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Abbildung 1. Gesamtansicht der nouon Hochofenanlage.
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Yon Direktor H u b e r t  H o f f  in Eseh.

(Mitteilung aus dor Hooliofonkommission dos Voroins doutsohor Eisenhiittcnleuto.) 
(Hier/.u Tafel 28 und 29.)

I Jer Zweck meines Bericlites ist, zur Besiehtigung 
des Werkes dureh die Hochofenkommission 

cinige Erliiuterungen zu geben. Ueber Betriebs- 
ergebnisse kann ich noch nicht berichten, da die 
Neuanlagen erst seit kurzer Zeit teilweise im Betriebe 
sind. Das Stahlwcrk soli am 1. Juli und die Mischer- 
anlage am 1. August in Betrieb kommen.1) Das 
alte Hochofenwerk, frtther gemeinsamer Besitz der 
beiden Gesellschaften Le Gallais, Metz & Co. und 
Burbącher H atte, bestand aus vier Hochofen m it 
einer Tageserzeugung von 400 bis 450 t. Im Jahre 
1911 wurde der BeschluB gefaBt, diesen Hochofen 
ein Stahlwerk und Walzwerk anzugliedern. Am
1. Februar 1912 kam die Yereinigung der Burbącher 
Hutte und der Firma Le Gallais, Metz & Co. m it dem 
Eisenhiittenaktienverein Diidelingen zustande, und 
alsbald wurde m it der Ausfuhrung der bereits vor- 
bereiteten Piane begonnen.

Die Hochofen liegen 
unmittelbar an der 
Eisenbahnlinie Bettem- 
burg— Eseh der Wil- 
helin-Luxemburg-Bahn 
am Abhang des Lallin- 
ger Berges, der hier 
-ziemlich steil bis zum 
Wiescngrund der Al- 
zette abfallt. Der m itt- 
lere Wasserspiegel des 
FluBchens liegt 280 m 
iiber Meereshiihe, wah- 
rend die Eisenbalm- 
linie und die alte 
Huttenflur 16 m hoher 
liegen. Der baufahige 
gewachsene Boden liegt 
bei 278 bis 282 m, wor- 
aus sich ergibt, daB

das zur Verfiigung stehende Gelande fiir die Er- 
bauung eines HUttenwerkes durchaus ungiinstig 
ist. Schon die alten Hochofen hatten Funda- 
menttiefen von 13 bis 15 m. Fiir einige spater 
entstandene Bauwerke sind die erheblichen Fun- 
damentkosten vermindert worden, indem man die 
Baugruben m it Hochofenschlacke ausfiillte, welche 
in fliissigem Zustande eingeleitet wurde. Auf einem 
gleichartigen Fundament steht auch ein Schorn- 
stein von 80 m Holie und 4 m oberer Licht- 
weite. Fur dic geplanten umfangreichen Neu- 
bauten konnten solche Griindungsarten naturgeiriaB 
nicht mehr in Frage kommen. Es ergab sich 
viehnehr die Notwendigkcit, den Hiittenflur fiir 
Stahlwerk und Walzwerk sowie fur die Neben- 
betriebe tiefer zu legen. Die Roheisengleise der 
Hochofen wurden m it Riicksicht auf die neuen 
Transportmittel um 1 m gesenkt und die Stahl-
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Abbildung 2. Ausschachtung fiir dio Erz- und Kokstaschon.

węrksflur um die Hoho der Konverterbiihne, d. i.
7 m, tiefer gelcgt.

'Wahrend man so fiir einen groBen Tcil der 
Nęubautcn annehmbare Fundamentabmessungen er- 
hielt, muBten fiir die Hochofenbauten die crlieb- 
lichen Fundamenttiefen bestehen blciben. Ilieraus 
und durch die Eigenart der Bodenverh;iltnisse er- 
gaben sich groBe Schwierigkeiten, die stcllenweise 
zur Anwendung von Pfahlgriindungen ffihrten. Aus 
dem Lageplan (Tafel 1) ist ersichtlicb, dafi das zur 
Verfiigung stehende Gelande von der Eisenbahn, 
der Alzette und einer offentlichen S trafie vollstandig 
eingesclilossen ist. Um dic gcplanten und noch vor- 
gesehencn Anlagen unterzubringen, wurde ein Tcil 
der alten Schlackenhalde zum Bauplatz hinzugezogen. 
Die Alzette wurde auf 
einer Lange von iiber 
500 m kanalisiert; die 
Strafie, die nach Osten 
das Huttengeliinde be- 
grenzt, auf einer Lange 
von einem Kilometer 
rerlegt, nachdem vor- 
her das entsprechendc 
Gelande erworben war.
Die Abtragung der bis

i w. AUawiviivił vv iu1
Wie aus dem Lageplan 
liervorgeht, gestattet 
die fiir die vorliegenden 
Verhiiltuisse ais zweck- 
maBig erkannte Anord- 
nung der Gcsamtanlage 
eine erhebliche Vergr6- 
Berung des Wcrkes. Es 
konnen noch fiinf wei- 
tcre Hochofen erricli- 
tet werden; der Baum 
fiir eine entsprechendc 
Erweiterung der Stahl- 
und Walzwerksanlagen 
ist ebenfalls vorhanden. 
lilit Riicksicht hierauf 
ist die Thomasschlak- 
kenmuhle auf einem 
auBerhalb des cigent- 
lichen Hiittengeliindcs 

belegenen Grundstiick errichtet, das durch eine nor- 
malspurige Eisenbahn mit der Htttte verbunden ist. 
Dieses Grundstiick gestattet die Errichtung wciterer 
Nebenbelriebe. Die Achse der Mischerhalle und in 
dereń Verliingerung des Stahlwerks stoBt senkrccht 
auf die Achse der Hochofcnanlage. Die Beforderung 
des Roheisens zur Miseheranlage geschieht auf zwei 
parallel zu den Hochofen verlaufenden normal- 
spurigen Gleisen in Pfannenwagen von 25 t Inhalt. 
Die Pfannenwagen gelangen bei Hochofen G unter 
die Laufkrane der Mischerhalle. Diese ist ais Doppel- 
halle ausgebildet. Die Mischer liegen unter den inneren 
Schienen der beiden Kranbahnen. EinguBoffnungen 
befinden sich an beiden Langsseiten der Mischer, 
also im Bcrcich der Krane beider Hallen. Die Aus-

30 m hohen Schlacken
halde geschah mittels 
vier Loffelbaggern, die 
in drei Hohenlagen 
gleichzeitig arbeiteten. 
Das Schlackcnmaterial 
der Halde wurde zur 
Anschuttung benutzt, 
die stcllenweise bis zu 
einer Holie von 8 m  
erforderlich wurde. Die 
gesamte Bodcnbewe- 
gung beliiuft sich auf Abbildung 3. Erzzu bringerwagon.
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gufioffnungen liegen in der zweiten Halle, die sich 
ais eine Yerliingerung der KonverterhalIe darstellt.
Auf der gemeinsamen Kranbahn der zweiten Misclier- 
lialle und der Konverterhalle laufen zwei Krane 
von je 50 t Tragfahigkeit m it Iiilfshubwcrken von 
10 t Tragfahigkeit, die zum Kippen der Pfannen be- 
nutzt werden. Die Beforderung des Roheisens von 
den Pfannenwagen zum Jlischer und vom Mischer 
zu den Konvertern geschieht demnaeh ausschlieB- 
lich mittels Laufkrans, wahrend die des Stalils zum 
GieBstand durch zwei elektrisch betriebene GieB- 
wagen erfolgt. Die Roheisengleise der Hochofen, 
dic Mischerbuhne und die Konverterbiihne befinden 
sich in gleicher Hohenlage, was sich aus den 
schon erwahnten Holien- 
verhiiltnissen ergab und 
sich fiir den Yerkehr 
zwischen Hochofen und 
Stahlwerk ais ganz giin- 

'stig und angenchm gc- 
. staltet. Die Walzwerke 

schlieBen sich wieder 
rechtwinkligan das Stahl
werk an, liegen mithin 
parallel zur Hochofen- 
achse, so daB sich dic 
Moglichkeit einer auBer- 
ordentjichgunstigenAus- 
nutzung des zur Yerfił- 
gung stehenden Gelanu.es 
und zum Ausbau der 
Anlagen fur groBe Er- 
zeugungsmengen ergeben 
hat. Dem Ausbau der 
Hochofenanlage nacli den 
fiir MassenbefOrderung 
geltenden Gesichtspunk-
ten stellten sich, abgc- Abbildung 6. Die Fundamentu fiir den Schragaufzug des Hochofens 2.
Sehen yon den schwie- StUtzmauer zum Sohlenkanal der Erztaschen.

Abbildung 5. Geriisto der Hochofen 5 und 6 im Bau.

rigen Bodenverhaltnissen, noch besondere Schwierig- 
Iceiten in den Weg, die allerdings fast immer auf- 
treten, wenn eine alte Anlage, fiir kleine Erzeu- 
gungsmengen erbaut, zu einem GroBbetrieb 
entwickelt werden soli. Die aus den benachbarten 
Erzgruben kommende Minette wird in den Gruben- 
wagen mittels Lokomotivcn auf schmalspurigen

Abbildung 4. Sehriigaufzug zu Hoeliofon 2.
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(Abb. 1). Die schon erwahnte alte Erzzufuhr- 
briicke hat eine Hohe von 5,3 m bis Schienenober- 
lcante. Um fiir die Erztaschen den gewiinschten 
Faśsungsraum zu erzielen, muBte eine erhebliche 
Tiefe unter Htittenflur fiir diese Anlage angenommen 
werden. Oberkantc Gleise der Erzzubringerwagen 
liegt 10,5 m unter Htittenflur. Die hierdurch beding- 
ten groBen Ausscliachtungsarbeiten (Abb. 2) ge- 
stalteten sich auBerordentlich schwierig; einmal in- 
1'olge der unniittelbaren Kalie der alt en Anlagen, 
dereń Fundamentc teilweise nicht bis auf die gleiche 
Tiete lieruntergefiihrt waren, dann aber durch die 
besonders an dieser Stelle ungiinstigen Bodenver- 
hiiltnisse. Die Ausschachtung muBte bis auf eine 
wasscntndurchlassige Letteschicht gefiihrt werden. 
Dieser Letteschicht ist eine Lehmschicht iibergelagert, 
die rcicliliche Wassermengen fiihrt, die m it einem 
durch die Nachbarschaft des Lallingerberges erklar- 
liclien hohen Druck der Baugrubc zuflossen und all- 
mahlich groBere Lehmschichten aus dem bcnach- 
barten Erdreich ausspiilten. Trotzdein die Aus- 
schachtungsarbeiten mit allen Mitteln durch einen 
groBen Liiffelbagger bei Tag- und Nachtbetrieb be- 
schleunigt wurden, konnte nicht yerhindert werden, 
daB erliebliche Erdrutsche eintraten, bevor die 
Fundamentarbeiten begonnen waren. Diese Rut- 
schungen bedcutcten eine groBe Gefahr fiir die beiden 
benachbarten Werksgleise, so daB schon nach einigen 
Tagen das zunachst liegende gcspcrrt werden muBte. 
Der Zustand war um so bedenklbher, ais bei weiterer 
Ausdehnung der Rutschungen das unmittelbar be- 
nachbarte Gleis der Eisenbahnlinie nach Escli 
gefahrdet war, zumal unyerkennbar beim Yoriiber- 
fahren der schweren Gtiterzuge eine scliiidliche Ein- 
wirkung auf die in Bcwegung befindlichen Erdmassen 
(ungefalir 5000 cbm) erkannt wurde. Um die śchwie- 
rige Lage zu uberwinden, wurden verschiedene MaB- 
nahmen in Erwiigung gezogen und dann entschieden, 
daB am FuBe der Boschung eine Reihe Holzpfahle 
eingerammt wurde, derart, daB sie in einer Ent- 
fernung von je 1 m durch die bewegte Erdmasse 
hindurch bis in dic darunterliegende feste Łette- 
schicht getrieben wurden, um so einen "Widerstand 
zu bieten und die Massen zum Stillstand zu bringen. 
Nachdem vier Rainmen bei Tag- und Nachtbetrieb 
70 Pfiihle von 8 m Lange eingetrieben hatten, konnte 
der Rest der Ausscliachtungsarbeiten durch Hand- 
arbeit beendet werden. Die Betonarbeitcn wurden 
dann mit groBter Beschleunigung durchgefiihrt. 
lrgendwelche Schwierigkeiten traten nicht melir auf, 
da fiir die Abfiihrung des Grundwassers eine sorg
faltig durchgebildete Sickeranlage ausgefiihrt wurde, 
durch welclie auch groBere Wassermengen ohne 
Stauung durch den HauptabfluBkanal zur Alzette 
abgefiihrt werden. D ie Erztaschen sind in Eisen- 
beton von der Firma Z tib lin & C o . in StraBburg 
ausgefiihrt worden und mit den bekannten Entlee- 
rungskliippen dieser Firma1) ausgeriistet. Unter

>) VgL St. u. E. 1913, 1. Mai, S. 715.

Abbildung 7. Urabau (los Fundainentes fUr Hochofen 2.

Gleisen zur Hiitte befordert. Zur Uebcrąuerung 
des Bahnhofes Esch dient eine Briicke, dereń 
Lage durch ortliche Yerhaltnisse gegeben ist. 
Jedenfalls war es notwendig, sich der vorhandenen 
Lage anzupassen, wenn nicht ganz erhebliche Yer- 
zogerungen eintreten sollten. Die Lage der alten 
Hochofen, der vorhandenen Gleise und der Eisen- 
bahnanschliissc gestattete nicht, die neuen Hoch- 
(ifen weiter von der Bahnlinie abzuriicken, so daB 
fiir die Erz- und Kokstaschen ein verlialtnismiiBig 
kleiner Raum zur Yerfiigung blieb.
■ Einen Ueberblick gewahrt der Lageplan (Tafel 1) 

und der Querschnitt durch die neue Hoehofenanlage 
(Tafel 2) in Yerbindung mit der Gesamtansicht

ScAnttf C-C
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den Taschen befinden sich zwei 
GIcise fiir dic Erzzubringer- 
wagen. Das Gleis fiir die Koks- 
zubringerwagen iiegt nach der 
Ofenseitezu, 2,7 ni unterHiitten- 
flur. Der Koks wird hier un- 
mittelbar aus den Eisenbahn- 
wagen in die Kubel entladen.
Fur die Kokstaschen ist der 
Raum auf der Langsseite der 
Erztaschen benutzt worden, der- 
art, daB der Koks aus. diesen 
Taschen in becjuemer Weise in 
die Erzzubringerwagen vom  
zweiten Gleis yerladen werden 
kann. Die Erzzubringerwagen 
(Abb. 3) sind fiir je zwei Kubel 
eingerichtet und tragen die 
Wagemascjunen zum Abwiegen 
des KUbelinhalts sowie die Win- 
den zum Oeffnen der Entlee- 
rungsklappen. Eine Kubeldreh- 
vorrichtuilg ist nicht yorhanden, AbbUdung S.j^Probebelastung oines Botonpfahbs
da diese bei ausschlieBlicher Yer-
hiittung yon Minetie ais uberfliissig crschien. Beles und Differdingen zugefuhrt wird. Die Schriig-
Ueber den Erztasclien liegen zwei Sc-hmalspur- aufziigc(Abb.4) sind nach der Bauart Stiihler-Benrath
gleise fiir die Anfuhr der Erze aus den Escher von der Deutsehen Maschinenfabrik ausgefiihrt. Im
Gruben und ein Normalspurgleis fur die Eiscnbahn- Jahre 1911 war Ofen 2 nach vierzehnjiihriger Eeise
wagen, m it denen das Erz von unseren Gruben in ausgeblasen worden. Da die Winderhitzer noch gut

erhalten waren, wurde besclilossen, diese 
zu erhohen und an der Stelle des kleinen 
alten Ofens einen neuen zu errichten m it 
gleichen Abmessungen und Schragaufzug 
wie die beiden geplanten neuen Oefen 5 
und 6 (Abb. 5). Wie aus dem Lageplan 
ersichtlich, lag Ofen 2 in unmittelbarer 
Niihc der Winderhitzer und nur 23 m von  
Mitte zu Jlitte von Ofen 1 entfenit. Die 
Schlackenabfulirgleise dieses Ofens fiihren 
ebenfalls in allernachster Niihe an Ofen 1 
voriiber. Bas vorhandene kleine Fundament 
von 10 m Durchmesser ist aus Bruchstcinen 
aufgefiihrt und hat eine Tiefe von 13 m. 
Bei dieser Tiefe war unter den obwaltenden 
TJmstanden ausgeschlossen, das alte Fun
dament durch ein neues mit den erforder- 
lichen Abmessungen in der iiblichen Wreise 
zu ersetzen oder das alte entsprechend zu 
erweitem. Es wurde deshalb einePfahlgriin- 
dung m it Eisenbetonpfiihlen vorgenonunen. 
Nach eingehender Priifung wurde die Ent- 
scheidung fiir die Betonpfahle, Bauart Fran- 
kignoul, getroffen, die sich bei Pfahlgriin- 
dungen auf belgischen Hiittenwerken bereits 
bewahrt hatten. Ueber die Herstellungs- 
weise des F r a n k ig n o u lp fa M e s  wurde 
in dieser Zeitsehrift1) bereits berichtet.

Abbilduhg 9. Hochofen 2.

St. n. E  1913. 23. Okt., S. 1788/9, auch 
Revuc universello des łfines, do la Metallur- 
gie usw. 1914, Jan., S. 72/80.
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Der wesentliche Unterschied dieses Pfahles gegen- 
iiber den andern iibliehen Ausfuhrungen besteht 
darin, daB nicht ein fertiges, bereits abgebundenes 
Stiick mittels Ramme eingetrieben, sondern das 
Betonniaterial auf der Baustelłe hergerichtet und 
in ein eben vollendetes Bolirloch eingestampft wird. 
Was fiir uns den Ausschlag gab zugunsten des 
Frankignoulpfahles, sind die folgenden offensicht- 
liclien Vorteile:

Beim Einstampfen der Betomnasse wird diese 
entsprechend den jeweiligen Bodenverhiiltnissen sich 
fest an die umgebenden Erdmassen anpressen und 
etwa noch vorhandene Hohlraume ausfiillen oder 
bei elastischem und lockerem Bodemnatcrial eine 
Yerstarkung des Pfahles ergeben. Diese Yerstarkung

wird besonders ani FuBe des Pfahles von Bedeutuhg 
sein, indem eine wnrzelartige Efweitferuflg entsteht. 
Der Beton wird so lange eingestampft, bis der Boden 
nicht mehr nacligibt. DaB derartige Erweiterungen 
entstehen, ist durch ausgegrabene Pfahle erwiesen 
worden. Die Frankignoulpfahle lassen sich mit gro- 
Berem Querschnitt und entsprechend groBerer Trag
fahigkeit herstellen, sie gestatten, aueh den Kopf des 
Pfahles noch besonders zu verst;irken, so daB dieser 
eine abgestuinpft kegelfórmige Gestalt anninimt, was 
bei der Yerbindung m it der dariibcrgelagerten Fun- 
damentplatte sehr erwiinscht ist. Der mechanisch 
gestampfte Beton ergibt eine groBcre Festigkeit ais 
gegossener oder yon Hand gestampfter. Bei der Her- 
stellung des Pfahlloches ist es móglich, dauernd Pro
ben des durchbohrten Baugrundes zu nehmen mul 
so jeweils leichter eine Entscheidung iiber die Lange 
der Pfahle zu treffen. Die Art der Herstellung 
gestattet, die seitliche Reibung des Pfahles fiir die 
Ermittlung der Tragfahigkeit mit in Rechnung zu 
setzen. Besteht der Untergrund des Pfahls aus

Hochofenschlacke oder Steinen, so kann durch Ein- 
fiihren von aufgeschlammtem Zement die Basis fiir 
den Pfahl erweitert und verbessert werden, so daB 
sich fiir samtliche Pfahle eines Fundaments ein ge- 
mcinsamer Betonblock ais Unterlage bildet.

Diese Vorteile muBten um so schwerer ins Ge- 
wicht fallen, ais es sich um die auBerordentlich hohen 
Belastungen eines groBen Hochofens, vermehrt um 
die Stiitzdriicke eines Schriigaufzuges, handelte, 
wo 'nachtragliche Senkungen die schwerwiegendsten 
Folgen nach sich ziehen konnten. Abb. 6 zeigt die 
Baugrube und die Ramme bei der Herstellung der 
Pfahlgriindung. Aus Abb. 7 ist die Durchbildung 
des Fundamentes ersichtlich. Die Mitte des neuen 
Ofens ist um 1,5 m in der einen Richtung yersetzt,

und zwar von den 
Winderhitzern abge- 
riickt, was sich durch 
die groBeren Ofenab- 
messungen ais notwen
dig ergab. In der an
dern Richtung wurde 
eine Verschiebung um
0,75 ni bis in dic Mitte 
zwischen den beiden 
benachbarten Winder
hitzern vorgenoimnen 
mit Rucksicht auf den 
Schriigaufzug, der iiber 
diese hinweggeht. llier- 
aus erkliirt sich die 
einseitigo Erweiterung 
des Fundaments, die 
durch 42 Betonpfiihle 
erzielt wurde. Das alte 
Fundament wurde bis 
4 m unter Huttenflur 
abgetragen. Bis zur 
gleichen Hohe reichen 

dic Betonpfiihle von rd. 11 m Lange. Auf den 
Kópfen der Pfahle rulit eine armierte Beton- 
platte, die den Ofensockel aufzunehmen hat. 
Diese Platte wurde so berechnet, daB sie infolge 
der Belastung durch Ofen und Geriist sowohl 
eine geringe konvexe ais eine konkave Ver- 
biegung crleiden konnte, d. h. es war den beiden 
Mijglichkeiten Rechnung getragen, daB entweder 
die neuen Pfahle oder das alte Fundament unter 
der vollen Belastung nachgaben. Fiir den ersteren 
Fali wurde noch eine besondere MaBriatinie getroffen, 
indem zwischen dem alten Fundament und der auf- 
gelegtcn Platte eine elastische Schicht aus granu- 
liertem Sclilackensand gebildet wurde. Fiir die Aus- 
fiihrung der Betonpfiihle und der Grundplatte 
waren drei Monate erforderlicli. Nach Fertigstellung 
der Pfahle wurde einer fiir eine Probebelastung her
gerichtet. Sein Kopf wurde nach oben kegelig vcr- 
starkt und mit einer eisenbewehrten Betonplatte 
von 3 m Seitenlarige und 0,4 m Starkę verbundcn. 
Auf diese stiitzte sich eine bewehrte Betonplatte

Abbildung 10. Stichloohbilhno des Hochofens 2.
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Zahlentafel 1. P r o b e b e la s tu n g  e in e s  B o to n p fa h ls  B a u a r t  F ra n k ig n o u l. 
Fertigstellung des Pfahls: 3. April 1912.
Alter bei Beginn der Yersucho: 00 Tago.

Zeltan"jibc 

Junt 1912

Be

lastung

kjr

Iluhe i 
obach 

punktes 
auf tle 

pu

1
mm

CS Be- 
tungs- 
In bezug 
i Fest- 
ikt

2
mm

Senkung

nim

Bemerkungcn

7. 0 Uhr abds. 30 000 2414 2232 — Belastung nur durch die 
Beton platto

8. OJ/, Uhr mórg. 50 000 2415 2233 1
8. 10 Uhr morg. 80 000 2417 2235 3 10 000 kg m ehrals die 

erfordorliche Belastung
8. 5 Y> Uhr abds. 90 000 2420 2238 0
9. 10 Uhr morg. 110 000 2427 2245 13
9. 4 Uhr nchm. 120 000 2427 2245 13

10. 0 Uhr  morg. 130 000 2429 2247 15
12. G/i Uhr morg. 30 000 2421 2239 7 Bleibende Senkung

von 4 ni Seitenlfinge und 
0,6 m Starkę. Durch die 
Mitte der Plattc fiihrte ein 
rundes Locli bis in den 
Pfahlkopf. In dieses Loch 
wurde zu Beobaclitungs- 
zwecken ein eisernes Rolir 
eingefiilirt, dessen Oher- 
kante in bezug auf zwei 
Festpunkte einnivelliert 
wurde. Die Belastung ge- 
schali mittels Roheisen - 
masseln, wie aus Abb. 8 
ersiclitlich. Die Ergebnisse 
sind in Zahlentafel 1 an- 
gefiihrt. Nach der Be- 
rechnung ergab sich eine 
liocliste Belastung von 70 t 
fiir den Pfahl. Die Probebelastung sollte moglichst 
inuner bis auf das Doppelte der Nutzlast gcsteigert 
werden. Von einer weiteren Belastung wurde wegen 
der besonderen Schwierigkeiten und wegen der 
Dringlichkeit der Bauarbeiten abgesehen.

Da die Belastung der Pfahle durch den Ofen 
und das Gcriist entsprechend dem Fortschreiten 
der Arbeiten naturgemaB nur ganz alhnahlich ge- 
steigert wurde, war m it einer merklichen Senkung 
kaura zn rcchnen. Tatsachlich konnten Senkungen 
des Fundanients bis lieute niclit beobachtet wer
den. Die Pfahlgriindung dieser Art hat sich also 
fiir den hier vorliegenden auBergewohnlichen Fali 
bewahrt. Es liegt nun die Frage nahe, ob bei dieser 
Grundungsweise Zeit und Geld zu sparen ist. Sie

muB fiir unseren Fali verneint werden mit dem 
Hinzuftigen, daB das von uns auch niclit erwartet 
wurde, daB vielmehr die besonderen ortlielien Ver- 
haltnisse allein die Veranlassung zu ihrer Anwen
dung waren. Das trifft auch zu an den Stellen, 
wo sic auf unserm Werke noch angewendet wurde, 
so bei der Fundierung der Gasreinigung und der 
schweren Staubabschcider der Hochofengasleitungen. 
Bei den Hochofen 5 und 6 wurden die Fundamente 
bis auf den tragfahigen Boden heruntergefuhrt und 
die erheblichen Ausschachtungen mit einem Bo- 
schungswinkel von 45 0 in Kauf genommen, so daB 
sich Baugruben von iiber 40 m oberein Durch- 
messer bei 15 m Tiefe ergaben. Den fertigen Hoch
ofen 2 zeigen Abb. 9 und 10. (Fortsetzung folgt.)

Die Festigkeit von SchweiBeisen gegenuber Stofibeanspruchung.
Yon Privatdozent ®r.*3nfl. E. PrcuB  in Darmstadt.

(Mitteilung ans der Materialprtlfungsanstalt in Darmstadt.)

I rotz des im Yergleich zu FluBeisen hohen 
-*■ Preises vcrwendet man auch hente noch oft 

und gem SchweiBeisen fur Konstruktionsteile, die 
starken StoBen ausgesetzt sind, insbesondere dann, 
wenn auBer dauemden StoBen auch noch schadlićhe 
und gefiilirliche Kerbwirkungcn inB etracht lcommen, 
wie z. B. bei Schrauben. Fragt man nach einer 
Begrundnng und Erkliirnng fiir diese Bevorzugung 
des SchweiBeisens in solchen Fallen, so erhiilt man 
auBcr der Berufung auf die Erfahrungstatsache der 
angeblieh besseren Bewiihrung des SchweiBeisens 
gewiShnlich keine bestimmte Antwort. Beriicksich- 
tigt man ferner die verhaltnismaBig geringe ZerrciB- 
festigkeit und Dehnung des SchweiBeisens und be- 
denkt, daB das Produkt aus ZerreiBfestigkeit und 
Dehnung einen gewissen MaBstab fiir das Form- 
iinderungsvermogen, also fiir die Aufnahmefahigkeit 
yon StoBwii-kungen des betreffenden Jlaterials ist, 
so erscheint es crklarlich, daB es nieht an Stimmen 
fehlt, dic jene Be\'orzugung des SchweiBeisens nur

fiir eine althergebraclite Sitte halten und ftir den 
Ersatz des SchweiBeisens durch FluBeisen auch in 
den obengenannten Fallen eintreten.

Dr. S c lu n id 1) gab vor kurzem fiir die Wider- 
standsfahigkeit des SchweiBeisens bei stoBweiser Be- 
anspruchung und vorliandencr Kerbwirkung die 
Erklarung, daB das SchweiBeisen aus einer Anzahl 
von Lamellen oder Fasem  bestehe, und daB ein 
einmal yorhandener RiB sich von Lamelle zu Latnelle 
niclit so schnell fortpflanzen konne wie in homogenem 
FluBeisen. Schmid wies auf SchweiBeisen liin, daB 
bei der Kerbschlagprobc durch eine spezifische 
Schlagarbeit von 31,1 mkg/qcm noch niclit zerstort 
werden konnte, trotzdem es einen Phosphorgchalt 
yon 0,136 besaB, auf Grund dessen es ais besonders 
sprode hatte gelten miissen.

Die Erklarung der Zaliigkeit des SchweiBeisens 
durch Schmid erscheint durchaus einleuchtend.

*) Mitteilungen aus der Matcrialpriifungsanstalt an 
der Etdgen. Technischen Hochschule Z(1 rich 1913, Heft 10 b.
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Zwischen den einzelnen Fasern des SchweiBeisens 
sind mehr oder weniger starko Oxyd- und Schlaekcn- 
schicliten eingciagert. Beginnt z. B. ein RiB nach 
Abb. 1 an der Oberflache, so wird er sich innerhalb 
der Faser 1 verhaltnismaBig schnell fortpflanzen, 
da das auslaufende Endo des Risses ais eine Kerbe 
wirkt, an der infolge des unendlieh kleincn Kriiin- 
nnmgslialbmessers eine sehr grofio Ueberspanriung 
hcrrscht. Nach Yersuchen des Ycrfassers*) wird 
bei derartig seharfen Kerben wie bei einem Risse 
diesp (Jeberspannung untcr normalen Betriebsver- 
lialtnissen fast stets die Streekgrenze iiberschreiten.

H at der RiB die Faser
1 ganz durchlaufen, so 
stiiBt er bei der Faser 2 
auf eino neue Schicht, 
dic senkrccht zur RiB- 

Abbiuiung i. Riobiidung. riehtung verliiuft. Der 
Krttmmungshalbmesser 

des RiBendes ist also in der Fugę zwischen 
Faser 1 und 2 unendlieh groB, und deshalb wird, 
wenn nian zun&clist Faser 1 und 2 ais vollig von- 
einander getrennt ansicht, am RiBeude keine Ueber- 
spannung entstehen. Es wird daher noch erheblicher 
weiterer StoBwirkungen und Beanspruchiuigen be- 
piirfen, ehe sich in Faser 2 wiederum ein RiB yon  
neuem bil de t. Die einzelnen Fasem sind natur- 
gcmaB nicht so vollig yoneinander getrennt, wie es 
eben fiir Faser 1 und 2 angenomm en wurde; immerhin 
ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Fasem niclit so fest wie in homogenem Materiał.

t
Abbildung 2 mul 3. Bruch etner KerbBehlagprobe 
aus SchwcIBcisen. aus FluGeisen.

Das lassen insbesondere Dauerbicgeversuchc er- 
kennen, boi denen das Schweifieisen abwechselnd 
in zwei einander entgegengesetzten Richtungcn hin 
und her gebogen wird. Dabei losen sich die Fasern 
besonders leicht yoneinander und zeigen an der 
Bruchstello klaffende. Fugen zwischen den einzelnen 
Fasern. Abb. 2 zeigt eine derartige Bruchflache 
eines SchwciBeisenstabes, der in einem K ruppschcn  
Dauerschlagwerk2) abwechselnd von zwei entgegen
gesetzten Sciten bis zum Bruch durch Schlage eines 
Fallbiiren beanspruclit wurde. Der Stab erreichte 
eine Schlagzahl Z =  2121 (Anzahl der Biirschlage 
bis zum Eintritt des Bruches). Die Bruchflache 
liiBt in den dunklcn, yerfistelten Linien sehr deutlich 
die Fugen zwischen den einzelnen, durch die dauernd 
wechselnde ■ Beanspruchung auseinandergezerrten

J) Ygl. St. u. E. 1913, 21. Aug., S. 1409.

Faserbundeln erkennen. Hiermit rergleiclie man die 
in Abb. 3 dargestellte Bruchflache eines FluBeisen- 
stabes von 29,7 kg/qmm Streekgrenze, 39,8 ks/rjimn 
ZerreiBfestigkeit und 29,1%  Delmung. Trotz ucr 
guten Festigkeitseigenschaften dieses FluBeisens und 
trotz der im Yergleich zu der grobkornigen, unregel- 
maBigen und aufgerissenen Bruchfliichc des SchweiB- 
eisenstabes durchaus feijikornigen und lleichmaBigen 
Bruchfliichc hielt. dieser FluBeisens tab bis zum Bruch 
nur 1721 Schlage aus, wahrend dic Schlagzahl des 
SehweiBeisenstabes, wie erwahnt, 2121 betrug.

a b
Abbildung 4. Probestabschiehtung.

Um festzustellen, ob in der Tat der lamellare 
Aufbau des SchweiBeisens ais Ursacho fiir dic groBe 
Ziiliigkeit bei stoBweiser Beanspruchung anzusehen 
ist, wurde folgender Versuch ausgefiihrt: Es wurden 
vier lamcllcnartige Probestiibo von 170 mm Lilnge 
und 15 mm Durchmesser fiir das Kruppsche Dauer
schlagwerk aus der gleichen Bandeisensorte von
2 mm Dicke hergestellt. Die einzelnen Lamellcn

Aoblldung 5 a und 5b. Bruobsłuckc der Probckorper.

waren auf der Oberflache gut verzinnt und mit- 
einander verlotet. Das iiberschussige Lot wurde 
durch Auspressen entfernt. Ferner wurden die 
Lamellen durch Niete von 4 mm Starkę, die im 
Abstand von 15 mm angeordnet waren, zusammen- 
gchaltcn. Aus dom so aufgebauten Lamellenpaket 
konnte dann leicht der gewunschte Rundstab heraus- 
gearbeitet werden. Die Stabe hatten eine um- 
laufende scharfeckig-reehtwinklige Kerbe von 1 mm 
Tiefe.

Die Stabe wurden nach Abb. 4 so in das Dauer
schlagwerk eingebaut, daB die Stabe 3STr. 1 und 2 
nach Abb. 4 a in der Ebene der Lamellen („hoch- 
kantig“) vom Fallbaren geschlagen wurden, die 
Stabe Nr. 3 und 4 dagegen quer zur Ebene der 
Lamellen.

Sollte dio oben entwickelte Anschauung iiber 
die StoBfcstigkeit des SchweiBeisens zutreffen, so
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muBtcn dic Stiibe nach Abb. 4 a eiue geringere 
Sclilagzahl ergeben ais nach Abb. 4 b ; denn im  
ersteren Falle konnte sich cin einmal vorhandener 
lliB ungehindert weiter fortpflanzen, wahrend sieli 
im zweiten Falle der RiB an jeder neuen Lamelle 
von neiiem hatte wieder bilden miissen. Die Yer
suche bestiitigen in der Tat das eben Gesagte. E s 
wurden folgende Schlagzahlen Z ermittelt:

Śtfhlofirichtung
8tnb

Nr.

