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Die Bundesratsverordnung
I j e r  „Yerein D eutscher Eisen- und Stalil- 

industrieller" hat an den preufiischen Minister 
fiir Handel und Gewerbe, H m . Staatsm inister
S y d o w, folgendes Gesuch gerlchtet :

„Euer E xzellenz beelirt sich der unter- 
zeichnete Vorstand zu  herichten, dafi am 23. No- 
vember v . J . eine Generalversammlung des Yereins 
Deutscher E isen- und Stahlindustrieller abge- 
halten worden ist, an der Y ertreter aller Be- 
zirke dieser Industrie im Iteiche teilgenommen 
hahen. In dieser Versammlung wurden lebhafte 
Klagen iiber die gegenw iirtig  in den cinzelnen  
Bezirken yerschiedenartige Durchfiihrung der B e -  
k a n n t m a c h i in g  d e s  R e f c h s k a n z l e r s  v o m  
19. D e z b r .  1 9 0 8 , b e t r e f f e n d  d en  B e t r ie b  
d er  A n la g e n  d e r  G r o f i e i s e n i n d u s t r i e ,  er- 
liohen. D ieseB eschw erden richteten sich hauptsiicli- 
licli dagegen, dafi die hoheren Yerwaltungsbehor- 
den von ihrer Befugnis zur Gewithrung zulitssiger 
Ausnahmen „in Fallen, wo dies die Natur des B e
triebes oder R iicksi cli ten auf die Arbeiter" gebieten, 
nur ungeniigenden Gebrauch machen, dafi yielmehr 
einzelne Gewerbeaufśichtsbeamte, wohl hoherer 
Anweisung folgend, bei Anwendung dieser Be- 
kanntmachung zu  scharf yorgehen. E s wurde 
ferner dariiber gek lagt, dafi diese ungleichmafiige 
Ausfuhrung der Bekanntmachung unter den Ar- 
beitern der rerschiedenen W erke Yerwirrung an- 
richte, die technische Sicherheit der Betriebe 
beeintraćlitige, deshalb unter Umstanden Gefahren 
fiir Gesundheit und Leben der Arbeiter im Ge- 
folge liabe und somit nicht allein die w irtschaft- 
liclien Interessen der Arbcitgeber, sondern auch 
die der Arbeitnelimer sehr erheblich schiidige.

W ir bitten daher Euer E xzellenz dahin zu 
wirken, dafi die Ausfuhrung dieser Bekannt
machung des Bundesrates iiberall gleichmafiig den 
tatsachliclien Yerhaltnissen der industriellen B e
triebe angepafit werde, und gestatten  uns, die 
nachstehenden W iinsche und Antrage zu den 
einzelnen Paragraphen der Bekanntmachung Euer 
E xzellenz zur Berticksichtigung zu unterbreiten.

In § 2, A bsatz 1 der Bekanntmaclmng lieifit 
es: „A lle xVrbeiter, die iiber die Dauer der 
regelmafiigen taglichen A rbeitszeit (§ 13 -i b Abs. 1

IY.30

fur die GroBeisenindustrie.
Nr. 1 der Gewerheordnung) hinaus beschaftigt 
werden, sind mit Namen in ein Verzeiclm is ein- 
zutragen, das fiir jeden einzelnen iiber die Dauer 
der regelm afiigen taglichen A rbeitszeit und der 
Ueberstunden, die er an den einzelnen Tagen  
gele iste t liat, genau Auskunft gibt. “ Nach dieser 
Bestimmung sind in dieses Yerzeichnis aucli die 
am Sonntag geleisteten  Ueberstunden einzutragen. 
Bekanntlich yersteht man unter Ueberstunden 
diejenigen Ueberarbeiten, die in unmittelbarem  
Anschlufi an eine andere Schicht (gleichyiel ob 
W ochen- oder Sonntagsschicht) ausgefiihrt werden. 
Bleibt also z. B . ein Arbeiter, der yon Sam stag  
Abend 6 Uhr bis Sonntag Morgen 6 Uhr ge- 
arbeitet hat, etw a bis 8 Uhr an der Arbeit, so 
le istet er zw ei Stunden Ueberarbeit. W erden  
dieselben zw ei Stunden von einem Arbeiter ver- 
faliren, der seine lo tzte  Schicht am Sam stag 
Abend um 6 Uhr oder spatestens um 10 Uhr 
beendet hat, so sind sie nicht ais Ueberarbeit 
anzusehen. W enn ferner ein Arbeiter yon Sonn
tag  Morgen G Uhr bis Sonntag Abend G Uhr 
arbeitet, so yerfahrt er damit an sich keine 
Ueberschicht^ dagegen wurde er Ueberarbeit 
leisten, wenn er iiber 6 Uhr abends hinaus an 
der Arbeit bliebe. Selbstyerstandlich sind auch 
die Sonntag morgens zu irgendwelchen Zwecken 
geleisteten  A rbeiten nicht ais Ueberarbeit an
zusehen, sofern sie mindestens acht Stunden 
nach Beendigung der letzten  Schicht des be- 
treffenden A rbeiters beginnen.

In dem Erlafi, den Eurer E xzellenz Amts- 
yorganger, E xzellenz Delbriick, unter dem 19 ..Jan. 
1909  an die Herren Regierungsprasidenten usw. 
gerichtet hat, heifit es: „§ 2 regelt das Y er
zeichnis der Ueberarbeit, dessen Zweck bereits 
erortert worden ist. A is Ueberarbeit im Sinne 
dieser Bestimmungen g ilt jede Ueberschi-eitung  
der durch die Arbeitsordnung gemafi § 1 3 4 b , 
Abs. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung festgesetzten  
A rbeitszeit und jede Sonntagsarbeit,, die nicht 
einen Bestandteil der regelmafiigen W echsel- 
schichten bildet." D ie hier enthaltene Behauptung, 
dafi jede Sonntagsarbeit, die nicht einen B estand
teil der regelmafiigen W echselschichten bildet,
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ais JTeberstunden anzusehcn ist., widerspricht dcm 
bither in Theorie und P raxis vertretenen Be- 
griffe der U eherstundcn; sie hat bereits un- 
richtige Zahlenangaben heryorgerufen. Lifolge  
dieser irrtiimlichen A uffasśung wird eine zu 
grofie A nzahl der wochentlichen Ueberstunden 
angegeben bezw . angeblich erinittelt. Infolge- 
dcssen werden spitter in der dera R eichstag zu 
unterbreitenden D enkschrift nnrichtige und zwar 
zu hohe Zahlen der Ueberstunden in diesen Be- 
trieben erscheinen, dio den tatsilchlichen Yer- 
haltnissen nicht entspreclien. B a  es sich im 
yorliegenden F alle  nicht um eine Yerordnung 
des Bundesrates, betreffend die S o n n ta g sr u lie ,  
haridelt, gestatten  wir uns, Eiier Exzellcnz zu 
bitt.en, diesen Erlafi Eurer B xzelleuz H erm  Amts- 
yorgiingers dahin abzuitndern, dafi entsprechend 
dem Wortlaut. der Bekanntmachung in diesem 
Yerzeichnisse nur die an Sonntagen geleisteten  
wirklichen Ueberstunden, nicht aber auch die 
regelm afiige Sonntagsarbeit einzutragen sind.

Auf alle F alle  erscheint es notwendig, dafi 
in don hier in Rede stehenden V erzeichnissen in 
einer besonderen Spalte die an W erktagen ge- 
lcisteten  Ueberstunden und in einer anderen Spalte 
die an Sonntagen geleistete  Nebenarbeit, Neben- 
schicht.cn, besonders eingetragen werden. Z. B. 
in dem Yerzeiclm is B sollte Spalte 5 zerlegt 
werden in Spalte 5 a, in der die an W erktagen  
geleisteten  Ueberstunden, und in eine Spalte 5b , 
in welcher die an Sonntagen ausgefiihrten Neben- 
arbeiten, Nebenschicht.cn, die nach 105 c der Ge- 
werbeordnung ais Sonntagsarbeiten gesta ttet sind, 
yerm erkt werden.

B ei Ueberstunden und Ueberschichten werden 
fast immer Lohnzuschlage bezahlt; diese geben  
den L eitern der Betriebe ausreichende Yeran- 
lassung, Schiclityerlangerungen so y iel ais irgend 
moglich zu yenneiden. Die Yerhaltnisse sind 
aber m eistenteils starker ais der gute W ille der 
B etriebsyerw altung, und deslialb mussen oft 
Ueberstunden eingelegt werden, wenn nicht ein 
noch grofierer Schaden fiir den Betrieb und da
mit, auch fiir die Arbeiterschaft herbeigefuhrt 
werden sollte. Schon allein im Interesse der 
dąuernden rcgelmafiigen Beschaftigung der Ar- 
beiter mussen Ueberstunden geleistet werden. 
W ir w ollen nachstehend nur einige Beispiele 
liierfur anfuhren.

W as wurden beispielsweise die Arbeitnehmer 
sagen, wenn sie am Montag friih nach Hause 
geschickt wurden und eine halbe Sclucht feiern 
miifiten, nur w eil dio Kupolofen, Konyerter, die 
Martin-, Puddelofen oder die Warmofen im W alz-, 
Hammer- und Prefiwerk nicht yorgewarmt waren? 
D er Y erlust der halben Schicht pro W oche wurde 
sich im Jalir auf rund 13 Schichten gleich einem 
halben Monatsverdjenst belaufeu. D ie Arbeiter
schaft wiirde am allerhartesten die Ungeheuer- 
lichkeit der Mafinahmc fiihlen und die Sozial-

demokratie den N utzen davon ziehen. Im Inter
esse der Arbeiterschaft lieg t es also in erster  
Linie, daC die Kupolofen, K onyerter, die Mar
tin-, Puddelofen oder die W armofen im W alz-, 
Hammer- und PreBwerk vor Beginn der Schicht 
yorgewarm t (alinl. Lokoinotiyen usw.) werden. 
D as Anwarmen der Konyerter, der Martin-, Puddel-, 
W armofen usw. ist aber eine Spezialarbeit, die 
eine genaue Kennt.nis der betreffenden Oefen usw . 
yoraussetzt. D iese Arbeiten konnen nur yon  
umsichtigen, sachyerstandigen Leuten ausgefiihrt 
werden. D a aber derartige A rbeiten n u r  an 
Sonn- und Feiertagen yorkommen, so ist es ganz  
unmoglich, dafiir saclikundige E r s a tz le u te  cin- 
zustellen. Geschahe es, so miiCte man dieselben  
wahrend des grofiten T eiles der W oche nach 
Hause scliicken. E s bleibt also nichts anderes 
iibrig, ais dafi die Konverterleut,e usw ., die A r- 
beiter an den yerschiedencn Ofcnarten das An
warmen in Ueberstunden besorgen.

D asselbe g ilt vom W alzw erksbetrieb. I s t  
das W alzprogramm festgestellt, so wird den 
W alzenwechslern m itgeteilt, daC sie zur an- 
nahernd bestimmten Zeit. W alzen dieses oder 
jenes Profiles einzubauen hatten. W ird der 
durchaus nicht selten yorkommende F a li an- 
genommen, dafi z. B . Schiffbaumaterial ange- 
fertigt werden soli, an w elches die St.aatsregie- 
rung beziiglieh der Qualitat auCergewohnliche 
Anforderungen stellt, und entspricht aus irgend  
einem Grunde die Charge im M artinwerk den 
Anforderungen nicht und ist sie fiir den 
yorliegenden Zweek unbrauchbar gew orden, so 
konnen die Blocke nicht fiir Schiffbaumaterial 
yerwendet werden. D ie W alzenstrafie, die da- 
fiir yorgesehen war, mufi nun auf die Ersat.z- 
charge warten. Iufolgedessen konnen auch die 
W alzenw echsler nicht programmafiig an das A us- 
wechseln herangehen. B is aber die nachste 
E rsatzcharge fertig  ist, yergehen drei bis \'ier Stun
den, dann erst kann mit dem Aus w alz en der
selben begonncu werden, und erst wenn diese 
Arbeit beendet ist, konnen auch die W alzen- 
w echsler ilire Arbeit yerrichten. D iese A rbeit 
erfuhr also durch den Zwischenfall eine V er- 
schiebung, wodurch Ueberarbeit heryorgerufen  
wurde. Da aber die W alzenw echsler durch den 
Stillstand zu einer 3- bis 4 stundigen P ause ge- 
zwungen waren, konnen sie ohne Schaden fiir 
ihre Gesundheit diese Ueberarbeit ausfiihren, die 
ihnen aufierdem noch besonders b ezah lt wird.

Auch im Yersandlager sind Ueberstunden und 
Ueberschichten absolut notwendig. Besonders in 
die Erscheinung tr itt dieser Zwang bei Zufiih- 
rung einer groCeren A nzahl yon Spezialw agen in 
Zeiten des W agenm angęls. Ferner wird der V er- 
sand nach iiberseeischen L andem  durch den Gang  
der Dampfer beeinfluSt. Es kommt sehr haiifig  
yor, dafi auf telegraphische Order 80 0  bis 1000  t  
innerhalb zw eier T age mehr ais gew ohnlich zum
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Versand gebracht werden miissen. D ies kann 
natiirlieh nur bei foreiertem  Ladegeschaft in 
Ueberstunden erreicht werden. Verliindern lassen  
sieli derartige Mafinahmen niclit, da gegen  Wind, 
W etter und dio vielen Moglichkoiten der See 
niemand gesch iitzt ist. Fiir solclie F a lle  groflere 
L ager in den Ilafenplatzen yorratig zu halten, 
ist jedoeli aus versehiedenen Griinden durcliaus 
untunlich.

Auch die Zufitlligkeiten des Tragerm arktes 
wirken auf die G estaltung der Ueberstunden ein. 
B ei plotzlichem Bedarf wahrend der Hoehsaison  
miissen notw endigerw eise Ueberstunden eingelegt 
werden, wenn nicht Bauarbeiten usw. geschadigt 
werden sollen.

Aehnliche Yerhilltnisse herrschen im Empfang 
von Rohmaterialien. B ei einem W agenum schlage 
von beispielsw eise taglich 500  W agen yollzieht 
sich der E ingang nicht so regelmafiig, wic dies 
im Interesse der W erke liegen wurde. W enn 
die Staatseisenbalm  ste ts  im regelmafiigen Turnus 
die Ziige auf den Hiittenbalmhof bracbte, so 
kdnnten dic A us- und Einlader innerhalb ihrer 
Scliicht in beąuemer W eise ihre Arbeit voll- 
enden. Gar haufig kommt es aber vor, dafi die 
Konigliehe Staatsbabn garniebt in der L age ist, 
die W agen zur festgesetzten  Zeit auf die H iitte 
zu bringen. Storungen im Eisenbahnbetrieb durch 
Zwischenfalle aller A rt sind nicht gerade selten. 
Die E inwirkung auf die von der Abholung bezw. 
Zufiihrung der W agen abhangigen Betriebe wird 
haufig besonders unangenehin empfunden durch 
den Umstand, dafi die bei der Staatsbabn ange- 
stellten  B eam ten und A rbeiter trotz etw aiger  
Zwischenfalle von der ihnen vorgescbriebenen  
Pause nicht abweichen diirfen. Dadurch ent- 
stehen empfindliche Yerzogerungen. Waiirend 
dieser Zeit sitzen  dic A rbeiter untatig auf der 
A rbeitsstelle und miissen warten, bis der Eisen- 
balmzug ankommt. Dann aber ist es ganz selbst- 
verstandlich, dafi mit aller Maeht das Ausladen 
bezw. Einladen bew irkt wird. Zudem rerlangt 
die Eisenbalin, dafi die W agen, trotz der un- 
regelmafiigen Lieferuug, recb tzeitig  der Eisen- 
balm iibergeben werden miissen, wenn nicht un- 
ertraglich bohe Strafmieten bezahlt werden sollen. 
D iese Arbeiten, die der regelmafiigen Scliicht zu- 
fallen, konnen von der nachfolgenden Scliicht 
nicht ausgefiihrt werden, da diese Leute wieder 
ihre eigene A rbeit haben. Sollten also aus sol
chen Zufallen, die garniebt in der Hand der 
W erksleitung liegen , nicht die allergrofiten Korri- 
plikationen fiir den B etrieb selbst entstehen, so 
ist es ganz selbstverstandlich, dafi eine oder 
zw ei Stunden libergearbeitet werden miissen.

Auch bei ganz normalem Eisenbahnbetrieb 
kann durch unregelm afiige Kohlenlieferung eine 
derartige Um walzung im Eisenhiittenbetriebe her- 
vorgerufen werden, dafi auch die besten Mafi- 
nalimen zur A ufrechterhaltung der regelmafiigen

A rbeitszeit iiber den Haufen geworfen werden. 
Yon den Saarhutten z. B. bezieht fast jede 
etw a 40  00 0  t  Kokskolilen pro Monat. In 
der ersten H alfte des Monats iiberweist das 
Konigliehe Bergam t jeder H iitte oftmals nur
10 00 0  t, wahrend die restlichen 30 00 0  t in 
der letzten  Halfte den Hiitten geliefert werden. 
Durch diese Unregelm afiigkeit wird der H iitten- 
betrieb arg gestort. In der ersten 'Monatshalfto 
haben die Kohlenauslader fast den ganzen T ag  
niclits zu tun, wahrend sie in der zw eiten  Halfte 
durch die Schuld der Staatsbetriebe ilberarbeiten 
miissen. Auch die iibrigen Betriebsabtoilungen  
werden dadurch in M itleidenschaft gezogen . (Ab- 
fuhr von Schiefer, K esselasche usw.)

D as Abladen und das Transportieren der grofien 
Stiicke (Maschinen usw.) lafit sich zum grofiten Teile  
auch nur durch Ueberstunden bew erk stelligen ; 
denn einmal kann man nur fachlich geiibte Leute  
dazti yerwenden, wenn nicht Gefahren fiir Leib 
und Leben der A rbeiter herbeigefilhrt werden 
sollen, zum andern mufi der Transport innerhalb 
der H iitte in der Zeit stattfinden, in der der 
Betrieb es zulafit. W erden diese Yorsichtsmafi- 
regeln nicht beachtet, so konnen schwere Unfalle 
die nachste F olgę sein.

Endlich mufi betont werden, dafi die meisten  
Arbeiter sich zu den Ueberstunden herandrangen 
und Beschwerde einlegen, falls ihnen keiue Ueber- 
arbeit zugew iesen wird.

W ir haben im Vorstehenden nur einzelne Bei- 
spiele angefiihrt, aus denen klar hervorgeht, dafi 
U eberstunden usw., m ag die A rb  e i  t s  s c li i c h 1 1 a n g  
oder k u r z  sein, aus betriebstechnischen Gi-iinden 
nicht zu umgehen sind. E s wiirde zu w eit fiihren 
und iiber den Rahmen dieser Eingabe hinausgehen, 
wenn w ir hier alle Ursachen, die Ueberschichten  
reranlassen, auffiihren w ollten. W ir wollen nur 
noch auf den einen Umstand hinweisen, dafi ein
zelne Arbeiter ihre A rbeit zeitw eilig  unterbrechen, 
um ihre Privatangelegenheiten zu besorgen oder 
an Feierlichkeiten, Kirmes, Kirchweih teilzuneh- 
m en; sie fiihren dann gewohnlich ihre Arbeit in 
Ueberstunden zu Ende. Man kann in diesem 
Falle, w ie in v ielen  anderen eigentlich nicht von 
U e b e r a r b e i t ,  sondern nur von A r b e i t s -  
y e r s c h i e b u n g  sprechen. A lle diese Ueber
schichten werden aber durch entspreehende Ruhe- 
pausen bezw. Feierschichten ausgeglichen.

Endlich ist in nicht seltenen F allen  ein un- 
richtiges Bild von der Zahl der in den Ueber
schichten gearbeiteten Stunden dadurch. gegeben  
worden, dafi friiher der fiir die Ueberschicht be- 
dungene Lohnzuschlag durch die Anrechnung einer  
verhaltnism afiig langeren A rbeitszeit bezw . fik- 
tiver Arbeitsstunden ausgeglichen wurde. E s wird  
fiir die ganzliche A usschaltung dieser irrefiihren- 
den Abreclmungsweise Sorge getragen  werden.

In dem Erlafi E urer E xzellenz Herrn Am tsyor- 
gangers vom 19. Januar 1909  heifit es, „dafi . . . .
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in Zukunft von vornliorein dic unteren W erks- 
beamten von der Anordnung unnotiger Ueber- 
arbcit und von dcren unangemessener Ausdeli- 
nung abhalten und den L eitem  der W erke (Dnter- 
nelimern, A bteilungschefs, Generaldirektoren) die 
ihnen bisher oft fehlende genaue Kcnntnis der 
yorkommeuden Ueberarbeit geben wird®.

E s ist śeibstverstltndlich, dafi die ersten L eiter 
grofier W erke sieli in bezug auf die notwendig 
werdende Aufdehnung der A rbeitszeit dureh Ein- 
fugung von Ueberschichten nicht in jedem ein
zelnen F alle  anordnend betatigen konnen und 
diese Dispositionen in der Hauptsaclie dem Ab- 
teilungsvorsteher uberlassen. Im grofien und 
ganzen sind sie aber nach unserer Kenntnis der 
V erhaltnisse doch iiber die Y organge in ihrem 
B etriebe auch nach dieser Richtung sehr genau 
informiert. W o dies bisher aber nicht in voll- 
kommener W eise der F ali gew esen sein sollte, 
haben dic neueren Erorterungen iiber diese Frage 
allen L eitei’ii der W erke Veranlassung gegeben, 
diese Yerhaltnissc selbst genau zu verfolgen.

In § 3 Absatz 1 der Bekanntmacliung des 
Bundcsrates ist fiir alle Schichten, die langer 
ais acht Stunden dauern, die Gewahrung von 
Pausen in einer Gesamtdauer yon mindestens 
zw ei Stunden an die Arbeiter vorgeschrieben. 
Unterbrechungen der Arbeit von w eniger ais 
einer Y iertelstunde sollcn auf diese Pause nicht 
in Anrechnung kommen. Ist jedoch in einzelnen  
Betriebsabteilungen die Arbeit mit zahlreichen  
hinlangliche Buhe gewahrenden Unterbrechungen 
yerbunden, so kann die hohere Yerwaltungs- 
behorde fiir solche Betriebsabteilungen gestatten , 
dafi die Arbeitsunterbrecliungen auch dann auf 
die zw eistiindige Gesamtdauer der Pausen ange- 
rechnet w erden, wenn die einzelnen Unter
brechungen von kiirzerer ais J/4Stiindiger Dauer 
sind. TatsUchlicli ist diese Erlaubnis zur An
rechnung der kiirzeren ais J/4sttod igen  Pausen, 
sow eit uns bekannt ist, nur von drei Regierungs- 
prtsidenten einer A nzahl von W erken erteilt 
worden, obgleicli die hierfur in der Bekannt- 
machung des Bundesrates eńthaltenen Yoraus- 
setzungen fiir a l l e  B etriebe der GroCeisenindu- 
strie zutreffen.

In A bsatz 2 dieses § 3 ist yorgeschrieben, 
dafi eine der Pausen (M ittags- oder Mitternaclits- 
pause) mindestens eine Stunde betragen und zw i
schen die fiinfte und den Anfang der neunten 
A rbeitsstunde fallen soli. In F ali en jedoch, wo 
dies die Natur des Betriebes oder ,  Riicksichten 
auf Arbeiter® geboten erscheinen lassen, kann 
die hohere Yerwaltungsbehorde gestatten , dafi 
diese Pause, unbescliadet der Gesamtdauer der 
Pausen yon zw ei Stnnden, auf eine halbe Stunde 
beschrankt wird. Hierbei miissen w ir zunachst 
bęmerken, dafi jeder Arbeiter der hier in Be- 
tracht kommenden W erke um 12 U h r m i t t a g s  
essen w ill und tatsachlich auch sein iiittagessen

einnimmt. D ic Arbeiten dieser W erke sind auch 
derartig gesta ltet, daC jeder A rbeiter fast mit 
absoluter Piinktlichkeit sein E ssen, wenn auch 
nur gewissermafien aus der Hand in den Mund 
wahrend einer kurzeń naturlichen Arbeitspause, 
um 12 Uhl' m ittags einnimmt. D ie Frauen und 
Kinder bringen das Essen um 12 Uhr, essen, 
wenn es angeht, auch gem einschaftlich auf dem 
W erk. W ollte  man nun willkiirlich fiir die ein
zelnen Arbeiter verschiedene M ittagspausen in 
der Zeit, zwischen 11 Uhr yorm ittags und 2 Uhr 
nachmittags yorschreiben, so wiirden sich die 
A rbeiter gar nicht daran kehren, sondern mit 
Rucksicht auf ihr ganzes H auswesen an (leni 
bisherigen Herkommen festhalten.

Am einschneidendsten ftir die liier in B ctracht 
kommenden Betriebe ist die seitens der M ehrzahl 
der Herren Regierungsprasidenten erfolgte Ab- 
lehnung der Anrechnung der Arbeitspausen von  
kiirzerer Dauer ais 15 Minuten auf die zw ei- 
stiindige R uliezeit. D ic Ruhepaiisen ricliten sich 
nach dem Betriebe, sie sind nicht jeden T ag  
gleicli lang. Ihre Dauer erstreckt sich daher 
nicht immer auf 15 Minuten, obgleicli die A r
beiter nicht nur die yorgeschriebenen zw ei Stun- 
den, sondern zumeist sogar eine y ie l litngere 
Ruliezeit. haben. Sollen diese kleinen Pausen  
keine Geltung haben, so miissen —  abgesehen  
einerseits yon den .Mittags- bezw . M itternachts- 
pausen und anderseits yon den kleinen, durcli 
den Betrieb ohnehin bedingten Pausen — be- 
sondere Pausen yon mindestens l j i  Stunde ein- 
gefiihrt werden, also wahrend der S c h ic h t ,  jo  
nach der Dauer der M ittags- bezw . ilittern ach ts-  
pause y ier bis seclis Yiertelstunden, das ist fu r  
den  T a g  acht bis zw olf V iertelstunden oder 
insgesamt zw ei bis drei Stunden. Mit dieser 
Stundenzahl ist aber der Z eityerlust nicht er- 
scliopft. Infolge der Yorbereitungen, die v o r  
und n a c h  den Pausen in Rucksicht auf den 
Betrieb getroffen werden miissen, wird der B e
trieb iiber die Dauer der Pausen hinaus beein- 
trachtigt. Die Nichtanrechnung der kiirzeren  
ais 1/4stiindigen Pausen wird daher zur unyer- 
meidlichcn F olgę haben, daC einerseits die Pro- 
duktion bis um etw a 20 °/0 yerringert wird und 
anderseits aucli die Arbeitslolme sich bis um 
etw a 20 °/0 yermindern. D ie Schadigungen, die 
die \ \  erke sowohl w ie die A rbeiter erleiden, 
sind also sehr erheblich. Im Thom aswerk wiirde 
es z. B . nur dadurch mogli cli sein, sam tlichen  
Arbeitern Pausen yon einer Dauer iiber 15 Mi- 
nuten zu yerschaffen, daC der Betrieb yiermal 
im Tage auf >/s Stunde ausgesetzt wiirde. D ie  
hieraus entstehendenFolgen liegen auf der Hand; 
die Produktion wiirde, da die Pausen mehr storen- 
den EinfluC liaben ais ihrer Zeitdauer entspricht, 
bis um etw a 20P /0 sinken, und die A rbeiter  
sowohl im Thomaswerk ais in den W alzw erken. 
denen nicht mehr Materiał in genugender Mcnge
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zur Verfligung stehen wiirde, miifiten eine Scha- 
digung im Lolm e bis um etw a 20 °/0 erleiden. 
Unsere W erke haben trotz der sclileehten Kon- 
junktur keine Lolinabziige gem acht; durch die 
je tz ig e  A rt der Durchfiihrung der Bundesrats- 
yerordnung werden solche aber in erheblichem  
Uinfange hervorgerufen. Aehnlich wie im Thomas
werk liegen die Y erhaltnisse im Martinwerk, im 
Eisenbahnbetrieb und in den anderen Abteilungen.

W as bezw ecken aber eigentlich die Pausen?  
Es soli in den Pausen den Arbeitern Gelegen
heit zur Ruhe und zur Ehmahme der Mahlzeiten 
gegeben werden. Erreicht wird dieses Ziel w eit 
besser durch zahlreiche kleine Pausen, in denen 
regelmafiig die Korperkriifte nach anstrengender 
Arbeit w ieder neu gestiililt werden konnen. D ie  
Anstrengung is t erfahrungigemafl in der Zeit 
zwischen den w eit yoneinander liegenden Pausen  
erheblich v ie l grofier, ais wenn die A rbeitszeit 
von zahlreichen kiirzeren Pausen unterbrochen 
wird ; le tz tere  A rbeitsw eise entspricht den Wun- 
schen der Arbeiter.

D ie Ursache, w esw egen fiir lange Pausen 
seitens der sozialdemokratischen, der organi- 
sierten A rbeiterschaft gekilmpft wird, liegt iiber- 
haupt nicht auf dcm Gebiete des Schutzes der 
Gesundheit. D ie langen Pausen werden yor allem  
yon den Gewerkschaften aus taktischeu Griinden 
gefordert. Wilhrend der A rbeitszeit darf eine 
A gitation unter den Arbeitern nicht stattfinden, 
sie kann wahrend der A rbeit auch wohl kaum 
ausgeiibt w erden; in den Pausen jedoch liegt  
die Sache w esentlich anders. In dieser Zeit 
kommen die A rbeiter in groBeren Trupps in den 
Arbeitsraumen zusammen und dort kann ungestort. 
die Pause zur A gitation , zur W erbung und der- 
gleichen mehr benutzt werden. Diejenigen A r
beiter, die nicht mitmachen wollen, werden so 
behandelt, dafi sie aus kameradschaftlieher Riick- 
sicht bald der Gewerkschaft beitreten oder die 
Aufentlialtsraume meiden.

W ahrend die Arbeiter, die in Akkordlohn 
arbeiten, sich gegen die Einhaltung der Pausen  
strauben, lieg t fiir diejenigen Arbeiter, die in 
Schichtlohu arbeiten, in der A rt und W eise, w ie  
bei der je tz igen  Durchfiihrung der Verordnung 
des Bundesrates die Pausen geregelt werden, eine 
gew isse Aufforderung zur Herbelfiihrung einer 
A rt passiyer R esistenz. D er Betrieb ist in dieser 
Beziehung yielfach auf die Arbeiter angewiesen. 
E s lieg t in der Hand der Arbeiter, unter Um- 
standen die A rbeit zu beschleunigen oder zu ver- 
langsamen. In ihrem eigenen Interesse werden 
die Leute danach streben, daC die n a tu r l ic h e n  
Pausen nicht in die f e s t g e l e g t e n  Pausen fallen. 
A uf diese W eise yermogen sich die Arbeiter die 
Pausen nach Belieben zu yerlangern.

D ie allgem eine Einfiihrung einer einstiindigen 
Pause zw ischen der fiinften und neunten Arbeits- 
stunde is t  aber in erster Linie aus betriebstech-

nischen Griinden undurchfuhrbar. Im allgemeinen  
mussen die A rbeiter der Hochofen sich so sehr 
in die Hande arbeiten, daB, was fiir eine Gruppe 
g ilt, fiir die anderen Gruppen in mehr oder 
w eniger bohem Mafie der F ali ist. D ies g ilt 
fiir Gichter, Schm elzer, M asselfahrer usw. Zur 
Sicherung eines regelmafiigen und nainentlich 
a u c h g e fa h r lo s e n  Hochofenbetriebes ist in erster 
Linie unbedingt notig, daB der Hochofen stets  
bis m oglichst zur Gicht mit Beschickung voll- 
gehalten wird, d. h. dafi die niedergegangenen  
Gichten stets sofort durch frisch aufgegebene 
Giehten ersetzt werden. Unter allen Umstanden 
sind grofiere beschickungsleere, m it e.\plosiblen 
Hochofengasen angefiillte Rauine unter dem Gicht- 
yerschlufi zu yermeiden. D ie Beschickungsober- 
flache darf daher nur um eine Gicht tief sinken. 
Eine regelmafiige einstiindige Pause lafit sich 
daher mit den natiirlichen Bedingungen fiir die 
Arbeiten am Ofen nicht in E inklang bringen. 
D a der Betrieb des Ilochofens gleichinUfiig fort- 
schreitet, richtet sich die A rbeitseinteilung nach 
den naturlichen Betriebsphasen yon Abstich zu 
Abstich. Ebensowenig lafit sich im Stahlwerk  
und W alzw erk eine einstiindige Pause durch- 
fiihren.

Nun ist uns zw ar bekannt, dafi einzelne W erke 
unter ganz besonderen Umstanden f r e i w i l l i g  
eine einstiindige M ittags- bezw . M itternachts- 
pause eingefiihrt haben. Sie haben das aber in 
dem Bewufitsein getan, dafi sie, ohne sich zu  
binden, je  nach L age der mafigebenden Y erhalt
nisse, zu jeder Zeit yon dieser Einrichtung ab- 
weichen konnen, in der Annahme, sieli nicht un
bedingt binden zu w ollen und nicht unbedingt 
gebunden z u sein. Hierin liegt eben der grofie 
Unterschied zw ischen der freiw illigen Gewahrung 
und der durch staatlichen Zwang auferlegten un- 
beugsamen Verpflichtung.

Bei freiwdllig gew ahrten Pausen is t es ins
besondere moglieh, wahrend der Pausen unum- 
ganglich notwendige Nebenarbeiten, w ie kleine 
Reparaturen, Reinigungsarbeiten und dergl., vor- 
nehmen zu lassen. Mussen aber auch diese A r
beiten, wie dies von den Gewerbcaufsichtsbeamten 
gefordert wird, wahrend der Zwangspausen ruhen, 
so wird dadurcli, dafi sie nach Beendigung der 
Pausen ausgefiihrt werden mussen, die Zeit fiir 
die Hauptarbeit yerkiirzt. D ies ist namentlich 
bei den W alzw erksbetrieben von erheblicher B e- 
deutung.

Auch diese W erke, in denen die einstiindige 
M ittags- bezw . M itternachtspause gebrauchlich  
oder neuerdings eingefiihrt worden ist, erklaren  
den, eine V erkiirzung m oglicherweise erheischen- 
den yerschiedenartigsten V erhaltnissen gegen
uber, die z w a n g s w e i s e  Einfiihrung der ein- 
stiindigen Pause fiir unyereinbar mit dem regel- 
rechten Betriebe und dalier fiir undurchfuhrbar 
bezw . fiir schadlich. W ir mussen daher eine
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eventnelle Bjjrufung auf die je tz t  bereits be- 
stelienden einstiindigen M ittags- bez w. Mitter- 
nachtsst unden schon zuvor ais durch aus unzu- 
treffend zuriickweisen.

In einem grofien W erk im Siidwesten ist 
kiirzlich durch genaues Beobachten der Arbeiter 
jeder Kategorio wilhrend der Arbeit die Zalil 
der naturlichen Pausen erniittelt worden. Es 
wurde dabei im Stahlwerk die Gesamtdauer dieser 
Pausen bis zu seclis Stunden festgestellt. In 
diesem Stahlwerk ist fast der gleiclie Betrieb  
w ie in allen anderen W erken, es hesitzt moderne 
Krane usw. Dort. wurde erniittelt, dafi von  
einer Ueberlastung der Arbeiter in keinem P alle  
die R ede sein konne.

Im Feinblechbetrieb betragt* die Gesaint- 
dauer der Pausen der Arbeiter wahrend der 
zwolfstiindigcn Schichtdauer v ier Stunden. In 
der Feinblechglulierei hat der Gliiher nichts 
w eiter zu tun ais zu stochen, den R ost zu 
putzen und die Herdwagen elektriscli einzufahren. 
D as Stochen findet OOnial statt und dauert zwei 
Minuten, das sind 120  Minuten, das R ostputzen  
erfolgt achtmal fiir die yerschledenen llo sffe ile  
und dauert zehn Minuten oder zusammen 80  
Minuten, das sind in Summa 200  Minuten; dazu  
kommt das W ageneinfahren in zw olf Stunden 
viermal zu 15 Minuten, macht GO Minuten und 
fiir etw aige Yerzogerungen sind noch rund 40  
Minuten hinzuzureclmen; alles in allem kommen 
som it 300  Minuten oder fiinf Stunden heraus. 
D iese fiinf Stunden sind die A rbeitszeit fiir den 
G liiher; er hat also sieben Stunden taglich Pause. 
W ahrend dieser sieben Stunden kann er sich 
ausruhen.

