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Sochsundiwanzigste Lista.

Im Karapf fiir Kaiser und Reich 

wurden yon den Mitgliedern des 

Yereins deutscher Eisenhiittenleute 

ausgezeichnet dureh das

Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse:
Betriebsingenieur W ilh elm  B e r n a tz k y , Miilheim a. d. Rultr, Lcutnant der Landwehr I 

und Kompagniefiihrer in einem Landwehr-Infanterie-Regiment.
Betriebsingenieur ®it)(,»3ng. E m m erich  B iss  f ,  Aachen-Rothe Erde, Oberleutnant der 

Reserro und Fuhrereiner Batteric eines Feld-Artillerie-Regiments; erhielt auBerdem 
den WurttembefgSchen Militar-Yerdienstorden und die Hessische Tapferkeits- 
medaille.

Oberingenieur F erd in a n d  G erhard , Konigsberg, Oberleutnant der Landwehr
und Fiihrer einer schweren Flachfeuer-Batterie.

Ziyilingenieur A hvin  L u d er itz , Coln, Hauptmann der Reserve eines Kraltfahrer-Bataillons.

Eiserne Kreuz 2. Klasse:
W. F e ld h a u se n , Beainter des Vereins deutscher Eisenhttttenleute, Diisseldorf, Unteroffizier 

im Konig-Infanterie-Regiment 145.
Kommerzienrat Generaldirektor $r.'3it9 e. h. O tto N ie d t , Gleiwitz, am m-iB-schwarzen 

Bandę.
Betriebsdirektor Curt S ch ra p ler , Essen, am weiB-schvrarzen Bandę.
Direktor 2>r.*8itg. e. h. K urt S orge, Magdeburg-Buekau, am weiB-schwarzen Bandę.
Htittcninspektor F ranz S to lz e n b e r g , Konigshiitte, Leutnant in einem Reserve-Infanterie- 

Regiment.
Professor $Dr.»|jng. e. h. R. S tr ib e c k , Essen, am weifi-schwarzen Bandę.
Direktor $r.»3ug. K arl W endt, Essen, am ireiB-schwarzeri Bandę.

A n  s o n s t i g e n  A u s z e i c h n u n g e n  e r h i e l t e n :

Direktor W ilh elm  B u sc h fe ld , Kiel, das Friedrich-August-Kreuz am rot-blauen Bandę.
Direktor F r itz  D ie s fe ld , Durlach, das Badische Kriegs-Yerdienstkreuz.
Oberingenieur 5>r.<Jti8. H. F isch m a n n , Dusseldorf, das Oldenburgische Friedrich-August- 

Kreuz 2. Klasse am rot-blauen Bandę.
Betriebsingenieur^r.-^iig. G eorg K lein , Kattowitz, Leutnant der R esem , den Bulgarischen 

Militar-Yerdienstorden 5. Klasse.
A d o lf K o llm a n n , Dortmund, Oberleutnant der Reserve und Beauftragter des Kriegs- 

ininisteriums in Yalenciennes, das Bayerische Kónig-Ludwig-Kreuz.
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Fabrikbesitzer K arl B aron  Lo w en t hal, Wien, Oberleutnant, das Goldene Verdienstkreuz 
mit der Krone a. B. d. T. M. und das Offizier-Ehrenzeichen vom Roten Kreuz 
mit der Kriegsdekoration.

Hochofenehe! ®ipl.»3ng. H orst von  S ch w a rze , Georgsmaricnhutte, das Oldenburgisehe 
Friedrich-August-Kreuz,

Generaldirektor ®r.*3ng. c. h. O tto  F riedr. W ein lig , Dillingen, die Rote-Kreuz-Medaille
3. Klasse.

V e r d i e n s t  k r e u z f i ir  K r i e g s h i l f e :
Betriebsingenieur J o se f  A ren d , Benrath, Zivilingenieur F. K rau se-W ick m an n ,

jUnteroffizier, Betriebsleiter einer Militar- 
Fabrik in Belgien.

Direktor F riedrichB orggriife,F innentrop. 
Direktor P a u l B ra n d en b u rg , Burgbrohl. 
Direktor B ern h ard  B ru ch a u sen , Essen. 
Bankdirektor W alter Bii rh a u s , Dusseldorf. 
Professor Dr. E. C orle is , Essen.
Direktor P au l H a en se l, Langschede. 
Prokurist O tto  H agem an n , Essen. 
Betriebsingenieur F r itz  H a lin , Ueckingen. 
Betriebschef R ob ert H ah n , Dillingen. 
Fabrikdirektor Carl H e y d en , Burgbrohl. 
Oberingenieur M ax H u eg le , Gelsenkirchen. 
Betriebschef H an s H u sem ey er , Ternitz. 
Direktor P au l K on ig , Grevenbriick. 
Direktor Carl J u liu s  K ra eh t, Wetter.

Saarbrucken.
Wirki. Geh. Oberbergrat Berghauptmann 

Kru,inmer, Bonn.
Gewerbeassessor a. D. Slr.^ng. K arl N u gel, 

Berlin.
®it»I.*3ng. M ax P a sc h k e , Kncuttirgen. 
Oberingenieur B er tlio ld  P u tz e l,  Aachen. 
Oberingenieur G eorg R e itn e r , Essen. 
Direktor C. S ch aack , Cóln-Kalk. 
Betriebschef F r ied . Sch arm er, Dillingen. 
Oberingenieur A rth u r  S ch u lz , Cainsdorf. 
Betriebschef P au l S to l le ,  Miilheim a. d. R. 
Professor Dr. B en n o  S trauB , Essen. 
Stahlwerksleiter A. S u p p ó , Grevenbriick. 
KommcrzienratHiittendirektor a. D. A u g u st  

W ein lig , Siegen.

Die Herstellung von Ferromangan im Hochofen.
Yon Professor O sk a r  S im m e r s b a c h  in Breslau.

Ueber dio Reduktionsverhaltnisse von Mangan 
haben wir noch wenig Klarheit. Wir wisscn 

nur, daB der Warineverbrauch fiir die Reduktion 
der Manganoxydc im allgemeinen mehr betriigt ais 
fur die der Eisenosyde.

Es betriigt, berechnet fiir die Einheit Base, die 
Bildungswarme von 
Mn O, . . . 2278 WE und von Fi\ O,
Mn, O, . . 1DSS „  „  „  Fe, O,. 19SS 
Mn O . . . 1653 
Mn CO, . . 313 
Mn O Sł O ,. 76
M nS . . .  329

Fe O . . . 
Fo CO, . . 
Fe O Si O, 
Fe S . . .

1746 WE 
1612 „ 
1173 „
340 „ 
124 „ 
428

Diese Zahlen beziehen sich aber auf 15° ais An- 
fangs- und Endtemperatur der Reaktion, da wir 
nur bei gewohnlicher Temperatur die spezifischen 
Warmen kennen, sie lassen sich daher nicht ohne 
weiteres auf den HochofenprozeB ubertragen, zumal 
im Hochofen bei der Ferromangangewinnung sehr 
hohe Temperaturen herrschen und die Manganosyde 
verhaltnismaBig lange Zeit diesen hohen Tempera
turen ausgesetzt sind. Immerhin ergibt der obige 
Vergleich, daB die Manganoxyde viel schwerer sich 
reduzieren lassen ais die Eisenosyde. Es geht dies 
auch daraus hervor, daB die Schlącken von mangan- 
reicliem Roheisen und besonders von Ferromangan

stets mehrere Prozente Mangan enthalten, dagegen 
nur wenig Eisen.

Ob dic Manganoxyde ferner nur direkt durch 
Koks oder auch indirekt durch Kohlenosyd zu 
Mangan reduziert werden, steht ebenfalls nicht 
genau fest. Nach O sa n n 1) konnte Braunstein, 
31n Oj, bei Temperaturen bis 900° nur zu Mn, O, 
umgewandelt werden. Da jedoch die indirekte Re
duktion auch oberhalb 900° uud dann sogar sehr 
kriiftig eintritt, so erscheint dieser Versuch noch 
nicht beweiskraftig, wie denn auch Osann auf Grund 
einer Hochofenwiirmebilanz zu dem SchluB kommt, 
daB die indirekte Rekuktion wenigstens bis zur 
Stufe Mn O yorschreiten musse. Jedcnfalls wird 
aber Kohlenoxyd mit Riicksicht auf die geringere 
Bildungswiirme der Eisenosyde im allgemeinen 
immer erst das Eisen reduzieren, wenn Eisen und 
Mangan gleichzeitig vorhandcn sind, ganz abgesehen 
davon, daB jedes Eisenosyd durch metallisches 
Mangan reduziert werden muB.

Hat man daher Eisen- und Manganerze zusammen 
in einem Stahleisenmóller, so wird eine vi)lligeMangan- 
reduktion dureh Kohlcnoxyd sehwerlich erfolgen,

x) O san n : Lehrbuch der Eisenhuttenkunde. I^eipzig 
19! 5. S. 467.
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weil der zeitlichc Unterscliied zwischen Eisen- und 
Manganreduktion so groB ist, daB bereits die Bildung 
von Schlacke mit freier Kieselsaure vorliegt, die dann 
das Mangan aufnimmt. Kommt diese manganhaltige 
Sclilacke mit Zusclilagkalk in Bcriilirung, so tritt 
Kalli mit der Kieselsaure der Eiscn- und Mangan- 
silikate in Reaktion, und es kann nicht nur Eisen- 
oxydul, sondern auch Manganoxydul frei werden, 
welch letztcres dann nach erfolgter Reduktion des 
Fe O ebenfalls der Reduktion unterliegt — ob melir 
oder weniger auch durch Kohlenosyd, erscheint frag- 
lich. Im Gcstell wird das Mangan aus dcm Mangan- 
silikat der Schlacke nur schwierig durch Koks redu- 
ziert; wenn aber, dann nur unter gleichzeitigem Frci- 
werden von Kieselsaure, die dann wieder auf das 
Mangan einwirkt.

Verhuttet man dagegcn Spateiscustcine, die eine 
chemischc Verbindung der Eisen- und Mangan- 
karbonatc bilden, so ermoglicht wahrscheinlich die 
innige Vereinigung von Eisen und Mangan, zugleich 
in Anbetracht der Masscnwirkung, dic Reduktion 
eines Teilcs des Mangans durch Kohlcnojcyd1), 
wenigstens spricht fiir die Richtigkeit dieser An- 
nahme die bekannte Tatsache, daB bcim Erblasen 
von Spiegcleisen aus Spaten die Manganreduktion 
in groBerem MaBe und auf leichtere Weise erfolgt 
ais bei Verhuttung von Eisen- und Manganerzen. 
W edding2) schreibt diesbeziiglich, daB „das ais 
kohlcnsaure Yerbindung in den Erzen enthaltene 
Mangan viel leichtcr reduzierbar ist ais das in der 
Form von Mangandioxyd usw. demselben nur bei- 
gemengte. Die Manganoxyde sind allein viel schwerer 
ais die Oxydc des Eisens zu reduzieren, aber beide 
zusammen lassen sich durch Kohlenosyd in den 
metallischen Zustand iiberfuhren, und zwar um so 
leichter, je vonviegender das Eisenoxyd ist.“

Bei einem reinen Mangancrzmoller zur Her
stellung von 80prozentigem Ferromangan stellt sich 
die Kontaktwirkung zwischen Eisen- und Mangan- 
osyden sehr gering:

S ta h ie ise n .........................  5 %  Mn : 90 %  Fo
S p ieg c le isen ..................... 20 %  Mn : 75 %  Fe
Ferrom angan..................... 80 %  Mn : 10 %  Fe

Bereits reduziertes Mangan l&uft hicrnach bei 
Ferromanganbetrieb kaum noch Gefahr, durch Eisen- 
oxydc wieder oxydiert zu werden. Bei der hohen 
Temperatur der Ferromanganhochófen und angesichts 
der Massenwirkung wird man wohl in der Annahme 

>nicht fehlgehen, daB ein erheblicher Teil des Mangans 
aus Mn O bereits in dem Schacht bzw. der Rast 
direkt reduziert wird. Wiirdc dies nicht der Fali 
sein, sondern das Mangan erst aus der Schlacke redu- 
ziert werden miissen, so wurde es schwer halten, 
siiiziumarmes SOprozentiges Ferromangan bei nur 4%  
Mn in der Sclilacke zu erblasen, da bei der Zer- 
setzung des Mangansilikats, besonders bei solch

*) O sk a r S im m c rsb a c h : Die Eisenindustrie. Leip- 
zig u. Berlin 1900. S. 13.

*) Handbueh der Eisenhuttenkunde, II. Auf]., 3. Bd„
II. Lieferung. Braunschweig 1904. S. 615.

groBen Mengen, durch festen Kohlenstoff gleichzeitig 
auch Silizium mitreduziert wird, und zwar auch 
dann, wenn dic Schlacke sehr basisch ist, weil bei der 
hohen Gcstell temperatur das Vereinigungsbcstreben 
des Eisens zum Silizium und des ais Reduktionsmittel 
dienenden Kohlenstoffs in starkerem MaBe zum 
Sauerstoff wachst, ais das der Basen zur Kieselsaure.

Wegen der hoheren Reduktionswarme des Man
gans im Yergleich zum Eiscn erfordert die Ferro- 
manganherstellung einen hoheren Iiokssatz und nicht 
ininder moglichst heiBen Wind. Je hoher derMangan- 
gehalt der Ęisenlegierung, um so mehr Koks und um 
so hohere Temperatur wird benotigt. Ais Folgę 
davon aber ergibt sich gleichzeitig, daB die aufstcigcn- 
den GascheiBcr sind und nicht in dcm MaBe ihren 
Warmcinhalt an dic Beschickung abgebcn konnen 
wie bcim Erblasen von gowolmlichem Rohcisen, 
z umai der Erzsatz ein weit kleinerer ist. Hicrdurch 
wird die Gichttcmperatur eine hohere ais sonst und 
leicht Oberfeuer hervorgerufen — eine Gefahr, mit 
der vor allein bcim Yerhutten sauerstoffreicher 
Jlanganerze zu reclinen ist, weil diese schon im 
oberen Teilc des Hochofens von 300° an in niederere 
Oxydationsstufen zersetzt werden, wobei der frei- 
werdende Sauerstoff mit dem Kohlenstoff des Kokscs 
bzwr. dem Kohlenoxyd unter betrachtlicher Warmc- 
entwicklung vcrbrennt. 3Ian kann hiiufig bei solcher 
Beschickung, selbst schon bei Spiegeleiscnerzeugung, 
die Beobacłitung machen, daB die oberste Koksgicht 
im Ofen vollkominen gliihend ist. Zur Vermeidung 
des Oberfeuers empfiehlt Dr. M enne, Crcuzthal 
(D. R..P. 268 883), die Yerwendung sauerstoffarmer 
Mangancrzbriketts, hergestellt aus sauerstolfreichen 
Erzen (Braunstein, Mangansuperoxvd), indem diese 
zuerst gemahlen, dann unter LuftabschluB und gleich- 
zeitiger Bewegung bis zur Abgabe des Sauerstoffs, 
der dabei ais Kebenprodukt gewonnen werden kann, 
erhitzt werden, und zwar in einer Retortę durch 
standiges Drehen derselben. Die Bewegung der Erze 
bleibt notig, weil die Warmcleitung von Manganerzen 
sich so gering stellt, daB eine Zerlegung der hoheren 
Oxydationsstufen des Mangans imraer nur an der 
Oberflśiche stattfindct. Das die Retorte verlassende 
Erzpulver besteht im wesentlichen aus Mn O, welches 
dann brikettiert wird.

Das Oberfeuer tritt um so haufiger und scharfer 
in dic Erscheinung, je niedriger der Ofen und je 
kurzer die Durchsatzzeit ist, da beide Momente die 
Temperatur der Gichtgase erhiihen. Bei yerlangsarn- 
ter Durchsatzzeit fallt der Koksverbrauch und steigt 
das Ausbringen, wahrend bei schncller Durehsatz- 
zeit mit der Erzeugung der Koksverbrauch bei ge- 
ringerem Ausbringen wachst. So lieferte z. B. ein 
Hochofen von etwa 400 cbm Inhalt bei einer Durch
satzzeit von

20 st 90 t  Fe Mn (80%) m it 205% Koksverbraueh 
18—19 „ 90 t  „ „  220%
13—14 „ 110 t  „  „ 230%

Den Koksverbrauch fiir 80prozentigcs Fcrro- 
mangan unter 190 % zu bringen stoBt auf Schwierig-
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keiten, weil die hohe Temperatur, welche die Mangan- 
reduktion beansprucht, schwierig zu halten ist; doch 
hat man in Deiitschland den Koksverbrauch schon 
auf 175 % heruntcrgebracht bei einer Tageserzeu- 
gung von iiber 150 t  und einer Windtemperatur 
von 825°. Im allgemeincn rcchnet man fur die 
Eeduktion des Mangans beim Erblasen von Ferro
mangan 250 % Koks gegen 100 % Koks fiir die 
Jteduktion des Eisens bei der Roheisenerzeugung. 
Ein Ferromangan m it 80 % Mn benotigt gematl fol- 
gender Uebersicht 0,8 . 250 +  0,2 . 100 =  220 % 
Koksrerbraueh.

K o k s v e rb ra u c h  v o n  F e rro m a n g a n .
S0 %igcs Fo M n ........................................  220 %  Koks
~0 % ..........................................................  205 %  „
00%  „ ....... ...........................................190% „
5 0 % ..........................................................175%  „
40%  „ ....... ...........................................160%  „
30%  „ ....... ...........................................145%  „
20 %  „  Spiegeleisen...............................130 %
10% „ „
Der hohe Koksverbrauch 

des 80prozentigen Ferro- 
mangans erklart sich:

1. durch die groBere 
Reduktionswarme des 
Mangans im Vergleieh 
zum Eisen;

2. durch die bei der ho- 
hen Ofentemperatur 
stark eintretende di- 
rekte Reduktion in 
Scliacht und Rast, 
wodureh ebenso wie

3. durch die erhohte Oxydation des Kokses (Zer- 
setzung der Manganoxyde, Oberfeuer) vor den 
Formen entsprechend Koks fehlt;

4. durch die erhohte Kohlenstoffaufnahme des 
flussigen Fcrromangans im Gcstell, die zu- 
dem eine groBe Warmemenge erfordert, die 
•weniger durch heiBen Wind ais durch weiB- 
gliihenden Koks geschaffen werden muB.

Mit zunehmetidem Koksverbrauch steigt nicht 
nur die Manganreduktion, sondern auch der Yerlust 
durch Manga.nverfliichtigung w&chst. W iist1) hat 
festgestellt, dati schon wenig oberhalb des Schmelz- 
punktes von Ferromangan Mangan yerdampft. In
folge der hohen Gestelltemperatur der Fcrromangan- 
hochofen beginnt daher metallisches Mangan vor den 
Formen zu verdampfen. Beim Aufsteigen mit dem 
Gasstrom wird dieses yerfliichtigte Mangan durch 
den Sauerstoff der Kohlensaure und des Wasser- 
dampfes sowie der Erze im oberen Teil des Hoch- 
ofens wieder oxydiert. Das entstandene Mangan- 
osydulosyd yertęilt sich jedoch so fein, daB es durch 
den Castrom aus der Gicht mitgerissen -wird; die 
Giehtgase der Ferromanganhoehiifen erhalten durch 
dieses mitgerissene Manganoxyduloxyd eine braun- 
rote Farbung. Beim Abstich treten ebenfalls noch 
Manganverfliichtigungen ein, indem stets ein rotlich-

ł) Mctallurgie 1900, Jan., S. 8.

brauner Rauch entweicht, der teils durch die oxy- 
dierende Einwirkung der atmospharischen Luft auf 
das Ferromangan, teils durch aus dem flussigen 
Metali entweichende und sofort oxydierte Mangan- 
dampfe gebildet wird. Nach S c h il l in g 1) kommen 
bei starkem Ausblasen Unterschiede im Mangan- 
gehalt bis zu 8 % vor; stellt man dagegen das Ge- 
blase ab, so daB das Metali ruhig ausflieBen kann, so 
sind die Unterschiede nur gering. Anderseits ninnnt 
die Manganverschlackung mit steigendem Koksver- 
brauch, d. h. mit steigender Manganreduktion ab, 
die Verstaubungsvcrluste von Mangan dagegen cr- 
hohen sich wegen und entsprechend der verhaltnis- 
miiBig groBen Feinheit der Manear.erze sehr stark 
imVergleich zur Spiegeleisenherstellung, wie Zalilen- 
tafel 1 erkennen laBt.

Ueber die notwendige Hohe des Mangangehaltes 
der Schlacke bzw. den EinfluB eines hohen Mangan
gehaltes in derselben sind in der Literatur heute nicht 
mehr zutreffende Ansichten vertreten.

L edebur vertrat die Anschauung, daB bei 
Spiegeleisen bis 15 % und bei Ferromangan bis 
30%  des Mangangehaltes in der Schlacke zuriick- 
bleiben miiBten zum Schutz gegen die Reduktion 
des Siliziums. Yerzogert man den Betrieb in der 
Weise, daB die Schlacke manganami wird, oder 
bildet man weniger stark basische Schlacken, so wird 
nach Ledebur eine gróBere Menge Silizium reduziert, 
und es entsteht Silikospiegel4). W ed d in g5) sieht 
den Yorteil eines hohen Mangangehaltes der Schlacke 
zwar auch in dem Schutze gegen die Reduktion des 
Siliziums, mehr aber noch darin, daB „alle Kiesel- 
saure zum Singolosilikat gesattigt ist, nachdem die 
Eiscnoxyde reduziert sind, und daB daher erst dann 
die Ausscheidung des Mangans aus der Schlacke 
durch Kalkerde zu erfolgen braucht". Wedding 
betont aber schon sehr richtig, daB zur Yerhinde- 
rung eines hoheren Mangangehaltes die Schlacke 
so reich an Kalkerde gehalten werden muB, ais 
irgend tunlich.

