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Die Anfange des Huttenwesens in den nordischen Landern.
Yon Ot to J o h a n n sen  in Brebach (Saar).

I | a  Dr. L. Be ck  in seiner Geschiehte des Eisens 
das mittelalterJiche Hiittcnwcscn in den nor

dischen Landern nur kurz gestreift hat, bietet eine 
soeben erschienene Arbeit des Syndikus der Flens- 
burger Handclskammer, Dr. C. 51. M aed ge1), will- 
kommenen AnlaB, den Anfiingen des Huttenwesens 
im Norden einige Worte zu widmen.

Maedge hat an neuere schwcdische ArBeiten, 
besonders solche des Nationalokonomen E m il 
Som m arin2), angekniipit, die sich wieder inletzter 
Linie auf eine zwar unvollstandige, aber noch heute 
beachtenswerte Studie des beruhmton danisclien 
Reichsarchivars J. L an geb ek 3) aus dem Jahre 1768 
und auf das dalekarlische Urkundcnbuch4) zuriick- 
fiłhren lassen, dessen Reichtum an mittelalterlichen 
Berg- und Huttenakten nur mit dem des Goslarer 
Urkundenbuches vergleichbar ist. Fiir die Urge- 
schichte der Mctalle hat Maedge in den nordischen 
Landern eine Fiille ron wertvoller Literatur und 
Sammlungsgegenstiinden vorgefunden.

Die bekannte Streitfrage, ob dic Bronze oder das 
Eisen in den Ostseelandern friiher benutzt ist, gilt 
heute ais erledigt. Das „Bronzezeitalter" ist ais 
Kulturstufe gerettet uud ais metalhirgische Yorstufc 
der Eisenerzeugung gerichtet, d. h. es gab einen 
Zeitraum, in welchem Bronze das beliebteste nnd 
verbreitetste Metali war, wahrend man das Eisen 
zwar benutzte, aber noch nioht ais das zuganglichste 
und brauchbarste Metali erkannt hatte. Die nordi-

') D.-. C arl Max M aedge: Ueber den Ursprung der 
ersten Metalle, der See- und Sumpfcrzvorhuttung. der 
Bergwerksindustrie und ihrer altesten Organisation in 
Schweden. (Problome der WeltWirtschaft. Sehrifton des 
k. Instituts fiir Secrerkehr und W eltwirtschaft an der 
Unirersitat Kiel, Kaiscr-Wilhelm - Stif tung, herausgegeben 
von Bernhard Hanus. Heft 25). Jena 1916.

2) E m il S o m m arin : Sreriges aldsta bergverks 
forsta anliiggning och organisation under Magnus l-adul&s 
(omkring ii- 1280). Stora Koi>parberget och Rammelsberg 
(Statsvetenskaplig tidskrift) Lund 1910.

a) J. L a n g e b e k : Anledning til en Historie om de 
Norske Befgyerkers Oprindelse og Fremvext Forste 
Stykko. (Skrifter, som udi det Kiobenharnske Selskab 
af Lsęrdoms og Yidenskabers Elskere cre fremlagtc og 
oplseste. 7. Deel. Kjobenhavn 1758, S. 235/526).

‘) Diplomatarium Dalckarlicum 1. Delen utgifue af
C. O. KroningssY&rd och J. Lidćn, Stockholm 1842. —
2. Delen utgifue af C. G. Krónmgssvard. Fahlun 1844.
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schcn Vijlker hatten gelernt, Bronzegiisse selbst her- 
zustellen, gewaimen die Rohstoffe aber nicht im 
Lande, und nur eine naiveSage kann den schwedischen 
Kupferbcrgbau bis in die Vorzeit zurttckverfolgen. 
Die Bronze kam ais fertige Legierung und besonders 
ais fertiger Gegenstand auf dcm Wege des Tausch- 
handels ins Land. Es fand also nur ein Umschmelzen 
statt, wozu die Rcste zerbrochener Gegenstiinde 
eifrig gesanunelt wurden.

Im Gegensatz zur Bronze ist das Eisen ein Ur- 
erzcugnis des Nordens, und zwar wurden bis in das 
12. oder 13. Jahrlrandert nur die leichtschmelzenden 
See- und Sumpferze vcrhiittet. Das Alter dieser 
Technik beweisen die von Ot to Voge l  angefilhrten 
Stellen aus dem alten finnischen Heldenepos Kale- 
wala1). In der islandischen Sage von Eigil Skal- 
lagrim, einem der ersten normannischen Barone, 
der nach Island kam, wird erz&hlt, daB dieser ein 
groBer Eisenschnried war, der scine Sóhmiedc am 
Strande anlegte, um aucli im Winter blasen zu 
konnen, d. h. um Seeerze unter dem Eise gewinnen 
und bequem rerhiitten zu konnen1). Auch TJnas 
Smed3), der Yater oder Pflegevater des norwegischen 
Kiinigs Sverre ( u j ii  1190), diirfte kein gewohnlicher 
Schmied gewesen sein, wenn der Konig auch von 
seinen Gegnern ais Schmiedcsohn verspottct wurde, 
sondern ein solcher Httttenbesitzer. Unas war der 
Gatte der Witwe Kiiuigs Sigurd und Bruder eines 
Bischofs uud Konig Sverre selbst hat in seinem 
speculum regale einige Worte iiber die Sumpf- und 
Seeerzvcrhiittung geschrieben4).

Die Ausbeutung der schwedischen Bergerze 
reicht nicht in das friihe Mittelalter zurflek. Das 
siidliche Dalekarlien wird zwar von Saso Gram- 
matikus (12. Jahrhuńdert) Jarnberorum provincia 
und von Snom* Sturleson (13. .Tahrhundert) in 
seinen Kónipsagen Jarnberaland genannt; diesen 
Kamen hat es aber nach Langebek6) nur dcm hau-

*) O tto  V ogel: Beitriige zur Urgcschichtc des 
Eisens. Berieht iiber den allgemeinen Bergmannstag in 
Wien, 21. bis 24. Sept. 1903. Wien 1904. S. 314 ff.

2) L an g e b ek  S. 499 ff.
*) P. F. S u h m : Historie af Danmark. 7. Tome. 

Kifibenhavn 1S00. S. 470,
4) L an g e b ek  S. 498.
») L an g e b ek  S. 298 ff.
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figen Yorkommcn von Eiscnerzen und nach C a r l -  
b e r g ») der regen Verarbeitung von Sumpf- und Sec- 
erzen zu verdanken2). Sage und Geschiehte zeigen, 
daB die spater so voikreichcn Bergbaubezirke Dale- 
karliens bis zur Einfiihrung des Christentums noch 
ode und kulturlos waren.

Wie noch kurzlich an dieser Stelle gezeigt ist, 
haben sich die christlichen Glaubenslchrer, insbe- 
sondere die Zisterziensermónche, des Berg- und 
Huttenwcsens eilrig angenommen und es ist dabei 
auch auf die Schenkung des Dorfes Toaker in Hal- 
land seitens des Erzbischofs Absalon an das Kloster 
Soro zwecks Gewinnung von Eisen aus der Erde 
hingewiescn3). Ebenso finden sich in den Urkunden 
Dalekarliens haufige Beispiele fur dio Beteiligung 
der Geistlichkeit an der Kupfer- und Ęisengewinnung, 
ja, dio alteste Urkunde, welche die Ausbeutung des 
groBen Kupferberges bei Fahlun erwahnt und aus 
dem Jahre 1288 stammt, beweist mit ziemlicher 
GewiBheit, daB das Bergwerk von einem Bischof von 
Westeras begriindet ist4).

Mit den Glaubcnsboten kamen die fremden Kauf- 
leute ins Land und brachten ihre Kultur mit. Die 
alteste Urlcunde, welche den Anteil der Hansen am 
schwedischen Berg- und Hiittenwesen bezeugt, 
stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts5). 
Darin erneuern Herzog Birger II. und die Stadt 
Liibeck einen nicht mehr erhaltenen Vertrag, den der 
Sachsenherzog Heinrich der Liiwe Ende des 12. Jahr
hunderts m it dem Schwedcnkfinig Knut (Eiikson) 
und dem Herzog Birger Brosa wegen der Stellung 
der Deutschen zu den Schweden abgeschlossen hatte. 
Die Liibecker sollen den Gesetzen des Laridcs unter- 
stehen, im iibrigen aber die Stellung von Knappen 
crhalten (& Sweni de cctcro appellantur). Die 
Herausgeber des Dalekarlischen Urkundenbufches 
nehmen wolil mit Recht an, daB unter Sweni Berg- 
knappen zu yerstehen sind und daB hier die deutsche 
Bergfreiheit in Schweden eingefiihrt wird. Gleich
zeitig werden dann die alten Yorrechte der Deutschen 
betr. Reinigung des Roheisens (super purgatione 
ferri candidi), also das Privileg auf die Weiterrer- 
arbeitung des Rohproduktes der Stuckofen, bestatigt. 
Der Anteil der Liibecker am groBen Kupferberg 
wird 1322 urkundlich erwiihnt6) und 1344 im Frieden 
von Helsingborg bestatigt7).

Der d eut s che  E inf luB geht weiter nicht nur 
aus den Fachwortem hervor, die ins Schwedische 
ubernommen sind (grufra, hytta, balg, form), son-

l ) J. O. C a r lb e rg : Historiskt sammandrag om 
srenskft bergverkens uppkomst och utveckling sam t 
gruf\Telagtsti£tningen. Stockholm 1879.

*) DaB eine Industrie trotz Aenderung der Rohstoff■ 
grundlage erhalten bleiht, ist bekanntUoh haufig zu finden. 
Beispielsweise Terarbeiteten die Saarhiitten in alter Zeit 
heimisohe Erze, jetzt dagegen fremde, wahrend dieselben 
Saarwalder einst die Holzkohlen, jetz t die Stcinkohlcn 
liefern.

а) St, u. E. 1916, 36. Jahrg., 21. Dez., S. 1227.
*) Dipl. Dal. I, Nr. 2, S. 2.
б) Dipl. Dal. I , Nr. 246, S. 249/50.
*) M aedgo S. 102.
') Dipl. Dal, I, Nr. 15, S. 14.

dern auch aus den Ortsnamen. In der oben erwahn- 
ten Urkunde von 1288 wird der Kupferberg Tiscasio- 
berg genannt, also nach dem See Tisken, dem „deut- 
schen" See. Andere Ortsnamen erinnem an die 
Saehsen, d. h. die Bewohner Nordwestdeutschlands, 
m  Sase-IIytta und die Grube Saxberget. Eine alte 
Bezeichnung der Schweden und Norweger fiir die 
deutschen Fremdlinge ist „garp“. Nicht nur der 
Garpenberg erinnert an die Deutschen, sondern auch 
Garpedalen, Garphytta, Garpstrom und der Garp- 
Choret in der Kirche vonHedemora, wo die deutschen 
Bergleute ihren Gottesdienst hielten1).

Eine weitere Bestatigung bringen die Personen- 
namen des dalekarlischen Urkundenbuches. So 
zeigt eine Urkunde des Jahres 1360, daB die Gruben- 
bauten im Kupferberg yon „thoman litlagarp“ und 
„godhswenum Vnga“ , also von Thomas dem kleinen 
Deutschen und Goswin Jungę angelegt sind2). Der 
in mehreren Aktenstucken aus der zweiten Halfte 
des 14. Jahrhunderts genannte Henuning, Begriinder 
des Eisenwerks Hemshyttan in Soderberke, war ein 
Deutscher, ebenso der mit ihm verwandte „Konika 
thyske aff konnikhytta11 (d. i. Konig der Deutsche 
von der Konigshiitte in Hedemora), mit dem er 1383 
cinen Erbvergleich traf, welchen „symun Korningh, 
bendik petri, hanns vnga“ (Hans Jungę), „bille 
in Hyppenbenning“ und „Lauris fraenda“ (Lorenz 
Freund), Aeltermann der Mariengilde zu Korberg, 
also mu- oder wenigstens groBtenteils deutsche 
Hiitteiuneister bezeugten3). — In den Jahren 1395 
und 1396 treten ais Ofen- und Balgbauer die nieder- 
deutsch schreibenden B enit van Kamen, Claus 
Deken, Herman Nagel und Jonis Gerkenson auf.

Die Meister auf der koniglichen Eisenhiitte ani 
Kullen bei Helsingborg waren im 16. Jahrhundert 
nur Deutsche, niimlich Hans „Koge“, dessen Solni 
Hans „Hansen11, Meister Anders, Casper Dumler 
von Suartzburg und zuletzt Hans Hatting1). Wir 
erfahren, daB sich diese Meister ihre Arbeiter aus 
Deutschland holten6). 1546 lieB Konig Gustav I. 
von Schweden Erze auf Kupfer und Silber durch den 
deutschen Schmelzer Hans Bartelsen probieren9). 
Es ist jedoch zu bemerken, daB sich unter den 
„Meistermannern“ schon friih schwedische Kamen 
finden. Oft werden die Deutschen schwedische 
Frauen gehabt haben, wie der Kupferhuttenmeister 
Marquard Frolich (erste Halfte des 15. Jahrhunderts), 
dessen Gattin den nordischen Namen Sigrid fiilirt’).

Ais weiterer Beweis fiir die deutsche Herkunft 
der schwedischcn Metallgewinnung dient die Tat- 
sache, daB es gerade der Ausianderfreund Magnus 
Ladulas war, der sich unter den Schwedenkonigen 
zuerst des heimisehen Bergbaues annahm’).

l) L a n g e b e k  S. 302 ff. — Betr. Bcdeutung toii 
Garp s. ebenda S. 283. Anm. p.

*) Dipl. Dal. I, Nr. 28, S. 31.
3) Ebenda I, Nr. 44, S. 44.
4) L a n g e b e k  S. 328/9.
*) L a n g e b e k  S. 42S, Anm. e.
«) Ebenda a  412.
’ ) Dipl. Dal, I I , Nr. 609, S. 300.
7) Ebenda I, Nr. 91, S. 89.
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Zur Beantwortung der Frage naeh dem Herkunfts- 
ort der deutschen Bergleute liegen noch keine ur- 
kundlichen Beweise vor. Die Verbindung, in welcher 
Konig Magnus Ladulas mit den sachsischen Herzogen 
stand, macht es wahrscheinlich, daB die Wiege des 
schwedischen Bergbaues wie desjenigen mancher 
anderen Liinder im Ilarz zu sucheu ist. Sommarin 
hat sich bemiiht, Aelinlichkeiten zwischen den wirt- 
schaftlichen Verhiiltnissen auf dem Rammelsberg 
und auf dem Stora Kopparberget1) aufzufinden. Die 
genauere Untersuchung Maedges stellto aber doch 
bedeutende Unterschiede fest, welehe nicht uber- 
raschen, wenn man bedenkt, daB die Begriindung des 
Bergbaues auf dem Rammelsberg weit friihcr er- 
folgte ais die des schwedischen2).

Einzelheiten iiber die Hiittenteclmik treten in den 
Urkunden nur seiten hervor. Die dalekarlischcn 
Hiitten, deren Wasserrechte mehrfach erwahnt 
werden3), sind von den Deutschen von Anfang an 
mit Wasserriidern ausgeriistet worden. Die bekannte 
Drkunde aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts iiber 
das „molendinum ubi ferrum fabricatur“ zu Toaker 
in Ilalland zeigt, wie friih die Wasserkraft in Skandi- 
navien zur Metallgewinnung benutzt ist.

Aeltere Nachrichten iiber Hoehofen in Dalekarlien 
fehlen leider. Zwei Briefe aus dem Jahre 1516, 
welehe eine Silberhiitte betreffen, erwahnen Hoch- 
ofenroheisen. Ein Hiittenmeister bittet um 3% Fath 
liippe jaern, d. h. Laufeisen, zum Sclunelzen, da Ose- 
mund dazu nicht gut geeignet sei4). Das Eisen diente

*) L a n g e b e k  S. 304.
*) Es sind folgende alte Berg- und Hiittenordnungcn 

aus dom 14. Jnhrhundert erlialten: fiir den Eisenbergbau 
auf dem Vestra berget in Nerike von 1340, Nov. 7; fiir den 
GroBcn Kupferberg von 1347, Febr. 24 (Dipl. Dal. I , 
Nr. 10, S. 14/7); fiir den Eisenbergbau zu Norberg von 
1354, Febr. 24; fiir den Gro Cen Kupferberg von 1360, 
Febr. 19 (Dipl. Dal. I, Nr. 28, S. 31). Da der altseliwedische 
Text auch fiir Kenner der nordischen Sprachen sehwer 
verstfindlich ist, wird auf die deutschen Uebersetzungen 
bei Maedge hingewiesen.

2) Auch Sommarins Bcmerkung, daB die Entdeekung 
der Schiitze des GroBcn Kupferberges ebenso wio der- 
jenigen des Rammelsborgea von der Sage einem Tier 
zugesohrieben wird, beweist nichts. Die Entdeekung von 
Bodenschiitzen dureh Tiere, z. B. durcli den H uftritt 
eines Pferdes, gehort m it der Fabcl vom W aldbrand, 
bei dem das fliissigo Metali in Stromen geflossen sein soli, 
zu don allgemeinen Bergmannssagen, und diese werden 
aueli dann nicht glaubhafter, wenn man im Liineburgcr 
Rathaus den Schinkcnknochen des ldugen Sohweines bestau- 
nen darf, das dio Luno burger Solc aufgefunden haben soli.

3) Z. B. Dipl. Dal. I, Nr. 268, S. 270, vom Jahre 1478.
4) L a n g e b e k  S. 387/92. — Dipl. Dal. I , S. 225/8.

also zur Bleigewinnung naeh der Obcrharzer Nieder- 
schlagsarbeit, bei welcher Roheisen zur Bindung des 
Schwefels zugeschlagen wurde, ubrigens ein weiterer 
Beleg fur den Zusammenhang mit dem Harzer Berg- 
wesen. Langebek weist hierzu auf einen an den 
schwedischen Reichsverweser Svante Sture gerich- 
teten Brief vom Jahre 1504 hin, worin y2 Łast Lopps 
Jem  „fiir Bolzen zum neucn Schiff und fiir den 
SchloBbedarf* erwiihnt wird. Solehe Nachrichten 
Uber Hochofenroheisen fiir Frischerei sind seiten.

Wertvolle Aktcn aus dem 16. Jahrhundert iiber 
den Betrieb der Koniglich Dśinischen Eisenhiittc am 
Kullen sind von Langebek1) veroffentlicht worden. 
Es wurden dort nicht nur Geschutzkugeln, Stab- 
clsen, Anker, Bolzen und Bleche geschmiedct, son- 
dern auch seit Begiim des 16. Jahrhunderts Yoll- 
und Hohlkugeln, Geschiitze, Tópfe und „andere 
Eisenwaren" gegossen.

In diesen Zeiten der Verhetzung der Volker gegen- 
einander ist es doppelt erfreulich, auf Arbeiten hin- 
weison zu konnen, welehe den allgemeinen Zusammen
hang der Kultur zeigen. Ebensowenig wie es fur die 
Deutsclien eine Schande ist, von den Romem Berg- 
und Hiittenteclmik gelernt zu haben, kann e3 die 
nordischen Yolker herabsetzen, daB sie ihre tech- 
nischen Kenntnisse Auslandem verdanken. Das hat 
schon Langebek betont, der selbst deutsches Blut in 
den Adern hatte. Diese Abhangigkeit ist fiir Schweden 
um so weniger schinerzlich, ais die Hiittenleute dieses 
Landes in spateren Jahrhunderten aus Schiilem  
Lehrer der Deutschen geworden sind.

Wie fur den Norden ist auch fiir England anzu- 
nehmen, daB die Deutschen im Mittelalter bei der 
Begriindung der spiiter so bedeutenden englischen 
Eisenindustrie mitgewirkt haben. Siegener miissen 
schon im Anfang des 13. Jahrhunderts dort ge- 
wesen sein, sonst hiitte ein englischer Dichter dieser 
Zeit nicht die Wielandssage in Siegen lokalisiert2). 
Hieriiber naheres mitzuteilen, wiire eines englischen 
Professors wiirdiger, ais die Erfindungen der Deut
schen Johann Gutenberg und Friedrich Konig zu 
iniBbrauchen, um die Nachkommen der Manner des 
Londoner Stahlhofes Nachahmer zu schelten.

*) Ebenda S. 407 ff. — Dio Nachrichten iiber Eisen- 
guB sind bis zum Jahro 1530 abgedruckt in den „Quellen 
zur Geschichte des Eisengusses vor 1530“ . 2. Fortsetzung. 
(Archiv f. d. Gesch. der Naturwiss. u. d. Technik. Bd. 8. 
Deipzig 1917.)

s) S a n -M a rte  (A. Schulz): Die Sagen von Merlin, 
Halle 1853. Yita Merlini S. 280, v. 235.

Die Herstellung von Ferromangan im Hoehofen.
Yon Professor Oskar  S im m e r s b a c h  in Breslau.

(SohluB T o n  Seite 899.)

A  us den Yersuchen folgt, daB der Schmelzpunkt 
*■ einer Fcrromangansehlaeke um so hoher liegt, 

je groBer das Yerhaltnis des CaO-Gehalts zum SiO,- 
Gehalt ist, und zwar nicht nur, weil mit wachsendem 
Ca O-Gehalt an sich die Schlacke schwerer schmelz-

bar wird, sondern vor allem auch deshalb, weil mit 
der Zunahme des Ca O-Gehalts nicht so viel Mangan 
in die Schlacke geht. Wird dagegen das Verhaltnis 
von Ca O zu Si 0 2 klciner, d. h. wahlt man eine kalk- 
armere Schlacke, so geht in diese saure Schlacke auch
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Zatitontiiful 3. Soli lack o  n b ć w o rtu n g  i t t r  d ie  M o llc rb c rc o h n u  ng.

80 % FeMn- 
SchUckc

SIO.
%

Al.O,
%

MuO
%

FeO
%

CaO
%

MgO
%

Basen — Ga S CaO + Mg 0 — Ca S CaO + SIrO
Silu ren SiO, SiOi

5. Ju li . . . 27,40 10,40 5,48 1,85 50,41 1,42 1,68 1,88
C. «t. 7. Juli . 27,00 9,50 6,52 1,75 48,93 ■■ 1,45 1,65 1,85
8. Ju li . . . 28,10 9,84 7,47 1,80 49,13 1,45 1,60 1,80
9. ,. . . . 27.80 10,00 5,80 1,67 48,22 1,36 1,58 1,78

10..................... 28,00 9,91 0,30 1,46 48,48 1,37 1,58 1,78
U ................. 20,00 11,90 8,46 1,75 45,66 1,27 1,45 1,02
12..................... 28,00 12,00 9,76 1,40 45,35 1,31 1,47 1,00
13. . . . . . 28,SO 11,(50 8,02 1,80 44,47 1,24 1,43 1,58
14. 28,40 12.10 7,59 1,40 44,37 1,22 1,41 1,60
15. „ . . . 27.00 11,80 5,80 1,75 49,30 1,36 1,67 1,87
IG....................... 27,00 11,20 6,69 1,82 49,65 1,41 1,68 1,88
18..................... 2(5,00 11,80 7,60 2,19 48,86 1,42 1,68 1,88
19..................... 27,20 9,10 5,20 1,40 ' 47,94 1,38 1,60 1,80
20. „ . . . 27,10 9,60 6,46 1,83 48,10 1,43 1,62 1,82

Mittel 1,36 1,58 1,77

vieł Mangan, und beido Momente driicken den 
Schmelzpunkt herab. Dies ist insofern von iWichtig- 
keit, ais hochmanganhaltigcs Ferromangan einen 
w e it  hi iheren S c h m e l z p u n k t  aufweist ais gering- 
haltiges Ferromangan, und die Schlacke einen dem 
jeweiligen Schmelzpunkt des Fcrroinangans ent- 
sprechenden Schmelzgrad besitzen muB. Es crfordert 
also 80prozentigcs Ferromangan eine strengfliissi- 
gere, d. h. kalkreichere Schlacke ais 30prozentiges 
Ferromangan, das seinerseits eine leichler schmelzende 
Schlacke benotigt. Ist beim SOprozentigen Ferro
mangan der Schmelzpunkt der Schlacke hoher ais 
der des Ferroinangans, so wird das Mangan vor den 
Formen zum Teil wieder osydiert und geht ais 
Manganoxydul in die Schlacke oder der Koksver- 
brauch wachst an.

