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A. Allgemeiner Teil.
E. K i r s t e :  Z u r  G e s  c h i c h t  e de s ,  E i s e n -  

e r z b e r  g b a u c s i m A 11 e n b u r g e r L a n d c. Die 
friihesten N achrichtcn iiber Bergbau im  A ltenburger 
Lande findet m an in den A kten  des Justizam tes Gera. 
D am ach  miissen bei Posterstein  Eisenerze gewonnen 
worden sein. Y erm utlich sind daselbst mehrere 
W erke gewesen. Die A kten reden von einem „W erk 
bei Posterstein11, von „S t. D orothea M agdalena bei 
Posterste in ' 1 und „S t. Johannis bei Pollenhain in 
der Niihe von Posterstein11. Die A kten stam m en aus 
den Jahren  1602 und 1603. Aehnliche Eisengruben 
haben bestanden bei P aitzdorf und bei Ronneburg; 
bekannt sind ferner die E isengruben bei N aulitz und 
die Eisenberge zwischen Heukewalde und Nisch- 
witz. N achrichtcn iiber den Eisenbergbau bei Eisen- 
berg sind auch erwahnenswert. Die B ergbauakten 
des Geheimen Archivs im  A ltenburger M inisterium 
geben hierzu einigen AufschluB. 1710 entdeckte man 
bei N aulitz einen E rzgang; 1711 wird bei Graitschen 
im  Eisenberger Revier ein Gang von E isenstein ent- 
bloBt. Spuren von Schachten finden sich auch bei 
R auda und bei E tzdorf. [„Jlitteilungen aus dem 
O sterlande“ , A ltenburg 1910, S. 61.]

F  r d. F  r e i s e berichtet in seinen 
„M aterialien zur Geschichte des brasilianischen Berg-

L I I a„

baues“ auch uber die G e s c h  i c li t  e d e s E i s e n -  
b e r g b a u e s  i n  B r a s i l i e  n. Die erste Nach- 
rich t iiber Fundę von Eisenstein in Brasilien, in der 
Niihe von Santos, en th a lt ein Brief des Jesuiten  
A uchieta vom  Jah re  1554. Um 1590 oder 1597 ent 
deckte ein P aulistaner, Alfonso Sardinha, bei dem 
Morro de Biraęoyalia Eisenerze, zu deren Zugut- 
m achung er u n te r Zuziehung eines spanischen 
Schmelzers auf seine K osten eine H iitte  m it kata- 
lonischen H erden errichtete. 1599 kam  auf die 
K unde von den M ineralfunden der Generalgouver- 
neur D. Francisco de Sousa, begleitet von zwei 
D eutschen, nacli den Gruben, um  dieselben fiir den 
Konig in Besitz zu nehm en und ihre A rbeiten zu ver- 
Yollkomnmen. Am 15. August 1603 wurde das erste 
Berggesetz in Brasilien erlassen. 1609 wurde cin 
E isenwerk auf der Insel S an t’ Ainaro in der B ucht 
von Santos errichtet. 1629 w urde der Betrieb wieder 
eingestellt. Spiitere Schmelzversuche (um 1765) 
blieben wegen des hohen T itangehaltes der Erze 
oline nennensw erten Erfolg. 1809 wurde bei G aspar 
Soares ein Hoehofen errichtet, der aber wegen 
W assermangels n icht in Betrieb kam . 1815 errichtete 
ein Deutscher, Schonewolf, zwei kleine Oefen, deren 
Betrieb 1821 wieder eingestellt werden mulite. 
Seit 1808 plantc Kónig Johann VI. von Portugal 
eine Neuanlage in Y panem a. Das W erk wurde 1810
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von einem Schweden C. G. H edberg errichtet, aber 
schw indelhaft betrieben. 1814 wurdo Varntiagen 
zur N euordnung der Anlage aus Portugal berufen. 
Am 1. Ń oyem ber. 1818 fand der erste Roheisen- 
abstich  s ta tt . D er Betrieb dauerte bis 1895. Am
17. D ezembcr 1812 wurde der B etrieb der bei Con- 
gonhas do Campo gelegenen F abrica P a trio tica  
eroffnet. Sie gełiorte einer von dcm  Grafcn von 
Palm a gegrundeten und  von v. Eschwege geleiteten 
Gesellschaft und umfaBtc vier Stiickofen, zwei 
W arm ofen, einen W asserradham m er und  einige 
Pochstem pel. Den erforderlichen W ind erzeugte ein 
W assertrommelgeblase. 1817 griindotę der fran- 
zosische Chemiker und M echanikcr F. De Monlevadc 
bei Caetć einen kleinen Hochofen. 1825 erbaute 
er bei St. Miguel de P iracicaba eine neue E isenhiitte, 
die bis 187G bestanden ha t. 1864 bestanden in Minas 
Geraes 120 Schmieden. Costa Scna ziihlte 1879 
30 E iscnhiitten  in Minas. 1883 gab es daselbst 
75 Sehm clzhiitten. Die neuesten auf p riva tcr Ini- 
tia tiye  beruhenden U nternehm ungen sind die fol
genden: 1888 w urde bei I ta b ira  dic Usina Esperanęa 
m it einem Ofen von 4 t  Tagesleistung e rbau t; sic 
ist bis heu te  in gutem  Betriebe. 1892 wurde die 
H iitte  bei Miguel B urnier errichtet. Die 1893 cr- 
rich tete  H iitte  von Monlevade wurde 1897 ein- 
gestellt. Dic gegenwiirtige Eisenerzcugung Bra- 
siliens betriigt etw a 2100 bis 2200 t  GuBeisen erster 
Schmelzung und  etw a 2000 t  Stabeisen. [„Arch. 
f. N. u. T .“ 1910, Septem ber, S. 462/7.]

F  r  d. F  r e i s e: G c s c h i c h t l i c h e s  ii b e r 
d e n  M a n  g a n  e r  z b o r  g |b  a  u  i n  B r a  s i 1 i e n. 
Dic E ntdcckung der brasilianischen M anganerzlager, 
die heute in Betrieb stehen, ist v. Eschwege zu ver- 
danken (vgl. die vorsteliende M itteilung), der sie 
von Qucluz, Bedondo, Itab ira , Ouro P re to  und 
D iam antina beschrieb. D am als ha tten  die Vor- 
kommen indessen keinen W ert, weil Manganerze 
im  Eisenhiittenw esen noch keine Anwendung fanden. 
1888 w urden beim  B au der S taa tsbahn  die m ach
tigen Yorkomm en bei Miguel B urnier bekannt, deren 
A usbcutung 1893 durch die F irm a Costa & Almeida 
begonnen wurde. 1898 w urden dic L agerstatten  bei 
Pequiry, unw eit Queluz, von neuem  angefahren. 
In  demselben Jah re  entdeckte m an bei N azareth im 
S taa te  B ahia M anganerzlager, zu deren Inangriff- 
nahm e sich eine Gesellschaft bildete. 1899 kaufte  
ein belgischcs K onsortium  Erzfelder bei Saram enha, 
unw eit Ouro P reto , verlegte dann aber seine Tatig
keit nach S. Gonęalo, 11 km  von Queluz entfernt. 
Die bedeutendsten  Gruben sind die bei Miguel 
B urnier —  Usina W igg —  und beim Morro de Mina. 
[„Arch. f. N. u. T .“ 1910, Septem berhcft, S. 468.] 

E i n e  S ii k u 1 a  r  e r  i n n e r  u n g f ii r  d i e  
h e i m i s o h e  I n d u s t r i e .  Am 7. Septem ber 
1810 berichtete der westfalische F inanzm inister an 
Konig Jerom e, den B ruder Napoleons: „S ire! Die 
F a b r i k a t i o n  d e s  G u f i s t a h l s ,  woraus die 
feinsten, schneidenden W erkzeuge gcfertigt werden, 
is t bisher cin Geheinmis und ausschlieBliches Eigen-

tu m  yon England gewesen. Vergebens h a t die In 
dustrie anderer N ationcn nach dcm  Besitze dieser 
K unst gestrebt, obgleich von m ehreren Gouveme- 
m ents Preise auf ihre E ntdeckung gesetzt worden 
sind. Dies scliien W estfalen yorbchaltcn zu sein. Die 
E hre davon gebiihrt dcm Obcrbergingenieur V o 1 k - 
m a r  zu Braunschweig, dem Ingenieur R e i n k i n g  
und dem U nteringcnieur T i e m a n n .  D er erstere 
gab die A nleitung zur F abrikation  von GuBstahl und 
die letzteren brachten sie auf der K arlsh iittę  zur Aus- 
fuhrung. Ich  habe die E hre, Ew. M ajestat die erste 
P robe dieses neuen Zwciges der N ationalindustrie 
zu ubcrreichen. Dieser GuBstahl vereinigt alle so 
sehr gepriesenen E igenschaften des englischen GuB- 
stahls und ich glaube die Iloffnung liegen zu diirfen, 
daB er diesen in einem groBen Teile von D cutsch- 
land ersetzen wird. Ich bin usw. Kassel, den
7. Septem ber 1810. Graf von Bulów. “ [„Anz. f. d. 
D rah t-In d .“ 1910, 25. O ktober, S. 424.]

Dr. P a u l  M a r  t e l l :  Zur Geschichte des 
; GieBereiwesens in Schlesien. (Der A rtikel w ird 
noch fortgesetzt.) [,,GieB.-Zg.“ 1910, 15. Nov., 
S. 696/8.]

J o h n  B i r  k  i n  b i n  e: Die Eisen- und  S tah l
industrie in  Mexiko.* [„Ir. Ago“ 191.0, 8. Sept., 
S. 556/68.]

F. M. F  e 1 d h a  u s: Die erste Dampfm aschinc 
in Oesterreich. [„Z. d. Oest. I. u. A .“ 1910,14. O kt., 
S. 647/8.]

H . W. D i c k  i n s  o n :  Die Vorg;inger der
W attschen D ampfm aschinc.* [„Z. f. p rak t. Ma- 
schinenbau“ 1910, 26. O ktober, S. 1982/84.]

A. M a i l  e t :  Die praktische E ntw icklung der 
D ampfm aschinc.* [„Mćm. S. Ing. ciy.“ 1910, A ugust- 
heft, S. 127/223; Septem berheft, S. 227/329.]

F. M, F e l d h a u s :  Z u r  G e s c h i c h t e
d e r  D r a h t s e i l e .  U m  das J a h r  1780 fertigte 
der franzósisclie Mechanikcr R  e i g n i c r zuerst 
aus E isendrah t Seile an, die er m it der H and  zu- 
sam m endrehte. Sie dienten aber nur ais Blitz- 
ableiterscile. Um das J a h r  1798 h a t dann ein ge- 
wisser W. H a n c o c k  in B irm ingham  das D rah t- 
seil ais E rsa tz  der H anfstricke angegeben. E s heiBt 
dariiber 1799 im Almanach der F o rtsch ritte  von 
B u s c h  (Band I I I ,  Seite 519): „H err W. Hancock 
von B irm ingham  h a t m etallene Strickc oder K etten  
angegeben und verfertigen lassen, welche s ta t t  der 
hanfenen Stricke in groBen M anufakturen gebraucht 
werden konnen, wofiir ihm eine P ram ie von 
50 Guineen zuerkannt wurde. Den Zeugnissen zufolge 
gehen diese K etten  so bicgsam wic cin H anfstrick 
iiber die Rollen, so wie sie zugleieh w eit besser halten , 
ais cin Strick von 2 Zoll im  Durchmesser, der yon 
dem besten H anfe gem acht worden, daher sie denn 
auch  bereits in groBen M anufakturen und iiberall, 
wo viel S tarkę erforderlich ist, angew endet werden, 
n u r miissen sie nach J o h n s o n s  R a t aus starkem  
Eisen gezogen werden, um alles fchlerhafte Eisen zu 
entdecken. U eberhaupt sind sie jeder wirkiichen
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K ette  vorzuziehen, ais welche bei groBęr A nstren- 
gung nich t selten an  den zusammęngeschweiBten 
Enden bricht- da hingcgen diese K ettcn  aus Eisen, 
das in  D rah t gezogen worden, k a l t  g e w e b t  
w o r d e n und  es daher unmoglich ist, daB ein 
falsohes Glied s ta tt  haben konne." [„Anzeiger f. d. 
D rah tindustrie11 1910, 25. Septem ber, S. 379/80.]

D r a h t  z i e h  e r :  B e i t r a g  z u r  G e -
s c h i c h t e d e r D r a h t z i e h e r e i . *  A bbildung 
und Beschreibung einer alten holzernen Ziehbank 
sowie einer fu r A nna von Dilnem ark um  1564, w ahr
scheinlich in D eutschland, hergestellten D raht- 
ziehbank. L etztere befindet sich je tz t in  dem Mu- 
seum zu Cluny bei Paris. [„The M etal In d u stry “ 
1910, Ju liheft, S. 285/7.]

E r i c h  B e c k e r :  Aus der Geschiehte der 
Z ahnrader und Zahnraderfrasm aschinen. [,,Z. f. 
W erkz.“  1910, 25. Nov., S. 77/8.]

Dr. B. N e u m a n n :  Das E isenhuttenw esen im 
Jah re  1909. [„G lu ck au P  1910,12. Nov., S. 1811/15;
19. N ov„ S. 1845/52.]

Dr. II. G r o f i m a n n :  D i e  E n t w i c k l u n g
d e r  B e r g w e r k s i n d u s t r i e  i n  K a n a d a .  
Nach Besprechung der hauptsachlichsten Bergbau- 
p roduk te  des Landes und zahlreichen statistischen 
Zusammenstellurigen kom m t Yerfasser zu dem 
SchluB, daB nach den U eberraschungen, welche dic 
B ergbauindustrie des Landes in der letzten Zeit 
erlebt h a t, es ais sicher erscheint, daB aucli in 
Z ukunft — yor allem m it der ErschlieBung der Ver- 
kehrsverhaltnisse —• K anada ein Land der unbe- 
grenzten Moglichkeit auf dem  Gebiet des Berg- 
baues bleiben wird. [,,Vcrh. Gewerbfl.“  19.10, No- 
vem berheft S. 557/70.]

Die W erke der In land  Steel Company.* [„Ir. Age“ 
1910, 20. O kt., S. 910/7.]

D i e  M o n t a n i s t i s e h e  H o c h s c h u l e  
i n  L e o b e n . *  Eingehende Beschreibung des kiirz- 
lich eroffneten neuen Hochschulgebaudes. [„Oest. 
Z. f. B. u. H .“  1910,12. N ov„ S. 637/41.]

S r . - ^ n g .  J  u 1 i u s G r u n w a l d :  D e r B i 1 - 
d u n g s g a n g  d e s  F a b r i k l e i t e r s  v o n  E m a i l -  
l i e r w e r k e n  u n d  d e r  M a n g e l  a n  F a c h 
s c h u l e n  f t i r  d i c  E i s e n i n d u s t r i e  D e u ts c h -  
l a n d s  u n d  O e s t e r r e i c h - U n g a r n s .

Die Zeit des Em pirism us, der R ezeptekram erei 
is t endgultig vorbei. Auch die E m ailindustrie kann 
sich dem Zuge der Zeit, dem  F o rtsch ritt n icht 
m ehr verschlieflen und is t m ehr denn je  genotigt, 
sich alle w issensehaftliehen F o rtsch ritte  auf che- 
m ischem  und  niechanisch-technologischem Gebiet, 
soweit sie das Fach interessieren, anzueignen. 
W elchen B ildungsgang soli m an nun von einem ino- 
dernen Fabrik leiter eines groBen W erkes verlangen ? 
U nbedingt erforderlich sind ein Reifezeugnis und 
gewissenhafte cliemisch-technische Studien an einem 
Technikum , noch besser an einer Technischen H och

schule. W enn w ir auch von einer Ausbildung an  
H ochschulen fiir die zukunftigen L eiter kleinerer 
Betriebe absehen, so muBten wir im Interesse unserer 
Industrie  tro tzdem  den Wunsch iiuBcrn, auch in 
solchen W erken B etriebsleiter von einer gewissen 
theoretischen Spczialausbildung zu sehen. Und hier 
gelangen w ir zu einem w unden P u n k t der E m ail- 
industrie: W ahrend die deutsche K eram industrie, 
die etw a 60 000 A rbeiter beschaftigt, gegen 20 vor- 
ziigliche Fachschulen und Kunstgewerbeschulen m it 
der K eram ik ais Lehrfach besitzt, fund die K eram ik 
auBerdem in den Yorlesungen iiber chemische Tech
nologie an den meisten Technischen Hochschulen 
sachgemaB doziert wird, zah lt die Em ailindustrie 
D eutsehlands heu te  schon gegen 25 000 Arbeiter, 
ohne irgend ein geistiges Z entrum , eine P flanzsta tte  
zukunftiger E inailliernieister und Fabrik leiter zu 
besitzen. D er jiihrliche Blcclikonsum der deutsehen 
Em aillierw erke wird z. B. auf 90 000 t  geschiitzt; 
zur Em ailbereitung in D eutschland werden jahrlich 
etw a 5 Millionen kg Borax, 3/ 4 Million kg Zinnoxyd, 
m ehrere Millionen kg Soda und Beizsauren, Tauseude 
von kg farbender Metalloxyde usw. vcrarbeite t. Der 
Jahresum satz  in em aillierter W are kann heute fiir 
D eutschland m it etw a 70 Millionen M ark angenomm en 
werden. In  Oesterreieh-Ungarn liegen die Yer
haltnisse ahnlich. W ahrend die K eram industrie der 
M onarchie, die gegen 30 000 A rbeiter beschaftigt, 
ungefahr neiin Vorzugliche Fachschulen und auBer
dem  H ochschulkurse besitzt, weist die gegen 17 000 
A rbeiter beschaftigende osterreichisch-ungarische 
E m ailindustrie kcinerlei Fachschulen oder Spezial- 
kurse auf. In  den anderen Landern is t es n ich t 
besser. Die E m ailindustrie beschaftigt dem nach in 
D eutschland und  Oesterreieh-Ungarn heute selirfh 
fast die halbe Arbeiterzahl, welclie,in der rein kera- 
mischen Industrie ta tig  ist. Welcliźś M iBverhaltm s 
in den Fachschulen! Es ist bogreiflich, daB unser 
Nachwuchs jede theoretische Fortbildungs- und A us- 
bildungsm oglichkeit en tbehrt, denn der Besucli Tecli- 
nischer H ochschulen ist kostspielig und verburg t aueh 
noch n ich t eine Spczialausbildung. Dic Fachschule 
miiBtc den jungen M ann m it den w ichtigsten theo
retischen und praktischen G rundlagen seines spateren 
Berufes bekannt machen. Sie konnte  gleichzeitig 
ais V e r  s u  c h  s a  n s t  a  11 fiir die MitgUeder eines 
eventuell zu griindenden Yerbandes der E m ail
industrie dienen. D aneben konnten kiirzere Lehr- 
kurse fiir bereits in der P rax is stehende Fachleute, 
sowie fiir absoM erte  Chemiker und Techniker ge- 
schaffen werden. W enn fiir die 60 000 A rbeiter 
beschaftigende K eram industrie D eutsehlands gegen 
20 rorzugliche Fachschulen bestehen, so ware 
die E rrich tung  von vorlaufig einer Fachschule fiir 
die gegen 27 000 A rbeiter beschaftigende deutsche 
E m ailindustrie gewiB ein bescheidenes Ycrlangen. 
U nter U m standen konnte eine solche Fachschule 
einer bereits bestehenden keram ischen Fachschule 
angegliedert werden. Dasselbe gilt fiir O esterreieh- 
U ngarn. [,,Sprechsaal“ 1910, 10. N or., S. 672/3.]
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B. Brennstoffe.
1. H o lz  und  H o lz k o h le .

I - I . A m i n o f f :  E i n  n e u e r  V e r k o l i l u  n g s -  
o f e n  (C. M arksPatent). Die E inriehtung dieses K anal- 
ofens geht aus Abbildung 1 hervor. [„Industritidn ing
Norden “ 1910, 28. O kt., S. 
1910, 20. O k t ,  S. 1225/7.

338; „Aff&rsvarldcn“

Abbildung 1. Verkohlungsofon.

2. Torf,

Dr. N. C a r o: M o o r k u l t u r  u n d  T o r f -  
v e r  w e r t  u n g. Die Yergasung von halbnassem  
Torf u n te r Gewinnung der Nebenerzeugnisse nach 
dem Yerfahren von Caro-Frank erm oglicht die 
rationelle M oorverwertung im  GroBen. Die M ęthode 
erschlieBt neue K raftąuellen, die den W asserkrilften 
ais gleichwertig an die Seite gestellt werden konnen. 
[,,E . T. Z .“ 1910, 10. Nov., S. 1138/40.]

3. S te in k o h le  u nd  B r a u n k o h le .

S. Z. d e F e r r a n t i :  K o h  1 e n e r h a 11 u n g .  Der 
Yerfasser bespricht die Yerfahren zur Umwandlung 
der Kohle in Energie im allgemeinen, dann speziell
i n elektrische Energie, die Roheisenerzeugung, die 
Eisen- und Stahlerzeugung. Die Kohlenersparnis, 
die zu erzielen wiire, wenn nahezu alle (englische) 
Kohle in elektrische Energie um gew andelt wurde, 
schatzt Vcrfasser auf 80 bis 90 Millionen Tonnen im 
Jahre. [„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910,18. Nov., S. 817/8.]

O s o a  r S i m  m e r  s b a  c h: M i t t e i l u n g e n
ii b e r  d e n  K o h 1 e n b e r  g b a u d e r  Y e r -  
e i n i g t  e n S t a a t e n  v o n N o r d a m e r i k a .  
Nach offiziellen Berichten der „U nited  S tates 
Geological Survev“  (Parker). [,,B. u. H. R und.“  1910, 
5. Sept., S. 243/51; 20. Sept., S. 255/61.]

J . I>. W. B i r  k i n b i n e: A usbeutung der
Kohlenlager im S taate  Oaxaca (Mexiko).* [„Buli. 
Am. Inst. Min. E ng .“ 1910, Septem berheft, S. 671/92.]

Dr. E d .  G r a e f e :  ROckblick auf die deutsche 
B raim kohlenteerindustrie in den letzten 25 Jahren. 
[„B raunkohle", 1. Sept., W. 386/93.]

Dr. E d .  G r a e f e :  Ueber kanadischen Oel-
schiefer. [„B raunkohle11 1910, 16. Sept., S. 424/6.]

B u t ó w  und D o b b e l s t e i n :  Ausnutzung 
m inderw ertiger Brennstoffe auf Zechen des Ober- 
bergam tsbezirks D ortm und.* (Ygl. S. 1666.) [„Gliick- 
auf“  1910, 15. O ktober, S. 1661/3; 12. November, 
S. 1809/11.]

A r t h u r  H a n f f :  E lektrischer Betrieb von 
B rikettfabriken, insbesondere elektrischer Pressen- 
antrieb.* („B raunkohle11 1910, 25. Nov., S. 581/92.]

4. K ok s.

T. C a m p b e l l  F u t e r s :  Der E llio tt-Jones 
vertikale Koksofen.* [„Ir. Coal Tr. Rev.“ 1910,
16. Sept., S. 432/3; „Coli. G uard.“ 1910, 23. Sept., 
S. 608.]

Die K oksindustrie Mexikos. [„Eng. Alin. J . “ 
1910, 1. O kt., S. 667.[

A d r i a n  S a y :  F i i l l g a s a b -  
s a u g u n g b e i  K o  k  s o f e n.* D er 
Yerfasser beschreibt in sehr eingehender 
Weise die bei den Koksofen der „Com- 
pagnie des Mines de TEscarpelle11 ange- 
w endeten E inrichtungen zum Ableitcn 

der beim Fallen der Koksofen auftretenden Gase. 
Die nachstelienden Abbildungen 2 und  3 sind ohne 
w eitere E rk larung  verstandlich. [„B ulletin  et 
Comptes rendus mensuels de la Societć de l’In - 
dustrie m inćrale” 1910, A ugustheft, S. 135/40.]

L ehmabd/chtung

Abbildung 3. Explosionsklappe.

A. T l l a u :  Die E ntfernung  der Graphitans&tze 
aus den Steigerohren der Koksofen m it Neben- 
produktengewinnurig.* [,,G liickauf“ 1910, 19. Nov„ 
S. 1839/45.]
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N. G l a s e n a p p :  G e w i n n u n g  v o n  N e b e n -  
p r o d u k t e n  d e s .  K o k e r e i b e t r i e b e s  i m  
D o n e z g e b i e t .  Yon den 23 Firm en, die im 
Donezgebiet zurzcit Koks erzeugen, gewinnen gegen
w artig bloB 6 N ebenprodukte und von diesen sind 
wiederum bloB zwei auf die W eiterverarbeitung 
der N ebenprodukte eingerichtet. Die groBen siid- 
russischen H iittenw erke sind noch bei ilircn ver- 
a lte ten  Koksofen geblieben. [„Rig. Ind.-Zg.“ 1910, 
15. O kt., S. 299/300.]

K o k  s o f ę  n  g a s  z u r  K e s s e l f e u e r u n g .  
Um die Gase ihrer Bienenkorbiifen auszunutzen, ha t 
die Keokee Consolidated Coal & Coke Company in 
Keokec, Ya., in ihrer K raftsta tion  die Dampfkessel 
m it G asfeuerungen ausgerustet. Die in der vor- 
liegenden A bhandlung beschriebene Anlage ist seit 
zwei Jah ren  in Betrieb. [„Eńg. Rec.“ 1910,10. Sept., 
S. 296.]

A. R  i s p 1 e r: D i e  G r o B i n d u s t r i e  d e s
5 t  e i n k o h 1 c n t  e e r s.* A nthracen-Fabrikation. 
[,,Chcm.-Zg.“ 1910, 1 1 . O kt,, S. 1074/6.]

5. P e tr o le u m .
Dr. F. W. M o l i e r :  Die Versorgung der W eit 

m it Petroleum  m it besonderer Berucksichtigung 
Deutschlands. (Fortsetzung und SchluB des schon 
S. 1662 erw ahnten A rtikels.) [,,P etro l.“  1910,
21. Sept., S. 1521/5; 5. Okt., S. 15/9.]

Dr. R i c h a r d  K  i B 1 i n g: Die E rdolindustrie 
im Jah re  1909. [,,Chem.-Zg.“  1910, 13. Sept.,
S. 961/2; 15. Sept., S. 969/72.]

Dr. M i i f f c l m a n n :  D i e  P e t r o l e u m -
i n  d  u s t  r  i e M a i k  o p s. In  dem D istrik t Maikop 
an den nordwestlichen Ausliiufern des K aukasus ent- 
w ickclt sich seit 1909 eine neue E rdolindustrie, die 
von Bedeutung zu werden verspricht. [„Allg. iisterr. 
Chem.- u. Techn.-Zg.“ 1910, 1. Nov., S. 163/4.]

Die N aphthaproduktion Bakus im Jah re  1909. 
[„Rig. Ind.-Zg.“ 1910, 31. O kt., S. 317.]

E r i c h  H o f f m a n n :  Die Oelfelder von
Tschatm a, T akla und E ldar i. K aukasus. [,,Petro l.“ 
1910, 5. O kt., S. 9/15.]

Die E rw eiterung der Erdiil- und Gasfelder von 
Louisiana, [„Allg. osterr. Chem.- u. Techn.-Zg.“ 
1910, 1 . N ov„ S. 165/6.]

Oelfeuernugen.

P e t r o l e u m  a i s  B r e n n m a t e r i  a 1 f ii r
i i  a  r  t  i n 0 f e n. E in  W erk yerw endet Petroleum  
zur Beheizung ihrer zwei neuen 8 0 1 - Oefen und 
hat auch ihren alten  5 0 1 - Ofen dafiir eingerichtet. 
[„ Ir. Coal Tr. R ev.“  1910, 16. Sept., S. 437.]

O e l f e u e r u n g  f i i r  W a r n i o  f e n . *  Das 
PreB- und Ham m erwerk der F irm a J . H. Williams
6  Co. in Brooklyn h a t seit sieben oder acht Jahren  
alle Oefen fiir Oelfeuerung eingerichtet, dieselbo 
ste llt sich billiger ais Kohlen- und  Gasfeuerung. Ab
bildung und  kurze Besclireibung der Oefen eigener 
B auart. [„ Ir. Age“ 1910, 27. Okt,, S. 976/7.]
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T r a g b a r e r  P e t r o l e u m o f e n . *  Der in 
der Quelle abgebildete, von der „Rockwell Furnacc 
Co.“ hergestellte tragbare Petroleum ofen d ient zur 
E rw arm ung von G egenstanden, die zu schwer oder 
zu unbequcm  zu handhaben sind, um  sie an einen 
festgebauten Ofen zu schleppen. E r findet Anwen
dung beim Ausgliihen von Stahl, beim Ausdehnen 
von Radreifen, zum Trocknen, Loten u. dergl. mehr. 
E r verbraucht etw a 7,6 1 Petroleum  in der S tunde 
und erzeugt eine lange saubere Flam m e. [,,Petro l.“ 
1910, 21. Sept,, S. 1536/7.]

6. Naturgas.

D i e  E  r d g a s q u e 11 c v o n  K i s s a r n u s  
(S i e b e n b ii r  g e n) u n d  d e r e n  p r o j e k - 
t  i c r  t  e A u s n u t z u n g .  Dem 290 m tiefen
Bohrloch entstrom en in 24 S tunden rund  900 000 cbm 
Gas. Dasselbe en th a lt 99 ,25%  M ethan, das einen 
Ileizw ert von 8500 bis 8600 Kalorien besitzt. Die 
der taglich ausstrom enden Gaśmenge entsprechende 
W arm emenge kom m t 124 Eisenbahnw agen B raun- 
kohle sehr guter Qualitiit gleich. Der ungarische 
S taa t p lan t eine entsprechende A usnutzung dieser 
ungeheuren W artnequelle und h a t zu diesem Zweck 
eine Kommission zum Studium  der einschlagigen 
Y erhaltnisse nach N ordam erika entsendet. [„Oest, 
Z. f. B. u. 11.“ 1910,1 . O kt., S. 563.]

L. K a t o n a :  Dio Gewinnung und A usnutzung 
des natiirliclien Gases.* [„B any. L ap .“ 1910,
1. Nov., S. 522/73.]

JI. H e r m a n n :  Das natiirliche Gas der y e r
einigten S taaten  von N ordam erika. [Bany. L ap .“  
1910 ,1 . N ov„ S. 574/81.]

F r a n z  Y n u t s k o :  Ueber natiirliches Gas-
[„B any. L ap .“ 1910, 15. Nov., S. 597/635.]

7. G e n era torgas  und W assergas .

G w o s d z :  Neuere G eneratoren fiir bituminćise 
Brennstoffe.*[„ Gliickauf “1910 ,17.Sept., S.1495/1500;
24. Sept,, S. 1525/30.]

Der Syracuse-Gaserzeuger.* [„Ir. Age“ 1910, 
13. O kt,, S. 858/9.]

A. K u p p e r s :  E in neuer D rehrostgencrator 
auf dem Peiner W alzwerk.* [,,Z. d. V. d. L “ 1910, 
15. O kt., S. 1796.]

W. G r u m - G r s c h i m a j l o :  E in Yersuch 
zur algebraischen Berechnung der Zusam m ensetzung 
des Generatorgases nach der elem entaren Analyse 
des Brennstoffes. (In  russischer Sprache.) [„Journal 
d. russ. m etallurg. Ges.“  1910, Nr. 3, S. 91/112.] 

Eine fahrbare AYasserstoffanlage.* [„Z. f. p rak t. 
JIasch .-B etr.“ 1910, 2. Nov., S. 2012.]

P. v o n  Z e i p e  1: E i n r i c h t u n g  u n d  B e 
t r i e b  d e r  G a s e r z e u g e r . *  Nach einigen all
gemeinen Bemerkungen iiber die Vergasung und 
einige dabei auftretende Schwierigkeiten beschreibt

Brennstoffe.
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C. Feuerungen.

P  r a  d e 1: D i c  V e r  w e  n d u  n g  k ii n s t -  
1 i c li e n Z u g e s f ii r  B r a u n k o  h i e n  f e u 
e r u n g  e u.* Unterwindfeuerungen. Ktinstlichc 
Saugzugfeuenm gen. Flugaschenfiinger. [„B raun- 
kohie“ 1910, 7. O kt. S. 469/75.]

A r n o JI ii 11 e r: Neucre E rfahrungen im  Be
triebe von Flugaschenfangern.* [,,B raunkohle“ 1910,
18. Now, S. 5(35/8.]

E  b e r 1 e : E i n f l u B  d e r  W a s s e r z u -
f ii h  r u n  g  a u f  d e  u W  a  r m e d u r c l i g a  n g 
d u r c h  E 'k  o n  o in i s e r  f 1 ii c li e n.* D er von 
der F irm a E. G r e e n  in  W akefield in den vicrziger 
Jah ren  des vergangenen Jah rhunderts  erfundene 
und  eingefiihrte Ekonom iser h a t im  letzten Jah r- 
zelint auch in D cutschland sehr groBe B edeutung 
gefunden. Derselbe is t gekennzeichnet durch die 
Verwendung guBeiserner gerader, vertikal angeord- 
ne te r Holire und eines mechanisch bewegten lluB- 
schabers. Man h a t von yerschiedenen Seiten versucht, 
diesen Ekonom iser zu verbessern, und h a t auch 
schm iedeiserne Ekonom iser nach dem Schlangenrohr- 
system  auf den M arkt gebracht. In  der H auptsache 
unterschciden sich die yerschiedenen guBeisernen 
Ekonom iser durch die W asserfiihrung und  durch 
die A nordnung der Rohre. Die zweite Yerschieden- 
heit der einzelnen K onstruktionen betrifft die 
W asserzufiilirung durch die Ekonomiser. Yer- 
anlassung hierzu gab das Bestreben, tlen Wiirme- 
iibergang zwischen Heizgas und W asser zu ver- 
bessern. D er Yerfasser ste llt auf rein rechnerischem 
Wege den EinfluB fest, den die W asserzufiihrung 
auf den W arm eiibergang austtbt. D anach kann 
von der W assergeschwindigkeit im  Ekonom iser 
n u r ein sehr geringer EinfluB auf die W arm euber- 
gangszahl erw arte t werden. Zur Kl2.rung dieser 
Frage w urden eingehende Versuche in der dam pf- 
teclmischen Y ersuchsanstalt durchgefiihrt. Dieselben 
werden beschrieben und die dabei erhaltcnen E r
gebnisse m itgeteilt. [„Z. f. D am pfk. u. M.“ 1910, 
5. Aug., S. 315/8; 9. Sept., S. 300/3.]

M. R. S c h u l z ;  E  i n f 1 u B d e r  W a s s e r -  
y e r t e i l u n g  i n E k o n o m i s e r n  a u f  d e  n 
W  a r  m  e d u r c h  g a  n g  d u r c h E k o n o m i s e r -  
f 1 ii c h e n.* D er Verfasser such t im AnschluB au die 
oben erwiihnte Arbeit yon E b e r l e  den Nachweis 
zu erbringen, daB die W asserverteilung bei den yer
schiedenen Ekonom isereinfiihrungcn von groBem Ein
fluB auf das w irtsehaftliche Ergebnis eines Ekono- 
misers sei. E r g ib t die Zeichnung und Beschreibung 
seiner E konom iserkonstruktion (Abb. 10 bis 12) und 
te ilt eine Reihe von Yersuchen m it, die dam it aus
gefiihrt worden sind. E r kom m t dabei zu dem  Ergebnis, 
daB die W asserverteilung bei E konom isern „System  
Schulz11 ganz andere N utzeffekte ais die guB
eisernen A pparate  ergibt. [,,Z. f. Dam pfk. u. M.“ 
1910, 4. N oy., S. 445/8; 11. Nov., S. 453/7.]

der Verfasser yerschiedene G eneratortypen. Da 
die m eisten derselben schon in „S tah l und E isen“ 
beschrieben sind, beschranken wir uns auf die 
W iedergabe der nachstehenden K onstruktionen. 
Abbildung 4 zeigt den aus dem Jah re  1843 stain-

Abbildung 4. Abbildung 5.
Ekńian- Generator. Korting- Generator.

Abbildung 8. Abbildung 9.
Genty- Generator. Su therland- Generator.

m enden E  k m  a n - G enerator, A bbildung 5 einen 
K o r t i n g s c h e n  G enerator aus dem Jah re  1903, 
Abbildung 6 ist der G enerator vou N e s h  e aus 
dem Jah re  1879, A bbildung 7 zeigt eine Yer- 
besserung des yorigen durch O l s c h e w s k y  aus 
dem Jah re  1881. Eine weitere Yerbesserung stam m t 
von G e n t y  (Abbildung 8) aus dem Jah re  1901. 
Abbildung 9 endlich zeigt den D oppel-G enerator von 
S u t h e r l a n d  aus dem  Jah re  1882. [„S tah l und 
E isen“ 1910, 17. N oyem ber, S. 1154/5.]

