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D i e  e l u v i a l e n  B r a u n e i s e n e r z e  d e r  n ó r d l i c h e n  F r S n k i s c h e n  A l b

b e i  H o l l f e l d  i n  B a y e r n .

Von Professor Dr. F. K l o c k m a n n  ln Aachen.

I jaB  auch heute noch auf deutschem Boden 
bisher unbekannte und zugleich wirtschaft

lich wertvolle Eisenerze aufgefunden werden 
konnen, mag bei dem stetig darauf gerichteten 
Interesse und entsprechendem Nachforschen auf- 
filllig und wenig wahrscheinlich erscheinen. Und 
doch ist es der Fali. Seit zwei Jahren sind 
ostlich von Bamberg und in der Nahe des ober- 
frankischen Stadtchens H o l l f e l d  Brauneisen- 
erzlagerstatten in solchem Umfang und von sol- 
cher Beschaffenheit aufgeschlossen worden, daB 
sie vom wirtschaftlichen Standpunkt die groBte 
Beachtung yerdienen und auch in wissenschaft- 
licher Hinsicht wegen ihrer besonderen Art und 
Entstehung die Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen diirfen. Das sind Grunde genug, um 
an dieser Stelle auf sie hinzuwcisen und sie 
nach ihren naheren Verhaltnissen zu beschreiben. 
Die in Rede stehenden Eisenerze liegen auf der 
Hohe der Frankischen Alb im nórdlichen Ab
schnitt des suddeutschen Juragebirges, das auch 
sonst nicht arm an Eisenerzlagerstatten ist 
und deren hier kurz nur gedacht sein mag.

Flozartig auftretende, oolithische Braun- 
und Roteisensteine, welche die Yerhaltnisse der 
lothringisch-luxemburgisehen Minette wiederholen, 
lassen sich, wenn auch in absatziger Form und 
schwankender Machtigkeit, iiber die ganze Er- 
streckung der Frankisch-Schwabischen Alb vom 
Main her bis an den Rhein bei Schaffhausen ver- 
folgen. Bei W a s s e r a l f i n g e n  in Wiirttem- 
berg hat sich der seit Jahrhunderten betriebene 
Bergbau bis auf den heutigen Tag erhalten.* 
und in anderen Teilen der Alb, besonders auch in 
der frankischen, sind diese Erze neuerdings wieder 
Gegenstand bergmannischer Unternehmungslust 
und Schiirfversuche geworden, wic sie denn 
sicherlich einmal groBere praktische Bedeutung 
erlangen werden. Zurzeit wichtiger sind die 
an Yerwerfungsspalten gebumlenen, metasomati-
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sehen Braun- und Spateisensteinerze der ObeF-' ----
pfalz, von A m b e r g ,  wo der Bergbau auf 
ein Jahrtausend zuriickblicken kann, und von 
S u l z b a c h ,  sowie die anscheinend analogen, 
neuerdings zu groBer Produktion entwickelten, 
etwas nordlicher gelegenen Vorkommen der 
Gegend von A u  er  ba cli. Es erscheint auch 
nicht ausgeschlossen, daB im Verfolg des nord- 
wrestlich streichenden Spaltensystems noch weitere 
abbauwmrdige Vorkoinmen aufgefunden werden.
Eine dritte Gruppe von Eisenerzlagerstatten, 
durch die die Alb ausgezeiclmet ist, bilden die 
namentlich in Schwaben weitverbreiteten und in 
Taschen des Juradoloinits aufsetzenden Bohn- 
erze, mit denen die hier zu besprechenden 
Yorkommen der nórdlichen Frankischen Alb 
bei Hollfeld nach Art des Auftretens und der 
Entstehung iibereinstimmen, sich jedoch von 
ihnen durch die Stetigkeit der horizontalen 
Erstreckung yorteilhaft unterscheiden.

Seit langem wird auf der Hohe der nord- 
lichen Frankischen Alb unter einer wenig mach- 
tigen Decke yon losen Sanden und Tonen, auch 
von miirben Sandsteinen, nesterartig auftretender 
Eisenocker, der ais Farberde Yerwendung finden 
kann, ausgebeutet. Die giinstige Entwicklung, 
die der oben erwalmte Bergbau bei Auerbach ge- 
nomtnen hatte, daneben wohl auch die theoretische 
Anregung, die von einem Aufsatz K o h l e r s *  aus- 
ging, wonach die yerschiedenen groBeren Erzyor
kommen der Oberpfalz sich raumlich und genetisch  
an drei in dem Gebiet auf lange Erstreckung 
nachgewiesene Yerwerfungslinien,. die Amberger, 
die Vilseck-Auerbacher und die Freihung-Kirchen- 
thuinbacher Verwerfung, anschliefien sollten, 
fiihrten in den letzten Jahren zu einer von yer
schiedenen Seiten emsig ausgeiibten Bohr- und 
Schiirftatigkeit, woran sich seit 1 906 hauptsach- 
lich die an der Ausbeutung der obengenannten

* E. K o h l e r :  »I)ie Am berger ErzlageratatterK. 
„Geognostieche Jahreshefte B ayerns”. 15. Ja hrgang  
1902. M iinchen 1903.
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Abb. 1. Uebersichtskarte der EisenerzYorkommen der Gewerkschaft W ittelsbach in der H ollfelder Gegend.

Feldesbesitz von 25 Normalfeldern gleich 50 Mil
lionen Quadratmeter fiihrte, die heute in das 
Eigentum der G e w e r k s c h a f t  W i t t e l s b a c h  zu 
H o l l f e l d  (Verwaltung in Adolfshiitte bei Dillen- 
burg) iibergegangen sind und ihrer demnachstigen 
bergmiinnischen Ausgewinnung entgegensehen 
(Abbildung 1).

Ermutigend fur die Auf- und Untersuchung 
dieser Plateauerze waren unter anderen Um- 
strmden auch die gewesen, daB sich iiber die 
ganze Gegend verstreut zahlreiche hochprozen- 
tige Eisenschlacken finden, die nur aus Verhut- 
tung an Ort und Stelle stammen konnten; mehr 
noch, daB in dem Gebiet zu ofterem eigenartige 
Haufungen von fiachen Gruben und Erdlochern 
angetroffen werden, die ais Pingenfelder und 
St.at.ten ehemaliger, geschichtlicli nicht mehr

D ie  g e o l o g i s c h e n  Y e r h a l t n i s s e  d e r  
H o l l f e l d e r  H o c h f l  a c h e. Die Juraschichten 
der Frilnkischen Alb, insbesondere dereń oberes 
Glied, der WeiBe Jura, erheben sich iiber den 
Keupersockel des westliclieu mittelfriinkischen 
Vorlandes zu einer diese um rd. 150 m iiber- 
ragenden Hochflache. Letztere bildet in dem 
hier in Betracht kommenden Teil ostlich von 
Bamberg eine von 700 m Meereshohe auf 500 m 
sanft abfallende P latte, die. im allgemeinen nur 
wenig modelliert, von zwei tief eingeschnittenen  
FluBtalern, Wiesent, und AufseB, in ihrer Langs- 
richtung, also von NNW . nach SSO., durchfurcht 
wird. Das yorherrschende und wichtigste Ge- 
stein der Alb ist ein ungeschichteter Dolomit, 
der sogenannte Frankendolomit, der auf der 
Hohe in monotonen Formen, in Aachen Riicken

Farberden interessierte Firma S c h r S d e r  & 
S t a d e l m a n n  in Oberlahnstein beteiligte. Das 
Hauptaugenmerk war auf den Yerfolg und die 
Untersuchung der vorerwiihnten Storungslinien 
gerichtet, was aber vorlaufig ohne Ergebnis 
blieb. Dagegen erwiesen sich die auf der un- 
gestorten Hochflache unter sandig-toniger Be- 
deckung lagernden, vordem ais Erz nicht be- 
achteten Eisenocker von so groBer Ausdehnung 
und Machtigkeit, qualitativ auch von so guter 
Beschaffenheit, daB ihre systematische Aufschiir- 
fung im Verlauf von zwei Jahren allein in der 
Gegend von Hollfeld zu einem abgerundeten

iibermittelter Erzgewinnung gedeutet wurden. 
Wenn auch in einzelnen Fallen die Richtigkeit 
dieser Deutung, an die man weitgehende Schliisse 
kniipfte, zugegeben werden kann, so scheint 
indessen die Mehrzahl der Pingenfelder doch 
nichts anderes ais Grabereien von Mortelsanden, 
Tiipfer- und Ziegeltonen zu sein, wie man sie 
heute noch in dortiger Gegend entstehen sieht. 
Die aufgefundenen Schlacken diirften aber zumcist 
auf dic Verhiittung von Geroll- und Leseerzen  
zuriickzufiihren sein, die in der Nalie der 
Schlackenreste ebenfalls heute noch vielfach und 
in grofien Mengen angetroffen werden.
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und stumpfen Kuppen zutage tritt, wahrend er 
lilngs der Talriinder der W iesent und AufseB, 
zu bizarren Klippen uud Pfeilern zernagt, die 
malerischsten Formen aufweist und deu land- 
schaftliehen Reiz der Frilnkischęn Scliweiz be- 
dingt. Neben dem Frankendolomit sind es unter- 
geordnet noch Plattenkalke und sogenannte 
Schwaminkalke, die an dem Aufbau der Jura- 
hochflache teilnehmen.

Die genannten Gesteine, allesamt von ober- 
jurassischem Alter, gehen indessen nicht iiberall 
unmittelbar zutage aus, sondern sie tragen vielfach 
iiber sich, wie es auch sonst eine allgemeine Er
scheinung der siiddeutschen Alb ist, eine nach Aftich- 
tigkeit wechselndeDecke jiingererGebilde, die bald 
mehr in zusammenhangender Flachę, bald mehr 
schollen- und fetzenartig auftreten und unter 
dem Namen „Albiiberdeckung" in der W issen- 
schaft bekannt sind. Es sind jedenfalls in der 
Hauptsaclie tertiare Ablagerungen wenn auch 
nicht genau bestimmten Alters und von zweifel- 
hafter Entstehung, die im groBen und ganzen 
aus horizontal gelagerten Sanden, auch aus 
Sandsteinen von charakteristischer Bescliaffenlieit 
bestehen, mit eingeschalteten Lagen plastischen 
Tons, an dereń Basis innerhalb des beregten 
Gebietes und in einer bestimmten Hohenlage an- 
scheinend ganz allgemein mulmige Brauneisen
erze auftreten, eben jene, die seit zwei Jahren 
zum Gegenstand der Aufsuchung gemacht sind. 
In den meisten Fallen bildet der Frankendolomit. 
die unmittelbare Unterlage, entweder in festem, 
unverwittertcm Zustand oder zermiirbt und gar- 
nicht seiten sogar zu einem lockeren, aus win- 
zigenDolomitrliomboćidern best.ehenden Sande zer- 
fallen — oder es schiebt sich zwischen Erz 
und Dolomit noch eine wenig machtige Schicht 
eines fetten, ziegelroten Lettens ein, der bei 
den Bergleuten Spiegelletten heiBt, wetl er durch 
und durch von glanzenden Gleitflachen durch- 
zogen wird.

Von dieser Albiiberdeckung, dereń urspriing- 
lich weit groBere Ausdelmung durch nach- 
tragliche Erosion zerstiickelt und in einzelne 
Schollen aufgelost ist, haben sich im Gebiet der 
nordliclien Frankischen Alb zwei groBere und 
mehr geschlossene Areale erhalten, das eine im 
Yeldensteiner Forst westlich von Auerbach, wo 
dio auflagernden Sande zu festen Sandsteinen 
verkittet worden sind, und ein zweites, fiir die 
Folgę allein in Betracht kommendes Gelande, 
westlich von Hollfeld.

Die Hollfelder Albiiberdeckung (vergl. Karten- 
skizze Abbildung 1), meist westlich und siidlich 
der Stadt gelegen, sowie von W iesent und 
AufseB angeschnitten, bildet, soweit innerhalb 
ihrer Grenzen durch mehr ais 150 Schiirf- 
schachte und Bolirungen Eisenerze nachgewiesen 
werden konnten, eine mit ihrer Langsachse gegen  
NW . gerichtete elliptische Flachę von rd. 16 km

----------------------------------------------------------------------------
Lange und 5 km Breite und umfafit mithin 
etwa 80 qkm Oberflache, was. 40 bayerischen 
Grubenfeldern entspricht. Bemerkenswert ist 
es, daB ebensowohl die tiefer gclegene Ab- 
dachung zum W iesenttal wie der hochgelegene 
Westrand des Juraplateaus, wenn nicht ganz 
frei von der sandigen Albiiberdeckung, so doch 
frei von den an ihrer Basis auftretenden Eisen- 
erzen zu sein scheinen, d. li. daB die Erzver- 
breitung sich an einer Hohenlage zwischen 440  
bis 460  m zu halten scheint. Aber auch inner
halb dieser elliptischen Umrahmung fehlt es 
nicht an zahlreichen Unterbrechungen des Zu- 
sammenhanges, die teils durch aufragende Dolo- 
mitkuppen und Riicken, teils durch Erosions- 
streifen wechselndcr Breite langs des FluBtales 
der AufseB und der diesem zustrebenden Erosions- 
furchen auf dem Plateau hervorgebracht werden.

Abgesehen von diesen im Terrain schon 
auBerlich gekennzeichneten Unterbrechungen wird 
die 1 bis 20 m machtige, sandig-tonige Alb- 
iiberdeckung innerhalb des umschriebenen Ge- 
landes allenthalben von mulmigem Eisenerz 
unterteuft. W o immer die Untersuchung unter 
dor Deckschicht bis zum Dolomit vorgedrungen 
ist, wurde das Erz, wenn auch in wechselnder 
Machtigkeit, angetroffen; dabei liat sich aber 
ein merkwiirdiges Verhalten der doloinitischen 
Unterlage hinsichtlich ihrer Oberllachengestaltung 
gezeigt. Das Profil der doloinitischen Unter
lage bildet nicht wie die Oberkante der Alb- 
iiberdeckung eine annahernd horizontale oder 
doch flachwellige Linie, sondern sie steigt in 
steilen Kurven fortwahrend auf und ab, so daB 
sich aus der Kombination aller der zahlreichen 
Schiirfprofile fur die unter Tage liegende Ober
flache des Dolomits das Bild eng aneinander ge- 
reihter und miteinander yerfloBter Kessel. Trichter 
und Taschen wechselnder GroBe ergibt., denen 
die Erze und die sie begleitenden Sande und 
Tone eingelagert sind. Die Wandnngen dieser 
Kessel fallen von Tage gewóhnlich mit sehr 
steiler, vereinzelt sogar mit iiberhangender Bo- 
schung zur Tiefe ab (Abbildung 2).

Den eigentumlichen Konturen des Dolomit- 
untergrundes entsprechen jene des Erzes, das 
sich den Dolomitforinen iiberall anschmiegt, sich 
von der Oberflache her auf mehrere Meter senk
recht zur Tiefe stiirzt, dann wohl auf kurze 
Strecke unter flachem Einfallwinkel stufenartig  
fortsetzt, um anschlieBend weiter zur Tiefe ab- 
zufallen. 3[it der gegeniiberliegenden Kessel- 
wandung geht es ebenso. Die untersten Enden 
der Erzmassen, ihr letzter Yerlauf konnten bei 
den bisherigen Arbeiten noch nicht iiberall ver- 
folgt werden, aber auf Grund einzelner Fest- 
stellungen, z. B. im Scburf Ernst VI, hat es 
den Anschein, daB sie wenigstens teilweise ais 
regellose Erzschlauche sich zu ganz betracht- 
lichen Tiofen herabziehen. Auch die dem Erz
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auflagernden Sande und Tone fiigen sich der 
gleichen Lagerungsform ; sie erscheinen wie diese 
ais Einstiilpungen innerhalb der Dolomit- und 
Erzkessel, fiillen diese aber mit abnehmender 
Boschung so weit an, daB an der Oberflache die 
Einsenkung nicht mehr sichtbar wird (Abbild. 3).

In Kiirze laBt sich soinit das Lagerungs- 
yerhaltnis dahin bezeichnen, daB die Erze und 
mit ihnen die iibrigen Gebilileder Albiiberdeckung 
sackartige Einstiilpungen und Schlotausfiillungen 
in Erankendolomit bilden, die aber so dicht bei- 
einander stehen, daB man von einer uber groBe 
Flaclien durcbgehendenErzablagerutigreden kann. 
Nicht unwichtig fiir die genetische Deutung ist 
der Umstand, daB stellenweise der- 
artige von Erz unterteufte Flachen wie 
von einem Kranz von Dolomitriicken 
uingebeu und durchbrochen von Dolomit- 
kuppen erscheinen, und so an den Ein- 
druck erinnern, den Braunkohlenbruch- 
felder mit stehengebliebenen Bergriegeln 
auf den Beschauer machen.

Ersichtlich ist die richtige Erfassung 
des geschilderten Lagerungsverhaltens 
von groBtem EinfluB auf die Beurteilung 
der Erzmachtigkeiten. Infolge des steileu 
Einfalleus der Erzschicht ergeben die 
senkrecht gefiihrten AufschluBarbeiten 
M achtigkeitszahlen, die natiirlich er- 
heblich hoher sind ais die querschliigigen.
Angaben und Nachweise von 5 bis 8 ni 
senkrecht durchteufter Erzmttchtigkeit 
sind garnicht seiten ; in Schacht Rhein- 
Nassau und Adelheid hat man sogar 
unter 2 m Bedeckung das Erz bis auf 20 m zur 
Tiefe verfolgen konnen. Die bei der senkrechten 
Durchteufung des Erzes gefundenen Zahlen ent- 
sprechen daher nicht durchweg den wahren 
Machtigkeiten, sondern sind nur Durchfahrungs- 
angaben.

B e s c h a f f e n h e ł t  der  E r z e .  Die Erze sind 
mulmiger Limonit und haben in der Hauptsaehe 
eine sehr feinerdige, ockerige Beschaftenheit. 
Im durchfeuchteten Zustand fassen sie sich 
płastisch an und sehen eisenschiissigen Tonen

ahnlich, wahrend sie in trockenem Zustand stark 
stauben und abfarben. Dennoch sind sie nicht 
gleichkornig, sondern es treten in ihnen in 
regelloser Anordnung und wechselnder Menge 
festere Korner und Derberzstiicke auf von 
Erbsen- bis KindskopfgroBe, auch wohl noch 

dariiber, das kleinere Materiał 
herrscht aber boi weitem yor. 
Nach den bisherigen Erfahrungen 
besteht im Durchschnitt etwa ein 
D rittel der Erzinasse aus Stiick- 
erz und Kornern iiber 4 mm, lokal 
kann aber das Mengenverhaltnis 
der festeren Stiicke noch weiter 
anwachsen. Im allgemeinen inachte 
sich nach der Tiefe zu, besonders 
nach den unteren Enden der 
Trichter und Taschen, eine An- 
reicherung an Derberzen wie auch 
ein Anwachsen ihrer GroBe be- 
merkbar, was aus der spater zu 

besprechenden Entstehungsart der Erze leicht er- 
klarbar wird, wie sich denn auch die Hoffnung 
hegen laBt, daB in den schlauchartigen Ablaufern 
der Erztrichter noch ein weiteres Anwachsen der 
Stiickerze stattfinden wird. D iese festeren Korner 
und Stiicke haben selbst unregelinaBige eckige 
oder zerfressene Formen, zeigen ofters einen 
rohschaligen, aus dichteren und miirberen Teilen

bestehendeu Aufbau oder sind zellig, so daB sie 
leicht zu zerbrechen sind. Oberflachlich tragen 
sie einen Ueberzug aus gelblichem Ocker. W ohl- 
gerundete, konkretionare Stiicke nach Art typischer 
Bohnerze und Pisolithe wurden von mir nicht 
beobachtet, sollen aber gelegentlich vorkommen, 
z. B. bei Rackersberg. Manche anderen An
gaben iiber das Auftreten von Bolmerzen diirften 
eher auf lose rundliche Gerolle zu beziehen 
sein, die langs der Talrander herumliegen und 
wegen ihrer Festigkeit der erodierenden Yer-

Do/om//' mu/m/ger ferhórp Sc/n/- z/.
ffrav/re/se/7ó/e//7 /b/r-l/eóerc/ecki//^

Abbildung 2. Scbematisches Profil iiber rd. 30 m Lange.

(Der punkticrtc Tell A stellt die noch nicht uutersuchte Fortsetzung des Łagcri 
in der Tiefe vor.)
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Abbildung 3. SchachtaufschluB in Adelheid I.

