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A .  A l lg e m e in e r  T e i l .

Geschiclitliches.
Dr. E dm und O. von  L ip p m a n n : „Che-

misches und Alchemisches aus A ristoteles“. Wir 
entnehmen der umfangreichen Arbeit folgende Be- 
merktingen iiber das E ise n  b ei A r is t o t e le s .  
Eisen liefern in grofier Menge die Eisenerze 
Elbas, ferner die Gruben der Chalyber, nachst 
Amisus an der Siidkiiste des Schwarzen Mecres, 
bei denen sich aber eisenhaltige Geschiebe auch 
im Sande der Fliisse vorfinden sollen. Die Deu- 
tung des Pyrimachischen Steines, der in der Hitze 
Tropfen fallen lafit und sich verfliissigt, auf 
Pyrit, ist mehr ais zweifelhaft, die Angabe, 
Eisen werde bei vulkanischen Ausbriichen in hell- 
fliissigenKlumpenausgeworfen, istuntergeschoben. 
Das Eisen ist, wegen seines hohen Gehaltes an 
Erde, schwer schmelzbar und erweicht erst bei 
grofier H itze; es ist sehr fest und hart, doch 
wird erzahlt, dafi es in Cypern Mause gebe, die 
es anzunagen vermogen. Die beste und harteste 
der zahlreichen Eisenarten ist die der Chalyber, 
d. i. Stahl (Chalybs), er wird aus dem Eisen ge- 
wonnen, indem man es wiederliolt, teils fiir sich, 
teils zusammen mit gewissen Steinen in den

XXYI.so

Oefen schmilzt, w obei'sich  eine grofie Menge 
Schlacke absondert und ein bedeutender Ge- 
wichtsverlust entsteht, der die Erzeugung sehr 
verteuert; der fertige Stahl ist von aufierster 
Hartę, prachtig glanzend, und widersteht dem 
Rost, doch ist er nicht fiir alle Zwecke zu yer
wenden wie das weniger reine (gewohnliche) 
Eisen, dessen Bescliaffenheit sieli aus dem Cha
rakter der Tone beurteilen lafit, die es beim 
Feiilen, Hammern und Scbmieden auf dem Ambofi 
von sieli gibt. Aus Eisen stelit man Waffen 
her, ferner grobe und feine W erkzeuge. Die 
Unentbelirlichkeit des Eisens reranlafite einmal 
einen sizilischen Handler, alles Eisen samtlicher 
Eisenhiitten zusammen zu kaufen, und er ge- 
wann daran, ais Bedarf eintrat, unter nur mafii- 
ger Erhobung des Marktpreises 200 °/0. [„Archiv 
f. d. Gesch. der Naturw. u. d. Technik* 1910  
Maiheft S. 233 /800 .]

M. B. S w e d e r u s  macht in seinem „Beitrag  
zur Geschichte des schwedischen Bergbaues 1612  
bis 1654 “ auch eingehende Mitteilungen iiber 
die G e s c h ic h te  d es E is e n s  in  S ch w e d e n . 
[„Jernk. Ann.“ 1910, Heft 1 , S. 2 8 /8 8 ; Heft 2 
S. 89/15.2; Heft 3 S. 153/249 .]
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M isch  U n g e h e u e r :  Die Entwicklungsge- 
schichte der luxemburgischen Eisenindustrie im 
19. Jahrliundert. (Fortsetzung der S. 525 er- 
wahnten Artikelserie.) [„Buli. mensuel de 1’Assoc. 
des Ing. et Ind. luxemb.“ 1910, Febr., S. 3 1 /5 2 ;  
Marzheft S. 5 3 /7 7 ; Aprilheft S. 80 /98 .]

V ic t o r  T a lio n : D ie  E is e n e r z e u g u n g  in  
d er G e g en d  y o n  L i i t t ic h ,  in  L u x em b u r g  und  
z w is c h e n  S am b re und M aas.*  Der Verfasser 
gibt ein Bild von der Entwicklung und Lage 
der Eisenindustrie in den genannten Bezirken 
im 13., l i .  und 15. Jahrhundert. [„Rev. univ. 
des Mines“ 1910 Aprilheft S. 67 /89 .]

Zur Geschichte der Konigl. EisengieBerei in 
B erlin* [„GieB.-Zg.“ 1910, 1. April, S. 216 /9 .]  

F. M. F e ld h a u s :  B e i t r a g e  zu r G e-
s c h ic h t e  d es D r a h tz ie h e n s .*  Die Arbeit 
zerfallt in drei Abschnitte: 1. Der Draht im 
Altertum. 2. Das Drahtziehen im M ittelalter.
3. Das mechanische Drahtziehen. — DemYerfasser 
ist nur ein einziger Fali bekannt geworden, wo 
im Altertum yon starken und lilngeren Drahten 
gesprochen werden muB. Das Museo Nazionale 
in Neapel bewahrt namlich e i n D r a h t s e i l  auf, 
das in Pompeji ausgegraben wurde. Das bron- 
zene Seil hatte eliemals eine Lange von 4,1 m; 
jetzt ist es in zwei Stiicke von 3,25 und 0 ,8  m 
zerbroclien. Sein Umfang betragt 25 mm, und 
es ist aus drei spiralformig gewundenen Strangen 
yon je  15 Drahten in Kreuzschlag geflochten. 
[„Anzeiger f. d. Drahtind.“ 1910, 10. April, 
S. 137; 25. April, S. 1 5 9 /6 0 ; 10. Mai. S. 181.]

S. B. R e d f ie ld :  A ltes spanisclies Kanonen- 
bohrwerk.* [„Z. f. prakt. Maschinenbau11 1910,
16. Marz, S. 573/4 .]

E in e  a l t e  Z y lin d e r b o h r m a sc h in e .*  Ab
bildung und Beschreibung einer aus dem Jahre 
1769 stammenden, von Smeaton gebauten Bolir- 
maschine auf den Carron Ironworks. [ „ Engi- 
neer“ 1910, 4. Marz, S. 217.]

G eo W . M a y n a rd : D e r  T h o m a sp r o z e B . 
Geschichte seiner Einfiihrung in den Yereinigten  
Staaten.* [„Ir. A g e“ 1910, 10. Marz, S. 560/3 .] 

T. S. C a s e y :  Das erste Stabeisen aus
weicliem Bessemerinaterial.* „Ir. A ge“ 1910,
2 1 . April, S. 938 /9 .]

F. W . H a rb o rd : E is e n -  und S t a h le r z e u 
g u n g  in  T r a n s y a a l .  Der Yerfasser bespricht 
das Vorkommen von Eisenerz und Kalkstein, 
die Moglichkeit der Koksgewinnung, die Ar- 
beiterrerhaltnisse, den Eisenmarkt, die Gewin
nung von Roheisen im elektrischen Ofen, die 
Stahlerzeugung aus Sclirott. Zusammenfassung 
und SchluBfolgerungen. [„Ir. Coal Tr. Rev. “ 
1910, 27. Mai, S. 8 3 9 /4 0 ; „Engineering" 1910,
27. Mai, S. 687.]

W a ts o n  G r i f f in : Eisen und Stahl in Kanada. 
„Canad. Min. Journ . 15 1910, 15. April, S. 231 /4 .]

Dr. W a ld e m a r  K och  bespricht in 
seinem Aufsatz: „Die Industrialisierung Chinas“ 
aucli kurz die Entwicklung und (len gegen- 
wartigen S ta n d  d es E is e n h i it t e n w e s e n s  in  
C hina. [„Techn. u. W irtsch,“ 1910 Marzheft 
S. 137/9.]

A le x a n d e r  G o u v y : Die Transportyerhalt- 
nisse der Eisenhiitten im siidlichen Uralgebirge.* 
[„Techn. u. Wirtsch." 1910 Marzheft S. 157 /66 .]  

J. M orrow  C a m p b e ll:  P r im it iv e  E i s e n 
e r z e u g u n g  in O b e r g u in e a . Zur Eisenge- 
winnung wird der in Abbildung 1 schematisch

a.

