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Die geschichtliche Entwicklung der Oberschlesischen Eisenbahn-
Bedarfs-Aktien-Gesellschaft.

(Ein Beitrag zur Gcschichte des Eisenhiittenwesens in Oberschlesien.) 

Von Professor O s k a r  S im m e r s b a e h  in Breslau.

D ie heutige OberscMesische Eisenbahn-Bedarfs- 
Aktiengesellschaft entstand im Jalire 1871 aus 

der Sclilesischen Hiitten-, Forst- und Bergbau-Gesell- 
schaft „Minerva“ , welche 1855 aus dem Hiittenbesitz 
des G rafen  A n d rea s R en ard  in GroB-Strehlitz, 
insbesondere den Zawadzjg-Werken und der Friedens- 
hiitte, hervorgegangen war. Graf Renard łiatte seine 
Hiittenwcrke zumgroBten Teil vom G rafen  P h ilip p  
C olo 11 na 1815 geerbt und im Jahre 1851 die elf 
Jahre yorher gegriindete Friedenshiitte hinzugekauft.

Die illteste Abteilung der Oberschlesischen Eisen- 
bahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft stellen also die 
Hiittenwcrke im Kreise GroB-Strehlitz dar, dereń 
Entwicklung nicht nur mit der Geschichte der Graflich 
Colonnaschen Eisenwerke yerkniipft ist, sondern zu- 
gleich auch bis in die Anfange der oberschlesischen 
Eisenindustrie hineinragt.

Schon „in alter Zeit“ liatten die Grafen Colonna 
auf ihrer Majoratsherrschaft GroB-Strehlitz zu Zando- 
witz z we i Luppenfeuer im Betriebe, die, nachdem 
sie lange Zeit stillgestanden, vom G rafen  N o rb ert  
C o lo n n a  1752 nebst einein neuen Eisenhammer 
wiederhergestellt wurden. In demselben Jahre nahm 
Graf Colonna auch die zwei alten Luppenfeuer 
in Zulkau, welche schon seit 1G87 bestanden, unter 
"leichzeitiger Errichtung eines weiteren Eisenham- 
mers ebenfalls wieder in Betrieb. Wenn auch ihr 
Betrieb oft durch Wasser- und Erzmangel gestort 
wurde, so erzeugten sie doch im Jahre 1755 1500 
Zentner Stabeisen. Auf der Graflich Colonnaschen 
Herrschaft Tworog1) waren zu Tworog und Kutten2) 
schon im Jahre 1530 Eisenhammer errichtet3), des- 
gleichen schon vor 1660 zu Wessola und Potempa 
— fiir welche das Eisen in Luppenfeuern hergestellt

*) Tworog ha t den Na mcii von J a n  T w o ro g , einem 
H tlttenm eistir aua Pokn.

2) K utten  ist von K uty  =  Hfltte, Kuc =  schmieden 
abzuloittn.

3) Chrząszcz, Gesohichte der Stadte Peiskretsoham 
und Tost, S. 269.

wurde —, indes gingen diese Hiitten nicht an die Ge- 
sellschaft Minerva bzw. die OberscMesische Eisen- 
bahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft iiber, da Graf Re
nard die Herrschaft Tworog 1826 dem F iir s te n  
A d o lf zu  H o h e n lo h e -I n g e lf in g e n  auf Koschen- 
tin kiiuflich iiberlieB.

Der Eisenhammer Zandowitz wurde 1777 durch 
einen furchtbaren Orkan zerstćirt. Infolgedessen ging 
Graf Philipp Colonna, der 1761 die Herrschaft an-

Abbildung 1.
Aeltestea Luppenfeuer Oberschlesiens.

getreten hatte, 1780 dazu iiber, die Luppenfeuer 
durch einen Hochofen und zwei Frischfeuer zu er- 
setzen; 1781 wandelte er auch die Luppenfeuer 
zu Alt-Zulkau in Frischfeuer um. Kur in Tworog 
blieb das Luppenfeuer noch bis 1800 bestehen, es 
war das letzte seiner Art in Oberschlesien (Abb. 1). 
Oberkonsistorialrat Z o lln er  besichtigte 1791 noch 
das Tworoger Luppenfeuer und schilderte diese 
„uralte Art des Eisenschmelzens“ wie folgt:

„In einem kleinen runden Herde, welcher hier 
umnittelbar in der Erde angebracht ist, werden die 
Erze durch die gewohnlichen Hilfsmittel zu einem
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Klumpen von 2—3 Ztr. und daruber eingeschmelzt. 
Dieser Klumpen heiBt Luppe und wird gleich unter 
dem Hammer zu Stabeisen ausgeschmiedet, anstatt 
daB bei den hohen Oefen erst ein mittleres Produkt, 
unter dem Namen des Roheisens, erzeugt, solches 
im Frischfeuer abermals erweicht und mehr gereiniget, 
hierauf aber unter dem Hammer ausgereckt wird. 
Da boi dieser Schmelzbarkeit die Hitze bei weitem 
nicht so konzentriert werden kann, ais in einem hohen 
Ofen, so kostet dieselbe ungleich mehr Kohlen und 
vermindert das Ausbringen des Eisens."

Ais F r ie d r ic h  der GroBe 1779 die Einfuhr 
schwedischen Eisens verbot und damit die oberschle- 
sische Eisenindustrie wesentlich giinstigere Aus-

Abbildung 2.
Kastengeblase bei dem Hochofen zu Colonnowsk* 1804.

sichten erhielt, widmete sich Graf Colonna, der be
reits 1776 die Eisenwerke im Harz bereist hatte, und 
auch mit dem Grafen Reden, dem Begrunder der 
oberschlesischen Eisenindustrie, in regem Yerkehr 
stand, immer mehr dcm Eisenhuttenwesen und baute 
1780 am Brzinitzkaer "Wasser in der Nahe von GroB- 
Stanisch einen Hochofen und ein Frischfeuer. Der 
Hochofen wurde anfanglich mit Blasebalgen betrieben 
und liefertc wochentlich 300 Zentner Roheisen. Ais 
er 1801 durch eine Feuersbrunst zerstort wurde, 
baute ihn Colonna wieder auf und versah ihn 1804 
mit einem Kastengeblase (Abb. 2).1) Auf Verlangen 
der Arbeiter des Kgl. Malapaner Hiittenwerks, dem 
neuen Ort einen Namen zu geben, taufte ihn Colonna 
am 12. Dezember 1797 „Colonna Hiittenwerk" 
(C olon n ow sk a). „Diese Eitelkeit", schreibt er an 
seinen friiheren Yormund und Freund v o n  H ar-

J) Die Abb. 2 bis 6 entstammen dem Arohiy des 
Kgl. Oberbergamts in Breslau. D. V.

ra sso w sk i, „ist die einzige Belohnung meiner schlaf- 
losen Nachte, woruber sicherlich nur Alltagsspieler 
oder Taugenichtse im Stillen lachen." Im Jahre 1783 
legte er am linken Ufer der Malapane ein Frischfeuer 
zu Kowolowska, wie er den Ort scinem Generalbevoll- 
machtigten K o w o llik  zu Ehren benannće, an.1) Um 
1790 griindete er ferner an Stelle einer dem Muller 
Mendler gehorigen Muhle an einem Teich, der spater
1790 mit der Malapane und der Colonnowskahiitte 
durch einen Kanał verbunden wurde, eine Frischhiitte, 
die er naeh dem Kgl. HiUteninspektor VoB „Die 
Vossischen Werke11 (V ossow sk a) benannte. Des 
weiteren errichtete Graf Colonna um 1790 am 
Gwosdzianer Wasser zu B o g o lo w ie tz  und B rz i-  
n itzk a  noch je eine Frischhiitte. 1790 entstand 
ferner bei N eu -Z u lk a u  an dem neuen von Colonna. 
erbauten Kanał — der lieute noch besteht — eine 
neue Hutte mit einem Frischfeuer und einem Zain- 
hammer. Auch in Zandowitz lieB er 1790 ein Kolben- 
frischfeuer nebst Zainhammer bauen, nachdem er 
im genannten Jahre die Fabrikation der Kolben im  
Siegerlande gesehen hatte.

Der Verdieust der Eisenwerke stellte sich in da- 
maliger Zeit yerhaltnismaBig gering. Manrechnete' 
fur einen Holzkohlenhochofen mit 3000 Talern Jahres- 
gewinn. Gegen die vom Kgl. Oberbergamt in Breslau 
gestellte Forderung, ihm von jedem Frischfeuer 
200 bis 250 Zentner Eisen zum Selbstkostenpreise zu  
liefern, protestierte Colonna mit Erfolg. Im Jahre
1791 betrug der Wert der Eisenerzeugnisse in Ober- 
schlesien insgesamt 654 526 Reichstaler, wie aus fol- 
gender Zusammenstellung hervorgeht.
E rz e u g u n g  u n d  W e rt  d e r  E is e n e rz e u g n is s e  O b e r-  

so h le s ie n s  1791.
I. K o n ig l io h e  E isen w erk e .

a) zu Malapane, Krascheow, Jedlitze, Dembiohammer 
usw. (2 Hochofen, 8 Frischfeuer, 3 Zainhammer,
1 Schwarzblechhammer, 1 Zeughammer, 1 Bohr- 
werfc, 1 Schlackenpochwerk):

Ztr. Rtlr. Sgr,
G u B w aren .................  4 200 11666 6
S ta b e i s e n .................  19 636 75 171 8
Z a in e i s e n .................  2 160 10 080 —
Streck- u. Bandeisen 
B le o h .........................

b) Zu Kreuzburg:
G uB w aren .................
S ta b e i s e n .................
B a n d e is e n .................
Schaufeln (Stiick)

II. P r iv a te i s e n h i i t te n
(32 Hochofen, 112 Frischfeuer, 4 Luppenfeuer, 16 Zain
hammer):

R o h e i s e n .................  146 2001
S ta b e i s e n .................  102 2001
Luppeneisen . . . .  5 400|
Z a in e is e B .................  5 500J

Ais im Jahre 1791 der schon erwahnte Ober-
konsistorialrat Zóllner den Abstich eines oberschlesi-

J) Triest, Topogr. Handbueh yon OberschlesietŁ.
S. 284.

600 2 900 —
920 8 740 —

108 557 14

850 1487 18
6 0S9 23 341 4

960 4 640 —
5 000 1000- —

30468 22
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schen Hochofens sali, schricb er in seinen „Briefen 
iiber Schlesien" 1792, Berlin, Bd. I, S. 220: „Wenn 
man etwa bei dem Anblick der erschrecklichen Menge 
GuBeisens, welches in den hohen Oefen erselunolzen 
wird, auf den Gedanken gekommen ware, daB es 
endlich einmal diesem Metali an Absatz fehlen musse, 
bo sielit man hier, wie unendlich alles vervielfaltigt 
werden kann, denn hier ist alles von gegossenem 
Eisen: Tflren, Gitter, allerlei Gestelle, Pfosten, Boden- 
pflaster etc.“

Was wiirde der Herr Oberkonsistorialrat wohl 
heute sagen, konnte er die Reise noch einmal mit der 
Erinnerung an die erste machen, wo allein die Ober- 
schlesische Eisenbalm - Bedarfs - Aktien - Gesellschaft 
etwa dreiBigmal so viel Eisen erzeugt wie damals 
ganz Oberschlesien.

Im Jahre 1796 erblies der Hoehofen zu Zandowitz 
8000 Zentner Roheisen und der zu Colonnowska 
10000 Zentner Roheisen; die zwei Frischfeuer zu 
Zandowitz erzeugten 2000 Zentner Stabeisen, die 
zwei zu Zulkau ebenfalls und das zu Colonnowska 
900 Zentner Stabeisen, wie das zu Brzinitzka, wah
rend das Roglowitzer Frischfeuer 1000 Zentner Stab
eisen lieferte. Der Hoehofen zu Zandowitz hatte fol
gende Abmessungen:

Gesamthohe .........................
G ich td u rch m esser................. . . 1,046 „
Kohlensackdurchmc3ser . . . . 2,030 „
Gestelldurchmcsser . . . . . . 0,392 „
G este llhohe .............................. . . 0,392 „
Formenhohe ......................... . . 1,256 „

Der Schacht war viereckig. Die Balgen waren.von 
Holz, 17 FuB lang, hinten 5 FuB breit, 3% Zoll hoch, 
fuhrten in der Minutę 4'/s Spicie aus und ergaben eine 
Windmenge von 726 KubikfuB 12 Kubikzoll. Die 
Gichten bestanden aus 12 Scheffeln Kohle und 
9 Kasten oder 41j i  Ztr. Tarnowitzer und Nakloer und 
*/» Zentner Wiesenerz nebst 33 Pfd. Kalk. Auf einen 
Korb Kohlcn wurden 10 Zentner 128 Pfd. Erz ver- 
schmolzen und 2 Zentner 88 Pfd. Roheisen erblasen;
1 Zentner Erz gab 32y4 Pfd. oder 24% % Eisen. 
Die Durchschnittserzeugung betrug 2 7 8 ^  Zentner, 
di? Maximalcrzeugung 341 Zentner pro Woche. 
Demnach war die Leistung nur um weniges ge- 
ringer ais die des groBen Malapaner Hochofens, der 
248% Zentner bzw. ais m as. 365 Zentner ausbrachte.

Im Jahre 1804 erzeugte das Hochofenwerk Zando
witz 8093 Zentner Roheisen im Werte von 9441 Rtir. 
25 Sgr. und die Frischhutte 5306 Zentner Stabeisen 
im Werte von 19 457 Rtir., ferner der angelegte Zain- 
hammer 297^4 Zentner Zaineisen im Werte von 
1289 Rtir. 5 Śgr.

Zu Zandowitz errichtete ferner Graf Colonna im 
Jahre 1800 ein Schlackenpochwerk mit 400 Zentner 
Leistung, sowie zu Alt-Zulkau einen Zainhammer 
fiir 1000 Zentner Leistung, zu Kowollowska vier 
Frisehfeuer mit 5400 Zentner Stabeisenerzeugung 
und zu Schwierkle ein Frischfeuer, das 1500 Zentner 
Stabeisen erzeugte. In Yossowska kamen 1804 noch 
zwei Frischfeuer hinzu, entsprechend 2826 Zentner

Stabeisenerzeugung, und zu Alt-Zulkau ein zweiter 
Zainhammer. Die Leistung der Colonnaschen Eisen- 
hutten im Jahre 1804 geht aus folgender Uebersicht 
hervcr.

E rz e u g u n g  d e r  C o lo n n a so h e n  E is e n w e rk e  1804.

| ~ ......  .
Krzeu- W ert ■\Verks-

an£ehori(je

Ztr. Rtir. Sgr.
A r

bę! ter Seelen

H oehofen 

1 Colonnowska1) .
Roheisen
2934 3 911 25 20 75

1 Zandowitz . . . 8093 9 441 25 11 48
1 K utten2) . . . . 8100 10 800 — 25 86

Frischfeuer 

2 Vossowska . . .

Stab
eisen

1268 4  649 10 15 39
1 Brzinitzka . . . 562 2 060 20 6 19
1 Rogolowietz . . 568 2 082 20 6 27
3 Zandowitz . . . 5306 19 457 — 22 77
4  Kowollowska . . 4353 15 961 — 38 87

Zatnham iuer 
1 Zandowitz . . .

Zain-
elaen
297 >/2 1 289 5 4 4

1 Colonnowska . . 128 554 20 o 2

F rischfeuer 

1 Wessola8) . . .

Stab-
eisen

1276 5 104 10 36
1 Potempa2) . . . 1148 4  592 — 10 37
1 Alt-Zulkau . . . 1098 4 392 — 10 39
1 Ncu-Zulkau . . 996 3 984 — 10 34

Insgesamt waren 1804 in Oberschlesien 49 Hoch- 
ofen und 158 Frischfeuer vorhanden, die 405 924 
Zentner Roheisen erbliesen und 340 198 Ztr. 
Stabeisen erzeugten. Gegen das Jahr 1783, in 
dem 41 Hoehofen, 129 Friseh- und 9 Luppenfeuer 
164 200 Zentner Roheisen und 104 600 Zentner Stab
eisen lieferten, hatte sich also die oberschlesische 
Eisenerzeugung mehr ais verdoppelt. (Die Abb. 3, 
4 und 5 zeigen einen Colonnaschen Hoehofen aus dem 
Jahre 1804 nebst GieBhutte und Gichtaufzug.) 
Seinen Bedarf an Eisenerzen deckte Graf Colonna 
zunaehst aus eigenen Gruben, muBte aber naeh Er- 
weiterung seines Hochofenbetriebes Erze aus den 
Gruben des Grafen L azar u s H en ck e l auf Siemiano- 
witz kaufen, wodurch natiirlich die Herstellungskosten 
des Roheisens sich yerteuerten. Schon 1782 hatte 
Colonna Belohnungcn auf das Entdecken von Eisen
erz an den Ufern der Malapane ausgesetzt, doch fand 
man nur Rasenerze minderwertiger Qualitat. Ais 
Brennstoff wurde, wie damals iiblich, Holzkohle und 
sp&ter Torf und Steinkohle benutzt. Herr von  H ar-

')  Nur zeitweise im Betrieb.
*) Zur Herrschaft Tworog gehorig; dor Hoehofen zu 

K utten  war yon Colonna im Jahre 1800 erbaut, und zwar 
m it zwei W indfonnen und krummen W indróhren; wegen 
der besseren Windfiihrung leistete er mehr ala der Mala- 
paner Hoehofen, namlich 505 Zentner in der Woche bei 
einem Holzkohlenyerbrauch von nur 7 Scheffel gegen
8 1/ 2 bis 12 in Malapane. Im  Jahre 1802 erblies der Mala
paner Holzkohlenhochofen in  den ersten 19 Wochen 
4811 Zentner Roheisen, der Kokahochofen in Gleiwitz 
5175 Zentner und der Holzkohlenhochofen in Kutton 
7707 Zentner. Im  Jahre 1805 errichtete Colonna aueh zu 
Wessola einen Hoehofen.
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eines cnglischcn Walzwerkes und bercchnete schon
1790 seinc 1810 zu erwartende Jahrcseinnahme auf

r a ss o w sk i erklarte 1797: „Er lasse aus Torf Kohle 
brennen. Es werde dazu ein ordentlicher Meiler von 
Torfziegeln geinacht. Damit es um so besser brenne, 
setze man in die Mitte Holz, dann yerfahre man, 
•wenn der Meiler brennen solle, genau so wie beim 
Kohlebrennen, nur musse der Torf sehr gut sein."1)

Colonna setzte auch, wie Harrassowski 1789 dem 
KSnige Friedrich Wilhelm II. bei seinem Besuek in 
GroB-Strehlitz mitteilte, Pramien aus fur das Auf- 
finden von Steinkohle auf seinem Grundbesitz, doch

gefaliren und dann nach Deschowitz, von wo es auf 
Kahnen nach Breslau, Berlin, Stettin und Konigs- 
berg gelangte. Im Jahre 1791 verschiffte Colonna 
sogar 53 t Eisen nach England zum Preise von 983 
Pfund Sterling. Da jedoch die Transportkosten sich 
auf 283 Pfund stellten, sali er von einem zweiten der- 
artigen Gcschiifte ab. Der Zentner Eisen brachte 1791 
vier Reiclistaler vier Groschen und 1802 fiinf Reichs- 
taler sechs Groschen.

Colonna trug sich mit groBen technischen Planen; 
er beschloB die Einfiihrung eiserner Wasserrader und

Abbildung 3.
Colonnasoher Hochofen 1804.

oline Erfclg. Die Kenntnis der oberschlesischen 
Steinkohlenvorkommen lag damals noch sehr im 
argen; wurde doch der Steinkohlenvorrat Oberschle- 
siens 1789 von R e ic h a r d t und H a rn isch  nur auf 
22 Millionen Scheffel geschatzt und angenommen, 
daB er bei einem Verbrauch von 200000 Scheffel 
in Schlesien und 300 000 Scheffel in Berlin nur 44 bis 
50 Jahre ausreichen wiirde; heute schatzt man den 
Kohlenreichtum Obersclilesiens auf 86 Milliarden t bis 
lOOOmTeufe und auf 165 Milliardent bis2000 m Teufe.

Das erzeugte Eisen wurde von den einzelnen 
Hutten auf Fuhren zunachst nach GroB-Strehlitz

Abbildung 5.
Colonnasoher Hochofengichtaufzug 1804.