(Nonnales Bild eines Dolomlltrichters mit elngelagertem  Brauneisenstcln 
und Dccksand.)
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wasclmng entgangen sind. Irgendwelche Schich- 
tung, sei es in dem mulmigen Erz, sei es in 
der Anordnung der Derberzc, ist niclit vorhanden.

In c h e m i s c h e r  Hinsicht sind die Eisen
erze wasserhaltige Eisenoxyde mit geringem  
Gehalt an Mangan, Kalk uud Phosphor, nam- 
haftem Gehalt an Kieselsaure in Gestalt von 
beigemengten Sandkornern in den Mulmerzen, 
aber frei von Schwefel (0 ,03% ) und schiidlichen 
metallischen Bestandteilen (Zink 0 ,023 °/o, Kupfer 
Spuren, Arsen 0 ,009  %)•

Es rnaclit sich, der Natur und Entstelmng 
des Yorkornmens entsprechend, ein erheblicher 
Unterschied im Eisen-, Kieselsaure- und Tonerde- 
gehalt bemerkbar zwischen:

Ge-
wlchtii-
prozent

Fe SIO, i.1 ,0 ,

a) Derberzatiickcn  
iiber 5 mm . .

b) Derborzkornern  
yon 5 bis 2 mm 
(teilweise mit 
Sandkornern  
durchm ischt) . .

c) Fein erz yon 2 bis 
’ /2 mm . . . .

d) Mulm unter'/im m

28

6

18
48

50 — 55

4 4 —47

2 2_29
36

7 — 10

14—20

4 7 - 5 8
22

rd. 2,5 
bis 3 %

Spuren, nicht 
untersucht

1 1  %

In dem stark mit Sandkornern durchsetzten
Feinerz unter c weisen die in ihm enthaltenen, 
eyentuell durch Aufbereitung auszuscheidenden 
Erzkorner 45 bis 50 °jo Fe auf.

Aus iusgesamt 211 Analysen, die von 190G 
bis Ende Mai 1908 ausgefiihrt wurden, ergibt 
sich ein Durchschnittsgehalt an Eisen von 
40, 13 °/o; aus 189 Analysen folgt ein Durch
schnittsgehalt an Mangan von 0,67 °/o, so daB 
Fe +  Mn im Durchschnitt 40 ,80  °/o betragen. 
Der in einer grofieren Schiirfarbeit im nord- 
westlichen Teil (Espich) gewonnene Eisenstein 
ergab im Durchschnitt noch etwas mehr: 41, 49 °/o 
Fe bei 0 ,19 °/o Mn, zusammen also 41, 68 °/o Metali.

Ueber die sonstigen Bestandteile geben 
40 Durchschnitts-Yollanalysen Auskunft:

P  zwischen 0,20 bis 0,58 % , im  Mittel 0,349 %
CaO  „ 0,1 » 0,3 „ , n * 0,10 „
M gO  „ 0,28 „ 0,68 „ , * 0,41 „
AI1O3 „ 3 n 7 „ „ 5,43 „
S iO i „ 10 v  35 „ , » 22,24 „

■ Hydratwaaaer und G liihyerluat zwiachen 9 bia 11 °/o, 
im Mittel 1 0 ,5 0 % .

Die mechanisch anliaftende Feuchtigkeit des 
Roherzes betriigt im Mittel zwischen 12 und
15 °/o.

In weiterer Ausfiibrung der yorstehenden 
Daten mogen noch einige spezielle Angaben 
iiber die in den Schiichten angetroffenen Erz- 
miichtigkeiten, die Dicke der Ueberlagerung und 
die Zusammensetzung der Erze in den ein
zelnen Reyieren folgen. Das bisher von der 
Gewerkscliaft gemutete Eisensteingeliinde von 
25 Normalfeldern ist in acht Reviere, Betriebs-

gruppen genannt und fortlaufend mit A bis II 
bezeichnet, zerlegt, von denen die hier be- 
sprochenen fiinf Reviere durch Schurfschachte 
eingehender untersucht sind.

1. B e t r i e b s g r u p p e A  oder Revier W iosent- 
fels I umfaBt die Grubenfelder Ernst I und VI, 
Mangold, Fritz, Amalie II und II/2 . Die in 
den Schiirfschiichten gefundene senkrechte Tiefen- 
erstreckung der Erze schwankt zwischen 2 und
3,5 m, die Miichtigkeit der Auflagerung zwischen
1 und 3 m mit Ausnabme von Ernst VI, wo 2 m 
Erz unter 20 m Bedeckung angetroffen wurde.

D ie Fundesanalysen ergeben 36 ,94  bis 
43,93  °/o Fe, zwei extreme 32 ,58  °/o Fe bezw. 
56 °/o Fe. Das Mittel aus sechs Analysen ist: 

Fo . . . .  4 1 ,2 7 %  C aO  . . . .  0,06 %
Mn . . .  . 1,07 „ P ..................  0,298 „
A lj Oj . . . 4,47 „ S iO j . . . . 22,29 „

Hydratwasaer und G luhyerlust =  10,58 % .

2. B e t r i e b s g r u p p e  B oder Reyier W icsent- 
fels II umfaBt die Felder Ernst II, III, IV , V 
und V II sowie Adelheid III. Unter einer Decke 
von 1 bis 3 m erstreckt sich das Erz noch auf
2 bis 5 m zur Tiefe. Die mittlere Zusammen
setzung des Erzes ist:

F e  . . . .  36,77 %  CaO  . . . .  0,07 o/0
Mn . . .  . 0,46 „ P ................... 0,292 „
A h  Oj . . . 4,94 „ Si 0 ...................  29,78 „

Hydratwaaaer und Gluhyerlust =  9,58 % .

3. B e t r i e b s g r u p p e  C oder Revier Espich 
mit den Feldern Adelheid I, II, Julius I, I t  
und III, August I, II, III und IV, Theodor II  
und III. Es sind 15 Schilclite vorhanden, aus 
denen eine durchteufte Miichtigkeit des Erzes 
von 1,50 bis 8 m, der Bedeckung von 0,5 bis
11 m heryorgeht. Aus 16 Analysen folgt der 
Durchschnitt:

F e  . . . .  43,12 o/0 C a O  . . . .  0,08 %
Mn . . .  . 0,54 „ P .................. 0,369,,
A l, O j . . . 5,50 „ S iO i . . . .  19,40 „

H ydratw asser und G luhyerlust =  10,95 of0.

4. B e t r i e b s g r u p p e  D oder Revier Drosen- 
dorf I (Grubieli) mit den Feldern Rhein-Nassau
1 und II, W erner, W ittelsbach und Adams. Aus 
zw olf Schiirfschachten ergibt sich eine senk
rechte Durchfahrung des Erzes zwischen 1,60 
und 20 m, der Ueberdeckung zwischen 1 bis
2 m und aus zehn Analysen ein Durchschnitt:

F e  . . . .  43,04 °/o C aO  . . . .  0,10 %
Mn . . . .  0,32 , P ..................0,411 „
A120 j . . . 5,12 „ S iO i . . . .  20,62 „

Hydratw asser und Gluhyerlust =  10,61 °/o.

5. B e t r i e b s g r u p p e  F oder Revier Neu- 
haus I mit den Feldern Neuhaus I, II, III 
und IV. In yier Schiichten wurde auf dem Erz
1,50 bis 5 m, in der Bedeckung 0,5 bis 2,5 m 
abgeteuft. Das Mittel aus yier Analysen ist:

F e  . . . .  4 1 ,1 4 %  C aO  . . . .  0,22 o/0
M n . . .  . 1,82 „ P ....... 0,310 „
A U O j . . . 7,12 „ Si Oj . . . .  19,10 „

Hydrattyaaser und Gluhyerlust == 10,77 o/0.
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Z u s a n i m e n f a s s u n g  und M a s s e n b e r e c h -  
n u n g .  Nach den vorstehenden Ausfiihrungen 
haben wir es auf der nordlichen Friinkisclien Alb 
bei Hollfeld mit einem oberfliichlich lagernden 
Braun eisenerzyorkommen zu tun, das bei etwa 
zwei D rittel mulmiger Beschaffeulieit unter einer 
1 bis 20 m dicken Decke von losen Sanden und 
plastischen Tonen in Taschen und Kesseln des 
Juradolomits ruht, und im Ganzen betrachtet 
eine wellige, ziemlich stetige Schicht bildet. 
Oben ist darauf hingewiesen worden, dafi die 
von den Schiirfschachten im Erz senkrecht 
durchfahrende Meterzahl nicht ais die Erz- 
m!ichtigkeit gelten darf. Bergmttnnische Auf- 
schliisse zum Zwreck des Betriebes und der 
Forderung, aus denen die walire Milchtigkeit 
des Erzes am unzweideutigąten lieryorgegangen  
ware, sind noch nicht gemacht worden. Auf 
Grund bisheriger Untersuchungsarbeiten in Form 
yerschiedentlich angesetzter Seitenorter und 
kiirzerer Grundstrecken hat man nach einem 
yorliegenden Gutachten geglaubt, in dem durch 
Schachte naher untersucliten Teil des Gruben- 
reviers eine durchschnittliche Machtigkeit von 
2,9 bis 3,5 m annehmen zu sollen. Mir er
scheinen diese Zahlen, weil noch nicht geniigend 
sichergestellt, einstweilen zu hoch und yorlaufig 
nicht geeignet, darauf eine yerlaBliche Massen- 
oerechnung aufzubauen. L egt man nur ais Mittel 
der Erzmachtigkeit eine Mindestzahl von 1 m 
zugrunde, so ergibt das unter Aufierachtlassung 
der durch die oben geschilderten Erzeinstiil- 
pungen gegebenen VergroBerung der Erzflache 
schon bei einer Oberflache von 25 Normalfeldern 
=  50 Millionen Quadratmeter* und einem Ge
wicht yon 2 t fiir das grubenfeuchte Erz eine 
Tonnenzahl von 100 Millionen. Allerdings be
darf diese Zahl noch einer wesentlichen Korrektur.

Das verliehene Feld wird, wie eingangs er- 
wiilint, nicht ausschliefilieh yon Erzen unter- 
teuft, sondern an yielen Stellen bald zusammen- 
hangend, bald in isolierten Kuppen aufragend 
geht der Dolomit ohne Erzbedeckung zutage 
aus. Reclinet man, dafi nur die H alfte oder 
selbst nur ein D rittel des Gesamtareals erz- 
fiihrend ist, so yerbleibt immer noch eine 
gewifi durch die W irklichkeit iibertroffene Mindest
zahl von 50 bezw. 33 Millionen Tonnen Erz 
von rund 41 °/o Eisengehalt, d. li. eine Erzmenge, 
die nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung keines 
Kominentars bedarf.

Die bergmannische Ausgewinnung sowie die 
Yerwertung des Erzyorkommens mufi der Eigen- 
art der Lagerverhaltnisse und der Beschaffeulieit 
der Erze Rechnung tragen und stellt den Bergbau

* Zw ischenzeitlich wurde das G rubeurevier durch 
33 liauptsachlich die Pegnitzer Yerw erfungsspalte bis 
nach A uerbach deckender N orm alfelder erweitert, die 
vom Y erfasser aber noch nicht untersucht wurden.

D e r  Y e r fa s s e r .

vor zum Teil neue Aufgaben. Bei der zumeist 
yerhaltnismafiig geringen Ueberdeckung wird 
bei dem heutigen Stande der Abraumtechnik die 
Gewinnung, soweit nicht groBere Teufen in 
Frage kommen, im Tagebau yorgenommen wer
den konnen, der auch die Erzielung eiues reineren 
saiulfreieu Ffirdergutes erleichtert. Hierbei wer
den sich angesichts der Unebenheiten der auf- 
und absleigenden Erzsohle und der yerschie
denen Tiefe der Erztaschen Abraum- und Ge- 
winnungsarbeiten von Hand und mittels ma- 
schineller Yorrichtungen nach den wechselnden 
Bediirfnissen ergiinzen miissen. Zur Verwertung 
des Eisensteins in groBeren Mengen und fiir 
weitere Transporte scheint bei der zu etwa 
zwei D rittel iuulmigen Natur des Materials eine 
Brikettierung oder Aggloinerierung des Fein- 
erzes erforderlicli, unter Umstanden nach voran- 
gegangener Aufbereitung.

Das zurzeit etwa 5 km yon der Bahnstation 
Hollfeld entfernt liegende Grubenrevier soli 
durch eine es durclischneidende Yerbindungsbahn 
Schesslitz-Hollfeld nach Bamberg und Bayreuth 
aufgeschlossen werden. (Vergl. Abb. 1.)

U e b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  H o l l f e l d e r  
Mul  m e r z e .  W ie ich wohl einmal an anderer 
Stelle ausfiihrlicher auseinandersetzen werde, sind 
die mulmigen Eisenerze auf der Hohe der Fran- 
kischen Alb im w'esentlichen nichts anderes ais 
die Yerwitterungsprodukte und eluyialen Riick- 
stande bei der atmospharischen Zerstorung der 
Juradolomite und Kalkę, wobei durch begleitende 
metasomatische Umwandlungsvorgange, d. h. Aus- 
fallung des geliisten Eisens durcli Kalk und Mag- 
nesia, wie auch durch direkten Erzabsatz aus 
eisenhaltigem W asser, eine weitere Anreiclie- 
rung des M etallgehaltes stattgefunden hat. Auf 
die W irkung der metasomatischen Umwandlung 
sind im besonderen die eingeniengten Derberz- 
stiicke, denen noch deutlich der Ursprung aus 
Dolomitfragnienten anzusehen is t , zurtickzu- 
ftihren, desgleichen die Anhaufung grofierer Erz- 
stufen in den schlauchartigen Verastelungen an 
der Sobie der Trichter und Schlote. Man kann 
also mit einigem Recht sagen, dafi wir es bei 
den Eisenerzen von Hollfeld mit einem Yerwitte- 
rungsboden der Jurahochflache zu tun haben, ais 
dieser zur Tertiarzeit Festland war, also mit 
einer tertiaren Elim albildung. Die iiberdecken- 
den Sande sindjiingeren A lters, wenn auch eben- 
falls noch zur Tertiarzeit abgclagert, und ver- 
danken wahrscheinlich fluvialen Einbriichen und 
Uebersandungen ihre Entstehung, etwa in der 
W eise, wie noch heute im Unterland unserer 
Strome das tief liegende ungeschiitzte Gelande 
mit Sand und Geroll periodisch iiberdeckt wird.

Yon der Bildungsart und Ablagerungszeit 
der Albiiberdeckung unabhangig sind die charalc- 
teristischen Łagerungsyerhaltnisse der Erze in 
Trichtern und Schloten des Dolomits. Diese
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yerdanken ihre Entstehung der allmilhlichen 
Senkung des Grundwasserspiegels, wodurch nicht 
nur die tiefen FluBeinschnitte der W iesent und 
der AufseB entstaiulen, sondern innerhalb des 
kliiftigen und relatiy leicht loslichen Dolomits 
sich ein ganzes System von unterirdischen Do- 
linen und schlauchartigen Hohlen herausbildete, 
in die bei dem endlichen Einbruch der Decke 
die oberflachlich lagernden Erze und Sande 
hinabsanken. Daher die Form der Einstulpung 
und die beim Setzen der Erdmassen sich bilden- 
den Gleitflilchen des Spiegellettens und auch des 
Mulmęrzes. D ie yorbandene weitgehende Zer- 
kliiftung des Dolomites hatte dabei die Zirku- 
lation des W assers und seine lijsende W irknng 
wesentlich begiinstigt.

Die Eisenerze von Hollfeld entsprechen nach 
ihrer Genesis der Terrarossa-Ausfullung in den 
Dolinen des K arstes, den Bauxiten Siidfrank- 
reiclis ais in der Hauptsache tertiUren Verwit- 
terungsgebilden und ebenso den Bohnerzen der 
Schwilbischen Alb, des Schweizer und Lothrin- 
gischen Jura, nur daB es nicht, wie bei diesen, 
zu einer nachtriiglichen konkretionilren Struktur-

ausbildung von Erzbohnen gekommen ist; sie 
sind ferner auch genetisch und zeitlich ver- 
wandt mit den manganhaltigen Brauneisenerzen 
der GieBen-W etzlarer Gegend und der Gegend 
von Bingen.

Auch zwischen den Hollfelder Erzen und 
jenen an Spalten gekniipften Spat- und Braun- 
eisensteinen der Oberpfalz (Ainberg, Sulzbach, 
Auerbach) besteht kein grundsiltzlicher Unter- 
schied; bei letzteren w iegt nur gegeniiber der 
Verwitterung ais Bildungsvorgang der meta- 
somatische UinwandlungsprozeB vor, durch den 
lilngs der Spalten das von der Oberflache stam- 
mende Eisen zur Tiefe gefiihrt und hier die Um- 
wandlung bewirkt wurde. In den Sohlen-Ver- 
iistelungen der Hollfelder Trichter und ihren 
stiickigen Erzen liegen die im Umfang beschei- 
denen Analoga der Amberger und Sulzbacher 
Erzstocke vor, urnl es konnte durchaus nicht 
uberraschen, wenn bei der bergmUnnischen Er- 
schlieBung der Hollfelder Lagerstatten in der 
Tiefe auch einmal groBere Stocke von Braun- 
eisenstein und auch Spateisenstein gefunden 
wurden.

D i e  E n t z i n n u n g  d e r  W e i f i b l e c h a b f a l l e  u n d  i h r e  w i r t s c h a f t l i c h e  

B e d e u t u n g . *

Von Dr.  K.  G o l d s c l i m i d t  in Essen.

| i e  Kunst, Eisenblech mit einer dunnen 
Schicht von Zinu zu yersehen und diesem 

Blech neben den Eigenschaften des Eisens die 
edlen Eigenschaften des Zinns zu yerleihen, ist 
alten Datuins. Sie wurde bereits am Ende des 
Mittelalters im bohmischen Erzgebirge geiibt, 
wanderte von dort Anfang des 17. Jahrhun- 
derts nach Sachsen und wurde etwa 100 Jahre 
spater nach W ales yerpflanzt, wo sie aber auch 
erst im yorigen Jahrhundert allmilhlich zu der 
groBen Industrie der WeiBblechfabrikation her- 
angewachsen ist. Diese bildet seit Mitte yorigen 
Jahrhunderts einen Hauptindustriezweig Eng- 
lands. Die Fabrikation hat dort in den letzten  
Jahren etwa 650 000 t betragen. Infolge der 
Mc Kinleyschen Zollpolitik ist sie Anfang der 
90 er Jahre. des vorigen Jahrhunderts nach 
Amerika yerpflanzt worden und hat dort eine 
alinliche Ausdehnung erfahren. Im letzten Jahre 
betrug die amerikanische WeiBblecherzeugung 
rund 500 000 t. Gegen diese gewaltigen Zahlen 
treten die Erzeugungen anderer Lander be- 
deutend zuriick.

Es handelt sich also um einen der groBten 
Stapelartikel der W eit. Schon seit dem Be
ginn des Aufschwungs dieser Industrie, etwa

* Yortrag, gehalten vor der Hauptversam mlung  
des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n le u t e  am
6. Dezem ber 1908.

seit Mitte des yorigen Jahrhunderts, tauchte 
die Frage auf, was mit den Abschnitten ge- 
schehen soli, die bei der W eiterverarbeitung 
des WeiBblechs zu Buchsen, Dosen, Spielwaren 
usw. entfallen. W egen ilires Zinngehaltes lieBen 
sich diese Abfiille nicht puddeln oder śchmelzen. 
Es war also der Technik die Aufgabe gestellt, 
das Zinn vom Eisen zu trennen, eine Aufgabe, 
die gar nicht so schwer erschien, und die den 
Enftndern um so lockender erscheinen muBte, 
ais die WeiBblechabschnitte in den Dosen- 
fabriken umsonst zu haben waren. Noch An
fang der 1880 er Jahre, ais ich in Berlin meine 
diesbeziiglichen Versuche in grofierem MaBstabe 
ausfiihrte, wurden mir die Abfiille umsonst auf 
den Hof gefahren; es bezahlten also die Eigner 
noch den Fuhrlohn dazu.

