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Unterwindfeuerungen fur Halbgasófen.

Dic Halbgasćifen spielen in der Hiittenindustrie 
eine bedeutsame Rolle. Es handelt sich bei 

ihncn, wie sehon der Name andeutet, weder um eine 
Verheizung auf Planrosten, noch um eine Gasfcue- 
rung, sondern um ein Mittelding. Die Fcuerungen, 
die mit den Oefgn unmittelbar in \rcrbindung stehen, 
sind scliachtartig ausgebildct, doch nicht in dem 
MaBe, daB sie ais Gaserzeuger ąnzusehen sind. Der 
Brennstoff wird in ihnen halb vergast und halb zur 
vollen Verbrennung gebracht. In thermochemischer 
Beziehung kann ntan von einer nicht ganz zur 
Yollstiindigkeit gelangtcn Generatorgaserzeugung 
sprechcn. Dureh Zufiihrung von sekundiirer Ver- 
brennungsluft oberhalb der Feucrbrucks wird das 
Halbgas ganz zur Vcrbrennung gebracht.

Jcder Ofen besitzt demnach eine Feuerung fur 
sich und weist damit die Nachteile auf, die jeder mit 
festen Brennstoffen bedienten Einzelfeuerung an- 
haften. Die Kohle muB an jeden Ofen herangcfiihrt 
"werden, was in den meisten Fallen ncch von Hand 
geschieht, da maschinelle Yorrichtungen oft nur 
unter groBen Schwierigkeitcn anzubringen sind, 
■ebenso muB die Asche von jedcm einzelnen Ofen 
von Hand fortgeschaflt werden. Es muB daher auf- 
fallen, daB trotz dieser unleugbaren Nachteile der 
Halbgasófen sich gegeniiber den Gasfeuerungen, die 
ein sehr sauberes und bequemes Arbsiten gęstatte 11, 
behauptet hat und allem Anschein nach aueh nocli 
langerc Zeit behaupten wird, sobald es sieli um dic 
Frage handelt, ob die Steinkohle zwcckmaBig zu- 
nachst mit Gaserzeugern in Gas umgewandelt oder 
•ob der Brennstoff in den Oefen unmittelbar zur Ver- 
wendung kommen soli. Die Griinde hierfiir werden 
in rein wirtschaftlichen Ueberlegungen zu findeń sein.

Wenn aueh die Gasfeuerung wie jedc Feuerung, 
die mit einem einheitlichen Brennstoff betrieben 
wird, bedeutend genauer auf einen sparsamen Yer- 
brauch eingestellt werden kann ais eine Kohlen- 
feuerung, so macht man im Dauerbetrieb doch 
meistens die unangenehme Erfahrung, daB trotzdcm 
bei gleichen Leistungen der mit Gas gefeuerte Ofen 
gróBere Warmemengen rerbraucht ais der mit Kohlen 
gefeuerte. Man macht aueh hier die nicht seltene 
Beobaclitung, daB scheinbar Theorie und Prasis 
einander sohroff gegenuberstehen. Die Griinde fiir
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diese eigenartige Ersoheinung sind nicht in warme- 
wirtschaftlichcn Yorgangen zu suchcn, sondern sind 
ganz allgemciner Natur.

Die Leistung unserer Hiittenwerke wird mit in 
erster Linie darauf aufgebaut, daB die Vergiitung an 
den Arbeiter nach der Menge der nutzbringenden 
Arbeit berechnct wird. Um sein Yerdienst mOglichst 
hocli zu stellen, 'strebt demnach jcder Arbeiter 
danach, das Ausbringen zu erhohen. Dazu gehort 
bci den WalzenstraBen, Hammern, Schmiedepressen 
usw., vor allem, daB stets geniigend Bl5cke in einer 
Hitzc zur Verfiigung stehen, die das Yerarbeiten in 
kurzer Zeit und ohne Stfirungen zulassen. An dem 
BrennstofTverbrauch der Warnuifen haben die Ar
beiter kein Interesse, sie treiben daher ohne Ruck- 
sicht hierauf den Ofenmann an, die Leistung der 
Oefen auf ein HiichstmaB zu bringen. Handelt es 
sich nun um eine Gasfeuerung, so wird in den meisten 
Fallen der Gasschiebir mehr geoffnet, ais der bc- 
notigten Gaszufuhr entsprcchen wurde. Den Ofen 
ein fur allemal auf eine giinstige Zufuhr an Gas und 
Verbrennungsluft einzustellen, wird nur in den sel- 
tensten Fallen moglich sein, da im allgemeinen die 
verlangte Leistung der Oefen in zu weiten Grenzen 
schwankt. Man ist demnach im allgemeinen beztig- 
lich des Gasverbrauchs auf die Geschicklichkeit bzw. 
den guten Willen des Ofenmannes angewiesen.

Ganz anders stellt sich dic Sachc jedoch bei den 
Halbgasfeuerungen. HiermuB der Warmer, SchweiBer
0. dgl. viel mehr mit seiner eigenen Korperkraft dafiir 
sorgen, daB die gewiinschte Ofenlcistung erzielt wird. 
Das Stochen der Kohlen und das Abschlackcn der 
Feuerungen gehort nicht zu den angenehmsten Be- 
schaftigungen auf den Hiittenwerken. Es ist daher 
menschlich begreiflich, daB der Arbeiter nur das tun 
wird, was unbedingt erforderlich ist, und das Ilochst- 
maB der Ofenleistung mit einem geringsten Aufwand 
an korperlicher Arbeit zu erreiehen sucht. Er beob- 
achtet daher ganz genau den Ofengang und besonders 
die Eigenschaften der zu verstochenden Kohle, so 
daB ein geringer Kohlenverbrauch ganz von selbst 
zuwege kommt. Auf diese Weise erkliirt es sich, daB 
die Arbeiter an eine ganz bestimmte Kohlensorte ge- 
wohnt werden, diese von anderen unterscheideii 
konnen und mit anderen nicht zurecht kommen.
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Zurzeit liiCt sich den hieraus entstehenden An- 
spriichen jedoch nicht gerecht werden. Wiihrend in 
Friedenszeiten jeder Ofen mit einer ganz bestimmten 
Kohlenart arbeitete, hciCt es heute nicht nur mit 
einander iihnlichen Kohlen, sondern mit ganz ver- 
schiedenartigen BrennstofTen arbeiten konnen. Dazu 
wird es erforderlieh, die Oefen den yerschiedenen 
Eigensehaften der Brennstofle entsprechend cinzu- 
stellen, was in viclen Fiillen Schwicrigkciten bereitet 
und Unzutraglichkeiten mit sich bringt. Oft genugt 
es, bei einem Wechsel die Schiitthohe des Brennstoffes 
zu verandcrn. Wurde beispielsweise eine etwas fette 
NuBkohle yerwendet, und gclar.gt ais Ersatz eine aus- 
gesprochene Gasstiickkohle zur Yerfeuerung, so muB 
die Schiitthohe vergrÓBert werden. Erstens weil die 
Nusse dichter liegen ais Stiickkohlen und weil die 
Fettkohle im Feuer mehr zu einem dichten Koks
kuchen zusammenbackt ais Gaskohle und infolge- 
dessen der dureh den Kost zugefuhrten Luft einen 
groBeren Widerstand entgegensetzen. In manchen 
Fallcn ist die Zufuhr an sekutidarer Yerbrenmingsluft 
zu iindern. Eine gashaltige Kohle mit etwa 30 % 
fliichtigen Bestandteilen entwickelt mehr Destilla- 
tionsgase ais eine Efikohle von etwa 15 % fliichtigen 
Bestandteilen und braueht deshalb groBere Mengen 
an Sekundiirluft.

Der Ofenstocher steht solchen aus der Kot der 
Zeit sich ergebenden Betricbsiinderungen sehr ab- 
geneigt gegenuber, da er sie ais eine Mehrbelastung 
seiner Arbeitskraft auffaBt. Ein Arbeiter ist im all
gemeinen fiir Neuerungen nur zu haben, wenn sie 
ihm Vorteile bringen, entweder in geldlicher Beziehung 
oder indem sie ihm seine Arbeit erleichtern. Es muB 
deshalb auffallen, daB in den letzten Jahren so wenig 
in bczug auf die Ausgestaltung der Feuerung an Halb- 
gasfifen geschehen ist, wahrend man anderen Einzel- 
heiten der Oefen, wie Vonvamiui]g der Yerbrennungs- 
luft, Flammenfuhrung u. dgl., groBe Aufmerksam- 
keit geschenkt und auch manche gute Baueinzelheit 
herausgebracht hat. Die Feuerung selbst besteht 
heute noch fast allgemein aus einem Schacht mit recht- 
eckigem Querschnitt, der dureh einen einfachen 
Kntippelrost in den Aschenlall und den Brennstoff- 
schacht getrennt wird. Da die Oefen mit Unterwind 
betrieben werden, der dureh einen Ventilator erzeugt 
und dureh Zufiihrurg von Wasserdampf angefeuchtet 
wird, wird der Aschenfall naeh auBen zu dureh guB- 
eiserne Tiiren abgeschlossen. Die Kohle wird dureh 
eine Oeffnung in der Vorderwand zugefiihrt, wobei 
die Kohle selbst den AbschluB naeh auBen bildet. Der 
Brennstoff liegt in dem Schacht demnach in einem 
Winkel, der dcm Boschungswinkel der betreffenden 
Kohle entspriclit. Entsprechend dem Abbrand wird 
die Kohle, die die Zufuhrui gsoffnur.g abdickt, in das 
Innere des Schachtes geschoben und dureh frische 
Kohle ersetzt. Das Abschkcken geschieht entweder 
in der Weise, daB der Stochcr den Betrieb mittcls der 
Dampfzufuhr so einrichtet, daB sich in der Feuerung 
ein Schlackengcwolbe bildet, welcbes erst herunter- 
gestoBen wird, nachdem die darunter yorhandene

Asche und Schlacke naeh Fortnahme und Wieder- 
einsetzen der Roststabe entfernt ist, oder daB man 
die Feuerung naeh Moglichkeit ebenso wie im Kessel- 
betrieb herunterbrennen liiBt und erst die eine Ilalfte 
des Rostes putzt, auf die gereinigte Seite das nicht 
ausgebrannte Feuer heriiberwirft und dann die andere 
Seite von Schlacke und Asche befreit. Besonders 
das erstere Verfahren hat die Verwendung einer sich 
in ihrem Verhalten stets gleiehbleibenden Kohle zur 
Bedingung. Gelangt eine Kohle zur Verhcizung, die 
keine Schlackengewolbe bildet, bzw. solche Gewolbo 
ohne Aenderung der ganzen Arbeitsweise nicht an- 
setzt, so geht beim Absclilacken sehr viel unverbrann- 
ter Brennstoff verloren. Das Absclilacken mit Ililfs- 
rosten, wobei die Schlacke und Asche von dcm Brenn
stoff im Schacht getrennt wird, lmt sich nur wenig 
eingebiirgert. Im allgemeinen verursacht das Hinein- 
stoBen und naeh erfolgtem Absclilacken Herausziehen 
des Hilfsrostes den Stochem zu viel Arbeit. Vielleicht 
wurde sich eine leicht zu bedienende Bauart noch 
Eingang verschaffen.

In neuerer Zeit sind einige Werke dazu iiber- 
gegangen, ihre Halbgasofen mit Unterwindfeuerungen 
auszuriisten in der Hoffnung, sich damit vor allem 
von einer bestimmten Kohlenart unabhangig zu 
machen und dadurch den augenblicklichen Verhalt- 
nissen in der Brennstoffbeschaffunggerecht zu werden.

Bislang waren Unterwindfeuerungen nur in 
Dampfkesselbetrieben in Gebrauch. Man benutzte 
sie zum Yerstochen von grusigen BrennstofTen, Es 
sind im Laufe der Jahre eine ganzc Rcihe von Aus- 
fiihrungsformen bekannt geworden, denen aber stets 
der gleiche Gcdanke zugrunde liegt. Die Rostflache 
wird dureh Platten oder Stabe gebildet, die mit kleinen 
Lochern yersehen sind, oder durcli dicht aneinander- 
gelegte Roststabe, so daB ein Hindurchfallen des 
grusigen Brennstoffs dureh dic Oeffnungen in den 
Asche nraum mogliehst verhindert wird. Die freie 
Rostflache ist dementsprechend sehr gering, sie be- 
tragt im allgemeinen nur etwa 10 %. Zum Verglcich 
sei angefiihrt, daB bei gewohnlichen Dampfkessel- 
rosten die freie Rostflache etwa 60 bis 70%  betriigt. 
Die Yerbrennungsluft wird unter dem Rost unter 
Druck zugefiihrt, wobei der Druck entweder dureh 
einen Ventilator oder dureh ein Dampfstrahlgeblase 
erzeugt wird. In letzterem Falle ist das Geblase 
zweckmaBig mogliehst nahe an die Feuerung angebaut 
bzw. mit ihr unmittelbar in Verbindung gebracht. 
Yon Unterwindfeuerungen fur Halbgasofen sind bis 
jetzt nur die der Deutschen Evaporator-Gesellschaft, 
Berlin, bekannt geworden; eine kurze Besehreibung 
dieser Feuerung diirfte daher am Platze sein. Die 
Feuirung besteht, wie aus Abb. 1 hervorgeht, aus 
drei Teilen, der sog. Muldę (a), den Roststaben (b) 
und den Dampfstrahlgeblasen (c). Die Stabe sind 
mit Ansatzen yersehen, dureh die die Muldo in der 
Langsrichtung in mchrere Teile geteilt wird, von 
denen jeder fur sich dureh ein besonderes Dampf
strahlgeblase bedient wird. Die Roststabe liegen 
dicht aneinander und sind mit Lochem von 7 bis 8 mm
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Durchmesser versehen, die sich naeh unten zu cr- 
weitern. Die Geblasc, die durch einfache Darnpfrohre 
mit einem sehr engeii Dampfaustritt gebildet werden, 
driicken ein Dampf-Luft-Gemisch in dierohrenartigen 
Abteilungen, yon wo es durch die Locher in den 
Bosten in den Brennstoff gelangt.

Abb. 2 zeigt einen Ofen, der zum Anwarmen von 
hochwertigen Stahlen dient, dic unter einem Hammer 
ausgeschmiedet werden. In seinem Gesamtaufbau 
unterscheidct sich der Ofen nicht von den-fiir diese 
Zwecke im allgemeinen iiblichen. Er besteht aus der 
Feuerung, einem sich daran ansehlicBenden Herd, 
auf dem die Blocke von den Flammengasen umspiilt 
und angewarrnt werden, und noch einem zweiten 
Hcrd, auf dcm besonders Yorsichtig zu erwarmendc

Stahle vorgew arm t werden konnen. Dic Gase konnen 
so geleitet werden, daB sie von dem ersten Herd aus 
un m itte lb a r in den Rekup, rator gelangen, in dem die 
Sekundarverbrennungsluft naeh dem iiblichen Gegen- 
stromgrundsatz Y orgewarm t wird, oder auch so, daB 
ein Teil der Heizgase durch entsprechendes Oeffnen 
bzw. SchlieBen von Kanalen m itte ls Schieberstcinen 
crst durch den zweiten Herd durchzieht, bevor er 
in den Rekuperator eintritt. Der Evaporatorrost ist 
um  etwa 18 bis 20° geneigt, wodurch dem Stocher 
die Bedienung des Rostes erleichtert werden soli; die 
BrennstoiTe lassen sich bei dieser Neigung bcquemer 
iiber die Flachę vertcilcn. Durch einen Gewolbe- 
bogen ist der Rost in zwei Teile geteilt. In dem 
vorderen Teile sollen die Brennstoffe yorgewarmt 
werden, wobei die sich bildenden Gase durch einen 
Scfijitz im oberen Teil des Gewolbes abzichen konnen. 
Die hier und in dem zweiten Teil des Rostes noch 
entstehenden brennbaren Gase werden durch die in

dem Rekuperator vcrgewiirmte und durch Schlitze 
in der Nahe der Feuerbriicke austretende Sekundar- 
luft zur Yollstandigen Vcrbrennung gebracht. Da 
der Evaporatorrost fest verlagcrt ist und beim Ab- 
schlacken nicht entfernt werden kann, wie es bei 
den gewohnlichen Feuerungen mit Roststaben ge- 
schieht, wiirde das Abschlackcn eines 2 m langen 
Rostes eine zeitraubende und umstandliche Arbeit 
bilden, wenn zur Erleichtcrung dieser Arbeit nicht 
besondere Yorkehrungen getroffen waren. Zwischen 
der Feuerbruekenwand und demAbschluB der Rost- 
fliiche ist ein Zwischenraum von'etwa 400 mm Breite 
gelassen, der nacli dem Aschenfall zu durch einen 
gewohnlichen Planrost begrenzt wird. Bei der In- 
betriebsetzung wird auf diesem Roste so viclSchlacke

und Asche ange- 
hauft, daB derZwi- 
schcnraum zwischen 
dem Planrost und 
dem AbschluB des 

Evaporatorrostes 
vollstandig ausge- 
fiillt wird. Hier- 
durch wird der 
Aschenfall von der 

Feuerung abge- 
schlossen. Soli abge- 
schlackt werden, so 
wird die Menge an 
Schlacke von dem 
Planrost entfernt, 
die demAbbrandin 
der Feuerung ent- 
spricht. Dieser Ab- 
brand wird dann 
von der Fulloffnung 
aus auf dem Evapo- 
ratorrost naeh hin- 
ten geschobcn und 
bleibtauf dem Plan
rost bis zum nach- 

sten Abschlacken liegen, wobei dic unverbrannten 
Teile noch Gelegenheit finden, yollstandig zum 
Ausbrand zu kommen. Solche Hilfsroste sind in 
Dampfkesselbetrieben zum Verstochen Yon Braun- 
kohle seit langem bekannt und erfullen sehr gut ihren 
Zweck. Da die Feuerung mit einem Dampf-Luft- 
Gemisch betrieben wird, konnen sich bei sachvcrstan- 
diger Bedienung im allgemeinen Schlacken auf dem 
Rost nicht festsetzen, das Rostputzen kami deshalb 
YerhaltnismaBig schnell Yon statten gehen. Es ist 
nur dafur Sorge zu tragen, daB das Herausziehen der 
Schlacken von dcm Hilfsrost moglichst einf; cli und 
ohne Gefahr Yon dem Arbeiter Yorgenommen werden 
kann. Wie aus der Abbildung hervorgeht, ist hierzu 
der Aschenraum reichlich genug beinessen.

Der besehriebene Ofen steht seit einer Reihe von 
Monaten im Betrieb und verarbeitet zur vollcn Zu- 
friedenheit des Werks die verschiedensten Brennstoffe, 
wie Koksgrus, Klciiikoksgeniische nut Feinkohlc

Abbildung 1. 

Eraporator- 

Schragrostfeue- 

rung fiir Wasser* 

rohrkes8el.
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darin, daB die Yerwcndctcn Brennstoffc an und fur 
sieli rauchfrci verbrcnncn (Koks).

Abb. 3 stellt einen Ofen dar, in dem groBc 
Schmiedestucke Yorgewiirmt werden. Eine genaue 
Beschreibung diirfte sich nach dem fiir den vorigen 
Ofen Gesagten crubrigen. Bemcrkenswcrt ist die 
Anordnung der Feuerung insofern, ais sie infolge der 
Platzvcrhaltnisse rechtwinklig zu der Hcrdrichtung 
vorgcsehen werden muBte. Auch bei diesem Ofen ist 
die Rostflache durch ein Gewolbe in einen Entgasungs- 
und Yerbrennungsraum geteilt. Er besitzt ebcnfalls 
einen Hilfsplanrost zum Abschlacken. Der Ofen wird 
mit Steinkohlen und auch mit jiingeren Kohlen mit 
Erfolg beheizt. Die Zufuhrur.g des Brennstofls ge- 
schicht durch oberhalb der Feuerung angeordnete 
Bunker mittels Schiebcr und Glocke. Dic Kohle wird 
dadurch unmittclbar auf den Entgasungsrost ge- 
bracht, von wo sie der Arbeiter nur zu Yerteilen 
braucht. Es bleibt abzuwarten, cb mit dieser Ar- 
beitserleichterung nicht eine Brennstoffsteigerung ver- 
bunden ist im Sinne des eingangs Gesagten. Der

Ofen arbeitet 
ebenfallszurvol- 
lenZufriedenheit 
der Hiitte.

Abb. 4 zeigt 
einen Bandagen- 
Rollofen. Aus der 
Zeichnunggehen 
alle Einzelheiten 
hervor.

J  Abb. 5 stellt
2  einen Blechgliih-
“  und Platinen-
‘g ofen vor. Auf
»  demoberenHerd
3  werden die Pla- 
g tinen vorge-
o wiirmt und aufO
5 dem unteren 
J  Herd die ausge- 
m walzten oder dio 

. noch weiter aus-
't0 zuwalzenden 
g Feinbleche ge-
3  warmt. Die Ver--O
^  suche mit diesem 

j Ofen sind noch
> ^  nicht ganz zum 

AbschluB ge- 
kommen, doch 
kann nach den 
bisher gemach- 
ten Erfahrungen 
mit Sicherheit 
erwartet werden, 
daB auch diese 

voU befriedigen. Kach meiner Meinung diirfte an 
dieser Stelle besonders die Yerheizung von Koks, 
Kleinkoks oder Koksgrus allein oder in Mischung

Grund in der Feuerung ais solcher haben, obwohl 
eine gleichmaBige und gut verteilte Luftzufuhr 
wesentlich fur eine rauchfreie Yerbrennung ist, ais

' n. dgl. Ais besonders vorteilhaft wird von der 'Wcrks- 
Ieitung die fast vollige Rauchlosigkeit des Betriebes 
herrorgehoben. Dieser Yorteil diirfte weniger seinen

0 S V )  —
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besondere Vorteile bieten. Es sind hiermit die fiir die dureh einen Evaporatorrost ersetzt worden ist.
Blechherstellung erforderlichen gleichmafiigen und "Weitere Veranderungen wurden nicht vorgenommen.
nicht zu hohen Temperaturen besonders leicht zu Der Ofen arbeitet scit einer ganzen Reihe von
erreiehen. Versuche in dieser Richtung befinden Monaten mit Koksgrus. In Nachstehendem seien
sich in der Yorbercitung. die bei den Yersuchen ermittelten Zahlen initgeteilt:

2750 kg (Normalgesamtgew. 3000 kg).