Auch in Oberschlesien hat man schon vor 
Jaliren sehr genaue Ermittlungen iiber die Zeit, 
der tatsilchlichen Arbeit und der tats&ćhlichen 
Rubepausen wahrend der Schicht yeranstaltet. 
Auch damals war das Ergebnis, dafi durchweg 
die Gesamtdauer der R uhezeiten wahrend der 
Schicht auffallend lang war.

E s hat sich bereits herausgestellt, dafi durch 
die je tz ig e  A rt der Durclifiilirung der Bekannt- 
niachung des Bundeśrates, durch diesen erneuten 
Eingriff in die Betriebsverhalt.nisse unserer Hoch- 
ofenwerke usw. wiederum eine nicht u n e r h e b -  
l i c h e  S t e i g e r u n g  d e r  S e lb s t k o s t e n  statt- 
gefunden hat. D ie Lago insbesondere der kleinen 
H iitten ist in den letzten  Jahren immer scliwie- 
riger gew orden; diese Yerteuerung der Her
stellung wird ihre Yerhaltnisse w eiter erschweren 
und iliren Bestand em stlicli bedrohen.

Unter dem EinfluB der gewerbsmafiigen 
A gitation gegen die Arbeitgeber hat der W echsel 
unter den A rbeitem  eine schadigende Ausdehnung 
angenommen, und die Zuverlassigkeit der Ar
beiter in Erfiillung ihrer Pflichten hat derart

* Ygl. „Stahl und Eisen" 1909, 24. >’ov., S. 1867 ff.

nachgelassen, dafi eine erhebliche Vermehrung 
des Aufsichtspersonales stattfinden mufi. W enn  
unsere W erke auch wie seither alles daran 
setzen, um gefalirbringende Storungen zu ver- 
meiden, so werden sie in Zukunft boi etw aigen  
Vorkoinmnissen sich darauf berufen mussen, dafi 
ilmen die Sicherstellung des Betriebes erscliw ert 
worden ist.

W ir beantragen daher auch „aus R iicksicht 
auf die Arbeiter", dereń Lolmeinkoinmen ge-  
schm alert und dereń Gesuudheit gefahrdet wiirde, 
zu § 3 der Bekanntinachung des Bundesrates, 
dafi fiir alle im Nachstehenden aufgefiihrten B e- 
triebe und A rbeiterkategorien die kurzeren ais 
1j i  Stunde betragenden natUrliclien Pausen in 
die Gesamtdauer der Pausen von zw ei Stunden 
eingerechnet werden.

Ferner ist die Erteilung der Erlaubnis zur 
Einfuhrung der halbstiindigen M ittags- bezw. 
M itternachtspause durch die hoheren V erw al- 
tungsbehorden fiir die in nachstehenden Betriebs- 
arten aufgefiihrten A rbeiterkategorien erforder- 
licli. W ir bemerken jedoch, dafi yollstandige  
und erschopfende Yorschlago zu machen fiir die- 
jenigen Arbeiterkategorien, die halbstUndige 
Pausen haben sollen, mit grofien Schw ierigkeiten  
verkntipft ist, weil je  nach den lokalen V er- 
haltnissen oder je  nach der A rt des B etriebes, 
die Bedurfnisse, die die einzelnen W erke liaben, 
sehr yerschieden sind. E s mufi daher den ein
zelnen W erken tiberlassen bleiben, liier noch 
besondere W unsche geltend zu machen.

I. In I l o c h o f o n w e r k e n  u n d  K o k s a n l a g e n :  
G icbter, Gichtaetzor, A rbeiter der G ichtforderung, 
Schmelzer, Aufgeber, O fonarbeiter, GieCliallen- 
a rbeiter, Robeiaonpfaunenarbeiter, 1’fannenkipper, 
Aufaetzer, Molier, E rzlader, E rzfalirer, K oksfabrer, 
K okslader, A rbeiter am Eiaen- und Schlacken- 
abstieh, Lokom otivfuhrer, L okom otm nannscbaften , 
R angierer, M asebiniaten in der G aszentrale und 
Gasreinigung, Kesaelm annschaft, Jlaacbiiiiaten der 
A nlage zur Gewinnung von Nebonprodukton, Ma- 
schiniaten fur Goblasemasehinen, Pum pon, Aufziigo 
und elektrischo Zentrale, G ichtaeilbalin und W aaaer- 
haltung, A pparatenw iirter, HilfHarbeiter fiir den di- 
rekten Betrieb.

II. Bei den S t a  l i i  w e r k e n :
R oheisenm iacher:

A orarbeitor, M ischerarbeiter, A ufzugsw arter, Steuer- 
lcute, Schlacker, Lokom otivm annschaft und R angierer.

A. K o n  v e r t  e r  b e t r  i e b :
Roheisen- und Seliro ttfahrer, K upolofenarbeitor, 
K alkfahrer, Kalkaetzer, Ivonverterarbeiter, P fannen- 
a rbeiter, G ieBgrubenarbeiter, Probenachm iede, P ro - 
ben trager, Spiegelofen- und M anganofenarbeiter, 
W iegem eister, Sclilaekenleute, K esselm annachaft, 
M aschinisten und die im K onverterbetrieb  tatigen  
Lokom otiim iannsckaften und R angierer, H ilfaarbeiter 
fur don direkten Betrieb.

B. M a  r t i n s t a h 1 w e r k : 
G eneratorenarbeiter, O fenarbeiter, P fannenarbe ite r, 
G ieBgrubenarbeiter, Probensclim iede, P ro b en trag er, 
Schlaekenleute, M aschinisten und die im M artinw erk 
tatigen Lokoinotiym annschaften und R an g ierer, 
H ilfaarbeiter fur den d irekten  Betrieb.
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C. E l e k t r o s t a h l o f e n :
Sehm elzer, Ililfsa rb e ite r.

I I I .  W a l z w e r k e :
Ofen- und G enerato renarbeiter, W alzm annschaften, 
W arm scheren- und W arm siigenarbeiter, W arm yer- 
lader, K esselw arter, K esselheizer, Mascliinisten, 
Lokom otivm annschaften, R angierer, Ililfsarbeiter 
fiir den d irek ten  Betrieb.

IV. In P u d d e i -  u n d  S c h w e i B e i s e n w e r k o n :  
O fenm annschaften, G eneratoronarbeiter, Ilam m er- 
leute, W alzm annschaften , KesselmannBchaften, Ma- 
schinisten, L okom otivm annschaften und R angierer, 
Ililfsa rbeito r fiir den d irek ten  B etrieb.

Y . In P r c B -  u n d  H a m m e r w e r k e n :
A\’alzm annscliaften, PreB- und Ham inorloute, Ofen- 
und G eneratorenm annschaften, Kesselhoizer, Kcsscl- 
w arter, L okom otirm annschaften  und R angierer, 
I lilfsa rb e ite r fu r den d irekten Betrieb.

W urden (lie w eniger ais eino Yiortelstunde 
betragenden Pausen nicht in die Gesamtdauer 
<ler Pausen von zw ei Stunden eingerechnet w er
ben, mul wurden die einstiindigen .Mittags- bezw. 
M itternachtsjausen wenn a u cli nur fiir einzelne 
■der yorstebend aufgefiihrten Arbeiterkategorien  
yerlangt. werden, so wurde eine solche Aus- 
fiihrung der Bekanntmacliung des Bundesrates 
■einen E ingriff in die industriellen B etriebe be- 
deuten, der ganz beispiellos dasteht. D ie W erke 
wurden dann nicht mehr in der L age sein, die 
H aftung und die Verantwortung fiir alle Vor- 
gilnge in ihrem Betriebe zu iibernehmen.

D ie bisherige A rt der Durchfiibrung dieser 
Bekanntmacliung des Bundesrates durch dio 
Herren R egierungsprasidenten hat bereits eine 
gan ze R eilie von Schaden fiir die W erke her
yorgerufen. Y or allen D ingen bezieht sich das 
•auf die erhohten W agenm ieten, die an die Eisen- 
bahnyerw altung zu ent.richten sind, ferner auf 
Schaden, die in der Abkiihlung der Stahl- und 
W alzw erksapparate liegen , endlich darauf, daB 
<lie yorgeschriebene R uhezeit nach einer Ueber- 
schiclit yor Beginn der neuen Arbeit. von den 
Arbeitern nicht immer innegehalten wird. Ein- 
zelno W erke haben gerade in dem letzteren  
Pim kte schon dadurch sehr unangenehme E r
fahrungen machen mussen, dafi sie gezwungen  
waren, die L eute zu bestrafen, die trotz melir- 
facher W arnung immer wieder zu friih kamen 
und iiberhaupt nicht einsahen, warum sie so 
lange yon der Arbeit wegbleiben sollten. Derartige  
B estrafuńgen haben auch stattfmden mussen, weil 
die L eute die Pausen nicht einliielten.

Zur B eseitigung der yom Bundesrat ais 
Uebelstiinde betrachteten Zustahde wird auch 
die Einfiihrung der A  c li t  s t u n d e n  s c h i c h t  
yorgeschlagen. D arauf ist ja  auch das Streben 
aller der Industrie fernstehenden lediglich von  
theoretischen Anscliauungen geleiteten  Sozial- 
politiker und A gitatoren  gerichtet.

Dem gegeniiber mussen wir auch an dieser 
S telle  auf das entschiedenste betonen, daC es 
fiir die deutsche E isen- und Stahlindustrie gegen- 
iiber dem W ettbew erb auf dem W eltm arkt ab

solut unmoglich ist, yon der zwolfstiindigen  
Schicht abzngehen. Unsere Eisenindustrie be- 
findet sich gegen w artig  in einer schwierigen  
L age, sie hat zurzeit einen Kampf um ihre 
E xistenz zu fiihren. Sie yerm ag heute ihre 
Betriebseinrichtungen und die Produktionsfahig- 
keit ihrer Anlagen bekanntlich bei w eitem  nicht 
auszunutzen und empfindet daher die durch diese 
Bekanntmacliung des Bundesrates eingeschrilnkte 
Produktionsfahigkeit relatiy  w eniger. D ie W ir- 
kung dieser Bekanntmacliung wird aber in besse- 
ren Zeiten, bei aufsteigender Konjunktur und 
flottem  G eschaftsgange scliw er auf den einzelnen  
Betrieben lasten , in Zeiten, in denen es natur- 
gemaC darauf ankommt, die Betriebseinrichtun
gen und die Produktionsm ogliclikeit der W erke  
vo ll auszunutzen, schon um in den immer soltener 
werdenden g u t e n  Zeiten das zu yerdienen, was 
erforderlich ist, um auch iiber die stets wieder* 
kehrenden s c h l e c h t e n  Zeiten liinwegzukommen.

Bei der Einfiihrung der Achtstundenschicht 
miifiten 50 °/o der heute in diesen W erkcn be- 
schaftigten A rbeiter mehr eingestellt werden. 
Da aber namentlich die guten Zeiten in der In
dustrie regelmaflig mit A r b e i t e r m a n g e l ,  ins- 
besoiulere mit Mangel an gelernten Arbeitern, 
yerbunden sind, so wurde die Beschaffung so 
yieler geeigneter A rbeitskrafte bei uns unmog
lich sein. D er Einfiihrung der aclitstundigen  
Schicht in der deutschen E isen- und Stahlindu
strie wttrde aber w esentlich der Umstand im 
W ege stehen, dafi den Arbeitern im Yerhaltnis 
zu der yerkiirzten A rbeitszeit auch der Lohn 
gekiirzt, demgemafi um ein D ritte l lierabgesetzt 
werden miifite. D ie H erabsetzung der Lohne 
wiirde aber nicht durchzufuhren sein; der durch die 
Achtstundenschicht herbeigefiihrte aufierordentlich 
grofie Arbeiterm angel wiirde die Sozialdemokratie 
zur Forderunghoherer Lohne und zu dem Yersuche 
anreizen, die Erfiillung ihrer Forderung durch 
Streiks, also durch Storung der Arbeit, zu er- 
zwingen. Selbst wenn die Achtstundenschicht 
in anderen Landem , w ie B elgien, England, 
Frankreich, den Yereinigten Staaten yon Amerika 
zur Einfiihrung gelangen und dort w irklich  
durchgefiihrt werden sollte, so kann Deutschland  
diesem Beispiel nicht folgen, da, w ie oft genug  
unwiderleglich nachgewiesen ist, die deutsche 
Eisen- undStahlindustrie unter w esentlich ungiinsti- 
geren Vorbedingungen produziert und ihr da
durch der W ettbewerb mit der Industrie jener  
Lander ungemein erschwert ist. W ir yerw eisen  
ferner auf die fortwahrenden Veranderungen auf 
dem W eltm arkt, insbesondere auf den Umstand, 
dafi immer neue Lander, die friiher hinsichtlich  
ihres Bedarfes an Eisen und Stahl lediglich auf 
die Einfuhr angew iesen waren, nunmehr die Pro- 
duktion mit E rfolg  selbst aufgenommen haben.

Die Lohne in der deutschen Eisen- und Stahl
industrie sind schon je tz t  anerkannt hoch. D ie
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gleiclie Erzeugung mit dem Lolin fur oine um 
5 0  °/o yerm ehrte Arbeiterzalil zu belasten, wiirde 
unserer Industrie die M oglichkeit des Wett,- 
bewerbes nicht nur auf dem W eltm arkt, auf 
welche,m sieli unsere Stellung infolge der all- 
milhlich in Erscheinung tretenden W irkung der 
H andelsyertrage bereits sehr verschlechtert hat, 
sondern wahrscheinlich auch auf w ichtigen Ge- 
bieten des inlilndisclien Marktes entzielien.

Zuverlilssig ist ferner festgestellt worden, dafi 
die B elastung der Industrie mit Stenem  und Ab- 
gaben aller Art, ganz besonders mit Leistungen  
fiir sozialpolitische Veranstaltungen zum W olile  
der Arbeiter, sehr w eit iiber die den gleichen  
Industrien in anderen Liindern auferlegten ahn- 
lichen Lasten hinausgeht.

D ie zw angsw eise Einfiihrung der achtstiin- 
digen Scliicht in der Iliittenim lustrie wiirde aber 
unzw eifelliaft auch auf dic Kiirzung der A rbeits
ze it in den anderen Industrien einwirken. Die 
allgem eine Einfiihrung der achtstiindigen Arbeits
zeit wird nicht mehr allein von der Sozial- 
demokratie gefordert; die Forderung ist auch 
bereits ron  biirgerlichen Parteien unterstutzt 
worden. D ie Einfiihrung der Achtstundenschicht 
in der Hiittenindustrie wiirde jener Forderung 
sicher grofieren H alt und Ńachdruck yerleihen. 
Eine w eitere w esentliche Kiirzung der allge
meinen A rbeitszeit wiirde das W irtschaftsleben  
der N ation schwer schiidigen. das nur durch 
ernste, schwere Arbeit sich so grofi und be
friedigend gesta ltet hat. Soli bei einer wesent- 
lichen allgemeinen K iirzung der A rbeitszeit die 
je tz ig e  Produktion auch nur erhalten bleiben, 
so werden die B etriebe erw eitert und Millionen 
neuer Arbeiter eingestellt werden mussen. Ob unser 
N atio)ialvcnn6gcn dazu ausreicht, ist fraglicb; die 
A rbeiter aber wurden sicher fehlen, denn sie fehlen 
in allen Industrien bereits je tz t  bei irgend besserer 
Konjunktur und lebhafterem Geschaftsgange.

Ganz besonders mochten wir darauf hin- 
w eisen, dafi eine wesentliche w eitere Kiirzung 
der A rbeitszeit in der Industrie, und namentlich 
eine so markante Kiirzung, w ie sie die Einfiihrung 
der Achtstundenschicht in der Hiittenindustrie sein 
wiirde, uber kurz oder lang unbedingt sicher 
auch auf die 1 an d wi rts chaf tl i cli en Arbeiter riick- 
wirkęu wiirde. D ie Abgeschiedenheit der land- 
liclien Arbeiterscliaft wird durch den zunelunen- 
den Yerkehr mehr und mehr durchbroclien, die 
Keuutnis der in der Industrie herrschenden Y er
haltnisse dringt. in immer w eitere landliche Kreise 
und die Sozialdemokratie wird das ihrige dazu 
beitragen, ihren Lebren und Forderungen auch 
bei den landwirtschaftlichcn Arbeitern Eingang  
zu yerschaffen. E s darf auch nicht iibersehen 
werden, dafi d e r  l a n d w ir t s c h a f t l i c h e  A r 
b e i t e r  a n g e s t r e n g t e r ,  s c h w e r e r  und v i e l -  
fa c h  a u c h  u n te r  u n g i in s t ig e r e n  Y erh a l t -  
n is s e n  a r b e it e n  m u l!, a is  im  D u r c l i s c h n i t t  
d e r  I n d u s t r ie a r b e i t e r .  Manche in der Land-

w irtschaft zu yerrichtenden gewolinlichen A r
beiten stellen Anforderungen an die K raft und 
Ausdauer des Arbeiters, w ie sie selbst boi 
schwereren Arbeiten in der Industrie nicht vor- 
kommen. A lle diese Gesichtspunkto sollten  reif- 
lich iiberlegt werden, beyor eino so tief cin- 
schneidcnde Mafiregel wie die zw angsw eise Ein- 
fiihrung der achtstiindigen Schicht in der H iitten- 
industrie auch nur erwogen, geschw eige denn 
ernstliaft ins Auge gefafit wird.

Dieser gewaltsam e Eingriff kann daher je tz t  
nur erstrebt und yerlangt werden von Leuten, 
denen ohne alle und jede E iicksicht auf die 
Grundlagen fiir das Gedeihen der betreffenden  
Industrien; fiir das W ohlergehen der beteiligten  
Arbeiter und die bessere oder schlechtere Ge- 
staltung der wirtschaftlichen V erhaltnisse in 
unserem Vaterlande, die V envirklichung ihrer 
theoretischen sozialpolitischen Ansichten alleiniger  
Selbstzw eck ist. E s wiirde unerhort sein, wenn  
Einfliisse dieser A rt geniigen sollten, um den 
Bestand einer der bedeutendsten Industrien in 
Frage zu stellen. Freilich wurden diese B e
strebungen bei den, die Mehrheit in sozial
politischen Fragen bildenden Parteien des R eiclis- 
tages, bei denen vielfach nicht sachlicbe Griinde, 
sondern die Spekulation auf die Gunst der Massen  
das entscheidende Moment bildet, der unbedingten  
Unterstutzung sicher sein.

Nicht die Einfiilirung der Achtstundenschicht, 
sondern eine sachgeinafie Abanderung der hier  
in Rede stehenden Bekanntmachung durch den 
Bundesrat ist fur den Bestand und die gedeih- 
lielie Entwicklung unserer Eisenindustrie er- 
forderlich. D ie je tz ige  Bekanntmachung des 
Bundesrates geht von der durchaus unrichtigen  
Annahme aus, dafi die Arbeit in unserem E isen- 
hiittengewerbe zu schwer, im Hinblick darauf zu  
lange bemessen sei und desbalb die Gesundheit 
der Arbeiter gefahrde (Gewerbeordnung § 120  o 
Abs. 3). D iese irrige Annahme riilirt im w esent- 
lichen yon sozialdem okratiseherSeite her, die natur- 
gemafi ein grofiesagitatorischeslnteresse daran hat, 
derartige falsche Ansichten zu yerbreiten und zu  
einer mafigebenden Bedeutung aufzubausclicn. 
Schwere Arbeit ist an sich durchaus nochnichtgleich- 
bedeutend mit gesundheitsschadlicher A rbeit.

Endlich ist die Sonntagsarbeit in ihrem heu
tigen Umfange fiir unsere W erke niclit zu ent,- 
behren und mufi unbedingt in ihrer bisherigen  
W eise aufrecht erhalten bleiben.

A\ ir gestatten  uns, Euer E xzellenz ebenso 
ergebenst wie dringend zu bitten, unseren Aus- 
fiihrungen und A ntragen eine w ohlwollende Prii- 
fung und Beachtung nicht zu yersagen .Ł

Ehrerbietigst
A e r e in  D e u t s c h e r  E is e n -  u n d  S t a h l -  

i n d u s t r i e l l e r
D er T o rsitzen d e : D er G eschaftsfuhrer:

W. M eyer, H . A . Bueck,
Rechtsanwalt. Generalsekretar.
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Halbkontinuierliches Yorwalzwerk.
Yon Ingenieur B r u n o  Q u a s t  in Kalk.

Wahrend die W alzw erke mit rein kontinuier- 
licher Vorstrafie liauptsachlicli fiir groBe 
Erzeugungen bestimmt sind, soli das halbkonti- 

nuierliche T r io - Z w e i  s t i c h - W a l  z w erk  iiberall 
da Y erwendung finden, wo eine Erzeugungs-

bestimmt. D a der zw eite  Stich jedesm al in den 
T riow alzen erfolgt, laufen diese rascker, w ogegen  
beide Duowalzenpaare mit gleicher Geschwindig- 
keit laufen. D ie V orteile des neuen W alzw erk- 
typs bestehen dann, dafi:

-d

Trio-Zweistich-AYalzwerk.

die E rzeugung durch das Prinzip des Doppel- 
stiches fast auf das Doppelte erhoht werden 
kann,
die F ertigstraB e entsprechend leistungs- 
fahiger wird,
die W alzdauer auf der V orstraBe nur halb 
so v ie l Z eit in Anspruch nimmt, 
man daher groBere Knuppeląuerschnitte und 
Gewichte verw alzen  kann, 
dieB edienung des halbkontinuierlichen W alz-  
w erkes nicht m ehrL eu teals eine gewohnliche  
TriostraBe erfordert,

20

steigerung der H it- 
t e l - , F ein- und 
DrahtstraBen ohne 
besonders hohe An- 
lagekosten und da- 
bei Verminderung 
der W alzm ann- 
schaften angestrebt 
wird.

D ie L eistungs- 
faliigkeit der Fer- 
tigstraBen is t ab- 
hangig von den 
zugehorigen Yor- 
straBen und das zu  
verw alzendeB lock- 
gew icht von dem 

Querschnitt des 
F ertigstabes, da ein 
zu fruhes E rkalten  
des W alzstabes in 
den letzten  K ali- 
bern mit R iicksiclit 
auf die Giite der 
F ertigw are vermie- 
den werden inuB.
W ie aus Abbild. 1
hervorgeht, besteht das Grundsatzliche des neuen 
W alzw erktyps darin, daB nach A rt der Trio- 
w alzw erke hin und her gew alzt wird, jedoch der 
W alzstab  bei jedem Durchgange zw ei Stiche 
erhalt. Zu diesem Zwecke sind vor dem unteren 
und oberen E instich eines T riogeriistes Duowalzen  
angeordnet, die dem W alzstab jedesmal den 
ersten Stich geben, wahrend der zw eite Stich  
in den T riow alzen  erfolgt. Die W alzgeschw indig- 
keiten der D uow alzen und T riow alzen sind im 
V erhaltnis zueinander durch die Querschnitts- 
Yerminderung des W alzstabes in den Duowalzen

A bbildung 1. Patent-

3.

4.

5.



154 Stnhl und Eisen. H albkontinuierliches Y o rw a lzw trk . 30. Ja h rg . Nr. 4.

6. er gegeniiber dem kon- 
tinuierlichen W alzw erk  
w esentlich b illiger in der 
A nlage is t, und man un- • 
bedenklich auch Roh- 
blocke darauf yerw al- 
zen kann.

Die Bauart is t im allge- 
meinen aus der Abbildung 1 
ersichtlich. E s is t noch zu 
bemerken, daB zw ischen den 
unteren E instichen angetrie- 
bene R ollen angeordnet sind, 
die bei dem ersten Durch- 
gange die etw a noch kur
zeń Kniippel zu transpor- 
tieren haben.

Man wiirde auf dem P a 
tent - Zweistich - W alzw erk  
Kniippel von 100  bezw . 
120 mm Q] in drei Durch- 
gangen auf 30 bezw. 45  
mm p3 und 7 6 ,2  mm Q] 
Kniippel auf 18 ,5  mm [p 
auswalzen konnen. D er neue 
V orw alztyp laBt sich in 
vorhandenen W alzw erks- 
anlagen ohne w esentliche  
Aenderungen leicht einbauen  
und sich an yorhandene An- 
triebsmaschinen ankuppeln.

Im Nacbstehenden soli der 
Einbau eines Z w eistichvor- 
w alzgeriistes in eine yor
handene D rahtw alzw erks- 
anlage w ie derselbe fiir ein 
rheinisches W erk projektiert 
wurde, erlautert w erd en : 
D ie umzubauende A nlage be- 
steht gegenw artig  aus einem 
485erT riob lockgcriist, einer 
VorstraBe mit zw ei Geriisten  
von 380  mm W alzendurch- 
messer und einer neunge- 
riistigen F ertigstraB e mit 
W alzen von 2 4 0  bis 280  
mm <J> (s. Abbildung 2). Es 
werden Rohblocke von 155  
und 170 mm []] und 130  
bezw. 160 kg  G ew icht ver- 
w alzt. D ie Rohblocke w er
den auf dem B lockgerust in 
neun Stichen auf 47 X  35  
mm [p heruntergew alzt. A uf 
der 3 8 0 er  V orstraBe wird  
der unterteilte Kniippel in 
fiinf Stichen auf einen Oval- 
ąuerschnut von 22  X  8 mm 
gebraclit, w elcher sich dann 
selbsttatig  in das erste Ge-

O

►

2̂
<
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riist der D rahtfertigstraB e einfiihrt. Nacli Einbau 
des T rio-Z w eistich-W alzw erkes wurden die 155 er 
bezw. 1 7 0 er Eohblocke in fiinf Durchgangen (das 
sind zelin Stiche) zu Kniippeln von etw a 24 mm £J] 
heruntergew alzt. Vor dem letzten  Dureligang soli 
der etw a 40  mm Q] messende Kniippel auf einer 
Scblittenschere in zw ei T eile gete ilt  werden, die 
selb stta tig  durcli einen R ollgang in das Zweistich- 
geriist eingefuhrt und nach dem Durchlaufen des- 
selben m ittels einer selbststechenden Rinne in 
das erste Geriist der 3 8 0 er StraBe gefiihrt 
wurden. H inter dem 3 8 0 er Geriist wird der 
Draht von Hand in das zw eite  Geriist umge- 
steck t, w orauf derselbe durch Selbststecher zum

ersten Geriist zuriick und von da in das erste 
Geriist der D rahtstrafie ge le ite t wird. Am Block- 
geriist wiirden die W alzer nur zweim al anstatt 
w ie bisher v ier- bis fiinfmal einzustechen ha- 
ben, und am 380  er Geriist iiberhaupt nur einmal 
gegeniiber vierm al w ie bisher. Durch diese Ent- 
lastung der W alzm annschaften wiirde man er- 
heblich an Ersatzleuten sparen und eine Er- 
zeugungssteigerung von 85 t auf 110 t erzielen  
konnen.

Das A usfiihrungsrecht des vorbescliriebenen  
P a ten t-T r io -V o rg er iis te s  b esitzt die Kalker 
W erkzeugm ascbinenfabrik B reuer, Schumacber
&  Co. in Kalk bei Coln.

U eber Kugellager.
Von Ziyilingenieur A u g u s t  B a u s c l i l i c h e r  in Frankfurt a. II.

A  uf dem europaischen Kontinent erwirkte der 
osterreicliische Ingenieur G e o r g  W eick u m  

das erste P aten t auf ein Fahrrad - K ugellager. 
Allein im Jalire 18 8 4  wurde dasselbe fiir nichtig  
erklart, da man in  Amerika und in England fiir 
Fahrrader bereits K ugellager angewendet liatte.*  
Das K ugellager der 80 er Jalire fiihrte man meist 
ais sogenanntes Konuslager aus, w ie es spater 
naher besclirieben wird. Es fand fast ausschliefi- 
lich fiir Fahrrader Anwendung. Der Maschinen- 
bau w  ag te es damals noch nicht anzuwenden, 
da er dem genauen Rundlaufen solcher Konus
lager nicht traute und hinsichtlich des VerschleiBes 
und der B elastungsfahigkeit derselben Bedenken 
lieg te , die nacli dem damaligen Stand der Kugel- 
lager-K onstruktionen nicht ganz unberechtigt 
waren. E rst nachdem es die D e u t s c h e n  W a f-  
f e n -  un d  M u n it io n s - F a b r ik e n  in Berlin in 
Gem einschaft mit Professor S t r i b e c k  im Jahre 
1 8 9 9 /1 9 0 0  unternakmen, in der Z entralstelle fiir 
w issenschaftliche Untersuchungen in Neu-Babels- 
berg die verschiedenenK ugellager-K onstruktionen  
auf ihre Brauchbarkeit durchzuprobieren und 
bestimmte B elastungsw erte fiir dieselben fest- 
zusetzen , begann das K ugellager dasjenige Ma- 
schinenelem ent zu werden, w as es heute sowohl 
bei schnellaufenden Triebwerken ais auch bei 
Maschinen mit hohen Lagerdriicken und lang- 
samen U m laufszahlen geworden ist.

D as K ugellager is t  fiir die Stahlindustrie von 
nicht unwesentlicliem  Interesse, denn es is t ein 
reinesS tah llager; es forderthochw ertiges Materiał 
in R iicksicht auf die eigenartige Beanspruchung, 
iiber w elche spater N aheres ausgefiihrt werden 
so li. D as K ugellager bietet der Stahlindustrie

* B ereits im  Ja h re  1845 w aren auf der Sayner 
H iitte  alle K rane m it K ugellagern  yersehen. Das 
erste  P a ten t auf K ugellager wurde 1857 von Courtois, 
T ihay und D efrance nachgesucht. Ih re  erste  Au- 
w endung in der F ah rrad in d u strie  erfolgte 1869 in 
■Frankreich. Die Redaktion .

aber auch ein rein geschaftliches Interesse, denn 
bei seiner wachsenden V erbreitung werden ganz 
erhebliche Stahlmengen yerbraucht. W ir haben 
in Deutschland etw a 14 K ugel- und K ugellager- 
fabriken, in Frankreich zw ei, in Oesterreich eine, 
in der Schw eiz eine, in Schweden eine, in E ng
land zw ei und etw a drei K ugellagerfabriken in 
Amerika. W enn w ir die Produktionsziffern der 
groBten K ugellagerfabriken, w ie die der D eut
schen W affen- und M unitions-Fabriken in Berlin  
mit 6 0 0 0  Lagern und F ichtel & Sachs in Schwein- 
furt mit etw a 12 00 0  Lagern f. d. T ag betrachten 
und ferner fur ein L ager durehschniUlich 0 ,5  kg  
Stahl rechnen, so ergibt sich bei den beiden 
Fabriken ein jahrlicher Stahlbedarf von 1700  t. 
D er Gesam tstahlbedarf aller bestelienden K ugel
lagerfabriken diirfte sich auf 7- bis 8 0 0 0  t  be- 
laufen, insbesondere in R iicksicht auf die Fabri- 
kation der Stahlkugeln. Anfanglich haben die 
Fabriken die Kugeln allein ais Hauptartikel her
geste llt  und das eigentliche K ugellager nur ais 
Nebenartikel aufgefaBt. Schweinfurt am Main 
is t ais Hauptort der K ugellagerindustrie zu be
trachten. D ort linden w ir die altesten Unter- 
nehmungen dieser A rt, w ie beispielsweise die 
K ugellagerfabrik Fischer A .-G ., die urspriinglich 
nur Stahlkugeln lieferte. Eine eigentliche K ugel
lagerindustrie flng erst vor zelin Jahren an, 
nachdem die D eutschen W affen- und Munitions- 
Fabriken in Berlin nach AbschluB der wissen- 
schaftlichen Untersuchungen auch noch Normalien  
fiir das K ugellager geschaffen und der Industrie ein 
gebrauchsfertiges einbaureifes L ager iiberm ittelt 
hatten. Es is t deshalb Berlin neben Schwein- 
furt ais nachst w ichtiger P la tz  fiir die K ugel
lagerindustrie zu nennen, insbesondere ais Ur- 
sprungsort fiir K ugellager fiir hohe Beanspruchung.

Sehr g iinstig  fur die Entw icklung der K ugel
lagerindustrie, ich mochte fast sagen der eigent
liche Nahrboden fiir dieselbe, w ar das Aufkom- 
men und die groBe Yerbreitung des Autom obils.
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D as Automobil konnte das G leitlager, da nur ein 
bcschriinkter Baum fiir die L ager vorhanden war, 
und mit zu liohen Beanspruchungen gerechnet 
werden muBte, nicht mehr gebrauchen, w eil es 
in kurzer Zeit frafi, oder zum mindesten durch 
die Einwirkungen des StraBenstaubes auBer- 
ordentlich rasch verschliB. D ic rasche E nt
w icklung des M otorwagens zu einem betriebs- 
sicheren Fahrzeug ist, abgesehen von den rein 
motorischen Verbesserungen, auch m it  dem K ugel
lager zu verdanken, und auch die kommende 
Flugschiffindustrie inuB sich im Interesse der 
geringen R eibungsverluste und der Betriebs- 
sicherheit der L agerstellen des K ugellagers be- 
dienen. Zeppelin und W right lagern, wenn 
irgend mbglich, alle W ellen auf K ugellager. 
Durch die E rfolge im Automobilbau wieder etwas 
erm utigt, verw endete der Maschinenbau in den 
letzten  Jahren mehr und mehr das K ugellager, 
und w ir finden heute GroBfirinen, die das K ugel
lager fiir Transmissionen yerwenden, ganz ab
gesehen von der allgemeinen Yerbreitung des K ugel
lagers fiir Elektrom oto- 
ren , W erkzeugm aschi- 
nen, V entilatoren, H olz- 
bearbeitungsmaschinen,

Miillereimascliinen, Tur- 
binen,landwirtschaftliche 
Maschinen und Milchzen- 
trifugen. Auch bei fein- 
mechanischen Triebwer- 
ken finden wir das K ugel
lager sehr hilufig, so neuer- 
dings bei Nahmaschinen,
Schreibmaschinen, und 
das K ugellager wird viel-
fach an Stelle  des G leitlagers verwendet, wtthrend 
in gew issen Fallen das G leitlager stets beibehalten 
werden muB.

D er E rsatz des G leitlagers durch das leichter 
laufende K ugellager hat auch heute w irtschaft- 
liche B erechtigung. W o alles auf Ersparnisse 
bedacht ist, und in yielen Betrieben durch lioch- 
yollendete K raftanlagen, durch Anwendung von 
U eberhitzern, Sparfeuerungen, Kondensations- 
yorrichtungen bereits ein Maximum in der Aus- 
nutzung der Kohle ais Kraftspender eingetreten  
ist, erscheint es auBerordentlich lohnend, auch 
einmal den kraft.fressenden Triebwerken etwas 
mehr auf den Leib zu riicken und dort durch 
moderne Lagerkonstruktionen Kraftersparnisse 
herauszuholen; eine Verbesserungsart, die iiberall 
dort, w o sie streng durchgefiihrt wurde, auch 
gute R esultate geze itig t hat, insbesondere wenn 
man die Tourenzahl der Triebwerke mit Kugel- 
lagern auf 300  bis 500  Touren steigerte, und 
dadurch das G esam tgewicht der Transmissionen 
noch w esentlich verminderte.

