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Verdrangtes Volumen und Walzarbeit.
(Mitteilung aus clcn Yerhandlungen des Arbeitsausschugse* der Walzwerkskommission des Vereins 

deutBclicr Eisenhttttcnlcute vom 29. Novomber 1913.)

Bei der Auswertung der im Auftrage der Kraft- 
bedarfskommission, dor Vorliiuferin der Walz

werkskommission, von 'Jr.^ng. J. P u p p e ausgefiihr- 
ten Versuche zur Ermittlung des Kraftbedarfes an 
Walzwcrken wąrdieFestlegangeinesMaBstabes fiir dio 
gdeiitete Walzarbeit, ausgedriickt in irgendwolchen 
Beziehungen der durcli sie bewirkten Formanderung, 
unumganglieli notwendig. Da eine eindeutige Losung 
dieser Aufgabe auch nach unseren heutigen Kennt- 
nissen kaum zu finden ist, tauchtcn neben dem Vor- 
schlage von 2>r.=3;ng. J. Puppe, der auf den folgen- 
den Seiten noohmals naher erlautert ist, noch ver- 
schiedcnc andere auf. Boi der Wichtigkeit dieser 
grandlegenden Frage suchte der ArbeitsausschuB 
diese Yorschlage durcli eine Ausspraiche auf ihre 
ZweckmiiBigkeit zu prflfen. Die Hauptpunkte aus 
denVerhandlungen sollen nachstehend wiedergegeben 
w den, urn auch fernersteliendc Kreise zur Mitarbeit 
auf diesem schwierigen Gebiet anzuregen.

3sr.*3ng- C. K ieB elb ach , Dusseldorf: In dem Be- 
richt iiber die Peiner Versuche von Sr.»3ng- Puppe 
"ird davon gcsprochen, wie weit sich der Begriff 
des Yerdriingten Volumens zur Beurteilung der auf- 
zuwendenden Walzarbeit eigne. Nach meiner Auf- 
fassung ist das, was man bisher unter vcrdrangtcm 
Voluraen vorsteht, ttberhaupt niclit zur Bestimmung 
der Walzarbeit zu gebrauchen. Ich habe bei meinen 
eignen Rechnungen seit langen Jahren eine Formcl 
zur Bestimmung des Kraftbedarfs verwendet, die 
ich hier naher erlautern will.

Die Deformationsarbeit, welche notig ist, um 
einen prismatischen Stab in einen solchen von groBerer 
Lange und entsprechend kleinerem Querschnitt um- 
zuwandelu, kann man berechnen, wenn man an- 
nimmt, daB die Deformation unter dem EinfluB 
'on axialen Zugkriiften stattfindet. Die jeweilig 
notwendige Zugkraft ist nichts anderes ais das 
Produkt aus dem Querschnitt und der Festigkeit 
an der FlieBgrenze. Der Wog dieser Kraft entspricht 
der jeweiligen Yerlangerung. Da die Yerlangerung 
nichts anderes ist ais der reziproke Wert der Quer- 
schaittsverminderung, so ergibt sich ohne weiteres, 
daB die benótigte Deformationsarbeit durch eine 
gtelchseitige Hyperbel dargestellt wird. Das Integral 
dcrsdben ist bekanntlich der naturliche Logarith- 

X I, „

mus. Da die GriiBo der Kriifte dem Anfangsqucr- 
schnitt und die Wege dieser Kriifte der Anfangs- 
lange proportional sind, so ergibt sich ais selbst- 
verstiindliche Folgę, daB die Arbeit dcm Anfangs- 
volumen proportional sein inuB.

Es sei
Qa Anfangsąuersclinitt des Blockes,
Qe Endąuersehnitt nach dem Auswalzon,
L a Anfangslango des Blockes,
L e Liingo nach dem Auswalzon,
V das konstant angenominono Volumen,
F  der spezifisclie Widerstand des Materials gogen 

scine Verlangerung im Moment der Form
anderung,

Le _  n _  Verliingcrungsverhaltnis
u  _  _  _i ____

Abnahmekooffizient 
A Arbcitsaufwand fiir den Błock und A! Arbcits- 

aufwand f. d. t

- L c l -

Abbildung 1.
Erm ittlung der Formandenmgsarbeft.

Da3 Yolumen V des Stabes bleibt konstant, des- 
halb ist Q • L  =  Q» . L a =  V.

Die schraffierte Flachę in Abb. 1 stellt dann die 
Arbeit dar, welche zu leisten ist, um den prisma
tischen Stab vom Yolumen V und der Lange L» auf 
die Lange Le zu bringen.
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Das Arbeit iblenient ist

Q • L • F
dl.

V - F  •
dL
L

dL
=  V • F  • In n

dA o  Q • F  - dL 

dtmnach
L =  Lo 

A =  f  V ■ F 
L  =  La

In der Praxis hiuigt jedoch die Arbeit nocli von 
der Art der Deformation ab (Ziehen, Pressen, Walzen 
mit versehiedcnem Walzendurchntosser usw.).

Deshalb ist
A praktisch =  a ■ V • F  • In n.

Der spezifischc Arbeitsaufwaud bei konstantom F 
(also etwa jo t bei konstanter Temperatur) wird zu 

A, =  c , . In n.
Fiir die praktischo Anwendung habe ich, sofern 

es sich um eine groBe Reihe von Stichen handelt, 
die ais Gesamtheit botrachtet werdon, d. h. also 
um einen vollstandigen Walzvorgang, gefunden, daB 
man dic logarithmische Formel dureh eine para- 
bolische ersetzen kann nach der Formel 

A =  o , • V .
Fiir einzelne Stiche dagegen kann man sie dureh 
eine Gerade ersetzen.

S)r.*Qmj. J. P u p p e, Breslau: Die Aufgabe, den 
Kraftbedarf von WalzenstraBen zu bestimmen, zer- 
fiillt, geuauer betrachtet, in zwei Teile. Erstens 
handelt es sich da rum, dio GroBe und Menge der 
von der Antriebsmaschine an die WalzenstraBe ab- 
gegebenen Arbeit festzustellen und nachzuforschen, 
welche liraftverluste auf dem Wege von der Maschine 
bis zum Werkstuck entstehen. Zweitens ist zu 
untersuehen, welche Formanderungen an dem zwischen 
den Walzen befindlichen Werkstuck von der Maschi- 
nenarbeit gtleistet wird. Die Bestimmung der von 
der Antriebsmaschine abgegebenen Arbeit wird heute 
bei den yersehiedenen Antriebsarten nach Hethodcn 
durchgefiihrt, die in den letzten Jahren so durch- 
gearbeitet wurden, daB die Genauigkeit der Arbeits- 
bestimmung nur wenig mehr zu wilnschen iibrig 
laBt. Weiter ist fiir die in den Vorgelegen bzw. die 
in den KainmwalzgerUsten auftretenden Yerluste 
dureh die diesbezugliche Koinmissionsarbeit1) ein An- 
halt gewonnen, und ferner sind auch die in den 
Walzenlagern entstehenden Lagerreibungsverluste in 
grober Annaherung berechenbar. Dagegen ist es 
zurzeit noch nicht moglich, diejenige Relbungsarbeit 
zu berechnen, dio dureh die Rcibung zwischen Werk- 
stiick und Walze verloren geht Der Untersehied 
zwischen der von der Maschine an die StraBe ab
gegebenen Energiemenge und den vorstehcnd be- 
nannten Yerlustquellen stellt die Umlagerungs- oder 
Umformungsarbeit dar, dio mithin ais die Arbeit 
bezeiehnet werden kann, die an dem Werkstuck, 
sei cs querschnittsvermindernd oder formandemd, 
tatig ist. Gleich ob man die von der Maschine auf- 
genommene Energienienge dureh Yersuche kennen ler- 
nen oder berechnen will, immer ergibt sich die Not- 
wendigkeit, eine Gnmdlage bzw. einen Ausdruck zu

*) Vgl. St, u. E. 1911, 20. April, S. 62G/3G; 4. Mai,
S. 711/21).

schaffen fiir die an dem Wcrkstiiek gcleistete und an 
dessen Qtierschnitts- und Formanderungen erkennbare 
Arbeit. Die GroBe derQuerschnittsverminderung bzw. 
Formftnderung wird im Zusammenhang mit der Tem
peratur und dem Yerhaltnis von Walzendurchmesser 
zur mittleren StabhSho in erster Linie die GroBe 
der Umlagerungs- und somit der Gesamtwalzarbeit 
bestimmen. Da Temperatur, Walzendurchmesser 
und mittlere Stabhohe leicht und sicher bestimmbar 
sind, so bleibt noch die Frago nach einem Ausdruck 
fur die an dem Werkstuck dureh Umlagerung der 
Massenteilchen dureh die Umlagerungsarbeit lier- 
vorgerufeno Wirkung. Erst wenn fiir diese ein cin- 
wrandfreier Ausdruck bekannt ist, lassen sich die 
Bezichungen zwischen aufgewandter Arbeit und an 
dem Werkstiiek erziclter Wirkung in Beziehung zu- 
einaiuler bringen, liifit sich der eine oder der andere 
der beiden Faktoren aus den festgcstelltcn Bc- 
ziehungen alsdann berechnen. Nur śo kann die 
cndgultige Liisung der Frage der Bcrechnung des 
Kraftbedarfs erreicht werden.

Selien wir von allen Nebeneinflussen (Walzea- 
durchmesser, mittlero Stabhohe usw.) ab, so wird 
die GroBe der Umlagerungsarbeit bei einfachen 
Qucrschnittsformen bestimmt:

1. dureh dic GroBe der zwischen den Massenteilchen 
wirksamen molekularon Zusammenhaugskrafte, 
mit anderen Worten dureh die GroBe der Elasti- 
zitiits- bzw. Quetschgrenzc des Materials,

2. dureh die Menge der Yomehmlicb in dei Langs- 
richtung des Stabes bewegten Massenteilchen,

3. dureh die GroBe des 
von den Massenteil- 
ehen zuriickzulcgen-

■ Abbildung 2. 
Rand einer Panzcrplattc.

Abbildung 3. 
Rand einea AYalzblockes 

bei geringem Druck.

den Weges.
Zu 1. Da beim Walz- 

prozeB bleibende Form- 
iinderungen an dem Werk
stuck bewirkt werden, so 
wird die hierfiir notwen- 
dige Arbeit fiir die Fliichen- 
einheit so groB sein miis- 
sen, daB die ElastizitSts- 
bzw. Quetschgrenze des 
Materials uberschritten 
wird. Hierzu kann fest
gestellt werden, daB der 
fiir die GroBe der Walz
arbeit sehr wichtige Faktor, 
die Quetschgrenze des 
erhitzten Materials, zur
zeit zum Teil bekannt ist1),
und daB in allcmachster Zeit weitere Angaben iiber 
die Quetschgrenze inncrhalb der beim Walzen auf
tretenden Temperaturgrenzen zu erwarten sind.

Zu 2. Wesentlich schwieriger ais die Berechmiug 
der Quetschgrenze erscheint die Berechnung der 
Menge der bewegten und zum Teil yoneinander 
losgelosten Massenteilchen. H ier driingt sich zunSchst 
die Frage auf, welche Massenteilchen innerhaib

M YgL H e rm a n n , S t.u.E . 1911, 19. Okt., S. 1 7 0 6 /U-

]
Abbildung 4. 

Rand eines Walzblockes 
bei starkerem  Druck.
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des Querschnittes an tler Bewegung teilnchmen. 
Beobachtst man die Rander von Panzerplatten 
ł  B., die mit sehr geringen Hohenverminderungen 
ausgewalzt werden, so zeigen diese die in Abb. 2 
angedeutcte charakteristische Form. Aus dieser 
kann mai) scklicBen, daB nur eine gewisse Schicht 
voa imbekaunter Dicke unter dem EinfluB der 
Walzen eine relativc Verschiebung erlcidet. Auch bei 
Blockwalzwerkcn kann man die in vorstehender 
Skizze angedeutete charakteristische Ausbildung 
der Kopfe und Enden dann wahmehmen, wenn der 
Kopf mit verhiiltnismaBig geringen Druckcn ausge- 
walzt wurde. Driickt man dagegen starker, so ver- 
sciiwindct die in Abb. 3 angedeutete Endenform, 
und wir erhalten eine Form iihnlieh der in Abb. 4 
Yerzciclmeten. Das Fortschreiten des Blockes zwi- 
schen den Walzen geschieht unter dem EinfluB der 
zwisehen beiden auftretenden Reibung. Das Produkt 
aus Gesaintreibung und Walzenumfaugsgeschwindig- 
keit ergibt dann die in der Zeiteinheit auf die Walze 
ubertragene Arbeit. Diese auf beide Walzen zu 
fibertragende Leistung kann man sich auch durch 
eine ani Walzenunifang w i rk same Kraft geleistet 
denken, die Durchzugskraft. Ńennt man diese Q, 
so ist am Umfange jeder der beiden Walzen eine 
Kraft =  Q/2 bestrebt, das Werkstiick dureh die 
Walzen zu ziehen (vgl. Abb. 5). So wird es klar, 
dali die iiuBeren, unmittelbar mit der Walze in Be-

riihrung kommen- 
den Massenteilchen 
andere relative La- 
genv eranderungen 

erleiden ais die in-
-  ę h  neren Blockschich- 
^ qiz ten, die dureh die 

molekularen Zu- 
sammenhangskrafte 
mit den iiuBeren 
Sehichten mit fort- 
gerissen werden. Die 
Beobachtungen an 

Abbildung 5. AValzvorgang. den Abb. 2 bis 4
legen den SchluB 

nalie, daB die Art der Formiinderimg vom Rand 
nach der Alitte hin verschieden, am Rand mehr 
ais Gleitung, in der Mitte lediglich ais Liings- 
dehnung erfolgt. IJeber diese bis jctzt noch giinz- 
lieh ungeklarten physikalisehen Yorgange, fur 
"elclie z. B. durch die Erklarung mit Gleitkegeln 

kaura ein zutreffendes Bild gewonnen werden 
kann, soli der Begriff des verdrangten Yolumens 
"ll! ihn friiher gegeben habe, gar keine Aiissagen 
"aehen, viehnehr sollte mit ihm eine quantitative 
Angabe geinacht werden, die unabhangig von der 
Art der Entstehung die im ganzen criolgte Stoff- 
amlagerung darstellt, die erstens sicher in ganz be- 
stimmter Beziehung zur Walzarbeit stehen muB 
®d zweitens praktiseh leicht selbst angebbar ist.

Man kann sich die Yorgange an Abb. 6 vergegcn- 
"artigen. Das Geschwindigkeitssehaubild zeigt 
Mhematisch die relative Bewegung der Massenteil

chen. Die iiuBeren, in dem Querschnitt schraffiert 
gezeichneten Flachen werden infolge der unmittel- 
baren Beruhrung mit der Walzenobcrflache unbe- 
dingt eine Ortsveranderung erleiden miissen. Da
gegen werden die nach innen zu liegendea Massen
teilchen um so weniger an einer Schiebung teil- 
nehmen, je mclir sie sich von der iiuBeren Schicht 
entfernen, d. h. je naher sie dem Blockinnern zu 
liegen. Dieses wird selbstverstlindlich eine Liings- 
dehnung erfahren. Wie tief die Schicht ist, die an der 
Schiebung teUnimmt, weiB man iiiclit. Es erscheint 
natiirlich, daB sie mit Wachsen der molekularen 
Kriifte beim Erkalten des Walzstabes zunimmt. Je 
hiiher dagegen die Temperatur ist, d. h. je niedriger 
die Quetschgrenze des Materials, und weiterhin jo 
kleiner also die molekularen Zusainrnenhangskrafle, 
um so geringere Mengen des inneren Querschnitts 
werden zu einer relativen Gleitung gegeneinander 
veranlaBt. Das gleiche gilt dann, wenn dio Hohen- 
abnalmie eine verhaltnismiiBig geringe ist. Mit 
sinkender Temperatur und steigenden molekularen 
Kraften wird die, auBer einer der GroBe der Fliiche 
Q,— Q2 entsprechenden, Menge mitgerissenerMassen
teilchen selbstrvrerstf*.n dlich wachsen. Der Rest der 
einer Fliiche von der GroBe Q2 entsprechenden Menge 
ist natiirlich fiir die GroBe des Energieverbrauchs 
mitbestiinmend. Falls innerhalb des Quersclinitts Q, 
ein melir oder weniger groBer Teil der .Massenteilchen 
an der Bewegung der iiuBeren Schichten mit tcil- 
ninunt, um so mehr Energie wird fiir diese Massen- 
bewegungen aufzuwenden sein. Der Gedanke, daB 
der Kraftbedarf 
von der GroBe 
des Abnahme- 
koeffizienten be- 
einfluBtwird, er
scheint nach die-
sen Ueberlegun- o -  -
gcnnichtvon der G e s c ł t m n d i g k c i t

Hand zu weisen. Abbildung 6. Arerteilung der Wal- 
Auch W ill es mich zencinwirkunjf auf (len AVnlzquer-
diinken, ais wenn sełmitt.
durch entspre-
chend vorgenoinmene Yersuche hieriiber Klarheit er- 
zielt werden kiinnte. Sicher durfte es einleuchten, daB 
die Bestimmung des riiumlichen Yerlaufs der Massen- 
yerdrangung eine recht schwierige Aufgabe ist. Es 
wird kaum moglich sein, die wandemden Schichten, 
die bei Profilkalibern auBer durch Druck und Quetsch- 
grenze auch durch die Art der Kalibrierung mit be- 
stimmt werden, eindeutig festzulcgen. Was wir ohne 
gewagte physikalische llypothesen fafibar berechnen 
konnen, ist die der Flachę Qt— Q, entsprechende 
Menge, die im Yolumen nach dem Walzvorgang 
umgelagert erscheint. Hierfiir habe ich die Bezeich- 
nung „rerdrangtes Yolumen" gewahlt. Dessen Be- 
rechnung ist auf rerschiedene Weise moglich. Einige 
der Berechnungsarten seien nachstehend besprochen.

1. Das sogenannte „veidriingte Yolumen’1 kann 
am einfachsten bestimmt werden ais das Produkt 
aus derHóhenvenninderung h i =  H—h multipliziert
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mit der Lange und Breite des vorhergehenden Stiehes. 
Also T li =  hd X Ll X El 1)
Legt man die in Abb, 7 eingetragenen MaBzahlen 
zugrunde bei einer Blocklange von 1 m, so wiirde 
sich deinnach fiir das verdrangte Yolumen ergeben: 

Vd =■ 2 x  10 X 100 cm =  2000 ccm.
Niclit beriicksichtigt ist bei dieser Berechnungsart 

die Breitung, die bekanntlich bei jedetn Stich in 
mehr oder minder groBem Mafie auftritt. Wurde 
man die Breitung berucksicbtigen, in welchem Falle 
also groBer wird, so wird der Wert fiir das ver- 
driingte Yolumen kleiner werden. Wenn man be- 
denkt, daB auch fiir die Breitung des Materials 
sicherlich ein gewisser Kraftaufwand notwendig ist, 
so zeigt dies, daB die Berechnung des verdrangtcn Yo
łumens nach vorstehender Formel bei Vorhandensein 
nennenswerter Breitung nicht einwandfrei erscheint.

2. Die Breitung wird bei der Berechnung des 
verdrilngten Yołumens beriicksichtigt, wenn man die 
von mir vielfach gebrauchte Gleichung

Vd =  (Q. — Qa) x L, 2)
anwendct (vgl. Abb. 8). Hierin ist 
Q, =  Querschnitt des Walzstabes vur dem Stioh 
Qi ~  u j, >» mich ,, i,
L, — die zu dem Qucrsehnitt Qi gehorige I.ango des 

Blnckca.
V — Blockvolumen =  Q, • I n =  Q, ■ L ,
Va =  VerdriŁngtes Yolumea =  ( Q t  —  Qs) L j

lis ist in der Abbildung b e d e  =  o f g h .

der durch eine gewisse Stichzahl verdrangten Yo- 
lumina ergeben in Abhangigkeit von der Anzahl 
der Stufen, in der der WalzprozcB vonstatten geht, 
mit anderen Worten in Abhangigkeit von der Stich
zahl bzw. dem Abnahmekoeffizienten a. Diese 
Tatsaclio geltt hervor aus Abb. 9, die die Abhangig
keit des verdrangten Volumens vou dem Abnalime- 
koeffizienten darstellt. Man sieht ohne weiteres,

- L - ,
d

- L ,- LZ
f

Abbildung 8.

