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I—< in Fragebogen, den dei Yerfasser an viele 
Jlochofenwerke des deutschen Zollgebiets 

sandte, wurde von iiber zwanzig Wcrken eingehend 
beantwortet und ausgcfiillt. Der Dank fiir diese 
Bcreitwilligkeit und Mfihewaltung soli durch Mit- 
teilung der Ergebnisse der daraus abgeleiteten Be- 
rechnungen erstattet werden. An der Hand der 
Zahlentafjl 1 soli zuniichst die folgende Betrachtung 
entwickelt werden: Beim Vergleich der einzelnen 
Wmderhitzer fiel es auf, daB sie eine sehr versehiedene 
Leistuiig hatten. Unter Leistung rersteht man am 
besten die Ziffer der Spalte 1'2: Gesamtheizfliiche der 
mi Betriebe befindlichen Windcihitzer, bezogen auf 
*  Einheit der stiindlich vom Windę entfulirteu 
Wjrmemenge. Der Winderhitzer, welcher fiir 1000 WE 
Windwarme mit dem kleinsten Betrag an Heiz- 
fhlche auskomnit, ist der beste. Die Zahlentafel 
liiBt Werte von 1,74 bis 5,94 qm erkennen, also sehr 
»roBe Unterschieile, deren Ursprung erst erinittelt 
werden konnte, ais man dazu (iberging. Wind- und 
'■'asperiode getrennt zu behandcln. Dies gesehah 
unter Entwicklung der Zahlentafel 2. Hier wurden, 
hit die Wind- und Gasperiode getrennt, die besteu 
Wstungen vorangestellt und die zugehorigen Ge- 
^iiwindigkeiten neben sie eingetragen. Es ergab 
wh klar, daB die beste Leistung auch mit der gruBten 
(■eschwindigkeit verbunden war. Wie weit die 
letxtere vergroBert werden darf, mag dahinge- 

S L I.3ł

stellt bleiben. Jedenfalls folgt, daB man anstreben 
soli, die Geschwindigkeit des Windes und der Heiz- 
gase mit allen geeigneten Mit tein zu vcrmehren, 
um in der Wimlperiode womóglich 1 m/sek und i a 
der Gasperiode eine dementsprechende Geschwindig
keit zu erreichen. Yersuche i u dieser Richtung 
lassen sich meist unschwer ausfiłhren,

Hier mussen aber noch einige Bemerkungen 
gemacht werden: Die Wind-' und Gasmengen sind 
bei 0" und nonnalem Druck gemessen zu denken. 
Es handelt sich ja nur um Yergleiehswertc, und es 
lag keine Veranlassung vor, die Umreehnung auf 
tatsachlich bestehende Raummengen Yorzunehmen. 
Es wurde durchweg angenommen, daB 1,3 cbm Gicht- 
gas auf 1 cbm Wind kmumen. davon 30% denCowpern 
zuflieBen und aus 100 cbm Gichtgas 180 cbm \rcr- 
brennungsgase1) entstehen, alles bei 0 “ gemessen.

Sollte mehr ais 30 % Giehtgas in die Cowper ge- 
seliickt werden, wie dies mehrfach behauptet wird, 
so wiirde es, selbst wenn es riehtig ware, bei diesen 
Yergleichen niehts ausmachen.

Auf 100 cbm Wind kommen demnach 

100 x  1,3 • »  • - 70 cbm Rauchgase.
IDU 1J.1U

*) Ygl.auch Osann: Die Berechnung steinemer Wincł- 
erhitzer unter Zugrundelegung des Warmeleitungsverrao- 
gens feuerfester Steine, St. u. E. 1909, 14. Juli, S. 10(U: 
Auf 100 kg Gichtgase 1S5 kg Rauchgase.
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Zahlentafel 2. Win der h it z er.
Windperiode Gas |x? ri ode

1 2 3 i  ~ 5 6 7 8

Sr.
FUr 

1000 WE 
Wind*

Ge
Wllld- Kr.

Fiir 
1000 WE 
Wmd- Ge-

Wind-

des
wir me
stehea

schwin
digkeit des

wartne 
steh en

scliwin-
dfgkeit tempe

fferks
aa Heis- 
fliiche 

zur Ter- 
fiigung

qm

des 
Wind es1)

m/seJs

ratur

»C

Werks
an Heiz- 

flaehe 
Kar Ver- 
ftlgung

ł qm

des
Gases1)

m/sek

ratur

•C

8.1 0,50 1,22 696 12 1,10 0,410 728
9 0,50 1,07 736 22 1,30 0,391 718

12 0,58 1,17 728 8.1 1,50 0,280 090
8,11 0,09 1,00 798 23 1,88 0,193 824

16 0,65 1,15 770 8,11 1,77 0,250 798
23 0,67 0,70 824 13 1,80 0,302 636
2 0,74 0,69 681 10 1,95 0,208 770
6 0,84 0,85 812 20 2,oa 0,243 710
4 0,87 0,95 067 2 2 ,21 0 ,1 0 2 681

22 0,87 0,83 718 9 2,20 0,189 730
11 0,88 0,77 810 3 2,30 0,153 063
13 0,90 1,03 030 18 2,36 0,215 080
20 1,03 0,70 710 24 2,44 0,127 700
23 1,09 0,77 802 10 2,45 0,218 580
21 1,16 0,01 830 17 2,50 0,163 852
3 1,18 0,43 063 4 2,01 0,223 607

18 1,18 0,53 680 25 2,90 0,201 802
14 1,19 0,64 790 11 3,03 0,154 810
10 1 22 0,62 580 15 3,04 0,142 722
24 1*22 0,36 760 19 3,06 0,135 702
17 1,28 0,47 852 0 3,36 0,149 812
15 1,52 O^O1) 722 21 3,48 0,142 836
19 1,03 0,38 702 5 3,80 0,115 723
5 1,90 0,33 723 14 4,75 0 ,1 1 2 790

Gibt man also dem Wind eine Geschwindigkeit 
toii 1,0 m/sek iii den Gitterwerkzugen, so w ii r de 
in demselben Cowper, wenn man ihn auf Gas um- 
sciialtete, eiueGeschwindigkeit von 0,7 m/sek gemcssen 
werden, Yorausgesetzt, daB ebensoviei Cowper auf 
Gas wie auf Wind stiinden. Gehen aber zwei auf Gas, 
einer auf Wind, so wurde sich eine Geschwindigkeit 
von 0,36 m ergeben; gehen zwei Cowper auf Wind, 
drei auf Gas, so karne eine Gasgeschwindigkeit 
von x  0,7 — 0,406 m/sek heraus usf. Diese Be- 
ziehungcn zwischen Wind- und Gasgeschwindigkeit 
miissen gewahrt bleiben. Meist rechnet man zwei 
Cowper auf Gas, einen auf Wind; aber dies scheint 
nicht so gut zu sein, wie zwei auf Wind; drei auf Gas 
oder ein Yerhaltnis, bei dem die (Gasgeschwindigkeit 
noch mehr yergroBert wird.

Nattirlich gehort zum VergroBem der Gasgeschwin
digkeit eine gut ziehende Esse. Darauf wird vor allem 
'Vcrt zu legen sein, Gelingt es, die Gichtgasmengeund 
dadurch auch die Essengasmenge dureli das oben
genannte Hilfsmittel einzuschranken, so wird dadurch 
an sich die Zugkraft einer bestehenden Esse yergroBert, 
weil sie im geraden Yerhaltnis zu dem Querschnitt, 
Wicher der Gasmenge geboten wird, steigt3).

‘) Wied- und Gasmengen sind bei 0° gemcssen zu 
oenken.

!) Daa Werk besitzt Winderhitier Terschiedener Bau- 
“ ł, Hier sind die Cowper mit [J-Kanalen gemeint.

’) E* besteht natOrlieh hier eine Grenze. Die Gasge- 
Khwindigkeit darf nicht untcr ein bestimmtes MaBsinken.

Der Yersuch muB entscheiden. Yielleicht zei- 
tigen noch groBere Gas- und Windgeschwindigkeiten 
noch bessere Ergebnisse. Es kann aber auch sein, 
daB die Essen schlieBiich so hoch werden nmssen, 
daB das groiSe Anlagekapital den erzielten Vorteil auf- 
wiegt. Ob man zu ktinsllichem Zug ubergehen soli, 
ist eine Frage, die der Yerfasser hier nicht entscheiden 
will, ohne diesein Ausblick yon vornherein einen Er- 
folg abzusprechen.

DaB dio WarmeObertragung mit der Geschwindig
keit steigt, wuBte man schon lange1), aber Yersuche, 
welche die hier vorwaltendcn Temperaturen und Yer- 
haltnisse beriicksichtigen, fehlen noch. Immerhin 
geben die Nusseltschen Yersuche2), die‘mit Druckluft 
von 0,15 at Ueberdruck, welche sich in einem 
dampfumspttlten (103°) Messingrohr von 22 mm 
lichtem Durchmesser bewegte, ausgefuhrt wurden, 
einen Einblick. Hierbei wurden stiindlich auf 1 qtn 
bei einer Geschwindigkeit

von 0,498 m/sek 7,33 WE tłbertragen
„ 2,234 , 9,57 „
„ 8,51 , 35,70 „
„ 14,95 , 50,20 „
„ 24,00 , 80,40 „
„ 27,20 ,. 91,70 „

im letzten Falle also die 13fache Menge.
Warum ist der EinfluB der Geschwindigkeit erst 

jetzt bei Cowpern erkannt worden? Yersuche, die 
darauf ausgingen, die Zahl der Cowper zu yerringern, 
bestanden doch immer. Allein schon in Zeiten der 
Cowperreinigung kam man auf vielen Werken 
zwangsweise in die Lago, dies zu tun, und hórte dann 
immer, daB die Windtemperatur in solchen Zeiten 
abfiel, was auch der Yerfasser aus eigener Etfahrung 
bestatigen kann. Man kann da erwidern, daB wir 
tatsachlich neue Verhaltnisse haben, nachdem die 
Reinigung der Cowpergase erhebliche Fortschritte 
geinacht hat. Vielfach wird sie mit Hilfe von Zentri- 
fugalapparaten ausgeubt, wobei Staubmengen von
0,5 bis 0.25 g und weniger im Kubikmeter bestehen 
und eine Staubablagemng uberhaupt nicht mehr 
stattfindet. Kur bei guter Gichtgasreinigung stelit 
man auf sicherem Boden, wahrend sonst immer 
dieStaubfrage und die festgefritteten, schlecht warme- 
leitenden Schlackenkrusten mit ihrem EinfluB liinein- 
spielen und alle Berechnungen hinfallig machen.

Die Vorteile der groBen Geschwindigkeit liegen 
auf dor Hand. Man braucht weniger Cowper, hat also 
weniger Anlagekapital, auch ergibt sich eine Gas- 
ersparnis, wenigstens wenn die Cowper ausreichendo 
Hohe besitzen. Alsdann werden die Essengase auch 
bei der groBen Geschwindigkeit mit nicht zu hoher 
Temperatur abziehen und anderseits die Strahlungs- 
yerluste an die Umgebung im Sinne der verminderten 
Cowperzahl eine Yerminderung erfahren.

Also auch die Cowperhohe ist von Bedeutung. 
Je hoher ein Cowper ist, um so geringer ist die Essen-

*) a. a. O., St. u. E. 1909, 14. Juli, S. 1061.
>) Jlitteilungcn aber Forschungaarbeiten, Heft 89, 

auch St. u. E. 1913, 20. Nov., S. 1932.
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temperatur, urn so groBer ist die Heizflache, bezogen 
auf die Einheit der Grundflache und des Anlagekapi- 
tals, um so besser ist der thermische Wirkungsgrad; 
allerdings muB mit der Cowperhohe die Essenhohe 
waclisen. Cowper von 40 ni HOne bestelien und 
scheinen zu Einwiinden keinen AnlaB gegeben zu 
haben. Die Befilrchtungen, daB man nicht feuerfeste 
Steine erhalten konnte, welche geniigend druckfest 
seien, sind verstummt. Ks besteht aber bei vielen Hocli- 
ofenleuten die wahrscheinlich berechtigte Ansieht, daB 
man iiber 35 m Hohe nieht hinausgehen solle.

Der auBcre Durchmesser der Cowper schwankt 
zwischen 6 und 7,5 m. 7,0 m ist jedenfalis ein MaB, 
das in der Neuzeit ais das gebrauehlichstc gelten 
kann. Kin Hocliofenwerk am Niederrhein hat 7,5 m 
angewandt und dabei sehr gute Ergebnisse erzielt. 
Es ist an sieli vorteilhaft, einen moglichst groBen 
Durchmesser zu gebrauchen. weil es ja auf den Gitter- 
werkinhalt ankommt, und dieser wSchst, ohne in 
gleichem Betrage das Anlagekapital zu vergroBern. 
Es fragt sieli nur, ob bei diesem Durchmesser dio 
gleicliinaBige Yerteilung der Feuergase und des 
Windes gewahrleistet wird. Bei dem letzteren sorgt 
schon die Pressung fiir gleicliinaBige Yerteilung, 
aber wie ist es bei den Gasen? Diese Frage kann auf 
Grund der ausgezeichncten Ergebnisse des genannten 
Werkes mit gutem Gewissen bejaht werden.

Es gibt ja versehiedene Winderhitzeranordnungen, 
dereń Ziel darauf geriehtet ist, Gase und Wind gleich- 
miiBig auf den gaiuen Qucrschnitt zu verteilen. 
Einige Konstruktctire haben den Yerbrennungs- 
schacht in der Mit te und das Faehwerk ringsherum 
angeordnet. Die Gase flieBen aus Stutzen ab, die 
am Kreisumfange verteilt siml. Auch die Bauart 
B iikers ist zu nenuen, der das Gitterwerk in ein 
solches mit engen Ziigen im mittleren Streifen und 
mit weiten Ziigen in den beiden seitlichen Streifen 
des Quersehnitts gliederte. Es liegt ein Yersueh der 
Jlseder Hiittc vor, der ergeben hat, daB ein gcwohn- 
liches Gitterwerk genau dieselbe Leistung liatte.

Es kann dies nicht iiberraschen. Infolge der 
Warmestrahlung heiBer Steinflaehen findet selbst- 
tiitig eine gleichmafiige Yerteilung statt. Warum 
es geschieht, weiB man nicht genau, aber ein Blick 
in den mit gluhendem Koks oder Kohlenstueken 
gefiillten Sehacht eines Zinnnerofens lehrt, daB uberall 
gleichmiiBige "Warnie besteht, auch wenn Yeran- 
lassung vorlage, daB die Feuergase in diagonaler 
Richtung ihren Weg nehmen und tote Ecfcen zuriick- 
lassen. Dies letztere tun sie aueh, aber nur dann, 
wenn der Ofen und der Brennstoff noch kalt ist, 
Durcli die Warniestrahlung und -Leitung wird fiir 
eine gleicliinaBige Yerteilung der Warnie im Ofen- 
schaeht oder Kegenerator- oder Winderhitzerfach- 
werk gesorgt, und dieser Umstand bewirkt ein gleich- 
miiBiges Ziehen aller Sdiachte. Natiirlich gilt dies 
nur bis zu einer gewissen Grenzc, Wenn jemand den 
Cowperdurchmesser doppelt oder mehrfach so groB 
bei sonst gleieher Anordnung wahlen wurde, durfte er 
wohl MiBerfolge haben.

Neuerdings hat G rum -G rzim ailo1) darauf hin- 
gewiesen, daB man in Regeneratoren und Cowper- 
gitterwerken solche Gase, die Warnie aufnehmea 
sollen, steigend, undsolehe,dieWarmeabgebensollen, 
fallend fiihren miisse. Maeht man es umgekehrt, 
werden Wirbclstriime und ungleichmaBige Yerteilung 
gezeitigt. Dies Prinzip ist im Cowper und im Siemens- 
wannespeicher gewahrt. Beide Erfinder haben 
instinktir das Richtige getroffen. Seinerzeit hat 
S clion w ald er  eine Anordnung erfunden, um eine 
gleicliinaBige Verteilung von Gas und Luft in den 
Qucrschnitten von Regeneratoren zu erreichen. 
Man ist von dieser Anordnung abgegangen, weil diese 
Fiirsorge unnotig war. Diese Ausfiihrungen sollten 
auch beweisen, daB man nicht unnotig Milhe darauf 
verwenden soli, die einfache und genial erdachte 
Anordmmg Oowpers umzugestalten, um eine angeb- 
lich bessere Gas- und Windverteilung im Querschnitte 
anzustreben.

Der (Juerschnitt der Faehwerkschachte wird von 
den einzelnen Werken verschieden gestaltet, 
wie die Zahlentafel 1 erkenneu laBt. Die kleinsten 
Oeffnungen sind 120 x  120, die groBten 200 x 200. 
NaturgemaB ist es vorteilhaft, kleine Querschnitte 
zu wahlen, weil dann viele Kanale angeordnet 
werden konnen und viel HeizflSche erzielt wird. 
Ordnet man bei einer Steinstarke yon 70 mm SchJchte 
von 200 mm rj] an, so erlialt man fiir 0,27* x 1 
=  0,073 cbm 4 x  0,20 x  1 =  0,80 qm Heiz- 
flilche, also fiir 1 cbm Gitterwerk 11,0 qm Heiz- 
flacho. Bei Schiichten von .150 mm [f] ergeben sich 
fiir 1 cbm Gitterwerk 12,4 qm Heizflache. Die Wind- 
erhitzer werden also bei kleinen Heizseliacliten 
billiger. Ks fragt sich nur, wie wcit mań gehen kann, 
um nicht zu groBe Reibungswiderstande zu sehaffen. 
Nach den Zahlentafeln zu urteilen, haben Werke mit 
150 mm $  oder 160 mm O sehr gute Ergebnisse 
erzielt, und es liegt keine Yeranlassung vor, iiber 
dieses MaB hinauszugehen; wenigstens da, wo giłte 
Gichtgasreinigung besteht. Auf kraftige Essen ist 
man ja an und fiir sich angewiesen.

Was dic Form des Gitterwerks anlangt, so wird 
meist das gewohnliche Ziegelgitterwerk gebmiclit. 
Seltener ist die Anwendung von Sechskantsteinen 
mit kreisrundem Loch. Die Ergebnisse mit beiden 
werden wohl gleicli gut sein. DaB das eine billiger 
sei ais das andere, ist dem Yerfasser nicht zu Oliren 
gekommen. Abgesehen von diesen beiden Formen, 
kam nur an einer einzigen Stelle eine andere Stern- 
form in Erscheinung, die ganz vcreinzelt gebliebenzn 
sein scheint. Das einfachste ist jedenfalis das beste, 
und im iibrigeu hat der Kostenanschlag zu entschciden.

Die Steinstarke ist verschieden. Unter 21 Werken 
hatten:

2 Werke 55 mm Steinstarke
6 „ 60 „
2 ,. 65 „
5 ., 70 „
5 „ 75 „

__________ 1 „ 95 „ »
St. u. E. 1913, 22. Mai, S SCO/4; 5. Juni, S. 939/łl
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Welcher Wert ist der richtige? Es besteht ein 
mmittelbarer Znsanimenhang mit der Lange der 
1'mschaltzciten. Hat ein Winderhitzer eine geringe 
Steinstarke, z. B. 50 mm, so darf man nur sehr kurze 
1'mselaltperioden anwenden; denn andcrnfalls kommt 
nocli vor Ende der Windperiode dio Warmeabgabo 
ram Śtillstand. Das Facliwerk ist ausgepumpt. In der 
Gasperiode ist es baki mit Wannę gesiittigt. Es nimmt 
dann kerne Warnie mehr auf. Man mttGte also in 
sehr kleinen Zeitraumen, vielleieht alle 30Minuten,um- 
sfhal|n, was ais lastig und verlustbringend empf unden 
wurde. Je einfacher die Wartung ist, um so besser 
wird sie auch auśgeiibt.

Anderseits wurde bei iibcrgroBer Wandstiirke 
ianerhalb des Gitterwerlcsteines eine Mittelzone 
besteheu, die unberuhrt von den Yorgangen im 
Winderhitzer inimer die gleiehe Temperatur hat. 
Der mittlere Teil des Steines arbeitet nieht mit 
und wiikt ais Ballaat. Man konnte ja die Umschalt- 
perioden verlangern, um liesern Umstande abzu- 
kelfeu, aber das wiirde nicht ratsam sein; denn dio 
Warnie hat eine bestimmte, nach dcm Innern des

Abbildung J. Anordnung der Pyiroraeter
111 der Cowper-Kuppel.

Steines zu stark abnehmende Wandergeschwindigkeit. 
Es kommt aher auf eine sehnelle Warmeiibertragung 
beim EiiiflieBen und beim AusflieBen der Warme an. 
DerZweck wiirde also rerfehlt. Die groBe Steinstarke 
'■erringert die Heizfliiche und verteuert unnfltz die 
Cuwper.

Es gibt also eine norm ale Steinstarke. Der 
Łrfinder Cow-per1) nannte 50 bis 60 mm (2 bis 
*11% mm (3^j hielt er fiir zu viel. Die 
Prasis hat sich fiir das MaB 60 bis 75 mm ausge- 
sprochen. Der kleinere Wert wird besser fur ge- 
ringere, der groBere fiir hohere Windtemperaturen 
aiięewandt. Jleist wird wohl 70 mm das Kichtige 
sein.

