 
S. 162, S. 791, S. 851, S. 1788, S. 1790, S. 1839; 1908 
S. 164, S. 355, S. 577, S. 609 bia 623, S. 1028, S. 1029, 
S. 1034, S. 1395, S. 1394, S. 1398, S. 1552, S. 1682, 
S. 1692; 1909 S. 204, S. 514, S. 516, S. 600, S. 854.
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Werken, denen grofie W asserkrilfte zur Ver- 
fiigung stelien, nocli immer jegliche Daseins- 
bereclitigung ab, eine Behauptung, die durcli 
Vergleiclie von Dampfmengen bezw. Kilowatt- 
stunden (f. d. t ausgewalztes Materiał), welche 
Daten durch Versuche an Dampfumkehrmaschinen 
bezw. Elektro-Uinkehrantriebcn erhalten wurden, 
bekritftigt wird. Das Urteil iiber Elektro-Uin- 
kehrantriebe gipfelt in der Regel schlieBlich 
immer darin, daB gesagt wird, die Anlagelcosten 
elektrischer Umkehrantriebe seien im Vergleich 
zu modernen Zwillings- Tandem -Umkehrdampf- 
maschinen mit Kondensation viel zu teuer, be
sonders wenn man noch beriicksichtigt, daB Schritt 
fiir Schritt mit der Einfiihrung dieser Art elek
trischer Antriebe in der zugehorigen elektrischen 
Zentrale die Aufstellung weiterer, teurer Ma- 
schinensUtze notig wird, so dafi, abgeselien von 
den niclit niedrigeren Betriebskosten, zuungunsten 
der Elektroantriebe sich groBe Betrilge fiir Til- 
gung und Verzinsung des Mehranlagekapitals 
ergeben.

Die durch die Praxis gescliaffene Sachlage 
ist die, daB in den 4 '/2 Jahren seit der In- 
angriffnahme der Erstausfulirung Trzynietz, die 
jetzt rd. drei Jahre in Betrieb ist, 1 5 Umkehr
antriebe elektrisch gewilhlt wurden, kleinere 
Umkehrantriebe fiir einige 100 PS zum W alzen  
von Kupfer gar niclit eingerechnet. Dieses Re
sultat ergab sich, trotzdem in den beteiligten 
Kreisen die Frage der ZweckmilBigkeit yielfach 
noch heute eine offene Streitfrage ist. Eine 
weitere Frage, die seit Einfiihrung der Dainpf- 
turbinen sich zu regen begann und meiner Mei- 
nung nach immer brennender werden wird, be- 
steht darin, ob in den Hiittcnwerks-Zentralen 
GroBgasmotoren zum Antrieb von Dynamos die 
zur Sehaffung einer wirtschaftlichen (niedrige 
Anlagelcosten, billige Betriebskosten) Energie- 
erzeugung giinstigsten Maschinen sind, oder ob 
GroB - Dampfturbos trotz hoheren Wilrmever- 
brauchs die berufenere Maschinengattung sind. 
In den beteiligten Kreisen begegnet man viel- 
facli der vorgefaBten Meinung, „ b il l ig e  e l e k 
t r is c h e  E n e r g ie  so i nur durch  e in e  G a s
m a sch in en  - Z e n tr a le  in f o lg e  b e s s e r e r  
W ilr m ea u sn u tz u n g  zu e r z e u g e n “ , und zieht 
sehr seiten den neueren Wettbewrerber der Gas- 
<lynamo, d. i. die sehr wirtschaftlich arbeit.ende 
T u r b o d y n a m o , in Yergleich.

Ich babo gefunden, daB sich leicht falsche 
Sehliisse iiber die Disposition von Neuanlagen 
oder Umbauten veralteter Anlagen ergeben konnen, 
wenn man, das Gesamtbild des uiaschinellen Be
triebes eines Huttenwerkes auBer acht lassend, 
eine Entscheidung fiir die einzelnen Hauptinaschi- 
nen, d. h. die Antriebsmaschinen von Gebliisen 
{Gasmaschinen, Dampfmaschinen, Turbos, elek
trischer Antrieb), WalzenstraBen (Dampfmaschi
nen, Elektromotoren, Gasmaschinen) und Dyna

mos der elektrischen Zentrale (Gasmaschinen, 
Turbos, Dampfmaschinen) ganz unabhflngig von- 
einander trifft. Zu richtigen Anlagen kann man 
meines Erachtens nur kommen, wenn man fiir 
den gesamten maschinellen Betrieb eines Hiitten- 
werkes verschiedene Entwiirfe aufstellt, welche 
die heute fiir jede Art von Maschinen verfiig- 
baren Antriebsmotoren in Riicksicht ziehen, um 
auf diese W eise zu einer giinstigsten Kombination 
der yerfiigbaren Antriebsmotoren und somit zu 
einem giinstigeren Gesamtergebnis des maschi
nellen Betriebes zu kommen. Auch bei teilweisen 
Um- oder Neubauten ist eine solche Erorterung 
einer ganzen Reihe von Entwiirfen des voll- 
stUndigen maschinellen Betriebes notig, um schon 
bei solchen Bauplilnen zielbewuBt das Richtige 
zu wilhlen.

Nachstehendes Beispiel mogę ein Beitrag zur 
Erorterung folgender zwei Fragen sein:

1. Sollen in dem angefiihrten Falle Gas- 
motoren oder Dampfturbinen zum Antrieb der 
Primiirdynamos gewahlt werden?

2. Sollen die vorhandenen zwrei Umkehr- 
strafien Dampfantrieb oder elektrischen Antrieb 
erhalten?

Es niogen folgende Losungen erwogen werden:
A. Antrieb der Primiirdynamos durch GaHinotoren, 

Antrieb derUmkehrstraBen durch Dampfmaachinen, 
elektrischer Betrieb dor in oinor Richtung um- 
laufenden Strccken.

B. Dio elektrische Zentrale erzeugt durch Turbo- 
dynamos eloktrischo Energie. Dio UmkehrstraBen 
worden obenso wio dio in einer Richtung um- 
laufenden StraBen elektrisch betrieben.

O. Antrieb der 1’rimardynamos durch Gamnotoren 
(w ie  b e i A), e le k tr iB c h e r  Antrieb a l l e r  Streckon 
(wie boi B).

D .* Antrieb dor Prim&rdynamos teilB durch Gas- 
motoron, teils durch Dampfturbinen, elektrischer 
Betrieb aller Strecken. (Kombination aus 15 und C.)
Die Grundlagen des neu  zu er b a u en d en  

W e r k e s  seien die folgenden:
386 000 t Jahroserzougung dor Hocbiifon,
360 000 t „ des Stahlwerkos (Rohblocke).

I. 1150 min B lo c k s tr a f ie :  Jalireserzeugung 
360 000 t; Stundenerzeugung bei 6000 Betriebs- 
stunden 60 t. 900 mm U m k eh rd u o  zum Fertig
walzen von Trilgern, Schienen usw: Jahres- 
erzeugung 160 000 t; Hochstleistung Stunden
erzeugung 40 t.

1. Fiir den Betrieb dieser zwei Umkehr
straBen durch D a m p f m a s c h in e n  ergeben sich 
folgende Verhaltnisse:

Die mittlere Streckung der Jalireserzeugung 
der Blockstrafie sei achtfach und erfordere 
f. d. t im J a h r e s d u r c h s c h n it t  e in s c h l .  
a l le r  K o n d e n s v e r lu s t e  230  kg Dampf. Bei

60 t Stundenerzeugung sind f. d. Stunde

* Die Entwicklung dieser LoBung D orfolgt am 
SchluB der Erorterung der Yor- und Nachteiie der 
LoBungen A, B, C.
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=  13,8 t notwendig, fiir die gesamte Jahres-
360 OUO. 230 o o o n /W T > T ,erzeu gu n g----- — ------ —-82 800 t Dampf im Jahr.

Die 900 er StraBe yerbrauche bei der Hochst- 
erzeu^ung von 40 t stiiiull. Einsatz und 600 kg 
Dampfverbraucli f. d. t (im J a h r e s d u r c h -  
s c h n i t t )  24 t Dampf stiindl. und bei ICO000 t
t i  160 0 0 0 .6 0 0  n c n n n i -r, ,Jalireserzeugung ----- ——......  =  96 000 t Dampf

im Jahr.
BeideUmkehrstraBen erfordern also zusammen 

s t i i n  d l i c h  13,8 -f- 24 =  37,8 t und j iih r lic h  
82 800 +  96 000 == 178 800 t Dampf.

Da es sich um sehr stoBweise Dampfentnahme 
handelt, sollen Zweiflammróhrkessel (GroBwasser- 
raumkessel) gowilhlt werden, und zwar fiir 
100 qm Heizflilche. Bei 14 kg Beanspruchung

37 800
f. d. qm Heizflilche sind notwendig —- -  =14
2700 qm Heizflilche fur den Betrieb, oder 27 
Kessel von je 100 qm. Sieht man drei Reserve- 
kessel vor, so ergibt sich schlieBlich fiir die 
zwei mit Dampf betriebenen UmkehrstraBen eine 
Kesselanlage, bestehend aus 30 Kesseln von je  
100 qm Heizflilche.

2. Fiir den e l e k t r i s c h e n  B e t r i e b  der 
zwei UmkehrstraBen wurden sich alternativ fol
gende Verhilltnisse ergeben:

Fur die Tonne Einsatz erfordere die B l o c k 
s t r a B e  im Jahresdurchsclmitt wiederum bei 
achtfacher Streckung 21 KW- St d. ;  bei 60 t 
Stundenerzeugung muB die elektrische Zentrale 
1260 KW abgeben, fiir die Jalireserzeugung 
von 360 000 t

3 6 0 0 0 0 .2 1  =  7 5 60000  K W -Std. jiihrlich.
Die 900er StraBe wurde boi 50 K W -Std. 
f. d. t und bei 40 t Stundenerzeugung die Zen
trale mit 2000 KW  beanspruchen und derselben 
jiihrlich entnehinen

160 0 0 0 .5 0  =  8 000000 K W -Std.

Beide StraBen zusammen benotigen von der elek
trischen Zentrale im Mittel stiindl. 3260 KW  
bei 15 560 000 KW-Std. j&lirlichem Yerbrauch; 
voriibergehend mogę die Belastungskurve fiir 
beide Streeken bis 4000 KW  ansteigeu.

Es inufi hier bemerkt werden: Die beiden Zahlen 
230 kg Dampf und 21 KW-Std. der BlockstraBe 
entsprechen den Angaben von O r t m a n n *  mit 
entsprechenden Zaschlilgen, um Angaben, giiltig  
fiir den Jahresdurchschnitt, zu bekommen. Die 
Zahlen 600 kg D a m p f  und 50 KW -Std. fiir 
die 900 mm-FertigstraBe zum Fertigwalzen von 
Trilgerschienen usw. sind ebenfalls der Praxis 
entnoinmen. Ich glaube, daB die D a m p f z a h l  
im Jahresdurchschnitt eigentlich prozentual 
groBer sein inuBte ais der Yerbrauch an KW- 
Std. im Jahresdurchschnitt, da in lilugeren W alz- 
pausen der Schwungradumforjner stillgesetzt

wird und somit der den Jahresdurchschnitt in 
dic Hohe treibende Leerlaufsbedarf des Uin- 
formers verschwindet, wiihrend in Dampfanlagen 
die Kondensverluste und bei besonderen fiir die 
Danipfumkehrmaschinen zur Verfiigung stehenden 
Kesseln auch noch dio Wilrmeverluste der 
Kesselanlage in Itogeren Walzpausen weiter 
bestehen und somit den Jahresdurchschnitt des 
Dampfverbrauchs der Dampfumkehrmasehine in 
die Hohe treiben. Yon S)r.=$ng. P u p p e  in Ver- 
biudung mit der „Kraftbedarfskominission“ des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute demnilchst 
beabsichtigte Versuche an Dampf- und Elektro- 
umkehrmaschincn werden voraussichtlich diesen 
heute noch durch positive Versuche wenig ge- 
klilrten Punkt besonders behandeln.

II. Der Rest der Erzeugung werde auf einer 
750 mm-Trio-Grobstrafie und einer Reihe weiterer 
in einer Richtung umlaufenden StraBen mehr 
oder weniger yerfeinert (Mittelstrecken, Fcin- 
strecken, Drahtstrafien) und mogen dazu im 
Jahr 20 000 000 KW-Std. notwendig sein; der 
Stundendurchschnitt betrilgt hierfiir in der Regel 
3000 KW, die Hochstbeauspruchung 5000 KW.

III. Silmtliche Hilfsmaschinen des Werkes 
sowie die Beleuchtung mogen jiihrlich 15 000 000  
KW -Std. erforden, bei einem Stundendurch
schnitt von 2500 KW  ais Hochstleistung; in- 
folge der groBen Zahl dieser Hilfsmaschinen- 
motoren lindet. ein guter Ausgleich statt, so daB 
der hochste Stundendurchschnitt von 2500 KW  
zugleich auch ais voriibergeliende Hochstleistung 
gelten kann.

Nachdem unter I bis III die Anforderungen 
an den maschinellen Betrieb des Hiittenwerkes 
(Geblilsemaschinen werden fiir Gasinaschinen- 
antrieb vorgesehen) gegeben sind, sollen im fol
genden fiir die vier Losungen A, B, C, D die 
A n l a g e  ko s t e n  der zur Erorterung stehen- 
den Teile der Anlagen sowie der Wi l r m e v e r -  
b r a n  cli angegeben werden:
1 kg iilierhitzter Dampf erfordert 1200 W E (Kessel- 

wirkungegrad einschl. Ekonomiaer 0,58).
1 KW -Std., erzeugt durch G a s d y n a m o s , liat einen 

Wiirmebedarf von 5000 W E.*
1 KW-Std., erzeugt durch Tu rbod y n a m o a , die, mit 

automatischer DUsenregulierung ausgeriistet, von 
'/» bia 5/i Laat niclit iiber 6 kg Dampf f. d. KW- 
Std. rerbrouchen, mogę im Durcbschnitt 7 kg 
Dampf oder 7 -1 2 0 0  =  8400 W E erfordern.

A.
I. Fur den Betrieb der zwei Dainpfumkehr- 

maschinen sind stiindlich 37 800 kg Dampf oder 
37 8 0 0 . 1 2 0 0  =  4 5 , 3 6 . 1 0 °  WE,  j i i h r l i c h  
1 7 8 8 0 0 0 0 0  kg Dampf oder 178 800 0 0 0 . 1 2 0 0  
=  214 560 . 10° W E erforderlich.

II und III. Fiir den Betrieb der TriostraBen 
und Hilfsmaschinen sind von der elektrischen 
Gasmotorenzentrale zusammen normal 5500 KW

* „Stalli und Eisen“ 1909 S. 601 und 602. * Siehe „Stahl uud Eiaen“ 1907 S. 1719 bia 1721.
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(Stundendurchschnitt), Hochstleistung 7500 KW, 
jahrlich 35 000 000 KW -Std. abzugeben, was 
s t i i n d l i c h  5 5 0 0 . 5 0 0 0  =  2 7 , 5 . 1 0 °  WE,  
j a h r l i c h  35 000 0 0 0 . 5 0 0 0 =  175 0 0 0 . 10c WE  
entspricht.

lin ganzen sind fiir Anlage A notig:
stiindlich jUhrlich

WE "WE
I. UmkohrmaBchino . . . 4 5 ,3 0 .1 0 °  214 5 6 0 .1 0 °
II. u. III. elektrischo Zentrale 2 7 ,5 0 .1 0 °  1 7 5 0 0 0 .1 0 °

Zusammon 72,86 . 10° 389 500 . 10“

Um eine Belastung von max. 7500 KW  
durcllziehen zu konnen, sind 6 Stiick 2000 PS- 
Gasmotoren unbedingt n o tig ; in einem normalen 
Betriebe wird man hierfur sieben in Betrieb 
halten; rechnet man drei Reservegasdynamos, 
so ergeben sich im ganzen 10 Gasdynamos.

Die A n l a g e k o s t e n  stellen sich wie folgt:
1 Zontralo entlialtend : ^

10 G a sd y n a m o s................................. 3 000 000
2 Dampf-Umkehrmaschinen . . 400 000

30 Kesael zu je 100 qm . . . .  600 000

4 000 000
B. I, II, III.

Fiir den gesamten elektrischen Betrieb ein- 
schliefilich der zwei UmkehrstraBen sind vron 
der Turbozentrale normal 8760 KW  (Sttinden- 
durchschnitt), Hochstleistung 1I 500 KW , jiihr- 
lich 5 u 5 6 0 0 0 0  K W - S t d .  abzugeben, was 
s t i i n d l i c h  8760 . 8400 =  73,58 . 10“ WE,  
j i l hr l i ch  50 560 000 . 8400 =  424 70 4 .  10G WE 
entspricht.

Um 11 500 KW  max. durchziehen zu konnen, 
sind zwei 6000 K. V. A.-Turbos (4800 KW  
bei cos. o  =  0,8) fiir den Betrieb und einer in 
Reserve notig.

Fiir stiindlich 8760 . 7 =  61 320 kg Dampf 
sind bei 16 kg Erzeugung f. d. qm Heizflaclie 
rd. 10 W asserrohrkessel zu je 400 qm Heiz- 
flache fiir den Betrieb und zwei in Reserve auf- 
zustellen.

A n l a g e k o s t e n :
1 Zentrale enthaltend : j ,

3 Turbodynamos zu 6000 K. Y.A.-) o in n n n n
12 Kessel zu 400 qm . . . .)
2 Elektro-Umkehrantriebe . . 900 000

3 000 000
C. I, II, III.

Die Belastungsvcrhaltnisse der Zentrale sind 
dieselben wie im Falle B, nur daB die Gas
dynamos fiir 1 K W -Std . 5000 W E erfordern 
gegeniiber 8400 W E (Fali B), von Turbos ver- 
braucht:

stiindlich 8700 . 5000 =  43,8 . 10° "WE,
jahrlich 50 500 000 . 5000 =  252 800 . 10° AVE.
Um 11 500 KW  max. durchziehen zu konnen, 

sind neun, besser zelin Gasdynamos in Betrieb 
zu halten, bei vier Reservesatzen sind im ganzen 
14 Gasdynamos zu beschaffen.

A n l a g e k o s t e n :
1 Zentrale enthaltend: j i

14 G a sd y n a m o s................................. 4 200 000
2 Elektro-Umkelirantriebo . . 900 000

Z u 8 a m m e n s t e 11 u n g
5 100 000

Anlage
"WUrmeTcrbrauch in WE Anlagekosten

Mtiindllch jahrlich Jt

A.
B.
C. (A—B)
D. (B—C)

72,86 . 10° 
73 ,58 . 10'*
43.8 . 10°
58.09 . 10°

389 560 . 10° 
424 704 . 10° 
252 800 . 10° 
338 752 . 10°

4 000 000
3 000 000
5 100 000
4 200 000

Die Anlagekosten gelten fiir deutsclie Ver- 
haltnisse. Die Kosten der Zentrale schlieBen Bau- 
lichkeiten, Fundamente, Rohrleitungen, Schalt- 
anlage usw., uberliaupt alles innerlialb der be- 
treffenden Gebaude Befindliche ein, ebenso die 
fur Kessel gegebenen Kosten. Gasreinigung, 
Kiihlanlagen, uberliaupt alles aufierhalb der 
Zentralen- bezw. Kesselgebaude befindliche Zu- 
behor ist nicht berucksichtigt.

Die Anlage A —  Dampfumkelirantriebe, in 
einer Richtung umlaufende Strecken und Hilfs- 
maschinen elektrisch aus einer Gasmaschineii- 
zentrale betrieben —  gilt nacli dcm heute Yiel
fach yorlierrschenden Urteil fiir die beste Lo- 
sung, wahrend meines Eraehtens Anlage B — 
Gesamtbetrieb elektrisch, gespeist aus einer ein- 
fachen Turbozentrale — mit fast dem gleichen 
hochsten stiindlichen Warmeverbrauch, aber 
35 1 4 4 .  10° W E jahrlichem Mehrbedarf an 
Warme, bei rd. 1 000 000 <M niedrigeren An
lagekosten vor A den Yorzug verdient, und 
zwar auch fiir Gegenden mit den hochsten 
Brennstoffpreisen. Bei einem Kohlenpreis von 
18 Jh  f. d. Tonne und bei einem Heizwert der 
Kohle von 7000 W E /kg kosten 1 0 0 0 0 0 0  W E  
rund 2,60 J6 , 35 144 . 10° also 35 144 . 2 ,60 =  
91 3 7 4 ^ ;  um diesen Betrag arbeitet Anlage A 
in bezug auf BrennstoiTverbrauch giinstiger ais
B, dagegen erfordert A bei 15 "/o fiir Tilgung 
und Verzinsung 150 000=./$ mehr ais B, auBer
dem ist der Oelbedarf von A — Gasmaschinen, 
Dampfumkehrmaschinen —  ganz bedeutend lioher 
(geschatzt auf 25 000 J6  im Jahr) ais von B, 
ebenso Bedienung und Reparaturen.

Jedenfalls folgt, dafi elektrischer Betrieb, 
auch der UmkehrstraBen, seine Berechtigung 
hat aliein vom Standpunkt der W irtschaftlich- 
keit, abgesehen von der von allen Seiten zu- 
gegebenen groBeren Uebersichtlichkeit des elek- 
trischen Betriebes, der in bequemer W eise die 
Fuhrung einer laufenden, klaren Statistik iiber 
Energieverbrauch usw. gestattet.

Anlage C —  Gesamtbetrieb einschliefilich 
UmkehrstraBen elektrisch, gespeist aus einer 
Gasinaschinenzentrale — ist infolge hoher An- 
schaffungskosten seiten yorzufiuden und wird an



1856 Stahl und Eisen. Der maschinelle Betrieb a u f Hitttenwerken. 29. Jahrg . Nr. 47.

dieser Losung in der Regel die Unwirtschaft- 
lichkeit elektrischer Umkehrantriebe nachzu- 
weisen versucht.

Der Minderbedarf an Brennstoff von C 
gegeniiber B betrilgt 171 9 0 4 . 1 0 °  W E, die 
Mehrkosten von C gegeniiber B 2 100 000 J i ,  
was einer Mehrbelastung yon C durch Tilgung 
und Verzinsung bei 15 °/o im Betrage von 
315 000 db  entspricht. Bei einem Kohlenpreis 
von 13 J k  f. d. t wiirde Anlage B ebenso 
giinstig wie C arbeiten, bei einem niedrigeren 
Kohlenpreis ais 13 Jb  wird Anlage B giinstiger 
arbeiten, bei einem hoheren Kohlenpreis ais 
13 J(> arbeitet C giinstiger, allerdings wenn man 
den einfacheren, billigeren Betrieb (Ersparnis 
an Oel, Bedienung, Reparaturen) von B gegen- 
iiber C nicht in Rechnung zieht. Tut man dies, 
so liegt die Grenze gleich giinstigen Arbeitens 
der beiden Anlagen B und C bei einem hoheren 
Kohlenpreis ais 13 J&. Kommt es bei teurerer 
Kohle (15 bis 18 J(>) darauf an, an Brennstoff 
zu sparen, weil z. B. die Hochofengase sonst 
nicht reichen wurden, so wiirde eine yierte 
Kombination D (Kornbination aus B und C) vor 
C Yorzuziehen sein.

A n 1 a g o k o s  te n : 1 Zentrale onthaltend:
2 Turbodynamos zu 6000 K. V. A.,

12 Kessel zu 400 qm, 5 2000 PS-
G -a sd y n a m o s...................................  3 300 000 „K

2 Elektro-Umkohrantriebe . . . 900 000 „

4 200 000 Ji

Fiir den Betrieb wurden vier Gasdynamos 
und ein 6000 K. V. A.-Turbodynamo laufen bei 
einem Wftrinebedarf, der das Mittel aus den 
Anlagen B und C ist, d. h. 58,69 . 10° W E  
stiindlich und 338 7 5 2 . 1 0 °  W E jahrlich. Be
sonders angebracht erscheint mir diese Losung 
bezw. ergibt sich diese von selbst fiir Hiitten- 
werke, die eine Reihe Gasdynamos fiir den Be
trieb der Hilfsmaschinen und eines Teiles oder 
aller in einer Richtung umlaufenden StraBen 
bereits haben und vor der Frage der Er
weiterung der Zentrale stelien. Da solche 
Werke in der Regel iiber Kesselanlagen teil- 
weise bis zu 8000 qm Heizflache verfiigen, 
welche von dem urspriinglichen reinen Dampf- 
betrieb aller WalzenstraBen herriihren, so ge
stalten sich die Falle D und auch B insofern 
besonders giinstig, daB NeubeschatYungen von 
Kesseln gar nicht notwendig sind. Es kommt 
dann nur darauf an, die Feuerungen moglichst 
wirkungsvóll umzubauen und fur gute Ueber- 
hitzung des Dampfes und Vorwarmung des 
Turbokondensates in Ekonotnisern zu sorgen, 
damit der in vorliegender Rechnung sehr un- 
giinstig zu 0,58 angenommene Kesselwirkungs- 
grad einschlieBlich Ekonomiser nach Moglichkeit 
bis auf 0,7 gesteigert wird.

Ein Vergleich yon A, der heute fast durch- 
weg ublichen Losung, mit D zeigt, daB letztere

Anlage mit Elektro - Umkehrantrieben weniger 
Warme ais A yerbraucht, und daB die Anlage- 
kosten von D nur wenig hoher sind ais von A. 
Setzt man die bei Losung D yorgesehenen zwolf 
Kessel, die fiir den yollen Betrieb der zwei 
6000 Iv. V. A.-Turbos ausreichen, auf die Halfte 
herunter, fiir eine Turbinę ausreichend, so wird 
Losung D billiger ais LŚsung A; im Interesse 
weitestgehender Reserve (z. B. bei plotzlichen 
Storungen des Gasmaschinenbetriebes) ist dies 
aber nicht zu empfehlen. —

Vorstehende Studio mogę zeigen, daB fur 
elektrische Zentralen auf Hiittcnwerken groBe 
Turbodynamos in den meisten Fallen, selbst bei 
sohr teurer Kohle, in bezug auf Wirtschaftlich- 
keit des gesamten maschinellen Betriebes eine 
geeignete Maschinengattung sind, und daB auch 
elektrische Antriebe fiir sehwere UmkehrstraBen 
wirtschaftlich arbeiten. Elektrische Zentralen 
mit wenigen groBen Turbosatzen gewahren 
auBerdem fiir den Betrieb eine groBe Ueber- 
sichtlichkeit, wahrend groBe Gasmascliinen- 
zentralen mit vielen Maschinensatzen durch sehr 
umfangreiche Schaltanlagen usw. an Uebersicht- 
lichkeit yerlieren.

Beziiglich des Betriebes von in einer Rich
tung umlaufenden StraBen mochte ich zum 
SchluB noch folgende der Praxis entnommene 
Zahlen auffiihren:

1. a) Sieben in einer Richtung umlaufende 
Strecken, angetrieben durch gute, an eine 
Zentralkondensation angeschlossene Compound- 
Dampfmaschinen, yerbrauchen auf einem Hiitten- 
werk laut Jahresstatistik 2,5 t Dampf f. d. t 
W alzgut einschlieBlich aller Kondensyerluste in 
den infolge giinstiger Anordnung der Strecken 
nicht ungunstig disponiert zu nennenden Dampf- 
leitungen und einschlieBlich aller Leerlaufe.

b) Dieselbe Erzeugung, durch elektrische 
WalzenstraBenantriebe im AnschluB an eine 
Turbozentrale bewirkt, hatte 1,2 t Dampf f. d. t 
W alzgut im Jahresdurchschnitt erfordert.

2. Ein Versuch zeigte, daB alle Dainpf- 
maschinen bei abgekuppelten Strecken leerlaufend 
einschlieBlich aller Rohrleitungsverluste 22 t 
Dampf stiindlich erforderten, wahrend die ent- 
sprechenden Elektromotoren nur 235 KW leer
laufend aufgenommen haben wiirden; rechnet 
man ungunstig mit 8,5 kg Turbodampfyerbrauch, 
so entsprache dies 2 t Dampf, also dem elften 
Teil des bei Dampfbetrieb festgestellten Ver- 
lustes.

