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Untersuehungen uber die Bildung von Ammoniak und Zyan- 
wasserstoff bei der Steinkohlendestillation.

Von Professor O skar S im m c r sb a c h  in Breslau.

(Mitteilung aus der Kokereikominission.)

Um die Stickstof[verteilung bei der Steinkolilen- 
destillation im einzelnen zu verfolgen, bedarf 

es einer Apparatur, bei der glcichzeitig Koks, Teer, 
Ammoniak und Blausaure quantitativ gewonnen 
werden konrien. Das Gas liiBt sich unveriindert nicht 
aufbewahren, weil bei der erforderlichen GroBe des 
Gasometers von der groBen WassermengeMethan und 
Kohlenwasserstoffe gelost werden.

Die immerhin umfangreiche Apparatur, wie sie 
Abb. 1 vor Augen fiihrt, laBt sich ferner nur sclnver 
luftfrei halten, dabei scheidet eine Berechnung des 
Luftstickstoffes aus, weil das Reagens zur Bestim- 
mung der Blausaure —  Ferrohydroxyd in alkalischer 
Losung — Sauerstoff bindet; zudem gibt die Kohle 
in den ersten Absclmitten der Destillation aus der 
Luft resorbierten Sauerstoff ab. Eine direkte Be
stimmung des im Gase enthaltenen elementaren 
Stickstoffes ist also nicht moglich, man muB vielmelir 
den Stickstoff im Gase aus der Differenz berechnen.

Um aber die Luft moglichst auszuschlieBen, 
wurden bei den nachfolgenden Untersuehungen vor 
Beginn eines jeden Yersuchs Destillationsrohr, Mano- 
meter und die AmmoniakabsorptionsgetaBe m it 
Kohlendioxyd gefullt. Nach Beendigung der Dcstil- 
lation wurde mit Stickstoff gespiilt, der durch Ueber- 
leiten von m it Ammoniak beladener Luft iiber gliihen- 
des Kupfer erzeugt war. Der Sauerstoff der Luft 
verbrennt dabei das Kupfer zu Kupferoxyd; das 
Ammoniakgas reduziert einen Teil des Kupferoxyds 
wieder zu metallischem Kupfer, w o bei sein Stickstoff 
frei wird. Der Stickstoff wird zur Beseitigung des 
Ammoniaks m it Schwefelsaure und zur Abscheidung 
von etwa gebildeteni Stickstoffdioxyd und Kolilen- 
dioxyd mit Natronkalk gereinigt und mit Chlor- 
kalzium und Phosphorpentoxyd getrocknet. Nach 
jedem Yersuche wurde das oxydierte Kupfer mit 
Wasserstoff reduziert.

Das zum Spiilen des Destillationsrohres ver- 
wendete Kohlendioxyd wurde aus Marmor und Salz- 
saure gewonnen, das Gas dann zur Entfernung der 
Salzsaurediimpfe m it Ammoniumkarbonat gewaschen 
«nd mit Schwefelsaure, Chlorkalzium und Phosphor- 
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pentoxyd getrocknet. Durch einen Zweiwegehahn 
komite nach Wunsch entweder Kohlendioxyd oder 
Stickstoff in das Destillationsrohr geleitet werden.

Das Destillationsrohr aus Berliner Porzellan war 
auBen und innen glasiert und hatte bei 25 mm L W. 
33 mm AuBendurclnnesser und 600 mm Lange. 
Es lag in einem schraggestellten kippbaren Heraeus- 
Rohrenolen m it einem Heizrohr von 40 mm 1. W. 
und 300 mm Lange und war an der tieferen Seite 
m it einem zweifach durchbohrten Guinmistopfen, 
an der hoheren Seite m it einem einfach durchbohrten 
Korkstoplen verschlossen. Das Rohr enthielt im  
mittleren Drittel seiner Lange die zu destilliereude 
Kohle. In der Mitte der Kohleschicht befand sich 
die Lotstelle des Thermoelementes.

Zur Fiillung des Rohres wurde der Gummistopfen 
m it dem Zweiwegehahn eingesetzt und durch die 
andere Bohrung die Thermoelementausriistung bis 
zur richtigen Tiefe eingeschoben; sodann wurde cin 
engeres Porzellanrohr von geeigneter Lange so ein- 
gesetzt, daB es auf dem Gummistopfen aufstand und 
das Pyrometerrohr umgab. Mit einem Glasrohr 
wurde nun auf das obere Ende des eingeschobenen 
Porzellanrohres ein etwa 1 cm starker Pfropfen aus 
gegliihtem Asbest aufgestampft, und zwar derart, 
daB der Pfropfen das Thermoelementrohr genau in 
der Mitte des Porzellanrohres festhielt. Das soweit 
vorbereitete Rohr wurde gewogen, m it 50 bis 55 g 
Kohle beschickt und nach nochmaligem Wiegen in 
den Ofen eingesetzt. Zur Erlangung vergleichbarer 
Ergebnisse bleibt es erforderlich, daB die Tem
peratur bei allen Yersuchen ganz gleichmaBig zu- 
nimmt. Es zeigte sich, daB dies nicht der F ali war, 
wenn der Ofen beim Einschałten kalt war; es spielen 
dann die Temperaturverhaltnisse des Yersuchsraumes 
eine zu groBe Rolle. Wenn der Ofen aber durch Er- 
hitzen auf 1000 bis 1100 0 gut durchwarmt und 
dann auf etwra 3 0 0 °  abgekuhltwird, erhalt man beim  
Anheizen m it gleicher Stromstiirke so gleichmaBige 
Temperatursteigerungen, daB sich die vom re- 
gistrierenden Galvanometer aufgezeichneten Kurven 
dseken.
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Umer Beobachiung dieser Erfahrung wurde das 
m it Kolile bcschicktc Rohr in das Heizrohr des 
Ofens eingesetzt und mit Asbesteehnur abgcdichtet, 
sodann der vordere Korkstopfen mit 
dem T-Stiick, an dem schon die Ab- 
sorptionsgefiiBc angeschlossen warcn, 
in das Rohr eingesetzt und nach dem 
AnschluB der Kohlendioxyd- und 
Stickstoffapparatur an den Zweiwege- 
haliri m it der Kohlendioxydspulung 
begonnen. Dabei wurde die Gummi- 
verbindung oberlialb des Gasprobe- 
rohres gciiffnet, so daB die Spiilgase 
durch die vorgeschaltete Tauclnmg ent- 
weichen konnten. Nach einiger Zeit wurde die Gummi- 
verbindung wiederhergestellt, und das Gas entwich 
durch das Manometerrohr. Das Manometer hat, wie 
die Abbilduńg angibt, zwei Kugeln, die verhindeni, 
daB dio Manometerflussigkeit fortgeschleudert wird.
Ais Manometerflussigkeit wurde nicht Wasser, son
dern Paraffinol verwcndet, weil Wasser zu schnell 
den durch plotzliches Verdampfen von Wassertropfen 
henTorgerufenen StoBen lolgt und bis zum Beginn 
der Gasentwicklung bei 3 3 0 0 von einer Kugel zur 
anderen gerissen wird. Paraffinol m it seiner groBen 
Zahlliissigkeit folgt den StoBen bei weiteni nicht in 
dem Mafie. Nachweisbare Mengen Ammoniak wurden 
in der Manometerflussigkeit nicht gc- 
funden; auch Teerdiimpfe stiegen nie 
bis iiber dio H alfte des T-Stuck- 
Schenkels.

Nachdem so auch das Manometer m it Kohlen- 
siiure gefiillt war, wurde der ITalinstopfen vor deni 
AnschluB des Watterohres herausgenommen, und das 
Kohlendioxyd entwich jetzt hier, wobei auch aus den 
beiden U -Rolnen die Luft verdrangt wurde. Diese 
zu einem Drittel m it Glaspcrlen beschickten U-Rohren 
erwiesen sich ais das bestgeeignete Absorptions- 
gefilB fiir den vorliegendcn Zweck. Sie sind einfach, 
leiclit von Teer zu reinigen, waschen m it wenig 
Reagens und geringem Gegenclruck selbst einen ^
schnellen Ga^strom —  nur 2%  des 
Ammoniaks fanden sich im zweiten U- 
Rohr —  und haben wenig schadlichen 
Raum, so daB man der vor allem bei 
Beginn selir schwankenden Gasentwick
lung nur durch Yeriindern des Wasser- 
abflusses am Gasometer g u t und augen- 
blicklich folgen kann. • •

Der Hahnstopfen wird nunmehr 
wieder eingesetzt und das Kohlendioxyd ^  
abgestellt, sodann das Thcrmoelemcntin 
die Ausrustiing eingeschoben, das Re- «
gistriergalvanometer in Tiitigkeit gesetzt und sclilieB- 
iich der Heizstrom m it der geeigneten Stromstarke 
—  0 Amp —  eingeschaltet Durch Wasserablassen 
aus dem Gasometer wird der Druck im Destillations- 
rolir, der durch das Paraffinmanometer angezeigt 
wird, auf Nuli gehalten. Die Temperatur steigt zii- 
erst langsam. Knacken im Ofen und Tanzen des
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Manometers zeigen an, daB Wasser końdensiert und 
verdampft, bis die Temperatur auf 330 bis 340°  
steigt und die Gasentwicklung, kenntiich an einem 
plotzlichen Steigen des Manometers und dem Auf- 
treten von Teerdampfen im T-Rohr, beginnt. Der 
Wasserspiegel im Gasometer in diesem Zeitpunkt 
wird ais Nullpunkt fiir die Messung der Gasmenge 
angenommen.

Jetzt laBt man aus dem Gasproberohr so viel 
Quecksilber heraus, ais dem Rauminhalt des Tau- 
cliungsgefiiBes entsprieht, und regelt die Ablaufge- 
schwindigkeit durch eine unten aufgedichtete Glas- 
diipe mit feiner Oeffnung bei allen Yersuchen 
gleichmaBig so, daB in 1 st 450 cem Gas gesammelt 
werden.

Wenn im Ofen die fiir den betreffendęn Yersuch 
gewiinschte Temperatur erreicht ist, wird dio Probe- 
nalime durch Zudrehen der Halinę am Probcrohr 
unterbrochen. Nur auf diese Weise erhalt man ver- 
gleichbare Gasproben. LaBt man die Tauchung fort, 
so entweicht das Gas infolge Diffusion durch die Zu- 
leitimgen, und man findet zum Schlusse nur ein heiz- 
armes Gas aus den letzten Minuten vor dem Abstellen 
der Probonalime; hat das Gas einmal die Tauchung 
durchstromt, so kann es nicht mehr zuriick. Auch bei 
der Tauchung wurde Wert auf móglichst geringen 
schiidlichcn Raum gelegt.

Schon nach wenigen Minuten fiirbt sich das griinc 
Ferrohydroxyd im 10-Kugelrohr durch Bildung von  
Sulfiden schwarz. Wahrend der ganzen Yersuchsdauer 
wird der Druck im Destillationsrolir auf Nuli ge- 
halten, was sich durch das Paraffińmanometer kon- 
trolheren laBt. Nach Erreichung der gewiinschten 
Temperatur liiilt man den Ofen 1 st lang auf gleicher 
Temperatur, was bei einiger Uebung bis auf 5 0 
Abweichung leicht ermogliclit werden kann.

Sobald die Gasentwicklung zum Schlusse nahezu 
ganz aufhort, wird der WasserabfluB aus dem Gaso- 
meter und der Hahnstopfen vor dem Watterohr ge- 
schlossen, sowie Temperatur des Gases, Druck am 
'Wassermanometer und Gasmenge abgelesen, um 
das Gas auf 0 0 und 760 mm QS reduzieren zu 
konnen. Hierauf ćiffnet man die Halnie wieder, 
leitet durch Umstellen des Zwciwegeliahnes Stickstotf 
ein. spiilt so 30 min lang und laBt dann den Ofen 
in der Stickstoffatmosphare erkalten.

Durch Messen des ausgeflossenen Quecksilbers 
wird die Gasmenge festgestellt. Der Druck ist um 
die Hohe der Tauchung geringer ais der Atmosphiiren- 
druck. Auch dieses Volumen wird auf Nornial- 
bedingungen reduziert und 1 1 1 1 1 den Prozentgehalt der 
darin gefundenen, durch Kohle absorbierbaren Be- 
standteile —  B?ohlendioxyd, Schwefelwasserstoff und 
Zyanwasserstoff — verringert. Der Rest wird zu dem 
im Gasometer gefundenen Yolumen hinzugezahlt. 
Da dio in der Gasprobe vorhandene Blausauremenge 
verloren geht, wird die im 10-Kugelrolir gefundene 
Blausaure um die den Raiimverlialtnissen ent- 
sptechende Menge vermehrt, wenn man annimmt, 
daB die Gasprobe in gleichen Yolumen ebensoviel

Blausaure enthalt wie das Gas im Gasometer, dessen 
Gelialt ja  bestimmt wird.

Nach dem Erkalten des Ofens wird die Apparatur 
auseinandergenommen. Durch vorsiclitiges Heraus- 
nehmen des Gummistopfens kann man den Koks- 
kuchen, der auf dem Pyrometcrrohr festsitzt, leiclit 
entfernen. Er wird vorsichtig abgenommen, wobei 
die Asbestfasęrn, die am unteren Teile festgebacken 
sind, sorgfaltig entfernt werden. Dann wird der 
Stopfen mit dem Pyrometcrrohr und dem engen Por- 
zellanrohr wieder eingesetzt und das Rolir m it 
Chloroform und Wasser nacheinander sorgfaltig aus- 
gewaschen. Mit diesen Fliissigkeiten werden auch die 
Chloroform- und Wassermongcn vereinigt, m it denen 
das T-Stiick, die Tauchung, die Verbindungen, die 
Absorptions-U-Rohren und das Watterohr m it der 
W atte ausgewaschen werden. Das Chloroform ent- 
halt den Teer gelost, die schwefelsaure Losung das 
Ammoniak. Die Chloroforinlosung wird von der 
sauren Losung im Scheidetrichter getrennt und die 
sauro Losung mehrmals mit Chloroform nachge- 
waschen, wodurch die letzten teerigen Anteile in das 
Chloroform ilbergchen.

Die Chloroform-Teerlosung muB man mehrmals 
mit starlc verdiinnter Schwefelsaure waschen, um 
etwa gelostes Ammoniumsulfat zu gewinnen. Die 
sauren Waschwasser werden m it der scliwefelsauren 
Losung, welche die Hauptmenge des Ammoniaks 
enthalt, in einem Erlenmeyerkolben von 1 1 Inhalt 
vereinigt. Nach Aufsetzen eines Tropfenfangers 
wird die Flussigkeit einige Zeit im Sieden erhalten, 
um Chlorofonnreste auszutreiben, und dann das darin 
enthaltene Ammoniak in der ilblichen Weise ab- 
destilliert, in Normalseliwefelsauro aufgefangen und 
titriert. D ie titrierte Flussigkeit wird angesiiuert, 
zu 500 ccm aufgefiillt und in einem aliquoten Teil 
eine Kontrollbestimmung gemacht.

Das Chloroform wird abdestUliert und der Stick- 
stoff im Teer nach Kjeldahl bestimmt. Im 10-Kugel
rohr wurde die Blausaure nach dem Verfahren von 
Feld bestimmt und in ammoniakalischer Losung nach 
Liebig titriert.

Alle so gefundenen Gehalte wurden auf Prozente 
Stickstoff, bezogen auf angewendete trockene Kohle, 
umgerechnet. In einer zweiten Zusammenstellung 
wurde der Stickstoffgehalt der Kohle == 100 gesetzt 
und die gefundenen Zahlen in Prozenten dieses Ge- 
haltes ausgedriickt.

Der ganze Kokskuchen wurde zerkleinert und 
so fein gepulvert, daB er durch ein Sieb m it 100 
Maschen auf den Zoll ging. Yon diesem Pulver wurde 
bestimmt: Koksausbeute bzw. Gehalt an fliichtigen 
Bestandteilen nach dem amerikanischen Yerfahren,1) 
Asche und Stickstoff. Wenn nun noch von der an- 
gewendeten Kohle die Koksausbeute und der Aschen- 
gehalt bestimmt wurde, so konnte sowohl von der 
Kohle ais auch von dem Koks die Koksausbeute der 
aschefreien Substanz berechnet werden. Es war m it

Vgl. St. u. E. 1909, 23. Juni, S. 958.
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Plilfe dieser Zahlen moglich, den Ascliengehalt der 
ver\vendeten Kohle aus dem des gcwonnenen Kokses 
zu bercchnen. Dies war zur Umrechnung auf asche- 
freic, trockene Kohle unbcdingt erforderlieh, weil 
der Ascliengehalt des Kokses aus grobstiickiger Kohle 
von 8 bis 11%  schwankte; bei Yerwendung fein- 
korniger Kohle wurde nach dieser Berechnungsart 
aus dem Koks hochstens eine Differenz von +  0,2 % 
im Ascliengehalt, verglichen m it einer Parallelprobe 
der Kohle, gefunden. Diese hbhere Zahl wurde, um 
gleiche Fehlergrenzen zu haben, der Berechnung zu- 
grunde gelegt.

Schwierigkeiten machte bei der Untersuchung die 
Stickstolfbestinmiung im Koks, insofern der bei 1000 
bis 1200 0 gewonnene Koks sich mit Schwefelsiiure 
nur iiuBerst schwer aufschlieBen laBt. Zur Forde- 
rung der O xy dat i on zugesetztes Quecksilber, Queck- 
silberoxyd oder Kupferoxyd brachte nur geringe 
Beschlcunigung. Nach vielen Versuchen wurde 
schlieBlich folgende A b iin d eru n g  d er K je ld a h l-  
M eth o d e  ais dic wirksamste gefunden; sie ermog- 
licht es, 1,5 bis 2 g Koks m it Sicherheit in st 
aufzuschliefien.

In einem Erlenmeyerkolben von 750 ccm Inhalt 
werden 1,5 bis 2 g feingepulverter Koks m it 75 ccm 
konzentrierter Schwefelsiiure iibergossen und auf 
einem Asbestdrahtnetz m it voller Flamme erhitzt, 
so daB das entstehende Verbrennungswasser m it 
den Sctiwefelsauredampfen entweichen kann. Bc- 
decken mit einem Trichter wirkt nachteilig auf die 
Schnelligkeit der AufschlieBung. Nach einhalb- 
stiindigem Erhitzen setzt man dem Reaktionsgemisch 
20 g scharf getrocknetes Kaliumsulfat zu. Nach wei- 
terem zweistiindigem Erhitzen m it voller Flamme 
setzt man in kleinen Anteilen etwa 1 g gepulvertes 
Kaliumchlorat zu. Die AufschlieBung wird da durch 
derart beschleunigt, daB nach weiterem einstiindigem  
Kochen keine unaufgeschlosseneu Teilchen mehr im 
Reaktionsgemisch sichtbar sind. D ie gelblich-grune 
Fliissigkeit wird beim Erkalten farblos und ist durch 
Kieselsiiure und Sulfate aus der Koksasche getriibt. 
Yon der Schwefelsiiure ist etwa noch dic Hiillte vor- 
handen, der Rest zersetzt oder verdanipft.

Nach dem Erkalten verdunnt man m it Wasser 
und verbindet den Erlenmeyerkolben m it dem 
Destillierapparat. D ie abgemessene Natronlauge 
zur Neutralisation wird durch einen Tropftrichter 
langsam zugesetzt. Dabei erfolgt eine stoBweise E nt
wicklung von Kohlendioxyd, wobei auch etwas 
Ammoniak durch ortliche Neutralisation frei wird, 
das v orlo ren geht, wenn man nieht ein gutes Ab- 
sorptionsgeliiB ais Yorlage verwendet. Eine einfache 
Tauchung geniigt nieht; am besten eignet sieli ein 
10-Kugelrohr, wobei man auch nieht zu fiirchten 
braucht, daB die vorgelegte Fliissigkeit beim Zuriick- 
steigen Schaden anrichtet: sie kann immer nur bis 
in die groBe Kugel steigen, dann tritt ohne Storung 
der Bestimmung Luft ein. Die Neutralisation ist be- 
endet, oder die im Erlenmeyerkolben befindliche 
Fliissigkeit ist alkalisch, wenn sie durch ausfallendes

Eisenhydroxyd, aus der Koksasche herriihrend, gelb- 
lich oder braunlich wird.

Ein ganz durchgefuhrter blinder Versuch mit 
gleichen Mengen Schwefelsiiure, Natronlauge und 
Kaliumsulfat ergibt den Korrekturfaktor fiir die ver- 
wendeten Reagenzien. Die gefundcnen Stickstoff- 
gehalte wurden m it Iiilfe der Koksausbcuten auf 
angewendete trockene, aschefreie Kohle umgerechnet.

Alle gefundcnen Werte sind in den Zahlentafcln 1 
bis 4 zusammengestellt; Zahlcntafcl 1 und 3 werden 
verdeutlicht durch die Schaubilder Abb. 2 und 3.

Die Zahlen fiir die Gasausbeute geben dic Liter- 
zahl trockenen Gases bei 0 0 und 780 mm QS, 
frei von Kohlensiiure, Schwefelwasserstoff, Zyan- 
wasserstoff und Ammoniak aus 100 g aschefreier 
trockener Kohle, an. Die Gasanalysen wurden nach

Zahlentafel 1. V e r te i lu n g  d e s  S t io k s to f f s .  
Gewichtsprozente, bezogon auf asohefroiB, trockene 

Kohle.
A. O b o rsc h le s is c h o  K o h le  

m it 0,03 %  Ascho und 1,390 % Stickstoff (bezogen auf 
trockeno, aschofreie Kohle).

Tem
pera

tur

° C

ais

Ammoniak

%

ais

IMftusaure

%

lm

Tcer

%

frei im 
Gas 

(Differenz 
gegen 
1,396)

0//o

Koks

0//o

a) KorngroBe 2 bis 2,5  mm

600 0,1091 0,0035 0,0296 0 ,2530 1,008
700 0,2531 0,0092 0 ,0509 0,1694 0 ,9134
800 0,2971 0 ,0122 0 ,0485 0,1496 0 ,8886
850 0,3306 0 ,0155 0 ,0520 0,1446 0,8533
900 0,3367 0,0166 0 ,0579 0,1695 0,8153

1000 0,3232 0,0171 0,0573 0,3007 0,0977
1100 0,3223 0,0183 0,0517 0,4259 0,5778

11200 0 ,3189 0 ,0198 0 ,0588 0,6295 0 ,3690

b) KorngroBe 6 bis 10 mm

850 0,3316 0,0155 0,0491 0,2188 0 ,7810
900 0,3377 0,0172 0 ,0485 0,2345 0,7581

1000 0 ,3168 0,0176 0,0473 0,3320 0 ,6823

B. W e s tfa l is c h o  K o h le
m it 5,7 %  Asche und 1,391 %  Stickstoff (bo-

zogen auf trockene, aschefreie Kohle).

KorngroBc 2 bis 2,i mm

: 800 0,2709 0 ,0106 0,0266 0,0819 1,0018
850 0,3081 0,0153 0,0247 0,0689 0,9751
900 0,2775 0 ,0154 0 ,0224 0,1391 0,9374

1000 0,2731 0 ,0174 0,0260 1 0,2997 0,7756

C. N ie d e rsc h le s isc h e  K oh le
1 mit 6 ,2 1 %  Asche und 0 ,9 6 5 %  Stickstoff (bezogen

auf trockene, aschefreie Kohle).

KorngroBe 2 bis 2 ,5 mm

850 0,2388 0,0144 0,0254 0 ,0 3 4 0 J) 0,6428
900 0,2602 0,0155 0,0264 0,0482 >) 0,6147

1000 0,2461 0,0180 0,0251 0,1517 : ) 0,5241

*) Differenz gegen 0,965 %.
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Hempel ausgefiihrt, und zwar in folgender Reihen- 
folge der Reagenzien:

Kalilauge (H2S, C02, HCN),
Ammoniakalisches Nickolzyanid 1 „
Verdimnto Schwefelsaure /  8
Rauchcndo Schwefolsiiuro I Tr , Tr .
Kalilauge j  (C2 H , bzw. Cm H„),
Phosphor (0 2),
Durch Eiplosion und Messung des Sauerstoffiiber- 

schusaes bzw. des Stickstoffrestcs (CO, H 2, CH4, N2).
Die Żabien geben Volumprozente des von Kohlen- 

saure, Schwefelwasserstoff, Zyanwasserstoff und 
Ammoniak freien Gases an.

Die Ausfuhrung der Yersuche erfolgte ebenso wio 
dasAusprobieren der abgeanderten Kjcldahl-Methode 
durch meinen Assistenten ®ipl.»3ng. S om m er.

Der Ilochstwert1) des Ammoniakausbringens der 
verwandten oberschlesischen Kohle liegt bei 900 
Die Korngrolte der Kohle hat weder auf die Tempera- 
turlage des Hoclistwertes noch auf seine Ho ho Ein- 
fluti. Bei noch hoherer Temperatur scheint das grobe 
Korn den Ammoniakzerfall zu besclileunigen. Bei 
1000° erfolgt ein stiirkeres Zuriickgehen des Am
moniakausbringens (v g l Zahlcntafel 2).

Der Blausauregehalt steigt m it der Temperatur; 
sein Hochstwert ist bei 1200 0 anscheinend noch

J) Der Anfangspunkt der Ammoniakentwicklung liegt 
nach A n d erso n  und R o b e r ta  (vgl. St. u. E. 1901,
1. Okt., S. 1075) bei britischen Kokskohlen hoher ais bei 
britischen Gaskohlen, namlich bei 400 bis 500 ”, wahrend 
bei den Gaskohlen schon von 333 0 an sich alkalischo 
Diimpfe entwickeln. Bei westfalischcr Kohle ist jedoch 
auch schon bei 200 0 Ammoniakentwicklung festgestellt.

Abbildung 2. 
Stickstoffverteilung wiihrend der Destillation.

Zahlcntafel 2. Y e r te i lu n g  d es S t ic k s to f f s .  
Stickstoffgelialt dor aschefreien trockonon Kohle 

=  100 %.
A. O b e rsc h le s is c h o  K o h lo  

(1,396 %  Stickstoff =  100).

Tem
ais . aH ais freler

Am Blau- im Tocrperatur moniak sU«rc im Gas
im Koks

o C % % % % %
a) KorngroOe 2 bis 2 5 mm

600 7,81 0,25 2,12 18,13 71,69
700 18,13 0,66 3,65 12,13 65,43
800 21,28 0,87 3,47 10,73 63,65
850 23,68 1,11 3,72 10,37 61,12
900 24,12 1,19 4,15 12,14 58,40

1000 23,15 1,23 4,11 21,53 49,98
1100 23,09 1,31 3,70 30,51 41,39
1200 22,84 1,42 4,21 45,10 26,43

b) KorngroBe 6 bis 10 mm
850 23,75 1,11 3,52 15,67 55,95
900 24,19 1,23 3,47 16,81 54,30

1000 22,69 1,26 3,39 23,79 48,87

B. W e s tfa l is c h e  K o b ie
(1,391 % Stickstoff = 100).
KorngroBe 2 bis 2,5 mm

800 19,46 0,76 1,92 5,88 71,98
850 22,14 1,10 1,77 4,93 70,06
900 19,94 1,11 1,61 9,99 67,35

1000 19,61 1,25 1.87 21,54 55,73
C. N ied e rsch le s isch e K ohle

(0,965% Stickstoff = 100).
KorngroBe 2 bis 2,5 mm

850 24,74 1,49 2,63 4,36 66,58
900 26,95 1,61 2,73 5,04 63,67

1000 25,49 1,87 2,60 15,71 54,33

nicht erreicht. D ie grobstiickige Kohle bringt bei 
900 und 1000 0 eine kleine Erhohung der Blausaure- 
bildung, wahrend bei 8 5 0 0 noch kein Unterschied 
vorliegt. Die Zahlen fiir Stickstoff im Teer schwanken 
etwas, was sowohl auf die wechselnde Teerzersetzung 
ais auch auf die Sehwierigkeiten der restlosen Ge- 
winnung der Teers zuriickżufuhren ist. Der Hochst
wert liegt entschicden bei rd. 4 % des Gesamtstick- 
stoffs bei der fcinkornigen Kohle, wahrend die grobere 
Kohle einen Teer mit nur 3,5 % gibt. D ie feinkomige 
Kohle halt mehr Stickstoff im Koks zuruck und liiBt 
bis 9 0 0 0 weniger iu elementarer Form in das Gas 
ilbergehen ais die grobstiickige; bei 1000° nahern 
sich die Werte mehr.

Die Stickstoffgehalte des Kokses aus der groben 
Kohle, bezogen auf trockenen aschefreien Koks, 
stellten sich bedeutend niedriger ais die betreffenden 
Zahlen fiir feinkornige Kohle.

Das Gasausbringen der grobstiickigen Kohle ist 
dem Yolumen nach etwas kleiner ais das der fein- 
kornigen Kohle. In der Qualitat tritt auch bei 
900 und 10 0 0 0 kein wesentlicher Unterschied zu- 
tage, doch scheint bei tieferer Temperatur (850 “) 
die grobere Kohle ein Gas m it mehr Methan und 
schweren Kohlenwasserstoffen zu geben.
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Zahlentafel 3. Z u s a m m o n s e tz u n g  dos G ases, 
f r e i  v o n  C 02, H 2 S, HCN u n d  NH3.

Durchsehnittsprobo vom Beginn dor Destillation 
bis zur Erreichung der in dor ersten Spalte an- 

gegebenen Tem peratur.

Zahlentafel 4. S t i c k s t o f f g e h a l t  d e s  K o k se s  u n d
S u lf  a ta u s b e u te .

peraturj

0 C

G ttS T O lU -
in t>n, 

troeken, 
reduziert 

auf 0° 
und 

700 mm c.lf. C*1U Ol co cir< Ha
QS aus 
100 g 

(rockoncr, 
asche- 
freler 
Kohle 

1 o//o o //O % % % %

Na

%
A. O b e rs c h le s is o h e  K o h lc .

a) KorngroCe 2 bis 2,5 mm

000 7,03 2,4 4,5 0,9 4,2 78,4 1,4 8,2
700 12,98 2,0 4,1 1,0 11,2 56,2 20,8 4,1
800 18,45 1,8 3,0 1,1 7,4 43,4 38,0 5,3
850 22,50 1,8 2,6 1,1 4,1 38,9 44,6 6,9
900 24,2S 1,0 2,2 0,6 5,3 35,2 50,2 5,5

1000 27,18 1,0 2,1 0,8 8,9 30,4 52,2 4,6
1100 28,24 0,7 1,7 1,0 9,1 26,2 54,7 6,6
1200 29,37 0,5 1,4 0,9 7,8 21,6 60,4 7,4

b) KorngroCe G bis 10 mm

850 21,56 1,3 3,4 0,1 7,1 44,8 39,3 4,0
900 22 77 1,1 2,3 0,1 9,0 34,7 49,2 3,6

1000 25,42 0,8 2,0 0,1 8,1 30,0 53,4 5,6

B Wc stfil! ise lio  K o h le .
KorngroCe 2 bis 2,5 mm

800 21,38 0,7 2,1 1,1 0,9 38,5 54,4 2,3
850 25,58 0,5 1,6 0,55 0,7 33,0 61,35 2,3
900 27,71 0,4 1,4 0,8 1,3 31,6 61,8 2,6

1000 29,73 0,3 1,3 0,65 3,65 23,4 65,5 5,2

C. N ie d e rso h le s ise h e  K ohle.
KorngroCe 2 bis 2,5 mm

850 21,92 0,9 2,8 1,1 3,8 45,1 44,25 2,05
900 25,01 0,6 2,55 1,0 3,8 40,9 48,15 3,0

1000 27,97 0,35 2,0 1,2 3,6 30,55 54,8 7,5

Temperatur 

o C

Stickstoffgehalt
des

aschehaltigcn 
Kokses 
Gew. %

Stickstoffgelialt 
der 

aschefreicn 
Kokssubstanz 

Gew. %

Ausbeutc a u 
(NH*)j SO* In 

Gcwichts-% der 
trockenen asche- 

frelcn Kohlc

A. O b e rs c h le s is o h e  K o h le .
a ) KorngroC e 2 bis 2,5 mm

600 1,273 1,399 0,515
700 1,218 1,345 1,194
800 1,205 1,334 1,401
850 1,187 1,317 1,562
900 1,139 1,265 1,588

1000 0,997 1,109 1,525
1100 0,830 0,924 1,520
1200 0,529 0,593 1,504

b) KorngroCe 6 bis 10 mm

850 1,096 1,216 1,564
900 1,076 1,209 1,592

1000 1,015 1,118 1,494

B. W e s tfa l is c h e  K oh le .
KorngroCe 2 bis 2,5 mm

800 1,275 1,389 1,277
850 1,243 1,340 1,453
900 1,204 1,311 1,309

1000 1,091 1.007 1,288

C. N ie d e rso h le s ise h e  K ohle. 
KorngróGo 2 bis 2,5 mm

850 0,849 0,927 1,126
900 0,805 0,892 1,227

1000 0,700 0,745 1,161

B ei der westfalischen Kokslcohle liejit der Hochst- 
wert des Amnioniakausbringens niedriger ais bei 
der obersehlesisehen, namlich bei 850 Der Blau- 
siiuregehalt steigt auch hier m it zunehmender Tem
peratur. Das Gasausbringen bei der westfalischen 
Kohlc belauft sich wesentlich hoher; nicht minder 
zeigt auch die chemisehe Zusammensetzung des Gases 
einen erheblichen Unterschied gegeniiber der ober- 
schlesischen Kohle. Der Gehalt an Kolilenoxyd und 
an schweren Kohlemrasseratoffen stellt sich erlieb- 
lich niedriger, wogegen der Wasserstoffgehalt be- 
deutend anwachst.

D a der yon dem Methan bei der Zersetzung aus- 
gesebiedene Kohlenstoff sehr hart und glanzend ist 
im Gegensatz zu dem von Aethan, Aethylen und 
Azetylcn unter gleichen Verhiiltnissen ausgeschie- 
dene Kohlenstoff, der sich weich anfiihlt und mattes

Ausschen zeigt1), so 
bietet die starkere 
Zersetzung des Me- 
thans bei der west
falischen Kohle mit 
eine Erklaning fiir 
das bessere Aus- 
sehen des westfa- 
lischen Kokses ge- 
geiiuber dem ober- 
schlesischen.

D ie niederschle- 
sische Kokslcohle 
gleiclit hinsichtlich 
des Ammoniakaus- 
bringens mehr der 
obersehlesisehen ais 
der westfalischen, 
obwohl sie hinsicht- 
lich der Koksaus- 
beute imd Koksąua- 
litat der letzteren 
naher kommt.

>) Vgl. dieArbeit- 
des Verfassers iiber 
Hochofenkoks, St.u.E. 
1914, 15. Jan., S. 108.
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Zahlentafel 5. S t ic k s to f f  v o rto iiu n g  boi E n t-  
g asu n g  von  H c in itz -K o h ie .

Tempe

ratur

o C

Anhclz-

daiicr

min

Stlckstofl' in %  des Gesamtstlck- 
stolfs 1

X Im ; 
Koks 

%

ais “la IIC:i ' uiul imxir, | Teer
% I %

al.s
Element

%

Im
Koks

%
G00 30 10,0 11,87 5,13 72,4 1,18
700 40 19,G | 2,32 7,98 70,1 1,16
800 54 21,7 3,07 9,43 65,2 1,125
900 75 20,8 1,49 15,01 62,1 1,08

Fiir Saarkohle haben M ayer  und A ltm a y c r  die 
Entwicklung von Ammoniak wahrend der Entgasung 
untersucht, sie erhielten bei Heinitzkohlc m it 1,13%  
Stickstoff die in Zahlentafel 5 wiedergegebene Stick- 
stoffyerteilnng:1) —  Bei der Saarkohle zeigt sieli also 
der Hohepunlct der Anunoniakentwieklung noch liie- 
driger ais bei der westfalischen, nanilich boi 8 0 0 0 C.

Die beiden Forscher stellten ferner fest, daB dei 
Zyanwasserstoff erst aus dem Ammoniak beim Hin- 
iiberstreiehen iiber gliihendeh Koks entsteht.
____________  (SohluB folgt.)

ł ) Vgl. Journalfiir Gasbelouohtung 1907,12. Jan., S. 28.

Neues Błock- und Brammenwalzwerk in Diosgyor.
Von Oberingenieur J. S c  lun i t z in Koln-Kalk.

(Hicrzu Tafcl 27.)

I | i e  Konigl. Ungarisclien Eisen- und Stahlwerke in 
Diosgyor haben m it dem wirtschaftlichen Auf- 

schwung des Landes und der Entwickluug der Eisen
industrie fortgesetzt Schritt gehalten, und die Leitung 
ist stets bestrebt gewesen, das Werk zu erweitern und 
durch zeitgemafie Einrichtungen zu verbessern. Eine 
der bedeutendsten Neuanlagen, die in den letzten  
Jahren geschaffen wurden, ist das neue elektrisch 
betriebene Blockwalzwerk und die zu dem Zwecke 
errichtete Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie.
An dieser Stelle sei besonders auf die Blockwalz- 
werksanlage hingewiesen.

Bisher war eine Duo-UmkehrwalzenstraBe von  
750 mm Walzendurclunesser mit drei Geriistcn vor- 
lianden, auf welcher die Blocke zu Schienen und 
Triigern ausgewalzt wurden; diese StraBe erliielt 
iliren Antrieb durch eine direkt gekuppelte Umkehr- 
maschine. Fiir das wirtschaftliche Auswalzen von 
Blocken geniigte diese Anlage jedoch nicht mehr,
weshalb die Beschaffung eines besonderen Błock- 
walzwerkes besclilossen wurde. An Stelle der alten 
TJmkehrmaschine wurde ein umsteuerbarer Elektro- 
motor eingebaut, der einerseits zum Betricb der vor- 
handeneii Schienenstrafie und anderseits zum Antrieb 
des neuen Bloekwalzwerks dient. Das neue Block
walzwerk (vgl. Tafel 27) kann sowohl ais getrennte 
Blockstrafie zur Herstellung von Halbzeug ais auch 
ais Vorgeriist fiir die obengenannte SchienenstraBe 
benutzt werden. Wahrend der vorgewalzte Błock 
von der BlockstraBe zur FertigstraBe befordert wird, 
wird der Motor von der BlockstraBe ab- und an die 
FertigstraBe angekuppelt. Diesem Zweck dienen 
zwei besondere, hydraulisch betatigte Hauptkupp- 
lungen nach Abb. 1. D ie Steuerhebel zu diesen 
Kupplungen befinden sich auf der Steuerbiilme 
neben dem Steuermann zur Bedienung des Umkelir- 
motors, so daB der Steuermaun das Ein- und Aus- 
riicken der Kupplung bequem wahrend des Block- 
transportes vornehmen kann. D ie Zahne der Kupp- 
lungsmuffen sowie der Rosetten sind in der Richtung 
■der Yerschiebung pfeilartig ausgebildet, so dafi sie 
in jeder Stellung des Rotors eingeruckt werden

konnen. Mit Hilfe der pfeilartig ausgebildeten Klauen 
wird tatsachlich der Rotor des Antriebmotors beim 
Einriicken der Kupplungen um einen gewissen Winkel 
gedreht.

Da der Motor zum Antrieb des Fertigwalzwerkes 
und des Bloclcwalzwerkes dient, mufite auch mit 
zwei Geschwindigkeiten gerechnet werden, und zwar 
mufite das Blockwalzwerk eine niedrigere Dreh- 
zahl erhalten ais das Fertigwalzwerk. Zu die
sem Zweck ist zwischen Motor und Blockwalzwerk 
ein Riidervorgelege m it der Uebersetzung 1 : 1,8 
eingeschaltet, durch welches das Blockwalzwerk die 
gewiinschtc geringere Umdrehungszahl erhiilt. Der 
Antriebmotor macht m it der FertigstraBe normal 
rd. 80 Umdr./min. Aufier dem Vorteil, dafi durch 
die Anordnung des Riidervorgeleges fiir das Block
walzwerk ein Motor m it geringerem Drchmoment ge- 
wahlt werden lconnte, ergab sich noch der weitere 
ortliche Vorteil, daB man das Blockwalzwerk rd. 2 m 
hinter die Achse des Fertigwalzwerkes legen konnte, 
wodurch man einen grofieren Abstand zwischen 
Blockwalzwerk und Scliere gewann.

Wie aus Tafcl 27 ersichtlich, ist das R;idervorgelege 
unmittelbar m it dem Duo-Kammwalzgeriist ver- 
bunden, und das groBe Antriebrad sitzt auf der ver- 
langerten Achse der Kammwalze. Das Kammwalz- 
und Radervorgelege ruht unmittelbar auf dem Fun
dament und ist m it diesem solidc verankert. Man 
kann yielfach die Beobachtung machen, dafi gerade 
im Walzwerkbetrieb gegen die oben gekennzeichnete 
Lagerung von Wellen eine gewisse Abneigung be
steht, da man eine unkontrollierbare Beanspruchung 
des mittleren Lagers und der Welle befiirchtet. Eine 
tatsachliche Berechtigung hat diese Abneigung nicht. 
Das obengenannte Riidervorgelege bildet m it dem 
Kammwalzgeriist ein Stuck, das genau bearbeitet 
und justiert werden kann. Die Riider und Kamm- 
walzen haben bcarbeitete Zahne ohne wesentliehen 
Spielraum. Sie laufen aufierdein im Oelbade, so daB 
bei der Umkehr ein Schlagen der Zahne so gut wie 
ausgeschlossen ist. D ie Zapfen sind m it besonderer 
Oelschmierung yersehen. Bei den Kammwalzen
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alterer Konstruktion laBt man die Kuppelspindeln an 
entsprechend geformte Kuppelzapfen dor Kamm- 
walzen angreifen. Im yorliegenden Fali aber sind 
Rosetten aus Stahl auf die Kammwalzenzapfen auf- 
gesclirumpft, die ais VerschleiBstiicke dienen und 
leicht erneuert werden konnen.

Beim Bloekwalzwerk war eine der Hauptbedin- 
gungen, daB es sich in gleicli guter Weise so-

Blockwalzwerk angewandte Kalibrierung mehr an die 
amerikanische Ausfiihrung an, wie aus Tafel 27 und 
Abb. 2 ersichtlich ist. Sonst werden namlich in den 
meisten Fiillen die Brammen auf dem Bloekwalzwerk 
in der Weise hergcstellt, daB man den urspriinglich 
ąuadratischen Błock im offenen Flachkaliber so lange 
flach walzt, bis dieBramme die gewunschteStarkę er- 
reicht hat. D a wegen des offenen Kalibers eine seit-

Z ur B/ockstra/se

Abbildung 1.
Ilydraulisch betatigto Ausriickkupplung.

liche Bearbeitung der Brammen nicht stattfindet, is t  
ein Rissigwerden der Brammen an den Seiten bei 
diesem Walzverfahren nicht zu yermeiden, und es 
ergibt sich beim Auswalzen der Brammen zu Blechen 
ein betrachtlicher Abfall. Zwecks Vermeidung der 
seitlichen Risse hat man in Amerika schon seit Jahren 
zur Herstellung von Brammen besondere Walzwerke 
gebaut, die auch ein seitliches Bearbeiten der 
Brammen ermoglichen. Einesteils bedient man sich 
hierbei des bekannten Universalwalzwerkes m it 
horizontalen und vertikalen Walzen in yerstiirkter 
Ausfuhrung zum Auswalzen von Blocken, andernteils 
wird der flachgewalzte Błock mittels eines besonderen 
Kantapparates aufgerichtet und in dieser Stellung 
dureh das cntsprechende Kaliber gefiihrt. Nach  
reiflicher Erwagung der Vor- und Nachteile beider 
Verfahren ist bei dem in Rede stehenden Blockwalz- 
werk das letztere zur Anwendung gekommen.

Der Kantapparat1) (ygl. Abb. 3) besitzt zwei 
Fiihrungen, die ein Umfallen der aufreclitstehenden 
Brammen yerhindern, wenn diese vor das be- 
treffende Kaliber geschoben und an dasselbe ein- 
gefiihrt werden sollen. Die Bauart des hydrau- 
liscli betatigten Kantapparates ist aus Tafel 27 
ersichtlich. Nach den einzelnen Durchgangen 
werden die ąuadratischen Blocke in bekannter 
W eise m ittels zweier Daumen gewendet. Diesem  
eigentlichen Kantapparat sind zwei Linealapparate 
zugefiigt, die den gleichen Zweck haben, wie die

') Vgl. auch St. u. E. 1914, 11. Juni, S, 986/9.

wohl fiir die Herstellung von Brammen breiter Ab- 
messungen fiir die Blcchfabrikation ais auch zum 
Auswalzen normaler Blocke fiir den Markt und ais 
Yorprodukt fiir dic FertigstraBe eignen sollte. Fiir 
die Herstellung breiter Brammen ist deshalb ein 
groBer Hub der Oberwalze sowie eine besondere 
Kalibrierung der Arbeitswalzen vorgesehen. Bei 
uns hat sich fast allgeniein eine bestimmte Grund- 
form der Blockwalzenkalibrierung eingebiirgert. Ab- 
weichend hienron lehnt sich die beim yorliegenden
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Abbildung 2. Blockgeriist.

Fiihrungsbacken beim Walzen von Flachcisen. Falls 
nur mit dem einfachen Kantapparat gearbeitet 
werden soli, lassen sich diese Linealapparate zu 
beiden Seiten auBerhalb des Walzbereichs zuriiek- 
ziehen. Diese Lineale konnen einzeln, unabhiingig 
von dem eigentlichen Blockkantapparat, durch be- 
sondere Steuervorrichtungen betatigt werden und 
sind so ausgebildet, daB der normale Kantapparat 
an der ganzen Walze entlang fahren kann, ohne durch 
die Lineale behindert zu werden. Zu diesem Zweck 
sind an den Stellen, an denen sich die Kantdaumen 
hinundher bewegen,
Schlitze in den Linea- 
len vorgesehen, um 
beiUnachtsamkeit des 

Steuermannes eine 
Kollision auszuschlie- 
Ben. Dieser Lineal- 
apparat bietet aućh 
beim Walzen norma- 
ler und kleiner Blocke 
sehr erhebliche Vor- 
teile. Sind namlich 
die Blocke auch nur 
wenig gekrummt, so 
laufen sie bei flot- 
tem Walzen leicht 
auBerhalb der Kaliber 
auf die Bundę, erhal- 
ten dadurch seitlich 
einen Grat und wer
den dann vielfach 
AusschuB. In allen 

X X V III.,,

diesen Fallen kann 
der Linealapparat 

ebenfalls ais Fiihrung 
benutzt werden, wo- 
durch die gekenn- 
zeiclmeten Scliwierig- 
keiten wegfallen. Bei 
der Ausfuhrung des 
Kant- und Lineal- 
apparates ist beson- 
ders darauf geachtet 
worden, daB sichsamt- 
liche beweglichen 

Teile auBerhalb der 
Rollgangsgrube, also 
seitlich vom Rollgang 
befinden, wodurch ein 

Versehlacken ein- 
zelner Teile vermie- 
den und eine leichte 
Zuganglichkeit und 

Uebersichtlichkeit 
derselben gewahrlei- 
stet ist.

Die A n s te l lu n g  
der Druckschrauben 
erfolgt durch Elek- 

tromotor m it Einschaltung eines doppelten Riider- 
vorgeleges, das bei der Auf- und Abwartsbewc- 
gung ein Arbeiten m it zwei Geschwindigkeiten ge- 
stattet. Beim Walzen normaler Blocke kommt man 
meist m it der geringeren Geschwindigkeit aus, da 
die Oberwalze wegen des haufigen Kantens der 
Blocke nur in yerhaltnismaBig geringen Grenzen an- 
gestellt wird. D ie Verhaltnisse andem sich jedoch 
beim Walzen von Brammen, wenn man beim IJeber- 
gang vom Flachstich in den Hoehkantstich die Ober
walze sehr rasch auf die groBereHohe bringen will.

Abbildung 3. Blockgertist mit K antapparat.
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In diesem Falle kann durch Einschaltung des 
entspręchenden Uebersetzungsgetriebes m it der 
groBercn Anstcllgeschwindigkeit gearbeitet werden. 
Das A u s b a la n e ie r e n  der Oberwał/,e geschieht 
durch auf den Stiinfern angeordnetc hydraulische 
Druck/,ylinder.

Bczflglich her R o lib lo c k z u fu h r  bedingten die 
ortlichen Yerhaltnisse die Anordnung der Block- 
auflegevorriclitung auf der Scherenseite, d. h. auf 
der Austrittseite des Walzwerks. Infolgedessen wurde 
die Blockauflagevorrichtung so ausgebildet, daB beiiu 
Auswalzen der Blocke der Kippstuhl vóllig unter 
dem Scheitel der Rollen yerschwindet und in keiner 
Weise den normalen Arbeitsgang hindert. D ie A r-

Abbildun<r 4. Blockschere mit Druckluftiibersetzer.

b e it s r o l lg a n g e  sind śiuBerst kriiftig bemessen. 
Auf jeder Seite der Walzen sind Stufenrollen ent- 
spreeliend der Form und Tiefe der Kaliber im Stander 
gelagert, die sich lose auf der Antriebsachse bewegen 
konnen. Dadurch, daB man es vermied, diese Stufen
rollen auf die Antriebsachse aufzukeilen, konnen 
sie je nach dem Yerhaltnis der Walzgeseliwindig- 
keit zur normalen llollgangsgeschwindigkeit auf den 
Achsen vor- oder nacheilen. Etwaige Geschwindig- 
keitsunterschiede werden durch die lose laufenden 
Rollen aufgenommen, wodurch StoBe in den ersten 
Rollen bzw. den zugeliorigen Kegelraderpaaren m it 
Sicherheit vermieden werden.

