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Z u r  Frage der Arbeitsverhaltnisse in der GroBeisenindustrie.*

i.

Von Direktor Dr. A. W o ltm a n n  in Oberhausen.

A us dem weiten Gebiete der Arbeitsverhaltnisse 
in der GroBeisenindustrie werde ich mich in 

meinen nachfolgenden Ausfiihrungen mit der Frage 
der A r b e i t s z e i t  beschaftigen.

Im Jahro 1912 hat der Vorstand des Deutsehen 
Metallarbeiter-Yerbandes eine mebr ais G00 Druck- 
seiten umfassende Denkschrift** erscheinen lassen, 
deren Zweck dahin bestimmt wird: Sie solle die 
Regierung und die maBgebenden Parteien davon 
iiberzeugen, daB die Arbeiter dieser gesundheits- 
schiidlichen Industrie eines weitgehenden gesetz- 
lichen Schutzes bedurften, dessen Grundlage die Ein- 
fulirung des sanitiiren Achtstundentages sein mttsse.

Ebenfalls im Jahre 1912 hat der Zeritralyórsitzende 
des Christlichen Metallarbeiter-Yerbandes Deutsch
lands an die Internationale Vereinigung fiir gesetz- 
lichen Arbeiterschutz einen Bericht erstattet uber 
die Arbeitszeit in den ununterbrochenen Betrieben 
der GroBeisenindustrie. Dor Bericht gipfelt in fol
genden Forderungen:

1. gesetzliche Einfuhrung der achtstiindigen Ar
beitszeit;

2. Verbot der Produktion an Sonii- und Feier- 
tagen auch in Hochofen- und Huttenbetrieben.

Der Deutsche Bletallarbeiter - Yerband segelt 
politisch im Fahrwasser der Sozialdemokratie. Der 
Christliche Metallarbeitcr-\'erbaiid bildet eine Stiitze 
der Zentrumspartei. Beide Parteien haben sich daher 
im Reichstag mit Eifer dieser sozialpolitischen 
Forderungen bemachtigt, und wenn vorlaufig auch 
zwischen den Antragen dieser beiden Parteien 
gewisse Unterschiede zu bemerken sind — man 
erkennt besonders die Arbeit der Zentrumsdiplo- 
maten — , so ist doch von den Arbeiterorganisationen 
bereits das Ziel klar abgesteckt: Gesetzliche Ein- 
fiihrung der achtstiindigen Arbeitszeit und Yerbot 
der Produktion an Sonn- und Feiertagen.

*  V o r t r a g e ,  g e h a l t o n  v o r  ( lo r  H a u p t v e r s a m m l u n g  

d e s V o r e i i i s  d o u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n ie u t e  a m  4. M a i  1 9 1 3  

z u  D u s s e ld o r f .

** D i o  S c h w e r e is e n in d u s t r ie  im  d e u t s e h e n  Z o l lg e b io t ,  

iiire  E n t w i c k l u n g  u n d  ih r e  A r b e it e r .  S t u t t g a r t  11)12, 

S e h i ie k e  &  C o .

Alit der Denkschrift des Deutsehen Metall- 
arbeiter-Yerbandes miissen wir uns etwas eingehender 
beschaftigen, denn es ist anzunehmen, daB die darin 
zum Ausdruek kommende Tendenz uns in den 
nachsten Jahren hilufiger begegnen wird. Die 
Denkschrift wendet viel Druclcerschwarze auf, um 
den Regierungen und den maBgebenden Parteien den 
Eindruck einer trostlosen Lage der Huttenarbeiter 
zu verschaffen. Die Denkschrift meint: „Der auf- 
merksame Leser wird nicht nur einen Einblick in 
die rasche und hastige Arbeitsweise der Hochofen-, 
Stahl- und Walzwerke bekommen, sondern vor 
allem aucli annahernd einen Begriff von den Lohnen 
und Arboitsbedingungen der Hiittenmanner, ihrer 
Rechtlosigkeit, den sic stiindig bedrohenden Gefahren 
fiir Leben und Gesundheit erhalten liaben.11 Aber die 
\'erfasser der Denkschrift sind skeptiscli — auch 
gegeniiber ihren eigenen Leistungen — , sie glauben, 
ihre Schilderung bliebe hinter der „nackten Wirk- 
lichkeit11 noch zuriick, denn die nackte Wirklichkeit 
zu zeigen, seien sie auBerstande. Aber sie geben 
doch wenigstens eine Anleitung, wie der Leser die 
Mangel der Darstellung ersetzen kann. Sie raten 
dem Leser — und ich kann nur wiinschen, daB recht 
viele Leser, besonders aus den Kreisen der Regierung, 
der Parlamentarier, der Publizisten und der frei- 
willigen Sozialpolitiker, diesem Rate folgen —

„ d io  H u t t e i im i in i ie r  in  ih r e r  A r b e i t  s e lb s t  z u  s e lic n ,  

s ic h  m i t  e ig e n e n  A u g e n  z u  iib e r z e u g e n ,  w ie  a u f r e ib e n d  

u n d  g o f i ih r l ic h  d ie  A r b e i t  in  d o n  M a r t i n - ,  T h o m a s -  

u n d  W a lz w e r k e n  u s w .  is t .  N u r  w e r  d ie so  se h w e iC -  

t r ie fe n d e n ,  a b g o a r b e it e t o n  H U t t o n m i in n e r  t a t i g  s a h ,  

k a n n  d io  F ó r d e r u n g  a u f  A b s c h a f f u n g  e iu c r  i ib e rm e n se li-  

l i c h  la n g o n  A r b e i t s z e i t  b e g re ife n ,  l c r n t  e in se h e n ,  d a l i  

d e r  V o r g le ie h  d e r  T h o m a s - ,  M a r t i n -  u n d  P u d d e lw e r k o  

m it  e in e r  H o l l e  n io h t  u b e r t r io b e n  is t .  D i o  H u t t e n 

a rb e it e r  v o n  h o u t o  g e h e n  m i id o  u n d  v o r d r o s s e n  a n  ih r  

T a g e w e rk ,  m it im u t ig  u n d  g e d r t io k t  \ v ir d  e s  b e e n d e t. 

S o  g e h t  es T a g  u m  T a g .  L a n g e  A r b e it s z e it ,  s c h w e re  

A n s t r e n g u n g  u n d  g o f i ih r l ic h o  A r b e i t ,  s c l i ik a n o s o  u n d  

v o r b it t e r n d o  B e h a n d lu n g  u n d  B e s c h i m p f u n g  d e r  A r -  

b e ito r  d u r c h  M e i s t e r  u n d  a n d e r e  V o r g e s e t z t e  s o w ie  

d e r  o f t  u n z u re ic h e n d o  V o r d ie n s t  u n d  d io  d a m i t  v e r -  

b u n d e n e  s c h lo c h t e  E r n i i h r u n g  h a b o n  je d e  F r e u d e  a n  

d e r  A r b e i t  v o r n ic h t e t  u n d  s ie  z u  e in e r  Q u a l  u n d  L a s t  

g e s to m p e lt .  D i o  U n t e r n c h m e r  h a b e n  d a s  o in z ig o  B e -  

s t r e b e n ,  d io  m e n s c h l ic h e n  A r b o i t s k r a f t e  m o g l ic h s t  

v ie le  S t u n d e n  in  ih r e n  D i e n s t  z u  s te l le n  u n d  in  je d e r  

S t u n d e  d ie  g r ó B t m o g l ic h e  A r b e i t s l e i s t u n g  a u s  je d e m  

e in z e ln e n  A r b e i t e r  h e r a u s z u s e h la g e n “ .
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Man greift sich an den Kopf: Das soli in der 
deutsehen Eisenindustrie der Fali sein, der Eisen
industrie des Landes, in dem Staat, Gemeinden und 
Unternehmer seit mehr ais 40 Jahren eine auBer- 
ordentliche, in der ganzen Welt bewunderte sozial- 
politische Tatigkeit zugunsten der Arbeiter ent- 
faltet haben? Das soli die Arbeiterschaft sein, 
unter der wir taglich leben, m it der wir Sorge und 
Freude des Betriebes teilen, deren wirtsohaftlichen 
Aufschwung wir allo seit Jahren miterlebt, an dem 
wir uns alle gefreut haben? Wir sind vielmehr iiber- 
zeugt, durch dauernd gestcigerte Lohne, durch die 
Sozialpolitik des Staates, der Gemeinden und der 
Unternehmungen einen Arbeiterstand geschaffen 
zu habon, der sich sehen lassen kann. Leute, die mit 
ihrem Lose nicht zufrieden sind, die miirrisch ihre 
Arbeit verrichten, gibt es in allen Berufen, also 
auch unter don Arbeitern. Auf den Durchschnitt 
aber trifft das nicht zu. Ich mochte den Herren, 
die eine so schlechte Meinung von unserem Arbeiter 
haben, empfehlen, einmal an einem Soinmer-Sonntag- 
nachmittag die Industriebezirke zu besuchen. Da 
wird er die murrischen, ausgesogenen Arbeiter- 
gestalten vergeblich suchen. Aber er wird von Dorf 
zu Dorf wehende Falinen, froliliche Menschen, gut 
gekleidete Manner, Frauen und Kinder sehen. Er 
wird, wenn er noch einen Rest von selbstandigem 
Urteil besitzt, anerkennen mussen, daB in den letzten 
Jahrzehnten die arbeitenden Klassen in ihrer iiuBeren 
Kultur ganz auBergewohnliche Fortschritte gemacht 
haben.

Der Uebergang eines Volkes von der Agrar- zur 
Industriewirtschaft ist eine der schwierigsten Auf- 
gaben, die ihm gestellt werden konnen. Der Ueber
gang ist sicherlieh schwieriger ais die ganzliche 
Neubesiedelung eines Landes. Engiand war bereits 
langst in der Umwandhuig zum Industriestaate 
begriffen, ais Deutschland und die Vereinigten Staaten  
von Nordainerika diesen Weg betraten. Jeder der 
genannten Staaten ist in seiner Weise an die Losung 
dieser Aufgabe herangegangen: D ie beiden angel- 
sachsischen Staaten uberlieBen es im wesentlichen 
den Boteiligten, auf der Grundlage des freien Arbeits- 
vertrages selbst die neuen sozialen Verhaltnisse zu 
ordnen, allerdings mit dem Ergebnis, daB man 
schlieBlich die alten Wege verlassen und Deutsch
lands Beispiel folgen will. In Deutschland war 
namlich der Gang der Dinge umgekohrt; hier haben 
alle Organe, die das wirtschaftliche Leben des Arbeiters 
beeinflussen konnen, von Anfang an fest und energisch 
eingegriffen. Von der Tatigkeit des Staates brauche 
ich aber nicht mehr z  u reden, wohl aber von der der 
Unternehmungen; nicht allerdings um Selbstlob 
zu produzieren, sondern um zu zeigen, daB alle 
Politik des Staates ohne die kraftige Grundlage 
der ortlichen Sozialpolitik der Unternehmungen ein 
Torso bleiben muB.

Die fiihrenden deutsehen Unternehmer — ich habe 
dabei besonders die Unternehmer der deutsehen Eisen
industrie im Auge —  haben ihre Beziehungen zum

Arbeiter nicht auf die Erfullung des Arbeitsvertrages 
beschrankt, sie haben dariiber hinaus die Schaffung 
einer Unternehmer und Arbeiter umfassenden Werks- 
gemeinschaft angestrebt. Sie haben sich bemttht, 
dem Arbeiter, dem durch Wegzug aus Dorf und 
Gemeinde die historischen und wohlbewahrten 
Stutzon seiner wirtschaftlichen und sittlichen Exi- 
stenz genommen wurden, neue Sicherheiten zu geben 
und ihm so den Uebergang in die neuen geldwirt- 
schaftlichen Yerhaltnisse zu erleiclitern. Sozial- 
politisch ist es von ungeheurer Bedeutung gewesen, 
daB durch die Tatigkeit der Unternehmer auf dem 
Gebieto der W o h lfa h r ts e in r ic h tu n g e n  eine neue 
Art Naturalwirtschaft fiir den Arbeiter geschaffen 
ist. Die Arbeitervereinigungen, die den Arbeiter 
unzufrieden erhalten mussen, haben das auch sehr 
wohl erkannt. Mit Hohn, Spott und Verdiichti- 
gungen verfolgen sie gerade die Wohlfahrtseinrich
tungen der Unternehmer. Es ist lacherlich, die 
Errichtung von Wohlfahrtseinrichtungen auf selbst- 
suchtige Grunde der Unternehmer zuriickzufuhren. 
Die Wohlfahrtseinrichtungen haben selbstverstand- 
lich den Zweck, dem einzelnen Unternehmen zu 
nutzen, ihm seBhaftc, zufriedene Arbeiter zu ver- 
schaffen. Das mindert aber nicht, im Gegenteil 
es erhoht den sozialpolitischen Wert dieser Ein
richtungen. Das Unternehmen kann dauernd fiir 
sozialpolitische Zweeke erhebliche Mittel nur auf- 
wenden, wenn sie die Lage des Unternchmens starken. 
Das ist die denkbar beste und solideste Grundlage 
fiir Sozialpolitik. Die Arbeitervereinigungen haben 
ja auch nichts anderes maclien konnen, ais in ihren 
Konsumvereinen, ihren Hilfskassen, ihren Volks- 
versicherungen die Vorbilder der Unternehmungen 
nachzuahmen.

Aber wie ihre Einrichtungen nach Umfang und 
Wert hinter den Leistungen der Unternehmer 
zuriickgeblieben sind, so sind alle diese MaBnahmen 
der Arbeitervereinigungen m it einem groBen Flecken 
gezcichnet: An ihnen haftet die politische Will- 
kiirherrschaft. Durch wirtschaftliche Fesseln soli 
dio politisohe Freiheit beschrankt werden. Nicht 
um die Lage des Arbeiters zu verbessern, um dem 
Unternehmen, von dessen Gedeihen die Wohlfahrt 
der Arbeiter abhangt, zu nutzen, wird Sozialpolitik 
getrieben, nein, der Arbeiter wird in die Konsum- 
vereine, die Genossenschaften, die Gewerkschaften 
hineingepreBt, damit man seines W ahlzettels sicher 
ist, damit keine Erniichterung, keino Aufklarung 
ihn jemals der roten Fahne untreu maehen kann.

Die deutsehen Unternehmer brauchen wirklich 
nicht von den Arbeitervereinigungen Sozialpolitik 
zu lernen. Wir haben unserer Arbeiterschaft gegen- 
iiber ein gutes Gewissen, auch in bezug auf die 
Arbeitszeiten auf den Hiittenwerken. Auch die 
Reichsregierung braucht nicht angetrieben zu werden; 
es gibt im Bereiche des Gewerbereclites wohl kaum 
ein Gebiet, das so ausgiebig ausgebaut ist, wie das 
Recht der A r b e it s z e i t  a u f d en  H iit te n w e r k e n .  
Die Antrage an Reichstag und Reich sregierung
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haben auch nicht etwa in den Zustanden auf den 
Huttenwerken ihren Grund, dann lieCe sich ja dar- 
iiber reden. Es handelt sich vielmehr um eine Er- 
scheinung politisoher Natur. Bis jetzt ist es namlich 
den Arbeitorvereinigungen weder gelungen, der 
GroBeisenindustrie ihren Willen aufzuzwingen, noch 
sind sie imstande gewesen, in unserer Arbeiterschaft 
in maBgebendem Umfange FuB zu fassen. Solange 
der jetzige Geist in der Eisenindustrie erhalten bleibt, 
so lange haben die Organisationen auch fiir die Zu
kunft schlechte Aussichten. Aber sie hoffen, den 
Mangel an eigener Kraft durch die starken Arme 
der erwahlten Volksvertretung, dureh Beeinflussung 
der Wissenschaft und Publizistilc und durch die 
Nachgicbigkeit der Reichsregierung zu ersetzen. 
"Was die Organisation, ein kleiner Teil unserer Ar- 
beiterschaft, selbst nicht erreichen kann, soli der Staat 
von oben auferlegen, um so eines der starksten Boll- 
werke gegen die Herrschaft der Arbeitcrorgani- 
sationen zu bescitigen. Das ist fiir uns das Entschei- 
dende: Der sanitare Arbeitstag ist nur der Vorwand, 
die neue unerfiillbare Forderung bestimmt, Ver- 
hetzung und Verbitterung in unsere Arbeitermassen 
zu tragen.

Ich kann Ihnen einen Ueberblick iiber die Be- 
stimmungen der G e w e r b e o r d n u n g  mit ihren 
Ausfuhrungsbestimmungcn, Bekanutmachungen des 
Eeichskanzlers usw. iiber die Arbeitszeit auf den 
Huttenwerken leider nicht ersparen. Ich will mich 
dabei nicht aufhalten m it den Bestimmungen iiber 
die Beschiiftigung von Kindern unter 14 Jahren 
und von Arbeiterinnen. Kinderarbeit kommt fiir 
die Eisenindustrie nicht in Betracht, und die Ver- 
wendung von Arbeiterinnen hat nur noch bezirks- 
weise eine gewisse Bcdeutung.

Die Bedingungen fiir die Beschaftigung und die 
Dauer der Arbeitszeit der ju g e n d l ic h e n  A r b e ite r ,
d. h. der jungen Leute zwisehen 14 und 16 Jahren, 
ist in der GO. eingehend geordnet. Jugendlichc 
Arbeiter diirfen nach § 136 der GO. nur wahrend 
der Tagesstunden zwisehen 6 Uhr morgens und 8 Uhr 
abends mit ausreichenden Pausen beschaftigt werden. 
Auf Grund von § 139a, Ziffer 2, konnten laut Bundes- 
ratsverordnung von 1902 in Walz- und Hammer- 
werken, die Eisen oder Stahl m it ununterbroehenem 
Feuer verarbeiten, jugendliche Arbeiter unter be
stimmten Yoraussetzungen wochentlich wechselnd 
auch in der Naehtschicht beschaftigt werden. Jetzt 
ist am 20. Mai 1912 eine neue Bundesratsverordnung 
crschienen, wonach

„ n a c h  d e m  30. S e p t e m b e r  1 9 1 4  n u r  d ie je n ig e n  W a lz -  

u n d  H a m m e r w e r k e  v o n  d e n  B e s t im m u n g e n  d e r  B R V .  

v o n  1 9 0 2  G e b r a u c h  m a c h e n  d i ir fe n ,  d e n e n  a u f  i h r e n  

A n t r a g  v o n  d e r  h o h e re n  V e r w a lt u n g s b o h o r d o  d ie  

G e n e h m ig u n g  e r te i lt  w o rd e n  is t .  D i e s e  d a r f  n u r  u n t e r  

d e m  V o r b e h a l t e  d o s  j e d e rz e it ig o n  W id e r r u f s  u n d  n u r  

ft ir  d io  B e s c h a f t i g u n g  m i t  s o lc h o n  A r b e i t e n  e r te i lt  

w e rd e n ,  d ie  g c e ig n e t  s in d ,  d ie  A u s b i l d u n g  d e r  j u n g e n  

L e u t e  z u  f o r d e rn  u n d  w e lc h e  k e in e  b e s o n d e r e n  G e f a h r e n  

f i i r  ih r  Ł e b e n  u n d  ih r e  G e s u n d h e i t  m i t  s ic h  b r in g e n .  

D i e  h o h e r e  V e r w a lt u n g s b e h o r d e  d a r f  d ie  G e n e h m ig u n g  

a u c h  v o n  w a it e rg e h e n d e n  Y o r s c h r i f t e n  i ib o r  d ie  A r b e i t s -

z o it  u n d  d io  P a u s e n  s o w io  v o n  a n d o r o n  B e d in g u n g e n  

a b h ś in g ig  m a c h e n .“

Die Ermachtigung zu solchen Bestimmungen 
gewahrt § 139 a der GO., wonach der Bundesrat 
befugt ist, die Yerwendung von jugendlichen Arbeitern 
fiir gewisse Gewerbezweigc, die mit besonderen Ge
fahren fiir Gesundheit und Sittlichkeit verbunden 
sind, ganzlich zu untersagen oder von besonderen 
Bedingungen abhangig zu machen.

Das ist der typische Gang der Gesetzgebung auf 
diesem Gebiete. Zuerst wird ein allgemeiner Grund- 
satz aufgestellt, der aber nicht iiberall, ohne die 
Arbeiter selbst zu schiidigen, durchgefiihrt werden 
kann, dann gibt es Ausnahmen, die an viele B e
dingungen gekniipft werden, und zum SchluB kommt 
die Bekanntmachung, daB die Ausnahmen nur noch 
auf Antrag und auf Widerruf gewahrt werden, und 
daB die Bedingungen dem Ermessen der Yerwaltungs- 
behorden auheimgestellt werden. Damit ist das 
Gesetz, die GO., ausgeschaltet. D ie Industrie hiingt 
ab vom  Belieben des Bundesrats und der hoheren 
Verwaltungsbehordełi. Eine solche Lage fordert, 
daran ist nicht zu zweifeln, geradezu dazu heraus, 
mit llilfe  des Parlaments, der Wissenschaft und der 
Publizistik auf dem beąuemen Venvaltungswege 
alle Tagesmeinungen in der Industrie auszuprobieren.

Wir werden nunmehr auf dem Gebiete des 
A r b e it s r e c h ts  fiir  den  Y o lla r b e ite r  ahnliohes 
erleben. Dor Tit. YII der GO. iiber die gewerblichen 
Arbeiter beginnt mit dem grundlegenden Satz:

„ D i e  F e s t s e t z u n g  d e r  V e r h i i l t n i s s o  z w is e h e n  d e n  so lb -  

s t a n d ig o n  G e w o r b o t r o ib e n d o n  u n d  d e n  g e w o rb l ic l ie n  

A r b o i t o r n  i s t  v o r b o h a l t l i c h  d e r  d u r c h  d a s  R o ic h s g c s o t z  

b o g ru n d e te n  B e s c h r i i n k u n g c n  G e g e n s t a n d  f re ie r  IJ o b e r -  

e in k u n f t . "

Nun beginnen die Beschrankungen, § 105 b: 
„ I m  B e t r ie b e  v o n  B e r g w e r k e n  u n d  H t it t e n w e r k e n  

u sw . d i i r f e n  A r b e it o r  a n  S o n n -  u n d  F e ic r t a g e n  n ic h t  

b e s c h a f t ig t  w e r d e n .1*

Dies envies sich in dieser AUgemeinheit wiederum 
ais nicht durchfiihrbar, deshalb bestimmt § 105 d: 

„ F i i r  b e s t im m t o  G e w e rb e ,  in s b e s o n d e r e  fU r  B o t r ie b e ,  

in  d o n e n  A r b e i t e n  v o r k o m u ie n ,  d io  ih r e r  N a t u r  n a c h  

e in o  U n t o r b r e c h u n g  n ie h t  g o s ta t te n ,  k o n n o n  d u r c h  

B e s c h lu B  d e s  B u n d e s r a t s  A u s n a h m o n  v o n  d e r  B o s t im -  

m u n g  d e s  §  1 0 5  b  z u g e la s s e n  w o r d e n . "

Auf Grund dieser Ermachtigung ist die groBe 
B u n d e s r a ts \Tero r d n u n g  vom 25. Oktober 1895 
m it vielen Nachtragen erlassen. Dadurch wird unter 
bestimmten Bedingungen uber dic den Arbeitern 
zu gewahrenden Ruhezeiten die S o n n ta g s a r b e it  
am Hochofen fiir die Zufuhr der Rohstoffe, fiir 
die Verarbeitung der Schlacken, fiir die Verladung 
und Abfuhr der Produkte gestattet. In Bessemer-, 
Thomas-, Slartin-, TiegelguBstahl- und Puddelwerken 
und zugehorigen Walz- und Hammerwerken sowie 
HochofengieBereien ist unter bestimmten Yoraus
setzungen der Betrieb mit AusschluB der Zeit von 
6 Uhr morgens bis abends 6 Uhr gestattet. Ohne 
Riicksicht auf die Natur des Betriebes laBt der 
§ 105 c der GO. Ausnahmen von dem Verbot der 
Sonntagsarbeit zu:
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1. a u f  A r b e it e n ,  w e lc h e  in  N o t f i i l le n  o d e r  im  

o f fe n t lie h e n  In t c r e s s o  u n v e r z f lg l ic h  y o r g e n o m m e n  w e r 

d e n  m i is s e n ;
2. f i i r  e in e n  S o n n t a g  a u f  A r b e it e n  z u r  D u r c h -  

f U h r u n g  e in e r  g e s e t z l ic h  y o r g e s c h r io b e n e n  T n v e n t u r  

(§  3 9  H G B . ) ;
3. a u f  d ie  B e w a c h u n g  d e r  B e t r ie b s a n la g e n ,  a u f  A r -  

b o ite n  z u r  R e i n i g u n g  u n d  In s t a n d h a l t u n g ,  d u r c h  w e lc h e  

d e r  r e g e lm iiB ig c  F o r t g a n g  d e s  e ig e n e n  o d e r  e in e s  f re n id e n  

B e t r ie b e s  b e d in g t  is t ,  s o w ie  a u f  A r b e it e n ,  v o n  d e n e n  

d ic  W ie d e r a u f n a h m e  d e s  v o l le n  w e r k t i ig ig e n  B e t r ie b e s  

a b h a n g i g  i s t , s o fe r n  d ie so  A r b e i t e n  a n  W e r k t a g e n  n ie h t  

y o r g e n o m m e n  w e rd e n  k o n n o n ;

4. a u f  A r b e it e n ,  w c ie l ić  z u r  V e r h t i t u n g  d e s  V e r -  

d e r b e n s  y o n  R o h s t o f f e n  u n d  d e s  M iB l i n g e n s  v o n  A r b e i t s -  

e r z e u g n is s o n  e r fo r d e r l ie h  s in d ,  s o fe rn  d ie se  A r b e it e n  

n ic h t  a n  W e r k t a g o n  y o r g e n o m m e n  w e rd e n  k o n n e n ;

5. a u f  d io  B c a u f s i c h t i g u n g  d e s  B e t r ie b s ,  s o w c it  

e r  n a c h  1 b i s  4  s t a t t f in d e t .

G o w c rb e t r e ib e n d e ,  w e le h c  A r b e i t e r  a n  'S o n i i -  u n d  

F e s t t a g e n  m i t  A r b e i t e n  d e r  u n t e r  Z i f f e r  1 b i s  5  c r w a l in -  

t o n  A r t  b e s c h i if t ig c n ,  s in d  y e r p f l ic h t e t ,  c in  V e r z e ic h n i s  

a n z u le g e n ,  in  w e lc h c s  f i i r  je d e n  e in z e ln e n  S o n n -  u n d  

F e s t t a g  d ie  Z a h l  d e r  b e s c h i if t ig t c n  A r b e it e r ,  d ie  D a u e r  

ih r e r  B c s c h i i f t i g u n g  s o w ie  d ie  A r t  d e r  y o r g e n o m m e n e n  

A r b e it e n  e in z u t r a g e n  s in d .  D ie s e s  V e r z e ic h n is  is t  d e r  

O r t s p o l iz e ib e h o r d e  s o w ie  d e m  G c w e r b e in s p e k t o r  a u f  

E r f o r d e r n  je d e r  z e it  z u r  E i n s i c h t  v o r z u le g e n .“

SchlieSlich bestimm t noch § 105 f:
„ W e n n  z u r  V e r h t i t u n g  e in e s  u n v e r h a l t n i s m a B ig e n  

S c h a d e n s  c in  n ie h t  y o r h e r z u s e h e n d e s  B e d i i r f n i s  d e r  

B c s c h i i f t ig u n g  v o n  A r b e i t e r n  a n  S o n n -  u n d  F e s t t a g e n  

e in t r it t ,  s o  k o n n o n  d u r c h  d ie  u n t e r e n  Y e r w a l t u n g s -  

b c h o r d e n  A u s n a h m e n  y o n  d e r  B e s t i m m u n g  d e s  § 1 05  I) 

A b s .  1 f i i r  b e s t im m t e  Z e it  z u g e la s s e n  w o r d e n . "

Die untere Verwaltungsbehorde hat iiber dio von 
ihr gestatteten Ausnahmen ein Yerzeichnis airai- 
legcn, in welches die Betriebsstatte der gestatteten  
Arbeiten, die Zahl der im Betrieb beschaftigtcn 
und der an den betr. Sonn- und Festtagen tiitig 
gcwesenen Arbeiter sowie die Dauer und dic Grimdo 
der Erlaubnis einzutragen sind.

Nach dieser cingehenden Begelung der Sonntags- 
arbeit ist nun die Arbeitszeit an den Wochentagen 
an die Reihe gekommen. Anfang und Ende der regcl- 
maBigen taglichen Arbeitszeit und der fiir die cr- 
wachsenen Arbeiter vorgesehenen P a u s e n  wird 
nach § 1B4 b grundsiitzlich durch die Arbeitsordnung 
geregelt.

Dagegen bestimmt § 120 c :
„ D u r c h  B e s c l i l u B  d e s  B u n d e s r a t s  k o n n e n  f i i r  s o lc h e  G e -  

w e rb o , in  w o lc h e n  d u r c h  i ib e r m a B ig e  D a u e r  d e r  t a g 

l ic h e n  A r b e i t s z e i t  d ic  G e s u n d h e i t  d e r  A r b e i t e r  g c -  

f i ih r d e t  w ir d ,  D a u e r ,  B e g i n n  u n d  E n d e  d e r  z u la s s ig e n  

t i ig l ic h o n  A r b e i t s z e i t  u n d  d e r  z u  g e w a h r o n d e n  P a u s e n  

y o r g o s c h r ie b e n  u n d  d ie  z u r  D u r ć h f t i h r u n g  d ie se r  V o r -  

s e h r i f t e n  e r fo r d c r l i c h c n  A n o r d n u n g e n  o r la s se n  w e r d e n . "

Yon dieser Ermachtigung hat der Bundesrat 
mehrfach Gebrauch gemacht durch Beschlusse 
betr. den Betrieb von Biickcreien und Konditoreien, 
betr. den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
elektrischer Akkumulatoren aus B!ei und Blei- 
verbindungen, betr. dic Bcschaftigung von Gehilfen 
und Lehrlingen in Gast- und Schenkwirtschaftcn 
usw. Schlie31ich sind auch die Anlagen der GroB- 
eisenindustrie auf das Drangen der Arbeiterorgani- 
sationen in die Gruppe der gesundheitgefahrdenden
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Betriebe aufgenommen worden. Das Ergebnis ist 
die b e k a n n te B u n d e sr a tsv e r o r d n u n g  vom 19. D e
zember 1908 betr. den Betrieb der Anlagen der GroB- 
eisenindustrie. Die Verordnung findet Amvendung 
auf die Hochofenwerke, Hochofcn- und Rohren- 
gieBereien, Stahlwerke, Puddelwerke, Hammerwerke, 
PreBwerke und Walzwerke sowie auf die im unmittel- 
baren betriebstechnischen Zusaminenhange damit 
stehenden Reparaturwerkstatten und Nebcnbetriebe. 
Ihr wesentlicher Inhalt ist folgender:

1. A l l e  A r b e it o r ,  d ie  U o b e r s t u n d o n  le is t o n ,  s in d  

in  e in  V e r z e io h n i s  e in z u t r a g e n ,  d a s  i ib e r  d io  D a u e r  d e r  

t i ig l ic h c n  r e g e lm iiB ig c n  A r b e i t s z e i t  u n d  i ib e r  d io  U e b e r -  

s t u n d e n  g e n a u o  A u s k u n f t  g ib t .  D a s  V e r z e ic h n i s  is t  

a m  S c h lu s s e  je d e s  M o n a t s  d e r  O r t s p o l iz o ib c h ó r d e  e in -  

z u re ic h e n .

2. I n  a l le n  S c h ic h t e n ,  d ie  l i in g e r  a is  a c h t  S t u n d e n  

d a u e rn ,  m u s s e n  je d e m  A r b e i t e r  P a u s e n  in  e in e r  G e s a m t -  

d a u e r  y o n  m in d e s t e n s  z w e i S t u n d e n  g e w i ih r t  w e rd e n .  

E i n e  d ie se r  P a u s e n  m u l !  m in d e s t e n s  e in e  S t u n d e  b e 

t ra g e n .  I n  F a l le n ,  w o  d ie s  d ie  N a t u r  d e s  B e t r ie b e s  

o d e r  R i i c k s i c h t c n  a u f  d ic  A r b e i t e r  g e r a te n  e r sc h e in e n  

la s se n ,  k a n n  d io  h o h e re  V c r w a l t u n g s b e h 6 r d o  a u f  be- 

s o n d e r o n  A n t r a g  u n t e r  V o r b e h a l t  d e s  W id c r r u f s  ge- 

s t a t te u ,  d a B  d ie se  P a u s e  —  u n b e s c h a d e t  d e r  G e s a n it -  

d a u e r  d e r  P a u s e n  v o n  z w e i S t u n d e n  —  a u f  e in e  h a lb e  

S t u n d e  b c s e h r i in k t  w ird .

3. V o r  d o m  B e g i n n  d e r  r c g c lm a B ig e n  t a g l ic h e n  

A r b e it s z e it  m u B  f i i r  je d e n  A r b e i t e r  e in e  u n u n t e r b r o c h e n c  

R u h c z c i t  y o n  m in d e s t e n s  a c h t  S t u n d e n  lie gen .

Diese Bundesratsvcrordnung ist eine berechtigte 
Quelle des MiBvergniigens in der Industrie geworden. 
Sie hat wesentlich dazu beigetragen, fiir den Bctricbs- 
mann das Recht der Arbeitszeit unldar und wegen 
des freien Beliebens der hoheren Yerwaltungsbehordo 
unsicher zu gestalten. Die Bundesratsverordnung 
hat sich auch mit groBem Erfolg bemiiht, das Schreib- 
werk zu vergroBern. Des Listenschreibens ist iiber- 
liaupt kein Ende mehr. Um den weiteren Ausbau 
dieser Bundesratsverordnung dreht sich nun der 
Kampf.

In den Jahresberichten der Kgl. PreuBisehen 
Regierungs- und Gewerberiite werden seit 1910 ein- 
gehende Statistiken veroffentlicht iiber die TJeber- 
s tu n d e n , welche auf den der Bundesratsverordnung 
unterliegenden Betrieben geleistet wurden. In diesen 
Statistiken werden auBer den an Werktagen ge- 
leistetcn Ueberstunden alle an Sonntagen verfahrencn 
Schichten mit Ausnahme der regelmiiBigen Wechsel- 
schichten aufgefiihrt, und zwar auch dann, wenn es 
sich nicht um Ucberschiohtcn, sondern um Arbeit 
handelt zur Wiederaufnahme des vollen werktagigen 
Betriebes oder um Arbeiten, die auf Grund beson- 
derer gewerbepolizeilicher Genehmigung gestattet 
sind. Die deutsche Eisenindustrie hat stets gefordert, 
daB die Sonntagsarbeit nur dann ais Ueberarbeit 
betrachtet werden konne, wenn sie im AnschluB 
an eine regelmaBige Schicht zu leisten ist, oder wenn 
zwischen der WerktagS- und der sonntaglichen Schicht 
nicht mindestens acht Stunden Ruhezeit gelegen 
hat. Dieser in den Bestimniungen der GO. begriin- 
deten Fórderung ist. jedoch nicht stattgegeben. 
Wiire das geschehen, so wurden die Statistiken
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iiber die Ueberstunden erheblich anders aussehen. 
Nach den Jahresberichten der Gewerberate wurden 
in den Jahren 1910, 1911 und 1912* folgende Ueber- 
stunden und Sonntagsarbeit geleistet:

U eberstunden  
U eber- Soniitagg- einschl. S onntags-

J a li r  a rb e it in %  der
stu n d en  a rb e i t  insgesftm t geleiste-

ten A rbeitsstunden

1910 19 057 334 fi 692 100 1,9
1911 21 229 371 11 502 409 2,7
1912 24 003 707 9 433 262 2,9

Das Anschwellen der Sonntagsarbeit von 1910 
auf 1911 hat sieli also im Jahre 1912 nicht mit 
gleicher Starkę fortgesetzt. Selbstverstandlich sind 
die Ueberstunden und die Sonntagsarbeit nicht auf 
die Yorliebe der Betriebsleiter zu Ueberstunden 
und Sonntagsarbeit zuruckzufiihren. Die Zunahme 
riihrt zum Teil daher, da(3 dor Umfang der Ueber- 
arbeit im allgemeinen genauer und yollstandiger 
crfaBt worden ist ais bisher. Dic liaupt sachlichste 
llrsache der Zunahme liegt aber in den wirtschaft- 
lichen Ycrh&ltnissen. Die Inanspruchnahme der 
Werke ging bis an die Grenze ihrer Leistungsfahigkeit. 
Der groBe Bedarf an Arbeitslcraftcn konnte bei dcm 
Arbeitermangel nicht durch Einstellung neuer Ar
beiter befriedigt werden. leli berufe mich dafiir 
auf die Beriehte der Gewerberiite. Soweit der Diissel- 
dorfer Bezirk in Betracht kommt, wird die Zunahme 
der Ueberstunden und der Sonntagsarbeit auf 
folgende Ursachen zuriickgefiihrt:

„ B o i der Beu rtc ilung  dieser Zahlen m uB  bertick- 
sichtigt werden, daB das verflossene J a h r  unter dem 
Zeichen hochster B eansp ruchung  aller W e rke  der GroB- 
cisenindustrie stand, und  daB einerseits Arbeiterm angel, 
anderseits der ungew ohnlich heiBe 8 o m inor und  die 
dam it verbundenen H iiu figkc iton  der Arbeitererkran- 
kungen das Bed iirfn is nach Ueberarbeit in besonders 
gestiirktem  Mafie m it sioh gebracht haben. Beztiglich 
der Sonntagsarbe it fiillt. noch ins Gewicht, daB den 
H iittenw erken aus demselbcn G rundo wio im letzton 
Jah rc  in  auBerordentlichem  U m fangc die Vornahm e 
von Sonntagsarbe iten  auf G run d  des § 105 f der GO. 
gestattet w ordon ist. D a  auch diese A rbeiten in die 
Uoberarbeitsyerzeiehnisse eingetragen worden m ussen, 
hat sich die Z ah l dor Sonntagsiiberstunden lediglich 
infolge dieser B ow illigung  gegeniiber dcm  Yorjah re  um 
etwa 135 000 erhoht. “

Dieselbe Behorde jinBert sieli iiber das Jahr 1912 
wie folgt:

,,Die G runde  fur dio aberm alige starkę  Zunahm e 
der Ueberarbeit sind  nu r zum  Te il auf den A u sb au  
der W e rke  und  die V c rm ehrung  der Arbeitskriifte, 
in dor H aup tsacho  yielm ehr auf den Fortbe stand  der 
H ochkon junktu r, der allo .W erke 7.u gespannter T iitig- 
koit notigte, und  auf die infolgo der naohdrlleklichen 
E in w irk u n g  der Gowcrbeaufsiehtsbeam ten yo llstand ige r 
gewordeno Befo lgung  der Ueberarbeitsverzeichnisse 
'/uriickzufiiliren. Daneben verursachten nam entlieh 
in den letzten M onaten  des Berichtsjahres die Betriebs- 
stockungen dor E isenbahn  einon erheblicben U m fa ng  
Uoberarbeit, d a  die B ew a ltigung  der verspatet und

*  In  der naehsten Zoit ersoheint im Auftrage  des 
Yereins deutseher E isen - und Stah lindustrie lle r eine kleine 
Sehrift „D io  A rbeitcrverhilltn isse  der G roBeisenindustrie 
im Jahre 1912“ , nach den Jahresberichten der K g l. 
PreuB. B og ie n m g s und Gewerberiite und  Bergbehćjrden 
bearbeitet yon D r. J. Reichert. Berlin  1913.

stoBweise eintreffendon Koh len - und  M aterialsendungen 
oft nur duroh B in le gung  von  Ueberstunden moglich 
war. A n  der Ste igerung der Sonntagsarbe it sind  die 
auf G run d  des § 105 f dor GO. bew illigton Son n tag s
arbeiten m it einem M eh r von  204 000 Stunden  beteiligt. 
F u r  dio.se Bew illigungen waren dio durch  die E isenbahn- 
stockungen in V e rb in d u n g  m it dor H o ch ko n ju n k tu r  
geschaffenon sehwierigen Verh iiltn isso  in orster L in ie  
bestimmend. D io  Ursachen filr das auBorordontliche 
Anw aohsen dor (ibrigen Sonnta.gszifforn sind  zum  Teil 
dieselben wie fiir das Anw aehsen der Ueberarbeit tiber- 
liaupt. E s  ist auBerdom  anzunehm en, daB dio sorg- 
fiiltigo ListenfO lirung bei der Sonntagsarbe it insofern 
einen besonderen E in f lu B  ausgefibt hat, ais der richtigen 
A u fzo iohnung der Sonntagsarbe it sich auch bei all- 
seitigem guten W illeri grolle Schw ierigkeiten in den W eg 
stellen, dio orst duroh' im m er wieder crncute aufklarende 
E in w irk u n g  der Gewerbeaufsichtsbeamten beboben 
werden konnen. Beispielsweiso ist  dio Zunahm e der 
Sonntagsarbe it in  einem Bezirke, dio sich auf 24.6 %  
belauft, zu 6 %  allein darauf zurilckzufiihren, daB die 
24stiindigen Stockschiehton im W alzwerksbetriebe 
eines Htittenwerkes erst seit Ju li des Berichtsjahros 
in die Verzeiehnisse aufgenom m en sind.“

Aehnlich lauten dic Berichto aus dem Arnsbergor, 
0])pelner und Triercr Bezirk. Der Triercr Bericht 
fiir 1912 śiuBert sieli bemerkenswert; iiber die Sonn
tagsarbeiten zu Ausbesserungs- und Instandsetzungs- 
arbeiten:

,tD ic  m ehr und m ehr zunehm ende E rso tzung  
der H andarbe it durch  meclianische E in rich tungen  in 
allen Teilen der Htittenwerke, besonders in W alzw erken, 
zeitigfc E in rich tungen  verschiedenster A rt, die, in der 
Du rch frih rung begriffen, ein erhebliches M a B  yon  Re- 
paraturarfceiten erforderlicli m achen.“

Weiter stellt der Bericht fest, daB von den Be- 
triebsleitern der Grundsatz yertreten wird, nur solehe 
Ueberarbeit yornehmen zu lassen, die das Betriebs- 
interesse dringend erfordert. Der Koiner Bericlit- 
erstattor schreibt:

„D ie  H oh e  der Uebcrstundon in den produktiven  
Betriobsabteilungen scheint sich durch  dio U n te r
nehm er sehwer beeinflussen zu lassen, da sie wesentlich 
von der Geschiiftslago abh iin gt."

