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Zum 25jahrigen  Bestehen d er Berufsgenossenschaften.

I | i c  groBe Mehrzahl der heute bestehenden 60 
Berufsgenossenschaften, unter ihnen auch dic, 

welche die Eisenindustrie unifassen, blickteii am
1. Oktober d. J . auf ein Y iertoljahrhundcrt segens- 
reicher Tiitigkeit zuriick. Dies gibt auch uns Yer- 
anlassung, das Entstehen der Berufsgenossenschaften 
und ihr Wirkeri riickschauend kurz zu betrachten.

Bcvor die heutigen sozialen Yersichenmgsgcsetzc 
im Deutschen Reiclic erlassen waren, wurde die Unter- 
stiitzung der Arbeiter bei K rankheit, Unfall und 
Invaliditat, sowie die Altersvcrsorgung in der H aupt
sache durch f r e i w i 11 i g e F  ii r s o r g e geleistet. 
Es ist unbestritten, daB bis zu der groBen Śozial- 
reforin der achtziger Jah re  des vorigen Jahrlm nderts, 
in der Krankcnfursorge Jahrzehnte hindurch nicht 
nur die Knappschaftsvereine, sondern auch vor allem 
groBere private Untemehm ungcn, insbesondere auch 
solche der E isenindustrie, bedeutende freiwillige 
Leistungen vollbracht haben. Allerdings hatte  das 
H i 1 f s k a  s s e n g  e s e t z v o n 3876 einen ge- 
wissen Żwang fiir einen kleinen Kreis der Yersicherten 
geschaffen. Auch galt fiir Unfalle das H a f t -  
p f 1 i c h t  g e s e t  z v  o n 1871, das in seinem § 2 
die Arbeitgeber m it einer driickenden, unter Um- 
Btanden den Bestand der Unternehmungen gefahr- 
denden Haftpflieht belegte, aber anderseits in min- 
destens */, aller Fiillc den Arbeitern nichts anders 
ais verlorene Prozcsse einbrachtc, weil das Gesetz 
den Grundsatz der Yerschuldung beibehalten hatte. 
Rei lnvaliditat und Alt er muBte im wesentliehen die 
Armenpflege eingreifen. Yon i n d u s t r i e l l e r  
Seite beantragtc m an daher bereits im Jah re  1878 
ilu Reichstag die gesetzliche EinfOhrung einer Zwangs- 
vcrsicherung gegen Invalid ita t und Alter naeh dem
V orbild der lvnappschaftsvereine; aber der von dem 
Abgeordneten F  r  e i h e r  r  n v o n  S t u m m  ver- 
tretene A ntrag hatte  erst im Jahre 1881 eine weitere 
Folgę.

Bei dcrE roffnung des Reichstages am 15. Februar
1881 kiindigte namlich der Altreichskanzler einen 
' iesetzentwurf iiber die U n f a  11 v e r s i c h e r u n g 
an. Der vorgelegte Elntwurf schloB sich im Grund- 
gedanken an den Ehtw urf an, den der Geh. 
Kommerzienrat B a a r e  in Bochum- auf Veran- 
lassung B i s m a r c k s ausgearbeitet hatte. Hiemach

solltcn dic U nternehm er haftpflichtiger Betriebe (ab- 
gesehen von den Eisenbahnenj verpflichtet sein, ihre 
Arbeiter und Beamte gegen wirtschaftliche Folgen 
von Betriebsunfiillen kollektiv zu versichern. Die Yer- 
sicherung sollte bei einer R e  i c h s v e r s  i c h e r u n g s -  
a n s t a  11 nach festenP riim ien tarifcnunter Beriick- 
siclitigung der Gefahrenklassen und un ter Zulassung 
genossenschaftlicher Yersicherung vorgenommen wer
den. Dio Kosten sollte der nunm ehr von der Haft- 
pflicht befreite U nternehm er tragen. F iir die Prftmien- 
zahlung war auch eine Beteiligung der Arbeiter, wio 
ein ReichszuschuB vorgeschen. Der Reichstag setzto 
an die Stelle des Reichsversicherungsamtes Laiidos- 
versichorungsanstalten und strich vor allem den 
ReichszuschuB. Dieser abgeanderte Entw urf fand 
nicht die Zustimmung der Yerbiindeten Regierungen.

Nun yersuchte B i s m a r c k  auf anderem Wege 
sein Ziel zu erreichen. Bereits bei der Begriindung 
des ersten Entwurfs ha tte  er in groBen Ziigen eine 
genossenschaftliche Grundlage ftir die Unfallversiche- 
rung befiirwortet. In der berflhmten sozialpolitischen 
Botschaft Kaiser Wilhelma I. vom 17. November 1881 
war die Konsequenz von Bismarcks Grundanschauung 
gezogen. Die Losung der sozialpolitischen Aufgaben 
trbliekte die Botschaft nunm ehr in der Einfiilirung 
k o r p o r a t i v e r G e n  o s 8 'e n  s c h a f t  e n.

Der folgende, zweite (iesetzentwurf vom 8. Mai
1882 ersetzte demgemaB die Reichsversicherungs- 
anstalt durch Gefahren- und Betriebsgenossenschaf- 
ten. Die W artezeit, wahrend der die K rankenrer- 
sicherung die Lasten zu iibernehinen hatte , wurdo 
von 4 auf 13 Wochcn erhóht. Die Beitragsleistung 
der Arbeiter fiel ganz, wahrend der ReichszuschuB 
in Hohe von 2 5 %  beibehalten wurde. A nstatt des 
Kapitaldeckungsverfahrens war das Umlageverfahren 
nach dem wirklichen Jahresbedarf vorgesehen. Gleich- 
zeitig war die Uebertragung der Invalidenversicherung 
auf dic Berufsgenossenschaften vorbehalten. Auch 
um diesen Entw urf entbrannte bald wieder ein heiBer 
Kampf. Zwar wurde die berufsgenossenschaftliclic 
Grundlage der Unfallversicherung auch vom Reichs- 
tage angenommen, dagegen m it Recht der EinfluB 
der Regierung ais zu wreitgchend gekennzeichnet. 
AuBerdem wurde die Organisation ais solche noch 
nicht fiir geniigend durchgereift und zu schwerfallig
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betrachtet. Ferner sctzte der Reichstag die W arte- 
zeit wieder auf vier Wochen herab und strich zum 
zweiten Małe den ReichszuschuB. Wiihrend am 15. 
Jun i 1883 das Kranken versicherungsgesetz verab- 
schiedet werden konnte, wurde der Unfallversiche- 
rungsgesetzentwurf abermals von den Verbundeten 
Regierungen zuruckgezogen. Nach diesen raehr- 
fach gcsclieiterten Ycrsuchcn cntschlossen sic sich 
zu einem neuen, d r i t t e n  G e s e t  z e n t  w u r f , 
der, auf breiter berufsgenossenschaftlicher Grund- 
lage durchgefiihrt, auch den wicderliolt vom Reiclis- 
tage zuriickgcwicscnen ReichszuschuB nicht mehr 
vorsah, dafiir aber eine subsidiare Reichsgarantie 
aufstellte. „Freiheit in der Organisation, aber 
Zwang in der Leistung", das war die Losung, 
die B i s m a r c k fiir diese d ritte  Gesetzvor- 
lage ausgab. Nunm ehr nahm der Rcichstag ohne 
wesentliche Aenderung den Regierungsentwurf m it 
groBcr Melirheit gegen die Stimmcn der Sozial- 
demokratie und Fortschrittspartei an. In  der 
H auptsache erstreckte sich das am 6. Ju li 1884 ver- 
kiindetc Gesetz auf dic bisher schon nach dem Gesetz 
von 1871 haftpflichtigen Betriebe — Bergwcrke, 
Steinbriiclic, Grabereien, Fabriken — , weil hier die 
Regelung am erforderlichsten erschien. Wohlweislich 
wurde die Regelung fiir andere Betriebszwcige Sonder- 
gesetzen vorbehalten, da nicht allein die Neuheit der 
ganzen Sache, sondern auch das sonst unumgangliche, 
iiuBerst nachteilige Schablonisieren ein schrittwciscs 
Yorgchen einpfehlenswert erscheinen IieB.

E s wiirde zu jjjfeit fiihren, an  dieser Stelle aus- 
einanderzusetzen, wie sich hiernach auf Grund des 
Unfallversicherungsgesetzes die E rrichtung der ver- 
schiedencn Bcrufsgenossenschaften vollzog, wie 
die mannigfachen ersten Schwierigkeiten bewaltigt, 
und wie vor allem, was ja  hier von besonderem Intcr- 
esse ist, die Arbeitsgebicte der Genossenscliaften 
in der Eisen- und Stahlindustrie gegeneinander ab- 
gegrenzt wurden. Es sei nur kurz an den in den Jahren
1884 und 1885 vielfach erorterten, aber dann abge- 
lehnten Plan erinnert, die g e s a m t e  rheinisch- 
westfalische Eisen- und Stahlindustrie zu einer ein- 
zigen Berufsgenossenschaft zu verschmelzen. Jedoch 
gelangte m an zu kelner Einigung, und es schlossen 
sich daher am  10. F ebruar 1885 die Y ertreter der 
H iitten- und Walzwerke unter der Ftthrung von 
Geh. F inanzrat J e n c k e  zu der Rheinisch-West- 
falischen H iitten- und Walzwerks-Berufsgenossen- 
schaft zusammen. Die iibrig bleibende rheinisch- 
westfalische Eisen- und Stahlindustrie gelangte zu- 
niichst zu keinem Beschlusse, da sich verschiedene 
Bestrebungen geltend machten. Die rheinischen 
M aschineiifabrikanten und EisengieBereibcsitzer woll- 
ten  z. B. fiir ihre Betriebe eine Berufsgenossenschaft 
fiir ganz Deutschland bilden; die Kleineiscnindustrie 
des bergischen Landes beanspruchte fiir ihre Kreise 
eine besondere Kleineisenindustrie - Berufsgenossen
schaft, die aber nicht genehmigt werden konnte, usw.

Nachdem die Aussicht auf eine R e i c h s - Be
rufsgenossenschaft fiir Maschinenfabriken und Eisen-

gieBereien geschwunden war, wurde am  11. Mai 1885 
beschlossen, eine Berufsgenossenschaft nur fiir diese 
Betriebszwcige fiir die Provinz.cn Rheinland und 
W estfalen zu errichten. Al>cr auch diese wurde ab- 
gelehnt und der B undesrat beschloB am 31. Mai
1885 die Errichtung der R  h e i n i s c h - W  e s t  f a -
1 i s c h e n M a s e h i n e n b a u -  u  n d K l e i n -  
e i s e n - I  n d u s t r i e  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .  
Die Uebcrzcugung, daB die Eisen- und Stahl-lk*- 
rufsgenossenschaften ihre genieinsamen Intercsscn 
wesentlieh fordern konnten, wenn sic in gemein- 
schaftlichenSitzungenihreErfahrungenauszutauschcn 
und sich iiber gleichartigc Behandlung wichtigerAn- 
gelcgenheiten zu verstiindigen in der Lagę wiiren, fiihrte 
zur Griindung des V e r b a n d e s d e u t s c h e r E i s c n -  
u n d  S t a  h 1 b e r u f s g e n  o s s e n s c h a f t  e n , 
dessen Geschiifte yon der Siiddeutschen Eisen- und 
Stahl-Berufsgcnosscnschaft in Mainz gefiihrt werden.

Im Jahre  1900 fand eine Aenderung von Einzel
heiten des Unfallyersichcrungsgesetzes gegen den 
Widersprucli der Industrie, wie der Berufsgenossen- 
schaften s ta tt . Die beanstandeten Aenderungcn 
haben sich nicht ais Yerbesscrungen erwiesen. So 
waren es vor allem drei neue Bestimmungen, gegen 
welche die Industrie sehr erhebliche und, wic die Er* 
fahrung bewiesen hat, berechtigte Bedenken auBerte. 
Die Ersetzung der beruflichen Schicdsgerichte durch 
ortliche hat die Mitwirkung der Laienbeisitzer ent- 
w ertet; die Mitwirkung der Verwaltungsbehordęn 
bei der llentenfeststellung — sogenannter Yor- 
beschcid — hat die Rentenfeststellung zum Nachteil 
der Yersicherten lediglich yerzSgert. Endlich hat die 
Erhohung der Reservefonds unnotig groBe Geld- 
summen der Industrie festgelegt und ihr entzogen.

Heryorragende Leistungen hatten  die 13erufs- 
genossenschaften wahrend der verflossenen 25 Jahre 
aufzuweisen. In  6 Millionen Betrieben waren im 
Jah re  1909 iiber 23 Millionen Personen beschiiftigt, 
fiir welche die Unternehm cr dic Beitriige von 181 Milli
onen M ark a l l e i n  aufbringen. R enten wurden 
gezahlt an 906 000 Yerlctzte, an 81 000 W itwen, an 
109 000 K inder und an 4000 E ltern yon Getotcten. 
Alle iibrigen Lander der W elt, vielleicht m it Aus- 
nahme des kleinen S taates Lusem burg, konnen 
nicht im entferntcsten ihre Leistungen m it denen 
Deutschlands auf diesem Gebiete messen, wie eine 
letzthin erschicnene amtliche Aufzeichnung * treffend 
darlegte. Leider konnte noch keine Zusammcnstelluug 
iiber die Leistungen der Eisen- und Stahlbcrufs- 
genossenschaften wahrend der 25 Jahre  ihres Be- 
stehens herausgegeben werden. Nachstehend haben 
wir aus den Yeroffentlichungen der Rheinisch-Wcst- 
falischen H iitten- und Walzwerksberufsgenossen- 
schaft, wie der Rheinisch-Westfiilischen Maschineri- 
und Kleineisenindustrieberufsgenossenschaft einige 
Ziffern zusammengestellt, dic von der Entwicklung 
dieser Berufsgenossensehaften ein gewisses Bild 
geben konnen:

* Keichsarbeitsblatt 1910, Juli, Sondcrbeilage.
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Zalil
der

Betriebe

Zahl der 
durch- Anrechnungsftthige Lohnc Betrag Betrag d*kr Umlwłfe

Ja!ir Mchnlttllcb
vcr«

sieherten
Arbeiter

f. d. 
Kopf 

M

der gczalilten 
Unfall- 

(‘ntschtldigung 
JC ,.U

f. d. 
Kopf 1

Ji

1886 Rhein.-W estf. H iitten- und 
Walzwerks-Ber.-Gen. . . 70 313 66 989 883 952,74 67 119,— 353 876,— 5,03

1885/0 Rhcin.-W cstf. Maschinen- u. 
Kleinciscnihd. -Ber. - G en. . 3111 61 141 50 538 667 978,— 33 0 0 0 , - 210 00 0 ,— 3,44

1009

Rhein.-W estf. Htitten- und 
Walzwcrks-Ber.-Gcn. . . 221 165 470 252 325 712 1525,51 1 737 8 1 8 ,— 5 814 890, - 35,14

Rhein.-W estf. Maschincn- u. 
KI ci n ciscni n cL -B er. - G en. . 8306 221 258 276 935 781 1 4 6 8 , - 3 157 4 0 4 ,— 4 108 180, 18,57

Nalier auf das W irken der Eisen- und Stahl- 
berufsgenossenschaften werden wir im nachsten 
Jahre eingehen konnen, wenn die Ergebnisse aber 
(las 1 . y iertc ljah rhundert ihrer T atigkeit vorliegen. 
An anderer Stelle dieses Heftcs * ist zur Erl&uterung 
und zum Yergleich eine Zusammcnstellung iiber den 
Geschaftsumfang der Eisen- und Stahlberufsgenossen- 
sehaften im Jah re  190!) wiedergegeben.

Wie sehr im iibrigen die deutsche Unfallver- 
sicherung zur Zufriedenheit der Beteiligten arbeitct, 
beweist die Tatsache, daB der Entw urf der neuen 
Reichsvcrsicheruhgsordnung kcinc wescntliclien Acn- 
derungen an den iiber dic Unfiille bestehenden 
Vo r s c h r i f t e n  vorgenomiucn hat. Auch dio Reichs- 
tagskonimission, welche die Unfallversicherungsord- 
nung zurzcit behandclt, wird voraussiclitlich keine 
groBen Abiinderungen treffen.

Neben den unm ittelbarcn Leistungcn trug  vor 
allem auch die p r a v e n  t  i v e T atigkeit der Be- 
rufśgenossenschaftcil dazu bei, daB kein Zweig der 
sozialen Yersicherungsgesetzgebung so glanzcnde

* S. 1725.

Erfolge zeitigte und sich so gut bewahrte, wie dii! 
Unfallversicherung. Und gerade deshalb waren die 
Erfolge bei der eigentlichen U nfallverhutung so groB, 
weil der Selbstverwaltung der Berufsgenosscnschaften 
ein geniigender Spielraum zur E ntfaltung einer wcit- 
gehenden, auf eigener 1 nitiative beruhenden und von 
obrigkeitlichem Eingrcifcn wenig belastigtcn Tatig
keit gelassen war. Das hat der jctzige Priisident 
des Reichsversicherungsamtes, Dr. K a u f m a n n , 
im vcrflossenen Monat auch óffentlich ausdriiok- 
licli anerkannt und hervorgehoben. Aus allcn 
diesen GrOnden muB daher yerlangt werden, daB 
tro tz  der vielen unbcrechtigten Angrilfe die Grund
lage unserer Unfallversicherting durch die Reichs- 
versichcrungsordnung nicht geandert, und insbeson
dere nicht, wie es der E ntw urf will, durch die Ver- 
sieherungsam ter ihre Selbstverw altung angetastet 
werde, dam it der deutsehen Industrie auch die 
MSglichkeit erhalten bleibt, stets und gerne an der 
sozialen Fiirsorge fiir ihre A rbeiter, zum Wohle 
dergesam ten Yolkswirtschaft, tatkriiftigst mitwirken 
zu konnen. X>/e Iłedaklion.

D ie  Ausstellung in B uenos-A ires.

A m 17. Juli d. J . wurde nach wiederholtem Auf-
scliub dic I n t e r n a t i o n a l e  E is e n  b a  l i n 

ii n d V c r k e h r s m i 1 1  c 1 - A u s s t e 11 u n g i n 
B u e n o s - A i r e s *  croffnet. Wie in Briissel, 
so war auch hier die deutsche Abteilung rechtzcitig 
fert ig geworden, und das ist um so mehr anzuerkennen, 
ais im Gegensatz zu anderen S taaten, die rciche M ittel 
fiir diese Ausstellung aufgewandt haben, das D eut
sche Reich fiir cin so niitzliches Untcrnehnien nichts 
iibrig hatte.

Die bedeutende Ausfuhr Argentiniens nach Deutsch
land in den Erzeugnissen der Land- und Forst- 
wirtschaft zeigt, daB Argentinien an einem leb- 
haften gegenseitigen H andelsverkehr m it Deutsch
land ein sehr groBes Intercsse hat. Die Ausfuhr 
Argentiniens an diesen Erzeugnissen betrag :

im Werte ton 
im Juhre t ^

1900 . . . .  1 457 953 309 800 000
1907 . . . .  1 899 640 438 200 000
1908 . . . .  2 030 544 440 800 000

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1909, 28. April, S. 642.

Der gesamte deutsch-argentinische Spezialhandel 
(ohne Edelm etalle) entwickeltc sieli in den Jahren 
1904 bis 1908 wie folgt:

Deutsehlands E infuhr Deutschland* A usfuhr 
aus A rgentin ien  naeh A rgentin ien

M M
1904 . . . 336 500 000 102 700 000
1905 . . . 369 200 000 131 500 000
1906 . . . 372 200 000 170 200 000
1907 . . .  442 500 000 179 200 000
1908 . . . 446 000 000 146 800 000

D a Argentinien keine Eisenindustrie besitzt, 
Deutschland dagegen das notwendige Cctreide usw. 
fiir seine Industnearbeiter aus eigener K raft n icht 
in genugendem MaBe herzustellen vermag, so ist 
leicht zu erkennen, daB beide Liinder auf den Aus- 
tausch ihrer Erzeugnisse angewiesen sind.

W ahrend aber Argentinien im Jah re  1909 nacli 
D eutschland fur 437,7 Millionen Erzeugnisse aus- 
fuhrte, bezog es dagegen nur fiir 175,4 .Millionen 
W aren aus Deutschland. Angesichts des groBen 
Aufschwunges, in dem das L ind  begriffen ist, und da 
auch die Moglichkeit einer Steigerung unserer Au:-
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Abbildung 1. Eisenbahnmaterial: Teile der Haarmannschen Sammlung der Geschichte des Gleises.

A bbildung 2. Gelsenkirchener Bergwerks*A.*U- In  d er M itte  ein  verladener Q uebrachostatnm .
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A bbildung 4. Rollendea E iaonbnłm m aterial und  T ragardeckenkonstruktion ,
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fiihr nacli dort łrinweist, ware es eine dankbare Auf- 
gabe fiir das Reich, den deutschen Absatz dahiu zu 
fordern. Dic Ausstellung in Bnenos-Aires, die keine 
Weltkinnes, sondern eine internationalc F a c h -  
ausstellung ist, bot die denkbar giinstigste Gelegen- 
heit dazu. Aber wiihrend die Reichsregierung stets 
bereit ist, der Industrie neue Lasten aufzuburden, 
versagt sie oft da, wo es sich darnin liandelt, eben 
dieser Industrie bei ErsehlieBung neuer Absatzge- 
biete zu helfen.

Die deutschen Ausstoller waren daher auf sich 
selbst angewiesen, und um so erfreulicher ist es,

faBlichen Darstellung des Eisenhutteńwesens11 * 
zieren, zeigen den Wcrdegang der Schienc vom 
Erzbergwerk bis zum Walzwerk. Das erste Bild 
stellt (lic Arbeit vor Ort in einer lothringiśchen 
(der Rómbaclier Hut te gehiirigen) liisenerzgrubc dar; 
das niichste Bild zeigt eine westfalische Zechć mit 
Koksofen. Auf dem dritten Bihle sind die Hoch- 
ofen und der Hafen des Krtippselien Werkes in 
Rheinhausen zu sehen, wiihrend auf dem vierten 
Bilde der Abstich des Hochofens erfolgt. Das 
funfte zeigt ein Thonias-Stahlwerk, das letztt 
Bild endlich fiihrt den Beschaucr in ein Schienen-

Abbildung 5. Rollendes Eisenbahnmaterial und Yerschiedenes.

wenn ihre Darbietungen neben dem, was ihre gliick- 
liclieren Konkurrenten zeigen, wiirdig bestehen 
konnen.

Im deutschen Pavillon nimmt den groBten Platz 
die Ausstellung dos 8 1 a li 1 w e r k s - V er  ba nd es ein, 
von der wir in unserer heutigen Nuinmer einige Abbil
dungen (1 bis 5) bringen. Den Hauptsclimuck der 
rd. 1500 ([in groBen Halle bilden die sechs Kolossal- 
gemnlde von Professor P o h 1 e , die fiir das Ge- 
schiiftsgebiiude des Stahlwerks-Yerbandes bestimmt 
sind, und die bei ihrer Ausstellung im groBen Saale 
des Stahlhofes die Bewunderung der Kunstler so
wohl wie der Teehniker herrorgerufen haben.

Die Bilder, die im offizieUen Katalog der deut- 
schen Abteilung wiedergegeben sind, und die auch 
die soeben erschienene neue [7.] Auflage der „Gemein-

walzwerk (Rheinhausen). Zum ersten Malc wird 
nicht durch allegorische Darstellung oder durch 
Heryorhebung der Muskelkraft und Muskeltiitig- 
keit allein die Arbeit geschildert, sondern der Kunst 
des Ingenieure und dem Unternehmungsgeist des 
Industriellen Gerechtigkeit erwiesen. GroBziigige 
Anlagen, weite lichte Hallen zeigen uns Pohles 
Bilder, die technischen Einzelheiten sind in einer 
auch den Ingenieur befriedigenden Weise darge- 
stellt, und doch kommt der Kunstler nicht zu kurz. 
In paekender Weise kommen priichtige Feuer- und 
Lichteffekte zur Geltung, und malerische Momente 
siud aus dem Fabrikationsvorgang geschickt heraus- 
gegriffen.

* Herausgegeben vom Verein deutscher Eisen- 
huttenleute.
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Der erstc Teil der Ausstellung des Stalilwerks- 
Yerbandes bringt Nachtuldungen der interessan- 
testen Stiicke aus dem Ilaarmannschen Gleismuseum, 
das schon aut der Ausstellung 1902 in Dusseldorf 
lebhaftes Interesse erweckt bat* und jetzt in den 
Besitz der PreuBischen Eisenbahn-Verwaltung iiber- 
gegangen ist. Ferner werden Oberbausystcme aller 
Art gezeigt. Gesclimackvolle Profilscbrankc, kunst- 
vol!e Pyramiden und Bauten aus Walzeisen aller Art 
zieren die Halle, eine Eisenkonstruktion zeigt die 
Yerwendung des Eisens im Hoclibau mit feuersicherer 
Uiumantelung und die praktischsten Systeme von 
Steineisendecken.

Sodami sind ausgestellt Materialproben aller 
Art, Achseń und Bandagen, Radsiitzc, Bleche und 
Wecharbeiten, Draliterzeugnisse, Schmiedestiieke, 
Fahrzeuge fiir die verscliiederisten Transportzwecke,

* Vgl. hierzu „Stahl und Eisen“ 1902, 15. Juni,
S. G60/3.

Modelle der Bonner Rheinbrttckc und des groBen 
ScHwimmdocks in Tsingtau (beide von der Gute- 
hoffnungshiitte erbaut) sowie Modelle einer ganzen 
Reihe interessanter Sehiffbauten der Germania- 
werft. Wir crwalinen hier nur die Modelle eines 
240-t-Tauchbootes, der Torpedoboote „G 169 bis 
173", der Torpedokreuzer „Gaidamak11 und „Peik- 
i-Schevket“, des Kreuzers ,,Coln“ , des deutschen 
Linienschiffes „Posen“ und des fiir die Hamburg- 
Amerika-Linie gebauten Passagier- und Fracht- 
dampfers „Kronprinzessin Cecilic11 sowie die Modelle 
der Schonerjachten „Germania11 und „Meteor11 und 
eines Torpedobootzerstorers fur Argentinien.

ln der Ausstellung des Stahlwerks-Yerbandes 
ist in systematischer und iibersichtlicher Weise yiel 
Schenswertes zusanimengetragen, und es steht zu 
hoffen, daB der Lohn fiir die in auBerordentlich 
kurzer Zeit und unter den schwierigsten Yerhalt- 
nissen gcleistetc Arbeit nicht ausbleiben wird.

E i s e n s c h w e l l e  u n d  H o l z s c h w e l l e .
(Ein unnutzer Streit.)

I— ci der ernsten Bedeutung, welche dic soge- 
nannte O b e r b a u f r a g e  nicht nur fiir 

unser Eisenbahnwesen, sondern ebenso fiir die Eisen
industrie und fiir die gesamte Yolkswirtscliaft hat, 
ist es naturlich, daB wir und unsere Freunde uns 
mit derselben zu wiederholten Malen cingehend bc- 
schiiftigt haben.* Insbesondere haben wir AnlaB 
gehabt, die konstruktive Entwicklung des eisernen 
Oherbaues mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Da
bei konnte es nicht ausbleiben, daB die Feststellung 
der stetig stattgehabten Yerrollkonimnung der 
E i s e n s c h w e 11 e Auscinandersetzungen mit den 
Holzschwelleninteressenten hervorrief, und daB wir 
mehrfach gezwungen waren, den einseitigen Bew'cis- 
fiihrungen, die man der Unubertrefflichkeit der 
H o l z s c h w e l l e  zugrunde zu legen fiir notwendig 
hielt, entgegenzutreten.

Wenn sich infolgedessen cin einstweilen noch ver- 
haltnisniiiBig friedlich verlaufender Kampf entfesselt 
hat, so diirfte das an sieli ausdcm Grunde ais unbe- 
denklich erscheinen, weil man es den unparteiischen 
und mit Sachkenntnis ausgeriisteten Yerwaltungen 
vertrauensvoll iiberlassen kann, das entscheidendc 
Wort zu finden. Freilich wird hier ohne weiteres 
von einer a b s c h 1 i e B e n d e n Entscheidung 
eben deshalb schwerlich die Rede sein konnen, weil 
schon der konstruktiven Entwicklung wegen, die 
sich auf dem Gebiete der Oberbautechnik ohne Still- 
stand vollzieht, die Priimisscn, aus denen Schliisse 
gezogen werden sollen, sich voraussiehtlich noch 
geraume Zeit im Flusse befinden werden. So wie 
die Dinge gegenwartig liegen, werden Holz und Eisen 
bei der Unwrschwellung der Schienen noch wohl

* „ S ta h l  u n d  E is e n "  190S 5. F e b r . ,  S . 177; 22 . J u li ,
S. 1049; 1909 5. M ai, S. 072.

fiir eine gute Weile sich in das freundnachbarliche 
Yerhaltnis zu finden haben, das sieli bei uns auf den 
Erfahrungen derPraxis cincrseits und auf wirtschaft- 
liehen Erwiigungen anderseits herausgebildet hat, 
und das aufrecht zu erhalten fiir alle Teile um so 
leichter sein sollte, ais die Eisenindustrie den Er- 
zeugnissen der einheimischen Forstwirtsehaft stets 
volle Berilcksichtigung hat zuteil werden lassen.

Damit soli selbstverstandlich nicht gesagt sein, 
daB man die weitere Kliirung der Frage, ob der ganz 
eiserne Obcrbau oder aber der Oberbau auf holzernen 
Quersehwellen dauernd den Yorzug verdiene, nun
mehr lediglich dcm Zufall oder dem sogenannten 
„Lauf der Dinge11 zu iiberlassen habe. Wir sind 
vielmehr der Meinung, daB die immer wieder aufs neue 
aufzunelnnende Untersuehung der fiir eine solelie 
Entscheidung in Betracht konunenden Momente 
keineswegs yemachlilssigt werden darf. Nur kommt 
es darauf an, daB sie dabei mit moglichster Sach- 
lichkeit stattfindet, wenn es sich auch nicht ver- 
mciden lassen wird, daB dabei auf der einen wie auf 
der anderen Seite etwas von dem Tntercssenstand- 
punkt der beteiligten Kreise abfiirbt.

Bei den in dieser Hinsiclit Torzunehmenden Er- 
orterungen sollte es sich aber niemals um G e g e n -  
s a t z e  d e r  P a r t e i  e n , sondern um eine ge- 
wissermaBen nur ideale Gegnerschaft zwisehen Holz- 
und Eisenschwelle handeln, zumal, wie gesagt, eine 
Ausscbaltung der einen wie der anderen in abseh- 
barer Zeit garnieht in Frage kommen kann.

Ueber diese Auffassung scheint man sich bei den 
Holzschwelleninteressenten, oder genauer gesagt., den 
Handlem mit auslandischen Holzschwellen, neuer- 
dings hinwegzusetzen, denn es sind von jener Seite 
gerade in diesem Jahre inehrere offenbar syste- 
matisch eingeleitete YorstoBe erfolgt, deren Gesamt-
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eindruck der zu verteidigenden Sache, wie uns scheint, 
sieli wenig dienlich erweisen kann.

In dieser Beziehung liegen eine Reihe von Ver- 
uffentlichungen vor.*

Wahrend der Yortrag des Geh. Baurats S c li n e i d t 
von einem Fachmanne gehalten wurde, sind in den 
yerschiedenen Landtagen ais Freunde der Holz- 
schwellen-Interessenten nur Parlamentarier zu Worte 
gekomnien, dereń Urteil uber den von ihnen er- 
órterten Gegenstand, wie wir das weiterhin fest- 
zustellen haben werden, dureh Sachkenntnis jeden- 
falls nicht getrubt war.

An dem in Berlin abgehaltenen Yortragsabend 
vom 11. Mai d. J. kam in der Hauptsaehe ein Ober- 
lehrer der Baugewerkscliule in Magdeburg, Ober
ingenieur L i e b m a n u , zu Wort, dem man die 
geniigehde Fachkenntnis beziiglich der von ihm 
behandelten Frage nicht absprechen wird, wenn seine, 
sehr erheblich auf bestellte Arbeit schlieBenlassenden 
Darlegungen in den Kreisen der zustandigen Berufs- 
techniker auch wohl kaum ais zutreffend erachtet 
werden diirften.

Geh. Baurat S c h n e i d t , der das Buchenholz 
bei richtiger Behandlung ais das vorziiglichste 
Schwellenmaterial hinstellt, hatte sich die Aufgabe 
gestellt, den rechnungsnuiBigen Beweis zu liefern, 
daB ein Oberbau auf Buehenholzschwellen sowohl in 
bezug auf den Beschaffungspreis ais auch die Untcr- 
haltungskosten von keinem eisernen Oberbau erreicht 
wenie und 6395 .11 fiir das Kilometer wreniger koste 
ais der letztere. Etwas verdachtig wird dieser 
Dithyrambus auf die Buchenschwelle insofern, ais 
Redner sich namentlich auf die Bctriebserfahrungen 
von Bahnstrecken stiitzt, die sowohl in Deutschland 
ais auch in Frankreich nur ais Nebenbahnen ange- 
sprochen werden konnen. Im iibrigen gibt er zu, 
daB bis in die neueste Zeit hinein mit der Buchen
schwelle nur vollstandige MiBerfolge erzielt worden 
sind, und daB nur die jiingsten Erfahrungen den

* 1. Ein Vortrag des Geh. Baurats a. D. S c h n e i d t  
im Verein ftir Eiscnbahnkundo vom 11. Januar 1910. 
„Glasers Annalen ftir Gewerlte und Bauwesen“ vom  
1. Marz 1910 & 80/100.

2. Ein Bericht tiber die Bcratung des E tats der 
Forstvenvaltung im PreuBischen Abgeordnetenhause am 
1. Eebruar 1910. „D io Holzschwelie", Organ des Yer
eins zur Forderung der Ycrwcndung des liolzschwelien- 
Oberbaues, Eebruar 1910, Bd. 3, H eft 2, S. 1/17.

3. Ein Bericht tiber dic Verhandlung zur Holz- 
schweilenfrage im Hessischen Łandtage am 11. Marz 1910. 
„D ie Hoizschwelle", Marz 1910, Bd. 3, Heft 3, S. 44/49.

4. Der Bericht der Budgetkoinmission des PreuBi- 
schen Abgeordnetenhauses tiber den E tat der Eisenbahn- 
ver\valtung am 4. Marz 1910.

5. Der stenographische Bericht uber die 49. Sitzung 
des PreuBischen Abgeordnetenhauses vom 15. April 1910.

0. Ein Bericht tiber die Bespreehung der Holz- 
scliwellenfrage in der Badischen Standeversammlung am
4. Mai 1910. „D ie Holzschwelle", Juni 1910, Bd. 3, Heft 6, 
& 115/7.

7. Ein Bericht tiber den tom  Yerein zur Fórderung 
der Yerwendung des HolzschweUen-Oberbaucs am 11. Mai
1910 veranstalteten Vortragsabend. „D ie Holzsohwelle“, 
Mai 1910, Bd. 3, H eft 5 & 81/5, u. 7, S. 121/131.

Anlialt zu einer veranderten Beurteilung bieten. Dem- 
nach ist also bis daliin der Buchenschwelle jedenfalls 
ihr Recht geschehen. Unzweifelhaft reicht aber die 
bisherige praktische Bewahrungsdauer der neuen 
Buchenschwelle bei der zeitigen starken Bean- 
spruchung des Eisenbahngleises nicht aus, um die 
nunmehr von Schneidt in die Berechnung einge- 
setzten Zahlen ais feststehend ansehen zu konnen. 
Wir stimmen aber einer sorgsamen Priifung des 
hier zu beobachtenden tatsachlichen Yerhaltens 
zu, da fiir die heimische Vqlkswirtschaft man cs 
nur ais einen erfreulichen Erfolg wird bezcichnen 
diirfen, wenn es gelingt, mittels vorsichtiger Auswahl 
und BearDeitung der Buchenholzer sowie durcli ein 
geeignetes Trankungsverfahren einen E r s a t z f ii r 
d i e  a u s 1 a n d i s c li e n H  o 1 z e r zu finden, 
die heute bekanntlich noch iiberwiegend fiir dic 
Beschaffung des Holzschwellenbedarfs unserer preuBi- 
schen Bahnen herangezogen werden miissen. Schneidt 
geht aber fehl, wenn er sich an den Yersuch wagt, 
den volkswirtschaftlichen Wert der heimischen 
Buchenschwelle gewissermaBen demjenigen der deut
schen Eisenindustrie gcgeniiberzustellen, indem er 
die Bedcutung der letzteren fiir die nationale Wirt- 
schaft wegen der aus dem Auslande bezogenen E r z e  
zu verkleinern bestrebt is t

Zu dem Zweck fiihrt er die Werte der Einfuhr 
und Ausfuhr von Eisenerzen fiir Deutschland unter 
Zugrundelegung der Zahlen fiir das Jahr 1907 an. 
In der danin angeschlosscnen Rechnung iiber den 
Wert der verbrauchten Erze iibersieht er, daB er 
ganz heterogene Ziffern zusammengestellt hat, die 
garnicht zusammen passen; er fiihrt in seinem 
Yortrage Markt w e r t e an, die einmal fiir den Ge- 
winnungspunkt dureh die Bergiimter aufgestellt 
sind und Selbstkosten vorstellen, und das andere 
Mai vom Kaiserlich Statistischen Anit fiir die Ein- 
und Ausfuhr eingeschatzte Handelswerte loco 
Grenze sind.

Die Rechnung stellt sich, wenn man von der 
M e n g e  ausgeht, wie folgt:

Eisenerzforderung 1907: 
im Deutschen Reiche . . . .  20 204 258 t
in L u x e m b u r g ...........................  7 492 870 t
E in f u h r .........................................  8 476 070 t

zusammen 30 173 204 t 
abziiglich Ausfuhr 3 904 40S t 

Somit Verbrauch 32 268 790 t

Wird dabei berficksichtigt, daB dic im Minettcbezirk 
gewonnenen Erze im allgemeinen nur mit 33'/3% 
Eisengehalt, die vom Auslande aber mit 50%  ein- 
zusetzen sind, so gelangt man zu dem Ergebnis, 
daB rund ‘/ 3 des Eisens, in dem auch unser Eisenerz 
enthalten ist, jahrlich dem Auslande entstammt. Es 
ist aber wohl zu beachten, daB die bezuglichen 
Erze in Wirklichkeit nur zum Teil ais auslandische 
angesprochen werden konnen, da es sich in den 
Gesamtmengen auch mit um in Deutschland ge- 
wonnene Kiesabbrande (purple-ore) handelt. Da 
unsere Hochofen selbstverst;indlich das Erz von dort
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nehmen, wo es am billigsten ist, und der Ueberpreis 
fiir Qualitatscrze keine groBere Rolle spielt, so kann 
man oline weiteres annehmen, daB das Wertverhiilt- 
nis ein gleiches ist, wie das auf den metallischen Eisen- 
gehalt reduzierte Mengenverhaltnis, d. h. daB nicht 
75%, sondern nur rd. 33‘/ ,%  des Wertes der ver- 
wendeten Eisenerze an das Ausland gezahlt werden.

Mit solchen Rechnungen ist cs iiberhaupt ein 
eignes Ding, wie wir das noch deutlieher bei der 
Besprechung der parlamentarischen Ycrhandlungen 
und den ihnen zugrunde gelegten statistischen 
Erniittlungen sehen werden. DaB Schneidt iiber- 
dies in seiner Rechnung den bei den Yertcidigcrn 
der Holzschwelle immer wiederkehrenden Fehler 
nicht vermeidet, statt Bestes mit Bestem zu ver- 
gleichen, unzuliissige Durchschnittswcrte des eiserncn 
Oberbaues den von ihm herausgerechneten Werten 
des Zukunfts-Buchenschwellen-Oberbaues gegeniiber- 
zustellen, kann nicht iiberraschen, wird aber bei 
Fachteohnikern auch weiter keinen Schaden anrichten.

Die Ausfiihrungen des Abgeordneten Dr. W e n d - 
1 a n d t im PreuBischen Landtage bei der Beratung 
des Forst- und Eisenbahnverwaltungsetats bcgannen 
mit einer Rede in der Schwellenfrage am 1. Februar 
zur Begriindung des Antrages, daB die Konigliehe 
Staatsregicrung eine Denkschrift iiber dic aus in- 
landisehen Forsten zu gewinncnde Mengc an Eisen- 
bahn-Holzschwellen unter Beriicksichtigung des kiinf- 
tigen Ertrages aus den vorgenommenen und gc- 
plantcn Aufforstungen vorlegen solle. Die Not- 
wendigkeit dieser Klarstellung folgerte er aus der 
Tatsache, daB die Holzinteressenten infolge des 
uberwiegend privaten Einflusses des Stalilwerks- 
Yerbandes (?) gezwungen worden seien, sowohl 
einen Abwehrverein zu bilden ais auch unsere Yolks- 
vertreter zur Mithilfe anzurufen, zuinal man sich 
der erschreckenden Tatsache gegeniiberfinde, daB 
bei der Schwellenbeschaffung eine jahrliche Yer- 
drangung des ITolzes durch Eisen um rund 10%  
stattfinde. DaB er sich dabei die Schneidtschen 
Berechnungen nicht entgehen lieB, soli ihm nicht 
verargt werden, und den Vorwurf, daB die Ent- 
stehung des holien Betriebskoeffizienten unserer 
Eisenbahńen auf das unwirtschaftliche Vorgehen der 
Staatsbahnverwaltung in der Schwellenfrage zuriick- 
zufiihren sei, konnen wir auf sich beruhen lassen. 
Soweit die von ihm geschwungene Lanze unserer 
heimischen Forstwirtschaft ein groBeres Yerwendungs- 
gebiet offncn und ihr groBere Erfolge bringen sollte, 
wurde dem Verteidiger der Holzsehwelle die Be- 
lehrung zuteil, daB die Sorge, ob die Yerwertung des 
Ertrages aus den Aufforstungen demnachst zu an- 
gemessencn Preisen erfolgen konne, keine Berechti- 
gung habe. Der Oberlandforstmeister und Regienings- 
kommissar, Ministerialdirektor W e s e n e r ,  er- 
innerte daran, daB gegenwiirtig noch 14 Millionen 
Festineter Ilolz aus dem Auslande eingefii hrt wurden 
und daB unsere Forstverwaltung fortwahrend g a n z  
e r h e b l i c h  s t e i g e n d e  P r e i s e  f u r  i h r  
H o l z  e r h a l t e ,  m a n  e i n e  Y e r w e n d u n g

d i e s e s  I i o l z e s  z u S c h w e l l e n  d a h e r  
n i c h t  n o t i g h a b e ,  d a  m a n  e s  o h n e -  
h i n  z u g u t e n  P r e i s e n  l o s  w e r d e .

Diese Erklarung von autoritativer Stelle wird 
man festhalten miissen, um den Bestrebungen der 
Holzschwellen-Interessenten, d. h. also in erster Linie 
d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  H o 1 z h a n d e 1ś , 
die riclitige Wiirdigung zuteil werden zu lassen.

In dem Schneidtschen Vort rage wird der Anteil der 
inlandischcn Holzsćhwellen am Gesamtbedarf mit 
43%  angenommen, wiihrend nach den der Budget- 
komnulsion gewordenen Mitteilungen von dem Holz-
schwellenbedarf aus dem Inlande nur gedeckt sind:

1903 48 % 1904 44 % 1905 40 %
1906 26 % 1907 31 % 1908 43 %

also d u r c h s c h n i t t l i c h  38,7 % .
DaBdiercstlichen 61,3% groBtenteils nahezu fertig 

bearbeitet in Deutschland eingehen, ist eine bekannte 
Tatsache. Um das Interesse dersogenannten weiter- 
verarbeitenden Industrien, sowie aller derjenigen, 
die mit der Bearbeitung der Holzer im Zusanimen- 
hang stehen, an dieser Einfuhr hervorzukehren, 
sieht sich Wendlandt genotigt, auf die ganze ehe- 
mische Industrie, die groBen lmpragnicrungsanstal- 
ten, die Gasanstalten, die Teerdestillationen, die 
samtlichen Kleineisenzeugfabrikanten, die Liefe- 
ranten von Steinzeug, von Kiesbettungen, sowie 
die Verkehrsgewerbe aller Art, hinzuweisen. Das 
klingt erschutternd, und man sollte meinen, daB 
dic ganze nationale Arbeit in Frage gestellt sei, 
wenn dem Holzschwellenhandel Abbruch geschielit, 
ganz abgesehcn davon, daB notorisch das aus- 
liindische Schwellenholz vor allen Dingen eigentlich 
nur auf dem Wasserwege den deutschen Iinpriig- 
nierungsanstalten und anderen Venvendungsstatten 
zugefiihrt wird, und zwar nicht zum wenigsten sogar 
durch ausliindische Speditionsanstalten. Wieso die 
Kleineisenzeugfabrikation durch einen Ausfall an 
Holzsćhwellen zu leiden habe, weiB wohl nur der 
Abgeordnete Wendlandt, da unseres Wissens dieser Fa- 
brikatiónszweig auch bei eisernem Oberbau in keiner 
Weise zu kurz kommt. AYenii aber sogar die Liefe- 
ranten von Steinzeug und Kiesbettungen ais bei der 
Holzschwelle interessiert angefuhrt werden, so hat 
hier wohl nur der Eifer fiir die gute Sache einen 
Sprung iiber die Striinge veranlaBt, da die Saeh- 
verstandigen, auf dereń Urteil der Abgeordnete 
Wendlandt seine Ansichten aufbaut, ihm gerade ais 
besonderen Nachteil der Eisenschwelle verraten haben, 
daB bei dieser ein sehr viel umfangreicheres und 
besseres Stein-Schottermaterial erfordert werde, ais 
beim Ilolzschwellen-Oberbau.