Abbildung 6. Abbildung 7.
Neshe-Generator. Olschewsky- Generator.
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N e u es U m s c h a 11 e v  e n t  i 1 
f i i r  R e g e n e r a t i v f ę u e r u n g e n . *
Das in  Abb. 13 gezcichnete Um- 
schalteventil, System  E. K r a u s e ,  
besteh t aus zwei halbkugel- oder 
auchkugelabscim itttorm igenG loeken 
(H auben), von denen die auBere den 
AnschluB an  die Gaszuleitung be- 
w irkt, w ahrend die innere das eigent- 
liche Umsehalteorgan darstellt. Die 
naheren  K onstruktionsdetails gehen L . .  
aus den Figuren ohne weiteres her- 
vor. [„Z. f.Dampfk. u. M.“ 1910.
4. Nov., S. 449/50.]

E . S t  a c h : B e s t  i m m  u n 'g  d e s  
D r u c k  e s u n d  d e r  G e s c h w i n d i g 
k e i t  v o n  G a s e n  u n d D  ii m  p f e n . *  
D er umfangreiche A ufsatz zerfiillt in 
folgende K apitel:

1. Messung des Druckcs. E inrichtung 
der MeBstelle, MeBgerate fiir D ruck. 
Druckm essung m it Bezugnahme auf den 
herrschenden B arom eterstand. Messung 
des absoluten Druckes.

2. Messung der Geschwindigkeit. MeB
gerate fiir Geschwindigkeit. Schreibende 
A pparate fiir Geschwindigkęitsmessung 
bei geringen statischcn D m cken. Yer- 
einigte Depressions- und  Geschwindig- 
keitsmesser. Schreibende Geriitc fiir Ge- 
schwindigkeitsmessung bei hohen sta ti- 
schen Driicken.

3. Dampfmesser. [,,G liickauf“ 1910,
19. Nov., S. 1833/9; 26. Nov., S. 1880/4.]

Abbildung 10 bis 12. Ekonomiscr naeh Schulz.
H a u p t f u c h s ,  b  == U a u c h s c h ie b e r ,  c — A s c b C tU re n , d  =  RcłniguiigsdfTnunj 
W n ś s c r e l n t r ł t t ,  f =  S c b l a i n m b a h n ,  £ — L u f t b n b n ,  h  =  D e f le k to  
1 =  A s c h e n s i lo ,  k  = ;  L u f t l e i t u n g ,  1 =  K u B ttir , m  =  A b s p e r r k l a p p e n ,  

n  =  A b d c c k p l a t t e .

G a s e / n t r if ffteinigungsofnung

Abbildung 13.
NeuesTUmschaIteventil 

ftir Regcnerativfeuerungen. 
System Krause.
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D. Feuerfestes Materiał.
M a g n e s i t  i n  O e s t c r r c i c h .  D ic„A ustro - 

American M agnesite Com pany11, dic von der „Am e
rican Refractories Company, Chicago und  Joliet, «J1I.“ 
geleitet w ird, beschleunigt den weiteren Ausbau 
ihrer Anlagen in Oesterreich, wodurch dereń gegen- 
w artige Leistungsfahigkeit verdoppelt werden soli. 
Man erw artet, daB die Gewinnung des W erkes an 
to tgebranntein  M agnesit ab 1. Jan u a r 1911 zwischen 
60 000 und 75 000 t  jahrlięh betragen wird. Es 
sollen dann unyerzuglich um fangreiche Yerladungen 
nach den Yereinigten S taa ten  vorgenommen werden, 
um  die American Refractories Company in den S tand 
zu setzen, in Philadelphia und New Orleans Yor- 
riite zti lagern, was bisher wegen der regen N ach
frage nach diesem Erzeugnis n ich t moglich war. 
[,,lr. Age“ 1910, 3. N ov„ S. 1029.]

B auxit und L aterjt. [,,Sprechsaal“ 1910,10. ]STov., 
S. 66 0 /l.|

D ie  f e u e r f e s t e  u n d  d i e  P l a t t e n -  
i n d u s t r i e  i n  B e l g i  en . Dic in der belgischen 
feuerfesten Industrie  yerw endeten Rohstoffc sind fast 
ausschlieBlich belgischer H erkunft. Die feuerfesten 
belgischen Tone finden sich hauptsachlich im Bezirk 
Andenne, sowie im Baudour-G ebiet, vereinzelt auch in 
den FluBgebieten der Meuse und Sambre. Die Durch- 
schnittspreise fiir feuerfeste Tone schwanken zwischen 
5 und 15 fr. fiir 1 1 ; einige wenige besonders reine Tone 
komm en jedoch auf 30 bis 35 fr. zu stehen. Quarzit, 
weiBer Sand und  F lin t komm en hauptsachlich aus dem 
Andennenbezirk. Die D urchschnittspreise fiir Q uarzit 
sind 3 fr., fiir weiBen Sand 2,50 fr. und fiir F lin t
8,50 fr. fiir 1 t . Q uarzit wird in m ehreren Bezirken 
der Provinz L u ttich  und  in Luxem burg gewonnen. 
Magnesit w ird aus D eutschland oder Oesterreich- 
U ngam  bezogen, w ahrend B auxit aus F rankreich  
eingefiihrt wird. G raphit kom m t von der Insel 
Ceylon; die Preise schw anken je nach Beschaffenheit 
zwischen 50 und 120 fr. fiir 100 kg. Ueber dio 
fertigen Erzeugnisse ist folgendes zu bem erken: Die 
H auptm aB e der gewohnlichen feuerfesten Ziegel 
s i n d 2 4 x l l b i s l 3 x 7 ł / 2 cm oder 2 2 x 11  bis 1 3 x 6  cm. 
Ais D urchschnittspreise von feuerfesten Ziegeln fiir 
Dampfkessel und Koksofen werden 20 bis 25 fr. fiir 
1 t, und fiir Puddelofen usw. 22 bis 27 fr. genannt.

W  a  r e n  g  a 11 u n  p  Preis fur 1 t
Feuerfeste Ziegel fiir HeiBluftapparate . . 25 bis 30 fr.

„  „ „  Kupol- und Schacht-
o f e n ........................ 27 „ 35

»» » „ die Glas- und chem,
In d u s tr io ................ 35 „ 50

M » „ H ochofen................ 35 „ 55
Dinasziegel. . . 40 „ 60

Mehrere im belgischen Moseltal gelegene Fabriken 
feuerfester Erzeugnisse haben sich die H erstellung 
von Tiegeln fiir die S tahlfabrikation  zur Besonderhcit 
gem acht. Die GroBe der Tiegel geht von 1 bis 250 kg 
Inhalt. Ais G rundpreis gilt 1 fr., von 1 bis 10 kg

steig t der Preis um  je 10 Cent. fiir das kg, iiber 10 kg 
G ehalt um  je 18 Cent. F iir L aboratorium sapparate 
aus feuerfestem Ton bestehen m ehrere kleine Sonder- 
fabriken in Belgien. Dic gewr6hnlichen runden Ton- 
rohren besitzen in der Regel eine Liinge von 60 cm 
und einen auBeren D urchm esser von 10 bis 25 cm. 
D er Stuckpreis be trag t 0,50 bis 2 fr. Die Fabriken 
fiir halbfcuerfeste Erzeugnisse liegen fast ausschlieB
lich im Andennenbezirk. Man untcrscheidet hier 
bei den zur Verwendung gelangenden Tonen drei 
A rten. Die w irtschaftliche B edeutung der belgischen 
feuerfesten Industrie  ist n ich t erheblich, denn die 
Gesam tzahl der beschaftigten A rbeiter erreicht 
kaum  3000. Im m erhin unterh&lt die belgische 
Scham otte-Industrie eine beachtensw'erte Ausfuhr 
nach den Liindern Frankreich, RuBland, D eutsch
land, Ita lien , H olland, Spanien, Schweiz, England, 
Tiirkei, Jap an , N ordam erika und  Siidamerika. Dic 
ehemals betrachtliche A usfuhr nach RuBland h a t 
jedoch durcli die Schutzzollpolitik dieses Landes so 
gu t wic ganz aufgehort. [,,Tonind.-Zg.“ 1910,
8. Sept., S. 1245/6.]

E  n t  s t  c h u n g u n d A n a l y s e  v o n T o n e  n. 
Ausziigliche U ebersetzung eines Y ortrags von 
A. E. T u c k e r .  [„Sprechsaal111910,29. Sept., S .578.]

D ie  b in a r e n  S y s t e m e  S i0 2 — C aO ; S i0 2
—  A l,O s ; AI0 0 3 —  Ca O ; A120 3 — Mg O. [„Sprech- 
saal“‘ l9 i0 ,  2 0 .0 k t . ,  S. 625/7.]

B rennofen.
Dr. W. W o l l e n w e b e  r: K analbrennofen

von Molier u. Pfeifer.* [,,G liickauf“ 1910, 5. Nov., 
S. 1766/9.]

S. N e u w o h n c r :  D e r  R i n g o  f e n  u n d  
s e i n e  A b m e s s u n g e n .  In  vielen Fallen sind 
die schlechten Zugyerhaltnisse eines Ringofens 
schuld an dessen geringer Leistung. In  erster Linie 
werden oft die Abmessungen des Schornsteins un- 
richtig  gewahlt. Besonders iiltere Ofenanlagen weisen 
oft Schornsteine auf, die fiir die vollc A usnutzung der 
Leistungsfahigkeit des Ofens viel zu kleine Ab
messungen haben. D er Verfasscr g ib t eine Reihe 
von Y erhaltuiszahlen an, die einen ungefiihren MaB- 
stab  fiir die B eurteilung der Abmessungen eines 
Ringofens bieten. [,,Tonm d.-Zg.“ 1910, 24. Nov., 
S. 1598/9.]

Behandlung der K ugelmiihlcn im  Betriebe. 
[„Tonind.-Zg.“ 1910, 8. O kt., S. 1394.]

E. Schlacken.
F. A. T a l b o t :  Das Colloseus-Verfahren zur

H erstellung von Schlaekenzement.* [„Eng. Min. J . “ 
1910, 24. Sept., S. 608/9.]

Thomassclilacke.
H e r m a n n  B l o m e :  Beitriige zur K onsti-

tu tio n  der Thoinasschlacke. (Die A rbeit wird noch 
fortgesetzt.) [,,M et.“  1910, 8. Nov., S. 659/67;
22. Nov., S. 698/705.]
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F. Erze.
E i s e n e r z e .

S. B r  u  11:  E i s e n e r z g e w i n  n u u g i n  d e r  
N o r m a n d i e *  m it besonderer Beriicksichtigung 
der Gruben von Laroham p boi Flers (Orne). Be
schreibung des dortigen Erzvorkom m ens und Abbaues. 
Das R osten der E rze gescliieht in den in Abb. 14 
gezeichneten Rostofen. [„G ćn. Civ.“ 1910,15. O kt., 
S. 441/4.]

W. S c.h o p  p  e: U e b e r  k o n t a k t m e t a -  
m  o r p h e E  i s e n-M a n g a  n-L a g e r s t a t t e n  
a m  A r a n y o s - F l u s s e  (Siebenburgen).* D asSieben- 
burgische Erzgebirge, das Goldland Europas, birgt 
in seinen nordostlichen 
Ausliiufern auch Schatzc 
an Eisen- und  M angan- 
erzen. Es ist ein Teil des 
groBen ostungarisch-w est- 
siebenburgischen Gebirgs- 
system s, das die Grenze 
zwisehen den beiden Lan- 
desteilen bildet. D ieE iscn- 
M angan-Lagerstatten tre- 
ten  bei der O rtschaft Offen- 
banya, teilweise dicht be- 
nachbart den E rup tiv - 
stocken, in denen der einst 
beriihm te, heute ganzlich 
verfallene Tellur-Goldberg- 
bau umging, auf; dann bei 
dem unw eit ostlich be- 
legenen Dorfe Csóra und 
nordostlich dariiber hinaus 
bis zum Aranyosflusse. An 
dessen linkem und rechtem  
Ufer finden sie ihre F ort- 
setzungbei denDorfernBre- 
zest und Szolcsva. W ahrend 
die Edelm etallschatze des 
Landes schon von den da- 
kischen U reinw ohnem  aus- 
gebcutet w aren und spiiter die Rom er ins Land 
lockten, ist den Eisenerzen des Erzgebirges bis in 
die neueste Zeit hinein keine A ufm erksam keit ge- 
schenkt worden. D er G rund hierfiir war, daB der 
A bbau der n u r m ittelw ertigen Erze bisher bei dem 
Mangel jeglicher V erkehrsverbindung nich t gelohnt 
h a tte . H auptsiichlich aus der gleichen Ursache h a tten  
auch im Yerlauf des 19. Jah rhunderts  die B raun- 
und Roteisenerze des seit dem friihen M ittelalter 
betriebenen, einst hochbertihm ten Bergbaues von 
Toroczkó sich nicht m ehr gegeniiber dem W ett
bewerb der moderneu GroBindustrie zu behaUpten 
verm ocht. Schon in den fiinfziger und sechzigcr 
Jah ren  des vorigen Jah rhunderts waren die Yor
kommen bei Offenbanya und Csóra bekannt. Bis 
in die neueste Zeit w urden indessen nur ganz un- 
bedeutende Aufschliisse auf jenen unternom m en. 
Die L agersta tten  bei Alsó-Szolcsva w urden 1903,

u l *

diejenigen bei Brezest und Felso-Szolcsva im Jah re  
1907 erschiirft.

Die Eisen-M angan-Yorkommen im Offenbanya- 
Szolcsvaer Gebirge sind Lager, konkordant den 
kristallinen Schiefern eingeschaltet, und zwar einem 
obersten N iyeau der m ittleren  (Gliminschiefer-) 
Abteilung. Das Nebengestein bilden teils Glimmer- 
schiefer, teils Quarzitschiefer. W ahrend die Grenze 
gegen erstere durchaus scharf ist, findet in diese 
ein allm ahlieher Uebergang s ta tt . Die hauptsach- 
lichsten Vorkomm en bei Csóra liegen nordlich und 
sudlich der A ndesitkuppe des Colcu Bulzului, ferner 
in den Gegenden G m ju Ursului, K osta Vulpi und  
Kipa. Die meisten von ihnen waren bis in die neueste

Sc/in/tta, -b  -c  -d*

Abbildung 14. Erzróstofen der Gruben von Larchamp bei Flers (Orne).

Zeit fast gar n icht aufgeschlossen. E rs t je tz t wTird 
die system atische Erschiirfung in Angriff genommen. 
Die Lagerungsverhaltnisse lassen sich daher n u r 
unsicher angeben. Die E rzm iichtigkeit schw ankt 
zwisehen 1 und 3 m. Zwei isolierte Yorkommen sind 
noch zu erwiihnen: eins liegt westlich von Olti auf 
dem  Bergriicken O vizeste; seine streichende F o rt- 
setzung verlauft in einem der in erzgebirgischer 
R ichtung streichenden Kalkzuge. Ganz im  W esten, 
beim Dorfe Lupsa, finden sich gleichfalls in einem 
oberen N iveau der Glimmerschiefer eisenschiissige 
K arbonatgesteine, jedoch m eist von solcher Un- 
reinheit, daB eine B earbeitung n ich t lohnt.

D er In h a lt der E rzlagerstiitten zeigt schon bei 
auBerlicher U ntersuchung inehrfache Yerschieden- 
heiten. E s wechseln erzreichere P artien  m it arm eren ; 
die letzteren sind m eist verquarzt, und  es finden von 
ihnen allmahliche Uebergiinge in das eine Neben-

183
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gestein, die E isen-Quarzitschiefer, s ta tt . D erU n ter- 
schied in der Lagermasse ist einm al ein primiirer, 
durch das Y orwalten von Eisenerz oder von M angan
erz oder von Quarz und  K alk bedingt. Das Eisenerz 
ist zum Teil Roteisen, zum  Teil M agnetit. Bei den 
L agerstatten  von Szolcsva ist das Roteisen- von den 
Magneteisen-M anganerz-Lagern zu unterscheiden. In  
den anderen Erzlagern iiberwiegen die Maiiganerze, 
und zwar ist vielfach zu erkennen, daB der die H aup t- 
menge bildende Pyro lusit aus B raun it und  H aus- 
m annit hervorgegangen ist. P o lian it ais prim ares 
Minerał wurde n icht bekannt. Ais Ausfullung von 
Schichten und K liiften innerhalb der Lager findet 
sich auch W ad. D er E isengehalt ist durch — m eist 
kornigen — M agnetit, der an der Tagesoberfliiche 
zu Brauneisen ver\v ittert, yertre ten . An einigen 
Stellen herrscht M agneteisen vor, z. B. am  W est- 
abhangc des Dobos. D asclbst findet sich auch in 
einem Auf schluB eine ortliche Sondcrung der beiden 
E rzarten , indem  der beidcrseitige R and des steil 
aufgericliteten Lagers von je 0,4 m  Manganerzen, 
der innere Teil von 1,2 m  M agneteisen eingenommen 
wird. Das V erhaltnis beider Mctalle in den Yor- 
kom m en bei Szolcsva schw ankt nach den zur Yer- 
fiigung stehenden Analysen zwischen 1 0 %  Eisen : 
32 %  M angan und 34,6 %  Eisen : 19,09 %  Mangan. 
Ais D urchschnittsvcrhiiltnis fiir die gesam ten Erz- 
yorkom m en ergibt sich 59 %  Eisen : 100 %  Mangan. 
Yon den sonstigen B estandteilen der Erze ist der 
Phosphorgehalt recht betrfichtlich; er schw ankt 
zwischen 0,35 und 1,7 % . D er Trager des Phosphor- 
gehaltes ist makroskopisch n ich t festzustellcn; im 
Diinnschliff erweist er sich ais der w eit verbreitete 
A patit. D er G ehalt an  Schwefel und  K upfer ist 
gleichfalls beachtenswert. E rsterer betriigt 0,03 bis
0 ,7 8 % ; letzterer erreicht das M aximum von 0 ,08% . 
Ais Triiger dieser G ehalte sind Schwefel-, M agnet- 
und  Kupferkies anzusehen. Diese M ineralien lassen 
sich in feinen B lattchen  und K órnchen schon bei 
makroskopischer U ntersuchung erkennen. Der Riick
stand  der Erze ist von m ittlerer H ohe; er schw ankt 
zwischen 3,8 und etw a 2 0 % , erreicht aber an einigen 
(besonders verquarzten) Stellen sogar 36 % . GroBten- 
teils bestelit er aus Quarz, wie dies bei der engen Yer- 
bindung eines Teiles der Lager m it den E isenquarzit- 
schiefern im Nebengestein natiirlich ist. E in be- 
triichtlicher Teil davon ist aber auch K alk, Dolomit 
und Tonerde; Schw erspat ist in geringer Menge 
festgestellt,

Die Vorkommen auf dem Bergriicken Olti 
zwischen Szolcsva und Brezest fiiliren iihnliehe Erze 
wie die von Szolcsva, und zw ar vom petrographischen 
Typus der eisenreiclien Sandsteine. Sie un ter
scheiden sich yon denen bei Szolcsva aber dadurch, 
daB der Eisengehalt ganz entschieden iiberwiegt. 
Im  D urchsclinitt betriigt er 4 4 %  Eisen gegen 8 %  
M angan; das Y erhaltnis E is e n : Mangan ist hier 
also 100 :18 . Obwohl die Aufschlusse schon ziemlich 
tief in den Bergriicken hineingedrungeh sind, hat 
sich hier noch kein karbonatisches Erz nachweisen

lassen, sondern auch in der groBten bisher erreichten 
Tiefe ist stets manganhaltiges Magneteisen vor- 
handen. Allerdings findet sich in der Tiefe auch eine 
■Abilnderung: es treten  dort Linscn; die bei 3 2 %  
Eisen und 5 %  Mangan einen R iickstand yon etw a 
2 0 %  fuhren, auf. Auf Olti treten  auch die fiir das 
Szolcsvaer Yorkommen bezciclmenden lio n tak t-  
mineralien stark  zuruck; n u r G ranat kom m t ge- 
.legentlich vor. Das Yorkommen von Oyizestie trag t 
wieder einen yollstiindig anderen C harakter der 
Lagermasse. Die Analyse des kalkigen Erzes ergab 
5 6 %  Eisen bei nu r 2 ,5 %  Kieselsiiure. W ieder 
anderen C harakter tragen die Yorkommen vonC sóra. 
In  der Gegend yon Gruju Ursului t r i t t  quarziges 
und toniges R ot- und Brauneisenerz, m it Zwischen- 
m itteln  yon eiscnschussigen Schiefern, auf. Das 
Roteisenerz soli hier 4 9 % , das Brauneisenerz 3 5 %  
Eisen enthalten. Im  Eisenerz finden sieli auch 
Kiescinsprengungen. An dieser Stelle diirfte vicl- 
leiclit. auch ein Teil der seit langem bekannten Man- 
ganstocke aus der Nahe des Offenbanyer Goldberg- 
baues zu erwahnen sein. Die L agerstattenvcrhiiltnisse 
lassen annehm en, daB einTeil von ihnen Hohlriiume 
in umgewandelten Eisen-M aiigan-Karbonatgesteinen 
darstellt. [,,Z. f. pr. Geol." 1910, Sept., S. 309/39.]

H  j. S j o g r e n  : D i e  L & n g b a n - G r u -
b e n . *  Geschichtliches. Geologisches. Die Erz-
lagerstiitten, ihre Form  und Lage. Mineralogischer 
C harakter der E rzlagerstatten . Die Erze und ihr 
Y erhaltnis zu einander. Beziehung der M anganerze 
zu den Eisenerzen. Bcziehungen zwischen H iim atit 
und M agnetit und zwischen B raun it und  H aus- 
m annit. Die G angart u. a. m. [„Geologiska Forenin- 
gens i Stockholm  Forhandlingar11 1910, Nr. 271, 
S. 1295/1325.]

H  j. S j o g r e n :  D i e  P e r s b e r g - G r u -
b e n.* Geschichtliches. Die Skarn-Erze. Gesteinc. 
Geologisch-mineralogischc Beschrcibung. Die E rz
lagersta tten . [„Geologiska Foreningens i Stockholm 
Forhandlingar ' 1 1910, Nr. 271, S. 1327/61.]

H j .  S j o g r e n :  D i e S a l a - G r u b e . *  Ge
schichtliches. Geologisches. [„Geologiska Foreningens
i Stockholm  Forhandlingar“ 1910, Nr. 271, S. 1363/97.]

Die Siid-Yaranger E isenerzlagerstatten und  die 
A ufbereitungs- und  B rikettierungsanlagen.* [,,E n- 
gineering“ 1910, 16. Sept., S. 383/6.]

Die Eisenerzvorkom m en von R outeyaare in 
Schweden. [„Ir. Coal Tr. R ev.“  1910,21. O kt., S. 675.]

Neue U ntersuehungen iiber die Yorkomm en von 
titanhaltigen  Eisenerzen bei R outeyaare und  Yallatj. 
[„A ffarsvarlden“ 1.910, 6. Okt., S. 1164.]

A. G. H  o g b o m  : D a  s G- e 11 i v  a r  a  - E  i s e n - 
c r z g e b i r  g  e.* Die A rbeit, die ais F iihrer fiir 
geologischc Eskursionen in das beriihm te Erzgebiet 
bestim m t ist, bringt in der E inleitung zuniichst 
einige historische M itteilungen, behandelt sodann die 
erzfuhrenden Gesteine und  endlich die Erze selbst, 
yon denen folgende Analysen m itgeteilt w erden:
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1. 0 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12. i

Fo 0 .................... 94,03 91,38 89,61
i

92,29 78,84 84,22 91,71 56,18 68,39 88,50 75,29
F eO ........................ 0,32 0,37 0,70 1,51 1,34 14,33 2,43 0,41 37,30 20,55 2,98 13,20
.M n O .................... ,15 0,12 0,20 0,14 0,23 0,15 0,20 0,11 0,15 0,07 0,11 0,13
C aO ........................ 0,75 0,58 1,55 2,14 1.23 1,71 4.12 2,15 1,42 4.11 2,29 3,60
-MgO........................ 0,79 0,94 1,14 1,14 0,32 0,50 0,24 0,37 0,30 0,27 0,90 0,80
a i2o 3 .................... 0,79 0,74 0,70 0,58 1,07 0,44 2,22 1,25 1,20 0,90 0,57 0,60
S i O „ .................... 2,00 1,74 2,85 3,40 2,04 i 2,51 3,50 2,45 2,51 2,58 3,32 3,07
T i O , .................... 0,47 0,82 0,33 0,71 0,30 1 0,16 j 0,26 0.10 ; 0,05 0,13 0,10 0,21
I’A ........................ 0,03 0,03 0,81 0,76 0,34 i 1,08 2,70 1,42 0,92 2,94 1,37 2,63

; s ............................ 0.03 0,00 0,07 0,04 0,04 | 0,03 1 0,03 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03

Total 100,18 100,03 99,65 100,09 99,80 99,75 99,02 100,13 100,19 100,04 100,23 99.67

F e ........................ 08.87 08,79 00,70 65,95 07,77 07,12 ; 02,09 66,71 : 66,83 03,91 00,17 63,70
P ............................ 0,013 0,013 0,206 0,333 0,150 0,400 1,180 0,622; 0,403 1,282 0,598 1,148

1. Frcdrika-Grubo, A . . 8,574 t
2. Kungs-Grube, A . . (5,944 ,,
3. Kungs-Grube, C . . 33,021 „
4. Kaptens-Grube, C . 37,531 „

Die zweite A bteilung ist den E xkursionen gewidmet 
und zwar werden folgende Gruben beriihrt: dieW iil- 
kom m an-undL innćgrube, die Barongrube, Hermclin- 
grube, die Tingvalls Kulle Gruben, Dennewitz und 
Alliansen, Koskulls Kulle, K apten und  Seletgruben.

[,,G eologiskaF6reningens i Stoekholm Forhandlingar“ 
1910, Nr. 270, S. 751/88.]

Oeker in Andalusien. [„Echo des 51.“  1910, 
1. Dez., S. 1244/5.]

J . L. W. B i r k i n b i n e :  E i s e n  e r z e  i m  
S t  a a t  e O a  x  a  c a (M e x i k  o). Die daselbst 
Yorkonimenden Eisenerze sind hochhaltig , sie zeigen 
einen D urchschnittsgchalt von 60,87 %  m etallischem 
Eisen, dabei arm  an Schwefel und Phosphor. Das 
Cahnacua-Erz en tha lt nach G. C. Davis 65,86 %  
Eisen, 0,06 %  Schwefel und 0,03 %  Phosphor. Das 
E rz von E l Carnero ergab im  D urchschnitt 66 %  
m etallisches E isen; eine von Davis ausgefiihrte 
A nalyse zeigte 63 ,20%  Eisen, 8 ,2 5 %  Kieselsaure,

9. Josephina-Grube, CD . 33,879 t
10. Skiine-Grube, D . . 08,495,,
11. Hcrmelin-Grube, CD . 43,875,,
12. Wiilkomman-Grube, D 48,053 ,,

[„Geologiska Foreningens i Stoekholm Forhand- 
lingar“ 1910, Nr. 269, S. 561/600.]

H j. L u n d b o h m :  G c o l o g i s c h e  S k i z z c  d e s  
K  i r  u n a - B ez i r  ks.* Der Yerfasser te ilt nach einer Be
sprechung desErzvorkom m cns folgendeAnalysen m it:

0,024 %  Phosphor und  0,03 %  Schwefel. Das un ter 
dem Nainen La Ferreria bekannte Erzvorkom m en 
en tha lt im M ittel 66,02 %  metallisches Eisen. Davis 
fand in einer Probe 68,93 %  Eisen, 2,80 %  Kiesel
saure und 0,026 %  Phosphor. In  der Nahe von 
Tlaxiaco komm en Eisenerze vor m it: 51,71 %  Eisen, 
4,61 %  Kieselsaure und 0,026 %  Phosphor. Eisen- 
erzproben aus dem S taa te  P uebla ergaben bei der 
Analyse 42,40 %  bis 67,0 %  Eisen, 1,30 bis 15 %  
Kieselsaure, Spuren bis 8,80 %  K alk, 0,004 bis
0,051 %  Phosphor und  0,01 bis 0,15 %  Schwefel. 
Das Erz von El Carnero ist in der H auptsache 
M agnetit, jenes von Cahuacua M agnetit und H iim atit, 
das von L a  Ferreria H iim atit und Lim onit, und  
jenes bei Tlaxiaco fiilirt Lim onit. Die Eisenerze im

5. Selet-Grubc, C . . . 34,089 t
0. Kung Osears-Grube,CD 50,930 ,,
7. Kung Oscars-Grube, D 07,221 „
8. Sophia-Grube, CD . 74,215 ,.

1. 3. 4. 5. 6. 7.

| * * 0 . ...................
Fe2° 3 ..................
M n O ............................
-MgO............................
C a O ............................
AlsO . ............................
T iO j ............................
S i02 ............................

i P A ............................
. s .................................

70,01
4,58
0,93
0,75
8,92
0,79
0,13
1,80
6,713
0,050

91,50 
0,94 
0,20 
1,45 
2 22 
o’s i  
0,21 
1,74 
1,28 
0,018

65,31
5,83
0,15
1,15

14,04
1,26
0,05
1,04

10,97
0,030

96,10
0,76
0,13
0,62
0,60
0,20
0,50
1,02
0,016
0,020

08,73
26,33
0,22
0,54
0,60
1,38
0,30
1,94
0,122
0,014

89,39
2,85
0,12
1,94
0,81
0,48
0,17
3,00
0,19
0,045

90,05
4,00
0,12
1,83
0,42
0,34
0,11
2,14
0,010
0,059

100,073 100,308 99,836 99,972 100,176 • 99,055 99,085

i F e ................................
P ..........................

58,25
2,931

00,92
0,501

51,37
4,789

70,12
0,007

68,20
0,053

00,72
0,085

08,43
0,007

1. Kiirunayaara, Direktoren. 2. Kiirunavaara, Grufingenioren. 3. Kiirunayaara, Geologen. 4. Kiirunavaara, 
Yaktmastaren. 5. Luossayaara, Balder. 0. Tuolluvaara. 7. Tuolluyaara.
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S taate  P uebla sind Brauneisensteine und  M agnetite. 
[„B u li Am. Inst. Min. E ng .“ 1910, Septem berheft, 
S. 692/3. Eng. a. Min. J . 1910, 1. O kt., S. 671.] 

E z e ą u i e l  O r o n c z :  D i e  E i s e n e r z -  
v o r  r  li t  e M e x i k o s. Auszug aus dem W erke 
„Die Erzvorriite der W elt“ ). [„Eng. Min. J . “ 1910,
1. O kt., S. 665/7.]

Dr. O r v i l l e  T. D e r  b y :  Di e  E i s e n e r z -
l a g e r s t a t t e n  B r a s i l i e n s .  Auszug aus dem Be
richt fflr den Stoekholm er In ternationalen  Gcologen- 
KongreB. [„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910, 9. Sept., S. 391.] 

Eisenerz, Eisen und Kohle in Brasilien. [„Eisen- 
Zg.“ 1910, 26. N ovcm ber, S. 784/5.]

C 1 c m  e n s B  e 1 s c h  n  e r  berichtet in seinem 
A rtikel: „D er unberuhrte  R eichtum  an Erzen in 
J a v a “ insbesondere iiber die E i s e n e r z e  i n  
J  a v a. Lange Zeit h a t es gedauert, ehe sich jem and 
entsclilieBcn konnte, das an N aturschónhcitcn so 
reiche Land Ja y a  (N iederlandisch-Ińdien) auch der 
Industrie  vollig zu erschlicBen, und doch birg t dieses 
L and  ungeheuer ausgedehnte Felder von yerschie
denen Erzen und Petroleum  in sich. So enthalten  an 
der Kiiste der Provinzen Banjoem as und Kedoe 
sowohl der S trand  ais auch dic Dilrien groBe Mengen 
von titanhaitigem  M agnet-Eisensand, den man bis 
je tz t fiir yollig wertlos gehalten ha t. Die Ausdehnung 
dieses Gelandes allein betrag t m ehr ais 99 Kilometer. 
Um nur ein Beispiel anzufiihren, sei erwShnt, daB 
sich ganz in der Niihe des Hafens von T jilatjap  eine 
Sandbank befindet, die auf eine Liinge von ungefiihr 
4,5 km , eine Tiefe von 3 m und eine B reite von 30 ni 
geschiitzt wird. Diese allein en thalt rund 1 Million 
Tonnen dieses wertvollen M aterialcs. W ie hier, so 
konnte  m an auch an anderen Stelien der K iiste, 
z. B. bei K oetoardjo (Provinz Kedoe), feststellen, 
daB das Materiał in ungeheuren und  tatsachlich  un- 
erschopflichen Mengen gefunden wird. D er priichtige 
H afcn von T jila tjap , wo die groBten Schiffe am  Aus- 
und  E inladeplatz liegen konnen, b ietet fiir die Aus
fuhr dieses M ateriales die beste Gelcgenheit; der 
m agnetisch aufbereitcte Sand kann dort frei an  Bord 
sehr billig geliefert werden, w ahrend die F rach t naeh 
E uropa noch keine 15 J t  f. d. t  betrag t. Der er- 
w ahnte schwarze Sand besteht fast ganzlich aus 
magnetischem  titanhaitigem  M agnetit, w ahrend der 
B est aus unmagnetischem  titanhaitigem  H am atit 
oder Jlm enit besteht. E rsteren  kann m an durch 
m agnctische Aufbereitung sehr leicht gewinnen, was 
m it einem Aufwande von  weniger ais 40 ^  f. d. t  
verknupft ist. Die nachstehende, in der Yersuchs- 
sta tion  der M aschinenbau-A nstalt H um boldt in Kalk 
im D ezember 1908 ausgefiihrte Analyse zeigt, daB 
der konzentrierte E isensand (titanhaltiger M agnetit) 
ein hochprozentiges und reines E isenerz (57,35 %

isen) ist. % %
Eisen . . . . . 57,35 Kalk . . . . 1,92
Mangan . . . . 0,53 Magnesia. . . . 3,20
Titan . . . , . 5,93 Schwefel . . . . 0,08
Kieselsiiure. . . 2,2 ) Phosphor. . . . 0,04
Tonerde . . . . 5,12 Kupfer. . . . . 0,04

Wegen seiner Beschaffcnheit und auch wegen des 
hohen Prozentsatzes an T itan  (rd. 6 % ) kann  das 
Erz, obgleich weniger fiir Hoehofen geeignet, sehr 
gu t in Siemens-M artin-Oefen vcrw endet werden. 
E ine Probe, die m it diesem Sande in einem elek
trischen Ofen, System  P au l Girod, in dem Stahlwerk 
der „Socićtć Anonyme Electro M ćtallurgique“ in 
Ugine ausgefiihrt worden war, lieferte ein sehr 
giinstiges Ergebnis. Der Zweck dieser Versuche war, 
zu beweisen,

1. daB bei Anwendung groBerer elektrischer Oefen 
sich der Ivraftvcrbrauch verringert,

2. daB sich aus dem  erschmolzenen Roheisen im 
elektrischen Ofen schm iedbares Eisen bezw. 
Stahl lierstellen liiBt.

Die Zusam m ensetzung der erschmolzenen Roh- 
eisensorten schw ankte wie folgt:

C S i M n  S  P  T l  V a  C r

2,14 0.09S — 0,219 0,032 0,048 — —
3,21 0,074 0,030 0,209 0,120 Spuren 0,23 0,23
4,24 0,364 0,152 0,055 0,135 0,009 0,14
3,77 0,560 0,126 0,071 0,126 0,012 — 0,12

Auch M anganerze, Braunkolile, Jaspis, Serpentin- 
gestein und Kaolin werden in Ja v a  in iiberaus groBen 
Mengen gefunden. [,,B. u. H. R und .“ 1910, 20. Sept., 
S. 261/2.]