Das Bild, das die Statistik der Gewerberiite 
ergibt, wiirde noch erheblich anders aussehen, wenn 
in die Spalte Sonntagsarbeit nur die wirklichen 
Ueberstunden aufgenommen wiirden. Bei einem 
gemischten Werke wurden im Jahre 1911 rd. 671 000 
Ueberstunden aufgezeichnet. Von diesen waren 
448 000 reine Sonntagsarbeitsstunden und nur rd. 
223 000. also ein Drittel, wirkliche werk- und 
sonntagliche U eberstunden . Fiir die Ver\vertung 
dieser amtlichen Statistiken in der Oeffentlichkeit 
spielen natiirlich ihre zum Teil anfechtbaren Grund- 
lagen und die erlauternden Beriehte der Gewerbc- 
rate keine Rolle. E s heiBt einfach: Die Ueberstunden 
haben sich seit Einfiihrung der Bundesratsverord- 
nung in erschreckendem Umfange vermehrt, und 
damit ist das Urteil gefiillt.

Der Yerein deutseher Eisen- und Stahlindustrieller 
liat nun eine Erhebung angestellt, um zu ermitteln, 
inwieweit die Ueberarbeit durch Minderarbeit in
folge Fęierns ausgeglichen wird. Bei dieser Unter- 
suchung sind die Krankheitsstunden, die durch 
Krankenschein oder iirztliehes A ttest belegt wurden,
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nicht beriicksichtigt. Bei 24 Werken des nieder- 
rheinisch-westfalischen Industriebezirks ergab sich 
nun, daB 3,4 Millionen Ueberarbeits- und Sonntags- 
arbeitsstunden 2,86 Millionen Minderarboitśstunden 
gegeniiberstanden, d. h. die Gesamtuberarbeits- 
und Sonntagsarbeitsstunden wurden durch fast 
84 % Minderarbeit wieder ausgeglichen. Nach ein- 
gehenden Berechnungen betragt dic Ueberarbeit 
n o ch  n ic h t  1 %  der normal zu leistenden Arbeits- 
stunden.

Eine ahnliche Erhebung ist von amtlicher Seite 
angestellt. Fiir vier gemischte Werke im Arnsberger 
Bezirk m it zusammen 10 000 Arbeitern sind fiir drei 
Monate Erhebungen iiber die Minderarbeit angestellt 
worden. Infolge willkiirlichen Feierns fielen 7685 
Schichten, infolge von Urlaub und Krankheiten 33144 
Schichten aus. In dem gleichen Zeitraum wurden 
395 380 Ueberstunden geleistet, denen eine Minder
arbeit von 397 928 Stunden gegenubersteht. Damit 
kann man doch wirklich nicht gegen die bisherigen 
Verhaltnisse Sturm laufen.

Ich habe schon im Anfang meines Yortrages 
gesagt, daB das Ziel, dem nachgestrebt wird, die 
Einfiihrung der achtstiindigen Arbeitszeit und ein 
Yerbot der Erzeugung in Hochofen- und Iliitten- 
betrieben an Sonn- und Feiertagen ist.

Dic Frage, ob es moglich ist, die Erzeugung im 
Hochofenbetrieb am Sonntage ganzlich zu unter- 
sagen, ist ausschlieBlich nach technischen Gesiclits- 
punkten zu bcurtcilen, sie kann verniinftigerweise 
nicht unter politischem und agitatorischcm Gesichts- 
winkel betrachtet werden. Seitens des Zentralvor- 
sitzenden des Christlichen Metallarbeiter-Verbandes 
wird die Moglichkeit natiirlich auf Grund einiger 
zusammengeraffter Beispiele schnell bejaht. Sio 
werden dagegen aus den folgenden AeuBerungen 
des Horm Kommerzienrats Briigmann ersehen, daB 
diese Frage doch nicht mit ciner leichten Hand- 
bewegung erledigt werden kann.

In der Hauptsache werden produktive Arbeiten 
an Sonntagen noch geleistet auf Grund von § 105 f 
der GO., namlich dann, wenn zur Verhiitung eines 
unverhaltnismaBigen Schadens ein nicht vorher- 
zusehendes Bediirfnis der Beschaftigung von Ar
beitern eintritt. Die Beschaftigung ist bekanntlich 
von der yorherigen Genehinigung des Gewerbeinspek- 
tors abhangig. Der Genehmigung geht eine ganz 
genaue Priifung der Antragsbegriindung voraus. Nie- 
mand hat ein Interesse daran, Arbeiten, die in der 
Woche geleistet werden konnen, auf denSonntag zu 
verschieben, aber auf die Moglichkeit, in dringenden 
Fallen, z. B. nach Betriebsstorungen, ausnahmsweise 
Sonntags arbeiten lassen zu konnen, kann die In
dustrie gar nicht verzichten. Ich brauche mich da 
nur auf den verlesenen Berieht des Diisseldorfer Ge- 
werberates zu berufen. SchlieBlich yerdient auch das 
Produktionsintcresse eine gewisse Beriicksichtigung. 
^ jiD ie  Einfuhrung der achtstiindigen Arbeitszeit 
gegeniiber der heute iibliehen zwolfstundigen wiirde 
der groBte Eingriff sein, der je in die natiirlichen

wirtschaftlichen Verhaltnisse der deutschen Eisen
industrie unternommen wurde. Der eine Produktions- 
falctor, die Arbeit, wiirde in einer Weise dadurch 
beeinfluBt, daB ohne groBe Erschtttterung des wirt
schaftlichen Aufbaues und der Leistungsfahigkeit 
unserer Industrie gar nicht auszukommen wiire. 
Es ist phantastisch, anzunelnnen, daB die kiirzere 
Arbeitszeit immer in der groBeren Leistungsfahigkeit 
des Arbeiters, in seinen groBeren Arbeitserfolgcn, 
ihren Ausgleich finde. In Industrien, wo die geistige 
und korperliche Regsamkeit des Arbeiters fiir die 
Ausnutzung der Maschinen und das Arbcitsergebiiis 
maBgebender ist, mag dies der Fali sein, fiir die Eisen
industrie trifft das aber nicht zu. Es wird sich 
doch niemand einreden, daB der Hochofen und das 
Stahlwerk mehr herstellen wiirde, wenn die Beleg- 
schaft einmal mehr wechseltc ais heute.

Dic Yermehrung der Belegschaft bei Einfiihrung 
der achtstiindigen Arbeitsschicht wird etwa 80- bis 
90 000 Arbeiter betragen. DaB Deutschland diese 
Arbeiter selbst stelit, ist ganz ausgeschlossen. Die 
Eisenindustrie muBte diese Arbeiter entweder un- 
mittelbar aus dem Auslande horanziehen oder 
anderen inlandisóhen Industrien bzw. der Land- 
wirtschaft entziehen, wodurch wieder neue a u s-  
l i in d isc h e  A r b e ite r  an diese Stellen riickten. 
Deutschland ist eben leider nicht in der Lage, 
die notigen Hande fiir die Arbeit in Landwirt- 
schaft und Industrie dem eigenen Volkstum zu 
entnehmen. Das Einstromen von Arbeitern frein- 
der Yolksangchorigkeit ist eine Gefahr, die im Ver- 
trauen auf die leitenden deutschen Schichten viel 
zu niedrig bewertet wird. Bei der Berufszahlung 
im Jahre 1907 wurden bereits 1 340 000 im Ausland 
geborene Berufstatigc ermittelt. Dazu kommen 
fiir den rheinisch-westfalischen Induslriebezirk noch 
die zahlreichen Polen aus dem Osten unserer ]\Ion- 
archie. Wie man aber immer auch diese Erscheinung 
bewerten mag, niemand wird die Yerantwortung 
dafiir ubernehmen konnen, durch gesetzgeberische 
MaBriahmen den Arbeiterbedarf iiber sein natiir- 
liches MaB hinaus emporschnellen zu lassen. Fiir 
die internatiouale Sozialdemokratie haben natiirlich 
solche aus der Rustkammer des Nationalismus ge- 
holte Beweisgriinde keine Bedeutung. Leider scheut 
auch in diesem Punkte das Zentrum in Riicksicht 
auf seine undankbaren Lieblingskinder, die Polen, 
eine klare Stellungnahme. Im  Jahre 1912 hat der 
Reichstag zu sechs BeschluBantragen iiber Arbeits- 
verhaltnisse in der CiroBeisenindustrie Stellung ge- 
nommen. Davon waren von der Sozialdemokratie 
und dem Zentrum je eine und von den Polen vier 

ges';ellt
Die Technik hat die Aufgabe, durch Betriebs- 

verbesserungen die Arbeiterzahl zu ermaBigen. Da 
soli sich die Gesetzgebung hiiten, der Technik iu 
die Arine zu fallen.

Es wird natiirlich von den Befiirwortern der 
achtstiindigen Arbeitsschicht ohne weiteres voraus- 
gesetzt, daB die Industrie in der Lage ist, den neu
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einzustellenden Arbeitern dieselben Lohne, wie den 
frttheren, zu bowilligen, gegebenenfalls durch Er
hohung der Preise. So schreibt zum Beispiel der 
Zentralvorsitzende des Christlichen Metallarbcitcr- 
verbandes^

„ l) io  H aup tabnehm er der GroBeisenindustrie  sind  
vornehm lich E isenbahnen, Schiffbau, W affen- und 
Maschinenfabriken. O b  dio i, Tonne  Rohe isen  oder 
Schienen einige M a rk  m ehr kostet, kann  fflr dio Gesam t- 
zah l der Stcuerzahler n icht in  F rage  kom m en. Ander- 
soits w ilrdo os schreiondes U nrecht sein, wenn einiger 
M a rk  billigoror P ro du k tio n  wegen dio Fouer- und 
H ilttenarbciter im m er in  ihrem  soitherigen Arbeits- 
verhaltnis^bloibon m i)Btcn.“

Die Kreise, aus denen solche Yorschliige hcrvor- 
gehen, sind nachher immer die ersten, welche, wenn 
die Industrie ihrem Rate folgen wiirdc, Sturm gegen 
die Verb&ndę laufen wurden. Danach ist der Wert 
eines solchen Vorscblages zu beinessen. Die Abwiil- 
zung von etwa 100 Millionen Mark Mehrlohnen auf 
die Verbraucher wird um so schwieriger, ais lediglich 
der innere Markt dafiir in Betraeht kommen kann, 
denn das Ausland wird seine Beteiligung ablehnen. 
Aber auch dafiir weifi man Rat. Die „internationale 
Verstandigung“ iiber die Arbeitszeit wird alle Schiiden 
heilen und der deutsehen Eisenindustrie auch bei 
erhohten Selbstkosten ihren Auslandsabsatz sichern. 
Ueber das Phantom der internationalen Yerst&ndi- 
gung wollen wir nicht viele Worte verlieren. Ich 
weiB nicht, auf welche Vorgii,nge gestiitzt man den 
Mut zu der Annahme liaben kann, daB so einsehnei- 
dende Fragen wie das Verbot der Sonntagsarbeit 
und die Einfiihrung der achtstiindigen Arbeits- 
schicht durch internationale Verstandigung sich 
losen lieBen. Vielleicht spricht hier die torichte 
Sucht m it, dem Auslande unbequeme und ungebetene 
Ratschlage zu erteilen. Deutschland kann mit Ruhe 
abwarten, ob und mit welchem Erfolge auslandische 
Industrien in der Verkiirzung der Arbeitszeit voran- 
gehen. Sind die Erfahrungen tatsachlich giinstig, 
so werden wir zu prttfen haben, inwieweit sie auf 
unsere Verhaltnisse iibertragbar sind.

Der Reichstag ist durch Annahme der Zentrums- 
resolution, Dr. Schaedler und Genossen, dem Wunsche 
der fuhrenden Arbeitervereinigungen sclion ziemlich

*

U .

Von K om m erzienrat W .B r i i g m a n n  
in Dortmund.

ł lr .  Dr. W o ltm a n n  hat Ihnen soeben ein 
klares B ild des geltenden R echtes iiber die A r
beitszeit in der GroBeisenindustrie gegeben, so
dann die Bestrebungen, den je tz ig en  Zustand zu  
ilndern, besprochen und schlieBlich die w irtscliaft- 
lieheu Folgen dieser Bestrebungen k largelegt. 
Das zur Yerhandlung stehende Thema hat aber 
fiir die m eisten von uns, namlich fiir die W erks- 
leiter, eine besondere, personliche Bedeutung, und 
vom Standpunkt der B etriebsleiter aus mochte ich 
mir einige Bemerkungen erlauben.

weit entgegengekonnnen. Der BeschluBantrag er- 
sucht die verbiindeten Regierungen, die Scliutz- 
vorschriften der Bundesratsverordnung vom 19. De
zember 1908, betr. Betrieb der Anlagen der GroB
eisenindustrie, dahin zu ergiinzen, daB

1. dio rogehniiBigo D aue r der Arbeitszeit auf hochstens 
zehn Stundon fostgosotzt w ird;

2. dio achtstUndigo A rboitssehicht fUr dio vor dem 
Feuer stchondon A rbeiter oingeftthrt w ird;

3. die Sonntagsarboit tunlichst vorboten w ird;
4. dio notwondigo Uoberarboit auf das geringsto M aB  

beschriinkt w ird;
5. Vorschrifton Uber dio hygionischen BedUrfnis.se der 

Arbeitsraum o, dor W asch- und  Badeeinriehtungen 
usw. aufgonom m en werdon.

Die lleichsregierung ist nicht auf den Boden 
dieser Resolution getreten. Der Staatssekretar 
Dr. D e lb r u c k  hat sich aber bereit erklart, iiber 
folgende Fragen Erhebungen anzustellen:

1. Sollen dio kilrzoren Arbe itsunterbrochungen kllu ftig  
auf dio Pausen  Uberhaupt n icht m ohr odor n u r  zur 
H iilfto  angorechnot worden ?

2 K a n n  dio don hoheren Vorw altungsbohorden Ubcr- 
tragono Bofugn is, oino Vorktlrzung dor H aup tpausen  
bis auf eine halbo Stunde  zu bowilligen, o ingeschrankt 
odor aufgehoben werden ?

3. Is t  oino A u fhebung  der M indestruheze it sowio die 
Gew iihrung einorlangeren Ruhezc it  f Qr dio zu liingoror 
Ueborarbeit horangozogenen Arbe iter durchfiilirbar ?

Das Experimentieren und Reglenientieren auf 
deni Gebiete der Arbeitszeit wird demnach seinen 
Fortgang nelimen, und zwar, obwohl der verantwort- 
liche Vertreter der Reichsregierung selbst der Ueber- 
zeugung Ausdruek gegeben hat, daB die Verordnung 
von 1908 groBtenteils sclion stark in die wirtschaft- 
lichen Yerhaltnisse der Arbeiter eingegriffen habe, 
und daB man priifen miisse, ob das Interesse der 
Arbeiter weitere Eingriffe vertrage. Die Stellung- 
nalime der Eisenindustrie ist klar. Sie wird sich 
auch weiterhin bemuhen, durch technische Verbesse- 
rungen die Handarbeit durch mechanische Krafte zu 
ersetzen. Sie wird sich nach wie vor dagegen wehren, 
daB aus politischen und agitatorischen Griinden 
Eingriffe oder Regelungeu der Arbeitszeiten yor
genommen werden, die in den tatsachlichen Ver- 
haltnissen nicht begriindet sind.

*
*

Zunilchst mochte ich fe s tste llen , dafl sehon 
vor dem E insetzen  der staatlichen E ingriffe in 
das Y erhaltnis zw ischen A rbeitgeber und Arbeit- 
nehmer die ernsten Bestrebungen der W erksleiter  
darauf gerichtet waren, einen guten, zufriedenen 
und dadureh arbeitsfreudigen Arbeiterstam m  z u 
schaffen und zu erhalten, denn die m eisten W olil- 
fahrtseinrichtungen, Kranken- und Invaliditats- 
versicherungen sind, wie bekannt, a lte Einrich- 
tungen des B ergbaues und der GroBeisenindustrie 
und haben spater ais Grundlage fiir die G esetz- 
gebung gedient. D ie A rbeiter haben stets fiir ihre 
berechtigten Beschw erden Gelior bei ihren Vor- 
gesetzten  gefunden, bei den mehrfach veranstal- 
teten  Enqueten ist es nicht gelungen, erhebliche
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Mifistitnde festzustcllen . Schliefllich ist auch die 
L age des Arbeitsmarkt.es seit langen Jahren fur 
die A rbeiter mit kaum erheblichen Ońterbrechun- 
gen g iinstig  gew esen, durchweg hat die N achfrage 
das A ngebot bei weitem  iiberstiegen, so zwar, 
dafi die E instellung auslilndischer A rbeiter unum- 
ganglich w ar. (Nach Dr. K  i n d sind in D eutsch
land l 1/ ,  Millionen Auslitnder b esch a ftig t, die 
wohl an eine Milliarde Mark jlllirlich dem Aus- 
lande zufiihren.)

Unter diesen V erhaltnissen mufi man eine 
U eberlastung oder ttbermafiige A usnutzung der A r
beiter seitens der W erksbesitzer praktisch ais aus- 
gesclilossen ansehen. E s waren urspriinglich auch 
nicht die A rbeiterkreise selbst, die sich iiber zu 
angestrengten  D ienst beklagten; die B ew egung ist 
in dic Massen durch die L eitung der A rbeiterver- 
bande hineingetragen worden, die fiir die ihnen zur 
VerfUgung geste llten  reichen M ittel auch ent- 
sprechende Łeistungen aufweisen wollen.

Im Jahre 1911 haben verausgabt:

1. dio freien Gew erkschaften rd. . 00 000 000 M
2. d io deutschen Gewerkvereine rd. 2 300 000 ,,
3. die ehristlichon Gowerksohafton rd. 5 300 000 ,,

67 600 000 M

Nach dem vorliegenden A usweis mufi man 
annehmen, dafi hiervon w eit iiber 20  Millionen 
Mark fiir V envaltungskosten , A gitation  usw. 
yerw endet worden sind. Nimmt man den Jahres- 
verdienst der bekauntlich nicht allzuhoch besol- 
deten G ew crkschaftsangestellten mit durclischnitt- 
licli 2 0 0 0  JC jahrlich an, so ergibt sich, dafi jahrlicli 
10 0 0 0  Menschen aus den Arbeitergroschen ernahrt 
werden und an dem W eiterbestehen der Arbeits- 
kUmpfe ein grofles personliehes Interesse haben. 
B islang haben diese grofien Summen in Form  
von Lohnerhohuugen von den A rbeitgeberu ge- 
tragen werden mussen. D ie fortschreitende Ent
wicklung der deutschen G ew erbtatigkeit und des 
Ilandels hat auch diese B elastungen, die natur- 
gemafi noch wachśen, zu tragen erlaubt. W ie 
sieli die Verhaltnisse gesta lten  werden in Zeiten, 
in denen die arbeitende B evolkerung ihre Ein- 
nalimen starker fur sich selbst in Anspruch nelimen 
mufi, mag lieute uueriirtert bleiben, so v iel kann 
aber schon gesag t werden, dafi die von den 
A rbciterorganisationen ernahrten Personen cr- 
bittert fiir ihre E .\istenz kampfen werden.

B is je tz t  liaben nun die Arbeiterfiilirer den 
Kampf mit der Grofieisenindustrie nicht in dem 
Umfange aufgenommen w ie mit den A rbeitgeberu  
des Bergbaues. E s sind zw ar E inzelstreiks ver- 
sucht, doch sind hierbei keinerlei E rfolge fiir die 
Arbeiter erzielt worden. Aber auch ohne allge- 
meine Streiks hat die A rbeiterschaft der Grofi
eisenindustrie einen ganz erheblichen A uteil an 
den gesteigerteu  E rtragen in Form von hoheren 
Lóhnen erhalten. D ie L age des Arbeitsm arktes 
ergab dies von selbst.

3 3 .  J a h r g .  N r .  2 1 .

Vor einigen Jahren versuchten nun dio A gi- 
tatoren der A rbeitergew erkschaften einen ande- 
ren W eg  e inzusch lagen , die G esetzgebung soli 
wieder einmal ll ilfe  leisten . Um dic R egierung  
und die gesetzgebenden K orperschaften yorspan- 
nen zu konnen, wird beliauptet, dafi die Arbeiter 
hinsichtlich der A rbeitsverkiirzung von der giin- 
st.igen Entwicklung der Grofieisenindustrie nicht 
profitiert hatten, im G egenteil sei die A rbeits
zeit langer geworden. Beim prim itiven Hiitten- 
betrieb vor 2 0 0  bis 30 0  Jahren sei der Arbeits- 
tag  nicht so ausgedehnt gew esen , die Pausen 
seien langer und zahlreicher gew esen , die B e
schaftigung liabe mehr A bwechslung geboten, und 
die A rbeitsw eise sei langst nicht so intensiy  
gew esen  wic lieute. E s wird sodami von ge- 
w erkschaftlicher Seite ein Vorwurf aus dem Um
stande liergeleitet, dafi die A rbeiterzahl seit 
dem Jahre 1873 von 28 129 nur auf 42  227  
im Jahre 1 9 1 0  gestiegen  sei, wahrend die Jahres- 

' erzeugung an B olieisen von 975  0 0 0  t im Jahre 
1865 sich auf 15 534  2 2 3  t im Jahre 1911 ge- 
lioben habe.

Abgesehcn davon, dafi die Zahlen nicht ganz 
zutreffend sind , wird der Kundigc aus dieser 
G egem iberstelluug zu  einem anderen Schlusse 
gezw ungen sein ; mit Genugtuung wird er daraus 
entnehmen, dafi es gelungen ist, die maschinellen  
Einrichtungen im ilochofenbetriebe erheblicli aus- 
zugestalten  und dadurch die M uskelarbeit erheb- 
licli zu vermindern.

D ie Arbeitervertret.er w ollen nun die Ver- 
kiirzung der A rbeitszeit in der Grofieisenindustrie 
nicht w ie in anderen Gewerben allmahlich durch 
eine Verminderung der A nzalil der in einer W oclie 
geleisteten  Arbeitsstunden erreichen. Sie holen 
zu einem gew altigen  Schlage aus und versuchen  
es durchzusetzen, dafi sta tt des bestehenden zwei- 
m aligen Scliichtw echsels der dreim alige Schicht- 
w echsel — die A chtstundenschicht — eingefiihrt 
wird.

D er zw eim alige Schichtwechsel des T ages 
bringt ais Erfordernis des ununterbroclienen B e
triebes w ocheutlich eine eim ualige 24stiind ige  
Schicht m it sich, um die L eute von der N achtselucht 
auf die T agschicht am Ende der W oche yerlegen  
zu konnen. l l ie r  wurde zunachst eingesetzt. Es 
wurde gefordert, dafi die Bestim m ungen iiber die 
Sonntagsruhe auch auf den Hochofenbetrieb An
wendung finden sollten, und allen E rnstes verlangt, 
dafi die Hochofen am Sonnabend gedainpft wiirden. 
Veroffentliehungen in unserer Z eitschrift „Stalli 
und E isen “ werden hervorgeholt, um zu beweisen, 
dafi technische Schw ierigkeiten nicht bestanden. 
Wenn der Urheber dieses V orsclilages die Iloch- 
ofeuarbeiter selbst befragt hatte, so wiirde er 
diesen Vorstofi unterlassen haben; er wiirde ge- 
hort haben, dafi das sachgemafie Dampf en einen viel 
zu erheblichen Arbeitsaufwand erfordert, um regel- 
mafiig wochentlich moglich zu sein. ifaschinelle

Z u r  F r a g e .  d e r  A r b e i t s v e r h a l t n i s s e  i n  d e r  G r o f ie i s e n in d u s t r ie .
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Yorrichtungen zum Dilmpfen ron  Ilochofcn sind 
noch niclit erfunden, es ist, auch kaum zu erwar- 
ten, dafi sie erfunden werden. D ie zum Dilmpfen 
notw endigenA rbeitenm ufitenalso yo iu len B etiieb s-  
arbeitern ais M ehrarbeit ge le iste t werden, und 
hierzu werden sich dic L eute kaum yerstehen.

Nicht, w eil unter den Fachlouten iiber dic 
M oglichkeit des DiLmpfens der Hochofen Zwcifcl 
bestehen, wohl aber um Abwehrm aterial in B ereit- 
schaft. zu haben, hat sich die Hochofonkominission 
des Yereins deutscher E isenhiittenleute mit der 
P ragę befaCt. E s ist ron  erfahrencn Ilochofen- 
betriebsleitern ein Gutachten ausgcarbeitet worden. 
D ieses Gutachten gelangte aus rein technischen  
Grunden und R iicksichten der Sicherheit fiir Leben 
und Gesundheit der A rbeiter zu einem a b le h n e n -  
den  Ergebnis. D ic 2 4 stiindigo Schicht, sogenannte 
W cchsclschicht, b ietet dcm N euling im Hochofen- 
betrieb unter unseren K ollegen wohl den lląupt- 
anlafi zu Fragen und zu Y erbesserungsvorschlilgen. 
Sein E ifer liifit aber erfahrungsgcmiifi bald nach, 
wenn er sieht, dafi die Jahrhunderte a lte  Einrich
tung in der W irklichkeit den A rbeiter doch nicht so 
aufierordentlich bclastet, und wenn cr besonders 
erfahren mufi, dafi seine Aenderungsyorschlitge 
von den A rbeitern selbst durchaus nicht ais Yer- 
besserungen empfunden werden.

E s sind zur B eseitigung der 24stiind igen  
Schicht auf mehreren W erken Einrichtungen ge- 
troffen worden. D ie Hochofcnkommission hat ver- 
sucht, festzustellen , ob sich die eine oder die 
andere E inrichtung zur a l lg e m e in e n  Einfiihrung 
eignete'. E in E rgebnis wurde jedoch n ic h t  erzielt, 
denn dic bisherigen anderw eitigen R egelungen  
der W cchsclschicht sind auf ganz besondere V er- 
hiiltnisse zugesclinitten und nur unter diesen prak
tisch durchfiihrbar. D ic Kommission kam zu der 
U eberzeugung, dafi es am besten bei den seit- 
herigeu Einrichtungen verbliebe, unter der Vor- 
aussetzung, dafi berechtigten W tinschen der Ar
beiter w ie iiblich durch ausreichende G estcliung  
von H ilfskriiften und durch Gewilhrung yon  Lohn- 
zuschliigen R echnung getragen  werde.

Seitens der A rbeitcrrertreter wurde das Ycr- 
langen nach Einfiihrung der A chtstundenschiclit 
mit der Behauptung begriińdet, dalJ die A rbeit 
schwerer und intensiver geworden sei. E ine er- 
liebliche Vermehrung der Unfalle und eine ver- 
ringerte Lcbcnsdaucr der A rbeiter der Grofieisen- 
industrie sollten  ais B ew eis dienen. Im A uftrage  
der Nordwestlichen Gruppe des Y ereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller hat sich H err D r. rer. 
poi. R. K in d  mit dieser Behauptung befafit und 
in seiner A rbeit: „Der A chtstundcntag fiir die 
GroCeisenindustrie“,*iiberzeugend festgeste llt , dafi 
ein B ew eis liierfilr in kelner W eise erbracht sei.

Im Zusaminenhange damit mochte ich etw as 
anderes h en orlieb en . D ie Eisenindustrie D eutsch-

*  Dusse ldorf 1913, Verlag Stahlcisen m. b. H . 
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laiuls hat sich iiberrascliend schnell entw ickelt, 
doch konnen die statistischen Zahlen keinen B e- 
griff daron geben, w elche Summo von A rbeit 
hierzu crforderlich war. D iese A rbeit in so 
kurzer Zeit zu leistcn ist nur dadurch moglich  
gew esen , dafi dic deutschen E isenhiitten leute m it 
Frcudigkeit schafften, dafi sie ihren Beruf nicht 
lediglich ais Broterwerb] auffafiten. D ic deutschen  
E isenhiittenleute haben es ste ts  ais besonderen 
V orzug ihres Berufes betrachtet, dafi bei der 
L osung der ihnen in betriebsw irtscliaftlicher B e- 
ziehung geste llten  Aufgaben auch eine der vor- 
nehmsten Aufgaben praktischer Sozialpolitik  ge- 
fordert wurdo, die dahin zielt, die Muskel- 
arbeit der Menschen immer mehr einzuschriinken. 
D ie E inrichtungen der deutschen W erke gelten  
unter den Fachgenossen aller  Liinder ais muster- 
g iiltig , und gerade die Yorkehrungen zur Er- 
leichterung der A rbeit ais ausgezeicbnet. In den 
K reisen der E isenhiitten leute kann daher dic B e
hauptung der A rbciteryertreter, die A rbeit sei 
schw erer gew orden, ais zutreffend nicht anerkannt 
werden.

E s wurde dann von gew crkscliaftlicher Seito  
w eiter hcrvorgehoben, dafi dic an sich so auficr- 
ordentlich schw ere A rbeit den A rbeiter noch mehr be- 
la ste  durch die ungeheuerlich grofieZ ahl derU eber- 
stunden. D er Y erein deutscher E isen- und S tah l
industrieller hat, w ic H err D irektor Wro ltm a n n  
schon nither ausgefuhrt hat, nun zur K lilrung der 
Ueberarbeitsfragc eine Erhebung fiir das Jahr 
1911 angestellt, an der sich 24 W erke beteilig t 
haben, die mit Ausnalime yon zw ei W erken im 
niederrhcinisch-westfiilischen B ezirk  lagen. D as 
Niihere findet sich in der A rbeit dos Herrn  
Dr. K in d ; ich mochte nur erwiihnen, dafi nach 
dieser Erhebung den Ueberarbeits- und Sonntags- 
arbeitsstunden 2 ,86  M illionen, also 8 3 ,8 4 % , 
M inderarbeitsstunden gegenuberstanden, und dafi 
bei A ufierachtlassung der Sonntagsarbeitsstunden  
d i o w i r k l  i c h  c U eb  e r a r  b e i t k e in e  w e s e n  t -  
l i c l i e  Y e r la n g e r u n g  d e r  S c h ic h t e n  b r in g t .  
Nach eingeli enden Berechnungen betriigt d ieU ebcr- 
arbeit noch nicht 1 % der normal zu leistenden  
A rbeitsstunden. Hierbei ist die M inderarbeit durch 
Krankhcit nicht beriicksichtigt und das mit R echt 
unter der Y oraussetzung, dafi dem Krankfeiern  
auch ste ts  eine uirkliche K rankhwt zugrunde 
liegt. D ie hohen Krankenlohne bringen es aber 
m it sich, dafi w eniger arbeitsfreudige A rbeiter sich 
gern eimnal eine Ausspannung gonnen. Durch die 
yeriinderte Stellung, die die A erzte den Kassen  
gegenuber einnehmen, und die es m it sich bringt, 
dafi sie an ihren Einnahmen EinbuBe erleiden, 
wenn sie den P atienten  nicht geniigend zu W illen  
sind, sind K rankenschoineja yerhaltnism ilfiig leicht 
zu erreichcn. Ob JlilitE irarzte in solehen Lagen  
stets „Itcv ier“ geben wurden, ist zw eifelliaft.

D ie U eberlastung der A rbeiter in der Grofi- 
eisenindustńe soli w eiter dargetan werden durch Zu-

1C 9
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nalnne der U nfalle, besonders auch in der zw eiten  
H iilfte der Schicht, durch erhohte K rankenziffern, 
geringere Lebensdauer. friihe Erwerbsunfahigkeit 
usw . D iesen Behauptungen werden unsere Herren  
B etriebsleiter sehr skept.iscli gegenUberstehen und 
auf Grund pcrsonlicher Erfahrung ehor das Gegen- 
teil annehmen. B ei der B eurteilung dieser Fragen  
spielen so viele ziffernm afiig schw er festzulegende  
E infliisse mit, dafi ein B ew eis fiir die eine oder 
die andere Meinung. schw er zu fiihren ist. Man 
kann auch h ier Herrn Dr. Kind, der sich mit 
diesen Fragen in seiner A rbeit eingeliend be- 
schaftig t hat, beipflichten, wenn er den B ew eis  
fiir die seitens der A rbcitervertreter aufgestell- 
ten Behauptungen nicht ais erbracht ansieht.

Arbeiterorganisationen aller R ichtungen haben 
nun B ittscliriften  an den R eichstag gerichtet, in 
denen fiir die A rbeiter der GroBeisenindustrie 
w eitere reichsgesotzliclie Schutzbestim mungen ge- 
fordert werden. E s soli eine Beschriinkung der 
taglicli zuliissigen A rbeitszeit auf 8 Stunden, fiir 
W echselschichten die F estsetzu n g  einer ununter- 
broclienen R uhezeit von  16 Stunden bestimm t und 
Zahl und Maxiinaldauer etw aiger Ueberstunden  
durch Bundesratsverordnung festge leg t werden. 
D er B erichterstatter des B ittschriftenausscnusseś 
des R eichstages erkliii'te, der bisherige Schutz 
fiir die H iittenarbeiter geniige nicht, w eiterer  
Schutz durch die G esetzgebung soi unbedingt im 
Interesse der A rbeiter notw endig, er beantrage, 
dies dem llerrn  R eichskanzler zur Beriick- 
sichtigung zu uberwdiien. H ierauf gab der 
Regierungskom m issar Herr Geli. R egierungsrat 
Dr. L e y m a n n  folgende Erkltlrung ab:

„Durch die Yerordnung des B undesrats vom  
19. Dezem ber 1908  mussen den Arbeitern in 
jeder Schicht Pausen yon zw ei Stunden gew ahrt 
werden. Durch diese Bestim m ung is t tatsilch- 
lich, wenn auch nicht g e s e t z l i c h ,  die zehnstiin- 
dige A rbeitszeit eingefUhrt.

W enn an Stelle  der je t z t  iiblichen Schichten  
die achtstiindigen Schichten eingefUhrt werden 
sollten , so wUrde in den meisten B etrieben eine 
erhebliche V ergr6fierung der B elegsch aft not
w endig werden.

Nacli den Berichten der G ew erbeaufsichts- 
beamten fur 1911 wurden in den Betrieben der 
GroBeisenindustrie 2 0 8  00 0  A rbeiter beschuftigt. 
▼on denen rd. 110  0 0 0  Mann (53% ) regelm ilfiig 
abwechselnd in T ag- und N achtschicht arbeiteten. 
Unter diesen arbeiteten w ieder etw a 30  0 0 0  bis 
33 0 0 0  Mann in B etrieben, die auch Sonntags 
nicht e in gestellt w erden konnen, also in 24stUn- 
digen W echselschichten.