Ueberraschend wird in weiten Kreisen die Er
klarung Dr. Wendlandts wirken, daB die Frage der 
wirtsehaftlichen Ueberlegenheit der Holzschwelle 
in jahrelangen faehmannischcn Studien dem Herrn 
Eisenbahnminister bereits dargetan sei. Die deutsche 
Eisenindustrie wird gestehen mussen, daB ihr dies 
bisher unbekannt geblieben ist. Auch kann sie sich 
der Ansicht der Holzschwelleninteressenten nicht
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ańsćhliefien, daB die Lieferanten der Eisenschwellen 
an der Frage des Ersatzes von Holz durch Eisen 
nur ein geringes Interesse hatten, weil sie nur einen 
kleinen Bruchteil der Eisenproduktion iiberhaupt 
umstritten salien. Freilich sind n a c h  W e n d -
1 a n d t s M c i  n u n g eigcntlich nur zwei Werke, 
namlich der „P li o n i x“ und die „G e o r g s - 
31 a r i e n - II ii 11 e“ , an der ganzen Saclie beteiligt, 
wahrend durch die Beseitigung der Holzschwellen — 
abgesehen von sonstigen Schaden — „ d e r  d e u  t - 
s c h e W  a l d  z in n  g r o B e  n T e i l  z u B r e n n- 
li o 1 z e n t w e r t e t w ii r d e“. — Man sollte 
jedoch annelimen, daB selbst die iirgsten Laien schon 
einmal davon gehort haben diirften, daB die Eisen
schwelle einen selir nennenswerten Bestandteil der 
Fabrikation zahlreicher deutscher Huttenwerke ans* 
macht, und so der sich in besseren Jahren bisher 
auf rund 250 000 t jahrlicli fiir das Inland und 
100 000 t fiir das Ausland belaufende Bedarf nicht 
nur 1% , auch nicht nur 1,6%  der deutschen Eisen- 
und Stahlerzeugung, sondern 20bis25%  der Gesamt- 
erzeugung an Eisenbahńmatcrial betragt, d. h. fiir 
die beteiligten Werke von allergroBter Bedeutung ist.

Es ist wahr, mit der preuBischen Forstverwaltung 
ist l)r. Wendlandt sehr bose ins Gericlit gegangen, 
und wenn ihn auch der Herr Oberlandforstmeister 
dariiber beruhigen zu konnen glaubte, daB der 
deutsche Wald auch ohne Beriicksichtigung der 
Wendlandtsehen Kritik keineswegs zum Brenn- 
holz entwertet werde, so konnte es sich der Herr 
Abgcordnete doch nicht nehmen lassen, liunmehr 
bei der Bcratung des Eisenbahnetats am 15. April 
d. J. nochmals einen Ritt fiir die Holzschwelle zu 
wagen. Der Fali hatte schon in der Budgetkommission 
im AnschluB an eine vom Yerein zur Forderung 
der Yerwendung des Holzśchwellen-Oberbaues aus- 
gegangene Petition eisenbahnseitig die Erkliirung 
hervorgerufen, daB die Aufstellung allgemeiner 
Gęsich tspimkte fiir die Yerwendung von Holz- und 
Eisenschwellen der groBen Sehwierigkeit begegne, 
die Liegedauer der beiden Schwellenarten zu be- 
stimmen, da fiir beide in den letzten Jahren Yer- 
besserungen eingefuhrt worden seien, die auf die 
Lebensdauer groBen EinfluB hatten. Ueber die 
daran gekniipfte Bemerkung, daB man deshalb 
bei beiden die Liegedauer bis auf weiteres ais 
gleich bctrachten miisse, sind die Holzschwelleninter- 
essenten in einen wahren Gliickstaumel geraten, 
da sie behaupten, liunmehr von berufenster Stelle 
das Eingestandnis zu besitzen, daB in bezug auf 
die Liegedauer die Eisenschwelle vor der Holz
schwelle nichts yoraus habe.

Bei den Yerhandlungen im Plenum des Preu
Bischen Abgeordnetcnhauses fiihrte der Yertreter 
des Ilolzschwellenhandels aus, daB es ihm vor allem 
darauf ankomme, fęstgestellt zu sehen, wieviel an 
Wert dem Inland bei der Yerwendung von Eisen
schwellen und wieviel ihm bei aus dem Ausland 
eingefiihrten Holzschwellen verbleibe. Er habe 
sich deshalb mit dem Herrn Minister in Yerbindung

gesetzt und dort sei ihm eriiffnet worden, daB nach 
den angestellten Berechnungen bei Eisenschwellen
0,75 J l  und bei Holzschwellen 2,40 .11 ins Ausland 
gingen. Das war ihm natiirlich sachlich sehr unbe- 
quem. Der Abgcordnete Wendlandt erklarte indessen 
liunmehr cinfaeh, cr musse die Riehtigkeit dieser Sta- 
tistik bestreiten, solange er sie nicht selbst personlich 
prufen konne, wozu er bisher keine Gclegenheitgehabt 
habe. Von vornherein sei es aber auch sehr unwahr- 
scheinlich, daB diese Statistik richtig sein konne. 
Und nun kommt fiir die Berechtigung dieses Zweifels 
sein Beweis, den er mit den Worten einleitet: „Yor 
allen Dingen will ich darauf hinweisen, daB wir 
das Eisen in sehr hohęm MaBe vom Ausland be- 
ziehen.“

Der Redner spricht hier von E i s e n ,  wahrend 
er sich hier und weiter nicht iiber Eisen, sondern 
iiber E i s e n e r z e verbreitet. Eine Entgleisung 
des Stenogramms, dic hier nach einer spiiteren Er- 
kl&rung des Redners vorliegen soli, ist doch wohl 
ausgeschlossen, weil durch die ganze folgende Ab- 
handlung dieser merkwiirdige Fehler sich wiedor- 
holt. Wird also Eisenerz, das ja bekanntermaBen 
etwas ganz anderes ist, an die Stelle von Eisen gesetzt, 
so stimmen die vom Redner aus der Statistik vom 
Jahre 1907 angegebenen absoluten Zahlen; wie da
gegen der Redner auf die Behauptung kommt, 
Luxemburg produziere allein 23%  von dem, was 
wir gebrauchen, ist ein Riitsel. Die Erzeugung von 
Luxemburg im Jahre 1907 betrug* 7 492 870 t, 
davon gingen** 2 806 294 t ins Ausland, d. h. in die- 
jenigen Lauder, die nicht dem Deutschen Zollyerein 
angehoren; es verbleiben also noch 4 686 556 t fiir 
den Yerbrauch in Deutschland und Luxemburg.

Wenn wir die Eisenerzforderung Deutschlands 
und Luxemburgs fiir 1907 nehmen, die Einfuhr in 
das Zollvcreinsgebiet hinzuzahlen und die Ausfuhr 
abziehen, so bleiben 32 269 000 t; davon machte 
allerdings, wenn man lediglicli nach der Menge ohne 
Beriicksichtigung der Ausfuhr geh t, die luxem- 
burgische Eisenerzforderung insgesamt 23%  aus; 
Yerbraucht werden aber in Deutschland und Luxem- 
burg nach den obigen Ziffern der Menge nach nur 
14,5%  der Gesamt menge. Bei dieser Rechnung 
ist jedoch auBerdem noch der E i s c n g e h a 11 
zu beriicksichtigen, weil die auslandischen Erze 
und auch ein Teil unserer inlandisehen Erze lioher- 
lialtig sind ais die Minetteerze, namlich 40 bis 65 % 
metallisches Eisen enthalten, wahrend die lotli- 
ringisch-luxemburger Erze yielleicht mit 30 bis 
34 % einzusetzen sind. Es wird dann der Prozent- 
satz von dem „Eisen11, das Luxemburg fiir uns 
produziert, noch wesentlieh geringer. Die von 
Wendlandt angegebenen Ziffern sind somit ganzlich 
unverstanden und g r u n d f a 1 s c h. DaB iiber- 
dies gerade das luxemburgische Eisen groBenteils 
fiir ganz andere ais FluBeisenfabrikate (jedenfalls

* Nach der Reichsstatistik.
** I^aut Hand/Iskammerbericht fiir das GroBherzogtura 

Luxombur^.
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hauptsachlich fiir GieBercizwęcke) Yerwcndung findet, 
mag hier nur beiliiufig erwiihnt sein.

Wenn der Redner dann weiter sagt: „wovon 
37% Produktion fiir das Deutsche Reich sind“, 
und d a n n  e i n e  B e r e c l i n u n g  f i i r P reu B en  
a l l e i n  anstellt, so ist dieser Rede Sinn so dunkel, 
daB sie fiir seine Horer wie fiir uns mindestens 
nicht verstiindlich sein konnte. Welchcn Sinn man 
auch hineinzulegen versucht, f a l s c h  s i n d  d i e  
B e h a u p t u n g e n  a u f  a l l e  F a l l e .

Daher sind auch die Grunde, die Dr. Wendlandt 
gegen die ministerielle Angabe anfiihrt, vollkommen 
hinfallig, die ministerielle Behauptung muB dagegen 
ais durchaus richtig angesehen werden, was sich 
iiberdies durch eine einfache Bereclinung nachweiscn 
laBt. Ńimmt man an, daB eine ciserne Schwelle 
rund 50 kg wiegt, so werden dazu verbraucht 100 kg 
50 % iges Eisenerz. Nimmt man ferner an, daB der 
Preis dafiir etwa 20 M  loco Grenze fiir die Tonne ist, 
so kosten je 100 kg von diesem 50% igen Eisenerz
2 J l ,  d. h. aber, da wir von unserm in Deutschland 
erblasenen Roheisen ein Drittel Eisen in den Eisen- 
erzen nach Deutschland einfiihren (sielie die Be- 
merkungen zu dem Yortrag des Geh. Baurats 
Schneidt), so stammt von dem Eisenerz, das zur 
Herstellung einer eisernen Schwelle niitig ist, cin 
Drittel, d. h. also 2 J l :  3 oder rund 70 ^ , aus dem 
Auslandc; d. h. dic behordliche Angabe ist voll- 
kommen richtig, und der Anfechtungsversuch des 
Abg. Wendlandt ist t o t a 1 m i B 1 u n g e n.

Zudem ist es iiberhaupt sehwer zu begręifen, 
was beziiglicli der Eisenindustrie die Bemiingelung 
der Einfuhr auslandischer Erze bedeuten soli, denn 
es milBte doch ein sonderbarer Yolkswirt sein, der 
sich beispielsweise dariiber zu erregen vermochte, 
daB wir in dem groBen nationalen Stoffgewerbe der 
Baumwollindustrie ausschlieBlich ausliindisches Roh- 
material verarbeiten und dadurch wiederurn fiir die 
Ausfuhr Werte schaffen, die wahrlich unserem Yolks- 
vermogen keinen geringen Zuwachs bringen. Auch 
die deutsche Leinenindustrie ist gezwungen, den 
groBeren Teil des von ihr verarbeiteten Flachses 
auslandischer Erzeugung zu entnehmen, und doch 
wird man auch dieses Gewerbe hinsichtlich seiner 
Urwiichsigkeit und Wichtigkeit fiir die heimische 
Arbeit nicht in falschen Yerdacht bringen wollen.

Abgesehen von diesem Irrtum des Statistikers 
Wendlandt ist aber auch noch zu beachten, daB 
es entschieden nicht richtig ware, die aus Luxemburg 
eingefiihrten Erze „ais aus dem Auslande bezogen11 
zu yerrechnen. Lusemburg ist nicht nur Zollvereins- 
Inland, sondern auch, was von groBerer Wichtigkeit 
ist, das Erzvorkommen Luxemburgs befindet sich, 
sowreit es bei uns verhuttet wird, fast ausnahmslos 
in deutscliem Besitz, und das gleiche ist bekanntlich 
auch beziiglicli einer Reihe sehr ergiebiger Erzberg- 
werke in anderen fremden Liindem der Fali. AuBer
dem darf der gewissenhafte Stat istiker nicht auBer 
aclit lassen, daB das deutsche Roheisen, von dem ja 
nach der eigenen Errechnung der Holzschwellen-

vertreter nur ein sehr g ringer Prozentsatz zu 
Schwellen verarbeitet wird, das .Materiał ist fiir eine 
Mcnge von anderen Fertigfabrikaten, abgesehen 
von den daraus hergestellten Schwellen und Schienen 
(die in den Augen der Holziuteresscnteu keine Fcrtig- 
fabrikate sind!), und daB es zu einer Reihe von Artikeln 
verarbeitet wird, die in der deutschen Ausfuhr eine 
sehr belangreiche Rolle spielen und dementsprechend 
einen bedeutenden Faktor in den Aktiven unserer 
Handclsbilanz hergeben, wahrend man von dem aus 
dem Auslandc bezogenen Schwellenholze etwas 
ahnliches wohl kaum w'ird behaupten wollen.

Auch das Eisenbahnministerium kommt freilich 
bei dem Abgcordneten Wendlandt nicht sonderlich 
weg. Wie bei ihm schon die Angaben iiber den fiir 
das Schwellenmaterial an das Ausland zu entrichtcn- 
den Tribut keine Gnade finden, so passen ihm auch 
die ihm beziiglicli des prozentualen Yorhiiltnisses von 
Holz- und Eisenschwellen gewordenen Mitteilungen 
nicht. Wenn er bei der Beratung des Forstetats 
noch hervorhob, daB die Ilolzschwelle zugunsten 
der Eisenschwelle jiihrlich um 10%  der Bedarfs- 
menge verdriingt werde, weist er bei der Beratung 
des Eisenbahnetats darauf hin, daB jiihrlich 10%, 
Eisenschwellen mehr ais Holzschwellen zur Yer- 
wendung gelangten, und daran hiilt er fest, obschon 
ihm ausgerechnet worden ist, daB bei der jahrlichen 
Erneuerung der Gleise nur cin Mehr von 0,45°,, 
an Eisenschwellen herauskonime, ein Ergebnis, iiber 
das auch wohl keine Worte zu verlieren sein wurden.

Die in dieser Bezichung entstandene P^rregung 
des Holzschwellenhandels wird man im wesentlichen 
daraus zu erkliiren haben, daB man in den betciligten 
Kreisen sich iiber die Einsehriinkung beunruhigte, 
die dic preuBisch-hessische Staatsbahiiyerwaltung 
beim Ausbau ihrer Eiscnbahnen nun bereits seit 
mehreren Jahren vorgcnommen hat, weil unter dem 
Yorgiinger des jetzigen Ministcrs auf der anderen 
Seite des Guten zu viel geschehen sein soli. Ohne 
hier auf die P'rage einzugehen, ob dieser Sparsamkcits- 
trieb im Grunde sich viellcicht doch nicht ais ganz 
richtig bewahren wird, sollten die Herren in diesem 
Punkte sich indessen damit beruhigen, daB sie 
sich in der Tat hier auch mit den Enttauschungen 
der deutschen Eisen- und Stahlindustrie trosten 
konnen.

Bereits in der Budgetkommission wurde regie- 
ningsseitig nachgewiesen, daB die Annahme einer 
grundsatzlieh zum Nach teile der Ilolzschwelle statt- 
gehabten Begiinstigung statistisch unzutreffend sei, 
da in den Jahren

Eisenftchwelleu Holzschwellen
1904 ....................... 37 %  <!3%
1905 ....................... 33 „  07 „
1906 .......................  32 „ 08 „
1907 ....................... 33 „ 67 „
1908 .......................  35 „ 65 „

verwendet wurden, so daB das Jahr 1908 sieli genau 
auf dem Durchschnitt der ganzen fiinf Jahre be
findet. Dem entspreehen auch die derzeitig der 
deutschen Eisen- und Stahlindustrie in den letzten
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fiinf Jahren iiberwiesenen Auf trage an Eisenschwellen; 
mithin kann von einer irgendwie stetigcn Zn- 
nahnie des Eisenschwellenbedarfs sclilecliterdings 
nicht die Redo sein. Die betreffendcn Mengen haben 
nlimlich betragen:

bei den preuBisch-hessischen Staatsbahnen: 
ftir das Etatsjahr 1905/06 144 000 t
„ „ „ 1900/07 198 500 t
„  „  „ 1907/08 198 300 t
„ „  „ 1908/09 183 000 t
., „ „ 1909/10 143 000 t

bei den Obrigen deutsehen Staatsbalmverwaltungen: 
im Etatsjahre 1905/06 33 250 t

1906/07 32 973 t
1907/08 27 041 t
1908/09 19 853 t
1909/10 7 312 t

SchlieBlich suchte der Abgeordnete Wendlandt 
der Staatsbahnverwaltung noch klarzumachen, die 
von ihr angeblicli bereits getroffeno Entsc-heidung 
beziiglich der eisernen W e i c h e n mflsse in tech- 
niseher Beziehung auf jeden Fali verfriiht erscheinen. 
E | lilgcn „eine ganze Rcilio von Ycrsuchen von 
technischen Nachweisen'1 vor, dali gerade die IIolz- 
schwelle, vermoge ihrer grjJBeren Schwere und 
tieferen L;ige im Steinschlag, im Bettungsmaterial, 
einen grOBeren Widerstand gegeniiber der sogenannten 
Scliienenwanderung leiste, weshalb es falsch sein 
wurde, wenn die Eisenbąhimrwaltung ohne weiteres 
erklarte, bei der Weiche das Eisen und kein Holz 
nehmen zu wollen.

Seine Information fiir diese Belchrung hatte er 
sich immerhin nicht im richtigen Kontor geholt, 
sonst wiirde er sich iiberzeugt haben, daB h i e r  
allerdings fiir die Bevorzugung von eisernen Schwellen 
durchschlagende Erfahrungen der Praxis sprechen, 
dereń Anzweifelung von einer faclikundigen Seite 
nicht denkbar sein wiirde. &  ist Tatsache, daB 
in Yersehiebebahnhófen die Weichen auf Eisen- 
schwellen bei den haufigen Eńtgleisungen meist 
dienstfahig bleiben, wahrend solche auf Holzschwellen 
Beschadigungen erleiden. Darin liegt auch die Er- 
klarung fiir den Unistami, daB sich viele der franzosi- 
schen Eisenbahngesellsehaften fiir eiserne Schwellen 
in den Weichen entschieden haben, obwohl sie sonst 
ausschlieBlich Holzschwellen verwenden. *

Ganz besonders glaubte Redner sich bei seiner 
Kritik der prcuBischen Eisenbahnverwaltung auf 
die Bevorzugung der Holzschwelle scitens anderer 
Lauder stutzen zu sollen. Namentlich haben es 
ihm „die klugen Englander, die hellen Franzosen 
und die smarten Amerikaner“ angetan, Nationen, 
die es doch wissen miiBtcn. Freilich ist man in der 
technischen Weit bei uns zurzeit der unbescheidenen 
Ansicht, daB auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens 
sich die deutsche und vor allen Dingen die preuBische 
Staatsbahnver\valtung von keiner Yerwaltung des 
Auslandes iibertreffen lasse, und vielleicht kann es 
den Bewunderern „Old Englands" zu einer gewissen

* „Organ far die Fortschritte des Eisenbahnwesens"
1909, 15. Juni, S. 224/6.

Beruhigung dienen, wenn sie erfahren, daB auch auf 
unseren Bahnen mit dem englischen Stuhlschicnen- 
Oberbau auf Holzschwellen sehr ernste Versuche 
gcmacht worden sind. Die seinerzeit von der preu- 
Bischen Verwaltung zwischen Minden und Biickeburg 
verlegte Probestreckc hat im Laufe 15jahriger 
Betriebszeit deutlich ergeben, daB diese Gleis- 
anordnung sich mit unserm prcuBischen BreitfuB- 
schienen-Oberbau nicht messen kann. Ucberhaupt 
lassen auslandische Erfahrungen sich nicht ohne 
weiteres auf deutsche Yerhaltnisse iibertragen, und 
die franzosische Helligkeit so wenig wie die ameri- 
kanische Smartness werden uns durch ihr Fest- 
halteri am Holzschwellen-Oberbau ausstechen. Es 
mag zugegeben werden, daB im Auslande fiir dic 
Beibehaltung der Holzschwelle lange Zeit vorwie- 
gend wirtschaftliche Erwiigungen gesprochen haben, 
und es ist an sich keine Seltenheit, daB Privat- 
unternehmungen beziiglich der sogenannten Er- 
neuerungsfrage vielfach ganz anders rechnen ais 
eine fiskalische Yerwaltung, dic in erster Linie 
auf d i e  E r h a l t u n g  s t e t i g e r  y e r h a l t 
n i s s e  Bedacht nimmt. Wic lange aber selbst in 
Frankrcich und Amcrika der Holzschwellenprcis 
noch angemessen erscheinen wird, diirfte die Zeit 
schon sehr bald lehren. Zu denken gibt der Uinstand, 
daB das Jahreserfordernis an holzernen Schwellen 
weit iiber eine Milliarde Stiick hinausgeht, und daB 
beispielsweise in Amcrika jahrlich dreimal mehr 
Holz gefallt wird, ais ihm zuwachst,* ein Riickgang, 
der auch ohne neue groBe Brande fiir den amerika- 
nischen Wald zu ahnlichen Folgen fiihren muB, wie 
in Frankreich das Ein- und Zweikindersystem fiir 
die Bevolkerung. **

Der so oft wicderholte Hinweis darauf, daB 
andere Landerals Deutschland von eisernen Schwellen 
nichts wissen wrollen, diirfte wohl auch durch nacli- 
stehendes typisches Bcispiel eine schlagende Wider- 
legung finden.

A r g e n t i n i e n  ist bekanntlich eines der 
holzreichsten Liinder der Weit und produziert 
vor allem in der rótlichen, sogenannten sudameri- 
kanischen Eiche das bekannte Quebrachoholz. Dieses 
Holz ist vermoge seiner auBerordentlichen Natur- 
harte in hervorragendem MaBe fiirEisenbahnschwellcn 
geeignet, weil es auch ohne jede Impragnierung 
fest und unverwustlich ist. Die in Argentinien 
vornehinlich mit englischem Kapitał gebauten Bahnen 
haben sich auch bis zum Jahre 1904 ausschlieBlich 
dieser Holzschwelle fiir ihre Bahnanlagen bedient. 
Durch die auf dem Gebiete des eisernen Oberbaues 
inzwischen gezeitigten Fortschritte angeregt, sind

* „Der Holzkaufer" 1910, 24. Juni.
** Vor zwei Jaliren hat Priisident Roosevclt in einer 

Versammlung der Gouverneure der einzelnen Staaten und 
Territorien sowio hervorragendcr Fachleuto eindring- 
lich zur vorsichtigen Ausnutzung der nattlrlichen Hilfs- 
ijuellen des Landea geniahnt und unter anderem beklagt, 
daB infolge der \Valdverwflstung die H alfte des ursprflng- 
lichen Holzreiohtutus bereits dahingeschwunden sei. 
(K. Ztg. v. 10. 5. OS Nr. 530.)
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die englischen Bahngesellschaften versuchsweise dazu 
iibergegangen, auch eiserne Schwellen in die Strecke 
zu legen. Nachdem diese Versuche ein nacli jeder 
Richtung zufriedenstellendes Ergebnis gehabt haben, 
sind allein von deutschen Werken in den letzten 
vier Jahren rund 300 000 t  eiserne Schwellen naeh 
Argentinien geliefert worden. Diese Ausfuhr ist seit 
etwa Jahresfrist allerdings unterbunden worden 
dadurch, daB in Argentinien ein Gesetz erlassen wurde, 
welehes die Yerwendung von Stahlschwellcn bei 
Neubaustrecken grundsatzlicli vcrbietct. Neue Balin- 
konzessionen werden nur unter der ausdriickliehen 
gesetzlichen Bestimmung erteilt, daB ais Schwellen- 
material inliiiidischcs argentinisches IIolz Yerwen
dung finden muB. Nacli unseren Informationen 
ist dieses argentinische Gesetz in erster Linie dadurch 
veranlaBt worden, daB der Einfulir von Quebraclio- 
liolz und Quebrachoholzextrakt in das Haupt- 
absatzgebiet, das Deutschland darstellt, auBer- 
ordentliehe Erschwerungen durch unsere Zollge- 
setzgebung auferlegt worden sind. Wiirde dieses 
Einfuhrverbot nacli Argentinien nicht bestelien, 
so wurden auch heute noch grofie Mengen eiserner 
Schwellen naeh Argentinien ausgefuhrtwerdenkonnen.

Hier mochten ferner die tatsachlichen Anfiihrun- 
gen nicht ohne Interesse sein, die Gehcimer Ober- 
baurat B 1 u m in einem Aufsatz iiber „Verstarkung 
der Gleise“ veroffentlicht.* Sie lauten wie folgt:

„Es kommen bei den in Betraeht kommenden Bahnen 
vorzugsweise Holzsehwellen zur Verwendung, bei den 
deutschen und schweizerischen Bahnon ist aber auch dio 
Eisenschwelle stark vertretcn und ihre Verwendung nimmt 
hier stark zu. Auch dic franzosischen und italienischen 
Staatsbahnen verwenden zum Teil Eisenschwellen.

Naeh den bei den deutschen und schwcizerischen 
Bahnen mit eisernen Schwellen gcmaehten Erfahrungen 
ist der Ersatz der Holzsehwellen durch Eisenschwellen 
sowold aus wirtschaftlichcn GrOnden, wie zur Sichcrung 
einer moglichst guten Gleisanlage Uberall dort zu cmpfeh- 
len, wo die Eisenschwellen nicht zu hoch im Preise stehen 
und wo gute Bettung zur Verfiigung steht. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB die richtige Glcislage, namentlich 
die richtige Spur bei Eisenschwellen, sichercr zu erhalten 
ist ais bei Holzsehwellen. Ferner ist die Lebensdauer 
der Eisenschwellen im allgemeinen groBer ais die der Holz- 
schwellen und endlich ist der Altwert der Eisenschwellen 
erheblich hoher ais der der Holzsehwellen. Alle diese 
Griinde haben dio oben genannten Bahnen bestimmt, in 
immer ausgedehnterem MaBe zu Eisenschwellen ilbcrzu- 
gehen. Voraussetzung ist allerdings, wio schon bemerkt, 
daB gute Bettung zu Gebote steht, womoglich Kleinschlag 
aus scharfkantigem Hartgestein, denn die Eisenschwelle 
verlangt unter sonst gleichen Verhaltnissen bessere 
Bettung, ais dio Holzschwelle.

Wenn bei einzelnen Bahnen m it Eisenschwellen, 
besonders friiher keine guten Erfahrungen gemacht 
worden sind, so liegt das, abgcschcn von der etwa verwen- 
deten ungeniigenden Bettung, daran, daB man yielfach 
zu schwache und zu kurze Schwellen yerwendet hat, daB 
auch dio Quersehnittsform der Schwellen keine zweck- 
maBige war und daB endlich auch die Befestigungsmittel 
zu wiinschen tibrig lieBcn. D ie zutage getretenen Uebel- 
stande wfirden sich bei Vcrwendung kriiftiger trogfórmiger 
Schwellen von ausreichender L-ingp und gegen raschen 
VcrschleiB gesicherten Befestigungsm ittel gewiB nicht 
gezeigt haben."

* Bulletin des Intem ationalen Eisenbahn-KongreB- 
Yerbandes, Marz 1910, S. 1452/53.

Dem Abgeordncten W e n d 1 a n d t , welcher der 
Staatsregierung versicherte, daB man naeh seiner 
Rechnung mit dem Ersatz der Eisenschwelle durch 
die Holzschwelle jithrlich fiinf Millionen Mark sparen 
konne, wurde auf seine Ausfiihrungen im Plenum 
des Abgeordnetenhauses von dem Regierungskom- 
missar, Ministerialdirektor O f f e n b e r g ,  folgende 
Erwiderung zuteil:

„Der Hcrr Abgeordnete Wcndlandt hat oino fiir weite 
Kreiso unseres deutschcn Erwerbslebens bedoutungs- 
yollo Frage angeregt. D as ist der Kampf zwischen Holz- 
und Eisenschwelle. Die Interessenten der Holzschwelle 
haben bisher einen warmon Ftirsprochor gofundon soitens 
der landwirtschaftlichen Verwaltung, und sio konnen 
schon daraus entnehmen, daB bei der Eisonbahnyor- 
waltung durchaus keino Voroingenommenheit gegen die 
Holzschwello besteht. Alle Antriigo, dio dio Intorossonton 
an dio landwirtschaftlicho Vorwaltung gerichtet haben, 
sind uns befilrwortcnd heriibergegeben, und wir habon 
sio aufs neuo gepriift. Fiir den Augenblick ist dieser 
Kampf aber nicht akut. Wir haben einstweilen darauf 
ycrzichtet, das Yerwendungsgebiet der Eisenschwelle 
auszudehnen oder das Verwendungsgebiet der H olz
schwello cinzuschriinken. Wir haben nur oino einzigo 
Korrektur yorgenommen, indem wir fiir dio Bezirko K atto
witz und den siidlichen Teil dos Bozirks Breslau dio Eison- 
schwello eingcfOhrt haben m it Rilcksicht darauf, daB dio 
Produktionsstiitten der Eisonschwello hier unmittelbar 
vor der Tttr liegen und dio oberschlesische Industrie 
sich in einer schweren Notlago befindet. Ich kann hier- 
nach darauf yorzichten, auf dio Details einzugehen, dio 
der Herr Abgeordnete yorbrachte (lber die Frage, inwie- 
fern das lnland interessiert ist an der Eisen- und an der 
Holzschwello, bosonders auch an der vom Ausland ein- 
gefilhrtcn Holzschwello.

Der Herr Abgeordnete hat dann besonders hervor- 
gehoben, daB wir in nicht ausreichendem JlaBo Buchon- 
schwollen yerwendoten. Er hat schon selbst ausgefiihrt 
daB wir gerade in den letzten Jahren in erheblich erhóhtem  
MaBo Buchenschwollcn yerwendet haben; er ineinte 
aber, dioso Mengen reichton noch nieht aus. Es ist aber 
zu beriicksichtigen, daB dio BuchenschwclUm unver- 
hiiltnismiiBig teurer sind ais Kiefernschwellen, und wenn 
wir bisher die Holz- und Eisenschwellen miteinander 
yerglichen habon, so haben wir dabei immer die billigero 
Kiefornschwelle in Riicksieht gozogen. Da dio Buchen- 
schwelle wesentlicli teurer ist, so ist ihr Verwendungs- 
kreis geringer, wir konnen sie nur an denjenigon Stelien  
yerwenden, wo sie kraft ihrer besonderen Harto ihro 
besondere Bedeutung hat.“

Wenn in dieser Erwiderung auch der Umstand 
gestreift wurde, daB in der Frage der Unter- 
schwellung immerhin auch die heimische Eisen- und 
Stahlindustrie einegewisse Berucksichtigung verdiene, 
so ist man dabei sicherlieh nieht zu weit gegangen. 
Wir sind uns bewuBt, daB es keine AnmaBung ist, 
wenn wir einen groBen Teil der wirtschaftlichen Aus- 
gestaltung Deutschlands auf die groBartige Entwick
lung der heimischen Eisen- und Stahlindustrie zuriick- 
fiihren, clie nicht nur unser Nationalvenn8gcn um 
gewaltige Werte vermehrt hat, sondern auch einem 
groBen und bedeutenden Teile unserer Arbeiter Gc- 
legenheit zu lohnendem ErWerb bietet.

Wahrend im Anfange der 90 er Jahre naeh der 
berufsgenossenschaftlichen Statistik die gesamte 
Eisen- und Stahlindustrie

Per«onen mit einer Lohnsumnie ron  JC
582 823 506 667 122,88

und der Bergbau 398 380 358 968 540,18
zusammen aiso 981 203 865 635 663,06
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aufwiescn, stellen sich die gleichen Zahien fiir das 
Jahr 1907, das letzte, von dem die Statistik voll- 
st&ndig yorliegt, wie folgt:

Pcrsonen Lohn Ji
Eisen- und jStahlindustrie 84!) 184 m it 942 302 237,—  
Knappschaftsberufs-

gcnossenschaft 731 373 „ 1 030 970 022,—
zusammen 1 580 557 m it 1 973 272 859,—

Dabei ist zu beachten, daB nur Lohneinkommen 
bis 2000 ./(, unter die Unfallversieherung fallen.

Leider lassen sich diesen Zahien diejenigen fiir 
Forstwirtschaft und IIolzverarbeitung nicht gegen- 
ilberstellen, weil sic in der amtlichen Statistik nicht 
besonders berechnet sind. DaB sie aber hinter den 
angeffihrten Ziffern verschwindcn, bedarf keiner be
sonderen Bewcisfiihrung. Eine Industrie von solcher 
Bedeutung, wie dic Eisen- und Stahlindustrie, in der, 
einschlieBlich des Bergbaues, ein werbendes Kapitał 
yon dreiviertel Milliarden Mark angelegt. ist, zu unter- 
schatzen und omie vcrniinftigen Grund durch Ent- 
ziehung von Auftragen zu schwiichen, wiire eine 
nationalokononiische Sunde, da es fiir unsere Yolks- 
wirtschaft gewiB nicht gleichgultig ist, ob dieses 
Kapitał Zinsen triigt oder nicht. Wie dafiir aber gar 
der Geschaftsfiihrer eines deutschen industriellen 
Yerbandeś einzutreten vcrmag, ist unbegreiflich.

In diesen Blattern ist schon mehrfach betont 
worden, daB gerade unsere Eisenbahnen an der For
derung der heimischen Eisen- und Stahlindustrie ein 
sehr wesentliches Interesse haben, und es wird niitz- 
lieh sein, sich diese Tatsache auch hier aufs neue zu 
vergegemvartigen. Geheimrat 3>V.=$ltg. H a a r m a n n , 
der auf diesem Felde wohl ais eine unbestrittene 
Autoritat gclten kann, hat schon in seinem Yortrage 
vom 8. Dezember 1907 tiber die EisenschweUe*rech- 
nungsniaBig nachgewiesen, daB jede Tonne Eisen, die 
im verbrauchsfahigen Oberbauinaterial steckt, zur 
Herstellung die Bewegung einer zehnfachenGewichts- 
menge der vcrsehiedensten Stoffe erheischt und daB, 
wenn man, iniiBig gegriffen, fiir jede Tonne dieser 
Gesamtmenge nur einen Frachtbetrag von 3 J i  an- 
setzt, der Eisenbahn fiir jede Tonne eiserner Schwel- 
len eine Frachteinnalime von rund 30 Ji zuflieBt.

Dieser Rechnung wird entgegengehalten, daB die 
Frachteinn&hmen noch lange keinen reinen Gewinn 
fiir die Eisenbahn darstellen, indem der Betriebs- 
koeffizient von 70%  zunachst in Abzug konunen 
miisse. Das ist naturlich richtig, aber dennoeh fur 
dio Wflrdigung des Falles keineswegs zutreffend, da 
in der Tat die Durehschnittsfracht von 3 Ji  fiir die 
Tonne der in der Fabrikation von Schienen, Śchwellcn, 
Laschen usw. yerarbeiteten Stoffe vicl zu niedrig 
gegriffen ist, abgesehen davon, daB auch der Yersand 
des Fertigfabrikats Frachteinnahmen bringt, die der 
Ilaarmannschen Rechnung hinzugesetzt werden miis- 
sen. Zudem ist aber auch nicht auBer acht zu lassen, 
daB die groBen Giitermengen, welche gerade die Eisen- 
und Stahlindustrie der Eisenbahn zufiihrt, nicht

* „ S ta h l  u n d  E isen “  1908, 5. F e b r .,  S. 177/197.

etwa — wie Riiben, Kartoffeln und andere Produkte— 
Saisonartikcl sind, sondern ais Frachtbringer wegen 
der gleichmiiBigen Yerteilung der Transporte auf das 
ganze Jahr zum taglichen Brot der Eisenbahn ge- 
horen und fiir diese daher von besonderer wirtschaft- 
liclier Bedeutung sind.

Die Holzschwelleninteressenten haben ihr Yor- 
gehen in dessen nicht nur auf den preuBischen Land
tag beschriinkt, in welchem nach der — einstweilen 
unerwiesenen — BehauptuiigdesAbgcordneten Weml- 
landt (an dem Yortragsabcnd am 11. Mai 1910) Ycr- 
treter aller Pąrteien sich veranlaBt gesehen haben 
sollen, fiir die Wahrung der gefiihrdeten berechtigten 
Interessen der Holzschwelleninteressenten cinzu- 
treten, sondern auch in H  e s s e n und B a d e n 
Yerteidiger fiir ihre Sachc gefunden. Der hcssische 
Landtag hatte sieli in seiner Sitzung vom 11. Marz 
d. J. mit der Holzschwellenfrage zu beschaftigen, 
indem der Abgeordnete Dr. S c h m i 11 unter Bezug- 
nalime auf die Wendlandtschen Ausfiihrungen im 
preuBischen Abgeordnetenhause ungefahr die gleichen 
Klagen in Nutzanwendung auf das Hesscnland vor- 
trug. Regierungsseitig wurde ihm sehr zutreffend 
erwidert, d a B  i n d e r  F r a g e ,  o b B u c h c n -  
s c h w e 11 e o d e r  E i s e n s c h w e U e  v c r - 
w e n d e t  w e r d e n  s o 11 e , d e r  L a n d t a g  
w o h l  n i c h t  z u s t a n d i g  s e i ,  daB dariiber 
vielmehr diejenigen Stellen zu befinden haben, dic 
die Erfahrungen im Betriebe sammelten. Im iibrigen 
konnte mitgeteilt werden, daB die Eisenbaiindirek- 
tionen Frankfurt a. 51. und Mainz angewiesen seien, 
móglichst aus hessischen Forsten Holz zu verwenden 
und daB seitens der Forstver\valtung alles geschehen 
sei, was geschehen konnte.

In der badischen St;indeversammlung fiel die Auf- 
gabe, fiir die Holzschwelle einzutreten, dem Abgc- 
ordneten S e u b e r t — allerdings ebenfalls Laie - 
zu, der in der Sitzung yom 4. Mai 1910 dringend 
empfehlen zu sollen glaubte, daB man wrieder zum 
Ilolzschwellensystem zuriickkehren mogę, da dieses 
bei dem vorziiglichen Impragnierungsverfahren nicht 
nur viel weniger Regulierarbeit erfordere, sondern 
in bezug auf Arbeitslohne auch groBe Ersparnisse ge
macht werden konnten, wahrend bei den Eiscn- 
schwellen ununterbrochen, tagtaglich durch Unter- 
schlagungen dafiir gesorgt werden miisse, daB sic in 
der gehorigen Lage seien. Auch wollte er wahrge- 
nonimen haben, daB man auf Eisenschwellen nicht so 
ruhig falire wie auf Holzsehwellen, was ihm audi 
in der Broschiire eines gewissen Ferroviarius bestiitigt 
werde, der seine Ansicht dahin ausspreehe, daB das 
stoBfreie ruhige Fahren in England allcin auf das 
Ilolzschwellensystem zuriiekzufiihren sei.

Das lieB nun freilich der Generaldirektor der 
badischen Staatseisenbahn, Geh. Rat R o t h , nicht 
gelten. Er fiihrte an, daB man auch auf einer Teil- 
strecke der badischen Bahnen zu Yergleichszwecken 
den englischen Stuhlschienen-Oberbau verlegt habe; 
e r  g 1 a u b e a b e r  n i c h t ,  d a B  c i n  M i t - 
g l i e d  d e s  H a u s e s  b e i  d e r  F a h r t
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u b e r  d i e s e  S t r e c k e  g e m e r k t  h a b e ,
0 b er  a u f  H o 1 z - o d e r  E i s e n s c h  w e l l e n  
g e f a h r e n  s e i .  Die Eisenbalnwerwaltung sei 
m it  d e m  e i s e m e n  O b e r  b a u b i s h e r  
s e h r  z u f r i e d e n. Die erstmalige Anschaffung 
derSchwellenseiallerdings teuer, aber d ie  S c h w c l-
1 en  s e i e n n a h e z u  u n v e  r w ii s 1 1 i c h. 
Schwellen, die nacli 20 jahriger Yerwendung auf der 
Hauptbahn ausgcbaut seien, seien noch so gut gc- 
wesen, daB sie naeh AusschuB von 1 bis 2%  sofort 
wieder auf einer Nebenbahn hatten verlegt werden 
konnen, und in dieser, d c m  H o 1 z e g e g e n ii b e r  
u n v e r h ii 11 n i s m ii B i g l a n g e n  L e b e n s - 
d a u e r d e r  E i s e n s c h w e 11 c n liegc der 
mehr ais ausreicliende Ausgleich fiir dio hoheren Be- 
scliatfungskpsten.

Man wird ja die in den gesetzgebenden Kórper- 
schafton sichtlich auf BesteUung erfolgten Herzens- 
crgieBungen zugunsten der Holzschwelle nicht allzu 
ernst zu nehmen haben, und vermutlich werden auch 
die betreffenden Abgcordneten das Gegęnteil nicht 
beanspruchen. Es wurde sonst von einer etwas starken 
Naivitiit zeugen, wenn man beabsichtigt liiitte, im 
groBen Publikum —  oder sagen wir im vorliegenden 
Falle besser —  im steuerzahlenden Yolke den Ein
druck hervorzurufen, ais ob die von den verschiedencn 
Nichtfachlęuten vorgetragenen Behauptungen und 
Ansichten hoherwertig eingeschatzt werden miiBten, 
ais die wohliiberlegten und durchdachten Bcstre- 
bungen der bedeutendsten Eiscnbahnfachlcute der 
Weit: S c h e f f l e r ,  S c h w e d l e r ,  H i 1 f ,
B a r 1 o w , V a u t  h e r i n , P o s t , C a r n e g i e , 
U ii p p e 11,  K o h n , H  c i n d 1, W i n k l e r ,  
L o h w a 1 d , R  i o s e , Z i m m e r m a n n , H  o li e n - 
e g g e r , H  a a r m a u n und vieler anderer, die den 
eiserncn Oberbau gesehaffen und seine konstruktive 
Ausgestaltung fiir eine der wichtigsten Aufgaben der 
Technik erachtet liaben. Sie alle hatten unrecht 
gehabt, und mit ihnen der in seinen Studien und 
Leistungen hochangcsehene Y e r e i n D e u t s c h e r  
E  i s e n b a h n - V e r w a 1 t u  n g e n , sowie d i e 
d e u t s c h e n  E i s e n b a h n  v e r w a 11u n g e n 
s e l b s t ,  dic in bezug auf die Fortschrittc des Eisen- 
bahnwesens bis jetzt ruhmlich ihren Piat z an der 
Spitze feśtzuhalten verniochten. Auch wird man 
einstweilen nicht zugestchen konnen, daB hinter 
den parlamentarischen Koryphaen Miinner wic 51 e - 
v i s s e n  und R i i p p e l l ,  die ihrerzeit die 
Frage wirtschaftlich und technisch doeh etwas 
andere erfaBt und behandelt haben, zurucktreten 
miiBten.

Ob das auch vom V e r c i n z u r  F o r d e r u n g  
d o r  V e r w e n d u n g  d e s  II o 1 z s c h w e i l  o n - 
O b e r b a u s  eingesehen werden wird, moge dahin- 
gestellt bleiben. Jedenfalls hatte er es fiir nfltzlich 
erachtet, am 11. Mai d. J. in Berlin unter dem Yor- 
sitze des Herrn Konsuls S e g a 11 einen Y o r t r a g s- 
u n d D i s k u s s i o n s - A b e n d  m i t  L i c h t - 
b i 1 d e r n zu veranstalten und dabei folgende 
Themata zur Yerhandlung zu stellen:

1. Ergebnis der neuesten Untersuchungon iiber die 
wirtsehaftlichen und technischen Yorziige des Holz- 
sehwellen-Oberbaucs. Referent: Herr Oberingenieur 
L i o b ni a n n , Magdeburg.