Ein Yersueh der Burbacher Hiitte stiitzt diese 
Ausehauung. Es waren hier im Sinne der Abb. 1 
vłer 1’yrometcr in das Kuppclmauerwerk eingebaut. 
Pas vierte war 50 mm in den Stein eingesenkt, 
"as einer Steinstarke yon 100 mm entsprochen 
tette. Das von den 1’yrometem selbsttatig auf- 
weiehnete Kurvenblatt ist in dem obengenannten 
Aufsatze des Veifassers abgebildct2). Die unterste

’) St. u. E. 1883, Not., S. 011/4.
*) St. u. K_ I<J09. 14. Juli, S. 1062.

der vier Kurven ist beinahe geradlinig. Ob der 
Winderhitzer auf Gas oder Wind geschaltet ist, 
kommt kaum zum Ausdruck — cin Beweis da- 
fiir, daB in dieser Tiefe bereits die neutrale, un- 
wirksame Zone besteht. Die Pyrometer waren iu 
das Umfassungsmauerwerk eingesenkt, dureh das 
die Warme standig, und zwar hier in der Kuppel, 
sehr lebhaft flieBt, weil ein Tempcraturunterschied 
an beiden Seiten von ungefahr 11000 besteht. 
Bei Gitterwerksteinen ist ein .soleher Temperatur- 
unteischied auf beiden Seiten des Steines nicht vor- 
handen; bei ihnen handclt es sieli nieht um cin 
WarmedurchflieBen, sondern nur um .cin Wiirmc- 
einfliefien. Es wird also hier die neutrale Zone in 
geringerer Tiefe beginnen, wahrsclieinlich schon bei 
35 mm, was einor Steinstarke vom 70 mm entsprieht.

Die Steinstarke auf Grund der Warmeleitungs- 
und Uebergangskoeffizicnten zu entwiekeln, wie es 
der Yerfasser in der oben genannten Arbeit versueht 
Łat, um eine Anregung zu weiteren Forschungcn 
zu geben, seheitert an der Unmiiglichkeit, zuverlassige 
Werte fiir diese Koeffizienten zu erhalten. Darin 
ist aueh heute keine Aenderung eingetreten.

Es bleibt nunmehr noeli iibrig, auf die GroBe der 
Hcizflache fiir die Einheit der Windwarmemenge 
einzugehen. Die Zahlentafel 1 (Spaltc 10 und 16) 
lehrt, daB man zurzeit in der Prasis fiir 1000 WE 
Windwarme

0,5 qnil Gittorucrkshciz- ( bei 1,22 m/sek | Go-
1.0 ,, > flacho in der ! ,, 0,70 „ j schwin-
1.9 ,. J Windperiode l „ 0,33 „ j digkeit

ebenso (Spaltc 11 und 17)
1.10 qm1 i„ der Gas- f W  etwa ° ’40 m 1 Geschwin-
2.00 „ • ., 0,24 „ }
4,75 „ J periodu |  >y 0,11 „ J digkeit

braucht.
Dabei ist nur an dio Hcizflache des Gitterwetks 

gedacht. Die durch Yerbrennungssehacht, Kuppel 
und Unterbau gebildete Hcizflache ist raeist mit 
200 qm, <1, i. im Durchschnitt etwa 5%  der Gittcr- 
werksheizflache, genUgend bewertet.

Will man nicht mit den allerbesten Ergebnissen 
rechnen und diese erst auf dem Yersuchswege erzielen, 
so rechne man nach dem Yorbilde eines nieder- 
rheinischen Werkes (Nr. 22) mit etwa 0,9 qm in der 
Windperiode und etwa 1,35 qm in der Gasperiode. 
Dabei bestehen Geschwindigkeiten von 0,83 und
0,39 m/sek. Yoraussetzung sind gut geroinigte Gase 
und eino sorgfaltige Ueberwaehung der Essengas- 
znsammensetzung und der Essentemperatur.

In dieser Beziehung sind in neuester Zeit gute 
Fortschritte gemacht Auf einem Werke fand 
beispielsweise der Yerfasser, daB die Oeffnung 
fiir die Yerbrennungsluft durch eine Blechschetbe 
abgedeckt war. In dieser Blechscheibe befand 
sich eine rechteekige Oeffnung, deren GrOBe an 
der Hand systematisch gefnhrter Gasuntersuchungen 
bestimmt war. Gleichzeitig war ein Zugmesser 
in Tatigkeit. Der Essenzug muBte vom Apparate- 
warter genau innegehalten werden. Wird auch die
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Esaentemperatur, womOglich mit selbstschreibon- 
tk-n Apparaten beobachtet, so wird angezeigt, 
wann das Gitterwerk volle oder annahemd volle 
Warnie aufgenommen hat, und es muB dann Gas- 
und Luftzutritt gedrosselt werden. Man kann 
auf diese Weise viel Gas sparen. Man wird finden, 
daB holie Essentemperaturen gerade dann auftreten, 
wenn die Gaso nur wenig Wanno an das Gittcrwcrk 
abzugeben vermogen, d. h. dann, wenn der oben 
gedachte Zeitpunkt eingetreten ist und das Gitter- 
werk keine oder nur noch wenig Wanno aufnclimen 
kann. Es braucht. dann nur ein solcher GaszufluB 
stattzufinden, daB die Wanneabgabe an die TJm- 
gebung ihren Ausgleieh findet.

Ehe ein Beispiel den Gang der Berechnung er- 
lautert, muB noch einmal auf die Zahl und Yerteilung 
der Cowper eingegangen werden. Es ist klar, daB ein 
Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und 
Gasgeschwindigkeit besteht. Sagt man, wieviel Cowper 
auf Wind und wieviel auf Gas betrieben werden 
sollen, so ist auch im Sinne der obigen Ausfilhrungen 
die Gasgeschwindigkeit bestimmt, wenn die Wind- 
gcsehwindigkeit angegeben ist.

DaB man gleiehviel Cowper auf Gas und Wind 
setzen wird, ist kaum anzunehmen. Der Warme- 
tibergang von Gas auf Stein ist ungiinstiger ais der 
von Stein auf Wind, weil in dem ersteren Falle ein 
viel geringerer Temperaturunterschied besteht ais 
bei dem letzteren. Man konnte ja einwenden, daB 
dureh Steigerung der Geschwindigkeit in der Gas- 
periode dieser Urnstand ausgeglichen werden konne. 
Dies wiire nicht unmOglich, soli vorlaufig aber auBer 
acht bleiben, um nicht den Boden praktischer Ergeb
nisse unter den FiiBen zu verlieren. Es kann das Yer- 
lialtnis der Cowper von zwei auf Wind und drei auf 
Gas, also 2 : 3, wohl ohne Bedenken angeraten werden. 
Hat man kleinere Hochofen, so ware es yielleicht un- 
zweckmaBig, funf Cowper fiir e in en  Hochofen zu 
errichten. Ma.11 wird dann gut tun, zwei Hochofen 
ais Einhcit zusanunenzufassen und funf groBe Cowper 
zu bauen. FaBt man yier Hochofen zusammen, so 
kann man nelleicht versuchswcise das Yerhaltnis 
noch weiter driicken und 4 : 5 geben, also neun 
Cowper fiir alle vier Hochiifen zusammen betreiben. 
Allerdings gibt man bei einem solchen Betriebe die 
Moglichkeit aus der Hand, jeden Hochofen mit 
seiner eisenen Geblasemasehine und seinen eigencn 
‘Winderhitzern gesondert zu betreiben. Verlangt ein 
Hochofenleiter diese Moglichkeit, so bleibt viel- 
fach nichts anderes iibrig, ais kieinere Cowper zu 
bauen, die naturgemaB hoheres Anlagekapital und 
hoheren Gasverbrauch verlangen. Es ist allerdings 
dann zu bedenken, daB bei weitgehend gereinigten 
Gascn die Ziindung verschleppt wird, und es miissen 
Yorkehrungen getroffen werden, damit nicht dio 
Ziindung erst in der Kuppel erfolgt und hier eine 
zu liohe Temperatur cntsteht.

B e isp ie lsrech n u n g en :
1. Bei einem groBen Hochofen (etwa 450 bis 

500 t Tageserzeugung) betragt die stilndliche Wind-

mengo 62 000 cbm, bei 0° und normalem Baro* 
meterstande gemessen, sekundlich also 17,2 cbm. 
Es soli eine Windgeschwindigkeit von 0,8 m/sek 
in den Gitterwerksschiichten und das Verhaltni$
2 : 3 bestchen, d. h. auf zwei Winderhitzer fiir Wrnd 
kommen drei auf Gas. Die mittlere Windtemperatur 
soli 7180 betragen, was einer 'Windtemperatur- 
erhohung von 718 — 30 =  688° ontspricht. Es sollen 
Gitterwerksschachte von 150 mm (j =  0,0225 qm 
bei einer Stcinstarke von 70 mm gewahlt werden.

Um die Geschwindigkeit von 0,8 m zu crzielen,
17 2muB ein DurchfluBnuerschnitt von =  21,5 qm
U, o

21 5
bestehen. Dies ergibt =  956 Gitterwerks-° 0,0225
schachtc.

Jeder Gitterwerksschacht beherrscht ein Quadrat
von 150 +  70 - 220 mm Seitenlatige mit einem 
Inhalt von 0,0484 qm. Die 956 Gitterwerks-
schachte ergeben einen Gitterwerksquerschnitt von 
956 x  0,0484 =  46,27 qm.

Dies ist fiir einen Cowper zu viel. Man mut>
40,27

zwei Cowper heranziehen und erhalt dann y  

=  23,14 qm n u tzb aren  G itterw erksquerschnitt 
mit 478 Schachten, was bei einem auBcren Durch- 
messer von 7,5 m auch bei nicht zu kleinem Yer- 
brennungsschaeht leicht zu erreichen ist.

Die stundlich mit dem Windo entfiihrte barnie 
betragt 62 000 x  688 x  0,322 =  13 735 000 WE, fur 
einen Cowper also 6 868 000 WE. Es geniigen er- 
fahrungsgemaB bei dieser Geschwindigkeit 0,9 q® 
Heizflache fiir 1000 WE Windwarmo. Das ergib t
0,9 x  6900 =  6210 qm Heizflache.

1 m Gitterwerkshohe enthalt 478 x  0,15 X ■*
287 qm Heizflache. Das ergibt eine Gitterwerks

hohe == =  22,0 m, was einer ganzen auBcren

H5he von rd. 30 m entsprechen durfte.
Fur die Gasperiode wurden dann drei Cowper 

mit zusammen 18 630 qm Gitterwerkheizflache W 
Yerfugung stehen, fiir 1000 WE Windwarme also 
1,35 qn» Heizflache. Die Gasgeschwindigkeit in 
Ziigen Wurde =  0,8 x  0,7 x  2/ i  == 0,373 m/sek sein.

Diese Werte konnen ais ausreichend gelten.
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2. Waren Sechskantsteine der in Abb. 2 ange- 
gebenen Abmessungen zur Yerwendung gelangt, so 
wfirde der Durchstromungsąuerschnitt einer Oeff- 
nnng =  0,0201 qm sein. Eine Oeffnung wurde eine 
Flachę von r! • 3,46 =  0,1152 • 3,46 =  0,0456 qm be- 
herrschen, Die Rechnung wiirde dann im gleichen 
Sinne gefiihrt werden.

3. Bei der Halfto der obengenannten Tnges- 
erzeugung wurde man mit einem Winderhitzer obiger 
Abmessungen fiir Wind und zwei Winderhitzern fiir

Gas auskommen. Besser w&re os, wenn man zwei 
Hochofen zusammcnfaBte und mit fiinf Wind
erhitzern dieser Abmessungen ausstatteto, von denen 
zwei auf Wind und drei auf Gas zu halten waren.

Z usam m enfassung.
Es wurde nachgewiesen, daB die boston Cowper- 

leistungen bei hohen Wind- und Gasgeschwindig
keit en bestehen. Es wurde ein Bercchnungsver- 
fahren entworfen, das diese Geschwindigkeiten zum 
Ausgangspunkt niinmt.

Verdr3ngtes Volumen und Walzarbeit.
(Mitteilung aus den Yerhandlungen des Arbeitsausschussea der Walzwerkskommission des Yereins 

deutscher Eisenhiittenleute vora 29, Novembor 1913.)

(SchluB von Seite 1551.)

I yrektor W. T a fe l, Nurnberg: In den Ausfiih- 
rungen vonS)r.«Qug. P u p p e  ist auf die cigen- 

tiimliclie Erseheinung aufmerksam gemacht, daB die 
Walzarbeit, wenn man das yerdriingte Materiał in 
der Art, wie Puppe es tut, ais MaBstab an- 
jiiiwnt, sieli verschieden ergibt, wenn wir einen 
(JucrselinUt in einem  S tic h  auf Q2 vermindem, 
oder wenn wir die gleiehe Quersclinittsverminderung 
inzehn S tich en  vornehmen. Die Nebenwirkungen, 
Walzreibung usw., miissen zunachst ausscheiden, 
denn die Frage, die zu beantworten ist, lautet: 
Wieviel Energie muB theoretisch, muB also miu- 
destens aufgewendet werden, um einen Stab vom 
Querschnitt Q, und der Lange L, auf den Quer- 
sełmitt Qj und die Lange L2 zu bringen. Nach dem 
Satze von der Erhaltung der Kraft kann an dieser 
Gesamtmenge weder etwas verschwinden, noch etwas 
liinzukommen, wenn die Arbeit in noch so viel 
Stufen geleistet wird. Das ycrdrangte Yolumen, wie 
es Puppe errechnet, kann also lcein MaBstab fiir die 
aufgewendete Arbeit sein, weil dieser Ausdruck 
tatsachlich von der Stichzahl abhiingig ist, wie 
Abb. 8 unanfechtbar beweist. Das gilt aber nicht 
nur aus solchen thcoretischen, sondern auch aus 
rein praktischen Erwogungen heraus, und ich cr- 
innere an das seinerzeit von mir gegebene Bei- 
spiel1).

') in der ersten Sitzung der Walzwerkskommission 
iahrte Direktor Tafel in der Diskussion zu dem Bericht 
Ober die Feiner Yersuche (ygl. St. u. E. 1914, 1. Jan., 
8-12/9; 8. Jan., S. 53/60) hierauf bezOglich etwa folgen- 
des aus:

DaB tatsachlich fttr den Arbeitsbedarf das MaB der 
Streckung eino auBerordentliche Kolie spieit, weiB jeder 
Walzwęrker und jeder Walzmeister, wenn dieser sich auch 
weniger kompliziert ausdrOckcn wird. Ich inochtc das 
an einigen einfachen Beispielen belegen. Nehmen Sie 
einen Flachstab von 100 x 20 mm, der Probestab soli
3 m iang sein. Wenn Sie diesen Flachstab um 1 mm 
driicken, so ist nach Puppe da3 yerdrangte Yolumen, 
da» er ais MaBstab fiir die aufgewendete Arbeit ansieht, 
** 1 mm X 100 X der Lange dos ungestreckten Stabes, 
also X 3000. Jeder Praktiker weiB, daB, wenn man diesen 
Stab einsteckt, die Masehine kaum schwerer zieht ais 

''uu Leerlauf. Wenn Sie aber einen Stab von gleicher

Wenn Ste^ iig . Puppe diese Yerschiedenheit des

Energiebedarfes aus dem yerschiedenen Quotionten -

(Walzendurchmesser zu Hohe des Walzstabes) er- 
kliłrt, so ist zu bemerken, daB sieli ohne weiteres 
Fallo konstruieren lassen, in denen dieser Quotiont 
und das verdriingtc Volumen gleich sind, und bei 
denen doch jeder Praktiker sofort erkennt, daB der

Rraftbedarf yerschieden ausfallt1). Der Ausdruck ^

kann also den von mir vorgeschlagenen Quotienten

J'1 oder, was das gleiehe ist (bei Ycrnachl&ssigung 
h2

Breite und gleicher Lingę einstecken, der nur 2 mm Dicke
hat, und ihn ebenfalls um 1 mm draoken, dann habon Sie
nach Puppe das gleicho yerdriingte Yolumen, namlich
1 X 100 X 3000 cmm. Wiederum aber weiB jeder Walz-
werker, daB das Auswalzen dieses lotzteron Stabes un-
gloieh groBere Kraft erfordert; wenn Sie nicht sehr kraftige
Spindeln und Kuppeln und Maschinen haben, kann ihnen
dabei alles in die Briiche gehen, oder die Masehine kann
stehen bleiben.

Im ersteren Falle wird der Stab nur um */!0, also um
wenige Zentimeter gelangt, das ycrdrangte Materiał 1X 1(K>
X 3000 wird also nur um diese wenigen Zentimeter yorge-
schobon. Im zweiten Falle stoBcn Sie das gleicho Yolumen
auf das Doppelte vor, denn der Stab wird yon 3 auf 6 m
gelangt. Das erfordert nattirlich eine auBerordentlich viel
groBere Arbeit ais dio Yerdriingung nach vorn um einige
Zentimeter. Mit anderen Worten: F0r den Kraftbedarf
kommt es nicht nur auf das rerdrangte Materia! an,
sondern auf das Vorhaltnis der Langu ng, d. h. der Profil-
hóhe vor dem Stich, zur Hoho nach dera Stich (im ersteren

20 2 Falle im letzteren ~ ). Ich wfirde empfehlen, diese

GroBo statt der Gro Be die Puppe einfiihrt, fQr die h
Kurvenauswertung zugrunde zu legen, dann wird man 
besser etiinmende Resultote erhalten.

ł ) Beispiel: Ein Stab yon 100 X 4 mm werde auf einer 
Walze yon 400 nim Durchmesser auf 2 mm und oin anderor 
von 100 X 3 mm auf einer 200 mm starken Walze auf
1 mm ausgewalzt. Dann ist in beiden Fiillen das ver

drangte Yolumen «= 200 und — =  200, trotzdem wird

zum Auswalzen des zweiten Stabes ein Yielfachos der 
Kraft Dotig sein wie beim ersten.
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der Breitung), nicht ersetzen. Auf den letzteren

koimnt man im iibrigen auch, wenn man den Walz- 
vorgang ais einen einfachen ProzeB des Nieder- 
driickens auffaflt. Dio von Puppe gomachte
Annahme, ,,daB nur die auBeren, unmittelbar mit der 
Walze in Beriihrung kommenden Massenteilchon 
eine relative Lagenveriinderung erleiden, wiihrend 
die inneren Schichten nur durch die molekularen 
Zusammenhangskrafte mit den iitiBeren Schichten 
teilweise mit fortgerisscn werden, teilweise vielleicht 
auch im Ruhezustand beharren", kann ich nicht 
teilen. Lagen die Dinge wirklicli so, dann milBten 
bei gedoppcltem Bloch, wenn drei Blechtafeln auf- 
cinanderliegen, nur die iiuBeren eine Starkenyerniin- 
derung erfahren, diciimcre, die ja keinen „molekula
ren Zusammenhang“ mit den ersteren hat, nicht. 
Wir wissen aber, daB auch die innere eine Hohen- 
minderung erleidet. Auch andcres spricht dafiir, 
daB der WalzprozeB, wenn auch nicht rein, so doch 
im wesentliehen ein Kicderdriicken ist, und zwar 
nidchtoichihnbezeichnenais e in  N ied erp rcssen , 

bei dcm das yerd ra n g tc  Ma- 
t te r ia l n ich t g le ich m aB ig  nach
\ a llen  S e iten  a u sw e ich t, w ie
\  es so n s t der F a li i s t ,  sondern
\  bei d em es durch d ie s tr e c k e n d e
\  W irkung der W alzen c in c  be-
\  s t im m te  R ic h tu n g , niim lich
\  nach v o r n , a n g ew iesen  erhalt.
\  Betrachten wir uns den Yorgang

Abb. 14.
PreB- 

yorgang.

des Kioderdriickens etwa an einem Lehmzylin- 
der, so sehen wir, daB auch hier das Yer-

haltnis eine bcdcutsame Rolle spielt, wahrend

dasVerhlłtnis f- natiirlich aussclieidet. Drei Zylinder h
von gleichem Durchmesser, der eine 20, der zweite 2, 
der dritte 1 cm hoch, sollen um 1 cm zusammen- 
gedriickt werden. Das verdrangte Yolumen ist in

allen Fiilleu gleich groB, das Yerhaltnis . 1 ist aber imh2

Falle i  • ^  =  1,06, im Falle 2 =  2, im Falle

3 = * = o o .  Audi die zum Niederdriicken niitige

Kraft ist im ersten Falle sehr gering, im zweiten be- 
tr&chtlich groBer, im dritten uuendlidi groB. Ein ge- 
wisser Zusammenhang ist also auf den ersten Blick 
erkennbar. Der Querschnitt eines solchen Zylinders 
sei in den verschiedenen Druckstadien QI( Q, . . . 
bis Q,  ̂ die llohe h ,, ha . . . . bis h„. dann ist, 
da bei Yernaehlassigung der geringen Kompression 
das Yolumen konstant ist, Qt . ht =  Qs . h,--- Q„ • 
h„ - const. Das ist die Gleiehung einer gleichseitigen

Hyperbel mit der x-Achso h und der y-Achse Q, 
die zum Niederpressen niitige Kraft P ist proportioiial 
Q, donn sie ist Q mai dem spezifischen Widcrstand F.