Dr. C. G u  i 11 c m  a  i n  berichtet in seiner 
A bhandlung: „L agersta tten  in der R epublikU ruguay“ , 
auch iiber E i s e n -  u n d M a n g a n e r z e  i n 
U r  u g u a y. An den Quellflusscn des oberen Rio 
S anta Lucia, zwischen der Cuchilla Medina und dem 
Cerro Perdido nordlich Minas, stehen Eisenglimmer- 
schiefer in erheblicherer M iichtigkeit an, cs fehlt 
aber zurzeit noch an geeigneten Aufscmussen, um  
die R einheit der E rze und  die Ergiebigkeit der Lager- 
stiitte  sicher beurteilen zu konnen. Die ungiinstigen 
T ransportverhaltnisse lassen hier n u r bei giinstigsten 
Ergebnissen in dieser H insicht einen Erfolg erhoffen. 
Siidlich Minas im San Francisco-Tale sind Zonen 
reicher Eisenerze an a lte  D iabasgange und Decken 
innerhalb der m etam orphen Schieferformation ge- 
bunden. Sie en thalten  teilweise C h r o m e i s c n -  
c r  z e oder sind aus deren Zersetzung en ts tan d en ; 
auch diese werden noch n ich t ausgebeutet. Linsen 
sehr reinen H am atites, die ais gewaltige K lippen 
stehen geblieben, konnte Yerfasser im siidlichen 
Teile von Cerro Largo unw eit des F raile M uerto- 
Tales beobachten; es sind ebenfalls Einlagerungen 
zwischen m etam orphen Schiefern, Kalkschiefern 
und Dolomiten. Im  Sedim entiirgebiet des Nordens 
kom m en in einzelnen Sandsteinschichten zahl- 
reichc konkretioniire Toneisensteinanhiiufungen vor, 
die sich z. B. nordw estlich Melo (Cerro Largo) zu 
an sich abbauwiirdigen Lagen verdichteten  und 
verhaltnism aBig hohe Eisengehalte ergaben. Die 
Gneis-Glimm erschieferform ation fiih rt haufig, z. B. 
charakteristisch nordlich der S tad t Nico Perez im 
D epartm ent T re in ta  y Tres, Zwischenlagerungen 
von m agnetitreichen Quarzen, dic sich in der Ober- 
flachengestaltung sofort ais sich lang hinziehende
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Riicken bem erkbar machen. Sie finden sich vor- 
n e h m lic h , am  Cerro Mulero und Cerro Yalentin 
am  Wege Niw Perez-Santa Clara. Ih r hoher Quarz- 
gehalt wiirde sie freilich wohl hóchstens an O rt 
und Stelle verw ertbar erscheinen lassen.

Yiel aussiclitsreicher erseheint das Yorkommen 
von M a  n  g a  n  e r  /  e n  , deren Ursprungsgeśtein 
ein ebenfalls den m etam orphen Schiefern eingelager- 
te r, yon M agnetit, B raun it und manganreichen 
H ornblenden durchsetzter Quarz ist. Diese Lager- 
s tiitte  befindet sich bei dem ais G oldfundpunkt 
bekannten Zapucay unw eit Corales im  D epartm ent 
Riyera. Es setzen diese Erze hier vom ehm lich 
zwei Bergriicken, den Cerro Im an  und den Cerro 
Papageio, zusammen. Einzelne Zonen weisen auch 
in  den prim aren Erzen fast reine Eisen-M angan- 
Mineralien auf, w ahrend die H auptm asse stark  
verquarzt ist. Am rcichhaltigsten sind die in be- 
deutender M iichtigkeit vorhandenen selcundar in 
den Senken zum A bsatz gelangten Zersetzungs- 
produkte. Die Gewinnung und Yerwertung dieser 
an  sich vorziiglichen Erze ist freilich dort an den 
Bau eines Schienenweges von erheblicher Lange 
oder den A usbau einer W asserstraBe nach dem 
Rio Negro und U ruguay un ter B enutzung des Rio 
T akuarem bo gebunden. Auch an anderen Stellen 
der Republik finden sich noch mehrfach Mangan- 
erze, ohne daB sie sich jedoch bisher an einer dieser 
Stellen reichhaltig  genug erwiesen h a tten , um  ab- 
gebaut zu werden. Es sind zum eist durch sekundare 
Ausscheidungen en tstandene Im pragnationen von 
Tonschiefern, wie im nahe Montevideo gelegeuen 
Carasco, wo m an sie durch einen Schacht ange- 
schnitten  hat. [„Bergw irtschaftliche M itteilungen“ 
1910, Septem ber, S. 189/92.]

E rzan fbcre itung .
E. K. S o p e r  beschreibt eine A n l a g e  z u m 

W a s c h e n  v o n  E i s e n e r z e n  im Mesabibezirk 
im  nordliclien M innesota.* Dieselbe soli nach Fertig-

stellung im stande sein, taglich 10 000 t E rz zu 
waschen. [,,Eng. Min. J . “ 1910, 8. O kt., S. 712/4.]

W a l f r .  P e t e r s s o n :  D e r  g e  g e n  w a r  t  i g e 
S t a n d  d e r  E i s e n e r z a n r e i c h e r u n g  i u 
S c h  w e  d e n .  —  (W ir werden an anderer Stelle 
ausfuhrlich auf den Gegenstand zuriickkommen.) 
[„Jernk . A nn.“ 1910, Heft 4 bis 6, S. 254/399.]

E rzb ew ertu n g .

A. R z e h u l k a :  D i e  B e w e r t u n g  d e r  
E r z e .  D er Yerfasser h a t seine bereits friiher 
(„S tah l und  E isen" 1910, 29. Jan u a r , S. 1108) er- 
w ahnte A rbeit nunm ehr zum  AbschluB gebracht. 
F iir uns haben insbesondere seine AeuBerungen iiber 
die Bewertung der Eisen- und  Manganerze Interesse, 
die wie daher m it einigen K iirzungen folgen lassen.

1 . E i s e n e r z e .  Allgemein geltende Normen, 
die in b e s t i m m t e n  Form eln zum A usdruck 
kommen, lassen sich hier n ich t aufstellen, die Be
w ertung kann nur auf G rund der Analysen erfolgen, 
woraus auch crkann t wird, ob das E rz gu tartig  oder 
weniger gu tartig  ist, was fiir die Bewertung wesent- 
licli ist. — Die KorngroBe eines Eisenerzes spielt 
bei der W ertbestim m ung eine bedeutende Rolle, 
sandformige Erze, sogenannte Feinerze, werden von 
den Hoehofen n u r u n te r ganz besonderen Bedin
gungen und in geringen Mengen aufgenommen. F u r  
gewohnlich lassen Erzabschliisse nu r so viel Fein
erze zu, ais beim T ransport und  U m laden ais Abrieb 
fallen. Is t die Grube infolge Yerunreinigung der 
E rze durch schadliche oder auch nur indifferente 
G angarten gezwungen, ihre Erzm assen behufs 
A ufbereitung zu zerkleinem , so daB lediglich Fein
erz vorliegt, so muB das Erz b rikettie rt werden, 
ebenso auch wenn das Eisenerzvorkoinm en yon 
N atu r aus sandformig, also feinkornig ist. Aus 
einigen Beispielen m ag der W ert von Eisenerzen 
ersehen werden. W assergehalt und  ein entsprechen- 
des G utgewicht sind yertraglich festgelegt.

PreiHBezelctimulg des Krze* f. d. Tonne 
,M

liasls dc* Metallffehaltes

iSchwedische M agnoteisenerzo................. 21,00 00% Ee +  30 Ą je % Frei Waggon
: Siidrussische E isenerze .............................. 23,25 00% Fe +  35 2, je % do.
i Oberschlesische Eisenerze jc nach Qualit.:

4,50 ca. 35 Fe +  Mn, viel Riickstand do.
mulmiges B ra u n e is e n e rz ................. J 7,50 ca. 38% Fe -f Mn, desgl. do.

i [ 9,00 ca. 45%  Fc +  Mn, desgl. do.
12.00 ca. 45% Fe +  Mn do.

Kiesabbriinde je nach Q ualitat . . . . 16,5—19 64 bis 65% Fe 4 -  20 bis 30 A je % do.
! Raseneisenerze (P o sen ).............................. 14— 15 i 40%  Fc u. 2%  P, bei Fc ±  30 S,, 

bei P 2,50 M je  %*
do.

„  (Oberschlesische) . . . 14— 15 45% Fe -h  30 A je %, 1,5% P 
±  2,00 Jl je %*

do.

Manganeisenerze:
do.ca. 22 bis 26% Mangan ................. | 39,00 22% Mn F- 1,00 Jl je %

; ca. 33 „ 37% E isen ..........................( 33% Fe ±  35 Ą  je % do.

Die yorstehendon Zahlen geltcn fiir oberschlesische Hiitten.
Spezialerze, die besonders gutartig  sind, werden entsprechend hoher bewertet. 
* Bruchteile im YerhiUtnis,
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2. M a n g a  n  o r  z c. Die M anganerze, die ais 
solche hier in B etrach t kom m en, lassen sich in zwei 
H auptgruppen zusam menfassen, in die oxydisclien 
einerseits und dic karbonatisch-silikatischen ander
seits. Die w ichtigsten osydischen M anganerze sind: 
Psilom elan M nO ^InO , letzteres teilweise ersetzt 
durch BaO oder iC O , m it 1 bis 6 %  H 20 ,  49 bis 62 %  
M angan; Po lian it, M n02, 63 ,19%  M angan und 
36 ,81%  Sauerstoff; Pyro lusit M n02, bis 6 3 %  
Mangan. In  geringen Mengen tre ten  auf M anganit, 
B raunit, H ausm annit und W ad. Yon den karbo- 
natisch-silikatischen E rzen sind zu nennen: Mangan- 
sp a t (Rhodochrosit) M nC03, 61 ,72%  M anganoxyd 
u nd  Kieselmanganerz (R hodonit) Mn2(S i0 3)2, 54,15% 
M anganoxyd.

Bei einem fiir don HochofenprozeB bestim m ten 
M anganerze wird dasjenige Mangan, welches m it 
der Kieselsaure chemisch yerbunden ist, n ich t m ehr 
zu den wertvollen Teilen des Erzes, sondern zum 
Riickstande zu rechnen sein, da es sich beim Schmelz- 
prozesse kaum  von der Kieselsaure trennen lassen, 
yielm ehr n u r die Schlackenmenge erhohen und da
durch noch w eitere M anganteilc in der Sehlaeke 
zuruckhalten wird.

E ine allgemeine oder qualitative Bew ertung der 
M anganerze ist n icht angiinglich, weil diese Erze 
n ich t Gegenstand besonderer hiittenm annischer Ge
w innung yon m etallischem  M angan bilden, sondern 
n u r zur Darstellung von Ferrom angan hauptsachlich 
aber ais Zuschlagerze bei der Roheisengewinnung 
benu tz t werden. Demnach werden im  allgemeinen 
bei B ewertung der .Manganerze dieselben Bei- 
mengungen ais schadlich anzusehen sein, die auch 
fiir die G ute eines Eisenerzes nachteilig sind. Erze 
m it einem D urchschnittsgehalte von 50 bis 6 0 %  
Mangan gehoren n icht zu den Seltenheiten.

Je  nacli der H erkunft haben die Manganerze eine 
sehr yerschiedene Zusam m ensetzung, und ihre Preise 
richten sich nach dem M angangehalte und  der Zu
sam m ensetzung bezw. den Beimengungen der Erze. 
N ach am erikanischcn M anganęizabschliissen darf 
das E rz n ich t m ehr ais 0,1,% . Phosphor und  8 %  
Kieselsaure haben; fiir jedes 0 ,0 2 %  Phosphor m ehr 
wird 1 Cent und  fiir jedes P rozent Kieselsaure m ehr 
werden 15 Cents in Abzug gebracht. D er Preis fiir 
dic E inheit Mangan, d. i. pro P rozent und  Tonne, 
be trag t

28 Cents bei Erzen mit melir ais . . .  49 % Mangan
27 „ „ „ „ zwischen 46 bis 49 „ „
26 „ „ „ „ „ 43 „ 46 „ „
25 „ ,> „ i, ,, 40 ,, 43 ,, ,,

Russische Manganerze werden gekauft auf Basis 
von 50 %  m it etw a 1,10 Jl f. d. E inheit und  + 1 ,0 0  Ji 
je  P rozent fiir die Tonne bei 100° getrocknetem  E rz; 
an  Phosphor w ird ein G ehalt von 0,15 % , an Kiesel
saure ein solcher von 9 %  zugelassen. D er Preis fiir 
russisches M anganerz im  europiiischen H afen stellt 
sich etw a auf 0,65 bis 1,30 Ji f. d. E inheit Mangan, 
wobei fiir jedes P rozent Kieselsaure iiber 9 %  
35 bis 40 je Tonne abgezogen w erden; fiir Phosphor-

saure iiber die Toleranz hinaus schw ankt die Verein- 
barung iiber die Abziige. .

Bei tiirkischen M anganerzen betrag t die Basis 
4 5 %  Mangan m it n icht m ehr ais 0 ,0 3 %  Phosphor 
u nd  1 0 %  Kieselsaure und  wird m it 95 Ą  f. d. E in 
heit, bei gutartigen Erzen auch etwas hoher gerechnet; 
die Abziige fiir Kieselsaure und  Phosphor iiber die 
Tolcranzen hinaus unterliegen besonderen Yerein- 
baritngen, m eist von F ali zu Fali.

Japanische Erze werden in H am burg auf 
folgender Grundlage yerkauft:

M  J c  t

mindestens 87%  Mn O, in abgesiebten Stilcken 115
85 bis 90 %  Mn 0 2. mindestens 85 % Mn O, in

abgesiebten Sttieken . ............................................  95
80 %  Mn 0.2 in ftbgeniebten StUcken.......................  85
70 bis 75 %  Mn 0 2, mindestens 70 % Mn Oj in

abgesiebten S t u c k e n .............................................  75
Gruserz gesiebt rd. 65 bis 70%  Mn 0 2 . . . .  50

D er Gehalt dieser japanischen Erze schw ankt 
zwischen 44 bis 56 % M n, der Phosphorgehalt be trag t 
im D urchschnitt etw a 0 ,0 5 % , der G ehalt an Kiesel
saure 7 bis 10 % . Diese Erze sind in D eutschland un ter 
dem N am en „japanischer B raunstein” bekannt, 
wegen ihrer Reinheit ganz besonders geschatzt und 
stehen deshalb sehr hoch im Preise.

D eutsche Manganerze berechnet m an an der Grube 
auf Basis von 50 M n02 zu etwa 20 JL je Tonne, gleich 
40 Ą  f. d. E inheit M angandioxyd, und  fiir jede E in
heit Dioxyd iiber 5 0 %  komm en zu diesem Basis- 
satze von 40 ^  etw a noch 1 Ą , auch etwas dariiber, 
ais Zuschlag, u n te r 5 0 %  MnO, ebensoviel ais 
Abzug. Bei Bew ertung der Manganerze ist ganz 
besonders der Gehalt dieser E rze an Phosphor und 
K ieselsaure zu beriicksichtigen; ersterer beein- 
trach tig t die Q ualita t, letztere hauptsachlich das 
Ausbringen an M angan, deshalb ist bei der Analyse 
der M anganerzproben seitens der H u tte  auBer auf 
den M angangehalt auch noch auf den G ehalt an  
Phosphor und  Kieselsaure zu achten. [,,Z. f. ang. 
Chem.“ 1910, 25. N ov„ S. 2203/4.]

M anganerze.

E . d e  H  a u t  p i c k : D a s  E r l o s c h e n
d e r  r u s s i s c h e n  M a n g a  n e r z i n d u s t  r  i e. 
Vor noch nich t langer Z eit nahm  RuBland die 
fiihrende Stellung auf dem M anganerzm arkte der 
W eit ein. In  den letzten drei bis yier Jah ren  fand 
RuBland jedoch gefahrliche M itbcw erber in Britisch- 
Indien und  Brasilien, wie aus der folgenden Zu- 
sam m enstellung ersichtlich ist:

M a n g a n e r z f o r d e r u n g

J a h r RuBland
t

B r i t is c h -
Indlcn

t

Y e r . S t a a t e u
von

N o r d n m e r ik a
t

B r a s i l i e n

t

189S 333 000 62 000 61 000 31 008
1900 720 000 80 000 58 000 6 8  000
1902 490 000 160 000 150 000 162 000
1904 400 000 170 000 122 000 186 000
1906 920 000 490 000 170 000 220 000
1907 S90 000 840 000(V) 178 000 300 000
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- Im  Jah re  1908 veranderten  sich dic Verliiiltnisse 
plotzlich. Die M anganerzforderung RuBlands belief 
sich in  diesem Jah re  nu r auf 302 000 t, w ahrend 
Britisch Indien 650 000 t  forderte. Das Ja h r  1909 
w ar sogar noch ungunstiger. In  gleicher Weise ging 
auch dic russische Ausfuhr an M anganerz zuriick. 
W ahrend dieselbe im  Jah re  1907 noch 650 000 t  
betrug,. belief sic sich im Jah re  1908 n u r auf 50 000 t 
und im  Jah re  1909 auf 75 0 0 0 1. Ungefahr die gleiche 
Menge wird von den H uttenw erken SiidruBlands 
benotigt. Gleichzeitig h a t sich auch der A nteil der 
fiir die M anganerzforderung in B etrach t kom m enden 
beiden russisehen Bezirke —  Chiaturi (im K aukasus) 
und Nikopol (am Dniepre) — betrachtlich  ver- 
sehoben. F riiher lieferte der K aukasus 80 %  und der 
D nieprebezirk 2 0 %  der M anganerzforderung RuB
lands. W ahrend gegenwartig die G esaintfiirderung 
sehr zuriickgegangen ist, wurden in den ersten sechs 
M onaten des laufenden Jahres in N ikopol 105 000 t  
gefordert. W ahrend gegeniiber 1909 die Yerschif- 
fungen von Nikolaieff zuriickgingen, vervierfaclite 
sich im gleichen Zeitraum e die auf dem Landwege 
nach D eutschland eingefilhrte M ahganerzmenge. 
Die Entw icklung, welche die M anganindustrie RuB
lands genommen ha t, ist nach dem Yerfasser auf den 
B oykott dureh den Londoncr M arki und  der von 
ihm abhangenden Liinder zuritekzufuhren. Ais 
einzige A bnehm cr des russisehen M anganerzes bleiben 
nur noch die russisehen W erke und  D eutschland 
iibrig. D a Chiaturi zweimal so weit ais Nikopol von 
diesen beiden M arkten en tfern t ist, liegt die kau- 
kasische M anganindustrie in den letzten  Ztigen. F iir 
die E n tstehung  der Krisis m acht der Yerfasser die 
M anganinduftriellen und  A usfuhrhandler verant- 
w ortlich; obgleich ham lich der M anganefzreichtum  
des K aukasus ganz auBerordentlich ist, brachten  sie 
hiiufig minderwertiges E zr verm ischt m it Schm utz 
auf den europaischen M arkt. D er in der Zeit der 
Revolution im K aukasus (im Jah re  1905) auf einen 
hohen S tand  gebrachte M anganerzpreis in Chiaturi 
zwang die fremden Y erbraucher, ihre Beziehungen 
m it dem K aukasus zu brechen und  ernstlich die 
Forderung in  Indien und  Brasilicn aufzunehm en. 
Die A usfuhr von M anganerz aus dem  K aukasus w ar 
nu r m it Hilfe billiger F rach ten  von P o ti nach den 
europaischen H afen moglich. Seit Anfang August 
d. J .  h a t die A usfuhr jedoch vollstandig aufgehort, 
da  die F rach tra te  von P o ti nach R otterdam , die im  
Mai, Jun i und  Ju li 8 sh f. d. t  betrug, im A ugust auf
9 sh bis 9 sh 6 d stieg, im Septem ber 12 sh erreichte 
und im  O ktober noch nicht un ter 12 sh herunter- 
gegangen ist. Bevor n ich t die F rach tsa tze  ermaBigt 
werden, ist es unmoglich, die A usfuhr wieder auf
zunehmen. M it dem AufhOren der A usfuhr stockt 
aber auch die ganze Tiitigkeit in Chiaturi. [„Min. J . “ 
1910, 12. Nov., S. 1310.]

Y i k t o r  C. B o  h m :  M a n g a n e r z g e -
w i n  n u  n g i n B r  a s i 1 i e n.* Brasilien w eist in 
mehreren seiner S taa ten  ungeheure Lager von 
ManganerZen auf, besonders in Minas Geraes, Bahia,

Sao Paulo, M atto Grosso, Goyaz, S an ta  C atharina 
und  Rio G randę do Sul. Bis je tz t sind nur einige 
F u n d sta tten  in Minas Geraes und B ahia ausgebeutet 
worden. Die ausgefiihrtcn brasilianischen E isen
erze en thalten  iiber 50 %  M angan und sogar ausnahm s- 
weise 60 und  6 5 %  reines Metali. Im  D urchsclm itt 
en thalten  die brasilianischen Erze 53 bis 54,14 %  
M angan, 0,005 bis 0,030 %  Phosphor, 1,57 %  
Kieselsaure. E s is t zu erw arten, daB in den nachsten 
Jah ren  eine erhebliche Steigerung der M anganaus- 
fuhr ein treten  w ird; nam entlich die seitens einer 
belgischen Gesellschaft neuerdings begonnenc Aus- 
beutc von M anganerzlagern bei C orum bś im S taa te  
M atto Grosso wird die A usfuhr dieses wertvollen 
Lagers wesentlich fordern helfen. [„Oest. Z. f.
B. u. I I .“  1910, 8. O kt., S. 565/6.]

W i l l i a m  P.  B l a l c e :  M a n g a n e r z  i n  
u n g e w o h n l i c h e r  F o r  m. Beschreibung 
eines eigenartigen M anganerzvorkomm ens bei 
Tucson (Arizona). [„Buli. Am. Inst. Min. E ng .“ 
1910, Septem berheft, S. 763/5.]

W olfram erze.

Gewinnung und V erwendung von W olfram erz. 
[„The M etal In d u stry "  1910, Ju liheft, S. 306.]

Die W olfram gewinnung in der G erm ania-G rube 
im  Ceder Canon Mining D istriet, Stewens County, 
W aslu (Yer. St.). [,,E rzb .“  1910,15. Nov., S. 343/5.] 

E r i c h  S c h 1 e i f f : W  o 1 f r a m  - V o r k o in
ni e n i n K o l o r a d o ,  s e i n e  G e  w i n  n u n  g 
u n d A u f b e r  e i t  u  n  g.* Das eigentliche W olfrarn- 
erzfeld Kolorados beginnt etw a 12 km  westlich von 
Boulder und  erstreckt sich cntlang der „m iddle 
Boulder creek“ bis nach Nederland. D as in Schniiren 
und  H ohlraum en vorkom m ende W olframerz ist 
durchweg hoehprozentig, m it 60 bis 72 %  W olfram - 
silure, wogegen das yerwaćhsene Erz seiten uber
10 %  W olframsiture en thalt, D ie A ufbereitung der 
W olframerze bietet keine Schwierigkeiten. Man 
unterscheidet im B oulderdistrikt W alzwerk- und 
Pochw erkaufbereitung. V erfassergibt eine eingchęnde 
Beschreibung der A ufbereitung in Clarasdorf. [E rzb .“ 
1910, 15. Sept., S. 280/4.]

W p l f r a m b e r g b a u  i n  K o l o r a d o .  
Boulder County in Kolorado liefert gegenwartig 
einen groBen Teil des W eltbedarfs an  W olframerz. 
Die W olframerze kom m en daselbst m it Gold und 
Silber vergesellschaftet vor. Eine H auptschw ierigkeit 
w ar die Anreicherung der arm en W olframerze. E s 
wurden alle moglichen Anreicherungssysteme durch- 
probiert. Nun is t es gelungen, m it dem Monell- 
appara t die Schwierigkeiten zu beheben. [„Eng. 
Min. J . “ 1910, 26. Nov., S. 1058.]

E r h e b l i c h e  S t e i g e r u n g  d e r  W  o 1 f - 
r a m  p r o d u k t i o n .  Die zunelimende Yerwen
dung von W olfram, besonders in der Gliihlampen- 
fabrikation, h a t eine so erhebliche Steigerung der 
Gewinnung des vor einigen Jah ren  noch so seltenen 
Metalles m it sich gebracht, daB m an bald aufhoren
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w ird, es zu den seltenen zu zahlen. Im  Jah re  1909 
lieferten allein die Yereinigten S taa ten  1455 t Wolf
ram  im W erte von 2 290 000 JC gegen n u r 450 t im 
W erte von 578 000 JC im Jah re  1908. D er H ąup t- 
fundort fiir W olfram ist Boulder County in Kolorado, 
welches im  Jah re  1909 etw a zwei D ritte l der ge
sam ten obengenannten am erikanischen Ausbeute 
liefert. f„ ? ro m .“ 1910, 6. Ju li, Beilage S. 159.]

Chromerze.

V o r  k  o m ni e n  u n  d V e r w  e n d u n g  v  o n 
C h r o m e r z e  n. ChromerzYorkomnien von wirt- 
schaftlicher B edeutung sind n ich t sehr zahlreich. 
Die H auptm engen kom m en aus Neu-Caledonien und 
Kleinasien. In  E uropa finden sieli Chromerze bei 
K raubat (nicht K raubach , wie angegeben) in Ober- 
steierm ark, bei B anjaluka (n icht Banjalecka, wie 
angegeben) und Yares in Bosnien, bei Orsova in 
U ngarn und  an anderen Orten. D eutschland be
s itz t in Niederschlesięn Chromerzvorkommen. In 
Grieclienland sind in den letzten Jah ren  groBere 
Mengen dieses Minerals gewonnen worden. So 
wurden von einer Gesellschaft aus ihren Gruben 
im  Jah re  1907 185 000 t Chromerz ausgefiihrt. In  
RuBland liefert der U ral groBe Mengen Chromerz, die 
H auptgebiete sind K am enka und  Topkaja, E s g ib t 
daselbst etw a 50 Chromerzgruben, die zusam men 
25 000 t  im Jah re  liefern. Auch in GroBbritannien 
und  Norwegen kommen Chromerze vor. In  Asien 
liefern Chromerze: Kleinasien, Indien, Ceylon,
Britisch Nord-Borneo und Japan . Auch die Yer
einigten S taaten  von N ordam erika fflhren an manchen 
P unk ten  Chromerz, doeh sind die L agerstatten  m eist 
nich t abbauwiirdig. In Canada betrug die Chromerz- 
gewinnung in den letzten Jahren  6000 bis 8000 t  
jahrlich. (Die A rbeit wird noch fortgesetzt.) [„Buli. 
of the Im perial In s titu te 11 1910, Bd. 8 Nr. 3,
S. 278/85.]

G. Werksanlagen.

Der „G oodwin“ -Selbstentlader ist abgebildet 
undbeschrieben.*  [„ I r .C o a lT r.R e v .“  1 910 ,21 .Okt., 
S. 675.]

E i s e n b a h n  - S e l b s t e n t l a d e r . *  Ab
bildung und  Beschreibung der von der F irm a Oren- 
stein & Koppel — A rthur K oppel, A. G. in Berlin— 
gebauten Selbstentlader. Seitenentlader, Selbst- 
entlader, Yorteile. [„Die W eit der Technik11 1910, 
1. O ktober, S. 378/9.)

A bbildung und Beschreibung eines Erzwagens filr 
die Lakę Chaplain & M oriah Bahn.* [„Ir. Tr. R ev.“ 
.1910, 25. Aug., S. 376/7.)

E i n  e u r o p a i s c h e r E r z d a m p  f e r.* A b
bildungen und sehr eingehende Beschreibung des 
schwedischen Erzdam pfers „S ir E rnest Cassel“ . 
[„Ir. Tr. R ev.“ 1910, 24. N ov„ S. 981/4.]

D as B inard-A utom obil, System  Schneider, zum 
L asttransport.*  [„G in . Civ.“  1910,19. Xov., S. 45/7.]

E i n  e i n f a c h e r  W a g e n  f ii r R  a  d- 
r  e i f e n.* In  der Quelle ist ein dreiriideriger W agen 
fflr Radreifen von 1000 bis 1900 m m  Durchm esser 
abgebildet. Drei Mann konnen dam it den groBten 
Reifen leicht transportieren , w ahernd sonst sieben 
Mann notig  waren, um  ihn fortzurollen. Man rollt 
den Reifen in den W agen, legt eine K ette  darum  und 
liebt ihn durch einen einfachen Hebel. [„Z. f. p rak t. 
M aschinenbau11 1910, 28. Sept., S. 1822.]

H u b e r t  H e r m a n n s :  N e u e r e  T r a n s 
p o r t  - u n d  II e b e z e u g e m i t  e 1 e k  t  r  i s c h e m 
A n t r i e b . *  Abbildung und Beschreibung eines 
5 -t - D rehkrans der Diisseldorfer M aschinenbau-Ak- 
tien-Gesellschaft vorm . J . Losenhausen, eines 
1 ,5-t- und eines 3-t-D rehkrans derselben Firm a, 
eines 30-t-Lokom otivdrehkrans, verschicdener von 
der Gesellschaft fiir Forderanlagen E rnst Heckel,
G. m. b. H. in Saarbrucken, sowie von Bleichert & Co. 
gebauter T ransporteinrichtungen. [„E l. K raftbetr. 
u. B .“ 1910, 4. Nov., S. 613/22.]

M e c h a  n  i s c li e M a s s e n t r a n s p o r t e . *  
Troekenbagger der Liibecker M aschinenbau-Gesell- 
scliaft. G um m igurt-Transporteur. [„G lascr11 1910, 
1. Sept., S. 101/3.]

Einige Anwendungsbeispiele von K ettenforderern.* 
[„Uhl. W ochenschr. f. Ind. u. Teclm.111910, 29. Sept., 
S. 29/31.]

Schriigaufzug bei Tongruben und Steinbriichen. 
[,,Tonind.-Zg.“ 1910, 10. Nov., S. 1532/3.]

B e k o h l u n g s a n l a g e  m i t  E l e k t r o -  
h a n g e b a h n . *  A bbildung und Beschreibung einer 
von der F irm a Bleichert & Co. in  Leipzig ausgefiihrten 
kleinen Anlage, die wegen ihrer E infachheit hin
sichtlich der B auart und des Betriebes bemerkenswert 
ist. E in  m it W indę versehener E lektrohilngebahn- 
wagen fah r t beladen auf einer einfach gekriim m ten 
B ahn in das Kesselhaus, wo der Heizer den Wagen 
m it Hilfe eines an der W and m ontierten AnlaB- 
apparates gerade iiber einem der A ufschiitttrich ter 
der selbsttatigen Feuerung zum  H alten  bring t und 
die Kohlen in den T richter flieBen laBt. [„Tonind.- 
Zg.“ 1910, 3. N ov„ S. 1502/3.]

Bekohl ungsanlage m it B leichertscher E lektro- 
hiingebahn fiir das Kesselhaus der F irm a Ilan ie l & 
Lueg, Dusseldorf.* [„Z. f. ang.Chem.“  1910,18. N ow, 
S. 2165/6.]

M. B u h l e :  Ueber einige neuere Lager-G ebaude 
und  -B ehalter fur Korne.* [„D ingler11 1910,12. Nov., 
S. 711/14: 26. Nov., S. 740/2; 3. Dez., S. 755/60.]

L a s t h e b e m a g n e t e  m i t  A l  u m i n  i u  m - 
s p u l e n ,  ausgefiihrt von der A. G. Lauchham m er.* 
E in  Lasthebem agnet Typ 3 von 1510 mm Durchmesser 
und6 ,5 K W S tro m v erb rau ch  besitzt ein N ettogew icht 
von 1800 kg und folgende durehschnittliche H ub- 
leistung fu r die yerschiedenen zu hebendeiiM aterialien: 
GuBspane 700 kg, Schmiedespane 450 kg, Masseln 
1000 kg, S tahlbrocken 1500 kg, K ernschrott 750 kg,
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Sclimelzeisen 450 kg, massive Blocke 20 000 kg. 
E in  solcher H ebem agnet w ar in Briisscl ausgestellt. 
[„E l. K raftbetr. u. B .“  1910, 4. Nov., S. 628/9.]

E. P . C o l e  m a n :  E r s t e  G r o B g a s m a -  
s c h i n e n a n l a g e  i n  a m e r i k a n i s c h e n  
S t a h l  w e r k e n . *  Sehr eingehende Besclireibung 
der auf den Buffalo-W erken der L ackaw anna Steel 
Company ausgefiihrten ersten G ichtgasmaschinen- 
Anlage in  den Yereinigten S taaten . Sie umfaBt 16 
Geblasemaschinen von je 2000 P S , ferner 8 E lektro- 
m otoren von je  1000 PS . Die .Maschinen sind nacli 
dem  K ortingsclien System von der „D e L a Yergne 
Machinę Company1' in New Y ork gebaut. Der 
Yerfasser g ib t zuniiehst eine allgemeine Besclireibung 
der Anlage nebst Lageplan und geht dann auf die 
einzelnen D etails genauer ein. [„ J , Am. S. Mech. 
E n g .“ 1910, Novem berheft, S. 1835/1960.]

D ie  E n t w i c k l u n g '  d e r  G r o 6 - G a s -  
m a s c h i n e n .  Augcnfiillig is t der groBe Yor- 
sprung, den D eutschland in  diesem Zweige des 
M aschinenbaues erreicht ha t. Ebenso auffallig wie 
der Yorrang D eutschlands ist die geringe Beteili- 
gung Englands. A ehnliche Unterschiede n im m t 
m an w ahr, wenn m an die in  den einzelnen L andem  
durch groBe Gasmaschinen erzeugte Energie in PSe 
m iteinander yergleicht. A uch h ier laBt D eutsch
land die anderen Lander w eit h in te r sich zuriiek. 
YergL Zahlentafel 1 und A bbildung 15.

In  Zahlentafel 2 ist die Roheisen- und Koks- 
erzeugung der E rde  fiir das J a h r  1908 zusam m en- 
gestellt und  sekatzungsweise die aus den Abgasen 
gew innbare E nergie in PSe hinzugefiigt. E in  Yer- 
gleich dieser Zusam m enstellung m it Zahlentafel 1 
zeigt, daB n u r ein kleiner Teil dieser verfiigbaren 
K ra ft tatsachlicli ausgenutzt w ird. Abbildung 16 
und  Zahlentafel 3 g ib t das Y erhiiltnis der gewinn- 
baren Energie zu der ta tsach lihh  ausgenutzten  an- 
sehaulich wieder.

Kommen groBe G asmaschinen in elektrisehen 
Zentralen zur Yerwendung, denen G icht- oder

Zahlentafel 1.
D u r e h  g r o f i e  G a s m a s c h i n e n  e r z e u g t e  

E n  o r g i  e.

in
i

insgesamt
P S e

%

1 | D eu tsch land ........................
2  | Nordamerika........................
3 ; F r a n k r e ic h .........................
4 i B e lg ie n ................................
5 | Oesterreich-Ungarn . . . .
6 1 GroBbritannien....................
7 1 Uebrige Lander....................

480 428 
337 490 
55 050 
46 714 
25 500 
24 986 
63 341

46.5
32.5
5.4 
4,6
2.4
2.4 
6,2

Die noch im  Bau befindlichen M aschinen sind 
bereits m it beriicksichtigt.

Abbildung 15. Zu Zahlentafel 1.

Zahlentafel 3.

L a n d

Deutschland u. Luxem-
burg...................

Ver. Staaten . . . .
F r a n k r e ic h .................
B elg ien .........................
Oesterreich-Ungarn . .
GroBbritannien . . .
Uebrige Liinder . . .

Insgesamt J 8 163 000:1 035 709 [ 12,6

Zahlentafel 2. R o h e i s e n  - u n d  K o k s e r z e u g u n g  d e r  E r d e  1908 u n d  d ie  a u s  d e n  A b g a s e n
g e w o n n e n e  E n e r g i e  i n  PS.

L a n d
R o h e i s e n 

e r z e u g u n g  1908

i

G e w i n n b a r e
E n e r g i e

P S

K o k s e r z e u g u n g
1908

t

G e w i n n b a r e
E n e r g i e

P S

S u m m ę  der 
d u r c l i  H o c h o f e n -  

u n d  K o k s o f e n -  
g a s  g e w in n b a r e n  

E n e r g i e  
P S

Ver. S ta a te n ...............................................
Deutschland und Luxemburg.................
GroBbritannien und Ir la n d .....................

■ Frankreich...................................................
RuBland.......................................................
B e lg ien ........................................................
Oesterreich-Ungarn..................................
Kanada .......................................................
Spanien ........................................................
Schw eden ...................................................
I t a l i e n ........................................................
Alle ubrigen L a n d e r ..............................