Der Einzige, der sich bisher mit Ferroman- 
ganschlacken eingehender beschaftigt hat, ist

l) St. u. E. 1SS2, Juni, S. 223.
J) NachThaler:3;r.'3ll(l.-I)isEOrtation. Brcslaul914.
») St. u. E. 1909. 21. Juli, S. 1119/20.
*) L e d e b u r: Handbuch der Eisenhiittenkunde,

2. Abt., 3.AufL Ijeipzig 1898, S. 567.
4) W ed d in g : Handbuch der Eisenhiittenkunde,

2. Aufl., 3. Bd. Braunschweig 1906, S. 1067.

Zahlentafel 1. H o c lio fe n -M a n g a n b ila n z .

I ’) 11 ■) 111 *) IV V )

Mn im Spiegeleisen bzw. Ferro
m angan ............................... %

M n-Reduktion ...................... %
M n-V ersch lackung ..................%
M n-V erfliichtigung..................%

K o k s T e rb ra u e h ...................... %
Sehlaekenm enge...................... %
W in d tem p o ra tu r...................... 0

6,02
40,34
57.84

0,81
1,00

101
SO

731

10,83
58,26
36,90

3,82
1,02

111
75

762

20,32
67,86
23,02

7,62
1,50

136
73

773

80
.70

8
J. 22

260
127
750

80,20
76,9

6,7
16,4

227
106
950
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Źahlentafel 2. F o r r o m a n g a n - S c h la e k c n a n a ly s e n .

Schiaclce Ferromangan

Mn Fo SiO, AI.O, CaO SI P Mn
% % % % % % % %

5. Juli . 4,32 1,44 27,40 10,40 50,41 1,96 0,32 80,01
6. u. 7. Juli 5,05 1,36 27,00 9,50 48,93 1,70 0,28 79,61

8. Juli . 5,79 1,40 28,10 9,84 '49,13 1,36 0,30 78,99
9. „ . 4,09 1,30 27,80 10,00 48,22 1,79 0,31 79,35

10. .. . 4.88 1.14 28,00 9,94 48,48 2,10 , 0,32 79,17
11. ., . 6,56 1,30 29,00 11,90' 45,66 1,48 0,30 79,39
12. „ • 7,56 1,14 28,00 12,00 45,35 0,84 0,30 79,39
13. „ . 6,21 1,40 28,80 11,60 44,47 1,11 0,31 81,34
14. „ . 5,88 1,14 28,40 12,10 44,37 1,37 0,31 79,34
15. ,. . 4,49 1,38 27,00 11,80 49,30 1,27 0,29 78,38
16. ,, . 5,18 1,42 27,00 11,20 49,65 0,96 0,29 75,34
18. „ . 5,90 1,71 26,60 11,80 48,86 0,92 0,30 77,70
19. . 4,03 1,14 27,20 9,10 47,94 1,04 0,30 78,52
20. „ . 5,00 1,02 27,10 9,60 48,10 1,03 0,30 78,46 |

W o c h o n d u rc h s c h n itt

51 n Fe SiO, AI.O, CaO MgO S
% % % % % % %

1. Woche 4,91 1,30 27,50 9,95 49,20 1,17 3,16 _
5,93 1,25 28,20 11,55 46,27 1,19 3,20 —

3. 4,98 1,35 27,40 10,53 48,33 1,28 3,06 —
Mitte} 5,27 1,30 27,70 10,67 47,93 1,21 . 3,14 —

W ittm an n 1), der zu der Ansicht kam, daB es bei 
Ferromangaiischlacken nicht auf ihre Schwer- oder 
Leichtschmelzbarkeit ankomme wie sonst bei Hoch
ofenschlacken, sondern auf ihre groBere oder gerin- 
gere Aufnahmefahigkeit von Manganoxydul, weil die 
Schlacke das Losungsmittel fiir Manganoxydul bilde.

Wittmann Schlącken von 
ein und demselben Ofen 
an, nicht aber von ein und 
demselben Ferromangan, 
sondern von30- bis 80pro- 
zentigem Ferromangan. 
Abgesehen davon, daB 
hierbei das Mengen- und 
Kontaktverhaitnis zwi
schen Eisen und Mangan 
sich zu verschieden stellt, 
spielen auch die Beziehun- 
gen zwischen Durchsatz- 
zeit und Koksverbrauch, 
sowie vor allem die yer
schiedenen Schmelzpunkte 
von 30- und 80prozentigem 
Ferromangan hinsichtlich 
der Manganreduktion eine 
wesentliche Rolle — je- 
denfalls hat aber die neuere 
Praxis der Ferromangan- 
darstellung ergeben, daB 
man SOprozentiges Ferro
mangan statt wie friiher 

mit 25%  Mn O und 28 % Ca O in der Schlacke 
auch bei Schlącken mit 6 % Mn O und 43 % Ca O, 
nach Abzug von Ca S, erblasen kann, wie die Zus- 
ammenstellung in Źahlentafel 2 ergibt.

Ordnet man diese Analysen nach dem Mangan- 
gehalt der Schlącken zusammen unter vergleichs-

Zahlentafel 3 S c h l a c l t c n - B c w c r t u n g  f u r  d i e  M o 11 c r  - B o r  c c h  n u ag .

Nr. 80 % FeMn- MnO FeO SIO, AI.O, CaO MgO S Basen-CaS CaO + MgO — CaS CaO + MgO
CaO + MgO 
nach Abzug 
von CaSScblacke

% % of/o % % % %
Siiiiren 610,

1 30,12 0,48 29,02 7,05 37,03 1,89 0,67 1,90 1,30 38,92 37,77
2

1 nach 
| W ittinar

27,42 0,29 29,54 8,91 37,30 2.05 0,96 1,72 1,31 40,45 37,70
3

n 19,08 0,46 30,25 8,32 39,25 4,65 1,32 1,59 1,38 43,90 40,84
4 17,80 0,61 30,37 10,59 43,82 2,15 0,42 1,61 1,49 45,97 44,48
5 J 15,41 0,59 30,91 8,23 45,65 2,OS 0,63 1,61 1,51 47,70 46,79
6 12. Ju li W 9,76 1,46 28,00 12,00 45,35 1,31 1.47 46,56 41,13
7 U .  „ "o 8.46 1,75 29,00 11,90 45,66 1,27 1,45 46,S7 41,44
8 13. „ § 8,02 1,80 28,80 11,60 44,47 1,24 1,43 45,68 40,25
9 18. „ 3 7,60 2,19 26,60 11,80 48,86 1,42 1,68 50,07 44,64

10 14. „ KI 7,59 1,49 28,40 12,10 44,37 1,22 1.41 45,48 40,05
11 8- „

«X3 7,47 1,80 28,10 9,84 49,13 1,45 1,60 £0,34 44,91
12 16. „ s 6,69 1,82 27,00 11,20 49,65 1,41 1,68 50,86 45,43
13 6. „ "a 6,52 1,75 27,00 9,50 48,93 1,45 1,65 50,14 44.71
14 20. „ a 6,46 1,82 27,10 9,60 48,10 1,24 3,14 1,43 1,62 49,31 43,88
15 10. „

2"O 6,30 1,46 28,00 9,91 48,48 1,37 1,58 49,69 44,26
1(> 9 -  . ,

c
o
JZ 5,80 1,67 27,80 10,00 48,22 1,36 1,58 49,43 44,00

17 15. ,. 8 5.80 1,75 27,00 11,80 49,30 1,36 1,67 50,51 44,08
18 5. „ c,

2 5,48 1,85 27,40 10,40 50,41 1.42 1.68 51,62 46,19
19 19. „ a

H 5,20 1,46 27,20 9,10 47,94 1,38 1,60 49,15 43,72

Nach einem von Wittmann dargestellten Diagramm 
soli die Aufnahmefahigkeit der Schlacke fur Mangan- 
oxvdul bei steigendem Gehalt an Erdoxvden 
(Ca O -}- Mg O +  Ba O) nur anfangs sehr rasch 
fallen, spater aber (bei 14 % Mn O) fast horizontal 
verlaufen, so daB also von diesem Zeitpunkte ab ein 
weiterer Kalkzusatz nutzlos ware. Zum Beweis fuhrt

iT st7 u 7 E . 1904, 1. Jan ., S. 14/6.

weiser Beifiigung der Wittmanrischen Analysen, so- 
fern sie sich ebenfalls auf 80prozentiges Ferromangan 
beziehen, so wird gemaB Źahlentafel 3 ersichtlich, 
daB der Mangangehalt nicht durchgreifend in Be- 
ziehung zum Gelialt an Erdoxyden steht, denn die 
Schlacke Nr. 4 enthiilt unter Abzug von Ca S bei 
44.48% Ca O - f  Mg O 13,79% Mn, wahrend Schlacke 
Nr. 9' bei 44,64%  CaO +  Mg O nur 5,90%  Mn
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aufweist, und ebenso steht der Schlacke Nr. 3 mit 
40.8-1 % Ca O +  Mg O und 13,79 % Mn die Schlacke 
Nr, 6 ‘mit 41,13 % Ca O 4- Mg O und 7,56%  Mn 
gegeniiber. Des weiteren hat ohne Beriicksiehtigung 
von Ca S die Schlacke Nr. 8 6,21% Mn bei 45,68 % 
Ca O +  Mg O und die Schlacke Nr. 4 13,79 % Mn 
bei 45,97 % Ca O -f  Mg O.

Dio Erklarung fur diese Unterschiede findet man 
bei Betrachtung der Si Oa-Kurve in Abb. 1. Es hat 
Schlacke Nr. 4 30,87 % Si Oa gegen 26,60.% Si 0 3 
in'Schlacke Nr. 9, Schlacke Nr. 3 30,25%  Si O, 
gegen 28,00%  Si O, in Schlacke Nr. 6 und ferner 
Schlacke Nr. 8 28,80 % Si 0 2 gegen 30,37 % Si 0 3 
in Schlacke Nr. 4. Es ist also nicht die Summę der 
Erdbasen, sondern das Vcrhaltnis der Erdbasen zur 
Kieselsaure maCgebeiui; je geringer dieses, desto

/ ’ J « i  $ 7 f  fi tę ~L—I-S te■V rs r? ff t f  i?

Abbildung 1. Forroraanganachlaoken.

mehr Mangan verschlackt, denn Manganosydul ais 
basischer Korper tritt um so schwerer aus der Schlacke 
aus, je weniger sonstige Basen diese enthalt, d. h. 
naturlich nur Erdbasen. nicht aueh Eisenoxydul, da 
dieses auf reduziertes Mangan sofort wieder oxy- 
dierend einwirken wurde.

Des weiteren zeigt die Kieselsaurekurre in Abb. 1 
aG der Si CK-Gehalt der Schlacke nicht zu hoch sein 

darf, weil sonst der Ca O-Gehalt zu sehr wachsen 
m ulite— zweckmaBig nicht mehr ais 27 bis 23 % Si O, 

Ein Tonerdegehalt in Hohe yon 12 bis ló  % er- 
schwert keineswegs die Ferromangandarstełlung. 
a  ach W eddingi) niitzt ein hoher Tonerdegehalt der 
Schlacke nicht nur nichts, weil Tonerde die Osyde 
des Eisens und des Mangans nicht aus dereń Ver- 
>mdung mit der Kieselsaure rerdrSngt, sondern er 
verhindert sogar eine erhebliche Manganreduktion.

,bt, aber anderseits zu beriicksichtigen, dali 
gewohnlich dem hoheren Tonerdegehalt der Erze ein 
genngerer Kiesełsauregehalt entspricht und daB 
liifolgedessen, selbst wenn man bei stark basischen 
schlacken den Ciiarakter der Tonerde ais sauer an-

1067ndbUCh d“

sieht, der Siliziuinubergang in das Ferromangan 
weniger in die Ersoheinung tritt und z war um so 
weniger, je geringer die Schlaekenmongo ist.
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Abbildnng 2.
Łioflnfi des MnO-Gehaltes auf den Schmolzpunkt 

Ton Ferromangansohlaoken.

Hinsicłitlich des Einllusses des Mangan- und Kalk- 
gehaltos derFerromanganschlacken auf ihrenSchmelz- 
punkt geben die in Zahlentafeln 4 u. 5 gekennzeich- 
neteiijBreslauer Untersuchungen meines Schtilers 
Sipf.-^ing. F. F rer ich  einen gewissen Aniialt
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Abbilduug 3.
Einfiufi des C&O-GehaUca auf den Schmelzpunkt 

tou Ferrouiaugaiwehlaoken.

Zahltmtafol 4.
Versuoh««ihe 1. E in f lu B  den Mn O -G o h a lto s  a u f  

d e n  S e łim e lz p u iik Ł  d e r  S o h la e k e ,

; Kr, Ma O MO, AlsO, Oao >1*0 SaO Saiuael** ' 
punkt

1 5,81 3& S 12,13 35,74! 3.32 0,27 1250i 2 «,!«: 38,42 11,51 33,07; 3.32 0,57 1210
i 3 14,17; 33,04 Hi, fi 8 30,5Uj 3.33 1,02 1170

4 18,3(5 34,02 9,81 27,98; 3,34 1,39 1150 ■■
! ,® 22,6-4 j 84.03j 9.04 28,39 3,34 1,70 1125

(i 27,5-ij 3l,83j 8,48 23,75 3,12 1.04 U 15
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Zahlentafel 5.
Vorsuchsreiho II. E in f lu B  (los Ca 0 -  G e h a ltc a  a u f  

d e n  S o lu n o iz p u n k t  d o r  S c h la o k e .

I
%

Nr. CaO 810, Al» 0, MnO MgO FeO Schmelz-
punki

1 25, 39 34,03 9,04 22,54 3,34 1,76 1125
2 30,45 31,72 8,43 21,01 3,11 1,64 1150
3 35,51 29,41 7,82 19,48 2,88 1,52 1195
4 40,57 27,10 7,21 17,95 2,65 1,40 1260
5 45,03 24,79 6,60 16,42 2,42 1,28 1310

I 11
% %

. 5,81 22,54

. 36,77 34,03

. 12,13 9,04

. 0,27 1,76

. 35,74 25,39
. 3,32 3,34
. 3,73 2,16
. 0,29 0,65

II
%
Sp.
0,83
0.16

Dio Untersuchungen gingen aus von den folgenden 
Fcrromangansehiacken:

M an ganoxydu l.....................  5,81
K ic s e ls a u ro ......................... 36,77
T o n e rd e ................................. 12,13
E iso n o x y d u l.........................  0,27
K alzium oxyd......................... 35,74
M a g n ea iu m o x y d .................3,32
Kalziumsulfid.........................  3,73
P ho sp h o rsau ro .....................  0,29

Titansaure . . . . . . .
N atrium oxyd.........................  1,48
K a liu m o x y d ......................... 0,43

Die Yerscliiebung des Mn O-Gehalts erfolgte bei den 
Proben 2, 3, 4 und 5 durch entsprechendes Mischen 
dieser Schlacken, wahrend Probe 5 durch Zusatz von 
Mangankarbonat erzielt wurde. Aus Abb. 2 ergibt 
sieh, daB bei einer Zunahme des Mn O-Gehalts von 
5,81 auf 27,54 % der Schmelzpunkt der Schlacke 
von 1250 auf 1115°, d. h. urn 135° fallt. Hierbei ist 
allerdings zu berucksichtigen, daB gleichzeitig der 
Ca O-Gchalt gesunken und der Fe O-Gehalt etwas 
gestiegen ist, beides Moniente, die an sich eine ge- 
wisse Erniedrigung des Schrnelzpunktes bewirken.

Umgekehrt liegen die Verhaltnisse bei einer yer
schiebung des Ca O-Gehalts, wie die Versuchsreihe II 
in Abb. 3 erkennen laBt, die einen Schmelzpunkt- 
unterschied von fast 200° erbringt. Das Ca O wurde 
hier in Form von Ca CO, zugegeben.

(Schlufl folgt.)

Die Guterverkehrssteuer.
Von Dr. W. L ohm ann.

I j ie  Ausfuhrungsbestimmungen zum Gesetz uber 
die Besteuerung des Personen- und Giiterver- 

kehrs vom 8. April 1917 sind jetzt fur dic B e s t  e u e -  
r u n g d e s G u t e r v e r k e h r s  absclilieBend crschie- 
nen1). Bereits am 1. August ist der Teil des Gesetzes, 
der dem offentlichen Eisenbahngiitemrkehr eine 
Steuer auferlegt, in Kraft getreten, und am 1. Okto
ber werden die Dbrigen Vorschriften uber den Giiter- 
verkehr in Geltung gesetzt.

Die Verkehrssteuer ist ein Ergebnis des Krieges. 
Die auBergewehnlichen Aufwendungen des Reiches 
verlangten eben solche MaBnahmen, und so muBten 
aueh Abgaben zur Zinsendeckung herangezogen 
werden, die, wie die Verkehrssteuer, steuerpolitisch 
anfechtbar sind. Da sie aber dem heute besonders 
wiehtigen Erfordernis entsprcchen, groBe Geld-Er- 
trage zu liefern, so sah der Gesetzgeber teils sorgend, 
teils unbekiimmert iiber ihre Naehteile hinweg. Aller
dings braucht GroBzugigkeit des Systems — soweit 
freilich von finanzwissenschaftlichen Gesichtspunk- 
ten aus davon gesprochen werden kann — nieht 
unbedingt verbunden zu sein mit einer gleich sorg- 
losen Behandlung von Einzelheiten. Der Verkehrs- 
steuer haften aber, nieht nur in steuertechnischer 
Bezichung, Naehteile an, die wohl hatten vermieden 
werden konnen, wenn die Reichsregierung den Ent- 
wurf eingehender mit den Kreisen beraten hatte, 
die ais Trager der Steuer ihre Wirkungen auf Grund 
ihrer geschaftlichen Erfahrungen in erster Linie 
beurteilen konnen. Die fr i ihzei t ige  Hinzuziehung 
fachmannischer Berater aus Handel und Industrie 
ist aber doch wohl unbedingtes Erfordernis, wenn 
derartig einschneidende Belastungen auferlegt '' er-

: ) Zentralblatt fiir da s Deutsche Reich (herausgcgeben 
im Reiohsarat des Inncrn), 1917, 31. Aug., S. 288/308.

den. Daran hat man es — und nieht nur in diesem 
Falle — fehlen lassen. Jetzt bleibt nichts iibrig, 
ais bis zur endgilltigen Ordnung der Beichsfmanzen 
die praktische Anwendung der Verkehrssteuer ab- 
zuwarten.

Die Yerkehrssteuer belastet den gesamten Gtiter- 
verkehr jedweder Art mit einer Abgabe. Sie trifft 
sowohl den offentlichen Eisenbahngutemrkehr, den 
offentlichen Gutermkehr auf "WasserstraBen, den 
Giiterverkehr auf Landwegen ais aueh den nicht- 
offentlichen Giiterverkehr auf Eisenbahnen und 
WasserstraBen. Die Abgabevom G u t e r v e r k e h r  
betragt ohne Unterschied 7% des Beforderungs- 
preises, gleichgultig also, welches Gut — allerdings 
mit einigen Ausnahmen — befordert wird und auf 
welche Art oder auf welche Entfernung die Beforde- 
rung erfolgt. Eine Staffelung der Abgabe, die aueh 
vorgeschlagen wurde, hatte weit groBere Naehteile 
gehabt. Abstufungen in Anlehnung an bestehende, 
aber abanderliche Tarife wurden nacli den Erfah
rungen des Frachturkundenstempels yerschiebungen 
im Gefolge haben, die die Abgabe auf die Dauer 
ungleichmaBig gestaltet hatten. Die einheitliche Ab
gabe muB deshalb grundsatzlich ais richtig anerkannt 
werden.

Im o f f e n t l i c h e n  E i s e n b a h n g u t e r v e r -  
kel ir  wird die Abgabe erhóben von allen BefOrde- 
rungen (mit Ausnahme von Steinkohlen, Braunkoh- 
len, Koks und PreBkohlen) auf allen Eisenbahnen, 
unter denen aueh Klein- und StraEenbahnen, da
gegen nieht Seilbahnen zu yerstehen sind.

G e g e n s t a n d  d e r  B e s t e u e r u n g  ist somit 
der Be forderungspre i s .  Hierzu gehOren alletarif- 
oder vertragsmaBigen Gebiihren, die die Eisenbahn 
ais Gegenleistung fur die Fortbewegung der Giiter auf
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dcm Schienenwego von der Verladung bis zur Ent- 
ladung 7.u fordem hat, also auch Abfertigungsgebuh- 
ren, feste Frachtzuschlage, AnschluB- uud Bahn- 
liofsfrachtcn. Die Abgabe ist von der Gesamtgebiihr 
zu berechncn, auch dann, wenn Gebiihren fiir Neben- 
leistungen in abgabepflichtige Gcbiihr eingereohnet 
sind, eine etwas weitherzige Auslegung des Gesetz- 
textes, der Nebengebuhren und bare Auslagen von 
der Einbcrcchnung in den abg.abepflichtigen Befor- 
derungspreis ausdrucklich ausnimmt. Nicht zum 
Befórderungspreise gehort auch der Frachturkunden- 
stempel.