Schlagzahl

Z

Yerluiltnlszahl, 
bezogen auf 

Mittel von 
Stab 1 und 2 j

hochkantig nach 1 1 094 —
Abb. 4a 2 l 382 —

Mittel 1 238 —

quer nach Abb. 4b 3 2 721
12 (545

2 ,2  | 
10,2

Es haben also die hochkantig nach Abb. 4 a ge- 
schlagenen Stiibe nur eine weseutlich geringere 
Schlagzahl ausgehalten ais die quer nach Abb. 4 b 
geschlagenen Stiibe aus dem gleichen Materiał. 
Auffiillig erscheint der groBe Unterschied in den 
Schlagzahlen der Stiibe 3 und 4. Hierzu sei bemerkt, 
daB sich die gegenscitige Yerbindung (Verlotung und 
Yernietung) der einzelnen Laniellen bei dcm Stab

Nr. 4 nicht ais rollkommcn starr envies. Es trat 
rielmehr bei Stab Nr. 4 ein geringiiigiges Federn 
der einzelnen Laniellen aufeinander cin, das die 
StoBwirkung etwas diimpftc und die Ausbildung 
eines neues Risses in den folgenden Laniellen er- 
schwerte. Es weist dies auf die eigenartige Tatsache 
hin, daB die RiBgefahr bei s to B w e ise r  Biegungs- 
beanspruchung um so geringer ist, je weniger voll- 
kommen die YerschweiBung der einzelnen Schichten 
des SchweiBeisens ist. Bei ru h en d er  Belastung 
trifft dies naturlich nicht zu, da durch eine unvoll- 
kommene YerschweiBung der einzelnen Fascrn das 
Widerstandsmoment herabgesetzt wird.

Die Bruchflachen der Stiibe Nr. 2 und 4 sind 
in Abb. 5 a und b wiedergegeben. Zwischen beiden 
Bruchfliichen besteht ein wesentlicher Unterschied. 
Bei Stab Nr. 2 (Abb. 5 a) erscheint die Bruchfliiche 
fast vollstiindig eben und homogen nach Art des 
FluBeisenstabes in Abb. 3. In der neutralen Faser 
ist deutlich die Querzusammenziehung des Materials 
zu erkennen. Die Bruchfliiche von Stab Nr. 4 
(s. Abb. 5 b) ist dagegen nicht eben. Die Bruch
fliichen der einzelnen Laniellen springen vielrnehr 
unregelmiiBig vor und zuriick, wodurch die Bruch
fliiche zackig und aufgerissen erscheint entsprechend 
der Bruchfliiche des SchweiBcisenstabes in Abb. 2.

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

Von Professor O skar S im m ersb a ch  in Breslau.
(Mitteilung aus der Kokercikommission.)

(SchluB von Seito 1159.)

/  ur VervoljStandigung der vorstehenden Unter- 
suchungen wurden weitere Yersuche iiber dic 

Zcrsctzung von Ammoniakgas in Bcriiliruug mit 
Koks angestellt (vgL Abb. 4l).

') Ueber dio Zersetzung des Ammoniaks bei hoheren 
Tcmperaturcn in Berilhrung mit Porzellan und mit Eisen 
liegen Yersuche von R am say  und Y oung  (Journ. of 
tho Chem. Soc. 45 [1884J, 88) vor, nach denen der Beginn

Art der Flachę Temperatur 
o C

Zenetzla Ammoniak 
%

a) Porzellanrohr 500 1,575
mit Porzellan- 520 2,53
brockcn 600 18,26

620 25,58
680 35,01
690 47,71

810 bis 830 69,50

b) Eisenrohr 507 bis 527 4,15
mit Porzellan- 600 21,36 sehr schneller
brockcn Gasstrom

600 34,44 langsamer
Gasstrom

628 65,43
/ . 676 bis 695 66,57

730 93,38
780 100,00

Durcli gelindes Erhitzen von Ammoniak (spezi- 
fisches Gewicht 0,91) in einem Kolben mit RiickfluB- 
kiihler konnte cin gleichmiiBiger Stroni reineu Am-

Das Gas wurde inmoniakgases erhalten werden.

der Zcrsctzung hierbei otwas unter 500 0 C liegt, in Be- 
riihrung mit Glas dagegen hoher. Dio GroBe der Zersotzung 
hiingt ab von der Gasgcschwindigkeit bzw. der Bauer 
der Temperatureinwirkung sowio von der Art der gliihen- 
den Oberfliicho und dor GriiCo der Obcrfliioho. Dio nach- 
stohondo Zahlcntafel gibt dio Ergobnisse dor Versuche bei 
Anwendung eines miiBig schnellen Gasstromcs wieder.

H a b e r  und v an  O o rd t (Ztschr. f. anorg. Chem. 
1905, Heft 43, 44 u. 47) bestimmton unter Anwendung 
von Eisen und Nickel ais Katalysatoren das Gleich- 
gewicht zwischen Wasserstoff, Stickstoff und Ammoniak 
bei 1020 0 C und berechneton hieraus unter gloichzeitigor 
Benutzung einer angonommenen spezifischen Warnio 
fiir Ammoniak daa Gleichgcwicht fiir verschiedono Tem- 
poraturen wio folgt:
Z u sam m en se tzu n g  dor G le ich g o w ich tsm isch u n g :

i Tem peratur
i

o C
"Wasserstoff S tickstoff 

Yol. % i Vol. %

Ammoniak 
Yol. %

27 1,12 0,37 98,51
327 68,46 22,82 8,72
627 74,84 24,95 0,21
927 75 25 0,024

1020 75 i 25 0,012

XXIX., 154
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einem Porzellanrohr mit 
Aetzkalk getrocknet, der 
in dem Rohre selbst durch 
Brennen von Marmor im 
elektrischen Ofen herge- 
stellt worden war. Das 
llohr blieb im Ofen; nach 
jedem Versucli konnte das 
"ebundene Wasser durch Erhitzen und 
Evakuieren leicht entfernt werden.

Das getrocknete Ammoniakgas trat 
dann (vgL Abb. 4) in das eigentlicho 
Zersetzungsrohr ein. Ein auBen und 
innen glasiert.es Porzellanrohr von 
25 mm innerem, 33 mm ftuBerem 
Durchmesser und 600 mm Lange wurde 
in einem Jleraeus-Ofen von 40 mm 
1. W. auf die gewiinschte Temperatur 
erhitzt. In der Mitte des Olens und 
des Rohres befaud sich eine 10 cm 
lange Schicht Koks aus Stiicken von 
5 bis 8 mm KorngróBo von 19,33 g 
Gesamtgewicht. In der Mitte dieser 
Koksschicht wurde durch ein Thermo- 
element die Temperatur gemessen. Dic 
Zersetzungsga.se durchzogen ein mit 
verdiinnter Schwefelsaure ( l  : 5) be- 
schicktes AbsorptionsgefiiB, das so ge- 
baut war, daB es m it Siohcrheit die 
groBen Gasmcngen von 
Ammoniak befreienkonnte, 
ohne dabeiallzuyiel scliad- 
lichen Raum aufzuweisen.
Dieses AbsorptionsgefaB 
wurde durch ein im Sie- 
den erhaltenes Wasserbad erwarmt, da- 
mit sich darin keine Blausaure abschicd. 
D ie Blausaure wurde in einem dahinter 
geschalteten 10-Kugelrohr aufgefangen, 
das m it 20 ccm Kalilauge (1 : 3), 
20 cem Ferrosulfatlósung (1 : 10) und 
20 cem Wasser boschickt war. Das 
gebildete Ferrozyankalium windo nach 
Feld in Blausaure iibergefiihrt und in 
ammoniakalischer Losung titriert. Zu- 
erst wurde zur Absorption 
der Blausaure nur Kali
lauge vorgelegt, doch zeig- 
ten sich Schwierigkeiteu 
bei der Titration, in- 
sofern immer durch die 
Einwirkung des Ammo- 
niaks bzw. Wasserstoffs 
auf den Koks merkliche 
Mengen Schwefelwasser- 
stoff entstanden und mit- 
al)sorbiert wurden. Yon 
der obigon Losung wird 
zwar der Schwefelwasser- 
stoff auch vollstandig

OCO .

i !C o S O W) S 
•<
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Zahlentafol 5. Z e r s e tz u n g  des A m m o n iak s .

Temperatur 
der 10 em 

langen 
Koksschicht

o C

Dauer des 
Yersuehs

min

Dauer der 
Etnwlrkung 
des helllen 

Kokscs

sek

Angc-
wendetes
trockenes

Ammoniak-
gas

cem

Yom Ammonlak- 
gas wurden In

Wasserstoff 
und Stickstoff 

zersetzt

CCIII

Yom Am- 
moniakgas 
wurden in 
Blausiiure 

umge- 
wandclt 

ccin

Unzersctzt
und

unyeriimlert
bltcben

eem

Unzcrsetztes 
Ammonlakgas 

in % der 
angewendeten 

Menge 

%

Zerset/.tes 
Ammoniakgas in 

% der anffe- 
w en de ten Menjjc 
(Blausiiure wurde 

ais zersetzt in 
Itechnung 

gestellt)
%

700 60 1,68 10 991 4 725 7 6 259 50,95 43,05
750 00 1,70 9 734 4 988 10 4 730 48,59 51,41
800 00 1,57 7 908 7 188 34 740 9,30 90,04
850 60 1,24 9 479 8 737 45 097 7,35 92,05
900 00 1,31 8 645 8 102 09 474 5,48 94,52

1000 00 0,84 9 534 9 433 30 71 0,75 99,25
1100 45 0,80 8 791 8 754 17 20 0,23 99,77
1200 30 0,70 0 210 0 199 7 + 0,00 99,94

Zahlentafel 6. Z e is e tz u n g  des A m m on iaks.

3£

Temperatur 
der 10 cm 

iangen 
Koksschlcht

«C

Dauer des 
Yersuehs

min

Dauer der 
Einwirkung 
des helBeu 

Kokses

sek

A n;p .
wendetes
troekenes

Ammonlak-
gos

ccin

Yom 
Ammoniak- 
fjas wurden 
in Wasser- 

stoiT u. Stick- 
stoir zer

setzt

cem

Vom 
Ammoniak- 
i^as wurden 
In Blausiiure 

u m - 
gewahdelt 

ccm

Unzersetzt
blleben

ccm

Unzerselzles 
Atnmoniak In % 

der angewendeten 
Menge 

%

Zersetztes ; 
Ammonlak- 

pas (die 
liluusilnre 
wurde ais 
zersetzt in 
Keclmung 
gestellt)

%

1 700 27 min, 41 sek 0,66 14 889 3 541 9 11 339 76,16 23,84
2 700 60 1,68 10 991 4 725 7 6 259 56,95 43,05
3 700 60 3,44 4 691 2 915 5 1 771 37,75 02,25
4 700 00 3,75 5 118 1 918 2 3 198 02,48') 37,52
5 750 00 1,05 17 598 6 412 14 11 172 63,48 36,52
B 750 00 1,70 9 734 4 988 16 4 730 48,59 51,41

absorbiert, doch schadet er im weiteren Yer- 
laufe nicht.

Die so vou Ammoniak, Blausiiure und Schwefel- 
wasserstoff befrciten Zersetzungsprodukte wurden 
in einem 28 1 fassenden Gasometer aufgefangen. Das 
Gas bestand nur aus Stickstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff.

Der Stickstoff setzt sieli zusammon aus dem 
Stickstolf des zersetzten Ammonilks und dem Stick
stoff der beigemischten Luft, dessen Menge dureh 
den vorhandenen Sauerstolf, der ja zu dem Stick
stoff in dem festen Yerhaltnis von 20,8 zu 79,2 
steht, leicht und genau bestimmt werden konnte. 
Kur muB man zur Yermeidung der Absorption 
des Sauerstoffs der in den AbsorptionsgefiiBen ein- 
geschlossenen Luft dureh das Ferrohydroxyd, wo- 
durch zu wenig Luftsauerstoff und damit zu wenig 
Luftstickstoff gefunden wird, die AbsorptionsgefaBe 
vor dem Einschalten in den Gasweg sorgfiiltig mit 
dcm von einem friiheren Yersucli herriihrenden Zer- 
setzungsgas spulen.

Zur Yerwendung gelangtc Koks aus Niedersehle- 
sien mit einem scheinbaren spezifischen Gewiehtvon
0,93, mit 8,32%  Asche und 0,96%  Schwefel. Der 
Koks wurde vor der Verwendung in dem fiir die 
Yersuche vorbereiteten Rohre zwei Stunden lang 
ńn Yakuum (20 mm QS) auf 1200 0 C erhitzt, um 
alle eingeschlossenen Gase zu entfernen; er blieb bei 
allen Yersuchen in der einmal rorgesehenen Lage

undw ies amSchlusse der Yersuche keinerlei Spuren 
etwaiger Verbrennung auf.

Was im besonderen den Yerlauf der Versuche an- 
langt, so wurde, sobald der Ofen nach Angabe des 
llegistrierpyrometers konstantę Temperatur hielt, 
dureh Erwarmen der Ammoniaklosung mit dem 
Durchlciten des Ammoniakgases begonnen. Die 
AbsorptionsgefaBe waren beschickt und mit Zer- 
setzungsgas von einem friiheren Versueh gespiilt und 
geffillt, aber noch nicht eingcschaltet. Die Zersetzungs- 
gase wurden vorliiufig dureh eine Yorlage hindurch 
von einer Wasserstrahlpumpe abgesaugt, bis die 
Ammoniiikcntwicklung und damit auch der Gasstrom 
dauernd gleichmaBig war. Dann wurden dureh Um- 
schalten des Zweiwcgehahns AbsorptionsgefaBe und 
Gasometer in Gebraueh genommen. Dureh Rege- 
lung des Wasserabflusses aus dem Gasometer wurde 
der Druck im Zersetzungsrohr immer auf Nuli, d. h. auf 
demDruck der Atmosphiire gelialten, was dureh ein m it 
Paraffinol beschicktes Manometer gepriift wurde. 
Genau nach der in den Zahlentafeln angegebenen 
Yersuchsdauer wurde der Zweiwegehahn umgestellt, 
der WasserabHuB unterbrochen und die Zahlen zur 
Reduktion des Gasvolumens, also Druck, Tempe
ratur, Barometerstand und Yolumen, abgelesen und 
aufgezeichnet. Sofort nach Beendigung des Yersuehs 
errolgte die Analysierung des Gases nach HempeL

l) Ammoniakgas feueht.
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Fiir die Berechnung der in den Zahlentafcln 5 (vgl. 
Abb.5)und 6 angegebenenZalileiiwertc diene folgendes 
Beispiel des Yersuchs bei 8 5 0 0 C. Es ergaben sieli 
19,85 1 Gas bei 20 0 C, einem Unterdruck von 
126 mm WS cntsprechend 9,3 mm QS und 747,8 1 1 1 1 1 1  
Barometerstand. Auf trockenes Gas von 0 0  C und 
760 11111 1 reduziert entsprieht dics 17,544 1 Gas. Die 
in der Analyse gefundcnen 0,1 % Sauerstoff '/cigen an, 
daB dic cntsprcchende Menge Luftstickstoff bei- 
gemengt ist. 0,1%  Saucrstoft entsprechen 0,4 Vol.-% 
Luftstickstoff, dic von den gefundencn 25,3 Vol.-%  
Gesamtstickstoff abgezogen werden miissen, um 
den yom  Ammoniak herriihrenden Stickstoff zu 
erhalten. Es sind also vorliandcn 25,3— 0,4 
=  24,9 VoL-% Aminoniakstielc3 toff. Dividicrt man 
zur Kontrolle die Zalil fiir Wasscrstoff, dem Yolum- 
vcrhiiltnis von Wasscrstoff und Stickstoff im Ani-

Abbildung 5. Ammoniakzersetzung beim Ueberloiten 
von Ammoniakgas Ubcr Koks.

moniak entsprechend, durch 3, so erhalt man die- 
selbe Zahl 74,6 : 3 =  24,87 VoL-%.

Da nun nach der Zersetzungsgleicliung
2 N H , =  N2 + 3 H ,
2 Vol. =  1 Vol. +  3 Vol.

1 Yol. Stickstoff 2 Vol. Ammoniak entsprieht, muB 
zur Berechming der angewandten Menge Ammoniak- 
gas die gefundeue Zahl vcrdoppelt werden, so daB 
sich also 2 • 24,9 =  49,8 Vol.-% von dem ge- 
fundenen Gasvolumen an Ammoniakgas zersetzt

haben. Dic Berechnung =  8737 ccm
n 100

ergibt, daB 8737 ccm Ammoniakgas von 0 0 C und 
760 11 1 1 1 1 zersetzt worden sind.

Das in der Schwefelsaurcvorlage aufgefangene 
uńzersetzte Ammoniak wird mit Natronlauge ab- 
destilliert, in Normalschwcfelsaure aufgefangen und 
mit Normalkalilaugc zuriicktitriert. Es wurden bei 
dem angezogenen Yersuch 31,6 ccm Normalsiiure 
Yerbraucht. Da nun 11 Ammoniakgas unter Normał-

bedingungen 0,7719 g wiegt und das Normalgewkht 
des Ammoniaks 17,03 ist, so entsprieht 1 1 Normal- 
losung:

17 03
x =  =  2̂»Q6 1 Ammoniakgas.

1 ccm Normallosung entsprieht denmaeh 22,06 
ccm, und 1 ccm Yio' Normallosung entsprieht 
2,206 ccm Ammoniakgas von 0 0 C und 760 111111. 
Dic bei dem Versuch gefundenen 31,6 ccm Normal
losung zeigen also an, daB 31,6 • 22,06 =  697 ccm 
Ammoniakgas nieht zersetzt worden sind.

Bei der Bestimmung der Blausaure in am- 
moniakalischer Losung wurden 10,2 ccm 7 1 0 -iior- 
maler Silbernitratlosung yerbraucht. Da nun nach 
der Gleichung:'
~ i'2:NHTcN^+~Ag N0 3 =  Ag CN ̂• KH4 CN + NH, NO, _

ein Aequivalent Silbernitrat zwei Aequiv'alenten 
Blausaure und daher auch zwei Aequivalenten Ani- 
nioniak entsprieht, erhalt man durch folgende łtecli- 
nung die unigewandelte Ammoniakmenge in ccm: 

10,2 • 2 • 2,206 =  45 ccm Ammoniakgas.

Es wurden also bisher gefunden:
In  Wassorstoff und Stickstoff

z u l e t z t ................................  8737 ccm Ammoniakgas
In Blausiiure umgowandolt . . 45 ,, „
Unzersetzt verlie!3en das Bohr 697 „ ,,____
Angowondot wurden insgesamt 9479 ccm Ammoniakgas.

Unzersetzt blieben also ^ 7 =—  =  7,35 %.y47u

Aus dem Gcwicht des vcrwendeten Kokses, ś 
seineni seheinbaren spezifischen Gewicht, dem Raum- 
inhalt des yom Koks eingenommenen Teiles des Por- 
zellanrolires und dem Rauminhalt der n den Koks 
hineinragenden Thermoelementausrustung laBt sich 
der Raum bercchncn, der ftir die Zersetzungsreaktion } 
utul fiir den Gasweg in Betracht komnit. Er wurde ’ 
im Yorliegenden Falle zu 26,38 ccm gefunden. Es I 
ergibt sich dann die Bertihrungszeit aus der Gleichung: i
Bcrtihrungszeit Versuchsdauer in sek X Realctionsraura

in sęk Gasvolumenbei Versuchstemperaturund
Druck.

Das Gasvolumen entsprieht nun nieht dem im 
Gasometer gefundenen, sondern muB aus den gefun- 
denen Zahlen berechnet werden, weil dem im Gaso- , 
meter befindliehen Gase durch die Absorption Teile 
entzogen worden sind. Niclit beriicksichtigt wurden 
die kleincn Mengen Schwefelwasserstoff; bei einem 
daraufhin bei 9 0 0 0 C Yorgenonimcnen Vcrsucli 
wurden Mengen von 1,1 ccm in 15,8 1 Zcrsetzungsgas i 
gefunden. Einen bedeutenderen EinfluB auf das Gas- 
Yolumen hat die Zyanbildung. Unter der Annahme, 
daB die Blausaurebildung nach der Gleichung

XH, + C =  HCN + IŁ,
1 Vol. =  1 Yol. + 1 Vol.

vor sich gelit, findet cinc Volumverdoppelung statt; 
es muB daher bei der Aufstellung des Gasvolumens 
die der Blausaure entsprechende Menge Ammoniak 
mit dem doppelten Yolumen in Reehnung gestcllt
werden, so daB sich dann das Gasvolumen nach der
Zersetzung aus folgenden Teilen zusammensetzt:
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— =  1,24 Bek.

8737 cc Bi Aramoniakgas, in Stickstoff und 
Wasserstoff zersetzt, goben
2 • 8737 ........................................  17 474 ccm

C97 ccm unzersctztes Ammoniakgas geben G97 „
45 ccm in Blausaure umgowandeltcs Am

moniak g e b e n ............................ 90 ,,
Zusammen 18 201 ccm.

Rcchnct man diese Gasmenge auf den wahrend 
des Versuchs herrschenden Baromcterstand von 
747,8 mm und die Temperatur von 850 0 C =  11230 C 
in absoluter Zahljing um, so erhiilt man 7G384 ccm.

Diese Zahl, mit den anderen Werten (Reaktions- 
raum =  26,38 ccm, Versuchsdauer =  3600 sek) in die 
obengenannte Gleiclmng cingesetzt, ergibt ais Be- 
rflhrungszeit 3600 • 26,38 

70,384
Auf diese Weise wurden bei allen Yersuehen die 

in der Zahlentafel angegebenen Werte ermittclt.
Es war nicht ganz leicht, bei 700 0 C eine geeignete 

vergleichbare Gasgeschwindigkeit zu erreiehen, weil 
rerlialtnismaBig nur wenig Ammoniak zersetzt wurde 
und die nicht absorbierten Gasblasen in stets 
wecliselndemYerhaltniszurangewendeten Ammoniak- 
gasmenge standen.

Die vier Yersuche bei 700 0 G (vgL Zahlentafel 6) 
lassen aber gut den EinfluB der Beriihrungszeit cr- 
kennen. Der erste Versueh mit sehr goriuger Be
ruhrungszeit zeigt, daB bedeutend weniger Ammoniak 
zersetzt ist ais bei Versuch 2 und 3 mit der zweicin- 
halbfachen und fUnffachen Beruhrungszeit.

Gleichzeitig ist bei der geringen Beriihrungszeit 
der Yersuche 1 und 2 verh&ltnism&Big weniger Blau
saure gebildet worden ais bei Yersuch 3. Die Blau- 
saurebildung scheint denmach einige Zeit zu erfordern. 
Eineweiterc Bedingung fiir dieBlausaurebildungbe- 
steht darin, daB das Gas trockcn ist. Bei Yersuch 4, 
bei dem die Ammoniaktrocknung versagt hatte, hat 
sich nur sehr wenig Blausaure gebildet, nicht einmal 
dic ] lalfto von der Menge des Yersuches 3, obwohl 
die Beriihrungszeiten sich ungelahr gleichstellen.

Aus Yersuch 4 erhellt auch die auBerordentlich 
scliutzende Wirkung des Wasserdampfes, obwohl 
nur sehr wenig Wasserdampf zugegen war, namlich 
nur so viel, daB das Ammoniakgas bei 2 1 0 C mit 
Wasserdampf gesiittigt war. Es hat sich liier noch 
weniger Ammoniak zersetzt ais bei Yersuch 2, der 
doch die doppelte Gasgeschwindigkeit aufweist.

Die beiden Versuche bei 750 0 C bestatigen auch 
dic Annahme, daB die Blausilurebildung eine gewisse 
Zeit erfordert. Bei Yersuch 6 ist weit weniger Am
moniak angewendet und zersetzt worden ais bei Yer
such 5, und doch hat sich mehr Blausaure gebildet, 
eben weil die Beriihrungszeit sich groBer stellL.

Bei Yersuch 6, dessen Beriihrungszeit um die 
Hiilfte lanęer ist ais bei Versuch 5, wurde iiber ein 
Drittel, 14,89% , mehr zersetzt. Auch daraus geht 
der scliutzende EinlluB der groBeren Gasgeschwindig
keit hervor.

Aus vorstehenden Yersuehen lassen sich folgenće 
Schliisse ziehen, die zum Teil Bekanntes bestatigen:
1. Dic Ammoniakbildung erfolgt in der Hauptsache 

erst bei einer Temperatur, bei der das Backen 
der Kokskohle schon beendet is t.1)

2. Die Ammoniakbildung erreicht ihren Hohepunkt 
nicht bei einer fiir nile Kohlen gleich hohen Tem
peratur.

3. Dieso Temperaturhohe hangt ab von der Natur 
der Stickstoffverbindungen in der Kohle und 
wechselt zwischen 800 und 9 0 0 0 C.

4. Der Zerfall des Ammoniaks, der an sich, d. h. bei 
konzentriertem Ammoniak, schon bei 7 5 0 0 C 
wesentlich und bei 800 “ C fast ganz vor sich geht, 
tritt infolge der bei der Steinkohlenvergasung statt- 
findenden Yerdiinnung merklich erst bei 900 0 C 
in die Erscheinung und wachst mit steigender 
Temperatur.

5. Die Bildung von Zyanwasserstoff wachst mit der 
Ammoniakmengc und der Zunahme der Tem
peratur, obwohl Ammoniak in konzentrierter 
Form von 900 “ G an mit steigender Temperatur 
ungunsiig auf die Zyanbildung einwirkt.

6. DicM engedesZyanwasserstoffsmachtbeiderStcin- 
kohlenverkokung etw al,2  % des Gesamtstickstoffs 
der Kohle aus und ctwa 5 % des Ammoniaks.

7. Wasserdampf wirkt schadlich auf die Zyanbildung, 
dagegen giinstig auf die Ammoniakausbeute.

8. Hohere Gasgeschwindigkeit hemmt die Ammoniak- 
zersetzung und fordert dic Zyanbildung.

9. Dic KorngrćiBe der Kohle hat weder auf die Tem
peratur des Hochstwcrtes der Ammoniakausbeute 
noch auf seine Hohc EinfluB.

■) Vgl. auch H ilg o n sto ck : Journ. f. Gasbel. 1902, 
S. 617.

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

Yon Dr. jur. R. S c h m id t -E r n s th a u s e n , Rechtsanwalt am Oberlandesgericht in Dusseldorf.
(Mitteilung aus der Kcchtskonimiasinn des Yereins deutschcr Eisenhtlttenleute.)

(ScMuB von Seito 1172.)

I jureh veischiedene Rechtsfalle auf YiBstande 
in der Beaufsichligung der 

P r iv a ta n sc h lu B b a h n e n  
aulmerksam geworden, hatte ich der Geschaftsstelle 
an> 11. November 1912 einen Bericht ais Anregung 
fiir die Rechiskommission oder ais Materiał fiir ein

weiteres Yorgehen unterbreitet, der auf dio Tages- 
ordnung der Sitzung der Rechtskommission vom 
30. November 1912 gesetzt wurde.

In der Kommission wurde von einigen Jlitglicdern 
eine Reihe von Wahrnehmungen auf diesem Gebiet 
zur Snrache gebracht, welche die in jenen Rechts-
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fallen gemachten Beobachtungen in wesentlicher 
Weise bestiitigten und ergiinzten. Die Anregung, 
S p e z ia lfr a g e n  a u f dcm  G e b ie t  der P r iv a t -  
a n sc h lu flb a h n e n  innerhalb der Rechtskommission 
studieren zu lassen und zu diesem Zweck von den 
Werkcn usw. Materiał auf diesem Gebiet zu erbitten, 
land die einmiitige Billigung der Kommission, und 
demgemiUS erlieB die Vereinsleit.«ng das llmen be- 
kannte R u n d sc h r e ib e n  vom  18. D e z e m b e r  1912 
an  d ic  d e u ts e h e n  H iit te n w e r k e .

Infolge dieser Umfrage sind eine groB e A n zah l 
y o n  K la g c n  und B c sc h w e r d e u  aus dem Kreise 
unserer Mifglieder an uns gelangt, die durch umfang- 
reiche Aktcn unterstfitzt einen Einblick in die H a n d -  
h a b u n g  der A u fs ic h t  iiber die PrivatanscliluB- 
bahnen u n d  der A n sc h lu B v e r tr a g e  gewahren 
und dic M iB stan d e  bloBlegen. die sieli zum Teil 
schon seit langen Jahren auf diesem wichtigen 
Verkclirsgcbiet bemerkbar machen.

Was zunachst auffallt, das ist die Yiillig u n zu -  
r e ic h e n d e  R e c h ts te l lu n g , die den AnschluG- 
inhabern durch das preuBische Gesetz iiber Klein- 
bahnen und PrivatanschluBbahnen vom 28. Juli 
1892 gewiihrt ist.

Unter den Eisenbahnen unterscheiden wir die 
Haupt- und Nebeneisenbahnen, welche dem Eisen- 
bahngesetz vom 3. November 1838 unterstehen, 
und die Kleinbahnen und PrivatanschluBbahnen, 
dereń Rechtsyerhaltnisse durch das Gesetz vom 
28. Juli 1892 geregelt sind. Wahrend die Hauptcisen- 
bahneń, Nebeireisenbahnen und Kleinbahnen dem 
offentlichen Yerkehr zu dienen bestimmt sind, 
sind die PriyatanschluBbahnen solehe mit Maschinen- 
betrieb eingerichtete Balinen, die nicht dem offent
lichen Yerkehr dienen, aber mit einer offentlichen 
Bahn derart in u n m itte lb a r e r  G le isv er -  
b in d u n g  stehen, daB ein Uebergang der Betriebs- 
m ittel stattfinden kann.

Wenn schon bei Wegen und St.raBen dieBedeu- 
tuug dieser Yerkehrsmittel fur die Anlieger nicht in 
hrer bloBen Esistenz, sondern in ihrerVerbindung mit 

dem allgemeinen StraBen- und Wcgenetz gelegen ist 
(S tiitte, Recht der StraBenanliegcr, PreuB. Verw.-Bl. 
34, S. 825), so ist bei Eisenbahnen aller Art ihre Ver- 
b in d u n g  m it  dem  a llg e m e in e n  E ise n b a h n n e tz  
in erhóhtem MaBe von Wichtigkeit.

DemgemiiB haben sich in Artikel 42 der 
Reichsycrtassung die Bundesregierungen verpflichtet, 
dio deutsehen Eisenbahnen im Interesse des all
gemeinen Yerkehrs wie ein e in h e it l ic h e s  N et z 
zu ycrwalten, und ist nach Art, 41 daselbst jede 
bestehendc Eisenbahnverwaltung yerpflichtct, sich 
den AnschluB neu angelegter Eisenbahnen auf Kosten 
der letzteren gefallen zu lassen. Entsprechend be- 
slehen ein A n sc h h iB r e c h t und e in e  A n sch lu B -  
p f l ic h t  fftr die dem Eisenbahngesetz unterstehenden 
H a u p t-  u n d  N e b e n e ise n b a h n e n  nach § 45 
daselbst, fiir K le in b a h n e n  nach §§ 28, 29 des 
Kleinbahngesetzes und fiir G ruben a n sch lu B -  
b ahn en nach §§ 54, 135, 190 des Berggesetzes

(s. Klosterm ann-Fiirst, 0. Aufl., S. 579). Fiir die 
(nicht bergreehtlichen) P riyatan sch lu B b ah n en  j 
dagegen fe h lt  es an einer ausdriicklichen Ge- 
s e t z e s y o r s c h r i f t ,  welche ihnen das Recht des I 
Anschlusses an das Eisenbahnnetz gewahrleistet

Nach der herrschenden Lehrc ist niimlich in der 
E r te ilu n g  der P r iv a ta n sch lu B b a h n k o n zes-  
s io n  das R ech t a u f H e r s te l lu n g  des An
sc h lu s se s  noch n ic h t  cnthalten, sondern hierzu i 
ein V er tra g  m it dem Unternehmer der Eisenbalw, ! 
an welche der AnschluB gcsucht wird, und die wir i 
im folgenden kurz ais die Eisenbahn bezeiclinen, ( 
erforderlich. Nur wenn die Eisenbahn eine Kleinbalm |  
und dieser die AnschluBpflicht in ihrer Konzessioi 
auferlegt ist, kann der Kleinbahnunternehmer nach i 
§ 10 des Klein!)ahngesetzes zur Gew&hrung des Privat- 
anschlnsses von Aufsichts wegen angehalten werden. 
Ist die Eisenbahn dagegen eine Haupt- oder Neben- i 
eisenbahn, so bedarf es nach der herrschenden ! 
Meinung eines A n sc h lu B v e r tr a g e s . Diesen Yer- j: 
triigon werden in Preuften die „ A llg e m e in e n  Be- { 
d in g u n g en  fiir  d ie  Z u la ssu n g  von  Priyat- 
a n sc h lu s se n “ zugrunde gelegt. (Erlasse vom j 
21. Mai 1900, Eisenbahnverordnungsblatt 180; i
4. Februar 1601, Eisenbahnvorordnungsblatt 67; 1 
26. April 1909, Eisenbahnvcrordnungsblatt 133.)

Ueber den C h a ra k ter  d es A n sch lu B  yertrages ; 
hat sich das R e ic lisg e r ic h t  in der Entscheidung f 
voni 10. Juni 1904, RG. 58, S. 264, ausgesprochcn. f 
Dort u n te r s c h e id e t  der VII. Zivilsenat sehatf 
zwischen dem T ra n sp o r t a u f dem  E iscnbałir- ; 
te r r a in  (S. 269) und au f dcm  Grund und i 
B o d en  des A n lie g e r s  (S. 271), oder kiirzer aus- 
geJiiickt auf dem H a u p tg le is e  und aui dem j 
A n sch lu B g le ise . Der Transport auf dem An- j 
sc h lu B g le is e  ist selbstvcrstiindlich auch je nach Um- 
standen Gegenstand einer Yereinbarung, er ist aber fur | 
dieBeurteilungdesAnschluBreehts n ic h t  eharakts- ; 
r is t is c h , so daB es hierfiir gleichgiiltig ist, ub cr • 
von dem AnschluBinhaber oder von der Eisenbahn ! 
bewcrkstelligt wird (S. 271). W c se n t lie h  aber ist. 
daB der erstere Transport, derjenige auf dem Haupt- ; 
g le is e ,  a u ss c h lie B lic li  der E ise n b a h n  vcr- i 
bleibt, daB also nielit der AnschluBinhaber das | 
Hauptgleis befahren, sondern nur die Eisenbahn j 
sich der Hauptgleise zur Ausfiihrung der Trans- J 
portrertrfge, der mit dem Anlieger abzuschlieBenden, j 
wie aller iibrigen, bedienen darf und muB.

D ie se  T r a n sp o r tp f lic h t  der E ise n b a h n  auf i 
dem  H a u p tg le is e  b is  zum  A n sch luB pu nkt ! 
i s t  der K ern  des A n sch lu B v er tra g es . Ohne | 
A n sch !u B v er tra g  b e s t e h t  s ie  n ic h t ,  weil die I 
der Eisenbahn gesetzlich obliegende Pflicht zum 
AbschluB von Frachtyertrageu ais Anfangs- und 
Endpunkt des Transports im Betriebe befitidliche S 
Bahnhofe voraussetzt und daher nur die Befnrde- i 
rung von und nach fur den Giiterverkehr eingerich- j 
teten S ta t io u e n  zum Gegenstande hat (S. 270).

D u rch  den A n sc h lu B v e r tr a g  riiumt die ;• 
Eisenbahn dem Anlieger das Recht ein, einen auf j
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eeinem Grund und Boden liegenden Schienenstrang 
mit den Eisenbahnanlagen derart in Verbindung 
zu bringen, daB eino Ilinuberfiihrung von Wagon 
mCglich ist und zwar m it der nunmejor n ach  
MaBgabe der G o se tze  s ie h  e r g e b e n d e n , einer 
besonderen yertraglichen Fcstsetzung nicht mehr 
bediirfenden K o n s e ą u e n z , daB die A n sch lu B -  
ste lle  in  d ic  R e ih e  der P u n k t e — g le ic h  den  
B ahnhofen — tritt, von denen aus und nach 
welchen die E ise n b a h n  vom  A n lie g e r  T ran s-  
porte zu u b ern eh m en  h a t  (S. 271).