16 191 000 
11 805 000 
9 438 000 
3 390 000 
2 642 000 
1 270 000 
1 076 000 

572 000 
425 000 
563 000 
113 000 
415 000

1 820 000 
1 340 000 
1 060 000 

380 000 
300 000 
.145 000 
190 000 
65 000 
48 000 
63 000 
13 000 
47 000

23 618 000 
21 175 000 
18 834 000

1 955 000
2 301 000
2 308 000 
1 973 000

773 000 
477 000

814 000
3 782 000

800 000 
735 000 
660 000 

68 000 
80 000 
80 000 
70 000
27 000 
17 000

28 000 
127 000

2 620 000 
2 075 000 
1 720 000 

448 000 
380 000 
225 000 
260 000 

92 000 
65 000 
63 000 
41 000 

174 000
Insgesamt 48 500 000 5 471 000 78 010 000 2 692100 8 163 000

P S A u s 
| n u t z u n g

Y e r l u g b a r  a u s g e n u tz t %

2 075 000 ! 481 428 23,2
2 620 000 i 337 490 12,9

448 000 55 050 12,3
225 000 46 714 20,8
260 000 25 500 9,8

1 720 000 24 986 1,5
815 000 1 64 541 7,9

134
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SJO 70,00 76,50 7.75 5,0 etwa 96,30M

W M M W //////////////A  ZSfftimffJSrdie PS-Stunde/Z.S/ybmgf.d/rW-Sfunde) 
3̂ 98 8,37 77,00 7,9 0,5_______________________ 760,0M_________________________

17W, 95 MJur eine PS/Jahr

m m m rn m m m m m  zzpf.jdps-std .fąsprsdw -std)
5,0 70,0 75,0 S.S S,0 etira JSO.oM

I H l I I I I W I l i B H —

737,80 MJur eine W/Jahr

pf.fd v ^ d .f3 .s
5,3 70,0 76,6 3,7.2,0 ę/tro 7¥>oM

|  SO.SO pffur e/ne RT/Jahr

*,0 9,0 77,0 3,7 2,0 eftyo 23,5  M
|  S7,00MJSr eine PS/Jo/jr

20 V, o Pfftir ejhe PS/JTahr

, S ,S (fj:d  PS-Sfd. 
^(ąippjd/rw-std.)

S.0 70.0 75.0 ¥.0 .1.0  e ftra  23,5M
I 60,00 MJur e/ne PS/Sohr

6,8Pfj:d.PS'Sfd.
fm .zF f.fd .rrw std .j

fteserre 30%
% £ U% o tX d o rS  " % % :% ?/' Brennsrof

Abbildung 17 und 18 Schematische Darstellung der jahrliohen Kosten.

Durch Gasmascliinen wurden 
crzcupt: PSe %

in Eisen- und Stahlwerken . . .
in B ergnerksbetriobon.................
in E lek triz ita tsw erken .................
in sonstigen W erken .....................

855 819 
08 200 
34 950 
74 540

S4
6
3 | 
7

Ab
bildung 19. 

Zu
Zahlentafel 4.

Koksofengase n ich t zur Ver- 
fiigung stehen, so fiillt die 
Anlage der G eneratoren bei 
der R cntabilitiitsbereclm ung 
natiirlich  besonders ins Gc- 
w icht. In  den Abbildungcn 17 
und  18 sind die jiihrlichen 
K osten f. d. P S s t fiir eine 
elektrische Z entrale m it Gas-, 
D am pfm aschincn- und Tur- 
b inenantrieb bei einer Ma- 
schineneinheit von 2000 PSe 
schem atisch wiedergegeben.

W iihrend in den meisten 
E lektrizitiitsw erkcn dic B e
lastung zwischen 15 und 50 %  
schw ankt, erreicht diesclbe in 
den K raftsta tionen  der Eisen- 
u n d  S tahlw erke sowie der 
Bergw crksbctriebe eine Hohe 
von 70 bis 1 0 0 % , w odurch 
die W irtschaftlichkeit der An
lage sichbedeutendsteigert. In  
welcher W eise die durch groBe 
G asmaschinen erzeugte E ner
gie zur A rbeitsleistung Yer
w endung gefunden, geh t aus 
den Zahlentafeln 4 u. 5 hervor.

Zahlentafel 4.

cr/f/orunę

YerfUgbare P S Aujgtm/fzfe PS  

Abbildung IG. Zu Zahlentafel 3.
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Zahlentafel 5.

Es w u r d e n  Y e rw e n d e t  zum 
Antrieb von: esc %

Gcbliisen..........................................
Walzcnstrauen..................................
Transm issionen..............................
sonstigen M aschinen.....................

443 GOS 
16 883 
3 400 

50 600

50 
43 

1,7 | 
0,3
5

1 033509 100,0

[„Iron  Coal Tr. R ev.“ 1910, 14. O kt., S. 025.]

H. Roheisenerzeugung.
A. S a r k i s s j a n z :  Thcoretischc U nter

suchung des Ilochofcnprozesses. (In russischer 
Sprache.) [„G orn. J .“  1910, A ugustheft, S. 169/94. 
SchluB folgt.]

D e r  n e u e  H o e h o f e n  d e r  D e t r o i t  I r o n  
a n d  S t e e l  C o m p a n y . *  Auf dcm Hochofenwerk 
der genannten Gesellsehaft in Zug Island bei D etro it 
w urde im Juli 1910 ein zw eiter Hoehofen angeblasen. 
Derselbe wurde naeh den Entw iirfen von A rthu r G. Mc 
Kee ausgefiihrt, welcher dabei seine eigenen K onstruk
tionen und P a ten te  in weitestgehcndem M aBe (Diisen- 
stock, Verteiler, W inderhitzer) verw endet ha t. Der 
Ofen ist fiir eine Tageserzeugung von 300 t  gebaut. 
Die urspriingliche Anlage ist beschrieben in „S tah l 
und  E isen" 1905, 1. Aug., S. 913. E in  w eiterer 
B ericht folgt dem nachst in „S tah l und E isen". 
[„Ir. Age“ 1910, 17. Nov., S. 1145/8; „ Ir . Tr. R ev.“ 
17. Nov., S. 929/31.]

R. H . S w e e t  s e r  : V e r  h ii t  u u g v  o n  U n - 
f a l l e n  a  n H  o c h o f e n. Verfasser bespricht kurz die 
Griinde fiir Gasesplosionen, Auswiirfe und D urch- 
briiche, ohne indes Ncues bringen zu konnen. Die 
Abhandlung wird von E. A. U e h 1 i n  g einer K ritik  
unterzogen in „ Ir . Age“ , 10. Nov., S. 1056/7. [„Ir. 
Agc“ 1910, 3. Nov„ S. 1022/3. ]

E ine e r f o l g r e i c h e F l i c k a r b e i t a n  d e r  H c i B -  
w i n d l e i t u n g *  wurde auf den Hochiifen der 
Columbus Iron  and Steel Co., Ohio, ausgefiihrt. Der 
Sitz eines HeiBwindschiebers konnte m it den vcr- 
schiedensten M itteln n ich t d icht gehalten werden, 
bis m an die betreffenden Stelien m it einem Zem ent- 
m antel umgab. Yerwendet w urde hierzu ein rasch 
abbindender, in A m erika ais „English Cem ent11 be- 
zeichneter Zement. Derselbe w ird n ich t so h a rt 
wie Portlandzem ent, dabei ist das Losltisen der 
A usfiitterung der dam it verkleideten HeiBwind- 
leitung ein Icichtes. [„Ir. Age“ 1910, 16. Now, 
S. 1087.]

H e n r y  l e  C h a t e l i e r :  U e b e r  d e n
U r s p r u n g  d e s  W a s s e r s t o f f s  i n  d e n  
H o c h o f e n g i c h t g a s e n .  Die auffallende Tat- 
sache, daB der W asserstoffgęhalt der Gichtgase 
bedeutender zu sein pflcgt, ais dem G ehalt des Ge- 
blasewindes an W asserdam pf entsprieht, erkliirt 
Verfasser auf G rund am erikanischer U ntcrsuchungen 
von W  y s o r  und  B r o w u an einem Hoehofen

in Durjuesne dadurch, daB dic m it der Beschickung 
in den Hoehofen eingebrachte Niisse sich m it den 
aufsteigenden Gasen naeh der Form el C 0 + H ,0  =  
C O j+ H j um setzt. Dic R eaktion beginnt bereits 
sehr langsam bei 2000 C und  vollzieht sich bei 3 0 0 0 C 
schon ziemlich rasch. [,,Rev. M ćt.“ 1910, Oktober- 
heft, S. 845/47.]

H a n s  F 1 e i 8 n e r  : H o e h o f e n d i a m a n t o n  
u n d  d a s D i a m a n t e n p r o b l c m . N a e h e i n g e h e n -  
der Besprechung der einschlagigen L ite ra tu r berichtet 
Verfasser iiber seine eigenen Yersuche. E r  kom m t 
zu dem SchluB, daB m an in  einem P roduk t, das 
sich lange Zeit im  Eisenhochofen befand, nu r G raphit 
und keine D iam antcn finden wird. [„Oest. Z. f. B.
u. H .“ 1910, 17. Sept., S. 321/4; 24. Sept., S. 539/41;
1. O kt., S. 551/4; 8. O kt., S. 570/2.]

I. Giefiereiwesen.
(Yergl. auch Absehnitt K. n. P.) 

Allgemeines. — GieBereianlagen. -  G ieCoreibetrleb.
T y p i s c h e E n t w i i r f e  f ii r  n e u  z e i t  l i c h e  

G i e B e r e i a n l a g e n . *  Grundrisse von G rau- 
gieBereien fiir 5, 10, 20, 30, 60, 75, 120 t Tages- 
leistung. [„F oundry" 1910, O ktobcrheft, S. 47/50; 
N ovem berheft S. 109/13; „ Ir . Tr. R ev.“  1910,
24. Nov., S. 977/9 (Forts. folgt).]

G i e B e r e i  f i i r  T r a n s f o r m a t o r e n -  
t e i l e . *  Die neue GieBerei der General E lectric 
Company in P ittsfie ld , Mass., besitzt elektrisch 
angetriebene K ranen und eine E inrichtung fiir 
selbsttiitige Sandabfuhr und  -aufbereitnng. Im  all
gemeinen nichts Ncues. [„Am. M ach." 1910,20. Aug., 
S. 145/8; „Z. f. p rak t. M aseh inenbau"1910,24. Aug., 
S. 1605/8.]

Kurze B e s c h r e i b u n g e n  der W erke: 
T w e e d a l e s  & S m a l l e y ,  L td ., Ć a s t l e t o n  
und  L o c o m o t i v e  W o r k s  of the L ancashirc 
and Y orkshire Railw ay zu Horwich. [„F ound ry  
Tr. J .“  1910, O ktobcrheft, S. 543/9.

G i e B e r e i  f ii r  A u t o m o b i l b e s t a n d -  
t e i l e . *  Beschreibung der MetallgieBerei der 
Pecrless M otor Car Co. zu Cleveland, Ohio. B ericht 
folgt in „S tah l und E isen11. [„C astings" 1910, 
Septem berheft, S. 219/22.]

R. L o t s :  G i e B e r e i  h a l l e  n  b a u t e n . *
[,,GieB.-Zg.“  1910, 1. Sept., S. 521/3; 15. Sept., 
S. 557/62; 1. O kt., S. 624/6; 1. Nov., S. 658/60; 
15. Nov., S. 691/4.]

E. F  r e v t  a  g : Die Trockenkam m er in der
GieBerei.* [,,GicB.-Zg.“ 1910, 15. O kt., S. 617/21;
1. Nov., S. 652/8.]

G i e 8 e r  c i e i n r i c h t  u n  g.* Tiegelofen fiir 
Oelfeuerung der A nthony Co.; R uttelform m aschine 
der H erm an Pneum atic  .Machinę Co.; GieBereilauf- 
kranen und K onsollaufkranen der General E lectric 
Co.; K ippform m aschine fiir Kerne naeh H enry  
E. Pridm ore. [„F oundry111910, S ep t-H e ft, S. 38/44.J
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G i e B e r  e i e i n  r  i c h  t  u n  g.* PreB-, W ende- 
und  Kippform m aschine der E lm ira Foundry Co. 
fiir Anfertiguńg von K em en, neue Form m aschine von 
E. Pridm ore, Tiegelofen fiir Oelfeuerung der Hawley 
Down D raft Furnace Co. [„F oundry11 1910, Oktober- 
heft, S. 84/8.|

G i e B e r e i e i n r i c h t u n g . *  Greifer fiir 
GieBereizweckc der Paw ling & H arnischfeger Co. in 
M ilwaukee; K em form m asehine der Brown Spezialty- 
M achinery Co. zu Chicago; PreBluftformm aschine 
der J . F. W ebb Mfg. and Supply  Co. zu D aven- 
port, Ja . [„F oundry111910, Noypmberhcft, S. 129/32.]

F o n n san d .

B a u e r :  E i n  S t r  e i f z u g d u r c h  d a s  
G e b i e t  d e r  F o r  m s a  n d a u f b e r e i t. u n  g. 
Nach weitsehweifiger E ińleitung werden die Eigen
schaften yerschiedener deutscher Form sande be- 
sproehen. Der Steinkohlenstaub. A ufbereitung des 
Form sandes. K urze Beschreibungen einiger fiir die 
A ufbereitung des Form sands gebrauchlicher Ma- 
schinen. [,,GieB.-Zg.“  1910, 1. N ow, S. G49/52; 
15. Nov., S. 683/7. (SchluB folgt.)]

H . C h  a  r  1 e t : E isenseparatoren.* [„ W .-Techn.1* 
1910, Septem berheft, S. 519/24.]

M odoile.

E. F . L a k e :  D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  
M o d e 11 e n  f ii r  D a m p f t u r b i n e n g e  h ii u  s e.* 
(Parsons-N iederdruckdam pfturbinen.) [„Am. M ach." 
1910, 3. Sept., S.257/59; „Z. f. p rak t. M aschinenbau11 
1910, 14. Sept., S. 1712/15.]

J o s e p h  G. H o m e r :  Modeli und Form  
fiir ein unregelmaBiges GuBstuck.* E s handelt 
sich um  eine Konsole zur U n terstu tzung  schwerer 
Stehlager fiir Zahnradwellen, die in die Mauer 
eingclassen werden muB. [,,Am. Mach.11 1910, 
29. O kt., S. 639/41: „Z. f. p rak t. M aschinenbau11 
1910, 2. N ow, S. 2023/5.]

L e w i s  W i l s o n :  Dia Zusam m ensetzung
des Leims fiir die Modellmacherei. [„Castings111910, 
Septem berheft, S. 240/1.]

F o rrae re l.

Form en vou Segm entplatten.* [„GieB.-Zg.11 
1910, 1. Sept., S. 526/8.]

D a s  F o r m e n  e i n e s  D a i n p f t u r b i n c n -  
G e h a u s e s . *  Beschreibung derY erfahren  der Allis- 
Chalmers Company. [„Am. Mach.11 1910, 17. Sept., 
S. 351/4; „Z. f. p rak t. M aschinenbau11 1910, 
21. Sept., S. 1777 bis 80.]

D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  T r a n s f o r m a 
t o  r e n -  G e  h a u  s en .*  Y erfahren der General 
E lectric Company zu Pittsfield(M ass.). [,,Z. f. prak t. 
M aschinenbau11 *1910, 28. Sept., S. 1797/9.]

F r a n z  B r ó d l :  Das Form en eines Spiral- 
gehauses m ittels Gerippe.* [„W .-Techn .11 1910, 
Septem berheft, S. 489/96.]

W. P o t t e r :  Modeli und Form  fiir Lokom otiy- 
Schornsteine.* [„Amer. Mach.11 1910, 8. Okt., 
S. 492/3; „Z. f. prak t. M aschinenbau111910,19. Okt., 
S. 1949/50.]

Ii . V e 1 1  e r : Die Schiffsschrauben und ihre
Form m ethoden.* [,,GieB.-Zg.“ 1910, 15. Okt.,
S. 626/30; 1. Nov., S. 663/6.]

Auswcchsclbare Form kasten.* [,,GieB.-Zg.u 1910, 
15. Sept., S. 566/7.]

B o c k :  Maschinelle A nfertigim g von Kern-
kasten.* [„W .-Techn .11 1910, Novem berheft, S. 
647/50.]

Schinelzon uud  GioCen.

L. K a k u r i n :  U ntersuchung und  Berechnung 
der Kupolofen. (In  russischer Sprache.) [„G oni. J . “ 
1910, A ugustheft, S. 139/68. Fortsetzung folgt.]

A. G a r r  y  : E ine Studie eines P rak tikers
iiber Kupolofen.* Verfasser m acht m it neuen K upol
ofen m it ausfahrbarem  H erd bekannt. [„Fond. Mod.11 
1910, Septem berheft, S. 2/5.]

J  o h. A s c h a n : Ueber die Berechnung der 
Luftm enge bei Kupolofen und  die Abmessungen der 
letzteren. [„Tekniska Fóreningens i F in land For- 
handlingar11 1910, O ktoberheft, S. 257/66.]

E. B o u  c h i 11 o u x : D er Kupolofen und die 
Schmelzzone. W iedergabe yon  Versuchen der Ameri- 
kaner K irk u. Cos. [„Fond. Mod.“  1910, O ktober
heft, S. 1/5.]

N e u e r  T i e g e l o f e n . *  Beschreibung der 
K onstruktion der Kroeschell Bros. Co. in Chicago. 
[„Eisen-Zg .11 1910, 3. Dez., S. 801/3.]

H . A. E  v a n  s : S e h m  e 1 z ó  f e n  m i t  O e l 
f e u e r u n g . *  D er auf der Mare Island W erft 
verw endete Ofen m it basischem H erd d ien t zum 
Schmelzen yon Roheisen. Ais B rennstoff wird 
Rohol u n te r 0,1 a t  D ruck yerw endet. B ericht iiber 
die Schmelzergebnisse. Aushilfsweise w ird auch 
Messing darin  geschmolzen. [„Amer. Mach.11 1910,
17. Sept., S. 345/7; „Z. f. p rak t. M aschinenbau11 
1910, 21. Sept-., S. 1871/83.]

J o s e p h  H o r n e r :  GieBerei-Anlage und
-E inrichtung (Forts.).* Oefen zum  Schmelzen von 
M etallegierungen. (K onstruktionen von F letscher, 
der Badischen M aschinenfabrik, der W hiting Foundry 
E ąu ipm en t Co., Morgan Crucible Co., von A. P ia t, 
Geo. Green & Co., The W. S. Rockwell Co., The 
Hawley D ow n-D raught Furnace Co. (Schw artz- 
Ofen), J . W. Jackm an & Co., L td . (Charlier-Ofen). 
[„Engineering11 1910, 21. O kt., S. 559/61; 11. Nov., 
S. 654/8; 25. N o t., S. 725/7.]

Beschreibung des M o r  g a n - P  a t  e n  t - K  i p p- 
O f e n s *  m it Koksfeuerung zum  Schmelzen von 
Metallen. [„M et-. Techn.111910,15. O kt., S. 330/1.] 

E i n  n e u e r  K  i p p o f e n  f ii r  d i e
S c h m  e 1 z u n  g v o n M e t a l l e n . *  Beschreibung 
des zum P a te n t angem eldeten „ Idea ł11 - Tiegelofens 
der Firm a Canda. [„Fond. Mod.11 1910, Noyember- 
heft, S. 13/5.]
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N. W. S h e c cl : Z y l i n d e r - G a t t i e r u n -  

g e n. Verfasser em pfiehlt fiir wassergekiihlte Zylinder- 
teilc von Gasinaschinen eine G attierung von nacli- 
stehender, hochsilizium- und hochphośphorhaltiger 
Zusam m ensetzung:

Graphit 3,20 bis 3,30 %  Mn 0,05 bis 0,S0 %
Geb. C 0,45 „ 0,60 „ P  0,75 bis 0,90 „
Si 2,60 „ 2,80 „ S 0,05 „ 0,08 „

t„F ound ry“ 1910, Septem berheft, S. 24.]
H. C o l e  E  s t  e p : H e r s t e l l u n g  v  o n

O f e n p 1 a 1 1  e n i n  s e h m i e d b a r e m  Gu B . *  
Die Missouri M alleable Iron Co. zu E ast St. Louis, 
Jll., ste llt m it 27 Form ern ohne Yerwendung von 
Form m aschinen in lO stiind iger Schicht taglich 
rund 15 t  b rauchbarer P la tten  her. Kurze Dar- 
legungen der ortlichen Verhiiltnisse, welche eine 
E infuhrung von Maschinen nicht erforderlich machen. 
Die Schmelzung des Eisens erfolgt im  Flammofen. 
Bei dem Form en werden G elenkplatten verw endet 
(vgl. „S tah l und  E isen“ 1910, 7. Sept., S. 1558). 
[,,Foundry“ 1910, Novem berheft, S. 91/5.]

G i o l i t t i ,  F.  C a r n e v a  1 i und G. T a -  
v  a  n t i : Ueber die H erstellung von sehm iedbarem 
GuBeisen. [„Rass. Min.“  1910, 1. Sept., S. 97/103.]

G uB putzerei.

Das Sandstrahlgeblase m it um laufender Trommel 
der New H aven Sand-B last Company.* [„Ir. Ago" 
1910, 20. O ktober, S. 930/1.]

Guflreredelnng.

O. B e c k  m a n n : Verzinkung von TemperguB- 
stiicken.* [,,GieB.-Zg.“ 1910, 1. S e p t, S. 523/6; 
15. Sept., S. 562/6.]

jSonstiges. j

D i e  c h e m i s c h e  Z u s a  m  ni  e n  s e t  z u n g 
d e s  G u B e i s e n s .  Zusamm enfassung bekannter 
Tatsachen iiber den EinfluB der chemischen Zu
sam m ensetzung auf die Festigkeit des GuBeisens. 
A usfuhrliche Uebersicht uber die chemische Zu
sam m ensetzung desGuBeisens fiir die verschiedensten 
Verwendungszweeke. [„Am. Macli.“  1910, 3. Sept.,
S. 262.]

E. S c h  u m a c li e r : Die B rikettierung von
Eisen- und  Metallspiinen.* [,,GieB.-Zg.“ 1910, 
15. Sept., S. 553/4.]

A. G a  r r y  : Die Schw arzem ittęl in der GieBerei. 
[„Fond. Mod.“ 1910, N oyem berheft, S. 10/13.] 

H u b e r t  H e r m a n n s :  Neuere T ransport -
und  Hebezeuge in  deutsehen GieBereien und  W erk- 
sta tten .*  A uffiihrung von meistens bereits durch 
\ rer6ffcntlichungen in anderen Zeitschriften be- 
kann ten  Ausfuhrungen. [„Z. f. prak t. M aschinenbau11 
1910, 21. Sept., S. 1747/62,]

Die H angebahn und deren Anwendung in am erika- 
nischen GieBereibetrieben.* [,,GieB.-Zg.“ 1910, 
15. Nov., S. 687/91.]

L. C. S t  e v o n  s o n  : D io  G i e B e r  e i k  u r  s e 
a n  d e m  J l l i n o i s  S t a t e  R e f o r m a t o r y  z u 
P o n t i a c ,  J l l . *  Dieses In s titu t d ient in seiner 
A bteilung fiir GieBereiwesen der praktischen Aus
bildung von jungen L euten im A lter von 15 bis 
25 Jah ren  in allen yon  einem Fornier zu yerlangen- 
den K enntnissen. [,,Foundrv“ 1910, Novem berheft, 
S. 102/4.]

K. Erzeugung des schmiedbaren Eisens.

E lektrische Eisen- und Stahlerzeugnng.
Dr. E u g  e n  H a a n e l :  Der elektrische Re- 

duktionsofen von Frick.* [„Ir. Tr. R ev.“ 1910,
3. N ov., S. 835/39.]

N. S k a r e d o f f :  D i e  B e s c h r e i b u n g  
d e r  S t  a  li 1 e r z e u  g  u  n  g i m  e l e k t r i s c h e n  
O f e n ,  S y s t e m  R  ii c h 1 i n g - R  o d e n h  a u s e r.* 
(In  russisclier Sprache.) Yerfasser beschreibt aus- 
fiihrlich einige Schnielzungen, die er personlich be
obachtet h a t. Auf G rund seiner Versuche und der 
Angaben der P raxis kom m t cr zu folgenden SchluB
folgerungen:

1. Die lnduktionsofen arbeiten n u r bei groBen 
Chargen (etwa 8 t) Skonomisch.

2. Die kleinen lnduktionsofen stehen h in ter den 
Lichtbogenofen desselben Inhaltes zuriick. Der 
Energieverbrauch eines Róchling-Rodenhauser-Ofens 
yon 2 t  be trag t bei fliissigem Einsatze etw a 900 
K W /st f. d. Tonne Stahl, w ahrend der Energie- 
yerbrauch eines 2-t-Liclitbogenofens etw a 300 K W /st 
ausm acht und n u r beim kalten  E insatz 900 K W /st 
erreicht.

3. Die A usm auerung der lnduktionsofen ist n icht 
dauerhaft, was durch die senkrechte Lage der Ofen- 
wande und durch die Unmoglichkeit der R epara tu r 
der letzteren wiihrcnd des Schnielzens zu erklaren ist. 
Die schnelle A bnutzung der Ausm auerung hang t auch 
davon ab, daB die Sehlaeke n icht regelmaBig auf 
der Oberflache des M etallbades verteilt is t; die 
Sehlaeke sam m elt sich m ehr an den W anden, weil 
das N iveau des Metalles keine Ebene ist, sondern 
u n te r der W irkung der elektrom otorischcn K rafte 
eine kpm plizierte Oberflache darstellt. In  der 
M itte des M etallbades beobachtet m an ein Ilerum - 
drehen des Metalles, was auch die A bnutzung der 
A usm auerung beschleuuigt.

4. Die E n tkohlung  des Metalles geht langsam  vor 
sich, das E rz friBt die A usm auem ng, deshalb muB 
die B enutzung des fliissigen Roheisens die A rbeit 
erschweren.

5. Schwefel und Phosphor sind leicht zu ent- 
fernen.

6. D er Siliziumgehalt ist oft bedeutend groBer, 
ais fiir viele S tahlsorten zuliissig ist.

7. Die \ ’orziige der D rehstrom -Induktionsofen 
sind die Moglichkeit der B enutzung des normalen 
Stromes von 50 Perioden und die Abwesenheit
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der Schwankungen des Stromes w ahrend des 
Schmelzens. Bei der B ew ertung der System e der 
Lichtbogenofen sind die Periodenzahl und die GroBe 
der Strom schw ankungcn von groBer Bedeutung.

8. Bei der V erm inderung der S trom starke auf 
2 0 %  hort der Ofen auf zu arbeiten ; das Metali 
e rs tarrt.

[„Gorn. J . “ 19.10, Ju liheft S. 67/81.]

H. S t y  r i: Welche Hohe sollen die elektrischen 
Oefen zur R eduktion der Eisenerze haben ? [„Tek. U .“ 
1910, 7. O kt., S. 504/5.]

N o r w e g i s c h e  e l e k t r i s c h e  O e f e n  
u n d  i l i r e Y e r w e n d u n g  z u r  S ta h l e r z e u g u n g .*  
Abbildung und  Beschreibung der Oefen von H iorth 
und  Soderberg nach einem Y ortrag von Professor 
J . W. R ichards vor der „Electrochem ieal Society“ 
in Chicago am  15. u. 19. O ktober 1910. [„Ir. Age“ 
1910, 25. Nov., S. 1206/7.]

B. I  s c h  e w s k  y : D i e  n e u e s t e n  Y e r 
b e s s e r u n g e n  i n d e r  K o n s t r u k t i o n  
d e s  e l e k t r i s c h e n  T i e g e l o f e n s  z u m  
S c h m e l z e n  d e s  S t a h  1 e s  u n d  a n d e r e r  
M e t  a  11 e.* (In russischer Sprache.) E s werden 
einige Yerbesserungen in der K onstruk tion  des 
elektrischen Ofens von Prof. Ischewsky m itgeteilt. 
D er betreffende Ofen w urde in dieser Zeitschrift (1908, 
S. 726) schon beschrieben. [„Jo u rn a l d. russ. me- 
tallurg. Ges.“ 1910, Nr. 2, S. 79/85.]

E . B u l a c h :  D i e  e l e k t r o  m e t a l l u r -  
g i s c h c n W e r k e  u n d  d i e  e l e k t r i s c h e n  
O e f e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  P a u l  G i r  o d , 
Ugine, Frankreich (Savoja). (In  russ. Sprache.) 
Y erfasser beschreibt die W crke der genannten Gesell
schaft, die elektrischen Oefen und  die erzeugten 
P rodukte. [„N achrichten des Yereins der Berg- 
ingenicure" 1910, Nr. 3, S. 1/43.]

J o s e p h  W.  R i c h a r d s  gibt un ter dem  T ite l: 
„D as A ussterben des Tiegelstahls“ eine eingehende 
Beschreibung des E l e k t r o s t a h l  w e r k e s  R  i c li. 
L i n d e n b e r g ,  A.-G. in R em scheid-H asten, das 
er den Am erikanern ais M uster hinstellt.* [„Met. 
Chem. E ng .“ 1910, O ktoberheft, S. 563/8.]

Dr. A. P  r e 1 1  n c r: Die E lek triz ita t in der 
E isenindustrie. [,,P rom .“  1910, 26. Nov., S. 113/17.]

C o  l i n  R o s s :  E tw as iiber Rennarbeiten.* 
[„B ayr. Ind .- u. G ew erbebiatt11 1910, 10. Sept., 
S. 361/3.]

M artiustahl.

JI. P  a  w 1 o f f : Die Abmessungen der M artin- 
ofen nach empirischen Angaben. (In  russischer 
Sprache.) [„Jo u rn a l d. russ. m etallurg. Ges.“ 1910, 
Nr. 4, S. 169/83.]

C. S t e i n b e r g :  U e b e r  d i e  S t a h l 
e r z e u g u n g  i n d e m  s a u r e n  M a r t i n -
o f e n.* (In  russischer Sprache.) Der saure S tah l ist 
im Yergleich m it dem billigeren basischen Materiał

dichter und  m ehr lunkerfrei, daher ver\vendet m an 
die sauren Oefen in einigen H uttenw erken fiir S tahl- 
formguB und zur Erzeugung der Spezialstahlsorten, 
wie z. B. K anonenstalil und GeschoBstahl. Zur 
E rk larung  der Eigenschaften des sauren  Stahles 
bespricht der Yerfasser die chemischen Prozesse 
in dem sauren Ofen. [„G orn. J .„  1910, Ju liheft, 
S. 58/66.]

A b g i e B e n  d e s M a r t i n s t a h l s  i n  z w e i  
P f a n n e n . *  Auf dem  Stahlw erk der Phónix  
Company w ird nach dem M accallum - P a ten t ge
arbeitet. D er S tah l flieBt aus der Abstichrimie 
direkt in zwei GieBpfannen. [„ Ir. Asre“ 1910,
20. O kt., S. 909: „Ir. Tr. Rev.“ 1910, 3. Nov„ 
S. 834.]

K leinbessoiiierei.

T h . D  a  w i d o f f: D i e  U n t e r s u c h u n g  
e i n  i g  e r E r s c h e i n u n g e n  b e i  d e m  
K 1 e i n  b e s s e m  e r  e i p r  o z e s s e.* (In  rus
sischer Sprache.) Die experimentelle U ntersuchung 
des Kleinbessemereiprozesses in dem St. Peters- 
burger Arsenał. Die beigegebenen Diagram me 
stellen graphiseh die Analysen des Metalles, der 
Schlacken und der Gase w ahrend des Yerblasens dar. 
[„ Jo u rn a l d. russ. m etallurg. Ges." 1910, Nr. 2, 
S. 43/57.]

Stalilformgufi.

E i n e  g r o B c S t  a  li 1 g i e B e r e i i n  M i 1 - 
w a  u k e e.* Beschreibung der StahlformgieBerci der 
F a lk  Co. an H and  einer gróBeren Anzahl von An- 
sichten aus den einzelnen A bteilungen. Die gesam te 
Liinge der GieB- und Fonnhalle be trag t rund 300 m 
bei 90 m griiBter Breite. Gegossen wird aus kipp- 
baren, m it Oel geheizten M artinofen von 18 und  
20 t  Fassungsraum . [,,F ouńdry“ 1910, O ktoberheft, 
S. 57/60.]

C a r l  S m  e r 1 i n  g : D i e T i e g e l s t a h l -  
g i e B e r e i  I II .*  Neuer Regenerativofeu fur 
Schmelzen von Tiegelstahl. [„F oundry" 1900, 
O ktoberheft, S. 61/3.]

E . B e c k  e r : U e b e r  d i e  V e n v e n d u  n g  
d e s S t  a  h 1 f o r m g u s s e s i m  W e r k z e u g -  
m  a s c h i n e n b a  u. Beschreibung der Anforder- 
ungen des W erkzeugm aschinenbaues beziiglich der 
Festigkeitseigenschaften. [„Z. f. W erkz.“ 1910, 
25. O kt., S. 33/5.]

B r  a  d 1 e y  S t o  u  g‘h  t o n :  D i e  K o s t e n  
f ii r  d i e  S t a h l  h e r s t e l l u n g  i n G i e B e - 
r e i e n. D er Aufsatz beliandelt amcrikanische 
Y erhaltnisse. [,,Castings“ 1910, Septem berheft, 
S. 238/40.]

H. C o 1 e E  s t  e p : E  i n e m o d e r n ę  S t a h l -  
g i e B e r e i .+ Kurze Beschreibung der Anlagen der 
Shull Steel Castings & Mfg. Co. zu Canton, O. E r- 
wśihnenswert sind die E inrichtungen zum  Aiiwarmen 
der Pfannen und Heizen der Trockenofen m ittels 
Erdgas. [„Foiindry“ 1910, Septem berheft, S. 13/4.]
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Abb. 20. Watzenariordnung

L. Verarbeitung des schmiedbaren 
Eisens.

N. W  e r e s t  s c li a  g  i n : Die Auswahl der
Betriebsm otoren fiir Wal z werke in bezug auf die 
A usnutzung derselben. (In  russischer Sprache.) 
[„Jo u rn a l d. russ. m etallurg. Ges.“ 1910, Nr. 4, 
S. 129/68.]

B. II. R e d d y :  E r f a h r u n g e n  i m  B a u  
u n d  B e t r i e b  v o n U n i v e r  s a  1 t r  i o - 
S t r a B e n .  Yerfasser h a t gute Erfahrungen m it 
Trio-UniversalstraBen gem acht, bei weichen die drei

Achsen der H orizontal
walzen n ich t in einer 
E bene, sondern wie in 
Abb. 20 angeordnet 

' w aren. D adurch wird
erreicht, daB der Walz- 
s tab  beim Walzen stets 
die Neigung hat, nach 
un ten  gegen die Ab- 
streifmeiBel A und  B 
zu laufen. Abb. 21 zeigt 
ein Spurlager der y e r t i
kalwalzen, dessen Lauf- 
flachen gegen herab- 

fallenden Sinter ge- 
schiitzt sind und 
dessen Spurtcllcr 
durch die m it dem 
SchluBstiick A ver- 
schlossene Oeffnung 
ausgebaut werden 
konnen. D iem ittlere 
Spurp la tte  besteht 

aus gehiirtetem 
Stahl, die obere und 
untere aus unbe- 

iibrigen beschaftigt sich 
der Aufsatz m it der B auart der W alzenstander, der 
A nordnung der V ertikalwalzen, der Yoreilung der 
letzteren u. a. m. [„Ir. Tr. R ev.“  1910, 18. Aug., 
S. 317.]

Pfeilriider fiir W alzenstraBenantriebe.* [„U hl. 
Wochenschr. f. Ind. u. Techn.“ , Ausgabe 1, 1. Sept., 
S. 76.]

E l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  K n i i p p e l -  
s c h e r e ,  gebaut von der F irm a D avy B rothers 
L td ., P a rk  Iron  W orks in Sheffield.* Dieselbe besitzt 
178 mm H ub, m acht 20 Schnitte  in der M inutę und 
ist im stande, K niippel von 115x115  mm w arm  
zu schneiden. [,,Engineering“ 1910, 14. O kt., S. 523
u. 529.]

A bbildung und Beschreibung einer liydraulischen 
Blechschere, ausgefiihrt von der F irm a D ayy  B rothers, 
L td . in Sheffield.* [„Engineer11 1910, 25. Nov., 
S. 566/7.]

Abb. 21. Spurlager. 

arbeitetem  HartguB. Im

B a n d s a g e  f i i r  S t  a h  1 b 1 6 o k e .*  Diese 
m it elektrischem A ntrieb versehene Sage ist aus
gefiihrt von der F irm a Noble & Lund, L td ., in 
Fellings-on-Tyne und dient zum Absclmeiden von 
Blockenden, Geschiitzrohren u. dergl. m ehr. [,,E n- 
gineering“ 1910, 25. N ov., S. 736.]

Die hydrauhsche Presse ais E rsa tz  fiir ein Block- 
walzwerk.* [„Ir. Tr. R ev.“ 1910, 24. Nov., S. 985/6.j 

Die M e s t  a  - B e i z m  a  s c li i n e. A bbildung 
und  Beschreibung der abgeanderten K onstruktion 
der bekannten Beizmaschine. [„Ir. Coal Tr. R ev.“ 
1910, 25. Now, S. 858.]