Abbildung 1. Eisenschmelzofen.

gezeiclm ete Schmelzofen yerwendet. a ist die 
Schlackengrube, d die Arbeitsoffnung, c sind die 
Dusen. [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 22. April, 
S. 605.]

Beschreibung einzolner Anlagen.
B e s c h r e ib u n g  der E is e n -  und S t a h l -  

w e r k e  in  C r e u s o t .* Hammerwerk, PreBbau, 
Artilleriewerkstatte, Hochofen und Stahlwerke, 
Stahlgiefierei, mechanische W erkstatten usw.* 
[„Mem. S. Ing. c iy .“ 1910 Februarheft S. 57 /80 .]  

Die Leeds-Stahlw erke yon W alter Scott 
Ltd.* [„Coli.Guard.“ 1910, 15. April, S. 714/6 .] 

Die W erke der Glasgow Iron and Steel Com
pany, Ltd.* [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 4. Marz, 
S. 324 /5 .]

J. B. V an  B r u s s e l:  Das ungarische Staats- 
werk in Diosgyor.* [„Ir. Tr. R ev .“ 1910,
17. Marz, S. 523 /7 .]

Das Eisenhiittenmannische Institut fiir die 
Teehnisehe Hochschule in Aachen.* [„ZentralbL 
d. Bauv.“ 1910, 7. Mai, S. 250/3 .]

Allgemeines.
C. P r in z :  EinfluB der Verbesserung des

Materials (Eisen) und der Herstellyerfahren auf 
den Fabrikbetrieb.* [„Z. d. V. d. I .“ 1910r
19. Marz, S. 457 /63 .]
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B .  B r e n n s to f fe .

1. H o lz  und H o lz k o h le .
H ja lm a r  B r a u n e: Ueber die Yerwendung 

von Holzkohlengestiibbeund Sagespiinen. [„Affilrs- 
vttrlden“ 1910, 17. Miirz, S. 331/3 .]

C h a r le s  L. C am p bell: Ueber H o lz d e s t i l -  
la t io n . Geschichtliches. Beschreibung der gegen- 
wilrtig in Amerika gebriluchlichen Arbeitsweise. 
Die finanzielle Seite der Holzdestillation. Die 
Nebenprodukte: Essigsilure, gereinigter Alkohol, 
Azeton. [„Met. Chem. E ng.a 1910 Milrzlieft 
S. 155/9 .]

Silgespilne - Brikettierungsanlage.* [„Ulil, 
Wochenschr. f. Ind. u. Techn.“ 1910, 1 0 . Miirz, 
S. 24.]

2 . T orf.

Nach G u st. A. A a r t o v a a r a  ergab T o r f  
aus F in la n d  bei der Analyse:

Ort
Koks-

ausbeute Asche Schwefel Feuchtig-
kcit

% % % %
Tyrn;iva . . . 19,82 5,76 0,08 8,40

21,0 0,3 0,09 —
24,54 11,93 0,15 13,3
27,5 19,3 0,17 —

Liminka . . . 19,34 3,48 — 13,9
20,93 5,13 — 16,7

n . . . 21,5 4,87 — 15,0

[Sonderabdruck aus „Suomalaisen Tiedeakatemian 
Toimituksia“, Helsiński 1910, Ser. A, Tom. II, 
Nr. 2 S. 27.]

D ie r f e ld :  D ie  G e w in n u n g  v o n  B r e n n -  
t o r f  n a c h  dem  Dr. E k e n b e r g s c h e n  Y e r 
fa h r e n .*  (Vergl. „Stahl und Eisen“ 1909,
S. 918 . Das W asser der Torfmasse liiBt sich nicht 
durch Druck entfernen, ' weil in reifer (ganz 
verwester) Torfmasse 0,2 bis 1,2 °/o einer
schleimigen Hydrozellulose entbalten sind, die 
durch den langen Kontakt von W asser mit
Zellulose in den verwesten Pflanzenresten des
Torfes entstehen. Wird diese Hydrozellulose 
entfernt oder zerstort, so kann der Hauptteil 
des W assers in der Torfmasse leicht von den 
pflanzliclien Ueberresten durch maBigen Druck 
getrennt werden. Durch Versuche wurde ge
funden, daB die Hydrozellulose schnell Dext,rose 
bildet und durch Erhitzen auf mehr ais 1 5 0 °  
in Gegenwart von zugefiigtem W asser zerstort 
wird. Steigert man die Temperatur beim Er
hitzen, so finden groBe Aenderungen statt: der 
Kohlenstoffgehalt im Torf wachst mit steigender 
Temperatur, wiihrend ein Teil des Wasserstoffes 
und Sauerstoffes dabei W asser bildet. Ein Unter
schied zwischen Eckenbergs sogenanntem „nassem  
Y e r k o h lu n g s - V e r fa l ir e n “ und der gewohn- 
lichenTrockenyerkohlunginRetortenist die Gegen
wart von W asser, welches jedes Torfteilchen 
umgibt und ein viel besserer Wilrmeleiter ais

Gas ist, indem es gemilB der angewandten 
Temperatur eine scharf begrenzte Yerkohlung 
mit gleichformiger W irkung gestattet. Das Er
hitzen hat natiirlich in geschlossenen Gefiifien 
zu geschehen, um Verdampfung zu vermeiden. 
Die Wirkung der nassen, verglichen mit der 
trockenen Yerkohlung, kann aus Zahlentafel 1 

ersehen werden. Das Materiał fur diese Be- 
stimmungen wurde erhalten, indem Torf mit 
W asser auf 1 5 0 °  C erhitzt, dann das W asser 
ausgepreBt und der Torf rollstilndig bei 1 5 0 °  C 
getrocknet wurde. Fiir die trockene Verkohlung 
wurde dieser Torf dann in Retorten bis auf 
260° C erhitzt, wiihrend beim nassen Yerfahren 
dem Torfe das Siebenfache seines Gewichtes an 
W asser zugefiigt wurde.

Zahlentafel 1.
i

Angewandte 
Temperatur 
in Gradcn C

Erhahene Kohle ia %

Trockcncr ProzeC Kasscr rrozefi

160 98,5 97,8
180 92,6 93,5
200 80,2 91,1
220 70,1 87,1
240 59,6 81,5
260 51,8 78,2

Beim trocknen Verfahren wurden groBe 
Mengen Gas und Teer frei, wahrend Siiuren 
und W asser iiberdestillierten. Beim nassen Pro- 
zeB wurde praktisch keine Gasentwicklung be- 
obachtet, der Teer bleibt in dem Torf und nur 
Spuren von Siiuren werden gebildet. Ein Teil 
der Torfmasse geht wahrend der NaBverkohlung 
in W asser iiber, und dementsprechend Yerringert 
sich das Gewicht des erzeugten Torfes dabei. 
Dies bedeutet aber keinen tatsilchlichen Ver- 
lust, sondern gewissermaBen nur eine Konzen
tration, da der Heizwert des Torfes im Ver- 
hilltnis steigt, wie aus Zahlentafel 2  zu ersehen.

Zahlentafel 2.

Heizwert' 
in Kalorien

Torf „S“ waSBerfrei, r o h .....................
„ „ naBverkohlt bei 170° C . . . 
„ „ „ n 225° C . . . 
,  n ,  „ 320° C . . .

5571
5880
6480
6800

Torf „T* waBserfrei, r o l i .....................
„ „ naBverkohlt bei 200° C . . .

4950
6250

Torf „L“ wasserfrei, r o h .....................
r „ naBverkohlt bei 160° C . . . 
» ,  » 180° C . . . 
* „ „ 200° C . . .

„ 230° C . . .

5150
5210
5830
5980
6200

: Torf (junger Torf) wasserfrei, roh 
„ , naBrerkohlt bei 200° C . . .

4550
6080

Torf „D“ (junger Torf) wasserfrei, roh 
„ .  naBverkohlt bei 200° C . . .