Das Materiał soli nach dem Gliihen 40 % Dehnung 
und 30 bis 35 kg Festigkeit besitzen. Die Anheiz- 
dauer betrug 3 st 20 min.

Zum SchluB sei noch ein Topfgliłhofen vorgefuhrt, 
der nach seiner Arbeitsweise zwar nicht zu den Halb- 
gasafen zu rechnen ist, in diesem Zusammenhang aber 
wohl mit besprochen werden kann.

Abb. 6. Der ganze Umbau an diesem Ofen be
stand darin, daB der Planrost, auf dem m it natttr- 
lichem Zug gashaltige Steinkohle verfeuert wurde,

R a u c h g a s-A n a ly se n .
9 Uhr, nach3/, Abbranddes Feuers 15 %'CO,.
920 Uhr nach halbem Abbrand

des F e u e ra ...............................18,4 % CO„ 2,4 % Or
950 Uhr unmittelbar nach dem

Aufgeben...................................13,5 % CO„ 7 % Or
IO20 Uhr 10 min nach dem Auf- 

geben.......................................... 16,5 % CO„ 4 % Or

Kalt ge-nalztea 
FluCeisenbleoh. 

Topfgewicht. . . 
Fiillmasse . . . .

E in sa tz .

750 kg Normaleinsatz 1000 kg) 
1500 „
500 ..
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Von 1/ i  zu % Stunde wurden vier bis secks Scliaufeln 
Koksgrus aufgeworfen.

T em p era tu ren .
Die in 1/3 Topfhohe gemessenen Temperaturen be- 
trugen:

10‘0 Uhr . . . 800°
1 0 « ...............  850“
106« ...............  840°

In */t Topfhohe:
1105 Uhr . . . 830°.

Eine Kontrollmessung an einem Ofen, der mit Kohlon 
befeuert wurde, ergab kurz vor der Abschicberung 
870°.

Die zum Glulien erforderliche Temperatur soli 
750 bis 880° betragen.

B r e n n sto ff  verbraucli.

In der Anheizperiode von 3 st 20 min sowie fur 
die darauffolgende funfstiindige Gliilidauer, also in 
8 st 20 min, wurden 182 kg Koksasche verfeuert.

Abgeschlackt wurde in der Anheizzeit zweimal. 
Es wurden hierbei nur die grobsten Stucke der 
Schlacke entfernt.

Zustand 

des Ofens 

bclm 
Gluben

O lu h g u t Yerbrauch

an

Gcwlcht

kp

Daucr der Gluhunęen bis 
zur Abschicberung

fiir da« auf- 
pefjebeue 
GlUbgut

fur 1000 kg 
Gluhgut

kg %st min st m ii

S aar-S tlło k k o h lo

warra 1210 2 30 2 10 155 12,80
kalt 1215 5 — 2 10 214 17,62

warra 1450 3 25 2 25 111 7,05
1450 4 20 3 — 174 11,95
780 3 45 4 50 198 25,38

.. 700 3 30 5 — 150 22,28

K oks- 3rus.

warm .750 3 20 3 20 212 28,20

Ein abschlieBcndes Urteil iiber den \ ’erbrauch a» 
Koksgrus gegeniiber Steinkohle laBt sich nach einigen 
Versuchen nicht abgeben. Genaue Zahlen werden erst 
nach langerem Betriebe gewonnen werden konnen. 
Es ist jedoch schon jetzt ais feststehend anzusehen,

Mm/f-C-0

Sc/w/ft J-/C

------ ------- n
___ . . .......... .1 .i...

i i

“ Y f

i I____11____11.____

Abbildung 5. 

Platinen- und Eleeh-Gliihofen, 
System Iramel, der Firma Sieg- 
hiitter Eisen werk, Siegen-Sieg- 

hiitte.

Z u g v erh a ltn isse .
Der Zug iiber dem Roste war sehr gering und 

konnte genau nicht festgestellt werden. Man kann 
i  0 mm WS annehmen. Am Sehieber betrug er
4 bis 5 mm WS.

Zum Vergleich sind in folgender Tabellc Ergeb- 
nisse zusammengestellt, die von der Werksleitung 
crmittelt wurden:

daB der Yerbrauch nicht besonders groB wird. Da 
Koksgrus wesentlich billiger zu haben ist ais Stfick- 
kohle, miissen sich daraus nicht unwesentliche geld- 
liche Ersparnisse ergeben. AJs groBer VorteO muB 
es jedoch angesehen werden, daB es uberhaupt móg- 
lich ist, mit Koksgrus den GluhprozeB durchzufuhren, 
ohne daB an den ublichen Topfgltthofen besondere 
Umbauten vorzunehmen sind.
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Es zeigte sich auch bei diesen Yersuchen, daB mit 
Koks, in vorlicgcndem Falle in Form von Grus, sich 
lange Flammcn erzielen lassen, die eine gleichmaBige 
Temperaturyerteilung ermoglichen.

Dureh die Yersuehe muB ais festgestellt angesehen 
werden, daB Koksgrus, mit Unterwind verfeuert, 
nicht nur fiir Topfgliihofen Yerwendung 
finden kann, sondern sich auch fiir Tem
per- und andere ahnliche Oefen eignen 
muB, bei denen Warmeerzeugung und 
-yerteilung naeh gleichen Grundsatzen 
erfolgt.

Der Vollstandigkeit wegen sei noch 
einiges uber den Dampfverbrauch gesagt.
Die Abhangigkeit der Oefen voni Dampf- 
kesselbetrieb muB in Kauf genommen 
werden. Es ist hierbei jedoch zu bedenken, 
daB auch jede andere Halbgasfeuerung mit 
Dampfzusatz arbeitet, bei einem Umbau 
der Feuerungcn sind demnaeh die fiir die 
Dampfgebluse notigen Leitungen schon 
yorhanden. Es diirfte angebracht sein, 
bei dieser Gelegenhcit besonders naeh- 
driicklich darauf hinzuweisen, daB in 
bezug auf die Dampfwirtschaft an den 
Hiittenofen noch yielfach arg gesundigt 
wird. Meistens findet man die Leitungen 
gar nicht oder nur mangelhaft isoliert, oft 
auchunnotiglang, so daB groBe Kondensverluste ent- 
stehen. Es ist aber zu bedenken, daB bei einem Preis 
von 20 M je t  Kohle d iet Dampf auf 2,50 bis 3 Jt zu 
stehen kommt. Der Dampfverbrauch an den Unter
windfeuerungen ist an Halbgasofen noch nicht be
stimmt norden, es durften sich aber die Erfahrungen, 
die man in dieser Beziehung an Dampfkesseln ge
ma cht hat, hierauf anwenden lassen. Er schwankt bei 
diesen je naeh der KesselgrćiBe zwischen 3 und 6 % 
des gesamten erzeugten Danipfes. Im Dauerbetrieb

muB man stets mit etwas ungiinstigeren Zahlen rech- 
nen ais die Abnahmeversuche ergeben, ein Yerbrauch 
von 5 % diirfte daher immer in Rechnung zu stellen 
sein. Danaeli wiirden bei der Yerfeuerung einer 
mittleren Steinkohle auf eine Tonne Brennstoff etwa 
350 kg Dampf benotigt werden.

Die Vervvendung von Untenvindfeuerungen in 
Halbgasofen bedeutet unbestreitbar einen Fort- 
schritt. auf dem Gebiete des Ofenbaues, da die Oefen 
unabhangig von einer bestimmten Brennstoffart 
werden und sogar Brennstoffe gebrauchen konnen, die 
friiher hierfiir nicht in Frage kamen. Es ware zu be- 
griiBen, wenn auch andere Firmen, die sich mit dem 
Bau yon Unterwindfeuerungen befassen, dieser Yer- 
wendungsart ihre Aufmerksamkeit schenken wurden.

$r.-3ng. H. Markgraf.

Abbildung 6. Topfgliihofen.

Arbeiterschaft und K riegsziel.
Yon H ein r ich  G ohring  in Bremen.

I j ie  Yorgange der letzten Zeit haben gezeigt, daB 
die Entcntemaehte, und zwar yornclimlich 

England, Frankreich und ueucrdirgs auch die Ver- 
einigten Staaten von Amerika, Deutschlands ganz- 
lichc politische und militarische, kulturelle und wirt- 
scbaftliche Yernicliturg erstreben. Bei einem Sicg 
der Entcnte wiirde das deutsche Yolk unter den auf- 
erlegten Lasten verkummern. Die wirtschaflliche 
Uebcrlegenheit seiner Feinde wiirde Deutsehland vor 
allem dureh die Aufbiirdurg der dcnkbar ungiinstig- 
sten HandelsvcrtrSge zu fiihlen bekommen. Dies ist 
aber um so schwerwiegender, ais Deutsehland ais 
Yonriegender Industriestaat auf Ein- und Ausfuhr 
ańgewiesen ist. Schon ein Friede, der die mit den 
ungeheuersten Opfem an Gut und Blut erkampften 
Yorteile aufgibt und die groBe Kriegsmilliardenschuld 
selbst zu tragen yerpfliehtete, karne der Lahm-

legurg des. gesamten wirtsehaftlichen Lebens fur 
yiele Jahrzelmte gleich. Unter diesen YerhSltnissen 
hatten aber die armeren Sehichten des Yolkcs natur* 
gemiiB am meisten zu leiden. Daher haben auch die 
Arbeiter ein wichtiges Interesse an der wirtschaft- 
lichen Gestalturg Deutschlands naeh dcm Kriege. 
Die yolle Eikenntnis der Sachlsge hat ja die Arbeiter
schaft nicht zuletzt dazu gdiihrt, Gut und Blut 
dafur einzusetzen, daB der Krirg von Deutschlands 
Fluren ferngehalten wird. Schon yor dcm Kriego 
erfreulen sich gerade die Arbeiter Deutschlands eines 
stetig wachsen den Wohlstandes, der in der gesamten 
Lebenshalturg, ferner in dem sich stetig steigernden 
Bediirfnis naeh geistiger und kiinstlerischer Bcirie- 
digurg zum Ausdruek kam.

So gewiB es nicht gleichgultig ist, den Kriegs- 
sturm von Deutschlands Grenzen fernzuhalten,
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ebenso bedeutsam ist das, was dem deutschen Volke 
der Friede bringt. Man nelune nur den ganz ge- 
waltigen Aufschwung der deutschen Yolkswirtsehaft! 
Die giinstige wirtschaftliche Entwicklurg, die in 
Deutschland in der zweiten Hiilfte des vorigen Jahr- 
hunderts einsctzte, hat insonderheit unter der Re- 
gierung Kaiser Wilhelma II. iiberaus bedeutendo 
Fortschritte gemacht. Eine geradezu gliinzcnde Ent
wicklung weist der deutsche Welthandel auf. Der 
GesamtauBenhandel Deutschlands betrug:

Jahr Elofnbr
1887................  3 109.0
1912   10 091,4
Zuoahme . . . 243,9%

In  Jlilllonen JC 

Ansfubr Gesamthandel
3 190,9 6 245,9
8 950,8 19 648,2

185,5% 214,0 %
Ein Yergleich mit anderen Liindcrn, wie beispiels

weise England, zeigt so reclit den groBen Aufschwung 
des deutschen Bergbaucs und der deutschen Fisen- 
induttrie. Naeh der Statistik war dic Entwicklung 
der Produktion in England und Deutschland wie 
fo g t :

Deutschland England
t t

Steinkohlen 1870 . .  . 2 300 000 120 000 000
1«13 . . . 191 000 000 292 000 000

Roheisen 1870 . .  . 1 391 000 6 059 000
1913 . . . 19 309 000 10 649 000

Rohstahl 1870 . . .  — —
1913 . . . 19 028 000 7 768 000

Bcdenkt man, welche bedeutsame Rolle Kohle, 
Eisen und Stahl in der Weltwirtschaft spielen, dann 
versteht man, daB Deutschlands Feinde uns diesen 
Aufschwurg neiden und uns den Wettbewerb auf 
dem Weltmarkt unmoglich machen, ja unsere Erz- 
und Kohlergcbicte an sich reiBen, dic Hiitten- und 
Eisenindustrie zerstoren und uns die Moglichkeit 
einer weiteren Entwicklurg nehmen wollen. Gleichen 
Schritt mit der Entwicklurg von Gcwcrbe und In
dustrie hat nun aueh in Deutschland eine stetige 
Steigerurg der I.ohnverhaltnisse sowie Verbesserung 
der Arbcitsbedirgurgen der Lohnarbeiterschaft ge- 
halten. Zumal die Arbcitsliihne sind so betrachtlich in 
die Hohe gegargen, daB diese Steigerung mit kcinem 
anderen Zeitraum und mit kcinem anderer Lauder 
in Einklarg gebracht werden kann. Selbst wirtschaft- 
liche Nicdeigarge, wic beispielsweise die der Jahre 
1908 und 1909, haben keine Hemmung in der auf- 
steigenden Linie der Lohne henoibrirgen konnen. 
Naeh Untersuchurgen, die Schreiber dieser Zeilen 
an der Hand eines umfangreichen Materials (Berichte 
der statistischen Stadt- und Landcsamtcr, Erhc- 
burgen der Krankenkassen, der Organisatioren der 
Arbeiter und Untcrnehmcr usw.) iiber die Lohnver- 
haltnisse in etwa 300 deutschen Stadten und Ort- 
schaften fiir die Zeit von 1903 bis 1912 gemacht hat, 
stieg in diesem Zeitraum in der Maschinenbau- und 
Mctallindustrie der durchschnittliche Lohn der 
Schlosser und Maschinenbauer um 44,6% , der 
Dreher um 34,5 %, der Schmicde um 2G,0 %, der 
Former und GieBereiarbeiter um 39,0 %, der Kleir.p- 
ner und Mechaniker um 38,8 %, der Kupfersehmicde 
*m  40,7 %. Naeh Erhebur.gen des christlich-sozialen

x m , ,

Mctallarbeitervcrbandes vom Jahre 1907 iiber die 
Arbeitsvcrhaltnisse in der schweren Eisenindustrie 
(Hiitten-, Stahl- und Walzwcrke) der Gebiete Rhcin- 
land-Westfalen, Oberschlesien, Lothringen und der 
Saar hatte im Kolonnenakkordverhaltnis der „erste 
Mann“ 7 bis 8 Jl,  aber aueh biswcilcn 9 bis 10 M 
Tagesverdienst zu verzeichnen. Naeh der amtlichen 
Statistik ist in der Zeit von 1890 bis 1910 der Durch- 
schnittslohn der Arbeiter im Braunkohlcnbergban 
des Obcrbergamtsbe/irks Halle um fast 50 % gc- 
stiegen, nantlich von 730 Jl  auf 10&9 JC. Anderseits 
wird die Vertcuerung der Lebensmitlel fur dic Pro- 
vinz Sachscn folgendermaBen berechnet: In den letz- 
ten 15 bis 20 Jahren sind die Lcbensmittcl um etw’a 
20 %, die Mietspreisc um etwa 16 bis 20 %, die Ma- 
terialprcise um 20 bis 40 % gestiegen. Das ergibt 
fiir einen einfach gefiihrtcn Haushalt etwa 22 %. 
Detmiach sind rd. 27 % des Lohnes vorhanden, die 
fiir eine Verbcsserung der allgemeincn Lebenshaltung 
Vcrwendung finden konnen. "Wahrend der Kriegs- 
zeit ist nun naturlieh kein Stillstand in der Auf- 
wartsbewegung der Lohne der Arbcitcrschaft Deutsch
lands zu beobachten. Naeh den Ergebnissen einer 
statistischen Umfrage, dic Gustav Hartmann im 
„Gewerkverein“ (Organ des Yerbandes der Deutschen 
Gewerkvereine) veroffcntlicht, bctrSgt in der Ma
schinenbau- und Mctallindustrie die Lohnsteigerung 
seit Kriegsausbruch bis Januar 1917 in GroB-Berlin 
69 %, in Hagen i. W. 65 %, in Leipzig 46 %, in der 
Provinz Brandenburg 43 % usw'. Naeh einer im 
„Reichsanzeigcr11 vom 20. April 1917 vcr5fTcntlich- 
ten Statistik haben in der Zeit vom zweiten Mertel 
1914 bis zum vierten Yiertel 1916 die Lohne der Berg- 
arbeiter eine Verbesserung erfahren von im Ruhr- 
gebict 43,5 %, in Oberschlesien 42,5 %, in Nieder- 
schlesien 30,0 %, im Saargebiet 29,9 %, im Aachener 
Revier 25,4 %, im niederrheinischen Steinkohlenbcrg- 
bau 44,9 %, im Haller Braunkohlenbergbau 30,2 %, 
im linksrheinischcn Braunkohlenbergbau 38,5 %, im 
Mansfdder Erzbergbau 74,1 %, im Oberharzer Erz- 
bergbau 7 4,1 %, im Siegener Erzbergbau 48,9 %, im 
Nassau-Wetzlarer Erzbergbau 40,0 %, im rechts- 
rheinischen Erzbergbau 42,9 %, im linksrheinischcn 
Erzbergbau 33,1 %. Naeh der vorgcnannten ge- 
werkschafllichcn Untersuchurg im „Gcwerkverein“ 
erreichcn im Dortmunder Bezirk die durchschnitt- 
lichen Schichtverdienste der Bergleutc jetzt den Be- 
trag von 8,60 JC, teilweise sogar 9 M  gegen rd. 6 bis 
6,50 JC, die vor dem Kriege erzielt wurden. Aber 
aueh schon die Tatsache, daB in Deutschland zur- 
zeit die Strcikbewcgung rein illusorisch geworden ist, 
wahrend in anderen Landem, wie beispielsweise in 
RuBland und England, eine Strcikbewcgung die 
andere treibt, sagt Geniigendcs in dieser Beziehung. 
In einem Aufsatz des Stoekholmer „Nya Dagligt 
Allehanda" vom 26. Mai 1917, der sich mit den letz- 
ten groBen Streikbewegurgen in England befaBt, 
wird betont, wie die Arbeiter Englands bcfiirchten, 
daB sie einer Yollkommenen Yerelendung ent^egen- 
gehen. In England b^stehen eben nur fiir eine ver-
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haltnism&Big geringe Anzahl von Arbeitern und 
insonderheit fiir geiibte Arbeiter bestimmter Zweige 
gute Lohne; die groBe Melirheit der englischen Ar
beiter hat keine bessere, ja vielfach sogar eine schlech- 
tere Entlolmung aufzuweisen ais die deutsche Ar- 
beiterschaft. Diese paar Bcispiele zeigen ohne alle 
Fra ęo, daB der dieTatsachen verkennt, derbehauptet, 
daB die Arbeiterschaft niehts zu verlieren hatte. Eine 
Niederlage Deutsehlands und die LosreiBung von 
ElsaB-Lothringen mit seinen Erzgebietcn, von Ober- 
schlesien usw. wSre cin todlicher Schlag gegen die 
Berg- und Hiittenindustrie mit ihren 2% Millionen 
Arbeitern und gegen die weitervcrarbcitenden Ge- 
werbe, besonders gegen dic Eisenindustrie ur.-i Metall- 
yerarbeitung. Hunderttausende von Existcnzcn 
wurden vermchtet. Jcdenlalls steht doch wohl 1'cst, 
daB durch eine Niederlage Deutsclilands der Arbeiter 
mindestens ebenso schwer betroffen wiirde wie der 
Unternchmcr. Die deutsche Arbeiterschaft kann ihre 
Lebensbedingungen nicht in einem vom Weltmarkt 
yerdrangten Deutschland verbessern, sie braucht viel- 
mehr cin Deutschland, das seiner Industrie alle Ent- 
wicklungsm6glichk?iten erschlicBt. Bei einer Nieder- 
lage Deutsehlands wiirde gar bald an Stelle eines 
wachsenden Arbeiterwohlstandes eine stetig zu- 
nehmendo Veielendung treten.

