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E in  * b ed o u te t A b b ild u n g en  in  der Q u ellc .
D a B  Y orze ich n ia  der ro g elm aB ig  b ea rb e ito ten  Z oitsch riften  nebBt A b k iirzu n g o n  der T ite l is t

a u f S e ito  521  bia 524  ab god ru ck t.

A. A llgem einer Teil.
H a n s  R u p e  berichtet in seiner A rbeit „Che- 

mische U ntersuchungen einiger Bronze- und Eisen- 
funcle der L a Tene-Zeit“ in eingehender Weise auch 
iiber E i s e n  d e r  L a  T ó n e - Z e i t .  Die 
letztere h a t ihren Narnen von der kleinen O rtscliaft 
La Tene am  Neuenburgersee bei St. Blaise, wo zu- 
erst nam hafte Fundę aus dieser K ulturperiode ge- 
niaeht wurden. Sie beginnt etwa um  500 v. Clir. 
und endigt etw a 50 v. Chr. — Dem Yerfasser lagen 
Stiicke aus dem ZOricher und B em er Museum vor. 
Es wurden chemische und metallographisehe U nter
suchungen angestellt, deren Ergebnisse in einer 
Zahlentafel und einem Schaubild zusam mengcstellt 
sind. Bei der chemischen U ntersuehung des Eisens 
handelte es sich nur um  die w ichtigsten Frem d- 
elemente. D er Kohlenstoff wurde an drei Proben 
erinittelt, die an yerschiedenen Stellen des Fund- 
stiickcs genommen wurden. Die oft sehr von einander 
abweichenden Kohlenstoffmengen zeigen, wie un- 
homogen das M ateriał in den meisten Fiillen war. 
(Vergl. nebenstehende Zahlentafel.) Nr. 3 und (5 
machen eine Ausnahme. [Nach einem vom Yer
fasser freundlichst eingesandten Sonderabdrucke aus 
den „Yerhandlungen der N aturforschenden Gesell- 
schaft in Basel“ , Band X X I, S. 25/40.]

AnuWse
Nn Gcgenstand S I* SI C

% % % %

0,150
| 1 Sichel . . . 0,0090

wurde

0,149 0,033 0,440
0,724
0,183

2 Sichel . . . nicht 0,038 0,038 0,198
1 be»timmt 0,200

0,156
3 Blcchstticke. 0,018 0,015 0,042 0,140

0,100
0,149

4 Henkelring . 0,005 0,022 0,065 0,224
0,349
wurde

5 Draht . . . 0,094 0,037 0,168 nicht
bestimmt

0,000
6 Armring . . 0,011 0,117 0,021 0,003

0,000
0,070

| “ Nagel . . . 0,014 0,300 0,031 0,137
0,369
0,119

8 Nagel . . . 0,013 0,157 0,037 0,331

.. 0,550

9 Draht . . . 0,012 0,057 0,08 0,14
0,28

X X X IX  , 0 66
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A l f o n s  M u 11 n ę r: D i o  ;l 11 es  t  o n E i s o n -  
s c h m e l z e n  a  m s t e i r i s c h e n  E  r  z b e r  g e. 
Auf der sogcn. „Feisterwicse“ , in der Niilie der 
E iscnbahnstation Prabiichel, finden sich kugel- 
a rtige Sehlackenhaufen. Die betreffenden Sclilacken 
sind schwer, sehr eisenreich (50 %  und  m ehr haltend). 
Da dort kein W asserlauf yorhanden ist, so kann von 
einem Radwerkbetriebe keine Rede sein. Es muB der 
W indofenbetrieb in Anwendung gekommen sein, zu 
dem  sich die Lokalitiit in hohem MaBe eignete. 
W ann dieser Betrieb begonnen ? wie lange er dauerle ? 
u n d  wer dic Eisenschmelzer w aren? sind Fragen, 
iiber welche yorliiufig zu diskutieren ganz unmog- 
lich ist. GewiB ist nur so viel, daB er einer sehr friihen 
Zeit angehort und von Leuten betrieben wurde, 
welche die W alscrkraft und das Radwcrk noch n icht 
kannten , som it sicher in dic Zeit vor der Okkupation 
durch die Franken und dem Einzug der Benediktiner 
zu verlegen ist, welche bald nacli ihrer Ansiedlung 
im  XT. Jah rhundert ihre Eisenwerkc an Bachen ais 
Radwerkbetriebe einricnteten, wie dies z. B. von 
Johsbach und dem W erke im LichtmeBgraben ur- 
kuudlich nachweisbar ist. In einem zweiten Teil 
behandclt der Yerfasser eine andere alte Eisenge- 
w innungsstiitte, der „alte M arkt“  genannt, ferner 
das Eisenwerk in den H aarlacken. Den SchluB 
bilden M itteilungen iiber den Ofenbetrieb und die 
Eisenmassen vom 11. bis 18. Jah rhundert. [„Ocst. 
Z. f. B. u. 11.“ 1910, IG. Ju li, S. 405/7; 23. Juli, 
S. 424/8.]

S y d n e y  H.  B a l i  und 51 i 11 a r d K. S h a - 
1 e r machen in ilirctn B ericht iiber die Grundlagen 
des Bergbaubetriebes im  Kongostaatc u. a. auch

einigeMitteilungen iiber 
die E  i s e n g e w i n  - 
n u n g  a m K o n g  o. 
Das Gebiet ist reich 
an Eisenerzen (Braun- 
und  R oteisenstein); die 
Eingeborenen befassen 
sich daher auch schon 
seit langer Zeit m it der 
Gewinnung und Ver- 
arbeitung des Eisens. 
N ebenstehende Abbil
dung 1  veranschaulicht 
die A rt ihrer Schmelz- 
anlagen; A bbildung 2 
hingegen gibt eine Yor- 
stellung von ihrenH and- 
geblasen. D ieD iisenbe- 
stehen aus gebranntem  
Ton. Das erhaltene 
Eisen ist m ehr oder 
weniger poroś und m it 
Sehlaeke und  Holz- 
kohleristuckehen ver- 
mischt. [„BulL Am .Inst. 
Min. E ng.“ 1910 April- 
heft S. 274/7.]

Dr. E r n s t  S c h u l t z c :  E i s e n  u n d
S t a h l  i n  I n d i e n .  Einstige Bliite, Beschrei- 
bung der K u tub -S au lc , Riiękgang der indisehen 
M ętallbearbeitungstechnik in den letzten Jalir- 
hunderten, Entw icklung und gegenwiirtigcr Stand 
der modernen indisehen Eisenindustrie. [^Arcli. f. 
3ST. u. T .“ 1910 Ju liheft S. 350/63.]

Dr. G u i 11 e m a i n : D i e E  i s e n i n d u s t  r i e 
K  a m  e r  u n s.* Es hat den Ąnschein, ais ob die 
K unst, Eisen zu gewinncn und  zu verarbeiteń, den 
Batu-N egern, dic vorwiegend die Kiistengebiete des 
Nordens und den Siiden der Kolonie bewohnen, erst 
durch das Yordringen der Volksstiimme Innerafrikas 
bekannt geworden sei, denen schon seit weit zuriick- 
liegcnden Zeiten die Eisenherstellung bekannt ge- 
wesen. Dio Ncger K am eruns bedienen sich aus- 
schlieBlich der iiber das ganze Schutzgebiet reichlich 
yerbreiteten lateritischen Eisenerzbildungen, der 
sogenannten Krusten-Eisensteine und konkretio- 
naren O bcrflachenlateritbildungen, die man mit 
unseren Rasencisenerzcn vergleichen kann. Ih r Aus- 
gangsm aterial ist also zumcist Brauneisenerz, wah
rend sie die vielfaeh vorhandenen reicheren Rot- 
eisensteinc oder den M agneteisenstein n icht be
nutzen, ja  sogar dic teilweise in Roteisenstein um- 
gewandelten reichen Lateritbildungen verschmahen. 
Die Analysen mehrerer vpn den Eingeborenen be- 
nu tzten  Erze ergaben naehstehende Zusammen
setzung:

SI Ol : Fci 1 Mn Ca 0 MffO p

Era von Babungo . . 515,72 20,12 0,88 _ 0,040
Erz aus dem Ossi-

dingabczirk............ (27,25 29,38 1.41 0,01 0,27 0,704
Erz von Bamcnda. 123,44 38,08 0,26 0,00 0,16 0,093
Era yon Bagangu. ! 9,21 55,40 8,43 0,89 — 0,120

Ais Gewinnungsmethode kom m t nur die aller- 
prim itivste Rennarbeit im Herdo in B etraeht. Zwei 
Eisensehlackcn zeigten folgende Zusammensetzung:

Alte F.lienschlacke 
Ton Uanja

Neue Riseoschlacke 
von Babungo

Si Oj 19,47 16,04
Fe =  49,76 52,37
Mn 0,62 2,37
C aO  =  2,S2 4,22
Mg 0  =  0,66 0,60
P =  0,611 0,359

Trotz der prim itiven Yerhaltnisse findet eine 
gewisse A rbeitsteilung s ta tt . Die P rodukte sind vor- 
wiegend Waffen und W erkzeuge und untergeordnet 
auch Schmuckgegenstande. [„Koloniale R undschau" 
1910, lle ft 1, S. 15/25.]

W a t  s o n  G r i f f i n : D i e  k a n a d i s c h e  
E i s e n -  u n d  S t a  h 1 i n d u s t  r  i e. Der schon 
Seite 1100 erw ahnte A rtikel enthiilt: Allgemeines. 
Statistisches. Die W erke der gegenwartig bestehenden 
Firm en: Dominion Iron and Steel Company. Nova 
Scotia S teel and Coal Company. Canadian Iron 
Corporation. Londondern ' Iron and .Mining Com
pany. Lake Superior Corporation. H am ilton Steel

Abb. 1. Schmelzanlage.

C:

£

Abb. 2. Handgebliise.
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and Iron Co. A tikokan Iron Co. Fernere Aussiehten der 
kanadischen Eisenindustrie. Vorkommen der Roh- 
materialien: Kohle, Eisenęrz und K alkstein. [„Canad. 
Min. Journal11 1910, 1. April, S. 207/8; 15. April, 
S. 231/4; 1. Juni, S. 324/7; 1. Ju li, S. 388/93.] 

M isch U n g e h e u e r :  D i e  E n t w i c k l u n g s -  
g e s c li i c h  t  e d e r  1 u x e m  b u r g i s c h c n  E  i s e n  - 
i n d u s t r i e  i m  X IX . J a h r h u n d e r t .  (SchltiB 
der Seite 525 und 1100 erwalinten groBen Artikelserie.) 
Tabellarische D arstellung der einzelnen Hiittenw erke 
des W alderdepartemcnts, ihrer geographischen Lagc, 
ihrer Rohmaterialbeschaffung und -Yerarbeitung, 
ihrer Produktions- und Betriebsverh;iltnissc, ihrer 
Absatzgebiete usw. Die Luxem burger E isenindustrie 
unter niederlandiseher H errschaft (von 1815 bis 1830). 
Dio Luxemburger E isenindustrie un ter belgischer 
Herrschaft (von 1830 bis 1839). Die Luxemburger 
Eisenindustrie seit dem B eitritt Luxeraburgs zum 
Deutschen Zollverein (1839) bis zur Gegenwart. 
Kingehende Besprechung der einzelnen Werke. Die 
Kanalfrage. [„Buli. mensuel de 1’Assoc. des Ing. et 
Ind. Iuxemb.“ 1910 Januar- bis Maiheft.]

G eo rg e  W. M a y n a r d :  D ie  E i n f i i h r u n g  des  
T l i o r a a s p r o z e s s e s  i n d e n  V e r e i n i  g t  e n 
S t a a t e n .  Das erste Thomaswerk in Amerika 
wurde 1883 zu Steclton auf den W erken derPennsy l- 
vania Steel Company erriehtet. Das zweite Thomas
werk w ar jenes der Pottstow n Iron Co. [„Transact. 
oftheAm. Inst. ofMin. E ng.“ 1910 Juliheft S .575/90.] 

Bemerkungen uber die Entw icklung der italic- 
nischen Eisenindustrie von 1860 bis 1909. [;,M etal
urgia italiana111910 Jun iheft S. 20/8.]

Das neue Eisenwerk der Aktiengesellschaf „Ilv a“ in 
Bagnoli(Neapel). [„M et. I ta l.“ 1910 Juniheft S. 29/56.] 

J a h r h u n d e r t f e i e r  de s  B l e c h w a l z w e r k s  
d e r  L u k e n s I r o n  a n d  S t e e l  C o m p a n  y 
i n C o a  t  e s v  i 11 e , P  a. Es war das erste Blech- 
walzwerk in den Yereinigten S taaten  und wurde ani 
2. Juli 1810 durcli Isaac Pennock begriindet. 1816 
ging es in den Besitz von Dr. Charles Lukens iiber. 
[„Ir. Age“ 1910, 30. Jun i, S. 1562/7.]

E  i n h u n  d e r  t  u n d d r e i B i g J a h r e  E i s e n -  
u n d S t a  h 1 e r  z e u g u n  g.* Geschichte und 
Vorgeschiehte des Blechwalzwerks der Lukens Iron 
and Steel Company. (Ygl. vorstehende Notiz.) [„Ir. 
Tr. Rev.“ 1910, 30. Jun i, S. 1263/9.]

Dr. M a n s  e h :  Zum fiinfzigjahrigen Juhilaum  
der Gasmaschine. [„W elt der Technik111910,1. Juni, 
S. 202/3.]

P. I i  u n d s d o r f e r : Die Entw icklung der deutschen 
Nahnadelindustrie vom H andwerk zum GroBbetrieb. 
[„Arch. f. N. u. T .“ 1910 Juliheft S. 364/79.]

J. W. C h u b b :  Das Tangye-M useum  m it den 
Andenken an die epochemachenden Erfindungen 
W atts. [„Z. f. p. M. B .111910,1. Jun i, S. 1097/1102.] 

R. V a m b e r a: Die Reform  des montanistischen 
Hochschulunterriehts und die H ttttenindustric.[,,O est. 
Z. f. B. u. H .lf-1910, 23. Ju li, S. 421/4.]

B. Brennstoffe.

1. H olz und Holzkohle.

M. K 1 a  r : N  e u e F o r t s c h r i t t e  i n d e r  
H  o 1 z d e s t  i 11 a t i o n.* Erganzung und Berichti- 
gung der A usfiihrungenvon C h a r l e s  L.  C a m p b e  11 
(vgl. „S tah l urid E isen11 1910 S. 1101.) [„M et. Ciiem. 
E ng .“ 1910 Ju liheft S. 433/6.]

P e t e r  K  1 a s o n , G u s t .  v.  H  e i d e n - 
s t a  m und E v e r t  N o r l i n :  U n t e r s u e h u n 
g e n  z u r  H  o 1 z v  e r  k  o h  1 u  n g. Die trockene 
Destillation des Iiolzes yon Kiefer, F ichte, Birke und 
Buche. (Vgl. „S tah l und E isen11 1909 S. 1507.) 
[,,Z. f. ang. Chem.“ 1910, 8. Ju li, S. 1252/7.]

E  v c r t  N o r l i n :  EinfluB der Yerkohlungs-
geschwindigkeit auf die Menge und Beschaffenheit 
der Yerkohlungsprodukte. [„Bili. Jernk. Ann.“ 1910, 
15. Ju li, S. 561/76.]

A. L i v i n g s t o n e O k e : E i n  e i n f a c h e r  
H  o 1 z v  e r k o h 1 u n g s o f e n.* Abbildung und 
Beschreibung eines in Chile und sonst in Sudam erika 
gebrauchlichen Holzverkohlungsofens nebst Verbesse- 
rungsvorscldfigen. [„Eng. Min. J .111910, 6. August, 
S. 252/3.]

l i  j a  1 m a  r  B o s t r ó m :  Ueber die N utzbar- 
machung von Holzkohlcngestubbe und Silgcspanen. 
(S. 1101 dieser Zeitschrift ist irrtum lich H jalm ar 
Braune ais \'erfasser genannt.) [„B lad for Bergs- 
handteringens vanner inom Orebro LSn“ 1910, 
2. H eft, S. 76/81.]

Brikettpresse fiir Sagespane.* [„U hlands Techn. 
R undsch.111910,14. Juli, S. 54.]

2. Torf.

L. K r o h n : X a  B v e r k o li 1 u h  g d c s T  o r f c s 
n a c h  d c m  L a r s o n s c h e n  Y e r f a h r e n . *  
(Ygl. „S tah l und Eisen111910 S. 1101/4.) [„Tekniska 
Fóreningens i F inland Forhandlingar11 1910 Ju li
heft S. 149/55.]

H e r b e r t  P h i l i p p :  Torf und die K raft-
erzeugung. [„Journ . of the Am. F ea t Soc.11 1910 
Juliheft S. 57/62.]

Dr. J. M c. W i l l i  a m : Bericht uber den Milne- 
ProzeB zur H erstellung von Brenntorf. („Journ . 
of the Am. P ea t Soc. 11 1910 Juliheft S. 62/4.]

Die Torf-Industrie Irlands. [„Journ . of the Am. 
P eat Soc.111910 Juliheft S. 65/7.]

Dr. O s k a r  K a u s c h :  Die Gewinnung von 
Ammoniak aus Torf. [„B raunkohle11 1910, 1 . Ju li, 
S. 221/3.]

3. Steinkohle und Braunkohle.
Dr. B. G r a n i g g: M itteilungen iiber die

steierm arkischen Kohlenvorkommen am  OstfuB der 
Alpen. [„Oest. Z. f. B. u. H .“  1910, 13. Aug., 
S. 457/61; 20. Aug., S. 471/4; 27. Aug., S. 492/5.]
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I)r. C 1 c m  e n t  i n  o M o n t  e m a r t  i n  i: Ueber 
die Kohlen im Norden Chinas. [„Rass. Min.“ 1910,
11. Aug., S. 65/7.]

Das E nde der Steinkohle. [„Oest. Moorz.“  1910,
15. Ju li, S. 105/6.]

Dr. E. G r  a  e f e: Ceber die Yolumenvcrminderung 
der Braunkohle beim Troeknen. [„B raunkohle" 
1910, 12. Juni, S. 177/9.]

H e i z w e r t e  v o n  B r e n n s t o f f e n .  Der 
Aufsatz bringt eine interessante Zusammenstellung 
von Heizwertbestimmungen von im Jahre  1909 im 
chemischen Laboratorium  des Bayerischen Revisions- 
Vereins untersuchten Steinkohlen, Braunkohlen, 
B riketts, Koks, E rdol verschiedenen Ursprungs. 
[,,Z. d. Bayer. Rev.-V .“ 1910, 15. Juli, S. 123/7.] 

Dr. E  d. G r a e f e: Die B raunkohlenteerindustrie 
im Jah re  1909. [,,Chem.-Zg.“ 1910, 25. Aug., S.901/4.]

Beschreibung der Koksofenanlage

.Abb. 3. 

T i e g e l - 
o f e n .

4. Koks.

F. Iv. K n o w l e s :  Koks und seine Eigensehaften. 
[„Coli. G uard.“ 1910, 19. Aug., S. 357/8.]

Die Koppersschen Koksofen m it Gewinnung der 
N ebenprodukte und die direkte Annnoniakgewin- 
nung. [„Ir. Tr. R ev.“  1910, 11. Aug., S. 271/3; 
„Canadian Min. Journal" 1910, 15. Aug., S. 496/8.] 

Die Semet-Solvay-Koks6fen und die Anlage zur 
Gewinnung der N ebenprodukte auf der Dean- und 
C hap ter-G rube in Spennymoor, Durham. [„Coli. 
G uard.“ 1910,15. Ju li, S .'ll2 /1 3 .]

P i e r r e  G i l a r d :  Eine Studie iiber Koks
ofen, System Evencc Coppśe.* [„Buli. Scient 
de 1’Assoe. des Eleves des e t o 1 es spec.“  1910 April- 
heft S. 305/17.]

K o k s e r z e u g u n g  i n  I  n d i e n.* Die 
E ast Indian  Railway Company hat auf ihren Gruben 
in Giridih eine Koksofenanlage m it Gewinnung der 
Nebenerzeugnisse, die erste ihrer A rt in Indien. Die 
Bengal Iron and Steel Company besitzt eine in der

Quelle naher beschriebene und abgebildete Batterie 
von 34 Simon-Carves-Oefen, ohne Gewinnung der 
Nebenerzęugnisse, doeh ist der R aum  fiir eine Au- 
lage zur Gewinnung der N ebenprodukte vorgesehen. 
[„Ir. Coal Tr. R ev.“  1910, 5. August, S. 207; „Coli. 
G uard.“ 1910, 19. A ugust, S. 359.

T H. W a r d :  
m it Gewinnung der Nebenprodukte auf den Kohlen- 
gruben der Ostindischcn Eisenbahngesellschaft zu 
Giridih. [„Transactions of the Mining and Geologi- 
cal Institu te  of India 1910 Jun iheft S. 351/9.]

Goodalls paten tierte  Kokslosch-, Sieb- und Yer- 
ladevorrichtung ist abgebildet und beschrieben.* 
[„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910, 29. Ju li, S. 162.]

Y orrichtung zur Regelung der Gaszufuhrung bei 
Koksofen.* [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 15. Juli, 
S. 81/2.]

Abbildung und Beschreibung der 
K o k s o f e n t i i r  v o n  P e t e r s .*  Die
selbe eignet sich sowohl fiir Bienen- 
korbofen ais auch fiir gewohnliche 
Koksofen. [,,Eng. Min. J . “ 1910, 23. 
Ju li, S. 180.]

A. R i s p l e r :  Di e  G ro B in d u s t r ie  
d e s  S te in k o h le n t e e r s .  Naphthalin- 
fabrikation. [,,Chem.-Zg.“ 1910,12. Juli, 
S. 730/1.]

5. Petroleum.
D er Petroleum -W elthandel im Jahre

1909. [„Potro i.111910,6. Ju li, S. 1169/71; 
20. Ju li, S. 1229/37; 3. Aug., S. 1304/18; 
17. Aug., S. 3369/87.]

Dr. W i l l i a m  M o l i e r :  Die Yersorgung der 
A\ elt m it Petroleum  m it besonderer Beriicksichtigung 
D eutschlands. [,,Petro l.“  1910, 6. Ju li, S. 1145/63.]

Die rumanische Petroleum induśtrie im  Jah re  1909. 
[,,G asm .-T.“  1910 A ugustheft S. 85.]

T i e g e l o f e n  u n d  R o h o l b r e n n e r .  Die 
„American Combustion Company", New York, h a t 
kiirzlich den in Abb. 3 gezeichneten Tiegelofen auf 
den M arkt gebracht. Sie h a t auch einen Spezial- 
brehner fiir die Roholfeuerung konstruicrt, dessen 
Einriehtung ohne weiteres aus Abb. 4 hervorgeht. 
Es sollen nur 0,2 a t Pressung notig sein, um  eine 
praktisch vollkommene Yerbrennung zu erzielen 
und den Ofen auf eine Tem peratur zu bringen, bei 
der Nickel schmilzt (1470° C). Der Brenner lafit sieh 
auch fur andere Oefen verwenden. [„Zeitschr. f. 
p rak t. Maschinenb.“ 1910,15. Juni, S. 1202.]

L. G u r w i t s c h :  C h e m i e  u n d  T e c h n o 
l o g i e  d e s  E r d o l s  i m J a h r e  1909. Zusammen
stellung der F achliteratur in kurzeń Auszflgen. 
[„Z. f. ang. Chem.“ 1910, 15. Ju li, S. 1299/1306;
22. Juli, S. 1353/9.]

D r. E  d. G r a  e f e: D ie  E r d o  1 c h e m i  e i m 
J a h r e  1909. [,,Petro l.“  1910,15: Jun i, S. 1074,9.]
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6. Naturgas.
H a r o l d  A. D a n i S :  N a  t  ii r  1 i c l i e s  G a s .  

Yorkonnnen in den Yer. S taaten , Gewinnung und 
Anwendung. [„Met. Chem. E ng.“ 1910 Julilieft 
S. 412/14.]'

Natiirliches Gas und Petroleum  bei F ayette , Ala. 
[„Eng. Min. J . “  1910, 9. Ju li, S. 65/6.]

N a t i i r l i c h e s  G a s  i m  S t a  a  t e K a n 
s a s .  Der geschatzte W ert des hier gewonnenen 
Naturrases war

1907 . ." . O 198 5S3 g
1908 . . .  7 091 087 „

1905 . . .  2 201 839 $
1900 . . .  4 0 1 0 9 8 0  ,

Diese Steigerung der N aturgasausbeute in K an
sas ist um so w ichtiger fiir die Yereinigten S taaten , 
ais in anderen S taaten , nam entlich in Indiana, 
die E rtragsfahigkeit der Quellen zuriickgeht. S tellt 
sich auch heute noch der Preis fiir die 
Tonne N aturgas auf 5 S, w ahrend fiir die 
Tonne Weichkohle im Jah re  1909 durch
schnittlich 1,11 S gezahlt wurde, so wird 
dieser Preisunterschied reichlich aufge- 
wogen durch die groBere H eizkraft des
Naturgases, die E rsparnis an A rbeit bei ...________
seiner Verwendung und Yersendung, so
wie durch den Wcgfall der Kosten fiir 
das Ausraumen der Asche. Eine Besonderheit des 
Yerbrauchs des aus Kansas stamm enden Naturgases 
ist, daB es nach den Angaben des Gasmessers verkauft 
wird, wahrend in den iibrigen Naturgas erzeugenden 
Staaten dieses gegen eine Pauschalvergtitung abgc- 
geben wird. Die Preise fiir N aturgas sind verschicden, 
je nach dem Abnehmer. H aushaltungen zahien durch
schnittlich 16, dic Zinkhtitten durchschnittlich 1,8, 
die Zenientwerke durchschnittlich 2,3, die Ziegeleien 
durchschnittlich 3,25 Cents fiir 1000 KubikfuB. 
Naturgas w ird in allen Oelfeldern Oklahomas ge- 
funden, auBerdem noch bei Chelsea, Wagoner, Ponca 
City, Blackwell, Paw huska und Bald Hill. Quellen 
mit einem E rtrage von 5 bis 10 Millionen KubikfuB 
sind luiufig. Einige wenige ergeben bis zu 60 Millionen 
KubikfuB tiiglich. Die Oellager liegen verschieden 
tief unter der Obcrflache, von 600 FuB in den ost- 
lichen bis 1700 FuB in den westlichcn Lagern. 
150 Meilen westlich vom Caoddogasfeld ist ein anderes 
Feld abgeteuft worden m it einem Tagesertrag von 
ungefahr 25 Millionen KubikfuB. D ort wird iiber die 
Yerschwendung des Naturgases geklagt. Da unfern 
von dem Gasvorkommen auch rciclie Sandlager m it 
Steinol aufgefunden und in Betrieb genommen 
worden sind, so haben die Oelleute in den Gasfeldem 
auch auf Steinol abgeteuft, da beide Stoffe in der 
Regel zusammen angetroffen werden; um  rascher 
zum Ziele zu gelangen, lieBen die Oelsucher das 
Naturgas in die L uft entwcichen. Man nim m t an, 
daB auf diese Weise 70 Millionen KubikfuB N atur
gas vergeudct worden. Der tiigliche V erbrauch an 
Naturgas in St. Louis betriigt rund 12 Millionen 
KubikfuB. [„Bericht tiber H andel und Industrie1* 
1910, 1. Ju li, S. 550/3.]

7. Generatorgas und Wassergas.
Gaserzeuger, System Bollincks. [„La Techniąue 

modernę111910 Augustheft S. 471/2.]
Der „Forter-Trum p-Gaserzeuger. [„Ir. Coal 

Tr. Rev.“ 1910, 12. Aug., S. 243, nach „Met. Chem. 
Eng.“ .]

Abbildung und Beschreibung des Akerlund Gas- 
generators ftir bituminose Kohle. [„Ir. Age“ 1910, 
7. Ju li, S. 64/5.]

Braunkohlengasgeneratoren von Edoardo Sanna. 
[„L ’Industria“ 1910, 3. Ju li, S. 428/9.]

E. v. E r n s t :  K o n t i n u i e r l i c h e r  B r a u n -  
k o h 1 e n g a s e r z e u g e r v o n  E  d. S a n n a . *  
Derselbe bestelit zunachst aus einer un ter 40° 
geneigten D estillierretorte A (Abb. 5) aus Eiscnblech, 
dic inwendig m it feuerfesten Ziegeln ausgefiittert

Abb. 5. B r a u n k o h l e n g a s e r z e u g c r .

und  auBerhalb mit feuerfesten P la tten  oder gewtihn- 
licheni gebranntem  Ton bedeckt ist. Im  Innern sind 
mehrere drchbarc Achsen C mit daran angebrachten 
Schaufelradchen angeordnet, die von der durch die 
Transmission S bewegten, m it Schnecken versehenen 
Welle bcwegt werden. Durch die in der W andung der 
R etorte befindlichen Oeffnungen H werden von Zeit 
zu Zeit Pyrom eter eingeftihrt, um  den Hitzegrad zu 
beobachten, wobei die Tem peratur, wenn erforder- 
lich, durch die Oeffnungen C m ittels Spritzwasscrs 
reguliert wird. Die Braunkohle sinkt alhnahlich m it 
einer durch die liorizontalen Schaufelradchen regu- 
lierbaren Geschwindigkeit und erhitzt sich zunchmend, 
bis sie in den Teil H H  gelangt, wo sich die Tem
peratur fiir die vollstandige D estillation einstellt. 
D er sich bildende Koks fiillt in den an der Basis 
des Ofens befindlichen kleinen W assertrog F, der 
von einem viereckigen W asserkasten abgeschlossen 
wird. Aus dem Trog wird der Koks m it Schaufeln 
ausgehoben und zur Yergasung und teilweisen Ver- 
brennung in den Ofen B gebracht. Dieser Ofen, 
der den eigentliehen Feuerraum  des Generators 
bildet, bestelit aus einem yertikalen Ofenschacht
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aus Eisenblech von viereckigem Q uerschnitt, der m it 
feuerfesten Ziegcln ausgefttttert ist. Mit der Dc- 
stillierretorte kom nm nizicrt der Ofen durch die 
Schlitze J ,  durch welche die Flam me und die hcifien 
Gase hindurehziehcn, die den Dcstillicrofen bc- 
dienen. Um die Yerbrennung nach Bedarf zu regeln, 
sind die Kanale K  yorgesehen, durch welche m an L uft 
oder W asserdampf einblasen kann. Die Gase ziehen 
durch das R ohr L in den Reiniger N, in welchem eine 
W fili o init durchlochten Scheiben angeordnet ist. 
Aus dcm ersten Reiniger ziehen die Gase allmiihlich 
in drei andere Reiniger O, O, O. Die vier Reiniger 
tauchcn m it der unteren Oeffnung in Wasser. Oben 
w ird W asser eingespritzt, so daB die Gase gezwungen 
sind, durch die gelochtcn Scheiben, welche sich mit. 
regulierbarer Geschwindigkeit drehen, un ter den 
W asserstrahlen hihdurchzustrcichen. Aus dem letzten 
Reiniger gelangt das Gas in den Explosionsm otor 
oder in den zu beheizenden Ofen. [„Ocst. Z. f. B. u.
H .“ 1910, 11. Jun i, S. 330/2.]

M a r i o  L o m  b a  r  d  i: G a  s e r  z e u g  c r m i t  
d r e h b a r e m  R o s t .  Der Yerfasser teilt die 
m it dem bekannten A dos-Apparat aufgenoinmenen 
Kohlensaure-Diagrammc eines gewohnlichen Gcne- 
rators und eines solchen m it D rehrost m it, ferner 
die G asdruckkuire  eines D rehrostgenerators, die 
sieli durch auBerordentliclie GleiehmaBigkeit aus- 
zeichnet. E r beschreibt sodami (nach H  o f m a n n) 
die Gaserzcuger yon Kerpely, von Rehrnańn und von 
Hilger und g ib t die Zeichnung eines Generators, 
System  Czerny. [,,L’Industria“ 1910,31. .luli, S. 481/3. | 

K r a f t g a s a n l a g e n .  Generatorgasanliigen, 
Sauggasanlagen, Jloridgasanlagen. [„Ir. ('oal Tr. 
R ev.“ 1910,17. Jun i, S. 959/00.]