80 000 Reichstaler, so daB Harrassowski sagte, 
„Herr Deutschmann in Breslau — Colonnas Bankier
— musse sich noch einen dritten eichenen Geldkasten 
anschaffen und der eiserne Geldkasten in GroB- 
Strelilitz musse einen Kompagnon erhalten". Der 
Iirieg 1806/7, wiihrenddessen 17 000 Zentner Eisen 
in Deschowitz lagerten, ohne Kaufer zu finden, und 
der fruhe Tod Colonnas (1807) yereitelten jedoch 
diese Hoffnungen. Graf Colonna, der unverehelicht 
war, hatte die Absicht1), die von ihm hochverehrte 
Konigin Luise zu seiner Universalerbin einzusetzen. 
Er ubergab auch 1805, ais er erkrankt war, dem

*) A. N o w ack : „Die Reiehsgrafen Colonna." GroB 
Strehlitz 1902, S. 107. ■) A. No wa c k :  a. a. O. S. 110.
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Die Kohlenpreise in England unter dem Kriege.
Von A. A rg e la n d er  in Berlin.

13i gewohnlichen Zeiten sind Kohle und Erz, die angepaBt werden. In der’ Preisbilduiig der Fertig-
hauptsachlichsten Rohstoffe der Eisen- und Stahl- erzeugnisse stellen die Rohstoffe daher fiir gewisse

Industrie, in fast beliebiger .Menge vorhanden. Das Zeitr&ume eine nur wenig veranderliche GroBe dar.
Angebot kann der Nachfrage meistens vollstandig Nicht so im Kriege, wenn der Handelsverkehr mit

Minister von  G orzen  eine Yollmacht, GroB-Strehlitz 
und Tworog „im Namcn der schonen Konigin“ in 
Besitz zu nehmen, wenn er dieselbe zur Universal- 
erbin eingesetzt haben wiirde. Da aber sein Gesund- 
heitszustand sich besserte, verschob er die Erbes-

Abbiidung 4. Colonnasches Hochofenwerk 1804.

einsetzung, und sein plotzlicher Tod verhinderte ihn, 
seine Absicht auszufuhren.

Mit Colonna verlor die oberschlesische Eisen
industrie einen ihrer tiichtigsten und erfolgreichsten 
Magnaten. Auf ihn paBte ganz besonders das 
Distichon, das G o eth e  1790 in das Stammbuch der 
Knappschaft zu Tarnowitz schrieb:

„Fem  von gebildeten Menschen, am Endo des Rcicliea, 
wer hilft cuch Schiitze zu finden und sie glticklioh 

zu bringen ans I io h t ?
Nur Verslnnd und Redliohkeit helfen, cs ftthren die 

bciden Schliissel zu jeglichem Schatz, welchen dio 
Erde Terw ahrt.“

Mit weitem Blick 
erkannte Colonna den 
Wert seinergroBen Wal- 
dungen und der unter- 
irdischen Schatze und 
sah in ihnen den Aus- 
gangspunkt fiir Ober- 
sehlesiens Wohlstand 
und Kultuf. Mitten in 
beinahe undurchdring- 
lichen wiisten Forsten 
in viillig unbewohnten 
Gegenden, mcist von 
MorSsten umgebcn, er- 
richtete er unter den 
schwierigsten Yerhalt- 
nissen seine zahlreichen 
Hiitten und sorgte 
zugleich in vorbild- 
licher Weise fiir das 
geistige und materielle 
Wohl seiner Arbeiter. 
Es war seine innerste 
TJeberzeugung, wenn er
1791 an Harrassowski 
schreibt: „Ich werde 
nie aufhóren zu den- 
k en , bis das letzte 
Atemholen in jener 
Weit mir Ruhe ver- 
schallt.“ Zufrieden 

war er nur, wenn sieli 
die Arbeit fur ihn an- 
haufte, denn „Łange- 
weile ist mir so lastig, 
ais der Verkehr mit 

Alltagsmenschen“  
(1801). TJnd wenn es 
zu Anfang des vori- 
gen Jahrhunderts in 

einer Beschreibung 
Oberschlesiens heiBt, daB das Eisenhiittenwesen 
daselbst zum rettenden Genius eines verwahr- 
losten Landstriches geworden sei, dann hat 
Graf Philipp Colonna nicht ais letzter hierzu bei- 
getragen:

(Fortseteung foigt.)

j E »-Jl__a— i— «—
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Zahlentafel 1. Z u r  E n tw io k lu n g  d e r

Stand
am

Gegen den 1, Okt. 1913
hoher (+)

niedriger (—)
Stand

am

O egen den  1 J a n .1914 
htiher 

n ied riger (—)

1. Okt, 1013 1. Jan .. 1914 an  sich %
1. J a n . 1915 an sich %

K o h le .
a) Gaskoble, Durham  . . . . 15 sh 6 d 15 sh 6 d 12 sh 0 d — 3 sh 19,4
b) Beste H ausbrandkohle,Lanca- 

sbire ......................................... 18 s 18 sh _ 17 sh 6 d — 6 d 2,8
o) Beste sog. M alzerei-Anthrazit, 

S w a n s e a .................................... 22 sh 23 sh +  1 sb +  4,5 23 sh 6 d +  6 d + 2,2
d) (Beste) Dampf(kessel)klein- 

kohle ( C a r d if f ) ....................... 10 eh 6 d U sh 3 d +  9 d +  7,1 13 sh 6 d +  2 sh 3 d +  20

K o k s .
a) (Bester) Hoohofenkoks, Siid- 

w a l e a ......................................... 20 sh 19 sh 3 d — 9 d — 3,8 19 sh — 3 d 1,3
b) Hoohofenkoks,Middlesbrough 18 sh 1 8 sh 6 d +  6 d +  2,8 17 sh 9 d — 9 d — 4,1
o) GieSereikoks, Newcastle . . 21 sh 22 sh 6 d +  1 sh  Gd +  7,1 20 sh — 2 sh Od — 11,1

yielen • Landem aufgehoben ist und der einzelnen 
Volksvrirtschaft im wesentlichen nur die in ihrem 
eigenen Gebiete vorhandenen Rohstoffe zur Yerfugung

stehen, die sie aus naheliegenden Griinden nieht 
einmal voll ausnutzen kann. Da sind dann der Preis- 
veraiiderung der Rohstoffe und damit aueh der Preis- 
steigerung der Fertigerzeugnisse Tlir und Tor ge5ff net.

1) Naoh Angaben inThelron and Coal Trades Revicw.

Es ist daher von hohem Werte, die Entwicklung 
der Kohlen- und Kokspreise einmal naher zu be- 
trachten, und zwar fiir ein Land, das vor dem Kriege 

auf dem Weltmarkte den Kohlenpreis 
hauptsachlichbestimmt hat. Wirfolgen 
hierbei der englischen Zeitschrift „T he  
Iro n  and  C oal T rad es R e v ie w “.

Aus den wochentlichen Preisaufzeich- 
nungen haben wir einige beliebige Sor- 
ten Kohle und Koks herausgegriffen 
und ihre Preisentwicklung in den 
nachstehenden Schaubildern darge- 
stellt (Abb. 1 und 2 und Zahlen
tafel 1).

Um die Preissteigerung auf dem 
e n g lisc h e n  K o h len m a rk te  richtig 
zu beurteilen, muB man beriicksichti- 
gen, daB die letzten Monate yor dem 
Kriege eine Zeit allgemeinen wirt- 
schaitlichen Tiefstandes darstellten, 
der auf die Hochkonjunktur von 1910 
bis 1913 folgte und bis Kriegsausbruch 
anhielt. Die Kohlen- und Kokspreise 
waren von Oktober 1913 bis Juli 1914 
durchschnittlich um etwa 7 % gefallen, 
in ihrer allmiihlichen Abwartsbewegung 
nur durch gelegentliche Arbeiterlohn- 
bewegungen gestort. Der A u sb ru ch  
d e sK r ie g e s , der besonders imKohlen- 
bergbau anfanglich yerworrene Ver- 
haltnisse geschaffen hatte, lieB die 
Preise fiir kurze Zeit etwas in die Hohe 
gehen. Fast ebenso rasclT legte sich 
die Panik aber aueh wieder. Bis 
zum Oktober 1914 waren die meisten 

Preise auf dem Tiefstande, den sie vor Kriegsaus
bruch innegehabt hatten, wieder angelangt.

In starkem MaBe und dauernd machten sich die 
Wirkungen des Krieges jedoch zu Anfang des Jahres 
1915 bemerkbar, wo eine erhebliche Aufw&rtsbe- 
wegung der Preise samtlicher Sorten Kohle und Koks
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Abbildung l 1), Zur Entwicklung der Kohlenproise.
---------- - a ss Oaskohle, Durham,
. . . . . .  Beate Ilausbrandkohle, Lancaahtre,
-—• • —  c *» Bester iM łtfzerei-Anthrazlt, Swansea,
— .... . d  Beste Dampf(kessel)kohIe, Cardiff.

b i. Ci A usfuhrhochstpreise fttr F rankreich  und I ta lle n ; alles in  sh i. d. ton 
zu 1016 kg1.
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K o h le n -  u n d  K o k s p re is e .

Stand
am

1. Jen. 1016

Gegen den  1. Jan . 1915 
holier (+•) 

n jedrlger (—)
Stand

ani

Gegen den 1. J an . 1916 
hoher (-f-) 

nledrlger (—)
Stand

am

Gegen den 1. Jan . 1917 
!l5her ( + )  

ntedriger (—)

Gegen den 1. J a n . 1914 
hoher ( + )  

n ledrlger ( —)

an sich %
1. Jan . 1917

an sieh %
21. Jun i 191?

an sich % an  sich %

22  sb 4* 9 s h  6 d +  76 25 sh +  3 sh +  13,6 25 sh — _ +  9 sh 6d +  61,3

2 2  sh - f  4 s h  6 d +  25,7 2 2  sh 6 d +  6 d +  2,3 2 2  sh 6 d — — +  4 sb  6 d +  25

33>h 6 d - f l O s h +  42,6 27 sh — 6 sh 6 d — 19,4 25 sh —  2  sh —  7 ,4 +  2  sh +  8,7

16sh 6 d +  3sb +  2 2 ,2 2 0  sh +  3 sh 6 d +  2 1 ,2 17 sh — 3 sh — 15 +  5 sh 9 d +  51,1

34 sh 6 d 
32 sh 
36 sh

+  15 sh 6 d 
+  14 sh 3 d 
+  16 sh

+  81,6 
+  80,3 
+  80

50 sh 
30 sh 6 d 
42 sh 6 d

+  15 sh 6 d 
— 1 sh 6 d 
+  6 sh 6 d

+  44,9 
— 4,7 
+  18,1

4 1 sh 3 d 
30 s h 8 d 
4 1 sh 3 d

— 8 sh  9 d

— 1 sh 3 d

— 17,5

— 2,9

+  22 sh 
+  12 sh 
+  18sh  9 d

+  114,3 
+  64,9 
+  83,3

einsetzte. Innerhalb kurzer Zeit erfuhren namlich 
die Preise einen Aufschlag von teilweise iiber 100 %. 
Die Griinde dafiir sind in Arbeitermangel, Vermin- 
derung der Forderung bei vcrgróBerter Nachfrage, 
erhohten Gestehungskosten, Lohnsteigerungen und 
Verkehrsschwierigkeiten zu suchen.

sfd.lmzt/TOISIy

1313 I f n
Abbildung 21).

w ff 7317
Zur Entwicklung der Kokspreise. 

a «=» (Bester) Hochofenkoks, South-Wale*,
*= Ifuchstpreis; 

b =  Ilochofenkoks, M lddlesbrough, 
b 1 »  Hoehstpretae; 
c «= GieOerelkoks, Newcastle, 

c t »  HuchstpreU.

Auch die Einschriinkung der Ausfuhr hat in 
diesem Sinne gewirkt, da England in hohem MaBe 
auf die Ausfuhr von Kohlen angewiesen war und der 
auf 'dem Auslandsmarkte entgangene Gewińn nun 
im Inlando einzuholen versucht wurde. Schon im 
Jahro 1914 war die Ausfuhr um rd. 15 Millionen tons

1) Alles in sh f. d. ton zu 1016 kg.

geringer ais im Vorjahre. Vom Juli bis August 1914 
sank die Gesamtausfuhr von 6,9 Millionen auf 3,2 Mil
lionen tons. Im folgenden Kriegsjahre schwankte die 
monatliche Ausfuhrzifler zwischen 3,4 Millionen und 
4,2 Millionen tons, sie stieg im Mai 1916 noch ein- 
mal auf 3,8 Millionen, betrug aber im Dezember 1916 
nur noch 2,7 Millionen. In den einzeinen Kalender- 
jahren betrug die englische Kohlenausfuhr:

191 2 ........................64,4 Millionen tons
191 3 ........................ 73,4
191 4 ....................... •• . 59,0
191 5 ........................ 43,5
191 6 ........................38,4

(Abt. 5 und Zahlentafel 2.)
Wegen der geringen Forderung machte sich jedoch 
die Ausfuhrverminderung nicht in einem vermehrten 
Angebote bemerkbar, so daB die Preise nicht herunter- 
gingen. England f Order te

gcgentiber
287,4 Millionen tons iin Jahre 1913 

nur
265,6 Millionen tons im Jahre 1914,
253,1 Millionen tons im Jahre 1916 und
255,8 Millionen tons im Jahre 1916

(Zahlentafel 3). Trotz der zahlreichen Schwierig-
kciten, unter denen der Kohlenbergbau zu leiden 
hatte, war es also moglich gewesen, die Forderung 
im Jahre 1916 dem Vorjahre gegenuber wieder z u 
erhohen, wenngleich sio immer noch um etwa 
32 Millionen tons geringer war ais im Jahre 1913. 
Der Ausfall machte sich besonders fiihlbar infolge 
der vergroBertcn Nachfrage bei allen Industrien, 
die fiir den Kriegsbedarf liefern.

An weiteren Ursaehen, die den Preisstand be
stimmten, seien folgende erwahnt: Ein groBer Teil 
der H a n d e ls f lo t te  wurde bald naeh Kriegsaus- 
bruch von der Admiralitat fiir Kriegszwecke beschlag- 
nahmt. Eine Reihe von Handelshafen dient seitdem 
fast nur militarischen Zwecken, und die der Handels- 
schiffahrt noch znr Verfiigung stehenden Hafen sind 
daher seit langer Zeit so iiberfiillt, daB die wirtsehaft- 
liehe Ausnutzung der Frachtdampfer stark beein-
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Zahlentafel 2. T)ie K o h le n a u s f u h r  G ro B b r i ta n n ie n s .

D aron Kohlenausfuhr allein naeh

englischen Be- den
M onat Gesarotausfuhr Koks und feindlichen sltzungen, ver- neutraien

Kohle blindeten LHn- Belgien Ubrigen
PreCkohle Landem dern und deren 

Kolonien
L andem

Liindern

ton? tons tons tons tons tons tons tons' —— r
1913

Dezem ber . . 6 526 307 296 854 6 229 453 796 520 3 081270 2 028 389 140 761 182 513
1914

Ja n u a r  . . . 6 088 971 294 201 5 794 770 666 494 2 992 352 i 846 764 178 849 110 311
Februar . . . 5 974 608 248 731 5 725 877 729 543 2 917368 i 792 803 172 828 113 335
Marz . . . . 6 170 720 260 998 5 909 722 868 801 2 919 524 i 864 133 140 314 116 950
April . . . . 5 445 728 231 710 5 214018 823 716 2 525 613 i 660 035 102 393 102 261
M a i .................. 6 469 463 261 132 6 208 331 917 582 3 118 567 i 895 691 145 417 131074 1
Ju n i . . . . 5 999 417 265 197 5 734 220 967 986 2 822 351 i 703 792 180 565 99 526 i
J u l i .................. 6 917 853 318 372 6 599 481 1 073 358 3 471 457 i 836 656 127 892 90 118 j
August . . . 3 209 399 138 657 3 070 742 191 084 1 516 226 i 277 564 31 727 54 141
Septem ber . . 4 096 453 237 265 3 859 188 — 1 670 081 2 055 203 44 416 S9 488

! Oktober . . . 4 151 381 206 884 3 944 497 12 0691) 2 074 418 1 680 740 82 148 95 122
Noyem ber . . 3 427 099 146 939 3 280 160 — 1 924 225 1 279 059 997 75 879
Dezem ber . . 3 879 393' 180 519 3 698 874 —• 2 404 321 1 270 565 1 008 22 980

1915
Ja n u a r . . . 3 769 598 156 635 3 612 963 — 2 249 477 1 303 711 59 775
Februar . . . 3 784 894 155 404 3 629 490 — 2 249 945 1 348 890 30 655
Marz . . . . 4 143 756 166 483 3 977 273 — 2 376 189 1 493 685 107 399

' April . . . . 3 985 846 216 082 3 769 764 3 0731) 2 318 482 1 407 453 40 756
M a i .................. 3 967 657 181 863 3 785 794 3 4841) 2 348 572 1 383 122 50 616
Ju n i . . . . 3 725 423 168 117 3 557 306 — 2 273 0S5 1 215 452 68 769
J u l i .................. 3 731 932 192 815 3 539 117 — 2 235 958 1 264 316 - 38 843
August . . . 3 853 794 203 322 3 650 472 3 7671) 2 293 110 1 329 179 24 416
Septem ber . . 4 096 637 204 604 3 892 033 — 2 623 191 1 230 982 37 860
Oktober . . . 3 771 069 240 523 3 530 546 — 2 437 896 1 038 994 53 656

; November . . 3 469 302 166 531 3 302 771 — 2 125 369 1 136 812 40 590
; Dezember . . 3 470 236 182 994 3 287 242 — 2 140 728 1 10S 623 37 891

1916
Ja n u a r . . . 3 383 099 211 899 3 171 200 — 2 105 781 1 030 537 34 SS2
Februar . . . 3 310 384 223 689 3 086 695 — 2 083 133 970 410 33 i52
Marz . . . . 3 281 793 248 860 3 032 933 — 2 080 873 907 177 44 883
April . . . . 3 200 069 239 339 2 960 730 — 1 965 782 957 468 37 480
M a i .................. 3 825 3S7 267 182 3 558 205 — 2 417 421 1 066 756 74 028
Ju n i . . . . 3 503 955 238 257 3 265 698 — 2 256 794 966 535 42 369
J u l i .................. 3 574 137 270 020 3 304 117 — 2 357 075 912 891 34 151
August . . . 3 665 482 245 863 3 419 619 3 2191) 2 392 438 989 822 34 140
September . . 3 698 566 254 386 3 444 180 — 2 505 219 905 092 33 869
Oktober . . . 
Novem ber . . } 6 932 857 436 924 6 495 933 — — —

| Dezember . . 2 782 017 169 674 2 612 243 — ________ 1 691 730 SS4 383 i 36 130

trachtigt wurde. Der Handelssehiffbau wurde wah
rend des Krieges gegeniiber dem Kriegsschiflbau 
ziemlich yernachlassigt. Dazu kam noch der Ausfall 
an ausliindischen Kauffahrteischiffen, der den ge
samten fiir England verfiigbaren Handełsschiffraum 
merklich herabsetzte.

Fur die Entwicklung der Kokspreise kommt ais 
wesentlicher Umstand noch die gesteigerte Tatigkeit 
der Eisen- und Stahlindustrie hinzu, die auch an die 
Koksherstellung weit hohere Anforderungen stellte. 
Die vorhandenen Anlagen befanden sich aber nicht 
auf der Hohe der technischen Entwicklung und konn- 
ten daher dem groBeren Bedarfe nur mit Muhe ge
recht werden. Auch muB England einen Teil seiner 
Kokserzeugung an Frankreich abgeben, das vor dem 
Kriege hauptsachlich von Deutschland versorgt

Zahlentafel3. I C o h le n fo rd e ru n g  G r o B b r i t a n n ie n s  
y i e r t e l j a h r l i c h  in  1000 to n s .

1913 1914 19)5
---------- 1

1910

Ja n u a r  bis Marz _' 72 765 64 326 64 271:
April bis Ju n i . ■ — 67 229 63 294! 63 864!
Ju li bis Sept. . — 62 480 62 226! 64 236
Oktober bis Dez. — 63 169 63 333 63 475

Im  ganzen Jahre 287 412 265 643 253 179j 255 846
Im  D urchschnitt

der Vierteljahre 71 853 66 411 63 295: 63 961

*) Besetztes tiirkisches Gebiet.

worden war. Die Kokserzeugung ist in England 
nicht wie in Deutschland regelmaBig mit den Kohlen- 
gruben verbunden. Die Entwicklung der Kokspreise 
ist daher auch nicht so eng mit den Kohlenpreisen 
verkniipft.