Berechnung des verdrfingten Yołumens.

daB bei der Walzung in drei Stichen gegenuber 
derjenigen in einem Stich Vd um das MaB der 
gekreuzt schraffierten Flacheń groBer wird. Die 
GroBe des Einflusses des Abnahmekoeffizienten auf 
die GróBe von Vd erhellt klar aus Abb. 10. Die in 
dieser wiedergegebene Kurve zeigt, an einem und 
demselben Błock berechnet, daB das verdriingte 
Yolumen um so groBer wird, je grOBer der Abnahme- 
koeffizient ist, und um so kleiner, je kleiner dieser 
wird. Nimrnt mail statt eines Abnahmekoeffizienten 
von 0,9 einen solchen von 0,7, so ist im letzterenFalle

Abbildung 7. 
Bloekabmessun^en.

Abbildung 9.
Yerdrangtes Yolumen in Abhangigkeit von der Abnahme.

Berechnet man nach dieser Gleichung da3 ver- 
drangte Yolumen in dem unter 1 angefiihrten Bei- 
spiel, so eigibt sich bei 2 mm angenommener Breitung

Q, *= 10 qcm
Q, =  8 X 10,2 => 81,6 qcm und
Vd =  (100— 81,6) X 1 =  1840 ccm.

Das ist 8% weniger, ais nach Gleichung 1 fur das 
verdriingte Yolumen berechnet wurde. Dieser Unter
schied wird also um so kleiner, je geringere Breitung 
yorliegt, er wird um so groBer werden, je starkerc 
Breitungen auftretcn.

In der Arbeit iiber die Feiner Yersuche') habe 
ich crstmalig auf die Tatsache liingewiesen, daB durch 
die Berechnung des rerdrangten Yołumens nach Glei
chung 2 sich Abweichungen in der Gesamtsumme

>) St. u. r .  1014. 1. Jan.. S. 12/0; 8. Jan., S. 03/60.

das verdrangte Yolumen um etwa 11 % kleiner ab 
im ersteren Falle. Dieser Unistami muB sehr wohl 
beachtet werden, wenn man dio bisher veróffeat- 
lichten Kurvcn iiber Yerdrangtes Voluir.cn durch 
Walzarbeit und Walzdruek fiir die zu erwartende 
Walzarbeit und den zu erwartenden Walzdruek ais 
Grundlage verwenden will.

Wegen der Wichtigkcit, die die Berechnung des 
verdriingten Yołumens fiir unsere Zwecke hat, sei w 
gestattet, noch einige weitere Ausfuhrungen zu 
machen. Es sei

Q„ =  Anlangsquersębnitt,
Qu =  Querschnitt nach dem u-ten Stich,
lq„ =  Anfangslange,
lq u : Lange nach dem u-ten Stich.

An Stelle der Gleichung
Vd =  ( Q ,- Q ,)  lq , W
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kann gcsetzt werden

Vd =  £  Qu (1 qu ■ -1 qu -  1 ) ( I I )

Dieser allgenuinste, der gcometrischen Anschauung 
entsprechende Ausdruck gcstattet eine Reihe vou 
Sonderformcn und umfaBt im besonderen die lo- 
garithmische Formel, dereń Anwendung von fach-

Die erhaltenen Ausdrucke fiir Vd werden mithin 
ziemlieh stark von dem Abnahmekoeffizienten a bzw. 
von der Stichzahl u becinfluBt. Man wird sich daher 
nicht ohne weiteres entschliefien konnen, diesen Ein- 
flufi dadurch zu zerstoren, daB man die allgemeine 
Definition nach Gleiehung I durch eine wesentlich 
speziellere crsetzt, wie dies bei der Herlcitung der 

logarithmischen Formel gcschieht.
Nimrnt man die Differenz zweier 

aufeinander folgender Querschnitte un- 
endlich klcin an, crsctzt also einer 
mathematischen Umformung zuliebe 
den endliohen Prozę 8 durch einen mit 
unendlich groBer Stichzahl, so geht
hierfilr Gleiehung III mit Q„ 
=  d Q Iiber in:

Ou
V j=  v . f  :•;< =  -  V .

Q

oder V,, =  V • ln

d Q 
o , Q

iq .

In
Qu ! 

(V)

fss y-w n o  k o
terdrdnftes H/«men‘ € / p7 ~fi2) in cd/n

Abbildung 10. Verdrungtes Yolumen in AbhSngigkeit tou 
dem Abnahmekoeffizienten,

niauiiischer Seite in Nordamerika vorgeschlagen 
'nirde.

Setzt man zunachst voraus, daB das Yolumen 
konstant bleibt, also

'  =  Q o Q i - l q i  • • * * * • — Qu• IQu, 
so folgt durch Subtraktion beider Ausdrucke 

V = Q,i-i • lqu_ i
v =  • lqu=  Qu (1 qu_ t + lqu — iqu- i)
0 =  (QJ-i— Q u) lqu -i— Q>.(lqa— lqu-i) 

oder Q<1(lq.4 -lq,J_ 1) =  (Q . - 1  — Qu)lqu-I.

Setzt man rechts lq u_ i  =  V und summiert, so 
1 ~ l 

erhalt man:

so muB 
man u

man

Die Abweichungen dieses Wcrtcs von 
den bei endlieher Stichzahl erlialter.cn 

fĘ  ist ziemlieh bedeutend. Diese Formo 
ist insofern gut, ais sic unabhiingig 
ist von dem Gcsctz, nach dem der 
Querschnitt abnimmt. Da Gleiehung II 

der allgemeinste Ausdruck fiir Vd ist, 
sie zu demselben Werto fiihren, wenn 
unbegrcnzt wachsen laBt. Entwiekelt 

> q u -iq ^ v nach Potenzen von
_ ( r | ) ' u =  ( ‘  lq.

Ii--t— — , so erhalt man namlich aus Gleiehung IV, 
lqu °

wenn man noch zur Grenze ubergeht:

d  T r r q7 “ j  3 \  T q ^ ,  )  +iqu
iq»— iq, v  • ln iqu

v d v- i; 
i

Q u -i Qn
Qu-

(III)

Wird auBerdem noch dic Voraussetzung gemacht, 
daB das Yerhaltnis der Qucrschnitte bei zwei auf
einander folgenden Stichen, d. h. also der Abnahme- 
koeffizient, konstant ist, etwa 

Q*
Q ..- i

so Tereinfacht sich Gleiehung II weiter zu 

V j =  V • u • (1 — a).

Jlultipliziert man noch dic Gleichungen 

Q. _  Q ,_  Q„
%  s  q,  ................ 07-". “  a

iq u j iq»
in IJebereinstimmung mit Gleiehung V.

3. Wahrend in den meist.en Fallen die von mir 
unter 2 diskutierte Berechnungsart angewandt wird, 
wird von H u ls t , Ingenieur der Ohio Steel Works 
in Youngstown, die Bercchnung nach der oben ge- 
nannten logarithmischen Formel in der Form

\  a — Qi - r>j -(*) 3)

mitcinander, so erhalt man a" =

{ « - ) ■  M r ’ : - ) - . (IV )

ausgefiihrt. Diese Formel setzt, wie gesagt, voraus: 
K o n sta n to s  Y olum en  w ahrend  des W alz- 
v o rg » n g es , S te t ig k e it  des W alzvorganges.

In Abbildung 11 ist das nach mciner Formel 
bcrechnete verdriingte Yolumen einfach, das nach 
der Hulstschen Gleiehung gekreuzt schraffiert. Durch 
Anwendung der Formel von Hulst kann man es 
offenbar erleben, daB das verdrangte Yolumen 
groBer wird ais das Blockvolumen, mithin durfte 
die Formel nicht zu verwenden sein. AYie oben ge- 
zeigt wurde, ist die logarithmische Formel lediglieh 
ein Sonderfall der von mir angewandten Formel,
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und wird aus dieser erhalten, wenn man die Stich- 
zahl unendlieh groB annimmt. Da der Walzvorgang 
jedoch stets mit endlichen, in ihrer Anzahl dureh 
versehiedene Umstande begrenzten Stichzahlen reeh- 
iieii mufi, so beruht der Sonderfall der logarithmischen 
Formel auf einem Grenziibergang, dem keine tat- 
saehlichen Yorgange entsprechen.

Zu 3. Wio schon gesagt, wird naturlich auch die 
GroBe des von den Massenteilchen zurilckzulegenden 
W  eg es einen inaBgebliehen EinfluB auf die GrOBe 
des Kraftbedarfs haben. Aber ebenso sehwierig, 
wie die Bestimmung des yerdrangten Yolumens ist, 
ist auch die Bcreclmung des Weges, wie aus den 
Darlegungen iiber das verdrangte Volumen und aus 
der dort angefuhrten Abb. 6, die ein Bowegungs- 
diagramm enthalt, ohne weiteres ersichtlich ist. Bei 
don ersten Arbeiten uber don Kraftbedarf ging ich 
auch von der Ueberlegung aus, daB ais Grundlage

der Lago, an liand der Kurven iiber die Beziehungen 
zwischen dem verdriingten Yolumen und der 'Walz- 
arbeit bzw. Walzdruck sowie der Temperatur des 
Walzgutes bei Kenntnis 
des einen oder anderen 
Faktora die anderen zu 
erniitteln, und das diirfte 
fiir praktische Bediirfnisse 
meines Erachtens durch- 
aus geniigen.

1’rofessor ®r.*3ng. F.
M ayer, Aachen: Der
Umformungsdruck beim 
Zusammenpressen eines 
Zylinders zwischen zwei 
parallelen Flachen kann, 
wio Yersuche mit Blei,
Kupfer und Eisenkorpern 
in hcllrotem Zustande 
ergeben haben, durch dio 
empirische Gleichung1)

Abbildung 12.
WaUYorjimz.

P =  F • M • ( 1 + a 3h / 1)

F
d
li
M

Abbildung 11.
VerdrSngtes Yolumen nach Fuppe und IluUt.

fiir den Kraftbedarf in erster Linie auch der von 
den Massenteilchen zuriickzulegende Weg anzusehen 
sein miisse. Ich habe unter anderem auch nach einer 
Formel gereehnet, dio lautete:

(Q, -  Qs) x

łlierin ist also die Querschnittsdifferenz multipliziert 
worden m it der Halfte der Yerlangerung. Die hienius 
sich ergebenden Kesultate waren jedoch recht wenig 
befriedigend, so daB ich es dann bei der Berechnung 
des verdrangten Yolumens nach der bekannten 
Gleichung 2 habe bewenden lassen.

Bei den erwiihnten Schwierigkeiten in bezug auf 
die Bestimmung der verdritngten Materialmenge und 
des von dieser zuriickgelegten mittleren Weges er- 
scheint es mir ausgeschlosseń, jemals mathematisch 
genaue Ennittlungen liicr anzustellen. Deswegen 
sollte man, wie dies auch von mir getan wurde, 
sich auf irgendeine Formel, die einfach und daher 
in der Praxis anwendbar ist, verstandigeu, um so 
mehr, ais die zahlreichen von uns in den letzten 
Jahren durehgefiihrten Yersuche erwiesen haben, daB 
doch tatsachlich eine gesetzmaBige Abhangigkeit des 
Walzdruckes und der Walzarbeit von dem yer
drangten Yolumen rorliegt. Beachtet man hierbei 
noch den EinfluB des Yerhaltnisses von Walzen- 
durchmesser zur mittleren Stabhohe, so ist man iu

dargcstellt werden. Hierin bedeuten 
P (len Umformungsdruck in kg

den jcwciligen Querschnitt in qn)m 
den jeweiligen Durchmesser in mm 
die jeweiiige Hohe in mm 
eine Jlaterialkonstante in kg/<pnm 
einen Erfahrungskoeffizienten, dor ron der Ober- 

f liichcnbeschaf fenheit dor bearbeitendenFlachen 
abhangt und etwa proportional der Wureei 
aus der Matorialkoustanten gesetzt werden darf, 

n einen Erfahrungskoeffizienten, der nach den bis
herigen Yersuehen =  2 ge" iihlt werden kann.

Beim Zus immendrucken von Blcizylindern*) fand sich 
M =  2,5 a — 0,15

Abbildung 13.
Berechnung versehiedener Kaliberbegrenzungen.

) Unter bestimmten Voraussctzungen laBt sich die
— mathematisch ableiten, doch 
dGleicbuns P

1—'i 3h
deckt sich dieso Gleichung mit den bisherigen praktischen 
Versuchen nur innerhalb engerer Grenzen und nicht so gu* 
wie die empirische Gleichung (1).

2) Dic Durchfuhrung dieser Yersuche, bei denen 
Bleizylinder bis auf */$ mm Hohe heruntergcpreCt wurden 
und der zur Formanderung erforderliche Druck auf die 
Flacheneinhcit mit wachsendcr Berlihrungsflache zwischen
4,4 bis auf 40,0 kg/qmm stieg, wurde mir iu entgegea* 
kommendster Weiso ron Herrn Prof. F. Hotacher
in scinern Laboratorium gestattet, dem ich deshąlb noea 
zu ganz besonderem Danie verpflichtet bin, weil ich ohne 
laboratorium die vorliegende Arbeit uberhaupt nicht 
hatte vollenden konnen.
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yon Kupfcrzylindern1)
M =  23 a =  0,4,

beim Scluniedcu von hellrotwarmen Eisenzylindem  
M = 6 ,5  a =  0,25.

UebertrSgt man diese Gleiehimg auf den Walz- 
prozefi, so kann man unter bestimmten Yoraus- 
setzungen fiir die Walzarheit A die Gleieliung ent- 
wickoln*)

2a D>)

Zahlentafel 1. M a to r ia lk o u  s t a  n ten .

A =  SI 

bzw.

A =  M

f • z + a • 8 (b ■ z + 2 a • z +

f • z + 2a s (z + La)

c)

N r . des } V 
Stiches i 4 8 8 10 12 Jlerner-

kungen

Min I 5,75 
Mtt j 5,2 
Mo | 6,28 
M 0,3

0,5
5,04
7,72
0,42

0,42
6,2
0,74
0,54

7,32
6.05 
7,9
6.06

0,48
6,05
6,88
6,78

6,85
6.48
7.48 
6,9

I
II

III
IV

2)

3)

I bereehnet aus dom Mittelwert "t der
II „ „ „ kleinsten Wert, : Tuppeschen

III „ „ „ groOten Wert, J Messungen
IV gewiiblt mit Jtiicksieht auf die wahrend dea

Walzens abnohmendo Temperatur.

Zahlentafel 2. A r b e i t s b e d a r f  b e im  W alzen .

wobei die Bezeichnungen a, b, c, s und r in cm aus 
den Abb. 12 und 13 ersichtlich sind.

Ferner bedeuten 
A dio Walzarheit in mkg, 
i die YerKngerung in cm,
I den mittleren Quersehnitt dea Walzgutes in qcm.

In crster Annaherung ist

- 4  ( i *  i )
in zweiter genauerer Annaherung ist

v _  /  i _  1

o \ l., + i., +  i., -hi-.,
I-! == Lange vor dem Stich in cm,
Lj =  Lange nach dem Stich in cm,
V =  Inhalt dea Walzgutes in ccm.

Mit Hilfe dieser Głeichungen (2) und (3) kann 
aus den Messungen von S)r.<5ttg. Puppe3) die GroCe 
der Materialkonstanten M bereehnet und in der 
Zahlentafel 1 cingetragen werden.

Stichcs

2
4
e
8

10
12

ArbeltsbocUrf in mkg 
nach Gleichung (2) und (3 

and den Werten M nas 
Zahlentafel 1

93 000 
57 000 

124 500 
139 500 
184 000 
168 000

Arbeitsbedarf in mkg
von ® t,.3ng . Puppe gemessen.;

[ untere obere im
[ Gro a ze Grenie M ittel :

77 800 93 000 85 600
45 000 69 000 57 800

117 000 128 000 122 500
| 140 000 166 000 155 500:
! 163 500 180 000 175 000
!157 500 182 000 167 000

*} Diese Werte sind aus den Versuchon yon l'\ K iek: 
Das Ge set 7, der proportieinalen Widerstando 1885, S. 47 
md 48, bereehnet, wobei dio Gleichuug 1) dureh das 
allgemein anerkannte Gesetz der proportionalen Wider- 
stando eino vorzOglicho Bestatigung findet.

!) Die Gleichung liiBt sich aueh in der Form schreiben 
A są  S* • M ■ f ■ Z,

hierbei ist
A „ 2a \f-z  + a s [ b . z  + 2 a * z + -  L2)

P =  _________ \_______________* /
f ■ z

wiihrend M. f • z die reine Deformationsarbeifc darstellt.
’) $t.-'3ng. Puppe: TJntersuehungen uber Walzdruck 

and Kraftbedarf, Dusseldorf 1913, S. 28 bis 31. Leider 
jaren dies bis zum Vortrage der obigen Ausfiihrungen 
oie einzigen yeroffentlichten Zahlon fur die Umformungs- 
srbeit Eu bei einfachen Kalibern, so daO dio Werte a, Jl 
“od n noch nicht mit Sieherheit festgelegt sind. Eine 
Aasdehimng der Berechnungsart auf kompliziertere 
Kaliber, nobel die Quer\randerung des Matcriales zu 
oerfleksiehtigen ist, soli demniichst yorgenommen werden.

Die Głeichungen (2) und (3) beriicksichtigen, wie 
man leicht erkennt, den EinfluB des Walzendurch- 
messers, des Abnahmekoeffizienten, der Holie des 
Walzgutes vor und nach dem Stieh, der GroBe und Art 
der Beriihrungsflachen zwischen Walzen und Walz- 
gut und der seitlichen Reibung bei Kaliberwalzen.

Bereehnet man nun nach der von®r.«Sng. Ki eB e l 
fa ach Yorgeschlagenen und von der Walzwerks- 
kommission gutgeheiBenen Gleiehung A praktisch 
--= a • V • P • ln , welche nur den EinfluB des 
Abnahmekoeffizienten rechnerisch verfolgen laBt, 
den Arbeitsbedarf beim Auswalzen eines Bleehes 
von 1 m Lange, 1 m Breite und 2 cm Dieke, auf 
l,5cm Dicke, und anderseitseinesBleehesvongIeichem 
Yolumen V =  0,02 cbm und den Abmessungen 10 m 
Lingę, 1 m Breite und 0,2 cm Dieke auf 0,15 cm 
Dlcke, so erhalt man unter Anwendung gleicher 
Walzendurchmesser in beiden Fallen den gleichen 
Arbeitsbedarf A praktisch =  a • 0,02 • F • ln  1,33. 
In Wirklichkeit wird aber der Arbeitsbedarf im 
zweiten Falle viel groBer sein ais im ersten Fali. Der 
BcschluB des Arbeitsausschusses der Walzwerks- 
kommission, die Reibungswiderstande nicht in die 
Formel fiir den Kraftbedarf aufzunehmen und ais 
YergleichsprozeB nur die reine Deformationsarbeit, 
die unabhangig ron der Beschaffenheit der defor- 
mierenden Flachen ist, zu wahlen, wiirde m. E. in 
seiner Einfachheit doch nicht der zusammengesetz- 
ten Natur des Walzprozesses genugend gerecht 
werden konnen. (SchluB folgt.)
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Hochofengas zur Beheizung der Koksófen.
Yon Professor O s k a r  S i m m e r s b a c h  in Breslau.

(SchluB von Seite 1503.)

\ V /  as nun dio Wanncbilanz bei den beiden Yer- 
suchen anlangt, so ergibt sich nachstehendc 

Berechnung des 'Warineaustauschcs:

Warmebilanz fiir Versuch 1.
A. W arm eoinnahm e.
1. Ais Heizwert im Gas.

