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Zeichnet die Kriegsanleihen!
Y Y T ir  steh en  a lle in  g e g e n  e in e  W eit in  W affen . V om  n eu tra len  A u sla n d  is t  

n en n en sw erte  f in a n z ie lle  H ilfe  n ich t zu  e rw a r ten , auch  fur d ie  G eld- 

beschaffung sind w ir  a u f  d ie  e ig e n e  K ra ft a n g e w ie se n . D ie se  K r a ft  is t  vorh an d en  

und wird sich  b e ta i ig e n ,  w ie  drauG en vor  dem  F e in d e , so  in  den  G ren zen  d es  

deutsehen V a ter la n d es je t z t ,  w o es g ilt ,  ihm  d ie M itte l zu  s c h a f fe n , d eren  es  fiir  

den Kam pf um se in e  E x is te n z  und se in e  W e ltg e ltu n g  bedarf.

D ie S ieg e , d ie  u n ser  h err lich es  H eer  sch on  j e t z t  in  W e s t  und O st erru n gen , 

berechtigen zu  d er H o ffn u n g , dafi au ch  d iesm al w ie  e in s t n ach  1 8 7 0 /7 1  d ie  K osten  

und Lasten des K r ie g e s  sch lieO lich  au f d ie jen ig en  fa l len  w erd en , d ie  d es D eu tse h e n  

Reiches F ried en  g e st iir t  haben ,

V orerst aber m u ssen  w ir  uns se lb st hel fen.

Grofies s te h t a u f  dem  S p ie le . N och  er w a r te t  d er F e in d  yon  u n serer  v er -  

meintlichen fin a n z ie llen  Schw acK e se in  H e il. D er  E r fo lg  der A n le ih e  m ufi d iese  

Hoffnung zerstoren .

D eutsche K a p ita lis te n !  Z e ig t , daB Ih r  vom  g le ieh en  G e is te  b e see lt  seid  w ie  

unsere H eld en , d ie  in  der S ch la ch t ih r  H erzb lu t v e r sp r itz e n ! D eu tsch e  S p a m - ! 

Zeigt, daB Ih r  n ich t n u r fiir  E u ch , son d ern  auch  fiir d a s  V a ter la n d  g e sp a r t  h a b t!  

Deutsche K orp oration en , A n s ta lte n , S p a rk a ssen , In s t itu te , G e s e llsc h a fte n . d ie  Ihr  

unter dem m ach tigen  S ch u tze  d es R e ich s  erb lu h t und g e w a c h se n  s e id !  E r s ta tte t  

dem R eiche E u ern  D a n k  in  d ie ser  sch ick sa ls sch w eren  S tu n d e ! D eu tsc h e  B a n k en  

und B an k iers! Z e ig t  w a s  E u r e  g la n z e n d e  O rgan isa tion , E u e r  E in fluB  a u f  d ie  

Kundschaft zu  le is ten  v erm a g !

N icht e inm al e in  O pfer is t  e s , w a s  von  E u ch  v e r la n g t w ir d ! M an  b ie te t  

E«ch zu b illigem  K u rsę  W ertp a p iere  von  h erv o rra g en d er  S ich erh e it  m it au s- 

gezeiehneter V e r z in su n g !

Sage K einer, daB ihm  d ie rtiissigen  M itte l feh len ! D u rch  d ie  K r ieg sd a r leh n s-

kassen is t  im w e ite s te n  U m fa n g  d afiir  g e s o r g t ,  d a li d ie  n o tig en  G eld er  flu ssig  
X X X \'II[ ,ł  191
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g em a ch t w erd en  k on n en . E in e  voriib ergeh en d e k le m e  Z in se in b n B e bei der Flussig- 

m ach u n g  mu fi h eu te  je d e r  y a ter la n d isch  g e s in n te  D eu tsch e  ohne Z a m ien i auf sich 

n eh m en . D ie  d eu tsch en  S p a rk a ssen  w erd en  den E in le g e r n  geg en u b er , die ihre 

S p a rg u th a b en  fiir  d iesen  Z w eck  v e n r e n d e n  w o llen , nach  M o g lich k e it  in  weitherziger 

W e ise  a u f  d ie  E in h a ltu n g  der K iin d ig u n g sfr isten  y e rz ich ten .

N a h e r e s  iiber d ie  A n le ih en  erg ib t d ie B ek a n n tm a ch u n g  u n seres Ileichsbank- 

D irek to r iu m s, d ie  h eu te  a n  an d erer  S te lle  d ieser  Z eitsch rift* ) ersch e in t.

........  ...  — ■

Hochofengas zur Beheizung der Koksofen.
Yon Professor Oskar Sim m ersbach in Breslau.

J \ |  och vor acht Jahren8) zog ich mir den TJnmut 
'  eines der bekanntesten Gasfachmanner zu, ais 

ich der Beheizung der Koksofen durch Hochofengas 
bzw. Schwacltgas das Wort redete. Doch die Tech- 
nik liiCt sich nieht aufhalten. Wie vor wenig Jahren 
die Fiiwlrich-Wilhclms-Hfltte in Mfllheim a. d. Ruhr 
und ihr weitsichtiger Leiter Direktor W irtz schon 
hinsichtlich der Yerwendung yon Hochofengas im 
Martinofen bahubreeheml vorgingeu und damit eino 
bedeutsame ITmwalzung in der Stahlerzeugung 
hervorriefen, so ist es inzwischen Direktor Wirtz 
nieht minder gelungen, in wirtschaftlicher Weise 
die Hocliofengichtgase zur Beheizung der Koksiifcn 
zu benutzen und so das gesamte bei der Vtrkokung 
der Kohle entstehende Gas fiir Zweeke zu gewinnen 
und zur Yorfiigung zu erhalten, fiir die das an Warme- 
einheiten arniere Hochofengas sich nieht oder nur 
unter Zusatz hochwertigen Gas es vcrwcaden laBt.

Wenn naturlich auch in baulichcr Hinsieht die 
fiir Hochofengasbeheizung erbauten Koksofen noch 
nieht sofort ais etwas Yollendetes betrachtet werden 
konnen und demgemaB auch vielleicht der Ofen- 
betrieb noch rerauderungsfahig sein diirfte, so 
zeigen doch die nachstehenden TIntersuchungen 
sonder Zweifel, daB die Frage der Beheizung der 
Koksofen mit Hochofengas sowohl votn technischen 
ais auch vom wirtschaftlichen Standpunkte aus ais 
gelost zu betrachtcn ist.

Die Untersucjiungen1) fanden statt an Koppers- 
schen Yerbundófen*) von 10 m Lange, 2,6 in Hohe 
und 500 mm mitUeref Breite bei einer Yerjungung 
von ICO mm und wurden das eine Mai (Yersuch 1) 

') Siehe I. unii 2. Seite des Anzcigenteils.
“i Die Benutzung der HoeJjofengase zur Beheizung 

der Koksofen schlug E n riq u e  D isd ie r zuerst IS99 vor 
in seinem yottragc auf der Yeisammlung des Iron and 
Steel Institute ara 4. M»i 1899 in Bilbao: „Dio Be- 
nutzuog der Hochofen- und Kokaofangaao"; vgl. St. u. E. 
1899, Juni. S. J-33. ' [ ) .  Y t r f

J) Bei den Ifutersuehungen unterstoute mich mein 
As.iistent Herr Som m er; desgleiehen bin ich
Henn Betriebschef Dr. E ic rm s n n  und winem Assisten- 
ten Herm Ingenieur K n u b la u c h  fiir ihr atets bereit- 
williges Entgegenkommen zu besondorrm l>anke ver- 
pflichtet- D .  Y t r f .

*) Vgl. Dr. TUerm ann. St. u. E. 1914, S>. April, 
S. 620/4, und E llin g e n , St. u, E. 1913, 11. l)ez., S. 2009.

unter Innehaltung der bei der Kohle sonst iibliehen 
Garungszeit ausgefiihrt, w&hrend beim Yersuch 2 
auf móglichste AbkOrzung der Garungszeit geschen 
wurde. Die Besehickungsrerhaltnisse sind in 
Zahlentafel 1 gekennzeichnet. In beiden Fallen 
gelangte Kohle von fast derselben Zusamniensetzung 
zur Yerkokung, so daB die Yersuche, zumal die 
Koksbeschaffenheit beide Hale gleichen Charakter 
aufwies, einen Yergleich zulassen.

Zahlentafel 1. B e sch ick u n g  der Koksofen.

Vcr. !
sach 1

Vtr- } 
sucit 2 \

Kohle
Koksausbeute (am erik.) % 
Fliichtige Bostandteile %
W a s a e r.......................%
A sch e ...........................%

70,14
23.80
13,10
0,82

76,25 1 
! 23.75j 

13,40:
6,38 i

I Ofen- | 
ein- 
Satfc

Trockene Kohle . . .  kg 

Feuchte Kohle . . . . ke

i 7047 
1153
8800

7620 | 
i 1180 | 
| 8800 j

Koks Fliichtige Bestandteile % !
9.01 ! 
3.72

8,76 | 
3,91 j

Die Garungszeit stellte sich bei Yersuch 1 auf 
2!) Stunden. wenngleich der Ofen erst nach der 
dreiBigsten Stunde gedruckt wurde; das Heugas 
war wahrend der letzten Stunde abgestellt. Bei 
Yersuch 2 dauerte die Yerkokung-nur 25 Stunden. 
Bei beiden Yersuchen wurde jede halbe Stunde die 
Temperatur im Heizzug A gemessen und feraer in der 
Mitte des Kohlenkuchens B, in dem dariiber befind- 
lichen Gasraum des Ofens C und ferner im Gaswarine- 
speicher in der NShe der Diisen D, desgleichen im 
Luftwarmespeicher E und die Temperatur der Abgise 
im Kriimmer hinter den WarmespeichernF. Die 3Ief»- 
stellen finden sich in der Ofenskizze (s. Abb. 1) naher 
eingezeichnet. Die Ergebnisse der Untersuchung® 
gehen aus den Zahlentafeln 2 und 3 hervor und werdffl 
durch die Schaubilder Abb. 2 bis 7 reranscliauliclit 

Yergleicht man zunachst die Temperaturver- 
lialtnisse in den Heizzugen, so betrug die Durch- 
schnittsheiztemperatur bei Yersuch 1 1125* tw  
bei Yersuch 2 1173°, d. h. rd. 50 “ mehr, dabs 
wechselte aber die Temperatur bei Yersuch i  ^
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Zahlentafel 2.
Yersuch 1: Garungszeit 29 st, AuUcnlufttempcratur

— 4,5 u, Barometerstaml 755,4 nim.

1 2 3 4 5 a 7

Tempe Tempe Temperatur lu ratur im ratur !m Tempe Temperatur
w t Tempe der Gas Oas- ratur im der Abgase,

Kohle (etwa wUrmc- Lult- geme&sea 1
nach der ratur ira bzw. łm 10 cm sp* iciier wHrrac- im

Koks unter- lobem speicher Krtlmmer j
łiUtog Heizzug i. d. halb der Teil 1. d. i. d. d. Gas- und

Mitte Ofen- Naheder Niilie der Luftuiirme-,
des

Ofens decke) Piisen) Dilaen speicher

»t •C _*C •C •C *C •C
0,0 1210 5,0 850 990 1060
0,5 1120 850 1050 1080 240
1,0 1220 845 980 1030
1.5 1130 840 1040 1080
2,0 1180 830 1000 1030
2,5 1110 100 825 1040 1100
3,0 1170 090 1010
3,5 1100 1060 1090
4.0 11G0 990 1020
4,5 1070 1000 1070 250
5,0 1180 1010 1030
5,5 1090 1070 1090
6,0 1170 1000 1020
6.5 1070 1030 1005
7.0 1175 1000 1035
7,5 1000 1000 1050
8,0 1150 830 1000 1030
8,5 1080 100 1040 1070 255
9,0 1140 110 1000 1020

! 0,5 1060 130 1030 1055
j 10,0 1130 190 835 1000 1030
i 10,5 1085 240 1030 1050 260

11,0 U BO 300 1000 1030
11,5 1050 300 1030 1050

i 12,0 1140 430 840 1005 1030
! 12,5 1050 490 1030 1040
i 13,0 1150 570 1010 1030
1 13,5 1060 600 1030 1040

14,0 1130 650 845 1000 1030
14,5 1050 680 1035 1040 265
15,0 1110 720 850 1000 1020

| 15,5 1040 740 1030 1030
! 10,0 1100 750 855 1000 1010

10,5 1060 760 860 1030 1030
17,0 1110 770 995 1020

: 17.5 1060 780 865 1030 1040
18,0 1110 795 870 995 1020
18,5 1070 800 875 1030 1045 270

1 19,0 1140 805 880 1000 1030
' 19,5 1070 810 885 1040 1050
| 20,0 1140 820 1000 1030

20,5 1100 830 1030 1050
i 21,0 1140 850 890 1000 1030
! 21,5 1110 880 1040 1055
i 22,0 1150 910 900 1010 1030
| 22,5 1090 935 1045 1060

23,1) 1150 960 910 1010 1040
! 23,5 1100 985 915 1040 1065
1 24,0 1160 1000 1010 1040 275

24.5 1100 1010 920 1050 1065
25,0 1200 1015 925 1015 1045
25,5 1110 1025 930 1050 1070
26,0 1230 1040 940 1020 1050
26,5 1110 1050 945 1060 1075
27,0 1250 1060 950 1030 1055
2 i ,o 1120 1070 960 1055 1080
28,0 1260 1070 070 1035 1050
28,5 1130 1075 980 1070 1090 280
29,0 1270 1080 990 1040 1050
29,5 1160 1090 995 1080 1090 i
30,0 1280 1100 1000 1060 1060 285

Zahlentafel 3.
Y ersuch 2: Garungszcit 25 st, AuUenlufttempcratur

-f 5 y, Barometerstand 754,8 ram.

1 2 3 4 0 0 7

Tempe Tempe IZ  ~~Tempe- Temperatur U ratur im rittiir im Temperatur
Zeit Tempe der Gaa G;tó- ratur im der Abgaae,

Kylde (etwa wiirme- Uift- gcmo&sen. ;
nach der ratur Im bitw. im JO cm speicher warme- im

Kok* ua ter- Coberer speicher KrUu mer j
; FtilhlJijJ j i i. d. halb der,Teil i. d. l. d. d.< Oas- und

Mitte Oien- Kttluflditr NSheder Luftwlirmc-
d(s

Ofens decke) DUaĄn) Dllsen apeicher

st •c "C •(: •C 0 9C

0,0 1225 lu 870 910 940
0,5 1180 860 940 960 310
1,0 1210 915 935
1,5 1140 940 970
2 0 1185 100 850 920 955
2,5 1150 940 975
3,0 1185 840 910 945
3,5 1150 930 965
4,0 1175 835 905 940
4,5 1135 930 970

1 5,0 1185 825 910 950
! 5,5 1130 930 965

6,0 1180 820 910 935 320
6,5 1130 100 930 970
7,0 1175 120 820 900 935
7,5 1 140 170 825 935 900
8,0 1180 220 830 890 940
8,5 1135 290 925 970
9,0 1160 340 840 895 940 i
0,5 1125 400 925 970

10,0 1170 450 895 935
10.5 1130 520 915 965 330
11,0 1175 570 890 935
11,5 1135 610 850 915 970
12,0 1200 040 895 935
12,5 1150 090 860 935 975
13,0 1205 720 905 940
13,5 1150 740 870 935 980
14,0 1185 760 905 950
14,5 1145 770 880 940 985 340
15,0 1180 785 890 915 950
15,5 1150 805 945 990
16,0 1170 810 !K)5 915 955
16,5 1150 815 935 990
17,0 1175 820 915 920 955
17,5 1135 830 940 1000
18,0 1170 835 920 910 955
18.5 1145 850 940 1000
19,0 1160 885 930 905 960 350
19,5 1150 925 940 1005
20,0 1180 955 945 910 9GO
20,5 1150 980 940 1005
21,0 1185 1005 955 920 960
21,5 1165 1035 950 1005

! 22.0 1225 1055 920 970
. 22.5 1215 1060 900 900 1000

23,0 1240 1090 920 980
23,5 1220 1110 985 955 1010
24,0 1200 1130 995 015 985
24,5 1230 1140 950 1010

; 25.0 1270 1150 1010 915 985 300

gcringercm MaBe ais boi Yersuch 1, und zwar nach 
unten zu nur um 50° gegen 85® bei Yersuch 1 und 
nach oben zu urn 95° gegen 155°. Der Grund fiir 
diese groBere GleichmaSigkeit der Temperatur in 
den Heizztigen bei Yersuch 2 mag wohl darin zu 
suchen sein, daB in diesem Falle der Bauminhalt 
der lleizgase sich hoher stellte ais bei Yersuch 1



1500 Stahl und Eisen. Hochofengas ztir Reheizung der Koksofen. 34. Jahrg. Nr. &L

und infolgedessen die W inne besser und schneller 
von dem Stcinmaterial der HeSzziSge aufgenommen 
werden konnte. Unter Berileksichtiguiig der ge- 
nannten Durchschnittstemperatur durchstrOmten die 
Heizziige bei Yersueh 1 1938 ebm Yerbrennungs-

auf 922" und im Luftwarmespeicher auf 906 •; die 
Temperatur weeliselte beim Gas zwischen 8900 uud 
960• und bei der Luft zwischen 935° und 1010*. 
Dic Abgastemperatur nahm in beiden Fallen wiihreud 
der Ganmgszeit in gleicher Weise zu; sie stieg bei
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Abbildung 1. Lage der MeBstcllen bei den Temperatur 
messungen

gase i. d. st, dagegen bei Versueh 2 2232 ebm i. d. st, 
entsprechend einem Zuwachs von 294 ebm 17 %. 
Insgesamt belief sich die -Menge der lleizgase bei 
Yersueh 1 auf 6483 ebm, bei Yersueh 2 auf 6195 ebm 
und die der Yerbrennungsgase bei Yersueh 1 auf 
56 214 ebm gegen 55 801 ebm bei Yersueh 2.

Entsprechend der geringeren Temperatur 
in den HeizzOgen bei Yersueh 1 ergibt sieh aueh 
eine langsamere und eine geringere Wiirme- 
iibertragung an den Kohlenkuehen. Dies 
zeigt. sieh zunachst hinsichtlich der Wasser- 
rerdampfutig, die bei Yersueh 1 8 ‘/» st und 
bei Yersueh 2 61/. st erfordert. Ferner wird 
bei Yersueh 1 die Temperatur von 1000* in 
der Kohle erst in der 24. Stunde erreicht, 
wahrend bei Yersueh 2 schon die 21. Stunde 
diese Temperatur bringt. Weiterhin betragt 
die, HOchsUeinperatur im Kohlenkuehen bei 
Yersueh 1 nur 1080*, und zwar in der 
29. Stunde, gegen 1150 * bei Yersueh 2 in 
der 25. Stunde; erstere Temperatur ergibt 
sich bei Yersueh 2 schon vor der 23, Stunde.

Aehnlieh liegen die Yerhaltnisse bei der 
Temperatur im Gasraurn oberhalb der Kohle.
Die fiir die Ammoniakzersetzung kritische 
Temperatur von 900 » tritt bei Yersueh 1 erst 
in der 22. Stunde ein, dagegen bei Yersueh 2 
schon in der 16. Stunde; in ersterem Falle 
bleibt sie nur 7 Stunden lang flberschritten, 
in letzterem deren 9, ein Umstand, der sehr wohl 
Beaehtung verdient

Die Yorwarmung des Hochofengases erfolgte 
bei Yersueh 1 auf durchschnittlich 1022’ ; die Tem
peratur wcchselte zwischen 9909 und 1070 *, die 
der Luft betrug im Mittel 10440 und wechselte 
zwischen 1010" und 1090°. Bei Yersueh 2 st ellte sieh 
die Durchsehnittstemperatur im Gaswilnnespeicher

Yersueh 1 von 240° auf 280 * und bei Yersueh 2 
von 310 0 auf 360 ", cL h. um 40 0 bzw. 50 “.

Yergleicht man die Zahlen fur dic Temperaturen 
in der Mitte des Kokskuchens mit denen in der Ofen- 
mitte bei den Yersuchen mit Koksofengas1), so fSllt 
auf, dali die Temperaturen bei Beheizung mit Gicht-

Abbildung 2. Temperaturen im Koksofen bei  ̂ersuch 1.

gas in den gleiehen Garstunden sieh bedeutend hBhtf 
stellen, wie aus dem vergleichbaren Yersueh 1 ®!t 
29 Stunden Garzeit gemalł der G e g en f lb e rs te ta i, 
in Zahlentafel 4 deutlich hervorgeht.

Gegen Ende nahern sich die Zahlen vfi«'” - 
weil dann weniger Warme fiir die Destillation 
fiir die Strahlung aufgewendet werden muB und dab« 

*) St- u. EL 1914, 4. Juni, S* 954/8.
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Zahlentafel 4. Tem perat u rve rh altn iase  
im K okskuchen.

Beh«isor)łr durch łtoksofentfM Glcbtga*

• Beginn der Wawer* 
-rer-iasHpfung iu der 

llttte (100 «)
Ende der 
8. Stunde bei 

12,1 % 
Wnaser

A »fang der , .
bei5. Stunde :

! 13.1 %
Ende der Wasner- 

Tł-rdampluog
Ende der 

13. Stunde
Aufangder i Wo, lcr 
9. Stunde i

Temperaturen 0 C

13. Stunde 100 570
14. 130 050
10. 200 750
20. „ 430 820
22 720 900
2t- „ 050 1000
26. „ 980 1050
28. „ 1050 1080

--------______

Zahlentafel 5. Yerbrennung yon lOOcbm Koks- 
ofenheizgas m it 15%  ŁuftuberschuB . 