Auf dcm Walzwerk werden Blocke und Brammen 
von 3 bis 5 t Gęwiclit ausgewalzt. D ie Blocke haben 
rd. 500 x  500 mm bzw. bis 800 x  200 mm Quer- 
schnitt und werden ausgewalzt zu Querschnitten bis 
100 mm [J] und zu Brammen bis 800 x  100 mm Quer- 
schnitt. Zum Teilen der ausgewalzten Blocke ist

eine p n e u m a t is c h - h y d r a u lis c h e  B lo c k s c h e r e  
m it Treibapparat und zwei beweglichen Messom 
„System  Breuer-Schumacher Koln-Kalk“ zur An- 
wenduug gekommen. lip  vorliegendcn Falle wurde 
Druckluft ais Betriebskraft benutzt, da bei dieser 
Anlage Dampf niclit in Frage kam. Der Yorteil dieser 
Sclierc beruht auf mehreren Eigentumlichkeiten. Bei 
Blockscheren iilteren Systems m it feststehendem  
Untermesser und bewegliehem Obermesser war wegen 
der beim Schneidcn unvermeidlichen Verschiebung 
der beiden Blockenden gegeneinander ein versenk- 
barer Rollgang notwendig, der in Anbetracht der 
beim Schneidcn vou Blocken auftretcnden starken 
Bcansprucliungen fortgesetzt AnlaB zu Stórungen

gab. Bei der Scliere 
obengenannter Bau- 
art wird zunachst das 
Obermesser auf den 
Błock heruntergelas- 
sen und dann zwischen 
oberem Messerblock 
und einer in der Ilolie 
des Untermessers be- 
findlichen Traverse 
(vgl. Abb. 4 mid Ta- 
fel 27) eingeklemmt. 
Der Błock wird mit 
Hilfe des Treibappa- 
rates vom  Untermes
ser geschnitten, also 
wahrend des Sclinei- 
dens vom Rollgangab- 
gehoben. Durch das 

Einklemmen beim 
Schneiden wird die 
Schnittflaclie auBerst 
sauber und fastrecht- 

zum Błock. 
Da in neuerer Zeit 

auch einige direkt 
elektrisch betriebene 

Riiderscheren bei Blockwal/wcrken zur Anwen- 
dung gekommen sind, mogen hier einige Ge- 
siclitspunkte liervorgehoben werden, welclie fiir die 
Wahl der pneumatisch-hydraulischen Blockschere 
maBgebend gew?esen sind. D ie Scliere m it Treib
apparat arbeitet beim Schneidcn kleinerer Blocke 
bedeutend raschcr ais eine Riiderscliere. Mart ist 
ohne weiteres in der Lage, m it derselben bei kleineren 
Blocken bis zu 20 Schnitte i. d. min zu maclien. Da 
die Scliere von anderweitigen Mechanismen vollig 
unabhangig ist, ist sie jederzeit sclinittbereit. Bei 
einer Riiderscliere muśśen sich die durch das Rader- 
Yorgelege festgelegten Drehzahlen nach dem groBten 
Blockquerschnitt ricliten, fiir den die Scliere gebaut 
ist, so daB man bei den am meisten vorkommendcn 
kleinen Blocken auf die dem groBten B lo ck ąu ersch n itt 
entsprechende niedrige Schnittzalil angewiesen ist 
Bei einer Raderschere kann ferner die Vorgesehene 
Hubhohe niemals vollig fiir die Arbeitsleistung in

winklig
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Frage kommen, da das Ein- und Auskuppeln einen 
gewissen Teil der Zeit und des Hubweges beansprnclit. 
Bei der niedrigen Drehzahl muB also aucli dieser 
Yerlust noch m it in Kauf genommen werden. Eine 
Scliere mit Treibapparat arbeitet insofern m it groBer 
Wirtśchaftlichkeit, ais nur beim eigentlichcn Sclmei- 
den ein Dampf- oder Luftverbraueh stattfindet. Mail 
kann bei diesen Scheren wirksam m it Expansion 
arbeiten, só daB der Dampf bzw. die Druckluft 
in wir t s ch af tli cli s t er Weise ausgeijutzt wird. Zur 
niiheren Erliiuterung mogę ein Schaubild (vgl. 
Abb. 5) dienen, das beim Schneiden eines Blockes 
von 250 x  250 mm Querschnitt aufgenommen 
worden ist. D ie in Betraeht kommenden Ver- 
haltnisse sind im einzelnen aus dcm Schaubild 
genau ersichtlich.

Die Scliere der in Rede stehenden Anlage ist fiir 
einen groBten Querschnitt von 400 mm l|] gebaut. 
Hierbei sind Vorkehrungen getroffen, daB trotz des 
groBen Durchgangs der tote Weg des Obermessers 
olme nennenswerten Kraftverlust zuriickgelegt wird, 
und daB sieli der Dampf- bzw. Luftverbrauch im 
Treibapparat fast ausschlieBlich nach der zu leisten- 
den Schneidarbeit richtet. Der Treibapparat erhalt 
im allgenieinen eine Fiillung und Admissionsspannung 
entsprechend dem jeweiligen Blockąuerschnitt. Das 
eigentliche Abschneiden erfolgt unter der Expansions- 
wirkung des Dampfes bzw. der Luft im Treibapparat 
entsprechend dem abnehmenden Querschnitt wah
rend des Sclmeidprozesses.

Wie bereits erwalint, ist bei vorliegender Anlage 
Dampf ais Betriebskraft nicht zur Verwendimg ge- 
kommen. Um jedoch die der Blockschere m it Treib- 
•apparat eigentiimlićlien Vorteile voll auszunutzen und 
hierbei dennocli die vorgesehene elektriselie Kraft- 
iibertragung venvenden zu konnen, ist bei dieser An
lage eine Einrichtung getroffen worden, die auch 
schon fiir die Anlage Georgs-MariemHiitte1) durch- 
gefiihrt wurde. Der Elektromotor wird zunachst zum 
Antrieb eines Kompressors benutzt, der seinerseits 
die von ihm geforderte Luftmenge in zwei Behillter 
von geniigender GroBe leitet. Durch das Einschalten 
dieser Behalter zwischen Elektromotor und Scliere 
hat man vollig freie Hand in der Handhabung der 
Scliere selbst, d. li. es kann die Kraftabgabe unab- 
hangig von der Kraftzufuhr erfolgen. Wenn aueh 
tatsachlich der Wirkungsgrad bei Anwendung eines 
Kompressors zuriickgeht, so wird dieser Nachteil 
durch die oben angefiihrten betriebstechnischen Vor- 
teile, die sich dureh die Anwendung der Scliere m it 
Treibapparat ergeben, reichlich aufgcwogen. Bei 
der Scliere m it Treibapparat werden alle Teile nach 
dem im Treibapparat auftretenden grOBten Dampf- 
bzw. Luftdruck berechnet. Sollte einmal durch Un- 
achtsamkeit ein zu kalter Błock, fiir den die Leistung 
der Scliere nicht vorgesehen ist, in die Scliere gefiihrt 
werden, so wird diese nur m it dem der Berech- 
mmg zugrunde gelegten Hoclistdruck beansprucht,

l) Vgl. St. u. E. 1908, 29. April, S. 609/23.

olme daB Briiche auftreten konnen. Die Scliere bleibt 
einfacli stehen. Bei einer Raderschere dagegen, bei 
der zwischen Motor und Messerblock eine gróBere 
Anzahl umlaufender Massen sowie bewegliclie scliwere 
Gegengewichte eingeschaltet sind, werden in einem 
solehen Falle Briiche unvermeidlich sein. Wahrend 
die Schere m it Treibapparat in den Arbeitspausen 
weder Kraft noch Schmiermaterial verbraucht, muB 
die Riiderschero, um schnittbereit zu sein, standig in 
Betrieb gehalten werden. D ie immer wiederkelirende 
Leerlaufsarbeit driickt natiirlich, abgesehen von dem 
gleichzeitigen Yerbrauch von Schmiermaterial, den 
Gesamtwirkungsgrad der Maschine betriiclitlich her- 
unter. Zur beąuemen Bedienung der Scliere und der 
leiehten Abfulir der Blocke ist es sehr erwiinscht, die 
eigentliche Scliere tunlichst klein zu bemessen. 
Dieser Bedingung geniigt am besten die Schere m it

Fullung =  50 % . p =  3 ftt abs. 
Treibapparat-Durchmesser =  1337 mm.

Lu/Yreróra(/c/> Je Sc/w/tf 
3,5 cóm arrgesaugfe Z u ff

Leertreg 
des ' 

Ł/nfermessers - Weg c/es Messers /m Soc/c 2wxs,2s  -  rw  - 

— Gesamffii/d t/es Tre/óapparafes 7337/nw-

11111111 i 11 Mtfiye/jćf/aes W /// Yetfugóores
llliiliil!! A rfa ite J /a g ra /n m  /////L ijfM /a jr c m /r }

Abbildung 5. Diagranim der luftliydraulischen Block- 
scliero in Diosgyor. Aufgenomnieu fiir einen Block- 

querschnitfc von 250 x250 mm.

abseits aufgestelltem Treibapparat, wahrend bei der 
Riidersehere das ganze Vorgelege m it Motor und 
Schwungrad an dem Scherenstiinder selbst an- 
gebracht ist.

Der fiir den Antrieb der Schere bei der in Rede 
stehenden Anlage vorgesehene Motor hat eineLeistung 
von 100 PS. Mit dieser Kraft wurde bisher das von  
dem Blockwalzwerk gelieferte Materiał anstandslos 
gesclmitten. Die geringe Leistung des Motors beweist 
schon, daB die Wirtśchaftlichkeit der Anlage nicht 
ungiinstig sein kann. Bei einer Blockwalzwerksanlage, 
die zu ihrem Betrieb immerhin eine Durchschnitts- 
leistung von mehreren 1000 P S  erfordert, kommt 
diese geringe Leistung zum Antrieb einer Schere 
kaum in Frage. Von ausschlaggebender Bedeutung 
ist dagegen einzig und allein die Betriebssieherheit 
und JIanovrierfahigkeit der Blockschere, da diese 
olme Zweifel einen wesentlichen Bestandteil des 
Blockwalzwerkes bildet und auch bei lioehster Aus-
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nutzung der StraBe unbedingt flott und sicker 
arbeiten muB. Alle diese Bedingungen sind bei 
der Blockschere m it Treibapparat voll und ganz 
erfiillt.

Fiir das Druckwasser zur Ausbalancierung sowie die 
Kant- und Verschiebeapparate ist ein besonderer Akku- 
mulator m it elektrisch betriebenerPumpe in derNiihe 
desBlockwalzwerkes aufgestellt. DerAkkum ulatorhat 
einen Inhalt von 500 1 bei einem Druck von 40 at. 
Die Pumpe leistet rd. 400 1/inin. Zum Antrieb dient 
ein Drehstrommotor von etwa 45 PS. Bei dem 
gegenwartigen Bestreben, die ganzen Betriebe zu 
elektrisieren, mag es yiclleicht auffallen, daB bei der 
besprochenen Anlage liydraulische Apparate zur An
wendung gekommen sind, trotzdem nur elektrisehe 
Kraft zur Yerfiigung stand. E s muB jedoch nieht 
aus dem Auge gelassen werden, daB bei direkter An
wendung von Elektromotoren fiir die verschiedenen 
Bewegungen eine groBe Anzahl von Getriebeteilen, 
wie Schneekenriider und Schneeken, Schrauben- 
spindeln, Radcrvorgelege, Kurbelmechanismus u. dgl., 
notwendig sind, um die rotierende Beweguug des 
Motors in die gewiinschten m eist linearen Bewegungs- 
formen zu iibersetzen. Bei rein elektiischeni Betrieb 
ist meistens fiir jede Bewegung ein besonderer Motor

m it Umkehranlasser notwendig. Alle diese Mecha- 
nismen erfordern sorgfaltige Wartung und sind dcm 
VersehleiB unterworfen. D ie hydraulischen Apparate 
dagegen, die im vorliegenden Falle zur Anwendung 
gekommen sind, sind im allgemeinen wesentlich ein- 
facker in der Ausfiihrung und unbedingt sicher in 
ihrer Wirkungsweise. Die friiher m it Vorliebe ge- 
machte Einwendung gegen Rohrleitungen, Steuer- 
apparate und Dichtungen sind heutzutage nieht mehr 
aufrechtzuerhalten, da die fortgeschrittene Technik 
auch hier sichere Ausfiihrungen gcschaffen hat. Aus 
der Leistung des Pumpenmotors geht hervor, daB 
es sich auch hier trotz der groBen Bedeutung der 
Apparate nur um eine verhaltnismaBig geringe Ar- 
beitsleistung handelt, so daB auch in diesem Falle 
die Frage der Wirtschaftlichkeit gegeniiber der- 
jenigen der praktischen Brauchbarkeit vollig in den 
Iiintergrund tritt.

Die ganze Anlage, die von der Kalker Werkzeug- 
maschinenfabril- Breuer, Schumacher &Co., Akt.-Ges., 
Koln-Kalk, entworfen und im Verein m it der Ma- 
schinenfabrik Stefan Rock in Budapcst geliefert 
worden ist, hat seit ihrer Inbetriebsetzung in Tag- 
und Nachtbetrieb zur vollen Zufriedenheit anstands- 
los gearbeitet.

Erz- und Gichtstaubbrikettierung mit Gasfilterstaub 
ais Bindemittel.

Von Dr. O tto  K ip p e  in Osnabriick.

Der Gasfilterstaub ist ein Nebenerzeugnis des 
Hochofenbetriebes, welches dort bei der wacli- 

senden Verbreitung der Trockengasreinigung in 
immer groBercn Mengen gewonnen wird. Durch 
eingehende Laboratoriumsversuche ist festgestellt 
worden, daB dieses Nebenerzeugnis sich zum Ein- 
binden von Erzen zu Briketts gut verwenden laBt, 
ja bei vielen Erzen eine wesentlich kohere Festigkeit 
gibt ais die friiher angewandten und vorgeschlagenen 
Bindemittel.

Die Herstellung der Briketts geschieht1) derart, 
daB dem Erze der Gasfilterstaub in der einfaehsten 
Weise zugemengt wird, und zwar in einer Menge von
5 bis 10 %. Dieses Gemenge wird dann auf geeig- 
neten Pressen zu Formlingen verpreBt, die hinterher, 
iilinlich wie bei der Kalksandsteinherstellung, in 
sogenaunten Erhiirtungskesseln unter Anwendung 
von Dampf von 7 bis 10 at Ueberdruck etwa
6 bis 10 Stunden lang erhartet werden. Hierdureh 
haben die Briketts eine zur Verhiittung hinreichende 
Festigkeit erlangt.

Um festzustellen, ob diese Art der Brikettierung 
sich auch im groBen bewiihrt, sind auf der Brikettier- 
anlage eines Hochofenwerkes die nackstehend be- 
schriebenen Betriebsversuche ausgefiilirt worden. 
E s besteht dort eine Gichtstaubbrikettieranlage

!) Vgl. Patent St. u. E. 1914, 11. Juni, S. 1016.

nach dem Chlormagnesiumverfahren, die m it einer 
Zuteilvorrichtung fiir Gichtstaub und Zusatz, einer 
Mischvorrichtung und einer Presse ausgestattet ist. 
AuBer dieser Brikettieranlage befindet sich auf dem 
Hochofenwerk eine Schlackensteinfabrik, dereń Er- 
zeugnis nieht, wie im allgemeinen iiblich, an der Luft, 
sondern m it Erfolg unter gespanntem Dampf von 
etwa 8 at innerhalb zelin Stunden erhartet wird, 
so daB das Vermauern der Steine sofort erfolgen kann. 
Hierdureh war es moglich, die Betriebsversuche 
genau so zu gestalten, wic wenn die Brikettieranlage 
von vornherein fiir das Brikettieren unter Zusatz 
von Gasfilterstaub eingerichtet w are; man hatte nur 
notig, die gepreBten Formlinge zu der naheliegenden 
Schlackensteinfabrik zu fahren und dort das Harten 
vorzunehmen. D ie in dem Werk aufgestellte Presse 
stellte Briketts her in der GroBe von 150 x  190 
X 75 mm und preBte m it einem stets gleichen kon- 
trollierbaren Druck von 400 kg/qcm. Man hatte 
som it die Sicherheit, daB alle Briketts m it dem- 
selben gewunschten liohen Druck gepreBt wurden.

Die auf diese Weise hergestellten Briketts wurden 
einer Priifung unterzogen, wie sie in Zahlentafel 1 
zusammengestellt ist. Die Zahlentafel weist mit 
Riicksicht auf das zur Verwendung gekommene Erz 
drei Spaltengruppen auf. In der ersten Gruppe sind 
die Ergebnisse enthalten, welche bei e is e n r e ic h e m  
M in e t t e g ic h t s ta u b  erzielt wurden, in der zweiten
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diejenigen m it feinkornigen Kiesabbranden, in der 
dritten schlieBlich die Ergebnisse aus einem Ge- 
misch von beiden zu gleichen Teilen. Es stand Gas
filterstaub von drei verschiedenen Hiittenwerken 
zur VerfUgung, namlich ein Staub A, der beim  
Erblasen von Thomaseisen, ein anderer B, der beim 
Erblasen von Luxemburger GieBereiroheisen ge- 
fallen, und ein dritter C, welcher bei dem Verhutten 
eines Gemisches von auslandischen Erzen m it 
Minette im niederrheinischen Bezirk gewonnen war.

Die fertig orharteten Briketts wurden zu
nachst auf ihre Druckfestigkeit untersucht. Da 
der Huttenmann ais Kennzciclien eines guten Bri- 
ketts m it Recht dio Fallprobe betrachtet, so wurde 
diese Priifung ais zweite in den Kreis 
der Untersuchung gezogen. Bei der 
Fallprobe zerfiillt ein Brikett, je nach- 
dem es flach oder m it einer Kante auf 
die Eisenplatte auftrifft, in eine wech- 
selnde Anzahl von Bruchstiicken und 
in Staub. Die Fallprobe wurde gleich- 
miiBig so vorgenommen, daB alle B ri
ketts aus einer Holie von 3 m  auf eine 
groBe, in Beton eingebettete GuBplatte 
von 4 cm Starkę fallen gelassen wurden, 
indem etwa die H alfte der Briketts m it 
einer ihrer Kanten, die andere Halfte 
mit einer der groBen Flaclien auf die 
Eisenplatte aufschlug. D ie Triimmer 
wurden auf ein Sieb von 25 Maschen 
f. d. qcm gegeben und der dureh 
das Sieb fallende Staubanteil gewogeu.
Dieser Staubanteil ist dann in der 
Zahlentafel in jeder Spaltengruppe 
neben dem Ergebnis der Druckprufung 

angegeben.
Diese Versuche wurden einmal gleich 

nach der Dampferhartung angestellt, 
zweitens nach dem Erhitzen der fertigen 
Briketts auf 300 bis 400° und drittens 
nach dem Gliihen bei 1000 bis 1100°.

Von groBer Bedeutung ist das Ver- 
halten der Briketts bei hoheren Tem- 
peraturen, da bekanntlich melirere Brikettierungs- 
Yerfahren Produkte liefern, dereń Festigkeit zwar 
bei gewóhnlicher Temperatur gut ist, beim Erhitzen  
aber soweit zuriickgeht, daB das Brikett zerfallt 
und somit fiir den Hochofenbetrieb wertlos wird. 
Zu bemerken ist, daB bei der Erhitzung darauf 
geachtet wurde, die Bedingungen, welchen die B ri
ketts im Hochofen ausgesetzt sind, móglichst inne- 
zuhalten. Es wurden daher die Flammen, welche 
zur Erhitzung benutzt wurden, reduzierend gehal- 
ten, indem ein UeberschuB von 3 %  Kohlenoxyd  
vorhanden war.

Wie aus der Zahlentafel zu ersehen ist, wurde die 
Festigkeit bei diesen Briketts infolge der Erhitzung 
auf 300 bis 400 0 nicht etwa kleiner, sondern sie ist 
wesentlich gesteigert. Bei weitergehender Erhitzung 
trat bei etwa 1000° von auBen nach innen fort-

sclireitend eine Sinterung ein. Diese Sinterung wird 
dadurch giinstig beeinfluBt, daB der Gasfilterstaub 
infolge seiner Zusammensetzung und seiner E n t
stehung im Hochofen leicht schmilzt. Bei den 
Briketts, welche die holie Erhitzung von 1000 bis 1100° 
erhalten hatten, war aber nicht nur die auBere ge- 
sinterte Zone fester geworden, sondern aucli der nicht 
gesinterte innere Kern wies hohe Festigkeit auf, wie 
dieses sich ja in den in der Zahlentafel enthaltenen 
Druckfestigkeitszahlen und besonders auch in den 
Fallprobcn deutlich zeigt.

AuBer den in der Zahlentafel angegebenen Yer- 
suchen wurde auch bei einigon Briketts dureh die Be- 
stimmung der Wasseraufnahmefahigkeit die Porositat

festgestellt, die im Mittel e'nen Wert von 42%  
lieferte.

Aus allen diesen Ergebnissen geht hervor, daB 
der Gasfilterstaub bei seiner Billigkeit ein hervor- 
ragendes Bindem ittel fiir die Erzbrikettierung dar- 
stellt.

Die oben angegebenen Versuche sind noch weiter 
erganzt und vervollkominnet worden m it dem 
bemerkenswerten Ergebnis, daB bei einigen Erzen 
ein Zusatz von 1/2 bis 1 % Kalle zu dem Gasfilter
staub die Festigkeit der Briketts besonders giinstig 
beeinfluBt. Diese Erscheinung ist wahrscheinlich 
auf den sauren Charakter der betreffenden Erze 
zuriickzufiihren, der den Gasfilterstaub in seinem  
Bindevermogen ungunstig beeinfluBt. Der Gas
filterstaub ahnelt in diesem Verhalten einem triigen 
Zement.

Zahlentafol 1. P riifu n g  d e r  B r ik e t ts .

P r t t f u n g s  e r g e b n i s s e

dei Briketts
nach der 
Erhnrtung 
Im Dampf

wie vorher, 
jedoch auf 800 bis 

400° erhltzt

wie vorher, 
jedoch auf 1000 j 
bis 1100° erhitzt;

Grund-

materlal

Zusutz von 
Gasfilterstaub 

Menge
Sorte

Druck-
priifung
Fcstlff-

kclt
k"/qcm

Fali-
priifung
Staub-
menge

%

Druck-
prufung
F estig 

keit
kg/qcm

Fali-
priifung
Staub-
menge

%

Druck
prufung
Festig

keit
kgAicm

Fali-
priifung
Staub-
raengc

o//o

Gicht-

staub

0 . . .
5 . . .  A 

10 . . .  A 
5 . . . B 

10 . - . B 
5 . . . C 

10 . . .  C

00
100
115
93

110
82

102

5.5 
1,8 
1,1 
2,9
1.6 
2,8 
2,4

190

0,7

1,5 —

_

2,0

1,5

Kiesa b- 

f briinde

5 . . .  A 
m  . • A 

10 . . .  A 
5 . . . B

7y2 . . . b
10 . . .  B 
5 . . . C 
W  • • C 

10 . . .  c

91
116
136
122
141
153
100
116
132

2.7 
1,9 
1,2 
1,3 
0,9 
0,7
4.7 
1,6 
1,0

160
170
190
220

200

1,1
0,9
0,6
0,6

0,8

132
150
117

130

__

0,9
0,8
0,7
0,8

0,7

i 50 % 
j Gichtst. 

50 %  
Kiesa b- 
briindo

0 . . .
10 . . .  A 
5 . . . B 

10 . . .  B 
10 . . .  C

64
123
105
134
109

10,7
1,4
1,9
1,1
1,7

_

200 0,9
—

0,5
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Die Rechtsentwicklung auf dem Gebiete des Gewerbe-, Nachbar- 
und Verkehrsrechtes der Grofiindustrie im Jahre 1913.

Von Dr. jur. R. S c h m id t - E r n s t h a u s e ń ,  Rechtsanwalt am Oberlandesgericht in Dusseldorf.

(Fortsetzung von Seito 1119.)

I jesw eiteren  haben uns wiederholt in Konzessions- 
■*—^  angelegenheiten und Zivilprozessen die Zu- 
fiihrungen von Gasen, Dampfen, Staub, Geriiusch 
und Erschutterungen, die sogenannten

Im m is s io n e n  in  b o n a c h b a r to  G r u n d s t iic k e

beschaftigt.
Ein H o c h o fe n w e r k  befand sich im ProzeB m it 

einer Reilie von Nach barn, dic wegen G e n iu s c h -  
b c la s t ig u n g e n  beim Fuli en der Hochofen, beim  
Bunhern, beim Betriebe der Winderhitzer und Gas- 
maschinen, beim Stichbchstopfen usw., ferner wegen 
G a s- und  S ta u b c n t w ic k lu n g  auf Schaden- 
ersatz geklagt hatten. Der Fali gelangte zu unserer 
Bearbeitung, nachdem bereits die erste Instanz zu- 
ungunsten des ITochofenwerks entschieden hatte. 
Bekanntlich kann die Klage aus § 26 GO. nur auf 
Herstcllung von Einrichtungen, welche die benach- 
teiligende Einwirkung ausschlieBen, und nur wo 
solche Einrichtungen untunlich oder betriebstorend 
sind, auf Schadenersatz gerichtet werden. Obwohl 
nun ubereinstimmeiide Gutachten vorlagcn, nach 
denen es angiingig war, dic siimtlichen Immissionen 
auf das ortsiibliche MaB zuriickzufiihren, hatte das 
Landgericlit (s. unten S. 11) den Nachbarn ohne 
weiteres eine jiihrliche Geldrente zugesprochen, indem 
es ein Verschulden der Beklagten annahm und daher 
den § 823 BGB. fiir anwendbar erachtete. Ueber 
den Ausgang des Yerfahrens -werden wir berichten. 
Wahrend dieses Prozesses erhielt nun das Werk 
am 6. Dezember 1912 dic Konzession zur Errichtung 
eines vierten Hochofens. Gegen den Bescheid legten 
die Anlieger Rekurs ein m it dcm Antrage auf Ver- 
sagung der Konzession, wahrend die Unternehmcrin 
diesen Antrag in einer Gegenschrift bekampfte und 
ihrerseits Rekurs gegen drei Konzessionsbedingungen 
einlegte. Nach den angegriffenen Bedingungcn 
Nr. 6 und 7 sollten alle Geriiusche und Erschiitterun- 
gen der fraglichen Betriebszweige sowcit beseitigt 
werden, „daB wesentliche Belastigungen der Nach- 
barn nicht cintreten“ und daB „ein die Nachbar- 
schaft beliistigendes Geriiusch nicht auftriti11.

Diese Bedingungen hatten der Polizeibehorde zur 
Handhabc dienen konnen, die Einstellung des Be- 
triebes ohne Entschadigung unter Umgehung des 
§ 51 GO. durchzusetzen, wenn sich noch weiterhin 
erhebliche Geriiuschbelastigungen herausgestellt hiit- 
tcn. Ferner war ais Bedingung Nr. 12 eine Vor- 
behaltsklausel eingefiigt fur, den Fali, daB die Be- 
lastigungen dasjenige MaB uberschritten, dessen Dul- 
dung den Nachbam im lnteresse der Industrie an- 
gesonnen werden kann.

Der Handelsminister wies den Rekurs der Nach- 
barn zuriick und iinderte die Bedingungcn Nr. 6 
und 7 dem diesseitigen Antrage entsprechend ab, 
indem er sich darauf beschriinkte, gewisse Einrich
tungen vorzuschrciben, ohne jcdoch den Erfolg, die 
Beseitigung der Geriiusche, zur Bedingung zu machen. 
Gegen eine Untersagung des Betriebs fiir den Fali, 
daB die erhoffte Wirkung ausbleiben sollte, ist das 
Werk daher gesehiitzt. Ferner wurde die Vor- 
bohałtsklausel gemildert, wenn es auch liier nicht, 
wie in dem oben mitgeteilten Falle, gelang, sie 
ganz zu beseitigen. Dem Rekursbescheid vom  
7. April .1913 (111 2661) entsprechend wurde die 
Konzession fiir den neuen Hochofen am 9. Mai 1913 
erteilt. D ie Griinde des Bescheides, die allgemcin 
interessieren durften und sich der diesseits ange- 
gebenen Begriindung anschlieBen, werden hi er m it 
dem Bemerken wiedergegeben, daB m it „den Rekur- 
renten“ die Nachbam und m it „der Rekurrentin11 
die Unternehmerin genicint ist:

„Es ist den Rokurrcnten zuzugoben, daB das MaB 
dor Bolastigungon und E in w irk u n g o n  d e r  ver- 
so h io d en sto n  x \r t, welcho das Werk der Unter- 
nehmerin auf dio Nachbarsehaft ausiibt, au fier- 
o rd o n tlic h  w e itg eh o n d  ist und den Gebraueh ihrer 
Grundsttieko beeintraehtigt. Es handolt sich indos um 
oino bereits soit Jahren bostohondo und ordnungsmiłBig 
gonohm ig to  A n lag e , dereń fe rn e ro  R e n u tz u n g  
nach § 51 GO. n u r  gogon vollo  E n ts c h a d ig u n g  und 
au ch  n u r  ivogon iibo rw iogonder N a c h te ilo  und  
G ofah ron  fu r  d a s  G em oinw ohl u n to r s a g t  w or
den  k o n n to . D io V o ra u sso tz u n g e n  d a z u  liogon 
in d o s n ic h t vor.

Da sich dio B esch w erd en  der Nachbarschaft im 
wesontlichon gogon d a s  bostohondo  W ork , wclches 
bereits d re i H o cho fon  hat, riehton, und dio bestehon- 
den Einwirkungon d u rc h  dio in  A u ss ic h t gonom - 
m eno E r r ic h tu n g  e in es  v io r to n  H o ch o fen s  in 
keinom  irgondw io  w eso n tlich o n  MaB y o riin d e rt 
worden, so konnto eino V orsag u n g  dor Genehmigung 
aus den von dor Rekurrentin yorgotragonen Griinden 
n ic h t  in Erage komnion. Sio h ii tto  lo d ig lich  dio 
B e d o u tu n g  o ino r schw oron  w ir ts c h a f t lic h o n  
S ch iid ig u n g  fiir  dio U n to rn o h m e rin  g e lia b t, 
ohno daB damit der J s a c h b a rs c h a f t  in irgondwio 
wesentlichom MaB g eh o lfen  w ordon  wiire. Bei diesor 
Sachlago konnto nur in Frago kommon, dio untor den 
ontsprechendcn Bedingungen gestattete Verandcrung 
des bostehenden Zustandes dadurch auszugloiclion, daB 
gloichzeitig eino Anzahl woitoror Bedingungen auch fiir 
dio bostohondo Anlago gotroffen wurden, die geeignet 
sind, fiir dio JTachbarschaft eino Abscliwiichung der 
Einwirkungon herbeizufiihren. Diosem Gosichtspunkte 
entspricht dio gotroffono Entscheidung.“

Ebenso gelang es uns, den R e k u r s  v o n  N a ch -  
b arn  gegen die Konzession der E r w e ite r u n g  
e in e s  M a r tin w e r k e s  zu Fali zu bringen, die auf 
I m m is s io n e n  u n d  E x p lo s io n e n  in  der S ch la k -
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k cn g ru b e , dcren Erweiterung ebenfalls boantragt 
war, gestiitzt waren. Der -Minister w i es den  
R ek u rs zu r iick  und legte dem R e k u r r e n te n  
die K o s te n  zur Last, worauf die Konzession 
zwei Monate nach Einlegung des Rekurses erteilt 
wurde.

Mit der N a c h tr u h e  haben wir uns bereits im 
vorjahrigen Bericht befaBt. Es ist nun weiterhin 
die Frage aufgetreten, ob der neuerdings aufgcnom- 
mene N a c h tb e tr ie b  der b is h e r  nur b e i T a g o  
b e tr ie b e n e n  W a r m sa g e  e in e s  k o n z e s s io n ie r -  
ten  W erk  es wegen der damit verbundenen Ge- 
rauschbeliistigUDg polizeilich untersagt werden konne. 
Der Verein lconnte sich hieruber nicht auRern, da 
eine Riickfrage nach den haheren Unterlagen un- 
beantwortet blieb. Wenn aber untersteUt wird, daB 
die Konzession sich auch auf die Warmsage erstreckt 
und keine bestimmten Direktiven fiir die einzuhal- 
tende Betriebsweise enthalt (Landmann, § 25 Anm. 3), 
dann d e c k t  d ie  K o n z e s s io n  a u ch  den  N a c h t-  
b e tr ie b , w obei es g le ie h g i i l t ig  ist, ob b is h e r  
nur bei T a g e  g e s i ig t  w u rd e . Ein polizeiliches 
Einschreiten ist dalier ausgeschlossen, und es kann 
sieli nur um zivilrechtliche Anspriiche im Rahmen 
des § 26 GO., die im ProzeBwege gelt.end zu machen 
sind, handeln. Allerdings ist dazu V oraussetzung, 
daB die konzessionierte Anlage auch eine konzessions- 
pflichtige und nicht bloB irrtiimlich konzessioniert 
ist. Bei Anlagen, die nicht unter § 16 fallen, kann 
die Polizei einschreiten, muB hierbei abei auf einen 
angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen des 
Publikums und des Unternehmers bedacht sein. In 
diesem Sinne sind polizeiliche Verfugungcn ergangen, 
die bei dem Betrieb eines Triigedagers die W ahl 
zwischen der volligen Unterlassung der Arbeiten und 
ihrer Yornalune in einem umschlossenen Ramne 
lassen oder bei den Uebungen einer Musikkapelle 
das SchlieBen der Fenster vorschreiben (PreuB. OVG. 
III, Urteil vom 6. Mai 1909 und 3. Juni 1912, Gew.- 
Arch. Bd. 9, S. 5, Bd. 12, S. 210).

Die konzessionierten Anlagen der in § 16 an- 
gefuhrten Art sind, w ie erwahnt, bei Immissionen 
einem S c h a d e n e r s a tz a n s p r u c h  a u s  § 26 GO ., 
der ein V c r sc h u ld e n  n ic h t  voraussetzt, nur dann 
ausgesetzt, wenn sich die Immissionen nicht durch 
praktikable E in r ich tu n g en b ese itig en  lassen. (Ueber 
Vollstreckung derartiger Urteile siehe Juristische 
Wochenschrift 1913, S. 738.) Diese Bestimmung be- 
zieht sich nur auf einen in Zukunft entstehenden Scha- 
den, wahrend Ersatz fiir einen zurzeit der Klageerhe- 
bung bereits eingetretenen Schaden nur im Falle des 
Verschuldens begehrt werden kann. Das oben S. 10 er- 
wahnte Landgerichtsurteil stellt sich nun auf den 
Standpunkt, daB, wenn ein Verschulden vorliege, auch 
der zukunftige Sehaden und zwar in Gestalt einer 
Rentę zu ersetzen sei, ohne daB es auf die Moglich- 
kcit der Herstellung praktikabler Abhilfeeinrichtun- 
gen ankomme. Denn wenn ein Y e r sc h u ld e n  vor- 
liege, brauclie der Nachbar sich nicht auf § 26 GO. 
zu stiitzen, sondern konne Schadenersatz wegen

Stahl und Eisen. 1167

u n e r la u b te r  H a n d lu n g  a u s  § 823 BGB. be- 
anspruchen, und dieser Anspruch setze die Moglich
keit von AbhilfemaBregeln nicht voraus. Entschei- 
dungen hoherer Gerichte zu dieser Frage sind nicht 
b.ekarint, nur bemerkt der Kommentar der Reichs- 
gerichtsrate zum BGB. (§ 906 Anm. 13), wenn der 
Anspruch auf ein Yerschulden gestiitzt werde, so 
ldimen naturlich die §§ 823 ff. zur Anwendung. 
Offenbar bezieht sieli aber diese Bemerkung nur 
auf einen bereits entstandenen Schaden. Denn aus 
einer zukunftigen unerlaubten Handlung kann nicht 
auf Schadenersatz geklagt werden, weil dereń Be- 
geliung noch vollig ungewiB ist. Es besteht ja die 
Moglichkeit, daB das Werk in Zukunft AbhilfemaB
regeln schafft oder scinen Betrieb andert. D a auch 
der Fali des § 259 ZPO. nicht vorliegt, so ist die 
Yerurteiluiig zu Rentenzahlungen fiir kunftige Sto- 
rungen demnach unzulassig.

Ueber die Yerschlammung von Gewiissern dureli 
K o h le n s ta u b  durch mehrere B r ik e t t fa b r ik e n  
spricht sich das Reichsgericlit (Juristische Wochen
schrift 1912, S. 31) in interessanter Weise aus. Dcm  
Miihlenbesitzer, dessen Gewasscr hierdurch ver- 
schlanunt waren, wird ein Entschiidigungsanspruch 
insoweit abgesprochen, ais es sich um Zu- 
fuhrung d u rch  d ie  L u f t  handelt, da diese 
Kohlenstaubinimissionen im Senftenberger Braun- 
kohlenrevier o r t s u b lic h  seien. Ferner kommt 
aber in Betraclit, daB ein Teil des Staubes d u rch  
den  R e g e n  von den Landereien, Fabrikhofen, 
Wegen usw. in die 3Iuhlengewasser geschwemmt 
wird. Insoweit ist jede Brikettfabrik nur fiir den 
Staub verantwortlich, der sieli a u f  ih rem  G cliin d e  
a b g e la g e r t  h a t  und von dort aus durch den Regen 
in die Miihlengewasser hineingespiilt worden ist. 
Fiir die Abwehr von Klagen wegen Yerschlammung 
ergeben sieli hieraus ganz neue Gęsichtspunkte, auch 
erortert das Urteil die Grundsiitze iiber die Yer- 
jahrung derartiger Anspriiche.

Bei der Frage der O r t s u b lic h k e it  kommt es 
nicht darauf an, ob gleichartige B e tr ie b e  vorhanden 
sind, sondern ob Betriebe vorhanden sind, von denen 
gleichartige W ir k u n g e n  ausgehen, z. B. kann sich 
ein Fabrikunternehmer darauf berufeu, daB Immissio
nen von Rauch und RuB durch die Eisenbahn orts- 
flblich seien (RG. 70, S. 150; Kraft: D ie Haft- 
pflicht aus der Anlage und dem Betrieb kommunal- 
gewerblichcr Anstalten, PreuB. Verw.-Archiv 34, 
S. 497).

Der r a u m lic h e  K r e is , der b e i d er F r a g e  
der O r t s i ib l ic h k e it  in V e r g le ic h  zu ziehen ist, 
laBt sich nur von Fali zu Fali erortern. Verschiedene 
Ortschaften derselben Gegend konnen hierbei sehr 
wohl in Betraclit gezogen werden (Juristische Wochen
schrift 1908, S. 11; Deutsche Juristenzeitung 1906, 
S. 485; R. G. 70, S. 154, Juristische Wochenschrift 
1910, S. 236), wahrend bei vereinzelt licgenden, groB- 
industriellen Anlagen die Verhaltnisse entfernt lie- 
gender Industriereviere bisher noch nicht von den 
Gerichten in Betraclit gezogen worden sind. Ich
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mochte jedoch den Yergłeich auch m it den Verhalt- 
nissen im nachstgelegencn Industrierevier dann fiir 
zulassig halten, wenn es sich um bedeutende Werke 
handelt, die dem ganzen Ort sein Gepriige geben, 
und denen der Ort eine den Yorhaltnissen der groBoren 
Industriercviere iihnliche Entwicklung verdankt. 
Wird ein solches Werk erweitert und modernisiert, 
so wiirdo ich die Heranziehung ahnlicher Verhalt- 
nisso im nSchsten Industrierevier bei der Priifung 
der Frage der OrtsUblichkeit fiir unbedenklich halten.

Fiir die Haftung der E is e n b a h n o n  wegen Be- 
nachteiligung der Anlieger durch Immissionen, 
Wasserstau u. d g l sind in der llechtsprechung ganz 
besondere Grundsiitze aufgestcllt. Handelt es sich 
namlich um Einrichtungen nach § 14 des Eisenbahn- 
gesetzes, so geniigt der Unternehmer zuniichst semen 
Yerpilichtungen, wenn er die von der Regierung bei 
der Anlage der Bahn angeordneten SchutzmaBregeln 
bewirkt. Geniigen diese nieht, so haftet der Unter
nehmer nur, wenn er es schuldhaft unterlaBt, eine 
m it den Zwecken seines Betricbes vereinbare und 
technisch ausfflhrbare Abhilfe zu unterlassen. D ie  
Frage, ob diese Rechtsgrandsatze auch auf P r iv a t -  
a n sc l ilu B b a h n e n  anwendbar sind, bleibt noch zu 
prufen. (Vgl. II. G. 32, S. 283; 37, S. 269; 53, S. 23; 
Eisenbahnrecktliche Entscheidungen 12, S. 33G; 14, 
S. 40; 15, S. 310; 24, S. 396; 27, S. 340; Fritsch, 
S. 17, Amn. 28.)

H aufig nehmen die Nachbarn bei Bebauung ihrer 
Grundstucke auf die von den Fabriken ausgehenden 
Gerausche und Erschiitterungen nieht die geringste 
Riicksieht und erheben, wenn sich alsdann die zu 
erwartenden Uebelstande zeigen, Schadenersatz- 
anspriiche, weil sie in der Benutzung ihrer Gebaude 
bceintrachtigt seien. In einem solchen Fali hat das 
Ecichsgericht sich daliin ausgesprochen, daB derNach- 
bar die besagten Einwirkungen dulden miisse, wenn 
er verschuldet hat, daB die Erschiitterungen und 
Gerausche auf sein Grundstiick heriiberwirken. Das 
Yerschuklen wurde darin gefunden, daB er die Tren- 
nungswand des Hauses in Starkę von nur 29 cm 
anstatt in einer solchen von 45 cm ausgefiihrt hatte 
(Juristische Wochenschrift 1912, S. 589).

Nach § 907 BGB. kann der Grundstiickseigen- 
tumer verlangen, daB auf den Nachbargrundstiicken 
nieht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, die 
eine unzuliissige Einwirkung auf sein Grundstiick nut 
Sicherheit voraussehen lassen. D ie unter Anrufung 
dieser Gesetzesbestimmung gegen eine chemische 
Fabrik erhobene Klage, die auf Beliistigung durch 
gewisse, nieht genchmigte Produktionszweige dieser 
Fabrik gestiitzt war, wurde abgewiesen, da sich die 
gesetzliche Vorschrift nur auf selbstandige Anlagen, 
nieht aber auf bcwegliche Maschinen und auch nieht 
auf solche Fabrikraume, die sich zu den yerschie- 
densten Zwecken benutzen lassen und daher 
nieht durch ihren Bestand, sondern nur durch 
ihre Benutzungsweise auf dic Nachbarschaft ein- 
wirken konnen, bezieht. (Juristische Wochenschrift 
1912, S. 752.)

Mit
s t r a fr e c h t l ic h e n  V e r fo lg u n g e n

hatten wir uns wiederholt zu beschiiftigen. Ueber 
das freisprcchcnde Urteil vom 2. April 1913 be- 
treffenddie k o n z e s s io n s lo s e E r w e it e r u n g  e in e r  
S c h la c k e n s te in f a b r ik  und dio in diesem Ver- 
fahren gemachten Beobachtungen liaben wir uns 
bereits ausgelassen. Kaum war das Urteil rechts- 
kriiftig geworden, ais am 30. April 1913 sich ein 
U n fa ll  in demselben H o c h o fe n w e r k  ereignete. Bei 
der S a u b e r u n g  e in e s  N a B g a s r e in ig e r s  von Gas- 
schlamm und Gasstaub wurde einer der beiden 
Arbeiter, welche die unter dem Wassertrichter befind- 
liche VerschluBklappe zu bedienen hatten, gasig, 
fiel in das Sclilammloch und konnte nieht mehr zum 
Leben gerettet werden. In dem eingeleiteten Er- 
mittlungsverfahren sprach sich der G ew crb o in sp  ck- 
to r  dahin aus, daB es notwendig gcwesen ware, vor 
dem Aufziehen der Klappe das S c h la m m lo c h  v o ll -  
s ta n d ig  a b z u d e c k e n  u n d  d en  A r b e ite r  a n -  
z u se ilc n . D erDirektor dcsW erks und derW erk- 
stattcnvorstehcr wiesen demgegeniibcr darauf hin, daB 
die Einrichtung, die seit dem Jahre 1867 bestehe, 
sich aufs beste bewabrt liabe, daB es auch nieht 
angiingig sei, die Schlammgrube abzudecken, weil 
die Klappe gerade zu dem Zweck aufgezogen werde, 
um den Schlamm in dio Grube fallen zu lassen, und  
daB ein Anseilen eher gefiihrlich ais niitzlich sein 
wurde. Hierauf wurde gegen die beiden Genannten 
Anklage erhoben wegen fa l ir la s s ig e r  T o tu n g , hc- 
gangon unter AuBerachtlassung der Aufmerksamkeit, 
zu wcleher sie wegen ihres Berufes oder Gewerbes 
besonders verpflichtet gcwesen seien. Das Verschulden 
wurde von der Anklagebchorde entsprechend dem 
Gutachten des Gewerbeinspektors darin gefunden, daB 
die Grube niclit abgedcckt und der Arbeiter nieht 
angescilt worden sei. In der Hauptverhandlung 
ergab sich, daB der Arbeiter, um sich nieht zu 
beschmutzen, entgegen der Instruktion sich vom  
Oeffnen bis zum SchlieBen der Klappe unter dem 
Gasreiniger aufgehalten und, nachdem er die Klappe 
geschlossen hatte, in das Loch gestiirzt war. Dic 
Ansicht des Yereins, dessen gutachtliche AeuBerung 
ich auch vorgetragen liabe, stellte sich ais durchaus 
zutreifend heraus. Sie ging im wesentlichen dahin, 
daB die Natur des Betricbes das Anseilen bei den 
Yorliegenden beschriinkten Raumverhaltnissen nieht 
gestatte und im Gegenteil geeignet sei, die Unfall- 
gefahr zu erhohen, da sich das Seil in den vorhan- 
denen sperrigen Apparaturen festhangen konnte. Das 
Gericht sprach die beiden Angeklagten, die mir 
ihre Verteidigung iibertragen hatten entgegen den 
Antragen der Staatsanwaltscliaft und dem Gut
achten des Gewerbeinspektors, fre i. Es konne dem 
leitenden Direktor niclit zugemutet werden, so ffihrt 
das Urteil aus, daB er sich um jede Einzelheit standig 
kiimmere, zumal ein Hochofenwerk eine groBe Anzalil 
gefahrbringender Stellen aufweise. Dem angeklagten 
Werkstattenvorsteher sei der Beweis gelungen, daB
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er regelmiiBig jeden Arbeiter unterwiesen liabe und 
daB der Unfall bei Beobachtung des den Arbeitern 
vorgeschriebenen Yerhaltens nicht eingetreten wiire. 
D ie  v o m  G e w e r b e in s p e k to r  v e r la n g t e  A n 
w en d u n g  e in e r  L e in e  w a re  eb e n so  u n d u rch -  
fiihrbar w ie  z w c c k lo s  g e w e s e n , im  G egen -  
t-eil w iird e d er  Y e r u n g liic k te  d a d u r c li n u r  
nocli m elir  in  d en  S ch la m m  g e z o g e n , w ord en  
se in , da es nicht moglich gewesen ware, ihn nach 
oben zu ziehen. Ein niedriges Gelander habo sich 
allerdings anbringen lassen, jedoch fehle es in dieser 
Richtung an dem Schuldmoment der Vorausseh- 
harkeit des Unfalls. Dicsseits war auBerdem der 
ursiichliche Zusammenhang bekiunpft worden, da 
ein niedriges Gelander den gasig gowordenen Be- 
fahrer nicht vor dem Hinabfallcn gesehiitzt hatte 
und auBerdem mangels einer genaueren iirztlichen 
Begutachtung und einer Leichenoffnung nicht fest- 
stand, ob er nicht bercits tot war, ais er hinabfiel. 
Audi dieses freisprechende Urteil hat die R e c h ts -  
k ra ft erlangt.

Auf den Standpunkt, daB der Angeklagte der 
fa h r liis s ig en  T o tu n g  s c h u ld ig  sei, stellte sich 
die G e w e r b e a u fs ic h ts b e h o r d e  gleichermaBen in 
einem Falle, der das Reichsgericht beschaftigt und 
ebenfalls zu einem fr e is p r e c h e n d e n  U r te i l  ge- 
fiihrt hat (GieBereizeitung 1913, Nr. 20, S. C43). 
Beim Anhebeti eines Schmelztiegels wurde von den 
Arbeitern einer E is e n g ie B e r e i nicht die dazu be- 
stimmte IIebevorrichtung, sondern eine Eisenstange 
benutzt, wobei ein Arbeiter unwohl wurde, vom  
Ofen stiirzte, den Tiegel mitriB und im Schmelz- 
gut den Tod fand. Wahrend vier Sachverstandige 
sich dahin auBerten, daB bei Benutzung der umstand- 
lichen von den Arbeitern ungern angewendeten Hebe- 
vorrichtung sich der Unfall ebensogut hatte ereignen 
konnen, hielt der Gewerbeinspektor an der einmal ge- 
auBerten Ansicht fest, die sich jedoch nach dem rechts- 
kraftig gewordenen Urteil ais falsch erwiesen hat.

Yon Interesse erscheint auch ein Strafverfahren, 
an welchem wir nicht beteiligt gewesen sind, dessen 
Akten aber nach Beendigung desselben dem Vor- 
sitzenden unserer Kommission, Herrn Kommerzien- 
rat B riigm an n , m itgcteilt wurden. In G la s h u t t e n  
durfen J u g e n d lic h e  boi den Arbeiten vor dem Ofen 
mit P a u se n  in der Gesamtdauer von mindestens 
einer Stunde beschaftigt werden. E s ist dies eine 
Erleichterung gegeniiber der Yorschrift des § 136 
(vgl. Ziffer II 1 der Glashiittenverordnung vom  
9. Marz 1913, friiher 5. Marz 1902). Das betreffende 
Glashiittenwork hatte nun fiir die Jugendliclien 
drei Schiehten eingerichtet, in denen von 6 bis 3,
2 bis 11 und 10 bis 7 Uhr gearbeitet wurde. D ie 
Pausen der ersten Schicht waren auf 10 bis 101/ 2 
und 2 bis 21/ 2 Ulir gelegt, die der anderen Schichten 
entsprechend. D ie gegen den Direktor, den kauf- 
toannischen Prokuristen und zwei Melster gerichtete 
Anldage war auf die B e h a u p tu n g  gestiitzt, es sei 
geduldet worden, daB sich die Jugendliclien der 
ersten Schicht bereits um 2 Uhr entfernt hatten, 

X X V in .Jł

tatsachlich sei ihre Arbeitszeit dann zu Ende ge
wesen, die P a u s e  v o n  2 b is  2ł/ 2 U h r  sei ebenso 
wie dio fo lg e n d e  h a lb s t i in d ig e  B e s c h a f t ig u n g  
von 21/* bis 3 Uhr n u r  zum  S c h e in  eingerichtet, 
in Wirklichkeit dauere die Schicht von 6 bis 2 Uhr 
und sei nur durch eine halbstiindige Pause von  
10 bis 10^2 Uhr unterbroclien. Das Schoffengericht 
sprach frei, wcil, selbst wenn dies alles zutrilfe, der 
Zweck des Gesetzes erreicht sei, denn dio Pausen 
entsprachen dem genehmigton Arbeitsplan, und der 
Zweck bestehe darin, dic Arbeiter davor zu schutzen, 
daB sie wahrend derselben im Betriebe beschaftigt 
wurden. D a sie nun von 2 Uhr ab nicht mehr be
schaftigt worden seien, so hatten sie die vorgeschrie- 
benen Pausen gehabt.