4740
6120
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Der Heizwert scheint hauptsiichlich von der 
Hohe der angewandten Temperatur abzuhangen. 
Mit steigendem Heizwert bezw. steigender Tempe
ratur wachst der Gehalt an Kohlenstoff. Die 
naByerkohlten, geprefiten Torfkuchen zeigen 
einen etwas hoheren Stickstoffgehalt ais der 
Rohtorf, wie aus nachstehender Analyse eines 
irischen Torfes zu ersehen:

Rober Torf NaCverkoblt 
% bei 180° C%

Stickstoff in dor trocknen Substanz 1,10 1,170
„ „ dem wenigen auage-

proBten W a a s e r .......................... 0,002 0,009
Bei industrieller Anwendung im grofien hat 

dies Yerfahren den Vorzug, dafi hierzu keine 
weiteren Rohmaterialien ais die Torfinasse selbst 
erforderlich sind. Die notige Hitze und Kraft 
kann durch einen Teil des Torfes selbst erzeugt 
werden. Die Verkohlung erfolgt nach Erreicliung 
der richtigen H itze augenblicklich, und zur Her
stellung von Brennstoff aus roher Masse kommt 
daher nur die Zeit in Betracht, die zum Erhitzen, 
Abkiihlen und Pressen nfitig ist. Die Lufttrock- 
nung des Torfes erfordert ein bis drei Monate; 
mit guten mechanischen Einrichtungen sollte der 
NaflyerkohlungsprozeB nicht liinger ais insgesamt 
30 Minuten dauern.

Die P r e fik u c lie n  konnen ais das erste rohe 
Produkt angesehen werden. Sie enthalten einen 
Brucliteil mehr Feuchtigkeit ais an der Luft 
getrockneter Torf, da l/J4 bis des ursprung- 
lichen W assers darin zuriickbleibt; der hoher e 
Heizwert der Trockensubstanz gleicht diesen 
Nachteil aber aus. Der mittlere W assergehalt 
yon luftgetrocknetem Torf belituft sich in Nord- 
europa und Kanada auf ungefahr 25°/o , wah
rend sein Heizwert von 2235 bis 4307 Kalorien 
f. d. kg schwankt und im Mittel 3463 Kalorien 
betriigt. In nassen Sommern hat der lufttrockne 
Torf aber auch oft einen W assergehalt von 33 
bis 40 °/o, wenn dann iiberhaupt trockner Torf 
gewonnen werden kann.

Ein Erzeugnis yon hoherer Vollkominenheit 
stellen die aus den Prefikuclien gewonnenen 
B r i k e t t s  dar. Ihr Aussehen ist sehr ahnlich 
dem der Braunkohlenbriketts; sie haben eine 
glanzende, schwarze Oberflitche und sind sehr 
fest und hart. Wahrend des Verkohlungs- 
prozesses wird namlich ein paraffinartiges Wachs 
frei, im Betrage von 3 bis 4°/o, welches die 
bindende Substanz bildet. Fiir praktische Zwecke 
konnen die Briketts ais wasseriuulurchlassig an
gesehen werden. Zahlentafel 3 zeigt die Zu
nahme an Gewicht bei yerschiedenen Briketts, 
die einige Zeit in W asser getaucht wurden. Die 
Briketts aus nafiyerkohltem Torf brennen mit 
langer, leuchtender Flamme und sind leicht ent- 
ziindbar. Ein Feuer von Briketts ilhnelt mehr 
einem Holzfeuer ais einem Kohlenfeuer; es brennt 
bei gewohnlichem Schornsteinzug ohne RuB und 
Rauch.

Zablentafcl 3.

Zunahme an 
Gewicht in %
nach 

1 Tage
nach 

1 Woche

Kleinea Brikett mit yollkommen 
glatter Oberflache, bei 2000 C 
yerkohlt . . 0,4 0,7

Kleines Brikett mit yollkommen 
glatter Oberflache, bei 180° C 
yerkohlt . . . . 0,7 0,9

GroBea Brikett aus Torf, der bis 
155° C erhitzt wurde, Oberflache 
rissig................................................. 0,6 0,8

Zum Yergleich: 
Braunkohlenbrikett............................. 1,3 1,5
Brikett aua luftgetrocknetem Torf . 3,5 6,1
Ijancashirekohle................................. 0,8 0,9

Zahlentafel 4 bringt einige Angaben iiber 
die Zusammensetzung von Torfbriketts.

Zahlentafel 4.
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Kleines B r ik e tt ..................... 200 3,8 2,9 6280
180 3,7 4,1 5754

GroBea Brikett nach Prof.
Lewes Analyse ................ 155 4,46 — 5136

GroBea Brikett nach Pattin-
son und Steads Analyse . . 155 4,93 — 5250

Zum Yergleich: 
Deutachea Brikett aus luft

getrocknetem Torf . . . . — •M 14,5 3910
Durchschnitts - Dampferkohle

aus England......................... — 5,2 6,5 8000
Durchachnittskohle aus

Deutschland......................... — 6,1 6,5 7400
Braunkohlenbriketts . . . . — 9,1 12,6 4960
Belgisclie Steinkohlenbriketts — 6,2 7,5 7800

Das spezifische Gewicht der naByerkohlten 
Torfbriketts schwankt von 1,29 bis 1,35, wah- 
rend das Volumengewicht betrilclitlicli hoher ais 
das der Kohle ist. Eine Tonne Torfbriketts 
nimmt einen Raum yon ungefahr 0,85 cbm ein, 
wogegen eine Tonne Steinkohlen aus Newcastle 
1,21 bis 1,27 cbm erfordert. Der Heizwert 
von 1  cbm Torfbriketts und 1  cbm gewolm- 
licher Kohle wird deshalb gleich sein. Bei 
yielen Versuchen wurde beobachtet, dafi die 
yerdampfende Wirkung eines Torfbriketlfeuers 
hoher ist, ais eigentlich nacli dem Heizwert zu 
erwarten war. Wenn z. B. Torfbriketts mit 
einem Heizwert von 4000 Kalorien mit Stein- 
kolile yon 8000 Kalorien yerglichen wurden, 
liatten sie nicht 50°/o des Heizeffektes der Stein- 
kohle, sondern 60°/o.

Aus den Prefikuclien bezw. Torfbriketts laBt 
sich auch ein fiir metallurgische Zwecke brauch-
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bares Erzeugnis in Gestalt von T o r fk o h le  od er  
T o r f  k o k s  herstellen. In Europa sind gegen- 
wartig sechs W erke bekannt, wo Kolile oder 
Koks aus luftgetrocknetem Torf in Hochofen 
yerwendet werden. In keinem von diesen W er- 
ken wird aber Torfkohle ausschliefilich benutzt, 
weil die Unsicherheit der Lieferung die Besitzer 
zwingt, aufierdem einen betraclitlichen Vorrat 
von Holzkohle zu halten. Ein anderer Nach
teil der Kohle aus luftgetrocknetem Torf ist 
ihre geringe Druckfestigkeit; sie kann sehr oft 
dem Gewichte der Erzladung im Hochofen nicht 
widerstehen. Um Torfkohle von hinreichender 
Festigkeit zu erzielen, mufi guter, reifer Torf 
ausgewahlt und einer besonderen Behandlung 
beim Trocknen unterworfen werden. Abgesehen 
von diesen Nachteilen hatte der Gebrauch yon 
Torfkohle in Hochofen sehr befriedigende Er- 
gebnisse, und wegen des niedrigen Schwofel- 
gehaltes ist sie ein ausgezeichneter Ersatz fiir 
Holzkohle. — Da der Nafiverkohlungsprozefi eine 
regelinafiige Lieferung yon Torf ermoglicht, ist 
die Frage wiclitig, ob durch Yerkohlen oder 
Verkoken dieses Torfes ein fiir die Eisenindustrie 
brauchbares Erzeugnis geschaffen werden kann. 
Bei den Versuchen wurden zuerst Retorten 
und grofie Eisentiegel mit 0,5 bis 2,5 kg ge- 
trockneter, bei 180° O nafiverkolilter Prefi- 
kuchen beschickt und direkt erhitzt. Retorten- 
und Tiegelprozefi ergaben kein giinstiges Re- 
sultat., da die yerkohlten Prefikuchen leicht 
mit den Fingern zu Pulver zerdriickt werden 
konnten. Bessere Ergebnisse wurden mit Prefi
kuchen von 40 bis 50°/o W assergehalt erzielt; 
wenn das Erhitzen beim Tiegelprozefi sehr 
schnell vor sich ging, wurden grofie feste Stiicke 
Torfkohle erhalten. Die Ergebnisse aus 42 der- 
artigen Versuchen sind in Zahlentafel 5 kurz 
zusammengefafit:

Zalilontafel 5.