D iese allgem einen Yorbemerkungen zeigen  
jedenfalls, daB das K ugellager eine ehrenyolle

V ergangenheit und eine noch v iel groBere Zu- 
kunft hat, zumal je tz t erst die allgem eine E in
fiihrung desselben im Maschinenbau einsetzt. 
Aber auch die Stalilindustrie hat ihren A nteil an 
der Entw icklung des K ugellagers; durch ver- 
schiedene Hiittenwerke, die sich die P flege hoch- 
w ertiger Stahle angelegen sein lieBen, is t das 
K ugellager ein zuverlassiges M aschinenelement 
geworden. D ie Vorziige der K ugellager im Y er- 
gleich  zum G leitlager lassen sich in  folgende  
Siitze zusam menfassen:

1. L eichter Lauf (Reibungskoeffizient 0 ,0 0 1 5 ).
2. Geringer Oelbedarf (etw a 1/ io  bis 1/ i5  von  

den Mengen, welche ein G leitlager bedarf).
3. L eichte Ingangsetzung (der Reibungskoeffi

zient der Ruhe unterscheidet sich nicht 
w esentlich von dem der B ew egung).

4. Hohe Betriebssicherheit (6 0 0 0  bis 10 00 0  Um- 
drehungen, in besonderen Filllen 20  0 0 0  in der 
Minutę, ohne Gefahrdung fiir die B etriebs
sicherheit der Lagerung, w ie sich das bei 
Spindeln fiir Spinnmaschinen g eze ig t hat).

Scthfffa - i

Abbildung 1 biB 3. T rotkurbellager fa r  E ahrriider.

D iese angefiihrten V orziige treffen bei guten  
Kugellagerungen wirklich zu. Im folgenden soli 
nun eine Uebersiclit iiber gangbare normale K ugel
lager und dereń D etailkonstruktionen gegeben  
werden.

D as alteste K ugellager is t das K o n u s la g e r ,  
das zuerst im Fahrradbau angew endet wurde 
und auch heute noch angewendet w ird. In den 
Abbildungen 1, 2 und 3 ist ein T retkurbellager  
fiir Fahrrader dargestellt. Ueber dessen D eta il- 
konstruktion wiire folgendes zu erw ahnen: D ie  
Kugeln laufen auf einem Konus h und in einem  
T eller i. Gewohnlich wird ein fester und ein 
loser Konus angeordnet und der lose Konus h 
ist auf die A chse k aufgeschraubt und gegen  
Drehung durch die Gegenmutter c und eine da- 
zwischen befindliche Nasenscheibe d gesichert. 
D ie K ugellager sind gegen Eindringen von Staub  
sehr zu scliiitzen, weshalb F ilzrin ge g , die sich 
an einen H altering 1 anlegen, zw ischen dem sich 
drehenden Konus und dem T eller angeordnet 
werden. D er R ohrfortsatz m und das H alte- 
blech 1 dienen auBerdem noch dazu, daB die 
Kugeln, falls die W elle  samt den Konen ent-
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fernt wird, gehalten werden. In der Abbild. 2 
is t die Nasenscheibe etw as besser erkennbar, und 
die Abbildung 3 ste llt  noch eine w eitere Form  
dar, w ie man die W elle ausbilden konnt.e, indem 
man sie abllacht, damit die Beilagscheibe beim 
Drelien der Gegenm utter s till steht. B ei der 
Form der N asenscheibe nach Abbildung 2 wird

Abbildung 4. Abbildung 5.
K onstruktion des R ing lagers der Deutsehen W affen-

aber w eniger Gewinde weggenommen, und die 
Konstruktion nach Abbildung 2 g ilt, wenn auch 
etw as teurer ais die nach Abbildung 3, doch 
ais betriebssiclierer. W as nun das M ateriał fiir 
die K ugellagerteile anbelangt, so sei erwahnt, 
dafi die Konen m eist von GuBstahlstangen ab- 
gestochen werden. D ie K ugelteller werden aus 
GuBstahlblech gepreBt, sow eit natiirlich eine 
Fabrik geniigend groBe Mengen T eller gebraucht 
und sich dann die teuren Stanz- und Ziehwerk- 
zeuge immerhin lohnen. Fiir dieSchm ierung dieser 
L ager sind ebenfalls Vorriclitungen zu schaffen, 
wenn auch das K ugel
lager bediirfnislos in 
bezug auf Schmier- 
inittel is t . In A bbil
dung 1 is t  ein Oeler- 
rohr o nach dem in- 
neren durcligehenden  
Tellerrohr m gefiihrt.
DieOeffnungdesOeler- 
rohres o is t dureh eine 
Feder verschlossen.

Das K onuslager

Laufringes. Beim R inglager steht die B elastungs- 
ebene senkrecht zur W elle , und die A uflage- 
punkte der Kugeln fallen mit dieser Ebene zu- 
sammen. Infolgedessen kommt jeder Druck, 
welclien man rechnerisch oder experim entell 
ais zu lassige K ugelbelastung erm ittelt hat, ais 
reiner Tragdruck zur Geltung.

Itinglager.

D ieR inglager kenn- 
zeichnensich: 1. dureh 
einen inneren Lauf- 
ring; 2. dureh einen 
auBeren Laufring; 3. 
dureh die eigentlichen  
T ragk u geln ; 4 . dureh 
einen K ugelkafig fur 
die Kugeln.

Aus den Abbild. 4 
bis 8 geht die Kon

struktion eines R inglagers genau hervor. D ieses 
L ager wird von den D eutsehen W affen- und 
Munitionsfabriken in Berlin gebaut. E s besteht 
aus dem inneren Laufring a, der eine H ohlrille 
fiir die Laufkugeln erhalt und an den Kanten b 
abgerundet ist, damit sich das L ager leiclit auf 
die W elle  bringen laBt. D er aufiere Laufring c 
is t entsprechend au sgeb ild et; er enthalt ebenfalls 
eine Laufrille und abgerundete Kanten d. Inter- 
essant is t bei diesem L ager die Kugelm ontage 
und der K ugelkafig e, w elcher aus B ronze ge- 
gossen ist, und der jede K ugel fur sich ein-

A bbildung 6. 
und M unitionsfabriken Berlin.

Abbildung 7. 
offen

K onstruktion des R inglagers

nach Abbild. 1 is t nur fiir 
geringe B elastungen brauchbar, w eil es den Fehler  
hat, daB die Bertihrungspunkte der Kugeln an dem 
Konus und T eller  auf einer schragen Ebene liegen. 
Das Konuslager verschleiBt daher ziemlich rasch; 
ferner verlagert sieli bei Unterlassung einer recht- 
zeitigen  N achstellung die W elle  sehr stark. Fiir 
W ellen , die dauernd genau laufen miissen, is t da
her das K onuslager nicht zu gebrauchen. Immerhin 
is t das K onuslager geeignet, radiale und achsiale 
Driicke aufzunehmen, und gegeniiber dem heutigen  
zusam m engesetzten R in g -  und S p u r la g e r  ver- 
hitltnismaBig einfach. Am meisten Verbreitung  
haben die R inglager gewonnen, die theoretisch die 
beste K ugellager-K onstruktion  darstellen. Bei 
R ing- und Spurlager laufen die geharteten Kugeln  
in H ohlrillen eines inneren und auBeren geharteten

A bbildung 8.
Kugelkafig. geschlossen.

der D eutsehen W affen- und M unitionsfabriken Berlin.

sehlieBt. E s werden etw a zur H alfte des R ing- 
raumes K ugeln in den aufleren R ing eingefiillt 
(siehe Abbildung 6), dann wird der innere L auf
ring exzentrisch eingelegt. Nachdem die Kugeln  
im Ringraum yerte iit sind, bleiben Liicken zw i
schen ilmen, und der Kafig e halt die Kujrel 
in der richtigen L age (siehe Abbildung 5). Der 
Kugelkafig wird mit den offenen Lappen nach 
Abbildung 7 seitlich iiber die Kugeln geschoben, 
w orauf die ersteren m ittels einer Vorrichtung  
iiber die Kugeln gedriickt werden, w ie dies die 
Abbildung 8 deutlich ze ig t. D ieser K ugelkafig  
is t  sehr betriebssicher, da er nur aus einem  
Stiick besteht, wahrend friiher v ie lte ilige  Kafige 
angew endet w urden, die oft zerbrachen und 
allerlei L agerstorungen hervorriefen. E s gibt 
nun auch K ugellager, bei denen die K ugeln der-
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art eingebracht werden, daB clie Laufringe an 
einer oder zw ei Stellen ausgenommen werden. 
D iese Ausnehmungen ermogliclien zwar die TJnter- 
bringung einer grofieren Anzabl von Tragkugeln, 
docli yerschwilchen sie die Laufringe; allein  
ungeschwiichte Laufringe mit ununterbrochenen 
Laufrillen bieteu manclie Konstruktionsvorteile, 
so daB man diese Konstruktion stets ais grund- 
sJitzlicli riclitig anseben kann.

D ie R inglager sollen zw ar nur radiale Drucke 
aufnelimen doch konnen sie auch iin geringen  
MaBe Seitendriicke aufnelimen. Fiir die Durch- 
inesser und B reiten bestehen festgelegte Grofien. 
D er Durcbmesser, die Bohrung und die Flanken  
eines Laufriuges sind gehilrtet und geschliffen, 
naturlich auch die Holilrillen fiir die T rag
kugeln. D ie zulilssigen Mafiabweicbungen fiir

Radiussclileifmaschinen, bei denen der R adius 
mechanisch erzeugt wird. D ie Fornien der 
R inglager sind sehr m annigfaltig, und zw ar  
hauptsacblich in bezug auf die Kiifigausbildung. 
A uf die genaue Beschreibung aller gangbaren  
Spielarten soli hier nicht nilber eingegangen  
werden. W esentlich is t die zulilssige B elastung, 
die fiir die R inglager festgeleg t ist. Fiir starkę  
StoBe w ahlt man ais zu lassige B elastung das 
1,6- bis 3 fache der rechnerisch erm ittelten  
W erte. B ei steigender Tourenzahl verm indert 
sieli die zulassige Belastung noch w eiter. In 
der Konstruktion der R inglager bat man fiir die 
yerschiedenen Bediirfnisse des M aschinenbaues 
schon recht viele Ausfiihruugsformen geschaffen; 
im Folgenden sollen die w ichtigsten  neueren T ypen  
kurz beschrieben werden. D ie in den Abb. 4 bis 8

fa //I

Abbildung 9. A bbildung 10. Abbildung 11. A bbildung 12.
B efestigung der R inglagor. R ing lager mit Spannhfllsen und un iyersaler E instellung.

die Bohrung des inueren Laufringes betragen
0 ,0 0 3  bis 0 ,01  und fiir den AuBendurclimesser
0 ,0 1 5  bis 0 ,0 3 . D ie Innenringe werden meist 
auf die W elle  gepreBt und m ittels einer Mutter 
befestigt. Dabei is t  es verboten, auf die aufie- 
ren Laufringe zu schlagen, w eil dadurch das 
K ugełlager leicht beschadigt werden konnte. 
D ie AuBenringe sollen leicht saugend in die 
Bohrung der zugehorigen Gehause hineingeben.

Von den T raglagern einer W elle  is t nur 
eines seitlich  festzustellen, die anderen sind 
seitlich freizulassen, um Verklemmungen infolge 
von Arbeitsungenauigkeiten oder Langenande- 
rungen der W elle  zu verhindern. D er Aufien- 
ring des festgestellten  Lagers wird dann fest 
eingespannt, vielfach wird noch der beąuemeren 
M ontage halber ł/ 1# mm (bei Elektromotoren 
5/io mm) beiderseitige Luft in achsialer Rich- 
tung gelassen. Fiir die B efestigung der R ing
lager sind m eist rundę Muttern iiblich, die an 
irgend einer S telle Schlitze zum Anziehen er- 
lialten. E ine Drahtsicherung p schutzt die 
Mutter gegen Losdrehen (siehe Abbildung 9 
und 10). D ie Laufrillen der Laufringe sind 
ebenfalls geschliffen, und zwar mit sogenannten

gezeigten  R inglager sind fiir abgesetzte  W ellen  
bestimmt. Fiir glatte W ellenleituugen benutzt 
man R inglager, die m ittels einer kegeligen  Spann- 
hiilse auf der W elle befestigt werden, und die 
in Abbildung 11 und 12 dargestellten K ugel- 
lager zeigen in Gehause eingebaute R inglager  
mit Spannhulsen. Im F ali II  der Abbildung 11 
is t der aufiere Laufring des R inglagers k u gelig  
und ein entsprechender H ilfsring a mit e inge
bracht. Das Gehause stelit fest. Im F a li I 
der Abbildung 11 ist das ganze Gehause k ugelig  
gelagert. D as gezeichnete L ager is t  auBerdem  
im achsrechten Sinne verscliiebbar angeordnet.*  
In der Abbildung 12 is t ein fest eingespanntes 
R inglager geze ig t, das Gehause genau w ie in 
Abbildung 11 gete ilt angenommen, da man das 
R inglager iu dasselbe einbringen muB. Im 
F ali I  der Abbildung 12 is t der aufiere Lauf- 
ring kugelig  gelagert. Im F a li II  der Abbil
dung 12 ist der auBere Laufring des R inglagers

* N aheres iiber dio D etailkonstruktion  und den 
E inbau yon K ugellagern  findet sich in m einem  "Werke : 
„Die K ugellagerungen, ihre K onstruktionen und ih re  
Anwendung im M otorwagen- und H asch inenbau". 
Berlin. Y erlag  von Mk. K rayn.

rafff
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wieder k ugelig  und dalier im Gehause einstell- 
bar gelagert, wahrend das Gehause feststehen  
kann. In W irkliclikeit wird man derartige 
Transm issionslager nicht ais feststeliend anselien 
konnen, da sie m eist in Gewindespindeln lagern, 
die vertikal verstellbar eingerichtet sind, w ie

A bbildung 14. Zwei- A bbildung 15.
teiliges R ing lager der K ugellager der
D eutschenW affen-und Schwedischen Ku-

M unitionsfabriken gellagerfabrik
B erlin. Gotenburg.

einem iluBeren Laufring b. Der innere Lauf- 
ring wird in der R egel m ittels der Spann- 
hiilse e mit ganz schwachem K egel auf der 
W elle  befestig t; die sonst tibliche Mutter ist 
nicht notw endig. E ine gew olw liche Scheibe d 
verschlieBt den Ringraum. D ie Kugeln werden
seitlich  eingefuhrt, zu welchem Zweck man in

den Laufringen Ausnehmungen schafft. D ie 
Staufferbiichse fuhrt das zur Schmierung des 
K ugellagers notw endige Schmiermaterial zu. 
Das Gehiluse f  selbst is t  kugelig  und entspricht 
im iibrigen den Normalien des Transmissionen- 
baues. Es kann dalier ein K ugellager gegen  
ein G leitlager leicht ausgetausclit werden. D ie 
zw eireihigen R inglager kommen in neuerer Z eit 
irnmer melir zur Anwendung. D ie Konstruktion  
des zw eireihigen L agers hat aber bei allen  
jenen Fallen, wo nicht g le ich zeitig  eine a llge- 
meine E instellung des Laufringsystem es w irkt, 
den N achteil, daB die D ruckverteilung auf die 
zw ei Kugelreihen nicht gesicliert erscheint, w eil 
die H erstellung zw eier genau gleiclier Laufringe 
schw ierig is t, und im iibrigen auch unter dem 
EinfluB der Belastung alle W ellen  federn, und 
die gleichmiiBige D ruckvertcilung erschw ert wird.

D ie D eutschen W ąffen- und Munitionsfabriken 
in Berlin fiihren nun ein neues zw eireih iges 
R inglager nach Abbildung 14 aus, das eine 
theoretisch einwandfreie D ruckverteilung zu laB t; 
die Kugeln laufen in je  zw ei H ohlrillen des

Abbildung 13. T ransm issionslager dor Deutschen 
'Waffen- und M unitionsfabriken Berlin.

auch das Gehiluse sich in einer Ebene drehen 
kann. D ie B elastung bei Transm issionslagern  
ist oft erheblicli, und sta tt einreihiger L ager  
sind oft zw eireih ige erwiinscht. D ie kugeligen  
Spannhulsen nach den yorstehenden Abbildungen 11 
und 12 F ali II sind iibrigens nicht sehr leicht 

herzustellen. Das neue 
T ransm issionslager der 
Deutschen W affen- und 
M unitionsfabriken in B er
lin , nach Abbildung 13 , 
is t w esentlich einfacher. 
Es besteht aus einem 
inneren Laufring a und

A bbildung 16. B lechkugellager.

auBeren und inneren Laufringes a und b. D ie  
Kugeln sind durch einen Kaflg c gehalten und 
werden durch ortliches Ausnehmen der beiden 
Laufringe eingebracht. D er iiuBere Laufring a 
ist kugelig gesta lte t und lagert in einem ent- 
sprechend kugeligen Hiilsenring d. Durch diese 
kugelige B ettung verm ogen sich die beiden 
K ugelreihen allen W ellendurchbiegungen anzu- 
sclnniegen, und die gleichmaGige D ruckverteilung  
der Kugeln auf die Laufrillen is t gesichert. W ohl 
sucht man die E instellbarkeit eines zw eireihigen  
K ugellagers noch auf andere W eise zu erreichen, 
und die Schwedische K ugellagerfabrik A .-G . in  
Gotenburg bringt ein K ugellager nach Abbil
dung 15 auf den Markt, bei dem der auBere 
Laufring an den Stellen , wo die Kugeln auf- 
laufen, kugelig gesta ltet ist. D er auBere Lauf
ring wird gewissermaBen beim M ontieren der 
Kugeln iiber dieselben geschw enkt. D a die Lauf- 
rillenform eines L agers mit spharischer Lauf- 
flache sich stark der zylindrischen Laufflache 
nahert, so is t die spharische Laufrillenform  
fur die Aufnahme betrachtlicher Radialdriicke 
nicht besonders geeignet. Mit den vorbezeich- 
neten Konstruktionen sind nur die w esentlichen
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R inglagerform en gekennzeichnet. A lle Spielarten  
liier aufzuzahlen und insbesondero auf die mannig- 
fa ltigen  Kafigformen einzugehen, wiirde zu w eit 
fuhren.

E s soli nur noch ein B l e c h k u g e l l a g e r  
nach Abbildung 16 besprochen werden, bei dem 
sta tt eines abgestochenen Laufringes ein Lauf
ring aus GuBstahlblech gedacht ist. Durcli die 
Anwendung eines Laufringes aus GuBstahlblech 
ergeben sich M aterialersparnisse, sowie einige 
M ontagevorteile, da man den GuBstahlblechring 
direkt an flachę W andę auflaschen kann, ohne 
daB man besondere teuere Labyrinthkammern und 
genaue zylindrische, gut saugend gehende Boh- 
rungen zu fertigen  hat.

Spurlager.

D ie zw eite Hauptgruppe der K ugellager bil- 
den die sog. S p u r l a g e r ,  die nur achsrechte 
Drucke aufzunehmen haben. D ie Spurlager

W \
a

im c
ym \ a

/

\

Abbildung 17. Spurlager der Deutsehen W affen- 
und M unitionsfabriken Berlin.

nach der Abbildung 17 sind ebenfalls von den 
D eutsehen W affen- und Munitionsfabriken in 
Berlin  in sinngemafier W eise normalisiert und 
insbesondere die Bohrungen d und d i, die AuBen-

Abbildung 19. 
D oppeldrucklager der 

N orm a C om pagnie 
C annstatt.

A bbildung 18. D oppeldrucklager der Deutsehen 
W affen- und M unitionsfabriken Berlin.

durchmesser d, und dd sowie die Hohe h und der 
Kugelradius R  festgeleg t worden. D ie Kugeln  
laufen genau wie bei R inglagern in Hohlringen. 
D ie ebenen Spurplatten , auch die mit Dreieck- 
profilierung, werden nach M ogliclikeit vermieden. 
D ie Kugeln werden wieder dureh einen Kafig ge-

fiihrt, der in einfaclister W eise aus zw ei P latten  
aus Messingblech besteht, die m ittels mehrerer 
Stelibolzen f  zusam mengenietet werden. D ie fest- 
stehende Spurplatte enthalt in der R egel eine ku- 
gelige Abrundung, damit sich die P la tte  etw aigen  
W ellendurchbiegungen anschm iegt und die Druck- 
verteiłung auf alle Kugeln gesichert ist. Ln 
Gegensatz zu den Ringlagern tragen bei den 
Spurlagern alle Kugeln, vorausgesetzt, daB die 
Kugeln gleicli groB und 
die Laufrilien genau her
geste llt sind. W enn beson
ders groBe Drucke aufzu
nehmen sind, ordnet man 
auf einer einzelnen P latte  
auch zw ei oder drei Ku- 
gelreihen an. In Abbil
dung 17 ist noch ein 
Spurlager A veranschau- 
licht, bei dem beide Spur
platten eben sind, und 
ein besonderer kugeli- 
ger T eller c angewendet 
wurde. Treten doppelte 
achsrechte Drucke auf, 
so werden sogenannte 
D o p p e l d r u c k l a g e r
angewendet, und in Abbildung 18 sind zw ei nach 
den Normalien der Deutsehen W affen- und 
Munitionsfabriken ausgebildete gew ohnliche Spur
lager a, b, c und d in einem kugeligen  H ilfs- 
ring e gelagert, wodurch in einfaclister W eise  
ein Doppeldrucklager gebildet w ird.

E s gibt natiirlich noch verscliiedene Kon- 
struktionsmogliehkeiten fur ein D oppeldrucklager, 
und die Norma-Compagnie in Cannstatt fer tig t  
ein Doppeldruck
lager nach Abbil
dung 19 in der 
W eise, daB einLauf- 
ringaeinenF lansch  
b enthalt, in dem 
zw ei Laufrilien fiir 
die Kugeln einge- 
stochen sind. Zwei 
Spurlagerteller c 
und d mit kugeligem  Sitz schlieBen an den F lanscli 
an, und zw ei Gehausehalften e und f  umschlieBen 
das ganze K ugellagersystem . D ie D urchm esser 
und die Bohrung des D rucklagers decken sich  
mit den normalisierten Abmessungen der R ing
lager, so daB es ohne w eiteres moglich is t , in 
eine bestirnmte Bohrung, die fiir ein R inglager  
\orgesehen  war, auch ein D rucklager einzu- 
bringen. B eziiglich solcher D etailkonstruktion  
verw eise ich auf mein oben angefiihrtes W erk .

Auch bei Spurlagern hat man versucht, M ate
rialersparnisse zu machen und statt abgestocliener  
Ringe solche aus GuBstahlblech zu verw enden. 
In der Abbildung 20 is t ein B l e c h k u g e l l a g e r

A bbildung 20. B lechkugellager 
der M aschinenfabrik R hein land  

Dusseldorf.
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(Spurlager) der Maschinenfabrik Rheinland ab- 
gebildet, bei dem die Spurplatten aus Blech ge- 
prefit und dio beiden Auflagerilnder gezogen  
werden. D ieses K ugellager wird ohne K ugelsitz 
geliefert, da man annimmt, daB die Blechringe 
so viel federn, daS sich die W ellen  durchbiegen, 
eine Annahme, die nur bei ganz diinnen Blech- 
stitrken zutreffen wird.

Zusaminengesetzte Lager.

Die drit.te Gruppe von K ugellagern, die 
eigentlich ais selbstandige Konstruktion anzu- 
sehen ist, biklen die sogenannten zusammen- 
gesetzten  L ager, die radiale und achsiale Driicke 
zugleich aufnehmen. Man ste llt in vielen Filllen 
derartige L ager in der W eise zusammen, daB 
an ein normales R inglager ein normales Spur
lager angeschlagen wird. D ie Norma-Compagnie 
hat fiir diesen Beanspruchungsfall ein Speziallager 
nach Abbildung 21 geschaffen, wo das R ing
lager und das Spurlager ein zusammenhilngendes 
Ganzes bilden. Bei dieser Anordnung ist wieder 
ein innerer L aufring a mit einer Laufrille fur das 
R inglager und mit einem Flansch b mit einer

Laufrille fiir das Spurlager yersehen. A uf dem 
Flansch laufen die Spurkugeln auf und dieselben  
legen sich gegen die kuge- 
lige Spurplatte c, die von 
einem Gehituse d umschlos- 
sen wird. Ueber den iluBeren 
Laufring e ist noch zu be- 
inerken, daB die Laufrille 
einseitig zylindrisch gehal- 
ten ist und iiber die T rag- 
kugeln geschoben wird. D as 
Lager deckt sich in beztig 
auf Bohrung und AuBen- 
durchmesser wieder mit den 
fiir R inglager aufgestellten Abbildung 21. Zu- 
Normalien, und es is t mog- sam m engesetztes Spur- 
lich, ein zusam m engesetz- und R inglager der N or- 
tes L ager gegen ein ein- m a Com pagnie Cann- 
faches R inglager umzutau- statt.
schen, falls die geniigende 
Lagerbreite fur das relatiy  breite zusammen- 
gesetzte  L ager in den Maschinen zur Ver- 
fiigung steht.

(ScliluB folgt.)

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir die un te r d ie se r Rubrik erscheinenden Artikel Iibernim m t die Redaktion keine Y erantw ortung.)

Die autogene
In Nr.'46 diosor Z eitschrift vom 17. November 

1909 yeroffontlicht H. R i n n e ,  Direktor der Firma 
Schulz Knaudt, A.-G. in Esson, die PrUfungs- 
ergebnisse einiger autogen goschweiCter Probe- 
stiicke und kniipft daran eine Kritik dor von mir 
ausgefuhrten Versuche.* Ich bin orfreut, daC 
aucli von anderor Seite aus der Priyatindustrie 
die Priifungsresultate yon SchweiCniihton bekannt 
gegeben werdon, w ie das auf Seite 3 meiner Ab- 
handlung angeregt wurde. Rinues Versuche haben 
hinsichtlich dor Qualitiit der autogen goschwoiCton  
Naht oin y iel besseres Rosultat orgebon, ais die 
von mir ausgefuhrten. A uf Grund seiner Ver- 
sueho und Erfahrungen ist er dor Ansicht, daC 
die autogene Sehw eiC ung e i n o  der  a l l o r b e s t o n  
d e r  b i s h e r  b o k a n n t e n  S c h  w e i C m e t h o d e n  
s e i ,  wahrend ich zu dem Schlusse gekom m en  
war, daC die autogene SehweiCung m it Yorsicht 
anzuw enden soi. D iese A bw eichung in der Be- 
urteilung fuhrt Rinno darauf zuriick, daC meine 
Priifungen unsachgomiiC ausgefiihrt worden seien, 
und zwar so m angolhaft, dafi sio keinen Anspruch  
auf BerUcksiehtigung hatton. Hieraus erwaehst 
mir dio Pflicht, die in  Zweifel gozogone Sach- 
lichkoit moines V orgeliens besonders nachzuweisen  
und M ifiyerstandnisse aufzukliiren.

V orw eg sei bem erkt, daC Rinne hinsichtlich  
der Proben fiir ZerreiCyersuche (nur auf den

* „D as SchweiBen und H artlo ten  m it besonderer 
B eriicksichtigung der BlechschweiBung“. Berlin, Leon- 
hard  Simion Nchf., 1909.

IV  jo

SehweiCung.
schm alen Soiten bearbeiteto Stabo fiir die Be- 
stim m ung dor F estigk eit und allseitig bearbeiteto 
Sta.be fiir die E rm ittelung der Bruchdehnung) 
meinem Beispiele gefo lg t ist, und daC seine dies- 
bozuglicho, liingore Ausfiihrung auf Seite 1815 
w ohl im w esentlichon meinon D arlogungen auf 
Soito 42 und an andoren Stollen der Abhandlung  
Uber das Schw^eiCen und Hartloten entnom m on  
ist. Auch darin pflichtet mir Rinne bei, dafi die 
ZuyerUissigkeit von BlechschweiCniihten am besten  
durch dio Priifung vollstandiger, gosohweiflter 
Hohlkiirper erm ittelt wird. In der A rt dor Priifung  
gohen w ir also einig. Boanstandot wird dagegen  
die A nfertigung der VersuchsstUcko, indom Rinno 
behauptot, daB ich diese ohno Beobachtung aller 
mir bekannt gew esenen  VorsinhtsmaCregeln habe 
sehweiCen lasson. Ferner soli der Einflufi des 
Gliihens auf die F estigkeit und D ehnung autogen  
geschweiCton Bleches yon mir unsachgemaC er
m ittelt wordon sein.

In ersterer Beziehung wird bem angelt, daC 
die autogene SehweiCung der Behiilter n icht yon  
beiden Blechseiten erfolgte, daC die N ahte n icht 
geham m ert und die fertigen Behalter n ich t ge- 
gliiht wurden, ich aber dennoch aus den Prii- 
fungsergebnissen don SchluC gezogen  habe, daC 
sich die autogene SehweiCung besonders in Hin- 
sicht auf die GleiehmaCigkeit in der Haltbarkeit 
der SchweiCnahte ais rnangelhaft erw iesen habe. 
Es ist richtig, daC die geprUften Behalter nur 
yon einer Seite geschweiCt, die N ahte n ich t ge-
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ham m ert und die fortigen Stiicke nicht gegliiht 
worden sind. Das hatte aber auch seinen guten  
Grund. Es handelte sich fiir mich namlich allein 
darum, don W ert dor autogenon SchweiCung in 
derjonigen A usfuhrung zu ermitteln, w io dieso 
einersoits praktisch moglich und w ie sio ander- 
seits in dor Industrie gebriiuchlich ist. Unmog- 
lich wTird z. B. das von Rinne gefordorte SchwoiCon 
dor Behalter-Langsnahte von beiden Soiton, w*enn 
dor Durchmessor n icht grofior ais 300 bis 400 mm 
is t und dio Liingo mehrere Meter botriigt. Dio 
zur Priifung hergestellton Behalter wurden nur 
w egen  der Matorial- und Herstollungskosten so 
kurz ausgoflihrt. Man darf w ohl annohmon, dafi 
von allen fiir dio autogene SchweiCung in Bo- 
tracht kommenden GefiiCon die gute Halfte fiir 
das Schweifien sam tlicher Niihte von innon un- 
zugiłnglich ist. A uf Seite 24 habo ich donn auch be
sonders ausgofuhrt, daC man zwar beim SchwoiCon 
von beiden Blochsoiton bessore Rosultate erhalte 
ais boim SchwoiCon von nur einer Seito, daC aber 
die N alit oft nur von einer Seito zuganglich soi 
und es dalier richtig erscheine, die Yersuche mit 
Niihten auszufiihren, die nur von einer Soite ge- 
schweiCt soien. W iirde ich anders gehandelt 
haben, so liatto man mir m it Rocht den Yorwurf 
machen konnen, dafi ich dio giinstigston Yer- 
hiiltnisse horausgesuclit habe, um gute Resultate 
fiir die autogene SchweiCung zu erhalten, und 
dafi nun die Gefalir dor A nw endung dieser Er- 
gobnisse auch auf dio nur von einer Seite ge- 
Bchweifiton Niihte bestohe.

Aus dem gleichen Grundo habe ich es unter- 
lasson, dioN ahte bei oder nach dem Schweifien durch 
Hammern zu yordichten. Im vorletzten Absatz 
auf Seite 24 und aucli an anderen Stollen meiuer 
A rbeit habe ich besonders auf den Yorteilhafton 
EintluC des Yerdichtens hingew ieson und niihere 
A nw eisung fiir die Ausfuhrung gegeben. Wenn 
ich trotzdom davon abgesehon habe, derartig ver- 
bessorto Niihte m einen U ntersuchungen zugrunde 
zu legen, so geschah dios nur doshalb, w'eil die 
A utogen-Schw eifiereien aus Ersparnisriicksichten, 
aus Mangel an Erfahrungen und aus anderen 
Griindon m eistens geneigt sein werden, von dem 
V erdichten abzusehen, dio Auftraggeber und die 
Priifungsbeam ten an dein fertigon Stiick abor 
nich t sehen konnen, ob oder doch in wolchem  
Grade yerdiuhtet wrorden ist. Der vorsichtige In- 
geniour w'ird daher bei der A nw endung eines 
nicht unter seiner A ufsicht hergestellton, autogen  
geschw eifiten  StUckes nur m it den Festigkeits- 
zahlen reclmen, die fiir den unverdichteten Zu- 
stand der Naht gelten . D iese allgemoin giiltigen  
Zahlen w ollie  ich aber gerade ermitteln.

Mit dem Unterlassen dos Gluhons verhalt es 
sich ebenso. Nur w enige der A utogen-Schw ei- 
Coreien verfUgen Uber einen Ofen, in dem sie 
groCere Stiicke gliihen konnen. Aber selbst w enn  
der Ofen yorhanden ist, kann oft kein Gebrauch

davon gem acht werdon, w eil boi GefiiCon aus 
schwacheron Biechon zu befiirchten ist, daC im  
rotwarmen Zustande durch das E igon gew ich t un- 
zuliissigo Formiindorungen horvorgorufen werden. 
Kommon abor hiornach boi woitom  dio m eisten  
Stiicke ungegliiht in den Betrieb, so w'ar das 
Nichtgliihon dor Versuchsbohiilter durchaus kein  
VerstoC gegon dio Rogeln dor M aterialpriifung. 
W enn ich dom Gesagten noch hinzufilgo, daC die 
Niihte der gepriifton Bohiilter hinsichtlich ihrer 
Stiirke so ausgefUhrt wurden, w ie das bei den 
Autogon-Schweifioroion gobriiuchlich ist (sieho 
dio beidon untoren Abbildungon auf Tafel X IV  
moiner Abhandlung), so geh t daraus w ohl heryor, 
w ie ich mich nach Kriiften bomiiht habe, dio Vor- 
suchsobjekto ebonso herzustellen, w ie das in der 
Praxis in dor Regel goschieht. In diesem Falle 
muG ihro Ausfuhrung aber auch ais sachgemiifi 
bezeichnet werden, so dafi also wodor minder- 
w ertige Arboit, noch solche, die unter A ufw endung  
aufiorgewohnlicher Sorgfalt und ohne jode Riick- 
sicht auf die Kosten ausgefiihrt w orden war, der 
Priifung zugrunde golegt wrorden ist. Da ich 
nun in moiner Abhandlung koinon Z w eifel dar- 
iibor gelasson habe, in w olcher W eise die Ver- 
suchsbehalter geschweiCt worden waren und deron 
Priifung tatsachlich oino groCo V erschiedenheit 
in dor Haltbarkeit der N alite ergeben hat, so wird  
mir jederU nbofangene zugeben miisson, daC meino 
SchluCfolgorung berechtigt war.