Der Leichtschmelzbarkeit der manganreichen 
Ferromanganschlacken diirfte es mit zuzuschreiben 
sein, daB das Ofenmauerwerk so rasch zersttirt wird, 
weil sie eben schon in relativ hohen Ofenregionen 
sehmelzen und dann langere Zeit auf die feuerfesten 
Steine, insbesondere schon in der Kast und auch im 
Kohiensack, einwirken konnen. Bei den ltalkreichen 
und inanganarmen Ferromanganschlacken tritt wegen 
ihres hoheren Schmelzpunktes diese Zerstfirung 
weniger in die Erscheinung, so daB die Rast haltbarer 
ist und die Oefen daher liinger betriebsffihig bleiben.

Bei der Mollerberechnung des Ferroinańgans ge-

niigt cs, das Yerhaltnis zugrunde zu legen

und żwar unter Abzug der dem Schwefelgehalt ent-
łifLson

sprechenden Ca O-Menge. Das Yerhaltnis —  —

das sonst bei Schlacken von manganarmem Roh
eisen gute Dienste leistet, kommt bei Ferromangan
schlacken, wie schon Wittmann richtig erwahnte, 
weniger in Frage, da Manganoxydul eine Base ist 
und man den Teufel nicht durch Beelzebub austreiben 
kann, zumal man die Hiihe des Mn O-Gehalts nicht 
so in der Hand hat wie den Erdbasengehalt. Nur 
dann, wenn das richtige Yerhaltnis zwischen Erd- 
basen und Kiesels&ure schon gewahrt ist, kann man 
die Platzsche Methode in Betracht ziehen. Die Dia-

gramme in Abb. 1 u. 4, von denen ersteres sich auf 
Zahlentafel 2 und letzteres auf Zahlentafel 3 bezicht, 
liefern hierfiir den Bewcis. Abb. 1 zeigt wie die 
Ferromanganschlacke ihren hohen Mangangehalt er-

halt, obwohl das Yerhaltnis Basen am hochsten ist,
Sauren

und liifit gleichzeitig erkennen, daB der Grund in
Vi.
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Abbildung 4. Ferromanganschlacken.

dem zu niedrigen Yrerhaltnis
Erd basen liegt. Aus

-CaS
Kicselsaure 

Abb. 4 ersiehtman, daB das Yerhaltnis
blU 2

im Mittel 1,58 betragt, und wie mit demUnterschreiten 
dieser mittleren Verhaltniszahl sofort der Mn 0- 
Gehalt der Schlacke steigt.

Da die Schlackenanalysen ein und demselben 
Ferromanganbetriebe entstammen und hierbei der 
Schwefelgehalt des Kokses nicht besonders wechseltc 
— der S-Gehalt der Manganerze stellt sich meist so 
gering, daB er vernachlassigt werden kann —, so 
genugte fur die Betriebskontrolle auch das Yerhaltnis
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CaO +  MgO 
SiO,

, d. li. ohne Abzug von CaO fur den

Schwefel. Die entsprechendo Linie im Diagramm der 
Abb. 4 verlauft iihnlich wie die des Verhaltnisses 
CaO +  MgO — CaS 

SiO,

Verhaltnis

A u a b rin g e n :
105,1 kg Fo oder 4 ,45%  Fe 

3,1 „ P  „  0 ,13%  P
751,7 „ Mn „  31,85%  Mn
859,9 kg oder 36,43% . Dazu kommon an

Basen

Dasglciche gilt aueh von dcm

. weil hier der richtige Kalkgehalt 
SHuien °  . °

fiir die Kieselsiiure schon gewahrt ist. Unter Beriick-
sichtigung des Unterschreitens der mittleren Ver-
hiiltniszahlen in Abb. 4 wird man nieht fchlgehen,
wenn man fur die Mollerberechnung folgende Ver-
haitniszalilen benutzt:

C, Si, S, Cu 
859,9 • 8,5 

: 9L5 79,9 kg oder 3 ,38%  ( =

Insges. 939,8 kg 
Ausbringon:

939,8

oder 39,81 %

2360
39,8 %.

II.

CaO +  MgO 
SiO,

CaO +  MgO 
SiO,

(untor Abzug des CaO fur S) — 1,63 

odor fiir dio Bctriebskontrolle;

(ohno Abzug des CaO fiir S) — 1,85, 

ov. aueh (aber nieht zu ompfehlon);
Rncnn

III, ---- ---- (untor Abzug des CaO fiir S) =  1,40.
bauron

Die nachstehcnde MSllerberechnung fiir 80prozen- 
tiges Ferrornangan, die sich auf die in Abb. 4 
vor Augen gcfiihrten Schlacken bezieht, erlautert 
dies des naheren.

Es fiillt ein Ferrornangan m it31>̂ ? ‘ ł °°  =  80%Mn,oi/,0

und =  251 kg Erz sind erforderlich fiir 100 kg
31,o 5 

Ferrornangan.
Koksvorbrauch =  260 %, d. h. 940 • 260 =  2444 kg 

Koks m it 12 %  Asche =  293 kg Asche. Koks mit 
1,5%  S =  39 kg S.

Koksascho: 23 %  Fo =  65,4 kg
37 %  SiO, =  108,4
24 %  A l,0 , =  70,3 „
4 %  CaO =  11,7 „
0,3 %  MgO =  0,9
0,009%  P =  0,026 „

^  „ „  , , • „  • 3,1 +0,026Es fidlt dalier ein m roniangan mit 940

Moll erberechnung von  
80prozent igem FeMn.

Erzsatz Pb
% kg l% kg
100 = 2360 2,17 = 51,21

Mn P
% kg % kg
45,5 = 1073,8 O w II 3,07
SIO. Al,Oj
% k ł % kg
8,8 = 207,7 1,5 = 35,4

OaO MgO
% kg %
0,8 = 18,9 0,4 = 9,5

0,33 % P.

Schiackengebende Bestandteile:
SiO, =  207,7 kg +  108,4 kg =  316kgSiO , =  56 %
A l,O , =  3 5 , 4 , , +  70 ,3 ,, =  106 „  A l,O , =  18,7%
CaO =  18,9 ,, 11,7 „ — 31 ,, CaO ~  5,5 %
MgO =  9,5 „ +  0,9 „  =  10 „  MgO =  1 ,7%
Mn O1) =  83,0 (6%Mn =  64 kg Mn) =  83 „ MnO =  14,6%
Fe O1) =  2 0 ,0 (1 .2 % F o =  15 „ Fo) =  20 FoO =  3,5 %

566 kg =  100,0 %  

1. C a 0 ± J g °  =  1,63.
SiO,

F e M n -A n a ly se :
80 %  Mn. 1,36 %  Si.

Ins Ferrornangan gehen 
bei 70% Manganreduktion: 
31,85 %  Mn =  751,7 kg Mn 
2,17%  Fe =  51,2 „  Fe 
0,13%  P  =  3,1 „  P

Da 80prozentiges Ferro- 
mangan 11,5 % Fe +  P  
enthalt, so miissen im 
Molier vorhanden sein: 
7 5 1 .7 .1 1 ,5  in o 1  ,

80 ’ ^  
Fe +  P; es fehlen daher 
108,1 — 54,3 =  53,8 kg Fe, 
die durch die Koksasche 
und den Kalk noeh gedeckt 
werden miissen, oder es 
muB Ausfalleisen dem Erz 
zugesetzt werden.

K a lk s to in z u s c h la g :
lCalksteinanalyso:

2,80%  SiO,
1,20%  A1,03 

52,86%  CaO 
0,50%  MgO 
1,28%  Fe 0( =  1.0% Fe)

Kalka te inbcwertung:

2 ,8%  SiO,
• 1,63 

4,56 Basen go- 
bunden.

53,36 CaO +  MgO 
— 4,56

CaO +  MgO zur 
Vcrfiigung.

2,05, d. b. fiir

Zusehlagbereohnung:

56 %  SiO, vorhanden.
— 1,15%  SiO, (=  1,36 Si im FoMn; 39,81.1,36 

=  0 ,54%  Si =  1,15%  SiO,)

54,85%  SiO, zu Ycrschlacken. 
1,63
1,6455

32,9)0
54,85
89,4055 Erdbasen erforderlich, 

• 7,2 „ vorhanden,

48,8

100,0

82,2 „ zu beschaffon,
>2,05 Wertziffer fiir Kalkstein,

168,51 Kalkstein erforderlich, d. h.
• 566 ( =  schlackengebonde Bestandteile im Molier)

48,8
1 CaO sind 2,05 Kalk- 
steine notig.

953,77 kg =  Kalkstoimnonge. Dazu fiir S

39 • —  • 2,05 =  39 > 1,875 • 2,05 oZ
=  150 kg Kalkstein,

abo Gesamtzuschlag 95 i kg 
+  150 „

1104 kg Kalkstein.

*) Die gewOnsohto Schlacke soli oa. 6 %  Mn und ca. 1,2 %  Fe. enthalten.
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S ch lac k en m o n g o  u n d  S c h la c k e n z u sa m m e n - 
se tz u n g .

Erz 
- f  Koka

Kalk-
Bteln

Si 0 2 
Al, O, 
Ca O 
Mg O 
Mn O 
FoO

ig  %
316 +  31 =  347 =  28,03 
1 0 6 +  1 3 = 1 1 0 =  9,61 
31 +  584 =  615 =  49,67
1 0 +  5 =  15 =  1,21
83 '— =  83 =  6,70 (=  5,21 Mn)
20 — =  20 =  1,62 ( =  1,26 Fe)

1199 

+  39 s:>
3,10

100,00
1238

Insges. 123S kg Schlacke =

=  131 %  f. d. t  FeMn.

M n -B ilan z .
Von Mn gohon ig % 

Ins Fe . . , . 752=  70 
In  dio Schlacko. 83 =  8
Verlust (dureh 

Vorfluohtigung,
Giohtstaub und 
Gestell u. Rast- 
beschlag) . . . 238=  22

100Insges. 1073

CaO +  MgO

F o -B ilan z .
Yorhanden im Erz 51 kg 

,, Koks 65 „ 
„ Kalk 11 „

So. 127 kg 
Hicrvon erforderlieh:

kg % 
fiir das FeMn . 105 =  83 
fiirdio Schlacko 1 5 =  12 
Verlust . . .  7 =  5

1 2 7 =  100

II.
Si 0 2

1,85.

K a lk s to in b e w e r tu n g :

2,8 %  Si O, im Kalk 
■ 1,85

Z u sc h la g b e ro c h n u n g .

5 0 %  S i0 2 yorhanden.
-  1,15

5,180 Erdbason gebunden. 
53,36 Ca O +  Mg O 

-  5,18

48,18 CaO +  MgO zur 
Verfiigung.

100,0^ = 2 , ° 8 , d . l ,

fur 1 CaO sind 2,08 Kalk- 
steino crfordorlich.

64,85 %  Si Oź
• 1,85

101,47 Erdbasen zu be- 
schaffon,

-  7,2 ,, yorhanden.
94,37
■2,08

75496
188740

196,29 Kalkstein orforder- 
lich, also 196,29 - 566 =  
1111 kg Gesamtzuschlag.

n i  b ^ l = 1 4 0
Sauren

K a lk s te in b e w o r t  ung.

3,8 %  Sauren 
• 1,4

Z u sc h la g b e re o h n u n g .

' 74,7 % Saure yorhanden.
-  1,15%  S i0 2

5.32 Basen gebunden.

54,46
5.32

73,55
• 1,40

49,14 Basen zur Ver- 
fugung.

fiir 1 CaO sind 2,03 Kalk- 
stoinc erforderlieh.

102,9700 Basen zu be- 
schaffen.

-  25,30 „ yorhanden.
77,67
2,03

157,67 Kalksteine erfor- 
, derlieli, also: 

157,67-566=  892 kg Kalk- 
Stein

dazu fur S =  149 „ Kalk-
stein

Insges. 1041 kg Ge- 
samtzuschl 14

Z u sa m m e n s te llu n g  d e r  Z u sc h la g b e re o h n u n g .
n  n  I m  n  UntemchlcdCaO +  MgO : gegen deu

I. b e i-----  -- =  1,63 (unter Ca S-Abzug) wirkllchen
S i02 Verbraucb

=  1104 kg Kalkstein 1,0%
CaO +  MgO

II. b e i-------  ---------- =  1,85 (ohne Ca S-Abzug)
Si Oj

=  1111 kg Kalkstein 0,4%
Bason

I I I .  be i-=  1,40 (unter CaS-Abzug)
Sauren

=  1041 kg Kalkstein 6,7 % 
Wirkliche Zuschlagmongo im Botriebe

=  1116 kg Kalkstei n —
B e tr io b sd a te n .

Produktion ...................................... 64 t
Zuschlagmongo................................. 1116 kg
K oksyerbraueh .................................. 2600 „
W in d to m p era tu r.............................  750 “
W in d p re ssu n g .................................. 7 Pfd.
G iehtgastom peratur.........................  3750
Giehtgasanalyse: C 02 ................ .... 7,3%

C O .....................  29,0 %
H .....................  2 ,8%

In  SiidruBland und in  N ordam erika  b en u tz t man 
beim E rb lascn  von 80prozcntigem  Ferrom angan 
auch  Steinkohle. D a  die E n tg asu n g  der Kohle 
AVarme v e rb rau ch t, su ch t m an  au f diese W eise dem 
O berfeuer besser begegnen zu konnen. M an bewertet ■ 
dabei K ohle wie Koks. In  S iidruB land erse tz t m an 
gewBlmlich ein F u n fte l des K okssatzes dureh  Stein- 
kohle, d. h. au f 300 P u d  G esam tbrennstoffverbrauch 
je  G ich t en tfa llen  60 P u d  K ohle; m an  s te ig t jedoch 
a u ch  bis au f 90 P u d  en tsprechend  30 % , w ahrend 
in  den Y ereinigten S ta a te n  der Steinkolilenzusatz 
n ich t so hoch g ew ah lt zu  w erden pflegt, w ie die 
beiden nachstehenden  M ollerungen ersehen lassen. 

Mn-Reduktion: 70%  M n =  98,24 Pud
Mn-Verschlaekung: 10%  „ =  14,04 „ 
Mn-Vcrfliichtigung: 2 0 %  „ =  28,08 „

100 %  Mn =  140,36 Pud 
(  16,0 Pud Fe 

Ins Fe Mn gohon: ! 7,0 Pud C
| 98,24 Pud Mn f  0,5 %  Si

121,24 Pud FeMn mit (  80%  Mn
K o k sy e rb ra u e h .................  248 %
Schlackem iicnge.................  97,7 %

Bei 5 Pud Eisonzusalz zum Molier bis 82 %  Mn im FeMn
„ 8 „ ......................... . 80 bis 81 %  Mn
„ 12 „ „  ,, „  8 0 %  Mn.

S ch lack o .
Si Os .....................37,14 Pud =  31,42%
FoO .....................  1,00 ,. =  0 ,86%
Mn O .....................  18,25 ,. =  15,45%
A1j 0 3 .....................  6,44 „  =  5,37%
CaO .....................  52,49 „  =  44,42%
M g O .....................  0,90 „  =  0,78%

.........................  2,00 „  =  1,70%

118,22 Pud =  100,00%
, , S c h la c k e n -  G ic h tg a s -F eM n-A nalyse . , , , bJ a n a ly se . A nalyso .

79,80%  Mn 30,40%  Si O, 15,1 %  CO,
0,78%  Si 11,65% A l,O , 24.6 %  CO
0,184%  P  43,05%  CaO 0,25%  CH,

7,90%  MgO 2,3 %  H ,
4,30%  Mn (5,55 Mn O)

_ _ _ _ _  1,75%  S
l) J: d. Russ. Met. Ges. 1911, Bd. I, S. 101/16.
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I. 8 0 p r o z o n t ig e r  F o r r o m a n g a n m o l le r  in  S u d r u B la n d 1).

SIO, Fe Mn AI.O, CaO MgO s
Pud Pud Pud Pud Pnd Pud Pud

305 Pud M anganorz. . . 30,50 3,05 140,30 3,05 3,66 ___ ____
90 ,, Kalk . . . . . 1,80 0,45 — 0,45 46,80 0,90 —

10 ,, Spiegeleisen,
8 % Mn . . — 9,30 — — — —

300 K o k s .................. 4,84 3,20 0,06 2,94 2,03 — 4,0 j

705 Pud 37,14 16,00 140,36 0,44 52,49 0,90 4,0

Im Gegensatz zu Roh- 
eisen, das b is4,8%Ccnt -  
halt, kann 80prozentiges 
Ferromangan iiber 7 % C 
aufweisen, weil Mangan den 
Eisenkarbidkristallen eine 
grofiere Stabilitat rerleiht, 
indem es dic Bildung von 
Graphit yerhindert, der 
sonst infolge seines gerin-

II. 8 0 p r o z e n t ig e r  F o r r o m a n g a n m o l le r  in  d e n  V. St. A.

Fe
%

Mn
%

P
%

SIO,
%

Al,0,
%

CaO -f MgO 
%

Feuchtigkeit
%

1043 kg Oriontalisches Erz 4,43 51,45 0,086 7,50 1,72 2,73 1,10
5491 ,, Brasiliunisches ,, 2 22 46,73 0,057 0,84 3,46 0,72 6,50

227 „  Spiegoloisonsehlaeke 

Se. 6761 kg Erz

0,70 27,35 40,60 8,15 1̂ 5,00

F e S r S IO , A l.O , C aO M gO
F e u o h t lg -

k e i t
% % % % % % % %

1495 kg K alkstcin . . . . 0,31 0,035 0,035 0,48 0,25 53,87 1,38 2,00
1495 ,, Dolom it . . . . 0,30 0,019 0,019 0,10 0,63 30,29 21,16 —

Se. 2990 kg Zuschlag 0
F lU o h U g e

B e a t. p s Asche
6120 kg Koks .................. 88,25 1,30 0,008 0,66 10,75 — — —

Fe,0, T10, S IO , A1,0, C a O M g O Alk.
454 ,, Kohlen Kolcsasehe 8,10 1,01 51,76 2,73 3,40 1,69 2,54

Se. 6574 kg Breńnstoff

B e tr io b sz a h lo n .
40 Giohton in 24 Stunden.

Theoret. Ausbringen je Gioht . 355G kg 
Wirklichcs Ausbringen . . . .  3150 ,,
Erzeugung jo 24 s t ..................... 127 t
Sehlaekonmengo je t  FeMn . . 990 kg
Zuschlagmongo je t FeMn . . . 83G „
Brennstoffmenge je t  FoMn . . 1868 „  Ł)
Wind je kg K o k s .....................  3,525 cbm

,, jo m in .................................  560 cbm
W in d te m p e ra tu r .........................815°
W in d p rc ssu n g .............................  0,7733 kg f. d. qom
Gichtgasti:m]jcrat t i r ..................... 288° qcm
Gichtstaubmenge jo t  FoMn . . 99,11 kg

Die Mollerberechnung des Ferromangans setzt die 
Kenntnis der chcmischen Zusammensetzung bei ver- 
schicdencm Mangangehalt voraus, wie sie die fclgendc 
Zusammenstellung von 50 bis 80prozentigem Ferro- 
inangan vor Augen fiihrt:

F e r ro ir  a n g a n -A n a ly se n .
Mn Pa SI C P

1. 53,13 39,09 0,23 6,92 0,22
2. 50,50 35,40 1,47 5,81 0,37
3. 59,80 33,30 0,64 5,88 0,35
4. 60,11 31,89 0,30 7,00 0,25
5. 62,52 30,20 0,47 6,45 0,28
6. 70,00 22,30 0,70 6,80 0.14
7. 75,51 15,92 0,65 6,90 0,26
8. 78,20 13,84 0,50 6,64 0,44
9. 78,45 12,57 0,65 6,97 0,26

10. 80,00 12,30 0,95 6,50 0,25
11. 80,00 11,80 0,80 7,20 0,18
12. 80,20 11,80 1,16 0,46 0,38
13. 81,29 9,63 0,65 6,97 0,26
14. 82,42 8,71 1,35 5,98 0,36
15. 83,47 6,57 1,47 6,93 0,30

geren spezifischen Gewichts sich vom Eisenbade 
sondern und ausscheiden wiirde2), und zwar nimmt 
die Loslichkcit des Kohlenstofis in geschmolzenen 
Eisen mit der Temperatur zu. Naeh O. Ruff3) stellt 
sich die Loslichkcit von C im Eisen bei hoheren 
Temperaturen wie folgt:

1 2 2 0 °

1305°
1522°
1623°
1823"

. 5,58 % C  
• 4,81 %  C 
. 5,46 %  C 
. 5,78 %  C 
. 6,54 % C

2020 » . . . 6 ,95%  O
2122» . . . 7 51 % C
2169° . . . 8,21 % C  
2220 o . . . 9,60 % C

Daher erklart sich der wechselnde Kohlenstoff- 
gehalt in obigen Ferromangan-Analysen. Anderseits 
aber verringert Silizium den Sattigungsgrad fiir 
Kohlenstoff, so daB also mit steigendem Silizium- 
gehalt der Kohlenstoff wieder sinkt. Dies geht aus 
der nachstehenden Gegeniiberstellung (S. 624) von 
Ferromangan und Silikospiegel, vcrdeutlicht durcli 
Abb. 5, deutlich hervor.

Naeh S t o c k m a n n 4) kann in Ferromangan sowie 
im Silikospiegel das Silizium den Kohlenstoff im Ver- 
haltnis der Atomgewichte teilweisc oder ganz ver- 
treten. Hiernach miiBte der rerdriingte Kohlenstoff 
sich z. B. wie folgt verhaltcn:

l) Der Koksverbrauch stellt sich in W’irklichkeit 
hóher ais 190 % , wcil von dem Koks der anhaftondo feine 
Koksgrua auf der Kokerei yorher abgesiebt wird, der das 
Koksgewieht um 3 bis 5 %  em iedrigt und den Kokspreis 
entsprechend erhoht.

!) W u st: Mttallurgie 1910, 8. Juni, S. 14.
9) Ztschr. f. angew. Chemie 1911, 10. Juni, S. 1134. 
')  St. u. E. 1883, April, S. 199.
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E in flu B  d e s  Si a u f  d o n  C -O c h a lt  in  F e r r o m a n g a n  bzw. S i l ik o s p io g o l .

I II III 17 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Si 0,14 0,28 0,25 0,30 0,49 0,60 0,79 1.20 2,10 4,58 8,81 9,76 13,31 14,23
0 7,20 6,81 8,96 7,00 6,74 6,55 6,33 6,20 5,85 3,65 2.13 1.74 1,51 1,39
Mn 80,40 S0.75 80,80 80,62 81,40 79,80 81,00 81,00 80,80 27,13 28,89 30,14 20,39 20,87

a) F e r ro m a n g a n  mit 
0,49 %  Si u. 6,74 %  C 
u. 81,4 %  Mn (Nr. 5 
dor Zahtontafel). 

x: 0 ,4 9 =  12 : 28 oder 
x =  0,21 %  G
C =  +  C.74% C 
Insges. 6,95 %  C

b) S ilik o sp io g e l mit 
9,76 %  Si u. 1,74 %  C 
u. 30.14%  Mn (Nr. 12 
dor Źahlentafel). 

x: 9,70 =  12 : 28 oder 
x =  4 ,18%  C
C =  +  1,74 %  C 
Insges. 5,93 %  O

Da dieser berechnete Kohlenstoffgehalt ungefahr 
dem siliziumfreien Ferromangan bzw. Silikospiegel
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Abbildung 5. Ferromangan.

entspricht, so ist die Ansicht Stóckmanns — unter 
Einschrankung auf die gleichen Temperaturverhalt- 
nisse im Betriebe — nicht von der Hand z u weisen.