D ie Einfuhrung der achtstiindigen Schicht 
wurde demgemafi fiir die erstgenannten B etriebe  
eine Yermehrung der B elegschaft um etw a 5ó 0 0 0  
Mann, fiir die Ubrigen, nur bei T age arbeitenden  
W erke eine solche yon etw a 2 0  0 0 0  bis 25 0 0 0  
Mann, im ganzen also von 75 0 0 0  bis 80  0 0 0  
Mann notwendig m achen.“

Es erścheint dem Herrn Geheimrat Dr. L ey
mann ausgeschlosscn, dafi die GroBeisenindustrie 
eine solche B elastung ohne die schw ersten w irt- 
schaftlichen Ersclm tterungen tragen kann, er 
m acht ferner auf die Schw ierigkeit aufmerksam, 
die L eute zu beschaffen, da je t z t  sehon Arbeiter- 
m angel herrsche. A us diesen GrUnden scheint 
ihm die gesetzlich e Einfuhrung der achtstiindigen  
A rbeitszeit in der GroBeisenindustrie unmoglieh.

In der Aussprache in der Reichstagskom m ission  
wurde betont, daB wohl selten eine derartige Ein- 
m utigkeit yorhanden gew esen ware w ie Uber die 
F rage, wirksam eren Schutz zu gew ahren — 
man hielt die Bcstim m ungeii des Bundesrats von  
1908  nicht fiir genUgend, — und schliefilich nahm 
der AusschuB mit Mehrheit folgenden A ntrag an:

„D er R eichstag w olle beschliefien: die P etitio- 
nen betreffend Schaffung eines HUttenarbeiter- 
schutzgesetz.es, so w e its io  eine V e r k u r z u n g  d er  
A r b e i t s z e i t ,  R e g e l u n g  d e r  U e b e r s t u n 
d e n , V erbot der Frauenarbeit, V erscharfung der 
B etriebskontrolle, groBeren G esundlieitsschutz und 
B eseitigu ng der Unsicherheit der Entlohnung ver- 
langen, dcm R eichskanzler zur B eriicksiclitigung  
und, sow eit die gesetz lich e  R egelung der Pensions- 
kassen yerlan gt wird, dem R eichskanzler zur Er- 
wftgung zu Uberweisen.11

E s ist durchaus nicht yerwunderlich, daB dieser 
BeschluB trotz der Abmahnungen des Herrn Rc- 
g ierungsvertreters gefaBt wurde, denn die Ab- 
geordneten fast sam tlicher P arteien  des Reichs
tages mussen den Arbeitern w eitgehende Ver- 
sprechungen machen, um gew ah lt bzw . wieder- 
gew ahlt zu werden. D iese V ersprechungen ein- 
zulosen, is t fUr die Herren nicht besonders schwie- 
rig, da die K osten ja  ein anderer bezahlt. D ie 
R egierung ihrerseits hat fUr v ie le  w ichtige 
Entscheidungen wiederum die Stimmen der P ar
teien notig, und da is t es ihr bis je tz t  immer 
ais kleineres Uebel erschienen, die Interessen von 
Handel und Gewerbe sow ie die des B esitzes melir 
oder w eniger preiszugeben, nur um andere Staats- 
wUnsclie nicht zu gefahrden.

D eingegeniiber verbleibt ais e inziges Gegen- 
gew icht fiir die L eiter des G roBeisengewerbes ein 
fester  Zusammenschlufi, ein gem einscliaftliches 
zielbewuBtes Handeln und die B ereitstellung  ge- 
nUgender M ittel. E s ist erfreulicli, dafi gerade in 
le tz ter  Zeit durch den Zusammenschlufi der groBen 
A rbeitgeberverbandeeinF ortschrittzuyerzeichnen  
gew esen  is t. Einen w eiteren F ortschritt glaube  
ich darin erblicken zu konnen, dafi man auch in 
ernsten A rbeiterkreisen wieder mehr und mehr 
den inneren Zusammenhang zw ischen einer gtit- 
gehenden Industrie und den in ihr beschaftigten  
Leuten zu erkennen beginnt.

W iederholt ist auf die Schw ierigkeiten hinge- 
w iesen worden, die bei einer gesetzlich en  R ege
lung der A rbeitszeit in der GroBeisenindustrie 
durch den p lotzlich  eintretenden Bedarf an -Ar- 
beitskraften entstehen werden. Zur L age des
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Arbeitsm arktes in D eutschland mochte ich fol- 
gendes bemerken:

E s sollen folgende fiir die Grofieisenindustrie 
zunachst in B etracht kommenden Bew erber um 
A rbeitskrafte besproehen werden:

1. die Staatsbehorden, zunachst die reinen  
Staatsbetriebe und sodami die W irtsehafts- 
betriebe des S taates;

2. die Selbstyerw altungen, Provinzen  und die 
Gemeinden;

3. die Landwirtschaft;
4. das B augew erbe;
5. die w eiterverarbeitenden Industrien, das 

Transportgew erbę u sw .;
0. der Bergbau m it dreimaligem Schichtwechsel. 

Sow'ohl die preufiisehe Staatseisenbaim  wie  
auch die R eichspostycrw altung lelinen es ab, den 
von ihnen beschilftigten A rbeitern cin K oalitions- 
reclit zu gcw ahren, w eil sic m it Iiech t eine m og
lichst wreitgehende S icherstellung ihrer Betriebe  
im Interesse der A llgem einheit fur unumgang- 
licli lialten. Um die L eute an sich zu ziehen, 
sind sie gezw ungen, wenn auch nicht direkt 
hohere Lolmc zu zahlen, so doch durch Gewilh- 
rung von ailerlei A rbeitserlęichterungęn (kurze  
A rbeitszeit, Urlaub usw.) sowio von A lters- und 
R eliktenyersorgung den Leuten V orteile zu bieten. 
Um tibermafiige E tatsbelastungen zu yermeiden, 
werden dic A rbeiter erst nach mohrjahriger 
D ienstzeit fest angestellt, die iibrigen konnen  
also bei riicklilufiger Konjunktur ohne w eiteres 
entlassen werden. Ob es den Staatsyerw altungen  
gelingen wird, den Zweck dauernd zu erreichen  
und St.reiks zu yermeiden, mufi die Zeit lehren; 
es wird um so zw eifelhafter sein, je  stttrker sich  
die A gitation  der iibrigen A rbeiter bemitchtigt.

A is reino W irtschaf(.sstaatsbetriebe groBeren  
Umfanges kommen yornehmlićh die staatlichen  
Bergw erke in B etracht. D ie A rbeitervcrhiiltnisse  
im Staatsbergbau sind allgem ein geniigend bekannt, 
eine Besprechung an dieser S te lle  diirfte sich  
erijbrigen. E ine Kommission des Abgcordneten- 
liauses hat sich m it der F rage des R iickganges 
der E rtrilgnisse befafit. E s sind auch Industrielle  
ais Sachyerstiindige herangezogen worden. Man 
mag iiber die E rgebnisse der Erhebung denken 
w ie man w ill; jedenfalls ist nicht zu leugnen, 
dafi dic V erteuerung der A rbeitskraft stark auf 
den E rtrag  gcw irk t hat.

D ie Selbstyerw altungen, yornehmlićh diegrofie- 
ren Stadte, suchen durch Gewiihrung giinstiger  
Arbejtsbedingungen Storungcn ihrer Betriebe mog
lichst zu  yermeiden. Sie wenden ahnliche M ittel 
an wie dio Staatsyerw altungen, gehen aber v iel-  
facli noch w eiter. Sie konnen dies, w eil die 
meisten stSldtischen Betriebe, w ie Gas-, W asser- 
und E lektrizitiltsw erke, Strafienbalmen usw. m o 
n o p o l  illmlich betrieben werden, w enig  Arbeits- 
krafte erfordern und illmlich w ie die Strafien
bahnen durchweg tiber die Y erzinsung der auf-

gew endeten K apitalien hinaus gu te E rtrage ab- 
werfen. Aufierdem sind die Stadte fast ausnahms- 
los boreit, aus den Steuerertragen crheblichc 
Aufwendungen fiir sozia le  Zwecke zu  machen. 
Seitdem die im gew olm lichen Lohnyerhaltnis 
stehenden A rbeiter starker zu den Steuern heran
gezogen  werden, finden diese E inrichtungen in 
dereń K rcisen wohl nicht mehr dcnselben B eifa ll 
wie friiher.

In der Landwirtschaft scheinen die K lagen  
iiber Arbeiterm angel nachgelasśen zu haben. Un- 
zw eifelhaft sind durch bessere Einrichtungen und 
zw eckm afiigere W irtscliaftsm ethoden, durch die 
starkere Anwendung ktinstliclien D iingers usw. 
ganz erhebliche Ersparnisse an A rbeitskraften  
eingetreten. Nach w ic vor bleibt. aber die T at
sache bestehen, dafi die L andwirtschaft im a llge
meinen den starksten A rbeiterbedarf im Sommer. 
hat. E ine erhebliche A nzahl der in Deutschland  
beschaftigten Auslander werden zur D eckung dieses 
Bcdarfcs in B etracht kommen.

Beztiglich der A rbeiteryerhaltnisse nehmen im 
Baugewerbe die Ticfbauunternebmungen eine 
andere Stellung ein ais die Hochbauunternehmun- 
gen. E rstere arbeiten mit Arbeitern jeder Iier- 
kunft mit sehr yerschiedenen Lohnabst-ufungen und 
fast gilnzlich ohne T arifvertrage, wio dies der 
Tagesbcdarf ergibt. B ei den beim Hochbau vor- 
nehmlich beschaftigten Bauhandwerkern sind 
T arifvertr itg | Ublicli, und zw ar sind bislang diese 
V ertrage m eistens auf m ehrere Jahre mit yon  
Jahr zu Jahr steigenden Stundenlohnen abge
schlossen worden, yielfach  auch unter Einschran- 
kung der A rbeitszeit.

D ie L ehre von dem A nsteigen  der Arbeits- 
lohne wird heute ais selbstyerstandlieh richtig  
angenommen. W enn auch im D urchschnitt der 
le tz ten  Jahre ein standiges Steigen  beobachtet 
werden konnte, so sind einzelne R iickschlage  
doch nicht zu  yermeiden gew esen . E ine Zusanunen- 
stellung der Lohne eines w estfalischen W erkes 
(s. Zahlentafel 1), welche ais B eisp iel dienen mag, 
zeig t allerdings, dafi sich seit 40  Jahren der Durcb- 
sclinittslohn des einzelnen A rbeiters auf diesem  
W erke yerdoppelt hat, dafi dieses aber nicht regel- 
mafiig fortschreitend geschehen ist, sondern dafi 
Riickschlag - Perioden yerschiedentlich einge
treten sind.

Noch starker werden sich die Schwankungen  
im Baugewerbe fiihlbar gem acht haben. D a die 
A nzahl der beschaftigten L eute yon der Bau- 
ta tigk eit abhangt, der U ntem chm er also durch 
Einschrankung seines G escbaftes eine ge- 
w isse B ew egungsfreiheit unlohnenden V ertragen  
gegeniiber haben wiirde, so schien es mehrere 
Jahre, ais wenn diese T arifyertrage tatsachlich  
ein geeignetes M ittel seien, A rbeiterausstande  
zu yerm eiden. Nun hat es sich g eze ig t, dafi 
fiir die A rbeitgeber die Einschrankung bestehen- 
der Geschafte, die zu den grofiten U nzutraglich- 
keiten ftihrten, praktisch nahezu unmoglich ist.
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Zahlentafel 1. D u r c h s c h n i t t l i c h e r  J a h r e s -  

v o r d ie n s t  d o r  A r b e i t e r  e in e s  w o s t f a l i s c h o n  

W e rk e s .

Dann liaben in sehr y ielen  Fiillen (lic A rbeiter sich  
an die V crtrilge iiberhaupt niclit gehalten, so dafi 
diese Ycrtritge nur einseitig  die A rbeiter begunstigt 
liaben. Besonders schw er betroffen liiervon w er
den dic m ittleren und vor allcm die kleinen Unter- 
neluner. Sie werden geradezu in ihrer E xistenz  
bedroht, denn diese Y ertriige sind in der W irk- 
lichkeit nur ein Scliutz fiir mittclmilBige Lei- 
stungen und Faulheit. Heute sielit man in den 
T ageszeitungen  tilglich Bericht.e, nach denen die 
Unternelimer nur dann noch zum Abschlufi von  
T arifycrtrilgen schreiten w ollen, wenn auch ihren 
berechtigt.cn Interessen R echnung getragen  und 
von Arbeitnehm erscito auch Sieherheit fiir dic 
E rfullung der Y ertriige g este llt  wird.

D ie w ej ter y er a rb oi t cn d en lndustrlen, w ic das 
T ranśportgew erbe, haben auCerordentlicli ver- 
schieden geartete  Arbciteryerhiiltnisse. Interessant. 
sind dic Y orgiingc in Hamburg, deren Besprechung 
sich hier eriibrigt.

Silmtliche scither besprochenen A rbeiterkate- 
gorien arbeiten durchschnittlich in zw olfstiindi- 
ger Tagesśchicht. oder in zweim aligem  Schicht- 
w cchsel unter E inhaltung von Sonntagsruhe.

E igenartig  liegen  demgegeniiber die Y erhalt
n isse im Bergbau. besonders im Kohlenbęrgbau, 
und hier ze ig te  es sich, mit w elclien Schw ierig
keiten die H eranziehung grofier A rbeitennassen  
in k iirzester F rist yerbunden ist. Obwohl die 
achtstiindige Schicht im Bergbau zuerst im grofien 
Umfang gebriluchlich war, und obwohl die Lohne

im Y ergleich zu dcm A rbcitsrerd ienst in den 
iibrigen Industriczw eigen hoch zu nennen waren, 
hat besonders der Steinkohlenbergbau noch aufier- 
dem aufiorordentliche Aufwendungen machen 
miissen, um seinen Bedarf an Arbeitern zu decken. 
Es haben groBc Summen aufgew endet werden 
miissen, um dem Bediirfnis an W olm ungen zu gc- 
niigcn. D icluerfiir aufgewendctcn Gelder yerzinsen  
sich m it nur l ’/2 bis 2% , wiihrend die Zeehen mehr 
ais das D oppelte fur dic B eschaffung der M ittcl 
aufzuwenden gezw ungen waren. Um diese Diffe- 
renz erhohen sich also noch die Aufwendungen 
der Zcchen an Lohnen. An der durch Lohn- 
erliuliungen bedingten Y erteuerung der Brenn
stoffe haben silmtliche Kohlenvcrbraucher mit 
z u tragen.

Es ist sclion vorher darauf hingew iesen wor
den, daB bei yerringerter B eschaftigung ganz 
erhebliclie A rbeiterm engen zur Entlassung kom
men werden, denn nur ein yerhilltnismilCig klciner 
T eil der A rbeiter is t  fest angestellt. H ier wurde 
cs geradezu unheilyoll wirken, wenn durch Ein- 
fiihrung der achtstiindigen Schicht die Zalil der 
bcschilftigten A rbeiter iiber das w irklich vor- 
handene Bediirfnis em porgeschnellt wiirde.

B ei den hohen Ausfuhrzahlen der deutsehen  
EisengroCindustrie lieg t ein R iickgang des Ge- 
schilftsum fanges nicht nur im Bereich der Moglich- 
keit, cin ze itw ciliger R iickgang is t sogar in bohem 
Mafie w ahrscheinlich. Dio M ehrzahl der Ar
beiter der GroBeisenindustrie wird bei riick- 
laufiger Konjunktur schw er anderw citig Arbeit 
finden, sio wird yielm ehr den Industriegem einden, 
in denen der U nterstutzungsw ohnsitz lieg t, zur 
L ast fallen. Gerade in diesen Zeitlauften werden 
aber in diesen Gemeinden dic Einnahmen aus den 
Steuern der industriellen W erke und der Indu- 
striellen selbst einen gcw altigen  A usfall erleiden, 
und es werden, da der S taat in solchen Zciten  
ebenfalls nur schw er helfen kann, von dem ge- 
w erblichen M ittelstand schw ere Opfer gebracht 
werden miissen. An der F rage der Einfiihrung 
der achtstiindigen Schicht haben also auch dic 
Industriegem einden cin erhcbliches Interesse.

B ei der raschen E ntw icklung der Eisenindu
strie ist es bislang sclion schw ierig gcwoscn, 
g e e i g n e t e  A rbeiter zu beschaffen Erschw crt 
ist dies noch durch das V orgehen der Arbeiter- 
yerbilnde, die ihren M itg li|d en i einen haufigen 
W echsel der A rbeitsstiltte nahelegen. Fiir diese 
Zwecke (R eise- und U m zugsunterstiitzung) haben 
dic Yerbilnde im Jahre 1911 iiber 1,5 Millionen 
Mark ausgegeben. D er E rfo lg  ist n icht a u s-  
geblieben, der W echsel hat beispielsw eisc im 
Jahre 1907 nach den F eststellungen  der Rhei- 
niscli - W estfiilischen H iitten- und W alzw erks- 
Borufsgenossenschaftcn nahezu die Hiilfto (18 ,5% ) 
der B elegschaften  betragen. Da nun ein erheb- 
liclicr T eil der B elegschaften nicht w echselt, so 
erreicht danacli der W echsel in dem iibrigen  
T eil dor B elegschaft eine aufierordentlichc Hiilie.

Ja li rę a n g

Jah rcs - 
Tcrdicnst 

des A rbclters 

■M d

Jfllirgnn£

Jalirus- 
YerdlcnRi 

des A rbeltcrs

M  | $

18G2/G3 019 36 1888/89 1083 73
1803/64 759 00 1889/90 1158 99
1804/65 731 54 1890/91 1144 33
1805/06 809 15 1891/92 1164 40
1860/67 791 GS 1892/93 1149 74
1807/08 837 62 1893/94 1160 70
1808/69 893 09 1894/95 1104 07
1869/70 870 40 1895/96 1157 05
1870/71 90li 06 1896/97 1143 64
1871/72 1029 34 1897/98 1158 39
1872/73 1333 63 1898/99 1194 18
1873/74 1288 71 1899/1900 1275 56
1874/75 1163 39 1900/1 1233 11
1875/70 1014 96 1901/2 1209 25
1876/77 987 08 1902/3 1244 70
1877/78 997 07 1903/4 1240 18
1878/79 980 58 1904/5 1243 64
1879/80 945 25 1905/6 1351 —
1880/81 937 27 1906/7 1390 51
1881/82 989 77 1907/8 1397 81
1882/83 947 20 1908/9 1317 10
1883/84 997 40 1909/10 1373 64
1884/85 1031 42 1910/11 1374 —
1885/80 1008 97 1911/12 1413 94
1880/87 1000 38
1SS7/8S 1043 10
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Fiir die Sicherheit des B etriebes ist dies aufier- 
ordentlich bedenklich. Nach einer von den tech- 
nischeh A ufsichtsbeam ten der Rheinisch - W est- 
fiilischen H iitten- und W alzw erks-Beriifsgenossen- 
schaft bearbeiteten A ufstellung entfttllt regel- 
milCig auf das erste Jahr der B eschaftigung neu 
eingestellter  A rbeiter die M ehrzahl a ller Ver- 
lctzungen, im Jahre 1911 nicht w eniger ais 4 3 ,3  %.

N icht nur das Anwerben yon Arbeitern im 
groBeren Umfang bietet fiir die GroBeisenindu- 
strie bedeutende Schw ierigkeiten, auch die Ein- 
gewohnung der Leute ist von Jahr zu Jahr 
schw ieriger gew orden. J)ie A ntoritiit der Vor- 
gesetzten  vom W erksleiter bis zum letzten  
M eister wird durch das Ueberhandnehmen der 
A gitation wahrend des B etriebes in F rage gc- 
stellt. D ie yielfachen E ingriffe der Aufsichts- 
behorden in dio Betriebe miissen dic Arbeiter 
zu dcm Glauben verleiten , dalJ der S taat am 
letzten  Ende das entscheidende W ort in der B e- 
triebsfuhrung spreclie, und dafi dem direkten Vor- 
gesetzten  nur bedingter Gehorsam zu leisten sei.

In seiner Rede am 15. Januar d. J . aufiertc sich  
der Herr Staatssekretilr Dr. D elbriick iiber den 
Scliutz der A rbeitsw illigen unter anderem wie fo lgt:

„Der Terrorismus, der den A rbeitsw illigen, 
siin er Fam ilie und soinen A ngeliorigen das Leben 
bedroht und yerbittert, wird n u r  zu einem ganz  
kleinen T eile durch den Streikposten ausgetibt, 
sondern er wird durch zahllose L eute ausgeiibt, 
durcli Spaziergilnger, durch Frauen, die zu Markt 
gehen, durch Jugendliche, dic den A rbeitsw illigen  
begleiten, er wird ausgeiibt in den W orkstatten , 
auf den Korridoren, in den gem einschaftlichen  
W aschkiichen, in den Konsumyereinen, in den 
Laden, in den R estaurationen “

Man sollte nun annehmen, da(3 die Kenntnis 
von dem B estelien  eines solehen Terrorism us, der 
ubrigens nicht nur zu S treikzeiten  yorhanden ist, 
geniigen sollte, um die Sozialpolitiker anzut.reiben, 
auf Abhilfe zu sinnen und die R egierung zu yer- 
ańlassen, Zustanden cin Ende zu machen, dio mit 
dem B egriff eines geordneten Staatsw esens ni elit 
zu yereinen sind. Durch derartige „B egleit- 
erscheinungen“, w ie man dies heute nennt, wird 
das grofio W erk der Sozialpolitik , an dem dio 
Grofieisenindustrie durch W ort und T at m itge- 
arbeitet hat, ernstlieh gefahrdet.

Es ist nun nicht zu ycrkennen, da£? dic Re- 
gierungen fast aller ziy ilisierten  Liinder das B e- 
diirfnis empfunden haben, in das A rbeitsyerhalt- 
nis ieinzugreifen. E ine offene F rage ist cs aber, 
ob es notw endig ist, in allen Fallen im W ege  
der G osetzgebung yorzugehen, odor ob cs nicht 
auch andere M ittel gibt, den Zieleń der Sozial- 
politik naher zu  kommen. E in  G e s e t z  trifft 
sam tliche B ete ilig te  des ganzen Staates, einerlei^ 
ob sic unter denselben Yerhaltnissen. leben und 
arbeiten odor nicht. W ie yerschieden diese Ver- 
haltnisse sein konnen. soli in folgendem  yersucht 
werden zu zeigen.

D ic Jahresleistung cines llocliofenarbeiters 
fiir die Jahre 1885  bis 1911  geht aus der Zahlen
tafel 2 h o n o r .

Auf 1 0 0 0  t R oheisenerzeugung kamen im 
Jahresdurchschnitt im D eutschen R eich einschlieO- 
lich Luxemburg 3 ,05  A rbeiter. A us yerschie- 
denen Gegenden D eutscblands sind mir yon jc  
einem neuzeitlicli eingorichteten W erko des be- 
treffenden B ezirks folgende Angaben gem acht 
w orden:

Zdilentttfcl 2.

A r b e i t e r a n z a l i l  u n d  R o h c i s e n e r z e u g u n " .

Bczirk J a h r

Itohcisc 
punf» f. 

dcstlu rc 
lich bea 

ten  Arhc

ultc Ani.

iii 
1

A uf 100U t 
jilhrliclie Kneu- 
gung entfieleu  

A rbeiter

ultc AnK;m'ueAnl.

Rhe in lan d

1885
1895
1905
1910
1912

219
315
380
309
352

913
1179

4.0 
3,2
2.0 
2,7 
2,S

1,10
0,85

Siego n 1912 300 323 3,33 3,09

Saar

1903/04
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12

488  5 
503’ 
491 
500
489

004.8
022.8 
040 
03

2

2
2

1.5 
1,0
1.5
1.5 ;

I>othriiigen

1885
1895
1905
1910
1912

225
223
394
47G
490

—

4
2.0
2.4
2,2
2

Lu xe m bu rg

1885
1895
1905
1910
1912

300
372
405
447
504

—

3
3
3
2
2

—

Schlesien

18S<)
IS',10
1S95
1900
1905
1911

103
J42
230
285
301
319

—
9,7
7
4.2 
3,5
3.2 
3,1

_

Sie erselien daraus, daB die Łeistungen auCer- 
ordcntlich w eit auseinander liegen. Wird nun 
die A ćlitstundenscliicht im W cgc der G esetz- 
gebung eingefiihrt, so laufcn dio W erke (durch- 
w eg die klcineren und alteren W erke) m it g e 
ringen A rbeitsleistungeri Gefahr, entw eder ganz 
zum E rliegen zu kommen oder zu erheblichen 
Erzeugungs-Einschrankungen gezw ungen zu sein. 
Hierdurcli wiirde die gerade in der Nalie der 
alteren W erke noch bodenstandige A rbeiterschaft 
dic A rbeitsgelegenhcit yerlieren  und zur Ab- 
wanderung gezw ungen sein.

Anders wird sich fiir die A rbeiter der W erke 
m it geringen A rbeitsleistungen dio Saclilage ge-  
stalten , wenn den W erken Zeit gegeben wird,
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sieli tlen Y crlialtnissen allmślhlick anzupassen. 
D ie Erfahrung liat gelelirt,, daB yerscliiedene  
W ege zum Ziele der E rspam is an A rbeitskraft 
fiiliren, nachdem einmal durcli e i n e  Ausfiihrung  
die M oglichkcit darget.au ist. D ieser Forderung  
gerecht zu werden, liaben seither die L eiter aucli 
der kieineren Unternehmungen verstanden, und 
man darf annehmen, dafi dies auch in Zukunft 
der F ali sein wird.

D er Staat, is t nun sehr wohl in der L age, 
den Schutzbediirfnisśen der Industriearbeiter im 
einzelnen nachzugehen, wenn er sieli entschlicfit, 
m it den Berufsgenossenschaften, die hierfiir zw eck- 
milfiig nach Industriebezirken gegliedert sind, 
w irkiich zusam menzuarbeiten. D ieB erufsgenossen- 
schaften haben ein gem einschaftliches Interesse  
daran, gegen M itglieder, die mit der A rbeitskraft 
Mifibrauch troiben, vorzugehen.

Nach § 8 4 8  der Seichsversiclierungsordnung  
sind dic Berufsgenossenschaften yerpfliehtet, die 
erforderliclien V orscliriften zu erlassen iiber
1. dic Einrichtungen und Anordnungen, w elche 

die M itglieder zur Yerhiitung von Unfiillen  
in ihren Betriebon zu treffen liaben, und

2. iiber das V erhalten, das die Y crsichertcn zur 
V erhiitung von Unfiillen in den Betriebon zu  
beobachten haben.

Aufierdem sollen die Berufsgenossenschaften  
vor ErlaB von Polizeiyorschriften  seitens der Ge- 
w erbepolizei geliort werden.

D ie Eisenindustrie w ar auf eine A nrcgung  
des Herrn Geheim rats I l a a r m a n n  hin eine der 
ersten, die einen Entw urf von V orscliriften aus- 
arbeitete und eine Priifung durch die L eitung  
bedeutender H ttttenwcrke und Maschinenfabriken 
herbeifiihrte.

Obwolil gerade in diesem, dem Jubilllums- 
jahre, die hohen Leistungen der Selbstyerw al- 
tungen a llse itig  anerkannt werden, hat die Ge- 
werbeaufsichtśbehorde bislang den W eg des Zu- 
sammenarbeitens mit den Berufsgenossenschaften  
noch nicht gefunden, so w unscliensw ert es auch  
w iire, s ta tt  der fiir d e n  g a n z e n  S t a a t .  und 
dessen so durchaus verschieden gearteten  Y er- 
hiiltnisse erlassenen P olizeivorschriften  einfache 
und klare Bestim m ungen zu treffen, die genau  
dem Bediirfnis des betreffenden L andesteiles ent- 
sprechen. Notgedrungen mussen dio P olizeiyor- 
schriften fiir den ganzen Staat so allgem ein gefafit 
sein, dafi in den Yorschriften selbst den A ufsichts- 
behorden grofie diskretioniire B efugnisse erteilt  
werden mussen, deren Handhabung in w eiten  
Grenzen w illkiirlich erfolgen kann. D ies Y er
fahren scheint mir die durch die Y erfassung zu- 
gesicHerten R eclite ganzer Klassen von Staats- 
biirgern aufs U u fi erste zu gefiihrden.

Fafit man nun die seither erzielten  Ergeb- 
nisse ins A u g e , so liat- die deutsehe S ozia l
politik  eine yerscliiedene B eurtcilung erfahren. 
D er deutsehe Handwerks- und Gewerbekammer-

ta g  liat am 19. April an den R eichstag eine 
Eingabe gegen die Ueberspannung der Sozial
politik  gerichtet, w eil Handwerker und K lein- 
gew erbetreibeude in ihrem B etriebe durch die 
niannigfachen, im Laufo der Jahre ergangenen  
sozialen Schutzyorschriften in iibertriebener W eise  
eingeengt und w irtschaftlick erheblich beeintriicli- 
t ig t  wurden. In der Eingabe wird Zeitungs- 
nachrichten zufolge unter anderem ausgefiihrt: 

„Das System  der Sozialpolitik  des D eutsehen  
R eiciies im allgem einen bedarf ohne Zweifel einer 
griindlichen U m gestaltung. D ie heutigen sozial- 
poliiischen B estrebungen, die y ielfach  zu einer 
tibertriebenen sozialen  G esetzgcbung gefiihrt 
haben, bedeuten eino B elastung der selbstltndigen  
Unternehmen, der die nicht kapitalkrilftigen K lein- 
handwerker schlechthin nicht gew achsen sind. 
Neben den direkten finanziellen L asten  der Ar- 
beiteryersiclierungs-G esetze kommt in dieser Hin- 
sicht vor allem die immer mehr fort.schreitende 
Einengung der B ew egungsfreiheit des gewerb- 
lichen Unternehmers in seinem B etriebe durch 
Arbeitcrschutzm afiregeln iu B etracht. W ir bitten  
daher den R eichstag, in geeign eter W eise dafiir 
Sorge tragen zu w ollen, dafi dieser A rt einer 
sozialen G esctzgebung, wobei z u g u n s t e n  
e i n e s  S t a n  d e s  a n d e r e  fiir den B estand des 
Staates dringend notw endige Schichten allmahlicli 
zugrunde gerichtet werden, beizeiten E inhalt 
getan  wird, und dafi die bestehenden sozialen  
Schutzyorschriften nicht mit bureaukrat.ischer Eng- 
liorzigkeit gehandhabt werden, sondern im Geiste 
dieser sozialen Schutzgesetzgebung, deren Ab- 
sicht sicherlich nicht dahin gerichtet war, den 
Ilandwerkern die Ausiibung ihres Handwerkes 
zu erschw eren.“

W eiter  erklarte H andelsm inister Delbriiek  
gelegentlich  der B eratung des G esetzentw urfes 
iiber die Sicherheitsmitnner im Bergbau am 16. F e
bruar 1909  im A bgeordnetenhause:

„Meine H erren, ich bin iiberzeugt, die Yor- 
schliige bcziiglich der Vertrauensmiinner, w ie sie 
hier gem acht sind, werden politisch nicht nach- 
te ilig  wirken. D agegen sind die erforderliclien  
Yorkehrungen getroffen. D ie Institution  wird 
yon dem grofien T eile der A rbeiterschaft, die 
zw ar sozialdem okratiscli w ilh lt, aber dentsch 
denkt. ais eine Handlung der Freuudlichkeit und 
des Entgegenkom m ens einpfunden werden, und 
sie wird nach meiner U eberzeugung dahin fiiliren, 
dafi dic Beziehungen der W erksyerw altung zu 
ihren Leuten besser werden, w eil die M oglichkeit 
geschaffen ist, a ll den Liirm, all den Streit, der 
je t z t  in der groBen Oeffeutlichkeit immer zum 
Schaden ausgekiimpft wird, im W erke selbst zu 
erledigen. Meine H erren, ich habe die Ueber- 
zeugung: Sie schaffen, wenn Sie den G esetz- 
entwurf so, w ie er Ilmen yorgeleg t wird, annehmen, 
ein sozialpolitisches W erk yon Bedeutung. Sie 
tun ein W erk, das uns in die Lage yersetzt., 
w ieder den W eg  zu finden zur Seele eines grofien
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T eiles unseres deutschen V olkes, und das is t der 
Grund, waruin ich Sie b itte, die V orlage anzu- 
nehmen. “

Und schliefilich fiibrte der H err Handels- 
m iuister Sydow gelegeńtlich  der E inw eihung des 
neuen Oberbergamtgcbiludes in Dortmund am 
25. Oktober 1910  aus:

„.Te mehr die staatliche G esetzgebung und 
je  inelir dic freiw illige F iirsorge des Bergbaues 
zum W olile der B crgleute getan iiat, um so mehr 
scheinen wir uns fast voin Ziele eines gedeih- 
liclion Y erhaltnisses zw isehen Unternelm iern und 
A rbeitern, eines vertrauensvollen  Zusammen- 
arbeitens dieser beiden T eile  zu entfernen. MuB 
es nicht befremden, zu sehen, w ie die W a h le n  
d e r  K n a p p s c h a f t ,  deren Organisation in ihrer 
paritatischen G estaltung auch den fortgeschrit- 
tenen sozialen  T heoretikern keine A ngriffspunktc 
bietet, ausschliefilich vom politischen G esichts- 
punkte belierrscht w erden? O d er  dafi f i ir  d ie  
W a h le n  d e r  S ic h e r h e i t s m it n n e r  n ic h t  v o r  
a l le in  d ie  S a c h k e n n t n is  u n d  E r f a h r u n g  d e s  
G e w it h lt e n ,  s o n d e r n  d a s  M afi s e i n e s  p o l i t i 
s c h e n  R a d ik a l i s m u s  e n t s c h e id e n d  w a r , und 
dafS die b e s t e n  A b s ic h t e n  Gcfahr laufen, der 
W irkung nach in i h r G e g e n t c i l  ven van delt zu  
werden?" — Sow eit die U rteile. —

Meine H erren ! Sic werden mit mir der A n
sicht sein, dafi unsere deutsche Industrie nur 
dann auf gesundem Boden bleibt, wenn U nter- 
nęhmer und A rbeiter wirklich vertrauensvoll zu- 
sammenarbeiten. Solange aber eine gewerbsm afiige 
A gitation  jede A utoritat untergrilbt, ja  selbst die 
eigenen Fiilirer nicht anerkannt werden, solange sie 
den A rbeitern Ziele vorgaukelt, dic unerreichbar 
sind, und solange V olksvertretung und R egierung  
aus politischen Riicksicliten diesen Maclienschaftpn 
Yorschub leisten , so lange kann man es nicht er- 
w arten, dafi Zufriedenheit bei der arbeitenden  
B e\rolkerung w ieder einkehrt. Nur aus der Mitwir- 
kung der arbeitenden K lassen selbst heraus lassen  
sich die „B egleiterscheinungen“, von denen einige  
von P rofessor B e r n h a r d '  und Dr. F r i e d e n s -  
b u r g  treffend geschildert sind, beseitigen. D er 
„LohnkampP ist so a lt w ie die W elt, er wird 
sicher nicht durch die ausgleichende G erechtig- 
keit y o n  o b en  b e s e i t i g t .  Einigermafien dau- 
ernde und befriedigende E rfolge sind stets nur 
durch g e r e c h t e n  A u s g l e i c h  unter A rbeitern  
und Unternelimern selbst erz ie lt worden.

Meine H erren ! D eutschlands Handel und 
Gcwerbe haben einen ungelieuren Aufschwung  
genommen. Yorbereitet. und geniihrt is t  der Boden 
fiir diese E ntw icklung durch die P flege  der 
W issenschaften in Deutschland se it Jalnhunder- 
ten. Y ielleicht hat dies zu  einer etw as zu w eit- 
gehenden B ew ertung alles dessen gefuhrt, was 
in w issenschaftliches Gewand geklcidet an die 
O effentlichkeit tr itt. W ir, die w ir in unserem  
Fach stiindig die neuen Errungeiischaften der

N aturwissenschaften nutzbar zu machen und an- 
zuwenden haben, sind es gew ohnt, dafi die N atur  
selbst uns korrigiert, wenn w ir dabei Irrtiim cr 
begehen, und wir sind stets gezw ungen, F ehi- 
schlage zunachst mit allen uns zu Geliote stchenden  
M itteln auszugleichen und dann andere riclitigere  
Grundlagcn fiir unsere A rbeiten zu finden.

D ie F olgen  fehlerhafter Gedankcngilnge in 
anderen W issenschaften  sind nicht so rasch zu  
erkennen, sic machen sich erst nach liingerer  
Zeit fiihlbar. In der Soziąlpolitik  ist das deutscho  
V olk den A nsichten einer Schnie jahrelang ge- 
fo lg t, die auf rein theoretischer Grundlage das 
Y erhaltnis zw isehen Arbeitern und Untcrnehmer 
zu rcgeln versucht hat. Ohne von F ali zu F ali 
auf Grund der inzw isclien gem achten Erfahrungen  
eine Prllfung der Lehren rorzunehm en, hat sich 
die G esetzgebung in den D ienst dieser Schule 
g este llt . Nun ze ig t es sich, dafi man sich bei 
diesem Y erfahren sehr w eit von den in W irk- 
liclikeit bestehenden Zustitnden entfernt hat, so 
dafi eine R evision  der Schulansichten dringend 
erforderlich ist, um w eiterarbeiten zu  konnen. 
Nur durch unbefangenc Priifung der heryorge- 
tretenen Mifistande wird es moglich sein, deren 
Ursachen aufzufinden und damit den Boden fur 
eine gesunde Fortentw ickluug der Soziąlpolitik , 
an der A rbeiter wie Unternehmer gleiclies Inter
esse haben, zu schaffen.

Meine H erren! H at man in D eutschland dem 
W issen  im offehtlichen Leben eine y ie lle ich t etw as 
zu grofie B edeutung beigem essen, so hat man 
auf der andern Seite den W ert der Charakter- 
bildung fiir das Staatsw esen nicht hocli genug  
angeschlagen. Mifibrauchliche A uslegung der Er- 
rungenschaften der W issenschaft hat die alten  
Ideale zerstort, oiine neue hohe Ziele zu w eisen, 
der P o litik  zuliebę is t in offenes, gerades deutsches 
W esen die lleim liclituerei liineingeziichtet, die das 
Gefiihl der V erantw ortlichkeit nahezu zerstort 
hat, und durch den wachsenden W ohlstand is t die 
Jugeiul vor E rlangung der Lebensreife, w eil w irt- 
schaftlich selbstandig, z u einem einflufireichen  
F aktor des offehtlichen Lebens gew orden. Freuen  
wir uns, dafi w ir in der allgemeinen W ehrpflicht 
eine Schule fiir die Charakterbildung der miinn- 
lichen Jugend besitzen, die ihresgleic.hen sucht. 
Gerade den heryorragenden C h a r a k t, e r e i g  e n - 
s c h a f t  e n der f iihrenden Manner hat Deutschland  
alles zu yerdanken. Y or allem  aber gedenken wir 
in diesem Zusammcnhange dor beiden Manner, die 
dem D eutschen fiir alle Zeiten das Yorbild hohen  
sittlichen Strebens gegeben haben, ich meine die 
Begriinder der heutigen B liite der Grofieisenindu
strie, den unvergefilichen K aiser W ilhelm  I. und 
seinen K anzler, den Fiirstcn Bism arck, unserEhren- 
m itglied. Mogę der a lte W ahlspruch der Hohen
zollern, der diesen beiden grofien Mannern voran- 
geleuchtet. hat, w ieder in sein altes R echt treten!