G w o s d z: Die Generatoren fiir mmderwertige 
Brcnnstoffe. [,,G asm .-T.“ 1910 Ju lihcft S. 67/9; 
A ugustheft S. 76/81. |

J. G w o s d z :  Dic Yerdampfer fiir Gascrzeuger, 
insbesondere der Sauggasanlagen. [,,Braunkohle“ 
1910, 17. Jun i, S. 189/96.]

F  r. S c h  ft f  e r :  D i e  Y e r w e n d u n g v o n 
S t e i n  k o h l e n g a s  i n  i n d u s t r i e l l e n  B c - 
t r i e b e n ,  und zwar ais Beleuchtungsniittel zur 
K raftvcrsorgung und zur W iirmeentwicklung. f„Z. d. 
Y. d. I .“  1910, 4. Jun i, S. 943/7.]

F  r. S c h  ii f e r: Neue Arten der Anwendung des 
Steinkohlengases in gewerblichen und industriellen 
Betrieben. [„Ycrli. Gewerbfl.“ , N achtrag zum 
Sitzungsbericht vom 2. Mai 1910, S. 47/58.]

Dr. B e r t e l s m a n n  und Dr.  H  o r m a  n  n:  
D i e  g a s f ó r m i g e n  B r e n n s t o f f e  i m  
J  a  h r  e 1909. Zusammenstcllung der einschliigigcn 
L itera tu r uber: N aturgas, G eneratorgas, Gasanalyse, 
N ebenprodukte der G asfabrikation. [,,Chem.-Zg.“ 
1910, 23. Aug., S. 894/0.)

8. Gichtgas.
G u s t a v  O e 1 w e i n : U e b e r  Y e r s u e h e  

r a t i o n e l l c r  l l o c h o f c n - K e s s e l h e i z u n g  
u n d  B e s c h r e i b u n g  e i n e s ' a u t o m a t i s c h  
w i r  k e n d e n G a s b r e n n a p p a r a t e s  b e i

d e r  H  ii 1 1  e n i n d u s t r i e.* Ais im Jahre  1897 
in Trzynietz m it dcm Bau einer neuen Hoeliofen- 
anlage begonnen wurde, muBte dafiir auch eine neue 
Kesselanlage errichtet werden. Zunachst wurden 
Zwciflammrohrkessel m it Lttrm annscher Hochofcn- 
gasfeuerting gcwiihlt. Spiiter stellte m an eingehęndc 
Untersuchungen an und nahm  Yeranderungcn an 
der Anlage vor, die in der Ouelle eingehend be- 
schricbcn sind. Man kam  zu der Ueberzeugung, daB 
nur ein solcher A pparat, der autom atisch Gas in 
den fiir bestim m te Feuerungen notwendigen Mengen, 
un ter gleichzeitigcr moglichst inniger Mischuńg mit 
der zur yollstandigen Yerbrennung notwendigen 
Luft und unabluingig von den Druckschwankungen 
der zustromenden Hochofengase żur Yerbrennung 
zufuhrt, geeignet ist, die Frage der rationelleu 
Ausnutzung der Hochofengase zur Wiirmcabgabe 
zu losen. E in  derartiger autom atisch arbcitender 
G asbrennapparat, der allen erw ahnten Anforderungen 
vollkommen entspricht, wurde nun von den In- 
genieuren W ładimir Doliński, Anton Gwiggner und 
P eter R itter von Mertens konstruiert und paten- 
tiert. D er-Yerfasser gibt die Zeichnung und sehr 
genaue Beschreibung des Apparates. Dcrselbc be
steh t in der H auptsache aus zwei Teilen: dem in der 
Kesselmaucr fest einzum auemden Gehiiuse zur Auf- 
nahm e der zentrisch ineinander befestigten Diisen, 
von welchen dic śiuBere fiir die yorgewiirmtc, die 
innere fiir die kalte  Yerbrennungsluft, und die 
m ittlere fiir das Brenngas bestim m t sind, dann aus 
dcm in Scharnieren beweglichen AnschluBgeluiuse, 
durcli welches das Yerbrennungsgas und kalte  Luft 
zu don Diisen gcleitet werden. In  diesem Gehiiuso 
befindet sich auch der autom atisch wirkende Regler- 
apparat fiir die autom atischc Zufuhrung der Ycr- 
brennungsgase.

Es folgen nun Angaben iiber den E inbau des 
Gasapparates, iiber dic Wirkungsweise des Brenners 
und die EinsteUung der Yerbrennungsluftmenge. 
sowie endlich iiber die Bedienung desselben. Den 
SchluB bildet eine Zusammenstcllung der m it dem 
A pparat erhaltenen Yersuchsresultate. Enviihnt sei 
noch, daB der neue B renner sich nicht nu r fiir 
Gichtgas, sondern fiir alle Arten der Gasfeuerting 
eignet, also auch fiir Koksofen-, Generator- und 
Wasśćrgas. [„Oest. Z. f. B. u. H .“ 1910, 9. Juli, 
S. 393/7; 16. Ju li, S. 407/11.]

C. Feuerungen.

P a u l  K o c h :  V e r w e r t u n g  d e r  A b -  
g a s e  i n  F e u e r u n g e n .  1. Abbildung und Be
schreibung eines W asserrohr-Dampfkessels fiir die 
Ausnutzung der Abgase von Puddelofen. 2. Bei 
SchweiBofen groBerer Dampfham mcrschmieden em- 
pfiehlt es sich ebenfalls, die Abhitze zu yerw erten; 
es kann hierbei Dampferzeugung, W assererwarmung 
oder D am pfuberhitzung in Frage kommen. Ein 
kleincr Zentraluberhitzer is t fiir die Abgase in den 
Fuchs eingebaut. Die Abb. 6 bis 9 geben die 
A nordnung wieder. Um nicht Gefahr zu laufen,
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zu hohe Tem peraturen an die dampffiihrenden 
Schlangen zu bekommen, sind Luftrosetten a an 
mehreren Stellen angebracht. D er Ueberhitzer d 
ist durch den Schiebcr I ganz ausschaltbar, auch 
kann nur ein Teil der Heizgase durch ihn geleitet 
werden. Da Heizgase genug fiir die geringe Dainpf- 
mengo vorhanden sind, so ist die D ainpffiihrung zum 
lleizgasweg im Gleichstrom gew ahlt worden. Es 
tr itt der Dam pf bei b in den Ueberhitzer d ein, und 
tritt bei e, nachdem er siimtlichc Schlangen A d B 
durchstrom t ha t, aus. Bei Dampfkesselanlagen 
werden dic Fuchsgase zur Yorwiirmung von Speise- 
wasser in sogenannten Economisem ausgenutzt. 
[„Pr. M asch.-Konstr.“  1910, 4. A ugust, S. 139/40.]

1’ r a d e 1: K f i d l o - F e u e r u n g . *  Dieselbe 
ist eine Unterwindfeuerung, die sich aus der Kud- 
licz-Feuerung entw ickelt ha t, von der der W ind-

Anj/ę/j/ ro/7 oden

kasten ubem om m en wurde, wahrend dic lto stp la tten  
und das Gebliise gewisse Yeranderungen erfahren 
haben. Man h a t die konischen Dtisen zu Gruppen 
vereinigt. (YgL Abb. 10.) D adurch wurde eine freie 
Ilostflache bis zu 15 %  der G esam trostflache gewonnen, 
wahrend die K udlicz-Rostplatten n u r bis etw a 4 %  
freie Hostflache besaGen. Man kom m t bei yerinehrter 
Luftzufiihrung m it sehrgeringen Pressungen aus. Die

Aas/cb/ rorr t/n/e#
Abb. 10. K r i d l o - F e u  c r u n g .

K iidlofeuerung wird ais P lanrost- und ais SchrSgrost- 
feuerung ausgefiihrt. Zur Erzeugung de3 Unterwindes 
d ient ein Y entilator, der billiger arbeite t ais das 
Dampfstrahlgeblase bei der Kudliczfeuerung. [,,Z. f. 
Dampfk. u. M.“ 1910, 8. Ju li, S. 277/9.]
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F  1 u g a s c h e n a b s c h o i d e r.* Abbildung 
und Besclireibung des von der Dampfkesselfabrik 
und A pparate-B auanstalt von J . M. & A. B artl in 
K ottbus gebauten Apparates. [„Z. f. Dampfk. u. 
M.“ 1910, 26. Aug., S. 339/40.]

Treibels rauchfreie Sparfeuerung.* [„Pr. Masch.- 
K onstr.“ 1910, 4. August, S. 145/0.]

W. H  a s s  e n  s t e i n :  L n f t ii b e r s c h u B d e r  
F e u e r u n g e n .  Beitrage zurBereclinung desselben. 
[,,Z. f. Dampfk. u. M.“ 1910, 5. Aug., S. 313/5.]

B ii t  o w  und D o b b e 1 s t e i n : Ausnutzung
niinderw ertiger Brennstoffe auf Zechen des Ober- 
bergam tsbezirkes D ortm und IV, V. [,,G luekauf“ 
1910, 13. Aug., S. 1241/3; 20. Aug., S. 1288/90.] 

W i l l i a m  A u  I d:  Der praktische Gebrauch
der Ringelmanschcn Rauchskala. [„Z. f. prakt. Ma- 
schinenbau“ 1910, 8. Juni, S. 1134.]

D. Feuerfestes Materiał.

F r i e d r. W  c r n  i c k  e und Dr. W. W i 1 d - 
s e h r e y :  Die Q uarzite und ihre Y erwendbarkeit 
in der feuerfesten Industrie. (Ygl. „S tah l und Eisen1' 
1910, S. 1106.) [Tonind.-Zg.“ 1910, 2. Jun i, S. 723/7; 
9. Jun i, S. 768/73.]

E r z e u g u n g  v o n  lv 1 i n k  e r w a r e n.* 
R ohm atcrialien und Aufbereitung derselben. Das 
Form en der Steine, H ąndstrich. NaB- und Trocken- 
pressung. Trocknen und Brcnnen der Klinker. 
[„Rig. Ind.-Zg.“ 19.10, 31. Juli, S. 211/15.]

Die Tonlager Neuschottlands. [„Canad. Alin. 
Jo u rn .“  1910,15. Aug., S. 499/500.]

Dr. B. G r a n i g g :  Ueber die Beurteilung des 
w irtschaftlichen W ertes des Gel-Magnesits von 
K raubath  in Obersteiermark. Der M a g n e s i t 
v  o n  K r  a u b a t  h weicht von den kristallinen 
Magnesiten (Typus Yeitseh) nicht nur ais Minerał, 
seinem A uftreten und seiner E ntstehungsart nach, 
sondern auch-in seiner praktischęh Y erw ertbarkeit ab. 
Hinsichtlieh der Form der K raubather Magnesit- 
lagerstiitten kann m an unterseheiden: 1. cin Netz- 
werk von M agnesitadem, 2. linsenformige Magnesit- 
korper und 3. echte Gange. (Die Arbeit wird 
fortgesetzt.) [„Oest. Z. f. B. u. H .“  1910, 27. Aug., 
S. 483/6.]

Bauxitvorkom m en im sudlichen Togo. [„Rig. 
Ind.-Zg.“  1910, 31. Ju li, S. 222, nach „Deutsches 
K olonialblatt.“ ]

Abbildung und Besclireibung eines neuen Ziegel- 
ofens von 11. Harrison & Sons in Manchester.* [..Ir. 
Coal Tr. Rev.“ 1910,26. Aug., S. 319.]

E. Schlacken.
Deutsche Normen fiir einheitliche Lieferung und 

Prufung von Portlandzem ent und von Eisenport- 
landzemenŁ [„ M itt M aterialpr.-Am t“ 1910, H eft 6, 
S. 293/302.]

F. Erze.
E i s e n e r  z e.

D i e  E i s e n e r z l a g e r s t a t t e  v o n B e r g -  
g I e B h  u b  e 1 i m  s a c  h s  i s  c h  e n  E 1 b t a  1 - 
g e b i r  g e. Eingehende geschichtliche Mitteilungen 
iiber diesen wahrend 4 1/ ,  Jah rhunderten  betriebenen 
Bergbau, der aber heute vollig erloschen ist. [,,Erzb.“ 
1910, 1. Aug., S. 233/6.]

Dr. K r e u z k a n i :  Die Bedeutung des Minette- 
gebietes fiir die deutsche Eisenindustrie. [,,Erzb.“ 
1910, 15. Jun i, S. 184/6.]

K. A. 11 e d 1 i c li: Z w e i  L i m o n i 1 1 a g c r - 
s t  ii 11 e n a i s  G l i e d e r  d e r  S i d e r i t -  
r e i h e  i n  d e n  O s p a  1 p e n .  a) Brandberg bei 
Leoben. Die Erze m it 28 %  durchschnittlichem 
E isengehalt wurden ehemals im Hochofen von St. 
Stefan a. d. Mur verschmolzen. b) Hollen bei Werfen. 
[„Z. f. prakt. Geol.“  1910 Ju liheft S. 258/60.]

Dr. T h e o d o r  P  o s s e w i t z : E  i s e n c r  z e 
i n d e r  U m g e b u n g v o n  G y e r t y  ii n 1 i - 
g e t  (K abola Polana) i n d e n  n o r d ii s 1 1 i c h e n 
K  a r p a t li e n. In den Glimmerschiefern und den 
kristallinischen K alken kommen an mehreren Stellcn 
Eisenerze vor, und zwar in zwei parallel zu einander 
nordwestlich streichenden Ziigen in Form  von 
N cstem , Stócken und Inipriignationen. Nur an 
zwei Orten, am  Sojmul-Berge bei R ahó und im 
Banski-Tale bei G yertyanliget, wurden einige Zeit- 
lang die Erze abgebaut und in Feherpatak  (Trebusa) 
verh tttte t. Der H uttenbetrieb  wurde aber bereits 
vor yielen Jah ren  eingestellt, und som it auch die Aus- 
beutung der Erze. An der sudlichen Leline des 
Sojmulberges fand sich ein linsenformiges Eisen- 
steinlager im Kalk. Im  Banski-Tale war das Eisen- 
erzvorkommen ein nesterformiges. [„Erliiuterungen 
zur geol. Spezialkarte der Lander der ungar. Krone“ , 
Budapest 1910, S. 17/8.]

W. B a  r  t  e 1 s : D i e  S p a t e i s e n s t e i n -
1 a g e r s t  ii 1 1  e n d e s  Z i p s o r  K o m i t a t e s  
i n  O b e r  u n g a r n. Dic umfangreiche Arbeit 
zerfiillt in zwei Teile. Im  ersten Teil bespricht der 
Yerfasser die allgemeinen geologischen Yerhaltnisse 
der K arpathen, insbesondere des oberungarischen 
Erżgebirges, dann die L agerstatten  des letzteren 
und das A lter der Erzgange. — D er zweite Teil 
umfaBt die Geschichte des Zipser Spateisenstein- 
bergbaues, den Abbau, die Aufbereitung und Yer- 
h iittung  der Erze sowie endlich die Besprechung 
der w irtschaftlichen Yerhaltnisse. [,,Archiv fur 
Lagerstatten-Forschung“ 1910, H eft 5, S. 1 bis 113.]

D r . F r i e d r i c h  K a t  z e r :  D i e  E i s e n 
e r z  l a g e r s t a t t e n  B o ś n i e  n s u n d  d e r  
H e r z e  g o  w i n  a. (Ygl. „S tah l und Eisen“ 1910 
S. 529/30.) In dem vorliegenden Teil seiner umfang- 
reichen Abhandlung bespricht der Yerfasser zu
nachst die Eisenerzvorkommen in der Motajica 
pianina, dem hochsten der nordbosnischen Grenz- 
gebirge, die indessen n icht von nennensw erter prak-
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tischer Bedeutung zu sein scheinen. Die in der 
Gegend von Kljuć, sfldwestlich von B anjaluka, vor- 
kommenden Eisenerze enthalten  in untcrgeordneter 
Menge H am atit, zum  gróBeren Teil Lim onit und 
Magnetit. GroBere anstehcnde Lagerstiitten dieser 
Erze sind jedoch noch nich t erschlossen worden; zu- 
meist trifft m an die Erze n u r in verrollten Massen 
oder in yereinzelten Blocken und Geschieben. Yer- 
fasser erw ahnt noch die Eisenerzvorkommen in der 
Lisina pianina, ferner boi Sinjako-M ajdan und im 
angrenzenden Gebiete óstlich von der Pliva und be- 
richtet iiber alte E isenerzeugungsstatten im Yrbas- 
gebiete nordlich und westlich von Dónji Yaktif. 
Das limonitische Erz von der Debela kosa ergab bei 
•der Analyse:

E is e n o x y d ....................... 55,90 %
E isenoxydul...................6,58 „
E is e n s u lf id ...................0,75 „
K u p fe r .........................Spuren
Mangansesquioxyd . . . 4,54 „
T o n e r d e .......................0,10 „
Kalk ........................... 2,30 „
M a g n e s ia .......................3,30 „
K ie se lsa u r e .................. 7,70 „
Soh\vefeltrioxyd . . . .  1,025 „
Phósphorpentoxyd . . .  0,127 „
K o h le n s a u r e ..............8,30 „
W a s e r ........................... 9,20 „
Organische Substanz und 

A b g a n g e ................. 0,178 ,,

100,10%
I„B. u. II. Jah rb  “ 1910, 2. Heft, S. 202/30.1 

Mii h ł b a c h :  Mittcilungen iiber den Erz- 
den franzosischen Pyreniien.

d es
M o n t  R a n c i e  im D epartem ent de 1’Ariege 
iiuBert sieli der Yerfasser wie folgt: Nach 
den Angaben der L ite ra tu r soli der ganze 
Mont Rancić von zahlreichen, parallel zu 
einander verlaufenden Brauneisensteinlinsen 
durchschwarm t sein; tatsachlich scheint es 
sich jedoch nur um  eine einfache gangfórmige 
Lagerstiitte zu handeln, die durch Einschnii- 
rungen sowohl in streichender wie in schweben- 
der'f R ichtung in einzelne Linsen aufgelost 
wird (Abb. 11). Die Miichtigkeit des Ganges 
schwillt in seiner m achtigsten Linse, der „R epu- 
blique“ , bis zu 25 m an, w ahrend die normale Gang- 
machtigkeit 2 bis 5 m betragt. Das Erz besteht aus 
hartem  Brauneisenstein, der nach der Tiefe zu 
haufiger Kerne von Spateisenstein umschlieBt. E r- 
wahnenswert ist, daB das Erz in der Tiefe zinkhaltig 
wird. Das Erz h a t gegenwiirtig folgende Zusammen- 

-setzunar:
4o %  Eisen,

4— 5 „ Mangan,
10— 12 „ Kieselsaure,

0,002 „ Phosphor.

Die Grube soli schon seit etwa 800 Jahren  in 
Abbau stehen. Die Jahresforderung ist gegen fruher 
bedeutend gesunken und betrug im letzten Jah re  
nur noch 50 000 t. [,,Z. f. B „ H. u. S .“ 1910, H eft 3, 
S. 192/4.]

X X X IX .3I1

bergbau in
Ueber die E  i s e n e r z 1 a g e r s t ii 1 1  e

tfafessos

v o n M ii h  1 e n  f e 1 s m acht in seinem Y ortrag: 
„A uf skandinayischen Eisenbahnen“ u. a. auch einige 
interessante M i t t e i l u n g e n  i i b e r  d i c  s c h w e -  
d i s c h c n  E i s e n e r z  g e b i e t e :  Gellivare, Kiru- 
nayaara und Luossavaara. [,,G laser“ 1910, 15. Jun i, 
S. 251/70.]

II  a  r a 1 d J o h a n n s s o n :  D i e  e i s e n -
e r  z f il h r e n d e F  o r m a  t i o n i n d e r  G e - 
g e n d v o n G r i i n g e s b e r g .  Die umfangreiche 
und in geologischer H irisicht hochst \vertvolle A rbeit 
zerfallt in folgende K apitel: 1. Uebersicht iiber den 
geologischen Bau des Grangesberger Gebietes. (Fiir 
unsere Leser h a t das griiBte Interesse der A bschnitt, 
der von den Eisenerzen selbst handelt, S. 324/65).
2. Die genetischen Yerhaltnisse der Gesteine der erz- 
fiihrenden Forniation. 3. Ueber die Yerwendung des 
Namens „G ranu lit11 ais petrographische Bezeieh- 
nung fiir die mittelschwedischen crzfuhrenden Ge- 
steine. — Das vom Yerfasser behandelte Gebiet 
ist unzweifelhaft ais das wichtigste des m itte l
schwedischen Eisenerzreviers zu bezeichnen; dies gilt 
sowohl hinsichtlich der GroBe des yorhandenen Erz- 
vorrates, ais auch in bezug auf die Anzahl der Gruben. 
AVas den chemisch-mineralogischen C harakter der 
Erzyorkom men betrifft, so sind Re[)riisentanten fflr 
dic meisten aus Mittelschweden bekannten Eisenerz- 
typen in diesem Gebiete beobachtet. Die erste Be- 
griindung der jetzigen System atik fiir die m itte l
schwedischen Eisenerze riilirt von A. S j o g r e n

Abb. 11.
GrundriC und Profil der Eisenerzlogerstatte des Mont Rancie.

her, der fiir die Erze die folgenden drei Iłau p t- 
abteilungen aufstellte:

I. Quarz- und feldspathaltige Eisenerze,
II . Pyroxen- und hornblendehaltige Eisenerze,

II I . Manganhaltige und kalkige Eisenerze.

D er erste Yersuch einer detaillierteren Gliederung 
w urde von O. B. S a  n t  e s s o n  in seiner Beschrei- 
bung der wichtigeren Grubenfelder im Orcbrobezirk 
gemacht. Auf Grund eingehender Untersucliungen 
ist der Yerfasser zu folgender E inteilung der m itte l
schwedischen Eisenerze gekommen:

I. A p a t i t e i s e n e r z e .
1. A mphibol-Apatiterze vom Exportfeld-Typus.
2. Quarz- und feldspatfuhrende A patiterze vom  

Risberg-Typus.
3. Apatiterze vom Blotberg-Typus.

67



1668 Stalli und Eisen. ZeiischrillenscJia u. 30. Jahrg. Nr. 39.

II. Q u a r z e i s e n e r z c .  Basizitiit 0 bis 20— 25.
A. Keihc iler schilppigen oder kornigen Quarzcisen- 

erze m it relativ viel Tonerde und Magnesia im 
Verhiiltnis zum Kalkgohalt.
1. Quarzeisenerze vom Lomberg-Pershy tta-Typus.
2. Quarzeisenerze vom Strassa-Typus.

B. tleihe der quarzgebiinderten Eisenerze, mit reltttiv 
viel Kalk im Verhiiltnis zu ihrem Gehalt an Ton
erde unii Magnesia.
1. Quurzgebanderto Eisenerzo vom Striberg- 

Typus.
2. Quarzgebanderto Eisenerze vom Stripa-Typus.
3. Quarzgebiindertc Erze vom Norberg-Typus.

III.  S k a r n  e i s e n e r z e .  D iese Abtcilung umfafit alle
Erze, ileren Basizitiit zwischen v  - 20 bis 25 und
y  70 fiillt.
a) (juarzige Skarneisenerze. Basizitiit zwischen 20 

bis 25 und etwa 40.
1. Quarz-Amphibol-Er/.e voin Lerberg-Typus.
2. Quarz - Granat - Epidot - Amphibol - Erze vom 

Tuna-Hiistberg-Typus.
b) Metasilikatische Skarneisenerze. Basizitiit zwi

schen etwa 40 und 55.
1. Gedrit- oiler Klinoanthrophyllit-Erzc vom 

Meling-Typus.
2. Talk-Erze vom Kosberg-Typus.
3. Strahlstein-Erze vom Dalkarlsberg-Kallmora- 

Typus.
4. Hornblende-Pyroxen-Erze vom Bjornberg- 

Typus.
ó. Pyrosen- Granat-Erzo vom Persberg-Typus.

c) Basische Skarncrze. Basizitiit 55 bis etwa 70.
A. Manganreiche basische Skarnerze.

1. Knebcliterze vom Stallberg-Viker-Typus.
2. Manganskarnerze vom Dannemora-Typus.

B. Manganarme basische Skarnerze.
1. Serpentinerze tom  Bergsiing-Gubbo-Typus.
2. Kalkreichere Skarnerze.

IV. K a l k o i s e n e r z o .  Basizitiit zwischen 70 und 100.
A. Manganreiche Kalkeisenerze.

1. Mangankalkerze vom Kolnisberg-Typus.
2. Mangankalkerze vom Klackberg-Typus.

B. Manganarme Kalkeisenerze.
1. Amphibol-Kalzit-Erze yom Sikberg-Typus.
2. Serpentin-Kalzit-Erze vom Skottgrube-Typus.

[„Geologiska Fóreningcns i Stocbholm Forhand- 
lingar“ 1910, Bd. 32, H eft 2, S. 239/410.]

H . E. J  o li a n s s o u : D i c  F l o g b e r g -
E i s c n e r z g r u b c n .  Dieselben gehoren keines- 
wegs zu den in w irtschaftlicher Beziehung bedeu- 
tendsten  Eiscnerzgrubcn M ittelschwedens, doch 
bieten sie in geologischer Beziehung mancherlei 
Interesse. [„Geolog. FSrcningens i Stockholm 
F 6rhandlingar“ 1910, Bd. 32, H eft 2, S. 411/23.]

B e n t  z: D er Abbau der Eisenerze in Sehweden. 
[„G lO ekau r 1910, 4. Jun i, S. 792/801.]

E i s e n e r z  i n A r k a n s a s .  Eisenerz m it 
einem M angangehalt von 14 bis 28 %  wird nordlicli 
von Batesyille, Independence County, im nordliehen 
Teile des Staates Arkansas, seit 1904 abgebaut. 
Die Forderung betrug  1908 4006 t. [„B ericht uber 
H andel und Industrie111910,1. Ju li, S. 564.]

E i s e n e r z e  i u  M i s s o u r i .  In  dem alt- 
beriihm ten Eisenerzgebiete des Iron M ountain auf 
der Grenze der Bezirke Iron und St. Francois im

S taa te  Missouri ist Ende 1909 bei dem Bergorte 
Bismarck an der St. Louis, Iron Mountain und 
Southern-Bahn ein 4 bis 38 m inaehtiges Lager von 
Brauncisenstein aufgeschlossen worden. Die Forde
rung, die ańfangs nur 10 W agenladungen im Tage 
betrug, sollte so gesteigert werden, daB m an jetzt 
wohl taglich zwei Normaleiscnbahnziige m it E ra 
von den Gruben absenden kann. M it dem Abbau 
der Roteisenstcinlager von Missouri hat m an noch 
n ich t begonnen. [„Bericht iiber H andel und Industrie" 
1910, 1. Ju li, S. 563/4.]

E i s e n e r z e  i n  K a l i f o r n  i en.  In San 
Luis Obispo County kommen Brauneisenerze mit 
4 6 %  Eisen und hohem Phosphorgehalt vor. Die 
Lagerstatte ist etw a eine cnglische Meile lang und 
besitzt eine Miichtigkeit von 8 bis 12 FuB. [„Erig. 
Min. J . “  1910, 20. Aug., S. 355.]

E. L i n d e m a n :  D i e  E i s e n e r z l a g e r -
s t  a  1 1  e n d e r  B r i s t  o 1g r u b e , P  o n t  i a  c 
C o u n t y ,  Q u e b e § |*  Dic L agerstatte besteht in 
der H auptsachc aus Maghet.it, doch findet sich auch 
an einigen Stellen H an ia tit in bedeutenden Mengen. 
Das Erz en thalt 53,74 bis 58,18%  metallisches Eisen,
1,48 bis 2 ,92%  Schwefel, 0,001 bis 0 ,008%  Plios- 
plior und etwas T itan. [„Canada, D epartm ent of 
Mines“ , Bulletin Nr. 2 1910, S. 7/11.]

G. A. Y o u n g :  D ic  E is e n e r z e  im  B a th u r s t -  
D i s t r i c t ,  N e u - B r a u n s c h w e i g . *  Die Nipi- 
sig it- Eisenerzlagerstiitten an beiden Ufern des 
Austin Brook, 16 en g l Jleilen SSW. yon B athurst 
gelegen, gehoren der „C anada Iron Company". Die 
Erze, in der H auptsachc M agnetit und H am atit, 
enthalten im M ittel zwischen 47 und 5 1 %  Eisen, 
0,17 bis 0 ,27%  Schwefel und 0,77 bis 0,89%  
Phosphor. In  geringen Mengen kom m t auch Man
ganerz vor. [„Canadian Min. J . “  1910, 15. Aug., 
S. 488/92.]

T ollnrłsclies Eisen.

Dr. E. P  f  i w o z n  i k : U e b e r  t e l l u -
r i s c h e s  E i s e n .  Nach einer kurzen Besprechung 
der bisher bekannt gewordenen terrestrischen Eisen 
bespricht der A'erFasser ein aus der Sammlung von 
A, Sehrotter R itter von Kristelli herriihrendes 
E i s e n  v o n  S h o t l y  B r i d g e ,  das in einem 
Toncisensteinlager gefunden worden ist. Die ąuan ti- 
ta tive  Analyse des magnetischen Teiles ergab:

G r a p h i t ..................................................  0,01 %
Kohlenstoff, chemischgebunden . . 0,02 „
Silizium .................................................  0,21 ,,
S c h w e f e l ................................................. 0,21 „
P h o sp h o r .................................................  0,19 „
K u p fe r .....................................................  0,06 „
M angan...................................................... 0,61 ,,
Nickel und K o b a l t ............................  0,03 „
E is e n .......................................................... 82,60 „
Wasserstoff, Sauerstoff und Abgang 16,06 „

100,00 %
Yon der Ungleiehforinigkeit der Eisenmasse 

konnte m an sich dureh W iederholung der Bestim 
mung von Mangan und Silizium aus anderen Proben
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der Masse iiberzeugen. D er geringe Gehalt an Nickcl 
und Kobalt und das negative Ergebnis der Aetz- 
probe m it ycrdilnnter Salpctersiiure zeigen, daB das 
untersuchte Eisen nicht m eteorischen Ursprungs 
ist. Da es seiner Zusamm ensetzung nach auch nicht 
den hiittenmannischen Eisensorten entspricht, so ist 
nach Ansicht des Yerfassers das Shotly  Bridge Eisen 
alswahres terrestrisches Eisen arizuśprechen. [„Oest. 
Z. f. B. u. H .“  1910,11. Jun i, S. 327/30.] .

M eteoreisen.

F r i e d r i c h  B e r w e r t h :  Oberllachenstudien an 
Meteoriten. [Sonderabzug aus „Tscherm aks Mincra- 
logischen und Petrographischen M itteilungcn“ 1910, 
Bd. 29, H eft 1 und 2, 12 Seitcn.]

F r i e d r i c h  B e r w e r t h :  D a s  31 e t c o r c i s c n  
v o n  Q u e s a .*  U nter beiliiufig 250 verzcichneten 
Funden von Eisenm eteoriten befinden sich nur zclin 
im Fallen beohachtete und gleich danach in Sicher- 
lieit gebrachte Exem plarc. Aus der seit ungefiihr 
160 Jahren gefiihrten Fallstatistik  der beobachteten 
Meteoreisenfalle ergibt sich, daB im D urchsclinitt 
bisher in jc  16 Jah ren  ein Eisenfall auf die E rde 
bekannt wird. Zu den im Fallen beobachteten 
Eisen gehort auch das vom Yerfasser sehr cingehcnd 
beschriebene Meteoreisen, das am 1. August 1898 
in der Nahe des Ortes Quesa, Provinz Yalencia, 
zur Erde gefallen ist und sich je tz t in  der be- 
ruhmten M eteoritensammlung des W iener N atur- 
historischen Hofmuseums befindet. [Sonderabzug 
aus dem 32. Band der „Annalen des k. k. N atur- 
historischen Hofmuseums1*, W ien 1909, S. 318/38.]

M angauerze.