So dankbar die Aufgabe aber auch erschien 
und so viele Moglichkeiten dem Cheiniker sich 
bieten mochten, so erforderte es doch ein 
Menschenalter umfassender Arbeit, bis eine 
brauchbare Methode gefunden war, bei der die 
gewonnenen Erzeugnisse die aufgewandten Re- 
agenzien und die aufgewandte Arbeit bezahlten. 
Ich will Ihre Zeit nicht iu Anspruch nehmen 
mit Aufzahlung all der zahlreichen VorschlJige, 
die gemacht worden sind, um die gegebene Auf
gabe zu losen. Die Literatur auf diesem Ge
biete ist bedeutend, Hunderte von Patenten sind
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genommeu, aber nur ganz wenige in die Praxis 
ubergefiihrt worden. Mir sind allein von einem 
einzigen Amerikaner in den letzten zwei Jahren
16 U. S.  A. Patente mit 389 Patentanspriichen 
bekannt geworden. Auf alle die in den Patenten 
und der sonstigen Literatur niedergelegten Ideen 
werde ich nur eingehen, soweit diese zu prak- 
tischen Ergebnisscn gefiihrt haben.

A lle die inechanischen Prozesse, die an ein 
Abschmelzen in yerschiedener Form dachten, 
waren unausfiilirbar, da selbstyerstandlich der 
Verzinner schon alles Zinn zuriickhalt, das 
irgendwie abschmelzbar ist. Ebenso erwiesen 
sich zunachst alle Methoden unwirksam, welche 
auf rein chemischem W ege durch Sauren oder 
Alkalien das Zinn losen wollten. Die Sauren 
griffen neben dem Zinn auch das Eisen an, und 
ersteres aus der Losung zu gewinnen, wurde 
zu kostspielig. Die Alkalien allein oder mit 
oxydierenden Zusatzen, wie eingeblasene Luft, 
Salpeter, Bleioxyd, lieBen zwar das Eisen un- 
beriihrt, losten aber das Zinn nicht in geniigen- 
der Menge, lieBen also immer noch ein unbraucli- 
bares oder minderwertiges Eisen zuriick und 
brachten das Zinn nur unvollstandig und in einer 
Form in Losung, aus der es nur mit Aufwand 
erheblicher Kosten zu gewinnen war. SchlieB
lich schien es, ais wenn man im Chlor ein 
Mittel gefunden hatte, das Zinn von dem W eiB- 
blech yorteilhaft zu losen, aber auch diese 
Methode yerschwand aus der Technik, um erst 
iu neuester Zeit wieder zu neuem Leben zu er- 
wachen. Ich komme auf diese Methode nachher 
noch im Zusammenhang zuruck.

Die Moglichkcit, elektrischen Strom billig  
zu erzeugen, eroifnete endlich einen W eg, ihn 
auch fiir elektrochemische Zwecke zu yerwenden 
und die Aufgabe der Trennung des Zinns yom 
Eisen einer praktischen Losung zuzufiihren. 
Bereits im Jahre 1876 hatte K e i t h *  empfohlen, 
W eifiblechabfalle in alkalischer Losung zu elektro- 
lysieren, 1882 stellte meine Firma diesbeziig- 
liche Yersuche an unter Benutzung eines alkali- 
schen Bades, in dem die Weifiblechabfalle ais 
Anodę dienten und Eisenplatten ais Kathode. 
Ais Elektrolyt diente eine erwarmte Natron- 
losung. Diese Idee in ihrer auBerordentlichen 
Einfachheit ist die Grundlage fiir die weitere 
Entwickelung dieser Industrie gewesen. So ein- 
fach freilich der Laboratoriumsversuch verlauft, 
so schwierig gestalten sich die VerhSltnisse in 
der Praxis. Es waren sehr erhebliche chemisch- 
elektrolytische und mechanische Schwierigkeiten  
zu iiberwinden, die in den yerschiedenen Fabriken 
an yerschiedenen Orten auf yerschiedene W eise 
gelost sein mogen.

Das Verfahren laBt sich mit Beiseitelassung  
der neueren elektrochemischen Ionentheorie am

* U. S. A. Patent Nr. 176 658.

einfachsten so erklaren, daB der elektrische 
Strom das Losungswasser zersetzt, an der Anodę 
Sauerstoff bildet, der das Zinn in Zinnoxyd 
iiberfiihrt, und daB dieses sich im uberschussigen 
Natron zu zinnsaurem Natron lost, wahrend an 
der Kathode der W asserstoff das Zinn aus dieser 
Losung ausscheidet. Das Vorhandensein von 
freiem kaustischem Natron ist also ein Er- 
fordernis fiir die Stromarbeit; da aber kausti- 
sches Natron aus der Luft bestandig Kohlen- 
saure anzieht und in Soda iibergeht, da ferner 
bei den ganzen Stromverhaltnissen der groBen 
Oberflache der Anodę und der kleinen Kathode 
sich mehr Zinn auflost ais nicderschlagt, so 
yerschwindet das freie Natron sehr bald, der 
Elektrolyt wird unwirksam. Die Wirksam- 
haltung des Elektrolyten bezw. die Erhaltung 
eines st.andigen Ueberschusses von kaustischem

Sf.u.£.SS

Abbildung 1. Schema eines elektrolytisehen 
Entzinnungsbades.

Natron ist also von groBter Bedeutung. Geht 
dieser Gehalt zu weit zuruck, so lost sich das 
Zinn nur unvollkommen, die Zinnausbeute wird 
zu gering, und Sie, m. H ., erhalten schlecht 
entzinnte Pakete, die die Qualitat Ihres Stahls 
und den guten E uf der entzinnten Pakete be- 
eintrachtigen.

Neben diesen rein chemischen Schwierig
keiten sind solche elektrochemischer Natur zu 
losen. Das Bad arbeitet um so besser, je 
wttrmer die Losung ist. Das Anwarmen muB 
gesehehen, ohne daB zwischen den Badern eine 
Leitung und somit Stromverluste hervorgerufen 
werden. D ie Verbindung der W eifiblechabfalle 
mit dem positiyen Strom geschieht meines 
W issens iiberall m ittels eines Korbes, in den 
die Weifiblechabfalle' gepackt werden, und der 
mit den positiyen Polen in elektrischen Kontakt 
gebracht wird (Abbildung 1). Die Konstruktion 
dieses Korbes bietet erhebliche Schwierigkeiten; 
er kann nur yon mafiiger Grofie sein, da bei 
allzu groBer Entfernung des Korbinnern yon der 
Kathode das Innere iiberhaupt nicht entzinnt
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wird. D ie in den Verh!lltnissen bedingte ge- 
ringe GroBe der Anoden bezw. des Korbes, in 
welchen die WeiBblecliabfillle gepackt werden, 
einerseits, und die yoluminose Beschaffenheit des 
Materials anderseits, welche dadurch erhoht 
wird, daB man das Materiał ganz locker an der 
Anodę anbringen muB, um dem Elektrolyten  
den Durchgang und Zutritt zu allen Flachen 
zu gewiihrleisten, macht ein yerhaltnismaBig 
sehr geringes Gewicht der Anodenkorbe und 
infolgedessen wieder erhebliche Arbeitslohne 
notwendig.

Nur bei sehr sorgfaltiger Arbeit, die ihr 
Augenmerk auf die richtige Beschaffenheit des 
Elektrolyten richtet, ist es moglich, die Eisen- 
flachen so w eit von dem Zinn zu befreien, daB 
das Eisen fiir den Martinofen und somit fiir eine 
groBe Verwendung brauclibar ist. Ganz voll- 
standig lost sich bei diesem ProzeB das Zinn 
iiberhaupt nicht von dem Eisen, sondern es 
bleiben 0 ,05  bis 0,1 °/o auf der Flachę zuriick. 
AuBerdem ist es nie ganz zu yermeiden, daB 
einzelne Stellen sich der Beriihrung durch die 
Fliissigkeit entziehen; trotz aller Sorgsamkeit 
beim Fiillen des Korbes liegen die Abschnitte 
teilweise so fest aufeinander, daB die Fliissig- 
kcit niclit eindringen kann, und zweitens bleiben 
die sogenannten Speckkanten, die unteren Bander 
der Blechtafeln, an denen sich eine etwas dickere 
Zinnschicht ansammelt, groBenteils ungelost zu- 
riick. So ist es also nicht moglich, ein voll- 
standig entzinntes Eisen herzustellen, immerhin 
erhalt man aber bei sorgsamster Arbeit ein 
Materiał mit 0,1 bis 0 ,2  °/o Zinn. Jedoch ist 
ein solches R esultat nur bei allersorgfaltigster 
Arbeit zu erreichen, Gehalte von 0,3 bis 0,5 °/o 
habe ich aber hauflg feststellen konnen. Immer
hin resultiert ein Eisen, das vor allem ais Zu
satz zu anderem Materiał im Martinofen sehr 
wohl yerwendbar is t , und das sich auch bald 
in allen Landern die Tiiren der Martinofen ge- 
offnet hat.

Da man das Zinn an der Kathode in Form 
eines scliwammigen bis feinkijrnigen Nieder- 
schlages erhalt, der sich leicht entfernen und 
auch von Sachverstandigen unscliwer einschmelzen 
laBt, so bietet das Yerfahren erhebliche V orteile; 
vor allem liefert es in einem einzigen Arbeitsgange 
ein brauchbares Eisen, das, mechanisch in feste 
Pakete gepreBt, ein umfangreicher Handelsartikel 
ist, und gleichzeitig einen Zinnschlamm, der sich 
zu Blockzinn umschmelzen laBt. D iese Tatsache 
und die freilich mehr scheinbare ais wirkliche 
Einfachheit dieses Prozesses haben ihm zweifel
los seine sclinelle und umfangreiche Anwendung 
gebracht und ihn bis vor ganz kurzer Zeit 
a u s s c h l i e B l i c h  diese Technik beherrschen 
lassen.

Anderseits hat das Verfahren erhebliche Schat- 
tenseiten: die kleinen Korbę, die nur 10 bis 20 kg

fassen, mit denen man das Materiał durcli den 
ProzeB fiihren, sowie die Sorgsamkeit, mit der man 
es in diese Korbę fiillen muB, um eine geniigende 
Benetzung der Oberflache mit der Fliissigkeit 
zu gewahrleisten, erfordern sehr vie.’ Arbeits- 
lolin und immerwahrende Aufsicht. Em nennens- 
werter Teil des Zinns geht verloren, indem beim 
Herausheben der entzinnten Blechabfalle aus 
dem Bade eine erhebliche Menge des stark zinn- 
haltigen Elektrolyten mitgenommen wird. Selbst 
bei sorgsamem Abtropfen ist die Menge noch 
groB, und beim Waschen in W asser erhalt man 
einen recht wertlosen zinnhaltigen Niederschlag 
aus den Salzen des W assers und dem Zinn und 
Alkali des Elektrolyten. Wenn Sie beriicksich- 
tigen, daB die Oberflache der WeiBblechabfalle, 
welche ich t a g l i c h  in meinem W eirk elektro- 
lytiscli entzinnt habe, eine Flachę von 20 preuBi- 
schen Morgen bedeckt, so werden Sge sich eine 
Vorstellung machen von der Menne der an- 
hangenden Fliissigkeit und damit von der Menge 
des Zinns, welches taglich in mi derwertigen  
W aschwassern yerloren geht. Ferner bleibt ein 
immerhin nennenswerter Teil des Zinns auf dem 
Eisen zuriick, uud endlich inuB das gewonnene 
Zinn einem Schmelzprozefi unterzogen werden, 
aus dem es nur mit einem Gehalt von etwa 
97 bis 98 °/o herauskommt, da einige Bei- 
mengungen von B lei auch bei sorgsamer Arbeit 
nicht zu vermeiden sind.

Diese Uebelstande, die im W esen des Verfahrens 
liegen, lassen es natiirlich augezeigt erscheinen, 
nach einem anderen Verfahren Ausschau zu halten. 
Und wie vor etwa 25 Jahren die Leiclitigkeit, 
elektrischen Strom zu erzeugen, die elektrolytische 
Entzinnung ins Leben rief, so war es yor einigen 
Jahren die Leiclitigkeit, C h l o r  billig in fliissiger 
Form zu beziehen, die anregte, die Vorschlage, 
mit diesem Reagens die Trennung yorzunehmen, 
einer eingehenden Priifung zu unterżiehen. 
Bereits Mitte des yorigen Jahrhunderts ist es 
yerschiedentlich yersucht worden, von H i g g i n s *  
1854 in England, in Amerika von P a r m e l e e , * *  
von S e e l y * * *  und von P a n t o n , - f  mittels 
Chlor zu entzinnen. Die ersten Entzinner haben 
auch sofort erkannt, dafl das W esen des Ver- 
fahrens auf Anwendung von t r o c k e n e m  Ch l o r -  
g a s  beruht. Trockenes Chlorgas yerbindet sich 
sehr energisch unter grofier Warmeentwickelung 
mit Zinn, wasserfreies Zinnchlorid bildend, eine 
schwere, leicht bewegliche, an der Luft auBer
ordentlich stark raucliende Fliissigkeit, die bereits 
seit 300 Jahren den Chemikern bekannt ist, 
wenn auch wohl nur wenige sie mit eigenen 
Augen gesehen haben mogen. Im Jahre 1605  
schon hat der Chemiker L i b a v  i u s dieses Pro-

* E ngl. Patent N r. 766, 1854.
** U. S. A . Patent N r. 102 148, 1870.

*** U. S. A. Patent N r. 127 375, 1872.
f  U. S. A. Patent N r. 135 578, 1873.
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ilukt besclirieben, welches unter dem Namen 
liąuor fumans Libavii seit jener Zeit bekannt ist.

Leitet man trockenes Chlor iiber WeiBblech- 
abfalle, so vereinigen sich Chlor und Zinn, dieses 
Zinnchlorid bildend, das abtropft. Da trockenes 
Chlor Eisen bei niederer Temperatur nicht an- 
greift, so liegt ein sehr einfacher ProzeB vor, 
aber so einfach auch dieser ProzeB aussicht, so 
sollte es mehr ais 50 Jahre dauern, bis er in 
die Praxis iibęrgefuhrt werden konnte. Die 
Schwierigkeiten waren mannigfacher Art. Sie 
lagen einmal in der Gewinnung des Chlors, das 
billig hęrzustellen und zu yerseńden die Che- 
miker erst lernen muflten. Sodann war die Ober
flache —  und bei einer groBeren Fabrikation 
ist diese, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, 
sehr bedeutend —  bei Beendigung der Fabri
kation bedeckt mit dieser stark qualmenden, 
sehr belilstigenden Fliissigkeit, die die Haut und 
vor allem die Schleimhiiute der Nase, der Augen 
und des Mundes aufs unangeuehmste angreift. 
Ein Hantieren mit dem Blech ist nicht moglich, 
solange auch nur eine Spur von dieser Fliissig
keit auf den Blechschnitzeln ist. Sie yollstandig  
zu entfernen, war eine unerlaBliche Aufgabe, 
die erschwert wurde dadurch, daB man nicht 
mit W asser waschen durfte, denn eine Losung 
dieses Zinnchlorids greift das Eisen sehr ener- 
gisch an, wobei das Zinnchlorid selbst wertlos 
wird. Auch nach der Entfernung des wasser- 
freien Zinnchlorids war dieses Eisen aufierordent- 
licli dem Rosten ausgesetzt. So blieben denn 
alle die schijnen Ideen des Entzinnens mit Chlor 
meistens im Laboratorium stecken und w uch sen 
kaum zu Versuchsanlagen sich aus, bis Mitte 
der SOer Jahre L a m b o t t e  in Briissel in groBe- 
rem MaBstabe den Versuch machte, indem er in 
einen Schachtofen, dessen Innenraum erhitzt 
wird, von oben die WeiBblechabfalle einfiillte 
und von unten mit Luft stark verdiinntes Chlor- 
gas einleitete (Lambotte, D. R. P. Nr. 32 517,  
1884;  yergl. Abbild. 2). D ieses Chlor yerband 
sich mit dem Zinn der WeiBblechabfalle, und 
die Luft ftthrte die Dampfe des gebildeten Chlor- 
zinns in die Vorlagen, in denen letzteres zu 
einer Zinnchloridlosung yerdichtet wurde. Am 
FuBe seines Ofens zog er seine nunmehr ent- 
zinnten WeiBblechabfalle heraus, paketierte 
sie und versandte sie an die Stahlwerke. Das 
Yerfahren ist einfach in der Hantierung, ich 
bin aber iiberzeugt, daB die Arbeiter bei 
dem Bedienen des Ofens von den Zinnchlorid- 
dampfen stark belastigt worden sind, denn 
selbst bei kraftigem Absaugen ist anzunehmen, 
daB die unten abgezogenen Abfalle noch mit 
Zinnchlorid bedeckt waren. Vor allem aber 
konnte das von L a m b o t t e  erhaltene Eisen nicht 
konkurrieren mit dem Eisen des elektrolytischen  
Yerfahrens, da es auBerordentlich stark dem 
Rosten ausgesetzt war. Dieser Uebelstand zeigte

sich bei allen Chlorentzinnungen. Man mochte 
noch so yorsichtig Chlor einleiten und noch so 
sorgsam unter Vermeidung aller Feuchtigkeit 
das Zinnchlorid und etwaiges iiberschussiges 
Chlor entfernen, das zuriickbleibende schon 
stahlgrau aussełiende entzinnte Eisen war schon 
am nachsten Tage, auch wenn man es auf ganz 
trockenem Lager stapelte, stark yerrostet, und 
die Rostung schritt auBerordentlich schnell voran. 
Die Ursache dieser Nachrostung des Eisens, die 
bei allen Chlorprozessen sich ze ig te , wurde 
nach sorgsamem Studium gefunden in der Tat

sache, daB, nicht, wie es den Anschein hatte, 
daś Chlor das Eisen unangegriffen laBt, sondern 
daB sieli, freilich dem Auge unsichtbar, auf 
diesem Eisen stets ein feiner Ueberzug von 
wasserfreiem Eisenchlorid findet. Sobald nun 
dieses bis daliin sorgsam vor Feuchtigkeit be- 
wahrte Eisen der Luft ausgesetzt wurde, zog  
es Feuchtigkeit an, und dieses wasserige Eisen
chlorid zerfraB das Eisen sehr schnell, indem es 
reduziert wurde zu Eisenchloriir und dieses
wieder Sauerstoff und Feuchtigkeit aus der Luft 
anzog, sich in Oxychlorid yerwandelte, dieses
wiederum durch das Eisen, dieses zerstorend,
reduziert wurde, und so fort, so daB dieses
Eisenchlorid ais ein standiger Uebertrager yon 
Sauerstoff und Feuchtigkeit der Luft, ais ein 
Rostforderer anzusehen ist. Erst nach dieser 
Erkenntnis, die nun ein Mittel in die Hand gab,
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durch W aschen dieses Eisen von Eisenchlorid 
zu hefreien, war es moglich, ein auch lager- 
liaftes Eisen inittels dos Chlorprozesses zu ge- 
winnen.*

An Hand dieser Erkenntnisse wurde nun ein 
Yerfahren ausgearbeitet, welches alle Erforder- 
nisse fur einen Grofibetrieb bietet. Da, wie 
schon erwahnt, jede Feuclitigkeit ausgeschlossen 
werden mufi, um einen Angriff des Eisens zu

verhindern, so mufi 
natiirlich darauf ge- 
seheu werden, daB das 
Materiał trocken ist 
und frei von allen 
organischen Substan- 
zen, Papier, Stroh, 
Lack usw. Es mufl 
also nicht nur die an- 
hangende Feuchtigkeit 
entfernt werden, son- 
dern auch alles, was 
W asser zu bilden im- 
stande ist; denn das 
Zinnchlorid ist ein 
Korper, der mit aufier- 
ordentlicher Energie 
W asser anzieht und 
organischeKorper ver- 
kohlt, dabei ein ge- 
wassertes schwer de- 
stillierbares Produkt 
bildend, welches das 
Zinnchlorid also auf 
dera Eisen festhalten 
wiirde. GroBte Trok- 
kenheit ist daher eine 
Yorbedingung fiir die
ses Yerfahren. Jeder 

Chlorentzinnungs- 
behalter sollte die 
Markę tragen: E x t r a  
dry. So vorbereitet,

S che ni a des Apparates zur werden die WeiBblech-
Entzinnung mit Chlorgas abfalle in Pakete ge

nach Goldschmidt. prefit,** wie sie den
Martinofen zugehen, 

und in grofien Korben mittels Kran in grofie Zylin
der gepackt, diese dann geschlossen und Chlor 
eingeleitet (Abbild. 3). AuBer der Feuchtigkeit 
mufi auch eine Temperaturerhohung yermieden 
werden.*** Bei der Yereinigung von Zinn und 
Chlor zu Zinnchlorid entwickeln sich iiber 1000 
Kalorien. Eine sehr sorgsame Kiihlung und stan
dige Abfuhrung der entwickelten H itze ist also 
eine weitere Bedingung. Um eine rollstandige Ent
zinnung der Pakete auch im Innern zu erreichen, 
wird unter Druck gearbeitet, es wird das Chlor

* D. 11. P. N r. 176457.
** D. R. P. N r. 176 456 und viele auslandische.