Aber nicht nur dic Bcrufsinteresscn der Arbciter- 
schaft sind sehr eng mit dem Schicksal Deutsehlands 
Yerknupft. Auch die Fortfiihrung des groBen Werkes 
der Sozialgesetzgebung, dic Arbeiter- und Ange- 
stelltenlursorge, wiiro in Frage gestellt. Allgemein be
kannt ist wohl der ttberaus hohe Wert der Sozial- 
yersicherung fur die arbcitende Bevolkerungl Im 
Jahre 1913 wurden von den deutschen Iuanken- 
kassen 390 686 552 M  Kosten »etragen. Die Un- 
fallversicherung zahlte 1913 an 1096 286 Perso
nen 155 924 505 Jl  Bentcn, davon an Yerletzte 
119 726 492 Jl,  an Witwen GetOteter 16 545 838 Jl,  
an Kinder von Getoteten 18 783 272 Jl,  an andere 
Verwandtc 868 903 Jl,  zuziiglich Kosten łur Hcil- 
verfahren, Sterbegeld und Abfindung insgesamt 
175 350 760 JC. Invalidenrenten und einmalige Ver- 
sicherungcn wurden 1913 gezahlt 188 481 431 Jl.  
Insgesamt wurden 1913 von den Versicherungen 
735102 488 M  aufgewendet. Bekanntlich haben die 
Arbeiterversicherungeii die Volksgesundheit wesent- 
lich gehoben. Im Jahre 1880 starben auf 1000 Ein- 
wohner 27,5,1913 nur noch 15,8 Persom-n. Auch der 
Krieg hat ge^eigt, daB die Arbeiterfursorge eine 
Quellc deutscher Kraft ist. In allen Weltteilen hat 
man iibrigens schon das Lob der deutschen Arbeitcr- 
yersieherung gesungen. So schrieb bcispielsweise 
die amerikanische Zeitschrift „The Outlook", dereń 
Herausgeber der fruhere Prasident Thcodore Roosevelt 
ist, der sich jctzt ja bekanntlich in Schmiihungen 
gegen Deutschland ganz besonders hervortut, im 
April 1910 u. a. in einem Aufsatz, betitelt: New  
Germany Cares for Her Working People, wortlich: 
„Germany more than anr other country in Europę 
has entered on a comprehensive prograimne of human

salvage. She is devoting her thought and her cnergy 
to the making of people as wcll as of things.“ Wie 
gcringfiigig sind den deutschen Einrichtungen gepen- 
iiber diejenigen vieler anderer Staaten! So haben 
beispielsweise weder Frankreich noch Belgien Zwangs- 
versicherungen, nicht einmal fiir Kranke! Ohne 
alle Frage wurden bei einer Nicderlage Deutsch- 
lands die Sicgcr das Milliardcnverm6gen der Ver- 
Bicherungen an sich nehmen und damit dic Yersicher- 
ten um ihre wohlerworbenen Rechte bringen.

Die deutsche Arbeiterschaft braucht einen Frieden, 
der gccignet ist, sie vor unermeBlichem Schaden z u 
bewahren. Nur cin siegreicher AbschluB des Welt- 
ki-ieges wird imstande sein, das Wirtsehaftsleben 
bald wieder auflcben zu lassen. Ein „Friede um 
jeden Preis“ und unter Tragung unsercr eigenen 
Lfeten wiirde letzten Endes von der Arbeiterschaft 
selbst wohl am mcisten verflucht werden. Harrt 
doch des Staates mit dem Ende des Krieges ein 
Riesenkomplex sozialer Aufgaben, der die gewaltig- 
sten Mittel erfordert. Es gilt in erster Linie, die un- 
zahligen Wundcn zu heilen, die der Krieg geschlagen 
hat, dic Veteranen und Invaliden, die Witwen und 
Waisen der Gcfallenen mit freigiebiger Hand so zu 
stellen, daB sic ohne Nahrungssorgen stets die Dank- 
barkeit des Vaterlandes ftthlen; es gilt ferner, ver- 
wiistete Provinzcn zu neuer und reicherer Bliite 
zu bringen, die zerstorten Wertc daheim und iiber 
Sec uberall neu zu schaffen. Eine ganze Reihe von 
Gewerben braucht zu ihrem Gedeihen einen gewissen 
Wohlstand. Den hat Deutschland aber nur, wenn 
ihm der Weg zum Weltmarkt offensteht. Die Frei- 
lieit der Meere ist fiir Deutschland eine der grund- 
satzlichsten Bedingungen bei Beendigung dieses 
Krieges. Der kommende Friede muB Deutschland 
giinstige Handelsvertrage und Absatzgebiete t iir seinen 
steigenden WareniiberschuB sichern. Ein siegreicher 
AbschluB ist aber auch schon aus dem Grundc not- 
wendig, wcil an die Leistungs- und Wettbewerbs- 
fiihigkcit der deutschen Industrie nacli dem Kriege 
dic allergroBten Anforderungen gestellt werden. Nicht 
nur mit allen crdenklichen MaBnahmen linserer 
jetzigen Feinde ist zu rechncn, sondern auch mit 
einer bedeutenden Erstarkung und Ausdehnung der 
Industrie und des Wettbewerbs der jetzt neutralen 
Lander. Wir brauchen einen „Sieg-Frieden“, der 
uns wirtschaftlich leistungsfahig erhalt fiir die Zu
kunft. Uebrigcns ist es gar nicht angebracht, von 
einem Frieden ohne jede Anncxionen und Kriegs- 
entschadigungen zu reden, wenn die Gegner immer 
wieder aufs neue ihren Yernichtungswillen Dcutsch- 
land gegenuber zum Ausdruck bringen. England und 
Frankreich werden nur dann zu Friedensverhand- 
lungen bereit sein, wenn sie am Abgrund stehen. 
So edel und anerkennenswert nun auch jede ehrliche 
Friedensvermittlung ist, die diesem ungeheuren 
Volkerringen und seinem Elend ein Ende machen 
konnte, so sicher steht es aber auch fest, daB unter 
den jetzigen Verhaltnissen der in Deutschland, der 
einem Yerzichtfrieden zustrebt, am Grabę seines
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Vaterlandcs schaufelt. Nicht auGer acht lasscn darf 
man, daB das deutsche Volk ais Arbeitsvolk Anspruch 
darauf hat, seinen Wcg in der Wcltgeschichte selb- 
standig und ohne Abhangigkeit von einem anderen

Volke oder Lande gchen zu konnen. Wie die Dinge 
aber zurz?it liegen, werden wir cinen vernflnltieen, 
d. h. dauernden Frieden wohl nicht anders bekom- 
men ais indem wir ihn uns mit den Waffen erkSmpfen.

Umschau.
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und Ausschalten der Pumpen, entsprechcnd dem Druck- 
wasserverbrauch, erfolgt vollig solbsttiitig durcli cin 
mittels Drahscilziigen von den Akkumulatoren aus ge- 
steuerte8 Mebrfachluftv( ntil in der Weise, daB beim 
Sinken der Akkumulatoren um je 305 mm jo eine weitere 
Pumpe eingeschaltct wird und umgekchrt. Bcim Aus- 

schaltcn der Pumpen von der Hochdruck- 
leitung werden sio selbsttatig mit einer 
Mederdruckleitung verbunden, dio zu dem 
das Saugwasser fiir dio Pumpen liefornden 
Behalter von 2,45 m Durohmesser bei 3,8 m 
Hohe fiihrt. Die zwoi Akkumulatoren sind 
je 8,5 m hoeh, 4,6 m im Durchmesser und 
halten jo 2250 1; zwei weitere (alte) Akkumu
latoren von 1350 bzw. 675 1 sollen mit den 
erstcren noch parallel gcschaltet werden, so 
dafl dann eine Gesamtfassungskraft von etwa 
6500 1 zur Verfiigung steht. Der hóchste, 
duroh Uobersetzung erzielte Arbeitsdruek, der 
in der Anlage zur Verwendung g“langt (an- 
scheincnd wohl in der Rahmenpresseroi), ist 
rd. 400 at.

Das Druckwasser gelangt von den Pumpen 
bzw. den Akkumulatoren in einer unterirdiseh 
verlegten Leitung (22 mm starko Stahlrohre) 
von 250 ram lieliter Weite mit einem Haupt- 
absperrschieber in dio GcschoBpresserei und 
gabelt sioh dort in zwei Leitungen von je 
200 mm liehter Woito, die zu den zwolf in 
zwei Reilien von jo seclis - jo drei Einheiten 
von je einer Loch- und einer Ziehpreśse —- 
fiihren und am Ende durcli cinen Querstrang 
zur Ringleitung gesehlossen sind (Abb. 2). 
An jeder Presse wird die Druekleitung durch 

einen Absperrschieber und ein StoBausgleichventil hindureh 
zu dera Dreiwegehahn-Stcuerapparat gef iihrt, von dem zwei 
Druokrohre, einszum oberen Teil des PrcBzylinders fiir den
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Eine amerikanische GeschoBpressen-Anlage.
Von den durch dio groBen Munitionsbestollungcn 

der Eotonte ermogliehten amcrikanischcn Neuanlagen, 
die den Erbauern im Gegensatz zu gclegentlichen un- 
bedeutenden Erweiterungcn ein freies Feld fiir cinbeit-

Abblldtmg 2. Drei hydraullsche Pressenpaare der Hrciraulic Steel Co., Clereland.

Abbildung 1. Anordnung der Loch- und ZIehpre3sonanlage 
der Hydr«ullo Steel Co., Cleve!and, m it *ugeh5rlger Pumpatatlon. 

a =  Schaltbrett. b — Pumpen. c 1 Leerlauf-Wasscrleitung. d - - Saug- 
leltung. o =° i  [och dnick leitung. f Absperrjehieber. g =  Krelaelpumpe. 
k =  Anlleferungsblihne. I »» Geblttse. j --- Oelen. k -- Prosien. 1 — llosh- 
druck-RIn^leitung. m *- Filterkammer. n Vorratabehillter. o ** Saiig- 

wsaaerbehillter. p =  Akkumulatoren. q =  Automobilrahmen-Werkgtiitte.

licho und groBziigigo Anordnung boten, zeichnet sioh 
nach F. L. P r o n t i s s 1) die yon der Hydraulic Pressed 
Steel Company, Clereland, erbaute Anlage durch maneher- 
lei bemerkeniwerto Ncuein- 
riebtungen aus.

Die Neubauten (Abb. 1) 
umfassen eine GeschoBpres
serei (23,5 X 110 m), eine 

Automobilrahmenpresserei 
(24,5 X 110 m) und einen 
winklig zu beiden an einem 
Ende liegendenPreBpumpen- 
bau (12,2 X 48 in). Die 
Pumpenausriistung besteht 
aus 8 (spater 10) Deane- 
Holyoke - Zwillings - Hoch- 
druekpumpon mit 115-mm- 
Plungerdurohmesser und 305 
mm Hub bei jo etwa 900 1 
Minutenleistung und einem 
Druck von otwa 60 at. Jede 
Pumpe wird durch einen 
160 PS-Westinghouse-Motor 
mit 220 V Drehstrom mit
tels einfaehen Pfeilradvor- 
gelegesangetrieben, DieWar- 
tung der Pumpenanlage wird 
voa einem Masehinisten und 
zwei Oelern besorgt. Das Ein-
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Arbeitshub, oins zu dcm untercn Teil des PreBzylinders 
fur den Riickgang, fiihren, wahrend das yeibrauchto 
Wasser uus dem joweilig nioht unter PrcBdruck stebenden 
Teil des Zyliuders durcli den Steuerapparat und die eben- 
falls unterirdsch yerlegte Riickwasscrleitung hindurch 
der Filterkamnier des Vorratsbehaltera, einer Betongrubo 
Ton etwa 22,5 cbm Fassung, zugeleitet wird. Dio Pressen 
arbeiten also weder mit Niederdruckfullwasser fiir den 
Lccrweg, noch sind sie mit Riickzugzylindern ausgeriistet, 
was ja einerseits eino wesentiiehe Vereinfachung der 
Stcuervorriihtungen und Robrleitungen gestattet, ander- 
eeits aber einen hohen Verbrauch an Druckwasser und nicht 
zu unterschiitzende Dichtungsschwierigkeiten bedingt.

Die Oefen werden mit Oelfeuerung betrieben. Jedo 
Presse hat ihren Ofen, das heiBt dio Hiiilen werden nach 
dem Lochen und Tor dom Ziehen aufs neue gewiirmt.

Es werden tiiglich etwa 100 t Stahl in drei 8-st- 
Schichten aus Blockchen von jo 0 kg zu 15 000 Stiick 
7,5-cm-Jcbrapnclls yerpreflt. Die Blockchen werden auf 
der Anlieferungsbiilme zu etwa 500 Stiick in Stahlblech- 
kastin geworfen nnd mittels olektriBcben 10-t-Laufkrans 
den Oefen zugcfuhrt. Walur Daclen

Amerikanlsche Erfahrungen bel der Herstellung 
von Gescl.ossen

/n der ausgesprochenen Absicht, dio amerifcaniscflen 
Behorden aus den Erfahrungen der amerikanischcn Muni- 
tionsindustrio bei der Ausfiihrung der fiir dio Entenlo 
iibernommenen Lieferungen Nutzen ziehen zu lassen, 
mactite der Generaldirektor dor Westinghouso Air Brako 
Company, A. L. l l u m p h r o y ,  in einer Versammlung 
der Engineers’ Society of Western Prnnsylyania') sehr 
aUBfiihrllche Mitteilungen yerwaltungs- und bctriebstech- 
nischer Art, denen nachstehendes entnommen Bei:

„Dio meisten Auftrage fiir dio fremden Staaten 
wurden von Vereinigungcn industriellcr Werke iibernom- 
men. In unserem Fallo traten droi Firmen mit yicr in 
TcrBchiedenen Industriebezirken gelcgenen Werken zu- 
sammen, um im wesentliehen 5 Millionen Gescbosse, 
davon dio Halfte Sehrapnells und dio Halfte Granaten, 
zu ubernehmen. Sofort naeh Tatigung des Auftrages 
wurden uduo Gobiiudo erriehtet. Maechinen entworfen 
und bestellt und dio erforderlichen Kohstoffe gesicliert. 
Dabei besaB keino der drei Firmen, mit oiner cinzigen 
Ausnahroe, irgendwelehe Sachverst2ndigo oder Ange- 
stellto, dio yorlier in Munitionsfabrikcn tatig waren, 
noch gelang es ihnen, solcho eiozuslellcn. Die Auslagen 
der drei Firmen beliofen sich, eho irgendeino Zahlung 
der Aultraggeber einging, auf 25 bis 28 Millionen Dollar.

Beim Entwurf einer Neuanlago fiir dio GesohoB- 
herstellung ist zuniichst zu priifen, ob der Auftrag bo- 
langroich genug ist, um giinzlich neuo Gebaude und 
ganzlich neue maschincllo Einrichtungen zu reehtfcrtigen. 
In letzterer Beziehung kann gesagt werden, daB sehon 
bei einem Auftrag von 2C0Ó00 Ge^chossen einer Art 
sich die Bescbaffung besonderer Maschinen lohnt; daB 
jeder Versuch, mit TOrhandenen Anlagen auszukommen, 
in den meisten Fallen doch zur Ausmerzung yom min- 
destens 50 % der Maschinen fiihrt, wic bei unseren Ein- 
riohtungen aueh kautn 2 % sich ais nutzbar erwies.

Entscblieflt man sich also zu ganzlicher Neueinrich- 
tung, so sind die leitenden Gesiehtapunkte: moglichst 
selbsttiitige, d. h. ein MindestmaB von Geschick erfor- 
dernde Maschinen, moglichst genauo Bestimmung der 
Anzahl der einzelnen Maschinen, cntsprechend dem Zeit- 
aufwand ihier Arbeitsleistung, und moglichst zweck- 
miiBige Anordnung der Maschinen mit Kucksicht auf dio 
Aufeinanderfolgo der Arbeitsvorgango unter Vcrnieidung 
jedes iiberflussigen Transportweges. Nach Klarstellung 
dieser Punkto ergeben sich dio Abmcs«ungen und An
ordnung der erforderlichen Gebaude nahezu Ton selbst. 
Ais Beispiel sei angefiihrt, daB bei uns ein Holzbau von
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etwa 20 X 200 m mit Anlagen zur Herstellung yon tiig
lich 20 000 Kartuschhulsen yon 85 x 290 mm und eine 
angrenzendo Gliiherei und Beizerei von etwa 20 X 50 m 
in ann&hernd 11 Woohen mit allen Einrichtungen bc- 
triebsfertig hergestellt wurde.

Nach Beendigung der Bauten und Einrichtung er- 
steht dio Frago der Betriebsleitung, der Beschalfung der 
ArbeitBkrafte und der Festsetzung derLohn- bzw. Akkord- 
siitze. Fiir dio Loitung eignet sich naturgemiiU am bisten 
ein Facbmann mit Kenntnissen in der Herstellung der 
besonderen in Frago stehenden Geschosse; falls ein solcher 
nicht zu erbaltcn ist, so sollto jedenfalls ein Mann go- 
wahlt werden, der in der Massencrzcugung praktischo 
Erfahrung und damit den ricbtigen MsBstab fiir die 
Leistungsfiihigkcit yon Arbeitern und Maschinen besitzt. 
Zur Fcstsetzung der Lobnsatze ist eino genaue Priifung 
der moglichen Leistung der ganzen Anlage, im einzelnen 
also der Schnittgeschwindigkciten und -stiirken der Ma
schinen usw., eiforderlich. Vorausgcsctzt, dufl gesetz- 
licho Bestimmungen uber die Arbeitszeit und -Leistung 
der Leute nicht hemmend im Wego stehen, ist cs dann 
moglich, und in unserm Falle aueh crreicht worden, den 
Arbeitern auf Grund des crstaunlicli hohen und hoch- 
wertigen A u s b r i n g e n B  entspreohend gliinzendcn Verdienst 
zu sichcrn.

Man hat geschatzt, daB fiirj eden Soldaten an dor 
Front drei Mann in der Hcimat zur Herstellung seines 
Bcdarfes an Kricgsmaterial erforderlich sind. Wenn man 
tlabei bedenkt, daB es in unserm Land nicht mehr ais 
3000 wirklich brauchbare Lcercnmechanikcr gibt, so er- 
kennt man, wio wichtig es fiir unsero Behorden ist, 
dieso Leute zu finden, damit sio nicht an dio Front 
gesandt werden. Aueh an sonstigen Faeharbeilern ergab 
sich bei dem gewaltigen Bedarf ein groBer Mangol, so 
daB gleichwie in Europa aueh hier weibliche Arbeits- 
krafto in ungeahntem MaBe herangozogen werden muflten. 
Aueh bei uns haben die Frauen sich heryorragend be- 
wahrt und in manchcn Fallen die Leistungen ibrer 
mannlichcn Arbeitsgenossen iibertroffen; Tielo Ton ilmen 
Torilienen zwischen 5 und 6 Dollar in der Schicht.

Die Schwierigkeit in der Beschaffung tiichtigcr Leeren- 
meehaniker erscheint erst in ihrer wahren Bedeutung, 
wenn man dio erforderlicho Anzahl dieser Werkzeuge 
kennt. Bei der Herstellung der kombinierten Zeit- und 
Aufsohlagziinder eind 170 Leeren erforderlich, und zu 
einer taglichcn Eizeugung von 10 000 Ziindern benulzcn 
wir sieben Sat/.o solcber Leeren, d. h. im ganzen 1190 
Stiick. — Die Herstellung der Sehrapnellhulscn und 
Zubohor erfordert 128 Arbeitsvorgango und 51 Werkstatt- 
priifungen mit G5 Leeren, yon denen fiir 10 000 Scbrap- 
nells in 20 Stunden fiinf Satzo oder 325 Stiick no' ig 
sind. Keine der auftraggebonden Rcgierungen yermochto, 
uns Normnllceren zu liefern; dieso muBten daher alle 
nach Zeichnungen gefertigt werden. Dio Beschaffung 
der Leeren war ohne Zwcifel die schwierigsto Aufgabe, 
dio den amerikanischen Munitionsfabrikcn crwuchs. Eino 
yorsiehtige Regiorung sollte daher unycrziiglich einen 
fiir alle moglichen Anfurderungen ausreichcnden Vorrat 
an GeschoBleercn in Bcrcitscbaft stellen.

Eine weitero yon unseren Behorden zu boherzigende 
Erfahrung ist dio, daB die B.*stimmungon iiber dio Ma- 
terialzusammengetzung der Geschosse und ihrer Zubohor- 
toile B o w io  der Fiillung sich im Rahmon des Erreich- 
baren und des militartsch Wichtigen halten sollt>n. Um 
nur zwei Beispielo anzufiihren: Dio Bestellung eines 
unserer Auftraggeber schricb fiir die Fiillung yon Schrap- 
nells eine gewisse Menge yon Magnesiumpulyer Tor, woTon 
in ganz Amerika nur ein Viertel der erforderlichen Mengo 
zu beschaffen war; es bedurfto zoitraubender Verhand- 
lungen und Nachforschungen, bis schlieBlioh dieser Be- 
Btandteil dureh einen andern ersetzt und damit die 
Fiillung der Geschosse di-rjenigen anderer Auftraegebcr 
gleichsemacht wurdo. In einem andern Falle wurden 
7000 Kanuschhiileen yerworfen, weil infolgo eines Sprunges 
in dem betreffenden Stempel der Kreisbogen des Stom-



18. Oktober 1917. Um&chau.. Stahl und Eisen. 953

pels am Bodon der Hiilsen auf der einon Hiilfte um 
8/i mm gegen dio andere Halfte oxzentrisćh war! Daboi 
waron bereits 60 000 dieser „defektcn“ Hiilsen abgenom- 
men, ehe cin Abnelimcr den Fehler cntdeckto.“

Walter Daelen.

Bericht Uber die TStlgkeit der Physikalisch-Teehnlschen 
Reichsanstalt Im Jahre 1919').

Der kUrzlich hcrausgekommone Jahres oericht 1916 
der Physikalisch-Technisohen Rcichsanstalt enthalt auoh 
einigo Mittcilungen, dio fiir Eisenhiittenleute von Interesse 
sind.

Die A nzahl dor M atcria lp riifungon  im Sohwaoh- 
stroin-Laboratorium ist auoh im vergangcnenen Jahre 
wieder erhcblich zuriickgcgangcn, nur Priifungsantriigo 
fiir Magnetstahl sind in letzter Zeit wieder zaldreieh cin- 
gelaufen und zum Teil noch nicht erledigt; es wurden gc- 
priift von unmagnetisehem Materiał (Nickelstahl) 3 (11), 
Ton FluBstahl, GuCeisen, Magnetstahl 18 (12), von 
Dynamoblech 9 (40). Von den Dyntuno blecb proben 
wurden 4 statisoh, 5 wattm etrisch untersucht. AuBcr- 
dem wurden noch in zwoi Fallen auf Wunsch von Intor- 
essenten zielu li oh ausgedehnte Versucho zur Verbesserung 
von Elektrolyteisen duroh Gliihen im Vakuum ausgcfiihrt.