Suum cu iq u e!
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lm  Ansch luB  an den Vortrag  ftihrte H e rr  Rcichstags- 
ąbgeordnetor Rechtsauw alt M e y e r ,  Hannover, folgendes 
aus: Meine Herren! Gestatten Sio, daB ich den Ausfiih- 
rungen der H erren  Vorredner einige kurze W orte  zuftige. 
Ic h  icomme dazu durch eino B cm crkung  des H e rrn  ICom- 
morzionrat B rugm ann, daB im  Roichstago vielfaeh nicht 
nach sachlifhon G riinden gchandclt wiirde, sondom  daB 
oino groBo A n za h l der Abgoordneten geneigt ware, der 
A llgomeinheit, insbesondere der Arbeiterschaft. m it 
deren H ilfo  sie gewiihlt sind, ungereohtfcrtigte Konzes- 
sioncn zu machen. D a s  trifft wohl yiolfaeh zu, aber nach 
meiner E rfa h rung  kom m en fiir die Industrie  ungilnstigo 
Besehliisse des Re ichstags auch hiiufig zustande, weil die 
Abgeordneten tibor die einschliigigon Vorhiiltnisse un- 
geniigend unterrichtet sind. D io  Arboiteryerhiiltnisse, 
nam entlich dor E isenindustrie, werden im Roichstago 
n icht richtig beurtcilt. D e r Re ichstag wird tibcrschwemmt 
von den sozialdemolcratisehen Gewerkschaften, den 
christlichen Gewerkschaften, dom Vcre in  fiir Sozia l
politik  usw. m it Petitionen tiber dic Arbeitsverhaltn isse  
in dor GroBeisenindustrie. In  wolcl' wenig sachverstandigor 
W eise das m itunter geschieht, dafiir mochte ich nu r ein 
Beiśp ie l anfuhren. In  oiner B ittsehrift des Vereins fiir 
Sozia lpo litik  im  Verein m it den christlichen Gewerk
schaften fiir Mctallarbeiter w ird  unter andorem gefordert, 
daB dio A u sfiih rung  von Ueberarbeitcn n u r  gestattet 
werden soli nach vorher eingoholter Erlaubn is, selbst im 
Pa llo  der Gefahr. Ic h  habo im lio ichstage gesagt, ich 
mochte den Ingen ieur sehen, der sich selbst durch dic An - 
d rohung von  hohen Gcfangnisstrafen abhalten lassen 
wiirde, Ueberarbeit anzuordnen, wenn es sich um  Leib 
und  Lebcn seiner Kam eraden handelt.

Sio  haben gehort, daB von den yon  don Sozialdem o- 
kraten aufgebrachten 00 M illionen J l  20 M illionen zur 
A g ita tion  yerwendet worden sind. E s  ist dann weiter 
auf das dicke B u ch  des sozialdem okratischen M etal 1- 
arbeitorverbandes iiber die Arbcitsverhaltnis.se in  der 
E isen industrie  hingewiesen worden. D ieses B u ch  w ird 
den meisten wohl bekannt. sein. E s  ist sehr sorgfiiltig 
ausgearbeitet und  hat m anchcs Intercssante. D adu rch  
werden dio Entste llungen um  so gefahrlicher. Gegen eine 
derartigo einseitige und  m it groBen M itte ln  durchgefiihrte 
U nterrichtung des Re ichstags kann  m an nu r yorgehen, 
wenn m an solbst ein sorgfaltigcs und  genaues M ateria ł 
zur H an d  lu t .  D o r  Verein deutscher E ison - und  Stahl- 
Industrie lie r hat sich in dieser Beziehung dio Aufgabo’ 
gestellt, oin m oglichst oinwandfrcies M ateria ł zusąmmen- 
zubringen, das m an dom  im  Roichstago  von  der Gegen- 
seite yorgobrachten Materiał ontgegen ha Iten kann. E ino  
Zusam m enstcllung eines derartigen M ateria ls ist aber 
n u r  moglich, wenn alle W erke  mitarbeiten. E s  ist sehon 
dara.if aufm crksam  gem acht worden, daB dic Bundes- 
ratsvor|bhriften den W erken viol Schreibarbeit machen. 
D a s  ist richtig. W enn  nun unser Voroin m it dor B itto  
kom m t, L iston  auszufiillen, so ist das auch eino Schrcib-

Grundlagen fiir das richtige

liter diesem Titel veroffehtlićht Professor W. E. 
' — G ru m -G rz im a ilo  im Journal der Ruśsischen

Metallurgischen Gesellschaft* die Fortśetzung seiner 
Arbeit .,Ueber die Anwendung der GesetZe der Hy
draulik auf dic Berechnung der Flammofen", iiber 
die seinerzeit an dieser Stelle** berichtet worden ist. 
Er Behauptet, daB der Entwurf gliicklich ausgefallen 
ist, wenn sich im fertigen Ofen die Temperatur im 
ganzen Arbeitsraume entsprechend den Erforder- 
nissen des jeweiligen Arbeitszweckes einstellen und

*  1912, N r. 5, S. 573/612.
* *  St. u. E. 1011, 7. Dez., S. 2000/5, uud  14. Dez., 

S, 2047/52.

arbeit, dic yiolleieht um sU indlicli soin wird. Sio  ist aber 
notwendig. Ic h  mochte daher dio B itte  ausspreohen, daB 
Sie  die A rbe it n icht scheuen, sondern den Verein  m it dem 
notwendigen M ateria ł untorstiitzen. W enn dio Sozial- 
dem okratie 20 M illionen zur Y e rfiigung hat — ' so viel 
brauchen w ir nicht —  so werden Sio  auch yerstohcn, daB 
unscro Vereine Gold kosten. Schouen Sie aber die Kosten  
bitto nicht, sondern sagen Sie  sich, daB es absolut not
wendig ist, das Geld zusariim enzubringen, dam it unssre 
Vereinc in der Lage  sind, fiir die Indu strie  niitzlich zu 
wirkon.

Ich mochte zum  Sch luB  noch aiikn iipfen an dio 
Ausfiih rungen  iiber dio Sieherheitsmanner. H e rr  K o m 
merzienrat B riigm ann  hat darauf hingewiesen, was H e rr 
De lbriiek  im  Abgeordnetenhause gesagt hat un d  was 
der jetzigo Handelsm in ister S ydow  in D o rtm u n d  gesagt 
hat. A u ch  der jotzigo Staatssekretar De lbriiek  ist von 
seiner friihercn A n sich t  iiber dio Sieherheitsm anner ab- 
gokommen. E r  hat in der S itzung des Reichstages vom
10. Janua r d. J. folgendes ausgefilhrt (E r  spraeh gegen 
dio Sozialdem okratie):

„ Ic h  erinnero an das Gesetz iiber dio S icherhoits
m anner im Bergbau. D a s  Gesetz ist au s m einer In it ia tive  
ontstanden. E s  ist m ir nicht ganz leicht goworden, dieses 
Gesetz durchzubringen. Ic h  habe das Gesotz eingobracht 
in der H offnung, daB m an aus dem Sichcrheitsm ann, 
so wie ich ihn  m ir gedacht hatte, m it den Kautelcn, die 
ftir seine F u n k t io n  geschaffen waren, ein rein teclir.isches 
In s t itu t  m achen wiirdo, daB zu Sicherhoitsm annern 
dio saehyerstandigon, technischen Vertrauensleute der 
Belegschaft gowlihlt werden sollten. Ic h  habe angenommen, 
daB, wenn dic Vcrsicherungen, die m ir dam als \ron Arbeiter- 
kreisen gogebon wurden, erfiillt wtirden, es m oglich sein 
wiirde, daB bei der W a h l der Sieherheitsm anner nicht 
politische Parte igesichtspunkte ausschlaggcbend sein 
werden, sondern daB lediglicli dio technische, dio per- 
sonliche ZuyerUissigkeit, die Charakteroigcnschafteii des 
einzelnen Siehcrhcitsm anncs ontsclioidend fiir die W ah l 
sein wtirden. Meine Herren, was haben Sie  aus der Sache 
gem acht ? E ine  politische In stitu t ion  der Sozialdem o
kratie. (H o rt! hórt! ręchts.) Ich yerweise au f dio go- 
d ruckto In stru k tio n  fiir die Sieherheitsmanner, dic in 
jedermanns H anden  ist, und dio hier in  diesem H auso  
wiederholt bosprochen worden ist. Ic h  yerweise darauf, 
daB diese W ah len  sich Ubcrhaupt nicht anders yollziehen 
a is in den Form en  eines Kam pfes zwischen den christ
lichen Gewerkschaften u n d  den Sozialdom okraten. Meino 
Herren, dieser Fa li ist charakteristisch: durch die Politi- 
sierung des In stitu ts  der Sieherheitsm anner ist der gute 
Zweclc dieses Gesetzes von  yornherein yereitelt worden.“

In  den yorher erwahnton B ittschriften  an den Re ich s
tag werden auch Sieherheitsm anner fiir die E isenindustrie  
gefordert. W ir  konnen w oh l hoffen, daB w ir nach dieser 
E rk liiru n g  der Reg ie rung dam it yersehont bleibcn werden. 
(Lobii. Bcifall.)

Entwerfen von Ofenanlagen.

erhalten liiBt. Er will ferner die beiden Falle unter- 
scheiden, wonacli einmal die griiBte Wiirmewirkurig 
an bestimmten Stellen des Arbeitsraumes ausgeiilit 
werden soli, die Temperatur im Arbeitsraume also an 
yerschiedenen Stollen yerschieden ist, und den anderen 
Fali, wo die Temperatur dadurch gleichmaBig er
halten wird, daB die Verbrennungsreaktioneu im 
ganzen Arbeitsraume moglichst gleichmaBig yerlaufen.

Der Żweck laBt sich in beiden Fallen dadurch er- 
reichen, daB man den der Feuerung entstromenden 
Gasen, in denen die Verbrennungsersclieinungen noch 
nicht yollig beendet sind, durch geeignete Abmessun- 
gen des Arbeitsraumes Gelegenheit gibt, in ihm ganz-
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lich auszureagieren, und daB man dann die erhaltenen 
hoch erhitzten Abgase zwingt, das Arbeitsgut in der 
vorteilhaftesten Weise anzuwarmen.

Den ersten Teil der Aufgabe liiBt der Yerfasser 
yorliiufig unberiicksichtigt; er beschaftigt sich nur 
mit der Frage, welche Form dem Arbeitsraume zu er- 
teilen ist, damit die heiBen Gase das Arbeitsgut 
grundlich umspiilen und darauf durch Yerlassen des 
Arbeitsraumes den frisch zustromehden Feucrgasen 
Platz machen konnen. Die Antwort auf diese Frage 
glaubt er in der folgenden Erklarung der Erscheinun- 
gen gefunden zu haben, die bei der Auflosung eines 
Stromes heiBer Gase in mchrere Einzelstrome auf
treten.

Soli ein Stroni Q heiBer, der Abkuhlung unter- 
worfener Gase in zwei Strome q, und q2 von a u f-

vollig zum Stillstandc kommen und die ganze Gas- 
menge nur durch q2 abstromen; ja es ist sogar der 
Fali denkbar, daB dic Stromung im Schenkel qt die 
umgekehrte Richtung einschlagt, wie in Abb. 2 an
gegeben ist. Folglich ist es ein Fehler, einen der Ab- 
kiihlung unterworfenen Stroni heiBer Gase so zu 
teilen, daB die Teilstrome gezwungen werden, auf- 
steigendc Richtung anzunehmen.

W endet man die gleichc Ueberlegung auf die 
Teilung in abfallendcr Richtung an, so ergibt sich 
(s. Abb. 3) roller Erfolg. Erniedrigt sich z. B. jetzt 
die Temperatur t, des Zweiges q, etwas gegen t2 des 
Zweiges q2, so wird die Gassiiule q, schwerer und 
sinkt schneller ais q2. Dadurch wird aber der Tem- 
peraturabfall geringer, und die Temperatur gleicht 
sich mit der vou q2 aus. Anders ist es bei der Be-

Abbildung 2.
HeiBer G asstrom  in  Teilstrome

K a lte  Kam ile.

Abb ildung  3.

HeiBer G asstrom  in TeilstrSm o

K ulte K anale.

A bb ild ung  1.

HeiBer Gasstrom  Q  in  Teilstromo 

i], und q, von  aufstcigender 

R ich tung  getoilt. K a lte  Kaniilo.

s te ig e n d e r  Richtung geteilt werden, wie in der 
Abb. 1 angedeutet ist, und nimmt man an, daB dies 
fiir einen Augenblick gelungen ist und bcide Teil
strome sowohl die gleichen Gasmengen fuhren ais auch 
gleiche Temperaturen haben, daB also q, =  q2 und 
t̂  =  t2 ist, so wird doch in den seltensten Fallen dic 
Bedingung erfullt werden konnen, daB bcide Strom- 
betten genau die gleichen Warmeverluste aufweisen. 
Sowie aber in einem von ihnen, beispielsweise in q, 
nur um ein Geringcs mehr Warnie verloren geht, muB 
t, entsprechend, sagen wir um dt, gegeniiber t ,  sinken. 
Damit wird aber das Gewicht der Gassiiule q! ent
sprechend groBcr ais q2 und folglich der Auftrieb von 
qt und damit seine Geschwindigkeit kleiner werden 
ais dic von q2. Danie dieser Verringerung der Ge
schwindigkeit wird die Temperatur t t noch weiter 
sinken, die Geschwindigkeit von q! noch mehr ver- 
langsamend, usf. Gleichzeitig wird sich die Ge
schwindigkeit in q2 erhohen; hierdurch wird die Ab
kuhlung verringert, so daB t 2 langsamer sinken mu8 
ais frtiher. Die mittlere Temperatur der Gassaule q2 
wird sich also erhohen, die Geschwindigkeit weiter 
steigern miissen. SchlieBlich kann der Stroni qt 

X X I.„

wegung k iih le r  Gase durch c r h it z te  Kanale, die 
ilirc Warme an das Gas abgeben und dessen Tem
peratur erhohen. Zerteilt man einen kalten Gas
strom in Teilstrome m it abfallendcr Richtung, wie 
in Abb. 4 angedeutet, so wird, sobald die Wirkung 
des heiBen Strombettes auf das Gas, etwa in qi cin 
wenig geringer ist ais in q2, die Temperatur t Ł also 
um eine Spur geringer wird ais t2, die Siiule qt 
schwerer werden ais q2 und schneller sinken a!s 
diese; das Gleichgewicht ist gestort, und das System  
strebt immer mehr der Lage zu, in welcher die ganze 
Bcwegung auf q, beschrankt bleibt, wahrend in q2 
Ruhe herrseht oder gar aufsteigende Bewcgung ein- 
tritt, wie sie in der Abb. 4 durch den gestricheltcn  
Pfeil angedeutet ist. LiiBt man dagegen den Stroni 
kalter Gase a u f s t e ig e n d e  Richtung annehmen, wie 
in Abb. 5 angegeben, so tritt das Gegenteil ein. 
Nimmt man sogar an, dic Gasstrome seien zu Anfang 
verschieden, beispielsweise sei q, griiBer ais q2, dann 
wird, dank der Einwirkung der lieiBen Wandę auf die 
geringere Gasmenge q2, deren Temperatur t2 hoher 
werden miissen ais t,. Damit wird aber in (|2 ein 
groBerer Auftrieb hervorgcbracht, ais in qt herrseht,

1 1 0
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y /////////z , langer Zeit bei vielen Ofonbauten an-
gewendet worden ist. Seine Kennt- 

'Ż  nis gestattet, Feliler an den meisten
Feuerungsanlagen aufzudeeken, gibt 

w , %  aber auch glcichzeitig die Hinweise,
%  ^  ^  wie diesen Fehlern abgeholf en werden
y ź  ^  kann.

Es wird dann yersucht, diese 
V / 6  Behauptung an einer ganzen Reihe
y / t2 y  von Oefen zu beweisen, indem nach-
^  t  '% '/////// e*nan^er stehende und liegende

Wiirmespeicher, steinerne Wind- 
^ erhitzer und die sog. Temperatur-

ausgleicher, Winderhitzer mit GuB- 
eisenrohren, Kesseleuerungen, Kam- 
merofen ftir Ziegel und Keramik, 
Zementier- und Temperofen, Ring- 
ofen, Muffel-, stehende und liegende 
Oefen fiir Hartę- und Ausgliih- 

zwecke, Blechgliihofen, gewohnliche und Gas-
regenerator-, Wiirm- und SchweiBofen, Tiefofen
und Kanalofen —  von diesem Gesichtspunkte aus 
kritiseh betrachtet werden.

A bb ildung  4.

K a ltc r  Gasstrom  in abfallende 

Teilstrom e getcilt. HeiCo Kanale.

A bb ildu n g  5.

K a lte r  Gasstrom  in aufsteigende 

Teilstrom e getcilt. HeiCe Kaniile.

J
•W////////////77777Z

A b b ild u n g  7. 40-t-M artinofen der Pcnn sy lvan ia  Steel Co, 

m it stehenden W iirm espeichern in richtiger Anordnung.

A bb ild ung  6. M artinofen  m it stehenden Warnie- 

speichcrn; fchlerhafte Anordnung, weil W irbcI- 

b ildung im  abstrom endon G asstrom  erfolgt.

der Gasstrom wird rascher flieBen, was eine Er- Die s te h e n d e n  ‘W iirm esp e ich er  der Martin- 
niedrigung seiner Temperatur zur Folgę hat und so ofen entsprechen in ihrer Grundform vollstandig der
lange andauert, bis t , =  t, geworden ist: der Teni- Theorie. Die heiBen Abgase aus dem Ofen erhalten
peraturausgleich stelit sich also von
selbst ein. VĄ  p

Aus dem Gesagtcn ergeben sich ^  ^
die folgenden wichtigen Grundregeln ^  w //////////////^  |
fiir den Ofenbau: Gasstronie in %  ^ / - " N
Teilstrome so zu zerlegen, daB diese ^  P  ^  f  i P  I  ^  f  Hi y  S
gleichmaBige Wiirmearbeit leisten, S  S  %  HP |  |  I |  %
ist nur moglich, wenn man %  | | |  V /

1. h e iB en  Gasen, die sich ab- m  p  | p  ^ ^  ^
kiihlen und dabei Gegenstande m  6  | p  |  ^  |  p
anwarmen sollen, a b fa l le n d e , %  ^  j§§ I  ^  ^ %

2. k a lt e n  Gasen, die sich anwar- %  a IP I  ̂ I P
men sollen , a u f s t e ig e n d e  _______ ^  j  Hi  I  w C ~ i w / .  \ V/.
Teilkanale zum genannten % _______J  J W?,  ^ ^  p  L I C ~ p
Zweck zur Verfugung stelit. % J  ^ v ------

Das Gegenteil ist ein grundsiitz- ^ ^ ////.̂ ////^ ^
lichcr Fehler.

Dieses einfache Naturgesetz ist
nach des Yerfassers Ansicht noch 
von niemandem ausgesprochen wor
den, obgleich es tatsachlich seit

A bb ild ung  8 und  9.

Stehende W arm espeicher in fehlerhaftcr A nordnung, weil die Abgase  

absteigendc un d  aufsteigende R ich tu n g  haben.
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abfallende Richtung
gleich arbcitende Einzelstróme

sic teilen sich daher in lauter 
wahrend umgekehrt 

dic dem Ofen zustromenden, zu erwiirmcndcn Gase 
in aufsteigendc Einzelstróme zerlegt werden, die daher 
glcichimiBiger Anwarmung unterliegen. Aus dem 
Gcsagten folgt aber noch nicht, daB die Warme- 
speicher unter allen Umstanden gleichmiiBig arbeiten 
miissen. Abb. G zeigt beispielsweise die liaufigste An
ordnung bei Martinofen. Ilier prallen dic aus dem

A bb ild u n g  10.

Liegender W arm cspeicher in falsclicr Anordnung, 

weil nu r der obere Te il arbeitet.

L ie g e n d e  W iir m c sp e ic h e r  erfrcuen sich im 
allgemeinen keines guten Rufes, was auch nicht 
wundernehmen kann, da hier die groBten YerstoBe 
gegen das Gesetz fiir die Zerteilung von Gasstromen 
haufig sind. Es ist z. B. klar, daB der in Abb. 10 
wiedergegebene Warmcspeicher des berulunten Ofens 
von H . H. C a m p b ell nicht gut arbeiten kann, da 
bei ihm die heiBen Abgase oben eintreten und eben
falls oben abgeftthrt werden. Die Gase miissen in

Et W////////////7Z.

A bb ild ung  11. L iegender W arm cspeicher, richtig  gestellt ; 

durch Vcrlegung der A bzugsoffnung an den Boden  w ird 

der gesamte Querschnitt zu arbeiten gezwungen.

Ofen m it groBer Geschwindigkeit abstrSmenden Ab
gase mit vol!er Gewalt direkt auf das Gitterwerk, und 
dabei ist naturlich ein glcichmaBiges Arbeiten des 
letzteren unmoglich. Damit solches eintreten kann, 
muB die Geschwindigkeit des Gasstromes in dem 
freien Raume zwischen Gitterwerk und Gewolbe 
vorerst auf Nuli oder annahernd auf Nuli gebracht 
werden, sonst entstehen dort Wirbel, die die stiirk- 
sten Storenfriede gleiclnniiBigen Arbeitens sind. Im

ihm also einen Strom bilden, der an der Decke hin- 
zieht, und dessen Ticfe wohl immer geringer sein wird, 
ais die der Kammer; der Boden der letzteren wird 
von ihm also gar nicht beruhrt werden.

Nichts ist leichter, ais derartige Fehler auszu- 
merzen und den Wiirmespeicher zum gleichmaBigen 
Arbeiten zu zwingen: man braucht nur den Gas- 
abzug nach unten zu verlegen, wie dies in Abb. 11 
geschehen ist. Dabei ist nur die Hohe dieser Ab-

A b b ild u n g  12. L iegender W iirmespeichcr, 

arbeitet rcgelrccht auf der Abstrom ungsscite.

Interesse einer regelmiiBigen Beanspruchung des 
Gitterwerkes muB daher den Ofengasen die Mćiglich- 
keit gegeben werden, sich in den Schlackenkammern 
zu beruhigen und yon dort m it geringer Geschwindig
keit in den Raum iiber dem Gitterwerke zu gelangen. 
Ausgezeichnete Vcrtreter einer derartigen Anordnung 
sind die neueren Oefen mit Schlackenkammern unter 
den Kopfen und nach riickwarts yersetzten Warme- 
speichern, beispielsweisc der in Abb. 7 wiedergegebene 
40-t-Martinofen der Pennsylvania Steel Co. Fehler- 
haft sind dagegen die hin und wieder anzutreffenden 
Anordnungen stehender Warmespeicher, wo die Gase 
durch senkrechte Scheidewande gezwungen werden, 
abwechselnd aufsteigendc und abfallende Richtung 
anzunchmen, wie es in Abb. 8 und 9 angedeutet ist.

A bb ildung  13. Derselbo auf der E instrom ungsse ite; 

cs arbeitet nu r der untere Teil, w ahrend der obere 

einen toten Sack  bildet.

zugsoffnung nach der Formel von E sm a n n *  zu 
bestimmen und auszufiihren, worauf der untere 
Spiegel des Gasstromes die Sohlc der Kammer 
bcriiliren wird.

Auch die folgende, in den Abb. 12 und 13 wieder
gegebene Anordnung ist falsch; der Warmcspeicher 
warmt sich zwar gut an, gib t aber sei ne Warme schlecht 
an das zustromende Gas ab. Denn die ersten gut er- 
warmten und daher leichten Gasmengen steigen 
unter das Gewolbe und konnen von dort nicht mehr 
zu dcm unten gelegenen Abstromungskanal gelangen; 
somit arbeitet jetzt der obere Teil iiberhaupt nicht

*  S t .  u .  E .  1 9 1 1 ,  7 .  D e z . ,  S .  2 0 0 2 .
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mehr, sondern bildet einen m it heiBen, unbeweglichen 
Gasen angefiillteii Saek.

In Abb. 14 ist endlich die riehtige Anordnung fiir 
einen liegenden Warmespeicher versinnbildlieht. Der 
Eintritt fiir die heiBen Gase ist oben, der Austritt fiir 
die abgekOhlten unten angeordnet. Die punktiert 
angedeutete Scheidewand a a  kann ais uberflussig 
fortgelassen werden. Man kann ubrigens liegende 
Warmespeicher aueli nach Abb. 7 richtig bauen, es 
sind dann aber eigentlich stehende, die liintereinander 
geschaltet sind. Der Hauptnacliteil der liegenden 
Warmespeicher besteht in dem groBen Widerstande, 
den sie der Bewegung der Gase entgegensetzen. —

Es folgt nun eine lśingere Betrachtung iiber die 
yerschiedenen W in d e r h itz e r , worin nachgewiesen 
wird, daB nur die Cowper-Apparate grundsatzlich 
richtig gebaut sind, weil hier die Flamme, wahrend 
sic das Gitterwerk heizt, von oben nach unten ge- 
fiihrt wird. Bei den Temperaturausgleichern ist 
dieser Grundsatz verletzt, weshalb sie alle versagt 
haben. Aber auch den C o w p cr -A p p a ra t hiilt der 
Yerfasser fiir verbesserungsfahig, indem der rundę 
Ycrbreimungsschacht ais uberflussig fortgelassen 
werden konnte. Dadurch wiirde der Apparat billiger 
bzw. bei gleichen Anlagekosten leistungsfahiger wer
den. Ais Yerbrennungskammer konnte mit vollem

Erfolg der Baum unter der Kuppel benutzt werden, 
wenn man nur die Zufuhr von Gichtgas und Luft zu 
ihm zweckentsprechend ausgestalten wollte. Diese 
Anregungen sind dankenswert, wenn auch der Zweck 
in der vom Yerfasser vorgeschlagenen Weise kaum

A bb ildung  14. R iehtige  A no rd nun g  eines liegenden 

W iirmespeiehers; arbeitet gloiphmiLBig sow ohl au f der 

E in strom ungs- a is auch auf der Abstrom ungsseite.

ganz erreicht werden diirfte; er beriicksichtigt augen- 
scheinlich nicht alle Umstande, die eine gute Mischung 
von Gas und Luft in der Weise zulassen, daB eine 
moglichst lange Flamm e erzielt wird. Eine solche 
muB aber ais Hauptbedingung zur Ermoglichung 
energischer Anwarmung der groBen Massc vou Stein- 
material angesehen werden. (Sch luB  folgt.)

Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe.
Yon Bergassessor O. D o b b e ls t e in ,  Essen.

Die Yerfeuerung von Koksaschc erfolgt vi elfach 
auf gewóhnlichen Planrosten mit Unter- 

wind mit befriedigendem Erfolg, wenn dic Rost- 
spalten gleichmiiBig und nicht zu breit angeordnet 
werden. Da man aber die Beobachtung gemacht hatte, 
daB bei liingslięgenden Roststaben die Yerbrennungs- 
luft, dem Kaminzuge folgend, schriig nach hinten 
durch die Rostspalten streicht und der vordere Teil 
des liostes dabei yerhaltnismaBig wenig Yerbren- 
nungsluft erhalt, und weil auBerdem ein Teil der 
von dem Unterwind schriig nach hinten aufge- 
wirbelten leichten Koksasche dementsprechend Nei- 
gung zeigt, iiber die Fcucrbriicke fortzufliegen 
und dahinter ais Flugasche mit verhaltnisinaBig 
hohem Kohlenstoffgehalt niederzufsllen, so entschloB 
man sich auf Zechc Centrum, Schacht I/1II, Yer- 
suche mit der H c r m a n s -F e u e r u n g  anzustellen. 
Diese Feuerung unterscheidet sich von der gewolm- 
lichen Planrostfeuerung nur dadurch, daB dic Rost- 
stiibe quer gelegt sind. Der Unterwind ist dem- 
zufolge gezwungen, senkrecht von unten nach oben 
durch dic Brennstoffschicht hindurchzustreichen, 
so daB die senkrecht in die Hohe gewirbelten unver- 
brannten Koksteilchen weit weniger Nęigung zeigen, 
dem Schornsteinzuge folgend iiber die Feuerbriicke 
hinwegzufliegen.

*  G lUckauf 1012, 13. Juli, S. 1124/6, und  28. Doz., 
S. 2101/4. Vg l. auch St. u. E . 1011, S. Jun i. S. 924/8; 
1012, 1. Aug., S. 1259,04.

Um ein einwandfreies Bild dariiber zu gewinnen, 
ob sich durch die Queranordnung der lloststabe  
gegeniiber der gewóhnlichen Liingsanordnung die 
Yerfeuerung der Koksasche m it Unterwind gttnstiger 
gestaltet, wurde an denselben Kcsseln nach dem 
ersten Yersuch der friihere Zustand mit langsliegen- 
den Rosten wiederhergestellt und unter moglichst glei- 
chen Yerhaltnissen ein zweiter Yerdampfungsversuch 
ebenfalls nach den iiblichen Norm en durehgcfiihrt. 
Die Spaltweite der Roststabc von etwa 3 mm war die 
gleiche wie beim ersten Vesśuch, wahrend die Rost- 
flaehe durch die Liingsanordnung eine geringe Yer- 
kleinerung von 2,6 qm auf 2,5 qm erfahren hatte.

Die bei den Ycrgleichsversuchcn erziclten Er
gebnisse sind in der Zahlentafel 1 wiedergegeben, 
wobei zu bemerken ist, daB der Antriebsmotor 
in beiden Fallen dem Kraftbedarf des Ventilators 
nicht entsprach; er war an anderer Stelle iiber- 
fltissig geworden und hatte fiir diesen besonderen 
Zweck Yerwendung gefunden.

Trotzdem mit gleicher Schicberstellung und 
annahernd gleichem Ueberdruck des Unterwindes 
gearbeitet wurde, um dieselbe Rostbelastung wie bei 
dem ersten Yersuch zu erzielen, war diese, wie aus 
der Zahlentafel hervorgcht, nicht zu erreichen. 
Dieser MiBerfolg ist hauptsiichlioh wohl darauf 
zuruckzufuhren, daB die Koksasche beim zweiten 
Yersuch wesentlich schlechter war ais beim ersten. 
Sie enthielt ungefahr 6%  mehr Asche, etwa 1,5%
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Zah len ta fe l 1. Y e r s u c h s e r g c b n i s s e .

1
Nunmier des Yersuclis I it

! L e is tu n g  von  1 k g  B rennsto ff,
D a m p f  v on  637 W E  . . .  k g 4,83 3,51

L e is tu n g  v on  1 q m  H e iz fliicne  kg/st 22,6 13,73
L e is tu n g  v on  1 qm  R ostfliich o  kg/st 149 129,8

; G ew inn  in F o rm  von  D a m p f  . % 56,5 49,1
! ye r lu ste  d u rch  U n ve rb ra n n te s

in den R O c k sta n d e n  . . .  % 7,9 16,5
Ye rlu ste  d u rch  Scho rn ste in ,

L e itu n g  u n d  S t r a h lu n g  . . % 35,6 34,4
K ra ftv c rb ra u c h  des V e n t ila to rs  K W 8,3 8,3

, K ra ftv c rb ra u e h  des V e n t ila to rs
fiir  1 K e s s e l ...................... K W 2,08 2,08!

; K ra ftv e rh ra u c h  des V c n t ila to rs
fiir  1 t o rzcug tcn  D a m p f  . . K W / s t M 2 1,84

mchr Wasser und besaB einen um rd. 20% niedrigeren 
Heizwert.

Die um 37 %  hohere Yerdampfungsziffcr und dic 
wesentlich bessere Kcsselleistung bei der Hermans-

berechnet worden. Er stellte sieli beim ersten Yer
such auf 2,70 und beim zweiten auf 1,78 M /t.

Die Bedienungs- und Reinigungskosten sind 
ebenso wie bei den fruheren mit minderwertigen 
Brennstoffen angestellten Versuchen mit dem Dop- 
pelten des ublichen Bctrages, also mit 2 .0 ,1 0  JC 
fiir 1 t Dampf in Rechnung gesetzt worden.

Bei oiner Betriebszeit von 293 Tagen im Jahr, 
10%  Tilgung und 5 %  Yerzinsung der Kosten von 
10 000 JC fiir jeden Kessel sowie 1000 JC fiir den 
Rost einschlieBlich des Anteiles am Yentilator und 
an der Rohrleitung, Speisewasserkosten von 0,05 JC /t 
und einem Strompreis von 0,04 J£/K W st ergaben 
sich demnach ais Gesamtkosten fiir 1 t Dampf bei 
Yersuch 1 1,06 und bei Yersuch II 1,09 JC. Die 
Erspamis betrug also bei der Hermans-Feuerung 
unter Zugrundelcgung der oben angegebenen rech- 
neriscli ermittelten Brennstoffpreise rd. 3 % gegeniiber 
der normalen Feuerung mit Unterwind.

A b b ild u n g  1. Querschnitt A b b ild u n g  2. Langssehn itt

(nach der L in io  C — D ). (nach der L in io  A — B).

cincs m it W ilton -Feuc rung  ausgerustetcn F lan im rohres.

Feuerung gegeniiber der Feuerung mit gewohnlicher 
Rostanordnung ist daher auch in erster Linie diesem 
Umstande zuzuschreiben. Immerhin lieB sich bei 
den Versuchcn bcobacliten, daB der senkrecht 
aufgewirbelte feine Brennstoff besser im Feuorraum 
verbrannte.' Bestiitigt wird diese Beobachtung 
durch die Rauchgasanalysen, dic trotz boherer 
Rostbelastung bei der Hermans-Feuerung wesentlich 
giinstigere Zahlen aufwiesen ais bei der Liings- 
anordnung der Roste; auBerdem war der Ycrlust 
an Unverbranntem in den Riickstiinden um etwa 
8%  geringer. Endlich ist zugunsten der Hermans- 
Feuerung hervorzuhebcn, daB sich bei gleichem  
Brennstoff weniger Flugasche bildete.

Um den Dampfpreis bei beiden Yersuchen fest- 
stellen zu konnen, ist der Brennstoffpreis unter 
Beriieksichtigung des Heizwertes, des Aschen- und 
des Wassergehaltes in der fruher angegebenen Weise*

* S t .  u .  E .  1 9 1 1 ,  8 . J u n i ,  S .  0 2 4 / 8 .  ,

Auf der neuen Schaehtanlage der Zeche M in is te r  
A c h e n b a e h  war die Kesselanlage an einen eisernen 
Schornstein von etwa 23 m Hohe angeschlossen, 
so daB wegen des schlechten Zuges Koksasche auf 
dem einfachen Planrost ohne Unterwind nicht 
Yerfeuert werden konnte. Aus diesem Grunde wurde 
einer der Kessel mit einer W il to n -U n te r w in d -  
fe u e r u n g  ausgeriistet, die in Abb. 1 und 2 dar- 
gcstollt ist. Abb. 1 zeigt den Querschnitt durch 
cin Flammrolir, wobei das Mauerwerk hinter der 
vorderen Wand des Flammrohrs nicht eingezeichnet 
ist, um die eigenartige Anordnung des Rohres fiir 
dic Oberluft deutlicher hervortreten zu lassen. 
In Abb. 2 ist der Langssehnitt durch cin Flammrolir 
bis zur Feuerbrucke wiedergegeben. Die Feuertiir a 
ist mit senkrechten Schlitzen und einem dariiber 
liegenden Schieber b yersehen, um die Menge der 
Oberluft im gewohnlichen Betriebe dem jeweils 
verfeuerten Brennstoff anpassen zu konnen. Hinter 
der Feuertiir befindet sich eine durchlochte Schutz-
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platte c, um die Feuertiir vor der Einwirkung des 
Rostfeuers zu schiitzen und den Hauptstrom der 
Oberluft moglichst unmittelbar iiber die Feuer- 
schicht zu leiten. Mit Hilfe von Dampfdiisen d, 
die in dic drei Rohre e injektorartig eingebaut sind, 
wird der Unterwind erzeugt, der in den dreiteiligen 
Rostkasten f und von dort durcli kegelformig nach 
oben yerlaufcnde Oeffnungen unter die Feuerschicht

A bb ild u n g  3. Querschnitt durch  don Rostkasten  

der W ilton -Feucrung.

tritt. Dieser Rostkasten ist aus einer Reihe von ein
zelnen Segmenten zusammengesetzt, die dicht an- 
einander liegen, und zwar besteht jedes einzelne 
Segment, wie der Quersehnitt in Abb. 3 zeigt, aus 
einer unteren Schale mit zwei kurzeń Rippen, die 
mit den beiden langeren Rippen der oberen gewellten 
Rostplatte zusammenstoBen und so drei voneinander 
getrennte Riiume bilden; in diese miinden die drei

Unterwindzuleitungsrohre e. In den beiden seitlichen 
Raumen des Rostkastens sind auBerdem die Rohre h 
angeordnet, durch die nach dem Oeffnen der Ventile g 
ein Teil des durch Strahlung erwiirmten Untcr- 
windes nach riickwarts oberhalb der Feuertiir gefiihrt 
wird, wo der Wind aus einer Reihe von kleineren 
dusenartig ausgebildeten Oeffnungen i austritt. 
Die Yentile sollen vom Kesselwarter jedesmal nach 
dem Beschicken fiir kurze Zeit geoffnet werden, um  
dem vermehrten Luftbedarf Rechnung zu tragen und 
somit auch die R<iuch entwicklung zu vermindern.

Mit dieser Feuenmg wurden, um ihre Wirtschaft- 
lichkeit nacbzupriifen, Verdampfungsversuche, und 
zwar m it gcwOhnlicher und m it starkerer Rostbe- 
lastung durchgeftdirt. Der Yersuchskessel besaB

eine Rostfliiche von 2,47 qm; daraus ergibt sich das 
Yerhaltnis von Rostfliiohe zur Heizfliicho gleicli 
1 :39 , wahrend man bei gewolinlichen Planrosten 
mit einem Verhiiltnis von etwa 1 :3 2  rechnct.

D ic erzielten Ergebnisse sind in der Zahlentafel 2 
unter Nr. I und II wiedergegeben.