Das zu der Beheizung derKoksofon verwendeto Hoch
ofengas war bei 9,5° mit Wasserdampf gosiittigt und 
hatte folgendo Zusammensetzung und folgondes Gewieht 
(bezogen auf 0° und 760 mm QS):

Raum-% 100 cbm m kff
HjO . . . . 1,15 0,010
COa . . . . . .  8,2 16,206
Oj . . .  • 0,286
CO . . . . . . . 28,8 36,003
CH, . . . 0,15 0,108
Hj . . . . . . .  0,85 0,076
N, . . . . . . . 60,65 75,842

100,00 cbm — 128,531 kg
Wahrend der 29 stiindigen Garzeit wurden vor- 

braucht 6483 ebm Gichtgas von 0° und 760 mm. ent- 
sprochend 6734 cbm nicht roduzierten Gases. Die Be
stimmung der Gasraummengo geschah auf folgendo Weise: 
ln  das Rohr von 4" =  105 ram lich ter Weite, wolchos 
das Gichtgas von der Verteilungsleitung in don Gaswarme- 
speieher bzw. den Abhitzekriimmer mit der WTechselklappo 
fuhrt, w urde ein einzóUiges Loch gebohrt und eine Krell- 
Recknagelsche Stauscheibe von 22 mm Durehrncsscr 
eingefuhrt, dio an dor Stelle des Durchmessers bolassen 
wurde, an der sie eine mittlero Stauhohe anzeigte. Die 
Stauhohe (dynamischer Druck} wurdo an einem Mikro- 
manomoter von Stróhlein, Dusseldorf, in mm WS ab- 
gelesen.

Das Gichtgas stand untcr einem Druck von 758,0 mm 
QS und zeigto eino Temperatur von 0,5 °. Unter diosen 
Verhłiltnissen stollte sich soin Eigengewicht auf 1,2385 
und sein Heizwert auf 868,2 WE je cbm.

Dio Stauhohe betrug 4,8 mm WS, woraus sich die 
Gasgoschwindigkeit nach der Formel

w s=a - m/sek')
'  K • y

bereehnon liiBt, wenn p der Druckunterschiod zwischen 
der vorderen und hinteren Seito der Stauscheibe, y das 
Eigengewicht des Gases untcr den betreffenden Yerhalt- 
nissen, K die Konstanto der Stauscheibe 1,37 und 2 g 
gloich der doppelten Sehwerbeschlounigung =  2 -9 ,8 1  
ist. Sotzt man die gofundenen Werto ein, so ergibt sich

w - i / I T ^ r a *
1 i.

=  7,45 m/sok. Dio Gasraummengo
1,37 ■ 1,2385

berechnot sich dann, wenn der Quersehnitt der Leitung 
boi 105 ram lichter Woito gloicli 0,008 659 qm ist, z u 
7,45 . 0,008 659 • 3600 =  232,2 cbm/st, und fiir 29 st 
zu 6734 ebm oder auf 0° und 760 mm QS bezogen zu 
64S3 cbm Gichtgas.

2. D u r c h  rorwdrmen d e s  G a s f ś  auf 9,5“.
Das Gas brach to durch die Yorwarmung auf 9,5° 

folgendo Warmemengon, bezogen auf 100 cbm, mit:

') Hiitte I, S. 385. — Zeitschrift dos Yereines deut- 
seber Ingenieuro 1S80, 5. Juni, S. 489.

H20  . . . . 1,15 cbm 5,99 WE
C02 . . • • 8,2 „ 33,50 Ił

O, . . 0 2 0,63 »
CO . . . . 28,8 „ 84,81 M

Hj . . . . 0,85 „ 2,56
c n , . . . . 0,15 „ 0,60 ,,
N,. . . . . 60,65 „ 178,62

100,00 cbm 306,71 WE
Obigen 6483 cbm ontsprochon also ais Eigenwirme mit-
gebracht ' =  19 884 WE, oder bezogen auf

1 kg Kohto 19884:7647= 2,6 WE.
Der Heizwert von 1 cbm Gichtgas stellte sich auf

900,8 WE.
3. Durch Yorwdrmen der Luft auj 120°.

Dio Verbronnungsluft wurdo durch die Wiirme- 
speicher- und Meistorgang-Wandungon sowie durch den 
guBeisornen Abhitzokrfimmor auf 120” im Durchschnitt 
angowiinnt. Dio Luft war bei — 4,5° mit 91% ge- 
siittigt, was einer Spannung von 3,0 mm QS ontspricht, 
Sie onthielt in 100 cbm 3,4 g Wassor, ontsprochond einem 
Wasscrdampfgohalt von rd. 0,4 Raum-%. Dio Luft hatto 
dann folgendo prozontische Zusammensetzung:

HaO ...................  0,4 Raum-%
0 , .......................  20,7
N , ............... ...  . 78,9 __

100,0 Kaum-%
Das Gewieht der Luft betrug

H.,0   0,003 kg/cbm
0 2   29,580
N , .......................  98,660

... 128,243 kg/l00 cbm

Zahlentafel 6. B e rech n u n g  dor thoo re tisch  
e rfo rderlich  on V erbre  n nun g slu f t.

Bcstandteile des 
Glchtgases

Mwigen- 
anteil in 
100 cbm 

cbm

erf orderu 
Sauerstoft 

cbm

crtonlerE
demnach

Luit
cbm

HsO ................ 1.15 0,0 0,0
C O , ..................... 8,2 0,0 0,0
O............................ 0,2 — 0,2 — 0,76 i
CO .................... 28,8 14,4 69,32 '
H , ................... 0,85 0,43 2,04 :
C H , .................... 0,50 0.3 1,44
N . .................... 60,65 0,0 0,0

100,0 15,13 72,04 ;

Nach Zahlentafel 6 sind zur \ ’erbrennung vo» 100 cbm 
Gichtgas rd. 72,0 cbm Luft notig. Bringt man das Gftf 
mit dieser theorotisehen Luftmengo zur Verbrennung, so 
erhalt man die Vcrbronnungsorzcugnisse, wio in Zahlen
tafel 7 ermittolt.

Nach Zahlentafel 7 ergeben sich ohne Beriicksichtigung 
des Wasserdampfes ais Verbreunungserzeugnisse 37,15 cbm 
Kohlendioiyd 4- 117,75 cbm Stickstoff — 154,90 cbm 
Rauchg&s. Das entspricht einer Zusammensetzung von
24,0 Raum-% Kohlendioxyd und 76,0 Raum-% Stickstoff- 

Yerbrennung von 100 cbm Gichtgas mit etwa 15% 
LuftiibersehuB:

Erforderliche Yerbrennungsluft 83,2 cbm, wenn die 
Zusammensetzung der Luft Lst: 0,46 cbm HjO-Dampt 
17,22 cbm Saucrstoff und 65,6 cbm Stickstoff.
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ZaMentafel 7. V o rb ronnungso rzougn isso  von 
100 ebm G ichtgas bei id ea le r Y erbronnung.

Zusammensetzung Yerbremumgserzeugnisse

de3
Gases
ebm

der
Luft
ebm

0.

ebm

H.0

ebm

CO,

ebm

!
Na

ebm

H.O . . 1,15 0,4 1,55
( CO, . . 8,2 8,2
i o , . ; . 0,2 14,96 +  15,10

co . . 28,8 —  14,4 28,8
H ,. . . 0,85 —  0,43 0,85
CH, . . 0,15 —  0,3 0,3 0,15 60,65
x»- • • 00,05 57,1 67,1

100,0 72,46 -j- 0,03 2,70 37,15 117,75;

Zahlentafel 8. V o rb re n n u n g 9 e rze u g iiis.se  von
100 ebm G ichtgas m it 1 6 % Ł u ftu b e rs c h u D .

■ Zusammensetzung Yerbrejmungseraeugnisse j

des der
Gaaes Luft O, H,0 COg NS !

ebm ebm ebm ebm ebm ebm i

Hs0 . . 1,15 0,46 1,61
: CO, . . 8,2 8,2
: 0, . . . 0,2 17,22 +  I',4 2
i CO . . 28,8 —  14,4 28,8

H, . . . 0,85 —  0,43 0,85
CH, . . 0,15 —  0,3 0,3 0,15 60,651

{ X, • • j 00,05 65,6 65,6 j

100,0 83,28 2,29 2,70 ' 37,15

Aus Zahlentafel 8 ergibt sich ais trookenes Yer-

0, . . . 
CO, . . .

2,29 ebm 
. 37,15 „
. 126,25 „

=  1,4 Raum-1;

=  70,3 ”
165,0'J ebm =  100,0 Raum-% 

Gefunden wurden in den Abgasen mit nur geringen 
Abweichungen

1A  % O,
22,2 %  C 02 
76.4% N,
100,0

Diese Analysenzahlen entsprecb.cn der Zusammon- 
setiung der Abgase bei Yerbronnung mit rd. 15 % Luft- 
SberschuB.

AU Yerbrennungsluft wurden eingefiihrt
0483 • 83,28 __ _ ,—   2---- =  5399 ebm

100
Luft, die boi — 4,50 mit Wassordampf zu 91 % go- 
sittigt war, wie oben ausgefiihrt, und in Raum-% und 
Gewiehtsteiien, wie folgt, zusammengesotzt war:

• . 0,4 Raum-% — 0,003 Gowichtsteilo
Pt V  • . 20,7 „ ' — 29,580
S, . . . ^ j8 ,9  „ =  98,660 _  „

100,0 ebm =  128,243 kg
In den erforderlichon 5399 ebm waren enthalten:

0,162 kg HaO,
1597,1 „ O,
5320,6 X,

Diese Luftmongo wurde auf 120° erhitzt, beror sio 
Ja den Wiirmespeicher ointrat und braehte dadurch die 
im Mgenden eiuzeln nachgewiesenen Warmemengen mit. 

Zur Erwarmung des Wassers auf 100° einsehlioB- 
der Verdampfung3warme (latte 0,162 kg Dampf 

gwanden
0,162 • 630 =  103,0 WE,

XL.„

zur Uoberhitzung auf 120 0 {um 20 °)
0,162 ■ 20 ■ 0,495 =  1,0 WE

104,6 WE.
Dio 1597,1 kg Sauerstoff auf 120 “ erwarmt., onthalton

1597,1 • 0,230 • 120 =  44 079 WE.
5326,6 kg Stickstoff auf 1200 erwarmt, enthalton

5326,6 . 120 ■ 0,240 =  157 250 WE.
Z usam m enstellung: Dio erfordorliehen 5399 ebm 

Luft enthalten bei 120 0
I I , O ..................................  104,6 WE
0 3   44 079
N . ................... ...  157260

201 433.0 WE

l)aa Gichtgas hatto oinon Heizwert. T o n  900,8 WE 
(0° 760 mm), dio angewendeton 6483 ebm ontsprechon 
also 5 839 886 WE. Dieser Heizwert wurde durch Vor- 
warmung dos Gases auf 9 ,511 um 10 884 WE erhiiht, 
so dali im ganzen in don Ofen 6 061 203 WE oingefiihrt 
wurden gemiłC folgonder Zusammenstellung der Wiirme- 
cinnuhme.

Oesamte Wdrmeeinnahme:
im ganzen tiui I tg

Ais Heiznert im Gas. . 5 839 886 WE 763,0 WE
Durch Yorwiirmung auf 

9,5“ .........................  19 884 „ 2,0 „
In der Luft von 1200 . . 201 433 „ 26,4 „

6 061203 WE 792,6 WE

B. W arm eausgabe.
Don eingebrachton Waraiemengon steht ais Verbrauch 

gegenuber:
1. dio im gliihendon Koks aufgespoicherto Wanno;
2. der Vorbrauch durch Ycrdinipfung und Uoberhitzung 

der 13, ł % Wasser auf 825ł ;
3. dor Yerlust durch dio Abgase, welche mit 265° 

zum Kamin gingen;
4. dio Warmemengen zum Erhitzen des Gases und des 

Teeros um im Mittel 350°;
5. dio WiirinoTerlusto durch Strahlung und Yerkokungs- 

arbeit;
6. Verlust in den Yerbrennungsgasen.

1. Warnie im Koks.
Nach C. O tto 1) stollt sich dio spezifischo Warnia dos 

Kokses bei 1050° auf 0,4. Boi einer Temperatur des Kokses 
beim Driicken ron 1080 * und einem Koksausbringen von 
79,36 %, entsprechend 6086 kg Koks aus 7047 kg, enthalt 
dor Koks 0,4 ■ 1080 • 6086 : 2 021 376 WE im ganzen, 
also 2 621 376 : 7047 =  342,8 WE jo kg eingcsetzte 
Trockenkohlo.

2. Verdampfung des Wasseri.
Dio 8,8 t  Kokskohlo mit 13,1 % Wasser enthalten 

1153 kg Wasser. Das Wasser muB von 5® auf 100" er- 
wiirmt und dann yerdampft werden, wozu 631 * 1153 WE 
erforderlich sind. Die 1153 kg Dampf werden dann um 
725° auf 825° iiborhitzt, was 725 • 0,482 • 1153 WE, 
zusammen 1 130 270 WE orfordert, also 1 130 270 : 7647 
=  147,8 WE jo kg Kohle.

3. Verlust durch die Abgase.
Die Abgase von 100 ebm Gas bestanden aus

2,29 ebm Sauerstoff,
2,76 „ Wassordampf,

37,15 „ Kohlendiosyd,
126,25 „ Stickstoff,

gemessen bei 0 0 und 760 mm QS. Dio Abgase vorlieGcn 
den Ofen mit oiner Durehsehnittstemperatur von 265a.

3)r.:3ng.-Dissertation, Tochnischo Hochschule Bres- 
lau 1913.
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iJamit gohon folgendo WErmomonpjen Yerloren, dio im 
omzołnon nachgewioRen werden sollcn.

Wasserdampf.
1CK> cbm Gichtgaa enthielten . . 0,010 kg Wawer 
100 „ Ltift enthielten 3,4g; dl©

erfordorlicłum 83,2 cbm Verbren- 
nangsluft domnach 0,0028 . «  0,0028 „ „

6,0128 kg Warner 
Bis auf 100° orhitzt, hat dleso Dampfmongo cinen 

Wirmeinhalt von 0,0128 • 630,0 WE =  8,14 WE.
Da dio ajM!7,ifwcho Wiirmo fiir Wassordampf von 

100 bis 275° sich auf 0,488 etcllt, so bleibt nóeh hinzu- 
zurechnon 0,0128 • (205— 100) • 0,488 =  1,03 WE

9,17 WE
Auf die Gaameng© 0483 cbm bezogon, ergibt der

Yorlust durch Wassordampf * * ws 594,5 WE.
100

Saucrstoff.
Auf 100 cbm Gas kanton 2,20 cbm ilbot»chi'issiger 

0483 ■ 2,29SaaoD-toff, auf 0483 cbm ■  ̂ - 148,5 cbm oder

dom Cswlchto nach 148,5 • 1,429 - 212,2 kg. Bei
Krhitzung iuif 20511 sind <)arin onthalton 212,2 • 205 
. 0,230 12 931 WB.

Kohlondioxyd.
Dio rnlttioro spozifinofce Wiirmo fiir Kohlendioxvd 

M* 266* ist 0,2205. Auf 100 cbm 37,10 CO, ergibt sich
----- 2408,5 cbm oder 4700 kg CO,. Der1 uo

Wilrmeinhalt tet dann 4700 • 0,2205 * 205 -  278144 WE. 
Stickstoff.

Auf 100 cbm Gan kamen 120,25 Stiokstoff, auf

0183 ' ’tSi J ^ (l’3r> 11 120 cbm = 14 288 kg Stick-
uloff. Dio votn Stickntoff gebundeno Wiirmo bctriigt 
14 288 • 0,21(1 ■ 265 031 500 WE.

Zusammenstollung.
0,0128 kg M ,0 ..................... 55)4,5 WK

212,2 „ O, ....................  12 031,0 „
4 7(10 „  C D , .......................  278 144,0

14 288 „ N, .....................  031500,0 „
1 223 109.5 WE.

Das ist 1 223 100,5 : 7017 = 100,0 WE jo kg Kohlo.

i. Kwdrmung der Dcstillatia>\$cruiigni9se Gas utul Teer.
Fur das Dostillationsgaa wurde im Mittoi folgendo 

Zusamtnensotzung angonomnicn:
0 0 , . . . 3,5
C,lfi . . 2.1 EigongcwJdit bei 0 °
O, . . . 0,0 und 700 min QS, d 0,53,
CO . . . 4.0
OH, . . . 28,5 spezifischo Wiirmo,
lf, . . .  51,2 bezogon auf dio Uaummcnge
N,. . . . 9,5 W. =  0,35

 100.0
Boi einer Toorausbeuto von 2 % der oingosetzten 

troekonen Kohlo, ontaprochend 153 kg Toor, und einer 
spezifisohen Warnie des Toera von 0,0, bodarf dor Teer 
tu r Eruarinung um 350°, otua dem Temperaturahstieg 
vom Bcginn bis.SchluB tler Toorontwicklung entsprecheud, 
folgender Warmemengoi 153 • 0,0 • 350 — 32 130 WE.

Dio Gasontwicklung boginnt boi 330" und bort zum
Schlusse nahezu gailz auf. Man geht doshalb nicht woit 
fohl, wonn man eino durchsehniulicho Erwfinnung do3 
(i as es um 350® annimmt. lloi einer Gasontnicklung von 
300 cbm jo t trockeno Kohlo erlialton wir 2294 cbm Gas, 
welche zur Erwariottitg um 3500: 350 • 0,35 ■ 2294 

1 281 010 WE gebrauchen. Auf 1 kg trockeno Kohlo 
bereohnet, ergibt dks

fur Teor . . .  4,3 WE
„ Gas . . . 30,7 „

Kri Annahme oiner Yerdampfungswarme fiir Teer 
von 105 WE/kg (vgl. Anilin 104, Pyridin 100,3, Nitro- 
bonzoi 104) gobrauchon wir noch zum Verdampfen des 
Toers 153. 105= 10 005 WE oder auf 1 kg Kohle
2,1 WE. Zusammon ergibt sich fiir Verdampfung und 
Eruiirmung von Teor und Gas 43,1 WE.
5. IKdrme,verlutt<t durch StraMung und Vtrkokuiujsnrbr-it. 

Sollon aLs Kost ermittelt werden.
C. Y ergloich 

(bezogon auf 1 kg Trockcnkohle).
E in n ah m e: WE A usgabc: TE

1. A1h Heizwert im 1. Im Koks . . . . 342.8
2. Im Wasserdampf . 147,8

2. Erwiirmung des 3.' Im Abgas . . . . 160,0
Gases auf 9,5° . 2,6 4. Vcrdampfen u. Er-

3. Verbrennungsluft wiirmen von Teer
von 120 ® . . . . 26,4 und Gas . . . . 43,1

792.0 5. Strahlung u. Vcr-
kokungsarbeit . . 98.9

7 9 2 ,0
Zieht man der Uilanzsummo dio 100,0 WE fiir Ab- 

gasyorlusto ai), so ergibt sieli, dali dom Kohleninhalt 
des Ofons durch dio Wandungon nutzbar 032,0 WE auf
i kg zugofiihrt wurdon. Vertcilt man diese Wanno auf 
dio Dostillationserzougnisso, indom man 032,6 =  100 
sotzt, bo oriiiUt man gcmiiO Abb. 5 dio Witrmeverteilung 
in Prozenton:

YerlcoŁuasawltane
Im K o k s .............................................  54,22%
,, W asserdam pf..............................  23,38%
„ Gas .............................................. 5,81%
„ T e e r .............................................  1,01 %

Destillation und S trah lung ...............  15,58%
100,00 »o

Warmebilanz fiir Versuch 2.
A. W arm coinnahino.
1. AU Ileizmrt im Gas.

