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A. Allgemeiner Teil.
I)ie Gute Hoffnuugshiitte.

Das heute „Gutehoffnungshiitte11 genannte 
W erk ist im Jah re  1810 durch Vereinigung 
von drei Hiittenwerken ais Gewerkschaft unter 
dem Namen „Jacobi, Haniel & Huyssen“ ent- 
standen; jene (lrei W erke waren die St. Antoni- 
hiitte, die ais Schmelzhiitte und Hammer im 
Jah re  1757 im Gebiete des Vests Reckling- 
liausen — auf churkolniscliem Grund und Boden
—  errichtet war, die 1790 von dem bekannten 
Hiittenmann Jacobi an der Emscher auf Essener 
Stiftsgebiet erbaute Eisenhiitte „Neuessen11 und 
die Eisenhiitte „Gute Hoffnung“.

Die letztgenannte lag auf preuBischein Ge- 
biet am S terkrader Bach, an dem auch die 
St. Antonihiitte lag, etwa eine Vierf.elstunde 
unterhalb von ihr. AnlaB zu ihrer Griindung 
hatte der in jener Gegend reichlich vorhandene 
Raseneisenstein gegeben; von den Bauern wurde 
er lange Zeit ohne behordliehe Genehmigung 
ins „Ausland4, d. h. zu der nalien St. Antoni- 
hiitte gefahren. Der preuBischen Regierung 
muBte aber daran liegen, jenes wertvolle P ro 
dukt fiir eine vaterlilndische Industrie nutzbar

gemacht zu sehen, und jeder dahin gehende 
Plan konnte auf ihre Forderung rechnen.

Schon im Jahre  1771 hatte eine Genossen- 
scliaft auf die Eisenerze jener Gegend Mutung 
eingelegt, doch zerschlug sich die Sache damals 
aus unbekannten Griinden. Da nalith im Jahre  
1780 Eberhard Pfandhofer die Mutung auf die 
Eisenerze und W assergefalle wieder auf und 
erklarte sich willens, eine Eisenhiitte des Namens 
„Gute Hoflhung“ anzulegen. Dieser Pfandhofer 
war urspriinglich teinew eber und hatte  sich, 
mit Verstand und Geschick begabt, zum Hutten- 
meister em porgearbeittt, ais der er zur Zeit 
seiner Mutung im Dienste eines Końśortiums 
auf der Antonihiitte ta tig  war. Am 10. Sep
tember 1781 erfolgte die Belehnung Pfandhofers 
Uber den gemutoten Eisenstein und das geplante 
H uttenw erk; den Platz, auf dem es errichtet 
werden sollte, erhielt er in Erbpacht gegen eine 
jahrliche Gebuhr von 36 Stiiber, zur weiteren 
Forderung seines Unternehmens wurde ihm Frei- 
heit von Zoll und vom Zehnten gewahrt. Der 
Bau der Hiitte wird 1782 begonnen haben. 
Viel eigenes Kapitał hatte Pfandhofer dazu nicht 
zur Verfiigung, er muBte mit fremdem arbeiten. 
E r erhielt solches einerseits von der Aebtissin zu

L II . *8 1



1866 Stahl and E isen. Z eitsćhriftenschau . 28. Ja h rg . N r. 52.

Sterkrade, die ein Viertel Anteil an der Hiitte 
iibernahm, aiulerseits von der W itwe Krupp-’ 
Ascherfeld in Essen. Diese W itwe Krupp, die 
GroBmutter Friedricli Krupps, des Griinders der 
GuBstahlfabrik, stand damals im fiinfzigsten 
Lebensjahr. Sie hatte yon ihrem 1757 ver- 
storbenen Gatten, dem Kaufmann und Essencr 
Ratslierrn Friedrich Jodocus Krupp, neben einem 
bliihenden Handelsgeschaft ein namhaftes Ver- 
mogen geerbt unii verwraltete beide mit seltener 
T atk raft und Umsiclit. Ihrem Blick entging es 
nicht, welche Aussichten sich der in ihrer 
engeren Heimat entstehenden Eisenindustrie er- 
offneten, ais eine der ersten ihrer Heimat- 
genossen stellte sie ihr Yermogen in den Dienst 
der jungen Industrie und wies damit ihren 
Nachkommen den W eg zum Erfolge. Yon ihr 
erhielt Pfandhofer zum Bau seiner Hiitte eine 
Reihe von Darlehen, dereń Gesamtbetrag sich 
bis zum September 1784 auf 3960 holi. Gulden 
belief. Dieses Guthaben sollte innerhalb Jahres- 
frist von Pfandhofer getilg t werden, doch noch 
vor Altlauf des Jahres tra t eine anderweitige 
Regelung seiner finanziellen Beziehungen zur 
W itwe Krupp ein. Am 1. April 1785 wurde 
nilinlich dereń Sohn, P e te r Friedrich Wilhelm 
Krupp, mit einem Viertel Anteil Gewerke der 
Guten Hoffnungshiitte; zu dem Zweck w’ird ihm 
die M utter ais VorschuB auf sein Erbe ihr Gut
haben an Pfandhofer iibertragen haben, dieses 
Guthaben scheint, durch eine kleine Abzahlung 
auf 2500 Rthl. ( =  3750 holi. Gulden) gekurzt, 
ais Einlagekapital angesehen zu sein. Zu 
gleicher Zeit ungefahr tra t die Aebtissin von 
Sterkrade ihr V iertel Anteil an Pfandhofer ab.

Die Hiitte arbeitete stets mit Unterbilanz, 
und Krupp, der sich stark  an der kaufmSnnischen 
Yerwaltung der Hiitte beteiligte, muBte in jedem 
Jahre  erheblich mehr, ais seinem Yiertel Anteil 
entsprach, zuschiefien. Im Jahre  1789 einigten 
sich die beiden Interessenten, den V ertrag  auf- 
zulieben und wieder in das alte Yerhaltnis von 
Glaubiger und Schuldner zu treten, bei der 
hierauf gegriindeten Abrechnung ergab sich fiir 
Krupp ein Guthaben von 11 839 R thlr., worauf 
er eine hypothekenmafiige Versicherung erhielt.

Die verabredete jahrliche Abtragung dieser 
Scliuld unterblieb, im Gegenteil wuehs sie durch 
Nichtzahlung der Zinsen mehr und mehr. Dies 
machte Krupp bedenklich, an Verdienstlosigkeit 
der Hiitte konnte es nicht liegen, hatte sie doch 
1792 einen so groBen A uftrag in Kugeln und 
Haubitzen bekommen, daB sie ihn nicht allein 
erledigen konnte, sondern die St. Antonihiitte 
zur Hilfe heranziehen muBte, und betrug doch 
die Einnahme fiir das noch nicht abgelaufene 
Jah r 1793 schon mehr ais 20 000 R th lr.; die 
Ursache lag Yielmehr in einer unzuverlassigen 
Geschaftsfiibrung des dem Trunke ergebenen 
Pfandhofer. Krupp daclite Ende 1793 daran,

die Hiitte zum Verkauf zu bringen und unter 
Abfindung der Vorzugsglaubiger selbst zu iiber- 
nehmen, aber er kam davon ab und stand dem 
Pfandhofer in seinen finanziellen Schwierigkeiten 
weiter bei.

Am 16. Februar 1795 starb Peter Friedrich 
Wilhelm Krupp, in seine Rechte Pfandhofer 
gegeniiber tra t wieder seine M utter. Pfandhijfers 
Lage wurde inzwischen immer unhaltbarer, er 
w ar den Anforderungen der selbstandigen Stellung 
mit ihrer Selbstverantwortung nicht ge wach sen. 
So begab er sich denn, ais die Fiirstabtissin 
des Stiftes Essen 1795 die Antonihiitte er- 
worben hatte, noch einmal in die Abhangigkeit 
und wurde auf dieser Hiitte wieder Faktor. 
Daneben blieb er noch Eigentiimer der „Guten 
Hoffnung“, allein er vernachhtssigte sie voll- 
standig gegeniiber der Antonihiitte, und bald 
wurde der Konkurs erklart, und die Hiitte zur 
Subhastation gebraclit. Ende 1799 ging sie 
fiir 12 000 Taler Berliner K urant (oder 16 000 
R thlr.) in den Besitz der Hauptghiubigerin, der 
Wwe. K rupp-Ascherfeld iiber. W ahrend eines 
mehrjahrigen, fast vollstandigen Stillstandes, w ar 
die Hiitte in starken Verfall geraten, und die 
neue Eigentiimerin hatte zunachst genug mit 
der W iederherrichtung des Hiittengebaudes und 
des Huttenwerkes zu tun. Ende Mai 1800 
wurde der Ofen zum erstenmal wieder ange- 
blasen. Der Betrieb eines solchen ging zu jener 
Zeit nicht das ganze Jah r liindurch, nach jeder 
Hiittenkampagne von grofierer oder geringerer 
Dauer fand eine mehrmonatige Pause im Betrieb 
sta tt, und die Huttenleute, die fast durchgangig 
von auBerhalb kamen, gingen in ihre Heimat. 
Ein Trinkgelage, das vom Hiittenherrn gegeben 
wurde, feierte die Aufgabe der letzten Gicht 
und das Ausblasen. Einige Wochen vor Be
ginn der neuen Kampagne tra ten  die Former 
an, um die neuen łlodelle herzustellen; dann 
kam der Hiittenmeister mit seinen Gehilfen, 
untersuclite den „Hiittofen" und fiigte ihm im 
Bedarfsfalle neue Gestellsteine ein, das Geblase 
■wurde nachgesehen und ausgebessert, dann erst 
nahm die Kampagne ihren Anfang mit dem An- 
blasen der Hiitte. In der Regel bestimmte das 
Nachlassen des sommerlichen W assermangels den 
Beginn der Kampagne, sie dauerte den W inter iiber, 
bis F rost oder sonstige W itterungsverhaltnisse
— z. B. hober Schnee, der im Februar 1808 die 
Kohlenzufuhr unmoglich machte — den W eiter- 
betrieb hinderte, sonst wurde sie bis zum Friih- 
jah r fortgefiihrt. Von dem W assermangel, der 
den Beginn der Kampagne manchmal sehr hin- 
ausschob, machte sich die Hiittenleitung durch 
die Einrichtung eines „hydrostatischen Zylinder- 
geblases“ unabhangiger. Auf Yerbesserung der 
Hutteneinrichtungen w ar die Besitzerin auch 
sonst bedacht. So liefl sie im Jahre  1802 
einen Sammelteich anlegen, gleichzeitig mit jener
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Einfiilirung (les Zylindergeblases wurde ein neuer 
Hiittofen gebaut, und unter (leni EinfluB ihres 
Enkels Friedrich, der etwa von Mai 1805 ab 
auf der Hiitte tiltig war, wurde 1807 der 
Hiittofen mit neueren Einriclitungen yersehen und 
1808 ein Kupolofen errichtet. Manche Schwierig
keiten hereitete in dem alljahrlich durch liingere 
Pausen unterbrochenen Betriebe die Gewinnung 
eines tiichtigen Arbeiterpersonals.

Der Kruppsclie Hiittenfaktor L i n n h o f f  
hatte die Leitung der Hiitte, wie es scheint, im 
Jahre  1800 iibernommen. Unter seiner und 
des Hiittenmeisters Leitung wird F r i e d r i c h  
K r u p p  sieli in den Hiittenbetrieb eingearbeitet 
haben. Im Jahre 1806 verlobte sich dieser mit 
Therese Wilhelmi, der Tochter des Essener 
Kaufmanns Wilhelmi. Um dem jungen Brilutigam 
eine selbstiindige Existenz zu schaffen, iibertrug 
ihm die GroBmutter vom 1. Mai 1807 ab die 
Gute Hoffnungshiitte ais Eigentum zum Preise 
von 12 000 Rthlrn. Hiervon sollte er je  4000 
R thlr. an seine beiden Geschwister zahlen, aber 
erst nach dem Tode der GroBmutter, bis dahin 
lirauchte er weder diese Suminen noch die rest- 
liclien 4000 Rthlr. zu verzinsen. Diese Ueber- 
tragung wurde jedoch wegen anderweitigen 
Arrangements Friedrich Krupps mit seiner 
Mutter und GroBmutter im Mai 1808 wieder 
riickgilngig gemacht, und F rau  Krupp-Ascherfeld 
wurde wieder Eigentiimerin. Friedricli Krupp blieb 
weiter der Leiter der H iitte; doch nicht lange mehr 
sollte er auf der Gute Hoffnungshiitte wirken. W ann 
und warum die Wwe. Krupp-Ascherfeld die Hiitte 
zu yerkaufen beschloB, ist nicht bekannt. Am
3. August 1808 schrieb Krupp noch an einen 
Hiittenmeister Gethenauer, ihm fiir die niichste 
Kampagne 1808/09 Aussicht auf Arbeit machend. 
E r muBte damals von Yerkaufsabsichten der 
GroBmutter noch nichts gewuBt haben — etwa 
einen Monat spater war der Yerkauf der Hiitte 
an Heinrich Huyssen, Franz und Gerhard Haniel 
und Gottlob Jacobi getatig t. Schon friiher im 
Jahre  1805 hatten die Gebriider Haniel die An- 
tonihiitte und die Eisenhiitte Neuessen erworben 
und Jacobi ais Gesellschafter aufgenommen. Je tz t 
wurden die drei W erke unter der Firma Jacobi, 
Haniel und Huyssen zu einem einzigen vereinigt, 
das dann spater seinen Nainen von der „Gutehoff- 
nungshiitte“ nahm und noch heute trag t. [„Nach 
der Schicht", Zeitschrift des Kruppschen Bil- 
dungsvereins 1908, 15. November, S. 25 — 27.]

D e r  l i i s t o r i s c h e  F r o h n a u e r - H a m m e r .  * 
Abbildung und Beschreibung des bei Annaherg 
in Sachsen gelegenen alten, aus dem 15. Jalir- 
hundert stammenden, Hainmerwerkes. [„Z. f. 
Dampfk. u. M.“ 1908, 25. Sept., S. 377 — 378.]

Dr. B. N e u m a n n :  Die Kenntnisse der Me
talle bei den Alten und die Zusammensetzung 
antiker Legierungen. Die Artikelreihe bringt

auch einiges iiber das E i s e n  im Al  t e r  t um.  
[„Giefi.-Zg.“ 1908 Nr. 19 S. 577 — 578.] "

Dr. B. N e u m a n n :  Das Eisenhiittenwesen
im Jahre  1907. [„Z. f. ang. Chem.“ 1907,
Nr. 45 S. 2305 — 2311.]

Dr. G e o r g  G o l d s t e i n :  Di e  E n t w i c k e l u n g  
d e r  d e u t s c h e n  R o h  e i s e n i n d u s t r i e  s e i t  
1879. (Vgl. „Stalil und E isen“ 1908 Nr. 40
5. 1411.) Im zweiten Kapitel behandelt Verfasser 
die unmittelbare W irkung des Eisenzolles, ferner 
die Versorgung Deulschlands mit Eisenerz und 
Brennstoff. Die sehr beachtenswerte Arbeit wird 
noch fortgesetzt. [„ Verh. Gewerbfl.“ 1908 
Septemberlieft S. 307— 322; Oktoberheft S. 415 
bis 430; Novemberheft S. 475.]

A. M it in s  k i gibt unter dem T ite l: „ Da s  
E i s e n  in E u r o p a “ eine umfassende und liber- 
sichtliche Zusammenstellung der H aupterzyor- 
kommen. (W ird fortgesetzt.) [„Gorn. J . “ 1908 
Oktoberheft S. 66— 100.]

A n d r e w  C a r n e g i e :  Die Erhaltung der E rz- 
undKohlenvorrate (vergl. „Stahl undEisen“ 1908 
Nr. 40 S. 1411). [„ Ir. Coal T r. R ev .“ 1908,
6. Noyember, S. 1999 — 2000.]

E. H i g g i n s  bespricht die G r u n d l a g e n  
d e r  E i s e n e r z e u g u n g  in B i r m i n g h a m ,  
Ver. Staaten, so das Erzyorkommen, Koks und 
Kalkstein und die iibrigen industriellen Beding
ungen.* [„Eng. Min. J . “ 1908, 26. Noyember, 
S. 1043 — 1049.]

E i s e n  und  S t a h l  i n  I n d i e n . *  Das Erzvor- 
kommen, dieprimitiyen Schmelzofen, das Sclimiede- 
handwerk, die wandernden Schmieile u. a. nu 
[„Ironm .“ 1908, 26. September, S. 591 — 595.}

H. M a p i e t l i o r p e  gibt die Abbildung und 
Beschreibung eines alten Haystock-Kessels aus. 
dem Jahre 1784.* [„Am. Mach.“ 1908, 28. Nov., 
S. 715.]

A. Ma l l e t :  Di e  p r a k t i s c h e  E n t w i c k e l u n g  
d e r  D a m p f m a s c h i n e .  Die umfangreiche Arbeit 
zerfallt in folgende fiinf groBe K ap ite l: I. Dampf- 
kessel (S. 241— 392) ,  II. Oberflachenkonden- 
sation, III . Dampfiiberhitznng, IV. Dampfinantel, 
V. Die W irkung der W andę. [„Mem. S. Ing. 
civ .“ Augustheft S. 235 — 382, Septemberheft 
S. 387 — 538.]

Dr. A l f o n s  L e o n :  Z u r  G e s c h i c h t e  d e s  
W o r t e s  I n g e n i e u r .  W ahrend F. M. Feldhaus 
in einem friiheren A rtikel (vergl. „Stahl und E isen“ 
1908 Nr. 13 S. 429) das W ort Ingenieur von dem 
lateinischen gigno abgeleitet hat, nimmt Leon, 
der die yerschiedenen Ansichten einander gegen- 
iiberstellt, eine yielfache Ursprungsinoglichkeit 
des W ortes an. [„Z. d. Oest. I. u. A .“ 1908,
18. September, S. 618.]

D. L e a n d r o  Cu b i l l o :  K l a s s i f i k a t i o n  und  
N o m e n c l a t u r  des  E ise n s . Der umfang- 
reichen Arbeit entnehmen wir in Erganzung der 
von Dr. H. W  e d d i n g aufgestellten und von 
uns s. Z. vervollstandigten Uebersichtstabelle
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(„Stahl und E isen“ 1907 Nr.  22 S. 776 — 777) 
die nachfolgende Zusammenśtellung der spanisch- 
deutschcn Bezeichnungen:

Bencnnung U ebliclie Yorriclitungen  
zur Erzeugung

D eutsch  | Spanisch D eutsch Spanisch

Gattung
H ochofen 

(w enn G ufseisen. 
K uppelo fen)

Alto h o m o
Roheisen 

w enn  n ich t 
um geschm olzen, 
GuBeisen w enn 
um geschm olzen

H lerro  colado

Arton

'Ve>B-«oheisc„|'“ - - n̂ “d°

G raucs R oheisen il ie rro  co lado 
Kris H ochofen Alto hom o

Ila lb ier te s  i l ie rro  coiado 
Iioheisen  a truchado H ochofen A lto hom o

Roheisen (in  M as- 
sein oder Gftnsen) 
GuBeisen (w eifs , 
g ra u , halb iert)

L ingo tc  dc 
h ie rro  b lanco , 
gris, a truchado

H ochofen A lto hom o

Roheisen 
G u f seisen  ers ter  

Sćhm elzung

flie rro  colado 
liquido  de 

p rim era  fusión
H ochofen Alto hom o

Thom  as roheisen
Ilie rro  colado  

basico, 
ó lin g o teb d s ic o

H ochofen A lto horno

Hani a ti tr  oh eisen il ie r ro  colado 
hcm atltc8 H ochofen Alto horno

Schm iedbares
G ufseisen

L ingo tc  de 
h ierro 

m alcablc
G liihofen -

Entphosphortes
Roheisen

H ierro  fundido  
laTado, 

ó depurado
D rtho fen H orno 

dc P c m o t

G efeintes E isen H ierro  colado  
refinado

F e in h e rd  oder 
F elnofen -

I fo lskoh len -
H crd frisch -

roheisen

H ierro coiado  
reflnado al ca r- 
bón  Y eg e ta l en 

fuego 
de afineria

F rischhcrd
F risch feuer ■ -

Gattung

G luhofen
S chm iedbares 

GuBeisen od er 
S chm iedbarcr 

GuB

P iezas 
dc h ie rro  co 
lado  m aleab le

S tahl Acero

B essem er-B lroe 
F luBeisen- 

F lam m ofen , 
T iegelofen , 

EieJctr. O fen

C onvertidor 
Bessem er, 

horno  
Siem ens, 

horno 
de crisoles

A rt A

FluBeisen ; A cero  *uave

t., n . , , i A cero sem ł- F luB stahl | du ro  y duro

Unterarten

B cssetner-B irne C o n rertid o r
B essem er

B essem er-
FluBeisen
B cssem er-
FluBstahl

A cero
B essem er

F lam m ofen-
FluBeisen

F lam m ofen-
F luB stahl

A cero 
dc so lera

F lam m ofen
(Siem ens-

M artinofen)
H orno

Siem ens

TiegelfluBelscn
TiegelfluBstahl

Acero 
de crisoles T iegelo fen H orno 

dc crisoles

GuBstahl A cero fundido T iegelo fen  oder  
Elrlctr. Ofen

H orno 
de crisoles

FluB w aren P iez as de acero  
fund ido - ~

A rt B

Puddelofen
H om o 

de p u d e la rSchw eiBstahl od. 
SchweiBcisen

A cero so ldado 
ó acero  fo rjado

Unterarten

Zem eniierofen H orno  de 
cem en taciónZem enlslah l A cero

cem en tado

Schtceifsstahl
A cero ce- 

m en tado  la- 
m inado  en 

paque tes
Schw eifsfeuer -

P uddelstah l Acero
pudelado P uddelo fen H orno 

de  p u d e la r

Bencnnung U ebliche Y orriclitungen  
zur Erzeugung

D eutsch S panisch D eutsch Spanisch

A rt C Bcssem crbirne,
C on re rtld o r
Bessem er,

S onderstah l A lcacloncs 
dc acero

M artin  
Tieuel- oder 
E le k tr . Ofen

hom o  
S iem ens, 

horno  
de criso lcs

Gattung
Schm iedcisen 
und S tabeisen

Ilierro  fo rjado  
h ie rro  dulcc Puddelofen H orno 

de p udelar

Arten H orno
Puddcle isen H ierro

pudclndo P uddelo fen de p udelar

H erd frischeisen - H erd fr isch feu er -

„Rev. 5 1 in .“ 1 9 0 9 ,  24. Noyember, S. 581 — 584.:

B. Brennstoffe.
1. H o lz  und H olzkoh len .

J o n :  Die Holzkohle und die Chemie der 
Holzverkohlung.* [„Gorn. J . “ 1908 Augustheft 
S. 99 — 131; Septemberlieft S. 187 — 216.]

E d u a r d  J u o n :  Holzkohle. [„Prom .“ 1908, 
21. Oktober, S. 33 — 39; 28. Oktober, S. 49 — 54;
11. Nov., S. 86 —89;  18. Nov., S. 105— 108.]

Abbildung 1. Torftrockner.
A =  R auchkanal zum  S chornstein . B =  O fenk lappen  m it F unken - 
Hlnger. C =  F u n k e n fin g e r . D =  O fcnab tc ilungen . E = D u rc l i -  
b rochene  W&nde aus E isen d rah tn e tz . F  =  D lchte Schelde- 
w ande  aus E isen d rah tn e tz . G =  D eckel. H = T u r e n .  J  =  P la tz  

iu r  den  S auger. K =  T o rfen tnahm e .

E v e r t  N o r l i n :  Untersuchungen iiber die 
Temperaturverh;tltnisse und das Ausbringen beim 
Yerkohlen von Nadelholz in einem amerikanischen 
Wagenofen.* [»Bih. Jernk. Ann.“ Heft 11 
S. 783 — 797.]

H i l d i n g  B e r g s t r o m  und O s k a r  F a g e r -  
l i n d :  Laboratoriumsversuche zur Herstellung 
von essigsauren Salzen beim Verkohlen von 
Laubholz. [„Bili. Jernk. Ann.“ 1908 Heft 11 
S. 798 — 801.]

Y e r w e n d u n g  v o n  H o l z k o h l e  b e i m  
H o c h o f e n b e t r i e b . *  Der Artikel bringt die 
Abbildung und Beschreibung des Grondalschen
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Verkohlungsofens mit Gewinnung der Neben- 
erzeugnisse; er bringt ferner Yersuchsergebnisse 
und beśpricht die Holzkohleneisenindustrie in 
Norwegen und Schweden auf Grund eines von 
Stousland vor dem Poły technischen Verein in 
Christiania gehaltenen Vortrages. [„Ir. Coal Tr. 
R ev .“ 1908, 2. Oktober, S. 1509 — 1510.]

2. Torf.
H. R i a l l  S a n k e y :  Ueber TorfYerwendung.* 

[„Engineering" 1908, 11. Sept., S. 329 — 331 
und 355 — 360.]

L. C. W o l f f :  Elektro-Torf. [„Z. f. Datnpfk.
u. M.u 1908, 30. Oktober, S. 429 — 431.]

Al f .  L a r s o n :  U e b e r  T o r f  z u B r e n n -  
z w e c k e n .  Verfasser beschreibt u. a. die in 
Abbild. 1 skizzierte Einrichtung zur Ausnutzung 
der W arme der Abgase zum Torftrocknen. In 
Schweden sind zurzeit zwei solcher Anlagen mit, 
Erfolg im Betrieb. [„Oesterr. Moorz.“ 1908, 
15. November S. IGI — 169.]

3. S te inkoh le  und Braunkohle.
Dr. W . P e t r a s c h e c k :  DieSteinkohłenvorrate 

Oesterreichs. [„Oest. Z .f.B . u .H .“ 1908, 5. Sept., 
S. 443 — 447;  12. Sept., S. 455 — 458;  19. Sept., 
S. 471 — 476.]

A l v i n  J.  C o x : Kohle auf den Philippinen. 
[„Eng. Min. J . “ 1908, 26. November, S. 1058.] 

Tabellarische Zusammenstellung der Heiz- 
w erte von Brennstoffen, welche im Jahre  1907 
im Laboratorium des Bayerischen Revisions- 
Yereins untersuclit worden sind. [„Z. d. Bayer. 
Rev.-V .“ 1908, 31. Oktober, S. 207 — 210.] 

M ax S t e i n h o f f :  Zur F rage einer Bemes- 
sung der ICohlenpreise nach dem Heizwert. 
[„Z. d. Oberschles. B. u. H. V .“ 1908, November- 
heft, S. 468 — 472.]

D r. O. Mo h r :  Die Analyse ais Grundlage fiir 
die Kohlenbewertung und den Kohlenhandel. 
[„Z. f. ang. Chem.“ 1908, 2. Oktober, S. 2089 
bis 2094.]

D r. E r n s t  J i i n g s t :  Di e  B e d e u t u n g  de r  
Y e r s c h i e d e n e n  K o h l e n a r t e n  im R u l i r b e r g -  
bau.  Fiir die Jahre 1898 bis 1907 sind genaue 
Zahlenangaben iiber den Anteil der drei Kolilen- 
sorten: 1. Fettkohlen, 2. Gas- und Gasflamm- 
kohlen, 3. EB- und Magerkohlen an der Gesamt- 
forderung und dem Versand des Kohlensyndikates 
gemacht; fiir die Jahre  1904 bis 1907 ist ihr 
Anteil an der zur Verkokung und B rikettierung 
verwendeten Kohlenmenge angegeben. [„Gliick- 
auf" 1908, 28. November, S. 1696 — 1698.]

Dr. R u d o l f  D e l k e s k a m p :  D i e  B r a u n -  
k o h l e n y o r k o m m e n  am S u d a b h a n g e  d e s  
T a u n u s  u n d  im u n t e r e n  M S i n t a l e .  Der 
Yerfasser der vorliegenden Studie hat sich die 
Aufgabe gestellt, einen Ueberblick iiber die ge- 
schichtlichen, geologischen und bergwirtschaft-

liclien Yerhaltniśse dieser Braunkohlenvorkommen 
und des darauf begriindeten Bergbaues zu geben. 
Zuerst werden die Braunkohlenvorkommen am 
Rhein, zu Ingelheim,Geisenheim-Eibingen,Hatten- 
heim-Hallgarten, Mainz (Kastrich, Gonsenhęim), 
W iesbaden und liieran anschliefiend die un- 
bedeutenden rheinhessischen Vorkommen z u Els- 
heim und Spiesheim besprochen. In der zweiten 
Abteilung folgen die Vorkommen in der Main- 
ebene zu Hochheim, Raunheim, Diedenbergen- 
Marxheim, Soden, IlBchst-Nied und Grieslieim- 
Schwanheiin, Niederrad. Der dritte Abschnitt 
bringt die Braunkohlenvorkomtneh nordłich Frank
furt a. M.-Sachsenhausen, zu Bockenheim-Ginn- 
heim, Eschersheim, Niederursel, WeiBkirchen, 
Bommersheim-Kahlbach, Gonzenheim-Oberesch- 
bacli. Obererlenbach und Seneberg. Die vierte 
Abteilung beschaftigt sich mit den Vorkommen 
am Beinhardshof, zu Nieder-W ollstadt, Jlben- 
stadt, Burggrilfenrod, Heldenbergen, Ostheim- 
RoBdorf, Bruchkobel-Markobel und Langenberg- 
heim. Die fiinfte Gruppe von Braunkohlen- 
vorkommen besteht aus denjenigen zu Hochstadt, 
Gronau-Yilbel, Berkersheim, Massenheim, Secken- 
bach, Fechenheim, Offenbach und im Anschlufi 
hieran: Offental, Arheiligen, Messel. Die sechste 
und letzte Abteilung beliandelt die Yorkommen 
und Bergwerke zu Hanau-W ilhelmsbad, GroB- 
und Klein-Steinheim, Auheim, Kratzenburg-Hain- 
stadt, Kahl, Welzheim, Seligenstadt und Det- 
tingen. [„Braunkohle" 1908, 1. September,
S. 381 — 384;  3.November, S . 5 4 1 — 546;  1 0 .No- 
vember, S. 651—567; 17.Novem ber,S.581—587.]

4. Koks.

Dr. S t e i n g r o e v e r :  Ueber den W assergehalt 
von Koks. [„Gliickauf" 1908, 7. Novrember, 
S. 1601 — 1603.]

G a s a b s a u g u n g  be i m Fi i l l en  von  K o k s 
ofen  mi t  N e b e n p r o d u k t e n g e w i n n u n g . *  Ein- 
gehende Beschreibung der auf der Zeche W olfs- 
bank ausgefiihrten Einrichtung (vgl. Abbildung 2: 
S. 1870.) [„Gliickauf" 1908, 31. Oktober? 
S. 1573.]

R u m b e r g :  G a s a b s a u g e v o r r i c h t u n g  fi i r 
K o k s o f e n  n a c h  dem S y s t e m  E i s e r h a r d t - D r .  
I mm h a u s e r . *  Auf der Teerkokerei der Zeche 
Consolidation, Schacht 1/VI, sind im Januar d. J . 
45 neue Otto-Unterbrennerofen in Betrieb genom- 
men worden, die mit der obengenannten Gasabsauge- 
vorrichtung (D. R. P. 195 285) yersehen sind. 
Man hat damit sehr giinstige Ergebnisse erzielt. 
[„Gliickauf" 1908, 19. Sept., S. 1855 — 1357.]

A. P e t e r s :  Vorgilnge bei Entgasung und 
Verkokung der Kohle.* [„ J . f. Gasbel." 1 908,
28. November, S. 11 1 4 —1118.]

H a s e :  Der Bezug von Leuchtgas aus
Kokereien. [„ J . f. Gasbel. 8 1908, 28. No-
vember, S. 1120— 1121.]
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W . P . Y o u n g :  Di e  y e r s c h i e d e n e  F a r b ę  
v o n  K o k s a s c h e n .  Verfasser macht darauf auf- 
merksam, dafi die wechselnde Farbung der Asche 
ein und derselben Kokssorte weniger von einer 
Aenderung der chemisclien Zusammensetzung der 
Kohle abhangt, ais vielmehr durch andere Y er
haltnisse bei dem Brennen und Ziehen des Koks 
yeranlafit wird. Es ist dem Verfasser nach 
wiederholten Versuclien gelungen, bei einer 
Kokssorte durch Behandlung mit wechselnden 
W assermengen bei yerschiedenen Temperaturen 
Schwankungen in der Farbę der Asche von 
gelbbrauu bis zinnoberrot herzustellen. Demnach 
konnten starkę Regengiisse die Farbę frisch ge- 
zogener Koks wesentlich beeinflussen. [„Eng. 
Min. J . “ 1908, 12. September, S. 533.]

A bbildung 2.
Y o rrich tu n g zum Absaugen fo n  ICoksofengas.

5. Petro leum .
D r.R ic li. K i s s l i n g :  DieErdolindustrie 1907. 

[„Chem.-Zg.“ 1908, 5. September, S. 8 4 9 —850.] 
Die Petroleumindustrie in den Yereinigten 

Staaten von Amerika im Jah re  1907. [ sGluckauf“ 
1908, 31. Oktober, S. 1571 — 1572. nP e tro l.“ 
1908, 21. Oktober, S. 77 — 83.]

Die Petroleumfelder Argentiniens.* [„En- 
gineeringK 1908, 30. Oktober, S. 567.]

C h a r l e s  M. R i p l e y :  Verwendung von Oel -  
b r e n n e r n  in der Industrie zum Zweck der Dampf- 
kesselfeuerung, beim Martinofenbetrieb, zum Heizen 
der Giefipfanne, in der Metallgiefierei u. a. m.* 
[„Ind. W .“ 1908, 5. Oktober, S. 1176 — 1177.] 

Abbildung und Beschreibung der S t a c k a r d -  
O e ld iise  der Firm a Curie, London, South Hack- 
nev.* Der Brenner yerbrauclit 2 bis 12 Gal-

lonen =  9 bis 54 1 Heizol stiindlich und 25 Kubik- 
fufi =  0,7 cbm Luft minutlich. Der Luftdruck 
wird je  nach der Menge des zu verbrennenden 
Oels geregelt. Es kann auch Dampf zur Zer
staubung gebraucht werden. [„Schiffbau“ 1908, 
25. Noyember, S. 130.]

6. Naturgas.
D o s s  B r i t t a i n :  Verwendung von natiir- 

licliem Gas im Joplin-Distrikt.* [„Eng.M in. J . “ 
1908, 10. September, S. 568 — 570.]

7. Generatorgas und W assergas.
D r. H. S t r a c h e :  Die Einfiihrung des ratio- 

nellen Verfahrens der W assergaserzeugung in 
Deutschland. [„J. f. Gasbel.“ 1908 Nr. 37 S. 853 
bis 856.]

J . M ac F a r l a n e :  Feuchtigkeit im Generator
gas.* A pparat zur Erm ittelung derselben. [„Ir. Coal 
T r. R ev .“ 1908, 27. Noyember, S. 2310.]

J . T h i b e a u :  Das W assergas. [„Rev. univ.“ 
1908 Augustheft S. 176 — 181.]

A. B. C h a n t r a i n e :  Das W assergas. [„Rev. 
uniy.“ 1908 Augustheft S. 182 — 194.]

Beschreibung der neuen Anlage zur Ge wi n -  
n u n g  d e r  N e b e n p r o d u k t e  der „Gas-Power 
and By-product Company, Limited“ in Glasgow.* 
Seit Oktober yorigen Jahres sind drei weitere 
ahnliche Anlagen und zwar zwei in England 
und eine in Schottland fiir einen taglichen 
Brennstoffyerbrauch von 6 0 0 1 eingerichtet worden. 
Die Ergebnisse derselben sind befriedigende. Die 
Versuche, gewaschenes Gas zum Stahlsclimelzen 
z u yerwenden, waren wenig erfolgreicli. [„L-. Coal 
T r. R ev .“ 1908, 2. Oktober, S. 1507.]

E . N e u b e r g :  G a s m o t o r  und  G a s g e s e t z .  
Yerfasser kommt auf Grund seiner Betrachtungen 
zu dem Ergebnis: unter allen Umstanden mufi 
gefordert werden, dafi der Reichstag die Be- 
steuerung yon Gasen zum Betrieb von Motoren 
ablehnt. [„Gasm .-T.“ 1908 Novemberheft S. 105 
bis 115.]

8. Gichtgas.
F . L o u i s  G r a m m e r :  S c h w e f e l  in g a s -  

f o r m i g e n  B r e n n s t o f f e n .  Gegeniiber den Gene- 
ratorgasen besitzt Hochofengichtgas den Yorteil 
fast yollstandigen Freiseins von Schwefel. Schwefel 
ist bei dem Martinofenverfahren ein sehr unan- 
genehmer Begleiter der Generatorgase. Es ware 
daher zu erstreben, Hochofengichtgas durch 
Koksofengase, W assergas oder Erdgas anzu- 
reichern und fiir genannten Zweck zu yerwenden. 
[„Buli. Am. Inst. Min. E ng .“ 1908 Septemberheft 
S. 787— 789.]

G a s r e i n i g e r  mit senkrecliten Horden, sogen. 
BJagerhordenŁ, von der Firm a S. E lster in Wien 
ausgefiihrt.* [„Uhl. Wochenschr. f. Ind. u. Techn.“ 
1908, 12. Noyember, S. 82.]
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C. Feuerungen.
Kosselfeuermig fiir Koksasche.

F. S c liu l te :  K e s s e l f e u e r u n g  fi i r  K o k s 
a s c h e  und  d e r g l .  mi t  U n t e r  wi n d  z u f iih ru n g .*  
Auf der Zeche PreuBen I  ist seit einiger Zeit eine 
von L a u p e r t  konstruierte Dampfkesselfeuerung 
fiir Koksasche und dergl. minderwertiges Brenn- 
material in Betrieb, die sich gut bewahrt hat. 
Sie ist in die Feuerbuchse oder in das Flammrohr 
eingebaut und wird nach oben durch ein feuer- 
festes Gewolbe ais W ilrmehalter abgeschlossen. 
Zu beiden Seiten des Plattenrostes P  (Abbild. 3) 
sind noch Seitenroste S aufgesetzt. Letztere sind 
oben winkelfSrmig ahgebogen, so daB das Gewolbe 
auf den Seitenrosten seine Widerlap-er findet. Die

A. Dosch :  Y e r b r e n n u n g s  v o r g i l n g e  in den 
F e u e r u n g e n  und  d e r  V e r b u n d z u g i n e s s e r . *  
Der umfangreiche Artikel zerfiillt in folgende 
Abschnitte: Versuchsergebnisse: Kohlensiiure-
gehalt der Gase, Yerhaltnis des Luftiiberschusses, 
die Zugkrafte, die aufgeworfene Kohlenmenge, 
die Verbrennungsluftmenge, die Verbrennungs- 
menge, die Gasgescliwindigkeit in den Ziigen, 
Brenngeschwindigkeit und Rostbeanspruchung, 
die Schiitt- oder Schichthohe des Bronnstoffes 
auf dem Rost. Die Messung des Zugunter- 
schiedes bei Handbeschickung und selbsttatiger 
Besehiekung, die gleichzeitige M<-ssung der Zug- 
kraft im Feuerraum und des Zugunterschiedes, 
der Yerbundzugmesser ohne und mit Registrier- 
einrichtung, Zugunterschied (Differenzzug) und

Sf.u.f:7S.
Abbildung 3. Kesselfeuerung fur Koksasche.

von einem mit Dampf betriebenen Yentilator V 
in den Aschenfall eingeprefite Windmenge gelangt 
durch den P lattenrost und die beiden Seitenroste 
hindurcli zum Feuer; gleichzeitig tr i t t  ein Teil des 
W indes durch die liolile hintere Feuerbriicke B 
ein. Der P lattenrost ist unten gerillt, so daB er 
einem Stabrost ahnlich wird, und in den Rillen 
mit Lochern fiir den L uftzu tritt yersehen. Dor 
Aschenfall ist nach vorn durch eine luftdicht 
schlieBende P la tte  abgeschlossen, die eine kleinere 
Oeffnung zum Entfernen der nur in geringer 
Menge durchfallenden Asche besitzt. Die Feuerung 
arbeitet geriiuschlos. Die chemisclie Untersuchung 
der verfeuerten Koksasche ergab: W asser 15,10°/o, 
Asche 16,14 °/o, Kohlenstoff 65,55 °/o, Schwefel 
1,26 °/o, Sauerstoff 1,54 °/o, Heizw*ert nach der 
Vereinsformel 5 3 1 4 Kai., Heizwert kalorimetrisch 
5316 Kai., Yerdampfung 8 ,3 4 fach. [„Gliickauf* 
1908, 17. Oktober, S. 1506 — 1507.]

M. Kl e i n :  L u f t f i i h r u n g  bei  F e u e r u n g s -  
a n la g e n .*  I. Planrostfeuerung; II. Schragrost- 
feuerung: Tenbrinkfeuerung, Schragrostfeuerung, 
Schragrostfeuerung mit horizontaler Abfiihrung 
der Heizgase. [„Z. f. Dampfk. u. M.“ 1908,
13. November, S. 447 — 449;  20. November,
S. 457— 459.]

LuftiiberschuB, Verbundzugkraft und Luftiiber- 
schufi, Brenngeschwindigkeit und Zugkraft im 
Feuerraum e, Brenngeschwindigkeit und Zug
unterschied, Brenngeschwindigkeit und Verbund- 
zug, Brenngeschwindigkeit und Zugkraft im 
Fuchs. Die Beurteilung der Verbrennungsvor- 
gange nach den W erten der Zugkrafte: Messung 
der Zugkraft am Schieber, Messung der Zug
kraft im Feuerraume bei Handbeschickung und 
selbsttatiger Besehiekung. [ „Z. f. Dampfk. u. M.“
25. September, S. 369 — 372;  2 . Oktober, S. 381 
bis 385; 16. Oktober, S. 403 — 408; 23. Oktober, 
S. 416— 420.]