Die Abgabe wird vorgelegt vom Befórderungs- 
unternehmer, d. h. also von der Eisenbahnverwaltung, 
dic sie durcli E inr ec h n u ng  in die Tari fe  vom 
Verfracliter zuriickerhalt. Die Verkehrssteuer wird 
dureh die Einrechnung zu einer dauernden Ver- 
kehrsbclastung, die auch dureh ihre enge Ver- 
kntipfung mit dem Frackturkundenstcinpel noch 
bemerkbarer wird, und gibt den Eisenbahnverwal- 
tungen den ihnen ohnehin willkommenen Anlati zu 
Tariferhóhungen, die, wie das Gesetz sieli ausdruękt, 
zur Deckung der Abgaben bestimmt und naeh Lage 
der gesamten Verhitltnisse ais angemessen zu er- 
achtensind. Es ist zu bezweifeln, ob es zwcckmaBig 
war, die Abgabcneinrechnung vorzuschreibon; tech- 
nisch notwendig war sie nicht. Der Zeitpunkt der 
Einrechnung der Abgabe in dic einzeinen Tarife 
bleibt den Eisenbahnverwaltungen iiberlassen. Bis 
zur Neuordnung der Tarife crfolgt die Berechnung 
auf Grund von Abgabeeinrechnungstafeln. Fiir den 
grcnziiberschreitenden und den internationalen Giiter- 
vcrkehr sind besonderc Erhebungsvorschriften er- 
lassen worden (§§ 3 und 4 der Ausfiihrungsbestim- 
mungen).

Steuerpfliclitig ist ferner der o f f e n t l i c h e  
G i i t e r v e r k e h r  a u f  W a s s e r s t r a B e n .  Hierzu 
gehort auch die FloBerei. Ais WasserstraBe gilt 
jedes schiffbare Gewasser einschlicBlich der Binnen- 
seen und jedes floBbare Gewasser.

Zum Wasscrverkehr gehort nicht derEi sc n b a h n- 
f a h r b e t r i e b ;  er ist im Eisenbahnverkehr steuer- 
pflichtig. Der Betrieb der Uebersetzfahren ist frei. 
Steuerpfliclitig im Schiffsverkehr ist auch der Giiter- 
verkehr zwischen deutschen Ost- und Nordseehafen 
einschlieBlich der Rheinseehafen. Daninter ist zu 
verstehen sowohl die Guterbeforderung zur See 
zwischen einem deutschen Nordseehafen und einem 
deutschen Ostseehafen ais auch eine Beffirderung 
nur zwischen Nordseehafen oder nur zwischen Ost- 
seehafen. Der eigentliche Ucb ers eev erk eh r  ist 
frei. Steuerpfliclitig ist aber der Schiffsguterverkehr, 
dessen Anfangs- uud Endpunkte iiiliindische Hafen 
und bestimnite auslandische Festlandshafen des 
Kanals und der Nord- und Ostsee mit AussehluB 
danischer Hafen sind. Die sich aus der Steuerfreiheit 
des Ueberseeverkelirs ergebenden Zwfifel werden ans- 
fuhrlich in § 12 der Ausfiihrungsbcstimmungen gelOst.

Betriebsunternehmer im offentlichen G utem r- 
kehr auf WasserstraBen ist derjenige, der dem Yer-

sender gegenuber die Ausfiihrung der Guterbefor
derung in eigenem Fahrzeug oder mit fremdcm 
Schiffsraum ubernommen hat. Hat jemand zur 
Beffirderung einen fremden Schiffer angenonnnen 
und stellt er die Schleppkraft selbst, so gilt er ais 
Betriebsunternehmer im nichtoffentlichen Yerkolir 
und entrichtct die Abgabe von einem Betrage, der 
im offentlichen Guterverkehr einschlieBlich des 
Schlepplohns ais Befórderungspreis zu zahlen ist. 
Der Schleppschiffahrtsunternehnier ist nicht Be
triebsunternehmer im Sinne des Gcsetzes. Ais 
Befórderungspre i s  gilt der Betrag, der fiir die 
Fortbewegung der Giiter von der beendeten Ver- 
ladung bis zur Anlegung des Schiffes oder FloBes zur 
Loschung an den Betriebsunternehmer zu zahlen 
ist. Hierzu gehoren nicht Liegegelder, Yersicherungs- 
kosten und die Kosten fur Leerfahrten. Die Abgabe 
wird im Wego der naclitriiglichen Abrcchnung oder 
fiir jede einzelne Betorderung gesondert entriehtet. 
Die Vorschriften fiir die Abrechnung und die Ein- 
zelversteuerung (§§ 17 bis 27 der Ausfiihrungsbestim- 
mungen) sind auBerordcntlich schwierig gestaltet. 
Vereinfachungen im Erhebu ngsverfahren waren niitz- 
lich gewesen, werden sich auch wohl durcli die Praxis 
noch ergeben.

Einen verhaltnismaBig geringen Umfang hat die 
Besteuerung des G t i t e r v e r k e h r s  a u f  L a n d -  
w e g e n .  Steuerpfliclitig ist die Befijrderung hier 
nur insowcit, ais die Beforderung durcli ein dem 
offentlichen Yerkehr dienendes Unternelmien mit 
motorischer Kraft auf bestimmten Linien mit plan- 
maBigen, d. h. nicht nur naeh Bedarf statlfindenden 
Fahrtcn betrieben wird.

Vorstehend ist nur der offentliche Giiterverkehr 
behandelt worden. Das Gesetz unterwirft aber 
auch den n i c h t o f f e n t l i c h e n  V e r k e h r  a u f  
E i s e n b a h n e n u n d  W a s s e r s t r a B e n  einer 
Abgabe, die jedoch nacli anderen Gesichtspunkten 
ais im offentlichen Yerkehr beineśsen wird. Die 
Begrundung fiir die Steuerpflicht des nichtoffcnt- 
lichen Yerkehrs ist nicht ohne weiteres erkennbar. 
Der Entwurf geht davon aus, daB die Verkehrs- 
steuer nicht den Frachtvcrtrag, sondern die 
Guterbewegung zur Grundlage hat, und zieht 
daraus die Folgerung, daB deshalb grundsittzlich 
auch die Guterbeforderung im nichtoffentlichen 
Yerkehr steuerpfliclitig sein miisse. Dieser SchluB 
erscheint mir durchaus nicht einwandfrei. Die 
Werksbahn ist ein Teil des industriellcn Betriebes, 
wird errichtet und geleitet ais eine Betriebseinrich- 
tung, die sich in nichts von den anderen Betriebs- 
anlagen unterscheidet. Der innerhalb der Werks- 
anlagen stattfindende Verkehr, der iibrigens auch 
seiner Art naeh etwas ganz anderes ist ais der Yer
kehr im iibliclien Sinne, dem eigentlichen offeni lichen 
Yerkehr, muBte fiir die Steuergesetzgebung so lange 
unantastbar sein, ais nicht auch den ubrigen Be- 
triebsanlagen eine Sondersteuer auferlegt wurde. 
Das ist aber nicht gescheben und wird auch so lange 
nicht geschchen, wie Gewerbefórderung getrieben
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wird. Der Gesetzgeber muB das wohl selbst erkannt 
haben, denn er weist zur Begriindung auf die Vor- 
teile hin, die gro Be industrielle Unternehniungen 
durch ilire eigenen Bahnanlagen vor denjenigen 
gewerblichen Betrieben voraus haben, die fur ihre 
Giiterbewegung auf die offentlielien Bahnen ange- 
wiesen sind. Das gleiche gelte auch von der Giiter- 
befórderung zu Wasser in eigenen Fahrzeugen. Ab- 
geselien von dieser an sieli schon anfechtbaren 
Gegeniiberstcllung ist dem entgegenzulialten, daB 
modernę Betriebsfiihrung immer Vorteile bringt und 
das Wesen des GroBbetriebs in der Ersparnis von 
Selbstkosten liegt. Diese Yorteile werden aber von 
der staatlichen und komtnunalen Steuergesetz- 
gcbung erfaBt und bediirfen in keiner Weise eines 
Ausgleichs durch Sonderbesteuerung. Dazu kommt, 
daB manche industrielle Unternehniungen durch 
dic Art ihrer Anlage, hauptsachlich durch weit- 
auseinandergczogene Betriebe schon an sich un- 
giinstiger wirtschafteii, diese Nachteile aber noch 
verscliarft werden durch die Steuer auf den nicht- 
óffentlichcn Verkehr, die gerade sie trifft, giinstiger 
wirtschaftende Betriebe dagegen freilaBt. Bei der 
Yerschiedenheit von offentlichem und nichtoffent- 
lichem Yerkehr bedeutet deshalb die Unterwerfung 
vollig ungleichartiger Dinge unter einen steuer- 
rechtlichen Gesichtspunkt einen gru n d sa t z l i c h en  
Fchler. Sie ergibt ■ unverkennbar eine V orbe- 
las tung solcher Betriebe, die steuerpflichtige nicht- 
offentliche Bahnanlagen unterhalten, um so roehr, 
ais die Abgrenzung der nichtsteuerpflichtigen und 
der steuerpflichtigen Werksbalinen eine ziemlich 
■svillkurliche sein muBte. Auf die Dauer wird sich 
deshalb die Besteuerung des nichtoffentlichen Yer- 
kehrs nach meiner Ansicht aus Griinden der Steuer- 
gerechtigkeit nicht aufrechterhalten lassen.

Steucrpflichtig im nichtoffentlichen Verkehr sind 
Beforderungen, wenn sie iiber die gesclilossene Be- 
triebsanlage hinausgehen und wenn die Bahnanlage 
eine Lange von iiber 6 km hat, bzw. Beforderungen 
ini eigenen Wirtschaftsbctriebe auf WasserstraBen 
uber eine Entfernung von 6 km. Eine Beforderung 
von Giitern im nichtoffentlichen Verkchr liegt in- 
soweit vor, ais die Beforderung nicht im Betriebe 
eines Beforderungsgewerbes erfolgt. Nichtiiffentlicher 
Verkehr ist auch gegeben, wenn die Beforderung 
lediglich fiir Rechnung von Personen ubernommen 
wird, die mit dem Befórderungsunternehmer in 
einem Vcrhaltnis der Interessengemeinschaft stehen, 
oder fiir dereń Zwecke das Beforderungsunternehmen 
unterhalten wird. Nach der Anordnung des Ge- 
setzes wird die Steuerpflicht begrenzt durch die Be- 
zeichnung der Steuerfreiheit. S t eu er f re i  sind nach 
§ 3, Abs. 3, Nr. 2 a bis d des Gesetzes Beforderungen 
auf nichtoffentlichen Bahnanlagen fWerkbahnen, 
Grubenbahnen), a) wenn die Beforderungen innerhalb 
derselben geschlossenen Betriebsanlagen beginnen 
und endigen; b) wenn die Bahnanlage eine Lange 
von 6 km nicht iiberschreitet; c) wenn die Bahnanlage 
in einer Feldbahn oder einer ahnlichen Bahn besteht,

die nur zu vorubergehenden Zwecken angelegt ist; 
d) wenn die Bahnanlage mit menschlicher Kraft 
betrieben wird. Steuerfrei sind ferner auch im nicht
offentlichen Eisenbalinverkehr Steinkohlen, Braun- 
kolilen, Koks und PreBkohlen, auBerdem im nicht
offentlichen Eisenbahn- und Wasśerverkehr Abfall- 
stoffe von Ilalden oder sonstigen Ablagerungs- 
statten und Yersatzstoffe im Bergbaubetrieb.

Dic G es ch lo s s e n h e i t  e iner  B e tr i e b s a n la g e  
(§ 3, Abs. 3, Nr. 2 a) will das Gesetz nicht schon da
durch ausschlieBen, daB sie von einer offentlielien 
Strafie, einer offentlielien Eisenbahn oder einem FluB- 
lauf durchschnitten wird, oder Teile eines technisch 
zusammenhangenden Betriebs durcli einen f rem den 
Grundstiicksstreifen getrennt sind. Diese imnier 
noch enge Aus l egu ng  kann praktisch dort nicht 
geniigen, wo der Begriff des technisch zusammen- 
hangenden Betriebes zweifellos vorliegt, wo aber 
groBere fremde Grundstiicksteile zu iiberqueren sind. 
"Wenn man bedenkt, daB derartige Betriebe durch 
die notwendige Ueberwindung griiBerer Entfer- 
nungen erhohte Selbstkosten haben, so erkennt man 
nicht, weshalb die Geschlossenheit der Betriebs
anlage gerade bei ihnen nicht anerkannt werden soli.

Die L ange der B ah n a n la ge ,  die wesentlieh ist 
fiir die Abgrenzung der Steuerpflicht, war im Ent- 
wurf mit 3 km bemessen worden. Bei den Verhand- 
lungen im Reichstag wurde sie erhoht auf 6 km, 
wodurch der Krcis der steuerpflichtigen Personen 
verringert worden ist. Beide Zahlen muBten aber 
notwendigerwcise willkurlich sein. Fiir die Be- 
messung der Lange ist das GesamtausmaB der zu- 
sammenhangend betriebenen Bahnstrecken maB- 
gebend, auch wenn die Anlage der Strecken lteinen 
durchgehenden Bahnbetrieb gestattet. Bei mehreren, 
ortlich auseinanderliegenden Bahnanlagen desselben 
Unternehmens ist die Lange fiir jede. der auBer Zu- 
sammenhang miteinander stehenden Bahnanlagen 
gesondert zu bestimmen. Fiir die Bemessung der 
Lange von 6 km kommen nur die der eigentlichen 
Beforderung dienenden Hauptgleise in Betraclit., 
dagegen nicht Aufstellungs-, Auszich-, Verschiebe- 
und andere Nebengleise. Die Befreiungsvorschriften 
finden keine Anwendung, wenn die Beforderung 
uber die Grenze der geschlossenen Betriebsanlage 
hinausgeht und die Gesamtlange der Bahnanlage, 
ob nun dic Beforderung iiber die ganze Bahnstrccke 
oder nur iiber einen Teil erfolgt, mehr ais G km 
betragt.

Fiir die Berechnung der Steuer auf nichtoffent
lichen Bahnanlagen «vird ein Be fórde ru ngs pr e i s  
von 1 Pf. fiir das tkm angenommen.

Im nichtoffentlichen Giiterverkehr auf Wasser- 
straBen wird der Befórderungspreis zugrunde ge- 
legt, der unter gleichen oder iihnliehen Verhalt- 
nissen im offentlielien Giiterverkehr gezahlt wird, 
auch dann, wenn die Beforderung fiir Rechnung 
eines Dritten erfolgt und die hierbei rereinbirtcn 
Beforderungspreisc nicht den sonst ublichen gleieh- 
kommen. Die Entrichtung der Abgaben im nicht-
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óffentlichen Verkehr erfolgtentwederim Abrcchnungs- 
vcrfahren, ebenso wie im óffentlichen Verkehr, oder 
im Wege der Einzelversteuerung. Die Moglichkeit 
der Abiindung ist nur in Ausnahmefiillen gegeben.

In enger Yerbindung mit der Yerkehsrsteuer steht 
der F r a c h t u r k u n d e n s t e m p e l .  Erwirdneben  
der Yerkehrssteuer weitererhoben und soli ais Neben- 
zweck fiir die yerhaltnismaBig geringe Belastung 
des Nahverkehrs durch die Yerkehrssteuer einen 
Ausgleich bieten, um auf diese Weise durch die 
Yerbindung beider Besteuerungsarten eine staffel- 
fSrmige Bildung der Gesamtbelastung zu erzielcn. 
Da die Befórderung von Steinkohlen, Braunkohlen, 
Koks und PreBkohlen verkehrsstcucrfrei ist, ist der 
Fracht urkundenstempel fiir diese Massengiiter erhiiht 
worden.

S o w e i t  Verkehrssteuer und Fracht urkundenstem
pel g l e i c h  ma Big wirken und nicht Yerschiebungen

in der Belastung an sich glcichartiger Betriebe ber- 
beifiihren, wird der Yerkehr sie tragen konnen und 
auch mit Riicksicht auf die durch den Krieg her- 
beigefiihrte starkę Belastung des Reichcs willig auf 
sich nehmen.

Der Verkchr rechnet auch schon heute mit einer 
allgemeincn Tariferhohung nach dem Kriege; mit 
der Einfiihrung weiterer Belastungen sollte man aber 
zuriickhaltend sein, da der Verkehr dagegen immer, 
zumal nach dem Kriege, hochempfindlich sein wird. 
Insbesondere wiirde auch eine etwa beabsichtigte 
TarifmaBnahme, den Nahverkehr durch die Ein- 
fiihrung einer Mindcstentfernung ais Grundlage fiir 
dic Frachtberechnung noch weiter zu bclasten, ver- 
fehlt sein, da sie die Rohstoffzufuhr, vor allem aber 
den Verkehr zwischen den einzelnen Betriebsabtei- 
lungen desselben Wcrkcs, hóchst nachteilig und ein- 
seitig beeinflussen miiBte.

Zuschriften an die Schrifdeitung.
(F U r d i e  in  d i e s e r  A b te i lu n g  e r s c h e in e n d e n  V e r 8 f f e n t l l c h u n g e n  O b e rn im r a t  d ie  S c h r i f t l e i t u n g  k e in e  V e r a n tw o r tu n g .)

Ueber die Yerwendung von Koks in Gaserzeugern fur Martinofen.
Nacli den von 2)r.»3ttg. H. M arkgraf gemachten 

Angaben1) unterliegt es keinem Zweifel, daB die 
Schmelzdauer im .Martinofen bei Yerwendung von 
Koksgas eine normale w&re, wenn die Flamme das 
Bad bis zum abziehenden Kopf gleichm&Big bedecken 
wiirde. Statt dessen zeigte die Flamme in der zweiten 
Ofenhalfte die Neigung, nach oben zu zerflattcrn und 
an dem Gewolbe entlang zu streichen.

Fiir die Beseitigung des schlechten Auflicgens 
der Flamme auf dem Bade und der hierdurch be- 
dingten langen Schmelzdauer konnen yerschiedene 
Móglichkeiten in Frage kommen. Eine der wesent- 
lichsten scheint mir die B^uart des Oberofens, also 
der Kópfe und des Herdes, zu sein. Bei der ttber- 
wiegenden Mehrzahl der vielen Martinofen-Bau- 
arten liegt der grSBere Luftzug iiber dem kleineren 
Gaszug, und schon hierans ergibt sich durch die Wir
kung des Kamins ein HeraufreiBen der Flamme am 
abziehenden Kopf. Selbst bei Oefen, bei denen die 
Flamme anfangs gleichmaBig wie eine Decke auf dem 
Bade liegt, kann dieser Flammenwirbel deutlich 
beobachtet werden, und schon aus diesem Grunde 
kann die Flamme, auch bei den besten Ofenbauarten, 
nicht gleichmaBig in ihrer ganzen Lange das Bad be- 
streichen. Je nach der Starkę der Saugwirkung des 
Kamins kann sich diese Erscheinung bis auf das letzte 
Drittel des Bades crstreeken, insbesondere bei Oefen 
mit groBer Herd- und Bullange. Wahrend dies bei 
yollwertigem Steinkohlengeneratorgas keine Rolle 
spielt, macht es sich bei einem armeren Gas, wie es 
das in Yorliegendem Fali venvendete Koksgas zweifel- 
los ist, um so unangenehmer bemerkbar.

Ein wichtiger Punkt ist sodann die Stellung 
bzw. die Neigung der Gas- und Luftziige zur Bad-

l) St. u. E. 1916, 2S, Der.., & 1245, °V

oberflache. Mir sind manche Kopfbauarten bekannt, 
bei denen der Luftzug derart steil auf den Gaszug 
abfallt, daB das austretende Yerbrennungsgemisch 
auf das Bad aufprallt und dafln gegen das Gewolbe 
abgelenkt wird, so daB der letzte Teil des Bades, 
auch bei Yerwendung besten Steinkohlengenerator- 
gases, schlecht und ungleichmaBig beheizt wird. 
Die Folgę solcher fehlerhaften Kopfbauarten sind 
rasclies Zerstoren des Gewolbes und lange Dauer des 
Selmie] zganges.

Es kann auch der Fali eintreten, daB die Gas- 
und Luftziige im Yerluiltnis zur BidgrfiBe von vorn- 
hereiu zu ungleichmaBig bemessen sind. Wie W. H ó- 
f inghof f  ausdriicklich betont1), ist die richtige 
Beinessung von Gas und Luft ein Haupterfordernis 
fiir eine gute Verbrennung. Und Professor S im m er s 
bach weist nach1), daB die erforderliche Luftmenge 
fiir Koksgeneratorgas erheblich geringer ist ais bei 
Steinkohlengeneratorgas. Dem kann beim Betrieb 
nicht durch Drosseln der Luft am Luftventil ent- 
sprochen werden, sondern nur durch eine Verenge- 
rung des Luftzuges, da die Luft sonst nicht ihre 
Fiihrung behalt und auBerstande ist, die Flamme auf 
dem Bade niederzuhalten. Es ist dies um so wich
tiger, ais die Gas- und Luftzufiihrungen im Laufe 
der Ofenreise ohuehin immer mehr ausbrennen.

Weiterhin ware im yorliegenden Falle auch noch 
zu priifen, ob nicht die Herdliinge fiir die Yerwendung 
yon Koksgeneratorgas zu groB ist. Bei einem kleinen 
Martinofen von 5 bis 10 t ist die Herdlange gering 
und fiillt nicht ins Gewicht. So hat auch Hófinghoff 
bei einem 5-t-Ofen gute Erfahrungen gemacht. Bei 
dem in Frage stehenden Ofen mit 35 t Ausbringen 
wird die Badlange aber gewiB 8 bis 9 m betragen.

ł) St. u. E. 1917. 10. Mai, a  452/3.
») St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 455/6.
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Zur Abhilfe muBten dann dic Kopfe kraftig vorge- 
schuht und das Bad vcrtieft werden. Bei einem 
groBen Herd macht die Yerkiirzung um 1 m fiir die 
Flammenfiihrung schon viel aus.