Ticgelyersuche

■\Vasscr- TCeln-
gehalt ausbeute Beschaffenhcłt der Kohle
in % in %

9 36,1 sehr schwach und hrScklig
50 32,4 liart
5 34,1 pulYerig

20 33,7 schwach und brocklig
40 32,9 hart

Das Materiał fiir diese Yersuche war bei 
1 8 0 °  nafiyerkohlter Torf. Das Yolumgewicht 
der erhaltenen Torfkohle war 0 ,20, entsprechend 
200 kg f. d. cbm, wahrend Durchschnittsholz- 
kohle ein Volumgewicht von 0,14 bis 0 ,16 hat. 
Analysen von drei Proben T o r fk o h le ,  die aus 
nafiyerkohltem Torf von yerschiedenen Torf- 
lagern genommen wurden, hatten folgendes Er
gebnis (Zahlentafel 6 ):

Zahlentafol 6.
Torf aus dem Torfmoor 

bezeichnet mit „s*
%

„T“
% %

Aschengelmlt der Torfkohle . 8,9 10,1 5,5
Scliwefelgehalt der Torfkohle 0,042 0,06 0,05
Phosphorgehalt dor Torfkohle 0,41 0,30 0,19

Nun wurden Yersuche iiber die Druckfestig
keit der Torfkohle angestellt. Das Ergebnis 
enthalt Zahlentafel 7.

Zahlentafel 7.

Torfkohle
UelastuDg’ 
bis zum 
Bruch 

in kg/qcm

Prisma 11 erste Probe............................. 42,5
n 11 zweite _ ............................ 37,3
r> 11 dritte ., ........................ 39,3
n 11 Yierto .  (mit grofien Poren) 19,6

Wurfel 1 erste _ . . . 38,3
w J_ zweite. „ ........................ 39,1

„ J_ dritte „ ............................. 30
rt J_ vicrte „ (mit grofien Poren) 22,6

Zwei Proben Holzkohle wurden auf dieselbe 
W eise untersucht mit folgendem Ergebnis (Zahlen
tafel 8 ):

Zahlontafel 8.
Belastung bi zum llruch

in kg qcm
Probe 1 Probe U

Richtung des Druckos I I . . 56,5 80,0
n n >• JL * • 9,7 11,8

Druckfestigkeit im Mittel . . 33,2 49,2

Da die Druckfestigkeit der Torfkohle nach 
obigen Versuchen noch yerhaltnismafiig gering  
ist, lag der Gedanke nahe, Torfbriketts zu ver- 
koken. Um den besten harten „ T o r fk o k s “ zu 
erhalten, mussen die Briketts langsam erhitzt 
werden, damit die Gase geniigend Zeit zum 
Entweichen haben. Das Ergebnis war dann ein 
feinporiger Koks im Gewichte von 470 bis 
500 kg f. d. cbm, wogegen gewohnlicher Koks 
nur 360 bis 450 kg f. d. cbm wiegt. Unter
suchungen von drei Proben ergaben (Zahlen
tafel 9):

Zahlentafel 9.
I

%

l i

%
I I I

%

Gehalt an Asche . . . . 4,10 5,6 7,8
„ „ PhoBphor . . . 0,01 0,017 0,03
„ „ Schwefel . . . 0,30 0,16 0,34

„ Kohlenstoff . . 88,1 84,4 ___

„ ,  "Wasserstoff . . 1,9 2,6 ___

Stickstoff und Sauerstoff, an
dere Bestandteile . . . 6,7 14 -----

Der Heizwert f. d. kg bei Torfkohle und 
Torfbriketts war:

Torfkohle „S“ .................... 7850 Kalorien
..................... 7600

Torfkoks „S“ .................... 7300 „
,L “ ..................... 7700



1104 Stalli und E isen. Z eitśchriftenschau . 30. Ja h rg . Nr. 26.

Die Druekfestigkeit des Torf koks wurde 
ebenfalls ennittelt. (Zahlentafel 10.)

Zahlontafol 10.

Druekfestigkeit des Torfkoks
Belastung: 
bis zum 
Bruch 

in kg/qcm

,  . . . .  .
Recliteckprisma II .  . .

II .  .  .

II . .  .

Druckfostifrkeit im Mittel

290
397
230
306
253
312
298

Zum Schlusse sei noch iiber die Gewin
nung von G as aus naflverkohltem Torf kurz be- 
berichtet. Dr. Ekenberg vergaste zwei Proben 
von Preflkuclien in der Retorte und bestimmte 
den Heizwert des Gases mit dem Kalorimeter 
Simmance und Abady. (Zahlentafel 11.)

Zalilontafol 11.
I  I I

Ausbeuto an roliem Gas f. d. t
(reduziert auf 760 mm und 0°C) 510 cbm 577 cbm

Ausbeuto an Torfkohlo . . . .  45 °/° 40,3 °/o
Heizwert des rohen GaseB, brutto 4880 Kai. f. d. cbm 

„ „ „ „ , netto 4145 „ „ „ „
Ausbeute an gereiuigtom Gaso f. d. t

(reduziert auf 760 111111 und 0° C) 462 cbm 523 cbm 
Heizwert des gereinigton Gases,

b r u t t o .........................................  5271 Kai. f. d. cbm
Heizwert dos goroinigten Gases, 

netto..............................................  4808

Fiinf andere Yersuche mit PreBkuchen in 
einer Retorte mit Kondensatoreinrichtung, durch 
welche schwere Teerole zu dem gluhenden In- 
halt zuriickgefiihrt wurden, ergaben Gas von 
folgendeai Heizwert:

1 I I  I I I  I V  v

Kalorion f. d. cbm 6595 7068 7382 7096 7170

Das aus naBverkohltem Torf erzeugte Gas 
ist praktisch gesprochen schwefelfrei, da der wenige 
im Torf vorliandene Schwefel in dem gewonne
nen Teer und der zum Reinigen angewandten 
Losung yerbleibt. [„Dingler* 1910, 12. Marz, 
S. 151 /4 ; 26. Marz, S. 183/6  2. April,
S. 199 /202 .]

W . L. S h e p a r d :  Ein neues Yerfahren zum 
Yerkoken von Torf. [„J. of the Amer. Peat 
Soc.“ 1910 Aprilheft S. 20/3 .]

S c h ó d :  T o r f f e u e r u n g  fiir  D a m p fk e sse l .  
Die Yerfeuerung von T orf bei Dampfkesseln ge
staltet sich nur dann lohnend, wenn der Torf- 
preis etwa ein Drittel desjenigen der Kohle be
tragt. [„Z. f. Moork.“ 1910, 15. April, S. 100 /1 , 
nach „Ziegel- und Bauindustrie“ Nr. 2.]

R o th b a r t li  und Dr. W o lf f :  Ueber prak
tische Erfahrungen der Kesselfeuerung mit Torf. 
[„Z. f. ang. Chem.u 1910, 1 . April, S. 603/4 .]

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

Dr. F r i t z  F r e c h :  D ie bekannten Stein- 
kohlenlager der Erde und der Zeitpunkt ihrer 
yoraussichtlichen Erschopfung. [nGliickauf“ 
1910, 30. April, S. 5 9 7 /6 0 7 ; 7. Mai, S. 6 3 3 /4 1 ;
14. Mai; S. 673/9 .]