M u h l b a c h :  Mitteilungen iiber den Erzberg- 
bau in den franzosischen Pyreniien.* Bcricht iiber 
eine im Jah re  1909 ausgefiihrte Studienreise. Die 
M a n g a n e r z l a g e r s t a t t e n  d e r  f r a n 
z o s i s c h e n  P  y r e n ii e n finden sich auf dereń 
Nordseite innerhalb einer etwa 250 km  langen Zone,

die von Cannes an der Kiistc des M ittelliindischen 
Meeres bis zum Oberlauf des Adour im D epartem ent 
H autcs Pyrćnćes reiclit (Abb. 12). Es kommen zwei 
A rten von Lagerstiitten, beide dem Oberdevon an- 
gehorend, in B etrach t: Im  ostlichen Teile tre ten
im Devonkalk M angankarbonatlagcr, im  westlichen 
Teile in devonischen Kicsel- und Tonschiefern Kicsel- 
m anganlager auf. Die w ichtigste der iinDevonkallc 
auftretcnden M anganerzlagerstatten ist die von Las 

Cabesscs. Sie wurde Anfang der siebziger 
Jah re  des yergangenen Jahrlu inderts en t- 
deckt und gewann dann innerhalb kurzer 
Zeit eine hohe Bedeutung, die aber bald 
wieder gesunlcen ist, Die Grube liegt 15 km  
ostlich von St. G ironsam  nordlichen Hangę 
derN crttales. Das Erzvorkom m en (Abb. 13) 
bildet einen schlauchformigen Kilrper von 
etw a 350 m Liinge, 15 bis 40 m Machtig- 
keit und 6 bis 28 m Breite. Das Ausgehende 
des Erzktirpers (Ciot d ’Enders) bestelit bis 
zu 20 m un ter Tage aus Mandeln von 
Psilomelan und Pyrolusit, die in verw it- 
tertcin  Kalk eingebettet liegen. Sie gehen 
nach der Tiefe zu ziemlich unverm itte lt 
in M angankarbonat iiber. Letzteres t r i t t  
in den oberen Teufen in machtigen kon- 
kretionsartigen Knollen von schokolade- 
brauner Farbę innerhalb des roten De- 
vonkalks auf. Das Erz dieser K onkret ionen 

ha t einen gleichmaBigen M angangelialt von 45 bis. 
48 % , wiihrend das marmoriilmliche Nebengestein 
nu r 4 bis 5 %  Mangan enthalten  soli. Die Grenze- 
zwischen den Erzknollen und dem Marmor ist sehr 
scharf, so daB das E rz leicht yom tauben  Gcstein.

A bb. 13.
Łiingsprofil durch  die I^g e rs tiitte  von I>as Cabesses.

zu trennen ist. Nach der Tiefe zu werden die Mangan- 
erzknollen im H auptlager immer seltener und vcr- 
schwinden schlieBlich ganz: dabei yerliert das 
Nebengestein, durch Anreichening m it M angan
karbonat, seinen m arm orartigen Charakter. Die 
Farbę des Erzes wird gelblich, grunlich und gran, 
und die scharfe Grenze gegen das Nebengestein, das 
allmahlich in Manganerz iibergeht, verschwindet, 
so daB m an nur durch regelmaBige Probenahm e 
feststellen kann, ob m an sich noch im bauwiirdigen 
E rz befindet. Der M angangelialt in den tieferen 
Sohlen erreicht hochstens 40 % . H iem ach scheint

Abb. 12.
Ucbcrsichtskarto des Jlanąancrzgcbiets dor Zentralpyrcniien.
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<lie L agerstatte  die Form  einer Linse zu haben, die 
im  Streichen und  Fallen allmahlich verarm t. Die 
Gesam tm achtigkeit des Erzlagers, einsehlieBlieh der 
m it braunen M angankarbonatknollen durchsetzten 
H angendpartie, betrag t im M ittel 35 bis 40 m, steigt 
aber an  einzelnen Stelien bis (55 ni.

Die Grube von Las Cabesses gehort gleich den 
noch zu erwahnenden Gruben von Crabious und 
Cazalas den „Mines de inanganese de las Cabesses'1, 
Soc. anony. Paris. Dic Gcwinnungsarbeiten bieten 
keine Besonderhciten. Das E rz m it mehr ais 12 %  
Mangan wird in ach t Siegerliinder RostOfen gerostet. 
D er M angangehalt der reichen Erze w ird durch das 
Rosten um  iiber 10 %  erhoht, wie dic folgenden Ana- 
lysen zeigen:

II. Erze in 
gerostetem Zustande 

50 bis 50 %Mangan 
E ise n . . . 
Phosphor . 
Kalk . . .
Kieselsaure

T. Erze in 
rohem Zustande 

40 bis 42 %
1,5 „ 2  „

0,04 „ 0,05 „ 
6 „ 

„ 7

0,05
t
s

0,00

Liingsprofil durch die Lagerstatte von Loudenvieille.

Der Koks- bezw. K ohlenverbrauch beim Rosten 
betriigt rund 20 %. Die Gestehungskosten betragen 
fiir die Tonne E rz bis Bahnhof St. Girons im ganzen 
10,10 fr. Der W ert des Manganerzes ist naeh dcm 
Mangan- und Kicselsauregehalt yerschieden; der 
Preis betn ig  in Frankreich 0,90 fr. fiir 1 %  Mangan in 
der Tonne auf der Basis yon 10 %  Kieselsiiure. Das 
arm ere Erz m it weniger ais 12 %  Mangan wird nicht 
gerostet, sondern in einer Miihle gemahlen und ais 
„MangandUngcr11 in der Umgebung verkauft.

Die Gruben von Crabious liegen 2 km  westlich 
von Las Cabesses, gleichfalls am nordlichen Talhange 
des Nert. Die M anganerzlagcrstiitte t r i t t  hier eben- 
faUs in dem Devonkalk auf. Das Lager, dessen 
Miichtigkeit (4 bis 6 m) bedeutend geringer, aber dafur 
gleicliniiiBiger ist ais dic des Lagęrs von Las Cabesses, 
besteht im Ausgehenden aus groBen Klumpen von 
Psilomelan und  Pyrolusit, die in verw ittertem , 
tonigem Kalk eingebettet sind. Bei 10 bis 15 m 
Tiefe dagegen treten  gleichfalls die braunen, in roteni 
m arm orartigem  Devonkalk eingelagerten Mangan
karbonatknollen m it 40 bis 42 %  Mangan auf. 
Gegenwiirtig w ird nur die osydischc Yerwitterungs- 
zone abęebaut.

Bei Cazalas ist das Yorkoinmen von Manganerz- 
lagerstiitten an einer Reihe je tz t verlassener Pingen 
und Stollcn kenntlich. Oberhalb des Dorfes wird 
noch etwas Erz gewonnen. Auf den bisher genannten 
Gruben wurden im Jah re  1907 insgesamt 8550 t Erz 
gewonnen; im  Jahre 1908 wurde diese Ziffer nicht 
erreicht,

Auf Kieselmanganlagern baucn etwa 20 kleine 
Gruben in der Yallće d ’Aure und de Louron im De- 
p artem en t IlautesPyrćnćes, in der Yallće de Larboust 
und d ’Aran im D epartem cnt I lau te  Garonne und im 
spanischen oberen Garonnetal. Das ganze Gebiet 
der Kieselniangangrubcn lia t etw a 35 km Liingen- 
und 6 bis 8 km  Breitenausdehnung; es liegt ungefiihr 
10 km nordlich der Zcntralpyreniienkette. (Vgl. 
Abb. 12.) Der Bergwerksbesitz dieses Bezirks vertcilt 
sich auf vier Gesęllschaften, die nacli den bezeich- 
neten Talern benannt sind. N ur eine dieser Gesell- 
schaftcn, niimlicli die „Soeiete des Mines dc Man- 
ganese du Louron11 hat, nachdem auch ih r Bergbau 
zeitweisc fast zum Erliegen gekommen war, in den 
letzten  Jahren  wieder eine nennenswerte Pro- 
duktion erreicht, wiihrend der bergbauliche Betrieb 
der iibrigen Gesellschaften je tz t ganz unbedeutend 
ist. Ais Erz tr it t  rorwiegend M angansilikat, und

/ ”« o

J.
Abb. 15.

GrundriB der Lagerstatte von Loudenvieille 
auf den Sohlen A bis F.

zwar sowohl Rhodonit wie Friedclit, auf; stellen- 
weise aber bestelien einzelne diiiine Schichten des 
Erzlagers, oft auch das Lager in seiner ganzen Miich

tigkeit, aus Mangan- 
karbonat. Das Aus- 
gehende der Lager
s ta tte  ist nu r bis zu 
geringer Tiefe in 
Pyrolusit und Psilo- 
melati unigewandelt. 
Das bisher bekannte 
Erzvorkom men liegt 
siid6stliehvoniDorfe 
Loudenyieille. Es 
bildet eine im Mittel 
150 bis 200 m lange,

50 bis 80 m hohe und 4 bis 5 m m achtige Linse von 
stark  wechselndem Q uerschnitt (Abb. 14 u. 15). Das 
nachstcgrSBte Lager liegt auf dein westlichen Tal
hange des Neste de Louron bei dem Weiler Nabias 
gegenuber von Loudenyieille; es ist jedoch fast ganz 
abgebaut. Die d ritte  und fiir die Z ukunft vielleicht 
wichtigste Lagerstiitte liegt auf derselben Talseite 
oberhalb des Dorfes Pouehenrues. H ier tr it t  eine

/fe s d s c fr/c /e r

Abb. 16.
Profil durch die AufschluBarbeiten 

von Pouchergues.
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Gruppe von mehreren, fast seiger stchenden Man- 
ganerziinscn von je 1 bis 1 l/ a m M achtigkeit auf, 
die durch 1 bis 4 m machtigci Kieselschieferinittel 
getrennt sind. (Abb. 16). Die Silikaterze werden 
auf elektrischem Wege zu Mangansilizium vcr- 
sehmolzen, und zwar in Yillelongue bei Pierrefitte. 
(Vgl. S. 1680 dieser Nummer.) [,,Z. f. B., H. u. S .“ 
1010, Heft 3, S. 182/91.]

J. B a l & s  berichtet in einem liingeren Artikel 
iiber die E i s e n -  u n d  M a n g a n e r z - Y o r -  
k o ni m e n auf den Besitzungen des Grafen Frie
drich Wenckheim a n d e  r G r en  z e d e r  K o m i  t  a  t e 
Ar ad  u n d  B i h a r .  Das Kodru-Gebirge besteht 
aus Diasschiefer, Q uarzit, Sandstein, Triasdolomit 
und Kalk.

Das gewohnliche Erz von K orbu enthiilt: 
Kieselsaure 8,45 % Tonerde 8,80 %
E isen . . . 42,80 „ Kalk . . 3 , 4 1  „
Mangan . . 3 , 7 1  „ Magnesia 0,20 „

Das manganreiche Korbuerz enthiilt:
Kieselsiiuro 3,94 % Tonerde 0,48 %
Eisen . . 35,72 „ Kalk . . 2,34 ,,
Mangan . 19,78 „ Magnesia 0,03 „

Das manganreiche Nćmet-B&nya-Erz h a t fol
gende Zusammensetzung;

Kieselsaure 4,72 % Tonerde 4,90 %
Eisen . . . 25,18 ,, K alk . . 1,78 „
Mangan . 29,12 „ Magnesia 0,49 „

Das A rnot-Erz ertrab bei der Analyse:
Kieselsiiure 3 ,11%  
Eisen . . 47,83 „ 
Mangan . 7,31 ,,

Manganerz ergab nach
Galocy

Tonerde 0,77 %
Kalk . . 1,35 „ 
Magnesia 0,11 „

der Untersuchung von:
Schelle

K ieselsiiure. 
Eisen . . . 
Mangan . . 
Tonerde . . 
Kalk . . .

%
0,07

19,08
47,82

2,97
1,53

%
2,48

10,10
42,34

1,80
0,01

Magnesia. . 
Bariumoxyd 
Schwefel . 
Wasser . . 
Kohlensiiure

%
0,25

Seftar, ungefdhr drei W egstunden w eiter sildlich, 
bekannt. Die groBte der dortigen, vom Yerfasser 
beobachteten Spaltfiillungen w ar auf 10 m  Liinge 
und etw as iiber 1 m  Tiefe bloBgelegt; die Miiehtig- 
keit betrug bis l/ 2 m. Das Erz w ar zum Teil mulmig, 
zum Teil aber fcinkorniger, gu ter Pyrolusit. Auch 
in der Gegend von Siirniene, etw a 22 km  ostlich 
von Trapezunt, sind gute Erze bekannt und sollen 
auch probeweise abgebaut worden sein. „E s ist 
k lar,“ sagt der Yerfasser, „daB in einer Gegend, 
in welcher die Kunde von den ungeheuren trans- 
kaukasischen L agerstatten  allgemein verbreitet ist, 
solche M anganerzfunde leicht AnlaB zu iibertriebenen 
Hoffnungen geben.“ [„M itt. Geol. Ges. in W ien“  
1910, 3. Band, H eft 1/2, S. 277.]

A. G h o s  e : M a n g a n e r z  l a g e r s t a t t e n  
i m S a n d u r - S t a a t e ,  I n d i e  n.* Das Vor- 
handensein von Manganerzcn im S taa te  Sandur 
wurde zuerst im Jahre  1838 von dem Pionier der 
indisehen Geologie, Newbold, nachgewiesen. Bal- 
four berichtete dann 1885 iiber das Yorkommen 
von Eisen- und Manganerzen im Bellary-D istrikt. 
Spater berichteten Bruce Foot und Dr. King dariiber. 
Der vorliegenden groBen, in erster Linie fiir den 
Geologen bestim m ten A rbeit sind die folgenden 
Erz-Analysen entnommen.

M anganerze von R aniandrug: I  sehr harl und 
kristallinisch, I I  wcieli, psilom clanartig, 111 Psilo- 
melan m it W ad, IV' Psilomelan m it Pyrolusit.

%
0,01
0,35
0,02
5,30
1,50

1 11 lii IV

K ieselsiiure..................
P h o s p h o r ..................

54,39
5,38
0,59
0,01

40,11
12,30
0,73
0,067

39,47
10,00
0,07
0,02

53,54
0,00
0,50
0,03

[„Bany. L ap.“ 1910, 1 . Aug., S. 144/50.]

Dr. F  r a n  z K o s s m a t  gedenkt in seiner um- 
fangreiehen A rbeit: „Geologische Untersuchungen 
in den E rzdistrikten des Yilajets Trapezunt, Klein- 
asien“ , auch der M a n g a n e r z v o r k o m m e n 
i n d e r  P  r o v  i n z T r a p e z u n t ,  die sich 
an zahlreichen Stellen der vulkanischen KDsten- 
region finden, doch nirgends in bauwiirdiger Menge 
vorhanden sind. Ih rer E ntstehung  nach sind sie 
zweifellos auf den schon in den Silikaten d e rE ru p tiy - 
gesteine haufig vorhandenen M angangehalt zuruck- 
zufiihren, welcher bei der Y erw itterung teilweise 
frei wird und in Klftften des Gesteins zur Abschei
dung gelangt. Besonders haufig fand der Verfasser 
feine Pyrolusitadern in den zersetzten E rup tiy - 
gesteinen an den Hangen des Grabens bei H ajar 
Kale und im Gebiete des Usundere. Auch in der 
Umgebung von Rize sind ahnliche Yorkommen 
keine Seltenheit. In  der unm ittelbaren Nahc der 
S tad t findeii sich Adem von Pyrolusit und Eisen- 
glanz in zersetztem Andesit. E tw as groBere, aber 
noch im m er unbauwiirdige Yorkommen sind bei

Zwei andere Erze: V Psilomelan m it B raun it 
und YI weiches E rz (Pyrolusit), ergaben bei d e r  
Analyse:

y y i

E i s e n ...........................

Kieselsaure . . . .

50,14
10,02
0,028
1,07

55,47
5,00
0,014
0,40

Durchśchnittsanalysen von 
Kanerihalli-Erzen ergaben:

R am andrug- un d

M angan Kluen Kicspls&ure P ho ipho r F eurlitlgke lt

44,10 __ 0,89 0,04 0,35
45,35 — 1,35 0,04 0,30
40,51 12,70 0,82 0,07 0,51
44,95 12,80 0,80 0,04 1,04
42,22 14,91 1,21 0,04 2,19
40,03 15,80 1,72 0,04 2,20
41,08 14,79 2,GO 0,11 1,10
40,21 10,30 1,93 0,03 1,10

[„Tansactiońs of the Mining and Geolog. In s t. 
of Ind ia11 1910, Bd. IV, Teil 3, S. 155—294 und  
Teil 4, S. 338—344.]
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D i e  M a n  g a  n c r  z v  o r  k  o m m e n  d e s
S t  a  a  t  e s S a n d u r ,  I  n  d  i e n. Auszug aus 
einem  Vortr.ng von A. G h  o s e. (Vgl. das vor- 
steliende Referat.) [„ Ir. CoalTr. R ev.“ 1910,12. Aug., 
S. 2:59.]

M a n g  a  n  e r z e i 11 A r  k  a  n s a  s. Die For- 
derung reichen Manganerzes in den Yereinigten 
S taa ten  ha tte  in den Jahren 1884 his 1892 ihre 
Glanzzeit. Im Jah re  1892 w ar Arkansas der leitcnde 
S taa t in dieser- Industrie. Neuordings h a t aber 
d ie  Forderung dort ganz aufgehiirt. [„B ericht iiber 
H andel und Industrie11 1910, 1. Ju li, S. 564.]

D i e 51 a 11 g a n e r z e  a u f  O k i n a  w a , einer 
der R iukiu - Inseln, Jap an , werden zurzeit n icht 
abgebaut. [„B ericht iiber H andel und Industrie11 
1910, 1, Jun i, S. 528.]

Nickolerze.
E. C 1 a q u i n : N i c k e 1 e r z e i 11 N e u - K a l e -  

d  O n i e n. D er Yerfasscr m aclit in einer Broschiire, 
betite lt: .,M etaux, Pótrole et Charbon de la Nou- 
yelle-Calćdonie11 (Paris 1909) u. a. auch einige kurze 
Angaben Uber die Firm cn, welche sich m it der 
Ausbeutung der Nickelerzlagerstii11en in Neu-Kale- 
donien befassen, iiber dic Erze sd b st, die Ausfuhr- 
menge (etwa 120000 t im Jahr), den Preis (25 bis 
36  fr. f. d. Tonne) und iiber dic Bestrebungen, die 
Nickelerze im Lande selbst zu verhutten.

Chromerze.
E. C l a c j u i n :  C h r o m e r z e  i n  N e u - K a l e -  

d o n i e n .  In  der vorstehend un ter „Nickelerz" 
erwlilmten Broschiire fiilirt der Yerfasscr etwa 
folgendes aus: Die reichsten Gebicte sind diejenigen 
von Plum , die Gegcnd an der B ucht von Prony, 
von St. Yincent und besonders von Tiśbaghi. Die 
■erstgenannten Erze haben im .Mittel einen Metall- 
gchalt von 3 0 % , die letztgenannten Erze von 
55 %. Die Ausfuhr an Chromit betrug im Jahre 
1902 18000 t. Die Firm a „Birch & Co. 11 hat m ehr 
-ais 250000 t  Chromerz gefordert. Der W ert des 
Erzes m it 5 0 %  Chromsesquioxvd betrag t 50 fr. 
f. d. Tonne.

■\Yolframerze.
W a r r e n  C. P  r o s s e r : Wolframerz in San 

Ju an  County, Colorado. [,,Eng. Min. .T.“ 1910, 
13. Aug., S. 320.]

E rzanfbereltung .
A ufbereitung und B rikettierung der Eisenerze 

d e r  Sierra menera. [,,Rev. M in." 1910, 1. Juni,
S. 273/4 und 276.]

G eo . C. M a c k e n z i e :  D i e  m a g n e t i s c h e  
A n r e i c h e r u n g  d e r  B r i s t o l e r z e .  Zwei E rz- 
proben wurden in dem Bergbau-Laboratorium  der 
Q ueens-Universitat in Kingston, Ontario, naB und 
trocken angereichert. Die erhaltenen Ergebnisse 
sind  inzwei Zahlentafeln zusammengestellt. [„Canada, 
D epartm ent of Mines", Bulletin Nr. 2 S. 12/15.]

Dr. B i r g e r  F.  H a l v o r s e n :  Magnetische 
Scheidung vonnickelhaltigem M agnetkies. [„Tek. U ." 
1910, 20.^ Mai. S. 244/5.]

G. Werksanlagen.
Abbildung eines neuen eisemen Erzwagens (Selbst- 

entlader), von der Pressed Steel Car Company. 
[,,Tr. Tr. Rev.“ 1910, 9. Jun i, S. 1125/6; „Ir. Age“ 
1910, 9. Juni, S. 1396/7.]

K. I) r  e w s : Bemerkenswcrtc Verlade- und 
Transportanlagen fiir Masscngiiter der Firm a Adolf 
Bleiehert & Co. in Leipzig-Gohlis.* [„D ingler" 1910, 
23. Ju li, S. 449/52; 20. Aug., S. 522/6; 27. Aug.,
5. 536/41.]

G e o r g  v. H  a n f f s t  e 11 g e l : Die Yerbiliigung 
des M ateriąltranśportcs durch Seil- und elektrisehe 
Schwebcbahnen.* [„D ingler" 1910,30. Juli, S. 465/8;
6. Aug., S. 481/4; 13. Aug., S. 497/501.]

Abbildung und Beschreibung der Bleichcrtschen 
D rahtscilbahn bei den Kohlengrubcn in Spitz
bergen.* [„Ir. Coal Tr. R ev." 1910,26. Aug., S. 326/7.] 

W a 11 c r G. S t e p  li a 11 : E  i 11 3.5 - 1 - H  u - 
1 e 11 - E  r  z e n  1 1 a  d e r.* Abbildung und Beschrei
bung einer B atterie von vier 15 - 1 - Erzentladern 
im Hafen von Ashtabula, Ohio. An einem Tage 
im Juni dieses Jahres w urden insgesam t rund 34 000 
Tonnen Erz entladen. [„Ir. Age“ 1910, 21. Juli, 
S. 162/5.]

S c h r a d e r :  U eberK rane,insbesondere solche 
fiir Eisenbahnbetrieb.* [„G laser" 1910, 15. Juli, 
S. 30/41.]

E d u a r d  E r z g r a b e r :  Yerfahren zur Er- 
m ittlung des Yerhaltens der H ubm otoren der elek
trischen Krane bei yerschiedenen BelastUngen.* 
[„D ingler" 1910, 27. Aug., S. 536.]

W. S c h r a d e r :  Eisenbahnwagęn-Drehkran. * 
[„D ingler" 1910, 16. Ju li, S. 433/5.]

Abbildung und Beschreibung eines 8 - 1 - Loko- 
m otivkrans.* [,,Engineer“ 1910, 19. Aug., S. 203.] 

G e o r g  S c h u 1 1 h e i s : N e u e r e  P a 
t e n  t e  a u s  d e m  H e b e m a s c h i n e n b a u . *  
K ran m it in senkrechter Ebene drehbarem  Ausleger. 
Y orriehtung zum Erfassen und Hcben ring- oder 
rahmcnforniiger W erkstucke. Greif- und Transport- 
vorrichtung fiir Hebezeuge m it mehreren, wahl- 
weise benutzbaren Greif- und Tragorganen. Kran. 
Yorriehtung zum Entladen von K ippkubeln und 
dergl. fiir Krane und ahnliche Hebezeuge. Auslege- 
kran m it in der H ohenrichtung verstellbarem  Aus
leger. Lastose. Fahrbarer E isenbahndrehkran. 
F ahrbarer Kran. [„D ingler" 1910,30. Jun i, S. 407/11.] 

A m e r i k  a  n i s c h  e R  i e 111 e n k e 1 1  e .ł  Die 
in Abb. 17 gezeichnete eigenartige Kombination 
von Treibriemen und K ette wird neuerdings vicl in 
amerikanischen Anlagen zur K raftubcrtragung an- 
gewandt. Die K ette bildet das eigentliche Kraft- 
ubertragungselement, sie soli auch alle durch ein 
Strecken des Riemens vorkoinmenden StOrungen 
und UnregelmiiBigkeiten im Betriebe verhindern, 
wahrend der Riemen, der in diesem Falle aus Roh- 
leder hergestellt wird, sich um  die K ette sehlieBt, sie 
bedeckt und dadurch eine verhaltnismaBig groBe
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Adhasipnsflaclie darstcllt. Fcrucr werden dic boi 
gewohnlicher K ettcniibertragung vorkonimendcn Ge- 
riiusche erheblich gemildert. Dic R iem enkette lauft 
in Y-fórmigen Rillen, dic je nach der GroBc der zu 
ubertragenden K raft in m ehr oder m inder groBer 
Zahl auf den Transniissionsscheiben nebeneinander 
angebraeht sind. Alle Kettcnglicder sind gehartet.

i
Abb. 17.

A m o r  i k a  n i s o h c R  i e m o n k e 11 e.

Bezfiglich weiterer Einzclheiten der K onstruktion 
sei auf die Quellc vcnviesen. [„Uhl. Wochenschr. f. 
Ind. u. Techn.“ 1910, 30. Jun i, S. 23.]

N e u c r u n g f i i r  T r a n s  p o r t s c h n  c k -  
k e u.* Eine von der M asehinenbauanstalt Gebr. 
Pfeiffer in K aiserslautem  eingefiihrtc K onstruktion, 
durch welche einige Uebelstiinde vcrmiedcn werden, 
dic mit den bei langen Transpórtschnecken crforder- 
lichen Zwischenlagern verkniipft sind. [,,Chcm.-Zg.“ 
1910, 27. Aug., S. 912/3.]

G 1 e i 1 1 o s e r S t a h l  b a n d -  A n t r i e b  der 
Treppen- und Aufzugfabrik O. W ilk in Eisenach.* 
Das Stahlband ist m it Kiipfen von bestim m ter Form  
vcrsehen, welche in  dic Scheibenkr&nze eingreifen. 
Die Befestigung dieser M itnehm er is t so, daB dic 
Lochwandungen des schwaclien Stahlbandes gegen 
Druck geschiitzt sind. [„W eit der Technik11 1910,
15. Juli, S. 273/4.]

H . R oheisenerzeugung .
H ochofen.

D e r  d fi n  n  w a n d  i g  e , w a s s e r g e k ii h 1 1 e 
H o c h o f e n . *  Die U nited States Steel Corporation 
hat fttnf Hochofen, S y s t e m B u r g e r s ,  teils bereits 
im Betrieb, teils noch im Bau. Die dortige Bauweise 
weicht von der bei uns ublichen u. a. dadurch ab, 
daB die den Ofen um laufenden Galerien nicht von 
einem besonderen Geriist, sondern von den Schacht- 
wandungen selbst getragen werden. Schilderung 
der Vorziige der neuen Bauweise. [„ Ir. Age111910,
16. Juni, S. 1458/9. „ Ir . Tr. Rev.“ 1910, 16. Juni, 
S. 1187/8. „ Ir . Coal Tr. Rev.“ 1910, 5. Aug., S. 206.]

D ie  N e  u a n l a g e  u n d  d e r  H o c h o f e n  d e r  
N o r t h w e s t e r n  I r o n  Co., M a y  v i 11 e , W is .*  
Allgemeine Angaben iiber Gesehiehte des Wcrks, 
Erze und W erkseinrichtungen. [„Ir. Tr. llev .u 1910,
28. Ju li, S. 175/9.]

A. J . S e i t  z e r :  Die Eisen- und Stahlwerke zu 
Hanyang (China)*. [„Eng. Min. J .“  1910, 11. Juni, 
S. 1231/4.]

B eglchtungsrorrlchtungen.
D e r  n e u e  E a r l s  t  o n - H o  c h  o f en .*  Be

schreibung der Begięhtungsvorrichtung (Baker-Neu-

mann-Yerteilcr) eines neuen Hochofens zu E rc re tt, 
Pa. [„Ir. Agc“ , 1910, 23. Ju n i, S. 1504/5. „ Ir. Tr. 
R cv.“ , 1910,7. Juli S. 21/2.]

D ie  in e c h a n i  s c h c B e s c h i c k u n g  d e r  
H o c h o f e n . *  Ueberblick iiber die gcschichtliche 
Entwicklung der Gichtyerschliisse und der Gicht- 
aufzuge in GroBbritannicn. [„Ir. Coal Tr. Rev.“ 
1910, 5. Aug., S. 195/8.1

G eblase.

Abbildung und Beschreibung der elektrisch 
betriebenen stehenden Geblascmaschine auf den 
Ormesby-W erken von Cochrane & Company, Ltd.* 
[„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910, 29. Ju li, S. 169!)

Jl. A. G o u v y : Ueber die Anwendung von Turbo? 
gebliisen im Hochofcnbctrieb. [„Buli. S. Ing. Civil§ 
de F rance11 1910 Aprilheft S. 342/50.]

I. G iefiereiwesen.
(Y crgl. auch Absclm itt K. u. 1 \)  

Allgom eines. — GioBereianlag-en. -  G ieB erelbetrieb.

Der Bau einer G i e B e r e i  a u f  b e e n g t  e m 
R a u m . *  Mittcilungen iiber den Neubau der in- 
m itten der S tad t gelcgenen GieBerei der T arran t 
Foundry Co. zu Chicago. [„Foundry11 1910 Juni- 
heft S .'188/9.]

Die GieBerei d e r E v e r c t t - M c t z g e r - F l a n -  
d e r s - C o m p a n y *  bei D etroit fertigt in der 
H auptsache Tcilc fiir Kraftwagen an. Anforderungen 
an diese. [„Castings11 1910 Juliheft S. 147/9.]

E. F . L a k c :  M u s t e r a n l a g e  e i n e r  E i s e n -  
g i e B e r e i . *  Beschreibung der neuen GieBerei der 
General Fire Extinguisher Company in Proyidence, 
R .-I. Ausgiebige Yerwendung von Form maschinen 
und mechanischen Transport m itteln ; fahrbarer Sand- 
mischcr; K ernform erei; GuBputzerei. [„Am. Mach. 11 
1910, 2. Juli, S. 1045/9 ; 9. Ju li, S. 1101/4. „Z. f. 
p rak t. Maschinenbau11 1910, 6. Juli, S. 1307/11;
13. Ju li, S. 1341/4.]

D ie  G i e B e r e i  e i n e r  n e u z e i t l i c h e n  
E i s e n b a h n - R e p a r a t u r - W e r k s t a t t e . *  Be
schreibung der Anlage der Delaware, Lackawanna
& W estern Railroad Co. zu Scranton, Pa. In  der 
RohrengieBerei werden die zwei W hiting-Kupolijfen 
m ittels selbsttatiger Bescliickungsvorrielitung eigener 
B auart (Steilaufzug und K ippvorrichtung fiir die 
Wagen) bedient. Ausgedehnte Transportanlagen. 
[„Foundry11 1910 A ugustheft S. 289/91.]

Kurze Beschreibung der GieBerei der S i r o c c o 
E n g i n e e r i n g  W o r k s  zu Belfast.* [„Engineer11 
1910, 26. Aug. S. 228/30.]

T e m p e r g i e B e r e i  V e s t e r & s . *  Dieselbe 
wurde im Jan u ar 1906 in Betrieb genommen. Sie 
umfaBt eine Flachę von 1340 qm, besitzt einen 
Schmelzofen und zwei Temperofen. Die jahrliche 
Produktion betrag t 2000 t. [„Skand. G j.“ 1910 
Jun iheft S. 140/6.]
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Die Einrichtungen einer modernen SondergieBerei.* 
Besclireibung e inerF  i 11  i n g s g i e B e r e i derG eneral 
F ire E xtinguisher Co. zu Providence, R.-I. [,,Castings“ 
1910 A ugustheft S. 185/8.]

J o s e p h  H o m e r :  G i e B e r e i  u n d  Ma -  
s c h i n e n b a u  (Forts.).* Gebliise: Y entilatoren 
von Heenav, Schiele, The BuffaloForge Company; 
Kapselgebliise: K onstruktionen der Roots Company, 
von Baker, Jaeger. K leinkonverter: System Robert, 
Tropenas, Thwaites Brothers (m it Oelfeuerung). 
[,,Engineering“ 1910, 10. Juni, S. 734/7; 24. Juni, 
S. 801/4; 8. Ju li, S. 42/3; 26. Aug., S. 296/7.] 

G i e B e r e i e i n r i c h t u n g e n : *  N eueselbsttiitige 
Form maschine der Berkshire Mfg. Co. zu Cleveland; 
Kernmaschine von W adsworth, bei welcher die Kerne 
nach dem Prinzip der Ruttelform m aschinen ange- 
fertigt w erden; Killingsche selbsttiitige PreBfonn- 
maschine; K leinkonverternach Bretaud. [,,Foundry“ 
1910 Jun iheft S. 208/15.]

M odelle.