2. Der EinfluB der Schienenbcfcstigung auf dio 
Lebensdauer der kiefernen Schwcllen. Referent: Herr 
Oberingenieur Z w i n g  a u e r , Berlin.

3. Die gegenwiirtige Stellung der preuBischen Be-
liorden und des Abgeordnctenhauses zur Holz- 
sch wellen frage. Berieht des Herrn Landtagsabgc-
ordneten Dr. W e n d 1 a n d t.

Zu dieser Yeranstaltung waren besondere Ein- 
ladungen ergangen und so u. a. auch an den Yercin 
deutscher Eiscnhiittenleute. Diesor hatte denn auch 
mehrere seiner Mitglieder, namlich Herrn Professor 
M a t h e s i u s , derzoit Rektor der Teclinischen 
Hochschule Berlin -Charlottenbnrg, Generalsekretar 
S t u  ni p f , Osnabriick, Oberingenieur D r. Y i e t o r , 
Wiesbaden, und Baurat F i s c h e r ,  Ruhrort, ver- 
anlaBt, an der Sitzung teilzunchmen.

Wonn auch der Holzsćhwellen - Yerein es nicht 
fiir angezeigt erachtet hat, dic gehaltcnen Yortrage 
und den Meinungsaustauseh, der sich daran scliloB, 
alsbald in voller Ausfiihrlichkeit der Oeffentlich- 
keit zu iibcrgebeii,* so sind wrir doeh in der Lage, 
auf Grund der uns erstatteteu eingehenden Wieder- 
gabe der Yerhandlungen dariiber Niihcrcs mit- 
teilen zu konnen.

An der Hand von Liehtbildem suchte der erste 
Redner den Nachweis zu erbringen, daB die zahl
reichen von einander abweiehenden Profile von Eisen- 
querschwellen sich immer noch im Ycrsuehsstadiuni 
befanden und daB sic durchweg dem einfaelien und 
stabilen Profil der Holzschwelle gegeniiber den Nach- 
teil aufwiesen, daB sic groBere Mengen Unterbettungs- 
matorial crfordern und dieses obendrein vorzoitig 
zerstampfen. Unter Benutzung der aus der Statistik 
der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Dcutsch- 
lands abgeleiteten Durchschnittswerte fiir die Liege- 
dauer der holzernen Sehwellen und der eisemen 
Schwellen kam der Redner zu dem SchluB, daB die 
in der Beschaffung tcurere Eisenschwclle bei einer 
Liegedauer der Holzschwelle yon 15 Jahren eine 
solche von 34 Jahren aufweisen musse, um der Holz-

* Der Yerein hatte in  der Mainummer seines Organa 
in Aussicht gestellt, dali er uber den sich an die Yortrage 
anschlicBenden .McinungsaustauEch auf Grund stenograplii- 
scher Aufzeichnungen in der ziSoh s t  e n Nu miner beriehten 
werde. His zur Niederschrift unseres vóirtehenden Auf- 
satzes war dieso Berichterstattung noch nicht erfolgt. Das 
Juniheft der Zeitschrift „D ie Holzschwelle'' war zwar in- 
zm ischen erschienen, ohne aber den Meinungsaustausch zu 
bringen. Erst in dcm in der zweiten H alfte des August her- 
ausgekommcnen Heft 7 genannter Zeitschrift vom Juli (1. .1. 
finden wir den besagten Berieht, der fOr die IJrucklegung 
unseres Aufsatzes keine BcrOcksichtigung mehr finden 
konrfte, aber auch nicht zu finden brauchte. Bemerkt 
sei, daB man seitens der Holzinteressenten mancherlei 
anscheinend durch abweichendc Auffassung bedingte 
und zum Teil auf Auslassung unbcquemer Stellon in den 
Ausfiihrungen der Vertreter der Eisenschwclle hinaus- 
laufende Ktlrzungen ftir gut befunden hat, so dali wir 
unsere Darstellung in allen Teilen aufrecht erhalten.
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schwelle wirtschaftlich gleich zu sein, bei einer Liege- 
dauer der Hoizschwelle von 20 Jahren miisse die 
Eisenschwelle sogar iiber 50 Jahre liegen, um auf 
Gleichwertigkeit Anspruch machen zu konnen. Bei 
einer aus der Statistik ubgelcitet.cn, ungefahr gleichen 
durchsehuittlichen Liegedauer von rund 15 Jahren 
fiir beide Schwcllenartcn Stelle sich daher die Wirt- 
schaftlichkeit der Hoizschwelle auBerordentlich viel 
giinstiger, ais die der Eisenschwelle.

Der Yortrag war mit anerkennens wert er Sorgfalt 
ausgearbcitet und verlor nur dcshalb an saclilichcr 
Bedeutung, weil die darin enthaltencn Berechnungen 
und graphischen Darstellnngen auf den Lichtbildern 
so undeutlich zur Erschoinung kamen, daB ein Fest- 
halten oder gar Yerfolgen der beziigMchen Aus- 
fiihrungen vollig unmoglich wurde.

Wenn der Yortragendc besonders die Mehrkosten 
der bei Eisenschwellen erforderlichen Steinschlag- 
Unterbettung betonen zu sollen glaubte, so darf 
man ihm wohl die in dem bereits erwahnten Aufsatze 
B I u ni s iiber die „Verstiirkung der Gleise* ent- 
haltenen Auslassungen entgegeri halten, die dahin 
lauten:

„Besonders die Krfahrungen auf don dcutschen und 
schweizerischen Eisenbahnen zeigen deutlieh, dafi oino 
moglichst vollkommen wassordurchliissigo Bettung aus 
scharfkantigen Stcinchcn —  Kloinschlag —  don anderen 
Bettungsarten bei weitera Uberlcgcn ist und namentlich 
dio ruhigo und sichero 1 Jige des Gleises aufs Bestc vor- 
bilrgt. Es konnen daher schon vcrhaltnismafiig holio 
Preiso fflr eino solche moglichst yollkommono Bettung aus- 
gegeben werden, ohne da li dadurch eine unzuliissige wirt
schaftlich <* Belastung der Bahnen eintr&tc, denn mog
lichst guter Kleinschlag hat sich sowohl inbetreff der 
Kosten der Gleisunterhaltung wio der Erneuerung weniger 
guten Bettungsarten gcgenttber in hohom Mafio Uberlegen 
gozeigt. Es wird daher z. B. in neuester Zeit selbst in 
Toilen Norddeutschlands, wo brauehbartr Kleinschlag 
nicht yorhanden ist und daher auf sehr grofie Entfernungen 
herangefahren werden mufi, Kleinschlag aus llartgestein  
vcrwendet, namentlich auch unter BcrUcksichtigung der 
wirtschaftlichcn Gcsichtspunkte."

Generalsckretftr S t u  m p f , der im AnschluB an
den Yortrag zuerst das Wort nahm, hatte daher ganz 
recht, wenn er den Berechnungen des Redners vor- 
liiufig nicht folgt e, sondern sich nur auf einige treffendc 
Bemerkuńgen beschrftnkte. Er miisse gestehen, sagte 
er, daB er eigentlich nicht wisse, weshalb die Mit- 
glieder des Yereins sich solche Muhe gftben, s i c h  von 
der Ueberlegenheit der Buchenschwelle iiber die Eisen- 
sehwelle zu iiberzeugen. Die Nachstbeteiligten wiirde 
der Yortragende mit den unternominenen Beweis- 
fiihrungen doch nicht iiberzeugen, schon aus dem 
einfachen Grunde nicht, weil die 1’riimissen seiner 
vergleichenden Berechnungen falseh gegriffen seien. 
Wenn man v e r g i  e i c h e n wolle, miisse man im 
Falle der vorliegenden Frage, bei der die Dinge sich 
rortwiihrend im Flusse befiiiulen, d a s  j e w e i l i g  
B e s t  e d e r e i n e n S e i  t e d e m  g 1 e i e li - 
z e i t i g B e s t  e n d e r  a n d e r e n  S e i t e  
g e g e n ii b o r s  t  e 11 e n , nicht aber willkiirliehe 
Anśfttzc herausgreifen und diese ais unantastbare

* BuBetin des Internat. Eisenb.-Kongr.-Yerbandes 
1910, Januarheft, S. 17S,

Grundlagen hinstellen. Wenn man richtig verfahre, 
werde man daher zu ganz anderen Ergebnisscn kom- 
men, ais der Yorredner, der iiberdies einen Faktor 
in seine Rechnung eingestellt habe, namlich dic 
Lebens- und VerschleiBdauer der fraglichcti Ober- 
bauarten, deriiberhaupt n o c h  g a r  n i c l i  t g re if-  
b a r sei. DaB man in der Eisenbąlinfachwelt die 
Eisenschwelle der Hoizschwelle gleichwcrtig erachte, 
konne man schon aus einer Zeit, ais der eiserne Ober
bau noch lange nicht seine jetzigc Ausgestaltung er- 
fahren habe, im „Handbuch fiirIngeniourwisscnschaf- 
ten des Jahres 1897“ nachlesen. Diese Auffassung 
bestehe auch heute noch zu Recht, und daran konnten 
auch die begeistertsten Dithyramben auf die Ilolz- 
8chwelle nichts andern, mit denen, wie er fiirchtc, die 
Interessenten ihrer Sache mehr schadetcn ais niitzten. 
Holz und Eisen seien zwei Baustoffc, auf dereń 
Nebcneinanderverwendung die Technik wohl niemals 
verzichten werde, wenn auch Yerschiebungen in dieser 
Beziehung ebenso unausbleiblich wie natiirlich seien. 
Wahrend man friiher nur holzernc Schiffe und hSlzerne 
Briicken baute, sei man im Laufe der Zeit iiberall dort, 
wo es sich um Anforderungen groBerer Bcanspruchung 
und groBerer Sicherheit handeltc, zum Eisen iiber- 
gegangen. DaB man aus gleichen Erwiigungen von 
holzerncn Schwellen zu eisernen iibergehe, namentlich 
in Fallen, wo man der Gleichartigkeit und Gcnauig- 
keit des einzelnen Stiiekcs in hczug auf Material- 
ąualitat, Form, Profil, Starkę und Ausfiihrung; be
sonderen Wert beilegcn zu sollen glaube, sei natiirlich, 
und das yermoge der Yerein auch durcli eine noch 
so heftige Propaganda fiir die Hoizschwelle schwerlich 
aufzuhalten. Man werde nicht verkennen konnen, 
daB die Eigenschaften des Eisęns in der angedeuteten 
Richtung niemals beim Holze zu erreichen seien, das 
in seiner Qualitat durcli die Yerschiedenheit des 
Baumwuchses, des Alters, des Staudorls und der 
Behandlung in der mannigfaltigsten Weise beeinfluBt 
werde. Auch Generalsekretar Stumpf betonte, daB 
es im rnteresse der heimischen Yolkswirtschaft g e -  
w i B n u r  z u b e g r ii B e n s e i ,  w e n n m a n 
m i t d e r  B u c h e n s c h w e l l e  i n d e r  v o n  
d e n  H o 1 z s c h  w e 11 e n i n t e r e s s e n t e n g c- 
p r i e s e n e n G ii t e s o b e f r i e d i g e n d o 
E r f  a h  r u  n g e n  m a c h e ,  d a  B m a  n f ii r 
u n s e r e n H o 1 z s c h w e l l e n b e d a r f  v o m 
A u s 1 a n d e  u n a b li ii n g i g w e r d e. Dabei 
scheine es ihm aber doch richtiger, wenn der Eisen
schwelle gegeniiber der Standpunkt eingenommen 
werde, „leben und leben lassen", es sei denn, daB 
man sich etwa aus selbstloser Yaterlandsliebc ge- 
drungen fiihle, unscre Staatsbahnverwaltung aus den 
Klauen der bdsen Eisenschwelle zu retten. Fiir so 
reinlieh einerseits und ftir so sehlimm anderseits 
yermoge er den Fali indessen nicht anzusehen.

Auch Oberingenieur Dr. V i e t  o r schloB sich dem 
Yorredner an, indem er zunachst daran erinnerte, 
daB er mit anderen Ilerren zusammen infolge einer 
von den Ilolzsehwelleninteressenten an den Yerein 
deutscher Eisenhuttenleute ergangenen Einladung 
s c h o n  e i n m a l  Gelegenheit gehabt habe, im
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Yerein nach einem Yortrago des Ręgierungsbau- 
meisters S c luv a b a c h an der sieli ansclilieUenden 
Besprechungteilzunehmen. DainalshiittendieYertrcter 
der Eisenindustrie verschiedene auf falschen Yoraus- 
setzungen und Auffassungen beruhcnde Unstimmig- 
keiten in der Beurteilung der Schwellen frage mit der 
in maBgebenden Eiscnbahnkreisen mit selbstver- 
stilndlicher Sachlichkeit hcrrschenden Wttrdigung des 
Eisenquerscliwcllen-Oberbaues in Einklangzu bringon 
gesucht. A b e r  t r o t z  d e r  d a m a 1 s e r - 
f o 1 g t e n m a n c h e r l e i  B  e r i c li t i g u n g ę n 
h a b e  d a s  V e r e i n s o r g a n b e i  m A b - 
d r u c k d e s  S c  li w a b a o h s c h e n  V o r - 
t r a g  e s  d i e s e  E r O r t e r u n g  s o  g u t  w i e  
g a r  n i c h t  e r w i i h n t .  Wenn es also damals 
nicht gelungcn sei, die betrachtlich vom Standpunkte 
der llolzschwcllenintcresscnten abweichendc Auffas- 
sung innerhalb ihrer Krcise zur Anerkonnung zu 
bringen, so werde auch dieses Mai nicht zu lioffen 
sein, durch ausfuhrliches Eingehen auf die Einzel- 
liciten der Konstruktionen des Holzquerśęhwellcn- 
und des Eisenąuerscliwellen-Oberbaues auf dic Herren 
aberzeugend zu wirken. Dennoch wolle er, um nicht 
falscher Beurteilung Yorschub zu leisten, es nicht 
unterlassen, einige technische Momente, die in dem 
Yortrage in verkchrter Belcuchtung erschienen sęten, 
in richtigeres Licht zu stellen.

Darauf wendetę sieli Dr. Yietor gegen dic von 
dem Yortragenden yertretenc Anschauung, ais ob 
die Yielheit der seit Mitte der 70er Jahre bekannt

gewordenen Eisenijucrschwellciiprofile ais Beweis der 
technischen Riickstandigkeit gelten konne, wilhrend 
man bei der Holzschwelle, angeblich wegen der Vor- 
zugliehkeit ihres einfachen rcchteckigen Querschnittes, 
an diesem festgehalten habe. Im Gegenteil — so 
ftthrtc Dr. Vietor aus — ergebe sich aus der Yielheit 
der im Łaufe der Jahrzehnte zur Yerwendung ge- 
langten EisciU|uerschwcllenformen die in eisenbahn- 
tcchuischen Kreisen anerkannte Tatsache, daB sieli 
auf dcm Gebiete des Eiscnqiierschwellen-Obcrbaucs 
in Deutschland eine auBerordentlich crfolgreichc kon- 
struktive Entwicklung yollzogen habe. Und gerade 
dieser Entwicklung wegen sei es auch schlechterdings 
urizulassig, eine aus dem statistisćhen Nachweis iiber 
die Zahlen der von Jahr zu Jahr zur Einlegung gc- 
kommenen und im Betriebe befindlichen Eiscnquer- 
schwellen abgcleitete Diirclisehnittsliegedauer ftir die 
heute allein in Betracht kommenden vervollkomm- 
lieten Eisempiersehwellenfoniien anwenden zu wollen.

Derartige Bcreehiiungen, die man aus den Licht- 
bildervorfuhrungen auch nicht habe priifen konnen, 
seicn eben mehr oder weniger willkiirliche, und mit 
mindestens glcichcr Bercchtigung wiirden aus der 
amtlichen Statistik der Eisenbalincn ganz andere 
Schliisse zu ziehen sein.

Das liiBt sich schlagend aus der naclistehenden 
Zahlentafel erweisen, welcho sieh auf die in durchgehen- 
den Gleisen aller deutschen llauptbahnen im Laufe 
des letzten Jahrzehnts verwendeten Querschwellen 
bezieht. Wenn dic dafiir herangezogencn Zahlen iiber

E i s e  n b a li n q u e r s c li w c 11 o n i n  d u r c h g o h c n d o n G l e i s e n  f tl r a l l o  d o u t s c h o n
H a u p t b a h n e  n.

Juhr
Hol/ąuertch wcllen Elflcnqucr»chwcUen

UestHud Zugang Sol l f tumiue Abironc % llfislaud Zusrmijt SolUummc Abgnnj; %

1898 50 250 330 4 218 007 00 408 337 19 904 493 1 297 303 21 201 850
2 720 120 4,50 0 585 388 2,70

1899 57 718 211 4 199 090 [ 01 947 901 | 20 010 408 1 311 922 21 928 390

2 021 397 4,23 0 437 478 1,90
| 1900 59 320 504 4 355 415 03 081 919 21 490 912 1 559 475 23 050 387

2 221 991 3,48 0 777 957 3,38
1901 01 459 928 4 305 014 05 704 942 1 22 272 430 1 408 257 23 740 087

2 330 781 3,54 0 074 197 2,88
1902 03 434 101 4 342 440 07 770 001 23 000 490 1 740 772 24 807 202

2 552 190 3,70 0 898 850 3,02
| 1903 05 224 411 •4 280 408 09 504 879 23 908 400 1 531 492 25 439 898

3 153 300 4,54
20 908 508

0 213 010 0,84
! 1904 86 351 513 4 013 003 70 304 510 25 220 882 1 741 020

2 479 387 3,52 0 393 001 1,40
1905 07 885 129 4 120 828 72 011 957 20 575 507 1 870 400 28 445 907

2 415 542 3,30 0 847 005 2,98
; i9oo 09 590 415 4 535 009 74 132 024 27 598 242 1 790 583 29 394 825

1 053 797 2,23 ! 0 930 320 3,17
; 1907 72 478 227 4 542 883 77 021 110 28 404 499 2 002 743 30 407 242

(42 919 357) 
+ 7 0 ,2 5 % 2 233 359 2,90

(10 320 033) 
+  82,00%

0 395 074 1,30

1-08 74 787 751 i ZUS. 30,00 30 071 568 ZUS. 24,29

+  18 537 421 
+  32 ,95%  j

| 1 
2US.

i. J.

24 381 930 

2 43S 194 3,000

1+10 107 075] 
: + 5 1 ,0 8 %  i

ZUS.

i. J

0 153 558 

015 350 2,423

X L .J0 73
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das Jahr 1898 riickwarts nicht hinausreichen, so liegt 
das auch mit daran, daB bekanntlich mit dem ge- 
nannten Jahre die gesamte Eisenbahnstatistik auf 
neue Grundlagen gestellt wurde, so daB man sich 
schon deshalb mit dem Ergebnis von 10 Jahresinter- 
vallen begniigen muB.

Die von Liebmann vorgcbrachtcn Zahlen waren 
nicht das Ergebnis eigener Berechnungen, sondern 
■cntstammten (wie sich im Laufe des Meinungsaus- 
tausches am .11. Mai d. J. herausstellte) einer Ar- 
Jjeit des Bauinśpektors B i e d e r m a  n n .

Dieser hatte seine Zahlen, mit denen er beziiglich 
der Liegcdauer die Ueberlegenheit der Holzschwelle 
iiber die Eisenschwelle herausrechnct, aus der Be- 
trachtung der ganzen langen Betriebsperioden (fiir 
Holz seit 1848 und fiir Eisen seit 1877) gewonnen. 
E s ist aber unschwer verst;indlich, daB diese dem 
Werdegahg der Technik in keiner Weise gerecht 
werdenden rechnerischen Unterlagen zu einem ganz 
yerkehrten Fazit fiihren mflssen.

Unsere Zusammenstellung enthiilt in den Ru- 
briken, die mit „Bestand" und „Zugang11 iiberschric- 
ben sind, die in der offiziellen Statistik Tabelle 6, 
Rubriken 20 und 28, und in Tabelle 9, Rubriken 
33  und 40, unter Summę I und II gcgebenen Zahlen.

Die Ziffern unter „Bestand11 entsprechen der 
Ueberschrift:

„Zu der Gleisliinge in Spalte 23 (durehgehende 
Gleise mit holzernen Querschwellen) bezw. 24 
{durehgehende Gleise mit eisernen Querschwellen) 
sind an hOlzemen, bezw. an eisernen (Juerschwellen 
verwendet im Ganzen11, 

und die Ziffern unter „Zugang11 der Ueberschrift: 
„Bei dem Umbau und den einzelnen Auswechs- 
lungen sind an neuen Materialien verwendet worden 
holzerne Querschwellen einschlieBlich der Weichen- 
schwellen im Ganzen, bezw. eiserne Querschwellen 
ausschlieBlich der Weichenschwellen im Ganzen11.

Die unter den Rubnken-Uebersehriften „Soll- 
summe11 und „Abgang11 hinzugefiigten Ziffern sind, 
wic folgendes Beispiel zeigt, berechnet:

Weist die Statistik fiir 1898 einen Bestand von
56 250 330 Holzquerschwellen und einen Zugang von
4 218 007 Stiick nach, so miiBtcn, wenn keine Holz
schwellen in 1898 abgiingig geworden waren, im Jahre 
1899 dereń 60 468 337 (vgl. Sollsumme 1898) vor- 
handen sein. Da aber fiir 1899 ein Bestand von nur
57 748 211 nachgewiesen wird, so mussen 2 720 126 
Holzschwellen von 1898 bis 1899 abgangig geworden 
sein; das sind 4,50%  der Sollsumme von 1898. Weil 
sich die Zahlen unter „Abgang'* und „%“ erst 
durch Yergleich der Zahlen yon 1898 mit dem Be
stand von 1899 ergeben, so sind dieselben etwas 
tiefer gesetzt. So ergeben sich die in der Tabelle 
aufgefiihrt en SchluBzaiilen, wonach im Durclischnitt 
der letzten zehn Jahresergebnisse auf den durch- 
gehenden Gleisen aller deutsehen Hauptbahnen jahr
lich 3,606%  der in Yerwendung befindlichen Holz- 
cjuerschwellen, aber nur 2,429 % der in Yerwendung 
befindlichen Eisenąuerschwellen abgangig geworden

sind. Die durchschnittliche Liegcdauer der bei Be- 
ginndesbetrachtetcnJahrzehnts vorhandenen Schwel
len yerschiedenen Alters und der wahrend des Jahr- 
zehnts neu hinzugekommenen Schwellen stelit im um- 
gekehrten Yerhaltnis der Auswechslungsziffern. Die 
Liegedauer der Eisenschwellen dieser zehnjiihrigen 
Betriebspcriodc ist also der Liegedauer der Holz
schwellen um 3,606:2,429 oder um 48% %  iiber- 
legen. Es entspricht das dem Yerhaltnis 55 zu 37. 
Selbstredcnd lassen sich sehr wohl auch aus den 
Zahlen der Statistik der letzten zehn Jahre Schlusse 
auf die absolute Liegedauer ziehen. Man braucht 
nur davon auszugehen, daB zu dem Anfangsbestand 
von 56 250 330 Holzschwellen und 19 904 493 Eiscn- 
schwellcn zwar 42 919 357 oder 76,25 % Holzschwellen 
und 16 320 633 oder 82%  Eisenschwellen neu liinzu- 
gekommen sind, daB aber der wirkłiche Bestand nach 
zehn Jahren nicht 99169 687 Holzschwellen und 
nicht 36 225126 Eisenschwiellen betrug, sondern lira 
18 537 421 oder 32,95%  Holzschwellen, dagegen um 
10107 075 oder 51,08 % Eisenschwellen zugenommen 
hat, weil 24 381936 Holzschwellen (gleich 43,3%  
des Bestandes von 1898) und 6153 558 Eisenschwellen 
(gleich nur 30,9 % des Bestandes von 1898) inzwischen 
ausgesćhieden worden sind. Unter Anwendung etwa 
des von Biedermann aufgestellten Verfahrens lieBc 
sich die wahrend des letzten Statistik-Jahrzehnts 
maBgebende durchschnittliche Liegedauer der Holz
schwellen und der Eisenschwellen also wohl mit einiger 
Zuverliissigkeit ermitteln. Wichtiger ais die tatsach- 
liche Durchschnittsliegedauer, yon der natiirlich die 
wirklichen Liegedauern der einzelnen Schwellen- 
gattungen bei yerschiedenen Lage- und Betriebsver- 
haltnissen sowieso erheblich abweichen, ist ir.- 
dessen fiir die Entscheidung der Kontrovcrse „Holz 
oder Eisen fiir Schwellen11 das ermittelte Liegedautr- 
verhaltnis. Hat Biedermann aus der Betrachtung 
der ganzen Bot riebsperioden von 1848 ab fiir Holz und 
von 1877 ab fiir Eisen eine ungefahre Gleichheit der 
Liegedauern abgeleitet, und hat sich uns nach den 
vorstehenden Darlegungen fiir das letzte Betriebs- 
jahrzehnt das Yerhaltnis von 55 fiir Eisen zu 37 fiir 
Holz ergeben, so kann kein Zweifel in der Erkenntnis 
aufkommen, daB sich eine auBerordentliche Wandlung 
im Yerhalten der Schwellen zuungunsten des Holzes 
und zugunsten des Eisens mit der fortschreitenden 
Entwicklung der Technik vollzogen hat. Das ist 
es aber, wFas wir immer fiir die Eisenschwelle in 
letzter Zeit iiervorgchobcn haben und was wir an- 
gesichts der neuesten, in der Statistik noch garnicht 
zum Ausdruck gelangten groBen Fortschritte in der 
Eisenschwellenkonstruktion fiir diese neuerdings er
heblich vervollkomnineten Eisenschwellen gewiB nicht 
mit Unrecht auch jetzt wieder in Anspruch nehmen.

Wenn man also nach den zehn letzten Statistik- 
jahren berechtigt ist, einer angenommenen Durch
schnittsliegedauer der Holzschwellen von etwa zwolf

Jahren eine solche von 12 . ~ = =  17,75 Jahren der
w?

rippenlosen Eisenschwelle iilterer Konstruktion gegen-
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iibcrzustellen, so crscheint nicht nur die Annahme von 
B e u k e n b e r g , *  der fiir Eisen mir 15 Jahre setzte, 
sehr bescheiden, sondern man mufi auch die H a a r -  
m a n n s e h e n  Ansiitze** fiir Rippenschwcllcn ais ge- 
reclitfcrtigt gelten lassen. Was zunachst dereń erste 
betrifft (12 und 20), so wiirde ja schon fiir rippenlose 
iiltere Schwellen 12:17,75 gelten; von 17,75 bis 20 
sind nur 11,20% plus; um so vielsind aber die Rippen
schwcllcn den rippcnlosen Schwellen doch ohne allen 
Zweifel iibcrlegen. Und was die zweiten Haarmann- 
schen Ansiltzef betrifft, so ergibt sich schon fiir 
rippenlose Schwellen iilterer Bauart eine Dauer von 

55
15. =  22,30 Jahren, wenn fiir holzerne 15 Jahre

angenommen werden, und das unter deuDurchschnitts- 
Betriebsverhaltnissen, wie sie wahrend des Jahrzehnts 
1898 bis 1908 bei den durchgehenden Gleisen der 
preuBisch-hessischen Staatsbahnen vorlagen. Unter 
(len bei Begriindung des Haarmannschen zweiten 
Ansatzes vorausgesetztcn neuen Yerhiiltnissen ist die 
um ungefiihr 34,5%  hoher beanspruęhte Dauer der 
Rippenschwellen im Oberbau 15cE  zwar nicht gerade 
einer bescheidenen, aber einer zutreffenden Auf- 
fassung von dem der erheblich verbesserten Schwellen- 
und Befestigungskonstruktion innewohnenden Mehr- 
wert entsprungen. Man braucht sich nur zu ver- 
gcgcnwiirtigen, daB die weitaus meisten vorzeitigen 
Auswechslungen von Eisenschwellen ohne Rippen 
durch Rissc und Brttche an den auBeren Schwellen- 
lochern verursacht worden sind, und daB Rippen
schwellen mit den sachgemiiB durchgebildeten Un- 
terlagsplatten naohweisbar gegen diese RiB- und 
Bruchgefahr vollkommen gefeit sind.

Dr. Y i e t o r  fiihrte in der Diskussion vom
11. Mai weiter aus, die Entwicklung der Ilolzschwelle 
sei, wie auch der Vortragende selbst ausgefiihrt habe, 
naturgemiiB stets eine langsame und auch nur 
wenig durchgreifende gcwesen. Es sei zwar gelungen, 
durch verbesserte Triinkungsverfahren und durch 
bessere Festhaltung der Schwellenschrauben im Holz 
noch in den letzten Jahrzehnten wieder etliche Fort- 
schritte zu erzielen. Dabei habe aber neben dem 
Hartholzschwellendiibel die Einfiihrung breiter, langer 
and schwerer eiserner Unterlagsplatten, die den Druck 
der Schiene auf eine groBe Flachę verteilen und die 
Schienenbefestigungsmittel zum Zusammenspielen 
zwingen, die liauptrolle gespielt; mit anderen Worten: 
das Eisen sei demHolze schiitzend zu Hilfegekommen. 
Die auf den preuBischen Staatsbahnen seit etwa drei 
Jahren eingeleiteten Yersuche mit Teerol-Buchen- 
schwellen und Pappelholzplattchen nach franzosischer 
Bauart seien zwar mit Freuden zu begruBen, denn 
auf Grund solcher Yersuche werde ihr Wert fiir deut
sche Yerhaltnisse erkannt werden. Yerfehlt wiirde 
es aber sein, aus den in anderen Landem teilweise 
unter sehr eigenartigen Yerhaltnissen gemachten Er-

* „Stahl und Esen“ 1904, 1. Dez., S 1345.
** „Stahl und Eisen“ J90S, 5. Febr., S 177. 
t  „Stahl und Eisen" 1908 22. Juli, S. 1049; 2. Sept., 

S. 1289.

fahrungen riickhaltlos Schliisse auf die voraussicht- 
Iiclie Bewmhrung solcher Anordnungen auf deutschen 
Bahnen ziehen zu wollen. Alle Yerbesserungen in 
der Holztrankung und Holzschwellenausrustung seien 
jedenfalls verschwindend gegen die gewaltigen Fort- 
schritte, welche in den letzten Jahrzehnten auf dem 
Gebiete der Eisenquerschwelle in technisch konstruk- 
tiver Beziehung sich vollzogen haben. An Stelle un- 
giinstig profilierter und zu leichter Eisenschwellen 
mit kleinen, der Lockerung unterworfenen Klemm- 
plattchen standen nunmehr durchgebildete kriiftigere 
Schwellen mit groBfliichigen, festliegenden und den 
SchienenfuB wirksam einklemmenden Unterlags- und 
Befestigungsplatten zur Yerfiigung. Dafiir, daB den 
friiher ungeniigenden Abmessungen die Ilauptschuld 
an dem anfanglich mehrfach so ungiinstigen Yerhalten 
eiserner Schwellen beizulegen sei, kiinne ais Beweis 
dienen, daB verhiiItnismiiBig zweckmaBiger und den 
Yerkehrsanspriichen entsprechender gestaltete andere 
Eisenschwellenarten, ungeachtet der ihnen noch in 
besonderem MaBe anhaftenden konstruktiven Unvoli- 
kommenheit, immerhin schon eine groBe Leistungs
fahigkeit des Eisens ais Schwellenmaterial erwiesen 
haben. Dr. Yietor verwies hierfiir auf dic jetzt 44- 
jiihrige Dauer im Gleise auf der Strecke Deventer— 
Zwolle, welche M-formige schweiBeiserne Cosyns- 
schwelien aufwiesen. Nicht minder lieferten ein iiber- 
zeugendes Beispiel die zwischen Haag und Scheve- 
ningen 29 Jahre lang im Betriebe gewesenen und in 
dieser langen Zeit nur mit 8 bis 9%  durch mechani
schen YerschleiB und Rost abgenutzten Eisenlang- 
schwellen, von denen also heute noch 92%  der ur- 
sprunglich verlegten Eisenmenge zu beliebiger Wieder- 
verarbeitung vorhanden seien. Auch die in den Jahren 
1875 bis 1880 auf bayerischen Hauptbahnstrecken 
in schlechter Bettung eingelegten und nach 20- bis 
25jiihriger Liegedauer auf Nebcnstreeken und Lokal- 
bahnen verwiesenenEisenlangschwellcn, die jetzt also 
30 bis 35 Jahre trotz ihrer konstniktiyen Jlinder- 
wertigkeit noch im Betriebe sind, wurden ais Beweis 
fiir die grundsiitzliche Ueberlegenheit des Eisens uber 
Holz fiir Schwellen angefflhrt.* Jedenfalls sei der 
von der preuBisch-hessischen Eisenbahnverwaltung 
nach sorgfiiltiger AbwSgung aller „fiir“ und „wider“ 
sprechenden Momente und unter Wurdigung der Yor- 
ziigederEisensehwelle fiirdieYerwendungderSchnell- 
zugstrecken in den letzten Jahren zur Anwendung 
gelangende Oberbau der vollkoimnenste, den es je 
gegeben habe. In ihm seien alle Erfahrungen auch 
hinsichtlich der Bettung zusammengefaBt und ver- 
wertet. Dieser Oberbau inusse, insonderheit w'as die 
Unterschwellung betrifft, in technischer sowohl wie 
in wirtschaftlicher Beziehung, und erst reclit in bezug 
auf die Betriebssicherheit, ais inustergultig hingestellt 
werden.

Der Yorsitzende wollte zwar die von Dr. Vietor 
angefuhrten Beispiele ais Paradepferde fiir die all-

* „Organ fur die Fortschritte des Eisenbahn\vesens“
1909, 15. Juni, S. 224; 1. Juli, S. 237/9.
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gemeine Beurtcilung des Eisenquerschwellcn-Ober- 
baues niclit ais beweiskriiftig Snerkennen. Die liewor- 
ragende Bcwiihrung der neuesten Eisen ąucrschwellen- 
Oberbausysteme konnten aber die dagegen erhobenen 
Einwiindo nicht umstoBen.

Von wirklicher Sachliehkeit getragen waren die 
Dailegungen des Oberingenieurs Z w i n g a u e r , der 
sich iiber Versuche und Erfahrungen beziiglicli der 
richtigen Bcmessung des Durchmessers fiir die Boh- 
rung holzerner Schwellen verbreitete. Wir konnen 
diesen Yortrag hier iibergehen, da er unsere Frage 
an sich nicht trifft.

Alsdann kam Dr. W c n d 1 a n d t  an die Reihe. 
Er brachte einen knapp gehaltcnen Auszug aus den ver- 
schiedencn parlamentarischen Yerhandlungen, blieb 
dabei, daB eine j&hrliche Verdrangung des Holzes durch 
Eisen um rund 10%  stattfinde, und daB er, ohne auf 
die volkswirtschaftliche und technische Seite der Frage 
eingehen zu wollen, Schon aus finanzpolitisclien Griin- 
den der Holzschwelle den Yorzug geben mflsse, weil 
jahrlich drei bis fiinf Millionen Mark erspart werden 
konnten, wenn an Stelle des gegenwiirtigen Yerhiilt- 
nisses von Holz zu Eisen der PreuBische Śtaat nacli 
dem Yorbilde des Auslandes bei der Holzschwelle 
verbleiben wiirde, was einer Yerbessening der Lage 
der preuBischen Steuerzahler ais gleichbedeutend zu 
eraeliten sei.

Generalsekretiir S t u  m p f konnte es sich nicht 
versagen, dem letzten Redner die unglaublichen Be- 
hauptungen vorzuhalten, die er in bezug auf Deutsch- 
lands Eisenversorgung und iiber die Tributpflichtig- 
keit unserer Eiśenbahiłyerwaltung an das Ausland fiir 
die auf inliindischen Bahnen verwendeten Eisen
schwellen aufgestellt hatte. Das, was er daran an- 
kniipfend iiber die wirkliche wirtsehaftliche Bedeu
tung von Holz- und Eisenschwellen sagte, hat in 
diesem Aufsatze bereits Berilcksichtigung gefunden, 
so daB sich an dieser Stelle eine AVicderholung der 
entsprechenden Bemerkungen eriibrigt.

Da der Yorsitzende AnlaB nehmen zu sollen 
glaubte, auf die in einem frilheren Heftc der „Holz- 
schwelle“ veroffentlichten Berechnungen des Bau- 
inspektors Biedermann zugunsten der Ueberlegen- 
heit der Holzschwelle iiber dic Eisenschwelle hin- 
zuwcisen, erkliirte Dr. V i e t  o r , daB er sich in der 
Lage befundc, die Unzuliissigkeit der Anwendung der 
daraus abgeleiteten durchschnittlichen Liegedauer 
eiserner Schwellen auf die heutigen Systeme eisemen 
Oberbaues festzustellen (wie das auch in unseren 
Darlegungen S. 1711/13 geschehen ist.) Dr. Yietor 
fiihrte dann noch etwa folgendes aus: Wenn er sich 
die Art des Kampfes des Yereins zur Forderung der 
Yerwendung des Holzschwellen-Oberbaues naeh dem 
Anhoren dergehaltenen Yortriige Yergegeriwartige und 
die ganze geschiehtliche Entwicklung vom Anbeginn 
der Eisenbahn an berucksichtige, so drange sich ihm 
ein Yergleich auf. Stelien wir uns vor — so sagte 
er ungefahr — , wir befanden uns ein Jahrhundert 
zuriick, es liabe sich ein Yerein gebildet zur Forderung 
derYerwendungdes H o lz s c h ie n e n -O b e r b a u e s .

Denn Flacheisenbeschliige und guBeiserne Winkel- 
schienen haben in der letzten Zeit den Kampf auf- 
genommen gegen die im Gleis der Tromen und in 
Bergwcrksschienengestangen seit vielen Jahrzehnten 
in so ausgedclmtem MaBe verwcndeten reinen hiilzer- 
nen Schienen. Man liat allerdings begonnen, die 
holzerncn Schienen, soweit man sie nicht durch 
guBeiserne ganz zu ersetzen vorzog, durch Benagcln 
von Flacheisen widerstandsfahiger gegen YerschleiB 
zu machen. (Hier schaltete er ein, daB man, wenn 
das Osnabriicker Gleismuseum demnachst im An- 
schluB an das Bau- und Yerkehrsmuseum in Berlin 
eine neue Stiitte gefunden liabe, Gelegenheit finden 
werdc, ein urwttclisiges Holzschienengleis jener alten 
Friiliperiode der Eisenbahri aus eigenem Augenschein 
kennen zu lernen.) In den Reihen der Eisenbalmer 
bricht sich also vor 100 Jahren die Erkenntnis Bahn, 
daB es mit der Herrscliaft der Holzschiene voriiber 
ist. GuBeiserne Schienen auf Steinschwellen sind an 
der Tagcsordnung und verdrangen dic Holzschienen. 
Aber der Yerein fiir die Forderung der Yerwendung 
von Holzschienen beruft Yersammluńgeń und weist 
nicht ohne Berechtigung nacli, daB dic guBeiscrnen 
Schienclien von einem Yard Lange viel zu teuer im 
Anscliaffungspreis sind, daB sie briichig sind, daB sie 
viel zu kurz sind, daB sie ein Gleis ergeben, das mehr 
den Charakter einer Kette, ais eines steifen Gestiinges 
hat, daB sie sich zu liart befahren und die Yorliiufcr- 
lokomotivchen wie eiserne Pferde („iron horses", wic 
man sie damals nannte) darauf herumstampfenlassen, 
wahrend die langen, steifen, holzerncn, balkenartigen 
Schienen sich sanfter befahren, dem Glcise mehr Halt 
geben, weniger StoBstellen erfordern, kurz, hervor- 
ragende Eigensehaften vor den noch so wenig be- 
wiihrten Eisenschienen voraus haben. Indessen das 
hilft alles nichts. Es vollzieht sich mit gewissermaBen 
zwingender Gewalt allmahlich unter dem EiniluB der 
waehscnden Anforderungen der Uebergang von der 
Holzschiene zur guBeisernen Schiene, von der guB- 
eisernen Fischbauchschienc zurparallelgewalztcn trag- 
fiihigen Stuhlschiene und BreitfuBschiene und schlieB- 
lich zur Stahlschienc in ihren heutigen Formen, 
GroBenverhaltnissen und Qualit;itcn. Ńun wolle er 
durchaus nicht sagen, daB sieli in bezug auf die 
Schwellen ebenfalls in schon abschbarer Zeit ein so 
giinzliches Verlassen des Holzes und ein Uebergang 
zu dem eisemen Schwellen-Oberbau vollziehen miisse. 
Denn die Yerhaltnisse lagen hier etwas anders ais 
bei den direkt von den Eisenbahnradern angegriffencn 
Schienen, ron denen daher eine erheblich groBere 
YerschleiBfestigkeit zu fordern sei. Aber auch die 
mechanischen Angriffe des Bahnbctriebcs auf die 
Schwellen nahmen stiindig zu. Es werde zugegeben, 
daB die Holzschwelle, dic in einem langen Jahr
hundert der Entwicklung des Eisenbahnwesens diesem 
so groBc Dienste geleistet liabe, heute noch keines- 
wegs vor der Yerdrangung durch die eiserne Quer- 
schwelle stelie. Aber die natiirliche Entwicklung 
werde trotz aller Agitation und Polemik nicht auf- 
zuhaltcn sein. Wie bei der Schiene vom Holz zum
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GuBeisen, zum SchweiBeisen, zum FluBeisen und zum 
FluBstahl, so bei der Schwejle vom Stein zum Natur- 
liolz, zum impragnierten IIoIz, zum armierten Holz, 
zum SchweiBeisen und zum FluBeisen.

Die den Stumpfschen und Vietorschen Ausfiih- 
rungen entgegcngelialtenen Einwendungen seitens 
des Regierungsbaumeisters a. D. S cli w a b a  cli 
brachten liiclits Erhebliclies zur Saclie.

Da der Yorsitzende der Meinung war, daB eine 
langere Debatte nicht mehr stattfinden konne, er- 
hielt nach einigen zwisehen dem Abgeordncten Dr. 
W e n d 1 a n d t und dem Generalsckretiir S t u  m pf  
gewechselten persśiilichen Bemerkungen noch Rektor 
Professor M a t h e s i u s  das Wort zu einigen ein- 
drucksvollen SchluBbemerkungen.

Wir aber mochten diese Auseinandersetzungen mit 
den trefflichen Worten schlieBen, die wir in einem 
Aufsatz des Geheimen Kommerzienrats ® i‘.=^itg. li. c. 
A. H a a r m a n n  finden,* die daliin lauten:

„Die Frage der an einen guten Eisenbahn-Oberbau 
zu stcllendcn Anforderungen liegt gar nicht so ein
fach, wic die in den letzten Jahren mit stetig ver- 
doppcltcm Eifer von den Intercsscnten der IIolz- 
schwelle betriebene Agitation es bcinahe crscheinen 
lassen sollte. Es ist das eine Frage, dic durch Polemik, 
Reklame und Spielerei mit frisierten Zahien nicht 
auszutragen is t, die vielmehr einer sine ira et 
studio mit Geduld und Sorgfalt betriebenen Arbeit 
bedarf.

Auch fiir mich hat es mai eino Zeit gegeben, in 
der ich glaubte, daB man mit furchtloscm Draufgchen 
den Himmel stiirmen kOnne. Ich habe dann aber 
schon bald einsehen miissen, daB, wenn irgendwo, 
man auf dem Gcbiete des Eisenbahn-Oberbaues Fort- 
schritte nur unter gewissenhaftester und unbefangen- 
ster Beriicksichtigung der Anspriiche der Gegenwart 
und erst recht der Leliren der Yergangenheit zu er- 
reichen vermag. Ein bcachtenswertcr Ausspruch des

* „Dio Post" 1910, 17. April, Sonntagsbeilago Kr. 16.

verstorbenen Geheimen Oberbaurats G r i i t t c f i e n  
verdien( hicrErwiihining. Der Abgeordnete Dr. Natorp 
hatte im Jahre 188G im preuBischen Landtag bei der 
Beratung des Eiscnbahnetats die Notwcndigkeit einer 
entschicdenen Stellungnahme beztiglich der herrschen- 
den groBen Verwirrung in der Schwellenfrage betont. 
Darauf erwiderte Gruttefien: Man werde es der Eisen- 
bahnverwaltung nicht verdenken konnen, wenn sie 
an diese Frage, die technisch zu den allerschwierigsten 
des ganzen Eisenbahnwesens gehore, mit der erforder- 
lichcn Vorsiclit lierantrete.