Elektromotoren erfordern leerlaufend un- 
gefahr 3 °/o ihres Energiebedarfes bei normaler 
Belastung und die Leitungsverluste sind ver- 
schwindend klein, wahrend Dampfmaschinen leer
laufend einen weit hoheren prozentualen Dampf- 
yerbrauch haben, der auBerdem durch die weiter 
bestehenden Kondensyerluste in den Rohrleitun- 
gen sehr ungunstig beeinfluBt wird.
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Wahrend also jeder Dampfantrieb einer 
W alzenstraBe infolge der starken, dauernden 
Belastungsanderungen und infolge der vielen 
vorkommenden Entlastungen bei weitem mehr 
Dampf verbrauclien muB, ais wenn die Maschine 
dauernd mit mehr gleiehbleibender Last arbeiten 
konnte, iniissen die bei Leerlauf sehr wenig 
Energie erfordernden Elektromotoren, welche 
aus einer gemeinsainen, sparsam arbeitenden 
Energieerzeugungsstelle (Turbozentrale) gespeist 
werden und dadurch trotz stark yerftnderlicher 
Belastung der einzelnen Antriebe einen guten 
Ausgleich der Turbozentralenbeląstung bewirken,

im ganzen wirtscliaftlicher arbeiten, ais die 
einzelnen intermittierenden Dampfantriebe.

Oftmals findet man, daB der Uebergang von 
reinem Dampfbetrieb auf elektrischen Betrieb 
der Walzenstraflen sehr langsam wiihrend vieler 
Jahre erfolgt. Dieses Nebeneinanderbestehen 
zweier Betriebsarten — Dampf mit den weiter 
bestehenden Kondensverlusten und Elektrizitilt — 
ist sehr unvorteilhaft, und sollte angestrebt 
werden, moglichst schnell auf elektrischen Be
trieb iiberzugehen, da nur durch e i n e  einlieit- 
liche Betriebsart Ersparnisse erzielt werden 
konnen. E. .Riccfre-CliarlottenburEr.

Gaskonvertergeblase.
Von Oberingenieur P. S c h m e r s e  iu Siegen.

(llierzu Tafol XXII.)

Im  Milrz 1908 setzte das Hasper Eisen- und damit alle im Konverterbetrieb erforderlichen 
*  Stahlwerk in Haspe i. W . ein Gaskonverter- Veranderungen der Windmenge in bequemster
gebliise in Betrieb. Die Maschine ist eine Zwil- W eise erzielen lassen. Die Veriinderung der
lings-Zweitaktgasmaschine der Bauart S i e g e n -  Umlaufzahl wird vom Maschinistenstande aus
R o r t i n g  und erbaut von der S i e g e n e r  Ma-  durch Einstellung der Gaspumpenfiillung erreicht,
s c h i n e n b a u - Ak t . - Ge s .  vorm. A. & H. Oechel- indem die entlasteten Gaspumpenschieber mehr
hauser in Siegen. Die Abmessungen sind folgende: oder weniger verdreht werden. Das Gasabsperr-

nm, ventil bleibt dabei vollstandig geoffnet. Die
H u b .................................................................  18 0 0  Verdrehung der Gaspumpenschieber von seiten
ICraftzjlinderdurchniessor.......................  790 des Maschinisten erfolgt iiber den Regler hin-
Windzylinderdurchmesser ................. 1200 weg (vergl. Tafel X X II), SO daB der Regler bei
Die Maschine ist konstruiert fiir eine grofite allen Einstellungen der Gaspumpenschieber ais

Windmenge von ~  470 cbm. In der aligemeinen Sicherheitsvorrichtung gegen Durchgehen wirkt..
Bauart unterscheidet sie sich nicht von Zwei- Da der Regler ein sogenannter Leistungsregler
taktgeblasemaschinen fiir den Ilochofenbetrieb. ist, kann die Drehzahl, bei der er eingreifen soli.
Es sind jedoch einzelne Steuerapparate hinzu- durch Veranderung der Federbelastung einge-
gefiigt worden, welche die Maschine dem Kon- stellt werden.
verterbetriebe anpassen. Dazu geliijrt in erster Man hat zuweilen an Gasgeblasemaschinen 
Linie eine Vorrichtung, die es ermoglicht, die Regler angeordnet, die bei Ueberschreitung einer
W indleistung plotzlich ab- oder anzustellen. Aus bestimmten Drehzahl die Ziindung ausschalten.
der Zusammenstellungszeichnung (Tafel X X II) Diese Einrichtung hat einen Uebelstand. Wird
ist ersichtlich, dafi jeder Windzylinderdeckel mit bei Ueberschreitung der bestimmten Umlaufzahl
einem Umlaufhahn versehen ist, der das Wind- die Ziindung ausgeschaltet, so macht die in diesem
zylinderinnere mit dem Saugraum in Yerbindung Augenblicke schnell laufende Maschine noch
setzt. Die Bewegung dieser Halinę wird durch mehrere Umdrehungen, ohne daB das zugefiilirte
einen Hilfsmotor bewirkt, dessen Steuerung vom Gemisch geziindet wird. Es gelangt alsdann
Maschinistenstande aus bceinflulit wird. Die Kon- unverbrannt in die Ausputfrolire. Setzt die
struktion des Hilfsmotors ist derartig, daB die Ziindung wieder ein, so kann es geschehen,
yerschiedenen durch den Handhebel des Masclii- daB das verbrannte Gemisch im Auspuff zur Ent-
nisten bewirkten Stellungen selbsttatig verriegelt ziindung kommt. Oben beschriebene Yorrich-
werden. Zwischen Hilfsmaschine und Umlauf- tung vermeidet diesen Uebelstand, da der Regler
halmen ist eine Kniehebelwirknng eingeschaltet, die Gaspumpenschieber bei Ueberschreitung einer
wodurch bei Verstellung des Hilfsmotors erst bestimmten Umlaufzahl so weit verdreht, dafi
die eine Zylinderseite und dann die andere ent- iiberhaupt kein Gas in die Arbeitszylinder gelangt. 
lastet wird. Auf diese Weise kann die zu Die Steuerung der Maschine wird lediglich
liefernde Windmenge ohne Veramlerung der Um- durch zwei Handhebel beherrscht. Beim Beginn
drehungszahl auf die Hafte verringert werden. des Chargeblasens werden die Umlaufhahne des
Ferner ist die Umdrehtingszahl der Maschine in Windzylinders inittels des Hilfsmotorsgeschlossen.
den grofien Grenzen zwischen 85 bis 20 ver- Gleichzeitig wird mit dem zweiten Hebel die
anderlich. Der Betrieb hat ergeben, daB sich erforderliche groBere Gaspumpenfiillung einge-
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ste llt . In w enigen Seknnden is t alsdann die volle W indleistung  
der Maschine erreiclit, obwohl die D ruckleitung boi 5 0 0  inni 1. W . 
etw a 300  m lang ist. Beim A bstellen des B lasens werden 
wiederum die Umlaufhiihne geoffnet, wom it eine augenblicklichr; 
Unterbrechung der W indlieferung Yerbunden ist. G leichzeitig  wor
den die Gaspumpenschieber auf kleine F iillung eingestellt. Die 
auf Abbildung 1 dargestellten fortlaufenden Diagramme der Kraft,- 
und W indzyliuder zeigen sehr deutlich die Yorziigliche R egel- 
barkeit der Maschine. Beachtensw ert is t ,  daB der Betrieb der 
Maschine stets mit gleicher Ziindstellung bei L eerlauf ebenso gut 
erfolgt w ie bei V ollast. B ei anderen A usfiihrungen, die dem
gleichen Zwecke dienen, hat man die Unterbrechung der W ind
lieferung dadurch erreiclit, daB ein A bblaseventil in der Druck- 
windleitung nahe dem Geblilse geoffnet wird. D iese A rt der 
Unterbrechung dor W indlieferung verursacht naturgemilB lilstiges 
Gerilusch und is t mit erheblichem Kraftverbrauch verbunden. 
AuBerdem kann das Abstrijmen des W indes vom K onvertor nacli 
dem Geblase hin bei geringer Aufm erksanikeit iible Folgen haben. 
Im vorliegenden F alle kann dieser U ebelstaiul nicht eintreten, 
da die D ruekventile des Geblilses den selbsttittigen VerschluB der 
W indleitung bilden, so daB der W ind ausschliefilich nacli dem 
K onverter abstromen muB.

D ie Ausliildung der EinlaBsteuerung geht aus der T afel X X II  
hervor. D ie beiden EinlaBYentile werden durch einon einzigen  
auf der H auptwelle sitzenden E xzenter angetrieben. Man ver-
m eidet also mit dieser Steuerung die Kegelrilder. D ie Steuerung 
is t den bei CorliBmaschinen iiblichen nachgebildet, doch ist das 
Anssohen der Steuerung beim A rbeiten nicht ruliig gen u g , so
daB die S iegener M aschinenbau-Aktien-Gesellschaft den weiteren  
Bau dieser Konstruktion aufgegeben hat.

D ie indizierte A rbeit der Maschine wurde fiir norinale Leistung  
zu 18 1 0  PSi erm ittelt. Hierbei is t die indizierte Geblilseleistung 
1400  PSj, woraus sich ein G esam twirkungsgrad zwischen Kraft- 
und Geblilsezylinder Yon 7 7 ,4°/o  ergibt. Bei den gegebenen Ver- 
hiiltnissen is t  dieser W irkungsgrad ais sehr gunstig  zu bezeichnen, 
was auch aus der Leerlaufarbeit hervorgoht. D ie Pumpenarbeit 
is t sehr gering und betrilgt bei dieser L eistung nur 91 PSi oder 
etw a 5°/o  der indizierten K raftzylinderleistung. D ie Maschine 
wird bei L eerlauf mit 20  bis 24  Umdrehungen betrieben. Die 
Diagramme der W indzylinder und Gaspumpen zeigen  hierbei keine 
Fliichenentw icklung, die Diagramme der Luftpumpen eine ganz 
yerscliwindende. Aus den Kraftzylinderdiagram m en is t eine Leer
laufarbeit von 69 PSi erm ittelt. D ie Leerlaufarbeit betrilgt etwa 
nur 3 ,8  °/o der indizierten B elastungsarbeit. D a das Gasgeblilse 
seit Miirz 1908  im B etrieb is t ,  liegen geniigende Betriebs- 
erfalirungen vor, um ein absclilieBendes U rteil abgeben zu konnen. 
Das Gasgeblilse hat allen Erwartungen beztiglich R egelbarkeit, 
L eistung und w irtschaftliches Arbeiten entsprochen. D er Betrieb  
is t durchaus storungsfrei verlaufen. H insichtlich der R egelbarkeit 
stellt das beschriebene G asgeblilse einem D am pfkonvertergeblilse 
niclit nach, iibertrifft es vielm ehr noch. Beginn und Beendigung  
des B lasens sow ie jede geforderte Druckverilnderung wiihrend des 
B lasens werden schneller erreiclit ais beim D am pfkonvertergeblilse. 
E s lieg t dies daran, daB die Fiillungsveranderung im Hochdruck- 
zylinder einer Yerbunddampfmaschine Zeit braucht, sich bis zum 
N iederdruckzylinder durchzusetzen, wahrend die Verilnderung einer 
Gaspumpenfiillung bei einer Zweitaktm aschine dieser Bauart stets 
innerlialb einer Umdrehung an beiden Zylinderseiten des Kraft- 
zylinders bemerkbar wird. E s w iirde keine Schw ierigkeiten  
inachen, die Maschine nach jeder Charge stillzusetzen  und bei
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d e r  nachsten mit PreBluft wieder anzulassen. 
Ein nennenswerter Z eitverlust wiirde nicht ent- 
stehen, da das Anlassen von Z w eitaktgas- 
maschinen dieser Bauart sehr sicher vor sich 
geht. D as Durchlaufen wahrend der B lase- 
pausen hat jedoch mancherlei V orteile. W ie  
oben erwahnt, kann die W indleistung bei Be- 
eiuligung einer Charge plotzlich auf Nuli g e 
bracht werdon. D er L eerlauf erfordert die 
nur geringe A rbeitsleistung von 3,8  °/° der 
B elastungsarbeit. D ie Kosten des Leerlaufs 
sind also gering, y ielle ich t geringer ais die 
Kosten der zum jedesm aligen Anlassen erforder- 
lichen PreBluft. Dabei is t die Maschine, wenn 
sie wahrend der Pausen im Gange gehalten  
wird — das muB ohne w eiteres zugegeben  
werden — , zw eifellos betriebsfertiger, ais wenn 
sie jedesm al stillg ese tz t werden m ii6te. B ei 
groBer Chargenzahl konnen in gew ollter W eise  
die Anlaufperioden ganz kurz gelialten werden. 
SchlieBlich is t  auch die Anstrengung aller Ma- 
schinenteile durch Veranderung in der W arm e- 
spannung geringer, wenn die Maschine wiihrend 
der Pausen durchlauft, ais wenn sie zum Still- 
stande gebracht wird. D er B etrieb hat jeden
falls ergeben, daB die U eberlegungen, die zu 
dieser B etriebsw eise fiihrten, richtig waren.

Die Maschine macht bei Leerlauf 20 bis
2 4 , wahrend des Chargeblasens 50 bis 75 Um- 
drehungen i. d. Minutę. L etztere Zalil rnuB den 
Anspriichen des Stahlw erkes angepaBt werden 
und richtet sich nach der Qualitat des Roli- 
eisens, der Beschaffenheit des Konverterbodens 
usw. Zuweilen hat die Geblasetnaschine neben 
der normalen auch noch die zum W armblasen  
eines zw eiten K onverters erforderliche W ind- 
menge zu liefern, was sie mit einer um etw a  
10°/o erhohten Umlaufzahl g la tt leistet.

Kennzeichnend fiir die auBerordentlichcRegel- 
barkeit der Maschine ist noch die Tatsache, 
daB die Maschine imstande ist, zwischen zwei 
Chargen das reine W arm blasen zu ubernclmien. 
Dazu wird die W indlieferung der Maschine so 
vermindert, daB in der Hauptleitung ein Druck 
von nur 0 ,5  at entsteht. Eine derartige R egel- 
barkeit geht iiber das Vermogen von Verbund- 
dampfmaschinen liinaus, wenn sie nicht mit un- 
gewohnlich schweren Schwungradern ausgeriistet 
sind. — B eispielsw eise m ag hier erwahnt sein, 
daB das Schw ungradgewicht des Hasper Gas- 
konvertergeblases nur 21 300  kg  betragt. D ieser  
Umstand verdient besondere Beachtung. Je  
geringer das Schwungradgewicht ist, um so 
leichter lassen sich Anlauf, A uslauf und alle  
W echsel in der Umlaufzahl beherrschen. Ander- 
seits g ib t es keinen besseren B ew eis fiir die 
Sicherheit der Gffemischbildung und Ziindung 
einer Gasrnascbine, mit einem W orte fiir ilire

R egelbarkeit, wenn mit kleinen Schwungrad- 
gew ichten eine tadellose Steuerfahigkeit bis zu 
den kleinsten Drehzahlen erzielt wird. Das 
haben Maschinen dieser Bauart insbesondere 
aiich beim Antrieb von Drehstrom - Generatoren 
bewiesen, wo das Parallelschalten und der 
Parallelbetrieb ohne Dam pferwicklnng an den 
Generatoren, ohne Beeinflussung der Ziindung 
sowohl mit Zweitakt- und Viertakt-Gasm aschinen  
ais auch mit Dampfmaschinen und Dampfturbinen 
verschiedenster GroBe und Umlaufzahl voll- 
kommen sicher erfolgte. Von allgemeinem  
Interesse is t y ielle ich t die T atsache, daB seit 
mehreren Jahren Maschinen dieser A rt iii 
sicherein Betriebe sind, die bei E rzeugung von 
Drehstrom im Parallelbetriebe nur mit einem 
Ungleichforinigkeitsgrade von ł/ioo bis 1 i»o aus
gefuhrt sind. D ie R egelbarkeit geht so w eit, 
daB die unter dem Einflusse des R eglers stehende 
Gasgeblase- oder Gasdynamomaschine um 100°/o  
entlastet oder belastet werden kann, ohne daB 
die Umdrehungszahl um mehr ais zw ei bis drei 
Umdrehungen schwankt.

Mit R iicksicht auf die W irtschaftlichkeit des 
Betriebes darf die T atsache, daB die R egulier- 
vorgange ohne V erstellung der Ziindung er- 
folgen, besonders hervorgehoben zu werden. 
D ie bei anderen GroBgasmaschinen haufig an
gew andte W eise, ein sicheres Parallelarbeiten  
von Drehstrom-Generatoren dadurch zu erreichen, 
daB die Ziindung unter den EinfluB des R eg
lers geste llt  wird, ist zw eifellos unw irtschaftlich. 
W er jem als eine Gasrnascbine daraufhin unter- 
sucht hat, wird diese Ansicht bestatig t gefunden  
haben. Darnin erscheint es auch nnrichtig, an 
Gasmaschinen, dereń Ziindung im  l a u f e n d e n  
B e t r i e b e  dauernd beeinfluBt wird, die ge- 
gebenen G arantiezahlen beim A rbeiten auf 
W asserw iderstande bei gleicher Ziindstellung  
nachzupriifen. D as g ibt stets falsche Ergeb
nisse. Nur eine Prufung mit w echselnder Ziind- 
stellung kann in solchen Fallen auf Z uverlassig- 
k eit Anspruch machen.

Zum Schlusse mag noch die T atsache Er- 
wahnung finden, daB sich die W irtschaftlichkeit 
der ganzen A nlage ais auBerst g iinstig  erwiesen  
hat. D er W ert der Gasrnascbine zum Antriebe 
von Thomasgeblasen wird in Deutsehland immer 
inehr gesch atzt, und das Zw eitaktsystem  hat 
sich auch hier seinen P la tz  gesichert. D as be- 
w eist unter anderem die B estellung auf ein 
Zw eitaktgeblasę von 1100 bis 1 2 0 0  cbm W ind
leistung fiir die Bessem eranlage eines der 
neuesten Stalilwerke, sow ie die Yerhandlungen  
iiber die A nlage derartiger Maschinen mit einer 
Reihe bedeutendster W erke. D ie V orteile des 
System s sind erkannt und werden ganz be
sonders von den Betriebsingenieuren geschatzt.

^ 7 | \ ^
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Bemerkenswerter Fortschritt im Bau von Gasgeblasemaschinen.
Von Z ivilingenieur L u d w i g  G r a b  a u in  Koln a. Rh.

j j i e  bedeutenden F ortschritte im Bau von 
GroBgasmascliinen ermoglichen es in immer 

liSherem MaBe, an diese Maschinen dieselben  
Anforderungen zu stellen , w ie an die Dampf- 
maschinen, und es ist bekannt, daB die heutige  
GroBgasmaschine in betreft' der Regelm itBigkeit 
des G anges und der guten R egulierfllhigkeit 
einer Dampfmaschine nicht mehr nachsteht.

Aber auch einen anderen V orzug der Dampf
maschine, die R egelfah igkeit der Umdrehungs- 
zahl, beginnt ihr die Gasmaschine mit immer 
grofierem E rfolge stre itig  zu machen.

Von jeher g a lt a is besonderer Y orzug der 
Zweitaktm aschine die R egelbarkeit* der Umdre- 
hungszahl und die F ilhigkeit, mit verhaltnism ilBig  
langsamen Dmdrehungen zu arbeiten, wiihrend 
ihre Umdrehungszahl nacb oben ziem lich be- 
grenzt ist. D ie Y iertaktinaschine dagegen war 
stets sehr betriebssicher bei lioher Umdrehungs
zahl, versagte dagegen leicht, wenn eine niedrige 
Umdrehungszahl yerlangt wurde. Sollten in 
let.zterer B ezieliung bei der V iertaktm aschine 
Fortschritte gem acht werden, so muBte man 
vor allen D ingen die Steuerung in 
geeignetere Formen bringen. A uf 
diesem Gebiete nun is t es der Firma 
E h r h a r d t  & S e l i m  e r ,  Schleif- 
muhle-Saarbriicken, gelungen. einen 
groBen Schritt vorw arts zu machen.

D ie H alberger H iitte in Brebach  
<•>. d. Saar betraute diese Maschinen- 
fabrik m it der L ieferung einer Giclit- 
gas-G eblasem aschine, die unter nor
malen Bedingungen, d. h. bei 90 Um- 
drehungen i. d. Minutę, 500  cbm W ind ansaugen  
und auf 0 ,5 3  at verdichten soli. D ie Maschine 
w ar dazu bestimmt, die W indm enge fur nur einen

* Yon der M a s c h i n e n  b a u - A c t i e n g o f t e l l -  
s c h a f t  v o r m . G e b  r u d  e r  K l e i n  in Dahlbruch 
liegen hierzu zufallig folgende Mitteilungen vor: „Ein 
von u 118 fUr den CBln-Musener Borgwerks- Aktien- 
ATerein in Creuztbal geliefertes Gasgebliiso von 500 cbm 
"Windleistung wurde nur durch Yerstellen des Gas- 
Fullungshebels der Gaspumpe auf eine minimale 
Tourenzahl von 18 i. d. Minutę gebracht, wobei die 
Maschine bis auf 0,5 at '\Yindpressung belastet werden 
konnte. W ollte man noch weiter beruntergehen, so 
ware dies durch Yerstellen des Zundpunktes leicht zu 
erreichen. Ein von uns naeh England geliefertes Ge- 
blSse muBte vertragsgemSB 12 Stunden 20 Umdre- 
drebnngen ausfilhren konuen und hat dieser Bedingung 
mit 19 Umdrehungen in der Minutę glatt entsprochen. 
Bei oiner dritten Maschine konnte das Abdrehon des 
Kollektors durch seine eigene Maschine erfo lgen; die 
dabei gemachte Umdrehungszahl war 20 in der Minutę. 
In solchen Fallen Tersagte noch keine Ziindung, d. h. 
es fand an jeder Zyiinderseite eine regelmaBige 
Zundung statt.“

Ofen zu liefern, und so muBte die liefernde Firma 
die Verpflichtung ubernehmen, daB die Jlaschine 
mit 40  Umdrehungen noch siclier betrieben werden 
kann, da ein Gasonieter in iler G asleitung nicht 
vorhanden is t.

D ie Maschine wurde ais Tandem-Gasmaschine 
mit direkt an die hintere K olbenstange ange- 
kuppeltem W indzylinder ausgefiihrt, sie hat einen 
Kolbenhub von 900  mm bei einem Durchmesser

des G aszylinders von 780  mm und 2 1 0 0  111111 
Durchmesser des W indzylinders; es handelt sich 
also um eine verhaltnismitBig kleine Maschine. 
Y ersuche, die kurz nacli der Inbetriebsetzung  
an gestellt wurden, ergaben eine w eit bessere 
R egelfah igkeit der Maschine ais verlangt wurde, 
und zw ar hauptsachlich infolge der sehr ge- 
schiekten und einfachen Ausbildung der Steuerung. 
U111 diese zu ermoglichen. wurde die bisher fast 
allgem ein iibliche Anordnung besonderer Jliscli- 
ventile  verlassen und die Aufgaben derselben, nam- 
lich einesteils eine der B elastung entsprechende 
Gemischmenge der M aschine zuzufiihren, andern- 
te ils den AbscliluB zw ischen Gas- uud L uftleitung  
bei geschlossenem  E inlaBrentil zu bewirken, 
zw ei getrennten Organen iibertragen.

D ie R egelung der Gem ischzusammcnsetzung 
geschieht bei dieser neuen Jfascliine durch die 
Drosselklappe a (siehe Abbildung 1), die im Gas- 
einstromkanal auf jeder Zyiinderseite s itz t . D ie  
vier Klappen befinden sich auf einer gemein-
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samen, durchgehenden Spindel, an der die Hand- 
yerstellung angreift. D er AbschluB der Gas- 
leitung von der L uftleitung, bei geschlossenem  
E inlafiyentil, gescliieht in einfąchster W eise  
durch das V cntil b, das mit der EinlaOspindel 
elastiscli yerbunden ist uud den Hub des EinlaB- 
ventiles mitmacht. A uf diese W eise wird ver- 
hiitet, dafi wiliirend der A nsaugepausen Gas in 
die L uftleitung iibertritt, oder uingekelirt. Eine 
nngiinslige Beeinflussung der Gemischbildung 
kann also nicht stattfiinlen.

D ie Maschine wurde ani 27 . Oktober dieses 
Jahres nacli nielir ais fiiufmonatigem B etriebe in 
meinem Beisein auf die R egelfilh igkeit ihrer 
Umdrehungszahl untersucht. Die Maschine war 
seit ihrer Inbetriebśetzung nicht geoffnet wor
den, und irgendw elche Vorversuche hatten nicht 
stattgefunden; wiihrend des letzten  Monates hat 
die Maschine insgesam t noch nicht vier Stunden 
st.illgestanden. Nacli Angabe der H uttehverw altung  
soli die Maschine bald nach diesen Yersuchen zu 
ihrer ersten R einigung stillg ese tz t werden.

B ei dera V ersuclie arbeitote die Maschine 
mit gedrosseltem  W ind ins F reie. Sie wurde 
zunachst mit der vertraglich niedrigsten Um- 
drehnngszahl von 40 Umdrehungen bei m ittlerer  
B elastung betrieben und erfiillte diese Bedin- 
gung ohne w eiteres. Alsdann wurde allmilhlich 
die Umdrehungszahl verringert und die Maschine 
lie f beliebig lange Zeit mit Unidrelmngszahlen  
unter 4 0 ; zu letzt wurde sie lilngere Zeit mit
25 , 23 und endlich mit 22  Umdrehungen be
trieben. D iese letztere  Zahl entspricht einer 
m ittleren K olbengeschw indigkeit von 0 ,6 6  m in 
der Sekundę. E s wurde festgestellt , dafi die

Ein neuer

| y | i t  Entw icklung der D rahtw alzw erke  
 ̂ ' *• bezw . Erhohung der Erzeugung steht 

die K onstruktion der D rahthaspel in engem Zu- 
sammenhang. B ei D rahtw alzw erken illterer An
ordnung gen iigt im allgem einen, wenn im F ertig- 
geriist mit einem D raht oder mit zw ei Drithten 
gearbeitet w ird, die bekannte rotierende Trommel 
zum A ufw ickeln des D rahtes. Obwohl dieselbe 
in der K onstruktion sehr einfach is t, gehoren  
doch zu ihrer Bedienung mehrere Arbeiter.

D as W alzen  mehrerer Drilhte im F ertig- 
geriist liefi jedoch das Bediirfnis nach auto- 
matisch arbeitenden Haspeln in die Erscheinung  
treten. D iese miissen das Materiał in gleicher  
W eise aufwickeln, w ie es die FertigstraB e ab- 
gibt, ohne dafi die W alzm annschaft in ihrer 
T iltigkeit beeinfluBt wird. E s mufi moglich sein, 
die E rzeugung des D rahtw alzw erkes in dem 
Mafie zu steigern, ais es die yorhandene Betriebs- 
kraft und die G eschickliehkeit der A rbeiter zulilBt.

Sicherheit des Ganges der Maschine bei diesen  
Yersuclien einwandfrei war, und dafi vor allen  
Dingen keine Ztindungen ausfielen Nachdem die 
Maschine mit 22 Umdrehungen lilngere Zeit ge- 
laufen hatte, wurde die Umdrehungszahl auf 110  
erhoht. Auch bei dieser ziemlich hohen Um
drehungszahl maclite die Maschine einen durch- 
aus ruhigen und betriebssicheren Eindruck.

Der durch diese Yersuche liezeugte F ort- 
schritt in der Regelung von Gasgebliisemaschinen  
ist sehr bem erkenswert; insbesondere laBt die 
Tatsache, daB bei einer Maschine von nur 
90 0  mm Kolbenhub eine so niedrige Tourenzahl 
erreiclit wurde, ohne dafi ein Gasometer Yorhan
den ist, erkennen, dafi die in der oben beschrie- 
benen Steuerung verw irklichteń Konstruktions- 
grundsiitze durchaus richtig sind.

Dio gleiche, Steuerung liat sich auch bei 
Gasmaschinen zum Antrieb von Dynamo* gliinzend  
bewShrt, denn sie ist durchaus riickdruckfrci, 
klemmt das S tellzeug  des R eglers nicht und hat 
eine nur sehr geringe M asse. AuBer der er- 
wahnten Maschine steh t auf der H alborger 
H iitte eine zw eite  der gleichen B auart seit 
einem halben Jahre zum A ntrieb einer Dynamo 
in B etrieb. Auch hier hat die Steuerung in 
jeder Beziehung befriedigt.

D er UuBere Eindruck, den beide Maschinen 
infolge. der neuen Steuerung und insbesondere 
infolge dereń unmittelbaren Verbindung mit dem 
R egler fast ohne je  des Zwischenglied liiaclien, 
ist im G egensatz zu den fruher auch von Ehrliardt 
& Selimer gebauten Maschinen mit besonderen 
M ischventilen ein wohltuend einfacher und ilber- 
sichtlicher.