J a b e z  N a  11: Bau von Modellen fiir Stauch- 
pressen.* Yerfahren beim Bau von Modellen fiir 
Ajax-Schncllstauchinaschinen. Allgemeine M ittei
lungen. [„Am. Mach.“ 1910, 25. Jun i, S. 1020/2;
2. Juli, S. 1068/70. „Z. f. prakt. M aschinenbau" 1910,
29. Jun i, S. 1263/5 ; 6. Ju li, S. 1304/6.]

Form erol.

N. I f k o w i t s c h: Form en eines Spiralgehauses 
von rundem , gleiehmiiBig zunehmendem Q uerschnitt 
m ittels Modellgerippe.* [,,GieB.-Zg.“ 1910,15. Jun i, 
S. 371/6.]

P e m b e r t o n :  Das Form en von Lokomotiv- 
zylindern.* Schilderung des von der Midland Railway 
Co. zu D erby, England, ausgebildeten Yerfahrens. 
[„Foundry Tr. J . “ 1910 Ju liheft S. 348/55; „Ir. Coal 
Tr. R ev.“ 1910, 8. Juli, S. 43/5; „F oundrv“ 1910 
Augustheft S. 275/80.]

J a b e z  N a  11: Das Form en der Rahmen von 
Stauchpressen.* [,,Z. f. prak t. M aschinenbau'11910, 
20. Juli, S. 1387/90.]

N. I f k o w i t s c h: Form en von Frańcis-Turbinen- 
Laufriidern m ittels zweiarmigen Teilapparates.* 
[„GieB.-Zg.*1 1910, 15. Ju li, S. 428/9.]

B a t  h : Form en eines Seifensieders in  Lehm.* 
[,,GieB.-Zg.“ 1910, 1. Aug., S. 475/6.]

J o s e p h  H o m e r :  Form en des Rahmens fiir 
eine Schiffsmaschine.* [„Foundry11 1910 A ugust
heft S. 284/6.]

W i n  r e d  L e w i s :  Die stoBfreie Riittelforin- 
maschine.* [„Foundry11 1910 Jun iheft S. 169/72.] 

Besclireibung der Pridmore-Kernforniniaschine.* 
Dieselbe gehort zu den Kippformmascliinen. [„Ir. 
Age“  1910, 7. Ju li, S. 44/5.]

Eine moderne Kerntrockenofen-Anlage.* (Ferro 
.Machinę & Foundry Company zu Cleveland, Ohio. 
[„GieB.-Zg.11 1910, 'l5 . Aug., S. 499/501.]

Das GieBen von Lagerkonsol und Rad in einer 
Form.* [,,Z. f. prakt. M aschinenbau111910, 29. Juni, 
S. 1277.]

E . A. D i x i e: Die H erstellung von Schraub- 
stocken.* GieBen der Schraubstockbacken. [„Am. 
Macli.111910, 27. Aug., S. 204/5; „Z. f. p rak t. Maschi
nenbau11 1910, 31. Aug., S. 1638/9.]

Sclnnelzen und  GioBen.
E  h r o b : Bemerkungen iiber das Kupolofen- 

schmelzen. Aufsatz enthiilt Allgemeines. [„Foundry11 
1910 A ugustheft S. 281/3.]

R i c h a r d  L a r s o n : Eisenschmelzen im
Kupolofen.* [„Skand. G j.u 1910 Jun iheft S. 148/54; 
Ju liheft S. 171/4.]

Der V u 1 k a n - K u p o 1 o f e n* ist ein kleiner 
Yersuchsofen m it Yorherd und ausfahrbarem  bezw. 
in zwei Standerij drehbar aufgeliiingtem Schacht. Er 
wird gebaut von der Aktien-Gesellschaft Yulkan zu 
COln, Abt. Coln-Ehrenfeld. [„Uhl. Wochenschr. f. 
Ind . u. Techn.11 1910, 4. Aug., S. 62/3.]

P  a 1 m e r: Oel ais Feuerungsniatenal in ameri- 
kanischen GieBereien.* [,,GieB.-Zg.“ 1910, 15. Juli, 
S. 429/35.]

Besclireibung eines Oclbrenners zum Anheizen yon 
Kupolofen.* [„Castings11 1910 A ugustheft S. 212.]

SondergnR.
F. W u s t  und E. S u d h o f f : U e b e r  d i e  

E i n w i r k u n g  v o n W a s s e r s t o f f  u n d 
S t i c k s t o f f  a u f  t e m p  e r k o  l i l e h a l t i g e s  
E i s e n  b e i  y e r s c h i e d e n e n  T e m p e r a 
t u r  e n.* Die Yersuche bestiitigen die Beobacli- 
tungen yon W ii s t  und G e i g e r ,  daB weder 
trockenes, reines W asserstoff- noch Stickstoffgas im- 
stande ist, Teniperkohlc zu yergasen (ygl. „S tah l und 
Eisen11 1905, 1. Okt., S. 1134; 15. O kt., S. 1196). 
Die gegenteilige A nsicht wurde von F o r ą u i g n o n  
und neuerdings von C h a r p y  yertreten. [„Met.11 
1910, 8. Mai, S. 261/4.]

H u r r e n :  D i e  G i i t e  v o n  T e m p e r e r z c n .  
An H and einer Anzahl Analysen stellt Yerfasser Yer- 
gleiche an. E r kom m t 7.u dem SchluB, daB gutes 
Tenipererz in der H auptsache aus Eisenoxvd (min- 
destens 80 % ) bestehen niiisse. Es darf nicht mehr 
ais 1 ,5 %  Eisenoxydu}| 1 2 %  Kieselsaure, 1 ,5%  
K alk und 0 ,1 %  Śchwefel enthalten. [„Ir. Coal Tr. 
Rev.“ 1910, 19. Aug., S. 283.]

T h o m a s  D. W e s t :  U n g l e i c h m i i B i g  g e -  
h a r t e t e  u n d  u n r u n d e  E i s e n b a h n w a g e n -  
r a d e r . *  Yerfasser h a t bei der U ntersuehung einer 
groBeren Anzahl HartguBriider gefunden, daB die
selben einerseits unrund sind und anderseits die 
Tiefe der H artung  an yerschiedenen Stellen eines 
Rades wechselt. Bereits friiher (ygl. „ Ir. Age111909, 
5. Aug., S. 390) h a t er ein GieByerfahren angegeben, 
um  diesen MiBstanden abzuhelfen. Mitteilungen 
iiber Yerbesserungen an  demselben. [„Ir. Age111910,
30. Jun i, S. 1580/2.]
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GnBputzeroi.

H .P. A. K n a c k e :  UeberSandgcblase(SchluB).* 
[,,W.-Techn.“ 1910 Jun iheft S. 351/61.]

G uC roredelung.

J. S c h  l e n i  m e r :  Die H auptbestandteile der 
Emailleglasur und dereń Eigenschaften. [,,GicB.-Zg.“ 
1910, l.-Jun i, S. 334/5; 15. Juni, S. 370/1.]

D i 11 e n  U n d e r h i 11: Em aillierte Gebrauchs- 
gegenstande aus GuBeisen* (Forts.). Der Emaillier- 
raum und die KUhlofen. [,,Foundry“ 1910 Juniheft 
S. 181/4.]

Beschrcibung eines m it Oel befeuerten Emaillier- 
ofens der Gilbert & B arker M ahufacturing Company 
zu Springsfield, Mass.* [„Am. M ach." 1910, 2. Juli, 
S. 1084.]

Sonstiges.

W. F r a n z i s k e t :  Elektrischer GieBereilauf- 
kran mit Steuermaschine zur Erzielung weitgehender 
Geschwindigkeitsabstufung. B auart der Bergmann- 
Elektrizitiitswerke. [„El. K raltbetr. u. B .“ 1910,
23. Juni. S. 352/4.]

Transport der Hand-GieBereikellcn m ittels Wagen. 
Vorschlag von L a m b e r t  o n  in Merzweiler (ElsaB),. 
die Handpfannen m ittels Rollwagen zu befordern. 
Beschrcibung der Wagen. [„Z. f. Gew.-Hyg.“  1910,
2. Julinum mer S. 324/5; 1. u. 2. Augustnuinmer 
S. 349/50.]

W i n t e r  m  e y e r: Hebemagnete und ihre An
wendung in GieBerei- und H iittenbetrieben.* [„GieB.- 
Zg.“ 1910, 1. Aug., S. 401/5; 15. Aug., S. 495/9.]

H. V e 1 1 e r: Ueber das Krummziehen von GuB- 
stiicken nach dem GuB. [,,GieB.-Zg.“ 1910, 1. Juli, 
S. 393/4; 15. Juli, S. 435/7.]

A. O u t e r b r i d g e :  Der EinfluB der Abkiih- 
lungsverhaltnisse bei GuBeisen. [„Ir. Age“ 1910, 
7. Juli, S. 56.]

G e o r g e L .  N o r r i s :  Y a n a d i u m  i n  G u B 
e i s e n .  Verfasser empfiehlt auf Grund von Proben, 
die m it guBeisernen Lokomotivzylindern angestellt 
worden waren, geringe Zusatze yon Y anadium  bei 
Maschinen- und TemperguB. Yanadium w irkt auf 
den Sauerstoff- und Stickstoffgehalt cin und befordert 
ein dichtes Gefiige des GuBstiickes. [„Ir. Age“ 1910,
4. Aug., S. 261.]

K. Erzeugung des schmiedbaren Eisens.

Y e r w e n d  u n  g  v o n E  i s  e  n s c h w a m m 
s ta tt Roheisen beim Lancashirefrischen. Auf einem 
schwcdischen Eisenwerk, der KolsvahiUtc, wurde 
derYersuch gem acht, m it Eiseuschwamm, aus Gelli- 
varaerzschlieg und Hoganaskohle hergestellt, zu ar- 
heiten. Der Abbrand betrug fast 25 % , der Holz- 
kohlenverbrauch jedoch nur 2 hl bei einem Einsatz 
von 145 kg. Die D auer der Charge betrug 37 bis 
40 Minuten. [„AffHrsvarlden“ 1910,14. Ju li, S. 845.] 

XXXIX .S0

Abbildung und Beschrcibung eines 6 0 0 - 1- 
M i s c h  e r  s , der kurzlich auf einer Anlage der 
Tennessee Coal, Iron and Railroad Company in 
Ensley von John Mohr & Sons, Chicago, errichtet 
worden ist. [„Ir. Tr. R ev.“ 1910, 21. Ju li, S. 137/8.]

D e r  C a r b o - P r o z e B  zur H erstellung von 
M artinstahl besteht nach der Angabe seines Erfinders, 
Louis M. A tha, in der Yerwendung von Ocl-Retorten- 
Kohle, die in gepulverter Form dem Stahlbad 
zugesetzt wird. Das Verfahren ist seit l 1/ ,  Jahren 
auf dem W erk der „T itan  Steel Casting Company11 
in Kewark in Anwendung. [„Ir. Age“ 1910, 30. Juni, 
S. 1575.]

J. A u p p e r l e :  D i e  E r z i e l u n g  e i n e s  
h o e h s t  r e i n e n  E i s e n s  a u f  t e c h n i -  
s c h e m W e g e. Die American Rolling Mili 
Company of Middletown, Ohio, stellt nach den 
P aten ten  von R. B. Carnahan jr. (Am. P at. 940 874 
und 940 875) ein auBergewohnlich reines Eisen her, 
welehes ganz auffiillige Eigenschaften besitzen soli. 
Man raffiniert im basischen Martinofen einen aus 
Eisen und Schrott bestehenden Einsatz bei hoher 
Tem peratur und sehr langer D auer und desoxydiert 
beim Abstich m it Aluminium. Eine Analyse dieses 
„American Ingot Iron" zeig t: 0,010 %  C, 0,003 %  Mn, 
0,002 %  Si, 0,015 %  S, 0,01 %  P> 0,012 %  O. Das 
Eisen soli durchschnittlich mindestens 99 ,8 %  rein 
sein. Das spez. Gewicht ist 7,95, gewalzt iiber 8,00. 
Der auBerordentlich niedrige Sauerstoffgehalt wird ais 
Grund dafur angesehen, daB das Eisen der Korrosion 
weit besser w idersteht ais anderes M artinmetall. 
Dic physikalischen Eigenschaften des neuen Materials 
sind folgende (unangelassen):

Etast.-Grenze Rel8ft*llRkeit Dehntinę

N cues Eisen . 22,70 kg/qmm  30,55 kg 2 2 ,4 %  54,2
Schmiedeisen 21,37  ̂ „ 34,48 16,0 „ 22,4

Es sind eine Reihe vergleichende Ycrsuche m it S tahl 
und dem neuen Eisen angestellt worden, um  den 
W iderstand gegen Korrosion zu zeigen. B u r g e s s  
ha lt das Eisen bestem schwcdischen Eisen eben- 
biirtig, ja  sogar wegen der Schlackenfreiheit iiber- 
legen. [„ ile t. Chem. Eng.“ 1910, YoL 8, S. 262.]

E. F. L a k e : Der Transformetal-ProzeB zur 
Umwandlung von Eisen in Stahl.* [,,Z. f. prakt. 
M asehinenbau11 1910, 8. Jun i, S. 1135/7.]

O t t o  L e l l e p :  L e b e d e f f - P o m e r a n -  
z c f f - O f e n . *  D er in Abbildung 18 schematisch 
gezeichnete Ofen gehort zu den Regenerativflamm- 
ofen. E r h a t im Ural im K upferhtittenbetrieb An
wendung gefunden, doch ist Ingenieur Pomeranzeff 
bem uht, sein Ofensystem auch an Stelle von Siemens- 
Martinofen einzufiihren. Der Ofengang ist folgender: 
Die Gase durchziehen den Ofen in der Pfeilrichtung. 
Die linkę Feuerung wird in kleinen Intervallen 
durch die Feuerungstiir e m it Holz geheizt, wahrend 
die rechte Feuerung leer ist. Die Yerbrennungsluft, 
aus dem linken Regenerator d kommend, ist stark  
yorgewarm t (1300 ®) und das Holz verbrennt schnell
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u n ter hoher Tem peratur. Die Flamme gibt einen 
Teil ihrer W arme im Herde an die Beschickung 
ab, und dio heiBen Gase durehziehen den rechten 
Regenerator, ihre Abwarme dabei an das G itter- 
werk abgebend. Alle Stunden wird umgesteucrt. 
[,,M et.“ 1910, 8. Ju n i, S. 332/5.]

£ /cM b o d er7 ______

11 e ni o C a t a n i :  Stahlerzeugung und -Rcini- 
gung im elektrischen Ofen. f„L ’lndustria“ 1910,
12. Jun i, S. 372/4; „Rass. Min.“ 1910, 21. Juni, 
S. 305/8.]

C. II e r i n g: E n c r g i e v e r 1 u s t e i n
O f e n e 1 e k t  r o d o n. Ais Zusammenfassung seiner 
zahlreichen Untersuehungen iiber die Verluste in 
den Elektroden und die richtige Dimensionierung 
der letzteren stellt der Yerfasser folgende zwei 
H auptfaktoren auf: die E lektrodenspannung und den 
spezifischen Querschnitt. Die Elektrodenspannung 
c =  \Z Jk r , wobei k dic W armeleitfahigkcit in 
W att, r der W iderstand in Ohm bedeutet. Die 
G ęsam tspannung E  zwischen dem heiBen und kalten 
Ende der Elektrodo ist E  =  \ / » t  r t  =  e. V  t. 
T ist der Tem peraturabfall zwischen den beiden 
Elektrodenenden. E  mit der Amperezahl multi- 
plizicrt gibt den niedrigsten erzielbaren Energie- 
verlust fiir ein bestimmtes M ateriał bei gegebenem
Strome und Tem peratur. 
verlust pro Ampere“ .

E nennt H ering „W att-

Abb. 18. 1. o b e i l e f f - P o m c r a n z o f f - O f  o n.

Eisen- uud S tah le rzeugung  au f elek triscliem  W ege.

X. S k a r e d o 1' f : Die Bedeutung der E lcktro- 
metallurgie des Eisens. (In  russischer Sprache.) 
[„G oni. J . “ 1910 Juniheft S. 278/300.]

Dr. A l f r e d  S t a n s f i e 1 d :* D a  r s t  e 1 -
I u n g v o n W e r  k z o u g  s t  a  h 1 i m e 1 e k  - 
t r i s e h e n O f e n  u n m i 11 e 1 b a r a u s  E r z. 
Abbildung und Beschreibung des Ofens von J . W. 
E  v a n s. [„Canad. Min. .1.“ 1910,15. Juni, S. 372/5.] 

E 1 e k  t  r  i s c h e ś  S c h m e 1 z e n v  o n E  i s e n- 
e r  z e n. Das in dem Yersuehsofen in Tinnfos, bei 
Skien, in Xorwegen erschmolzenc Eisen soli dem 
besten sehwedischen Holzkohlenroheisen gleich- 
kominen, dabei aber zu nur ̂ 3  dieTonne hergestellt 
werden gegen £  5  bis j£  5.10 s beim letzteren. [„Ir. 
Coal Tr. Rev.“  1910, 5. Aug., S. 211.]

E d w a r d  R.  T a y l o r :  E l e k t r i s c h e  r 
S c h  m e 1 z o f e n z u r  E i s e n e r z r e d u k -  
t i o n. Die K onstruktion dieses fiir praktische 
Zwecke jedenfalls zu komplizierten Ofens ist bereits 
in „S talli und E isen" 1910, 30. Marz, S. 538 kurz 
besproehen. [„Ir. Age“ 1910, 19. Mai, S. 1202.]

H. G r a  e c k : D i e  F o r t s c h r i t t c  d e r  
e l e k t r i s c h e n  S t  a  h 1 g e w i n n u n g. Zu
sammenfassung bekannter Tatsaehen. [,,Z. d. Y. 
d. I .“ 1910, 16. Ju li, S. 1203/5.]

W. .1. S c h d a n o f f:* Die yerschiedenen elek- 
trischen Oefen zur Stahlerzeugung und ihre Be- 
triebsresultate. (In  russischer Spraehe.) [„Górn. J . “ 
1910 Aprilheft S. 45/71; Maiheft S. 169,98.]

H e n r  y M. H o w e : E lektrostahl und E lektro
stahlofen. [„Z. f. p. 31. B .“ 1910,13. Juli, S. 1333/40.]

.
Kohle

ł
Oraphlt Eisen Kupfer

400° 1,00 0,85 0.145 0,095 |
600 0 1,38 1,04 0,225 0,140
8 0 0 “ 1,68 1,19 0,295 0,184

1000° 1,93 1.32 0.350 0,226
1200° 2,15 1,43 0,410 0,270
1400“ 2,36 1,52 0,460 0,310
1600“ 2,53 1.62 0,510 0,351
1800° 2,68 1.71 0,565 0,391
2 0 0 0 “ 2,83 1,79 0,610 0,430

Der spezifische Querschnitt wird wie folgt berechnet: 

J  • L j / I ^ ; Q =  Ouerschnitt in Q u.-Zoll

oder qcm, L =  Lange, J  =  Strom starke, T Tem
peratur; auf E inheiten bezogen ist der spez. Ouer

schnitt s =  "l/ (rt  (1 Amp. 1 cm Lange, 1 °),

fiir den Tem peraturabfall T  erhalt man Q ’ =  y/ r

] / . j f T . QJ j Q,_; Q ‘ nennt Hering „O uer
schnitt fiir cm Amp.“ M ultipliziert mail Q ' mit der 
S trom starke uud der Lange, so erhalt man den 
richtigen O uerschnitt.

Q ł (qcm fur Amp. und cm l.Uo^e)

4 00°  
6 0 0 “ 
800 1 

1000 “  

1200° 
1400“ 
1600" 
1S0II” 
2000 c

Kohle G raphlt Klsen Kupfer

0,0042 0,00100 0,00023 0 000041
0,0029 0.00078 0,00026 0,000037
0,0023 0,00068 0,00026 0,000030
0,0020 0,00061 0,00025 0.000036
0,0018 0,00056 0.00024 0,000035
0.0016 0,00051 0,00023 0,000035
0,0014 0,00048 0.00023 0.00003r>
0,0013 0,00046 0,00022 0,000035
0,0012 0,00044 0,00021 0,000035

Beziiglich der praktischen Nutzanwenduilg aus diesen 
K onstanten vgl. das Referat auf S. 1116. [..Met. 
Cheni. E ng.“ 1910, Yol. 8, S. 238.]



28. S e p te m b e r 1910. Yerarbeitung des schmiedbaren Eisens. S ta h l u n d  E in en  1677

L. V erarbeitung des  schm iedbaren  
Eisens.
W alzen.

O s c a r  C. 51 o r g a n : Das Walzen von Eisen 
und Stalli. [„Ir. Coal f r .  R ev.“ 1910, 29. Ju li, S. 172.] 

Dr. H. H o f f ni a n n bespricht in seiner 
Arbeit: „Die Lenkung von Fordermaschinen, Walz- 
werkantrieben und D relistrom zentralen" ganz be
sonders eingeliend sowohl die Lenkung um stęuer- 
barer W alzw erkantnlbe ais auch die Lenkung von 
Schwtingradwalzenzugmasehinen.* [,,G liickauf“ 1910,
9. Juli, S. 1045/51. ]

T r i o s t r a B e. Abbildung und Beschreibung 
der von der Brightside Foundry and Engineering 
Co. Ltd. in Sheffield fiir die Cargo F leet Iron Com
pany, L td., in Miaalesbrougli gelieferten TriostraBe. 
Dieselbe stellt die neuesten Fortschritte  auf diesem 
Gebietedar.* [„Engineer11 1910, 19. Aug., S. 202.] 

Die neue Anlage der l ic  Keesport Tin P latę  Co. 
[„Ir. Tr. Rev.“ 1910, 20. Jun i, S. 1183/6.]

P au zo rp la tten .
V i k t o r  T i l s c h k e r t :  N e u e  w i d e r -

s t a n d s f ii h i g e r e P a n z e r  f ii r D r e a d -  
n o u g h t  s m i t  g ii n s t  i g e r  e r F o r m  f ii r 
(1 e n  E i n b a u. V e r  e i  n f a  c h  u n g u n d 
K o s t e n v e r r i n g e r u n g d e r E  r z e u g u n g. Naeh 
einer eingehenden Eriirterung der bisherigen Yer- 
fałiren zur Erzeugung von Panzerplatten  kommt 
der Yerfasser zu der Ucberzeugung, daB man sich 
"'erde wohl entschlieBen miissen, an Stelle der 
teueren gcwalzten P latten  die gegossenen zu setzen, 
die nicht nur billiger sind, sondern sich auch 
zweckmiiBiger formen und befestigen lassen. Das 
Verlangen nacli immer groBeren P latten  fiihrt sonst 
zu Panzcrplattenwalzwerken, die enorme Suinmen ver- 
sęhlingen. So soli dermalen ein neues Panzerplatten- 
walzwcrk in W itkowitz fiir die H erstellung der in 
Zuknnft viel schwereren P latten  fiir Dreadnoughts 
erbaut werden, das mehr ais 10 Millionen Kronen 
kosten soli (man spricht sogar von 20 Millionen!). 
Das ergibt allein an Anlagekosten, die in den Panzer- 
preis einzurechnen sind, bei vier Dreadnoughts, die 
etwa 18 000 t an Panzerplatten benotigen — deren 
Kosten sich bisher auf 2400 Kronen f. d. t  belaufen 
haben — , einen Preisaufschlag von 555 Kronen
f. d. t. Diese Preissteigerung betragt 24 % . Mit der 
Einfiihrung gegossener Panzerplatten fallen alle 
diese kostspieligen Anlagen weg. Ein Yorteil wiirde 
dabei auch fiir die Fortifikation erwachsen, denn das 
beiderseits gehiirtete Materiał wird auch eine E r
hohung der Widerstandsfiiliigkeit der Panzerobjekte 
ficrbeifiihren. [„Oest. Z. f. B. u. I I .“ 1910, 6. Aug., 
S. 448/50; 13. Aug., S. 466/7; 20. Aug., S. 477/80.]

R iihron.
P. H u n d s d o r f e r :  K o n t i n u i e r l i c h e  

R o h r w a 1 z w e r k e.* Zusammenstellung der ein- 
schliigigen D. R -P a te n te . [,,M etallr.-Ind.“  1910, 
25. Jun i, S. 1/6.]

R o h r - R u n d  m a s c h i n e.* Abbildung einer 
von der Firm a O tto Pfrengle & Co. in S tu ttgart 
eingefiihrten Blechbiege-Maschine. [,,M etallr.-Ind.“ 
1910, 10. Aug., S. 1/3.]

11. A. £  v  a n s : Rohrleitungen m it Bleifiitte- 
rung.* [„Z. f. p. M. B .“ 1910, 31. Aug., S. 1651/4.]

O. H o c k : B e  m e r k u n g e n  ii b e r  d i e  
Y e r w e n d u n g  v o n  R i i l i r e n .  Statistische 
Angaben, kurze M itteilungen iiber die H erstellung 
der Róhren, Besprechung der einzelnen Yerwen- 
dungsgebiete. [„A nnuaire de 1’Association des Ing. 
sortis dc 1’ćcolc de Lićge“ 1910, Bd. 23, Nr. 2 , 
S. 203/30; „Rev. univ.“ 1910 Jun iheft S. 348/75.J

D ralit.
D r a l i  t w a l z w e r k  von Win. Cooke & Comp. 

L td. auf den Tinsley Steel, Iron and Wire Rope 
Works in Tinsley bei Sheffield.' [„Ir. Coal Tr. R ev.“ 
1910, 1 . Ju li, S. 10/12.]

GlUhen un<l H iirten .
S c h m i e d e e i s e r n e  G 1 ii li t  ii p f e an Stelle 

guBeiserner Tiipfe sind zwar schon seit vielen 
Jahren  im Gebrauch, sie konnten sich aber docli 
n icht so einbiirgern, wie sie es verdienten, weil sie 
oft fehlerliaft konstruiert oder m angelhaft ausgefiihrt 
wurden. Die Firm a T h. L a m m i e , Dampf- 
kesselfabrik, A pparatebau- und SchweiBwerk, Mlil- 
heim a, R h., liat auf der Gewerbeausstellung in Hagen 
schmiedeisenie geschweiBte Gliihtopfe ausgestellt, 
bei denen alle Nachteile sowohl der guBeisernen, 
ais auch der bisherigen schmiedoisernen genieteten 
Topfe vollśtandig aufgehoben sein sollen. Besondere 
Beaehtung ist dcm DeckelabschluB der Tópfe ge- 
widmet worden. Der profilierte auBerst kritftige 
schlanke Topfkragen, welcher eine Dcformation 
ausschlieBt, wird nahtlos ausgewalzt und auf Spczial- 
biinkcn vollstandig ausgedreht. Auch der Deckel 
is t abgedreht und eingepaBt. [„D t. M etallind.-Zg.“ 
1910, 4. Jun i, S. 705/6.]

Y ertikaler Hiirteofen in der H iitte  von Donai.* 
[„R ev. M et.“ 1910 Augustheft S. 592/604.)

Hiirteofen m it drehbarem H erd und Gasfeue- 
rung.* [„L a Techniqiie moderne11 1910 Juliheft 
S. 422/3.]

Yerzlnken.
E  x p 1 o 8 i o n b e i m  Y e r z i n k e n  e i n e r  

R o h r s c h l a n g e .  Beim Yerzinken einer spiral- 
fiirmig gebogenen Rohrschlange erlitten  ein Meister 
und fiinf Arbeiter schwere Brandwunden, ais die 
Rohrschlange nacli dem Beizen in das heiBe Zink- 
bad eingetaucht wurde, und dann eine Explosion 
des Rohres erfolgte. Entw eder war versiiumt worden, 
die zur Yerhiitung des Eindringens von Beize in 
das Innere der Rohrschlange auf deren Enden an- 
gebrachten Yerschlusse vor dem E intauehen in das 
Zink wieder zu entfernen, oder es war etwas W asser 
von der W asserdruckprobe in der Rohrschlange 
zuruckgeblieben. In Zukunft sollen die Enden 
der Rohrschlangen m it yerliingerten o f f e n  e n
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Rohrschenkeln versehen werden, an denen die Rohr- 
schlangen in das Siiure- und Zinkbad getaucht werden 
konnen, ohne daB es notig ist, die Rohrenden zu 
verschlieBen. [„Z. f. Gew.-Hyg.“ 1910,1. u. 2. Aug.- 
Numraer, S. 354.]

M. U. S c h o o p : Ein neues Yerfahren zur Her- 
stellung von metallischen Ueberziigen (Spritzver- 
fahren). [„M et. Chem. E ng.“ 1910 Juliheft S. 404/6. 
„Rev. M ft.“  1910 A ugustheft S. 585/91.]

Y e r f a h r e n ,  u  m S t  a h 1 u n d  E i s e n  
e i n e  b 1 a u e A n  l a u f f a r b e  z u e r t  e i 1 e n. 
In  einem EisengefaB wird Salpeter geschmolzen 
und  bis auf 3 1 5 0 C erhitzt. Die zu behandelnden 
Gegenstande taucht m an in die geschmolzene Masse 
und laBt sie so lange darin, bis sie die gewiinschte 
Farbę erhalten haben. [„Anz. f. d. D rah tind .“ 
1910, 25. Jun i S. 247.]

M. Weiterverarbeitung des Eisens.
1’ressen u n <1 Schinlcden.

H e i n r i c h  S c h a a f :  D a s  p r a k t i s c h e  
A r b e i t e n  i n H a m m e r -  u n d  P  r  o B - 
w e r k e n . *  Yerfasser beschreibt das Schmieden 
im H am m er- und PreBwerk von Maschinenteilen 
aller A rt, wie Kolben, Kolbenstangen, Pleuelstangen, 
Kurbelwellen usw. an H and von Skizzen und ein
zelnen der Praxis entnom menen Beispielen: Welle, 
Kurbelwelle. [„Uhl. Wochensehr. f. Ind. u. Tcehn.“ 
1910, 2. Jun i, S. 47; 7. Ju li, S. 55/7; 4. Aug., S. 64/5.]

I i . L i c h t e i k e n :  Moderne Schmiedearbeiten.* 
[,,Z. f. prakt. Maschinenbau11 1910, 10. Aug.,
S. 1539/41.]

E. A. D i x i e : E i n i g e  P r o b e n  v o n P  r  e B - 
a r b e i t e n  a u s  S t a h l .*  1. Ziehopenationen an 
einem Autoinobil-Radgehiiuse aus Stahl. 2. Ma- 
sehinenfiiBe aus gepreBtem S tahl ais E rsatz  fiir 
guBeiserae FiiBe. Die dadurch erzielte Ersparnis 
belauft sich im vorliegendcn Falle auf 40 000 Mark 
im Jahr. [„Z. f. p. M aschinenbau11 1910, 27. Juli, 
S. 1431.]

Abbildung und Beschreibung der neuen hydrau
lischen Schnellschmiedepressen der U nited Engi- 
neering and Foundry Company in Pittsburg.* [„Ir. 
Tr. Rev.“ 1910, 21.' Ju li, S. 132/5.]

F r a n z  B r s ó s k a :  Dampfham mer und
Schmiedepressen. [,,Z. f. W erkz. 11 1910, 5. Aug., 
S. 401/2.]

Einheitliche N ietstiirken und Nietbezeiclinung 
fu r den deutsehen Briiekenbau. [„Zentralbl. d. 
B auv.“ 1910, 10. Aug., S. 425/6.]

Antogenes ScliweiBeu.
J . F. S p r i n g e r :  Das Sauerstoff-Azetylen- 

SchweiBverfahren.* [„Ir. Age“ 1910, 16. Jun i, 
S. 1466/9.]

Die Fabrikation eiserner Fenster m ittels der 
autogenen SchweiBung.* [„Autog. M etallb.11 1910, 
15. Ju li, S. 86/ 8.]

Die Herstellung von Kompensationsrohren mittels 
der autogenen SchweiBung.* [„Autog. Metallb.11 
1910, 15. Ju li, S. 91/3.]

Autogenes SchweiBen und Sehneiden von Me- 
taOen.* [„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910, 15. Juli, S. 91.]

R iider.

B r u n o  S c h w a r z e : E  i n i g e s fu b e r
d i e  H e r s t e l l u n g  u n d  B e a r b e i t u n g  
v o n R  ii d e r n u n d  R a d s ii t  z e n i n A ni e - 
r i k a . *  Allgemeines. Abschleifen der Riider. Her
stellung der W alzrader. H erstellung der guBeisernen 
Riider. Abnalmievorschriften. [„G laser11 1910, 
15. Aug., S. 82/4.]

llu fe isen .