J . E . S. D y e r : M a s c h i n e  z u m  R o h r -  
b i e g e n . *  Beschreibung einer Maschine, System 
M onnet & Moyne, zum  Biegen von Rohren aus Eisen 
oder K upfer. Sie soli eine erheblich hohere A rbeits- 
geschwindigkeit gestatten  ais die bisherigen A pparate. 
[„G en. Civ.“ 1910, 1 . O kt., S. 412/3. |

J . F. S p r i n g e r :  H e r s t e l l u n g  n a l i t -  
l o s e r  R o h r e n  m i t  b e s o n d e r e r  B e - 
r ii c k  s i c h t  i g u n g d e r  V e r f a  h  r e n  d e r  
N a t i o n a l  T u  b e C o  m p a n  y.* Der Yerfasser 
g ib t eine iibersichtliche D arstellung des Entw ick- 
lungsganges, veranschaulieht durch die Yerfahren 
von M annesmann, Stiefel, Charnock und  Diescher, 
und beschreibt dann eingehend den Gang der F a 
brikation in den W erken der N ational Tubę Com
pany. Der Schilderung sind photographische Auf- 
nalimen der einzelnen aufeinanderfolgenden Arbeits- 
vorgiinge beigefiigt. Neues en thalt die A bhandlung 
nicht. | „Ir. Age“ 1910, 15. Sept., S. 612/8.] 

H u g o  S t o z :  Maschine zur H erstellung von 
B lechrohren, ausgefiihrt von der F irm a O tto Pfrengle
& Co. in S tu ttg art.*  [„Z. d. Y. d. I .“  1910, 24. Sept., 
S. 1651/2.]

D i e  E s c h w e i  1 e r  D r a h t f a b r i k .  K urzer 
B erieht iiber eine Besichtigung derselben seitens der 
M itglieder des Aachener Bezirksvereins des Yereins 
deutscher Ingenieure. [,,Z. d. Y. d. I .“  1910, 1. O kt., 
S. 1685.]

L i c h  t e :  G l i i h o f e n  f i i r  d a s  H a r t  e n  
d e r  G e s t  e i n s b o h  r e r.* A bbildung und  Be
schreibung eines derartigen von der F irm a B aum am i 
in Aue i. Erzgcb. ausgefiihrten Ofens. [„B raunkohle11 
19 0, 16. Sept., S. 421/4.)

Yerbesserter Salzbad-H artcofcn.* [,,Engineer“ 
1910, 14. O kt., S. 421.]

D er B rayshaw  Salzbadofen zum H iirten  von 
W erkzeugstahl.* [„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910. 7 .^0k t., 
S. 590.]

A utom atischer Gliihofen der H awley Down D raft 
Furnace Co. in Chicago (Jll.).*  [„Ir. Age“ 1910,
20. Okt., S. 922/3.]

G a s o f e n u n d  - b r e n n e r  ni i t W  a  s s e r- 
z u  f ii h  r  u n  g.* Ausgefiihrt von der „N ational 
Economie Gas B last C om pany" in Newr York. E in 
Ofenbrenner der D am pf erzeugt, u n te r D ruck iiber- 
liitzt und dann in den G asstrom  einftihrt. Die hierbei
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erzeugte Saugw irkung rciBt die notw endige L uft- 
menge m it. Das so erhaltene Gemiscli erzeugt in 
dem  Ofen die erforderliche Ilitze  zum  H arten  von 
Stahl. Beschreibung verschiedener A rten von Oefen. 
[„Z. f. p rak t. M aschinenbau” 1910, 30. Now, 
S. 2189/90.]

T r a u tw e i l e r :  U e b e r  d a s  M e t a l l i s i e r v e r -  
f a h r e n  v o n  S c h o o p . D as Y erfahren d ien t zur H er
stellung von M etallkorpern und 
Metalluberztigen. Das ais dunne 
F aden  aus einem  H aarróhrchen 
austretende geschmolzene Metali 
w ird in einen S troni auf 20 a t  ge- 
spanntes Gas gefiihrt, zers taub t 
und auf eine beliebig gestalte te  
Flachę geschleudert, (Abb. 22) 
deren Form  es annim m t. D er 
UeberschuB an M etallstaub wird 
durch einen V en tila to r abgesaugt.
(Ygl. „S tah l und E isen“ 1910,
28. Sept., S. 1078.) [„Z .d . Y .d. I .“
1910, 1. O kt., S. 1688; „Ir.
A g.“  1910, 17. Nov.. S. 1156.]

A. M. A n  d e r s o n und T. M. L  e g g e: Gesund- 
heitsgefahrliche A rbeiten beim  Ueberziehen von 
Metali m it Blei oder einer Legierung von Blei 
und Zinn. [„M itteilungen des In s titu tes  fur Ge- 
werbehygiene“  1910, Nr. 3, S. X V II /X Y III ; Nr. 4, 
S. X X V /X X V II.]

M. Weiterverarbeitung des Eisens.
E. F . L  a k e :  U e b  e r  G e s e n  k  s c h  1 a g  e r e i.* 

Yerfasser m acht einige Angaben iiber die Gesenk- 
schliigerei von J. II. 'Williams & Co., Brooklyn, die 
dem  Fachm ann kaum  etw as Neues bieten. Der 
Zweck der Gesenksćhlagerei ist, auf dem  Wege der 
M assenfabrikation aus Schmiedeisen und Stahl 
Form en herżustellen, die sonst n u r auf dem  Wege 
des GieBens zu crlangen sind. Nach einer kurzeń 
Besprechung der zur H erstellung der betr. Gegen- 
stiinde erforderlichen Gesenke und der G enauigkeit 
und  GroBe der P roduk te  —  von den winzigsten 
GroBen bis zu 200 kg —  sowie des erforderlichen 
M aterials und seiner B ehandlung fiih rt der Y erfasser 
die A rbeitsreihen fiir eine m ehrfach gekropfte K urbel- 
welle und mehrerc andere Maschinenteile von Auto- 
mobilen vor, von  denen einige einer w iederholten 
B ehandlung unterw orfen werden miissen. T rotz der 
Ausfuhrlichkeit in der Beschreibung u n d  D arstellung 
is t doch zu bedauern, daB gerade die Yorformen 
weniger sorgfiiltig behandelt sind, fiir welche die 
photographisclien D arstellungen n ich t im mer aus- 
reichen. [„Am. M ach.“ 1910, 15. O kt., S. 523/6; 
„Z. f. p rak t. M aschinenbau1' 1910,16. Nov., S. 2085/9.]

Das Pressen von Metallsiirgen.* [,,Z. f. prakt. 
M aschiuenbau“ 1910, 26. O kt., S. 1986/7.]

Verwendung yon  Streckblech zu Bauzweckeir* 
[„Ir. a. St. Trades Jo u rn a l111910, 29. O kt., S. 438/9.]

E. S c o t t  A n d e r s o n :  S c  h w e i B  e n  i m  
e l e k t r i s e h e n  L  i c li t  b o g e n. T ransportablc 
SchweiBanlage. G iiteverhaltnis der SchweiBung. 
U eberlappte und geham m erte SchweiBung. Ueber- 
sichtliche Zusam m enstellung der Yersuchsergebnisse 
an elektrisch gesclrweiBten Eisen- u n d  Stahlstiiben. 
[,,Z. f. p rak t. M aschinenbau11 1910, 2. Nov., 
S. 2013/4.]

A u g u s t  B a u s c h l i c h e r :  Zur E ntw ick
lung der autogenen M etallbearbeitung und der hierzu 
notw endigen B etriebsm ittel.* [„Z. f. W erkz.“ 1910r
25. N ow, S. 78/82.]

R u d o l f  S c h w a r z :  Einiges iiber autogene 
M etallbearbeitung im  M aschinenbau.* [,,W .-Techn.“  
1910, O ktoberheft, S. 583/6.]

E i n  n e u  e r  S a u e r s t o f f  - G a s o l i  u - 
S c h w e i B -  u n d  S c h n e i d a p p a r a t . *  Aus
gefiihrt von der Gesellsehaft „L ’air liquide“ in 
Paris. [„Z. f. p rak t. M aschinenbau" 1910, 9. N ov.f 
S. 2061/2.]_

E i n s e t z u n g  v o n  B o d e n  u n d  D e c k c l n  
i n  z y l i n d r i s c h e  G e f i i B e  m i t t e l s  d e r  a u t o 
g e n e n  S c h w e i B u n g . *  [„Autog. M etalib.“  1910, 
15. N ov., S. 143/5.]

? A p p a r a t  z u m  E n t f e r n e n  v o n  *R os;t u n d  
W a lz s in t e r  v o n  B a u w e r k s e is e n .  Die „B row n 
H oisting Machinery Company ' 1 h a t kiirzlich einen 
kleinen A pparat auf den M arkt gebracht, der sich 
zu dem oben angegebenen Zweck bereits gu t be- 
w iihrt ha t. [„Ir. Tr. R ev.“ 1910,24. N ov„ S. 989/90.}

N. Eigensehaften des Eisens.
L. G r e n  e t :  D er k rankhafte  Z ustand des

Stahls durch K althartung . [„Buli. S. Ind. m in." 
1910, Aug., S. 123/7.]

G. C l i a r p y  und  S. B o n  n e r  o t :  U e b e r  
d i e  R e . d u k t i . o n  d e s E i s e n o s y d s  d u r c h  
f e s t e n  K o h l e n s t o f f .  Ileines E isenoxyd und 
G raphit, die beide vorher bei 1000° im Y akuum  ge- 
g ltth t worden w aren, w urden gem ischt und  u n te r  
sehr hohem  D ruck zusam mengepreBt: das Gemisch 
wurde dann im Magnesiasehiffchcn in einer P o r-
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zellanrohre eines elektrischen Ofens im  V akuum  
erhitzt. Aus der Menge des entw ickeltcn Gases 
konnte die Reaktionsgeschw indigkeit gemessen 
werden; bei einer bei 950° ausgefiihrt en Yersuchs- 
reihe ergaben sich folgende W erte:

Ganclruck In 1 Stunde ont-
In mm Quecksiłbcr wlckelte Gasmenge in ccm

0,01 0,10
0,1 0,14
1 0.31
2 0,50
4 0,80
5  1,07

Die Reaktionsgeschw indigkeit n im m t demnach m it 
dem  D rucke rasch ab ; bei einem D ruck von etw a 
0,001 m m  wird sie prak tisch  gleich Nuli. Dic Yer
fasser ziehen daraus den SchluB, daB fester Kohlen
stoff wenigstens bis zu 950° C Eisenoxyd n ich t re
duziert. [„Com pt. rend .“ 19.10, 10. Okt., S. 644/5.] 

K. T  r u b i n : Zur Frage iiber dic Oberfliichen- 
Blasen in den Stahlblocken. (In  russischer Sprache.) 
[„Jou rna l d. russ. m etallurg. Ges.“ 1910, Nr. 2, 
S. 58/61.]

A. T h i e l  u n d  K.  K e l l e r :  U e b e r  d a s
V e r h a l t e n  d e s  E i s e n s  g e g e n  S t a n n o -  
s a l z l o s u n g e n .  E ntgegen der bisher geltendon, 
auf U ntersuchungen Fischers beruhenden Anschauung 
stellen die Yerfasser durch verschicdene Versuche 
fest, daB Eisen aus einer schwaehsaueren Zinnsalz- 
losung Zinn fallt. [„Z. f. anorg. Chem.“  1910, 
12. O kt., S. 220.]

G h. S c h o 1 s : E i n f l u B  d e s  S i l i z i u m s  
a u f  d i e  m  a  x i m  a  1 e L  6 s 1 i c li k  e i t  v o n 
E  i s e n  k  a  r  b i d i n *f-E i s e n. D er Sattigungs- 
grad des -f-Eiscns ftir Kohlenstoff liegt bei etw a 
2,2 %  Kohlenstoff. Yerfasser w eist an Schmelzen 
m it verschiedenem  Silizium gehalt auf therm ischem  
und  m etallographischem  Wege nach, daB dieser 
Sattigungsgrad m it wachsendem Siliziumgehalt sinkt. 
Bei 5 %  Silizium gehalt b e trag t der Sattigungsgrad 
des ^-Eisens ftir K ohlenstoff etw a nur 1,2 % . [„M et.“ 
1910, 22. O kt., S. 644.]

C h a r l e s  F.  B u r g e s s  und  J a m  e s  A s t o n :  
D i e  F  e s t  i g k  e i t  s e i g  e n  s c h  a  f t  e n  v  o n 
K u p f e r - N i c k e l - S t a h l .  Beide Forscher 
haben im  AnschluB an ihre friihercn A rbeiten iiber 
Eisen-Nickel- und Eisen-Siliziumlegierungen (vgl. 
„S tah l und E isen“ 1910 S. 1378) nunm ehr weitere 
Yersuehe an K upfer-N ickelstahlen veroffentlicht, 
die aus elektrolytischem  Eisen und M onelmetall her
gestellt waren. Letzteres Metali w ird d irekt aus 
Kupfcr-Nickclerz.cn erschmolzen, die am  Oberen See 
gewonnen werden. Es en tha lt etw a drei Teile Nickel 
und  einen Teil K upfer und  nur Spuren von Eisen und 
anderen Elem enten. Seine Fcstigkeit is t etw a gleich 
der des FluBeisens. Friihere Versuche der Yerfasser 
an  K upfer- uud N ickelstahlen h a tten  ergeben, daB 
bis zu einem gewissen Grade sowohl ein K upferzusatz 
ais auch ein N ickelzusatz dic Fcstigkeit des Stahles 
heb t, und zw ar ist, um  die gleiche W irkung zu
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erzielen, ein hoherer N ickelzusatz ais K upferzusatz 
erforderlich. D a Nickel teu rer is t ais K upfer, so 
kam en die Yerfasser auf den Gedanken, eine S tei
gerung der Festigkeit des Stahles durch einen gleicli- 
zeitigen Zusatz von K upfer und Nickel zu erzielen, 
und vcrw endeten hierfiir das verhaltnismaBig billige 
Monelmetall. E ine giinstige und gleiehzeitig w irt
sehaftliche Steigerung der Festigkeit des Stahles 
w ird durch einen N ickelzusatz von 3 bis 4y .%  und 
einen K upferzusatz von 1  bis l y s% bew irkt. In  
diesem Falle be trag t also der Nickelzusatz das Drei- 
fache des K upferzusatzes, und da das M onelmetall 
Nickel und K upfer etw a im  YerhiUtnis 3 :1  en thalt, 
so erschien es besonders geeignet zur Erschm elzung 
von Kupfer-N ickelstahlen. Die ZerreiByersuche an 
den auf diese Weise hergestelltcn S tahlen  zeigen 
deutlich den gunstigen EinfluB des Zusatzes von 
M onelmetall. Bei ungegM htem M ateriał steigt m it 
w achsendem  G ehalt an M onelmetall die Streckgrenze 
und  ZerreiBfestigkeit. Die D ehnung und Qucr- 
schnittsverm inderung steigen jedoch nu r bis zu 
einem G ehalt von 4 %  M onelmetall, um  bei hoheren 
G ehalten w ieder abzunehm en. Bei einem hoheren 
G ehalt ais 8 %  M onelmetall ist das M ateriał sprćidc. 
Bei 18 %  Zusatz von ZMonehuetall wird bei groBer 
Sprodigkeit eine ZerreiBfestigkeit von 151 kg/qm m  
und eine D ehnung von 1 0 %  erreicht. D urch Aus- 
gluhen wird bis zu 8 %  G ehalt an M onelmetall die 
Streckgrenze und ZerreiBfestigkeit gehoben, bei 
hoheren Gehalten dagegen erniedrigt. Die nacli- 
stehende Zahlentafel en thalt niihere Angaben iiber 
dic Festigkeitseigenschaften.

%
Streck*
ęronze

kfr/qmm

ZcrrelB-
fe sttg -
kclt

kgfąmm

Deh
nung:

%

Strock-
grenze

kj;/qmm

Z e r r e iB 
f e s t i g 

k e i t

kg/([iniii

l>cll-
minjr
%

2 35 51 2 30 43 30
4 44 56 30 43 59 24
(i 51 62 26 58 72 19
s 05 70 20 77 86 18

10 98 115 13 100 104 16
12 111 130 13 101 107 13

[„Engineering N ews“ 1910, 8. Sept., S. 256.]

R  u d o 1 p h F l a n k :  Z u r  T h e r m o -
d y n a m i k  c l a s t i s c h e r  u n d  b l e i b e n d c r  
F  o r  m  a n d e r u n g e n. Bei der elastischen D eh
nung eines auf Zug beahspruchten Stabes findet 
eine Abkiihlung des Stabes, bei bleibendcr D ehnung 
und Streckung infolge hoherer B eanspruchung eine 
E rw arm uug s ta tt . Yerfasser g ib t eine Erkliirung 
dieser Yorgiinge auf therm odynam ischem  Wege. 
D urch bleibende Fonm inderungcn werden die physi- 
ka lilchen  E igenschaften der Metalle veriindert. 
Bei Eisen fand  Yerfasser infolge bleibendcr Form - 
anderung eine Zunahm e der spezifischen W arnie um
1 ,5 % . "[„Z. d. Y. d. I .11 1910, 29. O k t ,  S. 1854.]

F. M e i B n c r :  Y e r d r e h u n g s e l a s t i z i t a t  
v o n  M e t a l l e n  b e i  h o h e r e n  T e m p e r a t u r e n .  
Die Yersuehe wurden an Eisen-, Nickel- und  Silber-
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drah ten  bis zu 750 0 ausgefiihrt, die in luftleeren, 
geheizten Porzellanrohren in Schwingungen ver- 
setzt wurden. D er G leitm odul nahni bei Eisen 
m it waehsender T em peratur sta rk  ab. Bei Zimmer- 
w arm e ist der G leitmodul diinneren E isendrahtes 
groBer ais der dickereu E isendrahtes. [,,Engineering“ 
1910, 30. Sept., S. 472 naeh „Sitzungsberichte Akad. 
d. Wissensch. W ien", Bd. 118, I I  a.]

[R osten.
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 

t o i i  S e e w a s s e r  a u f  E i s e n ,  d a s  m i t  
a n d e r e n  M o t  a  11 e n  i n  B e r i i h r u n g  
s t e h t .  D er vorliegende SchluBteil (vgl. „S tah l 
und E isen" 1910, 28. Sept., S. 1679) bring t die Zu- 
sam m enstellung der wesentlicheren Ergebnisse und 
SehluBfolgerungen. D er Verfasser ste llt fest, daB die 
an  einem haufig von Meenvasser iiberfluteten 
Zapfenlager aufgetretcnen Anfressungen des Stahl- 
zapfens, der in Schalen aus RótguB Iagert, durch 
elektrochem ische W irkungen zwischen S tahl und 
RotguB hervorgerufen sein konnen. D er Angriff der 
stah lernen  Zapfen wird aber n ich t n u r durch dio 
zwischen diesen und  dem  RotguBlager flieBenden 
Strom e veru rsach t| sondern in  noch hoherem Grade 
durch  Lokalstrom e, die infolge von Kupferabschei- 
dung  auf dem S tahl en ts tehen ; sowohl bei dem 
H auptstrom e ais auch bei den Lokalstrom en ist das 
E isen Losungselektrode. Neben den elektro- 
chemischen Vorgiingen spielt natiirlich auch die 
R ostbildung infolge rein chemischer Prozesse bei 
dem  A uftreten von Korrosionen eine llolle. [„Yerh. 
Gewerbfl." 1910, Sept., S. 420/5.]

E . C a  11 e n b e r  g: B etrachtungen iiber Rost 
und  Rostschutz. [„D t. M etallind.-Zg.“ 1910 ,10. Sept., 
S. 1157/65.]

K u r t  A r n d t :  P o t e n t i a l m e s s u n g e n  
- an r o s t e n d e m  E i s o n .  Verfasser h a t P o ten 
tialm essungen an GuBeisen- und  FluBeisenelektroden 
angestellt, die in  verschieden feuchten Sand m it 
einem  W assergehalt bis zu 7 %  g ebe tte t waren, 
um aus den Potentialm essungen ev. Riickschliissc 
au f die R ostneigung u n te r der E rde  verlegter Rohre 
ziehen zu konnen. E r  fand, daB in feuchtem  Sand 
GuBeisen gegeniiber FluBeisen ein edleres P o ten tia l 
hat. Auf G rund der A rbeiten von Schleicher w urde 
daraus folgen, daB GuBeisen in feuchtem  Sand 
weniger zum R osten neigt ais FluBeisen. Yerfasser 
e ro r te rt auf G rund der Yersuchsergebnisse und  An- 
schauungen von H eyn und  B auer und H aber, inwie- 
weit es zulassig is t, Potentia lun tersch iede ais MaB- 
s tab  fiir dic Rostgeschwindigkeit anzusehen. [„M et." 
1910, 22. O kt., S. 627/37.]

F. F  o e r s t e r :  D a s  V e r h a l t  e n  d e s
E]i  s e n s  g e g e n  w a  s s e r  i g  e L  o s u  n  g  e n. 
Zusamm enfassende U ebersicht iiber die im  Jah re  
1909 und Anfang von 1910 ersehienene L ite ra tu r 
betreffend a) das Rosten des Eisens, b) E inw irkung 
verdiinnter Sauren auf Eisen, c) den elektrolytisclien 
Angriff und d) die elektrolytische Absclieidung des 
Eisens. [„Z. f. E lektroch." 1910,15. Now, S. 980/97.]

G. H a r k e r  und  J.  M e N a m a r a :  E 1 e k - 
t  r  o 1 y  s e a i s  e i n  V e r  h  ii t  u  n g  s m  i 1 1  e 1 
d e r  K o r r o s i o n  v o n  E i s e n  u n d  S t a h l .  
Die Korrosion von Dampfkesseln soli durch einen 
elektrischen Strom  verhindert oder verm indert 
werden, der von einem eingehangten Schmied- 
eisenstab ais Anodę m it 1 bis 2 Amp. bei 4 bis 8 Yolt 
dureli das Speisewasser zum  Kesselblech iibergeht. 
[,,J . S. Chem. Ind ."  1910, 30. Nov., S. 1286/9.]

J . F  r  i c d m a n n :  D e r  S c h  u  t  z e i s e r  n e r 
R o h r e . *  Zusamm cnfassender B ericht uber die 
von O. K r o  h n k e ausgefiihrten U ntersuchungen 
iiber Schutzanstriche eiserner Róhren. (Verlag
F. Leineweber, Leipzig 1910.) [„M etallr.-Ind ." 1910,
25. Aug., S. 1/5.]

V. A n d s t r o m :  B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  
d e s R o s t e n s .  Yerfasser g ib t eine kurze gesehicht- 
liche U bersicht iiber die yerschiedenen Theorien des 
llostens und diesbeziigliche Yersuche, insbesondere 
die Yersuche von H eyn und Bauer. V erfasser h a t 
ein besonderes V erfahren ausgearbeitet, um  die 
iibliehe Y ersuchsdauer von 22 Tagen, die H eyn und 
B auer angew andt haben, moglichst abzukiirzen. Zu 
diesem Zweck w urden die Eisenproben in ganzlich 
m it W asser gefiillte und dann  lu ftd ich t verschlossene 
F laschen gebracht. D er Sauerstoff- und Kohlen- 
sauregehalt des W assers w urde vor dem  Eiulegen 
der P robe genau bestim m t. Bei dieser Yersuchs- 
anordnung w ar der RostprozeB in etw a 60 Stunden 
beendet. Die Yersuche ergaben, daB durch Kochen 
von den gelosten Gasen befreites W asser einen 
unbedeutenden Rostangriff zeigt, und  daB der Grad 
der Korrosion vollkomm en unabhiingig vom  Kohlen- 
sauregehalt ist. Entgegen den Ergebnissen von 
H eyn und  B auer y e r t r i t t  V erfasser die Anschauung, 
daB die Korrosion proportional der Sauerstoffmenge 
ist, so daB die Korrosion zur q u an tita tiven  Be
stim m ung des Sauerstoffs dienen kann. [„Z. f. anorg. 
Chem.“ 1910, 15. Nov., S. 10.]

O . Legierungen und Verbindungen.
E. H a y n e s :  D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  

N i c k e l -  u n d  K  o b a 11 1 e g i e r  u n  g e n  m i t  
C h r o m.* Die Legierungen habon einen sehr hohen 
Schm elzpunkt, etw a 1650 ° C  fiir die 25prozentige 
Legierung, und zeichnen sich durch eine sehr groBe 
W iderstandsfaliigkeit gegen Korrosion aus. H ier- 
durch erscheinen sie sehr geeignet zur Anfertigung 
von Schneidwerkzeugen (Messer, Instrum ente) und 
Laboratorium sapparaten . [,,Ir. Tr. R ev ." 1910,
4. Aug., S. 221/3.]

P |M  ii 11 e r :  T i t a n  u n d M e t  a  11 s u 1 f i d e. 
Bei Yersuchen zur D arstellung des T itans durch 
U m setzung von T itandioxyd m it M etallsulfiden und 
Kohle, deren Ergebnisse negativ  ausfielen, fand der 
Yerfasser, daB das T itan  bei hohen T em peraturcn 
ebenso wie das Silizium entschwefelnd w irkt. [,,M et.“ 
1910, 8. Sept., S. 537/9.]

L. R. P  r a 1 1 : H erstellung von m etallischem 
W olfram und Ferrow'olfram. [„Eng. Min. J . "  1910,
12. Now, S. 959.]
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F e r r o s i l i z i u m .  Nach den Vorschriften 
iiber die Befórderung von iitzenden und giftigen 
Stoffen auf dcm Khcine ist die Befórderung von 
Ferrosilizium g esta tte t: 1. wenn es in starken,
w asserdichten Behiiltern aus Holz oder M etali ver- 
pack t ist, 2. die Belńilter in deutlicher und dauer- 
liafter Weise die Aufschrift en thalten : „Ferro-
silizium. Giftig! Yor Niisse zu bewahren! N icht 
stu rzen !“ , 3. der Stoff trocken und in trockenen Be- 
haltern  aufgeliefert wird, 4. die Behiilter an luftigeu 
Stellen auf dem  Deck des Scliiffcs dera rt verstau t 
werden, daB sie vor Niisse geschiitzt sind. — Die vor- 
stelienden Bestim m ungen tre ten  am  1. Ja n u a r 1911 
in  K raft. [,,M inisterialblatt“ 1910, 26. O kt., S. 522.] 

W  m. V a  n  c. B r a n d t :  S c h n e 11 d r e h -
s t a h l ,  s e i n e  H e r s t e l l u n g  u n d W i i r m e -  
b e h  a  n  d 1 u  n  g. Kurze Zusanunenfassung be- 
k an n te r Tatsachen. [„Ir. Age“ 1910,3. Nov., S. 1025.]

V a  n a d i u m  s t a l l i  f ii r  d e n  B r ii c k e n  - 
b a  u. Bei der neuen Mississippibriicke in St. Louis 
w erden alle wiefitigen Druckglieder aus N ickelstahl 
hergestellt. Die American Bridge Co. h a t Yersuehe 
m it Zugstangen aus nickelhaltigem  Chrom-Yanadium- 
s tah l angestellt, welche einen Q uersćhnitt von 
5 1 x 3 5 5  mm und einen Bolzenaugendurchmesser 
von355 min besaBen. Das M ateriał en th ielt: 0,25 ° 0 C, 
0 ,1 7 %  Va, 1 ,45%  Ni, 1 ,20%  Cr, 0 ,3 2 %  Mn, und 
0 ,1 2 %  Si. [„E ngineer11 1910, 7. O kt., S. 389.]

P. Materialpriifung.

1. M echanische Priifung.

A 11 g e m  e i n  e s.

Bericht iiber die Tiitigkeit der M aterialprufungs- 
an s ta lt in Kopenhagen. [,,Ing .“ 1910, 3. Sept., 
S. 285/93.]

B e s t  i ni ni u n g d e r  E l a s t i z i t a t s 
g r e n z e  d u  r c li W  ii r m  e m  e s s u  n g. Beselirei- 
buiig der Yersuehe von R a s e l i ,  vgl. „S tah l und Eisen“
1909, S. 1494. [„Am. M ach." 1910, 3. Sept., S. 247.]

F . R o b i n :  D i c  A b h a n  g i g k e i t d e r
b e i  d e m  S c h l a g v e r s u c h  e i n t r e t e n d e n  
S t  a  u c li u n g z y 1 i n d r i s c h  e r P r o b e -  
k o r p e r  v o n  i h r e n  A b m e s s u n g e n .  Bei 
eisernen Probekorpern m it yerschiedenem Kohlen
stoffgehalt n im m t bei gleichbleibendem Dureh- 
messer und veranderlicher Hohe des Probekiirpers 
die S taucliung m it wachsender Hohe ab. Bei gleicher 
H ohe wiichst die S taucliung m it groBer werdendem 
Durchmesser. Bei hoherem  Kohlenstoffgehalt n im m t 
die Staucliung zu. Bei einem K ohlenstoffgehalt 
von 0,8 %  ist sie etw a doppelt so groB wie bei einem 
K ohlenstoffgehalt von 0,05 % , und bei Sonderstahlen 
etw a dreim al so groB wie boi kohlenstoffarm em  
Eisen. [„Compt. rend .1' 1910, 10. O kt., S. 639.]

F. R o b i n :  D i e  A b h i i n g i g k e i t  d e r  
S c h l a g f c s t i g k e i t  d e s  E i s e n s  v o n 
d e r T  e m p e r  a  t u r. Die Schlagfcstigkeit des

Eisens und des untereutektischen Stahles is t bei sehr 
niedrigen T em peraturen (— 185° C) sehr liocli und 
n im m t allmiihlich bis +  300° C ab. D ariach findet 
bis zu etw a 500° C wieder eine geringe Zunahm e und  
dann eine w eitere stetige A bnahm e s ta tt . Oberhalb 
der R otw arm e wiichst die S tauchung m it der Sehlag- 
geschwindigkeit. [„Compt. rend .“ 1910, 24. O kt., 
S. 710.]

A l e x a n d e r  E.  O u t e r  b r i d g e  j r . : D e r  
S i c h e r h e i t s g r a d  b e i  d e r  P r i i f u n g  
v  o n M e t a l l e  n. Yerfasser weist m it R echt 
darau f hin, daB zwar die M aterialprufungsniaschiiien 
einen hohen G rad der Vollkoinm enheit besitzen, 
daB aber haufig der W ert der Priifung durch die 
unsachgemaBe E n tnahm e und B ehandlung der 
Probestiicke leide. Auch durch das AngieBen der 
Probestiibe an GuBstiicke sei m an  nich t vor Tauschun- 
gen gesehutzt. In  einem derartigen  Fali w ar in be- 
triigerischer A bsicht in die Sandform  fiir den Probe- 
stab  noch eine besondere guBeiserne Kokille ein- 
gelegt, um  durch die schnellerc Abkiihlung giinstigere 
Festigkeitseigenschaften des Probestabes zu erzielen. 
[„ J . F ranki. In s t.“ 1910, Septem berheft, S. 206 und 
„ J r . A ge.“ 1910, 20. O kt., S. 900 und „Am. M ach.“ 
1910, 29. O kt., S. 641.]

A. F . S h o r e: H  ii r  t  e p r  u  f u  n  g d e r  M e 
t a l l e .  D er A ufsatz enthiilt zahlrciche m it dem 
Skleroskop crm itte lte  Ila rtezah lcn  von Autom obil- 
teilen, die sich im  B etriebe bew ahrt haben. [„Ir. Age“ 
1910, 1. Sept., S. 490.]

G e o r g e  C o l e s :  Y e r w e n d u n g  d e s
K o m p a s s c s  f ii r  d i e  11 ii r  t  u n  g t o  n 
S t a h l .  Yerfasser bestim m t die richtige Abschreck- 
tem pera tu r des Stahles m it Hilfe eines Kompasses. 
D a die giinstigste A bschrecktem peratur etw a m it der 
T em peratur zusanimcnfiillt, bei der der Yerlust der 
m agnetisehen E igenschaften e in tritt, so kann dic 
A bschrecktem peratur aus der Unem pfindlichkeit 
des Kompasses gegeniiber dem  erhitzten  S tahlstiiek 
bestim m t werden. [„Am. M ach.“ 1910, 22. O kt., 
S. 591.]

C. B a c h :  E r g e b n i s s e  d e r  U n t e r 
s u c h u n g  v o n  K e s s e l b l e e h e n ,  b e i  
d e n e n  R i B b i l d u n g e n  a u f g e t r e t e n  
s i n d .  D as M ateriał eines m it einem starken  und 
mehreren kleineren Liingsrissen eingelieferten Bleches 
geniigte den zu stellenden M indestanforderungen 
bei dem ZerreiBversuch und  bei der K alt-, W arm - 
und H artebiegeprobe. E ine wresentliche Seigerung 
w ar n ich t nachw eisbar. Jedoch h a tte  das Blecli 
im E inlieferungszustande bei der K erbschlagprobe 
eine geringe K erbzahigkeit, die durch Ausgluhen 
wesentlich gehoben wurde. M it dem Mikroskop 
waren zahlrciche Risse im  M ateriał nachweisbar. 
Aus dem  Befiinde is t die Ursache der RiBbildung 
n ich t m it S ieherheit zu folgern. Bei einem anderen 
Blech w urde ais Bruehursaclie U eberhitzung auf 
beiden Blechseiten festgestellt. Die U cberhitzuug 
w ar schon m it bloBem Auge aus der Oberfliichen- 
beschaffenheit der Bleche zu erkennen und w urde
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ferner auf mikroskopischem  Wege durch die Yer- 
groBerung der K rista llkorncr in der N ahe der Blech- 
oberfliiche gegeniiber den K ristallen in der Blech- 
n iitte  nachgewiesen. Bei einem d ritten  Blech gcniigte 
die ZerrciBfestigkeit und D ehnung nich t den M indest- 
anforderungen, und  die H artbiegeprobe w urde n icht 
bestanden. U n ter dem  Mikroskop zeigte das Blech 
zahlreiche Schlackeneinschliisse und von ihnen aus- 
gehende Risse, die ais die U rsache fiir die geringe 
Festigkeit des Bleches anzusehen sein diirften. [„Z. 
d. V. d. I .“  1910, 22. O kt., S. 1809.]

C. A. M. S m  i t  h : D i e  F e s t i g k e i t  v o n 
K a n o n e n r o h r e n  u n d  Z y l i n d e r n .  A n
w endung des Gucstschen Gesetzes iiber die W irkung 
zusam m engesetzter Spannungen auf diekwandige 
Zylinder und  theoretische U ntersuehungen hieriiber. 
[„E ngincering11 1910, 2. Sept., S. 324.]

O. R i w o s c h :  G r a p h i s c h e  E r m i t t -
1 u n g  d e r  A n z a h l  d e r  N i c t  e ( u n d  g e - 
d r e h  t  e r  B o 1 z e n )  g e g e n  A b s c h e r u n g  
u n d  L o c  li w a  n d d r  u c k.* G raphisches Schau
bild, um fiir eine bestim m te B elastung bei gegebener 
B lechstarke sofort dic erforderliche A nzahl von 
N icten und Bolzen des in A ussicht genommenen 
Durchm essers ablcscn zu konnen. [„D ingler11 1910, 
5. Nov., S. 696.]

W. R i p p  er .  E i n  n e u e s  F e i l e n p r i i f -  
v  e r  f a  h r  e n. Bei der U ntersuchung von Feilen 
m it der bekannten H erbertschen Feilenpriifm aschine 
findet m an, daB die zu priifende Feile bis zu einem 
bestim m ten Z eitpunkt ihre urspriingliche Schneid- 
fah igkcit fa s t unverandert beibehalt und  dann 
nahezu plotzlich unw irksam  wird. Bei dem  wirk- 
lichen G ebrauch der Feile von H an d  nim m t jedoch 
dic W irksam keit der Feile allmiihlich ab. R ipper 
erkliirt diesen U nterschied dadurch, daB bei der 
H erbertschen Feilenpriifm aschine jeder einzelnc Zalm 
der Feile bei jedem  neuen H ube wieder iiber diesclbe 
Stelle des abzufeilendcn Probestabes gcfiihrt wird, 
w ahrend dies bei dem  Feilen von H and  n ich t der 
Fali ist. Aus diesem G runde h a t R ipper eine Feilen
priifm aschine gebaut, bei der in N achahm ung des 
Feilens von H and bei jedem  Feilstrich die Lage der 
Feile gegeniiber der zu feilenden Probe etw as ver- 
iindert wird. Die m it dieser neuen Maschine auf- 
genomm enen Schaubilder iiber die Feilcnabnutzung 
entsprechen besser der in W irklichkeit auftretcnden  
A bnutzung ais dic m it der H erbertschen Maschine 
aufgenom m enen Schaubilder. [,,Engincering“ 1910,
9. Sept., S. 361 und „Am. Mach. 11 1910, 5. Nov., 
S. 676.]

2. Mikroskopie.
M i k r o s k o p  f i i r  m e t a l l o g r a p h i s c h e  

Z w e c k e .  Beschreibung und  Abbildung eines 
einfachen Mikroskopes deutscher Fertigung  fiir 
m etallographische Zwecke. Z ur U ntersuchung der 
O berflache und  Bruchfliiche groBerer Stiicke kann 
der O bjekttisch en tfern t und  das S ta tiv  d irek t auf 
die zu untersuchende P robe gesetzt werden. [„M et. 
Chem. E ng .“ 1910, O ktoberheft, S. 603.]