*** D. R. P. Nr. 188 018 und viele auslandische.

mit mehreren Atmospharen Druck in die Pakete 
hineingeprefit. Das gasformig eintretende Clilor 
yerbindet sieli mit dera Zinn zu dera fliis*igen 
Zinnchlorid, kondensiert sieli also. Diese Tat- 
saclie gibt ein untriigliches Zeichen fiir die Be- 
endigung des Prozesses, und das ist von grofiter 
Bedeutung. Solange noch Zinn yorhanden, kon- 
densiort sich das Chlor, und der Druck fallt. 
Bleibt der Druck aber im allseitig geschlossenen 
Apparat einige Zeit konstant, so ist das ein un
triigliches Zeichen, dafi das Chlor kein Zinn 
mehr findet, mit dera es sich vereinigen kann, 
dafi der Prozefi also beeiuligt ist. Nach volI- 
endeter Entzinnung wird durch Evakuierung fiir 
eine yollstandige Entfernung des Chlors und 
Zinnchlorids Sorge getragen, die Pakete werden 
sorgfaltig gewasclien* und sind dann fiir das 
Martin yerfahren fertig.

Der Prozefi yerraeidet so die Uebelstande 
des eiektrolytischen Verfahrens, die Handarbeit ist 
ganz gering, weil man die Abfalle in groBen Ein- 
heiton durch den Prozefi wandern lassen kann. 
Es wird gleichfalls in einem Arbeitsgang ent- 
zinnt, dabei aber an Stelle des minderwertigen 
Zinnschlamraes ein wertvolles Zinnpraparat, das 
Zinnchlorid, das in Seidenfarbereien Absatz findet, 
gewonnen. Das Eisen wird in diesem Verfahren 
wesentlicli besser entzinnt ais nach dera elektro- 
lytischen Yerfahren, und endlich geht kein Zinn 
in Waschwassern yerloren. Das Arbeiten unter 
Druck gewahrleistet das Eindringen des Chlors 
auch in diejenigen Stellen, die eng aufeinander 
liegen sollten, so dafi die sogenannten weifien 
Flecken, das sind Stellen, au die das Entzin- 
nungsinittel nicht gedrungen ist, die sich also 
der Entzinnung entzogen haben, bei dieser łle -  
thode aufierordentlich seiten sind und jedenfalls 
nur in dem MaBe auftreten, daB die Qualitat 
des Materiales nicht beeintrachtigt wird. Sie 
miissen dabei beriicksichtigen, daB auf jeder 
Seite des Eisens etwa nur 1 °/o des Gewichts 
an Zinn sitzt, daB also, wenn selbst 1 °/° der 
Oberflache gar nicht entzinnt ware, nur 0 ,02  °/o 
Zinn auf dem Eisen sein wurden, eine Menge, die 
um so unschadlicher ist, ais das Eisen nicht ge- 
puddelt, sondern yerschmolzen wird.

Ich moehte hierbei hervorheben, daB bei der 
A n a l y s e  v o n  e n t z i n n t e m  E i s e n  oftmals 
insofern Fehler gemacht werden, ais die Che- 
miker zu geringe Einwagen nehmen. Bei einer 
Einwage von 10 g ist eś natiirlich leicht mog
lich, dafi, wenn ein nichtentzinntes Fleckchen 
mit hineinkommt, inan ein ganz falsches Bild 
von der Entzinnung erhalt. Ich lasse in meinem 
W erk, um eine gute Durehschnittsprobe zu haben, 
stets 3 kg in Salzsaure auflosen und bin nur 
zufrieden, wenn die Analyse wesentlich unter
0,1 °/o Zinn ergibt.

* D. R. P. Nr. 176 457 und viele auslandische.

m
ót.u.f. 707-

A bbildung 3.
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Der Ausdehnungstrieb der yerschiedenen Ent- 
zinnungswerke hat nun seit Jahren bewirkt, 
dafi die Nachfrage nach Weifiblechabfallen stets 
grofier ist, ais das Angebot. D ie Preise der 
Weifiblechabfalle lassen bei dem scharfen W ett- 
bewerb dem Entzinner keinen Verdienst, ja 
werden vielfach in der Hoffming auf eine Bes- 
serung der Konjunktur oder in der Sorge, ohne 
Materiał zu bleiben, weit iiber den W ert be- 
zahlt, Es haben sich daher seit einigen Jahren 
die Entzinnungsfabriken nach Ersatz umgesehen. 
Dieser bot sich in d e n  g e b r a u c h t e n  v e r -  
z i n n t e n  G e g e n s  t a n  d e n ,  vor allem ge- 
brauchten K o n s e r v e n d o s e n ,  die sieli in grofien 
Mengen auf den Miillablageplatzen der Stadte 
und an den Miillverbrennungsofen vorfinden, wo 
sie ein sehr lastiges Materiał bilden. Der Yer- 
arbeitung dieser Buchsen stellen sich aber er- 
hebliche Schwierigkeiten in den W eg. Die alten 
Buchsen sind zunachst verunreinigt mit den 
Resten des Inhaltes, Speiseresten, W ichse, Putz- 
pomade oder, wie Dr. R o e b e r  in der „Electro- 
cheniical and Metallurgical Industry“ einmal 
schrieb, Kaviar. Ich habe letzteren bisher 
noch nicht darin gefunden. Ferner sind die 
Buchsen mit Reklameaufschriften beklebt oder 
bedruckt; sie sind gelotet mit einem bleilial- 
tigen Lot, und auch B lei mufi ais eine Ver- 
unreinigung angesehen werden. Die Boden sind 
vielfach eingefalzt, und in den Falzen befindet 
sich ein Gummiring zur Dichtung. In diese 
Falzen tritt natiirlich kein Entzinnungsmittel. 
Ferner sind die Biichsen auBerordentlich volu- 
miuos, und das Innere entzieht sich leicht dem 
Eindringen von Fliissigkeit. Es war also zu
nachst die Aufgabe gestellt, die Buchsen auf ein 
kleineres Volumen zu bringen, ihr Inneres zu- 
ganglich zu maclien, sie zu reinigen, das Lot 
zu entfernen und die Falzen zu offnen bezw. 
den Gummiring darin zu zerstoren. Bei dem 
wertlosen Materiał muB alles dies mit Auf- 
wendung von sehr geringen Kosten gemacht 
werden. SchlieBłich hat sich folgendes Yer
fahren ais brauchbar erwiesen: Die Buchsen
werden zunachst gepreBt und gleichzeitig durcli 
Stachelwalzen mit einer grofien Anzahl von 
Lochern versehen, um iiberhaupt gewaschen wer
den zu konnen.* Dann werden alle anliaften- 
den Fette, Lacke usw. durch Waschen iu Alkali 
verseift, dann in reinem W asser nachgewaschcn 
und endlich in einem Ofen das Lot abgeschmol- 
zen und die Kautschukeinlage in den Falzen  
durch Hitze zerstort. So vorbereitet sind die 
Buchsen dann rollkommen rein und konnen in 
Paketegeprefit der Entzinnungzugefuhrt werden.** 
Sie selien in der kleinen Aufstellung dort die 
yerschiedenen Stadien, die die Buchsen durch- 
machen, bis sie zur Entzinnung kommen.

* D. R. P. N r. 181 876.
** D .R . P. Nr. 176456 und 188018.

Auch unter den Reinigungsmethoden, die 
verschiedentlich yorgeschlagen worden sind, be- 
finden sich sehr sinnreiche Vorschlage, die abernicht 
ein W aschen, sondern nur ein Erhitzen der Biichsen 
behufs Entfernung von Lot yorsehen. Sie sind nach 
meiner Erfahrung wenig empfehlenswert, da die 
orgauischen Reste auf der Biichse festbrennen 
und an einzelnen Stellen einen Koksiiberzug 
bilden, der das Durchdringen des Entzinnungs- 
mittels unmoglich maclit. Aufgabe jeder Vor- 
bereitung der Biichsen fiir die Entzinnung mufi- 
es sein, sie so vorzubereiten, dafi sie moglichst 
yollstandig entzinnt werden konnen, denn sonst 
wird das Eisen minderwertig, und es wird nicht 
soviel Zinn gewonnen, um die stets kostspielige 
und umstandliche Reinigung dieses Materials loh~ 
nend zu gestalten. Ungereinigte Biichsen geben 
bei der Entzinnung nur wenig Zinn und ein 
ganz minderwertiges Eisen und sollten der Ent
zinnung iiberhaupt nicht zugefiibrt werden.

W as nun die wirtschaftliche Seite dieser 
Weifiblechentzinnung betrifft, so ist in erster 
Linie dankenswert hervorzuheben der EntschluB- 
des Deutschen Zollparlaments voin Jahre 1870,  
der die Weifiblechabfalle auf die Freilisle stellte, 
wahrend Roheisen und Schrott mit fiinf Silber- 
grosclien fiir 100 kg belastet Avurden. In dem 
Antrage auf Befreiung der Weifiblechabfalle von 
der Zollpflicht lieiBt es: „Die bezeichnete In
dustrie, welche ein bisher fast wertloses Materiał 
zu nutzbarer Yerwendung bringt, hat im Zoll- 
verein den wiinschenswerten Aufschwung nicht 
zu gewinnen yermocht, weil innerlialb des Ver- 
einsgebietes sich die W eifiblechabfalle nicht in 
solcher Menge ergeben, um dereń Sammlung uml 
demnachstige Verarbeitung auf Zinn in lolinen- 
der W eise betreibeu zu konnen, und weil der 
Bezug dieser Abfalle aus dem Auslande, nament
lich aus den Seeplatzen Frankreichs, Englands 
und Hollands, wo die Anfertigung der Blech- 
biiclisen zum Versand von eingemachten Friicliten, 
Gemiisen, Fischen usw. aufierordentliche Quanti- 
taten von Weifiblechabfallen liefert, durcli den 
darauf ruhenden Zoll von 5 Sgr. zu sehr be- 
schwert ist. Um dieses BLindernis zu beseitigen. 
sind in der Zahl der vom Zoll zu befreienden 
Artikel unter Nr. 15 die Weifiblechabfalle neu 
aufgenommen und unter Vi die Aufnahme der
selben unter Nr. 1 a der ersten Tarifabteilung 
bean tragt. “

Es dnuerte freilich noch ein halbes Menschen- 
alter, bis die technischen Schwierigkeiten iiber- 
wunden waren, um in dem wirtscliaftlich bezw. 
zollpolitisch so vorbereiteten Boden die betref
fende Industrie entstehen zu lassen. Nachdem 
dies geschehen, nahm die Industrie einen auBer
ordentlich schnellen Aufschwung und griff fiir 
den Bezug ilires Rohmaterials bald w eit iiber 
die Grenzen des Deutschen Reiches hinaus. Heute 
senden sam tlicheErdteiledieW eiBblechabfalle hier
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an ilen Niederrhein, wo dieselben entzinnt werden, 
und wo die entzinnten Abfiiile in umnittelbarer 
Nahe einen Markt finden. Die in den biesigen 
Fabriken entzinnten Weifiblechabfalle stammen 
zn etwa 3/t  bis l/5 aus dem Auslande, und zwar 
kommen sie aus aller Herren Lander. Es mag 
auf den ersten Blick erstaunlich erscheinen, daB 
ein so geringwertiger Artikel so hohe Frachten 
lolmt. Die Weifiblechabschnitte entfallen, weit 
verstreut in der W elt, an den Kiisten des Bis- 
kajischen Meerbusens bei der Herstellung von 
Biłchsen fiir die Sardinen, in Aegypten fiir die 
Zigaretten, in Neufundland bei der Hummer- 
konservierung, in Norwegen bei der dortigen 
Fischkonseiwenindustrie, in der Schweiz bei der 
kondensierten Milch usw. An Ort und Stelle 
kann nicht gut entzinnt werden, 1. weil die 
Mengen an und fur sich jeweils viel zu gering. 
sind, um eino eigene Fabrikation lohnend er- 
scheinen zu lassen, und 2. weil die Orte sich 
grofitenteils iiberhaupt nicht fiir eino industrielle 
Entwicklung eignen, endlich, weil die Fracht 
doch aufgewSndt werden muB, um das entzinnte 
Eisen, das ja  nur 2 °/o seines Gewichts durch 
die Entzinnung verloren hat, zu den Martin- 
werken zu schaften. Es wird Ihnen daher ein- 
leuchten, dafi es viel praktischer ist, die Weifi- 
blechabfillle zu transportleren, ais das entzinnte 
Eisen, und Deutschland und der Niederrhein 
eignen sich wegen der giinstigen Frachtverhalt- 
nisse fiir die Einfuhr besonders, da infolge der 
erwahnten Zollpolitik Schrott hier hoherwertig 
war ais etwa in England.

Leider mufi ich sagen, daB die giinstigen 
VcrhUltnisse, welche bisher in Deutschland ge- 
herrscht haben, insofern aufgehort haben, ais 
trotz unseres Zolles auf Schrott die entzinnten 
Blechabfiille in England von den englischen Stahl- 
werken hoher bewertet werden ais in Deutsch
land. Wahrend ich friiher hier in Deutschland 
bessere Preise erliielt ais in England, und noch 
im ersten Semester 1906 hier fast 4 jK> f. d. 
1000 kg mehr erliielt ais driiben, der Schutz
zoll von 10 d i  auf Roheisen bezw. Schrott also 
wenigstens zum Teil zur Geltung kam, ist seit 
<lem zweiten Semester 1906 dies ins Gegenteil 
umgesclilagen. W ar damals die Differenz zu 
Deutschlands Ungunsten nur etwas iiber 1 J(>
i. d. t, so stieg sie im ersten Semester 1907 
auf 2 im zweiten Semester 1907 auf iiber
3 dfb und in diesem Jahr auf 8 bis 10 J t ,  da 
die W erke hier, wie mir m itgeteilt worden ist, 
beschlossen haben sollen, diese Abfalle nicht 
iiber 40 dta zu bewerten, ein BeschluB, der 
wahrend des stiirksten Schrottangebotes auch 
durchgefiihrt werden konnte, jetzt freilich iiber- 
wundeu ist, wenngleich der Preis noch immer 
wesentlich unter dem in England gezahlten ist, wo 
iiber 50 JK> bezahlt werden. DaB eine derartige 
Differenz in der Bewertung fiir die Entwickelung

der englischen Entziuńungsindustrie sehr vorteil- 
haft uud fiir uns sehr nachteilig gewesen ist, 
ist sehr einleuchtend, und die Folgę ist auch 
die grofie Notlage eines groBen Teils unserer 
deutschen Entzinuungsindustrie und die Entwick
lung dieser Industrie in England Es ware sehr 
bedauerlich, wenn die Fortdauer dieses Verhitlt- 
nisses diese hier auf deutschem Boden entstandene 
Industrie ins Ausland treiben wiirde. Da Schrott 
und Roheisen im allgemeinen in England billiger 
sind ais in Deutschland, so fiihre ich die hohe 
Bewertung der entzinnten Pakete durch die eng
lischen Stahlwerke im Gegensatz zu den deutschen 
darauf zuruck, daB die englischen W erke unab- 
hangig voneinander einkaufen und mehr indivi- 
dualisieren, und nicht, wie das hier vielfach ge
schieht, generalisieren und allgemein entzinnte 
Pakete gering bewerten, weil hie und da ein 
W erk liederlich arbeitet und schlechtes Materiał 
geliefert hat.

Genau kann ich nicht angeben, wie groB die 
Verarbeitung von Weifiblechabfiillen hier in 
Deutschland ist. Immerhin darf ich sie wohl 
auf jilhrlich 75 000 t schatzen, wovon meine 
Fabrik 50 000  t verarbeitet, wiihrend in die 
anderen 25 000 t sich etwa 8 bis 10 andere W erke 
teilen. D iese auffallend grofie Zahl kleiner 
Betriebe riihrt teilweise daher, dafi es noch immer 
Leute gibt, die von berufsiniifiigen Installateuren 
von Entzinnuugsanlagen sich wunderbare Gewiun- 
Kalkulationen vorrechnen lassen, bei denen mit 
viel zu hohen Zinnausbeuten und viel zu geringen  
Verarbeitungskosten gerechnet wird, und die ferner 
sich betoren lassen yon der Vorstellung, eine an 
dem Ort der Weifiblechverarbeitung errichtete 
Fabrik spare Transportkosten, wobei sie iibersehen, 
dafi das entzinnte Eisen, also fast das gleiche 
Gewicht, doch nach der Entzinnung zum Stahl- 
werk transportiert werden mufi. Kleine Fabriken 
arbeiten unwirtschaftlicb, da sie arbeitsparende 
Maschinen nicht einfiihren konnen, die General- 
unkosten fiir die Tonne Abfalle zu hoch sind: 
zudern sind sie auf das elektrolytiscbe Verfaliren 
angewiesen, bei dem die kleine Anlage mit hohen 
Stromkosten zu rechnen hat. Ist ein groBer 
Teil dieser Fabriken bisher sclion, nachdem viel 
Geld verloreu, eingegangen, so wird der Kon- 
kurrenzkampf fiir die iibrigen jetzt noch sehr viel 
aussichtsloser, nachdem sie mit dem Chlorver- 
fahren in W ettbewerb zu treten haben.

Von den in Deutschland verarbeiteten 75 000  t 
Abfalle werden jahrlich etwa 1500 t Zinn bezw. 
Zinnpriiparate gewonnen, das sind etwra 10 °/o des 
gesamten Verbrauchs Deutschlands an Zinn. 
Im iibrigen Europa diirften etwas iiber 25 000  t 
Weifiblechabfalle entzinnt werden, und in den 
Vereinigten Staaten etwa 60 000 t, im ganzen 
also rd. 160 0 0 0 1 mit 3 0 0 0 bis 3500 t Zinn, 3 l/2 °/o 
der Gresamtmenge des jahrlich gewonnenen Zinns 
Gelingt e3 erst, die gebrauchten Buchsen in
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au.igedehnterem Mafie der Entzinnung zuzufiihren, 
so diirfte dic Gewinnung an Zinn sich noch sehr 
steigern.

Wenn Sie nun berucksichtigen, dafi ilie Menge 
entzinnten Eisens etwa die gleiche ist wie die 
der WeiBblcchabfilHe, also 75 000  t hier am 
Niederrheih, und dafi die Einfuhr vou Schrott 
iiber unsere westlichen Grenzen aus Holland, 
Frankreich und Belgien in den letzten 4 bis 5 Jahren 
zwischen 50 000  und 100 000  t geschwankt 
hat, so mogen Sie erkennen, dafi die Einfuhr 
doppelt so grofi liiitie sein miissen, wenn die 
Entzinnungsindustrie Ihnen nicht diese Mengen 
geliefert und nicht mit den oben erwahnten 
Mengen geholfen hatte. Wenn Sie ferner nun 
berucksichtigen, dafi die Verarbeitung der alten 
Biichsen eben erst begonnen hat, und dafi 
wohl anzunehmen sein diirfte, dafi, wenn die 
technischen Schwierigkeiten erst yollstandig iiber- 
wunden sein werden, und wenn es gelungen sein 
wird, das Samtnelri bei Miillverbrennungs-Anstalten 
und den Abladeplatzen oder gar in den Haus- 
lialtungen zu organisieren, — etwa ahnlich dem 
in New York eingefiihrten System der Dreiteilung 
des Miilis in Kuchenabfalle, in Aschen und ge-

B e r i c h t  u b e r  i n -  u n d

D eu tsch e  Patentanm eldungen.*
10. Dezember 1908. K I. 7a, W  27 628. Speise- 

Yorrichtung fiir Pilgerschrittw alzw erke. E m il W inter,  
Pittsburg, Pa., Y . St. A.

K I. 24c, Sch 29 476. Gasfeuerung, insbesondero 
fur Flammeniifen, lle rd -  und andere Oefen. Ernst  
Sclim atolla, B erlin, W aterloo-U fer 15.

K I. 24 f, L  25 331. Kettenrost mit lungslieąenden, 
jo  auf zwei Querstangen gereibten Kostgliedern. 
A. Leinveber &  Co., G. m. b. II., Gleiwitz.

K I. 24 k, U  3208. E in richtu n g zur E rhitzung der 
Yerbrennungsluft durch die Ileizgaae und zur gleich- 
zeitigen Iw ederschlaguiig der Flugascbe bei 1'euerungs- 
anlagen. Otto Uhde, Ham burg, Ham m er W eg 16.