Drahthaspel.

In den V ereinigten Staaten von A m erika  
wurden zuerst D ralitw alzw erke mit uns bisher 
unbekannt liohen Erzeugungen gebaut., die eine 
Anwendung dieser autoinatischen Haspel er- 
forderlicli mach ten.

D ie geste igerte  Produktion hat jedocli auch 
bei uns das Bediirfnis nach autoinatischen Draht- 
haspeln heryortreten lassen und man liat y ie l
fach amerikanische K onstruktionen, wenn auch 
mit einigen Abanderungen, ubernomraen.

Den bisher bekanntesten und yerbreitetsten  
autoinatischen Drahthaspeln haftet jedoch noch 
der Uebelstand an, dafi der D raht durch die 
A ćhse der rotierenden Trommel ein tritt und in- 
folgedessen bei jeder W iekelung eine Verdrehung 
um 3 6 0  0 erfahrt. Fiir gew ohnlichen runden Draht 
is t dies nicht von w esentlicher Bedeutung, da die 
Yerdrehung eine W eiterverarbeitnng in D raht- 
ziehereien durchaus nicht hindert. E s wird 
jedoch auf den normalen D rahtw alzw erken ein>'
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Menge Draht von nicht rundom Querschnitt 
erzeugt, w ie halbrunil, quadrat, flach usw ., der 
ebenfalls 111 yorschiedener W eise w eiter ver- 
arbeitet w ird. In diesem F alle  ist die Y er -  
drehung jeder AVickelung um 3 6 0 °  nacbteilig  
und macht don H aspel fiir diese Zwecke un
ii rauchbar. Man ist deshalb gezw ungen, bei der 
Anwendung oben beschriebcner Haspel immer 
noch ein zw eites System  anzuwenden, welches 
das W ickeln von jedem anderen D raht ermog- 
licht, ohne daB diese Yerdrehung um 3(50 0 auf- 
tritt. Der E infachheit halber hat man vielfach

des D rahtes, w elcher durch das gezeiehnete  
Miindungsrohr tangential in den Hohlraum ein- 
tritt. D er D rabtring wird durcli ein System  
von Hebeln, welche aus der inneren Trommel 
herausragen, getragen . Nach dem Fertigw ickeln  
des D rahtringes werden durch B etatigung eines 
Steuerorganes die W ickeltrom m eln gebrem st und 
die oben besprochenen Hebel zurtickgezogen. 
D er D rahtring fa llt auf Hiittenflur herunter,

s/.*e.*sc

Abbildung 1 und 2. Nouer Drahthaspel, ausgefiihrt vou der ICalker 'Workzeugiiiaschinenfabrik
Breuer, Schumacher & Cie.

einige normale D rahthaspel mit den bekaunten 
horizontalen W ickeltrom m eln au fgeśte llt, bei 
dereń Anwendung jedoch die Ł eistung des Draht- 
w alzw erkes bedeutend sinkt und auch mehr Be- 
dienungsmannschaften erforderlich sind.

Die Konstruktion eines neuen H aspels, bei 
dem die beschriebenen Nachteile ausgesehaltet 
sind, is t aus beistehenden Abbildungen 1 und 2 
zu ersehen.

Zwei vertikale Trommeln werden von der 
W alzenstraB e oder von einem besonderen E lek- 
trom otor fortgesetzt in Drehung gehalten. Die 
eine Trommel uinschlieBt die andere, so daB 
sich zwischen beiden ein Hohlraum befindet, 
w elcher zur Aufnalime des D rahtringes dient. 
D ie m ittlere Geschwindigkeit dieses D rahtringes 
entspricht ungefahr der A ustrittsgeschw indigkeit

von wo er w eiter transportiert werden kann. 
E s laBt sich bei Anwendung mehrerer Draht
haspel auch mit V orteil ein Transportband an- 
briugen, auf w elches die D rahtringe fallen, um 
w eiter befordert zu werden, ohne daB mehr ais 
ein Steuermann erforderlich w are. D a der 
D rahtring in seiner inneren sow ie auBeren Di- 
inension durch die Trommeln bestimmt wird, 
so werden die Bundę sehr diclit und erhalten  
ein schones Aussehen.

D ieses H aspelsystem  ist in einer Gruppe 
von sieben Stiick hintereinander in Yerbindung 
mit einem Transportband fiir ein grofieres Draht- 
w alzw erk des lnlandes, und in einer Gruppe 
von vier Stiick fiir ein D rahtw alzw erk des Aus- 
landes von der K alker W erkzeuginaschinenfabrik  
Breuer, Schumacher & Cie. geliefert worden.
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Patentberićht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

11. November 1909. KI. 7b, Scb 29915. Yer
fabren zur Herstellung von Stangen, HShren, Bandero, 
Drahten, Fadon usw. aus Metali durch Zusammen- 
prosaen von feinverteiltem Metali und elektriselies Er
hitzen des Metalls bis zum Sintern. Otto Schaller, 
Stoglitz b. Berlin, Albreehtstr. 39.

KI. lOa, AY 28 797. Liegender Koksofen mit senk- 
rechten lłeizzugen; Zus. z. Pat. 186 076. Dr. C. Otto 
& Comp., G. m. b. H., Dahlhausen, Ruhr.

KI. 18a, B 49 427. Yerfabren zum Yersehmelzen 
titanhaltiger Eisenerze auf titanfreies Eisen und auf 
siliziumarme Titanrerbindungen oder -Legierungen auf 
elektrischem AYege. Or. \Y. Borebers, Aachen, Lud- 
wigsallee 15.

KI. 21 h, pj 13 347. Durch eino Bekleidung aus 
feuerbeatandigem .Materiał gegen Oxydation gesehutzte 
Elektrodę zur elektrischen AYiderstandsachweiBung. The 
Electric Railway Improvement Co., Cleveland, Y. St. A.

KI. 24e, B 52 436. Einrichtung zum Reinigen und 
Kohlen von Generatorgas. Firmin Bruckert, Ferriere 
la Grando, Frank reich. Prioritat der Anmeldung in 
Frankreich.

KI. 26 a, K 41 787. Turhebevorrichtung fur lie- 
gende GroBkammero fen zur Erzeugung ton Gas und 
Koks; Zub. z. Pat.-Anm. K 40 843. Heinrich Koppors, 
Essen, Ruhr, Isenbergstr. 30.

KI. 40c, A 16 796. Elcktrischer Ofen fur metall- 
urgiaclie Zwecke. Aktiebolaget Elcktrometall, Stock- 
bolni, Schweden:

KI. 4 9 b, AY 30 664. Maschine zum Abgraten von 
Schienen. AYestfalische Stahlwerke, Bochum.

KI. 49 f, M 34 840. Rauchfang fur Schmiedefeuer. 
Arthur Mees, Elberfeld, Brillerstr. 8.

15. NoYember 1909. KI. 7 a, A 14 812. NVerk- 
Btiickyorholer fiir Ruckwartspilgerschrittwalzwerke. 
Hugo Ackermann, Berlin, Cliodowieckistr. 10.

KI. 7 a, G 27 928. Robrwalzwerk. Geworksebaft 
, Deutscher K aiser“ AYalzwork Dinslaken, Dinslaken, 
Rlieinland.

KI. 7 b, L 27 237. Drahtziehtrommel mit elaati- 
Bchem Anzug. CLemens Linzon, Unna i. AY.

KI. 12e, W 28 185. FOllkorper fur Reaktionsturme, 
Warmeaustauschapparato und dergl. Arthur AYilbelmi, 
Beuthen, O.-S., Friedrichstr. 19.

KI. 18b, R 27 433. Flammofen zur Erzeugung 
von Stahl mit getronnt von einandor und auBerhalb 
des Ofens aufgofuhrten Luft- und Gasziigon und dar
unter befindlichen Scblackensacken. AYilliclm Roicb- 
pietsch, Bochum, Ottostr. 36.

KI. 24 f, K 40 518. Zickzackfdrmig yorlaufender 
Roststab. Max Knobloch, Dresden, Leipzigerstr. 209.

KI. 24 h, G 26 719. Beschickungsvorrichtung filr 
Schachtofon und Gaserzeuger mit bob- und senkbarom  
VerschluBkegel, der aoine Sitzflachen an dom Filll- 
rumpf und an einem Bodentollor iu dessen -Mitte findet. 
Deutsche Hilttenbau-Gesollschaft m. b. H., DDssoldorf.

KI. 40a, B 48 602. Yerfabren zur Gewinnung von 
Metallon auf aluminothermischcm AVoge. Josef Biiebel, 
Dortmund, Sćhwanenstr. 64.

KI. 49 b, S 25 948. Łochstanze filr Handbetrieb. 
AYeidmann & Cie., Ziirich.

KI. 49o, Sch 30 583. Antrieb des Oberstempels 
an Nietmascbinen uud dergl. mittels zweier hinter- 
einander geschalteter Kniehebelpaare. Bruno Scbwalir, 
Leipzig-Lindenau, Spinnereistr. 11.

* Die Anmeldungen liegen yo ii  dem angegobenon 
Tage an walirend zweier Monate filr jedermann zur 
Einaicht und Einsprucberhobung im 1’atentamte zu 
B o r lin  aus.

KI. S ie , K 42186. A'erfahren zur Lagorung vmi 
Kohlen in Ranmen unter Anwendung eines indifferenten 
GasSes. Fa. Aug. Klonne, Dortmund.

Gebrauchsmustereintragungen.
15. NoYember 1909. KI. 7 a. Nr. 896895. Indor  

Breite Yerstellbare Auf- und Abwickeltrommel filr 
AYalzwerke und Ziehmaschinen. Fa. Carl Biihler jr„ 
Pforzheim.

KI. 7 a . Nr. 397 740. .Vntriebsvorrichtung fur
Pilgerschrittrralzwerke mit hin nnd her schwingendon, 
mit Kaliber Yorsehenen AYalzen zum absatzweisen Aus
walzen von Aoll- oder llohlkorpern. Karl Gruber, 
Benrath b. Dusseldorf.

KI. 7 e. Nr. 397 206. Zwangslaufig rotierende
Tellerbewegung an Pressen, Stanzen usw. Gu«tav 
Toelle, Niedorscblema i. S.

KI. lOa, Nr. 396 $99. Yorrichtung zum Heben 
Yon Koksofehturen. Peter HoB, Langonbochum, Bez. 
Munster i. AY.

KI, lOa. Nr. 397 037, Koksofcntiir mit durch-
locliter Einlago. Hermann .Tosepb Limborg, (ielsen- 
kirchen.

KI. lOa, Nr. 397 532. OfentUr mit Asbestfaser- 
fullung. Danco Erben, G. m. b. 11., Dortmund.

KI. lOa, Nr. 397 732. Koksofentflr-AYinde mit
Gegongowicht, Kettontrommeln und Zabnradantrieb. 
Ludwig Meyer, Bochum, Hernerstr. 153.

KI. 19a, Nr. 397 386. Yorrichtung zum Yorhllton 
dos Wanderns von Eisenbahnsoitionon. Franz Paulus, 
Aachen, Luttichorstr. 34.

KI. 24e, Nr. 397 300. Drehrost filr tlasgenera- 
toren. Poetter G. m. b. H., Dilsseldorf.

KI. 24 f, Nr. 396 866. Kombinierto Scliriig-Treppon- 
rostfeuerung. U. Koetz Naehfolgor, Nicolai.

KI. 24 f, Nr. 397 447. Roststab filr Roste mit 
mechanisch bowegten Staben. Niederrheiniscbe Rost- 
stab-lndustrie, Duisburg.

KI. 31 b, Nr. 396838. Mechaniscbo llonkolzug- 
Yorrichtung fiir Topfformmaschllion, bestehend aus 
einem drehbaren, durch oine Federzugstango beweg- 
licben Henkel. Eiaenliilttenwork Hermannsbiltte, .1. G. 
AViedermanu, Gromsdorf, Bez. Liegn itz.

KI. 31 b, Nr. 397 012. Selbsttiitiger Stempel-
apparat filr Topfformmaschinon, bestehend aua einem  
den Stempel tragendon Hebel und einem gogen diesen 
druckenden Gewicbtshebel. Eiaenhilttouwork Hermauna- 
hiitte, J. G. AYiedermann, Gromsdorf, Bez. Liegnitz.

KI. 31 c, Nr. 396 839. Yerstellbare Bflchse filr
den Formkastonstift yoii Formplatten, bestehend aus 
zwoi oxzontriseh inoinaudor Yordrehbaron Buchaon- 
kOrporn. Eisonhilttenwerk Hermannsbiltte, J. (i. 
AYiedermann, Gromsdorf, Bez. Liegnitz.

KI. 85b, Nr. 397 374. Hochofensehragaufzug.
Bonrather Mascliinenfabrik, Akt.-Gea., Benrath hel 
Dilsseldorf.

KI. 35b, Nr. 397855. .Muldentransportkran. Mar- 
kische Mascliinenbauanstalt Ludwig Stuckenbolz, A.-G., 
AYettor a. Ruhr.

KI. 49b, Nr. 397 276. Kaltsiigo, boi weicher dio 
mit Links- und Recbtsgewindo Yorsehene Sehraubstoek- 
spindol an der Einspannstollo des Werkstlloks gelagert 
ist. Fortuna-W erke, Albert Ilirth, Cannstatt.

KI. 49b, Nr. 397 645. MetallknltHftgo mit Yor-
stollbarem Antrieb. Carl Bllchy, Frankfurt n. M., 
Homburgerstr. 10, und L. Kreuder, Offenbach a. M., 
Bisinarckstr. 16.

KI. 49b, Nr. 397 646. Yorrichtuug an Locli- 
stanzen, zum Stanzen von gewflhnlichen und auch 
breittlanschigen D o p p o l-f-E isen  in Flanschen und 
Steg. Berlin-Erfurter Mascliinenfabrik Henry IYIk 
& Co., .Ilversgehofon b. Erfurt.
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Statistisches.
Rolieisoiiorzongung in lion Yereinigten Stiiateu.*

Uobor dio Łeistung der K okB - und Anthrazit- 
hochofen dor Yeroinigton Staaten im Oktober 1909 
gibt folgondo Zusammonstollung AufschluB:

1.

II.

Gesamt-Erzougung . . 
Arbeitatiigl. E rzeugung. 
Anteil der Stahlwerks- 
gosellschaften . . . . 

Daruutor Forroman- 
gan und Spiogol- 
e i s e n .......................

Oktober luOO 
t

2 633 966 
84 967

Scpt. 1909 
t

2 423 369 
80 779

1 794 421 1 687 412

111.

I Y

Zalil der Hochofen 
Dayon im Foucr 

Wochenleistungon 
Hochofen . . . .

25 790
am 1. Nov. 

1009 
40S 
309

28 598 
am 1. Okt. 

1909 
407 
299

der
603 106 574 656 *

Anzahl i 
der

Ar- j 
beiter- jjForderungj Oesamt-

werl
Uetrlebe zabl i t Kr.

Eiaenerzo . . . | 95 595 188 780 992 800
Schwefelkies . . | 357 2 300
Manganerze . . 1 3 260 7 130 124 650
Bleierze . . . . | 195 29 450
Ziukerzo . . . .  ) 2 102 150 900

Dio Zabl der auf inagesamt 18 llochofenanlagen  
Yorhandenen H o c h o f e n  beliof Bich im Berichtajahro 
auf 46, von denen 37 im Fouor standon. Beschiiftigt 
wurdon im Hochofenbetriebo 3667 Arbeiter. Dio 
dabei vorbrauchten Rohstoffe uinfaBten 8280 t Kohlen, 
1 333 760 t bolgischen und 107 140 t fremden Koks, 
146 430 t belgiache uud 3 408 650 t auslandiacho Eiaen- 
erze sowio 244 760 t Sclirott, Schlacken und Schwofel- 
kioaabbriinde. — An R o h e is e n  wurden erzeugt:

Bergwerks- und Elsonindustrio Bolgions 
im Jahro 190S.***

Den Angaben der amtlichon bolgischon Statistik 
ist zu ontnehmen, daB im Jahre 1908 in Bolgion ins
gosamt 124 S t e in k o h le n z e c h o n  mit 340 Schacht- 
anlagon geziihlt wurden, von donon 281 im Betriebe, 
14 im Bau uud 45 auBer Tiitigkoit waren. Gefordert 
wurden bei einer Belegschaft von 145 277 Arbeitern 
und Arbeiterinnen insgosamt 23 557 900 t Kohlen im 
Worto von 380 579 200 Fr., d. i. durchschnittlicli 
16,14 Fr. f. d. t. Auf don SelbstYorbrauch dor Zochon 
entfiolen 2 389 160 t Kohlon odor otwas iibor 10 o/o 
dor ganzon Fordorung. Yorkokt wurdon auf den 
Zochon in den Provinzen Iiiittich und Ilennegau  
3 048 480 t Kohlen; das Ausbringen ergab 2 307 990 t 
K o k s odor 75,7 °/o im geschStzten Durchaclinittsworto 
yoii 24,78 Fr. f. d. t. Dio Zabl der Koksofon botrug 
3413, diejenigo dor Koksarbeiter 3214. AuBordem 
wurdon auf don Huttenwerkon dor nordliclion ProYinzen 
in 218 Koksofen und boi oinor Arbeiterzalil von 433 
Personen noch woitoro 324 900 tK oks im durclischiiitt- 
liclion Worto Yon 25,17 Fr. hergeatellt; notig waren 
hierfur ungofiihr 443 000 t Kohlen, dio groBtentoils 
aus dem Auslando bezogen wurden. Zur B r ik o t t -  
f a b r ik a t io n ,  bei dor 1653 Arbeiter beschiiftigt 
wurden, dionten 2 113 020 t Kohlon; die Mengo der 
hergoatollton Briketts boliof sich auf 2 341 210 t, ihr 
Gosamtwert auf 45 236 450 Fr. und ihr Durcbschnitts- 
wort Bornit auf 19,32 Fr. f. d. t. — Die Zitfern des 
A u B e n h a n d e ls  gestalteten sich folgeudormaBen: 

Eiufuhr Ausfuhr
t t

K o h lo n .......................  5 407 406 4 754 362
K o k s ............................ 287 037 917 253
B rik etts.......................  181 803 489 806
Uobor dio TStigkeit d o r E r z g r u b o n  im Jahro 1908 

gibt die nachstohende Zusammenstellung AufschluB:

S o r i i‘
t

Geaamtwen

Fr.

Wert 
f. <1. t 
Kr.

GieBeroiroheisen . 
Frischeroirohoiaen 
Bessomerrolieisen . 
Thomasroheisen . 
Spozialrohoisen

76 290 
1 16 740 
78 950 

990 870 
1 200

5 069 200 
7 327 400
6 142 900 

67 258 850
85 350

66,45
62,78
77,81
67,47
71,12

Inagesamt bezw. im 
Durchschnitt . . 1 270 050 85 883 700 67,61

Dio Zalil dor bolgischen F lu B o is o n w o r k o ,  ein- 
schlieBlich der StahlgieBoroien mit Kleinbessemerei- 
botrieb, betrug im Jahro 1908 im ganzen 30; yoii 
diesen w-aren 25 im Betriebe oder 9 weniger ais im 
Jahro zuvor. Sie bescbaftigten 15 778 Arbeitor und 
wiesen 27 SiemenB-Martinofon, 67 Bossomerbirnen, 
139 Wiirm- und andoro Oofen, 103 Ausgleichgruben, 
45 Iliimmer und iiliulicho Apparate, sowio 69 Wnlzen- 
straBen auf. In den genannten Workon kamen zur 
Yerwendung 577 070 t Brennstoffe, 51 710 t belgisches 
und 33 710 t fremdos Bessomerrolieisen, 958 450 t 
belgisches und 212 860 t fremdos Thomasroheieen, 60 t 
belgisches und 36 520 t fronides Spezialroheiaon und 
schlieBlich noch 161 400 t FluBoisonabfallo und -Sclirott. 
Aus diesem Materiał wurden orzougt:

t
(Jesamtwert

Fr.
Wert f. (1. t 

Fr.

GuBstiicke erster 
Schmelzung 

FluBeiseu im Kon-
v o r t c r ..................

Flufieisen im Sie
m ens- Martinofen

51 620 

l 070 840 

127 160

17 781 150

94 395 800 

12 699 050

344,58 

88,21 

99,91 1

* „The Iron A gea 1909, 4. Novbr., S. 1413 u. 1414. 
** EudgiSltige ZifYer.

*** Nac.h den _Annales des Mines do Belgique“ 1909, 
Tome XIV , 4®*® livr., S. 1513 bis 1533. — Yergl. 
„Stahl und Eisen“ 1908 S. 1676 und 1677.

An Ilalbfabrikaton aus FluBeiseu wurden 584 630 t 
gepreBto oder Y o rg e w alz to  Błocko und Knuppel im 
Gosamtwerto you 59 208 600 Fr. oder 101,27 Fr. f. d. t. 
hergestellt. Zur \Veiterverarbeitung gelangten in 
den FluBoisenwerken 485 750 t belgische Rohblocke 
sowie 374 440 t gepreBto oder vorgewalzte Blocke 
und Knuppel belgischon Ursprungs nebst 8380 t frem
den Jlateriales gleicher Art. Hieraus wurden zu
sammen 754 870 t Fertigfabrikate im Gosamtwerto 
yoii 101 073 750 Fr., d. i. 133,80 Fr. f. d. t., her
gestellt.

AuBer den FluBeisonworkon hatto  Belgien im 
Borichtsjahre 43 Anlagen aufzuweisen, dio der Erzeu
gung uud Yerarbeitung von S c l i w e i B e i s e n  zu 
dienen b e s t im m t  waren. In diesen W erken, von denen 
jedoch nur 39 in Tiitigkoit waren, zahlte man 214 
Puddelofen, 342 W3rm- und andere Oefen, 60 Hammer 
und ahnliche Apparate sowie 147 WalzonstraBen. Die 
Zabl der bescbiiftigten Arbeitor betrug 9830. Die 
SchweiBoisenwerko Y erbrauchten  503 000 t Brennstoffe, 
165 430 t belgisches und 40 800 t fr e m d e s  Koheisen; 
sie orzougten mit I l i l f e  diesea Materiales 177 740 t 
Puddeleisen im G e B a m tw e rte  Yon 18 625 500 Fr. oder 
104,79 Fr. f. d. t. Unter Yerwendung yoii 9060 t



'24. Xovomber 1909. Statistisches. Stalli und Eisen. 1865

Rohschienen und 13 520 t Sclirott Btellten die ge- 
nannten W erke 18 080 t paketiortes Eisen im Ge- 
samtwerte von 2089 800 Fr. odor 116,05 Fr. f. d. t. 
hor. 179 390 t Rohschienen, 22 290 t paketiertos Eisen 
und 184 950 t Schrott yorarbeiteten sio /.u W alz- 
fabrikaten mit folgendem Ergebnis:
1

■ : '
i Gesnmt- 

wert
t Fr.

Wert 
f. d.Tonne! 

Fr.

Handelseisen . . . .  
Spozialprofileisen . . 
Nagel- und Bandoison .
G r o b b le c h e ...................
F e in b le c h e ...................
Schmiedestilcke . . .

239 670l3t 341 100 
19 520 2 612 400 
17 310j 2 290 800 
12 440 1 898 400 
17 690 3 433 500 

20 8 000

130.80
133.80 * 
132,38 | 
152,58 | 
194,07 1 
400,00

Insgesam t bezw. im 
Durchschnitt . . 306 650|41 584 200 135,62

Ucsnml- 
wert 

i' ~ Fr-

Wert 
f. d.Tonne 

Fr.

Handelseisen . . . . ! 305 140 39 853 ooo; 130,20
Spezialprofiloisen . . 1 100 050 14 348 050' 143,50
Scbienen und Schwellen : 191 370 25 263 200! 132,00
Radreifen und Achsen 29 000 5 897 550: 203,04
TrSger ............................ 121 490 14 638 650: 120,48 i
Stab- und Bandoisen . 39 570 5 270 5 5 0 : 133,20 1
G r o b b le c h e ................... 122 950 17 892 850! 145,56
F e in b lo o h o .................. 76 100 13 791 250' 181,20
Schmiedostiicke . . .

! 3
730 879 ,2 0 0 ! 235,70

SchlioBlich mogę hier wiederum dio in der Statistik 
gegebeno Uebersicht iiber dio P r o i s g e s t a l t u n g  
einiger wichtigor FlufioisenorzeugniaBe wahrend der 
letzten fiinf Jahre Aufnahmo finden:

Diirchschnlttśprelse f. d. Tonne ln Fr.

1904 1905 | 1900 1907 190S

1 Schienen und 
Schwellon . . 

Radreifen . . . 
Grobbleche . . 
Feinbleche . .

109,87
185,22
136,67
173,31

112,87 127,80 
180,32 197,70 
136,47 160,01 
173,90 195,50

142.20 
221,60 
176,80
216.20

132,00
203,04
145,56
181,20
____

Japans Borgwerks- und Eisenindustrie.*
Dem kflrzlich erschienenen „Finanzicllon und wirt- 

Kchaftlichcn Jabrbuch fiir .)apanu ** entnehmon wir, 
dali in Japan wahrend des Jahres 1907 folgende 
Mengen m i n e r a 1 i s c h e r E r z e u g n i s s e  gewonnen
wurden:

Steinkohle 
Eisen (-Erz?) 
Eisonkies . .
Manganerz . 
Kup for erz

13 803 969 
51 943 
56 146 
20 586 
40 183

im Werte von

125 462 949 
5 512 909 

424 646 
301 517 

70 513 807

* Yergl. „Stahl und Eisen*1 1909 S. 32.
** Herausgcgebon voin Kaisorl. Finanzministerium. 

Keunter Jalirgang, 1909. Tokio. Gedruckt in der 
Staatsdrnckerei.

Forner Ycrwendeten die SchweiBeisenwerke an 
Flufieisen noch 54 670 t Rohblocke belgischen und 
9200 t fremden Ursprungs, desgleichen 164 290 t ein- 
heimiachen und 62 380 t fremden Halbzeugos, um 
daraus 234 530 t Fertiglabrikato im O cB am tw erte  von 
36 760 550 Fr., d. i. 156,77 Fr. f. d. Ł, herzustellon.

Rechnet man hierzu dio bereits oben orwiihnten 
Erzougnisae auB FluBoisen, so belauft aich dio 
G o s a m t  m e n g e  d e r  F l u B o i s e n  f a b r i k  a to  auf 
989 400 t im W erte yon 137 834 300 Fr. odor 139,23 Fr. 
f. d. t. Im einzelnen entfallon yon dieser Ziflor auf

Namentlich aufgefflhrt werden droi Eisenerzgruben, 
die eine Erzforderung yon zusammon 89 377 t auf- 
zuweisen hatten, aus denen 57 413 t m etallisclies Eison 
dargestellt wurdon. Dieso Angaben sind allerdings 
mit den oben genannten Gowinnungsziffoni fiir Eisen 
(-Erz ?) ilicht ohne weitoros in TTobereinstimmung zu 
bringen, wie die ganze Statistik wieder auf etwas 
scliwankender Grundlago aufgebaut zu sein scheint.

Dio Statistik der Ar b e i t s s t i i  t t e n  (im Jahre 1906?) 
und Arbeiter (1907) umfaBt u. a.:

. . 4 Zalil der firsnmt/alil der
Arbeltarftlllten Arbeitskriiftc

Steinkohleniudustrie . . .  84 6 440
lliU tcn in d u str io .......................  261 52 528
Mascb inenindustrie (Masehi- 

ncnbau,Schiffbau, Giefierei) 826 62 045
Ton den staatlieheil Fabrikanlagen, dio am 31. Do- 

zembor 1907 yorhanden waren, durfton besonders die 
nacbstohenden griifiero Bedeutung fiir dio Eisenindu- 
strio in Anspruch nehmon: Zahl d.-r Arbeiter

und I.ehrlitigf
Sohiffswerft in Yokosuka . . . .  5 627
ffchilfswerft in K u r o ............................. 4 820
Sohiffswerft in S a s e b o ..................3 139
SĆhiffswerft in M aizu ru ..................1 115
Maschinenbauabteilung in Yokosuka 3 477
Maschinenbauabteilung in Kuro . . 2 266
.Maschinenbauabteilung in Sasebo . 2 418
.Maschinenbauabteilung in Maizuru . 1 082
StahlgieBoroi in K u r o .......................  3 887
StahlgioBerei (Ort nicht genannt) . 8 584

Insgesamt 36 415
Dio Anzahl der Kraftmaschinen dieser Werke betrug 
239, dio Leistung in PS 68 847.