Ich kann also fiir Q • h • P  • h=const. sclireiben,

und da F ebenfalls konstant ist, P • h =  const. 
Ich erhalte dann fiir die Kraft 1’ (s. Abb. U) 
ebenfalls eine gleichseitigc Hyperbel mit der Ab- 
szisse h, und der Arbeitsbedarf A ist gleich 
der schraffiertcn Flachę, dereń Inhalt bekanntlich

=  c • ln —1 ist. Man sieht, daB die Aulfassuiig

des Walzpruzesses ais einfaches Niederdrucken eben
falls auf die Formel von KieBelbach fiihrt, die ja 
tatsachlich, wie von mir gefordert, den Quotientcn

p  oder enthalt. h, 1.,
Wenn Puppe mitteilt, daB er mit der Einfiihrung 

der Streckung durch Yerwendung der Formel

(Q i— Qi) x  —-- -L‘ keine brauchbaren Ergebnisse

erzielt habe, so beweist das nichts, denn auch diese 
Formel geniigt nicht der Gnuidbedingung, unabbangig 
von der Anzahl der Stichc zu sein. Sie entspricht 
auch nicht der einfachen Ueberlegung, denn die 
Massenteilchen (vgL Abb. 15), dio yon der schrag- 
schraffierten Flacho nach der horizontal-schraffierten

Y ~ -----------------
-------H  *

— f — 1
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Abbildung 15.
Erm ittlung des Yerdrangten Yolumens.

verdrangt worden sind, haben nicht den A\eg

“ ■ o1*-— E zurilekgelegt, sondom den Weg ~  «  E';

denn ihre mittlere Achse hat sich von m, nach ni, 
yerschoben. Ein Veisuch,in derSitzung diePuppesche

Formel durch Ersatz von— ~  durcli — der KieBel-

bachschen zu niihern, gelang nicht.
®r.«3ng. C. K ieB elb a ch , Diisseldorf: Um die 

yerschiedenen bisher fiir den Kraftbedarf auf- 
gestellten Formeln miteinander yergleichen zu kón- 
nen, habe ich sowohl die yon mir mitgeteilten ais 
auch die Formel von ®r.»3nfl. Puppe auf einheitliche 
Form gebracht, indem i c h  lediglich dic Werte fiir den 
Anfangsąuerschnitt, die Anfangsl&nge und das 
Strcckungsyerhaltnis einfiihrte. Samtiiche Formeln 
lassen sich mit diesen drei GroBen ausdriicken. Es 
entsteht dann mit den M heren B e z e ic h n u n g e n  
(vgl. S. 1) folgendes:

1. F orm el von  ®r.<3^jj. Puppe.
Es wird angenommen, dafi der Arbeitsaufwand 

dem verdrangten Yolumen Yd proportioiial sei.
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Es ist
Vd — ( Q a —  Q c )  • E n

- - =  h, und der Wert fiir Qc oingesetzt ergibt 

Ycrdriingtes Yolumen:

V(1 =» (Q a —  ) * E a  —  Q a  • E a  * ( 1 —  )n 11
Hierin ist Qa ■ La =  Anfangsvolumen — V und 
daraus:

V d =  V • (1 _  ! )II
Da nach der Annahme Yd dem Arboitsaufwande 
proportional sein soli, so ergibt sieli

A =  ,  . V . (l — i ) ,

"orin c ein praktisclier Kocffizient ist, der von der 
Temperatur, dem Walzcndurchmesser, der Material- 
beschaffenheit und der Wakgeschwindiglstjfi; usw. 
łbh&ngt. Will man aus dem vorstehend angegebenen 
Arbcitsaufwand denjenigen f. d. t. berechnen, so 
hat man don Arbeitsaufwand durch das Gewieht zu 
<lividieren, und es entsteht:

A, =  c, . (l _  I )  
n

Irigt man die Yerlangerung n ais Abszisse, den 
Arbcitsaufwand A, ais Ordinate auf, so ist dieso 
I- orme! die Gleichung einer Hyperbcl, deren Asymp- 
totc parallol zur Abszissenachso liegt.

\orstchcude Entwicklungen gclten nach der 
I‘uppesch(*u Annahme nur dann, wenn die ganze 
Walzarbeit in einem  Stich ausgefibt wird. Boi 
\ ermelirung der Stiche vergróBert sich Y,( und dani
nach auch A, und bei unendlich vielen Stichen geht 
dic Puppesche Formel iiber in die von mir vorge- 
whlasene.

2. K icB elbachsche F orm el.
l*ie von mir vorgeschlagene theoretische Formel 

lautet
A «  V • T . In n, 

die mit Rflcksicht auf dio praktischcn Abhangig- 
bitett geschriebeu worden kann:

A =  o . V . In n
)*cr spezifischc Arbeitsaufwand je t  bei konstanter 
Festigkeit wird zu

A, =* c, . in n 
Diese Formel ergibt dieselben Werte, ob man die 

Walzarbeit in einem  Stiche oder in unendlich vielen 
Stichen ausfuhren laBt. Sie ist entwickelt unter der 
Annahme, dali die Deformationsarbeit durch stetig 
'nrkende Zug- oder Druckkr;i.fte bewirkt werde. 
'>enn das Materiał daboi innerhalb der ElastizitSts- 
graize bliebe, so handelto es sich um umkehrbare 
irozesse, bei denen die gesamte aufgewendete Arbeit 
''ledcrgewonnen werden kann. In Wirklichkeit findet 
die tormaiiderung unter wesentlich anderen Yer- 
haltnissen statt. Es laBt sich aber nicht ohne weiteres 
jjberschen, "'elehen EinfluB das auf die Richtigkeit 
er Formel hat, Die graphische Darstellung der 

i'ormel ist eine logarithmische Kurve.
X L I . „

3. Dic zweite von mir angenornmeno, empirische 
Formel lautet:

A — c • V . 1 / l ^ T  
woraus sich fiir die spezifische Arbeit je t  ergibt:

A, =  c, V  n—1 
Zerlcgt man die Streckung nach den einzelnen 
Stichen oder nach den einzelnen WalzgerOsten, so 
ergeben sich verschiedene Werte fur die aufzuwcn- 
dende Arbeit. Die graphische Darstellung dieser 
Kurvo ist eine Parabcl, deren Achse in die Abszisson- 
achse fallt. Die Werte steigen boi groBen Verlan- 
gerungsverhiiltnissen gegeniiber den theoretischen zu 
schncll an; da aber gloichzeitig die temperaturen 
abzunelunon pflegen, wobei dann die Festigkeit und 
mit ihr die aufzuwendende Arbeit wachst, so ergibt 
sich das interessanto Resultat, daB diese theoretisch 
unrichtige Formel praktisch ausgezeichnet mit dcm 
Yerlauf gan zer  W alzvorgiingo ubereinstimmt. 

Ich habe allo in „Stahl und Eisen" bisher ver- 
iiffentlichten Wal/.versuche an BlockstraBen mit 
dieser Formel rorglichen und letzteres fast ausnahms- 
los bestiitigt gofunden. Fiir einzelne Stiche ist die 
Formel dagegen nicht zu gebrauchen.

In den Abb. 10 und 17 sind die drei Fomieln 
graphisch eingetragen, und zwar in Abb. 10 fiir einen 
ganzen Walzvorgang bei 40facher Streckung. Es 
ist angenommen worden, daB fiir zwolffache Strek- 
kung derArbeitswert festgestellt. sei, und die Kurven 
ergeben dann davon ausgehend dio Walzarbeit fiir 
ein beliebiges anderes Streckungsverhaltnis. Es ist 
folgendes deutlich zu erkennen:

Dio Kurvo 1 (die Hypcrbel von 'Sr.^ng. Puppe) 
steigt fiir groBe Strcckungen zu langsam; sie niihert 
sich einem bestimmten Werte asymptotisch an, ergibt 
also fiir unendlich groBe Strcckungen nur einen 
endlichen Wert und ist infolgedessen fiir die Be
trachtung ganzer Walzvorgango nicht zu gebrauchen. 
Die Parabol nach 3 gibt fiir groBe Streckungen 
holiere Werte ais dic logarithmische Kurve nach 2, 
woraus sich erklart, daB fiir ganze Walzvorgange 
die eingefilhrte parabolische Kurve mit Rflcksicht 
auf dio sinkenden Temperaturen richtiger sein kann 
ais die theoretischc logarithmische.

In Abb. 17 sind dic gleichen Kurven fiir einen 
einzelnen Stich cingezcichnet unter der Annahme, 
daB fiir cin StreckungsYerhaltnis von 1 :1,15 der 
Arbcitswert bestimmt soi. Dor Yerlauf ist cin wesent
lich anderor ais in Abb. 1. Man sieht. daB fiir kleine 
Streekungen die Kurven nach 1 und 2 fast mit- 
einander iibercinstimmen, so daB sic also fiir Einzel- 
rechnungen beide brauchbar sind. Dagegen fallt die 
parabolische Kurve nach 3 weit heraus und ist fiir 
derartige Ecchnungon uiibrauchbar. Keinesfalls 
kann man aber aus der Brauchbarkeit dor Formeln 
fiir den einzelnen Sticli auf ihre theoretische Richtig
keit schlieBen.

Dr.-^ua- Puppe hat die Entwicklung der Formel 
von Hulst angegeben. Es geht daraus heryor, 
daB Hulst das vcrdrangte Yolumen unter der An
nahme unendlich vieler Stiche berechnet hat. Man mag

201
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1578 Stahl und Eisen,

Jl joche Sfrec/runy 
Abbildung 17. Berechnung der Walzarheit 

ftir den einzelnen Stich.

griffe des verdr&ngten Yoluinens fur die Bestim- 
uimifir der Arbeit yollstandig abzuśeben.

(^gl- auch den folgenden Berieht in der tlmschau 
iiber Yerhandlungcn in der\ Engineers Society of Western 
Pennsylvania zu der gleichen Erage).

ęcłftłflif
Abbildung 16. Berochirani* der AYalzarbeit fiir den 

ganzen "Wulzyorgan**.

es ais einen Zufall lietraclrten, daB dieso Formel 
genau den gleichen Wert ergibt wio die von mir 
angegebenc logarithmische. Man hat dieser Formol 
von łfulst den Vorwurf gemacht, daB das verdrtagte 
 ̂olumen groBer werden konne ais das ganzc Yolumen

des Blockes. Soweit dieser Yorwurf berechtigt ist, 
spricht er gegen die Yerwendung des Begriffes von 
verdrangtem Yolumen fiir die Arbeitsbestimmung. 
Die Arbeit mufi namlich bei unendlich groBer Strek- 
kung unendlich grofi werden. Es ist deshalb fiir 
die Bestimmung nur ein Begriff zu gebrauchen, 
der gleichfalls unendlich groB werden kann. Yiel- 
leicht wird diese Erwagung dahin fuliren, vom Be-

Umachau._______  ,'! i. Jahrg. Nr. 41.

Umschau.
Messung und Berechnung des Kraftbcdarles beim Walzen.

Der Zalali wollte es, dali in der Oktoboryersammlung 
der Engmeers Sooiety of Western Pennsylvania im An- 
sehluB an emen VortraB von 11. C. S ieb e rt und Cha<* 
!• itzgora ld  flber die im Titel dieses Berichtes gonannta 
i  rago eme emgehende Auasprachu aber den gleichen 
Gegenstand atattfand, der zur selben Zeit den Arbeits- 
ausschuB unserer Walzwerkskommission beschaftigteM. Im 
Hmlilick darauf werden diese Unterhandlungen von 
doppeitem Interesse sein.

H. C. Sie b eri gab in seinem Yortrag5) hauptsachlieh 
emen geschiehtlichen Ueberblick ttber die bis jetzt ver- 
óffentliehten Untersuchungen Ober den Kmftyerbrauch 
beim Galion yon Stahl. Dieser Teil dea Yortrags ist ais 
histomehe Uebersieht sehr interessant und dureh das 
umfassende Litcraturverzeichnis for Nachschkgezwecke 
wertToU. Weiter erlautertc der Yortragende dio bei 
semen V ersuehea benutzten Instrumente und ganz kurz 
dio zur Ausrecbnung der Untersuchungsresultate an"e- 
wandten Mcthoden und Formeln. Die Erklarung und 
Frlauterung der angewandten Rechnungsmethoden ist 
zu kur* und cnthalt Unklarheiten, dio, trotz des Yerbotea 
des Prasidenten der U. S. Steel Corporation, keine Daten 
Ober Untersuehungon an WalzenstraBen zu yeróffent- 
hehen, die innerhalb der Corporation angestellt worden 
smd, bei etwas mehr Sorgfalt hatten vermieden werden 
kunnen Eine gute Gelegenheit bot sieh, bei Anfahrung der 
oeheldechen Gleichung aber das Breiten beim Walzen*) 
Daten zu bringen, die die Richtigkeit oder Anwendbarkeit 
dieser GloicŁung beiengten, ohne demobenerwabnten Ver- 
bot zuwidcr zu liandeln. Dies ist leider nicht gesehehen, 
was um so mehr zu bedauern ist, ajs die mit der Gleichung 
m Deutschland erreełmeten Itesultate und die Gleichung

ł ) Ygl. gt. u. E. 1910, i .  Mai, S. 768/7; 17. Aug 
S. 1+19/23. ” ’

»} Proceedings of the Engineers Soeietv of Western 
Penn»ylvanj* 1913, Nov., 8. -137/567.

a) Ygl, St. u. E. 1010, 9. Marz, S, 415/9.

selbst starken Widerspruch gefunden haben, wio sieh ja aus 
den der ursprOngliehen Veroffentlichung folgenden Ans- 
lassungen’) ergab. W'enn also in dem Vortrag behauptet 
wurde: „Wir haben diese Gleichung in einer Anzahl 
von Fillen zur Nachpriifung der Untersuchungsergebnisse 
benu t zt- u nd gef u nden, da B d ie errechneten mit den gemesse* 
nen Resultaten gut Obereinstimmen", so hiitte das wenig- 
stens dureh Angabe der Unterlagen bewiesen werden sollen. 
Dem Beurteiler ist aus eigener Erfahrung bekannt, dali 
dio Scheldsehe Gleichung fiir die in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ubliehen groflen Ilohenabnahmeti, 
dio in einzelnen Fallen bis zu 10 cm in einem Stich 
gehen, yollstandig yersagt. F. Denk.

Die Bcsprechung dreht sich in der Hauptsache urn 
den Wert solcher Yersuche und um die Frage, auf welche 
GroBen und MaBeinheiten die Ergebnisse zu bezieben sind. 
Hierbei spielt, wie bei den deutschen Yerliandlungen, der 
Begriff des yerdriingten Volumens die Hauptrolle. 
Kerinzticlineud fdr die AeuBerungen der amerikanischen 
Fachleute ist einmal eine gewisse Begriffsyerwirryng 
in den mathematischen Grundlagen, den Dimensions* 
bezeiehnungen und GroBenumreehnungen, ferner schein* 
der Wunseh nach Vereinh8itlichung („Standardisierung 1 
des Mefiweecns wesentlicher zu sein ais die KEnwg 
der wissenschaftlichen Grundlagen, auf die der ameń- 
kanische Betriebsingenieur begreiflicherweise wrenig oder 
gar keinen Wert legt; die praktische unmittclhare 
Brauchbarkeit ist ihm alles; er sieht die Aufgabe der 
Untersuehungon darin, dio richtige GroBe der Maschine 
fflr ein neu zu erbauendes Walzwerk auf Grund eines g|L- 
gebenen Walz- o<ler Stichprogramms zu bestimmen, and 
nur ganz leise vrird angedeutet, dali auch ein EinfluS auf 
das Kalibrieren dureh die Yersuche ausgeObt werden kon^ t̂ 
aber wohl mehr in der Richtung auf eine gleiehniaS^e 
VerteiJung des Kraftbedarfs auf die in diesem Sinne 
gegenemander abzustufenden Stiehe, ais mit dem A9»Wi& 
daB die Ergebnisse der Kraftbediirfsyersuche in einer frei'

1) VgL St. u. E. 1914, 1. Okt., S. 1545/51; 8- Okt
S. 1575/8.
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lich rielleieht noch ternen Zukunft stu einer wissenschaft- 
iiehcn Methode des Kalibrierens an Stelle der jetzigen 
eiapirischcn ftthren konnen, mit geringster und damit 
wiiłsch&ftlichster Umlagerungs- und Reibungsarbeit des 
Walzgutes. Dieser Gedanke liegt dem amerikanisehen 
Betriebsmann viel zu weit scitab; mehrere Redner warnen 
offen und cindringlich vor umstandliehen Versuchen, 
fflr die dio aufgewendete Miihe uud Zeit (Zeit ist Geld 1} 
in keinem Yrerhaltnis zum praktisch siehtbaren Erfolgc 
steht, Nun hat ja freilich die „reine Wissenschaft" der 
Technik noch recht seiten ihre Bahnpn gowiesen. Aber cs 
darf auch nicht ilbersehen werden, daB dio wisscnschnft- 
iichts KlSrung, die, fuBend auf dem durch BedUrfnis 
unii Erfahrung vorgescbriebenen Entwicklungsgang dor 
Technik, dio grundlegenden Bedingungen ihrer Arbeits- 
weise mit ihrem ganzen theoretisehen Rttstzeug prafte, 
von jeher befruchtend auf den weiteren Fortschritt eiri- 
gewiikt hat; langsam und Bieher, wenn auch ohno sofort 
in Geld umsetzbare Erfolge, fiihrt dieser Weg vor\v;irts. 
Der wissenschaftlichen Grtlndlichkeit, vielleicht auch etwas 
dem Hang zu theoretisehen Spekulationcn, rerdankt die, 
deutsche Technik manchen schonen Erfolg.

Es Tcrlohrit sich wenig, auf don vielo Seiten fttllenden 
Streit der Męinungen Ober die zw'ecknuiBigsto Formcl fUr

iwono/m
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Abbildung 18. Form cln fiir das Yerdriiagtc Yolumen.

das verdrangte Volumen einzugehen, nachdem die Walz- 
werkskommisaion in ihrer Sitzung vom 29. November 1913 
die Frage in iłberaus klaren Verhandlungen beantwortefc 
hat. In Amerłka kommt man trotz Unzulangliclikeit dieser 
Formela in Erm&ngelung eines besseren Yorschlages doch 
wieder auf daB Yerdrangte Yolumen ais Grundlage der Be
rechnung der Walzarbeit zuriick. In anschaulicher Weise 
gelit der Unterschied zwischen den beiden Formeln

Vd = (Q l — Q2) L ,; (2*) und Vd =  Q1 I* 1
*(S> (3*),

— wie es sein muB — bei unondlich vielen Stiehen be 
rOhrt; dies geht natOrlich auch rein mathematisch aus 
dom Grenzwert der Formel (2*) fiir Summicrung unend- 
lieh vieler Stiche hervor. Die von Coryell durch punkt - 
weiso Bestimmung gefundene Kurvo muB sich natttrlich 
auch mit der vou Puppe cntwiekelton Formel IV*

V d -  V - u 1

deeken. (Dies ist alles selbstyerstandlich und wurde 
nur nochmals hier hervorgehoben, weil die Erago wichtig 
genug erscheint, um von allen  Seiten beleuchtet zu 
werden.) Dio obige Formel erscheint also ais die richtige 
Formel fiir das yerdrangte; Yolumen. Sie ist diejcnlge, 
dio allen weiteren zukiłnftigen Reehnungen zugrunde 
gclegt werden sollte. In ihrer Form 

V<!= V u (1 — a)
(V =  Anfangavolumen, ct =  Abnahmekoeffizient, u =  
Sticlizahl) entspricht sie auch allen Anforderungen an 
Einfachheit. Fiir eine Reiho von Stiehen muB, da a in 
Wirkliehkeit fGr die einzelnen Stiche nicht konstant ist, 
der Mittelwert eingesetzt werden.

Freilich, auch dioso Formcl ais Grundlage fllr die 
Walzarbeit in der Form: Walzarbeit A =  C • Vd ein- 
gefiihrt (wo Ceine Konstantę bedeutet), bcrucksiehtigt 
nicht dio Art, wio das Materiał verdrangt wird, ferner 
nicht die Reibung an der Walze, den EinfiuB des Waken- 
durchmessers D zur Hoho nach dem Stieh d, die 
Temperatur und dio dureh yerschiedene Analysen be- 
dington Festigkeitsunterschiede.

Die beiden lotztgcnannten Umstande, Temperatur und 
Festigkeit, sollen nach dcm von V ie to rE . E dw ards in 
der Diskussion des amerikanisehen Vortragagemachten Yor- 
schlag dadurch berticksichtigt werden, daB man schrcib 

A =  C • Vd • S, 
worin S die der joweiligen chemischen und phyaikalischen 
(ltierzu gehort auch die BerUcksichtigu ng der Tempe
ratur) Bcschaffenhcit des Materials entspreehendo Festig- 
keitsziffer bedeutet, die auf dem Wege des Labora- 
toriumsversuchs ennittelt werden kann. Eine weitere 
Ergiinzung findet die Formel durch Einfiihrung dca

Vcrhiiltnisses ^  ; nach Edwards ist; 
d

A =  C • V

fon denen die erste fiir Reduktion des Yołumens in einem 
einzigen, die zweite fflr Verdrangung in unondlich vielen 
Stiehen gilt, aus einem von W. C. C o ry e ll entwiekelten 
Schaubild hervor (s. Abb. 18). Bildet man fiir eine Anzahl 
yon Stiehen die Summę der sich nach der an z weiter Stelle 
geaannten Formel (3*) fiir jeden einzelnen Stich ergeben- 
den Werte, so crhiilt man die gestrichelte Kurve der 
Abb. 18. Angenommen ist dabei vermutlich ein gleieh- 
Meibender Abnahmekoeffizient. Das Schaubild ist entwik- 
kelt fur das Aus walzen eines Blocks von rd. 2,5 m 
Lange von 150 mm Q] auf 38 mm [Jj. Man sieht, daC dio 
gestrichelte Kurre zu der oberen, der ersten Formel (2*) 
^ntsprechenden Linie asymptotisch Yerlauft, sie also

* Die Nummcra der Formein beziehen sich auf 
den Bericht der Walzwerkskommission, St. tu E. 1914, 
1- Oki, S, 1548 ff.