Seitdem ist von berufener Seite ziclbewuBt nach 
dieser Richtung gcarbeitet worden. Insbesondere hat 
auch der Verein fur Eisenbahnkunde der Sache sein 
reges Interesse gewidmet, und das in seinen Sitzungen 
zusammengetragene Materiał hat vieles zur Klarung 
bisher strittiger Punkte beigetragen. — O b H o 1 z , 
o b  E i s e n ,  i s t  f l b e r h a u p t  n u r  e i n  T e i l  
d e r  F r a g e ,  u n d  d a r i n  b e s t e l i t  o b e n  
d e r  M i 6  g  r i f f , d a B  m a n  V e r g 1 e i c li e 
a n s t e 11 e n w i l l ,  d i c ,  g e w a 11 s a m u n d  
a n s i c h  u n b e d e u t  e n d , n u r  V c r w i r - 
r u n g s t i f t e n m u s s e n .  Es geniigt nicht, 
schlechthin Holzschwcllen mit Eisenscliwellen zu ver* 
gleichen, sondern es ist dabei alles, was die Gesamt- 
anordnung der Oberbausysteme und die Betriebs- 
vcrhaltnisse betrifft, sorgfilltig zu beachten. Darauf 
hat in der Budgctkommission auch der Yertreter des 
Ministers aufmerksam gemacht, indem er hervorhob, 
daB fiir beide Schwellenarten in den letzten Jahren 
Verbcsserungen eingefiihrt wurden, die auf die Lebens
dauer von groBem EinfluB seien, heuto aber noch 
lange nicht richtig geschiitzt werden konnen. Das 
ist gewiB zutreffend und ganz sicher hinsichtlich der 
Vcrbesserungen und Verstarkungen, die der eiserae 
Oberbau erfahren. Fur mieli steht jedenfalls fest, 
daB hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der Be- 
triebssicherheit die richtig gestaltete und ausgeriistete 
Eisenąuerschwelle von keiner Holzschwelle erreicht 
werden wird.“

U e b er die U rsachen d er BrennstofFersparnis und d er M e h r-  

erzeugung beim  H o chofenbetrieb  durch die V e rw e n d u n g  erh itzten  

und getrockneten W in d e s .*
Von Gchcim. Rcg.-Rat jDr.^nfl. Dr. F. YY ii s t in Aachen.

(Mitteilungen aus dem Eisonhuttonmannischen Institu t der Konigl. Techn. Hochschulo zu Aachen.)

f \  ls James G a y  1 e y ** seine Resultate iiber die 
Wirkung des getrockneten Gebliisewindes ver- 

offentlichte, erhoben sich in allen Industrielandern 
Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse. Es ist 
eigentumlich, daB die Żwcifler unter den Eisenhiitten-

* Autoreferat eine3 vor dem Internationalen Kon- 
greB, Dusseldorf 1910, gehaltenen Vortrages vgl. „Metall- 
urgie“ 1910, 8. Juli, S. 403/415.

** „Iron and Steel In3titute“ 1904, 26. Okt.; 1905, 
12. Mai. „Stahl und Eisen" 1904, 15. \ovem b er , S. 1289; 
1905, 1. Juni, S. 045.

leuten fast durchweg dieselben Griinde gegen die 
Erfolge der Windtrocknung anfiihren, welche seiner- 
zeit gegen diejenigen der Winderhitzung entgegen- 
gehalten worden sind. Es zeigt sieli namlich auch 
bei der Wirkung des getrockneten Windes die auf- 
fallende Tatsache, daB der Brennstoffaufwand zur 
Erzeugung einer bestimmten Menge Roheisen um 
ein Yiclfaches geringer ist ais die Warmemenge, 
welche dadurch erspart wird, daB die Feuchtigkeit 
des Gebliisewindes nicht zerleet zu werden braucht.
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Zahlentafel 1 gibt einen Yerglcich zwisehen den Er- 
gebnissen des Betriebes mit feuehtem und trockenem 
Wind. Wenn auch die Ergebnisse, welche durch dic 
Entfernung eines Teiles des Wasscrdanipfes aus dem 
Geblasewind erzielt wurden, nicht vollst;indig an 
diejenigen heranreichen, die durch Erhitzung des- 
selben erhalten werden, so sind sie immerhin so 
betriichtlich, daB sie die Aufmerksamkeit der be- 
teiligten Kreise in hohem MaBe erregen muBten.

Der Erfinder G a y 1 e y fiihrt folgende Griinde 
fiir die Trocknung des Windes an. Auf dem Isabella- 
Hochofenwerk wechsclt die Zusammensetzung der 
Beschickung nur um 10 %, dagegen schwankt der 
Feuchtigkeitsgchalt der Luft manchmal an dcmselben 
Tage von 20 bis 100%, so daB der Hochofenbetrieb, 
selbst mit den besten Einrichtungen, sehr unsieher 
und von den Launen des Wetters abhiingig ist. 
Durch Trocknung der Luft bis zu einem Grade, daB 
das in derselben enthaltene Wasser entweder ganz- 
licli beseitigt oder wenigstens auf einen die gleich- 
formigc Zusammensetzung nicht beeintrachtigenden 
Betrag vermindert. wird, muB sich ein sehr gleich- 
maBiger Betrieb erreichen lassen.

AuBer Gayley haben viele Hiittenleute sich mit der 
Frage der Wirkung des trockenen Windes beschaf- 
tigt. Alle Erfukrungen, welche in der Literatur iiber 
die Griinde der Brennstoffersparnis und Mehrcrzeu- 
gung zu finden sind, reichcn jedoch nicht aus, um 
eine solch giinstige Yeranderung der Betriebsbedin- 
gungen des Hochofens einwandfrei und uberzeugend 
zu begrunden. Dieser Yersuch soli in nachstchenden 
Ausfuhrungen gemacht werden.

D ie  Y o r g a n g e im  G e s t e 11. Durch die 
Erwiirmung des Windes wird dem Hochofen eine 
gewisse Warmemenge zugefiihrt, ebenso wird durch 
die Entfernung des Wasscrdanipfes aus dem Windo, 
also durch Yerwendung trockenen Windes, der 
WSrmeaufwand fiir die Zerlegung des Wasserdampfes 
gespart. In beiden Fallen stehen wir nun vor der 
uberraschenden und bisher noch nicht aufgekliirtcn 
Tatsache, daB durch diese genau zu berechnende 
Zufuhr bezw. Erspamis an Warme, welche im Gestell 
des Hochofens erfolgt, eine Brennstoffersparnis und 
Mehrerzeugung erzielt wird, welche ein Yielfaches 
der Warmeeinnahme betragt. Die Annahme liegt 
naho, daB sowohl der Wirkung des erhitzten ais auch 
derjenigen des trockenen Windes dieseiben Ursachen 
zugrunde liegen, und diese konnen in erster Linie 
nur dort gesucht werden, wo die Warme zugefiihrt 
bezw. erspart wird, .also im Gestell des Hochofens.

Die Yorgilngc vor den Formen des Hochofens 
sind in den bisher in der Literatur vorhandencn Be- 
trachtungen noch nicht geniigend gewurdigt worden, 
da sonst liingst eine ausrcichendc Erkliirung fur dic 
giinstige Wirkung des erhitzten und trockenen Windes 
gefunden worden ware.

Trifft die Luft auf den gliihenden Brennstoff, so 
wird in den Temperaturen des Hochofens zuerst 
Kohlendiosyd gebildet werden, und der Sauerstoff 
um so rascher rerschwinden, je hoher die Tempe-
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ratur des Windes und je poroscr der Brennstoff ist. 
Durch dic Steigerung der Windteinperatur wird dic 
Bildungsgcschwindigkeit des Kohlendioxyds beschlcu- 
nigt und der porosc Brennstoff bietet. dem Sauer- 
stoff des Windes eine gróBere Oberflache ais dichtcr 
Brennstoff. Der Druck des Windes spielt hierbei 
ebenfalls eine nicht unbetrachtliche Kolie.

In cincr gewissen Entfemung vom Biisscl der 
Form ist der frcie Sauerstoff vollstandig versehwun- 
den und in Kohlendioxyd iibcrgefiihrt. Das Kohlen- 
dioxyd wird in Beruhrung mit dem gluhendcn Kohlen- 
stoff in Kohlenmonoxyd verwandelt (C02+ C =  2 CO), 
wobei ein weiterer Teil des Kohlenstoffes vergast 
wird. Die Geschwindigkeit dieses Yorganges ist in 
erster Linią abhtogig von der Windteinperatur; je 
lioher diesclbe ist, desto rascher und vollstandiger 
wird das Kohlendioxyd vor den Formen verschwin- 
den, und desto kleinere Teile des Querschnittcs der 
Formebene werden dieses oxydiercnde Gas enthalten. 
Dic Temperatur des Brennstoffes ist ebenfalls von 
EinfluB auf dic Bildungsgeschwindigkeit des Kohlen- 
monoxydes. Ist der Wind nicht erhitzt, so wird 
durch den kalten Wind der Brennstoff abgekiihlt, 
und diese Abkiihlung wird um so geringer ausfallen, 
je geringer das Temperaturgefalle zwischen der Tem
peratur des vor dic Formen kommenden Brennstoffes 
und des eingeblasencn Windes ist.

Aber nicht nur die Temperatur des Brennstoffes 
ist von EinfluB, sondern auch seine physikalische 
Beschaffenheit. Im Holzkohlenhochofcn wird das 
Kohlendioxyd viel rascher in Kohlcnmonoxyd um- 
gewandelt ais im Koks- und Anthrazithochofen. Ein 
viel geringerer Prozcntsatz der Formebene wird dem- 
naeh beim Betriebe mit Holzkohlen von oxydierenden 
Gasen arigefiillt sein, ais beim Betriebe mit Koks.

Der mit dem Windo eingoblasene Wasserdampf 
wird ebenfalls um so rascher zerlegt, je bober erhitzt 
der Wind ist und je poroscre Beschaffenheit der Brenn
stoff besitzt. Durch die Zerlegung des Wasserdampfes 
Wird Wftrme yerbrauęht, wodurch sowohl der Existenz- 
bereich des freien Sauerstoffes ais auch derjenige des 
Kohlendioxyds vergroBert wird. Je mehr Wasser
dampf der Gcblascwind cnthalt, desto spater erfolgt 
die Bildung von Kohlenmonoxyd. Die Anwesenheit 
von Wasserdampf vermehrt also nicht nur direkt, 
sondern auch indirekt die Menge der oxydiercnden 
Gase in der Formebene.

In einer ringformigen vor den Formen liegenden 
Zone wird sich freier Sauerstoff, Kohlensaurc und 
Wasserdampf neben Stickstoff befinden, wahrend 
gegen die Jlittc  des Ofens nur noch Kohlenmonoxyd, 
Wasserstoff und Stickstoff vorhanden sein konnen. 
Der Existenzbereich von Sauerstoff, Wasserdampf 
und Kohlcndioxyd erstreckt sich sowohl in der Hori- 
zontalen ais auch in der Yertikalen, es entsteht der- 
maBen ein Wulst, in welchem sich diese oxydierenden 
Gase vor den Formen vorfinden.

Das reduzierte Eisen rieselt in Gestalt eines feinen 
Kegens gleichinaBig durch die Zwischenraume der 
einzelnen Koksstucke ins Gestell nieder. Derjenige

Teil des fliissigen Eisens, welcher dic oxydierende 
Atmosphare passieren muB, wird durch diesclbe cinc 
mehr oder weniger einschneidende Frischwirkung 
erfahren, und nicht nur das metallische Eisen selbst, 
sondem auch Kohlcnstoff, Silizium und Mangan 
werden, falls sie in groBeren Mcngcn im Eisen an- 
wesend sind, zum Teil oxydiert werden. Auf das 
fltissigc Eisen ohne cheinische Einwirkung sind nur 
Kohlenmonoxyd, Stickstoff und Wasserstoff. Be
findet sich jedoch noch die geringste Spur von Kohlen- 
dioxyd in dem Gasgemenge, so wird das nieder- 
tropfende Eisen eine erhebliche Oxydation erfahren, 
da die Gleichung

F c+ C 0 j 7 ^  F c O + C O  

in Temperaturen iiber 1000'1 C in wcit hoherem MaBe 
von links nach reclits yerlauft ais bei niedrigen.

Der glilhende Koks, durch welchen das fliissige 
Eisen nicdcrrieselt, kann diese Oxvdation nur an 
den Stellen wieder riickgangig machen, an welchen 
der Eisentropfen mit dcm Brennstoff in Beriih- 
rung kommt. Der Vorgang wird sich jedoch sofort 
umkehren, sobald das Eisen der Einwirkung der 
oxydierendcn Gase wieder zuganglich ist. Die zahl- 
loscn Eisentropfen sinken in der Kegel infolge ihres 
spezifischen Gewichtes und der Dunnfliissigkeit der 
Schlacke durch letztcre hindurch und sammcln sich 
im unteren Teile des Gcstells an.

Das Eisenoxydul, Manganoxydul und Silizium- 
dioxyd, welche sich vor den Formen gebildet haben, 
werden vom fliissigen Eisen nicht aufgcnommcn und 
sammcln sich direkt iiber der Oberflache des Eisens 
an, so daB sich zwischen Schlacken und Eisen eine 
Schiclit befinden mufi, welche reichliche Mengen 
Eiscnoxydul enthalt. Diese eisenoxydulhaltige 
Schiclit wird nun auf das darunter befindliche Eisen- 
bad eine lebliafte Frischwirkung ausuben, und es 
finden zwischen dieser Schiclit und dem Eisenbade 
folgende Keaktionen statt:

1. 2 F c O +  S i = 2 F o +  Si O 2
2. F e O +  M n =  F e - f  Mn O
3. 5 F e O +  2 P  =  5 F c +  P2 0 5
4. 2 FeO-f-  F e S =  3 F e +  SO.,
5. F c O + C = F o + C O .

Dic Reaktionen 1 und 2 werden hauptsaehlich 
bei niedriger Temperatur stattfinden, ebenso die 
Reaktion 3, welche auBerdem einen in Betracht 
fallenden Eisenoxvdulgehalt der Schicht voraus- 
setzt. Die Reaktion 5 wird hauptsaehlich bei 
lioher Temperatur, niedrigem Silizium- und nie- 
drigem Mangangelialt einsetzen. Durch die Ein
wirkung von Eisensulfiir auf Eisenoxydul wird 
unter Bildung von Schwefeldioxyd eine Entscliwcf- 
lung des Roheiscns stattfinden. Die Umsetzung des 
Mangans und des Pliosphors mit dem Eiscnoxydul 
verlaufen ohne bctrachtlichen Warmcgewinn, da
gegen wird bei der Einwirkung des Siliziums eine 
immerhin in Betracht kommende Warinemenge frei. 
Diese Warmcentwicklung findet unterhalb der Schlak- 
kendecke statt und infolgedessen wird dadurch wohl 
der Schlacke und dem oberen Teil des Roheisens
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eino etwas hohere Temperatur zuteil, fiir denWarme- 
haushalt des Ofens spielt dieselbe jedoch keine Rolle.

Die Reduktion des Eisenoxyduls durch den Koh
lenstoff des Eisens ergibt einen Yerlust an Warnie; 
das gebildete Kohlenmonosyd tritt durch die Sehlaeke 
und nimnit im oberen Teil des Hochofens an der 
Reduktion der Eisenerze teil. Das gebildete Schwefel- 
dioxyd wird durch das fliissige bezw. gliihende Eisen 
wieder unter Bildung von Eisenoxydul und Schwefel- 
eisen zerlegt.

Es ist einlouchtend, daB nicht nur dor Brennsloff- 
aufwaml, sondern auch die Erzeugungsmoglichkeit 
des Hochofens sofort giinstiger wird, wenn das Roh
eisen keinen bedeutenden Yorrat an Silizium und

wesentlich bcschleiinigt, nud hierin muB der Haupt- 
erfolg der Windtrocknung zu suchen sein. Ais in- 
direkte Wirkung werden wir folgende anzunehmen 
haben: bei Abwesenheit von Wasserdampf ist die 
Yerbrennungszonc kleiner ais bei Anwesenheit des- 
selben. Da min die Warnie, die bei Verbrennung 
einer gegebenen Brennstoffmenge geliefert wird, kon
stant ist, muB liier, wo die gleiche Warmemenge wie 
vorher in einem kleinercn Raume frei wird, eine be- 
trachtliche Steigerung der Temperatur eintreten. 
Ferner kann durch die Abwesenheit von Wasser
dampf die Einstelluugsgeschwindigkeit des Gleich- 
gewichtes CO/CO., eine bedeutende Ycrschiebung 
erleiden, abgesehen von der Aenderung des Gleich-

noheisen

Abbildung 1. Darstellung der Yersuehscrgobnisso von van Vloten.
Die Kreuze bedeuten freien Sauerstoff nach ran  Yloten. Die Pankte bedeuten Kohlendioxyd nach ran  Yloten.

Mangan in das Gcstell bringen muB, um den oxydie- 
renden Einfliissen vor den Formen zu begegnen und 
auBerdem hierzu kein Kohlenstoff aufgcwrandt zu 
werden braucht.

Alle MaBnahmen, welche demnach den Raum 
vor den Formen einschranken, in weichem ein oxy- 
dierendes Gasgemenge vorhanden ist, mussen gunstige 
Erfolge nicht nur in bezug auf Brennśtoffverbrauch, 
sondern auch auf Produktionsfiihigkeit zeitigen. Die 
Erhitzung des Geblasewindes war hierzu das erste 
geeignete MitteL

Ein weiteres Mittel ist in der Entfernung des 
Wasserdampfes gegeben. Die Wirkung ist sowohl 
eine dirckte ais auch eine indirekte. Die Abwesen
heit bezw. Yerminderung des Wasserdampfes macht 
den Yorgang

F e + H j O =  F e O + H ,

unmoglich oder schrankt denselben wesentlich ein. 
Es wird demgemiiB weniger Eisen usw. vor den For
men oxydiert werden konnen. Eine weitere Wirkung 
besteht darin, daB filr die Erhitzung des AV’asser- 
dampfes auf die Temperatur vor den Formen keine 
Warnie aufgewendet zu werden braucht. Dadurch 
wird der Yorgang der Bildung von Kohlenmonoxyd

gewichts infolge der Yerschiedenheit der Tem
peratur.

E  x p e r i m e n t e 11 e G r t tn  d e. A) Einen 
experimentellen Bcweis fiir die Oxydationswirkung 
des Hochofens vor den Formen hat bereits v a n  
V 1 o t e n durch eine sehr wertvolle Arbeit geliefert. * 
Er untersuchte mittels wassergekuhlten Kujifer- 
rohres die Zusammensetzung der Gase vor den For
men. Die auBerste Grenze, in der noch freier Sauer
stoff gefunden wurde, war etwa 600 111111 von den 
Formen entfernt. Oberhalb der Formmitte fand 
van Yloten iiber 630 mm Hohe keinen freien Sauer
stoff mehr. Aus den Analysenresultaten geht ferner 
deutlich hervor, daB saintlicher Sauerstoff erst zur 
Bildung von Kohlendioxyd yerbraucht wird, ehe 
Kohlenmonoxyd entsteht. Sauerstoff und Kohlen- 
monoxyd finden sich zusammen nur in wenigen Gas- 
proben. Dagegen wurde Wasserstoff in samtliehen 
Proben gefunden, ein Beweis dafiir, daB die Zer- 
setzung des Wasserdampfes sehr friih einsetzt. Be- 
achtenswert dagegen ist, daB bis zur Formmitte sich 
Kohlendioxyd, wenn oft aucli nur in Bruchteilen 
von Prozenten, findet,

* „ S ta h l  u n d  E is e n "  1S93, J a n u a rh e f t ,  S. 20.
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In Abbildung 1 wurde versucht, die Resultate der 
van Vlotensclien Untersuchungen im Bilde darzu- 
stellen. Die eingezeichneten Krcuzc sollen veran- 
schauliclien, daB sich in diesem Abstand noch freier 
Sauerstoff vorfindet, wahrend die punktierte Flachę 
den Existenzbercich des Kohlendioxyds kenntlich 
macht. Aus dieser Darstellung geht hęrvor, daB der 
węitaus grofite Teil der Formebcne, in diesem Falle 
etwa 60% , von oxydierenden Gasen angcfiillt ist 
und dadurch betrachtliche Mengen des nieder- 
tropfenden Roheisens oberfliichlich oxydicrt werden. 
Die Ausdehnung der oxydierendcn Gase in der Vcr- 
tikalen ist zwischen den Formen und der Mitte des 
Ofens am betrachtlichsten, wahrend dieselbe naeh 
dem Innem des Gestells sehr stark zuruckgeht.

Einen direkten Beweis fiir die gcschilderten Yor- 
giinge bietet cin Yergleich des Yerhaltnisses des 
Sauerstoffs zum Stickstoff in der Atmosphare zu dcm 
Verhaltnis des Sauerstoffs zum Stickstoff in den 
Gasen vor don Formen. Durch den Eintritt des

wahrend Siliziumdioxyd, Manganoxvdul und Phos- 
phorsiiurc in die Schlacke gehen. Ein Teil des Sauer- 
stoffes des Gcbliiscwindes wird demnach zur Oxy- 
dation des Roheisens und event. seiner Begleiter 
yerwendet und wandert durch Yermittlung von 
Silizium, Mangan und Phosphor in die Schlacke, 
geht also dem cigentlichen HochofenprozeB yerloren.

In einzelnen Fallen yermehrt sich das Yerhfiltnls 
des Sauerstoffs zum Stickstoff derart, daB statt 
265 Yolumina Sauerstoff oft iiber 300, ja in einem 
einzelnen Fallo bei den 46 Gasproben van Vlotcns 
sogar iiber 400 steigt. Dies erklart sich daraus, daB 
das vor den Formen gebildetc, iiber dem Roheisen 
befindliche Eisenoxydul nicht durch Silizium, Mangan 
oder Phosphor, sondern durch den im Roheisen ge- 
losten Kohlenstoff reduziert wird. Es bildet sieli 
Kohlenmonoxyd, das ein Koclien der Schlacke ver- 
ursacht, sich den Gasen vor den Formen beimischt 
und im oberen Teil des Hocliofens Rednktions- 
arboiten yerrichten kann. Ein sehr erheblicher Teil

Abbildung 2. Yerhaltnis des Sauerstoffs zum Stickstoff (naeh yan VJotcn).

Sauerstoffes aus dem Wasserdampf wird dasselbe 
zugunsten des letzteren in den Gasen vor den Formen 
etwas yerschoben, jedoch soli diese Yerschiebung, 
da sie nicht in Betraeht kommt und die Berechnung 
umstandlich macht, vcrnachlassigt bleiben. In den 
Gasen muB, falls nur Yerbindungen des Sauerstoffs 
mit dem Kohlenstoff des Brennstoffes zu Kohlen- 
dioxyd oder Kohleninonoxyd stattfinden, das Ver- 
lialtnis von Sauerstoff zu Stickstoff dasselbe bleiben 
wie in dem eingeblasenen Wind, d. h. auf 265 Volu- 
mina Sauerstoff miissen 1000 Yolumina Stickstoff 
kommen. Findet man weniger Sauerstoff in den 
Gasproben, so ist dies ein einwandfrcier Beweis dafiir, 
daB der Sauerstoff eine feste Yerbindung cingegangen 
hat, welche in der Hauptsache nur Eisenoxydul sein 
kann. AuBer Eisenoxydul werden sich je nacli der 
Zusammensetzung des erzeugten Roheisens Mangan- 
oxvdul, Siliziumdioxyd und Phosphorsaure in mehr 
oder weniger groBen Mengen bilden. Das Eisen- 
oxydul sanunelt sich, da es im Roheisen unauflos- 
lich ist, zwischen Schlacke und Roheisen an und wird 
durch das im Roheisen enthaltene Silizium, Mangan 
und auch durch Phosphor unter Bildung der Oxyde 
dieser Kiirper wieder zu metallischem Eisen reduziert,

des Kohlenoxyds entsteht ferner durch die Reaktion 
der mit der eisenoxydulhaltigen Schlacke in Bc- 
riihrung stehenden Koksstiicke.

Bei niedriger Temperatur reduzieren hauptsach
lich Silizium, Mangan und Phosphor des Roheisens 
das dariibergeschichtete Eisenoxydul. Bei hoherer 
Temperatur wird vornehmlich der Kohlenstoff an 
dieser Reduktion teilnehmen. AuBer der Tem
peratur spielen selbstverstandlich dic Konzentrations- 
yerhaltnisse eine betrachtliche Rolle.

Die Yorgange im Gestell an der Beruhrungs- 
flache zwischen Roheisen und Schlacke lassen sich 
demgemiiB ganz gut mit denjenigen im Martinofcn 
yergleichcn.

In Abbildung 2 sind die Ergebnisse der Gas- 
analysen v a n V 1 o t e n s derart graphisch dar- 
gestellt, daB die Formebene die Normallinie fiir das 
in der Luft yorhandene Verhaltnis Sauerstoff zu 
Stickstoff enthalt. Die Zahlen der Abszisse geben 
den Abstand an, in welehem die Gasprobe vor der 
Gestcłlmaucr entnommen worden ist. Neben den 
Kurven sind die Zahlen eingeschrieben, welche zeigen, 
wie groB die Anzahl der Gasanalysen ist, die ais Unter- 
lage fiir die Lage des jeweiligen Punktes der Kurve
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diente. Zwecks besserer Yeranschauliehung ist die 
K u m  um die 5Iittelach.se des Ofens herumgeklappt, 
so daB der in der zweiten Hiilfte des Ofengestells 
befindliehe Kurventeil ebenfalls auf den experimentcll 
ermittelten Zahlen des ersten Kurventeils beruht. 
Neuere Yersuche von K e u m a r  k und S i m m e r s -  
b a c h ergaben ahnlichę Kurven.

Betrachtet man den Yerlauf der Kurve, so fiillt 
sofort auf, daB derselbe eine.gewisse dureh die Tem- 
peraturverhiiltnisse im Gestell bedingte RcgelmiiBig- 
keit zeigt. In der Niihe des Formriissels verschwindet 
Sauerstoff aus der Gasphase, ein sicherer Beweis 
dafiir, daB er zu festen Oxvden, hauptsiichlich Eisen- 
oxydul, gebunden wird. In einer gewissen Entfer- 
nung vom Forrnriissel steigt das Yerhaltnis Sauer
stoff zu Stickstoff an, um schlieBlich dic Normal- 
linie zu iiberschreiten und mehr oder weniger iiber 
diese hinauszugehen. Das gebildete Eisenoxydul 
wird hier infolge der hohen Temperatur dureh Kohlen
stoff reduziert, und demnach der Sauerstoff wieder 
in Gasform ttbergefiihrt. Da, wo die Kurve die 
Normallinie erreicht, gleichen sich die Einwirkungen 
derjenigen Fremdkorper des Eisens, welche festc 
Oxydationsprodukte bilden, mit dem des Kohlen
stoffes aus, und das Yerhaltnis von Sauerstoff zu

Dic erhaltcncn Zahlen haben zur Konstruktion 
der Kurven (Abb. 3 und 4) gefuhrt, in denen die 
Proben zwecks besserer Uebersichtlichkeit nach 
steigenden Gehalten der Fremdkorper des Wasch- 
eisens eingeordnet sind. Eine Betrachtung des Yer- 
laufs dieser Kurven zeigt deutlich, daB oft ganz 
betrachtliche Unterschiede iu der Zusammensetzung 
des Wascheisens und des gleichzeitig gefallenen 
Roheisens auftreten, so daB die aufgestellte Theorie 
hierdurch mit aller wunschenswerten Deutlichkeit be- 
stiitigt worden ist. Nur in einem Falle ist der Silizium- 
Gehalt des Roheisens etwas groBer ais der seines 
Wasclieisens. Es handelt sich bei dieser Probe um 
die Erzeugung von Spiegeleisen, und infolge der groBen 
Mangankonzentration im Roheisen ist das Eisen- 
oxvdul dureh Mangan und nicht dureh Silizium 
zerstijrt worden. Ganz auffallend ist die Tatsache,

Stickstoff ist hier dasselbe wie in der Luft. Aus- 
driicklich muB betont werden, daB die Yermehrung 
des Sauerstoffes in den Gasen auch dann eintritt, 
wenn unvollstiindig reduzierte Erze Eiscnoxydul, 
das dureh Kohlenstoff reduziert wird, in die Schlacke 
fiihren.

Das Yerschwinden des Sauerstoffs aus der Gas
phase liiBt sich jedoch nur auf dem angegebenen 
Wege erkliiren und ist ein einwaudfreier Beweis 
fiir die Wiederoxydation des Eisens vor den Formen.

B) Beim Betrieb des Holzkohlenhochofens ist 
in der Regel die Schlacke so zalifliissig, daB kleinere 
Roheisentropfcn nicht dureh die Schlacke hindurch- 
fallen, sondern in derselben suspendiert bleiben. 
Dieses Roheisen wird durcli Pochen und Waschen 
der Schlacken gewonnen und bekanntlich „Wasch- 
eiscn“ genannt. Wenn die geschilderte Theorie zu- 
treffend ist, muB das Wascheisen groBere Mengen 
Silizium, Mangan, Phosphor und Schwefel enthalten, 
ais das mit dem Wascheisen gleichzeitig erhaltene 
Roheisen. Um hieriiber einen AufschluB zu erhalten, 
wurden von fiinf Holzkohlenhochofen insgesamt
11 Proben Wascheisen und zugehoriges Roheisen 
untersucht; die Resultate sind in Zahlentafel 2 zu- 
sammengestellt.

daB im Gestell eine Entphosphorung und, wie Ab
bildung 4 zeigt, eine sehr in Betracht fallende Ent- 
schweflung stattfinden.

Beide Yorgiinge sind nur dann moglich, wenn 
eine an Eisenoxvdul rciche Schlackenschicht tiber 
dem Eisenbade vorhanden ist. In dem ersten Falle 
bindet das Eisenoxvdul die auf Kosten eines Teiles 
seines Sauerstoffes gebildete Phosphorsaure. Die Ent- 
schweflung besteht in dem Yorgang, daB Schwefel- 
eisen und Eisenoxydul Schwefeldioxyd bilden, eine 
Reaktion, welche bisher bei den Entschweflungs- 
vorgangen im Hochofen noch nicht in Riieksicht 
gezogen worden ist.

C) Die vorliegende Theorie zur Erkliiruiig der 
Wirkung des erhitzten und getrockneten Windes 
verlangt das Yorhandensein einer eisenoxvdul- 
reichen Schicht zwischen dem Roheisenbade und der

Zahlentafel 2. Z u s a m m e n s e t z u n g  T o n  W a s c h e i s e n  u n d  R o h e i s e n .

P r o z c n t e  ,

Probe* Słll/.iumg^ehau Mangangelmlt Pliosphorgehalt Schwefel^ehalt

des icicbrn
beim Unt<*r- beim Unter- beim Uuter- be III Unter-

Werkea Wasch- Itoh- sohied Wascb- lioh- scbled Wasch- Roh- schied Wasch- Roh scbled
elscn Hsen eisen elscn elsen . elaen eisen eisen

i J ' 2 ,32 0 ,73 +  1,59 1,88 1,75 + 0 ,1 3 0 ,1 7  0,11 +  0 ,00 0 ,040 0 ,010 +  0,036
i J  » 2 ,00 0,S4 +  1.10 2 ,05 1,88 +  0,17 0 ,15  0,11 +  0 ,04 0,030 0,011 +  0,019
i J 3 2,02 0,52 +  1,50 1.78 1.35 +  0 ,43 0 ,1 0  0 ,10 +  0,00 0 ,030 0,010 +  0,020
i J l 2 ,14 0 ,57 +  1.57 2 ,02 1,39 + 0 . 0 3 0 ,1 0  0 ,10 + 0 , 0 0 0,032 0.008 + 0 ,0 2 4

i i R i 2,11 1,41 +  0 .70 0 .75 0 ,82 —  0,07 0 ,8 4  : 0 ,07 +  0,17 0 ,070 0,042 +  0,034
u R* 2,13 1,43 +  0 ,70 0 ,74 0 ,8 0 —  0 ,00 0,80  0 ,03 +  0 ,17 0,070 0 ,042 +  0,034

i i i A i 2 ,43 1,02 +  1,41 0 ,45 0,29 +  0 ,10 1,03 0 ,65 +  0 ,3 8 0 ,0 9 0 0,020 +  0,070
i J ‘ 2,07 1,20 +  1,47 2,00 1,08 +  0 ,32 0 ,12  0,11 +  0,01 0,025 0,012 + 0 ,0 1 3

IV Z i 1,96 1,31 -f- 0 ,05 0 ,04 0,77 —  0 ,13 0 ,9 8  ! 0 ,73 + 0 , 2 5 0,073 0,031 +  0,042
V B i 1,10 1,25 —  0 ,09 8 ,10 5,82 +  2 ,35 0 ,1 4  i 0 ,10 +  0 ,04 0 ,075 0,041 +  0,034
V B ' 1,75 0,80 +  0 ,9 5 7,90 5 ,18 +  2,72 0,11 0 ,0 9 + 0 , 0 2 0,089 0 ,052 +  0,037
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Schlacke. Der Eisenoxydulgehalt dieses Zwischen- 
mittels wird um so rascher verscliwindcn, je hoher 
dic Temperatur im Gestell des Hochofens und je 
mclir das Roheisen mit Fremdkorpern beladen ist. 
Sie wird demnach um so schwieriger festzustellen 
sein, je siliziumreicher bezw. inanganreicher das cr-

Abbildung 3.
——  Prozcnte Silizium im "Wasehcisen. 
— — Prozcnte Silizium im Roheisen.

zeugte Roheisen ist. Beim Abstich des Roheisens 
wird ein Teil der Schlacke mit dem Roheisen durch 
den Eisenabstich entfernt. Diese Schlacke wird auf 
solchen Werken, welche friiher das Roheisen zum 
direkten GuB verwendeten, „GuBschlacke“ , auf 
anderen Werken „Abstichschlacke11 genannt, wahrend

1 / -

f i

/

1
:  n  

_ j
P ic b e łe ic h fn .

Abbildung 4.
— Prozcnte Schwefel Im Wasehcisen.
— — Prozentc Schwefel im Itoheisen.

die aus dem eigentlichen Schlackenstich austretende 
Schlacke allgemein die Bezeichnung „Laufschlacke11 
besitzt.

Die GuBschlackc inuB nun in groBerer oder ge- 
ringerer Yerdiinnung die eisenoxydulreiche Zwischcn- 
schicht enthalten. Es wurden verschiedene GuB- und 
Laufschlacken zwęier auf Thomasrohcisen gehender 
Hochofcn auf ihren Eisengehalt untersucht. Es zeigte 
sich, daB der Eisengehalt der ersteren in der Regel 
hoher ist ais derjenige der Laufschlacke, damit 
diirfte der Bcweis fiir das Yorhandensein dieser ei3en- 
oxydulreichen Schicht crbracht sein. Abbildung 5 
zeigt eine der erhaltenen Kurvcn, inwelchen die 
Proben nach steigendem Eisengehalt geordnet sind.

Jc mehr jedoch der Hoehofen zu Rohgang neigt, 
desto weniger macht sich der Unterschied bemerk
bar, da die unreduzierten Erzmcngen sich in diesem

Falle im oberen Teile der Schlacke aufloscn und die 
Diffusionsgcschwindigkeit nicht so groB ist, um rasch 
einen Ausgleich zu schaffen. Ęs kann demnach bei 
st&rkerem Rohgang der Fali eintreten, daB dic Lauf
schlacke hoheren Eisenoxydulgehalt besitzt ais die 
GuBschlacke, weil an der Beriihrungsflache zwischen 
Schlacke und Roheisen das Eiscnoxydul stiindig 
reduziert wird, dagegen die Oberflache der Schlackcn- 
schicht stiindig neues unreduziertes Erz zugefiihrt 
erhalt.

Die vorstehende Theorie gibt iiber manche bisher 
schwer erklarbaren Tatsachen des Hochofenbctriebes 
AufschluB, wie nachstehende Ausftthrungen zeigen 
werden.

Beim Betrieb mit Holzkohlen ist der Brennstoff- 
aufwand auf die Tonne Roheisen trotz der um etwa

Abbildung 5.
. ■ Prozente Eisen In der (Juflschlacke.
------ Prozcnte Eisen in der Laufschlacke.

300° niedrigeren Windtemperatur durchweg minde
stens 150 kg geringer ais beim Betrieb mit Koks. 
Diese Tatsache findet durch die poriise Beschaffen- 
heit der Holzkohle eine einfache Erkliirung. Der 
Bereich der oxydierenden Gaszone wird durch die
selbe wesentlieh eingeschrankt und weniger vor den 
Formen niedertropfendes Eisen wird beim Betriebe 
mit Holzkohle oxvdiert ais beim Betriebe mit Koks. 
Das Holzkohlenroheisen kann trotz der sauren 
Schlacke nicht so hoch siliziert hergestellt werden, 
wie das Koksrohcisen. Die Analysen des Wasch- 
eisens beweisen, daB auch im Holzkohlenhochofen 
die Redaktion des Siliziums in ziemlichem Umfange 
moglich ist. In der niedrigeren Temperatur des Ge- 
stclls des Holzkohlenofens wird jedoch das Silizium 
Yorwiegcnd zur Reduktion dcsgebildeten Eisenoxvduls 
vcrbraucht. Das Holzkohlenroheisen ist durchweg 
hiiher gekohlt ais das Koksroheisen, und erst in dem 
groBen Kokshochofen liegt dieMoglichkeit vor, ein Roh
eisen mit demselben Kohlenstoffgehalte herzustellen, 
wie im Holzkohlenofcn. Es beruht dies darauf, daB 
im Holzkohlenofen der Kohlenstoff infolge der nied- 
rigen Temperatur an der Zerstiirung des Eisen- 
oxyduls nicht in demselben MaBe teilnimmt, wie im 
Kokshochofen.

In Kanada wurde kiirzlich festgestellt, daB der 
Windbedarf ein und desselben Hochofens, der bei 
demselben Molier das eine Mai mit Holzkohle, das 
andere Mai mit Koks betrieben wurde, beim Betriebe
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mit Holzkohle nur 65%  der beim Koksbetrieb er- 
forderlichen Windinenge fiir die Tonne Roheisen 
notig hatte.* Die Erklarung fiir diese Tatsache liegt 
darin, daB im Kokshochofen bedeutend groBere 
Mengen Eisen vor den Formen oxydiert werden ais 
im Holzkohlenhochofen.

Es ist schon hiiufig festgestellt worden. daB ent- 
weder durch Vorschieben oder in anderen Fiillen 
auch durch Zuriiekziehen der Windformen die Er
zeugung des Hochofens eine betriichtliche Steigerung 
erfiihrt. Auch diese Tatsache findet durch die vor- 
stehend entwickelte Tlieorie eine einfache Erklarung, 
da bei jedem Hochofen fiir eine gewisso Windpressung 
und entsprechend der Beschaffenhcit des Brenn- 
stoffes sich eine gewisse Lage der Formen ergibt, 
unter welcher die oxydierende Zone vor den Formen 
die geringste Ausdehnung annimmt und deshalb die 
Betriebsverhiiltnisse am vorteilhaftesten sind.

* „Stahl und Eisen,, 1908, 21. Okt., S. 1529.

S c li 1 u B f o 1 g e r u n g e n :

1. Jede MaBnahme, welche geeignet ist, die oxy- 
dierende Zone vor den Formen zu verringcrn, wird 
giinstige Betriebsverhaltnissc herbeifuhren.

2. Die Winderhitzung und die Windtrockiiung 
haben sich ais derart geeignete Mittel zur Yerbesse- 
rung der Betriebsverhaltnisse des Hochofens erwiesen.

3. Eine weitere MaBnahme bestelit darin, daB 
der im Cowperapparat erhitzte Wind durch Ein- 
spritzen bezw. Żufuhr von flussigen, festen oder 
evcnt. auch gasformigen Brennstoffen weit hoher 
ais etwa 800° C erhitzt wird und demgemaB dem 
Hochofen ein hochcrhitztcs Gemenge von Sauer- 
stoff, etwas Kohlensaure und Stickstoff zugefiihrt 
wird.

4. Der Betrieb des Hochofens mit erhitzter 
„Lindeluft11 ist weiterhin ein geeignetes Mittel zur 
Einschrankung der oxvdierenden Zone vor den 
Formen.

P aten tbericht.
D e u ts c h e  P atentanm eldungen . *

15. September 1910.
Kl. 1 a, M 30 165. Staubabsaugeyorrichtung, ins- 

besondere zur Gewinnung des Kolilenstnubes boi Kohlen- 
aufbereitungsanlagcn. K arl M asaner, Frankfurt a. M., 
łlababurger Alle.' 36.

Kl. 7 a, F  30 347. W armbett fiir Stabeisen walz werke. 
Karl Fischer, Konigshttjtte.

Kl. 31 c, B 56 685. Fornientrager. Wilhelm Buddę, 
Frankfurt a. M., Emserstr. 22.

Kl. 31 c, lv 44 780. Yerfahren zur Herstellung barter
GuBwalzen durch UmgioBen schmicdciscrncr Einlagen:
Zus. z. Pat. 202 273. Hugo Kcitel, Lindemannstr. 9,
u. Mombergcr & Co., Bergbauliehe Unternehinungen,
Dusseldorf. ,,, c. . -19. September 1910.

Kl. 18 a, K  39 156. Begichtungsyorrichtung fur 
Hochofen mit mehreren wandemden, vou einer Stelle 
beschickten und in einen gemeinsamen Vcrteilungs- 
triehter entleerenden Trichtern. Ł. Koch, Sieghiltte bei 
Siegen.

K l. 1S b, P  23 236. Yerfahren zur Herstellung eines 
Ueberzuges von Tonerde-Silikat oder einem Gemisch von 
Tonerde-Silikat m it Tonerde oder auch von reiner Toncrde, 
wobei dieser Ucberzug andere Korper, wie Eisen, Mangan 
usw. oder deren Yerbindungen in geringen Mengen ent- 
halten kann, im Innem  des Schmelzraumes von Schmelz- 
ofen zum Zwecke der Erhohung der Haltbarkeit und 
sonstigen Yerbesserung der Zustellung von Sclimelzofen. 
PoldihOtte, TicgelguBstahlfabrik, Wien.

Kl. 21 li, M 37 344. Zustellungsart fiir clektrische 
Induktionsofcn. Poldihtltte, TiegelguBstahlfabrik, Wien.

Kl. 24 e, G 28 561. Gaserzeuger m it Riihrwerk und 
einem drehbarcn Schachtteil Gutehoffnungshutte, 
Aetienrerein fur Bergbau und Huttenbetrieb, Oberhausen.

Kl. 31 a, W 34 839. Ofen zur Ausnutzung der unter 
den Ofengewolben liinstrcichenden Oberliitze zum Schniel- 
zen von Metallen o. dgl. Friedr. Wilhelm Winner, W ies
baden, Kaiser Friedrich-Ring 18.

Kl. 31 c, P  22 735. Yerfahren zum Yenlichten und 
Gleiehartigmachen von gegossenen Stahl-, FluBeisen-,

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier M onato ftlr jedermann zur 
Einsieht und Einsprueherhebung im Patentam te zu 
Berlin aus.

Kupfer- u. dgl. Blocken m ittels Walzen des auBen er-
Starrten Bloekes in senkrechter Stellung. Ed. Pohl
Rliiiiidorf a. Rh. 00 c. , . , „ ,«22. September 1910.

Kl. 1 b, W 32 049. Elcktromagnetischer Erzscheider 
mit feststehendem -Magnetsystem. Gustav Wippermnnn, 
Masehinenfabrik und EisengieBerei, G. m. b. H ., Kalk 
b. Coln.

Kl. 10 a, W  33 140. Destillationsofen fiir Brennstoff 
mit hohem Feuchtigkeitsgchalt, wie Torf und dgl. Gustav 
Otto Woltera, W eitniar i. W.

Kl. 27 b, M 33 641. Gebliise, dessen Saug- und Druck- 
yentile ais P lattenyentile ausgebildet sind. Miirkische 
Maschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz, A. G., Wetter 
a. d. Ruhr.

Kl. 80 a, W  34 270. Schleudertrommel zur Herstellimg 
gekornter Hochofenschlacke. William Ross Warren, New  
\o r k , Cit\ .  20. September 1910.

Kl. 7 b, B  48 687. Yerfahren und Maschine zur Her
stellung von Knieblechrohren m it AuBcnfalten. Fa. Heli. 
Bertrams, Sicgen i. W.

Kl. 10 a, M 37 809. Koks- oder Gaskammerofen; 
Zus. z. Anin. M 36 212. Wilhelm Muller, Essen, Ruhr, 
Gutenbergstr. 17.

Kl. 12 e, T 14 508. Desintegratorartige Yorrichtung 
rum Reinigen, Kilhlen und Mischcn von Gasen; Zus. z. 
Anm. T  11 619. Eduard Theisen, Manchen, ilo lilstr . 25.