"Was die Folgen der A r b e ite r s c h w ie r ig k e ite n  
betrifft, so steht die auffallende Steigerung der Preise
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in den Monaten Marz und April 1915 zweifcllos in 
engstem Zusammcnhango mit einer in derselben Zeit 
erfolgten E rh o h u n g  der L oh n e, die auf die Knapp- 
lieit an geeigneten Kriiften uud die das Angebot 
weit ubersteigende Nachfrage zurilckzufUhren sind. 
Nach der „Iron and Coal Trades Revie\v“ betrugen 
die Einstellungen in das Hcer schon im Dezember
1914 etwa- 20 % der in den Kohlenbergwerken be- 
schaftigten Arbeiter. Neue geeignete Arbeiter waren 
fast kaum zu haben, da die gesunden und leistungs- 
fahigen Mannęr, die in gewolmlichen Zeiten im Berg
bau beschaftigt sind, in groBer Anzahl dem Rufę

Abbildung 3'). Frnchtsatze.
a von Cardlff nach Siidfrankreich oder N ord-Italien. 

b yon  Cardlff nach Bordeaux.

zu den Fahnen gefolgt waren. Die aus anderen In- 
dustrien iibernommenen oder die weniger tauglichen 
Arbeiter, auf die man schlieBlich doch zuruckzu- 
greifen gezwungen war, konnten die Leistungen des 
altbewiihrten Arbeiterstaimnes naturlich bei weitem  
nicht erreichen. Schon etwas frfiher und in besonders 
starkem MaBe hatten die Kohlenbergwerke von Sud- 
wales unter den ungiinstigcn Arbeitsbedingungen zu 
leiden, so daB in diesem Bezirk eine Preissteigerung 
bereits Ende des Jahres 1914 einsetzte.

Auch die sonstigen Gestehungskosten vergroBer- 
ten sich schon an der Grube nicht unbetrachtlich. 
Besonders machte sich sehr bald ein M angel an 
G ru b en h o lz  bemerkbar, das vor dem Kriege aus 
Frankreich und RuBland eingeffthrt worden war.

Von ungunstigstem EinfluB auf die Preisbildung; 
war jedoch wohl die U n reg e lm a B ig k c it  des- 
G u terverk eh rs. Die Eisenbahn wurde von der 
Rcgierung fiir ihre Truppenbeforderungen stark in 
Anspruch genommen. Die Kustenschiffahrt war ein- 
geschrankt, ein groBer Teil der sonst auf dem Wasser- 
wege vcrfrachtcton Giiter muBte also auf dem Land- 
wege befordert werden. Es machte sich somit bald. 
eine Ucberfullung der Eisenbahn und ein bedeutender 
Mangel an Wagen geltend. Den Gruben standen zur  
Verladung ihrer Forderung nicht die notigen Ver- 
kehrsmittel zur Ycrfuguiig, sie konnten daher teil—

7 S 7 S  7$7~S  " 7 S 7 7

Abbildung 41).
a  a* FraehtsJUze Cardiff-Geuua. b  - - P reise fiir be.-ite 

Dampf(kes9el)kleinkohle, Cardifl'.

weise nicht einmal die ihnen noch gebliebenen Ar- 
beitskriifte voll ausnutzen, einige waren sogar zeit- 
weise gezwungen, zu feiern. Die Preise, die sich aus 
diesem Grandę schon ab Grube erhohten, erfuhren 
einen weiteren Aufschlag auf dem Markte, weil 
diesem nur ungeniigende Mengen Kohle, noch dazu 
nur unregelmaBig, zugefuhrt werden konnten.

Die W a sser fra ch ten  stiegen auf eine ganz 
auBerordentliche Hohe, wenn man nicht aus Mangel 
an Schiffsraum und wegen der Minengefahr vorzog, 
den W assem rsand ganz einzustellen. Dic englische 
Kustenschiffahrt ging mehr und mehr zuriick, sie 
wurde teuer und unsicher. Daher benutzte man 
immer mehr den Eisenbahnweg und belastete das 
Schienennetz in solchem MaBe, daB sich die englische

J) Beides in sh f. d. ton zu 1016 kg.
x l v . s7

l) Beides in sh f. d. ton zu 1016 kg.
137
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Regierung neuerdings gezwungen sah, eine R e g e 
lu n g  der g e sa m te n  in la n d is c h e n  K oh len -  
v erso rg u n g  vorzunehmen. Duroh ein Gesetz, das 
im  September 1917 in Kraft treten sollte, will man 
verhindern, daB die Kohle zwischen Grube und Ver- 
brauchsort einen unnotig langen Eisenbahnweg 
zuriicklegt und durch die Frachtpreise iibermaBig 
verteuert wird. Man hat zu diesem Zwecke das ganze 
Land in zwanzig Kohlenbezirke eingeteilt und ihnen 
ganz bestimmte Versorgungsgebiete zugewiesen. Auf 
diese Weise hoflt man, annahernd 700 Millionen tons- 
Meilen jahrlich bei der Verfrach^ung von Kohlen 
auf der Eisenbalm zu sparen.

Der andauernden Aufwartsbewegung der Kohlen- 
preise im ersten Halbjahre 1915 wurde im Sommer 
ein Ziel gesetzt. Im Februar trat ein AusschuB zu
sammen, der die der Kohlcnindustrie zugrunde lie- 
gcnden Bedingungen und die Ursachen der ungewohn- 
lichen Preissteigerung zu untersuchen hatte. Der 
Erfolg seines schon im April erschienenen Berichtes 
war, daB yon der Regierung eine a m tlic h e  U eber- 
w a ch u n g  der F órd eru n g  in Aussicht gestellt 
wurde, falls nicht dafiir gesorgt werden sollte, daB 
die Preise auf einen vernunftigen Stand herunter- 
gingen. Schon damals wurden im Unterhause Vor- 
schlage laut, einen Hochstpreis fiir Kohle ab Grube 
festzusetzen. Die Androhung einer staatlichen Auf- 
sicht sowie Anordnungen des Munitionsministeriums 
und yerschiedener anderer Behorden hatten den be- 
absichtigten Erfolg: die Preise begannen wesentlich 
zu sinken.

Wahrend so die Yerkaufspreise kiinstlich auf einen 
niedrigeren Stand heruntergedruckt wurden, sclilugen 
zugleich die Gestehungskosten eine mehr und mehr 
steigende Richtung ein. In fast samtlichen Kohlen- 
bezirken breiteten sich namlich A rb eiteru n ru h en  
aus. Infolge der gegen das Jahr 1914 so hohen yer
kaufspreise glaubten die Arbeiter ihrerseits ein An- 
recht auf hoheren Lohn zu haben, wahrend auf der 
anderen Seite die Unternehmer die hoheren Preise 
nicht ais MaBstab fiir entsprechend erhohte Gewinne 
gelten liefien. Es kam daher mehrfach zu Arbeiter- 
ausstanden, und die Gefahr, die Fórderung noch mehr 
einschranken zu miissen, yeranlaBte die Arbeitgeber 
meistens zu Zugestandnissen. Die crhohten Lohne 
muBten naturlich sofort in der Steigerung der Kohlcn- 
preise ihren Ausdruck finden. So verlangten die Ar
beiter im Marz 1915 eine Sondervergutung von 20 % 
und drohten mit einem allgemeinen Ausstande, der 
durch das Eingreifen der Regierung allerdings ver- 
hindert wurde, aber auf Kosten der Unternehmer. 
Die durchschnittliche Steigerung der Gestehungs
kosten wurde damals mit 1 Schilling f. d. ton be- 
rechnet.

Eine notwendige Folgeerscheinung der beginnen- 
den staatlichen Aufsicht uber die Kohlenverwendung 
waren die A u sfu h r b e w illig u n g e n , die vom Mai
1915 an die Grundlage des Ausfuhrhandels bildeten. 
Da nur die Preise auf dem Inlandsmarkte in ihrer 
Bewegung behindert waren, die Preisgestaltung im

Ausfuhrhandel dagegen keiner Beschrankung unter- 
lag, so bestand die Gefahr, daB ein groBer Teil der 
gefórderten Kohle auf den gewinnbringendercn Markt 
im Auslande gebracht und dem Inlande entzogen 
werden wiirde. Daher wurde die Ausfuhr verboten 
und von der amtlichen Erlaubnis abhangig gemacht.

Ein weiteres betrachtlichcs Sinken der Preise 
war von Mitte Juni an wahrnehmbar, ais' sich ein 
neuer, der sogenannte P a r la m e n ta r is c h e  K oh len -  
A usschuB  (Parlamentary Coal Committee), mit der 
Frage der Preisfestsetzung zu beschaftigen begann. 
Unter seinem EinfluB kam im Juli 1915 das Ko h len- 
G ren zp re is-G ese tz  (Coal Pricc [Limitation] Act) 
zustande. Man sali auch damals noch davon ab, 
eigentliche Hochstpreise fiir die einzelnen Kohlen- 
arten festzusetzen, tatsachlich aber wirkte die Be
stimmung, daB „die Preise ab Grube einen Aufschlag 
von 4 sh f. d. t  gegenuber den entsprechenden 
Preisen von 1913/14 nicht iiberschreiten“ diirfen, 
in derselben Weise. Die Notwendigkeit des Auf- 
schlages muBte jedoch dem Handelsamt (Board of 
Trade) nachgewiesen werden. Fiir die Benutzung 
von Fuhrwerken durften die Gruben nicht mehr ais 
50 % zu dem Preise gleichartiger Eisenbahnyerfrach- 
tungen hinzurechnen. Allerdings wurden den Gruben- 
besitzern gleich von vornherein gewisse Zugestand- 
nisse gemacht, indem unter anderem z. B. bestimmt 
war, daB ein Grubenbesitzer bei einem Yeigehen 
gegen die Vorscliriften des Gesetzes einer Geldstrafe 
nicht unterliegen solle, wenn er fiir seine Handlungs- 
weise einen „verniinftigen Grund“ nachweisen konne. 
In der Folgezeit ist das Gesetz auch tatsachlich nicht 
allzu streng gehandhabt worden.

Die erste Folgę der neuen Bestimmung war jedoch 
eine U n s ic h e r h e it  und vielfach ein langeres Aus- 
setzen des Geschaftsgangcs, ehe man sich den neuen 
Yerhaltnissen angepaBt hatte. In Sudwales gestaltete 
sich die Lage infolge eines zur gleichen Zeit aus- 
brechenden Arbeiterausstandes noch besonders schwie- 
rig, so daB hier die Preise vorlaufig ihren hohen Stand 
beibehielten, ehe sie sich dem allgemeinen Riickgange 
anschlossen.

Gegen Ende des Jahres 1915, bei immer noch zu- 
nehmendem Arbeitermangel, steigenden Fracht- 
preisen, die eine Fórderung teilweise unlohnend 
machten, und infolge andauernder Arbeiterunruhen 
setzte allmahlich wieder eine Aufwartsbewegung ein, 
in ihrer Wirkung noch verstarkt durch eine weitere 
Erhohung der Arbeiterlohne. In manchen Gruben 
hatten die D u r c h sc h n it ts ló h n e  raittlerweile eine 
Hohe von iiber 15 sh fiir den Mann und Tag erreicht.

Der EinfluB der andauernd steigenden Liihne, 
dereń Zunahme die erhohten Kosten der Lebens- 
fiihrung meistens schon uberstieg, auBerte sich mittel- 
bar in der U n reg e lm iiB ig k e it der F órd eru n g . 
In einer Zeit, wo bei der dringendsten Nachfrage 
jede Tonne Kohle von Bedeutung war, machte sich 
das Fehlen von oft 15 bis 20 % der beschaftigten 
Arbeiter in dem Umfange der Fórderung und ihrem 
Preise hochst unangenchm bemerkbar.
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Wir geben hier eine Darstellung'der „Iron and 
Coal Trades Review“ wieder, die die Zahl der wochent- 
lich feiernden unter Tag beschaftigten Arbeiter in 
Siidwales im zweiten Halbjahr 1916 zeigt (Abb. 6). 
Es war nieht allein das schone Wctter im Sommer, 
das die Leute von der Arbeit abhielt; bei den 
hohen Lohnen konnten sie es sich schon leisten, 
ein paar Tage zu feiern. Wenn aueh zum Winter 
die Arbeit wieder regelmafiiger aufgenommen wurde, 
so ist es immerhin ein bedenkliches Zeichen, daB trotz 
mehrfachen Eingreifens der Regierung die Zahl der 
grundlos feiernden Arbeiter bo hoch geblieben ist.

Da trotz der verschiedenen beliordlichen MaB- 
nahmen auf der einen Seite die Preise immer noeh 
etiegen, auf der anderen Seite die staatliche Rege-

Abbildung 51). Englands Kohlenausfuhr. 
a aa G esam tausfuhr (Kohle, Koks und Prelikohle). b =  Kohlen
ausfuhr naeh englischen Besltzungen, allilerten L andem  und 
deren  K olonien. c «= K ohlenausfuhr naeh neu tra len  Lsndern. 

d =* K ohlenausfuhr naeh felndlichen L andem .

lung immer weiter ging, so fiihrte diese Entwicklung 
schliefilich doch auf die fruher schon mehrfach in 
Erwagung gezogene F e s ts e tz u n g  von  H o ch st-  
p re isen  hin. Es wurden schon im Dezember 1915 
im Zusammenhange mit Bessemer-Roheisen fiir einige 
K o k sa rten  HOchstpreise bestinunt. Alle Artcn 
von Brennstoffen, die dieser Verfiigung nieht unter- 
worfen waren, behielten aber ihre steigende Richtung 
in der Preisbildung bei.

Ferner hatte ein auBerst heftiger S ch n eestu rm  
im Marz 1916 fur die Fórderung und den Verkehr die 
ungiinstigsten Folgen. Die Arbeiter konnten nieht 
zu ihrer ArbeitsstStte gelangen, die Arbeit iiber Tag 
war stark behindert, und selbst die geringe Fórderung, 
die sich unter diesen Uinstanden nur ergab, ver- 
mochte man nieht auf den Markt zu bringen. Da- 
mals soli sich nacli englischen Nachrichten bei der

Arbeit iiber Tag aueh die Fureht der Arbeiter vor der 
Z ep p elin gefah r  bemerkbar gemacht haben. Alles 
zusaminen bewirkte eine erneute ziemlieh erhebliche 
Steigerung der schon an sich ungewóhnlich hohen 
Preise.

Der A u sfu h rp re is  fiir Kohle stand zu Ende 
des Jahres 1916 im Durchschnitt auf iiber 1 £ , also 
auf mehr ais 20 JL f. d. ton. Ganz unverhaltnis- 
maBig hoher standen aber im Jahre 1916 die 
F r a c h tsa tz e  (Abb. 3 und 4). Im Januar 1914 
betrug z. B. der Frachtsatz von Cardiff naeh Mar- 
seille oder Genua etwa 7 ’sh, im April 1916 da
gegen 100 sh f. d. t, d. i. ungefahr 14 mai so viel 
ais unter gcwóhnlichen Verhaltnissen. Zu man- 
chen Zeiten muBte daher z. B. Italien fiir die 
von England bezogene Kohle einen Frachtsatz be- 
zahlen, der um das Drei- bis Yierfache den Pieis der 
ton Kohle selbst ab englischem Hafen ubertraf.
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J) Alles monatlioh in 100 000 tona zu 1016 kg.

Abbildung 6. Die feiernden Kohlenarbeiter (unter 
Tag) in Sud-W ales im zweiten H albjahr 1916, 
wochentlich in Prozenten der Geaamtzahl der be

schaftigten Arbeiter, und zwar:
A *=» G e s a ru tz a h l  der feiernden A rbeiter,
B «= Zahl de r o h n e  G r u n d  feiernden A rbeiter.

Die neutralen Liindcr miissen naturlich noeh viel 
hóhere Preise bezahlen. Aus der Schweiz wurde 
kiirzlich iiber einen Preis von 270 fr f. d. ton 
englische Kohle berichtet. Da die englisebe Handels- 
bilanz hoclist unterwertig war, so muBte Gewicht 
darauf gelegt werden, den Ausfuhrhandel, soweit cs 
der Inlandsbedarf zulieB, unter móglichst hohen 
Preisen aufrechtzuerhalten, um der zunehmenden 
Verschuldung gegeniiber dem Auslande entgegen- 
zusvirken. Fiir eine ausreichende Bedarfsde^kung 
im Inlande hatten die in den rerschiedenen Bezirken 
eingesetzten Ausfuhrausschiisse (Export Committees) 
zu sorgen.

H o c h stp r e ise  wurden erstmalig im April 1916 
festgesetzt, und zwar vorlaufig nur fiir einige der 
hauptsachlichsten K oksarten. Naeh den wochent
lichen Angaben der „Iron and Coal Trades Review“ 
verlief die Entwicklung der Hochstpreise folgender- 
maBen:
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Am 30. Marz 1916 wurde im Zusammenhang 
mit den Hochstpreisen fiir Roheisen ais Preis fest- 
gesetzt fiir

sfa f. d . ton

Koks aus M iddlcsbrough .................................  28,0
Dazu kam am 6. u. 13. April 1916:

Koks (ab Koksanstalt) von der Nordostkiiste 28,0
„ ( „  „  ) m it niedr. Phosphor-
g e h a l t ............................................................... 30,6

Vom 20. April an gclten dic folgenden 
Festsetzungen:

Hochofenkoks von D u rh a m .............................  28,0
Dcsgl. f. bes. Zwccke, m it Gcwii.hr von we-

liigcr ais 0,008 %  P h o s p h o r ..................... 30,6
GieBereikoks ....................................................  30,6
Koks von Siid-Yorkshire, West-YorksHre, 

Nord-Staffordsliire, Nord-Derbyshiro . . . 24,0
Hochofenkoks von S i id - W a le s ..................... 30,0

Vom 7. Juli 1916 ab:
Hochofenkoks von Durham u. Northumber-

l a n d ............................................................  28,0
GieBereikoks von Durham u. Northumborland 30,6
Hochofenkoks von Siid-Yorkshire, West-York- 

shire, Lancashire imd den Jlidlands Counties 25,8
Hochofenkoks von S i id -W a le s ..............  30,0

Vom 2. NoTeniber 1916 ab:
GieBereikoks von Siid-Wales und Monmouth-

s h i r e ............................................................  43,0
Hoohofenkoks von S iid-Y orkshire ..........  25,S
Hochofenkoks von Staffordshirc und den >fi<1 -

lands C o u n t ie s ........................................ 25,S
Hochofenkoks von Wcst-Yorkshirc . . . .  25,8

Vom 10. NoYember 1916 ab:
Hoohofenkoks von Durham u. Northumber-

l a n d ............................................................ ..... 28,0
G ieB ere ik o k s................................................  30,6
Hoohofenkoks von L a n c a s h ir e ............... 25,8
Hochofenkoks von Siid-Wales und Monmoutb-

s h i r e ............................................................. 30,0
G ieB ere ikoks................................................  43,0
Hoohofenkoks von Siid-Y orkshire..........  25,8
Hochofenkoks von Staffordshirc und den Jlid-

lands Counties .......................................  25,8
Hochofenkoks von West-Yorkshire . . . .  25,8

Seit dem 10. November 1916 hat sich naeh unseren 
Ermittlungen in der anitlichen Preisfestsetzung bis 
zum Sommer 1917 nichts mehr geandert. Soweit die 
in den Schaubildern (Abb. 1 u. 2) verzeichneten Preise 
mit den hier angegebenen Hochstpreisen nicht iiber- 
einstimmen, sind dort die auf dem freien Markte, 
also im Ausfuhrhandel erzielten Preise, dargestellt, 
die vorliiufig einer Besehrankung noeh nicht unter- 
lagen. Trotzdem liiBt sich aber auch fiir die Ausfuhr- 
preise leststellen, daB von mm an die Bewegung 
ruhiger verlauft.

Die bald naeh Einfiihrung der Hóchstpreise in 
Aussicht gestellte B eseh ra n k u n g  der A u sfu h r- 
h a n d e lsp re ise  und F r a c h ts iitz e  lieB noch einmal 
eine ziemlich erhebliche Steigerung eintreten. Im 
Juli 1916 begann die Regierung dann aueh eine A uf- 
s ic h t  uber den K o h len h a n d e l mit F ra n k re ich , 
etwas spater ebenso mit I ta lie n  auszuiiben. Fur 
Kohlen, ausgenoimnen Cannelkohle, die naeh diesen 
beiden Landern ausgefiihrt werden sollte, und des- 
gleichen fiir die Frachtsiitze wurden Hóchstpreise 
bestimmt. Auch der Aufschlag, den der Ausfuhr- 
handler ais eigene Yergiitung dem Kohlenhochst-

preise hinzurechnen durfte, unterlag einer Beschran- 
kung, er sollte nicht mehr ais 5 % des Preises frei' 
an Bord betragen, hochstens aber 1 sh f. d. ton. 
Die Hóchstpreise erreichten fiir einige Sorten KolUe- 
fast die doppelte Hohe des im Juli 1914 verzeich- 
neten Preises, wahrend die Fraehthoclistsatze durch- 
schnittlich einen Aufschlag von etwa-600 bis 700%. 
gegeniiber denen vom Juli 1914 darstellten.