Die Bcrechtigung zu dieser Ergiinzung leitet er aus 
Versuchen her, dio mit kaltem Auswalzen von Streilen 
aus Aluminium handelstiblicher Reinhcit gemacht worden 
sind. Dio Yersuehsergebnisse sind in Abb. 19 in der 
Form, wie sio Edwards yeroffentlicht, wiedergegeben. 
Es ist nicht ersichtłich, warum die Aufzeiehnungen auf 
Papier mit logarithmischer Teilung vorgenommen sind; 
ferner fchlt die Angabe des OrdinatenmaBstabes. Letzfcerer 
ist allerdings cntbehrlich, da die Werte ja nur relatives 
Interesse haben. Die Yersuche bieten eine Erweite- 
rung unserer Kenntnisse Uber den EinfluO des Wal* 
zendurchmesscrs. Angesichts dieser Bedeutung sind sie 
in Abb. 20 nochmals, auf gleiche Koordinaten te i! u n g 
umgezeichnet, wiedergegeben. Je eino der Linien der Abbil- 
dungen 19 und 20 vereinigt die Punkte gleicher prozentuałer

QiQuersehnittsvermmderung, stellt also fiir konstantes n  die

Funktion =  f ^ * | / ^  ^ ^ar*

Man ersieht aus dcm Diagramm folgendes: 1. Die 
in der Formel von Edwards angenommene direkte Pro-

portionalitat zwischen A und V? besteht jedenfalls

nicht; wenn man die Kurven ais lincar betrachten will, 
was ja allenfalls angeht, wenigstens fiir die meist Yorkom-

Qimenden Werte, so wiirde hochstens fGr — =  const, eme
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Abb. 19 u. 20. EinfluB ron  -  - auf Ule W alzarbelt beim kahen Auswalzen

von Alu mlniumst reifen.

aus ihnenFttnktion A = C 'V d ^ j / 1'  + C")

entwickelt werden konnen, in der C' und C" 
Konstanten sind. V' erscheint von der Grolio der

QuersclmiUsverimnderung, also von abhiingig.
J)ie (icsamtformol fiir den Kraftbedarf wfirde 
lauten:

A =  C' V d S

I I
i i

(wobei aber immer noch dio Art der Verdriin- 
gung und die Reibung an der Walie nieht bc- 
rUcksiehtigt ist).

-. Nur die Linien fiir Abnahmen von etwa
40 bis 60 % fallen anniihernd zusammen, fur 
kleinere Quer8ehnitfcsverminderungen ist der Ar- 
boitsbedarf gro Bor, d. h. A ist nicht proportional 
Va» wie es in allen Formeln angenommen •wurde; 
dies kann zum Tcil daran liegen, daB ftir die Be
rechnung von Vd Yielleicht eine falsehe Formel 
gebraucht wurde; Edwards hat nach der logarith- 
itiischen Formel gerechnet (es ist dabei nicht aus 
dcm Bericht erkenntlieh, ob die Querschnittsveriin- 
derunęen in einem oder in mchreren Stichen statt- 
gefunden haben}, der Grund kann aber auch darin zu suchen 
sein, daB tatsachlich die Art der Materialumlagerung bei 
groBen Abnahmekoeffizienten anders ist wic bei kleinen.

^700

I Is Ą sm r  
*  ^  

f !

3. Die Walzarbcifc ist for 
glatte (polierte) Walzen kleiner 
ais fiir aufgerauhte (charrierte). 
Dies hangt wohl damit zusam* 
men, daB bei aufgerauhten Wal
zen die Reibung des Materials 
an der Walzenoberfliiche groBer 
ist; da infolge der Voreilung die 
Geschwindigkeit des Bloekesnur 
an einer einzigen Stello des Wal- 
zenumfangs gleich der Umfangs- 
geschwindigkeit der Walze sein 
kann, an allenandcren abergroBer 
oder kleiner sein muB,spielt diese 
lleibung fiir den Arbeitsaufwand 
sowohl unmittelbar durch dieer- 
forderliehe Kcibungsarbeit, ais 
auch mittelbar durch ihre Rtick* 
wirkung auf die Art der Umlage* 
rung des Materials eine Kolie.

Mag man nun den in Abb. £0 
wiedergege be nen Yersu chsresul- 
taten eine groBere oder geringere 
Bedeutung zumessen, es zeigt 
sich jcdenfalls, daB man aus der- 
artigen Laboratoriums versuchen 
allerhand herauslesen und zu ei- 
nem Ausbau der Formel fOr den 
Kraftbedarf gelangen kann. Dem 
Berichterstatter erscheint es 
wichtig genug, hierauf ausdrfick- 
lich hinzuweisen. Namentlich 
halt er es fur wilnschenswert, 
daB man an soleheri Laborato- 
riumsversuchen auch die Art der 
Umlagerung des Materials stu- 
diere. Dic groBen Betriebsser- 
suche geben gewiB manchen 
AufschluB auch hierUber, sie 
machen aber derartige Studien 
nicht (iberflUssig. Yielleicht ge* 
lingt cs mit Zuhilfenahme dieses 
Weges, die Formel fiir den Ar
beitsbedarf so weiter zu ver- 
yollstandigen, daB sich das MiB*

O *0 80
S u kn ie  rfer cnjf rte e/nze/flen StScfic enffof/enden 

prozenti/oten ęi/erscfiniffsyerrimjerz/tyC#
Abbildung 2 t. ScbaubiM der W alzarbelt nach Sbepardson.

trauen, das ihrem Aufbau auf der Grundlage des ver- 
driingten Yblumens jetzt noch von mancher Seite eut* 
gegengebracht wird, ais unbegrtindet erweist.
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Von den in der Besprochung des amerikanischen Yor- 
trags gemacliten Yorsehlagcn zur Verein£acliung von Mes- 
sungen unter Umgehung des Begriffs des verdrangten yolu
mens sei zunachst der von J. W. S hcpardson erwahnt, 
der Schaubilder mit der Walzarbeit in mkg je t Wal/.gut 
und je 1 % Querschnitt8verminderung ais Abszissen 
und der Summo aller Einzelwerte der Querschnittsver- 
minderungen (in Prozentcn ausgedrUckt!) der einzelnen 
aufeinander folgenden Stichc ais Ordinaten yorschlagt. 
.Ais Ordinaten treten auf diese Weise mehr originell ais 
praktisch Querschnittsvcrminderungen von 240 und mehr 
Prozent auf. Iinmcrhin ordnen sich* aber die gemessenen 
Wertereoht zufriodenstellend zu einer Kurvc, dio in Abb. 21 
wiedergegeben ist. Sio ist in Dauerbctriebsver8uchen 
beiin Aus walzen von Kntippeln mit 45 mm [J] Anfangs- 
querschnitt gewonnen. Empfehlenswert dUrfto das Yer
fahren kaum sein.

F. G. Gasehc empfichlfc ftir die Darstellung der Walz- 
arbcit ein Sehaubild mit der Tangentialkraft am Walzcn-

Abbildung 22. Sehaubild der W alzarbeit nach Coryell.

umfang, bezogen auf den Halbmesscr 1, aLs Ordinaten, 
und der vom Walzenumfang durchlaufenen Wege, gleich- 
falls auf die Einheit des Halbmcssers umgereehnet, ais 
Abszissen; die Walzarbeit erscheint ais zu planimetrierende 
Hiiehe unter der entstehenden Kurve. Fiir inanche Zwecke 
hat der Uebergang zur Tangent ialkraft (Drehmoment) 
et was fiir sich; sowohl Maschinen- wie Tragheitskrafte 
lassen sich einfach in dem Diagramm entwickcln.

Die umstiindlicho und vielo Apparate und liech- 
uungen erfordernde Bestimmung der Tragheitskrafte will 
Coryell ganzumgchen; er triigt(s. Abb. 22) ais Ordinaten 
die sich aus den Indikatordiagrammen ergebende Ma- 
schinenleistung zu den Umdrehungen ais Abszissen auf. 
In dieses Sehaubild wird auch die Leerlaufsarbeit (nach 
den Indikatordiagrammen bei unbelasteter Walzen- 
straBe) eingezeichnet; sie ergibt, da sie je Umdrehung 
einen konstanten Wert hat, thcoretisch eine gerade Linie. 
\erfolgt man nun vom Schnittpunkt A mit der Leer- 
laufsliaic im Anfang bis zum Endschnittpunkt B das 
''alzen eines ganzen Blocks, in der Abbildung 5 beispiels- 
"eise in neun Stichen, so stellt die Diagrammflache die 
gesamte Walzarbeit einschlieBlich Bcschleunigungs- und 
> erzogerungsarbeit dar. Die positive und negative Arbeit 

Massenkrafte wird in ihrer algebraischen Summę 
gleich Nuli, da die Maschine am Ende des betrachteten 
^organgs sich im gleiehen Zustand befindet wie am An- 
kng. I)ie reine Walzarbeit ergibt sich nach Abzug der 
l*eibungsarbeit und kann gleichfalls planimetriert werden, 
^enn man die Flachen tiber der Linie A bis B poeitiv, 

unter der Linie A bis B negativ zahlt. Auch fiir 
jeden einzelnen Stich ist das Yerfahren anwendbai; wenn, 

dies meist der Fali sein wird, die Stiche einander so 
ell folgen, daB die Maschine nicht vom Bcharrungszu-

stand des Leerlaufs aus wieder in densclben Zustand kommt, 
so lassen sich nach Coryell dic Diagram me ergiinzen. Es 
ergibt sich namlich, daB der Abfall der Kurvc nach dem 
Stich (wahrend der Beschleunigung der Maschine lwi steigen- 
dem Regler) jeweils ftir eine bestimmto Ordinatenhóhe 
zu Beginu des Abfalls stets das gleiche Bild zeigt; d. h. 
beispielsweise: dio von den annahernd in gleieher Hohe 
liegenden Punkten C und D aus abfallenden Linien nehmen 
einen parallelen Verlauf; hat man also fiir verschiedene 
Ordinatenhohen diesen Yerlauf empirisch festgelegt, so 
kann man ihn auch in denjenigen Stichen nachtragen, 
in denen er durch den EinfluB des folgenden Stiehes ver- 
wischt ist. In Abb. 23 ist dies durch den gestrichelten 
Linienzug (E—F—0) angedeutet, in Abb. 24 ebenso. 
In Abb. 24 fallen zwei Stiche zusammen, die Arbeit ftir den 
zweiten Stich ergibt sich — rcehnerisch oder graphiseh — 
unter Beriicksiehtigung der Plus- und Minuswerte ais 
Differenz der Arbeit fiir beide Stiche zusammen minus 
der durch das Erganzungsverfahren ermittelten Arbeit

Abbildung 23. Erglinzung des Abbildung 24. Anwendung
Scliaublldes nach dem Yerfahren de* Yerfahren* von Coryell

•von Coryell. aufS tlclł 3 u. 4 der Abb. 22.

fttr den ersten Stich. Da immerhin einige Unsicherheiten 
bei dem Ergiinzungsverfahren auftreten konnen, wird 
es nach Ansicht des Bcrichterstatters vielleicht zweck- 
maBiger sein, bei Bestimmung der Walzarbeit ftir einen 
einzelnen Stich doch lieber aus jedem Błock nur 
einen einzigen Stich herauszugreifen und die Maschine 
vor und nach diesem Stich in den Leerlaufs-Beharrungs- 
zustand zu bringen. Die hierfUr aufgewendete kurzo 
Zeit wird fiir die Walztemperatur kaum in Betracht 
konmien und kann zweekmaBig zu genauen Messungen 
des Blockąuerschnittes benutzt werden. Wenn das Yer
fahren auch roh ist und Fehlerquellen birgt, so ist doch 
nicht von der Hand zu weisen, daB es vielleicht rccht 
brauchbare AufschlUsse und Uebcrschlagswerte bringen 
kann- $r.*Qncj. K. Mummel.

Neues Draht- und Feineisenwalzwerk.
Die Steel Company of Canada, Ltd., dic in Interessen- 

gemeinschaft mit der Hamilton Steel and Iron Co., der 
Canada Bolt and Nut Co., der Canada Screw Co., der 
Dominon Wirc Mfg. Co. und der Montreal Bolling Miii. Co. 
steht, hat in Hamilton ein nach ganz neuzeitlichen Grund- 
satzen aufgebautes Draht- und Feineisenwalzwerk mit 
zugehoriger Błock- und KniippelstraBe errichtet1}, das 
in der Anordnung und einer Keihe von Einzelheitcn be- 
merkenswert ist. Das Ho h m ate ria ł wird von einem 
Hochofen werk mit 2 Hochofen und einem Stahlwerk mit
6 Herdofen, 2 von 80 t, 2 von 35 t und 2 von 25 t Fassungs- 
vermogen, bei einem mittleren monatlichen Ausbringen 
von 15 000 t, versorgt. Der Einsatz des Martin werkes

*) The Iron Trade Eeview 1913, 3. Juli, S. 17/25;
S. 32/3.
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besteht zu 55 % aus Schrott und zu den restliehen 45 % 
aus fliissigem Roheisen. Die Bliicke fur das neuo Walz- 
werk zeigen eineri Querschnitt von 380 X 430 mm und 
wiegen rd, 1950 kg.

Abb. 1 zeigt die Walzwerksanlago im GrundriB. Sio be
steht im wesentlichen aus zwei groBon, hintereinander ange- 
ordneten Hallen mit parallcler Langsachse, dio in der Liings- 
richtung um Uber Gebiudclange Yerschobcn sind, Die erste 
Halle Yon rd. 18x145 m Ausdchnung umfaBt an ihrem 
Kopfende die Stripperkrananlagc und anschlieBend die bei- 
denTiefófen mit je4 Gruben von 1,5x2,6ro Grundflachc, 
dio je 8 Blocke aufnehmen konnen. Die Oefen werden 
mit Generatorgas aus rier Morgan-Gaserzeugem beheizt, 
dio rd. 3 m Schachtdurehmesser besitzen und in einem 
Nebengebaude untergebracht. sind. Dio Dcekel werden 
dnrch eino hydraulische Yorrichtung bedient. Von den 
Tiefgrubcn werden die Błocko dem Zufuhrrollgang der 
864er U m lcehrstrafle iibergeben, dio sio in 18 Stichen 
auf den Vorblockqucrschnitt von 89 X 98 mm ftir dio 
KnOppolstraBe vorblockt. Far dio Herstellung von 152er 
Yierkantvorblocken wird dio Stichzuhl auf 15 vcrringcrt. 
Der Antrieb erfolgt durch einen Doppelmotor von 3000 PS 
in Yerbindung mit einem llgner-Umformersatz, der aus 
einem Drehstrommotor von 1S00 PS bei 2200 Volt Span-

AuBcrdera besitzen die Walzen Kaliber zum Aus walzen 
von Flaebąuerschnitten 50 X 2000 mm. Der Antrieb 
erfolgt durch einen Drehstrommotor von GOOOPS Leistung 
bei gleichbleibender Drehzahl von 270 Umdr./mm 
unter Zwischenschaltung von Pfeilradern und Kegelrad- 
getrieben. Die Belastungsspitzen betragen bis 2000 PS, 
die Walzgesehwindigkcit im letzten Cerust erreicht
79,25 m/min bei einer Leistung von 25 t/st. Die aua- 
laufenden Kntłppol werden von einer fliegenden Schere, 
Bauart Edwards, in Langen von 9,1 m untertcilt, wenn 
sio auf den Draht- und FcinstraBen weiter \erwalzt 
werden sollen, oder auf die halbe Lange, wenn sie zum 
Versand kommen. Von dem Scherenrollgang gelangeo 
dio Kniippel auf cinon Schriigrost und das Kiihlbctt, 
das in einem 15 m breiten, zwischen den beiden Walzwerks- 
hallen liegendon Strcifen untergebracht ist, der von einem 
15-t-Kran auf 122 m Lange bestrichcn wird und in seinem 
liinteren Endo ais Verladeplatz dient. Yon dcm Ktihlbett 
werden dio Kniippel mit diesem Kran auf die Stoilvorrich- 
tung des k o n tin u ie rlich cn  W iirmofens von 9,1 
X 7,3 m Hcrdfliiche aufgegeben, der bereits in der zweiten, 
der FeinstraBcnhallo von 25,8 X 167,0 ni Ausdehming, 
liegt. Dor Ofen wird von drei daneben licgendenlG**- 
orzeugern, dcrselben Art wio vorher beselirieben, gc-heizt.

Abbildung 1. Lageplan der Walzwericaarilagen der Steel Go. o t  Canada. 
a Gasereeogeranlage. b — Tiefofen. c : Blockwalzwerk. d  ~  U m form ersati. e -- Kontlmiierliche KnlippelstraCe,
f — KUhlbett g KoaUuuierlicher WUnnofen, h > Pelnelsenwalrwerk, Torgerliste. i «=> Felneisenwaliwerk Fertlggertiste. 

k  =  W arm bett. 1 =  Grube fUr Drahtblłndcllorderbaiid.

nung, einem 50-t-Schwungrad und zwei 1200-KW-Stouer- 
dynamos besteht. Der Zufuhrrollgang wini durch einen 
30-PS-Motor, die Blockstrafio durch einen 100-PS-Motor 
angetrieben. Dio Filhrungen der StraBo werden hydrau- 
lisoh betatigt. Die K ntlppelstraB o liegt in der Ver- 
iiingerung der BlockstraBe. Zwischen den beiden StraBen 
ist eino elektrisch betriebeno Schere, bei der die eigentliche 
Sehnittbewcgung mit Hilfo hydraulischer Ucbcrtragung 
erfolgt, fOr Querschnitte von 250 [Jj gebaut. Ein Sttlck 
des Yerbindungsrollganges zwischen den beiden StraBen 
ist auBerdetn hochklappbar, so daB eino Reihe von Gleiaen 
quer durch dio Halle und den Rollgang gefuhrt werden 
kann. Einmal wird dadurch dio Zu- and Abfuhr von Be- 
triebsmaterial erleichtert und anderseits konnen Vorblocke 
fiir den Yerkauf unmittelbarauf Spczialwagen aufgefangen 
und nach den Verladepliitzen gebracht werden. Die 
KnOppelstraBe ist ais kontinuierliches Walzwerk mit 
vier GerOsten mit 457er Walzen ausgefiihrt. Die Zahl 
der Geriiste bei gleichartigen StraBen betrug friiher 6 bis 8. 
Ea war also eino entspreebende Yergróflerung der Ab- 
nabLmekoeffizienten notwendig, und zwar betragt die 
Abnahme 35,5 % im ersten Stich, 28,5 % im zweiten,
34,5 % im dritten und 25 % im Yierten Gerttst. Die 
bisherigen kontinuierliclien KnOppelwalzwerke wiesen 
selten mehr ais 27 bia 28 % Abnahme in den ersten Stichen 
auf. Es werden KnOppet von 45, 50 und 64: [J] hergestellt.

Aus dem Wiinnofen gelangt das Materiał unmittelbar 
auf den Rollgang zu dem D rah t-  und Feineisenwalz- 
werk. Dieses besteht aus vier Teilen, und zwar ciue» 
kontinuierlichen Yorwalzwerk mit scchs Geriisten von 
305 mm Durehmesser, cinor Feinstrecko mit vier Geriisten 
in kontinuierlicher Anordnung mit 254er Walzen in der 
Achse des Yorwalzwerks, aus weiteren zwei in einer 
Jfebenachse hintereinander liegenden gleichen Ge
rilsten, so daB das Walzgut zwischen diesen beiden 
Teilen eine Sehleifo bilden kann, und, zu dem gleichen 
Zwecko nochmals staffelformig Yersetzt, aus vier weiteren 
in kontinuierlicher Art angeordneten Feingerilsten sowie 
einem dazu wieder Yersetzten FertiggerOstc ftir d* 
Herstellung Yon Feineisen. Insgesamt weist also om 
Yereinigto Draht- und Feineisenwalzwerk 17 Geriiste 
auf. Der Antrieb der Draht- und Feineisenstrató 
erfolgt durch zwei Gleichstrommotorcn Yon je 1COO 
dereń Drehzahl zwischen 250 und 420 Umdr/®® 
regelbar ist. Der eine Motor treibt die Vorger0ste u» 
die ersten vier Fertiggertlsto durch ein Z a h n ra d g e tn c  
an, der zweito die restliehen Geriiste mit Riementne?- 
Die Motoren erhalten ihren Stroni Yon einem gemein- 
samen Umformersatz, bestehend aus einem 3200-̂  
Synchronmotor und zwei 1200-KW-Dynamos. 
Drehzahlregelung geschieht wie bei dem llg n e r- 1 'n ifo re - '' 
der UmkehrstraBe. Je nach der GroBe und dera Gewic
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der za walzenden Querachnitte werden einfach einigo 
. Tor- mid Fcrtiggerflste ausgelassen. Vor und binter der 
Yorstrecke befiuden sieli fliegende Scheren. Draht wird 
aii3 dem kleinsten KnUppelquerschnitt hergestellt. Er 
liuft aus dem 16. Gertist in ein Bohr, in dem er mit Wasser 
bcrieselt wird, zu vier H aspeln , die in einer Grube ver- 
scakt angeordnet sind. Die fertigen Drahtbflndel werden 
von einer Forderrorrichtung von rd. 40 m liinge und 1 m 
Breite zur Yerladestellc (lber Elur gcachafft. Das Fordcr- 
band ist abgedeckt mit GuBeiaenplatten, die auf ilirer 
Oberseite eine Sandschieht von einigen Zentiroetem Dicko 
tragen, und seine Geschwindigkeit ist so gering, daB die 
Drahtbflndel ausgeglttht sind, wenn sie an der Entlade- 
steile ankommen. Dureh das Bespritzen mit Wasser 
soli dio BiUlung von Sinter auf das geringste MaB be- 
schrinkt und durch das Ausglflhen die Eigenschaften 
dea Drahtes fiir den ZiohprozeB Yerbessert werden. Die 
Fórderzeit der Drahtbflndel betriigt rd. 10 Minuten. 
Das Feineisen liiuft aus dem letzten Fcrtiggcrflst auf 
ein schriig liegendes liuhlbett, Bauart Edwarda, von 
rd. 76 m Liinge. Am Ausgang des Kflhlbettes werden 
dio Eisen geschnitten und gebDndelt und mit einem 
Laufkran in die Eisenbahnwagen verladen, die auf 
ciuem parallcl dem Kflhlbett liegenden Gleise einfahren. 
Besonders bemerkenswert bei dor Anlage ist, daB 
durchwcg elektriseher Antrieb Yerwendet worden ist, 
nad der Strom nicht im eigenen Werk erzeugt, sondern 
von dem Wasserkraftwerk der Dominon Power & Trans- 
mksion Co. zu dem auBerordentlich geringen Preise 
von 0,5 c/PSst (rd. 2 Pf./KWst) bezogen wird. Das 
Kraftwcrk liegt anniihernd 64 km von dem Walzw^erk 
entfernt, und der Strom wird mit einer Sparmung von 
44 000 Volt und 66J/s Perioden ttbergefflhrt. Im Work 
»'ird er heruntertransformiert auf 2200 Volt Drehstrom 
fur die groBen Antriebe und 220 Volt Zweiphasenstrom 
fdr die kleinen Antriebe und fiir Lichtzweckc. Dio 
tttnstliche Beleuohtung des Werkes erfolgt dureh Metall- 
fadenlampen von je 250 Watt Stromverbrauch, die 
in Abstanden von 7,6 m in ungefiihr 10 ni Hohe auf- 
gehśngt sind.