KL 12e, T  14 509. Desintegratorartige Vorrichtung 
zum Reinigen, Kiihlen und Misehen von Gasen; Zus. z. 
Anm. T  11619. Eduard Theisen, Miinchen, Moli Ist r. 25.

Kl. 31 c, K  42 935. Einsatzkorper zum Abfangen der 
Selilacke beim GieBen. Alois Kustcr, Hanau a. M.

Kl. 49 i, A  17 740. Verfahren zum Warmaufziehen 
eines metallischen Korp.-rs auf einen zweiten Korper, ins
besondere bei elektrisehen Maschinen. Aktiengeselischaft 
Brown, Boveri & Cie., Baden, Sehweiz.

Kl. 81 e, P  24 584. Verfahren zum Heben yon glilhen- 
dem Fordergut durch Flilssigkeitsheber. J. Pohlig, G5ln 
a. Rh., Vorgcbirgstr. 33.

D eu tsch e  G ebrauchsm ustere intragungen .
19. September 1910.

IC1. 10 a, Nr. 433 135. Schmicdeiserne Koksofeutiir. 
Fa. G. Wolff jr„ Linden a. Ruhr.

Kl. 10 a. Nr. 433 252. GuBeiserne Belagplatte mit 
gehiirteten Randem  zum Belegen von Losch-Plattformen
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von Kokereianlagen o. dgl. Gewerkschaft Schalkor Eisen- 
hiitte, Gelsonkirchcn-Schalke.

KI. 10 a, Nr. 433 253. Koksofcntflrkabcl. Heinrich 
Grono, Oberhausen, Rhld.

KI. 10 a. Nr. 433 385. GuBeiscrno Belagplatte rait 
schmiedciserner geflcehtartiger Einlage. Gelsenkirchoner 
Bergwerks-Akt.-Ges., Gelsenkirchen.

KI. 10 a, Nr. 433 380. GuBeiserne Belagplatte mit 
schmiedeiserncr Einlage. Gelsenkirchener Bergwerks- 
Akt.-Gcs., Gelsenkirchen.

KI. 18 c, Nr. 433 594. Glilhkisto m it wcllenformigen 
Wanden. Dingler, Karchcr & Cie., G. m. b. H ., Saar
brucken.

KI. 24 f, Nr. 433 283. Ungleichscitigcr Sechskant- 
DUsenhohlrost. Paul Greulich, Berlin, Reichenberger- 
straBe 179.

KI. 31 c, Nr. 433 158. Schmiedeiserncr Formkasten 
mit angewalzter Rippo an der ganzen AuBenscite. BrUder 
Korting (Jl. & A. Kórting) G. m. b. H ., Tempelhof-Berlin.

KI. 31 c, Nr. 433 549. Vorrichtung zum GieBen von 
Metallrohren. Jul. Tholen, Essen, SehUtzenbahn 41.

20. September 1910.
KI. 1 b, Nr. 434 478. Elektromagnetischcr Separator 

fiir Eisen oder dgl., m it einem drehbaren, glattcn Zylinder. 
Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b. Ciiln.

KI. 10 a, Nr. 434 110. Abspcrrhahn fiir Brenncrrohre 
an Koksofen. Albert Gelbckc, Gcrtho i. W.

KI. 31 c, Nr. 434003. Kernkasten zum Umkleidcn von 
eisemen Kcrnen. Wilhelm Kurze, N eustadt am Rlibenberge.

KI. 31 c, Nr. 434 629. Kern fiir das GieBen von Róhren 
und dgl. Paul Brandt, Miilheim a. Ruhr, Schulstr. 14.

KL 35 a, Nr. 434 593. SicherheitSYorrichtung fiir dio 
EesehickungsgefaBc an SchragaufzUgen. Rud. Brennecke, 
Kneuttingen-Hatte, Lothr.

O esterre ich isch e  Patentanm eldungen .*
15. September 1910.

KI. 10 c, A 7570/08. Rcgencrativkoksofen. Joseph 
Mfllltr, Baukau b. Horno.

KI. 19 a, A 4805/09. SchicncnstoByerbindung. Jo
seph Hamza, Nagykoros (Ungarn).

KI. 40 b, A 8076/08. StromzufUhrungseinrichtung 
fOr elektrischo Ocfcn. Dr. Alois Hclfenstcin, Wien.

KI. 40 b, A 5937/08. Lcitende Sohlc fiir elektrischo 
Oefen. Charles Albert Keller, Paris.

D eu tsch e  Reichspatente .
KI. 18 b, Nr. 221 935, vom 10. Februar 1909, Zusatz 

zum Patent 179 507; vgl. „Stahl und Eisen" 1907 S. 1134. 
B e n r a t h e r  M a s c h i n e n f a b r i k  A k t .  - Go s .  
i n B e  n r a t h bei Dusseldorf. Kippvorrichtung jur Rok- 
eisenmischer.

GegenUber dem Hauptpatent besteht das Neue darin, 
daB die am Umfange des Mischcrs angreifende Zug- oder 
DruckstUtze a mit ihrem anderen Ende lśings einer Leit- 
linie (Schraubenwelle b) so gefuhrt wird, daB bei gleich- 
bleibender, dieses Ende ycrschiebcnder Antricbskraft 
das auf den Mischer ausgeubte Kippnioment mit zuneh- 
mender Schiefstellung wiichst.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monatc fur jedermann zur Einsicht 
und Einsprucherhebung im Patentamte zu Wien aus.

KI. 10 a, Nr. 220 704, vom 5. Oktober 1907. S ii c h - 
s i s c h c  M a s c h i n e n f a b r i k  v o r  m.  R  i c h. 
H a r t m a n n ,  A k t - G e i .  i n C h e  m n i t  z. Be- 
wegungstorrichtung fiir Stampfcrstangen u. dgl.

Es soli eino wesentlicli hohere Sehlagzahl der Stampfcr- 
stange dadurch erreicht werden, daB der Mitnehmer dio

Stampfcratange nicht 
in  dor oberon Stellung 
freigibt, sondern sie 
noch um eino gcwisse 
Strecke zwangliiufig 
naeh abwarts bewegt, 
und zwar m it einer 
groBeren Geschwin- 
digkcit, ais sio die 
Stango bei freiem Fali 
liaben wiirde. D er  
Antrieb erfolgt von  
der Kurbelwelle a aus, 
deren Kurbel b m ittels 
des Zapfens c einen 
Winkelhebel d bewegt, 
dessen Drchzapfen e 
in einem Sclilitzauge f 
des um i drehbaren 
Lcnkcrs g drehbar ist 
und der durch eine 
Feder h bestandig ge
gen den Drehzapfen 
i gezogen wird. Der 
W inkelhebel d triigt 
in einem Zapfenlager 

den Mitnehmer 1 fOr die Stampferstange k. Beim Drchen 
der Wcllo a in Pfeilrichtung bcschrcibt der Mitnehmer 1 eino 
Schleife, er nimmt auf dcm Wcgo 1 bis 15 die Stampfer- 
stango m it und liiBt sie zwischen 15 und 10 m it erhohter 
Abwiirtsbewegung los. Das Lager fur den Zapfen i kann 
naeh rechts yerscliiebbar cingcrichtet sein; cin Stillstand  
des Stampfcrs wird dann durch cntspreehcndo Rechts- 
yerschiebung des Lagcrs erzielt.

KI. 18 c, Nr. 220 840, yom 24. Januar 1903. J l a - 
s c l i i n e n b a u - A c t .  - Ge s .  y o r m .  B e c k  & H e n k e l  
i n  C a s  s o l .  Deckelhcbcvorrichtung fu r Tiefojcnkrane, 
bei der der Deckel mittels einen Schwinghebels, der um  
sein oberes Ende schwingbar ist, zundch-t s nhrccht ange- 
hoben und dann zur Seite g schwungen wird.

Der den Deckel a abhebcndo Schwinghebel b wird 
an seinem oberen Ende, naeh einem kurzeń W ege, fest-

gchalten und fuhrt dann bei weiterem Anheben um diesea 
Ende ais Festpunkt eine Schwenkbewegung aus. Der 
Schwinghebel k a:n  entweder den einen Arm eines Knick- 
hebels bilden, dessen anderer Arm c m it dera Krangestell 
yerbunden ist und kurz naeh dem Beginn des Hebens 
am Krangestell festgelcgt wird, oder das obere Ende des 
Schwinghebels kann in einem Fuhrungssttick d glciten  
und an dessen Ende festgehalten werden.
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Statistisches.
AuBenhandel des D eutsch en R eich es in  den M onaten Janu ar bis A u gu st 1910.

Ktnfuhr Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder manganhaltige Gasreinigungsmasse; Konvertersehlaeken; aus- t t
gebrannter eisenhaltiger Sehwefelkies (2 3 7 e )* .................................................................... 0 006 102 1 98S 101

380 535 2 903
Steinkohlen, Anthrazit, unbearheitete Kiinnelkohle (238 a ) ............................................. 7 112 348 15 058 327
Braunkohlen (238 b) ......................................................................................................................... 4 792 091 41 177

418 611 2 081 024
Braunkohlenkoks (238 e) ................................................................................................................ 995 1 551
Steinkohlenbriketts (238 f ) ................................................................................................................ 85 348 964 522
Braunkohlenbriketts (238 g ) ............................................................................................................ 62 320 288 435

82 200 501 351
Bruchciscn, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspiine usw. (S42, 843 a, 843 b ) .......................
Rohren und Rohrenformstucko aus nieht schmiedbarem GuB, Halinę, Ventile usw.

155 953 102 000

606 28 349
766 8 809

Maschinenteile, roh und bearbeitet**, aus nicht schmiedb. GuB (782 a, 783 a— d) 4 077 2 012
Sonstige EisenguBwaren, roh und bearbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g) . . . 6 361 50 085
Rohluppen; Rohschienen; Roliblockc; Brammcn; vorgcwalztc Błocko; Platinen;

Kniippel; Tiegelstahl in Blockcn (784) ............................................................................ 6 013 313 445
Schmiedbaren Eisen in Stiiben: Trfigcr ("J-. |_ J -  und 1 i -Eisen) (785 a) . . . . 326 275 596
— : Eck- und Winkelciscn, Knicstiicke (785 b) ................................................................... 1 431 40 194

3 099 07 901
3 050 77 429

— : Anderes nicht geformtcs Stabeisen; Eisen in Stiiben zum Umschmelzen (785 e) 14 078 252 419
Grobblechei roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt (780 a ) ............................... 2 082 164 750

5 142 02 097
Vcrzinnte Bleche (WeiBblech) (788 a ) .......................................................................................... 33 619 215
Yerzinkte Bleche (788 b) ................................................................................................................ 19 14 892
Bleche; abgeschliffen, laekiert, poliert, gebriiunt usw. (787, 788 c ) ............................... 313 3 189
Wellblech; Dehn- (Streck-), Riffel-, Waffcl-, Warzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 790) 02 14 327
Dralit, gew alzt oder gezogen (791 a— c, 792 a— e ) ............................................................... 9 724 207 087
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Róhrcnforinstuckc (793 a u. b ) .................. 130 2 920
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b )......................................... 7 271 92 777

422 302 148
Eiscnbahnschwcllcn, Eiscnbahnlaschen und Unterlagsplattcn (790 c u. d) . . . . 119 110 211
Eiscnbahnachsen, -radeisen, -riider, -radsatzo (797) ........................................................... 1 090 45 122
Sehmiedbarer GuB; Schmiedestucke f  (798 a— d, 799 a— f ) ............................................. 0 503 38 133
Gescluwsc, Kanonenrohre, SSgezahnkratzen usw. (799 g ) ................................................. 2 172 30 074
Brucken- und Eiscnkonstruktioncn (800 a u. b ) ...................................................................
Aiifccr, Ainbosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und Rollen zu Elasehen-

49 45 022

ziigen; W inden (800 a— e, 8 0 7 ) .............................................................................................. 555 5 370
Landwirtschaftlichc Gcriite (808 a u. b, $09, SIO, 810 a u. b) .................................... 1 7S0 34 872
Werkzeuge (811 a u. b, 812 a u. b, 813 a—e, 814 a u. b, S15 a—d, 836 a) . . . . 1 009 14 308
Eiscnbalinlaschenschraubcn, -keile, Schwellenschraubcn usw. (820 a ) ........................... 61 9 405
Sonstiges Eisenbahnmateriał (821 a u. b, 824 a ) .................................................................... 91 7 340
Sehrauben, N iete, Hufeisen usw. (820 b u. e, 825 e ) .......................................................... 773 14 495
Achsen (ohne Eisenbahnachsen) und Achsenteile (822, 823 a u. b) ........................... 43 1 764
Wagenfedern (ohne Eisenbahnwagenfedern) (824 b) .......................................................... 146 924
Drahtseile (825 a) ............................................................................................................................. 204 3017
Andere Drahtwaren (825 b—d) ................................................................................................... 435 28 663

I 925 48 085
11 aus- und Kiichengerate (828 b u. c) ..................................................................................... 382 19 184
K etten (829 a u. b, 830) ................................................................................................................ 1 902 2 597
Feine „Messer, feine Scheren usw. (830 b u. c ) ........................................................................ 59 2 842
\ i ih - ,  Strick-. Stick- usw. Nadeln (841 a—e ) ........................................................................ 108 2 859
Alle iibrigen Eisenwaren (810 c u. d— 819, 828 a, 832— 835, 830 d u. e—840) . . 1 441 35 957
Eisen und Eisenlegierungen, unvollstandig an^emeldet (unter 843 b ) ........................... — 914
Kessel- und Ke&selschmiedearbeiten (801 a— d, 802— 8 0 5 ) ................................................. 805 19 285

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Januar bis August 1910 358 522 3 171 047
Maschinen „ „ „ „ „ ,, ,. 5 1060 254 888

Insgesamt 409 582 3 425 935
Januar bis August 1909: Eisen und Eisenwaren 339 486 2 536 588

M asch inen ....................... 50 331 214 141

Insgesamt 389 817 2 750 729

* Die iu KUmmern atehenden Ziffern bedeuten die Nummern des statUtlschen Warenverzeichni*ses. ** I>le A u s f u h r  an be- 
arbelteten ęufleisernen Maschinenteilen Ist unter den betr. Maschinen mit aufgefuhrt. f  Die A u i f u h r  an SchmledestOcken fiir Ma- 
•chlnen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefuhrt.
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G eschSftsum fang der E isen - und Stahlberufsgenossenschaften  in 1909.*

Anzahl Anreclinungs- Entscbitdi-
Entschlldi-

gungs-
Gesarat- 
u ni lage

J i

Gesauit-
umlage

Name der Berufsgenosaenachaft
der

Betriebe

der ver- 
sichertcn 
Personen

fiUilge GchUltcr 
unii Lobne

JC

gungs-
zuhlungrn

J(

zahlungen 
aur 1000 Jt, 

GehUltcr 
u. Lobne 

Jt

auf 1000 JL 
GehUlter i 
u. Lobne ] 

•*
Rheinisch - WestfSlische Hiitten- und

Walzwerks-Berufsgcnossenschaft . . 221 105 470 252 325 712 4 737 818 18,78 5 799 232 22,98 |
-Maschinenbau- u. Kleinciscnindustrie-

Berufsgcnossensehaft........................... 8 300 221 258 270 935 781 3 157 404 11,39 4 108 180 14,83 ;
Sdddeutsche Eisen- und Stahl-Berufs-

genosscnschaft......................................... 12 905 207 347 233 585 040 2 818 298 12,07 3 705 809 10,12
Sachs..Thiiringische Eisen- und Stahl-

Berufsgenossenschaft........................... 0 107 152 743 174 552 393 1 593 728 9,13 2 031 218 11,02
Xord West liche Eisen- und Stahl-Berufs-

genossenschaft .........................................
Nordostliche Eisen- und Stahl-Berufs-

0 251 148 182 173 794 089 2 059 209 15,30 3 940 200 22,06

genossenschaft.........................................
Schlesische Eisen- und Stahl-Berufs-

0 057 125 043 144 241 422 2 370 314 10,47 3 131 720 21,71

genossenschaft.........................................
Sfidwestdeutsche Eisen-Berufsgenosscn-

2 102 113 590 107 527 905 2 143 030 19,93 2 751 150 25,58

schaft.......................................................... 713 59 792 71 424 500 1 231 958 17,25 1 732 226 24,25

Berg- und H uttenw esen B osn iens und der 
H erzegow ina im  Jahre 1909.

Die Ergebnisse dieser Industriezweigo gestalteten  
fiich nach amtliehen Quellen** im Jahre 1909 folgen- 
dermaBen:

a ) B  e r g  b a u e  r z o u g  n i s  s e:
100'J gegen 1908f |m  Ton

Fahlerz . . . . 208 —  126 5 356
Eisenerz . . . . 120 009 —  29 818 583 274
Chromerz . . . 332 —  168 23 205
Schwefelkies 7 2(55 —  3 137 94 479
Manganerz . . . 5 092 —  1 208 100 958
Braunkohle . . 096 114 +  36 152 3 846 334

Bei den Fahlerzen und Schwefclkiesen ergab sich

1909 geffen 1903f 1909 
im Werte Ton

t t K
49 002 —  2 590 3 417 443

4 077 +  04 980 950
29 334 —  0 171 -  t t
22 307 —  4 878 3 731 995

',|m' Minderforderung infolge geringęrer BauwUrdigkeit 
der Lngerstiitten, bei den Bbrigcn Erzen infolge der un- 
gfinstigen Marktlage.

b) H ti 11 c n e r z e u g n i s s e :

Roheisen . . .
OuBwaren . . .
Martinstahl blocke 
Walzeisen . . .

Bergbau und Eisenindustrie Schwedens im  Jahre 1909. §
Nach dem „Bidrag till Svcriges Officiella Statistik" §§ 

geben wir im Ńachstchenden dic wichtigsten Ergebnisse 
des Bcrgbaues und der Eisenindustrie Schwedens im ab- 
gelaufenen Jahre im Vergleich zum Jahre 1908 wieder. 
Uanach wurden gcfórdert bezw. hergestellt:

* Maschinenbau- und Klcineisenindustrie - Berufs- 
genossensehaft, Duaseldorf; Verwaltungsbericht fur das 
Rechnungsjahr 1909. Anhang. —  Vgl. „Stahl und Eisen“ 
J909, 11. Aug., S. 1236.

ł * -Nach der ,,Oesterr. Zeitschrift fur Berg- und 
Huttenwesen" 1910, 17. Scpt,, S. 528.

t  Naheres siehe „Stahl und Eisen" 1909, 20. Okt.,
S. 1655.

f t  Anaabe fehlt.
§ VgL „Stahl und Eisen" 1909, 10. N ov., S. 1789;

1910, 23. Febr., S. 343/4.
§§ c) Bergshandtcringen. Kommerskollcgii, under- 

daniga berattelse for itr 1909.

1909 I90S

im W erte im W erte
t von

Kronen
t YOTl

Krom-n

Steinkohle . . 246S08 1941913 305206 2040197:
; Gcfórdcrtes

Eisenerz . . . 3659063 21908340 4410094 25532841
i Angereicherte.s

Eisenerz . . . 225983 2114523 290400 2784279
Erzbriketts dar- ’ ■ ■ •

148380, 2083011 224530 3330332
j Roheisen . . . 436229 31226750 550345 39048800

GuB waren erst er
Schmelzung . 8535 847908 11470 1142070

Luppen u. Roh-
schienen . . . 120669,14000150 152250 17239020

! Bcssemerstahl . 29020 3251005 38331 4148304'
Thomasstahl . 34325 3089100 42723 3871100;

i Martinstahl:
sauer . . . . 100987 11330039 149944 10779019
basisch . . . 147770 13984549 205450 19388666

Tiegelstahl . . 927 343076 1109 444570
Blasenstahl . . 391 108382 510 132949

j Halbzeug . . . 18060 2221157 20443 2562208
i Stabeisen . . . 153736:22954310 181433127283799;
j Formeiscn, nicht
i naher bezeichnct 13183 1840542 10058' 2321364
! Band- und Fein-
1 eisen . . . . 55230 8239057 71779 10445434

Walzdraht . . 37407 5487493 45081 0442436;
Błocko furRohr-

fabri kation 31201 5453173 44517! 8035134
Eisen ba hnsc h ie- j

n e n .................. -- -- 8348; 900000;
Bodenbleche. . -- ■ -- 2098 275598
Grobblechc . . 14989 2375239 20598, 3207103!
Radreifen . . . 2271 480332 3087 080775:
Achsen . . . . 1584 359716 2995 i 601336:
Anker und grobe
Schmiedestuekc 3728 1102685 5728 1004330:

R oheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten .*
Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazithochofen 

der Vereinigten Staaten im A u g u s t  1910, dereń Haupt-

* „ T h e  I ro n  A ge“  1910, 8. S e p tb r . ,  S. 522/3 .
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ziffern wir schon kurz m itgeteilt haben, * 
Zusammenstellung AufschluB:

G csam tcrzeugung . . . .  
Arboitstiigliche Erzeugung 
Anteil der Stahlwerksgesell-
schaften....................................

Darunter Fcrromangan 
und Spiegeleisen . . .

August 1910

2 140 557 
09 050

gibt folgende 
Juli 1910

2 182 817 t  
70 414 f

1 465 653 1 4S6 092

20 168 23 291

III.  Zahl der Hochofen . . .
l)avon  im Fcuer . . .

IV. Leistungsfahigkeit derHoch-
ofen in einem Tage . .

„Stahl und Eisen* 
Endgiiltige Ziffer.

ani 1. Sept. 
1910

415
243
t

07 531

am 1. Aug 
1910 

414
2531
t

69 4601

1910, 2. Sept., S. 1653.

A us Fachvereinen.

D e u ts c h e s  M u seum  fur M eis terw erk e  der  
Natur, W issenschaft  und T e ch n ik .

Es ist schon eine liebo Gowohnheit goworden, daB dio 
Stadt Miinchen dio Vorstandsrat- und AusschuBinit- 
gliedcr des „Deutschen Muscums** m it einer schonheits- 
frohen Gastfreundschaft am Vorabcnd der Jahresver- 
sammhing bogriiBt, und so gestaltcte sich auch in dcm 
Juwel des alten Rathaussaales der Willkommabend am  
28. Scptembcr d. J. zu einer von kiinstlcrischem Geist 
und lebensfrohem Humor getragenen Fcstc. Der Wcrde- 
gang der Musik vom klassischen Altertum in Griechcnland 
an bis zur Ycrtonung der Schopenhauerschen „Parcrga 
und Paralipomena** durch dio modernste Musik bildoto 
den Inhalt der Aufftthrungcn, die mit Ernst beginnend 
m it einem geradczu tiberwiiltigenden Humor schlossen, 
ais jeno modernste Tonkunst m it Hilfe von 20 000 Pfcrdc- 
stiirken des Deutschen Muscums dic Ohren der zahl- 
reichen Zuhorerschaft ergotzte und ihr Zwerchfell er- 
schiitterte. P r i n z  L u d w i g  v o n  B a y c r n  war wie immer 
dabei und hielt eine von vaterliindischcm Geistc ge- 
tragene Rede, dic jubelndcn Beifall auslostc. Er prasi- 
dierto auch der .1ahrcsvcrsammlung am 29. Septomber, 
in der Herr v. i l  i 11 e r einen gliinzcnden Jahresbericht 
crstatteto und ausfiihrte, daB das Deutsche Museum 
gegcnwiirtig einen W ert von „erst“ 10/ ,  Millionen Mark 
darstelle. Das mtłsse natiirlich noch ganz anders werden; 
das was jetzt schlecht im Museum sei, mtisse sich besser 
gestaltcn, und das, was gut sei, noch viel besser werden. 
(Stiirmische H citerkeitl) Von der GroBo des Neubaues 
der sich in bester Entwicklung befindet, kann man sich 
eino Vorstellung machcn, wenn man bedenkt, daB er so 
viel clektrisches Licht benotigen wird, wie 100 Miets- 
hiiuser, und so viel Heizung, wie eino Stadt von 20 000 Ein- 
wohnern. D ie Wcrbung neuer Mitgliedcr ist gut gelungen; 
sic muB aber auch noch „bessere** Ergebnisse zeitigen. 
(lle iterkeit!) Die Zuhorcrschaft nahm don geistvollen, 
Bericht v. Millers mit lebhaftem Dank und Beifall auf, 
ebenso dic M itteilung des Miinchener Oberbiirgermeisters 
v. B o r s c h t ,  daB die Stadt Miinchen von 1915 an dem 
Deutschen Museum 9000 t  Dampf und 40 000 Kilowatt- 
stunden elektrischcr Energie unentgcltlich zur Yerfiigung 
S te lle , was einem jiihrlichen W erte von 160 000 .IC ent- 
spreebe. D ie Stiftung eines Dcnkmals fur B o r s i g , 
<len Pionier des deutschen Lokomotivbaus, ubernimmt 
nach den sehr beifiillig aufgenommenen M ittcilungen des 
Herm v. M a f f e i der Yerband deutscher Lokomotiv- 
anstalten. Dr. W alter v o n D y c k  brachto lioch- 
interessante M ittcilungen tiber ncuaufgefundenc Manu- 
skripto von Rcichenbacli und entwickeltc die Pliine, 
die das Deutsche Museum auf literarischem Gebiete 
hat, unter groBer Zustimmung der Yersammlung. Graf 
Z e p p e l i n ,  der am Tage vorher m it dem Prinzen 
Ludwig von Bayern in einem Parseval-Ballon dio Stadt 
Miinchen ttberflogcn hatte, strahlto in alter Frisehe und 
berichtete mit lebhaftem Interesso von den inneren Vor- 
giingen im Yorstande und Ausschusse des Museums. Den 
SchluB der Yersammlung bildete die Uebergabe des von 
Kaiser Wilhelm II. gestifteten Schnittmodells des Linien- 
schiffes „Rheinland**, ein A kt, der cndlosen Beifall aus- 
loste. Am Nachm ittag wurden die Fortschritte des Xeu- 
baus in Augenschein genommen und Fiihrungen durch 
die Samtnlungen veranstaltet, auch dieser Teil der

Jahresversammlung befricdigto allerscits. Aufs neuo be 
kennen allo Teilnehmer den Eindruck, daB cs sich hier un 
ein Kulturwerk ersten Ranges handolt, wio cs kcin 
andere Nation auch nur annahernd aufzuweisen hat 
und das deshalb tatkriiftig nach jeder Richtung hin zi 
fordem, eino Pflicht der deutschen Nation und insbesonder 
ihres tcchnisch-industriellen Bcstandteiles ist. Dio Hoff 
nung, daB dies gcschehen wird, darf und wird nicht ent 
tauseht werden. j ) r, |y , Beumcr.

Iron and S teel Institute.
Die diesjahrigo Herbstversammlung des Instituti 

die in den Tagen vom 26. bis 30. Septomber in B u x t  o n 
Grafschaft Dcrby, stattfand, WTjrdo von iiber 500 ilit 
gliedern und Giistcn besueht, eino Beteiligung, di 
um so mehr erfreulich ist, ais der Bczirk, in dem di 
Yersammlung abgelialten wurde, keine groBe Industri 
zu bieten hat. Immcrhin war Gelcgcnlieit gegeben, nebc 
den landschaftlichcn Schonheiten von Buxton mit den lx 
riihmten Kalksteinfelsen auch einigo HOttenwerke un 
Werkstiitten in der weiteren Umgebung zu bcsichtigci 
wobei namentlich dio Lokomotivwerkstiittcn der Mic 
land Railway Co. in Dcrby, dio Hochofcnanlage dt 
Staveley Iron & Coal Co. in Devonshire, die Broad Oal 
Iron Works von Markham & Co., Ltd. in Chestcrfield un 
die groBen Ix»komotivwerkstiitten der North-Westeri 
Railway Co. in Crewe hervorgehobcn werden milssei 
Den Vorsitz der Versammlung fiihrto der derzeitif 
Prusident des Instituts, der H o r z o g v o n D e v o n 
s h i r e ,  der in seiner Eroffnungsanspraeho mit Wortc 
tiefer Trauer der schweren Vcrluste gedoolite, dio das Ii 
stitu t seit seinem letzten Zusammcnscin durch den To 
ciniger seiner hervorragendstcn Mitgliedcr, der Herrc 
E. P. M a r t  i n , W i 11 i a m W h i t  w e 11 und J a m o  
R i 1 o y  erlitten habe, von denen die beiden erstgenannt( 
schon seit 1869 dcm Instituto ais Mitgliedcr angehort ui: 
friihcr das A m t des Vorsitzenden inno gehabt hiitte: 
wahrend Riley dio Stellung einea stellvertrctenden Vo 
sitzenden bcklcidet hiitte. Sodann wurde J. E. S t e a 
zum stcllvertretenden Vorsitzenden berufen, wahrer 
an seine Stelle F. S a m u o 1 s o n in den Vorstandsau 
schuB eintrat. Dio auf der Tagcsordnung stchenden Vo 
triige wickeltcn sich programmaBig ab; wir beginne 
untenstehend mit der ausziigliclien Wiedergabe derselbci

Am Schlusse der Vcrsammlung te ilts  der Yorsitzenc 
mit, daB fiir die n a c h s t e  H e r b s t v e r s a m m l u n  

des Instituts auf Einladung der italienischcn Ingenieu 
T u  r i n  in Aussicht genommen und gleichzeitig ci 
Ausilug nach R o m  rorgesehen sci. Ein von de 
Herzog von Devonshire auf seiner herrlicli gelegcnc 
Besitzung Chatsworth gegebenes Gartenfest yerlief auBcr 
etimmungsToll.

S. H i l p e r t ,  Berlin, unterwarf in scincm Bcrich 

iiber die Herstellung von magnetischen Eisenoxyden 
aus wasserigen Lósungen

die von F. J. R. C a r u l l a  auf der Herbstvcrsamn 
lung 1909 m itgeteilten Ergebnisse* Ober seine Versuel 
betr. den gleichen Gcgenstand einer Kritik. Der Vo

* Ygl. „ S ta h l  u n d  E ise n "  1909, 13. O k t., S. 1618
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tragendc stellte fest, daB ilie Herstellung von mag- 
netischem Eiscnoxyd, F e , 0 4, aus wasseriger Losung 
nur dadureli moglich ist, daB das aus der Misehung eines 
Ferro- und Fcrrisalzes durch Uberschtissiges Ammoniak 
gefiillte Ferrohydrat sich in der ammoniakalischen Am- 
inoniumsalzlosung erst lost und sich dann m it dem zugleich 
entstandenen Ferrihydrat zu der magnetischen Verbin- 
dung umsetzt. Wenn dio so cntstchcnden Vcrbindungen 
von der Formel F e , O, abweichen, so sind sie ais unbe- 
stimmto Misehungen von mehreren Oxyden anzusprechen. 
Die magnetische Eigenschaft des ktlhstlich hergestellten 
Oxydes, ilie zunachst auffallend ist, da sowohl alleEisensalzo 
ais auch das Ferro- und Ferrioxvd praktisch unmagnetisch 
sind, ist aus dem sauren Charakter zu erlclarcn, den das 
Eisenoxyd in der Vcrbindung F e, 0 4 besitzt, da diese 
ais die Ferroverbindung des Ferrits, F eO .F e, O, aufzu- 
fassen ist. Den Beweis iiicrfur hat der Verfasser dadurch 
erbracht, daB er in dieser Verbindung das Eisenoxydul 
durch Kupfer-, Kobalt-, Kalzium-, liarium- und Kalium- 
oxyd ersetztc und hierbei jedesmal magnetische Verbin- 
dungen crhielt. Reines magnetisclies Eisenoxyd von der 
Formel F e, O, kann durch Oxydieren der Verbindung 
Foj 0 4 gebildet werden, wobei lediglich das enthaltcne 
OxvduI zu Oxyd oxydiert wird; das so hcrgestellte Eisen- 
oxvd ist also ais die Ferriverbindung des Ferrits anzuschen.

J. J. E 1 i n k S c h u u r m a n n (B.ulen, Schweiz) 
sprach iiber

die w irtschaftllche Regulierung von Motoren.

Ausgehend von der Tatsache, daB die groBen Hiitten- 
werke mehr und mehr Drehstrom einfiihren, besprieht 
Redner den bisher damit yerbundenen Nachteil, dic Ge- 
6cliwindigkeit der Drehstrommotoren in nicht wirtschaft- 
licher Weise regeln zu konnen. Diesen Nachteil hat man 
neuerdings auf yersehiedene W eise zu belieben verstanden. 
Schuurmanri erortert dann zunachst in ausfuhrlicher Weise 
das Problem der Geschwindigkeitsregulierung von .Motoren 
unter niihercr Erliluterung der System e S c h e r b i u s , *  
K r a m e r  und D ć r i. Er yerwcist auf die praktische 
Anwendung des System s Scherbius an dem 2000 PS-Mc- 
tor eines Drahtwalzwerks in Differdingen, sowie an 
dem 1800 PS-Drehstrommotor einer StabstraBe der (Je- 
werksehaft Deutscher Kaiser in Bruckhausen. Einige 
weitere Anlagen sind im Bau, ebenso wie das System  
Krimer schon in einigen Walzwerken zur Yerwendung 
gelangt. Fiir kleinere Walzwerksantriebe scheint das 
System Deri sich besonders zu eignen.

Redner faBt sich dahin zusammen, d iB die wirtsehaft- 
liehe Regelung vo i Drehstrommotoren groBer wie kleincr 
leistung. heute durchaus zu erreichen ist, und daB damit 
der friiher teilweise schlechte Wirkungsgrad solcher An
lagen wesentlieh yerbessert werden kann. Dank dieser 
YTerbcsserungen diirfte die Vertcilung elektrischer Energio 
mittels Drehstrom besser ais bisher die wirtschaftliche Aus
nutzung der Gichtgase unserer Hoehofen gewiihrleisten.

C. v o n  S c h w a r z  aus LOttich hatte eine Abhand- 
lung voigelegt tiber

Das Brikettieren der E isenerze.

Der Yerfasscr weist in der Einleitung auf die Be
deutung der Erzbrikettierung hin. Es folgte hicrauf 
eine Beschreibung der Bedingungcn, welche dio Erz- 
briketts zu erfullcn haben, um den gesteigerten Anfor
derungen moderner Hoehofen zu entsprechen. Daran 
schlieBt sich eine kurze Beschreibung der yerschiedenen 
bisher bekannt gewordenen Brikettierunge-Verfahren, 
wobei deren Vor- und Nachteile, Kosten und etwa in 
der Praxis erzielte Ergebnisse in den wichtigeren Fallen 
genaucr erortert sind. SchlieBlich weist der Vortra- 
gende darauf hin, daB zurzeit eine Brikettierungsanlage 
auf einem belgischen Werke in Erriehtung begritfen ist, 
wonach Eisenerzbrikctts mit 2 1/ ,  bis 4%  %  Biwlem itcel, 
welchej 15 shillings die Tonne kostet, herg03tellt werden. 
Die gesamten Erzeugungskosten betragen 1 J/o shillings

* „ S ta h l  u n d  E iscn “  1909, 14. A pril, S- 544/40.

f. d. Tonne Brikotts; eine Anlage, die etwa 5 t Briketts 
in der Stunde liefert, kostet rund 2500 £ .  Betont wird, 
daB auch W alzcnsinter nach die-om Ycrfahren briket- 
tiert werden kann und daB diese Briketts yorteilhaft 
im Siemens-.Martinofcn, an statt im Hoehofen, ais ent- 
kohlendes und gleiehzeitig im Eisengehalt anreiehernder 
Zuschlag yerwendet werden konnen.

Uebor
einige Erm iidungsversuche an M etallen

berichtete J. H. S m i t h. DcrZweokseinertJntersuchungen 
bestand nur zum Teil darin, fiir die imtersuchtcn Mate- 
rialien dio unter yerschiedenen Yerhiiltnissen bei der Dauer- 
beanspruchung bis zum Eintritt des Bruehes erhaltenen 
Lastwecliselzahlen festzustellen. Es soli te yielmehr ein 
cinfaches Verfahren aufgesucht werden, um aus moglichst 
wenigen Yersuchen an nur einem Probestab fiir die ver- 
schiedensten Spaunungsbereiche diejcnigo Spannungs- 
grenze fcstzulegen, die das Materiał bei wechselnder Bc- 
ansprucliung dauernd auszuhalten yermag.

Fiir dio Versuche diente die bereits friiher beschriebcne 
Maschine des Ycrfassers,* bei der der Probestab seine 
Spannung durch dio Massenwirkung zweier einscitig bc- 
lasteter rotierender Scheiben erhalt. D ic Maschine ist 
neuerdings m it einer Einrichtung yersehen, um auf opti- 
sch( m Wege wahrend des Betricbes die Dehnung des Probe- 
stabes zu messen und ein Scliaubild aufzunehmen. Die 
Maschine arbeitete m it 1000 Eastwechseln in der Minutę. 
Yorversuchc mit yerschiedenen Stabformen, bei denen der 
Uebcrgang von dcm dickeren Stabkopf zu dem diinneren 
Stabschaft teils unyermittelt ohne Hohlkehle, teils mit 
gut abgerundeter Hohlkehle erfolgte, zeigten wiederum 
deutlich die groBe Bruchgefahr nicht gut ausgcrundetcr 
Holilkehlen an den Querschnittaiibergangen. Das Materiał 
befand sich fast stets im Anlieferungszustand; nur wenige 
Probestiibo waren yor dem Yersuehe ausgegliiht. Die 
Fcstigkeit dieser Stiibe bei dem Dauerversuch war geringer 
ais die Fcstigkeit der ungegliihten Stiibe. F ast alle Probe- 
stiibc wurden derart belastet, daB dio Belastung entweder 
zwischen Nuli und einer hochsten Zugspannung oder 
zwischen einer hochsten Zugspannung und einer glcieli 
groBen hochsten Druckspannung wechselte. In letzterem  
Falle erfolgte der Bruch fast stets wahrend der Zugbe- 
lastung und nur in yier Fiillen bei der Druckbelastung. 
Der Bruch trat fast stets an der Uebergangsstelle yorn 
zylindrischen Stabschaft zu der zum Stabkopf fiihrcnden 
Hohlkehle ein. D ie Ergebnisse der zahlreichen Yersuehe 
sind in ausfuhrliehen Zahlentafeln und Schaubildern 
wiedergegeben. Sie zeigen, was aueh schon friihere Ver- 
suche ergeben haben, daB ein Materiał, das eine bestimmte 
Belastung und Entlastung etwa 500000 malausgehalten hat, 
irastande ist, diese Belastung bezw. Spannung bei weiterem  
l^astwechsel dauernd ohne Bruchgefahr auszuhalten.

Es wurde einen auBerordentlichen Zcitiufwand er- 
fordern, fiir ein bestimmtes Materiał die Spannungsunter- 
schiede festzustellen, dic es bei we.hselnder Be- und E nt
lastung aushaltcn kann, wenn die Spannungen nicht nur 
zwischen Nuli und einer festgesetzten Hochstspannung, 
sondern zwischen yerschiedenen Zug- und Druckspannungen 
weehscln. Dasselbe Materiał vermag namlich beim Dauer- 
yersuch yerschieden groBe Spannungsunterschiede zwischen 
der hochsten Zug- und hochsten Druckspannung auszu- 
lialtcn. Die GroBe dieser Spannungsunterschiedo ist ab- 
hiingig von der Hohe des Mittelwertcs zwischen den beiden 
Hochstspannungen. S m i t h  hat nach einem Wege ge- 
sucht, um diese Spannungsgrenzen in moglichst einfacher 
Weise fest&ustellen. Es gelang ihm, nachzuweisen, daB 
bei den betreffenden Hochstspannungen, die bei dem 
Dauerycrsuch gerade noch hinreichen, um den Bruch des 
Probestabes lierbei ufiihren, in iihnlicher W eise wie bei 
dem gewóhnlichen ZerreiBversuch, ein FlieBen des Materials 
stattfindet. Dieses FlieBen konnte wahrend des Betriebes 
der Maschine durch den Dehnungsmesser auf optischem

* „Dinglers Polytechnisches Journal" 1907, 16. Febr.,
S. 100.
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Wege beąuem festgestellt werden. D as FI i e Cen findet 
sowohl bei Zugspannungen ais auch bei Druckspannungen 
statt, je nachdem die Zug* oder Druckspannung groBer ist. 
Die zuliissigen llóchstspannungen lassen sich also aus der 
Beobaehtung des FlieBbeginnes wahrend des l)auervcr- 
suehes feststellen und zwar an demselbcn Probestab fiir 
die versehiedensten Spannungsbereiche. Die allgemeino 
Gultigkeit- dieses Gesetzes zeigt S m i t h an zahlreichen 
Zahlentafeln und Sehaubildern. E. Preufi.

(SchluO folg-t.)

B u n d  d eu tsch er  C iv i l - In g en ieu re .
Am 24. und 25. September d. J. tagte in Cassel dio 

zweito Hauptversammlung des Bundes Deutscher Z ijil- 
Ingenioure (B. D. C.-I.), dessen Geschiiftsstelle sich in 
Hannover befindet. Der jungę Verbarid, weleher seit der 
vorjahrigen Versammlung in  Dusseldorf auf die doppelte 
Anzahl der Mitglieder angowachson ist, bezweckt die 
Wahrung der wirtschaftliehen und sozialen Stellung der 
selbstiindigen Ingenieure Deutschlands.

Um schau.

Indukfionsófen .

Bei dem Pittsburgh Mceting der Electrochemical 
Society hat T. R o w 1 a n d s * Gelegenheit genommen, 
auf einige Fortschritte aufmerksam zu ma hen, die beim  
Betriebe des K j e 1 l i  n - Ofens und groBerer R o c h 1 i n g - 
R o d e n h a u se r -O e fe n  erreicht worden sind. In bezug auf 
den Kjcllin-Ofen wird auf einige Neuanlagen hingewiesen 
und dio Verwendbarkeit dieses Ofensystems fiir andero 
metallurgische Zwecke besproehen. Ais Beispiel wird 
angegeben ein Versuch an den Niagara-Fallen m it einem  
GO KW -Ofen, worin Nickel ftinf Tago geschmolzen go- 
halten wurde, und weiter sind dio Ergebnisse der von 
der Grondal-Kjellin Company vorgenommenen Versuche, 
Messing im Induktionsofen zu schmelzen, angefiihrt. 
R  o w 1 a n d s hat die Yolklinger Anlago besichtigt und 
macht genaue Angaben tiber dio Arbcitswcise, Strom- 
aufwand, Zusammensetzung von Metali und Schlacke, 
Verbrauch an Zusclilagen, Kosten, bei der Raffination  
einer Charge ThomasfluBeisen in einem 2 t-Drehstrom- 
ofen von Roehling-Rodenhauser. Dio Veranderungen 
in  der Zusammensetzung des Mctallbades sowohl wic 
der Schlacko in den einzelnen Zeitabschnitten sind in 
zwei Sehaubildern wiedergegeben. Aehnliche Angaben  
bringt er iiber den Betrieb eines 8 t-Roehling-Rodenhauser- 
Ofens, und zwar von einer Charge, bei weleher mit fliissigem  
Thomasmetall u n d  S c h r o t t  gearbeitet wurde. Die 
einzelnen Beobachtungen seien nachstehend wieder
gegeben :

12,15 h Fltissiges Thomasmetall eingegossen 1. Probe 
12,50 „ Zusatz der ersten H alfte kalten

Sehrotts
1.50 ,, Zusatz der anderen Hiilfte kalten

Sehrotts
2.30 „ Alles eingeschmolzen 2. Probo
2.50 „ 95 kg Kalk und 50 kg Walzensintcr

zugegeben
3.00 „ Schlacke fltissig 3. Probo
3.10 ,, 100 kg Kalk zur Yersteifung der

Schlacke aufgcbraeht
3.30 ,, Abziehen der Schlacke, 45 kg Kalk

zur Yerdickung des Schlackenrestes
4.00 „ Abziehen der Schlacke
4.10 ,, Chargicren von 28 kg Kohle und

12 kg Feriosilizium
4,15 ,, 4. Probo
4,20 „ 100 kg Entschweflungssehlacke auf-

gebraeht
4,25 „ 10 kg FluBspat aufgegeben.
4,27 ,, Bad umgeriihrt
4,32 „ 5. Probe
4,35 ,, 25 kg Ferrosilizium iiber die Schlacke 

gebreitet
4,38 ,, Schlacke durchgeruhrt
4,42 „ 4 kg Ferrosilizium und 4 kg Schlacke 

zugegeben
4,45 „ 45 kg Ferromangan eingebracht

6. Probe

4,50 ,, Schlacke durchgeriihit 
4,55 ,, „ ,,
5,00 „
5,15 ,, abgestochen

15 kg Ferrosilizium beim Abstich in 
dic Pfanne gegeben 7. Probe

Die dazugehorigon Stromangnben sind folgende:

Ulir Vol» A ni p. K\V I.eMungs-
faktor

12,15 4000 138 440 0,79
12,30 4300 138 500 0,84
12,45 4300 138 500 0,84

1,00 4300 138 500 0,84
1,15 4200 140 500 0,85
1,30 4400 148 500 0,77
1,45 4020 158 000 0,85
2,00 4550 157 597 0,84
2,15 4500 100 595 0,83
2,30 4400 157 570 0,82
2,45 4500 100 580 0,81
3,00 4500 100 580 0,81
3,15 4500 100 580 0,81
3,30 4100 150 500 0,81
3.45 3900 141 455 0,83
4,00 3050 131 395 0,81
4,15 3570 123 355 0,81
4,30 3180 115 295 0,81
4,45 3180 115 295 0,81
4,53 3870 143 450 0,81
5,00 3870 143 450 0,81
5,05 3050 135 400 0,81
5,15 3050 135 400 0,81

Die 7 Proben des Metalles wahrend der Raffination 
zeigen folgende Zusammensetzung:

Nr. c Mn SI P s

1 0,05 0,32 0,007 0,000 0,008
2 0,03 0,10 0,007 0,005 0,070
3 0,03 0,10 0,009 0,007 0,007
4 0,17 0 .1 1 0,004 0,009 0,057
5 0,20 0,12 0,004 0,011 0,057
0 0,25 0,70 0,179 0,021 0,027
7 0,27 0,05 0,188 0,023 0,021

* „ I r o n  A ge“  1910, 12. M ai, S. 1136.
C h em . E n g .“  1910, J u n ih e f t ,  S . 337.