K I. 31 c, C 16 731. Y erfahren und Form  zum  
GieBen von Yerbundblticken durch Zusammenbringen 
der Yerschiedenen M etallc ohne Scheidewande. W illia m  
H enry Connell, Pittsburg, Pa., V. St. A.

K I. 48b, J  10 794. Y orrichtung zum lle ra u s-  
ziehen der Yerzinnten Blechtafeln aus der Talgpfaune  
nnter Yerw endung von W alzen und Fiihruugen. Thomas 
James, Morriston, Engl. P rioritat der Anm eldung in 
E ngland (Pat. 23 899/06).

K I. 49 g, O 5642. Y orrichtung zur Herstellung  
der genauen Endform  von Uebergangslaschen fiir 
Eisenbahnschienen. Oberbayerische P flugfabrik Job. 
Gg. Dobler Ges. m. b. 11., Landsberg a. Lech.

14. Dezember 1908. KI. 211i, Scli 30 176. Zur 
Strom iiberleitung dienendes L a g e r fiir die Achse  
von Elektrodenrollen elektrischer SchweiBmaschinen. 
Schwelm er Eisenw erk M uller &  Co., Akt.-Ges., Schwelin.

K I. 24e, Sch 2S720. Y erfahren zum Betriebe 
von Generatoren, bei denen die Erzeugnisse der Ent-

* D ie Anm eldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fur jederm ann zur 
Eingicbt und Einspruchserhebung im  Patentamte zu 
B e r l i n  aus.

werbliche Abfalle — , auch aus diesen alten Kon- 
seryenbiichsen eine alinliche Menge wie aus den 
Weifiblechabschnitten herauskommen diirfte, so 
ersehen Sie, daB es allein hier fiir den Nieder- 
rhein sieli um Zahlen handelt, die vermutlich 
groBer sein diirftcn, ais die meisten von Ihnen 
dies yermutet haben. Wenn nun erst die Schwierig
keiten der Vorbereitung der alten W eifiblechgegen- 
stande und Konservendosen uberwunden sein 
sollten, so ist auch anzunehmen, dafi weitere 
Eisenabfalle, die heute noch gar nicht in den 
Kreis der Verhiittung eingefiihrt sind, dieser 
wieder zugcfiihrt werden, z. B. die yerzinkten  
und emaillierten Gegenstande.

Je schwieriger die Beschaffung der Eisenerze 
wird, eine um so groBere Rolle spielt natiirlich 
der Schrott fiir Eisen- und Stahlfabrikation, und 
wenn die geWaltigen Zahlen, mit denen Sie bei 
Ihren Hoehofen und Stahlwerken zu rechnen 
pilegen, auch dic Zahlen dieser Entzinnungs
industrie und der Industrieen, die sich daran 
angliedern, aufierordentlichklein erscheinen lassen, 
so mogen Sie auch dieser Industrie Ihr W olil- 
wollen wie bisher erhalten, nach der alten Bauern- 
regel: Kleinyieh macht auch Mist.

a u s l a n d i s c h e  P a t e n t e .

gasung durcb die Yergasungszone geleitet werden 
Georg Schimming, Berlin, A m  F rie d n ch slia in  7.

K I. 26 d, K  38 099. Y erfah ren  zur Gewinnung 
der Nebenproduktc aus Gasen dor trockenen De- 
stillation oder Y ergasung yon Brcnnstoffon durch Be- 
handlung mit Saure oder saurer Lauge; Zus. zum 
Pat. 181846. H ein rich  Koppers, Essen a. d. Ruhr, 
IsenbergstraBe 30.

G ebrau ch sm u sterein tra gu n g en .
14. Dezember 1908. K I. lO a N r. 358 459. Trans-  

portYorrichtung fiir hocherhitzte Stiickgiitcr, ins
besondere fiir gliihenden Koks. Fa. Aug. Klonne, 
Dortmund.

K I. 18 c, N r. 358 536. Eine komplette lla rte re i 
enthaltendes, transportables Haus. F a . A lbert B au
mami, Aue im  Erzg.

K I. 31 c, N r. 358 189. Schm iedeiserner Fo rm 
kasten fiir  GieBeroien m it U -E isenrahm en . B riid er  
K ortin g (M. &  A. K ortin g) G. in. b. II., Tempelhof.

K I. 35 b, N r. 358 588. Deckelabhebevorrichtung  
fur Tiefofenkrane. M arkische M ascliinenbauanstalt 
Ludw ig Stuckenholz, A.-G., W etter a. R uhr.

K I. 49 b, Nr. 358 342. Zw eiseitiger Profileisen- 
Gehrung8schneider fiir schwere Profile. W ag g o n -Fab rik  
A.-G., TJerdingen a. Rh.

K I. 49e, N r. 358 114. Fallh am m er mit an den 
Fiihrungsstangen seitlich und unten angebrachten 
Aussparungen. Gebr. Albrecht, W ald, Rhld.

K I. 49 e. N r. 358 563. Dam pfham m erschieber mit 
K analen in der Dam pfschieberwandung fiir  den Dampf- 
eintritt unter den Kolben. J . Banning, A k t.-G e s.,  
Ham m  i. W .

21. Dezember 190S. K I. 7b, N r. 359273. M ehr- 
stufige Ziehscheibe fiir Drahtziebm aschinen. W illi. 
Ronchen, W ald, Rhld.

K I. 19a, N r. 359412. Y orrichtung zum Yerhiiten  
des W anderns von Eisenbahnschienen. H ein rich  Dorp- 
m uller, Aachen, Boxgraben 7 la .
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S t a t i s t i s c h e s .

Ein- und Ausfuhr des D eutschen R eiches in den Monaten Januar-N ovem b er  1908.

Einfuhr1 Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder manganhaltige GasreinigungBmasse; K onyerterschlacken; t t
ausgebrannter eisenhaltiger Schwefolkies (237 e)* ......................................... 7 171 054 2 833 582

Manganerze (237 h ) ......................................................................................................... 294 967 2 078

lloheisen ( 7 7 7 ) ................................................................................................................. 238 003 233 080
Brucheisen, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspane usw. (8 43a, 843b ) ....................
Rohren und Rohrenform stucke aus nicht schmiedbarem GuB, Hahne, Yentile usw.

134 781 149 010

(778 a u. b, 779 a u. b, 7 8 3 e ) ............................................................. 1 906 54 642
Walzen aus nicht schmiedbarem GuB (780a u. b) . . . 635 10 512
M aschinenteile roh u. bearbeitet** auB nicht schmiedb. GuB (7 8 2 a, 78 3a —  d) 5 760 4 036
Sonstige EisenguBwaren roh und bearbeitet (7 8 1 a u . b, 782b, 7 8 3 f u. g.) . . . 
R ohluppen; Rohschienen; Rohblocke ; Bram m en; yorgewalzto B lo c k e ; 1'latinen;

8 678 56 278

K n iippel; Tiegelstahl in Blocken (7 8 4 )................................................................. 8 090 427 178
Schmiedbares Jhiisen in Staben: T riiger (J_-. 1 1- und „J ! .-E ise n ) (785al 766 253 036
E c k - und W inkoleisen, Kniestucke (785 b) .............................................................
Anderes geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) .................................................

2 777 57 868
3 146 56 766

Band-, Reifeisen (785 d ) ................................................................................................. 2 504 94 095
Anderes nicht geformtes Stabeisen; Eisen in Staben zum Umschmelzen (7 8 5 e) 16 261 351 619
Grobbleche: roh, entzundert. gerichtet, dressiert, gefirniBt (786 a ) .................... 14 780 188 291
Feinblecho: wie yor. (786 b u. c ) ................................................................................. 4 774 98 528
Yerzinnte Bleche (7 8 8 a )................................................................................................. 30 364 209
Y erzinkte Bleche ( 7 8 8 b ) ............................................................................................. 13 16 422
B lech e: abgeschliffen, lackiert, poliert, gebraunt usw. (787, 78 8c) ................. 136 3 476
W e llb lo ch ; D ehn-(Streck)-, Riffel-, W affel-, W a rz e ń ; andere Bleche (789 a u. b, 790)
Draht, gewalzt oder gezogen (791 a —  c, 792 a —  e ) .................................................
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenform stucke (79 3a u. b) . . .

99 18 884
6 021 321 728

1 75 3 043
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b ) ............................. 11 881 104 750
Eisenbahnschienen (796 a u. b ) ..................................................................................... 298 305 415
Eisenbahnschwellen, Eisenbahnlaschen uud TJnterlagsplatten (796 c u. d) . . . , 80 106 678
Eisenbahnachsen, -radeisen, -rader, -radsatze ( 7 9 7 ) ................................................
Schmiedbarer GuB; Schmiedestiicko*** (798a— d, 799a— f ) .................................

1 226 71 469
7 019 45 348

Geschosse, Kanonenrohre, Sagezahnkratzen usw. (799 g ) ........................................ 3 085 29 594
B riicken - und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) .........................................................
Anker, Ambosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und R ollen zu 

Flaschenziigen; W inden (806a— c, 807) . . .............................................

450 55 579

705 6 287
Landwirtschaftliche Gerato (808a u. b, 809, 810, 816a u. b ) ................................ 1 598 32 827
W erkzeuge (811 a u. b, 812a u. b, 8 1 3 a — e, 814a u. b, 8 1 5 a — d, 836a) . . . 
EisenbahnlaBchenschrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a ) ................

1 363 16 972
59 8 093

Sonstiges Eisenbalinm aterial (821 a u. b, 824 a ) ......................................................... 522 10 386
Schrauben, Niete ubw . (8201) u. c, 825 e ) ................................................................. 1 489 15 500
Achsen und Achsenteile (822, 823 a u. b ) ................................................................. 75 1 555
W agenfedern (824 b ) ..................................................................................................... 103 871
Drahtseile (825 a ) ............................................................................................................. 227 4 017
Andere Drahtwaren (825 b— d ) ..................................................................................... 563 30 837
Drahtstifte (825 f, 826 a u. b, 8 2 7 ) ............................................................................. 2 148 70 504
H aus- und Kiichengerate (828 b u. c ) ......................................................................... 401 22 816
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ................................................................................................. 3 186 2 811
Feine Messer, foine Scheren usw. (836 b u. c ) ......................................................... 94 3 162
Niih-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a— c ) ............................................................
A lle  ubrigen Eisenwaren (816 c u. d— 819, 828 a, 832— 835, 836 d u. e— 840,

158 2 553

8 4 2 ) ............................................................................................................................. 1 938 40 196
Eisen und Eisenlegierungen, unyollstandig a n g e m e ld e t......................................... — 764
Kessel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a— d, 802— 8 0 5 ) .................................... 1 281 26 064

Eisen und Eisenw aren in den Monaten Januar-N ovem ber 1908 519 618 3 413 699
Maschinen „ „ „ „ „ 70 712 328 859

Summę 590 330 3 742 558

Januar-Novem ber 1907 : Eisen und Eisenw aren . 741 168 3 170 654
M a s c h in e n .................... 82 004 302 517

Summę 823 172 3 473 171

* Die in K lam m ern stehenden Ziffern bedeuten die Nummern des statistischen W arenyerzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeiteten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefuhrt.

*** Die A u s f u h r  an Schmiedestucken fur Maschinen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefilhrt.
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Erzeugung der deutschen E isen-  und Stahlindustrie mit EinschluB Luxem burgs  

in den Jahren 1905 bis 1907 .1

(N ach den Yeroffentlichungen des K aiserlichen Statistischen Amtes zusammengestellt.)

I. Eisenerzbergbau.

1905 1906 1907

Fiirdorndo W e r k e ............................................. 459 462 500
E is e n e rz -G e w in n u n g ......................................... t 23 444 073 26 734 570 27 697 128

W e rt „fi 81 770 000 102 578 (J00 119 186 000
W ert der Tonne 3,49 3,84 4,30

43 706 47 735 50 027
D arunter w e ib lic h e .................................... 837 760 741

II . R oheisenerzeug un g.

104 104 103
Ilo lz k o h le n ro h e is e n ......................................... t 8 658 8 618 6 935
KoksroheiBen und Roheisen aus gemischtem Brennstoff . . . t 10 866 403 12 284 201 12 868 224
Insgesamt Roheisen u b e r h a u p t .................... t 10 875 061 12 292 819 12 875 159

W ert „K, 578 724 000 715 188 000 824 077 000
W ert der Tonne 53,22 58,18 64,01

Verarbeitete Erze und S c h la c k e n ................ t 28 080 817 32 194 908 34 070 358
38 458 41 754 45 201

Darunter w e ib lic h e ..................................... 632 663 647
308 315 324

Hochofen in Betrieb .................................... 277 288 303
Betriebsdauer dieser O e f e n ............................ 12 914 1 4 1 25 14 780
GieBereiroheisen ............................................. t 1 797 680 2 003 985 2 048 502

W ert 102 055 000 124 577 000 142 807 000
W ert dor Tonne 56,77 62,16 69,71

t 410 962 490 081 478 011
W ert „K 24 954 000 31 706 000 34 145 000

W ert der Tonne 60,72 64,70 71,43
T h o m a s -R o h e is e n ............................................ t 7 032 322 8 039 808 8 428 334

W ert „K, 351 978 000 437 942 000 498 276 000
W ert der Tonne 50,05 54,47 59,12

Stahleisen und Spiegeleisen ........................ t 580 344 755 678 931 140
W ert „fi 41 480 000 61 292 000 83 125 000

W ert der Tonne 71,47 81,11 89,27
Puddel-Roheisen ............................................. t 976 986 929 122 900 239

W ert J i 51 597 000 52 837 000 57 139 000
W ert der Tonne 52,81 56,87 63,47

GuBwaren I. Schmelzung ............................ t 6 1 3 2 0 60 627 71 377
W e rt „iH 6 1 2 1 0 0 0 6 269 000 7 883 000

W ert der Tonne 99,81 104,44 110,44
n  „ (  G e s c h ir r g u B ........................

r n Rohren ° . ............................
t
t

6,2 
49 594 46 504

_
59 821

°  Sonstige GuBwaren . . . . t 11 720 13 523 11 556
Bruch- und W a s c h e i s e n ................................. t 15 446 14 120 17 556

W ert J6 539 000 565 000 702 000
W ert der Tonne n 34,86 39,99 40,00

II I .  E ise n - und Stahlfabrikate.

1. E i s e n g i e B e r e ł  (GuBeisen I I .  Schmelzung). 1905 1906 1907

Er
A r

Ve

fcc
3
3

«
N

'■A

jeugende W e r k e .............................................................................

Darunter w e ib lic h e .........................................................................
rschmolzenes E ise n m a te ria l........................  .................... .... t
[■ G e sch irrg u B ................................................................................. t

Sonstige G u B w a re n .....................................................................t
Insgesamt G u B w a r e n ................................................................. t

W ert J(> 
W ert der Tonne „

1608  
2 109 565 

852
2 2 449 376  

118 319 
369 496 

1 728 399 
2 2 1 6 2 1 4  

379 288 000 
171,14

1 584 
3 117 458 

905
3 2 752 316  

134 427 
393 447

1 959 556
2 487 430 

452 396 000
181,87

1 1 580 
119 784 : 

942 i 
2 883 117 

143 867 
404 456 

2 052 979 
2 6 0 1 3 0 2  

491 057 000 
188,77

1 Yergl. „Stahl und Eisen* 1908 » .  2 S. 58 und 59. 2 Fur 98 Werke fehlen die >Tachweisungen uberhaupt, fiir 145 Werke 
beruhen sie auf SchUtzuDg. 3 F iir 112 W erke feblen dJe N ach^eisongen uberhaupt, fur 144 W erke beiuben sie auf Schatzung. 
4 42 Werke sind unberucksichtigt geblieben, da ihre Betriebsrerhaltnisse nicht geschiitzt werden konnten.
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2. S c h w e if i e is e n w e r k e  (SchweiBeisen und SchweiBstahl). 1905 1906 1907

Erzeugende W e r k e ......................................................................... '14 1 2 123 3 119
A r b e i t e r ............................................................................................. 22 805 19 087 18 881

D arunter w e ib l ic h e .................................................................... 328 242 258
2 Rohiuppen und Rohschienen zum V e r k a u f ......................... t 44 932 47 612 39 906
U. Zement8tahl zum Y e r k a u f ..................................................... t 3 — 597
£> < Insgesamt H albfabrikate t 44 985 47 612 40 503
X> W ert der „ 4 028 000 4 683 000 4 828 000<
a W ert der Tonne 4 89,54 98,36 119,20

Eisenbahnschionen und Schienenbefestigungsteile . . . . t 18 922 8 666 3 127
Eiserne Bahnscliwellen und Schwellenbefestigungsteile . . t 655 356 690
Eisenbahnachsen, -ltiider, R a d r e if e n ..................................... t 5  341 7 327 7 254
Handelseisen, Fasson-, Bau-, P r o f i le is e n ............................. t 607 531 533 178 468 551

« Platten und Bleche, auBer W e iB b le c h ................................. t 62 772 20 802 25 996
r, t 25 776 24 352 22 074
es R o h r e n ......................................................................................... 63 490 63 061 57 748

And. Eison- u. Stahlsort. (Maschinenteile,Schmiedestiicke usw.) t 31 134 35 513 34 430
Insgesamt Fabrikato t 815 621 693 255 619 870
W ert der „ Jl, 113 029 000 104 844 000 105 349 000

W ert der Tonne n 138,58 151,23 169,95

3. F l u B e i s e n  w e r k e .

Erzeugende W e r k e ......................................................................... *211 8221 222
A r b e i t e r ............................................................................................. 159 172 177 057 183 706

Darunter w e ib lic h e ..................................................................... 672 865 853
llohblocko zum Y e r k a u f ........................................................ t 657 845 752 815 670 882

U Yorgew. Blocke, Knuppel, Platinen usw. zum Y erk au f . . t 2 067 828 2 092 519 1 980 495
1s Insgesamt Halbfabrikate t 2 725 673 2 845 334 2 651 377
-O W ert der „ 218 399 000 241 278 000 256 294 000
eS W ert der Tonne 80,12 84.80 96,66

Eisenbahnschionen und Schienenbefestigungsteile . . . . t 963 816 1 185 145 1 409 915
Bahnscbwellen und B e festig u n g ste ile .................................... t 332 219 355 505 493 798
Eisenbahnachsen, -Ilader, R a d r e i f e n ..................................... t • 197 045 238 076 291 737
Handelseisen, Foin-, Bau-, P r o f i l e i s e n ................................ t 3 088 023 3 774 974 3 876 278
Platten und Bleche, auBer W e i B b l e c h ................................. t 1 182 605 1 377 748 1 4 1 3  200

es W e iB b le ch ..................................................................................... t 46 992 45 076 44 518
D r a h t ............................................................................................. t 729 215 820 786 800 473J=>81 Geschiitze und G e s c h o s s e ......................................................... t 29 193 46 435 46 804
R o h r e n ............................................. ..................................... t 65 331 90 043 102 302
And. Eisen- u. Stahlsort. (Maschinenteile,Schmiedestiicke usw.) t 245 994 289 816 295 205

Insgesam t Fabrikate t 6 880 433 8 223 604 8 774 230
W ert der * J6 894 070 000 1 145 375 000 1 325 523 000

W ert der Tonne n 129,94 139,28 151,07

Arbeitskriifto bei der Eisenyerarbeitung (EisengieBerei, SchweiB-
und F lu B e ise n w e rk e )................................................................. 291 542 313 602 322 371

i Fiir zwei Werke fehlen die Nachweisungen uberhaupt, sechs "Werke sind geschUtzt. * Fur vier W erke fehlen die Nach- 
wcisungen uberhaupt, sechs Werke sind geschatzt. 3 Zwei Schweifieisenwerke muBten unberueksichtigt bleiben, da iiber ihre Betriebs- 
yerhaltnisse keine Angaben zu eriangen waren. 4 Fiir Rohiuppen und Rohschienen allein: 1904 Wert der Tonne 85,04 c4J, 1905 W ert 
der Tonne 89,51 J l .  5 Yon einem Werke fehlen alle Nachweisungen, fiir neun W erke beruhen sie auf Sch&tzung. 6 Yon zwei W erken 
fehlen alle Nachweisungen, fur neun W erke beruhen sie auf Schatzung.