D. Feuerfestes Materiał.

Ri ch .  L a c h m a n n :  N e u e  o s t u n g a r i s c h e  
B a u x i t k o r p e r  u n d  B a u x i t b i l d u n g  l i b e r 
ii a u p t . *  Seitdem S z a d e c z k y  iiber die ost- 
ungarischen Bauxite berichtet ha t (1905), wobei 
er die Vorkommen bei Remecz und bei Petrosz 
beschrieben hat, sind weiter westlich im Bihar- 
gebirge Fundę von weit grofierer Bedeutung be
kannt gew'orden (die Erzfelder Yalea Mnierei, 
T izfaluhatar und Ponoras bei Varsonkolyos im 
Komitat Bihar). Der Yerfasser der yorliegen-



1872 S tah l und E isen. Zeitschriftenschau . 28. Ja h rg . N r. 52.

den Studie behandelt zunachst die bergwirt- 
schaftliche Bedeutung dieser Yorkommen, ihre 
topographische Stellung, die A rt der Lagerstatten, 
dieSchiirfmethodenundgibteinelnhaltsberechnung, 
nach welcher man mit einer bekannten E rz- 
menge von 10 Millionen Tonnen bezw. mit der 
Mogiichkeit einer Menge von 20 Millionen Tonnen 
rechnen kann, da weitere Schiirfungen das Erz- 
flachengebiet zweifellos yergroBern werden. Dem- 
gegeniiber wird das Jadatalyorkommen von 
S z a d e c z k y  auf 462000  t  geschatzt. Die 
grofie bergwirtschaftliche Bedeutung der neuen 
Fundę erhellt aus der Tatsache, daB etwa 200 000 t 
dieses Materials geniigen wurden, um den W elt- 
bedarf eines Jahres an Aluminium zu decken.

W ie die folgenden Anatysen zeigen, steht 
das dort vorhandene Materiał binsichtlich der 
Qualitat an erster Stelle.

% % % % % %

T o n e r d e ................ 59,60 65,5 53,7 56,20 44,25 63,27
Ki es el s aur e. . . . 1,49 0,8 0,8 1 2,88 1,54
Eisenoxyd . . . . 23,66 21,3 29,7 29 23,05 20,34
Titansaure . . . . 3,12 2,8 3,2 2 3,68 3,07
W asser . . . . . 11,81 ? ? 12 11,43 11,62

Zum Vergleich sind noch folgende Analysen 
fremder Bauxite angegeben:

Sud-
fran k rc ich A lgier Indicn Jn d a ta l

% % % %

T o n erd e. . . 
K ieselsaure . 
Eisenoxyd . . 
T itansaure . 
W asser . . .

61,91
5,17

13,20
6,08
13

54,33
6,18

21,74
4,12

12

55,20
9,82

23,10
2,70

6

57,50
2,35
6,53
6,61
27

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit hat 
nur fiir den Geologen Interesse. [„Z. f. pr. Geol.u 
1908 Septemberheft S. 353 — 362.J

L a u r :  Di e  B a u x i t l a g e r s t a t t e n  d e r
W e i t .  Die Arbeit umfaBt die Bildung, das 
Yorkommen und die Beschreibung der Yerschie
denen B auxitlagerstatten der W eit und enthalt 
zahlreiche Bauxitanalysen. [„Compt. rend. S. 
Ind. min.* 1908 Noyember- und Dezemberheft 
S. 432 — 460.]

IC. A. R e d l i c h :  Z w e i  n e u e  M a g n e s i t -  
y o r k o m m e n  in K a r n t e n .  Das Emporbliihen 
der Magnesitindustrie hat ein eifriges Suclien 
nach neuen Magnesitvorkommen in den Ostalpen 
zur Folgę gehabt, und so gelang es auch in 
Karnten, dieses Minerał an mehreren Orten nach- 
zuweisen. Zu dem s. Z. von R. C a n a v a l  be- 
schriebenen Vorkommen von Tragail und der 
Stangalpe kommen ais neu die in der Nahe des 
M illstatter Sees gelegenen Fundorte M illstatter 
Alpe und St. Owald hinzu. Magnesit von letzterem 
Fundort ergab bei der Analyse:

i i i

K ieselsaure . . . . 1,60 °/o 1,44 •/<
Eisenoxyd . . . . 9,81 „ 11,56 „
Tonerde ................ 0,15 „ 0,30 „
_Manganoxyduloxyd 1,80 „ 0,40 „
K a l k .................... 2,00 „ 1,60 „
M agnesia . . . . 40,66 „ 39,65 „
Kohlensaure . . . 43,98 „ 45,05 „

100,00 °/o 100,00 °/o

Durch ihren hohen Eisengehalt sind diese 
Magnesite denen der Kotalpe in Karnten ahn- 
lich. Ueber ihre nutzbare Verwertung laBt sich 
heute nocli kein U rteil abgeben; auf keinen 
Fali aber konnen sich diese Yorkommen mit 
derV eitsch oder dem Sunk bei Trieben an GroBe 
messen. [„Z. f. pr. Geol.“ 1908 Novemberheft 
S. 456 — 458.]

Dr. F. C o r n u : Di e  M i n e r a l e  d e r  M a g n e s i t -  
l a g e r s t a t t e  des  S a t t l e r k o g e l s  ( Ve i t s c h ) .  
Fiir uns hat nur der Magnesit (Breunerit) In 
teresse. Derselbe bildet in der Veitsch grob- 
kristallinische Massen von weifier bis gelblich- 
weifier Farbung; stellenweise besitzt er infolge 
zahlreicher Einschliisse von Schieferfetzen den 
Charakter des Pinolitmagnesits. E r enthalt 
haufig Korner und Kristallchen von gleichzeitig 
gebildetem P yrit. Am Tage nimmt er infolge 
der Oxydation des beigemengten Eisenkarbonats 
zu Eisenliydroxyd nach und nach eine gelbe bis 
gelbbraune Farbung an.

Die Anatyse ergab folgende W erte :

1
% %

m
%

IV
%

V
%

M gO  . . . 87,56 90,07 89,86 88,08 85,53
C aO  . . . 1,76 1,33 2.89 0,96 3,52
Fes O3 . . . 9,96 8,60 8,15 8,74 7,43
Mns O4 . . 0,62 0,72 0,76 0,70 0,51
S iO i . . . 1,34 1,28 0,26 0,75 0,79
A li  O3 . . . 0,76 0,00 0,08 0,95 2,22
C 0 2 - f l Ł O 49,86 50,60 50,87 50,30 50,48

Der Magnesit findet sich stets nur ais primare 
Bildung; die den Magnesit in yerschiedenen 
Richtungen durchsetzenden Kliifte enthalten nie
mals Magnesit, sondern stets nur Dolomit und 
Aragonit neben Quarz.

Das Vorkommen von D o l o m i t ,  dieses auf 
der M agnesitlagerstatte haufigen Minerals, ist 
von dreierlei A rt. 1. Prim arer Dolomit yon 
auffallend feinkorniger Bescliaffenheit und grau- 
schwarzer Farbę. 2. P rim arer Dolomit in bis- 
weilen sehr groBen, auBerst grobspatigen Aus- 
scheidungen von gelblichweifier Farbę, einge- 
schlossen von braunlichgelbem Breunerit. 3. Ais 
sekundares Produkt findet sich der Dolomit in 
Form yon deutlichen Kristallen auf Kliiften des 
Magnesits. Beziiglich der dort sonst vor- 
kommenden Mineralien wie A nkerit, Kalzit, 
Aragonit, Quarz, Rumpfit usw. sei auf die Quelle 
selbst yerwiesen. [„Z. f. pr. Geol.“ 1908 No- 
yemberlieft S. 449 — 456.]
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F. M e i j n a n :  D i e  M a g n e s i t - I n d u s t r i e  
in G r i e c h e n l a n d .  Zurzeit gibt es drei Ge- 
sellschaften auf der Insel Euboa, welche Magnesit- 
briiche betreiben. Es sind dies: 1. die Anglo- 
Greek Company L td., dereń Briiche bei Limney 
an der W estkiiste der Insel liegen. Sie hat eine 
Tagesproduktion von etwa 100 t und liefert 
sowohl rohen ais auch gebrannten Magnesit. 
Das Brennen erfolgt in modernen Brennofen 
auf dem Magnesitwerk zu St. John. 2. Die 
Societe de Travaux Publics et Communaux mit 
Magnesitbriichen bei Manthoudi an der Ostkiiste, 
die tiiglich etwa 75 t  lie fe rn ; das Brennen ge
schieht in Oefen, die mit Braunkohle geheizt 
werden. 3. Die Sociśtć Hellenique de Mines de 
Magnesite mit Steinbriichen bei Piły an der Ost- 
kiiste der Insel, die gleichfalls 60 t  Magnesit 
liefern. Eine kleinere Firm a baut ein Magnesit- 
lager zu Hermione auf der Insel Nauplia ab. 
Sie besitzt keine Brennofen, sondern fiihrt nur 
Rohmagnesit aus.

Eine Durchschnittsanalyse des Magnesits von 
obigen drei Firinen ergibt:

M g COs . . . . 9 5  7»
Ca O ................. 1 bis 2°/o
S i0 2 ................ 0,5 bis 2°/o

Eine yollstiindige Analyse von Rohmagnesit 
z e ig t:

M g O . . . . 40,28 °/o CO* . . .  . 49,85 °/o
Ca O . . . .  0,4 Ł „ Ha SO4 . . . 0,02 „
F e  O . . . . 0,03 „ P 2 O5 . . .  Spuren
AUOs . . . 0,07 „ geb. W assor 1,15 °/°
S1 O2 . . . .  2,27 „

Der Preis fiir Rohmagnesit stellt sich fiir 
1908/09 auf 18 bis 20 F r. f. d. t ;  fur ge
brannten Magnesit auf 72 bis 75 F r. [„Eng. 
Min. J . “ 1908, 14. November, S. 962].

C h a r l e s  G. Y a l e :  Magnesitgewinnung in 
den Ver. Staaten in den Jahren 1891 — 1907. 
Sie ist in diesem Zeitraum von 390 auf 
6858 t  gestiegen. [„Ind. W .“ 1908, S. Y —VII.] 

Magnesit. [„Ir. T r. R ev .“ 1908, 26. Nov., 
S. 901 — 902.]

A. F l e i s c h e r :  U n t e r s u c h u n g e n  z u m Be-  
w e i s e  d e r  A u s d e h n u n g  v o n  S i l i k a t e n  beim 
E r s t a r r e n . *  In Erganzung seiner friiheren 
Arbeiten berichtet Yerfasser iiber Schmelzversuche 
mit T rachyt vom W esterwald, schwedischem 
Syenit, Lava vom Yesuv. Im Bilde wird ein 
durch Ausdehnung geschmolzenen Silikats beim 
E rstarren  ausgebeulter P latintiegel vorgefiilirt, 
in welchem ein sehr inniges Gemenge von 
8 CaO, 3 S i0 2, 2 Al2 0 3 geschmolzen worden war. 
[„Monatsbericht der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft11 1908 Nr. 8/10 S. 254 — 258.] 

F r i e d r .  W e r n i c k e :  D i e  H e r s t e l l u n g
d e r  S c h a m o t t e -  u n d  D i n a s s t e i n e  i n  
S u d r u B l a n d .

Mit Ausnahme der Hochofen- und Cowper- 
steine sowie eines Teiles der Dinassteine, die

von siidrussisehen feuerfesten Fabriken bezogen 
werden, und der Koksofensteine werden s!lmt- 
liche auf einem bedeutenden Huttenwerke sonst 
gebrauchten feuerfesten Materialien, wie Kessel-, 
Kupolofen-, Schweifiofen-,Roheisenpfannen-, Stahl- 
pfannen- und Gespannsteine, Stopfenstangenrohre, 
Stopfen und AusgUsse, Tondinas- und Kalkdinas- 
steine sowie die dazu gehorenden Mortel in einer 
eigenen Anlage hergestellt. Bei der Qualitat 
der vorhandenen Rohstoffe wiirde man mit einer 
richtig  eingerichteten Anlage leicht imstande sein, 
dort sitmtliche gebrauchten feuerfesten Materialien 
selbst erzeugen zu konnen. Indes sind die all
gemeinen Yerhaltnisse derart, daB man gezwungen 
ist, alle groBeren Ausgaben fiir Neuanlagen zu 
vermeiden.

Zur Herstellung der Schamottesteine dienen 
folgende Rohstoffe: WeiBer Sand mit 96,20 °/» 
S i02, 0,96 °/o AI2 O3, 1,14 °/« Fes Os, Quarz mit 
9 4 ,5 0 %  SiOs, 3 , 2 1 %  Ais Os +  Fes Os, Stein- 
abfalle aus den eigenen Betrieben, Blauer Schollen- 
ton mit in lufttrockenem Zustande 10,75 °/o Gliih- 
verlust, 5 1 ,8 0 %  SiOs, 35,40 0/0 AlsOa, 1 , 7 5 %  
Fe2 Os. Zum Brennen der Schamotte aus diesem 
Ton werden zwei Oefen benutzt, welche auch 
zum Brennen der Dinassteine dienen. 29,5 t  
Rohton ergeben in vier Schichten 19,7 t Schamotte 
mit einem Gehalt von rund 4 0 %  ALO3 bei 
einem Brennm aterialrerbrauch von 0,8 % Koks 
und 1 7 , 5 %  Steinkohlen (auf die Schamotte be
rechnet). Die Selbstkosten fiir die Tonne einschl. 
Generalunkosten und Fabrikationsverluste stellen 
sich fiir Kessel-, Kupolofen-, SchweiBofen-, Roh- 
eisenpfannen- und saure Stahlpfannensteine auf 
rund 21,50 fur basische Stahlpfannensteine 
auf rund 23,75 fiir Stopfen und Ausgiisse 
auf rund 32,85 J(>\ fiir Stopfenstangenrohre auf 
rund 32,15 J(>\ fiir Gespannsteine (Kanalsteine) 
auf rund 20,50 jK> und fiir Quarztonsteine (Ton- 
dinassteine) auf rund 23 J L .

Die vorstehenden, genau berechneten Selbst
kosten der feuerfesten Steine lassen es ais selbst- 
verst;indlich erscheinen, daB in absehbarer Zeit 
jeder Export der deutschen und sonstigen aus- 
landischen Fabriken nach RuBland ein Ende 
nehmen muB. Der Bedarf allein schon auf den 
Eisenhiitten in SudruBland ist ein auBerordent- 
lich groBer, und die meisten Huttenwerke be
sitzen kleine Anlagen, in denen sie einen Teil 
ihres Bedarfes erzeugen. Auch bestehen einige 
Fabriken feuerfester Steine, die gute Dinassteine, 
aber auch gute Hochofen- und Cowpersteine liefern. 
In SudruBland befinden sich aber ungeheuer grofie 
Lager von Sanden, Quarzen und Quarziten, von 
Kaolinen und feuerfesten Tonen jeder Qualitat, 
welche nur der richtigen Ausnutzung erschlossen 
zu werden brauchen. W erden dort erst einmal 
modern eingerichtete Fabriken geschaffen und 
gut geleitet, dann ist es ais sicher anzunehmen, 
daB samtliche feuerfesten Materialien zu bedeutend
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niedrigeren Selbstkosten, ais die oben erwahnten, 
hergestellt werden konnen, und dann wird nicht 
nur Siidrufiland, sondern das gesamte europaische 
RuBland mehr oder weniger von dem bisherigen 
Bezuge aus dem Auslande unabhangig sein. 
[„Keramische Rundschau" 1908 Nr. 24 S. 502.] 

E. H i e l s c h e r :  E i n i g e s  ii b e r  d i e  A n -
f e r t i g u n g  v o n S c h a m o t t e s t o p f e n  u n d  
A u s g i i s s e n  f i i r  S t a h l g i e f l  e r  e i en.*

Yon brauchbaren Stopfen und Ausgiissen wird 
yerlangt, daB sie, abgesehen von der erforder- 
lichen hohen Feuerfestigkeit, vor allen Dingen 
gu t geformt sind und geniigenden W iderstańd 
gegen mechanische Einfliisse aufweisen. Letzteres 
hangt mit der riclitigen Auswahl der Rohtone 
und geniigend hohem Brande zusammen. Fiir 
Stopfen und Trichter verwendet man gleiches 
Rohmaterial; ais besonders geeignet hat sich 
der Pfalzer Ton aus der Gegend von Griinstadt 
bewahrt, auch der Ton und die Schamotten aus

Abbildung 4. A bbildung 4a.

dem W esterwald (Grube Marschang bei Siershahn) 
haben gute Resultate geliefert. Unter der Vor- 
aussetzung, daB die Schamotte scharf gebrannt 
ist, wird s ie ' fiir vorliegende Zwecke ais Ma- 
gerungsmittel auf eine Korngrijfie von 1 bis 1 l/.t mm 
gebracht. Bei der Formgebung ist groBte Sorg- 
falt zu beobachten. Der Ton wird getrocknet, 
zu Staub gemahlen und im Verhaltnis 1 :2  mit 
Schamotte gemischt, schwach ąngefeuchtet und 
im KnetfaB geknetet, dann liiBt man die Hassę 
10 bis 14 Tage mauken. Bei langerem Mauken 
kann der Tonzusatz herabgedriickt werden. Ais 
Formen fiir Stopfen eignen sich am besten schmied- 
eiserne einteilige Formen; die am meisten be- 
anspruchten Stellen der Formen werden gehartet. 
Das gleiche geschieht auch mit dem Deckel der 
Form. Der Gewindedorn besteht aus gehartetem 
Stahl. Das Gewinde mufi 1 bis 1 '/a mm Spiel- 
raum haben. In der Quelle ist eine Stopfen- 
presse abgebildet und die weitere Arbeitsweise 
genau beschrieben. Abb. 4 zeigt wie die beim 
Zuriickdrehen der Spindel entstehende Saugwir- 
kung durch einen L uftein tritt beseitigt wird.

Die Formgebung der Ausgiisse geschieht ge- 
wohnlich ohne Zuhilfenahme einer Presse, in einer 
zweiteiligen guBeiscrnen Form (Abb. 4a), die durch 
einen schmiedeisernen Ring zusammengehalten 
wird. „Die Ansicht einiger Eisenhiittenleute, “ 
so schlieflt der A rtikel, „dafi nur Stopfen und 
Ausgiisse mit Flammenstrich und brauner Aufien- 
haut vollwertig sind, widerlegt der Umstand, 
daB die beiden Stiicke ineinander geschliffen 
werden und so an den am meisten beanspruchten 
Stellen der schutzenden Haut beraubt werden, 
was aber der W iderstandsfahigkeit des Stiickes 
an sich keinen Schaden bringt. Die Hauptsache 
bleibt immer, daB die Masse diclit geformt und 
scharf gebrannt is t .“ [„Tonind.-Zg.“ 1908,
26. Noyember, S. 2071— 2072.]

S. N e u w e h n e r :  B a u a r t  d e r  R i n g o f e n -  
g e b a u d e .  * Man unterscheidet zwei Arten von 
Ringofengebauden, namlich solche, welche ledig- 
lich den Zweck haben, das Ofenmauerwerk gegen 
Witterungseinflusse zu schiitzen, und solche, 
welche aufierdem noch ais Trockengebaude dienen, 
indem iiber dem Ofen bezw. seitlich von dem- 
selben Trockengeriiste fiir die frischen Form- 
linge angeordnet sind. Beide Bauweisen sind 
durch Zeichnungen veranschauliclit und durch 
Angabe der Baukosten erlautert. [„Tonind.-Ztg.“ 
1908, 17. November, S. 2017.]

Beschreibung der neuen Fabrik feuerfester 
Steine der Harbison-W alker Refractories Co. in 
Ost-Chicago.* [„Ir. Tr. R ey.“ 1908, 26. Nov., 
S. 889 — 892.]

W . B u s c h m e i e r :  Die Leistungen eines
Ringofens.* [„Tonind.-Zg.“ 1908, 3. Noyember, 
S. 1934 — 1936.]

M ax Ki e s e :  Halbgasfeuerungenfiir Kammer- 
ofen. [„T onind .-Z g .“ 1908 Nr. 134 S. 1998 
bis 1999.]

E. Schlacken.
M. T h e u s n e r :  U e b e r  d i e  K o n s t i -

t u t i o n  v o n  H o c h o f e n s c h l a c k e n . *  Die 
Untersuchung bezieht sich auf eine Reihe von 
Hochofenschlacken, welche im Betrieb auf Ha- 
matitroheisen, Tliomasroheisen und GieBereiroh- 
eisen gefallen sind, ferner eine Reihe von Yer- 
suchsschmelzen von yerschiedenen Silizierungs- 
stufen.

Zur Feststellung der Konstitution sowohl der 
Schlacken ais auch der erganzenden Versuclis- 
schmelzen wurden die Materialien mit Zitronen- 
saure, Ammoniumzitrat oder Ammoniumchlorid 
yerschieden lange behandelt und hierauf chemisch 
untersucht. Die Veranderungen, welche sich 
nachweisen liefien, ergaben, dafi die Zitronen- 
saure auf alle Schlacken am starksten einwirkt, 
die Einwirkung der Ammoniumzitratlosung ge- 
ringer ist, und daB die Chloraminoniumlosung 
am schwachsten wirkt. Ferner erkennt man,
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•daB die Schlacken um so leichter zersetzbar 
sind, je  mehr Kalk und je  weniger Kieselsiiure 
sie enthalten. Diese Tatsache stiitzt die viel- 
fach yertretene Ansicht, dafi in diesen Schlacken 
die Tonerde sich neutral verha.lt. Es ergibt 
■sich weiter die Tatsache, dafi die granulierten 
Schlacken von den Losungsmitteln in viel star- 
kerem Mafie angegriffen werden, ais die lang
sam abgekiihlten. Zur graphischen Darstellung 
■der in den Schlacken beobachteten Verande- 
rungen benutzt der Yerfasser das Boudouard- 
Mathesiussche Dreiecksdiagramin. Aus der Ver- 
jinderung der Lage der Punkte im Diagramm 
is t ersichtlich, dafi bei der Losung im Riick- 
stand das Verhaltnis von Kieselsaure zu Ton- 
•erde annahernd dasselbe bleibt. Die Zersetzung 
scheint daher nach der Richtung hin stattzu- 
■finden, dafi der Kalk zuerst abgespalten wird 
und in Losung gelit, wahrend Kieselsaure und 
Tonerde in dem Yerhaltnis zuriickbleiben, in 
dem sie urspriinglich yorhanden waren.

Durch die mikroskopische Untersuchung von 
Diinnschliffen gelangt Yerfasser zur Feststellung, 
dafi in den Schlacken Melliiit yorhanden ist, 
was durch eine besondere Versuclisschmelze be- 
s ta tig t wird.

Beachtenswert ist die Beobachtung, dafi die 
granulierten Hochofenschlacken durch langeres 
Lagern eine Yeranderung erfahren derart, dafi 
sie alsdann den Losungsmitteln einen grofieren 
W iderstand entgegensetzen, ais die langsam ab- 
gekiihlten Proben. Aus diesen Versuchen ge
langt der Yerfasser zu dem Schlusse, dafi bei 
Hochofenschlacken folgende drei Modifikationen 
unterschieden werden miissen:

1. die durch Abschrecken erhaltene und nur 
bei hohen Temperaturen bestandige;

2. die durch langsame Abkuhlung erhaltene 
Modifikation;

3. die kristallisierte Modifikation.

Die von dem Verfasser zur Vervollstandi- 
gung obiger Ausfiihrungen angcstellten Versuche 
m it besonders hergestellten Schmelzen, bestehend 
■aus reiner Tonerde, Kalk und Kieselsaure, er- 
gaben, dafi der Schmelzpunkt von Proben mit 
60 o/o Kalk mit wachsendem Kieselsauregehalt 
steigt. Dies is t auf die Tatsache zuriickzu- 
fiihren, dafi Kalkaluminate leichter schmelzbar 
sind, ais die entspreclienden Kalksilikate. Ferner 
scheint aus den Yersuchen hervorzugehen, dafi 
<iie Zersetzbarkeit der Schmelzen um so grofier 
wird, je  mehr Kalksilikat und je  weniger Kalk- 
■aluminat darin enthalten ist. Aufier den bereits 
bei den Schlacken angewandten Losungsmitteln 
behandelt der Verfasser die Schmelzen mit 
destilliertem W asser und findet, dafi die Los- 
lichkeit mit steigendem Kieselsauregehalt und 
abnehmendem Tonerdegehalt steigt. [„M et.“ 
1908, 22. Noyember, S. 657 — 667.]

Eisenschlackenblocke zur S t r a f i e n p f l a s t e -  
r u n g .  Mitteilungen iiber die Yerwendung eng- 
ilscher, aus Hochofenschlacke gegossener Pflaster- 
st.eine zu Pflasterzwecken in Nordainerika. [„Eng. 
News11 1908, 8. Oktober, S. 3 8 8 - 3 8 9 ;  „Ir. A ge“ 
1908, 15. Oktober, S. 1086.]

Thomasschlacke.
Dr. II. S v o b o d a :  Phosphorsaure mit yer

schiedener Zitronensaureloslichkeit ais Wiesen- 
diingung. [„Z. f. d. Landwirtschaftl. Versuclis- 
wesen in Oesterreich“ 1908 Oktoberheft S. 733 
bis 7 75.]

Zement.
A. W. T h a c k e r a :  E r z z e m e n t .  Der neuer- 

dings in Deutschland hergestellte und in den 
Handel gebrachte „ E r z z e m e n t " ,  bei welchem 
der gewohnliche im Portlandzement enthaltene 
Tonerdegehalt durch Eisenoxyd ersetzt ist, soli 
gegeniiber diesem yerschiedene Vorteile besitzen.
So soli er namentlich den zerstorenden Einfliissen 
des Seewassers widerstehen. Ueber dio H erstel
lung und Verwendung dieses Zements macht Y er
fasser beachtenswerte Angaben, deren Haupt- 
punkte in Kurze wiedergegeben seien:

Der deutsche Erzzement (Markę „Aegir") 
wird nach einem unter Nr. 143 604 patentierten 
Yerfahren der Hemmoor-Werke bei Cuxhaven 
hergestellt. Die Anwendung dieses Erzzements 
soli mit gutem Erfolg bei Bauten im Meeres- 
wasser, bei Tunnels usw. erfolgen, wo der ge
wohnliche Portlandzement schnell der Zerstorung 
anheimfallt. Die zur Herstellung des Erzzements 
yerwendeten Rohmaterialien sind: 1. reiner Kalk 
mit 99.5 bis 1 0 0 °/o CaCO^, 2. aufierst fein- 
gemahlener Quarz, sowie 3. feingemahlenes Eisen- 
oxyd. Das Eisenoxyd wird entweder von Rasen- 
eisenerz oder sonstigen Eisenerzen geliefert. Nach 
dem Mahlen von Quarz und Eisenoxyd in trockenem 
Zustande werden die drei erwahnten Materialien 
zu einer aufierst feinen Mafie angemacht, die 
maximal 5 °/o Riickstand auf einem Sieb von 
5000 Maschen auf dem Quadratzentimeter zuriick- 
lafit. Nach dem Trocknen wird aus dem feinen 
Brei in einem Drehofen ein Stein gebrannt, 
der nachher gemahlen wird; wahrend des Mahlens 
fiigt man etwas rohen Gips hinzu. Das End- 
produkt bildet der „Erzzem ent11.

Die mit diesem Erzzement und zwolf guten 
deutschen Portlandzementsorten angestellten Yer
suche haben gute Resultate gezeitigt. Die U nter
suchungen erstreckten sich auf die Dauerhaftig- 
keit und das Verhalt.en der yerschiedenen Ze- 
mentsorten in frischem W asser sowie in ge- 
wrohnlichem Seewasser; dann in W asser, welches 
drei- bis fiinfmal mehr Salz enthielt ais See
wasser. Aufierdem wurden Versuchsstiicke an- 
gefertigt, die 2 °/o, 5 °/o bis 40 °/o gemahlenen 
ungebrannten Gips enthielten, durch den die 
Portlandzem entsorten sicherlich zerstort werden.
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Nach dreijahriger Versuchsdauer waren die 
mit einem hohen Gipsgehalt hergestellten Probe- 
stiicke aus Portlandzement alle vollstiindig zer- 
stort, wohingegen die entsprechenden Proben 
aus Erzzement noch in takt sind. Ebenso fielen 
die anderen Vergleichsversuche zugunsten des 
Erzzements aus. Die Direktion d er‘Hemmoor- 
W erke zieht aus diesen Versuchen den SchluB, 
daB mit Erzzement geschaffene Bauten im See
wasser sowie in Kohlen- und Kaligrubeh usw. 
ais auch iiberall, wo eine Einwirkung von Sul- 
faten zu befiirchten steht, sich dauerhafter 
erweisen ais solche mit Portlandzement ge- 
schaffenen; die Baukosten sind zwar infolge des 
hoheren Preises des Erzzements hoher, konnen 
aber aus dem angefiihrten Grunde nicht in Pragę 
kommen. [„Eng. News“ Band 59 Nr. 26 S. 702.]

D r. H e r m a n n  P a s s o w  kritisiert das Collo- 
seusver fahren. [„Tonind.-Zg.“ 1908 Nr. 126 
S. 1870— 1873; Nr. 132 S. 1968 — 1970;  Nr. 136 
S. 2019.]

Dr. H. Co l l o s e u s :  Das C o l l o s e u s v e r -
f a h r e n .  Erwiderung auf die yorstehend auf- 
gefiihrte Abhandlung Dr. Passows. [„Tonind. Zg.“ 
1908 Nr. 141 S. 2092 — 2097.

Die Gesellschaft fur Trockenzerstilubung 
fliissiger Materialien weist die gegen D r. C o l l o 
s e us  gerichteten Angriffe zuriick und bezweifelt 
die Zuverl(lssigkeit der Dr. P a s s o  w s e h e n  y e r 
suche. [„Tonind.-Zg.“ 1908 Nr. 133 S. 1987.]

Dr. H a n s  K iih l:  Das Colloseusverfahren. 
[ sTonind.-Zg.u 1908 Nr. 138 S. 2046 — 2049.]

F. Erze.
Dr. A l b e r t  S c h mi d t :  E i s e n g l a n z  und  

s e i n e  Y e r a r b e i t u n g  im F i c h t e l g e b i r g e .  
In der Einleitung werden Vorkommen und Eigen
schaften des Erzes besprochen, dann folgen ge- 
schichtliche Angaben iiber den Bergbau und die 
Eisenindustrie des Fichtelgebirges. Den SchluB 
der Arbeit bildet ein Yerzeichnis der Fundstatten 
yon Eisenglanz im Fichtelgebirge. Derselbe 
bricht im Quarz: Bei Ficlitelberg, Geiersberg, 
am Semmelfelsen, bei Vordorf, Bischofsgriin, 
Lentenforst, Hebanz bei Roslau, an der Hohen 
W arte bei Selb und im W ellertale. Im Gneis: 
Im Leupoldsdorfcr W alde, im Hammerlesgrunde 
bei Yordorf. Im S teinachgranit: Bei Ficlitel- 
berg, Mehlmeisel, Hutten bei W armensteinach, 
in der Tannenreuth bei Mehlmeisel. Im Greisefl: 
W aldabteilung Potzelschacht. Im Porphyr: Im 
W ellertale. [„Z. f. pr. Geol.“ 1908 September- 
heft S. 362 — 369.]

R. G o e b e l :  Die  T o n e i s e n s t e i n a b l a g e -  
r u n g e n  des  M i i n s t e r ł a n d e s  und  die w i r t -  
s c h a f t l i c h e  A r t  d e r  G e w i n n u n g  d u r c h  
B a g g e r .*  Die schon seit dem Jahre  1848 be- 
kannten und in der neuesten Zeit infolge des

bekannten Mangels an Eisenerzen wichtigen 
Toneisensteinablagerungen bei Bentheim, Gilde- 
liaus, Ochtrup, Schiittorf, Coesfeld, Stadtlohn und 
A ltstlltte gehoren der Kreideformation an. Die 
Ablagerungen stellen flozformige Schichten von 
Toneisenstein oder besser gesagt umgewandeltem 
Spateisenstein dar. Die Erze lagern in fetten, 
grauen bis blauen Tonen. Das Streichen ist 
yerschieden, doch herrsetit O. bis W . bezw. 
OSO. bis W NW . vor. Das im Auftrage des 
Horder Vereins zu Stadtlohn niedergebraclite 
Abteufen ergab ein E rz, das ais Eisensandstein 
mit nur 17,86 bis 24,87 °/o Eisen, 0,18 bezw.
0,10 °/o Mangan, 0,03 bezw. 0,16 °/o Phosphor 
und 0,02 bezw. 0,01 °/o Schwefel. anzusprechen 
war. Die Erze sind infolge des geringen Eisen- 
gehaltes und ihres hohen Riickstandes von 
46,13 bis 57,88 °/o nicht abbauwiirdig.

In eingehender Weise bespricht Goebel die 
zu A ltstatte  und Bentheim ausgefiihrten Arbeiten 
sowie die Ergebnisse des Tagebaues in A ltstatte. 
Das spezifische Gewicht dieser Erze b e trag t
3,5 bis 3,52 ja  bis 3,61. Das Bentheimer E rz 
ergab ais unterste und oberste Grenze yon 
16 Analysen:

Eisen . . . . 30,00 cr CD* 4- Oi O O

M angan . . . 0,21 V 0,45 „
Phosphor . . 0,139 n 1,243 ,
K a lk  . . . . 2,08 r> 7,01 „
M agnesia . . 1,37 •n 3,24 „
Tonerde . . . 1,40 n 3,08 „
Schwefel . . 0,089 p 0,138 „
Kieselsaure . 9,78 Y) 18,84 „
Gluhverlust . 26,20 30,20 „

Eine Durchschnittsprobe ergab:
Eisenoxydulkarbonat 60,04 — 28,95 °/o Eisen \  33,65 °/»
E is e n o x y d ............8,71 =  4,70 „ „ /  Fo
Mangankarbonat . . 0,45 =  0,22 „ Mn
T o n e r d e ............ 2,77 °/o
Kieselsaure . . . .  13,80 „
Kalzium karbonat . . 6 ,7 8 =  3,80 °/o K a lk
K alzium sulfat . . . 0 , 2 6 =  0,10 „ „ u. 0,600/0 S
Magnesium karbonat 6,21 =  2,97 „ Magnesia
Phosphorsaure . . . 1,43 =  0,625,, Phosphor
A l k a l i e n ................ Spuren.
Hygroskop. 'Wasser . 0,
Ilum ussubstanz . . /  ’ '*
V e r l u s t ................ 0,43 „

100,00 9/o

Da das E rz  karbonatisch ist, so ist eine 
Rostung geboten. Nachstehend die Durch- 
schnittsanalysen von 16 gerosteten und unge- 
rosteten Bentheimer Erzen:

Ungerostet Geriistet
Si Os . . 13,25 °/o 18,30 o/o
A is Os . . 2,28 „ 3,15 „
C a C O s . . 3,63 „ 5,05 „
M gO  . • 2,10 „ 2,91 „
PsOs . ■ 1,52 „ 2,10 „
11-. SOł . . 0,365 „ V
F e  . . . 34,050 p 47,000 „
M n . . . 0,288 „ 0,392 _
P  . . . .. 0,350 , 0,915 ,
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Der Metallgewinn (lurch Rostung betriigt 
48,307 — 34,688 =  13,619 °/o, der Gewichts- 
verlust durch Riisten etwa 25°/o-

Zum besseren Yerglcicli zieht Verfasser die 
Analyse von zwei Minetteerzen und mehrere 
Analysen von Erzen aus Russisch-Polen an, die 
sich in keiner Hinsicht von dem Munsterlilnder 
Erz unterscheiden. Im zweiten Teile seiner 
Abhandlung bespricht, Go e b e l  den Abbau dieser 
E rze durch Bagger. [„Der Erzbergbau* 1908,
1. N or, S. 454 — 458; 15. N or, S. 4 8 1 — 488.] 

W m .P . H e a d d e n :  M e t e o r e i s e n  von Cur -  
r a n t  G r e e k ,  C o l o r a d o .  Das Gewicht dieses 
Aachen, mit einer diinnen braunen Schicht iiber- 
zogenen Stiickes betriigt 569 Pfd. =  258 kg. 
Das Eisen ist wcicli, sehr dicht und weniger 
magnetisch ais Schmiedeisen. Sein spezifisches 
Gewicht is t 7,9394. Die Analyse ergab:

E i s e n ................................... 89,793 °/o
N i c k e l ..............................  9 ,999 „
K o b a l t ..............................  0 ,554 „
M a n g a n .............................. 0 ,054 „
C h r o m ..............................  0 ,048 „

AuBerdem Spuren von Kupfer, Phosphor, Kalk und 
Magnesia. [,T nd .W .“ 1 9 0 8 ,1 9 .Oktober,S. 1239.] 

Dr. H e c k e r :  Di e  E i s e n e r z v o r k o n i m e n  
des  R o u t i v a r a  und des  Y a lla t j .*  Nachdem 
der schwedische S taat vor einigen Monaten auch 
die S rappararafelder fiir rund 9 l/a Millionen 
Mark ervvoi’ben hat, sind die Vorkommen des 
R outiyara und Yallatj die letzten seinem EinfluB 
noch nicht unterliegenden grofieren Eisenerzfelder 
in Lappland. Der Routivara liegt in der Proyinz 
Norbotten, fast genau unter dem 67.° nordl. Br., 
somit schon nordlich vom P o lark re is; westlicli 
davon liegt der Erzberg Vallatj. Abbau hat bis 
je tz t  hier nicht stattgefunden. D er Artikel enthiilt 
eingehende Mitteilungen iiber die Lagerungs- 
rerhaltn iśse  und den yorzunehmenden Abbau des 
Erzes, das im Mittel nach Petersson zwischen 
47,91 und 52,16 °/o Eisen, 11,35 und 13 ,05°/o 
TitansUure und 0,067 und 0,002 °/o Phosphor 
enthiilt. Es sind aber auch zahlreiche Gesamt- 
analysen angegeben. Den SchluB der Arbeit 
bilden Angaben iiber Arbeiter- und Transport- 
yerliiiltnisse, Betriebskraft und die Besitzyer- 
hilltnisse. [„Gliickauf^ 1908, 19. September,
S. 1350 — 1355.]

Die Eisenerzfelder von Franzosisch-Łoth- 
ringen.* [„Ir. T r. Rey.^ 1908, 18. September, 
S. 1145— 1146.]

Die O c k e r i n d u s t r i e  in F r a n k r e i c h  nimmt 
den ersten Rang ein. Die Lagerstiitten von Vau- 
■cluse und Bourgogne sind die bekanntesten. Die 
Jahresproduktion wird zu 40 000 t im W erte 
von 3 500 000 F r. angegeben. [„Echo des M.“ 
1908, 9. Norember, S. 1109.]

Eisenerze im Staate New York.* [„Ind. W .“ 
1908, 23. Norember, S. 1408.]

J o h n  E. I I a r d m a n  berichtet iiber ein 
neues Eisenerzyorkommen in Neu-Braunschweig. 
[„ Ir.C o a lT r.R ev .“ 1908, 27.Novem ber,S.2306.]

N o r m a n  L.  L e a c h :  Das Eisenerzyorkommen 
von Moose Mountain, Kanada. [„Ir. Coal T r. R ev .u 
1908, 27. Noyember, S. 2306.]

D ie  d e u t s c h e  E i n f u h r  von  M a n g a n -  
e r z e n  im e r s t e n  H a l b j a h r  1908. Das Ein- 
fuhrgeschilft in Manganerz zeigte in der Gesamt- 
ziffer gegen das Vorjahr keine besondere Y er
schiebung, indem im Jah re  1908 180 100 t 
eingefuhrt wurden gegen 174 500 t  im Jahre
1907. In den Bezugsverhilltnissen treten aber 
yerschiedene Verilnderungen ein. Zunachst kamen 
aus Spanien nur 4000 t (gegen 21 300 t), aus 
dem Europilischen RuBland 27 800 t  (gegen 
35 600 t), aus dem Asiatischen RuBland 58 700 t 
(gegen 62 000 t) und aus Oesterreich-Ungarn 
nur 700 t (gegen 1200 t im Vorjahr). Aus 
anderen Lilndern stieg dagegen die Einfuhr, so 
aus Brasilien auf 20 100 t  (gegen 5200 t) und 
Britisch-Indien gar auf 66 500 t  (gegen 44100 t). 
Die deutsche Ausfuhr an Manganerz w ar sehr 
gering. [„D erE rzbergbau“ 1908,1. Nov, S. 459.]

Die Manganerzausfuhr IluBlands im Jahre
1907 betrug 37 684 000 Pud, die Gesamtforderung 
hingegcn 56 333 000 Pud. [„Eng. Min. J . “ 1908, 
1 7. Oktober, S. 7 64.]

E. C. H a r d e r :  Manganinduslrie. [„Min. J . “
1908, 5. September, S. 301 — 302.]

R. O. A h l e r s :  Ein Manganerzrorkommen im 
siidlichen Indien.* [„Ir. Coal T r. R ev.“ 1908,
27. Noyember, S. 2300— 2301.]

D e r  d e u t s c h e  A u f i e n h a n d e l  an Ch r o m- ,  
W o l f r a m -  und  N i c k e l e r z e n  im e r s t e n  
H a l b j a h r  1908. Die Einfuhr von Chromerzen 
mit 9700 t  bewegte sich in den yorjiihrigen 
Grenzen; aus der Asiatischen Tiirkei wurden 
4000 t  (gegen 5900 t im Vorjahr) eingefuhrt; 
aus Franzosisch-Australien 2100 t  (gegen 1700 t) 
und aus der Europilischen Tiirkei 400 t  (gegen 
2500 t).

W o l f r a m e r z e  wurden im AusmaB von lOOOt 
(1907 1100 t) eingefuhrt, und zwar aus GroB
britannien 300 t  (gegen 200 t), aus Australien 
200 t  (gegen 300 t) und aus Argentinien 200 t 
(gegen 300 t).