Angaben in Kaiimprozenten.

Gas j Luft 0, 11,0 CO. | S, [

H ,0
CO,

0 ,

c o

CH ,
H ,
X ,

1,101, 1,79 
2,1 i —  
0,0 92,43 
1.8 j -  
4,15: —

24.0 i —
51.0 ! — 
15,2 | 352,3

4- 93,03
—  5,4
—  2,08
—  48,0
—  25,5

1,15

3,(5

48,0
25,5

2,1 i i

3,0 1 —  i 
4.15 —  i 

24,0 1 —  i
—  ! 352,3 !
—  ! 15,2

100,0 | 440,52 12,05 78,25 33,85 | 307,5

der Gichtgasofen mit seiner durchschnittlich um 
150° heiBcren Deeke sehr im Naeliteil steht. Jeden-

Insgesamt erh&lt mań also 491,65 cbm Yęr-
brennungserzeugiusse auf 100 cbm Gas. Da der Hciz*
wert iler 100 cbm Gas 374 987 WE bctragt, erhalt

, w r  401,05.100000 . . . .  .

man auf 100 000 WE 3 7 4  <is7  131,1 cbm
Verbrennungsgase. Wir haben also bei Gichtgas 
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AbbtJilunjr 3. Temperaturen im Koksofen bei Yersuch 1.
Abbildung 4.

Temperaturen im Koksofen bei Verłnch 2.

fałls 2i*igen die Zahlen klar, daB bei Gichtgasbeheizung 
der Warnieiibergang besser ist.

Die Abgasmengen, bezogen auf 100 000 WE, 
betragen bei Gichtgas, nach Yersuch 1 berechnet, 
188,67 cbm mit foteender Zusammensetzung:

N, . 

C O, . 
H,0 
O, .

141,41 cbm 
41.61 „
3.09 „
2.3# „

188,07 cbm
' erglejchsweise stellen sich die Abgaamengen 

W 100 cbm Koksofengas unter Berucksichtigung 
Gaszusanunensetzung des Heizgases bei den an- 

ę«$enen \  ersuchen1) nach Zahlentafel 5 wie folgt*): 
*1 S t u. E. *. ». O.

V 1 •'!< ZiuMunmcttaetzung df r l.uft *ei dieaełbe » ie beim 
•mich! angenommen, um vergleiihbare\Verte Łil erhalten.

44%  mehr Yerbremnmgserzeugmsse von gleicher 
Temperatur ais bei Koksofengas, wodurch an sieh 
bei gleicher Heizflache ein besserer Wanneiibergang 
bewirkt wird.

Auch die prozeniuale Zusammensetzung der Ab
gase stellt sieli bei Gichtgas fiir die Wiirmeflbcrtragung 
gilnstiger, wie folgende Zusammenstellung erkennen 
lafit.

Gichtgas mSt 15% 
i.aItub*rtchuQ

Kok*ofeEg*« eoH 15 % 
Ltłftl!bem*liu0

o , .
OO, .  

H tO .
x 3 .

1,36 Raum.0 
22,05 

1,04 
74,95.

2,45 Raum-%
0,87 

15,95 
74,73

100,00 Raum-% 100,00 Haum-(,„ 
Bei gleichem Stickstoffgehalt und ahnlichem 

Sauerstoffgehalt zeigt das Gichtgas mehr ais dreśmal
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soviel Kohlensaure, wogegen das Koksofengas 
zehnmal soviel Wasserdampf liefert ais das Gicht
gas. Nun ist die sperifisehe Warnie von Kohlen- 
saurp bei 1100 » bedeutend hoher ais die des
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Abbildung 5.

Temperaturen im Koksofen boi Yersuch 2.

Wasserdampfes, namlich 0,74 fiir Kohlensaure gegen
0,64 bei Wasserdampf, beides bezogen auf 1 cbm 
bei 760 mm QS. Es geht darans horror, daB 
1 cbm der Yerbretmungsgase bei Gichtgas einen 
hoheren Warmegehalt hat ais bei Koks
ofengas. In unscrem Falle und bei 
,1100* betragt der Wtaneinhalt von
1 cbm bei Gichtgas 497,1 WE und 
bei Koksofengas 477,1 WE. Dieser um 
4,1 % gruBere Warmeinhalt im Yerein mit 
dem um 44 % groBeren Rauminhalt ge- 
w&hrleistet eine bessere Warmeuberiraguńg 
an die Wandungęn der Heizzfige und an 
die FfiUang der Warmespeieher. Naturlich 
tritt dieser Yorteil um so mehr hervor, je 
tiefer die Temperatur ist, mit der die Gase 
den Wiirniespeicher veriassen.

Wichtiger noch erscheint aber ferner die Tatsache, 
dafi sich Luft und Gichtgas Jeichter und besser 
misehen und vorteilhafter verbrennen lassen ais 
Luft und Koksofengas. Nehmen wir an, die Ver- 
brennungsluft sci beim Koksofengas auf 9258 er- 
warmt und das Koksofengas mit dem spezifischen 
Gewicht von 0,35 und obiger Zusamniensetzung 
brauche bei 15% LuftiiberschuB auf 1 cbm, wie oben 
bereehnet, 4,46 cbm Luft, Durch die Erw&rmung auf 
925 » steigt der Hanminhalt der Luft auf 19,57 cbm, 
wahrend das spezifische Gewicht auf 0,291 fallt.

Es ist gar nieht so leicht, 1 Raumteil Gas yon 
spezifischem Gewicht 0,35 mit 19,57 Raumteilen 
eines anderen Gases (Luft) mit dem bedeutend ge- 
ringeren spezifischen Gewicht 0,291 zu mischep. 
Ganz besonders wird dies noch dadurch ersehwert, 
daB die Yerbremiungsgeschwindigkeit des Haupt- 
bestandteiles des Koksofengases, des Wasserstoffs, 
bei dem angegebenen LuftiiberschuB rd. 4,5 m/sek 
betragt Die gegenuber allen anderen Gas en groBe 
Diffusionsgeschwindigkeit des Wasserstoffs wird 
auBerdem dazu beitragen, daB der Wasserstoff 
zuerst mit seiner kleinen heiBen Flamme verbremit, 
wodurch dic hochste Temperatur in den unteren Teil 
des Heizzuges verlegt wird. Daher bleibt es auch 
liotig, bei Koksofengas dieGaszufiihrung in der Mittc 
und senkrecht anzuordnen und die Yerbrennungs- 
luft mogliehst von allen Seiten zuzufuhren, damit 
keine Stiehflammen auftrcten,

Erwarmen wir nun 1 cbm Gichtgas mit der zu- 
gehorigen Verbrcnnungsluft ebenfalls auf 925", so 
nimmt das Gichtgas den Raum von 4,38 cbm ein 
und das spezifische Gewicht 0,293 an, wahrend die 
bei 15% Luftu berschuB erforderlichen 0,S3 cbra 
Luft auf 3,65 cbm anwachsen, wobei das spezifische 
Gewicht auf 0,291 sinkt, Zweifellos mischen sich 
diese nahezu gleichen Gasmengen mit demselben 
spezifischen Gewicht leichter und gleichmSBiger 
ais bei der Koksofengasbeheizung der eine Raum- 
teil Gas mit den 19,57 Raumteilen der erhcblich 
leichteren Luft.

Ferner kommt noch hinzu, daB die Yerbrennungs- 
geschwindigkeit der Kohlensaure bei 15% Luft- 
iiberschuB nur rd. 2,0 m/sek betragt, dic durch dea 
beigemischten hohen Anteil an Stickstoff und 
Kohlensaure noch weiter verringert wird — die 
geriitgen Methan- und WTasserstoffmengen fallen bei

normalem Druck kaum ins Gewicht. Es steht alw 
fiir den 3Iischvorgang die zwei- bis dreifache Zeit 
zur Verfugung, wodurch die Yerbrennung erheblich 
verbessert wird. denn je vollkommenere IGschung 
von Gas und Luft eintritt, um so voHkommen« 
auch die Yerbrennung. Infolgedessen geht die \  er- 
brennung nieht nur im unteren Teile des H«z- 
zuges vor sich wie beim Koksofengas, sondern 
der ganze Heizzug ist von der Flamme erftlit. 
und alle Wandungen werden von der Flamitte 
bespiilt

S tra h iw g  i/. H r/rc /ru n ^sa rd e it 
>5,33 %

Abbildung 6 und 7. Yerkokungawarme bei Srerstuch 1 and 2.
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Diese Tatsachen geben die Moglichkeit an die 
Hand, bei Bęheizung mit Gichtgas die Oefen noch 
hóher bauen zu konnen, ohne an besondere Yor- 
kehrungen, wie Beheizung von obon, zum Erzielen 
einer gleichmaBigen Temperatur gebunden zu sein. 
Gleichzeitig erktórt sieh durch die besseie Yer- 
brenuung und die besserc Warmeiibertragung bei

lfoehofengas- im Gegensatz zur Koksofengasbehei
zung, daB trotz des geringeren Heizwertós des Hoch- 
ofengases kcin Mchraufwand an Warnie erforderlich 
ist, und daB ferner Temperaturabnahincu im Kohlen- 
kuehen seltener und nicht su stark in die Erscheinung 
treten werden ais bei der weniger giinstigen Behei
zung mit Koksofengas. (SohlutS folgt)

Dacheindeckungen industrieller Hochbauten.
V'on Iran  z Czech in Dusseldorf.

\ / o n  derTragkonstruktion abgesehen, steht unter 
’ den sogenannten Bauarbeiten die Dachein- 

deefcung an erster Stelle des Kostcnanschlags. Da 
die Auswahl unter den Dacheindeckungen keine 
eeriuge ist, verlolint es sich schon, Xutzwert und 
Aulagekosten vor der endgiiltigen Entscheidung fiir 
diese oder jene Eindec-kung gegeneinander ab/u- 
wjgen. So ansehnlich auch der auf die Daehein- 
deckung entfallende Teilbetrag der Gesamtkosten ist 
und je nach Wahl des Materials in seiner Hohe be- 
einfluBt werden kann, auch Gewicht und Preis 
diT Tragkonstruktion selbst stchen unter dem un- 
mittelbaren EinfluB der gewiihlten Dacheindeckung; 
bei der Auswahl unter den \ erschiedenen Dachein- 
deekungen genilgt es nicht allein, dereń Preis und 
Sutzwert in Yergleich zu stellen, man muB auch 
auf die Tragkonstruktion Bedacht nehmen, die je 
nach dem Eigengcwicht der Eindeekung einen 
sroBeren oder geringeren Materialaufwand erfordert. 
Der enge Zusammenhang zwjschen der Dachein- 
deekung und der Tragkonstruktion vermehrt die 
Schwierigkeiten bei der Wahl einer zweckragfiigen 
und wirtschaftlichen Dacheindeckung. Da auch 
noch je nach Zweckbestiinmung des Gebaudes die 
an eine Dacheindeckung zu stellenden Anforderungen 
"'echseln lassen sich feststehende Gesichtspunkte 
fiir die zu treffende Wahl nicht ohne weitere? auf- 
stellen. Die naclistehende Besprechung der fiir den 
ludustriebau in Frage kommenden Dacheindeckungen 
diirfte imrnerhin einen Anhalt fur die Wahl der von 
lali zu Fali zweckmaBigsten und wirtschaftlichsten 
Dacheindeckung geben.

H olzpappdach .
Das Holzpappdach ist nicht allein an sich, 

sondern auch im Zusammenhange mit der Trag- 
konstruktion die billigste Dacheindeckung. Seine 
'erwendung wird sich daher fiir Gebaude unier- 
seordnetet Bedeutung oder vorubergehender Zweck- 
bestimmung empfehlen, die keine hohen Anlagekosten 
urtragen und der Feuersgefahr nur in geringem 
MaSe ausgesetzt sind. Ais sólche waren zu nennen: 
ba^erschuppen aller Art, kleinere Werkstatten und 
Ifuuiberdachungen, vorftbergehende Ausstellungs- 
Muten u. a. m Letzten Endes wird auch hier die 
Ltttscheidung fur oder gegen das Holzpappdach v*otn 

>rt des Lagerguts und seiner Feuergefahrlichkeit, 
v»n seiner Kmpfindliehkeit gegen Staub und durch* 
swligende Feuchtigkeit abhangen. Yon der mehr

oder mindcr sorglaltigen Ausfuhrung (Spunden und 
Nuten der Schalung, I lobelii der Sparren und der 
Schalung, Anzahl der Lagen und G ii te des Papp- 
iiberzuges) abgesehen, waren konstruktir zwei 
Arten des Holzpappdachs zu unterscheiden: das 
Sparrendach und das Pfettcndacb.

Das Sparrendach  ist die allgeinein bekami te 
Ausfflhrung des Holzpappdachs. Bei Pfettenent- 
fernungen bis zu 3,0 m und einer Entfernung der 
Sparren von 1,0 bis 1,2 m erhalten diese Almiessungen 
von 10 x  14 cm. Starko der Schalung 2 bis 2,5 cm. 
An den Pfetten werden dic Sparren l 1/, cm tief ein-- 
geschnitten (senkrecht zur Dachebene stehende 
Pfetten vorausgesetzt; bei senkrecht zur GrundriB- 
ebene stehenden Pfetten der Neigung entsprechend 
keilformige Eirtschnitte). im First eingekammt und 
durchgebolzt. Fiir die Befcstigung der Sparren an 
den Pfetten geniigen Hakennagel, beim AnschluB 
an Oberliehte und andere Dacbaufbanten bedient 
man sich kurzer an den Pfetten genieteter AnsehłnB- 
winkel, an denen die Sparren festgesehraubt werden. 
Spunden und Nuten der Schalung, Hobelu der 
Sparren und der Schalung und Streiehen der Daeh- 
untersicht ist bei den fiir diese Eindeekung in Frage 
kommenden Industriebauten nicht iiblieh. Auch das 
Anbringen einer zwei ten Schalung unterhalb der 
Pfetten ist nicht empfehlenswert. Wird auf eine 
bessere Dacheindeckung, ais sie das einfache Holz
pappdach bietet, Wert gelegt, dann greift man zweek- 
maBiger zu einem anderen Deck materiał.

Das P fe tten d a ch  2 / j cm starkę Schalung 
unmittelbar auf flolzpfetten in Abstiinden bis zu 
2,5 m genagelt ist die cinfachste und billigste 
Ausfuhrung des Holzpappdachs. Zu empfehlen ist 
sie besonders fiir untergeordnete Lagersehuppen 
und vor allem fiir solche Bauten, bei dereń Erstellung 
von vornherein damit gerechnet wird. daB sie iii ab- 
sebbarer Zeit einem Neubau weieheti mfissen.

Im Zusammenhang mit dem Holzpappdach 
durfte schon darum eine gesonderte Bchandlung der 
D achp app e am Platze sein, weil sie bei der Ein- 
deekung industrieller Hochbauten eine groBe Rollc 
spielt Es handelt sich dabei nicht allein um das 
Holzpappdach, das von der Dachpappe seinen Nameti 
ableitet, auch nicht um das Hokzementdach, das 
mit dem Aufkommen der Betoneindeckungen sehr 
stark ins Hintertreffen geraten ist, sondern weit 
mehr um die verschie<lenen Betoneindeckungen, die 
unter allen Eindeckungsarten im Industriebau vor-
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herrsehen u ml mit Pappe iiberzogen sind. Im Preise 
wie in der (lute zeigt die Dachpappe vie!e Ab- 
sturungen. Diese sind nicht so sehr dureh die Starkę 
der Pappe ab Yielmehr dureh dereń Grundstoff und 
die Impriignierung bedingt. Die gewflhnliche Teer- 
pappe, die ihren Namen von der Impragnierung 
herleitet und dereń Grundstoff aus Schrenzlumpen 
besteht, isl die billigste. llaltbarer und vor allem 
schOner im Aussehen der Daeheindeekung, dafilr aber 
auch teurer, ist die mit Asphalt impragnierteAsphalt- 
pappe, Die hochwertigsten Dachpappen, dereń 
Grundstoff aus Woli fi Iz und dereń Impragnierung 
aus besonders zubereiteten Erdpeehmisehungen be
steht, fiihren je nach der herstellenden Firma ver- 
schiedene Namen, was jedoch nicht ausschlieBt, 
daB sie im groBen und ganzen gleiehwertig sind. Es 
liegt vor allem kein Grund vor, mit mnerikanisehein 
Kapitał und ebensolcher Reklamo arbeitende Papp- 
fabriken zu unterstOtzeu, da es an gleichwertigen 
Erzeugnissen der inMndischen Dachpappenindostrie 
nieht fehlt, Zur Kindeckung der auśgesprochenen 
Nutzbanten der Industrie wird fast ausnahmslos 
die billige Teetpappe verwendet Eindeckungen mit 
einer Lage Pappe sind nur bei untergeordneten 
Holzpappdaehern gebr&uehlieh: alle besseren A«s- 
fiihrungen, und vor allem die BetondScher, werden 
mit zwei Lasen gedeckt. Die einlagige Deekung 
auf Holzschalung wird iiber Dreikantleisten in Ab- 
gtftnden von 0,98 m quer zum First genagelt. Aus- 
filhrungen ohne Dreikantleisten, bei denen die Pappe 
in einfaelier Ueberdeekung quer zum First genagelt 
wird, ist nur bei untergeordneten und voriiber- 
gehenden Bauten gebriuichlich. Bei der doppelten 
Deekung auf Holzsehafung werden die Lagen qucr 
zum First mit Ueberdeekung von 0 bis 8 cm vcr- 
l®gt, die untere Lage genagelt, die obere um die halbe 
Bahnbreite versetzt und auf der unteren Lage und 
an den UeberdeckungsstóBen mit einer Klebem&sse 
aus Asphaltmastis geklebt. Bei nicht nagelbaren 
Betoneindeckungen (der fiir diese hiiufig benutzte 
Bimsbeton ist nagelbar) wird auch die untere Lage 
geklebt. Werden an die Dauerhaftigkeit und das 
Aussehen der mit Pappe gedeckten Dat-her besonders 
hohe Anforderungen gestellt, dann empfiehlt sich 
die Yerwendung der hoehwertigen Wollfilzpappen, 
die in den Farbtfinen silbergrau, grfm und rot ge- 
liefert werden. Die Anlagekosten sind zwar griiBer, 
dafiir fallen aber die stSndigen Unterhaltungskosten 
weg, wie sie die Teerpappe, die von Zeit zu Zeit 
ausgebessert und geteert werden muB, erfordert. 
Wiewohl diese Uberaus festen und zahen Pappen 
auch einlagig verlegt eine gute Eindeckung liefern, 
ist auch hier eine Doppeldeckung enipfehlenswert 
(fur die untere Lage nimmt man dann zweckmafiig 
eine dśinnere Sorte oder Asphąltpappe).

W ellb leehdaeher.
Yor dem Auftreten sler Betoneindeckungen be- 

saB das Wellbleeh die Yorherrschaft im Industriebau. 
Diese ist wohl im Laufe der Zeit verloren gegangen, 
ohne jedoch dem Wellbleeh die Wettbewerbsfahig-

keit dort zu nehmen, wo es auf eine leiehte und billige 
und dabei feuersiehere Dacheindeckung ankommt. 
Fiir Schuppen, Hofiiberdaehungen und mehr oder 
minder provisorische, dabei aber feuersiclier ge- 
forderte Bauten, die nur geringe Anlagekosten ver- 
tragen, laBt es sich immer noch mit Yorteil vcr- 
wenden. Freitragende Wellbleehdaeher geben die 
denkbar billigste, feuersiehere Eindeckung ab. Den 
Betoneindeckungen gegeniiber zeigt sich das Well
bleeh vor allem dort iiberlegen, wo das Dach startdig 
starker Hitzc ausgesetzt ist (Konverter-, Miseher- 
und Ofenhallen) und die in solchen Fallen ubliche 
Falzziegeleindeckung der hohen Anlagekosten wegen 
ausscheiden muB, wie nicht minder bei Gebfuiden, 
die infolge auftretender BergschSden starken Sen- 
kungen ausgesetzt sind. Fiir Industriebauten im Atis- 
lande wird tran dem Wellbleeh schon darum den Vor- 
zug geben miissen, weil andere Dacheindeekungen in 
Ermangelung geeigneter Materialien und geschulter 
Arbeitskrafte unverhaltnisnulBig teuer zu stellen 
kamfen. Hier wie im Inlande kann der Wellbleclt- 
eindeckung der Yorzug nachgeruhmt werden, daB 
sie iiberaus schnell auszufiihren is t  Fiir Eindeckungen 
auf Pfetten sind Pfetten teilungen bis zu 3,5 m iiblich. 
Das hierfiir gebrSuchliehste Wellblechprofil ist 150 x 
40 X 1. LSngs- und QuerstoBe werden im Wellen- 
berg yernietet; erstere in AbstSnden von 200 mm, 
letztere mit Ueberdeekung von 120 bis 150 mm uber 
den Pfetten in jedem dritten Wellenberg mit zwei 
Nieten. Die Befestigung an den Pfetten erfolgt dureh 
Haften in jeder dritten Welle oder bei zur Dach- 
ebene schrag stehenden Pfetten dureh entspreehend 
zugeschnittene Blechschuhe. Freitragende Well- 
bleehd&cher kommen fiir Spannweiten bis zu 20 m 
in Frage. Yernietung der QuerstoBe in jedem Wellen
berg mittels zwei bis drei Nieten. Entfernung der 
zwischendurch zwei - bis dreimal aufgehangenen Zug- 
stangen etwa 3 m. Zur Aufnahme des Horizontal- 
sehubs werden die Traufpfetten entspreehend stark 
bemessen.