FUr die E in  ful i  r von Eisen und Stahl kamen 
auch im Jahro 1908* fast ausschlioBlich Belgion, 
Deutschland, Grofibritannien und die Vereinigton Staaten 
in Botraeht, und zwar nahmen boi Eisen (Stalli) in 
Barren und Stangen Deutschland dio orsto, Belgion 
die zweite und Grofibritannien dio dritte, bei Schienen 
die Yereinigtcn Staaten dio erste, Deutschland dio 
zweite, boi Stahl- und Eisenrohreu dio Yoreinigten 
Staaton die erste, Grofibritannien die zweite Stello, 
bei Eiaonnilgeln Deutschland dio orsto und dio 
Yoreinigten Staaten die zweite sowio endlich bei 
Eisen und Stahl in Platten und Blechen GroBbri- 
tannien dio erste und Deutschland die zweite* Stelle

1908

• « t

1907

____ JCJ__

1. Ausfuhr. 
S te in k o h le ................................... 38 152 780 39 866 259
Motallo und Metallwaren (ein- 

schlieBlieh Ei sen) . . . . 54 843 662 71 824 683
daruntor: EUenbahnsehwHleu . 4 696 419 7 493 1S4

„ Eisen- und Stalilwan-n 3 S67 910 3 190 425

11. Einfuhr. 
S te in k o h le ..................................... 1 317 933 698 772
e „Klumpen"............................. 7 190 392 7 984 760

.Barren und Stangen1- . . 13 444 183 16 989 621
'fi S c h i e n e n ............................. 10 6)1 493 8 010 758
i Platten und lileelie . 10 013 720 15 632 754
w 6 478 405 7 003 206
s X i i g e l ................................... 6 532 918 7 424 583
S Yerzinkter Eisendraht . . 3 636 800 2 975 690
W W eifibleche............................. 5 259 764 2 701 261
Stahl, Barren und Stangen . 2 319 733 3 528 198
M asch in en ................................... 98 192 739 85 684 491

* Die Statistik des AuBenhandels ist ein Jahr 
weiter fortgefuhrt ais die Erzcugungsstatistik.

t  Die Umrecbnung ist hier wie audi weiter oben 
nach dem Verhaitnis i Ten =  2,0924 J t  erfolgt.
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oin; an Lokomotiyen, PorBonen- und Giltorwageii 
wurdo mehr ais dio Halfto des W ertos von don Yer- 
oinigten Staaten eingofiihrt, dann 1'olgton GroBbri- 
tannion mit gut einem Yiertol und Deutsehland mit 
nngefShr einem Siebzehntel. An der Einfuhr von 
Dampfkesseln und Dampfmaschinen waren GroBbri- 
tannion mit mohr ais zwoi Drittel und die Yoreinigton 
Staaten mit fast einem Yiortol des W ertos botoiligt. 
Die gesamte japanische Einfuhr aus fremden Landern 
zeigt gegeniiber dem Jahre 1907 einen RUekgang um 
etwa ein Zwolftel des W ertes; im iibrigen war die 
Reihenfolge der wiehtigsten Einfnhrstnaten: Groli- 
britannien, Yereinigte Staaten, China, Britisch-Indien, 
Dontsohland, Niederlandisck-Indien, Korea.

Yon den Einzolzifforn der AuBenhandolsstatistik, 
die wieder nur W ertangaben enthiilt, diirften ins- 
besondore dio auf Seite 1865 mitgeteilten yo u  Inter
esie  sein.

Groflbritannions Hergworksiiidustrie 
im Jiilire 1008.*

In Erganzung unserer friiheren -Mitteilungen** 
entnehmen wir der jilngst orśchionenon ausfuhrlichen 
Statistik des „Home Office11*** die nachstehenden An
gaben iiber das Ergebnis der britischen Bergwerks- 
industrie im yorfloBsenen Jahre. Es wurden

an
gefordert

bezw.
hergestellt

t

lin Werte 
von

£

K o l i l e n ................................ 265 713 256 1 16 598 848
E n g la n d ............................ 184 616 632 79 160 339
W a le s ................................ 41 207 059 22 295 026
S c h o tt la n d ....................... 39 784 757 15 087 819
Ir la n d ................................ 104 808 55 664

K oksf ................................. 18 834 067 12 467 287
E n g la n d ............................ 16 446 341 10 756 901
W a le s ................................. 889 380 602 322
S c h o tt la n d ....................... 1 343 990 877 384
Ir la n d ................................ 144 318 164 786
Insel Man ' ................... 10 038 5 894

B r ik e t ts ................................. 1 630 323 1 175 052
E n g la n d ............................ 182 473 140 585
W a le s ................................ 1 386 601 984 283
S c h o ttla n d ....................... 39 142 28 453
Ir la n d ................................ 22 107 22 331

E ise ą e r z ................................ 15 271 521 3 724 165
E n g la n d ............................ 14 468 577 3 400 715
W ales ............................ 27 407 10 703
S c h o tt la n d ....................... 715 318 301 306
I r la n d ................................ 60 219 11 441

S c h w o fe lk ie s ....................... 9 599 4 339
M anganerz............................ 6 409 4 858
W o lfr a m e r z ....................... 237 18 785

(21 854) £ .  — Gegeniiber dem Jahro 1907 ist bei der 
Ausfuhr eine Zunalime yoii 215004 t fiir Koks, da- 
gegen eino Abnahme von 1070 632 t fiir Kohlon, 
41 102 t fiir Briketts und 11 067 t fiir Eisenerz zu Yor- 
zeiclmen.

Nach den Landern, dio fiir GroBbritanniens AuBćn- 
ltandel besonders in Betracht kommen, betrug die 
A usfuhr:

an K o h l e n  
nach t nach t

Frankreich . . 10 582 077 Danemark* . . 2 855 726
Deutsehland. . 9 801 418 Spanieli**. . . 2 577 928
łta l ie n ..............  8 882 516 Aogypten . . . 2 535 492
Sehweden . . . 4 440 040 N iederlande. . 2 194 879
RuBland . . . .  3 408 729 Norwogen . . .  1 971 968

an K o k s
Danemark* . . 100 171 Oesterr.-Ungarn 93 159
Sehweden . . .  147 594 i ta lie n .................. 02 031
Spanion**. . . 120 545 Doutschland. . . 53 439
N orw ogen. . . 124 421 RuBland..............  35 547

un B r i k e t t s
I ta lien ..............  205 764 A lg ie r .................. 181562
Frankreich . . 193 205 Oesterr.-Ungarn 110 003

Bei der E i n f u h r  interessiert besonders dio Zalil 
fiir E i se  n o rz. Dieselbo botrug 6 154 430 (7 764 205) t 
im W erte yon 4 910 677 (7 276 301) J.', som it ist eine 
Abnahme von 1 609 775 t gegen das Yorjahr zu vor- 
zeichnen. An dor Eisenorzeinfuhr botoiligt waren u. a.: 

t t 
Spanien mit 4 550 795 Norwegen mit 231 308
Algier „ 489 596 Frankreich „ 131842
Sehweden „ 244 791 RuBland „ 120 355
Griechenland „ 240 344 Noufundland „ 37 094
Rechnet man zu derEisenorzgewinnung von 15 2715211 
dio Eisenerzeinfuhr von 6154 430 t sowie die unter 
BerUcksichtigung des AbbrandeB mit 75°/o ihrer Ge- 
sam tm enge, d. h. mit 578 289 t in Anrechnung ge- 
brachten Schwefolkioso hinzu und zieht Yon der Summę 
die Ausfuhr einheimischer Eisenerze mit 4476 t und 
die W iederausfuhr fremder Eisonerzo mit 3387 t ab, 
so bleiben 21 996 377 t E i s e n e r z e  f i i r  d i e  H o c h 
o f e n  Yorfilgbar. W eiter ist noch zu erwahnen, dal! 
an M a n g  a n o r z o n 349 677 t im Werte yon 771 923 £  
eingefiihrt wurden, darunter

aus t aus t
Britisch-Ostindien 122 814 B r n s il ie n ..............  57 846
RuBland .............. 108 146 Portug. Indion . . 53 070

WieYiel K o k s o f o n  die Yereinigten Konigreiche 
im letzten Jahre aufzuweisen hatten und wie sie sich 
auf die bekannten Systeme Yerteilten, liiBt dio fol
gende Zusammenstellung erkennen:

Fur die K o k s h o r s t e l l u n g  waren 35 797 259 t, 
fiir die B r i k  e t t h e r s t e l l u n g  1 494991 t Kohlen 
erforderlich.

A u s g e f u h r t  wurden von don oben genannten 
M engen : [m  W e r t e  v o n

t £
an K o h l e n ................... 63 547 930 39 546 169
„ K o k s .......................  1 212 125 955 432
„ B r ik e t t s ................... 1 463 485 1 114 322
„ Eisenerz . . . .  4 476 9 752

Die W i e d e r a u s f u h r  y o u  fremdem Eisenerz holief 
sich auf 3387 (i. Y. 6684) t im Werte yo ii  11011

* Yergl; „Stahl und Eisen“ 1908 S. 1631.
** „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1240.

*** „Minos and Quarries: General Report and Sta- 
tisties 1908“, Part III.

f  Darunter Guskoks 7 440 998 t, und entfielen von 
diesem auf England 6 352 569 t, auf W ales 143 786 t, 
auf. Schottland 790287 t, auf Irland 144 318 t und auf 
die Insel Man 10 038 t.

System der Oefen
in

Eng-
land

iu
Walps

In
Sehott-

land
Zu-

sanimen

Bienenkorbofon . . 18 183 320 975 19 478
Simon-Oarvos-Oefen . 1 044 — — 1 044
Semet-Soh-ay-Oefen . 537 61 162 760
Coppeo-Oofen . . . 1052 1 122 24 2 198 .
Bauer-Oefen . . . . 12 — 40 52
Koppers-Oefen . . . 
Otto Hilgenstoek-

378 — — 378

O e f e n ....................... 744 82 50 870 i
Sonstige Oefen . . . 1 167 192 69 1 428

Insgesąnit 23 117 L 777 1 320 26 214
!

Von don 251 Koksanstalten, auf die sich die Sta
tistik erstreckt, waren 69 mit Yorrichtung zur Ge
winnung der Nebenerzeugnisse Yersehen.

EinschlioBlicli der Faroer-lnseln.
„ „ Kanarischen Inseln.
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Aus Fachvereinen.
Eisenhiitte Oberschiesien.  

Zweigverein des V ereins deutscher Eisenhiittenleute.
(SchluO von 8citc 1S31.)

Der Yorsilzende, Kommerzienrat O. N i e d t  b u h  

Gleiwitz, fiilirt sodann noch Folgendes nus:
„JL. H .! W ir gelien nunmehr zu oiner anderen 

wichtigen Angelegonheit, der neuen
D a ni p f k o s s o 1 g  e s o t z g  e b u n g , 

uber. Am 17. Dezember dieses Jalirea sollen bekannt
lich die neuen aligemeinen polizeilichon Bestimmungen 
iiber die Anlegung yon Land- und Sehitfs - Datnpf- 
kesseln, die der Bundesrat in GemaBheit der Geworbe- 
ordnung vor etwa Jahregfrist erlaason hat, Platz greifen. 
Diesen Bestimmungen sind nls Anlage die tochnischen 
Materiał- und BauvorBchriften beigefttgt, die, wie es 
in dem Gesetze heiBt, „entsprecliend den Bedilrfnissen 
der Praxis und den Ergebnissen der Wissenschaft auf 
Antrag oder nacli Anhorung einer durch Yereinbarung 
der yorbUndetcn Regierungen anerkannten Sachvor- 
standigen-Kommission fortgebildot worden sollen. Das 
Ansehen dieser, durch Yereinbarung der ycrbOndcton 
Uegierungen anerkannten Saęhverstiindigen - Kom- 
mission ist, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, 
nun befremdlicherweise vom Bundesrato selbst dadurch 
herabgesetzt worden, dali in oiner sehr wichtigen tecli- 
nischcn Bestimmung der Bundesrat nicht die Be- 
schliisse dieser Kommission anerkannt hat, sondern 
daB er geglaubt hat, besser durch andere, der Oeffent- 
lichkeit aber unbekannte, Sacliyerotandigo beraten zu 
sein. Dieser Punkt betrifft die Yorschriften fur die 
Festigkeit dor K esselb leche; fiir diese hat das Gesetz 
nicht nur eine Festigkeit bis zu 51 kg zugelassen, 
sondern es hat auch die Yerwendung yon Blechon mit 
solcher Festigkeit derart erleichtcrt, daB die Dampf- 
kesselfabriken mehr oder weniger g e z  w u n g e n  wer
den, die hiirteren Bleche zu yorwenden, nicht etwa 
weii dies ihrer Ucberzeugung entspriiche, sondern weil 
sie aus rein wirtschaftlichen Griinden liierzu gewisser- 
maBen gesetzlich yeranlaBt werden. M. II., in diesen 
KreiBen hieBe es Eulen naeh Athen tragen, wenn ich 
hier nochmals betonen wollte, dat! naeh unserer ali
gemeinen Erfahrung die weicheren Bleche, die jetzt 
ublich sind, filr Landkesselzwecke die zuyerlagsigsteii 
sind und daB, wenn hartero Bleche genommen werden, 
dies nicht ohne Not und ohne Anwendung der groBten 
YorsichtamaBregeln geschchen sollte. Wir unserseits 
ais Blecherzeuger haben daher die Pflicht, die Be- 
horde nochmals auf dio grolle Yerantwortliclikeit auf- 
merksam zu machen, die sie durch den ErlaB der 
eingangs genannten neuen gesetzlichen Bestimmungen 
uber die Anlegung yon Dampfkesaeln uberninunt und 
daB sie Gefaliren filr Leben und Eigentum herauf- 
beschwort, dereń Tragwcite sich nicht ilborsehen laBt. “ 

„Auch hieruber erdfFne ich die Besprechung und 
bitte Sie, Bich zum W ort zu melden.“

®r.=3ng. E. S c h r o d t o r  aus Dusseldorf: „Es
wird yielleicht fiir Sie von Interesse sein, zu horen, 
daB gostern in Berlin die ordentliche Yersammlung 
der Dampf kessel - Norm en-Kommission stattgefunden 
hat, und daB ich dieser Kommissionssitzung ais ihr 
Mitglied beigowohnt habe. Das Ergebnis der etwa 
sechsstundigen Beratungen war, daB die Kommission 
an ihrem alten Standpunkte mit groBer Mehrheit fest- 
gehalten hat, so daB jetzt der Bundesrat orneut yor 
die Frago g e B te llt  ist, ob or an der Fassung der Be
stimmungen iiber den Bau und die Anlegung yon 
Dampfkesseln, die ja  erst am 17. Dezember dieses 
Jahres in Kraft treten, festlialten, oder ob er das 
w i o d e r h o l t e  Votum seiner eigenen, yon ihm an
erkannten Sachyerstilndigen-KommiBsion auBer acht 
laasen so li.  E s ist mir ein Riitsel, wie der Bundes

rat eine solche Yerantwortliclikeit zu iibernehmen 
vcrmag.“

Generaldirektor M a x  Mo i o r  aus Bismarckhutte: 
„M. II.! W ir haben echon in der Voratandssitzung 
eingehend uber die sehr wichtige Frage der beab- 
sichtigten neuen Yorschriften fur Kesselblecho ge- 
aprochen, und ich darf wohl annehmen, daB es fiir 
Sie nicht ganz uninteressant ist, zu horen, weichen 
Standpunkt wir, ais Produzenten, in dieser Frage ein- 
nehmen. Wir halten es fiir unsere Pflicht, alB G rob-  
blech orzcugende Werke dafur zu Borgen,  daB man 
durch dieso Yorschriften in cjuali ta t iyer  HinBicht nicht 
Gefaliren heraufbcachwort, filr die man ais Produ- 
zent, ais  Walzwerk, eine Yerantwortung nicht Uber- 
nehinen kann. Die Gefahr wiichst aelbBtyorstiłndlich 
mit dor Kesselspannung. W as es fiir einen Sinn haben 
soli, sich diesen Gefaliren, fur die man eino Yerant
wortung nicht iibernehmen kann, auszusetzen, iat mir 
personlich unverstandlich.“

„Ich halte es fur ganz selbstredend, daB dio Herren 
soweit sie Grobblecho erzeugen, sich auf den Stand- 
punkt atellen, den ich einnehme, numlich, aich untor 
keinen UniBtiinden dazu hinreiBen zu lassen, in der 
Qualitatsfrage Gefahren horaufzubeschworen, die iu 
ihren Folgen unberechenbar sind.“

Direktor H e i l  aus Zabrze: „M. II.! Ich mochte
mir erlauben, gegeniiber den aoeben gehorton Aua- 
filhrungen auch oiner etwaa abweichendon Ansicht aus 
den Kreison des Kesselbaues hier Auadruck zu gobon. 
W ir stehen sonat zu einander in den freundschaftlichaten 
Beziehungen, ao daB der hier bestehendo GegonBatz 
mich einigermaBcn befremdet, und wenn auch hier im 
Kreiso yon Eisouhflttenleuten dio yorhor gehorten 
AuBfiibrungon durchweg Z u B tim m u n g  findon, so muli 
ich doch die gegenteilige Ansicht schon deswegen aus- 
sprechen, weil auch ich die Ehro habe, wenn auch 
erBt seit kurzer Zeit und ais stellyertretendcs Mit
glied, der Normcnkommission anzugehoren. Ich habe 
mich aua diesem Grunde auch schon eingehend mit 
dieser Frago beschiiftigt und bereits dazu Stellung 
genommen, ich mochte daher auch an dieser Stelle, 
wenn auch yielleicht ziemlich alloinstehond, meiner 
Meinung Auadruck geben."

„Ich will ganz kurz auf einen Aufaatz in »Stahl 
und Eisen* zuriickgreifen, der im Laufo dieses Jahres 
erachienen ist und den die an der Sacho Interessier- 
ten wohl alle kennen werden. So Behr ich sonat Hm. 
Dr. Schrodter schatze und yerehre, so muB ich doch 
gestehen, daB mir dieser Aufsatz bei der Lekttire nicht 
ganz objektiy erschion, insofern alB diesmal oflenbar 
das Eisenhtittenberz dem Maschinenbauerhorzon etwas 
yoreilte; denn, m. II., sonBt, wenn es aich um die 
Fortschritte der Stahlfabrikation und um die Qualitat 
des yon Ihnen erzeugten Matoriales bacdelt, sind Sie 
mit Recht Btolz auf ihre Leistungen, und wir Material- 
yerbraucher schatzen das, aber hier auf einmal bringen 
Sie ein gewiBses MiBtrauen dem Materiał gegeniiber 
zum Auadruck. Ferner sind Sio sonst sehr energiach 
dagegen, wenn es heiBt, irgondwelchen Betrieb poli- 
zeilich — oder lasB on wir das W ort Polizei meinet- 
halben beiseito — obrigkeitlich zu iiberwachen. Sie 
konnen sonat nicht entschieden genug dagegen pro- 
testieren. Endlich wurde in den damaligen Aus- 
fiihrungen in »Stahl und Eisen« darauf hingewieaon, 
daB man mit der Zulasaung dea hiirteren Materiales 
dio kleinen Keaselfabrikon, den handw'erkamaBigen 
Keaaelbau, totschlago. Fiir dieses Argument fehlt 
mir aber jedea Verstandnis. Der moderno Kesael- 
bau mit immer groBeren Heizfliichen und immer stei- 
gendem Druck macht einen handwerkamiiBigen Be
trieb iiborhaupt unmoglich. Dio baulichen Anlagen 
und die erforderlichen Betriebaeinrichtungen gehen 
iiber das MaB dessen, waa ein handwerkBmaBiger Be-
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triob anlogen und lcisten kann, weit hinaus. SchlioB- 
lieli iat mir auch nicht ganz yerstaudlich geworden, 
warom iu der Normenkommissiou eino so grollo Auf- 
regung dariibor ontstanden iat, daB dor Bundesrat den 
UeborwachungsbeschluB gostrichen hat. Dio Normen- 
k o m m ia a io n  iat oino rein teclinische Kommission. Tu 
allen tochniachon 1’unkton dor Yorachrifton ahor war 
der ICesaelhau mit don Grobblechorzeugern Yollstiindig 
einig. W ir hahen daa beziiglich der Behandlung dea 
hiirteren Materialea Yerlangte immor y o II uud ganz 
aperkannt. Jede guto Kesselfahrik war dariiber genau 
untorrichtot und hat auch danach gearboitot, so daB 
wir also in teclinischor Beziehung Y o llk o m m e n  einig 
waren. W ir habon uns abor dagegen gestriiubt, daB 
dio Betriebe nun ilberwacht werden sollen, und wenn 
dann der Bundearat dieso Uoberwachung fallongolasaen 
hut, so hat or damit einen Yorschlag dor Normon- 
Kommisaion gostrichon, dor Uber ihro eigontlichen 
Befugnisso alatechniacheKom misaionhinausging. Denn 
cs handolt sich boi der Bestimmung niclit 11111 e in e  
technischo, sondom zum Teil wirtacliaftlicho bezw. 
fur den Kesselbau gowisaerniaflen ethische JtaBnahme, 
Uber die zu befinden dio Normenkoinmisaion dem 
Bundearate ilberlassen muBte. Eino aogenannto Des- 
avouierung dor Normenkommission hat alao m e in e a  
Erachtens nicht stattgefunden “

„Ich wiedorholo, 111. H., sonst sind Sie immer fiir 
nicht zuviel R egieion und nicht aoviol Polizei. Der 
Herr Oberpritsident, der in dioaer Hinsicht ja dio 
Ansicht der Industrie kennt, wird mir diese Bemer- 
kung nicht ubolnehmcn. Ich glaube, Ilinen dio Arcr- 
sichorung goben zu konnen, daB auch ohuo dieBon 
reborwacliungspuragraphcn dor Kesselbau und ins- 
besondoro aucli der obersclilesieclie Kesselbau Ihnen 
auch in Zukunft Kessel liefern wird, mit denen Sie 
zufriedon sein worden, selbst wenn wir einmal zur 
Yerwendung hiirteren M ateriales gezwungen sind. W ir 
selbst sind dio groBten Feinde der Pfusclier in unsoren 
Kreisen und haben garnichts dagegen, wenn unsore 
Abnohmer die Fabrikation streng iiberwachen und 
kontrollioren lasaon. Machen Sio doch derartige 
Uoborwachungen den Kesael-Uoberwachungs-Yeroinen 
zur PHicht und Yeranlassen Sie, daB jede Pfuscherei 
auf das atrengate geahndet wird. Wir sind stolz 
darauf, daB boi den Fortschritten des Maachincnbaues 
auch der Kesselbau nicht zuriickgeblieben ist und daB 
er nicht nur don Standpunkt dea GeldYerdionons vor- 
treten, sondern auch iu weitostgehender W eiso dio 
offentlichon Iuterossen und die Interessen seiner Ab- 
nchmor beriicksichtigt hat. Auch ohne den Uober- 
wachungsparagraphen werden die Kessel in Zukunft 
immer betriebasichorer, die Esplosionon seltenor 
werden, davon bin ich fest uberzeugt.“

®r.=Qug. S c h r o d t e r  aus Dusseldorf: M. H. i D e r  
Herr Yorrodner uberęieht, daB dieso Ucberwachungs- 
vorschrift im engsten Zusammenhango mit eiuer rein 
technischen Yorschrift steht, niimlich jener, die drei 
Blechsorten yorsieht, aolcho bis 41 kg Festigkeit, die 
zweite Y on  41 bis 47 kg, die dritte Y o n  44 bis 51 kg 
Festigkeit. Dio gesamte deutsche Eisonhiittenindnstrie 
hat Bich einmiitig auf den Standpunkt gestellt, daB 
die Zulassung Yon hiirteren Blechen, wio 42 bis 51 kg, 
auch wenn sie mit iluBerster Yorsieht gesebieht, heute 
bei uns wegen Mangels an Erfahrung in ihrer Be
handlung eine auBerordontliche Gefahr bedeutet. Dio 
Verant\vortliehkeit der Blecherzeuger liort nicht auf, 
wenn das Blech daa W alzwork YcrliiBt, sondern die 
Yerantwortung geht dariiber hinaus, u n d  Hr. Heil 
wird zugehen, daB ea in unserem Landdanipfkesselbau 
Y o l l i g  an Erfahrungen in der Yerarbeitung Yon bar
terem Materiał feblt, daB dio Gefahr seines Verderbens 
durcb fohlerhafte Behandlung sehr groB ist und daB 
unangenebmo Auseinandersetzungen in allen Fallen 
des Srersagens unausbleiblich sind.“

„Dio Blecherzeuger haben aber schlieBlich gc- 
glaubt, dem W unsche der Yerhraucherkreise, die in der

Zulassung der hiirteren Bleche oinen Fortschritt er- 
blickten, entgegonkommen zu sollen; weil abor koinerlei 
Erfahrungon in der Yerwendunj; solcher hiirteren 
Ke8selblecho boi uns Yorliogen, iBt eine einmiitige 
Einigung dor Normonkommission dahin zustande ge- 
kommen, daB dio harten Piecho zugelassen, aber bei 
ihrer Yerwendung eino sacliY erstiiiidigo Uoberwachung 
Yorgosehen wiirde. W ir sind dabei von dom Stand- 
puuikto nusgogangen, daB dioses umfangreicho Gosotz, 
das jotzt in Kraft tritt und Y ie lo  hunderto Bestini- 
mungen enthalt, die bis in die kleinsto Einzolhoit 
geben, absolut illusorisch wftre, wonn eine Lilcke 
offen bliebe, dio die harten Bleche ohne besondere 
YorsichtsmaBrcgeln zuliiBt. Dieso Ueberwachungs- 
Yoracbrift ist mir selbst iiuBerst unsympathiach ge- 
wosen, und ich habe Jahro gegon dieae gokfimpft, 
wio wir ja iiberbaupt gegon dio Uoberuahmo der 
technischen Bestimmungen durch daa lteich gewesen 
sind. W ir haben geglaubt, daB die roichsgoaetzliclie 
Regelung dea Dampfkoaaolbetriebes, die an sich sehr 
wiinschenswort iat, hiitto Yor aich geben konnen, ohno 
daB die technischen Vorsclirifton einbozogou wurden, 
daB dieso yiolmehr wie bisher auf dom W ego freier 
Veroinigung, wie die Hamburger oder Wiirzburger 
Normen, geschalTen und vom Reiche anerkannt wurden, 
aber damals in den Yorhandlungen wurdo erklilrt, 
daB dies einon Eingriff in das Iloheitsrcoht des Roichea 
bedouten wurdo, und dann erst habon wir, wenn aucli 
schweren Herzens, unseren Standpunkt geiindert und 
das obengonannte KompromiB geschlosaen, dem al l e  
•Mitglieder der Normenkommission, oinschlieBlich der 
Vertrotor des Yereins deutscher Maschinenbau - An- 
stalten und der D am pfkesBelfabrikanten, beitraten. Auf 
Festhaltung an diesem KompromiB beruht dor yoii 
Hrn. n o il beanstandeto Artikel. Hieraus kann mir 
aber nicht ein Yorwurf gem acht worden; ich hiitte 
mir auch im Gegenteil einon Troubruch — um mit 
Hrn. Buurat Schmetzer zu reden — zuBchuldon kommen 
lassen, wenn ich anders gehandelt hatte.“

„Ich will Hrn. Heil aber ferner sagen, daB in den 
Kreisen der Dampfkoaselfabrikanten aeine Anaichten 
ontachicden Widorspruch tinden und daB z. B. dio zwei 
groBten GroBwassorraum-Dampfkesselfabriken, die wir 
haben, einon Standpunkt einnehmon, der sich Y o l l ig  
mit den Ansichten der Eisenhuttenleute in dieser 
Frage deckt.“

Direktor H e i l  aus Zabrze: „JI. H .! Ich mochte 
Ihre Zeit niclit lange in Anspruch nehmen und Ihro 
Beratungen nicht aufbalten, muB aber doch nocli auf 
einon sobr wichtigen Punkt aufmerksam machen. Hr. 
Dr. Schrodtor meinto, dali oin hartores Blech im Kesaol- 
bau aebr leicht m it unterlaufen und durch falacho Be
handlung den KobbcI gefiihrden konne. W er ilber
wacht besser und zuverlaBsiger, der Betriebsingenieur 
und der erfahrene Meister, der den ganzen Tag die 
Arbeit iiberwacht, oder der Ueberwachungabeamte, 
dem, auch wenn er aachyerstandig ist, doch die Sache 
gelegontlich oinmal langweilig wird und der nicht 
immer dabei stehen wird. Im iibrigen werden die 
Kesselfabriken nicht alle Kessel aus hiirteren Blechen 
bauen, sondern sio werden nur hin uud wieder lCcBsel 
aus hiirterem Materiał herstellen, und wegen dieser 
wenigen, einor besonderen Kontrolle bediirfcnden 
Kessel miiBte ein besonderer Ueberwacbungsbeamter 
Btaudig zugogen sein. Das aber erscheint mir prak
tisch undurcbfilhrbar. Die beate Sicherung, 111. H„ 
liejęt darin, daB Sie Ibre Kessel nicht dem ersten 
besten billig Anbietenden in Auftrag gebou, sondern 
sich den Fabrikanten ausauchen und ihm dann selbst 
Yorschreiben, daB die Heratelluug des Kesaela durch 
don KesselilberwachungBYorein kontrolliert wird. Auf 
dieae W eise werden Sie dic Gefahren am besten und 
zweckmaBigsten bekampfen. Ich bedauere alao wieder
holt, daB ich mich mit Hrn. Dr. Schrodter in Wider- 
spruch setzen muB. W ir mussen aus Ihrer Stellung- 
nahme den SchluB ziohen, daB es Ihnen doch wohl
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einigermaBen uubcąuem ist, die liarteren Blcclic zu 
walzen (ZwiBchenruf: Nein!), und daB Sie uns Schwierig- 
keiten in den W eg legen, um u h b  von der Yerwen
dung hiirterer Blecbe moglichst zuriickzuhalten. So 
sehr ich mich bemiihe, objoktiv zu bleiben, so kann 
ich doch zu einer anderen ScbluBfolgerung nicht 
kommen."