Es waren sicherlich E rw agu n gen  p o li t is c h e r  
A rt, die die britische Regierung veranlaBtcn, ihren 
Bundesgenossen, die in ihrer Kohlenversorgung voll- 
standig von England abhangig sind, so weit ent- 
gegenzukoinmen. Fiir das ncutrale Ausland die 
Preise gleichfalls zu beschranken, nalim die englische 
Regierung keine Veranlassung, offenbar in der Ueber- 
zeugung, daB die Neutralen infolge ihrer hohen 
Kriegsverdienste in der L;ige seien, hohere Preise 
zu zahlen. Zudem konnte die britische Regierung 
wohl wegen ihrer schlechten Wahrung auf hohere 
Auslandspreise nicht verzichten.

Zu gleicher Zeit wurden zur Regelung der Koh- 
lenhandelsbeziehungen zwischen den Alliierten in 
jeden) Bezirk zwei A u ssch iisse  eingesetzt, von 
denen dem einen die Zuweisung der Zufuhren an die 
Handler obliegt, wahrend der andere die eingegange- 
nen Auftrage an die Gruben zu verteilen, Dampfer 
zu mieten, Ausfuhrbewilligungen zu beschaffen und 
alle Abmachungen mit Kohlenbergwerken, Eisen- 
balm, Werften und Zollbehorden zu treffen hat.

In der Entwicklung der Preise, die von Juni
1916 an fiir die meisten Sorten ziemlich gleickmaBig 
naeh unten verlauft, zeigt sich zu Anfang des Jahres
1917 nochmals eine betrachtliche Schwankung, die 
auf den Beginn des u n e in g e sc h r a n k te n  U -B o o t-  
K rieges zuriickzufiihren sein mag, der ja, da es sich 
hier meist um Ausfuhrpreise handelt, die Versiohe- 
rungsgebiihr infolge der groBeren Gefahr bedeutend 
erhohte.

Spater haben sich aber die Preise weiter in stark 
absteigender Richtung entwickelt. Der Grund hier- 
fiir liegt in einer M aB nalnne, die die R e g ie r u n g , 
durcli einen Grubenarbeiterausstand veranlaBt, in 
Siidwales schon im Dczember 1916, in den iibrigen 
Kohlenbezirken im Februar 1917, ergriff. Da& 
H a n d e lsa m t wurde namlich ermachtigt, jederzeit 
Besitz von den Kohlenbergwerken zu ergreifen, 
unter Bedingungen, die erst nachtraglich festgelegt 
werden sollten. Die Befiirchtungen, die die Androhung 
einer solchen Z w a n g sv erw a ltu n g  schon im Herbst 
des Jahres 1916 hervorgerufen hatte, bewirkten das 
auBerordentliche Sinken samtlicher Preise bis in das 
Jahr 1917 hinein.

Durcli das Gesetz vom Dezember 1916 hatte die 
Regierung fast die ganze Kohlenindustrie in die 
Hand bekommen. Den Grubenbesitzern waren dureh 
die beiden Ausfuhrausschiisse, die den Verkehr 
zwischen Grube, Handler und Yerbraucher ganz auf 
sich genommen hatten, die Hande gebunden. Fiir 
den Kokshandel und fiir den Kohlenausfuhrhandel 
naeh den verbiindeten Landern bestehen Hiichst-
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preise, und die fiir das neutrale Ausland yerfiigbare 
Menge Kohle ist inuuer mehr verringert worden.

Ein d era r tig  u m fa ssen d es  E in g re ifen  der 
R egi er u ng war in England also notwendig, um die 
Preise fiir Kohle und Koks auf einen einigermaBen 
ertragliehen Stand zu bringen. Der Staat, der selbst 
•einer der groBten Verbraucher von Kohle ist und 
mittelbar durch die Kriegslieferungen auch die von 
den Industrien benotigten Mengen Kohle gewaltig 
gesteigert hat, hatte sich vordein an der Preisregelung 
nicht beteiligt. In D eu tsch la n d , wo auch im 
Frieden schon eine Verstandigung zwischen den 
Syndikaten und dem Staate bestand, war daher eine 
soleh’ w ild e  P r e ise n tw ic k lu n g  w ie in  E n g la n d  
gar nicht moglich. Die Yorteile der Organisation 
■der Kohlenfórderung, des Kolilenabsatzes, ferner 
der Preisbildung, die wir durch Syndikate schon 
lange besitzen, v e r su c h te  sich England im Kriege 
■durch staatliche Anordnungen zu verschaffen. DaB 
es sich zu diesem Schritt entschlossen hat, zeigt, 
wie sehr die Kohlenfrage fiir England eine Frage des 
wirtschaftlichen und politischen Durchhaltens ge- 
worden ist. Die For der u ng ist, wie wir gesehen 
haben, ganz gewaltig zuriickgegangen. TCoch starker 
infolgedessen die Ausfuhr, da der Yerbrauch im 
eigenen Lande naturlich viel groBerist ais im Frieden. 
Aber gerade der R iick gan g  der A u sfu h r, den

man den Alliierten gegeniiber mit allen Mitteln zu 
verhindern suchte, ist fiir England von sehr ernster 
Bedeutung. Mit Kohle bezahlt England seine Ein
fuhr der Neutralen, mit Kohle unterstiitzt und halt 
es seine Alliierten. Aber die Yersorgung der Neu- 
tralen mit Kohle wird immer schlechter. Sie betrug 
im Dezember 1916 weniger ais die Ilalfte der sonst 
ausgefuhrten Kohlenmenge und ist seitdem sicher 
noch mehr zuriickgegangen. Die Alliierten aber 
werden infolge der hohen Kohlenpreise und noch 
hoheren Frachtsatze England immer mehr abgabe- 
pflichtig. Es ist sogar fraglich, ob sich bei der fort- 
gesetzten Verminderung der Ausfuhr und des Fracht- 
raumes die Ausfuhr- und Frachthochstpreise noch 
lange halten lassen.

Die immer geringer werdende Ausfuhr ist aber in 
der Hauptsache eine Folgę des d eu tsch en  U -B o o t-  
K rieg es, der England verhindert, seinen Yerbiin- 
deten eines der hauptsachlichsten Kriegsmittel zu 
liefern, ebenso wie es mit dem Ruckgange der Aus
fuhr an die Neutralen eine wichtige Einnahmeąuelle 
zur Starkung seiner Wahrung und seiner Kriegsgeld- 
mittel einbiiBt. Nicht nur durch Unterbindung der 
Einfuhr naeh England, sondern ebenso sehr durch 
Yerhinderung der englischen Ausfuhr arbeitet der 
deutsche U-Boot-Krieg auf die baldige Beendigung 
des Krieges hin.

Umschau!
B eitrag  z u r  K en n tn is  des M eta llsp ritzverfahrens.

H a n s  A rn o ld  hat schon vor ciniger Zeit sehr be- 
merkenswerte Angaben iiber die S truktur von Mctall- 
•uberziigen, hergestellt naeh dem Metallspritzyerfahren 
von S o h o o p , Y e ro ffenllichl.'). die auch eingehend in 
<łieser Zeitschrift besprochen worden sind*). Kiirzlich 
«rechien ein weiterer sehr interessanter Beitrag von dem- 
selben Verfasser iiber Untersuchungen iiber das richoop- 
sche Yerfahren3). Die gegenuber der friiheren Yeróffent- 
lichung neuen Gesichtspunkte seien hier kurz erortert.

Schoop nimmt an, dafl die Metallteilchen beim Auf- 
jprallen verschweiBen. Dieser Ansicht t r i t t  Arnold an 
H and ron  Schliffbildern entgegen, die die Selbstandig- 
keit der einzelnen Teilchen deutlich zu erkennen geben 
<vgl. genannte Stelle in dieser Zeitschrift).

Aus dcm Auftreten einer Trennungsfuge zwischen 
■Zinkiiberzug und Eisenkorper schlieBt Arnold, daB auch 
nicht wie beim Feuerrerzinken eine Legierung zwischen 
.Zink und Eisen an der Beriihrungsstello sich bildet, 
sondern daB Ueberzug und Unterlage nur mechanisch 
miteinander verbunden, miteinander verfilzt sind. Dieser 
SchluB ist nicht ohne weiteres anzuerkennen. Zunachst 
muB gesagt werden, daB das zum Beweis dienende Schliff
bild ein herzlich schlechtes ist und von der Umgebung 
■der Trennungsfugc nichts erkennen laBt. Die Breite der 
Trennungsfuge schwankt bei SOOfacher \ergroBerung 
zwischen etwa 2 und 10 min. Arnold laBt sich nicht 
naher daruber aus, woraus diese Trennungsfuge besteht. 
In  dem wiedergegebenen Schliffbild ist nirgends eino 
Bcriihnuig zwischen den beiden Schichten zu erkennen, 
d ie Trennungsfuge scheint demnaeh nicht einen Hobl-

rauin, sondern einen Stoff darzustellen, der den Umstanden 
gemaB nur aus oberfiachlicben Yerunreinigungen des zu 
uberziehenden Korpers bestehen kann. Demnaeh scheint 
der zu iiberziebende Kórper vor dem Bespritzen niebt 
geniigend gesaubert worden zu sein, wodurch zwischen 
Unterlage und Ueberzug eine Trennungsschicht ent- 
standen ist. U nter solchen Umstanden kann naturlieb 
eine Legierung nicht eintreten.

Vorlaufig ist demnaeh von Arnold nur der Beweis 
erbracht, daB keine YerschweiBung der einzelnen Teilchen 
ein tritt, wahrend aber die Frage noch offensteht, ob an 
der Beruhrungsstelle zwischen Ueberzug und Unterlage 
sich eine Legierung bildot oder nioht. Wahrscheinlich 
ist cs nicht, daB eino Legierung entsteht, da anseheinend 
die Auftrefftemperatur zu niedrig ist, ais der Bildungs- 
tem peratur einer Legierung entspricht. Zudem werden 
selbstverstandlioh die Teilchen beim Auftreffen durch den 
zu uberziehenden Korper noch weiter abgekiihlt, was dio 
ausgesprochene Ansicht noch weiter beftirwortet. Nacb 
Arnolds Ansicht t r i t t  die Legierung erst naeh geeigneter 
tbermischer Behandlung ein, was er aus einem ebenfails 
sehr schlechten Schliffbild schlieBt.

Eine weitere Stiitze
Zahlentafel 1,

*) Zeitschrift fiir anorganische und allgemeine Chemie
1917, 15. Marz, S. 67,72.

2) St. u. E. 1917, 16. Aug., S. 759/60.
3) Zeitschrift fiir angewandte Chemie 1917, 4. Sept.,

S . 209/14; 11. Sept., S. 218,20.

seiner Ansicht, daB Ver- 
schweiBung der einzelnen 
Teilchen nicht e in tritt, 
sueht Arnold in einer ein- 
faehen Rechnung. Er 
stellt lebendige K raft und 
zur Verfliissigung erfor- 
derliche Energie einander 
gegenuber und findet ais 
fiir Schmelzung erforder- 
liche Geschwindigkeits- 
werte luiter der Annahme 
einer Auftrefftemperatur 
von 70" die in Zablenta- 
fel 1 zusammengestellten

Z u r  V e rsc b w e iB u n g  e r -  
f o r d e r l ic h e  G e sc h w in -  

d ig k e i ts w e r te .

Matgriul
Gesohwlndłff- 

k e it ln 
m sek 1 |

B l e i .............. 337
446
763

Aluminium . 1274
1046
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W erte. Dieser Bcweisfuhrung baftet allerdings der Man
gel an, daB dio Auftrefftem peratur nicht geniigend be
kannt ist. Fur Aluminium betragt sie nach Arnold 70°. 
Sic darf aber auf keinen Fali fiir alle in der Zusammen- 
stcllung betrachteten Korper ais gleich angenommen 
werden, da die einzelnen Korper m it ganz yerschiedenen 
Temperaturen, die yon den Schmelzpunkten abhiingen, 
die Pistole yerlasscn. Die Gedankenfuhrung Arnolda ist 
also nicht ais stichhaltig anzuerkennen. Fur dio von ihm 
ausgesprocheno Ansicht, dafi die Auftrefftemperatur eine 
relatiy  sehr niedrige sei, spricht allerdings noch der Um- 
stand, daB beispielsweise Papier oder Pappe ohne weiteres 
dem Metallspritzyerfahren unterworfen werden kann, 
ohne daB eine Verbrennung des zu iiberzichenden Materials 
e in tritt.

Bemcrkenswert sind Versuche Arnolds zur tatsach- 
lichcn Messufig der Spritzteilchcn-Geschwindigkeit. Bc- 
ziiglich der A rt der Versuehe sei auf das Original yer- 
wiesen, dąs sich allerdings uber die Durchfiihrung nicht 
ganz k lar ausdriickt. Fur Messing betragt die durch- 
schnittlicbe Geschwindigkeit auf einer Strecke von 10 om, 
yon der Diisenmiindung ab gerechnet, 120 m sek 1, fiir 
Zink 140 msek 1. Dabei ist zu bcachten, daB die 
Geschwindigkeit beim Verlasscn der Diise naturgemaB 
groBer ist ais in einer Entfernung yon 10 cm, und daB 
dcmnach die tatsachlich in Frage kommende Geschwindig
keit noch geringer ist ais oben angegeben. Diese Ver- 
euche beweisen, daB die Geschwindigkeit der Teilehen 
nicht geniigend groB ist, ais daB Verfliissigung beim Auf- 
treffen cintreten konnte.

Nacb weiteren Versuehcn, dereń Ergebnisse in Zahlen
tafel 2 zusammengestcllt sind, ist das spezifische Gewicbt 
der gespritzten Korper wcsentlich geringer ais das der 
gegossenen, was jedenfalls teilweise dadurch zu erklaren 
ist, daB die auftreffenden Teilehen nicht alle Uneben- 
heiten ausfullen und auf diese Weise Hohlraume bilden. 
Scbliffbilder zeigen, daB durch Spritzen hergcstellte 
Kupferuberziigo einen gewissen Oxydgehalt aufwcisen, 
der ebenfalls yermindemd auf die Dichte einwirkt. Durch 
chemische Analyse wurde ein Sauerstoffgehalt yon 0,4%  
erm ittelt. Auch bei yerschiedcnen anderen Metallen 
konnte eine Osydation, wenn auch in geringem MaBe, 
nachgewiescn werden, wahrend Zink und Messing prak
tisch oxydfrei sind. Auch Eisen weist keinen in Frage 
kommenden Sauerstoffgehalt auf, wird aber dureh den 
Spritzyorgang gehartet.

Mit Ausnahme ron  Stahl und Zinn erfahren die 
Metalle durch das Spritzen gegenuber dcm gegossenen 
Zustande eino Harteabnahme, was yicllcicht fiir die ein
zelnen Teilehen nicht zutrifft, bei der Harteprufung 
mittels der Kugeldruckprobe aber augcnscheinlicb durch 
das Vorhnndensein yon Hohlraumcn und die dam it zusam- 
menhangende Zusammendruckbarkeit bedingt ist. Aucb 
die hohere Sprodigkeit crklart sich durch diesen Umstand.

Wo Dichte und mechanisclie Festigkeit in erster 
Linie gefordert werden, stebt das Metallspritzyerfahren

Zahlentafel 2.
S p c z i f i s o h e s  G e w i o h t  y e r s o h i e d e n e r
M e t a l l e  in  g e s p r i t z t e m  u n d  g o g o s s e -  

n o m  Z u s t a n d .

M ateriał
Spezlflschefl Gewlcht

ffospritzter Metalle
I

Kejęossener Metalle '

Z i n n .................. 6,82 7,29
Z i n k .................. 6,325 6,922
Bronze . . . . 7,77 8,76
Messing . . . . 7,324 8,299
Aluminium . . 2,31 2,54
B l e i .................. 9,773 11,362
Kupfer . . . . 7,51 8,93

den anderen iiblichen Arbeitsweisen gegenuber zuriick. 
Anderseits findet sich fiir das Metallspritzyerfahren 
yielerlei Verwendungsmoglichkeit, wo auf andero Weise 
nicht oder nur sehr umstandlich zum Ziel zu kommen ist. 
Zudem beschrankt sich das Spritzverfahren nicht nur auf 
das Ueberziehen von Metallen; auch andero Stoffe, wie 
Holz, Pappe usw., eignen sich dazu. Neuerdings sollen 
sogar Schuhsohlen m it Metalliiberzug durch Spritzen mit 
gutem Erfolge hergeatellt worden sein. R. Durrer.

D as W ild -B arfle ld -H artev e rfah ren .

Ais Ergiinzung zu den in dieser Zeitschrift1) gemach- 
ten Bemerkungen iiber das W ild-Barfield-Harteyerfabren 
sei dasselbe auf Grund einer in „Tho Engineor“ s) gebracb- 
ten Darstellung im folgenden naher beschrieben. Das 
Hauptmerkmal des Wild-Barfield-Verfahrens liegt in der 
einfachen Erkennung der geeigneten Abschreoktcmperatur.

Der Ofen (Abb. 1) tragt auBen einen zylindrischen 
Jlantcl A vo i isolierendcm Materiał, der m it einem Futtcr

Abbildung 1.

yon besonderer Zusammensetzung yersehen ist. In dem 
yon dieser Ausfiitterung umscblossencn Raum befindet 
sich eine unm ittelbar m it der StromquelIc yerbundene 
Spulc, m it deren Hilfe der Ofen auf 850 bis 870 0 erhitzt 
werden kann. Die Tem peratur wird mittels eines Thermo- 
clementcs bestimmt. Der żu behandelnde Gcgenstand 
wird inncrhalb des Solenoids aufgehangt. Auf der AuBen
seite des Ofens befindet sich eine Wicklung B aus isoliertem 
D rabt, deren Enden m it einem sehr empfindlichen Spiegel- 
galyanometer in Verbindung steben.

Der Vorgang ist folgender: Das Heizsolcnoid wird m it 
der Stromąuelle yerbunden und der zu erhitzende Gegen- 
stand in den Ofen, inncrhalb der Spule, gehangt. Dadurch

l) St. u. E. 1917, 16. Aug., S. 763.
*) 1917, 27. Juli, S. 82/3.
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wird daa duroh die Heizspirale bcdingtc magnetisobe Feld 
yerstarkt. Es wird, solange das Feld an wachst, d. b. bis 
der zu erhitzende Gegenstand seine endgiiltigo Lage ein- 
genommen ha t, in der Windung B ein Strom induziert, 
der einen Ausschlag des Galyanometers hervorruft. 
Daraufhin bleibt das Feld zwar stiirker ais yorher, aber 
konstant, der Galvanometeraussohlag geht praktisoh 
wieder yollstiindig zuriick. Bei Erreichung des p-Punktes 
beginnt dio Umwandlung des fi-Eisens in a-Eisen, mit 
welohem Vorgang der Verlust des Ferromagnetismus ver- 
bunden ist. Der zu erhitzende Gegenstand yerliert somit 
seine stark ausgcpragte Leitfiihigkcit fiir magnetisohe

Kraftlinicn. Das K raftfeld wird scbwaoher, wodureb 
wiederum ein elektrisoher Strom in der Windung induziert 
und somit auoh cin Ausschlag des Galvanometers, und 
zwar naoh der anderen Riohtung ais bei Einbringen des 
Gegcnstandes, herrorgerufen wird. Bei E in tritt dieser 
Erscheinung wird der Gegenstand aus dem Ofen beraus- 
genommen und in geeigneter WTeise abgcsohreokt.

Der gesamto Arbeitsvorgang soli sehr wenig Zeit 
in Anspruoh nehmen und ein gleiohmaBig gebartetes 
Materiał liefem. Bezuglich Versuohsergebnisse sei auf die 
sohon angefiihrte Literaturstelle in „Stahl und E isen" 
yerwiesen. li. Durrtr.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(SchluB von Seite 1010.)
Lawford H. F r y  aus Bumham beriohtete iiber]J 

einlge A bschreckversuche.
Die Versuohe wurden ausgefuhrt, einmal um die Ab- 

kiihlungsgeschwindiglteit bei Verwendung ycrschiedencr 
Abschreckmittel fcstzulegen, und das andere Mai, um 
zu versuohen, die Absehreekgeschwindigkeit m it den bei 
abgesehreekten und angelassenen Schmiedestiioken er- 
haltencn physikalisohen Eigenschaften in Zusammenhang 
zu bringen. Die Hauptverauchsreiben wurden an zwei 
Lokomotiytreibachsen auagefiilirt, dio zur Aufnahme des 
Thermoelementes m it einer Bohrung yersehcn waren,

OOO?