Der Siliziumgehalt des SOprozentigen Ferro- 
mangans soli 1,6 % nicht iibersteigen; ausgehend von 
Spiegeleisen mit 20 % Mn und 1 % Si gilt ais erlaubte 
Zunahme fur je 10 % Mn eine solche yon 0,1 % Si, 
d. h. also einem Ferromangan mit 80 % Mn wurden 
inax. 1 +  (6 . 0,1) =  1,6 % Si entsprechen.

An Phosphor soli Spiegeleisen mit 20 % Sin nicht 
mehr ais 0,1 % aufweisen und fiir je 10 % Mn mehr 
soli der Phosphorgehalt nicht mehr ais um

0,02%  steigen, so daB also 80prozentiges Ferro- 
mangan 0,1 +  (6 . 0,02) =  0,22%  P zu enthalten hat.

Ferromangan flieBt triige aus dem Hochofen und 
vermag nur breite Masscln moglichst in der Nahe der 
Abstichrinne auszufiillen. Es hat ein silberweiBes 
Aussehen, sofern die Massel erst nach dem Erkalten 
zerschlagen wurde; in warmem Zustandc gebrochen 
wird die Bruchflache osydiert und mit einer irisieren- 
den Schicht bedeckt. Das Gefiige des Ferromangans 
ist von zweierlei Art, je nach der Ilohe des Mangan- 
gehaltes. Kristalle mit einem Gehalt unter 52 bis 
55 % Mn sind lamcllar, wahrend Kristalle mit einem 
hoheren Mangangehalt nadelformig aussehen1).

Ferromangan besitzt nicht die inagnetischen 
Eigenschaften des Eisens, die schon ein Gehalt von
27 % Mn vóllig zerstort. Wie Ferrosilizium euthalt 
Ferromangan verhaltnismiiBig viel Gas (jedoch im 
Gegcnsatz zu ersterem weniger Wasserstoff), wie 
aus den nachfolgenden Untersuchungen von 
Goerens2) helforgcht:

G a sg e h a lt  v o n  F e r ro m a n g a n .
O e « .-G a sm « o g e

% Mn
1. 80,0
2. 79,4

Gew.-%
6.6
6.7

c e rn  Q a s  
j e  1 0 0  g  F e M n

1,2100 994
1,2610 1101

Gew.-%
CO, CO H N

1. 0,550 0,570 0,010 0,080
2. 0,500 0,635 0,024 0,102
SOprozentiges Ferromangan3) oxydiert sich schon 

bei gewohnlicher Temperatur leicht in Beriihrung mit 
Wasser, sei es durchRegen, sei es durch feuchte Luft; 
dabei entwiekclt sich ein nach Kohlenwasserstoffen 
riechendes Gas, das a'uBer Kohlenwasserstoffen noch 
Wasserstoff und Stickstoff enthalt4). Dieses Gas 
entsteht durch Zersetzung 1. der im Ferromangan 
gelósten Mangan- Kohlenstoff-Verbindungen (Karbide) 
und 2. der Mangan-Stickstoff-Yerbindungen (Kitride) 
geniaB den Fonneln:

1. Mn,C +  6 H . O = 3  Mn (OH), +  CH, +  H , und
2. M m  Ny +  z H ,0  =  Mn* (OH ), +  Ny +  H 2.

1) Vgl. O sca r S im m e rsb a o li:  „Ueber die H er
stellung von Ferrom angan", B. u. H. Rundschau 1905, 
5. Aug., S. 305, sowio E. M a lla rd : Buli. Soe. Min. 
de Franco 1878, Vol. ii, S. 47/50 und B. R a th k e :  Liobigs 
Ann. d. Chemie 1890, Vol. ccld, S. 326/32 sowio J. E. 
S te a d :  Journ. Iron and Steel Inst. 1901, Nr. 1. VoI. lix, 
S. 79/88.

-) Ferrum 1914/15, Heft 6, S. 76.
3) Rcincs Mangan, auf elektrolytisohem Wege ge

wonnen, wird obenfalls schon bei gewóhnlichcr Tem
peratur durch Wasser energisch zersetzt. (Mn +  2 H ,0  
—Mn (OH), +  Hj).

ł ) Vgl. N aske und W esterm ann: St u. E. 1903,
15. Febr., S. 243/8.
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Es bilden sich also bei der Zersetzung des Stiek- 
stolfmangans nicht Aminoniak und Ammonsalze, 
sondern nur elementarer Stickstoff. Neben dieser 
Reaktion m it dem FeuehtigkeitsgehaJt der Luft tritt 
aber auch noch eine Umsetzung des Mangankarbids 
ein1), wobei nach der Formel Mn, C +  2 Oa =  3 Mn O 
+  2 CO Mangan und Kohlenstoff mit dem Sauer
stoff der atmospharischen Luft Manganoxydul und 
Kohlenoxydul bilden. Dieser Zerfall des Mangan
karbids sowie die lcichte Oxydationsfahigkcit des 
Ferromangans bilden die Ursache fiir dic Unbestandig- 
keit des 80prozentigen Ferromangans an der Luft, 
die besonders im Winter zutage tritt, -wenn das Ferro
mangan den Witterungsverhiiltmssen ausgesetzt wird, 
zumal dann der Regen zwischen dic Kr i stalle ein- 
dringt und der Frost die Kristalle durch Ausdeh- 
nung auseinandersprengt. So kann schon nach zwei

‘) Vgl. A. S ta d o lo r :  $r.*3ltg.-Dissert&tion. Aachen 
190S, S. 10.

Monateu das Ferromangan bis auf die Halfte des 
Yolumens zerfallen. Da zerfallenes Ferromangan sich 
fiir dio meisten huttenmannischen Zwecke nicht mehr 
eignet, hat man es unter Dach und Fach aufzu- 
bewahren.

Zusam menfas sung.

1. Es wird dic Reduktion des Mangans im Hoch- 
ofon und der Koksverbrauch beim Erblasen 
von Ferromangan eriirtert.

2. An Hand von Beispielen aus dem praktischen 
Betriebe wird die Schlackenfiihrung bei dei Her- 
stellung von Ferromangan und damit verbunden 
die Móllerberechnungsmethode klargelegt, sowie 
eine praktisch erprobte Móllerung durchgerechnet 
iii.ter gleichzeitiger Mitteilung von MolLrungen 
verschiedener Hochiifcn und Rt>viere.

3. Zusammensetzung und Beschaffenheit desFciro- 
mangans werden niilier besprochen.

Umschau.
Die Absaugung der Fiillgase im Kokereibetriebe.
Die Frage der Beseitigung der fiir den Kokereibotrieb 

recht iiistigen sogenannten Fullgaso ist in dieser Zeit- 
schrift wioderholt besprochen worden1). Dabei ist deutlich 
zutage getreten (vgł. besonders die Bespreohung in der Vor- 
sarnrnlung der Eisenhiitte Sudwesł.2), daB dio rerschiedonen, 
bisher angewendeton Arten dor Fiillgasabsaugung dureli- 
aus nicht in dem MaBo bofriodigen, wio es wiinschcnswert 
erscheint. Von 18 432 Koksofen im Oberbergamtsbczirk 
Dortmund sind nur 8633, d. li. 47% , m it Einrichtungen 
zur Fiillgasbeseitigung ausgestattet, und von diesen ist 
auch nur ein Teil wirklich in Anwendung. Don Ursachen 
fiir dieso bei dor gro Bon Bcdeutung der Fiillgas beseiti
gung recht auffalligon Tatsachc geht Borgassessor W. 
S c h ro e d e r  in einem langcren Aufsatz in dor Zeitsohrift 
„Gliickauf“3) nach und kommt dabei zu dom Ergobnis, 
daB dio bestchonden Einrichtungen hinsichtlich ihror 
Bauart und Wirkungsweiso den grundlegenden Bedingun- 
gen, dio fiir cin erfolgreiches Arbeiten gegeben sein inussen, 
in nur unvollkommcner Weise goniigen. Dieso Bedingun- 
gen entwickelt Schtoeder in ausfiihrlicher Wciso. Er wen
det sich dabei z u nach st gogen dio vorbroiteto Auffassung, 
daB zur Erziclung einer guton Absaugowirkung ein mog- 
liehst krjiftigor Zug angewendot werden miisso, wio es boi 
den System en verwirklicht ist, die m it kiinst lichom Zug 
arbeiten. Die abfiihrbaren Gasmengen sind bestimmt aus 
der Hohe-des in der Absaugoleitung herrschenden Zugos 
und dem engsten Querschnitt, den die Gase zu durch- 
stromen haben, dem Steigrohr. Bei 300 mm Steigrohr- 
durehmesser ergeben sich fiir beide Faktoren dio in Zahlen
tafel 1 zusammengcstellten Boziehungen. Die Mengo 
reinen Fiillgases wird zu etwa 0,245 cbm/sek angegeben, 
boi 5000 m ittlerer Steigrohrtcmperatur 0,7 ebm/sek. 
Zur Abfiihrung lodiglich diesor Fiillgasmenge wUrdo be
reits nach Zahlentafel 1 ein Zug von 10 mm W S aus- 
rcichfen. Dabei muB auf die Nebenluft Rueksicht gonommen 
werden, dio durch dio Oeffnungen des Ofens, vor allem 
dio Pianicrtur, und durch dio bei den bisherigen Fiillgas - 
absaugungsHystemon im roichen MaBo yorhandenen Un- 
dichtigkciten angesaugt wird. Nun ergibt sich aus der 
graphischen Auftragung der Werte von Zahlentafel 1

Ł) St. u. E. 1899, 15. April, S. 361; 1910, 19. Okt.,
S. 1793; 1913, 20. Marz, S. 489; 10. Juli, S. 1156; 4. Sept.,
S. 1471/7.

2) St. u. E. 1913, 20. Marz, S. 489.
3) Gluckauf 1917, 7. April, Heft 14,. S 289,

XLI „

Zahlentafel 1.

Zug 
Im Steigrohr

mm WS

Durch das Steig
rohr abfiihrbare 
Gas- und Luft- 

menge
cbm/sek j

i Durch daa Steig- 
ZuS | rohr abfiihrbare 

im Steigrohr Gas- und Luft- 
menge

mm WS cbm/sek

i 0,28 40 1,75
o 0,39 501) 1,95
5 0,62 100ł ) i 2,80

10 0,87 2001) 3,90
20 1,23 300') 4,77
30 1.50

(Abb. 1), daB, wahrend die eigentlicho Fiillgasmongo ge- 
gebon ist, die Mongo der angesaugten Luft mit steigon- 
<ler Zughohe auBerordentlich rasch stoigt, das Verhalt-

cbm/sek

Abbildung 1.
Bel Tcrschledenen Zughohcn durch das Stelęrolir yod 

300 mm Durchmesser abfuhrbare Gasmengen.

nis zwischen Fiillgasmengo und Nebenluftmonge also 
imnier ungiinstiger wird. Gleichzeitig wird mit steigender 
Zughohe dio gesamte abfiihrbare G as mengo relativ go- 
ringer, d. h. der W irkungsgrad der Absaugung schlechter. 
Durch Steigerung des Zuges in der Absaugeleitung iiber 
ein gowissos MaB hinaus erreicht man also nur, daB durch

Bei Anwendung kiinstUchen Zuges.
124
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alle Oeffnungen, vor allem duroh die dem Steigrohr am 
nachston liegondoPIaniertiir, sehr violLuft angesaugt wird, 
ohne dadurch fiir dic Absaugung des Fiillgascs viel zu 
bossem. Das Bestreben muB darauf gerichtet soin, alle 
Undichtigkeiten, durch welche die Fiillgasmengo durch 
Luftansaugung orhoht und ihre Abfiihrung erschwert 
wird, zu vermeiden und dann mit móglichst geringem Zug 
auszukommen.

Fiir dio Beurteilung der E x p lo sio n ss ich e rh e it 
unterseheidot Schroeder drei Zoitabsehnitto: die Zeit 
des Garstehens bis zur Ofenentleorung, dio Zeit des Fiillens 
und Planiorens und dio Zeit naeh dcm SchlieBon der Kam
mer bis zum AnschlieBen des Ofens. Die orste Periodo 
bietet weitaus dio meisten Explosionsmoglichkeiten; 
das Gas enthalt bis zu 70 % H und tritt mit hoher Tom- 
peratur aus dem Ofen aus. Soin Explosionsbereich um- 
faBt die Mischungen mit etwa 10 bis 70 % Gasgehalt, 
erstreekt sich also auf 60 % allcr moglichen Gas-Luft- 
Mischungen. Bei den zahlreiehen Undichtigkeiten der 
Absaugungssystomo ist dio Explosiohsmoglichkeit in 
diesem Stadium also recht groB, sie wiirde aber, da vom 
Ofon hor keino Luft zutroten kann, durch ein dichtes 
System der Abfiihrung beseitigt werden konnen.

FiillguabtaUKcanUge naeh Bergastesaor Schroeder.

Wahrend des Fiillens und Planiorens ist die Gasont- 
wicklung lobhaft, zum Fiillgas treten betrachtliche Luft- 
mengen im Ofen hinzu. Der Explosionsbereich umfaBt 
dio Gos-Luft-Mischungen mit etwa 7 bis 20 %  Gasgehalt, 
also nur 13 % allcr moglichen Gas-Łuft-Mischungen. Wie 
aus Abb. 1 zu ersehen ist, konnen sich, sofern allcs Fiillgas 
in die Absaugeleitung gelangt, oxplosible Mischungen nur 
bilden, wenn der Zug auf uber 130 mm WS steigt. Bei 
Anwondung gowohnlichen Kaminzuges ist also im Ofen 
und Steigrohr dio Bildung expl('sibler Mischungen iiber- 
haupt nieht, und in der Absaugeleitung nur dann moglich, 
wenn in derselben groBo Quorschnittc zur Ansaugung von 
Luft frei sind. Daher die Forderung dichter Absauge- 
systeme.

Naeh dem SchlieBon der Ofenkammer ist, da im Ofen 
und Steigrohr koino Luft zutreton kann, obenfalls Ex- 
plosion ausgoschlosson, wenn dio Fiillgasleitung und der 
Uebergang zu derselben dicht sind.

Fiir dio Beurteilung der Fullgasabsaugungssystemo 
weist Schroeder weiter auf den Umstand hin, daB die Fiill- 
gasbeseitigung fiir den Betrieb in keiner Weise produktiv 
ist, daB sie daher nur dann angewendot wird, wenn 
Sie sicher wirkt, ohno groBo Muho zu handhaben ist und

keino Untcrhaltungskoston Terursacht. DaB dio Fiillgas- 
absaugung sioh so langsam einfuhrt, glaubt Schroeder 
darauf zuriickfuhren zu miissen, daB dio vorhandonen 
Systemo in don angegebencn Punkton wonig befriedigen. 
Ein wirklicher Erfolg liiBt sich nur dann orwarten, wenn 
in bezug auf Absaugewirkung und Explosionsgefahr allo 
Unsicherlieiton ausgeschaltot werden, und dio Anwendung 
einfach und nieht mehr vom guten Willon der Arbeitor 
abhangig, sondern naeh Mogliohkoit zwangliiufig gestaltct 
wird.

Im AnschluB an dieso Untersuchungen wird ein 
System der Fiillgasabsaugung beschriobcn, das den ont- 
wickolten Bcdingungen gereoht werden soli (Abb. 2). 
Es stollt lediglich oinon weiteron Ausbau des bisherigen 
auf dor Vorlage sitzendon Tellorventils dar und hat auBer 
don Oeffnungen a und b naoh der Vorlago und naeh dem 
Steigrohr hin noeh einen drittcn Ausgang e naeh der 
Fiillgasleitung; dio Yerbindung mit dieser ist fest und gas- 
dicht. Dio Herstellung der Yerbindung des Stcigrohrs 
mit der Vorlage und des Stoigrolirs mit der Fiillgasleitung 
bzw. die ontsproehendo Absperrung dor Fiillgasleitung 
odor der Yorlago wird durch einen aisTasso ausgebildeten 
Vontilteller e bowirkt. Der eigentlicho Vcntilkorper ist 
im unteren Teil ais Tasse d ausgcbildot und hat im oberen 
Teil oinen ringformigcn Ansatz f. In  dor Normalsteliung 
(rechte Seito der Zeichnung) taucht dor ringformige An
satz im Ventilkorper in die Sperrfliissigkeit, dio sioh in dem 
hochgezogcnen bowoglichen Teller befindet, und sehlieBt 
die Fiillgasleitung gasdicht ab, das Destillationsgas 
streicht vom Steigrohr durch das Vontil in dio Vorlagc. 
Wahrend der Fiillgasperiodo (Stellung des Yontils linko 
Soite der Zoiehnung) tauoht der untoro Rand des boweg- 
liehen Tellers in die mit Sperrfliissigkeit gcfiillte Tasse 
im unteren Yontilkorpor und sehlieBt dio Vorlago gasdicht 
ab, die Yerbindung des Steigrohres mit der Fiillgasleitung 
ist hergestellt. Ais Sperrfliissigkeit, doren Zufiihrung in 
cinfaehcr Woiso erfolgt, dient Wasser oder Teer; bei Yer- 
wendung von Teer wird dieser der Teerspulleitung ent
nommen, er flicBt aus don Tasson unmittelbar in dio Vor- 
logo iiber, so daB koinerlci Verlusto entstchen.

Da das ganzo System vollkommen in sioh gcschlosscn 
und dicht ist, kann keino Nebenluft angosaugt werden, 
so daB wahrend der Periode der Fiillgasabsaugung der 
voIle Kaminzug auf den Ofen selbst zur Wirkung kommt 
und eine gute Absaugung erzielt wird. Aueh dio Ex- 
plosionsgefahr wird weitestgehend ausgcschaltet, da in
folge dor Vermeidung von Nebenluit im Leitungssystom 
sioh oxplosiblo Mischungen nioht bilden konnen. Von 
wesentlioher Bedeutung ist os, daB dio Einsehaltung der 
Fiillgasabsaugung yrillkommen selbsttatig und gleioh- 
zeitig mit dcm Dceken eines Ofens erfolgt, wodurch dio 
Anwendung von jeglicher Willkiir unabhiingig und zwang- 
liiufig wird. Dio iiuBerc Form des Ventilcs entspricht der 
des iiblichcn Steigrohryentiles. so daB beim Einbau keino 
Dispositionsiindenmgen notig sind. Da boi diesem System 
der Fiillgasabsaugung lediglich das reino .,Fiillgas", d. h. 
das vom Decken eines Ofens bis zum WiederanschlioBen 
aus dom Ofen ontweichende Gas, ontfernt werden soli, 
und die Verdiinnung durch betrachtliche Luftmengen 
vermieden wird, erscheint die Moglichkoit nakegeriickt, 
aueh aus dem Fiillgas dio Nebenerzeugnisse zu gewinnen, 
wodurch sich dio Einriehtung bald bezahlt machcn wiirde.

Es ist zu wiiaschon, daB die von Bergassessor 
Schroeder gegcbonen Anregungen ilie schon hśiufig be- 
sprochene Frage der Fiillgasbcseitigung der Losung einen 
Sohritt niihor bringen, um so mehr, ais die Belastigung 
durch Fiillgase von den Kokereien eelbst, hiiufig aueh von 
dereń Umgebung solir unangonehm empfunden wird und 
durchaus nieht in Einklang zu bringen ist mit den Fort- 
schritten, dio unsero Betriebo in gcsundhcitlicher Bozio- 
hung gomacht haben.

Eino Zusammenstellung von Einrichtungen zur Fiill- 
gasabsaugung, wio sie von ycrscliicdenon Firmen aus- 
gefiihrt werden, findet sich in Heft 13 der „Feuerungs- 
technik" (1. April 1917), S. 152. Es handelt sich im
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Abbllduof 3, Fullgasabsaugung mit unmlttelbarer Ableitung der Gase zum Kamln dureh c.lne bcsondcrc 
Leitung t o  u  Dr. C. Otto & Co. 0 .  ra .b . H.

weaontllchcn um Einrich
tungen, dio bereits friiher 
in „Stah! und Eisen"1) 
beschrioben wurden; nou 
ist eino Vorrichtung der 
Firma Dr. C. Otto & Co., 
die in Abb. 3 wiedorgegc- 
ben ist. Zwei Flanschen 
a und b werden dureh dio 
Schraubon c und d mit 
fodernden Untorlegschei- 
ben o zusammongehalten.
Eingeklemmt zwischen 
don Flanschen sitzt oino 
Brille f aus 3 mm starkom 
Eisonblech, dio mittels 
Hebel g um den Schrau- 
benbolzen h drehbar ist 
und je naeh ihrer Stel- 
lung die Verbindung zwi
schen don anschlielienden 
Rohron horstellt oder unterbrioht. Ueber dio Bow&hrung 
dieser Einrichtung ist nichts bekannt goworden.

BezOglich dor Bourtcilung dor im genannten Heft dor 
„Feuorungstechnik" ohno Kritik gesehilderton Fiillgaa- 
absaugungssystomo kann auf don Meinungsaustauseh ver- 
wieson werden, der iiber diesen Oegcnstand auf der

Sitzung der Eisen- 
hiitte Sudwest vom
9. Februar 1913 statt- 
gefunden hat2). Nicht 
riclitig ist es, wie es 
in der Zusammenstel
lung der „Feuerungs- 
technik“geschieht, dio 
Anforderung an Fiill- 
gasabsaugevorrich- 

tungen zu stollen, dafi 
„die Fiillgase nicht 
nur nicht abgefiihrt, 
sondern wenn moglich 
auch verbrannt wer
den". Yiclmelir ist es 
zu erstrebon, dafi, wie 
es bei dor von Berg- 
assessor Schroeder łx‘- 
schriebenon Absaugc- 
Yorrichtung ais Zicl 
Yorschwobt, dio Full- 
gaso mogliehst wenig 
mit Luft Yerdtinnt und 
ihnen die Nebener- 

zcugniHso ontzogen 
werden: auch das Gas 
selbst wird sich dann 
vorwertcn lassen. Dic 
aus den Fiillgasen gc- 
winnbaren Nebener- 
zeugnisse fallen zwar 

Abbildung 4. fiir die einzelne An-
' Fiillgaaabiaugung naeh R Wilhelm. lage nicht erheblich

ins Gewicht, konnen 
aber immorhin die Kosten der Fiillgasabsaugungsanlage 
decken. Schroeder gibt an, daB im Oberberganitsbezirk 
Dortmund jiihrlich in den Fiillgasen fiir etwa 1 Million .ft 
schwefelsaures Ammoniak rerloren geht. Daher sollte 
nicht dio Yerbrennung, sondern die Verwertung der Ftill- 
gaso angestrebt werden.

Der Vollstandigkeit halber sei noch ein System der 
Fiillgasabsaugung erwahnt, das in ,,GlQckauf“ *) dureh 
Borgasscssor N ad e rh o ff  beschrieben wird (Abb. 4 u. 5).

‘) St. u. E. 1913, 20, Marz, S. 489; s. a. St. u. E. 
1913, 10. Juli S. 1156 o. 4. Sept., S. 1471.