M a s c h i n e  z u r  H e r s t e l l u n g  v o n 
H u f e i s e n , vom Eisenwalzwerk H ansa G. ni. 
b. H. in Brem cn gebaut.* [„Prom .11 1910, 31. Aug., 
S. 758/60.]

jB Ieclibearbeitun g.

Abbildung und Beschreibung einer elektrisch 
betriebenen Blechbiegemaschine fiir 10 FuB breite 
und 1 Zoll dicke Bleche.* [„Engineer111910,1. Juli, 
S. 22.]

L a g e r b o c k e  a u s  S t a h l  b l e c h . *  Die 
F irm a Paul Grosset in H am burg bringt Lagerbocke 
aus gepanzertetn Stahlblech auf den M arkt, die um 
die H alfte leichter ais gleich grofie Lagerbocke aus 
GuBeisen sind und erheblich hohere Festigkeit 
besitzen. [„Z. f. W erkz.11 1910, 5. Ju li, S. 388/9.]

N. Eigenschaften des Eisens.

G. C h a r p y :  U e b e r  d e n  k r a n k h a f t e n  
Z u s t a n d  d e s  E i s e n s  i n f o l g e  H a r 
t u  n g  d u r c h  K a l t b e a r b e i t u n g .  D ievon 
S t e a  d beobachtete Tatsache, daB bei weichem 
Stahl die Ferritkom er durch Ausgltihen zwischen 
6500 und 8000 C auBerordentlich schnell eine grobe 
Kristallbildung aufweisen, geht bei einem Materiał, 
das durch Kaltwalzen, Ziehen usw. eine H iirtung in 
kaltem  Zustande erfahren hat, besonders rasch vor 
sich. Von einem Stab aus weichem Stahl wurde die 
eine H alfte zu diinnem D raht ausgezogen und dann 
m it der nicht verarbeiteten H alfte gleichzeitig eine 
gewisse Zeit einer Tem peratur von 650 bisSOO ' C unter- 
worfen; nach E rkalten zeigte das gezogene Materiał 
auf dem Bruch die Bildung von weit groBeren Kri- 
stallen ais das unbearbeitete Stiick, was durch die 
mikroskopische Beobachtung bestatigt werden konnte. 
D er EinfluB dieser K ristallbildung zeigt sich weniger 
bei der gewohnlichen ZerreiBprobe, dagegen in  auBer
ordentlich schadlicher Weise bei der Kerbschlagprobe. 
Durch die in dieser Temperaturzone vor sich gehenden 
K ristallisationen konnen viele bisher ratselhafte 
Brucherscheinungen eine Erkliirung finden. [„Compt. 
rend .11 1910, 1. Aug., S. 389/92.] "
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A r m a n d  G a u t  i e r und P.  C 1 a u s m a n n:  
E i n w i r k u n g  d e s  E i s e n s  u n d  s e i n e r  
0 x v d e  a u f  K o l i l e n o x y d  b e i  R o t g l u t .  
Die bckannten Reaktionen werden in dem Aufsatz 
zur Erkliirung einiger geologischen Erselieinungen 
benutzt. ]„Compt. rend.“ 1910, 4. Juli, S. 16/22.]

R osten.

A. K e l l e r :  Z u r  F r a g e  d e r  R o s t n e i -  
g u n g  Y e r s c h i e d e n e r  E i s e n s o r t e n  a n  
f e u c h t  e r L u f t . *  Der Verfasser iibt eine K ritik 
an den von K. A r n d t  bei Versuehen iiber den 
gleichen Gegenstand nach der Methode von O. 
K r 5 h n k c (vgl. „S tah l und  Eisen“ 1910, 29. Juni, 
S. 1128) erbaltenen Ergcbnisscn und daraus ge- 
zogenen SchluBfolgerungen. [,,M etallr.-Ind.“  1910,
10. Juni, S. 1/4.]

G. B r e s c h :  Die Rostbildung.* [,,Rev. M ćt.“ 
1910 Juniheft S. 433/46.]

G. v. K n o r r e :  U e b e r  d i e  E i n w i r 
k u n g  v o n  S e c  w a s s e r  a u f  E i s e n ,  d a s  
in i t a n d e r e n  M e t  a 11 e n i n B e r u h r u n g  
s t  e h t. [„Verh. Gewerbfl.“  1910, Mai, S. 313/25.]

N e u e  P r i i f u n g s  m e t h o d e  f i i r  d i e  
W i d e r s t a n d s f a h i g k e i t  g e g e n  K o r r o -  
s i o n. [„Eng. News“ 1910, 16. Jun i, S. 693/4.]

K a l b f u B :  G e f i i h r d u n g  v o n  G a s -  
u n d  W a s s e r l e i t u n g e n  d u r c h  S t a r k -  
s t r o m e . *  [„ J . f. Gasbel." 1910, 9. Juli, S. 663.]

J. F r i e d m a n  n : U e b e r d i e  v e r s c h i e -  
d e n e  A r t  d e r  R o s t u n g  v o n  G u B  - u n d  
S c h m i e d e r o h r . *  Der Yerfasser berichtet iiber 
die Ergebnisse der von D r. O. K r o h n k e  durch- 
gefiihrten Versuche. Die M aterialunterschiede der 
zur Herstellung von Rohren yerw endeten Eisensorten 
bedingen keine unterschiedlichc A rt der Rostung. 
Ohne Beriicksichtigung der Oberfliichenbeschaffen- 
heit der Rohre milBten alle eisernen Rohre, welche 
sich dann nur durch Yerschiedenheiten in der chemi- 
schen Zusammensetzung unterscheiden, gleichmaBig 
rosten. Je  hoher der Gehalt einer Eisensorte an 
fremden Stoffen ist, desto groBer ist die anfiingliche 
Rostungsgeschwindigkeit. DemgemaB zeigt GuB
eisen eine hohere Rostungsanfangsgesehwmdigkeit ais 
Schmiedeisen. Lokale Rostungen, insbesondere das 
Durchrosten von Rohrleitungcn an einzelnen Stellen, 
sind in erster Linie dic Folgę von Beschiidigungen 
der Rohroberllache. In dieser Beziehung weist das 
guBeiserne Rohr dem schmiedeisernen gegeniiber 
einen Yorteil insofern auf, ais die einen natiirlichen Be- 
standteil des Rohres bildende GuBhaut Yerletzungen 
weniger zugiinglich ist ais die oxvdische W alzhaut 
der Schmiederohre, welche eine m ehr mechanisch 
aufgelagerte Schicht darstellt. Da das Schmied
eisen infolge seines geringen Gehaltes an fremden 
Bestandteilen ein anfanglich langsamer rostendes 
M ateriał darstellt, und die GuBhaut der GuBrohre 
sich ais eine Ausbildungsform der Oberflache erwiesen 
hat, welche lokalen Abrostungen weit weniger zu

giinglich ist ais die m it Verletzungcn versehene Walz- 
h au t des Schmiederohres, miiBte eine zweckmaBige 
Vereinigung dieser Yorziige, d. h. die Herstellung 
eines Rohres aus reinem Schmiedeisen bei gleich- 
miiBigcr, unbeschiidigter Oberflache, ein besonders 
rostwiderstandsfiihiges Robr liefern. [,,M etallr.-Ind.“  
1910, 25. Juli, S. 1/8.]

A. W a r n c s  und AV. D a v e y:  K o r r o s i o n  
v o n  E i s e n k o n s t r u k t i o n e  n.* [,, J. S. Chem. 
Ind .“ 1910, 15. Juni, S. 657/9.]

U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d e n  W e r t 
v o n D e c k m i 1 1  e 1 n z u r  V e r h ii t  u n g d e s  
A n g r i f f e s  e i s e r n e r  R o h r e n  d u r c h  
d e n  E r d b o d e n  u n d  d u r c h  E l e k t r o -  
l y s e .  [„ J. f. Gasbel.“ 1910, 6. Aug., S. 744/6.]

W. R o s e n h a i n  und W.  I I u  m f  r e y :  D i e  
k r i s t a l l i n i s c h e  S t r u k t u r  d e s  E i s e n s  
b e i  h o h e r e n  T e m p e r a t u r e n . *  [,,Rev. 
M ćt.“ 1910, Jun i, S. 480/4.]

31. F. R o b i n :  U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  
d a s  H i i r t e n  d e s  S t a  b i e s  u n d  d e r
i n d u s t  r  i e 11 v e r w e r t e t e n  M e t a l l e . *  
[„Buli. S. Ing. Civ. France" 1910, Juni, S. 523/46.]

S i e g f r i e d  H i l p e r t .  U e b e r  d i e  m a g - 
n e t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  M o d i - 
f i k a t i o n e n  d e s  E i s e n s .  Yerfasser weist 
darauf hin, daB die magnetischen Eigenschaften 
des Eisens bei dem Uebergange von i -  in p-Eisen 
sich n icht sprungweise, sondern allmahlich andem . 
Aus diesem Grunde sei der K nick in der Aus- 
scheidungslinie des a-Eisens im Diagram m des 
Systems Eisen-Kohlenstoff n ich t berechtigt und 
durch eine Ivurvc zu ersetzen, und es sei fraglich, 
ob a- und p-Eisen ais zwei besondere Modifikationcn 
zu betrachten seien. Verfasser begrundet seine 
Anschauungen durch magnetische Erscheinungen. 
W eitere Erorterungen beziehen sich auf die Magneti- 
sierbarkeit des -f-Eisens im untcrkuhlten Zustand, 
das innerhalb seines S tabihtatsgebietes unmagnetisch 
ist und yon dem das gleiche im Zustand der U nter- 
kiihlung erw artet werden miiBte. [„Z. f. E lektroch." 
1910, 1. Juni, S. 390.]

M o r t  o n G. L l o y d :  M a g n e t  i s c h  e H  y - 
s t  e r  e s i s. Der Yerfasser erórtert die neuesten 
Methoden zur Messung der magnetischen Eigenschaf
ten , besonders der Yerluste, die Eisen und Eisen- 
legierungen in magnetischen Feldern erleiden. Es 
werden dann die innerhalb der letzten Jah re  ge- 
m achten Fortschritte  in der Herstellung von mag- 
netischem M ateriał besprochen und Richtlinien an 
gegeben, nach denen Vcrsuche zu w eiterer Yerbesse- 
rung anzustellen sind. [,,J . FrankL In s t.“ 1910, 
Ju li, S. 1/25.]

W i r t  T a s s i n :  H e r s t e l l u n g , E i g e n 
s c h a f t e n  u n d  Y e r w e n d u n g  v o n  
K u p f e r p a n z e r s t a h l d r a h t .  Das Yerfah- 
ren gesta tte t, Eisen- und Stahlblocke m it einem 
derartig  festsitzenden Kupferuberzug zu yersehen,



1680 S ta ll i  n n d  E ise n . ZciUchrilUmchm u. 80 . J a h r g .  N r. 39.

daB letzterer nur durch Abschmelzen wieder entfernt 
werden kann. Die nach diesem Yerfahren ver- 
kupferten Blocke konnen gewalzt und bis zu den 
feinsten D rahtstiirken ausgczogen werden, ohne 
daB der Querschnitt eine wesentliche Aenderung des 
Flachenanteils von K upfer und Eisen zeigt. Die 
Verkupferung geschieht in der Weise, daB besonders 
gebeiztc und in einem heiBen Kupferbad verkupferte 
rundę Kniippel m it einem Rohr umgeben und der 
Zwischenraum zwischem diesem Rohr und dein 
Kniippel m it Kupfer ausgegossen wird. Die Tem
peratur des Kupfers wird so gewahlt, daB ein inniges 
Yersehmelzen der Eisenoberflache m it dem Kupfer 
stattfindct. Gezogener K upferpanzerdraht zeigt 
eine hohe ZerreiBfestigkeit und insbesondere hohe 
Streckgrenze. Geeignet ist der K upferpanzerdraht 
besonders fiir elektrische Leitungen. Die elektrischc 
Leitfahigkeit des K upferpanzerdrahtes betriigt 4 0 %  
der Leitfahigkeit reinen K upferdrahtes yon dem 
gleichen Durchmesser. [,,lr. Age“ 1910, 7. Ju li, S. 36.1

E. F. L  a k  e : E i n f l u B  d e s  T i t  a  u s a u f 
F  1 u B e i s e n. Die giinstige W irkung des T itans auf 
FluBeisen beruht auf der E ntfem ung des Sauerstoffcs 
und Stickstoffes aus dem fliissigen Eisen. Letzterer 
geht m it Titan eine Yerbindung ein, welche in Form 
roter Kristalle au ftritt. Dieses T itannitrid  bew irkt 
eine reichliche Entschlackung des Eisens, insbeson
dere eine Abscheidung des Phosphors und Schwefels. 
H ierdurch werden dieFestigkeitseigenschaften wesent
lich Ycrbessert. Bei StahlguB vergroBerte Ferro- 
titanzusatz  die Biegungsfestigkeit um 17 bis 2 3 % . 
Bei MartguB wird die Marto der abgeschreckten 
Schicht durch Titanzusatz wesentlich erhoht. [„Am. 
M ach." 1910, 20. Aug., S. 185.]

M a s  O r t  h e y : C h r o m  i m  R o h e i s e n .  
Chrom, das besonders in griechischen Eisenerzen 
cnthalten ist, m acht GuBeisen sprćide. Stahlwcrks- 
kokitlen m it einem Chromgehalt von 0,14 bis 0,72 %  
sprangen wahrend der ersten zehn Chargfen, Dampf- 
zylindereisen m it einem Chromgehalt von 0,15 bis 
0 ,46%  zeigte ungeniigende Festigkeit, und FluB
eisen m it einem Chromgehalt von 0,028 bis 0 ,089%  
riB bei dem Auswalzen zu Blech. [,,GieB.-Zg.“ 1910 
15. Ju li, S. 425/7.]

Y a n a d i u m  h a 11 i g e s G u B e i s e n .  (Yergl. 
auch S. 1675 dieser Nr.) [„Engineering111910, 1. Juli, 
S. 17 und „Ir. Age“ 1910, 4. Aug., S. 261.]

G. B. W a t e r h o u s e :  S p r o d i g k e i t  v  o n 
S t a l i  1. Kurze W iedergabe der Besprechung 
eines Yortrages von Strohmeyer, in dem der Stick- 
stoff ais Ursache fiir die Sprodigkeit des FluB- 
eisens hingestellt wurde. In  der ErOrterung des 
Yortrages wurde mehrfach die Ansicht ausgesprochen, 
daB nicht der Stickstoff die eigcntliehe Ursache 
der Sprodigkeit sei, sondern nur ein Anzeichen dafiir, 
indem seine Gegenwart auf den gleiehzeitig vor- 
handenen Phosphor, Schwefel und Sauerstoff hin- 
deute, in denen die Ursache der Sprodigkeit zu 
suchen sei. [„Ir. Age“ 1910, 2. Jun i, S. 1302.]

O . Legierungen und Verbindungen.
F. L e v o z :  E r z e u g u n g  v o n S p e z i a 1 - 

s t a h l e n  i n K o n v e r t e r  n m i t  s e i t -
1 i c h e r W i n d z u f u h r. Der Aufsatz legt an 
H and von Betriebsergebnissen da , daB der Klein- 
konverter m it seitlichen Winddiisen bei sorgfaltiger 
Betriebsfiihrung sich ebensogut fiir die Erzeugung 
von Spezialstahlen eignet, wic der M artin- und Tiegel- 
ofen, daB sogar das bei sehr hoher Tem peratur er- 
blasene Metali fiir bestim m te Zwecke giinstigere 
R esultate ergeben habe. Ais Kohlungsm ittel hat sich 
besonders gemahlener R etortengraphit erwiesen, der 
einen weit geringeren A bbrand ais Koks beśitzt und 
bei Zugeben in erwarmtem Zustand fast ohne Yer- 
lust aufgenomrnen wird. [„Fond. Mod.“ 1910,20. Juni, 
S. 10/12.

P r o b e n  e i n e s  S c h m i e d e s t i l c k s  a u s
V a n a  d i u m - S t  a h 1.* Das Materiał m it 0,25 % 
K ohlenstoff,0 ,17% Yanadium, 1,45%  Nickel, 1,20%  
Chrom, 0 ,32%  Mangan, 0 ,12%  Silizium, 0,02%  
Phosphor und 0,035%  Schwefel zeigte folgende 
Festigkeitseigenschaften: 148 kg ZerreiBfestigkeit, 
2 5 %  Dehnung und 6 7 %  K ontraktion. [,.Eng. 
Rec.“ 1910, 30. Ju li, S. 113 und 122.]

P . II. D u d 1 e y: D i e Y e r  w e n d u n g v o n 
F  e r r o t i t a n b e i  B e s s e m e r s c h i e n e n . *  
Die durchschnittlichc Dehnung von Bessemerschienen 
m it 0,50 %  Kohlenstoff und 0,095 %  Phosphor stieg 
bei Zusatz von Ferrotitan  zum Stahl um 2 -bis 3 % , 
wie der Betrieb wahrend einer und zwei Winter- 
perioden in der Praxis zeigte. Ferro titan  h a t einen 
direkten EinfluB auf die Reinigung des Stahls und 
das ruhige Absitzen der gegossenen Blocke, so daB 
weitere Yersuche in dieser Richtung zu empfehlen 
sind. [ ,,J . Ind. Eng. Chem.“ 1910, Juli, S. 299/304.]

51 ii h 1 b a  c h berichtet in seinen „Mitteilungen 
iiber den Erzbergbau in den franzosischen Pyrenaen1' 
u. a. auch iiber die M a  n g a  n s i 1 i z i u  m  h ii 1 1  e 
v o n Y i 11 e 1 o n g u e.* Die H iitte , in der die 
Silikaterze aus der Yallec de Louron (vgl. S. 1671) 
verarbeitet werden, gehort der „Socićte Pyreneenne 
du Silico-Manganese“ . Der M angangehalt der ver- 
hiitteten Erze betragt 23 bis 35 % , wahrend der 
Kieselsauregehalt betriichtlich schw ankt, da nicht 
nu r das Mangan an Kieselsaure gebunden, son
dern auch der m it dem Erze innig vcrwachsene 
Schiefer kieselsaurehaltig ist, Hergestellt werden 
fiinf Mangansiliziumlegierungen von folgender Zu- 
sam mensetzung:

i II III IV V

Mn 70 bis 75 30 bis 25 50 bis 55 20 bis 25 50 bis 55
Si 30 „ 25 70 „ 75 20 „ 25 50 „ 55 30 „ 25
Fe Spurcn Spuren 30 „ 25 30 „ 25
Al — — — — 30 bis 25
C . 0,01 0,Ol — — —

S . 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
P . 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001
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Davon werden besonders 1 und I I I  bevorzugt. Das 
Prinzip der in Yillelongue benutzten elektrischen 
Oefen ist sehr einfach (vgl. Abb. 19). Die Oefen 
haben 1,75 m Hohe und 1,5 m Durchmesser. Die 
Beschickung besteht aus Kieselnianganerz, ge- 
branntem Kalk, 5 %  Koks (zur Reduktion) und 
aus manganreicher eigener Schlacke. Dic H iitte  
besitzt gegenwartig scchs Oefen. Die Tagesleistung 
der H iitte betriigt 18 bis 20 t, [,.Z. f. B., H. u. S.“ 
1910, Heft 3, S. 191/2.]

;4 /fcó /f/?  -f/e /rfro d e

Abb. 19.
Schcm atischc D arstellung des elek
trischen Ofens der M angansjiizium - 

h iitte  in Villelongue.

$ i\= $ n g . L. S c h a 11 e r : V c r w e n d u n  
v o n N i c k  c 1 s t a  h I i m B r ii c k e n b a u. 
Bemerkungcn zu dcm gleichbetitelten Aufsatz von 
H o m a n n. (Ygl. „S tahl und E isen" 1910 S. 1123.) 
(„Zentralbl. d. B auv.“  1910, 13. Ju li, S. 373/4.]

Dr. B i r g e r  F.  H a l v o r s c n :  Eine Iler- 
stellungsart fiir F e r r o b o r  und uber das Yerhalten 
von Bor zum Schwefel im geschmolzenen Eisen. 
[„Tek. U .“ 1910, 3. Jun i, S. 270/3.]

G. B. W a t  c r  h o u s  c : EinfluB von Titan
auf die Seigerung im Bessenierschienenstahl.* [„Ir. 
Age“ 1910, 7. Ju li, S. 46/8.]

E r n s t  J  ii n e c k e: D i e  t  e r  n ii r  e n  L e -
g . i e r u n g e n  d e r  M e t  a  11 e C u ,  A g ,
A u ,  C r ,  Jl n ; F e ,  C o ,  N i :  P d , P  t. Syste-
matische Zusammenstellung iiber das A uftreten 
biniirer und ternarer Legierungcn zwischen den
genannten Metallen. [,,M et.“  1910, 22. August, 
S. 510.]

P. Materialpriifung.

1. Mechanische Priifung.

A l 1 g e m e i n  e s.

P  r ii f u n g d e r  K o n s t  r u k t  i o n s m a t e -  
r i a 1 i e n. Allgemcine Erorterungcii iiber Zwccke 
und Ziele der Materialpriifung. [,,Eiiginecring“ 1910,
24. Jun i, S. 815.]

B e r t  r  a m B 1 o u n t , W. G. K i r  k  a 1 d y 
u n d H. R i a 11 S a n  k  e y. V e r  g 1 e i c h  e n d e 
U n t c r s u c h u n g e n  ii b e r  d i c  Z c r r  e i B - 
f e s t i g k e i t ,  S c h 1 a g z e r r e i B f e s t  i g k e i t 
u n d  W i d e r s t a n d s f i i h i g k c i t  g e g e n -
ii b e r  w i e d e r  li o l t e m  11 i n - u n  d I I  e r  - 
b i c g e n. Dic Yerfasser weisen darauf hin, daB 
Schlagversuche m it scharf eingekerbten Proben nicht 
den wirklichen Materialbeanspruchungen entsprcchen, 
und haben daher ihre SchlagąęrreiBversuche an 
glatten Probestiiben angestellt. Das fiir die Yersuche 
benutzte Fallwerk zeichnet sich durch seine betriicht- 
lichc Hohe von 12 m sowie dadurch aus, daB das 
Probestiiek an dem Fallbiir befestigt ist und m it 
diesem fiillt. Der Biir fiillt vollkommen frei ohne 
seitliehe Fiihrungsleisten, die einen Reibungswider- 
stand yerursachcn konnten. Ferner wurde die im 
Augcnblick des Bruches verfugbare und die unm ittel- 
bar nach dem B rach noch vorhandene Energie 
des Biiren sehr genau dadurch crin ittelt, daB seine 
Geschwindigkeit durch elektrische K ontaktc ge- 
messen wurde. Die Hin- und IIerbiegeversuche 
wurden m it der Maschine von Sankcy ausgefiihrt. 
Die Yersuche fiihrten zu folgenden Ergebnissen: 
D m d ic r t m an den bei den SchlagzerreiBversuchen 
fiir die Raum einheit des Probekórpers zum Brach 
erforderlichen Energieaufwand durch die Dehnung 
und vergleicht den so erhaltenen W ert m it der 
ZerreiBfestigkeit des betreffenden M aterials bei 
allmahlich gesteigerter Belastung, so sehwankt bei 
den zahlreichen untersuchten Eisensorten das Yer- 
haltnis beider W ertc nur innerhalb geringer Grcnzcn. 
In  ahnlicher AYcise zeigten die verschiedenen Mate- 
rialien ein gleiclibleibendes Yerhaltnis zwischen der 
Streckgrenze und dem Arbeitsaufwand bei den 
Biegeversuchen. Bei den SehlagzerrciBversuchen 
waren die Dehnung und Q uerschnittsverm inderung 
stets gróBer ais bei dem ZerreiBversuch m it all
mahlich gesteigerter Belastung. Der zum Bruch der 
Probe erforderliche Energieaufwand war bei den 
SchlagzerrciBversuchen etw a 30 bis 7 0 %  groBer 
ais bei dem einfachen ZerreiBversuch. [,,Engineer“ 
1910, 3. Jun i, S. 575; 10. Juni, S. 598 und „Engi-
neering“ 1910, 3. Jun i, S. 725.]

C li a r 1 e s E d w a r d  L a r a  r d : D a s
Y e r li a 11 e n z a h e r M a t  e r  i a  1 i e n b e i
V e r d r ą h u n g s b e a n s p r u c h u n g e n .  Probe- 
stabc aus Eisen wurden wiederholten Yerdrehungs- 
beanspruchungen unterworien, die etwas obcrhalb 
der Streckgrenze lagen. Nach jeder Beanspruchung
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wurden die Stiibe zwei Stunden lang in ein Luftbad 
von 20 0 0 C gebracht und nach weiteren 16 Stunden 
der Abkiihlung von neuem belastet. Infolge dieser 
Behandlung lag bei jeder neuen Belastung die 
Streckgrenze wesentlich hiihcr ais bei den voran- 
gehenden Belastungen. [„Engineering" 1910,1. Juli, 
S. 32.]

Priifuiigsiiiascliincn.

F r a n k  C. P  e r k i n s: E  i n e n e u e  s c h w e- 
d i s c h e P  r  u f u n  g 8 m  a  s c h i n  e.* Der Auf- 
satz bringt eine Abbildung und Beschreibung der 
von der Akt.-Ges. Alpha in Stockholm gebauten 
Maschine zur Vornahmc von Brinellschen Kugcl- 
druckproben. [„Ir. Tr. Rev.“ 1910, 23. Juni, 
S. 1228.]

P e n d e 1 s c h 1 a g h a m m e r. Der von der 
Geschiitzfabrik in Montlucoń, Frankreich, auf der 
W eltausstellung in Briissel ausgestellte Pendel- 
ham m er fiir Kerbschlagbiegeversuche ist so ein- 
gerichtet, daB m it ihm auch SchłagzerrciBversuche 
ausgefiihrt werden konnen. Die SchlagzerreiBprobe 
wird in das untere Pendelende eingeschraubt und 
m it einem Qucrstuck versehen, das gegen einen 
Yorsprung am  Ilam m ergestell schliigt. [„Engineer" 
1910, 29. Ju li, S. 107.]

II. C. B c r r y :  N e u e r A p p a r a t  z u r  
M e s s u n g v  o n D c f o r m a t i o n e n  v o n 
B a  u m a  t  e r  i a  1 i e n.* [,,Eng. Rec.“ 1910,11. Juni, 
S. 766.]

Harteprilfuug.

A. R e i c h e l t :  D e r  h e u t i g e  S t a n d
d e r  H  ii r t e p r ii f u n g. Zusammenfassung be- 
kannter Tatsachcn iiber die H iirteprufung nach 
dem Ritzverfahren, Kugel- und Kugeldruckverfahren 
und Riickprallverfahrcn. [,,GieB.-Zg.“ 1910,1. Aug., 
S. 457.]

G e o r g e  A u c h y :  D i e  II t i r  t e  v o n
S t a h l .  Yerfasser weist darauf hin, daB un ter 
dem Begriff „Hartę" verschiedene Eigensehaften 
verstanden werden und zwar W iderstandsfahigkeit 
gegen die W irkung einer Feile, 'Widerstandsfahigkeit 
gegen den Eindruck eines mit allmilhlich gesteigerter 
Belastung in das zu priifende Materiał gcdriickten 
KSrpers (Brinellsches Kugeldruckverfahren) und 
W iderstandsfahigkeit gegen den Eindruck eines auf 
das zu priifende M ateriał m it bestim m ter Geschwin- 
digkeit auftreffenden Korpers (Shoreschcs Sklero- 
skop). In ahnlicher Weise, wie m an bei dem ZerreiB- 
versuch m it allmahlieh gesteigerter Belastung und 
bei dem SchlagzerreiBversuch von „statischer" bezw. 
„dynam iseher" ZerreiBfestigkeit spricht, nennt Yer
fasser die nach dem Brinellschen Yerfahren und 
m it dem Skleroskop erm ittelte H artę  „statische" 
bezw. „dynam ische" H artę. Dureh die vefschiedene 
A rt des Prufungsvorganges bei beiden Yerfahren 
und die in beiden Fallen erm ittelten verschiedenen 
Materialeigenschaften erkliirt Yerfasser die schlechte

Uebereinstiinmung der nach beiden Yerfahren er
m ittelten Ilartezahlen. Der Untcrschied zwisehen 
statischer und dynamiseher H artę bezw. zwisehen 
H artę  im Sinn von Sprodigkeit und Widerstands- 
fiihigkeit gegen Abnutzung ist schon triiher von 
T urner und Arnold gemacht. Die scheinbare Un- 
stim migkeit, welche darin besteht, daB die m it dem 
Skleroskop erm ittelte H artezahl von Gummi gleich 
derjenigen des FluBeisens, und daB die Hartezahl 
von Kiefcrnholz doppelt so grofi ist wie diejenige 
des GuBeisens usw., erk lart Yerfasser aus dem ver- 
schiedenen Verhalten der Oberflache dieser Materialien 
gegeniiber der dynamischen Beanspruchung. Ins- 
besondere zeigt das Skleroskop dann geringere 
Hiirtezahlen an ais das Brinellsche Yerfahren, wenn 
das Materiał nicht nur hart, sondern auch sprode 
ist. So sind z. B. die m it dem Skleroskop erhaltenen 
H&rtezahlen von bei holien Tem peraturen ab- 
geschrecktem und nicht angelassenem S tahl wegen 
der dann vorhandencn Sprodigkeit des Materiales 
verhaltnismaBig gering. Aus dem Yergleich der 
statischen und dynamischen H artę von gehartetem 
Stalli lassen sich nach Yerfasser Schliisse auf dic 
A bschrecktem peratur zielien. Zeigen z. B. zwei 
gehartete Stahlstucke von gleicher statischer Hartę 
vcrschiedene dynamische H artę, so ist das Stuck 
m it geringerer dynamiseher H artę  bei einer hoheren 
Tem peratur abgeschreckt. Ais absolutes MaB fiir 
die H artę  stellt Yerfasser die Elastizitiitsgrenze hin. 
Zum SchluB weist er darauf hin, daB im allgemeinen 
die Werkzeuge bei ihrer Verwendung weder nach 
A rt der statischen noch dynamischen Harteprobe 
beansprucht wTerden, sondern in einer zwisehen beiden 
liegenden Weise, daB also bei der Prufung von 
W crkzeugen auf H artę  kcines der beiden Yer
fahren, sowie auch keines der viełen sonstigen 
H arteprufungsverfahrcn der wirklichen Beanspru
chung des Werkzeugcs en tspncht. [„Ir. Age" 1910, 
9. Jun i, S. 1398.]

K erhsclilagprube.

Y. K a m m e r e r :  N u t z l i c h k e i t  d e r  
K  e r b s c li 1 a g p r o b e z u r  B n t e r s u c h u n g  
v o n g e w i s s e n  K e s s e l s c h a d e n . *  Der 
Aufsatz bringt im wesentlichcn eine D arstellung der 
geschiclitlichen Entwicklung und Literaturzusanim en- 
stellung iiber die Kerbschlagprobe. Auf Grund von 
sieben Yersuchen an im Betriebe zerstiirten Kessel- 
blechen kommt der Yerfasser zu dem SchluB, daB 
sinngemaB angewandte Kerbsehlagproben, Yerbunden 
m it Aetzprobe und chemischer Analyse, bei Unter- 
suchung der Ursachen von Rissen und Bruchen an 
Kesseln und Dampffasscrn von groBem W ert sind. 
Besonders ist es ratsam , die zur Kerbschlagprobe 
bestim m ten Probestabe in unm ittelbarer Niihe der 
Briiche oder Risse zu entnehm en, da die Sprodigkeit 
nu r ortlieh sein kann, und die Stiibe sowohl im E nt- 
nahm ezustand ais auch im ausgegluhtcn Zustande 
der Probe zu unterwerfen. [..Z. f. Dampfk. u. M.“ 
1910, 3. Juni, S. 226/9; 10. Juni, S. 241/2.]
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S onderun tersuchung .

Z e r  r  e i B v e r  s ii e h  e a n  G u B e i s e n .  Ver- 
suclie an Probestiiben, die guBeisernen GeschoB- 
hulsen entnommen waren, ergaben eine ZerreiB- 
festigkeit von 18,3 bis 27,5 kg/qm m. [„Am. Mach.“ 
1910, 2. Juli, S. 1049.]