Da der ungeniigende eiserne Schornstein von 
22,8 m Hohe nach einiger Zeit durch einen GO m hohen 
gemauerten Schornstein mit 2,25 qm oberer Weite 
ersetzt wurde, bot sich eine giinstige Gelegenheit, die 
Einwirkung der besseren Zugyerhaltnisse auf dic Vcr- 
feuenuig von Koksasche festzustellen. Durch einen 
Vorversuch ergab sieli, daB bei dem neuen Scliorn- 
steinzug von mehr ais 30 111111 Wasscrsaule die auf 
der Zeche fallende Koksasche auch auf dem einfachen 
Planrost ohne Unterwind leidlich brannte. Um nun 
zu ermitteln, ob mit der Wilton-Feuerung auch unter 
diesen yerbesserten Zugverlialtnissen gegeniiber der 
Planrostfeuerung wesentliche Vorteile zu erzielen sind, 
wurden je zwei Yersuche an einem mit Planrost 
yersehenen und dem m it der Wilton-Feuerung aus- 
geriisteten Kessel ausgefiihrt, deren Ergebnisse 
i 11 der Zahlentafel 2 unter Nr. III, IV, V und VI 
zusammengestellt sind.

Zu den Ergebnissen ist zu bemerken, daB die auf- 
fallend hohen Rostleistungen der Wilton-Feuerung

bei den verhaltnismaBig geringen Abmessungen 
der freien Rostflache praktisch keine erhebliche 
Rolle spielen. Immerhin zeigt ein Vergleieh der 
beiden Versuehsreihen, daB mit der Untcrwind- 
feuerung bei der Verfeuerung von Koksasche er
heblich gunstigere Werte erzielt worden sind ais 
auf dem einfachen Planrost. Trotz der um rd. 25 % 
groBeren KesseUeistung war die Verdampfungsziffer 
bei Brennmaterial von fast gleichem Heizwert 
wesentlich besser ais bei der Plaiirostfeuerung. 
Allerdings hatte der Brennstoff bei den Versuclicn 
mit der Wilton-Feuerung einen um 2,3 % hoheren 
Gehalt an fliichtigen Bestandteilen, so daB das 
Feuer m it schoner langer Flamme brannte. Infolge- 
dessen zeigte der Brennstoff auch eine gewisse

Zah len ta fe l 2. V e r s u c h s e r g c b n i s s e .

Xnmmcr des yersuchs
Wil ton-Feueraag Flanrcst-Feuerung Wilton-Feuerung

I l i I I I IV V V I

L e is tu n g  von  1 k g  B rennsto ff, D a m p f  
v on  037 W E  ............................. k g 5,40 4,94 4,03 4,14 5,00 4,92

L e is tu n g  v on  1 k g  B re n n sto ff  nach  A b 
zu g  des S e lb stvo rb ra u ch s  . . . . k g 5,170 4,68 -- — 4,80 4,67

L e istu n g  v on  1 qm  H c iz flacho  . . kg/st 14,75 10,97 12,3 15,02 22,00 23,76
L e istu n g  v o n  1 qm  H c iz fliiche  nach

A b z u g  des S c lb stve rb ra u c h s  . . . kg/st 13,99 16,07 — — 20,93 22,53
L e is tu n g  v on  1 qm  R ostfliiohe  . . kg/st

%

100,2 134,1 91,9 109,4 170,0 188,3
G ew inn  in  F o rn i von  D a m p f  . . . 02,0 56,4 52,2 52,6 60,6 64,9
G ew inn  in  F o rm  von  D a m p f  nach  A b 

zug  des S e lb stve rb ra u ch s  . . . . % 58,78 53,41 --- — 61,5 59,7
V e rlu sto  d u rch  U n v e rb ra n n tc s  in  den

R i ic k s t i in d e n ................................. % 9,1 5,2 10,6 0,2 7,7 4,85
Y ę rlu sto  d u rch  Scho rn ste in , L e itu n g

u n d  S t ra h lu n g  a is  R e s t ............... % 28,9 38,4 37,2 41,2 25,7 30,25
Se lb stY c rb ra u ch  des Goblases . . . % 5,2 5,3 — — s . i 5,2
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Neigung zum Backen, so daB die Feuerschicht hoher 
gehalten werden konnte, ais es sonst bei Koksasche 
moglich ist. Wenn auch ein Teil des giinstigen 
Erfolges mit der Wilton-Feucrung auf diesem TJm- 
stande beruht, so ist auf Grund der vergleichenden 
Versuche doch anzunehmen, daB sich sowohl bei 
schlechtem ais auch bei gutem Schornsteinzug die 
Ausnutzung der Koksasche ais Kesselfeuerungs- 
material durch die Wilton-Feuerung giinstiger ge- 
staltet ais auf Planrosten ohne Unterwind, und daB 
ferner die Kesselleistung recht erheblich dadurch 
gesteigert werden kann. Hand in Hand damit geht 
naturgemaB eine Yerbilligung des Dampfpreises, 
der fiir die Versuche in der nachstehenden Gegen- 
iiberstellung enthalten ist.

Die Ersparnis bei Anwendung der Wilton-TJnter- 
windfeuerung betriigt fiir die besprochenen Ver- 
haltnisse gegeniiber der einfachen Planrostfeuerung

A rt der F euerung  ilton-
F cu eru n g

Nr. des Versuchcs . I  I I  

Breim stoffkost. f. 1 1 J i  2,18 2.1S 
Dam pfkosten  fiir 1 1 ,, 0,81 0,87

P lanrost-
FcucrmiL

I I I

1,00
0,83

W ilto n - 
Fouorung 

I V  V  V I

1,00 1,54 1,54
0,79 0,09 0,09

demnach rechnungsmaBig annahernd 1 5% , wobei 
allerdings auch wiedei der Umstand zu berucksich- 
tigen ist, daB die auf der Wilton-Feuerung ver- 
stochte Koksasche wegen ihres hoheren Gehalts 
an fliichtigen Bestandteilen an und fiir sich besser 
fiir die Kesselfeuerung geeignet war ais die bei den 
Versuchen III  und IV auf dem Planroste verfeuerte 
Koksasche.

Inwieweit durch die Wilton-Feuerung eine Ver- 
minderung der Rauchentwicklung herbeigefiihrt wird, 
lieB sich bei den Versuchen nicht feststellen, da an 
den Schornsteinauch noch andere mit Kohle beheizte 
Kessel angeschlossen waren.

Umschau.
E lektrisch gesteuerte Fliehkraftbremse.

Geh. Reg. R a t  K a m r a e re r ,  Charlottenburg, hat in 
der Zeitschrift des Vereincs deutscher Ingenieure 1912, 
30. Nov., iiber eine elektrisch gesteuerte F liehkraftbrem se 
der F irm a  E. B e c k e r ,  Berlin, berichtet, welche die Rege
lung der Senkgcschw ind igke it von  Lasten  m oglichst 
feinfUhlig und  in weiten Grenzen anstrebt. D io  neue

;enhen

dio dem A u fsa tzc  v on  K an u n c re r  entnom m enc Beschre i
bung derselben hier wiedergegeben:

„ B e i der neuen Becker-Brem so w ird  eine groBu 
B rem sle istung dadurch erreicht, daB der Fliehkraftregler 
die B rem so n icht um nitte lbar bctiitigt, daB er vielrachr 
n u r  ais V o rsp ann  w irkt. D a s  Gehiiuse g  des Fliehkraft- 
reglers (s. Abb. 1) ist  loso drehbar. D e r  von  den Flieh- 
k  lot zen k  k  au f den U m fang  des Gehauses ausgeUbto 
Re ibungsw iderstand  ubertriigt sich durch  eine Schub- 
stange s  auf das B a n d  der Brem so, dio dio Senkle istung

A bbildung 1. A nordnung der g esteuerten  F liehkraftbm m sc.

Brem so ist daher zweckverw andt m it den fruher in „ S ta h l 
und E ise n “ wiedergegebenen K o n struk tionen ,* welche 
don Geschw indigkeitswechsel unter L a s t  insbesondero 
fUr G ieBereikrane bewirken. E in  wesentlieher Untersehied 
besteht jedoch darin, daB dio Beckersehe B rem so die 
Rege lung der G eschw indigkeit natur- 
gcmiiB nur im Senksinne  gestattot,
Wahrend dio oben angezogenen K o n 
struktionen dieses Z ie l sow ohl im  
S e n k s in n o  wie im  H u b s in n o  m ehr 
oder weniger vo llkom m en erreichcn.
D ie  F liehkraftbrem se beansprucht 
dalier auch nicht, ein b isher unge- 
lostes Problem  des K ra n b a u s  zu 
verw irklichen; ih r  W e rt  besteht 
vielm ehr darin, daB sie auf einem 
b i s h e r  u n b e s c h r i t t e n e n  W e g e ,  
und zwar m it  einfachen M ittc ln  
und guter kon struk tive r Anordnung, zu ihrem  Ziele ge
langt. Versuche, deren E rgeb n is  weiter unten angefuhrt 
ist, lassen dies iiberzcugend erkennen. B e vo r  das A n - 
wendungsgebiet der Brem so niihcr um grenzt wird, sei

*  S t .  u .  E .  1 9 1 2 ,  S .  1 9 8 1 / 5 .

v -
0,20

m /s e /r
0,15

0,70

o,os

aufzunehm cn hat. D ie  Feder f dient lediglich zum  A u s- 
gleich des Eigengow ichtes des Bremshebels.

U m  dio Geschw indigkcitsregclung zu erziclcn, ist  die 
F liehkraftbrem se m it einer elektrischen Steuerung aus- 
geriistet. I n  den Reg le r sind  zwei E lektrom agnete  ein-

\
J

/ \
\ V \

5  70 7S 20 25 30 35

A bbildung 3. G em essene Senkgeschw indigkcitcn  Ilir -1 t  L nst.

fO s e k

gebaut, die m ittels eines VorschaItw iderstandes vom  
Fiih re rstand  aus m ehr oder weniger stark  erregt werden 
konnen u n d  dadurch  dio W irk u n g  der F liehkra ft m ehr 
oder weniger abschwachen. M a n  kann  daher den Regle r 
au f yerschiedene Gcsehw indigkeitsstufen einstellen, ver- 
m ag also kleine La sten  rascher a is groBe zu senken.
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Zum  Festhftltcn der L a s t  kann  eine besondere Magnet- 
bremse eingebaut werden; cs k ann  aber auch die Flieh- 
kraft-Senkbrem se gleiehzeitig a is Stoppbrem se yerwen- 
det werden.“

H ie rzu  ist  n u r  notig, an den vorhandcncn Hebel h  
das B rem sgew icht q un d  den B rem sm agnet m anzu- 
schlieBcn. W ahrend  der H u b - u n d  Senkperiode steht 
m  unter Strom  und  hebt dadureh dio W irk u n g  von  q auf. 
S b ll die L a st  gestoppt und  festgehalten werden, so w ird 
m  strom los, und  das Gew icht q schlieBt dio Brem se, und 
zwar unter M itw irku n g  des Eeglergehiiuscs.

Versuchsergebnisse m it yersehiedenen Lasten  sind 
in Abb. 2 und 3 in Schaub ildern  durch  A ufze ichnung der 
G eschw indigke it in F u n k t io n  der Zeit wiedergegeben.

D io  elektrisch gesteuerte Fliehkraftbrcm se kom m t 
hauptsachlich in  Betraeht, wenn Iiu b w e rk  und  Fiihrer- 
stand  gegeneinander beweglich sind, wenn m an also 
gezw ungen i s t , die L a s t  durch  eine Fernsteuerung 
zu  bewegen. B e i gegenseitig unverandcrlicher Lage  
zw ischen H ub w erk  und  Ftihrorstand liegt kein  An lafi 
vor, die einfacho und  billige FuBtrittbrcm se  zu  verlassen. —  
D ie  Fliehkraftbrem so yerzehrt die Senkarbe it auf mecliani- 
schem  W ege im  Gegcnsatz zu der meist Ublichen elck- 
trischen W iderstandsbrem sung, bei weicher m it  H ilfo  des 
K on tro lle rs  je nach der rorhandenen S trom art eine h ierfur 
geeignete Scha ltung gesehaffen wird. Bekanntlich  haftet 
der gewohnlichen Senkbrem sscha ltung der N achte il an, 
daB  n u r  wenige, meist v ier ycrschiedene Gescliw indigkeits- 
stufen zu r Verfiigung stohen; die denselben entsprechenden 
Geschw indigkeiten weisen daher reeht grobe Unter- 
schiede auf und  sind noch dazu von  der GroBo der L a st  
im crheblichen M aBe a b h an g ig .. H in zu  kom m t, daB bei 
D rehstro in  die Geschw indigkcitsregelung unterhalb der 
G re n ze , dio der norm alen U m lau fszah l entspricht, 
n u r  unter besonderen Vorsic litsm aBregcln  (Siem ens- 
Schuekert-Schaltung) oder m it H ilfo  von  Gleiehstrom  
(Bergm ann -Scha ltung) moglich, wesentlich oberhalb dieser 
Grenze jedoch ausgeschlossen ist.

D ie  F liehkraftbrcm se scheint geeignet, d ic genannten 
M ange l der elektrischen B rem sung  zu umgehen, und diirfte 
in allen den Fiillen, wo cs entweder auf eino feino A b - 
stu fung oder (falls D re listrom  yorhanden ist) auf eine 
wesentliche E rh o h u n g  der Geschw indigleit lediglich im  
Scnksinne  ankom m t, trotz einiger M ehrkosten  am Platzc 
sein. D r. M . Pape.

Transportvorrichtung iiir  abgeschnittene Blockenden.

W elche Schw ierigkeiten in m anchcn Fallen die H craus- 
schaffung der an der B lockscherc entfallenden B lo c k 
enden macht, ist ja jedem W alzw erker bekannt. D ic  yiel
fach ilbliche En tfe rnung der E n d e n  yon  H a n d  ist  n icht 
nu r unw irtschaftlicli, sondern auch wenig zuyerlassig, da 
m an sich dabei in  weitem Um fange auf den guten W illen  
des Arbeiters yerlassen muB. E s  k a n n  also fiir  ein ein- 
wandfreics A rbe iten  nu r dic maschinellc En tfe rnung  der 
abgeschnittenen E n d e n  in  Frage  kommen. D ie  Bedin- 
gungen, die an eine solche V o rrich tung  zu stellen sind, 
lassen sich in  der H auptsache dahin zusammenfassen, daB 
der Betrieb an der Schere in keiner W eise geh indert 
werden darf, daB fiir die Bed ienung der Yo rrich tung  kein 
besonderer A rbeiter erforderlich ist —  es ist also ent
weder kontinuicrlicher Betrieb yorzusehen oder dic A n 
ord nung  so zu wahlen, daB einer der Scherenarbeiter 
wahrend der Ruhcpausen  die Bed ienung ubernehm en 
kann  —  und  daB m oglichst m it der Herausscliaffung der 
E nden  gleiehzeitig deren Verladung bew irkt wird.

E s  soli hier eine L o su n g  dieser Frage  dargestellt 
werden, wie sie yon  der M ascliincnbau-Akticngcse llschaft 
yorm. Brcitfeld, D an e k  & Co. in  Prag-Caro linenthal fiir 
das B lockw alzw erk  des E isenw erks K la d n o  zur Anw end ung 
gckom m en ist. \Venngleich sich nattlrlich die hier gc- 
wiihlte A nord in in g  n ich t bei allen B lockw alzw erken an- 
wenden liiBt, da ja in  jedem Falle  die ortlichen Verha.lt- 
nisse ein gew ichtigcs W o rt  m itsprcchcn, und in allen
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A bbildung 2. 

,Verladeeinrichfcang fiir abgcachn lttenc 
.Bloekenden.

X X I . ,

Einzelhciten Yiclleicht ga r n icht nachahm enswert ist, so 
diirfte sio doch allgemeinerem Interesse begegnen.

Abb. 1 zeigt die A no rdnun g  der D uo -B lockstraBc 
m it der hyd rau lisch  betriebenen Blockschere fiir B łocko 
von 400 x400  mm. U nte r dem B lockro llgangc ist  ein 
K a n a ł vorgesehen, in  den die auf der Schere abgeschnitto- 
nen E n d e n  fallen. In  dem vo r dor Blocksehero liegenden 
Te il des K a n a ls  befindet sich eino an  E o llen  aufgehangte 
Zahustange m it einem daran befestigten Stah lguBstiick, 
dessen Grofle dem reclitockigen Querschnitt des K a n a ls  
h inter der Schere entspricht. Be i der Vorw artsbew cgung 
der Zalinstango m it dem Stah lguB stilck  werden dio in  
dem  Endenkana l liegenden Absclin itte  yorgeschoben und  
fallen in  einen zweiten, zu  dem ersten querlicgenden 
Kana ł. D io  Herausscliaffung der Etiden  aus diesem w ird  
duroh eino besondere V orrichtung  bewirkt, auf die weiter 
unten noch niiher eingegangen werden soli.

D ie  Zalinstango ist ais Triobstock aus zwei [[-Eison 
m it zwisehengenieteten Bolzen  ausgebildet u n d  m ittels 
gekropftor Achsen an Laufro llcn  aufgehiingt, dio in  m it 
dem M auerw erk des K a n a ls  yerbundenon [[-Eisen ge- 
ftthrfc werden. D e r Vorschub  der Zahnstange erfolgt durch 
oinen hydrau lischen Zylinder, der eine auf ein Zahnrad  
w irkende Zalinstango antreibt; auf der Zahnradachse  
aitzt ein groBeres Zahnrad, das m it dem. T riobstock  in  
E in g r iff steht. D ie  Uebersetzung ist  dabei derart gowiihlt, 
daB  bei yollor A u snu tzung  des Zylinderhubos dor Trieb- 
stock  in  seiner ganzen Lango  yorgeschoben w ird  und  dio 
transportierten E n de n  m it S icherheit in  den Q uerkana l 
befórdert werden.

W ahrend  n u n  die transportierten E nden  friiher yon  
•einem in  dem Q uerkanal an der Abfallstelle stehenden 
W agen aufgenom m en und  m it dem W agenkasten  durch  
einen K ra n  herausgchoben und  abgefahren wurden, hat 
man auch hier die Verladung der E nden  durch eine be- 
•sondere Vorric litung yereinfacht. D io  Verladeeinrichtung 
ist  in  Abb. 2 dargestellt. S io  besteht aus einer in  den 
CJuerkanal hinabreichenden M itnehm erketto, die auf 

einem entsprechend ausgebildeten Goriist in  E isen- 
io n st ru k t io n  gefiihrt wird. D ie  aus S tah lguB  hergestellten 
Glieder der Kette  m it den M itnehm ern werden von  seit- 
lichen Ro llen  getragen, dio in  £-E isenfuhrungon  gleiten 
■und duroh Kettenrollen umgeleitet werden. D ie  untero 
Kettenrolle ist zur Ausg le ichung der Langenyerandcrungen 
in  duroh Sp inde ln  nachstellbaren Lage rn  gelagert. D io  
obero Kettenrolle ruh t auf einem Bockgerttst, das auch  
den A n trieb  tragt. D o r  An trieb  erfolgt durch  einen M otor 
yon 8 P S ,  der auf ein Schneckengetriebe arbeitet und  
d u rch  ein weiteres Stirnriidcryorgelege der Transportketto 
eine G eschw indigkeit yon  14,5 m /m in erteilt. D ie  durch 
die M itne lim er gehobenen Enden, die bis zu 200 k g  Einzel- 
gewicht aufweisen, fallen ttber die obere Kettenrolle  in  
-einen unter dieser aufgestellten K ipp w age n  u n d  werdon 
■mit diesem abgefahren.

H ubert Hermanna.

Saclien recht artlioh sich geoffen- 
barten Vu lcano, a is seinem H ochs- 
geschatzten H e rrn  und  groBem  Gón- 
ner dediciret dieses aufrichtigster 
Trouo  und  D an kb a rke it  der A uoto r 
J o h a n n  R o s e n r o ic h  D i f f r a g o . “ 

D a s  heute schon recht seiten 
gewordeno Sohriftohen beg innt m it 
einer Ansp rache  an  den herzaller- 
liebsten V u lcan , u n d  daran  schliefit 
sioh, wio iiblioh, eino solcho an 

an den goneigten Leser. D e r  T e x t  selbst zerfiillt in drei 
K a p ite l;  das erste handelt „ v o n  E isen ste in ", im  zweiten 
w ird  ku rz  crliiutert, „au f was fiir  A r t  zeithero S ta h l 
gem aohet w orden ", das dritto  Kap ite^ aber is t  iiber- 
eohrieben: „W ie  m an  auf besser A r t  S tah l m achen kan .“ 
D io  betreffendo Vo rsch rift  lautet:

„ N im m  die blaue Sohlacko, die boy dem  Eisenste in- 
schm elzen oben auf sohw im m et, schmelze solche m it 
etwas r o h  E ise n  n u r  in  einem kleinen Sehm iede-Fouer, 
ohne Tiegel n u r  in  der Lesohe, dunoko ein diinnes 
E isen  darin, b iB  es sohweiB warm, sohm iede es m it 
dem  H am m e r aus, so w irst du  w oh l sehen, daB  du  
S ta h l hast.“ —

„ T rifft  dieses n ich t e in“ , so fahrfc der Yerfasser fort, 
„so sollst d u  m ich m it  allem Reo lit  v o r  aller W e it  ais 
einen L iign e r  ausBohreyen, und  m ir alles Bose  auf den 
H a ls  w iinsohen. T rifft  es aber cin, w ie ich  denn gew iB 
weiB, und  m ein zeitliches un d  ewiges W o h l dariiber zu 
P fande  sotze; So  licB, w as ich  vorhe r geschrieben, noch 
einmal, u n d  brauehst d u  weitore E rk la ru n g ; So  schreibe 
an m einen H e rrn  Yerleger; so so li d ir  a is ein C h rist  ge- 
dienet werden, u n d  ich  w ill n ich t allein dir, sondern 
iedem m einen N achsteń  dam it dienen und  d ir  k iin ftig  
zeigen, wio d u  dio Sache zu  groBem  Vorthe il und  N utzen  
m it yielen 1000 Centnern einriclitcn m ust, u n d  d ir keinon

Z u r  Geschichte der Stahlerzeugung.

Im  Jahro  1760 ist  in  N iirnbe rg  bei „C h ristop h  
R iego ls Seel. W itt ib , Buohhand lerin  dase lbst“ oino klcino 
Sch rift  orschienen, betitelt: „ A u s  allen E ise n  S ta h l zu 
machen, und  zwar auf eine noch niem als erhórte, leiohte, 
geschw inde und  wohlfeile W oise  in allen Proben  bestandig. 
A llen  denen, die in  S ta lli arbeiten, hochst n iitzlioh: 
heraus gegeben von  einem L iebhaber der C hym io  dos 
Y u lca n i Achates.“ D io  W id m u n g  lautet: „ D e m  in  Gold-
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Handgriff, (worauf eben alles ankom m t) yerbergen. D u  
w irst nun  hier die W ah rhe it  m einer S it z o  sehen, kan st 
d u  d ir  selber helfen; so brauchst du moiner weitem  A n - 
weisung nioht. A lle in  sobald  du  diese richtige P robo  
gem achet; so freuo dioh n ioht zu  sehr; u n d  wenn d u  cs 
n ioht einsichest, so frage mieli lieber wieder, dam it du 
n ioht Geld, und  welohes weit cdlcr, dio Zeit yerlierest. 
Genug, ioh bin zu deinon Diensten, und  m oin H o rr  Ver- 
legor w ird d ir  sohon an m ioh Addresso  geben, u n d  ioh w ill 
naoh Befindon  u n d  yielle icht m undlioher Unterredung, 
d ir  noch weit m ehr yeroffenbahron: D ieses habo nu r 
geschrieben, d ir  don zeitherigen Ir r th u m  zu  zeigen, n im m  
unterdessen dam it yorlieb, dio Continuation  so li gew iii 
folgen. Lebe dahero wohl, und  gedonko m einer unbe- 
kannter W eise  im  besten, preiso G o tt f iir  alle d ir  crzeigto 
W ohlthaten, w irff dein Yertrauon  ganzlioh  auf ihn, ge- 
denke, daB du  zu seiner F rcud o  un d  deines Nachsten 
N u tz  crachaffen, und  hiito dioh dahero vo r allen was 
diesem zuwider, b iB  w ir einander sohen in  der 

E w ig k c it ".
I n  oinem Soh luBw ort wendet sich dor Vcrfassor 

noch einm al an don „geneigten Le so r“ . „ H io r  hast du 
nun  geneigtor Le so r“ , sagt er, „eine derm aBen griindliohe 
A nw c isung  zum  S tah l maohen, dio unm óglioh  griind- 
lieher un d  naturn iaB iger orfunden werden kan, und  fehlot 
weiter nichts, ais daB du  dioh darinnon flo iB ig iibest, 
un d  wenn d u  m it denen H and griffen  n ioht fortkom m en 
kanst, n u r  anfragest, so w ird  dioh gow iB dein A u fw and  
und  Ze it nieht reuon. S ie  ist  au s koinom  andern Auctor,

welehes ioh d ir  bey G ott yersichern kan, heraus gc- 
sohrioben, sond om  hat ihro Em pfiingnu B  und  Goburt 
in m einem  G eh im  gohabt, ich habe solohes A n fan gs  in 
kleinen Proben  ycrsuohct, u n d  die Proben  endlich  m it 
yiolon Ccntnern  naoh allen G raden gemaohot, und  zur 
yo lligen  Perfcotion gebracht. W eilen aber mein W e rk  
nioht ist, Fabriquen  dam it f iir  m ioh selbst anzulegen, 
sondern n u r  inoino grosto L u st  darinnon bestehet, m ich 
in curieuson W issonsohaften im m or m ehr u n d  m elir zu 
excroiron; S o  hiitte es f iir  eino S iindo  gehalton, dieso 
n iitzlioho Saoho dom  Pub lico  zu  yersohweigen. “ —

D a  ich  m ioh in  einer ziem lioh ahnlichen L a g o  be- 
findo wie unser Verfasser, un d  m ir  aueh keino „Fa b riq u e “ 
anlegen werde, so w ill auoli ioh „dem  P u b lic o "  das er- 
w iihnto Verfahren n ioht yorontlialten; h inzufiigen aber 
m ochte ioh, daB  letztores keineswegs eino „neue E r-  
f in d u n g " war. Im  Gegenteil, cs w ar streng gonom m en 
n iohts anderes a is d ie alte, sohon yo n  B i r i n g u o o i o  und 
G e o r g  A g r i o o l a  oingełiend besehriebeno A r t  der Stahl- 
boreitung, dio sich unte r der Beze ichnung „Bresoian- 
Schm iedo“ *  —  in  Oesterreich auoh unter dem N am cn  
„Paa le r R o h s ta h la rb e it "* *  —  noch b is in  d io zweite 
Iliilfto  des yerflossenen Jah rhunderts heroin erhalten hat.

Otto Vogd.

* Vgl. hieriiber L. B e c k :  Gesohiohte des Eisens,
I I .  Bd., S. 252 und  1014.

* *  V g l.  P e t e r  T u n n e r :  D ie  Stabeisen- und  S tah l- 
boreitung in Frisohlierden. Fre iberg 1858. I I .  Bd., S. 280.

Aus Fachyereinen.
8. Internationaler K o n gre D  fiir angewandte  

C h em ie .

New  Y o rk , 4. bia 13. Septem ber 1912.

(F o rtse tzung  von Seite 832.)

J e a n  M e u n ie r ,  Pa ris, bortihrt in  wenigen inter- 
essanten Satzen die

flam m enlose oder konvergen(e Verbrennung der Gase.

F i i r  die flam m enlose Verb rennung sind  explosiblo 
Gasluftgem ischo erforderlich, die im  Augenb licke  ihrer 
Yere in igung m it groBer Gewalt auf den gliihenden festen 
K o rp e r  zustrom en (konvergieren). D io  W irk u n g  ist 
um  so starker, jo kriiftiger der S toB  des Gases u n d  je 
feiner der feste K o rp e r  yerteilt ist. H ie rau s erkliirt es sioh, 
daB ein Gasgluhliehtbrenner n u r  dann  leuchtet, wenn 
das Gem isoh 18 b is 20 %  Leuch tgas enthalt, und  infolge- 
dessen iiuBerst exp lo siv  ist. A lle  Ko rper, welche die 
flam m enlose Vcrb rennung unterhalten, s ind  infolgo dieser 
S toBw irkungen  dom  Zerfall ausgesetzt, wahrend ein 
Te il sich  yorfltichtigt. P latin , welehes nach yorgehender 
E rh itzu n g  auf 500 0 C  ais K o n tak tsu b stan z  geeignet ist, 
w" i n i nach  einiger Zeit infolge der Zerstórung grau, brtichig 
und  k rista llin ; ob eino Yerflilch tigung stattfindet, ist 
fu r P la t in  noch  n ich t aufgeklart, wahrend reines K u p fe r  
weit unter seinem Schm e lzpunkt sublim iert, wenn es 
zu r  U nterha lltung  der flam m enlosen Yerbrennung be- 
nutzt wird. Gegenstiinde, dio in die F lam m e gehalten 
werden, wolcho sieh iiber dem  gliihenden K u p fe r  befindet, 
tiberziehen sich m it einer dunnen K upfe rsch ich t A u f  
ahnliohe Vorgange  w ill Verfasser gewisse Ablagerungen 
un d  Verschlaekungserschem ungen an der feuerfesten 
Zuste llung von  Oefen zurUckfuhren, die m it hoher T e m 
peratur betrieben werden.

C h a r le s  B u r t o n  T h w in g ,  Ph iladclph ia, beschreibt
eine

A nordnun g  zur Rege lung kleiner elektrischer Oefen.

D io  b isher ublichcn Rheostaten, welcho zum  E in -  
stellen der gew iinschten Tem peratur dienen, yem ichten 
einen Te il der aufgewendeten Energie. U m  diesen Yerlu st

zu  yormeiden, w ird  boi der nouen A n o rd n u n g  der Strom  
in  bestimm ten Zoitabsehnittcn autom atisoh ausgeschaltet. 
H ie rzu  d ient eine Daum enwolle, woloho durch  einen 
kleinen M o to r  angetrieben wird. D e r  W u ls t  der Welle 
liebt den Schalthebel an; beim  Niederfallen des Hebels 
w ird  dor S trom  wieder ausgeschaltet. D e r  O riginalarbeit 
ist eino Sk izze  der Vo rrich tung  beigefiigt.

In  der Abte ilung  fiir W irtschaftspo litik  u n d  E rha ltung  
der Naturschiitzo legton W . G r i f f i t h  und  E . T. C o n n e r ,  
Scranton, Pa., und  Philadelphia, Pa., eine A rbe it yor 
tibor den

Vorrat der Vereinigten Staaten an  Anthrazitkohlen und 

seine Erhaltung.

D e r  Aufsatz, welcher ein grelles L ich t  auf don R aubb au  
wirft, der m it den Bodensohiitzen getrieben wordon ist, 
bcfaBt sich  in  der H auptsache  m it Verbesseiungsvor- 
schliigon bergm annischer A rt. F t ir  unsern Leserkreia 
diiifto  aber eine Zasam m onstellung der Anthrazityorriito  
und  ihro yoraussichtlicho Lebcnsdauer von  Interesse 
sein: D ie  Gesąm tyorrato der Staaton  auBer Pennsylyan ia  
m it 286 b is 361 M illionen Tonnen und  einer jiihrlichen 
Forderung v on  300 000 t s in d  gegenuber den Zahlen 
Pennsylvan ien s so yersohw indend ldein, daB sie hier 
auBer acht gelassen werden konnen.

A n t h r a z i t y o r r a t e  u n d  F o r d e r u n g  d e s  S t a a t e s  

P e n n s y l y a n i a  1912.

Urspriinglieher V o rra t: . . . 19,3 M illia rden  long tons
Forde rung bis 1. Jan. 1912: . 2 „  „ „
Verluste b is 1. Jan. 1912: . .

auf der Halde) . . . 3,2 „ „ „
(J/ł in  der Grubo)

V o rra t  in  n icht abgebauten
F e ld e m ............................14 „  „ „

Voraussichtliche Forderung 
(25 %  aus alten Gruben) . \ 7 „
(50 %  aus neuen Gruben) . / ’ ” ”  ”

Forde rung 1 9 1 0 ................. 75 M illionen  „  „
Yoraussiehtliche D au e r der 

Y o r r a t e ............................104 Jahre.
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G e o rg e  C. W h ip p le  u n d  M e l v i l l e  C. W h ip p lo  
berichtetcn iiber

W alzsinter a is Ursache der órtlichen Rostb ildung bei 

FluBeisenrohren.

Sie  hatten es sioh zu r A u fgabo  gestellt, dio E in 
w irkung von  W alzsin te r auf dio H a ltb a rke it  eiserner 
R oh ren  zu untersuchcn, indem  sio von  dem Gedanken 
ausgingen, dafi dio ortlicho B ild u n g  von  Rostste llen bei 
Sehm iedeisen im  Gegensatz zu GuBeisen durch  den 
W alzsinter verursacht werdo.*

D io  Untersuchungen hatten dou Zweck, das beste 
M ateria ł fiir eine 2,7 km  lango Abw iisserle itung von  
1C76 m m  0  zu bestimmen, und  erstreckten sich auf 
Proben  von  FluCeisen u n d  SchweiBeisen verschiedener 
Zusam m ensetzung. B o i gewóhnlichen E intauchversuclien  
wurden n u r  geringe Untcrschiede fcstgestellt, w ahrend die 
elektrolytische U ntersuchung interessanto E rgebnisse  
zeitigto.

W enn  eine a is A nodo  im  W asserbado stehendo E isen- 
platto gleiehmiŁBigo Zusam m ensetzung besitzt, so w ird 
die K o rro s ion  sich gloichm iiBig (lber die ganze Oberflache 
erstreeken. I s t  dio P latto  aber n icht homogen, so hat 
dio Strom diehto an vorsohicdenen Stellen der P latto  
andere Werte, und  dio K o rro s ion  ist órtlich begrenzt. 
D ie so  E rscho inung  zeigt sich bei jedem gowalzten E isen, 
da  die W a lzhau t ungleichm iiB ig tlber die Oberflache des

E ise n s  verteilt ist. Vcrsuche, die m it Spannungon  von
0,88 bis 120 V, Strom starken  von 0,002 b is 0,2 A m p  und  
einer Versuchsdauer von  1,5 st b is 22 Tagen angestellt 
wurden, ergaben, daB die Proben, von  denen der S inter 
entfcm t war, g lcichm iiB ig tlber die ganze Oberflache 
korrod ierten; verschiedeno FluBeisensorten m it W alzhau t 
zeigton deutlieh ortlich begrenzte Roststellen, w ahrend 
SchweiBeisen im  allgemeinen gleichm iiB ig rostete.

W enn  die W a lzh au t  a is U rsache des órtlichen R ost- 
angriffs anzusehen ist, dann mtissen sich Potential- 
differenzen verschicdencr GroBo zwisehen dem blanken 
M eta li und  versehiedcncn Stellen der W a lzhau t feststellen 
lassen. U m  dieso Potentialdifferenzen zu bestimmen, 
wurde das blankę M eta li eines Probestiicks m it der W a lz 
haut in der in  Abb . 1 angedeuteton W eiso  verbunden 
und  der S trom  m it einem om pfindlichen Galvanom eter 
gemessen. D ie  Unterschiede, welche bei einem F lu B 
eisen- und  SchweiBeisenbloch bcobaehtet wurden, sind 
in Abb . 2 eingetragen. D io  Zah len  geben die Strom -

__ 7

starko in  A m p  x  10 an.
U m  n u n  einen A n h a lt  ftir den Vergleieh rerschiedener 

Proben zu  erhaltcn, schlagen die Verfasser vor, einen 
Koeffizienten des gleichm iiBigen R osten s (A ) un d  einen 
solehen des órtlichen R osten s (B )  zu bestimmen. W enn

*  V g L  hierzu die Ausflih rungen  H e y n s  vo r  dem 
Internationalen  K o n g re B  in  Dusse ldorf 1910, der dieso 
Unterschiedo auch  bei vo llig  blankem  E ise n  feststellto 
und  orklarte. —  St. u. E . 1910, 20. Ju li, S. 1265.

der S trom  auf dor ganzen Oberflache der gleiche oder 
gleich 0 ist, so ist  A  =  100, B  =  0 (blankes Eisen). 
Is t  der S trom  auf 75 %  der F lacho  gleich 0  (oder kleiner 

— 7
ais 10 Am p), so wtirde A  =  75, B  =  25 sein, usw. 
A u f  diese W eise  liiB t sioh die N e igung  zu r órtlichen R o s t 
b ildung zahlenm aBig ausdrileken.

Ftir  einigo VersuchsstUcke wurden folgende W erto 
gefunden.

KocfO zIcnt K oetfizient
der glcichroUCigen der ó rtlich en  

K orrosion  K orrosion
A B

S c h w e iB e is e n .................  99 I
W oiches FluBeisen . . . .  70 30
F lu B e is e n ........................  50 50
F lu B e is e n ........................  9 91

0  0  0

O J  0,3 0,2 

0,3 0  0,2

O O O

O O O

O O O

0  0  0  

0  0  0  

0  0  0

0,2 O 0,2 

0,2 OJ  0,2 

O O O /
O O O  

0  0  0  

0  0  0

0  0  0  

0,2 0,3 O 

0  0  0

0,8 O 0,8 

0,8 7,5 5,3 

7,5 3/7 7,6

7,7 3,2 2,7 

0,V 7/7 3,7 

.2,7 0 3,5

2/> 2/> 7,7 

2/7 7 J 

O 0,3 0,7

7 J 3,2 3,3 

0,7 7,2 2,5  

15 0,8 7,5

2,6 0,3 0,9 

7,9 3,3 ZS 

Y.S O J 2,6

O j 2,7 7 J 

7,6 O 3,3 

O O O
1

A bbildung 2. Y ctsuchsergebnlsse.

D ie  E in w irk u n g  eines Kupfergehaltes auf die Ko rro s ion  
des E isen s  sollte durch  Versuche an  Bleehen folgender 
Zusam m ensetzung festgestollt werden:

Cu C P  P l in
FluBeisenblech J  0,0 0,1 0,011 0,024 0,38
FluBeisenblech K  0,23 0,07 0,011 0,028 0,38
F luBeisenblech L  0,53 0,11 0,10 0,025 0,43

E in tauchproben  in 25 %  Schwefelsiiure ergaben eino 
wesentlich stiirkero Gew ichtsverm inderang bei der Probo  
ohno K u p fe r  a is bei den beiden tlbrigen. In  angesauertem 
W asse r dagegen konnten wesentliche Unterschiede n icht 
festgestellt werden. A u ch  bei der elektrolytisehen U nte r
suchung zeigte sioh, daB der Kupfergehalt n icht im stande 
ist, die ortliche R o stb ild ung  zu  verhilten, w as durch  
Potentia lm essungen zwisehen W a lzhau t und  M eta li be- 
statigt wurde. A is  E rgeb n is  ihrer A rb e it  empfehlen die 
Verfasser, der Zusam m ensetzung der W a lzh au t und  ihrer 
E n tfe rnung  besondere Aufm erksam ke it zu schenken.