») St. u. E. 1913, 20. Marz, S. 489.
J) Glflckauf 1915, 4. Doz., S. 1195/6.

An die Stelle des gewohnlichon Steigrohryentiles tritt 
ein Ventilgehauso, in welchem ein Drciwegschieber sitzt, 
der das Steigrohr einmal mit der Vorlago, das andero 
Mai mit der Fiillgasleitung Yerbindet. Der Dreiweg- 
sehieber geht absolut dicht sclilieBend im Vontilgehause; 
damit er sich nicht fostsetzen kann, sind seino Kanton

A b b i ld u n g  5 . F u l lg a s a b B a u g e r o r r l c h tu n g  n a e h  l i .  W ilh e lm .

schneidenartig ausgebildet, wodurch beim Drehen Graphit, 
Dickloor usw. entfernt werden soli. Dio Bewegung ge- 
schieht dureh eino Zahnubortragung mit Kurbol. Es muB 
bezweifelt werden, daB dureh einen solchen Hahn — um 
einen solchen hnndelt es sich — dauomd dichter Ab- 
schluB erreicht werden kann. Tritt abor die klcinsto Un- 
dichtigkeit auf, so ist auch wahrend des Garcns Verbin- 
dung zwischen Ofen und Fiillgasleitung, und Gasverlusto 
sind unvermeidbar.

Ein neuer Staubsaramler.
Wird bei Staubabsaugungsanlagen fiir Sandstrahl- 

geblasc die Staubluft ohne weitere Behandlung in dio 
Atmosphare geblasen, so lagert sich der abgesaugtc Staub 
auf den anliegenden Grundstucken ab, was besonders 
dann von Nachteil ist. wenn diese bewohnt sind. Dureh 
Zwischenschaltung eines Sandfangkastens oder durcli 
Einblasen oder Hindurchsaugen der Staubluft dureh 
Wassor wird zwar ein Teil des Staubes ausgeschieden, 
aber doch nur unvollstandig. Ein Saug- oder Druck- 
schlauchfilter bedingt zwar eine vollstandige Reinigung, 
indessen auch sehr hohe Betriebskostcn, da der Absauger 
infolge des verhiiltnismaBig hohen Widerstandes des 
Filtertuches groBer gebaut werden muB, die Filter hohe 
Untcrhaltungskosten rerursachen und auBerdem ein
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stand des Apparates soli nur etwa 20 mm WS betragen 
im Gegensatz zu 80 bis 100 mm bei Schlauohfiltem. Der 
Koks ist monatelang brauohbar, dio Wartung auf ein 
tagliches kurzes Anfeuohten und Auswosclien der Koks- 
schicht bcsehrankt, so daB die Untcrhaltungskoston sehr 
gering sind.

Sofern eine Reinigung auf nassem Wege zulassig ist, 
kann der beschriebcne Staubsammlcr zur Reinigung jeder 
Staubluft benutzt werden. R. Durrer.

AuslSndisohe Neuerungen in der Herstellung 
von Geschossen.

In versohiedcnen englischen Zeiteohriftcn sind einige 
Neuerungen in der GeschoBherstellung beschrieben, 
die auch fiir deutsohe Verhaltnisso Interosse bieten. In 
der Zeitschrift „Engineering"2) \rird ein Sonderofen 
angefiihrt, um Rohiinge, die am oberen Endo eingezogen 
werden sollen, an diesem Ende auf die erforderliche Tem
peratur anzawarmen. Diese Erwarmung erfolgt im 
allgemeinen in mit Gas beheizten Zellenofen, indem man 
das Kopfende der Roblinge in einen von den Rauchgascn 
durclizogenen Kanał hineinragen laBt. In dem in Abb. 1 
dargestcUten Ofen, der mit Kohlenfeuerung arbeitet, 
wird dic sonst leicht cintrctcnde Ueberhitzung infolge 
unmittelbarer Beriilirung des Motali* mit der Flamme 
dadurch yermieden, daB die iiuBeren Ofenwando doppelt 
gebaut sind. Hicrdurcli entstehen schmale Kanale, 
duroh die die Feuergase hindurclistreichen. In die in der 
auBeren Mauer befindliohen Locher werden die Roh- 
linge derart cingesetzt, daB nur der Kopf yon den heiBen 
Gasen bespiilt wird. Dio Rohiinge werden zunachst bei a 
in die Oeffuungen der Seitenw&nde, wo die Gase weniger 
heiB sind, eingesetzt, darauf naeh dieser ersten Vor- 
warmung bei b, um die heiBesten, umuittelbar yom Herd 
ausgehenden Gaso auf sie cinwirken zu lassen.

Die Firma Babcook & Wilcox, Renfrow (Sohottland), 
bringt eine sehr ciufachc h y d rau liso h e  P resse zum 
E in p ressen  von K u p fe rrin g en 3) auf den Markt, 
dio in Abb. 2 und 3 wiedergegeben ist, und dereń Arbcits- 
weise sich aus den Abbildungcn ohne weiteres ergibt. 
Mit Hilfe eines neben der Presse aufgestellten Kontroll- 
ventiLs kann die Arbeit stets untor der unmittelbaren 
Beobachtung durch den Arbeiter ausgefiihrt werden. Die 
Presse kann mit oder ohne Rttekzugzylindor gebaut 
werden. Sohwere Fundamente eriibrigen sioh, so daB die 
Aufstellung der Presse an einem beliebigen Ort erfolgen 
kann. Dio gleitenden PreBbaoken, dio duroh dio Hin-

kiss/rtru/se
fmnSpB/ebder}
Ifots/ullun/)

Mon/r/och

i H'trsser/&/vrg 
-tfo/w/ec/r

t/ter/oi//\

A b b ild u n g : 1 . Schnllt d u r c h  d e n  Staub*»m;nler.

Form in den Kriimmcr eingespritzt, der Wasserkegel trifft 
tcilweise noch auf dio Kriimmerwandung, verdichtefc sich 
hier und tropft, einen zylindrischen Yorhang bildend, auf 
den Verteiler D, so daB die Staubluft zunachst den Wasser- 
kegel, dann den Wasservorhang zu durchdringen hat. 
Beim Auftreffen auf den Verteiler 1) wird dic Staubluft 
gleichmaBig naeh allen Seiten abgelenkt und damit gegen 
dic Wasseroberflacho E gefuhrt. Alsdann entweicht dic 
Staubluft in den Mantel F, um in einem Koksfilter G 
die letzten Staubteilchen abzulagern. Zum Anfeuchtcn 
und Auswaschen desselben ist eino Wasserbrause H vor- 
geschen, wodurch der sich absetzende Staub ais Schlamm

Schn/t? F-f JvVrrvy ~ '7 ^  j -V;
ScAr?/ff C-O 1--------1

Abblldunę I. Oten *ur Tetlerwiumung łon Graoaten. Grumfripdesfiikh'
—.........  ... zt,y-2jlinćersA

') Die GieBerei 1917, 7. Mai. S. 81/2.
2) Engineering 1917, 18. Mai, S. 473.
3) Engineering 1917, 9. Marz, S. 226.

A b b i ld u n g  2. 

M y d n u l is c h c  P r e s . e  z u m  
iCinpressen von Kupfer- 

r l n g e n .
Z*isd:ensti/ch

Cnjndrp Osr fhefiJicikerpbtt

bedeutender Kraftbcdarf fiir dio Klopfyorrichtung er- 
forderlich ist.

E ek le r besehreibt einen Staubsammler mit Wasser- 
einspritzung und Koksfilter der Aktiengesellschaft Alfred 
Gutmann, Altona-Ottensen1). Die Wirkungsweise geht 
aus Abb. 1 hcrvor. Die Staubluft tritt durch den Krtim- 
mer A ein, durch dio Diisc 0 wird Wasser in fcinvcrtcilter

in die Wassergrube geschwemmt "und dort naeh Bedarf 
entfernt wird.

Bei einem stiindlichen Wasservorbrauch von 400 bis 
800 1 bei 1 bis 2 at Druek, je naeh GroBe der Yorrichtung, 
soli diesolbo eine yollstandig befriedigende Staubabschei- 
dung ermogliehen. Die Menge dor stiindlich hindurch- 
tretonden Luft ist leider nioht angegeben. Der Widcr-
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A b b i ld u n g  3 . H y d r a u lU c b e  P r e s s e  t u m  E in p łc « s c n  

▼on K u p f e r r ln g e n .

Abbildung 4.
P r e s s e  z u m  E l n p r e s i e n  Ton K u p f e r r ln g e n .

und Herbewegung des Preflkolbens betiltigt werden, 
ermoglichen eine Formgebung nach den vcrsohiedensten 
Richtungen hin. Fiir schwerero Arbeiten ist insofern eino 
baulichc Aenderung erforderlich, ais der feste Deokel in

Fortfall konimt und dic PrcBbacken mit einer Anordnung 
von Kniehebelgelenken versehen werden mussen.

Abb. is te llt eine andere W asse rd ru ck p resse  zum 
E in p re s se n  d e r K u p fe rrin g e  dar, die von Hollings 
and Guests, Birmingham1), gebaut wird; sie besteht aus 
sechs radial ausgelegten Druokzylindem, in denen sioh 
dio Kolben mit den 
PrcBbacken bewegen.
Die Riickwartsbewe- 
gung der Kolben er- 
folgt mit Hilfe von 
eingesetzten Federn, 
die Zentrierung der 
Granate mittels eines
i n der Aclise der Presse 
liegenden besonderen 
Dorns.

Praktische Hebe- 
und G reifvorrioh  
tungen  zum Trans
port von Geschossen2) 
werden voi] der Finna 
Baboook & Wilcox 
hergestellt. So ver- 
anschaulicht Abb. 5 
einen Greifer, mit dem 

sohwere Granaten 
votn Boden gehoben 
und wciterbefordert 
werden konnen. Abb.
Bund 7 Btellcn Greifer 
fiirBohlinge bzw. fer- 
tige Granaten dar, 
wio sie in englischcn 
Workstation benutzt 
werden.

In vielen englischen GeschoBfabriken haben Ma- 
sohinen zu r S tem pelung  der Granaten an der Mantcl- 
f liiche und am Boden Anwendung gefunden, wie sie von der 
Firma Laurenco, Scott & Co., Norwich5), gebaut werden 
und in den Abb. 8 und 9 dargestóllt sind. Kennzeichnend 
fiir diese Maschinen ist eine exzentrischc Pragerolle (Abb. 8), 
in die die gewiinschtcn Pragestempel eingesclmitten sind.

A b b i ld u n g  5.
G reifer fur achwere G ranaten.

A b b . 6. G r e i f e r  f i i r  FŁ oblinge. A b b . 7 . G r e i f e r  f i ir  f e r t l g e  G r a n a t e n .

Bestimmte Stellen zur 
Anbringung veran- 
derliolier Bezeichnun- 
gen, wie Datura, Num - 
mer usw., siiid auf 
der Rolle freigelassen. 
Wahrend urspriing- 
lich dio Pragerollcn 
konzentrisoh waren 
und ein Anheben des 
Druokgewichta beim

Oefnungenfur ćte Prapes/empe/

1) Engineering 1917, 
20. Aprii, S. 370.

2) Engineering 1917, 
6. Juli, S. 10/11.

3) Engineering 1917,
1. Juni, S. 520/21.

Abbildung 9.
M a g n e l l s c b e  I l a u b e  (U r B o d e n s te m p e lu n g .
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Einftihren der Granate erforderlich machten, vermeidet 
die cxzentriseho Rollc dieso Notwendigkeit, da die 
Granate eingesetzt werden kann, wenn der auf dem 
hoebsten eszentrischen Punkt befindliohe, pragende Teil 
oben liegt, so daB eine bloBc Drehung des Handhebels 
geniigt, um den Druok dra Gewicbts selbsttiitig aus- 
zulosen und dio Granate zu stcmpeln. Die Bodenpriigung 
geschieht mittels einer magnetischen Haubo (Abb. 9), 
durcli dereń besondero Oeffnungcn dio Pragestempel 
eingefiihrt werden und dio Stcmpelung mittels Hand- 
hammer vorgenominen wird. C. Sutor.

E rp ro b te r W eg z u r  K o h le n ersp a m ls .
Zur Ergiinzung meiner diesbcziigliohen Mitteilungen1) 

und der Zusohrift von Thomas1) sei noch folgendes be- 
merkt:

Es mag bci maneben Ofenanlagen sohwierig oder un
moglich, zum mindesten unangenchm ersoheinen, zweoks 
Einbaues oines zwei ten Absperrsohiebors den hiiufig tiof 
liegenden Rauchgaskanal an einor oder mebreren Stellen 
(fiir mehroro Oefen) aufzubreohon. Es soi desbalb auf 
eino Sohioberbauart verwicson, die das gleiobo Ziel in 
sioh selbst orreieht. Ein solohor Sehieber ist in Abb. 1 
crsichtlioh. Er beseht aus zwoi flattcn A, und A,. Die 
Wand A, — naoh der Ofonseito zu — ist voll; dio Wand A2
— naoh der Kaminseitc zu — hat an den Randem ver- 
teilt Solilitze B. Die untero Auflageflilohc E wird zweok- 
miifiig etwas sehriig gemacht, damit der Sohieber beim 
Herunterlassen unten angekommen sioh an dio Mauer 
naoh der Ofenseito zu anlehnt. Dio linko und reobto 
Sohmalscite des Sohiebcrs bci E, dio in die Mauerschlitzo 
des Abgaskanales hineiaragen, sind zweokmaBigerweise 
gezaokt. Der Zwischonraum C innerhalb des Sohiebcrs 
ist oben offen, kann aber duroh Deokcl D gesohlosson 
werden.

Die Wirkungsweiso eines solohen Hohlsohicbers ist 
folgendo: Sobald dio Ofenanlago auBer Betrieb gesetzt 
werden soli, wird der Sohieber ganz heruntorgolassen 
und der Deokcl D geoffnet. Der Sohieber sohlieBt nun

>) St. u. E. 1917, 26. Juli, S. G96/7.
'■) St. u. E. 1917, 10. Aug., S. 758/9.

A us Fachvereinen.
Abteilung 4: Eisen- und StahlgieBeroiprasis (10 Mit- 

gliodor);
„ 5: Metallographie, Chemie und Physik

(21 Mitgliodor).
Vier dieser Kommissioncn habon bereits Anfang des 

Jahres 1917 ihro orsto Sitzung abgehaltcn und dio grund- 
legenden Arbeiten fiir die in den kommenden Hauptver- 
sammlungen zu behandolndon Stoffo bogonnon.

Duroh YorstandsbeschluB wurde eine neuo Klasso 
von Mitgliedern (Bogonannto ,,Vereinsfreunde“) oingerich- 
te t; das Alter dieser Mitglieder darf 24 Jahre nicht iiber- 
sehreiten, und sio mussen entweder 1. Studenton dor 
Metallurgio einor Universitiit odor technischen Hochschulo 
oder 2. Schiller odor Gohilfen von Ingeniouren, Metallur- 
gen oder von technischen Werkcn, oder 3. Personen mit 
besondorer praktischor odor wissenschaftlieher Befahigung 
auf technischen Gobieton soin. Der BcschluB wurdo an- 
genommen.

Ferner hatte dor Vorstand dio Mogliclikeit eines 
engen Zusammenschlusses mit mehreren Instituten in Er- 
wagung gezogen, dereń Hauptaufgabe die Forderung der 
Technologie von Eison tmd Stahl ist. Zu dom Zwecko 
waren an dic Torsitzenden der nachstehenden Institute 
und Yereinigungen Einladungen ergangen:

1. The CleTeland Institute of Engineers,
2. The Sheffield Society of Engineers and Mctallurgists,
3. The Staffordshire Iron and Steel Institute,
4. Tho We3t of Scotland Iron and Steel Institute.

Iron and Steel Institute.
Dio 48. JahroshauptYcrsammlung des Iron and Steel 

Institutos wurdo am 3. und 4. Mai 1917 im Hauso der 
Institution of Civil Engineors unter dom Vorsitz des 
Priisidcntcn, S ir W illiam  B oardm ore, abgohalton. 
Die Tagesordnung umfaBto acht Vortriigo.

Aus dem iiber die letzto Vorsammlung von Mr. J. C. 
L loyd erstatteten Boricht geht horror, daB dio Mitgliedor- 
zahl in dem rerflossenen Vcreinsjalir 1872 betrug, und 
daB, abgesehcn von yerschiedenen Auszeichnungon, etwa 
100 Mitgliedor in das Munitionsministerium berufen 
wurden. Der Kassenberioht wies eine Gesamtcinnahmo 
von 95 340 .K auf, dem an Ausgabon 84 160 Jl gegeniibor- 
stehen. Dio Zugango zur Camegie-Stiftung boliefen sich 
auf 17 960 Jl, die Ausgabon auf 11 500 Jl.

Eine wirksamo Organisation der Arbeit des Insti- 
tutes wurdo in der Einrichtung gewisser „technischor 
Kommissioncn" Torgeschlagen, in denen iiber praktischc 
Fragen aus dem Gebiete der Eisen- und Śtahlindustrie 
boraten werden soli, Uber welche dann bei don General- 
Yorsammlungen Besprccliungen angestellt werden und 
dio dio Grundlago fiir weitero Forsohungon bilden sollen. 
Fiinf solcher Kommissioncn wurden gebildet, und zwar: 

Abteilung 1: Erze, Brennstoff und Sehmelzvorgange 
(8 Mitglieder);

„ 2: Hoehofen (15 Mitglieder);
„ 3: Stahl, soino mechanisehe Behandlung

und Eisenlegierungon (20 Mitglieder);

den Ofen ganz vom Sohornstein ab. Dio saugendo Wirkung 
des Scbomsteins bleibt zwar besteben, aber sie beeinfluBt 
nioht den Ofen, sondern Baugt kalto Luft von auBen 
durcli die Sohlitzo B aus dera Hohlraum C. Die in dem 
Mauerwerk des Sobornstoins, des Kanals und der TJra- 
gebung aufgcspeiohcrto Warme vertriigt diese „falsohc 
Luft“ ganz gut. Dio sehrage Flaohe F, dio den Sohieber 
nach der Ofenseite an die Mauer lehnt, die Zaoken bei E 
ais teilweiscr Widerstand gegen durchstromende Gaso,

Abbildung 1. Zu{f«chlcbcr fiir technische Ofenmlagcu.

sind einzelne Mittel, um den Wirkungsgrad dor Vorrich- 
tung zu erhohen. Wahrend des Bctricbes dient der 
Sohieber ais Zugregler; dio Deokel D sind dann gesohlossen; 
bei sehr heiBen Abgasen empfichlt es sioh, dic Deokel D 
tcilweisc odor ganz offen zu lassen, soweit der Zug nioht 
gestort wird; die duroh den Hohlraum C streiohendo 
kalte Luft sohiitzt dann den Sohieber gegen Verbrcnnung. 
Ein seit Januar 1912. in Betrieb befindlioher Hohlsohiober 
sieht heuto nooh wio neu aus. Fiir diese Vorrichtung ist 
gesotzlioher Sohutz naohgesuobt.

Franz Tor/car in Rombaob.
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Hierdurch wurdo cino Ankniipfung und Vorbindung 
inehrerer Institute crreioht und Golcgcnhoit zu oinor Aus- 
spraclio iiber den ZusammenschluB aller oder einzelner 
Vereinigungen gegoben.

Fiir die britisohen Schutzgobieto Indio), Australien 
und Kanada wurden sogenannte „beauftragto Mitgliodcr“ 
emannt, die dio Verbindung zwisohcn den dort lobonden 
Mitgliedern und dem Institut herstellen und dio Interesson 
des Instituts vertreten sollen. Des weiteren wurde der 
Vorsclilag z u r  Diskussion gestellt, ein neues Gebiiudo zu 
errichten mit einem gemeinsamen Sitzungssaal, einer 
Biioherei und einem Leaeeaal fiir den Fali eines Zusammen- 
B c h lu e s e s  der gonannten Yereinigungen. Die endgiiltige 
Entscheidung wurdo auf dio naohste gomeinsehaftlieho 
Vereammlung yorschobon.

Sir H ugh Boli orstatteto dann Bericht iiber eino 
sehr gut bcsuchte und in den Raumcn der Linneau So- 
eiety am 3. Mai abgchaltone Konferenz iiber das Aus- 
bildungsw osen, auf der das InBtitut offiziell durch Sir 
William Beardmore, Sir Hugh Bell und Sir Robort Had- 
field vertreton war und bcschlossen worden war, dio ein- 
gesetzto Kommission zu crm&ohtigen, geeignete Schritto 
zu tun, dio Koniglioho Regierung yon der Notwemligkeit 
zu iiborzougen, daB don Naturwissensohafton in allon 
groBen Sehulen des Landes ein wosontlioher Teil der 
Schulausbildung eingeraumt worden musso.

Ein Bctrag von 2000 M wurde dom lAstitut von dem 
Commitee for Scientifio and Industrial Research zur Yer- 
fugung gestellt, um oino statistischo Ueborsioht iiber dio 
Beschaffung von Rohmatcrial (ausselilieBlioh Bronnstoff) 
zum Gebrauch in der Eisen- und Stahlindustrie anfertigen 
zu konnen. Ein Bericht iiber dio Eisenerzyorrato der ver- 
einigton Konigreiohe und der Schutzgebieto, sowio iiber 
die hauptsachlichsten Eisenorząucllen anderer Liindor 
wurdo, sowoit ais móglich, zusammengestellt und dom 
Research Council im Dezember 191G untorbreitot. Ein 
besondoror Teil des Beriohts behandelt das Vorkommen 
und dio Gewinnung anderer gobrauehlioher Metalle wio 
Clirom, Kobalt, Mangan, Molybdan, Nickcl, Wolfram, 
Titan, Vanadin und Żirkon.

Da Beit Kriogsbcginn dio Inanspruehnahme der 
C arnog io -S tiftung  fiir Forschungsarbeiten zuriiok- 
gegangen war, wurde nacli Riickspracho mit Carnegie 
yom Vorstand bcschlossen, fiir dio Jotztzeit dio erforder- 
licho Altersgrenzo von 35 Jahren fiir dio Bewerber yoriibor- 
gohend aufzuhebcn und die Meldeyorschriften obzuandem. 
Bcziiglich dor Gowahrung yon Boihilfon wird sich dor 
Verwaltungsrat von der Natur dor yorgeschlagonen Gegen- 
8tiindo leiten lassen und donon den Vorzug geben, die naoh 
seiner Meinung fiir die Eison-, Stahl- und yerwandte 
Industrio don groBton praktischon Wert haben.

Dio Vorstandsmitglieder und Yertreter wurden teils 
wieder-, toils neugewiihlt, der BesohluB iiber dio Satzungs- 
iinderung boziiglioh des Aussohlussea yon Mitgliedem 
gefaBt, wonach dorselbe nur mit */3 Stimmonmohrheit 
bei Anwosenheit von mindestens zwolf Yorstandsmit- 
gliedern erfolgen kann. Dio goldene B essem er-D onk- 
niiinze yon 1917 wurde darauf dem Vizeprasidenten doa 
Instituts, Andrew Lamberton, von der Firma Lamborton
& Co., Coatbridge, yerliehen. AnschlieBend hieran wurden 
drei Vortrage gohalten und besprochen.

L. G renet aus Firminy sprach uber das 
E in d rln g en  d e r H a rte w irk u n g  in  C hrom - u n d  K u p ie rs tah le .