F r. T h i  e f i : RuBlands Kohlenindustrie. [,,Z. d. 
Oberschl. B. u. H. V .“ 1910 Maiheft S. 212 /4 .]

Kohlenvorkommen im Gebiete des nordlichen 
Eismeeres. [„Organ d. V. d. Bohrtechn.“ 1910,
1. Mai, S. 97/9.]

C h a r le s  L. W r ig h t :  Die Industrie der 
Brennstoffbrikettierung.* [„Eng. M ag.“ 1910  
Maiheft S. 195 /213 .]

J o r d a n :  Neuere Yerfahren und Einrich- 
tungen auf dem Gebiete der Kohletrocknung.* 
[„Gliickauf“ 1910, 30. April, S. 607/15.]

D o b b e ls te in :  Ausnutzung minderwertiger 
Brennstoffe auf Zechen des Oberbergamtsbezirkes 
Dortmund.* [„Gliickauf“ 1910, 7. Mai, S. 642/5  ;
28. Mai, S. 755/8 .]

B iito w  und D o b b e ls te in :  Ausnutzung min
derwertiger Brennstoffe auf Zechen des Ober- 
bergamtsbezirkes Dortmund.* [,,Gliickauf“ 1910, 
9. April, S. 504/7.]

Dr. R u d o lf  D e lk e sk a m p : Ueber Abspal- 
tung von Kohlensaure aus Braunkohle, Stein
kohle und Torf und die hierbei sieli abspielen- 
den chemischen Vorgange. [„Braunkohle" 1910,
15. Marz, S. 8 3 7 /4 7 ; 22. Marz, S. 857 /64 .]

4 . K o k s.

Beschreibung der Koksofen, System Louis 
Bansart, mit Gewinnung der Nebenprodukte.* 
[„Min. J .“ 1910, 22. Jan., S. 92/3.]

Maschine zum Koksabloschen, gebaut von 
Affelder & Gordon, Brownfield, Pa.* [„Ir. Tr. 
R ev.“ 1910, 26. Mai, S. 1029 /30 .]

K o k s lo sc h k r a n .*  Derselbe besteht in der 
Hauptsache aus einein etwa 7 m langen wage- 
recliten Rolir, das mittels einer Stopfbuchse um 
ein senkrecht stehendes Rohr drelibar yerlagert 
ist. Letzteres ist am Rande des Koksplatzes 
an einem eisernen Trager befestigt und mit der 
W asserzufiihrungsleitung yerbunden. Das wage- 
reclite Rohr ist etwa 2 m iiber der Koksplatz- 
sohle angebracht, so dafi die Kokskarren darunter 
her fahren konnen. Am Ende des Rohres be- 
findet sich ein Schlauch, der nicht bis zum Boden 
reicht. Die Vorrichtung, die bereits auf einer 
Reihe westfalischer Zechen eingefuhrt ist, wird 
von der Firma Grono & Stocker in Oberhausen 
geliefert. [,G liickaufa 1910, 2. April, S. 472.]

B r ik e t t i e r u n g s a n la g e n  fiir  K o k s g r ie s .  
Yon der Firma Klempt & Bonnet in Duisburg
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geliefert. [„Z. f. Gasb. u. W asservers.“ 1910, 
12. Marz, S. 253.]

F. S c h r e ib e r :  D a s d ir e k te  A m m on iak -  
g e w in n u n g s v e r fa h r e n  u nd  s e in  E in f lu B  
a u f  d ie  B e s c l ia f f e n l ie it  der K o k s o fe n g a s e .  
Aus den mitgeteilten Versuchsergebnissen ist zu 
ersehen, daB eine Aenderung in der Beschaffen- 
lieit der Gase durcli Anwendung des genannten 
Yerfahrens nicht vor sich geht. Der Gehalt 
an Benzol und Kohlenwasserstoffen wird eben
falls nicht verringert. [„ Z. f. Gasb. u. Wasservers. “ 
1910, 12. Marz, S. 244.]

H e n r y  M. P a y n e :  Die Ausnutzung der 
Koksofengase. [„Eng. Min. J .“ 1910, 30. April, 
S. 927/8 .]

F o r s t e r :  Versorgung der Stadte mit Gas 
aus Kokereien. [„Z. f. Gasbel." 1910, 30. April, 
S. 385/94.]

A. R i s p le r :  Die GroBindustrie des Stein- 
kohlenteers. [„Cliem. - Z g .“ 1910, 26. Mai,
S. 545/7 .]

H. P o lim er: U eb er  T e e r fe u e r u n g .*  Im 
Gaswerk Mariendorf sind 2 Zweiflammrohrkessel 
von je 80 qm Heizflache mit Teerbrennern 
yersehen. Von einem Hochbehalter lauft der 
Teer dureh einen durcli Dampf geheizten Vor- 
warmer, von diesem durcli einen Schwimmer- 
kasten zu den Brennern, wird hier mittels Dampf 
zerstaubt und in den mit Schamottefutter ver- 
sehenen Flammrohren verbrannt. Die Vorwarmer 
sind mit Dampfheizschlangen 
yersehen, die den Teer auf 
etwa 5 0° C erwarmen. Bei 
dieser Temperatur ist der Teer 
dunn wie W asser. Die be- 
schriebene Einrichtung ist von 
der Firma Gebr. Korting in 
Hannover geliefert; die Kosten 
betrugen fiir jeden Kessel etwa 
2000 J(,. Die Anlage befindet 
sich seit Ende Oktober 1909  
in Betrieb. Ein mit Teer ge- 
lieizter Kessel erzeugt dieselbe 
Dampfmenge wie zwei der gleichen GroBe, die 
mit einem Gemisch yon Koks und Koksstaub 
gefeuert werden. Die Verbrennung des Teers 
erfolgt yollkoinmen rauchfrei. Abb. 2 zeigt die 
beschriebene Anlage. [„Z. f. Gasbel. u. Wasser- 
versorgung“ 1910, 12. Marz, S. 241/2 .]

5. P e tro leu m .

Ungarisches Petroleum.* [„Bany. Lap.“ 
1910, 15. April, S. 500/4 .]

G u sta v  P la t z :  Die Naphthainsel Tscheleken 
im Kaspischen Meer.* [„Petrol.“ 1910, 20. April, 
S. 821/4 .]

H a n sH o fe r :  DieErdijllagerstatten inAlaska. 
[„Petrol.“ 1910, 6 . April, S. 741/6 .]

Erdiilfenerung.
Dampfkessel-Feuerung fiir fliissige Brenn

stoffe, System Kermode. [„Engineering“ 1910, 
2 2 . April, S. 510/2 .]

Oel ais Brennmaterial gegeniiber Kohle oder 
Gas.* [„Z. f. prakt. Maschinenbau" 1910, 3 0 .Marz, 
S. 647/8 .]

6 . N atu rgas (fehlt).

7. G en era to rg a s u nd  W assergas.

Die Yerwendung von Steinkohlengas in in- 
dustriellen Betrieben. [BJ. f. Gasbel.“ 1910, 
30. April, S. 397/8 .]

8 . G ich tg a s.

G u st. A .A a r t o v a a r a  teilt die A n a ly s e n  
yon G ic h tg a s e n  f in n is c h e r  H o lz k o h le n -  
h o c h o fe n  mit. Das Yoluinenyerhaltnis zwischen

i ____ Teer -
T~ Beha/fer

Abbildung 2. |
Teerfeuerung fur Zwei- — -̂ 7

flammrohrkosBel.
—fOompf-

Emfri/f

Kohlendioxyd und Kohlenoxyd in diesen Proben 
ist 0 , 5 : 1 , 0  oder ungefahr dasselbe wie bei 
Kokshocliofen:

Eisenwerk
Yol

COj CO I I N Summę

Haapakoski . . . j
9,4
9,7

10,8
12,5

19.6 
18,1
19.7 
21,2

9,5
9,0
9.8
8.9

61,5
63,2
59,7
57,4

100,0
100,0
100,0
100,0

[„Suomal. Tiedeakat. Toimit." 1910, Ser. A, 
Tom. II, Nr. 2 S. 18/20.]
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C .  F e u e r u n g e n .