Es lag mir obensowenig daran, dio R esultate  
notorisch schlochter SchwoiCstiicke zu erm itteln, 
ais durch Anfortigung und Priifung sogonannter  
nParadestUcko“ festzustellon, w elche F estigkoit 
und Dehnung bei der autogenon SchweiCung  
unter besondereń V erhaltnissen orzielt werdon  
konnen. D agegen handelt os sich offenbar bei 
don von Rinne ausgofuhrten Priifungen um solche 
ParadestUcko, wrie die sorgfaltige A usw ahl des 
Bleches (39 bis 40kg/qm m  F estigkeit bei 29 bis 3 0 o/o 
D ehnung bezw. 35,3 bis 38,4kg/qm m  F estigk oit bei
35,4 bis 30,5 °/o Dehnung), dio starko Ausfuhrung  
dor N ahte (31 °/° Vorstarkung gegeniiber dem 
Y o lle n  Bleche des Kossels), die iiuOorst sorgfaltige  
A usfuhrung des Schweifions und dos V erdichtens, 
sowio auch der Um stand bew eist, daC die Ver- 
sucho zu dem Zwecke angestellt wurden, einer 
U nterschatzung des W ertes der autogenen  
SchweiCung entgogenzutreten.* DaC R inne bei der 
SchweiCung seinor Versuchsstiicke auCorgewohn- 
liclio Sorgfalt aufgow endet hat, d. h. dafi seine 
A usfuhrung der N alite nicht der in der Praxis 
Ublich^n entspricht, geh t schlieClich noch aus der 
FuCnote auf Seite 1815 seiner Arboit hervor, nach 
dor die von anderon SchweiCereien an Profossor 
y . B a c h  eingelieferten Probon w eniger gu t aus- 
gefiihrt waren. Es scheint auch, ais ob selbst 
Rinne nicht alle V ersuchsstiicke gu t gelungen

* „Stahl und E isen“ S. 1816, zw eiter Absatz.
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sind, da nach Seite 1816 links oben mehrore Hohl- 
korper fiir den Y ersuch angefortigt wurden, 
wahrend dio Yorsuchsergobnisso nur von einom  
Kossel angofiilirt werdon. So w ertvoll dio Rinno- 
schen Y ersuche in w issenschaftlichor Hinsicht 
und in bosondoren Fśillon auch fiir die Praxis 
sind, vor dor allgom oinen A nw endung ilirer Er- 
gobnisso mufi dringend gow arnt werden. Dio 
weitaus m oiston Autogon-SehwoiCeroien werdon 
sich nicht darauf bosehriinken. die autogene  
Schweifiung nur dann anzuwendon, w enn von  
beiden Blechsoiton geschwoiCt werden kann. Sie 
werden auch dio N aht nicht immer um 30°/° 
stiirker ausfiihren ais das yolle Bloch, und es ist 
anzunohmon, dafi solbst dio Firma Schulz Knaudt 
beim Ausbessern schadhafter Stellen an W ell- 
rohren dieso n icht um etw a oin Drittel dor Blech- 
dicko yerstarkt. Damit, daC dio Praxis allgemoin, 
nach Rinnes Vorschrift, „das fliissig eingobrachte 
Materiał Tropfen fiir Tropfen oiner durch Hammern 
bewirkten, dasGofiigo yorbesserndon mechanischen  
Verarboitung unterw irft“, ist abor gegenw iirtig  
aufkoinen Fali zurech nen . Dio meiston A utogen- 
Schweifloreion wordon oben nach wio vor ohne 
A ufw endung auCergewohnlicher Sorgfalt arbeiten, 
dabei aber doch gelegentlich  auf oino W iderstands- 
fahigkeit w io boi den R inneschen Prilfungen  
rochnen, und darin lieg t dio groCo Gefahr solchor 
VorofFentlichungen, auf dio hier im Intorosse des 
autogenen SchweiCyerfahrens ausdriicklich auf- 
morksam gom acht w erden soli.

Fernor kann das U rteil yon Rinno Iiber das 
gesunde Aussohen soinor Schliffprobon der Ab
bildung 2 leicht don A nschein erwocken, ais ob 
in dom Gefugo des Materiales der autogonen  
SchweiCnaht und dom dos yollon Bleches ein 
morklicher U nterschied n icht bostoho. Dioser 
Unterschied ist aber solbst dann yorhanden, w enn  
dio Naht durch Hammern yordichtet wurde. Er 
tritt in R innes F iguren nur nicht in die Er- 
scheinung, w eil diese wahrschoinlich durch den 
Umdruck gelitton  haben, und w eil beim Photo- 
graphieren n ich t yergroCert wordon ist. Dio 
Figuren lassen n icht mohr erkonnon, ais man in 
dem Schnitt durch eino SchweiCnaht mit un- 
bowaffnetem A uge sioht, w enn  dieser nicht goiitzt 
worden ist, nam lich so yiel wio nichts. Zur Ver- 
anschaulichung dos Gefuges der autogenen SchweiC
naht habo ich hier Photographien yorschiedener 
SchlifFo oinor autogenen  SchweiCung beigefiigt.* 
Dieso SchweiCung ist n icht von mir oder auf 
meine V eranlassung, sondern von oinor heryor- 
ragondon Stello auf dem Gebiete der autogonen  
A zetylen-Schw eiC ung ausgefiihrt worden. Nach 
dereń Angaben wurde das Siemens-Martin-Material 
yon 44 kg/qm m  F estigk eit und 29% Dehnung mit 
besonderor Sorgfalt geschw eiC t. Dio Naht war 
von beiden Seiten  geschw eiC t und auch gehamm ert 
wordon. Zum SchweiCen hat man chemisch reines

* Yergl. nachstehende Kunstdrucktafel.

A zetylen yerw endet. Trotz allodem zeigt die 
SchweiCstelle ein ganz andores Gefugo ais das vollo 
Blech, w ie dies aus dom Yerjrleicho der SchlifFe 
C, D und E m it A auch fiir jedon Laien heryor- 
geht. (Die Entnalimostollon des Materiales fiir die 
SchlifFe A bis E sind in dor Abb. 1 S. 164 in dom 
Querschnitt der N aht bezoichnot.) SchlifF B zeigt 
je zur Halfto das Gefugo des Bleches und das 
dor Naht. Das beim SchwoiCon eingetrageno  
Materiał ist grobkristallinisch, poroś und enthalt 
auch Schlackenoinschliisse.

Hinsichtlich der Prufung von SchweiCnahten  
an ZerroiCstaben sei noch bemerkt, daC man boi 
Stabon m it autogen goschweiCton Niihten lioho 
F estigkeit und groCoro Dohnung erreichen kann, 
w enn dio yerstarkt ausgefUhrte Naht im mehr 
odor w eniger abgokiihlten Zustande durch Ham- 
m em  kriiftig yerdichtet wird und dio Stiibe dar
auf nicht wioder gogliilit wrorderi. Dioso dehnon 
sieli und roiCen dann fast in jodom Falle auCor- 
halb der Naht. Dio so erziolten Ergebnisse be- 
ziolien sich abor auch nicht auf dio Naht, son
dern auf das yolle Blech. Ich habo deshalb in  
don Zahlontafoln m it ZerreiCergebnisson stets  
niihere Angaben uber das Gliihen der Stabe ge- 
macht. Boi Rinno yermisso ich solcho. Das Rot- 
warmmachon der Bleche boim R ichten ersetzt 
das Gliihen nicht ganz, und nam entlich dann 
niclit, w enn die N ahte etw a spater noch ge
hammert wordon sind. Es fehlen ferner in Rinnes 
ZerreiCergebnisson Angaben iibor don Querschnitt 
und die MeCliinge dor Stabe, so daC oin V ergleich  
dieser Ergebnisse m it anderen nicht moglieh ist.

Hinsichtlich des zw eiten  yon Rinne geriigten  
Mangols an sachgemaCer Ausfiihrung meiner 
PrUfungen kann ich  mich kiirzer fassen. Bei 
dieser nach Rinne „besonders auffiilligen Diegel- 
sclien Priifung“ wurde die SchweiCnaht etw a
0,5 mm (rund 10 °/o) stiirker gohalten ais das 
yolle Blech und durchweg roeht gleichmaCig aus- 
gefiihrt. Es ist yergessen wordon, diese Starkę 
der oigentlichen SchweiCnaht in Zalilentafel 14 
m it aufzunohmen. Dio Starkonabwoiehung von  
± 0 , 1  mm, von dor Rinno spricht, bosteht nur 
zw ischen der gem essenen, wirklichon Starko der 
Stiibe und der allgem einen Stiirkebezeichnung  
des Bleches. Rinne findet diese A bw eichungen  
in seiner Zalilentafel 2 ebenfalls.

Es bleibt nun noch die Beanstandung Rinnes 
iibrig, daC ich die auf den Aachen Seiten nicht 
bearbeiteten Stabe nach Zalilentafel 14 zur Her- 
leitung genereller SchluCfolgerungen yerw endet 
habe. Hierzu war ich innerhalb der ein- 
gehaltenon Grenzen sehr w ohl berechtigt. DaC 
und in w elchem  Grado die Bruchdehnung durch 
eine ungloichmaCige Starkę der ZerreiCstabe be- 
eintrachtigt wird, w ar mir bekannt, da ich dar- 
iiber friiher selbst eingehende V ersuche ausge- 
fiihrt habe.* Im yorliegenden Falle handelte es

* „Zeitschr. d. Yer. deutsch. In g .“ 1903 S. 426.
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sich aber n icht darum, die Dehnung dos Matoriales 
an sich zu erm itteln, sondern es wurden bloC 
drei Gruppen von Stiiben aus einem und demselbon 
Blecho hinsichtlich ihrer D ehnung in Yergleich  
gestollt. Da nun die Abm essungen aller dieser 
Stiibo praktisch gleich waren und jeder Stab in 
dor Mitte diesolbo Verstiirkung aufwies, die von  
der SchweiCung liorriilirte, so ist der ausgofiihrte 
V ergloich durohaus oinwandfrei, zumal da ich noch 
die V orsicht gebrauchte, dio Stabe fiir die zu 
vergleichendon drei Gruppen abwochselndaus dom 
Blecho zu entnohmon, wio dies auf Zahlentafol 14 
genauor angogobon ist, damit unmorklicho Ab- 
w eichungon  in der Verstiirkung dor ScliweiC- 
naht sich ausgloichon muCten. Ich glaube auch, 
dafi jodor Sachyorstiindige auf dem Gebieto des 
Matorialpriifungswosons dor gleichen A nsicht 
sein  wird.

F i i r s t o n w a l d e  a. d. Spree.
C. Diegel.

* **

Zu den yorstehonden Bomerkungen liabe ich 
zunachst die folgonden von Hm. Direktor D i e g e l  
yormiCten Angabon nachzutragen:

Dio von mir bohandelten b e i  d e n  autogen  
goschweiCton Hohlkorpor, nśimlich der in meiner 
Abhandlung bildlich dargostellto Kossel* und dor 
ebenfalls erwahnto, nachoinander mit zwoi ver- 
schiedonon W ollenprofilen yorsohone Hohlzylinder, 
sind die beidon oinzigon autogon goschweiCton 
Hohlkorpor, dio zu moinen Untorsuchungen an- 
gefertigt worden sind. Es sind also beide Yor- 
suchsstucke g u t golungen.

Das von mir ais gesund bezeichnete Aus- 
sohon moinor Schliffproben (Abbildung 2)** soli 
n i c h t  den Anschein orweckon, ais ob in dem 
GofUge des Matoriales dor autogenen SchweiC- 
naht und dem dos yollen Blechos kein merk- 
liclier Unterschied bosteho. Die von mir an dio 
Rodaktion dioser Zeitschrift eingosandte Photo- 
graphie zeigto diesen Unterschied yielmehr ganz 
deutlich. Leidor ist diese Doutli, hkeit bei dom 
Umdruck fast yollig yerloron gegangen. Gosund 
ist das A ussehen insoforn, ais os demjenigon 
einer guten  autogenen SchweiCnaht entspricht.

Das A ussehen der von Diogel auf der nebon- 
stehenden Tafol in verschiedenen Schliffon dar- 
gostellten  autogenen SchweiCung laCt darauf 
schlieCon, dafi diese SchweiCung naeh ihror Fortig- 
stellung n icht sorgfiiltig ausgegluht worden ist. 
Im anderen Falle wiirde das Materiał nicht so 
grobkristallinisch sein  und das A ussehen der 
SchweiCstelle wiirde sich uberhaupt nicht so sehr, 
w ie  es in den Schaubildern der Fali ist, yon  
dem A ussehen des ungeschweiCten Blechos unter- 
scheidon.

Die MeClange betrug bei allen m einen Zer- 
reiCproben 200 mm. Die Breite der sam tlichen

* „S tahl und Eisen" 1909 S. 1816.
** Ehenda S. 1817.

zorrissonen Stiibo lag zw ischen 31,8 mm und
35,4 mm, wahrend ihro jew eilige Dicko sich so 
annahernd aus moinor Abhandlung ergibt, daC 
eine Wiodorgabe der yollstandigen Tabollen sieli 
hier erubrigon diirfte. Ich stclle die letztoren

Abbildung 1. Y crgroBerung 1 :1 .

aber jedem Interessenton auf W unsch gern zur 
Vorfiigung.

Was nun dio iibrigen A usfiihrungen Diegels 
anbetrifft, so mufi ich wiederholen, daC derselbo 
seine w a s s e r g a s g o s c h w o i C t e n  „Parade- 
stUcke“ — oder mochto Hr. D iegel den auf S. 48 
soiner Broschiiro abgebildoten V orsuchskossel von  
2510 mm Durchmesser yiolleicht n i c h t  ais Pa- 
radestiick bezoichnon? — solchen autogon ge- 
schwoiCton Versuchsstucken gogoniiber gesto llt 
hat, dio unter AuCorachtlassung allor zur Er- 
zielung oiner guton autogenen Schw eiC ung er- 
forderlichen MaCnahmen hergostollt w orden sind. 
Diegel bogrundet diese A rt seines V orgehons da 
mit, dafi or beabsichtigt habo, den W ert der 
autogenen SchweiCung in derjenigen A usfuhrung  
zu erm itteln, w ie diese einerseits praktisch moglich  
und w ie sie anderseits in der Industrie gobrauch- 
lich sei. Praktisch moglich und sogar in allen 
Fśillon sehr leicht erreichbar ist aber eine V o r -  
d i c k u n g  dor autogen goschwoiCton Naht, dio 
im iibrigen durchaus nicht annahernd 30%  der 
normalen Blechdicko, sondom  nur w onige Prozont 
ron der letztoren zu betragen braucht. W onn 
D iegel boi soinen Probon nicht auf diesen w ich- 
tigsten  Vorteil dor autogenen Schw eiC ung yollig  
Verzichtet hiitte, und w enn er fernor die Nalite 
a b g o h a m m e r t  hiitte, was ebenfalls im m er leicht 
ausgofuhrt werdon kann, so wiirde er schon hier- 
durch alloin zu yollig  on tgegen gesetzten  Resul- 
taten gelangt sein. Das SchwoiCen dor Bloch- 
nahte von beiden Seiten her liabe ich erst in 
l e t z t o r  Linie liberall da, w o es w egon dor Zu- 
giinglichkeit moglich ist, ais w iinschensw ert be- 
zeichnet. W o es aber nicht m oglich ist, z. B. bei 
komplizierten und sehr engon Schw eifistucken, 
da kann in den m eisten Fallen auch jede andero 
SchweiCmethode nicht in ihror ganzen Vollkoni- 
m enheit angew endet werden. (Die eine der beiden 
Querniihte meines V ersuchskessels is t im iibrigen 
auch nur yon einer Seite her geschw oiC t wor
den und hat doch den sehr starken Beanspru- 
chungen tadellos widerstanden.) A ehnliches gilt



Greiitzto Scliliffo aus einer autogen gescliwoiBten 
Nalit oines 20 mm starken FluBeisenbloches, 
dic m it reinem  Azetylen und Sauerstoft' von 
beiden Seiten gesckweiflt und durcli H am m era 

Ycrdichtet worden iat.

YergruBerung- 1 :2 .

P robe A. Y ergroflerung 1 : 50.

P robe B. Y cręrofierung1 1 : 50.

P robe C. Y ergroflerung 1 : 50.

P robe D. Vergrdflerunpr 1:50.

P robe E. Yergroflerung- 1 : 50.
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fiir dio M ogliehkeit des Ausgluhons der fortig 
goschw eiC ten Korper. W o namlich dieso Mog- 
lichkeit fiir die autogon goschweiCten Stiicke 
fehlt, ist sie aucli fiir die nach einem jeden an- 
deron Yerfahren geschwoiCten Korper zum Scha- 
den dor Sache n icht yorhandon.

W enn D iogel auf Seite 2 Absatz 3 seiner 
Broschiire ganz allgem ein in bozug auf Schweifi- 
nahte sagt, dafi „eine Schwoifinaht nur dann ais 
einw andfrei und unbedenklich anzusehen ist, w enn  
sie von geiibten  und dauernd m it SchweiCarbeiten 
beschaftigton Leuten unter Kontrolle oines saeli- 
yerstandigon Aufsichtspersonals ausgefiihrt wird 
und die erfordorlichen Spezialeinrichtungen zur 
V orfugung steh en “, so mufi dieser sehr richtige 
Satz doch fiiglich auch fiir dio a u t  o g  e n e 
SchweiCung gelten . Der Um stand also, dafl es 
leider vielo W erkstiitten gibt, in welchon die 
autogone Schw eiC ung so, wio os nicht geschehen  
sollte, zur A nw endung gelangt, hatte m. E. 
Diegel n ich t dazu voranlassen diirfen, don Stab 
Ubor dioso solir niitzliclio und brauohbaro SchweiC- 
mothode zu brechen. Sein Urteil entspricht jeden- 
falls n icht dem auf Seito 3 Absatz 3 seiner Bro- 
schiire angogebenon Zwrecko seiner Untorsuchun- 
gen, w onach „durch Bekanntgabo dor Ergebnisse 
umfangreichoror Prilfungon auch dem N icht- 
spezialiston oin V ergleich dos W ertos dor ver- 
schiedenen SchweiCyerfahron und AusfUhrungs-

arten ormoglicht werdon so llte“. W onn dieser 
Zweck erreicht worden sollte, so muGton die ver- 
schiedonon yon Diogel yerglichenon SchweiCyer
fahron alio mit dor gleichen Sorgfalt zur Aus- 
filhrung golangon, und es durften z. B. die boston 
Hilfsmittel zur Erlangung oiner guten  autogenen  
Schwoiflung nicht m it dem Hinwois darauf aufler 
Bonutzung golasson worden, dafl os viel Pfuschor 
gibt, w olche diese H ilfsm ittel ebenfalls n icht be- 
nutzen. Eine solcho B eurtoilung hat sonst un- 
gefiihr dioselbo Bedeutung, ais wronn z. B. jemand  
deshalb vor der A nw ondung der hydraulischon  
N ietung warnon wollto, w eil es loicht moglieh  
soi, dafl diosolbo dadurch m angelhaft ausfallen  
konnte, dal! zu dUnno oder zu kurze N ieton yor- 
w ondet wiirdon, oder dafl die botrefTonden Bleche 
nicht yor dem Nioten sorgfaltig aufeinander ge- 
proCt wiirdon.

Dio Diegelschon U ntorsuchungen haben jeden- 
falls den schritzbaren Wort, daC sio wiodor ein- 
mal gozoigt haben, w ie man oine autogone 
SchweiCung n i c l i t  horstellen soli. Im iibrigon 
abor kann dio durch meino YerofTontlichung bo- 
wiesona Tatsache n icht beseitig t worden, daC dio 
sorgfaltig und in richtiger W eise angew andte  
autogene SchweiCung Ergobnisso liefert, w elche  
denjonigon dor W assergasschweiflung mindostons 
ebenburtig, w onn nicht sogar uberlogen sind.

E s s o n  (Ruhr). H . R in ne .

Der Etat der Kóniglich Preufóischen Eisenbahnverwaltung 
fur das Etatsjahr 1910.*

Im Hinblick auf die Bedeutung, dio dieser Etat fiir dio Eisenindustrie bositzt, geben wir 
folgendes daraus wiedor:

I. E i n n a h m e n .

B etrag  fur das 
E ta ts jah r 1909

Betrag- fu r das 
E ta tsjah r 1910 

JL

M ithln sind fiir 1910 
m ehr oder w eniger

O r d e n t i i c h e  E i n n a h m e n .

Yom S taa t verw altete  B ahnen:

2. O U te rv e rk e h r .................................................. .... • • •
3. U eberlassung von B ahnanlagen und Leistungen

zugunsten D r i t t e r .................................................. ....

539 033 000 
1 284 464 000

40 803 000 
25 600 000 
40 626 000 
20 651 000

577 020 000 
l 332 740 000

. 44 100 000 
21 600 000 
36 276 000 
21 468 000

+  37 987 000 
+  48 276 000

+  3 297 000
— 4 000 000
— 3 990 000 
+  817 000

Insgesam t 1 950 817 000 2 033 204 000 - f  82 387 000

Anteil an  der B ruttoeinnahm e der W ilhelm shaven- 

Sonstiee E in n a h m e n ...............................................................

1 050 000 
71000 

520 000

1 150 000 
86 000 

520 000

4 - 100 000 
4 - 15 000

Insgesam t 1 641 000 1 756 000 +  115 000

5 690 000 5 499 000 — 191 000

Summę der auBerordentlichen E in n a h m e n .................. 5 690 000 
1 952 458 000

5 499 000 
2 034 960 000

— 191 000 
+  82 502 000

Insgesam t ] 1 958 148 000 2 040 459 000 +  82 311 000

* Ygl. „S tahl und E isen “ 1909, 27. Jan ., S. 145 ff.
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II. D a u e r n d e  A u s g a b e n .

Bctrog fiir das 
E ta tsjah r >909 

Jt

Bctrntr fur das 
E ta tsjahr 1910 

J t

M ithin Bind fiir 1910 
m ehr od er w eniger 

M

F u r W ilholm shayen-O ldenburger I i a h u ...........................
DispoBitions-Beaoldungen usw................................................
M in isto ria l-A b teilungen ...........................................................

1 374 160 000 
11 598 000 

599 000 
333 900 
290 000 

2 456 480

1 454 388 000 
12 654 000 

672 000 
167 000 
210 000 

2 647 660

-f  80 288 000 
+  1 056 000 
4- 73 000
— 166 900 i
— 80 000 
+  191 180

Insgesam t
ZinBen und T ilgungsbetrage ..............................................

1 389 437 380 
286 928 455

1 470 738 660 
297 817 841

+  81 301 280 
-1- 10 889 386

ZuBammen: Summę der dauernden AuBgaben • 1 676 365 835 1 768 556 501 +  92 190 660

Die
III. E in  m a l i g ę  u n 

A u sg ab o n  Y orto ilen  s ich  a u f  die
d a u B e r o r d e n t l i c h e  A u s g a b e n .  
einzelnen Direktionsbezirke w ie fo lgt:

1910 1909
M

1910 1909

A ltona. . . 2 735 000 3 665 000 H annoyer. 5 661 000 6 275 000
Berlin . . . 9 412 000 9 656 000 Kattowitz . 5 733 000 8 410 000
Breslau . . 3 694 000 8 688 000 Konigsberg 1 180 000 3 103 000
B rom berg . 2 250 000 2 600 000 M agdeburg 2 246 550 4 042 000
CaBsel. . . 2 868 000 3 970 000 Mainz . . . 423 000 1 044 000
C oln . . . . 20 267 000 16 100 000 MiinBlor
Danzig . . 2 796 000 2 275 000 i. W . . . . 1 607 000 1 650 000

Elberfeld . 9 024 100 7 915 000 Posen . . . 2 545 000 2 971 000

E r f u r t . . . 3 250 000 3 840 000 Saar

Essen . . . 9 245 000 16 226 000 brucken . 3 635 000 6 487 000
Stettin . . . 2 355 350 2 855 000

a. M. . . . 4 691 000 9 758 000 101 750 000|l29 892 000
H alle a. S. 5 132 000 8 302 000

U e b ertra g : 
Zentralfonds 
Disp.-Fonds 
Ausstellung 
Brilssol, 
letzte Rate

Summo . . .

Summę dor 
dauerndon 
Ausgabon .

Summę der 
einmal. und 
auBcrord. 
Ausgaben .

Summę aller 
Ausgaben .

1910

M
1909
J i

101 750 
3 200 

15 000

000
000
000 ;

50 000

129 892 000 
8 700 000 

15 000 000

50 000

120 000 000

1 768 556 501

120 000 000

153 642 000

1 676 365 835

153 642 000

1 888 556 501 1 830 007 835

IV. A b  s oh  1 u B.

B etrag  fur das 
E tatsjahr 1910 

J t

B etraę fiir das 
E tatsjahr 1909 

J i

l l l th ln  fiir 1910 
m ehr oder w eniger 

J t

O r d i n a r i u i n .  Dio ordentlichen Einnalimen betragen 
Die dauernden Ausgaben ohne Zinsen und Til- 

gungsbetriige b e tra g e n .............................................

2 034 960 000 

1 470 738 660

1 952 458 000 

1 389 437 380

+  82 502 000 

+  81 301 280
Mithin UeberschuB 

IIiervon ab : Zinsen und Tilgungsbetriige . . . .
564 221 340 
297 817 841

563 020 620 
286 928 455

+  1 200 720 
+  10 889 386

Mithin UeberschuB im Ordinarium  
E s t r a o r d i n a r i u m .  Die auBerordentlichen Ein-

nahm en b e t r a g e n .......................................................
Die einm aligen und auBerordentlichen Ausgaben 

b e t r a g e n ...........................................................

266 403 499 

5 499 000 

120 000 000

276 092 165 

5 690 000 

153 542 000

— 9 688 666

— 191 000

— 33 542 000
M ithin ZuschuB im E xtraordinarium 114 501 000 147 852 000 — 33 351 000

B leibt UeberschuB 151 902 499 128 240 165 +  23 662 334

Gegen die w irkliclien Ausgaben fiir die Er- 
neuerung des Oberbaues im Jahre 1908 stellt 
sich die Yorstehende Y eranschlagung um rund
1 588000 J t  niedriger, wahrend die Y eranschlagung  
des vorigen Jahres sich gegen  die w irkliche Aus- 
gabe des Jahres 1907 um 9 094 000 J t  hoher stellte.

Bei den Yeranschlagten Durchsclinittspreisen  
fiir die Oberbaumaterialien sind aufter den Grund- 
preisen und N ebenkosten auch die Preise der in

das Etatsjahr 1910 zu ubernehm enden Bestiinde 
beriicksichtigt, also die Yoraussichtlichen Buch- 
preise fiir 1910 angesetzt.

Im einzelnen betragt der Bedarf gegen  die 
wirklichen Ergebnisse des Jahres 1908:

a) fur Schienen w e n i g e r  . . .  rd. 2 690 000 *.*
b) fu r K leineisen m e h r  . . .  rd . 162000 „
c) fiir W eichen m e h r ................. rd. 302 000 „
d) fur Schwellen m ehr . . . .  rd . 638 000 ,

M ithin w eniger ais oben 1 588 000 J t
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Y. N a  cli w e i s  d e r  B o t r i e b s l a n g e n  d e r  y o m 
S t a a t o  Y e r w a l t o t e n  E i s e n b a h n e n .

Y ollspurlge E lscnbnlincn u  = T
B ezirk der 

E isenbahndircktionen

Nach dcm 
E ta t fiir 1910 

am Ende 
des Jah res  

km

JIlervon »iud 
N eben- 
bahnen 

am Ende dea 
J a h r e s 1910 

km

I g - s l
“ S w "5s  JS w
5  a  £
f j  CQ -1 

CO

km

A lto n a ............................ 1 982,08 _

B e r l i n ............................ 634,20 —

B r e s l a u ........................ 2 260,16 —

B ro m b erg ....................... 2 032,72 —
C a s s e l ............................ 1 883,35 —

C o ln ....................... 1 579,66 —

D a n z ig ............................ 2 574,29 —
Elberfeld ....................... 1 416,38 —
E rfurt . . . . 1 845,22 75,85
Essen a. d. Ruhr  . . 1 128,28 —

F ra n k fu rt a. M. . 1 839,75 15 931,00 —

H alle a. S........................ 2 064,90 —

H a n n o v e r....................... 2 178,80 —

K a tto w itz ....................... 1 472,05 165,77
K o n ig sb e rg ................... 2 787,78
M a g d e b u rg ................... 1 716 68 —

M a i n z ....................... 1 661,76 —

M unster i. AY................. 1 477,44 —

P o s e n ............................ 2 509,25 —

Saarbrucken 1 136,20 —

Stettin ............................ 2 170,22 —

Zusamm en 37 851,17 — 241,62

Davon b esitz t:
PreuBen ........................ 36 562,22 — ___

H e s s e n ............................ 1 248,32 — —

Baden ............................ 40,63 ___ —

AuBerdem steh t un ter 
oldenburgischcr Vor- 
w altung dio 1'rouBen
gehorige W ilholm s-
haven - O ldenburger
E isen b a h n ................... 52,38 — -

Der Grundpreis dor Schienen ist entsprechend  
dem nouen Lioferungsvortrage angenommon. 
Hierdurch und infolge des yerm inderten Bodilrf- 
nisses fiir den Umbau von Gieisen entsteht 
eine Minderausgabe ron  rund 2952000 J l ,  dor oin 
Mehrbedarf boi der E inzelausw echselung von rd. 
262000 J l  gegonuberstoht-

Der D urchschnittsprois des Kleinoisens ist 
um 8,71 J i  f. d. t  niedriger angesetzt worden, 
wodurch sich eine Minderausgabe yon rund 
836000 J l  ergibt. Fiir den aus dem groCeren 
U m fange der Erneuerung erwachsenden Mehr- 
bedarf an Kleineisen is t eine Mehrausgabo von rund

VI. A u s  d e n  E r l S u t e r u n g e n  d e r  B e t r i o b s -  
a u s g a b o n .

Fiir Gleisumbauten sow ie fiir die notw ondi-
gen  E inzolausw eelisolungen sind orforderlich:
1. Schienen: 219 000 t durchschn.

zu rd. 121 J i .....................................
2. K loineiaen: 101500 t durch-

scbnittlich zu rd. 182,15 J i . .
3. W eichen einscbl. Ilerz- und 

K reuzungsstiicke:
a) 8400 Stiick Zungenvorrich-

tungen zu 450 J l .....................
b) 7000 Stiick Stellbocke zu

26 ..........................................
e) 11300 Stiick H erz- u. K reu

zungsstiicke zu 195 J i . . .
d) fiir das K leineisen zu den

"Weichen und "Weichenteile 2 877 000

.« M
— 26 608 000

— 18 488 000

3 780 000

182 000

2 204 000

— 9 043 000
4. Schw ellen:

a) 3 200 000 Stiick holzerne 
B ahnschw ellen,durchschnitt-
lich zu 4 83,06 ^  rund . 15 458 000 —

b) 360 000 m holzerno W oichen-
schwellen.durcliBchm ttlichzu
2 Jl. 72,2 $ r u n d ...................  980 000 —

c) 126 800 t E isenschw ellen zu 
Gieisen u. "Weichen, durch-
schnittl. zu 114** rund . . 14 455 000 —

—  30 893 000
85 032 000

998000 Ji  vorgesehen. Boi don W eichen ergibt 
sich aus der Y eranderung dor Preise eine Mehr- 
ausgabe von rund 123000 Ji, wahrend aus dem 
groCeren Bedarf an W eichenm aterialien eino 
solche in Hohe yon rund 179000 Ji  erwachst.

D ie K osten fiir die Beschaffung ganzer Fahr- 
zeuge sind w ie im Yorjahre veranschlagt, und zwar

560 Stiick LokomotiYen Y ersch iedener Jl
G a t tu n g ..............................................  38 800 000

750 Stiick Personenw agen Yerschio-
dener G a t tu n g .................................  16 200 000

7900 Stiick Gepack- und G ttterwagen
Y ersch iedener G attung . . . .  25 000 000

80 000 000

A uch die Anzahl der anzuschaffenden Loko- 
m otiron, Personen- w ie Gepack- und Giiterwagon  
ist die gloiche geblioben. Die yorstehenden Ge- 
sam tkoston yon 80 M illionen ubersteigen die 
w irklichen A usgaben yon  1908 um 86000 J i .  

Diese Mehrausgabo findet ihro Bogriindung in den 
U nterschieden bei den BeschafFungspreisen.

Patentbericht
Deutsche Patentanmeldungen.*

13. Ja n u a r  1910. KI. 7b, F  25 466. Y erfahren  
zur H erstellung  nah tloser R ohre hoher D ichtigkeit 
aus einem Hohlzylinder, der Yor dem Auspressen Yer- 
dichtet wird. "W. F eu erhake , F rondenberg  a. d. R uhr.

* Die A nm eldungen liegen von dom angegebenen
Tage an  w ahrend zw eier M onate fiir jederm ann  zur 
E insicht und E insprucherhebung im Paten tam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 10a, O 6309. H n terb renner-K oksofen  m it 
zweiraum igen E rhitzern  fiir die Y erbrennungsluft. Dr.
C. Otto & C om p, G. m. b. H., D ahlhausen a. d. R uhr.

17. Ja n u a r  1910. KI. lO a, Al 34 562. E inrich
tung  zum A bsaugen der Gase aus den K am m ern lie- 
gender Koksofen. R obert M uller, Essen, R uhr, Kaupen- 
straBe 46 —48.

KI. 19 a, B 53 570. StoBverbindung fiir StraBen- 
bahnschienen. B ochum er Y erein  fiir B ergbau und 
G ufistahlfabrikation und G esellschaft fur Stahlindustrie  
m. b. H ., Bochum  i. W
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KI. 21 h, 1128 151. E lektrischor Schinelzofen m it 
e iner Anzahl m it den Spitzen zusammenstoBender 
L ichtbogonolektrcden. Jam es H enry Reid, Nowark, 
Y. St. A. P rio rita t der A nnieH ung in don Y ereinigten 
S taatcn  von A m oiika.

G e b rau ch sm u ste re in trag u n g en .
17. Jan u a r 1910. KI. .19a, Nr. 401806. Yor- 

richtung z u r  llo rs te llung  einer homogenen Schiencn- 
s t o f i Y e r b i n d u n g .  Dr. Pau l Berm bach, Coln, U bierring 1.

KI. 19a, Nr. 404 926. A nordnung an StraBen- 
eisenbalm en zur Y erhutung von StraBenzerslorungen 
durch den B ahnbetrieb. Hugo Clef, Coln, Jlo ltkcstr. 33.

KI. 19a, Nr. 405 476. Quersch\vellen-Oberbau, be- 
stehend aus holzerner Quersclnvelle m it eisernor Ueber- 
scliwelle. Georgs-M arien-Borgw erks- und H iitten-Y or- 
ein, Akt.-Ges., Osnabriick.

KI. 24 f, Nr. 405 382. G erillter R oststab m it in 
don Rillen vorgeseheneu Rippen. A lexander Esplon, 
Liverpool.

lvl. 31c, Nr. 405 366. Form kasten  zur Horstel- 
lung von UieBformen. W ilhelm  Buddo, F ran k fu rt 
a. Al., E m serstr. 22.

KI. 49 b, Nr. 404 824. Schoro m it lCreismesser. 
Bocher & Co., G. m. b. H., llagen  i. W.

Oesterreichische Patentanmeldungen.*
1. Ja n u a r  1910. KI. 18a, A 1461/09. Elek- 

trischer Ofen. A ktiebolaget E lektrom etall, Stockholm.
KI. 18 b, A 5802/08. Tiegelofon m it Roholfeue- 

rung. Andreiis Gedeon und Jo sef D em eter, Miskolc 
(U ngarn).

KI. 18c, A 2365/08. Schm iedeiserner Gliihzylinder 
m it geschweiBten Nahten. Theodor Emil Lam m ine, 
Miilheim a. Rli.

KI. 24c, A 3560/08. Y erfaliren zur B ereickerung 
des G eneratorgases an Kohleumonoxyd. Heinrich 
TracliBler und Fritz  E rnst, Ziirich.

Deutsche Reichspatente.
K I. 4!)f, N r. 211853, voin 23. Marz 1907. C a r l

11 u b e r  i n  B e r l i n .  Schmiedemaschine m it einem  
oder m ehrertn  System en von rotierenden Schlag- 
kdrpern.

In dem rotierenden Gehause a sind je  zwoi ais 
H am m er ausgebildote Schlagkorpcr b auf um Zapfen c 
schwingonde L enker d  d rehbar befestigt und durch

eino Stange e so 
m iteinander ver- 

\  bundon, daB im-
v  mor zugleich mit 

dcm Ausschwin- 
gcn des einen 

Schlagkorpers 
das E inschwingen 
des anderen in 

die Ruhelage 
stattiindet. Diese 
\rerschiebung der 
H am m er aus dor 
A rbeitsstellung in 
dio Ruhcstellung 

und um gekehrt findot s ta tt beim Auftreffen des ausge- 
schwungenen Schlagkorpers auf das W erkstiick f ,  wo- 
bei die K raft dieses H am m ers in Form  von Schlagarbeit 
an das W erkstiick abgogeben und seine R otation mo-

* Die Anm eldungen liegen von dem angegebenen 
T age an wahrend zweier Jlonate fur jederm ann zur 
E insicht und E insprucherhebung im Patentam to zu 
W i e n  aus.

m entan unterbroclicn wird. In diesem Augenblick 
zicht dor reclite, sich bis je tz t in der R uhelage be- 
fiudlieho H am m er den linken zu sich heriibor, indem 
er Yermoge seiner nim groBoron Schw ungkraft in dio 
A rbeitsstellung ausschwingt.