Dio geringste Abkiihlungsgescliwindigkeit, die er
forderlich ist, um den EinfluB der Absehreckung wirksam 
zu machen, sohwankt je naoh der Qualitiit des Stahles 
in hohem Grade. Bei Sonderst&hlcn ist die zur Heryor- 
bringung einer Hartung notwendige Abkiihlungsgeschwin- 
digkeit kleiner ais bei gewóhnlichen Kohlenstoffstiihlen. 
Die durchdringende Einwirkimg der Warmebchandlung 
ist daher bei Sonderstahlen wirksamer, was eins der Haupt- 
merkmalo dieser Stahle ausmaoht. Der Untersehied 
zwisehen dom EinfluB der Warmebchandlung an der f 
Oberfiacho und in der Mitte, der bei Kohlenstoffstahicn J

sehr betrachtlioh, bei SUihlon, die tiefeindringende Hiirto- 
wirkungen aufweisen, hingegen gering ist, rechtfertigt 
dio vor einiger Zeit hinsiohtlioh der Materialpriifung ein- 
gefiihrto Bedingung, wonach naoh dem Harten aber yor 
Entnahmo der Priifungsproben die Enden gewisser 
Stiieke, beispielsweise von Gesohiitztcilen, entfernt werden 
miissen.

Grcnct beschriinkt sich in yorliegendem Bericht 
darauf, den EinfluB yon Kupfer auf dio Tiefe der Harte
wirkung, besonders bei Gegenwart von Chrom, festzu- 
stcllen. Die noohfolgenden Beobachtmigen wurden hierbei 
gomacht:

Stiihlo, die iiber 4 % Cu enthalten, schmieden sich 
sohlcoht, wenn der Nickelgehalt derselben unter 5 % 
liegt. Was sohmiedbare Stiihle anbetrifft, so ist beobach- 
tet worden, daB Kupfer an sich, wahrend es dio Tiofo dea 
Eindringens der Hartewirkung unbedeutend erhoht, es 
dieso nioht in der Weiso erhoht, um Stiihlen ilie Eigensohaft 
der Lufthiirtung zu yerleihen. Es ist dies selbst dann 
nieht der Fali, wenn es sioh um kleino Stiieke, wie z. B. 
um 10-mm-Quadratstabe, handelt. Zu den gleichen Fol- 
gerungen kommt man, wenn der Niokelgehalt in dem Stahl 
auf 4 % besohriinkt wird. Bei Gegenwart von Chrom er
hoht Kupfer deutlioh wahrnchmbar dio Tiefe des Ein
dringens der Hartewirkung. Die weiteren Untersuohungen 
erstrecken sioh nur auf Stahle, die sowohl Chrom wio 
Kupfer enthalten. Keiner der yon Grenet hergestellten 
Chrom-Kupferstahle erfiihrt die y-a-Utnwandlung bei 
niedrigen Temperaturen mul hartet daher nieht, wenn die 
Abkiihlung iiuBerst langsam vor sioh geht. Chrom-Nickel- 
stahlo hingegen mitziemlich hohem Nickelgehalt (4%  Ni 
und 1,5 % Cr) weisen dieso Eigensohaft auf. Ein Kupfer- 
zusatz von 4 % zu einem Stahl mit 2,52 % Ni und 
1,59% Cr teilt dcmselbcn nieht gleichfalls die Eigensohaft 
des Hiirtcns bei sehr langsamer Abkiihlung wiihrend de3 
Ausgliihens niit. Durch Nickelzusatz zu Chrom-Kupfcr- 
stahlen kann dio Eindringticfe der Absehreckung erhoht 
werden, zugleich aber aueh nimmt der Stahl dio Eigen
sohaft an, daB er beim Ausgliihcn an Hartę yerliert. Jo 
naeh GroBe und Yerwcndung der Stiieke sollte yorteil- 
haft ein mehr odor weniger groBer Nickelgehalt im Stahl 
gewiihlt werden. Duroh gleichzeitigen Zusatz yon Kupfer, 
Nickel und Chroni konnen leioht Stiililo hcrgcstellt werden, 
die eine derart ausgesprochene Neigung zu tiefem Ein- 
dringen der Hartewirkung besitzen, daB bei diesen Stiih- 
len eine Lufthiirtung geniigend groBer Stiieke (z. B. yon 
Triebwerken) wirksam ist. Zufolgo der yon Grenet aus- 
gefiihrten Yersuoho besitzen die Chrom-Kupfer- und 
Chrom-Niekel-Kupferstiililo naeh dem Harten und An- 
lassen praktisoh dio gleichen mechanisohen Eigenschaften 
wie Chrom-NickclstŁhlo mit anniihemd dem gleichen 
Kohlenstoffgehalt und der gleichen durchdringenden 
Hartungsfahigkeit. Die Chrom - Kupfcrstiihle weisen 
jedooh beim Abschrecken von etwas niedrigeren Tempcra- 
luren ein ziemlieh groberes Kora auf wio Chrom-Nickel- 
stahlc; es ist daher bei diesen Stahlen die Gefahr des 
Verbrennons groBer.

Aus den von Grenet erhaltenen Ergebnissen folgt, 
daB Kupfer die Tiefe der Hartewirkung in Stahlen erhoht 
und daB sein EinfluB in Gegenwart yon Chrom markant 
ist. Die Wirkung des Kupfers ist begrenzter ais die des 
Nickels, Alle von Grenet hergestellten Chrom-Kupfer- 
stiihle mit weniger ais 3 % Ni werden beim Ausgliihcn 
bei hohen Temperaturen weich und harten folglich beim 
Abschrecken nioht, wenn die Abkiihlungsgeschwindigkeit 
sehr langsam ist. Duroh glcichzeitigo Verwcndung yon 
Kupfer, Nickel und Chrom konnen halbharte Stiihlo 
hergeatellt werden, die bei ziemlieh groBen Stucken durch 
Abkiihlen an der Luft gehartet und doch durch gewohn- 
liehe Ausgliihyerfahren, wio sie bei Kohlenstoffstahlen 
iiblioh sind, weioh gemacht werden konnen. Dic chemi- 
Bche Zusammonsctzung soleher Stahle sohwankt innerhalb 
ziemlioher Grenzen; ihre Herstellung ist daher nieht schwer. 
Der HaupteinfluB des Kupfers wie der der anderen Grund- 
Istoffe b<»teht darin, daB die Tiefe der durohdringonden
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Abschreckwirkung und mithin dio Wirk»amkcit der 
Warmebehandlung im Innem der Stucke erhóht wird. 
AuBer der Feststellung dieses Einflusses hat Grenet 
weitere niitzlicho Einwirkungcn dca Kupfcrs aut die Eigen
schaften des Stahles nicht bestiinmt,

In weiteren Ausfuhrungen des Berichtes befaBt sich 
Grenet dann mit dem Harten von Stahlen mit hohem 
Chromgehalt, Dic am hiiufigsten gebrauchten Sonder- 
stahle enthalten allgemein mehr Nickel wie Chrom; 
es ist dies darauf zuruekzufiihren, daJ3 Cluom beim Ab- 
sehrecken leicht zu RiBbildungen neigt. Die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit, die erforderlich ist, um dic Umwand- 
lungstemperatur auf gewohnliche Temperaturen herab- 
zudriicken, sehwankt innerhalb ungeheurer Grenzcn. Es 
ist sehr schwer, wahrend des Abschreckens eine gleich- 
formigc Abkuhlung jtu yerbiirgen, und bei der Behand- 
lung von Motallen, die eine schnclle Abkiihlungsgeschwin- 
digkeit crfordcm, eine gleichformigo Hiirtung zu ver- 
sichern. Werden im Gegenteil Metalle yerwendet, dic beim 
Abkiihlen an der Luft eine tatkraftige Hiirtung erfahren, 
so ist es einleuchtend, daB, wenn sie in einer Fliissigkeit 
abgeschreckt werden, in der die Abkuhlungswirkung 
schneller oinsotzt, die Hiirtung noch tatkriiftig und gleich- 
maflig sein wird, wenn die Abkiihlungsbedingungen auch 
schwanken.

St&hle m it wenigstens 1,4% Cr und wenig Kupfer 
oder Nickel stellen unter diesen Umstiinden eine Stahl- 
sorto dar, die in einer Fliissigkeit zwischen 120 und 350 0 
abgeschreckt werden kann, ohne daB sich dabei die Heftig- 
kcit der Abkuhlung vicl audert; bei diesen Stiihlen braucht 
man unter diesen Umstanden wenig Angst yor RiBbildungen 
zu haben. Allgemein konnen Stucke von mittlerer Dicke 
(30 mm oder weniger) durchweg in dieser Weise behandelt 
werden, wenn sie aus lufthiirtenden Stahlen gefertigt 
sind. Solche Metalle yerlieren naoh dem gewólinlichcn 
Ausgliihen sehr ihre Harte mid sind nach dem Ausgliihen 
leicht zu bearbeiten. Ist es naturlich erwiinseht, daB dio 
Hiirtewirkung bis zur Kernzone in sehr dicken Stiieken 
eindringt, oder soli eiae Lufthartung angenommen werden, 
so sollten Metalle vcrwendet werden, die eine groBere 
Empfindlichkeit gegeniiber der eindringenden Harte- 
wirkung aufweisen.

Wio durch Brinellsehe Kugeldruokproben nachgc- 
wiesen, harten Chromstahlo ohne Kupfer nur schwierig 
beim Abkiihlen an der Luft. Anderseits erfahren kupfer - 
und chroinhaltige Stahle, die in Form yon 10-mm-(Juadrat- 
staben yorliegen, eino Lufthartung, wenn eine Tem
peratur yon 790 0 erreicht worden ist. Quadratstiibc von 
20x20 mm harten an der Luft nach einem Erhitzen auf 
820 0 und Stabe yon 30 x 30 mm harten an der Luft nach 
einer Erhitzung auf 870 °. Die Gegenwart yon Kupfer ver- 
hindert den Festigkeitsyerlust beim Ausgliihen bei hoher 
Temperatur nicht. Chrom - NickcLstahle ohne Kupfer, 
dio beim Ausgliihen sehr weich werden, besitzen, wenn sie 
in gro Ben Stiieken yorliegen, die Eigenschaft der Luft- 
bartung nicht. Stahle mit Chrom und Nickel, aber ohne 
Kupfer, zeigen gute Lufthartung, yerlieren aber beim 
Ausgliihen nicht yiel Festigkeit. Stahle mit Chrom, 
Kupfer und Nickel luftluirten sogar in groBen Stiieken 
und werden beim Ausgliihen sehr weich.

Einige dor Stahle wurden in 160 mm langen Stiiben 
erprobt, die von einem quadratisoh geschmiedeten Stab 
von 30 X 30 mm (juerschnitt abgeschnitten waren. Nach 
der Behandlung wurden dic Stucke entweder fiir Kerb- 
schlagyersuche eingekerbt oder zu Rundstiiben fiir Zug- 
yersuche bcarbeitet. Die Brinellschen Harteuntersuchun- 
gen wurden an der Oberflache der zu den Schlagyer- 
suchen yerwendeten Proben mittcls einer Kugel von
10 mm Durohmesser bei einem Druck yon 3000 kg an- 
gestellt. Sowohl die Schlag- wie dio Zugproben wurden 
von 800 0 in Oel von ungcfahr 50 0 abgeschreckt, dann 
etwa eino halbe Stundo auf Anlafltemperatur gehalten 
und dann in kaltcm Oel abgeschreckt. Eine einzige Zug- 
probe wurde ausnahmsweise yon einem gcschmiedeten 
20-mm-Rundstab entnommen. Dieser wurde vor der Prii-

finig abgcdreht, na’ h der Bearbcitung yon 800 0 in Oel 
von 150 0 abgeschreckt und 1 st auf 200 0 angelassen. 
Dio Vcrsuehsergcbnisso zeigten, daB die mechanischon 
Eigenschaften der kupferhaltigen Stahle, sowohl nach 
dem Abschrecken wio nach dem Anlassen, praktisch die 
gleichen sind wie bei kupferlosen Stahlen.

Der Arbeit beigegebene Zahlentafeln geben eine Zu- 
sammenstellung der Analysen der untersuchten Stahle, 
des Einflusses yon Kupfer auf die Ticfe der Hiirtung in 
Chromstiihlen mit und olme Nickel und der Ergebnisse 
der Zug- und Schlagyersuche, dio an Chrom-Nickelstahlen 
und Chrom-Kupferstahlen mit und ohne Nickel angestcllt 
wurden.

Weiterhin boriohtetc N. T sohischcw sky aus Tomsk 
(RuBland) uber die

E in sa tz h a r tu n g  des Eisens d u rc h  B or.
Unterzieht man das Zustandsdiagramm der Eisen- 

Bor-Logierungen1) einer niihcrcn Betrachtung, so findet 
man, daB beim Abkiihlen dieser Legierungen das Bor 
nieht yollstiindig ais Eisenborid gebunden ist, sondern 
daB ein Teil ais feste Losung zuriickbleibt, Diese Bcobach- 
tung laBt yermuten, daB Stahl, iihnlich wic Eisen durch 
Kohlenstoff, sich durch Bor im Einsatz harten laBt.

Legierungen des Eisens mit Bor sind iiuBerst hart, 
so daB sie sich kaum auf einem Schmirgelstcin bearbeiten 
lassen. Dio Einsatzhartung mit Bor liifit sieh daher 
yielleicht in der Teclmik in nutzbringender Weise ycr- 
wenden. Allerdings diirfte hier nicht die yollstandige 
Zementation wie bei Kohlenstoff, sondern nur eine Ober- 
fliichenzementation in Frage kommen. Wegen des hohen 
Preises fiir Bor ist es zwcekdienlicher, eine Eisen-Bor- 
Legierung durch Schmelzen zu erlangcn und diese auch 
yollstiindig ohno Abfall zu yerwerten. Dic Hiirtung mit 
Bor ist wegen der dabei erzieltcn, ycrhaltnismiiBig dunnen 
Harteschicht yielleielit weniger geeignet fiir Panzerplatten 
ais fur yerschiedene Maschinenteilc; allgemein wird sic 
dort mit Erfolg angewendet werden, wo starker Verschleifl 
auftritt. Eine besondere Warmebehandlung wie bei der 
Einsatzhartung mit Kohlenstoff ist bei der Einsatzhartung 
mit Bor nicht erforderlich.

Zur Feststellung der beim Einsatzharten mit Bor 
erfordcilichen Versuchsbedingungen ging Tschischewsky 
yon einer Eiscnprobe nachstehender Zusammensetzung 
aus: 0,12% C, 0,02% Si, 0,10% Mn, 0,06%  P und
0,04 % S. Ais Hiirtcpulyer benutzte er ein reines amorphes 
Bor und eine feingepulyerte Eisen-Bor-Lcgierung mit un- 
gefahr 19 % Bor. Die Stucke des yerwendeten wcichen 
Eisens besaCen Wurfelform und waren in der Mitte bis 
zur halben Tiefc angebohrt. Diese Locher wurden ent
weder mit dem einen oder anderen Hiirtcpulyer gefiillt 
und dann mit einem Stopfen aus dcm gleichen Eisen 
wic die Versuchswurfcl geschlossen. Die Stopfen w'urdcn 
mittels einer hydraulischcn Presse fest eingetrieben. 
Das auf diese Weise zusammcngcdriickte Pulycr hatte 
gute Beriihrung mit den Seiten der Probe, dic so luftdicht 
abgeschlossen waren. Die somit yorbereiteten Proben 
wurden in einem Herausofen im Vakuum yerschieden 
lang und bei yersohiedenen Temperaturen erhitzt. 2 st 
bei 950 0 erhitztc und nach dem Erkalten durchgesagto 
Proben licBen erkennen, daB das Bor 1 mm tief in das 
Eisen eingedrungen war, und daB dio Zementation besser 
und schneller durch die gepulyerte Eisen-Bor-Legierung 
ais durch amorphes Bor eintritt. Die weiCe, harte Schicht 
des zementierten Teiles erwies sieli bei der metallographi- 
schen Untersuchung ais aus dichtem Borpcrlit mit Zwil- 
lingskristallgefuge bestehend. Die Rander dieser Schicht 
bestanden aus ciner untereutektischen Legierung yon 
Ferrit-Perlit, dereń Ferrit das Bor in fester Losung ent- 
hielt.

Dic Einsatzhiirtung bei einer niedrigeren Tem
peratur ergab eine weniger borhaltige, nicht so harte und 
sprode Legierung wie die schon beschriebene. Um das
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Einsatzyorfahren mit Bor fiir industrielle Zwccke yerwcnd- 
bar zu maohen, muBto eino Reihe von V6rsuohen ausge- 
fiihrt werden, um die fiir den in Eragc kommenden Zweck 
geoignetsten Bedingungen ausfindig zu machen. < <■', u

[(Fortaetzung folgt.)

Verein deutschcr Chemiker.
Der Verein Dcutscber Chemiker bielt scine 30. H au p t- 

verBammlung am 29. und 30. September in Frankfurt
a. M. unter dem Vorsitz von Er. Th. D iehl ab. Mit Riick- 
sioht auf die Kriegszeit wał der sonst iiblieho festliche 
Teil ganz weggefallcn; auch der wissensehaftlieho Teil 
hatto eino Bcschriinkung erfahren.

In der geschaftlichon Sitzung am 30. September hielt 
Geheimrat Professor Dr. Pohlo von der Uniyersitat 
Frankfurt einen Vortrag iiber dio E ntw ioklung  doi 
offentliohen U n tem eb m u n g  in dor O egonwart. 
Der Yortragendo schied dio kriegswirtsohaftliohen Organi- 
sationen aua seinen Bctrachtungen aus und untcrsuchto 
uur dio Griinde, dio schon in den letzten Jahrzehnten 
vor dein Kriego zu einer wachsenden Ausdelmung des 
offentliohen Betriebes gefiihrt baben, bcim Staato nament- 
lich auf die neuzeitlichcn Verkehrsmittcl, bei der Gemcindo 
auf dio Vcrsorgung der Gemeinden mit Gas, Wasser, 
Elektrizitat usw. E r lelmto dio Auffasaung ab, ab) ob 
durch dieso Entwioklung die Lehro der iilteren National- 
okonomie yon der wirtschaftlichen Ueberlegenheit der 
Priyatbctriebo iiber dio offentliohen Betriebe widerlegt 
sei, und legte dio Punkte oinzcln dar, in denen dio offont- 
licho Unternehmung im Vergleich mit der privaten in 
wirtschaftlicher Hinsicht bonaohteiligt erscheint. Dabei 
wurde insbesondero der Gleiobsetzung des offentliohen 
Betriebes mit der Unternehmungsform der Aktiengescll- 
schaft, weil bcido eine Boamtenyerwaltung besitzen, 
widereprochcn. Der offentlicho Botrieb ist in neuerer 
Zeit yorgedrungen, nioht weil er seine Natur yerandert 
bat, und weil man diese falach bourtcilt hatte, sondern 
weil Teile des Wirtschaftslcbens eino Umgcstaltung in 
einem dem offentliohen Betriebe giinstigen Sinne erfahren 
haben. Es sind neue, yor Wettbewerb gcschiitzte Platz* 
in der Volkswirtschaft entstanden, die ihrem Inbaber 
eine monopolahnlicho Stellung gewahren. Auf diesen 
Gebieten yermag sich einmal der offentliohe Betrieb trotz 
der wirtsohafthehen Schwiichen, die ihm anhaften, zu 
bchaupten; zum anderen legt die Gefahr einer monopo- 
listischen Preispolitik es sehr nahe, den Priyatbetrieb 
liier durch den offentlichen Betrieb zu ersetzen. Fiir di# 
uffentliche Gewalt bedeutete dieso Entwioklung zugleich ■ 
die sehr erwunschte ErschlicBung neuer Einnahmeąuellen, 
die nicht ohno weiteres den Charakter der Besteuerung 
an der Stirn trugen. Auch der Krieg habo an den Grenzen, 
ihe einer wirtschaftlichen Ausdelmung des offenthchen 
Betriebes gezogen seien, nichts Wesentliches geandert.

Aus dem G esch a ftsh o rich t, den der Yorsitzende 
erstattete, ist zu entnehmen, daB der-Mitgliedcrbestand 
des Yereins trotz der duroh den Krieg gerissenen groBen 
Liicken fast unvermindert geblieben ist. In dem ver- 
gangenen Jahro hat sich der Vcrein bemiiht, den deutschen 
Chomikem, diein ibrem Beruf im H eeres d ionst tiitigsind, 
eine Stellung zu yorsohaffen, wie sio ihrer Vorbildung und 
ihren Lcistungon entspricht, und wie sio die Angchorigon 
anderer Berufc mit akadcmischer Bildung langst haben. 
Lcidcr hat es sich gezeigt, daB dio Moglichkeit zur Besser- 
stellung, dio durch dio yerschicdenen Allerbóchsten 
Kabinettsorders zwar gegeben ist, yon den Milit-arbehorden 
nur in den scltensten Fallcn ausgenutzt wird. Trotz guter 
und wichtiger Leistungen bheben die Chemiker in unter- 
geordneten Stellen, was wohl darauf zuriickzufiihren ist, 
daB den Chemikern die Berufsyertretung bis in die hoheren 
und hochstcn Militiirdienststcllcn berauf fehlt. Wenn 
demnach in dieser Boziehung wahrend des Krieges auch 
nicht yiel zu erreichen sein wird, so betraebtet der Vercin 
dieses Ziel ais eino seiner wichtigsten Friedenaaufgaben.

Von groBer Bedeutung ist die Frage, wie den jungen 
Chemikern, die zurzeit im Heer# stehen, nach ihrsr Riiok-

kehr zur Hochschule das Studium zu gestalten ist, so daB 
nie in moglicliat kurzer Zeit eine griindliohe Ausbildung 
erfahren, um die Liiokcn, die der Krieg in den Reiben der 
praktisohen Chemiker gerissen bat, auszufiillen. Zur Be- 
arbcitung dieser Frago hat der Vorstand cinen AuaschuB 
cinberufen, der sioh aus Hochsohultehrern und Vcrtrcten> 
der Industrie zusammensetzt. Aufgabe dieses Aussohiisses 
war es, dio ycrsohiedenen Mogliohkeiten von Erleiohterun- 
gen durohzubcraten, dio fiir die Vollcndung eines unter- 
broohencn C hcm iestud ium s fiir K riegsto ilnchm or 
gowahrt werden konnen. Mafigebcnder Gesiohtspunkt 
war zuniiohst der bereohtigto Wunsoh, den aus dem 
Studium herausgcrissenen Studierenden unter mogliohstcr 
Zeitersparnis die Vollendung des Studiums zu ermogliohen. 
Zweifellos besteht auoh bei der Industrie cin Intercsso 
an einer baldigen Zufiihrung junger łlitarboiter; es darf 
dies aber nioht unter Preisgabe der Griindlichkeit in der 
bcrufliohen Ausbildung crfolgen. Es muBto also ein Aus- 
glcioh zwisohen diesen beiden einander widerstrebonden 
Folgerungen gesohaffen werden. Deshalb faBto der Verein 
auf VorsAlag des Aussohusses folgende Besohliisse, dio 
in Form yon Eingabcn an die Ilcgicrungen der deutsohen 
Bundesstaaten gelangen sollen:

„Dio Grundliohkeit der Ausbildung der Chemiker 
darf in keiner Weiso bceintracbtigt werden. Allo Mittel 
jedooh, dio ' dazu dienen, den Kriegsteilnehmern das 
Studium der Chemio zu erleichtcrn und es abzukhrzen, 
sind in dereń eigenom Interesse sowio zur Forderung der 
deutsohen Chemie und Industrie lebhaft zu begrUBen. 
Ala solobo Mittel empfiehlt der Veroin:

1. Der Vorein begriiBt allo Sohrittc der Regienmgen, 
die gecignet sind, den ICriegsteilnebmern den Zu- 
tr itt zu den Hoohsohulen und den das Studium ab- 
schlieBenden Priifungen zu erleiohtern.