Wllrm e -M e sse r  vo n F o u r n ier .*  Der Appa
rat, cler die zu messenden Temperaturen in jeder 
beliebigen Entfernung von der MeBstelle anzeigt, 
arbeitet naeh dera Gesetz der Spannung gesat- 
tigter Dampfe. [„Engineering“ 1910, 8 . April, 
S. 447.]

Dr. J o se p h  A. H o lm e s und H e n r y  K r e i-  
s in g e r :  D ie  Y e r b r e n n u n g  der K o h le . Be
richt iiber die auf der Versuchs - Station der 
U. S. Geological Survey in Pittsburg an einem 
Ofen mit selir langer Yerbrennungskammer aus- 
gefiihrten Heizversuche.* [„Buli. Am. Inst. Min. 
E ng.“ 1910 Maiheft S. 409 /20 .]

W . G r u m - G r j im a i lo :  Die Leistung der 
Eegeneratorengitter. (In russischer Sprache.) 
[„Journal der russisclien metallurgischen Gesell- 
scliaft" 1910 Nr. 1 S. 39 /41 .]

F. G e o r g iu s :  N e u e r e  T r e p p e n -  und  
S c h r iig r o s t fe u e r u n g e n ,  in s b e s o n d e r e  fiir  
B r a u n k o h le .*  (Zusammenstellung der ein- 
schlagigenPatente.) [„Braunkohle11 1910, l.M arz, 
S. 805 /11 .]

II. B u  c lili o l z :  Beitrag zur Raucli- und 
RuBplage.* [„B. u. H. Rund.“ 1910, 20. Mai, 
S. 163 /7 .]

W . H eym : D ie  B e s t im m u n g  und d ie  
K o n tr o lle  d er z u la s s ig e n  T e m p e r a t u r -  
g r a d e  fiir  S c h n e ll  d r e h s ta h le .*  Der ausfiihr- 
liche Aufsatz bringt eine eingeliende kritische 
Beschreibung der yerschiedenen in der Praxis be- 
nutzten P y r o m e te r . [„W .-Techn.“ 1910, Marz, 
S. 159/71 .]

D .  F e u e r f e s t e s  M a te r ia ł.

G ilb e r t  R ig g : Fehler in feuerfesten Stei- 
nen und ihre Ursachen. [„Met. Chem.Eng.“ 1910  
Maiheft S. 237 /8 .]

W . G ru m -G rjim a ilo : Die Feuerbestandig- 
keit der Dinassteine. (In russischer Sprache.) 
[„Journal der russisclien metallurgischen Gesell
schaft" 1910 Nr. 1 S. 1/11.]

J. K. C lem en t und W . L. E g y :  D ie  W arm e-  
l e i t f a h i g k e i t  v o n  S c h a m o tte  b e i h oh en  
T e m p e r a tu r e n .*  Um die W arnieverluste durch 
Ofenwande hindurch bestimmen zu konnen, stellten  
die Verfasser die W armeleitfahigkeit von feuer- 
festem Ton nach einer neuen Metliode fest. Sie 
benutzten dabei ais W armeąuelle eine elektrisch 
geheizte Spule, die in einen aus der feuerfesten 
Masse gebildeten Hohlraum oder langen Zylinder 
eingeschlossen war. An vier yerschiedenen Stellen 
konnte der Temperaturabfall nach auBen durch 
Her;ius'sche Thermoelemente aus Platin-Platin- 
rhodium abgelesen werden. Die Yersuchsergeb- 
nisse werden in zwei Schaubildern wiedergegeben. 
Die gefundenen W erte sind niedriger, ais bisher

angenommen wurde; die W armeleitfahigkeit er- 
reichte bei 7 6 0 °  C den hochsten W ert yon
0 ,00362  bei mittelgrobem Ton, und den niedrig- 
sten W ert von 0 ,00221 bei 5 8 8 °  C fiir sehr 
feinen Ton. Aus den in den Schaubildern zu- 
sammengestellten W erten kann dann mit Hilfe 
einer Trommel die in einer bestimmten Zeit 
durch eine gegebene Ofenwand hindurchgehende 
Warmemenge berechnet werden. [„Ir. Tr. R ev .“ 
1910, 28. April, S. 821/3 .]

F r i e d r .  W e r n ic k e  und Dr. W . W ild -  
s c lir e y :  Die Quarzite und ihre Verwendbarkeit 
in der feuerfesten Industrie. [„T on in d .-Z g .“ 
1910, 26. Mai, S. 6 8 8 .]

D ieK aolinlager im Pilsener Steinkohlenbecken. 
[„Tonind.-Zg.“ 1910, 31. Marz, S. 4 41 /3 .]

J o s e f  B r e i t s c h o p f :  D a s  G r a p h itv o r -  
k o m m e n  im sudliclien Bohmen mit besonderer 
Beriicksichtigung der Bergbaue Schwarzbacli, 
Streben und Mugrau. [„Oest. Z. f. B. u. H .“ 
1910, 12. Marz, S. 1 3 1 /6 ; 19. Marz, S. 153 /5 ;
26. Marz, S. 167/9 .]

E . S c h la c k e n .

H an s F le iB n e r :  Schwarze und blaue Eisen- 
liocliofensclilacken. (Fortsetzung und SchluB des 
S. 528 erwalinten Artikels.) [„Oest. Z. f. B. 
u. H .“ 1910, 5. Marz, S. 122 /6 ; 12. Marz,
S. 1 4 0 /2 ; 19. Marz, S. 1 5 8 /9 ; 26. Marz,
S. 169 /70 . 2. April S. 186/9.]

G u st. A. A a r to v a a r a :  F in n is c h e  E is e n -  
s c h la c k e n . Die Hochofenschlacken von Dals- 
bruck, Kirjakkala und Teijo sind ahnlich zu- 
sainmengesetzt wie die in Schweden beim Er
blasen von Herdfrisch-(Lancashire-), Puddel- und 
Giefiereiroheisen fallende Schlacke, beim letzteren  
yielleicht etwas mehr basisch. Bedeutend starker 
basisch sind die aus Seeerzen erhaltenen Schlacken. 
Der hohe Tonerdegehalt der Seeerzschlacken 
macht diese fast immer glasig, so daB man die 
Silizierungsstufe gar nicht nach dem Aussehen 
der Schlacken schatzen kann. Nebenstehend die 
Zusammensetzung einiger finnischer H o c h o fe n 
s c h la c k e n .

Nach den Untersuchungen des Yerfassers sind 
die beim Yerarbeiten von finnischem Seeerz- 
roheisen entstehenden P u d d e ls c h la c k e n  bedeu
tend saurer ais die bei gutem Holzkohlenroheisen 
gebildeten. So schwankt im ersteren Falle die 
Summę von Kiesel- und Phosphorsaure zwischen
16,5 und 32,2 °/o, wahrend gute sclmedische 
Puddelschlacke nur 9,6 bis 16,0°/o Kieselsaure 
und dazu ein wenig Phosphorsaure enthalt. Der 
Manganoxydulgehalt ist hoch. Von M a r t in o fe n -  
s c l i la c k e n  sind nur drei Proben untersucht wor
den; zwei davon waren saure. D ie Silizierungsstufe 
ist 2 ,58 u. 2 ,51 . Die einzige untersuchteSch w eiB -  
o f e n s c h la c k e  ist stark basisch. D ie R en n -
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Eisenwerk Schlacke von: SiOa FeO MnO Ah03