Diese Auffassung widerspricht der Rechtsprechung 
des Reichsgerichts (s. die Entscheidungen bei Land- 
mann, § 136, Note 4).

Die Strafkammer des Landgerichts ais Berufungs- 
gericht gelangte ebenfalls zur Freisprechung, aber 
auf Grund neucr tatsachlicher Feststellungcn. D a
liach lag keineswegs eine Umgeliung vor, sondern 
die Jugendliclien wurden ta t s i lc h l ic h  zu r  A rb e it  
nach der Pause von 21/ 2 bis 3 Uhr a n g e h a lt e n , und 
bestraft, wenn sic bei Beginn der Pause um 2 Uhr 
gingen. Zwar ergab  s ic h  f e r n e r , daB sie schon 
w a h r e n d  d er P a u s e  von 2 bis 2*^ Uhr vereinzelt 
gegen die Anweisung des Meisters Spiineschneiden 
und derglcichen V o r a r b e ite n  fur die folgende 
Schicht besorgt hatten, jedoch ging die Strafkammer 
hierauf weiter nicht ein. Das OberlandesgerichtHamm  
ais llevisionsgericht hob das Strafkammerurteil aus 
diesem Grunde auf in der Erwiigung, es liatte ge- 
priift werden miissen, ob die Angeklagten nach MaB- 
gabe ihrer dienstliclien Verhiiltnisse Veranlassung 
hatten, sich um die Einhaltung der Pausen zu be- 
kiimmern; ein bloBes Verbot geniige nicht, sondern 
es miiBten die erforderlichen Yeranstaltungen ge- 
troffen werden, damit das Verbot nicht iibertreten 
werden konne (Urteil voni 18. Marz 1913, 10,
S. 36/13). D ie Anklage, die sich bisher auf die 
angebliche Scheinnatur der Pause und das „Aus- 
kneifen11 der Jugendlichen gestiitzt hatte, war damit 
auf einen anderen geradezu entgegengesetzten, tat- 
śachlichen Boden gestellt, nilmlich auf Kichtvcr- 
hinderung der Arbeit wahrend der nicht zum Schein 
eingerichteten Pause. Dieser neuen Beschuldigung 
gegeniiber hatte wohl Yerjahrung eingewendet werden 
konnen. Das ist aber nicht geschehen, und dieStraf- 
kammer in Bochum, an welche die Sache zuriick- 
verwiesen war, hat nunmehr durch Urteil vom  
17. Mai 1913 (4. N. 90/12) den Meister der Abteilung 
m it einer Geldstrafe belegt, weil er das Spaneschnci- 
den in der Pause nicht verboten hat, obwohl er es 
zuweilen bemerlcte, den Direktor und den Prokuristen 
aber freigesprochen, weil sie den Meistern die Ge- 
wahrung der Pausen zur strengsten Pflicht gemacht 
und dies wiederholt m it aller Schiirfe angeordnet 
hatten. Yerfehlungen hiergegen seien bei ihren 
allgemeinen Kontrollen nicht zu ihrer Kenntnis ge-
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langt und eine regelmaBige, personliche Kontrolle 
konne ihnen bei der GroBe der Werke, das 300 Ar- 
beiter beschaftigt, ńicht zugemutet werden. Bei der 
Auswabl oder der Beaufsichtigung der Betriebsleiter 
hatten sie es an der erforderlichen Sorgfalt nach- 
weislich niclit fehlen lassen. D ie łiiergegen wiederum 
von der Staatsanwaltschaft eingelegte Revision wurde 
zuriickgenommen, womit das Urteil die Rechtskraft 
erlangte.

Ein Fali, der ebenfalls die B e s c h a f t ig u n g  
J u g e n d lic h e r  betrifft, aber niclit zum gericht- 
lichen Austrag gelangte, wurde von uns begutachtet. 
Nach § 136 GO. durfen jugendliche Arbeiter z u r . 
N a c h t z e i t ,  namlich zwischen 8 Uhr abends und
6 Uhr morgens, regelmaBig niclit beschaftigt werden, 
jedocli ist der Bundesrat nach § 139 a ermiiclitigt, 
fiir gewisse Anlagen Ausnahmen zuzulassen. Dem- 
gemiiB wurde durch dieVerordnung vom 29. April 1892 
die Nachtarbeit fiir jugendliche Arbeiter in W a lz -  
und  H a m m erw erk en  unter gewissen. Kautelen 
gcstattet. Diese Erlaubnis wurde jedoch in der 
Folgezeit im m er  w e ite r  e in g c e n g t ,  zunachst 
durch die Bekanntmachung vom  27. Mai 1902 auf 
die Beschaftigung bei dem unmittelbaren Betriebe 
der W erk e , dann durch die Bekanntmachung vom
6. Juli 1906 auf die unmittelbar m it dem O fen -  
b e tr ie b  in Zusammenhang stehenden Arbeiten. 
Hierbei ist es auch in derVerordnung voni 20. Mai 1912 
gcblieben, jedoch tritt vom 30. September 1914 
ab die Vorsclirift in Kraft, daB die Werke eine 
Genelunigung der hoheren Yerwaltungsbehorde be- 
antragen miissen, die widerniflich ist und nur fiir 
Arbeiten erteilt wird, die gceignet sind, die Aus- 
bildung der jungen Leute zu fordern, und keine 
besonderen Gefahren fiir Leben und Gesundlieit 
mit sich bringen. Mit letzteren Beschrankungen 
haben wir es daher zurzeit nocli niclit zu tun, dagegen 
kam in Frage, w e lc lie  O fe n b e tr ie b e  die Vor- 
sclirift im Auge liat, welclie die N a c lit b e s c h a f t i-  
g u n g  J u g e n d lic h e r  bei den m it dem Ofenbetrieb 
in Zusammenhang stehenden Arbeiten gestattet. Wir 
kamen zu dem Ergebnis, daB sie sich bei der W eiB- 
b łe c h fa b r ik a t io n  sowohl auf die Warmofen und 
Tiefofen, die dazu dienen, die Blocke aul die riclitige 
Walztemperatur zu bringen und die in ihnen vor- 
handcnen Warmunterscliiede auszugleichen, ais auch 
auf die Gliihofen, in welchen das W alzgut nach dcm 
Walzen ausgegliiht wird, erstreckt. D a nun die 
m it dem Betrieb dieser Oefen in Zusammenhang 
stehenden Arbeiten durch Jugendliche zur Nacht
zeit ausgcliihrt werden durfen, so konnen sic auch 
m it BlechreiBen und Ein- und Auspacken der Gliih- 
kisten beschaftigt werden, wahrend das Polieren nicht 
m it dcm Ofenbetrieb in Zusammenhang steht. Es 
bleibt also nichts iibrig, ais die jugendlichen Polierer 
von der Polierarbeit abzulegen und m it dem bei 
weiteni nicht so lcichten und beliebten Dienst bei 
den Oefen selbst zu besch&ftigen, wenn man sich 
den unentbelirlichen Nachwuchs an jugendlichen 
Arbeitern erlialten will. D ie Niitzlichkeit der Yer-

scharfungen der Bimdesratsverordnung kennzeichnet 
sich daliach ohne weiteres. D ie Jugendlichen werden 
auf diese Weise sclilieBlich anderen Berufen zuge- 
tricben, und ob os fiir Staat und Gesellschatt, Morał 
und Erziehung besser ist, wenn sie zu den Maurera 
gehen, ais wenn sie unter Anleitung ihrer V;iter der 
Eisenindustrie erlialten bleiben, das ist eine Frage, 
iiber die es bei Kennern der Yerhaltnisse keine 
Meinungsverschiedenheit gebcn kann. D ie Frage ist 
ubrigens auch dem Yernehmen nach in der Versamm- 
lung des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindu- 
strieller vom 5. Norember 1911 erortert worden, 
und wird in der Angelegenlieit wohl nocli nicht 
das letzte W ort gesprochen sein.

Die h y g ie n is c h e n  A u fg a b e n  der G ew erb e-  
in s p e k to r e n  haben durch einen preuBischenMini- 
sterialerlaB voin 21. Juni 1912 betr. gewcrbliche Yer- 
giftungen (Handelsministerialblatt S. 388), eine Er- 
weiterung erfahren. Danach sollen sieli dio Gewerbe- 
inspektoren m it den Vorstanden der Kranken- 
kassen in Yerbindung setzen, um von Blei-, Queck- 
silbcr-, Arsen- und Phosphorerkrankungen Kenntnis 
zu erlialten und alsdann dereń Ursache aufzuklaren. 
Es ist daher keinesfalls der riclitige Weg, wenn, 
wie es vorgekommen ist, der Gewerbeinspektor 
zusammen m it dem Rcgierungs- und Medizinal- 
rat in einer Metallhiitte, in der nie eine Blei- 
vergiftung vorgekommen ist, crscheint, die ein- 
zelnen Arbeiter befragt, ob sie Leibschmerzen hatten 
und ob dies auf Bleivergiftung zuruckzufiihren sei, 
und sieli von ihnen die Zahne zeigen liiBt. Der Besucli 
hat in der schadlichsten Weise gewirkt. Dcnn die 
Arbeiter wurden von einer vollig unbegriindeten 
Furclit vor Bleivergiftung befallen, obwolil in der 
H iitte nur die westdeutschen Zinkcrze yerarbeitet 
werden, die wenig Blei enthalten oder, weil es nur in 
Sch\vefelverbindungen vorkommt, keine Bleivergif- 
tung bewirken konnen.

Die

A n b iiru n g  der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n

vor dcm ErlaB der in § 120 e behandeltcn Polizei- 
verordnungen wird nocli immer verabsaumt. Dies 
beweist sowohl ein Urteil des Kammergerichts vom  
20. Fcbniar 1913 (Gew.-Arch. 12, S. 671), wonach 
die Yorschrift des § 50 der Bauordnung fiir die Stadt 
Gelsenkirchen, welclie Yorrichtungen zum Sehutze 
der Arbeiter gegen Absturz betriflt, mangels An- 
liórung der Berufsgenossenschaften ungiiltig ist.

Die Art und Weise, wie in anderen Fiillen die 
Anhorung der Berufsgenossenschaften zur reinen 
Formalitat herabgesunken ist, muB befremden. Ich 
darf in dieser Beziehung an meine fruheren Berichte, 
besonders an den die Ungiiltigkeit der Fahrstulilver- 
ordnung betreffenden Aufsatz in „Stahl und Eisen“ 
1912,12.S ept.,S . 1533/5 ,ąnkniipfen. D ie F a h r s tu li 1- 
v e r o r d n u n g  w arm ittels Abdrucks eines im Handels- 
ministerium ausgearbeiteten Entwurfs im Juli 1908 
von siimtlichen oder fast allen preuBischen Ober- 
prasidenten m it Zustimmung der: Provinzialrate er-
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lassen w ord en, jedoch war die in § 120 e vorgeschrie- 
bene Anhorung der Berufsgenossenschaften ganzlich 
unterblieben. Wir erlangten im Jahre 1912 daher in 
Fiillen, welche Uebertretungen der Fahrstuhlverord- 
nung zum Gegenstande hatten, f r e is p r e c h e n d e  
.U rte ile  der S tr a f g e r ic h t e ,  in denen diese unserer 
Ansicht, daB die Y e r o r d n u n g  u n g i i l t ig  sei, bei- 
traten. Dadurch k a m e n  a u c h  d ie  A z e ty le n -  
v ero rd n u n g  u n d  d ie  D a m p ffa B v e r o r d n u n g  zu  
F a li , die in derselben fehlerhaften Weise zustande- 
gekommen waren.

Im  H e r b s t  1913 s in d  n u n  v o n  a l le n  
O b e rp r iis id en ten  n e u e  F a h r s tu h l- ,  A z e -  
ty le n -  u n d  D a m p ffa B v e r o r d n u n g e n  e r la ssen  
w ord en , die jedoch, von kleinen redaktio- 
nellen Aenderungen und den Eingangsworten ab- 
gesehen, ganz d e n se lb e n  W o r t la u t  autweisen, wie 
die fruheren Yerordnungen, bei denen die Berufs
genossenschaften nicht gehort worden waren. Priifen 
wir nun b e is p ie l s w e is e  die Rechtsgiiltigkeit der 
lieuen Fahrstuhlverordnung fiir die R h e in p r o v in z  
vom 20. .Tuni 1913, in Kraft seit 1. August 1913 
(Sonderbeilagc zu Stiick 34 des Amtsblatts). Uierbei 
entsteht zunachst das Bedenken, daB nach § 120 o 
„den Yorstiindcn der b e t e i l ig t e n  Berufsgenossen- 
schaften Gelegenheit zu einer gutachtlichen AeuBe- 
rung zu geben ist“, und daB dies nach der standigen  
Rechtsprechung des Kammergerichts aus dem ver- 
kiindeten Wortlaut der Yerordnung hervorgelien 
niuB (Johow 21 C 3, 22 C 3, 28 C 3, 36 C 10 usw.), 
wahrend die neue Polizeiverordnung vom 20. Juni 
1913 nur besagt: „nach Anhorung der Berufsge- 
nossenschaften“. Danach ist es zunachst nicht klar, 
ob die B e t e i l ig t e n  gehort sind.

Ferner stelit aber dureh einen gehorig veróffent- 
lichten MinisterialerlaB fest, daB die Berufsgenossen
schaften v o n  dem  O b e r p r iis id e n te n  iiberhaupt 
nicht gehort worden und daB diesem ihre Gutachten 
nicht einmal zur Kenntnis gekommen sind. D ie neue 
Fahrstuhlverordnung ist namlich in der Ministerial- 
instanz ausgearbeitet worden. Dort hat man auch 
die Berufsgenossenschaften gehort. Die Herren 
Minister haben dies den Herren Oberpriisidenten 
mitgeteilt und diese ersucht, die Polizeiverordnung 
gemiiB dem Ministerialentwurf zu erlassen.

Der betreffende Passus des Erlasses der Herren 
Minister fiir Handel und Gewerbe, der offentlichen 
Arbeiten und des Innern vom 14. Marz 1913, Handcls- 
ministerialblatt Kr. 9, S. 88, lautet:

„Im AnscliluB an moinon, dos Horrn Ministers fiir 
Handel und Gewerbo, ErlaB vom 13. August 1912
— III 4972 — ubersendon wir Ihnen nach gutachtlicher 
Anhorung der Vorst»nde der Berufsgenossenschaften 
anbei den Entwurf der Normalpolizoiverordnung, be- 
treffend dio Einrichtung und den Betrieb von Auf. 
zugen (Eahrsttihlen) — Aufzugsverordnung —, nebst 
Anlagen mit dom Ersuchen, dio Polizeiverordnung hier- 
nach unter Hinweis darauf, daB inGemiLBbeit des § 120e, 
Abs. 2 dor GO. don Vorsta.nden aller Borufsgenossen- 
schaften Gelegenheit zu einer gutachtlichen AeuBerung 
gegeben worden ist, und unter Hinweis auf das Kosten- 
gesetz vom 8. Juli 1905 (GesetzsammL S. 317) schleunigst

zu erlassen, um dio Schwiorigkciten, dio sich wogon des 
Mangels einer rechtsgtiltigen Polizeivorordnung bereits 
hier und da gczcigt habon, zu boheben. Abgesohon von 
einigen unwesentlichen Zusatzen und rodaktionellen 
Aenderungen (vgl. §§ 1, 5, 7, 9, 11, 23, 35 und 39) ent- 
spricht der W ortlaut der neuen Polizeiverordnung dem
der alten Aufzugsvorordnung...........

Der Druck der Polizoiverordnung mit Anlagen 
sowio der AusfUhrungsanweisung ist der Druckorei 
Sittonfeld, hier, Mauerstr. 44, aufzutragen. Dieso halt 
don Satz zur Verfugung.“

Dieses Yerfahren wird dem Sinne des § 120 e 
nicht gerecht. Danach hat die die Polizeiverord- 
nung erlassende Behorde eine solbstandige Stellung 
und es ist ihre Sache, die Berufsgenossenschaften 
anzuhoren. Diese Pflicht kann ihr von der vorge- 
setzten Ministerialinstanz ebensowenig wie die Yer- 
antwortung abgenommen werden. Wenn die Mini
sterialinstanz eine solche Verordnung einfiihren will, 
dann ist sie nach § 120 e selbst in der Lage, sie zu 
erlassen, und dann geniigt es, wenn sie die Berufs
genossenschaften hort, aber der hier eingeschlagene 
W eg ist ein Zwitterding, das im Gesetz nicht vor- 
gesehen ist. Zuerst ergingen die Polizeiverordnungen 
iiberhaupt ohne Anhorung der Berufsgenossen
schaften und wurden deshalb fiir ungiiltig erkliirt. 
Jetzt wird den zustiindigen Beliorden die Anhorung 
verschriinkt und von einer Behorde vorgenommen, 
welche die Polizeiverordnung nicht erliiBt, sondern 
den ErlaB einer anderen Iristanz aufbiirdet. DaB 
jene Behorde das Ministerium ist und daB sie die 
Vorgesetzte dieser Instauz ist, spielt keine Bolle, denn 
die hohere Instauz kann regelmiiBig n ic h t  die 
Funktionen der an sich gesetzlich zustiindigen 
niederen Instanz an sich ziehen (0 \ 'G .  20, S. 302) 
und keinesfalls ist eine Arbeitsteilung in der Weise 
moglich, daB die eine Instanz die gesetzlich hierzu 
berufenen offentlichen Korporationen anhijrt, wah
rend eine ganz andere Instanz die Verordnung erliiBt. 
Ein unmittełbares Eingreifen der hoheren Instanz 
ist zwar zuliissig, wo ohne solches die Zwecke der 
Aufsicht nicht erfiillt werden konnen, z. B. in dring- 
lichen Fiillen (0^ Ĝ. 23, S. 214). Dann muB aber auch 
die hohere Instanz ganze Arbeit machen und die 
Polizeiverordnung selbst erlassen. Bei dem vor- 
liegenden Verfahren unterbindet sie die direkte 
Einwirkung dei Anhorung der Berufsgenossen
schaften auf die Oberpriisidenten und durchkreuzt 
hierdurcli die reiclisgesetzliche Vorschrift, an der 
das preuBische Kostengesetz nichts iindern konnte 
noch wollte.

Ob nun auch die Gerichte dieses Verfahren fur 
unzulassig erach ton v;erden, laBt sich nicht iiber- 
sehen, da es sich um eine Frage der Auslegung des 
§ 120 e handelt und noch keine Entscheidungen in 
dieser Richtung vorliegen.

Sehr bedenklich ist ferner der § 39 dieser yerord
nung, der den iiltereu Fahrstiihlen einen Schutz 
nur dann gcwahrt, w enn sie den iilteren Polizei- 
verordnungen entsprechen. D a nun aber die letzteren  
samtlich ungiiltig sind, sounterliegt auch die Gtiltig- 
keit des § 39 fiir sich allein den erheblichsten Zweifeln.
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Ueber dio Kichtberiieksichtigung der Yorschlage 
der Berufsgenossenschaften bei ErlaB der Fahrstuhl- 
verordnung beżiehe ich mich auf meinen Bericht 
vom 9. April 1913. Aus der m it den Vertretern der 
Berufsgenossensehaften abgehaltenen Sitzung zur 
Bearbeitung der Azetylem-erordnung, iiber die wir 
am 25. Februar 1913 den Bericht eines Beteiligten  
erhielten, ist bemerkenswert, daB der Vertreter 
des Handelsministeriums von vornherein selbst 
erklarte, eine Abandcrung der.Verordnung sei nicht 
mehr mogli cli. Offenbar aber widerspricht es dem 
Gedankeu des Gesetzes, die Anhorung der Berufs- 
genossenschaften erst in einem Zeitpunkt eintreten 
zu lassen, in wclcliem der Entwurf nicht mehr 
ahgeandert werden kann. Ais Grund dieser Unmóg- 
lichkeit gab derselbe Yertrcter des Handelsmini- 
sterimns an, daB die Verordnung bereits im Bundes
rat beschlossen sei. l)a  ware es wohl vou Interesse, 
festzustellen, ob der Bundesrat diese Angabe zu be- 
statigen in der Lage ist. Wie dem aber auch sei, 
so liegt darin kein Grund, die Yorsehrift des § 120 e 
nicht einzuhalten, von der weder der Bundesrat, 
noch das Ministerium Befreiung gewiihren kann. 
Auf Kompetenziiberschreitungen bei der Anwen
dung des § 120 d hat schon der Bericht fiir das Jahr 
1910 ( S t  u. E. 1911, 9. Febr., >S. 234/5) hingewiesen.

Aus dem
A r b e ito r r e c h t  

ist eine Entsci.eidung des Reichsgerichts vom 
13. Oktober 1911, Gew.-Arch. 12, S. 99, bemerkens- 
wert, wonach tarifschlieBende Korporationcn fur 
die Einhaltung der tarifmaBig abgeschlossenen 
Arbeitsvertriige durch ihre Mitglieder nicht haftbar 
gemacht werden konnen. Natiirlich kann aber eine 
solche Haftu ng im Tarifvertrage vereinbart werden.

Was S tr e ik v e r g e h e n  und die Art und Weise 
angeht, wie denselben strafrechtlich zu begegnen 
ist, so konnen wir im allgemeinen auf den letzten 
Jahresbericht venveisen. Ein in Kr. 906 der Kol-

nischen Zeitung vom 9. August 1913 wiedergegebenes 
Reichsgerichtsurteil bestatigt die Rechtsansicht, die 
dort und in dem Aufsatz „Moderne Streikmethoden“ 
niedergelegt ist, den ich im Auftrag des Yereins 
in der Zeitschrift fiir die gesamte Strairechtswissen- 
schaft erscheinen lieB. Der Sachverhalt ist folgender; 
Organisierte Maurer notigten durch Arbeitseinstellung 
einen nicht orgamsierten Arbeitsgenossen, seinen 
B eitritt zur Gewerkschaft anzumelden. D a er den 
Gewerkschaftsbeitrag in der yerlangten Hohe nicht 
zahlt, versuchen sie ihn durch nochmalige Arbeits- 
einstellung auch hierzu zu notigen. Er gibt jedoch 
diesmal nicht nach und wird vom Polier, der sich 
den organisierten Arbeitern fiigt, entlassen. Das 
Landgericht hat in diesem Tatbestand eine voll- 
endete und versuchte fortgesetzte Erpressung ge- 
funden und die beiden Radelsfiihrer m it je zwei 
Monaten Gefiingnis bestraft Dieser Auffassung 
sich anschlieBend, hat das Reichsgericht die Ent- 
scheidung in vollern Umfang bestiitigt.

Schwere Falle von S a b o ta g e ,  begangen durch 
die Maschinisten einer bekannten Briickenbau- 
anstalt zmn Zwecke der Lolmerhohung, wurden 
uns von Schleswig-Holstein berichtet, auch die 
Kolnische Zeitung teilte in der zweiten Morgen- 
ausgabe vom 10. Juli 1913 einen Sabotagefall aus 
Remscheid m it, der wahrscheinlich zur Erhebung der 
Anklage wegeu Landfriedensbruchs fiihren werde.

Mit dem G e w e r b e s te u e r r e c h t  hatten wir uns 
ebeufalls zu befassen, da die Giiltigkeit einer hochst 
rigorosen Gewerbesteuerordnung, die verschiedene 
auf einen bestimmten industriellen Betrieb zu- 
geschnittene Vorschriften enthalt, zu untersuchen 
war. In solchen Fallen handelt es sich hauptsachlich 
um die Nachpriifung der Steuerverteilungsbeschliisse 
nach §§ 54 ff. des Kommunalabgabengesetzes und 
bleibt zu wiinschen, daB bei der Reform dieses Ge
setzes die Bedurfnisse der Industrie besser be- 
riicksichtigt werden. (Forts. folgt.)

Umschau.
Z ur Stillegung des Hardanger Elektrohochofenwerks.

Die Stillegung des Hardanger Elektrischen Eisen- 
und Stahlwerks im Mai 1913 und dio sofort crfolgto Ver- 
paehtung des zur Vorfugung stehenden eloktrisehen 
Stromca an ein ausliindisches Syndikat hat in dor nor- 
wegischon Tagesprosso lobhafto Ausoinandersetzungen 
hervorgerufon und insbesondero zu scharfon Angriffen 
auf die Worksleitung und -Verwaltung gofahrt. Das H ar
danger Work war nobon dom in Tinfoss-Notoddon dio 
einzigo Anlage in Norwegen, wolcho dio in Sehwedon er- 
probto Verwondung de.? elektrischon Stromes boi der 
Robeisoneraougung auf norwegischo Verhaltnisso zu iibor- 
tragon und nutzbar zu machen suchte. Auf dio E nt
wicklung dor Elektrorohoiseńindustrie hat man in Nor- 
wegon groBo Hoffnungon gesotzt und auf Grund der 
gegeniiber scbwedischon Verhiiltnissen im allgemeinen 
niodoron Stromkoston oin schnelles Godoihen dersolbon 
erwartot. um so mohr ist man durch dio Tatsacho dor 
Stillegung des Hardanger Works onttiiuscht, man sielit 
dio Entwicklung der Industrie auf Jahre hinaus ganz 
empfindlich gehemmt und bemuht sich, dio Ursachen dor

Stillegung auf dio A lt der Botriobsfuhrung und Yerwaltung 
des Werks zuruckzufuhren.

Bei einer Beurteilung des dortigen Betriobos ist 
jedoch nicht auBer acht zu lassen, daB das Hardanger 
Werk von vornherein untor sehwierigen Betriobsbo- 
dingungon arboiten muBto, eine Tatsaclie, dio naturgomaB 
in der Tagespresso kaum Bertlcksichtigung findot. Don 
siimtlichon Eloktroroheison erzougonden Werken Schwo- 
dons stand das zu Hardanger in oinor Sonderstellung 
gegenilbor, da es ais einziges in dor Ofonbauart „Elektro- 
metall“ ais Bronn- und Reduktionsmatorial s ta tt der ilb- 
lichen Holzkohlo onglischen Koks bonutzto. Von vorn- 
horein ist man in Scliwedon bezuglich dor zu erwartonden 
Betriebsergobnisso sohr gotoiltor Meinung gewesen, zu- 
mal dio Vorwondung von Koks in dom Yorsuehsofon des 
Jornkontorot am Trollhiittan durehaus unbefriedigonde 
Ergebnisso gozoitigt hatto und weiterhin bekannt wurde, 
daB mit der Bonutzung von Koks in Hardanger gloich- 
zeitig auch dio zweite noch im Stadium ergebnisloser 
Vorsuche stehende Frage, dor Verh(ittung oinos roin aus 
Schliech bestobendon Mollors, sofort im praktischen Botriob 
durchgefilhrt werdon sollto.— Durch dio Auslassungen dor
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Tagesprcsso veran lallt, hat nunmohr oino von dor Rogiorung 
im Jahro 1907 ornannto Studienkommission, das „Eloktro- 
metallurgiske Komito" oinonumfassondon Bericht Ober dio 
Betriobsvorhaltnisso dos HardangorWorks yoroffontlicht.1) 
Dio hior gesammolton Angabon voranscliauliohon doutlicli 
dio Schwiorigkoiton, dio sich dor Betriobsfiihrung ont- 
gogonstoilton und bioton zugloich oin rbiches Matorial fiir 
dio im Laufo dor Zoit wolil zu orwartondo Losung dor boidon 
genannton Aufgabon in dor Eloktrorohoisonerzougung.

Der zur Vor\vondung golangondo Koks hatto 0,8 bis
0,9 % Scliwofolgohalt. Diosor bedingte im Vorgloich 
zu don schwedischon Holzkolilonbotriobon einon wosont- 
lich groBÓron Kalkzuschlag, dor boi sonst gloiohon Vor- 
hiiltnisson das Móllorausbringen und dio tiiglicho Ofon- 
leistung orniodrigon, don Stromvorbrauch f. d. t  JRoh- 
eison infolgo Niodorschmolzons groBoror Schlackonmongon 
orhohon muBto. Wollto man dioso Nachtoile ausgloiclion, 
so muBto oin liochwortigos Erz yorhilttet werden, das don 
Jlollor yorbosserto und das Ausbringon domgomiiB or- 
liolito. Im Vorlauf dor otwa ełnoinhalbjiihrigon Botriebs- 
dauor dos Works wurdon vior yorschiedono Erzsorton 
(vgl. Zahlontafol 1), in mannigfaltigor Weiso mitoinandor 
gomischt, auf ihro Eignung fur don dortigon Botriob or- 
probt, so dali ftlr jodo dor droi groBon' Botriobsporiodon 
vonoinandor durohaus yorschiedono Mollorungon yorhttttot 
wurden.. In Zahlontafol 22) sind dioso gomoinsam mit don 
jowoils or/.iolten Ergobnisson zusammongostollt. Dor hior 
gleichfalls aufgofiihrto Botriobsabsohnitt vom 25. August 
bis 21. Soptembor 1912 ist 
aus dor Gosamtbotriobszeit 
des Ofons I voin 10. Juli
1912 bis 20. Fobruar 1913 ais 
derjonigo hcrausgogriffon, 
wolchcr dio gilnstigston Er- 
gobnisso lioferto. Das in dor 
orston Zoit ycrhuttoto Erz 
aus Klodoborg, oinor Grubo 
in der Naho vonArcndal, hatto 
sich in don normalon Holz- 
kohlenhochofon zu Egeland 
und Naos durchaus bowahrt, so daB fiir soino Vorwondung 
im Elektrohochofon kauin Schwiorigkoiton yorauszusehon 
waron. Es stcllto sich jodoch horaus, daB der Eisongelialt 
des Erzos fur don Koksbetriob dos Eloktrohochofons zu 
niedrig war und boi oinom Mollorausbringon von 38,1 % 
dor Stromvcrbrauch f. d. t  Rolioison oino auBerordontlićho 
Holie orrcichto. Dor Zinkgohalt dos Erzos, wolclior zwar 
schon in Naes Zinkschwammbildung im Gofolgo hatto, 
dort abor zu koinon Storungon AnlaB gab, yorursaohto 
in Hardanger dauerndo Schwiorigkoiton dadurch, daB dor 
Zinkschwamm dio Gasleitungen yorstopfto und don not- 
wcndigon Gasumlauf ompfindhoh storto. Beroits vor dor 
Inbotriobsotzung dos Eloktrohochofons in Hardangor 
war geplant, don boi dor Aufbereitung titanhaltigor Eisen- 
sando zu Rodsand3) (Nordmore) gowonnonon Eisonorz- 
schlioch zu yerhiitton und desson hohen Eisongohalt zum 
Anroichern dos Erzmollors zu vonvondon. Dosson Schwefel- 
gelialt yon 0,6 bis 0,8 %  gedachto man durch Agglo-

') P. F a ru p , Chr. Aug. T h o rn e  und J. H. L. V ogt:
Elektroroheisonerzcugung mit Koks. Teknisk Ukeblad
1914, 9. Jan., S. 20/6. — Vgl. P. N ico u : Bulletin 3199
du Comito des Forges de Franco. — H. J . H a n so n : 
Tho Iron TradoReview 1913, Doz., S. 992/3 und 1003/7. — 
Zeitschrift des Voreines deutscher Ingenicuro 1914, 3. Jan.,
S. 34/5. — Iingineering 1913, 19. Dez., S. 830. — VgL
auch den Bericht nach G u s ta f  O o d q u is t yor der Poly- 
teehnischcn Gesellschaft in Christiania: Tho Mining
Journal 1913, 20. Doz., S. 1210/1; The Iron Age 1914,
8. Jan., S. 135; Met. Chom. Eng. 1914, Febr., S. 82/6; 
Teknisk Ukeblad 1914, 3. April, S. 173/5.

s) Vgl. hierzu A. B o io ls to in : Neueres aus der Elekt ro- 
roheisenorzeugung Skandinayions, St. u. E. 1913, 31. Juli, 
S. 1270/8. , „

3) Zeitsohrift fiir praktische Geologio 1910, S. 59/67.

morjoron im Pottorsonschon Ofon zu ontfornon und gloich 
zoitig dosson Foinkornigkeit durch Uoberfuhren in oino 
oinigormaBon stiickigo Form dom Hochofen ortraglichor 
zu maclion. Dor immerhin in groberon Sttickon ais IIolz- 
kohlo auftrotondo Koks sollto zur Auflockorung dos agglo- 
moriorton Materials noch sowoit boitragon, daB dor Gas
umlauf noch im Ofon stattfindon konnto. Dio Ausfiihrung 
diesos Godankens ist an dom ganzUohon Vorsagon dos 
Pottorsonschon Sintorofons goschoitort. Es golang zwar 
stiindig, den Schwofelgohalt dos Schliechos yon 0,0 bis
0,8 %  auf 0,07 %  horuntorzudrilckon, dio Agglomoriorung 
war jodoch dorart schwach, daB sio ftlr don Hochofon 
kaum in Botracht kam. Dor Pottorson-Ofon wurde mit 
don hoehwortigon UoborschuBgason dos Eloktrohochofons 
golioizt, und os golang im gUnstigston Fallo (April 1913), 
ais infolgo schwachon Gasuiulaufs fast allo orzougton Gaso 
mit rd. 85 % Kohlenoxydgohalt abgogobon worden 
konnton, nur oino geringo Monge gosintortor Stficko zu 
orhalton, dio schon durch Handdruck; zu Staub zorfielon. 
Dor Ofon yorarboitoto 10 t  Schlioch taglicli und benotigto 
boi Achtstundonschicht zohn Mann tiiglich zur Bodionung. 
Der durchweg foine Rodsandschlioch rioselto iiń Hoch
ofen sehlocht yorgowiirmt bis zum Gestoll durch, sotzto 
diesos zu, bohindorto den rogolmiiBigon Gasumlauf und 
dio Gostellktihlung. Soino Verhilttung in diosor Form 
war also mit Schwiorigkoiton yorknUpft. Und doch war 
das Hardangor Work oigons fiir dio Vorwondung diosor 
Rodsand-Schlioeho untor Umgoliung oinor yorhorgohonden

Ziogolung orbaut und durch langfristigo Vortriigo an den 
Vorbraueh gobundon.

Den Schliech vor dor Bogichtung in giinstigor Weise 
zu bnkettioron, war zu kostspiolig, os wurde daher vor- 
sucht, ihn toilwoiso durch fortig bozogone Erzbri ketts zu 
orsotzon. In  dor Erkonntnis, daB oin moglichst hocheisen- 
haltigos Erzougnis mit goringem Gohalt an Schlacken- 
bildnorn nur Vortoilo bioton konnte, wiihlto man die auBer- 
ordontlich roinon Erzziogol aus Sydyarangor. Dereń Vor- 
hiittung, m it wochsolndon Mongen Rodsandschliech und 
Klodeborgorz gomischt, ergab eino wosentlicho Bossorung 
gegoniiber don Ergobnisson der orston Botriebsperiodo 
dos Ofons (s.Zahlontafol 2). Mit dom interessanten Erz- 
mollor von otwa 89 % Sydvarangorbrikotts und 11 % 
Schlioeh fallon in dieso Zeit yom 25. August bis 21. Sop- 
tombor 1912 dio besten Ergobnisse, dio das Work tiberhaupt 
erzielt hat. Woshalb man trotzdom von der woitoron Vor- 
wondung dioser Briketts Abstand nahm und boi Inbotriob- 
setzung dos nou erbauton zweiton Ofens nochmals zu 
oinom andoren Erz iiberging, ist aus dem Bericht nicht 
doutlicli zu ersohen. Es mag dazu boigetragon habon dio 
geringo Fostigkoit diosor Briketts1), wolcho mohrfaches 
Umladon nicht aushielt, so daB sio, zur Hiilfto in Stiicko 
zorfallon, dom Ofon zugefiihrt werden muBten und hier 
oin groBoror Anteil Mulm dio durch den Schliech bereits 
yorhandono Feinkórnigkoit des Mollors yermehrte.

Mit dem Erz aus Persberg (Schwodon) ging man 
wiodor zu einom Stiickerz zuriick, das-,|im Vorgleich zu 
don anderon be^pnders hohen Kiesolsauregehalt ąufwios, 
dor durch reichlicten Kalkzuschlag godockt worden muBto. 
Ein starker Zuschlag an Schliech war notig, wenn dio zu 
schmolzonde Schlackenmongo den Stromverbrauch nicht 
ungiin^tig beeinflussen sollto. Im Vergloich zu don beiden

>) Vgl. s t \ L  E. 1914,’ is .  Jan ., S. 104.

Zahlontafol 1. V e r h i i t t e t e  E rz s o r to n .

FeaO|
%

Fc Ó 
%

P.O.
%

SlOa
S

s
%

Cu O 
%

Remcrkungen

Klodoberg-Erz . . 45,0 10,7 0,025 13,8 0,04 9,51 0,31 %  Zn
Rodsand-Schlieeh . 00,8 28,3 0,002 3,4 0,7 0,76 3,06 %  T i0 2
Sydvaranger-Bri- 

k e t t s ..................
91,3 — 0,009 8,2 0,012 — —

Persberg-Erz . . . 72,7 0,023 15,6 0,014 1,00 —



ita
fo

l 
2. 

M
ol

le
ru

ng
en

 
un

d 
B

et
ri

eb
so

rg
o

b
n

is
se

.

1174 Stahl und Eiaen. Umschau. 34. Jahrg. Kr. 2S.

i l N 1 !

2
0

,8
9

.0

3
.0

 
1

4
,0

i l
-S S-3 SS

r f

l j « |  •

-r* IM O  
OJ OJ I "  C i  
O  —< ZD O
CC o

l i i !  -

3 S 8
0 - .cT  o f  ©  
o  —<

i i f f j p

r -  c ć  i-h 00 
co  o  —T —T
O l —ł

i i ! | i  -

w  o  c c  -t 
cc  c c  - t 

o  o  o "  o

u u l  -

co co —  r-
O l l.c O  CO

l i l i i 1 1 I I

1

•i |  - S l l o 8
w o  ™

<

i "

—  Tt* Łs

“ g  § 3 -

! 2 
3"

oo r-  o  
CC •—1 o  co 

o  o

1

1 *
O  O
- t OO 00 co

t i * * 1 1 l i

1 5 5 1

i l j f « ! >  Q  r-T 
—> CC

I k *'
t-  o  ■

00 I I

C J CC CC 
O  C5 O  O

J |  t s
cć  o
—  oó

Cs O
^  tb  ^  

• -JZ p

! -

°  *

t—1 V-ł

Betriebsperioden des 
Ofens I gibt die des neuen 
Ofens allgemein gunsti- 
gere Ergebnisse beziiglich 
der taglichen Ofonleistung 
und des Stromrerbrauehs 
f. d. t  Roheisen, man 
sehritt in der Konntnis 
des Betriebe3 altmiihlich 
fort. Es bleibt allordings 
zu bcachten, daB dio hior 
gegobenen Zahlen auch 
der gunstigsten Botriobs- 
zcit hinter den in nor- 
malera Gang von den gloi- 
chen schwedisclien Holz- 
kohleubetrioben erzieltcn 
Ergebnissen weit zuriick- 
bleiben. Der Grund hior- 
fiir istletztonEndosdarin 
zu suehon, - daB fiir dio 
Erzeugung einos roinon 
Roheisens, wio sio in Har- 
dangor beabsichtigt war, 
um don Sehwefelgehalt 
des ICokses zu binden, 
eino basische Schlacko 
gefuhrt werden muBte.

Wahrend der beiden 
ersten Betriebsperioden 
wurden infolgedessen f.d. t  
Roheisen 3(i % , in der 
dritten 68 % ICalk zuge- 

schlagen, um eino 
Sehladke mit etwa 32 % 
Si02 f flhren zu konnen und 
im Roheisen den Schwefel- 
gehalt auf hochstons
0,01 %  zu halten. Wiiro 
es moglich goweson, auf 
40 %  S i02 und bober in 
der Schlacko heraufzugo- 
hen, so w Ordo dor vor- 
minderto Kalkzuschlag 
den Koks- und Stromyor- 
brauch f. d. t  Rohoisen 
wesontlieh erniedrigt ha- 
bon. Dio Durehfiihrung 
des Betriebcs war anfiing- 
lich in diosor Weise aucli 
beabsichtigt gowosen. Das 
Elektrorohoison sollte in 
einotu Elektrostahlofen so- 
fort raffiniort worden. Als- 
daun konnte man tatsach- 
lich einen hoheren Schwe- 
felgehalt im Eisen bei sau- 
rer Schlackcnfuhrung zu- 
lassen und dio durchgrei- 
fende Entfernung dessel- 
ben dem Elektrostahlofen 
iiberlassen. Dieser wurde 
jedoch nio gebaut.

Der hoho Kalkzuschlag 
hatto weiterliin zur Folgo, 
daS dio Abgaso des Ofens 
sich durch Vormehrung 
des Kohlensauregehaltes 

derselben auf durch- 
schnittlioh 35 ■ bis 40 % 
verschlechterten und man 
Gefahr lief, hierdurch bei 
dem bisher (iblichen Gas- 
umlauf den Koks- und 
Elekt rodenverbrauch in

dio Hoho zu treiben. Die Studienkommission hat in 
ihrem Bericht festgestellt, daB boi einer Begichtung 
f. d. t  Rohoisen von 332 kg Kalk m it 136 kg C02 und 
336 kg Koks mit 286 kg C von den 39 %  CÓ» im um- 
laufenden Gase 13 % aus dem Kalk und 26 %  aus 
dem Kokskohlenstoff durch dessen Umwandlung iiber 
CO in C02 herstammon. Es ist nicht angegeben, in welcher 
Weiso zur Erreichung dieser 26 %  diejenigen Mengen Koks 
uud Elektrodenkohlonstoff beitragen, welche dio mit den 
Gasen ins Gestoll wieder eingeblasene Kohlensaure wieder 
in Kohlonoxyd spalten und demnach ohne direkten 
Nutzen fiir don Ofen vergast werden. Gerado dieso aller- 
dings niclit lcicht feststollbaren Zahlen wurden zeigen, bis 
zu welehcni Kohlonsiiuregehalt der Gasumlauf noch nutz- 
bringond sein kann. Im  April 1913 arbeitete man ohno 
Gasumlauf und erzielte in zweiwochigom normalem 
Gang des Ofens II  einen Koksverbrauch von 385 kg f. d. t  
Roheisen, wahrend man bei gleichem Verlauf im Ofcn 1 
mit Gasumlauf nur 336 kg Koks yerbraucht hatto. 
Der uberraschondo Mehryerbrauch im erstoron Fali liegt 
einersoits in dom Unterschicd dor Mollerung — Fali 1 
hatto 47,2 %, Fali I I  56,4 % Mollerausbringcn — andor- 
seits in der geringeren Vor\vivrmung dor Erzo durch dio in 
geringerer Mongo hindurcheilenden Gase. Dio Gasprossung 
betrug im ersteren Fali 20 bis 120 mm WS, durchsehnitt- 
lich 50 mm, im zwoiton 300 mm durchschnittlicli. Zur 
Zcit dos Botriobcs ohno Gasumlauf wurdon f. d. t  Rohoisen 
verlulttet: 16S2 kg Rodsandschlieeh und Porsbergorz, 409 ks 
Koks (348 kg C) und 660 kg Kalk (270 kg C 02). Theo- 
rotisch wiirdo vom Kalk hor 19,5 %  CO» im Gaso vor- 
liandon sein mtlsson. Es wurden jodocli nur 15,9 %  C02 
festgestellt, so daB 3,6 %  der Kalkkohlonsiiuro durch 
Kokskohlenstoff gcspalton wurdon.

Der in Zahlentafel 2 angogobono Eloktrodenverbrauch 
umfaBt mit don im normalen Botriobo vorbrauchton Mengen 
aueh die durch Eloktrodonbrtleho yerursachton Vorluste, 
wolcho in dor lotzton Botriobsporiodo ganz besonders hoho 
waren. Wordon dieso in Abzug gobraeht, so bleibt im 
gUnstigston Fali noch oin Verbrauch von 11 bis 12 kg 
f. d. t  Rohcison.

Dio Angabon bezuglieh dor im Ofen horrschondon 
Temperatur, gemossen ani Eison- und Schlaekonabsticli, 
orgeben liinsichtlich der Teniporaturhoho wio auch dor 
boi don yorschiodonon Tomporaturon zu erwartonden 
Roheisonzusammonsetzungen das gleicho Bild wio im 
gowolinlichon Hochofen.

Dio dem Bericht in groBer Anzahl boigofugton Ana- 
lysen der oiuzolnon Roheisenabstieho bieten nicht wosent- 
lieh Neuos. Je  liohor die Temporatur dos Ofons gestoigort 
wurdo, jo mehr Silizium das Eisen aufnahm, dosto geringere 
Gehalto an Schwefol und desto hohero an Mangan wurden 
naturgemaB erzielt. Unter don orhaltonon Rohoison- 
mongen wurden vier Sorton unterschieden und dio Zu- 
sammensotzung der drei orsten in folgenden Gehalton 
garantiert: A 1( q

S i   0,5 0,5 0,5
M n ................................. 0,2 0,2 0,2
P ..................................... 0,025—0,03 0,03 0,03
S ..................................... 0,010 0,015 0,05

Dio Sorto D enthielt groBcro Mengen Phosphor und 
Schwefol. Boi normalem Bctriobsgang im Marz 1913 
waron dio Mengonanteilo dieser vier Sorton im erschmol- 
zenon Rohoison dio folgenden: Sorte A 20% , B 18% - 
C 32 %, D 20 %. Die yerbleibonden 10 %  bestanden aus 
Rohoisenschrott, der durch Ausbruclio u. dgl. yon den 
hiiufigon Ofonstorungen hor erhalten wurde und bei allen 
vier Betriobsporiodon oinen nicht zu iibersohonden Faktor 
biklete.

Dor Wirkungsgrad des Elektrohóchofens, niimlieh 
das Verhaltnis der an don Ofon abgegebenon Strommengo 
zu der fur roino Schniolzarbeit wirklich yerbrauchten, 
wurde durch Aufstellung einer Wiirmobilanz fur die 
Betriebsperiode vom 2. bis 28. Marz 1913 in-folgender 
Weise berechnet:
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Es wurden f. d. t  Roheison gebraucht:
1. Zur Roduktion dor E r z e ...............  1070,57 WE
2. Schmolzwarmo von Eison u. Schlacko 740,80 „
3. Zorlegung von G78 kg Kalk und Ro

duktion von 80 kg C02 zu CO . . . 350,42 „
4. Durch 795 cbm Gichtgas abgofilhrto 

Warnio und zur Verdampfung von
55 kg W a s s e r ....................................  42,32 „

2Siu,l 1 WE
Es wurdon orhalton:

Durch Verbronnung yon 292 kg C zu CO 722,12 WE
Durch den oloktrischen Stroni zu lic-

fernde Wiirmomongo.............................  2087,99 WE
Dieser Summo wurdon 2430 KWsfc ontspreehon. Es 

wurdon jedoch ais wirklich yorbrauchfc 3430 KWsfc fest- 
gostellt, so daB nur 70,5 % des Stromcs fiir dio reino 
Schmclzarbeit vorwandfc wurdon. Dio (lbrigen 29,5 % 
dienen zur Dockung dor Vorlusto, wolcho durch Ktthl- 
wasser, Ausstrahlung, Stromloitung und Transformation 
bedingt sind. A. Bcielslein.

Neue amerikanische Hochofengicht.
Dio Abb. 1 stellt dio neuo Gicht dos Koystono- 

Hochofons der Reading Iron Co., Reading, Pa., V. St. A., 
dar1). Dor obersto Teil des Schachtes ist aus drei Ringon 
zusainmongcsetzt, dio insgesamt vom Bloćhpanzer dos 
Ofens gotragen werdon. Auf einon durch oingegossono 
Eohro wassorgokiihlten StalilguBring setzt sich ein zwcitor 
StahlguBring auf, der, mit trogformigen Rinnen versehen, 
durch Wassorboriesolung kilhlbar ist und dio Oeffnungon

Abbildung 1*
Schachtaufsatz aus StahlguB fur Hochofen.

fiir den Gasaustritt enthalt. An der Gichtschiissel liegt 
ein GuBeisonring. Der Schachtpanzcr umgibt dieson 
Aufsatz ringformig und ist mit Oeffnungon vorsehon, so 
daB ein luftdurchstromtcr Kuhlraum um don GuBaufsatz 
gebildet wird. Bemerkenswert ist, daB das Ableitungs- 
rohr fiir das Gichtgas yorschieblich an dor Gasaustritts- 
óffnung anliegt. Fiir dio Oberfliicho des Mauerwcrks 
ist ein besonderer Kilhlring vorgeschen.

Im Betrieb soli sich dio vorgcsohcno Luftkilhlung 
im allgemeinen ais ausroichend orwiesen haben, so daB 
dio Wasserkiihlung nur ausnahmsweiso betrieben wird. 
Dio Gesollschaft ist mit dieser Cichteinrichtung so zu- 
frieden, daB sio jotzt einen zweiten Ofen dainit ausriistet.

Die Einfiihrung eiserner Personenwagen.
Dor Umstand, daB dem KongrcB der Veroinigten 

Staaten zurzoit mehrere Gesetzentwiirfe vorliegon, welcho 
den Ersatz aller aus Holz gebauten Eisenbahn-Personen- 
wagen durch solcho aus Eisen innerhalb einer bestimmten 
Frist fordem, gibt der Railway Age Gazette2) AnlaB, 
sich eingehend m it dieser Frage zu bescliaftigen.

‘) Nach Tho Iron Age 1914, 30. April, S. 1063.
2) 1913, 21. Nov., S. 947/52.

Die Hauptgrunde fiir die Einfiihrung eiserner Per
sonenwagen sind nach diesem Aufsatz folgendo:

1. Bei Unfiillen geraten dio holzernen Wagen leicht 
in Brand.

2. Sie gefahrden dio Reiscndcn durch Splitterbildung.
3. Dos fiir dio Langsehwellen erforderliche Bauholz 

wird immer seltener.
4. Da die holzernen Giiterwagen allmśihlich durch die 

weifc festeren eisernen vcrdriingt worden sind, werden 
dio holzernen Personenwagen bei ZusammenstoBcn 
mit Giiterziigen molir zertriimmert ais friiher.

5. Die VergroBerung der Geschwindigkeit, der Zug- 
liingo und der einzelnen Wagen yerlangt eino Ver- 
stiirkung des Wagenbaues.

Auch dio Einfiihrung des elcktrisclien, mit einer 
erhohten Feuersgefahr yerbundenen Botriobes bei don 
Untergrund- und Hoehbahnon und bei don Endstrecken 
der in New York milndonden Eisenbahnen hat zur Ver- 
wendung nieht brennbaren Materials fiir dio Wagen 
angeregt. SohlieBlich erwarten yielo Balmcn von der 
Einfiihrung eiserner Wagen auch eino Verminderung 
dor Untorhaltungskoston.