Die Einfuhr von N i c k e l e r z e n  w ar von 
16 900 t im Jahre  1907 auf 6100 t  im Jahre
1908 gesunken. Aus Franzosisch-A ustralien 
kamen im ersten Halbjahr 1908 nur 5700 t 
Nickelerze gegen 16 300 t im ersten Halbjahr von
1907. [„Der Erzbergbau“ 1908, 1. Noyember,
S. 460.]

Die neuen V a n a d i u m v o r k o m i n e n  inP eru . 
[„Min. J . “ 1908, 5. September, S. 294.]

M o l y b d a n i t  in Natal. [„Min. J . “ 1908,
12. September, S. 328.]
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E i s e n e r z b r i k e t t i e r u n g s a n l a g e . *  Abbil
dung und kurze Beschreibung einer von der 
Firma Bradley and Craven Limited in Wakefield 
ausgefiihrten Brikettierungsanlage. Nach dem 
Pressen werden die B riketts in einem mit Gicht
gas beheizten Ofen gerostet. [„Engineering“ 
1908, 4. September, S. 301 — 302.]

D as B r i k e t t i e r e n  p u l v e r i g e r  E r z e .  Das 
in „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 34 S. 1200 bis 
1202 beschriebene Verfahren von Dr. F r i e d r i c h  
W i l h e l m  D i i n k e l b e r g  wird nocli einmal be- 
spfochen, um naclizuweisen, „daB es nach jeder 
Richtung alle anderen bekannten Verfahren uber- 
trifft“. [„E rzb .“ 1908, 15. N o t .,  S. 488— 491.] 

A n s o r g e :  Ueber Erzbrikettierung.* Der vor- 
liegende A rtikel beschaftigt sich nur mit dem 
Verfahren der Deutschen Brikettierungs-Gesell- 
schaft in Altenkirchen (WTesterwald). [„E rzb .“ 
1908, 15. September, S. 379 — 381.]

H i e r t z :  Das Grondal-V erfahren. [„Rev. 
univ.“ 1908 Oktoberheft S. 126 — 135.]

G. F r a n k e :  Mitteilungen iiber einige neuere 
schwedisclie Anlagen und Verfahren fiir Auf
bereitung und Brikettierung von Eisenerzen und 
Kiesabbr.’inden.* [„GlUckauf“ 1908, 3. Oktober, 
S. 1417 — 1427.]

Dunderland Iron Ore Company, Limited. In 
kurzeń Ziigen werden die Griinde angegeben, 
welche zur Einstellung der Anlage in Dunderland 
gefiihrthaben. [„Min. J . “ 1908, 14.Nov., S. 615.]

G. Werksanlagen.
C a r l  J a h n :  B i l b a o  und  di e  H o c h o f e n  

von  Y i s c a y a . *  Unter den Eisen- und Stahl- 
werken Bilbaos ist das hervorragendste das der 
Aktiengesellschaft A l t o s  H o r n o s  d e V i z c a y a  
mit seinen beiden grofien Anlagen in Baracaldo 
und Sestao an den Stationen Desierto und 
Sestao an der Eisenbahn von Bilbao nach 
Portugalete. Beide liegen dicht am Flusse und 
hatten im Jahre  1907 eine gemeinsame P ro
duktion von 230 000 t Roheisen oder etwas iiber 
die Halfte derjenigen ron  ganz Spanien. Die 
Erze werden in den Bergen von Bilbao sowie 
den albaner und kantabrischen Bergziigen ge 
brochen; sie bestehen aus Eisenglanz, Eisenocker 
und Eisenspat, von denen der letztere bei den 
Gruben selbst gerostet wird. Die E rze werden 
mittels Bremsbergen, Drahtseilbahnen oder Eisen- 
bahnen nach der Yerladungsstelle am Nervion 
gebracht zwecks Ausfuhr ins Ausland, besonders 
nach England. Ungefahr die Halfte ihres Erz- 
bedarfs gewinnt die Aktiengesellschaft aus eigenen 
Gruben. Im Mittel geben die Erze 50 °/o reines 
Eisen, welches sich ganz besonders fiir GieBerei- 
zwecke, auBerdem auch noch fur den Siemens- 
MartinprozeB und infolge seines geringen Phos- 
phorgehaltes und hohen Siliziumgehaltes fiir den 
BessemerprozeB eignet.

Fiir die Kokserzeugung wird zum groBten: 
Teil englisclie oder deutsche Steinkohle ver- 
wendet, und nur in geringerer Menge kommt 
dabei spanische Kohle in Frage. Die letztere- 
wird hingegen mit Vorteil zur Beheizung samt- 
licher Oefen verwendet. Spanien besitzt in. 
Asturien, in der IJrovinz Leon seine groBten 
Steinkohlenlager. Die gesamte Kokserzeugung 
erfolgt in eigenen Oefen, wobei die Nebenprodukte 
gewonnen und die Gase in Gasmotoren und zur 
Dampfkesselforderung verwendet werden.

Die beiden W erke der genannten Firm a be
sitzen eigene GieBereien, Maschinen- und Kon- 
struktionsw erkstatten, woselbst Maschinen, Dach- 
und groBere Briickenkonstruktionen fiir fremde- 
Rechnung ausgefiihrt werden. Beziiglich d e r 
beiden W erke mag das Folgende erwahnt seinn

1. Das AVerk in Baracaldo besitzt vier 25 m 
liohe Hochofen neuesten Systems. Der groBte- 
Teil des Roheisens gelangt, nachdem es den. 
Mischer passiert hat, in das Stahlwerk, in dem 
zwei K onverter von je  12 t Leistungsfahigkeit 
aufgestellt sind; uberdies befinden sich daselbst- 
zwei kleine Martinofen mit 12 bis 15 t Einsatz.. 
Die Blocke haben ein Stuckgewicht von 1200' 
bis 1500 kg und werden in einem Yorwalzwerk 
mit 1000 mm Durchmesser vorgewalzt und hier- 
auf in den dahinter liegenden W alzen von 800 mmi 
Durchmesser zu Eisenbahnschienen, J-E isen  bis 
zu Profil Nr. 32 und anderen Profilen verwalzt~ 
Das erwahnte W alzwerk hat bei der Schienen- 
fabrikation eine mittlere Leistungsfahigkeit von 
400 t im Tage. Ein Teil der Blocke wird in 
kiirzere Stiicke zerschnitten, welche entweder 
andere W alzen passieren oder zur Ausfuhr ge- 
langen. Die erwahnte 800 mm - W alzenstraBe 
wird von einerDampfmaschine altererK onstruktion 
angetrieben, welclie gleichzeitig ein Blechwalz- 
werk fiir Bleche bis zu 2500 mm Breite be- 
treib t; die erwahnte Maschine soli je tz t  durch 
eine aus Deutschland stammende groBere und 
starkere Maschine ersetzt werden. H inter der 
W alzwerksanlage liegt das W arm lager mit seinen 
zwei Kreissagen und damit in Yerbindung eine 
Abteilung mit Richt-, F ras- und Bohrmaschinen, 
woselbst die Schienen die SchluBbehandlung er
fahren, wonach sie auf das Schienenlager gebracht 
werden. In einem Seitengebaude mit fiinf Hallen 
stehen weitere fiinf kleinere W alzwerke, auf 
welchen alle Arten von Handels- und BaufluBeisen, 
D raht und Bodenplatten gew alzt werden. Das 
W erk besitzt uberdies eine groBe Schmiede mit 
mehreren Dampfhammern, eine elektrische Zen- 
tralstation fiir Gleichstrom, zwei 300 pferdige 
Gichtgasmotoren und einen 100 pferdigen Gas- 
motor fiir die Arbeits- und Hilfsmaschinen sowie 
fiir Beleuchtungszwecke.

2. Das W erk in Sestao umfaBt drei Hoch
ofen, vier Martinofen und zwei kleine Konverter 
(System Robert) mit einer taglichen Produktion
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von 250 t Blocken. Im W alzwerk befindet sich 
eine 650 mm - Triostrafie fiir leichte Schienen 
und allerlei Profileisen, ferner drei kleine W alzen, 
mehrere Blechwalzen und ein Drahtwalzwerk.

Die Aktiengesellschaft Altos Hornos de Vizcaya 
beschaftigt insgesamt etwa 5800 A rbeiter in ihren 
W erken. Hierbei sind die in den Gruben ver- 
wendeten A rbeiter nicht eingerechnet. Die Firma 
hat in diesem Jahre zum erstenmal an der

K u/r/w o& serousfritf

A bbildung 5. Zw isckenkiihler der H order M ascliine.

internationalen Konkurrenz teilgenommen und 
dabei von allen daran beteiligten Firmen fiir die 
finnischen Staatseisenbahnen das vorteilhafteste 
Angebot abgegeben, so dafi die letzteren von 
je tz t  an ihren Jahresbedarf an Schienen und 
Zubehor dort decken werden. [„Tekniska Fore- 
ningens i Finland Forhandlingar" 1908 Oktober
heft S. 222 — 226.]

B e s c h r e i b u n g  d e r  a n l a f i l i c h  d e r  
H e r b s t v e r s a m m l u n g  des  „ I r o n  a nd  S t e e l  
I n s t i t u t e “ b e s u c h t e n  E i s e n -  und S t a h l 
w e r k e . *  1. Britannia Steel W orks der Firma 
Dorman, Long & Co. L td .; 2. North-Eastern 
Steel Co., L td .; 3. Clarence Iron and Steel W orks 
und Koksofenanlage von Bell Brothers, L td .;
4. Newport Iron W orks yon Sir B. Samuelson 
& Co., Ltd. (yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 49
5. 1791); 5. die W erke von Bolckow, Yaug- 
han & Co , L td .; 6. die W erke der Cargo Fleet 
Iron Co., L td .; 7. die Ormesby Eisenwerke von 
Cochrane & Co., L td .; 8 . 
die Normanby Eisenwerke;
9. die Tees Eisenwerke von 
Wilsons, Pease & Co., Ltd.;
10. die Thornaby W erke 
von Win. W hitwell & Co.,
Ltd. in S tock ton-on-T ees;
11. die W erke der Skinning- 
rove Iron Co.; 12. die Ayre- 
some W erke von Gjers, Mills 
& Co., L td .; 13. die New
port W alzwerke von John Hill & Co.; 14. die 
W erke von Richardsons, W estgarth  & Co., L td .; 
15. die W erke der Darlington Forge Co., Ltd. 
[„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1908, 2 . Oktober, S. 1451 fi'.]

Kurze Beschreibung der W erke von Cockerill.* 
[„Compt. rend. S. Ind. min.“ 1908, September 
Oktoberheft, S, 358 — 363.]

Sibirische Eisenwerke.* [Ir. Coal T r. R ev .“ 
1908, 18. September, S. 1162],

S c h e l l e r :  E r g e h n i s s e  v.on V e r s u c h e n  
im p r a k t i s c h e n  B e t r i e b  i iber  den Einf luB 
d e r  L a d u n g s t e m p e r a t u r  a u f  die Le i s t ung-  
d e r  G a s m a s c h i n e n . *

Anknupfend an die 
fritheren Arbeiten Jun- 
kers’ und seine eige
nen Versuche iiber die 
Leistungsunterschiede 
yon Gasmaschinen mit 
und ohne Kiihlung der 
Ladung bespricht y e r 
fasser die von Junkers 
angestellten Zwischen- 
kiihlyersuche an Zwei- 
taktmaschinen und er- 

lau tert die ent
sprechenden Diagram- 
me. Ueber die Kon
struktion der Kiihler 

selbst ist folgendes zu sagen: Die aus den
Gasen die W arn e  aufnehmenden Flachen st.ehen 
ihrer Oberflache nach im richtigen Verhaltnis zu 
den die W arme an das Kiihlwasser abgebenden 
Oberflachen. Die kupfernen, iiberall yerzinnten 
Kiihler liegen derart in festen gufieisernen Ge- 
hausen, dafi die beim Betriebe der Maschinen 
entstehenden kleinen Bewegungen der Leitungen 
usw. keine Beanspruchung in den Kiihlelementen 
hervorrufen. Die Kiihler lassen die Gase ohne 
jede Bewegungsrichtung und in kurzeń W egen 
durchgehen, so dafi inerkliche Reibungswider- 
stande nicht entstehen konnen.

Bei Anwendung des Junkersschen Zwischen- 
ldihlers ergeben sich folgende V orteile:

1. Die Leistung einer Mascliine erholit sich 
entsprechend der erzielten Riickkuhlung. 2. Die 
Temperaturen iiber den ganzen Kreisprozefi werden 
durch Riickkiihlung der Ladung erheblich herunter- 
gesetzt. 3 .InfolgederniedrigerenTem peraturener-

leichtertund yerbilligt sich die Zylinderschmierung. 
4. Die Yersuche ergaben den Fortfall von Friih- 
ziindungen und eine bedeutende Verminderung 
der Fehlzikidungen.
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5. Yerzichtet man auf die Erniedrigung der 
Temperaturen im KreisprozeB der Maschinen, 
so laBt die Verwenduhg von Zwischenkiihlung 
hohere. Kompression und damit die Erzielung 
eines besseren tliermischen W irkungsgrades zu. 
[„Z. d. Y. d. I .“ 1908 Nr. 48 S. 1927 — 1929.]

Sf.uJT. Tff.

ohne K ubler m it K ubler

Abbildung 7. 200pferdige Korting-M aschine.

Sf.uS.76

A bbildung 8. Yiertaktm aschino mit Kuhlern.

V a k u u m - F u n d a m e n t  von  R i i g e n .  Bei 
dieser neuen Fundam entierungsart wird ein 
eigentłiches Fundament (Mauerwerk) sowie Anker, 
Fimdamentschrauben usw. niclit angewendet, 
sondern der Boden, mag derselbe aus Beton, 
Holz, Asphalt, Steinholz und dergl. bestehen, 
bleibt, wie er ist und wird nur erforderlichen- 
falls prapariert. Voraussetzung ist natiirlich, 
daB der Boden an und fiir sich stark  genug 
ist, um die aufzunehmende Last zu tragen.

Zwischen Maschine bezw. dereń Fundament- 
platte und den FuBboden wird eine eigens fiir 
diesen Zweck hergestellte Fundament-Gummiplatte 
gelegt, dabei wird durch das infolge des Eigen- 
gewichtes der Maschine und die besoudere Eigen- 
schaft der Fundament - Gummiplatte erzeugte 
Vakuum die Maschine auf ihrem P latze  fest
gehalten, so daB es keinerlei Verankerung oder 
w eiterer Mittel zur Befestigung bedarf.

Das neue Fundamentierungsverfahren eignet 
sich fiir alle Maschinen, dereń Anordnung nicht 
die Herstellung eines besonderen Fundamentes 
von vornherein bedingt, also Maschinen, dereń 
Konstruktion derart ist, daB sie direkt ohne 
besondere Erhohungen auf dem FuBboden stehen, 
wie z. B. W erkzeug- uud Arbeitsmaschinen; bei 
Dampfmaschinen und anderen groBen Maschinen, 
die infolge ihrer Konstruktion und ihres hohen 
Gewichtes einen Fundament-Unterbau-benotigen,

soli die Vakuum-Fundainentierung auch anwend- 
bar sein; dabei hatte man ansta tt des bisher 
iiblichen umfangreichen und teueren "Unterbaues 
nur eine einfache Eisenbetonschicht in ent- 
sprechender S tarkę notig, wahrend jede Yer- 
ankerung iiberfliissig ware. Beziiglich weiterer 
Einzelheiten sei auf dio von der yon  Ri i gen-  
s c he n  Vakuum-Fundament-Vertriebs-Gesellschaft 
m. b. H. in Berlin W ., Potsdam erstr. 134, heraus- 
gegebene Broschiire verwiesen. Das neue Y er
fahren ist auch beschrieben in der Zeitschrift 
„Der Erzbergbau" 1908, 15. November, S. 494.

H. B on te :  EinfluB der GroBgasmaschine 
auf die Entwickelung der Hiittenwerke. * [„Z. d. 
V. d. I . “ 1908 Nr. 48 S. 1912 — 1916.]

R u d o l f  B a r k o  w : Dampfturbinen ais Nieder- 
druckmaschinen. * [„Z. f. Dampfk. u. M.“ 1908,
25. September, S. 372 — 375.]

Dr. R. Ca m er e r :  W irtschaftliche Gesichts- 
punkte beim Veranschlagen von W asserkraft- 
maschinen. * [„Z. d. V. d. 1.“ 1908 Nr. 48
S. 1901 — 1911.]

K r u m b i e g e l :  Die elektrischen Anlagen der 
Akt.-G. Lauchhaminer. * [„Z. d. V. d. I . “ 1908,
7. November, S. 1789 — 1797.]

Die neue Erz- und Kohlen-Verladeeinrichtung 
der Pennsylvania Company im Hafen von Ashta- 
bula, Ohio.* [„Eng. Rec.“ 1908, 12. September, 
S. 284 — 288.]

W a l t e r  G. S t e p h a n  beschreibt eine groBe 
Eisenerzverlade-Vorrichtung der American Steel 
and W ire Company, Cleveland, Ohio.* [„Ir. Age 
1908, 8. Oktober, S. 985 bis 987.]

Ge or g  v. H a n f f s t e n g e l : Moderne Verlade- 
k ran e .* [„Z. d. V. d. I . “ 1908, 7. November, 
S. 1797 — 1807.]

R. R i c h t e r :  Die Eimerkettenbagger. * [„Z.
d. V. d. I . “ 1908, 24. Oktober, S. 1701 — 1706.]

H. Roheisenerzeugung.
E in  H o c h o f e n w e r k  v o n g e s c h i c h t l i c h e m  

I n t e r e s s e . *  Das Hochofenwerk der Dunbar Fur- 
nace Co. zu Dunbar, Pa., ist mit nur wenige 
Monate dauernder Unterbrechung seit 1791 
standig in Betrieb. Kurze Darstellung der Ge
schichte des W erkes. [„Ir. T r. R ev .“ 1908,
10. September, S. 449 — 450.]

D e r  n e u e  H o e h o f e n  „ R e b e c c a "  d e r  
K i t t a n i n g  I r o n  a n d  S t e e l  Mf g .  Co. Ge- 
nannte Gesellschaft hat an Stelle eines alten 
Hochofens zu K ittaning, Pa., einen neuen von 
24,38 in Hohe, 5,49 m Kohlensackweite und
3,35 in Gestelldurchmesser erbaut. Der Ofen 
wird von Hand begichtet. Ais Neuerung wird 
geschildert, daB der Ofen s ta tt mit guBeisernen 
Tragsaulen fiir den Mantel mit zwolf schief- 
stehenden Saulen aus Schmiedeisen, welche zum
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Scliut.z gogen Schlacke und Hitze noch mit 
einem Betonmantel um geben wurden, ausgeriistet 
ist. Der “Wind wird durch zehn Diisen dem Ofen 
zugefiihrt. In den des nalieren beschriebenen 
Mullins-Gaswaschern sollen die Gase moglichst 
wenig abgekiihlt werden. Durcli eine Anzahl 
engerer Rohren werden hei diesem Apparat 
die Gase iiber eine Wasserflache verte ilt und 
dabei vom groben Staub befreit. Die Konstruktion 
bietet jedenfalls nichts Neues. [„Ir. T r. R ev .“ 
1908, 24. September, S. 521 — 526.]

D ie  A n l a g e  d e r  W i c k  wi r  e S t e e l  Co.  
z u B u f f a l o . *  Das W erk besitzt einen neuen 
Hochofen von 850 t  Tagesleistung, umfangreiche 
Einrichtungen fiir Yerladung der in Dampfern 
ankommen den Erze, fiir Lagerung und Be- 
forderung derselben zum Hochofen. [„Ir. A ge“ 
1908, 1. Oktober, S. 912 — 914.]

Die neue Hochofenanlage der W ickwire Steel 
Company in Cortland N.Y.* [„Ir. T r. R ev .“ 1908,
29. Oktober, S. 728 — 729.]

J o s e f  von E h r e n w e r t h :  Z u r  B e r e c h 
n u n g  und  P r o f i l i e r u n g  d e r  E i s e n h o c h -  
iifen.* Bei Entw urf eines Hochofens handelt 
es sich vor allem um die sachgeniiiBe Be
stimmung seines Inhaltes und Profiles, sodann 
um die W ahl des Bausystemes und Entschei- 
dting iiber die Details hinsichtlich Gichtapparat 
und Gasableitung, Zahl und Anlage der Wind- 
formen usw.

Die Berechnung des wirksamen Inhaltes wird 
von Praktikern  in der Regel nach der empirischen 
Formel V =  P  • v yorgenommen, in welcher V 
das wirksame Yolumen in Kubikmeter, P  die 
Produktion in 24 Stunden in Tonnen und v das 
einer Tonne taglicher Produktion eńtsprechende 
Ofenvoluinen in Kubikmeter bezeichnet, welches 
nach vorliegenden Erfahrungen gewahlt wird.

Diese Formel gew ahrt aber keinen direkten 
Einblick in die Bedingungen, welchen sie ent- 
sprechen soli; Verfasser schlagt daher in der 
Berechnung der Hochofen den folgenden Gang 
ein, der auf den gewahlten Bedingungen auf- 
gebaut ist.

Bezeichnet vm das Sturz- oder Lageiwolum 
samtlicher Gichtmaterialien — E rz, Zuschlag, 
Brennstoff — , das ist jenes Volumen, in welches 
sich diese im Hochofen ineinanderlegen, f. d. Tonne 
Erzeugung, p die stiindliche Erzeugung in Tonnen, 
und z die Schmelzreise in Stunden, so ist 
V =  p • vro das Yolumen eines Ofens mit p t  E r
zeugung in einer Stunde bei einer Stunde 
Schmelzreise, daher V = p  vm z der wirksame 
Inhalt des Ofens fur die gewiinschte stiindliche 
bezw. tagliche Erzeugung bei gewahlter Schmelz
reise z. Beziiglich der durchgefuhrten Berech- 
nungen sowie der Ofenprofile selbst muB auf 
die Quelle verwiesen werden. [„Oest. Z. f. B. 
u. H .“ 1908 Nr. 19 S. 229 — 233.]

U L  s8

Ein neues Verfahren zum A n b l a s e n  v o n  
H o c h o f e n .  Beschreibung eines stockfiirmigen 
Apparates, der, durch eine Diise und Form in 
den Hochofen gesteckt, das Entziinden des 
Brennstoffs mittels des elektrischen Stromes ge- 
sta tte t. [„Ir. Coal T r. R ev .“ 1908, 9. Oktober, 
S. 1601.]

I g n a z  S t u r m :  N e u e r e  H o c h o f e n -
S c h r a g a u f z u g e . *  Beschreibung yerschiedener 
von der Firm a J . Pohlig, A.-G. in Koln, erbauter 
Aufziige: Niederrheinische Hiitte in Duisburg- 
Hochfeld, Hiistener Gewerkschaft in Hiisten i. W ., 
Gutelioffnungshutte in Oberhausen. ( „Oest. Z. f.
B. u. H .“ 1908, 26. September, S. 481— 4 8 5 .|

M. Bu h l e :  U e b e r  e i n i g e  N e u e r u n g e n  im 
M a s s e n t r a n s p o r t . *  Beschreibungen einiger 
neuer Begichtungsanlagen unter Verwendung von 
Schragaufziigen und Erz- bezw. Kokskiibeln. 
B auart der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg. 
[„Z. d. Oest. I. u. A .“ 1908, 30. Oktober, S. 705 
bis 709.)

F r a n k  F e r i n s t o n e :  Ein ungewohnliches 
Hochofenerzeugnis; N i c k e l  in manchen Eisen- 
erzen Virginias. Bericht iiber einen Hochofen- 
abstich von nachstehender Zusammensetzung: 
Silizium 0,019 °/o, Phosphor 0,228 °/o, Schwefel 
0,39 °/o, Mangan 0,042 °/o, Gesamtkohlenstoft’ 
2,366 °/o, Graphit 0,00 °/o, Nickel und Kobalt 
0,184°/o. Das Eisen w ar weiB und, obgleich 
voller Blasen, sehr zah. [„Buli. Am. Inst. Min. 
E ng .“ 1908 Septemberlieft S. 783 — 785.]

H o c h o f e n  - G e b l a s e m a s c h i n e .  Yon der 
Firm a A. Borsig in Tegel fiir das Borsig
werk in Oberschlesien gebaut. Sie saugt normal 
bei 80 Umdrehungen in der Minutę 800 cbm 
atmospharische Luft an und verdichtet sie auf
0,4 — 0,5 at Ueberdruck. Zum Antrieb dient eine 
Verbunddampfmaschine mit 780 mm bezw. 1200 mm 
Zyllnderdurchmesser. Der Durchmesser der Wind-, 
zylinder betragt 1630 mm; der gemeinsame Hub 
ist 1200 mm. [„P r. M ascli.-K onstr.“ 1908,
5. November, S. 185.]

T o d - G e b l a s e m a s c h i n e  fiir den neuen Hoch
ofen der Brier Hill Iron and Coal Co. in Youngs- 
town, Ohio. Sie soli 1472,6 cbm Luft bei 
60 Umdrehungen liefern. Die maximale Ge- 
schwindigkeit ist 75 Umdrehungen in der Minutę. 
[„Ir. T r. R ev .“ 1908, 19. November, S. 857.]

Unter der Bozeichnung A e r o d r o m e t e r * hat 
Professor Dr. H. Z w a a r d e m a k e r  in U trecht 
einen neuen A pparat zur Messung von Luft- 
striimen konstruiert, der sich u. a. auch bei Yenti- 
lationsanlagen, Hochofenwindleitungen usw. eignen 
diirfte, um den Wechsel in der Geschwindigkeit 
und Menge der geforderten Luft auf hochst ein- 
fache AVeise mit blofiem Auge beobachten zu 
konnen. In Verbindung mit einem kleinen 
Spiegel, der einen Lichtpunkt auf ein fortlaufend
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yorbeigefiihrles lichtempfindliches Papier zuriick- 
wirft, yerzeichnet der Apparat ein Bild, aus dem 
man dann spater den Verlauf der Verilnderungen 
entnehmen kann. Das in der Quelle abgebildete 
Instrum ent wird von D. B. K agenaar sen. in U trecht 
hergestellt. [„Prom .“ 1908, 16. Septbr., S. 816, 
nach der „Zeitschrift fiir Instrumentenkunde“.]

J . v. E h r e n w e r t h :  B a u s y s t e m e  d e r  
E i s e n h o c h o f e n ,  d e r e ń  B e u r t e i l u n g  und 
W a h l.*  Hinsichtlich der Bauausfiihrung konnen 
folgende sechs Bausysteme der Hochofen unter- 
schieden werden, die in der Quelle eingehend 
beschrieben sind.

1. Hochofen mit massirem RaUnmauerwerk. 
Nach diesem System waren die alten Oefen ge
baut, fiir kleine Oefen und raulie Klimate hat 
es auch derzeit eine gewisse Berechtigung und 
ist auch bei Holzkohlenofen in Schweden, in 
den Alpen usw. noch zahlreich vertreten. Nach 
belgischem Muster wurde dieses System mitunter 
dadurch modifiziert, dafi man bei sonst ilhnlicher 
Ausfiihrung Gestelie und Rast freistellte. Ais 
modernes Beispiel fiihrt Verfasser den Hochofen 
Nr. 14 in Vordernberg (Firma Gebr. Boliler & Co., 
Wien) an.

2. Schot.tisches System. Sehr verbreitete 
Ausfiihrung in Amerika und Schottland.

3. Hochofen mit Luftschacht. Ais Beispiel, 
durch einen dtinnen Rauchscliacht innen modi
fiziert, kann der Holzkohlenliochofen zu Trofaiacli 
in Steiermark angefiilirt werden; Ende der 
sechziger Jahre  vollendet und noch in Betrieb, 
derzeit im Besitz der Firm a Scholler & Neufeld. 
Auch Hochofen Nr. II  in Yordernberg, im Besitz 
der Oesterr. Alpinen Montangesellschaft.

4. System Gebriider Biittgenbach. Beispiele 
sind die seinerzeitigen Hochofen von Schwechat 
und die Kokshochofen von Bouceau in Siid- 
fraukreich. Dieses System wurde erst durch die 
W iener Ausstellung 1873 mehr bekannt und 
hat keine groBe Yerbreitung gefunden.

5. Hochofensystem Ing. F . Liirmann. Bei
spiele: Hochofen von Eisenerz, Donawitz usw. 
mit Kiihlkasten im Schacbt.

6. Hochofensystem Burgers auf der Hiitte 
„Vulkanu bei Duisburg.

Innerhalb dieser Grundtypen gibt es ver- 
schiedene Modifikationen in den Details, ais Bau 
des Gestelles, Einbau der Formen, und mag 
allenfalls das System Lurmann- mit durch das 
sog. K orsett getragenem Gestell und R ast und 
an dasselbe durch J -E ise n  aufgehiingten Form
kasten erwiihnt werden, welches seit 1888 wieder- 
holt ausgefiihrt wurde.

Bei Beurteilung der Hochofensysteme sind, 
wie bei allen imlustriellen Anlagen, Betriebs- 
und Baukosten nebst Dauer der Anlage in erste 
Linie zu stellen. Beide Kosten sind aber in 
gewissem Olafie von der Beeinflussung des Be
triebes durch auBere Einfliisse abhangig, also

insbesondere von klimatischen Verhaltnissen, 
die daher auch entsprechend beriicksichtigt werden 
miissen. Die Betriebskosten sind in erster 
Reihe vom Brennstoffbedarf abhiingig, und dieser 
wieder, sonst richtige Einrichtung und besteu 
Betrieb yorausgesetzt, vom W iirmeverlust durch 
Ausstrahlung.

Bezeichnet man mit W a den W iirmeverlust 
durch Strahlung f. d. Tonne Erzeugung, mit O 
in qm die Oberflache, I  in cbm den Inhalt des 
Ofens, z in Stunden die Schmelzreise, mit T die 
Innen-, t  die AuBentemperatur und mit C einen 
Koeffizienten, der vom Warmeleitungsvermogen 
des Baumaterials und der A rt der Ausfiihrung 
des Baues, meteorologischen Verhaltnissen usw. 
abhangig ist, so kann der W arm everlust durcb 
Ausstralilung ausgedriickt werden durch

O™3 4 r  D H
W a =  C  . ^  z . (T  -  t) =  C r 0 ,, i 1 . z . (T  - 1)

alS0 W a = C l  J- ■ ( T — t),

wenn D, fiir die allgemeine Betrachtung ent
sprechend, den mittleren Durchmesser des Ofens, 
Cj einen in obenbeinerkter Weise abhUngigen 
Koeffizienten bezeichnet.

Man ersieht daraus, daB, sonst gleiche Yer
haltnisse yorausgesetzt, der W arm everlust im 
geraden Verhaltnisse mit der Schmelzreise wachst 
und im umgekehrten Yerhaltnis zum Durchmesser 
des Ofens steht. Daraus folgt aber, daB das 
System 1 fiir kleine Oefen seine volle Berech- 
tigung hat bezw. bei "Wahl des Systemes 2 gegen 
den gedachten Verlust durch Anwendung eines 
massiveren Rauhschachtes und von Fiiilungen 
entsprechend vorgesorgt werden soli, daB aber 
fiir den Fali auch das System 3 ganz am P latz 
ist, welches. da der Rauhschacht in einfachster 
A rt aus gewohnlichem Ziegelmauerwerk lierge- 
ste llt werden kann, fiir kleine Oefen ais das 
billigste bezeichnet werden kann. Diese Systeme 
sind um so mehr fiir rauhe Klimate, bedeutende 
Temperaturwechsel, haufige Windę gerecht- 
fertig t, daher auch insbesondere in Schweden 
und in den Alpen zu treffen.

Mit zunehmendem Ofendurchmesser, also zu- 
nehmender GroBe des Ofens, yerliert dieses und 
auch das System mit Luftschacht immer mehr 
an praktisclier Anwendbarkeit, wogegen die 
Systeme 2, 4 und 5 mit yoller Begriindung in 
ihre Rechte treten und 2 und 5 fiir die groBten 
Produktionen zur Anwendung gekommen sind. 
Yon diesen bietet das System 3 den Yorteil 
besseren Schutzes gegen auBere Einfliisse auf den 
Gang und W armeverluste, wogegen das System 
Liirmann, durch die vollkommene Zuganglichkeit 
des ganzen Kernschachtes und zudein durch die 
Freilegung selbst des Bodens ausgezeichnet, am 
mittleren und siidlichen Kontinent in den Neu
anlagen wohl das yerbreitetste geworden ist. 
[„O est.Z. f.B . u .H .“ 1908 Nr. 25 S. 301 — 804.]
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E x p l o s i o n s k l a p p e n  f u r  H o c h o f e n  n a c h  
R o b e r ts .*  Die in Abbildung 9 und 10 dar- 
gestelltcn Explosionsklappen sind durch Patente

D ie  R a s t k o n s t r u k t i o n  v o n  F a r  r  e 11 - 
R o b e r t s .  Die R ast erhillt einen Mantel, der sich 
vom Gestell bis zum Kohlensack hinzieht. S ta tt

A bbildung 9 und 10. Esplosionsklappen.

geschiitzt. Sie 
sollen das Aus- 
werfengroBerer 
Massen der Be
schickung ver- 
liindern. Alles 
Niihere ist aus 
den Skizzen zu 
entnehmen. Ali- 
bildg. 10 ist auf 
dem W erk der 
W arwick Iron 
and Steel Co. zu 
Pottstow n, Pa., 
im Gebrauch.
[„Iron  A ge“
1908, 29. Okt.,
S. 1213; „Ir.
Coal T r. R ev .“ ,
20. November,
S. 2211.]

D r e h b a r e  
o d e r  b e we g -  
l i c h e R a s t  f iir  
Hochof en . *

Vorschlag von 
J .  H. M e i s s n e r  
in Pittsburgh, 
wonach zurB e- 
seitigung von 

Hiingen der 
Gichten die 

ganze R ast des
Hochofens beweglich, d. h. um ihre senkrechte 
Achse drelibar gemacht wird. [„Ind. W .“ 1908, 

Ńorember, S. 1332 — 1333; auszuglich „Ir. 
A ge“, 19. Norember, S. 1431.]

A b b ild u n g  11. Ita s tk o n B tru k tio n .

mittels P latten  wird die Kiihlung der R asi 
durch aus der Abbildung 11 ersichtliche, ge- 
bogene Blechplatten erreicht. Die Vorrichtung 
ist auf mehreren amerikanischen W erken im 
Gebrauch. [„Ir. Age“ 1908, 5. Ńovember,
S. 1294.]

Die Gayleysche Trocken-AVind-Anlage der 
Jllinois Steel Company. [„Ir. Age“ 1908, 8. Okt., 
S. 998— 1001.]

J o h n  B. Mi l e s :  Di e  B c z i e l i u n g e n  e i ne s  
l a n g s a m e n  O f e n g a n g e s  zu e i n e r  B r e n n -  
s t o f f e r s p a r n i s  im E i s e n h o c l i o f e n b e t r i e b .  
Yerfassei' zieht bei seinen Betrachtungen Yer- 
gleiche zwischen dem Betrieb deutseher (lothringer- 
luxemburger), englischer und amerikanischer Hoch
ofen auf hoch- und niedrigsiliziertes Roheisen bei 
yerschiedenen Brennstoffen und kommt zu dem 
SchluB, 'daB eine W indpressung unter 4 it 
( =  0,28 at) anzustreben ist, und daB der w irt- 
schaftlichste BrcnnstoftYerlirauch wahrscheinlich 
bei einer W indpressung von 3 tk ( = 0 , 2 1  at) 
sich ergeben wird. [„Buli. Am. List. Min. E ng .“ 
1908 Septemberheft S. 769 — 773:  „Ind. W .“
1908, 19. Oktober, S. 1246 — 1247.]

J . A. L e f f l e r  teilt einige Erfalirungen iiber 
die Anwendung von Holzkolile (Ofenkohle) beim 
Hochofenbetrieb mit. [„Tek. T .“ , Abt. f. Chemie
u.Bergwesen 1908, 1 6 .September, S. 127— 129.]

I. GieBereiwesen.
(Y e rg l. a u c h  A bB cbnitt K . u. P .)  

Allgemeines. — GieCereianlagen. -  GieBereibetriel).
E. M e s s n e r :  Das GuBeisen ais neues Kunst- 

material. Aesthetische Betrachtungen iiber Yer
wendung von GuBeisen fiir die verschiedensten 
Zwecke. [„N atur und K unst“ 1908, 1. Oktober; 
„W eit der Technik" 1908, 1. November.]
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J a m e s  H.  B a k e r :  GuBstiicke gegeniiber 
Schmiedestiicken.* An Haml einer groBen An- 
zahi Beispiele wird besprochen, wo und wie je  
mit Yorteil gewohnlicher EisenguB, TemperguB, 
StahlguB und Schmiedeisen fiir sich oder in Yer
bindung miteinander sich verwenden laBt. [„Ir. 
A ge“ 1908, 1. Oktober, S. 916— 919.]

Die Anlage und Einrichtung der modernen 
EisengieBerei. [„Foundry“ 1908 Septemberheft 
S. 32 — 33.]

D ie  Gi e f i e r e i  d e r  F i r m a  A b j o r n  A n 
d e r s s o n  Mek.  Y e rk s t .  A. B. in  S v e d a l a  
(S chw eden).*  Die heli und geriiumig gebaute

mit Vorherd, von denen der eine nach dem 
System K rigar und Ihssen gebaut ist und eine 
Leistung von 4 t in der Stunde besitzt, wahrend 
der zweite ein von Eksjo gelieferter W hiting- 
Ofen von 6 t Stundenleistung ist.

Das Mittelschiff, das zum Einformen grofier 
GuBstiicke bestimmt ist, wird von einem von der 
Allgemeinen Schwedischen E lektrizitats-A ktien- 
gesellschaft gelieferten Laufkran von 10 t T rag 
kraft bestrichen.

Das andere Seitenschiff enthalt die Gufi- 
putzerei, wahrend der iibrig bleibende Teil 
zur Herstellung von leichteren Stiicken und

Abbildung 12. GieBeroi in Svedala.

A =  5Ictallg ieB erei. B, C =  T rockeno fcn . D =  B aderaum . E  =  B ureau . F, G =  K upolofen . H =  K onverter. J  =  S a n d au fb e re itu n g .

K  =  M aschinenraum . L =  G uBputzerei.

Anlage (vgl. Abb. 12) ist fiir eine Jahresleistung 
von etwa 1000 t berechnet, wobei drei Giefitage 
in derW oche ż u j e  12 bis 18 t yorgesehen sind. 
Das Gebaude hat eine Lange von 66 m und ist in 
drei Hallen eingeteilt, von denen die mittlere 
12 m breit ist, wahrend die beiden Seitenschiffe 
je  8,6 m Breite haben. Das nacli dem Fabrikshof 
zu gelegene Seitenschiff umfaBt den Ofenraum, 
das Kontor fiir den GuBmeister, die Trockenofen 
sowie die Klosettanlage und einen Baderaum fiir 
die Arbeiter. Aufierdem ist dort noch die 
Metallgiefierei mit einem Tiegelofen in einer 
Ecke untergebracht. In der anderen Halfte 
derselben Seitenhalle befiudet sich die Stalil- 
giefierei, die einen von A. Raapke in Giistrow 
gelieferten kleinen Konverter von 1,5 t  Einsatz 
enthalt. Die EisengieBerei besitzt zwei Kupolofen

Hartgufi (z. B. Breehbacken fiir Steinbrecher) 
yorgesehen ist. Die Seitenschiffe sind mit Lauf- 
kranen alterer Konstruktion ausgerustet. Das 
fiir den Baderaum erforderliche warme W asser 
liefert ein in einer W and des Trockenofens ein- 
gem auerter Kessel, in welchem das W asser be- 
standig auf einer Tem peratur von 50 bis 60° 
erhalten wird. In einem Anbau der GieBerei 
sind der Yentilator fiir die Kupolofen und eine 
Gebhisemaschine fiir den Bessemerkonyerter, 
ferner ein Luftkompressor zum Betrieb der PreB- 
luftwerkzeuge, eine Pumpe, ein Umformer, der 
elektrische Motor und ais Reserve zwei Bolinder- 
sche 40 pferdige Petroleummotoren untergebracht. 
Die Betriebskraft wird von der elektrischen K raft- 
station am Torfmoor Skabersjo geliefert. [„Skand- 
G j.“ 1908 Novemberheft S. 222 — 224.]
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Die neue Anlage (ler Standard Cast Iron 
Pipę and Foundry Co. Bristol, Pa.* [„Eng. 
R ec.“ 1908, 28. November, S. 617 — 619.]

Die Giefiereibauten aus armiertem Beton der 
F irm a Siemens & Halske in Berlin.* W ieder- 
gabe des Aufsatzes in „Beton und Eisen“ vom
2. Juli. [„Gen. Civ.“ 1908, 14. November, S .29.] 

Einige allgemeine Frageń bei der Einrichtung 
einer modernen GieBerei. Besprochen werden
u. a. Antriebskraft (Dampfmaschine und Gasniotor), 
Elektrische Anlage, Bcleuchtung, Putzen der 
GuBstiicke, besonders mittels des Sandstrahl- 
geblases, Ausfuhrung des FuBbodens und der 
Gange, GieBereikranen. [„La Fonderie JIoderne“ 
1908, 20. Oktober, S. 7 — 11.]

F. J . C o o k :  Zeitgemafier F ortschritt bei
GieBereileuten und in GieBereien. Errungen- 
schaften in der GieBerei, der Einzug der Chemie, 
Theorie und Praxis, einfachere physikalische 
Prufungsverfahren und ihre Ergebnisse (Schwin- 
dungsmesser und Hartepriifer, beide von Keep, 
Eegistrierapparate). [„Castings“ 1908 September- 
lieft S. 219 — 223.]