Deshalb liegt das W esen  des A n so lilu B -  
rertrages darin, daB d ie  E ise n b a h n  T ra n s-  
porte au f ih ren  G le isen  zu  und v o n  der 
V erb m d u n g sste lle  iib ern eh m en , daB sie d ie se  
S telle  ais einen A n fa n g s-  u n d  E n d p u n k t fiir 
ihre g e s e tz lic h e  Transportpflicht a n erk en n en  
und b eh a n d e ln  inuB. lJie Anlage selbst ist dazu 
notwendig, aber die Pflicht der Eisenbahn zum 
Dulden dieser Anlage ist untergeordnet. dient nur 
der Transportpflicht und teilt ihren Rechtscharakter 
(S. 271).

Aus diesem Urteil ist besonders wichtig, daB der 
AnschluBvertrag die U eb ern a ln n e  der T r a n s
p o rtp flich t zum  und  vom  A n sc h lu B p u n k t  
enthalt, und daB damit der A n sc h lu B p u n k t in  d ie  
Reihc der S ta t io n e n  e in r iick t . Ist dies einmal 
gcschehen, dann treten §§ 453, 471 II GB. (vgL 
§? 3, 53 EVO.) in Anwendung, denenzufolge die 
Eisenbahn die U eb ern a h m e v o n  G u te m  zur  
B eforderung n ach  e in e r  d e u tse h e n  G iitcr-  
sta tion  n ic h t  v u r w e ig e r n  d a rf, und dic Be- 
forderung vornehmen muB, m it der MaBgabe, daB 
diese Yorschriften weder durch die Eisenbahn- 
verkehrsordnung, noch durch Yertrage ausgeschlossen 
oder beschriinkt werden konnen und entgegenstehende 
Yereinbarungen nichtig sind. Wiirde sic nun aber 
einseitig den AnschluB aufheben, so wiirde hierin 
eine Yerweigerung der TJebernahme und Beforde
rung der Gtiter zu erblicken sein. Die Widerruflich- 
keit oder Kiindbarkeit von AnschluBvertragcn 
laBt sich daher mit den reichsrechtlichcn Yorschriften 
des H a n d e lsg e se tz b u c h e s  nicht vereinigen und 
es ergibt sich danach die

U n g u lt ig k e it  des § 21 
der crwiihnten A llg e m e in e n  B e d in g u n g e n  fiir  
die Z u la ssu n g  v o n  P r iv a ta n s c h li is s c n ,  welcher 
lautet:

„I. Dio Aufhebung de3 AnsehluBvcrtrages kann beider- 
scits durch eino sechs Monate vorhergchende K tln- 
d igung  herbeigefUhrt werden.

II. Dio Staatseisenbahnvorwaltung ist auBordem bo- 
fugt, nach Ermessen den AnschluByortrag ohno 
vorgtingige K tind igung  sofort a u fz u h e b e n , dio 
Anlagon des Anschlusscs oder doren Bonutzung ein- 
zuschriinken oder den Betrieb auf dcm Anschlusso 
einzustellcn:
1. wenn das Werk usw., zu dessen Gunsten der 

AnschluB bewilligt ist, seinen Betrieb einstellt 
o<ler in Konkurs geriit;

2, wenn sie aus Rticksichtcn fur die Sichcrhoit des 
Betriebes es erfordorlich eraehtct;

3. wonn dor AnschluBinhaber ausdrticklichor Auf- 
fordorung ungeaehtet os untorliiBt, dio an dij 
Staatseisonbahnvorwaltung aus dem AnschluB- 
verhaltnis zu yergutenden Kosten zu zahlen oder 
sonstigen vortragsmiiBigon Verpflichtungen nach- 
zukomnion.

III. Im Fallo der Aufhobung des Vortragos hat dor An- 
scliluBinhaber, abgcsohon von dem in § 22 Bostimm- 
ten, nur das llccht auf Rtickgabo der etwa fiir don 
Bau dos Anschlusscs dor Staatsoisonbahnverwal- 
tung gegebonen und auswoislieh dor abzusehlieBon- 
don Rechnungen noch nicht yerausgabten Geld- 
botriige.“

3Iag auch in.gewissen Fallen die Aufhebung des 
Anschlusscs zulassig sein,-so kann hierfiir nur e in  
h o h e it s r e c h t l ic h e r  A k t in Frage kommen. Denn 
da der Punkt der l la u p tb a h n , an welche das 
Privatgleis anschlieBt, den S ta t io n e n  g lc ic h -  
s t e l i t ,  so liandclt es sich um die Aufhebung eines 
Yerkehrspunktes der l la u p tb a h n . Nun erstreckt 
sich aber die Genehmigung der Bahnlinic nach 
§4  d es E isc n b a h n g e s e tz e sa u c h  auf dioZwischen-

• punkte, und es ist durch diese Gesetzesvorsc!irilt ein 
fiir die Dauer des Betriebes fortgeltendes I lo h e it s -  
re c h t des Staates begriindet (Fritsch, S. 13 und 14, 
Anmerkung 11). Ganz folgerichtig ist daher z. B. in 
dem PreuBisch-Hessischcn Staatsvertrag vom 23. Juni 
1896, Art. 17, fiir die hessischen Eisenbahnstrecken 
unter der Ueberschrift „lloheitsrcchtc1* bestimmt, 
daB die Genehmigung zur Aufhebung von Stationen 
der Zustimmung der hessischen Regierung bedarf.

Der bloB privatrechtliche Akt der Kiindigung 
des AnschluBvertrages kann daher zur Bcseitigung 
des Anschlusscs nicht genugen. F iir  den h o h e it s -  
r e c h t l ic h e n  A k t konnen aber S tr e i t ig k e i t e n  
p r iv a tr e c h t l ic h e r  N a tu r  mit dem Eisenbahn- 
unternehmer, z. B. ein Streit dariiber, wer dio Kosten 
einer Unterfiihrung zu tragen hat, n ic h t  inaB - 
g eb en d  sein und s in d  h iern a ch  d ie  A n sch lu B -  
in h a b e r  d a v o r  g c s c h i it z t ,  s ic h  d u rch  d ie  
D r o h u n g , m an w erdo ih n en  d en  A n sch lu B  
e n tz ie h e n , f in a n z ic l lc  Z u g e s ta n d n is se  a b -  
n o tig e n  zu la ssen .

Welcher p r a k t is c h e  W ert sich aus dieser 
Rechtlage ergibt, werden wir in einigen aus dcm 
Leben gegriffenen B c is p ie le n  zeigen.

Y orlier  aber sei noch der e in s c h liig ig e n  B e-  
s t im m u n g e n  der G ew erb eo rd n u n g , d e s E is e n -  
b a h n g e s e tz e s  un d  d es K le in b a h n g e s e tz c s  
im einzelnen gedacht, aus denen sich der Charakter 
der AnschluBkonzession und die Grenze fur eine 
vertragliche Regelung durch AnschluBvertrage ergibt.

Nach § 6 der Reiehsgewerbeordnung finden dereń 
Yorschriften keine Anwendung auf den Gcwcrbe- 
betrieb der Eisenbahnunternehmungen. Da unter 
diesen aber nur die offentlichen Eisenbahnen zu 
Yerstehen sind (vgl. Herrenhaus-Aktenst. Nr. 34, 
S. 64), so u n te r s te h e n  d ie  P r iv a ta n s c h lu B -  
b a h n en  der R eich sgew ^ erb eordnun g (Gleiin, 
S. 66; Eger, S. 410; Fritsch, S. 5; ErlaB vom 22. April 
1893, Eisenbahnverordnungsblatt S. 183).

Fiir alle der GO. unterstehenden Gewerbe- 
betriebe gilt aber der Grundsatz, daB ihr B e tr ie b
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jcd erm a n n  g e s t a t t e t  ist (§ 1 GO.), und daB 
nur die in §§ 16 und 24 GO. bezeichnetcn Anlagen 
einer besonderen Genehinigung bediirfen. Unter 
diesen Anlagen sind die Privatanschlu8bahnen nicht 
aufgefulirt. Damit ist ldargestellt, daB d ie  p o li-  
z e il ic h e  G en eh m ig u n g  zum Bau und Betriebe 
einer PrivatanschluBbahn, dic durch § 43 d es K lc in -  
b a h n g e s e tz e s  eingefiihrt ist, k e in e  g e w c r b lic h e  
G en eh m ig u n g  se in  kann . Denn gewcrbliche 
Anlagen, dic in der GO. niclit ais genehmigungs- 
pflichtig aufgfefuhrt sind, konnen nicht durch ein 
Landesgesctz, wie cs das Kleinbahngesetz ist, sondern 
nur durch den Bundesrat der gewerblichen Ge- 
nehmigungspflicht unterworfen werden (§ 10 Abs. 3 
GO.), und das Genehmigungsverfahren des Gewerbe- 
rechts (§§ 17 bis 23 GO.) stinunt mit dem Genehmi- 
gungsverfahren des Kleinbahngesetzes (§§ 44 bis 46 
Kleinbahngesctz) nicht uberein.

E b e n so w e n ig  kann die Genehmigung nach 
§ 43 des Kleinbahngesetzes eine b a u p o liz o il ic h e  
sein, denn sic wird nicht von der Ortspolizcibehorde 
erteilt und beschriinkt sich nicht auf den Bau, sondern 
umfaBt auch den Botrieb, wie bei den Kleinbahnen 
nach § 2 Satz 1 des Kleinbahngesetzes.

D ie Genehmigung ist au ch  k e in e ' s ich er-  
h e i t s p o l iz e i l ie h e  Yerfiigung, denn die Sicher- 
heitspolizei wird von den Ortspolizeibchorden nach 
MaBgabe des Gesetzes vom 11. Marz 1850 rerwaltet, 
und den polizeilichen Yerfiigungcn cignet nicht dic 
Form der Genehmigung, auBerdem diirfcu dic ord- 
nungs- und sicherheitspolizcilichen Yorschriftcn nicht 
so w eit gehen, daB sie die Zulassung zum Gewerbc- 
betrieb hindcm (vgL Landmann I, S. 70).

Die Genehmigung wird auch nicht um der Gleis- 
aiilagcn und ihrer Yerbindung m it dem gewerblichen 
Betrieb willen erteilt, d en n  e in e  G le is a n ia g e  
d ie  nu r dem  g e w e r b lic h e n  B e tr ie b e , n ic h t  
a b er  dem  o f f e n t l ic h e n  V erk eh r  d ie n t ,  is t  
an s ie li n ic h t  g e n e h m ig u n g sp fl ic h t ig .

N ur der Umstand, daB sic mit einer E ise n b a h n  
oder Kleinbahn in u n m itte lb a r e r  G le is v e r b in -  
<lung derart stcht, daB ein Uebcrgang der Bctriebs- 
mit.tel stattfinden kann, b e g r iin d e t d ie  G eneh- 
m ig u n g sp f lic h t .

Daraus ergibt sich, daB die Genehmigung, die 
weder eine gewerbcpolizeiliche, noch eine baupoli
zeiliche, noch eine sicherheitspolizeiliche ist, nur 
a u s  R flc k s ic h te n  der E is e n b a h n , niclit aber 
der AnschluBbahn notwendig ist, und daB um der 
Sichcrłieit des Betriebes auł der E ise n b a h n  willen 
die Herstellung und der Betrieb der ganzen Privat- 
■anschluBbahn der Genehmigung unterstellt ist.

Dics beruht aber darauf, daB die nachgesuchte 
PrivatanschluB\rerbindung e in en  Z w i sch e  np uńk t 
d er  E ise n b a h n  im Simie des § 4 des E ise n b a h n -  
g e s e tz e s  darstellt, und damit wird wiederum evident, 
daB dic Genehmigung nach § 43 des Klcinbahu- 
gesetzes cin AusfluB des in § 4 des Eisenbahngesetzes 
<lem Minister eingeriiumten H o h e its r c c h t s  ist. 
Die Ausiibung dieses Hoheitsrcchts kann der Minister

an nachgeordnete Dienststellen delegieren, worauf 
§ 44 des Kleinbahngesetzes Riicksicht nimmt. DaB 
auch der Regierungspriisident im Einvernehmen mit 
der von dem Minister der offentlichen Arbeiten 
bezeichnetcn Eisenbahnbehiirdc mitwirkt, ontspricht 
seinem Mitwirkungsrecht in den Fallen des § 14 des 
Eisenbahngesetzes betr. Einrichtungen von Wegen, 
Ueberfahrten.Triften, Einfricdigungen, Bewasserungs- 
oder Yorflutanlagen. Ygl. den wichtigen ErlaB des 
Min. d. o. A. vom 12. Oktober 1892 Eisenbahnverord- 
nungsblatt 347; Fritsch, S. 37. —  Genau wie dort wird 
der Regicrungsprasidcnt auch bei der Genehmigung 
von Kleinbahnen und PrivatanschluBbahnen seine 
Aufgabe in der Walirnolimung dieser und anderer 
landcspolizcilicher Intcresscn finden, wahrend die eisen- 
bahntechnischo Seite der mitwirkenden Eisenbalm- 
behorde in erster Linie zufallt, Ebensowenig, wie der 
hoheitsrechtliche Charakter der Genehmigung der 
Bahnlinic nach § 4 des Eisenbahngesetzes durch die 
Anordnungcn des RegierungspriŁsidentcn nach § 14 
dasclbst bceintrachtigt wird, kann dieMitwirkung des 
Regicrungsprasidenten nach § 43 des Kleinbahn
gesetzes dazu fuhren,1 das hoheitsrechtliche Element 
der Genehmigung, das gerade wegen des Anschlusses 
an die Eisenbahn nach § 4 des Eisenbahngesetzes 
nicht fchlen darf, zu verkcnnen.

Derartige h o h e it s r e c h t l ic h e  A k te  sch lieB en  
a u ch  k e in e s w e g s  d as p o liz c i l ic h c  E lem en t 
aus. So z. B. bezeichnet Fritsch, Anm. 11 zum 
Eiscnbahngesetz (S. 13), die Entscheidung des Mi- 
nisters gemafi § 4 des Eisenbahngesetzes ais eine j 
polizcilichc Yerfiigung im Sinne des Polizeiverwal- 
tungsgcsctzcs und zugleich (S. 14) ais AusfluB eines ] 
Hoheitsrcchts des Staatcs (s. auch Stolzel, Rechts- 
weg, S. 274 Anm. 15). Ganz dasselbe gilt fur die : 
PriyatanschluBbahnkonzession. Ist das aber der 
Fali, so haben wir damit einen z w e ite n  Grund 
fiir unscre These gefunden, daB eine soiche Kon
zession auch nur durch einen hoheitsrechtlichen Akt, 
und nicht etwa durch bloBe Kiindigung eines An- 
schluBvertrages aus irgendwelchen Griindcn privat- 
rechtlicher Natur aufgehoben werden kann.

Dieser Ansicht steht auch das Urteil des R eich s-  
g e r ic h t s ,  111. Zirilsenat vom 6. Februar 1912 
(Lcipz. Zeitschr. S. 679, E. E. 29, S. 176), niclit ent- 
gegen, denn das Gericht prttft dort die Fragcn des 
Hohcitsrechts nicht, weil der fragliche AnschluB- 
vertrag iiberhaupt keine Kundigungsklauscl enthielt, 
und fo lg e r t  aus der b e tr iic h t l ic h e n  ein- 
m a lig en  Aufwren d u n g  v o n  18 000 X  fiir  die 
H e r s te l lu n g  d es A n sc h lu B g le ise s  und  dem  
w ir ts c h a ft l ic h e n  Z w eck  d es V e r tr a g e s , daB 
fiir den Besitzer der Ziegelei ein d a u ern d es  mit 
dcm Besitze y e r a u B e r lic h e s  R e c h t  au f die 
B e n u tz u n g  des A n sc h lu B g le ise s  zur Yerbin
dung der Ziegelei m it den offentlichen Transport- 
wegen derBahn geschaffen werden, und daB danach 
dem Beklagten ein beliebiges, im Yertrage nicht 
besonders vorgesehenes Kundiguhgsrecht nicht zu- 
stehen sollte. Selbstverstandlich darf hier nicht der
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lalsche ScliluB yom Gegentcil gczogcn werden, der 
daliin lautcn wurde, also konne im Yertrage cin 
Kundigungsrecht mit Rechtswirksamkeit besonders 
vorgesehen werden. Derartigcs sagt das Rciclis- 
gericht kcineswegs, audi liegt der Nachdruck der 
Erwiigungen ganz offenlnir auf dem wirtschaftlichen 
Zweck sowie auf den erliebliclicn Aufwendungen.

Zu diesem Kapitel des w ir ts c h a ft l ic h e n  
Zwecks ist zu bcmerken, daB ein  in d u s tr ie l le s  
Werk, das M a sse n g iitc r  v e r b r a u c h t  oder  
crzeugt und n ic h t  an  e in em  s c liif fb a r c n  
Strom lie g t ,  ohne d a u ern d cn  E ise n b a h n -  
anschluB o f f e n s ic h t l ic l i  u b o rh a u p t n ich t  
existicren  k a n n , und es wiire interessant, einmal 
zu bercchncn, wieviel Tonncn tilglich iiber Privat- 
aiischluBglcise befordert werden und was der Eisen- 
bahntiskus daran vcrdient. Man vergegenwiirtige 
sich nur dic Tatsache, daB dic in den ersten noun  
Monaten des Jahres 1913 von der G roB eisen-. 
industric a u sg e f iih r te n  G iitcr  im Wcrtc von 
einer M illiard e  M ark und die dazu notigen 
llohstoffe wold ausnahmslos P r iv a ta n sc h lu B -  
glcisc haben p a ss ic r e n  m ttssen . Ganz offenbar 
hat der Gesetzgeber dic B e d c u tu n g  der A n- 
sch luB gleise n ic h t  r ic h t ig  e r k a n n t, und es 
erschcinen Z ah lcn  erfordcrlich, um diese Bedcutung 
den Gerichten zu bcweisen. Yielleicht i ii Lit sich 
sogar der Nachweis filhren, daB die PrivatanschluC- 
bahnen die ihnen im Gesctz vorangcstollten Klein- 
balmcn an Bedcutung ttbertreffen, wobci man natiir- 
lich nicht nach Tonncnkilometcrn, sondern nach den 
zur Betorderung aufgcgcbcncn Gewichten rechnen 
muB.

Die w ir ts c h a ft l ic h e  A b h a n g ig k c it  der GroB- 
eisenindustrie von dcm GleisanschluB ist eine so 
groBe, daB sic sofort in eine N o t la g e  geriit, wenn 
ihr die Entziehung des Anschlusscs bevorsteht. Dio 
A usbeut.ung einer solchen Notlage verstóBt g eg en  
die gu ten  S it t e n ,  und wir gelangen damit, wenn 
es dessen noch bediirfen sollte, zu einem d r it te n ,  
und zwar sehr gewichtigen G rund fiir unscrc Thcse, 
der auch bei den ordcntlichen Gerichten Anklang 
linden diirftc. Ein E ise n b a h n b c a m tc r , der sich 
hierzu verstehen wurde, wurde sich dem R egreB - 
anspruch d es S ta a t c s  aus § 3 des Gesetzes iiber 
die Hattung des Staatcs vom 1. August 1G09 aus- 
setzen, mit dem dic Gcrichtc jetzt liaufig zu tun 
liabcn, und wir werden gleich in einem das 
K analam t d es K a is e r -W ilh e lm -K a n a ls  be- 
treffenden Falle schcn, daB solche Vorkommnissc 
kcineswegs zu den Unmoglichkeiten gehoren.

Die gróBte Rolle spiclt hierbei dic M on op ol-  
ste llu n g  des S ta a te s . G eradeindem M iB brauch  
ein e r M o n o p ol s t cl 1 u n g unter gewinnsuchtigerAus- 
bcutung oder Vcrgewaltigang anderer durch Stellung 
unbilliger F o rd eru n g en  oder B e d in g u n g e n  
kann eine Yorsatzlichc i l lo y a lc  S c h a d ig u n g , die 
zum E rsa tz  des N a c h te i ls  v e r p f lic h tc t .,  ge- 
funden werden (RG. 48, S. 114; 02, S. 2G4; 50.
S. 279; Juristische Wochenschrift 12, S. 087).

XXIX. 3ł

Der Entscheidung des I. Zivilsenats, Bd. G2,
S. 204, liegt folgender Fali zugrunde:

Durch § 1 der Bctricbsordnung fiir den Kaiser- 
AYilhclm-Kanal hatto das Kaiserlichc Kanalamt dio 
Verpflichtung zur Ersatzlcistung fiir Schaden, welche 
die den Kanał befahrenden Schiffo erleidcn, auch 
fiir den Fali ausgeschlossen, daB ein Vcrschuldcn 
von Angcstellten der Kanalvcr\valtung dabei in Frage 
koninie. Die Schiffsfiihrer muBten einen cntsprechen- 
den Revers unterzeichncn, che ihnen die Einfahrt 
in den Kanał gestattet wurde. Diesen Rcvers machte 
der Rcichsfiskus fiir sich geltend, ais der Eigentiimcr 
eines Dampfers gegen ihn aus einem Schiffszusammcn- 
stoB, der auf einem Ycrschuldcn der Angcstellten 
der Kanalverwaltung beruhte, Klage erhob.

Das Reichsgericht vcrurteilte den Fiskus zum 
Schadcnersatz und gab hierbei zwei Griinde an. 
Erstens diirfe die Benutzung der offcntlichen Wasser- 
straBc nicht von einem Yerzicht auf rechtliche An- 
spriiche abhiingig gcmacht werden, weil dies der 
Bcstimmung des Kanals widerstreite.1) Den zweiten 
Grund geben wir im Wortlaut wieder:

„In oinom solchon Vorfahren milQto ałwr auch oin 
VorstoC gogen dio g n to n  S it to n  orblickt werdon. 
Wo der oinzolno cin ihm tatsiiclilich znstchondcs .Mo
li o poi oder don AusschluB oiner Konkurrcnzmoglichkoit 
da7.umiCbraucht,domaligemeinenVorkohr u n b illig c , 
un y o rlia ltn ism aB ig o  Ópfor aufzticrlogon, un b illig o  
un d  unverh iiltn ism iiB igo  B ed ingungon  vor- 
/.u sch rc ibon , da konnen diesclbcn rcch tlich o  An- 
o rk onnung  n ie h t findon. Diosor allgomoino Grund- 
siitz, welchon das Keichsgoricht \riederholt zur Geltung 
gebraeht hat, t r i f f t  in sbosondoro  auf don vertrags- 
miiBigon AussciiluB oinor nach dom Gosotz bostohenden 
Haftung dann żu , wonn dom P u b lik u m  dio andor- 
woito W ah ru n g  soi nor In to ro sso n  n ic h t m oglich , 
und dassclbo daher gozw nngon ist, sich don gestollton 
Bedingungon 7,u un to rw orfon . (Vgl. Urteil dis Sonats 
vom 11. Fobruar 1888, Rop. I. 380/87, Entscheidung 
des RG. Bd. 20, S. 117.)“

In dcm zitierten Urteil RG. 20, S. 117, heiBt es: 
„Umgokolu-t kann in dor Beschriinkung dor Haf

tung dos FrachtfOhrcrs dann ein YerstoB gogen gu to  
S it te n  gofundon werden, wonn dom Publikum dio 
M oglichko it dor an d o rw o ito n  W ahrung  soinor 
In to ro sso n  n ic h t odor nur untor yorhaltnismiiBig 
schworon Bedingungon goboton wird, bzw. infolgo bo- 
sonderer Umstóndo (z. B. Bildung einos sog. Ringos 
naeii amorikanischem Vorgango) dio Absender go- 
7.wungen werdon, sich dcm Vcrlangon der FrachtfUhrcr 
zu ftlgon.“

Auch dieses Urteil ist fiir unseren Fali von Be- 
deutung, da ja der Kern des AnschluBvertrages, wie 
in dcm oben besprochenen Urteil RG. 58, S. 204, 
nachgewiesen ist, in der Transportpflicht besteht.

Aus allen diesen Griinden glauben wir die Rich- 
tigkeit des Satzes nachgewiesen zu haben, daB 
A n sc h lu B v e r tr a g e , so w e it  s ie  d ie  Y erp flich -  
tu n g  zum  T ra n sp o r t au f dcm  H a u p tg le is

’) Die nach Erstattung dieses am 29. Nov. 1913 
erstattoten Bcrichts yeroffentlichte Roichsgeriehtsentschoi- 
dung vom 12. 2. 1913 (R.G. 81, S. 310) enthiilt keino 
Abwciohung von diesem Stundpunkt. Sio bezieht sich 
auf Schleppycrtriigo, fiir dio woder cin reohtliches noch 
auch nur ein tatsaohliehes Monopol des Reichs bcstoht.
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b is  zum  A n sch lu B p u n k t b e tr e f fe n , n ic h t  
k iin d b a r  s in d , sondern nur in Ausubung des 
Eisenbahnhoheitsrechts aufgehoben werden konnen, 
wozu Streitigkeiten privatrechtlichcr Natur nicht ge- 
niigen. DaB dieses Ergebnis v o n p r a k tisc h e r  W ich- 
t ig k e i t ,  ja, daB d ie se  F e s t s t c l lu n g  der P u n k t  
i s t ,  v o n  dem  d ie  R e c h ts s ic h e r h e it  der A n- 
sch lu B in h a b cr  le t z te n  E n d e s  b ei fa s t  jeder  
D iffe r e n z  m it  der E ise n b a h n  a b h a n g t , lehrt 
die tagliche Erfahning. Gerado der Kuridigungs- 
paragraph in den AnschluBvertragen wird von der 
Eisenbahn behorde fortwahrend dazu benutzt, um die 
Industrie ihren Anforderungcn gefiigig zu machen. 
Mag es sich um die groBten oder um verhaltnismaBig 
bedeutungslose MeinungSYcrschiedcnheiten handeln, 
iiberall erscheint ais Schreckgespenst die Kundigung 
oder Aulhebung des AnschluBvertrages. F alle, in 
denen dam it Ernst gemacht wird, sind iiuBerst 
selten, einesteils, weil es der Eisenbahn nur zu hiiufig 
gelingt, die Werke m it dieser Drohung einzuschuch- 
tern, andernteils, weil die Eisenbahn selbst vor dem  
AcuBersten zuriickschrcckt, da sie die unheilvollen 
Folgen in volkswirtscha!tlicher Beziehung und 
die damit fiir sie verbundcnen Einnahmeausfalle 
scheut, und auch von der Erorterung in der 
Ocffentlichkeit nichts Giinstiges erwartot. W ie m it  
d ie ser  K la u se l g e a r b e it e t  w ird , zeigen fo l-  
g en d e  F iille :

Auf einem Balmhof wird eine W eg eu n ter -  
l i ih r u n g  hergcstellt. An den Kosten soli sich der 
Inliaber eines Privatanschlusses beteiligen und zwar 
sollen ihm die in scinem Interesse aulzuwendenden 
Kosten besonders berechnet werden, woriiber eine 
vorl;iufige E in ig u n g  mit der Eisenbahndirektion 
im Prinzip erzielt ist. Der Minister wiinscht, daB 
sich der Inhaber statt dessen zu einem P a u sch -  
b e itr a g  unter Yerzicht auf besondere Abrechnung 
veqiflichten mogę. Der Inhaber erklart sich h ierzu  
e b e n fa lls  b e r e it ,  ab er  n ic h t  v o r  J a n u a r  des 
niichsten Jahres, weil der Betrag in seinem Bauetat 
fiir das laufende Jahr nicht mehr aufgenommen 
werden konne. Hierauf erwidert die Eisenbahn
direktion:

„Wir wflrden es lebhaft bedauorn, wenn Ihre 
fornere Weigorung uns zwingen solltc, die V erb indung  
Ih re s  A nsch luB glcises mit dem Balmhof im Inter- 
esso der Bauarbeiton zeitweiso z u u n to rb ro ch en  oder 
gar den^AnschluByertrag zu kilndigon, um uns vor 
Schadon zu bowahron."

Der AnschluBinhaber antwortet:
„Da wir cs in R flek s ich t au f unsere  A rb o ite r  

nicht darauf ankommen lasson dflrfen, den Betrieb der 
Hutte dureh Unterbrcchung des Gleisanschlusses ein- 
zustcllcn, so bleibt uns unter den obwaltondon Umstan- 
dc n nichts O brig, ais I hrem W u n s c h o n a c h z u k o m m e n; 
Wir worden don Betrag boi der dortigon Hauptkasso 
oinzahlon.*'

Die D if fe r e n z , um die es sich handelte, bestand 
in den Z in sen  von 21 000 M  fiir 9*/2 Monate. Ob- 
w oh l d as W erk in  der A n g e le g e n h e it  fort-  
w a h ren d es E n tg e g e n k o m m e n  b e w ie se n  h a tte , 
und obwohl die F r a c h te n , welche an die Eisenbahn

zu zahlen sind, n ach  M illio n en  M ark zahlen, 
w ird  h ier  w egen  e in er  K le in ig k e it  m it der 
S t i l le g u n g  d es A n sc h lu s se s  g e d r o h t , b is das 
W erk s ich  fiig t. Dabei handelt cs sich um eine 
rein  z iv i lr e c h t l ic h o  F r a g e , zu dereń Entschei- 
dung die o r d e n tlic h e n  G e r ic h te  b eru fen  sind.

In einem a n d eren  F a lle  hat der Inhaber 
v cr tra g sm a B ig  d ie  U n te r h a ltu u g s k o s te n  fur 
e in e  von den b c id en  Yorhandenen einfachen  
W ei cli en zu tragen. Ohne vorherigc Mittcilung 
baut die Eisenbahn eine D o p p e lw e ic h e  ein und 
vcrlangt nachtraglich, daB der Inhaber die ganzen 
Kosten tragen soli. Dieser wendet ein, daB die 
Eisenbahn, die an die Doppelweiche ein Auszieh- 
gleis angeschlossen hat, diese vorwiegend fiir ihre 
e ig e n e n  R a n g ie r z w e c k e  benutze. Die Eisen
bahn erwidert:

„Dor Eisonbalinyorwaltung st-eht gemaB § 20, Abs. 2, 
Ziffer. 2 dor Allgomcinon AnschluBbcdingungon vom
1. April 1888 auch das Bceht zu, das AnschIuBvor- 
h iiltn is  so fo rt au fzu h o b o n , falls dies aus RUck- 
sichten fQr dio Sicherheit des Betriebes erfordcrlich er- 
achtot wird."

Der AnschluBinhaber sieht sich hierdurch gc- 
nótigt, den verlangten Betrag zu za h len . Ais die 
Eisenbahn dann e in s ie h t ,  daB d ic  n eu e  Ein- 
r ic h tu n g  v e r k e h r t  w ar, baut sie w ie d e r  zwei 
c in fa c h e  W eich cn  ein und laBt. diese wieder 
von  dera A n sch lu B in h a b er  b eza h len . Er 
iiuBert dazu:

„Wir hatton vor, dioso Angelegenheit bis in die 
letzten Instanzcn durchzufechten, aber auf den Rat 
dos Leiters oinos anderen Werks, der dies in Sacho 
seines Werks getan hatte, standen wir von unsercm 
Vorhaben ab und ftigtcn uns, um Schikanon in anderer 
Wciso zu verhdt«n.“

In einem ProzeB mit der Eisenbahn gibt ein 
an d eres W erk seinem Anwalt folgende Information: j 

„Wir lehnen jeden Kgl. Eisonbahnbcamton ais 
Sachverstandigon ab. Aus allon Industriokreison — wir 
bitten nur dio Handclskammor in X. gutachtlich zu 
fragon — ist seit Jahron die Klago orhobon, daB die 
KgL Eisenbahnvorwaltung stots sucht, dio A nschluB 
in h a b e r m it K oston  zu b o la s te n , dio sio ver- 
tr a g lic h  a lle in  zu trag o n  ha t, und daB sich darin 
gerado untor don hoheren Eiscnbahnboamton forinlich 
oin B ed rtick u n g ssy sto m  ausgebildet hat. Wenn 
wir auch nicht behaupten wollon, daB dio betroffenden j 
Bcamton dabei dirokt mit der Absicht, dio AnschluB- j 
inhabor goldlich zu schiidigon, yerfahren, so goht doch 
aus den allgemeinen Klagon heryor, daB dio hoheren 
Boamton glauben, dio Yerfrachtor seien nur ihretwegon 
da und milBten sich alles gefallon lasson.“

In einem fern eren  F a li  berichtct ein Werk:
„SchlieBlich hat sich hier — und wio wir g e h o r t  

haben auch anderwarts — der Fali ereignet, daB die 
Eisenbahnverwaltung einon A nsch lu B y o rtrag  ge- 
k fln d ig t h a t ,  um eine von ihr gestellto F orderung  
d u rchzuso tzon . In unserem Fallo war dies um so 
auffallendor, ais wir der Eisonbahnyerwaltung dargelegt 
liatten, daB ihre F o rd o ru n g  u n b o re c h tig t ist.“

Aus dem mitgesandten M a ter ia ł ergab sich die 
v o lle  B e s ta t ig u n g  dieser Darstellung. Die Eisen
bahn hatte die T a tig u n g  eines n eu en  A nschluB - 
v e r tr a g e s  angeregt und die K o ste n  angegeben,
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die nach MaBgabe der allgemeinen AnschluB- 
bedingungen zu zahlen seien, berechnet in der Hohe 
von 1033,08 JL  An Hand dieser Unterlage wurde 
der neue AnscliluBvertrag geschlossen. Acht Monate 
spater verlangte dieEisenbahn 2632 M , iib e r z e u g te  
sich n ach d en  G e g c n v o r s te llu n g e n  des W erk es  
dahin, daB ih re  F o rd eru n g  u n b e r e c h t ig t  war, 
und se tz te  dem  E rsu ch en  d es le t z te r e n  e n t-  
sprcchend d ie K o s te n  a u f 1050  JC fe s t . Um 
aber iliren Willen durebzusetzen, yerlangte sie dic 
Verlegung des AnschluBpunktes, wodurch der n eu e  
A nsch luB vertrag  w ied eru m  hatte a u fg e lio b eu  
werden mussen, und das Werk mit hoheren Kosten 
fiir Unterhaltung, Bedienung, Bewachung usw. be- 
lastet worden ware. Das Werk lehnte dieses An- 
sinnen unter eingehender wicderholter Begriindung 
ab. Darauf k iin d ig te  dic Eisenbahndirektion den 
A nschluB vertrag. Da aber das Werk niclit nacli- 
gab, setzte sie die Bedienung auch nach dem Ablauf 
der Kiindigungsfrist unvcrandert fort. Nouerdings 
verlangt sic aber die Verlegung des AnschluBgleises 
selbst.

In einem anderen von mir bearbeiteten Falle, 
bei welchcm es sich um B e s e it ig u n g  e in er  N i- 
veaukreuzung handelte, hat die Eisenbahn fort- 
wiihrend mit der Kiindigung des AnschluBvertrages 
gedroht, um diese Beseitigung auf Kosten des An- 
schluBinhabers durchzusctzen.