2. Ais Mittel zur Abkiirzung der Studienzeit kann der 
Vcrein dio Trimestrierung des Studienjahres auoh 
ais yoriibergehende MaBregel nicht einpfehlen.

Dagegen sollte den Kriegsteihiehmern naoli Mogliob- 
keit Gelegenheit gegeben werden, wahrend eines Teiles 
der Oster- und Horbstfcrien ihre Arbeiten in den Hooh- 
achulkboratorien unter sachveretandiger Leitung fort- 
zusetzon.

Dringend notwendig ist die Vermehrung der Lobr- 
krafte an den Hochschulen, insbesondero der Unter- 
richtaassistenten in den Laboratoricn.

Dio Bereitstcllung der Mittel hierfiir sowio dio be- 
trachtlicho VergroBenmg dc3 Laboratoriumshaushalts 
ist ein dringendos Erfordernis.

Der Wcltkrieg hat die Bedeutung der Chemio und 
chemischen Industrie iiberzeugend dargetan; dio Auf- 
rechterhaltung der Stellung der deutsohen Chemie, die 
yon unseren Feinden yon allen Seitcn bestiirmt wird, 
yerlangt die ouBcrsto Anspannung aller Kriiftc.“

Die yielen Hemmungen, welche die Chemiker bei der 
Ausiibung ibres Berufes erfahren haben, sind nioht zum 
geringsten Teil darauf zuruckzufiihrcn, daB den Ver- 
tretem yielcr Behorden jegliohe Kenntnis uber die Dinge 
selbst mangclt, mit dencn der Chemiker arbeitet, und yon 
denen er in den Vorhandlungcn spriebt. Daber hat der 
Verein eine Eingabe an dio Unterriehtsbehorden geriebtet 
in der die Einfiihrung der Materialkunde, namentlioh der 
Lchre von den Stoffcn des taglieben Lebcns und der 
Industrie, ais Unterricbtsgegcnstand gefordert wird.

Am Vortago der Hauptyersammlung fanden Sitzun- 
gen yerschiedencr Fachgruppen statt. In der Faob- 
g ruppe  fiir ana ly tiso h o  Chemio, dio unter dem Vor- 
flitz yon Geheimrat Professor F resen iu s, Wiesbaden, 
tagte, wurde zunachst iiber dio Tatigkeit des Sonderaus- 
schusses betreffend die B ew ertung  d e r an a ly tiso b en  
A rb e it berichtet. Dio von dem SonderaussohuB auf- 
gestellten Leitsatze, daB die Yertreter der analytisehon 
Chemio aucb in der Bewertung ihrer Leistungen den 
anderen akademiach gebildeten Chemikern gleichzustcllen 
•ind, und daB die Gebuhren fiir die Anfcrtigung yon Ana-
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lysen unter den Kriegfcyerhaltnissen erboht werden 
mussen, wurden von dor Fachgruppe und am fol- 
genden Tage auch yon der Hauptversammlung ahge- 
nommen.

Chcfchemiker łL  K inder, Duisburg-Meiderich, er- 
stattete einen Bericht iiber dio bisherigen Ergebnisse der 
Untersuehungen, welchc dic Chemi korkom m ission 
des Y ereins d eu tsch e r E ise n h iitte n le u te  iiber die 
Bestimmung dea Phosphors iii Eisen und Eiscnerzen aus- 
gefiihrt hat, und dic zurzeit noch im Gange sind. Yon 
einer Wiedcrgabe des Berichtes kann hier abgesehen 
werden, da demnaebst der ausfuhrliche Bericht uber 
diese Arbeit der Chemikorkomnussion an dieser Stelle 
er folgen wird.

Im AnsehluB daran wurde kurz die Frage der B e
s tim m u n g  des un loslichcn  liiick s tan d es  in  E isen 
erzen  behandelt. Es erschoint notwendig, fiir diese Be
stimmung genauo Iiichtlinien festzulegen, weil das Vcr- 
fahren ein empirisches ist, da die Ergebnisse ablliingig 
sind von der Arbeitsweise, der Feinhcit des Materials, 
der Stiirke der Saure, dor Lingo der Behandlungsdauer, 
der Temperatur usw. Die C hcm ikerkom m ission  des 
Y ereins d eu tsch e r E ise n h iit te n le u te  hatte sich 
bereits mit dieser Frage beschilftigt und fiir diese Best im- 
mung folgende Iiichtlinien aufgestełlt:

„Je  nach der Art der Erze betrilgt dio Einwagc 1 bis 
3 g, die in einer mit Uhcglaa bedcckten Porzellanscliale 
eben mit Wasser befcuchtct und mit 25 bis 50 ccm Salz- 
siiure von 1,19 spoz. Gew. zunachst bei maliiger Warnic 
gelost werden. Dic Losungszeit richtet sich naturlich 
nach der Art der Erze und mufi bei den schwor aufschlieB- 
baron schwedischcn und anderen Erzen entsprechend 
ausgedehnt werden. Darauf wird die Losung behufs 
Oxydation unter Zusatz einiger Kubikzentimeter Salpcter- 
saurc yon 1,2 spez. Gew. scharf zur Trockne verdampft 
und nach dom Erkałten mit 20 bis 30 ccm Salzsaure von 
1,19 spez. Gew. gelost, alsdann mit Wasser yerdunnt und 
filtriert. Das Filtrat wird in Eisenhuttcnlaboratorion 
meist zur Bet riebskont rollo des Phospliorgehaltes benutzt.

Das Filter wird nach dem Auswaschen mit heificm Wasser 
yerascht und der Riickstand ais solcher gewogen.

Boziiglich des Zcrkleinerungsgrades der Probe steht 
die Chcmikerkommission auf dem in „Stalli und Eisen“ 
niedergclegtcn Standpunkt, daB bei der Probenahme 
bereits eine so weitgehende Zerkleinerung vorgenominen 
werden soli, daB der Chemiker zur Ruckstandsbcstimmung 
dio Prol>e unmittelbar ohne weiteres Feinreiben vcrwenden 
kann. Ein Sieb Nr. 00 (nach don alten Angaben 00 Maschen 
auf den Pariser Zoll) wird dafiir und auch fiir die mcisten 
anderen Zwecke ais ausroichend betracbtct.“

Die Faciu*ruppe nimmt von diesen Richtlinien, dic 
demnachst auch in der „Zeitschrift fiir angewandle 
Chemie11 yeroffentlicht werden sollen, Kenntnis und wird 
sie in der nachsten Sitzung endgultig besprcchen.

Um die Beschaffung der fiir dio I^boratorion er- 
forderlichon Chemikalion, besonders der reinen Sauren, 
sichcrzustellen, will der Yorstand der Fachgruppe bei der 
Kriegschemikalien A.-G. vorstellig werden.

SchlieBlich bcrichtete S ander, Darmstadt,
uber die Untersuehungen und Bewertung von llo lzkalk  
sowie uber einen neuen aus dem Holzteer gewonnencn 
Korper. Die in dem llolzkalk enthaltenon teerigen Bo- 
standteile beeinflussen die Bestimmung des Geluiltes an 
essigsaurein Kalk. Ein neuer Korper, der diesen EinfluB 
ausiibt, und der in Wasser lóslich ist, wurdo isoliert. Da 
das bisherigo Bestimmungsvcrfahrcn ein empirisches ist, 
wird die Festlegung eines cinheitlichen Analysenverfahren« 
empfohlen.

In der F ach g ru p p e  fiir M inera lo lchem ic , dereń 
Yorhandlungen Direktor Landsberg, Niirnberg, leiteto, 
bcrichtete Dr. F r. F ra n k , Berlin, iiber yerschiedene Yer- 
fahren zur Herstellung von Ersatzschmicrolen. An den 
Bericht schloB sich ein eingehender Meinungsaustausch 
iiber die Erfahnmgen mit diesen Oelen und iiber die che* 
mischen Eigenschaften dieser Scbmicrmittel an.

Ferner hielten noch dic Fachgruppen fiir Photo- 
chemie und organische Chemie Sitzungen ab, in denen 
eine Reihe von Fachyortragcn gehalten wurden.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

27. September 1917.
KI. 10 a. Gr. 17, Soh 51 003. Kokslosch- und Vorlade- 

yorrichtung. Anton Schruff, Duisburg, Mulheimer Str. 44.
KI. 10 a, Gr. 14, D 32 750. Sohienenklemmo zur Yer- 

hinderung des Schienen wanderns; Zu*. z .  Pat. 293 117. 
Heinrich Dorpmiiller, Aachen, Neumarkt 7.

KI. 31 b, Gr. 10, B 83 350. Vorrichtung zum Antriob 
dor Abhobevorrichtung lici nieclvani$oh angetriebenon 
Uiittelformmaschinon; Zus. z. Pat. 293 SOO. Badische 
Maschinenfabrik und EisengieBoroi yorin. G. Sebold u. 
Sebold & Neff, Durlach, Baden.

KI. 49 f, Gr. 18, P  34 045. Yerfahren zur Anbringung 
yon fest anhaftenden Metalliiberzugen auf eisernen und 
stiihlernen llundkorpcrn durch AufschwoiBen oder Auf- 
lotcn. Paul Ernst Prcschlin, Schladern a. d. Siog.

1. Oktober 1917.
KI. 18 c, Gr. 1, St 30 145. Yerfahren zum Karton 

von zu Magneten bestimmten Stiickon aus Chromstahl. 
Stuhlwerke ltich. Lindenberg, Akt.-Ges., Remscheid- 
1 lasten.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
1. Oktober 1917.

KI. 18 b, Nr. 008 988. Nachgiobigo, fodernde Yer
bindung zwischen Ko»verterhaube, -mantel und -boden 
Emil Irnle, 3)ipl.-5ug., Kiel, Klciststr. 1.

*) Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht mul 
Kinspruoberhebiuig im Paten tam te zu B erlin  aus.

KI. 18 b, Nr. G08 991. Yon der Ilintcrwand ab- 
gckanteto Seitenwande von wassorgekuhlten Martinofen* 
Tiirrahmen. Eduard Bender &’ Co., G. m. b. II., Geisweid.

KI. 24 e, Nr. G09 197. Scbiisselbodcn fiir Drehrpst- 
generatoren. Sicgfried Barth, Diisseldorf, Wildenbrueh- 
straBe 27.

Deutsche Rełchspatente.
KI. 7 b. Nr. 297 218, vom 19. Juni 1915. S ohm idt- 

sehe  Hei Bdam p f-G e se llse h a ft m. b. H. in  Cassol- 
Wi 1 holm shohe. Yerfahren zum Verbinden zweier Rohre, 

die mittels einer Kappe zu einem 
U-Jiohr fur Ueberhitzer rereiniąt 
werden sollen.

Yon jodem Rohr a und b wird 
in einem Winkel von 45 0 zur Rohr- 
aehsc eino Ecke abgeschnittcn, dereń 
Schnittcbenen am Stirncnde der 
Rohre durch dereń Mitielachsen 
gehen. Aus einem dritten Rohre c 
wird ein schwalbenschwanzformiges 
Zwischenstiick d auśgeśchnitten, 
dessen die Schwalbenschwanzform 
ergebende Schnittebcnon elx;nfulls 
eine Neigung von 45° zur Rohr- 
iiclise Iwisitzen, so daB es beim Ein* 

setzen zwischen die abgeschnittenen 
Rohrenden mit seinen scliragen Schnittkantcn dicjcnigen 
der Rohre auf ihrer ganzen LiŁngo beriihrt. Es wird mit 
ihuen vei-schwrciBt und sodann werden die nooh freien 
Kanten di*r so miteinandor yerbundenen Teile durch eine 
entsprechend gewolbto aufgeschweiBtc Kapcie e abgedeekt.
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Statistisches.
Der Eisen- und Stahl-AuBenhande! der Vcrcinig(en 

Staaten.
Nacli der ainllichen Statistik1) gcstalteto sieli dio 

Eisen- und S tah l-A usf u h r der Voroinigten Staaten in 
dem am 30. Juni 1917 abgelaufcncn Rechnungsjahre, rer- 
glichcn mit den Ergebnissen des Vorjabres*), wie folgt:

Auslubr !m Rocfinungijahre
1915/10 1316/17

toos za 101G kj:
R oheisen............................. 286 399 833 523
Sehrott .............................  . 154 709 237 801
Stabeisen............................. 70 519 64 682
Walzdraht............................. 171 528 147 258
Stahlstiibe . , . . .. 625 138 749 998
Kniippd, Blocke usw. . . 962 228 1 936 252
Schrauben und Mutte.n . . 30 841 29 540
Bandeisen............................. 4 1 256 48 089
H ufe isen .............................. 13 126 4 278
Gcschnittenc Nagel . . . . 4 420 4 610
Schienennaccl . 20 405 19 106
Drahtstifte............................. 128 762 124 081
Sonstige N ag el..................... 9 634 19 447
GuBciserno Rohre und Ver-

bindougastueke................ 52 617 73 385
SchweiOeiscrne Rohre und

Verbindung8stiicko . . . 125 028 169 472
Kadiatoren und Kessel aua

G uOcisen......................... 2 263 4 901
S tahlsehienen..................... 541 810 602 065
Verzinkte Eisen bleche . . . 79 400 95 642
Sonstige Eisenbleche . . . 42 031 52 586
Stahl-Grobbleche . . 271280 422 396
Stahl-Feinbleche................. 98 450 127 964
Baueiaen . . . 276 866 339 480
Weifl- und Mattblcche . . 230 473 232 949
Stacheldraht......................... 304 244 303 203
Sonstiger D r a h t ................. 251 518 242 229

Zusammen 4 862 154 0 885 543

Im gleichen Zeitraumo w 
und Stahler/.eugniascn nache

Eerro-Mangan . . 
Ferro-Silizium . . 
Sonstiges Roheisen 
Sehrott .................

s d ie  E  i n f u h r  a n  Eisori- 
h endo  E rg o b n issc  a u f :  

Binfuhr im Itechmingsjibrc 
1015/16 1016/17

tuiis zu 1016 kg
_  73 741
5 469 8 715

112 718 36 795
96 012 223 834

S ta b e is e n ...............................
B au c isen .............................
Iiandeisen.............................
Stahlkniippol (nicht legiert) 
Sonstige Stahlknuppel . . .
Stahlsehienen .................
Fein- und Grobbleche . . . 
Weifl- und Mattblecho. . . 
W alzdraht» .........................

Klnfutir im Ud 
1DI6/IG 

tO l l s  ZU

8 241 
1 581 

1
11 325
12 630 
53 944

1 709 
802 

4 619
Zusammen 309 051

'huunggjahrc 
11)16/17 

lOtK kg
4 383 
1 020 

20
I (i 920
I I 097 
14 067

1 860 
612 

2 085
395 101

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten 
im ersten Halbjahre 1917.

Nachdem wir kiirzlich die r o r l a u f i g e  Ziffer der 
Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten in der ersten 
lUiifte des laufenden Jahres schon mitgoteilt hatten '), 
goben wir nachstchcnd dio tom Statistisohen Bureau des 
American Iron and Steel I n B t i t u t e  aufgestellte e n d -  
g i l t i g e  Rohoiscnstatistik fiir den genannten Zeitraum'-) 
wieder. Den Zahlen sind die Ergebnissc sowohl fiir dio 
gleichen Monato des Vorjahres:1) ais auch fiir das zweite 
tlalbjahr 1916 zum Vergleiche gegeniibcrgeatollt:

Eraeugung In Tonnru

Roheisen fiir das ba- 
sische Verfahren . 

Bossę merroheisen 
und phosphorarmcs 

, Roheisen . . . . 
j (lieliereiroheisen ein- 
! achl. Ferrosilizium 
Roheisen f. Temper-

gu li.........................
1’tiddelroheiscrr. . . 
Spiogeleisen . . . .  
Ferromangan . . . 
Sonstiges Roheisen .

1916 
1. llaibjaltr

1916 
2. llalbjfthr

1917 
1. ITalbjalir

8 971 366 8 995 605 8 758 534

6 948 003 7 704 (112 7 154 089

! 3 135 793 2 500 710 2 644 087

408 212 
172 015

j 192 071
45 374

468 017 
181 903
230 112

45 300

518 142 
202 097 

80 738 
133 000 
75 020

i i120 132 319 1!) 566 307

') Wiedergegcben in The Iron and Coal Trades Rcview 
1917, 14. Sept., S. 282.

2) Vgl. St. u. E. 1916, 9. Nov., S. 1095.

>) St. u. E. 1917, 6. Sept., S. 826.
“) Nacli The Iron and Coal Trades Roriew 1917, 

14. Sept., S. 288.
■>) St. u. E. 1916, 2. Nov., S. 1073.

W irtschaftliche Rundschau.
Vlertel]ahres-Marktbericht. (Juli, August, September 1917.)

1. R H EINLAN D-WESTFALEN. — Der andauernd 
auBerordentlich starkę Bedarf der Heeres- und Marine- 
verwaltung an allen moglichcn Erzeugnisscn der Montan- 
industrie sicherte dieser auch fiir das Berichtsvierteljahr 
gute Besehaftigung. Alle Zweige waren angestrengt 
bcmiiht, zur Verteidigung des Vaterlandes die Erzeugung 
zu steigern und mogliehst groBe Mengen zur Ablieferung 
zu bringen. Gegen den Sclilufl des Vierteljahres machte 
sich Wagen- und Koblcnmangel fiihlbar, und zu gleieher 
Zoit ermaBigto sioh die Kopfzahl der beschaftigtcn Ar
beiter infolge wcitercr Einberufungcn zum HceresdieiHtc.

Auf dem K o h lo n -  u n d  K o k s m a r k te  stand 
im Vordergrundc des Intcresses, mit roiłem Reclit aus 
sozialcn Griinden, die Belieferung der Ilausbrandrer- 
braucher, der gegenuber die Yersorgung der Industrie

zuriiektreten muBto. Da dio Wagengestcllung bis Mitte 
August giinstig war, konnten bei gesteigerter Fórilcrung 
ziemlich groBe Mengen zum Versand gebracht werden. 
Mitte August setzte erncut Wagenmangel ein, und damit 
begann wieder das Lagern ron Kohlen, Koks und Briketts, 
rorlaufig allerdings in bcscheidenem MaBc. Es ist aber 
wohl mit Sieherheit anzunehmen, daB fiir die naehsto 
Zeit, in der die Emte rerfrachtet werden muB, die Ver- 
sandstorungen sich rerscharfen werden. Die Kachirage 
naeh allen Ne ben  e r  z e u g n issen  war so sturmisch 
und umfangreich, daB auch der dringendste Bedarf kaum 
gcdeekfc werden konnte.

Auf dem E r z m a r k te  anderten sich dio Verhalt- 
nisse gegen das rorige Berichtsrierteljahr nicht, nur 
zogen die 1’reisc fiir auslandische Erzo stetig an. Die
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Verschiffung von Lulea (Schwodon) nahm bis jotzt einen 
ungostorten Vorlauf. Om die EUenbahnlinien weiterhin 
zu entlaaten, wurde nooh mohr Minette an oberrheini- 
sohen PlatMn umgeaohlagen, aueh worden seit Anfang 
Juli Jlseder Erze auf dem Wassorwege rersandt.

Die R o h e iB o n  -Erzeugung und -Ablieferung nahm 
gogenuber dem abgelaufenen Vierteljahre zu; auoh die 
Naehfrage nach allen Roheiienaorten fiir dringenden 
Kriegsbodarf yerstarkte sich entaprochend, so daB die 
gesamte Eiaen- und Stahlerzeugung den Verbrauchern 
nur fiir diesen Zweck goliefert werden konnte. Die vom 
Reiehskommiasar fiir die Kohlenverteilung ycrfugto Bo- 
schrankung in der Kohlen- und Kokabelieferung vor- 
minderte dio Roheisenerzeugung entapreohend, so daB 
die Naohfrage nooh dringonder wurde. Ebenso dringond 
wurdo dio Naohfrage vom Auslande; sio war aber nur 
insoweit zu befriodigen, ais Roheisen fiir Ausfuhrzweoke 
freigomaoht werden konnte. Gemafl den monatlichen 
Zuteilungen fiir die Behórdo fanden auoh nur monat- 
licho Verkaufe der Bedarfsmengon statt.

In S t a b e i s e n  hielt die starkę Beschaftigung, be- 
sondors in harteren S t a h l s o r t e n  f a r  Hcoresbedarf, unver- 
andert an, und dio Lieferfristen konnten yielfach nicht 
e i D g e h a l t e n  worden. Anfang Juh und Anfang August 
traten Proiserhóhungon ein; seitdem sind die Proiso un- 
Terandert fest.

Die D r a h t s t r a O e n  waron alle stark boachaftigt, 
da dor Bodarf der Heeres- und Marineverwaltungen an- 
dauernd sehr bedoutend blieb. Es konnte ihm aber in- 
folgo grofler Anatrengungen dor Werke in, dem ge- 
wiinBohten Umfango geniigt werden, so daB alle yon 
gowissor Seite erbobenon gegenteiligon Behauptungen in 
das Reioh dor Fabel zu yerweisen sind.

In G r o b b 1 o c h o n bliob der Bedarf gegeniiber 
dem yorigen Viorteljahre unverandert. Dio Ausfuhr 
wurde nur in sehr mafligom Umfange betrieben.

In F e in b le o h e n  stiegen die Anfordcrungen der 
Hoorosverwaltung noch weiter und tibersohritten die 
Erzeugung der Feinbleohwerko, obwohl sie die Friedena- 
ziffer erreichten. Die Ausfuhr wurdo unter diesen Um- 
standen auf das Allernotwendigste beschrankt und nur 
in dem MaBe aufrechterhalten, daa wegen unserer Ein- 
fuhr unbedingt orforderlioh war.

Dor S ta h lw e r k s - V e r b a n d  sendet uns folgon- 
den Berioht:

„In der Geschaftslage der im Stahlwerks-Verbande 
syndiziorten Erzeugnisse ist eino Aondorung gegeniiber 
den Vormonaton nioht eingetreten. Die Befriedigung 
des dringenden unmittelbaron und mittelbaren Kriegs- 
bedarfes bildete nach wio yor die Hauptaufgabo des 
Verbandes. Die Erzeugung der Werke sowohl in U a 1 b - 
z e u g  ais aueh in F o r m e is e n  und E is o n b a h n o b o r -  
b a u - B e d a r f  diente deshalbfast auaachlieBlioh den An- 
forderungeu der Heeresyerwaltung, der Staatsbahnen und 
dor Kriegsbedaif horatellonden Betriebe, wahrend fur pri- 
yate Zwecke und das neutralo Aualand nur geringe 
Mongen zur Verfiigung standen."

Die E is e n g ie f l e r e io n  u n d  M a s c h in o n -  
f a b r ik e n  waron vor wie nach auBerst stark beschaftigt; 
es wurden auoh hier nur AuftrSge fiir Kriegtzwecke aus- 
gefiihrt. Die R 6 h r e n g i o B e r e i e n belieforten auBerdem, 
sowoit es moglioh war, auoh daa neutralo Ausland.

Dr. W. Btumer.

II. OBERSCHLESIEN.— A llgem eine Lago. Dii 
allgemeine Geschaftslage wica im abgelaufeoen Viertel- 
jahre in ihren Grundziigen keino weseutliche Vcranderung 
gegen daa yorhergehendo auf. In der Beschaftigung der 
Werke stand der lleereabedarf an erster Stelle, 80 daB dio 
Ausfuhrung von anderen Auftragen sieb gefallen lassen 
muflte, weiter zuruokgedrangt zu werden. Das YerUaltuis 
zwischen Erloaen und GcstchungBkosten erfuhr im Laufe 
der Berichtszeit eino nicht unbedeutende Verschleehtcrung 
dureh die zunehmenden Lohnaufbesserungen und die an- 
haltende ijteigeruug der Preiso fiir alle Rohatoffe, D«r

Versand begegnotc dureh dio zcitweilig auftretende un- 
zureiohendo Wagcnzufiihrung einigen Sohwierigkeiten.