H. H e r b e r t :  Z u s a  m  m e n h a n g  d e r  
B i e g u n g s e l a s t i z i t . l t  d e s  G u B e i s e n s  
m i t  s e i n e r  Z u g - u n d  D r u c k e l a s t i z i -  
t i i t .  Ygl. „Stali! und E isen" 1910, S. 387. 
[„Z. d. V. d. J.“ 1910, 20. Aug., S. 1387; 27. Aug., 
S. 1441.]

E. H e y n  u n d  O. B a u e r :  U n t e r -
s u c li u n g e i n e s  i m  B e t r i e b e  g e p 1 a t  z - 
t e n  S i e d e r o h r s .  Es wurden folgende Ur- 
sachen fiir das P latzen  des Rolires gefunden. Die 
W andstarke des llohres w ar sehr ungleichmaBig. 
Die Rohroberfliiche w ar teilweise m it sauerstoff- 
und schwefelhaltiger Sehlaeke bedeckt, die sich nur 
bei langerer E rw arm ung auf m indestens 40 0 0 durch 
die Einwirkung der Feuergase bilden kann. Das 
martensitische Gefiige ant Bruchrand beweist, daB 
das Rohr auf mindestens 700° erwilrmt und plotz- 
licli abgckiihlt ist. Das Platzen des Rolires ist also 
auf ortliche U eberhitzung zuriickzufiihren. [„M itt. 
M aterialpr.-Anit“ 1910, H eft 6, S. 302.]

E. II e y  n u n d  O. B a u e r :  U n t e r -
s u c h u n g  e i n e r  a  m F e d e r g e h i i u s e  
g e b r o c h e n e n  H  i n  t  e r  a c h  s e e i n e s  
M o t  o r 1 a s t  w a g e n s. Die untersuchte Wagen- 
achse besaB im E insatz gehiirtete Achszapfen. Durch 
die Untersuchung sollte festgestellt werden, oh der 
an dem Federgehiiuse der Achse crfolgte Bruch 
darauf zuriickzufiihren sei, daB die Einsatzhiirtung 
sich ganz oder teilweise auch auf die Federbiichse 
erstreekt hatte. DaB letzteres der Fali war, wurde 
durch das an der Federbiichse vorhandene m arten
sitische Gefiige und die groBere ZerreiBfestigkeit 
und H arte, sowie geringere Dehnung des ISIaterials 
an der Fcderbiichse gegeniiber dem .Materiał an der 
nicht gehśirtetcn M itte der Achse nachgewiesen. 
[„M itt M aterialpr.-Am t“ 1910, H eft 0, S. 333.]

B r u c h  v o n S t r a B e n b a h n w a g e n -  
a c h s e n .  Bei w iederholtenA nbrfichenvonStraBen- 
bahnwagenachsen ergab sich, daB das Achsmaterial 
im urspriinglichen Zustand gesund war und eine 
geeignete chemische Zusammensetzung hatte . Die 
Anbriiche waren auf einen zu kleinen Radius der 
Hohlkehle an der Uebergangsstelle von einemkleineren 
zu einem groBeren A chsąuerschnitt zuriickzufiihren. 
Nachdem die Uebergangsstellen m it einer Hohl
kehle von groBerem Radius ausgefiihrt wurden, 
tra ten  keine Briiche m ehr ein. [„Am. Mach.“ 1910,
25. Juni, S. 1019.]

A. L e w i s  J e n k i n s :  P r i i f u n g  v o n
g u B e i s e r n e n  N i  e t m a s c h i n e n  b u g e  1 n. 
Versuche an 18 guBeisernen Biigeln ergaben, daB 
von denjenigen Formeln, die zur Berechnung der

X X X IX jo

Spannungen in derartigen Biigeln benutzt werden, 
die Formel, welche die auftretenden Hochstspan- 
nungen aus der Summę der Biegungs- und Zug- 
spannungen erm ittelt, W erte ergibt, die m it den 
Vcrsuclisergebnissen am  besten iibereinstimmen, 
wahrend die Formeln von Rćsal und Pearson- 
Andrews von den wirklichen Verhaltnissen wesent- 
lich abweichende W erte ergeben. [,,Am. M ach." 1910, 
23. Ju li, S. 1193.]

M. R u d c l o f f :  D i e  M a t e r i a l f  e s t i g -  
k e i  t  u n d  Z u g s p a n n u n g  i m  f e r t  i g  
g e s c h 1 a g e n  e n N i e t. Yerfasser h a t verglei- 
cliende Yersuehe iiber dic Festigkeitśeigenschaften 
von Nieteisen, gepreBten Nietbolzen und fertig 
geschlagenen Nie ten, die N ietrerbindungen en t
nommen worden waren, angestellt. Durch das 
Pressen der Nietbolzen tr i t t  eine wcsentliche Steige
rung der Streckgrenze und  ZerreiBfestigkeit ein. 
Diese Festigkeitssteigerung wird durch das Anwarmen 
des Nictbolzens vor dem Schlagen wieder beseitigt, 
t r i t t  jedoch infolge der Yerdiehtung bei dem Schlagen 
des Nietes wieder auf und bleibt dann im fertigen 
Niet bestehen. Das M ateriał des fertigen Nietes in 
der N ietverbindung besitzt eine um etw a 30 %  hohere 
ZerreiBfestigkeit ais das Nieteisen, aus dem der 
N iet hcrgestellt wurde. Das gleiche gilt von der 
Scherfestigkeit. Durch Kugeldruckproben wurde 
festgestellt, daB infolge der M aterialverdichtung 
durch das Schlagen des Kopfes letzterer eine erheb- 
licli groBere Ila rte  ais der Schaft besitzt. Ferner 
wurde die Achsialspannung gemessen, m it der der 
N iet infolge der Verkiirzung bei der Abkiihlung 
die zu vernietenden Bleche aufeinander preBt. Es 
wurde eine Achsialspannung von 12 kg/qm m  fest- 
gestellt. [„D ingler" 1910, 30. Juni, S. 401, und 
9. Juli, S. 421.]

T li o m a s 1). W e s t :  U n g l e i c h m a B i g
a b g e s c h r e e k t  e u n d  u n r u ń d e  II a r t -  
g u B r i i d c r .  Verfasser wcist darauf hin, daB bei 
den meisten IlartguB radern fiir Eisenbahhwagen 
die abgeschreckte Schicht an den einzelnen Stellen 
des Radumfanges verschieden stark  ist, wodurch 
gefiilirliclie GuBspannungen auftreten. Ferner sind 
dic IlartguBradscheiben meist unrund. Yersuehe an
12 Scheiben ergaben Abweichungen im Scheiben- 
radius bis zu 1,5 min. [„Ir. Age“ 1910, 30. Juni, 
S. 1580.]

M. H. W i c k h u r s t :  R i s s e  i n  E i s e n - 
b a  h n s c h i e n e n. Die Schienen eines Werkes 
wiosen in groBerer Anzahl im Betriebe Risse im 
Schienenkopf, Steg und FuB auf. Die mikrosko- 
pische U ntersuchung ergab, daB die Risse meist an 
kohlcnstoffiirmeren Strichen des Schienenąuerschnitts 
entłang verliefen. Ais Ursache fiir die kohlenstoff- 
arm eren Stellen ergab sich, daB das Walzwerk zur 
Schonung der Kokillen gegen die Zerstorung durch 
den hciBen E isenstrahl kohlenstoffarme Bleche auf 
den Kokillenboden zu legen pflegte. Diese Bleche 
diirften entw eder n ich t ganz geschmolzen oder zum
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mindesten nach dem Schmclzen n icht ganz m it dem 
iibrigen Eisen verm ischt sein. [„Ir. Age“ 1910,
7. Ju li, S. 39.]

S c h o I z : A u f f a 11 e n d e N i e 1 1 o c h  -
r i s s e  a n  S e e s e h i f f s k e s s e l n .  Auf Grand 
der metallographischen Untersuchung kom m t Yer- 
fasser zu dem SchluB, daB die untersuchten Niet- 
lochrisse n icht auf eine unsaehgeniaBe Yerarbeitung 
des Blcches zuriickzufuhren sind. Ais Ursache ist 
das grobkristallinische Gefiige des Bleches anzu- 
sehen, das durch Temperatureinfliisse wahrend des 
Betriebes verursacht war, sowie dic Neigung des 
Bleches zur Sprodigkeit infolge seiner chemischen 
Zusammensetzung. [,,Z. d. Baver. Rev.-Y.“ 1910,
31. Ju li, S. 136.]

P r i i f u n g  s a n  l a g e  f ii r R i e m c n s c h e i -  
b e n. Beschreibung der Priifungsanlage der Purdue- 
University in L afayette, Ohio. Die Riemenschcibcn 
werden auf Festigkeit dadurch gepriift,daB  sie durch 
schnelle R otation zur Explosion gebracht; werden. 
Dic bei friiheren Yersuchen zum Schutze gegen fort- 
geschleuderte Teile angeordneten Schutzkasten er- 
wiesen sich ais unzureichend. Daher erfolgt die 
Priifung neuerdings, indem die Riemenscheiben auf 
eine in einer Grube rotierende senkrechte Welle auf- 
gekeilt werden. Holzerne Scheiben ergaben im  all
gemeinen bessere Priifungsergcbnisse ais eiserne 
Scheiben. [,,Engineer“ 1910, 12. Aug., S. 179.]

Di'. A l f r e d  G r a  d e n w i t z: E i n e  d e u t 
s c h e  P  e i 1 e n  p r fl. f  m a s c h i n e. Beschreibung 
einer Feilenpriifmaschinc iiblieher B auart von de 
Fries & Co. Wiedergabe von Schaubildern iiber die 
A bnutzung verschiedener Feilensorten. Die beiden 
Seiten von Fiachfeilcn zeigten im allgemeinen erheb- 
liche Unterschiede in der Abnutzung. [„Am. M ach.“ 
1910, 2. Ju li, S. 1050.1

H. G ii n B 1 e n : Das Priifen von Pressen mit 
Stauchzvlindern.* [„Z. d. Y. d. 1.“ 1910, 28. Mai, 
S. 882/6.]

B o h r  e r  a u s  E 1 e k t  r  o s t  a  h 1. Auf der 
Grube Maybach bei Saarbrucken h a t man beim 
Bohrham m erbetrieb versuchsweise Bohrer aus Elek- 
trostahl Yerwendet. Bei vergleichenden Yersuchen 
m it diesen Bohrem und solchen aus gewohnlichem 
S tahl wurden in Sandstein und Konglomerat fol
gende Ergebnisse erzielt:

Bohriełt , . . .  . ! Bohrz«*lt
in M inuten E lek .ro sl.h lboh re r | , n Mlmiten

175 I Abgenutzt 120
15 | MeiBelstticke 100
75 j ausgcsprungen 100

200 abgenutzt j 100
165 „ | 115

Bei drei Yersuchen zeigten sieh die E lektrostahl- 
bohrer den anderen Bohrern an W iderstandsfahig- 
keit gegen Abnutzung uberlegen, in zwei Fallen 
wurden sie dagegen sehr bald durch Ausspringen

von MeiBelstflęken unbrauchbar. Die hiervon bc- 
troffenen MeiBel zeigten feine Risse, die vermut- 
lich auf Fehler beim H arten  zuruckzufiihren sind. 
E lektrostahl crfordert in dieser Beziehung einige 
Yorsicht; bei niitiger E rfahrung im  H arten des 
neuen Materials sind derartige Fehler zu vermeiden. 
[,,Z. f. B., H. u. S.“ 1910, Heft 2, S. 85.]

M. R u d e l o l f :  Priifung des Thermitverfahrens 
zum Nachspanneh von Schragstitben bei eiśernen 
Briicken und ahnlichen Bau werken.* [,,Eisenbau“ 
1910 Jun iheft S. 217/24. |

C 1 o y d 31. C h a p m a n :  S c h  u t  z a n -
s t r  i c h e f ii r  B a u w e r k s e i s c n. 1600 Blcch- 
p latten , die m it 530 yerschiedenen Sehutzanstrichen 
yersehen waren, wurden zwei Jah re  lang auf einem 
nach Siiden gerichtetcn Dachc New Yorks unter 
einem Winkel von 45" gegen die Senkrechte gerichtet 
aufbew ahrt. An zwei Ecken der P la tten  wurde der 
Schutzanstrich m it einer Nadcl durchrissen, so daB das 
blankę Metali sichtbar wurde und dem Rost eine 
Angriffsflache geboten wurde. Das Yerhalten der 
einzelnen Schutzanstriche wurde nach einer will- 
kiirlichen Skala bewertet. Am besten bewiihrten 
sich die Mennige- und BleiweiBfarben, danach die 
Zinkoxvdfarben. [„Ir. Age“ 1910, 14. Ju li, S. 112.]

2. Mikroskopie.

A l b e r t  K  i n  g s b u r  g:  D a s P  o 1 i e r e n
v o n M e t a l i  s . c h l i f f e n  f ii r  d i e  m i k r o -  
s k o p i s c li e U n t e r s u c h u n g .  Yerfasser yer
wendet mit Paraffin  ausgegosscne .Metallscheiben, auf 
die die Schleifm ittel — Schmirgel und Polierrot — 
aufgetragen werden. [,,Engineering“ 1910, 15. Juli, 
S. 108. |

S. H i l p e r t  und E.  C o 1 v e r - G 1 a u e r  t: 
S c h w o f e 1 i g e S ii u r e a i s  A c t  z m i 11 e 1 
f ii r m c t  a  11 o g r a  p  h  i s c h e Z w e c k e. Die 
Yerfasser besehreiben die atzende, bezw. fiirbende 
Einwirkung der schwefeligen Siiure auf die einzelnen 
Gefugebestandteile des Eisens und Stahls. Ais Aetz- 
m ittel wurde diekaufliche wasserigeschwefelige Saure 
nach dem Yerdiinnen m it der 25 fachen Menge Wasser 
benutzt. Der Schliff wurde erst m it Alkohol benetzt 
und dann in dem A etzm ittel 5 bis 10 Sekunden hin 
und her bewegt, bis die glanzende Flachę m att ge
worden w ar; dann wurde er so rasch wie moglich m it 
W asser abgespult und in der iibliehen Weise mit 
Alkohol getrocknet. Dieses Aetzverfahren ergab bei 
GuBeisen, geharteten und angelassenen Stahlen, sowie 
schwefelmangan- und pliosphorhaltigen Eisensorten 
gute Resultate. [„Z. f. anorg. Chem.“ 1910, Bd. 68, 
H eft 1, S. 63/8.]

C a r l  B e n e d i c k s : E i n e  u b e r s e h e n e  
G r u n d b e d i n g u n g f ii r d a s  E r h a l t e n  
s c h a r f e r m e t a l l o g r a p h i s c h e r M i k r o -  
p h o t o g r a p h i e n  b e i  s t a r k e n  Y e r -  
g r o B e r u n g e n . *  Auf Grund theoretischer Be-

Kewohnllche
Stahlbohrer

i Abgenutzt
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trachtung und praktischer Yersuche kom m t der Yer
fasser zu dem SchluB, daB ein metallographisches 
Mikroskop, das zu starken YergroBerungen yerwendet 
werden soli, nicht m it fest angebrachten Reflexions- 
prismen versehen sein darf, sondern daB man bei 
Bedarf einen Beck-Uluminator muB einsetzen konnen. 
[„Centralbl. d. H. u. W .“ 1910, 15. Jun i, S. 343/4.]

W. T a s s i n: D a s  M i k r o s k o p  u n d  B e i -  
s p i e 1 e s e i n e r  A n w e n d u n g  i n d e r  
M e t a 11 u r g i e.* Der Aufsatz bringt an H and 
guter Lichtbilder eine Reihe von Beispielen aus der 
Metallurgie des Kupfers und Eisens, ohne Neues 
mitzuteilen. f„ lr. Age“ 1910, 9. Jun i, S. 1382/9, und 
„Ir. Tr. Rev.“  1910, 9. Juni, S. 1123/5.]

A 1 b e r t  S a u v  e u r: M a g n e t  i s c h e E  i n - 
s p a n n v o r r i c h t u n g  f ii r d i e  m i k r o -  
s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  v o n S t a h l -  
u n d  E i s e n s c h l i f f e n .  Die Einspannklaue 
besteht aus einem flachen perm anenten Magneten 
mit keilformiger Oeffnung zwischen beiden Polen, 
so daB die Benutzung der Klaue fiir Schliffe von ver- 
sehiedener GroBe moglich ist. [„ Ir. Age“ 1910,
23. Juni, S. 1511.]

G. G a l i o :  Beitrag zum Studium  der gehiirteten 
Stalile. [„Rass. Min.“ 1910, 1. Jun i, S. 274.]

M. M a t w e i e f f: M e t a l l o g r a p h i s c h e  
S t u d i e n  ii b e r d i e  i m  E i s e n  u n d  
S t a h l  e i n g e s c h 1 o s s e n e n S c h l a c k e  n.* 
[,,Rev. M ó t“ 1910, Juni, S. 447/55.]

3. Analytisches.

a) A 11 g e m e i n  e s.

A n a l y s i e r t e  N o r m a l p r o b e n  d e s  
A n i e r i k a n i s c h e n  B u r e a u o f S t  a n d - 
a r d s. Das Burean of S tandards in W ashington 
gibt folgende analysierte Proben ab: No. 6 a. Ein 
Eisen D an Stelle der Probe D der American Foundry- 
men’s Association. No. 24: Ein Y anadiumstahl m it
0,1 bis 0 ,2 %  Yanadium. No. 25: Ein Manganerz fiir 
die Bestimmung von Mangan und yerfugbarem 
Sauerstoff. No. 26: E in Eisenerz fiir die Bestimmung 
von Aluminium, Kalk und Magnesia. No. 27: Ein 
Eisenerz fiir die Bestimm ung von Eisen, Kiesel- 
saure und Phosphor. No. 28: Ein Eisenerz fiir die 
Bestimmung von niedrigeni M angangehalt. (Yergl. 
„Stahl und Eisen" 1910, 30. Marz, S. 547.) [„Met. 
Chem. Eng.“ 1910, Ju li, S. 438.]

E  u g e n D e i s : U e b e r  d i c  Y e r w e n 
d u n g  v o n N a t r i u m k a r b o n a t  a i s  
O x y d a  t  i o n s m  i 1 1 e 1.* Beim Erhitzen bezw. 
Schmelzen von fein yerteilten Metallen m it N atrium - 
karbonat w irkt dieses oxydierend un ter Bildung von 
Kohlenoxyd und dem betreffenden M etallosyd. Ein 
Zusatz von Magnesia, wie bei der Eschkaschen 
Methode, begunstigt die oxydierende Wirkung, 
wahrscheinlich weil die durch die Magnesia aufge-

lockerte Masse das entsteliende Kohlenoxvd besser 
entweichen liiBt. Die Yersuche zeigten, daB schwer 
aufschlieBbare Metalle und Legierungen durch 
Mischungen von N atrium karbonat und Magnesia 
oft Yortcilhaft aufgescldossen werden konnen. [„Chem. 
Ztg.“ 1910, 23. Juli, S. 781/2.]

A. C. S a r k  a r  u n d  J . M. D u t t e r :  E r 
k l a r u n g  d e r  s c h e  i n b a r u n b  e g r  e n z - 
t e n  R e d u k t i o n s  w i r k u n g  o r g a n i s c h e r
S t  o f f e a u f  K a l i u m p e r  m a n g a n  a 1. [„Z. 
f. anorg. Chem.“ 1910, 7. Juni, S. 225/33.]

A. S k r a  b a I: Z u r  S e l b s t  z e r s e t z u n g  
d e r  P  e r  m  a  n g a  n a  t  e u n d  d e r  P  c r  - 
m a n g a n  s a u r e .  [,,Z. f. anorg. CHem.“ 1910, 
Bd. 68, H eft 1, S. 48/50.]

1’robenahme.
L o u i s  D.  H u n t o n n :  G e n a u i g k e i t

d e r  P r o b e n a  li m e m  i t  m e  c h  a n i s c h e n 
P  r o b e n e h m e r  n u n d  R i e f e l t e i l e r  n. 
[„Eng. Min. J .“ 1910, 9. Ju li, S. 62/5.]

H. E. H  a  u 11 a i n : B e m e r k u n g e n ii b e r 
d a s  Q u a r t  i e r e n v o n g r o B e n  E r z -  
p r o b e n . *  [„Canadian Mining Journal“ 1910, 
15. Jun i, S. 356/60.]

C. W  o 11 e r  s : S e l b s t t a t i g e r  P r o b e -  
n e h  m e r .*  [,,Chem.-Zg.“  1910, 2. Juni, S. 579,]

A ppara te .

R u d. M i c h e 1 : A n o r d n u n g e i n e s
A ni m  o n i a k d e s t i i l i c r a p p a r a t . e s  m i t  
L a u g e n z u f ii h  r u  n  g.* [„Chem. - Zg.“ 1910.
14. Juni, S. 620.]

E l e k t r i s c h  g e h e i z t  e W  & r i n  p l a t t e  
f i i r  L a  b o r  a  t  o r i u m  s z w e c k  e. Im  Labo
ratorium  der Empire Zinc Comp., Canon, hat man m it 
einer elektrisch geheizten W iirm platte auBerordent- 
lich giinstige Erfahrungen gemacht. Die P latte. 
8 6 x 4 3  cm groB, besteht aus einem diinnen Eisen- 
blech, auf dem zunachst eine 6 111111 dicke Asbest- 
pappe aufgelcgt is t; diese wird voń einer Glimmer- 
p latte iiberdeckt, auf der die Heizsjpulen angebracht 
sind. Dann folgt noch eine Isolierschicht und schliefi- 
lieh eine 1,3 cm dicke GuBeisenplatte; das Ganze 
stellt eine P la tte  von etw a 5 cm Dicke dar. Die Hciz- 
spulen bestelien aus Stabchen aus feuerfestem Ton, 
die m it S ilberdraht umwickelt sind; die zuerst 
angewandten Eisenstabe m it Glimmerbekleidung 
hatten  sich ais n ich t geeignet erwiesen. Man vcr- 
wendet W echselstrom von 112 Yolt; der Stroniver- 
brauch betragt, wenn alle Spulen eingeschaltet sind, 
48 KW. [„Met, Chem. E ng.“ 1910, Juni, S. 321. j

R e i 11 h. R i e k e: D a r s t e l l u ń g  v o n
G e f i i B e n  a u s  Z i r k o n e r d e .  [,,Z. f. anorg. 
Chem.“ 1910, 3. Jun i, S. 1019.]

F. A. F  i t  z G e r a  1 d : E in neuer W iderstands
ofen.* [„Met. Chem. E ng.“ 1910, Jun i, S. 317.]



1686  S ta h l  a n d  E ise n . Zeitschri/tenschau. 30. J a h r g .  X r. 39.

S. W. P a r r :  E i n  n e u e s  G a s k a l o r i -  
m c t e r . *  [„Ind. Eng. Chem.“ 1910, Aug., S .337/41.]

W. P i p :  Z w e i  n e u e  L a b o r a t o r i u m  s-
6 f e n f ii r  li o h e T e m p e r a t u r e n . *  [„Z. 
f. E lektroch." 1910, 15. Aug., S. G64/7.]

A. K l e i n e :  N e u e A p p a r a t e  z u r  
S c h w e f e l -  u n d  A r s e n - B e s t  i m m u n g. * 
[,,Chem.-Zg.“ 1910, 18. Juni, S. 636/7.]

G. P  r e u B: N e u e r  S c h  w e f o 1 b e s t  i m  - 
m  u n g s a p p a  r a t.* [,,Chcm.-Zg.“ 1910, 9. Aug., 
S. 840.]

K i c h. M u l l e r :  N e u e  u n d  p r a k 
t i s c h e  F o r m  d e s  C li 1 o r k a 1 z i u m r o h - 
r e s .*  [,,Chem.-Zg.“ 1910, 21. Juni, S. 649.)

W. B o t t g e r :  E i n  S t a t i v  f i i r  S c h n e l l -  
e l e k t r o l y s e .*  [„Z. f. ang. Chem." 1910,15. Juli, 
S. 1311/12.]

O t t o  R u f f :  U e b e r  e i n e n  e l e k 
t r i s c h e n  Y a k u u m o f e n . *  [„Ber. d. Chem. 
Ges.“ 1910,11. Juni, S. 1564/74.]

G e o r g e M B e r r y :  E i n  e l e k t r i s e h e r
V e r b r e n n u n g s o f e n u n d  B e t r i e b s o f e n  
f ii r  L a b o r a t o r i u  m  s z w e c k e.* [„ J . Ind.
Eng. Chem.“ 1910, Juni, S. 255/60.]

W. C. A r s e in : E l e k t r i s c h e  Y a k u u m -
O f e n  a n 1 a g e i u d e m  U n t  e r  s u c h  u n  g s - 
l a b o r a t o r i u m  d e r  G e n e r a l  E l e c t r i c  
C o m p.* [ ,,J . Ind. Eng. Chem.* 1910, Jan ., S. 3/9.]

A u t  o in a  t  i s c h e r F 1 ii s s i g k  e i t  s h  e b e r 
n a c h  R o  s e.* [„Chem.-Zg." 1910,19. Juli, S. 768.]

b) E  i n  z e 1 b e s t i m  m u n g  e n.

A rsen, Antim on, Z inn.

W. P l a t o :  A n t i m o n -  u n d  Z i n  l i 
t r  e n  n u n  g d u r c l i  D e s t i l l a t i o n . *  Der 
Yerfasser beschreibt in ausfuhrlicher Weise ein neues 
Yerfahren zur quantita tiven  Trennung von Antimon 
und Zinn, das auch direkt anw endbar ist zur Trennung 
von Antimon, Zinn, Arsen und zur Trennung dieser 
drei Elem ente vou Schwermetallen, besonders von 
dem mit ihnen am  hiiufigsten vorkommenden Kupfer 
und Bici. Die Trennung geschieht im Gegensatz zu 
den bisher iibliehen Yerfahren nicht durcli Fallung, 
sondern dureh aufeinanderfolgende Destillation wie 
bei der bekannten Arsentrennung. Das Yerfahren 
beruht auf dem yerschiedenen Yerhalten von Antimon 
und Zinn bei der Destillation im Salzsaurestrome aus 
schwefelsaurer Losung, der Phosphorsaure zuge- 
setzt is t; letztere bindet das Zinn Yollstiindig unter 
Bildung von Zinnphosphorsiiure bis zu bestim inten 
Tem peraturen, vor dereń U eberschreitung sich das 
Antimon in entsprechender Zeit quan tita tiv  m it 
W asser-Salzsauredampfen verfliichtigen liiBt. Bei 
hoherer Tem peratur und un ter Mitwirkung von Brom- 
wasserstoff kann aus dem Ruckstande auch Zinn ver-

fliichtigt werden, wodurch die weitere Trennungs- 
moglichkeit von anderen Metallen gegeben ist. Im 
AnschluB an das Verfahren selbst werden einige 
besondere Bemerkungen iiber die Bestimmung von 
Antim on und Zinn, insbesondere nach Fallung des 
Stilfids, m itgeteilt und schlieBlich die Brauchbarkeit 
der Trenimngsmethode fiir Zinn-Antimon, Zinn- 
Antimon-Arsen und Zinn-Antimon-Kupfer-Blei dureh 
Analysen belegt. [,,Z. f. anorg. Chem." 1910, Bd. 68, 
H eft 1, S. 26/47.]

H o w a r d  E.  P a l  m e r :  D i e  A n w e n 
d u n g  v o n K  a 1 i u ni f e r r i c y  a  n i d i n a 1 - 
k  a  1 i s c h c r  L o s u n g  f ii r  d i e  B e s t i m 
m u n g  v o n  A r s e n ,  A n t i m o n  u n d  Z i n n. 
Die Methode, die nach den Beleganalyscn genaue 
Ergebnisse liefert, beruh t darauf, die Metalle in 
dreiwertigem Zustande in alkalischer Losung durcli 
Kalium ferricyanid zu oxydieren und das gebildete 
Ferrocyanid m it Perm anganat in schwefelsaurer 
Losung zuriickzutitrieren. Betrcffs der Einzelheiten 
der Ausfiihrung sei auf die Quelle verwiesen. [„Z. 
f. anorg. Chem." 1910, 7. Ju li, S. 317/21.]

B arim n .

M. H  u y b r e c h t  s: Z u r  B e s t i m m u u g 
d e s  B a r i u m s. Die Fallung geschieht am  besten 
m it einer 10% igen Losung von Ammoniumsulfat in 
groBem UeberschuB bei Anwesenheit von V-> %  freior 
Saure in der zu untersuchenden Losung. [„Buli. 
Soc, Chim. Belg." 1910, Ju li, S. 281/3.]

E isen.
S. A. T u c k  e r u n d  E . S c li r  a  m n i: Y e r 

g l e i c h  d e r  y e r s c h i e d e n e n  M e t h o d e n  
z u r  e l e k t r o l y t i s c h e n  F a l l u n g  d e s  
E i s e n s .  [„ J. Ind. Eng. Chem." 1910, Juni,
S. 237/9.]

K alk.

E . M u  r m a  n n: U e b e r  d i e  T  r e n n u n g 
v o n K a l k  u n d M a g n e s i  a, Nach den ein- 
gehenden Untersuehungen des Yerfassers ist die 
Fallung des Kalzium oxalats aus saurer, salmiak- 
haltiger Losung je nach der Starkę der Siiure immer 
unvollkommen, ebenso auch die Trennung von 
der Magnesia. Aus alkalischer, salmiakhaltiger 
Losung ist die Fallung ziemlieh vollstandig, aber die 
Trennung von der -Magnesia sehr unvollkommen. 
Eine genaue Trennung des lia lks von der Magnesia 
ist nu r moglich dureh Schwefelsaure in OOprozentigem 
Alkohol un ter Yerwendung von so viel Siiure, daB 
sie zur Bindung des vorhandenen Kalks ausreicht, 
aber nur moglichst wenig Magnesia m it niedersehlagt; 
letztere entfernt m an dann dureh Waschen mit 
demselben Alkohol. [„Z. f. anal. Chem." 1910,
11. H eft, S. 688/98.]

K okleustoff.

F . W u s t : Y e r f a h r e n  z u r  B e s t i m 
m u n g  d e s  G e s a m t k o h l e n s t o f f e s  i n  
E i s e n  l e g i e r u n g e n .  Das Yerfahren besteht
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darin, die zu untersuchende Legierung m it gewissen 
Zuśatzen zusammcnzuschmelzen und dann den Kohlen- 
stoff im Sauerstoffstrome zu yerbrennen; ais geeig- 
neter Zusatz h a t sich die fiinffache Menge eines Gc- 
misches aus drei Teilen A ntinion und einem Teil Zinn 
erwiesen, wodurch der Schmelzpunkt der Eisen- 
legierung auf etwa 800 “ C erniedrigt wird. Zugleich 
wirkt der Zusatz derart, daB die Loslichkeit des 
Kohlenstoffs in dem geschmolzenen Metali herabge- 
setzt wird, wodurch sich seine H auptm enge in 
schwammiger, leicht oxvdierbarer Form  an der Ober- 
flache des geschmolzenen Metalles abscheidct. Die 
Bestimmung gcschieht in der Weise, daB man, ohne 
Sauerstoff zuerst durchzuleiten, das das Schiffchen 
mit der Probe enthaltende Porzellanrohr allmahlich 
auf 8000 bis 90 0 0 C erhitzt, bis der In h a lt des Scliiff- 
chens geschmolzen is t; dann erst lilBt m an Sauerstoff 
zu und nim m t die Verbrennung vor, die in etwa 
zehn Minuten beendet ist. [,,M et.“ 1910, 8. Juni, 
S. 321/2.]

Dr. P  r e 1 1  n e r: K o li 1 e n s t o f f b e s t  i m - 
m u n g  i m  S t a h l  m i t t e l s  A l l i h n s c h e r  
F i l t r i e r r o h r e . *  [,,Chem.-Zg.“ 1910, 2. Juni, 
S. 578/9.]

A u g u s t  G. R.  L e n n s t r o m : Yerfahren 
und A pparat zur Bestim m ung des Kohlenstoffs 
im Eisen und Stahl. [„Skand. G j.“ 1910 Juniheft 
S. 159/GO.]

K upfer.