„M eta li, u n d

Diese Ergebnisse sind in beistehendcm Schaubild 
graphiseh aufgezeichnct und geben ein (ibersichtliches 
Bild vom Yerlaufe der Raffination. Ein iihnliches Schau
bild wurdo von der Schlacke aufgenommen, dio Wieder- 
gabe hat aber nicht viel Zweck, weil die Schlacke dureh 
fortwahrende Zusatze sich stets iindert. Man arbeiteto auf 
ein weiches, phosphor- und schwefelarmes M ateriał 
Wio das Schaubild zeigt, war der Phosphor schon bis 
auf den tiefsten Punkt verschwunden, sobald der kalte 
Schrott eingeschmolzen war.

Ausgegossen wurden 0 t. Der Verbrauch an Zu- 
schliigen war folgonder:
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1 f. d. 
Charpe 

klf

far
1Tonne 

k?

f. d. 
Tonne 

J i
Jt

Kalk (255 +  45) . . . 300 50 4 0,20
Walzensinter . . . . 50 8‘.3 10 0,09
Ferrosilizium (12 - f  25

+  4 + 1 5 )  . . . . 56 9*/, 204 2,46
Ferromangan . . . . 45 ' l / , 180 1.35
Entschweflungsschlacke 104 17 V, 20 0,35
F luC spat...................... 10 IV, 20 0,04
K o h le ........................... 28 4*'3 20 0,09

4,58

Kalkstein—

Wa/zens/nfer- 
Koh/e—  

F/ussspat-

S/ąfefu r eJ/o /Pąffoaf/O/ł
---- SS-460-M5------------- 300Kg
---- jO-----------------------jo «

— 2 8 - -2 8  „  
-7 0  „

fntschHęfifungssch/acAe- 
ferro-Sż/fz/um— -12-254-1556 //

Schaubild 1.

Der Kraftverbrauch belief sich auf 2400 KW st. ftir 
die abgegossene Menge von 6 t ,  fiir eine Tonne also auf 400 
KWst. bei Yerwendung von flttssigem und kaltern Einsatz.

Die Raffinationskosten berechnen sich danach wie 
folgt fur die Tonne:

Z u s e h la g e ...............................................................4,58 .H
Kraft, 400 KW st. zu 2 I>f................................. 8,00 „
Arbeitslohne, 3 Mann, 30 Ji fflr 14!/ 5 t Er

zeugung f. U. S c h ic h t ................................ 2,50 „
O fen fu ttcr .............................................................. 1,20 „

16,50 .«

Nach Ansicht R o w l a n  il s hat man nach dem Abfall 
des Phosphórś dio Entphosphonlhg um 1J/i Stunden zu 
lange wciterbctricben; hierduroh gingen verloren 800 
KW st, Materiał und Lohne. Fflr die Tonne sind dem- 
cntsprcchend 0 ,2 8 Ji fiir Zuschliige, 0,80 Ji Lohne, 2,08 Ji 
fiir Kraft, 1,20 Jl fiir Ferrosilizium, 0,28 J i fiir Futter, 
also 5,24 Ji unnfltz verachwcndet worden, man kann dem- 
nach die wirklichen Raffinationskosten zu 10,50 weniger 
5,24 11,26 M ansetzen.

W eiter findet sich noch eino Kostenberechnung iiber 
den Betrieb eines 16 t-Róchlmg-Rodenhauser-Ofcns zur 
Raffination von Thomasmaterial auf Elektrostahl m it
0,03 bis 0,035 % Phosphor und Schwefel, 0,5 bis 0,8 % 
K ohlenstoff, also M ittelqualitaten, wobei angenommon 
ist, daB alle 80 Minuten abgcgossen und sofort wieder 
chargiert wird. Fur dic Tonne Fertigware stellen sich 
dio Kosten wio folgt:

Einsatz (Thom asm etali)....................................  60,40 .H
Anhcizen, Raffinieren, K i i h l e n ..................  2,14 „

, ... I O fcnarbeit....................................  0,46 ,,
I'0hnC \  Z u ste llu n g ....................................  0,05 „

Z u ste llu n g sm a tcr ia l........................................  0,22 ,,
R e p a r a tu r e n ......................................................  0,76 ,,

04,03 .(4
Diese Summo gilt jedoch nur ohne Yerzinsung, Amor- 
tisation, Lizenz. Dic oben angefuhrten Einzelpostcn 
sind im Original genau berechnet. Zugrundegelegt ist 
dabei ein Stromverbrauch von nur 100 KW st. z u 2 I*f. 
fur dic Tonne Produkt. Den SchluB bildet eine Analysen- 
iibersicht iiber dic Ergebnisso 42 aufeinanderfolgender 
Chargen des 8 t-Ofens. li. Ncumann.

Elektrisches Verschmelzen von Eisenerzen in Hćroult 
( Kalifornien.)

In Shasta County, Kalifornien, besitzt dio Shasta 
Iron Company se it langer Zeit oin Magnctoiscnstcin- 
vorkommen, wolchcs aber unbenutzt liegen blieb, weil 
bei dem Mangel an Kokskohle an eine Eisenerzeugung im 
Hochofen nicht zu denken war. Im Jahre 1906 kam 
}I. N  o b 1 e , der Priisidcnt der Northern California Power 
Company, auf den Gedanken, die tiberschflssige Kraft dazu 
zu verwcnden, das vorhandenc Eisenerz auf clektrischem  
Wege zu verschmelzen. Nach Planen H e r o u l t s  wurde am 
P itt River ein 1500 KW-Drehstromofen gebaut, welcher 
Juli 1907 zu arbeiten begann, nach kurzer Zeit aber wieder 
kaltgestcllt wurde. Hierauf arbcitete D o r s e y  A. L y  o n 
von Januar bis Oktol>er 1908 m it einem 160 KW-Ein- 
phascn-Versuchsofen, mit welchem sich Betricbsperiotlen 
bis zu 42 Tagen erreiclien lieBen. Gestfltzt auf die mit 
diesem Ofen gcmachten Erfahrungen, wurde ein zweiter 
1500 KW-Ofen gebaut und Mai 1909 in Betrieb gesetzt; 
cr hat, mehr oder weniger fortlaufend, bis Juni 1910 ge- 
arbeitet. Ueber diesen Ofen und den Betrieb macht John 
T y s s o w s k i *  einige Mitteilungen; diese geben zwar 
kein klares Bild iiber den Betrieb und dic Leistungen des 
Ofens, sic seien aber trotzdem m itgeteilt, weil bisher tiber- 
haupt so gut wie nichts iiber die Art dieses kalifornisohen 
Ofens bekannt geworden ist.

Der zu rerschmelzende Magneteisenatein enthalt 
69,9 bis 70 ,4%  Eisen, 0,10 bis 9 ,18%  Manganoxydul, 
1,65 bis 2,40 % Kieselsaure, 0,01 % Pliosphor und 0,01 bis
0,02 % Schwefel. Ais Reduktionsmittel dient Holzkohle, 
die auf der Anlage selbst in Retorten hergestellt wird. Der 
vorhandene Kalkstein enthalt 98 % Kalziumkarbonat.

Zum Betriebe des Ofens wird Stroni von 2200 Volt 
Primiirspannung auf 35 bis 75 Volt transformiert; die 
Stromstiirke auf der Sekundiirseite betragt 10 000 bis
21 400 Amp. Der Ofen besitzt, wie die Abbildung 1 
(S, 1730) zeigt, iihnlich wie der sehwedis.che Ofen,** 
ein sehr verbreitertes Gestell, auf welchem ein aus 
Rast und Sehacht bestehender Aufbau sitzt. Der Ofen

* „ T h e E n g in e e i in g a n d  M in ing  J o u r n a t“  1910, 6. A ug.
S. 269.

** „ S ta h l  u n d  12iscn“  1909, 17. N o t . ,  S . 1805.
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wird m it Drchstrom bctriebcn und liat 6 Elektroden, die 
schriig durch das Gewolbe des Gestells in den oigentlichen 
Schmclzraum treten. Anfangs wurden Kohlenelektroden 
von 50 cm Seitenfliiche benutzt, dic jedoch allerlei S to
rungen durch Bruch usw. vcrursaehten und spiiter durch 
Graphitelektroden ersetzt wurden. Dic groBte Schwierig- 
keit bot anfangs die Erhaltung des Gcwólbes Ober dem 
Schmclzrau me.

Das Erz wird jetzt nicht in der Mitte durch einen 
1'richter, sondern seitlich an der Gicht aufgegeben. Ein Teil 
der Gase wird an der Gicht abgezogen und geht durch cincn 
etwas schriig liegenden Erzvorwarmer, aus welehem das 
Erz vorliiufig in Karrcn rutscht, bevor es aufgegeben 
wird. Sehr viel Gewicht wird auf die Gaszirkulation ge
lcgt, die in anderer Weise arbeitet ais bei dcm schwedjsehen

Ofen. Der groBte Teil 
der Gase wird niim- 
lich etwa in halber 
Hohe des Sehachtes 
entnom m en, damit 
diese reicher an Koli- 
lcnoxyd sind. Das 
Gas wird abgekiihlt 
und durch Dliseu 
oberhalb der Elektro
den, unten am Sehach- 
te  wieder eingeblasen. 
Auf diese Weise soli 
die Wiirmezirkulation 
und die reduzierende 
Atmospharc bis hoch 
in den Schacht hin- 
auf aufreeht erhalten 
werden.

Das PS-Jahr soli 
sich nur auf 36 M stel- 
len. Ueber die Leistung 
ist angegeben, daB der 
Kraftyerbrauchfiirdie 
Tonne Roheisen 0,2 
K W -Jahr betragen 
soli (d. i. etwa 1600 
K W -Std.), was wohl 
erst noch genauer zu 
beweisen ware.

Am 21. Juli haben 
auf Einladung N  o b -
1 e s 22 Yertrcter ame- 
rikanischcr Eisen wer- 
ke dio Anlage in He- 
roult besichtigt. * Der 
Ofen war 11 Tage 
schon im Gange; er 
wird alle scchs Stun- 
den abgestoeben; der 

in Gegenwart der Besucher vorgenommene Abstich betrug
5 t. Es war ein Vorrat von 1 5 0 1 Elektro-Roheisen vor- 
handen. Der Ofen soli so gut gehen, daB der Bau 
weiterer 5 Oefen beschlossen ist, zu denen die Trans- 
formatoren bereits bestellt sein sollen.

An anderer Stelle** sind noch einige Analysen von 
diesem kalifornischen Elektro-Roheisen m itgeteilt:

Silizium . . . .
Schwefel . . . .
Phosphor . . . .
J la n g a n ..................
Geb. Kohlenstoff 
Graphit . . . . .
Ges.-Kohlenstoff .

Alłbildimp l. Klektrlscber Hoehofen 
in Hćroult (Kalifornien).

% %
1,02 0,94 0,9S
0,046 0,042 0,049
0,025 0,027 0,030
0,036 0,11 0,08
1,23 1,20 —
1,68 2,06 —
2,91 3,26 4,56

K upfer-N ickel-Stahl.

Auf der Jahresyersammlung 1010 der Ameri 
Society for Tcsting Materials in Atlantic City ber 
tete  G. H. C 1 a m e r iiber den oben genannten ne 
Spezialstahl.

Die Kiscn-Nickel-Legierungen lassen sich in i 
Gruppen einteilen. Bei einem niedrigen Nickclgcl 
bis zu etw a 8 % Nickel ist das Gcfiige perlitisch, i 
m it wachsendcm Nickelgehalt findet nur eine geri 
Zunahme der ZerrciBfestigkeit und eine geringe 
nahmo der Dehnung sta tt. Bei hoherem Nickclgcl 
zwischen etwa 8 bis 25 % ist das Gcfiige marł 
sitiseh, und cin zunchmcnder Nickelgehalt bedingt i 
wesentlieho Zunahme der ZerrciBfestigkeit sowie i 
erhebliche Abnahme der Dehnung und eine damit ' 
bundenc Zunahme der Spródigkeit. Bei hoherem Nic 
gehalt ais 25 % wird das Materiał wieder wcieli und dc 
bar. D ie angegebenen Grenzcn des Nickelgehaltcs i 
jedoch in erheblichem MaBe abhiingig von dem gle 
zeitig yorhandcnen Kohlcnstoffgehalt. Die bisheri 
Versuchsergebnisse iiber Eisen-Kupfer-Niokel-Legierur 
widersprechen cinander erheblich. Dieser Widerspr 
dtlrfte auf den EinfluB des yerscliiedenen Kohlenst 
gchaltes zuriickzufiihren sein. Clamer hat durch Zui 
von 20 bis 50 % Nickel zu einer Eisen-Kupfer-Lcgior 
m it einem Kupfergehalt von 5 bis 2 0 % , die sehr spi 
und rotbrfichig ist, eine Lcgierung erhalten, dic i 
dehnbar ist und sieli leieht walzen, schmieden und 
arbeiten lii Bt.

Yersuche an gcwalzten Staben ergaben folgc 
W erte:

Kupfer NlckcI Kohlęn- 1 Klaslizi- ZcrreiO- D c h n umoff [ Utsgreoze festigkcit

L ..... ___ %____ % | kg)qmm kcMjmm %i
9 ,00 22,00 0,22 40 ,0 71,0 42,

19,50 45,00 0,22 37,9 68,8 35,

B. Neumann.
* „Metali, and Chemical Engineering“ 1910, Sept.,

a 516.
** „The Engineering and Mining Joum al'‘ 1910,6. Aug.,

S. 255.

Derartigc Legierungen mit einem Nickelgehalt 
etwa 25 bis 35 % sind besonders widerstandsfahig gc 
Korrosionen, und bei einem noch hoheren Nickelge 
ist cin Rosten vollkommen ausgeschlossen. Ferner ha 
solche Legierungen einen sehr geringen WiirmeauM 
nungs-Koeffizienten. Mit Riicksieht auf den we-sent 
hoheren Preis des Nickels gegentiber Kupfer kon 
Eisen-Kupfcr-Nickel-Legierungen m it etw a 2 0 %  Ni 
vorteilhaft an Stelle von Eisen-Nickel-Legierungen 
25 bis 35 % Nickel yerwendet werden Die Erzeug 
yon Eiscn-Kupfer-Nickel-Łcgierungen wird noch dadi 
besonders ycrbilligt, daB zum Erschmelzen das Mo 
Metali, eine Kupfer-Nickel-Legierung, die nicht tci 
ais Kupfer ist, yerwendet werden kann. D ie Eiscn-Kuf 
Nickel-Legierungen konnen auch direkt aus den hic 
geeigneten Sudbury-Nickclerzen erblasen werden. Ei 
Kupfer-Nickelblechc konnen mit Vorteil an Stelle 
Kupferbleehen oder verkupferten Eisenbleehen fiir Di 
bedeekungen, Ventilatorcn usw, yerwendet weri 
Audi bei Nickelstahl m it einem Nickelgehalt bis e
6 % kann ein Teil des Nickels mit Yorteil durch 
billigere Kupfer ersetzt werden.

In der Erorterung des Vortrages wies M a t  h e 
darauf hin, daB allgemein die Gegenwart von Kupfei 
Eisen ais schiidlicli angesehen wiirde, daB diese lf 
laufigo Ansicht jedoch durchaus nicht zutreffend 
Er teilte die Prtifungsergebnisse von zwei FluBeisensoi 
yon nahezu gleicher chemischer Zusammensetzung i 
die sich nur durch einen Kupfergehalt von 0 ,1 0 %  b<
0,4S % unterschieden. Bei beiden Eisensorten war 
Elastizitatsgrenze und ZerreiBfestigkeit nahezu gl 
hoch. Das Eisen m it dem hoheren Kupfergehalt 1 
jedoch eine erheblich groBere Dehnung und Querschni 
yerminderung, also eine geringere Spródigkeit, auf.
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Bewertung des Eisengehaltes der Granalien von 
Puddelschlacken.

Boi der Lieferung einer Ladung Puddelschlacken 
war der Eisengchalt der Grjnalien seitens der Iiofernden 
Firma mit 90 % eingegetzt worden. Der Empfanger er- 
liob gegen diese Bewertung Einsprucli mit der BegrUn- 
dung, daB es tlblich sei, tlen Eisengchalt von Puddel- 
scklacken-Granalien nur m it 8 5 %  einzusotzen. Da der 
Ueferungsvertrag keine nahere Bestimmung in der ge- 
daehten Richtung cnthiclt, so wandte sich die liefernde 
Firina wegen einer endgiiltigen Entschcidung andio H o c h-  
o f e n k o m m i s s i o n  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  
Ei s e n h Ot t c n l e u t e ,  wobei sich auch der Empfanger 
der Ware bereit erklarte, die Entscheidung dieser Kom- 
mission ais bindend anzuerkennen.

Der Entscheid der genannten Kommission ist dahin 
ergangen, d a B  im  r h e i n i s c h - w  e s t  f ii 1 i s c h e n 
I n d u s t r i e b e z i r k  d i e  B e w e r t u n g  d e r  
G r a n a l i e n  v o n  P u d d e l s c h l a c k e n  m i t  
90 % E i s e n a i s  a l l g e m e i n  g ii 11 i g a n g e -  
s e h e n  w i r d .

Betriebseinstellungen der Gruben und Hlitten im Oberharz.

In den letzten Wochen besichtigte der preuBische 
Handelsminister Exzellenz S y  d  o w die Oberharzer 
Gruben und H u ttcn , um nach personlicher Augen- 
scheinnahme der Betriebsverhiiltnisse etwaige weitere 
MaBnahmen auf Einschrankung des Oberharzer Berg
baues treffen zu konnen. D as Ergebnis des Besuchs ist, 
wie nunmehr bekannt wird, dio baldige Stillegung der 
SilberhUtten zu A n d r e a s b e r g  und A l  t e  n a  u 
sowio des Eisenwerkes R o t h e h U t t e ,  da die ge
nannten Betriebe ohne Nutzen arbeiten, und auch keino 
Aussicht besteht, diesem Ucbelstande abzuhelfen.

Mit der Betriebseinstellung des im Jahre 1822 gogrttn- 
deten, frtlher konigl. hannoversehen Htittenamtes Rothe- 
hUtto, das u. a. durch dio im Jahre 1827 dort erfolgto 
Erfindung der Form- und Modellplatten sich einen rtthni: 
lichcn Platz in der Gesehiehte der doutschen Eisen
industrie errungen h a t, wird mancher wohmutsvoll 
wiederum ein Sttlck Romantik des Hochofcnbetriebs 
dahinsinken sehen, das dcm Besucher noch heute die 
Zeiten vor Augen ftlhrt, da der Eiscnhiittenmann „an 
der Berge grun umbuschtem FuBc“ seine W erkstatt 
aufschlug und der naho Holzkohlenmcilcr ihm den 
notigen Brennstoff lieferte.

„Am stromenden Borgbach, im rauschcnden Wald, 
D a wuchs unser Handwerk, da wurde cs a lt.“ 
Zurzeit beschiiftigt das Eisenwerk RothehUtte ins

gesamt eine Belegschaft von rund 300 Mann in seinen 
Betrieben; zu ihnen gehoren in erster Linie eino Eison- 
gieBerei, sodann verschiedene Meilerkohlereien und ein 
Holzkohlenhochofcn. Dieser besitzt —  wohl einer der 
letzten seiner Art —  o f f e n o  B r u s t  und erzeugt aus 
dom in der Niilie, bei Elbingerode, geforderten Roteisen- 
stein und Altmaterial in 24 Stunden ungefahr 5 bis 0 t 
Roheisen ftir HartguBzwecke. Zur Winderhitzung dienen  
zwei eiserne, sog. Hosenrohrenapparate.

Einweihung des Neubaus der Hochschule ln Leoben.
Am 22. Oktober d. J i findet in Leoben dio ScliluBstein- 

legung und dio feierliche Eroffnung des Neubauea der k. k. 
Montanistischen Hochschule sta tt, zu der jetzt dio Ein- 
ladungen von Rektor und StadtTerwaltung ergangen sind.

Da cs unmoglich ist, jedem ehemaligen Horer der 
Montanistischen Hochschule bezw. k. k. Montan-Lehr- 
anstalt, k. k. Bergakademie in Leoben eine besondere 
Einladung zur Feier der SchluBsteinlegung und Eroff
nung des Ncubaues der Hochschule zukommen zu lassen, 
so ergeht dieselbe hiermit herzlichst auf diesem Wege.

W irtschaftliche  Rundschau.
Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dussel

dorf. —  Am 27. v. M. fand dio ordentlichc H a u p t -  
v c r s a m m l u n g  des Verbandes statt.

Den vorgcle ten J a h r e s b e r i c h t  tiber das am
1. April d. J. abgelaufene Rechnungsjahr geben wir unter 
Auslassung desjenigen Ziffernmaterials, das wir schon im  
Laufe des Jahres gebracht haben, wio folgt wieder:

„Das am 31. Marz abgelaufene sechsto Geschiifts- 
jahr des Stahlworks-Vorbandes braehte der Eisenindustrie 
zwar eine allmiihlich sich entwiekelnde Besserung gegen
iiber dem wirtsehaftlichen Tiefstand des Yorjahres, je
doch noch nicht den erhofften allgemeinen und kraftigeren 
Aufsehwung. Immer wieder machten sich un iinstigo 
EinflOsse geltend, die ohne den RUckhalt, welehjn die 
l-isenindustrio in ihrem ZusammenschluB fiir ihre Ver- 
kaufstiitigkeit und wirtsehaftlicho Lago fand, den Markt 
zweifellos aufs neue erschuttert und wieder in die De- 
pression zurUckgeworfen h'itten.“

„Im ersten Yiertel des Berichtsjahrcs hatte derdeut- 
sehe Eisenmarkt noch allgemein zu sehr unter dem wirt- 
sohaftlichen Druck des Vorjahres zu leiden, ais daB die 
gewohnto FrUhjahrsbelebung hiitto eintreten konnen. 
Zudein lieBen die sich bedrohlich zuspitzenden Streit- 
fragen auf dem Bałkan, sowio die inncrpolitischcn Kiimpfe 
um die Regelung der Reichsfinanzen, dio neue Lasten fflr 
dic Industrie und damit eine weitere Schwiichung ihrer 
W ettbewerbsfiihigkeit auf dem Weltmarkt sshlieBlich mit 
sich brachten, das Vertrauen auf eine dauernde Aufwiirts- 
bewegung des Marktes nicht aufkommen. Die Abnchmer 
und Verbraucher waren deshalb in der Deckung des Bedarfes 
'orsichtig und abwartend, obgleich der giinstige Geldstand 
die Unteinehmungslust anzuregen geeignet war."

„Am intemationalcn Markte war die Stimmung 
etwas zuversichtlicher, besonders in den Yereinigten 
Staaten, wo die Eisenbahnen m it dem lange zurttckge-

haltenen Bedarf allm ihlich hervortraten. Die gesamte 
Entwicklung gewann drtiben ein freundlicheres Gesicht, 
und in dem MaBe, wie sich der Steel-Trust von dem Welt- 
rnarkte zurUckzog, ergab sich eine crhohte Absatzmog- 
lich ie it der Verbandserzeugnisse nach dem Auslandc, 
nainentlich auch in Eisenbahnmaterial. “

„Erst gogon M itte 1903 trat auch in Deutschland eine 
loichto Belcbung dos Goschaftes ein, nachdem die Sorge 
vor kricgcrischen Yerwicklungen unter den europaischen 
Kulturstaaten beseitigt war un t anderseits die be- 
griiadeto Aussicht auf giinstige Ernten in Deutschland  
selbst wio in d n meisten Aokerbau treibenden Landem  
ein Steig-“n der Kaufkraft der Landwirtschaft im In- und 
Ausland ankUndigte. Auch die B autiitigkeit begann im 
Inlande lebhafter zu werden und mac .to im zweiten  
Halbjahre 1909 weitere Fortschritte, so daB sowohl der 
Auftr gsbestand des Verbandes wio der m onatliche Ver- 
sand hohero Ziffern aufwies ais im Vorjahre. Im August 
konnte m it einem durchschnittlichen M onatsversand von 
400 000 t  bis Endo des Jahres gcrcchnet werden, der auch 
tatsachlich nicht nur erreicht, sondern noch Oberscliritten 
wurde.11

„Eine weitere Anregung erhielt der Inlandsmarkt 
auch durch di? Verlangerung der Stabeisen-Veroinigung 
und die gleichzeitigo Erhohung der Stabeisenpreise, sowio 
durch die nicht unbegrtindete Aussicht auf das Zustande- 
kommen weiterer Konventionen i i der deutschen Eisen
industrie, wie sio fUr die Drahtverfeincrung, Drahtstifte 
und Bleche m it allem Nachdruck angestrebt wurden. 
Die Stabeisen-Konvention hat fUr den Markt in Stabeisen 
seither giinstige Erfolge gezeitigt und gib t hoffentlich dio 
Grundlage fiir einen festeren ZusammenschluB der Stab- 
eisenwerke, an dem auch im abgelaufenen Gesch iftsjahre 
weiter eifri<i gearbeitet wurde, bis jetzt allerdings noch 
nicht m it dem gewiinsehten Erfolge."
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„Auf dem W eltmarkte hat die Entwicklung des 
Eisengeschaftcs im Laufo des letzten Jahres weitere 
Fortschritte gemacht. D ie sehr giinstigo Lago der Eiscn- 
industrie in den Vercinigten Staaten, die sich besonders 
in den stetig wachsenden Ueberschiissen und Auftrags- 
bestanden des Stahltrustes und der machtig steigenden 
Roheiscnerzeugung —  sie erreichte im Dezember dio Re- 
kordziffer von 2 <>80 000 t  —  deutlich ausdriickten, dio 
Erhohung der Halbzeugprciso in Belgien, sowie dio Her- 
absetzung des englischen Bankdiskontcs bildeten Mo- 
m ente fiir eine weitere giinstigo Beurteilung der Markt- 
hge. Dann kam allerdings Endc Septembcr die Erhohung 
des Reichsbankdiskontes von 3% &uf 4 % und im Oktober 
auf 5 %  dazwischen."

„Auch im ersten Viertcl 1910 war das Geschaft bc- 
friedigend, zumal unter dem gtinstigen EinfluB der Herab- 
setzung des Bankdiskontes auf 4 l/ 2 und 4 % dio Bau- 
tatigkeit recht rege einsetzte. Dio Verbandswerke waren 
daher in Halbzeug und Formeisen besser beschiiftigt, nur 
Eisenbahnmaterial lieB nach wic yor infolge der weiter 
reduzierten Bcstellungen samtlichcr deutsehen Staats- 
bahnen viel zu wOnschcn iibrig. Auch am internationalen 
Eisenmarkte war die Geschaftslage zu Beginn des Jahres 
gut und die Nachfrago hielt an, so daB dio Ausfuhrtatigkeit 
des Verbandes recht Icbhaft war. Angesichts des starken 
Riickganges der Auf trage f(ir die deutsehen Eisen bahnen 
ist es doppelt erfreulich, daB es dem Verbande dank seiner 
intensiven Pflege des Ausfuhrgeschiiftes gelang, wenigstens 
teilweise d n inliindischen Ausfall durch eino st&rkere Aus
fuhr auszugleichen.“

„Am Ende des Geschiiftsjahres versteiftc sich der 
Geldstand sowohl in Deutschland ais auch in GroB- 
britannien, wo er M itte Marz eine Erhohung des Diskontes 
um 1 % brachte, und leider crfuhr dic Bautatigkeit in 
Deutschland dureh dio Bauarbeiteraussperrung einen 
empfindliehen Ruckschlag, so daB die zu Beginn des Jahres 
vorhandenen Aussichten auf cin lebhaftes Formeisen- 
geschaft schwanden,“

„Weniigleiim also manchc Hoffnungen in dem ver- 
gangenen Geschaftsjahre getiiuscht wurden, so weist doch 
der Vcrsand in den einzelnen Monaten mit wenigen Aus- 
nahmen erfreulichc Fortschritte auf. Die bessere Ge- 
staltung des deutsehen Eisenmarktes kennzeichnet sich 
auch deutlich in der Steigerung des Eisenverbrauches von
112,45 a. d. Kopf in 1908/09 auf 128,27 kg in 1909/10, 
sowie in den gegeniiber dem vergangenen Geschaftsjahre 
erhcblich hoheren Verkchrseinnahmen der Eisenbahncn, 
die ftir dio prcuBisch-hessische Eisenbahngemeinschaft 
allein ein Mehr von 119,4 Millionen Mark ergaben, wovon 
70,2 Millionen Mark auf den Giiterverkchr entfallcn/* 

„ ln  Anbetracht der gtinstigen Ergebnisse der preu- 
Bisch-hessischen Staatseiscnbahnen fiir das Etatsjahr 
1909/10, das einen RemiiberschuB von 183,2 Millionen 
Mark brachte gegentiber einem Yoranschlag yon 83,6 
Millionen Mark, und in Hinsicht auf die eingetreteno 
Herabminderung des Betriebskoeffizienten darf der Er- 
wartung Ausdruck gegeben werden, daB die F n g e  der 
ErmaBigung der Gutertarife in entgegenkommender Weise 
behandclt und vor allem die von der prcuBischen Staats- 
eisenbahnverwaltung ais gerechtfertigt anerkannte Her- 
absetzung der Abfertigungsgebuhren recht bald verwirk- 
licht wird. ln  der Vcrringerung ihrer an und fiir sich schon 
dem Auslande gegeniiber sehr hohen Eisenbahn-Fracht- 
kosten wiirde dii' deutsche Eisenindustrie ftir dio erhohten 
Lasten und Steuem  ein Aequivalent erhalten, das sie nótig  
hat, um auf dem Weltmarkte dio bisher errungene Po- 
sition bchaupten zu konnen.“

„Trotz der auf dem W eltmarkte eingetretenen Er
hohung des Preisniveaus glaubte der Ycrbaml nach dem  
Grundsatze t i ner pfleglichen Behandlung der aus der 
pepression emporstrebenden Konjunktur, besonders aber 
auch in Riicksicht auf seine heimischen Abnehmer die 
Inlandpreise fiir Halbzeug und Formeisen wahrend des 
ganzen Geschaftsjahres beibehalten zu sollen. Da der 
Verband durch die im Yorjahre crfołgte Herabsetzung der

Preise fiir Halbzeug und Formeisen wahrend des ganzen 
Geschaftsjahres m it diesen niedrigeron Preisen zu rechnen 
hatte, so blieb das geldliche Ergebnis trotz des hoheren 
Absatzes hinter dcm vorjahrigen zuriick.“

„Der Gcsamtvcrsand an Produkten A stellte sich 
215 215 t  hoher ais im Vorjahre; an Halbzeug wurden 
155 125 t mehr versandt, an Formeisen 286 382 t  mehr, 
wahrend Eisenbahnmaterial einen weiteren Riickgang 
gegentiber dem Yorjahre, und zwar um 226 292 t, auf- 
w eist.“

„Ueber di? Geschaftslage in den einzelnen Erzeug
nissen ist folgendes zu erwiihnen:

H a l b z e u g  —  I n l a n d .  Der Abruf von Halb- 
zeug war zu Beginn des Geschaftsjahres zufriedcnstellend 
und vollzog sich im Rahmen der fiir das zweite Viertcl- 
jalir abgeschlo*'Senen Mengen, wenn auch von den Vcr- 
brauchern aus den eingangs erwahnten Grtindcn die Ab- 
schluBmcngen teilweise recht vorsichtig bemessen waren. 
Von der M itte des Jahres an zeigte sich eino bessere 
Stiminung, der Abruf wurdo stiirker und die gekauften 
Mengen gingen bei vielen Verbrauchcrn iiber die BczOge 
der vorhergehenden Quartale hinaus. Nach der im Ok
tober crfolgten Freigabe des Verkaufs fiir das erste Viertel- 
jahr 1910 hatte sich bis Jahrescnde der groBto Teil der 
Abnehmer fiir diesen Zeitraum eingcdcekt und trat im 
Januar teilweise noch m it Zusatzmengen hcrvor. Auch 
wahrend tles letzten Viertcls des Geschaftsjahres war tler 
Abruf gut und die Absatzmcngcn waren hoher ais in den 
yorhergehenden Quartalen, so daB der Gesamtversand 
nach dem lnlande dio erfreuliche Zunahme von rund 
135 000 t  gegeniiber dem Geschaftsjahre 1908/09 auf weist. 
Die Entwicklung des Inlandabsatzes wahrend der letzten
acht Jahre zeigt folgende Aufstellung: Rohst.M*

ęcwlcht
i

Vom 1. April 1902 bis 31. iKirz 1903 . . . . S50 442
„ 1. „ 1903 „  31. „ 1904 . . . . 1012 012
>. 1. „ 1904 „ 31. „ 1905 . . . . 1 180 924
„ I. „ 1905 „ 31. 1906 . . . . 1 449 801
„ 1. „ 1900 „ 31. „ 1907 . . . . 1 464 449
„ I- „ 1907 „ 31. „ 1908 . . . . 1 187 585

1- „ 1908 „ 31. „ 1909 . . . . 903 597
„ 1. „ 1909 „ 31. „ 1910 . . . . 1 038 170

Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB in den letzten Jahren 
mehrere der groBten Abnehmer durch Verschmelzung mit 
anderen Gesellschaften bezw. durch den Bau eigener 
Stahlwerke ais Halbzeugkaufer in Wegfall gckommen sind.
—  In Anbetracht der allgemeinen Preisaufbesserung im 
lnlande sowohl wie im Auslande wurde Ende Januar bei 
der Freigabe des Verkaufs fiir das erste Quartal des neuen 
Geschaftsjahres der Inlandgrundpreis um 5 JC f. d. t  cr- 
hoht.

H a l b z e u g  —  A u s l a n d .  DerAuslandsm arktlag  
im 1. Yierteljahr weiter ruhig, wurde jedoch spaterhin 
lebhafter und zeigte bei steigenden Preisen mehr Festig
keit, besonders da der amerikanische W ettbewerb im Laufe 
des Jahres fast ganz wegfiel. Auch im letzten Quartale 
des Geschaftsjahres lag der Markt durchweg fest und so
wohl in Belgien wie in GroBbritannien waren Fortschritte 
in den Preisen festzustellen.

Der G e s a m t  v e r s a n d v  o n H a l b z e u g  vom
1. April 1909 bis 31. Marz 1910 betrug 1 572 977 t (Roh- 
stahlgewicht), ubertraf also den des Geschaftsjahres 
1908/09 (1 417 852 t) um 155 125 t. Yon dem Gcsamtver- 
sande entfallcn auf das Inland 66,00 % , auf das Ausland
34,00 % gegeniiber 63,73 % bezw. 36,27 %  im Yorjahre.

E i s e n b a h n m a t e r i a l  —  I n l a n d .  In schwc- 
rem Eisenbahnober bau materiał lieB der Inlandsbedarf 
entsprechend der von seiten der deutsehen Staatsbahn- 
verwaltungen beobachteten Zuriickhaltung und Spar- 
samkeit in der Aufstellung der E tats zu wiinschen iibrig. 
Die fiir das abgclaufene Etatsjahr aufgegebcnen Mengen 
samtlichcr deutsehen Staatsbahnen blieben hinter den 
bereits im Yorjahre stark ermaBigten Mengen sehr erheb- 
lich zurtlek, zum Teil bis iiber 50 %. Das Zuriickbleibcn
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des Gesamtversandes an Oberbaumateriał —  der Inland- 
versand war Uber 270 000 t  niedriger alg im Jahre 1908/09
— ist in erster Linie auf diese Minderbestellungen der 
deutschen Staatsbahncn zuriickzufiihren. Auch der Bc- 
darf ftir das Etatsjahr 1911 stellt sich durchweg niedriger 
ais im Vorjahre, so daB auch das laufende Geschaftsjahr 
wieder groBe Ausfalle in den Bestellungen der deutschen 
Staatsbahncn bringen wird, wenn nicht, was nicht wahr- 
scheinlich ist, noch erheblicher Nachtragsbedarf heraus- 
koramt. Mit den preuBischen Staatsbahncn wurde im 
November 1909 fflr dic Etatsjahre 1911 und 1912 ein neuer 
Yortrag tiber die Lieferung von Schienen, Schwellen und 
Kleineisenzeug auf der Prcisgrundlage von 116 JC f. d. t  
Schienen und 107 JC f. d. t  Schwellen abgcschlosscn. Eben
so wurden mit den ilbrigen deutschen Staatsbahnver- 
waltungen dic bcstchenden Licferungsvertrago bis 1912 
verliingert. —  Das Gruben- und Fcldbahnschicnen-Ge- 
schaft war am Anfange des Geschaftsjahres etwas Stiller, 
gcstaltete sich jedoch von Juni an lebhafter. Der Abruf 
war andauernd gut, so daB dic in Frage kommenden Werko 
bis zum Ende des Geschaftsjahres voll besetzt waren. Im 
ersten Quartale 1910 wurden die Jahrcsabschliissc m it den 
rheinisch-westfalischcn und den oberschlesischen Gruben 
groBtenteils getiitigt. —  Der Absatz in Rillenschienen war 
wahrend der ersten H alfto der Berichtszeit befriedigend; 
mit einer Anzahl von Stiidten und Krcisen wurden groBcro 
Abschltissc getiitigt. Gegen Jahrescnde wurde der Markt 
etwas matter, besonders soweit prompte Liefcrungen in 
Pragę kamen; im neuen Jahre trat jedoch wieder lebhaftere 
Nachfrage ein, und dic Abschliisse ergaben einen umfang- 
rcichcn Arbeitseingang.

E i s e n b a h n  m a t e r i a  I —  A u s l a n d .  Das 
Auslandsgeschiift in schwcrem Obcrbaumatcrial lag im  
Gegensatz zum Inlande recht befriedigend, und dio zu- 
versichtliche Haltung der Auslandsmarkte hielt sich 
wahrend des ganzen Geschaftsjahres aufrecht. Bei an- 
zichenden Preisen wurden umfangreiche Auftragc auf 
Schienen und Schwellen abgcschlosscn, die sich zum Teil 
auf mehrere Jahre crstrecken; u. a. kamen auch ftir die 
deutschen Kolonien weitere Bedarfsmengen hercin. —  
In Gruben- und Feldbahnschiencn yollzog sich der Auf- 
tragseingang vom Auslande am Anfange der Berichtszeit 
ruhiger, auch wurde der Markt durch den auslandischen 
Wettbewerb um stritten, der sich besonders in der Preis- 
bildung storend bemerkbar machtc. Im weiteren Verlauf 
des Jahres wurde der Abruf reger, und namentlieh in der 
zweiten Halfte war dic Aufnahmefahigkeit des Auslandes 
recht gut. Der Eingang von Spezifikationen erfolgte flott 
und rcichlich, und dic Preise erfuhren Aufbesserungcn. —  
Das Auslandsgeschaft in Rillenschienen verlief nahezu 
bis Jahrescnde ziemlich ruhig und wurde namentlieh in den 
Preisen durch den fremden Wettbewerb sehr beeintrachtigt. 
Erst gegen Jahrcsende mach te  sich auch hier eine ent- 
schiedene Bcsserung bemerkbar; die Nachfrage vermehrte 
sich, und besonders im neuen Jahre trat das Ausland mit 
groBen Rillcnschienen-Anfragen hervor, bei denen auch 
bessere Preise erzielt werden konnten.

Der V e  r s a n d v o n E i s e n b a h n m a t e r i a 1 
im sechstcn Geschaftsjahre stellte sich auf 1 753 933 t 
(Rohstahlgewicht) gegen 1 980 225 t im Vorjahre, d. i. 
226 292 t  weniger ais 1908/09. Nach dem Inlande wurden 
von dera Gesamtversandc 65,53 % , nach dem Auslande
34,47 % abgesetzt gegeniiber 71,75 % bezw. 28,25 % i. V.

F o r m e i s e n  —  I n l a n d .  In Formeisen ging 
die Entwicklung des Friihjahrsgcschaftes infolge der un- 
giinstigen W itterung und im Hinblick auf die allgemein 
unsichere Marktlage langsam voran, und cs bestand 
bei den Abnehmem nur wenig Ncigung, groBere Posten  
auf Lager zu nehmen. Nach der Ende Juni erfolgt en 
Aufnahme des Vcrkaufes fiir das 3. Kalendercjuartal 
"ar eine leichte Bcsserung festzustellen, besonders in 
Stiddcutschland, die bis zum September anhielt und eine 
Steigerung des Absatzes gegeniiber dem Vorjahre brachte. 
Der Yerkauf fiir das letzte Jahres viertel yollzog sich 
ini September etwas ruhiger, wohl in der unbegriindeten

Erwartung, daB dio im Vorjahre gegebene Winterlager- 
yergiitung abermals gewahrt werden wiirde. Im  Oktober 
hob sich die Nachfrage wieder, der Eingang von Spezifi
kationen war befriedigend und der yorliegendo Auftrags- 
bestand erhcblich hoher ais in der entsprechcnden Zeit 
des Vorjahres. Die im Oktober eroffnete Verkaufstatig- 
kcit fiir das erste Yiertel 1910 verlief stiller und erfolgte 
vielfach nur in Teilquantitiiten, wobei die Erhohung 
des Diskontcs nachtcilig auf die Kauflust eingewirkt 
haben mag. Dagegen hob sich das Friihjahrsgeschiift 
im Laufe des ersten Yierteljahrs 1910 ersichtlich, da 
die Bautatigkeit recht befriedigend einsetzt e. Ob wohl 
dio Marktlage hier eine Erhohung der Preise gerecht- 
fertigt hiittc, so wurde dayon doch im Interesse der For- 
derung der Verwcndung von Formeisen zu Bauzwccken 
abgeschen und der Verkauf fiir das 2. Jahresviertel Endo 
Februar zu den bisherigen Preisen freigegeben. Diese 
MaBnahme envics sich auch insofern ais angebracht, 
ais das Formcisengcschaft, das in den ersten Monaten 
des Jahres recht vcrheiBungsvoll eingesetzt hatte, durch 
dic Aussperrung der Bauarbciter zu einem fiihlbaren 
Stillstand kam. Im ganzen war der Inlandsabsatz des 
Geschiiftsjahrcs gilnstiger ais im Yorjahre, den er um 
rund 205 000 t  iiberholtc.

F o r m e i s e n  —  A u s l a n d .  Im Auslande lagen 
die Verhaltnissc wahrend der ersten Monate des Berichts- 
jahres ahnlich wie im Inlande ruhig, hauptsachlich wohl 
im Hinblick auf die unsichere politische Lage. In GroB* 
britannien machte sich infolge des langen Danicder- 
licgens des dortigen Ceschiifts in Fertigfabrikaten nicht 
nur der heimische Wettbewerb bemerkbar, sondern 
die britischcn Werke traten auch auf dem W elt markt 
in starkerem Ma Be in Konkurrenz. In einigen Landem  
war jedoch das Friihjahrsgcschaft besser ais im  Vorjahre. 
Im Laufe des zweiten Halbjahrs 1909 belebte sich der 
Formeisenmarkt, und der Tragerabsatz erfuhr eine Besse- 
rung, dio bis September anhielt. Von einer ganzen Reihe 
europaischer und auBereuropaischer IJinder konnte ein 
erfreulicher Fortschritt des Tragerhandels fcstgestellt 
werden, und auch in GroBbritannien hob sich die I-age 
der Schiffbauwerkstatten und Konstruktionsanlagen, 
so daB auch dorthin eine Erhohung des Formeisenabsatzes 
cintrat. Von Oktober an wurde das Geschiift entsprechend 
der yorgcriickten Jahreszeit stiller, doch war der E in
gang von Spezifikationen regelmaBig und besser aLs im 
Vorjahre. Im neuen Jahre herrschte anfangs noch wio 
alljahrlich im Winter Ruhe, auBerdem litt das Geschaft 
in den nordischen Landern noch unter den gedriickten 
Geschaftsverhaltnissen infolge Geldmangels. Dagegen 
erhielt im weiteren Yerlauf des Yierteljahrs der Auslands- 
markt bei anziehenden Preisen groBere Fcstigkeit, be
sonders in GroBbritannien, Holland, der Schweiz und 
den Donaulandern, wo die Yerhaltnisse recht giinstig  
lagen. Der Auslandsabsatz fiir Formeisen war im Berichts
jahre 80 000 t  groBer ais im  Yorjahre.