DaB a lle  d ie se  D ro h u n g en  der R e c lit s -  
grundlage e n tb e h r e n , wurde bereits gezeigt, und 
es fragt sich daher, au f w e lc h e  W eise  m an  sich  
dereń am b e s te n  erw eh rt. Zuniichst wird es 
sieli empfelilen, b ei A b sch lu B  eines neuen oder 
Yeranderung eines bestchenden A n s c h 1 u B v e r t r ag e s 
ausdriicklich gegen die §§ 5 bis 7, § 15 Ziffcr 6, 
§§ 21, 22 und 25 der Allgemeinen Bedingungen, je 
nachdem auch gegen sonstige Paragraphen, zu pro- 
testieren . Besteht die Eisenbahn auf der An- 
erkennung, so wiirde dieselbe zu erteilen und in 
einem Begleitschreiben zu erklaren sein, daB man 
mit Riicksicht auf dic Monopolstellung der Eisen
bahn n ich t a n d ers k o n n e , ais sich dem Ver- 
langen zu fiigen, nur die Notlage, daB die gcwerb- 
liche Anlage ohne den AnscliluB nicht bestehen konne, 
sei es, welche zum Nachgeben zwinge.

Werden, auch in Fiillen, in welchen ein solcher 
Protest bei der Unterzeichnung des AnschluBver- 
trages nicht erfolgt ist, u n b il l ig e  A n sp r iich e  er- 
hoben, und wird hierbei mit der Entziehung des 
Anschlusses gedroht, so lasse man sieli n ic h t  e in -  
schuchtern  und leiste, wenn man sich entselilieBt, 
eine Z ah lung zu bewirken oder ein Anerkenntnis 
abzugeben, dasselbe „ u n ter  a u sd r u c k lic h e m  V or- 
behalt der R iick fo rd eru n g  im  P ro zesse"  und 
unter Hinweis darauf, daB man sich zu der Leistung 
niclit fiir verpflichtet erachte und nur der Drohung 
nachgebe. Alsdann erhebe man K la g e  zum  ord en t-  
licben G er ich t unter Beriicksichtigung der in 
§ 25 der Allgemeinen Bedingungen vereinbarten Zu- 
standigkeit mit dem Antrage auf Yerurteilung zur

Riickzahlung oder Riickgewahr des Anerkenntnisses 
(§ 812 Abs. 1 und 2 BGB).

Natiirlich eignen sich nicht alle Falle zum gericht- 
lichen Austrag und besonders zur Zeit, wo es sich 
darum handelt, erst eine Rechtsprechung im Sinne 
der obigen grundsiitzlichen Darlcgungen zu schaffen, 
wird man m it der Auswahl der auf den ProzeBweg 
zu bringenden Falle recht vorsichtig sein mussen.

Wir gehen nunmehr zu don Beschwerden iiber, 
die sich aus der Handhabung der e in z e ln e n  B e 
d in g u n g en  ergeben.

Nach § 3 dieser Allgemeinen Bedingungen hat 
der AnschluBinhaber eine laufende Entscliiidigung 
fiir das Grundeigentum der Staatseisenbahnverwal- 
tung, welches zur Herstellung und Benutzung des 
Anschlusses hergegeben wird, zu zahlen. Die Hohe 
wird in den besonderen Bedingungen festgesetzt, 
aber die Flachę zwischen Abzweigungsweichc und 
Merkzeichen niclit berechnet.

Es wird also mit anderen Worten eine G ru n d -  
s t i ie k s p a c h t  erhoben und zwar von den Grund- 
stUcken der Eisenbahn, die dem AnschluBbetriebe 
dienen und auf denen die AnschluBgleise liegen, auf 
welchcn die Eisenbahn sich nach § 19 regelmiiBig 
die Fracht verdient.

Das ist zulassig, aber es ergibt sich aus dieser 
Sachlage, daB der AnschluBinhaber vcrmoge der 
M o n o p o ls te llu n g  der Eisenbahn auf keine andere 
Weise dic Verbindung seines Werkes m it dem in- 
und auslandischcn Eisenbahnnetz hcrstellen kann, 
und es folgt aus den oben vorgctragenen Reclits- 
grundsatzen, daB unter diesen Umstiindcn die Aus- 
bedingung eines ubermiiBigen Pachtzinses den guten 
Sitten widerstreiten wiirde und daB daher nur der 
ortsiibliche Pachtzins verlangt werden kann, soweit 
die Eisenbahn nicht Umstande darlegt, die erkennen 
lassen, daB die Grundstuckc fiir sio einen hoheren 
Wert haben, so z. B. wenn sie dieselben fiir Betrieb- 
zwecke gebrauchen kann und wegen ihrer Ueber- 
lassung an den AnschluBinhaber ein anderes Grund- 
stiick zu hoherem Preise hat erwerben mussen. 
Liegen aber solclie Griinde nicht vor, dann ist es 
ein „MiBbrauch des Monopols zur Stellung unbilliger 
Bedingungen", wenn eine iibermaBige Pacht in Ansatz 
gcbracht wird. Von einem solchen Falle berichtet 
ein Werk,

„daB dio Eisenbahndirektion in ihrom Vertragsontivurf 
f(lr das fiir don AnschluB benutztc, eisonbahnfiskalisehe 
Grundeigontum in einer GroBe von etwa 515 qm eine 
Pacht von 1 M fiir das qra vorlangt, wahrend wir 
bishor nur etwa 0z/ 3 Pf. f(ir das qm bozahlt haben. Die 
P a c h t ist hiernach um das F lln fzohn fache  o rh o h t 
und wiirde schon in 8 bis 10 Jahren ungefiihr soviel 
ausraachen, ais der Wort der ganzen Flacho nach MaB- 
gabo dos gomoinen Wertes der umliegenden Grund- 
stiicke wohl zu yeranschlagon wiire.“

Ein anderes Werk ist an zwei Eisenbahnen an- 
geschlossen, die frflher zwei Aktiengesellschaften ge- 
hórt haben und spater verstaatlicht worden sind. 
Die eine dieser Gesellschaften verlangte iiberhaupt 
keine Pacht, wahrend an die andere zuerst 5, spater
8 Pf. fiir das qm bezahlt wurden. Obwohl nun in
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dortiger Gegend auch łieute nocłi die Pacht fiir 
Ackerland nur 0,8 bis 1 P f., fiir Wiosen 1 Pf. und 
liir Gartenland bis zu 3 Pf. fiir das qm bctriigt, 
vcrlangt der Fiskus in den ncucsten AnschluBver- 
trśigen 20 Pf. Pacht fiir das qm. Wiirde er eine 
yierprozentige Yerzinsung seines Erwerbspreises be- 
anspruchen kónnen, so wiirde die Pacht 8Va Pf. 
betragen.

DieVorschrift des §5 , r e c h tz e it ig e  In b e tr ic b -  
n a h m c des Anschlusscs betreffend, findet im Ge- 
setzc keincn Boden und bedcutet, daB der AnschluB
inhaber 1 1 1 1 1 des Privatanschlusses willen scine in- 
dustriellen Bautcn oder seine Erzeugung beginnen 
muB, ohne welche der Betrieb des Anschlusscs kcinen 
Simi hat, wahrend doch umgekehrt der AnschluB 
der Diener der Wcrksanlagen ist und sich nach diesen 
zu richten hat. Wahrend das Gesetz dieso Umstiindc 
beriicksichtigt und keine Fristen fiir die Ausfuhrung 
des Baues und dic Eroffnung des Betricbes fest- 
setzt, da ein offentliches Interesse liieran niclit vor- 
liegt (Eger, Kleinbahnges. § 47 Anm. 4), stellt die 
Eisenbahiwerwaltung im Wcge der Allgemeinen Be- 
dingungen das Verhaltnis aul den Kopf und behandelt 
das Werk ais ein Anhiingsel seines AnschluBgleiscs.

Im Lauf der Zeit sind die Bedingungen in ein- 
seitiger Weise zugunsten des Eiscnbahnfiskuś gcstaltet 
worden.

Dies ist besonders der Fali hinsichtlich der aus 
Bctriebsriicksichtcn erforderliehen A en d eru n g en  
od er  E r w e itc r u n g c n  der v o r h a n d e n e n  E in -  
r ie h tu n g e n  der H a u p tb a h ii und d er A n- 
sch lu B b a h n , welche die Eisenbahnverwaltung an- 
ordnen kann. Solche Anordnungen werden haufig 
im Interesse und zum iiberwiegenden oder ausschlieB- 
lichen Vorteil des Fiskus getroffen. Uiernach miiBtc 
sich naturgemaB auch die Kostc.11 deckung richten.

Die friiheren Bedingungen der PreuBisclien Staats- 
eisenbahityerwaltung regeltcn in § G dic Frage auf 
folgcnde Weise:

War das Bediirfnis nach solchen Aenderungen 
oder Erweiterungcn in den Yerhaltnissen des An- 
schlusses begriindet, so hatte der AnschluBinhaber 
die ganzen Kosten zu tragen, handclte es sich nur 
um ein Bediirfnis des Fiskus, so hatte der Fiskus 
niclit dic ganzen Kosten, sondern nur dic durch den 
Umbau der Hauptbahii veranlafiten Kosten zu tragen, 
wahrend mit dem hierdureh notwendig gewordenen 
TJmbau der Anschlufibahn der AnschluBinhaber be- 
lastct wurde. Hierdureh war bereits ein ungleich- 
mitBiger MaBstab fiir die Kostenverteilung eingefuhrt. 
Denn wenn der Umbau nur durch das Bediirfnis 
der Hauptbalm verursacht wurde, so war es auch 
Sache der Hauptbalm, die Kosten der hierdureh 
noiwendigen Yeriinderung des Anschlusscs zu be- 
streiten. Wenigstens war weiterhin fiir den Fali, 
daB die Aenderung durch ein gemeinsames Bediirfnis 
yerursacht wurde, eine angemessene Yerteilung der 
Kosten vorgesehen.

Die spater aufgestellten Bedingungen gewahren 
dem Fiskus noch weit erlieblichere Vorteile auf

Kosten des AnschluBinhabers. Hiernach tragt dor 
AnschluBinhaber die Kosten der Aenderung des 
Anschlusscs in jedem Falle. Die Kosten einer Aeiide- | 
rung der Staatscisenbalmanlagen, also des Umbaues > 
der Hauptbahii, tragt er insoweit, ais sie durch dic 
Beibehaltung oder betriebssichere Bedienung des : 

•Anschlusses erforderlich werden. Hierbei ist nieht 
inehr unterschieden, ob der Umbau der Hauptbahii 
in den Yerhaltnissen des Anschlusses oder der Haupt
balm begriindet ist. Der AnschluBinhaber muB also, \ 
wenn ein Umbau der Hauptbahii cintritt, dic Kosten j 
der Aenderung der AnschluBanlagc und der Haupt- ' 
anlage, soweit letztcrc durch die Beibehaltung des | 
Anschlusses erforderlich werden, tragen, wahrend cr ' 
friiher nur den Umbau der AnschluBanlagc bezalilcn | 
muBtc.

Die Aenderungen enthalten haufig Yorteile fur { 
die Staatseisenbahn. Auf dic Anrechnung dieser [ 
Yorteile hat der AnschluBinhaber einen klagbaren 
Anspruch. Allein aucli dieser wird ihm durch die 
Bedingung versclirankt, daB die Anrechnung in das 
billige Ermessen der Staatseiscnbahnverwaltung ge- j 
stellt ist und z war in der Weise. daB die Verwaltung 
eine solche Anrechnung vornelnnen kann . Die Ab- 
sicht ist, hierdureh den § 315 BGB. auszuschalten. S 
wonach die Bestimmung durch Urteil getroffen wird, 
wenn sie niclit der Billigkeit entsprieht.

So zeigt sich auch in dieser friiher unbekannten j 
Klausel das S tr e b e n , dcm  A n sch lu B in h ab er j 
im m er u n g u n lt ig e r e  B ed in g u n g e n  aufzu- ! 
erlcgen .

DaB dabeiauch  in u n w ir ts c h a ft l ic h e r  Weise 
experimcnticrt wird, zeigt der bereits mitgeteilte : 
Fali, in welchem an Stelle von zwei einfachen Weiehen 
eine Doppelwciche eingebaut, spater aber wricder aus- 
gebaut und die friiheren Yerbindungcn wiederher- 
gestellt wurden. Es ist selbstverstandlich, daB der | 
Fiskus diese Kosten hatte tragen muśsen, und es I 
kann kcincm Zweifel unterliegeii, daB der R cclits-  
w eg  fiir alle diese Falle hinsichtlich der Kostenfrage i 
zulassig ist.

Unbillig erscheint auch das Yerlangen, daB der j 
AnschluBinhaber einen Z aun zwischen dem Haupt- j 
gleise und dem Anschlufigleise auf seine Kosten 
errichten solle, nur um seine Arbeiter vom Balm- ! 
kćirper fernzuhalten. Die Freihaltung des Eisen- j 
bahnkorpers ist aber Sache der Eisenbahn, dereń ; 
eigenes Interesse verlangt, zu verhiiten, daB Per- 
sonen von ihren Ziigen iiberfahren werden. Denn 
niclit der AnschluBinhaber, sondern dic Eisenbahn : 
haftet nach MaBgabe des Haftpflichtgesetzes fiir 
Unfalle, die sich auf ihrer Strecke ereignen. Eine 
dahingehende Autlage hiitte auch nach §§ 18, 47 des j 
Kleinbahngesetzes bei der Planfeststellung gemaelit | 
werden miissen. Eine nachtriigliche Auflage konnte : 
auf die Aufsichtsbefugnis der Eisenbahnbehorde 
(§§ 22, 50) im vorliegenden Falle schon deslialb niclit 
gestiitzt werden, weil hierzu der Nachweis eines 
allgemeinen Interesses erforderlich ware, und zwar 
eines Interesses, das die AnschluBbahn und niclit
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bloB die Staatsbahn betrifft. H iennit befindet sieli 
aber die Begriindung des cisenbahnscitigen Yer- 
langens in Gcgensatz.

Nach § 7 der Bedingungen ist der AnschluB
inhaber verpflichtet, die M itb e n u tz u n g  des A n 
sch lusscs durch die Staatseisenbahnvenvaltung oder 
durch D r itte  zu gestatten, wobei alle Entschci- 
dungen in die Hand der EisenbalinbehSrden gelegt 
sind. Ein Werk berichtet hieriiber:

„Dio Vorschrift des § 7 legt dcm AnschluBeigon- 
tflmcr eino Bindung auf, dio nicht gerechtfertigt cr- 
scheint. Der AnschlufloigontUmor ist nicht in der Lago, 
fiir dio Bonutzung des ihm gohorigen Anschlusscs, den 
er mit vielfaeh groBon Goldopfcrn hat herstollon lassen, 
sieli eino angomessono Vorgtitung von den Mitbouutzorn 
auszubedingon. Der Mitbenutzor braucht nur nicht oin- 
verstanden zu sein; dann sotzt dio Eisonbahnverwaltung 
dio Yergiitung fest und dabei beriicksichtigt sio er- 
ffthrungsgomaC sehr dio Intercssen der Mitbonutzor. 
Wie Storungon, die der AnschluBinhaber duldon muB, 
werdon dabei nicht bortlcksiehtigt, obensowenig wird 
dabei dio grofle Annehmlichkeit, dio fiir den Mitbenutzcr 
darin liegt, daB er oinen AnschluB an dio Bahn ohno 
Kapitalfcstlegung hat, in Erwagung gezogen. Dio betr. 
Vorschrifteri bodilrfen einer zoitgemiiBon Umgostaltung 
daliin, daB dcm AnscliluBeigontiimer cin groBores Be- 
stimmungsrecht bei Fcstsetzung der Vcrg(ltung fur dio 
Gestattung der Mitbenutzung oingeraumt \vird.“
Einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen 

zu linden, wird in solchen Filllen schwer fallen. 
Jedenfalls erscheint die Eisenbahn, die an den von 
den Mitbcnutzern in Aussicht stehenden Frachtcn 
interessiert ist, nicht ais der allein geeignete S c h ic d s -  
richtcr, und es kennzeichnet sieli a lsM iB brau ch  
ilirer M o n o p o ls te llu n g , wenn sie in derartigen 
Streitigkeiten das ausschUeBliche Schiedsrichteramt 
in Anspruch nimmt, fiir wclches jede gesetzliche 
Unterlage fehlt.

Ein anderes Werk iluBert sich zu § 7 wie folgt: 
„Nouordings ist dio Staatsbahn dazu tlbcrgegangen, 

an all don Stollen, wo mohrero Werko an einon Bahnliof 
AnschluB naclisuehon, zu yorlangon, dat! fiir samtliclio 
Werko cin gom oinsam or U eb o rg ab o b ah n h o f or- 
stellt wird, in dem dio Staatsbahn dio Wagen u n ran - 
g iert zu s to llt. Hiordureh wiilzt dio Staatsbahn einen 
groBcn Teil der yon ihr bisher geleistetcn R an g ie r- 
a rbo it auf dio AnschluBinhaber ab. Dor Uoborgabo- 
bahnhof wird auBerdcm wesentlich teurer, da er bei 
groBeren Anschlilsson zu cinom yollstiindigen R ang io r- 
bahnhof ausgobaut worden muB.

Das Ausrangioron der Wagon fiir dio oinzolnon An- 
schluBinliaber milsson dioso selbst besorgon, wahrend 
dies bisher Sacho der Staatsbahn war. Damit wurden 
indirokt die Transportgebtihron erhoht, sta tt daB eino 
Hcrabminderung dorsolben stattfindot."

Hier beschrankt sich also die Eisenbahn nicht 
auf die unparteiische Schiedsrichterrollc, sondern 
zieht aus dem Yorhandensein mehrerer Interessenten 
Niitzen, denen sie die ihr obliegende Rangierarbcit 
nebst den Kosten der dafflr notigen Anlagen aul- 
erlegt. Natiirlich steht der Eisenbahn das Recht zu, 
beim Yorhandensein zahlreicher AnschluBinhaber und 
haufiger Bcdienungsfahrten, die fiir die einzelnen 
AnschluBinhaber zu verschiedenen Zoitcn ausgefiihrt 
"erden und eine Sperre der Hauptgleise zur Folgę 
haben wurden, die Erstellung eines Uebergabe-

balinhofs auf Kosten der Anlioger zu vcrlangen. 
Die Anlieger liefern dann ihre Wagen gruppenweise 
gekoppelt an. Dio von den yerschiedenon AnschluB- 
inhabern angelieferten Gruppen, z. B. 4 Gruppen, 
dic nach Oberhausen bestimmt sind, miissen nun von 
ilcr Eisenbahn zusamraeurangiert werden. Dics 
ist eino Aufgabe, die ausschlieBlich der Eisenbahn 
obliegt, und deron Kosten sic zu tragen hat. Wenn 
sie diese Rangierarbcit nun auf dem Uebergabe- 
bahnhof und nicht auf der Tarifstation vornimmt, 
und zu diesem Zwecke auf dem Uebergabebahnhof 
Rangiergleise anlegt, dann muB sie dic Kosten 
dieser Rangiergleise und die Kosten der Rangier- 
arbeit tragen. Soweit aber die den Werken ob- 
liegendon Rangierarbciten (namlich das Zusammen- 
setzen der einzelnen Gruppen in den einzelnen 
Bedienungsfahrten der Werke) auf diesen Ratigicr- 
glcisen auch vorgenommen werden, miissen die 
Kosten entsprechend auf die Eisenbahn und dio 
AnschluBinhaber verteilt werden.

Achnliche Erscheinungen zeigt auch ein anderer 
Fali, in welchem die Eisenbahn den sclbstiindigen 
A n sch lu B  der Z eclie  eines H iit te n z e c h e n -  
w erk s a u fh o b , die Zeclie zu einer Bctriebsstelle 
des Huttenwerksanschlusses erklarte und die fiir 
die Hiittc und die Zeclie bestimmten Wagen un- 
rangiert zustellte. Hier wird die Eisenbahn sowohl 
die Kosten der Yeranderung der Anlagen, ais auch 
die Rangierkosten zu tragen haben.

Zu § IG, L a d c fr is te n , berichtet ein Mitglied: 
„Bei den Ladcfristen hat dio Staatsbahn das Be- 

strobon gezeigt, dieso abzukorzen. Bei groBon Werken, 
dio tiiglich vier Zustellungen luiben und welche lwi jeder 
Zusteilung oino groBo Rangierarbcit zu bowaltigen 
liaben, um dio Wagen in dio groBo Zahl dor yorschiodo- 
nen Ladostellen zu bringen, sind dio Ladefristen durch- 
giingig zu kurz bemesson. Hiordureh erwachśon oin- 
zolnep Werken monatlich Wagenmioten von mehreren 
Tausond Mark."

Bekanntlich hat auch erst vor einiger Zeit der 
Deutsche Handelstag bei den bundesstaatlichen 
Eisenbahnverwaltungcn die Yerlangerung der Lade
fristen fiir die 15- und 20-Tonnen-Wagen urn 25 
bzw. 50 % beantragt, jedoch hat sich die preuBische 
Eisenbahnverwaltung ablehnend geauBert mit der 
Begriindung, wenn fiir die Wagen Ycrschiedenen 
Ladegewichts verschiedene Ladcfristen festgesetzt 
wiirden, konnten nicht alle Wagen gleichzeitig den 
Ladestellen zugefiihrt werden und erwachse hieraus 
eine Yermehrung der Rangierarbcit; auch wiirde dann 
die Ladefrist vielfach auf den niichsten Tag aus- 
gedehnt werden.

Ob die GroBindustric ebenfalls ein Intercsse an 
einer verschiedenen Bemessung der Ladefristen je 
nach der GroBe der Wagen hat, und ob die Angelegen- 
heit von dieser Seite aus in Angriff zu nehmen ist, 
diirfte zu bezweifeln sein. Nach allseitiger Ansicht 
ist die in § 16 der Allgemeinen Bedingungen vor- 
gesehene Ladefrist z u k u rz b em essen .

Sie b e g in n t  bereits mit der eisenbahnseitigen 
B e r e it s te l lu n g  an der U e b c r g a b e s te l le  und
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es muB in der Frist die F a h r t von dort zur Lade- 
stello, die E in la d u n g , die R iic k fa h r t zur U eb er- 
g a b e s t e l le  und die U eb erg a b e  der B e g le i t -  
p a p ie r e  an die G u te r a b fe r t ig u n g  erfolgt sein. 
Yiclfach liegt die Guterabfertigung w o it  en tfe r n t  
vou der Uebergabestelle, und entfernt von beiden 
betindet sich die Ladestclle. Diese Unistande, ab- 
gesehen von den Schwierigkeiten, die sich aus 
den D io n s t s tu n d e n  der Uebergabestelle ergeben 
konnten, machen dic Einlialtung einer nur vier- 
stiindigen Frist in vielen Fiillen sehr schwierig und 
nicht selten ganz unmoglich.

Die fiir die Zustellung und Abholung eingerich- 
teten B e d ie n u n g s fa h r te n , unter deren Beriick- 
sichtigung die Ladefristen festgelegt sind, fiihren 
zwar dazu, daB fiir einen T e il der Wagen eine liingere 
Ladefrist eintritt. Dieser Teil muB aber d esto  ge-  
r in g er  sein, je  m eh r B e d ie n u n g s fa h r te n  zu und 
von einer Uebergabestelle stattfindcn, so daB gerad e  
d ie  W erk e, b e i d en en  der m e is te  V erk eh r ist , 
mit den u n g iin s t ig s te n  L a d e fr is te n  zu rechnen 
haben durften. Eine weitere Verringerung tritt 
dureh die haufigen V e r sp a tu n g e n  der B e d ie 
n u n g s fa h r te n  ein. Auch fiir diese Falle hat die 
Eisenbalmvervvaltung ihre Ycrantwortung auf den 
AnschluBinhaber abgewalzt, indem sie yorgeschrieben 
hat, daB ein vcrspiitetes Verkehren der Bedienungs
fahrten keinen Anspruch auf Verliingerung der Lade
frist gewahrt, soweit dic Mindestdauer von vier 
Stundcn noch gewahrt bleibt. Eine Hartę liegt auch 
in der Bestimmung, daB die Ladefrist fiir jeden 
einzelnen Wagen gilt, so daB es nicht geniigt, einen 
Wagen innerhalb der Frist zuruckzuliefern, sondern 
erforderlich ist, don WTagen se in er  N um m er nach  
in der Frist wieder anzudienen. Wenn die Lade
frist fiir den Wagen 1 in Stundc 13 und fiir den 
Wagen 2 in Stundc 19 endigt, dann sollte cs doch 
einerlei sein, wenn statt dessen der Wagen 2 in 
Stunde 13 und der Wagen 1 in Stunde 19 zuriick- 
geliefert wird.

Laut § 19, Yergutung fiir die Bcdienung des An- 
sch lu sses(A n sch lu B fra ch t,S ta tio n sfra u lit),r ich -  
tet sich die AnschluBfracht nach der E n tfe r n u n g  
von der M it te  des S ta t io n sg e b iiu d e s  der An- 
schluBstation bis zur M itte  der U e b e r g a b e g le ise . 
D a die Eisenbahn sich nun straubt, AnschluBbalm- 
hofe zu Tarifstationen zu machen, so treten die 
nierkwiirdigsten Folgen ein. So berichtet ein Werk 
folgendes:

„Boi Errichtung unsores Hochofenworks haben wir 
einen umfangreichen A nsch luO bahnhof in Station A. 
errichten miissen. Dio Zttge, dio uns augestollt werden, 
und dio Sendungen, dio unser Werk yerlassen, be- 
rilh ren  dio S ta t io n  A, dio ais Tarifstation fiir unser 
Hochofenwerk gilt, aber gar n ich t. Dor A nschlufl 
sswoigt yiolmehr von der S trecko  A. bis B. ab und 
oa werdon uns immer nur fCir uns bestimmte Zilgo zu- 
gestellt. Trotzdom milssou wir fiir dio Abholung und 
Zustellung dor Wagen die AnschluBgebiihr von 50 Pf. 
fur den beiadonon Wagon zahlon."

Demgegenuber beschriinkt sich die Eisenbahn auf 
einen Hinweis, wonach die Allgemeinen Bedingungen

maBgebend und die k iir z e s te  E n tfe r n u n g  zwischen 
der Mitte des S ta t io n sg e b iiu d e s  und der Mitte 
des U e b e r g a b e g le is e s  au f der S ch ien en ver-  
b in d u n g  auf 830 m festgestellt sei. Nach dem Be- 
richt des Werks v erk eh ren  ab er  d ie  W agen 'auf 
d ie ser  S c h ie n e n v e r b in d u n g  iib e r h a u p t nicht!

Derartige Meinungsverschiedenheiten _auf dem 
Gebiet des Eisenbahnfrachtrechts sind gerade bei 
PrivatanschluBbahnen nicht selten. Die Rechts- 
grundlage fiir den Verkehr a u f der S tr e c k e  der 
o f f e n t lic h e n  E ise n b a h n  bis zum AnschluBpunkt 
ist die E ise n b a h n v e r k e h r s o r d u u n g , die fiir alle 
Haupt- und Nebeneisenbahnen gilt. Fiir diese 
Strecke ist die Eiscnbahnverkehrsordnung und der 
Gutertarif maBgebend. Abweichungen konnen nur 
von dem Eisenbahnminister nach Zustimmung des 
Reichseisenbahnamts genehmigt werden und be- 
durfen zu ihrer Giiltigkeit der Aufnahme in den 
Tarif, aus dem auch dic Genchmigung zu ersehen 
sein muB (§ 2 EVO.). Die Tarife sind fiir jedermann 
in derselben Weise anzuwenden (§ 6). Nebengebiihren 
diirfen nur nach MaBgabe des Nebengebiihrentarifs 
erhoben, im iibrigen nur bare Auslagen in Rechnung 
gestellt werden (§ 68). Diesen Bestimmungen unter- 
liegt die ganze Transportleistung der Eisenbahn auf 
der Strecke des offentlichen Verkehrs bis zum An- 
schluBpunkt Deshalb durfte die Eisenbahn in deni 
obigen Falle einen auf Strecken des offentlichen Ver- 
kehrs gelegenen Weg, der bei den Bedienungsfahrten 
iiberhaupt nicht zuruckgelegt wird, auch nicht ihrer 
Frachtberechnung zugrunde legen, und sie ist daher 
fiir verpflichtet zu erachten, dic zu viel erhobene 
F r a c h t z u r iie k z u e r s ta tte n . Fiir E r s ta t tu n g s -  
a n sp ru ch e  ist der gerichtliche Weg gegeben. Die- 
selben werden gegen die in § 100 EVO. bezeichnete 
Bahn geltend zu machen sein (§ 70 Abs. 4). Sie ver- 
jiihren in einem Jahre nach der Zahlung. Schrift- 
liche Anmeldung des Anspruchs auf Erstattung 
hemmt die Yerjiihrung (§ 71).

In einem anderen Falle hat die Eisenbahn vor 
einigen Jahren zur Entlastung der Hauptlinie ein 
U rn g eh u n g sg le is  angelegt, auf welchem sie die 
fiir den AnschluBinhaber bestimmten Bedienungs
fahrten ausfiihrt. Die Uebergabestelle ist ganz die- 
selbe geblieben. Da aber das Urngehungsgleis be- 
deutend liin ger  is t ,  ais die zur Bedienung des An- 
schlusses nicht mehr benutzte H a u p t lin ie ,  so hat 
sie seitdem die F r a c h t  erholit.

Nun bestimmt aber § 67 Abs. 2 EVO., daB die 
Eisenbahn die Abfertigung vorzunelimen hat, die 
nach den Tarifen den billigsten Frachtsatz und_bei 
gleichen Frachtsatzen die giinstigsten Befordcrungs- 
bedingungen bietet. Da das Umgehungsgleise nicht 
zum PriyatanscliluB, sondern zur o ffe n t lic h e n  
E ise n b a h n s tr e c k e  g e h o r t , so kommt es darauf 
an, ob sich der AnschluBpunkt auch auf der kur- 
zeren Hauptlinie erreichen laBŁ Ist das der Fali, 
so kann die Eisenbahn nur diesen k u rzeren  Weg 
b ere c h n e n , wenn die alte Gleisverbindung noch 
yorhanden ist.
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Eigenartig ist auch der Versuch der Eisenbahn, 
je nach ihren wechsęlnden Interessen den A n sch lu B -  
punkt zu v er le g e n , um sieli hierdurch Vorteilc 
auf Kosten des AnschluBinhabers zu verschaffen. 
Zuniichst bestimmte dic Eisenbahn in dem vorliegen- 
den Falle, daB ein bisher offentliches Gleis von 
einem gewissen Punkte ab nur zu AnschluBzwecken 
benutzt werde m it der- Fo.lge, daB die Streckc An- 
scliluBgleis geworden und auf Kosten des AnschluB
inhabers zu unterhalten ist. Da dieser m it dcm Bahn- 
hof in kurzer, unmittelbarcr Gleisverbindung blieb, 
so muBte er sich dem Yerlangen fiigen. Nach einer 
Reihe yon Jahren wurde aber diese kurze Yerbindung 
auf Wunsch der Eisenbahn, die einen HafenanschluB 
suclite, dem AnschluBbclrieb entzogen und fiir diesen 
eine Umgehungsbahn eingerichtct, zu dereń Unter- 
lialt sich die Eisenbahn Yerpflichtete. Ais wiederum 
nach liingerer Zeit die Interessen der Eisenbahn 
nach einer anderen Richtung wiesen, wurde eine Er- 
hohung der Beitriige fiir Bedienung usw. verlangt, 
anf die Weigerung des Werkes hin der AnschluB- 
vertrag gekttndigt und schriftlich dic Wiederher- 
stellung der alten Linienfiihrung angeordnet. Da 
der AuschluEinhaber es abgelehnt hat, die Kosten 
dieser Aenderung zu iibernehmen, so wird sich ein 
gerichtlicher Austrag der Angelegcnheit schwcrlich 
umgehen lassen. Entschoidend bleibt hiorfiir die 
Frage, ob ein offentliches Interesse, insbosondero 
die Sicherheit des Botriebes der Hauptbalm, die 
Aenderung notwondig macht, oder ob es sich etwa 
nur um eine YergriiBerung oder Vcrlcgung des 
Bahnhofs aus wirtschaftlichen Grunden handelt.

Ueberall hort man jetzt von einem Vorgehen 
der Behorden zur B e s c it ig u n g  v o n  N iv e a u -  
kreuzungen. Einem sehr interessanten Fali dieser 
Art, mit welchem wir uns vier Jahre hindurch 
zu beschaftigen hatten, lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Eine Gesellschaft besaB ein ihr durch Konigliche 
Kabinettsorder verliehenes VollbahnpriviIeg und 
ferner PrivatanschluBgleise fiir ihre industriellen 
Werke. Die Errichtung neuer Hochofen machte die 
Anlage neuer Schiencnverbindungen auf ihrem 
Huttengeliinde notwendig. Hierfiir crhielt sie die 
Genehmigung auf Grund des § 43 des Kleinbahn
gesetzes auf Grund folgender Bedingung:

„Fiir dio Ausffihrung ist der beigefllgto, mit meinem 
Gonehmigung3vermerk versehene Entwurf maBgebend. 
Dio Genehmigung wird untcr der ausdrilekliehen Be
dingung erteilt, dafi dio bestehendo Kreuzung des An- 
schlufigloises in Schienenlioho mit der Hochstrafie in A. 
innerhalb einer Frist von zwei Jahren, voru Empfang 
dieser Gonehnugungsurkundo ab goreehnet, von der 
Unternehmerin beseitigt wird.“

Nach zwei Jahren yerlangte der Regierungsprasi- 
dent die Vorlage eines Projektes zur Beseitigung der 
Niveaukreuzung. Ein solches wurde eingereicht, 
aber von der Behorde venvorfen. Statt dessen ent- 
warf die Eisenbahn ein Projekt, das nach ihrer 
Schatzung 550 000 M ,  nach Schatzung der Gesell- 
schaft 850 000 M  gekostet haben wiird<‘-

Eine juristische Priifung ergab die Ungiiltigkeit- 
der gestellten Bedingung, da die Genehmigung unter 
der binnen zwei Jahren zu erfullenden Auflage eine 
unzulassige Veranderungsgenehmigung auf Zeit und 
eine unzulassige zeitlichc Besclirankung der ur- 
spriinglichen Genehmigung darstellt, und auch nur 
eine einheitliche Planfeststcllung statthaft ist. Der 
Ansicht des Ministeriums, daB die Beschwerde an 
eine Frist. gebunden und diese niclit eingehalten sei, 
wurde ebenfalls entgegengetreten und dic Zulassig- 
keit, des Rcchtsweges nachgewiesen. Nachdem dies 
klargestellt war und eine Konferenz mit etwa 14 Yer- 
tretern der betciligten Behorden stattgefunden 
Imtte, in der ausfiihrlich pladiert wurde, lenkte die 
Regierung ein und einigte sich mit der Gesellschaft 
auf einer Grundlage, dic bei unvcrhaltnismaBig ge- 
ringeren Kosten erhebliche Yerbesserungen fur die 
Bedienung des Werkes aufwies. In miiBigen Grenzen 
war die Gesellschaft auch von vornherein vergleichs- 
bereit gcwcsen, liatte sich aber den uferlosen Forde- 
rungen des Fiskus gegeniiber mit voller Berechtigung 
auf den gesetzlichen Standpunkt zuriickgezogen, den 
sie mit Erfolg verteidigt hat. Die Fiille von Rechts- 
fragen, welche hierbei zur Sprache gekommen sind, 
liiBt. sich hier nicht wiedergeben.