Das Gas war bei 11 u mit Wasserdampf gosiittigt und 
stand unter oinom Druck Yon 758,5 mm QS. Das Eigęn- 
gowioht des Gases war unter dieson Uinstiindon gleidi
1,2314 und dor Heizwert von 1 cbm war 801,3 WE. i 'u: 
0° und 700 mm ergibt dio Umroehnung der Analyse und 
dos ileizwortes folgendo Zahlen:

R»um-% Elgeagowlcht Hcl«*«rt
II20 .......................  1,3 0,013 0,0
COa ......................... 8,2 10,200 0,0
O , .......................  0,2 0,280 0,0
C O ....................... 28,7 35,878 80 300,9
Ha .......................  0,85 0,070 2193,0
O H ,....................... 0,15 0,108 1285,8
N , ................... ...  00,0 75,780________ 0-0

100,0 ~ 128,347 89 779,7
d -■ 1,2835 • 1 cbm =  897,8 WE

Dio Slauhoho bei Venvcndung cines MoCrohitos mit 
dom Faktor 11 =  1 betrug 0,5 mm WS, der lichte Durch- 
mosser der Gichtgasleitung war 0,9 m und der Querschnitl
0,03 017 qm. Aus der Formcl

W= V 2 g -P
'K . t

m/sek

ergibt sich nach Einsetzcn dor botreffonden Werte dio 
Gcschwindigkcit des Gascs zu

19,02 .0,5
—— ....— =  2,82 m/sek.

1,2314
Da 25 Oofen an die Hochofengasleitung angeschlosser. 
waren, betragt der Gasrerbrauch jo Ofen und Stunds

2,82 • 0,63 617 • 3600 
 — — ............—  «= 258,3 cbm.

t
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Fur dio 25 stiindige Garungszeit ergibt dies 0458,3 cbm 
tx>i 11 '* Und 758,5 nim QS und umgoreelmet auf 0 u 
tiud 760 mm 6195,3 cbm. I)er oingebrachto Jlciaśwort 
befiuft sich dann auf 6195,3 (807,8 -- 5 562 130 WE.

2. Durck Vorwarmen rfea Gases auf 11
Das Gas brachte folgende Warmcmongen mit:

HjO. . . . 0,0)3 kg 7,8' WE
C02 . . . .  16,206 „ 38,51 „
0, . . . .  0,286 „ 0,77 „
CO . . . .  35,878 „ 90,69 „
H2 . . . .  0,076 „ * 2,8 „
CH4 . . . .  0,10S „ 0,77
N, . . . .  75,780 „ 205,0 „

128,33 kg 35270 WE
Dio ganze Gasmengo cnthielt:

352,9 • 61,953 — 21 866 WE 
auf 1 kg Kohlo =  2,9 ,,

3. Durch Yorwdrmcn der Luft auf 120".
Zur Yerbrennung t o m  100 cbm dieses Gases mit 

15% LuftiibcrsehuB sind 83,55 cbm Luft erforderlich, 
welche 0,86 cbm Wasscrdampf, 17,22 cbm Sauerstoff 
nnd 65,07 cbm Stiekstoff enthalton. Dio Yerbronnungs- 
g«30 setzen sich, wio dio Zahlentafel 9 anzoigt, zusammen. 
Zahlentafel 9. Y o rb ren n u n g sg ase  T o n  100 cbm 

Gas m it 15%  L uf t ii borach u U.
Zusammensetzung Yerbrennungsorzeugaisse

dci
Gases
cbm

der
Luft
cbm

O, ir,o
cbm | cbm

CO,
cbm

K.
cbm

H.O . . 1,3 0.80 i 2,16
CO, . . 8,2 8,2
0, . . . 0,2 17,22 17,42;
co . . 28,8 - 1 4 , 4 : 28,8
H. . . . 0,85 — 0,43] 0,85
CH, . . 0,15 - 0,3 0,3 0,15 65,57
X, . . . 00,5 05,57 60,5

100,0 83,65 2,20 j 3,31 37,15 120,07

100,0
Die Yorbrennungserzougnisso ohne 

setzen sich zusammen wio folgt:
2,29 cbm Oj =  1,4 Raum-%

37,15 „ CO, =  22,2 „
126,07 „ N, =  70,4

100,0 Raum-%

Wasserdampf

W

Ge.sam.te Wiirmeeinnahme :
Im Gas ais 

Helznort . 5 562 130 WE 
Durch Erwiir-

mon auf 11“ 21 806 „
Durch Yer- 

brennungs- 
luft von 120°

hozog. 
auf 
1 kg 

Kohlo

729,9 WE

2,9 „

Die Luft mit der einer SSttigung von 95 % bei 
+  5® ciitsprechenden Wassordampfmongo bat folgende 
Zusammcnsetzung:

H20  ' . . . . .
O , ....................... 20,62
N i ....................... 7S,5

165,51 cbm
Kie Abgasanalrso ergab mit geringen Schuankungen im 
Mittel: 1>5 Kaum.% O,

21,8 „ . CO,
76,7 „ N,

loo,o“
Die 6195,3 cbm Gichtgas erfordern 61,953 . 83,05cbm 

= 1653 cbm Luft, Die Luft hatte 0,8 g Wasserdampf 
“ 100 cbm und brachtc, auf 120° Torgewiirmt, folgende 

iriaemengen mit:
Wasscrdampf

0,0068 - 46,53 . 636 — 201,2 WE
+  0,0068 . 46,53 - 20 - 0,495 «* 3,1 „

Sauerstoff brachte 204,3 \YL
20,02 .4 6,53 - 1,429 .0,230 -120 =  37 845,0 „

■̂'r Stiekstoff brachte 
"8,0 - 46,53 - 1,2505 . 0,240 - 120 => 134 830,0 „

Dio Luft im ganzon brachte 172 879,0 WE

172 879 „ xv"" '0 _ 22,7
5 756 875 WE 755,5 WE

B. W iirmeausgabo.
1. Wdrme im Koks.

Im Koks waren bei einer Eiillung Ton 8,8 t  nassor 
Kohlo mit 13,4 %  Wassor, ontsprechend "620 kg Kohlo 
und 1180 kg Wasser und einem praktischen Koksaus- 
bringen yon 80,16%, entsprechoiul 6108 kg Koks, fol- 
gendo Wiirmemengon: 6108 • 0,4 • 1150 =  2809700 WE, 
bezogen auf 1 kg Kohlo 308,7 WE.

2. Wdrme im Wasserdampf.
Der Koks hatto beim Driickon eine Temperatur von 

1150°. Der Wassergehalt Terliefi den Ofen in lonn ron 
Dampf mit im Mittel 840 Dio 1180 kg Wasser enthielten 
folgeudo Wiirmomengcn:

Zum Erwarmen von 10" auf 100° *=* 106 000 WE
Zum Yerdampfen 1180 X 536. . -- 632 470 ,,
Durch Ueborhitzung um 740° auf

840“ 1180 x  0,482 x 7 40 . . =  420 880
1 159 350 WE

bezogen auf 1 kg Kohle 152,1 WE

3. Im Abgase.
Dio Verbronnung8gase reriieBen don Ofon mit einer 

Tomporatur von 335 0 im Mittel, sie enthalton auf 100 cbm 
Gas 15,0 g Wasser, das, von 6195 cbm Gas auf 335° iiber- 
bitzt, folgondo Warmomongon bindet: 

auf 100° orwiirmt und vcrdanipft:
15,0.61,95-036 *> 551,9 WE

auf 335° iiborbitzt:
15,0 - 01,95 • 0,485 - 235 =  98,9 „

.......651 WE
2,29 cbm Sauerstoff auf 100 cbm 

Gas ergeben:
2,29 . 61,95 - 1,429 .0,230 - 335 14 024

120,07 cbm Stiekstoff auf 100 cbm 
Gas ergeben:

120,07 • 01,95 • 1,2505 - 0,246 - 335 =  804 840 „
37,15 cbm CO, auf 100 cbm Gas 

ergeben:
37,15 - 61,95 - 1,976-0,231 -335 == 315 090 „

Dio Verbrennungsgaso im ganzen 1 134 605 WE
d. i. bezogen auf 1 kg Kohlo 148,9 „

4. Zum Verdampfen und Erwarmeti fon Teer und Oas. 
Der Teer brauchto zur Erwiinnung um 350 *
350 ■ 152,4 - 0,0 ~  32 004 WE 4,2 WE 1 auf
Zur Teerverdampfung , 1 kg
152,4- 105 >= 16 002 WE 2,1 WE J Kohle

7020 kg Kohlo gaben 22S6 cbm Gas von folgender Zu- 
sainmenaetzung:

C O ,.......................  3,5 Raum-%
C,H,
O,
CO . 
CH, 
Hs 
N,

,1 
0,0
4,6 

28,5
51,2 
9,5

100,0
Die spozifisehe Warmo, bezogen auf die liaumeinbeit, 

ist 0,35.
Die Temperatur im Gase war rd. 40 0 hoher ais bei 

Yersuch 1, entsprechend einer mittleren Erwarmung des 
Gases mu 390 0 und einor Wannekajiazitat des Gases Ton
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2286 • 0,35 ♦ 390 — 312 040 WE, oder bezogen auf
1 kg Kohlo 40,95 WE. Insgesamt wurden fiir Teer und 
Gas aufgowandt 4,2 -f- 2,1 +  40,95 =  rd. 47,3 WE.

C. Y ergleich,
(bezogen auf 1 kg Trockenkohle).

E i n n a h  m o :
W K

A usgabe:
W E

1. Ais Heizwert im
G a s ................... 729,9 2. Im Wnsserdampf 152,1

2. Erwarmung dea ;s. Im Abgas . . . . 148,u
Gases auf 11°. . 2,9 4. Wrdampfen u. Er-

3. Yerbrennungsluft wiirmen von Teer
von 1200 . . . . 22,7 und Gas . . . 47,3

755,5 5. Strahlung u. yer
kokungsarbeit , . 38,5

755,5
Von der Yerkokungswanno von 755,5 — 148,9 

=  000,6 WE1) entfallt gemiiB Abb. 6 auf
den K oks.....................................................  60,78%
„ „ Wasserdampf...................................  25,07 „
„ „ T e e r ..............................................  1,04 „
„ das Gas . ...........................................  6,76 „
,, Strahlung und Verkokungsarbeit . . 6.35 „

“ 100,0 %
Bei diesem Versuch 2 sind auf 1 kg Kohle 25,6 WE 

zur Garung weniger erforderlich gowosen ais bei Yersuch 1, 
und zwar aus folgenden Grunden:

1. Der Ofen ging heiBer; es stellte sich also der Unter- 
schiod zwischen Heizzug und Ofenkammer gróBer, wodurch 
ein besserer Warmeubergang erfolgt.

2. Dio Garungszeit war bedeutend kurzer — 25 gegen 
29 Stunden — lwim Yersuch 1 muBto wegen der langeron 
Zeit 20%  mehr fiir Strahlung aufgewendet werden.

3. Die Temperatur der AuGenluft betrug bei Yersuch 2 
-{- 5 a, wahrend sie bei Yersuch 1 etwa 10 0 tiefer (— 4,5 °) 
war. Auch aus diesem Grund trat eine starkere Warme- 
strahlung des Ofens bei Yersuch 1 in dio Erseheinung.

Was nun dio Yerteilung der Wiirmo auf die oinzelnon 
Vosten anlangt, so findet sich boi Yersuch 2 mehr Wanno 
mi Koks, im Wasserdampf und im Gas. Der Koks wurdo 
bei dem heifien Ofengange mit 1150° gedruckt, wahrond 
er bei Yersuch 1 um 1080° hatto. Daher ein Mehrbedarf 
von 16 WE auf das kg Kohlo. Nicht minder verlieBen

ł ) S. „Yergleich4* bei Yersuch 1.

Gas und Wasserdampf den Ofen mit hoherer Temperatur 
ais bei Yersuch 1.

Dio hierfiir mohr aufgowendoto Warroo driickt in 
der Aufstellung dio aus dom Rest bestimmte Zahl fiir 
Strahlung und Yerkokungsarbeit herunter. Jedenf&lls 
laBt sich aus den Yersuehen schlioBen, daB der Haupt- 
anteil dor zugefiihrton nutzbaren Wiirmo zur Erhitzung 
dor Kohlo und der Destillationserzeugnisse auf dio er* 
fordorliche Temperatur verwondet wird. Der Yerbraueh 
hierfiir betragt bei Versuch 2 nahezu 15mal und bei Yer
such I Smal mehr, ais der WiirmeYcrbrauch fiir Strahlung 
und dio Zersetzungsarbeit, wobci zu beachten bleibt, 
daB boi VersUch 1 dio ungiinstigen iiuBeren Yerhaltnisse 
den Melirverbrauch an Wiirmo fiir Destillation und 
Strahlung zum groBen Teil bodingen.

Auf Grund vorstehender Untersuchungen bin 
ich daher bei dem heutigen Stand der Kokereitech- 
nik zu der Uebcrzeugung gelangt, daB bei Koks
ofen mit Beheizung yon Hochofengas ein Hochofen- 
gasverbraiich von rd. 740 WE je kg trockene Kohle 
bei einem Hcizwert von etwa 900 WE je cbm Hoch
ofengas theorętisch einzusetzen ist — alles bezogen 
auf 0 0 uiul 760 mm. Dieser Hochofengasverbrauch 
wird sich aber nach oben hin yerschieben beim Dauer- 
betrieb, w&hrenddem die Witterungsyerhaltnisse, 
der Schornsteinzug, der Nassegehalt der Kohle und 
die feuchte Luft den regebniiBigen Gang der Oefen 
mehr oder weniger stark beeinflussen (ygl. die Abb. 6 
und 7). Da zudem eine ganze Ofenbatterie von 40 
bis 80 Oefen beim Dauerbetrieb nicht geuau so uber- 
waclit werden kann, wie bei einem einzelnen Versucli, 
so wird man beim Dauerbetrieb zu obigen 740 WE 
noch ein Spiel von rd. 5%  hinzunehmen miissen, 
z u mai wenn man die nicht zu bestreitende Mangel- 
haftigkeit der heutigen MeBverfahren fiir die Gas
menge beriicksiehtigt.

Der praktische Kokerei-Ingcnicur wird also fiir 
seine Koksofen einen durehschnittlichen Hochofen- 
ga.sverbrauch von 750 bis 775 WE je kg trockene 
Kohle in eine Vorberechnung ais 3Iindestverbrauch 
einsetzen mussen.

Umschau.
Arbeitsweise und Ausfiihrung von Abdampf- 

Warmespeichern,
Die Speicher nach Rateau benutzen Wasser, in dem 

der Dam pf, welcher zur Zeit desAusstoBes aus der Dampf- 
masehine nicht von der Turbinę verbraucht wird, nieder- 
gesehlagcn werden soli, um gleich darauf vom Wasser 
wieder abgegeben zu werden. Zu diesem Yorgang ist ein 
Temperatunmtersehied zwischen Speicherung und Ab- 
gabe notwendig. Alit dem Temperaturunterschied ist ein 
cntspreehender Spannungsunterschied des Dampfes im 
Speichcr gegeben. Bei den ablichen Ausfiihrungen ist der 
Temperaturunterschied rd. 4°, der Spannungsunterschied
0,25 bis 0,3 at. Ueberlegt man, daB fur dio Arbeitsweiso 
demzufolge nur ein mittłerer Temperat ur u n terschied von 
2* zur Yerfiigung steht, mit dem fiir dio Zeiteinheit eino 
bestimmte, oft das Yielfache der durclischnittlich aus* 
strftmenden Dampfmenge an das Wasser zur Aufspeiche- 
rung abgegeben werden muB, so zeigt sich, daB dio Be- 
riihrungsf lacho zwischen Dampf und Wasser so groB zu 
halten ist, wie sie praktisch schwer hergestellt werden 
kann. Dampfspeicher nach dieser Auafuhrung zeigen im 
Betriebe auch, daB das Wasser fiir die Speicherung nur

unvollkommen herangezogen wird, indem sie bei starkerera 
DampfzufluB Uber don augenblicklichen Verbrauch hinaus 
sofort abblasen. Dieses, und nicht etwa der auftretende 
Gegendruck, hat bisweilen die Unwirtschaftlichkeit der 
Abdampfanlagen erwiesen, dio zu ihrer wirtschaftlichen 
Arbeit auf solche Warmespcicher angewiesen waren. Man 
stellte weiter die Bedingung, daB der Wiirmespeicher in 
der Lago sein sollte, noch fiir eine bestimmte Zeit nach 
Abstellung des Dampfzuflusses Dampf abzugeben. Diese 
Bedingung hat aber mit der Sj>eicherung des in sehr 
kurzer Zeit zufłieBenden Dampfes bzw. seiner Wara© 
gut wie nichts zu tun, donn sie wirkt hochstens auf \  er- 
groBerung der Wasscrmasse. Die D a m p f  entwicklung tritt 
auch erst bei erhebliehem Untcrdnick ein, da selbst fur 
die gleichmaBige Dampfentnahme der zu geringe Teru* 
peraturunterschied eine Berlihrungsflache zwischen dem 
ktihleren Dampf und dem wiirmeren Wasser bedingt, dic 
wirt&c haft lich nicht herstellbar ist. Dio Menge des ab- 
zugebenden Dampfes oder des aufzunehmenden Dawpfcs 
ist nur von der Wassermenge und ilircr Temperatur ab* 
hiingig, wenn die Zeit, die dazu notwendig ist, ihr die 
Temperatur aufzudrOcken, nicht in Betracht koinmt und 
sehr lang sein darf. Fiir die Dampfspeicherung des Ab-
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(łampfcs ist jedoch dic Zeit, in der das Wasser die Warme- 
menge aufgenommen haben muB, sehr kurz, noch weseii t- 
lich kŁrzer ais die Zeit der Dampfabgabc; sie mu 13 ge* 
gchehen innerhalb der kurzeń Zeit, in der die Abdampf- 
menge groBer ist ala der Yerbraueh, und zwar iu jedem 
Augenbliek entsprechend dem augcnblicklichen Uebcr- 
gchuB. Letzterer betragt haufig das Mer-, Funf- und Sechs- 
fache des durchschnittlichen I)ampfverbrauehes, je nach 
der Grofle der auf Gesehwindigkeit zu bringenden Massen 
und der erforderlichen Beschleunigung, der GroBe der 
Arbeitsieistung und dem Verhaltnis der Dampfausstro- 
raungszeiten zur ganzen Zeit des sich wiederholenden 
Arbeitsabschoittes. Dieso Pufferwirkung des Warme- 
speichers ist also vor allem abhiingig von der GroBe der 
Berahrungaflache zwischen Wasser und Dampf.