SchlieBlich ware aueh eine Bauart der Kopf3 
mit drei senkrechten Schlitzbrennern zu erwiigen, 
voa denen der mittelste und niedrigere ais Gasschlitz 
dient, wahrend die beiden auBeren und etwas hoheren 
Schlitze fiir die Luftfiihrung bestimmt sind. Letztere 
sind selirag gefiihrt, so daB der Schnittpunkt von 
Gas und Luft im ersten Ofendrittel stattfindet. 
Bei dieser Anordnung wird zwar die Luft nieht so 
genau gefiihrt wie bei der normalen Bauart, aber die 
Flamme wird bis zum abziehenden Kopf auf dem Bade 
gehalten.

Es wird daher ein bislang mit Steinkolilen- 
generatorgas betriebener Martinofen niclit kurzerhand 
mit Koksgeneratorgas betrieben werden konnen, 
und die Fiihrung der Ziige sowie die Bcmessung der 
Querschnitte sind, wie aueh $r.*3>nfl. Markgraf und 
Hofinghoff betonen, sorgfaltig durchzufuhrcn.

Im allgemeinen mochte ich noeh bemerken, 
daB Profcssor Simmcrsbach auf einen bislier weniger 
gewiirdigten, aber meines Erachtens sehr wiehtigen 
Punkt hinweist, indem er einmal die bisherigen 
Schwierigkeiten cbenfalls auf den geringen Heiz- 
wert des bis jetzt venvcndeten Koksgeneratorgases 
zuriickfiihrt, zweitens aber auf die eigentliche Koks- 
vergasung selbst. Hieriiber sagt Professor Simmers- 
bach a. a. O.: „Ein Steinkohlengaserzeuger liiBt sich 
nieht ohne weiteres aueh fiir die Koksvergasung be- 
nutzen. Abmessungen und Betriebsweise sind ent- 
sprechcnd zu regeln, um ein Gas von besserem Heiz- 
wert zu gewinnen.

Ueber diese Frage ist aber bislang noeh wenig 
Klarheit geschaffen. Aueh Hofinghoff gibt niclit an, 
weieher Art der von ihm verwendete Koksgaserzeuger 
gewesen ist. Es gibt meines Wissens heute verschie- 
dene Bauarten von Koksgaserzeugern, z. B. der auf 
einer Kohlenzeche im rheinisch-westfalischen Bezirk 
befindliche Gaserzeuger von Paul "Wurth, ferner der 
von der Georgs-Marien-Hiitte gebaute Koksgas
erzeuger. Audi anderwiirts sollen Yersuche mit Koks
gaserzeugern Yorgenommen sein, iiber die bis heute 
nichts Naheres bekannt geworden ist. Die Arbeits- 
weise der Koksgaserzeuger muB ja schon der Natur 
des Brennstoffes naeh eine andere sein ais die eines 
normalen Stein- oder Braunkohlen-Drehrostgas- 
erzeugers. Insbcsondere arbeiten verschiedene Bau
arten mit fliissiger Entschlackung. Schon hieraus 
ergibt sich, daB die abziehenden Gase infolge der 
hoheren Innentemperatur mit entsprechend hoherer 
Eigentemperatur abziehen miissen, was aueh 3)r.*3ng. 
Markgraf festgestellt hat. An sich ist dies kein 
Fehler, denn bei steigenden Temperaturen des Koks- 
gases wachst naturlich aueh sein kalorimetrischer 
Heizwert. Anderseits erwachsen hieraus im prak- 
tischen Betriebe mancherlei Schwierigkeiten. Einmal 
ist es der Gaserzeuger selbst, der diesen Temperaturen 
standhalten muB, sodann aueh die Leitungen und

Yentile. So ist mir z. B. von einem hieśigen Htitten- 
werk bekannt, daB es schon vor langeren Jahren 
mit Koksgas gearbcitet hat und damit vorziig!iche 
Ergebnisse erzielte; dic Einlfihrung schciterte aber 
an der Tatsache, daB das Fortervent.il rotgliihend 
wurde und standig m it Stromen von Wasser gekiihlt 
werden muBte. Ein anderes Hiittcnwerk im rheinisch- 
westfalischen Bezirk vcrsuchte vor etwa Jahresfrist 
einen Martinofen mit Koksgas zu betreiben, indem 
man die Drehrostgaserzeuger statt mit Steinkohle 
mit Koks beschickte. Die Folgę war ein derartiges 
HeiBgehcn des Ofens, daB der Betrieb und damit der 
Yersuch sofort abgebrochen wurde.

Yielleicht liegen hierin die Schwierigkeiten mit- 
begriindet, warum sich der Koksgaserzeuger und 
damit das Koksgas bisher niclit hat durchsetzen 
konnen; denn die Yergasung von Koks im Gas
erzeuger ist an sich nichts Neues. Hofinghoff hat 
schon vor funfzehn Jahren mit Koksgas gearbeitet, 
und unsere alten Hiittenleute wissen von Versuchen 
zu beriehten, die bereits vor dreiBig Jahren mit der 
Yergasung von Koks vorgenommen wurden. Es ist 
ycrwunderlich, daB diese Frage in der langen ver- 
gangenen Zeit niclit in FluB geblieben ist, und daB 
die vielen angestellten Versuche nieht fortgcsetzt 
wurden und einschliefen. Damit sind eine Menge 
von Erfahrungen verloren gegangen, die jetzt von 
neuem gesammelt. werden niiissen. Die vielen gunsti- 
gen Ergebnisse, die friiher und aueh heute gemacht 
worden sind, sollten aber zu einer weiteren, energi- 
schen Aufnahnic der Frage erinutigen. Es muB 
zweifellos gelingen, aueh mit Koks ein billiges Gas 
von wenigstens 1300 WE zu erzeugen, das fiir den 
Martinofenbctrieb dauernd gut geeignet ist, ohne 
dessen Betriebssicherheit zu gefahrden. Aueh wiire 
es sehr erwiinscht und der Sache fOrderlich, wenn an 
dieser Stelle einmal die betreffenden Hiittenwerke 
und Gaserzeuger-Erbauer ihre diesbcziiglichen Er
fahrungen mitteilten.

Sicherlieh entsprangen alle Versuche in ver- 
flossener Zeit einem yorliegenden Bediirfnis. In der 
heutigen Zeit aber ist die Yergasung von Koks zu 
einer brennenden Tagesfrage geworden, zu dereń 
Lósung die Erfahrungen aueh unserer iilteren Hutten- 
leute in hohem MaBe beitragen wurden. Nebenher- 
gehen miiBte dann die sorgfaltige Anpassung des 
Martinofens an die Eigenheiten des crzeugten Koks- 
gases in allen seinen Abmessungen und ZubehOr- 
teilen. Ich schlieBe mich darin der Ansieht von 
‘3)r.«3ng. -Markgraf an, wonach uns rein theoretische 
Erorterungen allein nieht wesentlich weiterbringen, 
sondern hauptsachlich die Vornahme praktischer 
Yersuche an Gaserzeuger und Ofen.

In der richtigen Losung dieser wiehtigen Frage 
stecken nieht nur fiir die Industrie, sondern aueh fur 
den Staat Millionenwerte von Ersparnissen. Auf 
die Erzielung von Ersparnissen wird aber die Zeit 
nacli dem Kriege in  weitestgehendem .MaBe einge- 
stellt werden miissen, und es ist dringend zu 
wunschen, daB Industrie und Staat schon  heute
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der vorliegenden Frage grijBtes Interesse entgcgen- 
bringen.

D us se l d o r f ,  im Mai 1917.
Ilcrm. Wolfram.

* **
Den Ausfiihrungen von Professor Simmersbach1) 

moclitc ich zustimmen. Die von ®r.=3ng. Markgraf 
angegebene Analyse des Koksgeneratorgases zeigt eine 
tatsiichlich ungtinstige Zusammensetzung des Koks
generatorgases, und die Folgerungcn, die Professor 
Simmersbach hieran knupft, sind meines Erachtens 
durchaus zutreffend. Durch den hohen Gehalt an un- 
verbrennbaren Bestandteilen des yerwendeten Koks
generatorgases muBte der Erfolg ein ungunstlger 
werden, und ich bin der festen Ueberzeugung, daB 
bei yerwendung eines guten Koksgaserzeugers die 
Ergebnisse ganzlich andere sein werden.

Mir liegen die Durchschnittsmonatszahlen eines 
Koksgaserzeugers mit fliissiger Schlacke, Bauart 
Wiirth, vor, wonach im Monatsdurchschnitt das Gas 
rd. 1204 WE/cbm bei 0 0 und 760 mm QS hat. 
Das Gas mit dem hochsten Heizwert in dem be- 
treffenden Monate hatte 1221 WE, das Gas mit dem 
niedrigsten Heizwert hatte 1191 WE. Hierbei 
wurden taglich Analysen des Gases gemacht. Die 
hauptsachlichsten Bestandteile des Gases waren: 
_____ 3,2 %  CO,, 32 %  CO, 9 %  H v

') St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 455/6.

Hieraus ergibt sich, daB rd. 41 % brennbare Bestand- 
teile und 59 % unvcrbrennbare Bestandteile in dem 
Gase yorhanden ware u. Der Sauerstoffbedarf ergibt 
sich zu ungcfS.hr 0,219 cbm.

Bei Yergleich dieser Zahlen m it den von Professor 
Simmersbach angegebenen ist ersichtlich, daB das 
Yerhiiltnis der brennbaren Bestandteile zu den un- 
Ycrbrennbaren bei dem oben angegebenen Koks- 
gen.ratorgas etwa 1 : 1,44 ist. Der Luftverbrauch 
ist fast derselbe wic bei dem von Professor Siminers- 
bacli angegebenen Kohlengas. Die Verhaltnisse sind 
also in dem vorliegcndcn Falle fast gleich denen 
bei dem Steinkohlengas.

Was nun die schweren Kohlenwasserstoffe bc- 
trifTt, so mochte ich doch darauf auimerksam machen, 
daB der Anwesenheit dieser Kohlenwasserstoffe 
meines Erachtens zu viel Beachtung geschenkt wird. 
Bekanntlich spalten sich die Kohlenwasserstoffe bei 
hohen Temperaturen, und es hańdelt sich ja bei dem 
Stcinkohlengaserzcuger um hohe Temperaturen, ins- 
besondere dann, wenn das Gas sehr stark vorgewarmt 
wird. Dasselbe ist auch bei .Methan der Fali; Methan 
spaltet sich bei hohen Temperaturen, namentlich 
wenn es gegen gliihende Wandę kommt, so daB auch 
das Methan nicht unzersetzt in den Martinofen ge- 
langen diirfte.

B er lin -W ilm ersd orf, im Mai 1917.
Ingenieur Immo Gienek.

Umschau.
Die Messung von Gas- und Luftmengen mittels 

Venturirohres.

Die bei Gasmessem auf Hiifctenwerkcn neben einfacher 
Instandhaltung und Bedienung sowie geringem Raum- 
bedarf wichtigsten Punkte; dauernde Gcnauigkeit und 
geringer in der Leitung erzeugter Druckabfall sind bei 
vielen bisher gebriiuchlichenschreibenden MeBgeriiten nicht 
immer vorhanden. Die unmittelbaro Volumenmessung 
groBer Gasmengen durch G a s b e h a lto r  ist durch den 
eiforderlicben gro Ben Raumbcdarf der letzteren praktisch 
oft nicht durchfiihrbar. Au Bodem sind die Behśilter den 
auBeren Temperatureinfliissen besonders unterworfen, 
wodurch fiir genaue MeBergebnisse schwicrige Temperatur- 
messungen nótig werden. Die auf Ermittelung der Ge- 
schwindigkeit oder des Druckverlustes in Rohrleitungen 
beruhende Gas- oder Luftmessung ist die gebrauchlichste. 
Yon gróBter Wichtigkeit ist hierbei neben dem Anzeigo- 
apparat das eigentliche MeBgerat selbst, welches seiner- 
seits erst diesen Apparat zu betiitigen hat. Dieses MeB
gerat bildet einen Hauptbestandt ńl der ganzen MoBanlage, 
und seine Wirkung wird von groBem EinfluB auf das MeB- 
ergebnis sein, wenn letzteres auch durch mehr oder minder 
zweckmaBige Ausfuhrung der Anzeigeapparate beeinfluBt 
wird.

Zur Gasmessung auf Grund der m ittleren Ge- 
s c h w in d ig k e it  der Gase konnen Pitotscho Rohre 
(Abb. 1) yerwendet werden, bei denen ein zwischen a  und b 
entstehender Druckunterschied einen RuckschluB auf die 
durchstromenden Mengen gestattet. Der festgestellto 
Beiwert der Druckminderung ist jedoch nicht ganz un- 
veranderlich, vielmehr abhangig von Stromungswirbeln.

Ein weiterer Nachteil dieser Me Bart besteht wohl 
darin, daB nicht die m it t le r e  GJeschwindigkeit in der 
Rohrleitung, sondern die an der Einbaustelle des Gerates 
herrschcnde Geschwindigkeit ubermittelt wird. Es ist

schwer, durch dio Messung der Geschwindigkeit an einer 
Stelle auf dio m ittlere Rohrgeschwindigkeit zu sclilieBen. 
Es wird nun zwar vielfach behauptet, daB das Verhalt- 
nis zwischen der Geschwindigkeit an einem bestimmten 
Punkt und der mittleren Geschwindigkeit ein konstantes 
ist, doch is t nicht be-
wiesen, daB dio Geschwin- 
digkeitsverteilung bei yer

schiedenen DurchfluB- 
mengen zu sich selbst 
proportional bleibt. Dem- 
nach werden sowohl ver- 
anderliche ais auch unver- 
iinderliche Storungsąuel- 
len stets dieselbe nacłitei- 
lige Wirkung ausiiben.
Weiterhin ist wohl anzunehmen, daB das MeBgerat nicht 
immer genau an derselben Stelle eingebaut wird. Is t es 
aber nur wenig schief eingesetzt, so zeigt der Apparat 
ebenfalls ungenau. Im Betriobe kommt daun noch hinzu, 
daB die Rohrleitung meist aus genietetem Blech oder aus

Abbildung 1. PitoUches Rohr.

rohem GuBeisen besteht; das vielfach mit hoher Geschwin
digkeit strome ndo Gas befindet sich infolgedessen in turbu- 
lentem Zustando (Abb. 2). BeilangererBetriebsdauer rostet 
das Rohr an und Staub lagert sich ab, dadurch andert sich 
m it der Zeit und m it der Stelle der Rohrleitung der Rei-



i . Oktober 1917. Umschau. Stelli und Eisen. 905

bungskocffizient und m it ihm das Gcschwindigkeits-Vcr- 
teilungsdiagramm, auch ist dann dio Geschwindigkeit dor 
einzeinen Gasfaden niolit immer gonau parallel zur Rolir- 
achse. Dieso Gas-Gcschwindigkeitsmessung ist also Ein- 
fliissen untorworfen, die eino Genauigkeit oder doeli eino 
d a u o rn d o  Genauigkeit recht in Frago stellon konnen.

Boi der Messung des D ru o k y e r lu s tc s  in einer Rolir- 
leitung dureh bestimmto Drossolscheiben oder -Diisen 
(Abb. 3 u. 4) kommen dio aufgefiihrten Einwendungen in 
Foitfall. Fiir dioso Apparate ist jedoch die Dniokentnahmo 
schwierig, weil sio hinter der Scheibo oder Diiso an einer 
Stello gesohieht, wo sieh das Gas in vollem Wirbel be- 
findet. Um auBerdem fiir dio Messung einen praktiscli 
Terwcrtbarcn Druck zu erl alten. crir-ieht diesor leicht eino 
GróBo, die einen erhobliohen ICrnfhrerlust ergibt.

Zur Bohobung der vorstohend gest hilderten ungiinsti- 
gen Eiseheinungen ist ansclieinecd die einfaohe uńdlangst 
bekannto Erfindung des V o n tu riro h re s  berufen Dio 
Wirkung dieses Rohres berulit auf der 1791 bei Vcrsuchen 
in Modena von dcm italienischen Philosophen Venturi fest- 
gestellton Tatsache, daB bei naeh auBen erweitorten koni- 
sclien AusfluBstutzen beim DurchfluB von Gasen odor 
Fliissigkeitcn eine saugendo Wirkung am kleinsten Quer- 
schnitt auftritt. Praktisoh venvertft wurdo das Yenturi- 
rohr zum ersten Mało im Jahre 1887 von dem amerika- 
nischen Ingenieur Hersehel und zwar zum Zwecko der 
Wassermessung. Im  Laufe der Jahre ist der Apparat 
liierfiir dorart vcrvollkommnet worden, daB 
er heute auf diesem GobLte fiir vielo Falle 
ais zuverl5ssigster Wassermesser gelten kann.

Das Venturirobr (Abb. 6) bestelit aus 
einem konisch sich verjiingenden Einlaufrolir 
und einem liingeren sich allmahlieh orweiternden 
konisehen Auslaufrohr. Don verschiedoncn 
Gasgeschwindigkeiten in den (Jucrschnitten 
Ft und F2 entsprechcn verscbiedcne Diuckc, 
deren Unterschied einon MaBstab fiir dio Mes
sung bietet. Um diese den versehiedenen Ge- 
schwindigkeiton im Venturirobr entsprechen- 
den Druckc festzustellen, soli ein unendlich klcines zylin- 
drisebes Teilchen im flieBendcn Gas isoliert werden, das 
sicr auf einem horizontalen Fadon in der Richtung A—B 
mit der augenblicklichen Geschwindigkeit v in Metern je 
Sekunde bowegt (Abb. 6). Es wird angenommen, daB 
derFadenhorizontalist, um dieBerochnungzu yercinfacben. 
Da das Ycnturirohr fast immer horizonti 1 eingebaut ist, 
wird dieso Annahmo auch im allgemeinen zutreffen. 
Sollte das Yenturirohr schrag oder senkreclit eingebaut 
werden, dann kann man durcli entspreehendo Aendcrung 
4or Formcln sehon, daB sich die Resultate nur verschwin- 
dend wenig andera.

Es bedeute:
dw den Quersohnitt des Teilchens, 
dx seine Lange,

Y sein spezifischcs Gewicht in kg/cbm, 
g die Erdbesclileunigung 9,81 m/sck!, 
p  den Druck fluBaufwarts, 

p + d p  den Druck fluBabwarts des Teilchens.
In  der Richtung A—B kann ausgcdriickt werden, 

•daB Kraft =  Masse X Bcschleunigung.
Dio horizontale Komponento der Schwere ist O; es 

bloibt also nur ais auBere K raft in der Richtung des 
Fadcns:

p  • dw — (P +  dp) dw =  — dp • dw.
Die Masse des Teilchens ist: 

dw • dx • Y

bemorkt, daB
dx
d t

dp = i- . v . d r (1 )

Gleichung zwischen den

(2)

r e
Die Integration dieser 

Gronzen 1 und 2 ergibt :

v ,ł - v . S r  dp=  f  1 dp
2 g J  i  t  J  2 r

Dieso Formcl erhiilt natiirlich dieselben Besehrankun- 
gen wio dio Bernouilli-Formel fiir Wasser: sie bezieht 
sich streng genommen nur auf don Fliissigkeitsfaden. 
Sio liiBt sich abor noch auf einen Strom von endlichem 
Querschnitt anwenden, vorausgosctzt, daB die Fiiden 
in demselben Quorschnitt nur geringo Geschwindigkcits- 
unterschiodo aufweison und daB sie nur wonig gegen- 
einander geneigt sind.

Dieso Bodingung wird durcli entspreehendo Kon 
struktion des Venturirohres erfiillt. Es bedeute:

Q dio DurobfluBmenge in cbm/sek,
F ,  dio Querschnitto in qm am Einlauf und an 

dor Einschniirung des Venturirohrcs, 
t , dio Geschwindigkeiten in m/sek,
Yj dio spczifischen Gewichte in kg/cbm, 
p2 die absoluten Diucke in kg/qm in denselben 

(Juorschnitten.

F„

Ti.
P i.

| 1

( — — _

L ................................ 1 I—  ......................

Abbildung 3. 
DrosseUcheibe.

Abbildung. 4. 
Drosseldllse.

Um das zweite Glied der Gleichung {‘2) integrieren 
zu konnen, muB noch das Verhaltnis zwischen p und y 
angegeben werden.

Im allgemeinen ist der Druckuntersehiod zwischen 
Einlauf und Einschniirung iiuBerst gering, sodaB man 
annehmen kann, daB das spezifische Gewicht, das sich 
nur vcrschwindend wenig andert, konstant ist.

Man erhiilt somit:

v> P. — P»

oder
2g

Pi P s !

Ersetzt man noch v, und .Vj dureh ihren W ert aus der 
Gleichung:

v, Fj =  vs F , =  Q,
so erhiilt man

J L f c H ? )  • *

Ja  dieser Gleichung sind bis auf Q samtliche Glieder 
konstant oder aus den Konstruktionsdaten bekannt, inan 
kann also auch schrciben:

Pi — P2 — o • Qs
oder

und seine Bcschleunigung: 

Es gilt also:

— dp ■ dw =  -

dv
dt

Q = (2')

dw • d.\ ■ dv
dt

•oder, wenn man beide Gliodcr durcli dw dividiert und

Diese Gleichung zeigt, daB eino bestimmto Gas- 
menge jo Zciteinheit proportional ist der Quadratwurzel 
aus dem Druckuntorscliied, und driickt das Gesetz des 
Venturirohres aus. Dic Konstantę wird bei der Eichung 
des Yenturirohres festgelegt.
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Wio schon gesagt, ist dio Gleichung nur giiltig, wonn 
es sich um Druckuntoi3chiode im Venturirohr handelt, 
dio im Verhiiltnis zum absoluton Druck klein sind. Andom- 
falls ist zu beriicksiehtigen, daB dor Vorgang kein rein 
mechanischer, sondom oin thcrmodynamischer ist, daB 
also y nicht konstant bleibt.