W  m. C a m p b e l l :  E in neues m etallographisches 
Mikroskop.* [„The School of Mines Q uarterly“ 1910, 
April, S. 241/5.]

G. M a d  e r  n a : Ueber eine A banderung des 
Metallmikroskops von Le Chatelier. [„M et. I ta l.“  
1910, Septem berheft, S. 181/4.]

A. S a  u  v  e u  r : A p p a  r  a  t  e f ii r  M e t a l i -  
111 i k r  o s k  o p i e.* Zusam m enstcllung der in der 
M etallmikroskopie gebriiuchlichen Y erfahren und 
E inrichtungen (Mikroskope, O bjekthalter, Beleuch- 
tungsarten). [„ Ir. Tr. B cv.“ 1910, 8. Sept., S. 453/7.]

E l e k t r i s c h e r  H  e i z a  p  p a r a t  f ii r  M i - 
k  r o s k  o p e.* D er A pparat bestelit aus einer 
holilen M etallschachtel von gutem  W iirm eleitver- 
mogen m it innenliegenden, spiralform ig gewickelien 
W idcrstandsdrahtcn. Bis zur E rh itzung  auf 250 0 C 
ist etw a eine M inutę erforderlich. Mit den gewóhn- 
lichcn W iderstandsdrahten  konnen T em peraturen 
bis zu 900 0 C erreicht werden, doch liiBt die Yer
wendung von P la tind rah ten  ais obere Tem peratur- 
grenze etw a 1500 0 C erw arten. Das P riipara t wird 
durch einen seitlichcn Schlitz in den A pparat ein- 
gesclioben, der sich ohne weiteres auf jedem Ob
jek ttisch  befestigen liiBt. [,,P rom .“ 1910,8. O kt., S. 1.]

O. K r o h n k e :  M i k r o  g r a p h i s c h e  U n *  
t e r s u c h u n g e n  v o n G u B e i s e n  i m  g r  a  - 
p h  i t  i s c h  e n  Z u s t a n d e . *  Bei der U nter
suchung von GuBriiliren fand der V erfasser in Be
ziehung auf den ais G raphiticrung bezeichneten 
U m w andhingsvorgang des Roheisens folgendes: Das 
E u tek tikum  P erlit verschwindet ais solches, indem 
anschcincnd nur der F errit herausgeliist wird. D er 
schwarze G raphit bleibt im Eisen, geh t aber in einen 
cigenartigen, je nach  dem Grade der zerstorenden 
E inw irkungen im m ikrographischen Bilde in grau- 
weiB bis weiB erscheinenden Z ustand (G raphitit) 
iiber. Die iibrigen B estandteile, Zem entit, E u tek tik a  
(Phosphid) bleiben unveriindert. N ur graues R oh
eisen yerfiillt der graphitischen Y eranderung, wiihrend 
weiBes Roheisen, das keinen P erlit oder nu r geringe 
Mengen und n u r Spuren von G raphit enthiilt, selbst 
nach jahrclangem  Liegen in der E rde unveriindert 
bleibt.' [„M et.11 1910, 8. N ov„ S. 674/9.]

M eta llog rap liie .

L. G r e n  e t :  Die U m w andlungspunkte des
Stahls innerhalb der bei der W arm ebehandlung 
iiblichen Tem peraturgrcnzen. [„Buli. S. Ind. m in .“ 
1910, Aug., S. 101/22.]

H. H o l  m: K urze U ebersicht iiber die Metallo- 
graphie m it besonderer Bcriicksichtigung der Eisen- 
kohlcnstofflegierungen.* („W .-Techn .11 1910, O kt.,
S. 563/73.]

J . O. A r n o l d :  E i n  v i e r t e r  R e k a l e s -  
z e n  s p u n  k t  b e i  m S t  a  h  1. Bei U ntersuchung 
der H altepunkte  im  Y akuum  g laubt der Y erfasser 
bei einem halbgcsattigten S tahl m it etw a 0 ,75%
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Kohlenstoff, dessen Gefiige zur H alfte aus F errit 
und P erlit bestand, einen v ierten  R ekaleszenspunkt 
gefunden /.u haben. Die Rekaleszens betrug  bei einer 
Eisenkohlenstofflegierung m it 0 ,3 8 %  Kohlenstoff 
23,4 0 C- und bei einer solchen m it 0,63 %  Kohlenstoff 
12,6 0 C. [,,E ng.“ 1910, 7. O kt., S. 509.]

K B o r n e  m a  n  n:  D a s  S y s t e m  N i c k c 1- 
S c h w e f e l .  Yerfasser h a t die in einer friiheren 
A rbeit niedergelegten Yersuche iiber das Zustands- 
diagram m  des Systems Nickel-Schwefel m it'e in igen  
Yerbesserungen wiederholt. Auf G rund der neuen 
Ergebnisse iłndert sich das friiher m itgeteilte  Zu- 
standsdiagram in, das nam entlich infolge des Auf- 
tre ten s friiher n ich t erkann ter Unterkiihlungen 
der Schmelze verwickelt erschien. Die friihere A n
nahm e von zwei nickelreichen M ischkristallarten 
erwies sich ais irrig. [,,M et.“ 1910, 8. Nov., S. 667.]

T h e o d o r  L i e s c h i n  g:  U e b e r  d e n
E i n f l u B  d e s  S c h w e f e l s  a u f  d a s  S y 
s t e m  E i s e n  - K o h l e n s t o f  f.* N ach den Ver- 
suchen des Verfassers sinkt m it wachsendem Schwefel- 
gehalt der E rstarrungspunk t und der H altepunk t 
fiir die eutektische K ristallisation, w ahrend der 
P e rlitp u n k t seine Lage bei 700° beibehalt. Zwecks 
Sichtbarm acliung der schwefelhaltigen Stellen un ter 
dem Mikroskop erwies sieh eine kurze A etzung 
m it Pikrinsiiure m it naehfolgender A etzung in ver- 
dunn te r Salpetersaure und  heiBer konzentrierter 
N atronlauge ais sehr zweckmitBig. D er Aufsatz ent- 
h a lt zahlreiche A bbildungen des Kleingefflges der 
erhaltenen Schmelzen, welche den Schwefel in der 
Form  des E utek tikum s Eisen-Schwefeleisen zeigen. 
[,,M et.“  1910, 22. Sept., S. 565.]

3. Analytisches.

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

O. S i m m e r s b a c h :  D i e  F o r t s c h r i  1 1 e 
d e r  E  i s e n  h ii 1 1  e n c h  e m  i e i n d e n  1 e t  z - 
t e n  f ii n f J a h r e  n. Zusam m enstellung der in 
dieser Periode erschienenen L ite ra tu r iiber Probe- 
nalm ie uud Schiedsanalyse, T itersubstanzen und 
Losungen, ro llstand igen  Analysengang, Bestim m ung 
von Eisen, Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, 
Schwefel, Nickel, Chrom, W olfram, Y anadium , 
T itan , Kalzium und Magnesmm, ferner von festen, 
fliissigen und gasformigen Brennstoffen und  sclilieB- 
lich iiber die F ortsch ritte  in der M etallographie, 
im GieBerei-, Hochofen- und Stahlwerksw esen und 
in  der elektrischen S tahl- und Roheisenerzeugung. 
f„Chem.-Zg.“ 1910. 22. Nov., S. 1233/4; 24. N or.,
5. 1246/8: 26. N ov„ S. 1254/6; 1. Dez., S. 1269/71;
6. Dez., S. 1286; 8. Dez., S. 1294/7.]

O. K u h n :  Einige Bem erkungen iiber das
Wagen. [,,Chem.-Zg.“  1910, 15. O k t ,  S. 1097/8,
18. O kt., S. 1108/9.]

F r. B a c o n :  Die Priifung von W arm e-Isolier- 
m aterialien.* [„Engineering“ 1910, 16. Sept.,
S. 396/8.]

Probenahm e.
F. C. W e  l d :  G enauigkeit bei der Probenahm e. 

[,,J . Ind. Eng. Chem.“ 1910, O kt., S. 426/7.]

Apparate.

Th. G r z e s c h i k : E i n i g e  n e u e  L a b o 
r a t o r i u m  s a  p p a r  a  te .*  Besehrieben werden 
eine neue Gaswaschflasche, eine Y orrichtung zum 
Schnellfiltrieren in luftverdiinntem  R aum e und  ein 
K ondensattropfensam m ler. [„Chem. - Zg.“ 1910,
8. S e p t, S. 949.]

G. P r e u B :  A pparate zur B estim m ung des
Kohlenstoffes, Arsens und Schwefels in  Eisen und 
S tah l.* [,,Z. f. ang. Chem.“ 1910, 21. O kt., S. 1980.]

M. W e i s s  e n :  S c h l i i m m f a B . *  Das FaB 
dient zum  AufsgBlammen von Z inkosyd zur M angan- 
titra tion  nach Yolhard-'Wolff und bezweckt, eine 
gleichmaBige Schliimme ohne M aterialverlust her- 
stellen zu konnen. [,,Chem.-Zg.“  1910, 29. Sept., 
S. 1034.]

A. S t i i h l e r :  E lektriseher R iilirapparat fiir 
pr3parative und  elektroanaly tische Zwecke. * [„Chem.- 
Zg.“ 1910,11. O kt., S. 1081.]

St. U r b a s c h :  Neuer Schwefelwasserstoff-
A pparat.*  [,,Chem.-Zg.“ , 1. O kt., S. 1040/1.]

A. v  o n A n t  r  o p o f f : E ine yereinfachte
und  verbcsserte Form  der Toplerschen Queck- 
silberluftpum pe.* [„Chem.-Zg.“ 1910. 17. S e p t,  
S. 979.]

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

Koblenstoir.

E r i c h  M u l l e r  und  B e r n a r d o  D i e t -  
l i e l m :  D i e  B e s t i m m u n g  d o s  K o h l e n 
s t o f f e s  u n d  S c h w e f e l s  i n  d e n  h o c h -  
p r o z e n t i g e n  L e g i e r u n g e n  d e s  W o l f 
r a m s ,  M o 1y  b d a n  s u n d  Y a  n  a  d i u  m  s 
m i t  E i s e n .  Die Yersuche der Y erfasser zeigen, 
daB fiir die Kohleiistoffbestinim ung in den genannten 
hochprozentigen Legierungen nur die trockene Yer
brennung des zerkleinertcn M aterials im  Sauerstoff- 
strom e in Frage kom m en kann, da  die nasse Yer
brennung m it Chromschwefelsaure zu niedrige Re
su lta te  ergibt. Zu beaehten ist liierbei aber der 
Gehalt an Schwefel, der bei der trockenen Yer
brennung in Schwefeldioxyd bezw. Schwefeltrioxyd 
ubergeht und  so in die K ohlensaureabsorptions- 
gefiiBe m it hineingelangen wiirde. ZweekmaBig kann  
die Kohlenstoff- ■ und Schwefelbestimmung m it- 
einander verbunden werden, indem m an die Yer- 
brennungsgase erst naeh  D e n n s t e d t  iiber in 
Porzellanschiffchen ausgebreitetes, erhitztes Blei- 
superoxyd streichen liiBt, wodurch die Schwefelverbin- 
dungen q u an tita tiv  gebunden werden, und  dann 
erst in Ń atronkalkrohren ein treten  liiBt. Beleg- 
analysen zeigen die B rauchbarkeit des Yerfahrens. 
[,,Z .'f. ang. Chem .11 1910,11. Nov., S. 2114/23.]
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>'ickol und Kobalt.
P . B r u y l a n t s :  Ueber die elektrolytische

Trennung von Nickel und  K obalt. [„Buli. de la 
Soc. chini. dc Belg." 1910, Okt., S. 367/72.]

Schwefel.
W a r r e n  J.  Iv o c 1 e r : E i n e  A b ii n  d  e r  u  n  g 

d e r O x y d a t  i o n s - B e s t  i m m u n g s m  e t  h  o d e 
d e s  S e h w e f e l s  i n  E i s e n  u n d  S t a h l .  
Die bisher fast nu r zu Normalzwecken in  Anwendung 
befindliche langwierige O xydatioriśm ethode liiBt sich 
in folgender Weise erheblich abkurzen, ohne daB die 
Zuverlassigkeit beeintriichtigt w ird: 2,75 g (bei 
Roheisen die H alfte, w enn sein Schwefelgehalt m ehr 
ais 0,1 %  betrag t) werden in einem 300 ccm-Erlen- 
m eyerkolben in 30 ccm konzentrierter Salpetcrsiiurc 
in gelinder W arm e gelćist, und  darauf 5 ccm kon
zentrierter Salzsiiure zugegeben; dic Losung wird 
nun  rasch zur Trockene yerdam pft. D er Trocken- 
ruckśtand wird w eiter erh itzt, bis er sich in K rusten  
von der GefitBwand ablost. Nacli dem  Abkuhlen 
versetzt m an  den R iickstand m it 20 ccm konzen
tr ie rte r Salzsaure und kocht dic Losung bis zur 
Sirupdicke ein, wobei das Yoluinen weniger <ils 
5 ccm betragt. A lsdann fiigt m an w eitere 2 bis 3 ccm 
Salzsaure hinzu, kocht eben auf, yerd iinn t m it heiBem 
W asser, filtriert und w aseht abwechselnd m it heiBer 
verdunn ter Salzsaure (1 0 % ) und kaltem  W asser aus, 
bis das W aschwasser vollig farblos geworden ist. 
D as F iltra t w ird in  einem hohen Becherglase von 
150 ccm aufgefangen, wobei die Fliissigkeitsmengc 
iiicht m ehr ais zwei D ritte l des Becherglases anfullen 
soli. Nun fiigt m an 15 ccm 20 % ig er Chlorbarium- 
losung liinzu, e rh itz t rasch zum Sieden und  liiBt 
15 bis 20 M inutęn heftig kochen. Danii liiBt m an  den 
Niederschlag in gelinder Wiirme eine halbe S tunde 
lang absitzen, filtriert ihn iiber ein doppeltes dickes 
F ilte r und w aseht das F ilte r abwechselnd m it kaltem  
W asser und m it heiBer Yerdiinnter Salzsiiure aus, bis 
F ilte r und  W aschwasser yollig farblos geworden 
sind. Das B arium sulfat w ird wie gcwohnlich gegliiht. 
W eicher, kohlenstoffarm er S tahl Tost sich leicht, 
kohlenstoffreiche und  Legierungs-Stiihle losen sich 
schwieriger, so daB m an zuweilen gezwungen ist, 
von vornhcrein und m ehrere 31ale Salzsaure w ahrend 
des Losens zuzugeben. Solche S tahle neigen beim 
Losen m ehr zum  StoBen und  Spritzen, so daB das 
E indam pfen langsam er geschehen muB. Alan kann 
den Kolben auch m it einer Zange iiber freier Flam m e 
liin nnd  her bewegen und das E indam pfen dadurch 
beschleunigen, daB m an durch ein gebogenes Glas- 
rolir einen L uftstrom  in den Kolben bliist. Bei 
Eisenlegierungen, insbesonderc bei Ferrósilizium, 
muB m an beim Auflósen FluBsiiure zu Hilfe nehm en; 
sie darf aber nu r sehr vorsichtig zugegeben und  der 
R iickstand inuB zweimal scharf gerostet werden, 
sonst fallen die Ergebnisse zu hoch aus, anscheinend 
infolge Bildung unloslicher Doppelfluoride. Die 
Y erwendung einer 20% igen  Chlorbariumlosung an 
Stelle der sonst iibliclien 10% igen  bew irkt an-

scheinend, daB der N iederschlag von B arium sulfat 
korniger w ird und sich besser absetzt. Auf diese 
Weise konnen zwei bis drei Bestimm ungen von 
einem geschickten A rbeiter in einer S tunde erledigt 
werden. [„ Ir . Age“ 1910, 1. Sept., S. 492/3.]

E r n s t  R  u p p i n: Dic Fiillung des Sulfations 
ais B arium sulfat. [,,Chem.-Zg.“  1910, 12. Nov., 
S. 1201.]

A. Z e h e t  m  a yr: K olonnenapparat zur Be- 
stim m ung von Schwefel in Kiesen, A bbrandeh, 
Sulfaten usw.* [,,Chem.-Zg.“  1910,1. Nov., S. 1159.]

Zinn.
E. S c h i i r m a n n :  B e s t i m m u n g  v o n

Z i n  n  i n W  e i B m e t  a  11 e n d u r c h  E 1 e k - 
t  r  o 1 y  s e. D er Yerfasser h a t das von A. C z e r  w e k  
angegebene Verfahren zur T rennung von Antim on 
und Zinn („Z. f. anal. Chem.“  1906, S. 505), das 
wegen der Yerunreinigung des Z innphosphats durch 
A ntim on keine genauen W erte liefern konne, dahin 
abgeiindert, daB er den nach diesem Verfahren er
haltenen Zinnniederschlag nach vorhergcgangener 
Reinigung lost und  elektrolysiert. M an liist den 
Zinnphosphat-N iederschlag in  K alilauge, siiuert m it 
O salsaure s ta rk  an, fiillt A ntim on und etwaiges 
K upfer m it Schwefelwasserstoff und scheidet dann 
das Zinn aus alkalischer Losung auf einer ver- 
kupferten P latinnetzelektrode ab, was in einem 
F rary -A ppara t nach etw a 2 bis 21/ ,  S tunden beendet 
ist. Das V erfahren eignet sich auch fiir die unm itte l- 
barc B estim m ung von Zinn im  E lektrolytzinn. 
[,,Chem.-Zg.“ 1910, 20. O kt., S. 1117/8.]

A. S a n  c h e  z: N e u e s  Y e r f a h r e n  z u r  
B e s t i m m u n g  v o n Z i n n  b e i  A m v c s e n -  
h  e i t  v o n A n t  i m o n. Das an und fiir sich n ich t 
neue Yerfahren beruh t darauf, daB Zinnchlorur in  
heiBer salzsaurer Losung Eisenchlorid q u an tita tiv  
reduziert, wiihrend A ntim ontrichlorid u n te r gleichen 
Bedingungen ohne E inw irkung bleibt. Liegen in 
dem Gang der Analyse die beiden Metalle ais Sulfide 
vor, so w erden diese in Salzsaure u n te r Zusatz von 
K alium chlorat gelost und die M etallsalzc durch 
metallisches A lum inium  reduziert, wobei das A ntim on 
mctallisch ausfiillt und abfiltriert w erden kann, 
w ahrend das Zinnchlorid zu Z innchlonir reduziert 
und im F iltra t m it Eisenchlorid ti tr ie r t wird. [„Buli. 
Soc. Chim. F rance11 1910, 5. O kt., S. 890/5.]

Legierungen.
E. S c h i i r m a n n :  U e b e r  e i n  n e u e s

Y e r f a h r e n  z u r  U n t e r s u c h u n g  v o n 
W  e i B m e t  a  11 e n. D as Yerfahren griindet sich 
auf die B eobachtung von Prof. R o t h e ,  daB Zinn, 
Antim on und  Arsen sowie auch zinn-, antim on- und 
arsenreiche Legierungen sich leicht durch eine Losung 
von Brom in Tetrachlorkohlenstoff aufschlieBen 
lassen, worauf die dabei in Losung gegangenen 
Bromide dieser drei Metalle von den anderen in 
Tetrachlorkohlenstoff unloslichen M etallbromiden 
durch F iltra tion  q u an tita tiv  leicht ge trenn t werden 
konnen. D a sich jedoch zeigte, daB hierbei wcchselnde-
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Mengen von antim onhaltiger Zinnsaure bei den un- 
loshchen Bromidcn zuruekblieben, lia t der Verfasser 
den Tetraehlorkohlenstoff m it Erfolg durch Chloro
form, das sich den Brom iden gegeniiber alinlich ver- 
hiilt, ersetzt. M an iiberschiehtet 1 g WeiBmctall- 
spane in  einem m it Steigerohr versehenen Kolbchen 
von 100 ccm In h a lt m it etw a 20 ccm Chloroform und 
g ib t u n te r K uhlung etw a 5 ccm Brom  hinzu, worauf 
die u n te r starker Erwiirm ung beginnende Zersetzung 
in wenigen M inuten beendet ist. Nach 1/2 stiindigem 
Stehen in gelinder W arm e und  darauf folgendem 
E rka lten  filtriert m an iiber Asbest in einen Rotheschen 
Schu tte lappara t, waScht m it Chloroform nach, 
schu tte lt das eine GefiiB m it 60 ccm 10 % iger was- 
seriger O salsiiure aus und wiederholt nach Trennung 
der beiden Schichten die Schiitteloperation in der 
iiblichen Weise m it 60 ccm etw a 4 % ig e r wiisseriger 
Oxalsiiurelósung, wobei die Bromide von Zinn, 
Antim on und  Arsen q u ąn tita tiy  in die wasserige 
Schicht iibergehen. Die beiden Oxalsaurelosungen 
werden vercinigt, der A ppara t m it W asser nach- 
gespiilt und das m it iibergerissene Brom in der W arm e 
durch Einleiten von K ohlensaure verjagt. Nach 
Auffiillen der Flussigkeit auf 300 ccm wird das 
A ntim on in der Siedehitze durch Schwefelwasserstoff 
ausgefalltjund darauf wird in dcm F iltra t das Zinn eben
falls m it Schwefelwasserstoff oder elektroly tisch auf 
einer verkupferten P la tind rah tnetze lek troaf nieder- 
gęśchlagen. F iir letzteren Fali dam pfe m an das 
F il tra t von der Antimonfiillung auf etw a 150 ccm 
ein, neutralisiert m it Kalilauge, g ib t noch 5 ccm 
8 5 % ig er Kalilauge im UeberschuB hinzu und  elektro- 
lysiert; nach Beendigung der Abscheidung sauert 
m an die Flussigkeit ro rsich tig  m it Essigsaure an  und 
fallt den noch in Losung gebliebenen B est von Zinn 
in der Siedehitze m it Schwefelwasserstoff. Die Be
stim m ung der ais unlosliehe Bromide zuriickgeblie- 
benen iibrigen Metalle gescliieht in der bekannten 
Weise. E ine Reihe von Beleganalysen, verglichen 
m it nach dem friiheren Yerfahren erhaltenen Er- 
gebnissen, zeigen die zuyerlasSige B rauchbarkeit der 
Methode. [„M itt. M ateńalpr.-A m t“ 1910, 6. H eft,
S. 349/51.]

L. B a  r a  d u  c - M u 11 e r : D i e  M e t a l i - ,
s i 1 i z i d e.* Die auBerordentłich ausfiihrliche A rbeit 
b ring t eine eingehende Beschreibung fast aller Metall- 
silizide, nebst einer kritischen Zusam m enstellung der 
einschlagjgen L iteratu r. Die Silizide wurden im 
elektrisehen Ofen durch Einw irkung von Silizium- 
karb id  auf die betreffenden M etalloxyde: S iC +  MO =  
SiM +  CO dargestellt und  w erden hinsichtlich ihrer 
chemischen und physikalischen Eigensehaften, dar- 
u n te r besonders ihrer Ausdehnung durch die W arme, 
ausfiihrlich beschrieben. [,,Rev. M śt.“ 1910, Sept.,
S. 658/834.1

JJrennstoffe und Raucligase.

v. D o e p p :  U e b e r  e i n i g e  n e u e  K o n -  
t r o l l a p p a r a t e  f ii r d e n  M a s c h i n e n -  
u n d D  a  m  p f k  e s s e 1 b e t  r  i e b.* Die A bhand

lung en thalt die Beschreibung eines verbesserten 
O rsats und  eines A pparates zur fortlaufęnden B e
stim m ung des L ufiuberschusśę| in den Rauchgasen, 
dessen Y erw endbarkeit in der P rax is aber noch erst 
erprobt werden liiuB. [,,Z. f. Dam pfk. u. M.“ 1910,
23. Sept., S. 375/7.]

A. K o m a r o w s k y :  Volumetrische B estim 
m ung des Schwefels in der Kohle. (In  russiseher 
Sprache.) [„G orn. J . “  1910, A ugustheft, S. 230/7.] 

P. L. H  i b b a r  d: Bem erkungen zur Stickstoff- 
bestim m ung nach K jeldahl. [„ J . Ind. Eng. Chem.“ 
1910, N ov„ S. 463/6.]

E c k a r d t s c h e r  R  a u  c h g a  s p r  ii f e r.* 
f„Chem.-Zg.“  1910, 29. N ov„ S. 1263/4.]

W. H  a s s e n s t  c i n : Yerbrennungsgas-Analysen 
und ihre Kontrolle.* [,,Z. f. D am pfk. u. M.“ 1910,
4. M arz| S. 89/92.]

Die W anneverteilung bei Dam pfkesseln und  die 
B estim m ung der W arm eleitung und Strahlung. 
[,,Z. f. D am pfk. u. M.“ 1910, 25. Marz, S. 121/2;
1. April, S. 134/7.]

P r o f .  B 1 a c h e r: Bestim m ung der Schorn- 
steinverluste und des N utzeffektes aus der Analyse 
der Raucligase bei Verwendung verschiedener B renn
stoffe. [„Z. f. Dam pfk. u. M.“ 1910, 1. April,
5. 139/41.]

U e b e r  H  e i z w e r  t  g a  r  a  n  t  i e b e i m  
IC o h 1 e h  li a  n  d e 1. Polem ik zwisehen Dr. Koch, 
Spandau, und dem  Yerein fiir die bergbaulichen In 
teressen im  Oberbergam tsbezirk D ortm und iiber 
den genannten Gegenstand (vgl. dieselbe Quelle 1909,
1. Nov., S. 165.). [,,G laser“ 1910,15. Sept., S. 119/24.]

Gasaualyso.
C. Z e n g h e 1 i s : E i n e  e m  p  f i n d 1 i c li e 

R  e a  k t  i o n  a u f  W a s s e r s t o f f .  Die R eaktion 
beruh t auf der reduzierendęn W irkung des W asser- 
stoffes auf eine verdiinnte saure Losung von N atrium - 
m olybdat u n te r B ildung von M olybdanblau. Das 
zu untersuchende Gas w ird nach D urchleiten durch 
N atronlauge zur E ntfernuiig  der ebenfalls reduzierend 
w irkenden schwefligen Saure und des Schwefelwasser- 
stoffs in die M olybdanlosung eingeleitet, und  zwar 
m ittels einer Glasrohre, um  welche zur Okklusion 
des W asserstoffes ein diinnes ausgegliihtes P la tin - 
blech o d erP la tind rah tne tz  gewickelt is t; die so ent- 
stehende Platinw asserstofflegierung w irk t dann 
energischer ais das Gas. Noch besser eignet sieli zur 
Okklusion besonders bereitetes Palladium , wodurch 
sich ein einziges Blaschen W asserstoff =  0,00001 g 
leicht an dem A uftreten einer hellblauen F arbę nacli- 
weisen laBt. Arsen- und Phosphorwasserstoff, bei 
deren E n tstehung  sich im m er auch andere wasserstoff- 
arm ere reduzierende Verbindungen bilden, miissen 
vorher durch Silbernitratlósung beseitigt werden, 
ebenso Kohlenoxyd durch Kupferchloriirlosung, weil 
Kohlenoxyd, wenn es durch P la tin  okkludiert wird, 
ebenso wie W asserstoff w irkt. [,,Z. f. a n a l  Chem.“ 
1910, 12. H eft, S. 729/32.]
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C. H u l s e n b e c k :  E ine G astransportflaśche 
m it verschlieB barem  H ahnkuken fiir P robeent- 
nahm en.* [,,Chem.-Zg.“ 1910, 4. O kt., S. 1050.] 

R i c h .  C l i e y a s s u s :  E ine neue B iirctte fiir 
die G esam tanalyse eines Gasgcniisches.* [„Buli. S. 
Ind. m in .“  1910, Aug., S. 129/34.]

Sclimiermiltelprufnng:.]

C. Ii. W a t  e r  s : Die E inw irkung von Śónnen- 
licht und  L uft auf einige Sehmierole. [,,J . Ind . Eng. 
Chein.“ 1910, Nov., S. 451/4.]

O e l p  r  ti f m  a  s c l i  i n  e v o n  S c o t t . *  [,,J . 
Ind. Eng. Chem." 1910, Nov., S. 482.]

O. S c a  r p a: E ine neue Form  des AusfluB- 
Yiscosimeters. [„G aze tta  chim ica ita liana“ 1910, 
Teil I I ,  Nr. 3 u. 4, S. 261/85.]

W asserp riifu iig .

II. N o 11 : D i e  t e m p o r & r e  l l a r t e
d e s  W a s s e r s .  Die Yersuehe, eine genaue Methode 
festzulegen, die iiber die Beteiligung der Magnesia 
an  dor tem poraren H arte  in kiinstlichen Losungen 
und naiiirlichcn Wfissern AufschluB geben sollte, 
fiihrten zu keinem Ergebnis, da die bei Salzlosungen 
auftretenden  und sclilieBlich zu Gleichgewichts- 
zustanden fiihrenden TJmsetzungen sich ais storend 
erwiesen. [,,Z. f. ang. Cheni.“  1910,28. O kt., S. 2025 
bis 2029.]

A. Z s c h  i m  m  e r  : D i o  W a s s e r r e . i n i -  
g u n g s v e r f a h r e n  m i t  K  a  1 k - S o d a u n d  
P e r  m  u t  i t. In  der ausfuhrlichen A rbeit werden 
die in  der U eberschrift genannten V erfahren h in
sichtlich ih rer cliemischen Grundlagen, der Eigen- 
schaften der erzielten gereinigten W asser, bezw. 
ihres V erhaltens im  Dampfkessel, sowie beziiglich 
ihrer B etriebskosten m it einander verglichen (vgl. 
„S tah l und E isen“ 1910, 28. Sept., S. 1690). [„Z.
d. Bayer. R ev.-V .“ 1910,31. Aug., S. 153/5; 15. Sept.,
S. 167/9; 30. Sept., S. 180/2; 15. O kt., S. 191/3.]

Dr. D ii n  k  e 1 b e r  g : Z u r  V e r h u t u n g
d e s  K e s s e l s t e i n s .  Der Verfasser beschreibt 
ein von ihm  erfundenes verbessertes F ilte r zur Aus- 
seheidung yon  K alk und M agnesia aus dem Speise- 
wasser. [„ J. f. G asb e l11 1910, 10. Sept., S. 852/3.] 

A. D a n e :  M ittel zur schnellen U ntersuchung 
des W assers. [,,Chem.-Zg.“ 1910, 6. O kt., S. 1057/8.]

S o ttderun te rsuchu iigeu .

M. M a  t  w e i e f f : U e b e r  d i e  N a t u r  d e r  
i m  T l i o m a s s t a h l  e i n g e s  c h  1 o s s  e n e n  
S c l i l a c k e  n.* Um iiber die A rt der Schlacken- 
einsehliisse AufschluB zu erhalten, h a t der Yerfasser 
zum  Yergleiche in einer Stahlprobe Einśchliisse von 
yerschiedenen M aterialien kiinstlich hergestellt, um  
dann zu yersuchen, letztere metallographisch zu 
identifizieren. E r erhielt hierbei folgende Ergebnisse:

E ine zweiprozentige Ammonium oxalatlosung greift 
den Zem entit in der K alte  langsam  an und  erteilt ihm  
nach 30 M inuten eine roto Farbung. E ine Losung 
von  neutralem  N atrium pikra t greift nacli 30 M inuten 
langem K ochen die E isenphosphide an, w ahrend 
hierbei der Zem entit, der F errit und die Auflósung 
von Phosphid im E isen unyerandert bleibt. D urch 
Hinzufiigen von P ikrinsaure farb t obiges Reagens 
auBerdem noch das Phosphid, aber in noch starkerem  
Grade den Perlit. E ine zweiprozentige Losung von 
A m m oniunikarbonat zersetzt bei 20 M inuten langem 
E rh itzen  auf dem  W asserbadc die eingeschlossene 
Thoniasschlacke durch Auflosen des an  Eisenoxyd 
gebundenen K alkes, ohne hierbei dic Oberflache des 
metallischen Eisens zu yerandern. L etztere Sehlaeke 
wird weder von W asserstoff noch von W asserdampf 
bei R otglut angegriffen, w odurch m an sie von den 
aus Eisen- oderM anganoxyden bestehendenSelilacken 
in Puddeleisen oder auf saurem  F u tte r  erzeugtem 
FluBeisen unterscheiden kann; sie wird dagegen 
von schwachen Siiuren aufgelost und hinterlaBt 
daher nacli einem nochmaligen Polieren der M etall- 
oberflilche an der urspriinglichen Stelle Locher. 
Ueber die Anwendung dieser Rcagensinittel bei der 
U ntersuchung von S tahl oder SchweiBeisen g ib t 
folgende Zusam m enstellung AufschluB:

Etnschliisse Act/.mittel Art ilcr Aetzung
i

O-tydc . . .
Wnsserstoff

10 bis 15 Minuten 
langes Erhitzen 

bei Eotglut

Ueberhitzter
Wasserdampf

10 bis 15 Minuten 
langes Erhitzen 

b. dunklerRotglut

Sulfide . . .

Organische Siiuro

(Bromsilber-
papier)

2—3 Min. in der 
Kalte

AnsiLuern mit 
Salpetersiiure

Eutektikum von 
Eisenphosphat

'

Neutralcs
Natriumpikrat

20 Min. langes 
Kochen

Ferrite Ainmonium-
karbonat

2 prozentige 
Losung, auf dcm 

Wasserbad

Siiikate . , . Unangreifbar desgl.

[,,Rev. M6t .“  1910, O kt., S. 848/58.]
R u d .  W  o y:  D e r  h e u t i g e  S t a n d  d e r  

U n t e r s u c h u n g  v o n  T h o m a s m e h l .  Der 
Yerfasser un terw irft die zur B estim m ung der Thomas- 
mehl-Phosphorsiiure in Anwendung befindlichen Yer
schiedenen M ethoden einer Yergleichenden Priifung 
und  weist auf Yerschiedene U ngenauigkeiten und  Un- 
stim m igkeiten der bisherigen Yerfahren hin. [„Chem.- 
Zg.“ 1910, 4. O kt., S. 1047/8.]
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BUCHERSCHAU.
Arbeiterwohnhaus, Das. H erausgegebeu von K  a r 1 

W e i B  b a c h  f ,  Geh. H ofra t und Professor der 
Technischen Hochschule in Dresden, und 
W a l t e r  M a  o k o w  s k  y  , Koniglichem Bąft- 
am tm ann in  Leipzig. Mit 439 A bbildungen im 
T ext. Berlin, E rn st W asm uth , A.-G., 1910. X II, 
295 S. 4°. 18 JC.

„Das Arbeiterwohnhaus1', das in gedriingter Form 
sachlieh, iibersiehtlieh und dem Bediirfnis des Ar- 
beiterstandes entsprechend die Kleinwohnung mit ihren 
zeitgemiiBen Forderungen und Errungenschaften sowie 
den yielseitigen Gestaltungsmoglichkeiten an Hand yieler, 
zum Teil sehr guter Beispiele schildert, ist ein emp- 
fchlenswertes Handbuch nicht nur fur alle Fachlcute, 
die sich mit der Losung des Kleinwohnungswesens be- 
schaftigen, sondern auch fiir andere Interessenten, insbe
sondere fiir den Arbeiter selbst. Es liiBt nur hinter dem etwas 
ungeschicktgewiihlten Titel sein reichhaltiges Materiał nicht 
vermutcn.

Vom Bediirfnis ausgehcnd, geben dio Yerfasser eine 
Baukunde, dio dio Kleinwohnung aus dem Innern heraus 
entstehen laBt. Durch die gleichzeitigen Baubeschrei- 
bungon uud Ratschlago fiir die x\usfiihrung mit einem 
Hinweis auf dio Raumgestaltung, Raumausnutzung und 
Raumausstattung einschlieBlich einer Betrachtung der 
Mobel, sogar der Vorhango u. a. m., wird dieses Buch ais 
Baukunde fiir die Kleinwohnungen recht brauchbar sein. 
Und da in den weiteren Kapiteln dio Yerfasser bei der 
oben geschilderten Entstehung der Kleinwohnung auch 
beim Einzel-, Doppcl- und Reihenwohnhaus, sogar beim 
Mietshaus der Beachtung der auBeren Gcstaltung und dem 
Anpasscn an dio Landschaft im Sinne des Heimatschutzes 
gerccht werden, sowie die vom modernen Staidtebau ge- 
stellten Eorderungcn an die Kleinwohnungssiedelungen 
und Gartenstiidte im Rahmen ihres Buches erwahnen, darf 
man das Erscheinen dieses Buches m it seinen nicht gerade 
erschopfendcn, aber sehr anregenden Losungen der Klein- 
wohnungsfragen mit Ereude begriiBen.

Karl Stodieck, Architekt,
Assistent a. d. Techn. Hochschule Berlin.