Aus allen diesen Grilndcn sind die amerikanischcn 
Bahnen schon aus eigenem Antriebo ohno gesetzlichen 
Zwang dazu iibergegangen, in den ietzten Jahren atatt 
der holzernen eiserno Wagon zu besehaffen, wie dio fol
gendo Zusammenstellung zeigt. Danach wurden von 
247 Eisenbahnen mit 364 000 km bcschafft:

Personen-
Yragen

riu Y o n  ganz 
la  Eisen 

%

m it eisernem 
Untergestell

%

in Holz 

%
1909 . 1880 26,0 22,6 51,4
1910 . 3638 55,4 14,8 29,8
1911 . 3756 59,0 20,3 20,7
1912 . 2660 68,7 20,9 10,4
Januar

1913
im Bau 1649 85,2 11,5 3,3

Von den fiir die ersten sechs Monatc des Jahres 1913 
von dcnselben Bahnen bestelltcn 1140 Personenwagen 
sollen 1064 oder 93,3 %  ganz in Eisen und 76 oder 6,7 % 
m it eisernem Untergestell, niclit cin einziger aber in Holz 
ausgefiihrt werden.

Trotz dieser starken prozentualen Zunahmo dor 
oisernen Wagen bestcht der bei weitem groBto Teil dos 
Pcrsonenwagenparkes der genannten Bahnen noch aus 
holzernen Wagen. Von 57 493 Wagen, dio am 1. Ja- 
nuar 1913 geziihlt wurden, waren niiiulieh 46 926 aus Holz 
und nur 7271 ganz aus Eisen, wahrend 3296 wenigstons 
ein eisernes Untergestell besaBen. Unter diesen Umstanden 
ist es wohl zu yerstelien, daB dic amerikanischcn Bahnen 
ihren gesamten EinfluB aufbieten, um das goplantc Gesetz, 
das ihnen dio schleunigo Aiiswechslung dor holzernen 
Wagen gegen eiserno yorschreiben will, zu Fali zu bringen. 
Schiitżt man doch die Kosten dieser Aenderung auf iiber 
2'/2 Milliarden Jlark.

Wie dieser parlamentarische Kampf auch enden 
mogę, so viel steht heute schon fest, daB in Amerika der 
eiserno Wagen uber kurz oder lang den holzernen yollig 
yerdriingen wird.

In D e u tso h la n d  sind wir noch nieht so weit. Das 
liegt zuniichst wohldaran, daB unsere siimtlichen Personen
wagen auBen an Stelle der in Amerika allgemein iiblichen 
und auch bei uns von den Speisewagen her bekannten 
Holztiifelung eine Blechbekleidung tragen und unsere 
gewohnlichen Abtoilpersonenwagen schon seit langen 
Jahren nur noch mit eisernen Untergestellen gebaufc wer
den. Die groBen vier- und sechsachsigen Wagen der 
D-Ziigo besitzen allerdings auch bei uns gerade wio in 
Amerika holzeme Untergestelle und Kastengerippe. Das 
ist um so yerwunderlicher, ais wir die hierzu erforderlichen 
langen Holzer aus dcm Ausland beziehen miissen.
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Nach dcm Vorbild Amerikas ist man aber auch bei 
uns mit dom Bau ganz eisemer Wagen Yorgegangcn. 
Dio prcuBisehe Staatscisenbahn-Verwaltung hat im vorigen 
Jahre bei der Waggonfabrik van der Zypen & Charlier
G. m. b. H. in Cóln-Deutz, die sich seit riclon Jahren 
um dio Einffthrurig eiserner Personenwagen bemiiht, 
fiinf D-Zugwagen 1./2. Klasse m it eisernem Untergestell 
und Kastengerippe bauen lassen. Diese Wagen sind 
jetzt iiber ein Jahr im Betrieb und haben sich gut beWahrt. 
Namontlich hat sich das von manchen befurchtote Drohnon 
der oisemen Wandę durehaus nicht gezeigt. Die Wagen 
laufen genau so ruhig wie die hólzernen, so daB den 
Reisenden der Untersehied in der Bauart gar. nicht zum 
BewuBtsein kommt. Zurzeit befinden sich bei der gc- 
nannten Fabrik weitere 30 eiserne Personen- und Post- 
wagen im Bau, und es sollen, wio wir hóron, bei der 
nachsten Bestellung von Personenwagen fiir dio preuBi- 
schen Staatsbahnen auch noch andere Fabriken mit dom 
Bau der eisemen Personenwagen beauftragt werden.

Aus dem Jahresberichte dar Kgl. PreuBisehen Regierungs- 
und GewerberSte fiir 19131).

(Schlufi von Seite 1140.)

Ueber b ew iih rtc  S c h u tz v o r r ic h tu n g e n  ist nach- 
stchendcs hervorzuheben:

Das Abnohmen dos Drahtcs von don Foinzugmaschinen 
in don D ra litz io h o ro io n  ist gefiihrlioh, da dio Arbeiter 
bei dem gcringsten Vcrsehen lcicht von deęn sich vor- 
schlingenden D raht crfaBt werden konnen. In  einer Draht- 
zieherei des Regierungsbezirks M u n s te r wurden zur 
Vermeidung solcher Unfallo an den Antriebsmotoren 
M .om entausriicker angobracht und diese m it einer 
iiber den Ziehbanken in Mannshóhe liegendon Leino in 
Verbindung gesetzt. Die geringste Berilhrung dieser 
Leine durch einen vora D raht erfaBten Arbeiter geniigt, 
um die Zugmaschine augenblicklich stillzusotzen.

Sehr zweckmiiBig ist die H iir to re i einer vor etwa 
zwei Jahren neuerbauten W e rk z e u g m a sc h in e n fa b rik  
im Regiorungsbezirk K o ln  eingerichtet. Dio zahlreiclien 
Harteofen sind durch eine von der Decke bis nalio auf 
dio Oefen herabgezogone Wand aus Zementdiele derart 
vom iibrigen Arbeitsraum abgetrennt, daB untor Zuhilfe- 
nahmo einer mechanischen AbsaugungsYorrichtung eine 
Bohr vollkommene Abfiihrung der von den Oefen aus- 
gelienden Hitzo und der zum Teil sohr giftigen Gaso

■ (Verwendung von Blei und Zyankali) erzielt wird, olino 
daB eino Erschworung der Ofenbedienung eintritt. Die 
Luftfuhrung kann durch Seiten- und Oberlichtfenster 
beliebig geregelt werden. Dio Einrichtung diirfto auch 
fiir andere Ofenanlagen, z. B. fur dio Gliihofen in Scliinie- 
den und Emailliorofon, sohr brauchbar sein.

In  einer D ra h tz ic h o re i des Regierungsbezirks 
A rnaborg  muBto die mangelhafto L iif tu n g  beanstandet 
wordon. Dio Betriebsleitung ■entschloB Bieh darauf, eino 
Anlago zur Absaugung der heiBcn Luft zu schaffen. Da 
an den Ziehoisen und den dicht daneben befindlichen 
Ziohtrommeln dio groBte Hitzo herrscht und die Luft 
auch dureh verdunstendes Fott und durch Staub von dcm 
eingekalkten Drahte her verunroinigt wird, brachte man 
iiber den Zieheisen und den Ziohtrommeln Hauben an, 
die an dio Saugleitung eines Ventilators angeschlossen 
wurden. Diese Einrichtung hat eino wesentliche Ver- 
besserung der Luft- und Warmeverhaltnisso zur Folgo 
gehabt. Eine erfteuliche Vorbesserung der Luftverhiilt- 
nisse in einigen Werkstatten der K lc in e is e n in d u s tr io  
ist dureh die Einfiihrung der R e k u p e ra tiv -S c h m ie d e -  
flam m o fen  m it O elfeu eru n g  bewirkt worden, bei 
donen nioht der geringste Qualm in ,dcn Arbeitsraum 
entweicht. AuBerdem werden aueh dio Arbeiter nicht 
so sehr durch strahlende Warmc belastigt. — Um in 
diesor letztęren Hinsielit den Arbeitern eino Erleichterung 
zu yerschaffen, ist in einem neuerrichteten B lech w alz-

Berlin 1914, R. v. Dećkers Verlag.

w erke  m it einem Kostcnaufwando von rd. 10 000 -ft 
eine ausgedehnte L u f tk i ih la n la g o  hergestellt. Jodem 
Arbeitsplatze wird durch zweckentąprechend geformte, 
Ycrstellbaro Ausblasetrichter kiihlo Luft zugefiilirt. Ferner 
sind dio mit Generatorgas geheizten Oefen an der Seito, 
von der aus dio Bedienung crfolgt, m it Wassorberieselung 
ausgestattet.

Ein GieBereibesitzer im Regierungsbezirk Osn ab riiek  
und A u rich , der sich trotz einer polizeilichen Vorfugung 
nach § 120 d der GO. nicht dazu verstehcn wolltc, dio 
G ie h tb u h n e  des Kupolofens zu iiberdeckon und fiir die 
Schmirgelscheiben in der GuBputzorei eine S tau b - 
a b sa u g u n g  zu beschaffen, ist mit 50 M Geldstrafe 
gorichtlieh bestraft worden.

Dio Wirkungen der guten Einrichtung einer neu
erbauten T h o m assch lack en m iih lo  im Regierungs- 
bezirk T r ie r  zeigten sieh im Berichtsjahre in-recht deut- 
licher Wcise. Im Jahre 1911 erlitten in oinom Mahlwerk 
dieser Art von 44 beschiiftigten Arbeitern 13 Erkrankungen 
der Atmungsorganc, 1913 waren dagegen von 78 Arbeitern 
nur 10 erkrankt. Das Jahr 1912 konnte zum Vcrgloiche 
nicht benutzt werden, weil damals in beiden Botrieben 
gearbeitet wurde. Im Gegensatz zu diesen ycrhaltnis- 
miiBig giinstigen Erkrankungsziffern in dem neuon Werke 
stehen die Zahlen einer iilteren Anlage, in deron Mahlwerk 
von 47 Arbeitern 30 an den Atmungsorganen orkrankten. 
In  der zweiten Hiilfte des Berichtsjahres ist in zwei 
Thomasschlackenmiihlen dos Regierungsbezirks D u sse l
d o rf  die V a k u u m -E n ts ta u b u n g  fiir die FuBboden- 
reinigung der Arbeitsraumo mit Erfolg durehgcfiilttt 
worden. In  den beiden iibrigen Werken ^ ird  sie zurzeit 
eingerichtet.

In  den K o k e re io n , die m it Anlagen zur Gewinnung 
Yon Nebenerzeugnissen Yerbunden sind, war bislang eine 
einwandfreie Beseitigung der Gaso uniiberwindlichcn 
Schwierigkeiton begegnet. Die Bedienungsmannschaften 
wurden durch Gase stark belastigt, und die Nachbar- 
schaft hatte stoten AnlaB zu Klagen. Einem Hiittenwerk 
des Regierungsbezirks T r io r  ist es nun nach langen Ver- 
suehon gelungen, dio Gaso, dio sich beim Einschieben 
des Kohlonkuchens und beim Ausputzen der Steigrohre 
bilden, am unmittelbaren A ustritt ins Freie zu hindem 
und durch dio natiirlicho Zugwirkung oines 50 ni liohen 
Kamins abzufiihren. Dieser Erfolg ist durch die richtige 
Bemessung und zweckmaBige Anordnung der Absauge- 
kaniile und dureh eine Aenderung im Bau der Kohlen- 
stampf- und -Einsetzmaschinen inVerbindung mit einer 
gceigneten Iiegelung der Arbeitsweise erreieht worden.

Eine besondero Beachtung haben in dom Yorliegenden 
Bericht die F uB boden  in  A rb e its ra u m e n  erfahren. 
Dieso ontsprechen im allgemeinen den Anforderungen 
des § 120 a, Abs. 1 der GO.; in manchen Fiillen lassen 
sie aber noch zu wiinschcn ubrig. In  den Botrieben der 
E is e n in d u s tr io  werden groBe Platten aus GuBeisen 
oder alto Kesselbleche gern ais FuBbodenbclag verwendot, 
weil sie sehr widerstandsfaliig sind. Sio haben aber den 
Nachteil, daB sio mit der Zeit glatt werden und die 
Arbeiter deshalb mit ihren nagelbeschlagencn Schuhcn 
leieht darauf ausgleiten; auch sind sio im Winter in feuer- 
losen Betrieben sehr kalt. Forncr verwendet man leider 
Yon Anfang an teilweise wenig Sorgfalt auf das Verlegen 
der Platten, so daB ein solcher FuBboden oft recht uneben 
und dadurch fiir den Verkchr gefahrlich ist. Bcsonders 
ist das der Fali, wenn diinne Bleehe verwendet werden, 
dio sich an den Enden aufbiegen und nieht festliegen, 
so daB sie beim Begehen oder Befahren noch obendrein 
Staub erzeugen. .

In den Feuerbotrieben der groBen H ilt to n w e rk o  
bringt das UeberflieBen Yon Eisen und Schlacko und 
ihro Entfernung eino starko Abnutzung des Bodens mit 
sieh. Hierdurcli vcrbietet sich dio Herstollung eines 
eigentlichen FuBbodenbelages von selbst. Nur an den 
Stellen, wo ein Transport stattfindot und Gleisanlagen 
oder andere Vorriohtungen nicht vorhanden sind, belegt 
man den Boden mit eisernon Platten. Schmiedeiserne
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Hatten werden durch Wftrmeeinwirkung und das Dariiber- 
faliren schwerer Lasten loieht buckclig; besser sind dafilr 
starko guBeiserno Platten. Diese werden meist in Starko 
von etwa 354 CB  in offenem HerdguG hergestellt. Soleho 
Platten miisson oben, abor nicht glatt sein und gut ver- 
legt werden, so daB die zu befordernden Lasten nicht an 
vorspringendcn Ecken und Kanton luingon bleibon. Un- 

-fiillo, dio auf Mangol in dieser Hinsicht zuriickzufuhrcn 
aiml, gohbren niclit zu den Seltenhciten. In  S ta b o iso n - 
w alzw erkon kommt es vor, daB beim Walzen ein Stab 
an der vorstohoudon Kanto einer Belagplatto hiingen 
bleibt, sich aufbiiumt und den Arbeiter so in Gcfahr 
bringt. ■ In  H am m e rw e rk e n , K esso lsć lim iodon  und 
anderen Betrieben, wo sehr scliwero und heiBo Arbeits- 
stilckc gehandhabt worden, muB man sioh im allgemeinen 
mit einer Schlaekenschuttung ilbcr don abgegliitteten Erd- 
boden begnugen. Erforderlich ist dann wenigstons, daB 
der Boden cbon und gut festgestampft ist und soweit 
feuchtgchalton wird, daB er nicht staubt. Beanstandet 
wurde ein solcherFuBbodon in derNiihe von Waschgelegen- 
heiten, wo durch verspritztes Wasser Pfiitzen ontstanden.

■ Zu den wenigen Arbeitsstiitton, in donon ein FuB- 
bodcnbclag in der Kegel giinzlich fohlt, zatlcn die E isen - 
gioBeroien. Dio hiiufigen Unfiillo bei der Bcforderung' 
der Pfanno mit fliissigem Eison sind nur selten auf diesen 
Mangel zuruckzufuhren; dagegen trag t er sehr zur Staub- 
entwicklung boi. In  neuerer Zeit werden durch dio GieB- 
hallen hiiufig Sehienenglciso gelcgt und zwischen den 
Sohienen ein fester FuBboden hergestellt. Weitere Vcr- 
besserungon sind in Eisengiefiereien kaum durchftthrbar. 
In iiltercn Betrieben der Metallverarbeitung findet sich 
nocli liiiufig ais FuBbodonbolag ein mit Eisenspanen 
durchsetztor L ehm seh lag . Ais Nachteil zeigt sich die 
Unnioglichkeit seiner griindlichcn Reinigung und seino 
Schlupfrigkeit an Stellen, an denen Wasser oder Ocl 
eindringt. In solchen Betrieben wird darauf liingewirkt, 
daB wonigstens an don stiindigen Arbeitspliitzen ein"fester 
FuBbodon hergestellt odor Holzbelag angobracht wird.

Eine auBorordontlicho Verschmutzung findet sich 
nicht selten in den S ch le ife re io n  u n d  P o lie r ra u m e n , 
den D ra h tz ie h e re ie n  und den Werkstiltten, in denen 
Arbeitsmaschinen mit groBem Bedarf an Seifenwasser 
und Schmieról (Automaten) aufgcstellt sind. In  den 
Schleifereion ist dio Schmutzanhiiufung oft so stark, 
daB der eigentlicho FuBboden nicht mehr zu erkennen ist. 
Die in den Polierriiumen benutzte Pasto bildot hiiufig 
eine dieko Borke, die nur durch AbstoBen beseitigt werden 
kann. Auch in den Drahtziehereien bedeckt der feino, 
von dem Drahte sich ablosende Kalk den Boden in erheb-

lichen Mengen. An den Automaten iilterer Bauart fehlon 
in der Kegel Bohiilter, dio das abspritzende Schmieról 
und Seifenwasser auffangen. Es tropft daher auf don 
Boden und bedcckt ihn in der weitoren Umgobung der 
Maschine ais schmierigo Scliicht. Uebordios wird der 
FuBboden, wenn er aus Beton besteht, durch das oin- 
dringendo Oel und durch dio ErschUtterungon der Maschine 
goloekort und zerstort. Dies kann besonders bodenklich 
werden, wenn der Boden gleichzeitig dio Docko eines 
darunterliegenden Arbeitsraumes bildet. Z io g o lp fla s te r  
aus hochkantigon Ziegelsteinen, das in D ra h tz ie h e re ie n  
und V e rz in k e ro ien  vorkommt, bewiihrt sich nicht, weil 
dio Steine sich bald abnutzen \ind die hiirteren Mortel- 
fugen dann vorstehen. Bei manolien Feuerbotrieben, aber 
auoli in Maschinenfabriken, Eisenkonstruktionswerkstiit- 
ten, Walzendrehereien usw. findet man den S te in fu B - 
boden . Er orweist sich jedoch hiiufig genug den starken 
Beanspruchungen nicht gewachsen. GroGe Steinplatten 
brechon oft, wenn schwere Lasten daruberfahren, und 
erfordern dann unangenehmo Ausbesserungen. Das gleiche 
gilt von B e to n b o d e n , die tiberdies unangenehm glatt 
sind und zur Staubontwicklung AnlaB goben. Wiederholt zu 
beanstanden waren FuBboden aus K lin k e rn , die in Roll- 
schioht in Zement verlegt waren. Die Steine zersplittern 
beim Auffallon schwerer Gegenstiinde, und wenn auch dio 
Ausbesserung vcrhaltnismiiGig wenig Unkosten maeht, so 
wird sio doch der unvormeidlichen Betriebsstorung wegen 
oft uberlango hinausgesehoben. Eino groBe Maschinen- 
fabrik verwondet nouerdings ein besondores, sehr hart 
gebranntes Klinkermatcrial, das sich gut bewahren soli. 
Sein Preis ist allerdings auch mehr ais doppolt so hooh ais 
dor der gewohnlichen Klinkor. Fiir Maschinenfabriken 
und iihnlicho Betriobo wesontlich geeigneter ist aber ohne 
Zwoifel das H o lz p f la s te r . Man verlegt es auf einer 
Betonunterlago und vergieflt dio Fugen mit Teor und 
Asplialt. In  don Bearbeitungsworkstiitten der groBen 
Huttenworke findot nouerdings fast ausschliefilich diese 
Pflasterung Anwondung, dio a\ieh starken Beanspruchun- 
gon und StóGen standhiilt. Der FuBboden ist warm, und 
dio Arbeitsstiioke stehon sicher auf ihm. In der GeschoB- 
dreherei oines Stahlworkes erwies sich das Holzpflaster 
allerdings der uberaus starken Boanspruchung duroh den 
Transport der sohweron Gesehosso nicht gewachsen.

Leipziger Flanschenrohrnorm en 1913.
In  unserer Veroffentlichung vom 2. Juli, S. 1124/6, 

ist leider ein sinnentstellender Druckfehler untorlaufen. 
Bei der Unterschrift zu Abb. 1 muB es heiBen ,,MaGskizze“ 
anstatt „MeBsteine“ .

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(Sclilufl T o n  Seite 1013.)

Professor Dr. Carl B e n o d ic k s , Stockholm, legte 
eme sehr beachtenswerta Arbeit vor betreffond.

Versuche iiber die Allotropie des Eisens.
Bekanntlich trug Benedicks auf derHerbstversamm- 

lung 1912 des Iron and Steel Institute1) die Theorio vor, 
daB das fi-Eisen keine selbstandige allotropo Modifikation 
des Eisons sei; es giibe yielmehr nur y-Eisen und ct-Eisen 
ais besondore Modifikationen, das cc-Eisen besitzo aber 
eine merklicho Loslichkeit fiir das y-Eison, und dieso 
a/y-Losung sei das sogenannto p-Eisen. Naoh dieser 
Theorie muB der Uebergang a/p kontinuierlich sein. Dem 
seheint dio an einen geringon Temperaturbereich gebun- 
dene magnetische Umwandlung bei A2 zu widersprechen. 
^enedicks hat daher Versucho unternommen, um diesen 
scheinbaren Widerspruch zu Ibsen.

y-Eisen wird in don fragliehen Temperaturen ais 
paramagnetisch angenommen, a-Eisen ais ferromagnetisch.

') Vgl. St. u. E. 1912, 10. Okt., S. 1704/o.

Es orgibt sich daher die Frage, wie sich eine festo Losung 
eino3 ferromagnetischen mit einem paramagnetischen 
Metali bei wechsclndon Konzentrationon verhalt. Die 
Antwort wird durch dio magnetischo Untersuchung fein- 
pulvorigor Gemische von magnetischem und unmag- 
netischem Materiał versucht (Gomischo von Magnetit mit 
Quarz, Eisen mit Kupfer, Nickel m it Kupfer). Die 
Messungon ergaben, daB dio Magnetisierbarkeit der ge- 
nannten Goinischo sich keinoswegs linear m it der Kon- 
zentration verandert, sondern daB sie bei einer bestimmten 
Konzentration stark abfallt. Es wird daraus gefolgert, 
daB ein solches plótzliches Abfallen der Magnetisierbarkeit 
auch in den a/fi-Losungen eintreten wird. Hierin wird 
dio Erklarung fiir den plotzlichen Abfall der ferromag- 
notischen Eigenschaften bei Aa geśucht. Es schoint dem 
Borichterstatter, daB die angenommene Parallele nicht 
yollkommen ist. 3-Eiscn, ais a/y-Losung angenommen, 
ware ein homogenes Gleichgowicht, und in ihm ware 
dio molekulare Beriihrung zwischen allon a-Tóilchen bei 
jeder Konzentration yollkommen. Dio untorsuchten 
kiinstlichen Mischungen dagęgen ahnoln hetorogonon 
Gleichgowichten. Bei diesen sind von gowissen Kon-
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zentrationen an dic Tcilchen des abnehmondcn Bestand- 
tcilcs vollig ohno gogenseitigo Beriihrung; dieser Unter- 
schied kann m it Riicksicht auf den magnetischen SchluB 
nicht gleichgiiltig sein.

Unzweifelhaft einwandfrci und von entscheidender 
Bedeutung fiir dio zurzeit so lebhaft bosprocheno a/fi-Frago 
sind die im zweiten Toil des Vortrages mitgeteilten dilato- 
metrischen Messungen. Eine Probo Elektrolyteison A 
wurdo unter denselbon Bedingungcn wie die Kompon- 
satiousprobo A' (einmal Gold und im zweiten Yorsucho 
Palladium) in ein olektrisch boheiztes, luftleor gemachtcs 
Porzollanrohr (vgl. Abb. 1) gobracht. Dureh ein Goliiingo 
wird der Untersehied der Langenausdehnungon dor Proben 
auf den Spiegel K  ubortragen und hier mittols Eernrohres

abgelesen. Ecrner stellen dar B, B', C, C' Halter aus 
geschmolzenem Quarz, D, D ', E, E ' solche aus Messing, 
E Auflago' der Muttcr, G, H Schraube, L Kupforrohr 
zur Erzielung volligen Tcmperaturausgleiehes, M Porzel- 
lanrohre, N AnsatzstUck mit Schliff, O Glasdoekel, T Dop- 
pclkeil und P  Glasrohr mit Fonster. Das Gchilnge wird 
unten loicht mit Federn gcgeneinandergedriickt, so daB 
beido Keilschnciden, dio in Kerben einliegen, festgehalton 
werden.

Das Ergebnis der Ausdehnungsmessungen wird 
dureh das Seliaubild Abb. 2 veranschaulicht. Bei 
907 bzw. 9 1 1 °  findet sich eine iiberraschend groBo un- 
stetige Liingonanderung, bei A2 dagegen tr itt keine 
Unstetigkeit auf. Dio kleine stetig verlaufende, in der 
Gegend von A2 crscheinende Richtungsiinderung ist, wie 
der Yerfasser noch dureh besondere Vorsuchc nachweist, 
dureh Magnetostriktion- bedingt. Bei 7 00° liegt eine

deutliche Richtungsiinderung der Kurve. Dureh dieso 
Yersuclisergebnisse ist bestiitigt, daB der Haltepunkt 
bei A, einer Modifikationsveranderung des Eisens ent- 
spricht, daB man aber dio Wiirmetonung bei A. nicht 
ais Anzeichen fiir eine Modifikationsveriinderung auf- 
zufassen hat. Dic Benedicksche, mit der Smitschcn 
Theorio ubereinstimmende Hypothese, daB das [3-Eiscn 
eine a/y-Losung sei, erscheint annehmbar. Bei 900° 
wurde sich demnach das y-Eisen, das in hoheren Tem- 
peraturen nur seltr geringe ilengen a-Eisen in Losung zu 
halten vermag, in dic <x Phase mit einer nicht unbctracht- 
lichen Loslichkeit fiir j- Eisen umwandeln. Zwischen 
900 und etwa 700 0 w urde  der Betrag des gelosten y-Eisens 
in ziemlich gleiclunaBiger Weise abnehmon.

Willirend seiner Yorsucho macht 
der V'orfasser noch eino bomerkens 
Merto Beobachtung iibor das Verhal 
ten des Eisens bei der Temperatur 
Aj. Wenn dio Probo genau bei der 
Temperatur der Modifikationsreran- 
dorung gluhend gohalten wurde, trat 
unter ganz geriuger Bclastung eino 
ziemlich erhoblicho Ausdehnung ein. 
Es wird daraus gesehlossen, daB dio 
innero Beweglichkoit des Eisens bei 
der kritischen Temperatur A3 be
sonders groB soi.

Professor C. A. E d w a rd s  und 
Professor H. C. H. C arp o n te r 
spraclicn ttber das

Harten der Metalle.
In einleitenden AusfUhrungen wird 

dio Beilbysoho Theorio auseinander- 
gesetzt, der zufolge auf der Ober- 
fliichc von Metallen, wenn man sie 
poliert, dureh dio mechauischo Wir- 
kung des Poliormittcls sich eine 
Schicht amorphen Jletalles bildon 
soli. Ebenso soli bei Entstehung 
von Gleitlinien infolge Kaltreckung 
der Metalle auf den Gleitfliichen 
aniorphcs Metali gobildet werden. 
Diese noch strittigen Anschauungen 
werden ais richtig yorausgesetzt und 
yerwertet, um dio Hiirtung der Me
talle bei Abschreckung zu erklarcn. 
Noch eingehenden Auseinander- 
setzungen iiber das Auftreten von 
Zwiliingskristallen in Metallen wird 
dio Theorio yorgetragen, daB dio in 
abgeschrcckten Metallen erscheinen- 
den Nadeln Zwillingskristalle seien. 
Dies sei bei abgeschreekten Alumini- 
um-Kupfer-p-Kristallon der Fali und 
ebenso in abgeschrecktem Stahl. 
Austenit und Martensit seien dem

nach dic niimlicho Phase. Entsprechend der Beil- 
byschen Hypothese soli nach Ansicht der Vortragenden 
im Austenit bei der Bildung der Martcnsitnadeln amorplies 
Eisen auf den Beruhrungsfliichen yon Austenit- und 
Martcnsit-Nadeln entstchen. Dio Vortragondon stellen 
dabei noch dio besondere Hypothese auf, daB amorphes 
Eison ferromagnetiśch und auficrordentlich hart sei. 
Dic magnetischen und Hiirteeigenschaften des abge- 
schreckten Stahles śollen also auf diesen amorphen Hiiuten 
beruhen.

Lcider wird ein groBcrTeil der neucren Literatur iiber 
das Kaltrecken der Metallo und iiber den Martensit 
nicht beachtet. Die Erortcrung der bchandelten Frago 
bleibt daher unyollstandig. Dem Vortrage sind einigo 
ausgezeichnete Abbildungen von Zwiliingskristallen und 
Translationsstreifen beigegeben.

H. Ilanemann.

m m
7 500

Abbildung 1.
Yersuchseinrichtong zur 
Messung von Liingen-
iiuderungeu in holier Abbildung 2. Untersehied der Langenanderung eines rd. 88,8 mm

Temperatur. langen Eisenbandes gegeniiber einem gleicbgeformten Palladiumbleeh.
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G. M isson, Scraing, teilte seinej Erfahrungen mit 
uber die
kolorimetrische Schwefelbestimmung in  Eisen und Stahl 

durch ein m it Arsenchlortir getranktes Papier.
I)ag in dom Laboratorium der Cockerillschen Werkc, 

Scraing, in Anwendung befindliche Verfahren entspricht 
im wesentlichen der bekannten kolorimetrischen Schwefel- 
bestimmung naeli Wiborgh; der Unterseliied besteht nur 
darin, daB ais farbgebendes Papier ein m it Arsenchlortir 
getranktes Filterblatt henutzt wird, und daB ferner die 
Behandlung dor Probo mit Saksiiuro in der Kiilte erfolgt.
1 g der Probo wird in einem kleinen kegelformigen Glas- 
gefiiB mit 10 ceni Benzin und 50 ceni verdunhter Salz- 
siiure (1,14 spezifisohes Gowiclit) (ibergossen; das Benzin 
dient dazu, um ein Anspritzen der Elilsaigkeit gegen das 
Filterpapier zu yerhiiten. Der Grad der Golbfarbung 
des Papiers wird m it Farbproben vergliehon, die mit 
Normalątahlcn von bekanntem Scliwefelgehalt erhalten 
wurden. Das Verfahren soli fiir Stahl und Roheisen 
nnwendbar sein und ergibt nach den mitgetoilten Beleg- 
nnalysen gut Ubcreinstimmende Ergebnisse.

J. N ew ton  F r io n d  und 0. W. M a rsh a ll aus 
Woreester beriehteton iiber den

EinfluB von Molybdan auf das Rosten des Stahles.
T hom as S w in d en  hat im Jahre 1911 eingohondc 

Untersuehungen iiber den EinfluB des Molybdiins auf dio 
physikalischcn Eigenschaften des Stahles angestellt1). 
Die beiden obengenannten Vorfassor haben nun im 
AnsehluB an dieso Arbeiten m it den von Swindon bo- 
nutzten Stiihlen sowie mit drei Kohleństoffstahlen Ver- 
śuche iiber den EinfluB des Molybdiins auf die Korrosions- 
fahigkcit des Stahles durchgefiihrt. Ais Versuchsfliissig- 
keiten dionten dabei: Leitungswassor, Seewasser sowio 
mit Schwefelsaure stiirker und sehwaeher angesiiuertes 
Wasser. AuBerdem wurden die schon von friihcren 
Untersuehungen her bekannten NaB- und Trocken- 
versuche2) angestellt. Die Versuclisdaucr betrug 46 Wochen. 
Die Untersuehungen haben ergeben, daB oin Molybdiin- 
gelialt bis zu 4 % keinen merklichen EinfluB auf dio 
Korrodierbarlceit ausiibt, wenn man Leitungs- und Seo- 
wasser sowie yerdiinnte Schwefelsaure anwendot. Bei 
Ver\vendung von 5 g Sehwelelsauro auf 1000 g Wasser 
werden dio Ergebnisse fast gleich den mittloren Korrosions- 
faktoren2), die durch Behandlung des Stahles m it den 
anderen vier Rostmitteln erzielt wurden. Die groBten 
Schwankungen in bezug auf die Korrosionsfaktoren 
zeigten sich bei den erwahnten NaB- und Troekenyer- 
Buehen. Der Rostwiderstand der yerwondeten Stiihlo 
"aehst mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt; das Molyb
dan dagegen steigert dio Rostfahigkeit sehr erheblich. 
Aus all dem folgt, daB das Molybdan, wenn sein Gehalt 
1 % iibersteigt, hinsiehtlich der Korrodierbarkcit ein 
uner«-Qnsohter Bestandteil des Stahles ist.

H. C. G recnw ood  sprach
Uber einen eigentumliehen Fali von Entkohlung beim 

H arten von Stahlstanzen.
Beieinigen Vorversuchen mit einer elektriseh beheizten 

Jfuffel zum Harten von Stahlstanzen wurde der Stahl, 
der etwa 1% Kohlenstoff und 1% .Chrom enthielt, unver- 
ŁaltnismiiBig lange, niimlieh etwa i y 2 Stunden, auf 820° 
erliitzt. Dio Arbeitsf lacho der Stanze war. durch einen 
blecbernen, mit Holzkohlenpulyer gefiillten Dcekel gegen 
Osydation gesehiitzt. Nachdem man don Stahl aus dem 
Ofen genommen und die Holzkohlo von seiner Oberflacho 
abgeputzt hatte, wurde er unter einer Brauso abgekiihlt. 
Dabei zeigto sich die oigentiimliehe Erscheinung, daB die 
Arbeitsflache, dio wahrend des Erhitzens mit der Holzkohle 
m Beriihrung gestanden hatte,. an der Oberfliiche w eich

gow'orden war, wahrend alle iibrigen Teilo der Stanze 
vollkommen hart waren. LieB man hingegen die Arbeits- 
flache unbedeekt, dann war sio an der Oberfliiche ganz 
hart, jedoch infolge der Oxydation mit kleinon Griibchen 
bedeckt. Bei Verwendung von feinem Sand an Stelle 
des Holzkohlenpulvera blieb dio Oberfliiche ohne Boein- 
trachtigung der Hiirte vor Verschlaekung bewahrt. \'er- 
suche mit einigen Probesttieken desselbon Stahles haben 
ergeben, daB der Kohlenstoffgehalt sich bei der be- 
schriebenen Behandlungsweise bei Boiiilirung mit Holz- 
kohlenpulver erheblich verringert hat. Dio nicht mit 
Holzkohlo in Beriihrung gewesencn Proben besaBen 
1,08 bzw. 0,87 % C, die Proben aber, dio mit Holzkohlo 
in Beriihrung waren, besaBen dagegen nur noch 0,38 bzw.
0,59 % 0. Eino Erkliirung fiir dieses oigentiimliehe Ver- 
halten gibt der VerfassCr nicht; er ersueht vielmehr um 
Mitteilung, ob anderweitig auch schon ahtiliclio Beobach- 
tungon gemacht worden sind.

An den Bericht von F r i tz  Mii 11 er iiber dio 
Entwicklung der Troekengasreinigung1}

schloB sich eino eingehende Erorterung2) der Vor- und 
Nachteilo des Halborger Yerfahrens, in der man in der 
Hauptsacho darauf hinauskam, daB die technischen Vorr 
ziigo anorkannt wurden und die Einfiihrung mithin-eino 
reino Kostonfrago soi. Bemerkenswert in dieser Erorte
rung erscheinen Mitteilungen uber neuere Bestrobungen 
der englischen Hochofenlouto in der Gas- und Staubfrage.

W a lte r  D ix o n  berichtete, daB er und andere zurzeit 
die Staubfrago von dor entgegengesetzten Seito a is . die 
Gasreinigung anfaBton: Sio bemiihten sich festzustellen, 
inwieweit es moglich sei, die Vemnreinigiing des Gases 
durch Staub von vornherein zu verhindern, und es sei 
ihnen bisher golungen, bereits Gas von der Reinheit vor- 
gereinigten Gases im Hoehofen zu eraeugen.

E. H a ll  B row n  wies auf das Verhiiltnis zweier 
Energieverlusto bei den iiblichen NaBreinignngsverfaliren 
hin, des Kraftaufwandcs zum Betriebe der Staubentfer- 
nung auf der einen, und des Wiirmoverlustes aus dem Gas 
auf seinem Wege von der Gicht zur Verbrauehsstelle auf 
der andern Seite. E r sei z. B. bemiiht, diesen letzteren 
gewaltigen Verlust zu vcrmeiden, und er hoffe binnen 
kurzem ein Reinigungsverfahren vorfahren zu konnen, 
welches das Gas in heiBem Zustando gereinigt der Ver- 
brauchsstelle zufiihre. —n.

Oberschlesischer Berg- und Hiitten- 
mannischer Verein.

In  dor in ICattowitz am 25. Juni abgehaltenen, ordent 
lichen Hauptversammlung des Vereins erstattete der Vor- 
sitzende, Bergrat ®r.'Qnęj. W illig e r , den Bericht iiber 
dio Wirksamkeit des Vereins im Jahre 1913/14.

Im Hinblick auf dio Lago der obersehlesisehon Eisen- 
und Kohlenindustrio weist der Bericht auf dio dringende 
Notwondigkeit hin, die bereits yorhandenon Absatz- 
moglichkeiten zu vermehren und neue Absatzgebieto zu 
sehaffon. Vor allem miłsse gegen dio en g lisch e  K oh le  
yorgegangen werdon. In der Śtadt Berlin und ihren 
Yororten sei allein von 1912 auf 1913 der Verbrauch an 
oberschlesischen Kohlen um 534 157 t  zuruckgegangen, 
dagegen der Verbraueh an englischen Kohlen um rd. 
228 000 t  gestiegen. Von 1907 bis 1913 habe der Yer- 
brauch an englischen Kohlen in GroB-Berlin um rd. 
560 000 t  zugenommen, dagegen sei der Verbraueh an 
oberschlesischen Kohlen um 6000 t  zuruckgegangen. 
Die Reichshauptstadt habo im Jahro 1913 1 654 466 t 
Kohlen aus England bezogen. In  den Ostseekiisten- 
gebieten seien im gleiehen Jahre etwas iiber 2 Mili. t  
englische Kohlen eingegangen, so daB sich der Gesamt- 
absatz englisoher Kohlen in. Ostdeutschland auf iiber

l) VgL St. u. E. 1912, 9. Mai, S. 798/800. 
?).ygl..St. u. E. 1912, 23. Mai, S. 876.

J) St. u. E. 1914, 14. Mai, S. 849.
2) The Engineer 1914, 22. Mai, S. 560/1.
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4 JlilL t  Btellte. Seit dera Jahre 1S93 sei der Verhrauch 
an englischen Kohlen in Ostdeutschland um mehr ais 
2i/2 Mili. t  gestiegen. Um so bitterer musse die ober- 
schlesische Industrie es empfinden, daB der englischen 
Kohle durch den inzwischen eroffneten G ro B sch iffah rts - 
w e g  S te t t i n —B e rlin  eine erhebliche FraehtYerbilligung 
fOr ihren VorstoB in das inlandische Absatzgebiet und 
namentlich nach Berlin zugefuhrt werde, ohne daB bisher 
Oberschlesien entsprechende Kompensationen gewahrt 
worden seien, wodurch der drohenden Yerschiebung der 
Wettbewerbsverhaltnisso Yorgebeugt werdc. Es handle 
sich neucrdings vornehmlich um die Frage, ob diese 
Kompensationen gleichzeitig mit der Inbetricbnahme des 
GroBschiffahrtsweges in K raft treten sollen, wie es der 
Verein fur unbedingt notwendig halt, oder ob damit, wie 
es dio Ansicht der Kgl. Staatsregierung ist, bis nach 
Inbetriebnahme der AVasserstraBe gowartet werden muB.

Der Bericht bedauert diese Ilinausschiebung um 
so mehr, ais dadurch auch der Eisenindustrie Ober- 
schlesiens ein neuer harter Sehlag versetzt werde. Eilr 
sie sei das iiber Stettin eingehendo west- und siidwest- 
deutsehe Eisen, fur das der GroBschiffahrtsweg ebenfalls 
eine starkę ErmiiBigung der Wasserfrachten ab Stettin 
nach Berlin und Mitteldeutschland herbeifuhre, der ge- 
fiilirlichste und bedrohlichsto Mitbewerber uberhaupt. 
Der seewartige Eiseneingang uber Stettin sei in den 
letzten zelin Jahren auf fast das fiinffache gestiegen 
(von rd. 29 000 t  im Jahre 1902 auf rd. 127 000 t  im 
Jahre 1912), und fast dic Halfte dieser seewfiftigen Ein- 
fuhr geho schon jetzt auf der BinnenwasserstraBc nach 
den mittcldeutsclien Absatzgebieteri Oberschlesiens, na
mentlich naeh Berlin.

Dic obersehlesische Montanindustrie miisse daher ver- 
langen, daB die ihr gesetzlich zugesprochenen Kompen
sationen aofort und ohno weitero Verzogerung gewahrt 
worden.

Der Bericht erwahnt dann dio Feststellung der 
F ra c h tk o m p e n s a tio n e n , die dem oberschlesischen 
Rovier aus AnlaB der im R u h r-M o se l-V e rk o h r bc- 
absichtigten F ra c h te r in a B ig u n g e n  fiir  E rz e  un d  
K oks zu gewahren sind1). Weiter teilt er dio Verliingcrung 
der E rz lie fe ru n g s v o r tra g o  d e r o b e rsch le s isch en  
E iso n in d u s tr io  m it den  L ah n -, S ieg- u n d  Di 11 -

')  Vgl. St. u. E. 1913, 13. Nov„ S. 1920/21; 18. Dez.,
S. 2128; 1914, 8. Jan., S. 87.

r o v i or e n um drei weitere Jahre, bis Ende 1917, mit1). 
Ebeneo begrOBt er die A u sd eh n u n g  des H ochofen- 
E rz a u s n a l im e ta r i f s  a u f  d ie  B ezuge  d e r  M artin - 
w erke1). Der Yerein befaBte sich ferner nu t zahlreichen 
anderen Arbeiten auf dcm Gebiete der Eisenbalinangelegen- 
heiten.

Von den sonstigen Yereinsarbeiten bildete im Beriehts- 
jahre das wichtigste Kapitel das der A rb e ite ra n g e le g e n - 
h e ite n . Der Bergarbeiterstreik hatte, obwohl er mit 
einem MiBerfolge fiir dio Arbeiter endete, doch fur dio 
Grubenver\valtung nachteiligo Folgen auf dcm Gebiete 
der ArbeiterYerhaltnisse, die sich noch inonatelang nach 
Beendigung des Streiks empfindlich fulUbar machten. 
Unter anderem fanden starko Abwanderungen nach dem 
Weśten statt, dereń teilweise Kuckleitung nur mit groBen 
Mflhen und Opfern moglich war.

Der Bericht beklagt sich schlieBlich iiber die fort- 
walirenden Beunruhigungen, welcho dio Uebereiferer auf 
sozialpolitischem Gebiete in die Industrie hincintriigen, 
zumal dereń Bestrebungen im Reichstago ein stets williges 
.Gehor fanden. Im  lotzten Jahre hatten dieso Iireise 
namentlich der GroBeisenindustrio ihr Interesso zuge- 
wendet. Ncben einer Ycrscharfung der bekannten P ausen- 
re ro rd n u n g  sei unter anderem die Schaffung eines 
H iit te n a rb e ite r s o h u tz g c s c tz e s  verlangt worden. Da
zu kamen die Antrage auf V c rb o t d e r  N a c h ta rb o i t  fiir 
Ju g e n d lic lio  unter 1S Jahren. Der Bericht ist der Meinung, 
daB diese Antrage, falls sie Gosetz werden sollton, hochst 
nnheilvoll und fiir die oborschlesische Eisenindustrie 
geradezu unertraglich wirken wurden. Auch in der Yer- 
waltungstiitigkeit auf sozialpolitischem Gebiete sei groBere 
Stotigkeit und langero Rulie liir die Werko dringend er- 
forderlieh. AllzugroBe Hoffnungen diirfo man allerdings in 
dieser Beziehung nicht hegen. Sei doch noch vor k\irzem 
dio neue G ro B e ise n iu d u s tr ie  - V e ro rd n u n g 3) unter- 
zeichnet worden, dio gogoniiber der jetzigen noch eino 
Reihe weiterer, sehr einschncidcnder Verscliarfungen bringe.

Ein utnfangreichcr Teil der Ycreinstatigkcit galt 
endlich dem Gcsotzentwurf zur A b iindo rung  des 
K o m m u n a lab g ab o n g ese tze s4) und des K re is -  und  
P ro v in z ia la b g a b o n g e se tz e s .

>) Vgl. St. u. E. 1913, S. Mai, S. 795.
2) Vgl. St. u. E. 1913, 13. Nov„ S. 1918.
3) Vgl. St, u. E. 1914, 21. Mai. S. SG1/5.
*) Ygl. St. u. E. 1914, 18. Juni, S. 1051/5.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

29. Juni 1914.
KI. 10 a, S 39 825. Zweiteilige Kammer zum Troeken- 

kiihlen von Koks. '\Yarme-Verwertungs-GeseUschaft 
m. b. H., Berlin.

KI. 12 e, R 37 805. Vorriclitung zur Abschcidung von 
festen und fliissigen Bestandteilen aus Gasen und Dampfen; 
Zus. z. Anm. R. 35 455. Robert Reichling, Konigshof, 
Crefeld.

KI. 18 b, A 25 005. Verfahren zur Herstcllung von 
FluBeiscn oder -stahl aus Yerzinkten Blechabfiillen. 
Dr. K urt Albert, Chemische Fabrik, und Stpl.-^ng. Otto 
Schleimcr, NeuB.

KI. 21 h, G 38 568. Elektriseher Schmelzofen fiir 
Erze und andere Stoffe, bei welchen das Sehmelzgut 
den Widerstand bildet. Alesander Grabowsky, Station 
„Rowda“ der Pcrm-Eisenbahn, Schaitanskije1' Sawody.

KI. 26 a, 5  24 039. Yerfahren der Gaserzeugung aus 
staubformigen Brennstoffcn. Dr. Felis ClauB, Berlin, 
Thomasiusstr. 13.

*) Diov Anmcldungen liegen Yon dem angegobonen 
Tago an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsioht und Einspruohoihebung im.nPatentamte! zu 
B e rlin  aus.

KI. 26 a, N 14 284. Ofenanlago zum Vergasen yon 
Klarschlamm. Dr. R. Nubling in Stuttgart-
Gaisburg und A. KrauB in Ludwigshafen a. Rh.

KI. 26 d, B 75 142. Verfahren zur Gowinnung der 
Kebenprodukte aus Gasen der trockenen Destillation von 
Kohle, Holz, Torf u. dgL Fa. Franz Brunck, Dortmund.

KI. 26 d, K  58 013. Vcrfahren zur Reinigung von 
Industriegasen, besonders Erzeugergas aus Braunkohlen 
mittels einer mit dem Gaso in innige Berilhrung gobrachten 
Waschfliissigkeit. Heinrich Koppers, Essen-Rulir, Moltke- 
straBe 29.

KI. 26 d, O 8647. Verfahren zur Gowinnung Yon 
Teer und Ammoniak aus Gasen von Brennstoffen, bei 
welchem dio Rohgaso in einem oder mehreren Waschern 
im Gegenstrom mit kaltem Wasser in direkter Berilhrung 
gewaschen w-erden. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H-, 
Bochum.

KI. 31 a, A 24 682. Sicherheitseinriehtung fiir Sclimelz- 
ofen, z. B. Kupolofen, mit einem sich bei Aussetzen des 
Windes selbsttatig offnenden VentiL Aktien-Gesellschaft 
R. Ph. Waagner, L. & J . Biro & A. Kurz, Wien.

KL 31 b, D 30 159. Elektrisch angetriebeno Rtittel- 
forminaschine. Otto Dahlmeyer, Crefelderstr. 12, und 
Vereinigtrt, Jlodellfabriken Berlin-Landsbcrg a. W., G. m. 
b. H., Berlin.
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Kl. 31 c, F  30 373. Zcrlegbarer Formkaston, desson 
durch Kcilyerbindung zusammengchaltono Wandteilo mit 
Flanschen yerachon sind. Fischerscho Woioliciaen- und 
StahlgieBcrci-Gcsellschaft, Traiscn, Nicderoatcrrcich.

Kl. 31 c, F  37 245. Vcrfahron zur Erziolung aehalen- 
freier Bloekebeiin stoigondon Gul] von FluBeisen. ®t.»Qug. 
Ludwig Fricko, Peino i. Hann., Gcrhardstr. 9.

Kl. 31 c, M 48 503. Ver£ahren zum GieBen von Ver- 
bundblockcn oder sonatigen GuBstttcken durch ■ Ueber - 
einandergioBcn yon zwoi odor mohr yersohiodonen Motallen 
oder Mctall-Legicrungen in einer eiacrnon GuBform; Zna. 
z. Anm. M 47 582. Franz Melaun, Neubabelsberg b. Berlin, 
Kaiseratr. 38.

Kl. 31 c, M 49 393. Verfahren zur Horatellung von 
Eiaenbahnschionon und aonstigen Walzatiibon, Platten, 
Bindom u. dgl. aua mit atohender Liingaachso aua einer 
oder aua mchreren yorachiedenon Metallsorten gogoaaenen 
Blocken. Franz Molaun, Neubabelsberg b. Berlin, Kaiaer- 
atraBe 38.

Kl. 31 o, M 49 849.' Quergctoilto Blockform zum 
GioBcn yon Verbundbloeken durch UobereinandorgieBen 
von zwei oder mchr yerachiedoncn Metallon oder Mctall- 
Legicrungen; Zua. z. Anm. 51 47 582. Franz Melaun, 
Neubabelsberg b. Berlin, Kaiseratr. 38.

Kl. 31 e, M 54 018. Vorfahroii zum GieBen von Vor- 
bundblóckcn durch UobereinandcrgieBen von zwei oder 
mchr yerschiedenen Metallon oder Metallcgierungen in 
einer eisernen GuBform; Zus. z. Anm. M 47 582. Franz 
Melaun, Noubabolaberg b. Berlin, Kaiseratr. 38.

Kl. 31 o, R  38 889. Mit Druckluft und festoin Brenn- 
stoff ais Hcizmittel gespoisto Trockcnyorrichtung .fiir 
GuBformen. Fritz Rau, Hoidońheim a. Brenz, W ilrtt., 
Ulmerstr. 37.

Kl. 49 f, W 41 644. Yorfahron und Schlagwerkzoug 
zum SchweiBen von Stahl oder Schmiedeiaon. Friodrich 
Werner, Goln a. Rh., Am Bayonturm 13.