Dio Einschniirung dos Ycnturirohres ist maBgobond 
fiir die GroBo des zu erzougendon Druckuntorschiedes. Im 
Auslaufrohr wird der groBto Toil des in dor ongston Rohr- 
stolle Ycrloronon Druckes wiodergowonnen, sodaB der 
Gcsamtdruckverlust des Venturirohres iiuBorst gering ist 
(Abi). 6). Das Yerhiiltnis des Einschniirungs- zum Rohr- 
leitungsquerschnitt hiingt yon dom zwischen dor kloinstcn 
und groliten zu messenden Gasmongo liogondonMcBboroich 
ab. Es ist dadurch moglich, den Yenturimesser don vor- 
schiedenston Betriebsverhaltnissen an7,upasson, waa ais 
wortvolle Eigcnart angesproehen worden kann. Dio Druck- 
ontnahme geschi h t  in zuyer& siger Weiso durch zwei am 
Halso und Einlauf dos Rohres angoordnete Ringkanalo, 
die durch einzelne iiber den Uinfang des Rohres vorteilto 
Anbohrungon mit lotztorcm in Verbindung stehon. Dor 
Druck in diesen Kammorn ist dahor dersolbo wio im Rohro 
solbst. Nur das Yonturirohr selbst kommt m it dom zu 
messenden Gaso unmittolbar in Boruhrung. In  domselbon 
sind keinorlei beweglichcn Teilo oder sonstigen MoB- 
Uebertragungsrorrichtungon ontlialten, das Gas wird 
also ohno jedo Ablonkung durch offene Rohro goleitet. 
Dadurch ist dio Moglichkoit einer Beschadigung irgond-

A - 8

rungsstelle rnitdem oberon GofiiB in Vorbindung. Bcim Stro- 
mon des Gasos druckt der ontstoliondo Dmokuntorsohiod 
die Fliissigkeit dureh das Verbindungsrohr in das oboro 
GofaB. Dor Schwiminer steigt ontsprechond und mit ihrn 
eine Zahnstango, die in das Antriobsrad der Uober- 
tragungswollo eingroift. Dio Drohbou ogung wird aut oino 
Zoigerwello ubertragen und botiitigt einen Scliroibhebal. 
Dieser schroibt dio don (<_ -n
Druokuntorsehiedon _ i I

ontsproohondo Durch- 
fluBmengo auf einem 
mittcls Uhrwerk be- 
wogten Papierstreifon 
fortlaufond auf. Bei 
zylindrischcr Ausbil- 
dung beider DruckgcfaBo wiirdo oino ąuadratischo, also 
unproportionalo Papierointoilung ontstohon, donn wio dio 
vorhin'ontwickolto Formel zeigt, wachst der Druck mit 
dom Quadrat dor Gesohwindigkoit. Eino soloho Eintoilung 
ist recht unuborsichtlioh. Um diesen Naehtoil zu vcr- 
moiden, ist das untero DruckgofaB mit nach unton abnoh- 
mendom Quorsclmitt derart ausgofuhrt, daB dor Schroib- 
stift bis auf oinen kloinon Teil zu Anfang dos Schrcib- 
blattes oinen proportionalon Aussohlag zu der durch-

- 4 U Ą _________

P \ J
A b b i ld u n g  6.

Z u s t a n d  e in e s  s ir f t ro e n d e n  G a s te ilc b tn s .

welcher mechanischor Teilo durch Tecr, Wasser oder 
sonstigc RiicksUindodes Gases ausgeschlossen. In Fallon, wo 
eine Wrschmutzung des Rohres durcli solche Riickstiinde 
moglich erscheint, kann man dasselbo durch Dampf- oder 
Warmwasscr-Umkleidung au£ eine etwas hohero Tempera
tu r ais das durehstromondo Gas bringen und dadurch 
diesen Uebelstand beseitigen. Ebenfalls bei staubhaltigem 
Gaso bietet der Venturimesser volle Ttetriebssicherheit, da 
die in der Einschniirung des Rohres yorhandene hohe 
Gasgeschwindigkeit jedes Absetzen oder Ablagern von 
Beistoffen verhindert. Aus diesem Grunde behalten auch 
die von dem Veuturimesser ausgefiihrten Messungen 
dauernd ihre anfanglicho Gonauigkeit.

Die Betatigung der A n z e ig e Y o rr ic h tu n g e n  erfolgt 
durch den Druckunterschiod, der durch dio verschicdonen 
Gasgeschwindigkeiten in der Rohrleitung und an der 
Einschnurungsstello hervorgerufen wird. Zur Uobor- 
tragung dieses Pruckunterschiedes dienen Rohrleitungen 
von etwa C mm lichtem Durchmcsser, dio einerseits an dio 
Ringkanale des Yenturirohres, anderseits an die Schroib- 
apparate angeschlosson sind. Durch dieso unmittelbaro 
Einwirkung des Druekunterschiedes, wobei besondoro 
Uebortragungsmittel mechanischer oder elektrischer Art 
fortfallen, erscheint dio Arbcitsweiso des Venturimcssers 
besonders botriebasicher. Es ist auBerdem dio Móglichkeit 
vorhanden, dio Apparate in groBerer Entfernung von der 
oigentlichen MeBstelle, dem Yonturirohr, an einem Orto 
aufzu.stellen, wo die Móglichkeit dauernder Beobachtung 
gegeben ist.

Der in Abb. 7 schematisch dargestellte Anzeigeapparat 
besteht aus zwei eine Fliissigkeit enthaltenden, miteinandor 
ver bundo non geschlossenen GcfaBen und einer Schreib- 
vofrichtung. Der Ringkanal am Einlauf des Yenturi
rohres steht mit dem untoron, derjenige an der Einschnu-

£ *rjSC/7/7iżri//?p
ćfes

tfenfur/rohres

f in /o u f
ć/es

/e/7tor/rohres

Abbildang 7. Anzeigeapparat von Siemens und Halske.

stromenden Gusmenge crhiilt. MaBgebend fiir die Anzeigo- 
apparate muB cinmal eino Gestaltung sein, dio in dio 
meist derbe Umgebung der Hiitt-enwerksbetriebe hinein- 
pa!3t und unbccinfluBt den auBeren Einwirkungen dor- 
selłwin standhalt. Anderseits muB darauf geschen werden, 
daB dio Yorzunehmende Krafteubertragung mogliclist 
reibungsfrei und dadurch fehlerlos sichtbaj: gomaclit wird. 
Stopfbuchsen, die infolgo der hierin cntstchenden Roibung 
die Empfindlichkeit des Messers herabmindern, und 
andero derartige Rcibungsstelien miissen nach Moglich- 
keit Yerinieden werden. Bei einer durch D. R. P. go-
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schiitzton Ausfiihrungsart der Siemens & Ilalsko A.-G. 
werden dio auf- und abwiirts gorichtoton Bowegungon des 
Sohwimmors in oino drohondo Bowogung umgosotzt, dio 
von der Schrcibyorrichtung aufgonommon wird. Dio 
Drehbewogung wird hiorboi niebt wio yielfacb ublich durch 
oino unmittolbar zur Schroibvorrichtung fiihrondo und 
gogen don Druckraum m it Hilfo einer Stopfbuchso ab- 
gedichtoten Wollo iibortragon, sondern durch einen auf 
der Zahnradwelle im Druokrauin angeordnoten nahozu 
ringformigon Magneten. Dieser ubortriigt seino Bowegun
gon duroh dio Trennungswand des Druckraumca liindurch 
auf einon auBon Iiogonden Magnotankor. Der oinor gogebo- 
non Breito des Ilegistriorblattcs entsprechondo Wog des 
Schroibstiftes ist um die Hiilfto kiirzer ais der hiorboi von 
dor magnotischon Kupplung zuriickzulegondo Weg. Durch 
dieso lango Bowogungsstrecko des Magnoton kann die zur 
Uebertragung notigo magnotischo K raft moglichst klein 
gchalton werden. AuBerdem sind dadurch dieso K raf te 
leicht dorart zu bemosson, daB eino stets Bichoro Arbeits- 
weiso gewahrleistet wird. Die boi dieser Ausfiihrung or- 
zielte MeBempfindlichkoit ormoglicht eine Sichtbar- 
machung auch dor kleinston Druckuntorschiodo. Der 
MoBbareich dor bcschriebonen Vonturimesser goht im all- 
goraoinen von der groBton DurchfluBmengo bis zu ‘/so 
dersolben horab. Dio Eintoilung des Registrierstrcifens 
ist fiir don praktisch vorkommendon MoBbereich pro- 
portional.

Wio schon orwiihnt, erzeugon die Venturimesser einen 
auBerordentlich geringen Druckabfall. Dieser andert sioh 
mit der GroBo der durch das Vonturirohr Btriimondcn Gas- 
oder Luftmoneen und schwankt entsprochond zwischen 
15 bis 60 mm Waasersiiulo, im normalen Betriebe kann mit 
ungefahr 30 mm Wassersaulo gerechnot worden. Dio Go- 
nauigkeit der Anzeige liiilt sich bei allen Mengen innerhalb 
einer Fehlorgrenzo von otwa i  1 % , wenn Temperatur 
und Druck der Gaso gleich bleiben. Bei yorkoinmenden 
Schwankungon des Druckes oder der Temperatur wird 
sich dieso Fehlorgrenzo yergroBern, aber auch in Aus- 
nahmefiillon kaum +  4 %  iiborschreiten. Dieso Erweite- 
rung der Fehlorgrenzo ist fast allen Gasinessorsystomen 
eigen.

Naeh don Patenton von J. N. Hodgson in London 
wurden dort Vonturigasmesser gobaut, die eine automa- 
tischo Korrektur von Temperatur-, Druck- und Gasdichto- 
schwankungon bezwecken. Dio Bauart ist jodoch so ver- 
wickelt und empfindlicb, daB von Zuvorlassigkeit kaum 
gesprochon werdon kann.

Bei oiner groBercn Druckluit-Fcrnversorgungsanlago 
fiir siidafrikanischo Gruben, bei der zur Feststsllung 
der abgogobonon Luftinengen an don Verbrauchsstellcn 
Venturimesser eingebaut sind, hat man von der Einfiihrung 
der automatischenTcmperaturkorrektion auch Abstand go- 
nommen. Dio Verrcohnung der abgegobenon Luftinengen 
orfolgt hiorbei in dor Weise, daB fiir alle angeschlossenen 
Gruben gemoinsam oin mittlerer Wert fiir dio Tempe
ratur der Luft zugrundo gelogt wird. Die erzielten Resul- 
tato habon eino fiir dio Praxis vollkommen ausreichende 
Genauigkeit ergoben1).

Dio denkbar eintaeho B auart des Vcntdrirohrcs, dio 
hochsto Betriebssicherheit gewahrleistet, liiBt den Venturi- 
measor besonde/s fiir die Vcrwondung in Hiittenwerken 
gecignot erschoinen. Mohr ais in anderen Anlagen werden 
im Hiittonwerksbotriobe MeBapparato yerlangt, die den 
hier yorhandonen raulien Einfliissen gewachsen Sind und 
cin Bild iiber den Yerlauf des Betricbes geben, das 
durch dauernde Zuyorliissigkeit fiir dio Betriobsiiber- 
wachung und Verb€sserung seinen praktischen Wert 
erweist. £  Baurichtcr, Charlottenburg.

Yerfahren zur Verhiltung von DUsenverstopfungen bel 
Koksólen.

In den Kokereieu werden von dem Gase, das, 
von Teer, Ammoniak und Benzol befreit, zur Beheizung

der Koksofen oder anderen Zwecken dient, groBo Mengen 
von Oel in Nebelform mitgofiihrt, die, durch alle Apparato 
hindurchgohend, mit dem Gaso in dio Brennerdusen ge- 
langon. Wurden sio nun hier m it dem Gaso g latt yor- 
brennen, so wiirden sie, don Heizwert nicht unbotriicbt- 
lich erhohend, wenigstens in etwa nutzbringendo Vcr- 
wendung findon. Dieses ist,ab er nioht der Fali, da  dio 
Oelncbel, dio auch nooh Ńaphthalin in wesontlichen 
Mengen enthalten, in den heiBen Brennerdusen ankom- 
mend durch das Schamottematerial deraelben, das 
noch eine katalytisoho Wirkung ausiibt, und dureii dio 
hoho Temperatur unter Abscheidung von Kohle zersetzt 
und yerkokt worden. Das O d geht also nioht allcin nutz- 
los yerloren, sondom cs bilden sioh dadurch Ansiitzo in 
den Brennerdusen, dio, da auoli dio abgeschiedene Kohle 
dio Zirsotzung des Oeles begunstigt, bald zur yollstiin- 
digen Verstopfung dor Brennerdusen fiihren, dereń schad- 
liche Folgen fiir <lie Ofenbeheizung, wie orsohwerte Gas- 
rogiilierung, yorliingorto Garungszeit, yermehrto Arbeits- 
kriifto usw,, dem Kachnmnn wohlbokanut sind.

Da dio Verauche, dio Oelnebel aus dom Gase duroh 
Einbau yon groBen Raumen, in denon dio Geschwindig- 
keit des Gasos yerringert wird, oder yon StoBfliichen 
usw. in den Gasweg koinon Erfolg hatten, weii dio Nebel 
duroh alle dieso Apparate glatt hindurchgehen, betrachtoto 
man dieso MiBstiinde ais unyenneidiich. Vor einigen 
Jahron erwarb dio Berlin-Anhaltische Ma»chinenbau-A.-G. 
ein Verfahren und baute danach einen Entoler, der eine 
so weitgehende Abscheidung des Oeinebels aus dom Gase 
gestatteto, daB eino Verstopfung der Brennerdusen durch 
Zersetzung der Oele nicht mehr stattfinden, das Oel aber 
dabei wieder gewonnon werden konnte.

Dieses Vcrfahren naeh Dr. Strommengcr (D. R. P. und 
Auslandspatente) beruhtwesentlioh auf demselben Prinzip, 
wio der in „Stahl und Eison"1) beschricbeno N aphthalin- 
wascher fiir Koksofengas. Auch bei dem Entoler wird 
der gewollto Zweck duroh Kombination der Liisungsfahig- 
keit des Waschmittels fiir Oel mit der dem W aschmittel 
eigentiimlichen OberfI&ohenwirkung erreioht. Das m it Oel 
beladeno Gas tritt, duroh einen Vert«iler in yicle feino 
Stromo zerlegt, in die untere Schicht der Waschfliissigkeit 
cin und gelangt dann, in breiter Schicht nachoben stcigend, 
daboi in der Fliissigkeit liegende Bcruhigungsblecho durch- 
streiohend, beruhigt an dio Oberflache. Auf diesem Wcgc, 
yon der Eintrittsstelle bis zur Obcrfliiohe, wird dcm Gase 
ein Teil des darin enthaltenen Oeles durch die Losungs- 
fiihigkeit des Waschmittels entzogen, doch yerbleibt der 
Teil des Oeles, der im Innem  der Gasbliischen m it dem 
Wasohmittel nicht in Berilhrung kommt. im Gase. Kom- 
inon nun dieso Ga-sblasohon an die Oberfliieho der Wasch
fliissigkeit, so werden sie durch die Oberflachenspannung 
der Fliissigkeit einen Augenblick festgehalten uild dabei 
plattgedrilckt, so daB nun dioWaschfliissigkeitauehdasOel 
im Innem  der Gasblasen erreiehen und hcrauslosen kann.

Der Wirkungsgrad des Entolers mogę aii einem Bei- 
spicl erlautcrt worden. Anfang 1915 wurde naoh uin- 
fassenden und sorgfiiltigen Vorversuehen ein naeh vor- 
besohriebonem Yerfahren arbeitender Entoler aufgestellt, 
der die Aufgal>c hatte, das zur Beheizung einer Koks
ofen batterie dienendo Gas, etwa 3000cbm stiindlich, soweit 
yon Oel zu befreien, daB dio bis dahin hiiufig auftreten- 
den Verstopfungen der Brennerdusen n icht mehr eintrcUm 
konnten.

Der Entoler wurdo zwischen den Benzolwasehem 
und den Koksofen in den Gasweg eingcschaltet. Da 
das yon den Benzolwasehem kommende Gas yon 
einem Gassauger fiir zwei Batterien durch eino gemein- 
samo Rohrleitung, die sich erst vor den Batterien 
teilte, gefordert wurde und durch die Einschaltung des 
Entolers fiir eine Batterie die Gasdiucko fiir dio einzelnen 
Batterien ycrschieden gcwesen waren, wurde aus betriebs- 
technischcn Griindcn beschlossen, das ganze Gas fiir beido 
Batterien, also anstatt 3000 cbm stiindlich 0000 cbm

l ) South African Engineering 1913, S. 03. ») 1915, 4. Febr., S. 141/3.
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durch den Entoler gehen zu lassen. Trotz dieser starken 
Ueberlastung des Entolers ergaben die Abnahmcversuche, 
die 15 Tage lang durchgefiihrt wurden, ein uberraschend 
giinstiges Resultat. Bei einem mittleren Oelgehalt des 
Gases vor dem Entoler von 1,89 g im ebm wurde eine 
Reinigung bis auf einen mittleren Gehalt von 0,26 g im 
cbm hinter dem Entoler, entsprechend 13,76%  des ur- 
sprunglichen Gehaltes, erreicht, also 86,24%  des Oeles * 
aus dem Gase entfem t.

Neu auftretende Verstopfungen der Brcnnerdiisen 
nach der Tnbetriebnahme des Entolers sind nicht mehr 
wahrgenommen worden.

AuBer dem Oel wurden durch den Entoler aus dem 
Gase noch gro Be Mengen Wasser abgesohieden, die, m it 
dem Oel aus dem Apparat abfłieBcnd, von diesem leicht 
durch Absitzenlassen getrennt werden konnen. Das Oel 
kann, durch Destillation regenCriert, wieder ais Benzol- 
waschol, oder so wie es entfallt, ais Heiz- oder Treibol 
oder fiir andere Zwecke Yerwendung finden.

Der Apparat nimm t wenig Kauin ein und bedarf, 
einmal richtig eingestellt, keiner bcsonderen Wartung, 
und, da keine beweglichen Teile an demselben vorhanden

sind, bei kraftiger solider B auart keiner kostspieligen 
Rcparatur.

Durch die Wiedergewinnung des Oeles m acht sich der* 
sclbe in yerhaltnismaBig kurzer Zeit bezahlt; dazu kommt, 
daB an Arbeitskraften gespart wird, die Gaszufuhr zu 
den Oefen leicht zu regulieren und dadurch eine normale 
Garungszeit fiir den Koks gewahrleistet ist.

Leimbedarf fiir das vierte Vierteljahr 1917.
Zur Aomeldung des L e im b e d a rfs  fiir die Versor- 

gungszeit Oktober, November, Dezember sind Antrage 
der Verbraucher unter Benutzung der vom KriegsausschuB 
fur Ersatzfutter herausgegebenen neuen Vordrucke so fo r t 
an  d ie  z u s tiin d ig e n  F a c h o rg a n is a t io n e n  zu stellen. 
Die Vordrucke sind bei den betreffenden Fachorgani
sationen erhaltlich. Soweit noch Zweifel uber die Zu- 
gehorigkeit- zu einer dieser Fachorganisationen bestehen, 
gibt der KriegsausschuB fur E rsatzfutter, Berlin W 35, 
Liitzowstr. 33/36, Auskunft. F iir die Hiitten* und Stahl- 
formguBwerke m it Ausnahme der oburschlesischen Werke 
is t der V ere in  d e u ts o h e r  E is e n h i i t te n le u te ,  Dussel
dorf, Breitestr. 27, zustandig.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

24. September 1917.
. KI. 7 o, Gr. 20, M 58 725. Vorrichtung zum gleich- 

zeitigen Einwalzen und Auf burd “ln von Rohren. Mewes, 
Kotteck & Co., G. m. b. H., Berlin.

KI. 31 a, Gr. 3, K 64 316. Schmelzkesselofen, Zus. 
z. Pat, 298 310. Anton Korfmacher, Dusseldorf, Elisabeth- 
straBe 57.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
24. September 1917.

KI. 1 a, Nr. 668 667. Wascbanlage fiir Steinkohlen 
zur Gewinnung fcinster Kornung. Georg Schwidtal, 
Waldenburg i. Sohl.

KI. 7 a, Nr. 668 630. Beibungsantrieb fiir Bollgangs- 
rollen. Richard Hein, Witkowitz-Eisenwerk.

KI. 1 9 a ,N r.668867. SchraubenklemmezurVerhutung 
des Sohieinenwaiiderns. Albert Mathee, G.m. b. H., Aaoheji.

KI. 19 a, Nr. 668 869. SchiencnfuflYcrspannung bei 
Eisenbahnoberbau. Georgs-Marien-Bergwerks- undHiitten- 
Verein, Akt.-Ges., Osnabriick.

KI. 40 o, Nr. 668 811. Elektrischer Muffelofen. Otto 
St&llmne u. OloE Oskar Kring, Ludyika, Schweden.

KI. 81 e, Nr. 668 804. Vorrichtung zum Vcrladen 
von Koks und almliohem Stiickgut. Dr. Peter von der 
Forst, L intfort, Kr. Mors.

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsieht und 
Einsprucherhebung im Patentam t zu B e r lin  aus.