Beitrage zur Geschichte der Technik und Industrie. 
Jah rbuch  des Vereines deutscher Ingenieuro. 
H erausgegebenvon C o n r a d M a t s c h o B .  Zweiter 
B and. Mit 356 Textfiguren und  16 Bildnissen. 
Berlin, Ju lius Springer 1910. 329 S. 4 ° . 8 JC, 
geb. 10 JC.

Dem von uns mit besonderer Freude begriiBten ersten 
Bando der „Beitrago“ folgt in ebenso erfreulich kurzem 
Abstandederzwcite Bandauf das Jahr 1910. Ueberdie Be
deutung dieses Unternehmensund dieNotwendigkeitseiner 
Forderung von allen Seiten im Interesse technischer Ge
schichte und der VertiefungundVerbreitungderselben haben 
wir uns bei Besprechung dea ersten Bandes* geauBert, so daB 
wir uns heuto auf diese Ausfiihrungen bcziehen konnen.

Von den zehn Aufsiitzen des vorliegenden Bandes ver- 
dicnen unsererseits besonderes Interesse die Arbeiten iiber 
„Urkundliches zur Geschichte der EiscngieBerei" yon 
St.=3nfl. L u d w i g  B e c k ,  „Die geschiehtliche Ent
wicklung der EisengieBerei seit Beginn des 19. Jahr
hunderts" vou StpI.sQiig. U. L o h s e ,  „Die Geschichte 
der Firma Gebriidcr Sulzer in Winterthur und Ludwigs- 
hafen a. Rb.“ von C o n r a d  M a t s c h o B ,  „Die Ge
schichte der Gutehoffnungshiitte in Oberhausen" von Dr. 
J. R o i c h o r t  und last but not least „Aua BessemerB

* Vgl. „ S ta h l  u n d  E isen“  1910, 30. M arz, S. 531.

LIT. .

Selbstbiographio“ von O t t o  H o n i g s b e r g .  DaB ge- 
rado Bessemers Sclbstbiographic, eine w atrę Fundgrubo 
yon interessanten Einzelheiten aus dem Leben eines her- 
vorragenden Ingenieurs, eine kurze Bearbeitung in diesen 
Bcitragen gefunden hat, muB besonders begriiBt werden, 
da nach unserer Kenntnis dor Dingo dieses Werk bei 
uns noch nicht dic volle Beachtung, die es yerdient, ge
funden hat.

Mochten dieso Beitrage zur Geschichte der Technik 
und Industrie, die yon ihrem Hcrausgeber C. Ma t s choB 
in der bekannten sorgfaltigen Weise zusammcngestellt und 
namentlieh hinsichtlich der Abbildungen sehr gut aus- 
gestattet sind, einen immer groBeren Lcserkreis anziehen. 
Moclito insbesondere unser friiher ausgesprochener Wunsch 
in Erfiillung gehen, daB die noch in unserer Mitto lebcnden 
Manner, die ein gut Teil der eben erst hinter uns liegenden 
Zeitperiode miterlebt und selbst an der Entwicklung der 
Technik in hervorragendem MaBo initgearbeitet haben, 
sich bereit finden, ihro Erinncrungen niederzuschreiben, 
che es zu spiit und diese wichtigo Qucllo vcrsiegt ist.

O. Petersen.

B e n d e r ,  T h e o d o r ,  H iitteningenicur: Der prak
tische Hochofenbetrieb. Mit 16 Abbildungen im 
Text. H alle a. S., W ilhelm K napp 1910. V II, 
124 S. 8 5 , 4 0  JC.

Der Verfasser beabsichtigt, mit diesem Buche dem 
Studierenden der Eisenhttttenkundo und dem angelienden 
Hochofner eine Richtschnur zu geben fiir dio von ihm 
in dor Praxis zu leitenden oder zu kontrollierendcn Ar
beiten. DemgemiiB behandelt der Verfasser zunachst 
in moglichster Ktirzo, ohne jedes Eingehen auf Detail- 
konstruktionen, die wichtigsten baulichcn Beatandteile 
einer Hochofenanlage mit ihrem ganzen Zubehor, gibt 
weiter eino kurze Rentabilitiitsrechnung, in welcher 
aueh die Werte der Nebenprodukte, Schlacke und Gase, 
berticksichtigt werden, und geht dann zur Besprechung 
der Arbeiten Uber, welche der praktische Hochofner 
beim Betriebe zu erlcdigcn hat. Behandlung, Lagerung 
und Bemusterung der Rohmaterialien uud Produkte, 
dio erforderlichen Arbeiten beim regelmiiBigen Betriebe 
und bei Betriebsstorungen, beginnend mit der Fullung 
und Inbetriebsetzung, endigend beim SchluB des Betriebes 
dureh Ausblasen oder Diimpfen des Hochofens, werden 
hier kurz und iibersiehtlieh geschildert und durch einzelne 
Beispiele aus der Praxis erlautert; nur auf wenige Punkte, 
z. B. die Móllerberechnung ftir die yerschiedenen Sorten 
Spiegeleisen, ist etwas ausfiihrlicher eingegangen.

Dem vom Verfaisser beabsichtigten Zwecke wird das 
Buch entsprechen, dom in der Praris bereits erfahrenen 
Hochofner soli und kann dasselbe etwas Besonderes nicht 
bieten- Chr. Aldendor/f.

G e m  m i n g e n , Dr. M a x F  r  h r. v .: Die Entmclce- 
lung der Fabrikindustrie im lateinischen Amerika. 
Halle a. S., G ebauer-Schw etschkesche D ruckerei 
und Verlag, G. m. b . IL , 1910. V, 198 S. 8 °. 
Geb. 4 JC.

Die von Dr. H u g o  G r o t h e  (Miinchen) heraus- 
gegebene Sammlung uber angewandte Geographio ent
halt in Serie I I I  ais Heft 10 yorstehend genannto Schrift. 
Der Verfasser gibt eine eingehende Darstellung der geo- 
graphischen, geschichtlichen und ethnologisehen Yer
haltnisse Mcxikos und der sudamerikanischen Republiken, 
besonders Argentiniens und Chiles, wie ihrer wirtsohaft- 
lichen Entwicklung, ihrer Finanzwirtschaft und Industrie. 
Der Verfasser teilt das lateinische Amerika in zwei groBe 
Gruppen: die Liinder des tropischen und dio des sub-
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tropischen Klimas. Scino Darlegungen ergaben, daB 
die tropischen Lander den groBtcn Reiehtum an Roh- 
stoffen, aber dio geringsto Entwicklung der Industrie 
aufzuweisen haben. Dcm Verfasser ist ohne wciteres 
zuzustimmen, daB dio tropischen Lander aus klimatischcn 
Griinden sich niemals, oder doch nur sehr wenig fiir die 
Einfiihrung einer Fabrikindustrie eignen werden, die mit 
der Industrie von Landem gemiiBigter Zono in aus- 
sichtsvollen Wettbcwcrb treten kann. Das Zuriickbleiben 
des subtropischen latcinischen Amerikas in dieser Be- 
ziehung wird auf historischo Griinde zuruckgefiihrt. 
Von der wirtschaftlichen Betatigung der alten Industrie- 
liinder im lateinischen Amerika glaubt der Verfasser, 
daB sio zum Naeh teil jener Lander ausschlagen wird, 
da vor allem in den romanischen subtropischen Staaten 
dio Yerarbeitung der Bodcnprodukto miichtige Fortschritto 
gemacht habe und dio Industrie durch gesetzliche MaB- 
nahmen wie Schutzzoll usw. erheblich unterstiitzt werde. 
Wird man auch nicht allen SchluBfolgcrungen zustimmen 
konnen, vor allem nur in sehr beschriinktem MaBo der 
pcssimistischcn Auffassung von der Ziichtung des cr- 
wiihnten selbstmorderischen Wottbewcrbes, so darf doch 
die durch eino gowandto Darstellung sich auszeiehnende 
Schrift angelegentlich fiir eino MuBestundc empfohlen 
werden. ]}. Kind.

G i l i  e s ,  Dr. P . : Die Elektrizital ais Triebkrajt in 
der Grofiindustrie und die Frage der Kraflversor- 
gung im rheinisch-ivestjdlischen IndustriebezirŁ 
Berlin, R. Trenkel 1910. 78 S. 4 °. 3 JL

Der Yerfasser ist Nationalokonom, trotzdem nehmen 
in seiner bemerkenswerten Abhandlung technischo Er- 
orterungen einen brciten Raum ein; bei dem behandelten 
Problem durchdringen sich eben technischo und wirt- 
schaftliche Erwiigungcn. Die technischen Ausfiihrungen, 
bei denon sich der Verfasser auf guto FachaufsHtzo ge- 
sttltzt hat, sind im allgemeinen richtig; cs besteht aber 
fiir den Nichtfachmann immer dio Sehwierigkeit, solcho 
Eachaufsiitze, insbesondere wenn sio liingere Zeit zuriiek- 
liegen, in ihrem maBgobenden Werto zu beurteilen, da 
sich die Technik oft sehr schneli wandclt.

Der eino Hauptteil der Schrift behandelt dio Elck- 
trizitiit ais Triebkraft in der GroBindustrio. Dioso Aus- 
fiihrungen bringen, soweit sio die inneren Griinde fiir 
das Yordringen der elektrischen Zentralisierung betreffen, 
dem Techniker nur allgemein Bekanntes. — Im zweiten 
Teilo findet das Problem der Ueberlandzentralen unter 
besonderer Beriioksichtigung der Yerhiiltnisso im rheinisch- 
westfiilischcn Industriebezirke eino ansehaulicho Dar- 
stellung. Zu dcm iiber dio voraussichtlicho Weitcrent-
wieklung Gcsagten sei bemerkt, daB dio Hutten und
Zechen ais Liefercr elektrischer, durch Verwertung der 
Abfallgaso gewonnener Energio fiir allgemeine Zwccke 
iiberschiitzt werden. Ein gemischtes Werk, das seinen 
ganzen Betrieb elektrisiert hat, auch noch etwas Stahl 
elektrisch raffiniert, hat aus den Gichtgasen keinen 
nennenswerten UobcrschuB elektrischer Energio. Bei 
den Zechen liegen dio Verhaltnisse sehr verschicden;
Tatsacho ist, daB nur sehr wonig durch Koksofongas-
masohincn crzeugte elektrische Energie abgegebon wird.

Die rechtliche Seite des Problems ist nur gestreift; 
eino eingehendere Darstellung der Vertragspolitik ware 
von groBem Interesso gewesen. Hoffmann.

H a e n i g ,  A ., Ingenieur: Luftschiflhallen - Bau. 
Sam m lung m oderner LuftschilTliallen-Konstruktio- 
nen m it statistischen Berechnungen. M it 111 Ab
bildungen u n d  4 Tabellen. B ostock i. M., C. J . E. 
V olckmann Naehfolger (E. W ette) 1910. 170 S. 8°.
5,50 Ji, geb. 6,50 Ji.

Der Verfasser hat unter den 74 Entwiirfen des Wett- 
bewerbs fiir dio Hallo der Zeppelin-Luf tschiffbau-G. m. b. II. 
in Friedrichshafen und unter den 13, dio an dem Preis-

ausschreiben der „ lla“ in Frankfurt botoiligt waren, oino 
sorgfiiltigo Auswahl gehalten und diese mit orliiuterndom 
Test, Ausziigen aus statischcn Berechnungen und ver- 
gleichender Preistafel zu einom Buclio vereinigt. Ab- 
gesohen von den bereits abgebrochenen Hallcn, der 
holzernen in Manzell und der schwimmenden auf dcm 
Bodensee, dio unter „Historisches" kurz gestreift werden, 
handelt es sieli ausschlieBlich um EntwUrfe. DaB keine 
von den Ausfiihrungen (Metz, StraBburg, Koln usw.) ver- 
treten ist, mag wohl darin seinen Grund habon, daB die 
erforderlichcn Unterlagen fur Zwecke der Veroffentlichung 
unzugiinglich sind.

Dio Anlago des Buchcs „Die Objokto bcider Preis- 
ausschreibcn" nacli den Baumaterialien Holz, Eison und 
Eisenbeton aufeinandorfolgend zu behandeln, hat viel fiir 
sich. Der Anreiz zum Verglcich zwischen den verschicdenen 
Bauweisen liegt nicht allein im Statischen, Konstruktiven 
und Aesthetischen, sondern auch vor allem im Wirtschaft- 
lichen. So sehr sieli auch Haenig eines bestimmten Urteils 
enthalt, an den vielen „leider“ zugunsten des Eisenbetons 
kann man es ihm doch anmerken, wio schwer cs ihm fiillt, 
sich mit der Tatsacho abfindon zu mtlsson, daB im Wett- 
bowerb fiir Friedrichshafcn siimtliche Preiso dom reinen 
Eisenbau zugefallen sind. So beschaftigt er sich zunachst 
mit dem Urteil des Preisgerichtes und seiner Begrilndung, 
die er im Wortlaut wiedergibt: „Ein Hauptgowicht muBte 
hierbei auf dio Hoho der Kaufsumme, dio Inanspruch- 
nahmc der geringsten Bodenflache, dio Erzielung des ge- 
ringsten Luftraumes, dio sichero und rascho Bedienung der 
Toro, dio Moglichkeit des Landens der Luftschiffo im 
Windschattcn dor Hallo, die Anpassungsfiihigkeit der gc- 
troffenen Anforderungcn (?) an etwaige Aenderungen des 
Betriebes gelegt worden. Die schonheitlicho Wirkung der 
Halle durfto liierbei nur insofern Beriieksiclitigung finden, 
ais sio mit den vorbezeichnctcn Bedingungen in Einklang 
gebracht worden konnte." An dieser allgemeinen Begrttn- 
dung des Preisurteils, dio doch jedem einzelnen Bewerber 
dic Moglichkeit an dio Hand gibt, seinen Entwurf im 
Sinne der Ausschreibung in bezug auf den Preis und den 
Nutzungswert mit den preisgckronten in Vcrgleich zu 
stelien, liiBt sieh der Verfasser nicht geniigon; er vcrlangt 
eine besondere K ritik an den (ibrigen Entwiirfen und hiilt 
dem Preisrichterkollegium diesbeziiglich das Sehweigen vor. 
Noch merkwiirdiger ist dio SchluBfolgerung des nach- 
stehend zitierten Satzes: „Diento so dieses I. Preisaus- 
schreiben in erster Linie leider nur cgoistischem Selbst- 
zweck, so war das Wiederaufgrcifen derselben Ideo gc- 
legentlich der > I la i in Frankfurt a. M. von dor Ober- 
leitung dioser Ausstellung mit um so groBoror Froudo zu 
begruBen.“ Soli mit dom „leider nur egoistischcm Selbst- 
zweok“ etwa don Preisriohtern ein Fragozoichen an dio 
RockschoBo gehiingt werden ?

Aus den beiden Wettbewerben werden in dem Bucho 
insgesamt 31 EntwUrfe an der Hand zahlreicher Kon- 
struktionsskizzen und Perspektiven besprochen; davon ist 
einer in Holz, 14 sind in Eison und 16 in Eisenbeton. Ein 
Verglcich zeigt, daB dio rationello Ausnutzung des Materials 
in allen Bauweison bis zum AeuBersten geht; dies gilt in 
statischer wio in konstruktiver Hinsieht. Dor Entwurf in 
Holz, dessen statischo Berechnung der Verfasser ausfiihr- 
lich wiedergegeben hat, arbeitet mit einem Zweigelenk- 
bogen, dio Eisonbctonentwiirfo zeigen eine einfache, zwci- 
faeho und dreifache statischo Unbestimmtheit, von den 
Finesson in der Anordnung der Gelcnko ganz und gar zu 
sehweigen. Selbst in den giinstigstcn Fallen, wo der Eisen- 
betonbau, oline Riicksicht auf das śiuBero Aussehen und 
dio Platzfrage, in dor Vertcilung der Tragkonstruktion 
der Mittelkrafthnie folgt, bleibt er — dio Wettbewerb- 
fśihigkeit nur am Preiso gemessen — hinter dom reinen 
Eisenbau zuriick. Durch den Vergleich der Preise, dio 
don meiBteu Entwurfen beigesetzt sind, kann man sich leicht 
davon iiberzougcn. Das hat denn auch dor Verfassergotan, 
freilich mit einem anderen Ergebnis. In seinem „SchluB- 
wort“ Terweist er auf eino Tabelle im Anhang, dio einoZu- 
sammenstellung der Preise von sioben Entwiirfen in Eisen-
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beton enthiilt, und des mit dem zweiten Preiso gekronten 
Entwurfs in Eisen, aus der auch die Wettbowerbfiihigkeit 
des Eisenbetons mit den Eiscnkonstruktionon hervorgehen 
sol). Dem billigsten Entwurf in Eisenbeton mit 070 272 Jl  
ist dio Bemerkung beigesetzt: „Preis dieser Eisenbeton- 
hallo kiime nur 120 000 J l  teurer ais die mit dem 2. Preise 
bedachte Eisenkonstruktion der Gutehoffmingshfltte.“ 
Nur ? — und dabei wird noch yerschwiegen, ob dieser Ent
wurf unter den Eiscnkonstruktionon der billigsto oder der 
teuersto war. Das ist eine Boweisfiihrung ad usum del- 
phinorum. Dio Uebrigen konnen aus dieser Tatsache nur die 
Folgerung ziehen, daB boi der Luftsehiffhalle fUr Friedrichs- 
hafen der Eisenbeton ais Baustoff, wie so hiiufig, im W ett
bewerb mit dem Eisen wirtschaftlieh unzuliinglieh war.

Zu der Meinung, „daB gerade im Luftschiffhallenbau 
in erster Linio der Eisenbeton ais Baumaterial hiitte in 
Betracht gezogen werden mflsson", liegt keine Veranlas- 
sung vor. Der Brand des „Zeppelin" in der Luftsehiffhalle 
zu Oos hat, obwohl infolge der Ilitzo das Aluminium- 
gerippe zum groBten Teil geschmolzen ist, der Eisenkon
struktion der Halle nicht im geringsten geschadet.

Das in gutem Stil gesehriebene Buch liest sich sehr 
glatt, obschon es von sinnstorenden Druckfehlem und 
Wortpriigungen nicht ganz frei ist. Schon die „statistisehen 
(?) 'Berechnungen" des Titelblattes konnen den aufmerk- 
samen Leser stutzig machen.

Von diesen Einwendungcn abgesehen, ist das Buch 
in mehr ais einer Hinsicht empfehlenswert. Czech.

H e i m ,  Dr.  G e o r g ,  Geheimer H ofrat, Professor 
an der K. Techn. Hochschule D resden: DieGrund- 
Ićhren der hoheren MathemaliŁ M it 387 Figuren 
im Text. Leipzig, Akademische Verlags gesellschaft 
m. b. H . 1910. XV, 419 S. 8 °. 13,40 Jl.

Der Yerfasser erklart in dor Einleitung, in welcher 
Hinsicht sein Buch gegeniiber den friiheren Lehr- 
biichern der Analysis Neues bringen soli: 1. umfaBt das 
Buch dio gesamte Mathematik, dio an technischen Hoch- 
sehulen yorgetragen wird, also sowohl Infinitesimal- 
rechnung wie analytische Goometrie, 2. zerfallt es in 
zwei Teile, so daB der erste schon allos das bringt, was 
die Ingenieurc mit geringeren mathematischen Bediirf- 
nissen (Huttenleute, Bcrgleuto, Chemiker) gebrauchcn,
3. sollen in den Anwendungsbcispiclen die technischen 
und Naturwissenscliaften stark heryortreten. Ich glaube, 
daB dieso Gesichtspunkte boi don Mathematikprofessoren 
der technischen Hochschulen allgemeinen Anklang finden 
werden.

Der Inhalt des Buches entspricht der ersten For- 
derung. Es umfaBt die Infinitesimalrechnung in dem Um- 
fangę, wie sic an der technischen Hochschule yorgetragen 
zu werden pflegt, und von der analytischon Geometrio 
etwa dio Partien, die in der Vorlesung iiber darstellende 
Geometrie gebrauebt werden konnen. Dieser Stoff ist 
in zwei anniihernd gleich groBe Teile geteilt. Yon diesen 
bringt der erste, elemontare [S. 1 bis 220], dio ein- 
fachsten Tatsachen der analytisehen Geometrio und in 
der Hauptsachc den iiblichen Stoff der Differential- und 
Integralrcchnung bis zu den mehrfachen Integralen. 
Die Hauptmassc der analytischon Geometrie entfallt 
auf den zweiten Teil, der auBerdem ais wichtigsten Be- 
standteil die Differentialgleichungen enthiilt. Auch sind 
hier Nachtriige zur Integration und zu den Funktionen 
mehrerer Veriinderlicher untergobraoht. — Dieso Ein- 
teilung des Stoffes entspricht wohl im groBen Ganzen 
der zweiten Fórderung der Einleitung, auch ist dic Gcfahr 
der Uniibersichtliehkeit, die eine solche Sehoidung mit 
sich bringt, im allgemeinen yermieden. Nur dio Teilung 
der gewohnlichen Integration scheint mir nicht gliicklich: 
hier hat sich der Yerfasser im ersten Teil [S. 78 bis 83] 
sehr kurz gefaBt, und ich glaube schwerlich, daB ein 
Student in der Lage sein wird, auf Grund der hier 
gegebenen Anweisungen Integrationen selbstandig aus- 
zufuhren.

In der Auswahl der Anwendungsbeispiele, die iibrigens, 
wie auch in der Einleitung angegeben wird, nicht sehr 
zahlreieh sind, hat sieli der Verfasser von don Gesichts
punkte leiten lassen, „durch dio Mannigfaltigkeit der An- 
wendungsgebiete die alles Wissen iiber CJuantitiiten 
einheitlich beherrschende Stellung der Mathematik zum 
BewuBtsein des Horers zu bringen." Er wiihlt deshalb 
gelegenllich auch abgelegene Anwendungsgebiete (Psycho- 
physik, Radioaktiyitiit). Mir sebeinen nun diese Anwen- 
dungen durchweg zu wenig ausgefiilirt. Es fehlen in der 
Mchrzahl der Falle dio exakten Definitionen der in ein 
Problem eingehenden naturwissensehaftlichcn GroBen 
(z. B. dio Angabe der MaBeinheiten, in denen sie gemosścn 
werden), ebenso fehlen in der Regel dio zu dem raathe- 
matischen Ansatz fiihrenden Uebcrlegungen, und vor 
allem fehlt auch die Diskussion der SchluBresultate 
(man yergleicho das „Elastizitatsgesetz" [S. 20], die 
thermodynamischen Betrachtungen [S. 210], dio Be
merkungen iiber Resonanz und das ansehlieBendo elek- 
trische Beispiel [S. 306], die Methode dor kleinsten Qua- 
drate [S. 392]). Kurz gesagt, Heim bringt die Beispielo 
nicht um ihrer selbst willen, sondern lediglieh, um daran 
eino bestimmte Rechnung auszufiihron. Ich yerweiso 
auf das bekannte Buch von P e r r y :  „Hohere Analysis 
fiir Ingcnieure" oder auch auf N o r n s t - S c h ó n -  
f 1 i e s : „Mathematische Bchandlung der Naturwisson- 
schaften", wo im Gegensatze hierzu dio Beispielo ihrem 
yollen naturwissenschaftlichen Gchalte nach durchgefiihrt 
werden. Ich halte das letzte Verfahrcn unbedingt fiir 
notwendig, denn dio Studenten kennen in den ersten 
Semestern den in den Beispielon behandelten Stoff in 
dor Regel nicht von anderer Seite hor.

Nicht geniigend sind in dem Bucho die Niiherungs- 
methoden beriicksichtigt. Von niihcrungsweisen Integra
tionen (mechanischen (juadraturen) findet sich nur das 
Schnentrapez und die Simpsonschc Regel, wahrend das 
Tangententrapez fehlt. Von den angegebenen Regeln 
wird nur das Schnentrapez auf cin Beispiel angowandt, 
und zwar auf ein Integral, das sich direkt berochnon 
liiBt. Praktische Anwendungcn finden sich nieht. Auch 
ist das gegebeno Beispiel geeignot, iibertriebeno Vor- 
stellungcn yon der im allgemeinen zu erwartenden Gc- 
nauigkeit zu erwecken. Noch verwunderlichcr ist, daB 
die Newtonsche Methodo zur Losung von Gleichungen 
in ihrer geliiufigen Form iiberhaupt nicht erwahnt wird, 
sondern daB das einzigo hierauf beziiglicho Beispiel gerade 
don Fali aufweist, wo diese Form yersagt und hohero 
Glieder horangezogen werden miisson. Dagegen ist niitz- 
lich dio an zwei Stellen gebrachto „Fehlerrechnung" 
[S. 65 u. 206].

Es sind in letzter Zeit yielfach Ansiitzo gemacht 
worden, den Lehrbiichcrn der Mathematik fiir den Unter- 
richt an technischen Hochschulen bei voller Klarhcit 
der Begriffe eino dor Prasis zugewandto Form zu geben, 
um sie dadurch dem Interessenkreis und der Geistcs- 
richtung der Ingenieurc anzupasson. Ich glaube nicht, 
daB das Buch von Holm in dieser Richtung iiber seino 
Vorgiinger hinausgeht.

A a c h e n .  Otto Blumenlhal.

Ingenieur, Der. Seine kulturelle, gesellscliaft- 
liche und soziale B edeutung, m it einem historischen 
Ueberblick iiber das Ingenieurwesen. Essays von 
F r a n z  M. F  e 1 d  h  a  u  s , Dr.  G e o r g  B i e d e n- 
k a  p p,  Dr.  J.  K  o 11 m a n n , J o s e p h  A. L  u x , 
Dr.  A d o l f  R  e i t  z u. a. Mit 8 Abbildungen. S tu tt
gart, Verlag der Technischen M onatshefte (Franckh- 
sche V erlagshandlung) 1910. 52 S. 4°. 1 Jl.

In der fiir allo Kreise, also fiir Laien und Techniker, 
lesenswerten Broschiire sind noben einer allgemcingehal- 
tonen Einleitung und einem zusammenfassenden SchluB- 
worto die nachfolgendonThemata behandelt: Der Ingenieur 
im Altertum, im Mittclaltor und in der neueren Zeit. Des
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Ingenieurs Erziehung. Dio sozialo Wertung des Ingenieurs. 
Ingenieur und Yerwaltung. Der Ingenieur und dio Politik. 
Der Ingenieur ais Erfinder. Ingenieur und Gesundheit. 
Heimatkunst und Technik. Der Ingenieur und dio Morał. 
Der Ingenieur und die Literatur.

Aus den Titeliiberschriften ist schon ersichtlich, in 
welch vielseitigo Beziehungen der Ingeniour gesetzt i.st; 
dabei ist erkennbar, daB jeder einzelne Yerfasser seinon 
Gegcnstand mit der Absicht gesehrieben hat, dio Bedeutu ng 
des Ingenieurs in kulturollor, gcsellschaftlicher und sozialer 
Hinsicht. klarzulegen, und dazu beizutragen, dem Ingenieur 
im Hinblick auf seino Stellung im groBen Leben dio 
wunsohenswerte Anerkennung zu vcrsehaffen. lCs ist zu- 
zugestehen, daB dies den meiston Vcrfassern gelungen ist; 
es sind nieht nur beaehtenswerto gesehichtlicho Tatsachen, 
dio Laien und Technikern vielfach neu sein werden, zu- 
sammengetragen, sondern aueh alle neuzeitliehen Fragen 
und Anforderungen mit groBem Gesohiok behandelt. Ab 
und zu kann man sich jedoch nieht yon den Gedanken 
frei haltcn, daB dio an sich loblieho Absicht mit einem 
etwas zu groBen Uobercifer zum Ausdruek kommt. Es 
ehrt gowill das Schustcrhandwerk, daB Hans Sachs zu- 
gleieh cin Sohuster und Poet dazu war, aber man wird 
deawegen diesem guten Handwerk nieht eino besondoro 
Stellung gegeniiber anderen Gewerbon zuwoisen konnen. 
Zu den Ausfuhrungen der einzelnen Yerfasser Stellung zu 
nehmen, muB hier unterbleiben. Nur soli liervorgehoben 
werdon, daB es eino sehr bemerkenswerte Verkennung 
teehnischer Erkenntnis bedoutet, wenn behauptet wird, 
eine eiserno Briicko sei m it oinem Knochongerust yergloich- 
bar, dom Fleisch und Blut und somit der asthetiseho Aus- 
druck fehle. Ebenso vorfehlt ist die Ansicht, daB dureh 
den Eiscnbeton, wodurch die Briicko Eleisch und Korpcr- 
lichkeit erhalte, erst die Moglichkoit gegeben sei, formale 
Anpassung an alte, stimmungsvollo Stadtteilc und Stiidte- 
bilder zu finden und die Linien der neuen Werke mit den 
Linien der Landschaft in Harmonie zu setzen; ein kiinst- 
lerisch empfindondcr Ingenieur wird cs immer yerstehon, 
seine Weikc, auch wenn sio reine Eisenkonstruktionon sind, 
in dio Landschaft riehtig einzugliedern, er wird den Eisen- 
beton stets dort anwenden, wo cs technisch erforderlich 
und kiinstlerisch zulassig ist. Und jeder Beschauer, der 
tochnische Ausdrucksmittel riehtig zu bewerten vcrsteht, 
wird solchen Ingoniourwerken dio vollendetc kiinstlerisohe 
Form nicht absproehen. Yiclo Kiinstler, Aestheten und 
Beschauer werden es noch lernon miissen, Ingenieurwerko 
mit technisch gesehultem Augozu betrachten. E. Werner.

J o l y ,  H u b e r t :  Technisches Auskun/lsluch jur das 
Jahr 1911. Notizen, Tabellen, Regeln, Formeln. 
Gesetzc, Verordnungen, Preise und Bezugsąuellen 
auf dem  Gebiete des Bau- und Ingenieurwesens 
in alphabetischer A nordnung. A chtzelm ter Jah r-  
gang. Leipzig, K. F. K oehler [1910]. 1448 S. 8°. 
Geb. 8 J i .

Die RegelmśiBigkeit des alljiihrlichen Erschcinens 
in Verbindung mit stets erneut zu beobachtendor sorg- 
faltiger Ergiinzung und Durcharboitung des Inhaltes, 
oino auBerordentlicho Yielseitigkeit und groBe Zuver- 
liissigkeit in den einzelnen Angaben sowio stete Riick- 
siehtnahmo auf dio Bediirfnisse der Fachkreise, an die 
sich Jolys Auskunftsbuch wendet, haben dem Werko 
seinon guten Ruf yorschafft. Dio vorliegende Ausgabe 
bestiitigt wieder, was uber die friiheren Bando Gutes 
zu sagen war.
K a g c r e r ,  F  e 1 i x , Ing ., Inspek to r der k. k. oster- 

reichischen S taa tsbahnen : Modeme WerJczeug- 
maschinen. M it 127 T estfiguren und 16 Tabellen. 
W ien, D ruckerei- und V erlags-Aktiengesellschaft 
1910. Geb. 4 K (3,50 Jl).

Der Vcrfasscr fiihrt die Haupttypen der modernen 
Werkzeugmaschinen yor Augen und ist bestrebt, die

Gleichwertigkeit dor ostcrreichisehen und deutschen 
Fabrikate gegenUber don meist teuroron amerikanisehen 
Maschinen darzutun. Zum SohluB wird eine Besprechung 
dor Werkzeuge fitr Metallbearboitung, eine Anleitung 
zum Harten der Stahle sowio eino kurzo Abhandlung iiber 
Gltth- und Hiirteofen gegobon.

Das Bilehclchen diirfte geeignet sein, Maschinisten, 
Meistern und Besitzern kleiner maschineller Botriebo ais 
Handbuch zu dienen, obwolil fast nur Maschinen oster- 
reiohisehor Herkunft, und zwar groBtenteils nur e i n o r  
Fabrik besehrieben werden. Boi einor vielleieht notig 
werdonden zweiten Auflage empfiehlt os sich, dio Angaben 
Uber don Kraftbedarf oinor Naohpriifung zu untorziohcn, 
da dieselben yiolfach nicht fttr Verwondung von hoch- 
wortigen Stiihlcn angegebon sind. Aueh dio Toxtfiguren 
entsprechen zum Teil nicht den Anforderungen, wolcho 
an cin modernes Buch ttber moderne Wcrkzeuginaschinen 
gestellt werden mttsson. Eino Anzahl von Figuren ist mit 
unriehtigen bezw. unvollsUindigon Unterschriften yersehen.

Fr. Bonte.

Metal Siatislics 1910. Published by  T h o  A m e r i 
c a n  M e t a l  M a r k e t  Co .  New Y ork (81 Ful- 
ton  S tree t), Selbstverlag der American M etal 
M arket Co. (1910). *176 S .8°. Geb.

Das kleine Buohlein, dosson vorlicgendo Ausgabe 
zwar schon zu Beginn dieses Jahres erschioncn ist, das 
wir hier aber orst naohtraglich anzuzeigen vermogen, 
enthiilt oino reichhaltigo Sammlung von statistisehen 
Zahlontafcln fiir Eisen und Stahl, Kupfer, Zinn, Zink, 
Bici, Gold und Silbcr in den Yereinigten Staaten unter 
gleichzeitiger Beriicksichtigung der Welterzeugung. Den 
breitesten Raum nehmen dabei naturgemafi Eisen undStahl 
cin; sie werden in allen Stufen dor Darstellung und Ver- 
arbeitung yom Erz bis zu den Fertigfabrikaten in Tabellen, 
dereń Ziffern zum Teil 25 und mehr Jahro umfassen, 
nach allon Richtungen hin eingehend behandelt. Dureh 
Analysen- und Preisangaben wird der Inhalt des Bandchens 
in zweckentsprechcnder Weiso orgiinzt.

Obwohl das Biichlciu hauptsiichlich fiir don nord- 
amerikanisehen Eisen- und Metallhandel bestimmt ist, 
diirfte es doch auch bei uns mit Nutzen zugebrauchon sein; 
nur muB sich der deutsche Leser damit abfindon, daB dic 
Mengen und Wertziffern uberall nach dem Gewichts- und 
Miinzsystcm der Vereinigten Staaten angegebon sind.

M u 11 e r  - P  o u i 11 e t  ’ s Lehrbuch der Physik und 
Meteorologie. 10. um gearbeitete und  verm ehrte  
Auflage. H erausgegeben von L e o p .  P f a u n d -
1 e r , P rofessor der Physik  an der U niversitat 
Graz. M it iiber 3000 A bbildungen und Tafeln, 
zum  Teil in Farbendruek . D ritte r  B and. (Yiertes 
Buch.) W arm elehre, chemische Physik , Therm o- 
dynam ik und Meteorologie. Yon Professor Dr. 
L . P f a u n d l e r ,  P riv a td o zen tD r. K. D r u c k e r , 
Prof. D r. A. W  a s s m  u t h , Prof, D r. J . H a n n .  
Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohu 1907. 
X IV , 923 S. 8 °. 16 J L

Dieser Band des Werkes muBte notwendig eino ganz 
neue Form annehmen, schon weil zur Warmclohro vor 
allem dio dureh Ostwald so hoch entwickelte physikalischo 
Chemio mit allon ihren fortschrittliehon Konsoąuenzen 
gloichsam ais Spezialwissensehaft hinzutritt, und weil 
aueh die weitgehende Verallgomeinerung der Formeln 
und Satzo der Thermodynamik dureh Gibbs es ermog- 
licht hat, die letztere auf Erscheinungen anzuwenden, 
die bisher ganz und gar nicht in ihrem Bereiohe lagen. 
Von dor Thermodynamik wird heute gesagt, daB dio welt- 
umfassendo Bedeutung ihrer Hauptsiitze sio zum wieh-

* cinschl. Anzeigen,
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tigsten Teile der Physik gemacht haben; man muB dem 
um so mohr zustimmen, wonn man den Gedanken er- 
wilgt, daB d i o s o Pisziplin nicht auf Hypothesen auf- 
baut. Iliro sichere, empirischo Grundlage fiilirt zu 
Siltzen, dio das gosamte Geschehen im Uniyersum um- 
fassen, auch dio biologischen Vorgiinge nicht ausgcschlosson.
— Es darf daher besonders begriiBt werden, daB dor 
Herausgeber in den yorerwiihnten Teilen dieses Bandcs 
berufene Yertreter jener beiden Zweigo der Wisscnschaft 
zu Worte kommen liiBt, indem er sio zur Mitarbeit go- 
wann: Drucker, einen Scliiiler Ostwalda, und Wassmuth 
ais Vorkiimpfor streng-mathcmatischer Behandlung der 
kinetisohon Wiirmetheorie und Thermodyimmik. Wennda- 
duroh dom Bucho auch otwas an Einheitlichkeit vorlorcn 
gegangen ist, so wird das doeh durch dio besondero Griind- 
liehkeit in modernster Behandlung doppelt aufgowogen. 
So werden denn aus dem Grenzgebiet der Physik und 
Chemie dio Statik der Gase, Fliissigkcitcn und festen 
Stoffo in gilnzlich neuer Form gogoben, dcsgleichen die 
Umwandlung dor Aggregatzustiinde und dic Thermo- 
chemie. Reichhaltigo Tabellcn liefern die Ergebnisse 
jiingstcr Forsohungon iiber dio Dichto dor vorsehiedonen 
Gaso und Diimpfo, Diffusion derselben, Vordampfungs-, Ver- 
bronnungs- und spezifischo Warme; auch iiber dio Rei- 
bung der Gase, nach den neuen Formeln von Sutherland 
und Thiesen bestimmt, ist viel Zahlenmaterial beigobracht. 
Dassolbo gilt von dor Elastizitiitsbestimmung der Fliissig- 
keiton, ihrer Oberfliichenspannung, Roibung u. a. ni. 
Nicht unerwahnt soli bleiben, daB die aus dem ersten 
Bando verschwundonen Plateauschen Yersucho der 
Gleichgcwichtsfiguren von Fliissigkeitshiiutchen hier wie
der aufgenommon sind; Mir hatten ihr Verschwinden bei 
dor Besprechung des betreffenden Bandcs bedauert.