EinfluB der ehemisehen Zusammensetzung und ther- 
mischen Behandlung aut die M ag n e tis ie rb a rk e it 
t o i i  E isenlogiorungen. Fiir die im wesontliehen be
reits abgeschlossenen Untersuehungen iiber dio magneti- 
eohen Eigenschaften, Dichto und spezifischcn Widerstand 
der Legierungen von Eisen mit Kohlenstoff, Silizium, 
Aluminium und Mangan wurden nooh einigo Kontroll- 
messungen notwendig, die inzwischen ausgefiihrt worden 
sind. Das sehr umfangreichc Beobachtungsmatorial, das 
sieh iiber einen Zeitraum von mehr ais zelw Jahren er- 
streckt, wurde vollstandig durchgearbeitot und druck- 
fertig gemaoht, so daB der Voroffentlichung niohts mehr 
im YVege steht; dieselbe soli naoh dem Eintreffen des An- 
teils yon Herm Prof. ®r.«3n0- G oerens, Aachen, in den 
„Wissenschaftlichcn Abhandlungen" der Rcichsanstalt 
crfolgen.

Ersatz von Wolframstahl-Magnetcn durch Chrom- 
stah l-M ag n e te . Durch die Besohlagnahmo des Wolframs 
fiir Heereszwecko wurdo die weitere Herstellung von 
Wolframstahlmagncten unmoglich; auf Antrag der hior- 
durch in ihrer Existenz bedrohten Elektrizitatsindustrie 
wurdo sofort eine fiir spater bereits geplante systematischo 
Untersuchung uber den Ersatz von Wolframstahl durch 
ChromBtahl fiir permanento Magnote begonnen und zum 
Teil schon erledigt. Zu diesem Zweck wurden von 37 Le
gierungen mit Terschiedenem Chrom- und Kohlenstoff- 
gehalt, we!cho die Firma Fried. Krupp in Essen in ent- 
ge&enkommendstcr Weiso anfertigte und zur Verfugung 
stelltc, je mehrere Probestabe gedreht, boi verschiedonen 
Temperaturen gehartet, nach dem S tro u h a l-B aru s- 
schen Verfahren duroh wiedcrholtc Erwarmung und Ab- 
kiiblung sowio durch Erachutterungen gcaltert und da- 
zwisohen wiedcrholt magnetisch untoreucht, so daB der 
EinfluB derartiger thermisclier und mechamsoher Storun- 
gen auch zahlenmiiBig festgcstellt werden konnte. So- 
dann wurdo bo. al en fiir dio Technik in Frage kom- 
menden Proben der Temperaturkooffizient des magneti- 
schen Moments ermittelt und dio Untersuchung des Halt- 
barkeit bei dauemdem Lagern begonnen. Die noch nicht 
abgeschlossew n Vcrsuehe haben bis jetzt das erfreuliohe 
Ergebnis geliefert, daB die inagnetischen Eigenschaften von 
passend gcwiihltcn und bei geoignoten .Temperaturen 
geharteten Chromstahlen denjenigen der gewohnliclien 
Wolframstóhle nicht naclistehen, wenn sio auch diejenigen 
der allerbesten Wolf amstahlsorten nicht ganz erreichen; 
auoh Haltbarkeit und Temperaturkoeffizient des magneti- 
sehen Moments soheinen den berochtigten Anforderungen 
der Technik durchaus zu geniigen. Dio bisherigon Ver-
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suchscrgebirsso sind in einem allgemein gclialtencn vor- 
liiufigen Bericht in der Elektrotcchnischcn Ze tsohrift 
bereits veroffentlioht worden; niihere Angaben werden 
den deutschen Interessenten von dor Re ohsanstalt und 
vom Verband deutscher Eektrotoahnikor au Wunsch 
zur Vcrfiigung gestellt.

N orm althcrm om eto r fiir dio P la tin sk a la . Mit 
den bisher benutzten Nonnalthermometem fiir dio Platin- 
skala wurde nur bis 500 0 gemessen. Obwohl sie anfangs 
bei etwa 550 0 gealtert waren, zeigton sio im Gebrauch noeh 
Aenderungon, die stets in dem Sinno verliefen, daB dor 
Widerstand nach voriibergehender Erwiirmung auf h >ho 
Temperatur zunabin, wahrend dor Temperaturkoeffizient, 
bezogen auf den Bercich zwischen 0 und 100 “, abnahm. 
Dicso Aenderungon waren froilich nicht so gro 8, daB sio 
dio Genauigkeit der Mcssungen wesentlieh bee ntriichtigten, 
machten jedoch oino hiiufigo Kontrolle der Konstan'en 
crforderlich. Ais jetzt soloho Platinwiderstiindc auf 700 • 
crwiirmt wurden, traten jedooh groBere Aenderungen 
sowoh des Wide.standswcrtes ais auch des Temperatur- 
koefiizienten ein und zwar in dem alten Sinne. Da ei.io 
Dehnung des Platindrahtes infolgo einer YergroBcrung 
des Glimmerrahinens dio Aenderung des Temperatur- 
koeffizienten nicht geniigend erkliirt, so kann die Ursacho 
nur darin liegen, daB der Gliinmerrahmen bei seiner Er
hitzung Teile abgibt, dio den Platindraht verunreinigon. 
Hiermit steht in Uebereinstimmung, daB 0,1 mm starko 
Driibtc wegen ihrer groBeren Oberfliicho erheblichero 
Acnderungen zeigton ais solehe von doppeltem Quer- 
selmitt. Der Grad der Yerunrcinigung hangt von der 
Sorto des yerweńdcten Glimmers und der Dauer der Er- 
liitzung ab. So gelangto man dutch la.ngeres Gliihen 
bei manchen Widerstandcn zu konstanten Werten, 
wahrend sich andere immer weiter anderten. Einer yer
unreinigung des Platins laBt sich also wohl durch eine 
eorgfaltige Auswalil des Glimmers und sein Ausgliihen 
vor dem Aufbringen des Drahtes vorbeugen. Sicherer 
ist es jedoch, statt des Glimmers unglasioitcs Hart- 
brandporzellan zu verwenden. Gezahnto Kreuze, die aus 
diesem Stoffe in dereelben Form, wie sic fiir dio Glimmer- 
rahmen liblich sind, von der Kgl. Porzel anmanufaktur 
fertig bezogen wurden, veianderton den Draht nicht. 
Dieser wurde nach schwachem Ausgliihen an der Luft 
aufgewickelt und ertrug dann eine Erhitzung bis auf 
900 ohne daB er verunreinigt wurdo. Yielmehr nahm der 
Widerstandswert anfangs ab und der Temperaturkoeffi
zient stieg, was offenbar darauf beruht, daB der durch das 
Ziehen und Wickeln geharteto Draht infolgo des Gliihens 
weicher wird. Erst nach einer liingcrcn Erhitzung auf 
1100° trat wieder in schwachem MaBe da< entgegen- 
gcsetzte Yerhalten ein. In diesem Tompcraturbcrcieho 
diirfte jedoch schon die Zerstiiubung des diinncn Platin
drahtes mitspiclen. Ais Hiillen wurden fur dic Thermo- 
meter innen und auBen glasierto Porzellanrohrc benutzt.

E le k tr is c h  geheiz to  Oefen fiir dio Tbermo- 
ineterpriifung zwischen 500 und 750 °. Fiir die Priifung 
hochgradiger Thermometer zwischen 500 und 750 • 
wurdo ein elektrisch heizbares Luftbad konstruiert, ohne 
Platin fiir dic Heizspulcn zu benutzen. Unter der Vor- 
aussetzung, daB dio GefiiBo und Erweiterungen der zu 
vergleichenden Thermometer gleich tief in den Ofen ein- 
tauchen, kann langs der Thermometcrkapillaren ein Ge* 
falle von etwa 100 zugelassen werden, dessen EinfluB 
sich duroh Fadenthormometcr hinreiohend genau beriick- 
sichtigen laBt. Der unyermeidlicho starkę Abfall der 
Temperatur am Endo des Ofenrohres muB auf eine mog- 
lichst kurie Strecke beschrankt sein. Ein vorhandencr 
mit Platin bewickelter Ofen mit einem liegenden Rohro 
von 92 cm Lange, 4 om lichter Weite hat in der Mitte 
oino auf 10 4 konstanto Zono von 45 cm Lange h"i 500 5, 
von 30 cm Lange bei 900°. In der Entfemung von 10 cm 
vom Rohrende betragt der Temperatui-abfall aber bereits 
85 bzw. 140 Noch ungunstiger waren dio Verhaltniss& 
bei einem von der Firma Gebr. Siem ens in Lichtenberg 
geUehenen, stehend yerwendeten Silitrohr von 70 eta
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Lange mul 5 om Ućliter Weite, bei dem dio massigcn 
eektrlsehen Ansohliisso an den Rohrcndcn die W&rme 
besonders stark ableiteten.

Ei4 wurde daher cin der Lango naoh geschlitztcs 
Silitrohr von GO om Lange und 5 om Iiohter Weite besoha ft. 
Dio beiden Stroniansohlusse befinden Fioh am unteren 
Ende; duroh goolgnete Abstufung des Widcrstandcs des 
Rohres bei der Fabrikation und duroh dio natiirlioho Luft- 
bewegung wurdo erreieht, dad dic Stello hoohster Tem
peratur im oberen Rohrdrittcl liegt. Zur Erfiillung der 
gcstollton Anforderungcn wurden um das Silitrohr drei 
auf dio Rolirliingo yerteilte Drahtwicklungen angeordnet, 
deren Hcizstrom getrennt zu regeln war, Ala Trager der 
Wickolungen diente ein Rahmen von Eisonstiiben, auf 
welehe Porzellanrollcheu aufgerciht waren. Das Ganzo 
wurde in cin Schamotterohr eingebaut.

Bei dieser Anordnung war die Temperatur zwischen 
300 utid 750 0 etwa 5 cm vom oberen Robrendc erst um
10 “ tiefer ais an der wiirmstcn Stelle und je naeh der Rego- 
lung der einzeinen HcizstrBme auf eine L&nge von 15 bis 
30 cm auf 10 0 konstant. In cincm solchen Ofen, der sich 
wegen seiner geringen Kapazitat und der Ueberlastbarkeit 
des Silitrohrwideratandes sehr Bchnell anlieizcn und regu- 
lieren liiBt, konnen die hochgradigen Thermometcr mit 
geniigender Genauigkeit vergliohen werden.

Ferner wurden Versuohe iiber die Verwendbarkoit 
■yon Eisenwicklungen zur Heizung von Salpeterbadcrn 
bis 500 0 bogonnen. Auf das mit Asbcstpappo verkioidete 
Eisenrohr eines vorhandencn Bades wurdo E!sendraht 
von 3 mm Starko gewickelt und dann mit M arq u ard t- 
scher Masse iiberzogen. Bei einer Badtemperatur von 
500° be aC dio Eisenwieklung eino Temperatur von etwa 
700 Ueber die Ilaltbarkeit der Wieklung liegen nooh 
keine hinreichenden Erfahrungen vor.

N orm ierto  M etalle. Ais erstes normiertes Metali 
in dem friiher erliiuterten Sinne ist das bei K ahlbaum  
hergestellte „normierto Zink“ in den Handel oingefiihrt 
worden. Es enthiUt 0,01 % Cd sowio Spuren von 
Blei und Eisen uud entspricht der vierten Reinigungs- 
stufe. Andere metallische Eleinento konnten derNormie- 
rung durcli dio Reichsanstalt noch nicht zuganglich go. 
macht werden.

W irkung  ohem isoher A gonzicn auf die P,’a- 
tin m e ta llo . Die von H eraeus angcregten systemati- 
FOhen Versucho iiber dic Abnutzung dor Platingerato 
duroh ohemiseho Rcaktionen muliten wegen der zunoh- 
menden Platinknapphcit unterbrochen werdon.

Ueber die im letzten Boricht bcsprocheno Wirkung 
t o i i  Łeuohtgas auf dic Platinmctalle wurdo eino ausfiihr- 
liohe MittciUlrig Tcróffentlicht1). Es handelt sioh hier 
um die Zcrstorung von Platingcr&ten dureh Korrosion 
bei LuftabschluB, weloho im wosentlichen duroh den 
Sohwefelgehalt des Leuohtgases herbeigcfiihrt wird.

Sohw efelbestim m ung im L o u ch tg as1), Bei 
den nunmehr mit einer gedruokteo Mitteilung abge- 
eehlosscnen Versuchon Uber oine Scluiellmethodo zur Be- 
stimmung des Schwefela im Leuehtgas wird das Platin 
ais Konlaktsubstanz bei der Verbrennung des Gases 
unter genugendem Luftzutritt bonutzt, wio es schon bei 
den ftlteren Verfahren von V alen tin  und von T ic f tru n k  
gesohehen ist. Der fiuher gebriiuchlieho Platinschwamm 
hat sioh wegen seiner Verilndorlichkeit bei dem Gliihen 
ais urzwcckmiifiig erwiesen und wurde duroh stabile 
Spiralen aus dichtem Platingcwebe ersctzt; die Apparatur 
und der Gosvcrbrauch wurdo auf einen kleinen MaBstab 
gcbracht. Ein Yorteil der vorgeschlagenen Neuerung 
liegt in der Zeiterspamis boi der Bestimmung des Schwo- 
fela, dessen Sohwankungen in einer Gasleitung nun stan- 
denweiso vcrfolgt werdon konnen,

Das dureh dio Leitung in der Reichsanstalt stromendo 
Leuehtgas enthielt auf ICO obili m Friihjahr 1912 52 bi3 
104 g, in der gleichen Zeit 1916 jedooh nur 16 bis 38 g 
Schwefel. Dieso bedeutendo hygienischo Yerbesseruug

des Gases, welohe auoh yielfach den experimentcllcn Ar
beiten ziistattcn kommt, w rd groBentcils auf dio ratio- 
no lo Abaonderung der entbehrliohen kondensierbaren 
Bcstandteilo des Gases (Karburicnmgsmittel usw.) wiih- 
rend des Krieges zurUckgefiihrt,

H ersto llung  von roinom N ickol1). Naeh den 
bisherigen Versuchen erhiilt man daa auf nassem Wege 
gcreinigto Nickel durcli Reduktion der roincn Yerbin- 
dungen ais (eines Metallpulver, Dio weiteren Versucho be- 
troffen die Frage, wic man daraus ohne nachtraglicho 
Verunre nigung kompaktes Metali erhiilt. Der direkto 
clektrolytisoho Weg hat Bich nioht ais gangbar erwiesen 
wegen des Mangels rciner Niokelanodon und der Unzu- 
lassigkeit von Anoden aus Platin, weloho an der Kathode 
zu platinhaltigem Nickel fiihren. Ein Zusammensclmielzen 
des Nickelpulvers (sowio anderer hoolisohmelzender Me- 
tallpulvcr) soli in einem zwcokmaBig konstruicrten 
„Kathodenofen" Tcreucht werdon. Dio ana ly tisohon  
Schwierigkeiten bei der Auffindung der Vorunreinigungon 
in nominell riinem Nickel konnten duroh dio vorangc- 
gangenen Versuoho beseitigt werdon,

Deutscher Hilfsbund Iflr krlegsverletzte Offiziere, E. V,
Dor Bund ist durcli einen freiwilligen Zusammen- 

sculuU allor Krcise entstanden, dio fiir Offiziere passendo 
Stollen zu vergeben haben. Er ist gesohaffen worden, um 
fiir dio kriegsvcrletzten O ffiz iere  und O ffiz ier- 
a sp ira n te n  sow ohl dos a k tiv o n  wio dos B ourlaub - 
to n -S ta n d e s , dio aus korperlichen Griinden oder iufolge 
anderer Einfliisso des Krieges zu einem Bcrufswechse) 
gezwungen sind, dio Wogo duroh zweokmaOigo Berufs- 
beratung, Berufsschulung und Borufsvermittlung zu 
obnen. Kr geht hierbei von dem Grundsatze aus, daB er 
dio von ihm betrouton Porsonliohkeiten wenn irgond mog- 
lioh in dem bisherigen Berufo erhiilt, dicjenigcn aber, die 
einen Borufsweohsel vornohmcn miissen oder ganz ncu in 
einen Beruf eintreton, soweit nicht bei Einzeinen besondero 
Vorbedingungon gogeben sind, ais Anfiinger in dem neuen 
Berufoansieiit. D uroh dio A rt se ino r B o ru fsb e ra tu n g  
s c h a f f t er menschlichcm Vcrmogen entspreohcnd eino 
gow isse S io h o rh o it, daB n u r gooignoto P erson - 
lio h k e ito n  in dio neuen Berufo tibergehen, und gibt 
ihnen das notigo Riistzeug, um im fro ien  W cttbew orbo  
dor T iich tig en  sioh das V orw artskom m en  du ro h  
eigeno L e is tu n g en  zu orringon.

Dor Hilfsbund vertritt die Ansioht, daB dio Arbeit 
jedes Einzeinen nioht nur cin Mittel ist, um Geld zu 
orworbon und porsonlioho innero Bcfriedigung zu finden, 
sondern vor allom oine v a te r la n d iso h o  P f lio h t zur 
Gewinnung und Erhaltung der hcimischcn GroBo, au f 
dio je d e r  e in  hoiligos A nreoh t h a t ,  das w odor 
du ro h  don Bozug von  R u h o g o h a lt odor R o n te , 
nooh d u ro h  den  B esitz  e igencn  Verm6gon9 
o ingoB ohrankt w erdon k an n  und  darf,

Sein innerer Aufbau, dio Zusammcnsetzung eoines 
Arbeitsausschusses und seiner Fachausschusse, unter 
denen sioh auoh ein AussohuB fiir H an d e l und  I n 
d u strie  befindot, sowio dio Gliederung seiner Beratungs- 
stollen, dio in Gemeinsohaft mit den Ilandcls- und Land- 
wirtsohaftskammern, den groBen Berufsvereinen aller 
Artcn, sowio mit erfahrenen Pcrsonliohkeiten in ganz 
D-iufeichland die Borufsberatung planmiiBig und der 
Liigo jedes Einzclfalles ontsprecliend bowirkt und von 
denen wir dio Teehnisohe Beratungsstello hier besonders 
horvorho >on, vcr.,ilrgt dis z.veokmaBigo Duroliftlhrung 
der Arbeit.

Alles Nahero bieriiber ergoben die Veroffentliohungen 
des Hilfsbundes in seinen Jahresberichtcn und in seiner 
amtiiohen W ochensohrift „D ou tsohor H ilfsb u n d 11. 
BasonJore Beaohtung yerdienen in ihr die Stellcnangeboto 
und Stollen posuchę.

A llen in d u s tr ie llc n  W erken w ird  om pfoh len , 
die M itg lied so h aft des H ilfsb u n d es  zu e rw e rb eń .

*) Mytiua, Huttner. ‘} Mylius, Hiittner.
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um dadurch dio restlosc Durchfilhrung Beincr wirtschaft- 
licli notwendigen Aufgabe zu ermoglichen. Der jahrlicho 
Mitgliedsbcitrag betragt mindestens 10 Jt fiir Einzel- 
initglieder und mindestens 100 .11 fur Korperschaften und 
Firifien. Dio E o s tse tzu n g  des Ja h rc sb o itra g e s  
erfo lg t du roh  S e lb s te in sc h a tz u n g . Dem zu 6 % 
kapitalisierten mittlcren Durchschnitt der Jahresbeitrilgo 
entsprechend kann dio lebcnslftnglicho Mitgliedschaft von 
Einzclpersonen duroh dic cimnalige Zahlung von wenigstena

5000 «ft, solehe von Korporschafton und Finnen durch 
wenigstens 10 000 .K erworben werden.

Ala Gegenleistung schafft der Hilfsbund dio von 
den versohiedenen Berufsstilnden geforderten Ausbil- 
duiigsgelegcnhcitcn, soweit sic sich ais notlg crwciscn, 
und bildet duroh seine Tiitigkeit eino A rb o itsv o rm itt- 
lungssto llc , die den Yortcil der Arbeitgcber und Arbeit
nehmer in glcicher Weise wahrnińunt und daduroh oinor 
Notwendigkeit unseres Wirtschaftslebons geniigt.

Patentbericht.
Zuriicknahme und Versagung von Patenten.

KI. la ,  S 40 350. Vcrfahrcn zur Aufbereitung von 
Fcinkohle auf Selzmaschinen, bei mUJtem die Bcrgc in 
einem besonderen Auslragcrautne ausgetragen werden, in 
dem sie dem Gule auf dem Bette das Ghichgncicht halten. 
Chr. Simon, EHnen-ltuhr, Emilienstr. 25. St. u. E. 1915,
11. Febr., S. 177.

KI. 7 a, W 45 003. Antrieb der Stdnderrolle an 1 Valz- 
werken von einer angetriebenen Jiolle des Jlollgangs aus. 
Witkowitzcr Bergbau- und Eisenliiitten-Gewerkschaft, 
Witkowitz, Oestorr. St. u. E. 1915, 24. .Inni, S. 861.

KI. 7 o. Gr. 47, B 75 546. Einrichtungen zum Ent- 
emaillim n und zum Zerkleinern von emaillii rten Melall- 
gegenstanden. Alfred von Back, Essen-Ruhr, Salkenbcrgs- 
weg 18. St. u. E. 1917, 1. Febr., S. 116.

KI. 10 a, Sch 47 377. Verfahren und Vorrichtung 
zur Verhulung t on Gaseiplosionen in den Gashilungtn 
ton Koksófen. Kurt Sehnackenbcrg, Essen a. d. Ruhr, 
Schonleinstr. 34. St. u. E. 1914, 12. Nov., S. 1721.