(F ortee tzung  folgt.)

Iro n  and Steel Institute.
(F ortsetzung  von S eite 833.)

A n d r e  w L a m b e r t o n  m acht in  seinem Vortrag  iiber 
ein neues

Duo-U m kehrw alzw erk  m it in  einer R ichtung durchlaufen- 
dem elektrischem Antriebsmotor

M itte ilung iiber eino sehr interessante neue Konstruktion . 
D a s  W eson derselben ist aus Abb. 1 und  2 leieht zu er-
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A bbildung  2. U m kehrduo  m it durch laufcndem  A ntrieb . W endeT orrich tung  des W alzgerustes.

hin und  zurlłck  gedrcht wird. B au lich  ist dio Ausftthrung 
derart, daC dio W alzenlagorung in oinem scheibenfórmigen 
Sttick erfolgt, das r in g fo m ig  von dem oigentlichen 
Stilndor um schlosson wird. D e r  seheibenformige Lager- 
korper besitzt eino Verzahnung, die in  das untenliegendo 
Antriofcsritzol oingreift, und  ubertriigt sein Gewicht zur 
Verm inderung der R o ib ung  auf dieses selbe Zahnrad, 
das zu dem Zweok durch teilwoises Abdrohon bis auf den 
Toilkreisdurchm esser gleichzeitig ais Laufrollo  ausgobildet 
ist, D io  W ondebewegung erfolgt hydraulisch unter 
Zw isehenschaltung oiner Zahnstange. D io  Kam m w alzon

A bbildung 1.

U m kehrduo m it durch laufcndem  

A ntrieb .

kennen u n d ’beniht auf dem Grundgedanken, nacli jedem 
Stich die Lage  der beidon W alzen im  R a u m  m iteinander 
zu fcrtauschen, indem das ganze. jWalzgerOst um  180°
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liegen n icht (ibereinander wie gewohnlich, sondem  nobon- 
einander, um  filr beide W alzrichtuńgen sym m ctrischo 
Verhiiltnisso und  dio kleinstmbglichen Ablenkungs- 
winkel der Kuppe lsp indeln  zu erhalten. D iese sind  sehr 
geschickt in oiner Schwingsehoibo so gelagert, dafi in  jeder 
Stellung oin gegensoitigor Gowichtsausgloioh stattfindot. 
D e r in  Abb. 1 wiedorgegebene Antrieb  m it schnellaufen- 
dem Motor, Schw ungrad  un d  Zahnrad-Uebertragung 
ist eino besondero Sacho fur sich und  hat m it der yorliegcn- 
den Neuausfiih rung ais solchor n ichts zu  tun. W io  L a m  b or - 
t o n  einloitend angibt, ist seino B aaa rt  im  H in b lick  
darauf ontstanden, dali zum  Ausw alzen seliwerer Profile 
fiir U m kehr-DuostraBen der elektrischo A ntriob  der hohen 
Anlagekosten wegon meist anw irtschaftlich teuer wird, 
daB anderseits TriostraCen bozOglich der Hebetischo 
und  dor K a lib rie rung  M iingel aufwoisen. D a s  noue W a lz 
werk soli dieso Uebolstiindo dor beidon vorhcrgenannten 
venneidon und  noch den Vorte il ergeben, daB das W ondon 
des W alzgutcs zwecks Yerh inderung dor N ahtb ildung  fort-

in  B r e s l a u  ab. A is  allgemcinos Verhand lungsthom a ist 
gow iihlt: „ D io  A r b o i t s l o i s t u n g  d e r  V o r b r e n n u n g s -  
p r o z o s s o " .  E s  w ird  hiorzu gesproehon: Ueber den 
m axim alcn  Nutzoffokt dor Vorbrennungsm otoron; iiber 
dio A rbe it der Gasm otoron; iibor dio A rboitslo istung dor 
Sprongstoffo u n d  GcschoBtroibm ittel un d  iiber dio A r-  
beitsleistung der Vorbrennungsvorgange in  don O rganis- 
moti (Physio logio  dor M uske lw irkung). AuBordom  ist 
oino groBo Z ah l von  E inze lvortriigon  gomeldot.

K on greO  fiir Bergbau , H iittenw esen  und  

M asch in e n b au  in St. Petersburg.

V om  17. b is 24. A p r il a. St. tagto in St. Petersburg 
dor I I .  K on g rcB  fiir Bergbau, H iittenwesen und  Maschinon- 
bau. A n  den Arbeiten dor Soktion  fu r H iittenwesen 
nahm en iibor 260 Herren teil.

E s  wurde bcschlossen, im  Jahro  1910 in  St. Petersburg 
einon a l l r u s s i s c h o n  K o n g r c B  f i i r  H i i t t o n w o s e n

A bbldung 3. Schienenw alzw erk  nach L am berton  fu r 6000 t "W ochenlelstung.

fiillt. A is  B lockw alzw erk ist seino Anw endung wegen dor 
kaum  ausfiihrbaron Anstellbarkoit w oh l ausgoschlosson.

In  der Besprechung kam  dio Bew undorung fiir den 
goistreichon Vorsch lag zum  A u sd m ck , aber aucli ver- 
schiedene Bedenken wogen der praktischen Ausfilh rbar- 
keit, z. B . dor Fostlegung dor Lago r durch  Ko iło  
wio angedeutot, der F iih n in go n  und  dor Umstouo- 
rnngsgeschwindigkcit, die zu filn f Sekunden angegobon 
wmrde.

D e r  W alzw orker w ird  dio E in ftih rung eines weiteren 
Bewegungsgrades in  das Walzgerttst solbst, der zweifellos 
die Gelegenheit zu VerschleiB und  dam it Sohliigen erhoht, 
m it M iBtrauen ansohen. In  diesor H in s ich t e rsche in td io  
Unterte ilung dor notwendigen Bcw egungon auf Gerust 
und Hobetiseh bei der '1'riostraBe sogar vorteilhafter.
Auch  bezOglich dor niodrigoron Anlagekoston darf m an doch 
wohl oinigo Zwoifel hegen, wenn m an den E u tw u rf fiir 
ein Schienenwalzwerk von  5000 t W ochonleistung (vgL 
Abb. 3) betrachtet. D iosen droi selbstiindigon Geriisten 
jo m it vollstiindigcm  A ntriob  wiire ein gowohnlichcs 
Um kehrduo m it noboneinandoi liegenden Geriisten gegen- 
tiber zu stellen. De3 schlechteren Fassens bei der durch- 
laufonden W alzenstraBo wegon ware die Leistungsfiih ig- 
keit w oh l gleich anzusetzon. B e i schweron Profile.!, 
boi denon man in den Vorgoruston von  der Ansto llbarkeit 
Gobrauch maeht, w ird  m an bei der neuen B au a rt  nicht 
m it der gleichen A n za h l von  Geriisten auskom m en. M an  
darf also w oh l gespannt sein auf dio Ergebnisse, die L a m 
berton veroffentliehen will, wenn die erste An lage  diesor 
A rt  im  Som m er dieses Jahres auf einem groBen Stahl- 
werk E ng la nd s in  regelmafiigen Betrieb gokom m en sein 
wird. _  . __ W .

Fert/ygerM f

(F ortsetiung: fo lg t)

D eutsche  B u n se n -G e se llsch a ft.
D io  Deutsoho Bunsen-G ese llschaft fiir angewandte 

physikalische  Chem io halt ihro diesjahrigo H aup t- 
versam m lung in  den Tagen vom  3. bis 6. A u gu st

abzuhalten; ferner wurdo oino K om m iss ion  zur Fest- 
stellung dor U n t o r s u c h u n g s m o t h o d o n  fiir Bohstoffo 
und  Fertigerzeugnisse niodergesotzt.

W ir  bohalten uns vor, au f einigo der gehaltenen 
Vortriigo zuriickzukom m en. A n  dio Vortriigo  schlossen 
sich Besichtigungon der H ochscŁu len  sowio einiger groBer 
Stahlwerke (Putilow, Obuchów  u n d  Ishora) an.

Zentra lste lle  fur Vo lk s\voh lfah rt.
D ie  Zentralstollo fiir V o lksw oh lfah rt veranstaltet am  

28. Jlai, vorm ittags 10 U hr, in  dor A u la  dor Handw erker- 
sehulo in  D o r t m u n d  fiir Vertroter industriollor W erke  
eino S p o z ia l k o n f o r o n z  u b e r  F a b r i k s p a r w e s o n ,  dio 
in der H aup tsacho  dom  A ustau sch  praktischcr E rfah rungen  
dionen soli. N ac h  oinem Referat des Vertrctors dor Zen- 
tralstello, D r. A l t o n r a t h ,  sollen vo r allem Vertroter 
industriollor W erko  iiber ihro E rfah rungen  Sonderbcriclito 
erstatten. M ittc ilungon  werden u. a. m achen Geh. K o m 
merzienrat B o k o r  von  der Bergisehen Stah lindustrio  
sowio Vertreter der F irm a  F r ie d .  K r u p p ,  A. G. in Essen, 
des A lexanderw erks A. v o n  d e r  N a h m o r  in Rem scheid, 
der F irm a  D a v i d  P e t e r s  & Co. in  E lberfo ld  usw.

D a  dio industriellen W erko  ein groBes Interesse daran 
haben, ihren Arbeitern das Sparen m oglichst zu erleichtern 
und  dio Spartiit igke it zu fordem, insbesondere auch die 
jugendlichon Arbe iter naoh K riiften  zum  Sparen anzu- 
haltcn, diirfto dio Konferenz in  den beteiligten K re isen  
besonderes Interesse erwecken u n d  praktischo  A nregungen  
fiir dio Bem iihungen  auf dom Gebieto des Fabrik spar- 
wesens zutage fordem. D a s  genauo Program m  ist zu 
beziehen von der Zentralstelle fiir Vo lksw oh lfahrt in 
Berlin  W  50, Augsburger Str. 61.
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Patentbericht.
D eutsche  Patentanm eldungen.*

13. M a i 1913.

K I.  10 a, K  35 485. Reaktions-, Ktihl-, Łoscli- 
und  Transportyrirrichtung fiir gliihondon K o k s ,  Schlacko 
w. dgl. A lbert Rom er, Ohcrdollondorf a. R h . (Siegkreis).

K I.  13 o, T  17 475. V o rrich tung zum  Ausb lasen  von 
Flugascho  m ittols einoa im  Kesso l golagerten Dam pf- 
blasrolires. J. A . Top f & Sohnc, Erfu rt.

K L  21 h, W  39 853. Verfahren und  Vorrichtung zum 
elcktrisehen SchwoiCen unter AufoinandorstoBcn der zu 
v erach weiBcndcn Metftllkorpor. W estinghouso Electric 
Com pany Lim ited, London.

K I.  24 o, G  37 227. D rclirost fiir Gaserzoager. H e r
m ann Goehtz, H annover-D6hren, W illmerstr. 14.

K I.  75 c, L  34 219. Verfahren zu r Zerstiiubung von 
Metallen bzw. dereń O xyden oder Salzon m ittols einca 
D ru c k  m ittels sowio zu r E rzeugung  von Niedorschliigen 
bzw. Uoborzligon m ittols der zerataubten Maaae. lia na  
Lohre, Berlin, Brandcnburgatr. 7.

K I.  75 c, Sch  34 183. Yerfahren zum  Abform en 
in Metali. M a x  U lrich Schoop, Zttrich.

15. M a i 1913.

K I.  7 b, K  50 383. Yo rrich tung  zum  Abschne idcn  
des W erkstflolts von  dem B lockrest boi Strangpreaaen. 
Fried. K ru p p , A. G., Grusonwerk, M agdoburg-Buckau.

K I.  10 a, K  53 139. D ich tu n g  ftir von  aul3on anzu- 
pressende TUren von  G roBkam m crofon zur E rzougung 
von  G as un d  K o k s  m it im  TUrrahm en vorgcsehenen 
Ktthlroliren. H o in rich  Koppers, E ssen -Ruh r, Isenberg- 
straBe 28/30.

K I.  18 a, D  27 191. Vcrfahren zum  E in b in d cn  von  
Gichtstaub. F ran z  D ah l, H am bom -B ruckliau sen , K a iso r  
W ilhelm str. 112.

K I.  24 g, B  62 834. Vo rrich tung  zur R o in igu n g  der 
Abgase von  Feuerungen und  zur dauorndon En tfe rnung  
der in dem A bzugska na l zwischon dom  Foucrungsfuclis 
und  dom Sohornsteino niedorgeschlagenen feston Bestand- 
toile. M a x  Roichol, Borlin, Neuo W interfeldstr. 40.

K I.  42 i, G  35 004. Registrior-Pyrom eter. Leiser- 
Isa a k  G luskin, St. Petersburg-Lesnoi.

D eutsche  G ebrauchsm ustere in tragungen .

13. M a i 1913.

K I.  7 b, N r. 552 074. W oljrohrw alzw crk u n d  Blech- 
biegeiuaschino. Gclscnkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., 
Aachen-Rotho  Erdo.

K I.  10 a, N r. 551 994. K okso fen tiir  m it selbstdichten- 
der Planiertiir. W estfiilische E isen- & Dralitworke, Akt. 
Ges., Aplerboelc i. W .

K I.  10 a, N r. 551 995. M it  D ich tungsrin g  fiir dio 
Plan iertiir vcrscheno Koksofentiir. Westfalische Eisen- 
& D rahtw erke  A k t.  Gos., Aplorbeclc i. W .

K I.  10 a, N r. 552 050. Plan icrstopfein  erachluB. 
Ebe rt  &  Co., H oste rm ark  boi E ssen  a. d. Ruh r.

K I.  10 a, N r. 552 109. A bd ich tung  fiir Ofcntttren. 
Eb e rt  & Co., H o rste rm ark  bei E ssen  a. d. Ruh r.

Id .  10 a, N r. 552 347. DestillationsofenverschluB. 
Ebe rt &  Co., H orsterm ark  bei Eaaen a. d. Ruhr.

K I.  10 a, N r. 552 457. Sicherheitakurbel fiir K o k s -  
ofenturkabel. Fa. G. W olff jr., Liudon, Ruhr.

K I.  10 a, N r. 552 401. Fu llgasabsauger m it Dam pf- 
strahlgeblase. H e inrich  Flascho, Bochum , Friedoiika- 
straBo 10.

*  D ie  Anm eldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an  wahrend zweier Monate  fu r jedermann zur E in  sieht und 
E insprucherhebung im  Patentam te zu B e r l i n  aus.

K I.  10 a, N r. 552 505. Ofenstein zur Aufnahm o der 
Planiertiir. Ebe rt &  Co., H o rste rm ark  be i Essen, Ruhr.

K I.  10 a, N r. 552 704. Aufklappbarer doppelwandigcr 
Koksfordcrktibo l m it W asserfiillung zwischen den Doppel- 
wanden. E rn s t  St-orl, Tam ow itz.

K I.  31 c, N r. 552 334. W ondoYorrichtung fiir Form - 
ltilston. O skar Meyer, Ko ln -Ehrenfe ld , Gatonbergstr. 110.

K I.  31 c, N r. 552 345. Beiderseits m ittels jo zweier 
Zapfcn golagerte, um  das vordero Zapfenpaar kippbaro 
Pfanne, insbesondere fiir GicBwagcn. Deutsche Maachincn- 
fab rik  A . G., Duiaburg.

D eutsche  Reichspatente.
K I.  10 a, Nr. 254 005, vom  20. J u li 1911. S o c ie t e  

A n o n y m o  B u r k h e i a o r - E l o y  in  L i i t t i c h ,  Bolg. 
L u /tzu /iih rung  f iir  łtcgeneratwkoksójcn m it liegenden 
K am m ern  und  senkrechten Ileizziigen, denen die Ver- 
brennungdujt an zwei m it A bstand  ubereinander liegenden 
Stellen zugejiilirt wird.

D o m  Ofen w ird  in  bekannter W eiso  bei a Prim iirluft
und  boi b Sokundarluft zugefilhrt, der E rfin d u n g  nach 
erstero aus don Regeneratoren, letzterc aua den Gowolbe- 
giiiigcn. F i ir  Oefen m it wechselnder F lam m enrichtung ist 
fiir dio Vortc iIung der Sekundiirlu ft auf dio einzelnen D iisen 
unter jeder Ofenhiilfto jo ein R o h r  o angebracht, das 

durch  dio U m sto llvo rrich tung fttr G as und 
Pr im iir lu ft  abwechsclnd goóffnet und  ge- 
schlosson wird.

K I.  I b ,  Nr. 254 629, vom  14. Ju li 
1910. M a s e h in o n f a b r i k  u n d  M tth -  
l o n b a u a n s t a l t  G. L u t h e r ,  A k t . -G e s .  
in  B r a u n s o l iw e ig .  Elektromagnetischer 
Trommelsclicidcr m it achsialem  feststehendem  
M agnctsystem  und  um laujendem  M a n td .

D io  Po lo  a  s ind  derartig um  ihro 
sonkrechto Achso  vorstellbar angeordnet, 
daB ihro Schneiden gegen die Vertikal- 
ebeno beliebig geneigt eingeatellt werden 
konnen. E a  soli h icrdurch  dio Um - 
m agnetisierung der magnetisehon Guttoil- 
chen, dio n icht zu schnell erfolgon darf, 
gcregelt wordon.

K I.  19 a, N r. 254 717,
vom  14. M a i 1911, Zusatz 
zu N r. 254 451.
A . H a a r m a n n  in  O sn a -  
b rttck . Schienenbefcstigung  
fu r  Eisengucrschw dlen durch 
Klem m haken.

D io  hinter die R ipp en  a 
der Schwello b greifenden 
H a ke n  c s ind  m it der 
K lem m platte  d  voreinigt 

und  entweder im  m ittleron Te il oder in den lilndteilen 
a is FederbOgel ausgebildet.
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Statistisches.
Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.*

Ueber dio Le istungen  der K oka - u n d  Anthrazithoch- 
ofen dor Voroin igtcn Staaten im  A p r i l  1913, yorglichon 
mit dom vorliorgoliondon Monate, g ib t folgendo Zusam m on- 
stellung Aufechlufi: Vpril

1913 
t

1. Gcsamter/.eugung..............  2 796 805
Arbeitstaglicho E rz e u g u n g . 93 227

2. Ante il der Stahlwerksgesell-
sch a fte n ........................  1 970 787

*  Tho  Iro n  A go  1913, 8. M a i, S. 1132/3.

Aprtt ' łlU rz
1913 1913

Darunte r Ferrom angan und t t

S p ic g o lo ise n ................. 23 478 20 875

am 1. Mai am 1. A pril
1913 1913

3. Z ah l dor Hochofen . . . . 419 419
D a y o n  im  F o u o r .............. 298 293

4. Lcistungsfiilugko it dioser t t
Hochofon in  einem Tago 94 203 91 354

In  den ersten v ier M onaten  1913 w urden in  den Ver- 
einigton Staaton 1 10 72  300 fc Roho ison  erzougt gegen
9 082 512 t im  gloichon Zeitraum o dos Yorjahres.

JlUra
1913

t
2 807 780 

90 573

1 935 350

Wirtschaftliche Rundschau.
Rheinisch-W estfalisches Koh len-Synd ikat zu Essen 

a. d. Ruhr. — ■ D c m  sooben ersehiononen Eeriohto des Vor- 
standcs Uber das G e s c h i i f t s j a h r  1912, der wieder m it 
einer Re ihe  von K u ryenb la ttem  ausgestattct ist, ent- 
nehmen w ir dio folgenden Angaben, dio zur E rga nzun g  
der in  den Zcchcnbesitzervorsam m lungen vorgotragenen 
und an dieser Stello auszugsweiso Yeroffontlichton M it 
teilungen* dienon mogen:

„D io  Sto inkohlenfordcrung im  Obcrborgam tsbczirk 
D ortm und  hat trotz des Bcrgarbcitcrausstandos im  vorigen 
Jahro m it rand  100 M illionen  t  allo bisherigen Ergcbn isso  
woit Ubortroffen. Lo idcr wurden dio gtinstigen Absatz- 
ycrhiiltnisso A n fang  M a rz  durch  don Bcrgarbeiterausstand 
jiih unterbrochon. N a c h  desson Beend igung wurden 
jedoch die im  Grabenbetriobo hcrbeigoftihrt.cn Storungen 
schnell bchoben u n d  die Eórderleistungen nach lcurzer 
Zeit w ieder auf dicselbo H o h e  w io vo r dom Ausstando 
gcbracht. D a  auch in  E ng la nd  sehr bald nach Beond igung 
des dortigen Ausstandos die norm ale Forderle istung 
wieder erroicht wurde, un d  andererseits wahrend des Aus- 
standes sehr groBo M ongon K o h le n  aus fremden Rovioren 
auf den ausw artigen M a rk t  gelangfc waren, so trat sogar 
voriibergchond eine bemerkensworto S tockung im  Absatz  
ein, dio erst im  M on a t A ugu st  einer nouen Belebung 
des M a rk tc s  R latz machto. D ie  Bofestigung de3 M arktes 
wurde yon  naclilialtiger Dauer, insbesondere nahm. auch 
der Bedarf der Hochofenw crke an K o k s  bedeutend zu. 
E ine r yollen A u snu tzung  der giinstigon M ark tlage  standen 
leider die durch  don W agenm angel horbeigefiihrton S to 
rungen im  Eisenbahnvorsando entgegen, dio v icr voilo 
M onato gedauert haben und  in  cinor noch n io  erlobten 
Schiirfo aufgetroten sind.“

W egen der P r o i s f e s t s e t z u n g  des Synd ikates ver- 
woisen w ir auf unsoro frtihcren M itte ilungen.** Gegen 
die E rh o h u n g  der R iehtprcise  fiir das Absch luB jahr 
1913/14 erhob der Ruhrbergfiskus, nam entlieh soweit sio 
H ausbrandkoh len  betraf, W iderspruoh. „Soino W a m u n g  
gegen die Proiserhohang ist“ , so bemerkt der Bericht, 
„yon  den Beteiligton des S yn d ik a ts  m ehr a is dia formollo 
W ahrung  oines abweichendon Standpunktes, denn ais 
oino unabweisbaro B cd ingung  fiir das Zusam m ongehen 
m it dem Synd ika te  aufgofaBt worden. E s  m uBte daher 
iiberraschon, daB der preuGischo Hande lsm in iste r die 
Prciserhohung zum  A n laB  nahm , von  dera zu A n fan g  des 
Jahres 1912 m it un s gcschlossenen A bkom m en  zuriiek- 
zu treten. “

W'io dor Bcricht sodann mitteilt, haben dio G i it e r -  
t a r i f e  fiir dio Beforderung von  Steinkohlen, K o k s  und  
B rike tts  im  Berichtsjalire wesentlieho Aenderungen nicht 
erfahren. Zu  der am  1. O ktober im  inneron deutschon 
Yerkehr cingefilhrten MaBnahm e, wonaeh fiir den Yersand

* V g l .  i n s b o s s n d e r o  S t .  u .  E .  1 9 1 3 ,  3 0 .  .T a n .,  S .  2 2 2 / 3 .
* *  V g l .  S t .  u .  E .  1 9 1 2 ,  2 4 .  O k t . ,  S .  1 8 0 2  u n d  1 8 0 3 .

in  W agon  von  15 t u n d  m ehr Ladegow ieht boi A u sn u tzu n g  
des Ladcgow ichts oin Frachtnach laB  gow ahrt wird, 
bem erkt der Bericht, daB dio garingwertigen G iiter dos 
groBen M asscnycrkchrs, wio Stoinkohlen, K o k s ,  B riketts, 
Braunkoh len, Braunkohlonbrikotts, E isenerzo usw. hieryon 
fast ganzlich ausgosehlossen sind, da der N ach laB  n u r  fiir 
G iiter gow ahrt wird, deron Yerfrachtung nach don all- 
gemoinen Tarifk la ssen  (K lasse  B  u n d  Spezialtarif I — I I I )  
oder nach Ausnahm etarifen  erfolgt, fUr wclcho dio A u s 
nu tzung  des Ladegew ichts n icht yorgcschriebcn ist D io  
bestchonden Ausnahm etarife  fu r dio genaim ten M asscn- 
g iitor sind  jedoch an  die A u snu tzung  des Ladcgow ichts 
boi Vcrw endung von 15- und  20-t-W agen gebunden, dor 
Frachtnach laB  w ird  daher fiir sio n u r  in den Fa llen  w irk- 
sam, wo fiir kurze Entfornungen  dio Ausnahm otarifo  
entweder Siitzo iiberhaupt n icht enthalten oder dio nach 
dom Spezialtarif I I I  unter Bcrilck sich tigung  dos Nach- 
lasscs sich ergebendo F rach t niedriger ist, a is dio F rach t 
auf G run d  der bestehenden Ausnahm etarife. D ie s  trifft 
fiir den Ko lilon-, K o k s -  und  B rikottyorsand  zu auf E n t-  
fornungen von  1 bis 28, 30 bis 32, 35, 36, 39, 40, 44 und  
48 km, fiir  die im  Rohstoffausnahm etarif Siitzo n icht 
erscheinon, u n d  ferner fiir  Entfernungen von  29, 33, 34, 
37, 38, 41 bis 43, 45 bis 47, 49 und  50 km, fa r  wclcho 
die E rm iiB igung  des Rohstoff- bzw. Kohlenausnahm otarifs 
gegen den Spezialtarif I I I  1 J l  fiir 10 t betragt. In  yollem  
U m fango  w ird  dem nach der FrachtnachlaB, der auf E n t 
fornungen yon  1 bis 24 km  fiir  15-t-W agon 1 J l ,  fiir 
20-t-W agcn 1,40 J l , yon  25 bis 52 km  fiir  15-t-W agon 2 J l ,  
ftir 20-t-W agen 2,70 J l ,  vo n  53 km  u n d  m ehr fflr 15-t- 
W agon  3 J l ,  fiir 20-t-W agon 4 J l  bctriigt, n u r  ftir dio erst 
orwiihnten Entfe rnungen  w irksam , wahrend er sich fiir 
dio an  zwoiter Stello aufgofiihrton um  don Untersch iod 
der F rach t zwischen Rohstoffta rif un d  Spezia ltarif I I I  
von  1 J l  fu r 10 t erm iiBigt und  m ith in  fUr oine 15-t-Sen- 
dung  0,50 M  u n d  fu r eine 20-t-Sendung 0,70 J( botragt. 
F u r  Versendungen auf Entfo rnungen  iib sr 50 km  stellt 
sich dio F rach t  des Koh lenausnahm ctarifs durcliwog 
n iodriger a is dio F rach t  des um  don NaohlaB  gektirzton 
Spezialtarifs I I I .

M it  R uck sich t  auf dio durch  den Bergarbeiteraus- 
stand im  M iirz  y. J. horyorgorufenen Fordcr- un d  Yersand- 
ausftille der Zeehen s in d  fu r die Zeit vom  13. M a rz  bis 
einschlieBlieh 30. J u n i v. J. dio Kohlenausnahm etarifo  
im  Verkolir nach  rochtselbischen Stationcn  auf don Ver- 
sand  der in  dio Tarife  n ich t einbezogenen Kohlen lager- 
stationen ausgedehnt worden.

„ D io  wiodorholten Antrage  des deutschon Stein- 
kohlenbergbaues“ , so iiuBcrt sich der Berich t woitor, „seine 
Bestrebungen auf E rw cite rung des Absatzes der deutschon 
Ste inkohlen au f dcm  in- und  auslarid ischen M ark te  durch  
Gew iihrung der notwendigen KrachtcrinaBigungen zu unter- 
stiitzen, sind  bisher erfolglos geblieben, obw ohl dic E r -  
m aBigungen M inderoinnahm en fUr die E isenbahnvcr-
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w altung nicht im Gefolgo haben wiirdon, da  dio im  oin- 
zelnon eintretenden Ausfa llo  durch  Vcrm ehrung der 
Befordorungsm engen unzweifolhaft ausgeglichen werdon. 
N ach  wio vo r sieht sieli der deutscho Sto inkohlonbergbau 
von  der Vorso rgung weiter Toilo dos In landos ausge- 
schlosson, da or bei den bostehondon hohon E isonbahn- 
frachton n icht in dor Lago  ist, don W ettbewerb gegen dio 
englischo Kohle, doron E in fu h r  durch niedrigo Seo- und  
F luBfrachton bogiinstigt wird, aufzunehm on.“

„ In  dor F rago  dor E rm iiB igung  der Ausfuhrtarifo  isfc dio 
Staatso isonbahnvorw altung ebenfalls boi ihroni bishorigon 
ablehnenden S tan d p u n k t goblieben. A u f  dio vo in  Saar- 
und  Ruh rro v io r  End o  1911 gostollton Antriigo  auf W iodor- 
einfiihrung dor im  Jahro 1908 aufgehobenen Ausnahm o- 
tarifo nach Frankreieh, Ita - 
lion und  dor Schweiz ist noch 
koin Beschoid ergangon."

„ B o r  E isenbalinvorsand 
wurdo fast w ahrond des 
ganzen Jahres durch  unrcgol- 
maBige un d  unzuroichondo 
W agengostollung bohindort.
D io  W agonanfordorungon der 
Zechon konnton n u r  in don 
M onaten Ju n i u n d  Ju li in 
Yollem Um fango befriedigt 
werdon. Bereits M itte  A u gu st  
setzte dor W agenm angol in 
stiirkerem U m fango  oin, or 
vorscharfto sich im  Soptom - 
ber und  stieg in den folgon- 
den Monaten bis zum  Jahres- 
schluB auf eine zuvo r noch nio 
erroichto Hóho. D io  Ursachon 
des starkon W agenm angols 
sind  in der Hauptsacho  darin 
zu erblicken, daB der A u sb au  
derBotriobsanlagon im  R u h r-  
revier und  in den benachbar-

„ In  unserom M i t g l i o d o r b e s t a n d o “ , so teilt dor B e 
richt woitor mit, „sind  folgende Voi'iindorungonoingetreten: 
D io  Betoiligungsziffor dor Bergbau-Aktiengesollschaft 
M a rk  ist auf dio Gowerkschaft Lothringen, diejenige der 
Gowerkschafton Deutsch land  und  E intraoht-T iefbau auf 
dio Gowerkschaft Constantin  der Grofio tibergegangen; 
infolgedessen sind  dio Bergbau-Aktion-Gesellschaft Marle 
und  dio Geworkscliaft Deutsch land  u n d  E in trach t-T ie f- 
bau in  unsorem M itgliedorverzeichnis gcloscht."

A n  U m la g o n  wurdon erhobon fiir

im  1. Viortoljahr 
„ 2. b is 4. „

Zahlentafel 1.

K ohlen

1 2 %

K oks

o %
7 %

B riketts  

12 % 
9 %

M onat

A rbelts-
ta g llcher
Gesam t-
absatz

t

D ayon sind A rbe ltstag llch er

al* K ohlen 
abgcsetz t 

t

Y erkokt

t

b r lk e ltie r t

t

Koks-
absatz

t

B rlke tt-
absatz

t

310 554 214 913 83 520 12 121 53 700 13 319
F e b ru a r ............... 321 997 226 900 82 346 12 691 56 102 13 958
M i i r z .................. 249 020 155 913 83 294 9 813 54  645 10 700
A p r i l .................. 318 473 220  467 85 601 12 405 53 027 13 723
M a i .................. 318 956 226 59S 79 520 12 838 50 027 13 990
J u n i .................. 325 812 229 729 83 082 13 001 51 172 14 422
J u l i .................. 310  103 220 227 76 539 13 337 52 445 14 630
A u g u s t ............... 318 117 222 141 82 166 13 810 50 672 14 997
Septem ber . . . 323 264 219 869 89 972 13 423 57 008 14 807
O ktob e r . . . . 301 875 204  030 85 306 12 539 58 200 13 780
N o vo in b e r.  . . . 308 804 200 300 89 820 12 684 50 537 13 972
D czom b e r . . . 345 109 230 801 100 480 13 888 01 008 15 411

Im  Jah re s- /1912 312 228 214  521 84 999 12 708 55 201 13 974
d u rch sch n itt \1 9 1 1 291 036 205 707 73 329 12 000 47 408 13 224

m ith in  1912 +  21 192 +  8 814 +  11 670 +  708 +  7 853 +  750

Zahlentafel 2.

G cgeu-

s tan d

Be-

te lllgung

t

F or-

d eru n g

.

t

G esam t-

absatz

t

A uf dic 
Be- 

te ill gung 
angerech- 

ne te r 
Absatz

t

o//o

der

Beteill-

gung

Yon diesem  Absatz en tfa llen  auf A uf d ie  B eteiligung n ich t 
ln  A n rechnung  kom m ender 

A bsatzY eraand %
des
G e

sam t.
ver-
san -
des

Selbst-
verbrauch

fur
elgene
W erke

t

a) elnschl. 
Landdnbit, 
D epu ta t- 

ko len und 
L leferun- 

gen au f altc  
Y crt; age 

t

b) durch  

das Syn

dika t 

t

fiir elgene 

Bciriebs- 

zw ccke

t

fiir
elgene

H litten-
■werke

t

L lcfc- 
rungen  
au f  alte  

Y ertrttge 
u. T.and- 

absatz 
t

K oh- )  1012 79504834 93811963 945660-’ l 76151933 95,78 54895863 52206421 95,10 21256070 4653815 13760273 __
len  \  1911 78406965 86904550 87019662 69852056 89,089 51851663 49327214 95,13 18000393 4296213 12871393 —

„  Vo» r i9 i2 15906021 — 20225549 13360131 83,99 _ 12997723 97,29 — 107912 6634559 122947
Ko,tS \ l9 1 1 15031520 — 17303829 11048918 73,50 — 10735704 97,17 — 85S21 6017724 151366
B ri- /1912 4300431 — 4232315 4006421 83,46 _ 3971981 99,14 — 41368 181526 —
kett3 \l9 1 1 4676563 3954061 37728S6 80,676 3738756 99,10 — 42505 138670

. ..i

ten linksrhe in ischen Bozirken  dom  gewachsonen Verkehrs- 
bedurfnisso in  don letzton Jahron  n icht gefolgt ist.“

D e r  fortgesetzt cm pfindlicho M ange l an K oksw agon  
notigte dio Zechon, in groBorem  U m fango Koh lonw agen  
zu rerwendon un d  sio, da  ih r Laderaum  dio A u snu tzung  
des Ladegew ichts n icht gestattet, m it Aufsatzbracken 
zu vorsohen. D io  hohen Ko ston  u n d  dio Vorzógerung der 
Be lad ung  durch  das Aufbracken sowie die Schw ierigkoitcn, 
die sich aus dem Zurucksenden der B racken  an  die Zechen 
ergeben, haben nach dem Berichto das S yn d ik a t  veran- 
laBt, an dio E isenbahnverw altung don A n trag  zu richten, 
das Ładegew icht der 15-t-Kohlenw agon fiir don K o k s -  
ve isand  auf 12,5 t herabzusetzen. E in o  solclio M aBnahm o 
w ar im  %*ergangenon Jahre  fiir  dio Zoit des Borgarbcitor- 
ausstandes u n d  d  ir Betriobsschw ierigkoiton im  Herbsto 
getroffen. D e r  M in ister hat die Beibehaltung dieser E r-  
'o ichtoruns abgolelint.

znithln Ende 
1!> 12 m eh r

Ohno lJrivatkokeroion.

D io  Zusam m onste llung Zahlentafel 1 zoigt dio E n t 
w ick lung  des a r b o i t s t a g l i c h o n  G e s a m t a b s a t z o s  
(oinschl. dos Selbstvorbrauchs fiir oigone Betriebszwecke 
der Zechon) in  den einzelnen M onaten des abgelaufcnon 
Gesehaftsjahres.

D ie  G e s a m t b e t e i l i g u n g ,  d. i. dio Sum m o der den 
einzelnen Synd ikatsm itg liedorn  zustohenden Betoiligungs- 
ziffem, betrug

E n d e  1912 E nde 1911
fiir

t  t  s -'0

K o h le n .  . . 79 5 0 1 S3 4  78 4-14 834 1 00 0 0 0 0  1,35
K o k s .  . . . 10 687 350 15 304 100 1 383 250 9,04
B rike tts  . . 4 777 960 4  757 960 20 000 0,42

D io  r e c h n u n g s in a B ig o  B e t e i l i g u n g ,  d. h. dio 
Gosam tsum m o der don Synd ikatsm itg liedem  zustohenden 
Beteiligungsantoile, sowie die V e r t o i l u n g  d o s  G e s a m t 
a b s a t z e s  in  Kohlen, K o k s  u n d  B rike tts  ist aus Zahlen
tafel 2 ersichtlich.
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D o r  S o l b s t v o r b r a u c h  fiir H ilttenw erko aus eigcner 
Forderung unter E in sch luB  der Mengen, welclio dio H utton- 
zechon zw ar fiir  H iittonzwecko vorbraucht, aber vom  
Syn d ik a t  zurtlekgekauft haben, stollto sieh im  Berichts- 
jahre auf 15 872 404 t gegen 14 017 052 t im  Jahre 1911; 
er zeigt som it eino Zunahm e um  
1855 412 t oder 1 3 ,2 4 % .  Zuriick- Jn7OO0t 
gekauft wurden von don HOtten-

Zah lon tafo l 3.

in den letzten fiinf Jah ron f Yeransehaulicht dio Zahlen
tafel 3, wahrend dio En tw ick lung  des a r b e i t s t a g l i c h e n  
V e r s a n d e s  fiir Rechnung  des Synd ikates in  Kohlen, 
K o k s  und  B rike tts  seit dem Jahre 1898 aus dom nach- 
folgondon Schaubildo Abb. 1 zu orsehen ist.

KeclmungsmUGige
BetelligungsziiTcr

S te igerung  gegen 
das Y orjalir

t t %

1908 77830665 1373055 1,80
1909 77983689 147024 0,19
1910 78216097 233008 0,30
1911 78400965 190268 0,24
1912 79504834 1097809 1,40

F orderung
1

g egen  das Y orjah i

i? t t %  i

1908 81920537 +  1764543 2,20
1909 80828393 -  1092144 1,33
1910 83628550 +  2800157 3,40
1911 86904550 +  3276000 3,92
1912 93811963 +  6907413 7,95 A bbildung 1. A rbeitsliig llcher Yer.-and fiir R echnung des S yndikates in  K ohlcn , 

K oks und  B riketts .

Zahlentafel 4.

PreuBen

t

R uhrbecken  ** 

t

1’rozen tun l. 
A nteil a. d. 