Roheisenerzeugung in den Yereinigten Staaten.* 
Ueber die Leistung der Koks- und Anthrazithoch- 

ofen der Yereinigten Staaten im N o Y e m b e r  1908, 
yerglichen mit dem vorhergebenden Monate, gibt fol
gende Zusammenstellung AufschluB:

November 1908 Oktober 1908 
t t

I. Gesamt-Erzeugung . . 1 603 100 1 592 273**
Arbeitstagl. Erzeugung 53 437 51 364**

I I .  Anteil der Stahlwerks-
gesellschaften . . . .  996866 1 012 425

Davon Ferrom angan
und Spiegeleisen . 16 136 12 369

am 1. Dcz. 190S am 1. Not. 1908
I I I .  Zahl der Hochofen . 398 395

Davon im Feuer . . 210 200
IV . W ochenleistungen der t t

Hochofen ....................  387 200 368 488

* „The Iron Age“ 1908, 10. Dezember, S. 1734.
** Endgultige Ziffer (yergl. „Stahl und Eisen“ 1908

Nr. 41 S. 1476).

EisenerzTerschiłFungen yom Oberen See.*
W ie  „The Iron A ge“ ** berichtet, beliefen sich 

die Eisenerzyerfrachtungen iiber don Oberen See 
wahrend der D auer der Schiffahrt im Ja h re  1908 
unter B eriicksichtigung yon zwei nur schatzungsweise 
bekannten Abladungen, dio zur Zeit des Borichtes in 
Escanaba noch Yorgenommen wurden, auf insgesamt 
25 837 432 t. D ie Verschiffungen nach dem 1. No- 
yember d. J. betrugen 3 759 678 t. W ie  sich die V e r-  
schiffungen im Berichtsjahre, Yerglichen mit 1907 
und 1906, auf die einzelnen HSfen Yerteilt haben, 
zeigt die nachfolgende Zusammenstellung (S. 1930).

D er Yersand auf dem Bahnwege, der nicht yor 
dem 1. Ja n ua r 1909 genau festgestellt werden kann, 
w ird w ahrscheinlich rund 500 000 t erreichen. (D ie  
Bahnsendungen gehen bekanntlich nach den Hochofen  
von Duluth und den Holzkohlenhocbofen Yon M ichigan  
und W isconsin; auBerdem umfassen sie die Eisenerze,

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 1 S. 27 und
Nr. 12 S. 410.

** 1908, 10. Dezember, S. 1749.
LIII.,9 2
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Ilafen 1908
‘

1907

‘
1906

t

D u lu t h .................... 8 949 099 13 601 113 11 399 741
Two Ila rb o rs  . . . 5 793 473 8 319 928 8 311 010
S u p e r io r ................ 3 621 054 7 559 432 0 180 380
Escanaha ................ 3 408 031 5 854 180 5 944 712
A s h l a n d ................ 2 553 889 3 492 075 3 442 321
Marąuette . . . . 1 511 287 3 002 047 2 835 690

Somit Yersand auf 
dem W asserwege 25 837 433 41 949 375 38 113 860

Dazu Yersand auf 
dem Bahnwege __ 9 710 1 0 1 024 735

Insgesam t — 42 920 991 39 138 595

im Jahre
Menge in Tonnen 
Prozent d. Gesamt- 

yerschiffungen

1308
U  480 958 

50 o/0

1907
22 914 500 

53 °/o

1906 
21 314 309

55 °/«

die im Baraboo-Bezirk nnd in Iro n  Ridge, W isc., ge- 
fordert werden.) D ie Gesamtyerladungen werden 
somit ungefahr 26 350 000 t betragen oder etwas iiber 
00 o/o der Y erladungen im  Jahro 1907.

F iir  Rechnung der U n i t e d  S t a t e s  S t e e l  
C o r p o r a t i o n  wurden verladen:

Die IiiTalideuyersiclieruiig im Deutschen Reiclie 
1906 und 1907. *

A us den Berichten, die dem Reichstage iiber die 
Rochnungsergobnisse der In validen - Yersicherungs- 
anstalten und zugelassenen Kaesenoinrichtungen vor- 
gelegen haben, geben -wir Nachstehendes w ie d o r:

D ie Entw ickolung dor Boitrage gestaltete sich 
folgenderm afien:

Erlos
Rechnunga- nus Beitragen Zah! dcr„

ja h r  W ochenbeitragc
J t

1905 . . . .  148 963 617,23 619 053 717
3906 . . . .  156 544 529,70 039 874 764
1907 . . . .  103 457590,09 655979 008

D er Anteil der Lohnklassen an den Beitragen er- 
g-ibt sich auB Zahlenreihe I :

Zahlenreihe I.

Im
Yon 100 Jfs der Gceamteinnahmc aus Beitragen entfallen 

auf dic Lohnklasse
Yon 1000 Siiick der W ochenbeitrage entfallen 

auf die Lohnklasse

Jahre I n i i i IV V I l i I I I IV V
j t J i J i J i J i J i J i J i J i

bei den 31 Yersicherungsanstalten

1905 7,61 25,23 24,97 22,16 20,03 133 305 250 178 134
1906 7,15 23,58 23,87 22,39 23,01 127 290 244 183 156
1907 6,56 21,80 23,30 22,07 26,27 119 274 242 183 182

bet den 10 K asseneinrichtungen**

1905 0,51 2,43 21,98 21,13 53,95 11 37 280 215 457
1906 0,47 1,88 18,69 23,55 55,41 10 29 241 243 477
1907 0,43 1,83 17,00 24,86 55,88 10 28 221 258 483

D anach zeigt sich iu  den Lohnklassen I, I I  si
und I I I  eine Abnahme, in den Lohnklassen IY  und V  j Ja h re  1905 ° 2 ■ § f 24 00
im allgem einen eine Zunahme der W ochenbeitrage. jgpg ■=2 = J 24 46
A uch  dereń durchschnittliche Hohe ist gew aclisen; ” ” jgg^ J  i  £ 1 3 ) 24 92
sie stellte s ic h : ” ” a l

Y on den Ausgaben sind dio fiir reichsgosetzliche Renten und Beitragseratattungen von besondorer 
Bedeutung; sie finden sich in  Zahlenreihe I I  zusammengestellt.

Zahlenreihe H .

4)
c » 55 a to 30,52
T3 a = 30,96
^  a o 

W V
[31,14

Im  Jahre

betrugen die Rentenzahlungen betrugen die Beitragseratattungen

insgesamt

Ji

davon entfielen

insgesamt

davon entfielen

auf die Yersiche- 
rungsanstalten usw.

J i

auf das Reich 

M

auf die Yersiche- 
rungsanstalten usw.

J t

auf das 
Reich

J i

1905 

1900 

1907 

1891 —  1907

136 904 030,70 

142 972 001,21 

147 593 319,83 

1 324 429 290,56

89 553 429,19 

94 215 214,49 

97 972 908,26 

839 229 909,42

( 47 174 085,86 
\ f  176 515,71 
f  48 553 006,21 
\ t  204 380,51 
/  49 392 036,35 
\ t  228 375,22  
/  484 036 834,77 
\ f  1 162 546,37

8 171 547,87 

8 436 366,61 

8 854 889,36 

77 081 628,45

8 171 312,63 

8 436 145,81 

8 854 636,42 

77 076 523,03

235,24

220,80

252,94

5104,82

D ie Zahlungen fiir  ICrankenrenten beliefen sich  
in den Ja hren  1906 und 1907 je  auf rund 36 000 00 Jt.

* D rucksachen des Reichstages, I. Session 1907/08 
bezw. 1907/09, N r. 551 und 1052; vergl. „Stahl und 
Eisen" 1907 N r. 14 S. 502.

** 1905 und 1906 bei neun Kasseneinrichtungen. 
f  F u r  m ilitarische Dienstleistungen.

Die Zahlungen fu r Altersrenten gingen im Ja h re  1907 
gegen 1906 um rund 100 0 000 Jt zuriick. D a trotz- 
dem im  Ja h re  1907 ein Zuwachs an Rentenzahlimgen  
in nohe von rund 4 621 000 «<t zu yerzeichnen war, 
so kommt dieser ganz auf die Inyalidenrenten. F u r  
H eilverfahren wurden im  Ja h re  1906 insgesamt 
13468262,72 Jt und im  Ja h re  1907 15 186 286,35 Jt 
aufgewendet. D ie Unterstiitzungen an Angehorige
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Zahlenreihe I I I .

Art der Renten
Zahl Summę der JahresbetrSge Durchschnittlieher

Jahresbetrag Summę der Kapitftlwerte

1906 1007
1906 1907

J i
1906

J i
1907

M
1906
Jk

1907
Jt,

1 .Inyalidenrenten 111 885 112 184 18 224 214,60 18 627 136,20 162,88 166.04 135707578,64 138644030,50
2.1Crankenrenten 12 569 11 537 2 052 382,80 1 917 855,00 163,29 106,24 — —

3.Altorsrenten . 10 739 10 769 1 726 801,80 1 740 700,20 160,80 161,64 12592977,18 12088912,26

Inageaamt 1— 3 13519 3 134 490 22 003 399,20 22 285 691,40 — — — —

der in H eilbeliandlung genommenen Yersicherten be- 
zifferten sich 1906 auf 1 157 239,52 Jl, und 1907 auf 
1 271 465,93 Ji.

Yon den Yorwaltungakoaten ontfielen:

auf je  1000 J i  der Gesamteinnahmen 
a) bel den 31 Yer- b) bei den c) bel allen 

Im Jahre  sicherungs- 10 Kassenein- -łlYerslcherungs- 
anstalten richtungen* triiger|i**

1905 78 J i  65 J i  72 J i
1906 74 „ 68 „ 74 „
1907 75 „ 70 „ 75 „

Das Yerm ogen wucha:
a) bei den Yer- b) bei den

sicherungsanstalten Kasseneinrichtungen
1905 um 70 829 667,20 J i  um 6 305 064,71 J i
1906 „ 73 970 020,59 „ „ 7 015 410,41 „
1907. „ 77 554 338,61 „ „ 7 987 679,75 „
Don Zugang an Renten bei allen Y ersicherungs-

tragern im Ja h re  1907, yerglichon mit dem des yorher- 
gehenden Jahres, zeigt die ohenstehende Z a h le n re ih e Ifl.

* 1905 und 1906 bei 9 Kasseneinricbtungen.
** 1905 und 1906 bei 40 Yeraicherungatragern.

R e f e r a t e  u n d  k l e i n e r e  M i t t e i l u n g e n .

Yersaminlung der Hauptstelle deutscher Arboit- 
geberrerbiiude.

Unter Leitung des Yorsitzenden des Direktorium s  
der Aktiongesellacbaft F rie d rich  K rupp, des Landrats  
a. D. R o t g e r ,  fand am 15. d. Mts. in B erlin  eine 
sehr zahlreich besuchte Yerbandsversam m lung der 
Hauptstelle deutacher Arbeitgeberyerbande statt.— N ach  
E rledigung dergeschaftlichen Angelegenhoiten erstattete 
Generalsekretar H. A. B u e c k d e n  G e a c h ii f t a b e r ic h t ,  
demfoigendes zu entnehmen ist: D er Hauptstelle gehoren 
z. Z. 77 selbstandige Vereine an, die zusammen gegen 
eine M illion A rbeiter beschaftigen. Die bisher zwang- 
los erscheinenden Mitteilungen der Hauptstelle sollen 
Tom 1. Ja n ua r 1909 regelmaBig zweimal monatlich  
erscheinen. Redner beliandelt sodann die Stellung- 
nabme der Hauptstelle zu dem Gesetzentwurf betr. die 
Bildung yon Arbeitskam m ern, der bekanntlich trotz 
des W iderstandes weiter K reise  der Interessenten aus- 
gearbcitet ist. E s  w ird beabsichtigt, gegen diesen 
E ntw urf im Ja n ua r nachsten Jahres eine groB angelegte 
Protestbewegung zu yerauatalten, indem zu der fiir  
diesen Zweck in Aussicht genommenen Yersam m lung  
des Centralverbandes Deutscher In dustrieller die wei- 
testen K reise  der Arbeitgeberyerbandezugezogen werden 
sollen. H r. Bueck wandte aich sodann zu der Stellung- 
nahme dea Y ereins deutacher Arbeitgeberverbilnde zu 
den Yeraicherungsgeaetzen und bezeichnete aie ais 
widerepruchayoll und unhaltbar. So aei der Yerein  
gegen eine Reform  des Unfallversicherungsgesetzes, 
ebenao trotz dea sozialdemokratiachen MiBbrauchs der 
Ortakrankenkassen gegen eine Reyision des betr. 
Gesetzes. Dagegen befiirworte dieser Verband einei 
Aenderung dea Inyalidenyersicherungsgeaetzes dahin, 
daB dor ReichazuachuB fortfalle; dieser B etrag aolle 
durch Erliohun g der Beitrage der Arbeitgeber und 
Arbeiter aufgebracht werden. D er biaherige Reicha- 
zuachuB aolle fiir dio W itw en- und W aisenversicherung  
yerwendet, dioae aelbat aber der A rm enrerw altung  
iibertragen werden. Ea sei doch klar, daB daa Reich  
letzteres, wenn ea einen so groBen ZuschuB leiste, nicht 
zugeben werde. Unter H inw eis auf die augenblickliche  
Lage des Arbeitsm arktes forderte Redner auf, die 
Arbeitsnachweiae der A rbeitgeber durchzufiihren. Die  
segenareiche W irk u n g  der Arbeitgeberyerbande habe 
sich in den letzten Jahren glanzend erwiesen boi der 
Abw ehr der groBen Maaaenangriffe, die zum weitaua

groBten Teile mit schweren Yeriuaten fiir dio Arboitor 
geendet hiitton. A lle in  im  letzten Ja hre hatten dio 
Gewerkachaften an 12 000000 M ark infolge von Aua- 
aperrungen zu zahlen gohabt. Daa habo dazu gefiihrt, 
daB griiBere Yorsicht seitons der A rbeiterfuhrer Platz 
gegriffen habe. E s sei aber Tauschung, wenn man 
glauben wolle, daB darum w irkliche Friedensliebe  
bei den Agitatoren Yorwalte. Sicher sei, daB die 
Organisation der Arbeitgeber eine gewisse Iluho in die 
Arbeiterachaft gebracht habe, was achon aus dem 
R iickgange der Auaatande im verflossenen Ja h r sich  
k la r ergebo. In  eingehender W eise, unter Angabe von 
Kam en und Zahlen, wiea Redner diese Tatsache nach. 
B ei Besprechung der Bewegung unter den Bergarbeitern  
kam H r. Bueck auf das U n g liick  von Radbod zu 
sprechen. Obsehon fur die Hinterbliobenen beatens 
gesorgt sei, habe dieses U n g liick  zu beispiellosen Y e r-  
hotzungen gegen die Arbeitgeber gefiihrt, die auch 
beklagonswerterweise in dio parlamentariachen V e r-  
handlungen iibergegriffen hiitten. In  Uebereinstimmung  
mit dem H andelsm inister D olbruck erkliirte sich Redner 
gegen die empfohlenen Arbeiterkontrolleure und sprach  
sich fiir die E in fiiliru n g dor Yertrauenamannor aua. 
W aa die Versuche angehe, die Berggesotzgebung auf 
das R eich zu iibertragen, so sei zu befiirchten, daB so 
viele unmotiyierte Forderungen geatelit worden wiirden, 
daB die Koaten der K ohle eine unerschw ingliche Hohe 
erreichen miiBten. YVenn auch der fiir die V e rw irk -  
lichung dieses Zweckes empfohlene G eneralstreik im  
Bergbetriebe keine Auaaicht auf E rfo lg  habe, so sei 
ea doch an der Zeit, daB die Arbeitgeberyerbande aich 
jetzt achon k lar machten, sie muflten in ih re r Geaamt- 
heit Bich an die Seite der ICohleninduatrie stellen, um 
diese zu stiirken und zu stutzen. Redner erklarte sich  
gegen die TarifyortrSge und fiihrte eine Reihe yon 
Falien  an, in denen die A rbeiter sich wenig um diese 
YertrSge kummorten, wenn sie glaubten, Y orteile fur 
sich zu erzielen. Unter lebhaftem B eifall Iegte H r.  
Bueck das E ingreifen der Hauptstelle in den K am pf  
im Buchdruckergew erbe dar, daa zur Starkung der 
Gegner der Tarifyertrilge gefiihrt habe; dieae Yertrage  
wurden ja  offen ala daa sicherste Mittel zur Demo- 
kratisierung der A rbeit bezeichnet. D ie G ew erk
schaften zahlten zurzeit iiber 2 ł/2 M illionen Mitglieder, 
die im letzten Ja hre 57 Millionen M ark aufgebracht 
halten; daa Verm ogen der Gewerkschaften habe Ende 
letzten Ja hres 41 M illionen M ark betragen. Diese Opfer-
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w illigk eit dor Arbeitor bilde eino M ahnung an die A r-  
beitgeber, dafiir zu sorgen, daB alle Industriellen sich 
obenso an groBere O pferw illigkeit gewohnen, um den 
unyermeidlichen K am pf siogreich bestehen zu konnen. 
(Lobhaftor B eifall.) —  A us dor Mitte der Ver8ammlung 
wurden dio Darlogungen des Ilr n . Bueok durch A n- 
fuhrung von Einzelheiten erganzt.

H ie ra u f behandolto Dr. H o f f  - D usseldorf die 
W e r k y e r e i n e ,  die den M ittelpunkt fiir dic urspriing- 
lich  nicht organisierten oder Terbandsmuden Arbeitor 
bilden. Sie streben unter Anlelm ung an dic Arbeitgeber 
die W ahrung ilire r Interessen an. Redner schilderte die 
segensreiche Tatigkeit solcher Yereino, wobei er beson
ders auf die A ugsburger Yerhiiltnisso hinwies. A us der 
Mitte der Yorsam m lung wurdo dor Hoffnung A usdruck  
gegobon, daB die Bewegung zur B ildung solcher W e rk 
yereine seitons dor Arbeitgeber jede mogliche Forderung  
finden worde; dieso Yoreine haben nichts mit den 
sogeii. „gelben Y ereinon" zu tun. E s sei jetzt die 
geeignetsto Zeit, die friodliebondon Elomente unter 
den A rbeitorn zu sammeln.

Sodann bespracli D r. T i i n z l o r  die IC o a lit io n  d e r  
P  r i y a t a n  g o s  t e l l  te n  u n d  g e i s t i g e n  A r b o it e r .  
E r  fand die G riinde fu r die Zunahme dieser Koalitionen  
in d erE rw eiteru n g derZ ah l der Privatangestellten und in 
den Erfolgen der Handarbeiterkoalitionen. W ie  weit 
solche Zusammen8chlu8se gedeihen, gehe aus der Tat
sache lieryor, daB der Aerzteyorband bereils uber 
21 000 M itglieder habe, wahrend es 314 00 Aerzte iiber- 
haupt gebe. Auch in Richterkreisen nehmo man sich  
A rbeiterkoalitionen zum Beispiele. Dor Kernpunkt 
der Koalitionen liego bei den kaufm iinnischen und 
bei den technischen Verbiinden. Die Tendenz dieser 
Angestellten-Yerbiindo gehe im m er mehr nach der 
radikalen Seite, die sich die sozialdemokratischon 
Gewerkschaften zum M uster nimmt. D r. Tiinzler ging  
dann auf die Yerhaltnisse der einzelnen kaufmannischen

und technischen Yerbando niiher ein. E s  mache sich  
das Bestroben bomerkbar, einen ZusammenschluB 
zwischen don kaufmannischen und technischen Y e r-  
banden herbeizufiihren. N am entlich dor Abgoordnete 
Dr. Potthoff yerfolge diesen Gedanken. E s werfo- sich  
die Fra g e  auf, welche Stellung gegeniiber den radikalen  
Bestrebungen dio A rbeitgeber einnehmen sollten. Die  
Arbeitgeber sollten einm al die alten, nicht radikalen  
YerbSndo unterstiitzen und sodann dio anderen Yerbiinde  
in ihren Bestrebungen bekśtmpfen. (B eifall.)

D er Yorsitzende spricht dom Roferenten den Dank  
der Y ersam m lung aus.

In  der darauf folgenden D i s k u s s i o n  wTurde betont, 
daB die' technischen Beamten gegen das Arbeitgeber- 
tum hauptsiichlich aus theoretischen Tendenzen yor- 
gingen. Die V orstellung von der „konstitutionellen 
F a b rik 4 spielo dabei eino groBe Rolle. A us den Y e r-  
banden dor H andlungsgehilfen und technischen Beamten 
sollten unter allen Umstiinden alle A rbeitgeber auB- 
treten. Die Gefahr, die der Industrie yon den tecb- 
nischon Yerbanden droho, wurde nam entlich von den 
H 1I. D r. Guggenheim er und Geheimen Baurat Sclirey  
eingoliend geschildert und ais groBer bezeichnet, wie 
die, dio aus den sozialdeinokratiachen Gewerkschaften 
entspringe. l i r .  D r. Beum er wńes darauf hin, daB die 
fiidustriellen sich zu wenig am politischen Leben 
beteiligten, und sprach die Ueborzeugung aus, daB die 
geschilderten Gefabren bokampft werden konnten, wenn 
die Industriellen diese ihro bisherige Ila ltu n g  aufgoben 
wurden. Nachdem noch Generalsekretiir Ditges Uber 
die Boziehungen der Industrio zur Presse, namentlich  
zu der ih r foindlich gesinnten Presse, oinigo A us- 
fiihrungen gemacht hatte, scliloB dor Yorsitzende 
dio Versam m lung mit dem W unscho, daB diese A us- 
sprache, die uber so yiele wichtige Punkte statt- 
gefunden habe, nicht ohne segensreiche Folgen bleiben 
moge.