C. E. K n o e p p e l :  S y s t e m a t i s c h e s  Ar -
b e i t e n  in d e r  G i e Be r e i  und U n k o s t e n  d e r  
Gi e B e r e i .  Anfang einer A rtikelserie iiber dieses 
Thema. Die Unterlagen fiir die Aufśatze stammen 
von der W alker Foundry Company in Erie, Pa. 
Yerfasser beginnt damit, ausfiihrlich zu begriinden, 
wie groB die W iclitigkeil einer richtigen Vertei- 
lung der Lasten sei. [„Eng. M ag.“ 1908 Oktober- 
lieft S. 89 — 97; Novemberheft S. 211 — 225.] 

O s k a r  E. P e r r i g o :  Die Grundziige der 
Kostenbcrechnung in der Eisengiefierei. [„Cast- 
in g s“ 1908 Oktoberlieft S. 6 — 9.]

G. K n a u t h :  Die Kalkulation in der GieBerei. 
Besprochen werden kurz dieModellkosten,Material- 
kosten, Loline, Betriebskosten, allgemeine Un
kosten, Verdienst. [ nGieB.-Zg.“ 1908, 1. Nov.. 
S . 644 — 647.]

P. Munnocl i :  Di e  p r a k t i s c l i e  A n w e n d u n g  
•der Ch e mi e  im G i e B e r e i b e t r i e b .  D erN utzen 
•der Analysen fiir den GieBereimann. Analysen- 
tafeln von englischen Rolieisensorten und von 
GuBeisen; bei letzterem sind Proben an yer
schiedenen Stellen entnommen. Eintliisse der 
•einzelnen Elemente. Die Ausfiihrungen zeugen 
von groBem FleiB, vermogen aber keine neuen 
Gesiclitspunkte aufzufinden und* geben daher nur 
langst Bekanntes abermals wieder. [„Foundry 
T r . J . “ 1908 Oktoberlieft S. 574— 583.]

W . S. Gi e l e :  Ein Yerfahren, um auf Grund 
■der chemischen Analyse GrauguB zu gattieren. 
;[„Castingsc 1908 Novemberheft S. 4 1 —45.] 

H a r r y  B. de P o n t :  Zusammensetzung von 
Automobilzylindern. [„Foundrya 1908 November- 
lieft S. 101 — 103.]

J a m e s  A. Mur pl i y :  Die Zusammensetzung 
von Dampfmaschinenzylindern.* Fur Zylinder-

Towsrzystwo MIJaero*skieh 
Odlewni Stal! [ Z i  kładów Mechanlcznyck 
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guB pflegen amorikanische W erke 10 bis 30°/o 
Stahlschrott der Gattierung zuzusetzen. Die 
Analysen der fertigen GuBstiicke stellen sich 
bei Gattierungen von 80 °/o Roheisen und 20°/o 
S tahlschrott etwa wie folgt:
S iliziu m . 1,60 bis 1,70 °/° | Phosphor 0,60 bis 0,75 o/o 
Schwefel 0,063 „ 0,073 „ | Mangan . 0,72 „ 0,92 „

[„Castings“ 1908 Oktoberlieft S. 4 — 5.]

V o r s c h r i f t e n  fi i r g u B e i s e r n e  Mu f f e n -  
r oh r e . *  Der Bericht Nr. 40 und 41 der „Britischen 
Cominission“ betrifft Roliren fiir Niederdruck- 
Dampfheizung und Kamili- oder Rauchrohren. 
Angaben iiber Abmessungen und Jlindestgewichte. 
[„Ir. Coal T r. R ev.“ 1908, 9. Oktober, S. 1606 
his 1607;  „Foundry T r. J . “ 1908 Oktoberlieft 
S. 606 — 610; ausziigl. „Ironm .“ 1908, 10. Ok
tober, S. 66.]

M ax O r t h e y :  Die Beziehungen zwischen
Herstellungsweise, Behandlung und H altbarkeit 
der Stahlwerkskokillen. (Vergl. Zeitschriften- 
schau: „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 40 S. 1422.) 
EinfluB des Schwefels beim KokillenguB, ferner 
der des Arsens und Chroms. Behandlung der 
Kokillen im Betrieb. Zusammenfassung der Aus- 
fiihrungen. [„GieB.-Zg-.“ 1908, 1. September,
S. 519 — 521; 15. September, S. 550— 553.]

F. W e b s t e r :  Yerfahren zur Bestimmung des 
Auftriebes von fliissigem Jletall gegen Kerne.* 
[„Foundry11 1908 Novemberheft S. 109— l l l . |  

J o s e p h  B r e t a u d :  D i e  B e s t i m m u n g  d e r  
E i s e n m e n g e  in G i e B p f a n n e n .  Tabelle, aus 
welcher unmittelbar das Gewicht des fliissigeu 
Stahls aus der Tiefe des Bades einer Pfanne 
abgelesen werden kann. Anweisung fiir die 
H erstellung der Tabelle. [„Foundry14 1908 
Oktoberlieft S. 59 — 60.]

Formeln fiir die Berechnung des Armgewiehtes 
der Triebwerksscheiben und Schwungrader. Die 
Formeln werden fiir die yerschiedenen Arm- 
quersclmitte (ellipsenformig, kreisformig, _Lformig,
-j- formig und Jform ig) entwickelt. [„GieB.-Zg.“ 
1908, l.N ovem ber, S. 655— 657; 15.November,
S. 686 — 688.]

GieBerei- und Modellschuppen-Einrichtungen. 
Kurze Besclireibungen der pneumatischen Form- 
maschine ron  E. H. Mumford in Philadelphia; 
des Sandstrahlgeblases von Jo rn  in W aukegan,
J l l . ; eines Emaillierofens von W ells Co. in 
New York; eines grofien W hiting-Kupolofens; 
eines kippbaren Tiegelofens von Rockwell in 
New York; einer neuen W adsworthschen Kern- 
formmaschine; eines elektrisch angetriebenen 
Konsollaufkrans u. a. [„Foundry* 1908November- 
heft S. 131.]

C a r l R e i n :  W e l c h e  V o r t e i l e  und  N a c h -  
t e i l e  b i e t e t  e i ne  F u n k e n k a m m e r ? *  Die 
meisten Funkenkammern sind zu knapp beinessen 
und bedingen dadurch eine groBe Geschwindigkeit

G ieptreiw esen.
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der Abzugsgase. Beurteilung verschiedener Kon- 
struktionen fiir einen und mehrere Kupolofen. 
Zu beriicksichtigen ist die Moglichkeit einer be- 
quemen Begichtung der Oefen und eine nicht zu 
starkę Belastung des Gichtbodens. Besprechung 
yerschiedener Bauarten. Kritische Bemerkungen 
iiber Gichtflamme und Anordnung mehrerer Reihen 
von Diisen. Gasexplosionen in den Funken- 
kammern. Bespiilen der Abgase mit W asser 
zum Niederschlagen des Staubes und der schwef- 
ligen Siiure. K ritik  yerschiedener Konstruktionen 
fiir diesen Zweck. Vergleichende Kostenaufstellung 
fiir eine Funkenkammer und eine Einspritz- 
yorrichtung. [,,GieB.-Zg.“ 1908, 1. September, 
S. 526 — 528; 15. September, S. 553 — 556;
15. Oktober, S. 615— 618.]

E. C. R i l e y :  Y e r w e n d u n g  v o n  Ga s  fiir  
gew^er b l i che  Zwccke . *  (Vortrag.) Es wird 
unter anderen Venvendungsarten auch das Heizen 
von Gliihofen und von Kerntrockenofen durch 
Gas, ferner das Trocknen von Formen mittels 
einfacher Gasbrenner behandelt. [„ Ir. Coal Tr. 
R ev .“ 1908, 13. Noyember, S. 2102.]

Zuriickgewinnung des Metalls aus Giefierei- 
riickstiinden.* Maschinen fiir diese Zwecke
(Kollergang, Kugelmiihle, Separator) ausgefuhrt 
yon der Badischen Maschinenfabrik in Durlach. 
[„GieB.-Zg.* 1909, 15. Noyember, S. 681 — 686.] 

J a b e z  Na l l :  Krumm und schief gew'ordene 
GuBstiicke. Verfahren zur Yerhiitung dieses 
MiBstandes. [„Foundry“ 1908 Oktoberheft S. 77 
bis 79.]

Modolle.

O s k a r  E.  P e r r i g o :  Einteilung der Modelle.* 
Es werden die yerschiedenen Einformyerfahren, 
die hierzu notigen Modellarten, Schablonen und 
Kerne besprochen. [„Foundry“ 1908 September- 
heft S. 16 — 19.]

J o h n  B. S p e r r y :  Die Lagerung von Mo- 
dellen.* [„Foundry“ 1908 Oktoberheft S. 86 — 87.] 

J . B u r n s :  Ein handliches W erkzeug fur die 
H erstellung yon Metallmodellen.* Fiir die Fein- 
arbeit bei der Anfertigung von Modellplatten und 
dergl. wird ein den von den Zahniirzten ge- 
brauchten Zahn - Bohrmaschinen nachgebildeter 
A pparat empfohlen. [„Castings“ 1908 September- 
heft S. 211.]

O. Ne i l l :  P latten  zum Losklopfen der Mo- 
delle. [„Foundry" 1908 Noyemberheft S. 103 
bis 106.]

Formsand.

L. Y i n s o n n e a u :  Die Formsande und ihre An- 
wendung in der GieBerei. Yergleich der franzosi- 
schen Sande von Fontenay aux Roses und Montceaux 
(Seine et Marne). Behandlung und Vermiscliung 
sonstiger franzosischer Sandproben zu Giefierei- 
zwecken. [.,Echo desM .“ 1908, 30.Nov., S. 1209.]

F o r m s a n d .  Anforderungen beziiglich Binde- 
kraft. Priifung des Sandes. [„Foundry T r. J . tt 
1908 Oktoberheft S. 603 — 605.]

Die Zubereitung des Formsandes.* Kurze 
Beschreibungen einzelner Apparate zur Sand- 
aufbereitung und einer yollstiindigen Anlage der 
London Emery W orks Company. [„Foundry 
Tr. J . “ 1908 Septemberheft S. 542 — 544.]

K o l l e r g i l n g e .  Abbildung und Beschreibung 
yerschiedener besonders fur GieBereianlagen ge- 
eigneter Kollergilnge der Firm a Aktiengesellschaft 
Axel Christiernsson in Stockholm.* [„Skand. G j.“ 
1908 Noyemberheft S. 233 — 234.]

E . L a m b e r t o n :  Bemerkung iiber das Trocknen 
von Formsand mittels Dampf.* [„La Fonderie 
Moderne“ 1908, 20. September, S. 20 — 22.]

Formerei.

J . S m i t h :  Arbeitsverfahren in der Giefierei.* 
Verfahren fiir das Einformen einer Schiffsschraube 
mittels Schablone, ferner fiir das von Zylindern
u. a. Die Abhandlung ist reich mit Abbildungen 
uber den W erdegang der einzelnen Stiicke aus- 
gestattet. [„Foundry T r. J . “ 1908 Oktoberheft 
S. 584— 592.]

L o u i s  L u h r s e n :  Das Einformen von Loko- 
motiyzylindern nach Modeli.* [„Foundry* 1908 
Oktoberheft S. 61 — 63.]

E i n e  a u s g e d e h n t e r e  A n w e n d u n g  yon  
g e t r o c k n e t e n  F o r m e n  wird empfohlen. Bei
spiele fiir die Niitzlichkeit dieser Arbeit. [„Am. 
Mach.tt 1908, 4. Noyember, S. 632 -6 3 3 .]

O. W . D a h l g r e n  beschreibt an yerschiedenen 
Beispielen das Einformen mittels Schablonen und 
falscher Teile.* (W ird fortgesetzt.) [„Skand. G j.“ 
1908 Noyemberheft S. 225 — 231.]

H. K l o s s :  U e b e r  F o r m m e t h o d e n  in d e r  
L e h m f o r m e r e i . *  Formen von Kesseln in Lehm 
unter Anwendung von Bindungsringen und einer 
Kokille fiir das Oberteil. Vergleichsrechnung 
der Yerfahren. [„GieB.-Zg.“ 1908, 1. September, 
S. 516 — 518; 15. September, S. 549 — 550.]

W . W . C a r t e r  beschreibt das Einformen 
eines groBen Zahnrades mittels Zahnradsegments 
und Kernkasten.* [„Am. Mach.“ 1908, 31. Ok
tober, S. 553 — 554.]

R. L iissen luop : Neue Formmaschine fiir 
Hand- und Kraftbetrieb der Vereinigten Schmirgel- 
und Maschinenfabriken, Akt.-Ges., Hannover- 
Hainholz.* [„Z. f. W erkz .“ 1908, 25. September, 
S. 590.]

J o h n  E d g a r :  Formmaschinen zur Anfertigung 
yon Maschinenteilen aus GuBeisen.* Es werden 
die Vorziige und die geringeren Kosten ge- 
schildert, welche das genannte Formyerfahren fiir 
den Maschinenbau haben wiirde. [„Am. M ach / 
1908, 17. Oktober, S. 484— 486.]
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F o r m m a s c h i n e n  f iir  s c h w e r e  St i i cke.* 
Die Formmaschinen (ler F iler & Stowell Co. zu 
Milwaukee dienen zur Anfertigung von grofieren 
Maschinen-Gufiteilen wie Zylinder, Eahmen u. a. 
Be8chreihung des Eiuformens. [„Foundry“ 1908 
Oktoberheft S. 53 — 55.]

Die Rohrenformstampfmaschine von Ardelt.* 
Beschreibung der Maschine (vergl. „Stahl und 
Eisen11 1908 Nr. 25 S. 867). [„Foundry T r. J . “ 
1908 Oktoberheft S. 601.]

Formmaschinen in Ofengiefiereien. Bericht 
iiber die Ergebnisse einer Umfrage unter den 
227 amerikanischen Ofenfabrikanten iiber y e r 
wendung von Maschinen in ihren Betrieben. 
[„Ir. A ge“ 1908, 26. November, S. 1514— 1517.] 

J .  Na l l :  Einige typische Beispiele der Kern- 
formerei. [„Castings111908 OktoberheftS. 11—14.] 

S n o v e r :  Erfolgreiche Ueberwindung yon 
Schwierigkeiten beim Kernmachen. [„Castings“ 
1908 Novemberheft S. 46 — 48.]

Scluuolzen.

U e b e r  K u p o l o f e n b e t r i e b .  V ortrag von 
W . J . R i e p e n  auf der Versammlung der „De
troit Foundrymen’s Association“. Neue Gesiclits- 
punkte werden nicht entwickelt. [ „ Ir. Age“ 
1908, 19. Noyember, S. 1451; „Castings“ 1908 
Noyemberheft S. 59 — 61.]

T h o m a s  D. W e s t :  Besondere Erscheinungen 
beim Bau und der Fiihrung von Kupolofen. (Vor- 
trag  vor der „New England Foundrymen’s 
Association“.) Yerfasser bespricht eine Reihe 
von Anforderungen, die yon den yerschiedenen 
Gesichtspunkten der Sondergiefiereien aus an 
die Leistungsfahigkeit der Kupolofen gestellt 
werden. Beriihrt werden: Kupolofen fur stetigen 
Betrieb (Tag- und Nachtdienst); Yerwendung 
yon warmem W ind bei kiirzeren Stillstiinden 
solcher Oefen; Windzufiihrung yon der Ofen- 
m itte aus, falls der lichte Ofendurchmesser iiber 
150 cm betrag t; W indpressung; Brennstoff- 
yerbrauch; Anordnung der Diisen in mehreren 
Reihen; Schlackenloch. Der Y ortrag befafit 
sich yorwiegend mit der Anwendung der W est- 
schen Kupolofen mit innerer Windzufiihrung. 
[„Castings11 1908 Septemberheft S. 209— 211; 
„Ir. A ge“ 1908, 24. September, S. 838 — 839; 
„Foundry“ 1908Oktoberheft S. 75 — 7 7;’„Foundry 
T r. J . “ 1908 Noyemberheft S. 667 — 670.]

J . C. K n o p p e l :  Ein yerbessertes Diisen- 
system.* Die durch P aten t geschiitzte Kon- 
struktion bezweckt, den W ind bei moglichst 
niedriger Pressung in den Ofen einzufiihren. 
[„Castings“ 1908 Septemberheft S. 237 — 239.] 

Ein kippbarer Tiegelofen mit Koksfeuerung.* 
Besclireibung des Ofens „Ideał11 der Crescent 
Mfg. Co., Scottdale, Pa. [,C astings“ 1908 
Noyemberheft. S. 66 — 68.]

SonderguB.
Dr. R. Mo l d e n k e :  Darstellung des schmied

baren Gusses VII.* Das Einformen und Giefien. 
Abschlagformkasten. Anwendung von Form
maschinen. Bleibende Formen. AnwUrmen der 
Formen zwecks Yerlangsamung des Abkiihlens 
der Gufiwaren. Kerne und Kernmischungen. Das 
Śchmelzen des Gusses im Tiegel und Kupolofen. 
Nachteile des letzteren Verfahrens. [„Foundry11 
1908 Septemberheft S. 27— 30;  „Ir. T r. R ev .“ 
1908, 10. September, S. 445 — 4 4 8 .Jj

Dr. R. M o l d e n k e :  Darstellung des schmied
baren Gusses VIII.* Besprecliung der vcrschie- 
denen Verfahren, um das Eisen einzusclimelzen: 
Konyerter, Flammofen (yerscliiedeno Konstruk- 
tionszeiclmungen hieryon, yergl. auch „Stahl 
und E isen“ 1906 Nr. 19 S. 1165, und 1907 
Nr. 50 S. 1813). [„Foundry11 1908 Oktober
heft S. 70 — 74.]

Dr. R. Mo l d e n k e :  Darstellung des schmied
baren Gusses IX.* Konstruktion der M artin
ofen. Verwendung von Generatorgas, Erdgas 
und Oel zum Heizen. [„Foundry11 1908 No
yemberheft S. 127 — 129.]

Dr. R. Mo l d e n k e :  Unyollstilndig getemperter 
schmiedbarer Gufi. Verfasser macht darauf auf- 
merksam, dafi bei 1 " starken Tempergufiwaren 
entweder eine bedeutende Menge Stahlschrott 
zu dem fliissigen Eisen zuzusetzen ist, d. li. dafi 
ein moglichst niedriger Siliziumgehalt anzustreben 
ist, oder Schreckplatten anzuwenden sind. [„Foun
dry11 1908 Oktoberheft S. 56— 57.]

F r . E c k e r t :  F a b r i k a t i o n  von  s c h mi e d -  
b a r e m  Ei s e nguf i . *  Chemische Zusammen
setzung. Tiegelofen und Schmelztiegel. Gattie- 
rung. Herstellung der Formen. Temperofen. Die 
Gestehungskosten fiir 1000 kg schmiedbaren Gufi 
betragen nach dem Verfasser unter Benutzung 
von Tiegelofen zum Einschmelzen des Roheisens 
nicht weniger ais 395 d(>. [„Pr. M asch.-Konstr.a 
1908, 22. Oktober, S. 177 — 179.]

Gufiputzen.

J a m e s  M. B e t t o n :  Das Sandstrahlgebliise 
in der Giefierei I. (Anfang einer Artikelserie.) 
Die Entwickelung der Anwendung dieser Vor- 
richtungen. Die Druckluft, ihre Pressung und 
Menge. Kompressoren. [„Foundry“ 1908 No
yemberheft S. 107 — 109.]

R. L i i s s enhop :  Moderne Gufiputzerei.* Ein
richtungen der Vereinigten Schmirgel- und Ma- 
schinenfabriken, Akt.-Ges. zu Hannover-Hainholz, 
fiir Putzen mittels Sandstrahlgebliise. [„Z. f. 
W erk z .“ 1908, 5. Noyember, S. 45— 47.]

Der Sandstrahlapparat von A. J o r u  is t ab- 
gebildet nnd beschrieben.* [„Ir. A ge“ 1908
8. Oktober, S. 1004— 1005.]
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Sonstigos.
Autogene SchweiBung yon GuGstiicken.* Y er

wendung transportabler Azetylen - Sauerstoff- 
SchweiBanlagen in GieBereien. [„Z. f. Dampfk.
u. M.“ 1908, 28. August, S. 33G — 338.]

T h o m a s  D. W e s t :  D a s  Sc l i we i Ben  e i n e r  
g e b r o c l i e n e n  S c h i f f s s c h r a u b e *  wurde unter 
Anwendung des Durcligiefiyerfalirens erreicht. 
Ausfiihrliche Beschreibung der dabei notigen 
Arbeiten. [„Castings* 1908 Septemberlieft 
S. 223 — 225;  „Ir. A ge“ 1908, 10. September, 
S. 702;  „Engineering* 190G, 6 . Nov. S. 636.]

Bewegliclic Muffenyerbindung fiir guBeiserne 
Rohren.* [„.T. f. Gasbel.*' 1908, 28. Noyember, 
S. 1118— 1119.]

K. Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
D e r L a s h - S t a h l p r o z e f i .  W ir hatten  schon 

friiher Gelegenlieit, in dieser Zeitschrift („Stahl 
und E isen“ 1908 Nr. 13 S. 443) auf das oben- 
genannte Verfahren hinzuweisen. Einem von 
F i t z g e r a l d  vor der „American Electrockemical 
Society* gehaltenen V ortrag entnehmen wir, daB 
bei den weiteren Yersuchen mit diesem Yerfahren 
ein 3 t-Elektrostahlofen nach dem Heroulttyp 
benutzt worden ist und in ihm etwa 50 t  Stahl 
bisher hergestellt worden sind. Chemische und 
mechanische Untersuchungen desselben ergaben 
folgende R esultate:

C harge 9 C harge 11 C harge 23 C harge 27

% % % %

K o h len s to ff 0,10 0,08 0,92 0,22
M a n g an 0,75 0,09 0,41 0,94
P h o sp h o r  . 0 ,015 0,015 0,038 0 ,033
S ch w efe l . 0 ,070 0,007 0,020 0 ,056
S iliz iu m  . 0,02 0,09 0,13 0,03

B ruch- ElastizitJlts- K on-
C harge fes tigke it g ren ze tra k tlo n

kg /qm m kg/qram % %

9 . . 39,9 23,8 33 58
27 . . 53,9 31,5 28 50

Die mechanischen Proben wurden an Stiicken 
von 1" Cp ausgefuhrt. Die Dehnung wurde auf
51 mm (2")  Kornerentfernung gemessen. Der 
Stahl der Charge Nr. 27 w ar mit 0,1 °/o Titan 
behandelt worden.

W ir yersagen uns, auf die niiheren Angaben 
der Quelle beziiglich des Arbeitens nach dem 
Lash-Verfahren und die angeblichen Yorteile 
desselben hier niiher einzugehen, da der ganze 
ProzeB u. E. noch in den Kanderschuhen steckt- 
und aus den bis jetzt erzielten Ergebnissen noch 
keinerlei Riickschliisse beziiglich seiner Durch- 
fiihrbarkeit und W irtschaftlichkeit sich zielien 
lassen. [„Ir. Age* 1908, 5. November, S. 1284 
und „Ir. Coal Tr. Rey." 1908, 20. Noyember, 
S. 2199.]

B i r g e r  F. H a W o r s e n :  U e b e r  den L a s h -  
P r o z e B .  Das Yerfahren diirfte sich nach Ansicht 
des Verfassers fiir Nor wegen eignen. [„Tek. U .“ 
1908, 20. Noyember, S. 39.]

Dr. F r a n z  P e t e r s :  Neueres iiber die elek
trische Eisen- und Stahlerzeugnng. [„Gliickauf* 
1908, 26. September, S. 1385 — 1391.]

A. Z e n z e s :  K l e i n b e s s e m e r e i b e t r i e b . *  
Selltstkosten fiir StahlformguB aus dem Klein- 
konverter. Verschiedene Anordnungen yon Klein- 
bessemereianlagen. Konverterkonstruktion mit 
D rehvorrichtung durch Hand- und mechanischen 
Antrieb (D. R. P.). Herstellung yon TemperguB 
im Kleinkonyerter (D. R. P.). QualitittsguBeisen 
durch Mischen von Kupolofen- und Birneneisen. 
[„GieB.-Zg.“ 1908, 1. Oktober, S. 581 — 588.] 

2000pferdiger Elektrom otor zum Antrieb 
einer Stahlwerksgeblasemaschine. Von der Firm a 
Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. in F rankfurt 
fiir das Thomasstahlwerk in Peine gebaut.* 
[„Engineering* 1908, 25. Sept ,  S. 405 — 406.] 

E i n e  S t a h l g i e B e r e i  mi t  M a r t i n o f e n -  
be t r i eb . *  Allgemeine Beschreibung der Ohio 
Steel Foundry Co. zu Lima, 0 ., einer modernen 
StahlgieBerei mit einem sauren 15 t-M artinofen 
und ausgedelmten Geleise- und Kranenanlagen. 
S ta tt der iiblichen Armierung mit I  - TrUgern 
ist der Ofen mittels guBeiserner Siiulen und 
darangenieteten 50 mm starken Eisenblechs ge- 
bunden. Kurze Tabellen enthalten einen Ofen- 
bericht und Analyse der Charge. [„Foundry* 
1908 Septemberlieft S. 1 — 4.]

0 . B e c k m a n n :  S t a h l g u B. *  Geschichtliche 
Vorbemerkungen. Formmaterialien. Das Ein- 
formen wird an yerschiedenen Beispielen er- 
lUutert. f„G ieB .-Z g.“ 1908, 15. Noyember.
S. 675 — 678.]

C. A. T u p p e r :  E i n e  m o d e r n e  S t a h l
g i e B e r e i  und  M a s c h i n e n f a b r i k . *  Beschrei 
bung der Anlagen der Falk-Company zu Milwaukee 
W is.; das inonatliche Ausbringen betriigt 1500 t, 
die Stiicke wiegen bis zu 40 t. Das W erk be
sitz t zwei kippbare, saure Martinofen von 15 
und 20 t  Fassungsyermogen mit Oelfeuerung. 
[„ Ir. Age* 1908, 1. Oktober, S. 930 — 933.] 

Interessante Anordnungen in einer Stahl
gieBerei und Maschinenfabrik.* Nachstehende 
Einrichtungen der Falk  Company zu Milwaukee, 
W is., werden u. a. beschrieben: Hebemagnete 
zur Beforderung des Roheisens, Oel ais Heiz- 
mittel fiir Flainmofen und heizbare GieBpfanncn, 
Laufkranen, Gliihofen, Elektrisclies ScliweiBen, 
Chemisches und mechanisches Laboratorium, 
Kartensystem. [„Ind.W .* 1908, 14. September, 
S. 1092 — 1095;  „Electrochem. Met. Ind.* 
Oktoberheft S. 4 2 5 — 428.]

H. J . Mc. C a s  l i n :  Das Einforinen eines
StablguBzylinders. [„Foundry* 1908 Oktober
heft S. 83 — 85.]



L. Verarbeitung des schmiedbaren 
Eisens.

1. W alzwerke.
Die neue elektriscli betriebene W alzwerks- 

anlage auf den Werken der Firma Dorman, 
Long & Co. Ltd. in Middlesbrough.* [„Tr. Coal 
Tr. R ev .“ 1908, 30. Oktober, S. 1 8 9 5 — 1897.] 

Ein neues Kaltwalzwerk der Ferraeute 
Machinę Company, Bridereton, N. Y., ist ab- 
gehildet und beschrieben.* [„Ir. A g e“ 1908,
26. November, S. 1522.]

F r i t z  L u lir : Steuerung fiir reversierbare 
W alzenzugmaschinen.* Beschreibung der von 
der Firma E h r h a r d t  & S eh m e r  bei ihren 
neuen reversierbaren W alzenzugmaschinen an- 
gewendeten Steuerung. [Pr. Masch. - Konst,r.“
1908, 19. November, S. 197 — 198.]

2. E isenbahnschienen  und -S ch w ellen .
S p e z i a l s t a h l s c h i e n e n .  Der Zusatz von 

Chrom soli selbst in geringen Mengen die Yer- 
schleififahigkeit des Schieneńmaterials verringern. 
[„Engineer“ 1908 Heft 2758  S. 488.]

Der Verschleifi von Schienen aus Speziaistahl 
im Yerhaltnis zu gewohnlichen Stahlschienen. 
[„Eng. R ec.“ 1908, 24. Oktober, S. 460.]

S c h ie n e n  a u s  31 a n g a n s t a l i i .  Auf den 
W erken der Passaic Steel Company wurden kiirz- 
lich durch die Manganese Steel Raił Company 
wichtige Versuche iiber das W alzen von Mangan- 
stahlschienen nach dem Yerfahren der letzteren  
ausgefiihrt. H ergestellt wurden 125 t von 85 lb- 
Schienen. Diese Versuche sind von hoher B e
deutung, entspreehend den erhebliclien Schwierig
keiten, welche sich beim Auswalzen des Mangan- 
stahles bieten. Der mittlere Mangangehalt des 
Materiales betrug 11,75 °/o, wahrend der Kolilen- 
st.offgehalt 0 ,90  bis 1,25 °/o war. Es zeigte eine 
Festigkeit von 96 bis 100 kg/qmm, eine Elasti- 
zitatsgrenze von 41 bis 45 kg bei einer Delinung 
yon 35 bis 45 °/o. [„Ir. A g e“ 1908, 10. Sep
tember, S. 709.]

A. B u s s e  berichtete auf dem 15. Internatio- 
nalen StraBenbahn- und KleinbahnkongreB iiber 
die R if f e lb i ld u n g  a u f  den  S c l i ie n e n fa h r -  
f la c h e n  d er B a h n e n . Danacli tritt die wellen- 
formige Almutzung nicht nur bei StraBen- und 
Kleinbahnen, sondern auch auf Hauptbahnen, 
Zahnrad- und Kabelbahnen und sogar in der 
Oberleitung auf. Das weist darauf hin, daB 
sie niemals einer einzigen Ursache zugeschrieben 
werden kann. Die Hauptursache soli in dem 
Schienenmaterial liegen; es sollten weichere 
Schienen yerwendet werden, da diese eine 
gleichmafiigere Abnutzung gewahrleisten. In 
Betracht kommt auch die yerschiedene Festigkeit 
der Schienen und Radreifen; beide Teile sollten
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gleiche Festigkeit halten. Gefiirdert wird die 
Riffelbildung durch schnelles Bremsen, durch zu 
rasclies Anfahren, durch Anfahren mit angezogener 
Bremse. W eitere Ursachen sind: groBe Falir- 
gescliwindigkeit, ungleiche Lastverteilung, un- 
gleiche Ilohenlage der Schienen, UnregelinaBig- 
keiten in der Spurweite, mangelhaftes Unter- 
gestell u. a. m. Die ganze Frage ist noch 
nicht geniigend gekliirt. [„Zeitung des Yereins 
Deutseher Eiseubahnverwaltungen“ 1908, 16. Sep
tember, S. 1155.]

W e ik a r d :  D ie  R if f e lb i ld u n g  a u f  d e r  
S c h ie n e n o b e r f la c h e .  Auf dcm Internationalen 
StraBenbahn- und KleinbahnkongreB ist die Frage 
der Riffelbildung auf der Schienenoberflache be- 
handelt worden. (Yergl. vorstehendes Referat.) 
Hierbei ist die eigentliche Ursache dieser Er
scheinung unerortert geblieben, dic nach Ansicht 
des Yerfassers in den Schwingungen der Schienen 
unter den dariiberrollenden Yerkehrslasten zu 
suchen ist. Da diese Erscheinung, was nicht 
uberall bekannt zu sein scheint, durchweg, nur 
in weit minderem Mafie, auch auf den Haupt- 
und Nebenbahnen bei den yerschiedenen Stahl- 
und Stahlkopfschienen auftritt, so kann die Grund- 
ursache weder in der Bescliaffenlieit des Schienen- 
materials, noch an sich in dem elektrischen 
Betriebe, sondern nur in der Betriebseinwirkung 
selbst gesucht werden. Diese besteht darin, dafi 
die Schienen durch die dariiberrollenden Lasten  
zum Schwingen gebraclit werden, in alinlicher 
W eise, wie das Bestreichen mit dem Yiolinbogen 
die Saiten zu Schwingungen bringt. Das MaB 
der Schwingungen ist abhangig von der Scliienen- 
lange, der Steifigkeit (dem Widerstandsmoment) 
der Schienen im Verhaltnis zu der Beanspruchung 
durch die bewegten Lasten, der Erregbarkeit 
des Stahlmaterials und etwa auch der Unterlage 
(Beton) zu Schwingungen, oder entgegengesetzt 
von der Dampfung der Schwingungen durch eine 
elastisch weiche Unterlage, ferner abhangig vom 
Raddruck und der Fahrgeschwindigkeit, der Bau- 
art der Fahrzeuge usw. Alle diese Momente 
konnen abschwachend oder vrerstarkend auf die 
Schwingungen und hiermit auf die Riffelbildung 
einwirken. Bei den Strafienbahnen tritt eine 
Verstarkung der Schwingungen durch die Starr- 
heit der meist auf Beton in den festen StraBen- 
kiirper eingebauten, sehr tragfahigen hohen und 
deshalb steifen Schienen ein. Ueberdies wird die 
Riffelbildung auf den Strafienbahnen dadurch be- 
giinstigt, dafi auf ihnen fast durchweg gleich- 
artige, daher die gleichen Schwingungsraume 
auslosende Fahrzeuge yerkehren, indem die 
Schwingungsberge und -taler stets auf dieselbe 
Stelle der Schienen treffen.

Es ist noch zu bemerken, dafi bei den Schienen 
der Haupt-, Neben- und Kleinbahnen manclimal 
schon vor dem Einlegen geringe Einbiegungen 
in ziemlich gleichen Abstanden auf der Schienen-

’ Mechantoinyek
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laufflttchc wabrzunehmen sind, die von dem Yer
fahren des Ausrichtens herriihren und nach dem 
Einlegen mit einer Riffelbildung yerwechselt 
werden konnen. Ebenso konnen hier die bei 
dem Durchgange der Schienen durch die W alzen  
infolge des Yibrierens der W alzen, mithin schon 
bei der Schienenerzeugung, entstehenden geringen 
W ellen in der Schienenfahrflache nicht in Betracht 
kommen. [„Zeitung des Yereins Deutscher Eisen- 
bahnverwaltungen“ 1908 Nr. 74 S. 1169.]

D. E v a n s :  V e r s c l i le i f i  v o n  T ra m b a h n -  
s c h ie n e n . In einer Zuschrift teilt Verfasser 
eine Reihe interessanter Beobachtungen mit, aus 
welchen er den Schlufi zieht, dafi in sehr vielen 
Fiillen gewisse Verschleifierscheinungen auf die 
Einwirkung der Rader und nicht auf Materialfehler 
zuriickgefiihrt werden miissen. [„Engineering11 
1908 Bd. 86 S. 419.]

3. Róhrenfabrikation.

Die Herstellung der nahtlosen Rohren ist 
an Hand von neun Photographien auf Grund 
eines Lichtbildervortrages von George Lees be- 
schrieben.* [„Ir. Tr. R ev .“ 1908, 19.Novem ber,
S. 845 — 851.]

4. G lu h e n  und Harten.

F. G io l i t t i :  U n te r s u c h u n g e n  iib er d ie  
H e r s t e l lu n g  von  Z e m e n ts ta h l I. Die 
Versuche sind in technischem Mafistabe ausge- 
fiihrt worden. Vorversuche bei 7 0 0 — 1000 ° 
wurden iiber 120 Stunden ausgcdehnt., alle
12 Stunden Proben genommen, es wurden 
Zementationstiefen von 8,7 mm erreicht. Der 
Unterschied der Yerhaltnisse unter und iiber 
900 0 wird an der Hand des Zustandsdiagramms 
erlautert. In einer andern Yersuchsreihe (850  
bis 8 8 0 °) , Dauer 36 bis 360 Stunden, wurden 
die einzelnen Schichten der zementierten Zonen 
analyśiert und die W anderung bei yerschiedener 
Zementierungsdauer festgestellt. Eine ahnliche 
Reihe bei iiber 900 0 gab etwas andere Erschei
nungen. wofiir theoretisch die Erklarung er- 
bracht wird. Die vorliegenden Versucho sind die
e.xaktesten, bis je tzt bekannten Studieu iiber 
diesen Gegenstand. [„Gazz. chim. ita l.“ 1908  
Bd. 3 8 II S. 2 5 8 — 275.]

F. G i o l i t t i  und F. C a r n e v a l i :  U n t e r 
s u c h u n g e n  u b e r d ie  H e r s t e l l u n g  v o n 
Z e m e n t s t a h l  II. Zementaiion von Stahl mit 
niedrigem Kohlenstoifgehalt durch Gase bei 
Atmospharendruck und verringertein Druck. 
Yersuchstemperatur 8 0 0 ° , 9 0 0 ° , 1000°, 1100°, 
Dauer 5 — 7 Stunden. Zementiermittel: Kohlen- 
oxyd, Methan, Aethylen, Leuchtgas. Die vielen 
interessanten Resultate lassen sich in einem 
Referate nicht wiedergeben. [„Gazz. chim. ita l.“ 
1908 Bd. 38 II S. 309 — 351.]

Abbildung und Beschreibung von Blech- 
gliihkasten aus GuBstabl.* [„Ind. W .“ 1908,
19. Oktober, S. 1237.]

Abbildung und Beschreibung des von der 
Firma Briider Boye in Berlin auf den Markt 
gebracliten Empire-Salzbad-Harteofens.* [„Z. f. 
W erkz.“ 1908, 25. Oktober, S. 32 — 33.]

5. V erzinnen , V erzinken  usw.

V e r z in n e n  d u rch  A n s tr ic l i .  Das Yer
fahren des Metallanstrich - Syndikates ist kurz 
beschrieben. [„Bayerisch. Ind.- u. Gewerbeblatt11
1908 Nr. 38 S. 352.]

D ie galvanische Yerzinkung des Eisens. 
[„Met.-Techn." 1908, 19. September, S. 298
bis 299.]

M od ern e V er fa h ren ] zum  Y e r z in k e n .*  
Es werden das elektrolytiscbe Verfaliren und das 
sogenannte Sherardisieren beschrieben. [„Ir. Coal 
Tr. R ev .u 1908, 30. Oktober, S. 1903 — 1904.] 

Kupferiiberzogener Stahldraht. [„Anzeiger
f. d. Drahtinduśtrie“ 1908 Nr. 21 S. 367 — 368.] 

Automatische Vorrichtung zum Elektro- 
plattieren von David F. Broderick.* Bei kleine
ren Gegenstanden betragt die Tageserzeugung  
100 000  Stiick. [„Ir. A ge“ 1908, 8. Oktober,
S. 1 0 0 8 — 1010.]

M. Weiterverarbeitung des Eisens.
E r n s t  P r e y e r : E in ig e s  iib er d as S c h in ie -  

d en  im G esen k .*  Beschreibung der Gesenke. 
Unter- und Obergesenk. Das Materiał der Ge
senke. Beispiele von Gesenkschmiedearbeiten. 
W agenzughaken, Lasthaken, Schubstangenkopf, 
Gabel der Schubstange, Fufiplatten von Gelander- 
stangen. Gesenke liir die Bearbeitung von Blechen
u. a. m. [„Uhl. Wochenschr. f. Ind. u. Techn.“
1908, 1. Okt., S. 75 — 76: 5. Nov., S. 8 4 — 86;
3. D ez., S. 92 — 94.]

C. D i e g e l :  D a s  S c h w e if ie n  u n d  H a r t -
1 o t e n  m it  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  
der. B l e c h s c h w e i f i u n g .*  Ueber diese grofie 
Arbeit wird demnachst ausfiihrlich in „Stahl und 
E isen“ berichtet werden. Hier seien nur die ein
zelnen Hauptkapitel genannt: 1. Materiał der
Bleche fiir Schweifizwecke. 2. Die gebrauchlich- 
sten Schweifiverfahren und ihre Ergebnisse: a) die 
SehweiBung mittels des elektrischen Lichtbogens;
b) das elektrische Giefiverfahren nach Slavianoif;
c) die Thoinsonscho (elektrische) W iderstands- 
schweifiung; d) die elektrische Punktschweifiung; 
e) das Goldschmidtsche Thermitverfahren; f ) die 
autogene SehweiBung; g) das Schweifien von 
Blechen im Koksfeuer; h) das Schweifien der 
Bleche im W assergas. 3. Das Hartloten der 
Bleche. 4. Prufung geschweifiter und hart- 
geloteter Hohlkorper durch das Sprengen mit 
innerem W asserdruck; 5. Biegungsversuche mit
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geschweifiten Niihten. 6. Materialgefiige der 
Nahte. 7. Einzeluntersuchungen an autogen- 
geschweiBten Blechen aus FluBeisen. 8. Zu- 
sammenstellung der Hauptergebnisse. [„Verh. 
Ge\verbfl.“ 1908 Septemberheft S. 323 — 346; 
Oktoberheft S. 355 — 375; Novemberheft S. 441 
bis 460.]

A u g u s t B a u s c h l ic h e r :  W e i t e r e  N e u e -  
r u n g e n  a u f  dem  G e b ie t e  d e r  e l e k 
t r i s c h e n  S c h w e iB u n g  u n d  d e r  G a s - 
s c h w e iB u n g .*  Nach einer allgemeinen Be
trachtung iiber elektrisches ScliweiBen wird eine 
Mascliine zum ScliweiBen von Rohren von Hugo 
Hellberger, G. m. b. H., Miinchen, beschrieben, 
ferner eine Mascliine derselben Firma, die zum 
ScliweiBen von Reifen bestimmt ist. Zu der Gas- 
schweiBung iibergehend, bespricht Verfasser die 
W assergasschwciBung von Fleischer-D ellw ik. 
[„Z. f .W erk z.“ 1908, 15.Novem ber, S. 5 7 — 58.] 

C. B. A u e l:  Elektrisches Schweifien.* [„Am. 
Macli.“ 1908, 12. September, S. 291 — 295.] 

A n d r e  L e  C ha te  l i  e r :  Anwendung der 
autogenen SchweiBung bei der Herstellung von 
Scliiffskesseln. [„Rev. M et.“ 1908, Novemberheft, 
S. 816 — 837.]