K ohle. Der Absatz gestaltete sieb im Berichta- 
yierteljahre im groBen und ganzen befriedigend, wenn 
aueh dio Forderleiatung der Gruben noch immer nicht 
voll ausgcnutzt werden konnte. Die Best&nde auf den 
Gruben wuchsen an. Im iibrigen zeigte der Kolilcnmarkt 
im wesentlieben daaselbe Bild wie im yorigen yiertel
jahre. Der starko Kohlenbedarf der Eiscnbahn, der 
Heeresbohorden und der Rustungsindustrio hielt dauernd 
an. Um den Friihdnisch durchfiihren zu konnen, 
muBte dio Landwirtschaft zeitweilig yerstarkt beliefert 
werden.

Koks. Der Koksmarkt fcstigto sich in den letzton 
Monaten auflerordentlich, da der Wunsoh, den Bedarf 
fiir Heizzwecko mogliehat zeitig zu decken, uberall recht 
lebhaft war. Nebcn der Steigerung des Bedarfes fur Heiz- 
zweckc war fiir die kriegs- und sonstigen Btaatswirtschaft- 
lichen Betriebe reichlich zu liefern; auoh dio Abforderun- 
gen fiir dic besetzten Gebiete und fiir das neutralo Aua
land waren recht bedeutend. Der Absatz an Kleinkoks 
war, wio bci dem groBen Mangel an Grobkoka nicht 
anders zu erwarten, befriedigend; Koksgrua wurdo ins
besondere yiel zur Streekung yon Kohlen fiir industrielle 
Feucrungen yerwendet.

Erze. Der Erzbedarf zur Befriedigung der Hoch- 
ofenwerko konnte hinreichend gedeckt werden.

R oheisen. Die lcbhafte Naehfrage war, namentUch 
in Sonder-Roheisensorten, niclit immer voll zu befriedigen. 
Die Bcschaf fung dor Sehmelzstof fe war aber im allgemeinen 
olino Schwierigkciten moglich. In den Erlosen wurde 
eine kleino Aufbesserung erreicht.

Form  eisen. Die Erzeugung von Formeisen war 
aueh im Berichtsyicrtcljahre gering. Nur der Bedarf dor 
Fahrzcug-Bauanstalten und der Front wurdo gedeckt, 
der fiir priyatc Bauten dagegen zuriickgcatellt.

E iso n b ah n -O b erb au m itte l. Die von den Eisen- 
bahnverwaltungen aufgegebenen Bedarfsmengcn an Sclne- 
nen, Schwellen und Kleineisenzeug konnten voll geliefert 
werden, daneben aueh erheblicbe Mengen fiir dio Gruben- 
zechcn sowio fiir dio yerschiedenen Fronten.

W alzeiscn. Die Werke waren wahrend des ganzen 
Berichtszcitraumes nach MaBgabe der yorhandenen Er- 
zeugungamittcl und Rohatoffe auoh in Walzeisen auf daa 
angestrengteate beschaftigt. Der Bedarf fur unmittol- 
bare und mittelbaro Heereszwecke war aucli weiterhin 
nuBerordentlieh hoch. Die Naehfrage nach Walzeisen aus 
dem neutralen Auslande war wahrend der ganzen Dauer 
des Bcrichtsyiertcljahres auBerst lebhaft, bo daB die 
Preiso fiir Lioferungen ina Ausland fortgeaotzt eino stei- 
gende Richtung zeigten.
n* G robbleche. In der seitherigen Gćsohiiftslago trat 
keino Aenderung ein. Aua allen Vcrbraucherkrei3cn 
gingen Auftrage dauernd in reichem MaBe ein, und dio 
Abnebmcr muBtcn sich naeh wie vor mit recht ausgodehn- 
ton Lieferfristen zufriedene geben. Eino Preiserhohung 
gegon das Vorviorteljahr fand nicht statt.

Feinbleohe. In Feinbleohen aller Art, besonders 
in Qualitatsblechen, waren dio Anfordcrungen an dio 
Werko wieder auBcrordentlich stark. Trotz angestreng- 
tceter Tiitigkeit der Werko war cs nicht immer moglich, 
allan Anspruchcn gerecht zu werden, und da der starko 
Eingang yon nouen Auftriigeu nicht nacbheB, so war 
aueh in Fcinblechcn dio Lcistungafahigkeit der Werko 
fiir yielo Monato im yoraus in Anspruch genommen. In 
den bestehenden Preisen tra t keino Aenderung ein.

R óhrcn. Dio Geschaftslage blieb gegen das letzte 
Yierteljahr in Gas- und Siederohren unyer&ndert. Dio 
Werko waren namentlich in Siederohren auf yielc Monato 
hinaua besetzt, bo daB neue Auftrage nur fiir dringenden 
Kricysbcdarf angenommen werdon konnten. Dio Nach- 
frage vw  neutralen Auslando nahm stark zu; das gleicho 
galt aueh fiir die Verladungen.

D rah t. Die Lcistung der Drahtwerke hielt sich un- 
gefahr auf der bisherigen Hohe, wahrend dio aufkomtuen-
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den Erzeugungsmengen naeh wic vor der Heeresverwaltung 
*ur Vcrfiigung gestellt wurden.

GieBcroion, M asch inen fab rikcn , E isenbau - 
w orkstatten . EisengieBereicn und Maschinenbau- 
anstalten waren im dritten Vierteljahre fiberreiohlioh 
beschaftigt zur Befriedigung des allerdringendsten Be- 
darfes der obcrechlesischen Gruben und Hiittenwerke, 
insbeaondere mit Wiederherstellungs- und Instandhaltungs- 
arbcitcn aller Art. Auch fiir Blechbearbeitungawerk- 
statten war reiehlicho Besch&ftigung, namentlioh in Be- 
hiiltern alicr Art, yorhanden.

Saarkohlenpreise. — Laut Mittoilung der Konig- 
lichen Bergwcrksdirektion Saarbrucken sind die R io h t-  
proiae fiir Kohlen ab 1. Oktober d. J. um 2,40 Jt fiir 
dio Tonne (einschlicBIich Kohlenstcuer) erlioht worden.

Bochumer Vereln fiir Bergbau und GuBstahlfabrlkation 
zu Bochum. — In dem Berichtc iiber das Gesehaftsjahr 
1916/17 gedenkt der Yerwaltungsrat zunachst der schwercn 
Verluste, die das Untemehmen durch den Tod der Vor- 
waltungsratsmitglieder, deB Geh. Baurates 
G isbert G illhausen1) und Rittergutsbesitzcrs E r itz  
Aothow cr, sowio insbesondero auch durch den Hoim- 
gang des Generaldircktors Gebeimen Kommerzienratcs 

F r i tz  B aareJ) erlitten hat, und geht sodami 
auf dio Neuordnung der Verwaltuńg infolge der in der 
auBerordentlichen Hauptyersammlung vom 28. Juli d. J. 
beschlossenen Satzungsiindorung ein. (Durch diesen 
BeschluB wurde, wic hierzu nachtraglich bemerkt sein 
mogę, der friihere, gesetzlich die Stello des Vorstandes 
Tertretendo Vcrwaltungsrat mit den Bofugnissen eineR 
AufBichtsratcs im heutigen Sinne ausgcstattet, wiihrend 
gleicbzeitig ais Vorstand ein Direktorium gebildet wurdo, 
das aus zwei ordcntlichcn und drei stellvertretcnden 
Slitgliedcrn besteht.) Der ansehlieBcnde Bericht des 
Direktoriums stellt mit Befriedigung fest, daB cs dem 
Verein auch im Bcrichtsjahre gelang, dio hohen an dio 
Leistungafahigkeit seiner Betriebo gcstellten Anforderun 
gen zu erfiillen und ein Ergcbnis zu crzielen, das den 
vorj(ihrigen Rohgewinn noch um rd. 200 000 .« iiber- 
trifft. Die Menge des Absatzes an fortigen und halbfertigen 
Waren entspraeh ungefahr den Zahlen des Vorjahres, 
doch wurdo die Erzeugung in noch wcit steigendem MaBo 
hochwertiger Veredelung zugcfiihrt. Wuchs dadurch dio 
Einnahmc wesentlieh, so standen ihr auch ganz bedeutendc 
Mehrausgaberi gcgeniibcr, die allein bei den Lobnen auf 
der GuBstahlfabrik um 5yz Millionen Jt, bei den Lohn- 
zahlungen der gesamten Betriebe sogar fast um 10 Millio
nen J t iiber dio Ziffer des Vorjahres hinausging. Gleieh- 
zcitig hielt die Steigerung der Rolistoffpreise an, wahrend 
dio Sehwierigkeiten, dio Rohstoffo zu besebaffen und 
rechtzeitig bereitzustcllen, ebensowenig sich verminderten, 
wio dio Ungunst in den Arbeiteryerhaltnisscn. Dio er- 
zielten Lcistungen hatten eine wcitcro ungewohnlieb hoho 
Aus- und AJjnutzung der Worksanlagen zur Folgę, dio 
im Verein mit den auBergewóhnlicben Kosten der noch 
dazu zum groBten Teil fiir Kriegsrustungszweoko her- 
gcstellten Ńouanlagen weitere Ruckstellungen geboten 
erscheinen lieBen. Zu dem Rohgewinn, der sich naeh 
Abzug der weiteren Riicklago fiir die Kriegsgewinn- 
ateuer, sowie einer notwendig gewordenen Erhohung des 
Beitrages zur Ruhcgehaltskasse um 300 000 Jt, auf 
22 887 245,54 Jt beliiuft, trugen bei: die Gesellsehaft 
fiir Stahlindustrio 399 600 Jt, dio Zeche Engelsburg 
681 395,98 Jt, dio Zeche Carolincngliick 2 127 342,04 Jt, 
dic Zeche Teutoburgia 362 132,96 Jt, die Eiseosteingruben 
621 794,55 Jt und die Quarzitgruben 11 507,57 Jt. 
An offentlichcn Losten hatte das Gesamtunternehmen 
3 871 232,65 Jt zu tragen, von denen 2 474 737,50 Jt auf 
Steuern, 1 396 495,60 Jt auf Angestellten-, Unfall-, 
Krankenyersicherung usw. cntfielen. Bei einer Gesamt-

*) Vgl. St. u. E. 1917, 5. April, S. 321/3.]
2) Vgl. St. u. E. 1917, 3. Mai, S. 417/8.

belegschaft von 16 756 (im Vorjahro 13 877), darunter 
Ende Juni 1917 etwa 2300 Fraucn, wurden zusammen 
38 527 271,37 Jt an Lohnen ausgezahlt. Eine Uebersicbt 
iiber die Hauptab3chluBziffern des Beriehtsjahrea und 
seiner letzten Vorgiinger gibt dio nachstehende Zusammen- 
stellung.

In X 1913/14 1914/16 1916/16 1916/17

Aktlenkaplt&l . . . 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000
9 800 000 9 691000 9 373 000 9 146 000

Betriebsgewinn . . 13613611 16 203 718 26 401669 26 492 486
Sonstlge Einnahmen 24 688 — 622 498 1060 422
R o h g ew łn n  . . 13 638 099 16 203 718 26 064 167 27 655 908
Allg. Unk. usw. . . 3 834 14C 3 364 234 3 440 261 4 668 662

i Abscbrelbungen . . «) 5 443 810 4 436 216 6 228 640 5 328 985
! I t l io k a te l lu n g  . — — 2 000 000 2 000 000
j H e in g ew ln n  . . 4 360143 7 413 2G9 16 336 366 15 658 261

Gewinnaoatell . . 3 600 000 6 040 000 9 000 000 9 000 000
% . • 10 14 25 25

Ruhcgehaltskasse . 
Belobn., Gewinnaut.,

60 000 60 000 1500 000 —

UnterstUtz. uaw. . 710143 823 269 2 335 366 2 258 261
WohlfahrtsauFgaben — *) 1 500 000 ») 2 500 000 *) 700 000
V ort rag . . . . . — — — 3 600 000

Deutsch - Luxemburglsche Bergwerks- und Hiłtten- 
Aktiengesellschalt zu Bochum. — Der Bericht des Vor- 
atandes iiber daa am 30. Juni 1917 abgeaohlosaena Ge- 
schaftsjahr stellt fcat, daB samtlicho Abteilungen des 
Unternehmona wahrend der Borichtszeit atark beachaftigt 
waren und ihro Erzeugung weaentlioh steigern konnten. 
Dies letzto gilt insbesondero auoh von dom Eisenstoin- 
bergbau der Abteilung Dortmunder Union, dio duroh An- 
kauf der Kuxo der G ew erk ach a ft „ E i i e r n e  U n io n “ 
erhoblich veratiirkt wurde. Daneben erhohto »ieh die 
Boteiligung der Gesellsehaft an anderen Untornehmun- 
gen noch durch Erwerb der Geschaftaanteile der G. m .b.H . 
W a g n e r  & Co. Von den Tochtorgeaellachaften er- 
zielte die Aktien-Geaellschaft R i im e l in g e r  u n d  
S t. I n g b e r t e r  H o o h o fo n  u n d  S ta h l w e r k e  bei 
3744312,32 Jt Betriebauberschufl auf der einen Soite.ao wie 
209 653 Jt Zinsen fiir SehuldTerachreibungon, 390 466,46 Jt 
Steuern und 1944 192,86 Jt Abaehreibungen auf der andem 
Seito einen Reingewinn von 1 200 000 Jt (20 o/o), wiihrond 
die S a a r  - u n d  M o a o l -B e rg w e rk a -G e a e l l s o h a f t  
ihren Reinerloa Ton 2 529 657,20 Jt wieder zu Abachrei- 
bungen verwcndcto. Bei der G e w e r k a c h a f t  T re -

in X 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17

Aktieukaplta!. . . 130 000 000 130000000 130 000 000 130 000 000
Anleiheschuld. . .j 85 111433 81165 807 80 981 985 80 251 215

| V ortrag.................... 635 800 473 079 322 579 500 996
BetriebsliberschuB . 28 644 476 17 075 296 38 070 828 45 298 417
Hypoth.- und Aul.* 

Zinsen. . . . . 2 663 226 3 763 167 3 702 555 3 604 999
1 493 600 1 692 688 1 729 531 1 764 893

Abschrelbungen . . 16 000 000 16 500 000 22 900 000 25 000 000
Keingewinn . . . 8 387 850 119 600 9 738 742 14 928 625

. R e in g e w in n  e in - 
soh l. V o r t r a g  . 8 923 450 592 579 10061321 15 429 521

; RUcklaj?ef.(Wehr- u.) 
Zindbogenateuer . 600000 270 000 200 000 200 000

Abscbreibung fllr 
j Kurs^erlujte . . 1 324 371 _ _
i Kricgsrllcklage . . 6 500 000 , — — ■ —

Ailg. Krieg^nille . . — —- . 1000 000
Ge wlnnau teile . . 126 000 — 260 324 511711
Gewinnausteil . . — — 9 100 000 13 oOO 000

% • • 0 0 7 10
473 079 322 679 500 996 717 810

*) EinschlieBlich 2 500 000 .(t Kriegaabachreibungen, 
AuBenstandc, Waren, Rohstoffo und Wertpapiere.

s) Fiir dio Baare - Gedachtnia - Stiftung zu Untcr- 
stiitzungszwccken fiir Kriegshiuterbliebene.

3) Davon fiir dio Baare-Gedachtnis-Stiftung zu Unter- 
stiitzungszwecken fiir Kriegsliinterbliebene 1 500 000 Jt, 
fiir die Nationabtiftung 1000 000 Jt.

*) Darunter 500000 Jt fiir eino F ritz -B a a re -S  tif-  
tung  zur Unterstutzung ron Wochnerinnen aua dem 
Kreise der Werksangehorigen.
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m on  i a diento der UeberscliuB von 410 007,59 J t, den 
die Zecbo im Kalcnderjahre 1916 crzielte, obenfalls zu 
Absohreibungen auf dio Anlagewertc. Das geldliche Er- 
gebnis des Berichtsuntemehmens Tcranschaulicht dio vor- 
stehende Tergleichende Uebersicht der HauptabschluB- 
ziffern aus den letzten vier Jahren.

Dilsseldorfer Eisen- und Draht-Industrie, Actien- 
Gesellschaft in Dusseldorf. — Wio der Bericht des Yor- 
standes ausfiihrt, nahmen wahrend des Geschaftsjahres 
1910/17 die bekannten allgemeinen Sohwierigkeiten einen 
groBeren Umfang an. Aber in fast ebonsolcliem MaBo 
yermochte man Ersatzmittol ausfindig zu machen, um 
dio kriogswirtschaftlichen Betriebe vor besonderen Stb- 
rungen zu sehiitzcn. Auch fiir dio immer noch einbe- 
rufenon unentbohrliohcn Mannschaften lieB sich bislang 
oin Ausgleich finden. Den zunehmend stiirkeren Anforde- 
rungen an unmittelbarem und inittelbarem Kriegsbedarf 
konnto sich das Werk anpassen, wenngloich es Ton 
den Verkehrsschwiorigkeiten in den Wintermonaton auch 
sehr botroffon wurde. Dio Anzahl der bcschaftigten Ar- 
boitskrafte einschl. Frauen und Kriegsgefangonen betrug 
1330, fiir die 3 516 200 M an Łohnen und 82 858,84 „ft 
an sozialpolitisehen Abgaben gezahlt wurden. An Schuld- 
Terschreibungen worden 330 000 ,ft eingelost. Bei 
4133,73 J t Vortrag und 2 952 581 6fi . f t  Betnobsiiber- 
sohuB auf der oinen Seite, 310 238,38 Jt allgemeinen Un- 
kosten usw., 40 542,90 J l Toilschuldyerschreibungszinsen 
und 1 807 998 J l  Abschreibungen auf der andern Seite er- 
gibfc sich auf Grund des Interessengomeinschafts-Vertrages 
mit dem L o th r in g e r  H iit to n v e re in  ein Reinerlos 
von 797 936,11 J l . Von diesom Botrago sollen 100 000 J l  
der Sonderriicklago, 150 000 J l  dor Riieklago fur Unter- 
stiitzungen und 50 000 J l  der Nationalstiftung fiir dio 
llinterbliebcnen der im Kriego Gefallenen iiborwiesen, 
35 180 M ais Gewinnanteil dem Aufsichtsrato Tergiitet, 
360 000 M (71 /„ %) ais Gowinnausteil ausgezalilt und 
schlieBlich 2756,11 J l  auf neuo Rechnung TorgetrageD 
werden.

Eiserfelder Hiitte, ActiengeseHschaft, Eiserfeld 
(Sieg). — Dor Berioht des Vorstandes tiber das am 
30. Juni 1917 abgelaufeno lotzto Geschaftsjahr kenn- 
zeiohnet kurz die duroh den Krieg bedingtcn besonderen 
ArbcitsTorhiiltnisso der Hochofenwerko und bemerkt 
dazu, daB auch dio Eiserfelder Hiitte im erston Viertel 
des Jaliros 1917 sohwer unter diesen Verhaltnissen go- 
litten habo. Fast dio gesamte Erzeugung des Werkes 
wurde fiir Heoreszwecke weiterrerarbeitet. Dio Erlos- 
reohnung zcigt auBer 3885,21 J l  GewinnTortrag und 
21622,38 Jt Zinseinnahmen einen BetriebsiiberschuB von. 
191 778,98 J t ,  wiihrend 24 281,62 J t allgomeino Unkosten 
Torbucht,46318 Jl abgeachriebenund29271 . f t  fiirKriegs- 
gewinnsteuer zuriickgesteUt wurden. Von dem dann Ter- 
bleibenden Reinertrago sollen 20 000 J l  dem Ernouerungs- 
be*tando und 10000 M der Riieklago iiberwieson, 4000 M 
fiir Kriejswohlfahrtszwecke bereitgeatellt, 75750 J l  (25 %) 
ais Gewinnausteil Tergiitet und die iibrigen 7665,95 J l  
auf neuo Rechnung Torgetragen werden.

Faęoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cle., Actlen- 
gesellschaft iu Troisdorf. — Wie dem Bericbto des YTor- 
stondes iiber das Geschaftsjahr 1916/17 zu entnehmen 
ist, war es dem Unternehmen trotz der Sohwierigkeiten, 
<Ue erforderlichen Arbeitskriifte boreitzuhaltcn, doeh 
moglich, die fiir die Kriegswirtschaft tatigen Teile seiner 
Werkaanlagen in gesteigertem MaBe erfolgreicb auszu- 
nutzen. Dabei blieben infolge der Giite der Anlagen 
alle Abteilungen des Werkes vor nennenswerten Storungen 
versehont; lediglich die Yerkehrsschwierigkeiten um dio 
Jahrcswende unterbraehen zeitweilig den glatten Fort- 
gang des Betriebes. Die im Vorjahre erreichten Leistungen 
der eijnielnen Abteilungen wurden in der Beriehtszeit fast 
durehweg erheblich ubersehritten. Die Zahl der bcsehiif- 
tigten freien Arbciter betrug 1689 gegen 1460 im Jahre 
zuvor. Fiir das fortgesetzto starkę Steigen der Rohstoff- 
preise, Lóbne und sonstigen Betriebskosten fand das

Unternehriięn cinen Ausgleich bei den Prcisen fiir 
seine Fertigerzeugnisse, Der Jahresumsatz erreiclite 
41319 113,81 .ft. Bei 10 202,62 J l  GewinnTortrag und
8 195 424,56 . f t  Betricbsuberschussen auf der cinen Seite,
1 806 621,33 Jt allgemeinen Unkosten, Zinsen und ICriegs- 
kosten, 77 940 . f t  Schuldvenschreibungszinsen, 10 546 J l  
Zinsbogen-Erneuerungskosten, 100 000 J l  Riieklago fiir 
Hochofcnzustellung sowie 4.946 805,23 Jt Abschreibungen 
auf der anderen Seite betragt der Reingewinn nach Ver- 
rechnungmitdcm L o th r in g e rH u tte n v o re in  auf Grund 
des Interes.sengenieinscbafts-Vertrage8 1 263 714,62 Jt. 
Hieryon sollen 200 000 . f t  fiir Kriegssteuer zuruckgestellt, 
46 891,68 . f t  an den Aufsichtsrat und Vorstand yergiitet, 
je 50 000 .ft fiir die Nationalstiftung und fiir Wohlfahrts- 
zwecko vorwendet, 900 000 .ft (9 %) ais Gewinnausteil 
ausgeschuttct und cnnlich 16 822,94 J t auf neue Rcch- 
nung Torgetragen werden.