KI. 1!) a ,  N r. 2 1 1 SB4, vom 18. O ktober 1906. 
O s c a r  M c l n u n  i n  B e r l i n .  Schienensto/3verbin-

dung m ittels Stufllasche.
Die StoBlaschon sind 

in ihrem  m ittloren  Toile 
oben und unten m it Aus- 
sparungen a b und c d  
Yerehen. D urch dieses 
Oeffnungon wird nach 
bekanntom  Y erfaliren 
fliisjiges T herm iteisen 
eiugefiillt oder sio bilden 
bei elektrischor odor 
autogener Yerschwois- 
sung dio SchweiBnaht. 

llie rb e i worden nur verhaltnism aBig kleine F lachen  
unter dem Schienenkopf und am SohionenfuB auf 
SchweiBhitze gebracht, daB dadurch eine E n th artu n g  
des Schienonkopfos n icht e in treten  kann.

KI. B lc , Nr. 211840, vom 18. Novom bor 1908. 
G e l s e n k i r c l i o n e r  B e r g  w e r k a  - A c t .  - G e s .  i n  
A a c h e n - R o t h e  E r  d e . O nterlagsplatte m it nus- 
wechsdbarer VerschleifSptatte f i i r  bloctcgu/Sformen.

Die Yorschleifi- 
. p la tte  a aus fou- 

orfoster Jtasso, 
GuBoison oder 
dorgl. w ird soit-

J lich in oine ont- 
spreciiend gostal- 
tote A ussparung 
der U ntorlags- 
platto  b fu r die 
B lockform  einge- 
Bcboben u n ddarin  
durch geeigneto 

G estaltung der Seitenw ando^festgelialtcn. N ach dem 
Einbringeu der YerschleiBplatto w ird der yerbleibende 
Teil der A ussparung durch ein PaBstiick c ausgefiillt 
und letzteres durch einen Keil d fcstgehalten .

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
N r.926143. G i b -  

b o n  C. S h a c k l o -  
f o r d  in Y o u n g s -  
t o w n , Ohio. Hoch
ofen beschickun gs- 

vorrich tung .
Um das Giclit- 

gu t m oglichst nur 
senkrcch t in den 
oberon T ric lite r a 
g e langen lassen  und 
d arin  gleichmaBig 
Yerteilcn zu kon
nen, ist der Schiltt- 
trich ter b m it einem 
oszentriseh  ange- 
ordneten AuslaB c 
Yersehen und auBer- 
dem drehbar auf 
den F uhrungsro llen  

d  gelagert. D er A ntrieb kann beliebig sein, doch wird 
empfohlen, die Aehso der Seilscheiben e des Sclirag- 
aufzuges hierzu zu yerwenden.
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Statistisches.
AnBeuliandel B elgions im Jahre 1909.*

Einfuhr A usfuhr

1903
t

1908
t

1909
t

1903

‘
S t e in k o h l o ............................ .................................................. 5 866 070 5 407 406 5 080 353 4 754 362
Koks ...................................................................... 316 049 287 037 1 014 964 917 253
B r i k e t t s ................................................................................... 158 805 181 803 559 459 489 806
E i s e n e r z ................... 4 383 892 3 342 404 434 548 446 233
K o h e is e n ................................................................................... 477 311 307 539 19 262 14 004
Roheisen I. S c h m e lz u n g .................................................. 4 070 5 117 24 339 24 775
S c h r o t t ........................................................................................ 87 610 78 728 90 315 80 305
Puddeleisen .......................................................................... 244 1 779 809 1 184
StalilguB, r o h  und Y o r g c a r b e i t o t .......................................... 122 548 110 215 104 042 90 851

Schm ied- 1 ..........................................
oder W alzoisen • S c h le n o n .....................................

1
1

331
910 3

874
840

61
U l

288
424

50
118

960
855

und Stahl j  gon8tige8 j Ia te ria i ..................
18 933 18 296 138 562 105 991
34 720 32 137 494 249 420 870

Eisen- oder S ta h ld r a h t ....................................................... 52 453 69 794 17 567 • 25 357
Eisen- und S ta b l-R o h re n ................................................. 12 081 10 730 4 123 3 557

; Nagel, Rohre, S tache ld rah t u. sonstigeB verarbeitetcs
M ateria! aus Eisen und S t a h l ..................................... 15 437 14 719 123 363 122 251

WoiBblech 8 170 8 181 1 367 1 749
V erarbeitetes M ateriał aus Eison und Stahl, vor-

zinnt, yerzinkt, vernickelt usw..................................... 748 441 6 185 3 770

Dio A usfuhrzahlen fiir 1908 zoigen gegenubor den 
von uns fruher gem achten  A ngaben** kleine U nter- 
schiede, die sich wohl dadurch  erk laren , da8 die je tz t vor- 
iiegenden Zahlen die endgiiltigen ErgebnisBe darstelion.

B elgiens Mocliofen Aufang Januar 1910.t

1909
t

1908
t

Hochofen im Bezirke

vor- 
handen 

am  1. Jan .

Im 
Betrłebo 

am 1. Jan .

auBer 
B etrieb 

am 1. Jan .

1910 1909 1910 | 1909 1910 1909

Cbarleroi . . . 20 18 16 11 4 7
Liittich . . . 18 18 16 15 2 3 i
Luxem burg . . . 6 6 6 | 5 — 1

Insgesam t 44 42 38 j 31 6 11

Bezirk

Cbarleroi 
Liittich . 
L usem burg

Nach A r t  d e s  o r b l a s e n e n  R o l i e i s e n s  ver- 
teilten sich die Hochofen au f die Bezirke wie fo lg t:

P uddei- GieBerei- „
roheisen roheisen Stahleisen

1. J a n . 1. Jan . 1. J an . 1. J a n . 1. Jan . 1. J an . 
1910 1909 1910 1909 1910 1909

. 4  2 — — 12 9

. 1  1 — — 15 14

. 1 1  4 3 1 1

B elgiens Rolioisoiierzeuguug im Jahre 1909. t t
W ahrend des Ja h re s  1909 wurden in Belgien, 

Yerglichcn m it dem Ja h re  1908, folgende M engen Roh
eisen e rb la se n :

* .M onit.d . In tćre tsM aterie ls" 1910,16. Jan .,S .203 .
** „S tah l und E isen“ 1909, 7. April, S. 524. 
t  •, Monit. d .In tdrfitsM ateriels" 1910,14. Jan ., S. 169. 

t t  „Monit. d .TnterótsM ateriela“ 1910,14. Jan ., S. 170.

P u d d e lro h e ise n ............................................. 156 590 127 630
GieBereirohoisen . . . .  88 960 76 190
Roheisen fur dio FluBeisen-

d a rs te llu n g ............................. 1 386 800 1 002 620

Insgesam t 1 632 350 1 206 440

Roheisenerzeuguug in den Yereinlgten Staaten.*
Den schon kurz m itgeteilten Zahlen** uber die 

Leistung der Koks- und A nthrazithochofen der Yer- 
einigten Staaten im D e z e m b e r  1909 lassen w ir 
nachsteliende genaue H ebersicht folgen. Danach b e tru g :

I)ez. 1 9 0 9 N o t .  1 9 0 9

I. G esam terzeugung . . 2 677 851 2 588 268
A rbeitstagl. Iirzeugung 86 382 86 276

II. Anteil der Stahlw erks-
gesellschaften . . . . 1 797 100 1 717 0 3 4 f

D arunter Ferrom an-
gan und Spiegel-
e i s e n ....................... 21 123 23 750 f

am  1 .  Jan . am  1 . D e/.
1 9 1 0 1 9 0 9

III. Zahl der Hochofen . . 411 410
Davon im Feuer . . 313 314

IY. W oclienleistungen der t t
H o c h o fe n ....................... 604 739 607 787f

* „The Iron  A g e“ 1910, 6. Jan ., S. 70 u. 71.
** Ygl. „S tahl und E isen“ 1910, 19. Jan ., S. 142. 
f  E ndgultige Ziffer.

W
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Aus Fachvereinen.
Jernkontoret.

A uf der letzten Jahresyersam m lung  am 26. Mai 
1909 liielt C a r l  S a l i  l i n  einen Y ortrag  iibei' den 
lioutlgon Stand dor scliwodischon Eiseiiiwdnstrio 
u n d  iliro Aussichton fiir die niichste Zukunft.*

Die schwedische E isenindustrie ist iirnlt und 
nim nit in qualitativor Ilinsiclit eine von keinom  an
deren Lamie errciclite holio Stellung ein. Schwedi- 
sches Eisen wird nacli allen W cltteilen ausgofuhrt, 
und yon den A bnehm ern werden sehr yeracliiedcne 
AnsprOclie an das Eisen goste llt; im m er abor wird 
yerlang t, dal! es von sehr guter QualitSt sein muB. 
E s h errsch t allgem ein die A nsicht, daf! dio Giite des 
scliwcdisclicn E isens nur der E cinheit des Hohmate- 
rinles zuzuschreiben sei; sio riihrt abor in gleichem  
.Mafio auch yon der Sorgsam keit licr, m it dor das 
Eison in Schweden dargostellt wird. Mit einer grofion 
A usfulir von Q ualitatseisen w ird Schweden naturgemSB 
nie rechnen konnen, donn dieses teure M ateriał kann 
nur fiir besondere Zwecko Anw endung finden. Dazu 
kom m t, daB man heute im Auslande bestrebt ist, ein 
dcm schwedischen E isen und Stahl gleichw ertiges M ate
riał darzustellen. D essenungeachtet ist dio Bchwedische 
Eisenindustrie entw ieklungsfahig, denn der inlan- 
discho Yorbraucli an Eisen und Stahl w aclist fort- 
wiihrend. E r betriigt heuto 470000 T o n n en ; die 
H alfte  dayon wird aber noch vom Auslande bezogcn, 
da zollfroies oder zu niedrigcn Zollsiitzen eingefiihrtes 
auBlandiBches Eisen billiger ais inlandieches ist. Man 
erw arte t aber, daB die sehwedische Gosotzgebung 
durch Schutzzolle bald hierin W andcl schaffen wird.**

Mit den billigoren E isensorten kann Schweden in 
obsohbąrer Zeit im Auslande n icht in W ettbewerb 
treten , denn der Koks muB eingefuhrt werden, und 
auBerdem w urden die groBen eisonerzeugenden Lauder 
sich gleich durch hoho Zoile gegen eino Massenein- 
fuhr biłligor E isensorten aus Schweden zu schiitzen 
wissen. Dio groBen E isenerzvorrate, die nie ver- 
sagendeii W asserkriifto und der Torfroichtum  konnen 
aber vielleicht in oiner fernen Zukunft Schweden eino 
hoho Stellung in der Reihe der eisenerzeugenden Lan- 
der yersehalfen.***

E  i s e n e r  z. Die Ei8enerzvorriito Schwedens sind, 
wenn ■sie nur ais D eckuug des heutigen und des mut- 
m alllichen zukiinftigen inlandischen Bedarfes dienen 
sollen, sehr bedeutend. Boi einem  Y ergleiche m it 
auslandisclien Y orraten  mufi mail auch den hohen 
G ehalt an Eisen der schwedischen E isenerze, der 60 
his 65 °/o betrfigt, in R echnung’ ziehen. Die groBten 
E i8enerzrorkom m en liegen bekaiintlich in N orrbotten .f 
Sie haben aber weitaus keino so groBe Bedeutung fur 
die sehwedische E isenindustrie wie die mittolschwcdi- 
sehen Grnben, denn yon N orrbotten bezogen die in- 
liindisehen E isenhiitten im Ja h re  1907 n ur 78 336 t 
Erz, und der Bezug yon dort kann lur die nachsten 
Ja h re  auf etwa 90 000 bis 100 000 Tonnen jah rlich  
gescliatzt werden.

Nacli einer kUrzlich erfolgten Bereclm ung der 
„Syeriges (ieologiska ITudersokning" sollen die einiger- 
mafien bekannten Eisenerzyorkom m en M ittelscliwedens 
153 Millionen Tonnen Erz enthalten , dereń niihere 
Y erteilung aus folgender Zahlentafel h e n o rg c h t:

* Nacli „Jernkontorets A nnaler" 1909 S. 122 bis 
168. (Y ergl. auch , Stahl und E isen“ 1908 S. 310 u. 1297.)

** Yergl. „Stahl und E isen" 1906 S. 237, S. 676 
S. 1461; 1907 S. 1299.

*** Vcrgl. „Stalli und E isen" 1907 S. 910.
t  Yergl. „Stahl und Eisen" 1907 S. 533, 910 

911, 1571. 1736; 190S S. 641, 78S.

D ie  E i s e n o r z y o r r a t e  d e r  m i  t t e l s  e li w e d i s c h e n  
G r u b e n.

a) Erze m it geringerem  Phosphorgehalt:
18 der grSBten Gruhenfclder l>is 

100 und 500 m Teufe . . . .
114 andere Gruben und Grubon- 

f o l d e r ..............................................
b) Erze m it etwas hdherem  1’hosphor-

gehalt:
GriingCBberg, bis 350 m Solile . .
BIStborg, Idkerberg  und Lekom - 

borg, bis 200 und 250 m Soliło

Summę der einigerm aficn bekann-
ton Erze . . ................................. 153 592 000

H ierzu kom men noch 40 bis 45 Millionen Tonnen 
aus einer groBen Anzahl w eniger bekann ter E rzyor- 
kommen. Das m eiste Erz yon diesen le tz ten  Y or- 
kom m en muB jedoeli aufbereite t werden. Zurzeit 
liefern die in Betrieb stehenden Gruben Erz genug 
fiir dic Eisenindustrie, und sie sind so w eit vor- 
gerichtet, daB eine regelmafiige Forderung  gesichert 
ist. D er Grubenbetrieb ist yollkoinm en au f der Holie 
der modernen Technik.

Die Anspruche der schwedischen E isenindustrie 
an die E igenschaften dor Erzo sind B e h r  zuriick- 
gegangen, Boitdem die A nw endung des sauren B essoiner- 
prozesses so nachgelassen h a t und die basischen 
1'riscbmethodcn um so m ehr angew endet w erden. Die 
kalkhaltigen  E isenerze („blandstenar") sind a llerd ings 
allzu sparlich yorhanden und mUssen yiclfach yon 
den Gowinnungspunkten nacli w eit en tfern ten  I lu tte n  
geliefert werden. Mehrere Um stiinde w irken jedoeli 
zu einer Y orringerung der N aelifrage nacli diesem  
Eisenerz. Die roiehere Beschickung, die heute ge- 
liominon w ird, die geringere Y erw endung yon ąuarz- 
igen Erzen und dic im m er m ehr zunelimende D ar- 
stellung yon Roheisen fiir den basischen M artin- und 
BessemcrprozeB iiben ihren EinfluB h ierau f ans.

Bei den Bessemerwerken horrschto M itte der 
1890er .lahre Mangel an m anganhaltigen Erzen. Dann 
kam  aber der 1 'cbergang zu dem M artinycrfahren , 
zum Teil auf Kosten des liessom erprozesses, und heute 
konnen, aus Mangel an inliindischem Absatz, jah rlich  
25000 Tonnen m anganhaltiges Erz au sgcfuhrt worden. 
Reicbe und reine Erze, m eist leicht schm elzbare M ag- 
neteisensteino („kyikstenar"), sind im m er seh r gesuclit 
geweson und haben bei der s ta rk  zunehm onden D ar- 
stcllung an Hoheisen fiir die A usfuhr eino sta rk  
steigende N achfrage orfahren. Die w achsende Erz- 
knappheit yeranlaBte im Ja h re  1899 m ehrere  lliitte n  
zum gem einsam en A nkauf des E rzborgcs T uolluyara  
in N orrbotten. Yon hier aus wurden w ahrend de r 
yerflossenen sechsjalirigen B etriebszeit HO 338 Tonnen 
reines und aufierst reichcs Eisenerz (im M ittel 67,8 o/0 
Eisen und 0,009 °/o lMiosphor) nacli den m ittelsehw e- 
d isclien  lliitten  yerfraeh tet, und man bcabsichtig t, 
kunftig  etwa 40 000 Tonnen jah rlich  yon do rt zu 
beziehen.

\ ? n Sro ^er Bedeutung fur dio E rzfrago w urde 
die E isenerz-A ufbcreitung durch nasse m agnetische 
Separation von arm en Erzen. Diese Jle thode w urde 
yon Dr. G r o n  d a l i i  im Ja h re  1897 in Schweden 
e ingefuhrt und ist seitdom mit oder ohne nacli- 
folgende B rikettierung auf einer R eihe seliwedisclier 
Gruben eingefuhrt worden. Besonders bem erkensw ert 
ist dio im .lahre 1906 entstandene A ufbereitungs- 
anlage in L u le i dadurch, daB man d o rt in regel- 
maBigem Betriebe einen phosphorfreien Sehlieg aus 
stark  phosphorhaltigem  G elliyara-Erz darstellt. N aeh

T onnen

79 525 000 

13 167 000

50 000 000 

10 900 000
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dor sohwedischcn offiziellen B ergw erksstatistik* wurdon 
im Ja h re  1907 in 20 A ufboreitungen 437402 Toimen 
Rolim aterial behandelt und daraus 215 512 Tonnen 
Schliog dargeste llt, woyon 29 920 Tonnen phosphor- 
ha ltigcr Sehliog ausgefiih rt wurden, w ahrend 185 592 
Tonnen zum groBten T eilc phosphorfre ier und reiehor 
Schlieg im In lande v erb rauch t wurden.

Q uarzhaltigor E isenglanz („torrston") ist von 
altors he r einos der wiohtigsten E isenerze in m ohreren 
B ergw erksdistrikten Śchwedens gewesen. Infolge Beines 
hohen K ieselsauregehaltes (von 20 bis 25°/o) und seines 
n iedrigen E iscngehaltes (von 49 bis 52 o/o) ist dieses 
E isenerz aber im m er w eniger gesucht. Seine Auf- 
bereitung ist oft G egenstand eingehender Yersuche 
gewesen, ohne dali jedoch ein w irtschaftliehes R esultat 
e rreicht worden wflrc. Die basischen Frisclunethoden 
haben aber die M ogliehkeit geschaffcn, dieses arme 
Erz durch p liospliorreichere E rze von groBerom 
E isengehalt zu ersetzen. Dieses E rsatzerz  liefert u. a. 
G rangesberg,** das im groBen und ganzen zwei Eisen- 
erzsorten h a t, nam lieh  b latterigen  E isenglanz („fjallig 
blodsten") m it 0,06 bis 0,25 o/o Phosphor B a n i t  phos- 
p liorreichem  E isenerz, und zwar teils Magnetoiscnstein 
(„G rangesten“), teils kornigem  Eisenglanz („M ellan- 
bo tt“) m it etw a 1 °/o Phosphor. Das pliosphorarm e 
E isenerz lia t eine ziem lich ausgedehnto Anwendung 
zur llohe isendarste lluug  fiir den basischen .Martinofen 
oder den L ancashirohcrd . Das phosphorreiche Erz 
w urde b isher nur von zwei H utten  yerwendet, welche 
bisher zusamm on iiber 1 Million Tonnen yerschm olzen 
haben.

Die F rag e , ob die m ittelschw edisehen Eisenerz- 
vorrate fiir dio innerhalb  absehbarer Zeit zu erw ar- 
tende E ntw ick lung  der m ittelschw edisehen E isenindu- 
strio ausreichen  werden, kann ganz zufricdenstellend 
beantw ortot werdon. Wie schon erw ahnt, kann man 
n icht erw arten , daB dio D arstellung  yon Q ualitatseisen 
und Stahl in Schweden in groBem MaBstabe zunehm en 
wird, und auch die A usfuhr yon phosphorreinem  Roh
eisen ist im groBen und ganzen denselben Bedingungen 
unterw orfen wio der feine Stahl. Die / uknute dieser 
Fabrikationszw eige ist in bezug auf Eisenerz gesichert, 
wenn diejenigen E isenerzyorkom m en, welche sich lur 
die genannten, hauptsach lich  lu r dio A usfuhr bestim m - 
ten Q ualitatsw aren eignen oder durch Aufberoitung 
gceignct gem acht w erden konnen, fur diesen Zweck 
resery iert werden.

Eino woit schnellere Steigerung der Erzeugung 
darf m an fiir solches Eisen erw arten, welches in Schwe
den selbst yerb raueh t wird. Dor inlandische Y er- 
brauch an E isen ist m it etw a 18 000 t im Ja h re  ge
stiegen. Bei dieser Y erbraucliszunahm o wird der 
M ehrbedarf nach V erlau f yoii zelin Ja h ren  n icht m ehr 
aus m ittelschw edisehen Gruben gedeckt werdon konnen, 
wenn n icht die groBen Eisenerzyorkom m en yon G ranges
berg fur den einheim ischen B edarf in erhohtem  MaBe 
in A nspruch genom m en werden. W iederholt ist des- 
halb die N otwondigkeit betont worden, daB G ranges
berg fiir den bald ointretenden M ehrbedarf der ein- 
heim isebon E isenindustrie  yorbehalten werden muB, 
und neuerdings hat die D iroktion des Jernkon to rs eine 
diesbozOgliche E ingabe an  die R egierung  gem acht.

W enn die G rangesberger Erze, wie m an hoffen 
darf, dem inlandischen B edarf yorbehalten werden, so 
ist der B edarf M ittelschw edens an E isenerz fiir die 
uaehsten Dezennien gesichert, ohne dali m an m it den 
abgelegcnen N orrbo ttenerzcn  zu rechnen braucht.

B r e n n  m a t ę  ri  a l . f  Die K nappheit an Holzkohle 
und ihr hoher Preis besehaftigen die m ittelschw edisehen 
HOttenleute gegenw arrig  in holiem MaBo. A\ ie w ichtig

* Vergl. „S tah l und E isen“ 1908 S. 1330; 1909
S. 1789.

** Y ergl. „S tahl und E isen “ 1907 S. 910. 
f  Vergl. „S tahl und E isen “ 1903 S. 1297.

diese F rag e  ist, geh t daraus heryor, dali die Holzkolden- 
kosten 50 bis 65 °/0 der Roheisen-D arstellungakosten 
betragen, und dal! die A usgabe fiir Holzkohle bei der 
D arstellung yon 1 t L ancashirestabeisen  z. B. 65 
bis 67 Kr. ausm acht. In den Jah ren  1899 bis 1907 
betrug der m ittlcre Jahresvorb raueh  der Eisenwerke 
an Holzkohle 676 357 t. Seit Ja h ren  yerschiebt sich 
die H olzkohlenerzeugung im m er m ehr nach N orrland 
auf Kosten M ittelsehwedens, so dali die T ransport- 
wego im m er langer werden. N orrlands 11olzkohlen- 
lieferung an Eisenwerke beliof sich in don Ja h ren  
1900 bis 1906 au f durchschńittlicli 215000 t jah rlich . 
Dayon bezogen die m ittelschw edisehen E isenhiitten 
etw a 81% - CŚr m ittlcre T ransportw eg fiir Holzkohle 
auf den Staktseisenbahnen be trug  im Ja h re  1906 
250 km gegen rund 62 km  im Ja h re  1881. Der m itt- 
lere Forderw eg ist aber in W irklichkeit yiel langer, 
denn yiele H olzkohlenladungen wurden auBer auf 
der S taatseisenbahn auch noch au f P riyateisenbahnen 
befordert. Die Holzkohlonfrago ist yon ebenso grolier 
Bedeutung fur die E isenbahnen und die W aldw irtschaft 
wie fur die Eiseniiidustrie. N iodrigcro F rach tsatzo  fiir 
Holzkohle wiirden die Entw icklung der Eisenindustrie 
fordem , woraus um gekehrt die E isenbahnen durcli 
wachsendo F raehtm engen Nutzen ziigeii. Die llo lz- 
kohlonindustrie w iirde, wenn n iedrigere F rachtsatzo  
eintriiten, noch w eiter in N orrland yerbreite t werden, 
so dafi die E isenbahnen zu den groiieren F raehtm engen 
auch noch langere  F rach tw ege bekam en. Fiir die 
W aldw irtschaft wurde eine solche w eitere Y erbrcitung 
der lio lzkohlenindustrie  in N orrland  liings E iscnbahn- 
linien und FluBlatifen grolie B edeutung gewinnen, da- 
durch, dafi die W ild e r  durch die Kohlung yon Abfall- 
holz usw. gerein ig t w erden. An allen Kreuzungs- 
punkten zwischen E isenbahnen und Fliissen, auf wel- 
elien Holz geflSBt wird, sam m elt sich so yiel Abfall- 
liolz an, daB die Kohlung in Oefen in grofiom MaB- 
stabo betrieben w erden konnte. Zurzeit findet Koh
lung in Oefen schon in 28 A nlagen sta tt, welche zu- 
sam men 67 500 t Holzkohle erzeugen. Eine grund- 
liclie U ntersucliung a lle r dieser F ragen  wird zurzeit yon 
einer m it der Reyision der F rach ttarife  der S taats- 
eisenhahnen beauftrag ten  Kommission Yorgenommen.

Man d arf jedoch n icht erw arten, dafi die Holz
kohlenerzeugung m it der E ntw icklung der Eisenindu
strie  Schritt ha lten  w ird, denn dio sich sta rk  ent- 
wickelnde Holzstoffindustrie y e rd rang t n ich t nur dio 
Kohler im m er m ehr aus don m ittelschw edisehen W51- 
dern, wo frisches Ilolz fast nie m ohr in den Meilern 
zu finden ist, sondern ba t auch schon in N orrland 
festen FuB gofaBt. Infolge dieser Entw icklung m ussen 
sich auch in N orrland die Meiler im m er m ehr m it 
Abfallholz begntigen, und die liolzkohlenindustrie  muli 
schlieBlieh in ih rer Entw icklung gehem m t werden, 
wenn auch der Zoitpunkt liierfu r durch die Weitere 
Entw icklung der E isenbahnen usw. noch larigo ver- 
selioben sein wird. Jedoch  waro es aber schon je tz t 
an der Zeit, dali die E isenhiitten die Holzkohle den- 
jen igen  Fabrikntionszw eigen y o rbehalten , die n icht 
ohne Holzkohle bestehen konnen, so dali der Quali- 
tatseisenerzougung die M ogliehkeit sich zu entw ickeln 
gew ahrt bleibt.

K o k s .  W ahrend die schwedischen Hochofen 
friiher ausschlieBlich Holzkohio yerw endeten, ge- 
braueben schon seit Jah ren  m ehrerc  H u tten  bei dei 
D arstellung von Thom asroheisen neben der H olzkohle 
auch Koks, und einzelne H utten  Koks allein. Die E r
fahrungen, die h ierbei gem acht wurden, sind zu- 
friedenstellend gewesen. Yon den A bnehm ern hat 
m an keiue K lagen g e h o rt; auch auf andere W eise 
ba t sich der inlandische E isenm ark t allm ahlicb an das 
Koksroheisen gewohnt, u. z. teils durch Kinfuhr yon sol- 
cliem selbst, teils weil m ehrerc H utten schon lange ohne 
Schw ierigkeiten auslandischen Schrott im  basischen 
M artinofen zusetzen. Dali yor allen Dingen der Ueber-
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gang von Holzkohle zu Koks w irtschaftlieh richtig  
ist, g eh t doutlich daraus horvor, dali Holzkohlo zur- 
zeit boi der Iliitte  42 bis 45 Kr. die Tomic kostc t 
gegen 24 bis 26 Kr. fur 1 t gutcn Hochofenkoks. 
P rofessor O d e l s t i e r n a  h a t die F rag e  der Rohoisen- 
e rzeugung m it Koks in Scliweden einer oingohenden 
U ntersuchung unterzogen,* dereń Ergebnisse in „Tek- 
nisk T idsk rift"  1906 ycrdlfentlicht sind.

Wonn auBer Thom asroheisen auch noch Roheisen 
fu r den inlandischen V erbrauch in M artindfen m it 
Koka d a rgeste llt wurde, so wiirde der Holzkohlen- 
m ark t eine E rlc ich terung  crfahren , dio sehr notig 
ist, da dio zu erw artende Entw ieklung des inlandischen 
E isenYcrbrauchca eben nicht m it schwediachem Eisen 
gedeck t werden kann, wenn alles Eisen m it Holzkohle 
darg este llt werden soli. lleu te  worden etwa 35044 t 
H ochofenkoks jah rlich  gebrauclit, abor m ehrore Hatten 
bereiten  den U ebergang Yon Holzkohle zu Koks Y o r ,  
und ca wird nicht lange dauern, bis die scliwedischcn 
H ochofen jah rlich  200 000 t Koka verbrauehen werden. 
E s ist desbalb zweifelloa an der Zeit, dali m an Koks- 
ofen in Scliweden errich te t. Zwei oder drei solcher 
A nlagen von jo  100 000 t Koks im Jah re  sind donn 
auch  achon geplant gewesen. W egen der schleehten 
Zeiten aber sind die P iano yorliiufig beiseite golegt.

Die folgende Zalilentafel zeigt Schwcdens bis- 
lierige Koksorzeugung sowio die Kokseinfuhr (moist 
(iio liere ikoks):

Ja h r
Koks-

erzeugung K okseinfuhr Summę

T o n n e n

1902  ........................... 89 162 72  456 IG I 618
1 903  ........................... 100 547 94 663 195 210
1904 ........................... 124 856 113 390 238  246
1905 ........................... 114 307 113 452 227 759
1906 ........................... 124 501 254  770 379 271

Der Verbraucli der E iscnw erke betrug im Jah re  
1908 auBcr den oben gonannten 85 044 t Hochofenkoks 
noch 23 909 t fur andero Zwecke.

S t e i n k o li 1 e. Die fur die Eisenindustrie erfor- 
derlichen Steinkohlen worden aus England bezogen. 
Im  Ja h re  1908 betrug der Verbrauch der Eisenhiltten 
306 664 t oder etw a 8,5 °/o der ganzen Steinkohlen- 
einfubr. Die Steinkohlengewinming Schwedons (in 
Schonen) nahm  anfangs des 19. Jahrhunderts einen 
Aufachwung und m an iioffto dam als, daB sio eine Be- 
deutung fur die Eisenindustrie gowinnen sollte. lleute, 
nach etw a 100 Jah ren , ist diese Frago wieder aufge- 
nom men worden, indom mail die A bsicht hat, bei 
HSganaa Yersuche in groBerom MaBstabe in einer zu 
erriclitendon Anlage anzustellon, um m it aua den 
scbleclitesten Steinkohlen erzcugtem  Generatorgas 
Kisenorz zu reduzieron. Die Yersuche sollen jedoch 
e rs t boginnen, wenn die Ergebnisse Y on Dr. Grondals 
Yersuchen, im Rollofen Schlieg zu Eisenschwamm zu 
reduzieron, Yorliegon.

Die Steinkohlenforderung Schwedons b e tru g :
im Jah re  1903 ....................... 320 390 t

„ 1904 ........................  320 984 t
1905 ....................... 322 384 t
1906 .......................  296 980 t

„ 1907 ........................  305 338 t
T o r f . * *  Die T orffrago ist von groBer W ielitig- 

k e it  fu r dio sehwedische Eisenindustrie. Sio ist in 
diesem  Y ortrago  jedoch  n icht bebandelt worden, weil 
in der gleichen Sitzung ein Sondervortrag daruber 
gelia ltcn  wurde.

R o h e i s e n .  Im  Jah re  1907 erre ichte  Schweden 
m it 615 778 t seine b isher groBte Rolieisenerzeugun". 
D ie Ausfuhr yon Roheisen, welclies frei Y o n  scliad-

* Y ergl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 1297.
** Y ergl. „Stahl und E isenu 1907 S. 1865.

lieben Y erunreinigungen is t ,  w ar in den Ietzten
.Taliren Yon bem erkonsw erter GroBo. Im  Ja h re  1908
betrug  dio A usfuhr an Roli - und B allasteisen , 
Schrott und Stabenden 116 108 t. D er groflte Teil 
d a Y o n  wird im  Auslande zur D arstellung  Yon  Eisen 
schw cdiseher Q nalitat Yerwendet. An sich wiiro es 
wunschonswert, wenn dieses Eisen in F orm  von Stab- 
eisen, W alzdrah t usw. ausgefiihrt wordon konnte. Dio 
Zollyerlialtnisso bewirken jedoch, dali es oft lohnon- 
der ist, lla lb fab rikate  auszufuhron. A llcrdings h a t
England, Schwedens groBter A bnehm er von Roheisen, 
keinen Zoll auf Eisen, beaitzt abor ein obenao w irk- 
sam es Schutzsystem  in der Y orsehrift, dali der Stahl 
bei Licforungen fur die Armeo und die F lo tte  von 
onglischer lle rk u n ft aoin soli. D adurcli borto vor 
einigen Jah ro n  Schwedens n ich t unbedoutondo A usfuhr 
Yon Pro jek tilstah l plotzlich auf. Dio R oheiaenauafuhr 
w ird dagegen yoraussichtlich auf ih re r  Kolie bleibcn 
oder auch noch steigen, jedenfalls  aolange Doutsch- 
land und E ngland im Flottonbau w ettoifern, donn eino 
groBe Menge Eisen schw edischer lle rk u n ft wird zu 
jodem  D readnouglit Yorbraufcht. Das ausgefuhrto  R oh
eisen fiir dio Stahldarstellung ist grnu, und se it e in i
gen Jah ren  in w achsender Mongo auch weiB. Das 
letztore wird Yon Deutsehland und teilwoise auch Y on  
Frankreich  Yorlangt. Das weiBe R oheisen d a rf  n icht 
iiber 0,02 0/o Phosphor und 0,01 o/o Schwefel en thalten  
und auch daa meisto ausgefiihrte grane R oheisen w ird 
un ter G arantie eines gleicli iliedrigen Schw efelgehaltes 
und hochstena 0,02 °/o Phoaphor Yerkauft. D er Man- 
gangehalt wird vo n  den A bnehm ern Yerschieden ge- 
w unscht (0,5 bis 2,5 °/o Mangan). Yon dem  weiBen R oh
eisen wird ein m oglichst n iedriger Gelialt an M angan 
und Silizium Yerlangt. Es ist einleuchtend, daB b e
sonders phoaphorrcine und gu t gerostete E rze orforder- 
lich aind, um aolcliea Roheisen darzustellen. M ehrere 
H iltten bestreben sich, auch noch m oglichst phosphor- 
freie Holzkohlo zu bekommon. Am  besten geeignet 
ist Holzkohle aus rindenfreiem  llo lze.

Die E rzcugung y o h  GieBcreiroheisen b e trug  im 
Ja h re  1907 14 189 t, w o y o h  ein grolier T eil ausge- 
fti lirt wurde. Dieses GieBereirohcisen ist bekanntlich  
m it Holzkohlo erblasen und wird fiir spozielle Zwecke 
Y e r w e n d e t .  Die inlandischen GieBereien yerw enden 
dagegen fast ausschlicBlich e ingefuhrtes GieBerei- 
roheisen, und ea wird ao blciben, solange die heutigen 
Zollaiitze* bestehen. Auch der ganze B edarf an guB- 
eisernen Rohren wird biaher e ingefuhrt, denn die
jenigen mit groBerem Durchm easer aind zollfrei, und die 
kleineren, bis zu seclis Zoll, ganz unzureichend besteuert.

Die R oheiseneinfuhr b e tru g  in den 80 iger Ja h ren  
etwa 20000 t und im Jah re  1908 70 725 t (auBerdem
14 353 t guBeiserne Rohren) und wird bald 100 000 t 
ubcrschreiten, falls nichts getau  w ird, um die ein- 
heim ischen HOtton zu schiltzen. Soli GieCoreiroheisen 
in groBem MaBatabe und zu maBigen Preison erblasen  
werden, so muli m an Koka Yerwenden. Im  Ja h re
1907 wurden in seclis Hochofen 15 085 t R oheisen m it 
Koka und Holzkohle in M ischung und 14 788 t m it 
Koks allein erblasen. Die zurUekhaltende S tellung 
m ancher H iltten in dieser P rago diirfto zum  Teil da- 
dnrch zu erk laren  sein, dali m an abw arten  will, wie 
die olektrisclie R oheisendarstcllung sich ontw ickelt. 
In Schweden koste t die D arstellung yon einer Tomic 
Roheisen 55 bis 65 Kr., so dali m an h ier natiirłich  
dieser N euerung groBes Intcresse en tgegenbring t. 
Die ^ crsuchi' bei Dom narfyet,** in kontinuierlich  
arbeitendem  Schachtofen m it Hilfe e lek trischer W arnie 
und eines Teiles Kohle Eiaenerz zu einer A rt R oh
eisen zu reduzieren, werden auf K osten dor „Stora 
K opparbergs A ktiebolag" und „T rafikak tiebo laget 
G rangesberg - Oxelosundw ausgefuhrt. Aclit vcrscbie-

* Y ergl. „Stahl und E isen“ 1909 S. 1290.
** Y ergl. „Stahl und E isen" 1908 S. 1297 und 

J a h r  1909 S. 1591, 1802, 1919, 1960.
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denc Oefen sind p rak tisch  e rp ro b t worden. Ein 
absclilioBendcs U rte il kann nocli 'nicht gefiillt w er
den; os schein t aber, daB m an f. d. elektrische PS und 
Ja h r  3 t R oheisen m it einem  K ohlenverbrauch von 
300 kg  f. d. t darsto llen  kann.