E u g e n e  B o u r n o n v i l le :  Autog. SchweiBung 
mittels der Sauerstoff-Azetylenflamme. [„Ir. A ge“ 
1908, 26. Noyember, S. 1507.]

J . R e i s c h l e :  Anwendung der autogenen 
SchweiBung auf dio Ausbesserung von Dampf- 
kesseln. [„Z. d. Bayer. R ev.-V .“ 1908, 15 Okt., 
S. 195— 199; 30. N ov., S. 235 — 237.]

W a g e n r a d e r  au s g e p r e B te m  S ta h l. Auf 
der Pennsylvania- wie auf der New Jersey- 
Zentralbahn will man jetzt mit der Einfiihrung 
stahlerner gepreBter W agenrader fiir die schweren 
Giiterwagen beginnen, nachdem mehrfache, mit 
diesen Radern yorgenommene Versuche sehr 
giinstige Ergehnisse zutage gefordert haben. 
Diese Rader werden vorlaufig nur von den 
Standard W orks in Lewistown (Pa.) hergestellt. 
Sie wurden im Betrieb erprobt und haben sich 
ais w eit widerstandsfahiger und ausdauernder 
gezeigt, ais alle bisher yerwendeten W agenrader. 
Da aber das betreffende W erk nicht sehr leistungs- 
fahig ist und vorlaufig nicht mehr ais 75 Rader 
taglich erzeugen kann, soli entweder die Penn- 
sylwaniabalin die betreffende Fabrik fiir sich er- 
werben und dort die Rader nur fiir eigenen 
Gebrauch erzeugen, oder der Stahltrust diirfte 
yielleicht auch dieses kleine W erk in sich auf- 
nehmen. Es werden jetzt Stahlwagen mit einer 
Ladefahigkeit von 50 t gebaut und auf guBeiserne 
Rader gesetzt, die nicht imstande sind, langere 
Zeit dem gewaltigen Gewicht standzuhalten. Die 
neuen Rader aus gepreBtem Stahl sollen hingegen 
der starksten Belastung gewachsen sein. [„Z. d. 
Yereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ 1908  
Nr. 94 S. 1499.]

W . W o lf f :  Moderne Radsatzfabrikation.* 
[VgJ. Stahl u. Eisen 1908 Nr. 13 S. 449 . „W .- 
T echn.“ 1908 Novemberheft S. 565 — 577.] 

G e p r e B te  S ta h lf a s s e r .*  [„Ir. A ge“ 1908, 
8. Oktober, S. 1003.]

Eine amerikanische Mascliine zum Feilen- 
scharfen ist abgebildet und beschrieben.* [„Ind. 
W .“ 1908, 5. Oktober, S. 1178.]

D r. H e c k e r  beschreibt elastische eiserne 
Abbaustempel und den Abbaustempel „Nonius“. 
| „(xluckauf“ 1908, 24. Oktober, S. 1534 — 1536.]

N. Eigenschaften des Eisens.
A. K iir th : E in e  B e z ie h u n g  z w is c l ie n

H a r to , S t r e c k g r e n z e  und d er in n e r e n  
E n e r g ie  z a h e r  M e ta lle .  D ie yorliegenden 
Untersuchungen bezweckten, durch die gleich- 
maBige Aenderung einer Zustandseite des unter- 
suchten Korpers eine systematische Harte- 
anderung zu erzielen und dabei die gleich- 
zeitige Aenderung anderer Stoffeigenschaften zu 
yerfolgen:

Die Versuche wurden mit chemisch reinem 
Kupfer und selir reinem Nickel ausgefiihrt. Nach 
dem Ausgliiheu in einem Holzkohlenfeuer wurde 
mittels 10 m m -Kugeln die Anfangsharte der 
Stoffe ermittelt. Hierauf wurden die Stabe, um 
ihre Streckgrenze zu erhohen, allmahlich und 
unter sehr łangsamer Belastungssteigerung ge- 
dehnt, die jew eilige Streckgrenze und die ent
sprechenden Hartezahlen bestimmt.

Aus seinen Versuchen gelangt der Verfasser zu 
folgenden Schliissen: 1. DieKugeldruckharte eines 
Stoffes wird durch zwei Konstanten a und n aus- 
gedriickt, die durch die Gleichung: P  =  adn ver- 
bunden sind. Hierbei bezeichnet P  die Belastung  
der Kugel und d den Randdurchmesser des ent- 
standenen Eindruckes. Der mittlere spezifische 
Druck der Beriihrungsflache oder die Hartę er
gibt sich hieraus in der Form:

2 n—2

Der Exponent n der Gleichungen ist bei den 
untersuchten reinen Metallen nur vom Zustand 
abhangig, in dem sich der untersuchte Stoff 
befindet. Die Aenderung dieser Zahl kann bei 
zahen Stoffen fiir einen und denselben Stoff ais 
Mafi fiir den Grad der Kaltbearbeitung des
selben betrachtet werden. Ihren Hochstwert 
erhalt sie bei ausgegliihten Stoffen.

2. Die Harteanderung eines zahen Stoffes 
ist, wenn die Hartezahlen auf gleiche Eindruck- 
durchmesser bezogen werden (geometrisch ahn- 
liche Findriicke), der Aenderung seiner Streck
grenze proportional. [„ Z .d .V .d .I .“ 1809 Bd. 52 
H eft 39 S. 1560.]

A .K iir th :  D ie K u g e ld r u c k h a r t e  a is  MaB 
d e r  Z e r r e i f i f e s t ig k e i t .  Yerfasser stellt durch
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Yersuche fest, wie w eit der von yerschiedenen 
Autoren heobachtete Zusammenhaug zwischen 
Kugeldruckharte und ZerreiBfestigkeit dazu 
dienen kann, aus der Hartezahl die Festigkeit 
zu bercclmen. Er gelangt zu dem SchluB, daB 
man nicht allgemein yon einer Konstanz zwischen 
Kugeldruckhiirte und Zerreififestigkeit sprechen 
kann, sondern daB dieses Verhilltnis abhangig ist 
yon dem jew eiligen Zustande des untersuchten 
Metalles. D ies ist dagegen wohl dor Fali, wenn 
stets derselbe Grad yon Kaltbearbeitung yorliegt. 
[„Z. d.Y. d .I .“ 1908, 3. Oktober, S. 1 6 0 8 -1 6 1 1 . |

J . F . S p r in g e r :  D a s  S h o r e s c h e  S k le r o -  
sk o p . Ausfdhrliche Beschreibung des Shoreschen 
Hartemessers, weicher bekanntlich darauf beruht, 
daB eine gehartete Stahlkugel um so liolier zuriick- 
springt, je  barter die Flachę ist, auf welche 
dieselbe auffallt. [„Ir. A g e“ 1908 Bd. 82 Nr. 9 
S. 555.]

F. S a lo m o n : Shores Skleroskop.* [„W .- 
Techn.“ 1908 Noyemberheft S. 598 — 600.]

G. N id e c k e r :  Hartepriifung mittels des
Skleroskops. [„Am. Mach.“ 1908, 26. September, 
S. 349 E — 350 E.]

J . F. S p r in g e r :  Metlioden zur Harte-
priifung.* [„Cass. M ag.“ 1908 Septemberlieft 
S. 387 — 401.]

A. M a r te n s  und E. H e y n : Y o r r ic h tu n g  
z u r  y e r e in f a c h te n  P r i ifu n g  d er  K u g e l-  
d ru ck lU lr te  und d ie  d a m it e r z i e l t e n  E r 
g e b n is s e .  Durch diesen Apparat wird nicht 
der Durchmesser des durch ein bestimmtes
Gewicht erzielten Kugeleindruckes gemessen,
sondern es wird yermittels einer einfachen,
sinnreichen Yorrichtung festgestellt, welche Kraft 
erforderlich ist, um eine bestimmte Eindruck- 
tiefe zu erzeugen. Das neue Verfahren gibt 
Gelegenlieit, auch die elastischen Fonnanderungen 
bei der Kugeldruckprobe zu beriicksiehtigen. In 
einem Anliang weisen die Verfasser darauf hin, 
daB der Yersuch, eine Beziehung zwischen Ritz- 
harte und Kugeldruckharte herzustellen, stets 
fehlschlagen wird, wenn es sich um heterogenes 
Materiał handelt, w ie dies in der Technik
fast immer der Fali ist. [„Z. d. V. d. Ł “ 1908, 
2 4 . Oktober, S. 1 7 1 9 - 1 7 2 3 .]

E. Gum li  cli und E. V o l lh a r d t : U e b e r  di e 
A b h a n g ig k e i t  d e r  m a g n e t is c h e n  E i g e n 
s c h a f t e n  d e s  D y n a m o b le c h e s  von  W a l z -  
r i c h t u n g  u n d  B e a r b e i tu n g .*  D ieV erfasser  
kommen bei ihren Studien zu folgenden Ergeb
nissen: 1. Dynamoblech ist senkrecht zur W alz- 
riclitung meist magnetiscli yiel harter, ais parallel 
zur W alzrichtung, und zwar erstreckt sich der 
EinfluB der W alzrichtung bis zu hohen Induk- 
tionen. 2. Abdrehen yon massiyen Proben scheint 
die Magnetisierbarkeit nicht wresentlich zu andern. 
Ausschneiden oder Ausstanzen von schmalen 
Blechstreifen dagegen bringt eine starkę magne-

tische Hartung heryor, die sich aber niclit bis 
zu hohen Induktionen geltend macht. 3. Die 
magnetischen Eigenschaften von frisch gegliihtem, 
unlegiertem Djrnamoblech konnen sieli schon durch 
bloBesLagernsehrbetrachtlich undern. [„E .T . Z .“ 
1908 Nr. 38, 17. September, S. 903 — 907.]

E. W ils o n ,  V. H .W in s o n  u. G. F. 0 ’D e ll .  
U e b e r  H y s t e r e s i s y e r l u s t  u n d  a n d e r e  
E i g e n s c h a f t e n  v o n  E i s e n l e g i e r u n g e n  
u n t e r  d e r  W ir k u n g  k 1 e i n e r m a g  n e t i - 
s c  li e r  K r a f t e .  Dic Yerfasser untersuclien in 
der yorliegenden Arbeit zwei Eisenlegierungen, 
von denen die eine sich unter der Bezeichnung 
„Stalloy“ im Handel befindet, wahrend die zw eite  
„Lohys“ ein Materiał fiir Transformatoren dar- 
stellt. Leider yersaumen die Verfasser die An- 
gabe der chemischen Zusammensetzung dieser 
Qualitaten, wrelche von Hadfield erfunden und 
von Sankey &  Sons hergestellt sind. Der Er- 
linder gibt an, daB das Stalloy etwa 3°/o Silizium  
enthalt.

Die Untersuchung geschah an Ringen nach 
der ballistisclien Methode. Fiir geringe Magneti- 
sierungen H, w'elche zwischen 0 ,0 0 0 0 4  bis 0 ,04  
liegen, ist der W ert fiir die Permeabilitat fast 
konstant und betragt 260 fur Stalloy und 222  
fiir Lohys. Aus den Kuryen geht heryor, daB 
einer yerhaltnismaBig geringen magnetischen In- 
duktion B eine hohe Permeabilitat entspricht, 
welche jedoch mit waehsendem B dann rasch 
sinkt. Vergleicht man die magnetischen Eigen
schaften dieser Legierungen mit denjenigen von 
reinen Eisensorten, so stellt sich heraus, daB 
der H ysteresisyerlust reinen schwedischen Eisens 
etwa in der Mitte zwischen deinjcnigen von 
Stalloys und Lohys liegt.

Die Yerfasser bestimmten auch den ełektrischen 
Widerstand und die Temperaturkoeffizienten und 
fanden folgende W erte:

Spezifischer "Widerstand Mlttlerer
M ateriał bei 15° C. in 10—6 Ohm Tcmperaturkoeffizient

f. d. ccm 0 bis 50° C. O bis 100° C.
Stalloy 49,63 0,000975 0,00103
Lohys" 14,25 0,00424 0,00446

[„Proc. Roy. Soc.“ 1908 Bd. A 80 H. 542  
S. 548.]

L e o n  S c l ia m e s :  U e b e r  d ie  A b h a n g ig 
k e it  d er P e r m e a b i l i t a t  d es  E is e n s  v o n  
d er  F r e ą u e n z  b e i M a g n e t is ie r u n g  d urch  
u n g e d u m p fte  S c h w i n g u n g e n .  Yerfasser 
weist darauf hin, daB bisher die Abhangigkeit. 
der Permeabilitat yon der Frcąuenz des W echsel- 
feldes fur hohe Freąuenzen nur mit Hilfe 
gedampfter Schwingungen untersucht werden 
konnte. D iese Methode besitzt aber den Nacli- 
teil, daB die Gegenwart von Eisen im Schwin- 
gungskreise gew isse Komplikationen bedingt und 
die Abhangigkeit der Permeabilitat aus den be- 
obachteten Daten kaum unanfechtbare W erte fiir 
die Permeabilitat liefert. Aus den Resultaten
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welche Verfasser mit H ilfe einer neuen Methode 
an einer Eisenprobe (von leider unbekannter 
Zusammensetzung) anstellt, zieht er folgende 
Schliisse:

1. Die W erte der Permeabilitilt sind nur 
effektive Mittelwerte iiber eine ganze Periode; 
ilhnliches g ilt fiir die W erte der Induktion.

2. Mit wachsender Freąuenz hat der effektiye 
M ittelwert der Permeabilitilt das Bestreben, von 
der Feldstilrke unabhangig zu werden.

3. Der effektive Mittelwert der Permeabilitilt 
nimmt bei dem untersuchten Eisen bis etwa 
n =  10 000  sehr schnell ab, von da an nur sehr 
langsam und fast linear.

4. Es werden eft'ektive Induktionen erreicht, 
die viel lioher liegen ais die sonst bei Gleich- 
stromniagnetisierung bekannten.

5. Es wird eine Hypothese aufgestellt, daliin- 
geliend, daB die Permeabilitilt des Eisens im 
schnellcn W echselfeld nicht geniigend Zeit 
findet, den Endwert zu erreichen, der ihr sonst 
bei Gleichstrom- oder langsamer Wechselstrom- 
magnetisierung zukommt. [„Ann. d. Physik" 
1908 Nr. 11 S. 64.]

H o c h s i l i z i e r t e s  F lu B e is e n  fiir  T r a n s -  
fo r m a to r e n b le c h e . FluBeisen fiir Bleche, 
welches einen geeigneten Gehalt an Silizium  
enthillt, besitzt einen weit niedrigeren Hysteresis- 
verlust ais jedes bisher bekannte Materiał. 
G leichzeitig sinkt aber auch der Yerlust durch 
W irbelstrome, da der spezifische Leitungswider- 
stand wesentlich erhoht wird. AuBerdem entstelit 
eine gewisse magnetische Stabilitilt des Stahles, 
indem solches Materiał praktisch nicht altert, 
selbst dann, wenn bei seiner Herstellung die 
Bedingungen nicht sehr giinstig sind. [„Ir. A g e“ 
1908 Bd. 82 Nr. 7 S. 467.]

G. K. B u r g e s s :  U e b e r  d ie  M eth o d en  zu r  
B e s t im m u n g  v o n  A b k iih lu n g sk u r y e n . Zu- 
sammenstellung der yerschiedenen Methoden zur 
Bestimmung und Aufzeiclinung sowohl fiir Zeit- 
temperaturkuiwen wie auch Differentialkuryen. 
[„Electrochem. Met. Ind.“ 1908 Heft 9 S. 366.]

F . G e r c k e :  E x p e r im e n t e l le  th e r m is c lie  
und m e t a l lo g r a p h is c h e  U n te r s u c h u n g  iib er  
d as S y s te m  E is e n -P lio s p l io r .  Gegenstand der 
yorliegenden Untersuchung bestand hauptsilchlich 
in einer Kontrolle des Yerlaufes der eutektischen 
Linie, welche nach den Untersuchungen von 
S a k la t w a l la  nicht horizontal sein sollte. Durch 
die yorliegende Arbeit wurde erwiesen, daB diese 
Erscheinung auf Unterkuhlungen zuriickgefiihrt 
werden muB und demnach unsere jetzigen Kennt- 
nisse iiber das System Eisen-Phosphor sich in 
folgende Satze zusammenfassen lassen :

1. Fiir alle Eisenphospliorlegierungen von 
1,7 bis 10,2 °/o Phosphor yerliiuft die eutek- 
tische Linie bei 9 8 0 °  C. 2. Durch leichte Unter- 
kiihlungsfilhigkeit kann der Erstarrungspunkt

des Eutektikums bis 8 8 0 °  yerschoben werden.
3. Der Phosphor ist im festen Eisen bis 1,7 °/o 
yollstandig loslieh. 4. In den Legierungen mit 
mehr ais 1 ,7  bis 1 0 ,2  °/o Phosphor bildet der 
iiberschiissige Phosphor mit Eisen das Eutek- 
tikum mit 1 0 ,2  °/o Phosphor. 5. Bis ungefahr 
3,5 o/o Phospliorgehalt scheidet die feste Losung 
Eisen -(- 1 ,7  °/o Phosphor ais Ferritkorner aus,

Abbildung 13.
Zustandsdiagramm der Eisenpbosphorlegierungen.

dereń Zwisclienriiume mit Phosphoreutektikum  
ausgefiillt sind. 6. Yon 3,5 bis 10,2 °/o Phos
phor sclieidet die iiberschiissige Ferritlosung sich 
in der Form der tannenbaumformigen Misch- 
kristalle aus. 7. Die Struktur der festen Losung 
zeigt eigenartige Erscheinungen, welche vielleicht 
mit einer Umwandlung derselben im festen Zu
stande im Zusammenhang stehen.

Das Zustandsdiagramm ist in Abb. 13 wieder- 
gegeben. [„M et.“ 1908 Bd. 5 H. 20 S. 604.]

Go er  en s und D o b b  c l  s t e i n :  W e ite r e
U n te r s u c h u n g e n  iib er das t e r n ilr e  S y s te m  
E is e n -P h o s p h o r - K o h le n s to f f .  Zweck dieser 
Arbeit ist die genaue Feststellung der chemischen 
Zusammensetzung sowie des Schmelzpunktes des 
von W iis t  gefundenen ternaren Eutektikums 
Mischkristalle - Eisenkarbid - Eisenphosphid. Die 
Verfasser gelangen zu folgenden Schliissen:

1. Die ternare eutektische Zusammensetzung 
der Eisen-Phosphor-Kohlenstofflegierungen liegt 
bei folgender Zusammensetzung:

C =  1,90 °/o, P  =  6,89 °/o, F e  =  91,15 o/0.

2. Der ternare eutektische Haltepunkt befindet 
sich bei 9 5 3 °  C. 3. Die Eisen-Phosphor-Kohlen- 
stofflegierungen verhalten sich bei den Erstarrungs- 
yorgangen wie ein terniires System Eisen-Eisen- 
karbid Fe3C und Eisenphosphid Fe3P. 4. Die 
Gefugebestandteile, welche sich in Eisen-Phos- 
phor-Kohlenstofflegierungen nachweisen lassen, 
sind die folgenden:

1. Mischkristalle aus Eisen, Phosphor und 
Kohlenstoff, welche metallographisch den Tannen- 
baumkristallen entsprechen. 2. Zementit, das



1894 Stahl und Eisen. Zeitschriftenscha u. 28. Jahrg. Nr. 52.

Eisenkarbid Fe3C (bezw. Graphit). 3. Eisen- 
phosphid Fe3P. 4. Binares Eutektikum Misch- 
kristallc-Eisenphosphid. 5. Binares Eutektikum  
Mischkristalle-Zementit (bezw. Graphit). 6. B i
nares Eutektikum Zementit-Eisenphosphid (bezw. 
Graphit-Eisenphosphid). 7. Ternares Eutektikum  
Zementit-Eisenphosphid-Mischkristalle. [„M et.“ 
1908 Bd. 5 H. 19 S. 561.]

J. E. S te a d :  Schwefel und Eisen. II. Teil. 
[„The Staffordshire Iron and Steel Institute“ 1908.]

H. L e  C h a te l ie r :  D er  T r o o s t i t .  Yerfasser 
wendet sich gegen den Vorschlag von B e n e d ic k s ,  
den Troostit ais kolloidale Losung zu hezeichnen. 
[ nRev. M ćt.“ 1908 Heft 9 S. 640.]

C. B e n e d ic k s  erwidert hierauf, dafi der 
Name kolloidale Losung fiir den Troostit mit 
demselben Recht gelten konnte, mit welchem man 
ihn z. B. bei Eiweifilosungeu benutzt. Le Chatelier 
entgegnet, daB er den Ausdruck kolloidale Losung 
iiberhaupt verwirft, da nach den heutigen An- 
schauungen die bisher ais kolloidale Losung be- 
zeichneten Gemische lediglich eine Suspension 
sehr feiner Teilchen in einer Fliissigkeit dar- 
stellen. [„Rev. M et.“ 1908 H eft 11 S. 878.]

H. M. H o w e  uud B. S t o u g h t o n :  V er-  
g le ic h e n d e  U n te r s u c h u n g e n  iiber d ie  K or-  
r o s io n  von  S c h w e iB e is e n  und F lu B e is e n .

Die allgemein yerbreitete Ansicht, dafi das 
Flufieisen leicliter korrodiert wird ais das Schweifi- 
eisen, wird einer ausgedelinten Kontrolle an 
einer groBen Menge von Yersuchs- und Er- 
fahrungsmaterial unterworfen. Es stellt sich 
heraus, dafi gutes Flufieisen dem SchweiBeisen 
in keiner W eise nachsteht. Von besonderem 
Interesse ist die ebenfalls von zahlreichen Be
weisen gestiitzte Tatsache, daB dieselben Leute, 
welche behaupten, das SchweiBeisen sei wider- 
standsfahiger ais FluBeisen, nicht imstande waren, 
diese beiden Eisensort.en zu unterscheiden. Es 
ist daher nicht verwunderlich, wenn in vielen 
Fallen ein ungiinstiges Verhalten von SchweiB
eisen dem FluBeisen zu Last geschriebeu worden 
ist. [„Rev. Met." 1908 Nr. 11 S. 801.J

G e o r g  B u c h n e r :  Ueber den Angriff des 
Eisens (RostprozeB) durch W asser und wasserige  
Losungen. [„Bayer. Ind.- u. Gewerbeblatt“ 1908, 
14. November, S. 419 — 422.]

O . Legierungen und Verbindungen.
Eisen-Silizium-Kohlenstofflegiernngen.

W . G o n te rm a n n : U e b e r  e in ig e  E is e n -  
S i l iz iu m - K o h le n s t o f f le g i e r u n g e n .  In dieser 
Arbeit wird der Versuch gemacht, das bisher vor- 
handene Materiał unserer Kenntnisse des ternaren 
Systems Eisen-Silizium -K ohlenstoff durch eine 
ausgedehnte experimentelle Untersuchung zu er- 
ganzen und einen allgemeinen Ueherblick iiber

die Erstarrungsvorgange sowie die Umwandlungen 
im festen Zustande zu gewinnen. Yor der Be- 
sprechung des ternaren Systems nimmt der Yer
fasser Gelegenheit, die binaren Systeme Eisen- 
Kolilenstoff und Eisen - Silizium durch einige 
Hypothesen zu ergunzen.

S y s te m  E is e n -K o h le n s to f f .  Es wird an- 
genommen, daB bei weifiem Roheisen der Er- 
starrungsvorgang in der W eise erfolgen kann, 
daB infolge der Unterkiihlung sowohl Misch- 
kristalle ais auch Zementit gleichzeitig primar 
kristallisieren konnen, und dio eutektische Kri- 
stallisation erst spater erfolgt. AuBerdem wird 
ein bisher unbekannter Haltepunkt bei 1410° C.' 
beobachtet.

In bezug auf die Graphitbildung stellt der 
Verfasser die zunachst noch nicht von Versuchen 
gestiitzte Theorie auf, dafi der Zementit zu zwei 
nicht miśchbaren Fliissigkeiten schmelzen kann.

S y s te m  E is e n - S i l i z iu m .  Die Verbindung 
Fe2 Si wird ais gesattigter Misclikristall betraclitet, 
so dafi also die Erstarrung einer Schmelze, 
dereń Zusammensetzung dieser Verbindung ent- 
spriclit, nach den fiir Mischkristalle giiltigen  
Gesetzen vor sich gelit. D iese Annahme hat 
den Vorteil, daB das Zustandsdiagramm der Eisen- 
Siliziumlegierungen hedeutend vereinfacht wird.

T e r n a r e s  S y s t e m  E i s e n  - S i l i z i u m -  
K o h le n s to f f .  Die experimentellen Untersuchun
gen des Verfassers beziehen sich auf das Gebiet 
Fe, Fe3C, F eS i. Nach diesen bilden sich ternare 
Mischkristalle, besteliend aus Eisen, Kohlenstoff 
und Silizium, von dem Verfasser mit dem Namen 
Silizium-Martensit bezeichnet, sowie anderseits 
Mischkristalle aus Eisenkarbid und Silizium, dem 
Silizium-Zementit. Je nach der Lage der Schmelze 
in dem ternaren Diagramm besteht die ternare 
Legierung unmittelbar nach ihrer Erstarrung 
aus ungesattigtem Silizium-Martensit, oder einem 
Gemenge aus primarem gesattigtem  Silizium- 
Martensit mit einem binaren Eutektikum Silizium- 
martensit-Siliziumzementit, oder endlich aus pri
marem Silizium-Zementit und binarem Eutektikum  
Siliziummartensit-Siliziumzementit. Hieraus gelit. 
hervor, dafi die Erstarrungsvorgange des ter
naren Systems genau in derselben W eise ver- 
laufen wie diejenigen des Systems Eisen-Kohlen- 
stoff, nur mit dem Unterschied, dafi sowohl die 
Mischkristalle ais auch der Zementit Silizium  
aufnehmen konnen.

Diese Aehnlichkeit besteht auch noch fiir die 
Umwandlungen im festen Zustande; entweder 
tritt Graphitbildung ein oder die Silizium-Mar- 
tensite zerfallen zu Siliziumferrit und Silizium- 
zementit. [„Z. f. anorg. Chem.“ 1908 Bd. 59 
Heft 4 S. 373 — 413.]

L e o n  G u il le t :  Spezialstahl und seine An
wendung. [„Eng. i la g .“ 1908, Oktoberheft,
S. 65 — 75.]
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Ferrosilizium.
G e fa h r e n  b eim  T r a n s p o r t  v o n  F e r r o 

s i l iz iu m . Durch die stark reduzierende W irkung' 
bei sehr hoher Temperatur kann bei der Darstel
lung von Ferrosilizium Kalziumphosphid und Kal- 
ziumarsenid entstehen. Insbesondere das letztere 
kann unter Umstanden die Entsteliung giftiger  
Gase yeranlassen. Ferner hat man haufiger 
schon Explosionen von Ferrosilizium beobachtet. 
Zur Erklarung derselben sind folgende Theorien 
herangezogen worden: 1. Durch die rasche Ab- 
kiihlung von der iiuBerst hohen Temperatur des 
elektrischen Ofens befinden sich die Kristalle 
des Ferrosiliziums in einem labilen Zustande. 
Durch irgend eine Yeranlassung kann dieser 
Zustand aufgelioben und die Kristalle konnen zum 
Zerspringen gebracht werden. 2. In den Ferro- 
siliziumkristallen ist W asser eingeschlossen, 
welches im W inter frieren und das Materiał 
zersprengen kann. 3. Die Darstellung von Ferro
silizium erfolgt haufig in demśelben Ofen, in 
welchem kurz vorher Kalziumkarbid hergestellt 
worden war. Eine Aufnahme von Karbid ist 
demnach moglich und dementsprechend auch die 
Entstehung von Azetylen unter der Einwirkung 
des W assers. 4. Die Explosionen sind aut 
Phosphorwasserstoff zuriickzufiihren. 5. Es ist 
nicht ausgeschlossen, daB das Ferrosilizium selbst 
unter Bildung yon explosivem Siliziumwasserstoff 
mit feuchter, kolilensilurehaltiger Luft reagiert. 
Es wird empfolilen, beim Transport die Feuchtig- 
keit nach Moglichkeit von dem Ferrosilizium  
abzuhalten. [„Ir. A ge“ 1908 Heft 15 S. 997.]

P. Materialpriifung.
1. M echanische Priifung.

a) A llg e m e in e s .
B e r ic h t  iib er d ie  T a t ig k e i t  d es K g l. 

M a te r ia lp r i i f u n g s a m t e s  d er T e c h n is c h e n  
H o c h s c h u le  zu  B e r l in  im B c r ic h t s j a l ir  1907. 
W ir entnehmen demśelben die nachstehenden An
gaben: Wahrend des Berichtsjahres 1907 waren im 
Amt tatig: 3 Direktoren (davon 2 gleichzeitig  
Abteilungsvorsteher), 4 Abteilungsvorsteher, 
16 standige Mitarbeiter, 6 standige Assistenten, 
44 Assistenten, 44 Techniker, 1 Bureauvor- 
stelier und Rendant, 1 expedierender Sekretar 
und Kalkulator, 1 Bureauassistent, 1 Bureau- 
hilfsarbeiter, 1 Materialienverwalter, 1 Kanzlei- 
sekretar, 2 Kanzlisten, 7 Kanzleihilfsarbeiter,
1 Amtsmechaniker, 8 Diener, 1 Pfortner, 24 Ge
hilfen und Handwerker, 31 Arbeiter, 1 Maschinist,
2 Heizer, 3 Laborantem 16 Laboratorienburschen,
1 Gartner, 1 W achter, 5 Frauen, zusammen 
226 Personen.

Die allgemeinen Betriebsmittel haben keine 
nennenswerte Yermehrung erfahren, hingegen 
sind fiir die Abteilungsbetriebe verschiedene 
Neuanschaffungen zu verzeichnen. Insgesamt

sind an maschinellen Hilfsmitteln zurzeit im 
Betriebe: 3 Dampfkessel (je 70 qm Heizflache) 
mit Speisepumpen, Injektor usw., 2 Dampf- 
maschinen (je 90 PS) mit Kondensation und 
RiickkiUilanlage, 2 Gleichstrom - NebenschluB- 
dynamomaschinen (je 60 K W .), 3 Zusatz- und 
Umformerdynamos, 35 Gleichstrom-NebenschluB- 
motoren, 48 Arbeits- und W erkzeugmaschinen,
4 Laufkrane (3 elektrisch, einer von Hand be- 
trieben), 4 Fahrstiihle (elektrisch betrieben), 
3 Hoclidruck-Hydraulik-Pumpwerke mit je einem 
Hydraulik-Akkumulator (2 Dampf-, 1 Gewichts- 
akkumulator), 92 Priifungsmaschinen fiirMaterial- 
priifung (teils hydraulisch, teils mechanisch be- 
trieben), 2 Eismaschinen (Schweflige Saure).

Abteilung 1. M e ta llp r iifu n g . Hier wurden 
insgesamt 467 Antrage (404  im Vorjahre) er- 
ledigt, von denen 96 auf Behorden und 371 auf 
Private entfallen; diese Antrage umfassen etwa 
8000 Yersuche.

Die in dera vorjahrigen Bericht genannten 
wissenschaftlichen Untersuchungen sind abge- 
schlossen. Ein ausfuhrlicher Bericht wird dem- 
nachstin den nM itteilungen“ veroffentlicht werden.

Neu eingeleitet sind folgende wissenschaft- 
liche Untersuchungen:

1. Bestimmung der Streckgrenze mittels 
thermo-elektrischen Verfahrens.

2. Untersuchungen iiber den EinfluB von 
Clirom auf E isen-N ickel-L egierungen  im Auf- 
trage des Vereins zur Beforderung des Gewerb- 
fleiBes ais Fortsetzung der seit Jahren im Gange 
befindlichen Versuche mit Nickellegierungen.

Die Untersuchung erstreckt sich : a) auf Le
gierungen, wie sie im Handel vorkommen, b) auf 
besonders im Tiegelofen hergestellteSchmelzungen  
mit 4 bis 40 °/« Nickelgehalt, 0,1 bis 1,5 °/o 
Chromgehalt und 0 bis 0 ,5  % Kohlenstoff.

An im Betriebe gebrochenen Konstruktions- 
teilen, die auf die Giite des Materials und 
Ursache des Bruches untersucht worden sind, 
sind zu nennen:

1. Eine gebrochene Radachse fiir Kleinbahnen. 
Das Materiał entsprach mit 4900  kg/qcm F estig
keit und 24°/o  Dehnung einem FluBmaterial 
mittlerer Dehnbarkeit, es erwies sich an yer
schiedenen Teilen des Querschnitts ais gleich- 
maBig im Gefiige und in den Festigkeitseigen- 
schaften. Die Bruchursache war nicht auf fehler- 
haftes Materiał, sondern wahrscheinlich auf die 
scharfe Abdrehung an der Bruchstelle von (T,53 
auf 6,23 cm Durchmesser zuriickzufiilifen.

2. Das am 16. Marz 1907 im Mathildeschacht 
bei V6lklingen gerissene Drahtseil. Das Zer- 
reiBen des Seiles war durch die im Betriebe an 
ihm entstandenen Schaden (Abnutzung und Ver- 
rostungen, durch die yiele Drahte stellenweise 
vollig zerstort sind) verursacht.

3. Die gebrochene Kurbelwelle einer 150- 
pferdigen Gasmaschine. Es hat sich kein Anhalt
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ergeben, dafi die Ursaclie des Bruches in mangel- 
hafter Materialbeschaffenhe.it zu suchen ist.

4. Gebrochene Schiikel eines Zwischenge- 
schirres zum Forderkorb. Das Materiał war ais 
Schweifieisen von geringer Festigkeit und groBer 
Dehnung anzuspreęhen und geniigte wegen seiner 
geringen Festigkeit nicht den Anforderungen, 
die man im allgemeinen an Schmiedestiicke aus 
Schweifieisen stellt. Bei der Kerbschlagprobe 
erwies sich das Materiał ais sprode. Durch 
Gluhen wurde der W iderstand gegen Schlag 
erhoht.

5. Gebrochene Kurbelwelle. Die Priifung des
Materials auf Zugfestigkeit ergab im Mittel im An- 
lieferungszustande as =  2310 ; =  4670kg/qcm ;
3 =  25 ,5°/o; nach dem Ausgluhen bei 9 0 0 °  G.: 
as =  2700; <Jb =  5090  kg/qcm; o =  2 4 ,(i °/o. 
Die Festigkeit ist durcli das Ausgluhen gestiegen, 
angeblich liegt Chromnickelstahl yor.

6. Gebrochene Kulisse. Nach den Ergelmissen 
von Zugyersuchen und Kerbschlagprobęn konnte 
die Ursaclie des Bruches nicht auf mangelhaftes 
Materiał zuriickgefuhrt werden.

7. Gebrocliener Automobil-Achsschenkel. Die 
chemische Analyse kennzeiclmete das Materiał 
ais niedrigprozentigen Nickelstahl. Die erzielte 
Festigkeit des Materials und dessen Delinung 
entspriclit den Anforderungen, die man an 
solchen Stalli zu stellen pfiegt. Nach der Kerb
schlagprobe erwies sich das Materiał ais sehr 
widerstandsfiihig gegen stofiweise Beanspruchung. 
Das Gefiige war gleichmaBig und ohne Fehler. 
Anhaltspunkte, um die Bruchursache auf sclilechtes 
oder fehlerhaftes Materiał zuriickfiihren zu konnen, 
ergaben sich nicht.

8. Gebrochene Kolbenstange. Die scharfe 
Eindrehung an der Bruchstelle hatte die Ent
stehung des Bruches begiinstigt.

Mehrfach fanden Priifungen von Kranketten 
und Hebewerken bis zu bestimmten Hoehstlasten 
(5 0 0 0 — 10 000  kg) zur Kontrolle ihrer Betriebs- 
sicherheit statt.

Elektrisch geschweifite kalibrierte Kranketten 
aus Siemens -Martineisen in Gliedstarken yon
0,7 bis 1,8 cm Eisenstarke, bei denen die 
Schweifistelle nicht sichtbar war, und die be
sonders ais Flaschenzugketton yerwendet werden 
sollen, lieferten im Mittel aus je  3 Parallel- 
yersuchen:
fiir d ..................=  0,7 0,8 1,0 1,25 cm
Bruchgrenze . . . =  2100 3050 4420 6800 kg
Bruchapannung 3b =  2730 3030 2810 2770 kg/qcm
fu r d ..................=  1,43 1,65 1,8 cm
Bruchgrenze . . . =  8520 12150 14300 kg
Bruchapannung sb =  2650 2840 2440 kg/qcm

Der Bruch erfolgte bis auf zw ei Versuche 
aufierhalb der Schweifistelle. Die Bruchstellen 
zeigten starkę Einschnurungen. Die Bruchlasten 
dfr beiden in den Sehweifistellen gerissenen 
Proben waren nicht niedriger ais die bei den 
aufierhalb der Schweifistelle zerrissenen Proben.

Andere Ketten mit 0,4 bis 0,8 cm Eisenstarke, 
bei denen die Schweifistelle an der „Schmal- 
se ite“ (Beriihrungsstelle mit dem Nachbarglied) 
lag und einen W ulst hatte, ergaben im Mittel 
aus je 3 Parallelyersuchen:
fur d . . . . =  0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 cm
Bruchgrenze . =  580 940 1500 2000 2490 kg
B ru ch 

apannung aii =  2310 2590 2840 2670 2540 kg/qcm

Der Bruch erfolgte bei 8 Proben innerhalb 
der Schweifistelle, bei 7 Proben aufierhalb der 
Schweifistelle.

Gewohnliche Gliederketten yon 2,0 cm Eisen
starke lieferten IG 900 bis 18 200 Bruchlasten 
bei 2750 bis 2900 kg/qcm Bruchspannungen.

Unter Zugrundelegung der Materialvor- 
schriften fiir die deutsche Kriegsmarine wurden 
unter anderem gepriift:

1. Minenbleche durch Zug-, Biege-, Loch-, 
Schweifibiege- und Hartungsbiegeproben.

2. Martinstahlgufi auf Zugfestigkeit bei 
Zimmerwarme und 200° C. Ermittelt sind bei 
Zimmerwarme Festigkeit =  3900 bis 4550kg/qcm , 
Dehnung =  10,3 bis 29,4 °/o, bei 200° C. Festig
keit =  4350 bis 5430 kg/qcm, Dehnung =  7,7 
bis 14,4 o/o.

3. GuBeisen. Die Biegefestigkeit betrug 2330  
bis 3410 kg/qcm, die Zugfesligkeit 1360 bis 
1880 kg/qcni.

In Erganzung der im yorjahrigen Bericht 
erwalmten Yersuche mit Rohrflansclien aus FluB- 
eisen und StahlguB sind solche mit Flanschen 
aus „FluBeisen unter dem Hammer geschmiedet“ 
und „Siemens-Martinstahl hydraulisch geprefit“ 
angestellt worden. Ermittelt wurden in gleicher 
W eise wie friiher:

1. die Eigenschaften des Materials durch 
Zugyersuclie, Kerbschlagproben und Stauchyer- 
yersuche,

2. das Verhalten der verarbeiteten Flanschen 
beim Biege- und Scblagyersuch,

3. der Widerstand des eingewalzten Rohres 
gegen Herausziehen aus dem Flansch bei Zimmer
warme, 100, 200 , 300 und 4 0 0 °  C.

Umfangreiche Priifungen eines seitens des 
Antragstellers zum Patent angemeldeten Ver- 
zinnungs- und Lotyerfahrens auf seine Braucłi- 
barkeit fiihrten zu befriedigenden Ergebnissen. 
W eder bei wechselnder Warnie (—  30° C. bis 
-f- 40°C.), noch bei mechanischen Beanspruchungen 
(Biegen, Yerdrehen und Zerreifien der verzinnten 
Stiicke bis zum Bruch) trat Abblattern der Ver- 
zirinungsscliicht ein.

Zur Ermittelung des Gleitwiderstandes von 
Eisen im Beton wurden Versuchc auf Heraus
ziehen des Eisens angestellt mit: 1. W ulsteisen,
2. Quadrat-, 3. Flach- und 4. Rundeisen bei 
drei Betonmischungen.

Die Ergebnisse zeigen, dafi das W ulsteisen  
den groBten Widerstand gegen Herausziehen 
liefert, und dafi er bei dem Rundeisen grofier
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war ais bei dem Flacheisen; mit wachsendem 
Gehalt des Betons an Kies nalim er ab. Die 
yerwendeten Eisen hatten annilhernd die gleiehen 
Bruchfestigkeiten.

Abteilung 2. B a u m a te r ia lp r iifu n g . In der 
Abteilung fiir Baumaterialpriifung wurden in 
dem Betriebsjahre 1907 insgesamt 940 Antrage 
mit 39 136 Yersuclien gegen 929 Antrilge mit 
38 590 Yersuclien im Vorjahre erledigt.

Abteilung 3. P a p ie r -  und t e x t i l  t e c h n is c h e  
P r iifu n g e n . In der Abteilung fiir papier- und 
textiltechnische Priifungen wurden im Berichts- 
jahr 1313 Priifungsantriige erledigt, 800 im 
Auftrage yon Behorden, 513 im Auftrage yon 
Priyat.en.

Abteilung 4. M e ta l lo g r a p h ie .  Die Anzahl 
der einzelnen Antrilge ist gegen das Vorjahr 
etwas zuriickgcgangen. Dagegen hat der Um- 
fang der einzelnen Antrilge betrttchtlich zuge- 
notnmen. Es wurden 87 Antrilge erledigt gegen 
102 und 7 7 in den beiden Vorjahren.