Generaldirektor .M nx JI e i e r aus BiBmarckhiitte : 
„Ich glaube, Hr. II o i 1 verwcchselt zweierlei, und 
wenn ich Sie reclit verstauden habe, Hr. Heil, so 
sagten Sie: »AVir wurden dafiir sorgeu, daB auch ohne 
diese neue Yorscbrift unter keinen Umatiinden irgend 
eine Gefahr eintritt.« Ich stehe auf dem Standpunkte, 
dali wi r ausschlieBlich die Yerantwortung ilbernebmen. 
Sie fabrizieren doch nicht die Kcsaelbleche, denn 
dieae werden au f  den Hiittenwerkcn hergestellt, und 
diesen muB folglich das Reclit eingeraumt worden, 
Bedenken, die sie haben, uber die Ycrantwortungs- 
grenze liinauszugehen, zum Ausdruck zu bringen. Ein 
.Materiał von 50 kg Festigkeit ist bei der Weiter- 
verarbeitung ein yioI gefiihrlicheres Matorial, ais das- 
jenige, was bis jetzt Y o rarbe ite t wurde, das worden 
Sie zugeben miissen. Passiort dabei etwas, durch dio 
viel hohere Festigkeit, so ist unzweifelbaft das niitten- 
werk schuld, und auf dieses wird einfach die Verant- 
wortung abgeschoben, wonn hierzu auch nur irgend 
eine M oglichkeit Yorliegt. Dio ZerreiBprobe scheint 
selir leicht bei Abnahmo der Bleche zu genugen; 
wurden Sie aber dio Yerantwortung iibcrnebmen, dali 
bei dor \Veiterverarboitung nichts mehr Yorkommen 
kann? Ich stehe auf dem Standpunkte, daB wir uns 
wegen einer nicht einmal erheblicben Gewichtserspar- 
nis, welche dio Keaselfabriken erzielen wollen, niclit 
Gefnhren aussetzen sollten, die ich fur unberecbenbar 
halte.“

Y o r s i t z e n d e r :  ,E s  tut mir leid, m. II., daB 
icb die Diskusaion abschneiden muB. Ich beinerke 
Urn. Heil, daB cb wohl zu m o tiY ie rc n  ist, wonn wir 
Eisenhiittenleute bei dor Vorwondung barter Bleche
l eberwachung des Kesseibaues wiinschon. W ir sind 
nicht in der Lage, Biirgschaft fiir dio hiirteren Bleche 
zu ilbernehmon, und wir wiirden ein Yerbrechen be- 
gohen, wenn wir nicht onergisch eintreten fiir die 
Beibchaltung der weicheren Qualitiit.“

„Ich bitto Sie, es dem Vorstando zu iiberlasaen, 
dio Eingabo abzuBenden, und hoffe Sic hiermit oin- 
verstanden.“ (Zastimmung.)

„.M. I I .! Endlieh babo icb Ihnen im Auftrago des 
'orstandos einige .Mitteilungen zu machen iiber die 
am 1. April in Kraft getreteno

V e r o r d ii u n g  d e a  B u n d e s r a t e s ii b e r d e u 
B e t r i e b  [der  A n l a g e n  d e r G r o B e i s e n -

i n d u b t r i o.
M. H., eine wichtige und schwierige Frage, die uns, 
dio in dor Praxis stehenden Eisenhiittenleute, in den 
letzten Monaten ganz besonders beschiiftigt bat, ist 
die Wirkung der vom Bundesrato mit Gelfung ab 
1. April dieses Jahres erlassonon Arbeitspauson-Yer- 
ordnung auf unsere Betriebe. Die Annalime, m. II., 
welche dioser Yerordnung zugrunde liegt, ist eine 
ebenso bedauerliclio wio unrichtige. Es ist niimlich 
d ie  Yoraussotzung, dali alle Arbeiter in den Hutten- 
werken der Groliindustrie, die eine langere ais aclit- 
stundige Arbeitsscbicht haben, so sohr ulioranstrengt 
seien, dali man staatsseitig dafiir sorgen miisse,

1. dali die Arbeiter wahrend der Scliiebt eine Gc- 
samtpausenzeit von mindeatens zwei Stunden haben;

2. daB e i n e  Panse dieser Gesamtzeit yoii zwei 
Stunden (die Mittags- bezw. Mitternacbtspause) 
mindestens eine Stunde betragt, und dali auch 
von den iibrigen Pausen nur diejenigen in die 
zweistiindige Gesamtzeit eingerechnet werden, die 
eine Dauer yoii mindestens einer Yiertelstunde 
haben.

Da nun aber der Bundesrat bezw. die darin ver- 
tretenen Rogierimgen selbst einsahen, dali o h n e  A u s -  
n a h m e f u r  b e s t i m m t e B e t r i e b  e u n d b e - 
s t i m m t e P a l l e  die neue Yerordnung praktisch 
iiberhaupt nicht durchfflhrbar ist, wurde weiter in dor 
Bimdesrats-Yerordnung Y o rgesehen ,  dali a u f  b o 8 0 li
d e r  e n A n t r a g  bin durch die zustiindige Regieruńgs- 
behórde — bei uns den Herrn Kogierungsprasidenten 
und fur eino bestimmte Zeit folgende Ausnahmon von 
don eben erwahnton zwei wiebtigen Bestimmungen 
bewilligt -werden konnen:

1. soli dic Mittags- bezw. .Mitternacbtspause von 
einer Stunde auf eine aolcho you einor halben 
Stunde hernbgesetzt ■werden konnen;

2. soli you dom Naohweis der ErfCLllung der Gosaint- 
ruhezeit im Betrago von zwei Stunden nur durcli 
Pausen von mindestena einer Yiertelstunde Ab- 
stand genommen werden konnen, wenn die Natur 
des Betriebes es mit sieli bringt, dali ganz sicher- 
lich eino Gesanitruhozeit von zwei Stunden ge- 
walirloistet ist.'1
„31. H .! Ich gohe auf dio ungemein zablreichon 

Einzelfiille, dio sowohl aus der Anwendung der grund- 
logenden Bestimmungen der neuen Bundesrats-Yer
ordnung, ais auch aus der Anwendung dor zulassigeu 
Ausnahmebestimnuingen auf die einzelnen Betriebe 
sich ergeben, hier nicht naher ein. Ich halte dies 
nicht fur ratsam, weil wir zurzeit noch sowohl hier 
in Oberschlesien ais, soweit mir bekannt, auch in don 
iibrigen deutschen EisenhUttenrcviereii in den Yorhand* 
lungen mitten drin stellen, die hiorilbor zwischen den 
einzelnen EisenhiUtcnverwaltungen und den lilr sie zu- 
standigenRegierungsprasidienzu fiihren sind. Aueh diose 
Einzelfragen werden, sobald erst die Zeit dazu gekoni- 
inon ist, soitoiiB der zustandigen Stellen ganz sicher und 
ausreichend erortert werdon. Was dagegen wir, m. 11., 
aucli heute schon zur Saclie aussprecŁen kSnnen, das 
ist u n s e r o Y e r w u n d e r u n g u n d u n s o r E r s t a u n o n , 
w ie  e s  i i b e r h a u p t  mOg l i c h  wa r ,  daB e i n o r  I n 
d u s t r i e ,  w i e  u n s e r e r  E i s e n i n d u s t ri e , di e  o h n e -  
hi n  in s o h w e r s t e r  N o t l a g e  s i e l i  b e f i n d e t  und  
g e r a d o z u o i n e n K a m p f u m i li r o E x i s t e n z f ii h r t , 
o i n o  s o  b o d o u t o h  d e E r s c li w e m i s  u n d Y e r - 
t o u o r u n g  i h r e r  A r b e i t s b o d i n g u n g e  n z u -  
g o m u t e t w e r d e n  k o n n t e ,  w i e  s i e  di  o n o u o 
B u n d o s r a t s - Y o r o r d n u n g  d a r s t e 111. Um dio 
hier in Frago stehende Ersohwornis und Yerteuorung 
riehtig zu beurteilen, darf man sio natiirlich nicht 
tom  Standpunkte einer Zeit uiid Konjunktur, wio dor 
augenblicklichen, betrachton. Wir vermogen houto 
unsere Betriebseinriehtungen und die 1’roiluktions- 
fiihigkeit unserer Anlagen bekanntlich beiwoitem  nicht 
auszunutzon und empfinden die durcli obigo Yerord
nung eingosehrankteProduktionsfahigkoit daher wonigor. 
Mon muli Yiolmehr dio Wirkung der Yerordnung fur 
diojenigen Zeiten betrachton, in denen das Geschaft 
g u t  g e h t ,  in denen man reiehlich und auch zu 
lohnenderon Preisen Arbeit bat, und in denen es ganz 
iiaturgemaB darauf ankomint, die Botriebseinriohtungon 
und die Produktionsmoglichkeit dor 'Werke voll aus- 
zunutzen, schon deswegen, weil diese immer seltenor 
werdenden g u t e n  Zeiten doch diejenigen sind, doren 
Ertragnisse dio .Mittol liefern miissen, 11111 aueh iiber 
die stets wiederkohrenden s c h l o e h t o n  Zeiten hin- 
wogzukommen. Fiir die guten Zeiten, dio ilbrigeiw 
regeltniiBig mit Arbeitorinangel Y e rb u n d o n  sind, bo- 
deutet zweifellos dio neuo Yorordnung eine Yerringi- 
rung der rroduktionsmogliebkcit und, durch dio Mohr- 
oinstellung von Arbeitern, dio nur dor Pausen wegen  
angenommon werden inussen, eino auBęrordentlicho 
Yerteuorung der Selbstkosten. Dabei wird in den 
meisten Fallen durch eine Mehroiiistollung von Ar- 
beitern iiberhaupt nicht gebolfen, da die flborwiegon- 
den Arbeiten nur durch geubtos und geschultes Per- 
sonal ausgefuhrt worden konnen, andernfalls die grOBten 
Bctriebsgefahren bestehen. Auf jeden Fali ergibt
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sieli ans der Yerordnung oine Verringerung der Pro- 
duktionsmSglichkeit und damit eine geringore Lei- 
stungsfahigkeit der Werke. Es gibt ja mm noch eino 
dritte .Moglichkeit, don zahlloson Betricbsorseliwenm- 
gen, welche aua dor neuon Pausenverordnung Bieh 
ergeben, zu cntgehen, indom dio Grofieisenindustrio 
dazu ilborgoht, allgemoin dio a c h t s t l l n d i g ę  S c h i c h t  
oinzufilhren, und manclio boso Menschen boliaupten, 
dali dio Industrie hierzu zu zwingon, dor eigentliche 
Zweck dor neuen Yerordnung sei. Ich persflnlich go- 
liore nicht zu dieson „Dem agogen“, da ich ea filr 
gerndezu undenkbar halte, dali irgend jomand, der dio 
W irtscliafts- und WottbowerbsYerlialtnisse nicht nur 
Deutschlnnda, sondern auch der ilbrigen groBon In- 
dustriostaaten ketint, auf den ktthneit Gedanken kom- 
men konnte: fiir unaere ao achwer bedrolite Industrie 
konno man es wagon, mit der aligemeinen acht- 
sttlndigen Arbeitszeit, von der ja doch wieder die 
zahlreiehen, durch don Betrieb selbst sich ergebenden 
Kuhepauscn abgohon, auazukommon. .Man kann dieser 
notloidonden Industrie nicht zumuton, ilire Arbeiter 
filr oino achtstilndigo Arbeitazoit ao gut zu bezahlen, 
wio filr dio zwolfatilndige Arbeitaleistung. Wenn ich 
sooben von einer zwolfstOndigon Schicht sprach, so 
wissen Sie allo ebonsogut wie icli, dafi aio nicht 
gleichbcdoutoud iat mit einor tataiicliliclion Arbeita- 
zeit von zwolf Stunden. Es bringt violmehr der Be
trieb selbst durch die naturgomafien Botriobsunter- 
brochungen aller Art so vicle Pauaen mit aich, und 
ea ist auBerdem fiir Mittagessen, FrilhstOek und Yesper 
aoYiel Zeit an Pausen erforderlich, daB im grofien und 
ganzen wohl noun Stunden das Maximum sein mag, 
was an wirklicher Arbeitszeit, nnd zwar aucli nur bei 
leiehton Arbeiten, iu Reelinung gestollt werden darf, 
wahrend in sehr Yielen Fallen dieae tataiichliche Ar- 
beitszeit auf acht, sieben und aelbat bis auf fiinf nnd 
noch weniger Stunden horabainkt. Diesbeziigliclie Er- 
mitteluiigen aind soinerzoit aut' don mir unterstellten 
Werken und auch nnderswo Y ie lfach  angeatellt wor
den. Wollte inan nun dio zwólfstiindigo Schicht auf 
eino nchtstilndige Schicht Y o rr in g e rn , ao wiirde aolbat- 
Yeratiindlieh die tatsachliebe Arbeitszeit dement- 
sprechend herabgesetzt worden, und Deutschland ist 
nicht ein ao reiclies Land, dafi os seine arbeitonde BoyoI- 
kernng mit einer ao geringen tńglichcn Ouote wirklicher 
Arbeitszeit ernahren kann. Dazu iat der Wetthewerb 
ein Yiol zu acharfer und intensiYor. Nun ist, m. 11., 
an aich auch gar koin Bediirfnis dafiir Yorhanden, die 
jotzige Arbeitszeit, wio angegeben, zu yerringern, 
sondern ea beruht, wie ich bereits orwiilinte, die neue 
PauaonYorordnung auf der grundfalachen Annahme, 
dafi die Arboit in unserem doutachen Eisenbiitten- 
geworbo zu scliw ierig oder filr soine Schwierigkeit zu 
lang bomeasen sei. Dieae irrige Annahme rilhrt im 
weaentliclien von sozialdeniokratigcher Seite her, die 
naturgemiiB ein groBos agitatoriaches Intoresse daran 
hat, derartige falaehe Ansioliten in die Weit zu setzen, 
uud dali einer derartig falschen Ansicht Reelinung 
getragen wurde, ist d a s  Bedauerlichsto an der ganzen 
Sache. Dio Hervorhebung der wenigon Hnuptgesichts- 
punkte, die ich Ihnen yorzutragen mir erlaubte, mogę 
fiir heute genUgen. leli spreche zum SchluB nur noch 
die Hoffnung und aiehere Erwartung aus, dali die 
Ycrbundeten Regierungen aus der denkbar imgiinatigen 
Aufnahme der Yororduung in die Praxis und ans 
den ganz ungemein groBen Schwierigkeiten, Betriebs- 
Yortouerungen und Produktionaeinaelirankungen, die 
sieli ans ihrer Einfiihrung in die Praxis teila schon 
ergeben haben, teiis noch mehr ergeben milaaen, wenn 
mail sie erst streng durchgefiihrt lmt und die Zeit 
starker Produktionsanforderungen an die Betriebs- 
einriehtungen herantreten, dio e i n z i g  m o g l i c h e  und  
r i c h t i g  e F o l g e r u n g  z i e he n  w e r d o n ,  di e  i n 
F r a g e  s t e h e n d o  Y e r o r d n u n g  m o g l i c h s t  b a l d  
w i o d e r  a u fzu h eb o n .* 1

,,.M. II.! Ich stolle auch diese Angolegonhoit liior- 
mit zur Diśkusaion.11

Dr. H, Y o l t z  aua Kattowitz: „SI. II.! Den sach- 
lichen Auafilhrungen dea Hrn. Voraitzenden ist nichts 
hinzuzufiigen; sie charakterisieren die neue Pausen- 
yerordnung durchaus richtig. Dabei konnon dio iiberaus 
ungilnatigen Folgen, welche dio Durch fiihrung der 
Verordnung fiir dio B e t r i e b e  zeitigen muB, 111 der 
Praxia noch durchaus nicht yoll in die Erscheinung 
treten, da ja  zurzeit in allen Landesteilen, iu weichen 
Eisenindustrie betrieben wird, dio Yorhandlungen mit 
den zustandigen Regierungaatollen wegen dor Gewah- 
rung der zuliiasigen Ausnabnien usw. noch schweben. 
Trotzdem stoht heuto aclion unzweifelhaft fest, daB, 
wio das ja auch dor Herr Yorsitzende ausgefiihrt hat, 
dio P r o d u k t i o n a k o s t e n  dor  B e t r i e b e  durc h  
d i o  n o u e  Y e r o r d n u n g  u n b e d i n g t  e r h o h t  
w e r d e n  m ii s a e 11.“

„Wenn ich daher auch s a c h l i c h  dem yoii dem 
Ilerrn Yoraitzenden Vorgetragenen nichts hinzuzu- 
fiigen habe, so mochte ich doch noch darauf hin- 
weiaen — und das ist eigentlich der Hauptgrund, 
weahalb ich um das Wort gebeten liabe — , daB zum 
23. Noyember dor Hauptverein deutacher Eisen- und 
Stahlindustriellor eine Goneralversaminlung naeh Bor
lin eiuberufen hat, in weicher nobon auderon Fragen 
auch dio neuo Pausonyorordnung yorhandelt werden 
soli. Es werden zu dieser Verhandlung dio Eisen- 
hiittenlento aus ganz Deutschland zusammenkoinmen, 
um dio Erfahrungen, die sio boziiglich der Pausen- 
yerordnung bia jetzt gem acht haben, auszutauschcn. 
Ea aind daa natiirlich eineraeita dio Erfahrungen in 
don B e t r i e b e n  a o l b s t  und andorseita die Er
fahrungen bozw. Ergebnisse beziiglich dor Yerhand- 
lungen mit den ziiBtandigen Regierungsbohorden uber 
dio notwendigon Auanahmen usw. Man wird natiir
lich in Berlin auch beraton, waa w e i t e r  in der 
Sac.be zu tun iat, und bo kann es im Hinblick auf 
diese Momente nur ais erwiinacht bozeichnot werden, 
daB auch aus Oberschlesien moglichst vielo Herren 
zur Sitzung nacb Berlin fahren, um ihron Erfahrungen, 
ihren W iinschen und ihren Bofurehtungen Auadruck 
zu geben. Es darf wohl ala BelbstYerstandlich gelten, 
daB die Yerhandlungen der Borliner Versammlung in 
einen einmiitigen und entachiedenen P r o t e s t  dor  
g e s a m t e n  d e u t a c h o n  E i s e n i n d u s t r i e  gegen 
oino so erhebliche — und in den augonblicklichen 
Zeiten eines Konjunkturtiofstandes geradezu unfaB- 
bare — gewaltaamo und kttnstlicbe Erhohung der 
Selbstkoaten unserer Eisenindustrie, wie sio dio neue 
Pausenverordnung darstellt, ausklingen werden. Und 
daB bei diesem 1’roteat auch dio o b e r s c h l e s i a c h o  
Eisenindustrie zahlreicb und wirksam vortroten iat, 
kann nur ais in bohem Grade erwiinacht gelton."

Direktor O. G r a f  aus Bism arckhutte: „M. H .! 
Ich mochte mir geatatten, auf dio Auafiibrungon des 
Herm  Yoraitzenden beziiglich dos Pausongesetzos ala 
Betriebsleiter obenfalls einzugohon. Ich halte die 
Stellung doa Betriobaleitera fur auBerordentlich 
schwierig und ich meine, man soli ihm nicht noch 
mehr Lasten auferlegen, ais er ohnehin schon hat. 
ist die Konjunktur gut, ao wird auf ihm herumgoritten 
beziiglich Innehaltung der ihm aufgezwungenen Ter- 
mine, die natiirlich immer zu kurz gestollt Bind. Ist 
die Konjunktur schlecht, dann muB er unter don 
Preisdrfickereien herhalten; ea wird sein „miaerablea11 
Eiaen, das bekanntlich bei den hochsten Bean- 
apruebungen yorwendet wird, erst akzeptiort, wenn 
der Preis f. d. Tonne um 10 ^  yerringort wird. Dor 
Betriebsleiter hat auBer den groBen Aufgaben, die 
ihm aus der Beachaffung dea JlateriaU, aoinen Keaaeln, 
Maschinen, Oefen usw. erwachsen, noch fflr die Her- 
ausschaffung dessen, was er fabriziert hat, also auch 
fiir die erforderlichen W aggons zu sorgen. Es ist mir 
erBt gestem  passiert, daB Yon den 26 W agen, die ich
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eingefordert hatte, nur 6 W agen gestellt wurden; die 
Iibrigen 20 W agen Eisen und Bleche liegen mir vor- 
laufig unter den FilBen herum. SchlieBlich ist nicht 
dio geringsto Sorge die, die or um seine Arbeiter
hat. Einmal hat er sich zu bemilhen, seinen Ar- 
bcitern auskommlichon und angemessenon Lohn zu 
geben, sodann hat er dafiir zu sorgen, dali Beinen 
Arbeitern die Arbeit moglichst bequem gemacht wird.“ 

„M. I I .! Pausen ergeben sich beim Arbeiten im 
Huttenbetrieb ganz von solbst. DieB sind die natiir- 
lichen Pausen. Es wird da eine Zeit die Arbeit durch 
dio Oefen, wahrend einer anderen Zeit durch die Ma- 
schincn iibernommen und mittlerweile hat dor Ar
beiter Ruhepausen. Ich mochte Ihnen ein Beispiel
erziihlen, wie es z. B. beim Feinblechbetrieb zugeht. 
Da werden in 12 Stunden zelin Chargen gowalzt. Daa 
Arbeiten f. d. Charge betragt 50 Minuten, wiihrend 
,jo 20 Minuten gewarmt wird, das ergibt f. d. Tag 500 
Arbeitsminuton und 200 Minuten fiir das Warmen. 
Darunter gibt es eine verliingerte Mittagspause, dio 
40 Minuten dauert, das macht zusammon 720 Minuten, 
sodaB damit der Tag ausgefiillt ist. Der Arbeiter 
hat also ungefahr vier Stundon Pause und acht Stunden 
Arbeit. DaB man dabei noch eino Pausenyerliinge- 
rung, von 40 auf 60 Minuten, horbeifiihren soli, halte
ich nicht fiir notig, denn bei dom goschilderten Be-
triobe ist eino ausreichendo Ruhozoit gewabrleistet.“ 

„Nelimen wir ein anderes Fach, die Foinblech- 
gliiberei. Ich habe da Kanalofen mit fahrbarem 
Hord, und jeder Ofen wird durch einen Gltther be
dient. Die Oefen haben Kohleufeuorung. Der Gliiher 
hat nichts weiter zu tun, ais zu stoeben, den Kost 
zu putzen und die W agen, dio Herdwagen, elektrisch 
einzufahren. Das Stochen findet 60 mai statt und 
dauert zwei Minuten, das sind 120 Minuten, das Rost- 
putzen erfolgt 8 mai fur dio yerschiedenen Rostteilo 
und dauert 10 Minuten oder zuBammon 80 Minuten, 
in Summa ergeben sieli also 200 M inuten; dazu 
kommt das W ageneinfahron, in 12 Stunden 4 AYagen 
zu 15 Minuten, macht 60 Minuten und fiir etwaige Yer- 
zogerungon sind noch rund 40 Minuten binzuzurechnen; 
alles in allem kommen somit 800 Minuten oder fiinf 
Stunden heraus. Diese fiinf Stunden sind die Arbeits- 
zeit fiir den Gliiher; er bat also sieben Stunden taglich 
Pause. Wahrend dieser siebon Stunden kann or sieb aus- 
ruhen, er raucht seine Pfoifo und dorgl., kurz, er kann 
es sich einrichten ganz nacli seiner Bequomlichkeit.“ 

„JI. II.! Nun ist die Sache abor die, wenn secli- 
zigmal gestocht wird und wir dividieren die ’*20 Mi
nuten des Arbeitstagos durch 60, so muB alle 12 Mi
nuten gestocht werden. Nun kommt die Mittagapause. 
Der Mann muB selbst stochen, or kann es koinom 
Rcseryemann fiir eine kurzo Zeit iibertragen und wird 
das auch schon deshalb nicht tun, weil dio Yerant- 
wortung fiir ihn vicl zu groB ist. Er muB die Kisto 
mit Feinblech auf eine Temperaturdifferenz von lioch- 
stonB 10° genau halten, er muB mit dem Auge kunBt- 
gemgB arbeiten, denn die Temperaturen werden auf 
dem Betriebsbureau mit dem Galvanometer r o g i B t r i e r t .  
Der Mann wiirde es garnicht zulassen, daB ein an
derer an Beinon Ofen geht, denn er wird yon dem 
bezahlt, was or gut arbeitet, aber er hat einon erheb- 
lichen Lohnausfall, wenn er eine Kisto Blech verdirbt. 
Nun soli er gezwungen werden, oino Pause eintreten 
zu laBsen, obwohl dor Ofengang und die Blechqualit8t 
das nicht gestatten. Dabei kann passieren, dali durch 
eine derartige Unterbrechung eine Kisto Blech im 
Worto von 2000 J t yerloren geht. W as soli nun der 
Betriebsleiter machen a n g e B i c h t s  der Tatsache, daB 
alle 12 Minuten gestocht w^erden muB, und zwar un- 
b e d in g t'/  Ich sago dem Mannę: »wenn du iiber dio 
MittagspauBO stochst, wirst du bestraft«; ich sagę ihm 
gleichzcitig aber auch: »wenn du mir die Kisto Blech 
yerdirbst, liolt dich der K uckuckii Ich weiB wirklich 
niclit, was der Mann da macht.“

,M . H .! Betrachten Sie uusere modernen Gene- 
ratoren. Damit ist es nicht mehr bo wio friiher. Heute 
wird ein moderner Generator mit Drehrost gewShlt, 
womoglich mit automatischor Beschickung, so daB 
eigentlich jede Handarbeit aufhort. Der Generatoren- 
mann ist also schlieBlich kein Arbeiter mehr, Bonderu 
oin Aufseher, oder ein Steuermanu. Wenn wir nun 
dem Mann konzedieren wollen, daB er iiber Mittag 
nach Hauso gehen soli, so weiB ich nicht, wofiir man 
ihm dieso Ruhepause gewiihrt, denn es ist doch tat- 
sachlich so, daB er bestiindig Ruhe hat.“

„M. H .! Im allgemeinen ergeben sich also nach 
dem Gesagton dio Ruhepausen iu unsoren Betrieben 
fiir die Arbeiter ganz Ton Belbst. W ir haben leider 
zu yiel Ruhopausen. Y iele haben den ganzen Sonn- 
abend Ruhepause, es gibt aber auch Betriebo, dio 
notgedrungen drei Tage Ruhepause in der Wocho ge- 
wtibren; dabei kann die Regierung doch nicht noch 
kunstliche Ruhepausen einfflhren wollen. Ich meine, 
Aufgabe der Regierung miiBte cs sein, die Industrie 
zu Btiirkon und dafiir zu sorgen, daB A r b e i t  da ist, 
aber nicht, daB Ruhepausen da siud.w (Heitorkeit!)