Ueber das Kornwaehstuni In Slliziumstahlen.
In den „Transactions of tho American Institute of 

Mining Engineers" Yeroffentlicht W. E. R uder einigo 
interessante Beobaehtungen. S tead 1), C harpy2), Lo 
Chateliei4) und R obin1) haben nachgewiesen, daB dc-

Metallographist 1898, Bd. 1, S. 289.
*) Comptcs rendus 1910, 1. Aug., S- 389; Ygl. St. u. E.

1910, 28. Sept., S. 1678. Rov. de Met. 1910, Aug., S. 655.
’) Rcy. de Met, 1911, Mai, S. 370.
4) Comptes rcndu3 1913, 5. Mai, S. 1374.

formierte Eisenkristallo durch Glflhen bei einer etwas 
unterhalb A, gelegenen Temperatur sehr stark wachsen. 
Sftuveur') erbrachte ferner den Nachweis, daB das 
durch Glflhen heryorgebrachtc Kornwaehstum vom Grade 
der FormiŁnderung abhangt. Er fand, daB die dem stiirk- 
sten Kornwaehstum entsprechenda kritischo Beanspru- 
ehung in einem wcichen FluBeiseu etwa 10 kg/qcm ober- 
halb der FlieBgrenze gelegcn ist. Der Ycrfasaer ging 
von dem in Ublichcr Weise gewalzten Siliziumstahl mit 
3,24 % Silizium aus. Das Materiał weist im unge- 
glOhten Zustande deformierte Eisenkristallo auf. Der 
Nachweis wird erbraeht, daB durch Glflhen bei 800° der 
EinfluB der Kaltformandening (Streckung der Korner) 
aufgehoben wird, daB zur Beforderung des Kornwaclm- 
tums jedoch die Erreichung einer Mindesttemperatur von 
1050“ crforderlich ist, und daB die Kristalle um so rascher 
wachscn, je hoher dio Glflhtemperatur flber der genannten 
Uegt. Es war unmoglich, dio eitimal gebildeten grobon 
Kristallkorner irgendwia durch Warmebehandlung zu Yer- 
kleinern. Dio stiirkste KorngroBe wird durch Glflhen 
bei 1050° nach 3 st, bei 1300° bereits nach 15 min er- 
rcicht. Eine ganze Reihe Vorversuche hatte gezeigt, 
daB nicht allein die stiirkste, durch Glflhen erreichto 
KorngroBe, sondcm auch die zur Komvergroberung er- 
forderlichc Gllihtemperatur von dem Grade der voran- 
gogangenen Formanderung abhtingig ist. Zur Ermittlung 
des Einflusses des Formanderungsgradcs wurde eine gróBerc 
Zalil von Proben bei 600 bis 1000° unter Yorschiedencn 
Drflcken gowalzt und hinterher bei 9504 geglflht. Es er- 
gab sich, daB eino geringe Formanderung nach dem Glflhen 
starkes und eino starkę Formanderung nach dem Glflhen 
geringes Kornwaehstum, sogar Kornvermindorung, zur 
FolS° hat- * P. Oberhofftr.

Regeln ftlr Leistungsvcrsuche an Ventilatoren und 
Kompressoren.

In der Zeitschrift des Yoreines deutscher Ingenieure") 
wurde derEntwurf zu Regeln fiir Leistungsyoraucho 
an Y en tila to ron  und K om pressoren veroffentlicht, 
der von einem zu diesem Zweoke Tom genannten Yerein 
zusainmengenifencn Ausscliusse anfgestellt worden war. 
Diojenigcn Fachgenossen und Kórperschaften (instie- 
sondere Kesselvereine usw.), dio Yersuclie nach den 
Regeln ausfflhren, werden gebeten, diese Versuclie und 
dabei gewonneno Erfahnmgen zurKcnntnis des Vereines 
deutscher lngenieuro und damit des Aussehusses zu 
bringen.

>) Mitt. Int. Verb. Jlat.-Pruf. d. Technik 1912; Ygl. 
St. u. E. 1013, 3. April, S. 568.

!) 1912, 2. Noy., S. 1794/1804 ; 9. Noy., S. 1S34/44;
16. Noy., S. 1880/84. Sonderabdruck erachienen.

Aus Fachvereinen.
Eine Kundgebung der deutschen Erwerbs- 

stande.
Hatten una schon die letzten Kriegawochen manche 

Anzeichen dafilr gegeben, daB unsere Yolkswirtschaft 
in den Kern gesund sei und gerflstct, der gewaltigen 

IWtprobe, die jetzt an sie gestellt wird, standzuhalten, 
bo trat auch in einer glanzenden Kundgebung der Ver- 
freter der deutschen Erwerbsstiinde in Berlin am 28. Sep- 
tember 1914 der feste Wille in die Erecheinung, auch weiter- 

in allen Teilen der deutschen Volkswrirtschaft zu- 
S'Unmenzustehen und zusammenzuhalten bis zum letzten 
glttcklichen Ende,

Die Versammiung war gemeinsam einberufen von dem 
Deutschen H andels tag , dem D eutschon L andw irt- 
jebaftsrat, dem K riegsausschuB der deutschon I n 
dustrie und dcm D eutschen H andw erks- und  Ge- 
“■erbekausmertag. Der groBo Saal der Philharmonie war 
Rediangt yoll, und man sah aia allcn Rcihen des deutschen

■Wirtschaftslebens dic maBgebenden Manner, dio hierher 
kamen, um Zeugnis abzulegen i  flr ihreinmfltiges Zusammen- 
atehen und fflr die Entschlossenhcit weiteren Zusammen- 
haltens. Der Prasident des Deut schen Handelstages, Reichs- 
tagsprasident Dr. K aem pf, eroffnetedie Versammlmig mit 
emsten Darlcgungen, anknflpfend an das Kaiserwort: „Ich 
kenne keine Part«icn n)ehr, ich kenne nur Deutsche". Er 
sprach von der Gesundheit und der Kraft unserer Yolkswirt- 
schaft, unserea wirtsehaftliehen Lebens. Werglaube, durch 
die Drohung, den Krieg in die Lange zu ziehen, das deutscho 
Volk und das deutscho Wirtschaftsleben mttrbe zu machen, 
der habe sich verreehnet. Unscr Ziel konne nur sein Ellen- 
bogenfreiheit fflr unsere politischc, EUenbogcnfreibeit 
fOr unsere wirtschaftliehe Entwicklung fflr alle Zukunft. 
Ein sturmisch aufgenommenes Hoch auf Kaiser und Reich 
leitete zu den weiteren Bcratungen Uber.

An erster Stelle sprach der Vorsitzende der Handels- 
kammer zu Koln, Geheimer Kommerzienrat Dr. No ren  
DuM ont. Er erinnerte kurz an die Yorgcschiehto
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un serca Krieges und an die Erfolge, dic wir bisher auf 
den Kriegaschauplatzen zu Wasser und zu Lande zu ver- 
zeielmen haben. „Aber nicht nur die geniale Kriegskunst 
unserer deutschen Heerfuhrer, nicht nur die Faust des 
•Soldaten, die Flintę, Sabel und Lanze fiihrt oder die Ge- 
schtitze bedient, zwingen den Feind nieder, sondern auch 
die Qualitiit tinsercr Waffen, geschaffen von deutschen) 
Erfindergeist und deutscher Herstellung entstammend, 
feiert nie geahnte Triumphe.** Redner erinncrt an die 
I^eistungen unserer Zeppeline, unserer Schutte-Łanz und 
an die Firma, die noch Tor wenigen Jahren inancherlei 
Schmahungen zu crdulden hatte, an die Firma Krupp. 
„Ihre Erzeugnisse aber brummen allen unsern Gegnem 
tibel in den Ohren“. Eine sttirmische Beifallskundgebung 
war die Antwort der Versamnilung.

Weiter erinnert der Redner an die schwcren wirt- 
schaltlichcn Bedrangnisse, in die uns der Krieg gebracht, 
aber die Hoffnungen, die unsere Feinde daran gekntipft, 
seien zuschamlen geworden. Unsere Landwirtschaft kann 
infolge rtistiger Arbeit der letzten Jahrzehnte die Brot- 
Yersorgung Dcutachlands allein tragen. Wahrend alle 
Lander Europas, selbst neutrale, nur durch Aufatellung 
von Moratorien ihre wirtschaftlichen Yerhaltnisse zu regeln 
vermochten, sind in Deutschland ohne solche Hilfsmittcl 
die Geldverhaltnisse in Ordnung geblieben. Die Auf- 
bringung der gewaltigen Anleihe mit 4}/+ Milliarden Mark 
allein im Inlande hat wohl auch dem Auslande bewiesen, 
welche gewaltige Kapitalkraft in Dcutschlands Grenzen 
schlummert. So diirfe auch nicht daran gedacht werden, 
einen Fricden um jeden Preis abzuschlieCen, sondern nur 
einen Frieden, der die Strome vergossenen Blutes aufwiegt, 
der Deutschland dauernd so stark macht, daB Ueberfalle, 
auch Yereinigter"GroBmachte, wie wir sie jetzt erleben, 
unmoglich werden. Bis ził diesem Ergebnis mussen unsere 
Heere ausharren im Kampfe, mtissen aber auch wir wirt* 
schaftliche Not tragen in der festen Zuvcrsicht, daB wir 
dazu die Macht und die Kraft haben. „In diesem Sinne 
hier Zcugnis abzulegen,1' so sehloB der Redner, „bitte ich 
dio Yertreter der vier groBen Berufsstande, die heute 
zusammengekommen sind, sich deutlich auszuspreehen, 
daB es gehort werde von allen denen im deutschen Yater- 
lande, die etwa kleinmtitig und zaghaft sind. Noch mehr 
aber im Auslande, von allen Neutralen, vor allem jedoch 
von unsern Feinden.'*

Geheimrat Neven DuMont brachte hierauf folgende 
iErklarung ein:

„E in  fre v e lh a fte r  K rieg ist gegen uns ent* 
b ran n t. E ine W eit von Feinden  h a t sich vcr- 
b tindet, um das D eutsche R eich p o litisch  und 
w irtseh aftlich  zu vern ich ten . Yoll Zorn und 
voll B egeisterung  h a t, um seinen K aiser ge« 
sc h a r t, das deu tsche  Yolk sich einm titig  er- 
hoben. .leder unserer K rieger in H eer und F ło ttc  
weiB, daB es sich um Sein oder N ich tsein  des 
V aterlandcs handelt. D aher haben unsere 
W affen ih re  gltinzenden E rfolge errungen , 
d ah er wird ihnen der Sieg beaehieden sein. 
H ierfiir b tirg t auch die S ta rk ę  und G esundheit 
unserer Yolksw ir ts c h a f t , der beispiellose Erfolg 
der m it fas t 414 M illiarden Mark gezeichneten  
K riegsan leihe, Wohl ha t der K rieg uns schwere 
w irtsch aftlich e  L asten  au fe rleg t, freudig sind sie 
ftir das Y ate rland  tibernom m en. Zu jedem  
w eiteren O pfer b ere it, sind alle Teile des d e u t
schen W irtsch a fts leb en s, L an d w irtsch a ft, In d u 
s tr ie , H andel und H andw erk , einm titig  en t- 
schlossen, bis zu einem E rgebnis du rch zu h a lten , 
das den ungeheuren Opfern dieses K rieges en t- 
sp rich t und dessen W iederkehr ausschlicB t. 
D ann wird die gesicherte  G rundlage gegeben 
sein  fiir neue B ltite , neue M acht, neue Wohl* 
fah rt des D eutschen R eiches.4*

Nach den begeisterten und begcistemden Ausfiih- 
rungen des Kolner Handelskammerprasidenten traten 
nun der Reihe nach die berufenen Yertreter der tibrigen

Erwerbsstando auf, um fiir ihre Organisationen Erklarungen 
abzugeben.

Der greise Prasident des Abgeordnetenhauscs, Graf 
v. Schwerin-LoAvitz, gab namens der gesamten land- 
wirtschaftlichen Korpersehaften Deutnchlands eine Er. 
kliirung ab, daB, wenn auch die I^andwirtschaft nkht 
minder hart ais die tibrigen Erw erbsstiinde von dcm Krieg 
betroffen sei, sie sich doch ihrer ganzen raterlandischen 
Pflicht bewuBt sei, Heer und Volk wahrend der ganzen 
Dauer des ICrieges ausreichend zu versorgen und das Yolk 
vor jeder ungebiihrlichen Yerteuerung der Lebensmittel 
zu bewahren.

Namens der deutschen Industrie und fiir den Kriegs- 
ausschuB der deutschen Industrie sprachen Landrat a. I). 
R oetger und Kommerzienrat Friedrich. Ersterer 
wics auf das unbegrcnztc Yertraucn hin, das wirzu unseren 
Streitkraften zu Lande und zu Wasser haben; er erinnerte 
daran, daB die Grundlagen unserer Wirtschaffc sich ala 
ubcrraschend gesund erwiesen hatten, und daB das in 
uns die Zuvcrsieht bestiirke, daB wir es liinger, sehr viel 
langer wiirden aushalten konnen ais jeder unserer Gcgner, 
wie uberall sonst so auch in der deutschcn Industrie. Die 
unvermeidlichen Verluste miiBten getragen werden und 
wiirden freudig getragen, eine flaue Yerstandigung gebe 
es nicht, die deutsche Industrie werde nur in einem sieg- 
reichen Deutschen Reich fortbcstchcn.

In ahnlicher Richt ung bowegteń sich die Ausfiihrungen 
des zweiten Yertretcrs des deutschen Kriegsausschujses, 
des Kommerzienrats Friedrich, des Yorsitzenden des 
Bundes der Industriellen. Wenn auch die durch ilm ver* 
tret cne Exportindustrie yielleicht melir ais andere Erwerbs- 
stande gelitten habe, so sei sie bereit, alle weiteren Opfer, 
einerlei w ie schwer sie seien, auch weiter auf sich zu nehmen 
und das Letzte hinzugeben, um dem Deutschen Reich 
einen dauernden Fricden zu erkampfen.

Fur das Handwerk sprach Obernieister Platę, 
HannoYer, der Yorsitzendc des Deutschen Handwerks- und 
Gewerbekammertages. Das deutsche Handwerk befinde 
sich im Gefiihl der unzertrennlichen wirtschaftlichen Zu- 
sammengehorigkeit aller deutschen Erwerbsstande, und 
es werde den ihm angewiesenen Platz nach besten Kraften 
ausfullen und allen Opfern zum Trotz im Kampf um den 
Sieg der deutschen Wirtschaft aushalten.

Eine tief zu Herzen gehende Rede des SiiddeutscheD, 
Oscar von M iller, M(ineben, lieB erkennen, mit 

wclchcr Kampfesfreudigkeit die Bayern in den Kru  ̂
gezogen sind, und wic sich die bayrischcn Truppen wie 
alle ihre deutschen Briider in den Schlachtcn bewahrtco. 
Es gebe keinen Unterschied zwischen Nord und Siid ia 
Mut, in der Leistungsfahigkeit und in der Opferw illigtcit 
der deutschen Krieger. Den guten irilitarischen Riistungcn 
im Felde stehen die wirtschaftlichen Rlistungen in Bayern 
gleiehwertig zur Seite, Wenn auch das Land kein reichcs 
Land sei, so hatten sich doch alle Schichten der Bevolke- 
rttng mit Begeisterung an der Aufbringung der Reicłw- 
anleihe beteiligt und damit bewiesen, daB auch der 
wirtsehaftlich machtig sei. In Rayern, w'o immer schon 
der Unterschied der Stiinde wenig zum Ausdruck komme, 
fiihlten alle sich in dieser schweren Zeit wie eine Fanki!#* 
Solange dieser Geist. in unsern deutschen Landen herrschc*, 
sei keine ^Virtsehaftskatastrophe, keine Not und keia 
Streit unter den Yolksschichten zu befiirchten, die un* 

, zu einem zweifelhaften Frieden zwingen konnten, bevor 
das Zieł unseres ganzen Kampfes, ein ehrenhafter, sicherer 
und dauernder Friede, erreicht sei.

Rausehcnder Beifall lohnte den sOddeutschen ^ ‘r’ 
treter fiir seine aus warmem Herzen kommenden ^orte.

Ftir die deutschen Banken sprach der Geheime Ober- 
finanzrat M tiller, der auf Grund der Erfahrungen <̂* 
Baftken die Wirtschaftsbereitschaft DeutschlamLs im vo!kn 
Umfange bestatigen konnte. Er erinnerte an die gro*' 
zOgige Arbeit der deutschen Reichsbank, die bei der 
gabe der Kriegsanleihe durch Ktihnheit des Entwsi® 
und Umsicht der Ausftilirung einen Erfolg erzielte, ** 
seinesgleichen die Weit noch nicht gesehen haW.
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Zum SchluB kam dann noch ein Vertreter des dureh 
den Kricg schwer betroffenen OstpreuBens in der Person 
des Generallandschaftadirektors Dr. K app, Konigsbcrg, 
zam Worte. Er sehilderte, wie OstpreuBen trotz aller 
sehweren Prfifungen unverzagt und voller Zuversicht sei. 
Man sei darauf bedacht, die Wirkungen der Kriegsgrouel 
so schnell wie moglich wieder zu beseitigen. OstpreuBisclier 
GewerbefleiB und ostpreuBischc Bauerntreue wollten trotz 
allem, was sie jiingst erdnlden muBten, nicht bciseite 
stelien, wenn das gesamte werktatige deutsche Volk in 
diesem gewaltigen Kampf um unsere hochsten YolkagUter 
alle wirtschaftlichen Kriifto bis zurti auBersten anspannt, 
bis unsere Feinde endgttltig nicdcrgekampft seien.

In seinem SchluB wort faBte der Vorsitzende 
I)r. Kaempf noch einmal die Empfindungen der groBen 
Yersammlung zusammen. Er sprach von dem tiberwiiltigen- 
den Geftlhl, das in diesem Augenblick sich aller bemiichtige, 
da die deutsche Geschlossenheit wieder hervortrete und 
nun Ausdruck finde in dem EntschluB, den uns auf- 
gezwungeucn Kampf nieht ruhen zu lassen, bis das Zicl 
■c-rreicht sei. Unter stilrmischem Beifall gedachte der 
Kedner des einzigen Kampfgenosaen, den wir haben, 
(łesterreieh-Ungarns, und seiner tapferen Armee. Dic 
Zuversiclit atehe fclscnfeat, daB dio beiden groBen Reicho 
den ihnen aufgezw^ngenen Kampf um ihre Existenz 
siegreich durchfiihren wttrden.

Die oben wiedergegebene Erklnrung wurde dann 
einmCktig unter dem lebhaften Beifall der Versaminlung 
angenommen, ebenso wie der Vorschlag, folgendes H u l • 
digungstelegramm an don K aiser abzusenden:

„Sr, Majestat dem Deutschen Kaiser. GroBes Haupt- 
ąuartier. Euer ^lajestat bringt die vom Deutschen 
Handelstag, Deutschen I-andwirtschaftsrat, dem Kriegs* 
ausschuB der deutschen Industrie sowie dem Deutschen 
lian d werks- und Gewerbekaminertag reranstaltete 
grotte Versammlung ihre ehrfurchtsvolle Huldigung 
dar. Emmtttig im Zorn Ober den frevelhaft gegen uns 
entflammten Krieg, einmutig in der Zuversicht auf den 
Sieg unserer Waffen und einiutitig im GefUhl unserer 
wirtsehaftlichen Kraft bekunden die Yertrcter aller 
Teile des deutschen Wirtschaftslebens, von Landwirt- 
Rchaft, Industrie, Handel und Handwerk, ilire feste 
Entschlossenheit, durchzuhalten bis zu einem

Ergebnis, das den ungeheuren Opfcrn dieses Krieges 
ertspricht und dessen Wiederkehr ausschlieBt. Dann 
wird unter seinem glorreichen Kaiser das Deutsche 
Reich auf sicherer Grundlago zu neuer Macht und 
Wohlfahrt gelangen. Dr. Kaempf, Graf v. Schwerin- 
Łowitz, Roetger, Friedricha, Plate.“

Auf dieses Telegramm ist vom Kaiser folgende A nt- 
w ort eingegangen:

„Reichstagsprasident Kaempf, Berlin. Der ein- 
miitige ZusammenschluB der Vertreter des gesamten deut
schen Wirtschaftsleł>ens und die kraftvolle Bekundung 
des festen WiUcns, den unserm Yaterlande aufgedriingten 
Esistenzkrieg auch auf wirtschaftlichein Gebiete sieg* 
reieh durchzufUhren, haben mich auBerordentlich er- 
freut. Mcin herzlicher Dank und meine warmsten 
Wtinache geleiten diese ernstpatriotische Arbeit. Gott, 
der Herr, krone das Werk mit seinem Segen und lasse 
alle dic schweren Opfer unserer Tagc zu einer guten Saat 
werden fiir eine gltickliche Zukunft des deutschen 
Yolkes und Vaterlandes. Wilhelm I. R.“

Den ScliluB der unvergeBlichen Tagung bildete ein 
brausendes Hoch auf den Kaiser; unter Absingung des 
Liedes: „Deutschland, Deutschland, iiber alles“ ging die 
Yersammlung auscinander.