In F o r m ’e i s e n  wurden vom 1. April 1909 bis 
31. Marz 1910 y e r s a n d t :  1 690 303 t  (Rohstahl- 
gcwicht), d. i. 286 382 t mehr ais im yorhergehenden 
Geschaftsjahre (1 403 921 t). Auf das Inland entfallen  
76,54 %, auf das Ausland 23,46 % gegen 77,53 %  bezw.
22,47 %  im Geschaftsjahre 1908/09.“

Ueber den m o n a t l i c h c n  Y e r s a n d  i n  
P r o d u k t e  n A sowohl einzeln wie zusammen haben 
wir an dieser Stelle regelmaBig berichtet;* nachzutragen 
bleibt noch, daB sich der a r b e i t s t a g l i c h e  Y e r 
s a n d  wie auf Seito 1734 angegeben gcstaltete.

Die oben schon genannten Yersandmengen des Ge
schaftsjahres verhalten sich zu den B e t e i l i g u n g s -  
z i f f e r n  derart, daB der Yersand von Halbzeug die 
Betciligungsziffer um 202 585 t  oder 14 ,78%  iibertrifft, 
wahrend der Yersand von Eisenbahnmaterial um 657 695 t  
oder 27,27 % und der Yersand von Formeisen um 710 843 t

* Ygl. in sbesondere  d ie  A u fs te łlu n g  in  „ S ta h l  u nd
E ise n “  1910, 18- M ai, S. 851.
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ArbeititUglicher VcrMand

Im Monat 1909/10

t

1908/09

t

Mehr- birzw. 
MlnderYcrsand 

In Produkten A 
gegen 1908/09 

<

1909 April . . . .  
„ Mai  . . . .  
„ Juni . . . .  
„ Juli . . . .- 
„ August . . . 
„ Scptember . 
„ O ktober. . . 
„ Noyembcr . . 
„  Dezembcr . .

1910 Januar . . . 
„ F ebruar. . . 
„ Marz . . . .

15 195
15 738
16 101
14 738 
16 116 
16 881 
16 188 
16 265
15 763
15 133
16 535 
24 164

15 498
16 594 
15 134
14 396
15 429 
15 561
15 357 
14 232 
14 339
16 367 
16 568 
19 287

—  303
—  856 
+  967 
+  342 
+  687 
+  1 320 
+  831 
+  2 033 
+  1424
—  1 234

33
+  4 877

Im ganzen Geschiifts- 
jalir durchschnitt- 
l i c h ...................... 16 568 15 731 +  837

oder 29,61 %  hinter der Bcteiligungsziffer zurtickbleibt. 
Der Gesamtversand in Produkten A bleibt som it hinter 
der Bcteiligungsziffer um 1 165 959 t  oder 18,89 % zurtick.

Ueber die a u g c n b l i e k l i c h o  G e s c h i i f t s -  
l a g e  wurdo in der Hauptversammlung noch berichtet:

Das InlandsgescHaft in H a 1 b z e u g  verlief zu- 
friedenstellend, und der Abruf erfolgte wie seither in nor- 
maiem Umfange. Bemerkenswcrte Veranderungen sind 
seit dem Juli-Berichto nicht eingctreten. —  Im A slando 
gestaltete sich der Markt bei anziehcnden Preisen Icbhafter, 
und es zeigto sich gegen frtiher gesteigerto ICauflust, trotz  
der weniger gtinstigen Nachrichten aus Amcrika und der 
Arbciterschwierigkeiten in GroBbritannien. —  Inschw  rem 
E i s e n b a h n o b o r b a  u m a t e r i a ł  bawegte sich der 
immer noch unerwtinscht niedrige Absatz cntsprechend 
den geringeren Bestellungen der deutschen Staatsbahnen. 
Der Um stand, daB der Bedarf einiger deutscher Staats- 
bahnyerwaltungcn fiir daa Etatjahr 1911 sich gegcntiber 
dem laufenden Jahro teils nicht weiter erniedrigte, teils 
etwas erhoht hat, wenn er auch bei weitem nicht die 
Mengen friiher. r Jahro crrcichte, gibt der Hoffnung Raum, 
daB der Tiefstand in den Bestellungen der deutschen Bahncn 
iiberschritten ist und wohl im naehsten Jahre wieder eine 
Yertnehrung des Bcdarfes eintreten wird. —  Der Aus- 
landsm irkt in schwerem Eiscnbahnmaterial lag nach 
wie vor gut und brachte dcm Yerbandc weitere groBere 
Auftriige herein. Die erhebliche Steigerung des Auftrags- 
bestandos gegeniiber dem Yorjahro ist in der Hauptsacho 
auf dio Hereinnahme gróBerer Ausfuhrmengeti zurlickzu- 
fiihren. —  Das seither gute Gcschiift in Rillenschicnen be- 
ginnt, wie alljahrli h, in der yorgeschrittenen Jahreszeit 
etwas ruhiger zu werden. Vom Auslandę war der Abruf 
befriedigend, jedoch wird der Markt von dem fremden 
Wettbewerb umstritten. In Grubcnschie .en war der 
Auftrags- und Spczifikationseingang liinreichend; be
sonders hat der Absatz nach dem Auslatido von seiner seit- 
herigen Lebliaftigkeit noch nichts eingebOBt, nur drtlckt 
nach wie vor der belgische Wettbewerb auf die Preise. —  
In  F  o r m o i s e n war das Inlandsgeschiift im groBen und 
ganzen befriedigend, und der Auftragsbcstan l erfuhr seit 
dem Juli-Bcrichte eine Zunahme von rund 90 000 t (Roli- 
stahlgewicht). Einem erhohten Umfango der ISautiitigkeit 
stand je loch die ungunstige Sommerwitterung im Wege. —  
D as Auslandsgcsch&łt, das seither zufriedensteUend ver- 
lief, begi-,nt m it der Torrflekenden Jahreszeit ebenfalls 
in ruhigero Bahnen einzulenken. Im ganzen war dio Ge- 
samtlage des Ausiandsmarktes wahrend des Sommers 
mit Ausnahme einzelner I>andcr zufriedensteUend und der 
Ausfuhrabsatz in der 1. H alfte d. J. um rund S0 000 t 
(Rohstahlgewicht) besser ais im Yorjahre.

Vom Roheisenmarkte. —  D e u t s c h l a n d .  Der 
r h e i n i s c h - w e s t f i i l i s c h e  Rohcisenmarkt ist nach wie

vor fest; der Abruf und der Versand sind sehr stark. Der 
Verkauf von Hiimatit und GieBereiroheisen fiir das niichste 
Jalir ist vom Roheisenverbande nunmehr aufgenommen 
worden. Fur Luxemburger GicBereicisen ist eino Vcr- 
stiindigung dahin erzielt, daB Luxemburger GieBercieLseit 
allgemein nicht unter 52 M ab Luxemburg abzOglich 
1*4%  Skonto verkauft wird. D ie Preiso stellen sich
zurzeit wie folgt: f. <i. t

•.fi
GleBereirohcincn Kr. 1 ab  H i i t t e ....................................... 66

„ I II  „ * .............................  M
H iimatit . . . .  ab H i i t t e ...............................................  70
Iiessem erroheisen „ „ .............................................  *0
SlcgeriUnder Qualltlits-Puddeleltłen ab Siegen . . . 57—60
StahleiMen, weiBed, mit n icht Uber 0,1 % Phosphor, ab

S ie g e n ....................................................................................68—60
Thom aseisen mit m indestens 1,5 % M angan frel Yer-

b rau ch ss te ile .........................................................................61—62
dasselbe ohne M an g an ..................................................... 60

Spiegeleisen, 10—1 2 % ..........................................................63—65
Engl. GieBereiroheisen Nr. I I I  frel Ruhrort . . . . 7 0 - 7L
Luxem burger Puddeleiaen, ab L u x e m b u rg ..................... 50—52

„ GieBereiei*en Nr. III, ab Luxcm burg . 52
E n g la n d . Aus Middlesbrough wird uns unterm l.d .M . 

wie folgt berichtet: Dio Roheiscnprcise waren in dieser 
Wocho nur ganz geringen Schwankungen unterworfen 
und erreichten ihren niedrigsten Stand am Donnerstag, 
hoben sich aber gestem  wieder, trotzdem der Bankdiskont 
auf 4 % erhoht wurde. D ic Spcrre bei den Schiffswerften 
dauert noch immer an, doch hofft man, daB dio Streit- 
frage in 8 bis 10 Tagen erledigt wird. Dio heutigen Preiso 
sind: fiir Roheisen Nr. 3 guter Marken in Vcrkaufers 
Wahl sh 49/3 d bis sh 50/3 d, fiir Nr. 1 sh 3/6 d bis sh 4/— 
f. d. ton lioher jo nach Markę; fiir Hiimatit Nr. 1, 2 und 3 
in gleichen Mengen sh 62/6 d f. d. ton, netto Kasse, ab 
Werk. Hiesige Warrants schlieBen zu sh 49/1 d Kaufer, 
sh 49/2 d Abgebcr. D ie Rolieisem-erschiffungcn von hier 
und den Nachbarhafen betrugen im Scptember 107 536 tons 
gegen 100 066 tons im August. Hiervon gingen nach 
britischen Hafen 42 355 (im August 46 918) tons, darunter 
31 801 (37 057) tons nach Schottland. Nach fremden 
Hafen wurden 65 181 (53 148) tons verladcn, darunter 
15 345 (13 490) tons nach Deutschland und Holland, 
3618 (6526) tons nach Belgien, 6674 (4451) tons nach 
Frankreich, 7200 (10 685) tons nach Italien, S441 (6476) 
tons nach Sehweden und Norwegen, 9261 (5530) tons 
nach Nordamerika, 4882 (789) tons nach Indien und 
Australien, 4510 (1750) tons nach Cliina und Japan und 
5250 (3451) tons nach den iibrigen Landem. Die Warrant- 
lager zeigen im Scptember eine Zunahme von 15 061 tons 
und enthalten jetzt 473 050 tons, darunter 429 723 tons 
Nr. 3, 36 386 tons Standard- und 6941 tons andero Sorten.
—  Es verlautct, daB eino H utte der hiesigen Nachbar- 
schaft in den letzten Tagen bedeutendc Posten Bleche 
und Wiukel yerkauft hat; dieses Materiał soli teilweiso 
in England yerwendet, teilweiso ausgefiihrt werden.

Verelnigung rhelnisch-westfiilischer Bandeisenwalz- 
werke. —  In der am 26. S cptember in ICóln abgchaltenen 
Sitzung der Vcreinigung wurde festgestellt, daB alle 
Werke gut beschiiftigt sind, und beschlossen, dio Preise 
fur Zukaufo zur Abnahme bis JahrcsschluB um 2,50 .11 
f. d. t  zu erhohen. Der Verkauf fiir das erste Vierteljahr 
1911 wurde noch nicht freigegeben.

Verein Deutseher TempergieBerelen. —  Der Verein hat 
in seiner letzten Generalyersammlung beschlossen, die Vcr- 
kaufspreisc yom gleichen Tage ab um 3 .K f. 100 kg (Stiick- 
preise entsprechend) zu erhohen und zwar fiir neuo Auf- 
triige. Dieso MaBnahme findet ihre Bcgriindung darin, 
daB dio Rohmatcrialpreiso und siimtliche tibrigen Selbst- 
kosten wesentlich gestiegen und dadurch dic Gestehungs- 
kosten auf eine Hohe gekommen sind, welchen dio bis- 
herigen Verkaufsprei.se keineswegs mehr entsproehen.

Siegerlander Eisenstein-Verein, G. m. b. H. in Siegen.
—  Der Verein hat die Eisensteinyerkaufe fQr das erst o. 
Halbjahr 1911 aufgenommen. Der Preis wurde fitr Rost- 
spat um 1 Ji i. d. t  erhoht, der Grundpreis betragt demnach 
165 ,K fttr 10 t. Der Preis fiir Rohspat und Brauneisen- 
stcin wurde noch nicht fcstgesetzt
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Oberschlesisehe Kohlenkonvention. —  In der am
30. v. M. abgehaltencn Sitzung wurdo dio IConvcntion 
auf wcitero flinf Jahro yerlangort.

Saarkohlenprelse. —  Dic Konigliche Bergwerksdirek- 
tion Saarbrucken hat dio Preiso fiir das Jahr 1911 bereits 
jetzt bekannt gegeben. Dio neuen Preiso weisen zum 
Teil ganz bedeutendo ErmiiBigungen auf, dic sich ftir 
StUckkohlen auf durchschnittlich I M und fUr WUrfel 
und NUssc I auf 0,00 .14 f. d. t  belaufen. Dic ungcachtet 
der besseren allgemeinen Gcschiiftslago erfolgte Er- 
mUBigung dfirfto neben dem Vordringen der englischen 
Kohlen auf den scharfen W ettbewerb der Privatgruben 
zuruckzufuhrcn sein.

Vom belgischen Eisenmarkte. —  Aus BrUssol wird uns 
unterm 30. September d. J. geschrieben: Im letzten
Drittel des Mo na ta hat sich die Preisbcwegung auf dem 
belgischen Eisenmarkte nicht mehr fortgesetzt und in 
Stabeisen trat sogar ein kleiner PreisrUckgang ein; FluB- 
stabcisen ging um 2 sh auf £  4.17.0 bis £  4.19.0, SchweiB- 
stabeisen um 1 sh auf £  4.18.0 bis £  5.0.0 f. d. t  fob Ant- 
węrpen zurUck. Die in den Stabeisenpreisen zum Aus
druck kommendo leichto Abschwiiehung des Geschiifts 
wurdo weniger durch ein Nachlassen der Kauftiitigkeit, 
ais durch den Umstand hervorgerufen, daB einzelno Aus- 
fuhrfirmen umdcn Rest ihrer Spezifikationcn fUr dic m itden  
Werken getatigten VierteIjahrsabschlUsso vcrlcgen waren. 
In den letzten Tagen trat dann auch eino kleine Besserung 
ein und der Preis ftir FluBstabeisen liob sich auf £  4.18.0 
bis £  5.0.0, also auf den gleichen Satz wio fUr SchweiB- 
stabcisen. Der Ubrigo Markt liegt sehr fest und wurdo 
namentlich durch dio Nachricht von der Vcrstiindigung 
des deutschen Roheiscnsyndikats m it der Gruppo der 
lothringisch-luxcmburgischen Hochofen gUnśtig bcein- 
fluBt. '

Kokspreise in Belgien. —- Das belgische Kokssymlikat 
lieB fUr seine Yersendungcn in das Industriegobiet des ost- 
franzosischen Meurthe- und Moselgebietes eine Preis- 
crmiiBigung yon 0,50 fr. f. d. t eintreten. Dio belgischen 
Inlandsprcise fur Koks bleiben unveriindert.

Aktien-Gesellschaft Bergischer Gruben- und Htitten- 
Verein in Hochdahl. —  Die langsamo Besserung auf dem  
Eisenmarkte, dio sich zu Anfang des verflossencn Geschafts- 
jahres bemerkbar machte, hatte nach dem Berichto des 
Vorstandes auf die von der Gesellsehaft betriebeno Roh- 
eisenhcrstellung kcino Wirkung. Dio Preiso konnten sich 
zwar im Laufe der Beriehtszeit, nachdem dio groBen 
gemischten Werke sich nach dcm Berichto m it Auf- 
triigen Ubersattigt hatten, um 6 bis 7 M f. d. t  Uber den 
niedrigsten Prcisstand erholen, sio blieben aber damit 
immer noch unter den Gcstchungskostcn des Unter- 
nehniens. Das verflosscne Geschaftsjahr wurdo vollstandig 
durch den heftigen Kampf becinfluBt, der in ganz Dcutseh- 
land zur Erlangung von Auftriigen von den Roheisen- 
werken gefuhrt wurdo und den auch das Berichtsuntcr- 
nehmen m itmachte, um sich die alto Kundschaft zu er
halten; es gelang der Gesellsehaft auch, volle Beschafti- 
gung fflr cincn Hochofen zu finden. Ais sehr erschwcrcnd 
fur das Unternehmen bezeichnet der Bericht die Erkliirung 
des Rheinisch-W estfalischen Kohlen-Syndikates, die Koks
preise ab 1. Oktober um 1,50 M zu erhohen. Um einem 
UbcrmaBigen Anwachsen des Roheisenyorrats vorzu- 
beugen, wurde am 8. Juli, nachdem Ofen II  Endo April 
zwecks Neuzustellung schon niedergeblascn war, auch 
Ofen III noch ausgeblasen; der Hochofcnbetrieb ruhtesom it 
zuniiehst vollstandig. D ie Zeit vom 8. Juli 1909 ab wurde 
dazu benutzt, einen Teil des Erzptatzcs zwecks besserer 
I-agerung der Erze tiefer zu legen, wodurch wieder der 
Urabau eines Tciles der Hochbahu bedingt war. Der 
Im  bau des groBeren Ofens II  wurdo M itte Oktober 
1909 bcendet und der Betrieb m it dem neuzugestcllten  
Ofen ani 20. Oktober -wieder aufgenoraraen; der neue 
Ofen arbeitet zufriedenstellend. —  Die Gowinn- und Ver- 
lustreehnung zeigt einerseits 7547,13 .fi Vortrag und 
15 956,91 *ti Einnahmen aus Pacht und Miete, anderseita
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11 703,91 ifC Zinsen, 7000 Ji satzungsgemaBo Tanticmen 
fiir Aufsichtsrat und Vorstand, 101,21 Ji Bctriebsverlust 
auf Roheisenkonto und 04 097,53 .H Abschreibungen. 
Der Vorstand schlagt vor, den sich ergebenden Vcrlust 
yon 59 998,01 Ji auf neue Rechnung yorzutragen.

Aktiengeselischaft Oberbilker Stahlwerk, vormals
C. Poensgen, Glesbers & Cie., Diisseldorf. —  W ie der jetzt 
vorlicgendo Bericht des Vorstandes Iiber das am  30. Juni 
d. J. abgclaufene 33. Geschaftsjahr des Untcrnehmcns 
ausfiihrt, blieb die allgemeine Lage des Eisen markte# 
auch im Beriehtsjahre unklar. H in und wieder auftretendo 
Anzeichen einer Aufwartsbewegung waren nicht lange 
von Bestand. D ie Beschiiftigung war im allgemeinen 
besser ais im Vorjahrc. Insbesondere gingen die Auftrage 
in Schmiedestiicken in den letzten Monaten wieder reich- 
lichcr ein. Dagegen waren dio Bcstellungen in Eisenbahn- 
material infolgo der weiter andauernden Bedarfseinschran- 
kung der deutschen Staatseisenbahnen unzureichend. 
Dio Lage wurdo noch dadurch vcrscharft, da 13 auch 
im Auslando selbst zu Verlustpreisen keine bclangrcichen 
Auftrage zu erhalten waren. Um sich die allernotwen- 
digstc Arbeit in Eisenbahn materiał z u sichern, iiber- 
nahm dio Gesellsehaft in Gemeinschaft mit einem anderen 
Hutten werke die Beteiligung der Eschweiler-Koln-Eisen- 
werke in der deutschen Radsatzgemeinschaft. In Roh* 
stahl blieben dic Absatzverhaltnisso fiir das Werk weiter 
ungunstig. Auch im  Beriehtsjahre waren erheblicho 
Auiwendungen fiir die Werksanlagen zu maehen. Dio 
AbschluBziffern haben wir bereits friiher mitgeteilt.* 
Dio am 24. v. M. abgehaltene Hauptyersammlung beschloli 
die Yerteilung einer l)ividendo von 6 % (wio i. V.).

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin. —  Wie
wir dem Berichte des Yorstandes entnehmen, hielt die wirt- 
schaftliche Erholung im abgelaufenen Geschłiftsjahro an. 
Der Aufschwung wurde allerdings dadurch bceintrachtigt, 
daC die Aufwartsentwicklung in Amerika nicht ohne wieder- 
holte Unterbrechungen vonstattcn ging. Dic dcutsche Elek- 
trizitats-Industrie vermochte aus der Erholung des Wirt- 
schaftslebens Nutzen zu ziehen. Ihre Fortschritte werden 
jedoch einstweilen dadurch verzógcrt, daB in Deutsch* 
land Regierung und Kommunalverwaltungen Zurlickhal- 
tung in der Erteilung von Auftragen iiben. D ie Leucht- 
m ittelsteucr brachto ferner eine ftihlbare Belastung der Be- 
triebsmaterialien ftir clektrische Beleuchtung m it sich. 
Der Roherlos des Berichtsjahres beliiuft sich unter Ein- 
schluB von 367 316,32 J i  Yortrag auf 21 478,59 J i ,  der 
Rcingcwinn nach Abzug von 478 002,21 Ji Handlungs- 
unkosten, 2037 492,21 Ji Steuern und 537 770,39 Ji Ab
schreibungen auf 18 425 225,78 M . Hiervon erhalt der 
Aufsichtsrat 500 000 J i ais Tanticmen, 1 0 0 0  000 Ji 
werden der Rticklage zugefiihrt, 1 000 000 Ji fur Talon- 
steuer zurtickgestellt, 750 000 Ji zu Bclohnungen ftir 
Beamto yerwendet sowie an W ohlfahrtseinrichtungen 
tiberwiesen, 750 000 M dem Pensionsfonds zugeftihrt,
14 000 000 X  ais Dividende ( 1 4 % gegen 13%  i. V.) 
ausgeschtittet und 425 225,78 Ji auf neue Rechnung vor- 
getragen. Das Unternehmen beschaftigto am 1. Juli d. J. 
in seinen samtlichen Betrieben 41 603 (i. V. 33 050) Per- 
sonen. Der Bestand an Auftragen am 1. Juli Obcrstieg 
den des Yorjahres um mehr ais 30 000 000 J i . Dio Ma- 
schinenfabrik, deren Abteilungen samtlich das ganze 
Jahr hindurch voll beschiiftigt waren, stellte 72 460 
(47 351) Maschinen und Transformatoren m it einer 
Leistung von 1 239 639 (1 476 623) P S  her. In der Tur* 
binenfabrik wurde eine zwei to gro Bero Halle fiir dic Fabri* 
kation noch leistungsfahigerer Turbinen im Oktober v. J. 
in Betrieb genommen und sogleich voll besetzt. Trotz 
des scharfen W ettbewerbs und der ungewohnlich nie
drigen Verkaufspreiso stiegen die Um satze doch wesent
lich. H ergestellt wurden 174 (152) Dampfturbinen mit 
einer Leistung von 363 188 (226 507) P S. Der W ert der

* „Stahl und Eisen" 1910, 3. Aug., S. 1353.
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Erzeugung der Apparatefabrik ist trotz des Ueberganges 
von verschiedcnen Fabrikationszweigen auf andere Ab- 
teilungen hoher ais im Vorjahre; die Menge des Absatzes 
vergrofierte sich ebenfalls infolge der Herabsetzung der 
Fabrikselbstkostcn. Bei der Fabrik SchlegclstraBe, die 
in bisheriger Weise Halbfabrikate fiir die Fabriken der 
Gesellschaft erzeugt, ii bert raf die Jahreserzeugung der 
Sehraubcnfabrik die des Vorjahres. Das Kabelwerk 
Oberspree war in allen Abteilungen lebhaft beschiiftigt, 
der Kupferverbrauch des AYcrkes stieg von 19 500 t auf 
23 000 t. Beziiglieh der Licht- und Kraftanlagen bemerkt 
der Berieht, daB sich in der Eisenindustrie der Absatz des 
Unternehmens steigerte, nicht sowohl durch yermehrte 
Bautatigkeit von H utten- und Stahlwerken, ais durch 
Verbesserungen veraltetcr Anlagen. Obwohl die Frage 
der zweckmaBigstcn Kraftmaschine ftir Hochofen- und 
Stahlwerke ein KompromiB zwisehen GroBgasmotor und 
Dampfturbine allmahlich zu zeitigen anfiingt, blieben 
selbst Erweiterungen der ais Gaskraftzentralc projek- 
tierten Kraftstationen vorwiegcnd der Dampfturbine 
vorbehalten. Der yerringerte Bedarf an groBen Strom- 
erzeugern wird naeh dem Berichte allmahlich durch dic 
zu bedeutenden Leistungen heranwachsenden Elektro- 
motoren fflr den Antrieb yon Yentilatoren, Pumpen, 
Kompressoren und WalzcnstraBcn wettgemacht; fiir den 
Antrieb von Walzwcrken allcin lieferte das Unternehmen 
bisher 250 Motoren m it insgesamt 350 000 PS. Das Bcrg- 
wcrksgeschaft entwickclte sich befriedigend. Aus den 
nbrigen Angaben des umfangreichen Berichtes ist noch 
zu erwiihncn, daB die Gesellschaft im Berichtsjahre 
Zentralen mit einer Gesamtleistung von 226 600 (l i i i  415) 
PS fertigstellte und erwcitertc. In Ausfuhrung befinden 
sich Anlagen m it einer Gesamtleistung von 324 400 
(328 860) PS. Beziiglieh der elektrisehen Bahnen bemerkt 
der Berieht, daB das StraBenbahngeschiift sich gegen das 
Vorjahr gehoben hat und die dem Beriehtsunternchmen 
nahestehenden Bahnen groBtcnteils Fortsehritte gemacht 
haben. Den Antrag der Verwaltung auf Erhohung des  
Aktienkapitais um 30 000 000 JC haben wir schon fruher 
m itgeteilt.*

Chemnitzer Werkzeugmaschinen-Fabrik vorm. Joh. 
Zimmermann, Chemnitz. —  Nach dem Berichte des Yor- 
standes tiber das Geschaftsjahr 1909/10 betragt der 
Rohgewinn 43 559,40 JC. Dieser Betrag soli zuziiglieh 
58 730,85 *#, dio der Riicklage entnommen werden sollen, 
zu Abschreibungen verwendet ■werden.

Faęoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie.. Aktien
gesellschaft zu Kalk. Die lcichto Besserung der Ge- 
schaftslage, mit welcher das Yorjahr abgeschlossen hatte, 
wuchs sich, wie der Berieht dos Yorstandcs Ober das Ge- 
schaftsjahr 1909/10 ausfiihrt, in der ersten Halfte des Be- 
richtsjahrcs stetig  zu einer kraftigen Aufwartsbewegung 
aus. Die Nachfrage in den Erzeugnissen des Unternehmens 
stieg erheblich, nach langer Unterbreehung kam es wieder 
zu gróBeren Abschlussen. Das Werk konnte daher seine 
Bctricbseinrichtungen wesentlich yorteilhafter ais im 
Yorjahre ausnutzen; seit September 1909 zogen dabei 
die Preise langsam an. Die zuversichtliche Stimmung 
wurde aber um dic M itte des Berichtsjahrcs u. a. 
durch den Niedergang des amerikanischen Eisenmarktes 
und den ergebnisloson Vcrlauf der Verhandlungen zur 
Griindung eines deutschen Roheisensy ndikat es ge- 
schwacht; hauptsaehlich den MaBnahmen der Stabeisen- 
Yereinigung der groBen gemischten Werke war es nach 
dcm Berichte zu verdanken, daB die Besserung der Lage 
der deutschen Eisenindustrie erst gegen Ende Marz 1910 
unterbrochen wurde. Der Stillstand in der Entwicklung 
der Markt lage hielt fiir den Rest des Berichtsjahrcs an; 
schwierige Tarifkampfe verhinderten das Baugcwerbe, 
den verhaltnismiiBig gunstigen Geldstand au szu nut zen, 
so daB auch von dieser Seite der Eisenindustrie jede An
regung fehlte. Fiir die reinen Walzwerke machte sich zu-
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dem immer mehr der inzwischen weiter gestcigerte Wett
bewerb der groBen gemischten Werke fiihlbar, namęntlich 
da auch das letzte Vierteljahr noch hohcrc Rohstoffpreise 
brachte. Das Berichtsunternehmen, das gut und zu auf- 
gebesserten Preisen beschiiftigt war, konnte ein wesent- 
lich gtinstigeres Ergebnis ais im Yorjahre crziclen. Die 
Erzeugung der Gesellschaft an Form-Ęiśen, -Stahl, 
-Kupfer, -Messing und daraus hergestellten Stanz- und 
PreBartikcln sowie an kleinercn Konstruktionen betrug 
in der Bcrichtszeit 39 547 (i. V. 33 126) t. Das Unter
nehmen beschiiftigtc durchschnittlich 826 (753) Arbeiter. 
Der Buch wert der Werksanlagen nahm um 523 856,43 JC 
zu. Der Roinerlos des Berichtsjahrcs stellt sich unter Ein- 
rcchnung von 203 966,29 JC Vortrag und bei 275 207,24 JC 
Abschreibungen auf 782 671,85 JC. Die Vcrwaltung schlagt 
vor, von diesem Betrage 23 922,33 JC dem Aufsichtsrat 
zu verg(iten, an vertraglichcn Tantiem en 37 683,50 .K aus- 
zuzahlen, der Arbeiter- und der Beamten-Unterstiitzungs- 
kasse jo 10 000 JC zuzuftihren, an Dividende 180 000 M 
(12 % gegen 8 % i. V.) auf die Vorzugsaktien und 300 000JC 
(12 % gegen 8 % i. V.) auf dio Stam m akticn zu verteilen 
und endlich 221 066,02 JC auf neue Rechnung vorzu- 
tragen. Den Antrag auf Erhohung des Aktienkapitais um 
1 500 000 JC haben wir bereits m itgeteilt.*

GuBstahlwerk Witten in Witten a. d. Ruhr. —  Nach 
dem Berichte des Vorstandcs tiber das Gcschaftsjahr 
1909/10 wieh der liingere Zeit auf den Fabrikaten des 
Unternehmens ruhende Preisdruck m it zunehmender 
Beschaftigung allmahlich gegen Ende des Jahrcs 1909 und 
machte besseren Yerkaufspreisen Platz. Der Umsatz ein- 
schlieBlich des dreimonatigen Betricbes der Germania- 
hiittebetrug 11 659675,69 (i. V. 10 155326,55) JC. Im neuen 
Martinwcrk wurden inzwischen 3 Oefen dem Betrieb 
iibergeben, wahrend der vierte im Bau bcfindlichc vor- 
aussichtlich bis zum 1. Januar 1911 fertiggestellt sein wird. 
Das neue Feineisenwalzwerk befindet sich in Montagc und 
ist nahezu fertiggestellt. Das Martinwcrk und das seit 
Novembcr 1909 in Betrieb befindliche Blockwalzwerk 
arl>citen zur Zufriedenheit. Erzeugt wurden 90 848 
(i. V. 39 692) t Ticgel- und Martirtstahl sowie FluBeiscn, 
10 150 (8434) t  Schmiede- und PreBstticke, StahlformguB- 
und Eisenbahnmateriał, 69 576 (42 551) t Walzfabrikate 
und 11 850 (9331) t  feuerfeste Matcrialien. Auf dem 
Hochofenwcrke Germaniahtttte bei GrevenbrQck wurden 
im dritten Yierteljahr 1909 5296 t  Stahl- und Puddcl- 
roheisen hergestellt gegen 18 973 t  im ganzen vorher- 
gehenden Jahre. Mit dcm 30. September v. J. wurde der 
Hochofen niedergeblasen, da die gegen friiher ganzlich 
yeranderten Verhaltnisse auf dem Roheisen markte einen 
yerlustlosen Betrieb nicht gestatteten und es nach dem 
Berichte ftir das Werk einstweilen vorteilhafter ist, Roh
eisen zu kaufen. In W itten wurden durchschnittlich 
1664 (1518) Arbeiter m it einem durchschnittlichen Jahres- 
yerdienste (einschl. der jugendlichen Arbeiter) von 1353,75 
(1271,15) JC oder 4,34 (4,17) JC fiir die Schicht beschaftigt-—  
Nach dem RechnungsabschluB betragt der verfiigbare 
Gewinn einschlieBlich des Yortrages aus dem Vorjahre
1 065 073,85 M. Die Verwaltung schlagt vor, von diesem 
Betrage 427 973,68 Jl abzuschreibcn, 5000 Ji dem Hoch- 
ofen-Zustcllungskonto zuzufiiliren, 42 571,23 Tantiemen 
zu vergiiten, 18 000 JC zu Belohnungen an Beamte und 
Meister, 15 000 JC fiir die Beamten-, Pensions-, AVitwen- 
und Waisenkasse und 24 OCH) M fiir Beamten- und Arbeiter- 
Pramicn und Unterstiitzungszwecke zu verwenden, 
450 000 JC Dividende (9 % wic i. V.) auszuschiitten und 
82 528,94 .K auf das neue Rechnungsjahr vorzutragen. 
In <ler auBeronientlichen Hauptversammlung vom 11. Mai 
d. J. wurde eine Erhohung des Aktienkapitais um 1 500 000 
JC beschlossen.** Die jungen, ab 1. Juli 1910 dividendcn* 
berechtigten Aktien wurden von einem Bankkonsortium  
zum Kursę von 160 % iibernommen mit der Yerpflichtung, 
die neuen Stuckc den alten Aktionaren zu 167^2 %  zur

* „ S ta h l  u n d  E ise n 44 1910, 27. S e p t.,  S. 1655.
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Verfiigung zu stelien derart, daB 10 000 JC alte Aktien ein 
Bezugsrecht auf 3000 JC neue gewahrten. Der nacli Abzug 
der Stempelkosten usw. verbleibende Agiogewinn von 
800 220,90 M wurde der Riicklage zugeschrieben.

Lothringer Htittenverein Aumetz-Friede in Kneuttin- 
gen. —  Der Bericht des Verwaltung.sratcs und Vorstandes 
fiber das Geschaftsjahr 1909/10 fuhrt aus, daB den An- 
zeichen einer allgemeinen Besserung nur eine kurze Be- 
lebung des Geschaftes folgte; immerhin war der Gesamt- 
ycreand des Unternehruens im Berichtsjahre annahernd
10 % hoher ais im Vorjahre. Hierdureh sowie durch 
die Selbstkostcn-Verbilligung und durch vorteilhafte 
Eindeckung des Rohmaterialienbedarfs wurde ein beseeres 
Jahrescrgebnis erzielt. Im Friihjahr wurde der Inlands- 
absatz durch dio Arbeiterschwierigkeiten im Baugewerbe 
gestort; dio Beschaftigung in Eisenbahn-Oberbaumaterial 
blieb hauptsachlich infolge der Zuriickhaltung der Staats- 
bahnvcrwaltungen in der Erteilung von Auftragen an- 
dauernd unzureichend. Dieser Arbeitsausfall wurde 
cinigermaBen durch den guten Absatz in Halbzeug, wofiir 
reichliche Ausfuhrmoglichkcit sich darbot, gemildert. 
Wahrend der Stahlwcrks-Verband seinen Mitgliedern 
im Jahresdurchsehnitt nur etwa 4/ 5 der Beteiligungs- 
ziffern an Arbeit zufiihrte, waren in dem vom Berichts- 
unternehmen selbst zum Verkauf gebrachtcn Stabciscn 
Auftriige uber den Rahmen der Beteiligung hinaus zu 
beschaffen. Bei samtlichen StraBen entsprach jedoch 
die Beschaftigung bei weitem  nicht ihrer Leistungsfahig- 
keit. Weniger fiihlbar war die ungeniigcndc Beschaftigung 
beim Hochofenbetriebe infolge giinstigercr Absatzver- 
hiiltnisse fiir Roheisen, wovon ein nennenswerter Teil 
im Auslande untergebracht werden konnte. Durch die 
Prciserhóhung des Hochofenkoks zur Licfcrung ab 1. Okt. 
d. J. um 1,50 .fi f. d. t hat das Kohlen-Syndikat eine 
MaBnahme getroffen, die naeh dem Berichte die billige 
Rficksicht auf die Lage der von ihm abhiingigen Hiitten- 
werke vermissen laBt. Durch die Verstiindigung unter 
den erzeugenden Werken Iiber den Verkauf von Stab- 
eisen wurde eine Besserung der Verkaufspreise erreicht. 
Die Arbeiterverhaltnisse lieBcn zu wiinschen (ibrig. Der 
Bericht bedauert dann noch die ablehnende Haltung der 
preuBischen Staatsregierung in betreff der Mosel-Kana- 
lisierung. —  Ueber die Gruben und Hiittenwerke der 
Gesellsehaft enthalt der Bericht u. a. folgende Angaben: 
Der Betrieb der E i s e n e r z g r u b e n  verlief regcl- 
maBig und ohne Storungen. Gefordert wurden: auf 
Grube Aumetz bei einer mittleren Arbeiterzahl von 656 
(i. V. 585) Mann insgesamt 815 846 (699 669) t  graue 
und braune Minette, auf Grube Friede, die im Durch- 
schnitt 99 (83) Arbeiter bcschaftigte, 101 724 (82 891) t  
graue M inette und auf Grube Havingen bei einer Beleg
schaft von 563 (408) Mann 568 685 (377 259) t  graue 
und braune Minette. Bei dem Eiscnerzbergwerk Murville 
wurden dio Anlagen tiber Tage yollendct. Die Erzforde- 
rung, dic im Dczcmbcr 1909 aufgenommen wurde, betrug 
55 505 t  graue M inette; die mittlere Arbeiterzahl der 
Grube belief sich auf 194 Mann. Der Betrieb der drei 
Kalkc >fen des K a l k  w e r k e s  Dompcevrin verlicf 
das ganze Jahr ohne Storung. D ie Kalksteingewinnung 
betrug 94 218 (88 162) t  und dio Kalkerzeugung 43 056 
(42 161) t; die mittlere Arbeiterzahl stellte sich auf 70 
(71) Mann. D ie K  o h 1 e n z e c h e General, deren 
Betrieb unter und iiber 'lage ebenfalls ohne besondere 
Storung rerlief, fórdcrte bei einer durchschnittlichen 
Belegschaft von 1014 (929) Mann 237 225 (214 429) t 
Kohlen, von denen 182 609 (162 810) t verkokt, 41 121 
(40 469) t  verkauft und 13 395 (11050) t im eigenen 
Betriebe Yerwendet wurden: dic KokshersteUung belief 
sich auf 155 829 (148 060) t. Auf den H o c h o f  e n - 
w e r k e n  waren von den acht Hoehofen nur sechs in 
ununterbrochencm Betriebe; von Ende Januar bis zum  
22. Junid. J. standen sieben Oefen im Feuer. Der Betrieb 
verlief auf beiden Hochofenwerken ohne Storungen. 
Auf H iitte Friede konnte der fiir eine erhohte Leistung 
umgebaute, mit Schragaufzug neuester Konstruktion

ausgeriisteto Hoehofen 11 am 4. April d. J. wieder in B e
trieb genom men werden. Am 22. Juni wurde Ofen I 
niedergeblasen, um, wie die Oefen II  und III, umgebaut 
und ausgeriistet zu werden. Die H iitte erzeugto bei einer 
mittleren Arbeiterzahl von 514 (548) Mann (einschl. der 
Ncbenbetriebe und der elektrischen Zentrale) 261 300 
(223 531) t Roheisen. D ie Gaskraftmaschinenanlage 
wurde um eine 2500 PS-Gasdynamo erweitert; eine 
1500 PS-Gasdynamo und ein 2000 PS-Hochofcngas- 
geblase befinden sich in Montage. Zur besseren Aus- 
nutzung der Hochofcngase ist eine Zentralgasrcinigungs- 
anlage im Bau begriffen. Auf HOtte Fcntsch wurde 
Hoehofen II, der im Januar 1908 zwecks Neuzustelhm g 
niedergeblasen worden war, am 20. Januar d. J. wieder 
angeblasen. Am 2. April d. .1. wurde Hoehofen I aus- 
geblasen und naeh Ncuzustellung am 18. Juli wieder 
in Betrieb genommen. Dio Roheisenerzeugung der H iitte, 
dic unter EinschluB der Ncbenbetriebe 347 (354) Mann 
bcschaftigte, betrug 185 049 (159 867) t. Die G i e B c r e i 
stellte, und zwar fast ausschlieBlich fiir den eigenen Bedarf 
der Gesellsehaft, bei einer mittleren Arbeiterzahl von 
84 (70) Mann 5959 (5128) t GuBwaren, namentlich Kokillcn 
usw., her. Im S t a h l -  u n d  W a l z w e r k e  yerlief 
der Betrieb in allen Abteilungen zwar ungcstórt, docli 
inachte sich zeit weise ein Mangel an Auftragen bcmerkbar, 
wodurch mancho Feierschicht m it ihren Naehtcilen Yer- 
schicdenster Art verursacht wurde. Die Gestchungs- 
kosten konnten dank verschiedener Neuanschaffungen 
und Vcrlxisserungen, v'ornehmlich im Stabeisenwalzwerke 
durch VerYollkommnung der Adjustage-Einrichtungen, 
Yerbilligt werden. Das Stahlwerk erzeugte 343 653 
(311 586) t  Rohstahl, der in den eigenen Walzwerken 
zu 301 399 (275 119) t Halbzeug und Fertigfabrikaten 
verarbeitet wurde; 14,05 (12,76) % dieser Gcsamtmengo 
entfielen auf vorgewalzte Blocke fiir den Verkauf, 35,04 
(34,38) %  auf Kniippel und Platinen fiir den Verkauf 
und 50,91 (52,86) % auf Formeiscn, Eisenbahn-Oberbau
material und Stabeisen. Die Zahl der Arbeiter des Stahl- 
und W alzwerkes (mit Nebenbetrieben) betrug 1595 (1572) 
Mann. —  Im Berichtsjahre wurde wiederum eine Anzahl 
Yon Beamten- und Arbeiterhausern errichtet bezw. kauf- 
lich erworben. Aus den a l l g e m e i n e n  A n g a b e n  
des Bcrichtes ist ferner noch zu erwahnen. daB die Gesell- 
schaft an lxihncn insgesamt 6 804 951,83 (6 151 676,22) .K , 
an Eisenbahnfrachten 6 040 901,62 (5 381 387,88) .K und an 
Steuem  und Wohlfahrtsabgaben 671 103,64 (623 975,59) .K 
aufzuwenden hatte. —  Der RcchnungsabschluB ergibt 
bei 571 588,69 .fC Vortrag, 9 921 508,47 Ji Betriebsaber- 
schuB und 91 463,63 Ji Pacht- und Mieteinnahmen einer- 
st‘its, 806 955,32 JL allgemeinen Unkosten, 755 642,67 
Schuldverschreibungszinsen, 75 914,96 .fC Zinsen und 
ProYisionen, 538 426,92 JC Disagio bei der Ausgałx^ Yon 
Schuldverschrcibungen usw. und 2 772 374,54 M Abschrci- 
bungen anderseits einen Reingewinn von 5 635 246,38 .K. 
Die Venvaltung schlagt vor , von diesem Betrage 
281 762,32 ..fC der gesetzlichen Riicklage zuzufiihren, 
521 395,84 .fi Gewinnanteile und Bclohnungcn zu ver- 
gilten, 601 465,48 .fi fiir ZubuBe an die Gewerkschaft 
General zu verwenden, 200 000 JC fur Yerlegung von 
^Verksanlagen zuriickzustellen, 500 000 JC dem Hoch- 
ofenemeuerungsbestande und 50 000 Ji dem Beamten- 
Versorgungs- und Arbeiterunterstutzungsbestande zuzu- 
weisen, 2 840 000 Ji (10 % gegen 7 %  i. V.) Dividcnde 
zu verteilen und 640 622,74 .fi auf neue Rechnung Yor- 
zutragen.