Eine der wiehtigsten Fragen bei groB eren  
S tra B en iib er f iih ru n gs p r o je k t en , B r iick en -  
e r b r e ite r u n g e n  u. dgl. niehr bildet dic B e itr a g s -  
p f l ic h t  der I n tc r e s s e n te n , besonders des W ege- 
e ig e n t iim e r s  und des Wcgebaupflichtigen. Die 
Aufsatze von Behnisch und Gerike im PreuB. Yer- 
waltungsblatt Nr. 34, S. G63 und 889, beschaftigen 
sich mit dieser Frage vom Standpunkt der Gemeinde 
und der Eisenbahnverwaltung aus. Wie Behnisch 
zutreffend hervorhebt, liegt es bei der Neuanlage 
einer Eisenbahn dem Eisenbahnunternehmer ob, die 
Kosten der durch das Projekt bedingten Vcranderuu- 
gen offentliclicr Wege einschlieBlich Briicken- und 
Rampcnanlagen zu tragen. Auch hat der Eisenbahn
unternehmer an der Wegeunterhaltung in dem Ver- 
haltnisse teilzunehmen, in welchem die Last der 
Unterhaltung durch die Yregeveranderung, sei es 
der GroBe uder der Art nach, vermehrt ist. Behnisch 
ist nun weiterhin derMeinung, die Anlage einer Unter- 
oder Ueberfiihrung enthalte eine Erschwerung der 
Wegebaulast fiir den Fali, daB eine Verbreiterung 
notwendig werde, und die Kosten der lotzteren 
miiBten daher im wesentliehen den Eisenbahnunter- 
nehmer treffen. Dagegen verneint dies Gerike, da 
der Fali ebenso liege, wie wenn ein Anlicger ein Ge- 
baude dicht an der StraBe crrichtet und dadurch 
ihre Yerbrciterung erschwert hat. Ebenso wenig wie 
auf diesen Anlieger gehe die Wegebaulast auf den 
Eisenbahnunternehmer iiber. Das von Behnisch an- 
empfohlene Verfahren zur Herbeifiihrung einer Ent- 
scheidung halt er nicht fiir gangbar. Meines Erachtens 
ist eine landespolizeiliche Geehmigung des Eisen- 
bahnministeis fiir die bcabsichtigte Aenderung ein- 
zuholen (OVG. 18. Dezember 1902, Min.-Erl. vom 
20. April 1903, §§ 57 ,158  des Zustandigkeitsgesetzes,
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Fritsch S. 37), iiber die Kostcnfrage aber im ordent- 
lichen Rechtswog zu entscheiden (Stolzel S. 275).

Fiir uns bietet die Angelegcuheit insofern ein 
Jnteresse, ais dio Behiirden bestrebt sind, bei StraBen- 
ftuderungęn, falls die StraBe von einer PrivatanschluG- 
bahn gekreuzt oder befahren wird, dic dom Wegcbau- 
pflichtigen obliogenden Lasten auf den AnachluB- 
inliabor abżuwalzen. Dieselbe Beobaclituiig liiBt sieli 
auch machen, insoweit eino Privatansc]iIuBbalin und 
eine unter Krcisgarantie errichtete Kleinbalm neben- 
einander in Frage kommen. Wiederliolt liabe ich 
bemerkt, daB die Beitragspflicht des Wegebau- 
pflichtjgen und der Kreisbalm ignoriert wird; und 
zwar liandelt es sich in diescn Fallen oft gerade 
um Objekte von sehr hohem Betrage. Eine frtili- 
zcitige Geltendmachung des Rechtsstandpunktcs 
in den Vorverhandlungen hat sich dabei mehrfacli 
ais nutzlich erwiesen. Es daif auch nicht iibersehen 
werden, daB in solohen Fallen mitunter eine Flucht-

linienfestset.zung stattfindet. ]n diesem Fallo sind 
dic Einspriiche nach Offenlegung des Planes reclit- 
zeitig bei dem Gemcindevorstand anzubnngcn und 
werden von diesem nach § 4 des Eisenbahngosctzes 
und dem MinistcrialerlaB vom 12. Oktober 1892 an den 
Regicrungsprasideriten ais Kommissar des Arbeits- 
ministers weitergesandt. (s. Frank im PreuB. Vcrw.-Bl. 
34, S.G42).

Am SchluB meines diesjahrigen Yortragcs an- 
gelangt, darf ich wolil der Ansicht Ausdruek ver- 
leihen, daB dic Rundfrage des Yereins deutscher 
Eisenhiittenleute ein ungemein reichhaltiges und vicl- 
seitiges Materiał fiir dio behordliche Behandlung der 
PrivatanschluBbahnen ergeben hat.

Aus den Wahrnehnningen, die wir hierbei schopfcn, 
diirften fiir unsere Rcchtskoinmission dauerndc Auf- 
gaben hervorgohen, die sich den Zieleń, die wir uns 
auf dcm Gebiete des Gewerberechts gestellt haben, 
gleichwertig an die Seite stellen.

Umschau.
Neuere auslandische Kokcreianlagen.

Dio nusliindischcn Zeitschriften bringen neuerdings 
mehrfftoh ausfUhrliche Bcschroibungen groBer, im Auslando 
neu angelegter Kokercien. Ihre Einriehtungcn weichcn 
von den bei uns gcbriiuchliehen nicht wesentlioh ab und 
erschoinen hochstcns in Einzelheitcn bemerkenswert.

Dio Gruben von Bethunes in Belgien1) besitzen 
308 Koksiifen dos Systems Dr. Otto und 120 Oofen des 
in Deutschland nicht niiher bekannten Systems Bernar<l, 
das mit einer Garzeit der Oefen von 48 Stunden nicht ais 
crstklassig gelten kann. Es ist in anerkonnenswerter 
Weiso versucht worden,dio Handarbeit so yiel wie moglich 
einzuschriinkcn. Dio Kolilo wird in gestampfter Form 
in die Oefen eingefuhrt. Dio bei den zuletzt errichtcten 
Oefen yorgeseheno masehinello Kokslósch-, Absiebc- und 
Yerladeeinriehtung (Abb. I2) unterschcidet sich von den 
in Deutschland neuerdings orprobton derartigen Ein- 
riehtungen dadurch, daB der gesamte Apparat zum Sieben 
und Vorladen auf ftlnf Schienen fahrbar angeordnet ist. 
Der Koks wird nicht durch Tauohcn in Wasser abgeloseht, 
sondern passiert beim Drficken oinen Fuhrungsbiigel, 
der zu beiden Seiton durch oinen doppelton Blechmantel 
das Wasser in feinen Oeffnungon dcm Koks zufilhrt und 
durch ein Yerlangertes Rohr von obon beim Rutschen des 
Kokses ilbor dio gonoigto Rampę denselben nachloscht. 
Er wird dann direkt durch ein anstcigendes Band zur 
Sicberei gebracht, dio aus Schlittclsiobcn besteht und dio 
Trcnnung in Kleinkoks und Asche oincrseits und dem in 
Staatsbahnwagen verladenen GroBkoks anderscits vorsieht. 
Dor Kleinkoks und dic Asche werden in kleinen Wagen 
aufgefangen und miissen in einer weiteren Anlage in die 
einzelnen Sorten getrennt werden. Die Kebenproduktcn- 
gewinnung, dio zum Teil nach dem altcn Waschverfahren, 
teilwoise nach dcm direkten System Dr. Otto arbeitet, 
bietet nichts Kcues. Das UcbcrschuBgas wird zur Kessel- 
beheizung, zum Teil ais i-euchtgas abgegebcn und merk- 
wOrdigcrw oiso zu diesem Zweck noch mit Benzol ange- 
reichert. Es werden erhalten 25 kg Teer, 5,8 kg Benzol 
und 10 kg schwcfelsaures Ammoniak jeTonne eingesetzter 
trockener Kohle.

') I.e Gćnie Cml 1913, 4. Okt., S. 445/51. — Memoire 
et Comptes Rendus des Travaux do la Societe des In- 
góniours Civiles do Franco 1913, Aug., S. 204.

s) Kacli Eloktrischo Kraftbetricbc und Bahncn 1914, 
24. .Jan., S. 55.

Wio in The Iron Trado Rcviow') des weiteren 
erortert ist, wurde in GroBbritannien der orsto Koks- 
ofen mit Gewinnung der Nebenprodukto 1801 von Coppec 
gebaut. Der auch in Amerika stets gemachte Einwand, 
daB der Koks dieser Oofon dom aus Bienenkorbofon nicht 
gleichwertig sein konne, verlangsamtc dio Einfflhrung 
(ler Nobenproduktenofcn. Obwolil im Cum berła ndbezirk 
1809 die crste denirtigo Anlage von Simon Carvds errichtct 
wurde, dauerte es bLs zur Errichtung der von Scmet 
Solvay erbauten zweiten bis 1884. Auch dann lioB die 
BefUrchtung, daB die Kohlo dieses Bezirkes sich zum Vcr- 
kokon mit Nobonproduktongowinnung nicht eigne, weitere 
nennonswerto Einriehtungcn nicht auf kommen, bis 1006 
Koppers bowios, daB durch gceignete Behandlung der Kohlo 
derselbo Koks hergestellt werden konno wio in Bicnen- 
korbofen. Er errichtete zuniichst 40 Oefen fiir die Flunby & 
Broughton Moor Coal und Firebrick Co. und dio gleiche 
Anzahl fiir dio St. Helena Colliery und Brickworks mit 
solehem Erfolg, daB von diosor Zeit die Kobenprodukten- 
gewinnung schnell um sich griff. Wahrend 1910 noch 
500 Bicnonkorbofen im Fouer standen, hat man auch 
dieso fast giinzlich vorlaśscn und ist zurzeit wieder mit dcm 
Bau von 330 Koppers- Regonerativofen beschaftigt. Alle 
sind mit der direkten Ammoniakgewinnung von Koppers 
yerschen. Die Kohle wird in gestampfter Form verwendct 
und ergibt guten Koks. Es fallen davon 72 %, wahrend 
die Kohle fiir dic Nebenproduktengewinnung sich hcrvor- 
ragond eignet und 5 bis 5,5 %  Teer, 1,5 bis 1,6 % Sulfat 
und 1 % Benzol ergibt. Dio Kohle wird nach dcm Waschcn 
gebrochcn und zu einem Yorratsbchiiltor gebracht, der 
mittels einer Seilbahn den bei den Batterien stehenden 
Kohlenturm beschickt, aus dcm dio Kohle boi StSrungcn 
sowohl in kleine Fullwagen ais normalerweise in dic 
Stampfkasten der Ausilrtickinaschine entlcert werden 
kann.

In England erkennt man fast durchweg dio Uebcr- 
lcgcnhoit der Regenerativofen vor den Abhitzeofen an, 
sclbst an den Stellen, wo nur Dampf gebraucht wird. 
Eine Ausnahme macht man in der Regel nur da, wo die 
Kessel direkt bei der Batterie untorgobraeht werden 
konnen. Durch eingehendo Versuche wurdo jedoch nach- 
gowiesen, daB auch fur solche Fallo mit dom UeberschuB- 
gas dioselbe Dampfmengo erzeugt werden kann, ais mit 
der Abhitze, ein Punkt, der die Ueberlcgenheit des Rogene- 
rativofens fiir allo Fallo boweist, da man dio anderen

•) 1913, 24. Juli, S. 161/9.
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Ycrwcndungsmoglichkeitcn dea UeberschuBgases, sci es 
ais Leuchtgas, Kraftgas fiir Masohinen oder fUr andero 
metallurgiseho Zwecko, ins Augo fassen muB. Zu er- 
wiihnen ware, daB daa Ammoniaksalz nach dem direkten 
Verfaliren von Koppera getrocknefc werden muB, waa bei 
uns in Deutschland meistens nicht notig ist, daB fcrner 
zum Abtrciben dea Ammoniakwassera und Yorwiinnen 
des Gases Abdampf bcnutzt wird, und daB der fest- 
gestellto GaaiibersclniB 00 % bctriigt.

Dic Coppće-Anlage der Societe dea Fours a coko ot 
a gaa in Grivegnće bei LUttich1) ist vor allem durch dio 
Kohlen transportu nlagc bemerkenswert. Dic Oofen, 112 an 
der Zahl, in 4 Gruppen zu jo 28 Stiick oder 2 Bat- 
torien von je 50 StUck, mit je einem eigenen Kamin 
errichtet, sind unaeren Oefen deutscher Bauart nicht iiber- 
legen. Sie ergeben jo Ofen und Tag 5 t  Koks, 50 %  Gas- 
ilberschuB bei 18 bis 22 % Gasgehalt der Kohle, rd. 1 % 
Sulfat und 3 % Teer. Die Kohlo wird mittels zweier 
Krane durch Greifer von 3 t  Inhalt u 113 dem Schiff oder 
den Wagen entladen. Jodcr Kran liefert 00 t/s t in zwei 
Eisenbetonturme von jo 300 t Inhalt, die die Ladestelle 
fiir dio eine Meile lange Seilbahn von 120 t/a t Leistung 
bilden, welche dio Kohlo der Misoh- und Brechonlago 
odor den Vorratst(irmen zufiihrt. Die Mischanlage besteht 
aus 4 Bohilltern yon jo 100 t Fasaungsraum mit Ver- 
teilungstellorn, so daB vier verschiedeno Sorten Kohle ge- 
misoht und der Brecheranlage, dic aus zwei Desintegratoren 
besteht, durch ein Band zugefUhrt werden konnen. Die 
gewaachcnc Kohle geht zu einem 800 t faasenden Behiilter 
aus Eisenbeton, aus dcm dio Kohle zu den Fiillmaschi- 
nen auf den Oefen gelangt. Die eigentlichen Yorrats- 
bchiilter sind 120 111 lang, 54 m breit und durch Wandę 
in flinf Abteihingen getcilt. Sie fassen 0000 t  Kohle. Dio 
Kohlo wird daraus mittels eines Krans entnommen und 
zu einem Behiilter fiir 50 t Kohle Fassungarauin gebracht, 
aua dem die Kohlo zur Mischanlage abgefiihrt werden 
kann. Die Oefen werden mittels elektriseh angetriebener 
FOllmaschinon beschickt. Ein Teil des Gasiiberschusses, 
und zwar yon der 3. bis zur 11. Stunde in Hohe von 33 % 
dea Gesamtgasea wird ais Leuchtgas abgegeben; der Rest 
wird in Gasmaschincn gebraucht. Leucht- und Aringas 
werden in zwoi gotronnten Anlagen von ihren Neben- 
erzcugnisson befreit, und zwar zuniŁohst durch Abkiihlen 
auf 25 0 entteert, und dann, ohne yorzuwarmen, unmittel- 
bar in Siiure geleitet. In dieso Siittiger gehen auch dic von 
den Destillierapparatcn kommenden Ammoniakdampfe, dio 
vorher gut entwiiasert sind. Das Gas fiir dio Jlaschincn 
wird durch eino Gaarcinigung in der iibliehen Weise vom 
Schwefel befreit. Der Koks wird nach dem Abloschen in 
einer Kokasieb- und Verlademaschine sogleich in GroBkoks 
und Kleinkoks getronnt.

Die Dovonshiro Works der Starely Coal and Iron 
Company2) yergroBerte die aua 100 Oefen bestehende, 
mit Ammoniak- und Teergcwinnung verscheno Anlage, 
um 50 Abhitzeofen der neuesten AusfUhrung der Coal 
Destilation Company, bei denen dio Verbrennungsluft 
auf ungefiihr 500° yorgowiirmt wird; glcichzcitig wurde 
eino Benzolgewinnung fiir allo Ocfon vorgesehen. Dic 
Oefen sind den bcstchenden angepaBt und bei den sonst 
Ublichen MaBen nur 2,1 m hoch. Dio Batterien werden 
durch einen 500-t-Belialter, der durch eino Seilbahn be
schickt wird, zwischen den Batterien stehend, bedient. 
Ammoniak- und Teergcwinnung erfolgt nach dem in- 
direkten Yerfahren, Ais Pumpen fiir Oel und Teer usw. sind 
Turbopumpen, dio gemeinsam durch einen Motor ango- 
trieben werden, yorgesehen. Bemerkenswert ist, daB clm 
Benzoltabrik durch ItelleRtion der auBerhalb des Gebiiudcs 
hiingenden Lampon bcleuchtet wird. Die Kessel sind 
mit Ueberhitzern yersehen und far Beheizung mit Gicht- 
gas und Koksgas eingerichtet.

*) The Iron and Coal Trades Review 1913, 5. Sept., 
S. 377.

!) The Iron and Coal Trades Reyicw 1913, 10. Okt.,
S. 509/71.
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Dio Nummcry Colliery in Sheffield1) hat bis jetzt 
40 Otto-Abhitzeofen, die gleich den vorher genannten 
mit einem Vorratsbehiilter fiir 000 t Kohlo versehen sind. 
Die Kohle wird wio dort loso gefiillt. Die Oefen sind mit 
einer Fiillgasabsaugung nach Dr. Otto versehen. Der 
Koks fiillt in einen Koksloschwagen, der so groli ist, 
daB der Koks nur in einer dilnnen Lago zu liegen kommt 
und gut von Hand abgeloscht werden kann. Er wird 
mittels eines Seiles zur Seiberoi befordert. Die Neben- 
produktengowinnung erfolgt nach den direkten Ottoschen 
Verfahren. Dio Gassauger werden durcli eine Hoch- 
druckturbine angetrieben. Das Salz wird vor dem Lagem 
gotrocknet. Der Dampf dient zur Erzeugung von Elcktri- 
zitiit.

Ueber den Stand der Kokcreianlagen in Neu-Siid- 
Wales wird in The Iron and Coal Trades Review'2)J) 
berichtet. Im Jahre 1911 waren in Glamorgan in 
SUdwales von 1381 cfen noch 958 Rctortenofen ohno 
Gewinnung der Nebenerzeugnisse, 170 Bicnenkorbcifen 
und eigentlich nur 120 moderne Oefen vorhanden. 
Erst nachdem man die Gleichwertigkeit des Ncbcn- 
produktonkokses erkannt hatte, tra t man dcm Bau 
von Nebenproduktonofen naher und ging bei der von 
Coppćc auf der Łanccsters Steam Coal Collicrys, Crom- 
tilleny in SUdwales errichtcten Anlago5) dazu ttber, 
dio Kohlo vor dcm Waschen in verschiedeno GroBen, 
wio die der NUssc, Bohnon-, ErbsengroBe und Fcines 
zu sortieren, von dencn dio beiden letzten GroBen 
in der Kokcroi verwondet werden. Dio Kohlo wird von 
der Sieberci durch eino Seilbahn zur Wiischo gebracht. 
Dic auf Eisenbahnwagen ankommendo Kohle wird mittels 
eines liydraulischcn Kippers entleert und in densclben 
Behiilter entladen wie die ungowascheno Kohle von der 
Sieberei. In einer umlaufenden Trommel wird die Kohlo 
gesiebt in 17%  Niissc-, 21%  Bohnen-, 25%  Erbsen
groBe und 37 % Feines. Alle Sorten werden gotrennt 
gewaschen und die letzteren zur Kokerci in dio Vorrats- 
bunker, welehe 1050 t Kohle fassen, gebracht. Dio Kohlo 
wird lose gefOllt. Der Ofen faBt nur 63/« t. Dio Gar/.cit 
betriigt 25 st. Der Koks ist gut. Dio Kokslosehleitung 
liegt auf den Oefen. Der Koks wird beim DrOcken durch 
Klappen an der unteren Rampę festgehalten und mittels 
eines an der Batterie entlang laufenden Stahlplatten- 
bandes zur Kokssicborei befordert, von wo aus der GroBkoks 
direkt in Eisenbahnwagen verladen wird. Die Oefen sind 
Vertikalófen mit 30 Vertikalzflgen und zwei Brennern. 
Dio Begehkaniile sind gut yentiliert. Dio Beobachtungs- 
moglichkeit der Oefen ist sehr gut. Die Wandę sind aus- 
rcichend abgedichtct, der obere Teil des Ofens ist zur Ver- 
meidung von Zersetzungen yerhaltnismaBig kalt. DerUnter- 
bau der Oefen ist sehr kriiftig ausgeftihrt und stelit nach 
dcm Anwiirmen einen Wilrmespeicher dar, der das An- 
heizen selbst nach einem Stillstand erleichtert. Es werden 
auf der Anlage erhalton 73,41 % GroBkoks, 2,1 % Klein- 
koks und Asche, 4,11 % Tecr, 1,080% Sulfat und 20 % 
GasubcrschuB. Ferner werden in den Kesseln durch dio 
Abhitzo jo Tonne Kohle ungcfiihr 1 t  Dampf erzougt. 
Dio Ncbenproduktenanlagc ist dadurch interessant, daB 
sio 2*4 m tiber Baugrund vollstandig auf Stahlpfeilern 
errichtet ist, so daB die Teergruben u. dgl. dureh ihro 
Lage Ober dem Baugrund sehr ubersiehtlieh angeordnet 
sind.

Die Liwynpia-Zeche in Neu-Sudwales3) arbeitet mit 
Koppersofen, welche einen vorztiglichen Koks ergeben, 
der an dio Glamorgan-Company geht. Die Oefen werden 
mit einom elektrischcn Fullwagen beschickt. Der Abdampf 
wird wio gowohnlich bei der Nebcnproduktongowinnung 
wieder verwendet. / /

*) The Iron and Coal Trades Roview 1913, 7. Marz, 
S. 301.

*) Tho Iron and Coal Trades Review 1913, 27. Juni, 
S. 1033/5.

3) Tho Iron and Coal Trades Review 1913, 5. Dcz.,
S. 873/4.

Technisehe und wirtschaftliche Erfahrungen im Dampf 
turbinenbetrleb.

Endo 1912 veranstaltote Professor Jo sso  eino Um 
frage bei elektrischcn Kraftwerkcn, dio mit Dampf 
turbincn arbeiten. Von 130 Fragebogen kam etwa die 
Hiilftc beantwortet zuruck. Die darin nicdergelegten Erfah- 
rungen, die sich auf otwa zchn Jalire erstreckcn, wurden 
von St.'3'lfl. K. Hofer einer Bearbeitung unterzogen1).

Festgestollt wurde dos Ueberwiegen des reinen 
Curtis-Systems bei Turbinen mittlerer Lcistung (250 bis 
1000 KW), dasjenige des Ueberdrucksystcms bei GroB- 
turbinen (uber 1000 KW). FaBt man siimtliche Ucbcr- 
druckturbincn mit und ohno Hochdruckaktionsrad und 
siimtliche Zolly-Gleichdrucktnrbinen zusammen, so ergibt 
sich fiir die beiden Systeme bei allen Leistungen ungefiilir 
die gloiclio Yerbreitung.

Abb. 1 zeigt dic mittlere Normalleistung der in den 
letzten zchn Jahren zur Aufstellung gelangten Turbinen 
sowie dic gesamte jahrlich installicrto Leistung. Alle 
Turbinen dienen zum Antrieb von Dynamos, sio arbeiten 
mit (iberliitztcm Dampf (rd. 300 °) von etwa 12 at Ueber-

Abblldung 1. Zunahmc der Gcsamtleistung und der 
Einzelgrofie der Dampfturbinen.

druck und mit Kondensation. Es wird tlbcr dio Um- 
drehungszahl, das ^Va^mogefallo und dio Stufenzahl 
berichtet. In letzter Zcit hat die Dampfgeschwindigkeit 
etwa die Schallgeschwindigkcit erreicht. Die Betriebs- 
sicherhcit ist im allgemeinen sehr gilnstig; doch vcr- 
langt dio Turbino dieselbo aufinerksame Bcdienung wio 
dio Kolbenmasehine. Bei weitem vorherrschend ist dic 
Einzel-OberfLachenkondensation; kleinere Turbinen haben 
hiiufiger Einspritzkondensation. Zentralkondensation ist 
nur eine yorhanden; sie hat den Naehteil eines groBen 
Spannung^abfalles zwischen Turbinę und Kondensator. 
In modernen Werken hat man meist ein Vakuum von 
93 bis 97 %. Bei diesem Vakuum und einer GOfachcn 
Kflhlwassermenge von 15 bis 20° betriigt die mittlere 
Belastung der Oberflachcnkondensation 22 bis 23 kg 
je  qm und st. Eine Zahlentafel gibt AufschluB Uber die 
Art und den Kraftbedarf der Pumpen fur dic Konden
sation. Die Ausfiihrung mit NaBluftpumpe und Kfllil- 
wasserkreiselpumpo findet sich, weil einfacher und billigcr, 
zurzeit nóch bei einem Drittcl aller Anlagen; doch ist eine 
Zunahme der Strahlapparato zur Luftabsaugung zu er- 
warten. Der Kraftbedarf schwankt zwischen 1,82 und 
4,35 %. Bei getrenntem Antrieb der .Pumpen ist er hoher 
ais bei gemeinsamem Antrieb. Eine direkte Speisung der 
Kessel durch die aus den Kondcnsatoren saugende Pumpe 
findet sich selten, obschon dies die wirtschaftlichstp Art

■) Zeitschrift fur das gesamte Turbineńwesen 1913,
30. Nov„ S. 513/9; 10. Dez., S. 534/9 ; 20. Doz., S.549/53;
31. Dcz., S. 504/7.
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der Spoisung darstellt. Entoler sind keine yorhanden. 
SLorangen an der Kondensation treten iiuBerst sclten auf.

Besonders interessant ist die Frage des Dampf- 
yerbrauches, von der dio Wirtśchaftlichkeit der Anlage 
in crster Linie abliangt. Zahlreiche Kurven und Zahlen- 
tafeln veranschaulichen die Garantiewcrte und die tat- 
sachlicli erreichtcn Werte des Dampfyerbrauchs, des 
gewiihrleistetcn sowie des tatsachlich erreichtcn Giitegradcs.
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Abbildung 2. Dampfverbrauch von Turblncn 

bel Teilbelastung.

Bei den hier in Frage kommenden Leiatungen haben 
samtliche Turbinensysteme eine praktisch gleichwertige 
Warmeausnutzung. Der hochsto Giitegrad von 0,70 wird 
bei 7500 KW Normalleistung erreicht. Der tatsiiehlich 
erreichte Giitegrad ist im allgemeinen etwa 2 bis 3 % hoher 
ab der gowahrleistete. Da die Kraftmaschinen meist 
nicht yollbclastet sind, ist auch der Dampfyerbrauch bei 
Teillast von groBer Wichtigkeit. Turbinen groBer Leistung 
arbeiten^ bei geringerer Belastung giinstigbr ais Klein- 
turbinen. Bei 50 % Belastung betriigt dic Zunahme des
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Abbildung 3. Fortscbrlttc in der WnrmewirUcbaft 

von Dampfturblncn.

Dampfyerbrauchs etwa 20 % fiir Turbinen mittleror 
Leistung und etwa 12 %  ftlr GroBturbinen; bei 25 % Be
lastung nunmt der Yerbrauch um 54 bzw. 30 % zu. Auch 
sind bei Teillast die Turbinen mit einem Curtisrad im 
Hochdruckteil giinstiger geslellt ais Turbinen ohne das- 
selbe. Abb. 2 zeigt die Abhiingigkeit der Zunahme des 
Dampfyerbrauchs bei Teillast von der Normalleistung 
ohne Beriicksiclitigung d6r einzelnen Systeme. DaB 
die Wirtśchaftlichkeit der Turbinen im Laufe der Zeit 
erheblich vcrbessert wurde, gcht aus Abb. 3 hervor.

Jfit zunehmender Gesamtleistung der Anlagen ver- 
nngert sich der Warnie1yerbrauch, wahrend der thermische 
^'irkungsgrad denientsprcchend eine Verbesserung erfiihrt.
So betriigt der Warmeyerbrauch etwa 10 000 WE/KWst 
bei kleinen Leistmigen und etwa 7200 WE/KWst bei 
groBcn Leistungen, -wahrend der thermische Wirkungs- 
grad yon 8,5 bis zu 12 %  steigt. Mit steigender Leistung

fallen auch die Anlagekosten yon Turbogeneratorcn ein- 
schlioBlich Kondensation, und zwar um rd. 60 %; d. h. 
von etwa 180 Ji /KW  bei kleiner Leistung bis auf rd. 
70 M /KW  bei 0000 KW Leistung. Von den Gcsamt- 
kosten entfallcn etwa 43 %  auf die Turbinę, 31 % auf 
den Generator und 20 % auf die Kondensation.

Die Ausgaben fiir Wartung, Keparaturcn, Putz- und 
Schmierstoffe sind sehr yerschieden.

Aufierordentlich niedrig ist der Ausnutzungsfaktor. 
Er schwankt zwischen 0,032 und 0,327 und betriigt 0,2 im 
Mittel.

Zur Bestimmung der mittleren Reseryo wnrde 
folgcndcrmaBen yerfahren: das Produkt Normalleistung 
X mittlere tiigliche Betriebszeit x  365 wurde durch 
dio crzeugten KWst diyidiert; die Differenz des so erlialte- 
nen Belastungsgrades gegeniiber 1 ist dio mittlere Kescrye. 
Sio schwankt zwischen 40 und 90 %  und betriigt 70 % im 
Mittel. Dieser auffallend hohe Prozentsatz ist sowohl 
eine Folgo der hohen Spitzcnbelastung ais auch der 
rcichlichcn Bemessung der Zentralcn, die der waclisenden 
Inanspruchnahme gentigen sollen. E. Kugcncr.

Hochofenschmelzreisc von 38 Jahren.
An Mitteilungen in den iilteren Jahrgangen unserer 

Zeitschrift erinnert eino aus England kommendo Nach- 
richt. Dort ist ktlrzlich in Middlesbrough bei den Ormesby- 
Werkcn cin Hochofen ausgoblasen worden, der am 8. Mai 
1870 in Betrieb gesotzt worden und sojnit iiber 38 Jahre 
im Feuer gewesen ist. Die liingsto aus Deutsehland be- 
kannt gewordene Schmelzreise ist dio des Hochofens 3 
der Borbcckcr Hiitte1) mit 17 Jahren 35.-2 Monaten. Die 
gemeldeto englische Schmelzreise scheint somit dio Welt- 
hochstleistung darzustellen und diirfte wohl auch in Zu- 
kunft kaum1 noch ubertroffen werden, da die Schmelz- 
reisen der neuzeitigen Hochofen durch dereń angespannten 
Betrieb eher immer kilrzer ais liinger werden. Der eng
lische Hochofen hat wahrend der ganzen Zeit- 1 305 387 t  
GieBereiciscn crblasen, was einer durclischnittlichen 
Tageslcistung von 98 t entspricht.

Preisausschreiben.
Von der Adolf-von-Ernst-Stiftung an der Kgl. Teeh- 

nischcn Hochschule in Stuttgart ist folgendes Preisaus- 
schrciben (Preis 1000 M) crlassen worden:

Es wird eine Zusammenstellung der Erfahrungen 
yerlangt, dic in bczug auf

E in r ic h tu n g e n  und  B e tr ie b  von A ufztigen 
yorliegen. Es genflgt bereits eine gutc, ausrcichend 
kritische Abhandlung iiber einen der Hauptbcstandteile 
von Aufzugsanlagen, wobci die jeweils EinfluB nehmenden 
Konstruktions- und Betriebsyerhiiltnisse eingehend zu 
erortern sind. Die Arbeiten miissen in deutscher Sprache 
abgefaBt sein und sind spiitestens bis zum 1. Juli 1910 
an das Kcktorat der Kgl. Technischen Hochschule in 
Stuttgart abzuliefem.

James Moore Swank f .
Am 21. Juni starb in Philadelphia im Alter von 

81 Jahren der bekannte amerikanische Statistiker 
Jam es M. Sw ank.

Wir haben schon zu Beginn des yorigen Jahrcs, ais 
Swank sein Amt ais Gescliaftsfiihrer der „American Iron 
and Steel Association" niederlegte, eino kurze Lebens- 
beschreibung von ihm in den Spalten dieser Zeitschrift 
gebracht2) und der Verdienste gedacht, dic er sich durch 
die Herausgabe zahlreicher Bchiitzenswerter statistischer 
Arbeiten nicht nur um jeno Gcsellschaft, sondom um den 
nordamerikanischcn Eiscnhande! und die Eisenindustrie 
seines Vatcrlandes erworben hat. Durch die Herausgabe 
seines mit groBer Hingabe geschriebenen Werkes „History 
of tho Manufacturo Iron in all Ages“ hat Swank sich auch 
ais Geschichtsschrciber ein bleibendesDenkmalgeschaffen. 
Leider war es ihm vom Geschick nicht ycrgónnt, sich 
lange der wohlyerdienten Rulie! zu erfreuen. '

>) St. u. E. 1890, August, S. 742.
*) St. u. E. 1913, 23. Jan., S. 169.
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Aus Fachvereinen.
Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- 

und Bergleute.
Die stark besuchte Hauptversammlung <ler Gesell

schaft deutscher Metallhiitten- und Bergleute fand yora
3. bis 6. Juli 1014 in der alten Bcrgstadt G osla r statt. 
Der Ycrsammlung gingen an den ersten bcidcn Tagen 
Besichtigungen einer Keihe von Borgwerken und Htittcn- 
anlagen vorauf, an die sich ara Abend des 3. Juli dio 
BegriiBung der Teilnehmer durch Bergwcrksdirektor 
N ied n er, Tarnowitz, anschloB. An dem BegruBungs- 
abend sprach Bergrat W olff, Direktor des im Gemein- 
schaftsbesitz von PreuBen und Braunschweig bcfindlichen 
Rammelsberger Bergwerks, an Hand von ausgezcichneten 
Lichtbildern uber
Einige geologische und technische Probleme des Ram- 

melsberges.
Ausgchcnd yon dem Bestrcben der Ver\valtung, neue 

zinkarmcKupferschmelzmittel im Rammelsbcrg zu finden, 
besprach der Vortragende die hierfilr in Betracht kom- 
menden Gcsiehtspunkte, besonders dio Erzyerteilung in 
den bekannten Lagerkorpern und dio mutmaBliche Ent- 
stchung der Lagerstiitte. Seinc personlichc Ansicht 
sprach der Yortragendc dahin aus, daB aus den Lagcrungs- 
beziehungen zwischen Erz und Kebengęstom auf eine 
metasomatische Entstehung des ErzltSrpers geschlossen 
werden miisse, indem aus Storungszonen aufsteigende 
Erzlosungen, moglicherweise im Zusammenhangc mit dem 
Hochdringen des Okergranits, die mehr oder weniger 
karbonatisehen Tonschiefer verdi:angten. Er zeigte, 
wie sehr yiele Erscheinungen der Erzstruktur diese Er- 
klarung bestiitigten, wahrend andere allerdings bis heute 
noch nicht einwandfrei gedeutet werden konnten. SchlieB- 
lich wurde cin kurzer Ueberbliek iiber dio Schwierigkeiten 
gegeben, welche die Zusammensetzung und die feino 
Struktur der Erze der vollkommenon Kutzbarmaeliung 
ihres Metallinhaltes bisher cntgegengcstellt haben, und 
dio Wego, auf denen in Zukunffc yielleicht noch Ver- 
besserungen erzielt werden konnten.