Der Verdrangerspeichcr (Balcke-Hailr*) speiebert den 
Dampf, der ihm in den Zeiten des Dampfiiberschusses 
iiber die mittlere Dampfstrdmung zuflicBt, innerhalb der 
ilim moglichen Kaumzunahme bei gleichbleibendcm Drucie. 
Er ist jedenfalls unter der Voraussetzung, daB der Gegen- 
druck von 1,25 at die Abdampfanlage nieht w irtschaf tlieh 
genug macht, so ausgefiihrt, daB der Dampfiibcrdruck in 
ihm praktisch gleich Nuli ist. DaB nieht der Dampfiiber- 
druck (Gegendruck), wenn man von der Riickwirkung 
auf die Bomessung der Kolbcnmaschinen absieht, die 
Unwirtschaftliehkeit der mit dcm Ratcau-Speicher ar- 
beitenden Anlagen herbeifiilirt, sondern die mangelhafte 
Speiclierwirkung, ist bereits gesagt. Ist man also durch 
die Wirtschaftlichkeit der Abdampfanlage nieht ge- 
zwungen, den Gegendruck des Dampfspeichers niedrig zu 
halten, so ist der niedrige Gegendruck des Vcrdranger- 
speickers fiir sich kein Yorteil, wenn er nieht durch die 
BetrieLsverhaltnisse der Kolbcnmaschinen bedingt ist. 
Der niedrige Dampfdruck erfordert eino leichte Gloeke, 
und diese Glockc ist infolge der geringen Blechstarke nieht 
nur schwierig dampfdicht herzustellen, sondern noch 
schnieriger dampfdicht im Betrieb zu halten. Kin weiterer 
Uebelstand des Balcke-Harle-Speichers ist der, daB der 
Warmesehutz, der wechselnd in den Ringraum taucht und 
wieder hinaussteigt, sehr 8chnellem YerschleiB unter- 
worfen und Veranlassung zu kostspieligen Ausgaben ist. 
In neuester Zeit hat man diesen Uebelstand dadurch be- 
hoben, daB man die Isolierung feststehend, ais oben 
effenen Hohlzylinder, so hoch ausfiihrte, daB er mit dem 
Boden der Gloeke in hóchster Lagc abschneidet. Hier
dureh wird beim Arbeiten der Gloeke ein lebhaftes Zu- 
und Abstromen der kiihlen bzw. er war mt en Luft herbei* 
gefahrt, die in unmittelbare Beriihrung mit dcm Eisen- 
manteł der Gloeke tritt, und es muB der Kondensations- 
^rlust beim Arbeiten der Speichcrglocke dem Stillstand 
sr̂ geniiber wesentlich wachsen. Diese Ausfiihrung ver- 
liindert aber auch dio Beobachtung der Bewegung der 
Gloeke und der bewegten Teile und ftihrt daher leicht zu 
ferstorungen. An sich bereitet die leichte Beweglichkeit 
der Gloeke wegen ihrer groBen Masse und der schnellen 
Inhałtsanderungen Sehwierigkeiten, fiihrt zu reichlichen 
Abmessungen der Speicher, zum VerschleiB der arbeiten- 
<len Teile und zur Notwendigkeit dauernder Betriebs- 
uberwacliung,

Vorstehend aufgcfflhrte Naehteile der genannten 
Speicher vermeidet cłer feststehende Spcichcr1), welcher 
den (iberschassigen Dampf durch Spannungserhohung 
lunerhalb gewisser Spannungsgrenzen aufnimmt. Seine 
Wirtschaftlichkeit und praktische Ausfiihrungsmoglichkeit 
ist bei allen durchgerechnetcn Anlagen erwiesen worden.

soli vorerst der Vorgang bei der Speicherung durch 
Spannungserhohung klargestellt werden. Es sci das 
ZylinderYolumen einer in den Speicher auspuffenden 
Maschine rd. 2 cbm, die Endspannung vor Beginn des 
Aastrittg 2,1 at abs. Der Dampf tritt demzufolge mit Be- 
ginu der Austritt&erdffnung mit einer Gesehwindigkeit, 
entsprechend dem Druekunterschied von 1,1 at, also mit 
rd, 450 m Gesehwindigkeit in die Rohrleitung zum 
opeicherraum. Man kann ohne weiteres annehmen, daB

') Bauart Estner-Ladewig D. II. P. a.

die Spannung wahrend des ganzen Austrittsvorganges 
im Spcichcr gleich groB bleibt, da der Speicher, der 
beispielsweise 1000 cbm Kauminhalt hat, seine Span
nung uberhaupt nur, bei Aufnahmo obiger Dampf- 
menge ohne gleiclizeitige Abgabe, um 0,004 at erhoht. 
Wegen der Dampf abgabe steigt aber die Spannungs- 
zunahme im Speicher wahrend dieser Zeit nieht um
0,004 at, sondern um einen bestimmten Bruchteil dieses 
Wcrtes. Mit Bezug auf die Speicherung der einzelncn 
DampfausstoBmengen stellt sich praktisch der Vorgang 
der Spannungserhohungen ais ein albnahliches An- 
wachsen der Spanmmg in der Zeit, in der dio Dampf - 
zufuhr groBer ais die Abnahmo ist, dar, weil der Beginn 
und das Ende des Spannungsausgleiches schleichen und 
dio absolute Erhóhung wahrend eines Auspuffes unmeBbar 
ist. Das Sc hau bild Abb. 1 stellt den Vorgang dar, wie er 
sich in einem Speicher abspielt, der durch Spannungs- 
erhohung den Dampf aufnimmt. Gegen tiber der hier auf- 
tretenden allmahlichen Spannungserhohung und dem all- 
mahlichcn Spannungsabfall sind die gleichen Vorgange bei 
den Speichern, die mit Wasser die Warme aufnehmen 
soiłen, infolge ilires geringen Dampfraums sprunghaft; die 
Spannung erreicht bei ihnen schnell das HochstmaB, bei 
dem Dampf ausbliist; umgekehrt sinkt der Dampfdruck 
bei Dampfentnahme bald so weit, daB Frisc hda mpf zufuhr 
eintritt.

Die Abmessungen des festen Raumspeichers ergeben 
sich aus der Menge und dem Zustand des zu speichernden 
Dampf es und der zugelassenen Druckschwarikung, Die 
Speichcrmengo kann auch ftir eino Rciho in beliebigem

-  A r ie itss p /e / = fo r  d e  ru n y  *■ P a u se ~
— *■ Ze//

Abbildung 1. Arbeltsweise des A M arapfspdchers mit 
gleichbłeibendem Raum inhalt.

Yerhaltnis zusammenwirkender Kolbcnmaschinen zeich- 
nerisch entsprechend Abb. 1 ermittelt werden. Weil die 
durch Abdampf zu erzeugende Belastung der Abdampf- 
turbine nieht kieiner gewahlt werden darf, ais der durch- 
schnittlich zur Verf(igung stehenden Abdampfmenge ent- 
spricht, und sie auch dementsprechend belastet werden 
muB, wenn die Abdampfanlage einen Sinn haben soli, so 
ist damit das Dampfgewieht des zu speichernden Dampfcs 
und auch sein Raum gegeben. Fiir Fordermaachinen be
steht ein bestimmtes Yerhaltnis zwischen Schachtteufe 
und groBtem zu speichernden Dampfgewieht, es ent- 
spricht fiir Schachtabteufen von 1000 m U>im Betrieb 
zweier Fórdermaschinen wirtschaftlicher GroBe 400 bis 
500 cbm. Wenn die Fórdermaschinen zeitlich verschobe.i 
arbeiten, braucht hier nur ein Bruchteil dieser Dampf- 
menge gespeiehert zu werden. Nimmt man fiir die Speiche
rung von 400 cbm die Spannungsgrenzen mit I und 1,25 at 
an, die ohne alle Bedcnken gewahlt werden konnen, so 
muB der Speicher 1000 cbm Inhalt haben* Seine Ab
messungen sind ungefahr 11 m Durehmesser und 16 m 
Hohe. Diese Abmessungen sind durch be wegliche Dampf- 
speicher bereits weit uberschritten in den Fallen, in denen 
man iiber die zu speichernde Menge nieht in Klarheit war. 
Ein beweglicher Raumspcicher konnte fiir die gleiche 
Dampfaufnahme aber auch nieht erheblich kieiner ge
wahlt werden, da er bei Bemessung lediglich fiir die zu 
speichcrnde Dampfmenge mit seinen Massen zu stark 
arbeiten wiirde, wahrend der feststehende Sj>eicher in- 
folge seiner weichen, elastischen Dampfaufnahme beiiebfg 
scharf abgeben und aufnehmen kann.

II. Ladewig, Dortmund.
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Abbildung 1. Maschine zum Yerwlnden von Stabcisen, gebaut von der Werkzeogm&schinenlabrUc E rnst SchieB, A. O.

schiedene Roi len und Fuhrungsleisten. Das aus Koka er 
zeugte Gas stromt dureh Kianal a in den Liingskanal b, 
der etwa 600 mm unter den Muffeln liegt. Aus dem Gas- 
kanal b gelangt das Gas dureh im Gewolbe ange brachte 
Diisen in dio Yerbrennungskammer c, wobei es mit Luft 
gemischt und rerbrannt wird. Die Yerbrennungsgase um- 
stromen hierauf in je neunKaniilen die Muffeln und ziehen 
dureh die beiden Kanale d zwischen den Muffeln nach 
den Ofenenden ab, wo sie nochmals — jedoch in um- 
gekehrter Richtung — um die Muffeln geleitet werden 
und schlieBlich dureh regelbare Abzugskanale in den

ł ) Ygl, The Iron and Goal Trado Review 1014, 
24. Juli, S. 140.

Uber der friihor beschricbenen amerikanischen aufweist. 
Wie Abb. 1 zeigt, ist sie ais dreifache Maschine ausge- 
bildet, und zwar kann sie dr?i Sta be von 5 bis 30 mm [Jj 
und 20 m Lange verwinden oder einen Stab von 40 mm [p- 
Dureh regelbaren Umkehrmotor und geeignete Rader- 
ubersetzung werden die drei in kraftigen, rahmenartigefl 
Spindelkasten gelagerten Hauptspindeln in Drehung ver* 
setzt, an dereń Kopfen je ein selbstzentriercndes Futtcr 
zum Festspannen der zu verwindenden Stabe sitzt. Am 
anderen Endo werden die Stiibe von Schraubstoeken ge*

*) St. u. E. 1912, 18. Juli, S. 1190/2.
2) Ygl. die Versuchstafeln a. a. O. und St. u. E.

12. Febr., S. 287.

Metall-Gllihofen.
Der im folgenden besehriebeno Ofen1) dient zum 

Blankgliihcn von Kupferdraht, diirfte jedoch auch fiir 
die Eisenindustrie von Interesse sein. Er wird von der 
Batea & Peard Annealing Furnace Company, Huyton bei 
Liverpool, gebaut und be findet sich auf den Werken 
der British Insulated and Helsby Cables, Limited, Prescot, 
Laneashire, Beit mehreren Jahren mit Erfolg im Betrieb. 
Ais Gaserzeuger dient ein unmittelbar angebauter Gas- 
erzeuger Bauart Gibbons Bros., Limited, Dudley (vgl.

Fuchskanal f gelangen. Die Zusatzluft wird am Fuclis- 
kanal entlang gefilhrt, vorgewiirmt und gelangt duich 
im Gewolbe der Gasleitung b ausgesparte Kanale zu- 
sammen mit dcm Gas in die Verbrcnnungskammcr c. 
Der dargcstellto Ofen ist mit elektrischen Pyronietem aus- 
gerflstet; seine Lange betragt 4650 mm. Die Gliihdauer, 
d. h. die Zeit vom Eintritt eines Drahtringes in die Muffel 
bis zum Austritt aus der Muffel, betriigt 45 min. Der 
Ofen leistct 60 t  in 24 st, der Brennstoffyerbraueh betragt 
3 % vom Einaatzgewieht, bei Anwendung yon Gaskoks. 
Der Draht verlaBt den Ofen mit blanker Oberflache.

Abb. 1). Die btidea Gltihmuffeln sind an jedem Endo 
mit Bleelikappen versehen, die unter den Wasserspiegcl 
davorstehender Wasserbelialter tauchen und somit den 
Gliihraum von der AuBenluft dieht abschlieBen. Ein 
Uber zwei in den Wasserbeha11ern angebrachten Trom* 
meln laufender Oiirt beforderfc die zu glOhenden 
Waren. Der untere Teil des Gurtes liiuft dureh 
zwei den Muffeln entsprechende, im unteren Teil des 
Ofens Yorgcsehene Kanale. Eine der beiden Trommeln 
wird dureh Schneckengetriebe, Klinkenrad und Exzenter 
angetrieben. Zur FUlirung des Bandes dienen noch ver-

Maschine zum Verwinden von Betoneisen.
Ueber die Vcr\vendung kalt verdrchten Materials zu 

Einlagen ftir Eisenbetonbauten in Amerika sowie die dorti* 
gen Einriehtungen ftir dic Herstellung solehen Materiał 
haben wir bereits frtther berichtet1). YeranlaCt dureh die 
nicht ungtinstigen Ergebnisse8), traten auch deutsche 
Werke der Herstellung naher. So konnte die Werkzeug- 
maschinenfabrik Ernst SchicB eino Maschine zum Vcr- 
winden von Quadrateisen in kaltem Zustande kiirzlich 
zur Ablicferung bringen, dic einige Fortbildungen gegen-

£  StJm»C-D Schnift £-F

AbblUluuff 1. Ofen zum Rlankęluhen Ton Kupferdraht.
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£aCtF dio in cinon auf Schienen laufenden Wagen ein- 
gebaut sind. Um dio Eisen straff zu spannen, wird dieser 
Wagen wiihrend des eigentlichcn Arbeitsvorganges ab- 
gebremst. Nach erfolgter Verwindung der Stabe wird er 
sełbsttatig durch cntsprechend bemesseno Gegongewichto 
zurflckgezogen. Eine gro Be Zcigersoheibo zeigt deutlich 
die jeweilig errcichte Zahl der Windungen an. Zur Unter- 
stiitzung der Stabo sind noch drei Bocko angeordnet. Dio 
Maschino ist in allen Teilen reichlich bcmessen, um aus 
ilir dic zugcsichcrte Leistung, 700 Stabo mit 20 Windungen 
in 10 st, herausholen zu konnen. Alle Handgriffo und

Handrader sind ftir den Arbeiter leicht erreichbar. Be- 
sonderen Wcrt wurde auch auf eine zuverlassige Schmie- 
rung aller Lagcr gelegt, um auch in dieser Richtung ein 
einwandfreics Arbeiten gewahrleisten zu konnen.

Neueres amerikanisehes Universalwalzwerk.
In Abb. 1 sind zwei Schnitto durch ein Unirersal- 

ualzwerk wicdergegeben1), das von der Harrisburg 
Pipc k  Pipę Bending Go. in Harrisburg, Pa., auf- 
gestellt wurde. Es besitzt Horizontal walzen von 546 mm 
Walzendurchmesser und 584 mm Ballenliinge und beider- 
*<?itig Vertikalwalzen von 368 mm Bailendurchinesser. 
I)ie groBto zu verarbeitende Blockdicko betriigt 152 mm.

') Nach The Iron Trado Review 1913, 13. Nov., 
S. 831/2.

Auf dem Walzwerk sollen Universaleisen von 101 bis 
457 mm Breite bis hcrab zu 1,82 mm Starkę hcrgestellt 
werden. Dio Stiinder bestehen aus GuBeiscn. Die Lager 
ftir die Mittelwalzen sind von auBcn zu entfernen, und 
dio Mittelwalze selbst kann mit Hilfe einer besonderen 
Yorrichtung in kurzer Zeit ein- und ausgebaut werden. 
Ebenso gestatten dio vertikalen Rollon einen raschen 
Ausbau. Besondero Beachtung verdient die unter© I^tge- 
rung der Vertikalwalzen. Die Bronzebtlchse greift in eino 
Ausdrehung in der Walze ein, so daB das Lager vor 
dom Eindringen von Wasser und Sinter ganzlich ge- 

schtitzt ist. Dio Sehmierung 
erfolgt durch dio hohle 
Walze. Dio Oberwalzen sind 
hydraulischausbalaneiert mit 
Hilfe zweier Zylinder unter- 
łrnlb der SULntler. Die An- 
stellung der Mittelwalze er- 
folgt durch einen hydrau- 
lischen Zylinder, der seitlich 
an dem Geriist angebracht 
ist. Keiluntcrlagen ermog- 
lichcn das gcnaue Ausrichten 
der Ober- und Unter walzen. 
Dio Anstcllung der verti- 
kalen Walzen erfolgt von 
Hand mit llilfe einer Ratsche. 
Dio Anstcllung der horizon- 
talen Walzen tibcrnimmt 
ein Elektromotor von 35 PS 
mit llilfe von Zahnradtiber- 
setzung und Schnecke mit 
einem Gcsamttibersetzungs- 
yerhaltnis von 16 : 1. Fiir 
den Motor ist Seluitzen- 
steuerung angewandt. Die 
Ausnutzung der StraBe wird 
nicht durch die Anstcllung 
der Walzen, sondern nur 
durch den Anlauf und dio Um- 

steuerung des Rollganges bestimmt. Dio UniversalstraBe 
arbeitet zusammen mit einem Triokaltwalzgerttst, das 
zum Fertigwalzen dient. Die Drehzahl der Horizontal
walzen betragt 90, die der Vertikalwalzcn 131,9 Umdr./min. 
Bemerkenswert ist noch dic schnello Ausfuhrung. In 
den ersten Tagen des Juni rergangenen Jahres wurde 
erst der Bau beschlossen, und am 29. September konnte 
bereits das erste Universalei$en gcwalzt werden.

Deutscher Verband fiir die Materialprtifungen der Technik.
Der Vorstand hat im Hinblick auf den herrschenden 

Kriegszustand beschlossen, die dicsj ihrige Jahres versamm- 
jung, die nach dom BeschluB der vorjahrigen im Oktober 
stattfinden sollto, nicht einzuberufen. Ńach Friedens- 
schluB werden weitere Mitteilungen erfolgen.

Abbildung 1. Amcrikanisches Univcrsalwalzwerk.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1.

21. September 1914.
Kl. 7 b, B 70 511. Vorrichtung zur Herstellung elek- 

trisch geschweiBter Rohre von beliebiger Lange. Walter 
roekhaus, Wiesenthal bei Plettenbcrg i. Westf.

Kl. 24 e, K 55 342. Verfahren zur Ausnutzung der 
wun Koksloschen entstehenden Dampfe. Eduard Kuhl,

a. d. Ruhr, Gutenbergstr. 26.
Kl. 42 e, M 49 498. Yerfahren und Apparat zur 

Icssung durch Roliro strómendcr Gas-, Dampf- oder

.) Die Annicldungen liegen von dem angegebenen Tago 
an wahrend zweier Monate ftir jedermann zur Einsicht und 
Łinsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

Flussigkeitsmengen. Kurt Metzdorff, Bcrlin-
Tegel, Gasanstalt 6.

24. September 1914.
Kl. 18 c, K 58 469. StoBofen mit Regcnerativfeue- 

rung, der durch Gase von geringem Heizwert beheizt wird; 
Zus. z. Pat 266 533. Fried. Krupp, Akt. Ges., Essen, Ruhr.

Kl. 47 b, P 31 234. Lose um eine hocherhitzte Trommeł 
(Drehofen, Trockentrommel u. dgl.) angeordneter Laufring 
mitseitlichcn Haltevorrichtungcn. Fa. G. Polysius, Dessau.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
21. September 1914.

Kl. 1 a, Nr. 615 857. Schlackcnsortiórvorrichtung. 
Berlin-Anhaltische Jlaschinenbau-Akt.-Ges., Berlin.
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Kl. 7 b, Nr. 615 617. Zieheisenhalter. Maschinenbau- 
Anstalt Humboldt, Colll-Kalk.

Kl. 7 c, Nr. 615 005. Yorrichtung zum DrOcken ron 
Metftllfassonstfleken. Hermann Kohlsdorf, Berlin, Prinz 
Friedrich-Karlstr. 1—2.

Kl. 18 a, Nr. 615 997. Achtkantrohr mit Seitenoff- 
nungen fflr Warmespeieher, Otto Strack, Saarbrflcken I.

Kl. 21 h, Nr. 015 713. Elektrischer Ofen. Ernst
Heinrich Geist, Coln, Salierring 45.

Kl. 24 f, Nr. 015 803. Konstruktionselement zur Her
stellung der Feuerungsanlage von Untenrindfeuerungen. 
Carl Unruh, Berlin, Wichertstr. 129.

KL 421, Nr. 615 879. Gasanalytischer Apparat.
ł>r. Ł. Ubbelohde, Karlsruhe i. B., Douglasstr. 4.

Kl. 81 e, Nr. 615 040, 615 651. Yorrichtung 7um
aelbattiltigen Yerladen von Materialien, insbesnndere von 
Koks. Maschinenfabrik & EiscngieBcrei Neliring & Co.,
G. m. b. H„ Crefeld.

Kl. S ie , Xr. 615 716. Wagenkippcr. Deutsche Ma- 
sch inenfabrik, A. G., Duisburg.

KL 81 e, Nr. 615 851. Kohlenforderyorriehtung.
Johann Kapol, Paulsdorf liei Zabrze, Oberschlcsion.

O e s t e r r e ic h is c h e  P a te n tan m eld u n g en .
Wio lina m itg e te il t  w ird , m aoht das óater- 

re ich isch e  P a te n ta m t, W ion, Yorlśiufig keino 
P a ten tan m e ld u n g en  m ehr bekannt.