Seit oinigon Ja h re n  wird bei K ortfors und seit 
einigen M onaten bei G ullsp ing  hocliprozentiges F e rro 
silizium dargeste llt. E in dritteB W erk  wird niichsteiis 
bei Lunged in B etrieb kom m en. Diese drei W erke 
werden zusam m cn 9000 e lektrische PS gebrauchen 
boi einer E rzeugung von 6000 t Ferrosilizium , wovon 
dor groBto T o i 1 ausgofiihrt worden muB.

S c h m i o d b a r o s  E i s o n  u n d  S t a h l .  Noch im 
Jah re  1894 w urde in Schweden m ehr SchweiBeisen 
ais FluBeisen dargeste llt, nam lich 204 517 t SchweiB- 
oisen gegen 167 835 t  FluBeisen, aber schon im Jah re  
1895 w ar das Y orlialtnis um gekehrt und spiiter ist 
dio F luB eisendarstellung noch gestiogen. Sie betrug 
im Ja h re  1908 427 100 t gegen i4 8  500 t ScffireiBeisen. 
Obschon es ganz natiirlich  ist, daB das teuro L anca- 
shireeisen von dom billigeren  FluBeisen Yerdrangt 
wird, w erden die geographisch bestgelegenon W erke 
doch noch lange einen auslfimlischen M arkt fiir 
Iiancashireeisen behalton, Yorausgesetzt, daB dio 
Q ualitat im m er die jetzigo hohe bleibt.

Dor Bessem erprozeB wird in ach t, der Thomas- 
prozeB in zwoi H iltten  angew andt. Yon M artinw erken 
bestehen 30 mit zusam m en 63 Oefon; auBerdem aind 
filnf T iegelstahlw erko und droi E lektrostahlw erke vor- 
hahden. D er BessemerprozeB nim m t wie ii li era 11 all- 
m ahlich ab, w ahrend  der MartinprozcB im m er m ehr 
Torherrseht. T rotz der A usbreitung des basischon 
M artinprozessos ist die A nw endung des sauren M artin- 
prozesses in standigom  AYachstum begriilen.

Die schw edischen Eisonworke haben keine Kosten 
gescheut, um m it der E ntw icklung der Technik Sehritt 
zu halten . In  44 von den otwa 90 yorhandenen 
W erken steh t e lektrische K ra ft in Anwendung, und 
in 18 von diesen wird sio in W alzw erken angewendot. 
Anfang 1908 w aren sieben der groBten W erke m it 
Neuanlagen so w eit Y orgeschritten, daB sie bei ein- 
tretonder geniigender Abnahm o im stando gewesen 
waren, iliro E rzeugung  um zusam m en 110000 t zu 
vergroBorn, und eine ebenso groBo nochinalige E r
hohung ih rer E rzeugung h a tten  sie, bei B edarf, in 
kurzer Zeit bew erkste lligen  konnen.

Dio T i e g e l s t a h l e r z e i i g u n g  ist in Schweden bis
her nur gering  gewesen, da der einheim ische Y erbrauch 
nur gering  ist, wcil die besseren Bessem er- und M artin- 
stahlsorten  ais W erkzeugstah l Anw endung finden. In 
den letzten Ja h ren  b a t dio T iegelstahlerzougung je 
doch etw as zugenom m en, zum Teil w egen der Ein- 
filhrung der e lektrischen S tahldarstellung. Im  Jah re  
1902 wurden 1091 t T iegelstah l und 208 t E lektro- 
stahl, im  Ja h re  1907 1287 t T iegelstahl und 1116 t 
E lok trostah l erzeugt.

F e r t i g f a b r i k a t e .  Da dio m eisten L ander iliro 
F ertig fab rik a te  durcli E infuhrzolle schutzen, ist dio 
A usfuhr Schwedens h ierin  n u r gering. A ber auch 
der inlandische B edarf an Fortig fabrikaton  wird noch 
n icht m it schwedischen W aren  gedeckt, wenn auch 
eine erfreulichc Bosserung hierin  eingotreton ist.

v. Rosen.

Deutscher Werkbund.
Fiir die im yergangenen Herbste zu F ran k fu rt 

a. M. abgehaltene II. JahresYersammlung des Deut- 
schen W erkbundes hatte Professor H a n s  P o e l z i g
— im AnschluB an die Y o m  Bundę YeranBtaltete Wan- 
der-A usstellung* — iiber

arcliitektonisch gute Fabrikbauten
zuberichtenubernommen. D a der G enannte dureh K rank- 
heit Yerhindert w ar, selbst sein R efera t zu ersta tten , wurde

* Ygl. „S tahl und E isen “ 1909, 6. Okt., S. 1578.

der B erich t*  Y erlesen .  D ieser fiihrt aus, der Fabrikbau  
musse sich den A nforderungen des Ingeniours und Kauf- 
m annes zunaclist unterordnen. Gut sei nu r der Bau, dar 
sich in k la rs te r und knappster W eise den E rfordernissen 
des B etriebes fiige. Man konne fragen, ob iiberhaupt Yon 
A rch itek tu r im Fabrikbau  die Rede sein konne. An- 
gesichts der Entw icklung des F abrikbau  wesens m usse dies 
bejaht worden. Drei Perioden kiinne m an deutlich unter- 
scheiden. Dio iiltesten B auten seien m eist n iicbtern 
in rotem  Backstoin oder weiBom Putz, durchaus pri- 
m itiy, keineswegs schon in ih re r  A rt, abor doch ohr- 
lieh und n icht auf Abwegen. Dom gegeniiber zeigen 
die B auten einer spiiteren Zeit allo iiblen E inw irkungen 
unsachlicher Y erschonerungssucht, unorganiache Orna- 
m ente a ller A rt, architektonischo A usbauten, Giebel, 
F ronten, kurzum  A rch itek tu r im  schlechten Sinne. 
Die neueste Periode des F abrikbaues stehe zum Teil 
un ter dem Zeichen eines falach Yerstandenon llo im at- 
schutzes. In  dem B estreben, den Bau der L andscbaft 
anzupassen, werde der Fabrikbau  jed es eigenen Cha- 
rak te rs  beraubt, w ahrend es doch k la r  auf der H and 
liege, daB dor F abrikbau  neuo Losungen verlango 
und in soiner st.ilistischen YoraussetzungsloBigkeifc auch 
neuo Losungen erhoffen lasso. P flich td e rlle im atsch u tz- 
Yereino sei es daher, im Sinno des guten  Stadtebauea 
den F abrikan lagon  einen P latz anzuwoison, wo m an sie 
ih re r  w irtscliaftlich-technisohen E igenart entsprechend 
bauen konne. Denn die F ab rik en  gehorten  zu den 
B auten, die lediglich w irtschaftlich-teohnischen Zwecken 
dienten und zur einw andfreien Losung einer kon- 
sequenten Anw endung von Ingenieurkonstriaktionen 
bedurften. O rganisch konnten sie nur g esta lte t wor
den, wenn der E rb au er unbedingt yon einem  E rhaschen  
auBerlicher M onum entalitiit absohe und sich den sta ti- 
Bchou Gesetzen unterw erfe. Dabei konne der F ab rik - 
ingenieur bis au f weiterea die M itarbeit dea A rchi- 
tekten  n icht entbehren. Mit dor Zeit musse er ab er 
dureh entaprechende Y orbildung auf eigene FiiBe 
gestellt werden. — D er A rchitekt aber babo seine 
Aufgabe im  Y erzicht au f alle Z ufalligkeit, au f allo 
bloBen ZusStze zu erblicken und miisse s ta tt  dessen 
suchen, aus dor G csam tlage heraus und in w irk licher 
Y ersonkung in die K onstruktionsgrundlagen den Inge- 
n ieur in der konsequenten D urchdenkung der Grund- 
prinzipien des Baues zu iibortroffen. Ais befiihigtor 
I3aukunstlor werde er den B lick fur die E inheit dea 
Ganzen besser zu bew ahren wissen, ais der In g en ieu r, 
Mit der U ebertragung  an tik e r Proportionen und G lie- 
derungen konne der A rch itek t im Fabrikbau  nichts 
anfangen, Uberbaupt soi dio h ier Yorliegende A ufgabe 
nur m it den A ufgaben zu vergleichen, die der jungen  
aufstrebenden Gotik geste llt w aren, a is aie m it un- 
b e irrte r Friacho den W eg neuer K onstruktionsm og- 
lichkeiten  gegangen sei, um an ihnen auch die sym - 
bolische Spraclie des B austiles zu ontwickeln. D er 
franzosische Baustil dea 13. Jah rh u n d erts  sei vor 
keinem  Problem  ausgebogen, dio schlechtesten N utz- 
aufgaben hatte  er aus ihren  G rundbedingungen so 
gelost, daB die K rane, M auern und T ore jen e r Zeit 
noch heute den E indruckdesN aturgew ordenon  m achten. 
Im  Y erzicht auf die A nw endungen iiberlieferter sym- 
boliscber Form en und in der A usbildung typ ischer 
E rscheinungen, die ihre Form  n ich t indiYidueller  W jll- 
k ilrlichkeit, sondern der konsequenten D urchbildung 
der erw eiterten  K onstruktionsm oglichkeiten Yerdanken, 
liege der F o rtsch ritt im Fabrikbau , liege wohl uber
baupt die Hoffnung auf einen Stil der Zukunft. D ie 
fortgesetzte und intensive E ntw icklung neu er Kon- 
struktionsw eisen gebe auch die beste G rundlage fiir 
den ktinstleriachen F o rtsch ritt im Fabrikbau  w esen; 
sie gew ahre schon je tz t eine bedeutend groBere F re ih e it 
in der Y erteilung und O rganisation der A rbeitsgruppen.

* „V erhandlungBbericht [uber die] II . Jah resv er- 
aam m lung des D eutsehen W erkbundeB“. S. 26 u. 27. 
Offenbach (1909), W ilh . G erstung.
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Umschau.
Deutschlauds uud Grofibritaniiiens ScIiilTbau 

im Jaliro 1909.
Nachdom  nunm ohr die abschlieficndon Zahlen iiber 

dio E r z e u g u n g  des deutschen Schilfbaues Y o r l i e g e n ,  
gcben wir in Zahlentafel 1 die Ziffern iiber dio im 
Jah ro  1909 f o r t i g g o s t c l l t e n  Bauten (Dampfschiffo 
und Segelachiffo oinschlieBlich FluBachiffo, Fahrzouge 
zu besonderen Zwecken, KriegSBchiffe auf Privatw erften  
erbau t), dio w ir der yom G e r  m a n i 8 c li e n L l o y d  
herau8gegebenon S tatistik  entnehm en. Zum Yergleicli 
sind dio E rgebnisse der letzten Jah ro  beigegobon.

W ahrend  die Leistung des Jah res  1908 gegen- 
iibor 1907 eine bodeutendo Abnahmo,"um 88 697 t oder 
rd . 24°/o, erfuhr, zeigt sich im B ericbtsjahre gegen- 
uber dem Jah ro  1908 eine erfreulichc Stoigerung um

Br.Rrlbtmen
sm ooo
zooaooo 
im ooo  
tm ooo  
maooo 
1600.000 

isoo,ooo
MO,ODO
1.300.000

1200.000
1.100.000 
1,000000 
sm.ooo 
600,000

700.000

600.000 

soo.ooo 
m ooo
300,000 

ZW,000

m ooo 
o

m o

A bbildung 1 Schaubild der L eistungen*  des deutschcn 
und  cnglischen Schiffbaues (ausschl. de r au f R rgicrungs- 

yrerften hergestclltcn  SchifTe).

47 4S7 t oder rd. 17 o/o. D agegen m achte die Bau- 
tiitigkeit der deutschen W erften  fiir auBliindische Rech- 
nung auch im R e r i c h t B j a h r e  wieder keine bemerkeiiB- 
w erten Fortsch ritte . Diese Tatsache ist um so melir 
bedauerlich, ais die deutschen W erften m it ihren Ein- 
richtungen und ihren Leistungen aehr wohl den Yer- 
gleich m it auslandischeu W erften  aushalten konnen. 
W ahrend  also die auslandischeu R eeder weiter in 
ih re r  Zuriickhaltung beharrten , gaben deutsche F irm en 
w ieder eino betrSchtliche Menge nach dem Auslande 
in A uftrag . Der A nteil dieser B cstellungen be trug  im 
B ericb tsjahre  noch 21,0 °/o oder m ehr ais ein Funftel 
der G esam terzeugung dea deutschen Schilfbaues. fm m er- 
hin zeigt sich aber doch g e g e n i i b e r  den Yorhergohen-

* Die Schaulinie fiir D eutschland Yerlauft bis 
zum  Ja lire  189S etw as zu niedrig, da die Leistungen 
des K riegsscbilfbaues auf P rivatw erften bis zu dem 
genannten  Jah ro  nicht m iteingeachlossen sind.

Zahlentafel 1. I n  D o u t s c h l a n d  i m  J a h r o  1908 
f o r t i g g e s t e l l t e  S c h i f f b a u t e n  i n  B r u t t o -  

R e g i s t e r - T o n  non.

1
1909 ] I90S [ 1907 j 1906 | 1905

D am pfschiffo*. 240008 201371 311103 338005 256833
S e g l e r .............. 87222 78372 57337 52986 51528

Gesamtmengo 327230 279743 368440 390991 308361

d a Y o n  fiir a u s -
landische
Reehnung . . 23993 16707 20102 29243 17599

in °/° der Go-
samtinongo rd. 7,3 6 5,4 7,1 5,7

fiir deutsche
Reehnung im
Auslande ge-
b a u t ................. 70699 92947 119518 122845 92589

in °/° der Ge-
sam tm enge rd. 21,6 32,2 32,4 31,4 30

don Jaliren  eine m crklicho Abnahm o der deutschen 
B estellungen im Auslande, die erhoffen liiBt, daB in 
den niiclisten Ja h ren  eine w eitere E rsta rk u n g  des deut- 
B c h o n  Schitfhaues und dam it auch eino B esserung der 
Y erhaltnisso w eiter Schichten unsorer B evolkerung ein- 
treton wird.

Dio e n g l i s c h o  Schillbauerzcugung, die im Ja h re  
1908 einen gewaltigon Riickgang e rlitten  ha tte , nahm  
im Berichtajalire wieder einen kleinen Aufschw ung 
(b. Zahlontafel 2). W ie w ir der Zeitschrift „Engineer- 
ing“ *ł  entnehm en, wurden nftmlich 126 270 Br.-R .-T. 
oder rd. 1T 1/a 0^  m ohr hergostellt ais im Ja h re  1908. 
Ein Blick auf die Schaulinien der A bbildung 1, in der 
die Gesam tleistung des deutschen und britischen Schitf- 
baues initeinander verglichcn B i n d ,  zeigt aber, daB dio 
Schiifbauorzeugung Englands boiw eitem  n icht ih rer L ei- 
stungafiihigkeit entsprach ; sie e rre ich te  im B ericbts- 
jah ro  nur ungefShr 60 o/o der E rzeugung des Ja h re s  
1906. Der cnglische Schiffbau ist s te ts groBeren 
Schwankungen unterw orfen gew esen, wiihrend der 
deutsche Schillbau eine zwar langsam e, ab er m elir 
stetige A ufw artsentw icklung genom m en bat.

Im  Gogensatz zum V orjahro blieben dio englischon 
W erften  im Jah ro  1909 von A rbeiterauBstiinden vor- 
schont. Dagegen liofien der im Sommor drohende Berg- 
arboiterausstaud in Schottland in V erbindung m it dem 
wahrsclieinlichen Stilliegen der Eison- und S tahlw erke 
sowie die steigende R ichtung der R ohm ateria lienpreise  
eino ruhige Entw icklung des b ritischen  Schiffbaues 
nicht zu. Die Reodor zoigten eino groBe Z uruckhal- 
tung, die ihren  Grund in den getiiu8chten Holfnungcn 
des Y e r g a n g e n o n  Ja h re s  und dor A bneigung der OeiTont- 
lichkeit zu K apitalanlagen im S chi fil) a u haben diirfte.

D e r K r i e g s s c h i f f h a u  w a r  m it 97 000 Br.-R .-T. 
u n g e fa h r  doppelt  so groB wie im Y o rjah re , b l ieb  a b e r  
noch um 35 000 t h in te r  d e r  Erzeugung Yon 1907 
(132 000 t) zuriick. Yon frem d o n  Staaten , in der  
J la u p ts a c h e  Yon B rasilien , w u rd e n  den  e ng l isc hen  
1’r iY atw erften  Kriegsschiffo you in s g e s a m t  28 016 t  in 
A uftrag  geg e b e n .

Auch i m  Y o r f lo s B e n e n  Jah ro  w a r e n  d i e  groBbri- 
t a n n i s c h e n  W erften  w i e d e r  i n  e r h e b l i c h e m  O la f i e  fiir 
a u s l a n d i s c h e  U e c h n u n g  b e s c h a f t i g t ,  d o c h  z e i g t  s i c h

* EinschlieBlich Kriegachiffo auf P rivat\verften  
gobaut.

** 1909, 31. De z ,  S. 899.
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Z ahlentafel 2. I n  G r o B b r i t a n n i o n im  J a h r o  1909 f o r  t i g g  e s t e 111 e S c h i f f b a u t o n
i n B r u t t o - R e g i u t o r - T o n n e n .

1909 1908 1907 1900 1905

DanipfachifTo * ..........................................................................
S e g l e r ........................................................................................

1 131 549 
25 627

980 600 
54 200

1 739 200 
56 2.00

1 944 000 
39 800

1 740 200 
38 300

Zusammen
Auf Kgl. AYerften g e b a u t ..................................................

i 157 176
46 320

1 034 800 
42 426

1 795 400 
51 800

1 983 800 
47 100

1 778 500
46 250

Gesam tm engo 1 203 496 1 077 226 1 847 200 2 030 900 1 824 750

F ur ausliindische R o c h n u n g ..............................................
1 In °/o der G e sa m tm e n g o ...................................................

317 000 
25,3

376 600 
35

547 000 
30,4

406 000 
20

392 400 
21,5

G esam t-T onnengehalt der Handelsschiffe** . . . . 1 078 436 992 250 1 714 500 1 922 860 1 694 800

Prozentsatz der H a n d e l s d a m p f o r  am  Gesam t-Ton- 
nengehalt der H an d e lssch ifT o .................................... 98 95 96,7 98 97,7

PS dor eingebauten  M a s c h in e n .................................... 1 484 810 1 157 140 1 712 180 1 816 000 | 1 468 600

Prozentaatz des Tonnengelialtos der Kriegsschiffe 
zu dem der I l a n d c ls s c h i l f e ......................................... 11,6 7,5 7,75 5,6 | 7,65

h ier gegeniiber d e m Y o rja h re  eino weitero A bnahm e. 
Der A nteil an der G esam torzeugung, der noch im Yor- 
jah ro  uber ein D ritte l b e tragen  liatto, g ing im Bo- 
riclitsjabro  au f ein Y ierte l zuriick. Die groBten Ab- 
nehm er w aren w ieder die englischen Kolonien m it 
89160 (i. Y. 51 883) t und die BudamerikaniBchen Re- 
publiken m it 76 066 (57 832) t, w ahrend die Bestel- 
lungen auB den m eisten iibrigen L andem , besonders 
Belgien, H olland, Norw egen, O esterreicli-U ngarn und 
Italien , einon groBoren R iickgang erfuhren. Deutsch- 
lands B estellungen gingen von 35 274 t im Ja h re  1907 
und 16 623 t  im Jah ro  1908 auf 12 041 t im B erichts- 
ja h ro  zuriick.

T a r ifn risc lie s  aus (leni B ez irk se isen b n h n rat  
Han nor er.

In  dor am  12. Ja n u a r  d. J . in IIannover abgo- 
haltenen Sitzung des B ezirkseisenbalinrates Hannoyer- 
Miinstor w urde die F rago  der A u s n a h m e t a r i f e  
f i i r  S t a h l  u n d  E i s e n  d e r S p e z i a l t a r i f e l u n d l l  
im Y erkehr m it den S o e h i i f e n  und dem K i i s t e n -  
g o b i e t e  nach der Seite dor nachteiligen W irkung  
besprochen, die sie fiir den EiBcngroBhandel und dio 
Eison- und S tah lindustrie  der Provinz IIannover ge- 
hab t haben. D er B ezirkseisenbahurat ha tte  schon in 
seiner yorigen Sitzung den AYunsch nach Beseitigung 
der yorliandenen U ngleichheiten ausgesprochen. In- 
folgedessen w ar er nunm ehr um eine gutachtliche 
AeuBorung dartilier ersuch t: 1. wie der bean trag te  
A usnahm etarif h insichtlich des W areiiyerzeichnieses, 
d e r A nw endungsbedingungen und der F rach tsatze  be- 
schaflen  sein miiBto; 2. ob durch seino G ew ahrung

* Einschl. Kriegsschiffe, auf Priyatw orfton gebaut.
** Ausschl. englisclie und ausliindische Kriegsschiffe.

n icht andero borechtigto In teressen  geschadigt wiir- 
don; 3. ob noben diesem A usnahm etarife  besondere 
A usnahm etarifo  nach O snabriick noch erforderlich 
oder ob sie entbehrlich  sein wurden, und ob in erste- 
rem  F a lle  n icht weitoro B erufungen an d ere r benach- 
b a rte r Pliitzo (H annoyer, M unster i. YTestf.) zu er- 
w arten sein w urden. Die N otw endigkeit, einon Aus- 
gleich zu schaffen, wurde yon G ehoim rat ®r.=3fltg. 
H a a r m a n n ,  Osnabriick 111 eingehendem  Y ortrage 
nachgewioBen. K om m erzienrat K a m p  und Abg. 
Dr. B e u m e r gaben ebenfalls dio N otw endigkeit zu, 
wiesen aber da rau f hin, daB diese F ragen  sehr yer- 
w ickelter N a tu r seien und besser an den AusschuB 
verwiesen wurden, zum al da es oine N euheit sei, daB 
der B ezirkseiB enbahnrat um YorscblSge betrefls der 
G ostaltung eines T arifes unm ittelhar ersucht werde. 
Sio fiigten den W unsch hinzu, daB diese AusscbuB- 
sitzung m oglichst bald abgehalten  werde. D ieser 
A ntrag  wurde einstim m ig angenom m en. D er An
trag  der H ehlener K alk- und Jlergelw erke  auf 
Frachterm aB igung fiir rohe K a l k s t e i n o  z u m  
H o c h o f e n b e t r i e b  nach Breinen wurde a b g e -  
l o h n t ,  nachdem  Senator M e y e r ,  Ilam eln  nach- 
gowieaen, daB dieser A ntrag  eine Ilerabdruckung  der 
Scbiffahrt9frachten auf der AYoaer bezvyecke und 
Abg. Dr. B eum er daran  e rinnert ha tte , daB man den 
A ntriigen der „Nordw estiichen Gruppe des Yoreina 
deutscher E isen- und S tah lindustrieller" auf die E r- 
m aBigung der F rach ten  fiir Ilochofenkalkste ine keine 
Folgo gegeben habe, obschon sio seit 21 Ja h ren  
wieder und w ieder b o an trag t worden soien. E r be- 
furw orte dringend oine allgem eino Frachterm aB igung 
fur solche K alksteino, n icht ab er fur eine einzelne 
E rzeugungsstatto . Dom stim m te der B ezirkseisen- 
b ah n rat einm iitig bia auf eine Stimm e zu.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom  U o h e iso n m a rk te . — E n g l a n d .  AuBMiddles- 

brough w ird una unterm  22. ds. Mts. wie folgt be- 
r ich te t: Die 111 der yorigen AYocbe wegen K oks-
mangola gedam pften Hochofen kom men bereita wieder 
in regelm aBigen Gang, teilweiso durch Zufuhren aus 
Siid-Y orkshire. Dio H erabsetzung des Bankdiskonts 
und die aich m ehrenden AYahlerfolge der Schutzzoll- 
parte i besaerten die Stim m ung. D er Um satz w ar in 
den letzten  T agen rech t lebhaft. A nfragen yom Fest- 
lande auf L ieferung  fur lange Zeit hinaus finden kaum  
B erucksicbtigung, da m an allgem ein n icht spa ter ais 
E nde Ju n i Yerpflichtungen eingehen m ag. Die heutigen 
P re ise  sind fiir M arz/A pril ab "Werk: fur GieBerei-

Eisen G. B. M. Xr. 1 sh 55/6 d bis sh 56/— , fur Nr. 3 
sh 53 /— bis sh 53/6 d, fiir H am atit in gleichen Mengen 
N r. 1, 2 und 3 sh 65/6 d f. d. ton netto  KaBBe. H iesige 
W arran ts Nr. 3 no tieren  sh 52/21/* d bis sh 52/3 d 
K asse. — Die Verschiil'ungen bleibon ziem lich sta rk , 
sie betrugen yom 1. bis zum 21. ds. Mts. 76 900 tons, 
gegen 59 200 tons im gleichen Ahachnitt des yorigen 
M onats. In den hiesigen 'W arran tlagern  befinden sich 
je tz t 397 574 tons, da ru n te r 359 721 tona G. M. B. Nr. 3.

B e l g i e n .  — Aus Brussel wird ung unterm  18. d. M. 
wie folgt gesch rieben : Die N achfrage der belgischen 
Y erbraucher in R oheisen hat sich neuerdings sta rk  
belebt, und die Preise sind auBorst schnell in eine Auf-
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w iirtsbew ogung geraton , welclie dio y e rB c h ied o n e n  
Rolieisonsorten nunm ehr auf 64 bis 65 fr. fiir F rischcroi- 
roheisen, 74 bis 76 fr. fiir Thom aaroheisen und (69) 70 
bis 71 fr. fiir GieBereiroheisen f. d. t  frei V erbraucha- 
w erk g ebrach t hat. Seit A nfang dos  Ja h re s  b e trag t 
dio Y crtouerung auf dem belgischen Rolioisenm arkte
3  bis 6  fr. f. d. t, und einzelno W erke verlangen beroits 
noch hohere P r e i s e ;  andere stellen ihro N otierungon 
entgegon dem sonat herrschenden Gebrauche ab Hoch- 
ofen, s ta tt  frei Arerbrauchsw erk. Man w ar bis yor 
einigen T agen im Zwoifel, ob sich dieso hohen P r o i s e  
(nam entlich fur Thom aaroheisen, das vor y i e r W o c h e n  
noch 1 bis 2 fr. u n ter dem G ieB ere i rohe iaenp re iB O  no- 
tierte) behaupton lieBen, indessen h a t die N achricht 
von dcm Zustandekom m en des Lothringisch-Luxem - 
burgischon R oheisen-Y erkaufscom ptoirs die Stimm ung 
d e s  hiesigen M arktes weiter sehr gefestig t und die 
K auftatigkoit von neuem  angefacht.

Obersclilosisclies Eoheisen-Syndikat, Zabrze.
— N ach einer M eldung der „Bresl. Z tg.“ setzto die 
Y erkaufs-Y erein igung des Syndikates im AnschluB an 
dio Preisste igerung  fiir L uxem burger Roheisen die 
PreiBO fiir GieBereieisen um 1—2 M  f. d. t in die Hohe.

Yerein deutscher EisengieBereien. — Die 
h e s s e n -  n a s B a u i s c h o  G r u p p e  des Y ereins 
beschloB, ab 1. J a n u a r 1910 den P r e i s  fiir aam tliche 
GuBwaron um 1 J(, fiir 100 kg zu e r  h o  bo n .

Y erelnigung der Rheiniscli - AYestfiilisclien 
SclnroiCeisenworke, Hagen i .  W. — In  einer kiirz- 
lich abgehaltenen Sitzung w urde beschlossen, die 
P reise  m it Riicksicht auf die erhohten  RohstoffpreiBe 
um 5 M  f. d. t zu erhohen. D er Grundprois fiir 
SchweiBstabeisen ste llt sich nach dioser E rhohung auf 
130 J l  f. d. t froi engeren Bezirk. Die N achfrage 
w urde alB lebhaft bezeichnet.

Yom b e lg isc h e n  E ise n in a rk to  wird uns unterm
21. d. Mts. b e r ic h te t: W ahrend der verflo8aenen AYoelie 
sind eino Ileihe  von YerBchiebungen in den bisherigen 
PreisYorhiiltnissen fiir F  e r  t i g o  r z eu  g n  i s b o einge- 
tre ten . Die K auftiitigkeit entwickelto sich besonders 
lebhaft auf dem B i e c h m a r k t e .  H ier notierten 
f l u B e i s o r n e  G r o b b l e o h o  yon 5 mm und m ehr 
in dor ersten  Januarw ocho .£ 5 .6 /— b iB  £ . 5.8/— fur 
1 ton fob Antworpen ; in der zweiten AYoche d. Mts. 
stieg  der PreiB bereits auf £  5 .8 — bis £  5.10/— . 
Am 15. d. Mts. notierto m an £  5.12/—, wiibrend in 
dor letzten Hfilfte dieser AYoche bereits £  5.15/— ge- 
fo rdert und (nam entlich bei n icht ganz einfachen 
Spezifikationen) auch erziclt wurden. Der PreiB fiir 
S c h w e i B e i s o n b l e c h e  steht heute au f £  5 .19/— 
fob A ntw erpen. In R o d s  notierte  man A nfang Ja n u a r 
£  5 .4 /— bis £  5.6/— f. d. ton fob Antwerpen ; heute 
erzielt m an m it Leichtigkeit £  5.12/—. A uf dom 
S t a b o i s e n m a r k t o  notiorte m an heute, nachdcin 
die Proise in  A bstanden yon drei bis yier Tagen an- 
zogen, fiir FluBatabeisen £  b.8j— bis £  5.10/— fob, 
fiir SchweiBstabeisen £  5.10/— bis £  5.12/6 f. d. ton 
fob Antwerpen, d. h. 8  bis 1 0 -*  f. d. t m ehr ais zu 
A nfang des Monats. Zweifellos driickt sich in diesen 
Notiorungen ein sehr groBes Y ertrauen der AYerke in 
die Zukunf t  aus, wie auch in den iibrigon Fertig - 
erzeugniasen die Preiae eine sehr feste Stimm ung doe 
M arktes erkennen laaaen. — A uf dem I l a l b z e u g -  
m a r k t e  sind in letz ter Zeit w iederholte P reis- 
erhohungen eingetreton. Dio im Dezem ber v. J . bereits 
um 3  fr. f. d. t  erhohten Preise fiir s a m t l i c h e  
M engen stellen sich auf 9S fr. f. d. t fur Rohblocke, 
103 fr. fur rorgew alzte Bldcke, 110,50 fr. fur Kniippel 
und 113 fr. fu r Platinen. Die N achfrage stieg schnell 
iiber den U m fang des V orjahres hinaus, und der bel- 
giache Stablw erkayerband forderte  Behr bald fur Z u -  
s a t z i n e n g e n ,  d. li. fiir diejenigen L ieferungen, dio 
iiber dio D urchscbnittsm enge der im ATo rjah r m onat- 
lich abgerufenen Halbzeugposten binauagingen, einen

M ehrpreis yon 2 bis 3 fr. f. d. t ;  dieaer M ohrpreis 
wurdo beroits im ersten D ritto l d. Mts. nochm als um 
10 fr. f. d. t erhoht, und in einer am  21. d. M. s ta tt-  
gefundenen ATersam m lung des Stahhverksverbandos 
wurde der M elirprois fiir Zuaatzm engon auf 13 fr. 
f. d. t festgesetzt.

Societć Auouyme des H auts-Foarneanx, Forges 
et A cieries do Thy-le-Cliateau &  M arcinelle in  
M arcinelle (B elgien). — Die GeseUschaft beab- 
sichtig t, ein Thoinaa-Stahlwerk, einen y ierten  Hoch- 
ofen und eino nouo W aizw erksanlage zu orbauen und 
die E lek triz ita tsan lagen  orheblich zu yergroB ern. 
Das A ktienkapital soli daher um 5100000 bis 6  000000 fr. 
erhoht werden.

Societe Anonymo John Cockerlll in Seraing  
(B elgien). — Die GeseUschaft h a t ihren  E rz transport- 
dienst zwischen Spanien und A ntw erpen aufgegebon 
und den groBten T eil ihrer aus sieben D am pforn be- 
atehenden ScliiffsflottiUe — yier D am pfer — an die 
F irm a A d o l f  D e p p o ,  A ntw erpen , zum P reiso  von 
1250000 fr. yerkauft.