Am Abend des zweiten Tages folgte cin Vortrag 
der amcrikanischen Ingenioure H. N. S tro n c k  und J. F. 
B oylc  iiber
Wissenschaftliche Betriebsfiihrung im Berg- und Hiitłen- 

wesen.
Dic Vortragenden yersuchten in Anlehnung an die 

durch T a y lo r  und seine Mitarbeiter aufgestcllten Grund
satze iiber wissenschaftliche Betriebsfiihrung den Beweis 
zu erbringen, daB dic Anwendung dieser Grundsatze auch 
im Berg- und Hilttenwesen mit Yorteil moglich sei. Sie 
wiosen darauf hin, wie nach ihrer Ansicht bei der jet-zt 
im allgemeinen durchgofdhrten Art der Betriebsfiihrung 
groBe Ungleichheiten und Verluste entstanden. Es sci 
eine der wichtigsten Aufgaben, die der .Bergwerksleiter 
heute zu losen habe, eine mogliehsl .wirtschaftlicbe Aus- 
wertung der Arbeit hcrbeizufUhren, und sie wiesen nach, 
wie dio Grundsatze der wissenschaftlichen Betriebsfuhrung 
auf die Erhóhung der Arbeitsleistung des einzelnen 
Arbeiters hinzielten. Die Grundlage fiir die angestrebten 
Ersparnisse bildeten Zeit- und Bcwegungsstudien. Diese 
konnten jedoch nicht eher mit Erfolg durchgefuhrt werden 
bzw. die richtige Nutzanwendung aus denselben gezogen 
werden, bis dic Arbeitebedingungen, dic Arbeitsmethoden, 
Werkzeuge, Maschinen usw. normalisiert seien. Zeit- 
und Bcwegungsstudien ftihrten achlieBlich zur Fost- 
setzung eines bestunmten Arbeitspensums und zur Ein- 
fiihrung eines Framienlohnsystems. Die Vortragendcn 
schilderten, wie die Trcnnung der Ausarbeitung von der 
Ausftthrung und der Verteilung der ausfuhrenden Funk- 
tionen unter besonders fiir diesen Zweck ausgcbildeten 
Leuten Hauptfaktoren der wissenschaftlichen1 Betriebs-

leitung seien, die nach ihrer Ansicht fiir das Berg- und i 
Hilttenwesen groBe Anwendungsmógliehkeiten boten. B» 
Wichtigkeit einer guten Organisation des I.agers fiir alle i 
Arten von Materialicn wurde besonders hervorgehobcn.

Die E ro r te ru n g  des V o rtrag es  zeigte, daB der j 
yon den Vortragenden eingenommene Standpunkt in 
groBen Tcilen der Versammlung nicht geteilt werden 
konnte. Man wies darauf hin, daB der deutsche Bergbau 
(von dem Ifuttonwesen war in dom Vortrag kaum die 
Rede) doch beztlglich der Arbcitsyerhaltnisse besser 
organisiert sei, ais dio Herren Vortragenden anzunchmen 
scliienen. Jedenfalls wurde es noch eingehender lokalei 
Studien und genauer Prufungcn der ArbeitsyerhSltnisse 
unserer Bergwerke bedilrfen, beyor daran gedacht werden 
konnte, praktischen Nutzen aus den Anregungen der 
Vortragenden zu sehopfen.

Am Sonntag, den 5. Juli, fand die -Mitglicdcr- | 
v e rsam m lung  der Gesellschaft sta tt unter dcm Vorsitz 
von Bergrat Dr. V ogelsang, Eisleben. Der Vorsitzcndc 
begriiBte zuniichst eine Reihe von Ehrcngasten und Ver- 
tretern von befreundeten Korporationen. Konnto schon 
der Vorsitzende in seiner Eroffnungsansprache mit 13e- 
friedigung darauf hinweisen, daB trotz des jungen Alters 
der Gesellschaft eino innere Fcstigung der Verhiiltnissc 
der Gesellschaft erfolgt sei, die fiir den weiteren Ausbau 
und dio gedeihliehe Entwicklung giinstigo Riickschlttsse 
zulasse, so wurdo dieso Auffassung im vollen Umfange 
bestiitigt durch die Mitteilungen von Direktor Kicdner 
in dem G esc lia ftsb e rich t. Die Mitgliedcrzahl ist iiber 
800 gestiegen und die Vercinszeitschrift „Metali und Krz“ 
hat sich crfreulich weiter cntwickelt; es soli ilir cin wirt- 
schaftlicher Teil angegliedert werden. Dio Gesellschaft 
ist weiter dazu iibergegangen, die friiher schon in Aussicht 
genommene Absicht, Fachausschilsse zur Bchandlung von 
Sondergebietcn zu bilden, zu yerwirklichcn, und die 
crsto Sitzung des Fachausschusses fiir Zinkhdttenwesen 
hat gelegentlich dieser Tagung stattgefunden.

Bei den Wahlen zum Yorstand und Verwaltungsrat 
wurde Bergrat Dr. V ogelsang , Eisleben zum Vorsitzcn- 
den und Berghauptmann a. I). Vogel, Bonn zum steli- 
yertrotenden Vorsitzenden des Verwaltungsratcs neu ge- 
wiihlt. Direktor N ied n er, Tarnowitz behiilt den Vorsitz 
im Vorstand; zu seinem Stellvertreter wurde Hiitten- 
direktor T ie tp re t t ,  Berlin, gewahlt.

Aus (len wissenschaftlichen Verhandlungen ist ir.s- 
besondere der mit gespanntem Intcressc erwartete Vortraj 
von Profcssor Dr. K ru sch , Berlin:

Ueber die platinverdachtigen Horizonte im deutschen 
Palaozoikum

heryorzuhoben. Dio das groBto Aufsohen erregenden | 
Platinfundc liegen zerstrent in den auf der alten Dcchen- 
schcn Kartę ais „Unterdevon“ und „Lenncschiefer" be- 
zcichneten Stufen des Palaozoikums. Die nach dieser 
Uebersichtsdarstellung einhcitlich erscheinenden, groBe 
Fliichen einnehmenden Devonhorizonte orweisen sich l>ei 
der geologischcn Spezialkartierung ais tektoniscli sclir 
komplizierte Gebictc. Diese Aufnahmen ergeben, daB 
Platin in yerschicdencn Horizonten des Gcdinnicn (zum 
Teil yielleicht Silur) und der Siegener Schichten (Unter- 
devon) yorkommt. Immer handelt es sich um mit- 
einander wechsellagernde Grauwacken, Quarzitc, Sanił- 
stoine usw. und Tonschiefer, die zu nordóstlich streielien- 
den, hiiufig uberkippten, steil einfallenden Siitteln und 
Mulden gefaltet sind. AYichtig fiir die Verfolgung der 
Bankę ist also, daB sio sowohl im Streichen ais im Ein- 
fallen plotzlich umbiegen, eino fiir die Massenberech- 
lmng sehr in Frage kommende Eigentilmlichkcit. Unter- 
śuchungen der letzten Jahre beschiiftigen sich fast aus- 
sehlieBlich mit den Grauwacken und verwandten Gestei- 
nen, da man die Platinextraktion aus dem Tonschiefer 
im groBen fiir unmoglich halt. Die Grauwacken usw
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sind aus Quarz und Schieferstiicken mit einem meist 
quarzigen Bindemittel bestehende Gcsteine; sie enthalten 
Eisenglanz, Chromeisen, Nickclerz, Bleiglanz, Kupferkies 
und feine schwarzo Flitterchen, dio namentlich im Bindę- 
mittcl, aber auch in den (juarzfragmcnten auftreten. 
Diese Flitterchen diirften das Platin erz darstellcn, sio 
zwingen zu einer auBerordentlieh feinen Zerkleinerung 
auf z. B. Sieb 4900 (4900 Maschen auf das (Juadrat- 
zcntiineter). Es sind altc Seifen, die durch Zcrtriimmerung 
altercr Gesteine entstariden und durch das Bindemittel 
vcrfcstigt wurden. Die Metallvergesellschaftung Platin, 
Chrom, Nickel, Eisen spricht fiir basisehe Eruptivgesteine 
ais primare Lagerstiitten. Sie diirften dem heute noch 
unbekannten Grundgcbirgc angelioren, welches von den 
paliiozoischen Sedimenten bedeckt wird. Auch das aus 
losen Seifen gewonnene Platin des UraLs und Columbicns 
Btammt ursprtinglieh aus derartigen basisehen Eruptiv- 
gesteinen und zwar Peridotiten. Dio Aussiehten, dio 
primaren Lagerstiitten zu finden, sind sehr gering. Da 
dic analogen Yorkoinmen im Ural und in Columbicn 
unbauwttrdig sind, darf man schlieBcn, daB sie auch im 
Sicgcriande keine praktische Bedeutung haben.

Die Platinbestiminungen der Grauwacken unter- 
liegen auch bei dcrselben Probe den groBten Sehwan- 
kungen, z. B. 35 g und 3,5 g/t, oder 30 g und nichts. 
Daraus ergibt sich die sehr unregelmaBige Verteilung im 
Gestcin, die nicht gestattet, daB man ein aus beispiels- 
weise 50 g gewonńcncś Resultat auf 1 t Gewicht verrech- 
nct. Diese abnorm groBe UnregclmiiBigkeit mahnt zur 
auBerstcn Vorsicht bei der Untersuehung der Lagerstiitten.

Weiter wurden Beriehte erstattet von 
Ju re tzk a , Breslau: „Aus d e r M eta llu rg ic  des Z inks“ 
und von Hiitteningenieur B U cle r-d e -F lo rin , Aussig
a. E.: „SalpetcrsiŁ ure alś E rz la u g e m itte l" .

An die Hauptversammlung sehloB sich unter reger 
Bcteiligung ein gem einsam es F e s tm a h l , wclches bei 
Anwcsenheit zahlreicher Ehrengiiste einen vorzflglichen 
Vcrlauf nahm.

Verein deutscher Eisenportlandzement- 
Werke E. V.

Ein auf der Hauptversammlung des Vereins in Diissel- 
dorf am 19. Februar 1914 erstatteter Bericht1) gibt in 
knapper Darstellung einen Ueberbliek Ober die vielseitige 
Tiitigkeit der Prflfungsanstalt, die sich nicht nur mit der 
laufenden Priifung der im Handel aufgekauften Eisen- 
portlamlzemento nach den Normen befaBt, sondern da- 
neben auch durch Anstellung wissenscliaftlichcr und

') Bericht Ober die Tiitigkeit der Prflfungsanstalt des 
\ercins deutscher Eisenportlandzement-Werke e. V. im 
Jahre 1913, erstattet von Dr. A. G u ttm a n n , Vorstand 
der Prflfungsanstalt des Vcreins. Yerlag Stahleisen m. b. H ., 
Dilsseldorf. Preis 1 .K\

Vgl St. u. E. 1914, 9. April, S. 636.

teehnisoher Yersuche unsere Kenntnis von den Eigen- 
schaftcn der hydraulischen Bindemittel und anderen 
Baustoffe zu erweitern trachtot. Was zuniichst die Nor- 
menpriifung betrifft, so wird festgestellt, daB ihre Anfor- 
derungen von den meisten Eisenportlandzementen erheb- 
lieh ilbertroffen wurden. Bei der stcigenden Verwendung 
der Zemente im Eisenbetonbau ist der Priifung auf Baum- 
bestiindigkeit besondero Sorgfalt zugewendet worden. 
Siimtliche Eisenportlandzemcnte bestanden die offiziello 
Raumbestiindigkeitsprobe, die Kaltwasscrprobo. Festig- 
kcitsversuchc in fetter und magerer Misehung ergaben 
weiter, daB die Eisenportlandzemcnte den anderen Bindc- 
mittcln beziiglich der Naeherhiirtung im Wasser iibcrlcgen 
waren; bei Luftlagerung ersehienen die Eisenportland- 
zemente den Portlandzementen glcichwertig. Bei Lagerung 
in Sole wurden die mageren Jlortel aus allen Zemcnten 
und ebenso die fetten Mortel aus Portlandzemcnt mehr 
oder mińder stark geschiidigt. Die fotten Mortel aus 
Eiscnportlandzement und Hochofenzement erlitten jedoch 
nur geringe FcstigkeitseinbuBen oder ubertrafen sogar die 
bei A\'as.s(‘rla^crunu erziclten Wcrte. Der sehiidigende 
EinfluB der Sole wird in der Hauptsache auf den Gehalt 
an Magnesiumchlorid zuriiekgefiihrt. Dancben ist aber 
auch, wie Yersuche lehrten, dem Gipsgehalt der Sole 
ebenso «io dem der Bindemittel besondere Beachtung 
zu schenken.

Interessant ist die Feststellung eines Zusammen- 
hanges zwischen der Widerstandsfahigkeit der Zemente 
gegcnliber Salzlosungcn und ihrer Wasserdichtigkeit. 
Zemente, die schnell eine groBe Diehtigkeit entfalte- 
ten, ergaben auch hohere Festigkeiten bei Solelagerung 
ais solche, die liingere Zeit zum Dichtwerden bcnotigten. 
Es ist ja auch klar, daB ein Mortel, der dem Druek der 
Salzlo3ung schnell einen hohen Widerstand entgegensetzt, 
eben hierdurch die Einwirkung der Salziosung und damit 
Festigkeitąyerlusto verhindcrn wird. Bei Steigerung des 
Wasserzusatzes zum Mortel innerhalb gewisser Grenzen 
wurdo das Dichtwerden beschleunigt. Mit dieser Be- 
sehleunigung des Diehtwerdens gcht aber ein Festigkcits- 
abfall Hand in Hand. Zur Erklarung dieser Erscheinung 
werden dio bei dem Abbinden und Erhiirtcn der Ze
mente sichabspielenden Vorgiinge, wie sie von Am bron  n, 
B lu m e n th a l, K e ise rm an n  und M uth  unter dem 
Slikroskop bcobachtet worden sind, herangezogen. Es 
folgen dann Mitteilungen libor Yersuche mit verschiede- 
nen Sanden, die den EinfluB von Raumgewieht und 
KorngroBe auf die mortclteehnischen Eigenschaften der 
Zuschlagstoffe deutlieh vor Augen filhren.

Der Bericht cnthalt zum SchluB auch die Ergebnisse 
interessanter Vcrsuchsreihen, die im Auftrage von Fach- 
vereinen und Privaten ausgefiihrt wurden, so z. B. ana- 
lytiaclie und mikroskopische Prufungen bestandiger und 
zerklufteter Hoehofensehlaeken, Rostvcrsuche mit kupfer- 
freien und kupferhaltigen Eisenblechen usw. Das Ycr- 
standnis des Berichtos wird durch Beigabe vieler Zahlen- 
tafeln und Kleingcfilgebilder erleichtert.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.1)

6. Juli 1914.
KI. 10 a, B 75 202. Liegender Koksofen mit durch- 

gehenden, wagerechten HeizzOgen, die an den Enden mit 
seakrechten, allen Zugen einer Heizwand gemeinsamen 
Kanalen in Ycrbindung stehen. Bunzlauef Werke, Lengers- 
dorff & Comp., Bunzlau i. Schlesien.

KI. 10 a, B 77 371. Aus einem nach unten zu ent- 
leercnden, wasserdurchlassigen Koksbehalter und einem 

asseraufnahmcbehalter bestehende Koksloschrorrich- 
tung. Berlin-AnlialtLsche Mascliinenbau Act.-Ges., Berlin.

l) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monato fUr jedermann zur Einsicht 
und Einspruchcrhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

KI. 10 a, F 38 585. Verfahren der Herstellung ron 
schwefelarmen Brennstoffen; Zus. z. Pat. 270 573. Anton 
Fingerland, Pecs, Ungarn, ^Vlois Indra und Dr. Anton 
LiBner, Briinn, Mahren.

KI. 10 a, H 64 466. Unterbrenner-Koksofen fiir 
wahlweise Bcheizung durch Reichgas und Schwachgas. 
Fa. Gebr. Hinselmann, Essen a. Ruhr.

KI. 10 a, M 56 189. AbhebeYorriehtung fur Ofen- 
tUren an liegenden Kammcrofen. Franz Metruin & Co., 
A  G., Dillingen, Saar.

KI. 10 a, O 9159. Yon der Ansdruckmaschine an- 
getriebene Hebevorrichtung- fiir Koksofentiiren; Zus. 
z. Pat. 274 601. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H., Bochum.

KI. 12 k, B 76 916. Yerfahren zur Darstellung von 
Ammoniumsulfat. Dr. Bambach & Co., Chemisehe Ges. 
m. b. H„ Coln.
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KI. 18 a, M 55 600. Drehvorrichtung far Begiehtungs- 
kflbeL Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg, A. G., Niirn- 
berg.

KI. 18 a, S 39 203. Verfahren zur nutzbringcnden 
Kilhlung von Sehlacken in hohlwandigen Bc-hiiltern, dureh 
dorcn Hohlwiindo Wasser golcitct wird. Warme-Ver- 
wertungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

KI. 18 a, S 39 052. Von seiner Grundplatte abheb- 
barer Schlackenbehiilter. Wiirme-Yerwcrtungs-Gesell- 
schaft m. b. H., Berlin.

KI. 21 f, S 40 217. Verfahron zur Herstellung von 
Elektroden, die nicht ausschlicBlieh aus Metali bestehen. 
Gebr. Siemens & Goi, Liehtenberg bei Berlin.

KI. 24 o, B 86 044. Feuerung fiir Kesscl oder iihnlicho 
Vorrichtungen zur Yerbrennung brennbarer Gase an den 
Oberfliiehen fouerfester Korpor mit Sauggoblase. Bone- 
court Surface Combustion Ltd., London. Prioritat aus 
der Anmeldung in GroBbritannien vom 31. 1. 11 an- 
erkannt.

KI. 31 b, B 74 400. Ruttelformmaschine mit mecha- 
nischem Antrieb. Badische Maschinenfabrik & Eisen- 
gieBorei, vorm. G. Sebold und Sobold & Noff, Dur- 
lach i. B.

KI. 30 b, A 24 552. Heizofcn ftir flammenlosc Ver- 
brennung fliissigen Brennstoffes. Emil Armbrustcr, Mann
heim, Rheindammstr. 6.

KI. 40 b, Sch 43 315. Verfaluen zur Herstellung 
von Phosphorkupfer duich Einbringon gesehmolzenen 
Phosphors in ein Kupferbad. Ewald Schulto, Friedrichs- 
thal bei Olpo i. A\r.

KI. 42 k, P  32 170. Hartoprttfer. Poldihiltte, Tiegel- 
guBstahlfabrik, Wien.

KI. 46 d, R  38 788. Gascrzeuger fiir Gasturbincn, bei 
welchen eino Anzahl sternformig angeordneter umlau- 
fender Zylindcr zur Verwendung kommt. Albert Riesco, 
Paris.

KI. 03 e, I) 28 305. Yerfahren zur Herstellung von 
Radroifen aus Scheiben, dic radial zu einem Ring nebon- 
einander geschichtct sind. Divine Tiro Company, Utica, 
Naw York.

9. Juli 1914.
KI. 7 c, M 49 953. Yerfahren zum Formen von Blceli 

zu einem ausgebauchten Fafimantel. George Eugene 
Mittinger jr., New Caatlo, Penns., V. St. A. Prioritat 
aus der Anmeldung in den Yeieiiiigten Staaten von 
Nordamerika vom 9. 3. 12 anerkannt.

KI. 10 a, K 57 559. Vorriehtung zur Yerhfltung von 
GasexpIosioncn in den Gasdruckleitungen von Koksofen. 
Hubert KreB, Recklinghausen, Buddostr. 68.

KI. 12 e, H  63 557. Yerfahren zum Ausscheiden von 
festsn Bestandteilcn aus Gascn. Elsa Heine, geb. Niicke, 
Dusseldorf, RoBstr. 7.

KI. 18 a, N 15 148. Kllhlbarer Tragring fiir ge- 
inauerto Hoehofenschachte. 3>ip[.»3lię;. Hermann von 
Nostitz und Junkcndorf, Dusseldorf, Antoniusstr. 17.

KI. 18 b, D 29 937. Herstellung von hoeliwertigem 
Stalli und hpchprozeiltiger Phosphatscldackc nach dem 
RoheiscnerzprozeB im Herdofen fiir Roheiaen mit hohem 
Siliziujugehalt, woboi das Eisen im Ofen verbleibt und 
zwei Yoischlacken nacheinander gcbildet und abgezogon 
werdee. Deutsch-Luxemburgiseho Bergwerks- und Hiitten- 
Akt - Ges., Bochum.

KI. 18 b, M 50 077. Verfahren zum Entfernen oder 
Yerhindern von Anhiiufungen nicht vcrbrennbarer Ab- 
lagerungen in Regeneratoren, insbesondero von Martin- 
ofen. Norman Erskine Maecallum, Phoenixville, Penns., 
V. St. A.

KI. 24 e, K 53 190. Umsteuervorrichtung fur Ro- 
generativofen mit zwei getrennten nebeneinanderliegenden 
Kammern. Heinrich Kiippers, Pcine.

K!. 26 a, D 29 795. Yerfahren zur wahlw eisen Be- 
heizung vón Gaserzeugungsofen mit Generatorgas und 
Lcuchtgaa; Zus. z. Anm. D 28 713. 2)ipl.*Qng. Dr. Rudolf 
Geipert, Berlin, Biilowstr. 65.

KI. 31 c, A 25 064. Verfahren zur Herstellung dichter 
FluBcisenblockc dureh GioBon von unten. Max Albuschat, 
Berlin-Pankow', Hartwigstr. 113.

KI. 31 c, G 40 lSłO. Formmasse aus Lehm, Graphit, 
Schamotto, Sand u. dgl. mit Dtinger ais Zusatz. Theodor 
Gooa, Kiel-Hassee, Rendsburgerlandstr. 122.

KI. 40 a, C 22 462. Legierungen des Molybdiins mit 
einem oder mehreren der sehwer schmelzbaren Metalle, 
wie Wolfram, Titan u. dgl. Chemische Fabrik von Heyden, 
Akt. Ges., Radebeul bei Dresden.

KI. 42 k, M 52 253. Prilfmaschino fiir Drchstiihle.
Georg Schlesinger, Charlottenburg, Beriiner- 

straBc 171, und MannheimerMaschinenfabrik Mohr & Feder- 
haff, Mannheim.

ICl. 48 c, B 73 027. Gliihofen und Brennofcn mit 
Muffel. Dr. Otto Busse, Hettstcdt am Sildharz.

KI. 48 c, H 56 049. Trubungsmittcl zur Herstellung 
weiBer Emailien. Dr, Ernst Heilmann, Gtist-row i. JI.

KI. 48 c, Sch 44 137. Verfahren zur Herstellung 
imitierter Tonziegel dureh Eintauschen cntspreehend ge- 
sehnittener und geformter Blechtafeln in ein Emailbad 
und Bestreuen der Oberfliicho mit einem mit dem Email 
festbrennbaren, eine stumpfe Oberfliicho bildenden, pulver- 
formigen Stoff. Wilhelm Schmidt, Schleswig, Herren- 
stall 19 c.

KI. 48 c, W 43 135. Verfahren zur Herstellung von 
Einailglasur Westf. Stanz- u Emaillierwerke, A.G., 
vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i. W.

KI. 48 d, H 62 101. Yerfahren zum Inoxydieren von 
aus FluBeisenbleeh hergestellten Gcschirren u. dgl.; 
Zus. 7, Pat. 257 299. Christian Konrad Haefner, Bayreuth.

KI. 80 a, L 30 654. Vorrichtung zur Herstellung yon 
Zement o. dgl. aus gltlliend fliissiger Hoehofenschlacko. 
oder iihnlichen SchniolzflUssen. Wilhelm Lessing, Menzen- 
berg bei Honnef’ a. Rh.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
0. Juli 1914.

KI. 7 b, Kr. 610 307. Rohrwagen zu autogenen 
SchweiBmaschinen fiir Durchmcsser von 500 bis 3000 mm 
mit gfemeinBchaltlichem Antrieb ftir die Rohrspindeln und 
Fahrbewegung des Wagens. Hermann Strohmeyer, Diissel- 
dori, Bilkeralleo 55.

KI. 10 a, Nr. 010 045. Vorrichtung zum Schutz der 
Ofcnstirnwande bei Koksofen. Friedrich Grotloh, Bottrop 
in Wcstfalen.

KI. 10 a, Nr. 610 247. VerschluB ftir Dcstillations- 
ofen, insbesondere Koksofen. Herm. Joseph Limbcrg, 
Gelsenkirchen.

KI. 12 e, Nr. 609 725. Vorrichtung zum Waschen 
von Rauch, Luft und anderen Gasen. George Lister, 
Tow Law, und John Morgan, Crook, England.

KI. 19 a, Nr. 010 243. Schraubenklemme zur Yer- 
hinderung des Schicnenwanderns, dereń StemmBtilck zur 
Anlage an Holz- und an Eisenschwellcn bestimmt ist. 
Franz Paulus, Aachen, Liebigstr., SchlieBfach 206.

KI. 19 a, Nr. 810 259. Schienenverbinder. George 
S. Beemer, Meeker, Colorado, V. St, A.

KI. 24 b, Nr. 609 883. Oelfouerung fiir Dampfkess 
o. dgl. Dr. Gustav Fusch, Hannovcr-Klecfeld>
Schopenhauerstr. 15.

KI. 31 a, Nr. 610 264. Metallschmelzofen. Isaiah 
Hall, Aston bei Birmingham, England.

KI. 31 b, Nr. 609 611. Riittelformmaschino mit
meehanisehcm Antrieb. Badischo Maschinenfabrik & 
EiscngieBcrei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Durlacb.

KI. 31 e, Nr. 609 653. Selbsttatig, zwangliiufig
wirkende Krampvorriehtung fiir GieBpfanncn und Giefi- 
trommeln. A. Sehnier, Lendersdorf bei Dureń, und Oscar 
Meyer, Cijln-Ehrenfeld, Gutenbergstr. 110.

KI. 49 f, Nr. 610 102. Vorrichtung zum Richten 
stabformigen Walzgutes vón im Querschnitt ungleich- 
miiBiger Materialverteilung. Deutsche Maschinenfabrik, 
A. G., Duisburg.
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Kl. 24 b, Nr. 272 487, vom 25. Oktober 1011. 
R, O. K ew itz  in D usseldorf. Runder Flammofen mit 
am Rancie angcordneten Heizdusen.

Dio Heizdttsen b sind tangential am Rande des 
runden Hcrdcs a angeordnet, wodurch dio Decke e ab- 
hebbar eingeriehtet werden kann. Die Abgaso werden 
durch den zentralen Kanał d abgefilhrt, um dessen Hals

Deutsche Reichspatente.
Ki. 12 e, Nr. 271 201, vom 1. April 1913. Jean  

Hartm ann in Bonn. Desintegratorartige Vorrichtung
_____________ __ i zum Reinigen von

>______  a  Gasen, bestehcnd
; 1 Ji  aus durch gdochte

II ^  ■ ....j  ~b Trommdn gibilde-
 II ten Kammern und

2 ~6 in diesen rotieren-
~ /~ ] den Zenlrijugieror-

------  a- -• ganen.
»r I Dio in 'don still-

____ y _____  Stehenden durch-
j ____________  f  _____ i loohten Kammern

"P a rot>oren<len Zen-
* trifugicrorgano b

___  g - ___ _— _  bewogen sich in
bonaehbftrton 

P Kammern in ont-
b ' ' ---- — gegengesetzten

[f ~Ir~n Richtungen. Es
;—  soli hierdureh eino
________________ * sohr innigo Mi-

schung von Gas
und Waschfltissigkeit sowio dio Moglichkoit, mit ge- 
ringorca Umdrohungsgoschwiiuligkeiton auszukommen,
erreicht worden.

KI. 31 c, Nr, 271 276, vom 13. Marz 1013. V oroinigto 
Sehmirgel- und  M asch in o n -F ab rik o n , A ction- 

goB ollsehaft, yo rm als S. 
___ ty O pponheim  & Co. und

gt&‘‘ , ... j. Schlosingor & C o.in I lan -
m n o v o r-H a in h ó li. Verfahren 
H zur Herstellung von Modeli- 

piat ten mit Ihirchzug- oder 
Abstrei/platte.

I e Auf der in bokannter
Wciso aus Gips o. dgl. hor- 

L ■  ̂ 11 J  geatellton Formplatto a wird
L 1 □  dos Modeli b durch Unter*

'd. laSs*’QcI'0 c unl dio Dicko 
dor zukanftigon Durchzug- 
oder Abstreifplatto hoher ge- 

-f' legt und dariiber eine Form d 
-i hergestellt. In dieser ver- 

bleibt zuniichst das Modoll b. 
*=> Nach Entfernung dor Unter- 

lagstilcke e wird nun iiber 
/■ dioser Form d eine Form o 

~L hergestellt, welcho nunmohr 
:r an dor riehtigen Stello dio 
-I notigo Sandmenge enthiilt, 
■e um im Veroin mit einem iiber 

der Formplatto und Modoll- 
hiilfto abgeformten Oborkasten f den AbguB der Durch- 
zug- 'ind Abstreifplatto mit den dom Modeli entsprechen- 
den Durchbrechungon zu gestatton.

Kl. 31 c, Nr. 271 490, vom
14. April 1912. Gebrd dor Gock 

— ( I nhabor :  K aufm ann  Thoo- 
-"ZTZ.1 do r Goek) in  A ltona  i. W.

AusjlufidUse fiir Vorrichtungen 
I*  3 zum Herstellen von Draht unmittd-
J p S j  bar aus jliissigem Metali.

Die Austrittdiiso a des Bo- 
t d j 17 hiilters b fiir das Motali c, wel-
V—|  ches unmittelbar bei scinem Aus-
V \  tritt zu Draht ausgozogen wird,

liesteht aus Wolframmetall. Dio- 
ses Metali soli sowohl gro Bo . Er- 
hitzung gut yertragen, ais auch 

der starken Reibung des sich abkuhlendcn Drahtes d ge- 
nflgenden Widerstand leisten.

ringformigo Kastcn o ftir das Ool und f fttr"ydio Vcr- 
brennungsluft liegen. Von dieson Kiisten filhren strahlen- 
formig gleich lange Rohro g und h zu den Bronncrn b, 
wodurch Luft und Bronnstoff siimtlichen Brcnnorn unter 
gloichom Druck zugefllhrt werden. In der Deeko des 
Fuchskanals i ist mit ihm yerbunden eino Kammer k 
ausgeapart, in der ein Vorwarmer 1 fiir das Heizol ein- 
gobaut ist. Durch Klappe m kann dieso Vorwarmung 
geregelt werden.

O e s t e r r e i c h i s c h e  P a te n te .
Nr. 61054. P a u l P e te r s  Roeso und S am uel 

S igournoy  W ales, M unhall, Pa. (V. St. v. A.). Ver- 
fahren zur Herstellung von Stahl, bei welchem die wahrend 
des Feinens er/olgende Ent/ernung von Koldenstojf aus dem 
Metdlleinsatz durch Mangan verzógert wird.

Nr. 61 370. Dr. A lois H e lfo n s to in , W ioń. Ver- 
fahren zur Vereddung von Metallen, insbesondere Eisen, 
mittds gemeinsamer dektrischer und Brennstofjerhitzung.

Nr. 61 683. Th. G o ldsohm id t A.-G., E sson -R uhr. 
Verjahrcn zur Erhóliung der Ausbeute an Chrom bei der 
aluminothermisclten Herstdlung von Ferrochrom aus Chrom- 
eisenstein.

Nr. 62 750. C arl A dolf B rack e lsb e rg , D dssel- 
do rf-S to ck u m . Verfahren zur Reinigung von Eiseti- 
und Manganerzen und Erzprodukten von Arsen, Antimon, 
Kupfer, Blei, Zink, Schwefd usw. unter gleichzeitiger 
Agglomerierung.

Nr. 63 110. A ngelo Ł u c e r t in i, T e rn i (Ita lion ). 
Verfahren zur Herstellung von Panzerplatten aus harten 
Stahlsorten ohne Zementation.

Nr. 63 291. Dr. Jo se f  S av o lsb erg , P ap o n b u rg  
a. d. Ems. Verjahren zum Sinłern von Feinerz u. dgl. 
durch Verblasen unter Beimengung von Wasserdamp/.

Nr. 63 616. D r. R o b e r t H a b n e r , A rlin g to n
(V. St. A.). Yerfahren zur Brikettierung von eisenhaltigem
Flugstaub.

Nr. 63 667. F ran ęo is  P ru d h o m m e, G uillo-
m otes b. V ienne (F rank re ich ). Vtrjahren zur Her
stdlung von Roheisen mit rohem Holz ais Brennstoff.

Nr. 62 837. D ellw ik  - F le isc h e r  W assergas-
Ges. m. b. H , F ra n k f u r t  a. 51. Verjahren zur Her
stdlung von Eddstahl durch Kldren unter Yakuum.
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Statistisches.
Hoheisenerzeugung Deutsehlands und Luxemburgs im Juni 1914.1)

E r z e u g u n g E rzeugung

B e z i r k e im 
Mai 19H 

t

im
Juni 1914 

t

Tom 
1. Januar 

b!s 30. Juni 
1914 

t

im
Juni 1913 

t

Tom 
1. Januar 

bis 30. Juni 
1913 

t
Rheinland-W estfaien.................................... 127 306 97 461 715 882 130 081 790 549
Siegerland, Kreis Wetzlar und Hesscn-Nassau 31 409*) 33 444 188 881 34 8412) 196 6812)

e Schiesien............................................................ 6 540 9 874 46 104 7 441 46 966
« ® c 
® rt = Norddeutaehland (K U stenw erke)................ 35 366 32 630 180 975 J 38 249 223 756O J — MittcldeutBchland............................................ 3 650 3 648 23 559
■ => E
Z O

SUddeutschiand und T h U rin g e n ................ 6 490 6 942 36 766 5 625 29 508
S aarg eb ie t........................................................ 11 428 11 265 68 160 12 3542) 74 124!)

na c g> a —:
CS Luxcmburg........................................................

34 689 
23 631

35 104 
18 240

228 956 
106 579 j  85 005 459 387

GieBerei-Roheisen Se. 280 509 248 608 1 595 862 313 596 1 820 971

JE Rheinland-Westfaien .................................... 27 331 30 684 147 840 26 867 154 556
DC Siegerland, Kreis Wetzlar und Hesscn-Nassau — 15 4 559 284 6 497
* £ Schiesien............................................................ 1 381 — 3 381 772 5 221
£ — CD ® Norddeutschland (K U stenw erke)................ — — 1 173 1 243 8 209
V)CDm Bessemer-Roheisen Se. 28 712 30 699 156 953 29 166 174 483

Rheinland-Westfaien .................................... 427 135 412 401 2 439 452 393 099 2 309 905
c 20 300 19 270 116 495 25 578 136 678

25 990 25 411 149 863 26 335 156 594
o SUddeutschiand und T h U rin g e n ................ 21 257 20 496 125 622 16 190 116 356

95 360 98 451 576 676 101 545 604 879
cU
E 249 301 237 784 1 473 052 1 449 651 2 724 918oJZ 208 151 207 810 1 210 781

ThomaB-Rolieisen Se. 1 047 494 1 021 623 6 091 941 1 012 398 6 049 330

j, R heinland-W estfaien .................................... 120 546 117 131 715 892 119 571 729 368
«  . Siegerland, Kreis Wetzlar und Hessen-Nassau 36 301 29 109 207 655 42 584 257 345

Schiesien........................................................... 32 862 30 186 192 854 29 835 169 648

='3 l i
Norddeutschland (K U stenw erke)................ 5 813 5 015 27 815 |  18 882 109 722M itteldeutschland............................................ 13 465 11 312 73 452

J= — 6 SUddeutschiand und T h U rin g e n ................ 195 — 912 3 480 3 480
55 ^ Stahl- und Spiegcleisen usw. Se. 209 182 192 753 1 218 580 214 352 1 269 563

R hoinland-W estfalon.................................... 6 926 5 905 29 451 9 022 60 475
£ Siegerland, Kreis Wetzlar und Hessen-Nassau 5 182 6 337 39 396 6 733 44 223
• S Schiesien............................................................ 24 109 21 075 135 831 21 414 131 626
JC O — 26 114 --- 862
ir j? SUddeutschiand und ThUringen..................... 300 294 1 207 310 3 145
® CO

I  -9

3 901 
878

1 843
2 150

9 790 
9 071 |  2 757 21 525

>s Puddel-Roheisen Se. 41 296 37 630 224 860 40 236 201 856

R heinland-W estfaien .................................... i 709 244 663 582 4 048 517 678 640 4044 853
Siegerland, Kreis Wetzlar und Hessen-Nassau 72 892*) 68 905 440 491 84 4422) 504 746*)

c 85 192 80 405 494 665 85 040 490 139
§  s Norddeutschland (K U stenw erke)................ 41 179 37 671 210 077 |  84 709 499 143
5 I M itteldeutschland............................................ 43 105 40 371 240 874
$  w SUddeutschiand und T h U rin g e n ................ 28 242 27 732 164 507 25 605 152 489

I i
s °

106 788 109 716 644 836 113 8992) 679 003!i
287 891 274 731 1 711 798 j 537 413 3 205 830CS 232 660 228 200 1 326 431

Gesamt-Erzeugung Se. 1 607 193 1531 313 9 288 196 1 609 748 9 576 203
cnc 280 509*) 248 608 1 595 862 313 5962) 1 820 971=)

1 1
Bessem er-Roheisen........................................ 28 712 30 699 156 953 29 166 174 483
Thoraas-Roheisen............................................ 1 047 494 1 021 623 6 091 941 1 012 398 6 049 330

i  3 Stahl- und Spiegeleisen................................ 209 182 192 753 1 218 580 214 352 1 269 563
E 1 Puddel-R oheisen............................................ 41 296 37 630 224 860 40 230 261 856
2 °CDCS Gesamt-Erzeugung Se. 1 607 193 1 531 313 |9 288 196 1 609 748 9 576 203

*) Nach der Statistik des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. *) Berichtigt.
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GroBbritanniens AuBenhandel.