KI. 12, Gr. 10, W 45 982. Verfahren zur Her- 
stellung von Molybddnprodukten. Wescnfeld, Dicke & 
Cio., Barmon-Rittershausen. St. u. E. 1917, 19. April, 
S. 388.

KI. 13 d, Gr. 27, B 78 297. Vorriehlung zum Ab- 
scheiden ron Beimengungen aus Gasen oder JJampfen, bei 
der die Gase oder Ddmpfe durch einen diisenartig terengten 
Querschnitt hindurchslrómtn. Otto Biihring & Wagner,
G. ra. b. H„ Mannheim. St. u. E. 1916, 29. Juni, S. 640.

KI. 18 a, Gr 16, J  17 950. Steincmer Windcrhitzer 
nebst Bclricbsterfahrcn. Lambert Jungebloed, Zwci- 
briicken, Rheinpfalz. St. u. E. 1917, 24. Mai, S. 507.

KI. 18b, Gr. 14, E 20410. Martinojen, dissen 
Kópfe mittels in Kanale des Ofens eingefuhrter PnfSluft 
gekuhlt werden. Eickworth & Sturm, G. m. b. H., 
Dortmund. St. u. E. 1916, 11. Mai, S. 469.

KI. 18 b, Sch 46 134. Yorrichtung und Belriebster- 
fahren zum Kuhlen des lnnenraumes von Martindfen, irts- 
besondere der Ofenkópfe und des Gewólbes, durch tingibla- 
sene kalle Luft oder Dampf. Anton Schafcr, Griiba boi 
Riesa. St. u. E. 1914, 8. Okt., S. 1586.

KI. 18 e, Gr. 10, D 32 127. Tiefofendeckel mit fur 
den Eintritt in die Ofenmundung bestimmtem Hand. 
routsch-Luxcmburgisiche Bergwerks- und HUtten-Akt.- 
Ges., Bochum. St. u. E. 1916, 6. April, S. 350.

KI. 21 f, M 57 459. V er fahren zum Brennen ton 
Kohlenelektroden; Zus. z. Pat. 281 781. Fa. Georg Mend- 
hoiin, Miinchon. St. u. E. 1915, 2. Dez., S. 1236.

KI. 24 o, Gr. 1, K 58 875. Yerfahnn zur Ermóg- 
lichung einer gleichwertigen Beheizung tonO/enanlagm mit 
Stark- und Schuachgas. Heinrich Koppers, Esmn-Ruhr, 
Moltkestr. 29. St. u. E. 1916, 13. Juli, S. 687.

KI. 24 e, Gr. 3, R 40 615. Sehachtofen mit in den 
Weg der abzichtitden Gase eingeschalhten Staubsamnul- 
kammern. Hugo Rehm&nn, Rathausufer 22, und August 
Mirbach. ArtuuBtr. 48, Dtisscldorf. St. u. E. 1916,
2. Marz, S. 225.

KI. 26 a, Gr. 15, S 42 981. Kuhltorrichlung fur die 
Steigrohre von Gaserzeugunije-Ot/en. Societh Anglo-Komana 
p r 1’Jlluminationo di Roma col gas ed altri sistemi u. 
Alberto Pacchioni, Rom, Italien. St. u. E. 1916,
30. Nov., S. 1162.

KI. 40a, Gr. 51, E 21513. Vtrfahren zur HcrsteU 
lung von Titanmctall und Titan-Eegicrungcn aus lontrde- 
halligen Mineralien. Justus Ellenberger u. Dr. Łlkan
I)avid, Susak b. Fiumo. St. u. E. 1916, 14. Fez., 
S. 1213.

KI. 48o, Gr 4, B 79 530. Verfahren und Ofen zum 
Emaillii ren. Charles Bickmeicr, Daniel Aloysius Liston 
und Robert Horman Engolhardt, Bellaire, Ohio, V. St. A. 
St. u. E. 1917, 19. April, S. 388.

Loschungen deutscher Patenie.
KI. l a ,  Nr. 255 857. Verfahrcn zum Trenncn ton 

Eisenerzen in BcstandUile ton tornehmlich kmelhalttgem 
Materiał und solehe fon tornehmlich eisenhaltigem Materiał 
mit Ililfe einer Fliissigkeit mittlerer Dichte. International 
Haloid Company, Wilmington, Delaware, V. St. A. 
St. u. E. 1913, 1. Mai, S. 754.

KI. Ib , Nr. 271 116. Magnetischer Treymmelscheider 
zur nassen und trockenen Au/bereitung ton Erzen mit ab- 
wechselnd tenchiedenpolig erregten Eisenslaben. Donnera- 
mackhUtte, Obcrsehleaischo Eisen- und Kohlonwerke, 
Aktien-Uesel schaft, Hindcnburg (O.-S.). St. u. E. 1914, 
20. Aug., S. 1413.

KI. 7a, Nr. 283 761. Befestigung fiir die inneren 
Laufringe der Iiugellagir von Kaltwalzwerken. Rhe nisoho 
Walzmasehinenfabrik, G. m. b. H., Coln - Ehrenfold. 
St. u. li. 1916, 16. Marz. S. 271.

KI. 7 f. Nr. 226 687. Walzwerk zur Herstellung 
mclallener Hader aus rollen Scheiben, Edwin Elmcr Slick, 
Pittsburgh, V. St. A. St. u. E. 1911, 16. Maiz, S. 439.

KI. 10 a. Nr. 240 873. V er fahren zur Herstellung 
ton Koks, bei wclchem kohlenstoffhaltigcs Materiał ohne 
Zutritt ton Luft und Virbrmnungsprodukleń ton aupen 
erhitzt wird und die in den kallercn Tcilen des Verkokungs- 
gutes entwickelten oder ton auflen eingcleiteien kohlenwasser- 
etof/haltigcn Gase in dem hcifkren Teil zweeks Ablagerung 
ton KoMertsloff zersetzl werden. Lcland Laflin Summcrs, 
Chicago, V. St. A. St. u. E. 1912, 22. Fubr., 8. 325.

KI. lOa, Nr. 276 272. Fahrbarer Lóschbehallcr zum 
Lóschen von Koks mittels Wasserdampfts unter gleich- 
zeitiger Gewinnung ton Wasstrgas. Eduard Siegwart, 
Genf. St u. E. 1915, 15. April, S. 403.

KI. 10 a. Nr. 283 062. Verfahren zur Fcrwcrtung ton 
Feinsteinkohle durch Verkokung und Entgasung. Hermann 
VoQ, Magdoburg, und Albert Peust, Berlin. St. u. E.
1916, 9. Marz, S. 247.

KI. 12 e, Nr. 288 927. EnlleerungstorricMung fur 
Staubsammlir an senkrecht oder steilschrdg aufstcigenden 
Gaskitungen. Arno Muller, Leipzig SctjleuC g. St. u. E.
1916, 5. Okt., S. 974.

KI. 18 a. Nr. 281 178. Einrichtung zum mechanischen 
Entleeren und Aufbereilen des UCstgules aus Eimnstein- 
róslófen. Wilhelm \VVber, Siegen, und Heinrich Stahler, 
Fabrik fiir Dampfk: sscl- und Eisenkonstruktionen, 
Weidenau a. d. Sieg. St. u. E. 1915, 21. O k t, S. 1087.

KI. 18 c, Nr. 217 431. Verfahren und Ofen zum 
Warmen ton Blechen. Oberschlesisoho Eisonbahn- Bedarfs- 
A.-G, Friedonshutte, O.-S. St. u. E. 1910, 1. Juni, 
S. 922.

KI. 24 c, Nr. 229 967. Regcneratiu - Flammofen. 
Th. Sh. Blair jun., Elmliurst, Jlliuois, V. St. A. St. u. E. 
1911, 8. Juni, S. 935.
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KI. 24 e, Nr. 267 191. Mit hóhcrcm Winddruck 
arbeitcnder Drehrostgenerator, dessen Unterteil naeh au/Jen 
gasdicht abgeschlossen ist. Gutohoffnungshiitto, Aktien- 
ycrein fiir Bergbau und Huttenbetrieb, Oberhausen (Rhld.). 
St. u. E. 1914, 9. April, S. 637.

KI. 24 e, Nr. 294 334. Brennstoff - Einebnungs- 
vorrichtung fur umlaufende Gaserzeuger. Morgan Con- 
atruction Compagnie, Worcester, V. St. A. St. u. E. 
1917, 24. Mai, S. 507.

KI. 24 f, Nr. 241329. Rost mil geschlosse» naeh der 
Feuerbriicke zu und gruppenweise zuriickbewegten Rost- 
staben und naeh der Feuerbriicke stufcnfńnnig abfallender 
Brtnnbahn. Wiily Hoffmann, Wilmorsdorf b. Berlin. 
St. u. E. 1912, 6. Juni, S. 959.

KI. 3 Ib , Nr. 271 795. Yerfahren zum Antrirb von 
Ruttel formmaschinen. Badische Maschinenfabrik u. Eisen- 
gioOorei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach 
(Badcn). St. u. E. 1914, 18. Juni, S. 1059.

KI. 31 o, Nr. 264 I CO. Yorrichtung zum Ycrdichten 
eon Gufiblócken zwischen Walzen mit paralhl zur Block- 
achse liegenden Achsen. James Calathan Russell, Pitts- 
burgh, Allegheny, Penns., V. St. A. St. u. E. 1913, 
18. Dc*., S. 2125.

KI. 31 c, Nr. 271 703. Aus zwei um parallcle Achsen 
auf einer Unterlagsplatte drehbaren Blócken bestchende Gup- 
schale fiir das Giefien kleinerer Gegenstdnde. Emanuel 
Hock u. Eduard Strauch, Wien. St. u. E. 1914, 17.Sopt., 
S. 1514.

KI 31 c, Nr. 271 748. Mciallbarrcn. Emil Gathmann, 
Baltimore, Maryland, V. St. A. St. u. E. 1914, 11. Juni,
S. 1014.

KI. 31 o, Nr. 282 321. Feuerfestes Ausjlufirohr fiir 
SchmelzgutbehdlUr, aus denen hochschmelzende Metalle 
unter Gasdruck herausgedriickt werden sollen. Franz 
de Bu:gne, Magdeburg. St. u. E. 1916, 13. Ap: ii, S- 374.

KI. 49 b, Nr. 232 178. Rotierende Walzenslrafien- 
scherc. Wilholm Hilgers, Dusseldorf. St. u. E. 1911,
3. Aug., S. 1266.

Deutsche Patentanmeldungen1).
4. Oktober 1917.

KI. 421, Gr. 2, N 16 810. Schreibender Gasprufer. 
Miclmel Nikiel, Drohobycz, Galizicn.

8. Oktobor 1917.
KI. 18 a, Gr. 2, St 30 556. Yerfahren zur Verhfltung 

und Bcseitigung von Ansiitzen in A%lomerierofen; Zus.
i .  Pat. 268 092. Heinrich Stablcr, Niederschelden, Sieg.

KI. 24 e, Gr. 11, Sch 47 054. Drehroatgaaerzeuger, 
bei dem der AbsebluB des Schachtcs naeh unten durch 
eino Aschenscbicht bewirkt wird. Rudolf Schulz, Miii- 
heim a. d. Ruhr, Beekstr. 56.

KI. 49 b, Gr. 14, Sch 51 320. Schneidyorrichtung fiir 
laufendes Walzgut; Zus. z. Pat. 297 444. Carl Sohulte, 
Ressicza, Ungarn.

11. Oktober 1917.
Kl. 18 a, Gr. 9, M 57 839. Yerfahren zum nutzhchen 

Kuhlen von gliihender Schlacke, Koks u. dgl. in hohl- 
wandigen Kiihlformen ujiter Benutzung der kreisenden 
Kiihlfliissigkeit zur Dampferzeugung. Carl Semmler, 
Wiesbaden, Schutzenstr. 1.

Kl. 31 b, Gr. 10, L 44 437. Einbau eines Riittel- 
apparates in eine yorhandene Formmaschine. Sr.-^ng. 
Engelbert Leber, Freiberg i. Sa.

Kl. 31 c, Gr. 6, G 43 199. Transportablo Aufberei- 
tungsmaschine fiir Fomisand. Rudolf Geiger, Friedriehs- 
hafen, Olgastr. 29.

x) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 7 a, Nr. 295 706, vom 18. Septomber 1914. Ma- 

sch in cn fab rik  Sack, G. m. b. H. in D u sse ld o rf. 
R a th . Transportvorrichtung fiir Trio-Universalwalzwerke, 

Zwischcn den Vcrtikalwalzen angeordnete lose Stiitz- 
rollen zur Erleichtorung der Einfiihrung des Walzgutes 
zwischen dio oberen Ilorizontalwalzen sind bei Trio-

Uniyersalwalzwerkcn gebrauclilich. ErfindungsgemaB wer- 
den sio von den Vertikalwalzen angetrieben, um aueh 
kiirzestes Walzgut gefahrlos zwischen dio Walzen zu 
bringen. Dio Stiitzrollen a sind getcilt und drehbar an 
Sohilden b gelagTt. die an auf dom Lagerkasten o sitzende 
Bolzen d angrdenkt sind. Die Schildo b tragen zahnartige 
Teilo o und f, dio einen Tiach bilden. Die Rollen a ruhen 
auf den Stirnflachen der Vertikalwalzen g auf und werden 
von ihnen mitgenoumen.

KL 10 a, Nr. 293 939, yom 4. April 1916. Paul 
Sohondoling in  L angendreor. Yerfahren zur ller- 
stellung dichter Kammerwande von Kolcsó/en

An den dio Kammerwando bildenden Stcinen a 
werden von den Trennfugen b an der Innenseito der

Kammer durch entspreehendo Aussehnitte schwalben- 
schwanzformigo Nuten o gebildet und dieso bei heiBcm 
Mauerwerk mit bindefahiger, feuerfester Mass» d aus- 
gefiilltj

Kl. 24 c, Nr. 296 965, yom 2. Februar 1916. P e te t  
H ilgers in  S aarbriioken . Vorrichtung zum Uebcn, 
Senken und Drehen von Glockenventilen fur Regeneratie- 
ófen.

Das Anhebon, Drehen und Senken der Glockon a 
erfolgt naeheinander duroh Yersohieben einer fiir samt-

liche Glocken gemeinsamen Kuryenstange b, auf die sieh 
die Yentilglocken a mittels jo einer Rolle o und eines 
Hebelgcstanges d, o stiitzen und durch Verschieben der 
Stange b gehoben bzw. gesenkt werden. Fiir das Drehen 
der Gloeken sitzen an der Stange b Ansatzo f, die in auf 
der Glockenachse angebraehte, gabelfórmige Hebel g 
cingreifen.
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W irtschaftliche Rundschau.
Beschlagnahme von Slab-, Form- und Monierelsen, 

Blechen und Róhren, Grau-, Temper- und StahlguB. —
Das PreuBische Kriegsministerium hat am 10. Oktobcr 
1917 eino Bekanntmaoliung iiber B csch lag n ah m e  und 
B estandserhebung  von S tab - , F orm . und  M onier- 
ciBon, S tab - und  F o rm sta h l, Bleohon und  R ohrcn  
aus E isen und  S ta h l, G rauguB, Tem perguB, S ta h l
guB (Nr. E. 50/8. 17 K. R. A.) reroffentlicht. Diese Bo- 
kanntmachung setzt dic Besohlagnahmeverfiigung iiber 
Stab-, Form- und Monicreisen rom 7. Juli 1917 auBer 
Kraft, andert aber hinsiohtlieh der Yerwendung der be- 
schlagnahmtcn Stoffe fur Bauwerke im allgemeinen niohts.
— Fiir F a b rik a tio n se in r ie h tu n g e n  und B etricba- 
anlagen haben neuo Bestimmungen Geltung. Dio Anferti- 
gung dieser Gegenstande ist mit einigen Ausnahmen aneino 
Erlaubnis des B eauf tr a g tc n  des K rieg sm in is te riu m s 
bei der Metall-BcratungB- und Vcrteilungsstello fiir den 
Maschinenbau, Charlottenburg 2, Hardenbergstr. 3, go- 
bunden. (Zum Beauftragten des Kriegsministeriums bei 
der genannten Stelle ist K oonom ann emannt
worden.)

United States Steel Corporation. — Nach dem neuesten 
Ausweise des amerikanischon Stahltrustes betrug der ihm 
rorliegcndo A u ftrag sb es tan d  zu E nde Septom bcr 
1917 rd. 9 990 300 t (zu 1000 kg) gegen rd. 10 573 500 t 
zu Ende August 1917 und 9 574 945 t  zu Ende September
1916. Wie hoch sieh dio jcweils vorliegenden Auftrags- 
mengen am Monataschlussc wahrend der letzten drei Jahro 
bezifferten, ergibt sich aus nachstehender Uebersicht:

1915 1910 1917
t t t

31. Januar . . 4 310 54S 8 049 531 11 657 639
28. Februar 4 416 897 8 706 069 11 761 924
31. Marz . . . 4 323 841 9 4S0 297 11 899 030
30. April . . . 4 228 840 9 986 824 12 358 000')
31. Mai . . . 4 332 832 10 09b 803 12 076 0001)
30. Juni . . . 4 753 048 9 794 705 11 565 7001)
31. Juli . . . 5 007 397 9 747 089 11017 5001)
31. August . . 4 986 980 9 814 923 10 573 5001)
30. September 5 402 700 9 574 945 9 990 3001)
31. Oktober. . 6 264 099 10 175 504 _

30. Norember 7 204 521 11 235 479 —

31. Dczembor . 7 931 120 11 732 043 —

Am 30. September 1917 zeigte der Auftragsbestand somit 
einen weiteren Riickgang urn rd. 583 200 t  im Vergleich 
zu dem des Vormonates, wahrend am 31. August ein Riick- 
gang um rd. 444000 t  gegeniiber der Ziffer vom 31. Juli 
eingetreten war. Im Vergleich zur entsprechenden Vor- 
jahrszeit umfaBto der Auftragsbestand vom 30. September 
1917 immer noch ein Mehr von rd. 415 000 t.

Ein Eisenhiittenwerk in Holland. — Ausfiihrlichcn 
Nachrichten aus Holland ist zu entnehmen, daB man 
dort den Bau eines groBen H ochofen-, S ta h l-  und 
W alzwerkes plant. Dem Ausschusse, der sich zur 
Griindung des neuen Werkes gebildet hat, gehoren die 
Leiter und Teilhaber einer Reihe ron holliindischen 
Sohiffahrts-, Handels- und Industrieunternehmungen an, 
ron denen wir nur dio Nedcrlandsche Handel-Maat- 
schappij, dio Steenkolen-Handelsrereeniging, dio Stoom- 
vaart Maatschappij „Nederland“, die Fa. ffm . H. Muller 
& Co., die IIoUand-Amerika Lijn, den Rotterdamschon 
Lloyd, dio Twentsehe Bank und dic Rotterdamsche Bank 
nennen. Das Werk soli in jeder Beziehung ncuzeitlich 
eingerichtet und, da es nicht nur ausschlieBlich auf die 
Yerarbeitung iibcrseeischer Erzo angewiesen sein wird, 
sondern auch fiir eino etwaige Ausfuhr seiner Erzeugnisse 
giinstig liegen muBte, an einem GroBschiffahrtswcge 
erbaut werden; ais Standort des Werkes wird rorlaufig 
Yrauiden genannt. Maflgebend fiir den Plan ist augon-

1) Abgerundete Ziffern.

scheinlich der Gedanko, daB man in Holland selbst eine 
Erzeugungsstiitte schaffen will fiir dio Werkstoffe, 
dereń man zum Schiffbau bedarf, wenn man sioh von der 
Lieferung aus dem Auslando unabhiingig machen will. 
Der Verbrauch der hollandisohen Werften an Schiffbau- 
cisen hat im Durchschnitt der Jahro 1913 bis 1915 je 
etwa 150- bis 160 000 t  betragen und ist inzwischen noch 
gestiogen. Dementsprcehend reelmet man mit einer 
Walzwerks-Erzcugung von etwa 150 000 t, ron denen 
100- bis 120000 t  auf Schiffbaueisen entfallen, die ubrigen 
30- bis 50 000 t sonstigen Yerwcndungszwecken, wie 
Briickenbau, Heeres- und Flottenbedarf u. a. dienen 
sollen. Soweit hierfiir die Robeisen-Erzeugung auf dem 
Wege iiber das Stahlwerk nicht beansprucht wird, soli 
sie in Gcstalt yon Qualitiits-Rohcisen anderweitig ab- 
gesetzt werden. Dem Hauptbctriebe werden eine Amzahi 
Nebenbetriebe angeschlosscn werden zur Gewinnung und 
Verarbeitung ron Nebenerzeugnissen, die ais Rohstoffe 
fiir andero Industriczweige Ilollands Verwendung finden 
konnen; genannt Beien nur dio Hochofenschlacke ais 
Baustoff und die Thomassehlacke ais Diingemittel.

Das Aktienkapital der neuen Gesellschaft ist auf 
25 000 000 fl bemessen, eingeteilt in 24 500 gewohnlicho 
Aktien zu jo 1000 fl und 100 Vorzugsaktien zu jo 5000 fl. 
Diese letzte Aktienart soli so untergebracht werden, daB 
eine moglichst weitgehendo Gcwahr fiir den hollandischen 
Charakter des ganzen Unternehmens geboten ist. Wic 
rerlautet, wird sich die hollandische Regierung mit etwa 
einem Yiertel des gesamten Aktienkapitaies an der Gesell- 
sehaft betciligen mit der MaBgabe, daB ihr ein gleicher 
Antcil an Vorzugsaktien eingeraumt werden muB. AuBer 
den Aktien soli eine Anzahl sogenannter Griindersoheinc 
ausgegeben werden, die riickzahlbar sind. Weitaus der 
groBto Teil des Aktienkapitals ist bereits gezeiehnet.