„Ich mochte mich dom Wunsche dos Hrn. Vor- 
sitzenden anschlieBon, daB das Gesetz wieder zurttek- 
gozogen wird, und darf wohl der Iloffnung Ausdruck 
geben, daB dio Herren yon der Rcgiorung, denen doch 
gowiB unsoro Industrie, und ich kann damit wohl 
auch sagon, Ihre Industrie, am llerzen liegt, iu dieser 
HinBicht uns ihro Hilfo nicht yersagon worden." 
(Bravo!)

Y o  r s i  tz on dc r : „M. H .! Ich bitte Sie, auf oine 
Diskussion in dieser Frage nicht weiter oinzugohon. 
Das, was wir gehort habon, geniigt uns zur Beurtei- 
lung. Warum man es gerade auf die GroBoisen- 
iudustrie fiir solcho Yersuchszwocke abgeselien hat, 
ist mir unerkliirlich.11

„Ich glaubo, m. II., Sie werden mir allseitig zu- 
stimmon, wenn ich behaupteto, daB diese neue Pausen- 
yerordnung oine ungemoin beschworliche fiir unsoro 
Botriobe ist, und cb kommt noch hinzu, daB sie 
unseren Arbeitern auch nichts nfltzt; donn os ist tat- 
stichlich schon wioderholt yorgekommen, daB sich die 
Arbeiter iibor dio Bestimmungen der neuen Yorord- 
nnng boschwerdofilhrend an uns gowandt habon. Sio 
konnen cs nicht vorstehon, warum man bo fiir sie 
sorgt, donn sie werden dadurch in ihren Eiunalnncn 
beointrachtigt. Es ist das Ganzo also oin Gesotz, 
welclies beidon Toilon, Arheitgobern wio Arboit- 
nelimern, zu groBom Nachteilo goro ich t/ —

Dann folgte der Yortrag dos Privatdozenten an 
dor Technischen 1 lochschule zu A achen ,SJr.^ng.O be r- 
h o f f e r ,  iiber „ Di e  l i e d e u t u n g  dor  M o t a l l o g r a -  
p h i o  fi ir di o  E i s e n i n d u s t r i e 11, der boifiiltig auf- 
genominen wurde. In der liOBprochung orgriff Pro- 
fośBor H o y n  aus (iroll - Lichterfeldo das Wort. 
Hierauf folgte Generaldiroktor Justizrat B i t t a  aus 
Noudeck mit oinem ausfillirlichpn und lichtyollen Be
richt „IJ e b e r d i e n o u o R e i  <• li » v e r s i <■ li e r u n g h -
o r d n u n g“. Dor yorgorUckten Zeit wegen muBte als
dann der letzte Yortrag des Hrn. Bergwerksdirektors 
B u s o l i  aus Ericdenshfitte „ U e b e r  d i e  E r  f a l i - 
r u n g e n b i' i m S p U1 y o r s a t z i u n e u e r e r Z c i  t“ 
zuriiekgestcllt werden, jedoch werdon wir in der Lage 
sein, diesen ebenso wio aucli den zuerst gehaltenon 
Vortrag denmaohst in unserer Zeitschrift zu yerOffent- 
lichen, wahrend der Bittasclio Vorlrag schon in der 
yorliegendon Nuinnier * enthalten ist.

Um 4 Uhr scbloB sich eine gemeinsamc Tafel an 
die Hauptyorsammlung an. Yorsitzonder, Kommerzien- 
rat N i e d t ,  besprach die neuere Entwicklung der Eisen
industrie, wies insbesondere auf den zunohmenden Be
darf an Eisenerzen hin, wahrend anderseits die Vor- 
rfite sieli langsani erschopften. Sein begeistert auf-

* 8 . 1841 u. If.



1872 Stahl und Eison. .rluś Fachvereinen. 29. Jahrg. Nr. 47.

genommones Hoch galt dera Kaiscr. Dann folgtc 
Generaldirektor 31 a x  3 I o i o r  aus Bismarckhiitte mit 
oinom Trinkspruch auf dio zahlroiohon Gasto der 
Eisenkutie. Im Namen dor Gasto dankte Seine 
Exzellenz dor Obcrprasident dor Provinz Schlesien 
v o n  Z e d l i t z - T r U t z s c h l o r  in ausgozoichneter Rede. 
Seine 3Iagnifizenz dor Rektor der Technischen Hoch
schule Berlin, Professor 3 I a t h e s i u s  aus Charlotten- 
burg, feierte untor allgemoiner Zustiminung die Yer- 
diensto des Yorsitzondon, Kommorzicnrats N i e d t ,  wah
rend E. S c h r o d t e r  aus Diissoldorf dor
hUttonmanmacken Jugend oin (llas weihte. Danach 
schloB der in jedor Boziehung anregond und lehrreich 
yorlaufeno Tag. — Zu erwalinen ist noch, dali Professor 
O s k a r  S i m m e r s h a c l l  os sieli niclit hatte nehmen 
lasson, der Yęrsammlung aus Now Vork ein Be- 
grUflungstelogramm zu iibersendon.

Eisenhiitte Dusseldorf,
Z w e ig v ere in  d e s  V e r e in s  d e u tsc h e r  E ise n h iitte n le u te .

Dio „Eisenhiitte Dusseldorf-1 hatte die in Dusseldorf 
ansiissigen 3Iitglioder des „Vereins deutscher Eisen- 
buttenleute“ fiir den 18. ds. 3Its., ahends 7 Uhr, in 
die „Stfidtische Tonhalle“ eingeladen, um eine Aus- 
sprache iiber die Yeranstaltungen am Yorabend der 
demniichst stattlindenden Hauptversammlung des Haupt- 
vereins, sowie iibor 3IaBnahmen zur AuBgestaltung der 
Yoreinsbibliothek horbeizufuhren.

Der erste Gegenstand dor Tagesordnung fand 
ohne besondere Debatte dadurch Erledigung, daB die 
Yęrsammlung, die von Zm lingenicur Fr. W. Li i hr -  
m a n n  aus Diisseldorf geleitet wurdo, einstimmig das 
Programm fiir dio Z u s a m m e n  ku nf t  a m 4. De -  
z e m b e r  d. J. guthicB. Nachdem®r.=Qng.E. S c h r o d t e r  
dann die Aufgaben der „Eisenhiitte Dusseldorf" dar- 
gologt liatte, trat man in eino Besprechung iiber die 
kiinftige Organisation der Y e r e i n s b i b l i o t h e k  oin. 
Einheliig kam dabei die Ansicht zum Ausdruck, daB 
fiir Diisseldorf ein dringondes Bediirfnis vorliege, eino 
tecliniscbe Bibliothek, an der es bislang nochganzlich  
fobie, zu scliaffen, und daB hierzu eine Ausgestaltung 
der Yereinsbibliothek, der im neuen Goschaftshause 
des „Yereins deutscher EisenhUttcnloute" (in dor 
BreitenstraBo zu Dusseldorf) gegen Mitte niichsten 
Jahres der notige Raum zur Yerfiigung gestellt 
werden kann, das geeignete 3Iittel biete. Dio Yer- 
saminlung war sich abor auch ferner in der Ueber- 
zeugung einig, daB die besonderen Aufwendungen, die 
fiir die Bibliothek mit Rucksicht auf ihre ortlichen 
Aufgaben zu machen seien, nicht vom Yerein selbst 
getragen werden konnten, sondern daB hierfur die 
technischen Krciso Diisseldorfs oinzutreten hatten. 
Besonders erfreulich war es daher, daB schon ein 
fester Beitrag des Niederrheinischon Bezirksvoreins 
des Yereins deutscher Ingenieuro zu den Kosten der 
Bibliothek sicher in Aussieht gestellt werden konnte. 
Da uberdies, wie weiter in der Yęrsammlung mit- 
geteilt wurde, auch von Y ersch ie d e n e n  Dusseldorfer 
Werksleitungen tatkriiftige Hilfe zugesagt worden ist, 
so lassen die anregend Yerlaufenon Yerhandlungen 
den SehluB zu, daB die weiteren Schritte fiir den

Ausbau der Bibliothek, dio you dor Geschaftsfiihrung 
des Hauptveroins unternommen werden sollen, ent- 
sprechenden Erfolg habon werden.

Den iibrigen Teil des Abonds bonutzto Ingonieur 
Ot t o  Y o g o l  aus Diisseldorf, um don Zuhorern oinige 
interessanto und rocht beifallig aufgenommono Angaben 
iiber den E i s e n  h a n  do i  am Ausgange des 3littel- 
alters, insbesondere das Eisonamt in dor Ulmer „Gret“, 
zu vermitteln.

Verein deutscher Ingenieure.
Der Voroin hielt am 10. ds. 3Its. in Diisseldorf 

eine a u B c r o r d o n t l i c h e  H a u p t v e r s a m m  1 u n g  ab. 
Dieselbe war erforderlich geworden, weil in der letzten 
ordontlichen Hauptversammlung in "Wiesbaden eine 
Einigung iiber die Neuregelung des Yerlagoa und des 
Inseratenwesens der Yoreinszeitschrift nicht erzielt 
wurde. Dor stollvertretende Yorsitzende, Bergwerks- 
direktor T r o u t l e r ,  eroffnete dio von etwa 500 M it
gliedern besuchto Yęrsammlung und widmeto vor 
Eintritt in die Tagesordnung dem im Laufe des Jahres 
Y e rs to rb e n e n  Yorsitzenden dos Yereins, Generaldirektor 
®r.=^nB- H e l l e r  (IIanuovor), sowio den Yorstandsmit- 
gliedern Rud.  H e n n e b e r g  (Berlin) und E m m e r i c h  
\Voi Bm i i l l er  (Frankfurt a. 31.) einen warm gelialtenen 
Nachruf. Ais YorBitzendor bis zum Jahresschlusse 
wurdo dann Hr. Treutler bestiitigt uud fiir dio niichst- 
jalirige \Yalilperiode 1910 und 1911 der Direktions- 
yorsitzende des Grusonwerkes der Firma Fried. Krupp, 
A.-G., in 3Iagdeburg-Buckau, Hr. K u r t S o r g e ,  gowahlt. 
In der dann beginnenden Beratung uber dio N e u 
r e g e l u n g  d e r  Z e i t s c h r i f t Y e r h a l t n i s s e  wurde 
zunachst der Stand der Vortretung der einzelnen 
Bezirksvereino festgesetzt. Am stiirksten waren der 
Niederrlieinische B ez irk sY O re in  und der Kolnor Bezirks- 
Yorein yertreton. Nach dreistiindiger Yerhandlung 
wurde beschlossen, don Y o r l a g s v e r t r a g  mit der 
Firma Julius Springer in Berlin auf zehn Jahre zu 
e r n e u e r n .

Hauptstelle deutscher Arbeitgeber- 
verbiinde.

In der am 6. d. 31. abgehaltenen Yorstands- 
sitzung wurdo beschlossen, dio diosjahrige Y e r b a n d s -  
Y o r s a m m l u n g  ani  8. D e z e m b e r ,  nachmittags
2 Uhr, in Berlin abzuhalton. Der Yerbandsversamm- 
lung soli am gleichen Tage, Y o rm it ta g s  10 Uhr, eine 
AusschuBsitzung und am 7. Dezember, nachmittags 
5'/j Uhr, eino Yorstandssitzung vorausgehen. Neben 
den Regularien stelit auf dor Tagesordnung der Ge- 
sehaftsbericht des GeschaftsfuhrerB H. A. B u e c k ,  die 
Frago der Arbeitsnachweise, Referent H. A. B u o c k ,  
sowio oin Boricht Yon Dr. Ti i n z l c r  iibor don General- 
streik in Sehweden. Einladungen worden don 31 it- 
gliedern noch besonders zugehen. Die Geschiifts- 
fuhrung der Hauptstelle macht aber schon jetzt 
darauf aufmerksam, daB zur Teilnahme an der Yer- 
bandsYersammlung nicht nur die offiziellen Yertretor 
der einzelnen Yerbiinde, sondern alle Industriellen, 
die einem der Hauptstelle angoschlossenen A^rbaml 
nngehóren, bereehtigt sind, und bittet, you dieser Be- 
rechtigung in ausgedehntem MaBe Gobrauch zu machen.

Umschau.
Der Bundesrat und die Dampfkessel-Gesotz- 

gebung.*
Die .Koln. Ztg.“ ** scliroibt:
„Am 17. Dezember sollen die n e u e n  a l l g e 

m e i n e n  p til  i z e i  l i  c h  e n  B e s t i m m u n g e n  Uber  
d i e A n i e  g  u n g  y o u L a n d - u n d S c h i f  f  s d a m p f-

* Yergl. „Stalli und Eisen“ 1909 S. 489.
** 1909, 11. NoYember, Nr. 1190.

k e s s e l n  i m D e u t s c h e n  R e i c h  in Kraft treten. 
Aus allgemeinen Gesiclitspunkten kann es nur mit 
Gonugtuung begriiBt werdon, wenn die Bestimmungen 
dioser Art you den Einzelstaaten auf das Reich uber- 
geken, da dadurch manche Lastigkeiten im Verkohr 
zwischen den Bundesstaaten beseitigt worden. Auch 
Yollzieht sich diese Neuregelung mit Zustimmung der 
beteiligten Kreise, inabesondere der Industrie selbst, 
die in Yerbindung mit SaeliYorstandigcn aus den Dampf-
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kessel-Ueborwachungsycroinon, der technischen IIocli- 
schulen, der Matorialprufungsanstalten schon seit einer 
Reihe von Jahren an don Yorboratungen beteiligt go- 
wesen ist. Im allgomeinen ist auch Uebereinstimmung 
zwischen den Sachyerstandigen und der Reichsbeliorde 
erzielt w orden; anfiinglich vertrat man in industriellon 
Kreisen die Ansicht, dal! es unzweckmaBig sei, in ein 
dorartiges Geseta dio Matorial- und Bauyorschriften, 
die sich ais rein teclinische Malinahmen charakteri- 
sieren, aufzunehmen, weil man die Befiirchtung hegte, 
daB dadurch der weitere teclinische Fortscliritt ge- 
hemmt werde; die Industrie wilnsclite yielmehr, dal! 
ais teclinische Itegoln dio Bau- und Materialyorschrif- 
ten, die sich bisher ontsprechend den Fortschritton 
dor Praxis und Wissenschaft frei entwickelt hatten 
und ais welcho in den weitosten Kreisen dio sogenann- 
ten AYiir z b u r g e r  und H a m b u r g e r  N o r  m e n  
galten, beibehalten wDrden. Nacli Meinung dor Indu
strie bot dioser Auswog keine Schwierigkeit,. aber die 
Roichsbehorde erklarte, daB die Iloheitsrechte des 
Deutschen Reiches dies niclit zulieBon, und die Yer- 
tretor dor Industrie muBten sich, wenn nicht die reichs- 
gesetzliche Regelung scheitern oder in einor buroau- 
kratischen Bahn yerlaufen sollte, nach vielon Bo- 
muhungen damit begniigen, daB dio technischen Yor- 
schrifton nicht im Gesetz selbst, sondern diesem nur 
ais Anlagon boigefiigt wurden, dio jedorzeit ontsprechend 
den Fortschritton dor Technik geśindert werden konnten. 
Zur Ausfiihrung dieser Absicht ist in die Yorordnung 
die Bestimmung aufgonommen, daB jeder Dampfkessel 
in bezug auf Baustoff, Ausfuhrung und Ausrustung 
den anerkannten Regeln der AYissenschaft und Technik 
entsproclion muB und daB ais solche Regeln Grund- 
siitzo gelton sollen, dio entsprechend den Bediirfnissen 
der Praxis und den Ergebnissen der AYissonschaft auf 
Antrag odor nach Anhorung einor durch Yereinbarung 
der yerbiindeten Regierungen anerkannten S a c h v o r - 
s t a n d i g e n - K o m m i s s i o n  fortgebildet werden. 
Diese Kommission, die aus Yertrctern der Dampf- 
kessel-UeborwachungsTereino, der Eisenhilttenindustrie, 
des Schiffbauos, dor Dampfkesselfabriken, der Matorial- 
prufungsanstalten und der technischen Ilochsehulen in 
der Gesamtzahl yon 33 besteht, hat in inohrjahriger 
Arbeit die genannten technischen Grundsatze auf
gestellt, denen dor Bundesrat auch zugestimint hat 
bis auf die Aufnahme einor Bestimmung, durch die 
yorgesehen wordon sollte, dali dio im b a n d d a m p f -  
k e s s o l b a u  zur Yerwendung kommendon b a r  to  ren  
B l e c h e  nur unter bestimmten YorsichtsmaBregeln 
yerarbeitet worden durften und daB dio Ueberwachung 
Qber die Einhaltung diesor Yorschriften durch amtliche 
oder unparteiische Sachyerstandige zu orfolgen hatte."

„Dieser Losung lag oino Yerstiindigung zugrunde, 
die nach langen Auseinandersetzungon zustando ge- 
kommen war. Wahrend die Yertrctor der Eisen- 
huttenindustrie oimnutig, cin Teil der Dampfkessol- 
fabrikanten und dio groBere Anzahl der Yertreter der 
Dampfkessel -Ueberwacliungsvereine an dem  Stand
punkt festhielton, dali weichore Bleche, d. h. solche 
mit einer Festigkeit von 34 bis 41 kg, den zuyer- 
liissigsten und daher besten Kesselbaustoff b ilden , 
wiinschten ein Teil der Dampfkesselfabrikanton und 
einige Yertreter dor Dampfkessel-Uebenyachungsyer- 
oine auch die Zulassung harterer Bleche, d. h. solcher 
mit einer Festigkeit bis zu 51 kg. Beide Parteien 
waren sich darin einig, dafi es an praktisclier Er- 
fahrung mit solch b a r te re m , in Deutschland erzeugtem  
Materiał im L anddam pfkeS B elbau  zurzeit ganzlich fehlt. 
Fiir die hiirteren Blecho spricht die in England ge- 
sammolte Erfahrung, die aber auf dic deutschen Yer- 
haltnisso Anwondung nicht tinden kann, weil dio 
deutsche Eisenindustrie, insbesondere auch die deutsche 
FluBeisenblecherzeugung, einen anderen W eg ais ihre 
altere englische Schwesterindustrio gegangen ist. Bei 
dem Mangel an praktisclier Erfahrung mit den har-

teren Blechen halten dio Eisenhuttenleute und ihre 
Freundo die X  e r w e n d u n g  d e r h ii r t e r e n  B l e c h o  
im LanddampfkeSBelbau fiir i i u B e r s t  b e d e n k l i c h ;  
sie sind der Meinung, daB U n  f a l l e  infolge Unkennt- 
nis in dor Behandlung des hiirteren Materials u n - 
a u s b l e i b l i c h  sein werden, und wBnschen daher 
seinen AusscliluB; sie habon abor schlieBlich geglaubt, 
den Wunsclien dor anderen Partei Rechnung tragen 
und auch dio hiirteren Bleche zulassen zu miissen, 
aber nur unter dor Anwondung b O s o n d e r o r  Y o r -  
s i c h t s m a B r o g o 1 n. Zu diesem Zwecke einigto man 
sich soinorzcit in dor Sachyorstiindigen-KommiBsion 
und faBte den o i n s t i m i n i g e n  BeschluB dahin, daB 
dio hiirteren Bleche zugolasson wilrdon, dal! abor eino 
Bautiborwachung durch „ a m t l i  cl i  a n e r k a n n t e  
S a c h v e r s t i l n d i g e “ zu orfolgen habe. Es wTar 
hierbei an eine Bauiiborwachung gedacht, die durch 
die Dampfkessel-UeberwachungBYeroino zu geschohon 
hatte, wio sio im Seekesselbau durch den Lloyd schon 
lango ohne Anstiiiide gesebieht. Man glaubte, auf 
diese AYeise Erfahrungen sammeln zu k6nnon, ohne 
dio offentliche Sicherheit zu gofahrden. Trotzdem nun 
dieser BeschluB seinerzeit o i n s t i m m i g  gefaBt wurde, 
enthalt die n o u o B u n d e s r a t s  y o r o r d n u n g  diese 
Bostiinmung n i c h t ;  sie laBt yielmehr dio hiirteren 
Bleche bis 51 kg nicht nur u n  o i n g e  s c h  r ii n k t zu, 
sondom b e y o r z u g t  sie gegeniiber der weicheren 
Qualitiit noch dadurch, daB fiir sio eine um 15 v. II. 
geringere Borechnungsfestigkeit zugrunde gelegt wird.“ 

„Es ist begreiflich, daB dio Mitglieder der Saeh- 
yerstandigen-Kommission, dio ais solche yom Bundes
rat im Januar d. J. anerkannt wordon ist, liochst vcr- 
wuhdert und befromdet daruber gewesen sind, dali in 
diesem wichtigen Punkt der Bundesrat gegen ihr Gut- 
acliten Stellung genommon hat und daB der B u n d e s 
r a t  somit t o c h n i s c h e  M a B n a h m e n  trilft, die 
mit dem Gutacliten s o i n o r  e i g e n e n  S a c h v o r -  
s t a n d i g e n - K o m m i s s i o n  in direktem AY i d e r - 
s p r u c l i  stehen. Dio Sachyerstandigen - Kommission 
liat den Bundesrat um Mitteilung der technischen Be- 
grDndung gebeton, aber nur dio Antwort erhalten, 
daB seine BeschluBfassung geheim soi; sio hat in
zwisehen in ihror Zusammensetzung gewocbselt, aber 
in oiner am 30. Oktober d. J. abgehaltenen Gesamt- 
sitzung ihren fruheren BeschluB mit der Abiinderung, 
daB die „amtlich anerkannten" Sachyerstandigen durch 
„unparteiische11 ersetzt wurden, mit einer Mehrhoit 
yon 19 gegen 12 Stimmen aufrechtorhalten. Die Min- 
dorhoit erklarte, in einor solcben Ueberwachung oine 
unertragliche polizeiliche Beyormundung erblicken zu 
mussen. Durch diese BeschluBfassung ist dor Bundes
rat ernout yor die Frage gestellt, ob er g e g e n  d e n  
R a t s e h l a g  d o r  M e h r h e i t  s o i  n e r  e i g e n e n  
S a c h y o r s t a n d i g o n - K o m m i s s i o n  und g e g e n  
d i e  e i n m i i t i g e  t o c h n i s c h e  C o b  e r z e u g u n g  
d e r  G o s a m t h e i t  d e r  d e u t s c h e n  S t a  b l i n  d u -  
s t r i e ,  d e r  s i c h  d i o  D a m p f k e s s o l - U e b e r -  
w a c h u n g s y e r e i n o  u n d  d i e  g r o B t e n  G r o B -  
w a s s e r r a u m  - D a m p f k e s s e l f a b r i k e n  a a -  
s c h l i e B e n ,  n e u e  t e c h n i s c h e  B e s t i m m u n g e n  
e i n f u h r e n  w i l l ,  d i e  n a c h  A n s i c h t  d i e s e r  
K r e i s e  e i n e  g r o  Be G e f a h r  f i i r  L e b e n  u n d  
E i g e n t u i n  i m D a m p f k e a 8 e l b e t r i e b  b e d e u t e n  
u n d  d i o  d a s  g a n z e  y e r w i c k e l t e ,  y i e l e  h u n -  
d e r t o  B e s t i m m u n g e n  e n t h a l t e n  d e  G e s e t z ,  
d a s  s c h l i e B l i c h  d i o  S i c h e r h e i t  i m Ba u  u n d  
B e t r i e b  g e w i i h r e n  s o l i ,  i l l u s o r i s c h  m a c h e n .  
D a s  i s t  d o c h  e i n  f u r  u n s e r e  I n d u s t r i e  u n -  
h a l t b a r e r  Z u s t a n d . "

Eisen kristalle.
F. C o r n u  yeroffentlichte im yorigen Jahre im 

„Centralblatt far Mineralogie, Geologie und Paleonto
logie"* die Abbildung und Beschreibung yon Gitter-

* Jahrgang 1908 S. 545 bis 546.
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kristallen aus Rohoisen, das einem Iluttonwerk dor 
;,Oesterr. Berg- und Hiittenworks-Gesellschaft" in 
Teachen entatammto. Dio einzelnen Gitterkristalle 
(Abbildung 1), die bis 3 mm GroBe erreichten, bildon 
zusammen oin Haufwerk, das infolge oberfliichlicher 
Bildung yon Eisenoxyduloxyd Schwarz gefiirbt ist. 
Einzeln unter dem Mikroskop botrachtet, erwiesen 
sie sich aus sehr stark yerzerrten, naeh den drei

Abbildung 1.
Zelclinung der (iitierkristftllfi naeh Cornu. 190S.

Hauptachsen des Oktaeders parallel aneinander ge- 
riickten oktaedrischen Subindiyiduen zusammengesetzt, 
von denen unter recliten Winkoln wieder Nebenaste 
ausgehen. Die Yerzerrung der Subindiyiduen ver- 
lauft stets parallol den Seitenkanten des Oktaeders; 
die einzelnen Oktaederflachen sind stark zugerundet 
und sehon wie angeschmolzen aus. Kristalle (I) und 
Grundmasse (II) hatten folgendo Zusam m ensetzung:

i II
E i s e n ................................. 95,32 95,91
S i l iz iu m ............................ 0,22 0,19
P h o s p h o r .......................  0,16 0,24
S c h w e fe l............................  — 0,30
K upfer................................  — 0,10
M a n g a n ............................ 1,24 1,46
Gesamt-Kohlenstoff . . 1,80 1,80
S a u e r s to ff .......................  1,26 —

Aehnliclie Gitterkristallo von R o h e i s e n  aind 
Bchon friiher beschrieben worden. C o r n u  erwiihnt 
solche aus Gleiwitz, yon Noggerath beschrieben, und 
aus Teschen, yon Haidinger beschrieben. Der gleich- 
falls von Cornu erwahnte, yon Tschernoff besprochene 
grofie Eisenkristall, yon dem auch „Stahl und Eisen" 
s. Z. eine Abbildung gebracht hat,* stammt indessen 
nicht, wie Cornu meint, 
aus Roheisen, sondern 
aus einem etwa 100 t 
schworen Martinstahl- 
block, was ich beson- 
ders betonen mochte.
Die alteste, mir augen- 
blicklicli erinnerliche 
Abbildung yon Eisen- 
kristallen findet sich 
in dem sclionen Werk 
von G r i g n o n :  „Me- 
moires de Physiąue sur 
l’art de fabriquer le 
fer“, Paris 1775, auf 
Tafel XIII. In Abbil
dung 2 gebe ich eine 
photographische Nacli-

bildung der alton Zeichnung. In dem betreffonden Ab
schnitt, der betitelt ist: „Mćmoiro sur des crystallisa- 
tions mótalliąues, pyriteusos et yitreuses artificielles, 
formees par le moyen du feu“, findet sich eino genaue 
Beschreibung* der erwiilinten Kristalle, wahrend der 
Yerfasser in einem friihoren Kapitel die Kristalli- 
sation des Eisens im aligemeinen behandelt hat. *♦ 
Heute hat das einst sehr geschatzte und auch Bclion 
ausgestattete Grignonsche W erk filr den Hiittenmann 
natiirlich uur noch historisches Interesso.

Otto Vogel.

SchlesiachoEison-nnd Stalil-Berufsgenossenscliaft.
Unter dem Vorsitze dos Generaldirektors Justiz- 

rats B i t t a  aua Neudeck O.-S. wurdo am 15. ds. Mts. 
im Breslauer Konzertliauso dio diesjahrige ordentliclio 
GenoBsenschaftsyersammlung abgelialten. Unter an- 
derem nahm die Yersammlung zu dem E n t w u r f  der  
R e i c h s  - Y e r s i c h e r u n g s o r d n u n g  Stollung und 
sprach die Erwartung aus, dafi die auf den Berufs- 
gonossenschaftstagen am 26. Mai und 19. Oktober 
d. Js. gefaEten Resolutionen bei der Uniarbeitung des 
Entwurfes der Roichs-Yersicherungaordnung beruck- 
sichtigt werden; inabesondere dafi im Sinne der von 
der yorjahrigen Genoasenachaftsyersammlung gefaBten 
ReBolution dio bewahrto Selbstyerwaltung dor Berufs- 
gonossenschafton in keiner W eiso beselirankt werde. 
Mit Entschiedenheit aprach sich die Versammlung 
namentlich gegen die Einrichtung der geplanten neuen 
Yersicherungsamter aus, welche die Yerwaitung erlieb- 
licli yerlangsamen, erschworen und verteuern wurden. 
Sollten solche Aemter trotzdem im Interesse der au- 
deren Zweigo der Arbeiteryersicherung fur notwendig 
erachtet werden, bo miiBto ihr W irkungskrois boi der 
Unfallyersicherung auf die jetzige Tatigkeit und Zu- 
standigkeit derunterenVerwaltung8behordonbeschrankt 
werden.