Mannesmannrohren - Werke. Dusseldorf. —  Dem
Rechenschaftsberichte iiber das Geschaftsjahr 1909/10 
entnehmen wir die nachstehenden Ausfiihrungen:

,,D ie Belebung des Inlandgeschaftes hat im Ver- 
laufc des Bcrichtsjahres weitere Fortsehritte gemacht, 
und da auch der W eltmarkt aufnahinefahiger ais im 
Yorjahre war, so gestaltete sich die Beschaftigung in fast 
allen unseren Betrieben, bei allerdings stark naeh unten  
neigenden Preisen, zu einer sehr befriedigenden. Neu 
entstandener inlandischer und sich fiihlbar machender
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auslandiseher Wettbcwerb zwang dio Syndikate, dio 
sieli dagegen allzu lango gestriiubt hatten, zu crhcblichcn 
Preisherabsetzungen, dio aber spiit erfolgten und daher 
nicht nur ihren Haugtzweck, dio widerstrebenden Outsider 
gefiigigcr zu machen, Tcrfchlten, sondern nebenbei auch 
die inneren Schwierigkeiten, die der VerlSngerung der 
Syndikate ohnehin schon im Wege standen, noch ver- 
mchrten. In dcm Ergebnis des Bcrichtsjahres treten 
dieso Prcisermii Bigungen deshalb nicht besonders iu dio 
Erseheinung, weil dio erheblieho Steigorung unscrcs Ab- 
satzes in Yerbindung mit der Vcrbilligung der Herstellung, 
dic zum Teil schon auf die Yervollkommnung unserer 
Anlagen zuruckgefuhrt werden kann, den PrcLsausfall 
annahernd ausgegliohen hat. In unserem Berichte fiir 
das Gcschiiftsjahr 1008/09 hatten wir auch einen Ilaupt- 
mangel der inzwisclien abgelaufenen Rohrensymlikato, 
namlich dio ungebuhrlicho Preisdifferenz zwischen syndi- 
zierten und nichtsyndiziertcn Produkten, kurz bcriihrt 
und betont, daB die Syndikate erheblichcn Vcranderungen 
untcrliegen muBten, wenn sie Bestand haben sollten. 
Mit Rucksieht auf die uns zugeschobeno Yerantwortung 
fiir die Auflosung der Syndikate glaubcn wir iiber den 
wirklichen Zusammenhang der Ringo ausfuhrlicher ais 
iiblich berichten zu sollen."

„Gelcgentlii b unseres Beitritts zu den Syndikatcn 
im Jahre 1902 crreiohten wir nach hartnackigom Kampfo, 
duB dio Speziaiitaten, dic wir danutls schon in betriicht- 
lichem Umfango herstellten, unabhiingig von den Syn
dikatcn dureh uns verkauft werden durften, ohne daB 
wir unscre Quote dam it belasteten. Nur deshalb konnten 
wir uns mit Anteilziffern begniigen, die zu der Leistungs- 
fiihigkeit unserer Anlagen, verglichen mit denen anderer 
entsprechender Quotcntriiger, nicht im Einklang standen. 
Neben der Entwicklung unserer alten suchten wir mit 
gutem Erfolg neuen Speziaiitaten Eingaug zu versehaffen, 
wir blieben aber fiir den R est unserer Produktion, der 
immer noch erhcblich groBer ais unscre Syndikatsbeteili- 
gungen war, auf die Ausfuhr angewiesen, auf dereń Or- 
ganisation wir sehr viel Miiho und Kosten yerwendcn 
muBten. Aber in demselben Tempo, in dem sich unscre 
Erfolge in der ErschlieBung neuer Absatzgobicte mehrten, 
regto sich auch die Konkurrenz, um sio uns streitig zu 
machen. Dio Yorziige des nahtlosen Hohres wurden fiir 
die reinen SchwciBrohr-Werke insofern zu einer Kalamitat, 
ais sio sich wohl oder iibel seiner Herstellung zuwenden 
muBten, was auch fiir uns regelmśiBig in doppelter Hin- 
siclit von ungiinstigen Folgen war: <iio Syndikate be- 
willigten jedem neu hinzutrotenden Erzeuger nahtloser 
Rohren eino Quotenzulage, von der w ir etwa 20 % auf- 
zubringen hatten, und die neuen Produzcnten nahtloser 
lióhrcn, die ihre SchweiBrohrproduktion nebenbei nocli 
in vollem Umfango aufrecht zu erhalten beanspruchten, 
warfen sich ausnahmslos auch auf dic Herstellung unserer 
Speziaiitaten, dio dadurch an W ert fiir uns von Fali 
zu Fali einbuBten. Unsero Syndikatsquote ging im Ver- 
laufo von 8 Jahren von 233/ 4 % auf 19%  zuriick; ent
sprechend einer Yerminderung von 20 %. Dieso Ent
wicklung muBte notwendigerweisc zum Untcrgang der 
Syndikate fiihren, und iieshalb maehten wir vor der 
letzten Syndikatsyerliingerung den Vorschlag, dio gesamte 
Produktion, nicht nur, wie bisher, einzelne Rohrsortcn, 
in den Maehtliereich der Syndikate zu bringen und jedem  
Werko eine Quoto nur fiir diejenigen Fabrikate und nur 
in dorjenigcn Hohe zu bewilligen, fiir dic es den Nachweis 
tatsaehlicher Licferung wahrend einer gewissen yerflosse- 
nen Zeit beizubringen vermochtc. Der Vorschlag bedeutete 
yollen Produktionsschutz fiir allo Wcrke, er sollte der 
ubero»3Bigen Ausdehnung (ier Werko und der daraus 
folgenden Entwertung auch der nichtsyndiziertcn Pro
duktion ein Ende machen, aber die Abneigung der Werko 
gegen eino solche Bindung und der unbezahmbaro Drang 
nach umfassenderer Ausdehnung machte sio blind gegen 
die unschiUzbarcn Yortcile, die allen bei Annahme unseres 
Yorschlagcs erwachsen wiiren. Damals schon betrug 
unscre deutsche Produktionsmcnge an Speziaiitaten und

Esportfabrikaten ein Vielfache3 unserer Syndikats- 
produktion, wahrend bei den ubrigen Werken sich das 
Vrerhiiltnis geradezu umgekehrt stellte. Dio Situation 
war hiernaoh fiir uns ganz klar: wir konnten don Syn- 
dikaten nur weiter angehoren, wenn sio uns wenigstens 
fiir unsero wichtigsten Speziaiitaten Produktionsschutz 
einraumten, wenn also ihre Mitglieder fiir dio Dauer der 
Syndikate darauf vcrzichtcten, sich weiter auf Kosten 
unserer freien Produktion auszudehnen. Beim  Ablauf 
der Syndikate Endo Juni 1907 wurdo uns dor yerlangto 
Schutz cinzelncr Speziaiitaten, wenn auch in unvoll- 
kommener Form, in allcrletzter Stunde nach hartciu 
Kampfo bewilligt, und wir stimmten am 30. Juni 1907 
der Yerlangcrung bis 30. Juni 1910 zu. Aber schon damals 
crklarten einigo Werke, uns diesen Produktionsschutz 
bei der nachsten Syndikatsvcrlangcrung unter keiner 
Bedingung wieder einzuraumen, und dio MaBnahmen, 
die sie trafen, bcwiescn, daB es ihnen mit dieser Erklarung 
ernst war. Aus dcm Umstand, daB von unserer deutschen 
Produktion weniger ais 15 % dureh dio Rohrensyndikato 
geschutzt und wir m it 85 % auf den freien Wettbewerb 
im In- und Auslande angewiesen waren, ergab sich unsero 
Entseheidung von selbst. Wir hatten dureh unseren Aus- 
tritt aus den Syndikatcn auf den Schutz auch dieser
15 % zu yerzichten, um freic Hand fiir dio wirksame 
Yerteidigung unserer Gcsamtproduktion zu bekommen. 
Wir bereiteten ferner einen Gegenzug vor. H atten wir 
wahrend unserer Syndikatszugehorigkeit nur untergeord- 
netes Interesse an dcm bedeutendsten Yerbrauchsartikel, 
dem Gasrohr, genommen, so galt es jetzt, den Einbruch 
unserer Konkurrenz in das Gebiet unserer Spezialitiiten 
dureh Uebergang zur Massenerzeugung des Gasrohres 
in nahtloser Ausfiihrung an Stelle der bisher gebriiuch- 
Iiehen goschweiBten zu parieren. Hierzu dienen dio neuen 
Hcrstellungsmcthodcn, dereń Ausbildung wir m it groBem 
Eifer betrieben haben, so daB sio nunmehr ais abgescblossen 
angcschen werden kann. Dio Herstellung nahtloser Gas- 
rohren, dic Anfang Juli d. J. aufgcnommen worden ist, 
wird bereits in den nachsten Monaten einen betraeht- 
liehen Umfang erreichen und, wie wir zuyorsichtlich 
glauben, im Laufe der Zeit dieselbe, wenn nicht groBcrc 
B edcu tung  gewinncn, ais dic, welche das nahtlose Siede- 
rohr vor 10 bis 12 Jahren in kurzer Zeit sich errungen 
hat. Bei der BiUigkeit unserer Herstcllungsmethodcn 
haben wir auch die Konkurrenz der groBen gemischten 
Werke nicht zu fiirchten, dio immer mehr in die Fertig- 
industrie eindringen und sich im Bcrichtsjahr auch mchr- 
fach Rohrenwcrke angegliedert haben. Wir konnen daher 
der weiteren Entwicklung der Dingo in der nunmehr 
seit Juli 1910 syndikatsfreicn Zeit mit aller Ruhe ent- 
gegensehen. D ie ersto Pcriode, die Syndikatsauflosungen 
zu folgen pflegcn, dio der Schleudcrpreise, scheint bereits 
yoriiber, und wenn sich unsero Konkurrenz davon iiber- 
zougt haben wird, daB es sich nicht um einen yoriiber- 
gehenden Quotcnstreit handelt, und daB wir nichts weniger 
ais das Ziel der mogUchst baldigen Erriehtung eines 
wiederuni glcich luckcnhaften Syndikats verfolgcn, so 
werden auf dcm Róhrenmarktc fiir uns yorteilhaftere 
Yerhaltnisse eintreten, ais die seitherigen es waren. Al>cr 
selbst wenn wir an den baldigen Eintritt dieses fiir uns 
gunstigeren Zustandes nicht glaubten, wenn wir im Gegen- 
teil sogar mit Gewinnau-sfiillen rechnen miiBtcn, dio dureh 
Mehrproduktioncn und billigere Erzeugung nicht aus- 
zugleichen waren, wurden w ir nicht anders, ais geschehen, 
haben handeln konnen, weil das Interesse unserer Ge 
sellschaft nicht unvollkommcno und vorubergehende 
Verbcsscrungcn, sondern dauernd gesunde Existenz- 
bedingungen gebietcrisch erfordert. Unser Ueberein- 
kommen mit dem GuCrohren-Syrulikat, das von dcm 
Augenblick an nicht molir funktionierto, in dem dio K on
kurrenz eines Muffenrohre hersteUcnden SchnciBrohr- 
werkes fuhlbar wurde, ist auf unseren Antrag dureh 
Schiedsgerichtsspruch m it Giiltigkeit vom 1. April 1910 
aufgelost worden. Es hatte wie allo ahnlichen den Mangel, 
dali es neue Konkurrenz hervorrief und die zu dereń
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erfolgrcicher Bckanipfung notwendigen Wege und Mittcl 
nicht crkanntc. —  Dio Gesamtzahl dcc in unscren in- 
und ausliindischen Wcrken beschaftigten Beam tcn und 
Arbeiter betriigt 10 446.“

Wie aus dem Beriehte weiter herrorgeht, lilieb das 
Krgebnis der Oesterreichischon MannesmannrohrenfWerke, 
Ges. m. b. H„ im Berichtsjahre zwar nicht unerheblich 
hinter dem Vorjahre z.uriick, es ist aber dem Beriehte 
z u folgę immer noch giinstig zu nennen. Dio British 
Mannesmann Tubo (.'o. arbeitete im Gesehiiftsjahre 
1908/09 wie auch im Berichtsjahre gut; der UeberschuB 
aus 1908/09 wurde wie im Vorjahre zu yerstiirkten Ab- 
sehreibungen verwendet. Dor Betrieb im Werke dor 
Socicta Tubi Mannesmann in Dalmino macht langsame, 
aber stetige Fortschritte; die groBten Schwierigkeitcn 
bcrcitet hier dio Horanbildung eines gesehultcn Arbeiter. 
stanimes. Dic Wcltausfulirorganisation der Mannes- 
mannrohren-Werke machtc durch dio im Berichtsjahre 
erfolgte Griindung der „Soeicda de Tubos Mannesmann 
Lda.“  in Bio de Janeiro weitere Fortschritte. Dic Eisen- 
werko Reisholz, G. m. b. H ., die im Berichtsjahre ihr 
Kapitał erhohten, waren hauptsaehlich mit ihrem Aus- 
bau fiir die Massenherstellung von Nieten beschiiftigt; 
es gelang ihnon dabei, die Erzeugung auszubilden und zu 
steigern. Die Maschinenfabrik Siirth, G. m. b. H ., ent- 
wickclte sich befriedigend, wenn auch fiirs erste auf 
gróBere Ueberschusse nicht zu rechnen ist. —  Der Um- 
satz der deutschen Werke der Gesellschaft betrug im 
Berichtsjahre 37 763 587,68 (i. V. 35 292 636,90) Jl ,  
wjihrend sich der Gesamtumsatz aller zur Mannesmann- 
Gruppe gehorigen in- und ausliindischen Unternehmungen 
auf 61921 373,60 (57 034 676,71) .« l>elicf. Der Roh- 
gewinn beziffert sieli auf 9 609 645,39 .« . Hiervon sind 
dic Unkosten der Werke in Remschcid, B atli, Bous, des 
GuBstahlwcrkes sowio der Generaldirektion in Diisscl
dorf einsclilicBlich der Gewinnanteilo der Direktion und 
der Werksleiter m it 2 926 750,07 J l ,  dic Schuldyer- 
sehrcibungszinscn und das Disagio mit 313 707,50 .H 
abzusetzen. Zu kurzeń sind ferner fiir Abschreibungen
2 368 619,47 .fi und fiir Ueberweisung an das Dclkredere- 
konto 56 106,77 Jl .  Ais Reinerlos verbleiben somit, 
nach Hinzurochnung von 754 672,21 Jl  Vrorlrag,
4 699 133,79 Jt .  Der Aufsichtsrat sehliigt vor, von diesem  
Betrage 197 223,08 .« der gesetzlichen Riicklagc und 
102 361,93 Jl dem Aufsichtsrat zu Ubcrweisen, 200 000 .IC 
der Riicklage fiir Bcamtenwohlfahrt und 100 000 .K 
der Riicklage fiir Arbeiterwohlfahrt zuzufiihren, 500 000 .K 
fiir Yersuche zum Zwceke der Ausbeute neuer Erfin- 
dungen zuriickzustellcn, 2 812 500 .K (1 2 )4 %  "*c >• '  •) 
ais Diyidende auszusehiitten und 787 048,78 .11 nuf neue 
Rechnung vorzutragen. Den Antrag des Aufsichtsrates 
auf Erhoiiung des Aktienkapitals um 7 500 000 Jl  haben 
wir bereits mitgeteilt.*

Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe in Karlsruhe 
(Baden). —  Nach dcm Beriehte dos Vorstandes tiber das 
obgelaufone Geschaftsjahr betrug der Reingowinn des Un
ternehmens bei einer Erzeugung im W erte von 2 449 322,88 
(i. V. 4 425 338,50) .K unter EinschluB von 245 973,45 M 
Vortrag und nach 46 568,97 Jl ordcntlichenund 18 070,84.f£ 
auBerordentlichen Abschreibungen 588 109 .H. Der Auf
sichtsrat sehliigt vor, von diesem Betrago 48 729,06 M 
Tantiemen zu yergtiten, 15 288,10 Jl dcm Reserye-Un- 
kostenkonto zuzufiihren, 300 000 .K Diyidende (10 % gegen 
14%  i. V.) zu yerteilen und 224 091,84 .14 auf das neue 
Rechnungsjahr yorzutragen.

Oberschlesische Kokswerke und chem ische Fabrlken, 
A. G., B erlin . — Eino auf den 17. Oktober einberufenc 
Hauptyersammlung soli BeschluB fassen iiber ein Angebot 
der O e s t o r r e i c h i s c h e n  B e r g  - u n d  H f l t t e n -  
" e r k s g e s e l l s c h a f t  in Wien, betreffend dio 
Uebemahme der 100 Kuxe der G e w e r k s c h a f t  
M a r i e - A n n e .  Ueber die Hohe und Art des Angebots

* VgL „ S ta h l  u n d  E isen “  1910, 14. S e p t.,  S. 1616.

auf dio den Kokswerken gehorigen K uso der yorgenannten 
Gewerkschaft einsclilicBlich des halben Antcils derselben 
an der m it der Ferdinandp-Nordbahn betriebenen Koks- 
anstalt erfahrt die „N. Fr. Pr.“  aus Berlin, daB dio Ober- 
schlesischen Itoksworke 8 000 000 IC neuer Aktien dor 
Berg- und Htittenwerko mit Dmdendenbcrcchtigung von 
1911 erhalten sollen, was nacli dem gegenwartigen Kurs 
dieser Aktien ungefiihr einem Betrage yon 19 000 000 K  
gleichkommt. Des weiteren erhalten sio 7 000 000 K, 
zahl bar in 20 Jahresratcn, bis zur Tilgung m it 4 % vcr- 
zinslich. SehlieBlieh (ibernelimen die Borg- und HUtten- 
werke am I. Januar 1918 die ilerzeit yon der Uobernahme 
ausgeschlossenen bereits angebohrten Freisohurfgebieto 
und cin Gut, und zwar zu einem Kaufprciso, dessen Gegen- 
wartwert bei 5 % Verzinsung 6 400 000 K betriigt. Dor 
Gesamtkaufpreis wtlrde sioli danach ftlr < 1 io Oberschlesi- 
schen Kokswerko auf 32 400 000 K  stellen. Das Er- 
triignis der Gewerkschaft Marie-Anne fiir 1910 wiirde 
bereits den Berg- und Htittenwerken gehoren.

Sachsische GuBstahlfabrik in D ohlen bei Dresden. —
Der tlberaus heftigo Konjunkturrlickgang des Geschiifts- 
jahres 1908/09 kam nach dcm Beriehte des Yorstandes 
im Laufe des Geschiiftsjahres 1909/10 zum Stillstand. 
Der Bericht gibt hierfflr folgende Grilnde an: einmal 
waren die Verkaufspreiso auf einen derartig tiefen 
Stand gelangt, daU cin weiteres erhebliches Zurflck 
gehen kaum moglich war, anderseits besserte sich dio all 
g«meine wirlschaftlicho Dago im neuen Jahre etwas, wo- 
durch der AnstoB zu einer lebhafteron Beschiiftigung dor 
Eisen und Stahl ycrarbeitendon Industrie gegeben war. 
Der Gesellschaft wurde es dałlurch ermoglicht, den Aus- 
fall, den sie durch die bedeutend schwaoheren Schienon- 
liestolhingcn der Staatsbahnen zu yerzcichncn hatte, 
durch Hcreinnahmo yon anderen Auftńigcn zu decken. 
Es gelang ihr, den Absatz in nichtsyndizierten Fabri- 
katen ganz wesentlich zu erhohen zu Preisen, die einen 
angemessenen Nutzen IieBen. l)a,s gdnstigerc Ergebnis 
fuhrt ilor Bericht in erster Linie auf flie weitere Verbilli- 
gung der Selbstkosten der Gesellschaft zurflck, dic dem  
Unternehmen gestattete, das Absatzgebiet immer mehr zu 
yergroBern. im  Berichtsjahre yerkaufte dic Gesellschaft 
an Stahlwaren 42 529 t im Werte von 7 863 893,84 J l, an 
Eisonwaren (Erzeugnisse der Zweigniederlassung in Berg- 
gioBhtibel) 784 t im Werte von 217 066,55 J l ; auBerdem Er
zeugnisse der neuerbauten Ziegeloi i m Werte von 32 553,98J t . 
Fiir Ncubauten, Erweiterungen der Anlagen und Neu- 
anschaffungen wurden 487 703,99 Jl yerausgabt. D ie 
Gewinn- und Verlustrcehnung zeigt auf der einen Seite, 
au Ber 93 093,39 ,(t Yortrag und 351,95 Jl Eingangen aus 
zweifelhaften Forderungcn, fiir die Abteilung Dohlen
1 627 516,63 J l und fiir dic Abteilung BcrggieBhtlbol 
60 713,98 M  BetriebstiberschuB, auf der anderen Seite 
577 065 ,28 .11 allgemoine Unkosten, Zinsen, Yersicherungen, 
Reparaturcn usw. und 520 439,64 Jl Abschreibungen, so 
daB sich ein Reingewinn von 684 171,03 .K ergibt. Dio 
Vcrwaltung sehliigt yor, hieryon 65 945,65 -X Tantiemen  
an Aufsichtsrat und Direktion zu yergiiten, 40 000 Jl zu 
Belohnungen fiir Beamte zu yerwenden, 20 000 ■ U dor 
Beamten-Pensionskasso zu Ubcrweisen, 450 000 Jl ais 
Diyidende ( 1 2 % gegen 10%  i. V.) auszuschtitten und 
108 225,38 Jl auf neue Rechnung yorzutragen.

Friedrich Thom će, A ktiengesellschaft, W erdohl 1. W . —
Wio der Bericht des Vorstandes ausfuhrt, ging die Hoff- 
nung auf durchgrcifendo Besserung im abgelaufenen Gc- 
schaftsjahre nur in bescheidenem MaBo in Erfiillung; eine 
wirklich gute Gesehaftslage konnte sich infolge maneherlei
widriger Yerhaltnisse .... Bauarbeiterausstand, Flaue in
Amerika usw. —  nicht entwickeln. Das MiByerhiiltnis 
zwischen den Preisen fiir Rohstoffe und Fertigerzeugnisse 
bestand auch im Berichtsjahre; es wurdo noch yerscharft 
durch eine Erlióhung der Halbzeugpreise, die beim Ver- 
kauf der Fabrikate nur teilweiso eingeholt werden konnte. 
Das bessere Ertriignis yerdankt das Unternehmen dem  
Beriehte zufolge im wesentlichen der recht befriedigenden
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Beschaft igung der Werke und der Ausnutzung und Verbesse* 
rung der Betricbsanlagen. P as Ergebnis wiirde sich wahr- 
scheinlich noch gtinstiger gestaltet haben, wenn der weitere. 
Aiisbau der neuen WalzcnstraBe hatte glatt bewerkstelligt 
werden konnen und dam it ein ordnungsm&Biger, vollcr 
Betrieb moglich geworden ware. Ftir Neuanlagen in der 
Fabrik wurden im Bęrichtsjahre 136 000 Jt verausgttbt. 
Dureh das W alzdraht-Symlikat wurde die Gesellschaft 
■wahrend des ganzen Jahres recht auskommlich beschaftigt, 
die Erlose waren bei den hohen Halbzeugpreiscn jedóoh 
zum Teil weniger befriedigend. Die groBe Preis Iconrcntion 
fdr gezogene Drahtc und Drahtstifte bewiihrte sich im 
ganzen gut; m it Ausnahme von Stiften war reichlieli 
Arbeit vorhanden. Erzeugt wurden 3021 (i. V’. 3087) t 
SchweiBeisenluppen, 9000 (0329) t SehweiBeisen und 
S]K!zialwalzdraht, 3023 (2075) t Stabcisen aus SchweiB-, 
FluBeisen und Stald, 1872 t  Stabstahl und 7265 (6807) t  
gezogener Draht und Drahtstifte. Der Gcsamturrischlag 
betrug 2 401 317,79 (2 259 623,61) J i. Zur Verarbeitung 
gelangten 3505 (3589) t. Roheisen, 3705 (3120) t  Eiscn- 
luppen, 9652 (9867) t FluBeisen und Stahlkmippel und 
7493 (7021) t  Walz- und Stiftdraht. Der Rechnungsab- 
scliluU zeigt einschlietilich 28 022,90 Ji Vortrag einen Roh- 
iiberschuB von 241 071,45 J t ,  der sich dureh 23 499,04 Jt 
Skpnto und Zinsdifforenzon sowie 74 008,72 M Handlungs- 
unkosten auf 143 563,69 Ji erniiiBigt. Von diesem Betrage 
sollen 4890,33 Jt der gesetzlichen Riicklage tiberwiesen, 
45 757,09 Jl abgesehrieben, 3583,47 Jt zu Tantiemen und 
Belohnungen verwendet, 60 000 J t ais Dividende (5 % 
gegen 3 % i. V.) verteilt und 29 332,80 Jl auf neue Rech- 
nung vorgetragcn werdisn.

Westdeutsches Eisenwerk. Aktien-Gesellschaft in 
Kray bei Essen-Ruhr. -— Nach dcm Beriehte des Yor- 
standes iiber das abgelaufeno Geschaftsjahr verwirk- 
lichten sich dic auf die Resserung der Marktlago gesetzten  
Erwartungen bisher nicht yollauf. Die Wicderbclebung 
der wirtsehaftliclien Tatigkeit, die im Spatsommer des 
Vorjahres einsetzte, entsprach in ihrem Verlaufe nieht den 
gehegten Btoffnungen. Wenn auch die Besehiiftigung zeit- 
weise zufriedenstcllend war, so verharrtcn doch die Preise 
auf ihrem bisherigen niedrigen Staiule. Insbesondere der 
Absatz in GuBrohren hatte einem verstarktcn Wettbewerb 
des Schmiederohre.s zu begegnen. Die dieso Rohrgattung 
erzeugenden Werko gingen zum Teil zu ycrscharften 
Unterbietungen nber, wodurch die Preise immer mehr 
geworfen wurden. Die GuBrohrpreise wurden auBerdem 
durch den Wettbewerb in den groBen Lichtweiten tiber 
628 mm, welche die frtlherc Gruppe II des Deutsehen  
GuBrohren-Syndikata umfaBte, ungiinstig beeinfluBt; 
die Gruppe 1 wurde nur auf ein weiteres Jahr bis zum
31. Mara 1911 yerliingert. —- Der Abschluli weist bei 
133 077,60 Jt Vorlrag und 732 003,51 J t Betriebsgewinn 
nach Abzug von 286 002,18 Jt allgemeinen Unkosten 
unii 170 851,49 M Abschreibungcn einen Reinertrag von 
408 227,44 Jt auf. H iervon werden 5000 .(£ der Talon* 
steuerriłeklage zugefilhrt, 37 270,22 ,tt Tantiemen an Auf
sichtsrat, Yorstand und Beamte vergtitet, 20 000 Jl zu 
Wohlfahrtszwccken ftir Arbeiter und Beamte verwendet, 
200 000 Jl ais Dicidcnde (8 %  gegen 10%  i. V.) ausge- 
scluittet und 145 951,22 Jl auf neue Reclinung vorge- 
tragen.

Zeitzer EisengieBerei und Maschinenbau-Actlen-Ge- 
sellschaft in Zeitz. - Die Gewinn- und Verlustrechnung 
fiir das am 30. Juni d. J, abgelaufene Gcschiiftsjahr zeigt 
einerseits 5445,61 J l Yortrag aus 1908/09 und 1101 230,73 Jl 
Fabrikationsgewinn, anderseits 398 046,33 Jl allge- 
meine Unkosten, 113 279,60 Jl Zinsen und Teilschuld- 
versehroibungszinscn und 218 768,40 Jl Abschreibungcn. 
60000 .tt werden dem Delkrederekonto, 15 000 Jt der 
besonderen Rlicktage und 8000 J l dcm Beamtenpensions- 
fonds Oberwiesen. Der V'orstand schlagt vor, von dem 
ycrbleibenden Reingewinne in Hohe von 293 582,01 Jl 
22 317,64 .K Tantiemę an den Aufsichtsrat zu Yergttten, 
27 897,05 zu Tantiemen fiir den Yorstand, die Beamten

und im Intercsse der Arbeiter zu verwenden, 8000 Jt ais 
Belohnungen an dic Arbeiter zu vertcilcn, 200 040 Jl 
I)ividende ( 1 1 % gegen 7 % i. V.) auszusehiitten und 
34 727,32 J l auf ncuo Reclinung vorzutragen.

Zwickauer Maschinenfabrik in Zwickau. —  Dic
am 28. v. M. abgehaitene anBerordentlieho Hauptversamm- 
lung besehloBdic K a p i t a l o r h  6 h u n g von 600 000.(4 
auf 1 400 000 Jl zum Ankauf der Tollesehen Maschinen
fabrik in Niedcr-Schionm.*

Prager Eisen-Industrie-Gesellsehaft in Wien. -  Wie 
dio „Koln. Ztg.“ m itteilt, beabsichtigt die Gesellschaft. 
ihr A k t i e n  k a p i t a ł  von 25 700 000 auf  30 000 000 K 
zu e r  h o  h e n .  Eine Erhohun; um 6 420 003 K durch 
Hinaufsetzung des Aktiennennwertes von 400 auf 500 K  
erfolgt aus dem Gewinnvortrage und aus Rucklagen, 
wahrend der Rest durch Begebung von 7710 vom 1. Juli 
ab dividendcnberechtigtcn neuen Aktien aufgebracht wird, 
die den alten Aktionaren im Verhaltnis yon  drei neuen 
zu 25 alten Aktien zu dem von der Regierung vorgeschrie- 
benen Kurso von 405 % angeboten werden sollen.

Aus RuBIands Eisenindustrie. —  Nach den amtlichen 
Angaben wurden im e r s t e n  H a l b  j a h r  1910 in 
RuBland 1 405 682 t Fertigerzeugnissen hcrgcsteUt 
gegen 1 294 332 t im gleiehcn Zeitraume des Yorjahres; 
die Yorriite am 1. Juli gingen gleiehzcitig von 332 972 t 
im Jahro 1909 auf 324 89Ó t im Beriehtsjahre zuriick. 
Dio Roheiscnerzeugung betrug 1 510 285 (1434  165) t; 
die Yorriite beliofen sich am 1. Juli auf 569 221 (747 075) t. 
Die Halbzeugherstellung betrug 1 711891 (1 511 628) t; 
die Yorriite stellten sich auf 177 102 (212 236) t. Dio 
sudrussische Eisenindustrie steht in RuBland an erster 
Stello; sie erzeugte 1 029 220 (984 536) t Roheisen, 933 529 
(797 575) t Halbzeug und 812 300 (705 030) t Fertig- 
erzcugnisse.

Fortschritte der Elektrostahlerzeugung in RuBland. —
Wie uns m itgeteilt wird, sind die Putilowwerke in St. Peters
burg im Bcgriff, einen Elektrostahlofen, System  „Paul 
Girod“, von 12%  t Fassung zur Erzeugung yon Kriegs- 
material und Qualitatsstiihlen aufzustellen.

Indiana Steel Company. Gary.** —  In einem anlaBlich 
des kiirzlichen Besuchcs des Lako Superior Mining In- 
stitutc von der Gesellschaft herausgcgebenen Ftthrer 
werden die Erzeugungsmengen der R i e s e n w e r k e  
v o n G a r  y  schatzungsweise wio folgt angegeben:

t t 
Roheisen . . . .  1 20 ) 000 Handclseisen . . 000 000
Mart i nst ahlblocke 2 700 000 Bleche . . . .  240 000
Stahlschienen . . 1 200 000 Wagenachsen . 100 000
Luppen u. Knflppel 1 200 000 K o k s ..................  1 050 000

Der achte Hochofen wurde im letzten Frilhjahr 
fertiggcstellt, wahrend die Schienen- und Kndppelwalz- 
werke seit V/> Jahren in Betrieb sind. Dic Achsenfabrik 
wurde im August vollendet und in Betrieb gesetzt; wir 
belialten uns vor, dariiber noch niihcr zu berichten. Das 
Universalwalzwerk sowie 500 Koksofen sind nahezu fertig- 
gestellt. Zwei Walzenstrallcn ftir Handclseisen wiirdcn 
l«'reits im letzten W inter vollendct, wahrend drei kleinere 
WalzenstraBcn beinahe fertiggestellt siml. D ie Hochofen 
werden mit 16 2000 PS-Gasmaschincn betrieben. Fiir 
den N otfall stehen auBerdem noch vicr Dampf maschinen 
von je 3000 PS zur Yerftigung. Die Betriebskraft fiir die 
Martinstahlanlagen und die WalzenstraBcn liefern 17 Gas- 
niaschinen von je 3CKK) I’S, die eine gleiclie Zahl von 
elektrischen Generatoren antreiben; die Maschincn be
nutzen Gichtgas. Ein Teil der tiberschilssigen Kraft wird 
8 km weit nach Buffington geleitet und in den Werken 
der Universal Portland Cement Company verbraucht. 
Die Gary werke besitzen die groBten Einzel-Elcktromotoro

* Ygl. „ S ta h l  u n d  E ise n "  1910, 14. S e p t. ,  S. 1617.
** „ T h e  I ro n  A ge“  1910, 8. S e p t.,  S . 548.
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der Welt. Im Schiencnwalzwerk sind drei Motoro von jo 
0000 PS aufgestellt.

Eisenerzverschiffungen vom  Oberen See. —  Nach Mit- 
teilungen des „Iron Age“* betrugen dic EiscnerZyęr- 
Rchiffurgcn vom Oberen See im August d. J. 7 075 811 t 
gegen 7 308.290 t  im gleiehcn Monat des Yorjahres. Bis 
zum 1. September wurden im laufenden Jahro 29 288 201 t, 
bis zum gleichen Zeitpunkte des Yorjahres dagegen nur
22 949 900 t verladen.

Ausbeutung von Eisensteingruben auf der Insel Seriphos 
(Griechenland). —  Dio Yergebung der unter dem Namen 
„Minc de Cap do C'halara“ bekannten Eisensteingruben 
durch das Finanzministerium findet in Athen am G./19. Mai
1911, 11 Uhr, statt. lnteressenten haben bis zum 5./18. Mai
1911 bei der gricchischen Zontralstaatskassc ab  Kaution  
20 OOODrachmcn bar oder in gricchischen Staatspapieren
— zum Tageskurse —  zu hinterlegen und dic Quittung 
hiertlber der vcrsiegelten Offertc bcizufttgen. Dic Offerten 
sind auf Grundlage einer dem Staate f. d. Tonne des

* 1910, 15. Sept., S. 631.

gef order ten Erzes zu zahlenden Summo zu machen. Inter- 
essenten haben das Recht, dio genannto Gegend, von 
der ein Plan beim Finanzministerium vorIiegt, zu besich- 
tigen, zu studieren und vom Erze behufs Analyse eine 
Menge bis 100 kg zu entnehmen. Derjenige, welcher 
die Ausbeutung ersteht, hat innerhalb zweier Monate 
von der Bekanntmacliung der Genehmigung ab dic 
Kaution, bei Verlust der ursprtinglichen Kaution von 
20 000 Drachmen auf 50 000 Drachmen zu erganzen. 
Innerhalb yon vicr Monaten vom Tago der Bekannt- 
machung der Genehmigung ab hat der Unternchmer eino 
griechischc Aktiengesellschaft (Societe anonyme hellćniąue 
par actions), m it einem, bei ihrer Biklung vo!l eingezahlten  
Kapitał yon mindestens 300 000 Drachmen und mit dem 
Sitze in Athen zu grtinden; will er jedoch selber dic Aus
beutung yornehmen, so muB er mindestens 300 000 Drach
men bei einer vom Finanzministerium zu bestimmenden 
gricchischen Bank hinterlegen. Dio Gesellschaft hat 
innerhalb von sechs Monaten von der M itteilung der 
Genehmigung ab dic Ausbeutung zu beginnen. Sie muli 
den Zeitpunkt des Beginns der Ausbeutung einen Monat 
yorher schriftlich anzeigen.

Y ere ins - N achrichten.
Weitere Versuche zur E rm itllung des Kraflbedarfs 

an W alzw erken.

Der unter diesem Titel soeben erschieńene, von 
T t .■ ̂ !HV 1’ u j) p e yerfaflte weitere Bericht* ilcr von unserm 
Veroin eingesetżten Kommissión ftlr <lie Untersuchung des 
Kraftbedarfs an Walzwerken kann von M i t  g  1 i e d e r n 
d e s  Y e r e i n s ,  solange der Vorrat reicht, zum Preise 
von 1 M bezogen werden. Bestellungen sind an don Verlag 
Stahleisen, Dusseldorf 74, zu richten.

Bibliotheksordnung.

Am 1. d. M. ist die vom Yorstande festgesetzte 
B i b l i o t h e k s o r d n u n f i r ,  dio die Benutzung der 
Yereinsbibliothok neu regelt, in Kraft getreten. Sie 
wird den Vcrcinsmitgliedern durch dio Geschaftsfiihrung 
auf Wunsch kostenlos iibersandt.

FQr die V ereinsbib liothek sind eingegangen:
(Die Elnsender *lnd durch + bezeichnet.)

Berichte des Centralrerbandes* der Preuflischen Dampf
kessel- Ueberwachungs- Yereine iiber das Geschaftsjahr 
1909/10. Frankfurt a. d. Oder 1910.

[Bericht des] Stadtischen Friedrichs-Pdytechnikum fs j*  
zu CCthen in  Anhalt [uber d a s]  Sommer-Semester 1910. 
(Cothen 1910.)

Bericht iiber die Tatigkeit des Kurntoriums und des Vor- 
sfandes der J  uh Ud ums-Sl ift u ng * der deutschen Industrie 
im Jahre 1909. Berlin (1910).

Vgl. „Stahl und Eisen“ 1910, 3. Aug., S. 1350/51. 
Bericht uber die Yerwaltumj der WestfaliscJien Berggewerk- 

schaftskasse* wahrend des Rcchnungsjahres vom 1. A pril
1909 bis zum 31. M arz 1910. Bochum (1910).

Bericht, Funf undzwanzig ster, iiber die Yerwaltung der 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft* fiir das Jahr 1909. 
Berlin 1910.

Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 31. Aug., S. 1522/3. 
Bericht des V orstandes [des] Verein[sf* schweizerischer 

Maschinen-Ind ust rieller an die M itglieder auf die General- 
tersamtnlung tom  30. Ju li 1910. ZUrich 1910. 

B c r w e r t h * ,  F r i e d r i c h :  Obcrfldchenstudien an  
Meteor iten. (Aus „Tschermaks Mineralogische und
petrographische Mitteilungcn“ , Band X X IX .) Wien 
(1910).

* Ygl. „ S ta h l  u n d  E isc n “  1910, 21. S e p t.,  S. 1619.

B i r k i n b i n o *, J o h n :  The Movement of Lakę
Superior iron ores in  1909. (From „Minerał Resources 
of tho United States“ 1909.) W ashington 1910.

Bulletin [o f  th/t] Canada Department* of M ines, Mines 
Branch. No. 2. Ottawa 1910.

H  a n r a *, G a b r i e l :  Alimentation en eau potable et 
assainissement d yune cite ouvriere et d'un noupeau village. 
(E xtraitde „LaTechnique Sanitaire“ 1910.) O. O. (1910)

Hauptuersamnilung, 3. ordentlićhe, des Zechen- Verbatides* 
am 2S. M ai 1910. Essen (Ruhr) 1910.

H o w e *, II c n r y  M .: A n OptimisCs Vie w of tho iron-ore 
supply. (From „The Atlantic M onthly“ 1910.) Boston  
(1910).

Jahres-Bericht der Bergischen Handelskammcr* zu Lennep 
[ f i ir ]  1909. Remscheid 1910.

Jahresbericht der Handelskammcr* zu Elberfeld [ f i ir ]  1909. 
Z weiter, statistischer Teil. Elberfeld 1910.

Jahresbericht der Handelskammcr* Mulhe.im (Ruhr)— Ober
hausen fur das Jahr 1909/1910, I. Teil. Mttlheim (1910).

Jahresbericht des technischen Aufsichlsbeamten [d e r ]  Ilhei- 
nisch - W estfdlischejn] Hut len- und \Y alzwerks- Ber uf s- 
genossenschaft*, Herrn Ingenieurs Freudenberg, fur das 
Jalir 1909. Essen>Ruhr (1910).

Jahresbericht desDirektors [des] Techm kum [s]* ( zuBreman) 
■iiber das Jahr 1909. (Bremen 1910.)

Programm der Konigl ich Bayerischen Technischen Hoch
schule* in Miinchen fiir das Studienjahr 1910— 1911. 
(Mtinchcn 1910.)

Report, Sum m ary, of the M ines Branch* (Canada Depart
ment of Mines) for the nine months ending Dezember 190S- 
Ottawa 1909.

—  Do. —  for the calendar year ending December 31, 1909. 
Ottawa 1910.

T a h o  n*, Y i c t o r: Les Origines de la Metallurgic au  
pays d'Entre-Sambre-et-Meuse. (Extrait de la „Rcvue  
Universelle des Mines, etc.“ 1886.) (Lit'ge 1886.)

—  Ders.* — : Les Armes F ran gues et leur fabrikation en Bel- 
gigue. Bruxelles 1888.

—  Ders.* — : La Forgerie du fer chez les Francs <0 pendant 
le haut Moyen-dgc. (Extrait du Tome XYI11 des- „Docu- 
ments et Rapports4*.) Malines 1891.

—  Ders.* — : La Metallurgie du fer au P ays de Liege, au 
Luzembourg et dam  VEntre-Sambre-et- Meuse (Periode 
Mediemle). (Extrait de la „R eyue Uniyerselle des 
Mines, e tc .“ ) Liege 1910.

Yericalt ungsbericht der Rheinisch-Westfalischen Hiitten- 
und  !Falzwerks- Berufsgenossenschaft* fiir das Rech- 

■ nungsjahr 1909. Essen (1910).
* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 27. Juli, S. 1303/4.
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Ycrzeichnis der Vorlesnngen an der Kdniglichen Bergaka- 
demie* :w Clausthal fiir das Studienjahr 1910/11. Claus
thal (1910).

Ytrzeiehnis der Yorlesungen und Ucbungen [an der] Konigl. 
Sachs. Technischefn] Ilochschule* zu Dresden [ im ]  
W intersemester 1910/1911. Dresden (1010).

Yorlesungen und Uebungen [an der] Jlandelshochschule* 
Berlin im Wintcr-Semestcr 1910/11. Berlin (1910).

Yorle.iungs-Yerzric/inis [der] Stadt. Hatidds-Hoehechule* 
Cóln /iir das Wintcr-Semestcr 1910/11. Coln 1910.

W a id  n e r ,  C. W ., and G. K. B  u r g  e s a: Note on the 
temperaturę scalę between 100° and 500° C. (From  
„Bulletin of the Burcau* of Stamlards," Vol. 7.) Washing
ton 1910.

W a 11 e y  n o *, V i o t  o r: Quelques Mols sur la guestion 
des poussieres au Congr&s de. Dusseldorf, 1910. (E xtrait 
des „Annales des Mines dc Belgiquc“ , Tome XV.) 
B ruiellcs 1910.

W a 11 e y  n e  *, .V., ot A (1. B  r e y  r e *: fots Accidents du  
grisou surrenus dans les mines dc, houillc de Belgigue dc 
1S91 d 1909. (Extrait des „Annales des Jlines dc Bel- 
giquo“, Tome XV.) Bruxelles 1910.

Year Book of the Michigan College* of M ines 1909— 1910. 
Houghton (Mich.) 1910.

=  D i s s e r t a t i o n e n .  =

II o m m c 1,  G u s t  a v , S ip l.e^ n g .: Ueber das Vcrhallen 
des asynchronen Drehstrommotors bei unsymmetrischen 
Kltmmenspannungen. Dissertation. (Miinchen, Konigl. 
Techn. Hochsehule*.) 1910.

L a h r m a n n ,  O t t o ,  $ipI.<=9(ngS! Ueber Magnesium- 
ozychlorid und seine. Bezichm g zu Sorels Magnesia- 
zement. Dissertation. (Miinchen, Konigl. Techn. Hoch- 
schule*.) 1910.

M e y e r ,  F r i e d r i c h ,  D/e Technik der
Ycrbrtnnung und Energie-Geti'innxing aus stddlischcn 
Abfallstoffen. Dissertation. (Berlin, Konigl. Techn. 
Hochsehule*.) Leipzig 1910.

P o c k r a n d t ,  W i l l y ,  StpI.=Qnfl.: Yersuche zur
Ermittelung der giinstigslen Arbeitsweise der Ruiułschleif- 
maschine. Dissertation. (Berlin, Konigl. Techn. Hoch- 
Bohulo*.) 1910.

R  e h f u s , W i l h e l m ,  S ip L ^ t lf l .: Schraubengetriebe 
m it sejbsttatigcr Druckregulierung. Dissertation. (Karls- 
ruhe, GroBherzogl. Technische Hochsehule*.) Berlin
1910.

R  e i n s b e  r g  , W i l l y ,  ffiip l.^ n g .: Ueber die Phenyl- 
hydrazonc der Glucose. Dissertation. (Hannover, Konigl. 
Techn. Hochsehule*.) 1910.

R i p k e ,  O t t o ,  S ip l.s^ llfl.: Das Yerhalten einiger 
Fungi imperfecti zu organischen Sauren. Dissertation. 
(Karlsruhe, GroOherzogl. Techn. Hochsehule*.) H eidel
berg 1910.

S c h l i e m a n n ,  W i 1 h o 1 m , S ip l -^ t t g .: Ueber die  
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