Wir konnten im vorstehenden nur in kurzeń Ztigen 
den Gedankengang der Reden der yersehiedenen Ver- 
treter andeuten. Wir muBten es uns Ycrsagen, ihre Aus- 
fuhrungen wortlich hierher zu setzen, so geme wir es 
getan hatten, um damit ein unvergiingliches Dokument 
der EinmUtigkeit und der Tatkraft der deutschen Yolks- 
wirtschaft festzuhalten. Unsere Freunde im Ausland 
sollen aber wissen, wie es um die dcutscho Yolkswirtschaft 
steht, und wir werden die vom Deutschen łlandelstag her- 
ausgegebenen Reden dieser unvergcBliehen Tagung in der 
Phiiharmonie samtlichen Mitgliedern des Vereins deutseher 
Eisenhtlttenlcutc im weitesten Auslande mit der niichsten 
Nummer diese rZeitschrift in vollemUmfange zugehen lassen. 
Auch stellen wirallen im Inlande wohnenden Mitgliedern, die 
den Wunsch haben, fiir ihre Kriegsakten den genauen Wort
laut der Berliner Yerhandlungen aufzubewahrcn, einen Ab- 
druek der gesamten Reden auf Anfragegerne zur Ycrfligung.

Patentbericht.
Zurucknahme und Versagung von Patenten.

KI. 12 k, G 39 833. Ver jahren zur Herstellung ton 
fchu-efelsaurem Ammoniat. Dr. Heinrich August Gasscr, 
Wicsladcn. St. u. E. 1914, 8. Jan., S. 70.

KI. 19 a, W 34 337. SchienenslofSterbindung. Carl 
Btóchcr, Erlangon. St. u*E. 1913, 30. Jan., S. 202.

KL 24 c, B (54 939. Itegenerativfeueru/ig mit gleick- 
Ueibaider Flammenrichtung. Alfred Brttninghaus, Duia- 
burg-Ruhrort. St. u. E. 1913, 10. April, S. 012.

KL 24 f, K 53 123. Wanderrost mit ineinandergreifen-
mit bogenfórmigcr Brennbahn terseheiien Itoststdben. 

Johann Konrad und Josef Prćgardien, Coln-Bayenthal. 
St. u. E. 1914, io. April, S. 687.

KI. 31 b, G 30 978. Verbundformpresse, bei micher 
» » tiner gemeinmmen Antriebsmrrichtung aus zwei Einze.l- 
nwwhintn angetrieben werden. GieBereimaschinenfabrik 
KircUhcim-Teck, (», m. b. H., Kircliheim-Teck. St. u. E. 
1913, 17. Juli, S. 1211.

KI. 31 c, I. 35 965. Befestigung von Sandleisten dureh 
KeiU zwischen Knaggen der Formkastenwande. Ernst Lud- 
'r>& Tangerhtitte. St. u. E. 1914, 16. April, S. 087.

KI. 31 c, i l  49 855. Yorrichtung zum Aufbereiten ton 
Formsand o. dgl. Friedrich Meyer, Elberfeld. St. u. E. 
1913, 26. Juni, S. 1072.

KI. 48 c, Z 81$5. Bremofen, insbeeondere zum Emaił- 
sicren; Zi;ś. z. Anm. Z 8084. i)r. Oskar Zahn, Berlin. 
St- “• E. 1913, 14. Aug., S. 1372.

XLI.„

KI. 80 c, St 18180. Drehrohro/en, bei dem auf denin der 
Ojenachse liegenden, ineinandergesteckten Gas- und Lu/tzu- 
fiihruttgsrohren der Gasbrenner angeordnet ist. Ernst Hugo 
Stcek, Bcrlin-Uchtcrfcldo. St. u. E. 1913,13. Xov., S. 1913.

KI. 80 e, Sch 43 889. Yerfahren und Yorrichtung zum 
Brenncn von Zement, Kalk u. dgl. in einem inmn mit 
schraubenfórmigen Ilippen tvrsehenen JJrehrohrofen. Carl 
Schroeder, Braunscliweig. St. u. E. 1914, 26. Marz, S. 542.

Loschungen.
KJ. 1 a, Nr. 244 958. Yorrichtung zum Waschen ton 

KoUc, bei welcher sich innerhalb eines mit Wasser gef uUten 
Behalters ein durchlćcherter Tisch be findet, dureh den das 
H a.'*' r tritt. Joseph Doddg, Glasgow, Schottland. St. u. E.
1912, 22. i>ez., S. 1425.

Ki. 7 a, Nr. 244 054. Yorrichtung zum Transport des 
Walzgutes von einem Walzwerk zu einem anderen neben- 
liegenden. Maschlnenbau-Aktiengesellschaft vorm. Gębr. 
Klein, Dahlbruch. SU u. E. 1912, 25. Juli, S. 1236.

KI. 7 a, Nr. 247 902. zum Konischwalzen
ton Blechen. Otto l)revermann, Togelsang bei Gevelsberg
i. W. St. u. E. 1912, 7. Nor., S. 1S85.

KI. 7 a. Nr. 255 301. Yorrichtung zum Kanten des 
Walzgutes. Wilhelm Spljethoff, MflUieim, Ruhr. St. u. E.
1913, 12. Juni, S. 1000.

KI. 7 a, Nr. 205 289. Vertikcdwalze fiir Unitersal- 
walzwerke. Deutsche Maschinenfabrik, A. G., Duisburg. 
St. u. E. 1914, 5. Febr., S. 254.
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KL 7 b, Nr. 220 312. ZieMisen, bei welrhcm ein das 
Ziehe.ise.it bildendes konisches Hetallstuck zwischen zwei die 
Ziehfortn bildenden, miteinander zu terschraubende.n Zieh- 
eisenhalte.rn eingeprept ist. John Strat ton und Ernest 
Alexilmler Claremont, Manchester, St. u. E. 1910, 7. Sept., 
S. 1565.

Kl. 7 e, Nr. 230 810. Maschine zum Rundbiegen ton 
BUchen. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Be- 
chem & Keetman, Duisburg. St. u. E. 1911, 21. Dez., 
S. 2101.

Kl. 10 a. Nr. 214 947. Unterbrennerkoksofen, dessen 
senkrechten Heizzugen Gas und Luft durch Duse.n zugefuhrt 
werden. Dr. C. Otto & Comp., G. ra. b. H., Dahlhausen. 
St. u. E. 1910, 13. April, S. 629. *

Kl. 10 a, Nr. 230 670. SicJurhc itsvorrieht u 1UJ fur Koks• 
ausdriickmasehinen u. dgl.. die sich auf Fahrgleisen ohne 
Anwendung ton Hilfs- oder Stutzrdlen im stabileń Gleich- 
gewicht bewegen. Richard Schmid, Wetter a. d. Ruhr. 
St. u. E. 1911, 29. Juni, S. 1055.

Kl. 10 a. Nr. 238 363. Tur fiir Ent- und Yergasungs- 
kammern mit an der Bucktcand atigebrachtcm, terstellbarem 
Schutzschild. Ofenbau-Gesellschaft m. b. 11., Mttnehen. 
St. u. E. 1012, 7. Milrz, S.414.

Kl. 18 a, Nr. 217 506. Yerfahren zur Gewinnung ton 
schmiedbarem Eisen unmittelbar aus Eisenerzen. Montague 
Moore, Melbourne, und Thomas lleskett, Brunswick, 
Austr. St. u. E. 1910, 1. Juni. S. 922.

Kl. 18 a, Nr. 239 078. Gebldseschachtofen mit mit 
ihm unmittelbar terbundener elektrischer Raffinitrtinrich- 
tung. Dr. Alois Helfenstein, Wien. St. u. E. 1912, 21. Marz, 
a  498.

Kl. 18 a, Nr. 248 465. Yerfahren und Yorrichtung zur 
schnelltn Ei-akuierung Briketts behujs Porósmachens. 
Paul Clacs, Brdssel. St. u. E. 1912, 14. Nov., S. 1926.

Kl. 18 a, Nr. 249 188. Erzreduktions- und Schmelz- 
verfahren mit Regeneration der Gkhtgase und Benutzung 
des elektrischen Strome.s. Heinrich Hinden, Rio
de Janeiro. St. u. E. 1912, 21. Nov., S. 1966.

Kl. 18 a, Nr. 272 727. Yerfahren zum Mischen fon 
iletallen mit weit mneinanderliegenden Sehmelzpunkten 
unter Einfiihrung eines Metalles ton geringerem Schmelz- 
puni-f in besonderer Verpackung. Eugen Foohtenbcrger, 
Mannheim. St. u. E. 1914, 23. Juli, S. 1272.

Kl. 18 b, Nr. 241 118. Yorrichtung zum Kiihlen ton 
Alartinofen- und ahnlichen Ofenkópfen mittels eines Luft- 
oder Dampfstromes. Mit Zusatzpat. Nr. 250 892. Paul 
Martin, Dflsseldorf. St. u. E. 1912, 16. Mai, S. 837.

KL 18 b, Nr. 245 442. Drehrohrofen zum Beduzieren, 
Schmelzen U7id Beinigen ton Metallen. Elias Gus Pcarlman, 
Philadelphia, V. St. A. St. u. E. 1912, 5. Sept., S. 1505.

Kl. 19 a, Nr. 231 501. Verlaschte.r Schiencnblattstop.
A. Haarmann, Osnabrflck. St. u. E. 1911, 13. Juli,

S. 1145.
Kl. 19 a, Nr. 234 328. SUmpclplaite zur Yerhutung 

dej II anderns der Schienen mit gegeneinander tersetzten, 
uber den Schienenfu/S greifenden Krampcn, die durch seit- 
liche Yerdrehung der Platte die Schienen festklammem. 
Gcorgs-Marien-Bergwerks- u. Hfltten-Yerein, Akt. Ges., 
OsnabrUck, St. u. E. 1911, 19, Okt., S. 1721.

Kl. 24 e, Nr. 211 625. Umsteuertentil fur Regeneratit- 
ófen mit einer um die Achse eines zylindrischen, mit vier 
Anschlufistutzen tersehenen Gehduses drehbaren 11'ecAfleZ- 
klappe, dereń Langswande dem Umfange des Arbeits- 
zylinders angepafil sind. G. von Bechcm, Kalk bei Koln. 
St, u. E. 1910, 12. Jan., S. 86.

K1. 24 e, Nr. 219 750. Ofentopf fiir Regeneratit- 
flammófen, bei dem die uber dem Gaskaned ausmundenden 
Luftkanale in Hohe der Gaskanalmiindung durch Stich- 
kanale mit dem Ofen in Yerbindung stehen. Bruno Veraen, 
Dortmund. St. u. E. 1910, 27. Juli, S. 1305.

KL 24 e, Nr. 245 942. Regeneralitgasfeuerung. Achille 
Bosser, Ldttich. St. u. E. 1912, 15. Aug., S. 1385.

KL 24 c, Nr. 259 S32, Kammergitterstein fur Warme- 
speicher. Alfred Brttninghaus, Duisburg-Ruhrort. St. u. E.
1913, 14. Aug., S. 1372.

KL 21 h, Nr. 226 956. Beschickungswrrichtung an 
feststehenden elektrischen Oefen. Dr. Alois Helfenstein, 
Wien. St. u. E. 1911, 16. Mlirz, S. 439.

KL 21 h. Nr. 245 321. Einrichtung zum Ytrbinden 
ton Elcktroden. Gebrllder Siemens & Co., Lichtenberg bei 
Berlin. St. u. E. 1912, 15. Aug., S. 1386.

Kl. 24 e, Nr. 252 797. Gascrzeuger mit ringlórmigtm
Gasabzugsraum zwischen Fiillschacht und duflerer Vm- 
mantelung. Casimir Amlrć Jumelle, Parts. St. u. E. 1913, 
13. Marz, S. 456.

Kl. 24 f, Nr. 243 323. Wanderrost mit a u j  Rahmen
ruhenden Roststaben. Deutsche Babcock & \V]I;ox-
Dampfkessel-Werke, Akt. Ges., Oberhausen, Ithld. St. u. E, 
1912, 4. Juli, S. 1122.

Kl. 31 a, Nr. 233 509. Kupolofen mit getrennten 
Schachten zur besonderen Schmelzung ton iletallen ter- 
schiedener Eigetischaften bzw. tcrschiedenen Schmelzpmlc- 
tes. Mit Zusatzpat. Nr. 256 614. Carl Rem, Hannover- 
List. St. u. E. 1911, 7. Sept., S. 1468.

Kl. 31 a, Nr. 239 779. Brenner mit Siebkopf zum 
Trocknen von HohlgufSformen vermittels Gichtgascs. Deutsch. 
Luxemburgischc Bergwerks- und Htttten-Akt.-Ges., MQl- 
heim a. d. Ruhr. St. u. E. 1912, 29. Febr., S. 364.

KL 31 a, Nr. 245 813. Auf besonderen Stiitzen ruhendtr 
Schmelztiegel. Louis Rousseau, ArgenteuiL St. u. E. 1912,
25. Juli, S. 1236.

KL 31 b, Nr. 247 629. Abhe.be- und Wende-Form- 
maschine. Wilhelm Ziegler, Frankfurt a. M.-Rodelheim. 
St. u. E. 1912, 5. Dez., S. 2058.

Kl. 31 b, Nr. 263 916. Formpresse mit drehbarem 
Modelltrager. Rudolf Geiger, Kirchheim u. Teck, W iirtt. 
St. u. E, 1913, 25. Dez., S. 2158.

KL 31 c. Nr. 222 815. Yorrichtung zum Gic/Sen lunker- 
freier Stahlblócke. Hubert Inden, Dtisseldorf. St. u. E.
1910, 9. Nov,, S. 1924.

KL 31 c, Nr. 239 568. Elastisch gcfiihrter Bolzen /ur 
Formkasten, Formplatten und Formmaschincn. Peter 
Valerius, Aachen. St. u. E. 1912, 25. April, S. 704.

KL 31 e. Nr. 239 878. Kernstutze. Gust»v Moell- 
mann, G. m. b. H., Essen, Ruhr. St. u. E. 1912, 29. Febr., 
S. 363.

KL 31 o, Nr. 242 700. Maschine zum Mischen tmii 
Mahlen ton Sand, besonders Formsand, bei der das z« 
bearbeitende Gul durch eine Reihe ton Fórder-, Misch- und 
Siebtorrichtungen einer schriigliegenden Trommel mit Bebe- 
schaufeln zugefuhrt wird. Horace Grceley, Boughton, 
Clevek»nd, Ohio, V. St. A. St. u. E. 1912, 27. Juni, 
S. 1072.

Kl. 31 c, Nr. 245 403. Verfahren zum Gieflen m  
Bremsschuhen, die an beiden Seiten durch in die Form ein- 
gelegte MetallstUcke teUweise abgeschreckt werden. Ĵoseph 
Alesander Panton, Liverpool, England. St. u. E. 1912, 
15. Aug., S. 1384.

Kl. 31 e, Nr. 246 622. Yerfahren zum Auffrischen m  
gebrauehtem Formsand. Poulsons Foundry Spccialities 
Limited, I,ceds, England. St. u. E. 1912, 17. Okt., S. 1759.

KL 49 b, Nr. 248 495. Walzgulschere fur Sehnti- 
und Feinstreeken. Arthur Quoilin, Kindberg, Steiermark. 
St. u. E. 1912, 12. Dez., S. 2100.

KL 49 f. Nr. 211 853. Schmiedemaschine mit emtn 
oder mehreren Systemen ton roticrenden Schlagkorpem. 
Carl Huber, Berlin. St. u. E. 1910, 26. Jan., S. 168.

Deutsche Patentanmeldungen1).
28. September 1914.

KL 18 b, Sch 46 134. Yorrichtung und Betricbsyer- 
fahren zum Kiihlen dea Innenraumes von Martinofen, ina- 
besondere der Ofenkopfe und des GewÓłbes, durch eiQ- 
geblaseno kalte Luft oder Dampf. Anton Schafer, Groba 
bei Rieaa.

l ) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht 
Einsprucherhebung im Patontamte zu Bei lin  aus-
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KL 80 o, P 30 941. In den Drchrohrofen freitragend 
weit hiaeinreichende Gaszufiihrungsduse. G. Polysius, 
EisengicBerei und Maschinenfabrik, Dessau.

1. Oktober 1914.
Kl. 18 a, T 10 628. Verfabren zum reduzierenden 

A l̂omerieren von Erzcn. Aktiebolaget Grondals Patent cr, 
Stockkolm.

Kl. 18 b, S 39 904. Yerfahren zur Herstellung von 
tantalhaltigcn Eisen- oder Stahllegierungen. Siemens & 
Kalske, Akt. Ges., Berlin.

Kl. 20 c, K 56 034. Selbstentlader; Zus. z. Anm. 
K 52 901. Fried. Krupp, Akt. Ges., Essen, Ruhr..

KJ. 31 a, K 52 762. Yorrichtung zum Schmelzcn von 
Metallen im luftleeren Raum. Fa. Fr. Kammerer (lnhaber 
Friedrich Kammerer), Pforzhcim.

KL 40 b, B 77 463. Niekellcgierungen, neleho hohe 
chemische Widerstandsfiihigkoit mit mechanischer Be- 
arbeitbarkeit verbinden; Zus. z. Pat. 278 903. Wilhelm 
Borehers und Rolf Borchcrs, Aachen. Llidwigsallco 15.

Kl. 49 h, H 05 814. Yerfahren zur Herstellung von 
Kettei). Theodor Ilaunsehild, Dortmund, Ostwall.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
28. September 1914.

KL 7 a, Nr. 610 111. Walzstabzufiihrungsyorrichtung 
fur Kuhlbetten u. dgl. Rudolf Traut, Mulheim, Ruhr, 
Beekstr* 50.

KL 7 a, Nr. 61G 189. Vorrichtung zur Herstellung von 
Universaleisen. Johann Puppe, Peine.

KL 10 a, Nr. 616 144. Antriebavomchtung fur die 
Einebnungsstange an Koksausdruckmaschinen. Franz 
tfćguw& Co., A. G., und Wilhelm Muller, Dillingen, Saar.

Deutsche Reichspatente.
KI. 49 e, Nr. 271 8U,

vom 17. August 1912. P e te r 
W ilhelm  H assel in H a 
gę ni. W. Iłiemenabheber an 
Fatihammem.

Der die Reibscheibe a 
in bekannter Weise um* 
fassende und durch eine Fe- 
der b abhebbare Btigel c, der 
zum Abheben des Riemens 
d beim Stillstando des Bars 
jo n  der Reibscheibe dient, 
bestelit aus einem rielfach 
durch loch ten Rohr, durch 
das PreBluft zwischen Rie
men und Scheibe gcleitet 
wird, um beide zu kiihlen.

Kl. 24 f, Nr. 272 040, vom G. April 1913. Tho Oil- 
Flame Furnace Com pany L im ited  in  H olborn , 
kagL Feuerung fur flussigen Brennstoff mit in einer
wffnung der Yorderwand einer Mischkammer angebrach-
kn offenen Brennstoff bekaniem.'

In der Rdckwand der Mischkammer a ist gegeniiber 
en den flussigen Brennstoff enthaltenden Bchaltern b 

eine nach diesen hin gerich- 
tete Brttckeo Yorgesehen, die 
oben mit einer Ausrundung 
an die Kammcrwand an-
schlieDt und an der Unter- 
seite dicht Ober der Dtise d 
eben verliiuft. Hierdurch soli 
den in die Mischkammer
eintretenden Dampfen und 
der Luft eino Wirbelbewegung 
erteilt,werden. Zur Befor
derung derselben sind Boden 

:ir)lJ D®eke der Kammer a abgerundet. Die Feuerung soli 
^besondere zum Scbmelzen von Erz dienen.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. 1 094 897. Julcs H. Hirt, El Paso. Tex. Gas- 

erzcuger.
Nr. 1 094 912. Toussaint Lovoz, Hćer, Belg. Elok- 

trischer Ofen.
Nr. 1 095 184. George Hillard Benjamin, New York, 

N. Y. Stahlgewinnungsrerfahren.
Nr. 1 095 230 und 1 095 523. Albert F. Rockwell, 

Bristol, Conn. Herstellung dichter und reiner GuGstiicke 
durch ZentrifugalguB.

Nr. 1 095 320. George l'’eczko, Braddoek, Pa. Draht- 
zichmaschine.

Nr. 1 095 725. Arthur Gohmann, Stettin. Einrichtung 
zum Entleeren von stchenden Koksofen.

Nr. 1 095 764. Paul Wolff und August Jager, Ifan- 
nover. Formen von Radiator element mi.

Nr. 1 095 842. Radclyffe Furness, Jenkintown, Pa. 
Schnelldrehstahl mit einem Gehalt an Yanadium (1 bis
2 %), Kobalt (3 bis 7 %), Chrom (2,5 bis 4 %) und Wolfram 
(10,5 bis 20 %).

Nr. 1 095 920. Frank Orth, Indiana Harbor, Ind. 
Gewelbekonstruktion fur Herdofen untcr Beriicksichti- 
gung des Wegbrennens der Steine.