2. Juli 1914.
Kl. 10 a, G 140 962. In Anschliigon ‘des TUrrahmens 

liegondo sclbstdichtondo Ttlr f(ir Koks- und andero Reilien- 
ijfen. Williclm Giebfried, Duisburg, ICammerstr. 120 a.

Kl. 10 a, Scli 43 914. Aus zwei getrennt fahrbaron 
und in der Hohenlago gegeneinander yersehiebbarcn Bo- 
hiiltern. fili- das Wasaor und don Koks bestohendo Koka- 
loschyorriehtung. Wilhelm Schondeling, Essen, Ruhr, 
Polhnannatr. 81.

Kl. 10 b, St 19 493. Vorrichtung zum gloichinaBigon 
Zuaetzen von Kalkstaub zu Kohle. Stadtgemeindo Berlin, 
vertreten durch den Magistrat dor IConigl. Haupt- und 
Rcaidenzstadt Berlin, Berlin.

Kl. 12 c, B 76 521. Verfahrcn zum Roinigen yon 
Gasen auf elektrostatischom Wcgc. 2)tyt.»Qng. Carl Brodt- 
mann, Hattingen-Ruhr.

Kl. 18 o, E 19 899. Kistenglllhofen, don dio Heiz- 
.gaae in der Liingsrichtung entgegen der Fahrtrichtung 
der Wagen durehziehen. Eickworth & Sturm, G. m. b. H., 
Dortmund.

Kl. 19 a, H  64 328. Schienenklemme mit einom durch 
zwoi Klaminern nebst Spannschraubo an don SehienonfuB 
gepreBten Klemmstiick. Hans Hanscn, Aachen, Adalbert- 
steinweg 237.

Kl. 24 e, S t 1S 256. Rostaufbau fiir Drehrostgas- 
erzcuger. Hugo Steck, Bcrlin-Lichtorfelde, Viktoriastr. 15.

Kl. 24 o, S t 18 902. Vcrfaliren und Einrichtung zur 
Erlcichtcrung des Entfernens von Asche und Schlacke 
aus Gaserzeugern. Stettiner Chamotte-Fabrik, Act. Ges. 
yormals Didicr, Stettin.

Kl. 31 a, V 11 966. Kippbarer Herdschmelzofen mit 
zwei winklig zueinander gestellten Oel- oder Gaafeuerunga- 
dttsen. Vereinigtc Sehmirgel- und Maschinen-Fabriken, 
Act.-Ges., yormals S. Oppenheim & Co. und Schlesinger 
& Co., Hannovor-HainhoU.

Kl. 31 c, B 75 157. Yerfahren zum Trocknon yon 
GuBformen, Kernon, Sand u. dgl. in GieBcreien. Rudolph 
Bocking & Cie., Erben’ Stumm-Halberg u. Rud^Bóeking, 
G. m. b. H., Halbergerhtitte, Post Brebach.

Kl. 31 e, F  36 198. Vorrichtung zum GioBon von 
Metallgcgenstaudon unter Luftleero m it Luftpumpcn- 
einrichtung. Erminio. Ferrari, Venedig, Italicn.

Kl. 35 b, A 25 609. Yerladcapparat fiir Kohlo, Erz 
oder sonatige Massongtiter m it Barallologrammffthrung 
fiir den Greifer. Aktiongesellsehaft Lauchhammer, Lauch- 
hammer.

ICl. 35 b, M 54 204. Kuryońfahrwork fiir Krane, Vor- 
ladebrilcken u. dgl. Mannheimer Maacliincnfabrik Mohr 
& Fcderhaff, Mannheim.

Kl. 48 d, A 24 490. Vorriehtung zum Beizen von 
Metallteilon. Alpino Maschincnfabrik - Geaellsehaft ni. 
b. H., vorm. HolzhaucrscheMasch. Fabr., Ges. m. b. H., 
Augsburg.

Kl. 80 b, 1’ 28 684. VorfaIiren dor Herstellung von 
Sintermagneait und Sintcrdolomit nach den ftir Portland- 
zenient Ublichen Verfahrcn aua feingomahlcner Sintcr- 
mittel enthaltcnder Rohniasae. Eduard Pohl, Rohndorf 
am Rhein.

Deutsche Gebrauchsmusterelntragungen.
29. Juni 1914.

Kl. Ib , Nr. 609429. Dicloktrisches Band fiir
cloktrostatischo Schoidor. Jakob Kraus, Braunschwoig, 
Wolfenbiittloratr. 2.

Kl. Ib ,  Nr. 609 430. Dieloktrisohcr Ringkorpor
fiir cloktrostatischo Schoidor. Jakob Kraus, Braun
schwoig, Wolfonbiittlerstr. 2.

Kl. Ib ,  Nr. 609431. Diolektriseho. Platto fiir
elojctrostatischo Schoidor. Jakob Kraus, Braunschwoig, 
Wolfonbilttlorstr. 2.

Kl. 7 b, Nr. 608 809. Antriobsvorrichtung fUr Draht- 
zichtrommeln mittels olaatiachcr Kupplung. Fa. W. Gor- 
hardi, Lildonscheid.

Kl. 19 a, Nr. 609 141. Schienenbefestigungaplatte. 
Ernat Broekhaua & Co., G. m. b. H., Wieaenthal b. Pletten- 
berg, Poat Oc8terau.

! Kl. 19 a, Nr. 609.142. Aus oiner. Untorlegplatte
bcsteliende Vorrichtung zur Schienenbofcstigung. Joaof 
Bockmann, Lilnen, Lippo.

ICl. 21 h, Nr. 608 692. Anordnung der Elcktrodcn 
bei Lichtbogonofon. Ernesto Stasaano, Turin.

Kl. 21 h, Nr. 608 699. PunktschweiBmascliino m it 
soitlieh angeordnotem SchweiBtransformator. Pfrotzschnor 
& Co., Paaing-Miinchon.

Kl. 21 h, Nr. 609 566. Widerstandsofon mit Porzollan- 
iaolierung. 2)r.*3ltg. Ludwig Stuckort, Oranienburg.

Kl. 24 o, Nr. 609 123. Luftrogulator fiir Gasfcuerun- 
gen. Apparate-Vcrtriebs-Gesellschaft m. b. H., Bcrlin- 
Wilmcrsdorf.

Kl. 24 c, Nr. 609 300. Gasroversierventil m it umsetz- 
barer, durch Gewichthcbcl beeinfluBter Muschel. Maschi
nenbau-Akt.-Ges. Tigler, Duisburg-Meiderich.

Kl. 24 i, Nr. 608 962. Yorricktung zur Reguliorung 
der LufteinlaBklappen und Raucligasschieber bei Feucr- 
ungsanlagen. Apparatc-Vertriebs-Gesellsohaft m. b. H., 
Berlin - Wilmersdorf.

Kl. 31 a, Nr. 609 362. Einrichtung zum Schmelzen 
von Metali nach Gebrauchsmustcr 574 253. Isaiah Hall, 
Aston b. Birmingham, England.

Kl. 42 1, Nr. 609 153. Einrichtung zur fortlaufenden 
automatischen Bestimmung der Stromung und der Zu- 
sammensetzung von Gaagemischen. W. Heckmann, 
Meusclwitz, S.-A., u. W. Lehmann, Bitterfeld.

Kl. 48 a, Nr. 609 169. Galyanisierungaapparat. 
Richard Blasberg, Merscheid b. Solingen.

Kl. 49 f, Nr. 609 517. Vorrichtung żum Biegen yon 
Profileisen u. dgl. Puls & Bauer, Hamburg.

ICl. 81 e, Nr. 609 165. Verladevorrichtung fiir Koka. 
Fa. Aug. Klonne, Dortmund.

Kl. 84 c, Nr. 608 625, Nr. 608 626, Nr. 608 627, 
Nr. 608 628, Nr. 608 629, Nr. 608 863. Winkelformiges 
Spundwandeisen. iDeutsch-Jjuxemburgische Bergwerks- 
Und Hiitten-Akt.-Ges., Bochum.
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4 Mili. t  fitellte. Scit dera Jahre 1893 soi der Yerbrauch 
an englischen Kohlen in Ostdeutsehland um melir ais 
2% Mili. t  gestiegen. Um so bitterer mttsso dio ober- 
schlesische Industrie es empfinden, daB der englischen 
Kohlodurch deninzwischen eroffneten G roB sch iffa lirts- 
weg S te t t i n —B e rlin  eine crheblicho Fraclitvorbilligung 
fflr ihren VorstoB in das inliindischo Absatzgebiet und 
namentlich nach Berlin zugefflhrt werde, ohno daB bisher 
Obersehlesien entsprechende Kompensationen gewiihrt 
worden seien, wodurch der droliendon Verschiobung der 
WettbewerbsYerhiiltnisse yorgebeugt werdo. Es handle 
sich nouerdings vornchmlich um die Frage, ob diese 
Kompensationen gleichzeitig mit der InbetricŁnahmo des 
GroBschiffahrtswegcs in Kraffc treten sollen, wie es der 
Verein fflr unbedingt notwendig halt, oder ob damit, wio 
es dio Ansiclit der Kgl. Staatsregierung ist, bis nacli 
Inbetriebnahme der WasserstraBo gewartot werden niuB.

Der Bericht bedauert dieso Hinausschiebung um 
so mchr, ais dadurcli auch der Eisenindustrio Ober- 
sclilesiens ein neuer harter Schlag yersetzt werde. Fiir 
sio sei Ulas fiber Stettin eingehendo west- und sfldwest- 
dcutscho Eisen, fiir das der Grofischiffahrtsweg ebenfalls 
oino starko ErmiiBigung der Wasserfrachten ab Stettin 
nach Berlin und Mitteldeutschland herbeifflhro, der ge- 
fahrlichsto und bcdrolilichste Mitbewerber flberhaupt. 
Der seewiirtige Eiseneingang ilbor Stottin sei in den 
letzten zehn Jahren auf fast das fflnffache gestiegen 
(von rd. 29 000 t  im Jahre 1902 auf rd. 127 000 t im 
Jahre 1912), und fast die Hiilfte dieser seewilrtigon Ein- 
fuhr geho solion jetzt auf der BinnenwasserstraBe nach 
den mitteldeutschcn Absatzgebieteri Oberschlesiens, na
mentlich nach Berlin.

Dio oberschlesischo Montanindustric mtisse daher ver- 
langen, daB dic ihr gesetzlich zugesprochcnen Kompen
sationen sofort und ohno wcitero Verzogerung gewiihrt 
werden.

Der Bericht erwahnt dann dic Feststellung der 
F ra c h tk o m p e n s a tio n o n , dio dem obersehlesisehen 
Kovier aus AnlaB der im R u h r-M o se l-V e rk o h r be- 
absichtigten F ra e h te rm iiB ig u n g e n  f i ir  E rz e  u n d  
K oks zu gowahren sind1). Weiter teilt er dio Verlangerung 
der E rz lie fe ru n g s v o r tra g o  d e r o b e rsch lo s isch en  
E is o n in d u s tr ie  m it den  L a h n -, S ieg- u n d  D ill-

') Vgl. St. u. E. 1913, 13. Nov., S. 1920/21; 18. Doz.,
S. 2128; 1914, 8. Jan., S. 87.

re v ic re n  um drei weitero Jahre, bis Endo 1917, mit1). 
Ebenso bcgrflBt er dio A u sd eh n u n g  des H ochofon- 
E rz a u s n a h ra e ta r i f s  au f dio B eziigo d e r M a rtin - 
w erke2). Der Verein befaBte sieh ferner mit zahlreiclien 
anderen Arbeiten auf dem Gebiete der Eisenbahnangelegen- 
heiten.

Von den sonstigen Yeroinsarbeiton bildete im Berichts- 
jaliro das wichtigste Kapitel das der A rb o ite ran g e lo g o n - 
h e ite n . Der Bergarbeitcrstreik hatte, obwohl er mit 
einem MiBerfolgo fur dio Arbeiter endete, doch fiir dio 
Grubenverwaltung nachteiligo Folgen auf dem Gebiete 
der Arbcitcrverhśiltnisse, die sich noch monatelang nach 
Beendigung des Streiks empfindlich fiihlbar macliten. 
Unter anderem fanden starko Abwanderungen nach dem 
Westen statt, dereń teilweiso Rilcldeitung nur mit groBen 
Miihen und Opfern moglich war.

Der Bericht beldagt sich schlieBlieli iiber die fort- 
walirendon Beunruhigungen, weleho dio Uobereiferer auf 
sozialpolitischcm Gebieto in dic Industrie liincintrUgon, 
zumal dereń Bestrebungen im Reichstago ein stets williges 

• Golior fanden. Im letzten Jahre hatten diese Kreise 
namentlich der GroBeisenindustrio ihr Interesso zuge- 
wendet. Nebeneiner Verscliarfung derbekannten P au sen - 
Y ero rdnung  sei unter anderem die Schaffung eines 
H u tte n a rb e ito rs o h u tz g e s e tz e s  vcrlangt worden. Da- 
zu kamen dic Antriigo auf V o rb o t do r N a c h ta rb e i t  fflr 
Ju g e n d lie h o  unter 18 Jahren. Der Bericht ist der Meinung, 
daB diese Antriigo, falls sio Gesetz werden sollton, liochst 
unheilYoll und fflr die oberschlesischo Eisonindustrie 
geradezu unortraglich wirken wurden. Auch in der Ver- 
waltungstiitigkeit auf sozialpolitischcm Gobiete sei groBero 
Stetigkeit und liingero Ruhe fur die Werke dringend er- 
forderlich. AUzugroBo Hoffmingen dilrfo man allerdings in 
dieser Beziehung nicht hogen. Sei doch noch vor kurzem 
die neue G ro B o isen in d u ś tr ie  -V e ro rd n u n g 3) unter- 
zeiohnet worden, die gcgenflber der jetzigęn noch eino 
Reiho weiterer, sehr einschneidender Vcrscharfungen bringe,

Ein umfangreieher Teil dor Vereinstatigkeit galt 
endlich dcm Gesetzentwurf zur A b a n d e ru n g  des 
K o m m u n a la b g a b o n g e se tz e s1) und des K re is -  und 
P ro v in z ia la b g a b o n g e se tz c s .

') Vgl. St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 795.
2) Vgl. St. u. E. 1913, 13. Nov„ S. 1918.
3) Vgl. St. u. E. 1914, 21. Mai, S. 861/5.
J) Vgl. St. u. K  1914, 18. Juni, S. 1051/5.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

29. Juni 1914.
KI. 10 a, S 39 825. Zwciteilige Kiunmer zum Trocken- 

kflhlen Yon Koks. Warme-Verwertungs-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin.

KI. 12 e, R 37 8G5. Vorrichtung zur Abscheidung Yon 
festen und flflssigon Bestandteilen aus Gasen und Diimpfen; 
Zus. z. Anm. R  35 455. Robert Reichling, Konigsliof, 
Crefeld.

KI. 1S b, A 25 005. Ycrfahren zur Herstellung Yon 
FluBeisen oder -stahl aus Yerzinkten Blechabfallen. 
Dr. K urt Albert, Chemischo Fabrik, und ®ipI.»Qng. Otto 
Sehleimer, NeuB.

KI. 21 h, G 38 568. Elektrischer Selimelzofen fiir 
Erze und andero Stoffe, bei welehen das Selimelzgut 
den Widerstand bildet. Alexand_er Grabowsky, Station 
„Rewda“ der Perm-Eisenbahn, Schaitanskije Sawody.

KI. 26 a, ti 24 039. Verfaliren der Gaserzeugung aus 
staubformigen Bronnstoffen. Dr. Felix ClauB, Berlin, 
Thomasiusstr. 13.

') Die' Anmeldungen liegen Yon dem angegebenen 
Tago an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsioht und Einspruchełhebung im.cPatentamte! zu 
B o rlin  aus.

KI. 26 a, N 14 284. Ofenanlago zum Vergasen von 
Klarsehlamm. Dr. R. Nflbling in Stuttgart-
Gaisburg und A. KrauB in Ludwigshafen a. Rh.

KI. 26 d, B 75 142. Verfahren zur Gewinnung der 
Nebenprodukto aus Gasen der troekenen Destillation von 
Kohle, Holz, Torf u. dgL Fa. Franz Brunck, Dortmund.

KI. 26 d, K  58 013. Verfahren zur Reinigung von 
Industriegascn, besonders Erzeugergas aus Braunkohlen 
mittels einer mit dem Gaso in innige Berflhrung gebrachten 
Waschflflssigkcit. Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, Moltke- 
straBe 29.

KI. 26 d, O 8647. Verfahren zur Gewinnung Yon 
Teer und Ammoniak aus Gasen von Brennstoffen, bei 
welchem die Rohgase in einem oder mehreren Waschern 
im Gegenstrom mit kaltem Wasser in direkter Berflhrung 
gewaschen werden. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H., 
Bochum.

KI. 31 a, A 24 682. Sicherheitseinrichtung fflr Schmelz- 
ofen, z. B. Kupolofen, mit einem sich bei Aussetzen des 
Windcs selbsttatig offnenden YentiL Aktien-Gesellschaft 
R. Ph. Waagner, L. & J . Biro & A  Kurz, Wien.

KL 31 b, D 30 159. Elektrisch angetriebene Ruttel- 
formmasehine. Otto Dahlmeyer, Crefelderstr. 12, und 
Vereinigtfi .Modellfabriken Berlin-Landsberg a. W., G. m-
b. H., Berlin. . .



9. Juli 1914. Palentbericht. Stalli und Eison. 1181

KI. 31 o, E 30 373. Zcrlegbarer Eormkaston, dessen 
duroli Keilverbindung zusammengehalteno Wandteilo mit 
Flansóhon versehen sind. Fischerseho Weicheisen- und 
StahlgieBerei-Gesellschaft, Traisen, Nicderosterreich.

KI. 31 o, E 37 245. Vorfahron zur Erzielung aclialen- 
freier Blocke' boim steigenden GuB von FluBeisen. ®r."3fng. 
Ludwig Fricko, Peino i. Hann., Gerhardatr. 9.

KI. 31 c, M 48 503. Verfahren zum Giefien von Ver- 
bundblocken oder sonstigon GuBstiiekcn dureh ■ Ueber- 
cinandergieBcn von zwei oder mehr veraoiiiedenen Metallen 
oder Metall-Legierungen in einer eiaernen GuBform; Zus. 
z. Anm. M 47 582. Franz Helami, Neubabelsberg b. Berlin, 
Kaiaerstr. 38.

KI. 31 e, 51 49 393. Verfahren zur Herstellung von 
Eisenbahnschiencn und sonstigon Walzstiiben, Platten, 
Bandem u. dgl. aus mit stehender Liingsaolise aus einer 
oder aus mehreren versehiedenen Metallsorten gegossenen 
Kloeken. Franz Molaun, Neubabelsberg b. Berlin, Kaiser- 
straBe 38.

KI. 31 c, M 49 849. Quergetoilto Bloekform zum 
OieBen von Verbnndbl6ekon dureh UeboreinandergieBon 
von zwei oder mehr yerschiedonen Metallen oder Metall- 
Legierungen; Zus. z. Anm. M 47 582. Franz Melaun, 
Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 38.

KI. 31 e, M 54 018. Vorfahren zum GieBon von Vor- 
bundbloeken dureh UoberoinandcrgieBen von zwei oder 
mehr verschiedenen Metallen oder Metallegierungon in 
einer oisernen GuBform; Zus. z. Anm. M 47 582. Franz 
Melaun, Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 38.

KI. 31 c, R  38 889. Mit Druckluft und festom Bronn- 
stoff ais Heizmittel gespeisto Trockenvorriclitung .fUr 
GuBformen. Fritz Rau, Heidenlieim a. Bronz, Wiirtt., 
Ulmerstr. 37.

KI. 49 f, W 41 044. Yerfahren und Sehlagwerkzeug 
zum SchweiBen von Stahl oder Schmiedoiscn. Friedrich 
Werner, Ćoln a. Rh., Am Bayenturm 13.

2. Juli 1914.
KI. 10 a, G |40 902. In  Anschlagen des Tiirrahmons 

liegendo solbstdichtende Tur fiir Koks- und andere Reihen- 
ofen. Wilhelm Giebfried, Duisburg, Kammerstr. 120 a.

KI. 10 a, Sch 43 914. Aus zwoi getrennt fahrbaron 
und in der Hohenlage gegeneinander vorschiebbarcn Bc- 
haltern fur daa Wasser und den Koks bestehendo Koks- 
loschvorrichtung. Wilhelm Schondeling, Esson, Rulir, 
Pclhnannstr. 81.

KI. 10 b, S t 19 493. Vorrichtung zum gleichmaBigen 
Zusetzen von Kalkstaub zu Kobie. Stadtgomeinde Berlin, 
vertreten dureh don Magistrat der Kónigl. H aupt- und 
Residenzatadt Berlin, Berlin.

KI. 12 o, B 70 521. Verfahren zum Reinigen von 
Gaseu auf elektrostatisehem Wege. ®ip!.-Q;ug. Carl Brodt- 
niann, Hattingen-Ruhr.

KI. 18 c, E  19 899. Kistengliihofen, den dio Heiz- 
gase in der Langsriclitung entgegen der Fahrtriehtung 
der Wagen durchziehen. Eickworth & Sturm, G. m. b. H., 
Dortmund.

KI. 19 a, H  04 328. Sehienenklemme m it einem dureh 
zwoi Klammern nebst Spannschraube an don ScliienenfuB 
gepreBten Klemmstiick. Hans Hansen, Aachen, Adalbort- 
steinweg 237.

KI. 24 e, S t 18 250. Rostaufbau fiir Drelirostgas- 
erzeuger. Hugo Steek, Berlin-Lichterfclde, Viktoriastr. 15.

KI. 24 e, S t 18 902. Yerfahren und Einrichtung zur 
Erleiehterung des Entfemens von Asoho uiul Sehlaeke 
aus Gaserzeugern. Stettiner Chamotto-Fabrik, Act. Gos. 
vormals Didier, Stettin.

KL 31 a, V 11 900. Kippbarer Herdschmclzofen mit 
zwei winklig zueinander gestcllten Oel- oder Gasfeuerungs- 
dilsen. Vereinigto Schmirgel- und Mascliinen-Fabriken, 
Act.-Ges., Yormals S. Oppenheim & Co. und Schlesinger 
& Co., Hannover-Hainholz.

KI. 31 e, B 75 157. Verfahren zum Trocknen von 
GuBformen, Kernon, Sand u. dgl. in GioBoroien. Rudolph 
Bocking & Cie., Erben’ Stumm-IIalberg u. Rudl)Bocking, 
G. m. b. H., Halbergerhutte, Post Brebaeh.

KI. 31 c, F  30 198. Yorrichtung zum GioBon von 
Metallgcgenstanden unter Luftlecre m it Luftpumpen- 
oinrichtung. Erminio. Ferrari, Venedig, Italien.

KI. 35 b, A 25 009. Verladeapparat fiir Kohlc, Erz 
oder sonstigo Massengtiter m it ParaUelogrammfuhrung 
fiir den Grcifer. AktiengesclLschaft Lauchhammcr, Laucli- 
hammer.

KI. 35 b, M 54 204. Kurveńfahrwerk fiir Krano, Ver- 
ladebriicken u. dgl. Mannheimer Maschinonfabrik Mohr 
& Fcderhaff, Mannheim.

KI. 48 d, A 24 490. Vorrichtung zum Beizen von 
Motallteilen. Alpine Mascliinenfabrik - Gesellschaft ni.
b. JI., vorm. Holzliiiuersehe Slaach. Fa.br., Ges. m. b. H., 
Augsburg.

KI. 80 b, P  28 084. Yerfahren der Herstellung von 
Sintermagnesit und Sinterdolomit nach den fiir Portland- 
zement iibliehen Verfahron aus feingemahlencr Sinter- 
mittel cnthaltcndor Rohmasse. Eduard Pohl, Rohndorf 
ani Rhein. ,

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
29. Juni 1914.

KI. Ib , Nr. 009 429. Dieloktrisches Band far
elektrostatische Scheidor. Jakob Kraus, Braunschweig, 
Wolfenbiittlorstr. 2.

KI. I b ,  Nr. 009 430. Dieloktrisoher Ringkorper
fiir elektrostatische Scheidor. Jakob Kraus, Braun
schweig, Wplfcnbiittlerstr. 2.

KI. Ib , Nr. 009431. Dielektriseho. Platto fiir
olo.ktrostatjscho Scheider. Jakob Kraus, Braunschweig, 
Wolfenbtittlerstr. 2.

KI. 7 b, Nr.. 008 809. Antriebsvorrichtung fiir Draht- 
ziehtrommeln mittels elaatisclicr Kupplung. Fa. W. Ger- 
hardi, Ludonachcid.

KI. 19 a, Nr. 009 141. Schienenbefestigungsplattc. 
Ernst Brockhaua & Co., G. m. b. H., Wiesenthal b. Pletten- 
berg, Post Ocsterau.

1 KI. 19 a, Nr. 009.142. Aus einer Untorlegplatto
besteliende Vorriehtung zur Schiononbofestigung. Josef 
Bocianami, Liinen, Lippe.

KI. 21 h, Nr. 008 092. Anordnung der Elektroden 
bei J>ichtbogen6fen. Ernesto Stassano, Turin.

KI. 21 h, Nr. 008 099. PunktsehwoiBmaschine mit 
seitlieh angeordnotem SchweiBtransformator. Pfretzsehner
& Co., Pasing-Miinehen.

KI. 21 li, Nr. 009 560. Widerstandsofen mit Porzollan- 
iaolierung. '$r.-Qug. Ludwig Stuekert, Oranienburg.

KI. 24 c, Nr. 009 123. Luftrcgulator fUr Gasfouerun- 
gen. Apparato-Vertriebs-Gcscllsehaft m. b. H., Berlin- 
Wilmersdorf.

KI. 24 c, Nr. 009 300. Gasreversierventil mit umsetz- 
barer, dureh Gewichthebel becinfluBter Muschel. Jlaschi- 
nenbau-Akt.-Gcs. Tigler, Duisburg-JIeiderich.

KI. 24 i, Nr. 008 962. Vorriehtung zur Regulierung 
der LufteinlaBklappen und Rauchgasschicber bei Feuer- 
ungsanlagen. Apparato-Vertriebs-Gesellschaft m. b. H., 
Berlin-Wilmersdorf.

KI. 31 a, Nr. 609 362. Einrichtung zum Sehmelzen 
von Metali nach Gebrauchsmuster 574 253. Isaiah Hall, 
Aston b. Birmingham, England.

KI. 42 1, Nr. 609 153. Einrichtung zur fortlaufenden 
automatischen Bestimmung der Stromung und der Zu- 
sammensetzung von Gasgcmischon. W. Heekmann, 
Meuselwitz, S.-A., u. W. Lehmann, Bitterfeld.

KI. 48 a, Nr. 609 109. Galvanisierungsapparat. 
Richard Blasberg, Merseheid b. Solingen.

KI. 49 f, Nr. 609 517. Vorrichtung zum Biegen von 
Profileisen u. dgl. Puls & Bauęry Hamburg.

KI. 81 o, Nr. 609 165. Verladovorrichtung fur Koks. 
Fa. Aug. Klonne, Dortmund.

IĆ1. 84 e, Nr. 608 625, Nr. 608 626, Nr. 608 627, 
Nr. 608 028, Nr. 008 029, Nr. 608 863. Winkelformiges 
Spimdwandeisen. iDeutsch- Luxemburgisclie Borgwerks- 
und Huttcn-Akt.-Ges., Bochum.
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Oesterrelchische Patentanmeldungen1).
1. Juli 1914.

KL 7, A 4382/13. Verfahren zum Walzen von Metali. 
Johann Warhanek, Wien.

KI. 18 a, A 7157/13. Yerfahren zur Belieizung von 
steinernen Winderhitzern. Adolf Pfoser, Achern i. Baden, 
und Gebruder Stumm, G. m. b. H., Neunkirchen a. d. Saar.

KI. 18 b, A 9867/13. Einriehtung zum GieBen von 
mehrschichtigem Stahl in GuBformen, dio durch Sehcide- 
wiinde in Kammern geteilt sind. Aeticn-Gesellschaft der 
Briansker Schienen-EisenhUttenwerke u. Masohinenfabri- 
ken, St. Petersburg.

KI. 18 b, A 5404/13. SchuBwaffenstahl: Er enthalt 
neben den iibliehen Legierungsmotallen (Chrom, Wolfram) 
Kobalt. Gebr. Bohler & Co., Akt.-Ges., Wien.

KI. 31 a, A 7944/13. Ais Formkasten dienendea 
Rahmenwerk zur Herstellung von GuBforinen. Fa. J. 51. 
Voith, St. Polten.

KI. 31 b, A 8794/12. Vorrielitung zur Herstellung 
von GuBstiicken unter Einwirkung der Zentrifugalkraft. 
The Sanduskv Foundry & Machino Co., Sandusky, Ohio 
(V. St A.).

KI. 35 a, A 6315/12. Schriigaufzug, bei dem der 
Kasten an der Entladestolle festgehalten wird. Heenan
& Eroude, Ltd., Manchester.

KI. 40 b, A 9025/13. Elektrodenhalter fiir elektrische 
Oefen. Gesellsclmft fiir Eloktrostahlanlagcn, m. b. H., 
Berlin.

KL 40 b, A 4491/13. Schmelztiegelofen. Vladislaw 
Majek, Karolinenthal-Prag.

KI. 49 b, A 2082/12. Schmiedegesenk zur Herstellung 
von Achsen. William Joseph Johnston, Sheffield.

KI. SOe, A 10 547/12. Verfahren zur Herstellung 
von hydraulisehem Zemont unter Verwendung von Gicht- 
staub. Carl Lorens Carlson, Stoekholm.

Deutsche Reichspatente.
KI. 1 8 a, Nr. 270 879, vom 4. Dezember 1912. T h o 

m as B ond  R o g e rso n in  G lasgow , S c h o ttla n d . Hoch- 
ofen mit einem unter der iibliehen Beschickungsmrrichiung 
(uigeordneten Trichler.

Der unter der Glocko a befindliche Trichter b ist 
so weit naoh unten gezogen, daB er beim Betriebo zum

Teil m it dem Beschickungsgut gefiillt gehalten werden 
kann und hierdurch einen GasabsohluB bildet, der das 
Entweichen von Dunst und Erzstaub bei geoffneter 
Glocke yerhindert. Oberhalb des Trichters b sind mehrere 
Oeffnungen e yorgesehen, die in das ringformige Gas- 
sammelrohr d mtinden. In  dieses miinden von unten 
die Gaskaniile o, dereń untere Oeffnung durch den nach 
innon yorspringenden Trichterrand b geschiitzt ist.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Ein- 
sicht und Einsprucherhebung im Patentamte zu Wieu aus.

K1.49d,Nr.271459,
vom 19. November
1912. C arl Ren- 
n e r in Ham- 
born . Feilenhan- 
maschine.

Der unter Fe- 
derdruck stehendc 
Werkzeughalter a 
bleibt unter Aus- 

schaltung der 
Huborgano stiin- 

dig gegon das 
Werkstiick b ge- 
driickt. Der Vor- 
sehub des Werk- 
stticktragers c wird 
durch Hilfsgetrie- 

bo d o in einen ununterbrochenen umgowandelt, um mit 
der Maschine Liingsunterhiobo von Foilen einzuschneidcn 
oder stumpfo Foilen abzuhobeln.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. 1084 105. E von  L. P a tc h ,  J o h n s to w n , Pa 

Herstellung von Walzen mit Hartgujikaliber.
Nr. 1 084 107. A n d ro  P is a rc ik ,  V a n d e rg r if t ,  

Pa. Stdlvorrichlung fiir Walzwcrke.
Nr. 1084156. IC enrik V. L o ss, P h ila d e lp h ia ,  

P a. Yerfahren zum Erhitzen von Schmiedestucken.
Nr. 1084688. A lan  W ood, C o n sh o h o ek o n , Pa. 

Gekuhlter Gajkami fur Jlegenerativ-Gasó/en.
Nr. 1084914. S am u e l T. W e llm an , ■ C levo land , 

Ohio. GiePpfanne.
Nr. 1084 991. E dw in  C ooper W ills , F re d o r ic k , 

Md. Kippbarer Baffinationsofen.
Nr. 1085 138 und 139. L u th e r  L. K n o x , A valon , 

Pa. Neuerungen an Brennern fur Begenerativ-Gasófen.
Nr. 1085488. A u g u sto  J. R o ssi, N ia g a ra  F a lls , 

N. Y. Titanstahl.
Nr. 1085540. W illis  W. C ase jr ., D onver, 

Colo. Tiegelofen.
Nr. 1085 686. E b e n e z e r  A. W. J e f fe r ie s ,  W or- 

c c s te r , Mass. Ga-serzcuger.
Nr. 1085768. J o h n  F. T h o m p so n , B ro o k ly n , 

und E d w a rd  E. S ee ly e , T o m p k in sv il le , N. Y. Aus- 
gliihen von Metallen unter Verhiitung von Ozydationen.

Nr. 1085 845. A lfred  B ru n n e r , L e ip z ig -
E u tr i tz s c h ,  und W ilh e lm  S e h o n d e lin g , L eipzig* 
G ohlis. Koksldseluipparat.

Nr. 1085 951. A r th u r  P e rc y  S tro h m e n g e r
W e s tm in s te r , L ondon . Elcktrisches Schmelzen von 
Metallen.

Nr. 1086 003. W illiam  R. W a lk e r , New Y ork , 
N. Y. Stahlerzeugung unter Benutzung einer sauren Birne, 
eines basischen Mischers und saurer Elektroófen.

Nr. 1086 132. A n th e h n e  B o u c h e r , P r i l ly -
C h asseu r , S chw eiz. Verfahren der technischen Dar- 
stellung von Eelektrolyleisen.

Nr. 1086 133 und 134. A u g u s tin  E m ilio  B our- 
eo u d , L ondon . Verfahren und Einriehtung zur Gewin- 
nung von Eisen und anderen Metallen aus Erzcn.

Nr. 1 086 137 und 138. S am u e l P. B u sh , C o lu m 
b u s , Ohio. Herstellung von Eiscnbahnradern aus zwei 
versehiedenen Metallen.

Nr. 1 086 164. B a y a rd  G u th r ie , P i t t s b u rg h ,  
und Jo s e p h  P. K a rc h , S ew iek ley , Pa. Elcktrisehtr 
Tiegelofen.

Nr. 1086 220. Jo h n  R e is , M o n tc la ir , N. J. 
Hochofen.

Nr. 1 086 322. 0 1 iv ie r G obbe, J u m e t ,  B olgicn . 
Bekuperator.

Nr. 1086 485. C h a rle s  P. T u rn e r  und W illiam  
T. D ra k ę , H a r r is b u rg , und J a m e s  E. L i t t l e ,  S tee l- 
to n , P a . Kippbarer Herdo/en.
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Nr. 1 080 652. E d g a r  A. C u s tc r  in  P h ila d e lp h ia ,  
Pa. Schmiedbares GufSeisen.

Nr. 1 086 722. K in n o y  C. H o x ie , D u lu th , M inn. 
Aujhangung fiir GiefSpfannen.

Nr. 1086 789. E d w in  E. S lick , P i t t s b u r g l i ,  Pa. 
Walzuęr/ąhren fiir geflanschte Trager.

Nr. 1 086 835. W illia m  M elas, P h ila d o lp h ia ,  
Pa. Tiegelofen.

Nr. 1 087 124. L u th e r  L. K n o x , A vaIon , Pa.
Ventile fiir Gasregcnerativófen.

Nr. 1 087 582 und 583. J o h n  M. H anBon, P i t t s -  
burgh, Pa. Gesenk zum Pressen von Eisenbdhnradem.

Nr. 1088 171. A dam  H e lm o r P e lirso n , G u ld - 
m a d sh y tta n , Schw eden . HersteUung von Stangen 
und Rostcn unmittclbar aus jliissigem Metali.

Nr. 1 088 379. Jo h n  T e d o ll, B o ck  I s la n d ,  JII. 
Einfuhrvorrichtung fur Wurmófcn.

Nr. 1088401. J o s e p h  V. B re ta u d , H ig h la n d
P ark , Mich. Komertcr.

Nr. 1088 634. E d w in  E. S lick , P i t t s b u r g l i ,  Pa. 
Geicólbc fiir Flammdfen.

Nr. 1 088 650. L o u is  H. B r in k m a n , G len R id g e , 
N. J. V er jahren und Apparat zum Walzcn von Rohren.

Nr. 1088 799. H o raco  E. S m y th e , P i t t s b u r g l i ,  
Pa. Gaserzeuger.

Nr. 1 089 126. C h a rle s  M. G roy , E a s t  O rango , 
N. J. Beicegliches ]Ynlzengcrust.

Nr. 1089 153. A lb e r t  E. P lo e k , P i t t s b u rg l i ,
Pa. V orrichtung zum Sintern von Erzen durch Vcrblasen.

Nr. 1 089 238. G oorge H e n e ry  M a r tin , H o rn e ll ,  
N. Y. Vorrichtung zum Mischen und Sieben von Formsand.

Nr. 1 0S9 410. A xel H e th o y , L ondon . Entphos- 
phoren von Eisen unter zeitweiaer Zugabe von Mangan.

Nr. 1089 502. A n to n  S ch o p f, St. Jo h a n n -S a a r .  
Um/uhrung fur Stangen- und Drahticalzwerke.

Nr. 1089 560 bis 563. L cslio  E. H o w a rd , L o ck - 
p o r t ,  N. Y. Yerfahren und Einrichlung zur HersteUung 
von Blóckcn.

Nr. 1089638. R o b e r t  A b b o tt  H a d f ie ld , S h e f 
f ie ld , E n g la n d . Panzerplaite.

Nr. 1089 663. W ilbo lm  M u e lle r , E s se n -R u h r . 
Regcnerativkoksojcn.

Nr. 1089 690. C la ro n ce  P. B y rn e s , E d g o w o r th , 
P a. Umsteuerventil jur Oejen.

Nr. 1089 868. A r th u r  R a m ć n , H e ls in g b o rg , 
Schw eden . Kanalofen zum Brennen von Erzen.

Nr. 1089951. C arl O tto ,  D re sd en . Hochdruck- 
ofen zur direkten Erzeugung von Eisen und Stahl.

Nr. 1089993. G eorg  U llr ie h , M ag d eb u rg . 
Magnetischer Erzscheider.

Nr. 1090115. R o b e r t  B. C a rn a lia n  jr ., M idd-
le to w n , Ohio. Bcarbeiten von reinetn Eisen.

Nr. 1090503. O sk ar S im m c rsb a c h , B re s la u .
Fcucrung fiir Hcrdofen.

Nr. 1090574. Jo h n  J. S h a n n o n , B irm in g h a m , 
A la. Luftgekiildtcr Hocliojenschacht.

Nr. 1091019 und 020. E u gćno  R o n c o ra y , P a r is . 
Formmaschine.

Nr. 1091 184. W illiam  P. B e ttc n d o r f ,  B e t t e n - 
d o rf, Jow a. Warnwfen.

Nr. 1091286. C arl B u r ia n , B e rlin . Harten von 
Eisen- und Staldgegenstiinden.

Nr. 1091330. C h a rle s  R. G o s tl in g , E u s t i s ,
E la. Behandlung von flussigem Stahl.

Nr. 1091567. B y ro n  E. E ld ro d , N ew  Y o rk , 
N. Y. Vcrfahren, Oefen mit einer AusHeidung zu versehen.

Nr. 1091588. A lb e r t  P a t to n ,  M c K e e sp o rt , 
Pa. Raffinationsverjahren fiir Metalle.

Nr. 1091808. D a n ie l F. C a lh an o , W o re e s te r , 
M ass. Elektrischer Tiegelofen.

Statistisches.
AuBenhandel der Schweiz im Jahre  19131).

Dem Jahresbericht des V ere in s  sc h w e iz e r isc h e r  M a s c h in e n - In d u s tr ie l le r  fiir 1913 entnehmen wir 
die folgenden Angaben tiber den AuBenhandel der Schweiz in den letzten beiden Jahren.

Einfuhr Ausfuhr

Mengc in t "Wert In fr Menge in t "Wert ln fr

1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912

Steinkohlen .......................... 1 969 454 1 912 070 59 874 581 55 853 303 —1 — — —
B ra u n k o h le n ...................... 1 528 1 305 45 178 37 213 — — — —
K oks....................................... 439 495 411 288 17 981 336 16 151 046 11 396 8 895 347 500 243 616
Briketts aller A rt . . . . 968 530 864 402 27 942 693 24 459 937 294 300 10 432 10 249
Roheisen in Masseln . . . 122 878 137 360 13 018 446 13 891 255 — — — —
Rohstahl in Blóckcn, go- 

gossenen Stiibcn, Luppen-
eisen usw............................ 385 33 10S 060 19 920 16 175 12 606 7 285 589 6 427 514

Maschinon, Maschinenteile
u. Eisonkonstruktionen 41 557 42 576 57 463 861 61 330 981 58 243 56 710 111 846 827 105 422 793

Die Eisenerzfórderung in der Normandie, der Bretagne 
und Anjou in den Jahren 1912 und 1913.

Nach einem Berichte des Kaiserlichcn Konsulats in 
Havre2) fórderten die Eisenerzgruben der N o rm an d ie  
wahrend des Jahrcs 1913 857 011 t  gegen 752 540 t  im 
Jahre 1912, d. s. 104 471 t  odor rd. 13,9 % mehr. Glcich- 
zeitig stieg dio Eisenerzfórderung der B re ta g n e  von 
237309 t  auf 311 500 t, d. h. um 74 191 t  oder rd. 31,3 %, 
wahrend dio Eisenerzgruben in A njou  nur eino geringo 
Eunahme — von 122 708 t  auf 125 000 t  — aufzuweisen 
tatten. Die Eisenerzfórderung allcr drei Provinzen zu- 
ammen belief sich im Jahre 1913 auf 1 293 511 (i. V. 

1 112 557) t.

■) Vgl. St. u. E. 1913, 17. Juli, S. 1213.
2) Nachrichten fiir Handel, Industrie und Land wir t- 

schaft 1914, 30. Juni, S. 7.

StidruBlands Gewinnung an Nebenerzeugnissen 
aus Koksófen.

Wie wir dem „Chemical Trade Journal and Chemical 
Engineer"1) entnehmen, befanden sich Ende 1913 in 
SlidruBland 1027 Koksofen mit Gewinnung von Neben- 
erzeugnisson in Betrieb. Die im Durchsehnitt des Monats 
in Betriob bef indliche Anzahl stellt sich auf 848. An Neben
erzeugnissen wurden von den Koksofen wahrend der drei
letzten Jahre gewonnen: 1913

t
1912

t
1911

t
Steinkohlenteer . . . . 39 476 19 492 11 024
Ammoniakwasser . . . . 16 609 8 043
P e c h ................................. . 12 878 4766 3 340
schwere Teerole . . . . 11 116 3 822 2 623
Benzol . . . . . . . . . 39 — 62

i) 1914, 27. Juni, S. 704.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahres-M arktbericht.

I. RHEINLAND-WESTFALEN. — Dio allgomeine 
Beschiiftigung in dor deutschen Montanindustrie im vcr- 
flossonen Vicrteljahr kann zwar nicht ais befriedigond 
bozoichnot worden, war aber immerhin stets so stark, daB 
sio bei besserer Verstandignng der boteiligten Kreise ais 
ausreichend hatto gelten konnen. Der Markt litt aber 
auf das stiirksto unter zu groBer Leistungsfiihigkeit aller 
Zweigo der Eisenindustrie und unter dem Mangel an 
Verstiindigung, um Erzeugung . und Absatzmoglichkeit 
miteinander in Einklang zu bringon. Da fiir violo Fabrikate, 
insbesondere fiir die B-Produkto, Syndikate nicht be- 
ptehen, so herrscht nach wio vor oin erbittertor Kampf 
um dio sich bietenden Auftriige auf der ganzen Linie. 
Dieser Kajnpf hat die Preise auf ein so. niedriges Niveau 
herabgedriickt, wio man es bis dahin niomals gekannt und 
wohl auch niemała orwartet hat. GroBhandel und Ver- 
braucher stchen den Bestrebungen zur Syndizierung dor 
B-Produkto sehr skoptiseli gogeniiber, und so sehr niedrig 
die houtigon Preise fiir die B-Produkte auch sein. mogen, 
so kann von. groBer Neigung, sio auszunutzen und sich 
fiir liingere Zeit oinzudecken, dooh eigentlieh nicht die 
Pode sein. Anderseits. sind dio Werke nur in ganz ver- 
einzelton Fiillon bereit, zu den heutigen Prcison, die sie 
ais selbstmorderisoh ansęhen, auf liingere Termino sich 
zu binden. Dor Markt liegt zum SchluB des Viorteljahres 
ruhig, wozu auch der HalbjahresschluB m it den Inventiir- 
stillstanden der meisten Werko beitriigt, und dio Be
schaftigung is t zumeist nicht befriedigond und nur bei 
Ausnahmen genilgend.

Diese Not auf dom Eisonmarkto hat 03 mit sich ge- 
br&cht, daB dio Verbandsbeatiebungen fiir dio B-Produkte, 
in dereń Fortgang aber im lctzten Winter fast oin Still- 
stand eingotrcton war, neuerdings auf der ganzen Linie 
aufgcnommon worden sind. Der AnstoB hierzu wurdo 
■durch don bekannten Antrag HaBlacher gegeben, der dio 
Erneuerung des mit SohluB des Jahres ablaufendcn 
Kohlensyndikates von dem Zustandekommon des Zu- 
sammenschlussea fiir die B-Produkte abhangig machen 
will. Dio im Stahlwerks-Verband zusammengeschlossonen 
Werko haben grundsiitzlich zugestimmt, dio Verhandlun- 
gon erneut und m it Beschlcunigung aufzunelimcn. Ebenso 
ist dieselbe Genoigthcit bei don auBenstchenden Martin- 
und andoren Walzwerken vorhanden. Es soli zuniichst 
in den cinzolnon Gruppon fiir Staboison, Grob- und Fein- 
bloohen, Draht und Rijhrcn verhandelt werden, und es 
seheint, daB in den beiden letztgenannten Gruppen dio 
Yerhandlungon schon woit gediehen sind, auch die wich- 
tigsto Frago, dio Festsetzung dor Beteiligungsziffern, 
erledigt ist. Vorbedingung fiir das gesamto Zustande- 
kommen ist aber, daB die Rohstahlmengen kontingentiert 
werden, und dio Vorarbeiten hierzu sind vom Stahlwerks- 
Verband in dio Hand genommen. Neuerdings ist der 
Wunsch allgeinein, daB die gesamten Arbeiten so gefordert 
worden, daB bis Endo Juli Klarheit darilber geschaffon 
wird, ob der ZusammonschluB sich yerwirklichen liiBt 
oder nicht.

Trotz der allgemeincu ungilnstigen Geschiiftslage hat 
sich dor K o h lo n a b sa tz  im April gegen don Marz, wo 
dio Kiiufer wegen der ab 1. April eintrotonden ermiiBigten 
Syndikatsproiso ihro Lager riiumton, wesontlicb gehobon. 
Die Beschaftigung betrug 90,09 % gegoniiber 77,47 % 
im Marz. Au°h im Mai und Juni hat sich der Kohlen- 
absatz; ganz gilnstig entwiokelt und wird sich anniihernd 
auf der Hohe des Alonats April hąlten. Mitgewirkt hat 
bei diesem gilnstigen Absatz. dio Tatsache, daB eine Main- 
sperre und* eine Sperre des, Maas-Sehelde-Kanals bevor- 
stand. Dio Main-Schiffahrt ist inzwischen seit dem
2. Juni geschlossen, und ab 8. Juni wurde auf dem Maas- 
Schcldo-Kanal nicht mohr gefahren.

(April, Mai, Juni 1914.)

Der K o k sa b sa tz  hat sich fur dię Syndikatszeehen 
noch weitor verschlechtert; er betrug im April 48,14.% 
(ohne Kokaascho), im Mai 44,32 %  und diirfte im Juni 
waluschcinlich weiter zuriickgegangen sein. Der Am- 
m o n ia k a b ru f  war im Friihjahr nicht ungiinstig, iinmer- 
hin sind etwa 15 % der Lagerbestando nicht abge3etzt 
wordon. Heuto bewegt sich das Geschiift entsprechend 
der Jahrcszoit in sehr ruhigen Bahnen. In B enzo l ist 
der Absatz wegen der billigeren Preiso von Schwerbenzin 
stockend, wahrend dio T o e rh e rs to llu n g  voll verarbeitct 
wird.

Was den, E rz m a rk t  betrifft, so ist dcr Abruf im 
Siegerland, in Hessen-Nassau und in Obcrliesson schwaoher 
geworden. Auf don Siegerlander Grubon sammelt sich 
insbesondere Rohspat an, wiihreud, Rostspat ziemlich flott 
abgeht. Neue Absehlilsse fiir das zweito Halbjahr gehen 
langsamer ein, insbesondere in Dillenburger und Nassauer 
Roteisenstein sowio oberhessischen Erzen, so daB Prois- 
zugestiindnisse gemacht werden. — A usliin d iseh o s E rz  
ist billiger angeboten; die Seefrachton beharren auf ihrem 
niedrigen Stando.

Vom R o lic iso n m a rk t ist in den Monaton April, 
Mai und Juni iiber eine wcsentliche Belcbung nioht zu 
bcrichton; der Versand beliiaft sich auf nur 75. bis SO % 
der Beteiligung des Rohei3en-Verbandes. Dies ist wohl 
in der Hauptsacho darauf zuruckzufilhren, daB man 
allgcmein eine Herabsetzung der Preise erwartete und 
doshalb den Bcdarf cinschrankte. Da dio Roheisen- 
Vcrbrauchcr bereits im April ihron Bedarf fiir das ersto 
Halbjahr gedoekt batten, so blieb auch bis in den Mai 
hincin dio Nachfrage recht ruhig. Naehdem im Juni 
dor Verkauf seitens des Rohoisen-Vorbandes, zunachst 
allerdings nur bis Ende Soptcmber d. J., freigegoben bzw. 
aufgenommen wurde, kaufon dio Verbrauchor angesiehts 
der Marktiage nur den allernotigsten Bedarf fiir don 
genannten Zeitraum.

Das Gescliiift in S ta b c is e n  ist wenig belebt, weil 
den Bestrebungen zur Syndizierung dieses wichtigsten 
Fabrikates unter den B-Produkton, je langer sio dauorn, 
um so weniger Vertrauen von Hiindlern und Vorbrauchern 
entgegengobracht wird, zumal da dio Ferienzeit vor der 
Tiire steht, von dor ein weiterer Aufschub diosor Be
strebungen zu erwarten ist. Dio Preise sind fiir FluB- und 
SehweiBstabeisen auBerst gedruckt, weil der Wettbewerb 
angesiehts der ungenilgenden Beschaftigung iiuBerst 
seharf ist und keine festen Preise aufkommen liiBt.