B lech p fan n en d ach .
Die dem Wellbleeh nahestehenden Blechpfanńen 

haben infolge ihrer geringeren Tragfahigkeit nar 
eine beschrSukte Yerbreitung gefunden. Neuerdings 
lebt auch diese Eindeckung wieder auf, wenn auch 
nieht in ihrer ursprttngliehen Anordnung ais frra- 
tragend, so doch an Stelle der Pappe auf Holi- 
schalung (Maschinenhalle auf der Leipziger Bauf.wlt- 
Ausstellung).

H olzzem en td ach .
In weit hoherem Mafie ais dem Wellblechdadi 

haben die Betoneindeckungen dem Holzzementdaea 
Abbrueh getan. Eine Berechtigung wird man dea 
schweren und teueren Holzzementdach im Industrie 
bau nur nóeh dort zugestehen konnen, wo auf eiae 
gute Warmeisolierung Wert gelegt wird, ais o v«r 
allem in der Textilindustrie.

F a lzz ieg e ld a ch .
Seine Berechtigung hat das Falzziegeldach liberjU 

dort, wo die Eindeckung einer starken Hit ze und J,t
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Einwirkung sSurehaltiger Rauchgasc und Dampfe 
ausgesetzt ist, also in der Eisenindustrie vor allein 
bei Konverter- und Mischergebauden, bei Schmieden 
u. a. in. 1'nter der Einwirkung Obermafiiger llitze 
und smirchaltiger Dampfe und Rauehgase leiden 
»iie Betondacher, abgesehcn davon, dafi der Papp- 
uberoig der Betondacher den Angriffen des Fltlg- 
feuers ausgcsetzt ist, Wennglcich die Pappe durch 
eine nach dem Verlegen in Asphalt eingewalzte 
Kiesbeschiittung gegen die Einwirkung des Flug- 
feuers geschiitzt werden kann, vermag dies doch dem 
Falzziegcldach keinen Abbruch zu tun, solange die 
Torgenannten Griinde gegen das Betondach sprechen. 
Ob die noch spater zu besprechende Eindeckung 
in ZeJtient-Asbest-Schiefer einen vollwertigen Ersatż 
fiir das schwere und teuere Falzziegeldach bietet, 
dariiber laBt sich in Ennangelung langjahriger Er- 
fahrungen zurzeit kein abschlieBendes Urteil fallen. 
Fiir lndustriebauten kolttmen nur die ausgiebigen 
Falzziegel groBen Formats mit etwa 3120 mm 
Lattenteilung in Frage. Ais Latten werden in der 
Kegel L-Eisen benutzt, die auf C-Eisensparren 
bis zu 2 m Entfernung zu liegen kommen. Da die 
Falzziegeldcckung keine starre Dachhaut bildet 
und infolge der steilen Neigung einen betrftchtlichen 
Dachschub erzeugt, sind zu dessen Aufnahine be- 
Hindere Vorkehrungen erforderlich. Die leichteste 
Ausfuhrung ist durch einen durchgchenden Flach- 
eisemerband zwischen Sparren und Pfetten, bei 
durehgehcnder Firstlatcrnc durch einen Horizontal- 
verband am FuBe derselben, zu errcichen.

B etondacher.
1'nter allen Dacheindeckuńgen hat die Beton- 

eindeckung im Industriebau die grófite Yerbreitung 
gefunden. In ihren vorteilhaften Ausfiihrungen ist 
sie nicht allein sehr leicht (45 kg/ijm), sondern 
auch nicht viel teurer ais ein haltbares Holzpappdach. 
Die Unterkonstmktion der Betoneindeckung ist 
ebenso einfach wie diejenige des Holzpappdachs, 
?ie erfordert wenig Arbeit in der Werkstatte und auf 
der Montage.. Die Betoneindeckung bildet eine starre 
Darhhaut, die den Dachschub ohne weiteres auf- 
nehmen kann und meist auch Windverbande, so- 
"eit sic nicht fur die Montage notwendig sind, ent- 
belirlich macht. Die Betoneindeckung gestattet 
eine uberaus flachę Dachneigung, infolgedessen ge
ringen Aufwand an Deckmaterial und obendrein 
infolge geringen Dachschubs und geringer Windlasten 
an Eisen der Unterkonstruktion. Abgesehcn von 
den unter Falzziegeldach genannten, eignet sich 
die Betoneindeckung fur alle Arten Industriebauten: 
Wcrkstatten, .Maschinen- und Kesselhauser, WaJz- 
wkhallcn, GieBereien usw.

f>er Sammelname Betoneindeckungen umfaBt 
die verechiedensten Ausfiihrungsarten. Grundsatz- 
hfh zu unterscheiden sind die an Ort und Stelle 
swiampfte Betoneindeckung und die in Platten 
fabrikmSSig hergestellten und an Ort und Stelle 
verlegtei! Betoneindeckungen.

X X X V III.,,

Die an Ort und S te lle  g e sta m p fte  B e to n 
ein d eck u n g  ist die ursprOngliche Art der Aus
fuhrung und auch hettte noch neben den fabrikmafiig 
hcrgestellten und an Ort und Stelle yerlegt en Beton
eindeckungen stark genug vertreten. Die Starkę der 
mit Rundeisen oder Streckmetall armierten Dach
haut betrflgt bei Pfettenteilungcn bis zu 2,0 m 6 cm. 
ihr Eigengewicht je nach Betonmischung TO bis 
100kg/qm. Ilierwie auch bei den in Platten rerlegten 
Betoneindeckungen hiingt das Eigengewicht von dem 
grOBeren oder geringeren Zusatz von Bimssand ab. 
In der Kegel wird die Betoneindeckung eben auf den 
Pfetten aufliegend ausgefiihrt. Ausfiihrungen mit 
Youten sind etwas teurer, geben aber eine schóriere 
Dacliuntersicht, daher fiir Wcrkstfttten und Maschi- 
nenhauscr zu empfehlen, deren Decken eines freund- 
lieheren Aussehen* wegen verputzt und getttneht 
werden sollen.

Die Unterkonstruktion der Betoneindeckung ge- 
staltet sich sehr einfach; die Bcfestigung der ebenen 
Platte an den Feldpfetten gelit in der Weise vor 
sich, dafi einzelne Einlagedrahte um den Pfctten- 
flansch gesehlagen werden, nur an Traufen und Ober- 
lichtanschliissen bedarf es Bohrungen an den Pfetten, 
nOtigenfalls auch eines besonderen Beiprofils zum 
Befestigen einer Holzleiste, gegen die das Dichlungs- 
blech und die untere Lago Pappe gcnagelt werden. 
Bei Ausfiihrungen in reinem Bimsbeton, der, wie 
bereits gesagt, nagelbar ist, sind auch diese mcistens 
entbehrlich. Es cmpfiehlt sich, in Yerbindung mit 
der Betoneindeckung auch die Rinncn aus Beton 
herzustellen. In solchen Fallen werden die Rinnen 
mit drei Lagen Pappe ausgekleidet. Um Glasraan- 
sarden vor dem Verschmutzen durch abgewaschenen 
Teer und Sand zu schiltzen, ordnet man zweekmaGig 
an der Traufe der dariiberliegenden Betoneindeckung 
eine Rinne (Blcch oder Beton) an und filhrt das 
Wasser durch Abfallrohre iiber das Glas hinweg 
nach der Hauptrinne ab.

Eine weit grfiBere Yerbreitung ais die an Ort 
und Stelle gestampfte Betoneindeckung haben die 
fabrikm afiig  h ergeR tellten , in P la tte n  v er-  
leg ten  B eton ein d eck u n gen  gefunden. Da die 
Pfettenentfcrnung von Ausfuhrung zu Ausfiihrung 
wechselt, konnen zwar diese Platten mit rereinzclten 
Ausnahmen nicht auf Lager gehalten werden, 
dessenungćaehtct ermoglichen sie eine sclmellero 
Ausfiihrung der Eindeckung, ais es beim Einstampfen 
an Ort und Stelle der Fali wftre. Mit der Herstellung 
der Platten wird begonnen, sobald die Konstruk- 
tionswerksUtte dio Pfettenentlernungen in der 
Werkstattzeichnung festgelegt hat; die Platten 
konnen dann mit Beginn der Montage angeliefert 
und mit dieser fortschreitend Yerlegt werden. Von 
der sehnelleren Ausfuhrung der Eindeckung ab- 
gesehen, verdienen die in Platten yerlegten Betmi- 
dacher den an Ort und Stelle gestampften gegenuber 
auch darum den Yorzug, weil sie fast ausnahnislos 
leichter sind ais diese. Da sie weniger zur Risse- 
bildung neigen, wird man ihnen vor allem dort den
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Yorzug geben mussen, wo mit Bergbausch&den ge- 
reehnet werden muB. Zuletzt ware noch zu vcr- 
merken. daB die in Platten verlcgtcn Betoncin- 
deckungen einen leichten Abbrueh gestatten und 
mitigenfalls wieder verwendet werden konnen.

( ^ . o . o . o p ^ . C ^ 5 :
k------ «----*------ SG&--------- 1— ----- ’***-------

Abbildung 1. fttegzeracntdiele.

Die S teg z e m e n td ie le  nach Abb. 1 ist eine 
tangsseits gefederte und genutete Hohlk8rperplatte 
von 60 cm Breite und einer Lange bis zu 2,5 m. Die 
Bezeichnung Stegzementdiele ist auf die zwischen den 
ilohlraumen verbleibenden Stege zuriickzufuhren. 
Wirtsehaftlich sind Pfettenentleruungen bis zu 2 m,

Abbildung 2. Kassettenplftttenelndeckuiig.

bei denen das Eigeugewicht der Stegzementdielen je 
naoh Betonmisehung (Gehalt an Bimm nd) 65 bi? 
90 kg/qm betragt. Armierung auch hier Rundeisen 
oder Streckmetall. Soweit eine Befestigung der 
Dielen an den Pfetten notwendig ist, erfolgt sie 
durch (las Umschlagen einzelner Et llagedriihte um 
den Pfettenflansch oder mittels 
llakenschrauben. Am Stoli wer
den die Dielen untereinander 
dureh Kreuzhaken, die die hoeh- 
gebogenen Eiseneinlągen in einer 
Yertiefung umfasseu, gebunden.
An- und Abschlusseerfolgen auch 
hier iu der Regel durch Ilolz- 
leisten, notigenfalls auch dureh 
an Ort und Stelle gestaiupfte 
Uebergangskeile. Gleichfalls an Ort und Stelle ge- 
stampft werden etwa mit der Stegzementdielenein- 
deckung vorgesehene Betonrinnen.

Die aus nahezu reinem Bimsbeton (ein kleiner 
Zusatz von FluBsand ist des Abbindens wegen listig) 
hergestellten K a sse tten p la tten  der Firma Friedr. 
K em y N aehfo lger in N euw ied sind nicht teuerer 
ais die an Ort uud Stelle gestampfte Eindeckung 
oder die Stegzementdielen, im Gewichte dagegen 
wesentlieh lciciiter. Fiir die ublichePfettenteilung Yon

2 m ist das Eigengewicht bis auf 45 kg qm herab- 
gedriiekt worden (Leipziger J>uftschilfhalle). Iu
ihrer Ausfiihrung (vgl. Abb. 2) maeht sich die Kasset*
tenplatte den Grundgedanken der Rippenplatte...im
Eisenbetonbau bekanntlich die wirtschaftlichste Bau
art zu cigen. Zwei gefederte bezw. gespundete 
Langsrippen, fiinf Querrippen (entsprechend drei 
Kassettenfeldern), dazwischcn diinne Spiegel, sind 
dic Merkmale einer Kasscttenplatte. Aehnlich wie 
bei den Stegzementdielen betragt auch hier die Bau- 
breite der Platte 50 cm. Soweit eine BefestigBBg 
der Kassettenplatten auf den Pfetten notwendig ist, 
erfolgt sie mittels Hakenschrauben. Kreuzbindung 
der Platten an den StoBen, wie bei den Stegzement- 
dielen besprochen. Da der reine Bitnsbeton ohne 
weiteres nagelbar ist, bedarf es an den An- und Ab- 
schluBstellen keiner Holzleiste. Dic keilfSrmigen An- 
schlusse an Oberlichte, desgleichen Rinnen, Giebel- 
abschliisse und alinliche Formstiicke werden gleich
falls in der Fabrik hergestellt und an Ort und Stelle 
nur verlcgt. Wiewohl dieser Aufsatz nur die Eia- 
deckungen ausgesprochencr Nutzbauten zum Gegen- 
stande hat, an deren Aussehen schonheitliche For- 
derungen nicht gestellt werden, diirfte in bezug auf 
die Kassettenplatten doch der Hinweis am Piat ze 
sein, daB sie mit ihrer rein konstrukti ven Kassettieruag 
unter allen Dacheindeckungen die schOnste Dadi- 
untersicht bieten. Diese konstruktive Schonheit ist 
um so mehr zu begruBen, ais sie ohne jeden Aufwand 
an Mehrkosten erreicht wird.

In Schlesien ist die Betonsparreneindeckuns 
nach Abb. 3 heimisch; sie ist eine sinngemaBe Ueber- 
tragung des dem Holzpappdach zugrunde liegeniien 
Konstruktionsgedankens auf den Eisenbeton. Die in 
Abstónden von 60 cm verlegten Betonsparren haben 
U-formigen Querschnitt und werden je nach Pfetten 
entfernung und Daehlange auf MaB angefertigt. Die 
stets gleichen Sehalplatten haben eine Lange von 60 cm 
und eine Breite von 50 cm und konnen auf Lager ge- 
haltcn werden. An den Sehmalseiten haben die Schal-

Abbildung 3. Betonsparreneindeckung,

platten Nasen, mit denen sie in die U-formigen 
Sparrcn eingreifen. In Kies beton hergestellt, hat 
diese Eindeckung ein Eigengewicht von 100 kg/f|»- 
Die Herstellung in Bitnsbeton wiirde zwar ein fce- 
deutend niedrigeres Eigengewicht der KindeckoK 
ergeben. dessenungeachtet ware sie fiir die derttge 
Gegend nicht wirtsehaftlich, da die F ra ch t des b  
seinem Vorkommen an das Xeuwieder Becken ge- 
bundenen Bimssandes die Eindeckung weseatlKŚ 
verteuern wurde.

Beftmsc/iindiln.........
-Befonsparren &

1 ; [
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Eindeckung in Z em en t-A sb est-S eh ie fcr .1)

Der Zement-Asbest-Schiefer ist — abgesehen 
vom Wellblech — dic leichtestc Eindeekung an 
sich; sein Eigcngcwiclit entspricht demjenigen 
des Wellblechs, etwa 12 bis 15 kg/qm. Das Ver- 
halinis vcrschiebt sich allerdings zuungunsten des 
Zement-Asbest-Sehicfers, sobald man die Unter- 
konstruktion zum Yerglcich heranzieht; wahrend

baren HaarrissenzuUudichtigkeitcn fiihrt. Yor allem 
dttrfen die zur Befestigung notwendigen Lfichcr 
nicht mit dem Dachdeckerhammer geschlagen 
werden, sic miissen vielmehr gebohrt werden. Mit 
der Dachneigung gehe man bei Eindeekungen, »uf 
Uinnensprossen nicht unter 16 «, bei derjenigen auf 
Latten und Ketten nicht unter 25" herunler. Bei 
saehgcmSBer Behandlung des Materials und ent- 
sprechender Dachneigung wird der Zemetit-Asbcst-

nanilich das Wellblech unmittelbar auf den Pfetten 
verlegt wird, bedarf es bei der Eindeckung in Zcment- 
Asbest-Schiefer Latten und Sparren oder Sprosscn.
l)em Wellblechdach in bezug auf Eigengewicht der 
Uuterkonstruktion am naehsten steht noch das 
Kettendach, eine Dcckungsart in Zement-Asbcst- 
Sdiiefer, die ais IJnterkonstruktion 
nar pfetten und darlibergcspannte 
Ketten hat Die Zement-Asbest- 
Sthiefer-Eindeckung beginnt im ln- 
dustriebau trotz ihres leichten Eigen- 
gwiehts nur langsam FuB zu fassen. 
BieKonstruktionswerkstatten arbei
ten mit dera Kunstschiefer ebenso- 
*cnig gerne wic mit dem Falzziegel- 
dach, und zwar aus dem Grunde, 
weil die Latten und Sprossen, ab- 
ęeseben von dem teureren Materiał, 
die Konstniktion in der Werkstatt 
wd auf der Montage vcrteuern; 
der glatten Arbeit und schnelleren 
Ausfflhruiig wegen geben sie natiir- 
licn den Bctoneindeckungen den 
\ orzug. ■ Kine Sehadigung hat die 
Zement-Asbest-Schiefer- Ki ndecku ng 
dadurch erfahren, daB sie ursprdng- 
foh in bezug auf die flachę Dach- 
neigung mit den Bctoneindeckungen 
«'ei!ei?('rn wollte: dies gab undichtc 
Eindeekungen, die das Materiał fiir 
diese Zwecke ais wenig geeignet erschcinenlieBen. Es 
tiuf ferucr nicht ver»chwiegen werden, daB unsaeh- 
ffeaiaBe Behandlung des Materials beim Transport und 
beim \ erlegcn vielBruch erzeugt und bei wenig sicht-

*! Eternit der Deutsehen Eteraitgesellschift m. b. 11. 
“  *“ wwR> F u lg u rit der Fulguritwerke Seśiw: & Eifh- 
rtede, Adolf OesUrheld, Lathe b. Hinnorer. F ib ro la

1 Hei nri ch Sfebert, J iib ir  i, <1. Altm.
“ Sfflmelit der Thttm m elit werke G .  m. b. H in Kttrnberg.

Scliiefcr auch im Industriebau seinen Platz finden, 
besonders dort, wo eine ansprechende AuBcn- 
arebitektur angesirebt wird.

Fiir au f L a tten  v er le g tc  Eindeekungen eignen 
sich ihrer Ergiebigkeit wegen am besten quadratisclie 
Platten mit einem SeitenausmaB von 1220 mm. Je

Ketteneindeekimg in Zement-Aabest-Scliiefer. 
b SiurinklainnłPr. c «= Doppelklaffiwer, d ** lUmlfkUmjner,

nach Dachneigung bzw. Uebcrdcckmig ergeben diese 
Lattenentfernungen von 350 bis 400 mm. Ais Latten 
venvendet man l_-Eisen oder Flacheisen. Die Platten 
werden in rautenfonnigem Yerbande vcrlegt und 
an den Latten mittels Haften oder llakenschrauben 
befestigt

Dic E in d eck u n g  auf S p rossen  ist derjenigen 
auf Latten der unbedingten Wettereicherheit und 
der leichteren und einfacheren IJnterkonstruktion

Abbildung 6.
a ot SpitzenkUmuier.

Abbildung 5. Eindeckung in Zement- Asbeeł- 
Schłefer auf Sprossen.

Abbildung 4. Eindeckung im Zement - Asbest- 
Sehiefer auf Sprossen.
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wegen vorzuziehen. Dic fflr diesen Zweck bentitzten 
Tafeln haben ein AusmaB von 2500 x  1250 oder 
2440 x  1220 mm. Yerlegt werden sie mit der Łang- 
seite parallel zum First, und zwar so, daB die Tafeln 
auf einer Rinnensprosse gestoBen und zwisehendurch 
dureh drei ~L-Eisensprossen unterstutzt werden (vgL 
Abb. 4 und 5). Der groBeren Steifigkeit wegen werden 
auBerdem die Sprossen an den Ueberdeekungsstellcn 
und nStigenfalls auch noch zwischen diesen durch 
L_-Eisen verbunden. An den Rinnensprossen wird die 
Eindeckung nach Art der kittlosen Yerglasungen 
mittels Deekloisten abgediehtet. An den zwischen- 
liegenden "L-Eisensprossen und Aussteifungswinkełn 
werden die Tafeln unter Zuhilfenahme einer Unterlag- 
seheibe und eines bleiernen Abdichtungsplfittchens 
festgesehraubt.

Die K etten ein  deckung nach Abb. 6 ist den 
Fulguritwerken in Luthe b. itannOTer patenticrt. Die 
ąuadratischen Platten mit 1200 mm SeitenausmaB 
werden rautenformig mit 180 mm Ueberdeckung 
auf uber die Pfetten gespannte dunne verzinkte 
Ket ten verlegt. Dic Platten sind gegeneinander in 
Doppelklammern eingehangt und am StoB auf den 
Ketten mittels Bindeklammern befestigf. DiePlatten- 
lage an der Traufc ist auBerdem gegen die Trauf- 
pfette geschraubl Die Kcttcn sind in Abstfinden 
von 860 mm iiber den First hinweggehend uber den 
Pfetten gespannt. Sie werden an einer der Trauf- 
pfetten mittels Hakenschratiben stranimgezogen. 
Zur Aufnałune des dadurch entstehenden Zuges wird 
iiber die Traufpfette ein [-Eisen flaehkant Yerlegt, 
bei grOBeren Bimlerentfernungen wohl auch noch 
eine Yergitterung zwischen den den Traufen nSchst- 
liegenden Pfetten angebracht, Die Firstpfette muB 
auch noch fiir die durch den Kettenzug entstehende 
Zusatzbelastung bemessen werden. In Anbetraeht 
der fortfallenden Lat ten. Sparren oder Sprossen

fallen jedoch diese Yerstiirkungen der Pfettenkon- 
stmktion nur unerheblieh ins Gewieht, so daB das 
Kettendach unter . den genannten Deckungsarten 
in Zement-Asbest-Schiefer die leichteste 1’nterkon- 
struktion fordert.