O 
O 

u< 
-< CaO MgO

|
s PsOs Zu

sammen
, tr v -Cw“ S 3

N

Dalsbruk . . . . Puddelrolioisen 55,72 2,95 1,88 10,79 17,89 8,45 97,68 2,03
» . . . . GieBereirohoisen 55,10 3,09 2,79 2,9 5 — 25,04 10,08 0,12 0,006 99,246 2,13
n . . . . Puddelrolieison 51,52 4,28 3,62 6,15 — 23,23 10,59 0,100 _ 99,49 1,77
n . . . . GioBereiroheisen 59,85 1,86 0,39 12,52 — 20,42 — — 0,028 _
n . . . . » 55,94 1,05 0,42 6,26 — 27,88 5,13 0,035 0,006 96,721 2,24

Haapakoski . . . rt 45,13 1,26 7,15 18,64 — 17,71 7,45 0,12 0,075 97,435 1,29
Juvanko0ki . . . V 43,45 2,94 1,34 23,88 — 17,85 12,69 0,43 — 102,54 1,42

CaS
n . . . Puddelrolioisen 39,8G 3,12 0,32 28,02 — 19,06 7,11 0,56 — 98,05 0,95

MnS
)) . . . ii 44,79 5,96 5,48 26,96 — 12,67 4,45 0,19 — 100,50 1,16
» . . . GieBoroirokeisen 38,45 10,19 2,75 19,13 — 16,91 10,48 0,07 0,62 98,60 1,00
„ . . . Puddelroheisen 34,76 21,22 3,29 10,17 — 17,52 6,70 0,01 0,52 94,19 1,05

Kirjakkala . . . Hordfrisehrolieisen 51,85 4,08 2,89 3,71 — 29,37 10,98 0,20 0,07 101,5 1,72
O ra\i..................... Puddelrolioisen 50,76 — 2,32 — 18,81 23,84 1,96 — 0,015 97,715 1,60

CnS
n ................. » 58,88 2,57 3,82 — 15,85 21,19 2,39 — — — 2,03
» ................. 52,24 1,67 3,96 19,06 — 21,03 2,50 — — 100,46 1,62
n . . . . . V 53,50 3,83 4,05 16,90 — 18,31 3,39 0,18 0,049 99,719 1,96
» ................. JJ 53,37 1,22 1,62 21,31 — 19,41 2,72 — _ 99,65 1,77

Pitkiiranta . . . 35,87 0,63 0,98 14,52 — 19,11 22,28 0,98 0,015 94,365 0,88
Souru ................. GieBoroirolioisen 44,89 1,13 6,57 19,31 — 16,04 7,44 0,21 0,04 95,63 1,30

n ................. Puddolroheisen 42,88 1,22 2,81 27,20 — 15,60 10,12 — — 99,83 1,03
48,42 0,60 8,47 20,90 — 12,49 6,81 — — 97,69 1,42

1) • • . . ♦ łł 42,61 2,69 7,47 21,63 — 15,02 8,31 — — 97,73 1,13
)) . . . . . n 46,22 0,70 5,18 22,87 — 15,74 7,09 — — 97,80 1,22

T oijo .................... Herdfrischroheisen 48,65 4,86 0,34 0,16 — 33,48 7,75 0,036 0,066 95,342 1,87
n ..................... GieBereiroheisen 57,40 3,89 0,86 3,29 — 26,52 8,76 0,00 0,035 100,743 2,25

o f e n s c l i la c k e  aus dem Kirclispiel Nilsiil ist un- 
bestimmten Alters. Ihre Zusammensetzung; zeigt,

daB damals bei der Eisendarstellung kein Kalk
stein ais Zuschlag benutzt worden ist.

.. ....... ...............
Eisenwerk Schlackcnart SiO, P,Oj S FeO F ea03 1'' c 3 0 * MnO AljOa CaO MgO S

1 .................. ........
Aminnofora . . . Saure Martinschl. 53,13 _ _ 35,15 _ _ 6,05 1,75 3,16

n 11 JJ 52,63 -- --- 31,20 — — 7,21 3,63 2,71 0,34 0,63
Dalsbruk . . . . Bas. Martinschl. 19,61 7,75 -- 12,87 4,59 — 4,32 3,26 37,88 6,73 0,31
Juvankoaki . . . Puddelschlacke 12,12 11,40 -- 52,38 — 11,85 9,51 — — — —

8,77 8,99 -- 55,17 — 10,32 7,65 — — — —
13,43 13,13 -- 47,47 — 10,56 5,26 — — — —

” 16,86 5,80 --- 59,33 4,53 — 11,78 — 1,17 — —
14,15 7,40 --- 59,34 6,79 — 5,28 1,51 4,25 — —

N i l s i i l ................. Ronnschlacke 29,13 0,22 --- 36,89 7,23 — 11,34 9,70 1,66 0,03 0,02
Oravi.................... Puddelschlacke 13,03 10,73 --- 65,44 2,89 — 5,13 — — — .—

13,68 10,89 -- 53,71 10,62 — 5,13 — 5,95 0,62 —
i ............................ ” 9,78 6,77 -- 55,54 10,15 — 3,78 — — — —

10,66 6,37 -- 54,06 — 18,15 3,59 — 2,90 0,89 0,07
! ” 14,32 9,39 -- 46,94 — 18,05 5,56 — 5,08 0,00 —

14,20 15,88 -- 57,12 8,37 — — — — — —
18,74 13,44 --- 28,85 5,58 — 13,71 — 16,68 — 0,29
14,33 9,92 --- 45,97 — 16,68 5,15 1,72 5,12 0,18 0,07

” 14,52 12,91 -- 52,02 — 12,68 5,14 — — — —
Warkaus . . . . SchweiBschlacko 4,21 0,74 --- 72,35 — 22,04 0,98 — 0,33 0,14 —

[Sonderabzugaus „ AnnalesAcademiaeScientiarium  
Fennicae“ 1910, Ser. A, Tom. II, Nr. 2 S. 23/4 .]

C. G op n er: TJeber d ie  N u tz b a r m a c h u n g  
d er S c h la c k e n li it z e .*  Beschreibung des Ver- 
fahrens von C la u d e  Y a u t in .  [„M et.“ 1910,
2 2 . Marz, S. 161/3 .]

Sclilackenzement.
E. S c h ic k :  Die Verwendung von Eisen- 

portlandzement. [ ,Z . d. Oest. I. u. A .“ 1910, 
27. Mai, S. 3^9.]

XXYI.so

KunderlaB, betreffend Deutsche Norinen fiir 
einheitliche Łieferung und Priifung von Port
landzement und von Eisenportlandzement. [„Zen- 
tralbl. d. Bauv.“ 1910 , 6 . April, S. 189/92.]

Dr. M U ller: Hercynia-Zement. [„Tonind.- 
Z g.“ 1910, 14. Mai, S. 649/51 .]

Dr. A u g . D y c k e r h o f f :  Auffiillige Beobach
tungen an einem Sclilackenzement. Entgegnung 
von D r .P a s s o w . [ nTonind.-Zg.tt 1910, 2 6 .Marz, 
S. 434 ; 9. April, S. 4 8 8 /4 ; 30. April, S. 585/6.J
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Tliomassclilacko.
Dr. H. S v o b o d a :  V e r g le i c h e n d e  d r e i -  

j a h r i g e  V e r s u c h e  m it  T h o m a s m e l i l  u n d  
K n o c h e n m e h l  a u f  W ie s e n  in  K a r n t e n .  
Das verwendete Thomasmelil hatte einen Gehalt 
von 19,14 °/o Pliosphorsaure, bezw. 15,05 °/o 
zitronensUureloslicher Phosphorsaure. Die Zi- 
tronensaureloslichkeit betrug somit 78,6 °/o. Die 
entspreclienden Zahlen fiir das Knochenmehl waren 
32,0 o/o, 25 ,78 % und 80,5 °/o. Die Phosphor- 
saurewirkung war eine geringe und wenig augen- 
fallige. Die Wirkungen des Thomasmehles waren 
giinstiger ais die des Knochenmehles, die Unter- 
schiede zwisclien beiden PhosphorsSuredungern 
waren aber keine bedeutenden. Die Gesamtmelir- 
ertrage von allen sieben W iesen (1907 bis 1909) 
zusammengezahlt, ergaben bei Knochenmehlvoll- 
diingung 137,04 Meterzentner (nur um 6,22  
Meterzentner mehr), bei Thomasmehlyolldungung 
157,57 Meterzentner (um 26,75 Meterzentner 
mehr). Auf 1 ha sind 400 bis 500 kg Thomas- 
mehl oder 200 bis 300 kg Knochenmehl zu geben. 
[„Z.  f. d. Landw. Yersuchswesen in Oesterreich“ 
1910 Maiheft S. 519 /35 .]