Dio D ra h tw a lz w e rk e  sind verhaItnismaBig besser 
bcsohiiftigt ais die iibrigon Walzwerke, weil hier der 
Verkauf in einer Hand liegt und auch der Absatz naeh 
dem Auslande syndiziert ist. Dooh macht sich auch hier 
die Ruhc vor dcm Inventurstillstando bemerkbar.

Dor G ro b b le c h m a rk t hat unter dem Kampf der 
■Werke um Auftriige ganz auBerordentlich zu leiden gehabt. 
Die Preiso stehen relativ niedrigor ais irgend ein anderes 
Fabrikat. Die wieder aufgenommenen Syndikatsverhand- 
lungen haben keinen EinfluB auf die Preisgestaltung 
gehabt, jedoch ist es zum SohluB der Bcrichtszeit gelungon, 
wenigstens den KLampf in Schiffbaustahl durch eine 
Einigung zu beendigen. Ein Teil der Werko arbeitet 
voll, oin anderer mit Einsehrankung. — Auf dem Aus- 
landsmarkte ist besonderes nicht zu berichton; dio Nach- 
frage ist insofern etwas reger, ais in don lotzten Wochen 
auch RuBland vorubergehend ais IGiufer auftritt.

Das F e in b le c h g  esc h iift liiBt alles zu wiinsohen ubrig. 
Spezifikationen gehen nioht in irgendwio ausreichendem 
MaBe ein. Auch hier ist die Lage nicht einheitlich. Ein- 
zelne Werko arbeiten voll, andere mit Einschriinkung, 
iibcrall aber sind die Preise auBerordentlich niedrig und 
fiir die meisten Werke ycrlustbringend.— In ( ju a li t i i ts -
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Monat
April

Monat
Mai

Monat
Juni

Kohlen und Koks:
f. d . t 1. d. t f. d . t

J i J i J i
F la m m k o h le  . . . . 11,50-12,50 11,50-12,50 11,50—12,50
K o k s k o h l e ................. 12,25-13,00 12,25—13,00 12,25—13,00
H o c lio fe n k o k s  . . . 15,00—17,00 15,00-17,00 15,00—17,00
G ieB ere ikoks . . . .  

Erze:

17,50—19,50 17,50—19,50 17,50-19,50

12,60 12,60 12,60
G ero st. S p a te is e n -  f 19,00

(mit
19,00 

tlerer Grundp
19,00

reis)
1

s t e i n ..................... \
N a s s a u e r  R o te ise n -  

s te in ,  50%  Eisen ab
G r u b e .........................

B rie y -M in e tte 1) 
37—38 % Eisen ab

18,20—13,50 13,20—13,50 13,20—13,50

Grube Frachtbasis fr fr fr
Homćcourt . . . . .  

B iib a o -E rz  (Ia Rubio) 
(Basis 50% Fe i. Nass.

4,75—5,00 4,75—5,00 4,75—5,00

10% Si02 „  ) X M
frei Scbiff lluhrort . 

I a  S a n ta n d e r -E rz  
(Basis 50% Pe i. Nass. 

S% Si02 „  )

17,25 17,25 17,25

frei Schiff lluhrort . 
SU druss. E ise n e rz  

(Basis 60% Fe i. Nass. 
3%  Si02 „  )

15,90 16,00 16,25

frei Schiff lluhrort . 
G riin g e sb erg -E rz  

(Basis GO % Fe i. Tr.
1%  P  „  )

23,75 23,75 23,75

frei Schiff Ruhrort . 
P o ti -E rz  

(Basis % Mn i. Tr. 
11% Si02 „  )

21,00 21,00 21,00

cif Rotterdam. . . . 

Rohelsen: G ieB crei-
8V8-9V2 <1 8 7 « -8 V ,d 8‘/i  d

e isen JC J i

Preise / N r' j ^  • • 
ab HUtto \  HHmatit ! !

75,50 75,50 74,50-75,50
70,50 70,50 69,50—70,60
79,50 79,50 78,00—79,50

B essem er ab Hlitte . 
S ie g e rif tn d er Q uall- 

ta ts -P u d d e le is e n

79,50 79,60 79,50

ab S ie g e n .................
S ta h ie is e n , weifles, 

m it nicht Uber 0,1%

66,00 66,00 66,00

Phosphor, ab Siegen . 
T h o m ase ise n  m it min- 

destens 1,5% Mangan,

69,00—70,00 69.00—70,00 69.00 70,00

ab Luiem burg. . . . — — —
Dasselbe ohne Mangan . 
S p ie g e le ise n , 10 bis

—

12%, ab Siegen . . 
E n g l .  G ieC ere ie isen

79,00 79,00 79,00

Nr. I I I  frei lluhrort 
L u x e m b u rg e r  P ud- 

d e le isen  ab Luiem -
b u r g .............................

L u x e m b u rg e r
G ie fle re ie isen
N r. I I I  ab Łuxemburg 

Gewalztes Eisen:

60,00—62,00 60,00-62,00 60,00-62,00

S ta b e is e n , SchweiC- . — — —
Fiufl- . . 

T rag e r , ab Diedenhofen
95,00—98,00 94,00-97,00 94,00-97,00

fiir Norddeutschland. 110,00 110,00 110,00

fUr SUddeutschland . 118,00 113,00 113,00
K e sse lb lec h e  . . . . 110,00-113,00 109,00-112,00 09,00-112,00
G r o b b le c h e .................1 100,00-103,00 99,00-102,00 99,00-102,00
F e l n b l e c h e ................. i 117,00-121,00 115,00-120,00' 115,00-120,00

feinblcchon ist die Lago in Bezug auf dio Preise noch 
schleclitor ais in gewohnlichen Handelsfeinblechoti. Hicr 
sind dio Preiso durch die starko Vermchrung dor Er- 
zeugung der letzton Jahre auf einen Stand gobracht worden, 
wio man ihn friiher nio gokannt hat. Auch liier ist dic 
Bescliiiftigung niolit einheitlich, obwohl in don letzten 
Monaten eine kleino Besserung im Eingang dor Spezifi- 
kationen zu verzeiehnon ist.

Der S tah lw e rk s-V o rb a n d  beriohtet uns wio folgt: 
„Der deutsche Eisenmarkt zeigto im zweiten Viortol des 
Jahres noch keino Zeichen einer beginnendon Wieder- 
belebung. Das besonders in den leichton Walzfabrikaten 
bestehende Arbeitsbediirfnis ftthrto zu weitoren Preis- 
ruckgiingen am hoimischen sowohl wie am Weltmarkte. 
Die im Mai zwecks Bildung von Vcrbiinden fiir dio B- 
Produkte eingeloiteten Verhandlungen bowirkten zwar 
cin Anziehen der Preise, aber es hielt nieht an, weil dio 
UngewiBheit aber don Erfolg der Syndizierungsbestre- 
bungen eino zuversichtlichere Stimmung immer wiedor 
zuriickdrangte. In  don Erzeugnissen des Stahlwerks- 
Verbandes war dio Geschiiftslago immerhin zufrieden- 
stellend, zumal da auch dio etwas stiirkoro Bautatigkeit 
eino Zunahme des Eormeisonbedarfcs mit sich braehto. 
Der Auslandsmarkt zeigto gegonliber dom ersten Viertel 
des Jahres wenig Veranderung seiner bishorigen ruliigen 
Ligo. Seitens der sclir arbeitsbedlirftigen belgischen 
Werkc herrschto nach wio vor starker Wettbewerb. In  
GroBbritannicn war dio Besehiiftigung in don yersoluc- 
denen Zweigen der Eisenindustrie uneinheitlich, und auch 
von den Vereinigten Staaten lauteton dio Nacliriehten 
noch wonig erfreulich, obwohl man sich dort im Hinblick 
auf die zurzeit sehr guten Ernteaussioliton fur den Herbst 
ein Ansehwellen der Gescliaftstiitigkeit verspricht. Der 
Absatz des Stahlwerks-Verbandes war in don Monaton 
Miirz bis Mai zufriedenstellond und rd. 230 000 t 
lioher ais in den drei Vormonaton. — Im oinzolnon 
ist zu bemerken: Der Inlandsinarkt in H albzoug
lag infolgo unbefriedigender Besehiiftigung der Vor- 
braucher wciter ruhig, wenn auoh ein weiteres Ab- 
Jiehmen des Halbzeugbodarfes nieht eintrat. Der 
Verkauf nach dem Inlando fiir das dritto Vierteljahr 
wurde Endo Mai zu den bisherigen Preisen und Bedin
gungen e ro ffn e t.---- Der Auslandsmarkt lag ebenfalls
ruliig. In  GroBbritannien zeigto sich im Mai jedoch viol- 
fach das Bediirfnis, sich einzudecken. Das dortigo WoiB- 
blechgeschiift lag noch still, dagegen maclite sich in vor- 
zmkten Blechen im Laufe der Berichtszeit etwas bessoro 
Stimmung filhlbar. Dio englischen Konstruktions- und 
Briickenbauanstalten waren noch gut mit Arbeit ver- 
6ehen, ebenso hatten die Schiffswerften im groBen und 
ganzen nicht iiber Mangel an Arbeit zu klagen. — In 
schwerein O b e rb a u m a te r ia l  wurden von den preuBi- 
sohen Staatsbahnen weitere Mengen Kleineisenzeug nach- 
bestellt. Der Iiestbedarf dieser Bahnen an Schienen und 
Schwellen fiir das Rcchnungsjalir 1914 wurde den Werken 
zugewiescn. Mit der preuBisch-hessischen Eisenbahn- 
gemeinsehaft w'urdo ein neuer Vertrag iiber Lieferung 
von Oberbaumaterial fiir die Dauer von drei Jahren 
getiitigt, und zwar auf der Preisgrundlage von 114 M 
fur Schienen und 104,50 M fiir Schwellen. Mit- deutsehen 
Kleinbahuen wurde eino Reiho Absehlusso getiitigt, 
weitere liegen vor. — Vom Auslando wurde ebenfalls 
«ne Anzalil umfangroieher Auftrago hercingenommon, 
darunter ein gróBeror Auftrag fiir unsere afrikanisehen 
Kolonien, dessen Lieferung sich allerdings auf mehrere 
Jahre erstreokt. Das Geschiift mit den sudamerikanischen 
staaten war infolgo der dortigon miBlielien Finanzvor- 
aaltnisse etwas stiller. — In  Gruben- und Feldbahn- 
schienen war der Markt verhiiltnismiiBig ruhig und wurdo 
uesonders im Auslando nach wie vor durch den belgischen 
'Wettbewerb in den Preisen scharf umstritten. Dio Ab- 
sehluBtiitigkeit in Grubenschienen fiir das zwoite Viertel- 
jahr hielt sieli ungefa.hr imUmfange des vorhergehenden. — 
Das Itillensehionengeschaft lag befriedigend und braehto 
Bestellungen sowohl aus dem Inlando wie aus dem Aus-
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lando; jedoch wurden im Auslando ebenfalls dio Preise 
durch den Wettbewerb zum Teil gedriickt. — Das F o rm - 
c iso n g o se h a ft im Inlando war von Miirz ab etwas leb- 
hafter, und der Versand wics oino Zunahtne gegeniiber 
den Vormonaten auf. Im  April lioB allerdings der Spezi- 
fikationseingang etwas naeh, um jedooli im Mai sich 
wiedor zu hebon, so daB sich das Ergebnis des Inlands- 
versandcs in den Monaten Miirz bis Mai d. J . um 207 000 t 
hoher stellto ais in den Monaten Dezember 1913 bi3 
Februar 1914 und 44 000 t hoher ais in den Monaten 
Marz bis Mai 1913. Im Baugesehiift mehrten sich dio

') Nur „tel quel“ -Verkaufe.
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Anzeiohen einer langsam fortschreitendcn Arboitszunahmo. 
Dio Unternehmungslust lieB aber immer noch vicl zu 
wiinechen iibrig, und Neigung fiir langfristigo Absehliisse 
war nicht yorhanden. Unverkennbar war dagegen die 
Besserung, die sich auf dem bisher yollstandig danieder- 
liegenden Berliner Marktc yollzog; ebenso war in den 
ostlichon Bezirken der Bedarf groBer, ais man urspriinglieh 
annehmen konnte. Es hat auch den Anschein, ais ob dio 
Ver\valtungen der groBeren Gemeinden nunmclir in wei- 
terem Umfango ais bisher dio Bcschaffung billiger Bau- 
gelder, namentlich fiir zwcito Hypothekęn, sich angelegen 
sein lassen, um die Bautiitigkeit zur Bescitigung der 
yielfacli bestehenden Wolinungsnot anzuregen. Der 
Verkauf nach dem Inlando fiir das dritto Jaliresviertel 
wurde Endo Mai zu don bisherigen Preisen und Bedin- 
gungen freigegeben. — Im  Auslando waren ebenfalls 
Absatz und Spezifikationseingang im Laufe dor Bericlits- 
zeit lebhafter. Nach den aus dcm europiiischon Auslando 
vorliegenden Beriehten kann fiir das laufende Jahr mit 
der gleiclien Absatzmoglichkeit gereclinet werden wio im 
Vorjalire. Dagegen war das Ueberseogcsehaft nach wie yor 
ruhig, und man rcclinet dort crst gegon Herbat mit einer 
groBeren Kauflust."

Die Zahlen iiber den Versand.des Stahlwerks-Ver- 
bandos in den Monatcn Miirz bis Mai d. J. (Junizahlen 
lagon noch nicht vor) haben wir bereits mitgeteilt1).

Dic Beseluiftigung der M a sc liin o n b a u w e rk s tiit te n  
war in dor Beriehtszcit befriedigend. Dor Eingang neuer 
Auftriigo lieB jedoch sehr zu wiinschon iibrig. Auftriige 
auf Maschinen sind schwor zu crhalten, da zurzeit nur das 
Allcrnotwendigsto bostellt wird, und grbBero projoktierto 
Anlagon zuriickgestellt werden. Auch der Eingang von 
Auftriigon in EisonguB- und StahlguBstiickon war 
schwaob. In  Schniiedestiicken war das Geschiift, nament
lich nach dem Auslando, befriedigend.

Im E iBenliooh- u n d  B ru c k o n b a u  ist dio Be- 
schiiftigung verschieden. Wahrend ein Teil iiber Mangol 
an Auftriigen klagt, sind andere yollauf beschaftigt und 
sogar genotigt, mit Ueborstunden arboiten zu lassen, 
um don Licferungsyerpflichtungon naehzukommen. Auch 
fiir das niichstc Vierteljahr sind sie zum Teil mit Arbeiton 
iiberhiiuft, da sio groBo Auftriige vom Ausland hercin- 
geholt haben. Dio crzieltcn Preise lassen immer noch 
sehr zu wiinschon tibrig, und es sind keino Anzeiohen 
einer Besserung bomerkbar.

Dio P re isbow ogung  ist aus der Zusammenstellung 
auf Scito 1185 ersiohtlieh.

I. V.: Sr.-^ng. E. Schródter.

II. OBERSCHLESIEN. — A llgom oino L age. 
Dio Lage des obersehlesisehen Eisonmarktcs im zweiten 
Vierteljaliro 1914 lieB gegeniiber dem Stando des yorher- 
gehenden Viorteljahres koine Besserung erkennen, erfuhr 
yiolmehr tcilweiso eine weitere Verscharfung. Dio kleine 
Aufwartsbewegung, dic in der ersten Hiilfto des ersten 
Vierteljalires sowohl im Inlando ais auch im Auslande 
zu ycrzcichnen war, konnte sich angesichts des groBen 
Arbcitsbediirfnisscs, vor allom bei den nichtsyndizierten 
Artikeln, nicht beliaupten. Der yermehrte Druck der den 
Bedarf iiberschreitenden Uebcrorzeugung kam in fort- 
gesetzten Preiaabschliigon zum Ausdruek. Handel und 
Yerbraucher bcschriinkten sich bei der Erteilung neuer 
Bestellungen in der Erwartung weiterer Preisherab- 
setzungen nur auf den alleinotwondigston Bedarf, und 
sehr selten zeigto sieli eine Noigung zu langsiehtigcn 
Kiiufen. An diosen Vorhaltnissen yermochten auch die 
Anfang Mai aufgenommenen SjTidizierungsbestrebungcn 
fiir dio yerbandsfieien B-Produkto nichts zu iindern. 
Auf dem Kohlenmarkto machten sich die Folgen des 
Daniedcrliegens der Eisonindustrie gleichfalls bereits in 
erliohtem MaBe bemerkbar.

Ko hien . Der Abruf von Kohlen lieB in der Berichts- 
zeit weiter nach. Die traurigo Geschaftslago der Eison- 
industrio hatto einen geringeren Eingang von Bestellungen,
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sowoli] aus dem Inlando, ais auch aus dem fiir die Ausfuhr 
Oberschlesions hauptsiichlich in Betracht kommonden 
Oesterreieh-Ungarn zur Folgę. Da tiberdies der wiilirond 
der ganzen Berichtszeit iiuBerst niedrige Wasserstand der 
Oder nur eine beschriinkto Verladung nach den Umsclilags- 
platzen zulieB, und auch das Hausbrandkohlengeschiift 
ontsprechend der Jalireszcit erheblich zuriiokging, muBton 
auf einer Anzahl von Gruben Feiorschichtcn eingelegt 
und groBerc Bcstande angesanimelt werden. Am 1. April 
tra t der iibliche Sommerpreisabsclilag ein. Entsprechend 
der erwiihnten Versehlechterung der Marktlage wcist der 
Eisenbahnversand gegoniiber dem ersten Vierteljahr 1914 
einen Riickgang auf, ist aber immerliin noch lióher, ais 
zur gleichen Zeit des Vorjahres. Der Haupt-yersand des 
obersehlesisehen Royiers betrug:

Im II . Yicrtcljahr 1914 ........................... 7 725 830 t
„ I. „ 1914 ..........................  8 664 320 t  '
„ II. „ 1 9 1 3 .......................... G 905 130 t.

Danach yerminderten sich dio Vciladungen gegeniiber 
dem erston Vierteljahr 1914 um 10,83 %, sio weisen aber 
gegeniiber dom zweiten Viertoljahr 1913 noch oino Stei- 
gerung von 11,88% auf.

K oks. Auch auf dcm Koksmarkte brachto das 
Bericlitsyierteljahr eino allgemeino Abschwiichung. Ab- 
gesehon von dem yerminderten Heizkoksbcdarf machte 
sich insbesondere der Riickgang der Beziigo yon Koks 
fflr Industriezwecke, vor allem fUr die Hochófcn, angesichts 
der schleehten Lage des Eisonmarktcs bemerkbar. Es 
muBten infolgedessen bereits crhobliche Jlengon gestapelt 
werden. Bei dem Vorsand nach dem Auslando (Ocsterreicli- 
Ungarn und RuBland) kam der wirtschaftlicho Riickgang 
nicht in der gleichen scharfon 'Weiso zum Ausdruek.

E rze . Auf dem Erzmarkto war in den yergangenen 
droi Monatcn gegeniiber den yorangegangenen beiden 
Jahresyiorteln keino nennenswerto Veranderung ein- 
getreten. Neue Abschlussc kamen so gut wio gar nicht 
zustandc, da dio Vcrbrauchcr ihren Hauptbedarf durch 
laufende Yertriige meist eingedeckt hatten. Die in letzter 
Zeit cingetretenc Stroikbewcgung im mittelschwedisohen 
Grubenroyier hat yorliiufig auf die oberschlesischo Erz- 
yersorgung nicht tibcrgegriffen.

R o h c isen . Der Abruf von Roheisen beschriinkto 
sich auf den notwcmligsten Bedarf. Neue Kaufo fanden 
nur in geringem Umfango sta tt, vor allom, da bei den 
gemischtcn Werken die Erzeugung ihrer Hochofen iiber 
don eigonen Bedarf weit hinausging, und sio sogar genotigt 
waren, der obersehlesisehen Verkaufsstcllc des Roheisen- 
syndikats die disponiblen Roheisenmcngcn zur Verfiigung 
zu stellen. Dio Ausfuhr nach dem bcnachbartcn Aus
lande hatte ebenfalls bedeutend nachgelassen. Dio Hocli- 
ofenwerko waren angesichts dieser Tatsaehcn gezwungen, 
einen Teil ihrer Erzeugung auf Stapel zu legen. Auch der 
Absatz in GieBereiroheisen erfuhr einen weiteren Riick- 
gang, da im Baugcschiift ein nennenswerter Bedarf immer 
noch nicht zu ycrzcichnen ist. Die Erloso erlitten eine, 
wenn auch miiBige EinbuBe.

Form  eisen . Die Absatzverhiiltnisse auf dcm Triiger- 
markte gestaltctcn sich im Osten Deutsclilands im ali- 
gemcinen etwas besser ais im Westcn. Die Belebung, 
die man auf dcm Baumarkto von der Frleichterung des 
Geldstandes erwartete, machte sich dureh stiirkeren 
Spezifikationseingang in Formeisen bemerkbar. Auch der 
Handel nalim wieder williger groBerc Mcngen auf Lager. 
Der Auslandsabsatz erfuhr gleichfalls eine kleine Zunalime; 
vor allem war, angesichts der auBerordentlicli starken 
Bcsetzung der rusfischen Tragorwalzwcrke, in beschci- 
denem MaBe eine Ausfuhr oberschlesischer Triiger nach 
RuBland trotz der prohibitiycn russisclien Eingangszollo 
moglich. Dio Preise blieben unyerandert.

E iso n b a h n -O b e rb a  u m a te r ia ł . Die Beschiiftigung 
der Werke in schwerem Obcrbaumaterial erfuhr gegen 
Ende der Berichtszeit eine kleine Besserung, wenn sic 
auch in der Hauptsache nicht zur yollen Ausnutzung der 
yorhandenen Werksanlagcn ausreichte. Dic neucin- 
gehenden Bestellungen beschriinkten sich groBtentcils
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auf den Nachtragsbedarf der PreuBischcn Staatsbahn fiir 
das Etatsjahr 1914. Dio Kleinbahnen riefen in der bis- 
kerigen ziomlicli lebhafton Weise ab, dagegon war der 
Eingang von Bestellungen auf Grubensohienen reelit 
schwach. Dio Preislage blieb unverandert.

S tab o isen . Dio iiberaus traurigo Lago der deutschen 
Eisenindustrio zeigte Bich in schiirfstcm Malic in Stab- 
eisen, dem Hauptartikel in AVaIzwaren. Im  Inland wrar 
auch in der Borichtszeit ein wirtschaftlichor Aufschwung, 
der dem Eisonmarkto einen Antriob hiitto geben konnen, 
niclit bemerkbar, und im Ausland erfulir das Prcisnivoau 
fiir Fluflstabeisen, das bereits im ersten Vierteljahr iiuflerst 
tief stand, nocli eine weitero Herabsetzung, so daB die 
beim Verkauf erziclten Erloso einen selten dagowesenen 
Ticfstand crreichton. Dio oborsohlesischen Werko waren 
gezwungen, diesen Preisverhiiltnisson bis in ihr internstes 
Gebiet hinoin Reehnung zu tragon, die Verluste, die sio 
bei der Stabeisonfabrikation erleiden, sind daher gegen- 
wartig recht bedeutend. Dio Beschaftigung der ober- 
scblesischen Werko war unter dieson TJmstandcn wahrend 
des ganzen Vierteljahrs nieht yollig zureichend, da Bie 
bei der Hereinholung neuer Auftriigo angesiolits der 
traurigen Preislago gcniitigfc waron, sich eine gewisso 
Zurtlckhaltung aufzuerlegen. Dio SyndizierungsbeBtre- 
bungen, die Anfang Mai auch fiir diesen Artikel einsetzten, 
liaben bisher noch zu keinem Erfolgo gefiihrt, und die 
erwartete Riickwirkung der Aufnahmo derartiger Verhand- 
lungen auf den Eiscnmarkt ist vollig ausgeblieben.

G robb leehe . Dio Preis- und Absatzyerhiiltnisso 
auf dem Grobblechmarkto lagen in der Beriohtszeit 
ahnlioli ungunstig wio dio auf dem Stabeisemnarkte. 
Auch liier erfuhren dio Prciso wioderum eino Ermiifiigung, 
ohne daB dics zur nonnenswerton Stoigerung im Auftrags- 
eingang gefiihrt hiitto. Immcrhin war dio Bcschiiftigung 
otwas besser ais in Staboisen.

F einb loclie . In  Feinbleehen lagen die Verhiiltnisse 
ein wenig besser, wenn auch dio Erloso entsprechend der 
allgemeinen Lago sich gleichfalls nioht unwcsentlich unter 
den Selbstkosten bowegten. Dic Preiso hielten siohin 
der Hauptsaoho auf dem Stand des vorhcrgehcnden 
.Vierteljahres. Dio Beschaftigung war im ganzon aus- 
kommlieh, wenn sic auch zur Ausnutzung der yorhan- 
denen Anlagen bei weitem nieht ausreichte.

R oh ren . Das Rolirgesohilft nahm in den Berichts- 
monaten einen auBerordentlich schleppenden Vorlauf. 
Dic Prciso brockelten fortwiihrend ab, ohne daB dio 
Verkaufstiitigkeit dadurch reger gewordon wiiro. Gogen 
SchluB des Vierteljahres crreichton sio einen nócli nic 
dagewcsenen Tiefstand, der vor allem auch in den An- 
geboten fur dic ausgesoliriobenen groBercn Submissionen 
zum Ausdruck kam. Die Aufnahmo der Verhandlungen 
zur Syndizierung der B-Produkte vermoelite dem Ge- 
schaft keincrlei Belcbung zu bringen. Dio Bestrebungen 
zur Vcrbandsbildung wiesen bei diesem Artikel jedoch 
insofern einen Erfolg auf, ais bis zum 15. August d. J. 
eine Verstiindigung iiber provisorischc Quoten und eine 
Einigung iiber die in der nachsten Zcit zu fordemden 
Preiso zustande kam.

D rah t. Die Marktlagc in W alzdraht und in den 
Drahtfabrikaten isfc infolge des ztlgellosen Wettbowerbes 
nieht besser geworden. Beschaftigung und Preiso sind 
iiberaus unbefriedigend. Die Verhandlungen zweoks 
Verlangerung des Walzdrahtyerbandes und der Neu- 
griindung der Verfeinerungsverbande haben insofern 
etwas giinstigere Ergebnisso gezeigt, ais es gelungen ist, 
eino provisorisehc Vcrlangerung des Walzdrahtyerbandes 
bis zum 31. Oktober d. J. zustande zu bringen und auch 
hinsiehtlich der Verfeinerungsquoten, wenn auch mit 
gewissen Vorbelialten, inncrhalb der alten Werko eino 
Einigung zu erzielen. Eine Besserung der Marktlagc 
hat dics bisher allcrdings niclit zur Folgo gehabt.

GieB e re ie n , M a s c h in e n fa b r ik e n  u n d  K on- 
s tru k t io n s w e rk s t i i t te n . Die EisengieBereien waren 
in der Borichtszeit yollig ungcnOgend beschiiftigt, auch 
"'aren dio Preise bei dem scharfen Wettbewcrb so ge-

drlickt, daB ein Gewinn nieht mohr zu erzielen war. In  
GuBroliren gestalteto sieli das Geschiift, entsprechend 
der Jahreszeit, etwas besser. Dio StahlgicBereien waren 
noch ziemlich gut besetzt. Die Maschinenfabriken ver- 
moohten nono Auftriige nur im schiirfsten Wettbewrerb, 
namentlich m it den rheinisch-westfalischen Maschinen
fabriken, und unter auBerordentlichon Preisopfern herein- 
zubringen. Der vorliandono Auftragsbestand reicht bei 
den mcisten nur zur Deckung des dringendsten Arbeits- 
bedarfs. Im  Eisen-Hoch- und Briickenbau waren einiger- 
maBcn geniigendo Bestellungen yorhanden, doch konnten 
dieselbcn nur zu Prcisen hereingenommen werden, dio 
so gut wio keinen Nutzen lieBcn.

P ro is o :
_  , f. d. t  ab W erk

a) R o h o iso n : K
GioBereiroheisen.....................................70 bis 72
H i i m a t i t ................................................. 78 „ 80
Puddclrohcisen ..................................... 65 „ 67
Siom cns-JIartin-Roheiscn.....................68 „ 70

durchschnittlicher
Grundprcis

b) W a lz e isen  : d*1 ab Wcrk
'  JC

S ta b e ise n ............................................. 90 bis 115
Kesselbleeho......................................... 112 „ 130
FluB oisenbleche.................................102 „ 120
Diinne B lech o .....................................112 „ 130
W a lz d r a h t ......................................... 117,50 ab Hamm.

III. GROSSBRITANNIEN. — Dio Hauptcharak- 
teristik des R o lio ise n m a rk to s  im Laufe des vergangenen 
Vierteljahres war dic bestandige Verringerung der in 
don offontlichcn Lagerhausern gehaltenen Jlengen und 
die angenscheinliche Ncigung der Erzeuger, eino Er- 
sehopfung dieser Rcscrvevorriite zu beschleunigen. Es 
wurden Bcfurohtungen laut, daB inncrhalb der nachsten 
Monato dio Vorriite durch andauerndo Eingriffe in die- 
selben und die Zuriiclchaltung der Erzeuger, woitero 
Mongen in dio Warrantlagor zu legen, nahezu ganzlich 
verschwindcn konnten. Tatsiichlich geniigt dio laufende 
Erzeugung an Cleveland-Roheisen nieht, um mit den 
Handelsbediirfnissen Scliritt zu halten. Dio Lago der 
Erzeuger ist durch dic ungcwohnlich hohen laufenden 
Preise fiir Brennmaterialicn B ehr beeintriichtigt, und 
solangc dieses Verhiiltnis anhiilt, sind die Erzeuger kaum 
geneigt, ihre Erzeugung zu yergroBern, wenn nieht ver- 
hiiltnismiiBig hohero Preise fiir Eisen crziclt wordon 
konnen. Naeli don obwaltenden TJmstandcn diirfte die An- 
zalil der arbeitenden Hochofen kaum zunehmen; anderseits 
sind viel billigcrc Preise kaum zu erwarten, w'enn die 
Ausboutc tiieht zunimmt. Die Verbraucher kaufen nur 
von Hand zu Mund, wahrend dic Gescliaftslage schlecht 
bleibt. Die Rcservevorrate sind auBerordentlich niedrig. 
Es wurden lctzthin 10 000 tons Alabama-Eisen dureh 
eino EisengioBerei in Hull gekauft; da dieses Unter- 
nclimcn aber das onglische Gcscliaft einer amerikanischcn 
Firma bosorgt, mit der es in enger Verbindung steht, 
wird dem Geschaft keine besondere Bedeutung zuge- 
messen, das iiberdies durch die amerikanische Firma 
selbst vollzogen wurde und nieht durch dio Vermittlung 
der Hauser, dio gewohnlich das amerikanische Ausfulir- 
geschiift ftihren. Amerika hat auch kleine Posten von 
basischcm Alabama-Eisen an Stahlwerke in Siidwales 
yerkauft. Naehdcm sich der H a m a ti tm a rk t  wahrend 
der Monate April und Mai ais fest erwiesen hatte, hat er 
sich neuerdings yersclilochtert. Inncrhalb der letzten 
Wochcn haben die Preise eine merkliche Abschwacliung 
erfahren, da dic Erzeuger sich gezwungen sahen, ihren 
UeberschuB abzustoBen. G.elegentlich wurden ziemliche 
Posten dńreh die Verbraueher in Sheffield zu sh 60/6 d 
f. d. ton und sogar mehr aufgenommcn, doeh woirden 
gegen Ende Juni Auftriige zur Ausfuhr zu sh 58/6 d 
fob angenommen, und es yerlautet, daB BOgar noch 
billigcrc Siitze eingeriiumt wurden.

*
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Dio Anzahl der im Clevelandbezirk, in Schottland und 
an der Westkiiste gcgonwiirtig arbeitenden H o ch o fen  be- 
triigt nur IBS gegen 201 um die gleicho Zcit des Vorjahres.

Fiir den Monat Juni d. J. liclief sich der R o lic ison- 
y e rs a n d  au s den T oeshafon  auf S6 907 tons gegen 
94 147 tons im Mai d. J. und 95 403 tons im Juni 1913. 
Von dera Versande des Monats Juni d. J. gingen 32 478 tons 
nach cinheimischen Hiifen und 54 429 tons nach dem 
Auslande. Es bozogen Schottland 24 140 tons, Scliwcden 
S368 tons, Italien 6721 tons, Erankreieh 6617 tons und 
Deutscliland 4928 tons. Der Yersand fur das crste Halb- 
jalir 1914 botriigt 610 234 tons gegen 585 580 tons fiir 
dic ersto Hiilftc 1913.

Obwolil die Tendenz des F ra c h te n m a r k to s  im 
Laufe dor Bcrichtszeit ehor m att lautete, haben sich dio 
Siitzo nicht viel geandert. Der Preis fiir R u b io e rz , 
der vor drei Monaten sli 18/— fiir 50 %igc Bcsehaffenhoit 
betrug, stclit jetzt auf sli 17/6 d und sogar sh 17/3 d 
ab Schiff. Der Erachtsatz Bilbao-Middlesbrongh ist 
fester zu sh 4/3 d. Dio K o k sp re iso  sind williger zu 
sh 17/3 d f. d. ton boi flauer Nachfrago.

Im  Laufe des Vicrteljalirs hat sich der Markt fiir 
H a lb z e u g  entschieden verschlechtert. Dio Preise waren 
gedriickt. Dio franzosisohen Wcrke waren durchwcg 
bemOlit, Vcrkiiufo abzuschlieBon, besonders in Platinen 
und Kntippeln, und sio sollcn insgesamt bedeutondo 
Mengen untergebracht haben. Dio belgisclicn Werke 
bemuhten sich, ilire Preiso zu halton, wurden aber spiiter 
dureh don scliarfcn franzosischcn Wcttbowerb gonotigt, 
sich der Abwartsbowegung anzuschlieBcn. Auch dio 
deutschen Werke richtoten eieh schlieBlich ungcfiihr nach 
den Satzen des fremden Wettbowerbs, um sieli Gesehiiftc 
zu siehern, und vorkauften hierzu betrachtlicho Mengen. 
Zu Bcginn des Vicrteljahrs stellten sich franzosische 
Platinen auf ungofiilir sh 78/— f. d. ton fob und wichon 
auf ungcfiihr sh 75/— zurilck, wahrend der houtigo Preis 
noraińoll sh 76/— betrligt, welcher Satz cbenfalls dureh 
dio belgischen AVorko notiert wird, wahrend dio deutschen 
Notierur.gen auf sh 78/— lauten. Zweizollige franzosische 
und belgischo Kniippel notieren sh 72/— bis 73/—; 
vierzolligo Luppen kosten sh 69/— bis 70/— f. d. ton fob.

Im  Laufe der Bcrichtszeit orfulir der Markt fiir 
britischen E e r t ig s ta h l  keine Besserung, im Gcgentcil 
richtoto sich sein o Tendenz bestiindig nach unten infolgo 
des scliarfcn Wcttbewcrbs Deutschlands und Belgiens in 
samtliehcn Sorten von HandeLsmaterial, nam entlich Stahl - 
stangen. Zuerst fiihrto der Verkaufsdrang der festliin- 
dischen Werko zu einem Preissturz auf sh S0/— f. d. ton, 
und es rerlautet, daB sogar billigere fob-Preise fiir ba- 
sisches Materiał fiir sofortigo Spczifikation angenommen 
wurden. Spiiter wurde dio Marktlago ent9chieden be- 
festigt durcli die Meldungen bezuglieh der Regulierung 
von B-Produktcn im Zusammenhang mit dem deatselicn 
Stahhvorksvcrband. Daraufhin wurden belangroicho 
Riiekkiiufe seitens der Hiindler gegen leerc Vcrldiufo 
nach dem Osten yorgenommen, und die Preise wurden 
deshalb scharf in die Hohe getrieben bis auf ungcfiihr 
sh S8/— f. d. ton fiir Stablstangen. Nachdem die driingende 
Nachfrage der Handler befriedigt worden war, sch wachtę 
sich die Preislage allmahlioh ab auf ungunstige Geschiifts- 
berichto aus allen Quellen, und die lieutigen Preiso stehen 
nicht viel iiber der niedrigsten Stufo des Vierteljahrs. 
Bezuglieh S c h if fb a u s ta h l  ist dio Lago bei weitem 
nicht giinstig, da die Werften nicht so gut mit Auftriigen 
yersehen sind wio frtther, um so mehr, ais es jetzt moglich 
ist, fremde B leche  viel billigor ais biitisches Materiał 
zu kaufen, obwohl dio cinheimischen Wcrke Zugcstand- 
nisse gemacht haben, die jedoch nicht geniigen, um die 
Nachfrago und die Marktlago wesentlicli zu beeintlussen. 
Im  allgemeinen ist das Geschiift in GroBbiitannien ent- 
mutigend; die nieisten Werke leiden unter lCnappheit 
an Auftragen, und in Stidwales haben sogar yereinzelte 
Werke den Betrieb cingestellt angesichts der Zufuhren 
von billigem fremdcm Materiał. Die Lago in S ta lil-  
sc h ie n e n  ist entschieden schlecht infolge des Bcharfen

fremden Wottbewerbs. Melirero guto Auftriige, dio friilier 
nach England kamen, wurden dureh dio Amerikaner 
genommen. Unter anderem sicherto sich der amerikanischo 
Steeltrust einen Auftrag yon ungefahr 30 000 tons aus 
Australicn und einen anderen von 10 000 bis 12 000 tons 
aus Siani. Dor einhoimische Markt fiir W oiB blech 
lag sehr gedriickt, zuir. Teil unter dom EinfluB der starken 
Abwartsbowegung am Zinnmarkte. In  den letzten Tagen 
hat sich dessen Tendenz bei zunohmenden Anfragen zu 
dem sclilcchton Preise lcicht gobessert. Die Aussichten 
in y e rz in k to m  B loch  scheinon sich zu bessorn; die Aus- 
fuhrpreise fob haben sich im Laufo der lctzton Wochen 
um ungofiilir sh 7/6 d bis 10/— f. d. ton gclioben. Es 
machtc sich zeitweilig trotz der kleinen Eraougung cm 
lieftiger Wcttbowerb bemerkbar.

Dio P ro isbow ogung  ist aus folgondor Zusammcn- 
stellung zu ersehen:

April Mal Juni
sh sh sh

Middlcsbro»>{jh Nr. 3 f 
G. M. B . . ......................\

ÓO/IO1̂  
bis 52/ —

51/6 
bis 52/—

51/3 
bis 52/—

Ostkustcn-HnmQtItM/N ^ 61/6 
bis 62/—

61/— 
bis 61/6

59/— 
bis 01/—

W arrants, Kas.-a G. (  
Middlesbrough Nr. 3 \

50/7 
bis 51/6

51/2 
bis 51/7

50/11 
bis 51/4

■\Vestkustcn-HiimatIt (  
M/N ............................ \ 6 5 /- 6 4 / -

bis 65/—
63/— 

bis 64/—

Dio h eu tig o n  (3. JulijNotierungon stellen sich wio folgt:
f. d. ton

Middlesbrough GieBerei Nr. 1 . . sh 54/—
„ ,, „  3 . . ,, 51/6
„ Puddeleisen Nr. 4 ,, 50/6
„ weiB und meliert „  50/—
„ H am atit M/N . . ,, 59/3
„  GieBerei Nr. 3

W arrants-Kasse ,, 51/—
W e s tk u s te n -H iim a tit .................   63/—
Stahlsehienen...............................£  5.12/6 notto fob
Staffordshire marked Stabeisen „  8.10/— \ abziigl.

„  ordiniiresStabeisen „ 6.10/ — )  2%  %

B e sse m e r-P la tin e n ................. £  4.11/3 |  o/

T raSe r ............................................... 5-7/G { 3a% f b
Sehottische Schiffsbleche . . ,, 6.—/ —"i abziigl.

„ Winkeleisen . . . „ 5.10/—/  5%  fob

WeiBbloch 2 0 x 1 4 ..................sh 1 l/10 '/2j

Yorzinktes B lo c h ...................... { b i / u " ^ / -  } Liyorpool
Deutsche P l a t i n e n .........  78/— ) netto  fob

„ K n i ip p e l .........  75/— /  Antwerp.
IV. ERANKREICH. — A llgem oines. Dor fran- 

zosisehe Markt hat sich wiihrend des zweiten Viertel- 
jahres eine gewisse Stetigkeit bewahrt. Weitoro Preis- 
ruckgiinge sind zwar namentlich bei den H an d e lse iscn - 
s o r te n  nicht zu yermeiden gewesen, aber sie bewegten 
sieh in weit maBigeren Grenzen ais in den yorhergehenden 
Berichtsabschnitten. Die yorher bei der Aufgabe mittlerer 
und kleinerer Mengen goforderten Ueberpreise kamen 
allmahlich in Wegfall, weil sie nicht mehr durchzuhalten 
waren, und die bisherigen Mindcstpreise gewanncn mehr 
und mehr allgemeine Geltung. Die Beschiiftigung der 
Werke hatto sich zuniichst wahrend der ersten Hiilftc der 
Berichtszeit durchweg noch ungiinstiger gestaltct, so daB 
man genótigt war, der Hereiaholung auch kleinerer Auf- 
trage mit allem Eifer naehzugehen. Besonders in den 
Haupterzeugungsbezirkcn im Gebiete der Meurthe und 
Mosel sowie. im Nordcn machte sich das Erfordcrnis, 
Neuarbeit heranzusehaffen, zcitweise gebietcrisch geltend. 
In  den dortigen Industriekreisen tra t auch das Bcstreben 
hervor, das A u sfu h rg e sc h iif t in  E e rtig e rzcu g -
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nissen mehr zu pflegen, notfalls durch Gew&hrung von 
bcsonderen A u sfu h rp riim ien . Man sagte sich, daB 
sich dor Ausfuhryerkehr in iihnlicher Weise wilrdo hchen 
lassen, wie dies bei Halbzeug der Fali ist. Tatsachlich ist 
ja dio franzosischo H a lb z o u g a u s fu h r  bereits im Vor- 
jahre im Vcrgleich zu 1912 botrachtlich gestiegen, und 
auch in diesem Jahro halt ein weiterer Vorsprung, vor- 
nehmlich im Verkchr mit Grofibritannien, an. Um dieso 
Hebung des AusfuhrabBatzes mittelst eines P ra m io n - 
system s aue li f iir  F o r tig e rz e u g n is so  und, wio ca 
ferner beabsichtigt ist, fur E is c n b a h n m a to r ia l ,  dureh- 
zufUhren, waro naturgemaB orst dio straffero Zusammen- 
fassung der ycrsehiedenon Interessontengruppon in dio 
Wego zu leiten, woran es aber oinstweilon nocli fehlt. 
Indes ist es den einschlagigon franzosischen Werkon vor 
der Hand gelungon, im Zusammenhango mit der Unter- 
bringung groBerer Goldanloihen auf dcm heimischon 
Jlarkte, von Grieehenland, Sorbicn, dor Turkei und spater 
auch von Bumdnion Bcstollungen rcichlichcn Umfanges 
iii Eisenbalinmatcrial, Panzerschiffen, Unterseobooton, 
Torpcdojiigern usw. heranzuziohon. Auch dio inlandisohen 
Bahngesellschaften, darunter in erstor Linio dio Paris- 
Lyon-Mittelmeerbahn, ersehienen naoh liingerer Untcr- 
brechung wieder m it groBerem Bedarf an rollendem 
Materiał und die Staatsbahnvenvaltung an S ch ien en  
sowie Hilfszeug. D asT riigo r- u n d  B a u o ise n g o sc h a ft 
liatte sich obenfalls in befriedigender Weiso weiter ent- 
wickelt, ein Beweis ftir dio groBero Regsamkeit auf dem 
Baumarkte. Dieser ZufluB an Nouarboit in Verbindung 
mit der bei der weitaus tiberwiegenden Mehrzahl der 
Werke e in g e s e h ra n k te n  E rzo u g u n g , wozu sich noeh 
eino zeitweiso merklich festere Preislialtung in Belgien 
gesellte, bewirkte eino allgemein bessero Verteidigung der 
Verkaufspreise. Preiserhohungen lioCcn sieli zwar in 
den seltensten Fiillen und auch dann nur in sehr mafiigem 
Grado durchsetzen, aber man ging doch allgemein, selbst 
fiir Handelseisen zweiter Wahl, nicht mehr unter die 
bisherigen Mindestsatze herunter. Diese Haltung der 
Werke erhielt, namentlieh im letzten Teile der Berichts- 
zeit, noch dadurch Stutzpunkte, daB auf eino Verbilligung 
der R oheisen - u n d  H a lb z e u g p re iso , entspreehend 
den Beschlussen des Comptoir Metallurgiąue do Lonjgwy 
und des Comptoir des Aciers Thomas, m it dem Beginn 
des żweiten Halbjahres nicht mehr gereolinefc werden 
konnte.

K oh len  un d  K oks. Dio Verbrauchslage fiir 
In d u s tr ie k o h le n  ist zwar wahrend der Berichtsmonate 
unstreitig schwacher geworden, indes war bei den fran
zosischen Zeehen ein merklicher EinfluB auf die Absatz- 
und Preisyerhaltnisse nicht zu erkennen.. Obwohl das 
Vordringen der auslandischen, namentlieh der deutschen 
und britischen Lieferungen, recht deutlich in die Er- 
scheinung getreten ist, sind doch dio Preise von den 
dortigen Zechen nicht seharf bestritten worden, dagegen 
"ar das belgiseho Angebot umfangreicher und wirkto 
cher driickend auf die Preisstellungen am franzosischen 
Jlarkte ein. Gleiehwohl konnte die seit dem Vorjahre 
stetig ruckgiingige Forderung der Inlandszechen bisher 
ohne Schwierigkeit untergebraclit werden, die Vorrato 
bei den Zechen hatten sich nicht wesentlieh starker an- 
gehiiuft, so daB eine unmittelbare Veranlassung, in den 
Preisen heruntcrzugelien, fiir die franzosischen Zechen 
nicht gegeben war. Die Ende April erneut zustarule- 
gekommene V e rc in b a ru n g  zw ischen  den  f r a n 
zosischen, b e lg isehon  u n d  h o lla n d is c h e n  Z echen, 
his Ende April 1915 die bisherigen Preise und Verkaufs- 
bedingungen fur Geschafte in H a u s b ra n d k o h lc n  nach 
1'rankreieh nahezu unverandert bestehen zu lassen — 
nur fiir Boulets (EiformpreBkohle) wurdo ausnahmsweiso 
eine PreisermiiBigung von 2,00 bis 2,50 fr von don In- 
landszeehen und 3 fr von den belgisclien Zeehen ver- 
einbart—, zeigte dio durchgiingig feste Haltung aueh auf 
diesem Marktgebiete. Die franzosischen Zechen haben 
sich nun in den letzten Monaten darauf yorbereiten mtissen, 
uaB mit dem 1. Juli d. J. der g e se tz lic h  fe s tg e le g te

A e h ts tu n d o n ta g  im Bergbau durchgefiihrt werden 
muB. Man bat dio Arboitskriifte, soweit es irgend an- 
giingig war, vcrstiirkt, aber es diirfto doch ein neuer 
Forderausfall in Hohe von etwa 500 000 t  nicht aus- 
bloibon. Damit stcigon dio Selbstkoston der franzosischen 
Zechon ohne Zwoifcl weiter — ein Grund mehr fiir diese, 
in den Verkaufspreisen nicht zuriickzuweiehen, solango 
niclit erhcblicho Yerechlechtorungon der Slarktlago dazu 
zwingen. — Auf dem K o k s in a rk to  liabon stiirkere 
Unterbietungen der geltenden Proiso stattgofunden; be- 
sondors waren es niclitsyndizierto deutsclio Zechen, dio 
ihro ilberschussigo Erzeugung zeitweise selbst zu 18 bis
20 fr f. d. t  ab Zeeho abzustóBcn suehten. Der zwischen 
don ostfranzosisehen Eisenwerken und den nordfran- 
zosischon Zeehen fiir das Berichtsviertelja.hr nach der 
boweglichen Proisskala yeroinbarto Preis fiir H o c h o fe n - 
koks war 23,00 fr gegon 24,96 fr im ersten Viertel d. J. 
Mit dem vorjahrigen zweiten Vierteljahr ycrglichen ist 
insgesamt ein Proisriiekgang um 4,18 fr f. d. t  eingetreton. 
In  den Grundlagen fiir dieso Art der Kokspreisbereehnung 
ist eino Erweitorung yorgenommon worden dahingehond, 
daB von den deutschcn Kohlenpreisen kiinftig der arith- 
motischo Durchschnittspreis samtlicher Feinkohlen der 
fiskalisclien Saarzeclion benutzt wird und von den bel- 
gisclien Kolilenprciscn dio Notierungen fiir Fettfeinkolilon 
Typo I I  und IV, wio sio fiir dio dortigo Staatsbalm- 
yerwaltung gelten, herangezogen werden. Die AuBen- 
handelsziffom in den ersten vier Monatcn d. J . sind 
in der E in fu h r  auf 889 948 (i. V. 1 144 900) t  zurilek- 
gegangen; daran war deutscher Koks m it 549 866 
(952 500) t  und belgischer mit 233 985 (162 200) t  beteiligt.

E rz . Obwohl in Eisenerzen meist langfristigo Łie- 
ferungsycrtriige yorliogen, hatto dio allgemein mehr oder 
wenigor eingcschriinkte Erzeugung der Hochofen doch 
einon EinfluB auf don Yerkchr namentlieh in Brioy- 
Erzen. Dio anlialtond starkę Stoigorung der Forderung 
im dortigen Bezirk rnacht einen flotten Absatz auch zur 
Ausfubr notwendig, wenn nicht die Vorriite ungowohnlieli 
anwachson sollen. Dio Anhiiufung der Lager hatto aber 
bereits in den Friihjahrsmonaten einen bedenklichen 
Umfang angenommen, so daB die Grubon im Briey- 
Boeken zur Einschriinkung der Forderung schreiten 
muBten, die auch im Rahmon von otwa 15 %  dureli- 
gcfiiliit wurdo. Um einer neuen groBercn Vorratsbildung 
entgegenzmrirken, sind dann auch zahlreiche Verkiiufo 
in Erzen der yorgenannten Herkunft zu nacligobenden 
Proisen, meist unter 5 fr ab Grube, getatigt worden. 
Spater ist dieser Grundpreis indes besser yerteidigt 
worden. Fiir Erze aus der Normandio und don Pyrenaon 
und selbst fiir S p o z ia ls o r te n , wio Hiimatitc, lagen die 
Preiso ebenfalls schwiicher; im Vergleieh zum Vorjahre 
ist ein Rilekgang in den Erlosen um 2,00 bis 2,50 fr f. d. t 
festzustellen.