Genamt- 
fo rderung

%

Syndikatszcehen  F lskallsche S aarg rubcn O berschlcslen

« %  i t % t %

1892 65 442  558 30 969 549 50,30 — —  0 258 890 9,50 10 437 489 25,12
1893 07 057 844 38 702 999 57,20 33 539 230 49,57 ! 5 883 177 8,70 17 109 730 25,27
1894 70 043 979 40 734 027 57.00 35 044 225 49,01 0 591 802 9,33 17 204 672 24,35
1895 72 021 509 41 277 921 57,47 35 347 730 48,67 ś 0 880 098 9,48 18 066 401 24,88
1890 78 993 055 45 008 660 50,98 38 916 112 49,20 : 7 705 071 9,75 19 613 189 24,83
1897 84 253 393 48 519 899 57,59 42 195 352 50,08 : 8 258 404 9,80 20  627 961 24,48
1898 89 573 528 51 306 294 57,28 44 865 536 50,09 8 708 502 9,79 22 489  707 25,11

1 1899 94 740 829 55 072 422 58,13 4S 024 014 50,09 9 025 071 9,53 23 470 095 24,77
1900 101 900 158 60 119 378 58,90 52 080 898 51,08 9 397 253 9,22 24 829 284 24,35
1901 101 203 807 59 004  609 58,30 50 411 926 49.81 9 376 023 9,26 25 251 943 24,95
1902 100 115 315 58 626 580 58,56 4S 609 645 48,55 9 493 660 9,48 24 485  368 24,40
1903 108 780 155 65 433 452 00,15 53 822 137 49,48 10 007 338 9,25 25 265 147 23.23
1904 112 755 022 68 455 778 00.71 67 255 901 59,05 10 304 776 9,19 25 426 493 22,55

*1905 113 000  657 66 706 674 59,03 65 382 522 57,86 10 637 502 9,41 27 014  708 23,91
1900 128 295 948 78 280 645 61.02 70 G31 431 59,73 11 131 381 8,68 29 659 656 23,12 1

1907 134 044  080 82 403 253 01,47 80 155 994 59,08 10 693 313 7,96 32 223 030 23,99
! 1908 139 002 378 85 144 134 01,25 81 920 537 58,93 11 078 881 7,97 33 966 323 24,44
| 1909 139 906 194 84 995 408 00.75 80 828 393 57,77 11 085  247 7,92 34 655 478 24,77
i 1910 143 771 612 89 313 611 62,12 83 028 550 58,17 10 833 427 7,54 34  460  660 23,97

1911 151 496 548 93 799 880 61.92 80 904 550 57,30 i  11 409 311 7,57 36 653 719 24,19
1912 167 267 860 102 820 400 61.47 93 811 903 50,08 12 470  392 7,40 41 543 608 24,84

werkon 589048 (i.V .375  423) t Koh len, 1181873 (594839) t 
K o k s  u n d  7958 (8285) t B riketts.

D ie  E n tw ic ldung  der rechnungsm afiigcn G o sa m t -  
b o t e i l i g u n g  und  der K o h lo n f o r d o r u n g  des Syn d ika ts

*  Au sstand sja lir.
* *  D io  F o rd e ru n g  dos R u h rb e c k e n s  u m fa flt  dio 

F o rd e ru n g  des O be rb e rgam tsbez irks  D o r tm u n d  ein- 
schlieB lich der Zeelie R hc inp reuB cn .

t  W egen der vorhorgohonden Jahro  vgl. St. u. E. 
1912, 2. Mai, S. 781.

X X T . „

Vom  K o k s a b s a t z  fiir Rechnung des S yn d ik a ts  
entfielon:

Ilochofenkoks . . . 
GioCoreikoks. . . . 
Broch- und  S iebkoks 
K o k sg ru s  un d  Abfa ll- 

k o k s .................

im  J a h re  1012 
t  %

8 002 894 60,19
1 070 364 12,85
2 506 383 19,74

158 082 1,22

zusąmmen 12 997 723

im Jahre  1911
* %

6 897 317 64,25
1 380 571 12,80
2 235 083 20,82

222 733 2,07

1 0  7 3 5  7 0 4

112
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so daB im  Beriehtsjahre 2 262 019 t K o k s  oder 21,07 %  
m ehr a is im  Vorjalire abgesetzt worden sind.

Ueber die E n t w i c k l u n g  d e r  S t e in k o h le n g e -  
w in n u n g  in  d o n  w ic h t ig s t e n  B e r g b a u b e z i r k e n  
P r o u B e n s  gibt Zahlentafel 4 (Soito 877) AufschluB.

D anach  zeigt dio gesamto Ste inkohlenfórderung im  
K on ig rc ich  PreuBen im  Berichtsjahro gegeniiber 1911 
eino Zunahm e von 15 771 312 t odor 10,41 % .  D e r A n te il 
des R u h r  beckens ist um  9 , 0 2 %  gestiegen; er betrug 61,47 %  
der Gesamtforderung. A n  dieser waren dio Synd i- 
katszochcn m it 56,08 %  gegen 57,36 %  beteiligt, wahrend 
auf dio N ichtsyndikatszeehon 9 008 443 t oder 5,39 %  
gegeniiber 6 685 599 t  oder 4 , 4 1 %  im  Jahro 1911 ent
fallen. D io  F iirdo rung der fiskalischcn Saargrubcn orfuhr 
eino Zunahm e von 1 0 0 1 0 8 1  t  odor 8,73 %  u n d  dio 
Oborschlesiens von  4  889 889 t  oder 1 3 , 3 4 %  gegoniibcr 
dem Jahre  1911.

Im  ł i n k s r h e i n i s e h o n  B r a u n k o h le n g e b io t o  bo- 
trug die Braunkohlonfordorung im  Beriehtsjahre 17 610700 
(i. V, 14 963 900) t und  dio Braunkohlenbrikcttherste llim g 
5 023 300 (4 231 800) t.

D o r  H a m b u r g e r  M a r k t  einschlieBlich des Um - 
schlagsvorkohrs nach der A ltona -K ie ler u n d  Ltibeck- 
Btlchener B ah n  und olbaufwlirts zeigt eino Zunahm e der 
cnglischen E in fu h r  von  4 178 000 t im  Jahre  1911 auf rd. 
4 713 000 t im  Jahro 1912, also von  535 000 t  odor 12,81 % .  
D e r  A n te il W estfalens ist von  3 235 000 t im  Jahre  1911 
auf rd. 3 575 000 t im  Berichtsjahro, d. h. um  340 000 t 
oder 10,51 %  gestiegon.

D e r  Y o r s a n d  iib e r  d e n  R h e in  w ar boi anhaltend 
giinstigem  W asserstando w ahrend des ganzon Jahres 
lebhaft und  hat dadurch den E isenbahnversand in den 
Herbstm onaten erhoblieh entlastet.

E s  betrug

a) dio Bahnzu fnh r nach den H afen  D u isb u rg , D u is 
burg-Hochfeld und  R uh ro rt

lm Jalire lm Jntiru 1010
1911 m u h in  i ni Ja.irc 1 J l -

t t t %
15 341 989 12 844 412 + 2  497 577 + 1 9 ,4 4

b) die Schiffsabfuhr von  den genannton u n d  den 
Zcchcnhafen

1S 188 112 15 915 107 + 2  273 005 + 1 4 ,2 8

D ie  G i i t o r b e w e g u n g  a u f  d e m  D o r t m u n d -  
E m s - K a n a l  gestaltete sich in  don beiden letzten Jahren 
w ie folgt:

zu B erg  zu Tal zusam m en

1911
1912

2 140 332 
2 077 378

1 688 159 
1 705 124

3 828 491 
3 782 502

D ie  W estfiilischo Transport - A k t ien  - Gesellsehaft war 
an diesem Verkohr im  Jahro  1911 m it 1 623 294 t  und  im  
Berichtsjahro m it 1 609 761 t boteiligt.

D io  E r n e u e r u n g s  v o r h a n d lu n g o n  sind, w io der 
Vorstand  zum  Sch luB  bemerkt, im Beriehtsjahre fort- 
gesetzt worden, ohne daB os bisher gelungen ist, eino all- 
gemein befriedigendo Grundlago zu finden. B e i der Fa lle  
v on  F ragen  ist cs walirschcinlich, daB dio Vcrhand lungcn  
sich noch liingero Zeit hinziehon werden.

D io  A u s s i c h t e n  f i i r  d a s  G o s c h a f t s j a h r  1913 
bczeichnet der Berieht a is durchaus gflnstig. D a s  Kohlen- 
S y n d ik a t  war in  der Lage, ab A n fan g  dieses Jahres in 
K o h len  105 %  der Beteiligungsanteilo in A n sp ruch  zu 
nehmen. Tatsach lich  betrug der Absatz  in  K o h le n  im 
ersten Yiertoljahre 109,51 %  der Beteiligung.

Vom  englischen Roheisenm arkte w ird uns aus London  
unter dem  17. M a i d. J. geschrieben: Obw ohl der Verkehr 
am  C loyeland-W arranteisenm arkt gerade nach  den Feier- 
tagen unbedoutend war, hat sich seitdem ein ziem lich 
groBcs Geschiift entwiekelt, das zum eist Decku iigskiiu fe  
auf K a sse  und  naho L ieferung umfaBte, filr die bis zu 
sh  70/—  in G lasgow  und  sogar sh 70/1 d  in London  erlost 
wurden. Gegen die Yorw ocho schloB der M a rk t  m it  u n 

gefahr sh  2/—  f. d. ton Aufsch lag zu sh  6 9/ 10%  d Kassa , 
w ahrend dio Preiso auf cin und  drei M onato  im  Laufe  der 
W ocho sich bei leichten Um satzen n u r  wenig geandert 
haben und  nun  auf sh 62/—  bzw. sh  61/6 d  f. d. ton stehon. 
D e r  Deport auf drei M onato  betragt jetzt sh  8/6 d f. d. ton. 
D a s  Verbrauchsgcschaft w ar unbedoutend, da dio Vor- 
braucher die M arktlage  a is ungesund ansehen, bis der 
D eport auf dreimonatlicho Lieferung aus der W e it gcschafft 
wird. M an  glaubt, daB dio in diesom M onato  fiilligen und 
noch ausstehenden Vorpfliehtungon der Leerverkaufer von 
kleinom  U m fang sind, doch yorlautot, daB woitero Vor- 
pfliehtungen in  H oho  von  wenigstens 60 000 ton s fur dio 
orsto H iilfto  des M onats J u n i noch zu deckon sind. 
D ieses ist aber fraglich. F U r  GieBorcieison N r. 3 ab W e rk  
wurdo mcistons sh 68/—  notiert, fiir N r. 1 sh 2/—  f. d. t 
mehr. D a s  Erzgeschiift lag sehr still, u n d  soit der Abw lirts- 
bewegung in  don Frachtsiitzon wurdo der Versand  gegen 
Abschliisso  bcschlcunigt, so daB dio Hochofenwerte nun 
tibcrniiiBig versohcn zu soin schcinen. Rub ioo rz  ist zu 
uj%efa.hr sh 20/6 d  f. d. ton  erhiiltlieh. Bezeiclinond ist, 
daB sich dic W arrantlager von  GieBereiroheisen ganz cr- 
hobhch yergrofiert haben. S ie  belaufcn sich jetzt auf 
229 267 tons (darunter 229 125 tons N r. 3), gegen 213 920 
tons End o  A p r il;  dio Zunahm o betriigt som it 15 347 tons. 
D o r  Vc rsand  ftir die ersto H iilfto  des M ontas M a i von  den 
Tecshiifen betragt 39 532 tons, w ovon 17 406 tons nach 
einhoim isclicn u n d  22 126 tons nach fremdon Hiifen 
gingon. Gegen das V o rjah r weist der obige Vorsand  oino 
Abnahm e von  8276 tons auf.

Vom  belgischen Eisenm arkte w ird  un s unter dcm 
16. M a i bcrichtet: D io  M a rk t- und  Preisycrfassung
stand  wahrend der lotztcn 14 Tago  erneut unter dem 
E in d ru ck  schleppcnden Auftragse ingangs un d  ycrsehlirftcn 
W ettbowerbs a is Folgo des allgcm cincr gowordenen 
Arbeitsbedilrfnisses. Vornchm lich  auf dem F c r t i g -  
e is e n m a r k t e  sind dio Notierungon fu r den In landsbcdarf 
und  zur A u sfu h r  bei Staboiscn und  B lechen von  W ocho 
zu W oche woiter zuriickgegangen. D io  anfiingUch von den 
W erken gehcgto E rw artung , daB die. infolge der etwa 
14 tagigen Arboitsuntorbrechung verringorto E rzcugung 
den Preisen auf dor ganzon L in io  einen besseren H a lt  
yerlcihen wQrde, ist n ich t zu r Tatsacho geworden. E s  
tiberwog im  Gegentoil das Bediirfnis, Nouarbo it heran- 
zuziehen, denn der A u sfa ll an  Bestellungen, nam entlich 
yon  seiten des Ausfuhrbedarfs w ahrend dor A rbe its- 
storung und  auch schon yorher, m achte sich  in  dor Fo lgo  
erst rocht fiihlbar. D ieso  Verhaltn isso  konnten  auf die 
woitero Pre iscntw icklung n icht ohno E in flu B  bleiben. 
In  F l u B s t a b o i s o n  sind  in  der lotzten W ocho im  Becken 
von  Charleroi auf dem  I n l a n d s m a r k t o  Vorkiiufe  zu 
150 fr. f. d. t, frei Verbrauchsw ork  des ongeren Bezirks, 
gom acht worden. W e n n  dieser Satz  auch noch nicht 
allgomeui gilt, u n d  bei seiner Annahm e  besondors gunstige 
E in te ilungen  der Auftragsm engen fiir dio W e rko  m it- 
bestim m end goweson sind, so dtirfto auch anderwiirts 
n icht mehr ais 152,50 fr zu orzielen soin; dam it ist gegon- 
tiber der N otie rung vo r zwei W ochen om weitorer Prcis- 
ruckgang um  5 fr f. d. t cingotreton. Im  gleichen R ahm cn  
hiilt sich dio Pre isabschw iiehung fiir S c h w e iB s t a b e i s o n ,  
dessen N o tie rung  m it 160 bis 165 fr schlieBt. I n  den 
Angoboten z u r  A u s f u h r  ist eine durchschnittliche 
PreisYorschlechterung um  3 b is 4 sh f. d. t zu yerzeichnen. 
F l u B s t a b e i s e n  stellto sich zuletzt fob Antw erpen 
auf 107 bis 10S sh, S c h w o iB s t a b e i s o n  auf 108 bis 109 sh. 
D ie  Preise ftir B le c h e  aller A r t  haben sich, nach  yorlibcr- 
gehend etwas besserer Behauptung, dćr rilcklaufigen 
Bow egung angeschlossen, aber auf dem In l a n d s m a r k t o  
zunachst in  m iiBigcrem Grade. D e r  Pre isnachlaB betragt 
hier durchgangig  nu r 2,50 fr f. d. t, und  zwar wurdo fiir 
F lu B o i s e n b lo c h o  zuletzt der G rundpre is von  157,50 bis 
160 fr erzielt. I n  den Angcboten zur A u s f u h r  s ind  da 
gegen schiirfere Preisabstriche in  die E rsche inung  ge- 
troten, die b is zu 5 und  6 sh  gehen, so daB sich die gang- 
baren Blechsorten am  W ochenschluB fiir die englischo t 
fob Antw erpen w io fo lgt stellen:
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sh
FluBcisen-Grobblecho ..................... 119 b is 120
V 8 zolligo B l o c h o ............................122 „ 124
3/c2 zolligo B l c c h o ............................125 „ 127
>/„ zolligo F o in b lo c l io ..................... 127 „ 129

In  B a n d o iB e n  lag bisher eino verhiiltnism aBig 
{lotto Besch iiftigung vor, auch der A b ru f w ar bofrie- 
digend. Nouos Geschaft kam  zwar ebenfalls langsamer 
heroin, und  cs fchlto n icht an Versuchon, den Pre is zu 
drtlckcn. D io  W erko  hiolton aber dio Siitzo fiir den In lands- 
bedarf und  auch zu r A u sfu h r gu t durch. A u ch  in der 
letzten W ocho ist n icht unter 182,50 fr f. d. t, froi Ver- 
brauohswerk im  Bez irk  von  Charloroi, bzw. n icht unter 
£  0.18/—  fob Antwerpdn, vorkauft wordon. A u c h  die 
vom  Com pto ir des Acieries belges festgclegtcn Notierungen 
ftir T r i ig o r  und  S c h io n o n  haben sich auf der bisherigen 
H oho ungoschw iicht boliaupton lassen. Dagegen liat der 
H a l b z o u g m a r k t  in  den Ausfuhrsatzon  woitor um  3 bis
4 sh nachgogobon. H ie rbe i w irkte yo rnehm lich  dio an- 
dauorndo Absatzvorschlechtorung nach GroBbritannien 
verstimmond. D io  W erke, dio unter dom  E in d ru ok  dor 
yorjahrigen groBen Halbzougknapp lio it iliro B rzougung 
meist gesteigert habon, vorftigen jetzt, da  das yorgenannto 
Hauptabsatzgob iet fOr dio A u sfu h r versagt, ttber orhebliche 
froio Mengen, wodurch die Preiso voraussichtlich auch noch 
fu r einigo Zeit untor D ru c k  bloiben. D io  Ausfulirnotio- 
Tungcn schlieBon, f. d. ongi. t  fob Antwerpen, w io folgt:

sil
H a lb zcu gb ló ck o ...................................... 01 b is 92
drcizolligo Stahlkuttppel .....................92 ,, 94
zweizolligo Stahlknttppol .....................94 „ 95
oinhalbzolligo P l a t i n e n ........................ 96 „ 98

A u f  dem I n l a n d s i n a r k t o  s in d  die vom  Com pto ir des 
Acićries belges notierten Siitzo unvorandort geblieben; 
ob sio auch fttr das dritto V iorte ljahr au f gleicher H oho  
bolassen werden, m uB angesickts dor gegenwart igen 
Verbrauchslago fraglich orschoinon. D io  R o h e i s e n  p r e is e  
s ind  in  don letzten W ochen ohno notierbaro Aenderung 
goblioben, jedoch kom m en dio bisherigen Mindestsiitzo, 
namontlieh bei Thom asrohoisen, mehr un d  m ohr ab  
Angebotsproisc lieraus. Ob n icht zwecks AbscliluB  
groBerer neuer L ie ferungsvertriigo  unter diesen Siitzen 
anzukom m en ist, hat sioh noch  n icht fcststellcn lassen, 
weil dio Hochofenwerko ihre Vcrkaufstiitigkcit nach 
dieser Il ic h tu n g  h in  noeh n icht ornstlicli aufgenom m en 
liaben, aber auch die vorarboitenden W erko  sind 
b is jetzt n icht m it Absch luBantragen groBeren U m - 
fangs in den M a rk t  gegangen; zum  Te il zehrt m an 
nóch an iiltoron Vortriigon und, soweit dicse abzulaufen 
beginnen, g ing  m an bei neuon K au fe n  n icht ttber den 
Bedarf des Augenb licks hinaus. D ie  meisten Verbrauclis- 
werko warton dio W oiterentw icklung des M a rk te s ab, 
d a  es nach ilirer M o inung  nicht ausgeschlossen orschcint, 
daB der Roheisen m arkt dor rUckliiufigen Pro isb ildung 
au f dem Halbzeug- und  Eertigeisenm arkto ttbor kurz 
odor lang folgon muB, zum al da  dio unzweifolhaft weiter 
steigendo R o h e i s e n e r z e u g u n g  in oino schwiichero 
V erb rauchskonjunktur liincinkom m t. V o n  den in Belgion 
bestchenden 55 Hochofen sind soit dom  1. M a i d. J. 
52 im  Feuer (i. V. von  50 bestehenden Hochofen 45). 
D ie  belgische E rzeugung  im  arboitstaglichen D urchschn itt 
ist, seitdem im  Vorm onat zwei neuo Hochofen auf den 
E isenw erkon von  B oe l angoblasen wurden, um  1185 t  
auf 7450 t gestiegen. D abe i ist zu bemerken, daB diese 
Tageslo istung im  zwoiten Teile des Vo rm onats keincswogs 
erreicht wurde, da die Hochbfcn, infolgo der teilwoisen 
Arbeitseinstollung, sehwiicher bliesen. W ahrend  die 
belgische Roheisenerzeugung in den ersten drei M onaten 
d. J. bei 626 700 t gegeniiber der vorjiihrigen Vergleichs- 
zeit einen Zuw achs um  rd. 71 000 t erkonnen lioB, hat 
der M on a t A p r il d. J., im  Vergleich zum  A p r il 1912, 
einen A usfa ll von  28 000 t gebracht. Fttr dio ersten vier 
M onato  d. J. bleibt som it n u r  noch oino Steigerung um  
id. 43 000 t bestehen, die mer!; lich geringer ist a is die

vorjahrigo Zunahm o gegon 1911. F u r  A l t o i s o n  waren 
wegon des schwachoron Verbrauchs dio bisherigon Preise 
n icht aufrocht zu halton. D io  Notierupg fiir gewohnlichen 
W e r k s c h r o t t  g ing  au f 59 bis 61 fr f. d. t zuruck, aber 
auoh zu diesen Siitzen waren keino groBen Poston untor- 
zubringon. D e r  Verbrauch dockto sich nu r Z u g  um  Z u g  
fttr den laufonden Bedarf ein.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. —  D e r  Vorsand des 
Stahlw erks-Vorbandes betrug im A p r i l  1913 insgesam t 
566 289 t (Rohstahlgew icht); or w ar dam it 4012 t hoher 
ais im  M iirz  d. J. (562 277 t) und  07 990 t hohor a is im  
A p r il 1912 (468 293 t). Im  cinzelnon wurden versandt: 
an Halbzeug 13S710  t gegcn 151 688 t  im  M iirz  d. J. 
und  130 047 t im  A p r il 1912; an Form eisen 193 327 t 
gegcn 178 152 t  im  M iirz  d. J. u n d  186 970 t  im  A p r il 1912; 
an E isenbahnm ateria l 234 252 t gegon 232 437 t im  M a rz  
d. J. und  151 276 t im  A p r il 1912. D o r  Versand des M cnats 
A p r il d. J. war also in  Form eisen 15 175 t und  111 E ise n 
bahnm aterial 1815 t hoher, dagegen in Halbzeug 12 978 t 
niedriger ais der Versand im  M onat M iirz  d. J. Verglichcn 
m it dom M onat A p r il 1912 wurden im Bcrichtsinonato an 
H albzeug 8 663 t, an Form eisen 6 357 t  und  an Eisen- 
bahnm atorial 82 976 t  m ohr Ycrsandt. I n  den letzton 
13 .Monaten gestaltcto sich der Yersand  folgenderm aBen:

llalb- Form- Eisenbalm- Ins
1912 zcug cisen material gesamt

t t t t
A p ril . . . ., 130 047 186 970 151 276 468 293

147 747 214 300 173 679 535 726
Ju n i . . . .. 167 647 230 432 214 824 612 903
Ju li . . . . 154 083 211 805 175 726 541 614
A ugu st  . . . 163 949 195 815 193 680 553 444
Septomber .. 152 449 178 483 179 152 510 084
Oktober . . 164 380 177 639 198 567 540 586
N oycm ber . 148 150 144 060 200 437 492 647
Dezem ber . .. 173 860 138 610 219 980 532 450

1913
Januar . . . 162 734 143 070 229 821 535 625
Februar . . 140 386 136 175 229 856 506 417
M iirz  . . . . 151 6S8 178 152 232 437 562 277
A p r il . . . . 138 710 193 327 234 252 566 289

A u s  der franzosischen Eisenindustrie. —  D io  E rzeugung  
von  M a rtin stah l w ird  bei einer groBeren A n za lil fran- 
zosisclior W erko  fortgesotzt ausgedehnt. D io  im  Vo r- 
jahro yerh iiltn ism aBig beschoiden gebliebeno Erzougungs- 
stoigerung von  1 303 650 t  au f 1 441 070 t  w ird  daher im  
laufonden Jahro wesentlich deutlichor in dio E rschc inung  
treten. D on  H aup tanstoB  hiorzu hat dio wahrend dos 
Vorjahros bcm erkbaro ttbergroBo M ateria lknappheit go- 
gegobon, von  der n icht n u r  dio bedoutendsten, sondom  auch 
mittlere W erko  bestrebt sind, sich m chr und  m ohr froi 
zu m achcn, zum al da andauernd orheblicher Bedarf in 
Qualitiitsstahl nam ontlieh fttr E isenbahnm ateria l und  
Schiffbauzwecko besteht. D io  C o m p a g n io  d o s  F o r g o s  
ot A c ie r ie s  do  la  M a r in o  e t d ’ H o m ć c o u r t  ist 
schon soit dcm  Yorjahre  m it der VorgroBerung ihres 
M artin stah lw crks in  H om ecourt bcschaftigt. —  D io  
S o c ie t ć  d e s  A c i ć r i e s  d o  L o n g w y  in M on t-Sa in t- 
M a rt in  hat ihrem  dortigen M artin stah lw erk  drei weitere 
Stahlofen angegliedort, u n d  sio vervo llstiind igt dio Stahl- 
werksanlage durch  die NeuaufsteUung von  zwei 15-t- und  
dre i20-t-Konvorte rn . —  A u f  den W erken  der S o e ie t e  d e s  
H a u t s - F o u r n e a u x  o t  F o r g e s  do  V i l l o r u p t - L a v a l -  
D ie u  geht das in der E rr ich tu n g  begriffeno nouo M a rt in 
stahlw erk seiner Fertigstollung entgogon. A u ch  die S o e ie t e  
d o s  B o u l o n n o r i o s  d o  B o g n y - B r a u x  liiBt m it E ife r  
dio Fo rtigsto llung  des neuen M a rtin stah lw crk s auf den 
ih r im  Vorjahro angeglioderten W erken der Forges do 
F lizę  (Ardennen) betroibon. —  D ie  E rr ich tu n g  eines 
neuen Stah lw erks dieser A r t  ist sodann von  der S o c ie t ć  
M ć t a l l u r g i ą u e  do  M o n t b a r d - A u ln o y o ,  Paris, au f 
dom  W e rk  A u ln o yo  in A u ss ich t genommen. —  A u ch  dio 
C o m p a g n io  d o s  F o r g e s  d e  P h a d o  in  M onthorinó 
(Ardennen), dio S o c ie t ć  d o s  F o r g e s  d o s  B l a g n y .
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C a r ig n a n ,  dio S o c ić t e  d o s  T o l e r ie s  d o  L o u v r o i l  
(Nord) u n d  andcro, weniger bodcutcndo Gesellschafton 
planon dio Aufsto llung  nouor Martinstahlofon. —  N ou  
gcgrilndot wurdo dio S o c ić t ó  A n o n y m o  d e s  F o r g o s  
o t A c i ć r i o s  d o s  A r d e n n o s  m it dom  Gcsellscliaftssitz 
in  Cam brai (Nord) u n d  oinom yorliiufigon A ktionkap ita l 
von  700 000 fr. Zunachst w ird  oin bostohondes kloinores 
Stah lw ork  in  D evillo  angekauft, um  Vorsucho im  groBeren 
M aBstabo auszufUhren, Spezialstiihlo im  Konye rte r nach 
besondereni Verfahron herzustellen. Sofom  hierbei gttnstige 
Ergebnisso  erziolt werden, soli das W e rk  auf wesentlieh 
broitero G rundlago gestellt werden. —  D ie  S o c ić t ó  d o s  
A c i ć r i o s  d u  N o r d  o t  do  1’E s t ,  Paris, hat eino weitero 
A u sdohnung  ilirer E rzeugungsm itto l yorgenom m en und  
ist in dio Ro ih o  der Rohrcnw alzw orko oingerUckt. D io  Ge
sollschaft hat dio in Valencionnes (Nord) golegonon W erko  
der Fa b riąue  des Tubes en for do Valoncienncs Uber- 
nom m en und  ihror dortigen Hauptbetricbsstatto  an- 
gogliedert. —  D io  S o c ić t ó  A n o n y m o  M ć t a l l u r g i ą u o  
d ’A u b r i v o s  ot V i l l o r u p t ,  dio b is jotzt uber zwoi 
Hochofen yorfUgt, hat die E rr ich tu n g  eines dritten H och- 
ofens in A u ss ich t genommen, der ausschlieBlich GicBerei- 
roheisen crblasen soli. D io  vo r  einiger Zeit yergroBerto 
GieBoreianlago dor Gesollschaft ist andauernd stark  bo- 
setzt und  erfordort wachscndo Mengen Rohm atoria l, das 
k iin ftig  von  den eignen Hochofon goliofert werden soli.
—  V on  der Vorw a ltung dor C o m p a g n io  d e s  E o r g o s  
et A c i ć r i o s  do  la  M a r i n o  o t d ’H o m e c o u r t  ist 
vorgesehlagen worden, in  Sa in t-Cham ond  ein noues 
Grobblecli- u n d  Panzerplatten - W a lzw erk  einzurich- 
tcn. —  D io  S o c ić t ó  d o s  A c i ć r i o s  et Ł a m in o i r s  
do  B o a u t o r  n im m t gogcnwiirtig dio E r h o h u n g  
ih r o s  A k t i e n k a p i t a l s  um  1 500 000 fr auf 5 500 000 fr 
durch Nouausgabo von  1500 A k t io n  zu 1000 fr vor. 
D a s  neuo M artin stah lw erk  dor Gesellschaft ist fortig- 
gestellt u n d  anfangs dieses M onats in Betrieb gesetzt 
worden.

Neue Kokso fen  in  Belgien. —  U nter der F irm a  
S o c ić t ć  G ć n ć r a lo  de  F o u r s  4  C o k o ,  S y s t ć m o  
L e c o c q ,  BrUssol, wurdo eino neuo GeselLsehaft m it
1 200 000 fr A k t ionka p ita l gobildot, dio nach dom  bo- 
sondoren Verfahren Lccocq  zunachst 120 Kokso fen  
bauen wird. —  Zum  Zw eck des gom oinsam on E in ka u fs  von  
K o k s  u n d  Rohe isen  ist sodann vororst eino Studion- 
kom m ission  gobildot worden, woran sich dio folgendon 
GieBorei- u n d  Konstruk tion sw erko  bctcihgt haben: 
S o c ić t e  d e s  U s in o s  e t F o n d o r ie s  d o  B a u m o  
ot M a r p o n t ,  H a ino -Sa in t-P icrro ; S o c i ć t ć  d e s  U s in o s

Gebr. Bohler &  Co., Aktiengesellschaft, Berlin. —
D a s  Ja h r  1912 erwies sich nach dem Berichte des Vor- 
standes fttr das Unternehm en ais ungew ohnlich giinstig. 
I n  Q ualitatsstahl und  sonstigen Materialien fiir industrielle 
Zwecke hatto dio Gesellschaft don hochston bisher erzielten 
U m satz  zu  verzeichnen. A u ch  in K riegsm ateria l w ar sio 
ungew ohnlich stark  beschiiftigt. D io  W erksan lagen waron 
ungeachtet dor im  Laufe  des Jah rcs erfolgten weiteren 
Ausgesta ltung  bis zur Grenze ihrer Le istungsfah igke it 
vo ll beschaftigt. V o n  den Untem chm ungen, an  denen dio 
Gesellschaft beteiligt ist, verteilt die St. E g y d y e r  E i s c n -  
u n d  S t a h l - I n d u s t r i e - G e s e l l s c h a f t  8 %  Div'idendo, 
w ahrend dio M o t a l l u r g i c a  B r e s c i a n a  g ia  T e m p in i  
C>1/* %  D iv idendo  auf ih r  durch  Te ilrU ckzah lung ver- 
ringertes K a p ita ł ausschuttet. Beide  Gesellsehaften sind  
auch fiir das noue J a h r  bisher gu t  beschaftigt. —  D io  
Gew inn- un d  Verlustrechnung zeigt unter E in sch luB  von 
S I  653,27 .fi G ew innvortrag und  146 733,10 .fi Z insen 
einen R ohgew inn  von  3 769 206,25 J l .  N ach  A b zu g  von 
650 000 .tt fiir Abschreibungen, 40 853,26 J l  ffir Ausfallo, 
478 231,57 J l  fUr Steuem  usw. und  15 625 J l  RU ck- 
stellung fflr Talonsteuer ergibt sich ein Re ingew inn  von
2 584 496,42 J l .  Y o n  diesem Betrago werden dem Ver- 
fiigungsbestando fiir Beam tenffirsorge 50 000 J l  zugefiihrt, 
an  den Aufsichtsrat 91 392,16 .(( Tantiem o vergiitet, an

M ć t a l l u r g i q u o s  „ L a  B r u g e o i s o “ , Sa in t  Michel-lez- 
B ruges; S o c i ć t ć  A n o n y m o  d u  N o u v e a u  P h ć n i x ,  
G ent; C o m p a g n io  G ć n ć r a lo  d o s  C o n d u i t s  d ’oau  
und  S o o ie t ó  d o s  A t o l i o r s  do  C o n s t r u c t i o n s  d u  
L im b o u r g .  —  Sofern sich dio Bcschaffung des K o k s -  
bedatfs fiir d io yorgenannten Gesellschafton durch dio 
E rr ich tu n g  einer oigenon Kokere ian lago  besonders vor- 
to im aft gestalten wtlrde, kiim o hierfilr cbonfalls der B au  
neuer K okso fe n  in Frago.

Ausdehnung der schwedischen E isenerzausfuhr. —  
N ach  dom  Vcrtrago zwischen dor schwedischen Rcg ie rung 
un d  dor T r a f i k a k t i o b o l a g  G r i in g o s b e r g  - O x o lo -  
s u n d ,  dosson Annahm e  durch  den schwedischen Reichs- 
tag w ir schon ku rz  mitgotoilt hatton,* darf dio Gesellschaft 
3 10 00  000 t E rz  Ubor dio bishorigo Hochstm cngo h inaus 
fordom, davon  hochstens 21,6 M ili. t K iru n a -  und  9,4M ili. t 
Gclliyara-Erz, so daB von  1908 bis zum  Jahre 1932 dio 
gesamto Fórdorung 133 750 000 t, davon  103 M ili. t 
K iru n a -E rz ,  ausm achcn wurde. Gegen Sch luB  des Zeit- 
raum s wurdo dio jiihrliche A u sfu h r  sich auf 6 420 000 t 
bolaufon. In  der B cg rund ung  des Antragcs heiBt es, 
wio w ir dor „K o ln .  Z tg .“ entnehmen, daB m an bisher den 
vorhandcnon V o rra t  an  K iru n a -E rz  auf 480 M ili. t, an 
G cllivara -Erz  auf 50 M ili. t, zusam m on also au f 530 M ili. t 
geschiitzt habo. A u f  G run d  der soit 1907 angestollton 
Untersuchungen berechno m an aber den V o rra t  jotzt 
auf 740 M ili. und  233 M ili. t, d. h. auf insgesam t 973 M ili. t, 
wozu noch Uber 100 M ili. t  von  im  Besitzc des Staatcs 
befindlichen Reservcn  kamen. E in o  Jahresforderung 
von  6ł/t M ili. t iibersteigo daher keineswogs dio Mengen, 
dio unter BorUeksichtigung des zukUnftigcn Bcdarfa 
ausgobeutet werden konnten. D io  Fo rderung der obon- 
gonannten 31 000 000 t soli nach  un d  nach  in der W eiso 
geschchen, daB 1913 300 000 t, 1914 400 000 t, 1915 
650 0 0 0 1, 1916 900 OOOt, 1917 1 150 0 0 0 1, 1918 1 40 0  000t, 
1919 1 650 000 t, 1920 1 850 000 t und  in  den Jahren 
1921 bis 32 jahrlich  1 900 000 t  gofordort worden. V on  
der H iilfto  der 31 M ili. t, d. h. von  15 y2 M ili. t, soli dem 
Staat der ontsprochondo Re ingew inn  zufallen, dor nach 
Berechnungen 6 K  f. d. t betragon wird. —  Im  Zusam 
m enhang dam it stelit, daB dem nach st in Oxelosund 
ein bedeutendes H o c h o f o n  w o r k  zu r Herste llung von  
GieBcreirohoison, das bisher fast ausschlieBlich vom  A u s 
lande bezogen wurdo, angolegt wird. D e r Hochofen w ird 
fu r  eino Herste llung von  80000 t eingorichtet. M it  ihm  soli 
eino Koke re i und  cin Elcktrizitśitsw erk yerbundon werden.

*  Ygl. St. u. E .  1913,’ 8. Mai, S. 795.

D iv idondo  2 343 750 J l  ( 1 5 %  gegen 1 2 %  i. V .) aus- 
gcschuttct, so  daB noch 99 354,26 J l  auf neuo Reehnung 
yorgetragen worden konnen. —  I n  dor am  14 d. M. 
abgehaltenen H aup tye rsam m lung  wurdo beschlossen, das 
G r u n d k a p i t a l  um  hochstens 4 375 000 J l  au f hochstens 
20 000 000 J l  z u  o r h o h e n  unter Uoberlassung der 
Einzelheiten und  des Zoitpunktes der D u rch fuh rung  an 
den Aufsichtsrat.