D e u ts c h e  R eich sp aten te .
KL 31 c, Nr. 270 950, vom 19. Juli 1912. 

Blat h i a » Sm olik in P rag-Z iźkoy, Hohl- 
gezogener Moddldubel mil Zinken zum Ein-
schlagen.

Der lange rundę Zapfen a des Diibels ist 
mit einer kleinen Kappe b zum Anzeichnen 
des Gegcnstiickes yersehen.

Kl. 24 f, Nr. 272 190, vom 28. Juni 1912. 
P h ilip p  W ergcr in Berlin. Bcweglicher 
JRost jur Uniencindfeuerungen.

Ber Kost besteht aua Druckluft zufuhren- 
den Hohlstiiben a und atarr oder losbar mit 

diesen ycrbundencn Tollen Yerlangerungsstaben b, die 
an der Bewegung des Hohlrostes teilnehmen, aber keine 
Druckluft zugefiihrt erhalten, sondern nur unter Schorn-

stcinzug stehen. Es soli hierdurch dem Umstande Rech
nung 'getragen werden, dali dem Vollroste, der bereits 
viel ausgebrannto Kohle crhalt, [weniger Luft zugefiihrt 
wirdjals dem Hohlrost.

Kl. 24 c, Nr. 272 809, vom 8. August 1912. O skar 
S im m ersbaeh in B reslau. Regenenitiuflammofen, in 
dtBsm Kópfen aufier einem iiber den Gaszufuhrungskandlen

angeordneten Luftzufuhrungakanal neben den CkmufUk- 
rung8kandlen liegende, mit der Luftzuleitung terbundene 
Stichkanale vorgesehen sind.

Die Erfindung betrifft einen Siemens-, Martin-, 
Talbot- oder ahnlichen Regeneratiyflammofen, in deasen 
Kopfen auBer einem iiber dem Gaszufiihrungskanal oder 
den Gaszufiihrungskanalen angeordneten Luftzufiihrungs- 
kanał cin oder mehrere neben dem Gaszufiihrungskanal 
oder den Gaszufiihrungskanalen liegende, mit der Luft* 
zuleitung]Verbundene Stichkanale vorgesehen sind, um

die Flamrne auch in der an der Abzugsseite liegenden 
Ofcnhalfte zu zwingen, unmittelbar iiber dem Metallbad 
entlang zu streichen. Der Erfindung gemaB sind der iiber 
den Gaszufiihrungskanalen a liegende Luftzufuhrunga
kanal b und dio Stichkanale c von einem wagercchten, mit 
senkrechten Kanalen d der Luftzuleitung yerbundenen 
Luftrerteilungskanal o abgezweigt. Hierdurch soli be- 
wirkt werden, daB im einziehenden O fen kopf sowohl 
durch den iiber den Gaszufiihrungskanalen a liegende 
Luftzufuhrungakanal b ais auch durch die Stichkanale c 
eine wirksame Luftzufuhrung herbeigefiihrt wird.

Kl. 10 a, Nr. 273 606, vom 12. Novembcr 1913. 
Dr. P e te r  von der F o rs t in  L in tfo rt, Kr. Mors.

Koksofenturab- 
dichłung.

Die Koksofentiir 
a ist auf ihrer 
AuBenseite init 

einem bis zu den 
Ankerstandern des 
Ofenmaucrwerks 

sich erstreckemlen 
Blechrand b ver* 
sehen. Hierdurch 

wird ein Hohlraum c gcschaffen, der zur Aufnahme von 
Dichtungsmasse, z. B. Koksasche, dient.

Kl. 12 e, Nr. 272 288, vom 10. Dczerober 1912.
Firma ̂ ipl.-Qng. C. P fau l Nachf. yon F riedrich  Bode, 
Ziyilingenieur in D resden-B lasew itz. Vorrichlutuj 
Trennen ton Gasen und Flussigkeiten ton Beimcngungtn 
mittels Adhdsions- und Zentrifugalkraft.

Die auf der durchlocliten Hohlwello a befestigten 
Blechscheiben b reichen bis dicht an diese heran. Pw

z. B. durch den Yen- 
tilator c in den Be- 

d  hiilter d hineinze- 
saugten unrcinen 

Gase werden der 
Zentrif ugalkraft ent • 
gegen durch die 

engen Spalten zwischen den einzelnen Blechscheiben b 
in die Hohlwelle hineingesogen. Hierbei werden ihre 
Staubtcilchen durch die Wirkung der schneli rotierenden 
Scheiben b nach auBen geschlcudert. so daB da3 Gas 
gereinigtem Z ust and aus dem Yentilator c austritt-

Kl. 31 c, Nr. 272 194, vom 29. Au
gust 1912; Zusatz zu Nr. 253 939; vgl 
St. u. E. 1913, S. 496. K urze’sche 

P a ten  tye rw ertu n g ag ese llsch a ft 
m. b. H. in H an n o rer. UngeitiUe 
oder langsgeteilte Bbckform mit autt- 
wechsęlbarer Seele aus Stahl oder 
Eisen.

Die behufs freien Ausdehnens 
und selbsttatigen SchlieBcns aus einem 
oder mehreren Teilen bestehende Seele 
a legt sich mittels Federglieder b an 
den Dauermanteł c an. Die Federglie
der b sind an dem Dauermanteł oder 
an der Seele befestigt.
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Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr, 1 092 168. Franęois Prudhomme, Yienne, Frank- 

reich! Erzeugung von Rohcisen im Hochofen unter Ein- 
leiten von Hcizgas und Luft in die oberen Teile des 
Schaehtes.

Nr. 1 092186. Frank van Cauvenbergh, Rockford, 
Jllinois. Form maschine.

Nr. 1 092 332. Alfred Briininghaus, Duisburg-Ruhr- 
ort. Regenerator.

Nr. 1092 434. Felix Adolphe Daubine, Auboue, 
Frankreich. Yerfahren und Yorrichtung zum Entwassern 
tob Geblaseluft.

Nr. 1 092 663. Franz Pacher, Dusseldorf-Rath. Ycr- 
faliren zum Entgasen und Dichten von Metali.

Nr. 1092 704. Henry H. Buckraan jr. Indianapolis, 
lad. Elektrischer Ofen fiir metallurgische Zwceke.

Nr. 1 092 925. Adolph A. Machlet, Elizabeth, NT. <1. 
Harten von Stahl u. dgl.

Nr. 1 092 934 und 1092 936. Grenvillc Mollen, East 
Offlnge, N. J. Yerfahren und Yorrichtung zur Herstelłung 
gezogener Metali waren aus gesehmolzenem Metali.

Nr. 1 092 950. Willard P. Parsom, Feushing, N. Y. 
Vcrfaliren zur Erzeugung von Gas und Koks.

Nr. 1093 011. Elias E. Ries, New York, N. Y. Yer~ 
fahren zur Herstelłung von Rołiren durcli Walzen.

Nr. 1 093 022. John Zellwcyer, St. Louis, U l Heifl- 
luftfeuerung.

Nr. 1 093 047. Jcrome R. George, Worcester, Mass. 
Umsteuerventil fiir Gasfeuerungen.

Nr. 1 093 443. Isaac Enoch Lester, Birmingham, 
England. Herstelłung von HartguB.

Nr. 1 093 494. Ernesto Stassano, Turin, u. Napoleon 
Petinot, Niagara Falls, N. Y. Elektrischer Ofen, insbe- 
sondere zum Schmelzen von Kupfer und seinen Legie- 
rungen.

Nr. 1 093 859. Mark W. Johnson jr., Birmingham, 
Ala. Yerfahren der Entwasserung von Geblaseluft.

Nr. 1 093 875. Byron T. Mottingcr, Youngstown, 
Ohio. Elektro magnetischer Scheider.

Nr. 1 093 895. Frcderiek Tsehudy, Birmingham, Ala. 
Yerfahren der Yerhiitung von Kohleablagcrungen in 
Oefen mit wechselndcr Flammenrichtung, z. B. Koks- 
ofen.

Nr. 1 094 053. William J. Bradley, Troy, N. Yr. ller- 
stellung von gewalzten Sehiencnst jBvTerbindungsstucken« 

Nr. 1 094 092. Earl F. Oyster, East Clereland, Ohio. 
Schmiedepresse.

Nr. 1 094 114. Warren F. Blceckcr, Piitsburgli, Pa. 
Herstelłung von Legierungen unter Benutzung einer 
Legierung mit hohem Kohlenstoffgehalt zum Red uzi er en 
metali hal tiger Produkte.

Nr. 1 094 125. Robert W. Cousins, Chicago, J Ił. 
Magnctiacher Erzseheider.

Nr. 1 094 202. John Dunlop und Jesse 1). Davidson, 
Wellsville, Ohio. Reinigungsvorriehtung fiir Walzwerke, 

Nr. 1 094 218. Julian Kennedy, Pittsburgh, Pa. 
Walzwcrk.

Nr. 1 094 219. Julian Kennedy, Pittsburgh, Pa. 
Wałzwerkstiseh.

Nr. 1 094 447. Wilhelm Kurze, Wilhclmshutte, Neu- 
stadt am Ruberibergo. For inkas ten.

Nr. 1 094 011. John Albert Swindell, Pittsburgh, Pa. 
Warmofen.

Statistisches.
Die Gescfcaftsergebnisse der deutschen Aktiengesełłschaften 

im Jahre 1912/13.
Die von dem Kaiserlichen Statistischen Anit seit 

dem .lahre 1907 rcgelmaBig veroffentlichte Statistik iiber 
‘He (Sesehaftsergcbnisse der deutschen Aktiengesellschaf- 
tcał) liegt min auch fiir das Jahr 1912/13 vor. Auf die 
Orundsatzc, nach denen die Bearbeitung der Statistik 
durch das Anit erfolgt, sind wir bereits friiher2) ausfuhr- 

eingegangen. In der Yorłiegenden Statistik fiir 
1912/13 ist nur insofern eine Aenderung eingetreten, ais 
dne Si achpriifung der bisher zu denUntergruppen „Elcktro- 
technisehe Industrie" und „Elektrizitatserzeugung“ ge* 
zahiten Geselłschaften nach dem Hauptgegenstand des 
pnternehmens eine Neuordnung der Gruppierung der hier 
hi Bćtracht kommenden Geselłschaften erforderlich 
Wachtę. Einige Geselłschaften mu&t-en von der einen 
Uatcrgruppe der anderen zugeteiłt werden, weii in- 
zv3?chen statt der Elektrotechnik die Elektrizitatserzeu- 
gwig der bauptsaehliche Gegenstand des Unternehmens 
geworden war. Dic Hauptergebnisse fur 1912/13 gel>en 
wir im naehstehenden kurz wieder.

Am 30. Juni 1913 betrug die Zahl der im Deutschen 
keiclu? tatigen Aktiengesełłschaften (einschlieBlich der 
Kommanditgesellschaften auf Akticn) 5450 mit einem 
nomiuellcn Aktienkapital von zusammen 17 139 016 000 M. 
Daneben wurden noch 315 Geselłschaften mit 340216000 M 
mmtfcelt, die sich in Liquidation, und weitere 94 Gescłl- 
scliaften mit 85 214 000 die sich in Konkurs befanden. 
iie łetztgcnaunten beiden Groppen sind in der Statistik 
ai*fier Bctraeht gelassen. 304 Geselłschaften veroffcnt-

ł) Die Geschiiftsergebnisse der deutschen Aktien- 
gesellsdjaften. Bearbeitet im Kaiserlichen Statistischen 
Amte. Yierlcljahreshefte zur Statistik des Deutschen 
Reięhes, Erganzungshcft zu 1914, II. Berłinr Puttkammer
* ^ublbrecht. Einzelpreis 1 JL
, St. u. E. 1909, 27. Okt., S. 1697 ff.; vgl. auch 
1913, H. Aug., S. 1374/0.

S l , !t

Jichten fiir 1912/13 Bilanzen oder Gewinn- und Yerłust- 
rechnungen entweder garnieht, weil sie noch nicht lange 
genug bestanden, oder aber in einer derarfcigen Form und 
Anordnung, daB die Biłanzen aueh nach Ruckfrage bei 
den Geselłschaften statistisch nicht verwertet werden 
konnten. Ausgesehie<len błieben ferner 109 Neben- 
leistungsgesellschaften (nach § 212 HGB-) mit einem 
nominełlen Aktienkapital von 60 392 390 Ji, II Kartełle 
und Syndikate mit 5 284 000 Jt nominełlcm Aktien- 
kapitał und 253 Geselłschaften, die satzungsgema!) keine 
Dividenden verteiłten, diese auf einen Hochstsatz be- 
schrankten oder -nich twirtschaftliehen Zwecken dienten. 
In dic Statistik wurden demnaeh nur die Gesęhafts- 
ergebnisse von 4773 Geselłschaften einl>ezogen, dereń ein- 
gczahltes Aktienkapital sich am 30. Juni 1913 auf
15 501 316 000 Jl belief. I)avon entfielen

auf OesffU-
schaften

mit cirigezałiltein 
Aktienkapital 

X

PreuBen 2 645 9 782 258 000
473 1 150 433 000

B aj er n ............................. 389 1 016 731 000
184 545 519 000

i ElsaB-Lotfiringen:. . . . 183 489 173 000
H a m b u rg ........................ 178 860 427 000

159 427 700 000
Wurttemberg..................... 140 278 051 000
Hessen ......................... . 65 274 680 000
B raunsebw cig ................ 57 130 641 000

j Uebrigo Bundesstaaten . 300 544 731 000

Aus dem reichbaltigen Zahlenmaterial der Statistik 
teilen wir in den Zahlentafeln 1 und 2 die fiir die Eisen- 
huUemndustrie, den Bergbau und die Maschinenind ustrie 
wichtigsten Angaben mit; die eingehenden Ueberschriften 
der einzelnen Spal ten in den Zahlentafeln machen weitere 
Erklarungen ube^flussig.

199
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1 !> 1 191!
K r i  c u g n 1 n  e SchTvelU-

elscn
1

PluOelscn
t

tułammen
t

j S ch ionen .................................... 3 558 824 3 558 824 3 381 102
B lech o ........................................ 05 765 5 777 289 5 843 054 5 009 OSI
Nagel- uml Hakennngcl- Walz-

5 125 32 978 38 103 46 o d
; D r a l i t ........................................ 845 2 503 399 2 504 244 2 696 010

3 902 3 049 149 3 053 052 2 892 031
H andelse ison ............................ 1 043 058 2 977 873 4 020 931 3 756 268
B otonoison................................ 115 324 070 324 785 278 721
CefiiOe und R o h re n ................ 317 750 2 224 245 2 541 995 2 485 965
r.aschon uml Schwcllonwalz- 

p ro f i le .................................... 47 319 050 053 097 372 580 920
B a n d e is e n ................................ — 285 380 285 380 274 327
Bindeeisen fiir Bauniwollen- 

liallcn uaw................................ 507 055 507 055 596 793
] Spundwandeisen........................ — 47 030 47 030 22 632
j Schwcllon ................................ — 44 952 44 952 42 058
• Sonstigo FcrtigCrieugnisac . . 220 820 803 703 1 084 523 1 206 102

Vorgowalr,to Schmicdcstiicko u. 
Schmiedeblócke.................... 409 545 390 545 805 469 870

Auafuhr v. Bloeken, Kniippcln, 
Brammon, Platinen usw. . . _ 90 198 90 198 353 348
In sg csam t.................... .... . 1 705 108 23 482 794 25 187 903 25 051 350

Die Herstellung von Walz- 
w&rkserzeugnissen in den Ver- 
einigten Staaten wiihrend des 

Jahres 19131).
Das Statistische Burean 

des „American Iron and 
Steel Institute4**) Yeroffent- 
lielit soeben die von ihm er- 
mittelten Zahlen tiber die 
Herstellung von Walzwerks- 
erzeugmssen in den Vcrcinig- 
ten Staaten im Jahre 1913.

Danach wurden im ab- 
gelaufenen Jahre in den Ver- 
einigten Staaten an W alz- 
oisen a lle r A rt (einsehlieB- 
lich Eisen- und Stahl- 
scbmiedestuckcn und halb- 
fertigem Walzeisen zur Aus- 
fuhr) 25 187 903 t hergestellt 
gegenfiber 25 051350 t  im 
Jahre 1912, Es ist also eine 
Zunahme von 130 553 t oder
0,55% zu verzeiehnen ge- 
gentiber einer Mehrerzcugung 
von 29,5 % im Vorjahre.
Die im Jahre 1912 erreiehte 
hochste bisherige Horst cl- 
lu ngsziffer ist also abermals, wenn auch nur um ein Weni- 
ges, tłbertroffen worden. Von der Gesamtmenge entfielen 
23 482 794 (i. V. 23 387 567) t  oder rd. 93,2 (93,4)% 
auf FluBeisen und l 705 109 (1 003 783) t oder 6,8 (6,6) % 
auf SehwęiEeisen. Der Anteil Pennsylvaniens an der 
Gosamthcrstełlung bet rug 12390 840 t oder 49,2 (49,7)%; 
in Ohio wurden 4 327 970 t oder 17,2 % der Gesamt- 
erzeugung hergestellt.

Auf die einzelnen Erzeugnisse Yertcilte sich die Her
stellung der Walzwerke wie vorstehende Zahlentafel zcigt.

Die Herstellung von Schm iedeblok- 
ken , K n U ppeln , S tii b en usw. aus Holz- 
kohlenrohcisen oder aus Holzkohlenroheisen 
und Schrott bezifferte sich im Jahre 1913 
auf 60343 t gegeniibcr 00 8001 im Jalire 1912.
Ein Yerglcich mit dem vorhergehendcn 
Jahre zeigt eine Abnahmo von 6517 t, 
d. i. rd. 9,7 %. Dio Beteiligung Pennsvl- 
vaniens an der Herstellung im Jahre 1912 
von 74,9 % wurde im Bcrichtsjahro mit
80,4 % tlberholt.

An L aschen und sonstigen  Schie- 
nenverb indungs- und  B efcstigunga- 
t eilen (jedoch ohne Schienennagel, Schrau- 
ben, Huttern usw.) wurden im Jahre 1913 
037 518 (530 215) t hergestellt, davon ent
fielen 594 319 (490 032) t auf FluBeisen 
und 43 198 (45 583) t auf SchweiBcisen.
Dio Steigerung betragt 101 303 t oder
18,9 %.

Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten 
im ersten Halbjahre 1914*).

Nach den Ermittlungen des Statistisehen Bureaus 
des „American Iron and Steel Institute**4) betrug die Er- 
zcugung aller Artcn von Roheisen in den Vereinigten 
Staaten im ersten Halbjahre 1914 12 730672 t. In der 
nachfolgenden Zusammenstellung sind die Erzeugungs- 
mengen seit 1911, nach Jahreshiilften getrennt, gegen- 
tibergestellt; in den Zahlen sind einige 1000 t Ferro- 
phosphor, Ferrotitan, Ferrovanadin und andere Eisen -

l) Ygl. St. u. E. 1913, 28. Aug., S. 1458.
s) Special Statistical Bulletin Nr. 8, 1914, 12. Aug.
3) Ygl. St. u, E. 1913, 21. Aug., S. 1417/8.
4) Special Statistical Bulletin Nr. 7, 1914, 12. August.

legierungen enthalten. Dio Zahlen vom 1. Halbjahr 1912 
an rttckwiirts beruhen auf Angaben der „American Iroa 
and Steel Association“.

1911 1912 1913 1»14
t t t fc

1. llalbjahr 11853608 14297430 10752420 1273G672
2. Halbjahr 12174272 15905138 14 709 191

Insgcsamt 24027940 30202568 31461611
Die Erzeugung ist im 1. Halbjahre 1914 gegeniibcr dem 
gleichen Zeitraum des Yorjahres um 4 015 748 t oder

rd. 23,97 % und gegeniibcr dem letzten Halbjahr 1913 
um 1 972 519 t oder rd. 13,4 % zuriickgegangen.

Auf die einzelnen R ohe isenso rten  cntfallen voa 
der Erzeugung der letzten drei Halbjahre dio in Zahlea* 
tafel 1 angegebenen Mengen.