Hinsichtlich des Aussehens und der Art der 
Deckung dem Asbest-Zement-Schiefer nahe verwandt 
sind die X y lo lith -(S te in h o lz -)P la tte n  der Deut* 
schen Xylolith-(Steinholz-)Fabrik in Potschappel bei 
Dresden. Die aus einem Gemisch von Sagemehl, 
Magnesit und Chlormagnesium unter hohem Drack 
gepreBten Platten sind alteren Ursprungs ais der 
Asbest-Zement-Sehiefer. Ihre ausgedehnte V«- 
breitung haben sie hauptsachlich ais Belag von 
Treppenstufen und FabrikfuBbcSden gefunden. Die 
Erfolge des Asbest-Zement-Schiefers haben auch 
diesem Materiał neue Absatzinoglichkeiten gewiesen. 
Beziiglieh der Gr6Be der Platten und der Art der 
Dachdeckung giłt das beim Asbest-Zement-Sehiefer 
Gesagte.

Die erfinderische Baustoffindustrie bringt immer 
wieder neue Deckungsmaterialien auf den Markt. 
Nicht a lte , was angeboten wird, hat sich bewahrt. 
Mit Gipsdielen beispielsweise sind sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht worden. Yon dem neuerdings 
auftauchenden Tekton ist kaum etwas Bessercs zu 
erwarten. Die hier besproehenen Eindcckungen 
bieten jedenfalls Auswahl genug und haben sich auch, 
an richtiger Stelle verwendet und ordnungsmaBig 
verlegt, gut bewahrt.

Z usam m enfassung:
Es werden die alteren und neueren Dachein- 

deckungen, soweit sie fiir den Industriebau in Frage 
kommen, vom Standpunkt der ZweckmaBigkeit und 
Wirtschaftlichkeit einer Betrachtung unterzogen und 
in ihren konstruktiven Einzelheiten besproclien.

Die Knappschaftsberufsgenossenschaft im Jahre 1913.

I j i e  Knappsehaftsberufsgenossenschaft ist die 
Tragerin der Unfallversicherung fiir alle im

Steinkohlenbergbau, Braunkohlenbergbau, in Erz- 
gruben und Metałlhflltten, im Salzbergbau uud in 
Salinen sowie bei anderen Mineralgewinnungsbetrie- 
ben tatigen Arbeiter. Nach dem soeben erschienetien 
29. Berichttiber die YerwaltungdiesjerBerufsgenossen- 
schaft, der der Nr, 17 des „KompaB1* beigegeben 
ist bestanden insgesamt 1978 der obengenannten 
Betriebe, voii denen 349 Steinkohlen bergbau-, 493 
Braunkohlenbergbau-, 432 Erzgruben- und Metall- 
htttten-, 268 Salzbergbau- und 436 andere Minerał- 
gewinnungsbetriebe waren, Diese bescliaftigten zu
sammen 918 805 Arbeiter; gfgenfiber dem Jahre 
1912'), in dem die samtlichen Betriebe 838 274 Ar
beiter besehaftigten, wurden in dem Berichtsjahre 
80531 Arbeiter mehr beschaftigt. Die Anzahl der

>} Ygl. St. u. E. 1913, 4. S. 1481/2.

Arbeiter betrug im Steinkohlenbergbau 68934< 
(642 697), die eine Gesamtlohnsumme voB 1148
Mili. .K bezogen, d. h. einen jahrlichenDurchschuitts-
verdienst auf einen Arbeiter von 1665.90 (1567,47) A. 
Im Braunkohlenbergbau waren 77 876 (74 474) Ar
beiter beschaftigt mit einem Gesamtlohn von 10* 
(96) Mili. J i und einem jahrlichen Durchschnitts- 
verdienst von 1307,58 (128951) Jl fiir jeden Arbeiter. 
Die Erzgruben und Metallhiitten beschaftigt11 
88 397 (88 132) Arbeiter, die eine Lohnsumnie voo 
119,8 (115) Mili. J l bezogen. Somit entfiel auf eiueu 
Arbeiter ein Jahresdurehschnittsrerdienst vohl355j» 
(1305,42) J i. Der gesamte jahrliche Durchschnitt*- 
lohn der in der Berufsgenossenschaft rersirhertes 
Arbeiter stieg von 1395,48 Jl im Jahre 1912 auf 
15871)2 Entgegen dem Yorjahre war die Hói» 
der Umlage um 1175649 Ji gleich 3*5% geriiąer, 
sie betrug 32 835 122 JL  Die Minderausgabe trat 
bei den Kosten der FOrsorge fiir Yerletzte iunerM>
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der Wartezeit ein und zwar um 85 304 J l ,  ferner 
bei der Erhohung der Riieklage um 2 387 911J l  und 
beiden Zu- und Abg&ngen an Umlage um 90 792 .K. 
Eine Erhohung hat aber stattgefunden bei den IJn- 
fallentschadigungcn um 1 556 893 J l ,  bei den Kosten 
der Unfalluntereuchiing um 200 021) J l  und bei den 
Verwaltungskosten der Sektionen um 43 408 J l .

Die Gesamtunfallkosten, auf einen Arbeiter be- 
reelintt, haben betragen 1880 : 7,55; 1900: 19,08; 
1905 : 33,28; 1910: 38,24; 1911: 3837; 1912: 39,21; 
1913 : 35.74. Auf 1000 .(( l.ohnsumme bereehnet, 
ergibt sich an Gesamtunfallkosten 1880: 8,20; 
1900: 17.23; 1905: 27,98; 1910: 28,44: 1911: 28/)7; 
1912: 26,09; 1913: 22,51. Der Riiekgang der auf 
einen Yersicherten und auf 1000 .11 Lohnsumme ent- 
fallenden Gesamtunfallkosten liangt zusammen mit 
dera Kiiekgang in der Hohe der Umlage um beinahe 
l ‘/« Mili. .11. Der Riiekgang ist bis auf eine Aus- 
nahme bei allen Sektionen eingetreten, nur bei 
Sektion 1 (Bonn) sind die Kosten fur einen Yer
sicherten um 3 Pf. gestiegen. Die Yerwaltungs- 
kosten des Genossens6naftsvorstandes und der Sek
tionen zusammen betrugen 1098 654 (1049 048) 
d.h. 3,3 (3,1)°,', der Jahresumlage. Die Erhohung der 
Verwaltungskosten hangt zusammen mit der stan- 
digen Zunahme der Unfalle und der dadurch be- 
dingten Yermehrung der Arbeiten. Die Kosten der 
IMalluntersuchungen, der Feststellung der Ent- 
schSdigungen, des Rechtgangs und die Unfallver- 
hiitungskosten haben im Berichtsjahr eine wesent- 
licheSteigerunggetiómmen. Sie betrugen 1 195 255.K 
oder 201 163 J l  mehr ais im Yorjahre. In Prozenten 
der Jahresumlage berechnen sich die Kosten zu 3,6 
gegen 2,9 im Yorjahre. Auch fiir diese Erhohung ist 
ais Hauptgrund die wachsende Zahl der Unfalle an- 
zusehen, es kommt aber ferner noch das erweiterte 
Streitverfahren und die dadurch erforderlich ge- 
"ordene groBere Zahl von arztlichen Gutaehten in 
Betracht.

Die Uebernahme des Heilverfahrens innerhalb 
der Wartezeit wurde in 1388 Fallen ftbernommen, die 
aufgewendeten Kosten beliefen sich auf 176 832 J l.

Die zur Anmeldung gelangten Unfalle betrugen 
133 710 (121 517). Davon waren 13 763 (13 397) Un
falle entschadigungspflichtig. Auf 1000 versichcrte 
Personen kamen 1913: 145,53 (140,25) angemeldete 
I nfille, ihre Zahl stieg in der auf 1000 versicherte 
1’ersonen berechneten Żiffer um 5,28. Die Zahl der 
entschłdigungspflichtigen Unfiille betrug auf 1000 
1’ersonen im .Jahre 1913 14,98 gegen 15,46 im Yor
jahre. Seit ungefShr 10 Jahren halt sich diese Ziffer 
in Shnlicher Hohe. Die Unfalle mit todlichcm Aus- 
Ssn?e betrugen 2221. Die auf 1000 Yersicherte be- 
redmete Ziffer ging von 2,34 im Jahre 1912 auf 2,31 
herunter. Ueber die tibrigen Ursachen der .int- 
schadigungspflichtigen Unfalle des Jahres 1913 wird 
berichtet. daB der grOBte Teil dieser Unfalle, nam- 
lich 9368 oder 68,07 % durch die Geflhrlichkeit des 
Bftriehei an sich entstanden sind. Es handeSt sich 
hierbei um imvorhergcsehene Falle oder um Falle

hoherer Gewalt, gegen die eine Abhilfe nicht moglich 
gewesen ist. Auf die Mftngel des Betriebes im be- 
sondern waren 140 =  1,02% der Unfalle zuriick- 
zufuhren. Durch die Schuld der Mitarbeiter ent
standen 445 oder 3,23% , durch die Schuld der Yer- 
letzten 3810 oder 27,68% der Unfalle. Wahrend 
die Zahl der durch die Mitarbeiter verursaehten Falle 
zuriickgegangen ist, stieg wieder die Zahl der durch 
dic Yerletzten sei list hcrbeigefiihrten Unfiille. DieMit- 
arbeiter und die Yerletzten zusammen tragen Schuld 
an ungefahr einem Drittel aller Unfalle. Die schon 
seit Jahren durchgefilhrte Untersuchung iiber die 
Unfallhaufigkeit an den einzelnen Wochentagen hat 
auch fiir das Jahr 1913 das alte Bild bestatigt. Es 
ist wieder, wie schon haufig im Laufe der Jahre, der 
Dienstag mit 23 051 zur Anmeldung gelangten Un- 
fftllen der Wochentag mit der hfichsten UnfaUzahl. 
Ihm folgen der Samstag mit 23 027, der Freitag mit 
21 848, der Mittwoch mit 21 344, der Donnerstag mit 
21 201 und der Montag mit nur 20 087 angemeldeten 
Unfallen. Am Montag ereigneten sich 2964 Unfalle 
weniger ais am Dienstag. Der Bericht halt es fiir 
zweifellos, daB dieser Unterschied hervorgerufen wird 
durch das Feiern vicler Bergleute am Montag. Wenn 
dem Dienstag nicht der ,,blaue Montag“ voraufginge, 
wurde die Zahl der Unfalle am Dienstag sieher ge
ringer sein. Der Bericht erwahnt, daB zur Be
seitigung dieses MiBstandes im Oberschlcsisehcn 
Bergbau seit mchreren Jahren Pramicn fur regel- 
maBiges Anfahren ausgesetzt sind. Nach den Unter
suchungen iiber die Anzahl der Unfalle an den ein
zelnen Wochentagen in den letzten 20 Jahren er
gibt der Durchschnitt, daB der Dienstag und der 
Samsta,' die gleiche Unfallziffer, 16,89% der Ge- 
samtzahl, haben. Der Montag tritt mit 15,49% aus 
den vorcrwŁhnten Griinden auffallend zuriick. Die 
iibrigen Woehentage zeigen nur geringe Abweichun- 
gen voneinandcr an.

Seit dem 1. Oktober hat die Berufsgenossenachaft 
eine besondere Unfallnervenheilanstalt, Bergmanns- 
wohl, in Sehkeuditz eingerichtet, die im Jahre 1913 
1490 (1533) Kranke aufgenommen h at Ueber die 
in Bergmannswohl beobachteten und behandelten 
Kranken wurden insgesamt 1454 Gutaehten ab- 
gegeben.

Wie jede Berufsgenossensehaft. so hat auch nator
lich die Knappschaftsberufsgenossenschaft eine aus- 
gedehnte l!nfallverhiitungstatigkeit ausgeiibt. Die 
Berichte der einzelnen Sektionen geben hicriiber eine 
ebenso ausfflhrliche Darstellung wie tiber den Stand 
des Grubenrettungswesens iiberhaupt. Zu erwahnen 
bleibt noch die Yersuchsstrecke der Berufsgenossen
schaft in Derne bei Dortmund, die in den drei letzten 
Monaten des Berichtsjahres nach einer Besichtigung 
durch den Yorstand eine Yerlangerung um weitere 
100 m erhalten hat, Auf der Yersuchsstrecke wurden 
Yersuche eingehender Art iiber das Wesen der F.xplo- 
sionen, fernei solche zwecks Erprobung hestimmter 
Mittel zur Bekampfung von Esplosionen vorgenom- 
men. ErwShmuig verdient ferner noch, daB fiir das



1310 Stahl und Eisen. Umschau, 34. .Jahrg. Nr. 38.

Grubenrettungswesen der Sektion 2 (Bochum) eine 
einheitliehe Organisation durch den Verein der berg- 
baulichcn Interessen fiir den Oberbergbaubeairk 
Dortmund geschaffeti ist. Dieser Hauptstełle ge- 
hSren 234 Sehaehtanlagen an. Bei der Tatigkeit der 
Hauptstełle fiir das Grubenrettunggwesen spielen 
ihren Aufgaben entsprechend wieder die Remionen 
der Rettungseinriehtungen und die Teilnahme an 
Uebungen die Hauptrolle.

Zum SehluB sei noch erwahnt, daB auBer den 
Arbeitern im Bericlitsjahr nocli 1 (>48 Betriebsunter- 
nehmer, Augestellte im Betriebe, Markscheider und

Angestellte im Bureaudienste mit einer Vereieherungs- 
suinme von 6 021 224 JC freiwillig versiehert waren. 
Die Gesamtzahl der Versicherten hat sich gegenfiber 
dem Yorjalire um 245 vermchrt, die Yersicherungs- 
summe ist jedoch lim 5 470 796.K oder mehr ais 50% 
zurilekgegangen. Die starkę Zunahme der Yersiche- 
rungen und die groBe Yemńnderung der Yersiehe- 
rtmgssummc ist auf eine neue Bestimmung zurfick- 
zufUhren, wonach der Jahresarbeitsverdienst der auf 
Antrag Yereicherten niclit mehr voll, sondem, soweit 
er den Betrag von 1800M iibersteigt, nur mit einem 
Drittel nachgewiesen zu werden braueht, h.

Umschau.
Die Gaswirtschaft auf Hiittenwerken.

In  einer sehr lcsenswerten Arbeit1) unter obigem 
Titcl geht K. Rum  met nach einer cinleitenden
I1 ebersicht Uber den heutigen Umfang der Verwcndung 
der Q«se und die Grlinde fiir das Yordringen des Gas- 
betrfebes, das in Zukunft auch auf die auBerhalb dea 
Ejsenhtittenwesens stehenden Wirtschaftszweige iiber- 
greifen diirfte, im besonderen der Frage der richtigen Be- 
wertung und der davon abhangigen Yerwendungsart der 
sogenannten Abgase unserer Hiittenwerke, der Gicht- und 
Koksofengase, nach. Besonders seit tłem Yortrage von 
II.  H o ff und den anschlieftenden Zuschriften*) steht 
diese Frage. zu wełeher der Yerfasser sich auch bereits 
friiher geauBert hat*), im Yordergrunde dea Interesses,

was auch nach der Angabe, daB der Wert der Gase unserer 
Hoehofenwerke nach Abzug des ges&mten eigenen Yer* 
brauchs der Hochofen jahr lich fiber 50 Mili. . K  und der 
Wert der auBerhalb der deutschen Kokereien ausnutz- 
baren Abgase iiber 23 Mili. M  betragt, durchaus berechtigt 
erscheint. In  Erganzung des friiher eingenommenen Stand- 
punktes vertritt Kurnmel die neuerdings sich
durchringende Anschauung, daB der Lieferer der Gase, 
Hochofenwerk oder Kokerei. fiir diese seine Leistung ais 
selbstandiger Betrieb anzusehen sei, der seine Gase so 
teuer wie moglich zu verkaufen suchen mfisse. Diese Be- 
trachtung fuhrt zur Aufstellung von Wertziffern, die an- 
geben, das Wievielfaehe des Prases fiir 1000 W E aus best- 
geeigrieten Brennstoffen der betreffende Betrieb fiir

1) Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure 1914,
18. Ju li, S. 1153/60; 25. Ju li, a  1210/21.

*) u. E. 1011, 22. Juni, 8. 993/1000; 6. Ju li, 
S. I0&5/9 <; 13. .Juli, S. 1130/42; Zusehriften: 9. Xov.
1911, a  1843/7; 7 .Dez., & 2007/13; 14. Dez., & 2052/62; 
21. Bez., a  20SMH: 1912, 9. Mai. S. 784 93.

*) S t u. E. 1908, 21. O kt, S, 1524/36.

1000 WE in Gas zahlen kann unter jedeamaliger Bertick* 
sichtigung der sonstigen gesamten Betriebakosten. ein- 
schlieOlich Tilgungs- und Yerzinsungsanteil sowie Ver- 
waltungskosten, ohne teurer zu arbeiten. Fiir rheiniseh- 
wcstfalische Yerhaltnisse hat sich dann auf Grund sorg* 
fiiltiger Ueberlegung eine Aufstellung fiir die WertverbMt- 
nisse entsprechend Zahlentafel 1 ergeben.

Die Zusammenstellang zeigt durchwcg die Gleichwertig- 
keit, bis auf den Kesselbetrieb sogar die Ueberlęgenhęit 
dea Gases. Besonders bemerkenswert ist die Fcststclłwng: 
„Die Gasmaschine Lst der Dampfturbine uberlegen.“ Die 
in der Ausbildung begriffene Yer besser ung der Gas
maschine durch Kiihlcn und Aufladen sowie Verwertungder 
Abwarme ist hierbei noch nieht beriicksichtigt. AU fur 
die Gasmasehinenanlage auch sonst durchaus nieht sehr 

giinstige (Grundlagen haben 
gedient:

85 % Belastung der einzd- 
nen Masehinen,

60 bis 70%  jahrlicher Be- 
last ungsfaktor des Kraft- 
werkes, ein Wert, der fiir 
besonders gut geleitete 
Betriebe ais wahrschem- 
lich nachgewicsfen wird, 

150 bis 210 M  Anlagekosteu 
fiir rollstandige Turbi- 
nenanlagen mit Kesseln, 

210 bis 320 fur voMaa- 
dige Gasmaschinenanla- 
gen mit Fcinreinigung, 

7 kg/KWst an den Kcssełn 
ais Wasser gemessener 
Dampfverbraueh f urTur- 

binen, also bei einem Kesselwirkungsgrad von SO % 
etwa 6200 W E in Kohlen,

4300 bis 4500 W E/KW st in Gas fiir Gasmaschinen. 
Beilaufig bemerkt, errechnet sich dann bei einem 

Dampfpreis von 2,30 A  /t der Wert der KWst zu 2,2 W )  

Die Zusammenstellung der Wertziffern lehrt., dali das 
Gichtgas in der Reihenfolge an Gaskraftwerke, Ofenfeetriebe 
und dann erst: Kesselanlagen abzugeben ist. Dabei kann 
das Hochofenwerk z .  B. mit dem Gas preise an das Ga.?- 
kraftwerk unter Zugrundeiegung der gegebenen Wert
ziffern bis auf das l,25fache des entsprechenden Kohlen- 
preises heruntergehen und wird erst dann, wenn auch. dareb 
die hiermit eintretende Yerbilligung des S t r o n i  prezes der 
Absatz nieht mehr gesteigert werden kann, zur Abgabe 
von Gas an die Ofenbetriebe iibergehen.

Wenn es also scheinen konnte, dafi die D am p fb etrieb e  
ihre Daseinsberechtigung auf den Hiittenwerken rerloren 
haben, so wird das Bild wesentlich geandert, wenn man 
den EinfluB der Schwankungen in der Gaserzeugung 
dem Gasverbrauch berucksichtigt. Diese SchwankuiŁgen

») Vgl. S t u. R  1914, 3. Sept., S. 1463.

Zahlentafel 1. W ert v e rh a ltn is  ro n  1000 WE des vo rg ere in ig ten  Gaaea 
zu 1000 W E der K ohkohlen.