Einfuhr Ausfuhr

Junuar bis Juni
1914 1013 1014 1013

tons zu 101G kff

Eisenerze, einsehl. m anganhaltiger.............................. 3 060 639 4 022 629 12 205 2 550
Steinkohlen........................................................................ | f34 586 938 35 526 235
Steinkohlenkoks................................................................ } 15 775 13 534 { 517 609 499 670
S te in k o h len b rik e tts ....................................................... J [ 1 044 360 1 022 232
Alteisen................................................................................ 80 608 74 217 58 197 60 793

123 222 111 359 511 954 548 309
EisenguB............................................................................ 5 002 3 490 1 778 2 854

4 554 6 369 809 486
Schm iedestucke................................................................ 999 815 196 74
Stahlschmicdestiicke....................................................... 9 886 11 055 153 695
SchwciBcisen (Stab-, Winkel-, P ro f il- ) ..................... 93 886 110 163 49 743 78 188
Stahlstabe, Winkel und P ro f ile .................................. 71 350 89 030 110 171 136 699
GuBciscn, nicht besonders g e n a n n t ......................... — — 37 348 40 285
Schiniedeisen, nicht besonders g e n a n n t ................. — — 35 722 35 675
R o h b lo ck o ........................................................................ 13 975 24 659 470 117
Vorgewalzte Blocke, Kniippel und Platinen . . . 237 589 268 906 2 168 2 063
Brammen und W eiO blechbram m en.......................... 226 080 106 631 —
Trager ................................................................................ 54 184 60 665 70 915 06 028
Sch ienen ............................................................................ 18 090 23 125 265 832 258 155
Sckicnenstuhle und Schwellen...................................... — — 56 141 61 955
R adsiitze............................................................................ 905 505 27 850 20 379
Radrcifen, A ch sen ........................................................... 3 576 4 242 15 805 14 847
Sonstiges Eisenbahnmaterial, nicht besond. genannt — — 38 100 42 331
Bleche nicht unter Vb Z o l l .......................................... 83 697 68 050 47 324 71 038

Desgleichen unter Yb Z o l l ...................................... 14 365 17 481 26 129 38 718
Verzinkte usw. B le c h e ................................................... — — 379 739 378 628
Schwarzbleche zum Y e rz in n e n .................................. — — 39 455 34 251

— — 255 260 255 019
Panzerplatten .................................................................... — — 668 935
Draht (einsehlieClich Telcgraplien- u. Telephondraht) 28 335 30 074 32 579 29 089
D ra h tfa b rik a tc ................................................................ — — 26 753 28 026
W a lz d ra h t........................................................................ 51 502 51 382 —
D ra h ts tif te ........................................................................ 28 094 25 518 —
Nagel, Holzschrauben, N ieten ...................................... 3 026 3 291 13 797 16 155
Schrauben und M u t te r n ............................................... 4 849 4 318 12 899 12 620
Bandeisen und R o h re n s tre ife n .................................. 37 840 38 302 18 283 20 225
Rohren und Rohrenrerbindungen aus SchwciBcisen 24 063 20 009 ' 71 630 86 380

Desgleichen aus G u B e ise n ...................................... 7 183 5 741 113 282 124 968
Ketten, Anker, K a b e l ...................................................
Bettstellen und Teiio d a v o n ......................................

— — 17 532 18 040
— — 8 996 10 993

Fabrikate von Eisen und Stahl, nicht bcs. genannt 24 737 19 523 86 783 70 769
Insgesamt Eisen- und S tah lw aren ..............................
Im Wcrte v o n ......................................

1 251 597 
7 851 552

1 184 920 
7 897 603

2 434 461 
25 353 770

2 565 787 
28 145 309

Eisenerz-Forderung, -AuBenhandel und -Verbrauch 
Frankreichs im Jahre 19121).

Nach der vom franzosischen „Ministdre des T raraas 
Publics“ herausgegebenen Statistik2) bezifferte sich die 
Eisenerzforderung Frankreichs im Jahre 1912 auf ins-

Forderung1 
lm Jahre 

1912 

t

Durch-
schnitts-

preis

f r

Antoil 
an der 

Gcsamt- 
forde- 
runff 
%

Eisenerze m it weniger
ais 0.075 % Pliosphor 

Eisenerze m it 0,075 bis
420 000 7,23 2,2

1,70 % Phosphor . . 
Eisenerze m it m elir ais

1 269 000 5,82 6,6

1>70 % Phosphor . . 17 471 000 4,52 91,2

insgesam t . 19 160 000 4,84 O O o

gesamt 19 100 000 t gegen IG 039 000 t im Jahre 1911; dio 
Zunahme betragt demnach 2 521 000 t oder 15,15 %. Der 
Gesamtwert der Forderung bezifferte sich im Jahre 1912 
auf 92 875 000 (i. V. 77 462 000) fr. Der Durchsehnitts- 
preis belief sich auf 4,84 (4,65) fr f. d. t. Nach ihrer 
mineralogischcn Besehaffenbeit yerteilten sieh die gefćir- 
derten Eisenerze wie nebenstehende Tabelle zeigt.

Der Eisenerzverbrauch Frankreichs gestalteto sich 
in den Jahren 1911 und 1912, ohne BerOcksichtigung der 
Yorriite, wie folgt:

Jfthr Furderung:
t

1912 . . . .  19 160000 
1911 . . . .  16 639 000

Eiofuhr

t
1455
1351

Ausfuhr Yerbrauch 

t t 
8324 12 291
6176 11 814

») Vgl. St. u. E. 1913, 17. Juli, S. 1214.
!) Statistique de l’Industrie Minćrale et des Appareils 

a Yapeur en France et en Algćrie j>our 1’Annće 1912. 
Paris 1914, S. 24/31.
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Der Oberbergamtsbezirk Dortmund im Jahre 1913').
Einem soeben von der Rcdaktion der Zeitsehrift 

„Gliickauf“ herausgegebenen Heftc „Dio Bergwcrkc und 
Salinen im niederrheinisch-westfalisehen Bergbanbezirk 
im Jahre 19132) entnehmen wir dic nachfolgenden Ziffcm

Ober die hauptsacliliehsten wahrend der beiden letztcn 
Jahro im Oberbergamtsbezirk Dortmund gewonnencn 
Erzeugnisse. Die Angaben fiir 1913 sihd mit dcncn 
fiir friihere Jahro nicht ohno weiteres rcrglcichbar, weil 
fiir sio die neuen Grundsatzę fiir dio Reiehsmontan- 
statistik zu beobachten waren.

1013 1912 1913 1912

Eisonorz . . . . 411 2G8 407 891 A n th r a z e n ..................... t 3 404 3 544 !
Steinkohlen . . . . . . t. 110 811 590 100 201 945 R o h b e n z o l ..................... t 31 273 20 451
K o k s..................... . . . t 24 183 122 21 694 550 R e in b e n z o l..................... t 1 593 4 54!) i
Brikotts . . . . . . . t 4 954 312 4 530 329 90er goreinigtcs Handcls
Schwefelsaures Ammoniak t 327 490 280 075 benzol . . . . . . . t 81 770 51 996
Am moniak wasser . . . t 2 491 5 925 50er goroinigtes Handcls-
Salmiak . . . . . . t — 3 b e n z o l ......................... t 51 203
Ammonsalpeter . . . . t 1 347 1 488 R o h t o l u o l ..................... t 2 115 1 920
T e o r ..................... . . . t G80 104 605 GG5 Goroinigtes Toluol . . . t 5 452 4 037
Teeryordickung . . . . t 537 911 R e in to lu o l ..................... t 1 130 259
Teorpeeh . . . . . . . t 134 001 110 911 Rohxvlol . ...................... t 1 981 1 518
Sehwerol . . . . . . . t 010 1 093 Goreinigtcs Xylol . . . t 4 i i 472
Anthrazenol . . . . . t 29 883 30 498 Reinxvlol . . . . . . . t 144 11
Kreosotol . . . . 22 845 23 214 Rohsolycntnaphtha . . t 2 437 1 742
Leichtol . . . . . . . t 23 335 21 829 Goroinigtes Solvent-
Wasehol . . . . . . . t 15 203 5 283 naphtha ..................... t 9 528 6 019
Rohnaphthalin . . . . t 12 823 11 903 Naphthalinschlamm . . t 753 335
Roinnaphthalin . . . . t 1 055 1 097 L e u e h tg a s .................cbm 137 954 848 119 211 453

Frankreichs Hochofen am 1. Juli 19143).
Nach dcm „Echo des Mines et de la Mótallurgie“ ł ) 

waren am l. Juli 1914 insgesamt' 107 Hochofen Yor
handen. Davon standen im Feuer:

Bpzirk J |UU 1* Ju li 1* Jan .
1914 19X3

O s te n ............................  67 74 81 80
N o r d e n ........................  20 21 21 20
Mittcl-, Sild- und West-

frankreich . . . . . .  30 31 33 31
Zusammen 117 120 135 131

Von den am 1. Ju li 1914 insgesamt vorhandonen 167 
Hochofen standen 94 im Osten, 25 im Norden und 48 in 
Mittol-, SQd- und Westfrankreich. Zu der gleichen Zeit 
des Vorjahres verfUgto Frankreicli aber 1G0 Hochofen, 
also Uber 7 weniger.

Nach der Art des erblasenen Roheisens Yertoilten 
sich die im Betrieb stehenden Hochofen am 1. Juli d. J. 
in den yersehiedencn Bezirkcn wio folgt:

. , Puddcl- Oteflerei* Thomas-
lsczlrk roheUen rohelsen roheiien

O s t e n ................................ 3 23 41
N o rd en ................................7 1 12
Mittol-, Siid- und AYest- 

fratikreieh ....................162/3 7‘/s 6

]) Vgl. St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 793.
!) 1914, Vcrlag der Berg- und Hilttenniiinnischen 

Zeitsehrift „Gliickauf“ , Essen (R-uhr).
3) Vgl. St. u. E. 1913, 24. Juli, S. 1255; 1914, 29. Jan, 

S. 210.
4) 1914, 9. Juli, S. 2146/8; Ycrschicdenc in der Zeit

sehrift vorhandene Additionsfehler sind hier beriehtigt 
worden.

Die tiigliehe Roheisenerzeugung Frankreichs belief 
sieh am 1. Ju li 1914 auf rd. 13 255 t.

Belgiens Hochofen Anfang Ju li 19141).

łlochdfcn yorhanden 
am 1. Juli

im Betricbe 
am 1. Juli

auOer Uctrieb 
am 1. Juli

Im Bezirke
1914 1913 1914 1913 1914 1913

Hennegau und 
Brabant 29 27 23 25 G 2

Liittich . . . 23 22 18 21 5 1
Luxomburg . 7 6 7 6 — —

Insgesamt 59 55 48 52 11 3

Belgiens Roheisenerzeugung im ersten Halbjahre 1914’).

S o r t c
Er/cugu ii" Im ersten Halbjahre

1914
t

1913
t

Puddolroheisen . . . 23 320 14 200
Gieflereiroheisen . . . 48 530 45 630
Roheison fiir die FluB-

eisendarstellung . . 1 IGI 500 1 102 570

Insgesamt 1 233 410 1 222 400

*) Moniteur des InterSts Matóriels 1914, 10. Juli, 
S. 2G22.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — D e u tsch lan d . Die Lago 

des Rohcisenmarktes ist unverandert. Der Abruf ist 
nach wie vor unbefriedigend. Dor Versand im Monat 
Juni wcist einen Riickgang auf, der auf dio infolge der 
lnventurarbeiten cingeschrankten Beziigo der Abnehmer 
zurilckzufuhren ist.

Vom englischen Eisenmarkte wird uns aus London 
unter dem 11. Ju li 1914 wie folgt berichtet: Im Laufo

der Bcrichtswoeho hat sieh am britischen R o h eisen 
m a rk te  unter dem EinfluB der besseren finanziellen Lage 
und infolge der giinstigeren Haltung des Metallmarktes 
eine festero Preislialtung geltend; gemacht. Der Verkehr 
in London blieb iiuSerat leblos, doch wurden am Glasgowor 
Warrantmarkt miiBige Geschafte, hauptsiichlich zur Auf- 
tragsausgleichung, yorgenomm en, wodurch dio Preise gegen 
Mitte der Woche bis zu sh 51/6% d fiir Kasselieferung



10. Juli 1914. Wirtschaflliche Rundschau. Stahl und Eisen. 1235

stiegen. Dor SehluB lauteto jedoch cntsobieden ruhig 
mit einem reinen Aufsehlag von 154 d bis 2 d f. d. ton 
gegen die Yorwochc zu sh 51/4 d f. d. ton bei Kassc- 
Ueferung. Der Verbrauch hat sich etwas belcbt und die Er- 
zcuger waren dcshalb in der Łage, bessere Preise zu erzielen. 
Fur GieBercieiscn Nr. 3 wurden bis zu sh 51/0 d bczahlt 
und der Preis stellt sich jetzt auf sh 51/6 d fob, wahrend 
Xr. I sli 2/0 d f. d. ton inehr kostet. Russische Anfragen 
wurden durch dio Hiindlcr vcrmittolt, wobei kloine Yer- 
kiiufc stattfanden; doeh erwartet man, daB der groBcro 
Teil der russischen Einfuhrkiiufe aus Deutscldatid besorgt 
sein wird,wie os untcr ahńlichen Umstiinden im Jahro 1911 
gescnlh. Obwohl eine hoffnungsvollere Beurteilung vor- 
herrschend ist, bleiben dio einheimischon Yerbrauchcr 
Toraichtig, da sie eine Aufwartsbewcgung infolge des 
scharfen Wcttbewerbes durch Deutsehland und Amerika 
fur unwahrscheinlich halten. Dio Tendenz dos H iim a tit-  
marktes war stetiger. Es konnten einige miiBige 
Ausfuhrauftriigc zu sh 59/— f. d. ton fiir M/N gebucht 
werden. Fiir weitere Auftriige bestehen dio Erzeuger 
auf diesem Satz. Der 1’rois fiir R u b io o rz  bleibt nominell 
zu sh 17/— f. d. ton. Das Gesohaft ist jedoch gering und 
die Yerbrauchcr hoffen noch billiger anzukommen trotz 
der festen Frachtsiitzo, die nun sh 4/9 d bis sh 5/— f. d. ton 
gegen sh 4/3 d gegen Endo Juni betragon. Anderseits ist 
der K oksm ark t williger infolge der besseren Vcrsorgung 
aus Yorkshire. Im S ch iffb au  sind neue Gcschiifto be- 
schriinkt; der Abruf gegen laufende Abschliisse ist von 
nurmiiBigem Umfang. Der R o h e iso n v e rsan d  aus den 
Teeshiifen liat sioh in diesem Monat erheblich vcr- 
gioBcrfc. Er bezifferto sich bis zum 10. Juli einschlioBlich 
auf 22 805 tons, woyon 14 381 tons nach oinheimischen 
und 8484 tons nach dom Ausland gingen, gegen 25 958 tons 
bzw. 11 743 tons und 14 215 tons in der gleichcn Zeit 
des Vormonats. Dio W a rra n tla g c r  von Nr. 3 GieBerei- 
eisen gingen auf 28 494 tons zurtick.

Vom belgischen Eisenmarkte wird uns untcr dem
11. d. M. gesclirioben: Der R o lie iso n m ark t hat auch 
das zweito Halbjahr in vorwicgond schwacher Haltung 
angetreten. Der Verkehr in belgischoin Rohoisen blieb 
eimgermaBcn regelmiiBig, so daB die bisherigen Preiso, 
wenn auch zeitweiso nicht ohne Mtlhe, behauptet werden 
konnten. Dio belęische Roheisencrzougung1) stcllte sich 
ira Juni d. J. auf 204 350 (i. V. 214 050) t. Das H alb - 
zcuggcschaft blieb unter der Einwirkung des vcr- 
stiirkten franzosischen Wettbewcrbs, namentlich nach
GroBbritannien, sehr schwicrig; die Preise wurden durch- 
gangig abermals um 1 sh je t  unterboten, so daB sich die 
SchluBnotierungen f. d. t  fob Antwerpen wie folgt stellen:

sh

vierz611ige vorgowalzte Błocko . . . .  69
dreizollige S tab lk n tip p o l......................  70
zweizollige S tahlknO ppel...................... 71
cinhalbzolligo P la t in e n ........................... 73 bis 74

Der Preiskampf im britischen Verbrauchsgobiete spielt 
sich fast ausschlioBlich zwischen den belgischen und den 
franzosischen Werken ab, wogegen dic deutschen Stahl- 
Łersteller meist auf 72 sh fiir vorgewalzte Blocke und 
'3 bis 74 sh fiir Stahlknuppel bestehen. Der F o rtig - 
«isenm arkt lag im Inlande sowolil ais auch fOr dio 
Ausfuhr jnatt. F lu B stab e isen  wuide im Inlandsverkauf 
um 2,50 bis 5 fr f, d. t  unterboten, so daB nicht melir ais 
110 fr zu erzielen waren. Auch F luB eiseng robb lecho  
gaben um 2,50 fr auf 120 bis 125 fr nach. Wahrend der 
1’ragergrundpreis auf 157,50 fr behauptet blieb, gingen 
Meine Einfricdigungs- und Gittertriiger um 2,50 bis 5 fr 
auf 110 bis 115 fr zurttek. Im U eb erseev erk eh r konnten 
seue Auftrage nur unter weiteren Preiszugestandnissen 
bereingebraciit werden, aber auch dann gcniigten sie 
nicht, eine bessero Bcsetzurig der Betriebe zu ermoglichen. 
Abrufc auf altere Abschliisse konnen meist erst nach

’) Angabcn ttber die Roheisencrzcugung im ersten 
Halbjahr und die Zahl der Hochofen siehe im yorliegen- 
den Heft, S. 1234.

hiiufigem Driingen licroingobracht werden. Fiir FluB - 
s ta b e ise n  waren nicht mehr ais 79 bis 80 sh zu erzielen, 
fUr Schw eiB stabeison  im besten Falle 86 sh. F luB - 
eiBerne R un d e iso n  gingen auf durchschnittlich 90 sh 
f. d. t  fob Antwerpen zuriick. Auch auf dem B lc c h m a rk te  
setzte erneuter Preisdruck ein, besonders M itte l-  und  
F e inb locho  wurden um 1 bis 2 sh unterboten, wiilirend 
G robb lecho  etwas besser behauptet werden konnten. 
Dic gegcnwiirtigen SchluBnotierungen sind f. d. t  fob 
Antwerpen h

3/ ia Z o l l ig o  fluBeisorno Grobblecho . . .  92 bis 94
1/8zollige Blccho ........................................94 „ 95
YjjZollige M ittelblecho............................95 „ 97
‘/ijZollige Feinbleche................................97 „ 99

Auch B andc isen  blieb von dem allgemeinen Preisdruck 
nicht Yerschont, es stellten sich EinbuBen um 2 sh ein, 
so daB am Wochenende 112 bis 114 sh notiert wurden. 
In rollendem E ise n b a h n m a te r ia l, auch in Sch ienen  
und H ilfszeug  sind weitere Loso yon der belgischen 
Staatsbalmverwaltung im Yerdingungswegc vergeben wor 
den, darunter 08 Lokoinotiven, dio an 15 Inlandswerko 
zum Preiso von je 68 300 bis 08 950 fr fiir Type 23 und 
zu 1,42 fr f. d. kg fiir acht Compound-Łokomotiven vcr- 
teilt wurden. Die einschliigigen K o n s tru k tio n sw e rk e  
sind infolgedessen fiir eine lieiho von Monaten gut besetzt, 
was auch den damit zusammenhiingenden Industrie- 
zwoigen zugute kommt. Indos muBtcn in den Preisen 
letzthin groBe Opfer gebracht werden.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. — Der Yersand 
des Stahlwerks-Verbandes bezifferto sich im Ju n i d. J. 
auf insgosamt 566 092 t (Rohstahlgewicht) gegen 552 872 t 
im Mai d. J. und 605 S171 im Juni 1913. Der Versand war 
dominach um 13 2201 hiiher ais im Mai d. J. und um 39 225 t 
niedriger ais im Juni 1913. Yon dem Juniversande ent- 
fallen auf Halbzcug 130 238 t gegen 131 378 t  im Mai d. J. 
und 132 028 t  im Juni 1913; auf Eisenbahnmaterial 
250 293 t gegen 231 072 t  im Mai d. J. und 281 930 t 
im Juni 1913 und auf Formeisen 185 561 t gegen 190 422 t 
im Mai d. J. und 191 359 t im Juni 1913. Der Versand 
des Monats Juni zeigt demnach gegcniiber dem Vormonat 
bei Halbzcug und Formeisen eino Abnahme von 1140 
bzw. 4861 t; dagegen bei Eisenbahnmaterial eine Zu- 
nahmc von 19 2211. Vorgliohen mit dom Monat Juni 1913 
eigibt sich bei Halbzcug, Eisenbahnmaterial und Form- 
cisen eine Abnahme von 1790 t, bzw. 31 637 t, bzw. 
5798 t. Der Yersand der letzten 13 Monato ist aus nach- 
folgender Zusammenstellung ersichtlich:

Ilalb- Eiscnbahn- Form- Ins-
zt UH Materlul clsen gcx&mt

1913 t t t t
Juni . . . . 132 028 281 930 191 359 005 317

107 586 242 402 155 709 505 697
August . . . 127 504 261 222 135 823 524 549
Soptember . . 142 522 247 325 130 545 520 392
Oktobcr . . . 157 607 239 405 127 879 524 891
Novcmbcr . . 147 194 211 321 103 680 462 195
Dezembcr . . 130 538 232 504 94 430 457 472

1914 »
Januar . . . 143 002 211 390 100 799 455 191
Fcbruar . . . 134 489 214 567 133 869 482 925
Marz . . . . 153 170 206 325 201 033 560 528
April . . . . 133 841 199 139 179 465 512 445
Mai . . . . 131 378 231 072 190 422 552 872
Juni . . . . 130 238 250 293 185 561 566 092

Zollfreie Einfuhr von Steinkohle in RuBland*). —
Das auf ein Jahr erlassene Gcsetz vom 4. Juli 1913,
betreffend die zollfreie Einfuhr von Steinkohle in 
RuBland,’) soli nach einer Yorlage des Handelsministers 
an die Duma auf ein Jahr vcrlangert werden. Der 
Reichsrat hat inzwischen den Entwurf angenommen.

>) Nachrichten fiir Handel, Industrie und Landwirt- 
schaft 1914, 7. Juli, S. 10. <n

s) Vgl. St. u. E. 1913, 31. Juli, S. 1299; 25. Sept.,
S. 1630.

*
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Ungarische Staatliche Eisenwerke, Budapest. — Nach 
dcm Berichto der Zentraldlrektion hatten die Ungari- 
schen Staatliehen Eisenwerke im Jahre 1913 einen 
Reingeuinn von 10 111 268,81 K aufzuweisen. Ncben 
1 550 317,62 K Pacht- und Zinsoinnahmen erzieltcn die 
Werko 52 725 901,35 K Betriebseinnalimen aus Lieferungen 
an die Staatsbahnen, 27 329 583,78 K aus Lieferungen an 
inliindischc und 7 521 550,46 K aus Lieferungen an ous- 
litndische Besteller. Andcrseits erforderten die Personal- 
und snzialen Ausgaben, offentlichen Abgaben usw.
5 697 165,62 K  und die Betriebsausgabcn 73 318 918,78 K. 
Das Tom Ungarisehen Staate in den Werken angelegte 
Kapitał beliiuft sich auf insgesamt 208 909 350 K, davon 
128 003 977 K Stammkapital und S0 905 373 K  Betricbs- 
kapital. Der erzielte Rc.ingcwinn entsprichtsomit 4,84 %

des Gesamtkapitals und nach der bei Privatbetriebcn 
tlbliehen Berechnung 11,60 % des eigfentlichen Grund- 
kapitals. Boscha ftigt wurden in den Wbrken insgesamt 
23 033 (i. V. 21 864) Arbeit er mit einem Gesamtlohn von 
28 222 144,63 K. — Tm Berichtsjahre wurden gefordert 
bzw. hergestellt 358 309 (i. V. 391 132) t Braunkohlc, 
275 436 (2S2 592) t  Eisenerz, 114 351 (103 919) t, Boh- 
eisen, 23 941 (21 743} t- Eisen- und JtetallguB, 9707 
(8643) t  StahlguB, 1757 (1096) t  Gescliosse, 93 436 
(S5 973) t Schienen, Schienenbefestigungsteile nsw.. 
21 756 (23 240) t  Bleclie, 9845 (11 536) t  Roliren, 65S02 
(SS 708) t  Eisentrager, Konstruktionseisen, 5101 (5213) t 
Briickenteilo und Eiscnkonstruktioncn, 6091 (5950) t 
Sehiencnniigel, Schrauben, Nieten usw. und 4063 (2728) t 
mit Wassergaa gesohweiBte Erzeugnisse.

Bucherschau.
Gangkarte des Siegerlandes im  Maflslabe 1 : 10000. 

Lfg. 3. Angefertigt auf Kostcn des Sicgerlander 
Eisenstein-Yercins, G. m. b. H. zu Siegen, im 
Markscheider-Bureau des Kgl. Oberbergamtes zu 
Bonn unter Leitung des Oberbergamts - Marlc- 
scheidersW alter. I ir sg .v o n d e r K o u ig l.P r e u B i
sch en  G e o lo g isc lie n  L a n d c s a n s ta lt . Berlin 
(N 4, Inyalidenstr. 44): Yertriebsstelle dor Kgl. 
PreuBischen Geologisclien Landcsanstalt (1913). 
(6 Kartenbl. von 65 x  68 cm) gr. 2°. 12 J i ,
Emzelbfetter 2,50 J i  bzw. 3,00 J i.

Wiihrend dic ersten beiden Lieferungen1) daa engere 
Siegerland zum Gegcnstande der Darstellung hatten, be- 
handelt die vorliegcndc dritte Lieferung mit den Bliittcrn 
Birken, Wisscn, Niederhovels, Hamm (Einzelpreis 3 Ji) 
und Gebhardshain (2,50 J i) dio Gangverhiiltnisse an der 
westlichen Gtenże des weiteren Siegerlandes.

Bergrechtlich interessant ist das auf den Blattern 
Birken, Wissen, Niederhoyels dargestellte sehr ycrzettelto 
Weisweilersehe Distriktsfeld „Wingertshardt", das im 
Gegensatze zu den sonst im Siegerlande (ibliohen Liingcn- 
und Goyiertfeldern auf alle darin yorkommende -Minera- 
lien yerliehen worden ist. Ftlr den Betriebsbeamtcn ist 
das dieser Lieferung beiliegende „Beiblatt zur III. und
IV. Lieferung11 von besonderem Werte. Yon den Bliittcrn 
Wissen und Niederhoyels der dritten Lieferung sind die 
Grubeii St. Andreas bei Bitzen, Friedrich und Eisengarten 
bei Niederhóvels herausgegriffen und ihre Gangyerhiilt- 
nisse durch Grund- und ProfilriB dargestellt. Aus der 
yierten Lieferung sehen wir auf dem Beiblatt je einen 
Grund- und ProfilriB der Gruben Luise (BI. Oberlahr), 
Georg (BI. Horhausen) und Bindweide (BI. Elkenroth und 
Nauroth). Sehr willkommen dtirfte dem praktischen Berg- 
mann auch dio auf BI. Daaden (und z. T. auf BI. Hcr- 
dorf der ersten Lieferung) ausgeftihrto Darstellung eines 
ganzen Gangzuges sein, namlich die des Florzer-Fiisse- 
berger. Von SW nacli NO folgen die Gruben, dio auf 
diesem Gangzuge gebaut haben und noch bauen, so dio 
stillicgende, durch ihr Dia basyorkommen ausgezeichnete 
Grube Glaskopf-Salome, Grube Fiisseberg, Grubo Fried
rich Wilhelm, Grube Zufiilliggliick, Grubo San Fernando 
und die Grube Wolf (BI. Herdorf). .Man kann uber den 
praktischen Wert der beigegebenen Profilrisse yerschiede- 
ner Meinung sein, auf jeden Fali geben sie jedoch einen 
wenn auch nur oberflaehlichen Ueberblick Uber die Gang- 
yerhiiltnisse der betreffenden Grube, den ein eingehendes 
Studium und hiiufige Befahrung yertiefen inuB. Es wiire 
sehr erwunseht, wenn in beatinimten Zeitriiumen diese 
Beibliitter eine Ergiinzung erfiiliren, die dem fortschreiten-

') Vgl. St, u. E. 1909, 7. April, S- 526/7; 1911,
7. Sept., S. 1478.

den Abbau und don inzwischcn crfolgten otwaigen Ncu- 
aufschliissen der wiolitigeren Gruben Rechnung triige.

Abgesehen von einer unwesentlichen Abweichung in 
der Farbendarstollung des Distriktsfeldes Wingertshardt 
auf den Blattern Birken, Wissen und Niederhoyels, zeigt 
dio Ausfilhrung dio peinliche Genauigkeit und Sorgfalt, 
dio man schon bei den friiheren Lieferungen gebflhrend 
hcryorheben konnte. Auch dieso dritte Lieferung kann 
allen beteiligten Kreisen nur warm empfohlon werden.

E iserfe ld . F. Weinlig, Bergassessor.

EnzyUiypadie der iechnischen Chemie, Unter Mit- 
wirkung von Fachgenossen herausgegeben von Pro- 
fessor Dr. F r itz  U llm a n n , Berlin. Bd. 1: 
Abanon-Aethylanilin. Mit 295 Textabbildungen. 
Berlin und Wien: Urban & Schwarzenberg 1914, 
(X, 814 S.) 4°. Geb. 32 j *.

Das Yorliegcnde umfangreiohe Buch stelit den ersten 
Band einer „Enzyklopadie der technischen Chemie11 dar, 
eines „auf breitester Basis angelegtcn Werkes“, das un- 
gefahr zelm Bando umfassen und im Yerlaufe yon drei bis 
vicr Jahren crsehcinen soli. Dcm Herausgeber sind bei 
Uebernahmc der Arbeit, wie er im Vorworte sagt, schner- 
wiegende Bedenkcn gekommen, ob eine „Einordnung der 
ganzen technischen Chomie mit ihrem yerwirrenden Reich- 
tum der Erseheinungen, ihrer erdrilckenden Fillle voa 
Problemen in ein onzyklopiidisclies Werk ohne Preisgabc 
des iiberall bestehenden engen Zusammenhanges" zweck- 
miiBig sei. Er hat diese Bedenken aber tiberwunden- 
namentlich bestimmt „durch das Ergebnis einer Rund- 
frage, dio er an hervorragcnde Fachgenossen gcrichtet 
hatte", und dio ihra „den Bewcis lieferte, daB ein dei- 
artiges modernes Werk trotz der Reichhaltigkcit der vor- 
handenen Spezialliteratur einem Bediirfnis entsprśiclie". 
Ich muB gestelien, daB mieli pcrsonlich diese optimistische 
Auffaasung (wenn sie, nach meinen oigenen Erfahrungen 
zu urteilcn, wahracheinlieh auch nur in einem klcincn 
Krcise yon Fachgenossen herrsehen dtirfte) reelit iiber- 
rascht hat. In meiner jetzt nahezu zwaiiiigjahrigen lite- 
rarischen Tiitigkeit habe ich — und mit mir haben es wohl 
yiele andere Fachgenossen — immer mehr die Ueber- 
zeugung gewonnen, dafi eine wirklieh gute enzyklopiidischc 
Bearbcitung eines derartigen Wissensgebietes, wie es die 
< hemie oder auch nur die technische Chemio jetzt ist, 
kaum noch moglich, jcdcnfalls aber niclit gerade zweck- 
miiBig ist. Wir sehen denn auch im letzten Jalirzehnt 
immer wieder das Bestreben heryortreten, diese Wisscns- 
gebiete in bestimmt umrisseno Teile zu zerlegen und diese 
in Einzeldarstellungen (łfonographien u. dgl.) zu bearbci- 
ten, was auch der immer mehr nótigen Spezialisierunę 
des1 einzelnen Chemikers entspricht. Frtiher, ais'unsere 
chemische Wissenschaft und Industrie noch ein eben 
heranwaclisendes Pfliinzchen war, waren solche Enzyklo-
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.pudien zweifellos zwcckmiiBig und von hochstem Werto; 
ich erinncre z. li. an das „Handworterbuch der roincn 
und angewandton Chcmio“ von L icb ig  u. a. (Braun- 
schwoig 1842 bis 1854), ferner an das „Neuo Handwdrtcr- 
buch der Chemio14 von H. v. Fehling (ebcnda 1871 bis 
1913), dio zu ihrer Zoit und auch noch bis in „unsoro“ 
Zeit (d. h. vor 25 bis 30 Jahren) groBen Anklang hatten 
und eine reicho Fundgrubo fiir den Nachschlagendon dar- 
stcllten. Heuto aber halte auch ich es — alinliph wio der 
Herausgeber — ftir schr gewagt, don groBen Baum unserer 
technischen Chemio —• wenn ich mich so ausdrackon 
darf — unter das Glas einer Enzyklopiidie zu nehmen. 
Damit ist natftrlich keineswegs das Gelingen, sondern 
nur die ZwcckmiiBigkeit der enzyklopiidischen Bearbcitung 
in Frago gezogen. Es sollto jnich lcbhaft freuen, wenn 
ich nach Erscheinon des lotzten Bandes zu einer anderen 
Ansicht bckehrt wttrdc, nicht allein dureh den lnhalt des 
Werkes, sondern namentlich auch dureh dio Aufnahme, 
dic es finden wird.