Es kann selbstredend nicht auf alle Neueriingen 
eingegangon werden, aber ais bemerkenswerto Hinzu- 
fiigung sei doeh noch auf die Apparate hingewiesen zur 
Versinnlichung der kinetisclien Wiirmetheorie und auf 
die Boltzmannsehe Deutung des Entropicsatzes ais Wahr- 
scheinliclikeitssatz, worin man ein hervorragendcs Vcr- 
dienst um die Gasthcorio erblickcn muB.

Pfaundler selbst bcarbeitete nur dio beiden ersten 
Kapitel des Buches: Thcrmomctrie und Kalorimetrie; 
dic Meteorologie, der SehluBtcil des Bandcs ais Anwendung 
der Warmelehro ist von dem bekannten Wiener Metooro- 
logen Hann modernisiert und erweitert. Besonders gilt 
das fiir dio Darstellung der Periodon der miiehtigen marinen 
und terrestrischcn LufUlrucksehwankungen und der 
groBen atmosphiirischen Stromungcn, welch letztere 
auch in einor iibersichtlichen Karto in Buntdruck ver- 
anschaulicht werden. Druck und Ausstattung entsprcchon 
an Giite den vorhergehendcn Biindcn.

Prof. Ilulskótter.

O s t w a l d ,  W i l h e l m :  Die Fonlcrung des Tages. 
Leipzig, A kadem ische Verlagsgcsellschaft ni. b. H . 
1910. IV , 603 S. 8 °. 8 JL

Den Titcl des vorliogenden Buches hat Ostwald 
einer Stelle aus Gocthcs „Masimen und Rcflexionen“ 
entnommen, die im Zusammenhango folgendermaBen 
lautet: „Wie kann man sieh selbst kennen lemen ? Durch 
Bctrachtcn niemals, wohl aber durch Handeln. Vcrsuche 
deine Pflicht zu tun, und du wcifit sogloich, was an dir 
ist. Was aber ist deine Pflicht ? Dio Forderung des 
Tages.“ — Ostwald wendet sich in diesem Buche an die 
Gesamtheit dor Gebildeten, er will sie ftir seine Welt- 
und Lebonsanschauung gewinnen, er will ihnon seine Leit- 
gedanken zu eigen machen: Vermeidung von Energie- 
vergeudung und bewuBte Anpassung an die gegenwiirtigcn 
VerhaItnisso unter Abwendung von cincr tiberwundenen 
Vergangenheit. Diose Leitgedanken hat Ostwald in ihrer 
Anwendung auf die verschiedensten Verhaltnisso uns 
vorgeftlhrt, sei es daB er sich Uber das System der Wissen- 
schafton, tiber die Technik des Erfindens, Ober die Schick- 
sale des Atoms, iiber die Theorie des Gltlckes, tiber den

Fali Wangel iiuBort, soi es daB er tiber Kultur und Duoll 
eifert oder ftir die intcrnationalo Hilfsspracho (die „Ido- 
spracho") oder Roformen im Unterrieht eintritt. Ich glaube, 
jeder wird in diesem Buche, in dem beinahe 50 Einzel- 
abhandlungen yeroinigt sind, etwas finden, das ihn fessolt. 
Ob es Ostwald gelingen wird, seino Leser ganz zu seiner 
energetischen Weltanscliauung und Lobensauffassung 
(dio sich bis zu „besonderer onergetiseher Froude" und 
bis zu einer Formel fUr das Glttck G =  E* — Ws versteigt) 
liinilbcrzuziehen, darilber moohtc ich einigo „onergctischo1* 
Zweifel nicht untcrdruckon, aber anderseits inóchte ich 
nicht yerfehlen zu bekennen, daB mir gerade dieses Buch 
Ostwalds eine Unmenge von Anregungen gegobon hat, dio 
sicher auch bei vielcn andoren auf fruchtbarcn Boden 
fallen werden. Soien wir, nachdem der Forsehcr Ostwald 
aufgehort hat, uns mit den Ergebnisson seiner Forschungen 
zu Uberraschen, dcm Denkor Ostwald dankbar, daB er uns 
seino Gedanken und EindrUcko tiber Kulturfragen u. ii. 
in so beredter Weiso vortriigt, daB er auch uns, dio wir 
mitten im industriellen Leben, im Kampfo und Wott- 
bewerbo stehen, daran m ahnt, daB auch wir uns 
nicht yerschlieBen diirfen den F o r d e r u n g e n  d e s  
1 a g o s ! WolUgemuth.

O s ł w a  1 d , W i l h e l m ,  E m erit. Professor der 
Chemie an der U niverąitat Leipzig: Die Schnie 
der Chemie. E rste  E infiihrung in dic Chemie 
fiir Jederm ann. Zweite, um gearbeitete Auflage. 
M it 74 Abbildungen. Braunschweig, Friedrich 
Yioweg & Solin 1910. X II , 441 S. 8 °. 5 JL

In  Wilhelm Ostwald bewundern wir nicht nur den 
groBen Foracher, der in den 80 er und 90 er Jahren des 
verflossenen Jahrhunderts die physikalische Chemio 
zusammenzufassen und auszubauen yerstand, sondern 
auch den hervorragenden Lchrer. Alle seine Lchrbuchcr 
sind von hoehstem padagogischem Werte, und sein Talent 
tr itt auch voll in dem vorliogenden Werko hervor, das 
sich an dio weitesten Kreiso wendet und in dcm ohne 
jede Yoraussetzung ein groBes chemischcs Tatsachen- 
material ontwickelt und — im Gcgensatz zu so vielen 
Buchern — die Grundlage fiir das Verstiindnis chemisehcr 
und uberhaupt naturwisscnschaftlicher Erscheinungcn 
goboton wird. Ais Form des Lehrganges ist daa Zwie- 
gespriich zwisehen Lohrer und Scliiiler gewahlt; ob dieso 
beim Lcsen nicht immer sehr angenehme Form die eitizig 
mogliehe und richtige war und ob nicht mancho Zwischen- 
bemerkungen des Schiilers besser weggeblieben warori, 
ist mir zwoifelhaft. Zweifellos aber ist dio Entwicklung 
des Lehrstoffes in so klarer, oinfachcr und einwand- 
freier Weiso gegebon worden, daB es im Interesse der 
wahren Volksbildung zu wiinschen ist, daB Ostwalds 
„Schule der Chcmie“ eino moglichst groBe Ycrbreitung 
findet. Das Buch wird fiir den Anfanger und den er- 
fahrenen Lchrer — wenn auch natiirlich in verschiodenem 
Sinne — anregend und niitzlich sein. ]}’. Herz.

O e 1 1  i n  g  e n , Dr. A r t h u r  v o n ,  Professor 
ord. hon. an  der U niversitat Leipzig: Die Schule 
der Physik. Besonders fiir das Selbststudium  
verfaBt. Alit 454 in den T ext eingedruckten A b
bildungen und einer farbigen Tafel. B raun- 
schweig, F riedrich  Yieweg & Solin 1910. X IV , 
622 S. 8 °. 10 JL

Nach dem groBen Erfolgo yon Ostwalds Schule der 
Chemie (s. oben) wunschte die Yerlagsbuchhandlung ein iihn- 
liches Werk tiber dio Physik. Diesem Wunsche hat Arthur 
yonOettingonmitdom yorliegenden Buche entsproehen. Es 
handelt sich um kein Lehrbuch im ublichen Sinne, sondern 
um eine durchaus originello Leistung. Ohno besondere 
Kenntnisse yorauszusetzen, beschreibt der Verfasser nicht 
nur dio wichtigsten physikalischen Erscheinungcn, sondern 
er ontwickelt auch ihre Zusammenhango, so daB eine
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Yerticfung der gesamten naturwissenschaftlichen Er- 
kenntnis erstrebt wird. DaB mir die Darstellung nicht 
immer so ganz leicht (wio es bei Ostwalds Schule der 
Chemie der Fali ist) erscheint, liegt wohl in der groBeren 
Sprodigkeit der Materie, die durchweg eine mehr mathe- 
matische und somit abstraktere Behandlung erfordert. 
Auch lialto ich es nicht fiir richtig, bei einer allgomein 
gehaltenon Darstellung so viele neuo und ungebriiuch- 
liche termini teehnici einzufuhren, wie es der Verfasser 
besonders am Anfang tut. Der Schiiler, der nach dieser 
Anleitung immer von Kars, Kubs, Cels, Gals redet, wird 
bei seiner Umgebung wenig Verstiindnis damit finden, 
worauf wohl Riicksicht zu nehmen gewesen ware. Ab- 
gesehen von Einzelheiten, ist das Buch ais Neuerscheinung 
auf dem Biiehermarkte warm zu begriiBcn ais eino Ein- 
fiihrung in die Physik, die weiten Kreisen Anregung 
und Forderung bieten wird. jj? Herz.

Pocket Boók, The Girnl Engineer's. By J  o h n C. 
T  r a  u t  w i n e , Civil Engineer. Revised by J  o li n
C. T r a u t w i n e  jr., and J o h n  C. T r a u t -  
w i n c ,  3d, Civil Engineers. 19 th edition, lOOth 
thousand. New Y ork, John  W iley & Sons 1909. 
1257 p. 8 °. In  Leder geb. 5 $.

Wenn cin Werk, wio das vorliogendc, nach den An. 
gaben auf dem Titelblatte in neunzehn Auflagon orschionon 
und in hunderttausend Exemplnrcn yerbreitet ist, so bedarf 
es augenscheinlich weder einer besonderen Empfehlung 
mehr noch auch einer eingehenden Besprechung. Wir móch- 
ten daher hauptsiichlich diejenigen unserer Leser, die viel- 
leicht einmal auf langere Zeit in den Vereinigten Staaten ein 
Feld fiir ihre Tiitigkeit suchen, dureh einen kurzeń Hin- 
weis auf das Buch aufmcrksam machen. Es laBt sich 
in wenigen Worten am besten wohl dadurch charaktcri- 
sieren, daB man es mit der allen deutschen Ingenieuren 
bekannten „lliitto" vergleicht; indessen weicht sein Inhalt 
von dem des iiltcron deutschen Taschenbuchcs insoforn 
ab, ais cr sich auf das beschrankt, was der Eisenbahn-, 
Wege- und Wasserbau-Ingenieur in einem Nachschlage- 
werke, das er taglich zu benutzon pflegt, finden muB. 
Innerhalb dieser Grenzen ist das amerikanische „Taschen- 
buch“, das dank der Yerwendung sehr diinnen Papiers, 
kleiner aber dennoch gut lesbarer Typen und eines bieg- 
samen Einbandes dieson Namon noch mit einer gewissen 
Bereehtigung triigt, auBerordentlich vollstandig und reich- 
haltig. Dic Einteilung des Stoffes weicht in vielen Punkten 
von der Systcmatik der „H iitte" ab, ist jedoch klar und 
iibcrsichtlich. Nur hiitte unseres Erachtens der in dio 
vorliegendo Auflage u. a. nou aufgenommeno umfang- 
reiche Abschnitt iiber Beton wohl besser gleich hin ter 
den iibrigen Baustoffen seino Stello gefunden anstatt 
hinter den Logarithmentafeln, denen zudom noch eine 
Preisliste u. dergl. sowie cin Verzeichnis der einschliigigen, 
leider fast ausschlieBlich amerikanischcn und englischen, 
Fachliteratur voraufgeht. Der praktischo Wort des 
Taschenbuchcs diirfto dadurch aber kaum beeintriichtigt 
werden.

P o o l e ,  C e e i l  P .: The Gas Engine. New Y ork 
(505 P earl S treet), Ilill Publishing Company 1909.
V I, 97 p. 8 ° w ith  15 tables. Geb. sh 4 /6  d.

Die Schriftsteller der englischen und amerikanischcn 
teehnisehen Literatur zeichncn sieh vielfach durch eine 
hervorragende Gabo in der gemciuverstiindlichen Dar
stellung tcchnisclier Vorgange aus. Allerdings ist diese, 
verglichen mit den kontinentalen Vcrhaltnissen, wolil 
eino Notwendigkeit, da die technisch-wisscnschaftlicho 
Erziehung der Ingenieure in den englisch sprechenden 
Liindern auf einer niodrigeren Stufe ais bei uns steht.

Auch dor vorliegendon Arbeit kann das Zeugnis groBer 
Klarhcit im Ausdruck und iiberzeugonder Darstellung 
der nicht einfachen Yorgiinge in der Gasmaschine gegeben

worden. Das Buch ist von vornherein zu dom Zwecke 
geschrieben worden, den bisher auf dem Gobieto Un- 
bekannten mit den heuto so wichtigen und viel ange- 
wendeten Grundsiitzen, Erseheinungen und Gestaltungen 
der Verbrennungsmaschinen vertraut zu machen. Man 
kann wohl sagen, daB diesor Zweok dom Verfasser gut 
gelungen ist, wenn auch dio Vollstandigkeit insbesondere 
in der Gestaltung der Gasmaschinentypen nicht erreicht 
worden is t; von den GroBgasmaschinen ist beispielsweise 
nur ein Zylinder einer doppeltwirkenden Vicrtaktgas- 
maschine gezeigt worden. Im Iibrigen enthalt die Schrift 
Kapitel iiber die allgemeinen Grundsatze, iiber dio Drucke 
und Tomperaturen, Verluste, Steuerung, Ztindung, 
Mischung sowio tiber dio Wartung und Bedienung dor 
Gasmaschinen. Die Figuren sind ftir die Zwecke der Er- 
kennung der Bauweise gentigend, fur die Zwecko des 
Konstrukteurs geniigen sie nicht.

DemgemaB kann das Buch ais Unterrichtsmittel 
fiir Ingenieure und fiir dio Verwender von Vcrbronnungs- 
maschinen empfohlen werden. £  Wallichs.

S a w w i n ,  N. N . , a. o. Professor an  dem Poly- 
technischen In s titu t zu St. Petersburg : Ueber 
den Schneidwiderstand der Metalle beim Eóbeln 
und Drehen. M it 37 Abbildungen. Leipzig, 
A rthu r Felix 1909. V I, 54 S. 8°. 8 JL

Sawwin hat in der vorliegenden Schrift seine sehi 
eingehenden Versuche an einer Drchbank und an einer 
Hobelbank beschrieben, welohe insbesondere die beim 
Schneiden der Metallo mit einem einschneidigcn Werk- 
zeug (Dreli- bezw. Hobelstahl) auftretonden Kriifto 
klarstellen sollen. Die Kriifto werden in don sohr sinn- 
reiehen Vorrichtungcn des Verfassers bei der Hobel- 
maschine am Werkzeug, bei der Drehbank am Arbeits- 
sttick gemessen und zwar, wie allgomein bei derartigen 
Messungen tiblich, durch FItissigkeitsdruckiibertragung. 
Dio Druckmcssung erfolgt in Indikatoren, wie solche bei 
don Kolbenkraftmaschinen gobriiuchlich sind; insofern 
arbeitete Sawwin nicht mit den vollkommonsten Mitteln, 
da dieso zweifellos in den Martensschen McBdosen be
stehen, w'elche die Eigenreibung der MeBinstruinentc 
auf das kleinstmóglicho MaB /uriickfiihren, sich aber 
auf der anderen Seite fiir die registrierondo Aufzeichnung 
nicht so gut cignen wio dic Indikatoren. Die Ergebnisse 
bestiitigen im allgemeinen das bereits von manchen 
Forschern gefundene Gesetz der Proportionalitiit zwisehen 
Sehneidedruck und dem Querschnitt des abgetrennten 
Spanes mit einer geringen Abweichung der Abnahme des 
spezifischen Druckes boi groBen Spanquerschnittcn. Aus 
dem stetigen Verlauf dor dio Versuchswerto verbindcnden 
Kurven bezw. Geraden in den graphischen Auftragungen 
liiBt sich schlieBen, daB die Vcrsucho mit groBer Priizision 
durchgeftlhrt sind. Dic in den Beilagen enthaltcnen Werte 
iiber spezifischen Druck auf den Arbeitsstahl, tiber Zu
nahme des Druckes mit der Spanweito und den Vor- 
schub lieforn brauchbares Materiał fiir die boi Entwurf 
und Beiechnung der Werkzougmaschincn bendtigten 
Erfahrtmgszahlen.

Die Schrift bietet den Forschern auf dem Gebiete 
der Metallbearbeitung und den Werkzeugmaschinen- 
fabriken eino willkommenc Erweiterung der bisher nur 
spiirlich erschienenen Veroffentlichungen tiber derartige 
Vcrsucho; sie wird hoffontlich auch Anregungen zu 
weiteren Untersuchungen unter gleichen oder veranderton 
Verhaltnisscn geben. Leider ist dio Uebersetzung nicht 
erstklassig, da vielfach hierzulandc ganz ungcbriiuchlicho 
Ausdrucke gowiihlt worden sind. Wallichs.

S t a h l  e r ,  Dr.  A r t h u r ,  P riva tdozen t an  der 
U niversitiit Berlin: Einfiihrung in die anorga- 
nische Chemie. M it 95 in  den T oxt gedruckten 
Abbildungen und einer farbigen Spektraltafel.
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Leipzig, J . J . W eber 1910. X II , 507 S. 8 °. 
Geb. 12 J l .

Das Werk behandclt zunachst in der Einleitung 
die grundlogenden. Bcgriffo der Chemie und Physik und 
wendet sich dann, mit dem Wasser beginnond, der Be- 
trachtung der Stoffe bezw. Elcmente zu. Dio theoretischen 
Erorterungen werden in den weiteren Abhandlungen 
schrittweise zur Spraehe gebracht, wenn die bei den 
jeweils besprochenen Stoffen besehriebenen Versuche 
dies erforderlich erscheinen lassen. Wenn auch im all
gemeinen der Stoff anschaulieh und yeratandlich behandclt 
worden ist, so sind dem Verfasser doch cinc Anzahl yon 
Fehlern und Irrtilm ern— auBer jenen, die schon von ihm 
selbst berichtigt worden sind — unterlaufen, die den 
Wert des Buches beęmtriichtigen. Wio in viclen Lehr- 
biicbern der Chemie, so ist aucli im vorliegenden das Ka
pitel Eisen, soweit es die Darstellung des Roheisens und 
schmiedbaren Eisens bctrifft, mit einer wonig groBen Kennt
nis dieses so iiberaus wichtigen Industriezweiges behandclt 
worden, so daB der Eisenhiittcnmann beim Lesen dieses 
Abschnittes yielfach anderor Meinung sein wird. Offenbar 
hat hier das Tatsachenmaterial der ausgezeichneten 
Handbiicher von Abbcg-Auerbach und Gmelin-Kraut- 
Friedheim-Peters den Verfasser im Stich gelassen.

Die Ausstattung des Buches ist, abgesehen von der 
rccht beseheiden ausgefiihrten Spoktraltafcl, ais gu t zu 
bezeiehnen. Dio Frage, ob ftir das Werk ein Bediirfnis 
YOrlag, ist schwcr zu bejahen.

S t o d o ł a ,  D r. phil., ®x\=£yti0. A ., P rofessor am  
Eidgenossischen Poły technikum  in Ziirich: Die 
Dampjlurbinen. M it einem A nłiang iiber die Aus- 
sichten der W arm ekraftm aschinen und  iiber die 
G asturbine. V ierte, um gearbeitete und  erw eiterte 
Auflage. M it 856 Figuren und 9 Tafeln. Berlin, 
Ju lius Springer 1910. XV, 708 S. 4°. Geb. 30 Jl.

Das Stodolascho Buch iiber Dampfturbinen, welches 
nunmehr in yierter Auflage erscliienon ist, bedarf iii 
Fachkrciscn keiner Empfehlung mehr; es ist seit langem 
ala eines der heryorragendston Werke unserer tcch
nischen Literatur bekannt, und somit kann an dieser 
Stello auf eine Inhaltsbeschreibung ycrzichtet werden.

Die gegcnwiirtige Auflage hat gegeniiber ihren Vor- 
giingem eine wescntliche Erweitorung auch des kon- 
struktiyen Teiles erfahren und enthiilt in durchweg 
yorziiglichen Abbildungen eino umfassendo Darstellung 
dor wichtigsten baulichen Elcmente aller in Betracht 
kommenden Turbincnsysteme.

Der Yerfasser isteinFeind oberfliichlicherSpekulation; 
er yerltiBt sich nicht auf „mehr oder weniger gliiekliche 
Einfitllo“, sondern nur auf sorgfaltige Rechnung und 
wissensehaftliehen Vcrsuch. Nach diesem Grundsatz 
sind nicht nur dio mannigfaltigen Fragen beziiglich der 
Arbeitswirkung und ihrer Verluste bohandelt, und zwar 
ebenfalls in wcsentlichcr Erweiterung, sondern auch 
die besonderen Konstruktionsclomento der Druck- und 
Ueberdruckturbinen; es wird der Yerbreitung des Werkes 
auch weiterhin zustatten kommen, daB dabei nur die 
Elcmente der hoheren Mathematik vorausgesetzt werden, 
und daB dio frischo, natiirliche Darstellungsweiso des 
Verfassers uberall das Interesse des Lesers wachzuhaltcn 
yersteht. G. Stavber.

Taschenbuch, Volkswirtschaftlich Statistisches, 1910. 
B earbeitet von Dr. H . B o n i k  o w s k  y. K attow itz, 
G ebriider Bohm  1910. X IV , 205 S. 8 Geb. 2 J l .

Nicht mit Unrccht weist der Verfasser des yorliegonden 
Biichleins darauf hin, daB dio meisten unserer ausge- 
zeichnetcn Werke sozusagen „unter AusschluB der Ocffent- 
lichkeit" erscheinen. Sio worden und konnen auch vicl- 
fach nicht benutzt werden, da sie meist zu touer, zu um- 
fangreich und die Orienticrung in ihnen zu zeitraubend

ist. Sehr begruBenswert ist daher der durchaus gelungene 
Versuch des Verfassers, aus der Menge der amtlichen 
und priyaten statistischen Yeroffentlichungen die wich- 
tigsten Zahlen iiber die Erschoinungcn in unserer Volks- 
wirtschaft wio der andorer Liinder in kurzer, iibersicht- 
lichor Wciso fostzuhaltcn. Dadurch ist auch allcn Ge- 
bildeten dio Moglichkeit gegeben, aus einem kleinen, 
beąuem in der Taschc zu tragenden Biichlcin ihre yolks- 
wirtschaftlichen Kenntnisso zu erweitern und zu yertiefen.

Dr. Ti. K ind.

T e  s c h ,  A l b e r t :  Alfred Krupp. (M auner des
Erfolgs. Band IV .) S tu ttg a r t, Carl und A ugust 
U lshofer 1910. 135 S. 8 1,50 J l .

Die Sammlung, deren vierten Band der yorliegende 
kurzo LebensabriB Alfrod Krupps bildot, will durch die 
Schilderung der miihevollen Arbeit und des ihr sclilieBlich 
zufallendon Erfolgos heryorragender Manner den Leser zu 
eigopem kriiftigem Ringon, zu frischcm Angreifen und 
mutigem Hoffen da begeistern, wo ihm starko Hindernisse 
in dor Bahn des Bcrufcs Bich entgcgenstollen. In diesem 
Sinne wird auch Alfred Krupps Werdogang hier in an- 
sprecliender Form erziihlt. Dio Schrift, der ein flott 
gezeichnetes Bildnis des „Kanononkonigs" von W. Planck 
beigegebon ist, diirfte sich insbosondero ftir dio Jugond 
eignen, aber auch Bibliotheken wiUkomtnen sein, dio sich 
an die Arbeiterschaft wenden.
T h o m a s ,  H.  H . , and D.  A. M a c  A l i  s t e r :  

The Geology of ore deposits. Illu stra ted . London, 
E dw ard A rnold 1909. X I, 416 p. 8 °. Geb. 
sh 7/6 d.

Das yorliegendo zweite Werk der im Arnoldschen Ver- 
lage aus der Feder yon Fachgelehrten stammenden Serie 
geologischer Werko schlieBt sich dem schnell bekannt ge- 
wordenen und geschiitzten ersten Werke dieses Verlago» 
von Dr. W. Gibson: „The Geology of Coal and Coal- 
Mining“ gleichwertig an.

Dio Verfassor gliedern den weitschichtigen Stoff in 
neun Abschnittc. Nach einem einleitenden Kapitel werden 
in den folgenden acht Abschnitten die Erzlagerstiitten der 
Weit nach genetischen Gesichtspunkten getrennt bo
handelt. Es werden unterschieden: Magmatischo Diffe- 
rentiationsprodukto, pnoumatolytische Lagorstiittcn, pneu- 
matohydatogono Erzo nicht pneumatolytischor Natur, 
metasomatischo Lagerstatten, Prazipitationslagcrstattcn, 
metamorphe Lagerstatten, sekundiir aber nicht metamorph 
ycriinderto Lagerstatten und Tritinmer-Lagerstatten. 
Dieso Einteilung weicht in manehen Punkten von der in 
den neueren deutsehen Lagerstatten gegebenen Klassi- 
fikation nieht unorheblich ab. Innerhalb der genannton 
Hauptkategorien haben dio Verfassor dann wieder die iib- 
licheil Untoreinteilungen nach yerschiedenen Metallgruppon 
(z. B. Gold, Kupfer, Bici und Zink usw.) yorgenommen.

Dio Fiille des yerarbeiteten Materials yerbietet ein 
Eingehen auf Einzelheiten. Anerkennend heryorzuheben 
ist dio knappe und klaro Darstellung des behandelten 
Stoffes. BezUglich genetischer Fragen kann allerdings dio 
Ansicht der Verfassor nicht immer getoilt werden. Das 
Fehlen von Literaturzitaten findet soine Erkliirung in dem 
Zweck des Buches, das in erster Linie fur Studiercnde der 
praktischen Geologie sowie fiir dio Praxis gcschrieben ist.

Dio beigegebenen Abbildungen sind mit groBom Ver- 
standnia aus der W cltliteratur ausgowahlt und filr den 
besonderen Zweck de3 Buches yereinfacht umgezeiohnet. 
Hierbei haben dieVerfasser sehr zum Vorteil einer klaren 
Uebersicht alles Nebensiichliche aus den Bildern ausge- 
schaltet und nur das zur Darstellung gebracht, was zum 
Verstandnis der Lagerstatte und ihrer Beziehungen zum 
Nobongestoin unbedingt notwendig erschien.

Das gut ausgostattete Werk kann sowohl dem Stu- 
dierenden der Geologio, ala auch allen Interessenten auf 
dem Gebioto der Lagerstiittengoologie angelegentlichst 
empfohlen werden. Kulcuk.
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Yersuehe mit Eisenbeton-Saulen. Reihe I  und  II. 
Ausgefiihrt im Koniglichen M aterialprufungs-A m t 
zu GroB-Lichterfelde-W est (im A uftrage des D eu t
schen Ausschusses fiir E isenbeton). B ericht, er- 
s ta t te t  von Professor M. R u d e l o f f ,  Geheimer 
R egierungsrat, D irek tor im  Koniglichen M aterial
prufungs-A m t. Berlin, W ilhelm Ernst- & Solm
1910. 118 S. 4°. 6 J l .

Die beiden Versuchsreihen sollen die Grundlage zu 
weiteren umfangreiehen Untersuchungen bilden; ihre Er
gebnisse, insbesondere dio der Reihe I, sind von yer
schiedenen ungiinstigen Umstiindcn beeinfiuBt und daher 
mit Vorsicht zu bcwerten. Bei beiden Reihen handelt es 
sich darum, den EinfluB der yerschiedenen in der Praxis 
iiblichen Querarmierungen festzustellen und damit die 
giinstigste Bugelform zu bestimmen.

Reihe I, gepriift in den Jahren 1907 und 1908, um- 
faBto 13 Ycrschiedene Formen; fiir jedo Form waren drei 
Proben yorhąnden. Siimtliche Vorsuchsstiicke waren 2,0 m 
lang und cnthielten ais Łangsbcwehrung vier Rundeisen 
yon 15 mm Starkę. Die (Juerarmicrung W'ar durchweg
7 mm stark, der Abstand der Biigel betrug 20 cm. Die 
Biigel waren ais Umfangs- bezw. DiagonalbUgel in yer
schiedenen Formen und Kombinationen angeordnet, 
darunter befand sich auch eine Form mit Kreisringbiigel.

Ganz allgemein zeigten die Versuche, daB der EinfluB 
der yerschiedenartigen Querbewehrungen auf die Festig- 
keitscigenschaften der Siiulen weit zuriicktritt hinter dem 
EinfluB der mehr oder weniger sorgfaltigen Arbeitsaus- 
fiihrung beim Stampfen des Betons, und daB die Zahl der 
Versuche zu gering w-ar, um die Untersehiede in der 
Wirkung der yerschiedenartigen Bewehrungen deutlich er- 
kennen zu lassen.

Reihe II, ais Ergiinzung der Reiho I  gcdaeht, wurde 
im Jahro 1909 ausgefiihrt. Bei diesor waren die einzelnen 
Proben nur 90 cm lang; dio Annierung war iihnlich wie 
bei Reihe I, jedoch wurde auch eine Probe mit Spiral- 
armierung untersucht. Wie zu erwarten, ergab die Spiral- 
armierung die besten Ergebnisse. Auch bei Reihe II er
folgte der Bruch der Siiulen stets an dem zuletzt gestampften 
Ende. Es wurde fcstgestellt, daB der Wasser- und Zement- 
gehalt nach dem oberen Ende hin zugenommen hatte, der 
Beton dort aber die geringste Dichte besaB.

Dio weiteren Vcrsuche werden hoffentlich einwand- 
freie Ergebnisse zeitigen, aus denen es dann moglich sein 
wird, fiir die Praxis brauchbare Konstruktionsregcln ab- 
zuleiten. p rz_ jjoerner-

W a l d e c k ,  H a r a l d ,  B ergreferendar: Theorie.
und Praxis des Generatorbetriehes. Halle a. S., 
W ilhelm K napp 1910. 68 S. 8®. 3,60 J L

Unter obigem Titel yeroffentlicht Waldeek eine Menge 
theoretischer und praktischer Untersuchungen iiber den 
Generatorbetrieb, die im allgemeinen recht lesenswert sind, 
wenngleieh man nicht immer die Ansicht des Verfassers 
teilen kann.

In  einem ersten Absatz „Theoretisehe Vcrgasung“ 
crlśiutert er die Theorie der Gaserzeugung, ohne darin 
etwas wesentlieh Neues zu bringen. — In dem zweiten 
Absatz „Praktische Vergasung“ gibt er in leicht ver- 
standlicher Weise reekt lehrreiehe Erklarungen (lber den 
EinfluB der Asehe, der Niisse dos Brennstoffes, Uber dio 
Entgasung, die Backfiihigkeit der Kohle und iiber don 
EinfluB ihres Selnvefelgehaltes, besonders bei der Vor- 
wendung des Gases fiir Kraftzwecke. In dcm dritten 
Absatz „Der praktische Generatorbetrieb“ besprieht 
der Verfasser zunachst_<̂dtSij~35«ł|luB der kontinuier- 
lichen Begichtung auf dii^elcH m api^keit der Gaszusam- 
mensetzung sowie ayfąilie ^blilacSen\ildung und emp-

fiehlt die Verwendung kontinuierlicher Kohlenaufgabe- 
yorrichtungen mit der sehr richtigen Einsclirankung: 
„wenn es erst einmal. Apparate geben sollte, die keinen 
Abrieb der Kohlo yerursachen, ungleichmiiBigo Brennstoffe 
gleichmiiBig yerteilen, yon der Hitzo wenig deformiert 
werden und wenig K raft yerbrauchen". Der von ihm aus- 
gesproelienen Verurtcilung w'assergekiihlter Generator- 
mantel kann man nicht in allen Teilen beistimmen. Wer 
jemals Kerpefy-Generatoren oder ahnliche Gaserzeuger bei 
Verwendung schlackender Kohle geleitet hat, weiB deren 
Vorteile sehr zu schatzen und wird wohl kaum die Wasser- 
kiihlung der Wandę ais eine Komplikation empfunden 
haben, die nicht durch ihre Vorteilo reiehlich aufgewogon 
wurde. Selbstredend darf dio Kiihlung nicht zu hoch ge
zogen werden. Der ferneren Behauptung, daB getrennter 
Dampf- und Windzufilhrung der Vorzug yor dem Ein- 
blasen eines Dampf-Luft-Gemisehes dureh ein Dampf- 
strahlgebliise zu geben ist, wird wohl jeder zustimmen. 
Wieso aber durch starko Dampfzufiihrung die Schlacken- 
bildung yermehrt werden kann, weil die Kohlensiiure- 
bildung dadurch gesteigert und infolgedessen dio Tempe
ratur erhoht wiirde, ist un yerst iindlich. Ebenso wenig wird 
Waldeck den Beifall praktischer Betriebsloiter finden mit 
seinem doch schon liingst iibcrwundenen Vorschlag, bei- 
spielsweise an die Martinofen dio Generatoren direkt an- 
zubauen und dann die Gaskammern fortzulassen, weil man 
ja alsdann das Gas schon mit holier Temperatur in ilie 
Oefen bekame. — In dem vierten Absatz „Experimenteller 
Teil“ folgt ein ausfiihrlicher Bericht tiber praktische Unter
suchungen an Gaserzeugern, die yon dom Yerfasser in sehr 
oingehender Weise angestellt wurden und yon denen die 
Untersuchung iiber den H , S- und S 0 2-Gohalt des Gases 
yon besonderem Interesse sind, wahrend diojenigen Ober 
den EinfluB der Zufiihrung yon Wasserdampf auf die Gas- 
zusammensetzung nur yon geringem W ert erscheinen, da 
sie durch abnorm schleehten Generatorgang stark beein- 
flufit worden sind.

Die kleine Schrift ist fur jeden, der dem Generator
betrieb Interesse —- auch vom theoretischen Standpunkte 
aus — entgegenbringt, ompfehlenswert; nur muB sio mit 
kritischcm Bliek studiert werden.

G e o r g s m a r i e n h i i t t e .  S)r.=$Hg. K arl Wendt.

W e id  m a  n n ,  C a r l ,  S tadtbauingenieur bei der 
Baupolizeiver\valtung in S te ttin : Eisenbetondecken, 
Eisensteindecken und Kunslsteinslufen. Bestim - 
m ungen und Rechnungsverfahren nebst Zahlen- 
tafeln, zahlreichcn Berechnungsbeispielen und Be- 
lastungsangaben. M it 40 T extfiguren und  1 Tafel. 
Berlin, Ju lius Springer 1910. V III , 91 S. 8 °. 
K art. 2,80 J i .

Das Buch gibt eine ziemlich yollstandige Zusammen- 
stellung aller Angaben, die fiir die Berechnung der meist 
einfachen tragenden Konstruktionon des gewohnlichen 
Hochbaues zu beaehten sind. Neben Eisenbetondecken 
worden erfreulicherweise auch Eisensteindecken in Ver- 
bindung mit Triigern berticksichtigt und damit der Bedeu
tung, die diese Deeken ftir yiele Gegenden besitzen, Rech
nung getragen. Dabei hat sieh der Verfasser nicht auf 
dio Wiedergabe der amtlichen Bestimmungen und yon 
Rechnungsbeispielcn beschrankt, sondern auefi hier und 
da treffendo Bemerkungen iiber konstruktive Ausbildung 
und VorzQge eingeflochten.

Zu begriiBen ist des Verfassers Stellungnahme zur 
Frage der Durchbiegung von Tragern. Hoffentlich gibt 
das Biichelehen, das fiir Bauende wie Prtifende in gleicher 
Weise praktisch erseheint, einen weiteren AnstoB, daB 
sich auch andere Baupolizei-Ingenieure in dieser Frage 
zur Ansicht des Verfassers bekennen und einen yeralteten 
unhaltbaren Standpunkt aufgeben.
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