Iloęhofeiigas Kotsofengna

F u r Kesselbetrieb gegenuber Stein-
kohlen . . . . .  i . ...................... 1 : 1 1,1 : 1

Fiir Kes^dbetrieb gegenuber rainder- 
wertigen Brennstoffen (Koksgrus) 1,1:! bis 1,15:1 1,1:1 bis 1,25:1

Fur industriełle Feuerungen aller 
A rt....................................... 1,25 : 1 1,25 : 1

Fiir Gas masehinen {Stahl werkage-
błise), ...................... 1,3 : 1

Fiir Gasmaschinen (Stroraerzeuger) 1.35 : 1 1,30 : 1 bis 1,35 : 1
Ftir Gasmaschinen (Hochofengeblase) 1,45 : 1
Btu Ycnsendung ais Leuehtgas . . — 2 i  : 1
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?ind dcrart grofi, daB sie durch Gasspeięher unmoglieh aus- im BefcHebe ais kraftig genug erwiesen. Bei einer neueren
geglicbea werden konnen. GroBwosserraumkessel mit ge- Ausfuhrung (ygl. Abb. 2) erfolgt nun dieser Auf- und
ruisehter Feuerung fiir Gas und Brennstoff bildon hier bis Niodergang der Spatmbiłgel auf maschineUcm Wege, und
jetzt den einzigen praktisch erprobten Ausgleieh. durch zwar in zwei Absehnitten. Der Antrieb der Vorrichtung
dea eine restJose Verwertung der Abgase ermoglieht wird. ist vom Hauptantriebo abgcleitet und umstcuerbar.
Der Dampibetrieb bildet gleichzcitig eine wertvollo Re- Eine Stirn- und Kegelradliborsetzung treibt die Schrauben-
aerve und ist auch an sich, sobaki die Abwarme aus- spindeln des BUgelspannbolzens an und łegt diesen nach
genutzt werden kann, wofiir auch auf Hiittenwerken mehr ZurGcklegen eines kleinen Weges um, wobei der den
Gdegenheit yorhanden ist, ais oft angenommen wird, der Bolzen haltende Querkeil in einer seitlichen K ury o aus-
wirt>c haft Helisie. weicht. Durch weiteres Umlegen des Bcdicnungshebels

In einem SchluBabsatz geht Rumin cl noch wird nunmehr der freigegebeno Spannbtłgcl durch Ritzel
kur?, auf den Wettbewerb zwischen Dampf und Elektrizitat und senkrecht gezahnte Schubstango um 180° geschwenkt,
bei Walzwerksantriebcn ein und Tcrtritt dabei die Not- worauf dio Schicne ohne weiteres auch von oben ein-
węndigkeit der Einfuhrung von Staffeltarifen ftir dio gebracht werden und der beschriebeno Yorgang sich
Stromlieferung an Walzwerke. Unter diesen Yerhalt- in umgekehrter Reihcnfolge beim Zuspannen wiederholcn
tiLssen erscheirit der elektrisehe Antrieb von groBen Um- kann. Eine weitero Auafiihrung der EinspannYorrichtung
kehrstraSen rein reehnerisch aus wirtschaftlichen Ruck- zeigt Abb. 3, dio sich allerdings nur far Einbringen
sicht en nicht vorteilhaft. Bei FeinstraOen dagegen sind der Schienen von vome eignet. In  ganzer iiŁnge tiber der
im Betriebe auch in dieser Beziehung gute Ergebniase er- Einapannstello befindet sich ein Quersttick» in dem eine
deit worden. Reihe von Schraubenspindcln sitzen, dio durch schrag-

liegende AntriebsweUcn und mit H ilfe eines Schneeken- 
Zusammengesetzte Schienen-Frils- und BohrmaschSnen. getriebes vom Bohrmaschinemnotor verstellt werden und

Da diese Mosehincngattung sich in Ihren Erstaus- so die Druckstiicke anziehen. Reibungakuppelungon er-
fahrungen im Betrieb© bestens bewiihrt hat, hat sich dio moglichen hierbei ołm© weiteres ein weiteres Zuapannen
Werkzeugmaachinenfabrik Otto Frcricp den weiteren der zweiten Druckstucke, falis di© ersten bereits zur An-
Ausbau angelegen sein lassen in dcm Sinne, daB bei Bei- lage gekommen sein sollten. Bei den neuen Auaflihrungcn
behaltung des grundsatzlichen Konstruktionsgedankens1) ist ferner fiir eine schnelle und zweckmaBige Abfuhrung

der sich reichlich ansam- 
melnden Bohr- und Fras- 
spane durch Kanale im 
Bettinnern gesorgt, dic 
den Abfall in eine Grube 
unter der Maschine zur 
Beseitignng fallen lassen.

Neben den frliher be- 
schriebenen beiden A u f - 
ste llu n g a arte n  —  zwei 
Maschinen um et was tiber 
Schienenlange voneinan- 
der cntfernt und seitłich 
versetzt anzuordnen und 
zwei Maschinen in einer

Abbildung 1. Schienen-FrUs- und Bohrmaschine. Yon  Hand aufklappbare Spannbtigel.

tmebiedene Einzeltcile noch weiter 
so durchgebildet wurden, daB sich 
die Maschinen den jeweiligcn Ar- 
beitsmethoden auf den verschicdenen 
Werken noch besser anpassen. Dio 
Vorschubvorrichtung fiir die 
Bohrma3chincn, die mit Hilfe eines 
Stafenraderkastens ununterbrochen 
wirkt, und das Schaltwerk fiir die 
Frasmesser, das die Schaltung in dem 
dunneiuStegdes Schienen profils ver- 
anlaBt, wenn der Schnittwiderstand 
don kleinsten Betrag auf weist, haben 
sich durchaus bewahrt. Um die 
Cebmieht zu erhohen und das E in- 
bringen der Schienen von oben zu 
erkichtem, iat aber das Zahnstan- 
gengetriebe fiir die Yorsehubbetati- 
gujjg, ebenso die Zugstange und 
der Gabelhebel ftir den selbsttatigen Riickzug der Bohr- 
spindeln, statt wie friiher tiber (vgl. Abb. 1), jetzt unter- 

dieser angeordnet worden. Gro Bero Wandlungen 
die A n fsp a n n vo rrich tu n g  durchgemacht. Bei 

der ersten AusfOhrung (vgl. Abb. 1) wird die Sehiene 
durch zwei aufklappbare und durch Gegengcwichte ent- 
iasfeto Bugel mit eingesetzton harten Stahldmckst ucken 
gehaiten. Nach erfolgtem Ł6sen der Spannmuttern legen 
die Oeuichte die SpannbGgcl selbsttatig um 90° herum. 
f<ie«e l>eiderseitigft Zuspannung mitUds Btigel hat sich

ł) Vgł. St. u. E. 1913, 4. Sept., S, 1480/91.

AbbiUlusng S.
Ffii-- 

a  tul Boł»rma*efciiif-. 
Slaschiseil angetrie- 
bec.e
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Acha© aufzustellen, wobei die eino Maschine auf einem Fundamentrahmen 
verachiebbar auf Sehienenlang© einzustellen ist —  konnen auch zwei Ma- 
aehinen in einer Achae mit der Riickaeite der Fraamaachinen gegcneinander 
aufgestellt werden. Die Schiene aoll hierbei an einem Ende in die M&schine 
cingebracht und fertig bearbeitet, di© Fraamaschine dann rertenlct und die 
Schiene zur Bearbeitung dea anderen En dea in die dahinter atehendc zweite 
Maachine eingeachoben werden. Die hierzu notwendige Ausfuhrung der Ma* 
schine zeigt Abb. 3. Daa Yeracnken der Fraamaschine erfolgt vom Haupt- • 
antrieb aua dureh besondere Stirn- und Sc hneckenradgetriebe mittels zweier 
Gewindespindeln. Die ganze Fraamaachine fUhrt sich in eeachloasenea Bahnen, 
die don achsialen Druck dea Frasers unmittelbar aufnehmen, so daB ein 
Federn dureh den Fraaer druck auageschlosaen ist. Der Yorteil dicaer An- 
ordnung ist der, daB beide Maachinen gleichzeitig und unabhiingig voneinan» 
der zu arbeit en vermogen.

Bemerkt sei noch, daB die neueren Maschinen meiatens mit ftinf Bohr- 
spindelatucken auagefUhrt werden. Auf Wunsch erhalten aaintliche Maachinen 
auch Einrichtungen zum Qvalbohren. Dieaea erfolgt in der Wciae, daB man

die Spindelstocke auf jeder Seite 
der Maschinc auf einen Schlii* 
ten aetzt, der mittela Hubaeheibe, 
Hebel und Zahnradsegmenten 
eine rechtwinkelig zur Bohr* 
richtung gcrichtctc Hin- und 
Herbewegung er hal t. Die (JroOe 
dieaer Verachiebung ist von der 
Hubaeheibe dureh Kurbel rasch 
und bequem einstcllbar.

Elektrolyteisen.
Dr. W. Pfannhauser au* 

Leipzig hielt auf der diesjahrigen 
Hauptveraammlung der Deut- 
aehen Bunaen-Gesellschaft einen 
Yortrag iiber den gegenwartigen 
Stand der Galranoplastik1), in 
welchem er u. a. auch die Her- 
ate llu n g  von elektrolyti- 
achem Eiaen kurz streiftc. 
Dureh daa elegant© Fischersche 
Yerfahren*) ist diese Frage ais 
gelost zu betrachten, und es steht 
jenem Zweigeder Galvanotechnik 
noch eine groBe Zukunft bevor. 
Bereits heute werden nach dera 
Fischcrschen \'erfahren wider- 
standafahige Druckplattcn, Pra- 
geformen fiir Papier oder Î der, 
GieBformen fiir leicht schmelz- 
bare Metalle oder auch fiir Gum- 
ini u. dgl. hergestellt. Die Haupt* 
anwendung aber ist in der Her* 
steli ung hoch magnetischen Mate
rials zu suchen aowie fiir metal- 

lurgische Zwecke, ftir besondere* hoehwertig© Stahlsorten und endlich zur 
Erzeugung nicht rostender Legierungen. Eine Legierung von 93 % Elek
trolyteisen und 5 % Kupfer gibt ein dem Nickel ahnlichea Metali, das nicht 
rostet und auch gegen Sauren ziemlich bestandig ist. Gerade in (̂ r 
Freiheit dea Elektrolyteiseas von jtxler Spur Kohlenatoff ist die Moglieh* 

j keit gegeben, Legierungen von Eiaen herzuatellen mit Eigenschaften, d** 
man friiher kaum fiir moglich ge hal ten hatte.

Allgemeiner Knappschaltsvereln Bochum.
Der alljiihrlich in zwei Teilen eraeheinende Yerwaltungsberieht des 

A llgem einen K nappaehaftsvereina zu Bochum  verdient deshalb 
Beachtung, weil er iił>er die Entwicklung der Fiiraorge fiir die Knappen 
gegen Krankheit, Alter und lnvaliditat ausfuhr liche Auskunft gibt 
drei Kaasenabteilungen des Vereina, die diesem genannten Zweck dienen, 
namlich die Krankenkaaae, die Penaions- und Unterstutzungskaase und 

die Invaliden- und Hintcrbliebenenveraieherungakoase, nahmen im Jahre 191? 
insgesamt 69 457 647 J i  oder gegeniiber dem Yorjahre3) ein Mehr von 4 268 165 Jl

ł } Zeitschrift fiir Elektrochemie 1914, 15. Ju li, a  437/43.
*) St. u. E. 1914, 15. Jan., S. 113; 30. April, S. 769. Y g l auch noch St. u. k  

1913, 11. Sept,, S. 1S35.
*) Ygl. St. u. E. 1913, 7, Aug., S. 1329/30.
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ein. Entgegen der Entwicklung der Ausgaben ira Jahre
1912, die sich um 85 512 . K  verringerten, Yermchrten sich die 
Ausgaben der drei Kaaseneinrichtungen von 40 818 288 M  

auf 42 189 817 .K oder um 1 371 529 . f i .  Diese Mehr- 
ausgaben Yerteilen sich auf alle drei Kassen* Der ge- 
sainte UebersehuU betragt 27 207 830 M .  Er vermehrte 
sich um 2 896 037 Ji  gegeniiber 7 957 054 JL im .Jahre
1912. Der Bi lin  z wert des Gesamtvermogens des Ver- 
eins betrug 1913: 264 297 538 gegenuber 227 904 170 .K 
im Jahre 1912.

Ueber die Entwicklung in den einzelnen Kassen- 
abteilungen seien ira Auszuge kurz dic wichtigsten Zahlen 
Biitgeteilt:

Die Krankenkasse hatte ira Jahre 1913 einen durch- 
sehnittlichcn Mitgliederbestand von 409 271. Die Zahl 
der Mitglieder nahin gegeniiber dem Jahre 1912 um
32 561 zu Unter diesen Mitgliedern befanden sieli 
375150 (345 250)1) Reichsdeutscho und 34121 (31400) 
Auslander. Es entfielen hiernach durchschnittUch auf 
100 Mitglieder 91,7 (91,0) Reichsdeutscho und 8,3 (8,4) 
Auslander. Die Auslander rerteilton sich auf folgendo 
einzelnen Nationen: Angehorigo der osterreichisch-un- 
garischen Monarchie 23 548 - 09,0% , Hollander 5544 
16,3%, Italiener 3123 =  9,1% , Russen 1327 »  3,9% , 
Bel gier 241 =  0,7% , sonat ige Auslander 338 1,0% .
Gegeniiber dera Jahr 1912 zeigt die Zusammenstel- 
lung der Auslander fast gar keine Veranderung, Dio 
Za hi der Reichsdeutschen, welche aus den oatlichen 
Teilen des Deutschen Reiches, namlich aus OstpreuBen, 
West preu Ben, Pasoń und Obcrschlesien stara men, be
trug durchschnittUch 138 972 oder 34,0% . lin  Ver- 
gleich zum Jahro 1912 ist der Wcchsel der Belegschaft 
wieder bedeutend gestiegen. Ira Jahro 1913 botrug dio 
Zahl der zugegangencn Arbeiter 318 719 (259 007), dio 
Zahl der abgekehrten Arbeiter 282 518 (232 122), von jo 
IW Mitgliedern zogen also ira Berichtsjahr durchschnitt* 
lich 78 (69) zu und kehrten 09 (02) ab. An Boitriigcn fiir 
die Krankenkasse wurden von den Mitgliedern und 
^erksbesitzem je 2 %  des anrechnungsfahigon Tage- 
fehnea erhoben. Der wóchentlichc Beitrag zu den 11 lx>hn- 
klassen betrug sowohl fiir die Mitglicder wie fiir die Werks
besitzer zwischen 14 bis 60 Pf. An Beitragen wurden ins- 
gcsaint vereinnahrat 23 327 274 (22 014 201) A .  Daron 
entfielen auf die Mitglieder 11 663 786 (11 008 768) JC, 
auf die Werksbesitzer 11 663 488 (11 005 493) Auf 
ein Mitglied entfielen durchschnittUch an Mitglieder* 
beitragen 28,50 (29,22) JŁ, an Werksbcsitzcrbeitragen 
28,50 (29,22) .!(, an Beitragen iiberhaupt 57,00 (58,44) M  . 

IHe Abnahmo des durchschnitt lich auf ein Mitglied ent- 
fallenden Betrages erklart sich dadurch, daB ira Yor
jahre 53 Wochenbeitrage zu entrichten waren, w&hrend 
ńn Jahre 1913 nur 52 Wochenbeitrage gezahlt wurden. 

ôn 1000 Mitgliedern gehorten in den einzelnen Lohn* 
klassen:

190# 11110 1911 1912 1913

Łohnklawe ł bis 4
1,20 bis 2,40 .«  

LohnkLisiae ■> bis 7
51 49 47 42 42

2.S0 bis 3,60 .« 
ŁoŁnŁlassfl 8 bis 10

8S 75 59 40 28

*.00 bis 4,80 ,K 
1-okaklasse 11

214 200 175 141 118

5,00 .H uud mehr 647 676 719 777 812

.....  a iw u s v e r u n 'u s i  \UII U .TY uiiu im-m
hatten im Jahre 1913 81,2 % der Mitglieder (77,7 % ). 
I nagina Hit erkrankten 248 274 (242 645) Mitglieder oder 
SO, # (60,4) %. Daron waren 79,3 % Ausl&nder. Nach 
t-ein KassenabschluC der Krankenkasse betrugen die ge- 
samten Einnahmen 23 694 806 J i ,  die Gesamtausgabon

) Die Zahlen in Klara mcm geben den Stand des 
Jahres 1912 an.

18 758 587 der UebersehuB 4 936 219 A  und der 
Bilanzwert des Yermogens 19 700 667 (14 114 972) „K.

Der durchschnittUch© Mitgliederbestand der Pen- 
sions- und U nterstutzung skaase l>etrug 336 535 
(310 587). Die wochcntliehen Beitrage der Mitglieder und 
Werksbesitzer schwankten jo nach den Mitgliedcrklasscn 
zwischen 0,97 und 5,25 .14. An Beitragen wurden ins- 
gesanit vereinnahrat 35 191973 (32 797 619) Davon 
zahlton die Mitglieder 17 010 906 (10 415 409) M ,  dio 
Werksbesitzer 17 575 007 (10 382 210) .W.. Der Bestand 
an Invaliden ist weiter gcfallcn. Er botrug 33 881 (34 345). 
Auf 100 beitragspflichtige Mitglieder entfallen durch* 
sehnittlich 1,7 Unfallinvaliden, 8,3 Krankeninvaliden. 
Die durehschnittlicho zahlungsnuiBigo 11 oho der Invalidon- 
rento botrug fiir die Beamtcn 678 J i, fiir die* Arbeiter 
321 »lt. Das durehschnittlicho Łelx‘nsalter betrug bei 
den Beamtcn bei Eintritt in dio Invaliditiit in den letzten 
drei Jahren 1911; 51,7; 1912: 52,0; 1913; 52,6 Jahre, 
bei don Arbeitem in den gleichen Jahren 42,4; 42,2; 43,7 
Jahro. Das durehschnittlicho Dienstalter boi Eintritt der 
Inyaliditat war in den letzten drei Jahren bei den Boarn- 
ten 29,7, 29,9, 30,5; l>ei den Arbeitem 18,4, 19,0, 19,3 
Jahre, Dio Einnahmen der Pensionskasso betrugen 
35 191 973 (32 797 619) . f i ,  die Ausgaben 17 124 269 
(17 050 225) .K, der UebersehuU mithin 18 067 704
(15 741 395) Der Bilanzwert des Yermogens betrug 
178 612 783 JŁ.

Die Zahl der Mitglieder der ln v a lid e n - und H in- 
to rb lieb en o nversich eru ng skasso  stieg auf 396 329 
(367 566), also um 28 763 oder 7,83 %, Der Beatami an 
Alters-, lnvaliden- und Krankenrenten war 1913: 10 565 
(16 426). Der Jahresbetrag dieser Rcnten betrug durch* 
sehnittlich 215 M . Dio Gesamteinnahmcn betrugen
9 695 1)09 .W, davon zahltcn dio Mitglieder 4 959 558 J C, 
die Werksbesitzer 4 736 251 J i .  Die Ausgaben betrugen
5 432 250 M ,  sodalJ ein UebersehuU von 4 263 559 . f i  vor- 
handen ist. Ein Mitglied dor lnvaliden- und llinter- 
bliebenenversicherungskasse zahl te ira Durchschnitt des 
Jahres 1913 12,51 M ,  die Werkbesitzer fflr ein Mitglied 
der Kasso 11,95 . Dio wichtigsten Ausgaben vertcilen
sieli auf ein Mitgie<i der Imaliden* und Ilintcrblicbenen* 
versielu‘rungskaHse wie folgt: Rent on 9,72 M ,  Kosten des 
lleilvcrfahrens 1,23 M , Vrerwaltungskiłsten 2,10 M . 1 H*r B i
lanzwert des Yermogens der Kasso betrug 1913: 65 984089 
(60 073 401) J C .