850k

750

K?eo

\eso

500

V50

WO
350

300

und deren Temperaturen wahrend der Abschreckung auf 
dieso Weiso standig beobaohtet werden konnten. Eino 
Aohse hatte einen Durehmesser yon 275 mm, war yoil- 
gesohmiedet und wog 915 kg, die andere besaB einen 
Durehmesser von 300 mm, war in der Liingsrichtung m it 
einer 75 mm breiten Bohrung yersehen und wog 1000 kg. 
Die auf jeder Endseite der Achsen angebrachto Bohrung 
zur Einfiihrung des Thermoelementes lief parallel zur 
Lange, war ungefa.hr 375 mm tief und befand sich 
bei der hoblgebolirten Aohse in der Mitte zwischen der 
Oberflache der Achse und der Oberflache der Bohrung, 
bei der massiyen Achse in der Mitte zwischen Kern und 
AuBenseite der Achse. Das aus unedlen Metalleń be- 
stehende Thermoelement war m it einem Dii bel Tersehen, der

in das obere Ende des 
gebohrten Loches ein- 
getrieben wurde, so 
daB keine Absehreck- 
fliissigkeit in dasselbe 
eintreten konnte. Auf 
diese Weiso konnte 
die wirkliehe Tempe
ra tu r des Inneren der 
Achse gemessen wer
den. BeiderVersuchs- 
ausfiihrung wurde die 
Achse im Ofen, wie 
sonst bei Absohreck- 
ve fahren iiblich, er- 
h itzt, dann aus dem 
Ofen entfem t und 
das Pyrom eter ein- 
gesetzt. Nach dem 

Einfiihren wartete
__________________________ - IP ___man ungefiihr 2 min,
f  3  3  ¥ 5  O 7  e s  t f f / e  (3 f/t5fe*718ać03f&33St%&e7e8&303f33333V353e373839K! damit ^  T hermo-

A /is s  " e / f  /r7r M /n isferr  element die Tem-
AbbildunK l. AbkUhlungsgeschwindigkelt In verechiedenen Abschreckmltteln. peratur der Achse

aunehmen konnte, 
und schreckte dann die Achse ab. Der Tempera- 
turfall wurde in kurzeń Zeitabst&nden abgelesen und 
aus den erhaltenen Daten die Tem peratur-Zeitkurren 
aufgezeichnet (Abb. 1). Die zu den Versuchen heran- 
gezogenen Abschreckmittel waren Luft, Wasser, ein 
schweres Oel yon 26 0 Be., ein leichtes Oel yon 29 0 Be. 
und drei yerschieden starkę Losungen einer in Wasser 
gelosten Mischmasse. Letztcre bestand aus Mineralol 
und Sohmierseife und wurde zuerst in óOprozentiger Lo- 
sung, d. h. 1 Teil Mischmasse auf 1 Teil Wasser, benutzt. 
Die Masse wurde dann zu einer 33prozentigen Losung. 
(1 Teil Mischmasse auf 2 Teile Wasser) und schlieBlich. 
zu einer 25prozentigen Losung (1 Teil Mischmasse auf 
3 Teile Wasser) yerdiinnt. Die Abkiihlungskuryen yon, 
zwolf Yersuchen, yon denen acht an der massiyen und v ier 
an der hohlgebohrten Achse angestellt wurden, sind in 
Abb. 1 wiedergegeben. Die Yersuchsbedingungen sind  
aus Zahlentafel 1 ersichtlich.

An Hand der erhaltenen Kurven konnen Vergleiche 
dariiber angestellt werden, m it welcher Geschwindigkeifc
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Zahlentafel 1. Y e rsu o h s  b e d in g u n g e n  f i ir  d ie  in  
Abb. 1 a u f g e f i ih r te n  K u ry e n .

Kur-
ve
Nr.

Zu dem Yersuche 
yerw endet. Achse

1
Abecbreekmitte!

I massiye Achse Luft
2 ł» »» schweres Oel

12 ł# leichtes Oel
10 ł ł  »» Wasser
6

’’ ”
Mischmasse (SOproz.Losung)!

4 (50 „
5 „ ,, (33 „  ., )
7 (33 „ „  )
3 hohlgebohrte Achse schweres Oel
9 »» *» Mischmasse) 33proz.Losung)i
8 ff (25 „  „  )

11 (25 „ „  )| 
(dursh Luft bewegt)



1032 Stahl und Eisen. Aus Fachterelnen. 37. Jahrg. Nr. 45.

Źahlentafel 2. Yergleichende Abmessungen von Probe
stuck und Aohsen.

Gegenstand
Durch-

measer

mm

Lttnge

mm

Ge

wicht

k«

Ober-

fliiche

qm

Ober- 
fliiche 
je ku 

Gewicht 
qm

Probestiick. . . . . .
Hohlgebohrte Achse 
Massive Achse. . . .

32
;ioo
275

125
1G25
1650

0,8
1000
915

0,014
2,10
1,04

0,0174
0,0021
0,0018

■die Terschiedenen Mittel Warme aufnehmen; aueh geben die 
Kurven einige Aufkliinmg uber den EinfluB, den dio Eonu 
des abgeschreckten Gegenstandes auf die Abkiihlungs- 
gesohwindigkeit desselben ausiibt. Aus den K urren  ist 
■augenscheinlieh zu ersehen, daB die hohlgebohrte Achse 
im gleichen Absohreokmittel schneller abkiihlt ais dio 
massive Achse. Es ist dies darauf zuriickzufiihren, daB 
je kg Gewicht bei dor hohlgebohrten Achse eine groBere 
Oberflacho der Abkuhlung 
■ausgesetztist. Ein unmittel- 
barer Vergleich der beiden 
Aohsen wird duroh die Zah- 
ilentafeln 2 und 3 erleiolitert.
Diesen Zahlentafeln sind aueh 
noch einige besondere Ver- 

•suche beigefiigt, in denen die 
Abkiihlungsgesohwindigkeit 

■eines kleinen Probestiickes 
gemessen wurde. Das Probe- 
stuok hatte einen Duroh- 
messer von 32 mm, war 125 
mm lang und wog 0,8 kg.
.An einem Ende war das Stuck 
bis zur Mitte m it einem in 
.Richtung der Langsachse 
Terlaufenden Loch versehen, 
das zur Aufnahme des Ther- 
moelementes diente. Es wur- 
■den in gleieher Weise wio boi 
den Aehsen Abkiihlungs- 
kurven wahrend der Ab- 
■schrcckung in Yerschiedenen 
Mitteln aufgenommen. Von 

■diesen Kurven abgeleitete 
Daten sind der Źahlentafel 3 

■eitiYerleibt. Abmessungen 
des Probestiickes und der 
Aohsen sind in Źahlentafel 2 
aufgefiihrt. Wie aus letzterer 

•ersichtlich, scheint das Probe
stuck  praktisch eine zehnmal 
groBere Oberflache je kg 

•Gewicht zu haben ais die 
massive Achse — die diesbe- 
ziiglichen Zahlen sind 0,0174 
und 0,0018 qm je kg —, wah
rend die Gesohwindigkeit, 
m it dor das Probcstiiok in 

•einem gegebenen Mittel seine 
Temperatur verliert, nahezu 
zehnmal grSBer war ais bei 
-der Achse (s. Spalte 7, Zah- 
lentafel 3). Mit anderen Wor- 
ten bedeutet dies, daB in einem 
gegebenen Mittel sowohl von 
der Achse ais dem Probestuck 
die W annę m it praktisch der 

gleiohen Geschwindigkeit, 
ausgedruckt in britischen 
Warmeeinheiten je qm Ober- 
flachę, abgegeben wird (siehe 
.Spalte 8, Źahlentafel 3). Zieht

man den groBcn Unterschied in der GroBe der Gegenstande 
in Betracht, so ist die Tatsache, daB die Abkiihlungs- 
gesohwindigkeiten so nahe ubereinstimmen, bemerkens- 
wert.

Die physikalisehen Eigenschaften von Stahl werden 
nioht durch die Gesohwindigkeiten festgelegt, m it der die 
Warme je Einheit Oberflacho abnimmt, sondern dureh 
die Geschwindigkeit, m it der dio Warme jo Einheit Ge
wicht verloreń geht, d. h. duroh die Gesohwindigkeit, mit 
der die Temperatur Terringert wird. Mit Bozugnahme 
auf Źahlentafel 3 wird dio Gesohwindigkeit, m it der die 
Warme je Einheit Oberflache abnimmt (Spalto 8), durch 
das Abschreckmittel bestiinmt, wahrend die physikali- 
schen Eigenschaften des Stahles duroh die Gesohwindig
keit bestimmt werden, m it der dió Tem peratur abnimmt 
(Spalte 7). Diese Gesohwindigkeit des Temperaturfalls 
hangt von dcm Abschreckmittel und vor allen Dingen 
von der Form des abgeschreckten Gegenstandes ab; 
letzteres ist der wiohtigero Faktor. Hiemach muB also 
bei jeder Erorterung der physikalisohen Eigonsohaften 
yon Stahl in Verbindung mi t  der Warmebehandlung nicht

Źahlentafel 3. A b k u h lu n g s g o s c h w in d ig k e i to n  in  v e r s o h ie d e n o n  M it te ln .

l 2 3 4 5 c 7 8

AbkUhlungs-

m ittel

abgekuhlter
Gegenstand

Te

von

•0

m peratur

auf

•c

alt

Fali

•0

AbkUh-

lnngj-

zeit

min

AbkUhlungs-
geschwindigkeit

1 Britisch#
• q  ; WSrme- 

! einheiten
le min „  iei Oberflache 

| je  min

L uft Probcstiiok 788 699 89 1,3 68 0,0015
L uft massive Aohso 788 699 89 16,0 6 0.0012

sobweres Oel Probestiirk 794 454 340 1,7 200 0,0047
liohlgebohrto Achse 788 454 334 15,5 22 0,0042

massive Achse 788 454 334 26,0 13 0,0029
Misohmasse Probestuck 788 427 361 1,3 278 0,0005

»» hohlgebohrte Aohso 788 427 361 16,0 23 0,0043
>» m assive Achse 788 427 361 18,0 20 0,0047

W asser Probestiiok 788 371 417 0,9 463 0,0107
„ m assire Achse 788 371 417 9,0 46 0,0106

i leiehte8 Ocl massive Achse 731 454 277 11,5 24 0,0056

Źahlentafel 4. An d e r  in  M isc h u ia s se  a b g e lo s o h te n  h o h lg e b o h r te n  
A c h se  e r h a l t e n e  Z u g e rg e b n is s e .

1
j K urve

i
iI

Abschreckmittel

D auer der 
Abktthlung 

von 788 
auf 371 o 

min

Elastt-
z ita ts-
grenze

kg/qm m

Zug-
festig-
keit

kg/qm m

Deh
nung 
auf 

50 mm 
%

Quer-
sclrnitts-
vermin-
derung

%
8

: o
25proz. Losung der Misohmasse 
33 „  „  „

16,1
13,6

28,5
31,0

54,8
57,3

29.0
30.0

55,0
53,5

Źahlentafel 5.
An A o h sen  a u s  K o h le n s to f f  - S t a h l  u n d  C h r o m - Y a n a d in - S ta h l  a n g e -  

s t e l l t e  Z u g T e rsu o h e  b e i r u h ig e m  u n d  b e w e g te m  A b s o h re c k b a d .

..................

Stahlsorta
Bad-

zustand

Tem peraturen Elastl-

litiŁts-

grenze

kg/qmm

Bruch-

festig-

keit

kg/ąmm

Dehnung 

auf 

50 mm 

%

Quer-
schnltts-
Yermin-
derung

%

beim Ab- 
schrek- 

ken
©O

beim 

Ziehen 

0 C

Kohlenstoff - Stahl 

; Chrom-Vanadin-Stahl

ruhig
bewegt
ruhig

bewegt

815
815
815
815

620
620
620
620

34,8
48,7
56,6
67,5

66,8
75,4
86,8
87,2

20.5 
21,0
20.5
16.5

43.5 
42,0 j
57.5 !
61.5
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nur das Abkiihlungsmittel, sondern auoh dio GroBe des 
abgekuhlten Stuckes bestimint werden.

Kurye Nr. 1 in  Abb. 1 zeigt den langsomen Tem- 
peraturfall der an der Luft abgekuhlten massiyen 
Achse. Die Kuryen Nr. 2 und 3 zeigen dio Ab- 
kiihlungsgeschwindigkciten, die unter Verwendung yon 
schwereni Oel fiir die rnassivo und gebolirte Aohse er
halten wurden; dio Kuryen sprcohen fiir sich selbst und 
erfordcrn keine weitere Erklarung. Die Kuryen Nr. 4,
5, 6 und 7, die m it der massiyen Achse in der Mischmasso 
ais Abschreckmittcl erhalten wurden, liegen sehr naho 
zusammen. Sie zeigen, da U dio Vcrdiinnung der Misch- 
inasse m it Wasser nur geringo Wirkung auf die Abschreck- 
eigenschaften dieses Mittels hat. Dasselbe wird durch die 
erhaltenen physikalischen Eigenschaften bestatigt. Es 
besteht cin groCerer Unterschicd zwischen den Ergeb- 
nissen zweier Abscbrcckungen m it der SOprozentigcn Oel- 
losung ais zwischen den Mittelwerten, dic bei Ab- 
schreckungen der 50- und 25prozentigen Losung erhalten 
wurden. Die beiden boi der gebohrten Aohse erzielten 
Kuryen Nr. 8 und 9 widerspreohen dem Vorangehenden 
nieht. In der T at war die Abkiihlung in der 33prozentigen 
Losung sehneller ais in der 25prozentigen Losung. Zug- 
yersuche, die an den in diesen Kuryen dargestellten Aohsen 
naeh einem Ziehen bei 000 0 angcstellt wurden, sind in 
Zahlentafel 4 wiedergegeben. Dio angegebenen Zahlen 
deuten darauf hin, daB die Achse Kurye Nr. 9 aus irgend- 
welchem Grundo sohneller abkiiblto ais dio Aohse Kurye 
Nr. 8. Es ist nieht ausgcschlossen, daB dio Erklarung 
hierfur in irgendeiner lokalen Besohaffenheit zu suohen 
ist, die dio Warmeiibertragung im Bado beeinfluBtc. 
Kurye Nr. 11 wurde an der gleichen Achso und untor 
Verwendung des gleichen 25prozcntigen Abschreckmittels 
wie Kurye Nr. 8 gewonnen, nur wurdo bei Aufnahmc der 
Kurye Nr. 11 ein Strahl komprimierter L uft in das Bad 
eingefiihrt und dom Bad so eino kraftigere Bewegung mit- 
getcilt. Dio W irkung beziiglich der VergroBerung der Ab- 
kiihlungsgesohwindigkeit istbedeutend. Dio Zeit, dio fiir 
den Temperaturfall yon 788 bis 425 0 notig war, yerringerte 
sich yon 16 min beim stillstchenden Bad auf 9 min beim 
durch Luft bewegten Bad, die Geschwindigkeit der Tem- 
peraturabnabme stieg yon 22 auf 40 0 jo min, d. h. um 
80 %. Die physikalischen Eigenschaften zeigen eine ent- 
sprechende Verbesserung. Die in Zahlentafel 5 zusammen- 
gestellten Zahlen geben dio erhaltenen physikalisohen 
Eigenschaften yon Achsen aus Koblenstoff- und Chrom- 
Vanadin-Stahl wieder, die in der 25prozentigen Losung 
ohno und m it Umriihren abgesohreckt waren. Kurve 
Nr. 10 zeigt dio Abkiihlung der massiyen Aohse in Wasser. 
Die Tomporaturabnahme geht etwas sohneller yor sioh 
ais beim Absohrecken der hohlgebobrten Achse in der 
duroh L uft bewegten Misohmasso. FaBt man die im all- 
gemeinen erhaltenen Ergebnisse zusammen, so konnen 
die Abkuhlungsgcschwindigkciten der massiyen Achse 
von 916 kg Gewioht und ungefahr 0,0018 qm Oberflache 
jo kg Gewioht in ruuden Zahlen wie folgt ausgedriickt 
werden:

beim Abschrecken in L u f t ..................... 6 0 je min
„  „  „ schwerem Oel v.

26 • Bś. . . . 15 » „  „
>, „  „  Oeliosung . . .  21 0 „  „
„  „  „  leichtem Oel von

29 • Bó. . . . 27» „ „
» »  „ Wasser . . . .  4 8 0 „ „
Die Versuoho sind nieht yollzahlig genug, um eine 

fertige Theorio der Absohreokwirkung auf stellen zu konnen; 
aber es ist untriiglioh aus den erhaltenen Daten zu fol- 
gern, daB fiir dio Sohnelligkeit der Abkiihlung eine innige 
Beriihrung zwischen Fliissigkcit und Gegenstand not- 
wendig ist zwecks Uebertragung der W annę yom Gegen
stand zur Fliissigkeit und femerhin die freie Stromung 
der Fliissigkeit zwecks Entf emung erhitztcr oder yerdampf- 
terTeilohen letzterer yon der Oberflaohe des Gegenstandes. 
Die m it Wasser erzielt© kraftige Absehreckung ist einer

XLV.„

yercinigten Wirkung dieser beiden Faktoren zuzuschreiben, 
die zweifellos noeh durch die hohe spczifische Warmo und 
die hohe latento Verdampfungswarmo des Wassers unter- 
stiitzt wird. Es scheint jedoch, daB die holio Warme- 
absorptionsfahigkeit des Wassers der Wirkung entgogon- 
arbeitet, wenn dio nahe Beriihrung zwischen Wasser 
und Gegenstand wie yorhin bei der Mischmasso yerhindert 
wird. Im  letzteren Falle ist die Absohreckgesohwindigkeit, 
obgjeich 75 %  des Abschreckmittels aus Wasser bestehen 
und dio Viskositat niedrig ist und somit freie Wamieiiber- 
tragung gestattet, weniger ais halb so groB wio bei Wasser, 
solange keino kunstlicho Zirkulation vorgesehen ist. 
Es ist bekannt, daB eine Oelsohicht auf der Oberflache 
eines Kesscls die Uebertragung der Warnio zum Wasser 
yennindert, und cs scheint walirschcinlich, daB eine ahn- 
lichc Wirkung dio WTarmeiibertragung yon dem abzu- 
schreckenden Korper zum Bade yerhindort. Dio groBo Ah- 
kiihlungsbesohleunigung, die durch eińe kiinstlioho Bc- 
wegung der Losung herbeigefiihrt wird, ist bcaohtenswert. 
Versuche, inwieweit die gleiohe Wirkung m it einem 
reinen Oel, wie cs bei Aufnahmc der Kurye Nr. 12 in Abb. 1 
benutzt wurde, erzielt wird, wurden leider nieht ausgc- 
fiihrt, jedoch stellt Fry solche in Aussicht. Dio bei leich- 
tem Oel gegeniiber schwerem Oel erhaltene schnellere 
Abkiihlung ist klar ersichtlich der groBeren Diinnflussig- 
keit des ersteren zuzuschreiben, wodurch sohnellcre Stro- 
mungon im Absohrcokmittcl und somit schnellere Warme- 
oblcitungen einsetzen.

N. T so h isc h ew sk y  und N. S c h u lg in  aus Tornsk 
berichtcten iiber dio
B estim m ung der S E -L in le  Im  E Isenkoh lensto fl-D Iag ram m  
d u rch  S ch llffa tzungen  bel h ohen  T em p era tu ren  im  V akuum .

Erhitzt man aus Eisenkohlenstoff-Legicrungen zu- 
bereitete Sohliffe vor dem Actzen m ittels gasformiger 
Reagenzien in einer gasigen Atmosphiire, so crhalt man 
nur unzufriedenstellende Ergebnisse, weil Gase wio Stick- 
stoff und insbesondere Wasserstoff eine entkoblende 
Wirkung ausuben. Da dio Oberfliichen soloher erhitzten 
Schliffe nioht die gleicho Zusammensetzung wie vor dem 
Erhitzen haben, werden sie naoh dem Actzen nioht dom 
Punkte des Eisenkohlenstoff-Diagramms entsprechen, 
der dem Kohlcnstoffgehalt einer gegebenen Probe en t
spricht. Um alle fremden Einfliisse fernzuhalten, miissen 
solcho Schliffe im Vakuum erhitzt werden.