Pen Oegenstand des Werkes „bilden nicht nur dio 
chcmischo GroBindustrie und dio itetallhUttonkundo mit 
ihren maschinellen und apparativen Hilfsmitteln, sondern 
auch die zahlreiclien Grenzgebicto, wolcho sich mit der 
stofflichen Veranderung oder der Vcredelung der Materie 
iiberhaupt befassen. DcmgemaB stellt cs gleichzeitig 
oino Art Warenkimdo dar, wolcho Bergwerksprodukte, 
Metalle, Chemikalien, pharmazcutlscho Priiparato und 
SpezialitStcn, Nahrungsmittol, Drogen und sonstigo 
Stoffe, die Gcgenstand technischer Verarbcituhg sind, 
umfaBt“. Wie man sieht, hat der Herausgeber sich ein 
selir umfassendes Prograjnm gemacht. „Im  Interesso 
der Uebcrsichtlicldceit und zur Vermeidung von Wiedcr- 
holungen schien es zwcckmiiBig, Gebiete, welche Btofflich 
eng zusammengehóren, auch iiuBerlich ancinander zu 
schlieBen.“ Bei der praktischen DurchfOhrung dieses 
leitenden Gedankens wird es sich aber nicht verjnciden 
lassen, daB doch Wiederholungen vorkommen, die darauf 
zurUckzuf(lhren Bind, daB ein zuBam m enfassender Einzel- 
artikel (z. B. synthetische Arzneimittel, S. 588 bis 608) 
auch Korper behandclt, dic unter einem anderen, von einem 
anderen Mitarbeiter verfaBten Abschnitt (z. B. Arson- 
praparato) ebcnfalLs aufgeftihrt sind. Solcho Einzelartikel 
haben teilweiso recht stattlichen Umfang, z. B. „Ab- 
wasscr“ 59 Sciten, „Acthylalkohol“ 158 Scitcn usw.

JodcnfalLs kann rtickhaltlos anerkannt werden, 
daB der Herausgeber es verstanden hat, eino groBe Zahl 
bekannter und geachtetcr Fachgenossen ais Mitarbeiter 
zu gewinnen, und daB Herausgeber sowohl, wio Mitarbeiter 
sich ihrer Aufgabo mit einem lobenswerten Eifer gewidmet 
zu haben scheinen. — Fiir die weiteren BiŁnde mochto 
ich aber doch — ais „alter litcrarischer Praktiker“ — 
mehr Bcschrankung empfehlen; der Stoff ist zu gcwaltig, 
er konnto das GefiiB sonst riclleicht sprengenl

Berlin. L. Max WoIUgemuth.

Handbuch der Arbciisniethoden in  der anorganischcn 
Chemie. Bearbeitet von Prof. Dr. K. A r n d t,  
Berlin-Charlottenburg [u. a.], herausgegeben von 
Dr. A rth ur S tilh le r , Privatdozcnt an der Uni- 
versitat Berlin. Bd. 3. AUgemeiner Teil: Physłko- 
chemische Bestinunungen. 1. Halfte. Mit 354 Abb. 
Leipzig; Yeit & Gomp. 1913. (X , 692 S.) 8°. 
25 M , geb. 28 JL.

Nachdem im ersten Barnie, auf den bereits hingewiesen 
"■urde1), mehr allgemeine Arbeitsmcthoden besehrieben 
waren, bringt der jetzt erschienene Halbband einen 
groBen Teil der physikochcmischen Bestimmungsmethoden, 
die in einem anorganisch-ehemischcn Laboratorium vor- 
kommen konnen. Beliandelt sind Gewichts- und Volum- 
l*estimmungcn, Dichte- und Molekulargewichtsbestim- 
mungen, Osmotischer Druck, Kompressibilitat, Ober-

l) St, u. E. 1913, 27. Not., S. 2006.

flftohenspannung, Thormisoho Ausdehnung, Schmelz- 
tomperatur, Motttllpgraphie, Siedo- und Sublimations- 
punkto, Liislichkeiten, Viskositiit, Diffusion, Wiirme- 
leitung, Kaloriinetrie, Warmetonungen, Spezifische Warnie. 
Diese kurze Uobersieht zeigt Bchon, daB auch fOr den 
Eisenhattcnchemiker cinige Kapitel vorliandcn sind, 
dio gegobencnfalls sein Interesso erwecken werdon, z. B. 
Bestimmung von Sohmolztemperaturen (v. W artcn - 
borg), Kalorimctrie (v. S te inw ehr), Spezifischo Warmo 
(Eucken), hauptsachlich aber der Abschnitt iiber Metallo 
grapliio von Goorons und R u er (S. 294 bis 420). Dieser 
Abschnitt gliedert sieli in einen thcorctischen Teil 
(50 Sciten), weloher eine Bctrachtung iiber heterogene 
Gleichgowichto, Einstoff- und Mehrstoff-Systemo bringt, 
und einen praktischen Teil (70 Sciten), welcher dio 
thermischo Untorsuchung, dic Herstellung des Vcrsuchs- 
materials, Ocfcn, Tcmiieraturniessungcn, Abktihlungs- 
kurvon, Untersuchung des Gcfiiges, niakroskopische 
und mikroskopischo Priifung und dic photographische 
Technik behandclt. Gerade dieser Abschnitt ist nach 
Ansicht des Berichtcrstatters trotz seiner gedrangten Form 
so klar und anregend und dureh eine Kcihe praktiseher 
Hinweiso ftir den Anfanger oder Nichtfachmann so beleli- 
rciul, daB mail cigentlieh bedauern muB, dali der Ab- 
schnitt nieht ais kurzer metallographischer Ijcitfaden ftir 
sich erhaltlioh ist.

Am Schlusso des Buches ist im Abschnitt Kalori
mctrie dio Bcrthelotscho Bombo besehrieben. Dic Be- 
sehreibung der Bestimmung der Verbrennungs»'iirme 
ist ftir einen Neuling entschieden zu kurz geraten; dieser 
Mangel konnte aber viellcieht im 2. Halbbando noeh 
beseitigt worden.

Im librigen bereehtigt auch dieser Teil des Werkes 
zu der Hoffnung, daB das fertige Handbuch eino wertvollo 
Bcreicherung der anorganischcn Literatur bilden wird.

Jl. Neumann.

L o r e n z , Prof. Dr. H an s: Teclmischc E laslkilałs- 
lehre ( Lehrbuch der technischen Physilc. Band 4 ) . 
Miinchen und Berlin: II. Oldenbourg 1913.
(X X IV , 692 S.) 8°. 19 J l,  geb. 20 JL

Die Loronzsclien Lehrbdchcr sind schon auf don ersten 
Blick einerseits dureh dio Darstcllung der gcschichtlichen 
Entwicklung der betreffenden Disziplinen, anderseits 
dureh Bcrilcksichtigung der allcrneuestcn Forschungen 
ausgczeichnct. Ein Loronzschcs Buch ist immer „up to 
datc“. .'Ulerdings hat dio Zurtlckhaltung rieler LehrbUcher 
der allcrneuesten Literatur gegeniibor auch vieles fiir sieh. 
In  manchcn Fiillen ist es geboten, abzuwarton, bis dio An
sichten sich gekliirt haben, bis das Wichtige vom Un- 
wiclitigcn getrennt worden ist. Es ist nieht leicht, den 
goldcnen llittelweg znischon „klassisch" und „anregend" 
zu finden (wobci ich nicht behaupten will, daB es keino 
klassischcn Bilcher gibt, dio nicht gleichzeitig anregend 
waren). Dio Lorenzschen BOcher haben nun einmal 
die Tendenz nach der anregenden Seite, auch auf die Ge- 
fahr hin, daB vicles nicht in der cndgiiltigen, einfachsten 
Form geboten wird und manchos zunachst ais inter- 
essanter Vorsuoh eracheint, dio Dinge in gewisser neu- 
artiger Weise zu behandeln oder darzustellen.

Die „Technische Elastizitiitslehre" bietet vicl mehr 
Stoff ais die meisten Werke tiber Festigkeitslehre, nament- 
lieh nach der Seito der mathematischen Elastizitatslehre 
hin. Ihrer Richtung nach steht sio zwischen der 
Elastizitatstheorie, wie sie z. B. bei Love dargestellt 
wird, und der technischen Festigkeitslehre, wie sie zu- 
meist an unseren Hochschulen gelehrt wird. Seiner 
Stellung nach gegentlbcr den beiden Disziplinen erinnert 
das Werk an G rash o fs  „Elastizitat und Festigkeit", 
cs bietet aber ein ungleich reichhaltigeres Materiał und 
ist naturgcmiiB weit moderner. Eine groBe Rcihe von 
praktischen Problemcn (hauptsiichlich aus dem Ma- 
schinenbau) finden BerUcksichtigung, und die moderno 
Richtung, brauchbare, angenaherte Losungen zu suchen
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wo dio esakto Losung gar nicht oder nur durch Bchr um- 
stiindlicbe Reclinungen gewonnen werden kann, kommt 
sehr stark zur Góltung. Der Verfasscr hat sieli ja  selbst um 
dio Anwendung des Ritzschen Niiherungsyerfahrens 
in der Technik Verdicnste erworben. Seino diesbeztiglichcn 
Arbeiten und auch solche von anderen sind in das Buch 
aufgcnommen worden.

Dio ersten drei Kapitel beliandeln in herkommlicher 
Art Zug und Druck, Verdrehung und Biegung gerader 
Rtiibc, jedoch weit itber dio Grenzen der iiblichen Festig- 
keitslehre hinaus. Spannungen und Formiindcrungen 
in dtlnnwandigen GefaUen, Iiingsschw ingungen eines 
elostischen Stabes, Radialsehwingttngen zylindrischer 
Rohro bilden dio besonderen Ausftihrungen des ersten 
Kapitela, wobei allerdings bemerkt werden muB, daB 
manches vorausgesetzt wird, was dcm Leser eigcntlich 
in spiiteren Kapitolu erst gcliiufig wird. So gehort dio 
Theorie diinnwandigcr GefiiBo eigcntlich zu der Theorie 
der dttnnen Platten und Sehalen. Die Verdrohungs- 
elostizitiit im zweiten Kapitel und die Biegungsclastizitiit 
im dritten Kapitel werden ebonfalls eingehend behandelt, 
mit vielen Anwendungen; ichfinde cs besonders richtig, daB 
der Ycrfasser — entsprechend den modernen Bediirfnisscn 
der Maschinentcchnik — auBer Glcichgewichtsproblemen 
auch dio Schwingungsaufgaben ausfiihrlieh darstellt. 
Dos vierto Kapitel gibt dio Theorie der krummen Stiibe, 
dio mit der Bcrechnung von diinnwandigcn Rohrcn 
(von federnden Ausglcichrohren) schlieBt. Der Vergleich 
mit dem Experimcnt, der an dieser Stelle vorgenommen 
wird, wurde an viclen anderen Stellen yicllcicht auch 
nicht nutzlos sein. Das fUnfte Kapitel, tlber Knick- 
theorie, ist deshalb bemerkenswert, weil es alle Stabili- 
tiitsprobleme mit EinschluB der Theorie der kritischen Ge- 
sohwindigkeit iu analoger Weise behandelt. Ob der Aus- 
druck „dynamischo Knickung11 fiir den Vorgang der 
kritischen Geschwindigkeit Anklang findet, mag zunachst 
abgewartot werdon. Sodann kommt der Verfasser zu 
den sehwierigercn Aufgaben. Im sechsten Kapitel wird 
die allgemeine Elastizitiltsthcorie gegeben: Grund-
glcichungcn, Methodcn zur naherungsweisen Losung der- 
selbcn, Anwendung der Grundglcichungen auf Forrn- 
iinderungen einer Kugelschale, auf das Torsionsproblcm 
und Biegungsproblcm nach St. Venant. Das siebento und 
achte Kapitel entlmlten die zwei dimcnsionalcn Problem e : 
„Biegung von Platten“ und „Ebene Spannungszustando" 
mit yielen interessanten Anwendungen. Das neunte 
Kapitel (Achsensymmetrische Spannungszustiinde) be
handelt eino Reiho wichtiger Aufgaben, von denen die 
Theorie der rotierenden Scheiben, dio Temperaturspan- 
nungen von Hohlzylindern, dio Theorie der Hartę zu er- 
wahnen sind. Das zehnte Kapitel schlieBt das Werk mit 
der historischen Darstellung der Entwicklung der Elastizi- 
tatstheorio bis iu dic letzten Jahre.

Dos Lorenzsche Buch wird zweifellos wertvollc 
Dienste leisten, vor alkan solchen Ingenieuren oder Stu- 
dierenden, die tiber dio Seliranken der Oblichen Festig- 
keitsbereebnungen hinausgehcn wollen oder durch ihre 
berufliche Tiitigkcit dariiber hinausgchen mUsscn. Die 
unabliiingige Gcstaltung der einzelnen Kapitel maelit 
das Werk nicht nur zum Studium, sondern auch zum 
Nachschlagewerk geeignet, so dali cs hoffentlieh nicht nur 
an Hochschulen, sondern auch in der Fraxis Verbreitung 
finden wird. Die zum Verstandnis der Ausftihrungen 
nćitigen mathematischen Vorkenntnisse gehen nirgends 
tlber dio Grenzen der an den techniscken Hochschulen 
tlblichen Ingenieurmathematik hinaus, das Durcharbeitcn 
der Einzelprobleme ist durch eine ausfuhrlichc Darstellung 
der Rcchnungen sehr erleichtert. Th. v. Kdnnan

S t r u k e l , M .. Professor an der Finnland. Tech- 
nischen Hochschule in Hclsingfors: Der Briicken- 
bau. Lehr- und Naóhschlagebućh fiir Studierende 
und Praktikcr. Teil 2  (SchluB-Teil) [Text nebst 
Atlas], Leipzig: A. Twietmeyer 1906—13. 4 “.

Teil 2, [Text]. Bewegliche und steinerne
Briicken. Mit 330 Textfig.' 1913. (VIII, 237 S.)

Teil 2, Atlas. 1906. (3 BI., 38 S. nebst 
41 Tafeln.)

Mit der Ausgabe des zweiten Teiles, zu dem der 
Atlas schon vor Jahren crschienen war, ist das ganze 
von Professor Strukel verfaBtc Werk tlber den Briicken- 
bau der Ocffcntlichkoit tlbergeben. Es wird daher von 
Intcresse sein, nochmals einen Ucberbliek tiber samtlicho 
Teile zu erhalten. Das Gcsamtwerk ist in sieben Ab- 
schnitte gegliedert, und zwar enthalt der erste Teil1) die 
Abschnitte 1 bis 5, der zweitc Teil die Abschnittc 6 
und 7.

Abschnitt 1 behandelt die allgemeinen Vorschriften, 
Bclastungen und Beanspruchungen, Abschnitt 2 dio Statik 
der im Brttckenbau am hiiufigsten yorkommenden Triiger- 
formen sowie die Betonkonstruktion, Abschnitt 3 den Krd- 
druck. Die Bereclmung der letzteren, namlich der Baukon- 
struktion und des Erddruckcs, sind fiir den Brilckenbau 
in genilgender Weise dargcstellt und erliiutert. In deu 
Abschnitton 4 und 5 geht der Verfasser zum praktischen 
Brtickenbau tlber. An Hand ausgefilhrtcr Bcispielc, die 
im ersten Teile des Atlas auf 43 Tafeln mit etwa 1100 Ab- 
bildungen zeichnerisch erliiutert und gesammelt sind, 
fflhrt Professor Strukel den Leser in die Konstruktions- 
einzelheiten der yerschicdenen Triigcrformen cin. Die 
Abhandlung erstreekt sieh auf den Bau der festen holzernei 
und eiserncn Brticken, einschlicBlich der Jlontagegertlste 
und der Widerlager. Im zweiten Teile des Werkes werden 
im Abschnitt 6 die bewcglichen Briicken aller Systeme 
an Hand ausgeffihrter Beispicle eingehend erlautcrt. Es 
sind nicht nur die gebriiuchlichsten Triigerformcn, wie 
Klappbrilcken, Drehbrilcken und Fiihrbrtlckcn, beschric- 
ben, sondern auch dio veraltetcn Rollen- und Schiebe- 
brtlcken haben in diesem Werko cincn Platz gefunden. 
Der 7. und letzte Abschnitt enthalt alles Wissenswerte tlber 
dic steinerncn Brticken, insbesondere tlber die Bercch- 
nung der Rahmentriiger, der Pfostentriiger (Viercndeel- 
triiger), der Widerlager usw. Der Wert des Werkes wird 
noch erhóht durch die hier gezcigte Montageweise der 
Bctonbrtlcken mit hijlzerncn und eiserncn Lehrgeriistcn 
und durch die im zweiten Teile des Atlas auf 41 Tafeln 
gcsammelten zeichncrischcn Unterlagen. Das Strukelscbe 
Werk kann infolge der guten Uebersicht und der klaren 
und deutlichen Ausdruckswciso ftlr Studierende von 
groBem Nutzen sein. Der in der Praxis Btehende Ingenicur 
wird es vor allem ais Nachschlagewerk zu sehiitzen wissen, 
und besonders sei cs dem Montageingonieur empfohlcn; 
denn dio Konstruktionscinzclheiten der holzernen BrOckcn 
und der Montagegertiste, sowohl ftlr den Eisenbrilcken- 
bau ais auch ftlr den Steinbrtlckcnbau, sind ohne Zwcifel 
mustergtlltig. Bruno Beese.

Annuaire de poche des sociśtfe anmiymes belges 1911- 
Bruselles (66, Rue Montagnc-aux-lIerbes-Pota- 
geres): A. Bieleveld (1914). (X II, 962 S.) 8°. 15 fr.

Wer aus Erfahrung wcifl, wie oft es im geschaftlichen 
L ben notwendig oder wlinschcnswert ist, sich kun 
tlber dio Verhiiltnisso eines Aktienunternohmens zu unter- 
riehten, wird das Erscheincn des yorliegendon AdreB- 
liuchcs der belgischen Aktiengescllschaften freudig be- 
grtlBen. Der Inhalt des Werkes ist systematisch eiugeteilt 
und faBt die Unteruehmungen der yerschiedenen Erwcrbs- 
zweige jcdesmal in besonderen Abschnitton zusammen- 
Genannt seien an dieser Stelle riur diejcnigen Abschnitte, 
die unsero I-eser yorwiegend interessjeren (lilrften: Kcra- 
misehe und feuerfesto Produkte — Kohlenwesen — 
Stahl- und Eiscnindustrio — Metallurgie (klcine) — Berg- 
bau. Vorstehendo Ausdrilckc sind w ortlich  dom Buche 
selbst entnonimen; sie zeigen, daB dio den ifranzosisclfpa 
Kapiteltlbcrschriften beigeftlgton deutsehen Uebersetzun-

l ) Vgl. St. u. E. 1912, 18. Juli, S. 1205/6.
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gen, denen auch noch englische Uebersetzungon folgen, 
stelienweiso zu wttnschen (lbrig lassen und in einer 
Jieuausgabe des Buches noch zu verbcssern waren. Ferner 
mochten wir den Bearbcitcrn eine Ergiinzung des Textes 
mhclegen: Bisher bringt das Buch in der Hauptsacho 
den Namen und Sitz der aufgefiihrten Gcsellschaftcn, 
die Post- und Telegraram-Adrcsse nebst Fernsprech- 
AnśchluB, nennt Griindungsjahr und Aktienkapital, er- 
wahnt den Zweck der Fabrikationstiitigkeit, verzeichnet 
die Namen der Dircktoren und Aufsiehtsriite und gibt dio 
Zeit der alljahrlichon regelmiiBigen Hauptversammlungen 
an; wenn hierzu in einer Ncuausgabo noch Mitteilungen Ober 
die Werksanlagen kiimen, so wiirden wir dies, namentlieh 
soweit es sich um Untcrnehmungen der Eisen- und Stahl- 
industrie handelt, ais wertvolle Bereicherung des Inhaltcs 
betrachtcn. AuBerdcm wtlrdo die Ucbersichtlichkeit 
gewinnon, wenn dor Abschnitt „Stahl- und Eisenindustrio" 
sich auf dio cigentlichen Eisen- und Stahlwerke beschriinkto 
uud die Maschinenfabriken alsdann in einem Abschnitt fiir 
sich untergebracht waren. Diese Hinweisc sollen nicht 
Kritik an dem Wcrto des Buches (iben, sondern im Sinno des 
Yorwortes Fingerzcigo geben, wio dic Brauchbarkeit des 
Werkes noch crhOht werden konnte. Dazu wOrdo auch 
beitragen, wenn innerhalb der cinzelnen Abschnitto dic 
Gesellschaften, dio jctztscheinbarwahlloseinfach aneinan- 
dcrgereiht sind, streng alphabetisch in genauer Anlehnung 
an die wirkliche Firmcnbczeichnung eingeordnet waren; 
denn obwohl das am Schlusse des Buches abgedrucktc 
alphabetischo Verzeichnis es zumeist unsehwer ermoglicht, 
die einzelnen Untemehincn im Toxte aufżufinden, so liiCt 
doch der Umstand, daB fUr das Verzcichnis die charak- 
teristischen Stichworte aus dem Firmontitel frei gowiihlt 
sind, daneben eine nach rein fo rm a len  Gesichtspunkten 
vorgenommene Gruppierung an anderer Stello yorteilhaft 
erecheinen. Ob endlich sa m tlic h e  belgischen Aktien- 
gesellschaften in dem AdroBbuelie vertreten sind, ist 
schwer zu sagen; dio Bearbciter selbst erhebcu keincn 
Anspruch darauf, bei dieser ersten Ausgabe sehon Voll- 
stiindiges geboten zu haben. Auf jeden Fali aber zeigt 
schon der jetzige Rahmen des Buches ein stattlichcs Bild 
der belgischen Aktiengcsellschaftcn. Die Bedaktion.

Asiatisches Jahrbuch 1913. Hrsg. im Auftrage der 
D eu tsch  - A s ia t is c h c n  G e s e l ls c h a f t  von 
Dr. .V osb erg  - R ek ó w . Berlin: J. Guttentag,
Verlagsbuchhandlung, G. m. b. II ., 1913. (X III, 
303 S.) 8°. Geb. 7,50 M .

Das Asiatische Jahrbuch fiir 19131) weist in seinem 
allgemeinen Teilo vers?hiedene interessante Beitrilge Ober 
asiatische Wirtschaftsfragen aus der Feder bekannter 
Schriftsteller auf. Zu erwahnen ist cin Aufsatz Ober 
„Die miUtarischo Lage der TOrkei nach dem Balkankriege“ 
Ton F re iherrn  von der G oltz und ein sich daran 
schlieBendes Referat Ober ,,VorderaSien naoh dem Bałkan- 
kriege" von Dr. E rn s t  Jiickh. „Japan ais Kolonial- 
macht“ wird von Dr. L. RioB bebandelt, wahrend H ans 
Hermann G raf von S chw ein itz  beachtenswerto 
Ausfuhrungen iiber das Tliema „Pcrsien und der englisch- 
russische Vertrag vom 31. August 1907“ gibt. Fiir deut
schen Handel und deutsche Industrie von groBerer Wich- 
tigkeit ist der besondere Teil dieses Jahrbuches, der sich 
aut den wirtschaftlichen VerhiUtnissen der einzelnen 
asiatischen Lander befaBt. Man kann diesen Teil ais 
Nachsehlagewerk auffassen, da es Auskunft gibt z. B. 
tlber MaBe und Gewichte, Finanzcn und Anleihen der 
asiatiachen Lander, Haupthandelspliitze und Handels- 
urteile, Lado- und Loschyerhaltnisse, Yertretung des 
Deutschen Reiches aii den einzelnen Pliitzen, deutsche 
Handels- und Industricfirmen u. a. m. Bei dem ais lebhaft 
Iwkaniiten lnteresse, das die deutsche Industrie den 
asiatischcn Wirtschaftsgebieten ontgegenbringt, wird das 
Asidtische JUhrbuch deiii nich Asien ausflihrenden 
Industriellen manchen Fingerzeig geben konnen. A.

“) Ausg. fur 1912 vgl. St. u. E. 1913, 3.' April, S. 582.

K a to n a , B ć la :  Die Volkswirtschajl Ungarns 1912. 
Budapest 1913: (Druck von) Gebriider Lćgrady. 
(163 S.) 8».

Es handelt sich hierbei in orster Linie um eine tibor- 
siohtliche s3-stematische Darstellung der wirtschaftlichen 
Ereignisse und Ergcbnisse in Ungam im Jahro 1912. 
Dieso in Buchform herausgegobenen Darlegungen bilden 
eine Erweiterurig von A\rirtschaftsbcrichten, dio der Vor- 
fasser alljiihrlieh fUr das ungarische Publikum vcroffcnt- 
licht hat. Nunmehr beabsichtigt der Vcrfasser, seino Dar
legungen regelmiiBig auch auslandisohcn Schriftstelleni 
und praktisehen Volkswirtcn duroh Horausgabc cincs 
Nachschlagobuches fiir das jeweils verflossene Jalir dar- 
zubieten, und zwar handelt es sich namentlieh um solche 
Ereignisse und Tatsachen, die den Auslander ais Kapi- 
talisten, ais Industriellen, ais Kaufmann oder ais Ver- 
kehrspolitiker interessieren. Der yorliegendo Band gibt 
zuniichst eine Uebersicht iiber das Wirtschaftsleben 
Ungarns scit 1900 und rcrbrcitet sich dann ausfiihrlich 
iiber das 'Wirtschaftsleben Ungarns im Jahro 1912. 
Internationale Wirtschaftsfragen, soweit sie fiir Ungam 
in Betracht komraen, osterreichiseh-ungarische Angelegen- 
heiten, Handelspolitik, der AuBenhandel, das Bank- 
weson, dio Landwirtschaft Ungarns und vielo andero 
Fragcn werden eingehend bohandelt, so daB das Buch 
wcsentliche Anhaltspunktc dem sich fOr dio ungarische 
Volkswirtschaft Interessiercnden zu geben vermag. 
Vorderhand erscheinen die Nachschlagebdcher nicht im 
Handel, doch ist der Vcrfasser (Budapest V, Vdczi korut 78) 
gem bereit, das Werk jedem emsten Interessenten un- 
berechnet zukommen zu lassen. A.

Femer sind der Redaktion folgendo Werke zugegangen:

ilontan-Industrie, Dic deutsche. Eisen-, Stahl- und Metall- 
Worko sowie -Maschinen- und Armaturen-Fabriken im 
Bcsitzo von Aktion-Gesellschaften. 10., vollst. um- 
gearb. Aufl. Ausgabe 1913/14. Bcrlin-Loipzig-Ham- 
burg: Verlag fiir Borsen- und Finanzliteratur, A.-G.,
1914. (.023 S.) 8°. Geb. 8 M.

3t Das Werk, ein Auszug aus dem bekannten 
umfangrcichcn „Handbuch der deutschcn Aktien- 
Gesellschaften“, gibt in zuvcrliissiger Weise (ibor dio 
im Titel erwahnten Untcrnehmungen —- im ganzen 
1017 — Auskunft; es bringt Angaben Uber den GrUn- 
dungshorgang, den Zweck, das Kapitał, die Personalien 
der Ver\valtungsorgane, dio lotzte Bilanz u. a. m. rji 

P la n c k , Dr. M ax, Profcssor der theorctischen Physik: 
Neue Bahncn der physikalischen Erkcnntnis. Rede, ge- 
halten beim Antritt des Rektorats der Fricdrich-^Yil- 
helm-Universitiit Berlin am 15. Oktobcr 1913. Leipzig: 
J. A. Barth 1914. (28 S.) 8°. 1 .«.

Quin’s (L . II.) Metal Handbook and Statistics 1914. Ijondon 
(E. C-, 3, East India Avenuo): Ł. H. Quin [1914]. 
(147 S.) qu.-8°. Geb. s 3/0 d.

Si Das handliclic BUchlein bringt in der Hauptsache 
Tabellcn iiber die Gestaltung der Boisenpreise des 
Jahrcs 1913 fiir folgendo Metalle: Kupfer, Zinn, Blei, 
Silber, Zink, Antimon, Nickel, Platin, Quccksilber, 
WeiBblech, galv. Blechc, Eisen und Stahl. AuBer 
diesen Zalilentafeln findet man in dcm klcinen Werke 
noch einige Angaben iiber die Erzeugungsmengen von ver- 
schiedenon der genannten Motalle, iiber die Bcteiligungs- 
und Yersandziffem der bekannten Syndikate, einige 
Analysen-Zusammenstellungcn und iihnliches. 3- 

R am bousok , Dr. med., Oberbozirksarzt Professor: 
Grundzuge der Geicerbchygiene und Un]allverhulung 
nebst einer Darstellung des deutschen und ósterreichi- 
schen gewerblichen Unfallversicherangs- und Renten- 
wesens. (Die Jlcdizin fOr Alle. Eine Sammlung ge- 
meinverstandlicher wissenschaftlicher Abhandlungen. 
Hrsg. von Dr. med. et phil. H ans L ungw itz , Berlin. 
H. 1.) Berlin (W. 50): Adler-Verlag, G. m. b. H. 
[1913], (90 S.) 8». 2
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Rapports des lnglnieurs des Mines aux Conseils ginirauz 
sur la situation des mines et mines en 1912. [Publies 
par lo] C om itó C o n tra l dos H ouilló rea do F ranco  
ot [ la ]  C ham bro S ynd icalo  F ran ęa ise  des Mines 
M eta liiques. Paris (55, Rue de Chateaudun): Selbst- 
T c r la g  des Comite usw. 1913. (577 S.) 4°. 15 fr.

Sammlung ton Abhatullungen iiber Abgase und Rauch- 
schaden. Unter Mitu-. von Fachleuten hrsg. von Prof. 
Dr. H. W iślice m is, Tharandt bei Dresden. Berlin 
(S. W. 11, Hedemannstr. 10/11): P. Parey. 8°.

H. 8. Clemens Winkler’s Yortrdge und Abhatullungen 
iiber Abgase und Rauchschiiden. Hrsg. von Dr. O. 
B r u nok, Obcrbcrgrat, Professor an der Bergakademie 
Freibcrg. 1913. (90 S.) 3 X

Si Dio Kenntnis von den Abgascn der Industrie und 
den Mittcln, sic unschiidiich zu machen, hat in den 
letzten Jahrzehnten groBo Fortschritte zu ycrzcichnen 
gehabt; sio sind nicht moglich gewesen ohno die Ent
wicklung der technischen Gasanalyse. Ais Bcgrilndor 
dieses Zweiges der Chemio ist Clemens Winkler anzu-

sehen. Es muli dahor begrilBt und dankbar anerkannt 
werden, daB seine groBtentcils schwer zugiinglichea 
Vortriige und Abhandlungon tlbor Abgaso und Rauch. 
schaden, obwohl sio inhaltlich z. '1'. Ubcrholt und nur 
noeh von gcschichtliclicm Werte sind, in der vorliogoa- 
den Veroffentiichung gesanimelt erscheinen.

S tra h l, Regicrungs- und Baurat: Die Bercchnung dtr 
Fahrzeiten und Geschwindigkeiten von Eisenbahmugm 
aus den Belastungsgrenzen der Lokoinotiven. Mit 0 Abb. 
u. 1 Taf. (Aus „Glasers Annalcn fiir Gewcrbo und Bau- 
wesen“ , Jg. 1913, Bd. 73.) Berlin (S. W. 68, Lindca- 
str. 80): F. C. Glaser 1913. (15 S.) 4°. 1,25 X

S tro m ey cr, C. E., M. Inst. C. E., Chief Engineer of the 
Manchester Stcam Users’ Association: Marinę Boilcr 
Management and Construction. Being a  treatise on 
boilcr troubles and repairs, corrosion, fuels and hcat 
on the properties of iron and Steel, on boilcr mechanies 
workshop practices and boilcr design. 4th cd. London 
(39 Patcrnostcr Row): Łongmans, Grcen, and Co.
1914. (XX, 410 S.) 8°. Geb. s 12/6 d.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(l)lo Einsender B ind  mit einem * bezelchnet)

L indom an , E in a r : Austin Brook Iron-Bearing District, 
New Brunswick. (With 3 pl. and 3 maps.) Ottawa 1913. 
(3 BI., 15 S.) 8°. [Department of Mines, Canada, 
Mines Branch*.]

— : Magnetic Occurrences along the Central Ontario E nil wat/. 
(With 9 pl. and 19 maps.) Ottawa 1913. (VII, 23 S.)
8 °. [Department of Mines, Canada, Mines Branch*.] 

Locko, Borgrat: Der Bergbau im Bergrevier Dillenburg. 
Dillenburg 1913. (15 S.) 8 °. [Direktor J. Frank*,
Adolfshlittc.]

R ogow ski, W.: Ueber zusiitzliche Kup/ervcrluste, iiber 
dic kritische Knpferhohc einer Nul und iiber das kri- 
tisehe Widerstandsverhdltnis einer W echselstrommaschine. 
(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischcn Rcichs- 
anstalt*.) (Aus „Archiv fiir Elektrotechnik", Bd. 2.) 
Berlin 1913. (S. 81/118.) 4».
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A. G., Essen a. d. Ruhr, Andreasstr. 46.

Póldmann, Georg, Bonsigwcrk, O.-S., Mar-
garethenstr.

Reigers, Fritz, Ingenieur der Maschinenf. Sack, G. m. b. H., 
Dusseldorf-Rath, Oberratherstr. 57.

Reining, Heinrich, Oberingenicur d. Fa. Rudolf Schmidt 
& Co., Wien X, Fiworitenstr.

Rosdeck, Fritz, Direktor der Ocsterr. Manncsmannrohren- 
Werko, G. m. b. H., Komotau i. Bohmcn.

Schulte, Karl, Ingenieur der Rheinischen Stahlw., Puis- 
burg-Meiderich.

Stephan, M., Teehn. Direktor der R6chling’sehcn Eisen-
u. Stahlw., O. m. b. H., Volklingen a. d. Saar.

Witting, Paul, Betriebsingenieur, Dortmund, Hoherwail 16.
Zobel, Otto, Chefkonstrukteur d. Fa. Les Petits Fiis de 

Fois do Wendol & Co., Diedenhofen, Luxemburgcr 
Torplatz 12.

N eue M itg licdor.
HaujSler, Wilhelm, Ingenieur der Maschinenf. Thyssen

& Co., A. G., MOlheim a. d. Ruhr, Sandstr. 74.
Kornath, Eugen, Ingenieur der Maschinenbau-A. G. Tigler, 

Duisbnrg-Meiderjch, Balmhofstr. 121.
Krause, M ax Arthur, Fabrikant, Inh. d. Fa. Max Arthur 

Krause, Chem. Fabrik, Charlottenburg 5, Windsehcidt- 
straBe 18.

Rutloh, Hugo, Ingenieur der Maschinenf. Thyssen & Co., 
A. G., Mulheim a. d. Ruhr, Amdtstr. 43.

Schleek, Eugen, Ingenieur der Ocsterr. Alpinen Montan- 
Gcs., Donawitz bei Looben, Steiermark.

A c lte re  te c h n is c h e  Z e its o h r if  ton  und  W erke 
bittet man nicht einstampfen zu lassen, sondern der 

B ib l io t h e k  X 
d e s  V e r # i n s d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  

zur Verf(igung zu stellen.

Eisenhtitte Stidwest,
Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.

Der S o m m e r a u s f l u g  m i t  D a m e n  findet am Sonntag, den 19. Ju li 1914, nach M e t t la c b  
a. d. S a a r  statt.

9 bis 93/ 4 U hr Fruh EintreFfen der Zuge aus allen Richtungęn in Mettlach,
10 U hr Spaziergang vom Paviilon zur B urgruine Montciair, *
1J/2 U hr gem einsam es M ittagsmahi im grolłen Saale des Pavillons; hierauf Gartenkonzert. 

Die Anm eldungen zur Teilnahm e werden schleunigst an den Vprsitzenden der E isenhutte Sudwest, 
H errn D irektor S e i d e l ,  Esch a. d. Alzette, Luxem burg, erbeten.
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Lageplan des Werkes,

„STAHL UND E ISE N “ 1914, Nr. 29.

i . % - * \  

Hubert H off: Die neue Hochofenanlage der Yereinigten Hiittenwerke Burbach-Eich-Diidelingen in Esch a. d. Alz. Tafel 28.



„STAHL UND E ISE N “ 1914, Nr. 29. Tafel 29.

Hubert H off:
Die neue Hochofenanlage der Vereinigten 

Hiittenwerke Burbach-Eich-Dudelingen 
in Esch a. d. Alz.

Querschnitt durch die Hochofenanlage.