Statistisches.
. Die Geschaftsergebnisse der deutschen Aktiengesellschaften 

im Jahre 1914/151).
Die vom Kaiserliehen Statistischen Amtc seit dem 

Jahre 1907 regelmiiBig Teroffentlichte S tatistik  iiber die 
Geschaftsergebnisse der deutschen Aktiengesellschaften 
liegt nun auch fiir das Jah r 1914/15 vor2); ihre Haupt- 
ergebnisse geben wir im naclistehenden kurz wieder:

Am 30. Juni 1915 betrug die Zahl der im Deutschen 
Reiche tatigen Aktiengesellschaften (einschlieBlich der 
Kommanditgesellschaften auf Aktien) 5497 m it einem 
Aktienkapital im Nennwerte von 17 909 048 000 Jl. Da-

■ neben wurden noch 333 Gesellschaften mit 386 815 000 .11 
erm ittelt, die sich in Liquidation, und weitere 104 Gesell
schaften mit 92 625 000 .(t, die sich in Konkurs befanden. 
D‘e zuletzt genannten beiden Gruppen sind in der S ta
tistik  unberiioksiohtigt gelassen. 356 Gesellschaften ver- 
offentlichten fiir 1914/15 Abschlusso oder Gewinn- und 
Verlustrechnungen entweder gar nicht, weil sie noch nicht 
lange genug bestanden, oder aber in einer derartigen Form 
und Anordnung, daii die AbscUIus.se auch nach Btick- 
frage bei den Gesellschaften statistisch nicht yerwertet 
werden konnten. Ausgesehicden blieben ferner 108 Neben- 
leistungsgesellschaften (nach § 212 des HGB.) m it einem

>) Vgl. St. u. E. 1916, 11. Mai, S. 471/3.
°) Die Geschaftsergebnisse der deutschen Aktien- 

gesellsehaften im Jahre 1914/15. Boarbeitet im Kaiser- 
lichen Statistischen Amte. (Yierteljahreshefte zur S ta
tistik  des Deutschen Reiches, Erganzungsheft zu 1916,
II. Berlin: Puttkam m er & Miihlbrecht 1917. Einzelpreis
1 J t .)

Aktienkapital im Nennwerte von 59 969 200 Jl, 10 Kar- 
telle und Syndikate mit 3 947 000 Jl und 275 Gesell- 
sohaften, die satzungsgemaB keinen Gewinn austeilten, 
diesen auf einen Hćichstsatz beschrankten oder nicht- 
wirtschaftlichen Zwecken dienten. Von den insgesamt 
vorhandenen 5497 Aktiengesellschaften wurden demnach 
nur 4748 in die S ta tistik  einbezogen. Ih r eingeznhltes 
Aktienkapital belief sich am 30. Jun i 1915 auf 
15 800 038 000 .ft, davon entfielen

a u f
G e s e l l 

s c h a f t e n

m it  e in g e z a h l te m  
A k t i e n k a p i t a l  

I n  1000

P reu B en .................................. 2 674 10 239 796
S a c h sc n .................................. 478 1 195 167
Bayern . , .......................... 384 1 070 417

180 598 419
H a m b u r g .............................. 172 723 009
Brem e n .................................. 153 293 671
W ii r t te m b e rg ..................... 144 298 827
ElsaB-Lothringen . . . . . 138 396 493
H e s s e n .................................. 72 282 675
Braunschweig ..................... 53 130 871
Uebrige Bundesstaaten . . 300 570 693

Aus den iibrigen reichlialtigen Zahlenangaben der 
S tatistik  teilen wir in den Zahlentafeln 1 und 2 das fiir 
die Eisenhuttenindustrie, den Bergbau und die Ma- 
sehinenindustric W ichtigstc m it; die eingehenden Ucber- 
sehriften der einzelnen Spalten in den Zahlentafehi 
machen weitere Erkliirungen uberflussig.
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4. Oktobcr 1917. IVirtscluillliclic. Rundachau.

Rohelsenerzeugung der Vereinigten Staaten.
Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 

fifen der Vereinigten Staaten im J u l i  1917, ycrglichcn 
mit dein yorhergehonden Monate1), gibt folgende Zu- 
sammcnatellung*) AufschluB:

J u n i  1917 J u l i  1917 
t  t

1. Gesamterzeugung..................... 3 312 398') 3 390 841
Darunter Ferromangan und

Spiegeleisen ..................... 43 1653) 54 303
Arbeitstagl. Erzeugung . . 110 4113) 109 382

') Vgl. St. u. E. 1917, 0. Sept., S. 820.

2. Antcil dor Stahlwerksgescll
eohaften.................................
Darunter Ferromangan und
i Spiegeleisen . . . .

3. Zahl der Hochofon . . .
Davon im Feuer . . .

2) The Iron Trado Ke\'ic\v 1917, 9. Aug., S. 270.
3) Bcriehtigte Ziffer.
*) Angaben fehlcn in der (juclle.

Stahl und Eison. 911

J u n i  1917 J u l i  1917
t t

2 30) l  588’) 2 432 543
.

4) 4)
a m  80 . J u n i a m  S I .  J u l i

427 429
347 351

Wirtschaftliche Rundschau.
Rhelnisch-Westfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen.

— Die am 27. September 1917 abgehaltene V ersam m - 
lung  d e r  Z e o h e n b e s itz e r  beschlofl auf Antrag des 
Geschaftsausschusses, fiir das letzte Viertcl des laufenden 
Jahres dio R io h tp re iso  einschliefilich der Kohlensteuer 
fiir Kohlen um 2,40 JL, fiir Koks um 3,00 .11 und fiir 
Briketts um 2,50 .(t f. d. t  zu erhohen. Das entspricht 
einer Preiserhohung der Brennstoffe selbst um 2 Jl fiir 
Kohlen, um 3 M fiir Koks nnd um 2,08 M bis 2,10 M 
fiir Briketts f. d. t. Die B e to i l ig u n g s a n te ile  fiir das 
letzte Viertcljahr. wurden in der bisherigen Hobe von 100% 
festgesetzt. Unter freudiger Zustimmmig der Yersamm- 
hing wurde schlieBlich mitgeteilt, daB das Kohlensyndikat 
fiir dic siebente K r ic g sa n le ih e  50 Mili. .(C zeiclmen und 
der H in d e n b u rg g a b e  250 000 M zuweisen wird. (Auf 
dio yorige Kricgsanleihe zeichnete das Kohlensyndikat 
40 Mili. Jl und bisher auf dio ersten scchs Kriegsanleihen 
insgesamt 165 Mili. JC.)

Obersehleslsche Kohlenkonventlon. — DieKonvention i 
hat die Erhohung der Kohlenpreise um 2 Jl f. d. t m it 
Gcltung vom 1. Oktobcr 1917 ab beschlossen. Hierzu 
tr it t  eine Kohlensteuer von 20 %.

Zur Lage der ElsengleBerelen. — Naoh dem „Reichs- 
Arbeitsblatt"1) verzeichneten die EisengicBereien W est- 
d e u ts c h la n d s  im A u g u s t 1917 keine wesentliche Yer- 
anderung ihrer Gesebaftslage. Diese wird ais ebensogut 
wie im August 1916 bezeichnet. Die n o rd w e s t- ,  m it te l -  
und s iid d c u ts c h e n  GieBereien haben ebenso wie die 
sa o h sisc h e n  und se h le s iso h e n  GieBereien unverandcrt 
zufriedenstellend bzw. gut zu tun gehabt. Die Teuerungs- 
zulagen sind zum Teil erhoht worden.

AusderschwedlschenElsenindustrle. — Am 12. Oktobcr
1916 ist auf Betrciben der Stockholmer Firma A. Karlssons 
Metali- & Maskin-Aktiebolaget die A k tie b o la g e t  P o r ju s  
mit einem Aktienkapital von 1 350 000 K  gegriindet 
worden. Die Gesellschaft beabsiehtigt, Eisen-, elektro- 
chemische und ahnliche Erzeugnisse, sowie Waren, die 
dieso Erzeugnisse ais Bestandteile cnthaltcn, herzustcllen 
und zu yertreiben. Sie hat in Porjus ein E le k tro so h m elz -  
w erk angelegt, das zwei Oefen umfaBt u n d  am 21. Mai
1917 in Betrieb gesetzt worden ist. Der Verbrauch des 
Werkes an clektrischer K raft, dio von dem staatliclien 
Kraftwerke bei Porjus geliefert wird, belauft sich gegen- 
wartig auf etwa 4000 KW, soli aber yertragsgemiiB im 
nachsten Jahre auf 12 000 KW  crhóht werden. In naher 
unterriohteten Faclikreiscn betracbtet man die Grundlagen 
des neuen Untemehmens ais gesund und sagt diesem 
eine gute Zukunft voraus. Bisher soli der Betrieb sehr 
befriedigend ycrlaufen sein und sich rasch weiter ent- 
wickeln. — Ferner plant man in Sohweden, in der Niihe 
yon Malmberg bzw. bei Lulfń, ein weitćres E le k tro -  
so h m e lzw erk  zu errichten, das zur Verhiittung der 
Eisenerze von Norbotten dienen soli. Ueber die Lage 
des Werkes sind bindende Entschlusse noch nicht gefaBt 
worden. Der Betrieb soli erst nach KriegsschluB eróffnet 
werden; der genaue Zeitpunkt hierfiir hangt auBer von 
anderen Umstanden auch ron  der elektrischen K raft ab, die

>) 1917, 22. Sept., S. 679.

ebenfalls von Porjus aus gestellt wird. Ais l>ei der Griin- 
dung beteiligt werden die Grangesberg Aktiebolaget, die 
Uddeholins Aktiebolaget undeinc Reihe sohwedischer Eison - 
werke genannt.

Actiengesellsohaft BremerhUtte zu Weldenau. — Der
Geschaftsberieht fiir 1916/17 behandelt zunachst die 
V e rse h m e lzu n g  der Gesellschaft m it der G ew erk - 
so h a f t  S to rc h  k  S c h o n e b e rg  sowie die E rh o h u n g  
des A k tie n k a p i ta le s  — Vorgiinge, iiber die wir s. Z, 
schon an dieser Stelle1) das Wesentlichste mitgeteilt 
haben — und bemerkt dazu u. a., daB das Aufgeld von
3 o67 139,27 Jl, das sich bei der Ausgabe der neuen 
Aktien ergeben hat*), der gesetzlichen Ruoklage zugefiihrt 
wurde. Der Berieht erwiihnt femer, daB die Gesellschaft 
ihren Besitz an Grubsnfeldern auBerdem noch durch 
Ankiiufe im Sicgerlande imd in Oberhessen erweiterte 
nnd hierfiir etwa 400 000 JC benótigte. Ueber den sonstigen 
Verlauf des Gesohaftsjahres wird beriehtet, daB sich der 
anfanglioh schon recht ansehnlicho Auftragsbestand von 
Monat zu Monat erhóhtc, daB sich aber gleichzeitig auoh 
dic Sohwierigkeiten, die Rohstoffo und sonstigen Bedarfs- 
gegenstande zu beschaffen, steigerten. Obsohon es auBor- 
dem manchmal an den erforderlichen Arbcitskriiften 
mangeltc, gelang es doch, die Erzeugung in allen Betricben 
zu erhohen und liauptsacblich hierdurch dem jetzt ver- 
einigten Unternehmen ein befriedigendes gcldliches E r
gebnis zu sichcrn. Der Gesamtumsatz einschlieBlich 
desjenigen von Storch & Schoneberg aus dem letzten 
Halbjahre betrug 26 929 279 Jl. Fur Neuanlagen und 
Neuanscliaffungen wurden insgesamt 108 339,52 M auf- 
gewendet. Neben einem Gewinnyortrage von 360 484,72 M 
belief sich der BctriebsuberschuB nach Abzug der Kriegs- 
gewinnsteuer-Rucklage auf 5 661 444,03 JC. Andcrseits 
waren an allgemeinen Unkosten 566 914,31 JC und an 
Anleihezinsen 94 845 J t  aufzubringcn, wahrend 2850000 JC 
abgesohrieben wurden. Danach bleibt ein Reinerloa ron
2 510 169,44 JC zu folgender Verwendung: 16 746,19 JC 
zur Emeuerurig yon Werksanlagen, 32 264 JC ais Ruck- 
lage fiir Zinsbogenstcuer, 46 500 JC fiir yorbehaltene Ab- 
schrcibungen und Rucklagen, 60 000 JC zur Ruckstellung 
fiir den Bau eines Verwaltungsgebaudes, 100 OJO Jl fiir 
den Biirgsohaftsschatz, 500 (WO .<C zur Bildung einer 
Ruoklage fiir die Ueberfiihrung des Werkes in dio FriedenN- 
wirtechaft, 250 000 JC fiir einen Unterstiitzungsbestand 
zugunsten von Arbeitern und Angestellten, 50 000 Jl 
fiir Kriegswohlfahrtszwecke, 137 988,20 JC fiir rertrags- 
und satzungsmaBige Gewinnanteile und Belohnungen, 
sowie endlich 768 000 Jl (12% ) ais Gewinnaustcil m it 
der MaBgabc, daB an diesem die jungen Aktien nur fiir 
ein halbes Jah r beteiligt werden. Auf neue Rcclinung 
bleiben dann noch 548 671,05 Jl vorzutragen. ■— Die

J) St. u. E. 1917, 7. Juni, S. 588; 28. Juni, S. 623.
!) Unterschied zwischen dem Betrage yon 6,2 Mili. JC 

fur die neuen Aktien und dera Ausgleiobsbetrage yon 
Vcrmogen und Sehulden gemaB Uebernahme-AbicbluB, 
jedoch m it Ausnahmo der der Gewcrkschaft gehorigen 
eigenen Kuxe und Aktien der Bremerhiitte.
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am 28. September 1917 abgehaltcne Hauptyersammlung 
besohloB auBerdem, die Firm a in „ S t o r o h  & S o h o n c - 
b o r g ,  A. -G . f u r B c r g b a u u n d H i i t t e n b e t r i e b “ , 
m it dem Sitze in K i r o  h e n  (Siog) und Zwcigniedcr- 
lassung in Geisweid umzuandern.

Actiengesellschaft Charlottenhtltte, Niederschelden. — 
Dem Beriohte dea Vorstandes iiber das Gesohaftsjahr 
1916/17 ist zu entnehmen, daB dio gesteigcrtcn Anforde- 
rungen der Heeresyorwaltung nur durch angestrengtesto 
Arbcit und unter auBergewohnlicher Beanspruohung der 
Werksanlagen befricdigt werden konnten. Der sich hier- 
aus orgebcnde starko YersohleiB der Bctriebscinrichtungcn 
wurde noch erhoht durch teilweisen Mangel an geeignotcn 
Betricbsstoffen und die Beschiiftigung ungeschultcr Ar- 
beitslcrafte. Die Selbstkosten sticgen weitcrhin, dic Preise 
der wiohtigsten Erzcugnisso wurden behordlioh geregelt. 
Um den duroh die Kriegsyerhaltnissc vcrmehrten Schwie- 
rigkeitcn in dor Erzversorgung der Hiittcn zu begegnen, 
erwarb die Gesellsohaft die Mehrheit der Kuxe der Gc- 
w e rk s c h a f t  „ L o u iso 11 in Nicderohmen (Oberhessen) 
und besohloB in der Hauptyersammlung vom 28. Oktobcr 
1910 zur Deokung des Kaufprcises dio E rh ó h u n g  des 
A k t ie n k a p i ta ls  um den Nennbetrag von 750 000 X . 
Ais wcitcros fiir die Entwicklung der Gcsellsoliaft be- 
doutungsvolle8 Ereignis wiihrend des verflossencn Ge- 
achaftsjahres bezeichnet der Berioht sodann dio hier schon 
friiher1) behandeltoAnghedcrung der Fa. E io h c n e r  W alz- 
w e rk  u n d  V c rz in k o ro i A.-G. in Kreuzthal. Dic duroh 
sio bedingte a b e rm a lig o  E rh ó h u n g  des A k t ie n 
k a p i t a ls  urn den Nennbetrag von 2 500 000 X  wurde, 
wie wir gleichfalls scinerzeit gcmcldet haben, in der auBer- 
ordcntlichen Hauptyersammlung yom 21. April 1917 gc- 
nehmigt. Bei einem Ausgabckurs von 150 %  fiir dio 
neuen Aktien ergab sioh cin Aufgeld von insgesamt
1 250 000 X , das der Riioklage zugcfiihrt wurde.

Ueber den Betrieb des Unternehmens in der Berichts- 
zeit wird u. a. mitgeteilt, daB dio Forderung der Spat- 
eisensteingruben Eisernhardtcr Tiefbau, Knappsehafts- 
gliick und Stahlberg, sowio diejenige der schon crwiilmtcn 
Brauncisensteingrubo Louiso sich ungcfahr auf der alten 
Hohe hielt, wahrend sie bei Grubo Briiderbund infolge 
Versohleohtcrung der Gangyerhśiltnisse wesentlioh zuriick- 
ging. Die Hochofen waren Bamtlioh im Feuer. Trotz zeit- 
woiligcr Storungen infolgo ungeniigender Brcnnstoff- 
zufuhr gingen die Roheisenablieferungen fiir Rechnung 
dos Roheisenycrbandes nioht unwescntlich uber die Be- 
tciligung hinaus. Der Botrieb des Grobbleohwalzwerkes 
muBte weitcrhin auf einfache Sohicht besohrimkt blciben, 
ebenso końnte die Lcistungsfahigkcit der Feinblechwalz- 
werko wegen ungeniigender Rohstoffyereorgung nioht voll 
ausgcnutzt werden. Ferner war man genotigt, den Vcr- 
zinkereibetrieb und dic Erzeugung der chemischen Ab- 
teilung einzuschranken. Bei den Abteilungen Stahl- 
gieBerei, Hammerwerk, Radrcifenwalzwcrk und mecha- 
nische W erkstatt dauerto dic schon im Yorjahrc gekenn- 
zeiohnete starko Beschiiftigung fort. Ungeachtet der 
Sohwierigkeiten, dic Neu- und Umbauten zu fordem, 
gelang es, den Umbau des Hammerwerkes ungcfahr zu 
yollendcn und don Grundbau des neuen Radrcifcnwalz- 
werkes fortigzustellen; m it Aufstellung dea Walzwerkea 
soli denmachst begonnen werden. Die Grevenbriioker 
Kalkwerke, G. m. b. H., dereń Anteile sich zur Halfte im 
Besitz der Charlottenhiitte befinden, brachten cin be- 
friedigendes Ergebnis; in dem wahrend des Yorjahres 
erworbenen Kalksteingeliinde bei Deutmecke konnte 
der Bruohbetrieb eroffnet werden.

Dio Erlosrechnung zeigt auf der einen Seito neben
2 291 608,50 (i. V. 1 467 700)*) ,ft Yortrag, nach Ab-

l ) St. u. E. 1917, 29. Marz, S. 319; 26,April, S. 413/4.
!) Dio Ziffern des Yorjalircs fiigen wir vergleiohsweiso 

(in Klammern) hinzu, weil sie bisher versehentlich in 
St, u, E. nooh nicht veroffentlicht worden waren; damit 
wird weńigstcns die Liioke, die in der Beriohterstattmig 
iiber die AbschluBergebnisse der Charlottenhutto ent- 
standen war, ausgefiiUt.

zug aller Unkostcn, Stouern, Riioklagen, Zinscn fiir 
Sohuldversohreibungen usw., einen Rohgewinn von
6 541 839,81 (3 253 770,75) X . Diesen Betragen stehen 
auf der andern Seito (91 464,46 X  Abgange und)
3 157 890,01 (1 498 162,61) X  Absohreibungen gegenuber. 
DerReingcwinn betragt also 5 675 558,30 (3 131 843,68) X. 
Hieryon sollen (123 500 X  der Riicklagc uberwiesen) 
150 000 (75 000) X  dcm Arboitcr-Unterstiitzungs-Bo- 
Btande zugefiihrt, 178 776,49 (85 095,06) ,K ais Gcwinn- 
antcilo ausbezahlt und 1900 000 (1000 000) X  oder 20 
(16) % 'a is Gewinnausteil auf das Aktienkapital vou 
9 500 000 (6 250 000) X  vorgiitet werden. Zura Vortrag 
auf neue Rechnung yerbleiben dann nooh 3 140 781,81 
(1 848 248,62)

Aktien-Gesellschaft Wilhelm - Heinrichswerk vorm. 
Wilh. Heinr. Grillo, DUsseldorf. — Dio AbsohluBrcohnung 
fiir das Geschiiftsjahr vom 1. Ju li 1916 bis 30. Juni 1917 
weist auBer 63 073,20 .fi Vortrag einen Betriebsgcwinn 
yon 847 448,52 X  nach. Fur allgcmeino Unkosten, Steuern, 
Kursyerluste uaw. waren 137 186,92 X  und fiir ICriegs- 
unterstiitzungen 63 696,75 X  aufzuwenden; auBerdem 
wurden 137 186 X  abgeschrieben. Aus dem Bomit yerfug- 
baren Reingewinnc von 572 452,05 X  sollen 105 895,42 .ft 
der Riioklago zugewicsen, 109198,34 X  an Gewinn- 
antcilcn, Belolmungen und Teuerungszulagen yergutet 
und 270 000 .K (15%) ais Gewinnausteil ausgcsohuttet 
werden; zum Vortrag auf neue Rechnung yerbleiben 
demnach 87 358,29 X .