Zu den yorliegenden Untersuohungcn dienten ais 
Versuchsmaterialien ein Zementstahl m it 0,89 %  C, 
0,09 %  Si, 0,10 %  Mn, 0,03 %  P  und 0,02 %  S, femerhin 
eine Beihe yon Stahlproben, die in einem Tammannschen 
Ofen aus schwedisohem Nageleisen m it 0,10 %  C, 0,014 %  
Si, 0,14 %  Mn, 0,08 %  P  und 0,0012 %  S, und einem 
ziemlieh reinen schwedischen Roheisen m it 3,96 %  C, 
0,12 %  Si, 0,18 %  Mn, 0,08 %  S, 0,02 %  P  und 0,07 %  Cu 
erschmolzen wurden. In  dem benutzton Tammannschen 
Ofen yerbesserter Bauart lieBen sich 220 g Legierung 
schmelzen; das Schmelzen wurdo in einer an einem Endo 
gesobloBsenen, unglasierten PorzellanrShre ausgefiihrt. 
Jede aus kleinen Stucken SchweiB- und Roheisen be - 
stehende Schmelze wurdo abwechselnd gcschichtet in dic 
Rohre des bereits yorgewarmtcn Ofens eingefiillt und in 
etwa 20 min zum Schmelzen gebracht. Die Schmelze 
wurde mehrere Mało umgeriihrt, die Rohre dann weitere 
25 min im Ofen belassen, und dann wurde das M etali 
in eine Kokille gegossen. Eine sichtbare Oxydation tra t 
wahrend des Sohmelzvorganges nieht ein, da der Ofen 
m it einem besonders zu diesem Zweeke yorgesehenen 
Bronzezylinder abgedeckt war, in dem ein Glimmer- 
sohauloch und ein Loch zum DurchlaB des Tbermoele- 
mentes yorgesehen waren. Drei Legierungen m it 2,50,
1,51 bzw. 1,25 %  C wurden hergcstellt. Der Zementstahl 
und dio Legierungen wurden in Scheiben gesohnitten 
und rundgefeilt. Die Oberflache wurde geschliffen und 
poliert.

Ais Aetzmittel der Schliffe wurde duroh Wasser ge- 
waschenes Chlor, Schwefelsaure imd Kalziumohlorid yer-
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wendet. Chlorwasserstoffsaure eignet sioh hierzu weniger, 
da duroh dio Zerfallsprodukte, d. i. Wasserstoff, der Stahl 
eino Entkohlung crfiihrt. W ahrend des Aetzens yerbindct 
sioh das Chlor m it dcm Eisen unter Bildung wasserfreier 
Cbloride, die sich bei yerhaltnismaBig niedriger Tem
peratur yerfliiohtigen. Die Proben wurden in einem mit 
einer glasierten Porzellanrohre ausgestatteten Heraeus- 
ofen erhitzt. Ein Endo der Rohre ragte etwa 500 mm aus 
dem Ofen hcryor und war m it einem durehbohrtcn Stopfen 
yerschlossen. Duroh die Boh run g des Stopfens fiihrto ein 
in zwei Enden auslaufendes Glasrohr, wovon ein Ende 
m it einem Halin yersehen war und den Ofen m it einer 
(juecksilberluftpumpo yerband, wahrend das andere 
Gabelende dureh einen Hahn die Verbindung entweder 
m it der Atmosphare oder m it einem m it Chlor gefiillten 
Behiilter herstellte. Ein Gummisohlauoh m it Quetsch- 
hahn zwisohen Hahn und Behaltcr diente zur Rcgclung 
des zum Aetzen erforderliehen Chlorstromcs. Das andere 
Ende der Porzellanrohre war ebenfalls m it einem duroh- 
bohrtcn Gummistopfen yersehen, dureh den eino diinno 
glasierto Porzellanrohre yon 5 mm Durchmesser fiihrte. 
Diese Rohre reiohte ungcfahr bis zur Mitte des Ofens und 
enthielt das Thermoelement.

Die Arbeitsweiso ist folgendcrmaBen: Am kalten 
Ende der Porzellanrohre wird eine polierte Sohliffprobe 
eingefuhrt und die Rohre mit einem Gummistopfen ver- 
sohlossen und yerkittet. Hierauf wird der Ofen duroh 
Oeffnen des Hahnes m it der Queoksilberluftpumpe yer- 
bunden und cin Vakuum hcrgestellt. Is t eiń genugendes 
Vakuum errcicht, so wird der Ofen dureh SohlieBen des 
Hahnes von der Vakuumpumpe getrennt, der Ofen er
hitzt und horizontal geneigt, woduroh die Sohliffprobe 
naeh der Mitte des Ofens rollt. Der Ofen wird dann in 
seine urspriingliche Lago zuriickgebracht und dio Probe 
bei der erforderliehen Temperatur dio notige Zeit gehalton. 
Hierauf liiBt man einen feinen Chlorstrom in den Ofen 
cintreten. Duroh Ncigen des Ofens wird naeh Verlauf 
einiger Minutcn die Probe wieder an ihre urspriingliche 
Stelle gerollt und am Endo der Porzellanrohre duroh kaltes 
Wasser und Sohneo sohnell abgekiihlt. Man laBt alsdann 
Luft zu, offnet den Stopfen und nimmt dio kalto 
Probo zwecks Anstellung mikroskopisoher Untersuchungen 
heraus. Naeh dem Aetzen m it Chlor zeigen die Proben 
eine etwas m atte Oberflaohe, bei UeberschuB von Chlor 
wird dieselbe dunkel. Um die gcatzte Oberflache yor 
Oiydation zu schutzcn, wird sie naoh dem Entfcrncn der 
Probe aus dem Ofen m it einer diinnen Lackscbioht iiber- 
strichen.

Einige Voryersuohe, dio iiber den Verlauf des Aetzens 
m it Chlor im Vakuum unterrichtcn sollten, wurden an 
Proben yon Zementstahl m it 0,89 %  C und an Proben 
einer im Tammannschen Ofen hergcstellten Lcgierung m it
2,5 %  C angcstellt. Bei einer Temperatur, unterhalb der 
das Eisen seinen allotropisohen Zustand y annimmt, 
bringt dio Aetzung m it Chlor ein sehr ausgepragtes perli- 
tisches Gefiige zutage, das jedoeh etwas gróber ist ais das, 
das beim Aetzen m it gewohnlichen kalten Reagenzien 
crhalten wird. AnschlieBend werden Mikrophotograpliien 
yon Schlif fen gebracht, die m it Chlor bei 635, 695 und 715 0 
geatzt worden waren. Die bei letzterer Temperatur ge- 
atzten Proben lieBen feine Kristalle erkennen, die nioht 
hinreichend Zeit geliabt hatten, ihre normale Struktur 
anzunehmen. Einige Kristalle hatten eine sehr glatte 
Oberflache, andero wiesen ein komiges Gefiige auf. Die 
gleichen Proben, bei 750 0 geatzt, zeigten eine polyedrische . 
S truktur, und bei 780 und 905 0 geatzt, Polycder m it 
feinen Begrenzungslinien. Die sekundaren Gefiigearten 
Martensit, Troostit, Osmondit und Sorbit wurden bei 
diesen Untersuchungen nicht beobachtet. Beim Aetzen 
yon Proben m it 0,89 %  C im Vakuum m ittels Chlor 
wurde bis zu Temperaturen yon 6950 eine perlitische 
Struktur gefunden, die polyedrische erschien bei 715 
Mithin kann angenommen werden, daB die Perlitlinie 
zwischen 695 und 715 0 liegt. Eine in bekannter Weise 
aufgenommene Abkiihlungskurye zcigte einen Haltepunkt

bei 702 °. Dio anderen, kohlenstoffreichcren (2,6 % ) und 
bei stiindig steigenden Temperaturen geiitzten Proben 
wiesen eine Abnahmo im Zementitgehalt auf. Bei 6500 
m it Chlor geatzte Schliffe dieser Proben zeigten ein Netz- 
werk von Zcmcntit und ebenfalls Zementit in diinnen 
Plattchen. Die gleiohe Lcgierung, bei 925 0 geatzt, zeigto 
eine Losung der diinnen Zementitkristallo und eine Lich- 
tung des Zementitnetzwerkes. Zwischen dem Netzwerk 
konnte eino polyedrische Struktur, die die feste Losung 
von Kohlenstoff in Eisen daretellte, bcobaohtet werden. 
Dunkle Osydstellen traten auf, wenn die Proben der Luft 
ausgesotzt wurden.

Dio Zementitlinie ist bereits yon ycrschicdenen 
Forschcm festgelegt worden, so von Roberta-Austen, 
Heyn, Carpentcr und Kceling, und neueren Datums 
mittels eines Ausgliihverfahrens von W ark und Saldau 
und Goereus. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in

Abbildung 1. Bestimmung der Zementitlinie duroh 
rerschiedene Beobaohter.

Abb. 1 dargestellt. Dio Genauigkeit des Au3gliihverfahrens 
muB jedoch angezweifelt werden. Das Gefiige, das naeh 
dem Ausgliihen festgchalten wird, stimm t sohwerlich m it 
dem der genauen Gliihtemperaturen iiberein, da die 
Proben, beyor sie ins Wasser kommen, an der Luft ab- 
kiihlen. Dio Folgę ist, daB der naoh diesem Verfahren er- 
langte Punkt hoher ais in Wirklicbkeit liegt. Dio yon 
Tsohischewsky und Schulgin zur Festlcgung der Zem entit
linie angcstellten Versuohe fuBtcn darauf, daB wahrend 
des Erhitzens einer Probe oberhalb dos Perlitpunktes 
der Zementit sich aufzulosen beginnt und yollstandig bei 
der Temperatur, dio den Punkten auf der Linie S E  en<> 
spricht, yerschwindet. Die Proben, die naeh dem erforder- 
liohen Erhitzen und Aetzen m it Chlor keinen Zementit 
aufweisen, mussen daher entweder sehr nahe bis an S E 
oder etwas dariiber erhitzt worden sein. Zieht man nun 
in Betraoht, daB Proben m it einer ausgesprochenen 
Polyederstruktur nahezu immer auf eino Ueberhitzung 
iiber S E hinaus hindeuten, so wurde beschlossen, ais 
Punkt der Linie das Mittel zwisohen den zwei nachst- 
liegenden Temperaturen zu nehmen, bei denen die eine 
Probe eine Polyederstruktur und die andero nur Spuren 
yon Zementit erkennen laBt. Um diese Punkte zu bestim-
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men, benutzten Tsohisehewsky und Schulgin Stiioke dor 
obengenannten Stalilc, polierten tic und erhitzten sie im 
Vakuum bei allmahlich steigenden Temperaturen. Bevor 
Chlor durchgeleitet wurde, wurden dic Proben y2 s t und 
langcr im Ofen belassen. Der Temperaturuntcrschiod 
wahrend des Erhitzens betrug hochstens 2 bis 3 °, sonst 
wurdo der Versueh wiederholt. Zu jedem Aotzversuch 
wurde eine frisehe Probo benutzt. Wahrend jeder Tem- 
peratursteigerung konnte eino mcrkliohe Liohtung der 
Zementitkristalle beobachtet worden; spater vorschwanden 
diese dann ganz. Dic Tcmporaturinterralle betrugen in 
Nahe der Punkto zwisohen 10 und 15 °.

Zur Untersuchung gclangtc zunachst eine Legierung 
mit 1,25 %  C. Beim Aetzcn mit Natrium pikrat zeigte 
sich der Zementit groBtenteils in Nadelform. Dio gleioho 
Legierung auf 875° erhitzt und m it Chlor geatzt, licB 
nadelformigo Zementitkristalle erkennen, dio jedoch 
diinner ais die vorhcr bcobachtcten waren und in einer 
polyedrischen Muttcrlauge von in Losung gegangenem 
Perlit eingeschlossen lagen. Dieselbc Legierung, mit 
Chlor bei 8900 geatzt, wies eine Polycderatruktur auf. 
In diesem Augenblieke war der ganzo Zementit gelost. 
Die Mikrophotographien zeigen mithin, daB dio Zementit- 
linio bei einem Kohlcnstoffgehalte von 1,25%  zwisohen 
875 und 890 0 verliiuft. Das Mittel dieser Temperaturen, 
d. i. 883 ®, wurde im Diagramm ais Punkt der Zementit- 
linie angenommen.

Zur Ecstlegung des anderen Punktes der Linie S E 
rerwendeten Tsohisehewsky und Schulgin eine Probo 
mit 1,51 %  C. Nach dem Aetzcn m it Natriumpikrat 
licB das Kleingefiige dieser Legierung erkennen, daB der

gróBere Teil des Zcmentits in diesem Eallc ais nadel- 
fórmigo Kristalle rorhanden war und nur cin kleiner Teil 
ein Netzwerk bildete. Die glcicho Legierung, bei 1005 0 
m it Chlor geatzt, zeigte, daB die Zem cntitnadeln noch 
nicht in Losung gegangen und nur im Verglcich m it den 
zuvor beobachteten diinner geworden waren. Mit Chlor 
bei 1015 0 geatzt, wies dieselbc Legierung Polycderatruktur 
auf, der ganze Zementit war gelost. Dic beiden letzten 
Mikrophotographien zeigtcn, daB der Punkt der Linie S E 
zwischen 1005 und 1015 0 liegen muB. Das M ittel, 1010 °, 
wurdo ais dio gcnauc Lage angenommen.

Nimmt man ais Endpunkte der Linie S E  den 
Punkt E  m it 1,7 %  C und 1130 0 und den cutektischcn 
Punkt S m it 0,9 %  C und 700 0 an und yerbindet dieso 
beiden Punkto duroh eino gerade Linie, so liegen die von 
Tsohisehewsky und Schulgin festgclegten Punkto der bc- 
endigten Auflosung und beginnenden Abscheidung dea 
Zementits in Nahc dieser Linie. Der dem Kohlenstoff- 
gchalt von 1,25 %  entsprcohende Punkt bei 883 0 liegt 
etwas unterhalb der Linie, fast gleich weit von den Punk
ten a (Wark) und dem Punkto b (Saldau und Goerens) 
in senkrechter Riohtung zur Linio S E entfernt. Der 
zweite, dem Koldenstoffgehalto von 1,51 %  cntaprechende 
Punkt bei 1010 0 liegt etwas weiter von der Geraden ab 
und liegt hinsichtlieh der nachstgclegencn Punkte d 
(Wark) und c (Saldau und Goerens) umgekehrt, d. h. er 
liegt in gleicher Entfem ung wie der Punkt c, aber naher 
ais der Warkscho Punkt d. Die nahe Lage der festgclegten 
Punkte an der Geraden rcohtfortigen nach Meinung von 
Tsohisehewsky und Sohulgin die Annahme, daB dic Linie 
S E ais gerade Unie anzuschen ist. A . Stadeler.

Patentbericht.
Deutsche Reichspatente.

KI. 18 a, Nr. 295 493, vom 20. August 1915. J. P o h - 
lig , A k t.-G es . in  C o ln -Z o lls to c k  u n d  J o h a n n e s  
K o h le r  in  Coln. Bewegungsvorriehtung fur den Kubel- 
deekel bei Hoehofcnschragaufzugen.

An der Laufkatze a ist ein bei b drehbarer Hebel o 
befestigt, der an seinem vorderen Endo bei d das Seil 
fiir den Kiibeldeckel, an seinem hinteren Ende eino Rolle e 
undjauBcrdcm cin nach unten offenes Lager f tragt. Ein

nach oben offenes Lager g sitzt an dem Rahmcn h. Durch 
die Leitschieno i wird der Sohwinghcbel c schlieBlich so 
bewegt, daB sich der Deekel k senkt und auf den Kubel 1 
aufsetzt. Beim Zuriickfahren der Katze a wird jedoch 
der Deekel wieder abgehoben und der Schwinghebel 
so weit gedreht, daB dio beiden Lagerhalften f g cin zu- 
naehst noch etwas geoffnetes Lager bilden, das sich aber 
schlieBt, nachdem die Dcckelzapfen m darin eingetreten 
sind. In  dieser Stellung Terbleibt der Deekel gegen 
Schwankungen geschiitzt auf der weiteren Fahrt der 
Laufkatze.

KI. 12 e, Nr. 298 620, vom 1. Dezember 1915. Zusatz 
zu Nr. 242 940; vgl. St. u. E. 1912, S. 917. K a r l  K ro - 
w a ts o h e k  in  Z e itz . Vorrichtung zum Entstauben von 
Ckutn und Dampfen mittels einer in  den Oaskanal einge-

schalteten, mit hintereinander angeordneten FangzeUen ver 
sehencn erweiterten Kammer.

Ent^egen der Anordnung im H auptpatcnt nim m t die 
Hohe der Fangzellen nach dem Zusatz patent in Richtung 
des Gas3tromes stetig zu. Es soli hierdurch die Geschwin
digkeit des Gases soweit herabgcmindert werden, daB 
eine vollstiindige E ntstąubung erzielt wird.

'  Kl."i7 a, Nr. 296 673, vom 26. Januar 1915. E w a ld  
R o b e r  in  W e id e n a u , S ieg . Vorschuhbiorrichlung fur 
den Schlitten von Pilgerschrittwalzwerken.

Der Yorschub des Schlittens erfolgt durch einen 
hydraulischcn Bremszylinder, der derartig von der Wal- 
zenbewogung beeinfluBt wird, daB nach einmaliger Ein- 
stellung stets der glciche Vorschub eintreten muB, wobei 
auch dio Beeinflussung der Vorholkraft durch den Yor
schub beriicksichtigt wird. Im  wesentlichen besteht die 
Einrichtung darin, daB der Vorschubdruck in bekannter 
Weise durch ein vom W alzenantrieb unabhangiges Organ 
(Gewicht, PreBzylinder) erzeugt wird, die Vorschub- 
bewegung jedoch durch ein yom Walzenantrieb bewegtes 
Getriebe fiir jeden Walzcnumgang einseitig begrenzt wird, 
so daB das einmal eingestellte YorsehubmaB nioht uber- 
schrittcn werden kann. Das Organ, welches den Vorschub- 
druok erzeugt, ist so bemessen, daB der Vorschubdruck 
dem groBten zulassigen Vorholdruck gerade die Wage hillt.

KI. 4 9 e, Nr. 297 143, vom 11. Jan u ar 1916. F irm a  
G o t t l i e b  H a m m e s fa h r  in  S o lin g e n -F o c h e . Ilub- 
vorrichtung fiir Fall- 
hdmmer.

Von den beiden das 
Huborgan a (Riemen,
B rett o. dgl.) zwischen 
sieh pressenden, gegen- 
einander verschiebbaren 
Hubseheiben b und c 
wird nur die eine o un- 
m ittelbar angetrieben, die 
andere wird durch Rei- 
bung m ittels deren Stirnflachen ubergreifendor Flanschc d 
mitgenommen.
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KI. 12 e, Nr. 296209, vom 23. Mai 1914. G o tt-  
f r ic d  Z sch o ck e  in  K a is e r s la u te r n .  Einrichtung

-----------------------p- sur Reinigung ton
Gascn. 

j Die Schlagbolzen a
_ j —(j-, |T|7|v>vv ~ |  /—i—\ ' derWasehyorrichtung

a- Ł*A'f \ \ J  /  \  i ragen m it ihren freien
V \  V  \ j  Enden in Bilion der

¥> \  \  ' ' ' \  i die Schlagbob.cn tra-
\  \  A l  genden Korper - liin-

V  i ein, die einerscits Ab-
1 fluCkanale fur das 

- “•-j _  u— i abgcschleudertc vcr-
i brauchte Wasser

u f  ■  ' schaffen, und ander-
U /  — ' seits einen labyrinth-
[_J  l t \  f | dichtungs&hnlichen
jl|7|T y \  \  /  ] AbschluB zwischen

^  \ — —/  i den Schlagstaben und
L ' i i i  ! den sio tragenden

i Korpern bilden.

KI. 10 a, Nr. 298102, vom 22. August 1915. W il
he lm  S o h o n d e lin g  in  E s se n , R u h r . Verjahren und

  Vorrichlung zum Lóschen,
~ °  Verladen und Aufstapeln

5? X  won Koks.
SB \ _________  Der aus der Ofenkam-
>:■_ . jt | m er kommende Koks-
M kuchen wird in  einen

i B e h a l t e r  a gedruckt, der
. J  rr._ - ±.-j=2*-i±------  sowohl ycrfahrbar ais

JT KJJ  ' auoh um seine Langs-
achse drelibac ist. Naeh

/  ................ dem Fiillen wird der Be-
halter f lachgclcgt und der 

\  7a gltthende Koks durch dio
r -̂Vi sa- — oboro durchbrochene 

Breitseito des Behalters 
bebraust. Naeh dem Abloschen des Ko kaca wird der 
Behalter a zum Stapelplatz geseliafft, auf eino Breit
seito uingewcndct und dor Koks naeh Fortziehen der 
Breitseiten des Behalters Kuohen auf Kuohen aufge- 
sohichtet.

KI. 24 l, Nr. 296 523, vom 23. Dezember 1915. 
W a lth o r  & Cie., A k t.-G es . in  C oln  - D e llb ru c k . 
Wanderrost mit Unterwind.