Nr. 1 096 006. David Lamon, Denrer, Colo. Bad zum 
Hiirten von Stahl und Eisen.

Nr. 1 096 054. Edmond Alescandre Pretceille, Nantes, 
Fr kr. Agglomerieren von Erzen u. dgl. durch Sintern 
nach dem Yerblasererfahren.

Nr. 1 096 197. William Chas. Roe, Pittsburgh, Pa. 
Umsteuervorrichtung fiir Regeneratirgasofen,

Nr. 1 096 321. Alf Seott-Hansen, Christiania, Nor- 
wegen. Elektrischer Ofen.

Nr, 1 096 069. Reinhold Becker, Crefeld, Deutschld. 
Schnelldrehstahl mit ungefiihr 0,7 % Kohlenstoff, 5 % 
Chrom, 18 % Wolfram und 4 % Kobalt.

Nr. 1 090 075. John Wilson Brown jr., Philadelphia, 
Pa. Formmaachinc.

Nr. 1 096 774. Charles Whitfield, Sydenham, London. 
Gaserzeuger.

Nr. 1 097 141. Heinrich Poetter, Dusseldorf, Gas- 
erzeuger.

Nr. 1 097 156. Harrey CarroJl Alford, St, Louia, Mi. 
Reduktionsrerfahren fiir Metallojcyde.

Nr. 1 097 190. Frederick W. Sperr jr. Chicago, Jll. 
Beheizung liegender Regenerativ-Koks6fen.

Nr. I 097 227. Arthur Thaeber Hickley, Niagara
Falls, N. Y. Elektrode fur elcktrische Oefen,

Nr. 1 097 336. Peter Krefting, Christiania, Norwegen. 
Elektrischer Ofen.

Nr. 1 097 345. Hermann Meyer, Barmen. Yorrich
tung zum YersehlieBen dra Stiehlochs von Metallschmelz- 
ofen.

Nr. 1 097 432. Irrin  F. Hcpler, Narberth, Pa. Gas- 
ventiL

Nr. 1 097 448. Emil Theodor Latnine, Koln. Gliih- 
topf aus schmiedbarem Eisen.

Nr. 1 097 572. Samuel S. Wales, Munhałt, Pa, 
Thermische Behandlung von Panzerplatten.

Wr. 1 097 573. Samuel S. Wales, Manhall, Pa.
Panzerplatte.

Nr. 1 097 715. John F. Guggolz, Teague, Tex. Gas
erzeuger.

Nr. 1 097 757. Ebcnezer A. W. Jefferies und Jerome 
R. George, Worcester, Mass. Gaserzeuger.

Nr. 1 097 900, Karl Wendt, Georgsmarienhiitte bei 
Osnabriick. Warmofen mit Regenerativgasheizung.

Nr. 1 098 059. Harry Ford Smith, Lexington, Ohio. 
Gaserzeuger.

Nr. 1 098 1 71. Josef Reuleaui, Pittsburgh, Pa.
Herdofen.

Nr. 1 098 188. Carl Still, Recklinghausen. Liegender 
Koksofen.

Nr. 1 098 359. Leon Franek, Lusemburg. Her
stellung Yon druckfestem und schwefelarmem Koks.
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Statistisches.
Eisenerzbergbau im Minettegebiet (Lothringen, Luxem- 
burg, Departement Meurthe-et-Moselle) im Jahre 1913').

Nach dem soeben herausgegebenen ,, Jahresberieht 
des Yereins fCtr dio bergbaulichcn Interessen ElsaB-Loth- 
ringens fiir das Jahr 1913“ ist dio Fórderung der 1 th- 
ringisehen Eiscnerzgruben im Jahre 1913 um 1 083 430 t 
oder 5,40% auf 21 133 076 t gestiegen und hat damit 
dio bisher gróBte Hohe erreieht. Die Steigerung verteilte 
sich auf fast samtliche Monate des Jahres; nur zwei 
Monate, August und Novcmber, wiesen gcgcntlber den 
gleiehen Monaten des Yorjahrcs eine kleine Minder- 
fórderung anf. Seit Beginn de« Jahres 1914 maelit sieli 
die Rtick wirkung der schlochten Lage des Eigenmarkteg 
aber auch in der Eisenerzfórderung Lothringens recht 
bemerkbar.

Zahlentafel 1,
Eisenerzfórderung

Jah r * £i0thrlnscn  i : l,uxi*mburg i i n  8eff,>n | inagesamt j
!<1. Yorjahr' jd. Yorjahr]

i ___I „  t ...

11908 i 13 281 590;— 5,83! 5 801 000 
1909 |14 442 9111+ 8,74 5 794 000 

i 1910 16 653 908 +  15,3li 6 264 000 
(1911 17 764 576 +  6,4$| 6 060 000

— 22,57|19 082 590!
— 0,12120 236 911; 
+  8,1122 917 968
— 3,26123 794 576

1912 20 050 246!+ 13,06i 6 533 9001+ 7,8226 584 14(11
1913 21 133 676;+ 5,40; 7 331 050 1+ 12,2028 464 726

Die Zahlentafel 1 gibt ein Bild von der Entwick
lung der Eisenerzfórderung Lothringens und des benach
barten Luxemburg seit dem Jahre 1908.

Die luxemburgisehe Eisenerzfórderung ist also nach 
der Yorstehendcn Uebergicht im Vergleich mit dem Yor- 
jahre noch erheblich starker gestiegen ais die lothringische.

im Bezirk von Nancy und Longwy die riicklaufige Be we- 
gnng der letzten Jahre fortgesetzt. Die letztjahrige 
Eisenerzfórderung dieses Bczirkes betrug 4 351759 t 
gegen 4 420 691 t im Jahre 1912, sie war also um 74 9221 
oder 1,7 % kleiner, naehdem bereits im Yorjahre eine 
Abnahme um 222 849 t oder 4,8 % eingetreten war. 
Wegen niiherer Angaben tiber die Entwicklung der Eisen
erzfórderung des Briey-Bcckens verweisen wir auf frOhere 
Angaben an dieser Stelle1).

Ueber den Eiscnerzversand ix>thringens und Luxem- 
burgs in den letzten beiden Jahren gibt dic Zahlen- 
tafel 2 AufschluB.

Das Ergebnis des letztjiihrigen Erzversandes Loth
ringen s ist insoferti auffallend, ais der Yerband nach 
dem Ruhrbezirk eine nicht unbetrachtliche Vcrmiudening 
auf we ist, w-iihrend dic Ausfuhr nach Frankreich und 
Belgien, die in den letzten Jahren zurttckgegangen war,

Zahlenfafel 3.

ElsencrzYersand Frankreich •i

Jahr
nach 

Deutschland 
und 

l,uxem burg 
t

nach
Belgien

t

nach
anderen
Lindern

t

lnsge#amŁ

t
1013
1912

3 810 900 
2 798 353

3)
4 672 080

2)
853 279

9 745 ,Sfi3 
8 323 712

wieder eine Zunahme erfahren hat. Der Erzbezug der 
Saar ist zwar absolut gestiegen, verhiiltnismal3ig aber 
gesunken. Aehnlich verhalt sich die Erzausfuhr Luxem- 
burgs. Dic Yerniinderung des Yersandes nach der Saar 
ist hier sogar betrachtlich, die nach dcm Ku lir bezirk 
dagegen nur prozentual, d. h., die Ausfuhr entspricłit

Zahlentafel 2.

K J s e n e r z y e r s a n d

n .c h  I.o thrlnren  . im n»en der Sa»r 
um! I.uxenibtir£

nach dera ubrigen 
Kheinland und 

W estfalen
nach F rankreich Dach Belgien

- ' 
lnsgeł«Mnt

1 < % * ! % t l % « 1 % t % ‘
a) Lothringen

1913 15 038 414 09,90 2 812 419 13,08 
1912 13 560 878j 68,06 2 678 375 13,44

2 908 566 13,52
3 014 011; 15,12

516 992 
408 638

2,40
2,35

237 005 
200 726

1,10
1,03

21 513 396
19 934 628-J

b) Luxemburg:

1913 i 4 703 eiol 64,16 ' 240 240: 3,28 
1912 ; 3 994 600; 61,12 351 500 5,38

541 350 7,38 
520 000 8,05

375 400 
367 200

5,12
5,62

1 470 450
1 294 600

20,00
19,83

7 331 050 
6 533 900

c) Lothringen und Lusemburg zusammen i

1913 19 742 024168,45 3 052 659 10,58 
1912 [17 561 478; 60,35 3 029 875 11,45

3 449 910; 11,90 
3 540 011; 13,37

892 392 
835 838

3,09
3,16

1 707 455 
1 501 326

5,92
5,67

28 844 446 1 
26 468 528

Eine betraehtliche Zunahme seiner Fórderung hat 
auch der franzósische Erzbergbau im Departement 
M eurthe-et-M oselłe wiederum zu verzcichnen. Seine 
Fórderziffer war m letzten Jahre mit 19 499 130 t um
2 373 209 t oder 13,27 % gróBer ais im Jahre 1912. Die 
groBe Steigerung ist aussehlleBlich der Mehrlcistung der 
Gruben im Briey-Bezirk zu verdanken, die ihre Fórderung 
von 12 699 240 t im Jahre 1912 auf 15 147 371 t im letzten 
Jahre, also um 2 448 131 t oder 19,3% erhóht haben. 
Im Gegensatz zu dieser Entwicklung hat die Fórderung

nicht der Zunahme der Fórderung, wiihrend sie absolut 
doch ein wenig gestiegen ist. Die Ausfuhr nach Frankreich 
und Bełgien hat auch hier eine kleine Wiederbelebung 
erfahren.

Die Erzausfuhr F rankre ichs we ist cntsprechen* 
der geeteigerten Fórderung eine betrachtliehe Zunahcie 
auf, die in der Hauptsacho auf Rheinland-Westfaien 
und auf Belgien entfallt, So beginnt sieh eine V erdrangung 
der lothringisch-luxemburgisehen Minette durch fran*

*} Ygl. St. u. E. 1913, 18. Sept., S, 1581.
*) Ygl. St, u. E. 1914, 29. Jan., S. 216. 
*) Die Zahlen liegen noch nicht vor.



8. Oktober 10 U. SMisłisches. Stahl und Eisen. 1589

sósische bei den rheiniseh-westfalischen Hiitten langsam 
zu zeigen. Die Hauptzahlen der franzosischen Erzausfuhr 
sind in der Zahlentafel 3 angegeben.

Der Bergbau Preufiens wahrend des Jahres 1913.
Nach der amtlichen Statistik des preuBischen Mini- 

staiuros fiir Handel und Gowerbe1) gestalteten sich die 
wichtigstrai Ergebnisse des preuBischen Borgbaues wah- 
rend des Torflossenen Jahres, verglichen mit dem Jahre 
1912, wie folgt:

Minerał Ja h r

a.
tCa

i
IŁ>

Zahl der 
durch

schnittlich 
besch&f-

Fdrderung

Betriebe
tigten

Personen Menge in  t Wert ln M

| Steinkohlen . . . . j 1913
1912

284
278 . 639 094 

596 960
179 861 015 
105 302 784

2 005 037 440 
1 722 559 629

| Braunkohłen . . . 1913
1912

348
356

-- 59 866 
57 886

70 051 871
65 803 959

140 471 005 
130 467 674

Eisenerze................ | 1913
1912

273
274

18
21

21 773 
21 353

5 461 670 
5 238 706

53 074 226 
48 132 970

Manganerze . . . . | 1913
1912

1
10 _

2
358 92 474 1 167 746

; Sehwefelkies , . . 1913
1912

3
i

9
9

749
764

228 408 
233 397

2 308 848 
2 213 704

Die Eisenerzfórderung yerteilto sich auf dio einzelnen 
Oberbergamtsbozirke JPreuGens wio folgt:

OberbergamLshcilrk
Kisenerzforderung
1913

t
1312

t
B o n n ..................
Claustlial . . .
Dortmund...............
Breslan..............
Halle . . .
__

3 830 046 
890 935 
411 268 
193 849 
135 572

3567 618 
906132 
407 702 
220 085 
137 229

Kohlengewinnung Deutschlands im August 1914.
p—-----------------------------------

August Jan u ar bis August

1913
t

1914
‘

111S
t

1914
t

Steinkohlen . . 16 542 626 8 477 214s) 127 318 065 119 187 604
Braunkohłen . . 7 250 280 4 377 955 56 658 980 56 401 120 :
Koks . . 2 747 680 1 522 2503) 21 418 997 20 127 970 !
PreBkohlen aus Stein

kohlen 507 693 263 275*) 3 910 817 4 019 897
PreBkohlen aus Braun- 

kohlen (auch NaB- 
preBsteine) . . . 1 874 830 1 128 616 14 084 566 14 529 090

Die Erzeugung verteilt sieli auf die verschiedenen Sorton 
svia folgt (zuiu Verglcioh sind in Klammern dio Zahlen 
fUr Juli 1914 angegeben): GicBerei-Roheison 97 788
(259 942) t, Bessemor-Rohcison 23 162 (19 070) t, Thomas* 
Roheisen 390 658 ( i 045 580) t  Stahl- und Spiegeleisen 
100 305 (203 968) t, Puddel-Roheisen 14 014 (35 773) t. 
Die Erzeugung in den Monaten Januar bis August stellte 
sich auf 11 478 468 gegen 12 865 037 t im gleiehen Zeit* 
raume des Yorjahres. Auf dio einzelnen Bezirke yerteilto 
sieh die Erzeugung im August (Juli) wie folgt: Rheinland- 

Westfalon 363444 (675088)t, 
Sicgerland, Krois Wetzlar 
und Heasen -Nassau 28 603 
(65 843) t., Schlesien 48 269 
(84 262) t, Norddeutschland 
(KUstenworke) 14068(36691) 
t, Mitteldeutschland 23 117 
(41398)t, Suddeutsehland und 
Thilringen 16 201 (29 222) t, 
Saargobiet 22 543(115153) t, 
Lothringen 682 (283 516) t, 
Luxcmburg 109000(233172)t.

Schwedens Eisenerzausfuhr 
im ersten Kriegsmonat.

Wie 7,u erwarten war, 
hat der Kriegsausbruch auch 

auf don schwedischen Eisonerzborgbau auBorordentlieh 
stark eingewirkt. Dio Ausfuhr Schwedens an Eisenerz 
bezifferte sich im Monat August 1914 nur mehr auf 
210 540 t gegeniiber 925 573 t im gleiehen Monat des 
Vorjahres, es ist also ein Riickgang um 715033 t oder 
rd. 77 % eingetreten. Eino noch stSrkere Abnahnie ist 
moglichorweiso fiir den Monat September zu erwarten, 
naehdcm GroBbritannion im Gcgensatz zu den ent- 
sprechenden intemationalon Ycreinbarungen Eisenerz ais 
Kricgskouterbande erklart hat. Ein Erfolg der von 
einem der beteiligten Staaten gegen diese Erklarung 
unternommenen diplomatischen Schritto bleibt abzu- 
warten.*) — Von Januar bis August 1914 hat Schweden

3 602 517 t  Eisenerz aua* 
gefiihrt gegen 4 209 181 t 
in don ersten aeht Monaten 
des Yorjahres.

Boheisenerzeugung Deutschlands im August 1914.
Nach den vorlaufigen Ermittlungen des Yoreins 

“tutsęhor Eisen- und Stahlindustrieller betrug die Roh- 
fjsaicrzeugung im deutsehen Zollgebict. im Monat August 
1914 insgesamt 625 927 t  gegon 1 564 345 t im Juli d. J.

tagliche Erzeugung belief sich auf 20 191 (50 463) t.

') Zeitschrift fiir das Berg-, Hiitten- und Salinen- 
*esea im PreuBischen Staate, Jahrgang 1914, 1. Stati* 
stische Lieferung, S. 1/13.

') Einschl. 351311 t Nachtrag fiir Juli.
') Einschl. 41 384 t Nachtrag fiir Juli.
*) Łinschl. 25 740 t Nachtrag fiir Juli.

Eisen- und Stahlerzeugung 
RuBlands im Jahre 1913.
Nach den kOrzlich heraus- 

gegebenen amtlichen Zahlen1) 
betrug die Roheisenerzeu
gung RuBlands im Jahre
1913 4 619 353 t  gegeniiber 
4191S96 t im Vorjahro. Ein 
Yergleich dieser Zahlen la Lit 
eino Steigerung von 427 45" t, 

An Rohblocken und Lup pen 
wurden 4 904 476 t gegeniiber 4 492 026 t ira Jahro 
1912 erzeugt; dio Zunahme betriigt somit 412 450 t oder
9,18 %. Dio Herstellung von Fertigerzeugnissen belief 
sich auf 4 030 064 (i. V. 3 725 375) t;  demgomaB ist 
auch hierbei die Erzeugung um 304 689 t, d. s. 8,18 % 
gestiego-n.

d. s. 10,20 %, erkennen.

1) Nach „The Iron Age“, 1914, 13. Aug., S. 387.
*) Naeh den nouesten Piessen-eldungoti scheint 

GroBbritannien geneigt zu sein, Entgegenkommen zu 
zeigen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Aus der itallenischen Eisenindustrie. — Unser italieni- 

scher Mitarbeiter berichtet uber die augenblickliche Lage 
der italienischen Eisenindustrie wio fołgt: Die Ein-
wirkungen des Krieges in Italien haben sich bei der GroB- 
eiscnindustrie erheblieh weniger bemerkbar gemacht, 
ais anfanglicb allgemein gefOrchtet wurde. Dem drohenden 
Kohlenmangel konnie durch Einkauf groBer Posten 
engliseher und sogar amerikanischer Kohlen abgeholfen 
werden, und seitdem der G0terverkehr mit Deutsehland 
wieder aufgenommen worden ist, kann auch von dieser 
Seite die Kohlenzufuhr wieder eingelcitet werden. Die 
Beschaffung einiger Rohiuaterialien ist natiirlich sehr 
erschwcrt worden, aber nach keiner Richtung hin ist ein 
vollkommenes Stilliegen der Werk© zu vcrzeichnen. 
Zu Anfang des Krieges herrschtezwar eine starkę Spannung 
und UngewiBheit auf der ganzen Linie, da die Stellung 
Italiens selbst zum europałschen Kriege nat Orlich ent- 
scheidend auf den weiteren Yerlauf der gesamten Industrie 
gewirkt hatte. Seitdem aber die Regierung entschlossen 
ist, den einmal angenomnienen Standpunkt der Ohn- 
seitigkeit. unter allen Umstiinden durchzuhalten, ist auch 
in der Industrie im ałlgemeinen Beruhigung eingetreten. 
Hoffentlieh gelingt es der Regierung, aueh die noch 
unsieheren Elemente allmahlich ganzlich auf ihre Seite 
zu ziehen. DaB ihr das gelingen wird, ist in Italien die 
Arsieht aller besonnenen Elemente. Die Preise haben 
sich Oborali ziemlich gehalten. Versuche, sie erheblieh 
in die Hohe zu schrauben, sind gescheitert. Die ailerdings 
schon vor dem Kriege nicht gerade gliinzende Lage hat 
sich wenigsteos bis jetzt noch nicht zu einer Krisis aus- 
gebildet. Man konnte die Stimmung mit den Worten 
zusammenfassen: Abwarten und versuchen, wie man 
ohne Katastrophe durchkommt, Der gute Willo ist Oberall 
bei der Industrie vorhanden, auf dieser Grundlage dio 
Zeit zu Oberstchen und das Land vor noch groBeren 
Schaden zu bewahren, welche dic Riłckwirkungen des 
Krieges in Italien ohnehin schon zur GenOge zeitigen. 
Einer abenteuerlichen Politik der Regierung wtlrdc man 
mit schr gemisehten GefOhlen begegnen. Italiens Industrie 
wiinseht auf jeden Fali undso rasch ais moglich den Frieden.

Preiserhohungen der EisengieBercien. — Der Aus- 
schuB des Vereins Deutscher EisengieBercien hat in seinei 
am 25. September abgehaltencn Sitzung folgendcs be- 
schlossen: Der AusschuB des Yereins Deutscher Eisen* 
gieBcreien erkennt allgemein an, daB die gegenwiirtigcn 
wirtsehaftliehen Verhaltnisse zu einem Preisaufschlag 
auf GuBwaren zwingen. Es muB aber zweckmaBig den 
einzelnen Gruppen Obcrlassen bleiben, die Hohe des 
Aufschlages nach den fOr sie einsehlagigeri Yerhaltnissen 
zu bestimmen. Der AusschuB ist sich darOber einig, daB 
infolge der gegen wart ig ganzlich ungekliirten Wirtschafts- 
lage Lieferungsvcrtrage Ober GuBwaren fOr 1915 bis auf 
weiteres nicht abgeschlossen werden. — Der nieder- 
schlesisch-sachsisehe Huttenverein hat die GuBwarenpreiae

Gelsweider Eisenwerke, Aktiengesellschaft, Gsisweld 
(Kreis Siegen). -— Wie wir dem Berichte des Yorstandes 
entnehmen, lu\t sich dic im Geschaftsjahr 1912/13 ein- 
getretene Yersehlechterung der ałlgemeinen Gcschafts- 
lage im abgelaufenen Jahr 1913/14 noch wesentlich vcr- 
schiirft. Die Yerkaufspreise fiir Bleche und Stabeisen 
fielen im I-aufe des Jahres bis unter die Selbstkostcn, und 
in den letzten Mcnaten lieB auch die Beschiiftigung recht 
zu w unschen ftbrig, so daB vielfach Feiersehichten ein- 
gelegt werden muBten. Die andauemd schleclite Geschafts- 
lage auf dem Rdhrenmarkt hat den Siegen er S ta h l- 
roh renw erken , G. m. b. TL, in Weidenau Yeranlassung 
gegeben, mit anderen Werken des Maunesmannkonzems 
wegen des Yerkaufs ihrer Beteiligungsanteile im Konzern 
bei dauernder Stillegung des Weidenauer Wcrks in Yer-

bereits um 10 % erhóht. Die hessen-nassauische Gruppe 
der HandclsgieBereien hat eine Erhóhung von 5%, dic 
Kessclófen-Verkaufsvcreinigung eine solche von 1,50 .K 
fUr 100 kg vorgenommen.
T i Ausnahmetarif 7k  fur Eisenerz von Lubeck und 
Stettin1). — Mit GOltigkeit vom 5. Oktober d. J, sind die 
Frachtsiitze des Ausnahmetarifs 7 k fOr Stettin Freibez. 
und Stettin Hbf. fOr dio gesamten rheinisch-westfalischen 
Empfangsstationen auf 62 JUL fOr 101 einheitlich festgesctzt. 
Der Satz fiir GeorgsmarienhOtte betriigt 61 Ji fiir 10 t.