J . H a n n s  u n d  A. S o u k u p :  U e b e r
d i e  T r e n n u n g  d e s  K u p f e r s  v  o n  K  a  d  - 
m i u m u n d  Z i n  k  m i t t e l s  K u p f e r r o n. 
Das Kupfer kann aus saurer Losung durch Kupferron 
gefallt werden, wenn das Fallungsm ittel in groBem 
UeberschuB zugegeben und der Niederschlag gleich 
nach beendeter Fallung abfiltriert wird. Bei liingerem 
Stehen geht sonst ein Teil des Kupfers wieder in 
Losung. Die Trennung des Kupfers vou Kadmium 
und Zink durch K upferron laBt sich nur in saurer 
Losung ausfiihren, b ietet also keine besonderen 
Vorteile vor den iiblichen Trennungsm ethoden. (VgL 
„S tahl und E isen“ 1910, 30. Marz, S. 547; 29. Juni, 
S. 1128.) [,,Z. f. anorg. C h e m f 1910, Bd. 68, H eft 1, 
S. 52/6.]

M angan.

Z. K a r a o g l a n o f f :  U e b e r  d i e  m a B - 
a n a l y t i s c h e  B e s t i m m u n g  d e s  M a n -  
g a n  s. Die Nachteile des Yolhardschcn Yerfahrens, 
daB das Eisen vor der T itration  abgeschieden werden 
muB, und daB die Gegenwart von schwefelsauren 
Salzen oder Schwefelsaure storend ist, konnen ver- 
mieden werden, wenn m an zur T itration an sta tt 
M angansulfat mit Salpetersaure angesauertes Man- 
gannitrat benutzt und ferner s ta tt  Zinksulfat Silber- 
n itra t anwendet. U nter diesen Bedingungen soli die 
Umsetzung zwisehen Perm anganat und Mangano- 
salz leichter vor sich gehen, wobei der Niederschlag

fast schwarz ist und sich sclmell am  Boden des Ge- 
fitBes ansam melt. [,,Z. f. anal. Chem.“ 1910, 7. H eft, 
S. 419/24.1

G. M a d e r n a : Ueber die maBanalytische
M anganbcstimmung nach dem Guyard-Yolhardśchen 
Yerfahren. [„M et. I ta l.“  1910 Juniheft S. 12/19.]

Molybdan.

C l a u d e  C. P e r k i n s :  D i e  A n w e n 
d u n g  v o n S i l b e r  b e i  d e r  B e s t i m m u n g  
v  o n M o l  y b d ii n , Y a  n a d i n  , S e l e n  u n d  
T e l l  u r. Die genannten Metalle konnen gcwiehts- 
analytisch in der Weise bestim m t werden, daB man 
ihre Oxyde in saurer Losung m it Jodkalium  versetzt 
und das hierbei in Freiheit gesetzte Jod durch be
sonders hergestclltes Silber bindet. [„Z. f. anorg. 
Chem.“ 1910, 7. Ju li, S. 361/4.]

Nickel.

Dr. M o 1 a r C a r 1 o : K ritische Studie iiber 
die Bestimmung des Nickels im Stahl. [„Rass. Min.“ 
1910, 21. Ju li, S. 33/5; 11. Aug., S. 67/8.]

P liosphor.

C. B o n g i o v a n n i :  MaBanalytische Phos- 
phorsaure-Bestimmung. [„Rass. Min.“ 1910,1. Juni, 
S. 271/2.]

Schwefel.

A. Z e li e t  m a y r :  E i n e  n e u e  M e t h o d e  
z u r  B e s  t  i m m  u n g  r o n  S c h w e f e l  i n 
K i e  s e n ,  A b b  r a n  d e n  u n d  S u l f a t e n . *  
Die neue Methode, die weit weniger Zeit erfordert, 
ais das bisher benutzte Lungcsche Yerfahren, be- 
ruh t darauf, daB die Probe m it Eisenpulver [Fcrruin 
reductum ] gemischt und in einem Glasrohrchen er
h itz t wird, wodurch der freie Schwefel gebunden und 
der Sulfatschwefel reduziert wird. Beim Behandcln 
der Probe m it Salzsaure geht nun aller Schwefel ais 
Schwefelwasserstoff iiber, der auf irgend eine Weise, 
am  besten titrim etrisch m it Jodlosung, bestim m t 
werden kann. Die angefiihrten Beleganalysen
stim m en sowohl unter sich, ais auch m it den nach 
Lunge erhaltenen Ergebnissen sehr gu t iiberein. 
[„Z. f. ang. Chem." 1910, 22. Ju li, S. 1359/60; Zu- 
schrift hierzu: ,.Z. f. ang. Chem.“ 1910, 19. Aug., 
S. 1560.]

G. v. K n o r r e :  U e b e r  d i e  S c h w e f e l 
s a u r e  b e s t  i m m u n g n a c h  d e m  B e n z i - 
d i n v e r f a h r e n ,  i n s b e s o n d e r e  b e i  A n -  
w e s e n h e i t  v o n  C h r o hi . Der Yerfasser 
unterw irft das von Friedheim und Nydegger ge- 
fundene Ergebnis, daB die Bestimmung der 
Schwefelsaure m it Benzidin bei Gegenwart von Eisen 
fehlerhaft sei, einer Nachpriifung und stellt fest, 
daB bei Anwendung von reinem Benzidinchlorhydrat 
die durch Eisenchlorid bewirkten Yerluste yiel 
geringer sind ais bei Anwendung des unreinen tech-
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niśćhen Benzidins. Bei Anwesenheit von Chroin- 
siiure gelangt mail zu brauchbaren Resultaten, 
wenn die nicht wesentlicK iiber 0,1 g Chromsaure ent- 
haltende LBsung vor der Filllung m it Salzsaure ver- 
setzt wird und der Benzidinlosung vorher etwa
0,4 g H ydroxylam inchlorhydrat Kinzugegeben werden. 
Durch die Gcgenwart einer groBeren Mcnge von 
Chromchlorid wird in einer Sulfatlosung die quan- 
tita tiy e  Abscheidung der Schwefelsaure vcrhindert; 
beim E rhitzen einer Mischung von Chromchlorid 
und Sulfat zum Sieden entstehen reichliclie Mengen 
komplexer Chromschwefelsiiure. Durch Kochen m it 
iiberschussigem N atrium azetat, oder besser Am- 
m onium form iat werden die komplexen Chrom- 
schwefelsfiurcn un ter Bildung von Schwefelsaure 
zerlcgt, so daB sich dann die quantitative Fallung 
m it Benzidinchlorhydrat durchfiihren liiBt. Nach 
dem Kochen m it ubcrsehiissigem N atrium azetat 
oder Ammoniuinformiat liiBt sich bei Anwesenheit 
von Chromivcrl)indungen dic Schwefelsaure auch 
durch Bariumehlorid quan tita tiv  fallen, jedoch wird 
mit dem Bariumsulfatniederschlag Chrom nieder- 
gerissen. [„Z. f. anal. Chem.“ 1910,8. H eft, S. 461/84.]

H e i n r i c h  R' o e m e r :  Z u r  t i t  r i  m e 
t r  i s c h; e n  B e s t  i m m u n g d e r  g o b u n - 
d e n e n S o h w e f e l s i i u r e  n a c h  d e r  
B a r i u m  c h r  o m  a t m e t li o d e. Dic Methode, 
die nur bei geringen Scliwefelsauregehalten, z. B. in 
Kalisalzen, Wasser, Laugen, anw endbar ist, stellt 
eine Abiinderung des von l l o l l i g e r  beschriebenen 
Verfahrens („Z. f. anal. Chein.“ 1910, S. 84; 
„S tah l und Eisen-1 1910, 10. Aug., S. 1376) dar. 
[,,Z. f. anal. Chem.“ 1910, 8. lle ft,' S. 490/2.]

51. J . v a n ’ t  K r u y s : D i c  q u  a n t  i -
t a t i v e B e s t i m m u n g v o n B a r i  u m - 
s u l f a t  n e b e  u S u b s t a  n z e n ,  w e l c h e  
d a s  R c s u 1 1 a t b e e i n f 1 u s s e n. Die aus- 
fiihrlichen Untersuchungen zeigten, daB die Gegen- 
w art von Kalium, N atrium , Ammoniuni, Kalzium, 
Magnesium, Eisen und Kobalt storend auf die Sulfat- 
bestimmung ais Barium sulfat einwirken, da diese 
Elem ente ais Sulfate in dem Niederschlag mitgerissen 
werden, was mehr ais eine chemische, ais eine phygi- 
kalische Erscheinung anzuspreehen ist. Das soge- 
nannte MitreiBen von Bariumehlorid durch das 
B arium sulfat findet nicht s ta tt , wenn eine 10- 
prozentige oder noch verdiinntere Bariumchlorid- 
Liisung tropfenweise und unter tuchtigem  Schiitteln 
zu der kochenden Losung zugegeben w ird; letztere 
soli aber n icht zu viel Salz- und Salpetersaure ent- 
halten, dereń UeberschuB sonst erst durch Ein- 
dampfen zu entfernen ist. Wenn die zu unter- 
suchende Losung mehrere Salze versehicdener Basen 
enthiilt bei Anwesenheit von Kalzium in hinreichender 
5Ienge, so besteht die Yerunreinigung des gefallten 
Barium sulfats nur aus Kalziuiusulfat ; dieses kann 
dann durch Kochen des Niederschlags mit starker 
SalzsSure wahrend m ehrerer S tunden gelost und ent- 
fernt werden. Zu einer genauen Bestimm ung des

Sulfats in Salze enthaltenden Losungen gibt man des
halb an i besten eine hinreichende Mengc von reinem 
Kalziumchlorid zu und kocht nach der Fallung zwci- 
mal drei Stunden mit einer solchen Mcnge von Salz- 
siiure, daB die Fliissigkeit 2 0 %  davon enthiilt. 
Beziiglich der Einzelheiten muB auf die Arbeit ver- 
wiesen werden. [,.Z. f. anal. Chcm.“ 1910, 7. Heft, 
S. 393/419.|

Y anadium .

P a u l  SI  a w i k : S c h n e 11 e M e t h o d e
z u m N a c h  w e i s u n d  z u r  k o 1 o r i m  e - 
t  r i s c h e n B c s t i m  ni u n g k l e i  n  e r  J l e n - 
g e n  Y a n a  d i n i m S t a h 1. Die qualitative 
Bcstinimung benutzt die bekannte Reaktion des 
Yanadins m it W asserstoffsuperoxvd in saurer Losung 
durch Bildung der rotbraunen Uebervanadinsiiure 
in der Weise, daB 0,2ó g Spiine im Reagenzglase in 
4ccm verd. Salpetersaure in der W arm e gelflst werden; 
man gibt dann etwas festes Ammoniuinpersulfat zu, 
e rh itzt, fiigt nach dem Abkiihlen zurB eseiligungder 
Eisenfarbc 3 bis 4 ccm PhosphorsSure (1,3) zu und 
darauf langsam 3 bis 4 ccm W asserstoffsuperoxyd, 
worauf noch bei Gegenwart von 0,01 %  Yanadin 
an der Beruhrungsschicht der beiden Fliissigkeiten 
eine rotbraune Zone entsteht. F iir die kolorimetrische 
quantita tive Bestimmung benutzt m an ais Yer- 
gleichslOsung eine Normallosung, die m an durch 
Auflosen von 1 g eines Yanadinsalzes, z. B. Am- 
m onium vanadat, in 1 I m it Schwefelsaure ange- 
siiuertemW asser hergestellt hat und dereń genauer 
Gehalt durch T itration m it K alium perm anganli 
nach Reduktion m it schwefligcr Siiure erm ittelt 
worden ist. Man lost 0,25 g der zu untersuchenden 
Probe und ebenfalls 0,25 g eines vanadinfrcicn 
Stahles in MeBróhrchen in 4 ccm verd. Salpetersaure, 
fiigt 0,3 g festes Ammoniumpersulfat hinzu, kocht 
bis zum Aufhóren der Gascntwicklung, kiililt ab 
und setzt der vanadinfreien Probe einige ccm der 
Normallosung zu; darauf versctzt man jbeide Proben 
m it 3 bis 4 ccm PhosphorsSure und vergleicht nach 
Hinzufiigen von je 4 ccm W asscrstoffsuperoxyd 
die entstchenden Fiirbungen. Ais Yergleichsmaterial 
kann m an natiirlich auch einen Normalstahl mit 
bekanntem  Yanadingehalt benutzen.

Zur genauen gewichtsanalytischen oder titri- 
metrischen Bestimmung lost man 20 g Spiine in 
GO ccm Schwefelsaure (1 :2 ) +  200 ccm W asser in 
der W arme und neutralisiert, ohne zu filtrieren, 
den groBten UeberschuB der freien Siiure mit in 
W asser aufgeschlammtcm Zinkoxyd und die letzten 
Siiurereste dann m it Zinkhydroxyd, welehes durch 
Fallen von Zinksulfatlosung m it Ammoniak erhalten 
wurde, so lange, bis durch iiberschiissiges Zink- 
hydroxvd eine kleine Trubung entsteht. Nach 
15 Minuten langem Kochen wird der Niederschlag, 
der das ganze Yanadin und eine kleine Menge Eisen 
enthalt, abfiltriert, m it dem F ilter verascht und 
darauf im Nickeltiegel m it etwas N atrium hydrat
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und Salpeter ge |ćpnqlzen. Die Schmelze wird m it 
Wasser ausgelaugt, das Unlosliche abfiltriert, und 
schlicBlich das Yanadin in dem 1'iltrate nach einer 
der iitilichen Methoden bestim m t, am besten durch 
Fallen mit Manganchloriir, Lfisen des Nicderschlages 
in Salzsiiure, Abrauchen m it Schwefelsaure und 
Titricren m it Kalium perm anganat. [„Chem. - '/.g.“ 
1910, 21. Juni, S. 048.]

II o w a r d E. P a l m e r :  D i e  A n w e n -
d u  n g v o n K a l i  u m f e r  r i c y a n i d  i n 
a l k a l i s c h e r  L O s u n g  z u r  B e s t i m m u n g  
v o n V a n a d i u m  u n d C l i r o  m. Das Yer- 
faliren beruht auf der Oxydationswirkung von 
Kaliumferricyanid in alkalischer Losung, wobei das 
Vanadindioxyd zu Pontoxvd und das Chromoxyd 
zu Chromsaure oxydiert w ird; das hierbei entstehende 
Kaliumferrocyanid wird dann in saurer Losung 
durch Kalium perm anganat titrim ctrisch bestimmt. 
Fiir die Bestimm ung von Yanadium und Chrom 
nebeneinander wurde ebenfalls ein Yerfahren aus- 
gearbeitet, beziiglich dessen Einzelheiten auf die 
Quelle verwiesen werden muli. [„Z. f. anorg. 
Cliem.“ 1910, H eft 4, S. 448/53.]

L egierungen .

D. J . D e i n o r e s t :  D i e  A n a l y s e  v o n
B a b i 11  -,  L o t -  u n d  L a g  e r  m  e t  a  1 1 e n. 
Dic beim Liisen der Legierung erhaltene Mętazinn- 
saure kann von dem beigemengten Kupfer und Blei 
durch Auflosen in Schwefelammoniuin gercinigt 
werden, worauf das Zinn aus der Schwefelammonium- 
lOsung elektrolytisch bestim m t wird. Antimon und 
Zinn konnen zusammen aus der Losung ihrer Sulfide 
in Schwefelammoniuin rasch und vollstandig, be- 
sonders bei Anwendung von Netzelektrode und be- 
wegtem Elcktrolyten, elektrolysiert werden. Die 
festhaftenden Niederschliige werden dann gcliist und 
die gebildete Antimonsaure titrim ctrisch bestim mt. 
Auf diese Weise konnen aus Blei, Kupfer, Antimon 
und Zinn bestehende Legierungen in 3 bis 4 Stunden 
genau analysiert werden. [ ,,J . Ind. Eng. Chem.“ 1910, 
Marz, S. 80/3.]

W o l f g a n g  M a n n :  B e s t  i m m u n g  g e - 
r i n g e r B l e i m e n g e n  i n A n  t i m o n - 
K u p f e r - Z i n n - L e g i o r  u  n g e n (L a g e r - 
m e t a l l e  n). [„Chem. Zg.“ 1910, 30. Aug., S. 917.]

11. B. S w a n: A n a l y s e  d c  r >1 a n g a n - 
b r o n z e. Trennung und Bestimmung von Zinn, 
Kupfer, Eisen, Aluminium, Mangan und Zink. 
[„Met. Chem. E ng.“ 1910, Aug., S. 463/4.]

Itrcnnstoffe.

A. C. F  i e 1 d n e r  u n d J. I). D a v  i s: 
l e b e r  e i n i g e  S c h w a n k u n g e n i n d e r  
a m 1 1 i c h e  n M e t h  o d e z u r  B e s t i m - 
m u n g d e r  f 1 ii c li t i g  e n B e s t a n d t e i l e
i n K o h l e  n. Die im Laboratorium  der U. S. Gco- 
logical Survey, W ashington, ausgefuhrten U nter
suchungen zeigt en, daB die in zwei verschiedenen

Laboratorien nach der amtlichen Methode vorge- 
nommencn Bestimmungen um etw a 2 %  differieren 
konnen, was auf Yerschiedcnheit der benutzten 
Tem peratur zuruckzufiihren sei. P latintiegel mit 
gliinzender Oberflache liefern ein um etwa 1 %  
hoheres Ergebnis ais die durch den Gebrauch m att 
gewordenen. F iir die Ausfiihrung der Bestimmung 
bei Yerwendung von Naturgas werden niihere 
Angaben gemacht. [,,J . Ind. Eng. Chem.“ 1910, 
Ju li, S. 304/8.]

N e v i 11 H u n  1 1y : U e b e r  d i e  G e -
n  a u i g k e i t i n d e r  I I  e i z w e r t b e s t i m - 
m u n g v o n B r e n n s t o f F e n. [„ J. S. Chem. 
Ind.“ 1910, 15. Aug., S. 917/21.]

T li. l l o l g a t e :  D i e  I r s a c h e n  d e r
A b w c i c h u n g e n  b e i  k a  1 o r i ni  e t  r  i s c li e n 
U n t e r s u c h u n g e n  u n d  d e r  e n U m f a n g. 
Der Aufsatz eriirtert dic yerschiedenen Fchler- 
quellen, die bei Heizwcrtbestiinmungen von Gasen 
im Gaskalorimeter entstehen. Es muB unter 
andereni bei der Berechnung des Ergebnisses eine 
Richtigstellung fiir etwaige Untersehiedc in der 
Tem peratur der Zimmerluft und der der entweichen- 
den ( łase yorgenommen werden, ferner fiir den 
Feuchtigkeitsgchalt des Gases, da die Gasanalyse 
immer so angegeben wird, ais ob es sich um trockencs 
Gas handelt. Bei .Messung des Tem peraturunter- 
scliiedes zwischen den eintretenden und austretenden 
Gasen muB darauf Riicksicht genommen werden, 
ob iiberschiissige Luft in das Kalorimeter eingefiihrt 
worden ist; ferner ist die relative Feuchtigkeit der 
Luft zur Zeit der Untersuchung zu berilcksichtigen 
u. a. iii. [,,J . f. Gasbel." 1910, 30. Ju li, S. 723/5.|

L. U. L l o y d  u n d  G. W.  P a r r :  Y e r 
g l e i c h  v e r s c h i e d  e n e r K a l o r i m e t e r -  
A r t  e n f ii r f e s t e B r e n n s t o f f  e. 1 )ie 
Kalorimeter von Bryaii Donkin, Roland Wild, 
Darling und Lewis Thompson werden betr. ihrer Ge- 
nauigkcit durch Yersuehe m it Yerschiedenen Brenn- 
stoffen einander gegeniibergestellt; die Ergebnisse 
schwanken in ziemlich weiten Grenzen. [ ,,J . S. Chem. 
In d .“ 1910, 30. Jun i, S. 740/1.]

A. II. G i b s o n :  B e u r t e i l u n g  v o n 
F e u e r u n g c  n a u f G r u n d  d e r  U a u c h - 
g a s - A n a l y s e n . *  [„Eng. Rev.“ 1910, Aug., 
S. 70/82.]

C h. E . L a r a r d :  A n l a g e  f ii r e i n e  
D a m p f k c s s e l - U n t c r s u c h  u n g  u n d  d i e  
W i r t  s c h a f 1 1 i c h k  e i t i n d e r  B r e n n -  
s t o f f  a u s n u t z u n g . *  [,,Engineering“ 1910,
17. Juni, S. 765/8.]

1’. M a h l e r  u n d  E.  C h a r o n :  U e b e r
d i c  E i n  w i r k u  n  g v  o n L u f t  a u f  K o h l e  
z w i s c h e n  1250 u n d  200" C. Schon bei 
einer verhaltnismaBig niedrigen Tem peratur bildet 
sich bei der Einwirkung yon Luft auf Kohle Kohlen- 
oxyd, Kohlensiiure und Wasser. Zwischen 125° 
und 200° C nim m t die W asserentwicklung in be-
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trftchtlichem MaBe zu. Bei genauer Untersiichung 
enthielt dieses Wasser Essigsiiuro und Spuren von 
Amciscnsiiurc, Azeton und Methylalkohol, demnaeh 
die I (auptbestandteiie, dio bei der troekenen l>estil- 
lation des llolzes entstelien. [„Corapt. rend.“  1910,
13. Juni, S. 1604/5.]

K a  r 1 B u  n t  e: Z u r  K e n n t  n i s d e  r
G a s  k o h l e  n. [,,J . f. Gasbel.11 1910, 20. Aug., 
S. 777/81.]

Fyromotrlo.
E i n  P  y r o m e t  e r  m i t  f e s t  e m B r e n u - 

p u n k  t.* Das unter dem Namen Poster Fixed 
Focus-Pyrom eter von Amerika aus in den llandel 
gebraclite Pyrom eter besteht aus einem Feuerrohr, 
dessen eine Seite in den Ofen gelegt wird, und einem 
dam it verbundenen Galvanometer. [„Z. f. prakt. 
Mascli.“  1910, 27. Ju li, S. 1439.]

S . S t u p a k o f f : P y r o m e t r i e  i m  G 1 ii h - 
r a u  m. [,,lr. Coal Tr. Rev.“ 1910,15. Juli, S. 109.] 

R. S. W h i p p 1 e: D i e l e t z t e n  F o r t -  
s c U r i 1 1 e i n  d e r  P  y r  o m  o t  r  i e.* Zu- 
sam menstellung der neueren Pyrom eter-A rten. [,,En- 
gineering“ 1910, 22. Juli, S. 141/3.]

D a s  T h e r m o  e l e m e n t  - P y r o m e t e r  
v o n F o u r n i e r.* [„Coli. G uard.“ 1910, 22. Juli, 
S. 159/60.]

Gasanalyse.
G. d e V o 1 d e r e u n d G. d e S m e t :  D ie  

A n a  ł y s e  b r  c n n b a r e r  G a  s e. [,,Z. f. anal. 
Chem.11 1910, Heft U , S. 661/88.]

B a i r d  u n d T a 1 1 o c k : E i n e  g r  a  -
p h i s c h  e M e t?h o d e  z u r  U m r o e h n u n  g 
v o n G a  8 v  o 1 u m i n a. [„Chemical Trade 
Jou rnal11 1910, 30. Ju li, S. 99.]

C. O f f e r h a u s :  Z u r  P r o b e n a h m e
v o n G a s e  n.* [,,J . f. Gasbel.11 1910, 27. Aug.,
S. 803.]

K u n t  z e: N e u e r  G a s a n a l y s e n a p p a r a t  
z u r  U n t e r s u c h u n g  v o n  G e n e r a t o r -  
g a s e n . *  [„Chem. Zg.“ 1910,6. Aug., S. 830/1.]

W. M ii 11 e r: A p p a  r a t  z u g  a s v o 1 u -
m e t r i s c h e n  B e s t i m m u n g e n . *  [„Z. f. 
ang. Chem .11 1910, 9. Aug., S. 1556.]

A u t o  m a t i s c h e r K o li 1 e n s ii u r e b e - 
s t i m m u n g s a p  p a  r a  t  v o n  F.  W a 11 e - 
b i e d . *  [ ,Tonind.-Zg.“ 1910, 19. Juli, S. 993.]

Graphit.
J . C i b u l k a :  B e s t i m m u n g  d e s  v e r -  

b r e n n b a r e n  S e h w e f e l s  i m  (5 r a p li i t. 
[„Chem.-Zg.“ 1910, 16. Juli, S. 757.]

Sclimicrmittolpriirung.

1’. H . C o n r a d s o n :  P  r i i f u n g  v o n
S e li m i e r m  i t t e i n  i m L a b o r a t o r i  u m.* 
[,,J . Ind. Eng. Chem.11 1910, Mai, S. 171/81.]

O c 1 p r ii f m a s e li i n e .* [„Engineer11 1910,
1. Juli, S. 19.]

W asserreln lpnng .

C. B I  a c h  e r :  D i e  W a s s e r r e i n i g u n g  
im  lv c s s e 1 b e t  r i c b e u n d  e i n e  r a t i o - 
n e 11 e e h e m i s e li e K o n t r o l l e  d e r s e 1 - 
b e n. [„Z. f. Dampfk. u. M.“ 1910,15. Ju li, S. 285/7;
29. Juli, S. 301/6.|

W asserprlifnng.
K e s s e 1 s t e i n u n d  R o s t  u n d  d e r e ń  

B e k S m p f u n g . *  Aus dem Inhalte des Auf- 
satzes ist ein von Dr. R. G a n s  zur Verhiituiig der 
Kesselsteinbildung erfundenes Yerfahren hervorzu- 
heben, das das bei den iiblichcn Wasserreinigern 
erforderliehe Anpassen der Reagensmengen an die 
wechselnden Hiirtegrade des Wassers vermeidet. 
Das Yerfahren berulit auf der Eigenschaft eines aus 
Kaolin, Feldspat und B auxit zusainmengcsclimol- 
zenen kiinstliehen Zeolitlis, P erm utit genannt, mit 
dem Wasser wiihrend des einfachen Filtrierens 
dureh eine Perm utitsehicht K alk und M agnelia gegen 
N atron auszutausehen, solange im W asser Kalk 
und im P erm utit N atron enthalten  ist. Is t der 
N atronvorrat des Perm utits ersehopft, dann wird 
das Filter nach dem Abstellęn m it Kochsalz iiber- 
gossen, wodurch Kalk und Magnesia ais Chloride 
ausgetrieben und  wieder durch N atron ersetzt werden, 
so dali der P erm utit wieder seine W irkung von 
neuem ausiiben kann. Das von den Kesselstein- 
bildneni befreite W asser en thalt dafiir Natriumbi- 
karbonat, das sich beim Kochen in Soda verwandelt, 
und N atrium sulfap Ob diese beiden Salze, an denen 
sich das Kesselwasser allmiihlicli anreichert, auf die 
Dauer ohne schadlichen EinfluB auf den Kessel 
bleiben, muS die Praxis noch zeigen. [„Tonind.-Zg.11
1910, 28. Jun i, S. 878/80.]
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B U C H E R S C H A U .
Bar t l i ,  F r i e d r i c h ,  Oberingcnieur an der Bayeri- 

schen Landesgewerbeanstalt in  N ilrnberg: Dic
ziccckmdfSifjstc Betricbskrajt. Zweite, Ycrmehrte 
und verbcssertc Auflage. Band 1—3. (Sam m- 
lung Goschen. 224., 225. und 474. Bilndchon.) 
Leipzig, Goschen’sche Verlagshandlung 1 910 .1G4, 
171, 114 S. 10°. Gcb. je 0,80 Jt.

In diesen drei kleincn Biinden werden Lokomobilen, 
Einzylindcrmaschiuen, Verbundmaschincn m it und ohno 
Kondensation, Dampfturbinen, Gas-, Wasser- und Wind- 
kraftanlogen, Betriebskosten, W ahl dor Betriobskraft 
kurz beschrieben und erlautert. Es wird auf eine Mengo 
boochtenswertcr Punkte aufnierksam gem aclit, zum  
SohluB aber auch der sehr guto R at gegeben, sich bei 
Entscheidungcn an den richtigen Fachmann zu wenden.

Fr. II.

B e r n h a r d ,  E r n s t :  Uolicre ArbeitŚinteiwtat bei 
Mrzerer Arbeitszęit, ihre 'personalen und leclmisch- 
sachlichen V oraussdzungcn. (S taats- und sozial- 
wisscnschaftliche Forschungen. Herausgegeben 
von Gust. Schindler und M as Scring. 138. H eft.) 
Leipzig, Duncker & H iim blot 1909. X , 94 S. 8 °. 
2,50 Ji.

Es ist dio Zeit liingst yorllber, wahrend welcher das 
wirtschaftlicho Hoil der Fabrikunternchniungcn in mog- 
lichst langer tiiglicher Arbeitszęit gofunden wurdo; sehr 
angescheno Industriello unscror Zeit treten fllr kflrzero 
Arbeitszęit niclit allein aus sozialcn Motiven oin und ins- 
besondere diejenigen, in deron Unternchmungen eino 
straffc Organisation herrscht. Sobald also durch ein 
zweckmiiBiges Lohnsystem und durch moderno Ein- 
riehtungen dafOr Sorgo getragen ist, dali der Arbeiter im 
oigensten Intcrosso dicjenigo dauerndo llochstleistung  
horvorbringt, welcho or ohno Sehiidigung seiner Gesund- 
heit errcichen kann, wird dio hochstc W irtsehaftlichkeit 
ehor boi kllrzorer denn bei liingerer ais der normalen Ar- 
bcitszeit erreicht.

Dor auf dem Gcbiete der Lohnungsyerfahren bekannto 
Verfasser hat durch ein solir cingehendes Studium der 
Literatur sowohl ais der Fabrikationsstatten don Nachweis 
der Richtigkoit dos oben ausgcsprochencn und im Titel 
der Schrift ausgedrilckton Grundsatzes erbracht und zu
gleich die technisch organisatorischon Bedingungen und dio 
Grenzcn der Erhohung der Arbeitsintensitat orortert.

Das Buch ist auBcrordontlich fesselnd gcschrieben 
und dadurch besonders wertvoll, daB bei allon Beispielen 
unmittelbar auf dio betreffendo Literatur verwiesen ist. 
Der Yerfasser wOrdigt auch eingohond die von den Amcri- 
kanern auf dcm Gcbiete der Betriebsorganisation erziclten 
Erfolgc und woist auf die Notwendigkeit der insbesondero 
durch Taylor eingefllhrten Zeitstudien fiir dio gcrechto 
liemcssung der Liihne hin. Ein Punkt scheint mir aller- 
dings nicht gentlgend betont, das ist der EinfluB des Lolin- 
vcrfahrcns auf dio Arbeitsintensitat. Ich halto diesen 
EinfluB far llberwiegond. Ist das Lohnycrfahren derart, 
daB der Arbeiter dauernd seine groBtmoglichc Leistung 
<lurch einen entsprechcnden hohen Lohn entschadigt 
sieht, so wird or auch dauernd seine Leistung auf der Hohe 
halten. H at er jedoch cinc Herabsetzung des Akkord- 
satzes zu beftlrchten, so w ini er ganz unwillkilrlich in der 
Intensitat nachlassen, weil cr in der besonderen Anstren- 
gung mit Rccht keinen Yorteil sieht. Das gewohnliche 
Akkordsystcm und manche der Pramienlohnverfahren 
lassen daher die llochstleistung der I-cute nicht zu. Eine 
Herabsetzung des akkordierten Lohncs wegen zu hoher 
Einktlnfte darf unter keinen Umstiinden eintreten, wenn

die liochsto Arbcitsloistung cinor Arbcitsstiitte auf dio 
Dauer erhalton bleiben soli.

Das Buch schnoidct dio ftir das wirtschaftliche Gc- 
doihen unscror Industrie wichtigstcn Fragen an, so daB ich 
sein Studium don Fabrikanton und Botriebsloitem nur 
warm cmpfehlen kann. 1̂. Wallic.lis.