« a  Zu beiden Seiton
PI W T ł T f T  des Rostes a  sind breitrj I.l l l r  : ausgobildeto Endrost-

* 1 korper b angeordnet,
jCSl "§ _______ £ _ (  die auf den Enden der

< : ł j  J  jJJl^l^*l!sLJŚZ " j Quertrager o aufgelogt
fŁii ml. , f  — f -----  und naeh auBen durch

K ^  eine sohrag zur Rost-l
—' m itte abfallende W and

d abgeschlossen sind.
J J  Letztere gleitet m it

■ i n . . ^  einem wagerechten
( r | ;  N  ŁI Flansoh o auf der Fiih-

rungsbahn f. Die Quer- 
trager o sind durch Bol
zen g, dio m ittels Lap- 

pen h an der sohragen Wand d befestigt Bind, m itein
ander Yerbunden. Die Kettenglicder i sind durch Stucke 
k m it den Quertragern o yerbunden und bewegen sich 
in dem freien Raum unter der schragcn W and d.

KI. 18 a, Nr. 298 621, vom 2. Ju li 1916. D e u tsc h o  
M a s c h in e n fa b r ik  A.-G. in  D u is b u rg . Hasselgiefi- 
anlage.

Der Sohlaghammer c und die Verladevorrichtung b 
sind getrennt yoneinander iiber dem MasselgicBbett a 
yerfahrbar, dam it keine dieser beiden Einrichtungen von 
der andern abhangig ist.

Wirtschaftliche Rundschau.
Der mifivergnugte

U nter dieser Ueberschrift bringt die Nr. 372 des 
„W. N. D.“ , hrsg. vom Deutschen Uebersecdienst1), fol- 
gende Ausfiihrungen:

Die Unzufricdenheit der englischcn Handelskrcise 
m it der jetzigen Regierung, die schon lange an kleinen 
Anzeichen bemerkbar war, nimmt in letzter Zeit gewaltig 
zu. Um die Versorgung des Heeres und der Boyolkerung 
sicherzustellen, muBten zahlreiche MaBnahmen getroffen 
werden, die den freien Verkehr des Handels einschrankten 
und die Erwerbskreise sehwer trafen. Solange die Formen 
der Gerechtigkeit beobachtet wurden, schwiegen die Be- 
troffenen aus Patriotismus. Die ganz im Fahrwassei 
der Arbeiterschaft segelndo Regierung lieB sich aber m it 
der Lange des Krieges schwere MiBgriffe zuschulden 
kommen, gab jeder Forderung der Arbeiter zum Schaden 
der Untemehmer naeh, belegte das Schiffahrtsgewerbe 
m it einer Sondersteuer, bcschlagnahmte die Schiffe zu 
ganz niedrigen Siitzcn, berechnete aber selbst so hohe 
Frachten wie dio Neutralen, und lieB trotzdem den Glau- 
ben aufkommen, daB die Reeder Schuld an den hohen 
Preisen hatten. Die Besitzer yon Kohlengruben muBten 
ihren Arbeitern immer hohere Lohne zahlen, durften

!) 1917, 20. Okt., S. 712/3.

englische Handel.
aber ihre Preise nioht erhohen. Alle moglichen Artikel 
wurden beschlagnahmt, und ihr Yertrieb besonders ge- 
bildeten K r ie g s g e s e l ls c h a f te n  iibertragen, die m it 
groBer Willkiir, yielfach ohno jede Sachkenntnis, yor- 
ginsen, ohne sieh um dio Interessen der betroffenen 
Handelskreise zu kummern.

JtuUte dies Yerfahrcn infolge der steten Wieder- 
holungen aufreizend wirken, so kam hinzu, daB die viclen 
neuen Regierungsyertreter in diesen Gesellschaften in 
Versammlungen manchmal eine den legitimen H andel 
schwer yerletztende Sprache fiihrten. In  der Times 
vom  20. Sept. w u rd o  yom  I la n d o ls a m t g a n z  o ffen  
ausgefiihrt, daB die unnotigen Vermittler ausgeschaltet 
werden muBten, d ie  P a r a s i te n  d e r  I n d u s t r i e  seien 
und nur eine preisyerteuernde, aber keine wertbildendo 
Tiitigkeit ausiibten. Damit war der Handel gemcint. 
Die Regierung hatte  sich zwar schon langst auf den 
Standpunkt gestellt, daB ein direkter Verkehr zwischen 
Erzeuger und Verbraucher dem bisherigen Friedens- 
zustandc vorzuziehen sei, und war diesen Weg, soweit 
sie selbst in Betracht kam, seit Monaten cntśchlossen 
gegangen, hutete sich aber, diesen Grundsatz offen aus- 
zusprechen. Der unbedachte Artikel in der Times sehlug 
dem FaB den Boden aus; die Londoner Handelskammer
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protestierte zuerst, die Yon Livcrpool und Birmingham 
folgten, und die bedrohten Kaufleute griindeten rasch 
V e re in ig u n g en  zum  S c h u tz  ih re r  In te re s s e n ,  
darunter dio N a t io n a l  A sso e ia tio n  of I r o n  an d  
M etal M e ro h an ts . Nicht nur kleinere Zeitungen und 
Fachschriftcn braehten die allgemeine TJnzufriedenheit 
des Handels zum Ausdruck, auoh dio groBen Tages- 
zeitungen offnen jetzt ihre Spalten seinen Besehwerden. 
Eino besonders interessante, aber durehaus nioht dic 
heftigste Anklage ist in dem Journal of Commerce vom 
27. Sept. onthalten, der wir die folgenden Zeilen entnehmen: 

„Hiernaoh ist dic Behandlung seitens der Regierung 
so ungereeht, unterdriickend und scharf geworden, daB 
sie in weiten Kreisen Entriistung und Emporung auslost; 
man fiirohtet bereits, daB die Regierung aus irgendeinem 
dunklen Grandę m it der Absioht umgeht, den Kaufmann, 
den sie iiberwiogend ais ,Vcrmittlcr‘ bezeichnet, ganz 
auszusclialten: dadurch wurden hunderitausendc fleiBige 
und wichtigo K rafte  des Landes dem Untergang geweiht. 
Diese Absicht mag auf den ersten Blick torieht erseheinen, 
denn sic erinnert zu sehr an dio Fabel von dem Ab- 
schlachton der Henno, die die goldenen Eier legt. Das 
proBo Publikum h a t aber noch nicht begriffen, w ie w e it 
d ie  R e g ie ru n g  T o rg cg a n g en  i s t ,  um d en  K a u f 
m an n  an  d ie  W an d  zu  d ru o k e n , u n d  d essen  S te llo  
e in z u n e h m e n , indem sio dirckt von den Erzeugern 
kauft und den Verbrauehem direkt liefert. Sie bestellt 
z. B. bei den Walliser Walzwerken direkt WeiBbleche 
und liefert sie direkt nach Frankreich, ohne sich im gc- 
ringsten um den englischen Kaufmann zu kUmmern, der 
in yicljahriger Arbeit sich Yerbindungen und Absatz- 
ąuellen gesehaffen hat, und das Gcschaft so lange ruhig 
betrieb, bis ihn jetz t dio Regierung m it den Manieren 
eines Autokraten an die L uft setzte. Gleichzeitig gingen 
alle Erfahrungen yerloren, die die Verkaufer in den Ver- 
brauoherkreisen gesammelt hatten, und diese sind jetzt 
gezwungen, neue Mittel und Wege zur Deekung des Be- 
darfes einzuschlagen. Alles ist auBer Rand und Band 
gebracht worden. Und wofiir ist da-s alles ? Anscheinend 
will die Regierung es einmal versuchen, das Geschaft 
des Kaufmanns zu erlemen, weil sie viclleicht der Mci- 
nung ist, daB m an Geld sparen konne, wenn man dem 
Kaufmann sein Geschaft wegnimmt. Aber selbst, wenn 
dies der Fali sein sollte, so ist es doch keine Entschuldigung 
dafiir, daB man den Kaufmann ohne wciteres beinahe 
wio L uft behandelt. Riicksichten nchmen? Die Regie- 
rungsbehorden scheincn die Bedeutung dieses Wortes 
rich t mehr zu kennen. Geld sparen ist die Hauptsache! 
W ird  a b e r  G eld  g e s p a r t ,  w en n  b e i B ild u n g  irg e n d -  
e in e s  n e u e n  K o n tr o l la m te s  m it  d e r  B e sc h la g - 
n ah m c  e in e s  te u e re n  H o te ls  a n g e fa n g e n  u n d  e in  
g roB er S ta b  v o n  B e a m te n  a n g e s te l l t  w ird , d ie  
a u f  K o s to n  d e r  S te u e rz a h le r  ih ro  A m ts p f l ic h te n  
e r s t  e r le rn o n  so llo n ?  D as g an ze  L a n d  w ird  j e t z t  
von B iiro k ra to n  z u sc h a n d e n  g e r i t t e n ;  es ist Pflicht 
der Handelskreise, darauf zu achten, daB St. Burokratius 
sioh nicht zu einer dauernden Last aueh nach dem Kriege 
auswaohst. W ir wissen zwar alle, daB cs sich in diesem 
Kriege nicht Yermeiden lieB, daB den alten Handels- 
methoden gewisse Einschrankungen auferlegt werden 
muBten. Es ist aber ebenso klar, daB absolut unnotige 
Umwiilzungen und Einschrankungen nicht rerteidigt 
werden konnen. Solche gibt es aber eine ganzc Anzahl. 
Sind etwa unsere Erfahrungen m it den Methoden der 
Regierung bei Einkauf und Verkauf einer ganzen Reihe 
von Artikcln derart, daB wir noch mehr davon wiinsehen 
konnen ! Kartoffeln, Speck, B utter usw. bedeuteten ein 
trauriges, kostspieliges Fiasko fiir die Regierung; sie 
beweisen, daB sio gut daran tato, m it der Neugriindung 
von Kriegswirtschaften Einhalt zu tun .“  ,

Die Lago ist so em st geworden, daB dio L o n d o n e r  
H a n d e ls k a m m e r  einen AusschuB eingesetzt hat, der 
sich m it der Angelegenheit eingehend befaBt hat und 
jetzt einen sehr lehrreichen B e r ic h t  veroffentlichte, dom 
die naehfolgendcn Ausziige entnommen sind

W eiB bleeh. „Die von den Esporteuren im Aus- 
landc horgestellten Yerbindungen bestehen bereits seit 
langen Zeiten und berahen auf groBen Erfahrungen im 
In- und Auslande. Dieso Erfahrungen wurden mit vicl 
Miihe und groBen Kosten dureh Reisen zum Besuchc 
der Kundschaft gesammelt, um deren Wiinsche keunen 
zu lernen. Die Exporteure haben daher den nur natur- 
lichcn Wunsch, daB ihr Geschaft nicht in andere KanSlo 
gclenkt wird, zumal cs nach ihrer Meinung bei der Fort- 
fiihrung des Wallisischen WoiBblcch-Gcschaftos nach dem 
Kriege sehr wiohtig ist, daB dio englischen Handler nicht 
die Verbindung m it ihren alten Abnchmern verliercn.“ 

K u p fe r. „Die hiermit handelndcn Kaufleute haben 
infolgo der von der Regierung gemachten Einschrankun
gen ihre Verbindungen m it den alliicrten Landem ein- 
gebuBt, da sie monatelang nicht die Erlaubnis erhielten, 
irgendein Geschaft m it dem Kontinent zu machen. Ein 
Teil der Beschrankungen ist zwar inzwischen aufgchobcn 
worden, doch hatten mittlerweilo dio englischen Handler 
die Fiihlung m it ihren regclmaBigen Abnchmern yerloren, 
die gezwungen waren, in direktc Verbindung mit den 
Erzeugern in den Vereinigten Staaten und Japan zu 
treten, anstatt sich wio friiher nach London zu wenden. 
E in e n  groB en  B e a m te n s ta b  w e ite r  zu  h a l t e n ,  
m it  a llem  D rum  u n d  D ra n , d o r g a n z  o f fe n s ic h t-  
l ic h u n n ó t ig  i s t ,  i s t  bei d e r  g eg en  w a r t  i gen  d r in g e n 
d en  N o t d e r  N a t io n , a u f  jo d c  A r t  u n d  W eise L e u te  
u n d  M a te r ia lie n  zu  s p a re n ,  e in  s e h r  e r n s te r  Z u 
s ta n d ,  den  zu b e se it ig e n  P f l ic h t  d e r  H iin d lo r-  
Y ore in ig u n g  i s t . “

B lei. „Auftrage, dio das Munitionsministerium fiir 
Rechnung der Verbraucher von ihren sio regelmiiBig be- 
liefernden Hiindlern erbalten hat, sind den Verbrauchern 
m it voller Absicht direkt in Rechnung gestellt worden, 
so daB dic kleino Kommission, die zwischen dcm Lieferan- 
ten  und dem Erzeuger. Y creinbart war, Yerloren ging.“ 

In la n d s h a n d e l  m it  K le in e is e n z e u g  u n d  d ie  
E is e n h iin d le r . „Der Versuoh der Regierung, dies Gc
schaft an sich zu ziehen, bedeutet nicht nur eine groBe 
G o fah r fu r  d ie  Z u k u n f t  d e s  L a n d e s , sondern hatte  
bereits klagliclie Ergebnisse zu Yerzeichnen, wie dio Weil- 
blechskandale bei Beginn des Krieges zur Geniige dar- 
tun. MaBnahmen yon Regierungsbehórden erfolgen not- 
wendigerweiso langsam, und Terminkaufe, Kassezahlun- 
gen, umgehende pereonliche Entscheidungen und sonstige 
Sachen, dic bei einem Kaufmann alltaglieh yorkommen, 
waren bei einer Bebordc nur auf dem zeitraubenden 
Instanzenwege ausfiihrbar.“

W olle. „H atte  man bci der Wollkontrollc kcine 
Fehler gemacht, so ware ein groBer Teil der jetzigen 
Unzufriedenheit nicht entstanden. Es sind aber MaB
nahmen getroffen worden, die niemals dureh die Um- 
stiindc gerechtfertigt waren und die der erfolgreichen 
Fuhrung der Industrie ganz fremd sind. Was sich aueh 
ercignen mag, es gibt keine Rechtfertigung fiir die Ver- 
nichtung yon Hunderten yon Finnen, denen man das 
Gcschaft weggenommen h a t.“

H olz . „Der Kontrolleur ha t kurzlich Volhnacht 
erbalten, so ziemlieh alle Holzyorrate im Lande zu be- 
schlagnahmen, m it dem Ergebnis, daB das Geschaft der 
darin tatigen Kaufleute praktisch yem ichtet wurde. Da- 
gegen hat man eine A rm ee y o n  B e a m te n  g e se h a ffe n , 
um die Yerteilung dieser Vorrate durehzufuhrcn, e in e  
A rb e i t ,  d ie  d e r  K a u fm a n n  m it  s e in e n  L e u te n  u n d  
E in r ic h tu n g e n  g a n z  g u t  f iir  R e c h n u n g  d es K o n - 
t r o l l a m ts  hiitte besorgen konnen. Der Holzhandel hat 
den W unsch, daB dies Amt moglichst bald vcr- 
schwindet, damit er seiner normalen Beschaftigung 
wieder nachgehen kann, in der yiele Millionen K apitał 
angelegt sind.“

Aus dieser Bliitenlese ergibt sich, daB dio Unzu
friedenheit der Handelskreise, um keint-n starkeren Aus- 
druck zu gebrauehen, sehr tief geht und weit yerbreitet 
ist. Aueh die L iy e rp o o le r  H a n d e ls k a m m e r  h a t sich 
dem Yorgehen ihrer Londoner Kollegin angeschlossen.
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Zur Lage der EisengieBereien. — Nach dem „Roichs- 
A rbeitsb latt''1) haben dio EisengieBereien W e s td e u ts e h -  
la n d s  im S e p te m b e r  1917 ebenso gute Beschiiftigung 
gehabt wie in den Vormonaten und im Vorjahre. Die 
Lohne bewegen sieli in steigender Richtung. Versehiedent- 
lich wird Ueberstundonarbeit gemeldet. In  N o rd w e s t-  
wio in M it to ld e u ts e h la n d  ist die Goschaftslage dio 
gloiehe wie bisher. Dom Vorjahro gcgeniiber wird ver- 
sehiedontlioh noch oino Steigerung der Tatigkeit fest- 
gestellt. Aus S a c h se n  wird teilwoise eine Verbesserung 
nicht nur im Vergleich zum Vorjahro, sondern aucli zum 
Vormonato gemeldet. Die EisengieBereien S e h le s ie n s  
vcrzeiohnen nach wio vor sehr guten Gcscliaftsgang. In 
einzelnen Fiillen haben Lohnerhohungen stattgefunden; 
Delfach war Ueberstundonarbeit notwendig. Fiir S iid- 
d e u ts e h la n d  wird gleichfalls andauernd guto Bcschiifti- 
gung festgestellt.

Aktlengesellsehaft fur Fabrikation von Eisenbahn- 
material zu Górlltz. —• Der Geschaftsbericht fiir 1910/17 
erwiihnt zunachst, daB in der auBcrordentlichcn H aupt
yersammlung der Gesellsohaft vom 24. Mai 1917 dio E r-  
h o h u n g  des A k t ie n k a p i ta ls  von 3 Millionen auf 
454 Millionen J t  beschlossen wurde. Das bei Ausgabe 
der neuen Aktien erzioltc Aufgeld diente zur Stiirkung 
der Eiicklage. Wio weiter mitgeteilt wird, konnten die 
auBerordentlich groBen Anforderungen an die Leistungs- 
fiihigkeit dos Untomohmens nur durch Anspannung aller 
K rafte  erfullt werden. Dio Erlosrcchnung zeigt bei
19 109,23 J l  Gowinnvortrag und 30 J t  Einnahm efiir einen 
Torfallenon Gewinnanteilschoin einen BetriebsiiberschuB 
von 2 011 774,70 J l ; auf der anderen Seite waren an 
allgemoinen Unkosten, Steuern, Versicherungsbeitriigcn 
usw. 022 015,31 J l, an Zinsausgabon 201 833,88 JC und 
an Abschreibungen 519 902,13 Jl zu yerbuchen; es bloibt 
also ein Reingowinn von 627 168,67 J t  zu folgender Yer
wendung: Riicklage fiir Kriegssteuor 40 000 J l, fiir Zins- 
bogensteuor 5500 J l, fiir Unterstiitzungen 50 00U J t ,  Ge- 
winnanteilo fiir Aufsichtsrat usw. 121 492,29 J t ,  (15% ) 
Gewinnausteil 390 000 J l und Uebertrag auf neue Rech
nung 20 176,38 Jl.

Bismarckhutte zu BlsmarckhUtte, O.-S. — Wcstfiilische 
Stahlwerke, Akticngesellschaft zu Bochum. — Dio Ver- 
waltungen der beiden Gesellschaften haben bcsehlossen, 
ihren alsbald einzuberufenden Hauptyersammlungen dio 
V erso h m elzu n g  der Untemehmungen in der Weiso yor- 
zuschlagen, daB das Vermogen der Westfalisohen Stahl- 
werko ais Ganzes unter AusschluB der Liquidation an 
die Bismarckhutte iibergeht, und zwar soli den Aktioniircn 
der Wcstfalischen Stahlwerke der Umtausch yon je zwei 
Aktien in eino Aktie der Bismarckhutte m it Gowinn- 
austcilberechtigung ab 1. Ju li 1917 yorgeschlagen werden, 
wobei der Gewinnausteil fiir 1910/17 den Aktioniircn der 
Wcstfalischen Stahlwerke yerbleibt. Dio Aufsichtsrats- 
mitglieder der Westfiilischcn Stahlwerke sollen der H aupt
yersammlung der Bismarckhutte zur Zuwabl in den Auf
sichtsrat yorgeschlagen werden. Dio Vorstandsmitglicder 
der Westfalisohen Stahlwerke sollen in den Yorstand der 
Bismarckhutte eintreten. Gleichzeitig hat sich dio Bis
m arckhutte die im Besitz der Produktione- und Handels- 
A.-G. befindlichen Kuse der G e w e rk sc h a f t  „N eue  
H a a r d t"  gesicliert, deren iibrige Kuxe die Westfiilischen 
Stahlwerke erw-orben h a tten2). Dio Genehmigung fiir 
die bei der Bismaiokhiitte erforderlich werdende Kapital- 
erhohung, die man auf 6 250 000 J t  bsmiBt, wird nach- 
gesucht.