R o h e isen . Die in miiBigcm Grado eingeschrankto 
Erzeugung der franzosischen Hochofen lioB sich zeit
weiso besser ais vorher absetzon. Die Erzougung nahm 
alsdann, da weitero der im Aufbau begriffenen neuoń 
Hochofen fcrtiggestellt und auch angeblasen wurdon, 
wieder etwas zu, und es muBten groBere Mengen einge- 
lagert werden. In  den Kfeison der Vcrbrauchswerke hatte 
man mit der F re ig a b e  des V c rk a u fs  f iir  d a s  zw eito  
H a lb ja h r  auf weiter ermaBigte Preise gereehnct und in 
dieser Erwartung m it neuen Verfiigungen nach Moglich- 
keit zuriickgehalten; aus diesem Grunde zeigte das Roh- 
eisengeschiift im letzten Teile der Berichtszeit eine ziemlieh 
leblose Fiirbung. Der jilngsto BeschluB des Comptoir 
Mśtallurgique do Longwy h a t indes die Preiso auch fiir 
das zweite H albjahr wie yorher fcstgelegt; es bleiben 
somit dio auch wahrend der Berichtsmonate geltenden 
Preise weiter in K raft; diese sind:

fr
Frischereiroheisen .....................................72,00
Thomasroheisen, manganhaltig . . . .  72,00
Thomasroheisen, ohne Mangan . . . .  74,00
GieBereiroheisen Nr. 3 .............................82,00
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In H a lb zeu g  niachte sich wahrend des Berichts- 
absehnitta stiindig starkes Angebot bemerkbar, zumal 
da die Erzeugung allmahlich wieder auf etwas hohere 
Ziffern gekommen war ais im eraten Teile dieses Jahres. 
Der lnlandsverbrauch yermochte nicht zu folgen, und die 
Stahlwerke aahcn sich genotigt, das britische Yerbrauchs- 
gebict kriiftiger zu bearbeiten; man unterbot daher meist 
noch die bclgischen Preiso um 1 sh. Franzosische P la -  
t in e n  gingcn zu 75 sh frei Schiff nach Groftbritannien, 
zweizollige S ta h lk n tlp p e l zu 72 sh und v o rg e w a lz te  
B łocko  zu 70 sh. Fur den In la n d s v o rk a u f  sind die 
seit Anfang April um 10 fr f. d. t  ermiiBigten Preise des 
Comptoir des Aciera Thomas bei der F rc ig a b e  des 
V erk au fa  fiir  d as  d r i t t c  V ie r te l ja h r  u n y o riin - 
d e r t  geblieben; die Kauftiitigkeit hat indes vor dor Hand 
nur einen sehr miiBigen Umfang angenommen.

Die P re is b ild u n g  der wiehtigsten F e rtig e rz o u g - 
n isso  wahrefid dor Berichtszeit ist, im AnschluB an dio 
im allgcmeinen Toile geschildertc Uebersicht, aus nach- 
stehender Zusammenstellung ersichtlich:

Anfang April im Mai finde Juni
fr fr fr

Scb w c lG stab e ise n :
im M o r d e n ..................... 130—150 130—150 135—145
,, O s t e n ......................... 140—150 140—150 140—150
,, oberen Mamebezirk . 160—180 150—170 150—165
,, Loire- u. Centrebezirk 160—180 160—180 160—180

ara Pariser Markte . . . 160—180 160—180 160—180
F lu B s ta b e ise n :

im N o r d e n ..................... 135—150 135—145 135—145
,, O s t e n ......................... 130—150 130—145 135—145
,, oberen Mamebezirk . 160—180 150—170 150—165
,, Loire- u. Centrebezirk 160—180 160—180 160—180

am Pariser Markte . . . 160—180 160—180 160—180
S p e z ia lso r te n :

im N o r d e n ..................... 150— 170 150—170 150—165
,, O s t e n ......................... 150—170 150—170 150—165
,, oberen Mamebezirk . 170—190 170—180 170—180

am Pariser Markte . . . 170—190 170—190 170—190
B an d e ise n :

im N o r d e n ..................... 170—190 160—190 160—190
,, O s t e n ......................... 170—190 160—190 160—190
,, oberen Mamebezirk . 180—200 170—200 170—200

am Pariser Markte . . . 180—210 180—210 180—210
B leclie  von 3 mm u. mehr:

im Norden ..................... 170—180 160—180 160—180
,, O s t e n ......................... 170—180 165—175 165—ISO
,, obeten Mamebezirk . 170—190 175—190 175—190
„ Loire* u. Centrebezirk 180—200 180—200 180—200

am Pariser Markte . . . 180—200 190—210 190—210
T riig e r:

Im Norden, ab Werk 190—195 190—195 190—195
,, Loire- u. Centrebezirk 190—195 190—195 190—195

am Pariser Markte . . . 200—220 200—220 200—220

V. BELGIEN. ;— A llgem ęines. Der verflossene 
Beriehtsabsehnitt hebt sich aus dem Jlarktbild einer 
Reihe von Monaten etwas mohr heraus. Es haben sich 
ernstlichc Ansatze gezeigt, namentlich fiir die wiehtigsten 
Fertigerzeugnisse zu einer Abkehr von der bisher nahezu 
uminterbrochen riickliiufigen Marktrichtung zu gelangen. 
AVillkommeno Anregungen hierzu boten die aus der Not 
der Zeit geborenen B e s tre b u n g e n  zu e in e r  fe s te re n  
Z u sam m o n fa ssu n g  d er In te re s s e n  und  b e sse re r 
P ro is h a ltu n g , in Deutschland fiir dic B -Produkte 
•allgemein, in Belgien zunachst nur fiir Stabeisen 
im Tnlande. Wiihrcnd den Ycrhandlungen iiber die 
Bildung eines belgischen Stabeisenverbandes eine iiber 
den Rahmen des Inlandes hinausgehende Bedeutung 
nicht beizumessen ist — eine festigende Einwirkung war 
auch bisher selbst bei den lnlandsnotierungen nicht er- 
konnbar —, hatten die Bestrebungen der deutschen 
Werko zuniichst eine befruchtende Wirkung auf die 
E  n ts c lilie B uijgon der Kiiufersehaft, vornehmlich der 
Handler, ausgetibt. Auch die belgischen Einkaufshiiuser 
fiir Uebcrsee erscliienen mit dem seit geraumer Zeit 
zurUokgehaltenen Bedarf am Markte. .Man sagtc sich in 
diesen Kreisen, daB in orator Linie der Bildung des deut-' 
schen Yerbandes eine festere Proisbehauptung der in 
Betracht kommenden Erzeugnisse unmittelbar folgen 
wUrde, und zog vor, sich fiir einigo Monate, stellenweiso 
auch fiir das dritte und lctzte Yiertcljahr, zu versorgen. 
Der belgische Markt gewann dadurch in dor zweiten

Hiilfto des Monats Mai ein entschieden belebteres Aus- 
sehen; vielen Stellen war dieso Kaufbewegung aber auch 
hochwillkommen, denn der Arbeitsmangel hatto bereits 
fur eino Anzahl von Werken einen sehr bedenklichen 
Grad erreicht, so daB man sich genotigt sah, schiirfere 
Verk(irzungen der Arbeitszeit ins Augo zu fassen; an 
einzelnen Stellen waren bereits 2 bis 3 Feiertage in der 
Woche Yorgcsehen. Naehdcin dic Walzwerko dann die 
dringendste Ncuarbeit, namentlich in S ta b e is e n , herein- 
gebraeht hatten, schnelltcn dio Preise fiir FluBstabeisen 
um durchschnittlich 3 bis 4 sh in die Hoho, SchweiB- 
stabeisen folgte mit 2 sh Aufschlag. Auch fiir B loehe 
der gangbaren Walzarten wurden die Notierungen fester 
bohauptet; stellenweiso wurden hohere Siitzo gefordert, 
die sich aber nicht durchsetzen lieBen. Baki zeigto, sich 
aber, daB man in bclgischen Werkskrciscn die an dic 
Verhandlungen zur Verbandsbildung gekniipften Erwar- 
tungen zu hocli gespannt und dio sioh dabei erfahrungs- 
gemiiB ergobenden Schwierigkeiten unteraohatzt hatto; 
dazu kam, daB die Kaufwclle, dio dem Markte Belobung 
gebracht hatte, zienilich rasch wieder abfloB. Ein neuer 
Zustrom bliob aus, und der Markt vorlor seino Stiitz- 
punkte. Ncuer Arbeitsmangel machto sich namentlich 
im letzten Teile der Berichtszeit geltend; um ihm ab- 
zuhelfen, wurden dic Preiso besonders fiir Stabeisen 
erneut unterboten. Die wenigen Kaufantrage, die von den 
Ueberseemiirktcn gckabelt wurden, braehten aber so 
niedrige Preiso, daB die Werke sich noch nicht zur An- 
nahmo entaelilicBen konnten. Somit endet das Berichts- 
vierteljahr boi vorwicgcnd schwacher Preishaltung fiir 
dio wiehtigsten Erzeugnisse S ta b e is e n , B lec lie , B and- 
e ison , S tr e ife n , D riih tc  und D ra h te rz e u g n is s e . 
Dic Beschaftigung in den syndizierten Erzeugnissen 
S ch ien en  und T ra g e rn  blieb stotiger, auch dio Preise 
hiorftlr hielten sich auf der bislicrigen Hóhe. Besonders 
hervorzuhebon ist, daB sich dio A u sfu h r gerado der 
erstgonannton im freien Vorkehr gehandelten Erzeug
nisse Stabeisen, Bleclie usw. in diesem Jahre, gegen- 
iiber der yorjahrigen Yergleichszeit, in bemerkenswerter 
Weise gehoben hat; sie kam in den erston fiinf 
Monaten auf insgesamt 432 000 (i. V. 302 820) t ;  die Zu- 
nahmo betriigt nahezu 20 %. Dagegen ist dio Ausfulir 
an Schienen und Tragern in den ersten fiinf Monaten 
d. J. auf 70 720 (104 425) t, somit um 20% %  zurOck- 
gegangen. Wenn die Besetznng der belgischen Schionen- 
walzwerko gleichwohl ausreichend blieb, so ist dics den 
Erganzungsauftriigen der hcimischen Staatsbahnvcrwnl- 
tung zu verdanken. Auch in rollendem E isen b a h n - 
m a te r ia l  wurdon von dieser Stelle im Yerdingungswcge 
weitere Auftiigo erteilt, immerhin bei woitom nicht 
in dcm Umfange, wio ea zur flotten Besetzung dor Werko 
erforderlich gewesen ware. SclilioBlioh gelang es diesen 
auch noch, einige Ausfuhrarbeit fiir dio rumaniścho Staats- 
bahn heranzuziehen. Auf dem In la n d s m a rk te  biiBten 
die Stabeisenpreise unter der Einwirkung des schwachen 
Auftragseingangs und der bisher e rg e b n is lo s  ver- 
la u fe n e n  V e rh a n d lu n g e n  zu r B ild u n g  des b e l
g isch en  S ta b e iso n v e rb a n d e s  im letzten Teilo des 
Monats Juni durchwcg 2,50 bis 5 fr f. d. t  ein. FluB
stabeisen schlieBt zu 112,50 bis 115 fr, SchweiBstab- 
eisen zu 117,50 bis 120 fr, R ods zu 122,50 bis 125 fr. 
Auch fiir F lu B e iso n g ro b b lech e  war zu 122,50 bis 
125 fr anzukommen. Dor Triiger-Grundpreis blieb 
dagegen auf 157,50 fr behauptot. Kleine Einfriedigungs- 
und Gittertriiger gingen in der Notierung auf 115 bis 
117,50 fr zuriick.

Der belgische Ko h ien - u n d  K oks m a rk t lag an- 
dauernd schwach. Zu der vor\viegend ungunstigen 
Arbeitslago im Eisengewerbo gesellte sich ein iiberaus 
schleppender Geschśiftsgang in der Glasindustrio des 
Landes. Dio Erzeugungseinscliriinkung hierbei betriigt 
nunmehr \ ollo 40 % gegeniiber normalem Betrieb. Diese 
Auafalle im gewerblichcn Brennstoffverbrauch ver- 
ursachten gróBero Anhiiufungen bei den Zechcn, nament- 
lich in In d u s tr ie k o h le n a o r te n ,  so daB die Preise bald
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weiter unter Druck gerieten. Allgomein geltendo Er- 
miiBigungen wurden aber crst im letzten Monat von den 
Zechonyerbandcn zugestanden, naehdem fiir den weiteren 
Bedarf der Staatsbahnyerwaltung billigero Preise gestellt 
werden muBton. Entspreohend der friiheren Verein- 
barung werden die von der Staatsbahn abzunehmenden 
Mengen und die Preise halbjahrlich festgclegt; bei der 
jiingsten Preisbemessung fiir das zwcito Halbjahr wurden 
nun die F e in k o h le n p re is e  um 1,50 fr und die B r ik e t t -  
p re ise  um 2,50 fr ermiLBigt. Die allgemeinen Marktpreise 
wurden daraufhin ebenfalls m it sofortiger Geltung um
0.50 bis 1,00 fr, je nach der Sorte und dem Verbrauchs- 
gobiet, heruntergesetzt. Dic Absatzschwicrigkeiten sind 
noch durch dio soit einiger Zeit o rn o u t a u fg o tre to n o  
W a g o n k n a p p h e it dor Staatsbahn und den Mangel an 
Terfugbarem Sohiffsraum yorstarkt wordon; dio Zcchen 
boabsichtigen dahor, dio im Mai und Juni in Geltung 
gowesenen, sommerlichen Preisnaehliisso in voller Holio 
auch fiir Ju li bestehen zu lassen, um den woiteron Abruf 
anzuregen und dio Lagor zu entlasten. — Der K oks- 
v c rb ra u e h  hat unter dor oingeschrankton Roheisen- 
hcrstcllung golitten, dazu driingto ausliindischer Wett- 
bcwcrb merklich vor. Das belgische Syndicat des Cokes 
sali sich dahor yeranlaBt, dem schon seit oiniger Zeit 
bestehendon Yorlangen der Werke nach PreisermaBigungen 
stattzugebon und dieso iii Holio von 2,50 fr f. d. t  Tom
1. Juli ab fcstzusotzen. Dio Noticrung fiir bolgischen 
H ochofen k oks stollt sich somit vom genannten Zeit- 
punkto ab auf 23,00 fr f. d. t.

Dor R o h e is e n m a rk t hat wiihrond der Berichts- 
monato eino ontscliieden schwiichere Verfassung ais im 
Yorhergehenden Vierteljaliro gezeigt. Im Mai wurde 
besonders durch das Vordringcn luxemburgisohon An- 
gebots in G io B o re iro h o isen  aueh dor belgische Preis 
hierfiir gedriickt und ging allmiihlich um insgesamt
5 bis 0 fr f. d. t  zuriick. E ris c lio re i-  u n d  T h o m as- 
roheison  konnton im Preise besser verteidigt werden; 
die entsprechenden Notierungcn sind wahrend dor Be- 
richtsmonato nur um durchschnittlich 1 fr gowichen. 
Die Preisbcwegung innerhalb des genannten Zeitraumes 
zeigt folgende Aufstellung:

Anf anApr i l  Mitte Mai Knde Juni
fr fr fr

Frlscherelroheisen . 61,00 bis 82,00 60,00 bis 61,00 60,00 bis 61,00
ThomasrohelsenO.M. 61,00 „ 62,00 61,00 „ 62,00 60,50 „ 01,00
Thomasrobelsen M. M. 65,50 „ 66,50 65,00 „ 66,00 65,00 „ 65,50
GleBcrelrohcisen . . 71,00 „ 72,50 70,00 „ 72,00 65,50 „ 06,50

Die G e sa m te rz e u g u n g  an belgisehem Roheisen kam 
in den Monaten Januar bis cinschlieBlieli Mai d. J. 
auf 1029 050 (1 007 750) t, und zwar wurde Frischerei- 
rolieisen mit 21020 (11 850) t, GieBereiroheisen mit 
40 320 (37 690) t  sowie Stahlroheisen mit 967 710 (958 210) t  
erblasen. An ausliindiscliom Rolieison wurden im gleichen 
Zeitraumc 160 350 (295 930) t  e in g e f iih r t ,  dio A u sfu h r 
an belgisehem Roheisen ergab 22 973 (13 592) t.

Auf dem H a lb z e u g m a rk te  standon dio bolgischen 
und franzósischcn Werke, namentlich im britischon Ver- 
brauchsgebiete, in andauernd scharfom Preiskampfe, so 
daB sich beispielsweiso dio deutsehen Preise schlieBlich 
bis zu 4 sh hoher hielten. Aus dor zeitweiso besseren 
Aufnahmofiiliigkoit des britisehen Marktcs vermochton 
dalier die belgisohen Stahlwerke in deh Erlósen keinen 
Kutzen zu ziehen; es galt nur, die Besetzung der Betriebo 
cinigermaflen durchzulialtcn. Auf dcm Inlandsmarkto 
erfolgte im letzten Toilo des Monats Juni dio F re ig a b e  
des V e rk a u fs  f t ir  d a s  d r i t t e  V ic r te l ja h r  zu un- 
veranderten Preisen. Diese sind fur Rohbloeke 89,00 fr, 
vorgewalzte Blocke 96,50 fr, Stahlknuppel 104,00 fr und 
fiir Platinen 106,50 fr.

Die Entwicklung des F o r t ig e is e n m a r k te s  ist schon 
im allgemeinen Teiie gcschildert worden; im AnscliluB 
daran zeigt die nachfolgende Aufstellung die wahrend 
der Berichtsmonate aufgetretenen P re is v e r i in d e ru n -  
gen der wiehtigsten Erzeugnisse:

' •
Anfanę Mitte Ende
April Mai Juni

.sh sh sh

VierzollIge Torgewalzte
Blocke ......................... 70— 72 70— 71 6 9 -  70

Dreizollige Stahlkniippel 72— 73 71— 72 7 0 -  71
Zwclzdllig^c Stahlknuppel 73— 74 72— 73 71— 72
Elnlialb/.ollige P la tin en . 70— 78 75— 76 7 4 -  75
Flufistabelsen . . . . 84 80— 81 80— 81
ScłrwelBstabcisen . . . 89 87— 88 86— 87
*/n7,oll. fluBeis. Grobbleche 9 4 -  96 9 3 -  94 93— 94
ł/g zolll^e Bleclie . . . 97— 99 9 5 -  97 9 4 -  96
*/32 zóllige Bleche . . . 99-100 97— 99 96— 98
x/i8zolUge Felnbleche 102 — 103 99-101 98-100
B andeisen..................... 115—11G 113—115 114—116
Schienen, Syndl- „ f 5.15/— 5.15/— 5 .1 5 /-

katsprels ^  ^ bis 6 . - / — b is .6 . - /— bis 6.—/—
Traęer, Syndlkatsprels 5.5/— 5.5/ — 5.5/ —
Draht Nr. 20, B/\V.G.,£ | 6.8/— 

bis 6.10/—
6.6/— 

bis 6.8/—
6.6/ — 

bis 6.8/—

VI. 1T A L IE N .— Daa abgelaufene. erste Halbjahr 
zeigt auf der ganzen Linie der Eisenindustrio ein wenig er- 
freuliohes Bild. Von den Hoffnungen, dio einige Geschiifts- 
berichto aussprachen, und die eine Besserung dor allge
meinen Lage in zuversichtlichcr Weise voraussahen, hat 
sich bis heuto noch keine erfiillt. Auch ist bis heuto noch 
nicht das geringste Anzeichen dafiir yorhanden, daB oino 
Besserung bald eintreten wird. Nicht nur dio politischon 
Spannungen im ganzen Umkreise Bind es, dio hicr wie 
iiberall lalimend auf die Industrie einwirken, hier sind 
vor allem immer noch dio Rtiekwirkungen der Kriegs- 
anstrengungen zu yerspiiren, die das aufstrebendo Italien 
erst noch zu yerwinden hat. Die inneren Unruhen, die 
ortlichen Strciks, der groBe Goneialstreik, sie allo haben 
dazu beigetragen, daB eino ruhige Weiterentwicklung 
nicht eintreten konnte, und daB iiberall dio Unterneh
mungslust des Kapitała zuriiekgehalton ' wurde. Diese 
Zuruekhaltung besonders \\ird hicr stark empfunden.

Der GroBschiffbau ist der einzige aller groBon Eisen- 
industriezweige, der augenblicklich ausreichondo und guto 
Beschiiftigung hat. Dio yerseliiedonen von der Kriegs- 
marine yergcbenen Neubauten haben hier yorgesorgt. 
Im iibrigen zeigt auch der S taat sclbst auf allen anderen 
Gebieten eine starkę Zuruekhaltung in der Vergebung 
von groBeren Arbeiten und Auftriigen, offenbar auch bo- 
grtindet durch die auBersto Sparsamkeit, dio auch cr sich 
•auferlegen muB, um das finanzielle Gloichgewicht nicht 
allzusehr zu storen.

Die letzten Yeroffentlichungen der Ein- und Aus- 
fuhrziffern der ersten fiinf Monate des Jahres 1914 zeigen 
allerdings gegeniiber dem gleichen Zeitraumo des Vor- 
jalires eine yorniinderto Einfuhr von ungofiilir 37 Mil- 
lionen L und eino yermehrte Ausfuhr von ungefahr
56 Millionen L. Diese Zahlen gehen aber ziemlich aus- 
schlieBlich auf Koston yon Weinbau, Ackcrbau und anderer 
Industriozweige, kommen dagegen nicht der Eisenindustrie 
zugute, dio noch im Yorjahro eino e rh ó h to  Ausfuhr und 
y e rm in d e r to  Einfuhr zu ycrzcichnen hatte, was auf 
eine erhcblicho Starkung der cinheimischcn Industrie 
SchlieBen lieB. Sie ist dieses Mai ganz in Fortfall gc- 
kommen, im Gegenteil zeigt der Posten „Kessel und 
Maschinen*1 eino yermehrte Einfuhr yon ungefahr 8,5 Mil
lionen L und nur der Posten „Gerate und Gegenstiinde 
aus Eison und Stahl“  eino yerminderto Einfuhr yon un
gefahr 6,9 Millionen L. ^Ulo iibrigen Posten sind ziemlich 
unyeranderfc geblieben.

Von groBeren, wichtigen Neuanlagon im Hochofen-, 
Stahl- und Walzwerksbau yerlautet augenblicklich nichts, 
abgesehon yon den Umbautcn, welche dio Gesellschaft 
Ferriere Piemontese, Turin, in ilirem Gcsehiiftsbeiiehte 
angekiindigt hat. Eine sehi- botriichtliche Erhohung der Er- 
zeugungsziffem werden sio aber auch nicht zur Folgę haben.

Auf der ganzen Linie ist also ein yorlaufigcr Still- 
stand in der Entwicklung zu ycrzcichnen, ohno daB' bis 
■jetzt das Eintreten einer Besserung yorauszusehen ist.

Was den Markt. sclbst betrifft, so steht die italicniseho 
Eisenindustrie in Yollkommencr Abhangigkeit vom Aus-
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lando, wenigstens beztlglioh der Proise, besonders der 
englischen und deutsehen, mit derem Steigen und Fallen 
auch die italienischen Preise ubereingehen.

Der R o h e ise n p re is  ist ziemlich fest geblieben, ent
sprechend dem an der Londoncr Borsc verzeichneten, 
wahrend die Preise ftlr W a lz e rzeu g n is so  allgemein 
zuruckgegangen sind, seitdem auch die deutsehen Preis- 
niedergiingo zu verzciehnen waren. Sobald vom Stahl- 
werksverbande die hier lango erhoffte Heraufsetzung der 
Preiso erfolgt, wird man auch hier wieder aufatmen.

H a lb zeu g  stand nicht nur sehr niedrig im Preiso, 
sondom wurde auch nur schwach nachgefragt. Kntlp- 
pel sollen stellenweiso derartig niedrige AbscliluBpreiso 
erzielt haben, wio man sie tlberliaupt noch nieht zu 
yerzeichnen hatte, sio sollen in einem Fallo angeblich 
nach einor sonst durchaus zuverlassigon Quello bis zu 
17 L heruntergegangen sein. Kurz: bei allen Walzeizeug- 
nissen niedrigo Preise, die mit den Selbstkosten kaum in 
Uobereinstimmung zu bringen sind, nur geringe Auftrags- 
bostiinde, die Worko nirgends voll beschaftigt, und daher 
(iberall entsprechend heraufgedriickto Selbstkosten.

Es nilhert sich jetzt der Zeitpunkt, an dem der 
Mailiinder Verkaufsverband: „Ferro e Acciaio" abliiuft. 
AUgcmein ist man gespannt darauf, wio dio Erneuerung 
vor sich gohen wird. DaB sio erfolgt, ist kaum zu be- 
zwcifeln, aber yielleicht mit erhebliohon Aonderungen. 
Hiervon wird viel abhangen, in welche Balincn die Ent- 
wicklung der yerhaltnismiiBig noch jungon italienischen 
Eisenindustric geleitet wird.

VII. RUSSLAND. — A llgem oines. Im Verlaufo 
des zwoiten Vierteljahres war die Lago dor Sohwerindustrie 
Gcgcnstand vielfachcr lebhafter Erórterungen, sowohl bei 
den gesetzgobenden Korperschaften, ais auch in derPresse. 
Nach wio vor wurden Klagen laut Uber don Mangel an 
Roheisen, tlber ungewolinlich hoho Preise der Fertig- 
orzeugnisse und tlber Vcrz6gerungen in der Erlcdigung von 
Auftriigen. Insbosondere nahiu in der Beriehtszeit der 
Kampf gegen dio Untcrnehmeryerbandc einen scharfen 
Charakter an. Dio Haussuchung in der Verwaltung des 
Kohlensyndikats „Produgolj" und das Heranziohen siimt- 
licher VerwaltungBjnitglieder zur gerichtlichen Verant- 
wortung versetzto den stldrussischcn Kohlemnarkt in 
starko Unruhc. Zur glcichon Zeit begann ein von der 
Regierung eingcsetztcr AusschuB seino Untersuehungen 
zurPriifung der Tiitigkeit desEisensyndikats„Prodameta“ . 
Es wurden siimtlicho Vertriigo des Syndikats mit seinen 
Mitgliedorn, alle Angaben tlber dio Preisbowegung, Erzeu
gung, Leistungsfiihigkeit und den Vcrsand eingefordert. 
Fornor hat das Ministerium ftlr Handel und Industrie 
einon nouon Gesetzentwurf tlber Syndikate und Trusto 
in der Duma eingebracht. Zwar sollen nach diesem Entwurf 
endlich dio Untcmehmeryerbiinde in RuBland durch 
Gesetz anerlcannt und ganz der Aufsicht des Ministeriums 
ftlr Handel und Industrie untcrstcllt werden, doch bleiben 
dio altcn drakonischen MaBregcln in Kraft. Der Begriff 
Unternehmerverbande wird nach dcm neuen Gesetz- 
entwurf noch dadurch yerscliiirft, daB auch die Ver- 
schmelzung von zwoi oder drei Werken zu einem Unter- 
nohmen ais ein Syndikats- oder Trustgebildo angesehen 
werden kann. Bokanntlich haben in RuBland in den 
letzten Jahren insbosondere innerhalb der Eisonindustrio 
Vorschmelzungen stattgefundon. Nach dem neuen E n t
wurf wurden demnach solche Eisenunternehmen, wie dio 
Gescllschaft Donez- Jurjewka, dio Socićte Metallurgiąue 
do Taganrog und andero einer besonderen Aufsicht des 
-Ministeriums fur Handel und Industrie untcrstcllt. Uebcr- 
haupt wird der Kampf gegen die groBen Kohlen- und 
Eiscnwerke seitons der Chauyinisten und des Verkehrs- 
ministers Rudlow m it besonderer Erbitterung weiter- 
gefiihrt. Zu diesem Zwceke wurden alle Hebel in Be- 
wegung gesetzt, damit der Ministorrat die neuen Be- 
scliriinkungon im Aktienwesen annehme. Nach den 
neuen Bcschriinkungen dilrfen keine Judon und Aus- 
liinder in den Verwaltungon von Htlttcnunternehmen 
sitzen. Vergebens haben dio russischen und franzosischen

Borsen ais Protest gegen dio neuen Beschriinkungon dio 
russischen Kohlen- und metallurgischcn "Werte zu Schleu- 
derpreisen abgcworfen; die neuen Bestimmungen werden 
schon jetzt mit einer gowisson Harto durcligefuhrt. 
Gegonwiirtig werdon dio Satzungen von 300 Aktien- 
gesellschafton im Ministerium des Innern, das jetzt 
dio ausschlaggebendc Rollo spielt, aufgchalten. Dio 
Eisonindustricllen glauben sich in ihrer Lago auch be- 
droht durch das sooben von der Duma angenommene 
Gesetz, wonach mit Unterstiitzung der Regierung neuo 
priyato Eisenworko ins Leben gerufen werdon sollen. 
Es sollen, wio in den neunziger Jahren des yorigen Jahr- 
hunderts, don neu zu errielitenden Werken bedeutendo 
Regierungsbestellungen auf dio Daucr von mchreren 
Jahren zu tiboraus yorteilhaften Preisen iłbergeben wer
den. Man befarchtet, daB, wio damals, so auch jotzt, dio 
kiinstlicho Errichtung neuer Werke eino Uebererzeugung 
heryorrufen wird. Demgegeniiber erkliirt die Regierung, 
daB in absehbarer Zukunft dio Naclifrago nach Eisen- 
orzeugnissen bedeutend zunohmen wird im Zusammonhang 
mit der geplanton Vorwirklichung groBerer Eisenbahn- 
pliinc und des groBen Schiffbauprogramms. Man be- 
zweifelt jedoch, ob unter den gegobenen Vorhaltnisson 
des intcrnationalen Kapitalmarktes und insbesondero der 
Kriso des franzosischen Marktes RuBland dio notigen 
Mittcl zur Ver\virklichung aller Baupllino wird herbei- 
sehaffen konnen. Vorliiufig stoht fest, daB dio russischen 
Maschinenbau- und mechanischen Wcrke, die tlberdies 
mit bedeutenden Regierungsbestellungen yersehen sind, 
einen ungowohnlichen Mangel an fltlssigen Mittoln ver- 
sptiren. Es sei z. B. auf die Putilowwerke hingowiesen, 
die, wie der Verwaltungsbericht erkliirt, im Verlaufo des 
letzten Geschaftsjahres m it groBen Schwierigkcitcn dio 
Mittel zur Dcckung der notwendigston tagliohen Ausgabcn 
herbeischaffen konnten, ungeaclitet eines Auftragsbestan- 
des yon rd. 124 Mili. Rubel. Wegen der schwierigcn Lago 
der Biirse stockt der Zustrom an neuen Kapitalion in der 
Schwerindustrio yollkommon. Es liiBt sich schwer 
Yoraussehen, wclclio Folgen der Geldmangel ftlr dio Eisen- 
und Kohlenindustrie haben wird. Vorliiufig befindet sieh 
der Markt jedoch noch in fester Stimmung, und yon 
einem Prcisriickgang ist nirgends etwas zu horen.

K oh le . 31it Ausnahmo von kleineren Schwankungen 
in yorschiedcnen Gebieton bleibt die Grundstimmung des 
Kohlenriiarktcs andauernd fest. Eino klcincre Ab- 
brockelung der Preiso lieB sieh nur im Konigrcich Polon 
und insbosondere im Lodzer Industriegebiot beobachten. 
Mit dem allmahliehen AbfluB der Arbeiter aus den sfld- 
russischen Kohlenzechon zu don Feldarboiton erwartet 
man die gewóhnliche Einschrankung der Kohlenforderung 
im Donezbeckcn, was scinerscits eino weitere Bcfcstigung 
des Kohlenmarktes hcryorrufen kann. Tatsiichlich woist 
die Kohlenforderung im April einen erhebliclien Rtick- 
gang im Vergleich zum Marz d. J . auf; sic betrug 1 556 100 t 
gegen 2 293 200 t  im Marz. Insgesamt ist jedoch dio 
stldrussischo Kohlenforderung in den ersten yier Monaten 
dieses Jahrcs bedeutend hoher ais im glcichon Zeitraum 
des Vorjalxres ausgcfalleu (8 321 040 t  gegen 6 952 000 t). 
Dio Rildrussischen Kohlenzechon sind mit bedeutenden, 
langfristigon Auftriigen zu yerhaltnismaBig guten Preisen 
yersehen. Dic unsichcro Lago des Naphthamarktes ver- 
anlaBt yielo Eisenbahnon und Industricunternchmcn, all- 
miihlich yon der Naphtha- zur Kolilenbeheizung iiber- 
zugohen. Ferner sei bemerkt, daB dio Kronsoisonbahnen 
nunmohr endgtiltig beschlossen haben, eigeno Kohlon- 
zechen zur teilweisen Deckung ihres Heizmittolbcdarfs 
zu erwerben und demgemaB schon jetz t m it Besitzern 
von Kohlenzechon yerhandeln.

R o h e isen . Endo Juni hat die1 Duma einstimmig 
den Gesetzentwurf tiber dio Einftlhrung von auslandischem 
Roheisen zum ormaBigtcń Zoile angenommon. In  der 
letzten Zeit wurde dieso MaBregel auf Grund allerliochster 
Erlaubnis angewendet. Im  allgemeinen zeigt die dies- 
jiihrige Roheiscrierzeugung keine nennenswerte Steigcrung 
im Vergleich zum Vorjahre, wic aus folgender Zahlen-
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tafel iiber dio Erzeugung in den orsten v ie r  M o n a to n d . J. 
im Vcrgleieh zu 1913 7,u ersehon ist.

TtoIieUfncrzeugung Januar bis April
mis m u
t  t t 

SttdruBland . . . .  757 903 797 870 + 39 9G7
U r a l .........................  241 G05 232 596 — 9 009
Konigreicli. Polen . 102 375 104 996 + 2 621

1 101 883 1 135 462 + 33 579
Auch sind die sttdrussischen Hochofenwerko bestrebt, 
nach Moglichkeit das Roheisen auf don eigenon Walz- 
werken weiter zu verarboiten, wcshalb der Versand von 
Roheisen aus dem SOden RuBlands in don ersten vier 
Monaten d. J. sogar zurUckgogangon ist;’ er betrug
238 984 t  gegen 248 321 t  im gleichen Zeitraum des Vor- 
jahres. Dementsprechend sind auch dio Preise etwas 
gestiegen.

H alb - un d  F o rtig e rz o u g n is se . Im  Gegcnsatz 
zu der Rohoiscncrzeuguiig hat dio Herstellung von Halb- 
und Fertigcrzeugnisson in den ersten yier Monaten d. J. 
gegenilber dom gleichen Zoitraum des Vorjahrcs stark 
zugenommen, wic aus folgender Zahlentafel zu crsehcn ist.

H erstellung an 
Halbzeug Fertigerzeugnlssen

Januar bis April
1913 1914 1913 1914

t Ł t t
SudruBlancl . 658 476 751 842 557 903 649 467
Ural . . . . # 142 015 155 774
Konigreicli 
Polen . . . 141 851 158 067 107 780 134 807

807 698 940 048
Ueber dio P re isb o w e g u n g  gibt folgendo Zahlentafel 

Auskimft:

Anfang
April

Anfang
Mai

Anfang
Juni

in Kopeken1) f. d Pud.2)

Siidliches Roheisen
Nr. 1 .................. l ; 70—72 72 73—74

GieBereieiscn . . . •i 66 66 66

Stab- u . Form - 15
oisen . . . . OM 153—158 153— 158 153— 158

Bloehe . . . . id 170—178 170— 178 170— 178
•SUD ir1 Triiger . . . . O 146—154 149— 154 153— 158

■ w s Schwellen . . C3 153 153 153

Krivoi-Roger-Eisenerz
mit 62 % Fo-G ehalt 8 —8’/2 8 —8ł/a 8 - 8 > /2

>> 60 % . 7 'A - 8 71/ ,—8 7>A -8
M 58 % * 7‘/«—8 7 ' / 2— 8 7lA - 8

Dr. B. Siew.
VIII. VEREINIGTE STAATEN YON NORD- 

AMERIKA. ■—■ Das abgelaufeno Viertcljahr hat fiir fast 
allo Fcrtigerzeugnisse die niedrigsten Preise gebraelit, 
ohne daB der Markt eine nennenswerte Belebung erfalircn 
liiitte. Allerdings bekunden dio Werke auch wen ig Nei- 
gung, zu den gegenwartigen Prcison langfristige Liefer- 
verpflichtungen einzugehen, und iiber don JahresschluB 
hinaus ist nur in vereinzelten Fallen abgesehlossen worden.

Dio Roheisen- und die Stalilcrzcugung sind ganz 
wesentlich eingeschriinkt und blcibcn hinter den Zahlen 
der beiden letzten Jahro betrSchtlich zuruck; im Pitts- 
burger Bezirk arbciton die Stahlwerko mit 50 bis 60 % 
ihrer Leistungsfiihigkeit. Auch in Baueisen und Grob- 
blechen licB dio Beschaftigung viel zu wtinschen iibrig, 
wahrend in Feinblechen, Weifiblech und auch Stabeiscn 
die Abnahme besser war. Dio EisenbahngeselLschaften

’) 1 Rubel zu 100 ICopeken =  2,16 .11.
s) 1 Pud =  16,38 kg.

X X V III.,.

halten nach wie vor mit ihren Auftriigon zuruck, wohin- 
gegon in Fcldbahnschienen oinige Belebung oingetreten ist.

Dio P re isb ew o g u n g  wird durch naehstchcndo Auf- 
stellung voransehaulieht.

' 1914 1913
tu  _ 
C ~
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e
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Dotlar fllr dic Tonne zu 1016 kg

GioBorei-Roheisen S tan 
dard Nr. 2 loco Phila-
d o l p h i a .......................... 15,00 15,00 14,75 14,75 16,00

GieBcrei-Roheisen Nr. 2
(aus dem Siiden) loco
C in e in n a ti...................... 13,75 13,75 13,75 13,50 14,00

BcsBemer-Roheisen | 14,90 14,90 14,90 14,90 16,90
GrauesPuddelroheis. }£•§ 13,65 13,65 13,65 13,65 14,65
Bessemerkniippel . J- g 21,00 20,00 20,00 19,50 26,50

Cent fiir das Pfund
Sehwero Stahlsehicnon
ab W e rk .......................... 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Behalterbleche . .| , tl 1,15 1,15 1,10 1,10 1,45
Feinbleehe Nr. 28 . ~ S 1,95 1,85 1,85 1,80 2,25
D rahtstifte ........... | 1,60 1,60 1,50 1,50 1,80

IX. PR EISE FO R  EISENLEGIERUNGEN 
UND METALLE.

1914
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Els8nlegierunoen.
F e r r o s l l i z iu m : , JC JC JC JC

a) i. Hochofen erzeugt (Basis 10% Si 
f. d. t rerzollt frei Waggon 
Duisburg-Ruhrort . . . . 95,50 95,00 95,00 94,00

Skala i  3,50 JC 
b) elektr. kergestellfc (Basis 45% Si) 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 210 200 200 200
Skala ± 5 , 5 0  JC 

c) elektr. hergestellt (Basis 75% Si)
410 400 400

Skala ±  6 JC 
F e rro m a n g a n s iliz iu ra , elektr. her- 

gestelit:
1. 50 bis 55% Mn, 23 bis 28% Si 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 360 340 340 340
2. G8 bis 75% Mn, 20 bis 25% Si 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 360 360 360 360
3. 50 bis 55% Mn, 30 bis 35% Si 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 380 380 380 380
F e rro m a n g a n  (Basis 80% Mn):

f. d. t  fob engl. Httfen . . 165 165 165 165
Skala ± 2  JC 

F e r ro c h ro m :
a) kohlefrei, Qualitiit 1 „Mark", 

Basis 60% Cr, f. d. t  ab "Wen- 
g e m -R u h r..................................... 2000 2000 2000 2000

Skala ±  32,50 JC 
b) elektr. hergestellt:
1. raff. Ferrochrom N r. I

(0,3 bis 0,75% O, Basia 60% Cr) 
f. d. t  ab Duisburg . . . .

-

1400 1400 1400 1400
Skala ±  32,50 JC 

2. raff. Ferrochrom Nr. I I
(1 bis 2 % C, Basis 60 % Cr) 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 1100 1100 1100 1100
Skala ±  25 JC 

3. Ferrochrom
(4 bia 6% C, Basis 60% Cr) 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 430 430 430 430
Skala ±  15 JC 

F e r ro tl ta n :
a) (rd. 24%  Ti) QualitUt 1, kohle

frei, f. 100 kg ab Hiitte . . 230 230 230 230
b) (10 b it 15% Ti) f. 100 kg ab 

Hutte ......................................... 150 150 150 150
F e r r o  m a n g a n s i l i z i u m a l  u m i

n i um  (20%  Fe, 20 % Si, 20% Al, 
40 % Mn), kohlefrei, Qualitat 
„Mark“, f. 100 kg ab nu łte  . . . 235 235 235 235

152
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F erro w o lfram  (85% Wo, 0,5 bis 
1% O): f. d. kg des in der Legie- X X •K
rung cntlialtenea metallischen Wolf*
raras ab Dui sburg. . . . . . . . 6,00 6,00 6,00 6,00

K errom olybdS n  (70 bis 80% Mo): 
f. d. kg des in der Legierung ent-
haltenen Molybdśins ab Duisburg . 24,00 24,00 25,00 25,00

K a rb o ru n d u m  (Siiiziumkarbid):
f. d. t  ab Duisburg . . . . 380 380 3S0 380

Metal le.
Blei . . . f. 100 kg ab H utte . . 30,00 37,00 38,50 38,50
Kupfer . t. 100 „ „ „ 137,00 133,00 132,00 126,00

(  schles. a f- 100 kg ab IlUtte 46,25 45,50 45,75 . 45,75
Zink< rhein. ^  f. 100 „ „ „ 45,75 45,00 45,25 45,25

( belg. ^  f. 100 „ „ „ 45,25 44,50 44,75 44,75
Z in n -B an ca  f. 50 kg cif R otterdam 178,00 160,00 145,00 144,00
N ickel (98 bis 99% Ni):

f. 100 kg ab HUtte . . 350,00 350,00 350,00 350,00
A lum in ium  (98 bis 99% Al):

f. 100 kg ab HUtte . . 170,00 170,00 170,00 170,00
M etali. W olfram , pulverformig
(96 bis 98% Wo): f. d. kg ab HUtte ' 5,50 5,45 5,20 4,90

X. AUSEUHRPREISE FOR DEUTSCHE STAHL- 
ERZEUGNISSE. — In  der untenstehenden Zahlontafol 
geben wir noch eine Uebersicht tlbcr die Ausfuhrpreiso 
fiir doutscho Stahlcrzeugnisse im zweiten Vierteljahre
1914, die wir nach der „Koln. Ztg.“ zusamraengcstellt 
haben. Dio Preise yerstehen sich froi Schiff Antwerpen.

April
«h

1914

Mai
sh

Juni
sh

Stahlblocke 4" und mehr . . 72—74 72 72
Stahlknllppel 2" Grundlage . 71—76 74 74
P la t in e u ..................................... 79 78—79 78
Stalilstangen . . . . . . 81—86 82—86 82—88
Stahltragcr fiir nordl. Engl. T 102 102 102
StabltrUger fUr slidl. England. 105 105 105
Winkcieisen U ......................... 106—109 106—109 106—109
Band e i s e n ................................. 116 115— 11G 115—116

95—96 95—96
Bleclie Nr. 1 2 /1 4 ..................... 101—103 100—102 100—101
Bleclie Nr. 2 0 ......................... 121— 123 121 121
N ie te n s ta n g e n ......................... 87—89 S4—88 81—90
verzinkter Stacheldraht Nr. 12 177 >/2 177*4—ISO 177 >/2—180
gewohnl. D raht Nr. 0/8 . 115— 117*4 115—117 J4 115—120
Dralitstifte 0/7 Kilbel . . . . 6—654 . 6 — 6 3/4 G1/4—63/4

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellsehaft ru Dussel
dorf. — In der ara 2. d. M. in Malino abgehaltenon H a u p t-  
y o rsam m lu n g  wurde iiber die G esch iifts lag e  folgendes 
niitgeteilt:

Der Inlandmarkt in H a lb zeu g  liegt nach wie vor 
ruhig. In den letzten Wochon war der Abruf infolgo der 
InYcnturarbeitcn etwas geringer. — lm  Auslando liegen 
die Verhaltnisse ahnlich. ' In  GroBbritannicn ist die 
Schwerindustrie noch yerhaltnismaBig gut beschaftigt, 
ebenso sind es dic Konstruktions- und Briickenbauanstal- 
ten ; dagegon nimmt bei den Schiffswerften der Beschiifti- 
gungsgrad langaam ab. In WciBblcchen liegt das Gesehiift 
Stiller, auch in Wellbleclien ist die Kauftiitigkeit zcitweise 
ins Stocken geraten. — O b e rb a u m a te r ia l. Mit der 
preuBiscli-hessischcn Eisenbahngemeinsehaft wurde ein 
neuer Vertrag fQr drei Jahre uber Lieferung von Schienen, 
Schwellen und Kleineisenzeug abgeschlossen auf der 
Preisgrundlage von 114 .11 fiir Schienen und 104,50 Ji 
fiir Schwellen. Von dcm Bedarf des ersten Vertragsjahres 
wurden bereits groBere Mcngen in Auftrag gegeben. 
AuBerdem haben dio Reićhseisenbahnen einen wciteren 
Bedarf an Schienen, Schwellen und Kleineisenzeug dem 
Stahlwerks-Verbande uberschrieben. Aus dem Auslando 
wurden wieder mehrero Gescliafte hereingenommen. Der 
Ueberseemarkt liegt yerhaltnismaBig ruhig, da dio siid- 
amerikanischen Staaten infolge der dortigen schlcchten

finanziellen Verhaltnisse vorerst ais Kiiufer nicht auf- 
treten. — In  Grubenschionen halten sich die fur das 
dritte Vierteljahr getatigten Absclilusse im Umfange des 
zweiten Vierteljahres. Der Abruf ist ebenfalls ungefiihr 
den frUhcren Monaten gleich geblieben, obwohl nach wie 
vor im Auslando sehr starker Wettbewerb herrscht. — 
Das Gesehiift in Rillenschienen ist wciter zufrieden- 
stellend und braehto eino Roihe groBerer Absclilusse 
aus dem Inlando sowohl wie aus dem Auslando. — Auf 
dcm lnlandmarkte von F o rm c iso n  war wahrend der 
Berichtszeit eino bemerkenswerte Aendcrung nicht wahr- 
zunchmen. Der Spczifikationseingang orfolgt nach wie 
vor meist nur im Umfange des augenblicklichen Bedarfes, 
und beim Einkaufo beobachten die Handler dio bisher 
geiibtc Zuriickhaltung. — Auch im Auslandsgescliśift halt 
dio bisherigo Lustlosigkeit an. Der Eingang yon Auf- 
tragen aus dom Auslando, besonders von Sfldamerika, 
ist nach wio vor sehleppend, und es sind auch yorerst 
Anzcichen einor baldigen Bcsserung nicht yorhandon.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gesellschatt in 
Dusseldorf. — Der V ersan d  des Walzdrahtverbandes 
betrug im J u n i  d. J. fiir das Inland 22 700 (im Mai
25 650) t  und fiir das Ausland 15 900 (15 700) t, zu- 
sammen mithin 38 600 (41 350) t.

Siegerlander Eisenstein-Verein, G. m. b. H„ Siegen. — 
Wic in der am 30. v. M. abgehaltenen Hauptversamm- 
lung berichtet wurde, sind die Verkiiufe fiir das zweite 
Ilalbjahr in Eisenstein in der Hauptsachc getiitigt. Dio 
Forderung der Vcrcinsgruben betrug im  Mai 193 592 (im 
April 186 426) t  und der Versand 190 701 (189 802) t 
Eisenstein. In den ersten fttnf Monaten d. J. betrug die 
Gesamtforderung 994 099 t  gleich 97,3 % und der Yer
sand 997 775 t  gleich 97,7 % der Bcteiligungsziffer. Fur 
den Monat Juni reclmet man mit einem geringen Ausfall 
im Versand der Gruben in Anbetrackt der Bestandsauf- 
liahme auf den Werken, im Juli dagegen wieder mit einer 
Steigerung des Ycrsandes.