Besonders wichtig fiir das neuo Unternehmen ist 
natiirlieh, wie es in den Bcrichten iiber den Griindungs- 
plan heiBt, dio Frage der Rohstoffrersorgung. DaB dio 
Erze ausschlieBlich aus dem Auslando bezogen werden 
miissten, ist schon angedeutet. Wenn dieser Umstand 
auch zu gewissen Bedenken AnlaB geben konno, so diirfo 
man doch darauf liinweisen, daB auch dio rheinisch- 
wcstfalischo Eiaenindustrie bedeutende Mengen aus- 
liindiacher Erze bezieho uud daB ron diesen im Frieden 
durchweg iiber Rotterdam jahrlich etwa 8 000 000 t  nach 
Deutschland rerfrachtet worden seien, d. i. etwa das 
Funfzehnfache der Menge, die man ais Bedarf des neuen 
Hochofcnwerkes anzunebmen hatte. Gegeniiber Rhein- 
land-Westfalen habo aber das hollandische Unteniehinen 
einen nicht unerheblichen Frachtrorsprung. Den zweiten 
Rohstoff, die Kohle, konno man in Iloliand selbst ron 
den Staatszechen der Prorinz Limburg decken, zumal 
da diese Zechen iiber geeignete Kokskohle rerfugtcn. 
Die jetzigo Forderung der Zechen im Vcrein mit den im 
Gange befindlichen AufschluBarbeiten gestatte in jener 
Richtung giinstigc Erwartungen fur die Zukunft.

Ein neues Eisenhiittenwerk ln Spanien. — Wie wir 
Mitteilungen in der Zeitschrift ,,L’Information“1) ent
nehmen, hat eino der ereten Finncn Spaniens, dio Reederei 
Sota y  Aznar in Bilbao, ein Syndikat zur Errichtung 
eines Eisenwerkes in Sagunto, Pror. Yalencia, gebildet. 
Das Unternehmen, daa die Firma C om p ań iasid e rń rg ica  
dcl M ed iterraneo  (Eisenhuttengescllschaft des Mittel- 
mecres) fiihren wird, soli mit einem Kapitał ron 100 Mili. 
Pesetas2), rerteilt auf 100000 Aktien und 100 000 Schuld- 
rerschreibungen zu jo 500 Pesetas, ausgestattet werden; 
die Gesellschaft gibt zunachst nur 80 000 Aktien aus, 
die ron den Grundern und einer Anzahl industrieller

!) (Paris) 1917, 30. Aug.
*) 1 Peseta =  (ohne Beriicksicbtigung dea jeweiligen 

Kuruca) 0,81 ,K.
XLU.,; 128
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Werko a!a Teilhabern — genannt werden u. a. die Compafila 
Minera de Setares, die Compafila Minera de Sierra Al- 
bamilla, dio Sociedad Minera de Sierra Menera, óie 
Compania Euskalauna do construceión y rcparaoion de 
buques — iibcmommen werden. Die Erzeugungsfahig- 
keit der zu eibauenden Works anlagen, dereń Piane, wie 
wir yon gut unterrichteter Seite erfahren, von amerika
nisohen Ingenieuren an Ort und Stello ausgearheitet 
werden sollen, ist mit jahrlich bis zu 300 000 t  Eisen 
oder samtlicher auf dem spaniBohon Markte gangbaren 
Stahlsorten in Aussicht genommen. Zunachst sollen 
aber die Anlagen, die nur durchaus neuzeitliche Koks- 
ofen, Hochofen, Stahl- und Walzwerke mit samt- 
liehen Einrichtungen zur Gewinnung und Ausnutzung 
der Nebcnerzougnisso umfassen werden, fiir 100 000 t 
bereehnet und erst allmahlich erweitert werden, wenn 
sich herausstellt, daB der spanisehe Markt fur die groBeren 
Mengen geniigende Aufnahmefahigkeit besitzt.

Ais Erganzung zu diesen Angaben wird uns noch 
mitgeteilt, daB die Erze fur das neue Werk von der 
Sagunto-Grubo geliefert werden sollen, und zwar sollen 
nur Erze yerwendet werden, die fiir die Ausfuhr nicht 
geeignet sind. Dio Forderung der genannten Grubo 
muBte wahrend des Krieges bedeutend cingesehrankt, 
der Betrieb ihrer Brikettierungs- und Agglomerier- 
anlagen wegen der hohen Kostcn sogar yollig stillgclegt 
werden. Die Grube diirfte indessen sohon mit Riicksioht 
auf ihre ausgedehnten und daher sehr kostspieligen Eison- 
bahnanlagen genotigt sein, die Erzausfuhr naeb dcm 
Kriego wieder aufzunehmen.

Baroper Walzwerk, Aktien-Gesellschaft, Barop i. W.
— Der Gcschaftsbcricht fiir 1916/17 stellt fest, daB der 
Verlauf des Gesehaftsjahres trotz der erhobten Schwierig- 
keiton, die sioh im Betriebe ergaben, im allgemeinen 
den Erwartungen entsprach. Der Urnsatz stieg nioht 
unwesentlich und nimmt, namentlich duroh den Betrieb 
der neuen Gaserzeugeranlage mit Gewinnung der Neben- 
erzeugnisse, weiter zu. Dio Erlosrechnung weist neben
11 927,40 Jl Yortrag einen Rohertrag yon 2 223 769,95 Jt 
nach, wahrend fiir Anleihezinsen 3262,50 Jl, fiir die 
yerschiedenen Yersicherungsbeitrago 26 068,81 Jl, fiir 
Steuern 22 103,41 Jl, fiir Kriegsliebesdienst 43 298,19 Jt 
und fiir allgemeine Unkosten 185 199,92 Jl aufzuwenden 
waren; da ferner 200 484,69 J t fiir den Erneuerungs- 
bestand zuriickgestellt, 698 646,18 M abgeschrieben und 
287 664,80 Jl fiir Kriegsgewinnsteuer yerwendet werden 
sollen, so bleibt ein Rcingewinn von 868 968,85 J l , aus 
dem dann noch fiir eino neu zu grundende Beamten- 
und Arbeiter - Ruhegchalts- und Hinterbliebenenkasse 
200 000 Jt bestimmt, 55 278,12 . f t  dem Aufsichtsrato 
Tergiitet, 600 000 X  (20%) ais Gewinnausteil ausge- 
sehiittet und endlich 13 690,73 Jl auf neuo Rechnung 
Torgetragen werden sollen.

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Aktlengesellschaft ln 
Dortmund. — Nach dem Berichto des Vorstandes war das 
Unternehmen im Geschaftsjahre 1916/17 mit Auftragen 
reiehlich yersehen; alle Abteilungen arbeiteten so stark, 
wio cs die Zeityerhaltnisso zulieBen. Obwohl die mannig- 
faohen Ersohwerungen, denen auoh die Betriebe der 
Beriehtsgesellschaft seit Kriegsbeginn ausgesetzt waren, 
im Beriehtsjahre weit starkęr ais zuTor fuhlbar wurden, 
gelang es, abgesehen von geringen Ausnahmen, die E r 
zeugung gegcniiber der des Yorjahres zu steigern. Die 
Selbstkosten aller Rohstoffe und Fertigerzeugnisse er- 
hohten sich. Nicht zu yermeiden war eine ungemein 
starkę Abnutzung der Anlagen, insbesondero der Mfuschi- 
nen und Betriebsgcrato. Um die hierduroh eingetretenen 
Wertrcrminderungcn auszugleichen, werden starkę Sonder- 
absohreibungen ais erforderlich bezeiehnet. Die Versand- 
rechnungen der Hutten- und Walzwerke des Unter - 
nehmens betrugen im ganzen 109 148 279,93 X . An 
Eisenbahnfrachten fur eingegangene Rohstoffe wurden 
6 702 616,25 Jl T e r a u s g a b t .  In Gestalt yon Steuern, Ver-

sicherungsbeitragen usw. wurden insgesamt 2 299 343,50 X 
Abgaben gezahlt, wahrend zur Unteretutzung der Familien 
der im Feldo stehenden Bcamtcn und Arbeiter sowie an 
Tcuerungszulagen und sonstigen duroh die Zeityerhaltnisse 
gebotenen Aufwendungen zum Besten der Werksangehori- 
gen 1 946 287,84 X  ausgegeben wurden. Ueber die haupt- 
saehlichsten geldhohen Ergebnisse der Beriehtszeit unter- 
riobtet die beifolgende yergleiobende Zablenzusammen- 
stellung.

In Jt 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17

Aktlenkapltal . . , 28 000 000 28 000 000 28 000000 28 000000
Anleihen . . . . 8 596 060 8 377 020 8 143 000 7 914 060

1 386 600 2 699 001 164 549 184 852
Betriebsgewinn . . 9 056 361 5 459 334 13 601002 27 588019
Beseltig. nnd Yerleg. 

von Werk«n . .
Abschreibungen . . 4 252 176 4 373 790 4 759 716 10 243 686
Relngewlnn . . . 4 804184 1 085 544 8 841 286 17 344 333
f te in g e w ln n  e ln -  

so h l. V o r t r a g  . 6 190 785 3 784 548 9 005 835 17 529 285
Rllcklage . . . . 14180 — — 3) 1000000
Zinsbogensteuer- 

rUcklage . . . . _ 16 500 172 975
Kriegsgewinnsteuer. — — — 3 000000
Dlv.-Erg&nz.-Best. . — — 200000 —
RUckl.f.Umst.d.Belr.

i.d.Frledenszustand _ 2 000 000
Un t  erstll tzungs- 

kassen usw. . . . 200 000 500 000 800 000 2 500 000
Kriegswohlfahrts- 

zwecke.................... 1000 000
Oewinnanteile . . 277 600 — 404 383 604 109
Gewinnausteil. . . «) 3 000 000 a) 3 120 000 5 600 000 6 720 000
„ %• * ») 15 *} 12 20 24

2 699 004 164 549 184 952 532 201

Elsenwerk Kaiserslautern, Aktien-Gesellschaft in 
Kaiserslautern. — Der Berioht des Vorstandes fiir das 
am 31. Marz 1917 abgeschlossene Gesohaftsjahr bezeiehnet 
das Jahresergebnis wiederum ais recht gut. Der Roh- 
gewinn des Unternehmens belief sich neben einem Vor- 
trage von 40 100 Jl auf 1 584 265,70 Jl; fur Unkosten 
sind 531 888,11 Jl, fiir Absohreibungen 244 792 X  und 
fiir Ueberweisung auf Burgsohaftsrechnung 77 310,50 X  
zu kurzeń; yon den danach yerbleibenden 770 376,09 X  
Reinerlos sollen yerwendet werden: fiir die Riieklago II 
35 000 X , fiir den Ruhegehalts- und Unterstiitzungs- 
bestand 150 375,09 M, fiir Zinsbogensteuer 4000 X, 
fiir den Ehrengabcnsohatz 15 000 .ft, fur Wobltatigkeits- 
anstalten 6000 Jl zur Riickstellung fiir Kriegsgewinn- 
steuer 150 000 X ,  ais Gewinnausteil 360 000 Jl (20%) 
und zum Vortrag auf neue Rechnung 60 000 X .

Eschweller-Ratinger Metallwerke, Aktlengesellschaft 
zu Ratingen4). — Wie der Vorstand beriohtet, nahm das 
dritte Kriegsjahr im Ratinger Werk, bis auf einige Sto- 
rungen durch Rohstoffmangel, dio Tatigkeit des Unter
nehmens bei Tag und Naoht andauerndem Vollbctriebe 
ganz in Anspruch, wahrend das Werk in Esobweiler-Aue 
infolge Umgestaltung des Betriebes nicht voll ausgenutzt 
werden konnte. Wegen des geringeren Bedarfes an Kupfer- 
und Messingrohren wurde die Herstellung kaltgezogener 
Stahlrohren aufgenommen; hierfur wurden groJJere Neu- 
anlagen aufgefiihrt, dio aber im Berichtsjabre nur zum 
kleinsten Teile zum Ergebnis beitrugen. Der Gesamt- 
umsatz iibertraf den des Vorjahres. Der Rechnungs- 
abechluB weist nach Abzug aller Unkosten und Zinsen, 
jedooh unter EinscbluB des Vortrages von 54 141,29 Jt, 
einen Rohgewinn yon 546 653,61 Jt auf; hieryon sollen 
nach dem Vbrschlage der Verwaltung 252 271,62 Jt ab
geschrieben, 15 524,10 X  dem Aufsichtsrato yergiitet, 
15 000 Jt in Gestalt yon Belohnungen an Beamto ausge-

!) Von 20 000 000 Jt.
2) 12% yon 24000000 Jt und 6%  yon 4000 000 X .
3) Fiir Bergsobaden.
ł ) Firma bis 21. 9. 1916: Esohweiler-Ratinger Ma- 

schinenbau - Aktiengesellschaft zu Esehweiler-Aue; ygl. 
St. u. E. 1916, 28. Sept,, S. 953.
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zablt, 3000 M fiir Zinsbogensteuer zuriickgestellt, 
15 000 Jl der Beamten- und Arbeiter-Untcrstutzungs- 
rucklage zugefiihrt, 180 000 Jl (10%) ais Gewinnausteil 
yerwendet und BohlicBlich nooh 65 857,89 Jl auf neue 
Rechnung yorgetragen werden. — Auf der Tagesord- 
nung der fiir den 23. d. Mts. einberufenen Hauptyersamm- 
lung der Gesellschaft steht u. a. die BeschluBfassung iiber 
eine E rhóhung  des A k tie n k a p ita ls  um 600 000 M.

Mannesmannrohren-Werke, Diisseldorf. — Nach einer 
die Ursachen und den augenblicklichen Stand des 
Weltkrieges kennzeichnendcn Einleitung teilt der Ge- 
schaftsbericht der Gesellschaft iiber daa Jahr 1910/17 
mit, daB das Unternehmen seine Licferungen fiir Heer 
und Marinę wiihrend der Berichtszeit, den dringenden 
Anfordcrungen entsprechend, erhcblich zu ycrgroBern 
und aueh seinen Gewinn zu steigern yermochte. Doch 
glaubt dio Leitung, zum Bcsten der inneren Festigkeit 
der Gesellschaftsreclmung und im Hinblick auf dio beyor- 
stehenden schweren Uebergangsjahre von dem Melirge- 
winn nur einen kleinen Teil zur Auszahlung an dio Akticn- 
besitzer yorschlagen zu sollen. Was der Bericht, hieran 
anschlieBend, uber die Lage des Untemehmens im Hinblick 
auf dio kunftigcn wcltwirtschaftlieben Vcrhaltnisse sagt, 
geben wir, da ahnliohe Rucksichten auoh fur andere 
unserer groBen Eisenworko inaBgebend sein durften, wic 
folgt wortlieb wieder:

„Bctreffs der Notwendigkeit erli5hter Absohreibungcn 
und yerstarkter Zuwendungen an dio Riicklagen weisen 
wir auf dio lango Daucr des Krieges, die tiberm&Bigo 
Beanspruchung aller Maschinen und Einrichtungen und 
auf dio im umgckehrten Vcrhiiltnis dazu stehendo Unter- 
haltungs- und Instandsetzungsmoglichkcit hin. Und mit 
diesen Abschreibungen und Riicklagen haben wir nooh 
nicht den Sohaden Rechnung getragen, dic der Krieg 
gerade unserer Gesellschaft dureh Vernichtung ihrer 
auBerordentlicb wertyollen, iiber alle Weltteile sich 
erstreckenden Verkaufsorganisationen gebracht bat. Sie 
lassen sioh ziffermaBig heute iiberhaupt nicht erfassen. 
Unsere Werko in England und Italicn, dio nach Ueber- 
windung groBter Schwierigkeitcn in jahczelintelanger 
fleiBiger Arbeit endlieh zum Erfolg entwickelt waren 
und gute Ertr&gnisse brachten, sind nicht mehr in unserem 
Besitz. Unser Aktienbesitz an der British Mannesmann 
Tubo Co. Ltd. ist seitens der englischen Regierung zwangs- 
weise yerauBert und der Erlos, wie es heiBt, beim staat- 
lichen Treuhander hinterlegt worden. Unser italicnisches 
Werk muBten wir unter dem Druck der angedrohten 
Zwangsauflosung unter Wert yerauBern. Der ausmachende 
Betrag ist an uns ausgezahlt und von unserem Beteiligungs- 
konto in Abgang gestellt worden. Den Buchwert der 
Aktien der BritiBh Mannesmann Tube Co. Ltd. haben 
wir abgeschrieben, weil wir niebt ubersehen konnen, 
welcher Betrag aus der ZwangsyerauBorung bei Friedcns- 
schluB uns zufallen wird. Es erseheint uns notwendig 
und riehtife, auf diese Tatsaehen hinzuweisen, um darzutuu, 
daB den Kriegsgewinnen bei Untemehmungen wie unBcrer 
Gesellschaft aueh Kriegsyerluste gegeniiberstchcn, die 
in der Bilanz jetzt nicht zum Ausdruek gebracht werden 
konnen, aber nach dem Kriege gewaltige Anstrengungen 
und Aufwendungen groBer Mittel fiir die Herstellung des 
fruheren Zustandes erfordem und unsere kiinftigen Ge- 
winne schmalem werden. Dafiir beizeiten Sorge zu tragen, 
erachten wir ais unsere Pflicht und beantragen demgemaB, 
aus dem diesjahrigen Gewinn die Summę von 4 000 000 -ft 
einer Riicklage fiir den Wiederaufbau unserer Welfc- 
handelsbezichungen zu iiberweiscn. Dieae Mafinahme 
liegt ebenso im Intcresso unserer Gesellschaft wie in dem 
unserer Alctienbesitzer und unserer im Felde und daheim 
tatigen Beamten- und Arbeiterschaft, der wir in der 
Bchweren Zeit nach dem Kriege Arbeits- und Verdienst- 
mogliohkeit zu schaffen haben. Wir sind dayoh iiber- 
zeugt, daB uns dies gelingen wird trotz aller Schwierig- 
keiten, die sich aufgetiirmt haben und im weiteren Gang 
der Ereignisse yielleicht noch entatehen werden. Unter

einer Vorauśsetzung freilich, daB namlieh den Ueber- 
organisationsbestrebungen im gesamten Wirtaehaftaleben 
fiir die Zeit nach dem Kriege das Handwerk so schnell 
wie nur moglich gclcgt wird. Nach Priedensschlufi mussen 
Industrie, Handel und Gewerbo sioh batdigst wieder ohne 
kunstliehe Hemmungen bewegen, Bich nach MaBgabe 
ihres in der Vergangenheit hinliinglich erprobten Konnens 
ihren Platz in der groBen Welt wieder erobem diirfen.“ 

Aus dem Beriehte iiber dio einzelnen Zweigunter- 
nehmungen der Gesellschaft teilen wir sodann mit, daB die 
O esterre ich isohen  M annesm annrohren  - W erke, 
Ges. m. b. H., fiir 1916/17 20% Gewinn austeilen gegen 
10% im Jahre zuvor. Die Forderung der Zcohe K onigin  
E lisa b e th  blieb in der Berichtszeit gegeniiber der des 
Vorjahrcs etwas zuriick. Wahrend der Betrag fiir Be- 
teiligungen hauptsaohlich dureh den sehon erwiihnten 
Vcrkauf des italicnischcn Wcrkes und dureh Abselirei- 
bungen auf die Aktien der englischen Mannesmann- 
Gesellschaft zuriickging, wurde der Besitz crweitert dureh 
den Erwerb einiger Erzgruben und Grubengerechtsame, 
dereń AufschlieBung und Entwieklung der Bericht ais 
eine Aufgabe der Zukunft bezeichnet. Ueber das geldliche 
Ergebnis des Bericbtsjahres gibt dio nacbfolgendo ver- 
gleichende Zahlenzusammenstellung Auskunft.

1916/17

72 000 000

30 882 126|

2 077 608' 
50 187 515

6 709 020'

5 908 555' 
12 821 323 
24 718 018:

26 826 224 j 
1237 431

150 000 
800 000'

1000000 

1000 000 

•>4000000

800 000 
530 526 

*>12 960000 
*) 18 

4 348 267

Rheinisch-Westfalischo Kalkwerke zu Domap. —
Nach dem Beriobte des Vorstandes gelang es dom Unter
nehmen im Geschaftsjahre 1916/17, trotz andauemden 
Mangels an Arbeitskriiften sowie trotz weiterer Knapp- 
hoit und Preiststeigerung aller Betriebsmittel, die Erzeu
gung gegen das Yorjahr zu steigern. Im Yordergrunde 
stand wieder dio Riistungaindustrie mit ihrem stetig 
wachsenden Bedarfe; auBerdem muBten der Landwirt- 
schaft gegen das Vorjahr grdBere Mengen Dungekalk ge- 
liefert werden; die Ablieferungen yon Baukalk beacbrank- 
ten sich auf militariscbe Bauten. Die AbachluBreehnung 
weist neben 1 104 554,54 Jl Gewinnyortrag einen Roh- 
erlos yon 3 872 589,54 X  auf Kalk, Kalkstein und Sinter- 
Dolomit, Zinsgewinn im Betrage yon 61 531,58 Jl und 
Einnahmen aus Pacht und Mieten in Hohe von 96 012,85 Jl

J) Einsebl. der Gewinnanteile fiir die Verwaltung 
in’ Diisseldorf usw.

!) Ruckstellung fiir die Nationalstiftung.
*) 10 % auf 61 000 000 Jl alte Aktien, 5 % auf

11 000 000 .<4 neue Aktien.
*) Wiederaufbau der Welthandelsbeziehungen.
6) Einsebl. 3 % Sonderyergiitung.