Ferner wurde dor Veraammlung der Inhalt des 
Jj 6 des Geaetzes yom 15. Juli d. Ja., betreffend Aende
rung im Finanzwosen, bekannt gegeben. Danach sind 
die Unfallentschadigungen nicht mehr wie bisher 
yorschuBweise durch die Post zu zahlen, sondern die 
Berufsgenossenschaften haben der Post die erforder
lichen Mittel in GeBtalt eines Betriebsfonds zur Yer- 
fiigung zu stellon. Da das Reichs-Yersicherungsamt 
in entgegenkommondor W eise gestattet hat, zu diesem 
Zwecko don Reseryefonds in Ansprueh zu nohmen, 
wird sich die Um lage fiir das Jahr 1909 voraussicht- 
lich nur um etwa 7 °/o hoher stellen, ais sie sonat 
betragen haben wurde.

W eiter machto dor Yorsitzendo von dom gegen- 
wartigen Stande des H a f t p f l i c h t y o r b a n d e s  der

* a. a. O. S. 476 bis 479.
** Seite 56 u. ff.

* Jahrg. 1899 S.300. Abbildung 2. Zeichuung der Gitterkristalle naeh CJrlfjnon. 1776.
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d e u t s e h e n  E i s e n -  un d  S t a h l - I n d  u s t r i e  Jlit- 
toilung.* Danach betrug am 1. Oktober 1909 die Ge- 
samtzabl dor Mitglieder des Yerbandes 1755 (i. Yor
jahro 1547), die yorsioherto Lohnsummo rund 544 Mili. 
(507 Mili.) J t  und dio Zahl der in den Betrieben 
der Mitglieder boaehiiftigton Personen rund 423 000 
(335 000). Bei dor nur eine Sektion des Ilaftpfliclit- 
yorbandes bildenden gesamten Schlesiseben Eisen- und 
Stahl - Berufsgenossenschaft waron Ende 1908 rund 
117 000 Personon mit oiner Lohnaumme yon rund
113 Mili. Jt yersiehert.

* Ygl.auch ,Stahl u.Eiaen" 1909S .807,1335u. 1837.

Ausstollung yon SchweiB- und Loteiurlchtungen 
iu Karlsruhe.

Das Grofih. bndische Landosgowerbeamt beab- 
sichtigt, am 28. d. JI. in der Landeagewerbohalle zu 
Karlaruho oino Sonderauastollung zu eroffnon, die das 
ganze Gebiet dea ScliweiBens. (insbesondere auch der 
autogonon SchweiBung) und dos Lotena darstcllen und 
dabei namontlich die einschlagigen Einrichtungen im 
Betriebe yorfilhron soli. Da man der Ausstellung in 
Fachkreisen groliea Interesso entgogenbringt, so ver- 
spricht die Yoranstaltung recht intoressant und lehr- 
reich zu worden.

Biicherschau.
B a z a l i ,  M., Ingenieur: Zahlenbeispiele zur

statischen Berechnung von Eisenbetonkonstruk- 
tionen. Glauchau 1908, Arno Peschke. 5 J L  

Das Buch enthalt Angaben iiber dio Eigenschaften 
des Eisenbotonbauea, seine Bostandteile, ihro Yer- 
arbeitung usw., ferner Keohnungsboispiele filr dio ein- 
fachsten BelastungBfalle im llochbau mit Dimensionie- 
rung yon Eisenbetonąuerschnitten, wie Bie sich auch 
in Taschenbiicbern und ahnlichen Handbuchern bereits 
finden. Ea folgen dann eine groBere Zahl yollstiindig 
durehgorechneter Zahlenbeispiele fiir einfache, in der 
P rasis vorkommende Fiille. Ein erlieblichea Bediirfnis 
fiir ihre Yeroffentlichung diirfte kaum yorliegen, da 
jeder, der Theorie und Prasis einigermaBen beherrscht, 
imstande sein wird, die angegebenen Beispiele selb- 
standig zu rechnen. Und wor daa nicht kann, aoll 
dio Hiindo davon lassen. Solche Anleitungen ver- 
fiibren leicht Leute ohno geniigende Yorbildung zu 
verstiindni8loser Anwendung des Gelesenen, und es 
wird dann das Gegenteil von dem erzielt, was der 
Yerfasser anstreht. S ip l.^ ttg . I'ischmann.
D e  Im e r ,  A ., Ingenieur des Mines: L a Darie 

du travail dans les Mines de houille des pat/s 
Urangers. Bruxelles 1908,  Misch&TIsron. 4Fr.  

L e e  n e r ,  Ge  o r g e s  d e ,  Professeur i! l’Uni- 
versite de Bruxelles: Et.ude sur le marciu' 
cliarbonnier belge. Bruxelles 1908, Miscli 
& Thron. 10 Fr.

D e n o ii 1. L . , Ingenieur principal des Mines, 
Professeur d’Exploitation des Mines a l ’Uni- 
yersite de L ieg e: Les Moycns de production 
et l' Effet utile de l’ouvrier dans des llouilleres 
belges. Bruxelles 1909, Misch& Thron. 7,50 Pr. 

Bekanntlich hat dio belgiacbe Kammer yor einiger 
Zeit unter Zustimmung der Regierung beschlossen, 
daB dio Arbeitszeit auf allen belgischen Bergwerken 
innerhalb einer Uebergangsfrist auf neun Stunden 
herabgesetzt werdon soli. Diesem BeachluBse aind 
langwierige parlamentarische Yerhandlungen yoraus- 
gegangen; u. a. hatte man einen besonderon AusschuB 
zu dem Zwecko eingesetzt, die Yerhaltnisse, die bei 
einer Yerkiirzung der taglichen Arbeitszeit in den 
Gruben mitsprechen, eingehend zu studieren. Einen 
wichtigen Teil dos Jlaterials, das der AusschuB ge- 
aammelt hat, bilden die yorliegenden Berichte. — Der 
ersto yon ihnen bosehaftigt sich mit den geaetzlichen 
Bestimmungen iiber die Arbeitszeit in don Bergwerken 
Deutschlands, Oesterreichs, der Niederlatide, Frank- 
reichs und der Yereinigten Staaten sowie den Yor- 
Bcblflgen, die man in GroBbritannien zur geaetzlichen 
Regelung der Frage gemacht hat, insbeaondere dem 
Gesetzentwurfe der Regierung yom 1. August 1907.
— Die zweite Scbrift behandelt in sehr ausfiihrlicher

W eise unter Beigabe zahlreicher Kartenskizzen und 
Schaubilder don belgischen Kohlenmarkt; man findet 
hier in systomatischcr Verarbeitung genaue und um- 
fassende Angaben uber die Bedeutung dor belgischen 
Kohlenindustrio im Rahmeu der gesamten Voikswirt- 
schaft des Landes, iiber den Wettbeworb der belgi- 
achen mit den fremden Kohlen, iiber die Organisation 
der belgischen und auslandischen Kohlensyndikate, 
den Kohlenyerkehr, das Arerhaltnis der Yerbraucher 
zur Kohlenindustrio und die Transportbedingungon. 
Der SchluB dos BerichteB ergeht sich in Betrachtungen 
iiber die Folgen, die aua einor Yerkiirzung der Ar- 
boitszeit in don Bergwerken entatehen konnten. — Die 
dritte Schrift ist mehr technischer Art; sie  erortert 
zumichat die Bedingungen, unter denen sich dio Ge
winnung der Kohlen in Belgien yollzieht, bespricht 
die Arbeitsleistung des einzelnen Arbeitors, die Ge- 
stehungskoston und die Mittel, die Forderleistung zu 
heben, erortert, allerdings yon anderen Gesichtspunkten 
aus ais der zweite Bericht, den EinfluB, den die Yer- 
kilrzung der Arbeitadauer auf dio Gesamt-Kohlen- 
gewinnung des Landea auszuiiben yermag, und be- 
schaftigt sich schlieBlich noch mit der Frage, wo
durch man diesem Einflusse begegnen konne. Dem 
Berichto sind Karten der in den belgischen Kohlen- 
becken yorhandenen Schachtanlagen mit Angaben 
iiber dereń Tiefe beigefugt.

H e y n ,  Prof. E ., und Prof. 0 . B a u e r  am Konigl. 
Materialprttfungsamf. (GroB-Lichterfelde) der 
Kgl. Teclmischen Hochschule zu B erlin: Me- 
tallographie. Kurze gemeinfafiliche Darstellung 
der Lehre von den Metallen und ihren Le- 
gierungen, unter besonderer Beriicksichtigung 
der Metallmikroskopie. I. Allgemeiner Teil. 
Mit 45 Abbildungen im Text und fiinf Licht- 
bildern auf drei Tafeln. — II. Spezieller Teil. 
Mit 49 Abbildungen im Text und 37 Licht- 
bildern auf 19 Tafeln. (Sainmlung Goschen. 
432. und 433. Bilndcben.) Leipzig 1^09, G. J. 
Goschen’sche Verlagshandlung. Geb. je 0 ,80 J i .

Die Sammlung Goachen iat mit diesem kleinen 
W erke um zwei wertvolle Bandchen bereichert wor
den, und die Yerlagshandlung konnte keinen gluck- 
licheren Griff tun, ais dieses Thema yon obigen Yer- 
faasern bearbeiten zu lassen. Die klare Darstellung 
und die zahlreichen Literaturangoben ermSglichen es 
besonders auch dem Anfarger, einon Einblick zu tun 
in das interessante Gebiet der Jletallographie. Da- 
neben ist einfi Reihe w oblgeltngener Lichtbilder, die 
der Sammlung des Kgl. Jlaterialprilfungsamtea GroB- 
Lichterfelde entatammen, geeighet, daa Yerstandnia fiir 
die Zwecke und Ziele der Jletallographie zu erhohen. 
Es ist zu wunschen, daB dieso Bandchen Gemeingut 
aller werden, die sieb taglich mit den Metallen und
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dereń Legierungen beschiiftigen, zumal da der bekannte 
niedrige Preis der Bando dio Anachaffung oinom 
joden ormoglicht. K inder.

Fornor aind dor Redaktion zugogangen: 
I l a na o n ,  F r i e d r i c h ,  Flugm aschinen-K onatrukteur: 

Aeroplane. Aua der Praxia fiir dio Praxia. Mit

12 Abbildungen und 2 Tafeln. Roatock i. M. 1909,
C. J. E. Yolckmann Nachfolger (E. Wotto). 1 Jt.

Ro i a h a i i o r ,  H e r m a n n :  Die Alpen. (Aua Natur
und Geitit08vrelt. Sammlung wissenschaftlich-gemein- 
yoratandlicher Darstellungen. 270. Bandchen.) Mit 
26 Bildorn und Figuren im Toxt und 2 Alpenkarten. 
Leipzig 1909, B. G. Teubner. Geb. 1,25 Ji.

Wirtschaftliche Rundschau.
Tom Rolieisenninrkto. — Uobor daa o n g l i s c l i o  

Rolieisongoschaft wird uns untorm 20. d. M. aus 
Middleabrough wio folgt berichtot: Auf dom Roheiaen- 
markto beaaertcn aich hieaigo Warrants Nr. 3 um faat 
6 d und achlioBen zu sh 51/4 d bia sh 51/4'/« d f. d. ton 
Kaaaa. In Waro ab W erk ist dor Umsatz sohr gering 
boi feBtor Stimmung und anhalteiul gutor Meinung fiir 
daa nachsto Jahr. Fiir aofortigo Lioferung wird GieBerei- 
eisen Nr. 1 zu sh 5 4 /—, Nr. 3 zu sh 51/6 d, Ilamatit 
in gloichon Mengen Nr. 1, 2 und 3 zu ah 60 /— f. d. ton 
netto Kaaae ab Werk notiert. Fiir das erste Ilalbjahr 
1910 wurdo Nr. 3 mit ah 52 /— f. d. ton bezahlt. Ver- 
schifft wurden ungefiihr 52 000 tons in diesem Monat. 
I ii den Warrantalagern bofindon aich hier jetzt 351 076 
tons, darunter 321 688 tona Nr. 3.

Stahlwerks - Vorbnnd, Aktiengesellscliaft 7.u 
Diisseldorf. — Zwischen dor preufiischon S t a a t s -
o i a e nb  a h n - Y o r  w a l t  u n g  und dem Yerbando ist fiir 
dio beiden nachsten Etatsjahro ein neucr zweijahrigor 
Y o r t r a g *  iiber die Lieforung yon Schienon, eiaernen 
Schwellen und gowiaaen Kleineisensorten geschloason 
worden. Der Grundpreis fflr Schienen wurde dabei 
auf 116 J<i und fiir oiserne Schwellen auf 107 Jl f. d. ton 
featgosetzt. Dio Kleineisenpreiae wurdon gleichfalla 
entspreehend ermiiBigt.

Saarkohlenpreiso. — Die Konigliche Borgwerks- 
direktion Saarbrucken hat die neue, fur daa erato 
Ilalbjahr 1910 gnltige Proialiate fiir den deutschen 
Eisenbahnabsatz herausgogoben. Danach ist eino 
Aenderung in den Proiaen gegen daa laufcude Halb- 
jahr nicht oingetreton.

Preiskonrention der Grobbleclnvalzwerke. — 
Die kurzlich, zunachst bis Ende ds. Ja., abgoschlosseno 
Yereinigung der Grobblechwalzwerko** legt diesen die 
gegenaeitigo YorpHichtung auf, yorlaufig nur Vorkiiufo 
mit Spozifikationsfriat bis Ende dea ersten Yierteljahrea 
1910 yorzunehmon, und zwar nicht unter einem Mindest- 
grundproiso von 110 Jl f. d. t fDr gewohnliche Grob- 
bleche und 120 J l  lur Kesaelbloehe. Ueber den go- 
nannten Zeitraum hinaus darf nicht verkauft werden. 
Wio bei der Staboisenkonvention, f  liat daa Eisen- und 
Stahlwerk Iloesch aich der Yereinigung nicht ange- 
achloasen.

Obersclileslschor StahlforniguBrerband. — Wio
wir der „Ilheiu.-Woatf. Ztg.** entnohmen, wurde der 
Yerband, dem allo achloaischcn StahlformguBworko 
bia auf Nousalz angehoren, bis zum 1. Oktober 1910 
y o r l a n g o r t .  Yom 15. Novomber 1909 ab wurden 
dio Preise fur einzelne Artikel um 71/* °/» ermiiBigt. 
Der Beschiiftigungagrad wird in der Mitteilung ais 
gut bczeichnet.

Vereln deutscher TempergieBereien. — Der 
Yorein beschloB, in Anbetracht der schon seit langerer 
Zeit so uberaus niedrigen, yielfach yerlustbringonden 
Preise und untor Berucksichtigung der wieder leb- 
liafteron Boachaftigung eino P r e i s e r l i d h u n g  von
2 Jl fiir 100 kg vorzunelimen.

Yerein deutscher Werkzeugmnschinenfabriken 
in Diisseldorf. — In einer ani 20. d. Mts. zu 
Frankfurt a. M. abgohaltenon AusschuBsitzung des 
Yereins fand bei dem Oblichen Meinungaaustauach

* Yergl. „Stahl und Eisen** 1907 S. 1441.
** Yergl. „Stahl und Eisen11 1909 S. 1796.
f  Yergl. „Stahl und Eiaen11 1909 S. 1583.

iibor die G o s c h i i f t s l a g o  allgemoin die Ansicht Aus
druck, daB der Grad der Boachaftigung sehr yiel zu 
wilnachon iibrig .laaao und von oinom Aufachwung 
des Geschiiftes in Deutsehland, yon dem in den Handels- 
nachrichten dor Prcsse yiel die Kodo sei, sehr wenig 
empfunden werde. Wenn auch in don letzten Monaten 
yom In- und Auslande Anfragen nach Workzeug- 
maschinen in groBerer Zabl eingelaufen waren, ao 
habo sich doch nur ein sehr kleiner Teil daron zu 
Auftriigon vordiclitet. Bedarf an Werkzeugmaachinen 
sei yorhanden, ihn zu decken konnten sich abor die 
Yerbraucher boi dor noch nicht gonugond klaren Aus- 
aicht auf oino durchgreifende Belebung des Geschaftes 
achwor ontschliefien. Immorhin soi aber zu orwarton, 
daB infolge der allgemoin yertrauensyolleren Stimmung 
im Goschiiftsloben auch die Kaufluat fiir Workzeug- 
maschinen deninachat stilrker werde. Die zu erziolen- 
don Preise wurden allgemein ais unzulanglich be- 
zeichnet. Fornor wurde darauf aufmerksam gemacht, 
daB auch stantlicho Betriebo noch yielfach dem heu- 
tigen Stando dor Technik nicht mohr entsprochonde 
inaschinollo Einrichtungen onthielton und aua allge- 
meinen Grunden dio Pflieht hatten, bei der heuto so 
schwierigen Lago der deutschen Industrie Maschinen 
neuester Bauart und groBerer Leistungsfahigkeit ein- 
zureihen. Die Arboitslohno dor Werkzeugmaschincn- 
fabriken aoien im allgomeinen dieselben goblieben und 
auch dio Zalil der Arbeiter nicht wesentlich yerilndort, 
da yerminderte Arboitszoit eine Entlaasung tiichtigor 
Arbeitakrafto yielfach weniger notig gemacht habe. 
Dagegon aeien die Unkosten immer groBer goworden 
und infolge diesor Erhohung dor Gestehungskoston 
gestalto aich auch der Abaatz nach dem Auslande 
immer schwierigor.

Allgeineine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin.
— W ie dom Berichto dea Yorstandoa zu entnehmen 
ist, erwies sich dio Elektrizitiitsindustrio gegeniibor 
der jungsten, yon Amerika ausgegangenon wirtachaft- 
lichen Kriaia ais yerhaltniamaBig widerstandsfahig. 
Trotzdem bogrilBt sio das in don letzten Monaten zu 
beobachtendo W iedererwaclien dos Untornehmungs- 
goistea mit lobhaftor Befriedigung, weil sie daraua 
dio Erwartung lohnender Beschaftigung entnimmt. 
Dio Gesellschaft selbat hatte, wio dor Bericht weiter 
auafuhrt, wiihrend dor kritisehen Zoit des Geldmarktes 
unter Mangel an fliiasigcn Mitteln nicht zu leidon und 
erklart diesen Umstand in der llauptsaoho aus den 
niedrigen Proison der Metalle und sonstigen Rohatolfo, 
dereń sie benotigt. Das Unteruelimen erzielte im Be
richtsjahre oinen Warenumaatz, wie er in gleichom  
Umfango biaher noch nicht zu yerzoichnon war, eine 
Tataache, die namentlich deshalb ais beaehtenswert 
horyorgehobon wird, weil die Yerkaufsproise gedriickt 
waren. Das Gesamtergobnis war rocht befriedigend. 
Der Rohorlos belauft sich bei 331 211,93 Gewinn- 
yortrag und 18 672 060,86 J l Geschiiftsgewinn auf
19 003 272,79 J i. Vou diesem Betrago sind die Iland- 
lungsunkoaten mit 509 870,87 die Stouern mit
1 640 261,03 „K und dio Abschreibungen mit 468 569,04 Jl 
zu kilrzen. Somit yerbloibt ein Reinertrag von 
16 384 571,85 .4;, dor wie folgt yorwendot werdon 
soli: 450 000 .Jl ais Tantieme far den Aufsiclitsrat, 
1267 255,53 Jl zur Ueborwoisung an die Rilcklage, 
650 000 zu Yergiitungen an Beamte und fur Wohl- 
fahrtseinrichtungen, woitoro 650 000 Jl ala Zuwendung
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un den Pensionsfonda und 13 000 000 ..* (13 o/o gegon 
12 o/0 i. V.) ala Difidendc, ao daB nocli 307 316,32 Ji  
auf nouo Rechnung yorzutragen bleiben. — Daa Unter
nehmen boschaftigto am 1. Juli d. J. in Boinen aamt- 
lichcn Betrieben 33 056 (i. V. 32 035) Angestellte. Ent- 
aprecliend der Ycrmehrung dos 1’eraonala orwieaen 
aicli in allen Werken der Goaollachaft Erweiterungcn 
ais notwondig. Dio Erzeugung der Maschinonfabrik 
boliof sich auf 47 351 (47 726) Maschinen und Trans- 
formatoren mit oiner Lciatung yon 912 374 (993 842) Kw 
und 1 239 639 (1350 327) 1JS. Auftriige auf groBe 
Maachinon liofen weniger zalilreich ein, doch wurde 
der Auafall durch don yormohrten Bedarf an kleineren 
und mittleren MaBchinen aiiBgeglicbon. Dynamos und 
Motoren yon sehr bctrachtlichen Abmoaaungen und 
Loistungon waren u. a. fiir Eloktroatahl- und Walz- 
werksanlagen auszufUkron. Die Turbinenfabrik war 
voll beacliiiftigt und erliielt neuo Auftriige in bofriedi- 
gondem Umfange. Nou aufgenommen wurdo der Bau 
yon Turbinengoblusen. Dio Apparatofabrik yermoclito 
ebenao wio die Automobilfabrik, die im iibrigen jedoch  
unter der Ungunst dor YerhiiltniBSo zu loiden hatto, den 
Wert ihrca Umaatzea auf dor alton IIolio zu halten. Dea- 
gloichon bofriodigte dio Beachiiftigung doa Kabolwerkea, 
boBonderB in den lotzton Monaten; das Work vor- 
arboitote 19 573 t Kupfer, d. h. nur 600 t weniger ala 
in der Zeit stiirkator Erzeugung seit aoinem Bostohon. 
FQr dio Horatollung von Licht- und Kraftanlagen 
machte sich daa Danioderliegon der heimischen Eison- 
industrio insofern fiihlbnr, ala weniger GroBdynamoa 
und Motoren bestollt wurden; trotzdem erreichte der 
Bedarf der Hdttonwerko eine nennenawerto H5ho, 
woil dio fuhrenden Werke bestrobt bloiben, ibrcK raft- 
erzougungaatellon zuaammenzufaasen und die Koaten 
der Energio durch Yerwendung groBer, yorteilhaft 
arbeitender Einheiten herabzudrucken. Dabei werden 
GroBdampfturbinen vor don Gasmotorcn immer mehr 
boYorzugt. Woitor iat hier zu erwahnen, daB das 
Unternehmon bislang 200 WalzenstraBen mit mehr 
ala oinor yiertel Million PS fiir elektrischen Antrieb 
horgorichtet hat. Aub don aonstigen Angaben dea 
umfangreichon Berichtcs heben wir noch horvor, daB 
dio Geaellachaft im abgolaufenen Betriebajahro neben 
den Bauten fur dio Berliner Elektrizitats-Worko Zon- 
tralen und Erweiterungen mit oiner Geaamtleiatung 
von 161 415 (i. Y. 153 450) PS horzustollen hatte und 
dabei 1384 km Kabol und Lcitungen yerlegte; auBor- 
dom liiBt der Bericht erkennen, daB dor Bau elek- 
trischor Bahnen und das Ergebnis der Balmbetriebe 
sich im allgemeinon bofriedigend gcstalteto.

U u teh ofln un gsh iiU o, A ktiouyoroln  fiir  Borg- 
bau uud H iittenbetriob  zu O borhausea 2 (U hoin- 
la u d ). — Das abgelaufeno Geachaftsjahr weist nacb 
dom Borichte des Voratandes ein befriedigendeB Er
gebnis auf. Es gelang dem Unternehmon, die Selbst- 
kosten in faat allen Betriebsabteilungen durch Yer- 
besBerung und Erweiterung der W orksanlagen zu 
yerringern und dadurch die Mindereinnahmen, dio 
durch den Riickgang der YerkaufspreiBO entatanden, 
zum groBen Teil wieder auszugloichen. Y ergleiiht 
man dio letzten beidon Betriebsjabre miteinander, ao 
ergibt Bich, daB fiir 1908/09 an Kohlen 2,09 o/o mehr 
gefordort und an Roheisen 6,05 °/o mehr erzeugt 
wurden, daB dagegen die Gewinnung yon Eiaenerzen um
0,12 °/o, yon Kalksteinen um 14,91 0/0 und von Dolomit 
um 2,66 o/o zuruckging, wahrend zugleich auch an 
W ałzwerkserzeugnissen 6,32 “/o und an Erzeugnissen 
dor Abteilung Sterkrade 13,05°/o weniger hergestellt 
wurden. Der Bericbt geht dann woitor auf die Ent
wicklung der Lage des Eisenmarktes im Geschafts
jahre 1908/09 naher ein, doch glauben wir auf eine 
W iedergabe dioaer Auafilhrungen yerzichten zu konnen, 
da der Gegenstand unseren Lesern hinreiebend bekannt 
sein diirfte. — Ueber die einzelnen Betriebaabteilungen 
ontnehmen wir dem Berichte folgendos: Die S t e i n -

k o h l o n f o r d o r u n g  Bamtlicher Schiichte dos Stein- 
kohlenbergwerks Oberhausen bolief sich auf 2 813 643 
(i. V. 2 753 532) t, diejenige der Zeche Ludwig auf 
196943 (195480) t, im ganzen also auf 3010586  
(2 949 012) t. Dor E i s e n s t e i n b e r g b a u  lieforte 
aus den eigenen und den in Gemeinschaft mit andoren 
Werken betriebenen Gruben 408 421 (394 641) t Minottc 
und 16 340 (30 621) l Raaonerz. Auf Grubo Ka r l  Lu e g  
wurdo die orwoitorte elektriache Zentrale sowie die 
nouo Schaltanlago dom Betrieb ubergeben. Der Betrieb 
der K a l k a t e i u -  u n d  D o t o m i t b r i i c h e  ergab 
91 435 (107 455) t Kalkstein und 18 630 (19 140) t 
Dolomit. Auf der E i B e n h u t t e  O b e r h a u s e n  I, 
dio in ihren Betrieben durchachnittlich 2535 (2690) 
Arbeiter und Boamte beschaftigte, standen yon den 
yorhandenen 9 Hochofen durchachnittlich 7,95 Oefen 
im Peuor. Die G esam t- Roheisenerzeugung betrug 
509 690 (480 607) t. Yerschmolzen wurden 1 124887 
(1 060 422) t Erzo und 96 890 (107 534) t Kalkateino. 
Von den yorhandenen Kokaofen waron durchachnitt
lich 368 Oefen im Betriebo; sio yorkokten 400 538 
(399 540) t gowascheno Kohlen aus den eigenen Zechen 
doa Yoreina. Im Borichtajabre wurde mit dem Umbau 
der Ilochofon fortgefabren; Ofen Nr. 5 wurde um- 
gebaut, neu zugOBtellt und mit Schragaufzug yeraehen. 
Die neue Hochofonanlago E i B e n  h i i t t e  O b e r 
h a u s e n  II, die zwoi Oefen mit einer taglichen 
Loistung yon je  etwa 400 t umfaBt, wurdo fertig- 
gestellt und zu Anfang Oktober d. J. in Betrieb ge
nommen. Vom W a Iz w e r k  O b e r h a u s e n  wurden 
bei einer Gesamtzahl yon 1403 (1492) Arbeitern und 
Beamten 173 021 (172 571) t fertiger Walzware orzougt. 
AuBordom wurdon auf dom W a l z w e r k  N e u - O b e r -  
h a u a e n  weitero 2228 118 (250 3 06) t fertige Walzwaro 
und 211 537 (208 427) t nach dom W alzwerko Ober
hausen geliefortea Halbzeusr hergeatellt. Die Gesamt- 
Rohstahlerzeuirung in Neu-Oberhauaen, berechnet nach 
den Einsatzziffern des StablworkayerbandoB, betrug 
500 501 (521 867) t, daruntor 354 929 (376 603) t Thomaa- 
und 145572 (145264) t Martinstahl. Wal/.- und Stahl
werk Neu-OborhauBen beacbiiftigto durchachnittlich 
2360 (2542) Arbeiter und Beamto. Dio umfangreichen 
Neu- und Umbauton im Thomas-Stalilwerk wurden zu 
Endo gefiihrt. Am 23. Marz 1909 konnte in dor neuen 
Mischeranlage der erste, 900 t Roheisen fassende 
Mischer und zu derselben Zeit auch dio neue Geblase
maschine dea Stahlwerka in Botrieb genommen worden. 
You dor Abteilung H a m m e r  un d  N e u - E a a e n  
wurden im Borichtsjahre 10085 (11390) t fouorfeste 
Stoine hergestellt. An Ziegelateinen wurden insgesamt 
16 804 777 (2t: 286 859) Stiick angefortigt. Die A b -  
t o i l u n g  S t e r k r a d o  yerroebnete an fertiger Arbeit 
(Maschinen, Eisen- und MetallguBwaren, Śchmiede- 
stilcken, StahlguB, Kesseln und Brilckenbaumaterial) 
67 006 (77 062) t; sie beschaftigte durchachnittlich 
3239 (3358) Arboitor und Beamto und auBerdem auf 
den auawartigon Baustellen noch 653 (618) fremde 
Leute. Der Geaamt-Gatorumechlag (Eingang und 
Auagang) im R h e i n h a f e n  W a l s u m  stieg yon
1 341093 t im Jahro 1907/08 auf 1557 115 t im Be- 
richtsjahre, d. h. also um 16,11 °/o. — Die Einnahme 
fiir yerkaufte Erzeugnisse betrug 77 018 531,52 
(90925 388,81) J t. Am 30. Juni 1909 beschaftigte der 
Veroin insgesamt 22 304 Arbeiter und Beamto gegen  
22 i9 7 am Schlusae des yorigen G eBchaftsjahres; auBer- 
dom standen auawarta noch 800 (693) fremde Arbeiter in 
B einen  Dienaton. An Lohnen und Gehaltern wurden 
33 155992,28 (34372 839,58) J(. bezahlt. Fiir Steuern 
wurden insgesamt 1474 480,40 J i  und fiir Wohl- 
fahrtBzwecke zusammon 2 386 738,35 Jt, insgesamt 
also 3861218,75 (3 379 741,81) yerausgabt, ein 
Betrag, der 16,08 °/« des Aktionkapitals entspricht.
— Die Anlagewerte nahmen im Borichtsjahre um
14 78:1 892,96 J l  zu und standen nach Yornahme von
5 103 382,96 M  Abschreibungen am Schlusse desselben
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mit 67 700001 J(, zu Buche. Dio Gowinn- und Yorlust- 
Tcelinung ergibt boi 15 259 139,58 -M BetriebBubcrschuli 
nacb Abzug der aligemeinen Unkosten, der Anloihe- 
zinsen und der Abschreibuneen einen Reinerlos von 
6725353)43 J ( , dor sich durcli den Yortrag aus dem 
Vorjaliro auf 6 938 737,70 ^  erhólit. Der AufBichts- 
rat schlagt yor, von diesem Betrage 4 800 000 J< ais 
Diyidendo (20°/° w 'e Vorjahro) zu yerteilen, je 
1000 000 ^  der Riieklage und oiner Jubiliiumsstiftmig 
ans AnlaB dea lOOjiihrigen Bestohens des Untor- 
nehmons (am 5. April 1910), sowio 50000 J i einem  
nou zu bildonden Pensionskassenhilfsfonds zu uber
weisen, dio yerbleibenden 88 737,70 J t  auf neue Rech- 
nung vorzutragon.