Felten &  Guilleaum e Carlswerk, Actien-Gesellschaft, 
MU lheim  am  Rhein. —  D e r  allgomcino industrielle Auf- 
schw ung dos Jahres 1912 kam  nach dcm  Bcrichto  des Vor- 
standes auch dem  Untem ohm cn zuguto, ohno daB dor 
A u sb ruch  und  Yerlauf des Ba lkankrieges m it seinen Folgc- 
orscheinungon bisher einen nennenswerten E in f lu B  darauf 
ausgeiibt hiitte. Im  Carlsw erk hat der U m sclilag  sow ohl 
dor Menge a is auch dom W erto nach allo fruheren Jahre 
uberstiegen; dementsprechend weist dor AbscliluB  eino 
weitero Verbesserung auf. D io  Unternehm ungon, an  denen 
dio Gesellschaft, beteiligt ist, brachten gegen ubor dom 
V o rjah r zum  Te il bessero u n d  im  ganzon wieder bofriedi- 
gende Ergebnisse. D ie  zu r D ocku n g  des Halbzougbedarfs 
der Gesollschaft E n d o  1911 bcschlosseno Angliedom ng der 
Bergw erks- und  HUttenuntem ehm ung von  Ju lcs Collart
& Cie. in  Stcinfort (Luxcm burg) wurdo im  Laufe  des Be- 
riehtsjahres unter U m w and lung  jener Kom m anditgesell-
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schaft in  dio Aktiengesellschaft E ison - und  Stahlw erk 
Steinfort durchgefflhrt und  weiter dor A u sb au  des Hoch- 
ofonworkes zu einem dom Bodarf dor Boriehtsgosollschaft 
genflgcnden Stahlw erk in  jodor R ich tung  yorbercitet.* 
D io  Zwoigniedorlassung N u rnberg  wurde im Bcrichtsjahro 
iii eino selbstandigo Aktiongcsollschaft unter der F irm a  
„Siiddeutscho Telefon-Apparato-, Kabo l- und  Drahtworko, 
A. G.“ umgowandolt. D a s  Geschiift der E isen - und  Stahl- 
yerarbeitung hefand sich wahrend des Berichtsjahres 
unter dem D ru c k  der infolge dor Verhand lungen Ober dio 
E rnouorung dor Vorbando horrschendon Unsicherhoit. D io  
Vorkaufsproiso waren daher wenig bofriedigond; im m erhin 
gcstatteton dio Verkaufe der Gesollschaft eino vollo A u s 
nutzung ihrer E in rich tungen  auf dem gesamton Gobioto 
der D rahtfab rikation  oinschlioBlich der Vcrzinkorei. D ie  
Drahtso ilfabrik, das Kabelw erk, das Kupforw ork, die 
G um m ifabrik  un d  die F a b r ik  isalierter Le itungon hatten 
bei im  ganzon auskom m liehen Preisen vollo Bcschiiftigung. 
A n  Beam ton u n d  Arbeitern beschiiftigto dio Gesollschaft
—  ohne Berucksichtigung dor Zwoigniedorlassung Nflrn- 
borg —  6846 (i. V. 6682). Im  nouen Ja h r  hat sich der E in- 
gang der Bestellungon gu t woiter entwiokolt. D a s  W e rk  
ist in  allen Abto ilungcn  vo ll beschaftigt. —  D io  Gew inn- 
und  Vorlustrochnung orgibt oinen G esam trohgow inn von
10 956 319,05 ./(. N ach  A b zu g  von 1 890 619,67 M  all- 
goineinon Unkosten, 104 588,45 J l  K u rsve rlu st  auf 
Effekten, 649 540,56 J l  Stouern, 1 469 838,86 J l  Z inson 
usw. und  1 665 288,78 J l  Abschre ibungen vorblcibt oin 
Ro in gew inn  von  5 176 442,73 J l .  V o n  don zuziiglich 
401 461,71 J l  G ow innvortrag aus dom Vorjahro zu r Ver- 
fiigung stehenden 5 577 904,44 J l  werden 258 822,14 J l  
dor ROcklago  zugefflhrt, 70 030 J l  fUr Ta lonstouor zurUck- 
gostcllt, 200 000 J l  an  vorschiodeno Fon d s  Oborwiosen und  
zu Be lohnungen an Boam tc verwendet, 244 759,06 J l  Ge- 
w innantciio an den Aufsichtsrat vergiitot, 4 400 000 J l  
D iv idondo  (8 % )  vertoilt u n d  404 293,24 J l  auf neue R e ch 
nung  yorgetragen.

S. 553.
Vgl. St. u. E . 1911, 28. Dez., S. 2158; 1912, 28. Marz,

Norddeutsche Hiitte, Aktien-Gesellschaft, Oslebs- 
hausen bei Bremen. —  N ach  dem Borichto dos Vorstandos 
stand das Geschiiftsjahr 1912 untor dom  Zoiohon oinos 
auflerordontlich lobhaften Goschiiftsganges, so daB die 
Gesollschaft in der Lago  war, ihro gesamto E rzeugung  an 
Roheisen un d  Nobenprodukton glatt untorzubringon. 
D a s  finanziello E rgeb n is  des Untornohm ens hat sich 
gogonubor dom  Vorjahro wesentlich gebessert und  braohto 
an Botriebsgew inn und  M ieto innahm o 1 0 5 9  241,98 J l .  
N ach  A b zu g  von  372 191,09 J l  U nko sten  un d  Zinsen 
vorbloibon 687 050,89 J l .  D o r  V o rstand  schliigt vor, 
h iorvon 512 275,12 J l  fiir Abschreibungen zu verwondcn, 
fu r don Hochofon-Ernouorungsfond 70 000 J l  und  fOr 
Ta lonstouer 36 000 J l  zurOekzustollon und  don R o st  von
68 775,77 J l  auf neuo R echnung  vorzutragon. A n  Nou- 
bauten w urdon gogen E n d e  dos Borichtsjahrcs fortig- 
gestollt u n d  dom Botriobo Obergobon: das Zom ontwerk, 
der dritte Hochofen m it Nobcnbetrieben sowio dio Gas- 
fom vorsorgungsanlago. D io  gesamton An lagen  cinschlicB- 
lich Nouanlagen arboiton zufriedonstellond.

PreB- und W alzw erk-Aktiengcsellschaft in  Reisholz 
bei DUsseldorf. —  N ach  dom  Berichte des Vorstandcs Ober 
das Geschaftsjahr 1912 orfOlltcn sich dio Erw artungon  
der Gesollschaft hinsichtlic li des Absatzos ihror Erzougn isse  
vollauf, dagogon bliob das finanziello E rgebn is unbefrio- 
digond, da  sieh dio um fangreichen Neu- un d  U m bauton 
nooh bis gegen E n d o  A u gu st  hinzogon, w odurch m annig- 
facho Botriebsoinschriinkungen un d  Stórungen hervor- 
gorufen wurdon. N ach  Bcend igung  und  Inbetriebnahm o 
der Neuanlagen trat oino wosontlicho Bcsse rung in den 
Botriobsorgobnissen oin. Sehr em pfindlich wurdo dio 
Gosollsohaft durch  oinen fflr das A u sla n d  Obernommonon 
groBon A u ftrag  geschiidigt, der infolgo Oberaus rigorosor 
Abnahm e  n u r  m it ganz erhoblichom Verlu st abgow ickclt 
werden konnto. —  D io  Gow inn- und  Verlustroohnung 
schlioBt bei 836 965,15 JL FabrikationsflberschuB  oinersoits, 
392 407,27 J l  allgomeino Unkosten, 18 390,11 J l  Z inson, 
419 160,45 J l Abschre ibungen anderseits m it oincin Ve rlu st 
von  92992,68 J l ,  so daB sieh de rG ow innvo rtrag  vom  1. J a 
nuar 1912 von  666 325,30 J l  auf 573 332,62 J l  ermśiBigt.

D a s  E isenbah n w esen  B ra s il ie n s  und  die deutsche Industrie .

D e r Geschaftsfflhrer des Deutsch-B rasilian isc lien  
Handelsvcrbandes, G. F l a c h s b a r t ,  hielt in der H aup t- 
versam m lung dos Verbandes am  25. Fobruar d. J. einen 
Vo rtrag  Ober das E i s e n b a h n w e s e n  B r a s i l i e n s ,  dor 
jetzt im  D ru c k  yorliegt.*

A u s  den sehr interossanten Ausfuh rungon  geht her- 
vor, daB os in Brasilion  bis auf oino Bahn, dio Santa  
Catharina-Bahn , keino in  deutschen Hśindon bofindlicho 
Bahnen  gibt, obw ohl deutsches K a p ita ł in betrachtlichem 
Um fango an den nichtdoutschen, in B rasilien  arboitendon 
Bahngcsollsehafton betoiligt ist. A is  bodauorliche Folgo 
dieser bisher gcflbten Zurflckha ltung des deutschen 
Untornohm ungsgcistes ergibt sich, daB Deutsch land  an 
der E in fu h r  von  Schienen und  sonstigem  Bam nate riil, 
von  Lokom otivon, W agen  und  andoren Botriebsm itteln, 
weit hinter den d irokt intorossierten andoren Nationen, 
Nordam orika, Eng land , F rankre ich  und  Belgion, zurflek- 
steht. B e i dom  bedeutenden Bedarf, den B rasilien  m it 
seinor auBorordontlich regon Bautiitigke it un d  seinem 
ziem lich bedeutonden Scliiononnetz au f weist und  der we
gen des Feh lens oiner cigonen E isen industrio  ausschlieBlieh 
in andoren Lan d em  godockt werden muB, ist dor M ange l 
an doutschoin Absatz  lebhaft zu boklagen. D ieser M angel 
ist natflrlich nicht auf eino M inderw ortigkeit des deutschen 
Materials zurflckzufuhren, das don Vorgloich m it  den 
fromden Erzeugnissen koineswegs zu schouen braucht. 
D a  trotz der Vorzugszollo, weleho dio N ordam erikanor 
sich zu yorsehaffen gewuBt haben, dio deutschen Fabrikato  
auch in don Pro iscn den W ettbewerb auszuhalten yer-

*  B e r l i n  1 9 1 3 .
3 2  S e i t e n .

E m il  D reye r’s Buchdruckerei.

mogon, bleibt schlioBlich nu r a is G run d  Obrig, dafi dio 
am orikanischen, englischon, franzosischon un d  belgischen 
Yorw altungen der brasilianischon Privatbahnon  dom 
oigencn Land o  ihro Lioferungen zugowandt liabon. D o r  
Vortragondo glaubt, daB dio Yerw a ltung dor brasilia
nischon Bundesbahnon dio doutscho E ison - und  Maschinon- 
industrio boi der Vorgobung des M atoria ls deshalb Obor- 
gangen habo, weil sio boim B a u  und  Betrieb dor Privat- 
bahnon ebon nu r dio in  unsoron W ettboworbslandern 
hergestollten E rzougn isso  kennen golem t habe. N aoh  
E rm ittlungon  des Regiorungsbaum oisters J a o n ie k o  
stam m on boi don brasilianischon Staatsbahnon von  rd. 1700 
Lokom otivcn  1360 aus N ordam orika, 300 au s E n g la n d  
und  dio Obrigon au s Frankro ich  und  Bolgien; aus Dcutsch- 
land koino einzigo. V o n  rd. 1200 Persononwagon stam m ton 
etwa 650 aus den Voroin igten Staaten, otwa 400 aus 
E n g la n d  und  der R e st  aus F rankro ich  u n d  Belgion. V o n  
den 14 000 beschaffton GOterwagon kam on 5400 aus 
Nordarnerika, 700 aus Eng land , 1000 aus Belgion, der 
R e st  aus Frankroich. D e u t s c h l a n d s  E i n f u h r  an  
L o k o m o t i v o n  u n d  W a g e n  w a r  a l s o  g le i c h  N u l i .

A is  M ittel, diesem fflr d ie deutsche Ind u strie  ungfln- 
stigen Zustando abzuhelfen, bezeichncto dor Vortragendo: 
Enorgische  Bom flhungen der doutschen Industrie llen 
durch W o rt  und  Sehrift, ihren E rzougn isson  auf don 
brasilianischon Bahnen  E in ga n g  zu yerschaffen, sowie 
intensiyero Betiitigung D eutsch lands beim  E rw erb  und 
B a u  brasilianischer Bahnen.

D o r  Vortragonde woist auf dio k lugo  T a k t ik  hin, m it 
der dio Nordam erikanor au f dem sOdam erikanischon 
K o n tinen t ihro Vorherrschaft auszudohncn suchen. 
Zunachst gelang es ihnon, in  B rasilion  Zollyergflnstigungon



8 8 2  S t a h l  u n d  E i s e n . B u c h e r s c h a u . 3 3 .  J a h r g .  N r .  2 1 .

zu orhalton. D o r  E rlan gu n g  der Konze ssion  fur den B au  
u n d  Betrieb olektriseher Bahnen  in der zweitgroBton 
S tad t des Łandes, Sao Paulo, folgte dio E rw e rbung  der 
StraBenbahnen in  R io  do Janeiro. Spiiter fioł den N ord - 
am erikanern das Beleuchtungsm onopol in  dor Bundes- 
hauptstadt zu. U m  dio ersto groBo brasilianiseho A u f- 
schlieBungsbahn, dio Sao - Pau lo  - R io  - G rando - B a h n  in 
die H and o  zu  bekommen, bemiichtigton sich dio N ord - 
am erikaner zunachst des B indegliodes zwischen diesem 
u n d  dem mittelbrasilianischen Babnnetz, dor Sorocabana. 
Mit- ziiher u n d  rastloser Au sdauer wurden dann nach 
und  nach eino Re iho  von  Bahnen  erworben bzw. gopachtot. 
D io  nordam erikanische Gesellschaft, dio B ra z il R a ilw ay  
Com pany, hat jetzt im  eigenen Bositz  5030 km  in  Botriob 
stchonder und  3153 km  im  B a u  befindlieher Bahnen  und  
kontrolliert auBerdem  weitoro 2040 km, so daB sie in s
gesamt 10 829 km  oder rd. dio H iilfto  der Bahnen  B ra - 
giliens behorrscht. D ie so  m aclitigo G ruppe hat auch dio 
Bahnen  von  U ru g u a y  und  einon Teil der B ahnon  im  
Norden  A rgentin iens an sich gebracht un d  vcrhandolfc

wegen dos A n ka u fs  weiterer Bahnen  in  A rgentin ien ; 
sie besitzt die Konze ssion  fflr den B a u  einer Ansc liluB - 
bahn an das siidbrasilianischo N etz  in  Pa ra guay  und 
fiir dio Herste llung einer V e rb indung  zw ischon diesom 
u n d  den Bahnen  Brasiliens. I n  Chile rersucht sio sich 
der yorhandenon B ah n e n  zu  bom iichtigen und  Konzessio- 
nen fiir den B a u  neucr zu crlangen.

D ieso Eroberungsziigo  m iissen schlieBlich zur wirt- 
scliaftlichon H o rig ke it  Sudam orikas gegenuber den Nord - 
am erikanern fuhron, wonn n icht Gegengewichto gesehaffen 
werden. D e r Vortragendo schloB daher seine bemerkens- 
werten Ausfiih rungen  m it der M a hnung :

„ N o ch  ist es Zeit fur Europa, den wirtschaftlichen 
Siegeslauf N ordam orikas in  B rasilien  zu hommen. Aber 
w ir m iissen rasch, energisch und  zielbowuBt handeln, 
wonn w ir don groBen Vorsprung, don d ie y a n kc c s  gowonnon 
habon, oinholen wollen. W arton  w ir noch lange, dann 
w ird  uns oinst niehts m ohr zu tun  iib rig  bleiben, und  wir 
konnen eino weitere verpaBte Gelegenheit zu den vielen 
anderen lcgcn.“

Bucherschau.
D ie  Technilc im  zw anzigsten Jahrhundert. Unter 

Mit wirkung hervorragender Vertreter der teeli- 
nischen Wissenschaften hrsg. von Geh. Reg.-Rat 
Dr. A .M iethe,P rofessor ander Kgl. Techn. Hoch
schulo zu Berlin. Bd. 3: Die Gewinnung des
teclinischon Kraftbedarfs und der elektrischen 
Energio. Mit 5 farb. Einschaltbildern. — B d. 4: 
Das Yorkehrswesen. D ie GroEfabrikation. Mit 
7 farb. Einschaltbildern. Braunschweig: G.W ester- 
mann 1912. (X , 432 u. X , 499 S.) 4°. Geb. 
je 15 J i.

D ie  Gedanken, dio don Herausgeber bei seinem 
Piane zu dem yorliegendcn W erke  geleitet habon, und  dio 
A rt, wio er seine Absichten in dio AYirklichkeit tibersetzt 
hat, sind  an  dieser Stello sehon bei der Besprechung der 
beiden ersten Te ile * dargelegt worden. D e r  dritte und  
der yierto B a n d  schlieBen sioh in  diesor Beziehung ihren 
Vorgangern  durchaus an, so daB w ir uns auf eine kurze 
Angabe  ihres Inha ltc s  glauben beschriinken zu diirfen.

D e r  ersto A b schn itt  des d r i t t o n  Bandes ist  von  
Prof. A. G r a m b e r g  (Danzig -Langfuh r) ye ifafit
und  behandelt die Um setzung u n d  Verw ertung der Energio  
in  M asch inen; im  zweiten Abschn itte  g ib t Prof. K .  
K o r n o r  (P rag) einen Ueberblick tlber dio heutigen 
W iirm ekraftm aschinen; im  d iitten  Abschn itte  besehaftigt 
s ich  3ipl.»Qltę}. J o s .  S c h e u e r  (Berlin ) m it der A u snu tzung  
yon  W asser- u n d  W indk ra ft; der yierto u n d  zugleich 
umfangreiehste A b schn itt des Buehes bietet eine D a r- 
ste llung der elektrischen Starkstrom teehnik  von  Prof. 
D r. K .  S i in o n s ,  und  der letzto Abschn itt, der yon  Prof. 
D r. K .  A r n d t  (Charlottenburg) stam int, ist dann  noch 
der elektrochemisohen Industrie  gewidmet.

D e r y ie r t e  (Sch luB -)Band  des W erkes gehort in  der 
H auptsache  dem  Verkehrswescn an, also einem Gebiete, 
das in don letzten Jahrzelm ten eino ganz besondere B e 
deutung gewonnen hat und  m it seinem jiingsten Zweige, 
der Luftfahrt, heutj im  Vordergrunde des allgemeinen 
Interesses steht. — Im  ersten Abschn itte  behandelt D irek to r 
A le x a n d e r  D o e p p n e r  (W ildau) die Dam pf- und  
elektrischen Eisenbahnen; der zweite Abschn itt (die 
Schiffe un d  ihro M aschinenanlagen) zerfiillt in  zwei 
Kap ite l, von  denen das erste, dem Schiffbau im  engeren 
S inno gewidmete, von  Prof. W . L a a s  (Charlottenburg) 
yerfaBt ist, wahrend das zweite, in  dem  dio Scbiffs- 
maschinen besohrieben werden, yon  Prof. P. K r a i n e r  
(Charlottenburg) bearbeitet ist;  der dritte  Abschn itt,
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yon Geheim rat Prof. D r. A . R ie d l e r  (Charlottenburg), 
ist sodann  den Kra ftw agen, der yierte, von  M a jo r z. D . 
Prof. D r. A. v. P a r s e y a l  (Charlottenburg), der sehon 
erwahnten Lu ftfah rt u n d  endlich der fttnfte, vo  n 
R . K u h l m a n n  (Berlin-Friedenau), der Post, Telegraphie 
u n d  dem Fernsprechwesen gewidmet. —  D e r weitere 
In h a lt  des Bandes stcllt eine A r t  Nachlese dar, die noch 
das berucksiehtigt, was sich sonst in  den Rahm en  der ein- 
zolncn B iinde  n icht gu t  einfugen lieB oder sich  in  gewisser 
W eise auf a l le  Teilo des W e rke s  bezielit. M an  findethier 
nooh eino D arste llung  der graphisohen Verfahren yom  H e r
ausgeber, Geheim rat Prof. D r. A . M ie t h e  (Charlotten
burg), Abhand lungen  uber dio technischen M aBnahnien  der 
G roBfabrikation sowio Iiber den G roBbetiieb  und  seino 
Organisation, beide yon  D irek to r E. H u h n  (Charlotten
burg), un d  einen Au fsa tz  iibor die w irtschaftliche Aus- 
gesta ltung der G roBfabrikation  von  Prof. D r. C a r l  
M o l lw o  (Berlin), in  dom  diosor den E in flu B  dor Technik 
auf den Arbeiter, die Fo rm en  der technischen GroB- 
organisation, dio modernen Form en  der Erwerbsgesell- 
schaften u. a. m ehr behandelt.

M a n  sieht also, daB uberall berufene Vertreter ihres 
Faches zu W orte  gokom m en sind, und  da rf daher auch 
ohne eino eingeliende K r i t ik  ihrer Ausfuhrungen, dio 
bei der M ann igfa ltigke it des Inha lte s einem einzelnen 
Referenten doch n u r  unvollkom m en m oglich ware, wohl 
der Ueberzougung A u sd ruek  geben, daB die beiden Biinde, 
deren Au ssta ttung  auf der gleiehen anerkennenswerten 
H ohe  wie die der frtiher erschienenen Teile des W erkes 
steht, ihre Aufgabe  in  bester W eise erftillen werden.

Zusam m enfassend kann  m an dem  Herausgeber und 
Verloger die Anerkennung nioht yersagen, daB sio in 
erfolgreichem Zusam m enw irken ein B ild  von  dom  heutigen 
Stande unserer Techn ik  gegeben haben, das, wenn es 
auch n icht alle ihre kloinen und  kloinsten Zweige darstellt, 
doch geeignet ist, dem  gebildeten L a icn  eine durchaus 
geniigendo K e n n tn is  ihrer Einzelhe.iten zu yermitteln.

M iUeilungen aus dem  E isenhiiltenm annischm  In sttiid  
der K on ig l. Techn. Hochschule B reslau. Hrsg. von 
Professor O sk ar S im m e r sb a c h . Bd. 1. Mit 
177 Abb. u. 6 Taf. Dusseldorf: Yerlag Stahl- 
eisen m. b. H . 1913. (3 BI., 224 S.) 4 (8°). 14 J i.

N acn  dem  Vo rb ilde  des E isonhuttenm annischen 
In stitu tes der K o n ig l.  Techn ischen H ochschu le  zu  Aachen 
hat auch der Vorsteher des E isenh iittenm ann ischcn  
In stitu te s  unserer jttngsten Technischen H ochschu le  es 
unternom m en, dio w issenschaftlichen Arbeiten, Doktor- 
arbeiten usw., dio au s dom  genannten In st itu te  bervor- 
gegangen u n d  sehon in der L ite ra tu r a n  anderer Stello 
yorstreut orsohionen sind, zu sammeln.
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D e r  orsto stattliche B a n d  dieser M itte ilungen  liegt 
hier vo r; er enthalt dio folgenden zwolf A rbeiten, au f dic 
h ier naher einzugohen n ieht notw endig ist, da  sio sa intlich  
in  „ S ta h l u n d  E ise n “ ira yollen U m fange  oder im  A n szuge  
ersohienen sind : S im m e r s b a c h :  Rohe isenm ischer und  
ihro A nw end ung  im  E isenhilttonbetriebe.1 —  S im m e r s 
b a c h :  Ueber dio Ve rw end ung  von  K o k so fe n ga s  im  M a rt in - 
ofen.2 —  H a r n i c k e l l :  Beitriigo  zur R o s tu n g  uud  A u f 
bereitung der Siegorliinder Spatciścnstei/ie.3 —  M a r k -  
g r a f :  Experim ente lle  U ntersuchungen  iiber dio Y e r
w endung von  B rau n ko h lo  im  M artinbe trieb .1 —  S c h u l z  : 
Beitrage  zu r V orh (ittung  sehwefolhaltiger K ie sabb riindo  
im  Hochofen.6 —  O b e r h o f f e r :  D ie  Bedeutung des 
G liihons von  S tah lfo rm guB .6 —  P u p p e :  B o it ra g  zu r 
K e n n tn is  dos K ra ftb edarfs  y o n  Triiger-, D ra h t-  un d  
B lechstraBen.7 —  B u c k :  Beitrage  zu r A u sn u tzu n g  der 
Hoehofengase.8 —  C a n a r i s :  U ober den E in f iu B  des 
G icBens au f die Q ua lita t y o n  F luBe isenbram m en.9 —  
P u p p o :  S tud ien  iiber nordam erikan ische  W alzw crkc.10 
S im m e r s b a c h :  Ueber dio Zersetzung yon  K okso fengas 
u n d  seino V o rw cndung  in  unyorgow arm tom  Zustando  
zu r Stah lerzeugung.11 —  S im m e r s b a c h :  D io  Begriin - 
d u n g  dor oborschlesiselicn E isen industrie  unter ProuBens 
K o n ige n .12

W ir  bcgruBcn das Ersehe inen  dos ersten B ande s 
dieser M itte ilungen, dor Zougn is  ab legt von  dom  Bestreben 
aueh dieser jfingsten technischen A lm a  M atcr, frucht- 
bare A rb e it  zu leisten im  Interesse  yon  W issenschaft 
u n d  P rax is, und  w iłnschcn den „ M itte ilu n ge n " weiter 
guto  En tw ick lung . D ie Iiedaktion.

MocLeme W irlsćliaftsgestaUungen. Veroffentliclłungen 
des Kolner Museums fiir H andel und Industrie. 
Hrsg. von K u r t  W ie d e n fe ld . Bonn: A. Marcus 
und E. Webers Verlag. 8 °.

H . 1. W ie d e n f e ld , K u r t: D a s Rlieinisch- 
W eslfalische K olilensyndika l. [Text und] 5 Tafeln. 
1912. (4 BI., 172 S.) 7 ,50 J L

D ie  yorliegende Ver6ffentliehung ist  cin E rgeb n is  
dos noueren yo lksw irtschaftlichcn  Untcrrichtsbetriebes an 
den Hochschu len  un d  so li in  diesem Zusam m cnliangc 
vo r allem beleuchtet werden. W iedenfeld hat a is P ro 
fessor der Vo lksw irtschaftslehre  an  der K o ln e r  H andels- 
hochschulo das M u seum  ftir H a n d e l un d  Ind u strie  ein- 
gerichtet. W e n n  in einem solchen M useum  neben dem 
rohstoffliehen un d  technischen M om ent auch dio w irt- 
schaftliche Bedeutung der ausgestellten D in g e  zu r Ver- 
anschaulichung kom m en soli, m uB  die Kartę , die gra- 
phischc Darste llung, a is H ilfsin itte l fu r  die schnello Ver- 
m ittlung  des erkliirenden Zahlenm ateria ls h inzukom m en. 
Fre ilich  bleibt dann  im m er noch ohne D arste llung  das 
organisatorischo M om en t und  der groBte Te il der w irt- 
schaftlichen W irkungen . Im m e rh in  sind  dieso Ansehau-

1 St. u. E .  1911. 16. Febr., S. 253/68; 2. M arz, 
S. 337/48; 9. M arz, S. 387/98.

2 St. u. E . 1911, 7. Dez., S. 1993/2000; 21. Dez., 
S. 2094/2100.

3 St. u. E . 1912, 21. N ov., S. 1949/55.
4 St. u. E . 1912, 5. Sept., S. 1477/84.
6 St. u. E .  1912, 1. Aug., S. 1254/9; 15. Aug.,

S  1370/5.
9 St. u. E .  1912, 30. M a i, S. 889/93.
7 St. u. E . 1912, 4. Ja n .,  S. 6/12; 18. Jan.,

S. 106/11.
8 St. u. E . 1911, 20. Ju li, S. 1172/80; 27. Ju li, 

S. 1212/9; 10. Aug., S. 1295/1301.
9 St. u. E . 1912, 18. J u li,  S. 1174/9; 1. Aug.,

S. 1264/8.
10 St. u. E .  1912, 21. N o v „  S. 1938/47; 5. Dez,.

S. 2030/42; 12. Dez., S. 2076/89; 19. Dez., S. 2115/27.
11 St. u. E . 1913, 6. Febr., S. 239/45; 13. Febr.,

S. 273/6.
12 St. u. E . 1911, 9. Febr., S. 213/7.

ungsm aterialien a is H ilfsm ittc l des akadem ischen Unter- 
richts durchaus zu bcgruBcn un d  bedeuten wertvolle 
Bere ichcrungen fiir  den Unterrichtsbetrieb. W enn  nun 
W iedenfeld eino Re ihe  dieser fu r  den Unterricht in K o ln  
gesehaffencn H ilfsm ittc l auch  weiteren K re isen  zugiinglich 
macht, so w ird  m an yo n  den sich darin  zeigenden Fort. 
schritten der U ntcrrichtsm ethoden zweifellos m it Genug- 
tuung K e n n tn is  nehm en u n d  auch anderw arts sie gern 
benutzen. W io  aber im  U nte rrich t das erganzende und  
anleitcnde W o rt  nie crsetzt werden kann, so steht auch 
hier notw endig neben der Veranschau lichung oder besser 
y o r  ih r  der Text, in dem  W iedenfeld die Voraussetzungen 
der Kartc llie rung, die Geschichte des Synd ika ts, seine 
inneren Gcgensatze, seino iiuBcren W ettbcw crber dar- 
stellt u n d  besonders eingehend auch die W irku n ge n  des 
S yn d ik a ts  untersucht. B e i allen fu r den U nterricht 
berechneten Veroffentlichungen spie lt das personliche 
GefUhl des Lehrers eine groBe R o lle  in  der B cgrenzung  
des Stoffs und  in der A r t  der D arb ictung. Infolgedessen 
w ird, jo cigenartiger dio Le istung  ist, um  so chor sich 
eine M o inungsverschiedenheit iiber das M aB, in  dem  ein- 
zclno Stoffo u n d  Fragen  behandelt sind, herausstcllen. 
D a r f  m an eino liickenlose M ateria lsam m lung erwarten. 
oder so li der Leh re r nocli au f andere H ilfsm ittc l zuriick- 
greifen, um  selbst zu priifen, tiefer in  die Verhiiltn isse  
einzugreifen ? W a s  m ir  bei W iedenfeld fehlt, findet sich 
zum eist in den yon  Professor D r.  P a s s o w  heraus- 
gegebenen „M ateria lien  fiir das w irtschaftsw issenschaft- 
liche S tu d iu m ",  und  zwar im  ersten B andę : „ICartelle 
des Bergbaues“ ,* der von  den E rfa h rungen  ausgeht, 
dio Pa ssow  boim  U nterricht an der Aacliener Technischen 
Hochschu lo  gem acht hat. Be ide  Yeroffentlichungen er- 
giinzen sich sehr gliick lich  und  werden zusąm m en Stu - 
dierenden wie anderen Interessenten es le icht machen, 
sich grtind lich in  das W esen des Rhe in isch -W estfa lischen  
K o h le n syn d ik a ts  einfiihren zu lassen.

Aachen. W . Kahler.

Fe rne r sind der Redaktion  folgonde W e rke  zugegangen: 

A l l i t s c h ,  K a r l ,  Ing., k. k. Professor und  Fac livo rstand  
an der Staatsgewerbeschulo in Inn sb ruck , em. Ober
ingenieur u. b. a. Geometor: Der E isenbetonbau in
Berechnung und  A usfiihrung . E in  Lch rbuch  fur Schu lo  
un d  Selbststudium , cin H ilfs- u n d  Naclischlagebuch 
fUr dio Praxis. M it  zalilreichen Abb. un d  Formeltab. 
2., auf G run d  der neuen osterreiehisehen Eisenbeton- 
yorsehrift fiir  H ochb au tcn  vom  15. J u n i 1911 um - 
gearb. u.verm. Aufl. M it  E rla B  des k. k. M in isterium s 
fiir offentliche Arbeiten vom  3. J u n i 1912 zum  Unter- 
richtsgebraucho zugelassen. W ien  und  Le ipz ig: F . D cu - 
ticke 1912. ( IV ,  213 S.) 8 °. 5 M , geb. 5,80 X .  

A r n d t ,  D r. P a u l ,  Prof.: D eutschlands Stellung in  der Wclt- 
wirtscliaft. 2. Aufl. („ A u s  N a tu r  u n d  Gcisteswelt.“ 
Sam m lung  \vissenschaftlich-gem einverstandlicher D a r-  
stellungen. 179. Bdchen.) Le ipz ig: B . G. Tcubner 1913. 
(V, 130 S.) 8 °. 1 J l ,  geb. 1,25 

Bergu-erkstnaschinen, D ie. E in o  Sam m lung  von H a n d - 
b iłchem  fiir Betriebsbeamto. U n te r M itw irku n g  zahl- 
reichcr Fachgenossen hrsg. von  5)ipI.'Qtig. H a n s  B a n -  
se n ,  Berg-Ingen ieur, ord. Lehrer an der Obcrsehlesi- 
sehen Bergschule  zu Tam ow itz. Berlin : J. Springer. 8°.

Bd. 3. T e  i we s, K a r l ,  $ipl.»3;ng. in  Tam ow itz, und  
Prof. ®r.«5ltg. E. F o r s t e r ,  D ire k to r  der K g l.  M asch inen
bau- und  HUttenschule in  G leiw itz: D ie Schachtf order- 
m aschinen. M it  323 T c stabb . 1913 ( X V I I ,  431 S.) 
Geb. 16

G o m p e r t z ,  2)r.*3tig. M a i :  Ueber abgesetzle und  gekrópfte 
WeUen. M it  31 Abb. u. 3 Taf. (A u s  den „V erhand lungen  
des Vereins zu r Beforderung des Gew erbfle iBcs" 1912.) 
Berlin  ( S W  48): L. S im ion  Nf. 1913. (2 B I ,  88 S.) 4  ®. 

H a b o r le in ,  D r.  phil. et jur. G e o r g  W i l h e lm :  Der 
A nspruch  a u f e in  P atent und  das Recht a n  der E rfindung . 
BerUn: J. Sp ringe r 1913. ( V I I ,  110 S.) 8°. 2,80 JC.
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V ereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

G u sta y  H ilg e n sto c k  -J*.

A m  5. M a i 1913 hat u n s  der unorbittlicko T o d  wieder 
einon unserer G roBen ontrisson, 5)r.«3lig. h. o. G u s t a v  
H i l g e n s t o c k .  W e it  ttber unser Va tc rland  h inau s bat 
er sich durch  seine Vcrd iensto fttr dio E ison - u n d  Kohlen- 
industrio  cincn N am en  gomacht. E r  w ar oiner dor Pioniere, 
dio bei der E in f iih ru n g  und  A u sb ild ung  dos Thom as- 
verfahrons in D eutsch land  ta tig  waren; er w ar es, der 
zuerst die Entsehw eflung im  Rohoisenm ischer durch- 
ftlhrte, un d  ais or schon in  dor E isen industrie  oin Lebens- 
w erk vollb racht hatte, m achto er sich im  roifen Mannes- 
alter an eine noue Aufgabo  auf 
einem andoren Gebiete, und  auch 
dort in  der ICokoreiindustrio hat 
cr a is  Naclifo lger seines Freundea 
D r. C. Otto Horvorragondes ge- 
łeistet und  don W eltru f der Gosell- 
schaft D r. C. O tto &  Co. mitbo- 
grttndot.

H ilgen stock  wurdo am  15. N o- 
vembor 1844 in  Sp rock liovc l go- 
boren. N a c h  dcm  Besuch  der dor- 
tigen V o lk s- un d  Koktoratschu lo  
arboitote er zunachst ein Jah r 
praktisch  in  der G rube ,,Glttckauf“ 
in  seinem H eim atsort, dann g ing 
er zur Gowerboschulo in  H agen  
un d  Barm en  und  studiorto darauf 
H iittenkunde  an dor Berg- und 
Gcwerbeakadom io in  Berlin. A m
1. Ju li 1806 trat cr ais E in jiihrig.
Fre iw illiger beim  Gardo-Pionier- 
Bata illon  oin. N a c h  soinor D ienst- 
zoit wurdo cr Ingen ieur auf dor 
U n io n  in  D ortm und. Im  K riege  
1870/71 war er zunachst Vizefeldwobol bei den
7. (Deutzor) Pionieren, dann wurdo cr zum  Leutnant 
befordert u n d  zur 2. badischen P ion ierkom pagn io  ab-
kom m andiert. E r  erwarb sich das E isom e  K ro u z  und  
den Orden vom  Zahringer Lowen. N ac h  dem  Ec ld zug  
g in g  er zunachst zur U n ion  in  D o rtm u n d  zurttok;
1872 wurde or Le itor dor Hafllinghauser Hochofen und
1873 des H o rd o r E isonwerks. In  H o rd o  verblieb or
20 Jahro, un d  hier w ar es, wo or sich unstcrb licho Ver-
dienste um  dio Durchftthrung des Thom asverfahrcns und  
um  die Entsehw eflung des E isen s erwarb. Im  Jahre  1893 
trat er a is Naclifolger seines Eroundes D r. C. Otto boi der 
Gesellsehaft D r. C. Otto &  Co. in D ah lh a u se n -R u h r oin; 
fast 18 Jahro lang hat er dieso E irm a  orfolgroich geleitot. 
E in o  soiner w ichtigstcn E rfindungen  wahrend seiner 
Tatigke it in  D ah lhausen  w ar der Untcrbronner-Koksofen, 
der in Tausenden von  Ausftthrungen ttbor dio W olt- ver- 
breitet ist. A u f  seine A n regung  u n d  unter seiner tat- 
kraftigen M itw irku n g  wurden die Deutsche Am nion iak-

Verkaufs-Verein igung, dio Doutsclio Toer-Verkaufs-Ver- 
cin igung und  dio W estdoutscho Bonzo l-Vorkaufs-Vor- 
einigung, aus der spiiter dio Doutsclio  Benzo l-Voro in igung 
lie rrorg ing, ins Loben gorufen, u n d  or w ar seit G riindung 
dieser Vereinigungen etwa zehnJahro  lang der Vorsitzcndo 
des Aufsichtsrats un d  des B c ira ts  dieser dre i Vereinigungon. 
V o n  1S94 bis 1911 gehorto dor Verstorbono der Handols- 
kanim or in Bochum  an. A m  5. Dozom bor 1909 wurdo ihm  
auf dem Eisenhttttontag in Dusse ldorf wogon soinor groBen 
Vcrd ionsto um  dio E ison industrio  von  dor Technischen 

H ochschule  zn  Charlottenburg dio 
Wttrdo des ®r.-Qng. li. o. verliehcn. 
Im  A p r il 1911 trat or in don wohl- 
verdionton Ruhestand.

H ilgenstock  w ar ein M a n n  von 
gltthender Vatcrlandsliobo. F ilr  
dio Sache der Kriegcrvoro ino  war 
or m it Bogoistorung tatig. In  
groBtor Vorehrung sehauto er zu 
dcm  rockonhafton Schm ied dos 
doutschon Vatorlandes empor; in 
D a lilhausen  griindeto er den B is- 
m arckklub, dessen Festo allen do- 
nen, dio daran teihiahmon, un- 
vergoBlich bleiben worden. A u f 
dor H oh e  boi D ah lhausen  wurdo 
oiner der ersten B ism aroktttrm o 
errichtot, und  an  dem Goburts- 
tago des A ltre ichskanzlers loderto 
dort am  A bend  eine m iichtigo 
Teer- u n d  Benzolflam m o zu m H im - 
mel empor.

U n d  wie H ilgen stock  soin 
Va torland  liobto, so war er auch 

im  besonderen ein troucr Soh n  seiner engeren west- 
falischen Heim at. A is  or seine Lobensaufgabe erfttllt 
hatto und  vor zwei Jahren in  den wolilverdienten Ruho- 
stand trat, zog er n ich t an don R he in : am  U fer der K u h r  
lieB or sich nieder inm itten der heim ischcn Httgol, und in 
seinom  Goburtsort wollto er auch zur ewigen R u lio  go- 
bettet sein.

E inon  M a n n  wio H ilgenstock  vorg iB t m an nioht. E r  
hatte cino rauho Sehalo, aber ein H e rz  von  Gold. Dieso 
kerndeutscho E icho  verkorperte allo Mannestugenden: 
Yaterlandsliobo, FleiB, W ahrhaftigke it und  Treue. D abo i
liobto er Gottes freio N a tu r  von  ganzem  H c rze n ; ais E r-
ho lung  widmete der unerm udlicho M ann  sich der Garten-
arbeit, seine groBto Froudo war dio Rosenzucht.

A m  8. M a i wurdo der Yorblichono unter don K liingon  
der M u s ik  seines P ionierbataillons von  ICriegervoreinon, 
Arbeitern und  zahlloscn Freunden zu Grabo geleitot. —  
D a s  Andonken  an diesen ausgezeiclinoton M a n n  w ird uber 
das G rab h inaus unter un s  noch lange wachbleibon.
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