Braunkohlen-Briket-Verkaufsverein, G. m. b. H„ 
Coln. — Wic der Bericht iiber das letzto Geschiiftsjahr 
(1. April 1913 bis 31. Miirz 1914) ausfiihrt, wurde durch 
die politischen Beunruhigungen und dic angespantito Lago 
des Geldmarktes die wirtschaftlicho Entwicklung in der 
ersten Halfte des Bericlitsjahres zum Stillstand gebraeht; 
ihm folgto in der zweiten Hiilftc ein Ruckgang in der 
Bescliiiftigung der hcimischen Industrie, der auf don 
Verbrauch von Brennstoffcn nicht ohno Einwirkung blieb. 
Ungeachtot dessen war dic rheinischo Braunkohlen- 
industiie das ganze Jalir hindurch. bis an dio Grenze 
ilirer Lcistungsfaliigkeit bcscliaftigt. Der Gesanitabsatz 
des Braunkohlen-Brikct-Vcrkaufsyercins an Braunkohlen- 
briketts stieg yon 4 729 753 t  im Vorjaliro um 478 266 t- 
gleich 10,11 % auf 5 208 019 t. Davon wurden 3 263 285 t 
ais Hausbrandbriketts abgesetzt, d. s. 287 873 t  oder 
9,68 % nielu’ ais im Vorjalire. Der Absatz an Industric- 
briketts betrug 1 944 734 t  und iiberstieg damit don des 
Vorjahres um 190 393 t  oder 10,85 %. Die Erzeugung der 
G ow orkschaft K o h le n q u e lle , die dor Kontrollo des. 
Vereins untcrsteht, wurde auBcrdom in ilirer ganzen Holie 
yon 100 621 t  abgesetzt. Der Abruf an Hausbrandbriketts 
war wahrend des ganzen Jahres gut. In  den frostkalten 
Monaten Januar und Februar wurde die Nachfrago so 
stark, daB die Auftrage nicht mit der sonst ubliclien 
Piinktlichkeit crledigt werden konnten. Dagegen war der 
Abruf an Industriebrikctts im allgemeinen durch dio 
schlechte wirtschaftliche Lago ungiinstig beeinfluBt. 
Mangelnde Bescliiiftigung und wenig lohnendo Verkaufs- 
preise fiihrtcn bei den Verbrauchern yielfach zu Betriebs- 
einschrankungen und damit zu einer Vcrminderung des 
Brennstoffbedarfs. Dieso Hemmungen yerursacliten be- 
trachtliche Ausfallo bei der bisherigen Ińdustriekund- 
scliaft. Durch Gowinnung neuer Abnehmer, durch Auf- 
findung und Nutzbarmaehung neuer Absatzmoglichkeiton 
holte der Verein naeh dem Bcriclite diese Yerlusto jedoch 
wieder ein und erzielte dariiber hinaus einen erheblichen
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Mohrabsatz gegen das Vorjahr. Bei der Vornahme 
feuerungstechnischer Versuche, Ausarbeitung dor Pro- 
jekte fiir NeUanlagen und Unterweisung des Heizor- 
personala wurden dio Ingcnicuro dea Vereins yielfaoh 
zu Rate gezogen. Uobcrhaupt ;nachto die Kundschaft 
ausgiobigeu Gebrauoh von der Einriehtung der technisohen 
Abteilung des Vereins, doren Aufgabe ea ist, auf eino 
Tationello Verheizung des Briketts hinzuwirken. Der 
Mehrabsatz an Industriebriketts verteilto sich fast gleich- 
maBig auf allo Verwcndungsgebiete. Dio direktc Verhei- 
zung des Briketts hat nach dom Beriehto besonders an 
Boden gewonnen in der Industrie der Tone und Erden 
fiir die Beheizung von Brennofon, Muffelofen und lting- 
<>fen mit Stroufeuereinrichtung sowie in GieBcreicn, Teer- 
destillationeń usw. Auch dio Venvondung fiir Dampf- 
erzeugung ist in stotiger Zunalime begriffen und wird 
untcrstiitzt durch dio tcehnische Vervollkommnung der 
automatischen Spezialfeiierungen fiir Briketts, insbeson- 
dcrc der Wanderrost- und Wurffeuerungen. Im  gleiehen 
MaBe, wic die Anwendung der Gasfeuerung in industriellen 
Betrieben dic unmittelbaro Verheizung der Brennstoffe 
immer melu' verdrangt, wiiohst, wie der Bericht weiter 
ausfiihrt, auoh der Absatz der Briketts fiir Vergasungs- 
zwecke. Im  Berichtsjahro hat dic Zahl der Abnehmer 
von Gencratorbriketta im bisherigen Absatzgebict zu- 
genommen, und auch in geographischer Beziehung ist 
■eino Erweitorung des Absatzgebietea eingetreten. Ins- 
besondere sind wieder einigo Stahlwerke, veranlaBt durch 
don giinstigen EinfluB der Schwefelarmut des Brikctta 
boi der Herstellung von Qualitatsstahl sowie durch den 
gleichmiiBigen Betriob der Generatoren, zur Brikott- 
vergasung iibergegangen. AuBer beim Martinofenbetriebo 
findet das Brikettgas dem Berichte zufolge in ziinehmen- 
dem MaBe Anwendung fiir viclo andere Gasfcuorungen der 
Eisen- und Metallindustrio, z. B. RohrschweiBofon, Rohr- 
gluhofcn, Blcchgluhofcn, Emaillierofcn, Temperofen und 
GicBereitrockenofen. Dio naehfolgende Ucbersicht zeigt 
dio Beteiligung, dio Herstellung und den Absatz in den 
beiden letzten Jahron:

1912/13
t

1913/14
t

.Beteiligung der Gesellschafter 4 165 000 4 165 000
. Beteiligung der Nichtgosell-

s c h a f t c r ............................... 918 500 952 000
G esam tboteiligung.................. 5 083 500 5 117 000
G csam therstellung..................
Selbstverbraueh und D eputat-

4 738 895 5 339 060

b r i k o t t s ............................... 94 109 . 82 882
Bestand am Anfango des Gc-

s c h iif ts ja h re s ...................... 77 989 6 142
4 729 753 5 208 019

davon L a n d  a b s a t z  '. . . 277 021 295 674
„ E is o n b a h n a b s a tz :  

nach Deutschland . 3 416 349 3 619 965
nach dem Auslandc 538 806 635 273

„ S c h if f  s v e r s a n d :
nach Deutschland . 441 636 573 178
nach dem Auslandc 55 941 73 929

Die Zahl der betriebsfahigen Presson auf den dem Syndikat 
angeschiossenen Werkon betrug am Endo dea Bcriehts- 
jahres 376 Stiick. Die stiddeutschen Umschlagspliitzo 
des Vereins waren voll besohiiftigt. Bei dem giinstigen 
Wasserstando wahrend des Sommcrs und Herbstes waren 
snwohl die eigońen Verfrachtungen des Vereins auf der 
HheinwasserstraBe ais auch die der GroBhandler bedou- 
tend stiirkor ais im Vorjahre. Der GroBhandel erhiclt 
eme besondere Anregung fiir dio Beniutzung des Wasser- 
weges durch eine Vcrgutung, die von dem S3'ndikat 
solchen Abnehmern gewiihrt wurde, die wahrend der 
ersten śechs Monate des Geschiiftajahrcs in gloiehmiiBigon 
ilonatsraton mindestons dio Hiilfto ihrer voijShrigen 
Absatzmengo bezogen habon. Dadureh wurden groBe

Mengon an der WassorstraBe auf Lager genommen, dio 
im Verein mit den oigenon bedeutendon Lagerbestandon 
des Syndikats eine ausreiohonde Versorgung namentlieh 
des suddeutschcn Marfctes im Januar und Februar er- 
moglichton, ais durch starken Eisgang . dio Schiffalirt 
langoro Zeit unterbrochen war. ■—-Auf der Grube T ttrn ieh  
betrug dio Kohlenforderung 159 994 t, hiervon wurden 
100 965 t zu Briketts verarbeitot und 59 029 t  im eigenen 
Betriobo verbraucht. An Briketts wurden 48 800 t  her- 
gestcllt und davón 48 081 t  abgesotzt; der Rest wurdo 
im oigenon Betriobo Yerbrauclit. Dio Belegschaft war 
durchschnittlicli 190 Mann stark. Der Betriob der Grube 
und der Brikettfabrik verlief ohno Stórungcn. Dio Stein- 
fabrik, dio seit dom Jahro 1909 auBor Betrieb war, muBto 
im Borichtsjahro w'egen der an ilu: aufgetretonen Berg- 
schiŁden abgebrochen werden. Von dem Lagerbestand 
an Steinen wurden 71 084 Stiick abgesetzt, so daB noch 
ein Bcstand von 146 015 Stiick yorhanden ist. — Das 
bedeutsamste Ereignis dos Jahrea fur dio rheiniseho 
Braunkohlenindustrio war dio Emeuerung ihres Syndi
kats1). Am 26. Marz 1914 wurden dio Vertriigo unter- 
zeichnct, durch dic allo im rheinischon Braunkohlenbozirk 
im Botricb befindlichen Brikettfabriken sich zu dem 
„Rheinischon Braunkohlcnbrikett-Syndikat GcscUachaft 
mit besohrankter. Haftung11 mit dem Sitz in Cóln auf 
dio Dauer von 15 Jahrcn zusammengescldossen haben. 
Das ncuo Syndikat uinfaBt 25 Gesellsohaftcr mit einem 
Anfangskontingont von 8 010 000 t. Dazu treten mit dem 
Tago ihrer Betricbseroffnung noch zwei weitere Werke 
mit einer Beteiligung von jo 200 000 t. Nebon diesem 
Syndikat, daa sich ausscldicBlicli mit dem Vertricb der 
in don Gesellschaftswerken erzeugten Braunkohlcnbriketts 
befaBt, bleibt die gegonwartigo Gosellsohaft ais Triigerin 
der Vermogcnswerte bestehen. Sio iindert zum 1. April 1915 
ihre Satzung dem neuen Zweck ontsprcchend und ihro 
Firma in ,,Vereinigungsgesellschaft Rheinischer Braun- 
kohlenbergwerko mit beselirankter Haftung". Zwischen 
der Vormogensgcsellschaft und dem neuen Vcrkaufs- 
syndikat eind Vcrtriigo abgesclilosson, wodurch jeno dio 
Vermogensatucke, dio gecignet sind, dem Absatz und der 
Bcforderung von Braunkohlcnbriketts zu dienen, diesem 
gegen Vergiitung zur Verf(igung stcllt.

Fried. Krupp, Aktiengesellschaft zu Essen a. d.Ruhr. — 
Aus dem II. Teile des Jahresberielites der H a u d e ls -  
ltam m er fiir dic Kreise Essen, Miilhcim-Ruhr und Ober
hausen zu  E asen  fiir daa Jah r 1913 entnehmon wir 
dic nachfolgenden Angaben: Auf der GuBstahlfabrik 
waren inv Gesćhiiftsjahre 1912/13 in den etwa 60 Betrieben 
in Tiitigkeit: uhgefahr 8500 Werkzeugmaschinen, 12 Wal- 
zenstraBen fiir Platten, Bleclie, Kniippel, Bandagen und 
Radscheiben, 164 Dampfhiimmer von 100 bis 10 000 kg 
Fallgcwicht, mit zusammen rd. 180 000 kg Biirgowicht,
26 Transniissionshammcr von 12 bis 400 kg Fallgewicht 
mit zusammen rd., 5400 kg Gcsamtbargewięht, 122 hydrau- 
lisehe Presson, darunter 1 Biegeprcsso zu 10 000 t, 1 Biege- 
pressezu 7000 t, 1 Schmiedcpresse żu 50001, 2zuje4000 t, 
1 zu 3000 t  und 1 zu 2000 t  Druckkraft, 439 Dain])f- 
kessel, 435 Kraft- und Arbeitsmaschincn von 2 bis 7000. PS 
m it zusammen max. rd. 77 000 PS. 3740 Elektromotoren 
von zusammen rd. 68 000 PS, 1259 Hebe-, Transport- 
und Verladevorrichtungen bis zu 150 000 kg Tragfiihig- 
keit und zusammen rd. 12 800 000 kg Tragfiihigkeit. 
Die Netto-Kohlenforderung aus den eigenen Zechen 
betrug rd. 2 803 000 t. Der Gesamtverbraueh der Krupp- 
schen Werke betrug 1912/13 an Kohlen 1 530 000 t 
(davon verbrauchte die GuBstahlfabrik allein 1 000 000 t), 
an Koks 1 558 000 t, an Briketts 40 000 t. Dies ergibt
— Koks und Briketts in Kohle umgerechnet —  einen 
Gesamtverbrauch der Kruppschen Werke, soweit sio 
von Essen versorgt wurden, von 3 530 000 t. Das Gas- 
werk der GuBstahlfabrik lieferte im Jalire 1912/13 
15 800 000 cbm Leuchtgas. Die sieben Elektrizitatswerke 
der GuBstahlfabrik in Essen verfiigen iiber sieben Ma-

') Vgl. St. u. E. 1914, 26. Marz, S. 557.
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schinenhiiuser mit sechs Umformerstationen und 16 Trans- 
formatorstationen, ungefahr 150 km unterirdisch yerlcgte 
Kabel und 42 km oberirdiseh yerlcgte Lichtkabel und 
speisen 2880 Bogenlampen, 39 500 GlOhlampen uńd 3800 
Elektromotoren. Die Elektrizitatswerke leisteten im 
Jalire 1912/13 rd. 71 000 000 Kilowattstunden. Auf den 
drei SchieBplatzcn der GcseUschaft wurden im Jahre
1912 Zusammen rd. 35 000 SchuB aus 4375 Geschiitzen 
abgegeben und dazu rd. 170 000 kg Pulyer und rd.
1 077 000 kg GeschoBmaterial verbraueht. Die gesamte 
Jahresleifltung der Firma und der Familio Krupp an Yer- 
Bicherungs- und Kaasenbeitragen, Unterstutzungen und 
ZuBchtiBsen belief sich im Kalenderjahr 1912 auf 
19 698 211,98 JC. Nach der Aufnahme vom 1. Januar
1914 betrug dio GcBamtzahl der auf den Kruppschen 
Wcrkcn beschiiftigtcn Peraonen 79 647. Von diesen ent- 
fallen auf die GuBstahlfabrik Essen mit den SchieB- 
platzen 41460, dio Friedrich-AUred-Htttto in Rhein- 
liauflon 8273, das Stahlwcrk Anncn 1198, das Grusonwerk 
in Magdeburg-Buckau 4923, dio Gcrmaniawerft in Kiel 
7017, dio Kohlenzechen 10 814, die mittelrheinischen 
Htlttenwcrko 957, die Eiscnsteingruben 4949 und das 
Kontor Rotterdam 56. Der auf der GuBstahlfabrik dureli- 
sclinittlich flir don Kopf und Tag bezahlto Lohn betrug 
im Jalire 1913 5,91 JC gegen 5,69 JC im Jalire 1912 und 
5,59 JC im Jahre 1911.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, A. G. in 
Frankfurt a. M. — Dio am 1. Juli abgehalteno Haupt- 
yersammlung beschloB die E rh o h u n g  dos A k tien - 
kapifcals um 10000000 JC auf 50000000 JC1). Dio neuen, 
ab 1. April 1915 dividendcnberechtigten Aktien werden 
von einer Gruppo zum Kursę von 115%  tibernommen 
m it der Verpfliclitung, sio den bislierigen Aktionaren 
im Yerheiltnis von 4 zu 1 zum Kurso von 123 %  zum Be- 
zugc anzubicten.

Maschinenfabrlk Thyssen & Co,, Aktiengesellschaft in 
Mtilheim-Ruhr2). — Von der Gesellschaft wurden im 
Jahre 1913 rd. 50 000 t  (wie i. V.) hergcstellt. An Arbeitcrn 
und Angestellten beschaftigte sio rd. 3300 (2800), an dio 
sio rd. 6 000 000 (5 000 000) JC Lohno und Gcliiiltcr zahltc.

Thyssen & Co., Rohren-, Eisen- und Stahlwerke, Ver- 
zinkerel, in Mtilheim-Ruhr2). — Der Vcrsand der Werke 
betrug im Jahro 1913 363 942 (351 058) t. Beschiiftigt 
wurden 5508 (5413) Arbeiter und Angcstellto, dic an 
Lohnen und Gehaltern 9 552 998 (8 921 0C0) JC erhielten.

Ein Erfolg der deutschen Róhrenindustrie in Austra- 
lien. — Dio M an n csm an n ro h ren -W o rk o  in Dusseldorf 
liabcn, wio wir der „Frankf. Ztg.“ ontnehmen, von dem 
Metropolitan Board of Water Supply and Scwerago in 
Sydney eino Rohrcnlieferung im Gesamtbetrago von 
£  13 253.19/7 ttbertragen erhalten. Ein engliaclics An-

gebot hatte je nach der Ausfuhrung £  14 2S0.1S/9 bzw. 
£  15 047.6/2 yerlangt, wahrend das einzige australische 
Angebot sogar £  17 452.19/4 fordert. Die Angelegen- 
lieit hatto die betreffende Behordo vor einigen Wochen 
schon einmal beschaftigt. Auch damals war das deutsche 
Angebot da3 niedrigste gewesen, aber es hatten nicht 
nur zwei (ibereifrige Hochschutzzollner unter den Mit- 
gliedern des Board erkliirt, sie wollten lieber einen hoheren 
Preis bewilligen, ais die Lieferung auBer Landes gehen 
schen, sondern es war unter Bezugnahme auf die Lie- 
ferungsbedingungen auch geradezu der Standpunkt ein- 
genommen worden, daB das deutsche Erzeugnis co ipso 
von der Annahme ausgeschlossen sei. Daraufhin war 
denn auch wirklich ein neuer Angebotstermin auf den
11. Mai anberaumt worden; da sich aber bei diesen) ergab, 
daB das deutsche Angebot das niedrigste war, hat sich 
der Board schlieBlich zu dessen Annahme entschlossen. 
DaB die Angelegenheit diese Wendung genommen liat, 
ist wesentlich auf die Bemuhungen des deutschen Handels- 
sachyerstandigen in Sydney d e H a a s  zuruckzufiihren, 
der sich mit allem Nachdruck fiir die deutschen Interessen 
eingesetzt, und insbesondere dem Board nachgewiesen 
hat, daB jene, deutsche Erzeugnisse ausschlieBendo Yor
schrift der Lieferungsbcdingungen ganz zu Unreclit in 
derselben aufgenommen worden ist. Man hat, wio der 
Handelssachveistandige in seinem von den Bliittern ver- 
offentlichten Schreiben an den Board naehweist, vor 
liingerer Zeit einmal diese Bestimmung in die Lieferungs- 
bedingungen aufgenommen, weil man mit Bleclien, die 
aus Deutschland stammen sollten, iible Erfalirungcn 
gemacht hatte. Nachtraglich hat sich aber herausgcstcllt, 
daB diese m in d e rw e r tig e n  B leche  g a r  n ic h t d e u t-  
B chcs F a b r ik a t  w a ren , so n d e rn  au s  B elgien  
s ta m m te n . Trotz dieaer Aufkliirung hat sich der Board 
indessen nicht veranlaBt gesehen, dio AussclilicBung des 
deutschen Fabrikats -n-ieder aufzulieben. Mit allcm Nach
druck hat daher der Handelssaclwerstandige dio For- 
derung gestellt, daB diese Klausel endlich gcstriclien 
werde. Das Schreiben ist, wio es scheint, auf den Board 
nicht ohne Eindruek geblieben. Zum wenigsten hat er 
besehlossen, es dahin zu beantworten, daB den Vorstcl- 
lungen des Handelssachverstandigcn in allen kilnftigen 
Fallen jodo Bcachtung zuteil werden sollte.

Es steht zu hoffon, daB bei zukunftigen Ausschrci- 
bungen in Australicn deutsche Worko ebenso wio eng- 
lischo und amerikanische behandelt werden.

') Vgl. St. u. ,E. 1914, U . Jun i, S. 1017. 
z) Nach dem Jahresbericht der Handclskammer 

fiir dio Kreiso Essen, Mulheim-Rulir und Oberhausen 
zu Essen 1913, Teil II.

Zur Entwicklung der englischen Stahlerzeugung.
Dio Veroffcntlichung der Zalilon iiber dio Erzeugung 
GroBbritanniens an Stahlblocken in der vorigon Nuramer 
von „Stahl und Eison"1) lenkt dio Aufmcrksamkeit auf 
das auBerordentlich raschc Anwachsen der Erzeugung yon 
basischo iu  S ta h l in GroBbritannien. Vor 20 Jahren 
betrug dio Erzeugung an basischcm Materiał erst rd. 
500 000 t, und noch vor zwolf Jahren hatte sio erst eine 
Million t  ttberschritten. Der Fortscliritt des baaischen 
Verfahrens in den letzten sechs Jahren ist aus den nach- 
folgenden Zuaammenstellungen dentlich erkennbar.
G ro B b rita n n ie n s  E rz e u g u n g  an R o h b lo c k c n  aus 

S iem o n s-M artin ó fen .

G ro B b rita n n ie n s  E rz e u g u n g  an R o h b lo c k c n  aus.
K o n y e r te rn .

Jah r
■aures

Yerfahren
bnalaclies
Yerfahren Insgesamt

t t t
1913 1 065 552 560 760 1 626 312
1912 996 353 550 494 1 546 847
1911 901 971 582 547 1 484 518
1910 651 268 1 807 581
1909 1 128 819 632 133 1 760 952
1908 920 969 581 226 1 502 159

Ouhr
sanres

Yerfahren
baslsches
Yerfahren Insgpsamt

1913 . 3 872 364 2 287 822 6 160 186
1912 3 419 419 1 938 616 5 358 035
1911 . . , 3 181 216 1 899 264 5 080 480
1910 , , 3 065 099 1 603 793 4 668 892
1909 . . . . . 2 807 368. 1 407 414 4 214 782
1908 . . 1 258 075 3 878 176

Wahrend die Erzeugung an Stahlblocken aus Konyertern 
sowohl nach dem sauren wie auch nach dem basischen 
Verfahren ziemlich glciclimaBig geblioben ist, zeigt sich 
bei der Martinstahlerzeugung, daB die Erzeugung an 
sauren Blócken um rd. 1250 000 t  zugenommen hat 
gegeniiber einer Steigerung von iiber 1 Million t  bei den 
im basischen Yerfahren erzcugten Blocken. Die ver- 
haltnismaBige Zunahme der Erzeugung nacli dem basi
schen Yerfahren ist aber sehr viel groBer ais beim sauren

>) 1914, 2. JuU. S. 1146.
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Zahlentafel 1. D or A n to il dos b a s iseh en  un d  sau ro n  V o rfah ro n s  an 
der S ta h le rz o u g u n g  dor V e rc in ig te n  S ta a te n ,  D o u tsc lila n d s  und  

G ro B b ritan n io r.3  in  den  J a h r e n  1900 biS' 1913.

Yereluigtc Stantcn Deutschland Groflbrltannien
Jahr

basiscbca saures ba^Isches saures baKlsches saurca

1
Yerfahren Yerfahren Yerfahren Yerfahren Yerfahren Yerfahren

1900 2 547 023 7 540 299 6 223 417 422 452 797 145 4 182 332
1901 3 676 897 9 906 628 5 929 182 465 040 854 908 4127 601
1902 4 568 478 10 494 831 7 262 686 517 996 1 092 381 3 895 230
1903 4 810 672 9 842 830 8 188 116 613 399 1 121 575 3 993 072
1904 5 188 069 8 799 005 8 319 594 610 697 1 335 403 3 771 907
1905 7 940 780 12 290 574 9 411 058 655 495 1 395 187 4 510 092
1906 9 813 306 13 895 042 10 591 855 715 952 1 804 857 4 760 813
1907 10 443 784 13 144 978 11 378 471 685 161 1 887 375 4 739 736
1908 7 254 672 6 922 068 11 480 349 598 311 1 839 301 3 541 070
1909 13 632 152 10 573 763 11 485 032 462 960 2 039 547 3 936 187
1910 15 537 006 10 794 951 13 155 992 423 256 2 255 061 4 221 412
1911 14 920 907 9 002 341 14 308 665 571 254 2 481 811 4 083 187
1912 19 955 766 11 650 595 16 666 196 482 435 2 489 110 4 415 772
1913 18 304 465 550 722 2 848 582 4 937 916

Verfahren, und dio Zeit dtirfte nicht allzufern sein, daB 
auch in GroBbritannien das sauro Verfahron von dem 
basischon (iberholt sein wird. Noch vicl augenfalligor 
geht das Anwachson des basischon Verfahrens (Kohblocko 
aus Konvertern und Martin- 
ofcn zusammon) in GroBbri
tannien aus dor Zahlentafel 1 
sow ie aus Abb. 1 hcrvor, wel- 
che die Entwicklung der Er- 
zougung seit dom Jahro 1900 
zeigt. Dic Erzeugung nach 
dcm basisehen Yerfahren hat 
sich danach seit 1900 fast 
vervierfacht, nach dem sauren 
Verfahren ergibt sich z w ar 
auch eine Zunahme, die je
doch verhilltnismaBig gering 
ist. In derselbon Zusammen- 
stellung finden sich auch 
Zahlen tiber den Anteil des 
basisehen und sauren Ver- 
falirens an der Rohstahlerzeu- 
gung Deutschlands und der 
Vereinigten Staaten. I n 
Ueutschland hatte das basi- 
sche Verfahren sehon im 
Jalire 1900 einen ganz be- 
deutenden Vorsprung vor 
dem sauren Verfahren, der 
sichseithcr noch auBerordent
lich vergroBert hat. In don 
Vereinigten Staaten iibertraf 
im Jahre 1900 dic Stalil- 
erzeugung nach dem sauren 
Yerfahren die Erzeugung 
nach dcm basisehen Verfaliren 
noch um rd. 5 000 000 t, um 
aber im Jahro 1908 von der 
Erzeugung nach dem basi
sehen Yerfahren oingeholt zu werden und in den niichsten 
Jahren immer wciter hinter ihr zuruckzubleiben.

Die engliseho Zeitsehrift „Tho Iron and Coal Trades 
Review“>) warnt davor, aus derTatsache, daB die Rohstahl- 
erzeugung GroBbritanniens von rd. 5 400 000 t  im Jahro
1908 auf rd. 7700000 t  im Jahre 1913 gestiegen ist, den 
SchluB zu ziehen, daB die britiseho Stahlerzeugung bedeu- 
tende Fortsclirittc macht. In  Deutschland natimc dio Er-

>) 1914, 26. Juni, S. 997.

zcugung an Stalli in einem 
einzigen Jahro obonsoviol 
zu wie in GroBbritannien in 
seclis Jahren. Sir H ugh  
B oli habe vor kurzem in 
einer Zuschrift an die „Times" 
soino uarnendo Stimme be- 
ztiglieh der Zukunft derengli- 
schon Stalilindustrio erhobeń, 
dio lioffentlich nicht unge- 
hiirt vorhallen wurde'. Mohr 
ais einmal habo er frilher 
dio Moinung auśgedrUekt, 
daB das Btarko Anwachsen 
der deutschen Stahlerzeu- 
gung unabwondbar soi, und 
dio gloiclie Ansicht sei von 
melir ais einer inaBgeben- 
den Pcraonlichkeit ausge- 
drilckt worden und al.s Grund 
hierftir die ftberlegonen na- 
ttlrlichen Schiitzo Deutsch- 
lands an Eisenerz angege- 
ben. Dieso Begrtindung sei 
nur zum Tefl richtig. \Vreim 

auoh die natilrlichon Quellen Deutsohlands den onglisehen 
tlberlegon seien, so ubertreffo die deutsehe Einfuhr an 
fromdon Erzon die britiseho Einfuhr obenfalls bctriicht- 
lich. Dio Kohlensehatzo Englands seien ebonso groB

wie in irgendeinem Lando Europas, und Kokskohle 
sei in nachstcr Niihe der Seekusto voihanden. Die Frage 
sei houte, ob die Stahlindustrie GroBbritanniens, oder 
besser die Rohcisenindustrie, von dor die Erzeugung 
von Stahlblooken gegebenenfalls abhangt, FoiUchritte 
machc oder nicht. Um fortzusehreiten, sei es notwendig, 
eino volkt.iindigo RevLsion der in der Industrie gezahlten 
Ijohne Torzunehmen, und je eher dies von der Industrie 
geschiiho und jo frilher ein gemeinsames Yorgeben unter- 
nommen wflrde, desto besser sei es sowohl for die Arbeit-

/ereinierte Staafen

Abbildung 1. Anteil des basisehen und sauren Terfabrens an  der Stahlerzeugunpr der 
Tereinigten Staaten, Deutsehiands und Groflbritanniens 1900 bis 1913. (In Millionen Tonnen.)
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Zahlentafel 2. S ta h le r z e u g u n g  d e r  V e re in ig te n  S ta a t e n ,  D c u ts c h la n ć  
in  den J a h re n  1894 b is  1913.

s u n d  G ro B b rita n n io n s

Jahr
Yereinlgtc

Staaten
t

Deutsehland
cinschl.

Luscm burg1)
t

GroBbrltannlen

t

Jah r
YerelDlgte

Staaten

t

Deutsehland
einschl.

Lusem burg1)
t

GroBbritannicn

t

1894 . 4 482 625 2 608 313 3 160 453 1904 . 14 081 645 8 930 291 5 107 310
1895 . 6 212  071 2 830 468 3 312 122 1905 . 20 344 330 10 066 553 5 905 279
1896 . 5 366 196 3 462 736 4 1 9 8  515 1906 . 23 772 506 11 307 807 6 565 670
1897 . 7 271 468 3 863 469 4 557 939 1907 . 23 736 394 12 063 632 6 627 111
1898 . 9 075 783 4  352 831 4 639 041 1908 . 14 247 619 11 186 379 5 380 371
1899 . 10 810 095 4  791 022 4  933 010 1909 . 24  338 301 12 049 834 5 975 734
1900 . 10 351 342 6 645 869 4 979 477 1910 . 26 512 437 13 698 638 6 476 473
1901 . 13 689 173 6 394 222 4 982 509 1911 . 24  054 924 15 019 333 6 564  998
1902 . 15 186 406 7 780 682 4 987 611 1912 . 31 751 323 17 301 998 6 904  882
1903 . 14 767 538 8 801 515 5 114 647 1913 . 19 028 621 7 786 498

geber ais auch fUr dic Arbeit- 
nchraor.

Zum SehluB geben wir in 
Zahlentafel 2 eino Ucbersicht 
Uber dic Entwicklung der Stahl- 
erzcugung der drei Lander 
Vereinigte S taa ten , Deutsch- 
land und GroBbritannien und 
fugen zur besseren Vcranschau- 
liehung noch Abb. 2 liinzu. 
Dio Zahlentafel liŁlit erkonnen, 
daB dio Stahlerzeugung GroB- 
britanniens im letzten Jahre 
nur etwa 2% n'al so groB ist 
wio vor 20 Jahren, wahrend 
sie in Deutsehland und den 
Vcreinigtcn Staaten gloichzcitig 
um mehr ais das Siebenfacho 
angewachsen ist. Noch ungUn- 
stiger wird das Bild, wenn man 
dic Erzeugung der drei Lan
der der Mengc nach gegen- 
uberstellt. Withrcnd im Jahre 
1894 GroBbritannicn bei der 
Stahlerzeugung noch den zwoi- 
ten Platz oinnahm, muBte es ihn 
schon im Jahro 1900 Doutseh- 
land Uberlasscn.

*) Bis 1899 Erzeugung von 
FluBeisenfabrikaten.
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E ntw ick lung  der S tah lerzeugung  der Y ere in ig ten  S taa ten , D eutschlands 

und G rofibritanniens 150-1 b is  1013.

Bucherschau.
I s a y , Dr. H erm a n n , Rechtsanw alt am Kammer- 

gericht: Das Erfinderrccht im  vorlaufigen Enticurf 
des Patenlgesetzcs. Berlin (W 9, LinkstraSe 16): 
F. Yahlen 1914. (24 S.) 8°. 0,80 J t .

Kurz, klar und scharfsinnig nimmt der Verfasser 
zum Entwurf des Patentgesetzes Stellung, insonderheit 
zu dem Ersatz des Anmelderechts durch das Erfinder- 
recht (Seite 1), wozu die BegrUndung des Entwurfs aus- 
fiihrt, daB es erstens „eine Verkennung des deutsehen 
Rechtsempfindens und ein Yerfehlter Widerstand gegen 
den tatsachlichen Lauf der Dinge sei, wenn die Gelegen- 
heit zur Abiinderung des Patentgesetzes nicht ergriffen 
wttrde", zweitens „diese Abiinderung die geeigneto und 
notwendigc Grundlage fur das Recht der sogenannten ' 
Erfinderehre (§ 6) und der Angestellten-Erfindung (§ 10) 
bilde“. GcgenUber diesen Worten der BegrOndung weist 
der Yerfasser schlussig nach, daB der Ersatz des Anmelde
rechts durch das Erfinderrecht keineswegs die „logische 
Voraussetzung“ fUr die Regelung der Erfinderehre und 
der Angestellten-Erfindung bilde; der Erfinderehre nicht,

weil das Patentrecht ais ausschlieBliehcs Benutzungsrecht 
mit dem Recht, ais Erfindcr genannt zu werden (Erfinder
ehre), nichtszu tun hat (Seite 5); der Angestellten-Erfindung 
nicht, weil sio nach ihrer praktischcn Ausgestaltung 
(Seito 10) auf dem Anmelderecht und nicht auf dem Er- 
finderreeht beruht. Von der Erorterung dieser Sonder- 
fragen ausgehend, begeghet der Verfasser dor irrigon Auf- 
fassung des Entwurfes, ais ob uberhaupt solche Grttndc 
rein theoretisoher N atur eine tiefgreifcnde Gesetzes- 
andeMuig rechtfertigcn konnten. Die dann noch folgende 
Kritik einiger anderer Bestimmungen des Entwurfes 
charakterisiert dic kleine Schrift bei der Fulle dessen, 
was seit dem Erscheinen des Entwurfes zum Patcntgesetze 
Uber solohe Fragen gesprochen und geschrieben ist, ais 
eine ganz besonders beachtenswerte Arbeit, was aller- 
dings von dem auf dem Gebiete des gewerblichcn Recht-
schutzes ruhmlich bekannten Verfasser aueh nicht anders
erwartet werden konnte. Dr. Kurt Frochtling.

Ferner sind der Redaktion folgende Werke zugegangen: 
S ch e id , Dr. K a rl, Prof.: Die Meialle. 3., neu bearb.

Aufl. Mit 11 Abb. („Aus Natur und Geisteswelt".
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Sammlung wissenschaftlich-gemeinverstandlieher Dar- 
stclluugen. 29. Bdchcn.) Leipzig u. Berlin: B. G. Teub- 
ncr. 1914. (VI, 111 S.) 8°. 1 Jl, geb. 1,25 Jl. 

Studien, Technische. Hrsg. von Professor Dr. H. S im on , 
Bibliothekar der Kcl. Technischen Hcehsohule zu 
Berlin. Berlin und Oldenburg: G. Stalling. 8°-

H. 4. K oh l, ®r.»£yng. W a ld e m a r, aus Essen a. d 
Rulir: Uebcr dic magnctischen Eigenscha/tcn des Nickels 
und sciner Legierungcn mit Kup/er und Eisen. Mit
7 Abb., 84 Tab. u. 21 Diagr. 1914. (64 S.) 3,50 Jl.

3t Auf den Inhatt der Arbeit, dio gleiohźeitig ais 
Doktor-Ingenieur-Dissertation der Kgl. Technischen 
Hochsohulo zu Berlin erseliienen ist, werden wir ge- 
legentlibh an anderer Stello noch naher eingehen. r|j 

S tursberg , Dr. med. H u g o , Professor in Bonn: Un- 
erwinschte Folgen deutscher Sozialpolitik'! Eine Iint- 
gegnung an Professor L udw ig  B e rn h a rd .1) Bonn:
F. Cohen 1913. (32 S.) 8°. 1 Jl.

Tascheńbuch der Kriegs/lottcn. 15. Jg., 1914. Mit teil- 
weiser Benutzung amtlicher Quellen hrsg. von B .W oyer, 
Kapitanlcutnant a. D. Mit 1045 Sehiffsbildern, Ski/.zen 
und Schattenrissen. Miinchen: J. E. Lelimanns Verlag 
1914. (582 S.) 8° (10°). Geb. 5 Jl.

3i Der Inlmlt des bekannten, an dieser Stelle bei 
jedcm Neuersehcincn2) regelmilBig erwiihntcn Werkes 
ist nach dem Stande der Kriegsflotten zu Endo No- 
Tembcr 1913 berichtigt und erganzt worden. Hinzu- 
gekonimen ist diesmal auBerdem ein Verzeiclinis der 
Kricgssehiffe bauenden Werften, sowie der Artillcric- 
und Panzerplattenwerke der ycrsehicdenen Scemiichto. 
Im Bildcrteil sind den Deckspliincn der Panzerschiffo 
Angaben iiber das Gesamtgowicht der Geschosse einer 
Breitscite beigeftigt. 3?

Taschenbuch fiir Prefilu/tbclrieb. Ausgabc 1914. 3., er- 
heblich erw. u. umgcarb. Aufl. H it ca. 200 Bildern, 
100 Schnittzeichnungen, 200 Tab., Taf. u. Diagr. Hrsg. 
von der F r a n k f u r te r  M a sc h in en b au -A k t.-G es . 
vorm. Pokorny & Wittekiiul, Frankfurt a. M. Berlin: 
J. Springer 1914. (4 BI., 389 S.) 8°. Geb. 2,50 Jtt'.

') Vgl. St. u. E. 1913, 21, Nov., S. 1971.
2) Vgl. St. u. E. 1913, 20. Marz, S. 503.

T a y lo r , F red . W .: Die Betriebsleitung, msbesondere der 
Werkstatten. Autor, deutschc Bearb. der Schrift: 
„Shop nianagement“. Von A. W a llic h s , Professor 
an der Technischen Hoelisehulo in Aachen. 3., venn. 
Aufl. Mit 26 Fig. u. 2 Zahlentaf. Berlin: J . Springer 
1914. (VIII, 158 S.) 8°. Geb. 6 Jl.

Sr Die vorlicgendo dritte Auflage des bekannten 
Wrerkes, die der zweiten1) sehr rasch gefolgt ist, enthalt 
zunachst Ergiinzungen des deutsehen Bearbeiters uber 
dio Anwendung und die Erfolgo des Taylor-Systems 
in Deutschland oder auf dem europaischen Festlande. 
Ferner hat Professor Wallichs einen neuen Abschnitt 
eingefiigt, der, anschlioGend an die (in den Abschnitten 
zwei bis vier mitgeteilten) Betrachtungen (iber dio Wir- 
kungen der verschiedcnen Lohnverfahren, dio gebriiueh- 
liclisten Lohnungsmethoden m it bildlicher Darstellung 
der charakteristischon Linicn zusammenfassend behan- 
delt. Das Buch diirfto in seiner so verbesserten Form 
in erhohtem MaBe geeignet sein, den Leser mit dem 
Wesen der Taylorschen Betricbsorganisation bekannt zu 
maclien. rjł

W ag n e r, Dr. M.: Zur Frage der Arbcitslosenvcrsichemng 
in Deutschland. Berlin (C. 19, Wallstr. 17/18): Fr. 
Zillesscn 1913/14. (115 S.) 8». 2 Jl.

W ie h t, ®r.»$nQ. H an s : Ueber Eisenoxydvloxyd-Elek- 
troden. Berlin: E. Ebering 1914. (95 S.) 8°. 3 Jl

Zeitfragen, Bcrgwirtschaftliche. Hrsg. von Prof. M as 
K ra h m a n n . Berlin (NW. 40): Max Krahmann. 4°.

H. 4. P ie p e r , W ilhe lm , Dipl.-Berging. in Dussel
dorf: Der heutige Stand des bergwirtschaftkundlichen 
Untcrrichts auf den Hochschulen der deutsehen Lande.
1913. (24 S.) 1 Jl.

Zeitschriftcnschau der gesamten Eisenbetonliteratur 1913. 
Gesammelt in der Zeitsehrift „Beton u. Eisen“ und nach 
den Kapiteln des „Handbuchcs fiir Eisenbetonbau" 
geordnet von A. F itz in g e r . Berlin: W. Ernst & Sohn
1914. (VIII, 86 S.) 8°. 3 Jl.

Z seh im m er, E b e rh a rd : Philosophie der Technik. Vom 
Sinn der Technik und Kritik des Unsinns Uber die Technik. 
Jena: E. Dicdcriehs 1914. (2 BI., 184 S.) 8°. 3 Jl.

») Vgl. St. u. E . 1912, 24. Okt., S. 1811.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute,

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Die Einscnder sind durch * bezeichnet.)

Keibel*, R u d o lf : Aus hundert Jahren deutscher Eisen- 
und Stahlindustrie. (Aus „Schmollers Jahrbueh fiir 
Gcsetzgebung, Verw'altung und Volkswirtachaft im 
Deutsehen Reicho“, 38. Jg., H. 2.) Miinchen 1914. 
(S. 365/413.) 8».

Programm [des] Stadt. F  ricdrichs-Poły technikum] s]* zu 
Cóthen in  Anhalt [fur das] Sominer-Semester 1914. 
(Cothon 1914.) (68 S.) 4°.

Rapport sommaire de la Division de la Oommission Geo- 
logiąue du Ministire des ilines pour Pannie civile 1911. 
(Avec 9 diagr. ct 2 cartes.) Ottawa 1913. [Department 
of Mines, Canada, Mines Branch*.]

Report, .4 nnual, oj the Chief oj the Bureau* of Steam En- 
gineering to the Secretary of the Navy for the fiscal year
1913. Washington 19i3. (9 S.) 8°.

Report, Anmml, on the minerał production oj Canada 
during the calendar year 1912. [By] Jo h n  Mc L e ish , 
B. A. Ottawa 1914. (339 S.) 8°. [Department of
ilines, Canada, Mines Branch*.]

Roubine*, P., P ro fe s so r : Ueber Brennstofje ais Warme- 
qudle fiir industrielle Zwecke. Teil 2: KurzgefaBte 
Besprechung der Literatur. Hrsg. vom Ingenieur- 
Vcrein des Ekaterinoslawer Bezirks. Ekaterinoslaw
1914. (IX, 279 S.) 8°. [In russiseher Sprache.] 

Schriftcn aus dem Gesamtgebiet der Gewerbehygicne. Hrsg.
vom I n s t i t u t*  f i ir  G cw o rb eh y g ien e  in Frankfurt 
am Main. Tinrlin- R o

N. F., H. 2. L o h m an n , Dr. K. B .: Die Bedeutung 
der Chromate fur die Gesundheit der Arbeiter. Mit 
11 Toxtabb. 1914. (2 BI., 119 S.)

Schrijtcn des Deutsehen Werk/neister-Verbandes*. Dilssel- 
dorf. ,8 °.

H. 24. Zur Reform des Erfindcrschutzes. 1913. (20 S.)
H. 25. L ip p m a n n , R o b e r t :  Aus der Prazis der 

Holzindustrie. 1914. (26 S.)
H. 26. A le x a n d e r -K a tz ,  Dr. B .: Die Etablisse- 

ments-Erfindung. 1914. (8 S.)
S o n n tag * , R ic h a rd : Ueber dic Entwicklung und den 

heutigen Stand des deutsehen Flugzeughallenbaues. (Mit
1 Taf.) Berlin 1914. (2 BI., 84 S.) 8 °.
— : Zur Entwicklung der drehbaren Luftschiffhallen. 

(Aus ;,Deutsche Bauzeitung", Jg. 48.) Berlin 1914. 
(19 S.) 8°.

Yerwaltungsbericht, 5., des Kdniglich Preupischen Landes- 
gcwerbeamts. Berlin 1914. (X III, 712 S.) 8°. [Mi- 
nisterium* fiir Handel und Gewerbc, Berlin.]

Verwaltungs-Bericht iiber das 10. Gescha/tsjahr 1912— 1913 
und Bericht iiber die 10. .4usschuf3sitzung des Deutsehen 
Museums*. Miinchen (1914). (59 S.) 4 °.

Verzeichnis, Amtliches, der Vorlesungen und Uebungen. 
[an dej] Handels-Hochschule* Berlin [im ] Sommer- 
Scmester 1914. Berlin 1914. (42 S.) 8 °.

Verzeichnis der Vorlesungcn und Uebungen [an der] 
Kónigl. Sachs. Technische[n] Hochschule* zu Dresden. 
[im ] Sommersemcsler 1914. (Dresden 1914.) (67 S.) 4°.

Verzeichnis der Schijfsntubauten des Jahres 1913. [Hrsg. 
vom] G erm an ische[n] L loyd* . (Berlin 1914.) 
(97 S.1 4 ».
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P a u l  W
Am 19. Juni d. J . yersohied plotzlieh an einem Herz- 

selilago dor kaufmiinnische Diroktor der Schonthaler Stahl- 
und Eisenwerke, P e te r  H arkorfc & S ohn , G. m. b. U., 
unser Vereinsmitglied P a u l W eber in Wetter a. d. Ruhr.

Ais Solin des Forstmeisters Weber in Kassel am
10. Dezomber 1805 geboren, besuchte er die dortigo 
konigliclio hóhero Gowerbesehulo und absolyierte dieso 
Anstalt mit der damals neu gegrilndeten Handelsabteilung. 
Naehdem er dann in der bekannten Handierfirma F. Hack- 
liinder, G. m. b. H., in Kassel eine 
vierjiihrigo Lehrzeit bestanden hatte, 
ging er nach Hamburg, um daselbst 
in omom Exportgesehafte seinen Ge- 
sichtskreis zu orweitern. 18S9 tra t 
cr boi dom Feinblechyerband in Dort
mund ein, blieb aber hier nur kurze 
Zeit, da er schon bald durch Ver- 
mittlung dor Diskontobank ais kauf- 
miinnisoher Loiterdes Unternehmens 
zur Regulierung der Donau nach 
Orsova berufen wurdo, w o er boinalio 
drei Jahro tiitig war. Mach Deutseh- 
land zurUckgokehrt, erhielt or dio 
Stellung eines Prokuristen boi dor 
Firma Peter H arkort & Sohn,
G. m. b. H., in Wettor a. d. Ruhr.
Filnf Jahro spater nahm er soino 
alte Tiitigkeit im Verbandswesen 
wieder auf, und zwar ais Geschafts- 
ftihrer des damals neu gegrUn-
deten Grobbleeh • Verbandes in Essen. In  dieser 
Stellung, dio or zohn Jahro innehatto, zeigto Paul 
Webor ganz besondoros Geschick, nieht nur dio aus- 
oinandergehonden Interossen der groBen Anzahl der 
Liofcranton auszuglcichen, sondern auoh don yersohie- 
donston Wimschen der Yerbraucher, insbesondere der 
Loitor unserer groBen Sohiffswcrften, vorztlglich gereoht 
zu werdon. Dadurch orwarb sieh der Heimgegangene 
semen Ruf ais umsichtiger Leiter eines groBen Verbandes, 
dor einen vornehmen, ruhigen Ton selbst bei don schwierig- 
ston Sitzungen steta zu wahren wuBte. Ihm ist auch 
das Fortbestehen des Schiffbaustahl-Kontors nach der

e b e r f .
Aullosung des Grobbleeh-Vorbandes im wesonthchen zu 
yerdanken.

Ais die Aussichton fiir die AVcitordauer der Yorbiinde 
immer schlechter wurdon, auBerdem aber auch wohl 
seine Gesundheit unter der aufreibendon Verbandstiitig- 
keit und den vielen unvermeidlichen Reisen gelitten hatte, 
folgte Paul Weber im Jahre 1907 gern dem Rufo seiner 
alten Firma in W etter und tra t dort ais Nachfolger des 
derzeitigen kaufmannisohen Leitors und Mitinhabers, des 

Geh. Kommerzienrates Gra\remann, 
ein. Hier wórkte er seitdem im 
beston Einvernehmen m it seinen 
Kollegon und zum Nutzen des Untor- 
nehmens.

Weber fahrte mit seiner Frau 
und seinen beiden Kindern ein 
glUckliches Familienleben. Hatto er 
selbst von seinom Vater die Frcude 
an dor Natur, so fand dieso eine 
gluckliche ErgiŁnzung in dem feinen 
Kunstyerstandnis seiner Gattin, die 
nun mit ihren Kindern dem leider 
yiel zu frilh Entschlafonon naoh- 
trauert.

Ein altes Horzloidon war dio Ur- 
saclie, dio den Verewigton duroheinen 
jiilion Tod mitten aus soiner Borufs- 
tiitigkeit heraus hinw'eggerafft Iiat. 
Sein Scheiden hinterliiBt gerade im 
gegenwiirtigon Augenblieke oine um 

so filhlbarere Lilcke, ais der Hoimgogangene bei den 
schwebonden Vorhandlungon zur Neubildung des Grob- 
bleehyerbandes don Vorsitz fiihrto und man dabei yon 
seiner in hohom MaBe saelikundigon Leitung eino wesent- 
licho Fórdorung und Erleichterung des scliwierigen 
Werkes erwarten durfte. Auch wir werden dem tiich- 
tigen Manno, der in don seharfen Kiimpfon, wie sio die 
Zeiten der Syndikatsbildungen nun einmalmit sich bringen, 
nie die liobonswólrdig yermittohido Haltung verlor, ein 
bleibondes Andonkon bewahren. -Mogę er dort, wo dio 
alten Buchen der schonen Ruhrberge iiber seinom Grabę 
rauschen, dio ewige Ruhe finden.

Aenderungen in der Mitgliederliste.

DalJluius, A., Oberingenieur, Brackel bei Dortmund, 
Friedrichstr. 3.

Dongen, D. J. W. ran, Ingenieur, Hordo i. W., postlagornd.
Fink, Karl, Obcring. u. GieBcroichef der

Eiseng. u. Maschinouf. A. Stotz, A. G., Kornwesthcim, 
Eudwigsburgerstr. 23.

Odring, Ernst, Ingenieur, Breslau G, Neue Antonienstr. 16.
Kuhn, Ernst, Dusseldorf, Prinz Georg-Str. 34.
M iller, Paul, Ingenieur, Grossenbaum, Karlstr. 38.
Schlipkóter, Max, Hoehofenassistent der

Gelsenk. Bergw.-A. G., Abt. Schalker Gruben- u. 
Hiittcnverein, Gelsenkirchen, Hohenzollernstr. 44.

Schulz, Carl, Betriebsingeniour, Eschweileraue.
Yanont, Carl, Ingenieur, Coln-Lindonthal, Baehemerstr. 34.

N eue M itg lied e r.
Dietzius, Alczandcr, Priyatdozent, Charlotten-

burg 5, Ilorstweg 3.
Kannenberg, Alfred, Bergingenieur, Ekaterinoslaw, Sttd- 

Russland, Jogolewskaja 13.

Luther, Dr. Gerhard, Diroktor der Muhlenbau-
anstalt u. Maschinenf. vorm. Gobr. Seek, A. G., Dresden. 

MaMer, Heinrich, Charlottenburg 5, K antstr. 86.
Meyer, Dr. Paul, Kgl. Baurat, Vorstandsmitglied d. Fa.

Dr. Paul Meyer A. G., Berlin N 39, Lynarstr. 5/6. 
Muller, Bruno, Filiallciter d. Fa. Gebr. Bohler & Co., 

A. G., Tokyo, Japan.
Reimir, Erich, Ingenieur der Rochling’schcn Eisen- u. 

Stahlw., G. m. b. H., V61klingen a. d. Saar, Hofstadt- 
straBe 61.

Roland, Albert, Ingenieur der Maschinen-, Waggon- u.
Scliiffsbau-A.-G., Ganz & Co.-Danubius, Budapest. 

Schubert, Richard, Ing., Betriebsclief des Tirlaner Fein- 
blechwalzw. der Belorezker Eison w., A. G., Tirlan, 
Gouy. Orenburg, Ural, Russland.

Schumann, Franz, Hiitteningenieur der Eisenw. A.-G.
Rothau-Neudek, Rothau i. Bohmen.

Wirthl, Alezander, Ing.-Chemiker, Stahlwerksassiatent der 
Steier. GuBstahhy., A. G., Judenburg, Steiermark. 

V ers to rb o n .
Meier, Robert, Direktor, Gerlafingen. 4. 7. 1914.

Eisenhutte Stidwest,
Zweigverein des Vereins deutscher Eiseahuttenleute.

D er S o m m e r a u s f l u g  m i t  D a m e n  fin d et am  S onntag , d en  19. Jul i  1914, n ach  M e t t l a c h  a. d.  S a a r  
s ta tt . D as P ro g ram m  ist au f Se ite  1151 d es  v o rig en  H e fte s  ab g ed ru ck t.

Diesem Hefte liegt das Inhalts-Yerzeichnis zum ersten Halbjahresband 1914 bei.
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