Nach der allgemeinen Sehilderung uIkt den Oeaund- 
lie it szu stand hob sich entsprechend der Zunahino der 
durchschnittlichen Belegseluiftsziffer tlie absolut o Zahl 
der Erkrankungon. Wenn aber die Belegschaftsziffcrn 
miteinander verglichcn werden, so crscheint die Zahl der 
Erkrankungsfalle ira Jalire 1913 um 14 (XX) kleiner ais im 
Yorjahre. Dor allgemein gtlnstige Gesundheitszustand des 
Jalires 1912 traf noch mehr auf das Jahr 1913 zu. Ais 
Ursachen, deren Bedeutuńg zwar gegeneinander nicht mit 
Sieherheit abgcgrenzt werden kann, nonnt der Bericht 
dio gtinstigen Witterungsverhaltnis.se des Jahres, dio 
weder Sonne und anhaltende Soraracrtejnperatttf noch 
strenge Winterkalte aufwies. Yon MasscnunglOcken und 
epidemischen Krankheiten blieben dic Mitglieder eben- 
falls verechont. SchlieOlieh trug aueh der hohe Stand der 
Łohne, dureh den bĉ i etwas verringerter Î ństungsfahig- 
keit noch ein gttnstiger U)hn erzielt werden konnte, dazu 
bei, frtihzeitiges Krankfeiern zu verhindern. Trotz der 
ungflnstigen \\ritterungsvorhaltnisse waren in der Er- 
krankungshaufigkeit die Erkrankungon der Yerdauungs- 
organe mit 36 199 Krankheitsfallen am zahlreiehaten; dic 
Zahl der sogenannten rheuraatischen Erkrankungon war 
gegeniiber dem Yorjahre nur unwesentlich, mit 34 441 
Fallen, hoher; an diitter Stelle stehen ^ie im Yorjahre 
die Erkrankungen dor Atmungsorgane mit 29014 Fallen, 
wogegen di»‘ unter dem Namen Influenza zusammen- 
gefaBten Erkrankungen mit 15 725 gegen dio Zahl des 
Yorjahres erheblich zuruckbleiben. Die Zahl der BI ind • 
darmentztindungen nimmt l»ostandig zu, was yielleicht in 
Yerbindung gebracht werden kann mit der Zunahmc der

XXXVIII.,, 193
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Fleischnahrung. Der Monat Dezember war der gesundeste 
Monat. Ihm folgte der Noverober. Dio anderen Monate 
b i l  t en mit Ansnahme von August und September, die 
eine erhohte Zahl von Fallen infolge der Erkrankungen 
der Verdauungsoi gane aufwiesen, fast T o l l i g  gleich hohe 
Erkrankurtgsziffern. Bei der besonderen Sehilderung der 
Krarikheiten hebt der Bericht hervor, dali bei dera Ver- 
głeleh der durchschnittliehen Belegschaftaziffer im Jahre
1912 und 1913 ein R&ckgang der mechanischen Ver- 
letzungen eingetreten ist. Bemerkenswert ist ferner, daB 
im Jahre 1913 nur drei, allerdings tcklliche, Yerletzungen 
durch den clektrischen Strom eintraten, wahrend das 
Jahr 1912 13 Yerletzungen mit vier Todesfiillen auf- 
weist. Der Bericht schlieBt aus diesen Zahłen mit Sieher- 
heit auf einen groSen Fortsohritt der SicherheitsmaC- 
nahraen in der technischen Yerwertung der elektrischen 
Kraft. Bei der Sehilderung der iibrigen Krankheiten 
inieressieren besonders die Berichte iiber die Wurmkrank- 
heit. Im  Jahro 1913 hat das Kultury erfahren noch gróBere 
Ausdehnung gefunden. Es darf daher aus der erhohten 
Zahl der Wurmbehafteten gegentiber dem Jahre 1912 
nieht auf eine Zunahme der Krankheit geschlossen werden,

vielmehr wird man mit Zuverlassigkcit einer weiteren Ab- 
nahme und einem Yerloschen der Seuche entgegen* 
sehen d Orf en. Die Zahl der ermittelten Wurmbehafteten 
betrug 1910: 1252, 1911: 1086, 1912: 380, 1913: 506. 
Yon bergmannischem Augenzittcrn kamen nur 742 Falle 
in arztliche Behandlung. Die Zahl steht gegen die Yor
jahre erheblich zurtick. Es wurden gezahlt 1912: 1510, 
1911: 1371, 1910: 1225, 1909: 1333 Erkrankungen an 
Augenzittcrn. Der Yerwaltungsbericht warnt davor, aus 
diesen Zahlen auf eine Yerminderung des Zitterns zu 
schiieUen. Der Riickgang der Zahlen beruht vielmehr 
zweifellos darauf, daB in frOheren Jahren aus sanitaren 
Riickaichten auch in den leichtesten Fallen 1 nvaliditat 
gewahrt wurde, wahrend im Berichtsjahre gemafi den 
gesetzliehen Bestimmungen und einer Entscheidung des 
Obersehiedsgeriehtes in Knappschaftsangelegenheiten nur 
in schweren Fallen Invaliditiit anerkannt werden konnte, 
und damit das Interesse der Arbeiter, in leichteren Fallen 
von Augenzittern sich krank zu melden, weggefallen ist.

Zum SchluB sei bemerkt, daB am Ende des Jahres 
1913-insgesamt 443?Aerzte fiir die Gesundheit der Mii- 
glieder sorgten. U .

Patentbericht.
D eu tsch e  G ebrau ch sn iusterein tragu ngen .

7. September 1914.
K l Ib , JSr. 615 246. Elekt romagnctischer Ring- 

scheider, bei dem das Scheidegut Yermittels eines Band- 
forderers in das Magnetfekl gebracht -wird. Maschinen- 
bau-Anstalt Humboldt, Ooln-Kalk.

K i, 40 a, Kr. 614 858. Drehofen zum Agglomerieren 
von Gichtstaub und Erzen sowie fiir andere belieblge 
Zwecke. Gutehoffnungshiitte, Aktienverein fiir Bergbau 
und HttUenbetrieb, Oberhausen, Rhld.

K l. 40 a, Nr. 614 859. Zum Agglomerieren von Gieht- 
staub und Erzen sowie fiir andere beliebige Zwecke dienen- 
der Drehofen. Gutehoffnungshfitte, Aktienverein fiir 
Bergbau und Htittenbetrieb, Oberhausen, Rhld.

KL 82 a. Nr. 614 819. Sandtroekenofen mit nn* 
mittelbarer Trocknung durch Heizrohre. De Li mon 
Fiuhme S c  Co., Dusseldorf.

b c M e h e n d c  G u f J s c h a k  

f i i r  d a s  G i e j J e n  k le i i ie -  

r e r  G e g t n s t d n d e ,

Die beiden die GuB- 
form bildenden Bloeke 
a sind um seitliche 
Ansatze b um Achsen 
c drehbar. I)ie An
satze b liegen go, daS 
die beiden GuBform- 

halften a unter der Ein wirkung ihres Eigengewiehtes 
sich mit ihren ebenen StoBflachen fest gegeneinander 
legen. Ein unter den Formteilen angebrachter Błock d 
dient dazu, beim SchlieSen der Form die Yerstellung 
der zuerst umgelegten Formhalfte zu begrenzen.

Kl. 7 a, Nr. 273 439, vom 18. Oktober 1912. XipI--3nS- 
E ric h  S ch ultze in  B e rlin -H ale n see . Y e r f a h r e n  z u m  

K a l t i m l z e n  v o n  M e t a l l s t a b e n .

Die Bearbeitung der Metallstabe erfolgt gleichzeitig 
durch verschiedene Walzenpaare, die durch eine Stel!- 
Yorrichtung so miteinander verbunden sind, daB sie sieli 
bei der Yerstellung stets syrnmetrisch zur Anfangsmitte 
des Walzgutes bewegen, Hierbei bleibt die Moglichkeit 
bestehen, jede Walze direkt anzutreiben.

Kl. 24 c, Nr. 273413. 
Yora j 18. September
1912. A dolf Zdano
w icz in  Resicza* 
b a n y a ,U n g a r n. & •  

f a h r e n ,  d i e  G < v $ ji ih r u n q  

a n  S i e m e n s  -  M a r t i* -  

O f e n  n o r m a l e r  B a v a r t  

m i c h  d e m  W e g b r e n n ć n  

d e r  T J u s e n s c h n a u z e n  s u  

s i c k e m .

Sobald die Zuage a 
etwa bis zur Linie b—c 
weggebrannt ist, wird 
der Gaskanai d 
der Stelle e, U  g. h 
durch Abmauem ge- 
schlossen und eine 
Gasumfiihrung i, k  
m eingebaut, die >-iis 
Gas vom senkrechtes 
Gaskanai d uK‘r die

&m GaseinfUhrjŁUg g

D eu tsch e  R eichsp aten te.
Kl. 31 e, Nr. 271 796, vorn 8. Mdrz 1913. Adam 

H eim er Pehrson in  Stockholm , V e r f a h r e n  u n d  V o r -  

r i c M u w j ,  s t a ń g t n -  o d e r  r o h r f ó r m i g e  G e g e n s U b u ł e  a b s a t z -  

w e i s e  i n  S t m n g f o r m  m i t t e l s  k i n  u n d  k e r  b e w e g l i c h e . r  g e k u h l -  

t i ' r  F o r m r o h r e  z u  g i e f i e n .

Der das zu einer Stange oder einem Rohre zu ver- 
gieSeisde Metali enthaitende 15ehalter a l»esitzt ein nieht

gekUhltes Mund* 
stuck b, Iiber das 

ein gekiihltes 
Rohrstiick c ge- 
schoben ist. Letz- 
teres kann wah- 

des Arbeitens 
eit Torge-scho- 

ben werden, daB 
t̂ s derBewegung des ausstromenden Metali es folgen kann, 
daB aber kein Spalfc zwischen ihm und dem Mundstiiek b 
entsteht, durch den Metali ausflieSen wiirde, Mittels 
dieser Hin- und Herbewegung kann auch ein Schmiermifctel 
in Rohr c durch Auftragen auf b eingefuhrt werden, das 
ein Anhaften von Metali in dem Formrohr c vcrhindern soli. 
Zn Beginn des GieSens wird in das Rohr c ein abschlieBen- 
der Metallpfropfeu d eingefuhrt, der durch Kłemmbacken e 
in Stellung gehałten wird.

Kl. 31 c, Nr. 271 703, vom 7. Juni 1913, Em anuel 
H oek und E d u ard  S trau ch  in  W ien. .4(î  z w e i  u m  

p a r a l k U  A c h s e n  a u f  e i n e r  U n ł e r l a g s p l a U e  d r e A / j a r e n  B l ó c h e n

Stirnwand
zufiłhrt.

Ofens hinaus dt
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Statistisches.
Eisenerzlórderung der wichtigsten Staaten1).

Karne d e s  !.and<*«
Eltenei KfOnlprunff

1911
t

1912*)
t

1918’)
i

n von .........
Amerika . . . 44 581 000! 50 035*000 59 947 000

Deutsches Reich
(einschl. Luxem-
burg)*) . . . . 29 888 000 33 711 000

GroBbritannicn . 15 709 000 14012 000 10 254 000
Spanien............... 8 774 000 9133 000 9 861 000
Frankreich . . . 10 039 000 19 160 000 21 500 000
RuBland . . . . 7 027 000 7 993 000
Sehweden . . . 0 154 000 8 701 000 7 479 000
Oesterr.-Ungarn*) 4 710 000 4 918 000 5 030 000
Algier .............. 1 073 000 1 190 000 1 356 000
Griechenland . . 563 000

Kokserzeugung der Welt6).
Dio Kokserzeugung ist im Jahre 1913 in allen Lan

dem, von denen bis jetzt Angaben vorliegen, gestiegen. 
Absolut und YerhaltniamaBig die starkstc Zunalime hat 
Deutschland zu verzeiehnen, dessen Erzeugung im Jahro 
191$ um 3 027 000 t oder 10,39 % gro Ber war ais im Vor* 
jahre. Sehr erheblich ist auch die Erzeugung der Yer- 
einigicn Staaten gew&chsen. Sie haben eine Mehrher- 
stellung von 2 112 000 t oder 5,29%  aufzu weisen. Die 
gmmte Weltcrzeugung an Koks wird in der Quelle6) 
auf 113 000 000 t geschiitzt, daa bedeutet gegen 1912 
ein Mehr von 6 000 000 t oder 5,61 % . Im einzelnen 
unterrichtefc die folgende Uebereicht tiber die Entwiek- 
lung der Kokserzcugung der wichtigsten Lander in^den 
letzten Jahren.

Kamę 
dtti I*ndes

Kokseneugung (in t)

1911*) 1915*) 1913*)

Yer. Staaten v.
Amerika . . 32 252 000 39 901 000 42 013 000:

Deutschland . 25 405 000 29 141 000 32 168 000
Groflbritanuien 19 262 000 18 645 000
Belgicn . . . 3 161 000 3 187 000 3 450 000
RuBland . . . 3 316 000 3 810 000
Fiankreich . . 2 911 000 3 049 000 3 060 000
Oesterreieh. . 2 058 000 2 308 000 2 562 000
Pngarn . . . 145 000 150 000
Kanada . . . 860 000 1 270 ooo: 1 376 000
Itaiien. . . . 363 000 438 000 498 000
Spanien . . . 516 000 489 000 595 000
Australien') . 269 000 245 000: i
woit . . 7 194 00 107 000 000 113 000 000

] )  Nach dem „Jahresbericht desVereins ftir die berg- 
baulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund

1913U, II .  (Statistischer) Teil, S. 33. —  Ygl. St, u. E.
1913, 18. Sept., S. 1582.

*) EmschlicBlich der nicht bergmannisch gewonnenen

*) Zum Teil Yorlaufige Zahlen.
ł ) Forderung Ungarns 1912 (1,99 M ili. t) wiederholt.
*) Nach dem „Jahresberichte des Yereins ftir die 

^fgbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund for 1913“, I I .  (Statistischer) Teil, S. 32. —  Vgl.

u. E. 1913, 18. Sept., S. 1582.
') Nur Neu-Slidwales.

Kohlenforderung der Vereinigten Staaten im Jahre 19131).
Nach den Ermittlungen von Dr. Edw ard W. P arker 

vom United States Gcological Survey2) hat die Kohlen
forderung der Yereinigten Staaten im Jahre 1913 alle 
bisher orreichten Fórderziffern mit 517 147 059 t im Werte 
von 760 488 785 $ tibertroffen. Ein Yergleich mit dem 
Yorjahre liŁBt, eine Steigerung von 32 279 578 t oder 
nahezu 7 % erkennen. OegenUber der Forderung im 
Jahre 1900 ist die Gewinnung auf mehr ais das Doppelte 
und im Yergleich mit der des Jahres 1880 auf daa Aoht- 
fache gestiegen. —  Die Kohlenforderung Pennayl - 
van ien s hat im Berichtsjahre, verglichen mit dem Yor
jahre, eine Zunahme von 17 308 517 t oder nahezu 8 % 
erfahren. Sie betrug 210 685 729 t im Werte von 
388 220 93-3 $, was einem Flinftel der Weltforderung an 
Kohle entspricht. Hiervon waren 157 654 320 t im Werte 
von 193 039 806 $ bituminose Kohle und 83 031 414 t 
im Werte von 195 181 127 8 Ant hrazit kohle. Die Zu
nahme in dem Werte der bituminosen Kohle gegentlber 
dem Jahre 1912 beziffert sich auf 23 669 309 $ oder 14 %, 
der Anthrazitkohle auf 17 558 501 $ oder 10 %. Die 
Gesamtsteigerung des Wert es betragt 41 227 810 $ oder 
nahezu 12 %.

Kanadas Eisen- und Stahlerzeugung im Jahre 1913*)«
Nach den Ermittlungen des Statistischen Burcaus 

des „American Iron and Steel Institute“ 4) betrug die E r
zeugung Kanadas an S tah lb lo cken  und S tah lfo rm - 
guB a lle r A rt im Jahre 1913 1059183 t, d. s. 192 503 t 
oder 22,2%  mehr ala im Jahre 1912 (866 680) t. An 
Besaemcrstahl wurden 1913 277 765 (i. V. 210 890) t, d. h. 
66 875 t oder rd. 31,7 % mehr, und an Martinstahl 780 962 
(655 383) t, d. s. 125 579 t oder rd. 19,1 % mehr, herge
stellt. Von der Martinstahlerzcugung entfielen 748 347 
(626 933) t auf Blocke und 32 615 (28 450) t auf Form* 
guB. Martinstahl blocke wurden in beiden Jahren nur 
nach dem basischen Yerfahren erzeugt, wahrend Form- 
guB sauer und basisch hergestellt wurde. Die Gesamt* 
erzeugung aller Arten von StahlformguB belief sich im 
Jahre 1913 auf 36 936 (i. V. 32 755) t, wovon 451 (406) t 
nach besonderem Yerfahren hergestellt. wurden.

Die folgendo Zusammenstellung zeigt die Erzeugung 
Kanadas an F ertig erzeu g n issen  aus E ise n  und 
S tah l im abgelaufenen Jahre, verglichen mit dem Jahre 
1912:

Erzeugung an 1913 j 
t

1913 i 
t 1

Schienen ................................... 514 816 430 067 !
Konatruktionseisen und "Walzdraht 69 137 ! 65 107 !
Grob- und Frinblcchen, N&gel- 

blechen, Stabeisen uaw............. 398 617 | 379 229 i
Ir.sges&mt 982 570 | 875003 |

Die Erzeugung nahm demnach um 107 567 t oder rd. 
12,3 % zu. Yon der Gesamt menge entfielen 885 155 
(764 247) t auf FluBeisen und 97 415 (110 756) t auf 
SchweiSeisen.

Wahrend des Jahres 1913 wurden in Kanada 2619 
(881) t Schm iedeisen und 21 160 (21 893) t Schm iede- 
sta h l, zusammen mithin 23 779 (22 773) t  erzeugt.

Die Erzeugung Kanadas an gesch nittenen N agełn 
und D ra h ta tifte n  betrug 68 947 (67 585) t.

•) Vgl. St. u. E. 1913, 28. Aug., S. 1458.
*) The Iron Age 1914, 30. Ju li, S. 247.
*) Ygl. St. u. E. 1913, 4. Sept., S. 1500.
4) Special Statistical Bulletin Nr. 9, 1914, 25, Aug.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Y erb an d c der R oh sto ff- und F ertig industrie  in K riegsze iten .

Der von dor Nordwestlichon Grappo dos Yor- 
eins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an- 
goregte Gedanke einer Besprechung zwischen den 
Yerbanden der Rohstoff- und Fertigindustrie Uber 
wirtschaftlicho Notwendigkeiten in Kriegszeiten 
ist auf einen Uberaus fruchtbaren Boden gofallen. 
Dio am lt .  Sept. 1914 im grofion Saal dos Kohlen- 
Syndikats zu Essen abgehalteno und vom Yor- 
flitzenden der Nordwestlichon Gruppe, Goh. Baurat 
B e u k e n b e r g ,  geleitete Versammlung war zahl- 
reicli besucht. Nach den einleitenden Worten 
dos Yoraitzondon, die dio Vorgeschichte dieser 
Zusammonkunft darlogton und in dem Wunsch 
glpfelten, dafi die Kriegszeiten auch in den In- 
dustriellen hintor der Front ein grofios Geschlocht 
tinden in (ich ten, gaben dio Yertretor dor RohstolT- 
yorbiinde ErklSrungon ab, die von den Yortrotorn 
der Yerbiindo der Fortigindustrie mit Genug- 
tuung aufgenommen wurdon. Sodann nahmen 
noch die Abgeordneten Dr. B e u m e r (Dusseldorf) 
und H i r s c h  (Essen) Gelegonheit, Uber ihre 
jUngsten Unterhandlungon mit den Ministorn fiir 
Handel und Gewerbe und fUr olTontlicho Arbeiton 
zu beriehten. Sie konnten orfroulicherweise mit- 
teilon, daC man auch an don gonannten Stellen 
in Berlin die Parole „Arbeit ins Land* fiir 
dio Fórderung des Tages halte, dio mit allen 
Mitteln durchgesetzt worden miisse. Sodann 
wurde naehfolgendor BoschluC e i n s t i m m i s r  
gofaCt:

,In  den houtigen Yorhandlungen dos Kohlen- 
Syndikates, des Stahlworks-Yerbandos und des

Roheisenverband. G. m. b. H„ in Essen. —  In
der am 11. September abgcUaltenen Hauptvrraamm- 
lung des Yerbandes wurde folgendes berichtet bzw. be- 
aciuosaen: Wie in allen Gesehiiftazweigen ist durch den 
Ausbruch des Kriegrs und das Stoeken des Verkehrs 
infolge der Mobilmaohung auch das RoheasengeachSft 
stark in Mitleidenachaft gezogen worden. Yiele Abnehmer 
des Yerbandes waren gezwungen. ihre Betriebe ganz oder 
teiłweise stillzulegen, da ciu groGer Teil ihrer Arbeiter 
zum Meeresdienst einberufen worden ist. Per Versand 
ist nach Ansbrnch des Krieges auf der ganzen Linie ein - 
gestellt worden. K* sind in: Laufe drs Monats August vor- 
nehmUch ljeferujigen fiir die Heeresyerualtnng ausgefahrt 
worden. Dieser Yersand bezifferto sich auf etwa 22 % 
der Beteiligung, Es wurde beschlossen, die In la n d s- 
absehlusse im allgemeinen zu den vereinbarten Prei.sen 
und Bedingungen abzuwickeln, soweit unter den gegen- 
wSrtigen YerhiUtnissen besondere Umstandc daa nicht 
unmóglieh machen sollten. Far neue Y e rkiiu fe  zur 
Abnahme im yierten Yierteljahr 1914 wurde auBer etwa 
dem \>rba»d entstehenden Frachtmehrkosten mit Kiick- 
sieht auf die gestiegenen Selbst kosten der Hochofen- 
werke ein Preisaufsehlag voa 5  .M  f. d. t auf die vor dem 
Ausbruch des Krieges gidtig gcwesenen Yerkatifspreise 
festgesetzt,

Aus der belgischen Eisenindustrie. —  Unser bisheriger 
Brusseli r Jtitarbeitcr, zurzeit in Aachen, berichtet unter

Rohoison-Yorbandes oinerseits und des Yoreins 
deutscher Maschinenbau-Anstalten, des Vereins 
deutscher Eisengietioroien, dos Yeroins der Mar- 
kischen Kleineisonindustrie und der Schwarz- 
blechvereinigung andorersoits wurdo ein erfreu- 
liches Einyerstiindnis dariiber erzielt, wio bei 
gutom Willen und durch Entgegonkommen voa 
boidon Seiton uber dio schweren Zeiton des 
Krieges hinwogzukommon sei. Dabei inilsso vor 
allein auch vom llandol yorlangt werden, daB 
er alle ihm zuguto kommondon Erleichterungen 
auf seine Kunden Ubortrage. Bei einmiltigem 
Zusammenstehen allor Beteiligton soi dio In
dustrie in der Lage, auch der Moglichkoit einer 
langeren Dauer des Deutschland aufgozwun- 
genen Kampfes mit der fosten Zuversicht ent- 
gogenzugehen, dafi sie die ihr erwachscnen 
schweren Laston, dio sie im yaterliindischen 
Interesse auf sich zu nehmon bereit sei, auch 
werdo tragon ktinnon."