Lothringer Hiittenverein Aumetz-Frlede, Kneuttlnger. 
(Lothr.). -— Dio Gesellschaft ha tte  fiir den 12. Oktober 
1917 eine auBerordentliche Hauptyersammlung nach 
Briissel einberufen, um iiber die A u flo su n g  der Gcscll-
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schaft zur U m w a n d lu n g  d e rse lb e n  in  e ino  d e u ts c h e  
A k t ic n g e s e lls c h a f t  zu beschlieBen1). Dieso Versamm- 
lung war wegen ungeniigender Beteiligung der Aktien- 
besitzer nicht beschluBfiihig gewesea. Fiir don 31. Oktober 
1917 war daher — im AnschluB an die ordentliche —• 
eino neuo auBerordentliche Hauptyersammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einberufen worden. Diese Ver- 
sammlung hat nun die Auflosung der Gesellschaft unter 
den yon der Yerwaltung yorgesohlagenen Bedingungen be- 
sclilosscn und sowohl die Liąuidatoren ais auoh einen Beirat 
fiir die Liąuidation gewiinlt. Die Liąuidatoren werden mit 
Wirkung ab 1. Juli 1917 dio Gesamtvermogenswerte der 
alten Gesellschaft in die neuo deutsche Gesellschaft ein
bringen, dio unter dem Namen „ L o th r in g e r  H iitto n -  
u n d  B e rg w erk s-V o ro in , A.-G. in Nilvingon, Post 
Knouttingon - H iitte", gegriindet und deren Kapitał 
58 Millionen J t  betragen wird. Die neue Gesellschaft 
wird funfzinsige S c h u ld y e rs e h re ib u n g o n  in einem 
Betrago ausgebcn, der einen Umtausch der neuen Schuld- 
yerschreibungen gegen die alten der belgischen Gesell
schaft gestattet, sofem die Besitzer nicht yorziehen, die 
Schuldyorschreibungen bis zur Auslosung oder Kiindi- 
gung zwocks Einlosung gemaB dem urspriingliehon Ver- 
trage zu behalten. Die Besitzer der alten A k tie n  er- 
halten dio Mogliehkeit, jo fiinf ihrer alten Aktien zu je 
500 fr gegen je zwei Aktien der neuen deutschen Gesell
schaft zu je 1000 Jl umzutauschen; auch konnen sio 
ihro bisherigen Aktien zu 500 fr gegen jo 600 .ft in bar 
abstoBen.

r  rCMaschinenbau-Anstalt Humboldt in Cóln-Kalk. —
Wio der Vorstand berichtot, wurden die W erkstatten der 
Gesellschaft, dio wahrend der ersten drei Monate dos 
Rechnungsjahres 1916/17 nur miiBig bcschiiftigt waren, 
seit Oktober 1916 iiber ihro Leistungsfahigkeit hinaus in 
Anspruch genommen, so daB es sich ais notwendig er- 
wics, dio Betriebsaulagen durch Neu- und Umbauten 
wesentlieh zu em eitem . Dio Knappheit yieler Rohstoffe, 
dio langon Lieferfristen der Rohstoffwerke, Storungen im 
Gutereerkehr, Schwierigkeiten in der Besehaffung der 
Facharbeiter gaben der Beriehtszeit ih r besorideres Ge- 
priigo. Diej_Gowinn- und Vorlustrechnung weist neben 
1468 744,22 J l Gewinnyortrag sowie 3261,96 Jl Ein- 
nahmen aus Mioto und Landpaeht einon Betriebsgcwinn 
von 9 886 893,93 Jl nach; an allgemeinen Unkosten waron
1 970 752,18 J t ,  an Schuldverschrcibungs- und sonstigen 
Zinsen 696 729,67 .U aufzuwenden, wahrend 1 449 560,41 .K 
ordentlieho und 2 425 000 J t auBerordentliche Abschrei
bungen yerrechnet wurden; von den somit ais Reingewinn 
yerbieibenden 4 816 857,65 J t  sollen jo 500 000 .ft fiir 
Ueberfiihrung des Betriebes in die Friedenswirtschaft und 
fiir schwcbende Verpflichtungen zuriickgestellt, 200 000 Jt 
dem Wohlfahrtsschatze zugefiihrt, je 100 000 .ft zur E r
hóhung der Biirgschafts- und Kriegsriicklage yerwendet, 
insgesamt 340 793,02 J t yertrags- und satzungsmaBig 
ais Gewinnanteile an Vorstand, Beamte und Aufsichtsrat 
yergiitot, 1608 000 .ft (8 % ) ais Gewinnausteil an die 
Aktienbesitzer ausbezahlt und 1 468 064,63 .ft auf neue 
Rechnung yorgetragen werden.

Maschinenfabrik SchieB, Aktlengesellsehaft, Dussel
dorf. — Nach dem Goschaftsberichto fiir 1916/17 war cs 
dem Unternehmen bei angestrengter Tatigkeit in  allen 
Betriebsabteilungen moglich, den Urnsatz gegeniiber dem 
Yorjahre wesentlieh zu steigern, ohne daB in gleiehem 
MaBo eino Erhóhung des Ertnignisses stattfinden konnte. 
Umfangroiche Neubautcn yermochten nur in geringem 
MaBe zur ErfUllung der iibemommenen Lieferungsyer- 
pflichtungen beizutragen, werden indessen dio kiinftige 
Leistungsfahigkeit des Werkes wesentlieh erhohen. Bei
187 260,93 J t  Gewinnyortrag, 93 766,79 J t  Miet- und 
Zinseinnkhraen und 4 066 109,73 J t  BetriebsiiberschuB 
auf der einen, 2 908 262,39 J t  Unkosten und 40 100 Jt 
Abgang fiir Abbruch alter Gebaude auf der andern Seite
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betriigt der Rohgewinn 1 398 775,09 ,<C. Hierron sollen 
695 210,77 M abgoschrioben, 3000 M fiir Zinsbogcnsteuer 
und 35 000 Ji fiir Kriogsliebesdienst zuriickgestellt,
125 000 .li zugunsten der Beamten und Arbeiter ver- 
wendet, 22 130,33 '.II an den Aufsichtsrat vergiitet, 
330 000 JC (10 % ) ais Gowinn ausgeteilt und dio ubrigen
188 433,99 Jl auf neue Rochnung vorgetragen werden. —■ 
Auf der Tagosordnung der zum 14. Novombor 1917 bin- 
berufonen HauptYorsammlung der Gesellschaft steht u. a. 
die BeschluBfassung iiber eine E rh o h u n g  des A k tio n - 
k a p ita lo s  von 3 300 000 JC auf 5 000 000 JC.

S achsische G uB stahlfabrlk  ln  D óhlen bel D resden. — 
Wio dor Vorstand in seinem Berichte iiber das Rech- 
nungsjahr 1916/17 feststellt, standen samtlicho Botriebe 
des Untornehmens wahrend der Berichtszeit ausschlieB- 
lich im Dienste dor Landosyerteidigung und waren bis 
an die Grenzo ihror Leistungsfahigkeit beschiiftigt. Der 
Umsatz konnto tro tz  dor auBerordentlich groBen, durch 
den Krieg bedingten Schwierigkeiten nicht unwesontlieh 
erhoht werden. Dio im vorjahrigen Berichto orwiihnte 
V erso h m elzu n g  d o r K o n ig in -M a rio n h ii tte  in Cains- 
dorf m it dem Berichtsunternehmen wurdo bei gleich- 
ze itigo rE rhohung  des A k t ie n k a p i ta ls  um 4 250 000 JC 
durohgefiihrt. Eine w o ito re  K a p i ta le rh o h u n g  um
1 000 000 JC besehloB die Hauptyorsammlung vom 16. Mai 
1917 zu dem Zwecke, dio friiher von der Gesellschaft aus- 
gegebenen GenuBscheine abzustoBon; auch diese Ab- 
sicht wurdo yerwirkhcht. — Dor AbsehluB zeigt neben
2 156 645,78 JC Gewinnvortrag und 95 694,07 .11 nach- 
traglichen Einnahmen fiir zweifelhafte Forderungen einen 
Rohertrag von 15 143 104,29 JC; dagegen boliefen sich 
die allgemeinon Unkosten, dio Zahlungen fur Vcrsicherun- 
gon u. a. unter EinschluB von 1 920 000 JC Ausgaben fiir 
zuriiekgekaufto GenuBscheine auf 5 924 088,21 X ; da 
ferner 1914 671,12 JC abgeschriobon werden sollen, so 
bleibt ein Reingewinn von 9 556 684,81 .fC zu folgender 
Vcrwondung: 802 205,46 JC Gowinnanteile fiir Aufsichts
ra t und Vorstand, 250 000 JC Belohnungen an Beanito, 
600 000 M Ueberweisung an dio Arbeiterruhegehalts- und 
Knappschaftskasse, 400 000 JC dcsgleichen an dio Bo- 
amtenruhegehaltskasse, 30 000 JC Ueberwoisung an den 
Vorstand fiir gemeinniitzige Zwccko, 40 000 .li Riick- 
stellung fiir Zinsbogensteuor, 1 000 000 JC Ueberweisung 
an die Stiftung zum Besten der Kriegsteilnehmor und
3 434 479,35 JC Vortrag auf neue Rcchnung.

W estfa lische  S tah lw erke , A ktiengese llschaft zu  Bo
chum . —• Das verflossene Gcschaftsjahr brachte dem 
Untemehmen, wie der Vorstand berichtet, den Zeit- 
Yerhaltnissen entsprechend starko Beschaftigimg, so daB 
samtliche Anlagen, die 1905 gebauten FeinstraBen aus- 
genommen, bis zur Grenzo ihrer Leistungsfahigkeit be- 
setzt waren. Der auBerordentliche Bedarf in samtlichen 
Erzeugnissen des Werkes und die daraus sich ergebenden 
erhohten Anforderungen an die einzelnen Betriebe hatten 
in diesen Yielfacho Yeranderungen und einen weiteren 
Ausbau m it Masehinen und sonstigen Yorrichtungen im 
Gcfolgę. Ebenso muBten Yerschiedene Neuanlagen er- 
richtet werden, um die Erzeugungsmoglichkeiten Yon 
vomhcrein zweckentsprechcnd zu gestalten. Die Mannig- 
faltigkeit der Auftrago stellte das Untemehmen in tech-

nischer Beziehung vor Aufgaben, dereń Losung mit Riick- 
sicht auf die heutigen bcschrankten Jlitte l m it Schwierig- 
keiten verkniipft war, die ihm aber trotzdem weitere Fort- 
schrittc in qualitativer Hinsicht gebracht haben. Die 
Beschliisse der auBerordentlichen Hauptversammlung 
vom 29. Januar 19171) wurden durchgefiihrt. Zur Ver- 
stiirkung der Betriebsmittel wurden alsdann 6 000 000 .(( 
fiinfzinsige Sehuldverschreibungcn begeben und gleich
zeitig den Inhabern der noch umlaufenden yierzinsigen 
Schuldvcrschrcibungen dereń Umtausch in Kricgsanleihe 
angeboten. — Der Rohgewinn betragt neben 629 935,49 Jl 
Vortrag 7 148 109,08 .K, wahrend fiir allgemeine Unkosten
1 997 797,80 Ji und fiir Grundschuldzinsen 142 420 .H 
aufzubringen waren; nach Abzug ron  3 545 587,70 j i  Ab
schreibungen bleibt also ein Reinertrag von 2 092 239,07 J l , 
fiir den folgende Yerwendung yorgeschlagen wird: 
91086,95 M Ycrtrags- und satzungsmaBige Gcwinn- 
anteile, 60 000 Jl Belohnungei' an Angestellte, je 150000.« 
Uoberweisung an den Beamten- und Arbeiter-Unter- 
8tutzungsschatz somo an dio Nationalstiftung fiir die 
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallcnen und fiir andere 
Kriegswohlfahrtszwecke, 1 000 000 Ji (8 % ) Gewinn- 
austeil und 641 152,12 Ji Vortrag auf neue Rechnung. —• 
Ueber den Ankauf von mebr ais Dreiriertel der Kuxo 
der G e w e rk sc h a ft  „N eu e  H a r d t “ , iiber die sich der 
Berieht weiter noch auBert, ist an dieser Stelle*) schon 
das Notige mitgeteilt worden.

W itten er S tah lró h ren w erk e  z u  W ltte n  a . d. R u h r. —  
Nachdem schon das Gcschaftsjahr 1915/161) den Verlust 
des Yoraufgogangenen Jahres ausgegliehen hatte , b a t das 
letzte Gcschaftsjahr, wie der Vorstand berichtet, cin noch 
besseres Ergebnis gezeitigt. Dieses ist zuriickzufuhren 
auf die erhohten Leistungen angesiehts der stcigcnden 
Anforderungen von Heer und Flotte. Dic Hauptziffern des 
letzten Rechnungsabsehhisses, verglichen m it den Zahlen 
der Vorjahrc3), gibt die nachfolgende Ztisammenstellung.

in A 1913/14 1914/15 1915/18 1916/17

Aktienkapltal . . . 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
Hypotheken . . . BO 000 50 000 50 000 50 000

G ew lnnrortrag . . 2 560 2 875 __ —
Betrłebsgewinn . . 787 509 379 499 ‘>1628 574 4 028188
Zinscinn&hmen . . — — 122125
Y erlustvortrag . . — — 660 788 —
Allg. Unk., Zins. usw. 448 C28 391 316 428 178 451 595
Abschmlbungen . . 338 567 651 845 539 609 2 982 485
Reingewinn . . . 315 — — 708 232
R e i n g e w in n  e in -  

s o h l. Y o r t r a g  . 2 875 _ 708 232
Gewinnanteile . . — — — 25 823
Arb.- und Beamten- 

U nterst.-B estand . _ _ 100 000
Kriegs£Ursorge . . — — — 50 000
Gew innausteil. . . — — — 450 000

% • • — — — 6
G ew innrortrag . . 2 875 — — 82 409
Y erlustrortrag  . . . — 660 788 — —

!) Vgl. St. u. E. 1917, 1. Febr., S. 120.
Ygl. St. u .E . 1917, 4. Okt., S. 916/6; 8. Nov., S. 1038.

3) Ueber das Gcschaftsjahr 1915/16 ist an dieser 
Stelle s. Zt. nicht berichtet worden.

*) Einschl. 120 J l  Yerjahrten Gewinnausteils.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhttttenleute.

FUr d ie Y ereins!)U cherel s in d  e ln g eg an g e n :
(Die E insender Ton Oeachenken tln d  mit einem * beselchnet.) 

V e r d e u t s o h u n g s y o r s o h l a g e  fiir Handel und Ge- 
werbe. Zusammengcstellt auf Veranlassung des Konig- 
lichcn Ministeriums des Innem  yom Zweigrerein Drcs- 
den des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und der 
Gewcrbekammer Dresden. Dresden: C. Heinrich 1917. 
(27 S.) 8

V e r w a l tu n g s b e r io h t  [der] Masohinenbau- und Kiein- 
eisenindustrie - Berufsgenossensohaft*, Dusseldorf, fiir 
das Reohnungsjahi 1916. Dusseldorf 1917. M. Strucken. 
(63 S.) 4 °.

W ellenB tein , E d m u n d : Dio Eschweiler-Ratinger Me- 
ta llw e rk e * , Aktien-Gescllschaft, Ratingen 1917. Ein» 
Denkschrift. (Mit zahlr. Abb.) (Dusseldorf 1917: 
L. Sohwann.) (44 S.) qu.-4 °.

Z ie le  und Wege [der] Rheinisohe[u] Beratungsstelle* fiir 
ELriegerehrungen. Mora: Aug. Steiger 1917. (16 S.) 4 •.
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Johannes Klein f .
Noeh nieht zwei Jahro sind verflossen, seit wir 

unserem hochgeschatzten Mitgliede, dem Kgl. Bayerisehen 
Kommerzienrate J o h a n n e s  K le in , 
zum 8. Dezomher 1915, seinem 
siebzigjahrigen Geburtatage, an 
dieser Stelle W orte herzlicher Be- 
griiBung widmen konnten. Heute 
weilt derselbe Mann, fiir den Leben 
und Sehaffen wio nieht oft bei 
einem Mensehen gleichbedeutend 
waren, nieht mehr unter uns: am
23. Oktober 1917 hat ein Sehlag- 
anfall der so erfolgreiehen Tatig- 
keit des riistigen Greises m itten in 
der Arbeit fiir das W ork, dom 
immer noeh sein Sinnen und Sorgen 
galt, ein plotzliehes Ziel gesetzt.

Was Johann Klein geloistet 
hat, wie er, ausgeruatet m it selte- 
ner Scharfo des Yerstandes, dom 
ein nie versagender, immer wieder 
von testem Willen angesporntei 
.Kleili das Gleiohgewieht hielt, das 
von ihm gogriindete Unternehmen 
aus den kleinsten Anfiingen zu 
stetig steigonder Bedeutung im In- und Auslande empor- 
gefuhrt hat, ist bei jener Gelegenheit von uns schon 
gebiihrend gesehildert worden.

Dio kurze Spanne Zeit, die seitdem verflossen ist, 
hat der nunniehr Yerstorbene, wohl ahnend und fiihlend, 
daB ein sehleichendes Leiden ihm das Abschiednehmeu

A enderungen  in  der M itgliederliste.

Oapito, Ernst, Ingenieur d. Fa. Fried. Krupp, A.-G. 
Friedrieh-Alfred-Hutte, Uerdingen a. Rhein, Viktoria 
Str. 13.

Goerens, ®t.«3ng. Paul, Profcssor, Essen, Hohenzollern 
Str. 30.

Gróppel, Karl, 2)ip(..Qng., Betriebsd.irektor der Kriegs 
metall-A.-G. Berlin, Abt. Zentral-Wolframwasche, Frei 
borg i. Sa., Meissner Ring 9.

Krakowski, Georg, Ingenieur der Rombaeher Huttenw.
Rombach i.. Lothr.

Meguiń, Franz, Direktor der Oelwerko G. Mśguin, G. m 
b. H., Fraulautem  a. d. Saar.

Muller sr., Karl, Fabrikant, Am stadt i. Thiir.

naheriieken mochto, gewissenhaft geniitzt und an seinem 
Teile dazu geholfen, daB sein Werk tro tz  aller Hemmnisse, 

die der Krieg immor wieder in den 
Wcg stellte, nioht nur sich ausdeh- 
nen und in wachsendom MaBe an 
dor fieberhaften Tatigkeit fiir des 
schwer bedrohten Vatorlandes 
Riistung sich beteiligen konnte, 
sondern aueh durch Umstellung bis- 
lier an Arboitsmangel leidender 
Betriebe fremder Gewerbszweige in 
Kriegsindustrio Hundorten von Ar- 
beitern und Arbeiterinnen iohnen- 
den Erwerb an ihren Wohnorten 
zu versehaffen vermochte.

So wird sein Andenken vor 
allem in der Pfalz, m it der ihn seit 
seinem 70. Geburtstago das Ehren- 
biirgerrecht der S tad t Frankcnthal 
und seines Geburtsortes Klingen- 
miinster auCer zahlreichen sonstigen 
Ehrungen von seiten seiner Mitbur- 
ger und Landsleute besonders 
innig verknupfte, dauem d hoch- 
gehalten und dankbar bewahrt 

werden. Aber auoh die doutscho Eisen- und Ma- 
schinenindustiie sowie der Verein deutscher Eisenhiitten- 
leute, in dessen Kreiso Kleins eigenartigo, auf seinem 
engeren Fachgebiete fiihrende Personlichkeit sich groCter 
Achtung erfreuen durfto, werden seiner so bald nieht 
vergessen.

Poltgieper, U ., HiittendiTektor a. D., Dortmund, Prinz- 
Friedrich-Karl-Str. 35.

Moser, Rućklf, Oberingenieur der Baildonhiitte, Zalenze,
O.-S.

N eu e  M itg lie d e r .
Ildtner, Hermann, Sipl.-gng., Miilheim a. d. Ruhr, Burger- 

Str. 6.
Lenssen, Theodor, Betriebsleiter d. Fa. Fried. Krupp, 

A.-G., Essen, zurzeit Leutnant der L. im Felde.
Jteusch, Julius, Filialleiter der Sohoellerstahl-Ges. m. b. H , 

Dusseldorf, Kasernen-Str. 18.
Schmidt, Dr. F. L., Fabrikdirektor der Chem. Fabrik 

Rhenania, Stolberg 2, Rheinl.
Wilhelm, Rudolf, Ing., Inh. d. Fa. Rudolf Wilhelm, Essen- 

Altenessen, Pielsticker-Str. 11.

Zahlung des Mitgliedsbeitrages 1918.
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, daG naeh einem 

VorstandsbeschluC der Beitrag v o r  dem 1. D e z e m b e r  d. J. zu 
zahlen ist. 

Die bis zum 1. D e z e m b e r  d. J. n i e h t  eingegangenen Beitrage 
werden auf Kosten der betreffenden Mitglieder durch Nachnahme er- 
hoben. 

Zur Fórderung eines glatten Geschaftsganges und damit uns in 
dieser Zeit die groBe Mehrarbeit der Versendung der Nachnahmen 
erspart bleibt, bitten wir d r i n g e n d  um r e c h t  b a l d i g e  Einsendung 
der noeh riickstandigen Beitrage. 

D ie  G e s c h a f t s f u h r u n g .