Neben der Erledigung der laufenden Antrilge 
war die Abteilung noch mit folgenden grofieren 
wissenschaftlichen Untersuchungen beschaftigt:

a) EinfluB verschiedener Umstilnde auf den 
Angriff des Eisens durch W asser und Salz- 
losungen.* W eitere Mitteilungen, namentlich 
auch iiber den Rostangriff bei hoheren Warme- 
graden, sollen folgen.

b) Yersuche iiber die Graphitausscheidung 
im Roheisen.**

c) Yersuche, den Grad des Kaltziehens von 
Eisendraht durch Bestimmung der Loslichkeit 
in Silure festzustellen. Neuere Beobachtungen 
machten cs wiinschenswert, die Saureloslichkeits- 
bestimmung auch auf Materiał [in anderen jZu- 
standen der Behandlung auszudehnen. Die Unter
suchung ist noch im Gang.

d) Dio im Jahresbericht 1905 erwahnten 
Untersuchungen iiber das Kleingefiige von 
Zementen, Klinkern, Schlacken usw. sind im 
Berichtsjalir wieder aufgenommen worden. Ein 
Bericht iiber das „Kleingefiige des Portland- 
zementes* von Dr. Stern ist erschienen.***

Auch in diesem Jahr ist wiederum darauf 
aufmerksam gemacht worden, dafi bei Stellung 
von Antrilgen aus der Praxis yielfach unterlassen 
wird, die Heranziehung der metallographischen 
Verfahren zur Aufklilrung der Ursache be- 
sonderer Erscheinungen, z. B. Bruchursache, 
Ursache von Zerstorungen, Anfressungen usw., 
zu beantragen; es werden statt dessen bestimmte, 
genau umschriebene Versuche yerlangt, die dann 
hilufig keinen Aufschlufi iiber die Ursache der 
eingetretenen Zerstorungen bringen.

In Fiillen, wo die metallographische Unter
suchung keinen Erfolg yerspricht, wird yon yorn- 
herein yom Amt darauf aufmerksam gemacht.

* Yergl. „Siabl und Eisen“ 1908 Nr. 44 S. 1564 u. ff.
** Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 44 8.1565 u. ff.

*** Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 43 S. 1542 a. ff.

i  ^Ini Nachfolgenden soli iiber einige im laufenden 
Betriebe erledigte Antragsarbeiten kurz berichtet 
werden. Sie geben einen Ueberblick iiber die 
mannigfaltigen Gebiete, auf denen die metallo
graphische Forschung der Praxis dienlich sein 
kann.

Einen nicht unwesentlichen Anteil der An- 
trilge bilden seit Jahren die Untersuchungen 
iiber Rostangriff von Siederohren in Dampf- 
kesseln, W armwasserheizanlagen usw. Meist 
wird die Schuld auf die chemische Zusammen
setzung des Materials der Rohre oder des ver- 
wendeten W assers geschoben. W ie durch Yer
suche festgestellt ist, spielt die chemische Zu
sammensetzung des Eisens (GuBeisen, FluBeisen, 
SchweiBeisen) in der iiberwiegemlen Mehrzahl 
der Falle eine sehr untergeordnete Rolle beim 
Rostangriff. Auch der EinfluB der yerschiedenen 
chemisclien Zusammensetzung der zur Yer
wendung gelangenden Speisewasser tritt haufig 
zuriick gegeniiber dem EinfluB der dcm Speise
wasser durch die Betriebsverhaltnisse gegebenen 
Mogiichkeit, sich mit Luft zu silttigen. Yoll- 
kommene Verhinderung des Rostangriffes konnte 
nur bei Yerwendung vollig  sauerstoff-(luft-)freien  
W assers erzielt werden, was aus technischen 
Griinden nicht durchfiihrbar ist. Die bekannte 
Eigenschaft der Holzkohle, Gase auf sich nieder- 
zuschlagen, fiihrte zu Versuclien, dem Speise
wasser durch Einhilngen yon Holzkohlenbeuteln 
einen Teil seines Sauerstoffgehaltes zu entziehen.

In einem Falle war festzustellen, wie sich 
Zinkblech und Kupferblech gegeniiber einer 
schweflige Silure und W asserdampf enthaltenden 
Atmosphare yerhalten.

In mehreren Fiillen wurden nach yerschie
denen Verfahren yerzinnte eiserne Gegenstiinde 
auf Porositat der Verzinnung gepriift.

Sehr haufig gelangen aufgerissene Konden- 
satorrohre aus Messing zur Untersuchung. Fol
gende Ursachen des ReiBens konnten bisher 
festgestellt werden: a) starkę Spannungen im 
Materiał infolge Kaltziehens, b) Einwirkung yon 
W asserarten, die Messing slark angreifen (See- 
wasser, salzhaltiges W asser).

Bei Kupferdrahten, die sich im Betrieb ver- 
schieden yerhielten, sollte, wenn moglich, die 
Ursache des yerschiedenen Verhaltens festgestellt 
werden. Es zeigte sich, daB die im Betrieb 
schlecht bewilhrte Sorte hoheren Kupferoxydul- 
gehalt und infolge śtarker Kaltstreckung triimmer- 
artig angeordnete Kupferkristalliten aufwies.

Bei einem Posten Eisenbahnschienen, der den 
Lieferungsbedingungen nicht entsprach, sollte die 
Ursache des schlechten Yerhaltens festgestellt 
werden. Die Untersuchung ergab folgendes: Das 
Schienenmaterial war phosphorreich. Die Phos- 
phorąusseigerungen lagen nicht nur im Kern des 
Materials, sondern erstreckten sich auch bis an 
den auBeren Umfang. Von der Oberflache der 
Schienen gingen aufierdem Schlackenadern aus.

a
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die wie Ker be wirkten; sie sind verriautlich auf 
vom GuB des Blockcs herrtihrende Randblasen 
zuruckzufiihren. Infolge der starken Phosphor- 
ausseigerungen und der von der Oberflache 
ausgehenden Sclilackenadern war die Wider- 
standsfithigkeit des Materials gegen stofiweise 
Beanspruchung stark vermindert.

W ie friilier, so konnte auch im Berichtsjahre 
in einer grofien Anzahl von Fiillen der Nach- 
weis erbracht werden, dafi das schlechte Ver- 
halten des Materials auf starkę Seigerungs- 
erscheinungen zuruckzufiihren war. Es handelte 
sich dabei um: Kesselbleche, Schienen, Schiffs- 
bleche, Protileisen, Quadrateisen usw. In einem 
Fali (W inkeleisen) lagen Seigerungserscheinungen 
nicht vor, trotzdem zeigte das Materiał grofie 
Sprodigkeit, die jedoch durch Ausgliihen schon 
bei etwa 750° C. behoben werden konnte. Daraus 
ergibt sich, daB hier nicht Materialfehler vor- 
lagen, sondern, dafi das W inkeleisen durch 
fehlerhafte Wilrmebehandlung verdorben war. 
W elcher Art diese Behandlung war, lieB sich 
nicht zweifelsfrei feststellen. Ueberhitzung hatte 
nicht stattgefunden.

Besonders empfindlich gegen Fehler in der 
Warmebchandlung sind manche Spezialstahlsorten. 
Zur Untersuchung gelangten zwei NickelfluBeiseu- 
stiicke, die beim Schmieden rissig geworden 
waren. Es konnte nachgewiesen werden, daB 
das AufreiBeu durch Schmieden bei zu hoher 
Schmiedehitze verursacht war.

Im Laufe der Untersuchung ergab sich, dafi 
das Materiał zum AufreiBen veranlafit werden 
kann, wenn eine bestimmte obere Grenze der 
Schmiedehitze, die abhilngig ist von den Ab- 
messungen der zu schmiedenden Stiicke und der 
Zeitdauer der Yorausgehenden Gliihung, iiber- 
sehritten wird. Das Gesamtergebnis wird dem- 
niichst unter der Ueberschrift: „Durcli zu hohe 
Schmiedehitze verdorbenes NickelfluBeisen“ von 
E. Heyn und O. Bauer veroftentlicht werden.

Zwei gehartete Zahnrader aus Chromnickel
stahl zeigten an der inneren Seite der Nabe 
radial verlaufende Risse. Grobere Gefiigefehler, 
die zur Erklarung des ReiBens herangezogen 
werden konnten, waren nicht Yorhanden. Dagegen  
konnten in den Zahnr&dern starkę Spannungen 
nachgewiesen werden, die zu Rissen Yeranlassung 
geben konnen. Aehnliche Yerhaltnisse lagen bei 
einem geharteten, gerissenen Friiser und einer 
kleinen Stahlwalze vor. Die Ermittelung der 
Bruchursache und die Aufklfirung auffalliger 
Brucherscheinungen an Maschinenbauteilen ist in 
zahlreichen Fallen auf Grund metallographischer 
Untersuchung moglich. Im Berichtsjahr wurden 
nach diesor Riehtung hin untersuclit: drei ge- 
brochene Kurbelwellen, zwei gebrochene Kolben- 
stangen, eine gebrochene Antriebskurbel, eine 
gebrochene Verbinduiigswelle, eine gebrochene 
Radachse.

Materialfeliler lagen in keinem der genannten 
Falle vor. In drei Fallen war der Bruch mit 
groBer Wahrscheinlichkeit auf scharf eingedrehte 
Ecken, die wie Kerbe wirken, zuruckzufiihren. Li 
zwei Fallen lagen Dauerbrucherscheinungen vor.

Von einem groBeren Hiittenwerk waren Stahl- 
proben und aus demselben Stahl liergestellte 
Sensen eingesandt. Die Sensen unterschieden 
sich in ilirem Verhalten wesentlich voneinander, 
einzelne waren sprode, andere zeigten die ver- 
langten guten Eigenschaften. F estgestellt sollte 
werden, ob das Yerschiedene Yerlialten der fertigen 
Sensen auf Materialyerschiedenheiten oder auf 
verschiedene Vorbehandlung der Sensen zuriick- 
zufiihren ist. Die Untersuchung ergab, daB die 
spriiden Sensen durch fehlerhafte Warmebehand
lung verdorben waren.

Bei einem im Betriebe gerissenen Drahtseil 
bestand der Verdacht, daB der Bruch durch 
frevelhafte Hand hervorgerufen war. Die Unter
suchung der Bruchenden ergab keinen Anhalts- 
punkt fiir diese Vermutung. D ie gefundenen 
Yeranderungen der urspriinglichen Querschnit.te 
der Drahte entsprachen mechanischen Abnutzungen 
des Drahtmaterials wahrend des Betriebes, hervor- 
gerufen durch stelleuweise starko Beanspruchung.* 
In einem andern Falle sollte bei einor grofien 
Lieferung Yon Stahldraht festgestellt werden, ob 
das schlechte Verhalteu beim Ziehen auf Fehler 
beim Auswalzen oder auf Fehler im Rohmaterial 
zuruckzufiihren war. Es stellte sich heraus, 
daB zahlreiche W alzfehler (vom W alzen lier- 
riihrende Grate, mit Schlacke ausgefiillte Nahte 
uud Ueberlappungen) Yorlagen.

In einer Reihe von Fallen war festzustellen, 
ob Gufistiicke Tempergufi oder StahlguB waren. 
Die Entscheidung ist mittels der metallographi- 
sclien Untersuchung einfach; auch laBt sich ohne 
weiteres die Tiefe der durch das Tempem ent- 
kolilten Schicht feststellen. Ebenso scharf wie 
der EntkolilungSYorgang beim Tempera metallo- 
graphisch yerfolgt werden kann, laBt sich auch 
wieder die Kohlung beim Zementieren nachweisen. 
Nach yerschiedenen Verfahren zementierte Gegen- 
stande wurden auf Tiefe der zementierten Schicht 
und Hohe des aufgenominenen KohlenstofTgehaltes 
untersuclit, um auf Grund der gefundenen Ergeb
nisse das wirtscliaftlich vorteilhafteste Zementier- 
yerfahren zu ermitteln. In einem Teil handelte 
es sich um Aufklarung der Zerstorungsursache 
von Heizkorpern aus GuBeisen. Die Zerstorungen 
traten nur in unmittełbarer Nahe der Flansch- 
verbindungen auf. Das GuBeisen war an diesen 
Stellen Yollstandig zersetzt und bildete nur noch 
eine weiche, hochgraphithaltige Masse. Die Zer- 
setzung kann vor sich gelien unter Einwirkung 
der Feuergase (scliweflige Saure) und Feuchtig
keit. Der Umstand, daB die Zersetzung Yor-

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 35 S. 1240 u. ff.
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wiegęnd an den Flanschenverbindungen auftrat, 
lieB darauf schlieBen, daB die Flanschendichtungen 
niclit ganz einwandfrei waren, so daB W asser 
durchdringen konnte. Andere Untersuchungen 
betrafen Legierungen, Lagermetalle, RotguB und 
WeiBmetall.

In einer Zollstreitigkeit war zu begutachten, 
ob ein Śtahlformgufistuck ais „RohguB* oder ais 
„bearbeitetes Gufistuck“ zu verzollen sei. Das 
GuBstiick zeigte bearbeitete Flkchen, die sich ais 
vorgeschruppte Stellen zur Priifung auf Fehler- 
freiheit der Giisse erwiesen. Das GuBstiick war 
daher ais „RohguB" zu verzollen. — Die mit
geteilten einzelnen Untersuchungen stellen nur 
einen kleinen Teil der ausgefiihrten Arbeiten 
dar; sie sollen auch lediglieh ais Hinweis fiir 
die mannigfaltige nutzbringende Yerwendbarkeit 
metallographischer Arbeits- und Untersuchungs- 
yerfahren fiir die Praxis dienen.

Abteilung 5. A llg e m e in e  C hem ie. In der 
Abteilung 5 fiir allgemeine Chemie wurden 442  
Antriige mit 833 Untersuchungen erledigt. Yon 
den AntrUgen entflelen 104 mit 224 Unter
suchungen auf Behorden, 338 mit 609 Unter
suchungen auf Private. W ie alljiihrlich galt die 
Mehrzahl der Prufungen dem Eisen und seinen 
Legierungen, wobei dic chemische Analyse hiiufig 
durch die metallographische Untersuchung er- 
gilnzt wurde. Da sich herausstellte, daB bei 
der Wolframbestimmung in Spezialstahlen infolge 
der Scliwierigkeit. der Trennung des Wolframs 
von Chrom- und Phosphorsiiure die in der 
Literatur angegebenen Verfahren noch unsicher 
waren, wurde die wissenschaftliche Bearbeitung 
dieser Frage auf breiter Grundlage in Angriff 
genommen. W ie ferner bereits im vorigen 
Jahresbericlite erwithnt, konnen bei der Ermitte- 
lung des Pliosphorgelialtes von Stilhlen Feliler 
yorkommen, wenn gleichzeitig Arsen zugegen 
ist. Die im yorhergehenden Jahre begonnene 
Untersuchung iiber den EinfluB des Arsens auf 
die Phosphorbestimmung wurde im laufenden 
Jahre fortgesetzt.

Auf Antrag einer Behorde war die Frage 
der Entwickelung giftiger Gase aus elektrolytisch 
hergestelltem Ferrosilizium zu priifen. Es zeigte 
sich, daB Arsen niclit, in merklichen Mengen zu
gegen war, dafi hingegen bei gewissen Materialien 
erhebliche Entwickelung von Phosphorwasserstoff 
beim H inzutntt von Feuchtigkeit stattfand.*

Auch die Untersuchung von anderen Metallen 
ais Eisen beanspruchte unter den eingelaufenen 
Antrilgen im letzten Betriebsjahre wieder breiten 
Raum. Zahlreich gelangten auch Erze, zumal 
aus den Kolonien, zur Untersuchung.

Die AntrRge auf Heizwertbestimmung von 
Brennmaterialien zeigten auch im letzten B e
triebsjahre wieder eine erfreuliche Steigerung,
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ein Beweis dafiir, daB die Notwendigkeit der
Kenntnis der chemischen Zusammensetzung und 
des Heizwertes zum Zwecke der riclitigen Be- 
urteilung des W ertes von Brennstoflen auch in 
industriellen Kreisen in immer hoheren GradeD 
anerkannt wird. Zur Untersuchung gelangten  
hilufiger auch Heizole und iihnliche Flussigkciten, 
die zum Betriebe von Motoren Verwendung
fanden. Von gasanalytischen Untersuchungen 
sei die Priifung von Abgasen einer auswiirts 
gelegenen Fabrik erwilhnt, die zu Geruchs- 
belilstigungen AnlaB geben sollten. Es stellte  
sich heraus, daB wenigstens an den Tagcn der 
Untersuchung die Zusammensetzung der Abgase 
keine Anhaltspunkte hierfiir bot.

Von anderen im Laufe des letzten Betriebs- 
jahres abgeschlossenen wissenschaftlichen Unter
suchungen sei zunilchst die Bearbeitung einiger 
Fragen aus dem Gebiete der Stahlanalyse ge
nannt. Beziiglich der Phosphorbestimmung im 
Stahl nach dem Molybdatverfahren wurde ge
funden, daB die Gegenwart von Arsen die Er
gebnisse der Analyse in merklichem Grade zu 
beeinflussen vermag. Die hierbei auftretenden 
GesetzmilBigkeiten wurden eingehend untersucht.*

Bei der Analyse von Spezialstahlen hatte 
sich herausgestellt, daB die Ermittelung des 
W olframgelialtes bei Gegenwart von Chrom nach 
den ublichen Arbeitsweisen zu Fehlern AnlaB 
geben kann. Die niihere Priifung des Gegen- 
standes fiihrte zur Aufdeckung der in Betracht 
kommenden Fehlerąuellen und zur Ausarbeitung 
eines Verfahrens, das die Bestimmung von 
Wolfram neben Chrom mit Sicherheit erlaubt. 
Im Yerfolg dieser Untersuchungen wurde fest- 
gestellt, daB die quantitative Trennung yon 
Wolfrarnsilure neben Phosphorsiiure in der- 
artigen Stilhlen nach den in der Literatur be- 
schriebenen Arbeitsweisen nicht einwandfrei 
durchfiihrbar ist. Auch diese Frage wurde 
daher einer eingehenden Bearbeitung unterzogen. 
Ueber die Ergebnisse, die im letzten Betriebs- 
jahr noch nicht yollstandig abgeschlossen vor- 
lagen, soli demniichst berichtet werden.

Auch iiber die titrimetrische Bestimmung von 
Mangan wurde eine Untersuchung begonnen, dereń 
Ergebnisse spater yeroffentliclit werden sollen.

Von Ferrosilizium handelt eine Arbeit, in 
welcher die spezifisclien Gewichte yerscliiedener 
Ferrosiliziumarten bestimmt wurden. Die Ab- 
hiingigkeit des spezifisclien Gewichts yon dem 
Siliziumgehalt des Materials wurde schaubildlich 
dargestellt.

Fiir die Untersuchung titanhaltiger Materialien 
erwies sich ein Yerfahren zweckmaBig, das auf 
der Reduktion des Titans in stark salzsaurer 
Losung und der nachfolgenden Titration des 
gebildeten Titanchloriirs mit Eisenchlorid beruhte.

M aterialprufung.

* Yergl. S. 1895 dieses Heftes. * „Stabl und Eisen“ 1908 Nr. 9 S. 295.
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Besondere Schwierigkeiten machte bekanntlicli 
bisher die Analyse mit W eifimetall infolge der 
schwer durchzufiihrenden quantitativen Trennung 
von Antimon und Zinn. Es wurden dio Versuchs- 
bedingungen festgestellt, um in oxalsaurer Losung 
das Antimon durch Einleiten von Schwefel- 
wasserstoff vom Zinn zu trennen. Bei Inne- 
haltung der ais giinstig erkannten Versuchs- 
bedingungen gelingt die quantitative Trennuug 
in sehr kurzer Zeit.

Das wertvollste Hilfsmittel bei der Analyse 
von Metallegierungen bietet die elektrolytische 
Abscheidung der Metalle dar. Mit Hilfe der von 
Frary angegebenen Versuchsanordnung wurden 
elektrolytische Schnellverfahren zur Bestimmung 
der hauptsitchlich in Betracht kommenden Ele- 
inente ausgearheitet, iiber dereń Einzelheiten dcm- 
nachst im Zusammenhange berichtet werden soli.

Abteilung 6. O e lp r u fu n g . In der Abteilung 
fiir Oelpriifung wurden 773 Proben zu 490 An- 
tragen untersucht (gegeniiber 892 Proben zu 
485 Antriigen im Vorjahr). Eine Anstrichmasse 
war daraufhin zu priifen, ob sie oder ihre 
Dilmpfe beim Anstreichen von Dampfkesseln 
Yeranlassung zu Explosionen oder zu Vergif- 
tungen gehen konnen. Da die Masse nur etwa
1 °/o unter 120° siedende Bestandteile enthielt 
und erst bei 6 0 °  entflammbare Dilmpfe ent- 
wickelte, so erschien die Gefahr, dafi sich 
beim Kesselanstrich explosive Gasgemische bilden, 
nur sehr gering. Immerhin wurde im Gutachten 
darauf hingewiesen, dafi es sich empfehle, beim 
Gebrauch des Anstrichmittels die iibłichen Vor- 
sichtsmafiregeln (Sicherlieitslampe, ausreichende 
Liiftung des Kessels) zu treffen. [„Mitt. Material- 
priifungs-Amt“ 1908 Heft 5 u. 6 S. 209 — 307.]

O. B e r n d t :  Die Materialpriifungsanstalt und 
das Gasmaschinenlaboratoriuni der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. [„Z. d. Y. d. I .“ Bd. 52 
Heft 47 S. 1869.]

P r i i f u n g s m a s c h i n e n  an dem „ G la s g o w  
T e c l m i c a l  C o l le g e " .*  Beschreibung zweier 
von der Firma W . & T. Avery gelieferten  
Priifungsmaschinen. Die eine derselben ist eine 
100 t-Horizontalmascliine fiir Zerreifi-, Druck-, 
Biege- und Sclierversuche, die zweite dient 
bei solchen Priifungen, bei welchen Zug und 
Torsionsspannungen gleichzeitig angewendet 
werden. [„Engineering* 1908, 25. September 
Bd. 86 S. 403.]

P r i i f u n g ś m a s c h i n e  f i ir  u m k e h r b a r e  
T o r s io n e n .  Beschreibung einer von W . & T. 
Avery gelieferten Maschine, welche fiir das 
Untersuchungslaboratorium des „Glasgow und 
W est of Scotland Teclmical College* bestimmt 
ist. [„Engineering* 1908 Bd. 86 S. 473.]

b) U n ter su ch u n g  b eso n d erer  M ateria lien .
P . H. D u d le y :  P r i i f u n g  y o n  S c h ie n e n  

au s S ie m e n s -M a r t in s ta h l.  In einem Yortrag 
Yor der W estern Society of Engineers bespricht

Verfasser die in Schienen auftretenden Fehler im 
Verhalten wiihrend des Gebrauehes sowie Gefiige- 
fehler. [„Ir. A g e“ 1908 Bd. 82 H eft 11 S. 737.] 

M e c lia n isc h e  E ig e n s c h a f t e n  von  n a h t-  
o se n  F lu f ie is e n r o h r e n .  Himveis auf eine 

Zusaminenstellung der Stewartschen Arbeiten 
iiber diesen Gegenstand. [„Ir. A ge“ 1908 Bd. 82 
Nr. 7 S. 453.]

K ohn  : Der Schienenstoff und seine Priifung, ins- 
besońdere durch die Kugeldruckprobe. [„Zentralbl. 
d. B auv.“ 1908, 26. September, S. 5 1 5 — 520.] 

B r iic h e  in  S ta h h v e l le n  usw. Die Ursachen 
sind : 1. Fehler von der Herstellung des Materials 
herriihrend, 2. Fehler aus falscherMaterialbehand- 
lung, 3. Defekte, die im Betrieb entstehen. 
[„Ir. A ge“ 1908, 26. N o y ., S. 1 5 2 8 — 1529.] 

E. H e y n  und 0 . B a u e r :  V e r g le ic h e n d e  
U n te r s u c h u n g  z w e ie r  B le c h s o r t e n ,  d ie  
s ic h  beim  V e r z in k e n  v e r s c h ie d e n  v e r -  
h ie lt e n . Auf Grund ihrer chemischen und 
metallographischen Untersuchung sowie yoii 

Biegeproben gelangen die Verfasser zum Schlufi, 
dafi der rerschieden starkę Angriff der Bleche 
durch Salzsaure auf verschiedene Wilrmebehaud- 
lung sowie auf Unterschiede in der chemischen 
Zusammensetzung, insbesondere den Kohlenstoff- 
gehalt zuriickzufiihren ist. [„Mitt. Materialpr.- 
Am t“ 1908 Heft 4 S. 200.]

P r i ifu n g  y o n  S c h u tz  a n s t r ic l ie n  fiir  
E is e n . Kurze Beschreibung einer Anlage in 
Atlantic City N. J ., wo Probeanstriche auf ihre 
Haltbarkeit hin verglichen werden. [„Eng. 
Min. J .“ 1908 Bd. 86 Heft 10 S. 474.]

Dr. H. H o ffm a n n : Ueber meclianische Oel- 
priifung.* [„Gliickauf* 1908, 7. Nov., S. 1589  
bis 1599.]

c2. M ikroskopie.

M. Z i e g l e r :  N e u e  o p t is c h e ’ M eth o d e  
zu r  B e s t im m u n g  d er H ilr te  d er  'G e f iig e -  
h e s t a n d t e i le  in  L e g ie r u n g e n .

Die Methode beruht auf der Tatsache, dafi 
durch Reliefpolieren mit Hilfe von Eisenoxyd die 
Abnutzung der yerschiedenen Gefiigebestandteile 
um so erheblicher ist, je weicher dieselben sind. 
Nachdem man eine zu untersuchende Flachę in 
dieser W eise behandelt hat, kann man in ein- 
facher W eise durch Einst&llung der yerschiedenen 
Flachen auf maximale Bildscharfe feststellen, wie 
stark die Abnutzung der yerschiedenen Bestand 
teile im Verhaltnis zueinander ist.

Durch die Behandlung von EisennSgeln mit 
geschmolzenem Schwefel fiilirte der Yerfasser 
mit Hilfe seiner neuen Methode den Nachweis, 
dafi die Reihenfolge der Hartę der vorhandenen Be
standteile folgende ist: Schwefel, Eisen, F eS , F eS 2. 
[„Rev. M et.“ 1908 Heft 9 S. 565.]

H u g o  H e r m a n n : Mikrographischer Befund 
iiber das Stiickofeneisen von Brekow itz.* [„Oest. 
Z.^f. B. u. H .“ 1908, 17. Okt.,‘J3. 526 — 527.]
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3. A n a l y t i s c h e s .  KoUlonstoir.
a) A llg e m e in e s .

Das Laboratorium der Keystone Coal and 
Coke Company und seine Einrichtung ist kurz 
beschrieben.* [„Ind. W .“ 1908, 5. Oktober, 
S. 1 1 8 0 — 1181.]

Die Brennstoffpriifanstalt in Norfolk. [„Z. f. 
pr. Geol.“ 1908 Oktoberlieft S. 447 — 448.]

H. B u l le r - d e - F lo r in :  Analytische Chemie 
und Mctallindustrie. Abdruck eines Vortrags im 
„Schweizerischen Verein analytischer Cheiniker*1. 
(Fortsetżung folgt.) [„GieB.-Zg.“ 1908, 15. No- 
veinber, S. 663 — 675.]

H ja lm a r  E r ik s s o n :  Sclmellanalyse fiir
Stahlwerke. [„Bili. Jornk. Ann.K 1908 10. Heft 
S. 734 — 738.]

A. L e r o u .\:  Friedriclis Kryptol- und Platin- 
reagensrohrofen fiir kleinere Sehmelzarbeiten 
versehiedener Art. [ nChem.-Zg.“ 1908, 21. No- 
vember, S. 1137 — 1138.]

b) S p e z ie lle  U n ter su ch u n g en .
Arson.

M a rce l G u ed ra s:  B e s t im m u n g  d es A r se n s  
in  E is e n e r z e n .  Man kocht 1 g Erz mit 5 g  
Zinnchloriir und 150 ccm Salzsaure und fiihrt 
das D estillat in eine 50 ccm W asser enthaltende 
Yorlage. Sobald 40 ccm iibergegangen sind, wird 
die Destillation unterbrochen, man neutralisiert 
das D estillat, setzt Bikarbonat zu und titriert 
mit Jod. Die hartesten Erze sollen sich so in 
einigen Minuten zersetzen lassen. [„Rey. gćner. 
de Chimie pure et appl.“ 1908 Bd. 11 S. 251.]

Eison.
L. B r a n d t:  C h e m isch  r e in e s  E is e n o x y d  

a i s  U r t i t e r s u b s t a n z  f i ir  d ie  E i s e n b e -  
s t im m u n g  in  s a l z s a u r e r  L o s u n g .  y er
fasser bespricht die yerschiedenen Substanzen, 
welche zur Titerstellung fiir die Eisenbestimmung 
benutzt werden, und untersucht die Ursachen 
des yerschieden hohen Permanganatverbrauchs 
bei den yerschiedenen Methoden. Zum SchluB 
gibt er eine Daj stellungsmethode des von ihm 
empfohłenen Eisenoxyds: Man lost moglichst
reines Eisen in SalzsUure, leitet heiB Schwefel- 
wasserstoff ein, filtriert, oxydiert mit Salpeter- 
saure, dauipft zweimal mit Salzsaure ab, nimmt 
mit yerdiinnter Salzsaure auf, schiittelt die stark 
salzsaure Losung mit Aether wiederholt aus, 
filtriert, verjagt den Aether, dampft das Eisen- 
chlorid mit Salpetersaure ab, zuletzt unter Zu- 
gabe von Ammonnitrat, zerreibt die Masse im 
Morser, gliiht sie mafiig in einer Platinschale, 
mischt Ammonkarbonat unter und gliiht schwach 
bis zur Gewiclitskonstanz. Das erhaltene Eisen- 
oxyd ist nicht hygroskopisch. Auf die sehr ein- 
gehende Arbeit kann hier nur yerwiesen werden. 
[„Chein.-Zg.a 1908 Bd. 32 S .8 1 2 , 830, 8 4 0 ,8 5 1 .]

T h eo  G r z e s c h ik :  V e r c in fa c h te r ,  w e n ig  
z e r b r e c h lic h e r  A p p a r a t  zu r  B e s t im m u n g  
d es K o h le n s t o f f s  in  E ise n .

Bei der Konstruktion des nachstehend ab- 
gebildeten Apparats zur Bestimmung des Kohlen- 
stoffs in Eisen, welcher von der Firma Gustay 
Muller, Jlmenau i. Thiir., hergestellt wird, war 
der Grundsatz moglichster Einfachheit und damit 
moglichst geringer Zerbrechlichkeit niaBgebend. 
Letztere wird durch Vermeidung yieler Ein- 
schmelzungen bezw’. Durchschmelzungen, wie sie 

andere Systeme noch zeigen, 
erreicht. Der Apparat be
steht aus dem Kolben a und 
den Kuhlern h mit der Innen- 
kiihlung c. An Stelle eines 
zerbrechlichen Glasrohres fiir 
WasserzufluB wird ein Kaut- 
schukschlauch d an das Kiilil- 
wasserzuleitungsrohr i an- 
gebracht. Am untersten Ende 
des Kiihlers istein Tellerchen g 
angeschmolzen, das noch einen 
zweiten wreiter unten naher 
zu beschreibenden Zweck hat. 
Der Gang der Bestimmung 
ist sehr einfach und kann fast 
ohne Aufsicht durchgefiihrt 
werden. Der Kiihler wird 
herausgenommen und das 
Tellerchen g  sorgfaltig mit 
W asser abgespiilt. Hierauf 
schiittet man die zu unter- 
suchende Substanz auf das 

Tellerchen und setzt den Kiihler in den Kolben- 
lials. Das Tellerchen muB ganz in die Saure 
eintauchen. Der sofort entstehende geringe 
Ueberdruck laBt die Saure in der Innenkiihlung c 
etwas aufsteigen. Dadurch wird der Innenraum 
des Kolbens ganz abgeschlossen uud somit kommen 
Verluste nicht in Frage. Der Apparat wird nun 
mit den Vorlagen yerbunden und in gewohnter 
W eise angesaugt. Sobald Luft durch den Apparat 
streicht, steckt man eine kleine Flamme unter 
dem Kolben an und kann diesen nun sich selbst iiber- 
lassen. Bedingung ist andauernd gut arbeitende 
Kiihlung, die hier yollkommen erreicht wird. 
Das Tellerchen g erfullt aufier dem vorhin er- 
wahnten noch einen zweiten Zweck. Bei den 
Apparaten" anderer Systeme beginnt die Er- 
warmung in der Mitte und erstreckt sich sehr 
langsam nach den Randern hin. Dadurch wird 
das Aufkochen sehr verlangsamt; oft ist hierzu 
eine Stunde und noch mehr notig. Bei diesem 
neuen Apparat geschieht das Erwarmen und 
Aufkochen in allen Teilen sehr gleichmaBig. 
Die Heizkraft der kleinen Flamme bricht an 
dem Tellerchen g, steigt seitwarts auf und 
lost in kurzer Zeit die ausgeschiedenen Chrom-
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siiurekristalle. Durch den entstehenden Ueber- 
druck steigt die Losung im Innenkiihler c bis 
an die unterste Kiihlerspitze. Nach 30 Minuten 
ist die Losung am Sieden. Der Apparat beginnt 
zu saugen und man kann die Flamme nach und 
nach bis zur gewiinschtcn Grofie aufdrehen. Der 
Abstand f zwischen Kolben und Kiihler betriigt 
etwa 2 mm und die Kiihlung ist sehr befriedigend. 
Auch lafit sich der Apparat in allen Teilen sehr 
gut reinigen. Bei Beachtung der geringen Vor- 
siclitsmafiregeln arbeitet der Apparat selb- 
stilndig und ein Uebersteigen der Siiure ist aus
geschlossen.

Der Kolben eignet sich sehr gut fiir Be- 
triebsanalyse, da man, falls man das Auskochen 
der Chromsilure vor dem Gebrauch vorzieht, 
etwa 15 Minuten nach dem Auskochen die B e
stimmung ansetzen kann. [Derselbe Apparat ist 
auch beschrieben in „Chem.-Zg.“ 1908 Nr. 90 
S. 1092.]

C. M. J o h n so n :  B e s t im m u n g  von  K o h le n -  
s t o f f  in  S ta h l ,  E i s e n le g ie r u n g e n  und 
G r a p h it . Die Verbrennung wird in einem 
elektrisch geheizten Widerstandsofen bei 940  
bis 9 6 0 °  vorgenommen und zwar, meist ohne 
Anwendung von Mennige, im Sauerstoffstrome. 
(Vergl. auch „Stahl und Eisen “ 1908 Nr. 4 S. 128.) 
Die Yersuche beweisen die Ueberlegenheit dieser 
Methode iiber die Methode der Verbrennung mit 
Mennige im Gasofen. [ nJ. Amer. Chem. Soc.“ 
1908 Bd. 30 S. 773.]

JI a x W  i d e m a u n : Apparat zur Bestimmung 
des Kohlenstoffs im Eisen. [„Z. f. Apparatenk.“ 
1908 S.' 296.]

E. P . M o o r e  und J. W . B a in :  Y e r l u s t  
an K o h l e n s t o f f  w a h r e n d  d e r  L o s u n g  
v o n  S t a h l  in  K a l i u m k u p f e r c h lo r id .  Die 
beim Losen entstehenden Gase wurden iiber 
gluhendes Kupferoxyd geleitet und die Kohlen- 
silure iu Barytwasser aufgefangen. Es wurde 
0,05 und 1,22 °/o KohlenstoffYerlust festgestellt. 
[„J. Soc. Chem. Ind.“ 1908 Bd. 27 S. 845.]

Mangan.

R. M oore und J. M ille r :  T r e n n u n g  von  
E is e n  und M an gan . Die Yerfasser haben 
gefunden, dafi P y r id in  grofie VorteOe vor Am
moniak bei der Trennung yon Eisen und Mangan 
bietet, namentlich wenn grofie Manganmengen 
zugegen sind. V ersetzt man eine salzsaure 
Eisenchloridlosung mit Pyridin in geringem  
Ueberschufi, so wird Eisen yollkommen gefallt 
(Aluminium, Chrom, Zink unrollkommen), wilhrend 
Mangan, Kobalt und Nickel in Losung bleiben. 
Beim Auswaschen des gefallten Eisenhydroxyds 
geht Eisen in kolloidaler Form durcli das Filter, 
sobald das iiberschiissige Pyridin entfernt ist, 
man wascht deshaib mit Pyridinwasser (1 :5 0 0 )  
aus. Die Trennung ist nach den Beleganalysen

ąuantitatiy. Das Mangan kann aber nachher 
aus der heifien Losung nicht yollkommen durch 
Bromwasser entfernt werden, man verwendet des
haib Kaliumkarbonat oder Natronlauge. [„J. Amer. 
Chem. Soe.“ 1908 Bd. 30 S. 593.]

Dr. H. B o lle n b a c h  und Dr. E. L u ch m an n :  
Ueber die oxydimetrische Bestimmung des Man- 
gans mit Kaliumferrizyanid. [,,Chem.-Zg.“ 1908  
Nr. 91 S. 1101 — 1102; Nr. 92 S. 1114— 1115.]

Nickel.
Em m. P o z z i - E s c o t :  A b s c h e id u n g  und 

B e st im m u n g  y o n  N ic k e l  in  G e m isc h e n  m it  
a n d e rn  E le m e n te n . Bei Gemischen vonN ickel, 
Kobalt, Eisen, Mangan usw. lost man die Sub- 
stanz, neutralisiert die Losung, bis sie nur noch 
schwach sauer reagiert, konzentriert sie, versetzt 
mit Chlorainmoniuin und heifier iiberschiissiger 
Ammomnolybdatlosung, schuttelt 2 bis 3 Minuten, 
filtriert nach dem Abkiihlen und wascht mit kon- 
zentrierter Salmiaklosung. Auf dem Filter  
bleiben: Nickel, Eisen, Aluminium, viel Chrom, 
etwas Mangan und Zink. Man kocht den Nieder- 
schłag mit W asser und iiberschussigem Ammoniak, 
filtriert, versetzt das F iltrat mit iiberschiissiger 
Kalilauge, kocht, fiigt Brom hinzu, filtriert das 
Nickeloxyd ab, wascht aus, lost es in Saure 
und bestimmt Nickel durch Elektrolyse. Bei viel 
Eisen fallt ohne mchrmaliges Losen und Fallen  
des Eisens das Resultat der Nickelbestimmung 
sicher zu tief aus. [„Buli. Soc. Chim. B e lg .“ 
1908 Bd. 22 S. 158.]

D e M ille  C am p b ell und W . A r th u r :  B e 
st im m u n g  v o n  N ic k e l  und Chrom  in S ta h l.  
W ill man das Nickel mit Cyankalium titrieren, 
so setzt man nach J o h n s o n  grofiere Mengen 
Zitronensaure zu; nach Ansicht der Verfasser 
wird aber auch hierdurch die dunkle Filrbung 
der ammoniakalischen Losung nicht geniigend 
aufgehellt; sie verwenden deshaib nach dem 
Vorschlage M o o r e s  Natriumpyrophosphat. Man 
lost 1 g Stahl in 10 bis 15 H N 0 3 (1 ,2), event. 
unter Zugabe von etwas HCl, setzt 6 bis 8 ccm 
HjSO* ( 1 : 1 )  zu, raucht ab, setzt nachher 30 
bis 40 ccm H2 O zu und erhitzt zum Sieden. 
Die klare Losung versetzt man mit einer 60 bis 70° 
warmen Natriumpyrophospliatlosung (13 g in 60 
bis 70 ccm H30 ) , kiihlt ab und tropft Ammoniak 
(1 :1 )  hinzu, bis der groBte Teil des Pyrophospliats 
gelost ist. Die Losung muB hellgriin sein. Man 
erwarmt, wodurch die Losung vollig  klar wird. 
Die abgekiihlte Losung versetzt man mit 5 ccm 
A g N 0 3-Losung (0 ,5  A g N 0 3 :1 0 0 0  H20 ) und
5 ccm 2°/o KJ-Losung und titriert mit I/ I0 
KCN-Losung, bis die Losung vollig  klar ge- 
worden ist. 1 ccm ł/io K CN =  0 ,0 0 2 9 3 5  g  Ni; 
man muB aber die fiir die 5 ccm des Indikators 
notige KCN-Menge abziehen. Bei kupfer- und 
chromfreien Stahlen gibt die Methode befriedigende 
Resultate. Bei Chromnickelstahl setzt man zur
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siedenden Sulfatlosung tropienweisc 2 bis 3 °/o 
K M n04-Losung, bis ein geringer M n04-Nieder- 
schlag entstebt. Die erzielte chromsaurehaltige 
Losung versetzt man mit 0,7 g  Ferroammon- 
sulfat und titriert den UeberschuB mit Perman- 
ganat zuruck. Nach der Chrombestiminung oxydiert 
man das Chromoxyd wieder mit K M n04-Liisung 
zu Chromsaure auf, filtriert, setzt Natriumpyro- 
phospbat liinzu und verfahrt zur Nickelbestimmung 
wie oben, nur niinmt man fiir 1 g (N H 4)s F e ( S 0 4)2
1 bis 2 g Pyropliospliat mehr. [„Journ. Amer. 
Cliem. Soc.“ 1908 Band 30 S. 1116.]