N a c h r i c h t e n  y o m  E i s e n m a r k t e  —  I n d u s t r i e l l e  R u n d s c h a u .

Yom e n g lisc h e n  R o h e ise n g o scliiifte  w ird uns 
unter dom 19. d. M. aus M iddlesbrough folgendes be
richtet: F iir  GieBereiroheisen bessern sich die Preise, 
wenn auch langsam. E s wurde in dieser W oche ein 
lebhafteres Geschaft gemacht fiir L ieferu n g wahrend 
der nachsten drei und sechs Monate. Meistens scheint 
os sich um MeinungBkiiufo zu handoln. Trotz erheb- 
lich e r Zunahme der L ager steigen die W arrantspreise  
und schlieBen ab m it sh 49/31/a d bis sh 49/4'/2 d 
fiir sofortige Lieferung, sh 49/7 d fur Lieferung in 
einem und sh 5 0 /—  lu r Lieferung in drei Monaten. 
Ilam atitoisen bleibt still, obgleich gerado im  Stahl- 
goschiift die Aussichten giinstiger worden. Heutige  
Notiorungen ab W e rk  sind: GieBereieisen G .M . B. 
N r. 1 sh 51/9 d, N r. 3 sh 49/3 d fiir sofortige L iefe
rung mit Aufschlagen yon 3 d fiir Januar-, 6 d fiir  
F e b ru ar- und M arz-Lieferu n g; H am atit in gleichen  
Mengen N r. 1, 2 und 3 sh 56 /—  fur sofortige Abnahme, 
6 d mehr fiir Staffellieferung in den ersten drei Mo
naten 1909. Die W arrantslager enthalten jetzt 
118 380 tons, davon 117 395 tons N r. 3.

R lie in isch -W estfiilisch es K ohlen -Syn d ikat zu 
Essen a. <1. Ruhr. —  In  der am 22. d. M. abgehal
tenen S i t z u n g  d e s  B e i r a t s  teilte der Yorstand  
mit, daB er mit dem Roichsm arine-Am te fiir das A b- 
scbluBjahr 1909 etwas mehr ais dio bisherigen Mengen 
abgeschlossen habe. —  In der sich anschlieBenden 
Z e c h e n b e s i t z e r - Y e  r sam  m lu n g w u rd e  beschlossen, 
fiir das erste Y ie rte lja h r 1909 die Beteiligungsanteile  
in K ohlen auf 80 o/o, in K oks auf 60 °/°, in Briketts  
auf 78 »/o der Beteiligungsziffer festzusetzen. Aus dom 
weiterhin vom Yorstande erstatteten Berichte ist zu 
ersehen, daB sich die Forderungs- und Absatzyerhalt- 
nisse der Syndikatszechen im  Noyomber d. J., yer-

glichen m it dem vorhergehenden Monate und dem 
Oktober 1907, folgendermaBen gestalteten :

November
190S

Oktober
1908

Norerab.
1907

a) K o h l e n .

1 r
6508 7103 6735

G esam tabsatz ............................... 6331 6791 6717
B e t e i l i g u n g ............................... i - 6L71 6960 6155
Rechnungsm&filger Absatz . . ) = 5137 5581 5750
Dasselbe In % der Beteiligung 83,25 80,19 93,42
Zahl der Arbeltstage . . . . 24 27 24 J/a
ArbeitstUgl. Forderung . . . 1 ■ 271163 263062 279169

„ Gesamtabsatz . . 263806 251530 278434
„ rechnungsm. Absatz / - 214032 206690 238332

b) K o k s .

\  ~ 987571 1038282 1330300
Arbeitstaglicher* Yersand . . i  ■2 32919 33493 44343

c) B r i k e t t s .
G e s a m tre rs a n d .......................... 1 - 233524 273031 249468
ArbeitstSgllcher Yersand . . 9730 10112 10341

W ie  der Yorstand zu diesen Ziffern bemerkte, 
sind in den Absatzyerhiłltnissen des Berichtsmonates 
wesentliche Aenderungen gegeniiber den Vormonaten 
nicht eingetreten. Angesichts der Fortdauer der un- 
gunstigen Lage fast aller Geschaftszweige, namentlich 
des fiir don Absatz wichtigen Eisengewerbes, w ar 
fortgesetzt in fast allen Sorten mit empfindlichem A b- 
satzmangel zu kampfen, zum al da auch der Y erbrauch  
fu r Hausbrandzw ecke infolge der milden W itterung  
schwach w ar und eine Ausdehnung der A usfuhr durch  
das starkę Angebot der andern Erzeugungsgebiete, be
sonders der englischen, erschwert wurde. Die Forderung

* A u f die y o l le  Zahl der Monatstage gerechnet.
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der Zechen konnte in yollem Umfango nicht abgesetzt 
werden; man w ar daher wieder genotigt, einen T eil 
der Mengen auf L ager zu nehmen. EinschlieB lich dieser 
eingelagerton Mengen stellte sich der rechnungsmaBige 
Absatz in K olilen —  K oks und Briketts in  Kohlen 
umgerechnet —  auf 8 3 ,2 5 %  der Beteiligungsziffern  
und arbeitstaglich auf 214032 t, d. h. gegen den Monat 
Oktober d. J. um 3 ,5 5 %  hoher, gegenuber dom Monat 
Noyombor 1907 aber um 10,20o/o niedriger. D er 
arbeitstaglicho Versand fiir Rechnung des Syndikates 
in Kohlen stieg gegenuber dem Vormonate um arboits- 
tiiglicli 5298 t. Im  ICoksabsatz w ar ein weiterer R iick -  
gang zu yerzeichnen; der Yersand machte 63,60°/o 
der Beteiligung aus (66 ,36%  im Yormonat) und be
trug arbeitstaglich gegenuber dem Oktober d. J. 5 ,1 3 %  
und gegenuber dem Noyember 1907 35 ,9 5%  weniger. 
Die Kokslagerbestande der Zechen weisen wieder eine 
starko Zunahme auf. In  Briketts hat die soit den letzten 
Monaten eingotretene Abschw iichung dos Absatzes sich  
noch yerstiirkt, so dafi auch hier groBere Mengen auf 
L a g e r zu nehmen waren. Den Brikottfabriken wurden 
arboitstfiglich gegen den Yormonat 4,07 %  und gogen 
d e n N o Y e i n b e r  1907 7,09 o/0 weniger abgenommen. A u f  
dio Beteiligung wurdon 82,36 o/o (85,69 %  im Ok
tober .d. Js.) abgesetzt. D ie Absatzyerhiiltnisse des 
laufenden Monats werden sich, da Anzeichen einer 
Zunahme des Y erbrauches nicht bem erklich geworden, 
Yoraussichtlich im Rahm en der Yormonatlichen be- 
wegen. Das Yersandgeschaft Yollzog sich, abgesehen 
yon Storungen, die der Schiffsyersand yon den Rhein- 
Ruhrhafon durch Frostwetter und Nobel Yoriibergehend 
erlitten hat, rogolmaBig. D er UmschlagSYerkohr hat 
sich in den Y o r g e n a n n t e n  Hafon wio folgt gestaltet:

1908 November 
Jan.-Noy. 

1907 Noyember 
Jan .-N ov ..

a) die Bahn- 
zufuhr nach den 
Duisburg-Ruhr- 

orter Hafen 
t

. . 729 878
. . 10 318 544 
. . 616 978
. . 8 348 112

b) die Schifls- 
abfuhr yon den 
eenannten und 

den ZechenhSfen 
t

780 033 
12 287 123 

648 478 
9 699 872

Yom Luxembnrgisclien Rohoisen-Syndikat. —
D ie Y ereinigung der H andler fur den Y e rk a u f von 
lothringisch-lusem burgischem  Roheisen hat sich am 
18. d. Mts. in Koblenz konstituiert, und zwar auch 
ohne den Beitritt der F irm a  Gebr. Rochling, die in 
dor Yersam m lung nicht Yertreten war. M it diosem 
Z u s a m m e n s c h lu B  d e r  H a n d l e r f i r m e n i s t  eine der 
Hauptbodingungen fiir das 'Wiederzustandekommen des 
Luxem burgischen Roheison-Syndikats erfiillt. D io bc- 
treifondon Handlerfirm on sind folgende: H irsch  &  Co. 
in Frankfurt, S. E lkan &  Co. in Ham burg, K a rl Spaeter 
in Koblenz, Gustay R iscli in Koln, K lo ck n e r &  Co. 
in Duisburg, Golsenkirchener Yerkaufsgesellschaft fiir 
Roheisen, Raab, K a rc h e r &  Co., G. m. b. H. in  StraB- 
burg, W o lf Netter in Ludwigshafen, Jos. Notlior &  Co. 
in Mannheim, Thyssonsche Eisen-Handelsgesellschaft  
in D uisburg-M eiderich, Hugo Stinnes in Stuttgart, 
Georg y . Colln in Hannoyer und W e il &  Reinhardt  
in Mannheim.

Oberschlesisclie Kohlenkonyention. —  W ie  w ir
dor „D. Ztg.“ entnehmen, wurde in der am 19. d. M. 
in B erlin  abgehaltenen Hauptyersam m lung beschlossen, 
in Anbetracht der anhaltend guten N achfrage nach 
oberschlesischen Kohlen und mit R iicksich t auf die 
sehr stark gestiegenen Selbstkosten zurzeit yon einer 
Aenderung der G r u n d p r e i s e  abzusehen. Nach  
einigen Absatzgebieten wurden zur Erhaltung des Be- 
sitzstandes PreisermaBigungen fiir Industriekohlen zu- 
gelassen.

Yerein deutscher Eisengiefiereien. —  Die N i e -  
d e r r h e i n i s c h - W e s t f a l i s c h e  G r u p p o  f i i r  H a n 
d e l  Bg u B hat in ih re r letzten Yersam m lung in Dortmund 
beschlossen, die bislierigen Yerkaufspreise gez wungener-

weise feBtzuhalten, zumal dieselben mit den bisherigen  
sehr hohen Rohstoffproisen in gar keinem Yerbaltnisso  
gestanden haben, und auch auBerdem schon im Laufe  
dieses Jahres infolgo des allgeinoiuen w irtscliaftlichen  
Niedergangs Proisnachlasse gemacht worden sind, 
welche dio jotzige Erm fiBigung der Roheisonproise 
mindestens ausgleichen. E s kommen aber auBer den 
letztern noch andero Umstiinde zur Geltung, die eine 
niedrigore Proisstellung ais die biBherige fu r die 
Fertigerzeugnisso durchaus nicht zulassen.

Stahlw erks-Yerband, Aktiengesellschaft zu 
Diisseldorf. —  In  der am 17. d. M. abgehaltenen 
H a u p t y e r s a m m l u n g  des Stahlw erks-Yerbandes  
wurde iiber die G e s c h a f t s l a g e  folgendes berichtet:

In  H a l b z e u g  haben die inlandischen Y erbraucher  
nach Freigabe des Y erkaufs in der D eckung ihres 
Bedarfs f iir  das erste Y ierto ljah r 1909 begonnen; in  
den letzten Tagen sind groBero A uftrage und A n-  
fragen oingelaufen. —  D or Auslandsm arkt liegt weiter 
ruhig. —  Yom  Geschiifte in E i s e n b a l i n m a t e r i a l  
ist seit dom lotzten Borichto nichts W esentliches zu 
molden. In  Grubonschienen sind mit den meisten 
rheinisch-wostfiilischen Zechen die Bedaifsabschliisse  
fiir 1909 getStigt. —  Mit dem Auslande schwebon 
wegen einiger w eiterer Schienenauftriige Unterhand- 
lungen. —  Das Inlandsgeschśift yon F o r m e i s e n  
hat sich in letzter Zeit infolge der neulich beschlosse- 
nen Preisherabsetzung und des weitoren Preisnach- 
laases fiir W interbezuge, ferner durch die zustande 
gekommene Y erlangerung der Tragerhandlor-Y ereini-  
gungen wesentlich gebessert. Belangroicho Mengen 
yon A nftragen sind bereits eingegangen, weitere sind 
zu erwarten, so daB dio W orke fiir die W intermonate 
mit A rbeit in Form eisen yersehen sein diirften. —  
A u f dem auslandischon M arkto dagegen halt die seit- 
herige Zuriickhaltung der Kundschaft im m er noch 
a n ; eine Aenderung durfto in Anbotracht der beyor- 
stehenden Feiertago und dos JahresBchlusses erst in  
dem neuen Jahre zu orwrarton sein.

S ta h lfo rm g u B  - Y e rb a n d . —  D er Yorband ist, 
wie w ir horon, kiirzlich  bis zum 1. J u li 1909 yer- 
langert worden.

Hannorersche Waggonfabrik, A ktien-G esell
schaft in Rickllngen bei Hannorer. —  N ach dem 
Berichte des Yorstandes hat sich das Unternehmen 
auch im abgelaufenen Geschaftsjahre (1. Ja n ua r bis
30. September 1908) gunstig entwickelt. D er Umsatz 
einschlieBlich der Leistungen der Nebenbetriebe belief 
sich auf 3 606 347,79 J i  gegenuber 2 846 959,92 J i  fiir 
die gleiche Zeit d esY o rjah res und 4 014 425,36 ^  fur 
das ganze yorige Goschaftsjahr 1907. D ie Gewinn- 
und Y erlustrechnung zeigt bei einem Betriebsuber- 
schusse yon 761 375,34 ^  und 125 551,20 ^  Y o rtrag  
auf der einen Seito, 282 425,70 J i  allgem einen U n
kosten, 64 740,27 J i  Proyisionen und Zinsen sowie 
87 517,63 Abschreibungen auf der andern Seite einen 
ReinerloB yon 452 242,94 J6, yon denen 16 334,59 vfi 
der R iicklage iiberwieson, 56 679,65 J i  an Gewinn- 
anteilen yergiitet, 120 000 ^  ( 1 0 % )  Diyidende aus- 
geschiittet und 259 228,70 J i  auf neue Rechnung Yor
getragen werden.

Obersclilesiscbe Kokswerke nnd Chemische 
Fabriken, Berlin. —  W ie der „K . Ztg.“ aus New- 
Y o rk  gemeldet wird, soli die U n i t e d  C o k e  a n d  
G a s  C o . ,  eine Tochtergesellschaft der A m e r i c a n  
C o a l P r o d u c t  C o m p a n y ,  in den Besitz der Ober
schlesischen Koksw erke und Chemischen F ab riken  
iibergehen. D ie Grundung einer neuen Gesellschaft, 
der G e r m a n  A m e r i c a n  C o k e  a n d  G a s  C o m p a n y ,  
w ird m it einem K apitał yon 2 000000 $  geplant.

Sieg-Rheinisclie Hiitten-Actiengesellschaft zn 
Friedrich-Willielmshiitte (Sieg). —  Das Geschafts- 
ja h r 1907/08 ergab nach dem Berichte des Y o r
standes einen Betriebsgewinn yon 777 349,04 J t  sowie
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217 317,36 ^  Bonstige Einnahm en. U nter Hinzuroch- 
nung yon 27 269,09 J6 V ortrag und nach Abzug von 
287 099,42 J i  fiir  allgemeino Unkosten, 328 716,75 J i  
fiir  Zinsen usw., 192 961,23 ^  fiir ordentliche und 
200 000 fiir auBorordcntliche Abschreibungen ver- 
bleibt ein Reingewinn yon 13 158,09 J6 zum Y ortrag  
auf neue Rechnung. D as Ergebnis des B erichtsjahres  
wurdo durch die riickliiufige Marktbewegung beein- 
fluBt. Die Gesellschaft w ar genotigt, den Betrieb  
in  einigen Abteilungen einzuschriinken. D ie Ab
teilung "Walzwerk wurde yon dem Preissturz des Stab- 
eisens am ompfindlichsten betroffen. Das R olirw erk  
und die Schraubenfabrik sowie die M aschinenfabrik  
und EisengieBerei konnten nocb mit Nutzen ab- 
schlieBen, dagegen blieben die Abteilungen B riicken -  
bau und W ellblechbau ungeniigend beschiiftigt. In 
folge des sclilechten Zustandes des , alten Hochofons 
muBte derselbo Mitte M ai d. J . stillgelegt werden. 
D er neue, yollstiindig modern ausgerustete Hochofon 
ist fast yollendet. Erzeugt wurden 33 581 (35 179) t 
Roheisen und 20 660 (28 338) t Stabeisen. Zur Be
rechnung kamen im  abgelaufenen G eschiiftsjahre : yon 
der Hochofenabteilung fiir 2 341376,23 (2285386,54) J i, 
yom W alzw erke fiir 3 332518,21 (4 719 2 8 7 , 7 7 )^ ,  von 
der GieBerei und M aschinenfabrik fiir 760 513,31 
(729578,76) t o i i  der Eisenkonstruktionswerkstiitte
fiir 602208,78 (693 597,18) vH, yon der Schraubenfabrik  
fiir 914 585,52 (702 741,58) J i,  yom Rohrenw erke fiir  
1489 759,49 (1 563 305,06) J i  und endlich yom W oll-  
blechbau fiir 245 314,19 (229 8 1 2 , 1 7 ) ^ .  D er Gesamt- 
betrag a lle r Rechnungen belief sich auf 9 686 275,73  
(10 923 709,06) J i .  F iir  Nou- und Umbauten wurden 
insgesamt 1004467,70 ^  yerausgabt.

Zentrale fiir Bergwesen, 6 . m. b. II. zu Frank
furt am Main. —  W ie  dem Berichte der Geschiifts- 
fiih rer zu entnehmen ist, lag auch im Ja hre 1907 
sowie in der ersten Hiilfte 1908* der Schwerpunkt 
der Tatigkeit der G esellschaft in der Abgabe yon 
Gutacliten auf bergmiinnischem Gebiete. A m  1. J u li
1907 wurde dem Unternehmen eino maschinontech- 
nische Abteilung angcgliedert, die bereits im  zweiten 
H a lb ja lire  1907 groBere Arbeiten zu erledigen hatte 
und sich auch w eiterhin befriedigend entwickelte. Um  
die aus den ungimstigen Ergebnisaen dor ersten Ge- 
schaftsjahrc herriihronde U nterbilanz zu beseitigen

* D er B ericht umfaBt 1 '/s  Jahre, w eil der End- 
punkt des Rechnungsjahres seit 1. J u li 1908 yom
31. Dezember auf den 30. Ju n i yerlcgt worden ist.

und gloichzeitig neue Gesellschafter aufzunehmen, 
wurde in der Hauptyersam m lung yom 14. J u li d. J .  
eine Herabsetzung des Stammkapitals beschlossen; 
dasselbe beliiuft sich nunmohr auf 250 000 *£. D er 
sich durch die Herabsetzung ergebende buchmiiBige 
Gewinn wurdo zur D eckung des Betriobsyerluates, zu 
auBerordentlichen Abschreibungen auf das Haus der 
Gesellschaft und zur B ildung einer R iicklag e yerwendet.