Rheinisch-AYestfiilisches Kolilen -Syndikat zu 
Essen a. d. Rulir. — In der am 17. d. M. abge
haltenen Z e c h e n b e s i t z e r y e r s a m m l u n g  gedachte 
yor E in tritt in die T agesordnung der Y orsitzondo, Ge- 
lieim rat E. K i r d o r f ,  m it ohrenden W orten  des Ab- 
lobens des friiheren Y orstandsm itgliedoa F r a n z  
S i m m e r s b a c h .  Sodann wurden die bean trag ton  
Ernonnungen der M itgiioder des B eira tes genehm igt. 
Die vom Vorstande fiir J a n u a r in A nspruch genoni- 
menen BeteiligungBanteilo in K ohlen, K oks und Bri- 
ke tts  wurdon naclitraglich genehm igt und dio Beteili- 
gungaanteile fiir F eb ru ar und Marz 1910 fu r Kolilen 
auf 85 (80) o/o, fiir KokB auf 70 (65) °/o und fiir Bri- 
ketta auf 82*/2  (80) °/o festgesetzt. Sodann ersta tte to  
der Arorstand den iiblichen B ericht (s. w. u.). — In der Bich 
anschlieBenden B o i r a t s s i t z u n g  w urden dor Aror- 
sitzendo des B eirates sowio dessen S te llv e rtrc te r 
durch Zuruf wiedergewiihlt und die M itgliedor dor 
stiindigen Ausschusse wieder- oder neugow ahlt. Dio 
U m lagen fiir das erste Arie rte ljah r 1910 w urden fur 
Kohlen auf 9 °/o (wio biaher), fiir Koks auf 7 (8 ) o/o, 
fiir B riketts auf 5 °/o (wie bisher) fe s tg eB e tz t .  — N ach 
dem achon erwiihnten, Y o m  YorBtande in der Zeclicn- 
be8itzerversam m lung erstatto ten  Borichto g e a t a l t e t e n  
sieli dio F o r d e r u n g s -  und A bsatzverhaltn isse der Syn- 
dikatszcchen im Noyem ber und Dezom ber y . J . sowi© 
im ganzen Ja h re  1909, Y e r g l i c h e n  m it den O ktober- 
ziffern und den Ergebniasen in den ontaprechenden 
Zeiten des Jah res  1908, wie auf Seito 177 angegeben.*

AVie der Y orstand zu den nachstehenden Ziffern 
auafuhrte, gostaiteten sich die A bsatzYerhaltnisse in 
den Monaten NoYembor und Dezem ber 1909 infolge 
der eingetretenen H ebung des Arerbraucho 8 fiir indu- 
strielle Zwecke w esentlich giinstigor ais in a llen  Yor- 
hergegangenen M onaten des Yerflossenen Jah rea . DaB 
der A ersand fiir Rechnung dea Syndikates im  M onat 
Dezem ber die Hohe des Monatea N oyem ber n ich t

* Zu den Zahlcn des GcsamW ersandcs an K ohlen und  K oks 
Ist zu bem erken, dafi Yon e in igen  H uttenzechen bis cinschlieB licb 
D ezem ber 190S die L ieferungen  zum Selbstverbrauch der eigenen  
lliittenw erke  fiir K ohlen und K oks n icht g e tren n t angegeben , 
sondern  die fiir die gelieferten  K oksm engen verw endeten  K ohlen 
un te r K ohlenTersand aufgefuhrt w urdeo, wUhrend in  den  A ngaben 
fiir das iaufende J a h r  die den eigenen H uttenw crken  gelieferten  
K oksm engen un te r lvoksversand erscheinen . X ach der fruheren  
Berechnungsw eise w urde sich im N ovem ber 1909 der a e sa m tte rsa n d  
in  K ohlen um 196501 t, im D ezem ber 1909 um 197 323 t und  im  
Jah re  1909 um 2 29S 4S 5t hoher, dagegen  in K oks im  N"oVember 
1909 um 162 900 1, im D ezem ber 1909 um 166 414 t und  ilil Jah re  
1909 um 1 732 G94 t n iedriger stellen  ais in d e r Z usam m enste llung 
angegeben  ist, und  d e r  arbeitst& gliche G esam tyersand b e tra g e n :

. 1909 * 190S 1 % An K ohlen im  S ovem ber 19S54S gegen N oyem ber +  11 745 =  6,29
„ ,  ,  D ezem ber 198 158 ,  D ezem ber -j- 17 960 =  9,97

„ Jah re  18S 947 „ das J a h r  -j- 2 1 4 4 = 1 ,1 5
„ Koks ,  N oyem ber 37 351 „ N oyem ber-j- 4432 = 13,46

„ D ezem ber 39 215 .  D ezem ber-}- 6 639 = 2 0 ,3S
» „ J a h re  35 240 „ das J a h r  +  210 =  0,60
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D ezem ber
1909

Novembcr
1909

O ktobcr
1909

D ezem ber
1908

N orem ber
1908

Ja h r
1909

J a h r
1908

a) K o h l e n .

i  r 7104 6823 6954 6454 6508 80828 81921
G e s a m t a b s a t z ................................................ § 7168 6813 6860 6255 6331 80164 79884

( - 6539 6280 6753 6222 6170 77984 77837
Rechnungsm Ufllger A bsatz ..................... 1 .2 5766 5492 5576 4969 5124 64745 66365
D asselbe In % der B eteiligung . . . . 88,17 87,16 82,11 79,86 S3,05 83,02 85,26

25 «/s 24*/, 26 24V, 24 300‘/4 3017/*
A rbeitstagl. F o r d e r u n g ........................... \ 282733 282799 267479 267505 271163 269209 271372

„ G e s a m ta b s a tz ........................... 285291 282394 263839 259269 263806 266992 264576
n rechnungsm . A bsatz . . . . f - 229485 227653 213260 205984 213514 215638 219843

b) K o k s .
\  - 1372103 1283444 1267503 1009871 987571 14595552 12820798

A rbeltstag licher Y e r s a n d ........................... y -2 44261 42781 40887 32576 32919 39988 35030
c) B r i k e t t s .

G e s a m ty e r s a n d ........................................... ..... > - 269597 259375 262298 234540 233524 2979831 3129179
A rbeitst& glieher Y e r s a n d ........................... 10730 10751 10088 9722 9730 9924 10366

ganz erre ichte , is t ausschlieBlich auf die stets in die 
E rscheinung tre tende  A bschw achung der F orderung  
und teilweiso auch der Abrufe in dor "Woche zwischen 
dem "W eihnachts- und K eujahrsfeste  zuriickzufuhren. 
D urch den erzielten  M ehrversand wurde der auf dem 
R uhrkohlenbergbau  infolge A bsatzm angels lastende 
D ruck, wenn auch noch n icht ganzlich behoben, so 
doch bedeutend abgeschw iicht und die E inlogung 
von F eiersch ich ten  in den beiden M onaten nur noch 
vereinzelt orforderlich . Die abgenom m enen Mengen 
Koks w urden in Yollem U m fange abgesetzt; in Kohlen 
und B riketts muBton dagegen noch einige allerdings 
n icht erhebliche M engen auf L ag er genomm en wer- 
den. A uf die K oksbeteiligung der M itglieder wurden 
im Novem ber 67,99 °/o, im Dezem ber 72,33 %  abge- 
nom men, wovon 1 ,4 7 %  und 1 ,4 5 %  auf K oksgrus 
entfallen, und auf dio B rikettbeteiligung im Novomber 
82,90 % , im D ezem ber 82,74 °/q. Das Y ersandgescbaft 
vollzog sich im  Yerflossenen Ja h re  ohne erhebliche 
Storungen. Die AYagengestellung fiir den E isenbahn- 
yersand w ar giinstiger ais im Y orjahro . Ausfiille in 
der G estellung gegenuber der A nforderung w aren 
insgesam t m it 16 452 W agon oder 0,26 °/o der An- 
fordorung zu verzeichnen gegenuber einer Fchlzahl 
von 39 646 W agen  oder 0 ,6 3 %  der A nforderung im  
Y orjahre. B ei de r g la tten  Abw icklung des Eisen- 
bahnverkehres w irk te  der U m stand mit, daB die 
SchifTahrt8V0 rh a ltn is80 auf dem Rhein, abgeselien Yon 
den Storungen, die im ersten  Jah resv ierte l durch 
F rostw etter und niedrigen  W asserstand  hervorgcrnfen 
wurden, w ahrend  der iibrigen Zeit des Jah res  im a ll
gem einen reclit gUnstig w aren ; infolgodessen erreichte 
der ^Y asseryersand einen groBeren U m fang ais im Y or
jah re . U eber die G estaltung des U m schlagsYerkehres in 
den R hein-R uhrhafen  geben die nachstehenden Zahlen 
AufschluB. E s b e trusr:

1909 N orem ber . . . 
D ezem ber . . . 
Januar-D ezem ber 

1908 N ovem ber . . . 
D ezem ber . . . 
J  anuar-D ezem ber

a) die Bahn- 
zu fuhr naeh 

den  D ulsburg- 
R uhrorte r 

Iia fen  
t

813 355 
926 152 

11 761 711 
729 878 
727 664 

11 046 208

b) die Schlffs- 
ab fuh r ro n  

den  genannten  
und den 

ZechenhSfen 
t

1 060 643 
1 131 221 

14 630 597 
780 033 
871 728 

13 158 851

G ewerkscliaft W ittelsbach, HoIIfcld in B ajeru .
— Schon vor liinger ais Jah res fris t hat ProfessorD r. F . 
K l o c k m a n n  in dieser Zeitschrift*  in langeren  D ar- 
legungen au f die vom Standpunkte des E isenhutten- 
m annes wie des Geologen gleichw ichtigen B rauneisen- 
erzvorkom m en in der nordliclien F rank ischen  Alb bei 
Hollfeld in B ayern  und die Erzaufschliisse der Ge- 
w erkschaft W ittelsbach  in dom gedachten Bezirke

* Ygl. „Stahl und E isen“ 1908, 30.Dez., S. 1913 ff.

hingewiosen. Das grollo In teresse , das diese Jlit-  
toilungen in der Fachw elt hervorgerufen  haben, g ib t 
una Y eranlassung, nachdem  nunm ehr der B ericht iiber 
da9 e r s t o ,  vom Ja n u a r  1908 bis zum 30. Ju n i 1909 
laufendo G eschiiftsjahr des U nternehm ens yorliegt, 
einen ausfiihrliclien R iickblick iiber den W erdegang  
und die W eitorentw icklung der G ew orksehaft W itto ls- 
bach bis zum Ende des yerflossenen K alenderjah res 
zu geben. Dom Berichto des G rubenyorstandos ent- 
nehm en w ir die folgenden E in ze lh e iten :

I. G e s c h i c h t l i c h e s .  — Zahlreiche Schlacken- 
funde im W iesent- und AufaeBtal, ausgedehnte P ingen- 
gobiete auf dem Ju rap la teau  zwischen beiden T alem  
weiBen auf fruheren E isenerzbergbau in diesen Gegen- 
den hin. D a m an dio Schlackenbalden yornehm lich 
in der N ahe a lte r R ittersitze  in O berfranken findet, 
ist anzunehm en, daB die Erzo yon den ehem aligen 
B urgherren  un ter B enutzung der W asserkrafto  yon 
AufseB und W iesont y erarbe ite t wurden, zum eist wohl 
zum Ausschm ieden yon W affen, A rbeitsgoriiten und 
dgl. N aeh dom 30-jahrigen K riege g ing in ja h r-  
hundertelangem  Stilliegen jedo E rinnerung  an den 
fruheren B erg- nnd H iittenbetrieb  im  F ra n k e n ju ra  
ganzlich yerloren, so daB m an bis in das J a h r  1906 
hinein fast allgcm ein das Y orhandonsein yon E isen- 
erzen auf dem Plateau des nordliclien J u ra  in A brede 
stellte. — Es muB ais das V erdienst des H m . Dr. 
E r n s t  S c h r o d e r  in O berlahnstein a. Rb. an erk an n t 
und festgehalten werden, daB er die E rzlagersta tten  
im F ran k en ju ra  bei Hollfeld im Ja h re  1906 w ieder 
neu entdeckte, gegen Zweifler und trotz anfanglicher 
MiBerfolge an ih rer “W eitererforschung festhielt, und 
h ierdurch  den AnstoC zu einer borgm annischen Er- 
schlieBung w eiter L andstriche gab, die zurzeit noch 
in den A nfangsstadien  der E ntw icklung steht.

II . E r z e r s c l i i i r f u n g e n  u n d A u f s c h l u B a r b e i -
t e n  1906 u n d  1907. — Ais im April 1906 Dr.
E. Schroder die F arberdegruben  der F irm a  Schroder 
& Stadelm ann, G. m. b. II., bei K ónigstein in der Ober- 
pfalz befuhr, horte  er daselbst yon Schlackentrans- 
porten naeh Oberschlesien auf der Bahn H ollfeld—B ay
reuth. D er Gedanke, daB, wo Schlacken seien, auch 
E rze zu finden sein muBten, yeranlafite ihn zu eingehen- 
der B egehung des B ergruckens zwischen AufseB und 
AYiesent westlich und sudlich yon Hollfeld bis Saugen- 
dorf. Dabei w urden an zahlreichen Stellen in der 
U eberdeckung Schlacken- und D erberzstucke, fe rner 
Pingengebiete in Teufelsholz bei T iefenlesau, zwischen 
H ochstabl und Z ochenreu th , im  „E spich" bei Yoit- 
m annsdorf, bei YTiesentfels und im  ,G ru b ig "  bei 
D rosendorf featgestellt. M ittels Bohrungen yorgenom- 
mene Schiirfyersuche blieben erfolglos, bis bei H och
stabl auf die Schachte Sophie, H erm ann  und A lber- 
tine am 16. Ju li 1906 die ersten  M utungen erfolgreich 
eingelegt werden konnten. In  die P resse  gelang to  
M itteilungen m achten  sofort bayerische und rhein isch-
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wesHtiliache I n t e r o B s c n t e n  auf die Fundę aufmerkRam. 
In  heftigem  'W otlatreit m it ihnen und ungeachtet der 
dam als noch unzulanglichen Konntnia der Yorkom m en- 
bedingungen der E rzab lagerung  gelang  ca tro tz wie- 
derlio lter m ehrm onatiger U nterbrechung der Schiirf- 
a rbeitcn  in Yerhaltniamiifiig kurzer Zeit, westlicb Holl- 
feld bis Endo 1907 e i n  gcBehloBsenes G ebiet von 
22 N orm alfeldern in GeaamtgroBe yon 4400 ha zu 
dockcn. Im  Som m er und H erbst dea Jah rea  1907 
Y orgenom m ene  AufschluBarbeiten und zahlreiche Ana-

lysen kliirten  die A blagerungsart und E rzqualitat in- 
zwiachen soweit auf, daB sio die U nterlagen fur ein 
unter dem 16. NoYcmber 1907 e rsta tte tes Gutach ten des 
K oniglicheu Bayer. Landesgeologen Dr. O t t o  M. l l e i s  
in Miinchen geben konnten. Gleichzeitig wurden in der 
O borpfalz Schiirfungen Y o r g e n o m m e n ,  die zur Yer- 
leihung  Yon fiinf G rubenfeldern bei Auerbach-Zogen- 
reu th  und drei Feldern bei K irchenthum bacb an der 
F re ihung  - K irchenthum bacber Y erw erfungsapalte in 
GesamtgroBe yo d  1600 ha fuhrten.

I II .  G e Y Y e r k s c h a f t l i c b e  A r b e i t e n  1908 u n d
1909. — A nfang 1908 erw arb ein K onsortium  die 
erw abnten  22 bei Hollfeld im K reise O berfranken und 
ach t bei A uerbach-K irchentlm m bach im  K reise Ober-

pfalz gelegonon Eiaonerzfelder von zusam m en 5800 ha 
GriiBe; durch notarielle Y ertrage  Yom 10. Mfirz und
22. O ktober 1908 ■wurde die 1000-teilige G ew orkschaft 
"Wittelsbach gogriindot. D a man dam als das aussichts- 
reiche G ebiet Yon O b e r f r a n k e n  durch die 22 F e ld er im 
allgem einen fiir gedeck th ie lt, zudem eine beabsichtig te, 
dem StaatauB erordentliche V orrechte(A nschluB m utung) 
gow alirende, jeden P r i Y a t b e r g b a u  p r a k t i B c h  aus- 
schlieBende neue Borggesetz-NoYolle w eitero Schiirf- 
a rbeiten  zYceckloa m achte, w urden z u n a c l i B t  dio Schurf- 

arbeiten  au f einige A rron- 
d ierungen des llo llfe ld er 
Gebiotes beachriinkt (durch 
E innutzung Yon im  ganzen 
zwoi N orm alfeldern) und ,ais 
die G esetzwordung der frag - 
lichon B erggeaetz - N o Y e l l e  
im m er w ahrscbein licher 
wurde, ganzlich eingeatellt.

A. A u f s c h l u B a r b e i 
t en .  — Dagogon w urden im 
F riih jah r und Som m er 1908 
im llo llfe ld er R evier um- 
fangreiche AufschluBarboi- 
ten ausgefuhrt. Zu den 22 
Fundschachton w urden wei
tere  41 AufschluBschachto 
im Erz e rste llt und sowohl 
die A usdehnung wio A rt der 
A blagerung w eiter nacli- 
gewieson und k largestellt. 
Diese A rbeiten  w aren  erst 
zum klcinatcn Teil yollendot, 
ale das K gl. O berborgaint 
zu Miinchen Ende April 
1908 die 22 llo llfe lder Fo l
der zum Zwecke eines 
am tlichen G utacbtens ein- 
gehond un tersuchen lieB, 
und ais H r. Geh. Reg.- 
R at Profesaor Dr. K l o c k -  
m a n n - A a c h e n  im Mai 1908 
das gleiche R eyier zwocka 
einer Y eroffentlichung in 
„Stahl und E isen" befubr. 
SpStere A rbeiten  im Holl- 
fe lderR evier, die von Geh.- 
R a t K lockm ann vor der 
im Dezoinber 1908 erfolg- 
ten  YerOffentlichung seines 
A rtikels*  n icht m ehr ein- 
geaehen und beriickaichtig t 
werden konnten, haben bis
her eine durchschnittliche 
w ahre M achtigkeit von l ' / t  
bis 3 m e rgeben , die in
folge der wolligen und 
zackigen G esta ltung des 
Liogenden (D olom it), in 
den getriebenon liingeren 
Q uerachlagen, A uffahrunga- 

Btrecken usw., auf das Q uadratm eter Erdobortlacho 
bezogen, durchschnittlich etwa die doppelte M achtig- 
keitaziffer ergaben. Yom Ja n u a r 1910 ab sollen dio 
AufschluBarbeiten an zahlreichen P unk ten  w ieder auf- 
genom m en werden.

Ii. S c h i i r f a r b e i t e n .  — N achdem  am  20. Mai
1908 die geplanto Borggeaetznovclle durch die AbBtim- 
mung der bayerischen R eicharatkam m er gefallen , und da 
m an sich dariiber k lar geworden w ar, daB das Yorkom - 
m en sich n icht auf das biaher gedeckte G ebiet be- 
achrankte, auch die D eckung der A rnste in -Pcgnitzer 
Y erw erfungsspalte  bis A uerbach auf G rund der an  dieso

„Stahl und E isen“ 1908, 30. Dez., S. 1913 ff.
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Y orw orfungsspalten sonst gcbundenen Yorkommen be- 
deutsam  erschien, w urden im Ju li 1908 die Scburfar- 
beiton w ieder aufgenom m en. Es gelang zuniichst — in 
der liaup taache  bis zum Schluli des Jah res  1908 — 
die yorgenannto Y erw erfungsspalto  Yon Schweinsmiihle 
bis iiber A uerbach h inaus dureh 35 N orm alfelder auf 
-eine Lśingo von 25 km zu decken. Ilie ran  schloB 
sich dio planniaBige U ntersuchung der „Friinkischen 
Schw eiz“ zwischen Pegnitz-Y elden-IIersbruck-G rufon- 
berg-Eberm annstadt-G oB w einstein, die durcli insge- 
sam t 179 Fundo ais grofitentoils gleicherweiBO erz- 
untertouft orw iesen und eingom utet wurden. Das 
E rzvorkom m en zeigt sieli also n icht auf das engere 
G ebiet des *V eldensteiner F o rs te s“ beschritnkt, dessen 
berg fre ier Teil um das N ilrnberger Quellenschutz- 
g eb ie t heruni von F eb ru a r bis Ju li 1907 von dcm 
K. Bayor. S taatsiirar, der Deutsch - Luxomburgi8cken 
B ergw erks- und H iitton-A ktiengesellschnft und der 
Bolir- und Schiirfgesollschaft M ulbcim - R uhr, 3Iaxi- 
m ilianshutte  u. a. m it insgosam t 51 Feldern von un- 
go fah r 7700 h a  GroBe gedeckt worden war, sondern 
Y e r b r e i t e t  sich in g leicher W eise, wechselnder Miich- 
tigke it und Teufo iibor das ganze „Frankisóhe Schweiz“- 
P la teau .

T opographisch zeigt dieser Teil des Revieres in- 
sofern oin otwas anderes Gepriige, nls aoino tiordliche 
und w estliche Seite i m  wesentlichen flachwellige Ober- 
fliiclio m it woiton 1’lateauHiichen aufweist, wahrend 
im slidlichen Teile und insbesondero im Zentrum  das 
Ju ra p la tea u  dureh zahlreiche groBere odor kleinere, 
m eist stoil abfallende Dolom itkuppen durchbrochen 
ist, zwischen welchon sich dio A lbiiberdeckung in 
zablroichen breiten  und Aachen Mulden, sanftgeneig ten  
Hiingen ausb reite t. Um den ganzen Sud- und W ost- 
rand des „F rank ischen  Schweiz“- l ’latoaus sich hin- 
zichend, etw a Y on Artelsliofen an iiber lle rsb ru ck  bis 
iibor E berm annstad t hinaus, t r i t t  das Doggervorkom- 
men Y i e l f a c h  zu tage, und un terteuft in Flozcn von
0,3 bis 3 m M iichtigkoit und noch nicht festgostelltcr 
E rstreckung  don Frankendolom it des Ju rap la teau s; 
es wird sieli an zahlreichon Stolien ebenfalls ais ab- 
bauw urdig erweisen. Die Schiirffundo wurden sowohl 
an Steit- wie Flachhitngen und in Mulden gom acht.

Gleiclizeitig m it diesen A rbeiten und im AnschluB 
an sio Y o l l z o g  sich dio U ntersuchung des um das
— 1908 erw orbeno — H ollfelder R e Y i e r  herum liegen- 
den Ju ra to iles, und zeitigte g leicbfalls iiberaus zahl- 
roicho und giinstige Ergebnieso. In schneller Folgę 
gelang  m it 140 iiber dio Alb zoratreuton Funden  der 
E rznachw eis nordlich der Linie Pegnitz-Pottenstein- 
G oBw einstein-JIuggendorf und auf eino E rstreckung 
Y on 25 km  w estlich der eingangs erwalinten Pegnitz- 
A rnste iner Y erw erfungsspalte  sowie westlich der Linie 
W onsecs-C asondorf-W eism ain  zu fuhren. Meiatona 
wurdo das E rz Bcbon in ge rin g erer Teufo m it nur 
1 bis 3 m  U eberdeckung angefahron, und yielfach 
und auf woito E rstreckungen  schon in geringen le u fe n  
in bester Beschaffenheit.

Auf Sandeisenstein und Doggerfioze wurden in 
der Oborpfalz a uBer der  erw abnton Spaltcntiberdeckung 
nocli noun Fo lder im AnachluB an den 1908 erwor- 
benen Beaitz boi K irchonthum bach und Zogenrouth, 
fe rner drei Felder bei lle rsb ru ck  eingom utet. Die 
A ufschluBarboiten orgaben bei Zogenreuth ein 35- bis 
40 prozentigea, iiber 4,5 m m achtiges Sandeisensteinftuz 
von bedeutender E rstreckung . W eitere U ntersuchungs- 
arbeiten  sind yorgesehen. An M utungen wurden yon 
B eginn der Schiirftiitigkeit e ingeleg t:

1906 . . .  13 1908 . . .  52
1907 . . .  17 1909 . . .  311

insgosam t 393 M utungen fiir ein gedecktca Gebiet 
von rund 78 000 ha. U nter E inrechnung oben er- 
w ahnter 41 AufsehluBacbachte stehen am SchluB des 
K a len d erjah res 1909 insgesam t 434 Schachte im Erz.

W ahrend die G ew erkschaft yon der F irm a Scliro- 
der & Stadolm ann Anfang 1908 einen Bcam ten und 
15 bis 20 Mann ilbernahm , stieg  dio Zahl im  Laufo 
der B erichtszoit bis auf 13 Beam to und 100 bis 120 Mann.

Die in Abbildung 1 w iedergegebene U eborsichts- 
karto  zeigt, daB dio Gow erkachaft W ittelabach mit 
ihrem  Grubenbesitz zwar an zablroichen Punkten in 
einer fiir D rahtseil-, Sehm alspur- oder Industrie- 
bahnon erreichbaron E ntfernung zu yorhandenen Balin- 
linien lieg t, dali dio schrittw eise planmiiBigo Aus- 
gestaltung  dca BahnnetzcB im Ju ra  und die Schaffung 
yon Y erbindungsstrecken aber in gleichor W eise der 
bisher von Personen- und G uteryerkehr zum grollen 
Teil abgoschnittonen JuraboY olkerung wie dem Berg- 
bau zuguto kom men wird, daher yon beiden gem ein- 
sam golordort w erden muB,

Schiirferfolgo wie die yorgenannten konnten gegen 
einon yon allen Seiten andriiiigenden W ettbe\verb in 
so kurzer Zeit in einem ao ausgedehnten Gebiet ohne 
auareichende E isonbahnyerbindung der einzelnen Teile 
nur m it iiuBerster A nspannung a ller Kriifte erzielt 
werden. Ilir yerdankt die Gow orkscbaft einen Erz- 
grubenbeaitz yon einem  Uinfange, einer Geschioasen- 
he it und einer Erzm enge, wio er in DeutBchland kaum 
zum zweiten Mało in einer llan d  yereinigt sein diirfte.

IY . G e o l o g i s c h o  B o u r t e i l u n g  d e s  Y o r 
k o  m m  on  s. — Daa Yorkom m en wurdo im Laufo 
der Ja h re  yon dem 1C. Bayer. L andesgeologen Dr. 
O t t o  M. R o i  s ,  Miinchen, yon G eheinirat Professor 
Dr. IC1 o c k m  a n  n , A achen, yon ProfeBsor D r . L e n k  
und dessen A ssistenten Dr. K r  u m b e  c k ,  beide in E r- 
langen, von Professor Dr. I l o l z a p f o l ,  StraBburg
i. Ele., sowio yon V ertre tern  der K gl. Goologiachen 
L andesanstalt zu Berlin und des Kgl. Bayer. Oberberg- 
am tes, Aluuchen, befahren und untersucht. In  allen 
Stadion der Scbiirfarbciten yon Ende 1906 an wurde 
iibereinatim mend yon sSnitlichen Fach leu ten  dio auBer- 
ordentliche Ausdehnung, E rg ieb igkeit und w irtschaft
liche B edeutung des Yorkom m ens fostgeBtellt und ge- 
w urdigt. Mit S icherheit kann das Y ielfache der, 
bisher fiir dio 22 F e ld er auf 33 bis 50 bezw. 60 
bezw. 100 Millionen Tonnen geBchatzten E rzm engen 
erw arte t werden.*

Y. B e r g m i Ł n u i s c h e  G e w i n n u n g .  — B ereits 
Geh.-R at P rofessor Dr. K lockm ann wies in seinem 
m ehrerw ahnten  A rtikel zutreffend da rau f hin, daB
„dio bcrgm annische A usgow innung ........... der Eigen-
a rt der L ageryerhiiltnisse Rechnung tragen  miiSBO ucd 
den B ergbau yor zum Teil neue Aufgaben stelle". 
Dio E rkonntnis der oben besehriebenen unregeltnaBigcn 
Form ation des Liegenden und des E rzkorpera zeigte, daB, 
abgesehen von dor in ittels T iefbau yorzunelim enden Gc- 
w innungder in grO B ererT eufenachA nsicht derG eologen

* Nach una gew ordener M itteilung belaufen sich 
nach einer Angabe deB U rn. Profeaaors I l o l z a p f o l  
in StraBbnrg, der den betreffenden G rubenbezirk yor 
kurzer Zeit bofahren h a t und eine Yeroffontlichung 
iiber seine U ntersuchungen yorbereite t, die E rzm engen 
in don 393 F e ld ern  der G ew erkschaft W i t t e l a b a c h , 
Y orsichtig  g e re e h n e t, auf  etw a 1400 Millionen Tonnen. 
E ine unabhangig  hieryon erfolglo U ntersuchung des- 
selben Bezirkes yon am tlicher Stelle hat ungofiihr dio 
gleicho Scbatzung ergeben. Dio in demselben Bezirk 
an a n d e r o  In teressen ten  yerliehenen 61 Felder in Ge- 
sam tgruBe yon 9600 ha sollen nach einer oberflaeh- 
lichen SchStzung ein ErzYOrkommeu von rund 160 
bia 180 Millionen Tonnen en thalten . Dieae Zahlen 
diirften, wenn sie auch heuto einen nur annahernden 
W ert beaitzen, doch dartun , um welche auBerordentlich 
groBeD EisenerzBchatze es sich in jenem  Bezirk handelt, 
M engcn, die bei der B e u r  t e i 1 u n g d e r  E i s e n e r z -  
y o r s o r g u n g  D e u t a c h l a n d s  in der Zukunft yon 
hoher w irtschaftlicher B edeutung sein diirften.

Die R edaktion .
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zu erw artenden D crberzstiicke, Tiefbau m it Forderung  
auf zen tralen  Stollen und Querschliigen nur un ter vor- 
h eriger Anwondung sohr d icht gesotztcr U ntersucliungs- 
bohrlocher und m it Yerhaltniamafiig hohen Gewinnungs- 
koBten moglicli is t ;  andere Tiefbau - Methoden ver- 
apraclien einatweilen bei der U nberechenbarkeit dor 
Erzeinfiiltelungen noch w eniger gunatige Erfolgo. Ea 
w urde daher achon friihzeitig daa H auptaugenm erk 
auf T agebau gerich te t. Abor auch h ier orgaben dio 
gloichon Grundo dio Unm oglichkoit der roatloaen Be- 
nutzung von B aggorn, Erzachaufeln und dergl., wenn 
auch nach ilbereinatim mcndon G utachten inehrerer 
Spezialfirmon sowoltl dio aandig-lehiniige Uoberdockung 
ala auch daa Erz an B i c n  einer aolchen Bohandlung 
koinerloi H in d e rn iB a o  bereiten. In weiten Teilen 
dea E rzrev ieres der Ge-werkachaft und auf groBe Er- 
a treckungen hiilt Bich die M achtigkeit der U eber- 
lag e ru n g  nach den biaherigon Festatellungon innerhalb 
dor Grenzen Yon 1 bis 10 m , goht aogar meiatena 
n icht iibor 5 m. Yon den 434 Schachton h a b en :

250 =  57 */a o/o 0 —  2 m
144 =  3 3 ’/2 o/o 2 —  5 m
20 =  4*/j °/o 5 — 10 m  
15 =  3 '/* >  10 — 15 m

4 =  a/j  °/» 15 — 20 m
1 =  ‘/* °/° ii*)er m

miichtigo
Uoberdeckung

i m  G o a a m t d u r c h B c h n i t t  2,82 m .

llie rb e i iat zu berilckaichtigen, daB dio Schurf- 
achiichte, um scbnoll zum E rfolg zu kommen, Yie lfach  
da angeaetzt w urden , wo das Erz in geringer Teufe 
erw arte t w erden konnte, und daB spiitere AufachluB- 
arboiten in geschlossonen Kevieren wohl durcliaehnitt- 
lich  eine etwaa groBere U eberdeckung erw arten  laaaen. 
Iintnorhin liegon dio Verhiiltniaae ao, daB auf abseh- 
bare Zeit in dem zunSchat in B etrach t kom menden 
R oY iero  m it koiner 20 m uboratoigonden IJebordockung 
gerechnet werdon kann, au f groBo Eratreckungen aogar 
m it einer wosentlich goringeren.

Bew ahrten SacliYorstandigen oracheinen daher, in 
ITobereinatinimung m it dor G ew erkschaft, unter einst- 
w eiliger Zuriickstellung groBoror, schw ererer und kom- 
p liziortorer A bbauvorriclitungen, fahrbaro  elektriacho 
Ausleger-(Schw enk-)K rano yon 5 bis 7 m Spurw eite, 20 
big 25 m A usladung, m it G reifbagger und auswechsel- 
barom  Forderkubol ausgoriistet, ais die fiir dio m eisten 
Yorliegenden F alle  g e e i g n e tB te n  Geriito. AngeBichts der 
auBerordentlichen Leiatunga- und Anpassungsfahig- 
k e it, der loichten D em ontierbarkeit und Translo- 
kation  aolcher G erate ergebon aich auBerordentlich 
n iedrige Gewinnungakosten. Sio werden da noch 
horabgedruckt w erden konnen, wo ea nach Yoran- 
gegangener A bbohrung m oglich iat, die oberaten 
M eter U eberdeckung abzubaggern. In  der Grube 
aelbst w ird eine gewisse H andarbeit beim Ansetzen 
dea Groifera oder beim Fiillen dea Kiibela uaw. un- 
Yormeidlich sein, die KoBton abor nur uuwesentlich 
erhohen und eine reinere F orderung  gewahrleieten. 
In  m anchen F allen  wird bei geringerer U eberdeckungs- 
m achtigkeit und n icht zu zackigem  D olom it-Untergrund 
auch A braum  von Ilan d  ins Auge gefaBt werden 
konnen. — Die Ueberdeckungam aaaen w erden nach 
Y ollzogenem  Abbau des Erzea sofort nach ruckw arta 
w ieder in die D olom ittaachen yorfilllt und zur W ieder- 
bow irtschaftung ais A ckerland oder zur Aufforatung 
auageglichen und liergerichtet. Es kann bei dieaer 
A bbaum othedo m it oinem MindeatmaB Yon Arbeita- 
k raften  und yorubergehend benotigtem  Grund und 
Boden gearbeito t werden. D er A btranaport der Erze 
vom F ó rd e rk ran  orfolgt m ittels Schm alapur- und 
D rahtseilbahn zur A V ei te rY e ra rb e i tu n g ,  yor welcher 
zum AuBgleich Y o n  Fórderatorungen im W in ter Erz- 
Y orra tahaufen  Yorzuaehen sind.

Y I. B e a c h a f f e n h  e i t  u n d  Y e r w e n d b a r k e i t  
d e r  E r z e .  — Die M ehrzahl der biaher eracharften

Braunoiaenerzo ist zu et\Ya '/z S tuckerz und 2/ 3 K orn- 
und Mulmerz, m it m ittleron uud durchschnittlichon 
Gelialten von otwa:

Eisen (3 8 /4 2 ).........................................  40 °/o
M angan (0,5-—1 , 0 ) .........................  0,7 „
P h o B p h o r .............................................. 0,35 „
T o n e r d o ................................................  6,5 „
K ie8e la au ro ..............................................22 „
S ch w o fo l..................................................  0,03 „
A r a e n .......................................................  0,009 „
K u p fe r ....................................................... Spur
Z i n k ..................................................................... 0,0237o
H ydratw aaser und Glilhverlust . . 10 — 11 „
Fouchtigkeit (8  — 25) im  M ittel . . 12— 15 n
Dio Yon Geh.-Rat ProfoBSor Dr. lClockmann in 

unsorer Zeitschrift angegobenon D urchschnittszahlen 
finden sich — untor Auaacheidung auBorgewohnlich 
hochhaltigor wio geringhaltiger A blagerungeu — auch 
durch die nouoren Schiirfarbeiton und uber 600 Ana- 
lysen bestatigt. Die zu er>vartendo V erbes8erung der 
E rzqualitiit in dor Toufo nach den unteren  E nden 
der T richter, Taschen, Ablilufer und Erzatocko iat 
auBer B etracht golaaaon. W ahrend in friiherer Zeit 
Erze aolcher chem ischen Beschaffenhoit wegen ihroa 
m ittleren Phoaphorgehaltea nur zur E rblasung Yon 
GioBorei- und • Puddclrolieisen geeignot erscheinen 
konnten, fiir Thomaseiaen aber zu wonig, fiir Bessem er- 
oisen zu Yiel Phosphor aufwiesen, hat dio lotztjiihrige 
Entwicklung des Martinofenprozeaaea, inBboaoudero des 
m it flii8aigem Roheiaon, diese ougen G renzen be- 
seitigt. Dieses in A m erika in um fassendstem  MaBo be- 
triebene, in Deutschland, Oesterreich und RuBland in 
sta rk  steigendor Entw icklung sich befindende Y er- 
fahren gestattet, auch aus Roheiaen m ittleron Phospbor- 
gohaltoa im erfolgreichen w irtachaftlichen AVottbewerb 
m it dem Be8aemer- und ThomaBYerfaliren oineu dioaem 
mindeatens ebenbiirtigen, wenn nicht iiberlegonen, 
phosphorarm en Stahl zu erzeugen.*

Die hohe Fraclitlage nach den hauptsachlichaton 
I n d u a t r i e r e Y ie re n ,  Rheinland - W eatfalen und Ober- 
schlesion, Y e rb ie te t  einstweilen fiir gew ohnlich den 
T ransport unter un gefiih r  45 °/o ile ta llg eh a lt liegen- 
der m ulm iger Erze wegen ih rer groBen W aaaer- 
aufnahm efabigkeit auf dem T ransport. Ea ateht 
aber der V erhuttung auch un ter dieaer Gehaltaatufe 
liegonder Erzo im G ru b o n ro Y ie r  selbst n ichts im 
W ege; dahei wird der durch den re la tiy  hohen 
Kieselsiiuregelialt h er^ orgeru fen o  K oksm ehrverbrauch 
gegen hochhaltigero Erze durch die billigon Ge
winnungakosten der Erze und den F r a c h t Y o r a p r u n g  
der Produkto roichlich aufgewogon. W ilnschenaw ert 
ist nur, auch in oinem derartigen  Y erwondungsfallo 
der Erzo, ihre Ueberfiilirung aua m ulm iger in atiickige 
1* orni, da die Y erhiittung m ulm iger Erze ais Z u aa  t z 
zwar Y ielfach Y o rg e n o m m e n  werden muB und wird, 
in a u aa ch  1 i eB li c h e r  W eise aber kleinere Oefen 
und h o h e r e  Selbatkosten erfordert.