In Zahlentafel 2 auf S. 1565 ist die Roheisenerzcu* 
gung im 1. Halbjahre 1914, verglichen mit dcm ersten udu 
zweiten Halbjahre 1913, nach dcm Feuerungsmaterła 
getrennt, aufgefuhrt.

Am 30. Juni d. J. standen in den Yercinigten Staaten 
208 H ochofen im Feuer gegen 205 Ende Dcze^aber 1913 
un<l 304 Ende Juni 1913. AuBer Tatigkeit waren an dea

*) Einschl. kleiner Mengen basischen HoUkohle0* 
roheiseus.

Zahlentafel 1.
Krzeugum?

Art 1913 
1. Halbjahr 

t

1913 
2. Halbjahr 

t

1914
1. llalbjahr j 

t

Roheisen fiir das bas. Yerf.
| Bessomerroheisen und phos- 

phorarmes Roheisen . . .
1 GieDereiroheisen und Ferro-

s iliz iu in .............................
Puddelroheisen.....................
Schmiederohcisen . . . . .  
Spiegeieisen u. Ferro ma ngan 
Woifics und halbiertes Roh

eisen, HochofcnguB, Ferro
titan, Ferrovanadin usw.

00141721)

0380541

2927098
490028
185797
113023

35101

0I231091)

5389013

2370771
510007
143801
120487

37003

50908171)

444814S

2493813 
389269 
200643 | 
87532 ;

26450

I nsgesa mt 10752420 14709191 12736672
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Zahlentafel 2.
Krzeugung

1913 
1. H albjahr 

t

1913
HaLbjnbr

t

1911
1.

t

Bitumin. Kohle
und K oks1) . 16365571 14445778 12532177

Anthrazit allein U 676 1! 130 1920
Anthrazit und

Koks . . . 190173 <83803 50502
Holzkohle2) . 179001 106420 i 10067
Insgesamt . . 16752420 14709191 12730072

genannten Zeit punkt en 249, 257 bzw. 160 Hoohofen; 
drei Hochofen befanden sich 30. Juni 1914 im Bau,
Ausfuhr der Verelnigten Staaten an Eisen und Stahl3)

Die Ausfuhr der Yereinigten Staaten an Eisen und 
Stahl in dem am 30. Juni d. J. abgelaufencn F iskal- 
jalirc 1914 bezifferto sich auf 2 112 636 t gegen 3 056 632 t 
im Piskał jahro 1913. Es zeigt sich somit eine Abnahmo 
der gcsauiten Eisen- und Stahlausfuhr gegen iiber dem 
Yorjahre urn 043 906 t, d. i. 30.88 %, wogegen im Fiskal- 
jabre 1913, vcrgliehen mit ioi2, eine Zunahme von 
20,30% erzielt worden war. Ben Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse an der Ausfuhr der letzten beiden Fiskaljahre 
zeigt die folgende Zusammenatellung:

*) Einschl. Eisenlegierungen, hcrgestellt durch Koks 
and Elektrizitat, Koks und Naturgaa usw.

2) EinschL Roheisen und Eisenlegierungen, hcrgestellt 
durch Holzkohle und Elektrizitat.

3) Nach „The Iron and Coal Trades Review“ 1914,
IS. Sept. S. 370. — Vgl St. u. E. 1913, 11. Sept, S, 1541.

Flłikaljohr
A u s f u l i r 19It

t
1918

1

70 391 103 830
Roheisen...................................... 205 227 291 014
RoMłloeke, vorgowalr.ts BUjcke,

1’latinen uaiv.............................. 47 G77 234 420
W alz tlra lit.............................. ... 50 943 70 020
B andeisen .................................. U 737 18 005

344 031 459 780
: ISaueisen und -s ta h l................... 301 023 372 520

Stabeisen...................................... 10 405 23 325
| Stahlkniipj>el.............................. 151 499 234 788

Pein- und Grobblcche aus Fiu (J-
eisen.......................................... 307 627 402 573

WeiB- und Alattbleehe............... 48,033 74 550
i Yerzinkto B le e h o ....................... 54 000 116 483
| Sonstige Eisenbleehe und -platten 11 600 32 538

SI 051 88 928
Sonstiger D rah t........................... 85 607 140 000
D m htnagcl.................................. 36 427 55 398
(Jesclmittene Naget usw............... 4 597 4 882
Scluenenungcl.............................. 8 783 13 595
Sonstige N iig e l........................... 3 235 4 270
Rohren und Riihrenverbindungs-

s tiic k e ...................................... 244 570 276 586
Sclirauben und Muttern . . . . 20 144 21 979
llu fo isen ...................................... 1 689 1 177
Hadiatoren und guCeiserne Haus-

hcizungskcssel............................ 5 554 8 753
Zusammen. . 2112 030 3 056 632

Vergleichsweise bemerken wir noch, daO die E in fu h r 
von Eisen und Stahl in die Vereinigten Staaten im letzten 
Fiskaljahre sich auf 298 474 (i. V. 298 658) t  belief.

Wirtschaftliche Rundschau.
Zur Lage der EisengieBereien. — Wie wir dem „Reichs- 

Arbeitsblatt141) entnehmen, sind im.Monat A ugust in den 
EkengieBereien Westdcutschlands Rctriebseinschrankun- 
gen notwendig gewesen. Es wird iiber eine teiłweise Ar- 
beitszeitYerkiirzung von 10 auf 6 Stunden berichtet; in 
anderen Betrieben wurde nur an einigen Tagen der Woche 
gearbeitet, wahrend in yerschiedenen eine Einsehrankung 
der Arheitsdauer nicht vorge lommcn wurde. Ein ahnliehcs 
Bild ergeben die Berichte aus Mittel- und Siiddeutsch- 
land. Sachsen und Schlesien. Auch hier bat die Besehiifti- 
guag im allgemeinen nachgelassen; wo jedoch fiir Mili tar* 
behorden gearbeitet wurde, wird von einer Sicherung der 
Bcschaftigung der yorhandenen Arbeitskrafte auf langere 
Zeit berichtet. I)io Arbeitszeit wurde teiłweise beschrankt.

Wagengestellung Im Monat Juli 19142). Im Be* 
reich des Deutschen Staatsbahnwagenyer ba ndes wurden,

ł) 1914, September, S. 725.
*) Nach der Zeitung des Yereins deutscher Eisen- 

tahnYcrwaltungen 1914, 23. Sept, S- IC82.

wie aus der nachfolgendcn Zusammenstellung ersichtlich 
ist, im Monat Juli 1914 weniger offene und mehr bedeckte 
Wagen gestellt ais im gleichen Monat des Yorjahres. Die 
geringcrc Gestellung an offenen Wagen ist auf den Riick- 
gang der Anforderungen zuruckzufiihrcn. Die Zahl der 
nicht rcchtzeitg gestclltcn Wagon ist ganz unbedeutend.

Ausnahmetarif 7k fiir Eisenerz nach den Hoehofen- 
stationen des Ruhrbezlrks und nach Friemersheim1}. — 
Mit Giiltigkeit vom 24. September 1914 ab gili dieser 
Tarif unter den mitgeteilten1) Bedingungen auch fiir Be- 
ziige von Danischburg und zwar zu folgenden Fracht- 
satzen: Aplerbeck 47, Bergeborbeek 49. Bochum Siid 48, 
Dorstfeld 48, Dortmund Yschbf. 47, Dortmunderfeld 48, 
Duisburg West 50, Duisburg-Hoehfeld Nord 50, Duisburg- 
Hoehfeld Siid 50, Duisburg-Ruhrort 50, Kving 47, Frie
mersheim 50, Gelse n ki re h en - Schalke Siid 48, Gelsen* 
kirchen-Schalke Siid (Hochofen) 48, Georgsmarienhutte 37, 
Hamborn-NeumUhł 50, Haspe-Harkorten 50, Hattingen 
(Ruhr) 50, Hordo 48, Horde-Haeheney 48, Kupferdreh 50, 
Mulheim (Ruhr)-HeiBen 49, Mulheim (Ruhr)-Sty rum 49. 
Oberhausen (Fik Gutehoffnungshutte) 49, Oberhausen 
West 49, Prasident 48, Ruhrort Hafen alt 50, Steele 
Nord 49. Ferner sind noch folgende Frachtsatze nach 
Dortmund Hafcn eingefuhrt worden: von Danischburg 48, 
iron Łiibeek 47 und von Stettin 67.

Ausnahmetarif 6 o fiir Steinkohlenkoks (auch Gas- 
koks) aus dem Ruhrbezlrk zur Verschiffung seew&rts nach 
Schweden2). — Die Anwendungs bedingungen fiir den mit
geteilten2) Ausnahmetarif, der auch auf Kie! und Stettin 
ausgedehnt ist, sind in bezug auf die aufzuHefernden 
Mengen insofern wesentlich geandert worden, ais nun- 
mehr die gleichzeitige Auflieferung von mindestens 100; t 
yon einem AnschluB werke e iner Station nach einer in

*) Vgl. St, u. E, 1914, 3. Sept., S. 1468; 10. Sept.,
S. 1492; 17. Sept. & 1517.

*} Vgl. St. u. E, 1914, 24- Sept., S. 1543.

W a g e n g e s t e U u n g

\ h. O f f ę a e  W a g e n :  
iG e e t e llt  i m  g a n t e n  .  .  .  . 

Oesteiltfdrden A r b e ł t s t a g  ;
t o  D u r c h s c h n i t t  .  . .

{ ^ i« h fc  r e c b t z e l t i g  g e a t e iH| im gaazen..............
| r e c h t z e i t i g  g e s t e l l t  |

j d e n  A r b e i t e t a g  i m  i
; D u r c h s c h n i t t  . . . . . .  I

| B e d e c k t e  W a g e n ;  

G e ste IS t im  g a n z e n  . . . .  

G e a t e lit  fUr d e n  A r b e i t s t a g  

im  D u r c h s c h n i t t .  , ,  .  
* i c h t  r e c h t z e i t i g  g e s t e U t

im  g a n z e n  ..............................

a JC jlfc r e c h t z e l U g  g e s t e l l t  

d e n  A r b e i t s t a g  ł r a  

D u r c h s c h n i t t ......................

1913 1914 gegen 1915
■

3 361720 3 295 624 — 66 099

.

— 2,0 % i

j 124 &0S 122 060 2 448 -  2,0 *  j

8 903 1 926 - 7 037 1

332 71 261

1 934 908 l 988 750 -F 53 842 +  2,8 % j

71 663 73 657 4- 1 994 +  2,8 % |

1 18*2 941 - 241
’ i

44 35 - 9 ■ i
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diesem Ausnahmetarif genannten Empfangsstation Yerlangt 
wird. Die zu e iner Sendung gehorenden Wagen mussen 
der Eisenbahn zusammengcstellt iibergeben werden. I>ie 
Sendungen sind in den Frachtbriefen ausdrikklich ais „zur 
Yerschiffung seewarts nach Sehweden** bestimmt zu be- 
zeichnen. —• Mit Giiltigkeit vom 25. September 1914 ab 
wird der Ausnahmetarif auf Kokskohlen zur Herstellung 
von Koks zum Hochofen betrieb ausgedehnt. Glcich- 
zeitig wird die Station Danischburg fiir Beziigo des Hoch- 
ofenwerka an Koks und Kokskohlen zur Herstellung von 
Koks zum Hochofenbetrieb ais Empfangsstation nach- 
getragen. Die Frachtzahlung wird fiir das wirklich ver- 
ladene Gewicht, mindestens fiir das Ladegewielit der ge- 
stellten Wagen, fur Wagen mit einem Ladegewicht von 
mehr ais 10 t, aber weniger ais 15 t  nur ein solchea von
10 t gerechnet. Fur Wagen mit einem Ladegewicht von
20 t und mehr wird bei Steinkohlenkoks nur ein Lade- 
gewieht von 15 t  gerechnct.

Erweiterung der Ausfuhryerbote. — Das Verbot der 
Ausfuhr und Durehfuhr von Waffen, Munition, Pulver 
utul Sprengstoffen sowie von anderen Artikeln des Kriegs- 
bedarfs und von Gegcnstiinden, die zur Herstellung von 
Kriegsbedarfsartikcln dienen, m d  das Verbot der Aus
fuhr und Durehfuhr von Rohstóffen, die bei der Her
stellung und dem Betriebe von Gegenstanden des 
Kriegsbedarfs zur Yerwendung gelangen, ist durch einen 
ErlaB des Reichskanzlers vom 24. September1) 1914 u. a. auf 
naturlichen phosphorsauren Kalk, auf Thomassehlacken. 
Thomasschlackenmehl und schwefelsaures Ammoniak und 
durch einen ErlaB vom 25. September8) u. a. auf Platten, 
Blcche, Stangen und Stabe aus Kupfer, Zinn, Aluminium, 
Błei oder N ickel oder aus Legierungen dieser Metallc 
sowie auf Mangan- und Nickelcrze ausgedehnt worden.
— Pas Ycrbot der Ausfuhr und Durehfuhr von Retorten- 
graphit und Eisensand ist durch ErhB vom 27. Septem
ber 1914*) aufgehobcn worden,

Aus der franzdsisehen Eisenindustrie. — Die krtege- 
rLschen Ereignisse und zahlrciche Gefechte haben sich zum 
Teil auf dem Boden abgespielt, im Gebiete der Meurthe 
und Mosel, der ais der bedeutendste und wichtigste Erz- 
und E isenbez irk  Frankreichs zu bezeichnen ist. Nach 
den Zusammenstellungen der letzten Jahre vereinigt die 
genannte Provinz etwa 72 bis 73 % der gesamten R o h 
eisen erzeugung des Landes auf sieh. Dort liegen die 
Hochofen-, Stahl- und Walzwerksanlagen, dic Yornehm- 
lich seit der industriellen ErschlieBung des Erzbeckcus 
von Briey eine fiir franzosische Yerhaltnisse recht erheb- 
liclie Ausdehnung erfahren hatten, der Stahlwerksgcsell- 
schaften Yon Longwy, Micheville, Pont-&-Mousson, 
Senelle-Maubeuge und andero. Auch die neben der Creu- 
sot-Gesellschaft hauptsachlich fiir Licferung von franzo- 
sischein Artiileriematerial in Betracht kommende Com- 
pagnie des Forges et Acieries de la Marinę et d^omecourt 
mit dem Gesellschaftssitz in Paris hatte zur Yerhiittung 
ihrer Briey-Erze immer mehr das Hochofenwerk bei Home- 
court ausgebaut; zur Weiterverarbcitung dienten die An
lagen bei Saint-Chamond, Assailly, Montluęon usw. Die

*) Deutscher Reichsanzeiger 1914, 24. Sept.
s) Deutscher Reichsanzeiger 1914, 26. Sept.
3) Deutscher Reichsanzeiger 1914, 28. Sept.

Eiserfelder Hiitte, Aktiengesellschaft, in Eiserfeld. —
Die Gewinn- und Yerlustrechnung fiir das am 30. Juni ab- 
gelaufene Geschaftsjahr 1913/14 zeigt einerseits 3464,68 JC 
Yortrag aus dem Yorjalire, 5066,88 X  Zins- und 96 772.01.IC 
Betriebseinnahmen, anderseits 19 552,51 M allgcmeine 
Unkosten und 44 934,24 JC Abschreibungen. Yon dem sich 
ergebenden Reingewinn (40 816,82 J6) werden je 5000.tt der 

. Rucklage sowie dem Erneuerungsfondszugowicsen, 18180./4 
ais Dividen.de {6 % gegen 12 % i. V.) ausgeschiittet und
12 636,82 JC auf neue Reehnung Yorgetragen.

Sachsische GuBstahlfabrik in Dóhlen bei Drcsden. — 
Wie wir dem Berichte des Yorstandes uber das Geseh&fts- 
jahr 1913/14 entnehmen, lieB die starkę Beschaftigung

im Ostbezirk, besonders innerhalb der Gefechtszono ge- 
legenen Werko sind naturgemaB mit nur wenigen Aus- 
nahmen bald nach Kricgsausbrueh zum Stillstand ge
kommen, und die Z ufuhr voh R ohm ateria l und Halb
zeug von dort hat fiir die weiter im Innem des Landes 
befindlichcn Yerfeinemngsbetriebe, GieBereien und raccha- 
nischen Werkstattcn aufgehort. Ebenso komin t die Ver- 
sorgung der franzósisehen Yerbraucher mit Brennstoff 
aus dem Nord- und Pas-de-Calais-Bezirk nieht mehr in 
Frage. Diese Provinzen sind aber die wichtigsten und be- 
deutendsten K oh lengeb ie te  Frankreichs. Von der im 
letzten Jahre insgesamt rd. 43 000 000 t betragendea 
Kohlenforderung des Landes entfallen auf die Yorgenann- 
ton Becken allein 23 500 000 t, womit die Abnehraerschaft 
einstweilen nieht mehr rechnen kann; auch die in den 
letzten Jahren standig gewachsene Einfuhr aus Deutsch
land und Belgien kommt vollstandig in Wegfall. DaB der 
noch moglichc Bczug aus GroBbritannien hierfiir einen 
Ausglcich zu bieten vermag, kann heute schon ab aus- 
gcschlossen gelten. Die Lieferungen in englischer Kobie 
nach Frankreich erreichten zeitweise monatlich bis zu
2 000 000 t;  inwieweit diese Lieferungen kUnftig einge- 
schrankt werden, kann gegenwiirtig noch nieht mit 
einiger Siehcrheit gesagt werden, es ist indes anżunehmen, 
daB sie niclit wesentlich iiber 500 000 t komrnen werden. 
Somit liat dio franzosische Verbraucherschaft eino Zeit 
groBer Kohlenknappheit zu erwarten, die sich um so 
scharfer fiihlbar maehen wird, ais die kalterc Jahreszeit 
vor der Tiire steht und dio notw'endigsten Eindcckungen 
in Hausbrandkohlo bis jetzt noch nieht gemacht werden 
konnten. Unter den franzósisehen Eisenwerken sind die 
nieht unmittelbar in der Schlachtfront gelegenen, soweit 
sich dies bis jetzt feststellen lieB, durch die kriegeriseben 
Ereignisse nieht besonders stark und haufig in Mitleiden* 
schaft gezogen worden. So hat beispielsweise die etwa 
eine Woche dauerndo BeschieBung von Longwy den dort 
und nahebei gelegenen Werksanlagcn keinen Sehaden von 
Bedeutung zugefiigt. Das wichtigo Erzbccken von 
B riey  konnte schon in den ersten Wochen nach dem Ein* 
marsch der deutschen Heere besetzt werden. Um die 
zahlreichen dortigen Erzgrubcn mit ihren erheblichen 
Yorratcn vor schweren Schadigungen, namentlich Wasser- 
einbriichen, zu schiitzen, sind dort deutsche Schutzrer- 
waltungen fiir Reehnung und im Interesse der Gruben- 
cigentumer eingefiihrt worden, die auch dio Verwertung 
der lagemden Bestande, Y ornehm lich an Manganerzen, 
in dio Wege geleitet haben. Dadurch sollte vermicden 
werden, daB spater monatelango Arbeiten erforderlich 
werden konnten, um dio im andern Falle dem Ersaufen 
ausgesctzten Gruben wieder instand zu setzen und daB 
sich durch langere Lagerung der Bestande schadliche 
sowie entwertende Einflusse geltend maehen Yon einer 
Beschlagnahme der Yorrate, iiber die anfanglieh in der 
Tagespresse berichtet wurde, ist hierbei indes, nach einer 
Mitteilung der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, keine 
Ilede. Eine zuverlassige Beurteilung der Arbeitslage in 
den andern franzósisehen Landesteilen ist aus erklarlicben 
Griinden noch nieht angangig; der gercgelte Gang der 
Betriebo diirfte mehr ais in Deutschland durch die un- 
zweifelhaft schwierigere Zufuhr von Rohstoffen und 
Hcizmaterial dort stark in Frage gestcllt sein.

der Werke, auf die die Gesellscliaft im vorjahrigen Be- 
richto noch hinweisen konnte, nach und die Preise gingen 
herunter. Zu der Yerschlechterung der Marktlago trat 
noch ein aus unbedeutenden Unstimmigkeiten mit den 
Arbeitern der StahlformgieBorei entstandener Streik, der 
zur Aussperrung des groBten Teiles der Arbeiterschaft 
fiihrte und der das Unternehmen zur Stillegung der 
Werke fiir mehrere Wochen zwang. Durch Yervollko?nni* 
nung der Fabrikationseinrichtungen und durch YerbiOi* 
gung der Rohmaterialicn war es der Gesellschaft jedoch 
tretzdem moglich, noch ein verhaltnismaBig giiiistigcs JEr* 
gebnis zu erzielen. Yon groBer Tragweite fiir die weitere 
Entwicklung der Gesellscliaft ist der im Berichtsjahre be-
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schlossene und auch bereits begonneno Bau einer Fabrik 
zur Herstellung von Geschossen fiir artilleristisehe Zwecke. 
Der Umsatz eank gegenuber 1912/13 von 12 014 855 M 
auf 9 997 335 .K im Berichtsjahre. Fiir Neubauten, Er- 
weiterungen und Neuanschaffungen wurden 418 697,50 JC 
ausgegeben. — Dio Gewinn- und Yerlustrechnung zeigt 
einerseits neben 430 591,01 .łC Yortrag aus dem Yor
jahre und 688,49 .H, Eingang zweifelhafter Forderungen
2 465 957,74 Ji Gewinn in Dohlen und 71 389,5-4 JC Go- 
winn in Berggiefihiibel, anderseits 807 582,44 JC allge
meine Unkosten, Zinsen, Rcparaturen, Yersicherungen

usw. und 713 795,90 Ji Abschreibungen, so daB sich ein 
Reingewinn von 1 453 248,44 JC ergibt. Der Yorstand 
schlagt vor, hiervon 140 265,75 JC satzungs- und vcrtrags- 
maBige Tantiemę an den Aufsichtsrat und dio Direktion 
zu yerguten, 60 000 M zu Belohnungen fiir dic Beamten 
zu verwendcn, 100 000 Ji fiir Kricgsunterstutzungszwecko 
zu tiberweisen, 018 333,34 .K ais Dividende (14% fgegen 
20%  i. V.] auf dio Aktion einschl. GenuBscheino, 9Va% 
auf die Aktien ohno GenuBscheino und 14 JC auf jeden 
GenuBschein) zu vcrtcilen und 534 649,35 A  auf neue 
Rechnung Yorzutragen.