D e s s a u ,  B e r n h a r d ,  a. o. Professor der Physik  
an der U niversitat Perugia: Die physikalisch- 
chemischm Eigensehaften der Legierungen. (Die 
W issenschaft. Samm lung naturwissenschaftlicher 
und m athem atischcr Monographien. H eft 33.) 
Mit 82 Abbildungen im Tcxt und auf 3 Tafeln. 
Braunschweig, Friedrich Yicweg & Solin 1910. 
V III, 208 S. 8 °. 7 Ji, geb. 8 JL

Der Inhalt des Buchcs ist im wesentlichen folgender: 
Naeh einigen cinleitenden Bemerkungen werden zunachst 
Zweistoffsystemo im allgemeinen behandelt, wobei zuerst 
die Grundbcgriffo dor Lehre vom heterogenen GIcichgowicht 
und dann dio Haupttypcn der biniiren Zustandsdiagrammo 
ausftlhrlich entwickelt werden. In einem wciteren Kapitel 
boschreibtder Vcrfasser dio Hauptuntersuchungsmothoden, 
welcho zur Erforschung der K onstitution der biniiren 
Systemo (spczicll Motallegicrungen), also zur Aufstellung 
der Zustandsdiagrammo dionen. Es folgt eino kurzo Be- 
sprechung cinor groBeren Zahl praktisch untersuchter 
binarer Legierungen, ein kurzes Kapitol (ll>or ternaro Le- 
gicrungen und cin weiteres K apitel Ober die gewerblich 
wichtigstcn Legierungen (Eisen und Kohlenstoff und 1.0. 
gierungen des Kupfers), dio z. T. ausfUhrlich behandelt 
worden. In einem SchluBkapitel endlich bringt der Yer
fasser das W ichtigste tlber dio physikalisehen Eigensehaften 
der legierungen in ihrer Abhiingigkeit von der K onstitu- 
tion. Naeh dem Titel des Buchcs hatte man yielleicht er- 
warten konnen, daB der in diesem SchluBkapitel behandclte 
Gegenstand einen Haupttcil des ganzen Buches bilden 
wtlrde; das ist nicht der Fali. Seiner Art naeh muB das 
Buch ais ein Lehrbuoh der Metallographio bczeichnet wer
den. Ais solches biotet os dcm Leser eine guto und griind- 
licho Einftlhrung in die einschlagigen Fragen.

Erwiihnt werden muB allerdings, daB bereits guto 
andere derartigo Lehrbtichcr existicron, daB also kein 
dringendes BedOrfnia fUr das Erschcinen eines neuen 
yorhogt, solango dieses nicht gegcnUbcr den frilheren einen 
Fortschritt bedeutet. Ais cincn solchen kann man das vor- 
liegendo Buch abor wohl nicht bczcichncn, was insofern 
kaum tlberraschen dllrftc, ais dor Yerfasser auf diesem  
Gcbicto nicht durcii Originaluntersuohungen heryorgotreten 
und anscheinend selbst dem Gegenstande melir durch Lite- 
raturstudium ais durch cigono Vcrsucho niihergctrcten 
ist. Wohl auf diesen Grund muB auch eino nicht zu 
yerkennende Anlchnung an dio erwiihnto bereits vorhan- 
dene Lehrbuchliteratur zurilckgefahrt werden.

K . Borncmann. 

D e  S y o ,  E . , Ingenieur, M unchen: Aulogenes
Schweipen, Lóten, Nieten usw. Leipzig, Uhlands 
technischer Yerlag, O tto Politzky [1910]. V II, 
146 S. 8 °. 2 ,90JC, geb. 3 ,40X .

Der Yerfasser hat in diesem Buche eino Reiho yer- 
schiodcnartiger Angaben niedergelegt, dio manchem Leser 
ntitzlich und willkommen Bcin werden. Der erste Teil 
behandelt „dio gebriiuchlichsten und wichtigstcn Ver- 
bindungsarten von mehreren M etallteilen zu einem Gan- 
zcn“. D ie Verbindung kann erfolgen „bei festem oder 
kaltem Zustande der zusammenzuf ugende . Teile" durch 
Falzen, N ieten und Zusimmenschrauben. „Verbindungs- 
m ittel, welche eine Erwarmung der zu yerbindenden Teile
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bedingcn, ohne daB jedoch dieselben bis zum Sehmelz- 
punkt erwarmt werden", sind das Loten und das SchwciBen. 
„D as ScliweiBen m ittels Elektrizitat" und „die SehweiBung 
verm ittels des aluminothennisehen Verfahrens“ bilden 
den Uebergang zur dritten Gruppe. Dieso Grupye unifaBt 
die „Verbindungsmittel, bei welnhón die Enden oder 
Randcr der zu verbindenden Stttcko beliufs Vereinigung 
in den flussigen Zustand versetzt werden", also dic ein
zelnen Methoden des autogencn SehweiBens. Eingeschaltet 
ist ein kurzcr Absehnitt tiber die W irkung der Wiirme auf 
die Metallo usw.,den AbschluB bilden einige vergleichend zu- 
sam m engestcllte Angaben Uber Kosten versehiedener Ver- 
bindungsmethoden. DaB dieses umfangreicho Materiał auf 
rund 50 Seiten nicht erschiipfend beliandelt werden kann, 
ist selbstvcrstandlich, um so mehr ist anzuerkennen, daB 
dor Verfasaer es verstandeń hat, keineh weSentlichen 
P unkt unberttjirt zu lassen.

Der zw eite Teil des Buches bringt eine kurze Beschrei- 
bung der einzelnen Metallo, wobei dio technisch wichtigcn 
in den Vordergrund gestellt sind. Einige Unklarheiten 
in der Darstellung {u. a. bei der Besprechung der Alumi- 
niumlotung und in dem Artikel „Eisen") werden sich bei 
einer spiiteren Auf lago leicht vermeiden lassen. —  Sehr 
willkommen ist die ais Anhang I gegebene Zusanimert- 
stellung siimtlicher ilinisterialerlasse, dio bei der Ver- 
wendung von A cetylen ftir SchweiBzwecke in  Betracht zu 
ziehen sind. Ebenso werden die ais Anhang II gebrachten  
Angaben Uber „Rohrleitungen bei Azetylenanlagcn"  
nobst <ier vom Verfasser berechneten Tabclle iiber dio 
„stUndliche AusfluBmenge aus den Rohrleitungen fttr 
Azetylengas" gute Dienste leistcn. Don SehluB bildet eine 
recht vollstandige „Zusammenstcllung der bekanntesten  
Legierungen verschicdenor Metallo". Bei einer Neuauflage 
mttBte etwas mehr auf die Vermeidung von Druckfehlcrn, 
besonders in den chemischen Formeln, sowio auf Stil- 
reinheit geachtet werden (z. B. Seite 12, Absatz 8, oder 
Seite 23, Zeile 25). Auch sollte angesichts der groBen Zahl 
der heute vorhandenen leistungsfiihigcn Fabrikanten auf 
dem Gebiete des autogencn SehweiBens dio auffallendo 
Anpreisung der Erzeugnisse ciniger vercinzeltcn Firmen 
Ueber unterbleiben. “ stdw ,roevcr.

H  o r t ,  D r . W i 1 h e 1 m  , ®ip(.=Qug.: Technisch' 
Sckwingungslehre. E infuhrung in die U nter
suchung der fiir den Ingenieur w ichtigsteil pe
riodischen Yorgiinge aus der Mechanik starrer, 
elastischer, fliisliger und gasformiger K orper sowie 
aus der E lektrizitatslehre. Mit 87 Textfiguren. 
Berlin, Ju lius Springer 1910. V II, 227 Ś. 8 °. 
5,60 J t, geb. 6,40 Ji.

Wahrend die technisehe Mechanik iilteren Stils fast 
ausschlieBlich Statik  war, hat sich im letzten Jahrzehnt 
das Bedflrfnis nach der eigentliehen dynamisehen Be- 
trachtungsweise namentlich fttr die Probleme des Maschi- 
nenbaues allgomein geltend gemacht. Referent hat wah
rend seiner Tatigkeit an der Aachener Technischen Hoch- 
schule riclfaeh feststellen konnen, daB alle Fragen Uber 
Sehwingungsvorgange, Resonanzersoheinungen, Massen- 
wirkungen usw. bei dem Praktiker auf lebhaftes Interesse 
reehnen konnen, und daB sowohl der lernende wie der 
ausfUhrende Ingenieur den m it solchen Fragen unver- 
m eidlich verbundenen gróBeren Aufwand an mathema- 
tischen H ilfsm itteln willig in den Kauf nimmt, In diesem  
Sinne wird das vorliegendo BUchlein, neben dem anerkannt 
TorzUglichen gróBeren Werke von F  o p p 1, von Yielen 
Technikom  freudig bcgrUBt werden.

Mit R echt besehrankt der Verfasser sein Thema, 
indem er von den dynamisehen Fragen Uberhaupt nament
lich die der Beobachtung am besten zugftnglichen Sehwin- 
gungsvorgange behandelt. Von diesen bringt er eine rcich- 
haltige Auswahl: D ie einfachsten T y pen der Pendel- 
schwingung (ungedampft und gedam pft), die Bicgungs- 
schwingungon eines belasteten Stabes, Torsionsschwin-

gungen von Wellcn, Sehleudern bei der Laval-Turbinc, 
Sohiffsschwirigungen, periodische Schwankungen im Kur- 
belgetricbe, Regulatorsehwingungen, letztere m it beson- 
derer Ausfuhiiiehkeit. In der D arstellung  ha.lt sieli das 
Buch von einer unfruchtbaren Popularisierung fern und 
bonutzt von Anfang an die erfordorlichen mathematischen 
H ilfsmittel, Diffcrentialglcichungon und komplexe Zah
len zur Ermittlung der freien Schwingungsfrcquenzen, 
Fouriprsche Reihen usw,, H ilfsm ittel, deren allgemeinere 
Tragweito zweckmaBigerwelse erst in spiiteren Kapiteln 
auseinandergesetzt wird. Neben die mechanischen Schwin- 
gungen im engeren Sinnc worden die elektrischen Schwin- 
gungSYorgangc gestellt; der weitgehende Parallelismus der 
beidorlei Yorgange wird dabei nicht wic cs in populiiren 
Darstellungen vielfach Ublich ist, auf eine halbwahre 
meclianischc Analogie der elektrischen Erscheinungen 
begrttndet, sondern auf dio Identitiit der beido Erschci- 
nungsklasscn beherrschonden Differentialgleichungen. 
Auch dio M aswellschen Gleichungen des elektromagne- 
tisehen Feldes werden zum ScliluB in zweckmiiBiger Weise 
abgeleitet. D as etwas verwickelte Problem des Parallel- 
schaltens von W echsclstromdynamos wird in sehr allge- 
meiner Form angeset/.t; die spezielle Diskussion der wirk- 
lichen Erscheinungen hatte hier vielleicht etwas weiter 
gefUhrt werden sollen, um dio Fruclitbarkeit des allęe- 
meinen Ansatzes naehzuweisen.

In dem K apitel IV Uber rationelle Mechanik hatte 
wohl mehr mit spcziellcn geom etrischen Vorstellungen 
und Vektor-Konstruktionen ais mit den hergcbrachten 
Forineln der sogenannten analytischen Mechanik gear
beitet werden konnen. Der Begriff der virtuellen Ver- 
rttekung (S. 54) erscheint hier in der ziemlieh abstrakten 
Form der ox, os; er wUrde lebendiger werden, wenn daraus 
nicht nur die Gleiehgewichtsbcdingungen gegen Ver- 
schieben, sondern auch diejenigen gegen Verdrehen ge- 
folgert worden waren. In der Kreiseltheorie (K apitel VIII) 
wird, wie mir scheint, zu viel m it den Eulersehen Gleichun
gen gerechnet, wahrend die fttr alle Anwendungen maB- 
gebende Formel von S. 170 fttr die Kreisclwirkung (das 
,,Deviationsm om ent") nicht recht erklart wird. Im  Gegen- 
sazte dazu sei erwiihnt, daB in der von F. K l e i n  und 
dem Referenten bcarbeiteten Kreiseltheorie (H eft IV , die 
technischen Anwendungen, im  Erseheinen begriffen) diese 
Formel fttr die Kreisclwirkung an die Spitze gestellt und 
direkt aus den Inipulssiitzen abgeleitet wird, wahrend sich 
dort die weniger anschaulichen Eulersehen Gleichungen 
fttr die Zwecke der Anwendungen uberhaupt ais entbehr- 
lich erweisen.

Ich erwahne zum SchluB einige kleinere Versehen, 
die mir zufśillig aufgefallen sind. S. 5 lies a sta tt yo: 
S. 34 oben lies Gleichstrom sta tt Gleitstrom; S. 191: 
D ie von altersher in den LehrbUchern beliandeltcn Gerst- 
nerschen W ellen konnen in W irklichkeit kaum auf- 
treten, da in einer reibungslosen Flttssigkeit unter dem 
EinfluB der Schwere aus einem beliebigen wirbclfreien An- 
fangszustande nach einem allgemeinen Satz nur wirbel- 
freie Bewegungen entstehen konnen.

W o Referent einen etwas anderen Standpunkt ein- 
nimmt ais der Verfasser, will er natttrlieh in keiner 
W eise das Vcrdienst des vorliegcnden Buches herabsetzen. 
Dieses wird vielmehr ais eine reichhaltige Quelle fUr die 
interessantesten Fragen der technischen Dynam ik vicl- 
fachen Nutzen stiften und o ft zu R ate gezogen werden.

.4. Sommerfeld.

H u  I l e ,  Fr. W ., Ingenieur, Oberlehrer an der 
Kóniglichen Hoheren M aschinenbauschule in 
S te ttin : Schnell stahl und Schnell betrieb imWerk- 
zeugmaschinenbau. (Aus „W erkstattstechuik" 1907 
bis 1909.) Mit 256 Figuren. Berlin, Julius Springer 
1909. 126 S. 4°. 5 Jl.

Der Inhalt dieses Buches wurde im groBen und 
ganzen bereits dureh eine Artikelfolge in der Zeitsebrift 
„W erkstattstechnik" bekannt; es ist jedoch wegen der
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ausgozeichnctcn und grtimllichen Behandluhg des Stoffcs 
durch den Verfasser m it Freude zu begrflBen, daB dio 
Yeroffcntlichungon auch in Buchform erschienen aind. Der 
Werkżeugmaschinenbau hat durch dio fortschreitende 
allgemcine Verwendung des Schnellstahles eine selir be- 
triichtliche Umwiilzung und Vervollkommnung erfahren, 
Uber welche in der Literatur zusammenfassende und kri- 
tisch Ycrgleichcnde Verdffentlichungen noch nicht zu finden 
waren. Der Aufgabe, dieso Lticke auszufilllen, ist der Yer
fasser mit groBem Geschick gerecht geworden; er hat ins
besondere die veriindertcn Antriebe, Uebcrsetzungen und 
Schaltwerke der Dreli-, Fras- und Bohrbiinke systcmatisch  
dargestellt und auch dic allgemcine Berechnung der An
triebe bei Yerwendung von Schnellstahl eingehend be- 
handelt. Kino groBe Anzahl von IConstruktionen sind 
in ausgezcichneter zeichnerischer Darstellung beigegeben. 
Die geschichtliclio Entwicklung des Schnellstahles. seino 
heutige Bedeutung und Anwendung leiten die Schrift 
ein. Sowohl den Werkzeugmaschinenkonstrukteuren ais 
den Verwendern kann das Buch angelegentliehst empfohlen 
werden. A. Wallichs.

Jahrbuch der technischen Sondergebic-le. Uebersicht 
iiber die U nterrichtseinrichtungen fiir die einzel- 
lien tcclinischen Facher, tiber Sonderlaboratorien, 
Yersuchs- und U ntersuchungsanstalten, iiber Bei- 
riite und Sachverstandige, sowie tiber die Fach- 
zeitscliriften und Fachkalender des deutschen 
Sprachgebietes. U nter Mitwirkung von Facli- 
leuten bearbeitet yon Dr. R. E  s c a 1 e s. I. Jalir- 
gang. Mtinchen, J . F. Lehm ann’s Ycrlag 1910. 
V III, 291 S. 8 °. Geb. 6 JC.

Von der Erwiigung ausgchend, daB die Industrio 
infolgo der stiindigen W eiterentwicklung und Speziah- 
sierung der Technik Sonderfachmanner braucht, dic fiir 
die Praxis heranzubilden nicht im allgemeinen Charakter 
unserer Hoehsehulen liegc, hat der Herausgebcr versucht, 
in dem vorgenannten Jahrbuche dasjenigo Materiał zu 
sammeln, das zunachst Antwort gibt auf dic Frage: 
„H o kann man ein Sondergebict der Technik erlcrncn?“, 
weiter aber auch sagt, wo ein Fabrikant seine Erzeug- 
nisse, ein Kiiufer dio erworbeno Ware untersuchen lassen 
kann, wo man praktische Berater und Sachverstandige 
fiir den Bau von Fabrikcn, fflr Erfindung von Ncuerungon 
und fflr Gutachtcn in technischen Fragen findet, sowie 
emllich, welche besonderen Fachzeitschriften und Kalender 
es gibt. Demcntsprechend zerfallt das Werk in 71 Ab- 
teilungcn, deren jede ein Sondergcbiet behandelt, und 
zwar durchweg in der Form, daB erstens dio betr. Fach- 
schulen, zweitens die Yersuehs- und Prflfungsanstalten 
und drittens eben dio Fachzcitschriften und Kalender 
angcfUhrt werden. Bei einer Keihe von Sondergefcieten 
werden ferner Konsulentcn und Sachverstandige nam- 
haft gemacht, wahrend bei einzelnen auBerdem noch 
eine kurz gehaltene allgcmeino Darstellung der cinschla- 
gigen Berufsausbildung vorausgcschickt wird.

Uns interessieren aus dem ohne Zweifel m it groBem 
1' lei Be zusammengestellten Werke hauptsiichlich dio 
Abschnitte 17 bi3 20, dio das Eisenhflttenwesen, das 
Metallhflttenwesen, die chemische und mechanische 
Mctallbearbeitung sowie die Metallkunde (Metallographie, 
Metalluntersuchung) zum Gegenstande haben, leider aber 
die Vermutung des Verfasscrs bestatigen, daB seine Arbeit 
nicht frei von Fehlern sei und noch Lflcken aufzuweison 
babe. So mussen wir bedauem, daB das Buch gerade fflr die 
angefflhrten Sondergebiete keincn einleitenden Ueberblick, 
der wenigstens das fflr die Ausbildung in den genannten  
Fachem Gemcinsame hatte hervorheben konnen, bringt, 
und daB flberdies das Eisenhflttenwesen noch besonders 
kurz behandelt worden ist. W ir rermissen z. B. hier dio 
Namen der hiittentechnisehen Bureaus und Sachverstan- 
digen, dio Angabe der Huttenschulcn 7.u Duisburg und 
Gleiwitz sowie die Titel der bekannten Ingenieur-Kalender

von Fehland und Stilhlen. Auch erschcint „Stahl und 
Eisen" schon seit dom Jahro 1907 nicht mehr (wie auf
S. 76 steht) monatlich zweimal, sondern wochentlioh, 
und die „Metallurgie" wird nicht bei Krupp, sondern 
bei Knapp in Hallo a. d. S. verlegt. Doch śind Fehler 
wio die zuletzt erwahnten im Grunde genommen Kleinig- 
keiten, die zwar den W ert des Buches etwas herabmindern, 
aber boi einer sorgfiiltigen Durehsieht des Textes rerhalt- 
nismiiBig leicht vermieden werden konnten. W ichtiger er- 
scheint uns die Frage, ob es nicht angebracht gewesen ware, 
unter den einzelnen Sondergebieten auch nooh zum minde
sten die in den betr. Fachkreiscn allgemein bekannten und 
beliebten Handbflcher aufzufflhren, sofern sich vollstan- 
digero Angaben fiber die Fachliteratur nieht ermoglichen 
lieBen. Zum Selilusse mochten wir noch empfehlen, dio 
jetzt im Texte zerstreuten Anzeigcnbliitter in einem bo* 
sonderen Anhange zu vereinen; die Einteilung nach Fach- 
gebieten ware trotzdem leicht aufrecht zu erhalten.

Wird das Jahrbuch in diesem Sinne verbessert und 
ausgestaltet, so dflrfte es u. E. mit der Zeit zu einem  
Naehschlagewerko werden, das man in vielen Fiillon mit 
Nut zen zu R ate ziehen konnte. O. B.

K n o r r ,  F r i e d r . :  Friedliofe der dlteren FAsenzeil 
in Sclileswig-Hólslein. Teil I  m it 6 Tafeln. lferaus- 
gegeben von dem Sclileswig-Holsteinisehen Museum 
vaterlandischer A lterttim er. Kiel 1910, Lipsius
& Fischer (i. Komin.). 39 S. 4°. 2 ,IC.

Im  AnschluB an Mestorfs „Urnenfriedh6fe“ gibt der 
Vcrfasser, gestfltzt auf neuere Gesamtfunde, eine chrono- 
logisehe und tyjwlogisehe KJassifikation der schleswig- 
holsteinischen Fundo aus der iilteren, d. i. vorromischen 
Eisenzeit. Wir flbcrlassen es den Fachleuten, darflber cin 
Urteil zu fallen, wieweit dieses dem Vcrfasser gelungen ist, 
denn wir mflsscn gestehen, daB wir uns in dem Schematis- 
nius der Herren Prahistoriker nur schwer zurechtfinden, 
und daB wir die Bedeutung der einzelnen „Lcitfossilien“ , 
wie Gełiehtsurnen und Bombennadeln, n icht abzuschatzen 
wissen. Wer mit L. Beck nicht an das „eherne Zeitalter1- 
glaubt, welches nach Ansicht der Prahistoriker der 
„eisernen" Zeit vorausgegangen sein soli, wird der vor- 
liegenden Arbeit m it Interesse entnehmen, daB heutigen- 
tags das Vorkommen des Eisens in der jUngeren „Bronze- 
zcit“ erwiesen ist, und daB dio eigentliche „Eisenzeit"  
in Schleswig-Holstein nicht, wie J. Mestorf annahm, im
2. Jahrhundert, sondern schon im 5. Jahrhundert v. Chr. 
beginnt. —  Die Urnenfriedhofo bieten an Eiscnsachen nur 
kleinere Gebrauchsgegenstande, wie Nadeln, Gewandhaken 
und Schmuckstiicke. Bei letzteren dient das Eisen zur 
Hinterlegung dor Bronzeverzierungen. D as Eisen wurde 
also schon damals geringer geaehtct ais die Bronze. Eiserno 
Waffen und groBere Werkzeugo finden sieh weder in den 
Grabern der „Bronzezcit" noch der iilteren „Eisenzeit", 
Sollte diese Tatsacho nicht den Anhangern der BronzeT 
zeittheorie zu denken geben ?

Leider ist es dem Yerfasser noch nicht m oglich, zu 
entscheiden, ob und welcho Eisengegenstande im Lando 
selbst Terfertigt sind. Auch andero technologische Fragen, 
wie diejenige nach dem ersten Auftreten von Stahl, von 
SchweiB- und Lotverbindungen u. dgl. harren noeh der 
Losung. So ist denn fflr die Urgeschichte des Eisens von 
diesen systematischen Forschungcn der prahistorischen 
W issenschaft noch reiehe Ausbeute zu erwarten. Jo/t.

Maschinenbaupraxis. U nter M itwirkung bew ahrtcr 
Betriebsleiter herausgegcben von H . I I  a e d e r , 
Ingenieur fur allgemeinen Maschinenbau. Teil I: 
W erkstattw inke. Mit 750 m eist maBstablichen 
Abbildungen. W iesbaden, O tto H aeder 1910. V I, 
224 S. 8 °. 4,50 JC, geb. 4,80.

Dio Torliegende Schrift gibt eine Anzahl Anleitungen  
fflr die Bearbeitung von Maschinenteilen, indem die Auf- 
spannvorrichtungen, Werkzeugo usw. in Wort und Bild
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dargestellt werden. Der Vcrfasser liat von vornlierein 
auf jede 'system atische Behandlung ver/.ielitet und dio 
einzelnen Vorgiinge, alphabetisch, geordnet, ziemlich bunt 
durcheinander beschrieben. Das Buch hat so das Aus- 
sehen des Notizbuehes eines Mcisters, aus dcm allerdings 
mancher Betriobsleiter einen wcrtvo!len Wink entnehmen 
kann. Da jc<le Gliederung fehlt, liiCt das Buch die Be
handlung sehr wichtiger Wcrkstattvorgiinge, w ie z. B. das 
H arten, das Messen und Kontrollieren m it modernen 
Lehron, Massenhcrstellung beim Bohrcn mit Schablonen 
usw., vermissen. Die M itarbeiter haben liauptsiichlich 
ihre Krfahrungen im Gasmotorcnbau behandelt; andere 
wichtige Zweige des allgemeinen Maschinenbaues treten  
dagegen zu sehr in den Hintergrund. GrOndlichere Durch- 
arbeitung und Vervollstandigung konnten das Bueh bei 
den spateren Auflagen zu einem wertvolien Ratgeber der 
Betriobsleiter machen. A . Wallichs.

O l s s ś j n , W ., G eneralleitnant: Jern og Slaal. E n 
k o rtfa tte t fremstilling. K ristiania, Johannes B jurn- 
stads Forlag 1910. IV, 219 S. 8 °.

D as vorliegende W erkchen bildet gcwisscrmaBen 
ein SeitcnstOck zu dem teehnisehen Teil der vom ,,Verein 
deutscher Eisenhuttenleute1' herausgegebenen „Gemein- 
faBlichen Darstellung des Eiscnhtittenwesens“ , indem der 
Verfasser versucht hat, auf etw as tiber 200 Seiten seinen 
Lesern eino gedrangte Uebersicht Ober das weitverzweigto 
Gebiot der Eisenhilttenkunde zu geben. Allein Ansehein 
nach ist ihm dies auch recht gut gelungen, nur lassen 
einzelne der cingcfOgtcn Abbildungen an Saubcrkcit und 
Klarheit zu wOnscHen flbrig. Otto Vogel.
O s t e r t a g ,  P ., Professor in W interthur: Die 

Enlropielafel fiir Luft und ihre Ver\vendung zur 
Berechnung der Kolben- und Turbo-K om pres- 
soren. Mit 11 Textfiguren und 2 Diagram rntafeln. 
Berlin, Ju lius Springer 1910. 37 S. 4 ° . 2,80 . l i .

D as Buch und dio beiden Tafeln werden den Stu- 
dieronden und dem K onstrukteurfiir Kolbenkompressoren 
wio aucli ftir Turbokompressoren eino wertTollo Unter- 
stOtztmg bei ihren Arbeiten sein. Dio AusfUhrungen 
sind sehr klar gehalten. f r .  1{.

P i l g r i m ,  ® r.=^ug. H e i n r i c h ,  in S tu ttg a rt: 
Vollslandige theorctische und praldische Berech
nung der Eisenheton-Konstruktionen m it genaucr 
Gewolbe- und Bahm enberechnung und ausfuhr- 
lichen Beispielen. Mit 140 Abbildungen im 
Texto. W iesbaden, C. W. K reidcl’s Verlag 1910. 
100 S. 2 ". K art. SM .

D as Buch ist eino Erweiterung der in H eft 3 des Jahr- 
ganges 1909 der Hannoyerischen „Zeitschrift ftir Archi
tektur und Ingenieurwesen" ersehienenen Abhandlung 
desselben Yerfassers Ober Berechnung von Eisenbeton- 
Konstruktionen. D ie Erweiterung bestelit in der Haupt- 
sacho in der Entwicklung der Biegungsformeln unter 
AussehluB der Zugfestigkeit des B etons, der Berechnung 
der Schubarmiening som c der Berechnung der Wiilb- 
und Rahmenkonstruktionen, wobei ycrschiedeno Methodcn 
angowendet und miteinander verglichen werden. Die 
Ableitungen sind ganz allgemein gehalten und ziemlich 
kompliziert. Sie haben in erster Linio wissenschaftliehen  
W ert, ihre Anwendung in der Praxis wird durch einige 
durchgereehnete Beispiele erlcichtcrt. Turley.

S e x t  o n , A. H u m b o l d t ,  E m eritus Professor of 
Metallurgy in the Glasgow and W est of Scotland 
Technical College: Fuel and refractory małerials. 
(Second edition.) London, Blaekie & Son, L td ., 
1909. 364 S. 8 ». Geb. 5 sh.

Voriiegendes, in 2. Auflage erschieneno Werk gibt 
in  ttbersichtlicher Weiso ein umfassendes Bild der gesamten

Feuerungstcchnik. Nach eingehender Erorterung der 
Theorie des Brennens sowio der cntstchcnden Yerbrcn- 
nungsprodukto wird das Gebiet der Thermochemio be
handelt. Hieran schlieBt sich eino Beschreibung der Brenn- 
stoffo —  natOrliche und kunstliche —  nach ihrem Vor- 
kommen ais festc, flOssige und gasformige. Es werden dann 
die zur Herstellung von Hólzkohle benutzten Einriclitungen 
und Oefen sowie die yerschiedenen Ofensystemo zur Ver- 
kokung der Steinkohle m it und ohno Gewinnung der 
Nebenprodukte behandelt. Nach Besprcchung der festen 
und fliissigen Brennstoffe folgt eino cingehcnde Ueber- 
sieht der hauptsachlich zur Verwendung kommenden Gas- 
arten: Retorten-, Generator-, Wasser- und Oelgas. Dio 
bei der trockenen Destillation entstehenden Nebenpro
dukte sind nur kurz behandelt. Ein besonderes Kapitel 
ist don Ofeneinrichtungen gewidmet, welche der Her
stellung dor Metallc durch das Sehmelz- bezH-. durch das 
DestilIationsverfahren dienen. Der niichsto Abschnitt 
gibt oino Uebersicht Ober die gebriiuchlichen Pyrometer 
und Kalorinictcr, und den SchluB bilden Untersuchungs- 
incthoden der Brennstoffe sowio eine Abhandlung Ober 
feuerfestes Materiał. Das Werk bringt in kurzer gedrangtor 
Form das Wissenswerte aus Theorie und Praxis der Brcnn- 
etofftechnik und unterstOtzt und yeransehaulicht das Ge- 
sagtc durch zahlreiche Abbildungen und Tabellen. Leider 
hat der Verfasser augenblicklich noch fOr notwendig ge
halten, die alten englischen MaBe und Gewichte beizu- 
bchalten, so daB beim Studium des Werkes dio liistigen 
Umrechnungen in das metrische System  nicht erspart 
bleibcn. j ) r j]

Worterbiicher, IUustrieńe Technische, in sechsSpraclien: 
D eutsch, Englisch, Franzosisch, Kussiseh, Ita- 
lienisch, Spanisch. Nach der besonderen Methode 
D einhardt - Schlomann bcarbeitet von Alfred 
S c h 1 o m a n n , Ingenieur. Band V I I I : Der 
Eisenbeton im Hoch- und Tiefbau. Unter 
der redaktionellen M itarbeit von Ingenieur 
H e i n r i c h  B e e h  e r , Berlin. Mit iiber 900 
Abbildungen und zahlrciehcn Form eln. Miinchen 
und Berlin, Ii. Oldenbourg 1910. V II, 415 S. 8 °. 
Geb. 6 .li.

Der vorlicgcndo VIII. Band der „Jllustricrten Tech- 
nischcn WortorbOcher" hat, ahnlich wio seino Vorganger, 
welche aber fast ausschliefilich dem Maschinenbau gc- 
widmet waren, den Zweck, móglichst alle teehnisehen 
Begriffe des Eisenbeton-Baufachcs in sechs vcrschiedencn 
Spraclien (Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, 
SjMinisch und Russisch) nebeneinander zum Ausdruck 
zu bringen. In wie weit es gelungen ist, durch dic AusdrOcko 
der yerschiedenen Sprachen yollstiindig identisehe Bo- 
griffe zu bezeichnen, entzicht sich allerdings meiner 
Beurteilung, jedoch dOrfte im Hinblick auf dio hervor- 
ragende Aufnahine, die dio frOhcren Biindo in Fach- 
kreisen gefunden haben, kein Zwcifel darOber bestehen, 
daB auch das yorliegende Buch in dieser Beziehung alles 
bietet, was mit ROcksicht auf dio noch wenig ausgepragten 
internationalen Beziehungen zwisehen den Eisenbeton- 
Fachleuten und auf das geringe ^Uter des Eisenbctonbaues 
moglich ist. A is Dolmetseh zwisehen den einzelnen 
Sprachen dient flberall, wo es nur angiingig ist, die Zeich- 
nung, m ittels welcher fur jeden Ingenieur cin ganz be- 
stim mter Begriff zum Ausdruck gebracht werden kann. 
Auch hierin liegt eine groBo Gewiihr fOr dio Identitiit 
der in den yerschiedenen Sprachen wiedergegobonen 
Begriffe. D as Buch ist offenbar fur don internatio
nalen Gedankenaustausch yon hohem Wert, auch wird 
cs bei Streitigkeiten z. B. in patent- und ziyilrecht- 
lichen Fragen von Bedeutung sein. Das Auffinden dor 
gesuehten Begriffe ist bequem gem acht durch eine 
InhaltsObersicht und ein alphabetisch geordnetes Wort- 
register. Turley.