Aktienkaplta!. . ,
Auleihen u. Grund- 

schulden . . . .

Y ortrag ....................
Betriebsgewiiui . .
Allgem. TJnkostea, 

Zlnsen usw.*) . .
Steuern u, RUcklagen 

t. AnCpnstiinde u. a.
Abschreibungen . .
Reingewinn . . .
R e in g e w in n  e in - 

sch l. Y o r t r a g . .
RUckłageo . . . .
Ziuabogeiisteuer- 

RUcklage . . . .
Bearatenwohlfahrt .
Arbeiterwohllahrt .
Kriegswohlfahrts- 
stłftung . . . .

Allgem. Wolilfahrts- 
zwecke . . . .

Riicklage fUr Kriegs- 
schadeti . . . .

RUckL fUr Betriebs- 
umstellang auf Frie- 
densereeugang .

Gewinnanteile •
Gewinnausteil

%
Yortrag . . . .

1913/14 1914/15 1915/16

72 000 000 72 000 000 72 000 000

22 298 649 21 881 749 31 684 393

1 226 GO 7 
16 804193

1 507 486 
15 878 686

1 761 490 
31184 175

4 307 533 4 819 342 5 838 096!

6 855 651 
5 641 007

2 939 340 
8 120 005

4 487 338 
3871 418 

16 987 325

6 867 613 
282 050

9 627 491 
406 000

18 748815 
S49 366

90 708 
200 000 
100 000

100 000 
j 300000

150000 
255 000

- *) 200000 1000 000

- — 500 000

- - 1 000 000

112 368 
4 575 000 

7‘/»
1 507 486

210 000 
*) 6 650000 

10
1 761490

1700 000 
416 842 

10 800 000 
15

2 077 606
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nach; auf der anderen Seite ersoheinen allgemeine Un- 
kosten, Stcucrn usw. mit zusammen 842 938,00 J t, 
Scbuldenzinsen mit 178 842,S6 Jl, Ahsehreibungen und 
Abgange durch Abbruch mit 878 508,63 Jt. Daliach ver- 
bleibt ein Reincrtrag von 3 234 398,42 Jl zu folgender Yer
wendung: Rueklage II  400 000 M, Nationalstiftung fiir dic 
Hinterbliebenon der im Kriege Gefallcnen 100 000 Jl, 
Schatz zur Unterstutzung der Hinterbliebenen von Werks- 
angehorigen, die im Kriego gefallen sind, 50 000 .K, fiir 
die Werkś-Wohlfahrtskassen 100 000 Jl, ais Gewinnausteil
1 620 000 Jt (12 %), sodaB die iibrigen 904 398,42 Jt 
zum Yortrag auf neue Rechnung yerbleibcn.

Verelnlgte Konigs- und Laurahiitte, Aktlen-Gesell- 
sehaft lilr Bergbau und Hilttenbetricb, Berlin. — Wio
der Rerieht des Vorstandes ausfiihrt, erfiillte das Ergeb- 
nis des abgelaufenen Geschaftsjahres 1916/17, obwohl 
dieses im Zeichen des Weltkrieges stand, die Erwartungen,

.... -  ... 
in JL 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17

Aktienkapital. . . 
Anleihen und Ilypo-

36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000

theken . . . . 19 869 882 18 883 156 18 437 587 18 225 881

Y ortrag ....................
Zinsen v. Wertpap. 

u. Gewlun aus Be-

101 5 45 239 930 111 228 181 313

. teilig. U . S . .  . . 263 434 635 170 364 395 _
Betrlebsgewlnn . . 
Yenv*ltungskosten,

11 920 968 10 337 389 13 277 810 18 358 196

Zinsen usw. . . 2 277 097 2 268 215 2 316 060 2 310 471
Abschreibungen . . 6 519 911 6 262 186 6 028 936 7 142 867
rteingewlnn . . , 
R e in g e w in n  e in -

3 392 283 2 442 158 5 297 209 10 0Ó6 820

soh l. Y o r t r a g  . 3 553 82S 2 682 089 5 408 438 —
Wohlfahrtazwecke . 
Hocbofen - Erueue-

622 400 513 500 1 030 0O0 720 000

rungs?chatz . . 600 000 500 000 aoo ( oo 400 v 00
BUrgschafts rtlcklage 
Kriegsriłcklage fUr 

W erkseinrichtun-

500 000
“

g e n ....................
Gewlnnanteile der

— — 4 000 000

Beamten . . . 
Gewinnanteile des

114 614 97 108 189 295 235 346

Aufnichtsrates 36 883 20 253 107 830 151 Ł79
Gewinnausteil . . 1 440 000 1440 000 3 600 000 4 320 000

% • • 4 4 10 12
y o rtra g .................... 239 930 111 228 181313 229 895

da die schlesischen Werke der Gesellsehaft dank der 
siegreiehen deutschen Waffen in ungestortem Betriebe 
blieben und ihre in der Friedenszeit erlangto Leistungs- 
fahigkeit zur Befriedigung dor lebhaften Nachfrage aus- 
zuniitzen ycrmochten. Die starko Erhohung der Arbeita- 
lohno, sowie die auBerordentliche, naoh und naoh alle 
Gebiete der Rohstoffe und Werksbediirfnisse umfassende 
Preissteigorung machte einen Ausgleich in Proiserhohungen 
der Workserzeugnisso erforderlieb. Wahrend ein solcher 
fiir die Erzeugnisso der Hiitten in angomessenem Um- 
fango orzielt werden konnte, gelang cs den Kohlengruben 
nieht, dio Steigerung ihrer Gesteliungskosten durch ent- 
spreehende Preiaaufbesserungen auszugloichen. Der Ge- 
winn der Gruben ging daher im abgelaufenen Gesohafts- 
jahro erhcblich zuriiok. Von den boidon polnisehen 
Huttenwcrken war nur das GuB- und Blech-Emaillier- 
werk Blachownia im Botriebo, wahrend dio Katharina- 
hiitto naeh wie vor stillag und einer gewissen Auflosung 
Terfiel, woil die vorhandenen RohBtoffe und oin Teil 
der Betriebsgcriito den schlesischen Hiittonwerkon zur 
weiteren Verwendung zugefiihrt werden muBten. Ueber 
dio wichtigsten AbschluBziffern gibt dio nebenstehende 
vergloiohende Uebersicht Auf»ohlufl.

WalzengieBerel vorm. KSlsch & Cie., Aktiengesell
schaft In Slegen. — Nach dem Geschaftsbericht fiir 1916/17 
war das Berichtsjahr durch den Kricg yollkommcn be- 
einfluBt. Namentlich tra t der Mangel an gelernten Leuten. 
und Brennstoffen zeitweiso empfindlich hervor. Es war 
daher nicht moglieh, den Betrieb ohne Storung aufrccht- 
zuerhalten, wodurch die Erzeugung beeintrachtigt wurde. 
Einen Ausgleich brachten friihzeitig giinstig getatigte 
Rohstoffeinkaufe bei gebesserten Preisen. Beim Aussiger 
Untemehmen herrschtcn iihnlicho Verhaltnisse. Der 
RoliiiberschuB des Berichtsjahres betragt 415 761,90 Jt, 
der Vortrag aus dem Vorjahrc 201 756,04 Jt, so daB ins
gesamt 617 517 94 Jt zur Yerfiigung stehen; zu Abschrei- 
bungen sind 116 671,31 J t erforderlich. Fiir den somit 
Terbleibenden Reingewinn von 500 846,63 J t wird fol
gendo Venvcndung yorgesohlagen: Rueklage 12 404,92 Jt, 
Sondcrriicklage 28 435,53 J t , Zinsbogenatcuer-Rucklago 
1000 J t , Gewinnanteile des Aufsichtsrates 22 668,56 Jt, 
Untcrstiitzungen 15000 Jt, Gewinnausteil 154000 J t (14%) 
und Yortrag auf neue Rechnung 267 337,62 Jt.

Bflcherschau.
S tein m ann-B u ch ^ er, A rnold: Englands N ie d e r -  

<^ang. Mit 17 Schaubildern. Berlin (W. 57): Leon- 
hard Simion Nf. 1017. (3 Bl„ 270 S.) 8°. 5 Jl.

Es ist ein denkwiirdiges Werk, da3 der Verfasser 
gesohaffen hat. Der Titel besagt lango nioht alles, was 
Steinmann-Bucher uns an groBziigigcn Gedanken bietet. 
Das Werk beginnt mit einem Aussohnitt aus der Ge- 
schichte des Mensohengeschleohtes und der ihm zuge- 
wiesenen Wohnstatte, der Erde. Vom hohen Olymp 
ausgehend, wo einstens der Donncrer Zeus mit seinen 
Góttern nioht in Eintracht, sondern in unendliohem Streite 
gethront haben sollte, fiihrt Steinmann-Buoher den 
Leser duroh der Jahrhundcrto Zeitlauf, durch die verschie- 
denen Erdteile bis zu den Ietztvergangenen Jahrzehnten, 
um darzustellen, daB von jeher die Oberflachcńgliederung 
der Erdo und die Vertcilung von Wasser und Festland 
auf ihr die Yorbedingung der Entwicklung jedes Teiles 
der Mensohheit und dadurch der Weltgesohiohte gowesen 
ist und auoh immer sein wird.

Der Verfasser ist der Ueberzeugung, daB „die natiir- 
licho Eigenart der Festlander der Erde so stark ist, dafl 
duroh sio nicht nur die Urrolker, welche sio bewohnten, 
in dio ihnen cigentiimliche Form und Art gezwungen 
worden sind", sondern auch die spateren Einwanderer in 
verhS.UnismŁBig kurzer Zeit in ihro Gestalt bannt. Ais 
Beispiel dienen ihm die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika — diesen Ausftthrungen ist das zwei te Kapitel

gewidmet —, dereń heutige Bewohner ihm das indianisoho 
Vorbild nioht zu leugnen scheinen. In den heutigen Len- 
kern dieser englischen Bundesgenossen erbliokt er ,,ver- 
sohlagene Halbwildheit und naives Kulturprotzentum" 
verkorpert. Der Gang der Berolkeningsbowcgung liefert 
ihm den Beweis dafiir, daB fiir uns Deutsche im Welt- 
krieg und in kiinftigen Zeitcn Nordamcrika nicht gefahr- 
lioli werden kann. Sein Mangel an Arbeitskraften und an 
Fruohtbarkeit der Bewohner unterwirft in zunehmendcm 
MaBe die staatserhaltendo landwirtsohaftlioho Entwiofc- 
lung unabanderlichen Hemmungen.

Diese augenblicklich lcbhaftes Interesse erweokenden 
Ausftthrungen leiten iiber zur Frago nach der curopaischen 
Menschenrasse und ihrer Kultur. Ausgehend von den 
natiirlichen Grundlagen, freut sioh der Verfasser iiber dic 
nioht abgesohlosseno Gattung des Mensohen im Gegen- 
satze zu den ein geschlosscnes Schopf ungsbild darstellenden 
Arten der Pflanzen- und Tierwelt: der Mensch steht 
immer und immer wieder vor unabsehbarer Entwicklung. 
Vorherrsohend ist hierbei sein Wille, der ihn zum Herm 
der Erde einsetzt. Dieser Willo aber fiihrt zum Wert- 
urteil, zum Vergleioh des Mensohen mit seinen Mit- 
menschen. Er belebt stets von neuem den Egoismus und 
damit den W illen zu r M acht: Darum wird es in alle 
Ewigkeit Kricg geben, soweit wir Lebenden Toraussehen 
konnen. Die Macbt einer Volksgemeinsohaft ist aber der 
Inbegriff ihres ganzen Seins, Kónnena und Vermogens, 
des Besitzes an geistigen und wirtschaftlichen Gutern.
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Dic Machtfrage ist daher unter den Volkern die eigent- 
liche europaisohe Frage von jcher. Dieser Gcdankcngang 
bat den Verfasser bereits vor Jahren veranlaBt, dio Ent- 
wicklungsmoglichkcit Deutschlands zu priifen.

Heute, aus AnlaB der kriegerischen Ereignisse, 
untersucht Stcininann-Buchcr dio Grundlagen der Maoht 
des britisohen Weltreichcs. Dieser Foreohung ist der 
Hauptteil des yortrcfflichen Buches gewidmet. Von der 
ersten Besiedelung des Inselreiohes an wird dem Leser 
in anschaulichcr und iiberzcugender Form dic Gesohichte 
eines Volkes dargestellt, wie es sich durch alle Fahrlioh- 
keiten der Jahrhundertc hindurohringt, zu innerer Ein- 
heit, zur Ausdelmung noch auBen. Wir sehen dio Ent
wicklung zum Handcb- und Industriestaat und den 
gleichzeitigen Ruokgang der Landwirtschaft. Wir lemen 
die Sohatzung und Uehcrschatzung englisohen Volksver- 
mogens und Yolkseinkommens kennen. Wir folgen der 
Bcyolkcrungsbewegung und sehen das mSohtigo Reich 
erstchen, das im Vertrauen auf seino Seemacht sioh in 
ungeahnten Weiten auf dem ganzen Erdball ausdehnt. 
Aber diese, den Beschauer fast iibcrwiUtigcnde Ent
wicklung tragt den Kcim des Verfalles in sioh. Uebcr- 
zeugende statistisohe Angaben, die eine Tatsachc nach 
der anderen enthiillcn, bcweisen, daB das angelsachsischc 
Volk den Gipfcl der Macht und der Entwicklung iiber- 
schritten hat.

Was die Ausfiihrungen aber ansohaulich gestaltet, 
ist der stete Vcrgleioh mit den entspreohenden Verhiilt- 
nissen Frankreichs, dem Lande nooh yorgcriickteren Ver- 
falles, mit Nordamcrika, dcm Lando des Stilbtandes, 
mit Deutschland, dem Lando aufsteigendcr Entwicklung.

„In unserer Zeit, da dic Mensohheit wie nie zuvor 
in Errcgung ist“, ist das Ergebnis so erhebend und hoff- 
nungsvoll fiir unser Volk, daB die Tragik des Weltkrieges 
dem Leser in einem neuen Liohte ersoheint, nilmlich ais 
letztes Aufbiiumen des angelsiiohsisohen Weltrciches 
gegen das unerbittliche Verhangnis des Nicderganges — 
und des Aufstiegcs unseres deutsohen Volkcs.

In einem SchluBworto yerknupft der Yerfasser mit 
seiner Darlegung eino Betraohtung des gegenwiirtigen 
Krieges. Auoh er kann dio Frage, wcm die Sohuld an all 
dcm Elend beizumessen ist, nioht entscheidcn. „Fiir 
uns Deutseho beginnt die Schuld da, wo wir deutliohen, 
unverkennbaren, nicht miBzuverstehenden Schicksab- 
winken aus dem Wege gehen, -— in diesem Kricgo ins- 
besondere, wenn wir, da England und wir dio Stiitzcn 
seiner Weltherrschaft eine nach der anderen fallen sehen, 
nioht alles daransetzen, diese selbst zu stiirzen, zu unserem

und der anderen Volker Heil. Einer so sohweren Schuld 
gegeniiber der Mensohheit muBte die sohwerste Siihne 
folgen.*1

B e r l in .  Assessor Carl DUlmar.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
ClaB, H einrioh : Zum doutsohen K riegsziel, Eine 

Flugschrift. Mit 1 Kartę. Munchen: J. F. Lehmanns 
Verlag 1917. (80 S.) 8 °. 1

F ehse , eipedierender Sekretar im Kgl. Oberyerwaltungs- 
gcrioht in Berlin: Wie wchro ioh mioh gegen zu hohe 
Veranlagung zur Besitz- und zur Kriegssteuer? Un- 
entbchrlicher Ratgcber fiir Laicn, Rechtskundige und 
Verwaltungsbeamte iiber die fiir PreuBen gcltenden 
Rcohtsmittelvorsohriften. Oldenburg i. Gr.: Gerhard 
Stalling 1917. (GO S.) 8 °. 0,75 Jl.

F rie se r, A n ton , Oberberginspektor: Montangeologische 
K arto  der Braunkohlcnreyiere von Falkcnau, Elbogen 
und Karlsbad. MaBstab 1 : 50 000. [Nebst] Bcilage:
Verzeiohnis der Besitzer der in dieser Kartę mit Num-
mcm bczeiohncten Grubenfelder naoh dem Stande 
vom 1. Januar 1917. [Teplitz-Sohónau: H. Dominious 
Naohfolger 1917. J

Kartcnbl. (45 X 63 cm) 4 °. — Beil. 4 °.
R o th , Dr. W alth e r, Professor (Greifswald): Boden- 

sohiitzc ab  biologisohe und politische Faktoren. 
Berlin: Julius Springer 1917. (39 S.) 8°. I M .

Wehe, K .: Die staatUche A rbe ite rfiirso rgo  bei uns 
und unseren Feinden. Ein Wort zum Nachdenkon. 
Feldausg. Stuttgart: Carl Griininger [1917]. (52 S.) 8°.

iS Wie uns vom Yerfasser der Schrift1) noch mit
geteilt wird, ist neuerdings eino sogenannto Feld- 
ausgabe derselben yeranstaltet worden, die cinzcln 
zum P re ise  von 25 Pf., bei gleichzeitigcr Abnahme 
einer groBeren Anzahl Abdrueke noch billiger, abge- 
geben wird, jedoch nur, wenn die B este llu n g  u n 
m itte lb a r  beim V orlcger (Carl Griininger, Stutt
gart, RotebiihbtraBo 77) erfolgt. Die PreisermaBigung 
soli eine Massenyerbreitung der empfehlenswerten 
Schrift ermogliohen. Hi 

Wolf, W., Ingenieur: B eitrage  zur praktischen Aus- 
fiihrung von Ankerwicklungen. 3., umgearb. Aufl. 
Mit 143 Abb. Leipzig: Haohmebtcr & Thal 1917. 
(92 S.) 8 “. 2 X .

Erw. Sondorabdr. aus: Helios. Jg. 12, Nr. 45/6; 
Jg. 17, Nr. 38 u. 40; Jg. 22, Nr. 24/6.

>) Vgl. St. u. E. 1917, 27. Sopt., S. 892.

Y ereins-N achrichten.

Verein deutscher EisenhGttenleute.
Auszug aus der Nlederschrlft Uber die Sitzung des Vor- 
standes am Mittwoch, den 3. Oktober 1917, nachmittags 

31/, Uhr, im Geschaftshause zu Dilsseldorf.
Anwcsend sind dio Ilcrren: Generaldirektor V o gier

(Vorsitz); Geli. Baurat e. h. B eukenbcrg ;
Dr. W. B cum cr, M. d. A.; Generaldirektor G rosse; 
Hiittendirektor a. D. J a n t z e n ;  Direktor W. P c te rsen ; 
Kommerzienrat S)c.>3ng. e. h. R eusch; 2)t.-3ng. e. h. 
S ch ro d te r; Kommerzienrat S)r.*3ltg. e. h. Springo- 
rum , M. d. H .; Generaldirektor Y chling; Gcneral- 
direktor ®t.«3ng. e. h. W einlig; Direktor Dr. W endt; 
Direktor W irtz ; St.-^ng. O. P e tc rsen ; B ie rb rau e r.

T agesordn  ung:
1. Geschaftliches.
2. Institut fiir Eisenforschung.

a) Mitteilungen iiber den Stand der Vorarbeiten;
b) Bestiitigimg der sohriftlichen BeschluBfassung 

uber den Standort des Institut es;
c) Riohtlinien fiir das weitere Yorgehen;

d) Etwaige Aenderung der Vereinssatzung mit 
Riicksicht auf das Institut.

3. Ausspracho iiber organisatorischo Aenderungen, ins- 
besondere dio eytl. F.nyeiterung des Vorstandes des 
Vereins gcmaC den in der Vorstandssitzung yom
3. Apri} 1917 gegebenen Anregungen.

4. Bcsprcchimg einer Denkschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure betr. die Slitwirkung der Technik bei der 
Landesyerteidigung.

5. Berieht iiber den Fortgang der Arbeiten der Ge- 
schiiftsstelle.

6. Verschiedenes.
Yerhandelt wird wie folgt:

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt Herr 
Generaldirektor V 5gler mit warmen Worten der seit 
der letzten Sitzung des Vorstandes yerstorbenen Yor- 
standsmitglieder, der Herren Geh. Kommerzienrat Heinrich 
Lueg, M. d. H., und Geh. Kommerzienrat ®r.«3ng. e. h. 
Fritz B aaro sowie dea Herrn Generaldirektors Ritters 
Anton yon K erp e ly , Inhabers der Carl-Lueg-Denkmiinze.

Zu P u n k t 1 berichtet der Gcschiiftsfuhrer Uber die 
Entwicklung der V ereinszeit8chriffc im Kriege und 
webt darauf hin, daB die Herstellungskosten infolge der
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Erhohung der Druekpreise sehr stark gcstiegen sind. Die 
Anfrage, ob das M itg liederyerzo ichn is, das wiiUrend 
des KriegcB aus nabeliegenden Griinden nieht erneuert 
worden ist, jetzt neu gedruckt werden soli, wird yom 
Voratand mit Rilcksiobt auf dio Papierknappheit ver- 
neint. Weiter teilt der Geschaftsfiihrer mit, daB der 
Verein dem D eutsohen  A usland-M usoum  in  S t u t t 
g a r t  und der Voroinigung der F rounde und F o rd cro r 
der U n iy o rs ita t Bonn ais Mitglied beigotreten ist.