Phosphor.
G. M isso n : K o lo r im e t r is c h e  P h o s p h o r -  

b e s t im m u n g  im S ta h l .  Fiigt man zu einer 
yerdiinnten Losung von Phosphor und Vanadium 
in Salpetersaure in der Kalte einen UeberschuB 
von Ammonmolybdat, so entsteht eine orange- 
gelbe Farbung von Vanado-Phospho-Am m on
molybdat [PO., • (N H 4) 3 • V d 0 3 (NH 4) • 16 M o03], 
deren Intensitat mit dem Phosphorgehalte zu- 
nimmt. Die Unterschiede sind so deutlich, daB 
man 0 ,005  g  Phosphor leicht schatzen kann. 
Die Vergleichslosung stellt man aus einem Stahl 
her, dessen Phosphorgehalt nach der Molybdan- 
methode bestimmt ist. Man lost in einem Erlen- 
meyerkolben von etwa 100 ccm (mit einer Markę 
bei 80 ccm) 1 g Stahl in 20 ccm Salpetersaure (1,2), 
kocht, setzt 10 ccm Permanganatlosung (8 g in 11) 
zu, zerstort die organisclien Substanzen durch 
Kochen, gibt 10 ccm (salzstturefreies) W asser- 
st.oftsuperoxyd zum Losen des Manganoxyd>s 
hinzu und kocht den UeberschuB weg, nachdem 
man zuvor noch 10 ccm Vanadiumlosung zu- 
gegeben hat. Nach dem Erkalten yerdiinnt man 
auf 60 bis 65 ccm, fiigt 10 ccm Ammonmolybdat- 
losung hinzu und yerdiinnt bis zur Markę. Nach
2 bis 3 Minuten vergleicht man die Proben in 
Eggertzschen Rohren. Die ganze Analyse dauert
10 Minuten. Die Vergleichslosung halt sich 
lange, man erneuert sie zweckmaBig alle 8 Tage. 
D ie mitgeteilten Beleganalysen dilferieren um
0,002  bis 0 ,011 °/o Phosphor. Die Ammon- 
molybdatlosung wird 1 0 prozentig yerwendet; fiir 
die Ammonyanadatlosung lost man 2 ,345 g  Salz 
in 500 ccm W asser, setzt 20 ccm Salpetersaure 
zu und yerdiinnt auf 1 1. [ BChem.-Zg.“ 1908  
S. 633.]

Schwefel.
M ax O rt h e y :  B e s t im m u n g  d es S ch  w e f e ls  

in  E is e n  und S ta h l.  Vergleichende Prufung 
der bekannten Schwefelbestimmungs-Methoden. 
[ BZ. f. ang. Chem.“ 1908 Bd. 21 S. 1359  
und 1393.]

Silizinm.
N i c o l a r d o t :  N e u e  M e th o d e  zum  A u f-  

sc h lie B e n  v o n  F e r r o s i l iz iu m . Nach Vor- 
schlag des Yerfassers bringt man 0,5 g  Ferro
silizium in einen trocknen Rundkolben, yerschlieBt

denselben mit einem Stopfen, welcher einen be- 
sonderen Glasaufsatz tragt, evakuierl den Kolben, 
laBt 2 ccm Chlorschwefel einfliefien und erwarint 
yorsichtig, bis der AufscliluB erreicht ist. Nach 
dem Erkalten fiihrt man einige Tropfen Animo- 
niak ein und fiillt den Kolben mit W asser; alle 
Zersetzungsprodukte befinden sich im Kolben. 
[ „Cornpt. rend.“ 1908 Bd. 147 S. 677.]

Yanadiam.
A. B la ir :  B e s t im m u n g  von V a n a d iu tn , 

M o ly b d a n , Chrom  und N ic k e l  im S ta h l. 
Der Verfasser hat beobachtet, daB Molybdan 
bei der Abscheidung des Eisens durch Aetlier 
quantitativ iu die atherische Losung geht und 
auf diese W eise von Yanadium, Chrom, Kupfer, 
Mangan, Nickel und Aluminium getrennt werden 
kann. Die Trennung des Molybdans yom Eisen 
ist etwas uinstandlicli, aber scharf, man yerfuhrt 
am besten nach Treadwell. [„Journ. Amer. Cliem. 
Soc.“ 1908 Bd. 30 S. 1229.]

E. d e M il le  C a m p b e ll und E. L e  G ran d  
W o o d lia m s:  N e u e  M eth od e zu r  B e s t im 
m u n g v o n  V a n a d iu in  in  E is e n  und S ta h l.  
Man lost das Metali in yerdiinnter Schwefel
saure, konzentriert, und yersetzt die konzen- 
trierte Losung mit drei Yolum Alkohol; dabei 
scheidet sich Ferrosulfat in groben Kristallen 
fast yollkommen ab, Vanadium und Chrom da
gegen bleiben in Losung. Schmilzt man ein 
Gemiscli der Oxyde von Eisen, Mangan, Chrom 
und Yanadium zuerst mit Soda allein, dann nach 
Zusatz einer kleinen Menge Holzkohle, so wird 
das gebildete Natriumchromat zuChromoxyd redu- 
ziert, welches unloslich wird, wahrend Natriuin- 
yanadat durch Extraktion mit W asser vom Chrom 
getrennt werden kann. [„.Tourn. Amer Cliem. Soc.“ 
1908 Bd. 30 S. 1233.]

Wolfram.
P . N ic o la r d o t :  T r e n n u n g  v o n  W o lf -  

r a m s a u r e  und K ie s e ls a u r e .  Das Schmelzen 
mit Kaliumbisulfat oder die Behandlung mit FluB- 
saure halt der Verfasser fiir ungenau. Er hat 
gefunden, dafi Dampfe von Kohlenstofitetrachlorid 
und feuchte Luft die Trennung gestatten, wobei 
Kieselsaure nicht angegriffen wird; man kann 
damit aber nur zwischen 400 und 4 4 0 °  arbeiten. 
Besser ist Chloroform, dessen Dampfe bei 500°  
kraftig auf die Wolframsaure einwirken. Man 
schmilzt also die Substanz mit Soda, filtriert, 
oxydiert die Losung mit Brom, neutralisiert mit 
Salzsaure, erhitzt, filtriert die Oxyde (AI2O3, 
FeiO 3, SiO i) ab, sauert schwach an und bestimmt 
den Schwefel mit Baryum. In das Filtrat leitet 
man Schwefelwasserstoff, kocht, setzt Salpeter
saure im UeberschuB zu und yerdampft bei 120°  
zur Trockne. Man nimmt auf, filtriert, trocknet 
und w agt das Gemisch yon Wolframsaure und 
Kieselsaure, undbehandeltes bei 500° mitDampfen 
von Chloroform und Luft. [„Comptes rend.“ 1908  
Bd. 147 S. 795.]
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c) B ren n sto ffe .

J . H. Z em e k : Pyrometrische Effektbestimmung 
fester, flussiger und gasformiger Brennstoffe und 
Dimensionierung technischer Feuerungseinrich- 
tungen.* [„Z. f. Dampfk. u. M .“ 1908, 23. Ok
tober, S. 4 2 0 — 422; 30. Oktober, S. 427 — 429.]

A. K o m a r o  w s k y :  S c h n e l l e  S c h w e f e l -  
b e s t im m u n g  in  K o h le n . Abilnderung der 
B r u n c k sc h e n  Methode der Verbrennung mit 
Kobaltoxyd. [„Chem.-Zg.“ 1908 Bd. 32 S. 770.]

Dr. K a r l V o ig t :  Ueber die Schmelzbarkeit 
der Asclien von Brennstoffen. [„Z. f. ang. Chem.“ 
1908, 27 . Noyember, S. 24 6 1 — 2462.]

S. W . P a r r  und W . F. W h e e l e r :  V er- 
a n d e r u n g  y o n  K o h le n m u ste r n . Aehnlich wie 
Kohlen beim Lagern minderwertiger werden, 
werden es auch Kohlenmuster fiir analytische 
Untersuchung. Die Yerfasser fanden in etwa
6 bis 12 Monaten Unterschiede im Heizwert von
2,4 bis 2 ,85 °/o. W eitere Yersuclie lehrten, dafi 
auch in sehr gut verschlossenen Flaschen ein 
Austritt von Kohlenwasserstoffen stattfindet; 
gleichzeitig wird Sauerstoff absorbiert und ein 
Teil des Wasserstoffs oder der Kohlenwasserstoffe 
oxydiert. In den ersten 2 bis 3 W ochen ist die 
Yerschlechterung der Muster am stilrksten, aber 
auch nach 6 Monaten ist noch kein bleibender 
Zustand erreicht. [„Mines & M.“ 1908 Bd. 29
S. 70.]

Wertbestinimung bei der Kohlondestillation.

D e r  M a r c h a l-A p p a r a t  zu r  B e s t im m u n g  
d es  W e r t e s  d er  N e b e n p r o d u k te  b e i d er  
K o h le n d e s t i l la t io n .*  In einem, einem Auto- 
klayen almlich sehenden Apparate wird eine 
guBeiserne Blase oder Retorte mit abnehmbarem 
Heim durch eine Anzahl Bunsenbrenner erhitzt. 
Der Apparat wird erst arjgehcizt und dann mit
1 kg Kohle beschickt, und die Destillation bei 
800 bis 900 0 durchgefiihrt. Die gasigen Pro- 
dukte gehen zur Abscheidung des Teers in eine 
Art Kiihler und treten dann in eine Reihe 
Wasserflaschen, die mit Glaskugeln gefiillt sind. 
Teer und Gaswasser scheiden sich ab, in weiteren 
Wasserflaschen wird mit yerdunnter Schwefel
saure Ammoniak und mit Teerol Benzol zuriick- 
gehalten. Letzteres wird spater bei 150 0 ab- 
destilliert. Die nicht kondensierbaren Gase 
gehen durch eine Gasuhr. Der ganze Apparat 
ist, wie eine beigegebene Abbildung zeigt, fest 
auf einen Tisch montiert. [„Coli. Guard.tt 1908  
Yol. 95 Nr. 2471 S. 881.]

d) F e u e r fe s te s  M ateriał.

Ueber Erweichungstemperaturen und Priifung 
von Segerkegcln. [„Uhl. Woclienschr. f. Ind. u. 
Techn.“ 1908 Nr. 36 S. 72; Nr. 46 S. 87 — 88.]

E. W . B u s k e t t :  R a s c h e  B e s t im m u n g  von  
K a lk  und M a g n e s ia . Die Bestimmung des 
Kalkes in Kalkstein, Erzen und Schlacken ge
schieht durch Titration des gefallten Kalzium- 
oxalates mit Permanganat. Der Unterschied 
gegen die iibliche Methode besteht aber darin, daB 
man Eisen nicht erst wegzuschaffen braucht. Man 
lost 1 g in 10 ccm Salzsaure und 15 ccm W asser, 
yerdiinnt, filtriert, setzt zum F iltrat 7 g  Ammon- 
clilorid und 1 ccm Salpetersaure, kocht, neu- 
tralisiert eben mit Ammoniak, lost den Nieder
schlag mit konzentrierter Oxals&urelosung, wieder- 
holt das dreimał und iibersattigt mit Oxalsaure. 
Den gut ausgewaschenen Niederschlag zersetzt 
man mit 3 ccm Schwefelsaure und 50 ccm W asser 
und titriert. Das F iltrat yersetzt man mit
10 ccm Ammoniak und 5 g Atmnonchlorid und 
fallt die Magnesia mit Natriumammonphosphat. 
[„Mines & M .“ 1908 Bd. 28 S. 289.]

S to r m e r :  W e lc h e r  E is e n b e s t im m u n g  i s t  
b e i d er U n te r s u c h u n g  f e u e r f e s t e r  W aren  
d er  V o r z u g  z u g eb en ?  Es wird untersucht, 
welche Methode der Eisenbestimmung (Gewichts- 
analyse, Permanganattitration, Rothes Aether- 
ausschiittelung) am besten anwendbar ist. Die 
Versuche wurden an Zettłitzer, Klingenberger 
und Helmstadter Ton angestellt. Dabei ergab 
sich, daB die Permanganatmethode geniigend 
genau ist und am schnellsten Resultate liefert. 
Die Aethermethode liefert bei geringen Eisen- 
mengen auch genaue Resultate, ist aber um- 
standlicher, da dio sich bildenden organischen 
Verbindungen erst zerstort werden miissen. 
[„Tonind.-Zg.“ 1908 Bd. 32 S. 1609.]

Rasche Magnesiabestimmung in Kalkstein und 
Mergel. [,,Tonind.-Zg.“ 1 9 0 8 Nr 5 8 S .7 8 7 — 788.]

H. B o lle n b a c li:  Ueber die Bestimmung der 
Tonsubstanz, ein Beitrag zur rationellen Analyse 
der Tone. [„Chem. Ind.“ 1908, 15. Juli, S. 445  
bis 448.]

e) G ich tsta u b .

F r. B r in k e r :  M e th o d e  zu r  B e s t im m u n g  
y o n  S ta u b  in  H o c h o fe n g a s e n . D ie yon 
S i m o n  („Stahl und Eisen “ 1905 S. 1069) an- 
gegebene Methode ist jedenfalls besser und zu- 
yerlassiger). [„Ind.W .“ 1908B d. 42 N r .21 S .III.]
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B U C H E R S C H A U .
B a u m ,  G., Professor an der Koniglicheu Berg- 

akademie, B erlin : Kohle und Eisen in Nord- 
amerilca. Ein Reisebericht. Essen (Ruhr) 
1908, Yerlag der Berg- und Hiittenmiinnisclien 
Zeitschrift „Gliickauf". 4 J L

DieBer lleisebericht zeichnot sich vor anderen 
iiuBerst vorteilhaft dadurch auB, daB ihm ein aus- 
giebiges Studium der gesamten einschlagigen Literatur  
voraufgogangen war. D or Y erfasser war dadurch in 
der glucklichen Lage, seinen Mitteilungen ein rcich-  
lialtigoa Btatiatisches M ateriał zugrunde zu legen und 
darauf sowio auf anderen Beschreibungen den Bericht  
anfzubauon und an richtiger Stelle seine personlichen  
E in driick o  und B e i n e  K rit ik  auzubringen. D as etwa 
150 Seiten starkę Buch in Quartformat golit dadurch  
iiber dio Bedeutung eines eigentlichen Iteiaeberichtes 
weit hinauB; es beschilftigt sich auf den ersten 
10G Seiten mit dcm Kohlenbergbau, auf den letzten 
Seiten mit der Eisenindustrie, und w ird  jedem, der 
sich mit K ohle und Eisen in den Yoreinij-ten Staaten 
befassen will, oin sehr willkom mencs Hilfsm ittel sein.

D ie  R e d a k t io n .

D i e t r r i c h ,  G., Direktor: Die Erfmdung der 
Drahtseilbahnen. Eine Studie aus der Ent- 
wicklungsgeschichte des Ingenieurwesens. Mit 
60 Abbildungen. Leipzig 1908, Hermann 
Zieger. Geb. 5 cM>.

D er Y erfasser —  jetzt D iroktor der Siichsischen  
M aschinonfabrik vorm. H. llartm ann, A.-G. in Chemnitz 
—  hat sich vielo Ja h re  ais O beringenieur des be- 
kannten Ilauses A . Bleichert &  Co. in Leipzig-G ohlis  
insbesondere auch mit der w irtschaftiichen Seite des 
umfangroióhen, in lebhaftester Entw ickolung be- 
griffenen Massentransportgobietes befaBt und ais 
Schriftstellor in diesem Fache herYorragend betatigt. 
Zum erstenmal tritt er nach zahlreichen Veroffent- 
lichungen iiber den g o g e n w i i r t i g e n  Stand dieses 
wichtigon und gesunden jungen Zweigea im V erkohrs-  
wesen —  in hochorfreulichor W eise gewissormaBen 
den Spuren Yon M o r c k e l ,  B e c k ,  M a t s c h o B  und 
Anderen folgend —  ais F a c h h i s t o r i k e r hervor, 
und das d arf wohl in Yerbindung gebracht werden 
mit etlichen Aussprachen, die sich an manche seiner 
trefflicheu Yortriige angeschlosson habon, wie auch 
mit Erscheinungen in der Literatur, die, w eil sie kein  
ganz zutreffendes Bild iiber diese F ra g e  lieferten, be
reits bericlitigt worden sind. *

Dio Literatu r iiber Drahtseilbahnen ist sehr um- 
fangroich**; gute Uebersichten geben in neueren 
W orken z. B. A b t* * *  und Z i m m e r . f  In  knapper 
Form  und doch bis zur Gegonwart erschopfend und 
zutreffend zugleich ist dor g e B c h ic h t l ic h e  U e b e r -  
b l i c k ,  den A b t  auf S. 92 u. ff. seiner Yorjiihrigen  
Publikation gibt,*** und darin ist gewissermaBen auch

* Y erg l. „Stahl und E ison“ 1907 Nr. 34 S. 1242 
sowie „Zentralblatt der B aurerw altung“ 1907 Nr. 76 
S. 504.

** B  u h 1 o : „Massentransport“ S. 89 u. ff. Stutt
gart 1908.

*** S i e g f r i e d  A b t :  „Handbuch der Ingenieur-
wisaenachaften", 5. Bd., 8. Abt., 1. Aufł., Leipzig 1901;
2. Aufi. 1907; fernor „H iitte“, 20. Aufl., I I I .  Teil, 1909.

f  Z i m m e r :  „Tho m eclianical handling of ma- 
terial“ S. 158 u. ff., London 1905.

das Ergebnis der D i e t o r i c h  schon Untersuchung  
enthalten, die (w eiter ausholond) an Hand zahlreichor, 
zum T e il alten japanischen, indischen, rom ischen und 
m ittelalterliclien Handschriften entstammonden A h- 
bildungen wohl nahezu vollstiindig dio Vorsucho iiber 
den Bau von Luftbahnen beliandolt bis zu jonom Zeit- 
punkt, wo durch die Arbeiten von A d o l f  B l o i c h e r t  
(geb. 31. M ai 1845 zu Dessau, gest. 29. J u li 1901 in 
D avos) die Drahtseilbahn zu oiner Maschino, d erD rah t-  
soilbahnbau zu einom Industriezweige wurde (1870). 
B loichert hat auf die Zusanimenstellung der Einzel- 
heiten, dio er zu seinem goschlossenon System ver- 
einigen konnte, 1877 unter dor H errschaft dos neuon 
Patentgoaotzes ein deutschos ReicliBpatont erhalten, 
nachdom ihm Yor ErlaB des lleichspatentgesotzes 
schon die entsprechenden Landespatente ertoilt wordon 
waren. Die borufenen SacliYerstiindigen der damaligen  
Zeit, die beruflichen ataatlichen Organo haben dem
nach in dieser Zusammenfassung, in dieser System- 
schaffung aus vielen Einzelheiten eino Erfindung in  
vollstem Umfange orblickt, bo  daB y o i i  ihnon liiornach  
Bloichert ais Erfindor, nicht der Drahtseilbahn an 
sich, sondern wohl der eines besondoron Systems, der 
in iliro r ZusainmonfaBBung eine groBo Ein heit bilden- 
den A usfiihrungsform en zu golten hat.

So ist A ’d o l f  B l e i c h e r t  fiir dio s c l iw e b e n -  
d e n  B a h n e n  in ganz iihnlicher W eise das gowordon, 
ais was G e o r g e  S t e p h e n s o n  durch dio Zu- 
sammonfaasung Yon drei an sich bokannton Konatruk- 
tionen fur die b o d o n a t a n d i g o n  B a h n o n  gilt;  
mit der „R o cket“ bogann 1829 dio eigentlicho Ent-  
w ickelung dos LokomotiYbaues und zugleich dor Eisen- 
bahnen durch die Yorteilhafto Yerw endung des 
Dampfos im LandYerkohrswosen.

D or Zw eck des Bohr lesenawerten D i o t e r i c h -  
schen Buches, auf Grund geschichtlicher Untorlagen  
sinwandfrei festzu8tellen, welche Bodeutung der A rbeit  
einea jeden dor zahlreichen Pionioro dea Seilbahnbaues 
(W y  bo, Y o n D iic k e r ,  A lb e r t ,  H o d g s o n , F e l  to n ,  
O b a c h  usw. [die Arbeiton you O t t o - P o h l i g  sind 
naturgemiiB in dom Bucho nicht bohandelt, weil, 
wio bereits angedeutet, die D arstellung vor dem E r -  
schoinen Pohligs uberhaupt aufhort]) zukommt, durfte 
m. E . Yollkommen orroicht sein. * E s  iat unBtreitig 
A d o l f  B l o i c h o r t a  Verdienat, wenn Deutschland  
auf diesem Gobioto eino fiihrendo Stellung einnimmt, 
nnd zw eifellos Yerdient daher sein Name gerechter- 
weise m it denen andorer Bahnbrechor auf dem Ge- 
bieto des Yerkohrawosena, wio S t e p h e n s o n ,  K r u p p ,  
B o r a i g ,  H u n t ,  I I o p p o  und Anderen, in eine Reihe  
geatellt zu werden.

D r e a d e n ,  im  Ivovember 1908.
Prof. M . B u h le .

E c k a r d t ,  A r t h u r ,  Betriebsingenieur der Gas- 
m otorenfabrikDeutz: Die Gasmaschine,insonder- 
heit die V iertak t- Gasmaschine. Ihre Unter
suchung auf W irtschaftlichkeit und Leistung  
und Beschreibung der dazu notigen Instrumente. 
Mit 63 Abbildungen im Text und auf zwei 
Tafeln. Braunschweig 1 9 0 8 ,’ Friedrich Vie- 
w eg & Sohn. 2 ,50 dk.

Verfas3er diirfte mit seinen A usfiihrungen der 
Abaicht, die ihm bei Abfasaung aeines Buches vor- 
geachwebt hat, „dem Fachm ann sowohl ala auch

* Vergl.auch„Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 47 S. 1695.
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dem Besitzer oiner Motoronanlago Mittel nnd W ege  
an die Hand zu geben, dio es ihm ermoglichen, sich  
ein Bild yon dom Zmtande bezw. der Gute einer 
Gasmaschine zu machen", gerecht g ew o rd en 'sein .  
Ausgeliend vou der Beschreibung des Indikators bezw. 
Indikatorantriobcs ala dem Instrument, welches eine 
sichero Priifung des Gasmotors ermoglicht, w ird  au{ 
dio Leistungs- und Ventilerhebung8diagramme, die 
Bestimmung der indizierten und effcktiyen Leistung, 
die Yerschiedenen W irkun gsgrade usw., Verbraucha- 
meaaungen yon ga sfiirm igen , festen und fliissigen 
Brennstoffen eingegangen. E in  weiteres K apitel ist 
den so uberaus wicbtigen Geueratoren (Ein - und Zwoi- 
feuergeneratoren) gewidmet. Den SchluB bilden Aua- 
fiibrungen iiber die Gasanalyse und Heizwortbeatim- 
mungen der Gaao und die Anwendung der yerschie- 
denen liie rfiir  in Fra g e  kommenden Apparate.

E isenbahn-F rachtm -Tarif fiir Eisen und Stahl 
des Spezialtarifs I I .  Nach amtlichen Quellcn 
bearbeitet. Herausgegeben vom S t a h l w e r k s -
V e r  b a n d ,  Aktiengesellscliaft in Dusseldorf. 
Ausgabe 1908. Diisseldorf, Selbstverlag des 
Herausgehers. Geb 20 <J(>.

D e r yorliegende, rund 1000 Seiten starkę Band 
stellt eine v811ige, die neuesten T a rife  beriickaichtigende  
Um arbeituńg der ersten, im Ja hre 1905 orschienenen 
A uflago* dea W erkes dar. E r  enthiiłt rund 430000  
auegerechneto Frachtsatze fur Eisen und Stabl des 
Spezialtarifs I I  von den wichtigsten Eisen-Yersand- 
stationen nach samtlichen deutschen und luxem bur- 
gischen Stationen, dio Frachtsatze der besonderen 
Ausnahm etarife fiir Stab- nnd Form eisen, Draht, 
Eisenbahn-Oberbaumaterialien, Eisen und Stahl zum 
Bau und zur Ausriistung yon Schiffen, ferner IJeber- 
gangsfrachten fiir  den Grenzverkohr, die AuBfuhr- 
frachten nach deutschen, belgischen und niederliin- 
dischen Seehitfen, sowie nach Donauumschlagpliitzen, 
und endlich die AnstoBfrachtsiitzo nach den meisten 
Kleinbahnstationen. Dabei sind zur Feststellung dor 
billigaten Gesamtfrachten sowohl die AuBnahm otarifeals 
auch sehr zahlreiche U m kartierungsm oglichkeiten yoll- 
standig beriicksichtigt. E in  Anhang bringt neben einem 
Auszuge aus den allgemeinen Tarifyorschriften Ta- 
bellon fiir dio Berechnung der Frachtzuschliige bei De- 
klaration des Interesses an der Lieferung, der Decken- 
miete, des Frachturkundenstempel8, eine allgemeine  
Kilom etertariftabelle, die Frachtsatze der ordentlichen 
Tarifklassen, des Ausnahm etarifes fu r Holz des Spe- 
zialtarifes I I  und des Kohstofftarifes. —  A is  besondere 
VorbeBBerung des W erkes ist zu erwahnen, daB es 
jetzt fiir alle direkten Vorkebrsbeziehungeu die kilo- 
m etrischen Entfornungon nach den amtlichen Tarifen  
entbalt. Infolgedessen konnen auf Grund des Tarifes  
auch die normalen Frachten fiir E il-  und Stiickguter 
aller A rt berechnet werden.

F r e i s e , Dr.-Ing. F . , Bergingenieur zu Frank
furt a. 51.: Ausrtchtung, Yorrichtung und
A blau  von Steinkohlenlagerstatten. Freiberg 
inSachsen 1908, Craz & Gerlach (Joh. Stett- 
ner). 6 jK>.

Y erfasser behandelt in dem 151 Seiten starken, 
m it zahlreichen Testfiguren und fiinf lithographiseben  
Tafeln yersehenen W erke in ubersichtlicher und faB- 
lich e r W eise den -gesamten Steinkohlenbergbaubetrieb, 
w ie er zurzeit gefiihrt wird, wobei die neuesten, 
anderwarts noch nicht yeroffentlichten Y erfah ren  und 
Betriebsweisen besondere Beriicksichtig ung finden. Die  
mit grofier Sorgfalt zusammengestellten, durch E r-

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 17 S. 1084;
1907 Nr. 34 S. 1242.

fahrung gefundenen Daten dor Betriebskosten, L e i
stungen usw. yerdienen besonders horyorgehoben zu 
werdon.

F u t e r s ,  T. C a m p b e l l :  The Mechanical
Engineering of Collieries. Vol. II, Chapter
7 — 11. London (30 und 31 Furnival Street, 
Holborn, E. C.) 1908, The Chichester Press, 
sli 8/6 d, geb. sh 10/6 d.

D as Buch ist die Fortsetzung oiner groBeren A r
beit, und zw ar im wesentlicheu die W iedergabe yon 
friiheren Y ortriigcn und Aufsiitzeu des Yerfassers  
iiber Gegenstiindo des Ingenieurwesens im Bergbau; 
der Band beginnt deshalb mit dem siebenten Kapitel.*

Dieses handolt yon der Fordorung zum Schacht 
untor T age und beginnt mit den iiltesten und ein- 
fachsten Einrichtungen, um allm ahlich und ausfiihr- 
lic li zu den neuesten Einrichtungen fortzuschreiten. 
Die Darlegungon sind aelir geeignet, dom Borg- 
mann, der sich dariiber unterrichten w ill, welche E in 
richtungen fiir seine Bodiirfnisso die geeignetsten sind, 
mit R at zur Ilan d  zu gehen und ihn den Vorschlagon  
der M aschinenfabriken gegoniiber mit einem um- 
faBsenderen U rteil zu yersehen. Die thooretischen 
Berechnungen wiiron m. E . hier am beaten fort- 
geblieben, da sich der Borgmann in diesor Boziohung 
wohl liebor auf die liefernden M aschinenfabriken und 
die yon ihnen zu leistonden Garantien yerliiBt. Das 
K apitol enthiiłt yielo anschauliche Zeichnungen und 
pbotographiache W iedergabon, besonders auch yon 
wicbtigen Einzelheiten. —  DaB achto, der W asser-  
forderung gowidmeto K apitel folgt iu der D arstellung  
ebenfalla der gescbichtlichen Entw icklung. Einen sehr 
breiten Raum  nehmen die Gestiingepumpen mit K unst- 
kreuz und K urbelantrieb mit und ohne Riideryorgelege 
ein, wie dies allerdings auch heuto noch den tatsiich- 
lichon Verhaltnissen in England entspricht. Nach  
einer sehr oingehenden Beschreibung der D avcy- 
Steuerung folgen dio unterirdischen Dam pfwasser- 
haltungen, aucb solche in R iedlorscher Bauart. Neben 
yieletn Guten sind stollenwoiao auch Einzelheiten, wio 
z. B. dio Pleuektange auf Seite 609, gobracht, dio 
nur fiir M aschinenbauerlehrlinge Interesse haben 
konnen. Am  Sclilusse sind, ziem lich kurz, die mo- 
dernen schnellgehenden Kolbenpumpen und die Hoch- 
druck-Zentrifugalpum pon mit elektrischem  Antriobe  
behandelt. Diese K iirze  der D arstellung mag wohl 
darin ihren Grund haben, daB die genannten SyBteino 
in England noch nicht die Bedeutung erlangt liabon, 
wio bei una, und daB die fuhrenden M aschinonfabriken  
nicht geneigt sind, ih r M ateriał zur Ver5ffentlichung  
herau8zugeben. —  D as neunte K apitel „K rafterzou- 
gung und K raftiib ertra gu n g “ macht don E in druck  
einer gewissen Unfertigkeit, da es an sich ganz gute 
Sachen etwas zusammcnhanglos bringt. E s  beginnt 
mit der Dampferzeugung, indem es yerschiedene 
Kesselkonstruktionen beschreibt, und geht dann yom 
Schornsteinbau ziem lich unyermittelt zur Dynamo- 
ma8chino und elektrischen Kraftubertragung uber, 
wobei auch wioder yollkommen uberfliisaigo E in ze l
heiten mit untcrlaufen. F e rn e r werden noch einige 
schnellaufonde Dam pfm aschinen und Dampfturbinen  
beschrieben. Zum SchluB kommen Luftkompressoren  
yerschiedener Bauart. — D as zehnte K apitel „K oks
ofen0 widmet zuerst den Bienenkorbofen mit und ohne 
Gewinnung der Nebenprodukte, mit und ohne Aub- 
nutzung der Abhitze, den ihnen fu r englische Y e r-  
hiiltnisae im m er noch zukommenden Raum. Dann  
kommen Simon - Caryes-, Semet - Solvay- und zuletzt 
Husaoner-Oefen an die Reihe. A uch  die H ilfa- 
maschinen, wie Ladeyorrichtungen, K oksausdriick-  
m aschinen, Kohlenstam pfm aschinen usw., sowie dłe

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 8 S. 498.
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Gewinnung der Nebenerzeugnisso finden entsprcehende 
Behandlung. —  D as letzto K apitel ist ein Sammel- 
kapitol und handelt yon sehr verschicdenen Sachen, 
z.B . Yentilatoren, Gesteins- und Kohlenbolirm aschinen, 
Schriimm aschinen und anderen wenig zusammen- 
gehorigen Dingen.

Im  ganzen betrachtet ist das Buch eino fłeiBige 
Sammelarbeit, die violos Gute und auch fiir don deut
schen Fachm ann eiuiges Neue bringt, aber fiir diesen 
in der Hauptsache nur insofern von Interesso ist, ais 
es ihm Gelegenhoit gibt, einen, wenn auch nicht or- 
scbopfenden, bo doch ziem lich umfangreicben E in -  
b lick in die einschlagigen englischen Yerlialtnisse zu 
nehmen. I t i e m e r .

G r a e f  e , D r .  E d . , D i p l . - I n g . : Laboralonums- 
buch fiir  die Braunkohlenteer-Industrie. M it  
65 A b b ild u n g e n  im  Text,. H a lle  a. S. 1908, 
W ilh .  K n a p p . 6,60 J L  

D er durcb seine Yeriiifentlichungen auf dem G e
biete der B raunko hlenteer-Industrie bekannte Y e r
fasser behandelt in dem yorliegenden Buche dio U nter- 
suchung yon Braunkohlen, ih rer Schwelereiprodukte, 
Teerdestillationsprodukte, im  AnschluB an Paraffin  
die Untersuchungen im Botriebe der KerzengieBerei 
ubw.; zum T e il sind dio angegobenon Methoden vom 
Y erfasser selbst ausgearbeitet wordon. Zaiilenbeispiele  
tragen zum besseren Yorstandnis bei und geben einen 
Begriff, um wolcbo ZahlengroBe es sich bei den je-  
weiligon Untersuchungen li ndolt. —  Ein ige kleine 
Anstiindo sind zu machen. D urch die Verbrennungs- 
analyso yon Gason w ird dor H -G ehalt nicht zu hoch 
(S. 45), sondern zu niedrig gefunden, wio auch auf
S. 166 rich tig  angegebon ist. Metbanbomologo vor- 
hindern nicht die Sauerstoffabsorption durch Phosphor 
(S. 58), sondern die ungesiittigten Kohlenwasserstoffe. 
in  den Form eln zur Berechnung des Heizwertoe eines 
Gasgem isches aus deBsen Zusammensetzung (S. 45 
und 59) sind einige Faktoren nicht ganz richtig an- 
gegoben; der F a k to r fiir Cs He ist 166 und nicht 173, 
fiir Cu H m (berochnet ais C s IL )  152 und nicht 165,3.

Bei der sehr klaren und anschaulichen Darstellung  
uud der kritischen A usw ahl derUntorsuchungsmethoden  
iat das Laboratorium sbuch von Graefe sehr zu emp- 
fehlen. Dr. E .  K u p p e r s .

G r i i n w a l d ,  J u l i u s ,  Ingenieur, teclm. Che- 
miker und Fabrikleiter: Theorie und Praxis  
der Iilcch- und Gnpemail-Industrie. Handbuch 
der modernen Emailliertechnik nebst Auszug 
aus der Geschichte der Kunstemaille und 
Emailmalerei. Leipzig-R. 1908, F. Stoli jr. 
(E. Otto W ilhelm y’s Erben). Geb. 4 ,50  J L  

Das yorliogende Buch kommt einem in der 
P raxis der Em ailfabrikation liingst gefiihlten B ediirf-  
nisao zu H ilfe, indem es die K unst des Em aiilierens  
im Gogensatze zu den meisten bisher Yorhandenen 
Arbeiten auf diesem Gebiete einm al vom wissenschaftlich  
gebildeten Standpunkte aus betrachtet. Dabei ist aber 
doch auf jeder Seite zu merken, daB der YerfaBser 
seine Kenntnisse nicht nur der theoretiBchen W issen- 
schaft, sondern ebenso griiiid licber praktiscber E r-  
fabrung ontnimmt. So, wie sich der gebildete tech- 
nische Chem iker yon dem in Deutschland so haufig 
auftretenden reisonden EmaillierineiBter, der sich den 
W erken ais Inhaber besonders guterRezepte anbietet, 
unterscheidet, so steht dieses Buch uber der groBon 
Masse der yorhandenen Em aille-Literatur. E s  be
handelt in  eingehender und praktiscber W eise die 
Rohm aterialien, ihre notwendige Beschaffenheit, ihre  
P riifu n g  und ihre Bezugsquellen. Gerade lotzteres 
diirfte vielen Betriebsleitern sehr erwiinscht sein. Die  
K apitel uber die Behandlung der E m aille  und der zu

einaillierendon W arou, sowio dio Abhandlung iiber das 
eigentlicbo Em aillieren sind sehr gut und machen 
in erster L in ie  dioses B uch ompfehlenswort. N ur hat 
der Vorfasser dio Gufiem aille gegeniiber der Blech- 
emaille etwas stiefm iitterlich behandelt. E s ware  
wiinschenBwert gewesen, wenn der YerfaBser auch 
auf das in DeutBchland garnicht unwichtigo Gobiet 
der Em aillio rung guBeiBerner Oefen eingegangen 
wfiro. In  dem K apitel „Ailgem oines und Statisti8oheB“ 
enthiilt das Buch recht interessante Mittoilungen iiber 
dieBedeutungderEm aille-Tndustrie in den verBchiedenen 
Liindern. A uch bcriihrt es die wichtige Fra g e  dos 
Zolles und damit der Ausfuhrm oglichkeit. A is  Anhang  
wird ein U eberblick uber die Geschicbto der Kunst-  
emaillo und der Em aillem aloroi gegoben, der ein 
griindliches Studium dieser W issenschaft verriit und 
auBerordentlich interoBsaut iat.

So kann das Buch allen denen, welcho mit dem 
E m aillieren zu tun haben oder sich sonst fiir  diese KunBt 
interessieren, nur bestens empfohlen werden. /}

Handbuch des Eisenkomtrukteurs. Bearbeitet und 
herausgegeben vom D o r t m u n d e r  B r i i c k e n -  
b a u  C. H. J u c h o  in Dortmund. Selbstver- 
lag der Firma Dortmunder Briickenbau C. H. 
Jucho. Geb. 4 ,50  cj?.

D as kleine W orkchen enthalt auf 98 Seiten neben 
iiborsichtlich zusammengestellten, in dor P ra x is yiel- 
fach gebrauehten Tabellen iiber Gowichte der Ver- 
achiedenaten Profile, Bleche, Schrauben, Futtorringe, 
Nieten, Rohre usw., Zuhlontafeln mit Angaben aber 
Spamischlosser, W ellbleche, G allsche Gelenkketten, 
Drahtseilo, n an fscile , Fundamentanker, das Bohren  
von W inkel-, J -  und [-E is e n  u b w ., Dam pfkessel- 
nietung, spezifische Gewrichte, Niotstellung bei W in k e l-  
eison (Wurzelm aBtabelle). Eino sehr brauchbare Holz- 
tabelle, Angaben iiber im H andel rorkom m ende Holz- 
arton mit Angabe der m arktgiingigen Abmessungen, 
LademaBe fiir Bahnen und eine UmwandlungBtabelle 
von englischen Zollen in M illim eter schlieBen sich an.

Das Buch w ird sich im Gebrauch am Zeichen- 
tisch und im  Betriebsbureau zweckmiiBig erweiBen; 
bei einer N euauflago w ird empfohlen, den T itel des- 
selben abzuiindern, da or in der gewiihlten Form  miB- 
vorstandlicb erscheint.

Handbuch der hujenieurwissenszhaftm in fiin f  
Teilen. Fiinfter T e il: Der Eiscnbahnbau, aus- 
genommen Vorarbeiten, Unterbau und Tunnel- 
bau. Drit.ter Band : Gleisverbindung (Weichen 
und Kreuzungen, Drehscheiben und Schiebe- 
biihnen). Bearbeitet von E. B o r s t und 
R. A n g e r ,  herausgegeben von F. L o e w e ,  
Konigl. Geh. Hofrat, ord. Professor an der 
Technischen Hochschule in Munchen, und 
Dr. H. Z im  m er  m a n n ,  W irki. Geh. Oberbau- 
rat und vortr. Rat im Ministeriuin der offent- 
lichen Arbeiten in Berlin. Zweite, vermehrte 
Auflage. Erste Lieferung: Bogen 1 bis 19. 
Mit 243 Abbildungen im Text und Tafel I 
bis V. Leipzig 1908, W ilhelm Engelmann.
11 Ji,.

D as erste K apitel (in erster Auflage von Prof. 
F erd . Loewe, Munchen, bearbeitet) behandelt auf 152 
Seiten dioim Eisenbahnbetriebe vorkommendenW eichen. 
Nach Aufzahlung der yerschiedenen Arten yon W eichen  
sind zunachst die Anordnung und Herstellung der 
Zungenyorrichtungen und dereń Teile, insbesondere 
die Zungen und Zungendrebstuhle, die Stellyorrich-



1908 Stahl und Eison. Bucherschau. 28. Jahrg. Kr. 52.

tungen, W eichensicherungen und -yerschliisso, alsdann 
die einfachen und Doppelliorzstiicke eingehend be- 
sprochon. Im zweiten Abschnitte bringt der Y erfasser 
die Berechnung der einfachen, Doppel- und Kreuzungs- 
weichen, w orauf im  dritten die mittels W eichon her- 
stellbaren gebriiuchlichsten G lcisverbindungen vor- 
gefiihrt -werden. Dio im T e st nicht angegebenen 
Quollen sind in einor Litoraturubersicht am Schlusso 
des Kapitels zusammengestellt. Don A nfiinger w ird  
die gewiihlte Ueborschrift dieses Kapitels (W eichon  
und Kreuzungen) etwas befromden, da im  ganzen 
K apitel mit Ausnahme auf S. 70 unten in § 12 das 
W ort K reuzung nur einm al gebraucht ist.

Yom  zweiten K apitol dioses Bandes enthiilt das 
Torliogendo B uch nur don ersten Abschnitt iibor Dreh- 
scheibon, in welchem zunachst die Drehscheiben im  
allgemeinen, dereń G leisyerbindung und dann in sohr 
ansfuhrlicher W eise dor Bau dor Drohschoibenteilo 
besprochen wird. Ilie rb e i ist die Konstruktion und 
Berechnung der Drehscheibentriiger, der Quertrager, 
der Quorversteifungen, dor Mittelstiitze und doren 
Zapfen und Pfanne iiberaus k la r durchgefiihrt. D a
gegen entbehrt dieser erste Abschnitt einiger ein- 
leitenden W orte iiber die E ntw icklung der D reh
scheiben, bei denen D reh -bezw . Wendeplatten, wolche 
noch heute im Schmalspurbetrieb Anwendung finden, 
leicht hiitton mit eingefiigt wordon konnen. A u f die 
weiteren Vorzugo dioses Buches naher einzugehon, 
gestattet der h ier zur Vorfiigung stehendo Raum  
nicht; in bezug auf In halt und Ausstattung schlieBt es 
sich den bis jetzt erschienonen neueron yermehrten Aus- 
gaben dieses W erkes Yollstandig an und kann dahor 
allen Fachlouton sowie insbesondere den Studierenden 
dor Technischen Hoch- und M ittelschulen bestons 
ompfohlon werden. j  S c l iu le r .

H a r k o r  t ,  H e r m  a n n , D ip l.-Ing.: Beitrag zum 
Studium des Systems Eisen- Wolfram. Disser- 
tation zur Erlangung der Wiirde eines 
Doktor-Ingenieurs. Halle a. S. 1907, W illi. 
Knapp.