GuBstahl-Werk Witten in Witten a. d. Ruhr. —
Nach dem Beriohte des Vorstandos wuchsen im Ge
schaftsjahr 1916/17 dio Anforderungon der Hocresvor- 
waltung und konnten nur durch besondere Aufwendun- 
gen crfiillt werden. Es fehlto durchgangig an don noti- 
gen Arbcitskriiften, namentlich an Facharbeitern. Der 
Umsatz des Unternohmens erreichto 48 817 228,46 J l ; 
die Rohstalilerzeugung iibertraf die des Vorjahres und 
wurde groBtenteils in den eigenen Workstatten zu Fertig- 
waten yorarbeitet. Dio Summo der Arboitslohno stiog 
von 5 589 275,23 J l  im Vorjahre auf 7 345 028,42 J l  
in der Beriehtszeit. Dor RochnungsibsehluB weist nebon 
508 853,29 J l  GewinnTortrag und 626 014,35 Jt Zins- 
einnahmen einerseits einon Betriebs - RohubersehuB von
7 464 109,53 Jl naoh, wahrend anderseits an allgemeinen 
Unkosten I 192 631,29 .ft und an Abschreibungen
1 374 992,68 Jt aufgofiihrt sind, so daB sich ein Rein- 
gewinn von 6031 353,20 Jt ergibt, der wio folgt vor- 
wendet werden soli: zur Uoberwcisung an den Erneue- 
rungebestand 400 000.fl, zur Riieklago fiir Uoberleitung 
ron der Kriegs- in die Friedenswirtschaft 600 000 Jt, 
zur Riickstellung fiir Zinsbogensteuer 7000 J l, fiir Ge- 

’ winnanteile 456 879,98 J t , fur Vergiitungen an Beamte 
und Meister 150 000.ft, fiirZuweisung an dio Beamten- 
Ruhegehalts-Kasso GOOOOJt, zu Belohnungen fiir Be- 
amte und Arbeiter sowie zu Unterstiitzungen an InTa- 
lide und Witwen 150 000 J t , fiir gemeinniitzigo Zwecke 
400 009 Jt, fiir Arbeiter- Ruhegehaltszwecke 4Q0 000 M, 
fiir Arbeiter-Siedlungszwecke 1000 000 J t, ais Gowinn
austeil 1 755 000 .ft (27 %) und endlich zum Vortrag 
auf neuo Rechnung 662 473,22 Jt.

Hoshofenwerk Ltlbeck, Aktiengesellsohalt in Herren- 
wyk bei Liibeck. — Dem Geschiiftsberichto zufolgo 
standen, wie in den beiden Vorjahren, auoh im Jahre 
1916/17 samtlieho Werksabteilungen des Untornehmens 
auss^hlieBlioh im Diensto der LandesTerteidigung und 
erzielten trotz der duroh den Krieg bedingtcn groBen 
Sohwierigkeiten technisch und wirtschaftlich befriodigende 
Ergebnisse. Erheblich waren die Anfordorungen an dio 
Erzeugung hoohwertigen Qualitats - Roheisens, auf das 
die weitverzweigte Kriegsindustrio bei der Herstellung 
besonderer Kriegsmittel angewiesen ist. Dio Selbst
kosten wurden in allen Abteilungon wesentlich hoher: 
sie wurden nicht allein durch die Steigcrung der Lohne 
und die groBeren Ausgaben fiir -Betriebsmittel und 
Ersatzteile sowie dio Mehrkcsten fiir Kohle, Koks und 
Kalksteine beeinfluBt, sondorn vor allem auoh durch 
dio dauernd stoigendo Preisgrundlage fiir den Bezug 
auslandischer Erze. Die Verkaufsprciśo des Qualitiits- 
Roheisens hielten damit nicht Schritt, und nur die 
Moglichkeit, die Betriebsanlagen auszunutzen und die 
seit Jahren planmiiBig durchgefiihrto Gewinnung und 
Verwertung aller Nebenerzeugnisse setzto das Work in 
den Stand, mit Nutzcn zu arbeiten. Es ist deshalb, 
wie dor Bericht heryorhebt, T o n  wesentlicher Be
deutung, daB die MaBnabmen des Reichskohlenkom- 
missars nicht durch weitere Yerringerung der Zu-
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teilung von Kohlen und Koks dio besonderen Lebens- 
grundlagen des Unternehmens zorstoren uud durch die 
hiermit verbundene weitere Bcscbriinkung der (jualitiits- 
Roheisen • Erzeugung eine groOo Anzahl von wichtigen 
kriegswirtschaftliehen Kloinbetrieben in sohwerste: Be- 
driingnis bringon. — Auf dem L iib o e k o r W o rk o  
konnte der Betrieb mit drei Hochofen vom 25. Oktober 
1910 bis zum 15. Juni 1917 aufrechterhalten werden. 
In der ubrigen Zeit wurde mit zwei Oofen gearbeitet. 
Dic <■ Lieferung an den Roheisen - Vcrband iiber- 
schritt wesentlich dio infolgo Uebernahmo der Rolands- 
hiitte erhohto Beteiligungsziffer. Der Betrieb der 
Kokerei muBte wegon der geringen Zufuhr von Koks- 
kohlen weiter eingeschrankt werden, wahrend in 
der Zementfabrik dio Erzeugung erheblich gesteigert 
werdon konnte. (Ilieran anschlicOcnd erwiihnt dor 
Berieht, daO mit Beginn des neuen Kalenderjahrcs sich 
unter Mitwirkung dor neu crrichteten Reich »s te Ile fiir 
Zement auch die norddeutschon Werko zu einem engen 
Verbande zuaammcngcschloasen haben, der mit den 
rheinuch - westfiilischen und siiddeutschcn Verbanden in 
ein gegenseitiges Kartcllverhiiltnis getreten ist. Dic 
Dauer der drei Vorbande ist bis Ende 1925 festgelegt 
worden und diirfte eino Gowahr fiir dio Wiedergesundung 
der vor dem .Kricgo wirtschaftlich schwer kiimpfenden 
deutschen Zementindustrie bilden.) In der Kupfer- 
hutte wurdo wahrend des ganzen Jahrea mit beiden 
Oefen voll gearbeitet. Ein dritter Ofen wird domnaehBt 
in Betrieb genommen werden. — Boi der A b te i lu n g  
R o 1 a n d s h ii 11 e kam im Laufe des Monats Juli an 
Stelle dos kloinen Hochofens der Haardter Hiitte ein 
groBer Ofen der Rolandshiitte in Betrieb; im Monat 
Januar konnte auch der zweite groBo Ofen wieder an- 
geblasen worden. Don dritten Ofen der Haardter Hiitto 
will man wieder anblasen, sobald die notigen Arbeiter 
und Brennstoffe vorhanden sein werden. Die Besitz- 
iibertragung der Rolandshiitto erfolgto bei SchluB des 
Geschaftsjabres; dem Liquidator der Hiitte wurden zum
30. Juni samtlicho vom Borichtsuntornehmen eingelosto 
Aktien der Rolandshiitte mit Ausnahmo von 21 Stiiok 
zur Verfiigung gestellt, wahrend fiir dio fohlonden Aktien 
der Restbetrag in bar uberwiesen wurde. — Ueber dio 
wiehtigsten AbschluBziffern gibt die folgendo Uebersioht 
Auskunft:

in Jl 1913/14 1914/15 1915/10 1916/17

Aktfenkapital . . . 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000
Tellschuldrerscbreib. 2 822 000 2 727 000 2 027 000 2 524 000
Hypotheken . . . 225 000 225 000 225 000 225 000

Vortrag . . . . . 83 SC 5 240 224 391 330 317 054
Betriebsgewinn . . 
MieU*n- u. Zinscn-

2 216 290 2 109 782 1123 552 1 133 730

Eingang . . . . Cl 103 08 208 78039 95 705
Allg. Unkosten usw. 259 -161 237 501 329181 420 013
Zinsen f. Schuldrer-

schr. ju OennCsch. 12C990 122 715 118215 113 580
Abschreibungen . . 1 153 583 1 007 609 1 378 871 1 625 482
Uelngewlnn . . . 737 359 87010« 2 381324 2 004 300
K e in g e w ln n  e in -

soh l. V o r t r a g  . 821 22-1 1 110 330 2 772 054 2 412 011
KUcklagen . . . .  

, t f. KriefiS-
100 000 200 000 1 325 000 400 000

gewinnsteuer . . •' ■—- _ — 700 000 ;
Unterstiitzungs- und

Wohlfahrtszwecke . 50000 100 ooo 250 000 150 000
Oewlnnaustei!. . . 425 000 425000 850 000 850000

% • • 5 5 10 10
Vortrag . . . . . 24<5 221 391 330 317 654 312 014 >

Kalker Maschlnenfabrik, Aktien-Gesellschaft zu Coln- 
Kalk. — Wenn — so fuhrt der Berieht des Vorstandes 
fiir I91G/17 aus — schon das vorige Rechnungsjahr dem 
Untemehmen eine starko Beschaftigung gebracht hatte, 
so war dios mehr noch im abgelaufencn Jahre der Fali. 
Bedeutende Auftrago sowohl fiir mittelbaren wie un- 
mittelbaren Kriegsbedarf nalimen die zu hoherer Leistungs- 
fiihigkeit weiter ausgebauten Anlagen voll in Anspruch. 
Der CJmsatz war daher erhoblieh groBer, das Ergebnis giin- 
stiger. Bei 471782,32 ,(( Gowinnrortrag, 2465 340,74 JC 
Betriebsgewinn und 56095,70 JC Zinsgewinn auf der

einen, 071 859,19 JC allgemeinen Unkosten, 2731,40 JC 
Abgiingen und 505 571,09 JC Abschreibungen auf der 
amlern Seite belauft sich der Reinerliis auf 1 513057,OS JC. 
Hiervon sollen 50 000 JC der Riicklage zugeschrieben, 
125000 .fC fiir Bolohnungen und Kriegshilfszwecke 
yerwendet, 139 013,05 JC ais Gewinnanteilo vergiitet, 
720 000 JC (20%) ais Gewinnausteil ausgeschiittet und 
die ubrigen 479 044,03 JC auf neue Rechnung vorgetragen 
werden.

Lothringer Hiittenverein Aumetz-Fricde, Kneuttingen 
(Lothringen). Nach dem gemeinsamen Berichte des 
Yorstandes und Yerwaltungsratcs ycrlangton die Yerhalt- 
nisso im Gesohilftsjahro 1916/17 die Anspannung aller 
Kriifte und groBtmogliche Leistungen des Unternehmens. 
Trotz fortnauernder Schwiorigkeiten golang es — ahnlich 
wie bei den beiden anderen, der Interesscngcmeinschaft 
angehorenden Werken, der Diisseldorfer Eisen- und Draht- 
Iodustrie1) und dem Faęonoisen-Walzwerk L. Mannstaedt 
& Co.1) —, die Botriebo ohne groBere St-o rungen durch- 
zufiihren und don gestellten hohen Anforderungen nach 
jedor ltiohtung hin gerecht zu werden. Das gilt sowohl 
von den Kohlen- ais auch von den Erzbergwerkon und 
den Hiittenbetrieben der Gesellschaft, wahrend iiber den 
Zustand des Kalkwerkes Dompoerrin jeglicho Nach- 
richton fehlen. V7on den zehn auf den Hochofenwerken 
yorhandenen Hochofen waren neun das ganze Jahr hin- 
durch in ununterbrochenem Betriebe. Dio GieBerei war, 
wie in friiheron Jahren, vornehmlieh mit der Herstellung 
von GuBwaren fiir den eigenen Bedarf des Unternehmens 
beschiiftigt. Der groBto Teil des Ton den Hochofen er- 
blasenen Roheisens wurdo in Rohstald umgewandelt 
und dieser yollstiindig in den eigenen Walzwerken wcitep - 
yerarbeitet. Dio Gcsellschaft zahlto wahrend der Be- 
richtszeit in iiiren Betriebcn ohne die auslandischen 
in Muryille und Dompceyrin, sowie ohne die der anderen 
Werko der Interessengemeinschaft und die Grube Reichs- 
land — 26 381307,40 (im Vorjahre 19 321574,40) JC an 
Lohnen, 9946511,02 (9337028,91) JC an Eisenbahn- 
fraohten, sowie 2 892 699,60 (2 228 020,15) JC, d. h. 4,99 
(3,84) % des Aktienkapitals und 30,90 (26,44) %  des 
Reingewinncs an Staats- und Gemeindelaston nebst Wohl- 
fahrtśabgaben. Ferner wurden an Arbeiter und Meister 
fiir zohnjahrige oder liingero Dienstzeit 33 375 (29 475) JC 
ais Weihnachtsgabo gezahlt. Ueber dio wiehtigsten Ab- 
schluflziffcrn und die vorgesehene Venvendung des Rein- 
gowinnes gibt die folgendo Gegeniiberstellung AufachluG:

in J t 1913/14 1914/15 1915/10 | 1916/17 |

Aktienkapital. . . 68 000 000 5S 000 000 58 000 000j 58 000 000
Anlftihen . . . . 34 317 200 33 719 600 33 090 400i 32 440 400

V ortrag .................... 1 215 832 1 214128 910 018 1 350 747
Betriebsgewinn , . 13 344 705 8 040 050 10 093 603 21 876 622
Zin.°gewinn . . . 050 015 205 301 407 556 1 538 507
Miet- und Pacht- 

einnahrae . . . 123 787 158 789 120 915; 93 054
Aligemetne U nkosten 1 235 796 860 242 1 042 469 i 1 504 663
Anleibezinsen . . . 1 067 952 1 576 027 1 549687j 1 522 217
Abschreibungen . . 5 017 457 5 022 676 6 580 307 i 12 430 127
Beingewinn . . . 6 797 901 999 255 7 515610 7 985 777
K e in g e w ln n  e in - 

Bchł. T o r t r a  g - 8 013 733 2 213 383 8426 258 9 342 524
Erneueruogsbestand 500 000 334 389; —
Umerstiitzungsbest. 100 000 200 000 500 OOO
Wehrbeitrag . . . 250 000 — —
Wohlfahrtszwccke . ~ — 130 OOO 150 000
Gewiunanteile und 

Beiobnungen . . 469 605 005 i 22 718 577
KUcklage . . . . 200 000 — — —
Gewinnausteil. . . 3 480 000 — . 5 800 000i 5 8ooooo;

/o * 0 — 10 i 10
1 214128 910 618 1 356 747 2 143 917

Die auf den 12. Oktcber 1917 nach Briissel ein- 
berufene auBerordentliche Hauptyersammlung wird iiber 
dio A u f lo s u n g  der Gesellschaft, dio Beatellung und 
dio Festlegung der Befugnisse der Litjuidatoren sowio 
die Ernennung eines Beirates fiir dio Lirjuidation zu 
beschlieBen haben.

') Vgl. die besonderen Berichte auf S. 938.
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Vcreins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.
Zlnsen der Krlegsanlelhe ais Mltglledsbeltrag!

Im Auftrage des Yorstandes crklaren wir uns bereit, 
gegen Uebcrweisung von 392 .fi fiir unaerp Mitgliedcr 
Kriegsanleihe der 7. Ausgabe in Hohe yon 400 Ji Nennwert 
zu beziehen und in Ver«’aUr zu nehmeu sowie den dafiir 
jahrlich entfallenden Zinsbctrag von 20 M auf den Mit- 
gliedsbeitrag zu yrrrcchnen, crstmala fiir das Jahr 1919.

Solange dic Stiieke hier bintcrlegt bleiben und der 
Mitgliedsbeitrag die Hohe vou 20 -K nieht ubersteigt, wdręn 
soinit die Mitgliedcr von der Miibe der jedesraaligen Eln- 
zahlimg entliobon, zuglcicli aber wurden sio heute mit- 
helfcn, das Ergebnis der neuen Kriegsanleihc zu erhohen.

I)cn Mitgliedern soli es freistehen, die Stiieke zum 
Scblusso eines jeden Jahres sich aushiindigen zu lassen 
und von da ab ihre Beitrage wieder in bar zu zahlen; 
aueh der Vcrein muC sich das Recht yorbehalten, zu 
einer ihm gecignct erscheinenden Zeit das Abkonimen 
durch Ausliefcrung der Stiieke aufzuhcben.

Wir bitten dio Mitglieder, von dem Anerbieten reclit 
zahlreieb Gebrauch zu maehen, die ihnen iibersandte Post- 
karte bis sp&testens zum 10. Oktober d. J. unterschrieben 
einzusenden und den Betrag von 392 .11 entweder unserem 
Postscheckkonto Koln Nr. 4393 oder unserem Konto bei 
der Deutschen Bank, Filialo Dusseldorf, zu tiberweisen.

Verein deutscher EisenhuttenlcuU.
Der Vorsitzende: Der GesehSftsfubrer:

Voglcr. Po tersen .

Nordwestliche Gruppe des Vereins 
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. 

Bericht Iiber die gemelnsame Sitzung des Vorstandes der 
Nordwestlichen Gruppe und des Ausschusses des Vereins 
zur Wahrung am Mittwoch, den 3. Oktober 19t7, nach- 
mlttags 5>/, Uhr, Im Sitzungssaale des Verelns deutscher 

Eisenhiittenleute, Dusseldorf, Brelto Str. 27. 
Anwesend waren dio Herren: Gch. Kommerzienrat 

A. S eryacs (Ehrcnvorsitzender); Gcneraldirektor Geh. 
Baurat ®r.*3jng. e. h. W. B eukenberg  (Voraitzender); 
Bankdirektor W. B iirhaus; Geh. Kommerzienrat
F. W. D eussen; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. C. D u isberg ; 
Gcneraldirektor Kommerzienrat N. E ich ; Geh. Kom
merzienrat F le itm an n ; Gcneraldirektor K. Grosse; 
Generaldirektor a. D. Oberbiirgennsistcr F. H aum ann ; 
Kommerzienrat A. H eim am i; Kommerzienrat F. H en 
kel; Direktor H obrecker; Gch. Finanzrat Dr. Kugon- 
berg; Generaldirektor A. K auerm ann ; Kommerzien
rat E rn s t K le in ; Ingenieur E rn s t Luog; R e in h ard  
M annes m ann; Dr. F re ih e rr  von de rO sten -S acken ; 
Fabrikbesitzer A lexandcr P o st; Gcneraldirektor 
Kommerzienrat $r.'Q;ng. e. h. P. R eusch; General
direktor W. R eu te r; Gch. Kommerzienrat A rnold  
Schocllcr; Gcneraldirektor H. S p a th ; Fabrikbesitzer
E. S p ringm ann ; Generaldirektor Kommerzienrat 
Sir.-Jng. e. h. F. S pringorum , M. d. H .; Direktor C. 
Steven;Kom mcrzienrat$r.'3n0-c-h. Georgc T a lb o t; 
Generaldirektor H. V ehling; Direktor V ielhaber; 
Generaldirektor A. Vogler; Geh. Kommerzienrat Ju l. 
V orster, M. d. A.; Direktor A. W ir tz ; ferner (ais 
Gaste): Direktor O. G erw in; Dr. E. H off; Direktor 
J a n tz e n ; Dr. O. P e tc rscn ; Direktor W. P e te rsen ; 
Direktor Dr. Sem pell; Dr. S ch lencke r; Reg.-Rat 
Dr. Schw eighoffer; Direktor Dr. W endt; yon der 
Geschaftsfiihrung: Dr. W. B eum er; Dr. R. K ind; 
E rn s t H einson ; Dr. W. L ohm ann; Dr. H. R acine. 

Entschuldigt hatten sich die Herren: Kommerzienrat 
Dr. W. B aare ; Geheimrat G c rr it van D elden ; 
Generaldirektor A. F rie lin g h au s; Dr. F ran z  H an ic l; 
Kommerzienrat H. K am p; Direktor Dr. phil. A. Lau- 
gen; Bergassessor yon und  zu L oew enstein ; 3)t.«3ng. 
e. h. J. M assencz; Direktor E. P oensgen; Kommer- 
zienrat G. R u do lf Poensgen ; H ein rich  R ebens- 
burg; Direktor Dr. Solm ssen; Geh. Kommerzienrat
H. Schniew ind; Direktor Schum aoher; Geh. Berg-

rat Dr. jur. W eid tm an ; Generaldirektor Bergassessor
a. D. W inkhaus; Direktor Dr. W oltm ann; General
direktor Bergrat Zoerncr.

Dio Tagesordnung war wio folgt festgesctzt:
1. Gcschaftlichcs.
2. Unsere zukiinftigo Handelspolitik, besonders 

unser Verhiiltnis zu Oesterreich-Ungarn.
3. Ausbau des Reichswirtschaftsamts.
4. Verschiedenes.

Die Sitzung wurdo um 5% Uhr durch den Vorsitzen- 
den, Gcneraldirektor Gch. Baurat ®r.«3ng. e. h. B euken
berg croffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung ersuclite 
der Vorsitzende um die Genehmigung zur Absendung der 
r  achstehendcn Drahtung:

„Generalfrldmarschall yon Hindenburg. GroBes naupt- 
ąuartier. Dio Vorstiinde des Vereins zur Wahrung der 
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen und der Nordwestlichen Gruppe des 
Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, heute 
in Dusseldorf zur Beratung wichtiger Fragen des vater- 
landischen Wirtschaftslebens yersammelt, send<!n dem 
siegreichen Heros des deutschen Yolkes innigo Dankes- 
griiBo und herzlichste Gluekwunscho zum gestrigen 
Gcburtstagc.
lle il H in d en b u rg , dem B ism arck  in der Feld- 

sch lach t]
Geheimrat Dr. Beukenberg. Abg. Dr. Beumer.“
Die Versamiiiluiig erteilte durch lebhaftc Zurufe 

begeistert ihre Zustimmung.
Zu P u n k t 1 der Tagesordnung wurde die Zuwahl des 

Herm Gencraldirektors M iinzeshoim er in den AusscbuB 
des Vcrcins bcschlossen. Ferner berichtctc Dr. B eum er 
iiber die Griindung der Gesellschaft yon Freunden und For- 
derem dcrrhoinischenFriedrich-Wilhebns-Uniyersitat und 
bat, die neue Gesellschaft aufs wirksamste zu untcrstiitzen.

Naeh einem Bericht yon E. H einson  ist von seiten 
einzelner Bezirksstellen fur Gemiise und Obst gcplant, 
bei der zustiindigen Reichsatelle zu beantragen, fiir das 
kommende Jahr nur dio Kommunalverbande fur den 
AbsehluB yon Lieferungsyertriigen zuzulassen, dio iibrigen 
GroByerbraucher, yor allen Dingen die industricllen Werke 
aber yon solchen Yertragen auszusehlieBen. In der letzten 
Versammlung des Ausschusses zur Beratung der Fragen 
auf dcm Gemiise- und Obstmarkto fiir Rheinland und 
Westfalen ist yon seiten der Industrie bereits begriindeter 
Einspruch dagegen erhoben worden. Die Versammlung 
sehlieBt sich diesen Ausfiihrungen an.

Zu P u n k t 2 der Tagesordnung berichtete Dr. B eu
m er in yertraulicben Ausfiihrungen.

Zu P u n k t 3 erstatteten Generaldirektor Geheimrat
3)r.'3ng. e. h. B eukenberg  und Dr. rer. poi. R. K ind 
einen eingehenden, zum Teil yertraulicben Bericht. Die 
Griindung des Reichswirtschaftsamts hat yor allen Dingen 
aueh eino Umanderung der Organisation der Uebergangs- 
wirtschaft zur Folgę, da das Reichswirtschaftsamt aueh 
diese Fragen bchandeln wird. Die Ausfuhrungcn der 
beiden Berichtcrstattcr gingen yor allcm dahin, daB bei 
der Bildung des Reichswirtschaltsamts auf dio engste 
Mitarbeit yon Industrie und Gewcrbe, Laudwirtschaft, 
Handel und Schiffabrt Riicksicbt genommen werden muB.

Z u P u n k t4  wurde die Heranzichung von Stiftungen 
fiir Pensionskassen zur Schenkungssteuer behandelt.

SchluB der Sitzung 6J4 Uhr.
gez. Beukenberg. gez. Beumer.
* **

An die Sitzung schloB sich in Gemeinschaft mit dem 
V e re in  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  im Indu- 
strie-Klub ein geselliges Zusammcnsein, bei dem naeh 
einem Bericht der „Kolnischen Zeitung" Geheimrat 
Dr. B e u k e n b e r g  und Generaldirektor V ó g lo r  die 
30jahrige Tatigkcit des im 70. Lcbensjabre stchenden 
Abg. Dr. B eum er in den drei Yercinen in mcisterliaften 
Reden besprachen. Dr. B e u m e r  dankte tief bewcgt 
mit cinein durch pereonliche Erinncrungen an Bismarck 
reichdurchsetzten RiickbUck auf sein Lebcn.