VII. E r z a u f b o r e i t u n g  u n d  E r z a n r o i c h o -  
r u n g .  — Dieso F rage  muBte dio G ew erkschaft von 
Anfang an eingehend beschaftigen. Zu dem Zwecko 
wTar ihr erstos Bestroben a u f  die E rkenntn is der Z u - 
s a m m o n s e t z u n g  d e s  E r z o s  gerich te t. D iese 
gOBtal tet aich wie folgt:

M etali
a) »Derberz«-Stucke und -Kom or bis %

zu 3 mm h e r u n te r ............................50 bis 57
b) łF e in e rz i atark m it Sand durch-

misclit von 3 bia '/< mm . . . .  20 28
c) >Mulm< unter */* m m ...................3 4  ” 40

E in  E rz yon 38 bia 42o/0 M e ta llg e h a lt e n th a l t  m e isten s 
etw a 30 b is 35°/o D erb e rz , 17 bis 20°/o F e in e rz  und

* Ygl. „Stahl und E isen“ 1910, 5. Jan ., S. 1 ff.,
12. Jan ., S. 58 ff. — „M eta lu rg io” 1909, 8 . Mai, S. 265 ff.
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45 bis 50 °/o Mulm, doch tre ten  auch fast nur aus 
Mulm bestehendo sowie fast nur aus D erberz und 
Feinorz gcm ischto E rze gleichen G esam tgclialtes auf, 
■wie anderse its  der GeBamtgchalt durch das Vorwiegen 
de r D erberze auf 50 bis 5 5 %  steigt, das der Fein
erze auf 30 his 33, ausnalm isweiso sogar bis auf 
25 o/o sinkt.

Im  N acbfolgenden geben w ir die erzielten und 
crzielbaren  Ergebnisso w ieder:

1. S c h e i d u n g  d e s  E r z e s  in seine drei Be- 
standteile  (D erberze, Feinerze, Mulm) auf nassem  oder 
Irockonem  W ego m oglick, ebenso

2. B r i k o t t i e r u n g d e s M u l m s  o h n o B r c n -  
n on  infolgd des in ihm enthaltenon Tonerdegehaltes 
von ungefithr 10 bis 11 °/o, etw a nach d em K ertsch erT er- 
fah ren ,*  das iiber ganz gloichartige E rze verfiigte. ** 
D erartig e  B rik e tts  nehm en nur wenig F euch tigkeit an, 
leiden indos durch liaufigeres Um iaden.

3. B r  i k  e 11 i o r  u n g  d e s  M u l m s  oder des Ge- 
sam torzes nach Ausleso oder Zerkioincrung der dicke- 
ren D orberzstiicke in R ing- oder K ąnalofen. E rgebnis: 
durchaus feste, aber trotzdem  gasdurchlassige, porose 
B riketts, E n tfornung  des llydratw assers. Infolge des 
im  Erz enthaltenon auBorordentlich fein vorteilten 
Tonerde- und K ieselsiiuregohaltes ist k e i n e r l o i  
s o n s t i g e s  B i n d o  m i t t o l  e r f o r d e r l i c h ,  viel- 
m ehr ste llt dor Mulm an sich nach Ausweis von Yer- 
suchen aus gleichem  Grundo ein y o r z i ł g l i c k e s  
B r i k e t t i o r  m i t t o l  dar.

4. A g g l o m o r i o r u n g  des Gesam terzes in Dreh- 
rohrofen m it K ohlenstaubfeuorung oder in kippharen 
Oefen un ter Zusatz von Koblen. DaB E rgebnis ist aus 
den u n ter 3 genannten  Grunden leicht erzielbar, das 
P roduk t aber w eniger gasdurcklassig und in Hock- 
ofon schlcchtor reduzierbar ais Brikotts.

Alle Y e rsu c b e , den »Mulm« auf nassem oder 
trockenem  W ege yon seinen in ihm enthaltenon kiese- 
iigen B estandteilen zu trennen und in  s i c h  ohne An- 
wendung m agnetischer Scheidung anzureichern, schlu- 
gon feh l; dagegen zcigen die obigen Ausfuhrungen, daB, 
wenn m an nu r die T rennung der Erze in ihro drei 
B estandtoile und dereń  Y orboreitung fiir den Iloch- 
ofenprozoB im Auge ha t, sich hierfur eine ganze An- 
zalil vcrBchicdoner M ogiichkeiten bietet, je  nach dem 
O rte der Y erw endung der Erze.

a. A n r e i c k o r  u n g. Da eiuigc der vorbe- 
Bchriehenen A ufbcreitung3verfakren zw ar eino An- 
roichorung durch  die E n t f o r n u n g  des Feinerzes 
und dio A ustreibung des H ydratw assers sowie eino Stiick- 
n iach u n g d es Mulms erreichten , die A nreicherung aber 
im m erhin yerh&ltniam&Oig goring war, ging das Bestre- 
ben der G ew erkschaft dahin, a u f  m ctailurgisehem  W cge 
eine hohere A nreicherung zu erzielen.

a) Es gelang  nach zahlreicken Yersucken, durck 
liosten  un ter gewissen Y oraussetzungen und Tempe- 
ra turen  das in rokem  Zustande unm agnetiscke Erz 
kochm agnetisch zu m acken, durck nackfolgonde m ag- 
netiscke Sckeidung auf ein 55- kis 60prozentiges 
Produkt anzureickern  und liierfiir ein fur GroBbetrieb 
geeignetes, se lb stta tig  und ununterbrochen arbeitendes 
A ufbereitungsyerfahren  auszuarbeiten.

b) AuBerdem haben yon andercr Seito bereits 
ja iire lan g  unternom m ene Laboratorium syersuche und 
U ntersuchungen zu E rgebnissen gefiilirt, dic, bei aller- 
dings hoheren  Selbstkosten, dio Torerwabnten wesent- 
lich ubertreffen. D ie G ew erkschaft kat dio ein- 
acklagigen P a ten te  erw orben und beabsich tig t, in 
einer d am ach  arbeitenden, an anderer Stelle errickteten , 
groBoren Y ersucksanlage im  ersten  H alb jakre  1910

* „S takl und E isen" 1905, 15. Marz S. 321 ff.
** Eine langero  Y erku ttung  dieser Erze sckeiterte  

daselbst ledig lich  am hohen A rsengehalt der E rze und 
anderen n ick t m it der S tru k tu r der Erze zusamm en- 
kangenden Griinden.

m it den YerBucken m it eigenen und frem den Erzen 
zu beginnen.

Jodenfalls ist Bclion je tz t der N ackw eis erbracht, 
daB dio bisher yielfach yertretone AulTassung, bayerische 
mulmigo B rauneisenerze seien iiberhaupt n icht auf- 
bereitungB fiih ig  und yerhiittbar, n ich t m ehr zutreffond 
ist. Es atcken zakiroicke, in ikren  Ergobnisson und 
Kosten yerschiedene, -wirtschaftlick arbeitende Auf- 
bereitungs- und A nreickerungsm ethoden zur Y er- 
fugung, durck welcke dio bisker rulienden Bodon- 
sckiitzo gekoben werden konnen. Es wird von dor 
w eiteren Entw icklung abkiingen, welche A ufbereitung 
schtieBlick gewiiklt wird.

Y D I. B o t r i o b s p l a n  f i i r  d a s  G o s c h S f t s j a h r  
1909/10. — A ngesichts dor erkebiichen E rw eiterung  
des G rubenreyieres in don beidon letzten K alender- 
jah re n  sind zuniichst im G rubenreyier an yersckie- 
dcnen P unkten  w eitero eingehende bergm annische 
U ntersuchungs- und A ufsckluBarbeiten erforderlich , um 
die U nterlago fiir die Aufnakm o dor F iirderung zu 
gowinnen; dabei ist es boi der auBorordentlichen Aus- 
delinung des R eyiers a llerd ings unm oglick, derartige  
A rbeiten  an  allen Punkten  desselbon yorzunehm en. 
AuBerdem wird zwischenzeitlich die A ufboreitung und 
A nreicherung dor E rze w eiter gofordert werden. Die 
yororw ahnton A rbeiten w erden das laufende Gesckafis- 
ja k r  ausfilllen, kei dem Um fango des R oyiercs und 
ib rer N euartigkeit sich sogar tibor dasselbo hinaus 
erstrecken. Auf Grund der bereits gem achten Yor- 
arbciten  zweifelt dio G ew erkschaft nicht, daB ihro 
planmiiBige D urckfilkrung dio G rundiagen ikres U nter- 
nekm ens w eiter festigen und dem bayerischen B erg
bau zum reichen Segen gereicken wird.

Soctota Altlforni, Fonderia ed Acciaieria (li 
T orii i, T e rn i . — Dio G esellsckaft k a t den Bau eines 
Panzerplattenw alzw erkes kescklossen und die Aus- 
filkrung der ganzen Anlago der F irm a S c k n e i d e r
& C o. in Le Creusot ubertragon. Das W alzw erk soli 
zum Auswalzen von Blocken bis zu 100 t Einzel- 
gew ickt dienen und w ird ais U m kehrduostraB e m it 
W alzen yon 1250 mm (J) und 4500 mm Ballenliinge 
gebaut. D er A ntrieb w ird, da W asserk ra ft in T erni 
zur Y erfiigung steht, e iektrisch se in ; dio ganze elek- 
trischo E inrich tung  wird nach den Entw iirfen und 
Patenton der F e l t o n  & G u i l i e a u m e - L a h m e y e r -  
W e r k o  in F ra n k fu rt a. M. ausgefiihrt. Zum A ntrieb 
der W alzenstraBo dienen zwei gekuppelte  G leichstrom - 
Motoren m it einer Leistung bis zu 15 000 PS bei 90 
U m drehungen in der Minuto.

Socićte Anonyme Metallnrgi((ue Bnićprovleiine 
(lu Midi de la Russie, Petersburg. — Der „Koln. 
Ztg.“ zufolgo orhoht dio G esellsckaft ik r A ktienkapital 
yon 10500000 auf 13 125000 Rubel.

The Lackawanna Steel Company. — Die Geeell- 
schaft gib t jo 10 Millionen $ 5prozentige, in 25 Ja h ren  
einzulosendo O bligationen und 5prozentigo, in 5 Ja h ren  
um w andelbaro Pfandbriofo aus.

Niekel in K a n a d a . — W ie dio „K oln .Z tg .“ m eldet, 
■wurde kiirzlich in dem yon der kanadiseken A bgeordneten- 
kam m er eingesetzten AusschuB fiir Berg- und H utten- 
wosen ausgefuhrt, daB K anada drei F iinftel dos ge
sam ten N ickelyorrates der W elt besitze. Die B ezirke, 
in denen Niekel yorkom m t, stehen u n ter der H err- 
schaft eines am orikanischen T rustes, dor I n t e r 
n a t  i o n a l  N i e k e l  C o m p a n y  in New Y ork. D er 
kanadischen R egierung w urde dringend em pfohlen, 
iiber die N ickeiąueilen desL an d es zum Nutzen K anadas 
und GroBbritanniens selbst zu yerfiigen. Y iele M illionen 
Tonnen dieses M etalles lagen nutzlos da, weil der 
T ru st den Abbau noch n ich t wunsche. Man musee 
m it a ller E nergie da rau f dringen, daB K anada dieBe 
N ickelyorrato an sich nehm e und so E ngland  einen 
groBen V orteil yor allen anderen L an d em  fiir den 
Bau m oderner Schlachtschiffe B i c k e r e .
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Vereins- Nachrichten.
V e re in  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .  

Julius von Schutz -f*.
Am 8. Jan u a r 1910 verBchied in Essen a. d. Rulir 

nach langer, schw crer K rankhoit der D irektor im 
Grusonwerk, Ingenieur J u l i u s  v o n  S c h u t z .  In 
M oyland bei Clove am  N iederrhein  am 19. Jan u a r 
1853 ais Solm des P fa rre rs  Otto von Schutz und deBsen 
G attin  Friederiko, geb. HuyBcn, ais drittee von sieben 
K indern geboren, erliielt er nach Y orboreitung im 
elterlicben ITauso Beinen Schulunterricht am  Gym- 
nasium  in Cleve. Mit dem Zeugnis dor Reife YorlieB 
er im Som m er 1872 dieso A nstalt, um die Koniglicho 
G ow erbeakadem io (spiitere Technische Ilochscliule) in 
Berlin zu besuchen. H ier widmote er sich sechs 
Som ester dcm Studium  des M aschinonbaues und horte 
g leichzeitig  Y o r le B u n g c n  an der Universitiit. Dann ge- 
niigto er in seiner nioderrhciniBclien lle im at seiner 
militiiriBchon D ienstpflicht und arbeiteto  bei der Rhei- 
nischen EiBenbalm in Clove. Seine 
Yorliebo fur das gesprocheno 
W ort und soino starkę Befiihigung 
hiorzu iieBon ibn zuerst dem Ge- 
danken n iih e rtre ten , sich dem 
technischen L ehrfacho zu widmon.
D as Kostspieligo dieBer Lauf- 
bahn und andoro U m stande ver- 
anlaBten ihn indeB, sich in der 
Industrie  umzuselien, und eo tra t 
e r am 1. Ju li 1877, 24 Ja h re  alt, 
ala Ingenieur in daB G rusonwerk 
zu M agdeburg-B uekau ein, das da- 
m als noch ais „M nschinenfnbrik“ 
im Besitz und un ter der Leitung 
des Geheim en K om m erzienrates 
H e r m a n n  G r u  s o n  stand. H ier 
schuf, organisierto  und leitete  er 
das literariscbe und Paten tbu reau , 
eine T atigkeit, die seinem  Ge- 
schm acke besonders zusagte, ohue 
daB er schon ganz die Idee auf- 
gegeben ba tte , spiiter im L ehr
facho zu w irken. D arauf deutet 
auch der U m stand hi n,  daB cr sein tcchnisches 
L ehresam en ablegte. E inrichtungen der oben erwahn- 
ten A rt waren dam als in l’rivatbotrieben noch 
Belten, und die durch von Scbiitz geachalfene Organi- 
sation ward m ustcrgiiltig  fur fie le  andere W erke. 
Gruson, der die Fah igkeiten  des jungen  Ingenieurs 
bald e rk an n te , zog ibn auch zu den PanzerBchieB- 
versuchen h inzu, die im In- und Auslande mit und 
gegen Grusonscbc Panzerkonstruktionen stattfanden. 
Im  Laufe der Ja h re  bildeto sich Y o n  Schutz zu einer 
A utoritiit auf diesem  Gebieto sowobl wie auf dem 
des Patentw esens aus. Schon friihzcitig pliidierte 
er selbstandig in Patentsachen. Seine literarische 
T atigkeit in der Fachpresse m achte ihn bald weiteren 
K reisen bekannt. Im  Ja h re  1891 bestellte das in- 
zwischon in eino A ktiengesellschaft um gewandelte 
G rusonw erk ihn in B erlin zu seinem  Y ertre te r fiir 
K riegsm atorial, dessen Gebiet sich inzw ischen  durch 
die A u fn ah m e der Geschiitzfabrikation in den B uckaucr 
W erksta tten  erw eitert ba tte . Die in dieser Stellung 
angekniipften Yerbindungon konnte Yon Schutz nach 
dem U ebergange des Grusonwerkes in den Besitz der 
F irm a K rupp im Jah re  1893 noch w eiter entw ickeln, 
und es lag  daher nahe, daB ihm auch die Y ertre tung  
des E ssener W erkes an v ertrau t wurde. Beinahe zwei 
Jah rzeh n te  w irkte er in Berlin, bis er im FrO hjahr

1909 nach Essen berufen wurde, um h ier dio Ge- 
schichto dor GuBstablfabrik zu bearbeiten.

Schon in friihen Jah ren  ba tte  er den D iang, 
sich offontlich zu betUtigen, so daB ob nich t wundor- 
nelimen kann, wenn w ir ihn jah re lan g  im S tad tver- 
ordnetenkollegium  von Buckau und M agdeburg  linden, 
wo seine M itarbcit sehr geschatzt w urde. F u r  In 
dustrie und H andel w ichtiger indes w ar B ein o  T atig 
ke it in dem im Ja h re  1891 u n ter seiner M itw irkung 
begrundeten Deutschen Yerein fur den Schutz des 
gew erblichen E igentum s, dessen Y orstand er von An- 
fang an angeborte und an dessen Spitzo er von 1899 
bis zu Boinom Scheidon auB Berlin stand. J l i t  gleichem  
Erfolge wurde er 1897 M itbegriinder dor In terna tio - 
nalen Y ereinigung fur gew erblichen R echtsschutz und 
fiihrte liierin zweimal den AToraitz. B esonders erfolg- 

roich w ar seine L eitung  des von 
dor genannten  Y erein igung ver- 
anstalteten  in ternationaien  Kon- 
gresses im Ja h re  1904, in doren 
Y erfolg auch die R egierung  Beine 
Yerdiensto durch Y erleihung eines 
OrdenB anerkann tc . Dio E rfah 
rungen, dio e r  im  P aten tbureau  
des G rnsonw erkesgeaan im eltbatte , 
und B e in e  besondere Y eran lagung  
zur B ehandluug d e ra rtig e r F ra 
gen, bei denen technische, volks- 
w i r t B c h a f t l i c h e  und rech tliche Ge- 
sichtspunkte zu berucksichtigen 
sind, kam en ihm  boi der L eitung  
dieser Y erein igungen sehr zu- 
statten. In auBerordontlich ge- 
schickter W eise wuBte er sich 
zum T rag er ih rer Ideen  zu m achen 
und Bie nach auBen erfolgroich zu 
vertre ten . Z ablreiche G utachten, 
Eingaben und Bericlite, wie seine 
T atigkeit in der F achpresse  uber- 
liaupt, insbesondere in der „Zoit- 

schrift des Y ereines deutscher Ingen ieu re“ und in der 
Z eitscbrift ,G ew erb licher R echtaschutz und U rh eb er- 
rech t“ , zeugen y o u  B e i n e r  g e w a n d t e n  B eherrschung  
des geschriebenen W ortes. U ebertroffen w urde diese 
aber noch durch die sichere llan d h ab u n g  des ge- 
sprochenen, durch die B egeisterung, m it der er sich 
fiir die I d e e n ,  die er zu v e r t r e t e n  b a tte , e inB e tz te  
und Andere m it sich fortriB. W oiten Kreiaen der 
deutschen l l a u p t s t a d t  kam  dies zum BewuBtsein bei 
den groBen Biam arck-Kom m ersen in der Berlinor Ph il- 
harm onie, denen cr seit 1900 priisidierte. D urch seine 
von w ahrhafter Y aterlandsliebe g e tragenen  A nspracben, 
seine m arkige ltedeweiBe, w urde er in den nationaleni 
K reisen a ller Stande und B erufe, die bei den g e 
nannten Kom m ersen vertre ten  w aren, bekannt und 
geschatzt. Dio Y ereinigten B ism arck-V ereine in B erlin  
ernannten ihn daher zu ilirom Y orsitzenden und der 
Bismarck-AusscbuB daaelbst bei se iner U ehersiedelung 
nach EsBen zu seinem  E hrenvorsitzenden. In den 
K reisen der ihm naherstehenden B erufsgenossen ist 
er weiterhin bekann t geworden durch die G edachtnia- 
ansprache, die er im Ja h re  1895 in M agdeburg zum 
Andenken H erm ann Gruaona und im D ezem ber 1902 
zum Andenken F. A. Krupps, dieam al in E ssen vor 
der gew altigen Menge von etw a 20 000 A ngehorigen 
der K ruppschen W erke, hielt, die ergriften  aus seinom
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beredton Mundo don ilireni yerew igton Cliof gowid- 
m eten AYorton lauschte.

Ju liu s von Schutz w ar ein gorader, offonor Cha
rak te r, ais ganzon Mann konnen wir ihn. Ais solclier 
sali er aucli m utig  auf aeinem schworen ICranken- 
lager dem  sichoren Todo ins Auge. Neben seiner 
Y aterlands- und H eim atliebe hatte  er einen aus- 
gepriigton Fam iliensinn, dem er in soinem um fang- 
reichen, kurz  yor soinem Tode abgeschlossenon und 
gedrucktcn  W erke „Im  W andel von vier Jah rhunderten . 
M itteilungen aus dor G eschichte soiner F am ilie1' ein 
dauerndes Donkm al, das oineB gowissen kulturhiato- 
riscben W ertea  niclit entbohrt, gesetz t hat. Freunde,

dio or a is solcho erkann t hatto , konnten steta auf ihn 
ziililen; er w ar oine zuverlassige Persiinlichkeit. Daboi 
ba tte  er oin feinos Taktgofiibl und einen sta rk  ent- 
w ickelten Sinn fiir personliche E hre, dio er, wenn 
os galt, m it dor W affo in der Hand zu yerteidigen 
wuBte.

Ju liu s von Schutz war v e rh eira te t m it M arie 
FuB, T ochter des Ju s tiz ra tes  Ile rm an n  Fuli in Bonn. 
Yon don dor Ehe entsprossenen drei K indern leben 
nocli oine Tochtor und ein Sohn.

AuBor von seiner Fam ilio wird sein Tod von zahl- 
reicben Freundon und Berufsgenossen schm orzlich be- 
trauert.

15 li r o s o i n e m  A n d e n k o n !

Auszug aus dor Niedersclirift iiber die Yorstands- 
sitznug am Mittwoch, (len 1!). Januar 1910, 

im Parkliotel zu Dusseldorf.
Dio TageBordnung lau te t:

1. K onstitu ierung  des Y orstandea; Y erteilung der
A e m te r; W ahl der R echnungspriifer.

2. Yorlago dor A brochnung fiir 1909.
3. A ufstollung des Y oranschlagos fiir 1910.
4. Fostsotzung der H auptversam m lungen fur 1910.
5. Aufnalim e weibliclior Porsonen ais Yereingm it-

glieder.
6. Gem einsam e R egelung der AYerksbeauche.
7. a) B erich t iiber die A rbeiten  dor Kommissionen,

u. a. der K onzessions-K om m ission;
b) E infiihrung yon Norm albezeichnungen fiir Rohr- 

leitungen  m ittels F a rb en ;
c) Selbstkostonberechnung auf H iittenw erken;
d ) . L ieferungsyorschriften  fiir E isen und Stahl, 

insbesondero Neuaufnalim e yon Bestim m ungen 
iiber M onier-Eisen.

8. V erschiedenes.
AnweBend sind dio I I H . : K om m erzienrat S p r i n g o -  

r u m ,  D o  w e r g ,  S c h a l t e n b r a n d ,  K om m erzionrat 
B S k o r ,  K om m erzienrat B  r ii g m  a n n , D a h 1, Geh. 
K om m erzienrat S v.=Qhq. h. c. I l a a r m a n n ,  Ile^lrn- 
h o l t z ,  ® v.=Qh0 .b .c .  L t t r m a n n , M a c c o ,  35v.=Qng. 
li. c. M a s s o n o z ,  R ogierungsrat M a t h i e s ,  Kom
m erzienrat O s w a l d ,  S o h r o d t o r ,  Goh.
K om m erzionrat S e r v a e s ,  S o r g o ,  W  o i n  l i g ,  
Goh. K om m erzienrat W e y l a n d ,  ferner 
P  o t e r  so  n , L e m k o .

E ntschuldig t aind dio I M . : A s t h o w e r ,  Geh. Kom m er
zien rat l i a a r o ,  B au rat B e u k o n b e r g ,  D r .B o u m e r ,  
K om m erzienrat B r a u n a ,  B u e c k ,  b. c.
G i l l h a u a o n ,  K om m erzienrat K a m p ,  Kom
m erzionrat K l e i n ,  Goh. K om m erzienrat L u  e g ,  
M e t z ,  M a x M e i o r , K om m erzionrat N i ed  t ,  Berg-
ra t R a n d e b r o c k , R o u s c h , R o c h l i n g , S c h u B t e r ,
K om m erzienrat U g ć ,  Y e l i l i n g .

D er Y orsitzende, H r. Kom m erzienrat S p r i n g o -  
r u m ,  eroffnet dio Sitzung gegen 3 Uhr und begriiBt 
zunachst die in der letz ten  H auptversam m lung neu- 
gewalilten l le rre n .

Zu P u n k t  1 w erden durch Z aruf w iedergew ahlt: 
Hr. K om m erzienrat S p r i n g o r u m  zum A orBitzenden, 
Hr. ® r.=3ng. h. c. G i l l h a u s e n  zum ersten stellycr- 
tretenden Y orsitzenden, H r. D o w e r g  zum zweiten 
ste llyertre tenden  Y orsitzenden und Hr. S c h a l t e n 
b r a n d  zum K assenfiihrer.

In den YoratandsausachuB werden w iedergew ahlt 
die drei Y orsitzenden und die H II. B a a r e ,  R e u s c h ,  
S c h a l t e n b r a n d ;  neugew ahlt wird l i r .  Kom m erzien
ra t B r u g m a n n  an Stelle des yerstorbenen Hrn. Geh. 
B ergrats K r  a  b  i e r.

Dio literariacho Kom m ission soli sich w iederum  
aus den M itgliedorn dea YorBtandaausBchusses und 
den 11II. h. c. I l a a r m a n n  und
h. c. L i l r m a n n  zusam m ensetzen. Ala R echnungs- 
priifer werden dio 1111. Y o h l i n g  sen. und Kom
m erzionrat Z i o g 1 o r  wied-ergowiihlt.

Zu P u n k t  2 nim m t der Y orstand K enntnis yon 
dor A breclinung fu r daa J a h r  1909 und genehm igt 
dio yon dor G oschiiftsfuhrung Yorgeachlagenen Zuwen- 
dungen an die Pcnsionakasso utul den B i b l i o t h e k f o n d B .

Zu P u n k t  3 wird der V oranschlag  fiir das J a h r
1910 abschlieBond in E innabm e und A usgabe m it 
389 000 J6 genehm igt.

Zu P u n k t  4 wird bestim m t, die nachsto H aupt- 
yersam m lung am Sonntag, den 1. Mai d. J ., in dor 
Stiidtischcn Tonhalle zu D usseldorf abzuhalten, und 
die Tagesordnung wio folgt festgesetzt:

1. Geschiiftlicbo M itteilungen.
2. A breclinung fiir das J a h r  1909; E ntlastung  de r 

Kasaenfiihrung.
3. Y o rtrag  des K aiserlichen BergmeiBters Dr. Ko l i l -  

m a n n  auB Diedonhofen iiber „Die neuere E n t
w icklung deB lothringischen E isenerzberghaues".

4. Y ortrag  deB O beringenieurs F i s c h m a n n  aua 
D usseldorf iibor „Dio V erw endung yon Eisen im 
IIochbau“.
Ala Term in fiir dio H erbstyersam m lung wird der

4. Dezem ber in Ausaiclit genominen.
Zu P u n k t  5 w ird aua AnlaB eines yorliegenden 

Aufnahm egesuches grundsiitzlich festgelegt, daB D am on 
nicht alB M itglied in den Yerein aufgenom m en w erden 
sollen.

Zu P u n k t  6 berich te t der G eschaftafuhrer iiber 
das E rgebnia der von ihm  auf Y eranlassung dea Yor- 
atandea yeransta lte ten  Ilundfrage iiber eino gem ein- 
samo R egelung der W erkabeauclie. H iernach  aind 
neben zahlreichen Zuatim m ungen auch eine ganze 
Reilie yon A blehnungen zu der yorgeachlagenen Feat- 
legung einea gewiasen TurnuB eingegangen. Der Y or
stand erk lilrt es fiir zweckmaBig, daB allgem eine R iclit- 
linien betreffend dio B ehandlung yon AYerkabesuchen 
aufgeBtellt werden. E r uberw eist das eingegangeno 
M ateriał dem Y orstandeausschusse un ter Zuziehung 
der H II. I l a a r m a n n  und W  e i n 1 i g zur
w eiteren Behandlung.

Z u  P u n k t  7a  w ird kurz iiber die T atig k eit der 
Kommisaionen b e rich te t:

1. K r a f t b e d a r f a - K o m m i s s i o n .  Die yon H rn . 
$ r.= 3 n g . P u p p e  yorgenom m enen letzten  U ntersuchun- 
gen durften im Laufe des Februar-M iirz yeroffentlicht 
werden. Dann wird eine langere  Pause in diesen A r
beiten ein treten , weil H r. $r.=3>ng. Puppe die ihm  uber- 
tragenen  V ersuchaarbeiten in Y e rb in d u n g  m it d e r  Kom
mission zur A ufk larung  der Riffelbilduńg an R illen- 
schienen aufnehm en w'ird.

2. C h e m i k e r - K o m m i s s i o n .  Die Chem iker- 
Kommisaion ist augenblicklich  m it der Priifung de r
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M ethoden zur Bestim m ung des M angans im Eisen und 
iu E rzen beschiiftigt und h a t die U ntersuchung der 
Yolhard-W olffschen Methode boreits zum Teil aus- 
gefiihrt. Die ais letzte  A rbeit abgeBchlossene Titer- 
ste llung  von Perm anganatlosungen zur T itration  des 
E isens lieg t je tz t im D ruck Yor.

3. B r i k e  t t i o r  u n g s - K o  m m i s s i o n .  Die A r
beiten dieser K o m m i B s i o n  ruhen schon s e i t  Jab resfris t.

4. D ie  H o c h o f e n - K o m i n i s s i o n  hat liingere 
Zoit keine Yollsitzung m ehr abgehalten , da Y o r -  
achiedene Unter-Komm issionen an der A rbeit sind, von 
doren V orarbeiten  das w eitere V orgehen der Hoch- 
ofen-Kommiasion ais solclier abhBngt. Am 10. F ebruar 
iBt oino Sitzung dor aamtliclien Unter-Komm issionen 
und dor Hochofen-K om m ission beabsichtig t, in dor 
uber das w eitere V orgehen BeschluB gefaBt werden 
soli. D er eine UnterausschuB der IIochofen-Kom - 
m ission boschaftig t Bich B peziell m it der F rag e  der 
Y e r w e n d b a r k o i t  v o n  H o c h o f e n s c h l a c k e n  zu 
B e t o n a r b e i t o n .  Hr .  Dr.  P a s s o w  h a t in Yer- 
b indung m it dem Yorsitzenden der nocliofen-K om - 
m ission, H m . K om m erzienrat B r i i g m a n n ,  ver- 
Bchiedene Y ersuchsreihen iiber dio BeschafTenheit dor 
Schlacken angestellt, um dereń B rauchbarkeit zur 
HerBtellung von Beton usw. k larzustellen. Dor dem- 
nachst tagenden Hochofcn-Komm ission boII Y o r g e -  
Bchlagen w erden, auf Grund dieser Y ersuche den Ar- 
beiten eine etwas w eitere Basis zu goben und dio 
A llgom einbeit aufzufordern, sich an densolben zu be- 
teiligen. E tw as AbachlioBendea kann in dieser llich tung  
h ieriiber noch n ich t berichtet werden.

D er w eitere UnterausschuB der nochofen-K om - 
m ission, dio sogenannte K o n z o s s i o n s k o m i n i s s i o n  , 
h a t im  Som m er einen eingehonden B ericht iiber 
seine Arboiten e rsta tte t und wird am 10. F ebruar 
S tellung zu nehm en haben zu verschiedenen w ichtigen 
A ngelogenheiten, dio unterdossen dieser Kommission 
un to rb reitet wordon Bind. Es wird bei diesen Ver- 
bandlungon besonders Stellung zu nehm en sein zu 
dem Y orgehen der M inisterialbehorde in Verbindung 
m it den G ew erbebehorden beziiglich der K o n t r  o l 1 e 
d e r  K r a n s e i l e ,  besonders bei K ranen, die feuer- 
fliissiges M ateriał bofordern. Mit der Y ertro tungdes Y er- 
eins bei einer iii dieser Angelegonbeit Yom M inisterium 
einberufenen Y erhandlung w urden der Yorsitzende 
und der Geschiiftsfuhrer betraut.

Z u P u n k t  7b. Aus ainerikanischen Fachkreison 
ist die A nregung ergangen, fiir R ohrloitunessystem e 
ein oinhoitlich anerkanntes Schema dor Farbenbo- 
zeichnung durcbzufiihren, das m oglichst auf inter- 
nationaler BasiB aufgebaut sein muBte. Es figurieren 
in diesem  Schem a z. B. Dam pfleitungen, W arm w asser- 
leitungon, K altw asserleitungen, Entw iisserungs- und 
AbtluBlcituugen, Oelleitungen, K iihlleitungcn und Yen- 
tilationsleitungen. Der Y orstand nim m t von dieser 
A nregung, die dem naclist in „Stahl und E isen" ein- 
gehend behandelt w erden soli, K cnntnis und ist da
m it oinYCrstanden, dali der V erein sich an etw aigen 
gem einsam en V erhandlungon m it anderen technischen 
Y ereinigungen durch eine aus M aachineningenieuren 
der n iittenw erko  zu bildendo Kommission beteiligt.

P u n k t  7 c  wird Yertagt.
P u n k t  7 d. D er G eschiiftsfuhrer berichte t iiber 

don V< eitergang  der A rbeiten zur N eulierausgabe dor 
„ Y o r s c h r i f t e n  f i i r  d ie  L i e f e r u n g  v o n  E i s e n  
u n d  b t a b l “. Durch B eteiligung der botreffenden 
AYerke bezw. Yorbiinde sind schon U nterlagen o-e- 
schaffen fur die verschiedenen Abschnitte.

Zu P u n k t  8 berichtet der Geschiiftsfuhrer, daB 
die Y orarbeiten fiir den I n t e r n a t i o n a l e n  K o n -  
g r e B  f i i r  B e r g b a u ,  H u t t e n w e s o n ,  a n g e w a n d t e  
M e c h a n i k  u n d  p r a k t i s c h e  G e o l o g i e  guten  Fort- 
gang nehm en und alle Aussicht fur einen erfreulichen 
E rfolg  der Y eransta ltung  Yorhanden ist. Yon der 
L eitung der B russeler A usstellung ist an die Teil-

nehm er deB K o n g r e s s e B  eine E in ladung  zum Besuch 
der A usstellung ergangen; dor Y orstand e rk liirt sich 
dam it einverstandon, daB dioso Golegonheit auch zu 
einem gem einsam on AuBstellungsbesuch dor M itglieder 
des Y ereins benutzt wird.

Zum Schlusse dankt Hr. ®r.=^nfl. h. c. M a s s e n e z  
den Y orstandsm itgliedern in herzlichen AYorten fiir 
die ihm durch die gom einsam e GliickwunschadreBse zu 
soinom siobzigsteu Goburtstago erzeigte F reundlichkeit.

Fiir die Yeroinsbibliothok sind e in gegu n gen :
(Die E lascndcr sind durch  * bezeichnet.) 

Jahresbericht der H andelskam m er* f i i r  den K re is  
Essen. 1009. Teil I. Essen (Rulir) 1910. 

Y erhan d lu n ftb erich t [Uber d ie] I I .  Jahresversam m - 
lung  [d es/ Deutschen W erkbund[es] * zu  F ra n k 
fu r t  a. M ain  vom 30. Septem ber bis 2. Oktober 1909. 
Offenbach (1909).

Ygl. S. 173 dieses Heftes.
Ferner

0  Z u m  A u s b a u  d e r Y o r e i n s b i b l i o t h o k  § 0  
noch folgendo G eschenko:
66. E insender: B r u n o  P o  e n s g e n ,  D iisseldorf-Oberbilk. 
F r i e d h e i m ,  C a r l :  E in fiih ru n g  in  das S tu d iu m

der qualitativen chemischen A nalyse. 8. A uflage. 
B erlin 1894.

I l o l z t ,  A l f r o d :  Die Schule des E lektro technikers.
E rster bis d ritte r Band. Leipzig o. J.

K a r m a r s c h ,  K a r l :  H andbuch der mechanischen
Technologie. 4. Auflage. E rs te r  und zw eiter Band. 
H annover 1866—67.

L e d e b u r ,  A .: L eitfaden  f i i r  EisenhU tten - Labora- 
torien. 5. A uflage. B raunaclm eig  1900.

R i t t o r ,  A u g u s t :  Lehrbuch der technischen Me
chanik. 2. Auflage. H annover 1870. 

S o n n e n a c l i e i n ,  F  r. L .: H andbuch der analytischen  
Chemie. Q uantitative Analyse. B erlin  1871. 

W o l l h e i m ,  J . :  Taschenbuch der Chemie. B erlin  1897.
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