Das ist ein aufiorst orfreuliches Ergebnis, das 
in don beteiligton Kroison mit grofier Befriedi- 
gung aufgenommen und dor Nordwestlichon 
Gruppe sobald nicht vergessen werden wird, die 
hier in dankenswerter Weise die Iland zur Ver- 
mittlung goboton hat. Auch der SchluCsatz der 
Erklśirung ist yon bosondorer Bedeutung, da er 
don festen Willen dor Industrio betont, unter 
allon Umstiinden durchzuhalton. Diesem Be- 
streben kann nur ein Friede folgen, der fiir so 
viele Opfer an Blut und Gut eine entsprechende 
Gegenloistung aufweist.

dem 14. September d. J . folgendes: Der unstreitig be- 
deutendste belgischo Eisenbezirk, Charleroi, hat unter 
den bisherigen kriegerischen Ereignissen insofern nur 
wenig gelitten, ais die dortigen Werke im allgemeinen un- 
yersehrt geblieben sind. Von einer nennenswerten A t -  

beitstatigkeit kann zwar keine Rede sein, da der Eisen- 
bahn-Gutenerkehr andauernd stockt und weder Post 
noch Telegraph in Betrieb ist. Es fehlt in erster Linie 
an R o h m ateria i und Brennstoff. Erzlagerstatten 
komuicn in Belgien ohnehin nur in verhaltnismaCig sehr 
geringem Umfange in Betracht; die belgischen Werke 
waren ausnahmslos auf die Einfuhr auswiirtiger Erze aa- 
gcwiesen. Diese hatte sieh seit einer Reihe von Jahren 
besonders stark aus dem benachbarten ostfranzosischen 
Briey-Bocken entwickelt, dessen von Jahr zu Jahr ia 
auiłergewohnlichem Grade gestiegene Fórderung in erster 
lin ie  den Absatz nach Belgien bcgttnstigte. Mit dem Eia- 
tritt dra Kriegszustandes wurdo der Betrieb der dortfeen 
Erzgraben nahezu vollstandig eingestellt, denn die vor- 
nehmiieh bcschaftigten italienischen Arbeiter muBten da® 
Larul verlassen. Immerhin sind bei den belgiseium H&tteii 
Vorriite, namentlich in manganhaltigen Erzcn, y o r h a n d e n ,  

wenngleich nicht in dem Umfange, wie in frUheren Jahrn 
um diese Zeit, da die vor Ausbruch des Krkyszustandes 
entschieden riicklaufige Ih-eisbildung keine besonders 
weitreichenden Eindeekungen angezeigt erscheinen
Aehnlich Terhalt e s  sich mit den B r e n n m a t e r i a l b e s t a n d e f i ;
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die Marktrichtung bei K ohlen und K o ks war aber noch 
auągeaprochencr ais bei Erzen nach unten geneigt. Aus 
diesem Grunde wurde eine groBere Yorratabildung bei 
den Werken nach Moglichkeit yermieden. Eine zunachst 
beschcklcne Arbeitstiitigkeit dllrfte sich ohne Zweifel in 
erster Linie im Beeken yon Charleroi und auch im Liitticher 
Bezirk entwickeln, sobald die unter der deutschen Ver- 
ualtung unstreitig zunehmende Beruhigung der Be* 
YÓlkerung sich noch mehr durchsetzt und die deutscher- 
seits *chon in Angriff genommene Wiederherstellung der 
Eisenbahnen und damit des Giitcrverkehrs, sowie des 
Post- und Telegraphendienstcs weitere Fortschritte 
machen wird. Im Ltitticher Gebiet wird das Werk der 
Socićte John Cockerill, Seraing, unter deutseher m ilitari- 
scher Leitung in der Abteilung fttr Kricgsmaterial fiir 
deoUchen Armeebedarf wcitcrgcf&hrt; dio Arbeiter haben 
iu einem groBen Teile yon dem Angebot einer fflnfzig- 
prozentigen Lohuerhohung Gebrauch gemacht und die 
Arbeit aufgenommen. —  Die zukilnftige Preisentwicklung 
der allgemein marktgangigen F ertig e rzeu g n isso  ent- 
zieht sich noch Yollstandig der Beurteilung; immerhin 
kann doch schon gesagt werden, dal3, selbst bei Einsetzen 
auch nur schwacher Kauftatigkcit, erhebliche Preis- 
ęrkdhungen heryortreten dtirften, da dio Heranaehaffung 
de# notwendigen weiteren RohmateriaLs fiir einige Zeit, 
auge&ichts des stark gestorten Eisenbahnverkehrs, noch 
mit groBen Schwierigkciten und ausgesprochener Yer- 
teueruug verbunden sein wird. Anderseits ist aber auch 
nieht aulłer Acht zu lassen, daB die belgische Eisenindustrie 
in gewohnlichen Zeiten rd. drei Viertel ihrer Gesamt - 
erzeugung auf dem Ausfuhrmarkte unterzubringen ge- 
notigt ist, ein Gebiet, daa vorderhand vollkommen ab- 
.ieachiiitten ist; somit kann zunachst nur der Inlanila- 
absatz in Frage kommen.

Aus der luxemburgischen Eisenindustrie. —  Der 
„Frankf. Ztg.“ entnehnien wir die Mitteilung, daB die Untcr- 
haudlungen der luxemburgischen legierung mit der dout- 
schen Reichsregierung aber die Wiederaufnahme der Koks- 
tinfulir erfolgreich gewesen sind. Lio deutschen Behordcn 
haben auf das lusemburgische Ersuchen folgende Ant- 
wort gegeben: Nach Moglichkeit ist den Anforderungen 
der Industrie auf die Beforderung von Kohlen, Koks und 
Rohdsen westlieh des Rheins zu cntsprechcn. Yorzugs- 
mse in Betracht zu ziehen sind Transporte aus Aachen, 
dem Dttrener bzw. luxemburgischen Industriegebiet, nach 
dem westfalischcn Industriegebiet und umgekehrt, sowio 
in geringem Umfange Transporte zwischen dem Saar
gebiet und dcm Aachener bzw. dem Luxemburg-Dieden- 
bofener Gebiet. Die Yerfiigung diirfte fiir die luxem* 
burgischen Werke insbesondero auch deshalb von beson- 
derem Werte sein, weil sie dem westlichen Kriegsschau platz 
am nachsten liegen und deshalb fiir die Lieferung von 
Ksenbahnschienen, Briickentriigern usw. besonders in 
Frage kommen.

Aktiengesellschaft Rolandshtltte1), Weidenau-Sieg. —
iHeamO. September d. J. abgehaltene ordentliche Gcne- 
fidyernammlung setzte dio sofort zahlbare Diyidende auf 
b (ł- V. 7) t'0 fest. —  Die sich an die ordentliche Gencral- 
reraanimlung anschlieBendo auBcrordcnt liche Gencral- 
HTsammlung, in der iiber dio geplante In te re sse n - 
gcmeinsehaft der Rolandshiitte mit dem H ochofen- 
u?rk Lfibeck BeschluB gefaBt werden sollte, muBtc 
Hrtagt werden, da dio crforderliche Zweidrittelmehrheit 
nicht rertreten war. Der Aufsichtsrat wird demnachst 
euie neue Versammlung einberufen.

Ausnahmetarif 7 k fiir Eisenerz nach den Hoch- 
oiensutlonen des Ruhrbezirks und nach Friemers-

— Der mit Gttltigkeit vom 28. August <1. J. 
4 j efogefOhrte Ausnahmetarif fiir Eisenerz ab Llibeck 
<J t ab 1& September unter den gleichen Bedingungen auch

') Vgl. St. u. E. 1914, 10. Sept., & 1492/3.
£, , V«Ł St. u. E. 1914, 3. Sept., S. 1468; 10. Sept.,
S. 1492. 1

fiir Beziige ab S te ttin  H gbf. und S te ttin  F re ib e z irk . 
Die Frachtsatze betragen fiir beide Balmhof e in Pf. fiir 
100 kg (oder in JC fUr 10 t) nach Aplerbeck 66, Berge- 
borbeck 70, Bochum Sild 68, Dorstfeld 67, Dortmund- 
Vschbf. 66, Dortmunderfeld 66, Duisburg West 72, Duis- 
burg-Hochfeld Nord 72, Duisburg-Hochfeld Siid 72, Duis- 
burg-Ruhrort 72, Eving 66, Friemersheim 72, Gelsen- 
kirehen-Schalke Sod 69, Gelsenkirchen-Schalke Sild 
(Hochofen) 69, Hamborn-Neumiihl 71, Haspe-Harkorten 
68, Hattingen (R ulir) 69, Hórde 67, Hiirde-łfaeheney 67, 
Kupferdreh 70, Aliilheim-Rulir-HeiBen 70, MUlhelm* 
Ruhr-Styrum 71, Oberhausen (F il. Gutehoffnungshilttc) 
71, Oberhausen West 71, Priisident 68, Ruhrort Hafen alt 
72 und Stecle Nord 69. Zu den Fraehtaatzen fiir Stettin 
Freibezirk tritt fiir die Beforderung zwischen der Staats- 
bahntibergabestelle und dem von der Stadt Stettin be- 
triebenen Bahnhofe Freibezirk ein Zuschlag von° 1,5 Pf. 
ftir 100 kg.

Erleichterung der KohIenversorgung wahrend der 
Dauer des Kriegszustandes1). -  Ein ErlaB des preuBischen 
Eiscnbahnministers und Chefs des Reiehsamts fiir die 
Verwaltung der Reichseisenbahnen bestimmt, daB mit 
Giiltigkcit voin 10. September 1914 ab bis auf weiteres 
die Frachtsatze des R o h sto ffta rifs  auch fiir soloho 
Sendungen Steinkohlen, Braun kohlen, Koks und Briket t s 
gelten, die von binncnliindischen Wasserumschlagspliitzen 
versandt werden. Ais solche Platze sind auch die in der 
Niih<ł eines FluB- oder Kiinalhafens liegenden Stationen 
anzusehen, von denen d aselb st h e rg e ste llte  Briketts 
oder Koks versandt werden, glcichviel ob die yerwendeten 
Kohlen zu Wasser oder mit der Eisenbahn bezogen werden. 
Dic Satze des Rohstofftarifs treten an Stelle der Kat ze 
hóherer Ausriahmetarife oder der Satze des Spezial* 
tarifs I I I ;  niedrigere Ausnalimesatze von Um.schlags- 
platzen blei beri in Kraft. Die in einzelnen Kohlentarifen 
enthaltene Bestimmung, daB die Frachtsatze von den am 
Wasserweg liegenden Stationen nicht gelten fiir Sen
dungen, die zu Wasser angekommen sind, ist, soweit 
es sich um Satze des Itohstofttarifs handelt, fiir die Dauer 
der Zulassung des Rohstofftarifs von binneniandischen 
Umsehlagsplatzcn aufzuhcben. F iir den gleichen Zeit- 
raum ist der Ausnahmetarif fiir Steinkohlen usw. von 
Gustaysburg nach Aschaffenburg unii bayerischen Statio
nen rechts des Rheins ( S r .  1183 des Tarifverzeichnisaes) 
von der Kgl. preuBischen und GroBh. hessiachen Eisen- 
bahn-Direktion in Mainz auBer Geltung zu setzen. Das 
WarenverzeichnJ8 erhiilt die gleiche Fassung wie in den 
bestehenden Steinkohlen- und Braunkohlentarifen, jedoch 
ist Gaskoks nicht auszuschlieBt̂ n. Die Ausdehnung der 
MaBregel auf den direkten Yerkehr mit anderen deutschen 
Eisenbahnen, die die gleichen Ebheitssatze annehmen, 
wird hiermit im voraus genehmigt. Yon den Bundes- 
rcgicrungen, dio Staatse:scnbahrien besitzen, sind die 
nachgcordneten Stellen bereits ermachtigt worden, sieh 
der MaBregel anzuschlieBcn.

Aus der Eisenindustrie der Vereinigten Staaten. — 
Einem telegraphischen liericht der „Koln. Ztg.“ vom 
10. Sept. d. J. aus New York zufolge beriehtot „Tłw^lrori Ago*4 
in seinem Woehenbericht iiber die I>age der nordamerika- 
nischen Eisenindustrie folgendes: Im August betrug dio 
Erzeugung von Roheisen 2 027 000 t, und weist gt̂ gen 
das Yorjahr eine Abnahme von 456 000 t auf. In  Stahl 
macht sich ein lebhafteres Geschaft bt‘iuerkbar, die Sep- 
temberausfuhr wird aber kaum genfigen, um die Yeiiuste 
auszugleichen. Die allgemeine Stimmung ist weniger *u- 
yersichtlich, und man rechnet mit einem Zeitraum der 
Ruhe fiir den Rest des Jahres. F iir Ausfuhr herrscht gute 
Nachfrage, darunter fiir KnOppel, Barren und Blcehe, 
doch sind dio Abschltisse gering. Daa Geschaft in Ferro- 
mangan ist weniger bt'd<?utend; von England solłen
10 000 t nach hier unterwegs sein. In  Roheisen ist der 
Yerkehr ruhig, doch ist die Halt ung an den słidUchen

*) Zeitung des Yereins deutseher Eisenbahriver\vał- 
tungen 1914, 9. Sept., S. 1037.
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Mark ten f ester. Die Preise erltohten sich Yerschiedentlich 
bis auf 10*/4 $ Basia Birmingham. Die Yerschiffungen 
von Era yon den Oberen Secn werden auf etwa 32000 0001 
geschatzt und sollen um 60 % hinter den Abladungen 
des Yorjahres zurtickbleiben.

United States Steel Corporation. —  Der Y ie rte ł- 
jah resau sw eis des Stahl trust es1), dessen Hauptziffem 
wir bereits kurz mitgeteilt haben8), zeigt far die Monatc 
des zw eiten Y ic rte lja h re s  1914 —  verglichen mit den 
Ziffern far die gleichen Monate dea Yorjahres —  nach 
Abzug samtlieher Betriebskosten einschlieOlich der laufen- 
den Ausgabea far Ausbessenmg und Erhaltung der An
lagen, der Zinsen auf die Schuldversćhreibungen sowie 
der festen Lasten der Tochtergesellschaften folgende Ge.
w inne: 1914 1913

$ $
A p r il......................... ...  . 8 920 879 13 072 710
M a i....................................  6 845 823 14 554 566
J u n i. .............. ................. 6 690 894 13 592 537

Gesamteinnahme 20 457 596 41 219 813
Hiervon gehen ab: 

far Tilgung der Schuldverschreibungen der Tochter- 
gesellschaften sowie far Abschreibungen und auBer- 
ordentliche Itacklagen , . 7 159 968 9 299 202
alsdann verbleiben . . . .  13 297 628 31 920 611

zu karzen sind ferner: 
die rierteljahrlichen Zinsen fiir die eigenen Sehuldver- 
sehreibungen der Steel Corporation und die Zuwen- 
dungen far den Fonds zur Tilgung dieser Obligationen
mit in& gesam i..................  5 798 165 5 642 546
danach verbleiben..............  7 499 463 26 278065

hiemm.sind abzuziehcn die vierteljahrliehen Dividenden: 
ł*/4 % ftuf die Yorzugsaktien 6 304 919 6 304 919
\ XU  % au* die Btammaktien 6 353 781 6 353 781

Demnaeh Yerbleibt ein Yerluat 
(— ) bzw.UeberschuB ( +■) f. d.

2. Yierteljahr von . . . —  5 159 237 + 13 619 365
Das zweite Yierteljahr 1914 hat dem Trust also 

ebenso wie das erste Jahresviertel nach Abzug der Divi- 
dende einen erhebliehen Yerluat gebracht. Im ersten 
Yierteljahr bezifferte sich der Yerlust auf 6 289 644 §L 
Bis zum 30. Juni des laufenden Jahres ist also bereits 
ein Gesamtverhist {nach Abzug der Dmdende) von 
11448 881 S zu verzeichnen. In  der ersten Halfte des 
Ycrgangenen Jahres wurde dagegen ein UeberschuB von 
20 988 905 $ erzielt

Die Gesamteinnahme betrug im ersten Halbjahr 1914 
38 451 977 $ gegen 75 646 614 $ in der ersten Halfte des 
Yorjahres.

Der A uf t raga beat and des Stahltrustes bezifferte 
sich der „Koln. Ztg.“ zufolge En de August d. J. auf
4 2 8 0  408 t, d. i. gegen Ende Ju li d. J. (4 225 126 t) eine 
Zunahme Yon 5 5  282 t. Wenn es sicn aueh nur um eine ge- 
ringfagige Steigerung handelt, so enscheint sie doch des
halb bemerkenswert, weil sie sich den seit Ende Mai regel- 
maSig zu verzeiehnendcn kleinert Zunahmen des Auftrags- 
bestandes des Stahltrustes anschliefit. W ill man in dieser 
Entwicklung auch nicht ohne weiteres ein Zeichen der 
Besserung der Ł&ge der nordamerikanischen Eisen- 
industrie erbłicken, so scheint sie doch darauf hinzu- 
deuten, daB zum mindesten der Tiefpunkt der Marktlage 
aberwunden ist.

Der europSische Krieg und die nordamerikanische 
Eisenindustrie. —  Aus den uns Yorliegenden neuesten 
amerikanischen Faehzeitschrif ten8) entnehmen wir,. daB

1) The Iron Age 1914, 30. Ju li, S. 275.
*} St. u. E. 1914, 6. Aug., S. 1360; die an dieser Stelle 

nach einer telegraphisehen Meidung der „Koln. Ztg,“ mit* 
geteilten Heineinnahmen des Stahltrustes im zweiten 
Yierteljahr 1914 im Betrage von 22 896 300 $ sind nach 
dem inzwischen in unseren Besitz gelangten „Iron Age“ 
zu berichtigen (s, oben).

*} The Iron Trade Iieview 1914, 20. Aug.

die englischen Verbraucher von Eisen und Stahl, soweit 
sio bisher auf den Bezug aus Belgien und Deutschland an- 
gewiesen waren, sich jetzt an amerikanische Walzwerke 
wenden, um ihren Bedarf zu decken. Es sollen zahl* 
reiche Naehfragen fOr Fertigmaterial, Halbzeug, Band- 
eisen und Draht zur Verschiffung nach England vor- 
liegen, und eine Anfrage auf 10 000 t Halbzeug soli dem 
AbschluB naho sein. Auch die Nachfrage fiir Lieferuog 
von Walzwerkserzeugnissen nach der Kfiste des Stillen 
Ozeans Ist aberraschend groB, und die Verbraucher in den 
Neu-Englandstaaten, die bisher auf belgische Walzwerke 
angewiesen waren, wenden sich wegen der Ausftłhrung der 
nicht zur Erledigung gelangten europaischen Auftrage ftir 
unmittelbaren Bedarf an amerikanische-Erzeuger. Ńach- 
fragen fiir Siidamerika und Japan liegen zwar vor, wie 
schon fraher berichtet, sie haben bisher aber noch nicht 
zu Auftragen gefiihrt. Der Yollstandigkeit halbcr sei 
erwahnt, daB ein deutscher Schienenfabrikant eine ;Be- 
stellung von 30 000 bis 50 000 t Schienen, fiir Argen- 
tinien bestimmt, amerikanischen Walzwerken abertragen 
haben soli.

Die Preise far Fertigerzeugnisse, wie Draht und Fein- 
blech, ziehen anscheinend an, obwohl von einer allge
meinen Preiserhohung wohl noch nicht die Bede sein 
kann. So viel geht aus den amerikanischen Berichten 
hervor, daB die UngewiBheit der Lage sowohl Erzeuger ais 
auch Verbraucher zu einer zurQckhaltenden Stellung- 
nahme veranlaBt und das fast ganzliche Darniederliegen 
der Ausfuhr auch zu einem Rackgang in den Betriebca 
derjenigen Werke gefahrt hat, die sich mit der Her- 
Btellung von Maschinen und inaschinełlen Ausriistungea 
beschaftigen. Auch wird gemeldet, daB gewisse Auftrage fftr 
Halbzeug und Fertigwarcn wieder gestrichen worden sind.

Das U nderw ood-G esetz aber die Einstellung vcn 
im Ausland gebauten Schiffen in die amerikanische 
Handelsflotte ist am 18. August durch den Prasidentea 
der Vereinigten Staaten unterzeichnet worden. Wenn 
damit auch eine gewisse Erleichterung in der Verschiffun? 
von Giitem herbeigefahrt sein diirfte, so wird doch hervor- 
gehoben, daB die zur Verfagung stehenden Schiffsraumte 
nur beschriinkte Yerladungen zulassen.

Die von uns schon friiher beriihrte Frage der V?er 
sorgung mit Ferro raan gan, die far Nordameriii 
ganz besonders bedenklieh erscheint, soli durch die teil- 
weise Aufnahme von Verschiffungen von Ferroinangan 
aus dem Ausland wahrend des Monats September ebe 
Erleichterung erfahren, obwohl die Lieferungen crheblich 
unter dem Bedarf der Werke bleiben. Die Marktprcise 
stellen sich far 80 %iges Materiał auf 102,50 $ frei See- 
kastę; dabei muB allerdings hervorgehoben werden, daB 
eine Ladung von 50 t zu 140 S und eine solche von 3001 
zu 110 S f• d. t abgenommen worden ist. Ein einheimisches 
Werk, das Hochofenanlagen in Dunbar (Pennsyhank^) 
besitzt, w ill sich auf Grund heimischer Manganerze nńs 
der Herstelłung von 20- bis 40 % igem Ferromangan be- 
fassen. Das 40 %ige Materiał wird mit 75 $ notiert und da« 
20 %ige mit 31 bis 35 $. Der Preis fur im Inlattd her- 
gestelłtes Spiegeleisen ist um 3 bis 4 $ f. d. t gestieg«u 
obwohl der Vorrat far den unmittelbaren Yerbrauch 
ausreichend erscheint.