Socićtć Metallurgique Russo-Belge, St. Peters
burg. —  Dem Berichte deB Yerw altungsrates ist zu 
entnehmen, daB das E rgebnis des am 30. Ju n i d. J.  
abgelaufenen G eschiiftsjahres trotz der Fortdauer der 
lCrisis iu dor russischen Industrie oin bedeutend giin- 
stigeres war, ais dasjenige des Y o rjalires. Dor Roh- 
gewinn beliiuft sich nach Abzug der allgem einen Be- 
triebs- und Yerkaufsunkosten, der Steuern und der 
zweifelhaften Forderungen auf 2 635 238,60 Rubel 
gegen 1831 322,77 R ubel im  Ja h re  1906/07. Hierzu  
kommen fiir friih er abgobuchte, nachtriiglich noch 
eingegangene AuBenstiinde 33 427,59 Rubel, wahrend  
anderseits fiir Yerwaltungskosten, Zinsen der Schuld- 
yerschreibungen und sonstige Ausgaben 536 640,99 
Rubel zu kurzeń sind; somit yerbleibt ein Reingewinn  
yon 2 132 025,20 Rubel, yon denen 106 601,26 Rubel 
der R iicklage zuflieBen und 550 000 Rubel auf die 
Im m obilien abgeschrieben werden. F iir  Gewinnsteuer 
sind an die R egierung 115 894,71 Rubel zu zahlen. 
Yon den unter Hinzurechnung des yorjiihrigen Ge- 
winnyortrages in Hohe yon 9931,18 Rubel yerbleiben- 
den 1369460,41 Rubel sollen 142 454,06 Rubel Tan- 
tiómen usw. yergiitet, 1 200 000 R ubel (8 o/o) Diyidendo  
yerteilt und die restlichen 27 006,35 Rubel auf neue 
Rechnung yorgetragen werden. —  Ueber dio Betriebs- 
ergebnisso ist zu berichten, daB yon den Steinkohlen- 
zechen im Berichtsjahre 783 993 t gofordert wurden; 
die Koksofen stellten 278 172 t HiittenkokB her;  yon 
der Ausbeute der Erzgruben wurden 296 122 t an die 
eigenen Huttenwerko der G esellschaft geliefert, w iih
rend der Rest der Forderun g yerkauft w u rd e ; dio 
Hochofen erzeugten 248 287 t Bessemerroheisen, Sie- 
m ens-M artin-Roheisen und GieBereiroheisen, 9439 t 
Spiegeleisen, 2138 t Ferrom angan und 590 t F e rro 
silizium  ; ferner wurden in den Stahlwerken herge- 
stellt 186 991 t Robstahlblocke (darunter 52 244 t 
Siem ens-Martinstahl) und in den W alzw erken 152 232 t 
W alzfabrikate, yon denen 38 987 t in das Ausland  
yerkauft w urden; die Ziegelei stellte 2 026 450 Steine 
her, yon denen 1 130613 yerkauft und 895837 fiir  
den eigenen Bedarf gebraucht wurden.

V  e r e i n s  -  N  a c h r i c h t e n .

N o rd w estl ich e  G ru p p e des V ereins  
deutscher E isen -  und Stahlindustrieller.

Protokoll
iiber die Yerhandlungen am 21. Dezember d. J. 

in der Stadt. Tonhalle zu Dusseldorf.
Eingeladen w ar zu der Sitzung, die in Gemein- 

samkoit mit dem AusschuB des „Y ereins zur W ahrung  
der gemeinsamen wirtschaftlichen InteresBen in Rhein- 
land und W estfalen“ stattfand, durch Rundschreiben  
yom 3. Dezember. D ie Tagesordnung war wie folgt 
festgesetzt:

1. Geschiiftliche Mitteilungen.
2. D e r E ntw urf eines Arbeitskammcrgesetzes.
3. D ie Steuervorlagen im R eich  und in PreuBen.
4. Sonst etwa yorliegende Angelegenheiten.

H r. Geheim rat S e r y a e s  eroffnet die Sitzung mit 
h erzlicher BegriiBung der Teilnehm er und iiberreicht  
dann unter W orten freundlicher Anerkennung der den 
Yereinen geleisteten A rbeit dem geschaftsfiihrenden

M itgliede des Vorstandes aus AnlaB seines kiirzlich  
stattgehabten 60. Geburtstages das Bild des Fiirsten  
Bism arck, gemalt yon Professor K e lle r in K arlsruhe. 
D r. Beum er spricht fiir diese E h run g tiefbowegt seinen 
D ank aus. Alsdann w ird in die Tagesordnung ein- 
getreten.

Zu 1 w ird beschlossen, dem Oberlandesgericht
in Ham m  geeignete G u t a c h t e r  f i i r  P r o z e s s e  a u f
d e m G e b i e t e  d e s  g e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z e s  
zu benennon. Zu Yertretern der Gruppe auf der am
11. und 12. Ja n u a r 1909 in B erlin stattfindenden Y o ll-  
yersam m lung des Deutschen Handelstages werden dio 
H H .: Kom m erzienrat K a m p ,  Genoralsekretiir H. A. 
B u e c k  und Dr.  B e u m e r  gewahlt. Sodann wird  
Kenntnis gegeben yon folgender Antwort des H errn  
Fin anzm inisters:

B e r l i n  C. 2, den 12. Dezember 1908.

A u f die Y orstellung vom 27. Oktober d. J.
Nr. 1030, betreffend den A ntrag der Handelskam m er
in D uisburg yom 31. J u li  d. J .  auf W iederzulassung  
einer zollbegunstigten Behandlung yon W alzenspeck



30. Dezember 1908. Yereins - Nachrichten. Stahl und Eisen. 1935

erwidere ich, dafi Schweinespeck, auch wenn er zu 
Schmierzwecken verwendet wird, nach Nr. 109 des 
Zolltarifs zum Satze yon 36 J i  fur 1 dz zollpflichtig  
ist. D ie Vorzollung derartigen Specks zu einem ge- 
ringeren Zollsatze oder die zollfreie Ablassung kann 
nach den gesetzlichen Yorschriften des Zolltarifs auch  
durch die Denaturierung dos Specks oder durcb oine 
amtliche Ueberwachung der Yerw endung nicht be- 
griindet werden. Dem Antrago, einen BeschluB des 
Bundesrats dahin herbeizufiihren, dafi denaturierter, 
zu Schmierzwecken besfcimmter Schweinespeck zum 
Zollsatze yon 2 J i  fiir 1 dz abgefertigt oder zollfrei 
abgelassen werde, yermag ich hiernach nicht zu ent- 
Bprechon. Im  A uftrag e:

I t a t h j e n .
Zu 2 der Tagesordnung erstattet D r. Beum er einen 

eingehenden B ericht ub.er den E n t w u r f  e i n e s  A r -  
b e i t s k a m m e r g e s e t z e s .  N ach langerer Erorterung  
w ird folgender BeschluBantrageinstim m ig angenommen:

„D er Intereasenausgleich zwischen A rbeitgebern  
und Arbeitnehm ern ist ein Ziol, das dio Industrie  
im m er angeBtrebt hat, da sie selbstyerstandlich fried- 
liche Yerhaltnisse dem K am pf uud Streite yorziebt. 
Sie wurde deshalb durchaus Mittel und W ege w ill- 
kommen heifien, die zum Frieden zwischen A rbeit
gebern und Arboitnehm ern fiihren; nur miissen diese 
Mittel und W ege tauglich sein. Die schweren Be- 
denken, die Y erein und Gruppe seinerzeit gegen den 
ersten Entw urf betr. die Arbeitskam m ern geaufiert 
haben, sind auch durch den neuen E n t w u r f  e i n e s  
A r b e i t s k a m m e r g e s e t z e s  nicht allein nicht be- 
hoben, sondern durch gewisse Bestimmungen des Ent- 
wurfs noch wesentlich yermehrt worden. Yerein und

Gruppe beschlieBen deshalb, diese Bodenken in Ge- 
meinschaft m it dem Centralverband Deutscher Indu-  
strieller in einer baldigst einzuberufenden Delegierten- 
yersammlung zu erortern und zustehenden Ortes zur 
Geltung zu bringen.“

Zu 3 der Tagesordnung bericbtet ebenfalls 
D r. Beumer. D ie nachfolgende Erorterung fiihrt zur 
Annahm e folgender Beachliiaae: „In  bezug auf die
R e i c h s f i n a n z r e f o r m  billigen Y erein und Gruppe  
die Beschliisse des Centralverhandes Deutscher In -  
dustrieller yom 7. Noyember d. J . untor besonderer 
Betonung der Notwondigkoit, das Einanzwesen des 
Reiches griindlich zu regoln. Dem Entw urf eines 
E l e k  t r i z i t i i t s -  u n d  G  a s s t e u e r g o s o tz e s yer- 
mogen sie in der yorliegenden Form  nicht zuzustim- 
men, weil sie dio Besteuerung der K ra ft f iir  eine 
MaBnahine gegeix den technischen Fortschritt orachten. 
Sie schlieBen sich in dieser Beziehung allen den Be- 
denken an, die seitens des R heinischen uud des West- 
fiiiischen Stiidtetages in einer gomeinsam mit der In 
dustrie festgestellton D enkschrift geltend gemacbt 
w^orden sind.“

D a rau f w ird die D enkschrift der Nordwestlicben  
Gruppe in Sachen der G es e i ls  c li  a ft ss  t e u e r  be- 
sprochen, der sich der „W irtschaftliche Y e re in " mit 
dem Ersucben an den Landtag der preuBischen 
M onarchie anschlieBt, dem Gesetzentwurf die Geneh- 
m igung yersagen zu wollen.

Zu 4 der Tagesordnung liegt nichts yor.
SchluB der Sitzung 2 U hr.

. gez. A .  S e r v a e s ,
Konigl. Geh. Kommerzienrat.

gez. D r .  W . B e u m e r ,
geschaftsf. Mitglied des 

Yorstandes.

V ere in  d e u t s c h e r  E i se n h i i t t en leu te .  
H e i n r i c h  K l e i n  i*.

A m  14. Dezember d. J . yerschied nach liingerem  
Leiden unser langjahriges Yereinsm itglicd, dor kauf- 
mannische L eiter des Feinblecbw alzw erkos Capito &  
K lein, Akt.-Ges. in Bonrath, D irektor H e i n r i c h  K l e i n .

Geboren am 13. August 1849 in D ablbruch ais 
Sohn des M itbegriinders der Maachinenbau-Akt.-Gea. 
vorm. Gebruder Klein, Kom m er- 
zienrates W ilh elm  K le in , ent- 
stammte der Yerstorbene einer 
alten Siegerliinder Industrie- 
fam ilie, die yieie Generationen  
zuriickreicht. Nach Besuch der 
Siegener RealBchuie bezog K lein  
yon 1868 bis 1870 ein Pensionat 
in G enf und trat dann bei dem 
D ahlbrucher W e rk  in die Lehre, 
um aich ais Kaufm ann auszu- 
bilden. A ber schon im Sommer 
1870 bei Beginn des Feldzuges  
unterbrach er die Lehrzeit, um 
ais F re iw illig e r beim 13.H usaren-  
Regim ent einzutreten und sich  
an dem groBen K rieg e zu betei- 
ligen. E r  nahm an den Schlach- 
ten L o ig n y -P o u p ry , Boaugency- 
Crayant, Orleana, Le Mana und 
einer groBen Zahl yon Gefechten 
teil. Bekannt ist aus dieser Zeit 
die Aftare, wie der Gefreite
K le in  mit zwei Husaren auf einem Schleichpatrouillen- 
ritt nach Y illie r  in dunkler Nacht 53 franzósische 
Infanteristen zu Gefangenen machte und unserem eine 
Stunde entfernt liegenden Infanterie-Regim ent ablie- 
ferte. N ach SchluB des K rieg es w ar K le in  bei der F irm a  
Peter H arkort &  Sohn in W etter bis 1874 und dann ein 
J a h r in Glasgow tiitig. D a rau f griindete er 1876 bis 
1878 mit seinem Freunde Capito, den er in W etter naher

kennen gelernt hatte, daa Benrather W erk. M it groBer 
Ausdauer und unerm iidlichem  FleiB e gelang es den 
Freunden, das W e rk  zu dem heute wohlbegriindeten 
R ufę zu bringen. Neben der anatrengenden Tatigkeit  
auf dem eigenen W erke fand K le in  Zeit, die Gemein- 
niitzige Baugesellschaft, daa Arbeiterheim  fiir ledige 

A rbeiter, die Kochschule fiir A r-  
beitertochter in Benrath mit ina 
Łeben zu rufen und zu beaufsich- 
tigen. Seit 1890 w ar er M itglied  
der Handelakam m er in  Dussel
dorf, seit 1895 M itglied des H an- 
delsgerichtea. Im  Ja h re  1902 
ubernahm er den Y orsitz im  A uf-  
sichtsrate der MaBchinenbau- 
Akt.-Ges. yorm. Gebr. K le in  in 
D a h lb ru ^ i. A m  19. M ai 1880 
yerebelichte sich K le in  mit der 
Tochter des yorstorbenen K om - 
merzienrates K reutz in Siegen; 
der iiberaus gliicklichen Ehe ent- 
stammen zwei Sohne und zwei 
Tochter.

H ein rich  K lein, ein deutscher 
Mann yon ecbtem Schrot und 
K o rn , der unwandelbar treu zu 
K a ise r und R eich  stand und ein 
begeisterter V ereh rer unserea 
Altreicbskanzlers BiBm arck war, 

beendete im Jahre 1893 seine m ilitSrische Laufbahn  
ais Rittmeiater der Landwehr.

Uns allen, die w ir den herzensguten, bescheidenen 
Mann naher kannten, der yon seinen Untergebenen 
hoch geschatzt und yerehrt wurde, von dem man 
sagte, daB er nur Freunde zuriickgelassen habe, w ird  
der Hingeschiedene unyergeBlich bleiben.

A u g u s t  S p a n n a g e l .
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J o s e p h  C h a r y  -J*.

J o s e p h  C h a r y ,  D irektor der Jiin k erath er Ge
w erkschaft zu Jiinkerath i. d. E ifcl, Yorachied nach 
langerem Leiden am 30. NoYomber d. J . E in e r unserer 
altesten, tuclitigsten Hiittenleute hat uns hiermit- in 
seinem 72. Lehensjahre yerlassen.

Joseph C hary -wurde am 10. J u li 1837 in Gerols- 
lieim  (Pfalz) ais Sohn eines wohlhabenden Gutsbesitzers 
geboren, besuchto die O ber-Eealschule in M annheim und 
bildete sich danach ais M aschineningenieur auf der Ecolo  
Centrale in P aris  aus. Es ist bezeichnend fiir Chary, 
daB er, alB Deutscher, Ehrenpreise dieses lnstituts  
erliielt und es mit Auszeichnung  
absolYierte. N ach Beendigung  
seiner Studien ging er sogleich  
daran, eine F a b rik  zur Ausbeu- 
tung eines Braunkohlenvorkom - 
mens auf Paraffin usw. in der 
Rhon zu erbauen. Dioses Unter- 
nehmen schlug febl; Chary verlor 
don groBten T e il seines Y er-  
mogens, fand aber rasch Stellung  
ais Ingenieur des Zeichenbureaus 
der Saarbrucker Eisenbahn. Yon  
hier wurde er bald fur die B u r
bacher Hiitte Yon dem damaligen  
G eneraldirektor F l a m m  ais In 
genieur fiir das Bau- und M a- 
schinenwesen engagiert. Dam it 
beginnt eigentlich Charys L auf-  
bahn ais Huttenmann. N ach.kur-  
zer Zeit zum Oboringenieur er- 
nannt, machte er in rastloser 
Tiitigkeit alle Um wiilzungen und 
Neuerungen der „A e ra  F lam m "  
bis zum Ja h re  1867 mit durch.
Seine Lieblingsbranche, das W alzw erksw esen und be
sonders die W alzenkalibrierung (bekanntlich damals 
noch eine Domane der Belgier und der reinen Praxis), 
fiihrte ihn ais Betriebsleiter nach Eschw eiler zum 
Phonix, wo er dio Profilw alzerei auf eine feste G rund- 
lage stellte. —  Schon nach l ‘/s Jahren wurde er von 
Schneider in Creusot ais Chef der Fabrikation an die 
Spitze dea groBen W alz- und Puddelwerks daselbst 
gestellt. —  D e r K rie g  von 1870/71 brach aus; mehrere  
Deutsche, die im Dienste der genannten F irm a  stan
den, kehrten sofort ins Yaterland zuriick. Chary  
wurde auch ausgewiesen und muBte sogar unter 
Zurucklassung seiner F a m ilie  bei Nacht und Nebel 
fluchten. E r  kam nach W estfalen, iibernahm in Steele-

H orst den W alz- und Puddelw erks-Betrieb der Union  
und wurde dann Yon dieser G esellschaft ais E rb a u cr  
der neuen Stahlwerko nach der Dortmundor Abtoi- 
lung geBchickt. Zu diesem grofien Betriebe kam dann 
spiiter noch die Leitung des Geaam t-W alzwerkswesens; 
doch war dies zu Yiel geworden fiir  den HeiBigen Mann. 
E r  sah sich nach einer ruhigoren T iitigkeit um und 
wurde im  Ja hre 1875 ais D irektor nach der SachsiBchen 
GuBstahlfabrik in Dohlen berufen, wo er bis zum 
Ja hre 1880 Yerblieb, um darauf zu GouYy in Ober- 
Ilom b urg uberżutreten. 12 Ja hre wirkte er hier.

Dann ging er auf yier Jahre  
zu dem ihm befreundeten K om 
merzienrat Stotz nach Stutt
gart; nachdem aber dieser, und 
in rascher Folgo auch dessen 
Sohn, gestorben war, kam Chary  
zu den Hagener GuBstahlwerken, 
wolche damals in yollem Um - 
und Neubau begriffen waren. 
In  der neuen Stellung, die er 
etwa ein J a h r hindurch be- 
kleidete, leistete C h ary, wio 
uberall, Tuchtiges, und iibernahm  
sodann, nachdem sein Gesund- 
heitszustand sich gebessert hatte, 
nach Schroedors Tode die D irek-  
tion der Jiinkerather Gework- 
schaft. Zw olf Ja h re  hat er nun 
auf diesem Posten gew irkt wie 
ein Ju g e n d lic h e r! E s stellte sich 
aber in letzter Zeit ein altes 
Leiden wieder ein; vor ein paar 
Monaten traf ihn der erste Schlag- 
anfall, dessen N achw irkungen er 

dann am 30. Novomber d. J . erlegen ist. Seine 
irdische H ulle  wurde am 5. Dezember in Ober- 
homburg (Lothr.), dem W ohnsitze seines altesten 
Sohnes, in dom dortigen Fam iliongrab beigesetzt. —  
D er Heimgegangene gehorte ais Beam ter noch einem  
Typus an, der allm ahlich ausstirbt. Ohne R iicksich t  
darauf, ob der Verdienst groB oder k lein , w ar er 
stets em sig, T ag  und Nacht im Dienst und auf dor 
Reise. E s gab fiir ihn ais Techniker und D irektor  
keine Schwierigkeiten.

Sein W irk e n  und seine Treue gegen seine Be
amten und Freunde sichern ihm ein getreues Gedenken  
iiber das G rab hinaus. Eine groBe A nzahl Freunde  
und dankbarer Schuler trauern dem edlen Manne_nach.

Aenderuugen in der MItgliederliste.
Das M itglied unseres Yereins, H r. D irektor O s k a r  

S i m m e r s b a c h  in Dusseldorf, ist zum Professor fur 
Eisenhuttenkunde an der neuen Technischen H och
schule in  B r e s l a u  ernannt worden, wohin er im  
Herbst 1909 ubersiedelu wird. F iir  das laufende W inter-  
semester und das nachste Sommersemester Yersieht 
H r. Professor Sim mersbach den Lehrstuhl fiir kon- 
struktiye Huttenkunde an der Koniglichen Technischen  
H ochschule zu A a c h e n .

L a n s e r ,  D r. T h . ,  D irektor der Usines et Fonderies  
Saint-Roch, CouYin, Belgien.

P a r r o t ,  G a b r ie l ,  Ingenieu  
Le Creusot (Saóne et 

S im m e r s b a c h ,  O sc a r ,  Pro.
Grim m str. 39.

e la Chapelle, 

Grafenberg,

N e u e  M i t g l i e d e r .
K r o n a u e r ,  H e r m .,  D ip l.-In g ., Mulheim a. d. Ruhr, 

BachstraBe 19.
Y  e r s t o r b e n :

B iic h e l ,  G o tt l . ,  Ingenieur, Dusseldorf,
C o n in x ,  J u l i u s ,  Dusseldorf.
H e n n in ,  A . ,  G eneraldirektor, Portoforrajo, Italien. 
K l e i n , H e in r . ,  Dusseldorf.
L a u t e r ,  A d o l f ,  Essen a. d. Ruhr.
M o r ia n ,  C ., Ingenieur, Neumuhl.

Zalilung der Mitgliedsbeitriige.
W ir bitten unsere M itglieder im  Interesse eines 

glatten Geschaftsganges um recht baldige Einsendung  
der noch riickstandigen M itgliedsbeitrage unter gleich- 
zeitiger Angabe, ob und welche Aenderungen fur das 
M itgliederYerzeichnis gewunscht werden.

Die ruckstandigen BetrSge werden vom 4. Ja n ua r 
1909 ab durch Postauftrag erhoben (§ 15 der Satzungen).

Die Geschdftsfiihrung.
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