Ausnahmetarif 6 o fOr Steinkohlen und Steinkohłen- 
briketts nach Danemark, Schweden und Norwegen1). — 
Der fOr Steinkohlenkoks eingefOhrte Ausnahmetarif Co ist 
auf Steinkohlen und Steinkohlenbriketts sowie auf die 
Ausf uhr nach Danemark und Norw'egeri ausgedehnt worden.

Der europiilsche Krieg und die nordamerikanisebe 
Eisenindustrie. — In der vor einigen Tagen in unseren 
Besitz gelangten Ausgabe des „Iron Age“ vora 17. Sep- 
tember wird Ober dic Lage der nordamerikanischen 
Eisenindustrie berichtet, daB die erste Halfte des Monats 
September dio bis jetzt stillste Zeit des Jahres gewesen 
ist. Die AusfOhrungsauftrage gingen in geringerem Um- 
fang ein, ais im August. Die Erkenntnis beginnt sich in 
der Eisenindustrie der Vereinigten Staaten Bahn zu 
brechen, daB die aus dem curopiiischen Krieg erhofften 
gOnstigen Wirkungen auf die Beschaftigung dieses Indu* 
striezweiges erst allmahlich in die Erscheinung treten 
konnen. Doch nimmt man an, daB die Yorrate in den ver- 
schiedenen Absatzgebieten allmahlich aufgebraucht sein 
werden, und daB eine ausgedehntc Nachfrage zur Aufflillung 
der Lager einsetzen w'ird, sobald sich die allgemeine Lage 
einigermaBen bessert. Ausliindische Anfragen laufen weitei 
ein, sie spielen aber kcinc bedeutende Rolle im Vcrgleich zur 
Leistungsfiihigkeit der Werke. Die heimische MarktLage 
steht unter dem EinfluB der ungOnstigen Verhaltnisse 
bei den Eisenbahnen und der zurOckhaltenden Geschafts- 
politik der Banken. In den Schienen- und Blechwalz- 
ŵ erken ist eine wcitere YerkOrzung der Arbeitszcit vor- 
genommen worden. FOr dic Fabrikation von Baumaterial 
maclit sich dio Wirkung der Verzogerung zahlreickr 
Bauten unangenehm fOhlbar. Die WciBblechmdustrio 
ist im Zusaminenhang mit der Wiederaufnahme der 
Oelausfuhr und der starken licachiiftigung der Konscrvcn- 
industrie zu etwa 85 %  ihrer Leistungsfiihigkeit beschaftigt. 
Ueber die Entwicklung der Preislago von Ferromangan 
wird berichtet, daB englische Erzeuger, nachdcm uber 
Yerkaufe der Steel Corporation zum Preise von 85 S 
berichtet worden war, ilire Forderungen auf 80 $ Grund- 
lage Baltimore herabgesetzt haben. Die Steel Corporation 
hat spater ihren Preis auf 100 $ fcstgcsetzt.

~>) Śfc. u. E. 1914. 3. Scpt., S. 1468/9; 10. Scpt, 
S. 1492; 17. Sept., S. 1517; 1. Oktober, S. 1565.

2) Vgl. St. u. E. 1914, 24. Sept., S. 1543; 1. Oktober,
S. 1565.

handlung zu treten. Diese Yerhandlungen haben vor Aus- 
bruch des Krieges zu einem befriedigenden Ergebnis ge- 
fOhrt und das Werk wurde inzwischen stillgesetzt. Dw 
G revenbrO cker Kalkw^erke arbeiteten im abgelaufe- 
nen Geschaftsjahr befriedigend. Der Umsatz der Geis- 
weider Eisenwerke bezifferto sich im Geschaftsjahr 
1913/14 auf 16 139 000 M gegen 18 628 000 Ji im Yorjahr.
— I>er Rołigewinn betragt einschlieBlich 489 395,14 X 
Yortrag aus dem Yorjahr 1 132 628,02 M. Der Aufsichtd- 
rat schlagt vor, hiervon 777 301,39 «K zu Abschreibungen,
41 355,81 Ji zu satzungsmaBigen und vertraglicheD Ge* 
winnanteilen und Belohnungen und 5000 M fur Stiftungen 
zu verwenden, 20 000 dem Delkredercbestande zu Uber* 
weisen, S500 JC fOr Talonsteuer zurOckzustellen, 24 000 
Diridende auf die Yorzugsaktien (6 % gegen 13 % au*
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die Vorzugsaktien und 11 % auf dio Stammaktien i. V.) 
m rertólen und 256 470,82 M auf neuo Rechnung vor- 
mtraecn.

GuBstahlwerk Witten in Witten a. d. Rubr. — Wie
der Berieht des Yoretandes (lber daa abgclaufcno Ge- 
schiiftsjahr 1913/14 mittcilt, hielt der Rflckgang der Kon
iunktur an. Der Umsatz betrug 20 700 349,89 M gegen 
21652 775,78 Jl i. V. Erzeugt wurden von der Gesell- 
schatt an Tiegel- und Martinstahl sowie an FiuBcisen 
175 484 (i. V. 186 093) t. Die durchschnittliche Zahl der 
Arbeiter betrug 2199 (2167) und an Łohnen wurden 
3442082,56 (3 356 142,73) .li verausgabt. Der Jahres- 
darch8chnittsverdienst belief sieli (unter Einrechnung der 
jugendlickcn Arbeiter) auf 1565,29 (1548,75) Jl oder 5,13

(5,08) JC fiir die Sehiobt. — Die Gewinn- und Yerlustroch- 
nung zeigt einerseits neben 142 423,93 Jl Vortrag aus dem 
Vorjahro und 31 753,81 J4 Zinseinnabmen einen Betriebs- 
gowinn von 2 341 550,27 ,K, andersoits nach Al>7.ug von 
623 477,57 Jl fur allgemeine Unkosten und 643 388,67 Jl 
Abschreibungen einen Reingewinn von 1 248 861,77 M. 
Hien-on sollen 150 000 JC dem Erneuerungsbestande zu- 
gewieson, 7000 Jl fUr Talonsteuer zuraekgestellt, 
96 521,30 Jl Tantiemen vergQtet, 40 000 Jl zu Bclohnun- 
gen an Bcamte und Meister, 20 000 Jl zu Beamten-Pen- 
sionszweeken und 50 000 Jl zu Beaiuten- und Arbeiter- 
Pramlen- und Unterstfltzungszwecken venvamlt, 650 000JC 
ais Dividendo (10% gegen 14% i. V.) rerteilt und 
235 340,47 Jl auf neuo Rechnung vorgetragen werden.

Die englische Fachpresse und der Krieg.
In unseren frUhcrcn Yeroffentliehungen*) unter dieser 

(Jeberscbrift konnten wir mitteilen, dali die englische 
Fachprefsc im wohltuenden Gegensatz zur gelben Hetz- 
prease sich eines wftrdigen Tones gegen den Gcgner be- 
IkiBige. Inzwisehen ist auch hierin leider eine yollige 
Waudlung eingetreten, und nur mit steigendem Grimm 
karm man der unerfreulichen Aufgabe gerecht werden, 
sich dureh die von emporender Gełiiissigkeit getragenon 
Aufsatze in den neu eintreffenden englischen Zeitscłiriften 
hindurchzuleaen.

Der „Engineer**, dessen seit dem Kriegsbeginn cr- 
schienenen Nummern uns erst jetzt erreicht haben, hat 
eine Reihe von Aufsitzen gebracht, die zeigen, daB 
auch die gebildeten Englander infolge ihrer von Kindheit 
an eingewurzelten nationalen Borniertheit, in Yerbin- 
dang mit ihrer ruhrenden Unkenntnis auslindischer 
Verhąltnisse, unfiihig siud, deutschcs Wescn zu begreifen. 
Ilire Wahnvorstellung vom preuBischen Militarismus und 
vom autokratischen Des pot lamus unseres Kaiscrs ist 
ihnen, wie Professor Schroer kdrzlich in der Kolnischen 
Zeitung treffend ausfiihrte, nicht auszutreiben.

I>aB die Beherrschung der Meere und damit die Be* 
herrschung des Welthandels gewissermaBen ein ange- 
stammtea Geburtsrecht der Englander und jeder Wett- 
bcwerb darin gleichbedeutend mit Dicbstahl sei, erscheint 
dem englischen Eigendttnkel eine gottgewollto Selbst- 
verptandlichkeit.

Eine dureh funf Nummern2) des „Engineer4* gehende 
Abhandlung ,,Wcttbowerb mit Deutschland in der Eison- 
und Stahlindustrie**, die eine umfassende Darstellung der 
UistungsliLhigkeit der Eisenindustrie in den haupt- 
sachlichgten Liindern bietet, gibt in erfreulicher Deutlich- 
«it ais Endziel des Krieges an dio planmaBige Ver- 
jnchtung aller groBen industrieOen Betriebe in den dureh

Yerbttndeten zu besetzenden deutschen Bezirken.
Ke \ernichtung der deutschen Werke soli in erster

den englischen Eison- und Stahlwerken zuguto 
kommen; far den zur Erzielung der groBeren Erzeugung 
notwendigen Ausbau dor Werkseinrichtungen werden

ł) VgL St, u. E. 1914, 17. Sept., S. 1519.
*) 1914, 28. Aug., S. 203, 4. Sept., S. 226, 11. Sept.,

k 249; 18. Sept., S. 209; 25. Sept., S. 295.

eingehende Berechnungen gemacht und cs wird ango- 
nommen, daB den englischen Werken cin Strom von 
Kapitał zuflieBen werdo, dem ein gewaltiger „Profit4* 
sicher sei.

Eine weitere zusammenhangendo Reihe yon Aufsatzcn 
unter der Ueberschrift „Der Krieg und der britische 
Ingenieur4*, in denen dem verhaBten deutschen Wett- 
bewerber die schlimmstcn Dingc angehangt werden, 
schildert in dem letzten Abschnitt, wie die Zustande 
nach dem Kriege liegen werden. Der Yerfasser muB zwar 
einige Vorausaetzungen machen und zwar, daB Deutsch
land jammerlich geschlagen wird, so jammerlich, daB cs 
bei der Festsetzung der Friedcnsbcdingungen keine Stimmo 
mehr haben wird und ais politischo Macht aufgehórt 
hat zu bestehen. Dagegen sollen Bayern, Hannover 
und die anderen Kleinstaatcn ais unabhangige Gebildc 
unter internationaler Aufsicht neu geschaffen werden. 
>Yie es dann in dem neuen Deutschland, d. h. in den von 
Angeliórigen der deutschen Rasse bowolinten liindern 
aussehen wird, welche Lasten sie f(lr die nachsten Gene- 
rationcn dureh die von den Yerbundeten aufzuerlegendon 
Kriegskostcn zu tragen haben werden, wie es unnotig 
sein wird, eine neue Handolsflotte zu bauen, da dieKiisten- 
stricho ais Pfand von irgendeiner der Maehte in Vcrw'ahr 
genominen werden, wird dann mit vielem Behagen aus- 
gemalt.

DaB irgendein Zeilenschreiber solche Albernheiten 
und Bosheiten zu Papier bringt, ist ja wohl nicht ver- 
wundcrlich. Unverstandlich aber ist und bleibt, daB Leute, 
die wir bisher fdr vemttnftig und anstandig gehalten 
haben, solehe Machw-erke in ihrem angosehenen Blatt 
dureh die ganze Welt verbreiten, und unwillktirlich 
drangt sich die Frage auf: haben die Englander, mit 
denen uns jahrzehntelange gemeinsame Arbeiten, Be- 
ziehungen und personliche Frcundschaften yerbanden, 
uns nun wirki ich getau&cht, oder haben wir uns bisher 
Iiber die Englander getauscht,
• ' Wir ftthlen nicht den Beruf in uns, jetzt schon Iiber 
daa Feli des Biiren zu yerfiigen, trotzdem wir dabei viel 
weniger „Voraussetzungen‘ł zu machen brauchten, ais 
dies der „Engineer** tun muBte; wir vertrauen unserer 
Heeresleitung, dio dio Yorbedingungen fiir eine solche 
Yerteilung schon schaffen wird.

Bucherschau.
I-? Cli a te 1 i er , H enry: La Silice et les Silicates. 

1'aris: A. Hermann ct Fils 1914. (II, 574 S.) 
8°. 15 fr.

Boi dem zunehmenden Interosso fQr dio Chemio und 
ndustrie der Silikato ist ein dio bisherigen Ergebnisso 

zusammenfassendes Werk mit Freude zu begrllBen. Der 
Heniy le Chatelier, dessen Trager vor bereits zwei 

Jahrzehnten mit bahnbrechenden Untorsuchungen auf dera 
gebiete der Silikatchomio und ihrer technischen Anwen- 

eQ hervortrat, ist vielversprochend. Das groBzttgig

angelegto Werk behandelt nach kurzer Einleitung auf 
rund 200 Seiten dio yersehiedenen Formen und Eigen- 
schaften des K iese lsaureanhydrids, Den ver\sickelten 
optischen Yerhaltnissen des Quarzes sind alloin zwei 
Kapitel gewidmot. Eingehend werden die Umwandlungen 
bei hoheren Temperaturen in Tridymit und Cristobalit 
erlau tort. Bei der Breite der Behandlung hatte man eine 
gewisse Yollstandigkeit erwartet- Doch sucht man ver- 
geblieh die Ergebnisse wichtigor deutseher Arbeiten, die 
bereits vor zwei Jahren erschienon sind. Der starken 
Bevorzugung franzosischer Autoren, die leider fur manche
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franzosische wissenschaftliche Werke bezeichnend ist, bo- 
gegnet man ailenthalbcn. Ftinf Kapitel handeln von den 
chemischen und physikalischen Eigenachaften der G las er, 
deren Ausdehnungakoeffizienten und optisehe Yerhaltnisso 
ausfiihrlich beriicksiehtigt sind. Es folgt eine Besprechung 
der S ilik a te  der A lkalion, dea B arium s, K alkea, 
M agnesium s und Aluminium s. Die beiden letzten 
allgemein gehaltenen Kapitel geben eine Uebersieht tiber 
dio bisherige Anwendung der Silikatchemie auf dio kera- 
miaehen E rzeugnisse, feuerfesten  Stoffo (dio nur 
gestreift wTorden), die na tflrlichen  G esteino und die 
Schlacken.

Das Buch gibt dem Fernstehenden eine gute Ueber- 
sieht und kann ais EinfOhrung warm empfohlen werden. 
Der Silikatchemikor erfahrt daraus, wio aehr dieser 
Wissenszweig durch die Arbeiten Lo Chateliers und anderer 
Franzosen gefordert wrorden ist. Von einem Werke, das 
seinem Titel naćh den Stand unserer houtigen Kenntnisso 
tiber die Kieselsaure und dio Silikate wiedergoben soli, 
wird man jedoch im allgemeinen eine weitergehendo 
BerOcksichtigung auch nichtfranzosischer Autoren ver- 
langen dOrfen. K. EndeU.

Eisenportlandzement. Taschenbuch iiber dio Erzeu
gung und Yerwendung des Eisenportlandzements.
4. Aufl. Hrsg. vom V erein  d eu tsch er  E isen -  
p o r tla n d zem en t - W erke, E. V. Dusseldorf: 
Verlag Stahleisen m. b. If. 1914, (94 S.) 8°. 
1,50 M .

Seit dem Erscheinen der frtiheren, langat ver- 
griffenen Bearbeitung1) waren fast zehn Jahre verflossen,

in denen umfangreiche amtiiche Untersuchungen nicht 
nur die Gleichwertigkeit des Eisenportlandzementes er- 
geben, sondern in denen auch zahlreiche wwscnschaft- 
liche Arbeiten Klarheit geschaffen hatten iiber die Rolle, 
die die granulierte Hochofenschlacke im Eisenportland- 
zement spielt, und die Yorziige, die sio ihm gegeniiber 
dem alteren Bindemittel, dem Portlandzement, verlciht. 
Eino Neubearbeitung war also erforderlich geworden. 
Die vierte Auflage gibt nun nach einer kurzeń Schil- 
derung der chemischen Eigenachaften und der Form* 
zustande der Hochofenschlacke einen hiatorischen Riick* 
blick iiber die Bildung des Bcgriffa Eiaenportlandzcroent 
bis zu dem MinisterialerlaB, der die Gleichstellung mit 
dem Portlandzement verfiigte. Dann werden dic Abbinde- 
und Erhartungsvorgange im Eisenportlandzement erkliirt. 
Hieran schlieBt sich eine kurze Beschreibung der Fabri- 

, kation des Bindemittels und der Eigensehaften des Er* 
zeugnisses. Einen groBeren Raum nimmt die Wiedergabe 
der Forschungsergebnisse hinsichtlich der Raumbcstan- 
digkeit, Festigkeit, rostachUtzenden Wirkung und Haft- 
festigkeit ein, da diese Eigensehaften ftir die Yerwendung 
der Zemente im Betonbau und Eiscnbctonbau von groCcr 
Wichtigkeit sind. Zum SchluB werden Ratschlage iiber 
die Verwendung des Eiaenportlandzementa zur ilortel- 
und Betonbereitung und fiir die Zcmentwarenfabrikatiou 
gegeben. Eine groBe Zahl von Abbildungen ausgeftihrter 
Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus und von Zcmcnt- 
waren aua Eisenportlandzement illustrieren die Anwend- 
barkeit und Bewiihrung des Bindemittels fiir alle Zwecke 
der Zementvcrarbeit ung. d ;c fłedaktion.

l) 2. Aufl.; ygl. St. u. E. 1905, 15. Febr., S. 252.

Yereins-Nachrichten.
Vercin deutscher Eisenhuitenleute.
Eine Kundgcbung der deutschen Erwerbsstande.

Unter Bezugnahmc auf dic Mitteilung auf Scite 1585 
dieser Nummer bitten wir alle die Veroinsmitglieder, 
die den genauen Wortlaut der Rcdcn anliiBlich der Kuml- 
gebung der deutschen Erwerbsstande in Berlin am 28. Sep
tember d. J. zu erhalten wtlnschen, die untcrzoichncte 
Geschaftsstelle zu benaehriclitigen. Soweit der Vorrat 
reieht, wird sofortige Uebersendung der BroschOre er-
fol^en. GeschdjtsteUe des

Fereins deutscher Eisenhuttenleule.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Die KioReader w!n<l mit plni-ni * bezeichnet.)

B artsch*, W. J . : Die gecignetsten Aujbercitungsmethoden 
unter BerOcksichtigung der mrliegenden Erzbeschajfen- 
heit. (Aua „Metali und Erz“, Jg. 11.) Halle a. d. S.
1914. (18 S.) 4®.

Jakresbericht [des] Kónigl. Bayer. Ttehnikumjs]* Xurn- 
berg 1913—14. \urnberg (1914). (52 S.) 4°.

Katalog der Ilandelskammer* zu Berlin. Bearb. von 
Br. Feli*  Wiggowa. Bd. 2: Volkawirt8chaftslehre. 
TL 1: Gesehichte und Theorie. Berlin 1914. (XXXII, 
233 S.) 4».

Programm der Kóniglicken ikrgakademie* in Berlin jur 
das Studienjahr 1914—1915. Berlin (1914). (IV, 65 S.) 
4» (8").

Programm der Kónigl. Sachs. Bergakademie* zu Freiberg 
fur das 149. Studienjahr 1914—1915. Freiberg 1914. 
(123 S.) 8*.

Programm der Kóniglichen Technischen Uochschide* zu 
Aachen fur das Studienjahr 1914/15- Aachen 1914. 
(123 8.) 8°.

Programm [der] Kóniglicke[n] Tahnischejn] U och- 
schnie* zu Berlin jur das Studienjahr 1914—1915. 
Berlin (1914). (169 S.) 8*.

— D isserta tionon , =»
L au tz , A ugusto : EinrHrkung der Temperatur auf du 

Biegejdhigkeit von Flupeisen und Kup/erdrahtni.
Diss. (Kgl. Techn. lloehschule* zu Berlin.) Berlin 1914. 
(37 S.) 4° (8°).

M aier, E m il: Yerglcichc uber Emscher-, Kremer- n i  
Stiagbrunnen, Neustadter Bccken, biologinchc utul cht■ 
muchę Kldrung nach den Ergebnissen der Stuttgart# 
Yersuchsklaranlagen. Sr.^tlfl.-Diss. (Kgl Techn. Huch 
schule* zu Stuttgart.) Mit 4 Taf. (Aus dem „Gesund- 
heits-Ingenieur“.) Miinchen 1914. (14 S.) 4“.

Saitzow , M anuel: Die Steinkohlenpreise und ihre Z*- 
kunft. Ein Beitrag zur Bichtigstellung der Yerglcichunj 
von AVartne- und Wasserkraftkosten. ®r.'Snc;.-Dis. 
(GroChrzgl. Techn. Hochschulo* zu Karlsruhe.) Mila- 
ohen u. Lcipzig 1914. (VI, 429 S.) 8°.
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