SchlieBlich sei noch die wichtige Tatsache e r w a h r i t .  

daB am 15. August der Panam akanal fOr den offent- 
lichen Weltverkehr freigegeben worden ist, und daB danut 
Nordamerika das Einfalltor far seinen Handel nach Sad- 
amerika geoffnet wurde. Die bittere Klage zieht 
durch die samtlichen amerikanischen Zeitschriften, 
nicht gen agend Handełsschiffe vorhanden sind, um von 
der augenblicklichen giinstigen Gelegenheit zur Erweite- 
mng des AuBenhandels entsprechenden Nutzen ziehen w  

konnen. ^\lle sadaraerikanischen Staaten waren, so «• 
klart die amerikanische Fachpresse, begierig, nordamê  
kanisches Materiał aufzunehmen, „aber der 
Herbst findet uns unvorbereitet'‘. Man konne 
einmal Nutzen ziehen aus einem Wasserweg, der 
amerika 400 Millionen $  gekostet habe.
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D ie  e n g lisc h e  F ach p resse  und der eu ro p a isch e  K rieg.
Yon der altangesehenen englischen Wochenschrift 

„The Economist“ liegen uns dio seit Beginn des Krieges 
ersdueoenen Nummem nun mehr vor. Ilir  Inhalt wird 
beherrseht durch den Krieg und dio durch ihn verursach- 
ten geschaftlichcn Zustande.

Wie in der englischen Tagespresse, so nehmen auch 
in dieser Fachzeitschrift dio Zuschrifton aus dem Leser- 
krebeeinen breiten Raum ein, und es bertihrt wohltuend, zu 
sehen, daB sowohl die Schriftleitung ais auch die Zu- 
achriften von Lesera, obwohl sio nattirlich die Gcsamt- 
Zusammenhange durch dio englischo B rille betrachten, 
Stellung nehmen gegen dio abgeschmaokto Yerlogcnheit 
der „gelben" Presse, ais deren tibelster Auswurf wohl die 
„Times** anzusehen ist. Unter anderem finden sich ver- 
schiedcn© AeuBerungen von Lesera, dio wahrend der 
Mobilmachung und der ersten Kriegswoehen in Deutsch
land waren und des Lobes voll sind tiber den in unserem 
Yolke herrschenden \  GeistJjmd dio rticksiehtsvolle Bc- 
handlung der AuRliinder.

Aus den Erorterungen in der Zeitschrift interessieren 
ung besonders diojenigen Qber das „Kapera“ der deutschen 
Auslandamarkte. Mit besonderem Bchagen wird vermerkt, 
dafl 5000 StraBenbahnradsatzo bei Krupp und anderen 
deutschen Firmen gestrichen und an zwei Sheffielder 
Finaen vergcben wurden, daB groBo Auftrage fiir den 
Londoner Hafen sowio Lokomotiybestollungcn ftir Eng
land und die Kolonien in Deutschland aufgchobcn und 
bei englischen Firmen untergebracht worden sind. GroBe 
Hoffnungen setzt man auf dio Erwerbung der tiber* 
seeisehen Absatzgebiete der deutschen Eisenindustrie, da 
die HandelsstraBen durch die Macht der britischen Flotto 
offen und „ziemlich sicher“ seio:».

Aehnliches ist aus einer Durchsicht der seit dem 
Kriegsausbruch erschienenen Nummem der „Iron and 
Coal Trades Review“ festzustellen. Man bemtiht sich 
offensicKtlich auch hier, soweit wie moglich objektiv zu 
*ein. Man untersucht die Stellu ng der englischen Eisen* 
induairie in ihrem Yerhaltnis zu den Eisenindustrien des

Festlandcs, bespricht dic in den letzten Jahren mehr und 
mehr zum Ausdruek gekommene Vorherrschaft der fest- 
landischen und insbesondere der deutschen Eisenerzeu* 
gung und ergeht sich schon in einigen AeuBerungen uber 
die etwaigo Gestaltung der Eisenerzeugung in den be* 
teiligten Landern, set es, daB der Krieg ftir den Zweibund 
glticklich au8geht, sei es, daB der Dreiverband Krfolge 
erzielen sollte. Einige schiefo Urtcile kommen nattirlich 
vor, sio sind aber wohl auf schlcchto Unterriehtung der 
Londoner Quelle zurtickzuftihren. So wird z. B. von einer 
finanziellen Krise in Deutschland gesprochen, wiihrend 
dio englischo Volkswirtschaft ais durchaus gesand be* 
zcichnet wird.

3anz offen wird allerdings davon gesprochen, daB es 
sich bei dem europaischen Krieg nicht nur um die Aus* 
tragung politischer Gegensiitze handele, sondern um einen 
industriellen und Handelskrieg. „W ir mtissen ihren 
Handel sowohl ais auch ihre Handelsflotte mit Beschlag 
belegen, so daB wir aus dem Kampf, in dem wir uns jetzt 
befinden, wirtschaftlich starker ais je zuvor heraus* 
kommen und mehr ais entschadigt werden ftir die groBen 
Ausgaben, die der Krieg uns auferlegt und ftir alle Ge- 
schaftsverluste, die er in seinen ersten Abschnitteri uns 
beibringen wird.“

Der englische Markt selbst ist nach den Beriehten 
fest und beginnt bereits dio Wirkung des Nicht vorhanden- 
seins fremden Wettbewetbe zu empfinden. Doch wird die 
mangelhafte Zufuhr an auslandischon Erzen beklagt. Die 
Arbeitsgelegenheit wird ftir die letzten Wochen ais besser 
bezeichnet, obwohl nattirlich manche Industrien auch 
leiden, wahrend andero ftir die Heeresverwaltung tiber- 
beschaftigt sind.

W ir begntigen uns damit, heute diese kurze Fest* 
stellung aus englischen industriellen Pressestimmen zu 
machen, und weison nur noch darauf hin, daB bei den 
siimtlichen Auslassungen die Fortsehritte auf den Kriegs- 
schauplatzen und deren doch nicht zu vergessender E in
fluB gar nicht berticksichtigt wird.

Yereins-Nachrichten.
Verein d eu tsch er  E isen h iitten leu te .

Fflr die Yerelnsblbliothek sind elngegangen:
(DI« ElnseDtlcr sind durch * bezeichnet.)

u b e r  d a s  1 1 .  G e s c h d f l t j a h r  1 9 1 3  [ d e r ]  G e s e l l s c h a f t *  

f u r  w i r t s c h a f t l i c h e  A  u s b i l d u n g ,  e .  V , ,  F r a n k f u r t  a .  M .  

Frankfurt a. M. 1914. (12 S.) 4°.
B m c h l ,  2 9 . ,  u b e r  d i e  V e r w a l t u n g  d e r  K n a p p s c h a f t s - B e n i f s - 

g e b o e s e n s c h a f t *  f u r  d a s  J a h r  1 9 1 3 .  Berlin 1914. (2 BI., 
& S.) 4®.

Gfintber,* E rn s t: D i e  i n t e m a t i o n a l e  S t e l l u n g  d e r  d e u t -  

t c h e n  E i s e n i n d u s t r i e . (Aus „Schmollers Jahrbuch ftir 
Gesetzgebung, Yerwaltung und Yolkswirtschaft im 
Deutschen Reich“ , Jg. 38.) Mtinchen u. Leipzig [1914]. 
(S. 317/82.) 8®.

J o k r u h e r & h t  ’ d e r  ł l a n d e l & k a m t n e r *  z u  D o r t m u ł i d  f u r  d a s  

J e h r  1 9 1 3 .' Teil 2. (Mit 2 Tab.) Dortmund 1914. 
(".85/191.) 4». 

r t t t e r i r h i  d e r  f l a n d e l s k a m m e r *  z u  S o l i n g e n  f i i r  d a s

1913. (Solingen 1914.) (2 BI., 16, X X V I S.) S8.
r n y r a m m  [ d t r ]  K ó n i g l i c h e [ n ]  T e c h n i t c h e f n ]  I I o c h -  

ii?* D a n z i g  f u r  d a s  S t w l i c n j a h r  1 9 1 4 / 1 5 .  Danzig 
1H4, (291 S.) 8*.

P n y r a m m  [ d t r ]  G r o f S h c n o ę l i c h e f  n ]  T t c h n i s c h e [ n ]  H o c h -  

stAii&f* z u  D a r m s t a d t  f i i r  d a s  S t u d i t . n j a h r  1 9 1 4 / 1 5 .  

lHrtasU.lt (1914). (x i,  126 S.) 8°.
r n ą r a m m  d t r  K ó n i g t i c h t n  T e c h n i t c h e n  H o c M c h u l e *  : u  

uunitowr f u r  d a s  S t u d i e n j a h r  1 9 1 4 — 1 9 1 5 .  IIannovcr 
IM*. (144 S.) S».

R a p p o r t  g i n ł r a l  [ d c ,  l a ]  C h a m b r e  d e  C o m m t r c e  d u  G r a n d - 

D u c M  d e  l . u i r m h o u r g  s u r  l a  s i t u a t i o n  d e  V I n d u s t r i e  e t  

d u  c o m m c r c e  p e n d a n t  V a n n l e  1 9 1 3 .  Luxembourg 1914. 
(109 S.) 4°. [GroBhoreogl. Lunemburgisches Śtaats- 
ministerium*.]

Vgl. St. u. E. 1914, 30. Ju li, S. 1319/21.
Y e n c a l t u n g s b e r i c h t  [ d e r ]  W e j t / a H s c h e f n ]  B c r g ę / r w e r l c s e h a f t s -  

k a s s e *  z u  B o c h u t n  f u r  d i e  Z e i t  twn 1 .  A p r i l  1 9 1 3  b i s  

3 1 .  M a r z  1 9 1 4  nebat B e r i c h t  u b e r  d i e  5 0 - J a h r j t i e r  a m

2 1 .  A p r i l  1 9 1 4 .  (Mit 3 Ani.) (Bochum 1914.) (63 S.) 4». 
Vgl. St. u. E. 1914, 30. April, S. 761.

V e n c a l t u n g s b e r i c h t  d e r  H u t t e n -  u n d  W a l z w r k s - B e r u f s -  

g e n o s s e n s c h a f t * U b e r  d a s  R e c h n u n g s j a h r  1 9 1 3 .  (Mit 
OTaf.) (Nebst B eil.:) Bericht Iiber dio toclinische Auf- 
sicht fttr daa Jahr 1913. (Eaaen 1914.) (19 S., Beil.
33 S.) 4«.

V e r w a l t u n g s b e r i c h l  [ d e r ]  M a s c h i n e n b a u -  u n d  K l e i n e i s e . n -  

i n d w t r i e - B e r u f s g e n o s s c n s c h a f t *  f u r  d a s  J a h r  1 9 1 3 .  

[Nebst] Beilage: Jahresbericht ftir 1913 abor Durch- 
fahrung der UnfallTerhUtungsvoi8chriftcn. DOsseldorf 
(1914). (75 u. 10 S. nebst 5 Ani.) 4*.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
B r a t k e ,  .4 n t o n ,  Ingenieur, Grai, Steiermark, Eggenberg- 

FOrstenwartwcg 6.
C h r i s t i a n ,  L e o p o l d , Oberingenieur, Krems a. d. Donau, 

Nieder-Osterr., Dachsberggassc ft.
D ó m ,  J o h . ,  Oberingenieur, Neuss, Kanalatr. 36.
P a r t s ,  H a n s ,  Oberingenieur, Namberg, Inael Schatt 13.
P l z d k ,  J u l i u s ,  Ingenieur, Bubentwb bej Prag, Bijhmen.
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G otthard S ach sen b erg  f .
Nach kurzem Krankenlager verschied am 28. August

1914 infolge einer Lungenentziindung der Gehenno 
Kommerzienrat h. e. G otthard  Sachsenberg.
l̂ anger denn zwei Jahrzehnt© gehorte der Verblichene 
unserem Yereine an; wir haben in ihm ein Mitglied ver* 
loren, dessen Name unter uns vor allcrn durch seine 
Erfolge auf dem Gebiete des Schiffbaucs einen guten 
Klang hatte utul behalten wird.

Ara 10. Dezember 184® ais Sohn des Fahrikbesitzcrs 
Gottfried Sachsenberg zu RoBlau a. d. Elbe geboren, 
besuchte der Heimgegangene zunachst die Dossauer Real* 
schule und erwarb sodann seine technische Bildung in 
der Haupłsache wahrend der Jahre 18G9 bis 1873 an der 
damaligen Koniglichen Gewerbeakademie, der jetzigen 
Technischen Hochschule, in Berlin, w o er dem Studium 
des Masehinen- und Sehiffbaues oblag. 1873 vertrat er 
die Firma Gebr, Sachsenberg zu RoBlau aut der Wiener 
Wcłtausstellung, kam im JaHre darauf zur Inbetrieb- 
setzung einer groBen Papiertabrik 
nach Ru Olami und war weiterhin, 
nachdem er 1870 die Weltausstel* 
lung in PhOadelphia besucht hatte, 
abwechselnd im Konstruktions- 
bureau sowie auf Geschaftareisen 
in Frankreich, Ilu  Olami, Ungarn,
Rumanien, Serbien und Diinemark 
fiir die genannte Firma tatig. Mitto 
Dezeniber 1880 gełanges ihm, den 
ersten Dopj>elschrauben - Schlepp- 
dampfer fiir den Rhein, den die 
Duisburger Firma Johann Faber 
er bau en lieB, zum AbschluB zu brin
gen. lm  folgenden Jahre wurde ihm 
Generałvollcuacht fiir die Firma 
Gebr. Sachsenberg ertcilt und \ie r 
Jahre spater konnte er dann ab 
Teilhaber in die Firma eintreten.
Im  Okt ober 1890 beteiligte sich 
Gotthard Sachsenberg ais Mitglied
uiiseres Wreins an der gemeinsamen Reiae nach Nord- 
amerika, die ihm Geb^genheit gab, die gro Ben Eisen- und 
Stahlwerke der Yereinigten Staaten sowie den See- und 
FhiBsehiffbau daselbst. naher kennen zu lernen.

Ais 1893 dio Firma Gebr. Sachsenberg, die bis dahin 
ais offene 1 landekgese llsebaf t betrieben worden war, in 
eine Gesellsehaft mit beschrankter Haitung umgewandelt 
wurde, tibernahm der Heimgegangene in Gemeinschaft 
mit seinen Yettern Georg und Paul Sachsenberg wiederum 
die Geschiifttifuhrung der neuen Gesellschait und ver- 
błieb in dieser leitenden Stellung auch, nachdem das 
ITnteraehmen im Jahre 1908 die Form einer Aktiengesell- 
sehaft angenommen hatte. Schon vorher, und zwar im 
Jahre 1899, hatten die unausgeseUtcn Anregungen Gott
hard Saeh&cnbergs die Firma veranlaBt, in Cóln>I)eutz 
eine Zwreigfl iederiassung ihrer Sehiffswcrft zu begrOnden. 
Gerade diese MaBnahme zeigt, daB es, wenngleich der 
Heimgegangene auch allen anderen Zweigen der Industrie 
sein łebhaftes Interesse zuwsndte, doch hauptsachlich 
der Schiff- und Schiffsmaschincnbau war, den er in Ge- 
meinschatt mit seinen Yettern zu hoher Bltite brachte. 
So wurden allein von 1882 bis 1914 nieht weniger ais 
44 Dampf er in RoBlau erbaut und elbeabwarta fiber Ham
burg auf dem Seewege nach Rotterdam gebracht, um dort 
abgeliefert zu werden. Darunter waren nieht weniger ais 
37 groBe Radsehleppdampfer mit Maachineneinrichtungen

bis zu 1800 indizierten Pferdestarken. Hierzu traten dic 
seit dem Jahre 1900 auf der Deutzcr Tochterwerft erbauten 
Radsehleppdampfer mit RoBlauer Masehinen, sowie die 
groBcn Rhein-Salondampfer fUr die Dilsseldorfer und dic 
Colner Dan) pfsehiffahrtsgesellschaften. Fast siimtlk-he 
groBen Reedereien des Rheines gehoren zum standigen 
Kundenkreise der Firma, und das ganz besonderc Ver- 
dienst des Yerstorbenen war es, daB er stiindige Fohluug 
mit den maBgebenden Personlichkeiten dieser Recdereien 
zu halten wuBte. lm  letzten .Jahrzehnt widmete der 
Dahingeschiwlene auch der KinfOhrung des iibcrhitzten 
Dampfes in der Rheinschilfahrt seine henorragendo Auf- 
merksamkeit und half dadurch, bemerkenswertc Erfolge 
in der Kohlenersparnis erzielen. Aber nieht allein ft»r den 
Rhein, sondern auch fur die iibrigen deutschen sowie 
viele auBereuropiische Strome wurden Fahrzeuge ałkr 
Gattungen und GroBen auf seine Anregung erbaut. Zu 
erwiihnen sind hier namentlich auch die groBen Danipf- 

bagger fiir dic Zweckc des liain- 
burgischen Staates und fiir dic 
Ycrhreiterung des Kaiscr-WillicSr.i- 
Kanals.

Mit der Tatigkeit fiir seine eigene 
Firma war indessen Gotthard Sach- 
senbergs l̂ ebensarbeit nieht er- 
schopft, vielmehr finden wir Spuren 
dieser Arbeit an zalilreichen anderen 
Stellen, an die ihn das Yertraacn 
seiner Berufsgenossen und Mitblłr- 
ger zu ehrenamtlichem Wirken be- 
rief. So war er seit Bestehen der 
Bcrufsgenossenschaft Yorstands- 
mitglied und seit 1895 Yorsitzcnder 
der SektionYlI der Nordwestlichen 
Eisen- und Stahlberufsgcnossen- 
schaft, gehorte seit 1890 der Han* 
delskammer zu Dessau ais Mitglied 
an und legte dieses Amteret nieder, 
ais er 1904 zum lAndtagsabgeord- 

neten fur RoBlau-Coswig gewiihlt wurde. Yon 1892 bis 
1898 war Gotthard Sachsenberg auBcrdem unbesoldeter 
Stadtrat der St-adt RoBlau, seit 1902 Mitglied des Anhaltini- 
sohen Oberverwaltungsgerichts. Daneben beklcidete er 
Yorstandslimter sowohl im Yerein deutscher Schiffflwerften 
wie in der Schiffbautóchnischen Gesellschaft, und war 
AuaschuBmitglied des Gesamtverl>ande8 deutscher Metall- 
industrieller. Was der Heimgegangene nieht nur in seinem 
Berufe, sondern auch im offentlichen Leben geleistet hat, 
fa»id w crtvolle Zeichen der Anerkennung: er wurde, nachdem 
er schon 1894 zum Kommerzienrat emannt worden war. im 
Jahre 1912 Geheimer Kommerzienrat und ferner verlieh iho 
noch jiingst die Teehnische Hoclischule zu Charlottcnburg 
die WOrde eines Doktor-1 ngenieurs ehrenhalbcr; auBcrdem 
war er Inhaber verschiedener Ordensausz-eiclmungcn.

Die tiefe Trauer seiner mit ihm in gliicklielister hbe 
verbundenen Gattin und seiner zahlreiehen Kinder, 
richtige Teilnahme eines gro Ben Freundt^kreisesundałl der 
vielen, die dem Heimgegangenen das letzte Geleit gal»en, 
haben erkennen lassen, wio sehr es Gotthard Sachsenberg 
verstanden hat, Liebe, Achtung und Yerehrung derer 
erwerben, die ihm im Leben naher tret en durftem Nieb 
zum wenigsten werden die deutsche In d u s trie  und Schiff- 
fahrt und unter ihnen w ieder die engeren Kreise aus des 
anhaltinischen Strato dem hervorragcnden Mamie eua 
dauerndes Andenken bewahren.

S r h n f  i d e r ,  A r t h u r , Oberingenieur d. Fa. Eulenl>erg, Moen- 
ting & Co., Schlebusch-Manfort. 

irtKłwr, F .  H .. Ing., Fabrikdirektor, Homburg, Pfalz. 
Z u r k e r h m d l ,  Y i c t o r ,  Generaldirektor, Berlin-Grunewald, 

DelbrOckstr. 4 a.
Y erstorben.

A r t k d i * ,  O t t a ,  Ingenieur, Dusseldorf. 3. 8. 1914.

B Iu s / d ,  F r i e d r i c h  W i l h s l m ,  B etriebsingenieur, illich- 
20. 8. 1914.

L u n n t m n ,  F r i t z  J S . t  Hotteningenieur, Berlin. 3<3. 8. 191 - 
M o r i t t r  A d o l f ,  Bergwerksdirektor, Weilburg. 3. 9. 1̂ *̂ 
M i i l U r ,  K . J . ,  ()lx‘ringenieur, Oberhausen. 2. 9. 191 
S a n d e r ,  M a x ,  Oberingenieur, Duisburg. 27. 8* l^i^ 
Z i m m e n t u z n n ,  F . m & t , Essen. 3. 9. 19H*