Hagener Gulistahlworke, Hagcn. — Das lotzte 
Gesehaftsjahr yorlicf nacli dem Boriehto des Yor
standes nicht giinstig. Siimtlicho Betriebe waren 
wahrend des ganzen Jahres schwach beschiiftigt. In- 
folgedessen stiogen auch die Gestehungskosten, nament
lich in der StalilgieBerei und dem Walzwerke, noch 
weiter. Dio Erzeugung betrug 4356 (i. V. 5577) t, dor 
"Wert dor in Reelinung gcstolltcn Waren 1298 120,54 
(i. Y. 1 669 309,83) Ji. Der Betriebsgewinn sank von 
222 508,25 im Jalire 1907/08 a u f' 154 810,43 im 
Borichtsjahro. Nacli Yorrechniing der aligemeinen  
Unkosten, Steuern usw. in llohe yon 140 414,35 Jl 
und der Abschreibungen im Betrage von 53 098,58 
ergibt sich somit ein Yerlust yon 38 702,50 Ji. Der 
Oewinnyortrag aus 1907/08 beliluft sich auf 46 793,04 J i , 
nacli Abzug des Yerlustos yerbli'iben mithin noch 
8090,54 Jt zum Yortrag auf neue Reelinung. Der am 
29. d. M. stattfindenden Hauptyersammlung soli yor- 
goschlagen werden, dio Ausgabe von 6prozentigen 
Yorzugsakticn Lit. B bis zur Hohe von 1000 000 ..<i 
zu genelimigen, da sieli die Notwendigkcit lieraus- 
gestellt hat, ein mit allen tochnischen Hilfsmitteln  
yersehenes W alzwerk zu errichten, das in der Lage 
ist, dio Erzeugung des sehr leistungsfahigen Stalil- 
werkes zu yerarboiten.

Luxomburger Bergwerks- und Saarbriickor 
Eisunhiilten - Aktiengesellschaft, Burbacherhiltte 
bei Saarbrilckon. — Nacli dem in der Ilauptyer- 
sammlung yom 23. Oktober yorgelegten Berichte der 
Yerwaitung erzielte dio Gesellschaft im letzten, am 
31. Juli al>gC8chlossoncn Geschaftsjahre bei einem Um- 
satzo von 32 186 892,18 (i. Y. 32 008 894,65) einen 
Rohgewinn yon 3 433 493,04 -H. An diosom waron 
die Abteilungen Burbach mit 3 506 329,77^1, Haino 
St. Paul mit 1611,18 und Kodingen mit 2618,18.,*  
beteiligt, wahrend die Abtoilung Escli mit einem Yer- 
lusto yon 77 066,09 J i  abschloB. Nacli Yornahmo der 
ordentlichen uiul auBerordentlichen Abschreibungen 
in Ilolie yon 1 087 y37,48 J l  und 150000 Jl Zuwon- 
dungen an die Arbeiter yorbleibt ein Reinerlos yon
2 195 555,56 Hieryon worden 195 555,56 Jl der ge- 
setzliehen und 560 000 der besonderen Riieklage zu- 
gefilhrt, so daB 1440 000 (30 o/0 wie i. V.) ais
Diyidende zur Yertoilung gelangen. W ie der Bericht 
ausfiihrt, war die zeitweiso Besserung der Geschafts- 
lago im Borichtsjahro nicht von Dauer. Die auBer
ordentlich groBe Erzeugung der deutsehen Werke, dio 
es orlaubte, alle Bestellungen sofort zu docken, ver- 
liinderto alle Bemiihungen, die Preise aufzubossern. 
Daa yerhaltnismaBig gunstige Ergebnis des Betriebs- 
jahres fiilirt der Bericht zum groBten Teil auf die in 
don lotzton Jahren ausgefuhrten Arbeiten zur Verbes- 
Sorung dor W erksanlagen zuriick. Er erwahnt be
sonders die Errichtung des neuen Stahlwerkes,* das 
die Geatehunjjskoston erheblich yerringerte, sowie die 
Aufatollung yon elektrischen Kranen fiir die Fortbrin- 
gung und Yerladung dor Fertigprzeugnisse, wodurch 
qine betrachtliche Anzahl yon Arbeitern gespart wor-
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den konnte. Fiir das laufende Betriebsjalir beabsich- 
tigt dio Yerwaitung weitere Yorbosserungen, insbeson- 
dere bei einer Anzahl yon WalzenstraBen. — Die 
Forderung der Erzgruben betrug insgesamt 1 018939  
(i. V. 1031 114) t. Da iu Burbach 1037 886 t und in 
Esch 96 623 t yerbrauclit wurden, muBten 26 9731 hinzu- 
gokauft werden. Dio Kokshorstollung beliof sich auf 
241 506 t gogen 226 893 t im Yorjahro. D ie  acht Hoch
ofen dor Burbacherhiitte lieforten 342 436 (294 947) t 
R oheisen; dio beiden neuen Hochofen wurden am
13. Januar bezw. 8. Februar d. J. angeblasen. In 
Esch betrug die Roheisenerzeugung 96 615 (120 964) t. 
Im Thomasstahlworko wurden 327 372 (273 734) t, im 
Martinstahlworko 45 077 (54 965) t Rohstahlblocko ge- 
wonnen; auBerdem wurden noch 330922 (294 015) t 
yorgewalzto Blocke gewonnen. Die W alzwerke atellten 
270234 (251398) t Fortigfabrikate hor.

Mairei-ScInyartzkoplT Werko, G. m. b. II., 
Berlin. —  Das Unternehmen, das aus den Firmen 
Borlinor Maschinenbau Aktien-GeBellachaft yorm. L. 
Schwartzkopff, Berlin, und .1. A. Maffei, Maschinon- 
und Lokomotiyenfabrik, Milnchen, hen-orgegangen iat, 
hat in Wildau bei Berlin groBo neue Werkstatten 
mit den modornsten Workzeugmaschinen und Fabri- 
kationseinrichtungen erbaut und kiirzlich in Betrieb 
genommen.

Mascliinenfabrik Augsburg-Nilrnberg, A.-G., 
Augsburg. — Naeh dom Geschaftsberichto fur 1908/09 
war dio Gesellschaft in den meiston Abteilungen aus- 
reichond, teilweise auch gut bosehaftigt, doch war die 
ungunstige allgemeine Geschiiftslago neuerdings omp- 
findliclier zu spilron. Die Summo aller Yerkaufo bolief 
aich auf 51 419 0 2 0 ,8 2 ^ . Beioinein Gewinnyortragoyon 
375 000,50 und einein Rohgcwinne yon 4 320 213,64 Ji  
belauft sich dor Reinerlos naeh Abzug yon 1497 255 ,09^  
fiir AbBchreibungen auf 3 197 959,05 Der Aufsichts
rat schlagt yor, yon diesem Betrage 200 0 0 0 ^  dor 
Diyidendonrucklage, je 100000 der besonderen Riick- 
lage und den Arbeiterwolilfahrtsbestaiiden zu iiber- 
weisen, 2376000 .,*  (19*/<°/° r̂0 n'R Diyidende
zu yerteilen und endlich 421 959,05 J l  auf neue Reeli
nung yorzutragen.

Rombacher Hiltteinverke zu Rombach. — Wie
dem in der Hauptyersammlung vom 8. d. Jl. erstat- 
teten Berichte des Yorstandes zu entnehnien iat, war 
das abgolaufene Rechnungajahr der Geaellaehaft durch 
einen andauornden Tiefstand der Gescliiifte gokenn- 
zeichnet. Das Friihjahr hraclite dem Unternehmen 
nicht die gowohnten groBeren Auftriige, so daB der 
Betrieb nur mit Eiusehrankungen aufrecht erhalten 
worden konnte; gleichzeitig gingen dio Preise noch 
weiter erheblich zuriick. Die ungilnstigo Gesehafts- 
entwicklung fahrt der Bericht zum groBen Teil zuriick 
auf die bekannten politischon Wirren, den Kampf um 
die Finanzlage dea lleiches, dio AufltSsung des Lothrin- 
gisch-Luxemburgiśclicn Roheiscn-Syndikates sowio auf 
auf die groBe Zuriickhaltung, die der Staat bei Yer- 
gebung seinor Auftriige beobachtete. Die yom Kolilen- 
syndikate bewilligte ErmaBigung der Kokspreiso kam 
naeh dem Berichte zu spat, um noch einen nonnens- 
worton EinfluB auf das Ergebnis des Berichtajahres 
auailben zu konnen. Die Bcrgwerkc wurden zudem 
noch durch die am 1. April d. J. fiir ElsaB-Lothringen 
in Kraft getretone Forderabgabe belastet, da diese dio 
Solbstkosten der Erze nicht unbetraehtlich erhohte. 
Ein kurzer Ausstaml der Belegschaft in einem der 
Walzwerke dea Unternehmens yerminderte nur yor- 
ubergehend die Erzeugung desselben. Wenn die Ge- 
sellschaft die ungunatigen Einfliisse, die auf das Er
gebnis des Geachaftajahres einwirkten, wenigatona zum 
Teil auszugleichen yermoehtc, ao war dies, wie dor 
Bericht ausfiihrt, in der HauptBaehe der Yervollkomm- 
nung der Werkaeinrichtungen und der Yerbesscrung 
der Arbeitsweiso zu yerdanken, Umstande, durch die
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es gelang, die Selbstkosten erlieblieh herabzumindern.
— Der G r u b e n b e t r i e b  Y e rlie f  in dor Berielitszeit 
ohne bcBondere Storungen, des sehleehtcn Geachafta- 
ganges wegen nnilite er jedoch weiter eingoschrankt 
werden, so daB nicht nur erneute Arbeiterentlasaimgcn, 
sondern auch Feierachichten sich ais notwendig er
wiesen. Dio Erzforderung belief sich auf 1 333 094,9 
(1 803 174,7) t. Dor lletrieb der H o c h o f e n w o r k o  
gestaltete sich regelmiiBig. W egen des geringen Roli- 
oiaonbedarfes wurden in Rombach die Oefen I und VI 
im  Juli 1908 ausgoblaaen. Auf der Abteilung Mosel- 
hilttc standen die Oefen II, III und IV wahrond des 
Berichtsjahres im Feuer; Ofon I, dor im Dezember 
1907 niedergeblaaen worden war, wurde neu zugestellt. 
An Roheisen wurden in beiden Abtoilungen insgosamt 
451 064,6 (545477,9) t erzeugt. Die S t a h l -  u n d  
W a Iz w e r k e  konnten wegen Absatżmangels nicht 
voll ausgenutzt werden. Hergestellt wurden 414 899 
(437 791) t Rohstahl, wiihrend sich der Oesamtahsatz 
auf 363 188 (372461) t Stahlfabrikate belief. Die 
S c h  l a c k o  n s t o i  n f a b r i k e  n Rombach und Maiziferos 
stellten 4 496 188 (8 396 160) Schlnckensteine her. Die 
G i e B e r e i ,  11 a u p t w o r k s t ii 11 e und E i s o n b a u - 
a b t e i l u n g  arbeiteten in der Hauptaache fiir den 
eigenen Bedarf der Werke. In der K o k o r e i  Z e o -  
b r i l g g e  wurden 190 660 (154 397) t Koks hergestellt. 
Die durchschnittliche Arbeiterzahl betrug 5542 Mann 
gegen 6346 am Schlusae des Jahres 1907/08. Der 
Auftragsbestand bezitlerto sich am 1. Juli 1909 auf 
71 174 t gegenDher 60 173 t am gleichen Tage des vor- 
aufgegangenen Jahres. — Der Uohertrag dos Berichts- 
jahros belauft sich unter EinschluB von 169 343,70./#  
Gowiimyortrag aus dem Yorjahre und 301 286 ,1S^® 
Miet- und Pachteinnabnlen auf 9 432 382,48 Ji. Nach 
Abzug der allgemeinen Unkosten, Stouern, Zinaen usw. 
im Betrago von 4 078 846,18 vK> und der Abschreibungen 
in Hohe yoii 3 202 119,12 ^  verbleibt ein Reingewinn 
Yon 2 151417,18 J i.  Yon diesem Erlose werden 
26 745,14 dem Aufsichtsrate vergiltet, 2 000000^*  
(5 °/o gogen 9 o/0 i. Y.) ais DiYidcndo Yortcilt  und 
124 6 7 2 , 0 4 auf neue ltochhung Yorgetragen. — Die 
Yom Yorstande mit ROcksicht auf dio Neubauton

yorgoscblttgone Erhohung des Aktienkapitales > nur
5 000 000 (auf 45 000 000.,*) wurde yoii der Ilaupt- 
Yersammlung genehmigt.

Societa Anonima Slderurgica di Sayona, Genua.
— Dem Geschaftsberichte fiir 1908/09 entnehmen wir, 
daB .der beatandigo ROckgang der Preise in Yerbin
dung mit der allgemeinen Knapphoit an Auftragon 
auch wiilireiul des Jahres 1908 und zu Anfang 1909 
angohalten hat. Dessonungeachtet fehlte es dem Be- 
richtsunternehmen im letzten Jahre niemals an Ar
beit, der Absatz war aogar groBer ais im yorUosse- 
nen Jahre. Dic Geatehungakosten gingen infolgo der 
standigen Verbeaserung dor Maschinen und Ycrvoll- 
kommnung der Fabrikationamethoden fortgeaetzt zu- 
riick. Der RechmingaahschluR ergibt unter Einschhifl 
yoii 774,55 Lire Gewinnvortrag, von 655 788,75 Lire 
Einnahmen infolgo Beteiligung an anderen Unter- 
nehmungen und 2452,50 Liro sonstigen Einnahmen 
einen Kohgewinn yon 5 036 572,06 Lire und liaeh 
Abzug von 1622842,63 Lire allgemeinen Unkosten, 
Zinsen, Steuern usw. sowie 1 003 669,23 Lire Abschrei
bungen oinen Reinerlos yon 2 410060,20 Lire. Hier- 
yon sollen 120 503,01 Liro dor Rucklago flberwietfón,
114 477,85 Lire an den Yerwaltungsrat yergutet,
2 160 000 Liro ais Diyidonde (12 °/o auf das Aktien
kapital von 18 000 000 Lire) ausgeschuttet und endiich
15 079,34 Lire auf neuo Rechnung Yorgetragen werden.

Zollbeliandlung yon Bruchoisen. — W ić die 
„Naćlirichten fur Handel und Industrie11* nach dem 
„Zentralhlatt fur das Deutsche Reicli“ mitteilen, sind 
nach Nr. 30 dor Anweiaung zur Ausfiihrung des Yor- 
einszollgesetzoa dio oberaten Landesbehordon ormiich- 
tigt, yon aualandischem Roheisen, das Eison- und 
Stalilwerke mit der Bestimmung, dio daraus geftir- 
tigten Waren ins Ausland auszufilhren, zollfroi ein- 
fOhren, don bei dor Yerarbeitung entstelienden Ab
brand zollfrei abachreihen zu laaaon. Diese Yergiin- 
stigung ist durch BeschluB dos Bundosrutes yom
14. Oktober d. J. auf Bruchoisen (Alteison, Sclirott) 
ausgodehnt wordon.

1909, 18. NoYember, S. 8.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir (lie Yereinsbibliothok sind eingegangeu:
(Die Einsender sind durcli * bezelchnet.)

B idrag  til l  Seeriges Officielta S ta tis tik . C. Bergs- 
handteringen. Kommerskollegii* underd&niga be- 
riittelso for ar 1908. Stockholm 1909. [Jern- 
kontor*, Stockholm.]

D o n a t l i , E d . , und A. L i fi n e r : Das Silicocalcium
und seine Anw endbarkeit im Eisenhuttemcesen. (Aus 
„Oosterreichischo Zeitachrift fur Berg- u. Hutten- 
weaen“.) W ien 1909. [Laboratorium* fur chemische 
Technologie an derK. K .Techn. Ilochschulo inBriinn.] 

G o w o c k e ,  II e rm a n n , 'D ip l.^ng.: Ueber die E in
w irkung von Strukturdnderungen a u f  die physi-  
kalischen, insb. elektrischen Eigenschaften von 
K upferdrdhten  und iiber die S tru k tu r  des R u p fers  
in  seinen verschiedenen Behandlungsstndien. Disser- 
tation. (Darm stadt, GroBlierzogl. Techn. Hocli- 
ssliule*.) Kirchhain (1909).

H a n r a * ,  G a b r i e l :  Creusement du P u it No. 1
de la Societó Citńle des Mines de Saint-P ierrem ont 
a Mancieullrs. (Extrait du „Bullotin de la Societó 
de lTnduatrie Minerale".) Saint-Etienne 1909. 

L l o ) d ’ s R e g i s t e r  o f  B r i t i a h  a n d  F o r e i g n  
S l i i p p i n g :  Report o f  the society’s operations
durin g  the yea r 1908— 1909. London (1909). [Jo
hannes Meijer*, Diisseldorf],

Program m  (des) Staatlichen Technikums* H amburg.
Hamburg (1909).

S i e g l e r ,  R o b e r t ,  SJipI.^nc;.: Ternare Systeme.
Loalichkeit der Erdalkalinitrato in Aethylalkohol- 
Waaaergemengen. Disaertation. (Darmstadt, GroB- 
herzogl. Techn. llochachule*.) 1909.

Verzeichnis der Biichersatnmlung des Architekten- Y er
eins* zu Berlin. Berlin 1909.

Z o l l  n e r * ,  A u g u s t ,  Doktor der Staatswissenachaften: 
E isenindustrie und Stahlwerksverband. Leipzig 1907.

Ferner
□  Z um  A u s b a u  d e r Y o r e i n a b i b l i o t h e k  § 0  

noch folgende Geachenke:
57. Einsender: A. B a g o  i ,  Dusseldorf.

P e n z 1 e r , J o h a n n e s :  Geschiclite des Fiirsten B is
m arck in Einzeldarstellungen. Band I, II, VIII, XIII,  
Berlin 1 9 0 7 -0 9 .

P o s c h i n g e r ,  H e i n r i c h  y o n :  A us g ro fitr  Zeit.
Erinnerungon an den Fursten Fismarck. Berlin 1905. 

— : Bism arck und der Bundestag. Borlin 1906.
— : F u rst Bism arck und die Parlam entarier. Band I 

und II. Breslau 1894—95.
[ Ro o n . ]  Denkwilrdigkeiten aus dem Leben des Gene- 

ralfeldm arschalls K riegsm in isters G rafrn  von Roon. 
Funfte Auflage, Band I bis III. Berlin 1905—06.

„Stahl und Eiaen1- 1908 S. 712; 1909
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T o l l e n s ,  Dr. I i . : K u rzes Ilandbuch der Kohlen-
hyd ia te . Band II. Brealau 1895.

58. Einsender: SDipl.sJJng. E. K r a y n i k ,  Berlin.
R a ilw a y  M ap o f  the Dominion o f  Canada. 1908. 

sowio Y e rsc h ie d e n e  Jahrgiingo Yon „Stahl und Eisen“.

59. Einsender: Fabrikdirektor a. D. W. S u r m a n n ,
Koln a. Rh.

A r m e n g a u d  A i n e :  P ablication industrielle des 
machines, outils et appareils les p lus perfectionnis  
et les p lus ricen ts em ployis daas les diffirentes  
branchi-s de 1’industrie franęaise et itru n g ire . 
Tome X , XI, XIV, X V : Planelies. Paris 1857— 64.

G u t e r m u t l i , M, F . , E. R e i c h e l  und A. R i e d 1 e r : 
Maschinejiarbe.it und Ausnutzung der N aturkrU fte  
in A m erika. Band I und II. Berlin 1893.

60. Einsender : J u b i l i i u m s - S t i f t u n g  d e r  d o u t -
8 cl i  e n  I n d u s t r i e ,  Charlottonburg.

B o r n e  m a n n ,  K . , und F.  S c h r e y e r :  Das System  
C u tS — I'eS . (Aus „Metallurgie", VI. Jahrgang.) 
Halle a. d. S. (1909).

G u t b i e r ,  A. :  Ueber H exach!oroirideate. (Aus „Zeit- 
sebrift fur physikalische Chemie11, LXIX. Band.) 
Leipzig 1909.

G u t b i e r ,  A. ,  und L. y . Mil l l e r :  Studien iiber
Rhodiam . (Aus „Berichte der Deutschen Chemischen 
Gesellscliaft11, X X X X 11. Jahrgang.) Berlin 1909.

G u t b i e r ,  A. ,  und M. R i e B :  Ueber Iridium . (Aus 
„Berichte der Deutschen Chemischen Gesellscliaft11, 
XX XXII. Jahrgang.) Berlin 1909.

M o s t o w i t s o h , W I .: Das Verhalten des Schwer-
s p t ts  b -i hohen Tem peraturen und seine Reaktion  
gegen einige hattenmfinnuch wichtige K Srper. (Aus 
„M etallurgie11, VI. Jahrgang.) Halle a. d. S. (1909).

A en d em u gen  ln der M itg lied o r lis te .
A rnou, Gabriel, Ingenieur des Soc. le Ferronickcl, 

la Neometallurgio ot le Giffre, Paris, 10 Rue de 
LouYois.

Bossard, Carl, Betriebaloiter dor Ferriere Piemontesi, 
AYigliana (Susa), Italien.

E berhardt, Hans, kaufm. Leiter d. Fa. R. Dolberg, 
A.-G., Siegen, Giersbergstr. 14.

Esch, Dr. E rnst, Darmstadt, Roquetteweg 37.
G rund , K arl, Direktor, Baden b. W ien, Weinberg- 

gasso 10.
H ep, K a rl A lbert, W erksdirektor d. Fa. C. T. 1’etzold

& Co., Krieglach, Steiermark.
Ilochgenand, Julius, Kommerzionrat, Generaldirektor 

d. Donncrsmarckhutte, Zabrze, O.-S.
l i i i  ster, F riedrich , Botriobschef d.Rhein.-W estf.Kupfer- 

werke, A.-G., Olpe i. W.
M arazzi, M ario, Ingenieur, Crema, ProY. Cremona, 

Italien. (Fermo posta).
Marken, J. C. van, Esq., Moorings, Storeham on Sea, 

Susses, England.
Naville, Gustav Louis, Ingenieur, Oberst, Genf, 13 Rue 

Calvin.
Pospischil, Hermann, Huttcninspcktord.Bothlen-FalYa- 

hiltte, Schwientochlowitz, O.-S.
P r ein er, Johann, Betriebsdirektor d. GuBstahlf. Gebr. 

Boliler & Co., A.-G., Kapfenberg, Steiermark.
Remltnger, Eugen, 2)ipl.=3>u3-> Dortmund, Prinz-W il- 

helmstr. 2.
Schreiber, M ax, Chemiker, Dresdon N., Iiarlstr. 8.
Senitza, Alphons, Zentraldiroktor d. Eisenwerke A.-G., 

Rothau-Noudek, W ien VI, Theobaldgassc 17.
Sinn, Alphonse, Bcrgwerksdirektor dor Boratfelder 

der Dellarocca, chem. Fabriken, A.-G., Taltal, Chile, 
SUdamerika.

W ali her, K a r l,  Oberingeniour d. Fa. Klein, Schanzlin
& Becker, Zweigbureau, Saarbrucken 8, Cecilienstr. 9.

W arlim ont, ®r.=Qlig. F elix, Betriebsleiter d. Mitter- 
borgor Kupfor A.-G., AuBerfelden, Salzburg.

W ieland, Mux, Direktor, Hagon i. W., Sudstr. 20.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Bachmann, E rnst, Oberingeniour, Dortmund, Ham- 

burgerstr. 47.
Kam p, Hermann, S ip l^ u g . ,  Miirkisclie Maschinenbau- 

Anstalt Ludwig Stuckenholz, A.-G., Kattowitz, O.-S., 
W ilholmsplątz 7.

Osenberg, Robert, Fabrikant, i. Fa. R. Tubbon & Co. 
Duisburg.

P aglianti, P iętro, © ip l.^ n g ., Aachen, Karlsgraben 49.

Y e r s t o r b e n :
Poetsch, Ed., Tecbniker, Bobrek, O.-S. 30. 5. 1909.

H a u p t v e r s a m m l u n g  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 u t t e n l e u t e

a m  S o n n t a g ,  d e n  5 .  D e z e m b e r  1 9 0 9 ,  m i t t a g s  12  U h r  

in der Stadtischen T onhalle zu  D usseldorf.

T a g esord n u n g:
1. Geschaftliche Mitteilungen.
2. W ahlen zum Yorstande.
3. VoIkswirtschaftliche Fragen der Gegenwart. Yortrag Yon Ingenieur Heinrich Macco, M. d. A., aus Siegen.
4. Neuere Fortschritte im Martinverfahren. Yortrag Yon ®r.=Qng. 0. Petersen aus Dusseldorf.
5. Ueber Beweflung und Lagerung von Eisenerzen auf Zechenanlagen. Yortrag Yon BergasBessor a. D. R. Glinz aus

Saarbriickon.

Am Tage vor der IlauptYersammlung, am  S o n n a b e n d ,  don 4. D e z e m b e r  1909, a b e n d s  7 Ul i r ,  
findet, ebenfalls in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf (im Oberlichtsaale), eine

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  D u s s e l d o r f ,

Z w eigvereins des V ereins deutscher E isenhutten leute,

statt, zu der dio Mitglieder dos H a u p t y e r e i n s  und des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n  g i e B e r e i e n  hier- 
durch eingeladen werden.

T a g esord n u n g:
1. Staubbeseitigung in Huttenwerken und EisengieBereien. Vortrag you Hiitteningonieur Ernst A. Schott aus Koln.
2. Ueber weitere Versuche zur Ermittlung des Rraftbedarfs im Walzwerksbetriebe. Bericht von ®t.=3itg. J. Puppe aus 

Dortmund.
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