Annener GuBstahlwerk, (Actien-Gesellschaft), Annen 
In Westfalen. — Der Berioht des Yorstandcs uber das 
Gesohaftsjahr 1916/17 kennzeiohnet zunaohst dio gesundo 
und kraftyolle Grundlage unseres Wirtsohaftslebens auch 
im ycrflosscnen Jahre, erwiihnt kurz dio Einflusse dos 
Kricges auf die Tiitigkcit der Werke sowie auf dio Vorkchrs- 
yerhiiltnisse, hebt weiter heryor, daB es dem Untemchmen 
duroh rechzeitigo Vorsorge gelungen sei, den Botrieb vor 
Einschrankungen zu bewahren, und fiihrt dann aus, daB die 
Gcscllsohaft unter Anspannung aller K rafte aufs eifrigsto 
bemiiht gewesen sei, den bedeutenden Anfordenmgen 
der Heereavenvaltung, der Marino und der sonstigen 
langjahrigen Kundsohaft nacbzukommen. Der Berioht 
kann dabei crfrculicherweise festatellen, daB dio geaamto 
Herstellung des Werkes an Stablerzeugnissen allcr Art 
sioh nioht nur auf der yorjahrigen Hohe crhalten, sondern 
einen Umfang erreicht ha t, der auf die Ertragnisse dea 
ycrflosscnen Jahrcs eino besondere giinstige Wirkmig 
ausiibte, obschon sioh dic Selbstkosten anhaltend in 
steigender Richtung bewegten. Wie aus dem Reohnungs- 
abaohluB crsichtlich ist, erbraohto daB letzte Gesohiifts- 
jahr einsohlieBlioh des Gtewtnnvortrages yon 196 943,33 X  
nach Abzug yon 589 942,05 X  Betricbs- und 201 099,47 .ft 
allgemeinen Unkosten, sowio 142 305,49 X  Arbeitcr- 
Vcreiohcrungsbeitragen und 182 692,97 JC Ausgaben fiir 
WicderherstellungBarbcitcn einen RohiibcrschuB yon
2 238 371,36 X .  Hieryon sind die Absohreibungen mit 
zusammen 270 896,17 X  zu kurzeń und ferner zur Uobcr- 
weisung an dio Sonderriicklage und fur Kriegsstoucr 
959 478,52 M, fiir Zinsbogensteuer 2200 X ,  fiir satzungs- 
und ycrtragsmaBigo Gcwinnteilo und Belolmungcn 
170 431,81 A  abzusetzen, so daB 835 364,86 J t  yer
bleiben, die einen Gewinnausteil yon 550 000 X  (25%) 
gestatten und dabei einen Vortrag yon 285 364,86 X  auf 
neue Rechnung zulassen. In  das neue Gesohaftsjahr ist 
das Unternehmcn m it einem Auftragsbestande eingetreten, 
der ihm — in Verbindung m it den letzthin nooh go- 
buohten umfangreichen Neueingangen — zu angemessenen 
Preiscn yolle Beschaftigung auf liingere Zeit gewiihrleistet.

Capito & Klein, Aktlengesellschaft zu Benrath am 
Rheln. — Der Berioht des Vorstandcs uber das am 30. Juni 
1917 beendigte Gesohaftsjahr fiihrt aus, daB der durch 
dio gewaltigen Anfordcrungen der Heeresyerwaltung 
nach wie yor bestehende dringende Bedarf an Qualit>its- 
feinblechen und WeiBbleohen dio Betriehaanlagen des 
Werkes, soweit sio aufreohterhalten werden konnten, 
auch in  der Bcriohtszeit auf das angespannteste bcsohiiftigt 
hat. Die Sohwierigkeiten in der Brennstoffyersorgung
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und der Zufiihrung der eloktrischen Betricbskraft haben 
allerdings dio Erzeugung an diinnen Blcohen ungiinstig 
beeinfluBt. Die Prciso fur die Roh- und Betricbsstoffo 
sind wiihrend des Berichtsjahres weiter sehr erhebUeli 
gestiegen, ebenso die Lolute und die Aufwendungen fiir 
dio Versorgung der Arbciter init Lobensmitteln. Eino 
dementsprechende Erhohung der bestehenden Iloobst- 
preise, die namentlich bei WciBblechen fiir die erzeugenden 
Werke stark yerlustbringend sind, hat bisher nioht er- 
reicht werden kóiincn. Dio Erlosrcchnung zoigt einer- 
scits neben 27 929,99 M Vortrag und 98 132,73 J t Zins- 
einnahmen einen Betriebsgcwinn von 2 234 117,17 J t, 
wahrend anderseits 226 108,67 Jt allgemeine Unkosten 
und 81 622,54 .11 Steuem  aufzubringen waren; da auBer- 
<lem 234 500 Jl abgesohrieben und 850 000 J t  fiir Kriega- 
schaden zuriiokgestcllt werden, so bleibt ein Reinertrag 
von 905 948,68 J t ,  der wio folgt yerwendet werden soli: 
75 000 Jt zur Ueberweisung an die Nationalstiftiing fiir 
dio Hinterblicbenen der im Kriege Gefallenen, 25 000 Jt 
desgleichen an dic Rciohsmarinestiftung und 50 000 Jt 
an die Untcrstiitzungskasse, 3500 J t  ais Zinsbogensteuer- 
lluoklage, 350 000 J t  fiir die besondero Riicklage, 
40 869,57 Jl zur Vergutung an den Aufsichtsrat, 400 000 J t 
(20%) ais Gewinnaustcil und 21 579,11 J t zum Vortrag 
auf neue Rechnung.

R. W. Dinnendahl, Aktiengesellschatt zu Kunst- 
werkerhiitte bel Steele a. d. Ruhr. — Dor Bericht des 
Vorstandes bezeiohnet das Ergebnis des Gcsohiiftsjahree 
1916/17 ais recht befriedigend. Samtliche W erstattei 
des Unternehmens waren dauernd voll beechaftigt. Dio 
alte Hypothekenschuld von 99 500 J t  wurde ganz ab- 
getragen. Bei 31 126,12 J t  Vortrag und 774 342,59 Jt 
Roherlos cinerseits, 365 667,32 J t  Betrieba- und all
gemeinen Unkosten, 3 937,77 J t Hypothekenzinsen, 
129 267,65 Jt Absohreibungen und 80 000 -<t Kriegs- 
steuerrucklagen anderseits bleibt ein RciniiberschuB von 
226 595,97 J t  zu folgender Verwendung: 1000 J t  Riick- 
stellung fiir Emeuerungsscheinsteuer, 23 810,36 Jt Yer- 
giitimg an Aufsichtsrat und Vorstand, 156 450 X  (15%) 
Gowinnausteil und 45 335,61 J t Vortrag auf neue Rechnung.

Pelpers & Cie., Aktlengesellschatt fiir WalzenguB, 
Siegen. — Wie der Vorstand berichtet, bewegte sioh der 
Gesohaftsgang beider Abteilungen des Unternehmens in 
Siegen und Busendorf wiihrend des letzten Reoluiungs- 
jahres in den dureh die Kriegslage gezogenen Grenzen. 
Die Preise der Erzeugnisse konnten naeh und naeh den 
dureh die Erhohung siimtlioher Rohstoffpreisc, dureh dio 
fortwahrende Steigerung der Lohno usw. auBcrordentlioh 
yermehrtcn Selbstkosten in etwa angcpaBt werden. Das 
der Gesellschaft m it Wirkung vom 1. Juli 1916 ange- 
giiederte H o c h o fe n w c rk  H a in e rh i i t to  vermochto 
seinen Betrieb ohne nennenswerte Storungen durchzu- 
fiihren tmd erfiillte in yollein Umfange die an seinen Er- 
werb geknupften Erwartungen, insbesondere hinsichtlich 
der Sicherstellung des Bedarfes an Sonderrohcisen fiir 
das Berichtsunternehmen. Das E is e n -  u n d  M o ta ll- 
B r ik e t tw e rk , G. m. b. H. in Busendorf, das von der 
Busendorfcr Abteilung des Berichtsunternehmens gelcitet 
wird, konnte tro tz  mannigfaeher Betricbsschwierigkeiten 
wine lctztjiihrigc Erzaugung erhohen und fand fiir diese 
schlanken Absatz; die Ausbcute der Gesellschaft fiir das 
am 30. Juni 1917 abgeschlosseno Geschaftsjahr betrug
7 %. Das Berichtsunternehmen selbst erzielto neben dem 
Vortrag von 203 076,59 J t  einen BetriebsuberschuB yon 
1 198 867,59 J t. Dem stehen 202 377,20 J t  allgemeine 
Unkosten und 299 158,24 J t Abschreibungen gegenuber. 
Der Reingewinn betragt danach 900 408,74 J t und soli 
wie folgt yerwendet werden: 20 687,62 .ft ais Riicklage, 
3000 J t  ais Zinsbogensteuerrucklage, 55 364,45Jt satzungs- 
gemaB zu Gewinnanteilen, 65 000 J t zu Untcrstiitzungen, 
Belohnungen und Stiftungen, 100 000 J t  zu Erneuerun- 
gen, 450 000 J t  zur Auszahlung yon 15 %  Gewinn- 
austeil und endlich 206 356,67 Jl zum Vortrag auf neuo 
Rechnung.

„Phoenix‘‘, Aktien-Gesellschaft fiir Bergbau und 
Huttenbetrieb, Hoerde in Westfalen. — Dem ausfuhr-

liohen Beriehte des Vorstandes iiber das am 30. Juni 1917 
abgeschlosseno Geschiiftsjahr entnehmen wir zunaclist 
die folgenden allgemeinen Ausfiihrungen:

„Auch das dritte  Kricgsjahr hat erneut groBo An- 
forderungen an dasAnpassungsycrmógen und die Leistungs- 
fiihigkcit der Eisenindustrie' gestellt. Dio erheblich ge- 
steigerten und in ihrer Zusammensetzung jo naeh den 
Bcdiirfnisscn der Front stiindig weohsclnden Anforderungen 
dor Hecresyerwaltung muBten weiter in erster Linio 
befriedigt werden. Dancbon blieb dringender Inlattds- 
bodarf aller A rt zu deoken, der in der Hauptsaoho ebsnfalls 
dem mittelbaren Mecrcsbedarf diente, und BchlieClioh 
ersebien auoh die Belieferung des ncutralen Auslandes 
in dem moglichen Umfange weiter erforderlieh. So erkliirt 
es sich, daB im yergangenen Geschiiftsjalire die deutschen 
Bergwerke und Hiitten fiir ihre gesamte Erzeugung nioht 
nur yolle Verwendung hatten, sondern daB auch die Vcr- 
handlungon zwischen ihnen und m it den Behorden iiber 
dio Reihonfolgo in der Bedarfsdookung einen groBen 
Rauin cinnabmen. — Unsere Werke haben sich an der 
Hcrstellung und Licferung der jeweils notigen Erzeug- 
nisso innerhalb der wcitcsten Grenzen ihrer Móglichkeit 
bBteiligt und blieben dabei yor wescntliehen Betriebs- 
storungen bewahrt. An einzeinen Stellen licB sioh nooh 
eine Erweiterung der Betriebe durohfiihren, und vor 
allem konnte dio Ncuzustellung yon drei Hoehofen beendet 
yferden, yon denen der eino seit August v. J . im Feuer 
steht, wahrend dic beiden anderen im Beginn dea jetzt 
laufenden Geschaftsjahres angeblasen sind. Die Frage 
der Besohaffung der erforderliehen Arbeitskrafto konnto 
im wcsentlichen dureh Verstandigung mit den Militar- 
behorden und ycrmehrto Heranbildung yon Arbciterinnen 
gelost werden, deren Iicistungen yolle Anerkennung vcr- 
dicnen. Schwierigkeiten bereitete zeitweise das Heran- 
schaffen der Rohstoffe infolgo dor Verkehrssperrungen 
auf den Eisenbahnen; lfingere Stockungen in den Betrieben 
wurden nur dureh Angreifen der Yorriite imd Bcnutzung 
der WasserstraBen yerhiitet. Mit Riicksioht auf dio 
Mogliohkeit einer Wicderholimg solcher Verkehrs8chwierig- 
keiten ist es erfrculich, daB der Heranziehung dor Wasser- 
beforderung jetzt groBere Fiirsorge scitens der beteiligten 
Behorden gewidmet wird; hoffentlioh gelingt es bis zum 
Herbst, die Ausnutzung der yollen Leistungsfahigkeit der 
WasserstraBen zu gewahrleisten. — Dic Gesamterzeugung 
unserer Werke hielt sioh tro tz  ibrer Beeintrachtigung 
dureh dio Vcrkehrshemmungen auf der ungefahren Hoho 
des Vorjahres.“

Der Berioht crwiihnt sodann die naoh langen und 
sohwierigen Verhandlungcn im Oktober 1916 auf fiinf 
Jahre crfolgte Emeuerung des Rheiniseh-Westfalischen 
Kohlen-Syndikates, bespricht die Entwicklung der Ver- 
haltnisse auf dem Kohlenmarkte, die Tatigkeit des Roh- 
eisen-Verbandes und des Stahlwerks-Ycrbandes, schildert 
dabei kurz die Marktlage der duroh die beiden Vcrbando 
Yertriebcnen Erzeugnisse und kennzeichnet ferner in 
groBen Ziigen don Vcrlauf des Marktes fiir Fertigerzeug- 
nisse wahrend der Beriohtszeit.

Wie es weiter heiBt, sind die bisherigen laufenden 
Zuwendungen an die Familien der cingezogenen Beamten 
und Arbeiter auch im Bcriohtsjahre unvcrmindcrt fort- 
gezahlt worden. Zugleich hat die Gesellschaft sich bemiiht, 
dureh Steigerung der Lohne vnd Gehalter sowie dureh 
besondere Teuerungszulagen, Kindergelder und einmaligo 
Zuwendungen die Einkiinfte der Beamten und Arbeitor 
m it der steigenden Verteurung der Lebensyerhaltnisse 
in Einklang zu bringen, Boweit dies dio Yerhiiltnisse des 
Werkes und dio Rucksiohten auf die Zukunft irgend ge- 
statteten . Auch sind den Familien der im Felde stebenden 
Beamten sowie don Ruhegehaltsompfangem und deron 
Hinterblicbenen weitere einmaligo Zuwendungen gcmacht 
worden. Fiir dio Erhohung der Ruhegehalter fiir Arbeiter 
und dio Gewahrung yon Ruhegehiiltern an Arbeiter von 
Phoenix-Abteilungen, dic Ruhegehaltskassen nicht be- 
sitzen, ist aus dem Reingewinn des yergangenen Geschafts
jahres eine Summo boreitgestellt. AuBcrdem ist jeder 
Betriobskrankenkassc ein Bctrag uberwiesen zur Dcokung
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der ihr durch den Kricg erwaclisendcn Mehrbelastungen. 
Dem Roten Kreuz hat man auBer den bereits friiher 
gestifteten Betriigen weitere 300 000 .K zur Verfiigung 
gestellt und der Nationalstiftung fiir die Hinterbliebencn 
der im Kriege Oefallenen 750 000 J t  in Kriegsanleiho 
iiberwiesen.

Der Bericht fiihrt fort :
„Zu dem sehr giinstigen Ergebnis des Berichtsjahrcs, 

das in der Hauptsache wieder der Vielseitigkeit unsercr 
Erzeugnisse und der An pass ungsfatugkeit unsercr Werko 
zuzuschreibcn ist, muB erneut darauf hingewiesen werden, 
daB der Gcwinn zum groBen Teil miterzielt ist auf Kosten 
einer Verringerung der Bestiindc, einer Wcrtminderung 
yielcr Bctriebsanlagen infolge ungewohnlichor Inanspruch- 
nahmo bei unzureichendcr Unterhaltung, der Hinaus- 
setuebung von Neubauten, der Unterlassung wcitreichender 
Aus- und Vorriohtungen bei den Zeohcn sowie iihnlichcr 
durch den Krieg bewirkter Ruckgiinge, dio naoh Friedcns- 
schluB moglichst bald mit allen verfiigbaren Mitteln 
wieder eingeholt werden miissen. Dieser Ilinwcis scheint 
auch deshalb am Platze, weil eine gewisse Gefahr in der 
steuerteohnisohen Łcichtigkeit liegt, m it der gerade die 
Gewinno der Industrie zur Aufbringung von Steuern 
und Abgaben herangezogen werden konnen. Seit dem 
letzten Bericht sind, ganz abgesehen von der Erhohung 
der eben erst eingefuhrten Kriegssteucr, in Kraft getreten:_ 
dic Erhohung des Frachturkundenstempels, dic Waren- 
ums&tzsteuef, und neuerdings die Kohlenśteuer und dio 
W rkehrssteuer yerbunden m it einer nochmaligen E r
hohung des Frachturkundenstempels. AuBerdem haben 
die Nebengebuhrcn der Eisenbatinen eine Erhohung 
erfahren, und femer sind verschiedene Ausnahmetarife 
aufgehobcn worden. Da ein entsprechcnder Ausgleich 
in den Vcrkaufspreisen bei der weohselnden Lage des 
In- und Auslandsmarkts kcincsfalls stets zu finden sein 
wird, so bedeutet dies alles eine sehr wesentliohc Belastung 
der Industrie, Diese ist sich der Notwendigkeit einer 
Aufbringung aller Kriegslasten und ihrer Verpfliohtung 
zur wcsentlichen -Mittragung natiirlich voll bowuBt. Andcr- 
seits ist sie aber auoh verpflichtet, darauf zu dringen, 
daB dio Hohe und vor allem auoh dic Dauer der infolge 
des Krieges eintretenden Belastungen auf das unbedingt 
notwendigo MaB bcachriinkt werden, und daB bei Ab- 
messung der Beteiligung der Industrie auch die N ot
wendigkeit beriicksiohtigt wird, sie voll leistungsfiihig 
zu erhalten fiir die Herstellung und Ergiinzung ihrer 
Betriebe naoh FriedensschluB und fiir den Wcttbewerb 
auf dem W eltmarkt zur baldigen WTicdcrgewinnung des 
fiir Deutsohland so wichtigen Ausfuhrhandels. — Zu 
Bedenken glcicher Art fiihrt dio groBo Anzahl von Be
horden, dio wahrend des Kriegcs gegrttndet sind und noch 
jetz t fast ummterbrochen neu geschaffen werden. Ab
gesehen davon, daB cs sich nicht immer ais richtig erwiesen 
hat, dic Łosung einer neuen Schwierigkeit oder Aufgabe 
in der GrOndung einer neuen Behorde zu sehen, besteht 
dic Befurchtung, daB diese Behorden, naohdem sie einmal 
geschaffen und eingearbeitet sind, das Gefiihl der N ot
wendigkeit ihres Fortbcstehehs fiir einen liingeren Zeit- 
raum haben, abt es die Wiederherstellung regelmiiBiger, 
bewahrter Verhaltnisse in ihrem Arbeitsgcbict erfordert. 
Zweifellos wird fiir eine Anzahl von Fragen, insl)esonderc 
auf dcm Gebiete der Rohstoffeindeckung, fiir eine gewisse 
Uebergangszeit naeh dcm Kriege noch die łlitarb c it 
duroh dic jctzigen Behorden zwcckmSBig sein. Grund- 
siitzlich aber sollte man die Bewegungsfreiheit und sclb- 
standige Wcitercntwicklung der Industrie und des Handcls 
naeh FriedensschluB so bald wiederherstellcn, wie es auf 
den Yerscliiedenen Gebieten irgend moglioh is t.“

Dic folgenden Seiten des Beriohtes sind der Ent- 
wioklung der einzelnen Betriebsabteilungcn des Untcr- 
nehmens gewidmet und geben damit eino nahere Er- 
lauterung zu den allgemein gehaltcnen einleitenden 
AeuBerungen.

AnschlieBend wird m itgeteilt, daB auf samtlichen 
Phoenix-Werkcn, -Kohleuzechcn und -Eisensteingruben

auCer den naolistehend nooll besonders aufgefulirtcn 
Ausliilfskriiften durchsohnittlich 34 719 (im Vorjahre 
31 314) Arbeitcr und Arbeiterinnon besoliiiftigt wurden, 
dic 77 253 925,60 (60 614 456,19) .K an Lohnen verdienten. 
Dio Durchschnittszahl der Arbeitcrinnen allem betrug 
3730 (2259). Am 30. Juni 1917 waren ‘1438 (3284) Ar- 
beiterinnen auf den Werken und Zechen des Unternekmem 
tatig. Der Durohschnittslohn fiir die einzelne Arbeitskraft 
(oinsohl. der jugcndlichen mid Arbeitcrinnen) stelltesioh 
auf 2225,12 (1935,70) M.

An Aushilfskraften waren im vorgangcnen Goschafts- 
jalir durchsolmittlioh besohiiftigt 4696 (3058), die an 
Ldhncn insgesamt 6 261 347,01 (3 691 377,21) .(( vor- 
dienten; am 30. Juni belief sioh dic Zahl dieser Aushilfs- 
krafte auf 5202 (3973).

Beamte wurden im Durchsclmitt 1787 (1735) be- 
schiiftigt, auBcrdcm 261 (143) Biirogchilfinnen.

Dio Aufwendungen der Gesellsehaft fur sozialpolitisclie 
Zwecke betrugen insgesamt 4 345 232,60 (3 758 516,43) .K.
l)avon entfallen auf gesetzliche Lcistrmgen (Beitrage zu 
den Unfallberafsgenosscnsohaftcn, Krankenkasscn, zur 
Angcstellten-Versicherung und zur Invaliden- und Hinter- 
bliebenen-Vcrsiohcrang) 3 383 125,47 (3 074 040,49) .K, 
auf freiwilligc Leistungen (Beitrago zu Ruhegehalts- und 
Unterstiitzungskasscn fiir Beamto und Arbeiter, Zali- 
lungen aus Unterstutzungsbcstanden fiir Beamte, Arbeiter 
und dereń Familien, sowio Aufwendungen ahnlicher Art) 
962 107,13 (684 475,94) .« . Dancbcn wurden den nioht 
cinberafenen Beamten und Arbeitcm sowio den Rentcn- 
empfangern der Ruhegehaltskassen an Kriegs-Teuerungs- 
zulagcn, Kindergeld, sowie an Zusohiissen fiir werku- 
seitige Beschaffung von Lebensmitteln 10 237 431,92 
( l 683 558,43) Jl gezahlt und den Krankenkasscn der 
Hiittenwerko in Ansehung der naoh Kriegsbeendigung 
zu erwartenden hoheren Ausgabcn Sonder-Zuwcndungeu 
von insgesamt 500 000 (500 000) Jl gemaoht. Fur dio 
einberufenen Beamten und Arbeiter und dereń Familien 
sowie fur allgemeine Kriegsfiirsorgezwcoke wurden auBer- 
dcm 2 654 766,14 (1 824 832,79 )ll  aufgcwcndct.