Zu P u n k t 2 a erstattet der Geschaftsfiihrer einen 
kurzeń Bericht, aus dcm heryorzuheben ist, daB dio Ver- 
pflichtungsscheine, durch dio sich die Eisenwerke zu einer 
jahrliohen Beitragsleistung fiir das Institut fiir Eisen- 
foreebung auf zehnjahrigo Dauor binden, von einer 
iiberaus crfreulioh groBen Anzahl yon Werken sohon 
unterzeiohnct worden ist. AuBerdem hat die Gruppe 
der Edelstahlwerke durch dio Zahlung eines einmaligen 
erhebliehen Beitragcs sioh an den Errichtungskosten des 
Forsohungsinstitutes beteiligt. Mit den Eisen- und Stahl- 
gieOereicn schweben noeh Verhandlungen. Mit sonstigon 
Werksgruppen, wio den rcinon Puddelwerken, den Fcin- 
blechwalzwerken und den Kaltwalzwerkon uaw., sollen 
dio Verhandlungen noeh angekniipft werden.

Z u P u n k t 2 b wird oin BesehluB gcfaBt.
Zu P u n k t 2 o. In das fiir das Institut fiir Eisen- 

forschung yorgesehene Kuratorium, das aus sieben Mit- 
glicdem besteben soli, von denen jo drei durch dio Kaiser- 
Wilhelm-Gesellschaft sowie den Vercin deutscher Eisen- 
huttenleute und eins durch das Kultu3ministerium zu 
bestimmen Bind, werden ais Vertreter des Vcreins deutscher 
Eisenhiittenleute Herr Kommerzienrat ®t.*3ng. e. h. 
Springorum, ferner der jeweilige Vorsitzende des Vereins 
und der jeweilige Vorsitzendo der Eisenhiitte Siidwest 
oder Oberschlesien, derdas Amt des zweiten Stellycrtreters 
des Vereinsyorsitzenden inne hat, gewiihlt. Neben Herrn 
Kommerzienrat o. h, Springorum  sind also
Herr Generaldirektor V ogier und zunachst Herr Kom
merzienrat ®r.*3ng. e. h. N ied t gew&hlt worden.

Zu P u n k t 2 d  wird dio BeschluBfassung yertagt.
Zu P u n k t 3 werden naeh langerer Ausspracho go- 

wisse Gcsichtspimkte aufgestellt, dio in der nachsten Vor- 
8tandssitzung weiter behandelt werden sollen.

Zu P u n k t 4 wird die Geschaftsstellc mit Anweisun- 
gen zur weiteren Behandlung der Angelegenheit yersehen. 
Zugleicb wird eino Anregung des Herm Landtagsabgeord- 
neten St.-Jing. e. h. Maoco behandelt.

Zu P u n k t 5 berichtet der Gescliaftsfuhrcr in Kurzeń 
Zugen iiber den Fortgang der Arbeiten der Geschafts- 
a telle.

P u n k t 6 wird wegen der yorgeschrittenen Zeit von 
der Tagesordnung- abgcsetzt.

SchluB der Sitzung 5 ’/ 2 Uhr.
gez. Vógler.

Aenderungen in der Mitgliederiiste.
Albert, Franz, Werksdircktor der Mannesmannrohren - 

Werke, Abt. Rcmscheid, Remscheid-Bliedinghausen. 
Damm, Franz, Direktor der Schoellerstahl-Gcs. m. b. H., 

Berlin W 57, Bulow-Str. G6.
Donihecker, Karl, Stahlwcrksing. d. Fa. Gebr.

Bohler & Co., A.-G., Dusseldorf, SehlieBfacb 595. 
Ehrtmjoerth, ‘Dt.-^ng. e. h. Josef ton, k. k. Hofrat, em. Pro- 

fessor, Klagenfurt, Kamtcn, Hasner-Str. 5.
Fischer, Emil, Obering. u. Prokurist d. Fa. Eiekworth & 

Sturm, G. m. b. H., Braokel bei Dortmund, Augusta- 
Str. 8.

Guertler, Dr. William, Professor, Berlin-Dahlcm, Heiligen- 
dammer Str. 27, zurzeit Lcutnant d. R. im Felde. 

Hadra, Bernhard, Bergwerksdirektor u. Gutsbesitzer, 
Bertelsdorf bei Lauban i. Schl.

Hannach, Georg, SjLpf.-Jug., Geschaftsfiihrer der GuB- 
stahlf. Heinrich Remy, G. m. b. H., Hagen i. W.

Harzheim, Alfred, Ing., Betricbschef der Maschincnf., 
Eisen- u. Metallg. Briihl, G. m. b. H , Briihl, Bez. Coln, 
Garten-Str. 12.

Becker, Heinrich, Hiittening., Teilh, d. Fa. Bender k 
Frambs, G. m. b. H., Hagen i. W.

Kaiscr, Otlo O., Beyollniaohtigter d. Fa. Gcbr. Roobling, 
Lcipzin, Brandenburger Str. 14/16, Industriepalast. 

Kassel, $r.*3ng. Georg, tcclin. Direktor d. Fa. Martin & 
Pagenstcclier, G. m. b. H., Coln-Miilheim, Regcnten- 
Str. 32.

Korbacher, Leonhard, Ing., Betricbsleiter des Stahlw.
Mark, Abt. Oese, Neucmiihlo bei Homer, Kreis Iserlohn, 

Krónauer, Hermann, Oberingenieur, Reoklinghausen-Sud, 
Konig-Ludwig-Str. 156.

Labouuie, Valentin, Betriebsingenieur, Dusseldorf, Hansa 
haus.

Lob, Ernst, Bcrlin-Lichterfelde-West, Ring-Str. 70 a. 
I^ohr, Heinrich von, Oberingenieur der Hasper Eiseng 

A.-G. u. Abt. Stahlg. Vcrneis, Haspo i. W., Tillmann 
Str. 6.

Mann, Wolfgang, Ing., GicBercileiter d. Fa. Julius Róm 
held, Mainz, Leibnitz-Str. 72.

Ottitzky, Wilhelm, Direktor der Ternitzer Stahl- u. Eisenw 
von Selioeller & Co., Wien I, Oesterrcieh, Wildpret 
Markt 10.

Otto, Hermann, Betriebslciter, Duisburg-Ruhrort, Konig 
Friedrich-Wilhehn-Str. 58.

Panniger, Karl, Betriebsingenieur der Westf. Staliw.
Bochum, Marien-Platz 11.

Paupii, Konrad, Betriebsingenieur der Buderus’sche: 
Eisenw., Abt. Georgshiitte, Burgsolms, Kreis Wetzlai 

Raabe, Kurt, Ziyilingenieur, Dusseldorf, Moltke-Str. 8’ 
Schachtsiek, Waldemar, Ingenieur, Hilden, SchiUer-Str. 11 
Schilling, Carl, Betriebsleiter der Spezialstahlg. der Ma 

schinenbau-Anstalt Humboldt, Coln-Kalk, Breuei 
Str. 5.

Siewert, Friedrich, Hiittendircktor, Heidelberg, 1 fal 
Felseok.

Sobbe, ®t.-3ttg- Carl, Direktor der Rhein. Mctallw.- t 
Maschincnf., Diisseldorf, Rochus-Str, 9.

Thaler, Sr.»3ng. Hermann, Betriebscbef d. Fa. E i B c n  t 
Stahl, Liibeck, Abt. Niederdrcisbacher Hutte, Niedt' 
dreisbach bei Betzdorf a. d. Sieg.

Weller, Carl, Ing., Buroyoreteher der Gelsenk. GuBstah
u. Eisenw. vorm. Munscheid & Co., Gclscnkirchei 
Margareten-Str. 21.

Zahn, Heinrich, Walzw.-Betriebsingenieur der Obcrsch 
Eisenind., Julienhiittc, Bobrek, O.-S., Hiittcnkasim

Neuo M itgliedor.
Brakensiek, Fritz, Buroyorsteber der Gelsenk. Bergw

A.-G., Abt. Aachener Hutten-Vcrein, Aachen, Su< 
Str. 56.

Franek, Wilhelm, Direktor der Konig-Friedrieh-Augus 
Hutte, Potschappcl bei Dresden.

Julich, Goswin, Ingenieur der Deutsoben Maschinenl
A.-G., Duisburg-Wanhcimerort, Markus-Str. 30. 

Kirsch, Ernst, Betriebsingenieur der Deutsch-Luxeml 
Bergw.- u. Hiitten-A.-G., Abt. Dortm. Union, Dor 
mund, Josef-Str. 16.

Stamer, Johannes, Ing., stand. Assistent am Kgl. Materia 
priifungsamt, Berlin-Liohterfelde, Roon-Str. 12. 

Wiister, Reinhard, Bergrcferendar u. S)tp[.'3ng., Kasst 
Quer-AUee 7.

G estorben.
Capito, Karl, Betriebsingenieur, I/-band, O.-S. 1. 3. 191 
Dieckerhoff,jr., Heinrich, Ingenieur, Geyelsberg. 4. 9.191 
Ellingen, ]K„ Direktor, Coln-Lindcnthal. 13. 10. 191 
Maapen, Fritz, Prokurist, Coln. 20. 9. 1917.
Pfeifer, Adolf, Direktor, Dusseldorf. Sept. 1913. 
Sulzle, Thomas, Ingenieur, Dusseldorf. 3. 9. 1917. 
Tunnerhoff, Heinrich, Hagen i. W. 12. 6. 1917.
Vits, Ernst, Dusseldorf. 24. 9.1917.
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Friedrich Ritzhaupt •}*.

In den Abendfltundcii des 17. August 1917 erlag 
F ried rich  R itz h a u p t, der tcohnisoho Direktor der 
Aktion - Gcsellsohaf t  Masohinenfabrik Obersohóneweide 
einem Sohlaganfalle. Mit ihm vcrlicrt der Verein deut- 
soher Eiecnhiittenlouto wiederum eines seiner idteren 
Mitglieder, das an fiihrender Stello in der deutsohen 
Eisenindustrie stand.

Am 7. Juni 1860 ais Solin des Geheimratcs Dr. Fried- 
rioh Ritzhaupt zu Mannheim geboren, erliielt der Vcr- 
storbeno seine praktisoho Ausbildung in einer Soldosserei 
und Dreherei dortselbst sowio in der Eisenbahn-Zentral- 
werkstatte zu Karlsruhe. Naoh Beendigung seiner an- 
sohlieBenden Studien auf der Teolmisohen Hoolisohule war 
Ritzhaupt zunaohst Assistent bei Professor Grashoff in 
Karlsruhe. Dann ging er ais Konstrukteur naoh Ober- 
tflrkheim zur Masohinenfabrik und 
EisengieBerei yon Ferd. Kleemann 
& Co. Im Mai 1883 tra t er bei der 
Mannhcimer Masohinenfabrik Mohr
& Federhaff ein und arbeitete dort 
im Kranbau. Naoh 1 ̂ jahriger T&- 
tigkeit bei dieser Firma iibersiedelte 
Ritzhaupt naoh Sohmalkalden, um 
in demselben Arbeitsgebiete boi 
Zobel, Neubert & Co. zu wirken.
Im Februar 1886 wurdo er Ingenieur 
der Firma Briegleb, Hansen & Co. 
zu Gotha. Obwohl der Verewigto 
hier einen ganz neuen Wirkungskrcis 
vorfand, arbeitete er sioh dooh sehr 
sohnell ein und bewies seino unge- 
wohnliohe Begabung ais Konstruk
teur. Er erfreuto sioh der Wert- 
sohatzung seiner Mitarbeiter und 
Untergcbenen in so hohem MaBe, 
daB sio in der iilteren Beamten- und 
Arbeitersohaft heuto naoh einem 
Vierteljahrhundert nooh fortlebt.

Seino crsto selbstandigo Stellung iibemahm Ritz
haupt 1892 bei der Maschinenbau-Aktiengesellsohaft yorm. 
Starko & Hoffmann zu Hirsohberg in Sohlesien. Ais Ober
ingenieur und Prokurist dieser Firma lag ihm sowohl dio 
Leitung des teohnisohen Bureaus ais auoh dio des Bctriebes 
ob, eino Tatigkeit, wahrend deron er yicle Verbesserungen 
im Turbincn- und Transmissionsbau durohgeftihrt, sowie 
dic Betriebsanlagen, insbesondero dio GioBeroi, wesentlich 
erweitert hat.

Ritzhaupts auBcrgewohnlioho Erfolge ycranlaBtcn 
die Firma Zobel, Neubort & Co., ihn 1896 zuriiokzurufcn 
imd ihm die technisoho Leitung ihres Unternehmens zu 
iibertragen. Dieser Aufgabe widmeto er sich mit aller ihni 
zur Verfugung stehenden Kraft zum Segen des Werkes.

Eino gliiokliohe Wahl traf 1906 die danialige Dcutsohe 
Niles-Werkzeugmasohinenfabrik, die jetzige Aktiengescll- 
sohaft Masohinenfabrik Obersohoncweide, ais sio Friedrioh 
Ritzhaupt zum technisohon Leiter ihres seinerzeit Behr 
unwirtsohaftlioh arbeitenden Bctriebes bestellte. Fest 
entsohlosscn ging der Verbliohene Etn dieso sohwicrige 
Arbeit heran, wobei er sioh duroh niohts yon dem einmal 
ais richtig erkannten Wego abbringen lieB. Seine unend- 
liohen Miihen sollten nioht yergebens sein, und wenn 
heute der deutsche GroB-Werkzeugmasohinenbau Weltruf 
erlangt hat, so ist dies nioht zuletzt auch auf das Wirken 
des Verstorbenen zuruokzufiibren. Wahrend seiner Tatig- 
keit stieg dio Arbeiterz^hl bei der Masohinenfabrik Ober- 
schoneweide um ein mehrfaches und wurde der Betrieb 
bedeutend erweitert, namentlioh im yorigen Jahre duroh 
Anbau groBer mit den neuesten Einrichtungen aus- 
gestatteter Haljen,

Fiir Ritzhaupt waren die allerbesten Werkzeug- 
masohinen und Einriohtungen gerade gut genug, aber 
auoh sie durften sioh nioht lango ihres Platzcs freuen, 
wenn yerbesserto Konstruktionen auftauohten. Eino 
yorziiglioho Auffassungsgabo crmogliohte dem Verstorbe- 
nen, sioh sohnell in einen Arbeitsyorgang hineinzudenken, 
so daB er im Betriebo jederzeit ohne langeres Studium des 
Voraufgcgangenen eingreifen konnte. Auoh den GieBerei- 
betrieb kannto er in allen Einzelheiton, und manohor 
GieBereifaohmann bewunderte seino Arbeitsyerfahron zur 
Hcrstellung groBer und Bohwieriger GuBstuoke, dio er 
unabhangig von ihrer Konstruktion ohne Modeli naoh 
Sohablono forrnto.

Zu Anfang des Krieges riohtete Ritzliaupt seinon 
Betrieb fast aussohlieBlioh fiir die Hcrstellung von Ge- 

'  sohossen cin und erbauto auoh ein 
GesohoBfiillwerk. Die yorhandenen 
schwerenWerkzeugmaschinen waren 
fiir die Granatenbearbeitung be
sonders geeignet, so daB. erheb- 
liohe Mengen hergestellt werden 
konnten. Hand in Hand mit diesen 
groBen leistungen im Dicnsto des 
Vaterlandcs gingen aber auoh die 
Anforderungen an Korper ujid 
Geist des Leiters. Ais sich der Ver- 
storbene im Juni 1916 in Karlsbad 
yon seinen Strapazen etwas er- 
holen wollte, creilte ihn ein Sohlag- 
anfall, dessen Folgen nioht wieder 
yersohwinden wollten und ihn dau- 
ernd zur Zuhilfenahme des Stookes 
zwangen. Seine alte Tatkraft aber 
hatte trotz dieses Unfalles keine 
EinbuBe erlitten, das bewies or auoh 
bei seinen Betriebsrundgangen, wenn 
er in seiner drastisohen altbewahr- 
ten Art und Weise Kritik iibte.

Ritzhaupt trug sein Leidcn mit Geduld, und wenn 
er auoh eino yollkommene Gencsung nioht erwartete, so 
hatte er sioh dooh nooh grofle Arbeiten fur dio Zukunft 
yorgenommen in der Hoffnung, nooh yiel Befriedigung 
im ferneren Sohaffen zu finden. Das Sohicksal hatte es 
anders gewollt; am 17. August riB ihn ein zweiter Sohlag- 
anfall mitten aus der Arbeit horaus zur ewigen Ruhe. 
Er starb in den Sielen.

Der Dahingesohiedene war seit 1888 yerheiratet und 
yerchrte in seiner Gattin nioht nur dio treusorgende Haus- 
frau und liebeyolle Mutter seines Sohncs, sondern, ais 
Freund von Kunst und Musik, auoh eine ausgezeiohnete 
Kunstlerin, dic ihm ais guten Baritonistcn eine eben- 
bilrtige Sangesgenossin war.

Im Dienste war Ritzhaupt streng und genau, seinen 
Mitarbeitern ein lieber und angenehmer Berufsfrcund, 
seinen Untergebenen ein wohlwollender, gcreohter Vor- 
gesetzter. AeuBerlioh von soheinbar kurzem, wenn nioht 
sohroffem Wesen, war der Vcrstorbene cin Beelensguter 
Mensoh, ein durohaus zuyerlassiger Charakter, von dureh 
und duroh yomehmer Gesinnung. Auf den Friihjahra- 
und Herbstyersammlungen unseres Vereins war er ein 
standiger und willkommencr Gast, den nioht wenige 
Eisenhiittenleute an jenen Tagen gern fiir sich in An- 
spruoh nahmen, um mit dcm alten, stets zu Humor 
aufgelegten Freundo einige Stunden gcmcinsam zu 
yerlebcn.

Er ist nioht mehr, seino markige Gestalt wird nioht 
mehr auf den Eisenbuttcntagen ersoheinen, abor seiu 
Andenken wird in Eisenhuttenkrcisen nooh lango lebendig 
bleiben. Chr. OiUe*.
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Kriegsanleihe - Zinsen ais Mitgliedsbeitrag!

Erfreulicher Wcise sind unserer Auffordenmg, dic Zahlung des Mitgliedsbeitrages durch Bctciligmi; 
an der

=  7. Kriegsanleihe =
abzulosen, [schon viele Vereinsmitglieder nachgekommen. Es muB aber in unserem Kreise nocli meli 
geschehen, um das vatcrliindische Werk zu fordem.

Wir erklaren uns daher ungeachtet des Umstandes, duli diese Anzeige erst an dem Tagc erscheint 
an dem die Frist fiir Zeichnung der Kriegsanleihe ablauft, im Auftrage des Vorstandes erneut bereit 
gegen Ueberweisung von 392 M fur unsere Mitglieder Kriegsanleihe der 7. Ausgabo in Hohe von 400 J 
Ncnnwert zu beziehen und in Yerwahr zu nehmen sowie den daftir jahrlich entfallenden Zinsbetrag von 20 .1 
auf den Mitgliedsbeitrag zu verrechnen, erstmals fiir das Jahr 1919.

H Solange die Stiicke hier hinterlegt bleiben und der Mitgliedsbeitrag dic Hohe von 
20 J l  nicht ubersteigt, wfiren somit dic Mitglieder v o n  der M iilie der je d e s m a lig e n  

E in z a h lu n g  e n th o b e n , zugleich aber wurden sic heute mithelfen, das Ergebnis der neuen 
Kriegsanleihe zu erholien.

Den Mitgliedem soli es freistehen, die Stiicke zum Schlusse eines jeden Jahies sich aushandigen i  
lassen und von da ab ihre Bcitrage wieder in bar zu zalilcn, wahrend der Verein sich das Recht yorbehalte 
muB, zu einer ihm geeignet crscheinenden Zeit das Abkommen durch Ausliefcrung der Stiicke aufzuheber 

Mitglieder, die von diesem Anerbieten Gebrauch machcn wollen — 

und hoffentlich schlieBt sich ohne zwingenden 6rund niemand aus —

bitten wir, eine dahingehendc Erklflrung bis zum 22. Oktobcr 1917 einzusenden und den Betrag vo 
392 M entweder unserem Postscheckkonto Koln Nr. 4393 oder unserem Konto bei der Deutschen Bank, Filial 
Dusseldorf, zu uberweisen.

V er ein deulscher EisenhiiUenleule.

Der Vorsitzende: Der Geschaftsfuhrer:

V ogler. P c ter sen .

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

Z e i t s c h r i f t e n s c h a u
von „Stahl und Eisen“ ist erschienen und vor einigen Tagen an samtliche B esteller versanc 
worden.

Dadurch, daB das dem Bandę vorgedruckte, nach Schlagworten alpliabetisch angeordnete Sacl 
rerzeiclinis seit dem vorigen Jahrgange a u s f U h r l i c h e r  noch ais bei den friiheren Ausgaben a u 
s a m t l i c h e  E in z  e l h e i t e n  d e s  v i e l s e i t i g e n  u n d  r e i c h e n  I n h a l t e s  hinweist, iBt das Wer 
in seiner GebrauchsfŁliigkeit w e s e n t l i c h  v e r b e s s e r t ,  so daB es Anspruch darauf erheben dar 
n e b e n  der frtther monatlich in „Stahl und Eisen“ veroffentlichten Zeitschriftenschau ais

selbstandiger Quellennachweis
gewertet zu werden.

Bestellungen nimmt der „V erlag Stalileisen m. b. H .“ , Dusseldorf 74, Breite StraBe 27, enl 
gegen; der Preis des Bandes betr&gt 4 Ji.  Bei allen AuftrSgen ist anzugeben, ob die d o p p e l  
seitig  oder die e in s e it ig  bedruckte (Kartei-)Ausgabe gewiinscht wird;

Zu gleichen Preisen konnen auch noch die f r i ih e r e n  Bandę der „Zeitschriftenschau11 aus de 
Jahren 1907, 1908, 1910, 1912 , 1913, 1914 und 1915 von dem genannten Yerlage bezoge 
werden.

D u s s e l d o r f ,  im Oktober 1917.

Schriftleltung von , Stahl und Eiscn‘ ,