Y erfasaor gibt zunachst im orsten T eile  seiner 
A rbeit eine ausfiihrliche Beschreibung seiner Y er-  
suchsausfiihrungon, wolche um so wortyollor ist, ais 
sich groBe experimontello Schw ierigkeiten ergaben. 
Dieselben beruhten einerseits auf der Erzeugung hoher 
Tem peraturen bei gegebenen Stromyerhaltnisson, 
anderseits auf der Schutzung des Schmelzgutes yor 
Yerunreinigungen. In  bezug auf elektrischo Oefen 
m it gekornter Kohle werden allgem ein giiltigo Ge- 
sichtspunkte aufgestellt, nach denen sich dio W ah l 
der Anordnungeu in bestimmten Fallen  ermoglicht. 
Des weiteron werden eingehende Angaben uber die 
Tem peraturm essung und die Gewinnung der A bkiih- 
lungs- und Erliitzungskuryon gemacht. Besondere Be- 
achtung yerdient die Beschreibung der Apparato 
zur automatischen Aufzeichnung derartiger Kuryen. 
E rst dor zweite T e il dor A rb eit behandelt das 
eigentliche Them a. E s wurden Eisen-W olfram legie- 
rungen yon 0 bis etwa 20 °/» W  hergestellt und ana- 
lytiscli, tlierm isch und mikroskopiach untersucht. W enn  
es auch nicht gelang, absolute Resultate zu erhalten, so 
wurden-doch manche wertyolle Beobachtungen gemacht, 
die zu weiterem Studium anregen. __j e r

Industry, The M inerał, its  S tatistics, Techno
logy and Trade during 1907 . Edited by 
W a lte r  R e n t o n  I n g a l ls ,  Yolume XVI. 
New York and London 1908, Hill Publishing 
Company. Geb. 10

E s  hiefie Eulen nach Athen tragen, wollten w ir 
iiber den W o rt der Yeroffentlichung, dereń sechzehnter 
Jahresband hier yorliegt, uns iu  einer ausfuhrlichen

Besprechung orneut* iiuBern. Und doch ist das W erk,  
dosson reicher tochnischer und statistischor In halt es 
zu einem stiindigen Ratgober fiir zahlreiche Eisen- 
hiittenleute, m ehr aber noch fiir jeden Metallhiitten- 
mann machen sollte, dioses M ai von einer IClage des 
Ilerausgebers iibor dio geringo Unterstiitzung be- 
gloitet, dio er in den beteiligton Kroisen gefundou hat. 
D er M angel an Interesso hat den Y e rla g  schon dazu 
gezwungen, den friih er nur 5 §  betrageńdon P reis des 
Buches in der neuen Ausgabe auf das Doppelte zu 
erholien, trotzdem abor sieht sich der Horausgeber 
yeranlaBt, dio Fachleute auf die Notwendigkeit liinzu- 
woison, das weitero Erscheinon durch yermehrten 
Bezug des W erkes zu ermoglichen. W ir  schlieBen 
uns diesem Aufrufo um so lieber an, ais w ir aus eigenor 
E rfah ru n g die Yorziige der „M inerał In du stry“ zu 
schiitzen wissen und es auBerordentlich bedauern wurden, 
wenn das Unternehmen nicht fortgesetzt werden konnte.

K a l a h n e ,  Prof. Dr. A .: Die neuer en For schun- 
gen au f dem Gebiet der E lek trizita t und ihre 
Anioendungen. Leipzig 1908, Quelle & Meyer. 
4 ,40  J l ,  geb. 4 ,80 J6.

Das yorliegende Buch, aus Yortragon entstanden, 
die der Y erfasser im Jahro 1900 bei Gelegenheit yon 
Ferienkurson in Heidelberg gohalten hat, bohandelt 
in einer fiir jeden Gebildeten yorstandlichon A rt  der 
D arstellung dio neueren Forschungsergebnisse uud 
Fortschritte in der exporimentellen und theoretischon 
Elektrizitiitslehre. Yon don siebon Kapiteln, iu die 
das W e rk  eingeteilt ist, boschiiftigen sich die orsten 
yier m it den wichtigsten Theorien der elektrischen  
und inagnetischen Erscheinungen und ihren Gesetzen: 
dor alten Fluidum theorie, der Faraday-M asw ellschen, 
fur das VerBtiindnis der elektrischen Schwingungen und 
W ellon so auBerordentlich bedeutsamen Theorie des 
Elektrom agnetism us und mit dor der jiingsten Zeit 
angehoronden Elektronentheorie. D ie beidon nSchsten 
K apitel behandeln die elektromagnetischon Schwin
gungen und W ellen  sowie die Grundlagon der draht- 
losen Telographio. D er letzte Abschnitt des Buches 
ist den elektrischen Entladungen in Gasen und den 
Erscheinungen der Radioaktiyitiit gewidmet. Zahl- 
reicho Abbildungen begloiten don T est. AuBerdem  
sind dem Buche ein Namen- und oin Sachregister 
beigegebon.

K artę  der nutzbaren Lagerstdtten Deutschlands. 
ElsaB-Lotliringen. Herausgegeben von der 
Direktion der Geologischen Landesunter- 
suchung von Eisa(3-Lothringen. Bearbeitet von 
W . B r  u lin  s. Bliitter Mettendorf, Metz uud 
Pfalzburg. StraBburg i. E. — Berlin 1908, 
Kommissionsverlag von S. Schropp Nachf. 
Jedes B latt 1 J L

D ie K arto gowahrt oinon U eberblick iiber die 
geologische Stellung, die nachgewiesene Yerbreitung, 
die F o rm  und den In h alt der nutzbaren Łagerstatten  
und iiber ihre w irtschaftliche Bedeutung. DomgemaB 
bringt sie auf den Blattern Metz und Mettendorf 
durch yerschiedenfarbige Zeichnung zur D a rste llu n g : 
die nachgewiesene Verbreitung der lothringischen und 
lusem burgischen Minetteformation im  Braunen Jura,  
dasYorkomm en yonBohnerzlagern sowio aonstigenEisen- 
orzen im  D iluyium  und yon K u pfer- und Antim onerz- 
giingen im  Deyon. A u f Blatt Pfalzburg sind diejenigen 
Punkte yerm erkt, an welchen Salz oder Solo er- 
bohrt wurde. D ie wichtigsten Bergw erko und die Sa- 
linen sind durch Num mern und Buchstaben angegeben; 
ihre w irtschaftliche Bedeutung ist durch eine dem 
Unterschiede der Jahresforderung entsprechende U m -

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 18 S. 644.
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randung der Nam onschilder lieryorgohoben. D ie Ge- 
wichtamongen der Fordorung in den einzelnen Be- 
zirken sind in Zahlen angefiihrt und durch farbige  
Kreisflachen bildlich dargestellt, welche nach einom 
fiir siimtliche Lagerstiitton gleichon MaBstabe gezeichnet 
sind. D e r W ort dor Fiird eru n g ist durch lloclitocke  
yeranschaulicht, in wolchon jo  1 mm Hohe 1 M illio n M a rk  
entspricht. DaBselbe Rechteck gibt nobon der Fordo 
rung im  B ezirk diojenigo in ganz Deutschland an.

L a d e n b u r g ,  A l b e r t :  Naturwissenschaftliche 
Yortrage in  gemeinverst(indlicher Darstellung. 
Leipzig 1908, Akademische Verlagsgesellscbaft 
in. b. H. 9 J L

In dem yorliegenden Bilchloin ist eino Anzahl 
von Yortragon wiodergogeben, dio der bckannte B res
lauer Cheinie-Professor im Laufe von 40 Jahren ge- 
halten und jetzt, oine unfroiw illigo MuBe im experi- 
menteTlen Arbeiten benutzend, non durchgesehen und 
fiir einen groBeren L eserk reis bearbeitet liat. Sio 
sollen jedom Gebildoten yorstiindlich sein und ihm  
E in blicke in verscbiedcno wichtigo Kapitel der chemi- 
schen W issonschaft vermitteln ; dies ist dom Y crfasser 
auch rocht gut geluugen. A n  oinigon Stellen in 
alteron Vórtv8gen, wo sich inzwischen dio wissen- 
Bcliaftlichen Anschauungen gewandelt haben, weist 
Yerfassor auf dieso W audlungen hin. A u f Einzel- 
heiten kann h ier nicht eingegangcn werden. Dio 
Yortrage betreffen folgende Gegenstande: 1. Die
FundamentalbegriiFe der Chemie. 2. Die cbemischo 
Konstitution der Materie. 3. Beziehungen zwischen 
den Atomgowichton und den Eigenschaften der Ele-  
mente. 4. Storeochomie. 5. Dio Aggregatzustiinde 
und ih r Zusammenhang. 6. Die yier Elemento des 
Aristotoles. 7. Dio Spoktralanalyse und ihro kos- 
m ischen Konseąuenzen. 8. Ueber das Ozon. 9. Das 
Zeitalter der organischen Chomie. 10. Das Radium  
und dio Radioaktivitat. 11. Ueber den EinfluB der 
Naturwissenschaften auf die W eltanscliauung. A uf  
diose letzte A rbeit moclito ich besonders aufmerksam  
machen, os ist die bekannte Redo, die L a d e n b u r g  
auf dor Kasseler Naturforscherversam m lung vor fiinf 
Jahren gcbalten, und die woite K reise deutscher Ge- 
lehrten und Nichtgelehrten in lebhaftesto Aufregung  
gebracht liatte. Sio hatte dem Y erfassor von ver- 
8cbiedenon Seiten heftigo Angriffe eingebracht, und 
mit ihnen setzt sich Ladenburg in oinem „E p ilo g  zur 
K asseler Rede“ auseinander. W ie  man sich auch 
im m er zur Religion stellen will, zustimmen mussen 
w ir Ladenburg in dem Grundgedanken seiner Rede, daB 
die aligomoino Bildung auf dio Keuntnis der N atur 
und ih rer Gesetze aufgebaut werden muB. —  Das 
Buch w ird sicher auch yicle Leser dieser Zeitschrift 
fesseln. W o h lg e m u th .

Lehrbuch des Hoclibaues. Bearbeitet von den 
Professoren: Geheimrat Dr. J o s e f  D u r n i ,  
Dr.-Ing. K a r l  E s s e l b o r n ,  B e r n h a r d  
K o s s m a n n ;  den Architekten: E m i l  B e u -  
t i n g e r ,  K a r l  S t i e f ,  H e i n r i c h  S t u r a p f ,  
A r t h u r  W i e n k o o p ;  den Ingenieuren: 
G e o r g  R i i t h ,  R e i n h a r d  W e d e r .  Her- 
ausgegeben von K a r l  E s s e l b o r n .  Mit 
iiber 2600 Abbildungen und ausfiihrlichem 
Sachregister. Erster Band: Grundbau, Stein- 
Konstruktionen, Holzkonstrnktionen, Eisen- 
konstruktionen, Eisenbeton - Konstruktionen. 
Leipzig 1908, Wilhelm Engelmann. 15 tM, 
geb. 17 J L  

E s Bind um fangreiche Gebiete, die Y erfasser und 
H erausgeber in einem einzigen Lehrbuche zu behan-

deln sich yornehmen, und bo ist ob naturgemaB nicht 
moglich, auf den 500 Seiten des yorliegenden ersten 
Bandes mehr ais gedriingte A brisse der fiin f Haupt- 
kapitel zu geben. D ie Darstollung ist zuniiebst fur 
den Baugew orkschiiler berochnet, w ird aber auch 
jedom Techniker, der bauen w ill und nicht Bauingenieur 
ist, willkom inon sein, woil er sich in dem Bucho iibor 
Manches rasch unterrichten kann. g

Lezikon der gesamten Technik und ihrer H ilfs- 
wissenscliaften. lin Yerein mit Fachgenossen 
herausgegeben von O t t o  L u  e g  er.  Mit zahl
reichen Abbildungen. Zweite, vollstiindig neu 
bearbeitete Auflage. VI. Band. Stuttgart und 
Leipzig, Deutsche Yerlagsanstalt. Geb. 30 Jb.

A uch der yorliegendo, die Stichworte „Kupp- 
lungen im  Eisonbahnbau" bis „Papiorfabrikation" um- 
faBsende Band des groBen W erkes, dessen friiher er- 
schieneno Abteilungon w ir an dieser Stelle ausfiihrlich  
gew iirdigt haben, zeigt nach jed er Richtung hin das 
Bestreben des Herausgebers und dor einzelnen Be- 
arbciter, den In h alt umfassendor zu gestalton und 
dom Stande der modernen T ech nik anzupassen. Na- 
turgomaB intoressieren uns iu  erster L in ie  dio A rtikel,  
dio sich mit eisenhiittenmannischen Gegenstanden be- 
schiiftigen, und es freut uns, feststellen zu konnen, 
daB auf diesem Gebiete dio Bearbeitung trotz des 
knappen Raumes, der im einzolnen zur Y erfiigung  
gestanden hat, ais durchwetr sehr sachgomaB und 
iibersichtlich bezeichnet werden muB. N icht wenig 
tragen hierzu auch die gut ausgofiihrton Abbildungen  
bei, nur liiltten w ir gewiinscht, daB diesen, wie das 
auch an yielen Stellen schon durchgefuhrt ist, uh o r 
a l i  kurzo, treffende Untorschriften beigefiigt worden 
waren. Besonders anzuerkennen sind wiederum die 
sehr zahlreichen und bis in  die zweite H alfte des 
yergangenen Jahres erganzten Literaturnachw eise, 
dereń Yollatiindigkeit uns —  um nur ein B eispiel zu 
nennen —  insbesondere bei don yon Professor W i  d - 
m a i  e r  yerfaBten A rtik eln  angenehm aufgefallen iBt. 
DaB w ir auch bei diesom Bandę einigo W ilnsche  
auBern, die yielleicht bei einor spateren Neuauflage 
berUcksichtigt werden konnten, soli nur zeigen, woleli 
lebhaften Anteil w ir an der weiteren Ausgestaltung  
des W erkes nehmen. So entspricht u. E . der A rtik e l 
„Legierung" nicht den modernen Anforderungen; 
auch ist die Literatu r an dieser Stello unzureichend 
yerzeichnot. Gegeniiber seiner Bedeutung zu kurz  
scheint uns ferner das Stichwort „LeuchtgaBa, dem 
kaum eine Seite Text und keine oinzige Abbildung  
gewidmet ist, behandelt zu sein, wahrend z. B. die 
„L ib o llo “ auf iiber droi Seiten m it zwei Abbildungen  
besprochen wird. DaB das „M angan" mit nur zehn 
Zeilen abgetan wird, diirfte ebenfalls der W ich tigkeit  
dieses Metalles nicht entsprechen. A uch mit der 
K ritik , der man in dem K apitel „Oberbau der Eisen- 
bahnen“ dio Eisenschwello unterworfen hat, konnen 
w ir uns nicht einyerstandon erkliiren, da die ungiinstige  
Beurteilung nach den neueren Erfahrungen wohl 
schw erlich berechtigt ist.

Nicht unterlassen mochten w ir schlieBlich noch, 
zu erwShnen, daB die Verlagsbuchhandlung auf die 
Auastattung des Bandes wiederum  groBe Sorgfalt yer
wendet bat. D/e I l e d a k t io n .

Livres, Les Nouveaux, Scientifiques et Industriels. 
Volume I: Annees 1902 & 1907. Paris (49 Quai 
des Grands-Augustins) 19 0 8 ,  H. Dunod et 
E. Pinat. 9 Pr., geb. 10,50 Fr.

Das Buch umfaBt die ersten 20 Lioferungen einer 
yierteljabrlichen Bibliographie und yerzeichnet 5541 
W erke, die in  der Zeit yom 1. J u li 1902 bis 30. Ju n i
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1907 in F ran kro ich  erschienen sind. In nerlialb der 
einzelnen Y iorteljahrcshefte sind dio Titel, die V e r-  
offentlichungen aus den yerschiedenen Zweigen der 
roinen und angewandten Naturwissenschaften, der 
Technik, dor Industrie, der Landwirtschaft, der Bau- 
kunst, der Gesetzgebung und Yerwaltung, des Handols 
usw. umfasson, ayatematisch angeordnet und unter 
Angabe des Yorfassors, des Formates, der Seitenzahl, 
der Abbildungen und K arten sowio dos Preises genau 
aufgefiihrt. AuBerdem ist —  und darin liegt ein beson- 
derer Vorzug dioser Bibliographio —  der In h alt der 
W orke kurz Yermerkt. Loider abor yormisaen w ir 
jeglicho Angabe der Yorlegor, ein Mangel, dor sich 
ohne Zwoifel manchmal unangonehm fiihlbar machen 
w ird. Alpbabotischo Sach- und YerfasserYerzoichnisse 
fassen den In h alt der 20 Lioferungon zusammen und 
yereinigen diose damit gowiasormaBen erat zu einem ab- 
geachloasenen Ganzen. D urch weitere Ilefte, dio in 
Żwiachenraumon von drei zu drei Monaten ausgogebon 
werden, w ird das W erk  fortgesotzt.

Ma i e r ,  W i l h e l m ,  Professor des Maschinen- 
Ingenieiirwesens an der Konigl. Technischen 
Hoclischule Stuttgart: Warmekraftmaschinen. 
Ein Ruckblick auf dereń Entwicklung seit 
Anfang der neunziger Jahre. Antrittsrede. 
Stuttgart 1908, Konrad W ittw er. 1 J L

Y erfasser gibt in groBen Ziigen eino Uoberaieht 
iiber die E ntw icklung der alten Dampfmaachinon, achil- 
dert den Uebergang vom NaBdampf zum HeiBdampf, 
das Aufkom inen dor Dam pfturbine und dio durch den 
Yerbrennungsm otor entatehende Konkurrenz. W iih -  
rend ea bei den frUheren Maschinen moglich war, solbst 
m itm inderw ertigem Konatruktions-undBetriebsm atorial 
und boi unYollkommener A usfiihrung eino betriebs- 
sichere Kraftm aschine zu schaffen, fordern dio moder- 
nen M aschinen hochwertigste M a te ria lie n , hochent- 
wickelte W erkstattontochnik mit geschulten und in- 
telligonten Arbeitern, tief wissenachaftliche Erkenntnia  
des Arbeitavorganges und vóllstandige wiasenschaft- 
liche Boherrschung der Konstruktion. Y erfasser stellt 
m it Recht die M eister des Maschinenbaues, die solches 
geschaffen haben, in  dio Reihe dor groBen K iin stler 
und W ohltater der Menschheit.

M e y  e r , Dr. J u l i u s ,  P rivatdozent: Die Bu- 
deulung der Lehre von der chemisclim Re- 
akłionsgeschwindigkeit fiir  die angewandte 
Chemie. Leipzig 1908, Akademische Verlags- 
gescllscliaft m. h. H. 2 jj?, geb. 2 ,50 J L  

Dio Yorliegende Schrift ist ein kurzes ans V or- 
tragen dea V erfassers ontatandenes W erkchen, daa 
gut geeignet ist, dem praktiachen Chemiker, welchem  
die physikalische Chemie fern liegt, oinen B eg riff Yon 
dom Um fang und der W ich tig keit diesor Seite der 
physikalisch-chem iachen Forachung zu geben. Nach 
einigen oinleitenden Bem erkungen w ird die Reaktions- 
geschw indigkeit in ih re r Abhangigkeit Y o n  den aie 
verandernden Faktoren besprochen, und zw ar zunachst 
der EinfluB der Konzentration der reagierenden Stoffe 
mit der sich hierbei fur die homogenen Reaktionen  
ergebenden Einteilung in mono-, bi- usw. m olekulare. 
Dann folgt dor EinfluB der Tem peratur, und endlich  
derjenige der Katalysatoren. A lle s  w ird  mit zalil- 
reichen Beispielon belegt, die zum T e il dor neuesten 
Forschung entnommen aind. Bem erkt werden muB 
allerdings, daB (wie Y erfasaer einleitend selbst betont) 
im wesentlichen nur die homogenen Systeme beriick- 
sichtigt, die heterogenen nur golegentlich gestreift 
werden. Gerade letztere haben aber m it Riieksicht  
auf die Theorien des llarten s Y o n  Stahl f iir  den Leser 
dieser Zeitschrift beaondere Bedeutung.

Dr. K . Bornemann.

M e y e r ,  K a r l ,  Ingenieur, Professor, Ober- 
lclirer an den Kgl. Vereinigten Maschinen- 
bauschulcn zu Coln: Die Technologie des Ma- 
schinentechnilcers. Mit 377 Textfiguren. Berlin 
1908, Julius Springer. Geb. 8 J6.

Eino sehr iiborsiehtlicho, besondors fur L e h r- und 
Lernzw ecko geeigneto D arstellung der Technologie  
des M aschinentechnikers. B ei der Anordnung dos 
Stoffes folgt dor Yerfasaer dem Gango dor Fabrikation  
in einer M aachinenfabrik. D e r erste Abschnitt be
handelt daher die Darstellung und Eigenschaften der 
M aschinenbau- und Betriebsm aterialien, der zweite 
dio H erstellung dor GuBstiicke, dor dritte die dor 
Schmiedestucke, der Yierte die Bearbeitung der GuB- 
und Schmiedestiicke aowie des Ilolzes.

D or Text ist sehr ausgiebig mit A bbildungen usw. 
ausgestattet, deron W iedorgabe besondere A nerken -  
nung Yerdient.

N i co  l s  o n , J o h n  T . , D. Sc., M. List. C. E., 
Professor of Mechanical Engineering in the 
University of Manchester, and D e m p s t e r  
S m i t h ,  A. M. J. Mech. I.: Lathe Design for  
Iligh- and Low-Speed Steels. London (39 Pater- 
noster Row) 1908, Longmans, Green & Co. 
Geb. sh 18/ — .

Yorliegendea, m it viol Sorgfalt zusammengestelltes 
W erk, welches aich speziell m it Drehbanken befaBt, 
durfto, obzwar wohl hauptsachlich fiir den Schul- 
gebrauch bestimmt, auch fiir den W erkzeugm ascbinen- 
konstrukteur von lobhaftem Interesso sein. D urch eino 
groBe A nzahl auf Grund Yon experimontellen Y e r-  
suchon zusammengestellter Diagram m e, welche iiber 
dio zablreichen in Betracht kommenden Faktoren, wie 
Schnittge8chwindigkeit, K raftbedarf, Schnittwinkol, 
Riem enbreite uavr., in ihren Yielseitigen Boziehungen 
A ufklaru n g geben, erhiilt man ein anachauliches Bild  
von den einschlagigon Yerhaltnissen.

N icht m inder bomerkenswert ist dio sehr aus- 
gedehnte, durch gute Schnittzoichnungon und Schau- 
bilder erlauterte Beschreibung und Borechnung der 
einzelnen Bestandteile der Drohbanke, wio Spindel- 
stock, Supporte, Bett, und selbst dom erfahrenon  
Konstrukteur diirfte dieser T e il des Buches manche 
A nregung geben, um so mehr, ais zum groBon Toii 
Konstruktionen bewahrter Firm e n  gebracht werden.

P a r r y ,  L . , Assayer and ConsultingM etallurgist: 
The Analtjsis ofA slies and Alloys. London 1908, 
„The Mining Journal11. Geb. sh 5/ — .

J lit  dem bekannten W o rte : „A us der Praxia fiir  
die P ra x is“ w ird bei B iich ern  haufig MiBbraueh ge- 
trieben. I l ie r  liegt aber einmal ein B iichlein  Yor, auf 
welches daa genannto W o rt trefflich paBt. E8 iat ge- 
achrieben Yon einem P raktiker, der dio Bedurfniaao 
des Handols mit Motallaschen und M etallabfallen der 
Industrie genau kennt und seine Erfahrung en don 
technischen Fachgenossen mitteilt. Die Angaben sind  
sehr kurz, aber genugend genau fur den erfahrenen 
Analytiker. D er Yerfasser erlautert im ersten T eile  die 
Trennung und Bestimmung der hauptsachlichsten Me
talle und aetzt auseinander, welche Mothoden fiir die 
einzelnen F a lle  brauchbar sind. D er zweite T eil bringt 
die Unterauchungsmethoden aller jen er M etallabfalle, 
die im  Handel unter dem Kam en Aschen, Kratzen, 
Spane, Speisen, Schlacken usw. gehen. Dem  Refe- 
renten ist kein ahnliches Buch bekannt, welches diese 
A rt Handelsprodukte zum Hauptgegenstande der B e
sprechung machte. A u f geringem Iiaum e (142 Seiten) 
ist eine groBe Menge praktischer H inw eise zusammen- 
gedrangt. Den M etalllaboratorien w ird  hier ein sehr
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nutzliches Biichlein geboten, daa ihnen in manchen 
Falle n  A uskunft gebcn wird, wo dio sonstigen ana- 
lytischen B iiclie r im Stich lasBen. Prof. Neumann.

Patenłgesetze, Die, aller Yólker. Bearbeitet und 
mit Vorbemerkungen und Uebersichten, sowie 
einem Schlagw'ortverzeichnis yersehen von Geh. 
Justizrat Dr. J o s e f  K o h l e r ,  ordentl. Pro
fessor an der U niversitatBerlin, und M a x i -  
m i l i a n  M i n t z ,  Patentanwalt in Berlin. 
Lieferung 8. Berlin 1908, 11. v. Deckers 
Verlag (G. Schenck). 5 ,50 J L  

Das Yorliegende Heft, mit dem der zweito Band dos 
groBen, bei Erscheinen der fruheren Lieferungen*  
wiederholt an dieser Stelle erwahnten W erkos beginnt, 
behandelt ais erstos der Liinder, in donen das Y or-  
prafungssystem fiir Patente oingofiihrt ist, die Y er-  
oinigten Staaten von A m erika. E in  Anhang enthalt 
Bestimmungen, die daB patentrechtliche Yerhaltnis  
der Philippinen zu den Yereinigten Staaten und die 
Fortdauor spanischer Patente auf den genannten Inseln  
regeln. In  der Anordnung dos StofYoa achlieBt sich  
diese Lieferung den alteren durchaus an.

P r e g  e r , E r n s t ,  D ip l.-In g .: Die Bearbeitung 
der Metalle in  Maschinenfabriken durch GiefSen, 
Sclimieden, Schweiflen, Harten und Tempem  
(Bibliothek der gesamten Technik. 103. Band.) 
Hannoyer 1908, Dr. Max Janecke. 4 J6, 
geb. 4 ,10  J L  

Das Yorliogende W erkchen ist mit fiołem  FleiB  
zusaminengetragen und mit 228 zum T e il sehr guten 
Abbildungen yersohou, dio den Text wirkBam untor- 
atiitzen. Neben Schnittzoichnungen und einigen Schau- 
bildern ist fiir  Darstollung von Arbeitsvorgangen und 
W orkzeugen in reichlichom  MaBe die axonometrische, 
und zwar die dimetrischo Projektion gewahlt worden, 
die besonders in den A rtikeln iiber „Form en“ und 
„Sclimieden im  G esonk“ dio nicht im m er einfachen  
Anordnungen k la r wiedergibt. Anwondung und A n 
fertigung der Kerne, daa Form en m it mohr ais zwei 
Form kasten und Notbohelfe, falla dies vermieden 
worden soli, dio jetzt so beliebto Herstellung von 
Speichenradorn m it Schablone usw. ist gut erklart  
und durch vielo Zeichnungen orlautert. Noben dem 
„GuBputzon“ von Hand und durch Sandstrahlgeblase  
Yermisae ich einige Bemerkungen uber das „Beizen 
der GuBstucke". Die „Legiorungen11 —  mit Aua- 
nahmo derer dea Eisens —  sind etwas kurz weg- 
gokommen und enthalten auch einigo Unrichtigkeiten. 
So werden dem M essing die 2 bia 3 0/o B lei nicht zur 
„Y e rb illig u n g 11 zugeaetzt, sondern um ein leichtorea 
Abspringen der Spane von schneidenden W erkzeugen  
zu bowirkon. In  dem Absatz uber „Schm ieden“ w ird auf 
Seite 137 „uberhitzter Stahl“ mit „vorbranntem Stahl“ 
identifiziert, was heute nicht mehr Yorkommen sollte. 
A ufSeito 101 hatto eine Abbildung der bokannten”P-for-  
m igen H am m er- und AmboBhahnen gebracht werden 
miissen, die ohne W enden des ArbeitsstuckoB ein 
Strecken und darauffolgendes Glatten gestatten. Die  
E in ric h tu n g . des Iteibstangenfallham mors mit nach  
oben Yerdickter Stango ware in ih re r interessanten 
Steuerw irkung durch einige Skizzen zu erlautern ge
wesen. E in e Abbildung des Bradley-H am m ers ist 
wohl nur fortgeblieben, um nicht andere ais deutsche 
W erkzougm aschinen aufzufiihren ? D ie iibrigen M a- 
achinenhammer und die Schmiodopressen sind ein- 
gehend besprochen, auch sind die Schmiedcarbeiten  
an yielen gut gewahlten Beispielen erlautert. In  dem 
Abschnitt uber „SchweiBen" sind die bekannten A r-
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beitsYerfahren aufgefuhrt und kritiscli belouchtet, 
obenso das Schneidon mit Sauerstoff. Dor A usfuhr- 
lichkeit der Ubrigen Besprechungen gegenuhor er- 
acheint der A rtik e l uber das „H arten und T em pern“ 
etwas durftig und der Bedeutung des Gogenstandea 
nicht ganz angemosaen. —  A lle s in allem iat daa 
kleine wohlfeilo W orkclien dem jungen P raktikor  
warm zu em pfehlen; auch der in der P ra x is stehendo 
lugeniour findet in ihm boquem zusammengestellt die 
Fortschritte und Neuerungen der letzten Jahrzehnte.

E .  T o u s s a in t .

R a n d a u , P a u l ,  techn. Chemiker: DieFabrikation  
des Em ails und das Emaillieren. Anleitung zur 
Darstellung aller Arten Email fiir technische 
und kiinstlerische Zwecke und zur Vornahme 
des Emaillierens auf praktischem W ege. Fiir 
Emailfabrikanten, Gold- und Metallarbeiter und 
Kunstindustrielle. Vierte Auflage. W ien und 
Leipzig 1908, A. Hartleben’s Verlag. 3 Jb.

Das Buch ist seiner ganzen A nlage nach, wie 
auch sein T itel schon audoutet, fiir don P raktik er  
bestimmt. Es setzt keino Kenntnis dor Chemio Yor- 
aua. DaB ein solches W erkchon in der gesamten 
deutschen Em ailindustrio Behr begehrt ist, und daB 
sich nam entlich daa Yorliegende Buch Beit seinem 
orsten Erscheinen gut eingefuhrt hat, dafiir spricht  
der Umstand, daB in YerhaltnismaBig kurzer Zeit nun 
achon dio Yicrte A uflage notwendig geworden ist. W ie  
der Y erfasser in dem Yorwort zu dieser Auflage an- 
deutet, hat or sein W ork bosonderB in don Abschnitten  
yoii der Em ailfabrikation fiir technische Zwecke und 
in denjenigen Yon der Y em en d un g  des E m ail fiir  
kiinstlerische Zw’ecke nicht unwosentlich erweitert. 
Yon den durc.li die fruheren Auflagon Yielfach be
kannten Yorziigen des kleinen handlichen BucheB 
sind herYorzuhoben: die aachgemaBe Besprechung
der zur Verwondung kommonden M ateriaiien und die 
anschauliche, durch Yortreffliche Abbildungen untor- 
stutzte Beschreibung der Yerschiedenen Oefen und 
IIilf8gerStBchaften. Zur Priifung der Rohm atorialien  
empfiehlt- der YerfaBser durchweg die Lotrohrprobe. 
Das erscheint ja  ganz gut, iat jedoch nicht Yolletandig 
genugend; denn diese Probe erfordert einerseits ein 
sehr genaues Arbeiten, was nur langere Uebung 
ermoglicht, anderseits nimmt sio zu wenig R iicksicht  
auf die richtigo Frage deB W asaorgehaita und der 
M ahlfeinheit der zu beziehenden Rohstolfe. Manche 
derBelben werden wegon der besseren Kontrolle ih rer  
Reinhoit Yorzugsweise in groben Stiicken eingekauft. 
Andere bezieht man fein gemahlen, um sich das Zer- 
kleinern zu ersparen. B<>i einigen Rohstoffen spielt 
der W assergohalt bozuglich des Preises und der Yer- 
wendbarkeit eine wichtige Rolle. Einen Y orzug dieses 
Buches bildet eine A nzahl guter praktischer W in kę  
in Bezug auf Beschaffung und Behandlung der Oefen 
und Tiegel. Sodann enthalt es eine Reihe von Rezepten 
zur A nfertigung der Yerschiedenen Em ailauftrage  
(G rund und Dockmasse). Diese Rezepte sind natur- 
gemaB mit Y orsicht zu benutzen, da bekanntlich jedes 
GuBeisen und jede Blechstarke ihre besondere Em ail-  
zusammensetzung erfordert. Sio geben indes im m er- 
hin noch brauchbare Anhaltspunkte. B .

R e y e r ,  Prof. Dr. E . : K raft. Oekonomische,
technische und kulturgescliichtliche Studien 
uber die Machtentfaltung der Staaten. Leipzig  
1908, Wilhelm Engelmann. 6 J L

D er Y erfasser erortert in geistvoller W eise die 
Aenderungen, dio sich in der K u ltu r infolge deB E r-  
aatzes der menachlichen und tierischen K ra ft  durch 
m echanische und thermische Energie Yollzogen haben.
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R i n k e l ,  R . , Professor (ler Maschiuenlehre und 
Elektrotechnik an der Handelshochschule Koln: 
Einfiihrunrj in  die Elektrotechnik. (Toubners 
Handbiicher fur Handel und Gewerbe.) Mit 
445 Abbildungen im Text. Leipzig 1908,
B. G. Teubner. 11,20 J l,  geb. 12 J l.

D er Y erfassor hat os verstanden, in voliegondem  
Buclio den L eser in leicht faBlicher W eise an Ilan d  
guter Yergleicho, anschaulichor Abbildnngon und 
schomatischer Darstollungen mit don Grundbegriffen 
und dem Wosen der Elektrotechnik sowie dom groBon 
Anwondungsgebiet der Starkatromtechnik bokannt zu 
machen. so dali ein Technikor, der nicht Fachm ann  
auf diesem Gebiete ist, aber mit dor Elektrotechnik zu 
arbeiton hat, sich loicht in die naturwissenschaftlichen  
Erscheinungen und Yorgiingo hineinfinden kann.

F iir  Leute, wolche, ohne Technikor zu sein, sich 
fiir die Elektrotechnik interessiercn, ist dioses Buch 
w ohl das beste, vielleicht das einzige, welches ge- 
eignot wiire, diesen E in b lic k  in das groBe Gebiet der 
Elektrotechnik zu gewiihren, da es sehr wenig Form eln  
und Boręchnungen bringt und auch die wonigen nicht 
allzu groBe mathomatischo Yorkenntnisso erfordorn. 
E s hiitten allerdings, um das W erk nicht so umfang- 
reicli zu gostalten, die Beschreibungen, B ilder und 
Schaltungsschemata einiger ausgefuhrton Anlagen, dic 
nur historischen W ert haben, sowio einige Konstruk- 
tionszeichnungen, dio le d ig licli dem Spezialfachmann von 
Nutzen sind, fortgelassen werdeu konnon. V a h le .

S ch a r  o w s k y , C., weiland Regierungsbaumeister 
und Zm lingenieur in Berlin: Musterbuch fiir  
Eisenkonstruktionen. Herausgegeben im Auf- 
trage des Vereins deutscher Eisen- und Stahl- 
industrieller. Vierte Auflage, unter Benutzung 
von Vorarbeiten von C. Scharowsky neu- 
bearbeitet yon R i c h a r d  K o h n k e ,  Professor 
an der Technischen Hochschule Danzig. Mit 
zahlreiclien Abbildungen und 42 Tafeln. Leip
zig 1908, Otto Spamer. 12 t/ź, geb. 14 J l.

E s w ar das sichtbaro Zeichen einor groBon Tat 
des Y ereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, 
ais das Musterbuch fiir Eisenkonstruktionen im Herbste 
dos Jahres 18S8 zum erstenmal erschion. A lle  diejenigen, 
dio bei seinem Zustandekommcn mitgearbeitet haben, 
erinnern sich noch der groBon Schwierigkeiten, die mit 
der A ufbringung von Geldmitteln und der Bearbeitung  
verbunden waron, sie erkennen aber auch mit den 
gesamton eisonerzeugenden W erken unseres deutschen 
Vatorlandes dankbar an, daB das Buch der Steigerung  
des Yerbrauches an Eisen auBerordentlich fórderlich  
gewesen ist. N ach dem Tode des yordienten ersten 
Y erfassersiibern alim  P r o f.K o h n k o  dieNeubearboitung  
dor Yierton Auflage, die ganz im  Sinno der ersten Auflage  
gehalten ist, aber alle neueren Fortschritte sowohl 
hinsichtlich des M aterials ais auch der Konstruktionen  
berucksiclitigt. D as Buch ist daher lioute ebenso wio 
friih er fiir den in der P ra x is tStigon Techniker un- 
entbehrlich; er findet darin allo Berechnnngen be- 
stimmter im Hochbau hautig Yorkommender T rag - 
w erke -sowie die gebrSuchliclisten Siiulen, D ecken und 
Dachkonstruktionen, so daB er Yollstandig der Miihe 
des Berechnens und Konstruierens enthoben ist.

S t o u g h t o n ,  B r a d l e y , Ph. B ., B. S . : The 
M etallurgy o f Iron and Steel. New York
(505 Pearl Street) 1908 , Ilill Publishing 
Company. Geb. §  3.

Das Buch erscheint sehr geeignet ais Lehrbuch  
zur ersten Ein fuhrung der Studierendon in die Me-

tallurgio dos Eisens und Stahls sowio ais Handbuch  
fiir dio weiteren Fachgcnossen, dio sich naher iibor 
Yorgiingo auf diesem Gebiete unterrichten wollen. 
Die jodom K apitol beigcgobenen Literaturhinw oise  
orscheinon zweckmiiBig zu weiter- und tiefergehonden 
Studion, da naturgoinaB im  Rahm en eines solchon 
Handhuches dio einzelnen K apitel nicht erschopfend 
bohaadelt sein lćonnen. Das Buch ist sohr reichlich  
mit meist guten Abbildungen usw. ausgestattot, dio 
das Yerstiindnis desselben dem Studieronden und dem 
dom Fachgebiet Fernorstchondcn erloichtern werden.

Dor Y erfasser hat sich beiniiht, das ganze groBe 
yon ihm behandelto Gebiet auf noch nicht 500 Seiten 
in 19 Kapitolu zusammenzufassen, wodurch an einigen 
Stellen dio K la rlie it  des Textes gelitton hat und die 
E rk liiru n g  mancher Yorgiingo an der Oborfliiche ge- 
bliebon ist. Da soli eben das Studium von Spezial- 
abhandlungen oinsetzon, zu denen das Buch solbst bei 
den einzelnen Kapiteln, wie oben erwahnt, dio ll ilfo  gibt.

V a g o l  e r ,  Dr. P . (Konigsberg i. P r.): Die
Bindung des atmospluirisclien Stickstoffs in 
N atur und Technik. (Die W issenschaft. Samm- 
lung naturwissenschaftlicher und mathemati- 
scher Monographien. Heft 20.) Mit 16 Ab
bildungen im T ext und auf 5 Tafeln. Braiin- 
schweig 1908, Friedrich Yieweg & Solin.
4 ,50  J l,  geb. 5 ,20  J l.

In  oinor Zeit, in dor dio Bindung des atmosphii- 
rischeu Stickstoffes zu oiner geworblieben Tagesfrage  
Yon groBter Bedeutung geworden ist, w ird  das Buch, 
das sich solbst ais oin Momontbild bezeichnet, um die 
im A ugenblick des Schreibens gogebeno Sachlage  
fostzuhalten, in allen technischen K roisen willkommen  
sein und nicht zuletzt dom Httttenmann, zumal da die 
neueren Errungenschaften auf dom Gebiete der G c- 
winnung des atmosphSrischon Stickstoffes aucii die 
Nebenprodukten-Erzeugung iu den K okereien boriibren, 
wo bekanntormaBon groBe Mengen schwefelsauron 
Am m oniaks fallen.

W e d d i n g ,  Professor Dr. H., Geheimer B ergra t: 
Das Eiseńhiittenioesen erlautert in 8 Yortrilgen. 
(Aus Natur und Geisteswelt. Sammłung wissen- 
schaftlich-gemeinyerstandlicher Darstellungen.
20. Bahdchen.) Dritte Auflage. Mit 15 Text- 
figuren. Leipzig 1 9 0 8 ,  B. G. Teubner. 
Geb. 1.25 J l.

Selbst wer den Y erfasser des Yorliegendon, den 
deutschen A rbeitern gewidmeten AYerkchens nicht 
gekannt hat, der muBto schon aus dem bloBeu U in- 
stande, daB ein fiir weito K reise  bestimmtos und somit 
auch in Yielen Exem plaren gedrucktes Buch innerhalb  
weniger Ja h re  drei Auflagen erlebt hat, auf dessen 
B rauchbarkeit schlieBon. IJnd w er w are wohl der 
goeignetere Mann gewesen, dem deutschen A rbeiter  
dio Grundlagen des Eisenliuttenwesens beizubringon, 
ais gerado W edding, von dom w ir doch wissen, daB 
er in seinen jungen Ja hren  mit rastlosom E ife r und 
der ihm  eigenen Begeisterung fiir  sein F a ch  die Ge- 
winnung und Y erarbeitung des Eisens selbst praktisch  
betrieben hat, und dessen klaro, lebhafte und iiber- 
zeugendo A rt  des Yortrages uns noch in lebhafter 
E rinnerun g ist. In  die Freude, die w ir beim D urch- 
blattern des kloinen Heftchens iiber die im  wahren 
Sinne des W ortes gemeinYerstandlich gehaltene A rbeit  
empfinden, m ischt sich ein G efiihl der T ra u e r darubor, 
daB es dem Y erfasser nicht mehr yergonnt war, das 
Erscheinen der neuen erweiterten und ganz auf die 
Hohe der Zeit gebrauchten Auflage za erleben.

o. y.