Der Grandbcsitz der Gesellsehaft betrug am 30. Juni
1917 1383 ha 45 a  77 qm (1329 ha 39 a 12 qm). Dio Zahl 
der Beamten- und Arbeiter -Wolmliauser hat sich gegen 
das Vorjahr um 21 rerm ehrt, darunter vier neuerbauto 
Wohnhiiuser. Insgesamt waren am Sohlusse des Geschafts- 
jahres bei den Hiittenwerken, Kohlenzeohen und Eisen- 
stcingmben 1595 (1574) eigene Wohnhauscr yorhanden, 
die von 5545 (5455) Beamten, Arbeitern, Invaliden und 
Witwen m it ihren Familienangehorigen bcwohnt werden. 
F iir rmverheiratcte Arbeiter stehen 13 (12) TJntcrkunfts- 
liauser zur Yerfiigung, die Raum fur 1775 (1705) Personen 
bieten. Die Unterkunftshiiuscr waren voll belcgt, und 
zwar in der Hauptsaoho m it Aushilfsarbeitern, von denen 
ein groBor Teil auoh noch in sonstigen Raumen unter- 
gebracht war.

An Eisenbahnfraohten wurden 17 614085 (16892 385).K 
yerausgabt. Dem EisenbahnYcrkchr inncrhalb der Wcrks- 
anlagen sowio zwischen dieBen und den Anschlussen an 
die Staatsbahn dienen insgesamt 171,179 (170,209) km 
cinheitsspurige Gleise und 66,663 (63,113) km Schmal- 
spurgleise, 79 (79) Einheitsspur- und 44 (42) Schmalspur- 
Lokoinotiven, sowio 1186 (1144) Giitcrwagcn m it zu- 
sammen 20 410 (20 009) t  Tragfahigkeit.

Die Erzeugung elektrischer K raft in eigenen Anlagen 
der Gesellsehaft betrug im verflossenen Gesohafts jahre 
248 214 848 (234 889 872)KW st; davon wurden 242 311 239 
(233 787 551) KW st auf eigenen Werken vcrbrauoht, der 
Rest gelangto zur Abgabe an Fremde. AuBerdem wurden 
noch 5 730 779 (3 806 815) KW st nicht selbstcrzeugtcr 
K raft benotigt.

An Staats- und Gemeindcsteucrn zahlte die Gescll- 
sohaft in der Bcrichtszcit 4 722 607,16 (4 376135,76) Jl. 
AuBerdem waren an Bergwerkssteuern fur den Herzog 
von Arcnberg 150 178,84 (143 103,28) .fC zu entrichten.

Im ganzen betm gcn die Ausgabcn fiir Steuern und 
die Beitrage zu den gesetzlich yorgcschriebcnen und
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frciwillig eingeriohtcten Kassen zum Wohlo der Beamten 
und Arbcitcr zuziiglioh der Zahlungen aus den Unter- 
Btiitzungsbestanden, sowie dic Aufwendungcn fiir Kriegs- 
fiirsorgezweoko 22 610 210,00 (12 286 140,69) .({.

, Ueber den AbsehluB und die Gewinnziffcrn des 
Boriohtsjahrcs, yergliohen mit den Ergebnissen der drei 
voraufgegangencn Jahre, unterrichtet die nachfolgende 
Zahlenzusam menstellung.

in  Ji 1913 /14 1 914 /15 1 915 /16 1916/17

A k tle n k a p ita l  . . . 1 06  0 00  000 1 06  0 0 0  000 106 0 0 0 0 0 0 106 00 0  000
A ni. u . H y p o th .  . . 29 778  0 00 28  5 05  0 00 27 145 000 26 0 62  010

i Y o r t r a g ......................... 8 471 476 9 1 6 6  520 9 2 0 1 3 2 7 9 191 065
I B e tr ie b s g e w in n  . . 

B ese itig . v .  W e rk e u
36 2G0 414 28 08 5  910 46 789 651 59 952 268

u . 11................................ 677  500 108 600 1 185 788 1 0 0 8  995
A b e c b re ib u n g e n  . . 12 353  962 12 507 292 12 755 668 15 6 5 2 1 8 1

R c in g e w in n  . . . 
K e i n g e w i n n  c i n -

23 228  952 15 4 7 0 0 1 9 32 818 095 43 291 092

s c h l .  Y o r t r a g  . 31 7 00  428 24  636 539 42  05 2  522 52 482 157
V e rfl lg u n g 8 b e 9 ta n d  . 1 0 0 0  000 1 0 0 0  000 8 50  000 1 0 0 0  000
H U cklape f . B erf tsc h . 
A rb .-u . B e a m t.-R u h e -

500  000 500 000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  000

g e h a lts z w e c k e  . . 
K U ck lage  f l l r  Z in s-

4 00  000 — . 2  0 0 0  000 2 0 0 0  000

b o g en - u .W e h rs te u e r 1 0 3 0  000 — — —
K riegsrli.*k iago  . . 
K r ie g sw o h lfa h r ts -

9 0 00  000 — 4 307 000 1 4 5 3 0  000

t w e c k e . . . . . — — 1 0 0 0  00 0 1 0 0 0  000
G e w ln n a n te i le .  . . 1 0 33  909 1 2 1 2 2 1 2 2 111457 2 5 65  162
G e w in n a a s te l l . . . 10  6 0 0 0 0 0 12 720 000 21 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0  000

%  • • 10 12 20 20
Y o r t r a g ......................... 9 1 6 6  520 9 2 0 1 3 2 7 9 1 9 1 0 6 5 9 1 8 6  995

Stahlwerk Becker, Aktiengesellschaft zu Willlch bel Cre- 
feld. — Naoh dem Berichte des Vorstande8 ergab das Ge- 
sobaftsjahr 1910/17 einen UeberBohuB yon 11936364,59 Jl, 
zu dem nooh der Gewinnyortrag aus dem Vorjahre mit 
1 672 640,66 ,K hinzutritt, b o  dafi der Rohgcwinn sioh 
auf 13 609 005,25 .ft beliiuft, Die allgemeinen Unkosten 
erforderten 1 269 909,09 M. Es bleibt also cin Gewinn 
vón 12 339 096,16 Jl. Hieryon sind zur Riicklago fiir 
KriegBgewinnsteuer usw. 2 404 764,91 M zu yerwenden, 
wahrend dio Absohreibungen (unter EinsoHluB der Ab- 
Bohrcibungen auf Kriegsaniagen) 3 305 689,36 Jl betragen; 
rs Terblcibt demnach ein Rcingewinn von 6 628 641,89 Jl, 
der wie folgt verwendet werden soli: zu Gewinn- 
anteilen 276 350 zur Riicklago fur ZinBbogensteuer 
22 000 M, zugunsten der UnterstiitzungBkasse fiir Bcamte 
und Arbeiter 300 000 Jl, fiir yatcrliindisohe Zweeke 
400 000 .11, ais Gewinnausteil 4 000 000 .« (25% ) und 
zuin Yortrag auf neue Rechnung 1 630 291,89 JC. Wie 
dem Berichte wcitcr zu entnehmen ist, sind bei den ver- 
schiedenen Abteilungen des Unternehmens dio vor- 
gcsehenen Neuanlagen und Erweiterungsbauten trotz 
aller Schwierigkeiten gefordert und zum Teil fertiggestellt 
worden. In W illio h  geht das Blechwalzwerk seiner 
Vollendung entgegen und ist jetzt teilweise in Betrieb. 
Das neue Rolirwerk und der Umbau des Walzwerkes 
sind nooh im Bau. Schmclzwerk, Hammerwerk, K raft- 
werk und andere Nebenanlagen haben dem gesteiger- 
ten Betriebe entspreohcnde Erweitenmgen erfahren. Bei 

-der Abteilung R e in h o ld h i it to  im Crefelder Hafen ist 
die Rheinufermauer anniihernd fertiggestellt; das Stahl- 
werk mit Nebenanlagen ist im Aufbau und wird yoraus- 
sichtlioh noeh in diesem Jahre den Betrieb aufnehmen. 
Die Arbeiten fur die iibrigen Teile dieser Anlagen sind 
im Gange. Die Abteilung R e in ic k c n d o rf  ist m it Be- 
ginn des neuen Gesohaftsjahres voll in Betrieb gekommen 
und dient zunaclist der Herstellung yon Waffen. Bid 
der Abteilung Z in n w a ld  Bind umfangreiche Erweitenm
gen bcendigt worden; sie haben eine wesentliche Steige- 
rung der Wolframerzgewinnung herbeigefiihrt. Ferner 
hat die Gesellsohaft pachtweiae mit Yorkaufsrocht das 
S ta h lw e rk  B riih l ubemommen und es fiir ihre Be- 
diirfnisse ausgebaut, AuBerdem hat sie zur Sicherung 
des Erzbedarfes fiir ihr Hoohofenwerk E rz fe ld e r  in 
geeigneter Beschaffenheit erworben. Der Auftragsbestand

war am 1. Juli 1917 dopp?lt so hooh ais am gleichen 
Tage des Vorjahrcs, b o  daB sich im neuen Gcscliiiftsjahro 
der Umsatz bedeutend steigern diirfte.

Stahlwerk Oeking, Aktiengesellschaft, Diisseldorf. — 
Naeh dem Berichte des Yoratandes war wahrend des 
am 30. Juni 1917 abgelaufenen GescluUtsjahrcB die Tiitig- 
keit des Werkes hauptsachlich den Hecresanfordcrungen 
gewidmet. Indessen gestatteten die Verhaltnisso nioht, 
die Yorliegenden Auftrage zu bcwiiltigen. Infolge dieses 
Ruokganges in der Erzeugung in Yerbindung mit der 
Zunahmo der Gestehungskosten blieb der Rcingewinn 
hinter dcm des Yorjahres zuriiok. Der Gesamtrohertrag 
einscldieBlioh 50 346,85 J t  Vortrag beliiuft sich auf 
1 036 239,93 J l ; abgesohrieben werden hiervon 204 397 JC ; 
es bleibt also cin Rcinerlos von 831 842,93 Jl. Vou diesem 
Betrage sollen der Riicklage fiir dio spatere Umstellung 
des Werkes auf Friedensarbeit 125 000 Jl zugefiihrt, dcm 
Aufsichtsrato satzungsgemiiB 48 285 Jl yergiitet und ais 
Gewinnaustcil 600 000 .K (20%) ausgesohiittet werden, 
so daB nooh 58 557,93 M auf neue Rechnung yorzutragen 
sind.

Stahlwerke Rlch. Llndenberg, Aktiengesellschaft zu 
Remscheld-Hasten. — Das abgelaufene Gesohaftajahr 
hat, wie der Vorstand berichtet, infolgo der wesentlichen 
Steigerung des Umnat7.cs ein erheblioh hoheres Ertriignis 
ais das Vorjahr gcbracltt. Die im Beriohtsjahre abgcwickel- 
ten Lizenzgeschilftc, dic teils vor Rriegsausbruch ab- 
geschlosscn worden waren, haben gleiohfalls zu dem 
guten Ergebnis beigetragen. W eitcr tcilt der Bericht mit, 
daB wahrend der beiden letzten Jahre in Deutschland 
und Oesterrcich-Ungarn zehn Elektrostahlanlagen der 
B auart der Gesellsohaft mit einer Jahresleiatung von 
125 000 t  Rohstahl errichtet und in Betrieb genommen 
worden sind, weitere elf Anlagen m it einer Jahreslcistung 
von insgesamt 220 000 t werden augenblicklieb gebaut und 
in den niŁohsten Monatcn in Betrieb kommen. Der vor- 
liegendo Auftragsbestand des Untemehmcns ist dem 
Berichte zufolge um ein mehrfaches hoher ais zur gleichen 
Zeit des Vorjabres und gewiihrt auf langc Zeit allen Bo- 
tricb8abteilungen yoUo Beschiiftigung. Das geldlicho 
Ergebnis dor Berichtszeit yeranschaulicht die folgende 
Zusammenstellung.

In JL 1913/14 1 9 1 4 /1 5 1 9 1 5 /1 6 19 1 6 /1 7
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s c b l .  Y o r t r a g  . 461 054 1 164 7.74 1 685  404 3 031 304 !
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— ___ 300 0 0 0 —

n e u e r  A k t ie n  usw . — 1 200 000
Z ln s b o g e u s te u e r  . . 
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W o h lfa b r tf t łw e c k e  . 30  000 50  000 2 50  000 3 5 0 0 0 0  j
O e w ln n ^ n  te i le  . . 23 478 67 826 76  621 11 i 301
G e w in n *  u a  t e i l . . . 3 00  000 7 5 0  000 750 0 00 7 50  000

M %  * ' 12 25 25 25
( f e r n e r ) ___ — 3 00  000
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‘) J e  10 j  JC S o u d e m r g U t u n g  a u r  j e d e  A k t ia .

Westfalische Stahlwerke, Aktiengesellschaft zu 
Bochum. — Die Gesellsohaft hat zur Sicherung ihrer Erz- 
bezugo die Dreiviertelruehrheit der Kuxe der G ew erk - 
so h a f t  „N eue  H a a r d t"  bei Weidenau zum Preisc von 
15 000 JC fiir den Kux erworben. Die Grube „Neue 
H aardt" ist auf eino lange Reiho von Jahren fiir cino 
Jahresforderung yon etwa 180 000 t  yorgerichtet. Ihre 
Erzo bestehen aus Spateisenstcin, Rotspat und hoch- 
wertigem Eisenglanz, die fiir die Yerfeinerungsbetrielie
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der Westfalischen Stahlwerke von besonderer Bedeutung 
sind. Wie yerlautet, hoffen dio Westfalischen Stahl
werke, den Kaufpreis aus den Betricbsmitteln aufbringen 
zu konnen.

Prager Elsen-Industrie-Gesellschaft, Wien. — Naoh 
dcm Reohnungsabschlusso yom 30. Juni 1917 erziclto 
die Gesellsehaft im letzten Geschaftsjahre 3 765 585,51 K 
Bohgewinn aus den Kohlenwerken und 41 310 764,03 K 
Gewinn aus den Iliittenwerken; auBerdem waren
3 196 780,80 K  Zinseinnahmon zu yerzeicluien, so daB 
unter Beriicksiohtigung dea Yortrages von 731 925,13 K

der Rohcrtrag sioh auf 49 005 055,47 K belauft. Dagegen 
waren 773 327,75 K allgemeine Unkosten (unter EinsohluC 
von 3 000 000 K  Riieklage fiir Kriegsgewinnsteuer), 
9 716 212,67 K Steuern und 15 922 730,82 K  Auslagen fur 
Wohlfahrtszwcckc zu bestreiten, wiihrend 5 179 982,21 K 
abgesehrieben wurden. Der somit sioh ergebende Rein
gewinn von 17 412 802,02 K  soli wie folgt verwendet 
werden: 1 488 087,69 K  ais Gewinnanteil des Verwaltungs- 
rates, 700 000 K  fiir die Rucklage, 14 400 000 K (40%) 
ais Gewinnausteil und 824 714,33 K ais Vortrag auf neue 
Reohnung.

Yereins - Nachrichten.
Vercin deutscher Eisenhiittenleute.

FDr die V ereinsbU cherel sind  e ln g e g an g e n :
(Die £lnaender t o d  Geschenken alnd mit einem * bezelchnct.)

B o r iit te lso  till brukssooietetcn vid des allmanna ordi- 
narie sammankomst i. J e r n k o n to r e t*  4r 1917. 
(Stockholm 1917: K. L. Beekman.) (83 S.) 8°.

B e r ic h t  iiber das 19. Geschiif ts jahr, 1916— 1917, [des] 
RuhrorterDampfkcsscl-Ueberwachungs-Verein[s]*, E. V. 
R uhrort (1917): J, Brendow & Sohn. (5 BI.) 4°.

B e r ic h t  iibor dio Sitzungen des Deutschen Hilfsbundes* 
fiir kricgsverletzto Offiziere, E. V., am 14. April 1917 
im Abgeordnetenhausc zu Berlin. (Berlin 1917: Julius 
Sittenfeld.) (84 S.) 8°.

B e r ic h t  des Verbandes* von Arbeitgebern im bergischen 
Industricbozirk m it dem Sitze in Elberfeld fiir das Jahr 
vom 1. April 1916 bis 31. Marz 1917. (Elberfeld 1917: 
Fastenrath & Scliopp.) (14 S.) 8°.

F e h l in g e r ,  H .: Die A rb o i te ry e r s ic h e ru n g  in GroB- 
britannien. (Wien: Manz’sohe Hofbuchhandlung 1916.) 
(S. 219/37.) 8°.

Aus: Zeitschrift fiir Yolkswirtsehaft, Sozialpolitik 
und Vcrwaltung. Bd 25, 1916, H. 1/3.

F o p p l ,  A .: Ueber d.'n clastischen V e rd re h u n g s w in k e l  
eines Stabs. Vorgetragen am 19. Januar 1917. Milnohen: 
Kgl. Bayer. Akademie der Wisseaschaften — G. Franz- 
scher Verlag i. Komm. 1917. (S. 5/31.) 8°.

Aus: Sitzungsberichte der Koniglich Bayerischen 
Akademio der Wisseaschaften. Mathematisch-physika- 
lisoho Klasse. 1917.

J a h r e s b e r i c h t ,  33., des Vorstandes [dos] Verein[s]* 
schweizerischer Maschinen-Industrieller an dio Mit-

glieder. Nebst Anh.: B e r io li t  des Vereins schweize; 
rischer Maschinen-Industrieller an den Vorort des 
Schweizerisehen Handels- und Industrie-Vcrejns iiber 
die Lage der schweizerischen Maschinenindustrie im 
Jahro 1916. Ziirich 1917: Buchdruckerei Berichthaus. 
(119 S.) 8°.

K a h le r ,  Dr. W., Prof.: Dio R e c h ts s to l lu n g  der Lehr- 
kriifta an den PreuBisch'-n Technischen Hoclischulen. 
Ein Vortrag. Berlin: Julius Springer 1913. (44 S.) 8°.

M in e rv a . Handbuch der gelehrten Weit. Bearb. von 
Dr. G. L i i d t k e  und J. B e u g e l .  (2 Bde.) StraB- 
burg: Karl J. Triibner. 8° (16°).

Bd. 1. Die Uniyersitaten und Hoclischulen usw., 
ihre Gesohiohte und Orgacisation. Mit d. Bildn. von 
Professor Dr. Eduard Suess, Prasidenten der Kaiaerl. 
Akademie der Wisscnschaften in Wien. 1911. (VIII, 
623 S.)

P h i l ip p o v ic h ,  Dr. E u g o n  v o n : Das Eisenwerk W it: 
k o w itz . (Wrien: Manz’scho Hofbuchhandlung 19'G.) 
(S. 209/18.) 8°.

Aus: Zeitschrift fiir Yolkswirtsehaft, Sozialpolitik 
und Verwaltung. Bd. 25, 1916, H. 1/3.

P r o to k o l l  der 20. ordentlichen Generalversammlung des 
Zentralyercins* der Bergwerksbesitzer Oesterreiclis vom
2. Juni 1917 und B e r io h t  des Vorstandes iiber das 
Yereinsjahr 1916/17. A nh.: M itg lie d e ry e rz e ic h n is .  
W ien: Selbłtyerlag des Vereins. 1917. (14 S.) 4°.

Y c rh a n d lu n g e n  des fiinften deutschen Hoohschullehrer- 
tages zu StraBburg am 13. und 14. Oktober 1913. Be
richt, erstattet voni geschiLftsfiihrenden AusschuB. 
Leipzig: Verlag des Vereins deutscher Hochschullehrer 
1914. (160 S.) 8°.

D e r  in e i n h e i t l i c h e r  Form zusammengeatellte Jahrgang 1916 der

Zeitschriftenschau
von „Stahl und Elsen“ Ist erBckienen und wird in diesen Tagen an samtliche B esteller versandt 
werden.

Dadurch, daB das dem Bandę vorgedruckte, nach Schlagworten alphabetisch angeordnete Sach- 
yerzeichnis seit dem vorigen Jahrgange a u s f i l h r l i c h e r  noch ais bei den friiheren Ausgaben a u f  
s & m t l l c k e  E i n z e l h e i t c n  d e s  v i e l s e i t i g e n  u n d  r e l c h e n l n h a l t e s  hinwelst, ist das W e rk  
in seiner GebrauchsfŁhigkeit w e s e n t l i c h  y e r b e s s e r t ,  so daB es Anspruch darauf erheben darf, 
n e b e n  der fruher monatlich in „Stahl und E isen“ yeroffentlichten Zeitschriftenschau ais

selbstandiger Quellennachweis
gew ertet zu werden.

Bestellungen nlmmt der „Y erlag Stahleisen m. b. H .“ , Dusseldorf 74, Breite StraBe 27 , ont- 
gegen; der Preis des Bandes betrSgt 4 M . B ei allen Auftr&gen ist anzugeben, ob die d o p p e l -  
seitig oder die e inse i t i g  bedruckte (Kartei-)Ausgabe gewiinscht wird.

Zu gleichen Preisen konnen auch noch die f r i i h e r e n  B indę der „Zeitschriftenschau11 aus den 
Jahren 1907,  1908, 1910, 1912,  1913,  1914 und 1915 von dem genannten Verlage bezogen 
werden.

D l i s s e l d o r f ,  im September 1917.
Schriftleitung von , Stahl und Eisen*.