Bucherschau.
Schar, Dr. hon. c. J oh an n  F r ied r ich , Professor 

und Direktor des Handelswissenschaftlichen 
Serainars an der Handels-IIockschule zu Berlin: 
Buchhaltung und Bilanz auf wirtschajtlicker, rccht- 
licher und mathematischer Grundlage fiir Juristen , 
Inyenieure, Kaujleute und Studierende der Prtial- 
wirtschallslehre. 2., stark er\v. u. vóllig umgearb. 
AufL Berlin: J. Springer 1914. (XVI, 299 S.) 
8°. Geb. 7 JC.

Der Yerfasser ist ein auf dem Gebieto der Buch- 
fuhrungwisscnschaft anerkannt tiichtiger Mann, der 
sich durch seino vorziigliche Methodik des Buchfiihrung- 
unterrichts und durch seino anschauliche, klaro und 
wissenschaftlich begriindete Behandlung der systema- 
tischen Buchfuhrung ein groBos Yerdienst erworben hat. 
Es ist nicht zum wenigsten Schiirs langjahrigem literari- 
schem Wirkcn zuzuschrciben, daB sich dio Zahl der 
Biicher, dic die Weit in marktschreierischer Wciso mit 
neuen Buchfuhrungsystemen begliicken wollten und doch 
nur wertlose, rein mechanische Ńachahmungcn der Praxis 
waren, erheblich vermindert hat. Die Aufgaben, dio der 
Buchfuhrungwissenschaft, nachdem dieso durch Schar, 
Augsburg, Hilgli, Schrott und andere begrundet worden 
war, nunmehr gestellt sind, bestehen im wesentlichen in 
der Aufstellung der Richtlinien, Formen und Einrichtun* 
gen von Sonderbuchfiihrungen fiir die zahlreichen vcr- 
schiedenen Industriezweige und Wirtschaftsgebiete, ferner 
in der Ergriindungjdes Bilanzwesens und cndlich in der 
wissenschaftlichcn Vertiefung und Verwertung der bis
herigen Ergebnisse der Arbeit auf diesem Gebiete. Diesem 
letzten Zwecke, der im allgemeinen nur fiir Kenner der 
Buchfuhrung yoii Bedeutung ist, dient das vorliegcndo 
Buch. Schar selbst sagt Yon ihm, daB es kein Lehrbuch 
der Buchhaltung sei, aus dem man dio Kunst des Buch- 
haltens erlemen konne; es sollo Yielmehr den Leser zu 
der Erkenntnis fiihrcn, daB dio Fortschritto auf dem 
Gebiete der Buchhaltung fiir das Gedeihcn und den 
Ertrag einer Unternehmung von ebenso groBer Bedeutung 
sind wie dio Fortschritto und Aenderungen auf techni- 
schem Gebiete. Der Yerfasser behandelt in getrennten 
Kapitelu die mathematischen, dann die rechtlichcn und 
schiieBhch dio wirtschaftlichen Grundlasren der Buch
haltung. Wahrend dio beiden ersten Abschnitte iiber 
Bekanntes nicht hinausgchen, ist der letzto Teil besonders 
in den Kapiteln Bilanzkunst, Bilanzinhalt und -form, 
Bilanzmuster, Zwischenbilanz und kalkulatorische Buch
haltung recht anschaulich, interesant und lehrreich. 
Peberall, wo der denkende Praktiker hervortritt, wie z. B. 
auch in dem Abschnitt „Prinzipien und Organisation der
l abrikbuchhaltung“, liest man das Buch mit weit groBerem 
Interesse und Nutzen ais da, wo der Gelehrto das Wort 
ergreift Dio Buchfuhrung ist doch schlieBlich nur ein 
praktisches Hilfsinittel fiir den Kaufmann, und sio rein 
wissenschaftlich zu behandeln, steht, so interessant es 
auch sein mag, etwas im Gegensatze zu den praktischen 
^wecken, die sie yerfolgt. Das vorliegende Buch kann 
jedem Kenner der Buchfuhrung, der in das Wesen der

Verrechnungwissenschaft eindringen will, warm empfohlcn 
werden. x>r. Hugo Bolg.

Ferner sind der Redaktion folgende W'erke zugegangen:
Abhandlułigcn und Berichte iiber technischen Schulwescn 

Yeranl. u. hrsg. vom D eutsehen  AusschuB ftir tech - 
nisches SchulwcBcn. Leipzig u. Berlin: B. G. Teub- 
ner. 8°.

Bd. 5. Arbeiten auf de.m Gebiete des technischen 
Ilochschulwesens. 1914. (IV, 184 S.) 6 JC. 

Abhandlungen des staatswissenschaftlichcn Seminars zu 
Jena. Hrsg. von Professor Dr. J. P ic rs to rff . Jena:
G. Fischer. 8 °.

Bd. 14, H. 2. H er ring , Dr. W ilh.: Das Problem 
der Verstaallichung des preufiischen Steinkohlenberg- 
baues. 1914. (4 BI., 109 S.) 3 Ji.

Analyse, Die chemische. Sammlung von Einzeldarstel- 
lungen auf dem Gebieto der chemischen, technisch- 
chemischen und physikalisch - chemischen Analyse. 
Hrsg. von Dr. B. M. M argosches, a. o. Professor an 
der Deutsehen Technischen Hochschule Brunn. Stutt
gart : F. Enke. 8 °.

Bd. 17/18. W ólbling, Dr. H., Prof., Bergakademie 
Berlin: Die Bestimmungsmethoden des Ar sens, Antimons 
und Zinns und ihre Trennung von anderen Element en. 
Mit 39 Textabb. 1914. (377 S.) 13 Ji.

% Der Verfasscr hat yersucht, im engen AnschluB 
an sein „Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie'*1), 
zugleich aber unter ausfiihrlichcr Beschreibung der 
praktischen Arbcitsweisen, die analytiseho Chemio der 
im Titel genannten drei Elcraente moglichst erschopfend 
zu behandeln und dabei brauchbare, erprobte Mcthoden 
fiir dio analytiseho Ermittlung dieser Elemente sowio 
fiir dio Untersuchung der mit ihnen zusammengesetzten 
Stoffe zu besprcehen. In jedem der drei Abschnitte, 
in die das Buch inhaltlich naturgemaBzerlegt ist, werden 
zunachst Yorkommen und Eigenschaften der analytisch 
wichtigen Vorbindungen betrachtet; darauf folgen die 
Losungs- und AufschluBmittel, dio Losungsformen, die 
Reaktionen der Losungen und die Trockenproben. 
Dio weiteren Kapitel umfassen den qualitativen Noch- 
weis, dio quantitativen Bestimmungsmethoden und die 
Untersuchungsmcthoden der arsen- bzw. antimon- oder 
zinnhaltigen Substanzen; die Abschnitte Arsen und 
Zinn enthalten ferner noch je ein Kapitel iiber all
gemeine Trennungsmcthoden. Sach- und Yerfasser- 
yerzeichnisse erleichtern den Gebrauch des Batides 
fiir Nachschlagezwecke.

Berggesetz, AUgemeines, fiir die Preufii&chen Staaten vom
24. Juni 1S65. Unter Beriicksichtigung seiner durch 
die Gesetzgebung bis zum 1. Juli 1913 herbcigefuhrten 
Abanderungen und Erganzungen nebst Anhang, ent- 
haltend dio zugehorigen Ausfuhrungsbestimmungen und 
die einschlagigen Reichs- und Landesgesetze. Text- 
ausgabe mit Anmcrkungen und Sachregister yon F ritz  
B ennhold , Geh. Bergrat u. Yortr. Rat. 3., verb. AufL 
Essen: G. D. Baedeker 1914. (IX, 588 S.) 8» (16°). 
Geb. 5 JC.

>) YgL St. u. E. 1914, 15. Juni, S. 989.
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Ihricht uber die 5. Tagung [der] V crcinigioig der kóheren 
technischen Baupolizeibeamten am 5. Marz 101/. Er- 
stattet vom Yorstande. Mit 34 Textabb. Berlin: 
W. Ernst & Sohn 1014. (XI, 51 S.) 4° (8fl). 3 

B rauns, Br. R e in h a rd , Geh. Bęrgrat, Prof.: Yulkane 
und Erdbeben. Mit 74 Abb. u. 0 Taf. (Naturwissen- 
schaftliche Bibliothek fiir Jugend und Volk. Hrsg. 
von K onrad  H a lle r  und Dr. Georg Ul mer.) Leipzig: 
QueUo & Meyer [1014]. (VI, 169 S.) 8°. Gcb. 1,80 JL. 

Jahrbuch fur den Obcrbcrgamtsbezirh Dortmund. Ein 
Fiihrer durch dio rheinisch-westfŚIischen Berg- und 
Htittenwerke und die mit ihnen in Yerbindung stchenden 
GroBbanken sowio Salinen in wirtschaftlichcr und 
finanzieller Beziehung, mit einem alphabetiachen Per* 
sonen-Verzeichnis und einem alphabetiachen Firmen- 
Register. V onD iedrich B aedeker. Jg. 13(1012-1013). 
(Mit 1 Bildti. u. 7 Kart.) Essen; G. I). Baedeker 1914. 
(LXXV1II, 805 S.) 8°. Geb. 12 M.

•J? Der 13. Jahrgang des bekańnt en Jahrbuchea 
schliettt sich nach der Sorgfalt. der Bcarbeitung und 
Ausstattung seinen Vorgangern wUrdig an. Gleich den 
frtiheren Jahrgangen wird er mit einem biographischon 
Absehnitt eingeleitct, der dieses Mai dem General- 
direktor a. D. Sohulz-B riesen in Diłsscldorf gowidmet 
ist. Neu hinzugekommen ist ein Absehnitt „Stein- 
kohlenforderung, Koks- und Brikettherstellung der 
Wer ko des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlen- 
bezirks in 1913 und 1912“, in dem die Zechen und Berg- 
Mcrksgesellschaften des Ruhrbezirks mit ziffermaBigen 
Angabcn tiber ihre Kohłenforderung, ihre Koks- und 
Briketterzeugung in alphabetischer Reihenfolge noeh 
einmal Gberaichtlich aufgefuhrt sind. Dio sonstigen 
Abschnitte des Buches sind ergiinzt und durch neuere 
Zahlenangabcn usw. auf den neuesten Stand gebraeht 
worden, im ubrigen im groBen und ganzen unverandcrt 
geblieben1). Wie die vorliergehenden Jahrgiinge enthalt 
auch dic vorliegendc Ausgabe wieder eine Anzahl 
wertvoller Kartenbeilagen.

Kriegsge&tAit, Die •wtrUchafUtchtn. Eine Zusammenstellung 
unserer wirtsehaftliehen Nolgesctze und -Ycrordnungen. 
Hrsg. von der F ra n k fu r te r  Zeitung. Frankfurt 
a. M,; Frankfurter Societats-Druckcrci, G. m. b. H., 
[1014]. (78 S.) 8°. 1 .fi.

Schriften der GteseH&ckaft fiir Soziale Reform. Hrsg. von 
dem Y orstande, Jena: G. Fischer. 8

H. 45/6. (Bd, 5, II. 4/5.) Tarifverlragsrecht. Einigungs- 
H'cscn. Verhandlungen der Gesellschaft fiir Sozialo 
Reform, 6. Hauptversammlung zu Dusseldorf 1913. 
1914. (281 S.) 2 A .

ł) Ygl. St, u. E. 1912, 14. S. 461.

Vereins 
Verein deutscher Eisenhiittenleuie.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Die Einsender sind mit einem * bczdcłineŁ) 

Progmmm [der] Grofihcrzoglich Badiscke[n] Technischc[
H(x'h$chule* zu Karlsruhe fiir das Studienjahr 1914/15. 
(XV, 106 S.) 4° (8°).

V er ein*, Der, deutscher Ingenieure und setne Arbeiten. 
Berlin 1914. (50 S.) qu.-S°.

V ermiltungsbcricM [der] XordódUcke[n ] Eisen- und Stahl-
Brrufsgcnmsenschaft* fur das Jahr 1913. (Nebst Bci- 
łage: SchutzYorrichtungen an Lei tern.) Berlin 1914, 
(76 S.) 4°.

Yeru-altungs-Berichł der Siiddeutschen Eisen- und Skihl- 
Berufsgcnossenschaft fiir das Jahr 1913, Mainz (1914). 
(83 S.) 8°.

Yorsckriften fiir die Prufung von Maierialien, welche nicM 
f ur den Schiffbau bestimmt sind, und Bedingungsheft des 

? Bureau Yeritas.* (O. O.) 1914, (XXX, 50 S.) 8°. 
Wirtschaftsbericht, Frankfurter, fur das Jahr 1913, er- 

stattet von der H andelskam m er* zu Frankfurt a. M. 
Frankfurt a. M. 1914. (VIII, 339 S ) 8°.

Studien, Technische. Hrsg. von Professor Dr. lf. Simon, 
Bibliothekar der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin. 
Berlin u. Oldenburg: G. Stalling. 8°.

H. 13. Y o llenbruck , O tto: Beitrage
zur Kenntnis des Kupolofenschmelzjtrozesses hinsichtłkh 
des Ycrhaltens des Schwefcls. 1914. (2 BI., 36 S.) 2,50 J(.

TascJtenbuch der Kriegsflotlcn 1914/15. Kriegaausgabe: 
Die fremden Kriegsflotten. ^lit teilweiser Benutzung 
amtlicher Quellen hrsg. von B. W eyer, Kapitan- 
leutnant a. I). Mit 865 Schiffsbildern, Skizzeu und 
Schattenrissen. Muncheri: J. F. Lehmann’s Yerlag 1914. 
(425 S.) 8° (16°). Geb. 4,50 M.

rlł Wenngleich dic Kriegsausgabe des bekannten 
Jahrbuches aus naheliegenden Grunden ohne die sonst 
ttblichen Mitteilungen tiber die Flotten des Dmitschen 
Reiches und Oesterreich-Ungams erscheint, so wird das 
Buch doch dank seiner Yollstiindigkeit geradc zur 
jctzigen Zeit iiberall in den Landem der beiden vcr- 
biindeten mitteleuropaischen Reicho willkommen sein. 
Denn die Kriegsausgabe enthalt genaue Angabea wid 
Abbildungen von samtlichen Schiffen unserer Gegncr 
und der Neutralcn. Gescliwindigkeit, Bestuckung, 
Panzerung, Mahnschaften, Torpedos, Tiefgang, Lange, 
Dampfstrccke, Ko hieny errat, Zahl der Schrauben sind 
bei jedem einzelnen Schiffo aufs genaueste vermerkt, 
Hervorzuheben ist die Kiirze der Frist nach Ausbruch 
des Krieges, innerhalb deren der Yerlegcr dio crganzte 
Ausgabe des Werkes Yeroffentlieht hat. rjł 

Technisclies llilfsbuch. 2. Aufl. 1914. Hrsg. von Schu- 
c h a rd t k, S chiitte . Berlin (W 9, LinkstraBc 23/24): 
J. Springer i. Komin. (1914). (XX, 312 3.) 8°. Geb. 1,80 J(.

•H Das Taschenbuch, das von der Firma Schuchard 
& Schiitte an ihre Kundcn ausgcgeben wird und auch iiu 
Blichhandel durch die Yerlagsbuchhandlung .lulius 
Springer zu beziehen ist, enthalt in hunter Reihenfolge 
eine Zusammenstellung von Angaben unter besonderer 
Beriicksicłitigung der Bedurfnisso des Betricbsmannes bei 
der Mctallbearbeitung. AuBer den sonstigen in Kalendom
u. dgl. enthaltenen Tabcllen findet man dementspreehend 
sehr Yollst andige List en von I^chren und den Abnu^un- 
gen handelsublichcn Materials. So sci erwahnt, datt nicht 
weniger ais 26 Gcwindetabcllen yerschiedener Eisen- und 
Metallgewinde aufgenommen sind. Der letzte Teil des 
Taschenbuches besehaftigt sich Yor allcm mit der Her* 
stellung und Anwcndung von Werkzeugen und ihrer Aus- 
nutzung auf den Maschinen. Zum Schlusse sind einige 
kuiv.o Anweisungen fiir dio ersto Hilfe bei UnMllen ge- 
gpbeii. Da das Buch bereits nach einem halben Jahre m 
neucr Auflage crschienen ist, darf man annehmen, daS es 
sich in der Hand des Betricbsmannes ais nutzlich er- 
wiesen hat. jj?

N a c h r i c h t e n .
Aenderungen in der Mitgliederliste.

Diederich, Gearg, Tng. des Yereins deutsclier
Maschinenbau-Anstalten, Charlottenburg 2, Harden* 
bergstr. 3.

Freet Joseph, Ing, des Yereins deutscher
Masołiinenbau-Anstalten, Charlottenburg 2, Harden* 
bergstr. 3.

Frólich, Fr., ^tpL^ng., Geschaftsfuhrer des Yereins 
deutscher Maschinenbau - Anstalten, Charlottenburg, 
Reichskanzlerplatz 4.

Markcn, J . C. tan, den Haag, Holland, 10 Amalia Straat. 
Bing, Hans, GieBereilciter d. Fa. R.

A. G., Magdeburg-Buckau. Sehonebeckerstr. 119. 
Strecker, Dr. Arthur, lłcrausg. der Deutschen \olkswirt* 

schaftl. Korrespondeuz, Berlin-Wilmersdorf, Prim* 
regentenstr. 2.

Wiedenfcld, Dr, jur. u. Dr. phiL Kurt, o. o. Professor der 
Staatswissenschaften, Halle a. d. S., Ernestusstr. 2-
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Elkan, Wilty, M., Hamburg. 17. 9. 1914.
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