F . E r z e .

Eisenerze.

A. R z e h u lk a :  Die Bewertung der Erze. 
[„Z. f. ang. Chem.“ 1910, 18. Marz, S. 481 /5 .] 

V o g t bespricht den Marktpreis yerschie- 
dener Arten yon Eisenerzen. (Auszug aus einem 
Bericht fiir das Norwegische Elektro - Metall
urgische Comite.) [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910. 
27. Mai, S. 852.]

Dr. E. H o lz a p fe l:  Die Eisenerzyorkommen 
in der Frankischen Alb.* [ nGliickauf“ 1910, 
12. Marz, S. 341/50 .]

A r l t  und S c h e f f e r  berichten in ilirern ais 
Reisebericlit erschienenen Aufsatz: „Ungarische 
Erzlagerstatten, ihre Ausbeutung und die Zugute- 
machung der E rze“ u. a. auch iiber die S p a t -  
e i s e n s t e in la g e r s t a t t e  v o n  K o tte r b a c h . Das 
Zips-Gomorer Erzgebirge, in dem dieses Yor
kommen liegt, ist ein Hocliplateau, das sich im 
Stiden der Hohen und Niedern Tatra, zwischen 
Gran und Eipel im Sudwesten, bis an den Hernad- 
fluB im Nordosten erstreckt. Geologisch zeigt 
dieses Erzgebirge einen durchaus symmetrischen 
Aufbau (Abbild. 3). Das Profil (Abbild. 4) laBt 
die Ueberschiebung erkennen, an denen die Eisen-

erzgange abgesclmitten werden. Abbildung 5 
zeigt das Profil des bis zu 18 m und mehr 
machtigen Drosdziaker Ganges. An Eisen
erzen kommen Brauneisenstein und Spateisenstein 
yor. Letzterer ist mikroskopisch fein mit Fahl- 
erz impragniert. Der innerhalb der Gange auf- 
tretende Eisenglanz stellt ein Umwandlungs- 
produkt des Spateisensteins dar.

Sropsr

Perm-̂ S&Ouarz/f HZZ/farbon 
E323 Erz

Abb. 4. Profil durch 
die Eisenorzgange des 

Gomorer Hradek.

Abb. 5.
Profil des Drosdziaker 

Ganges.

Von Interesse fiir unsere Leser sind auch 
die Mitteilungen der oben genannten Yerfasser 
iiber die M a g n e te is e n s te in v o r k o m n ie n  b ei 
M o r a v ic z a  im Banat. In den oberen Teufen 
geht der Magnetit in Roteisenstein iiber und 
dieser in Brauneisenstein. Die Form der Lager
statten ist aus den Profilen (Abbild. 6 und 7) 
ersichtlich.

Y///A  /tr/sM //? er/fa //r
^mfrz WmD/or/f ęzzwaffr̂ s&s/rarn

M
A&rd/ /fo/Azons

/faróon flarbor?Erzfiźftrende Ser/e 

Abb. 3. Profil durch das Zips-Gomorer Erzgebirge.

Abb. 6. Abb* 7.
Profile durch die Eisenerzlagerstatte bei Moravicza.

Die Kotterbacher Erze, die einen Quecksilber- 
gehalt von 20 °/o besitzen, werden in 52 zu je 
vier Gruppen yereinigten Oefen gerostet,- die in 
ihrer Bauart und im Materiał (Eisen) den Sieger- 
lander Oefen almlich sind, aber im Gegensatz 
zu diesen einen DeckelyerschluB zur Gewinnung 
der fiiichtigen Quecksilberdampfe haben. Ein 
Ofen verarbeitet in 24 Stunden etwa 7 1 1 
Erz. Ueber den Deckelverschliissen sind die 
Oefen miteinander durch Rohre yerbunden, aus 
denen ein Yentilator die Rostgase absaugt. 
Diese gelangen in yier Kondensationstiirine und 

werden dort niedergeschlagen, 
j; nachdem sich schon zuyor in 

jM.K>i/rz<me den Rohren zwischen Rostofen
und Kondensationsturin ein Nie
derschlag von 80 °/o Quec^‘ 
silber abgesetzt hat. In die Kon- 
densationstiirme, die mit Kalk-
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steinen ausgefullt sind, treten die Gase von unten 
ein und strbmen kaltem W asser entgegeil, das 
von oben aufgegeben wird. Hierbei verdicliten 
sich ein Teil des Quecksilbers sowie die Arsen- 
und Antimonverbindungen mit dem Flugstaub. 
— Die Grube zu Kotterbach ist Eigentum der 
W itkowitzer Eisenhiittengesellschaft. Die Jahres- 
produktion betragt 148 806 t Pocherz und 
107 366 t Rosterz. Die Belegscbaft. betriigt iiber 
700 Arbeiter, die Loline schwanken zwischen
3 bis 3 ,50 K. [„Gliickaufu 1910, 9. April, 
S. 4 89 /504 .]

P . N ico u : D ie  E is e  n er  z y o r r i l t e  F r a n k - 
r e i ch s.* Abdruck des dem Intern. Geol. KongreB 
inStockholm yorgelegtenBerichtes. [„Buli. S. Ind. 
m in.“ 1910 Aprilheft S. 305/63.]

J. E. S te a d :  C Ie v e liin d e r  E is e n e r z  und 
E ise n .*  [-„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 20. Mai, 
S. 805.]

J o h n B ir k in b in e : S k a n d in a v is c h e E is e n -  
e r z e .  Der Verfasser macht kurze Mitteilungen 
iiber das Yorkommen von Eisenerzen in Nor
wegen und die Erzbrikettierungsanlage in Syd- 
yaranger. [„Ir. A gea 1910, 28. April, S. 986/7.]

G u st. A. A a r to v a a r a :  F in n is c h e  E is e n 
e r z e . In seiner eingehenden Studie iiber die 
Zusammensetzung der finnisclien Eisenerze, Kalk- 
steine, Eisenhiittenprodukte und Nebenprodukte 
teilt der Verfasser eine groBe Reihe von Erz- 
analysen mit, die er in dem ihm unterstellten 
chemischen Laboratorium der Industrieschule in 
Kuopio ausgefiihrt hat. Die finnischen Erze sind 
im allgemeinen arm, zum Teil sogar sehr arm. 
Das Roheisenausbringen betriigt nicht einmal 
immer 30 °/ 0 vom Erzgewicht; nur ganz ver- 
einzelt steigt es iiber 40 °/0. Der Mangangehalt 
ist nicht unbetrilchtlich. Mit Leichtigkeit kann 
man Roheisen mit 2 bis 3 °/0 Mangan erblasen. 
Es gibt sogar Erze in Finland, namentlich 
Rasen- und See-Erze, die so manganreich sind, 
daB man Spiegeleisen daraus erblasen kann. 
Leider ist aber dieses unbrauchbar wegen seines 
hohen Phosphorgehaltes. Sehr oft ist der Mangan
gehalt der Erze so hoch, daB es schwer ist, das 
Mangan im GieBereiroheisen so niedrig zu halten 
wie erwiinscht. Der Schwefelgehalt ist gering; der 
Pliosphorgehalt hingegen ist ganz betrilclitlicli, 
aber stark schwankend. Der unlosliche Riick- 
stand besteht im allgemeinen bis zu etwa 85 °/0 

aus Kieselsiiure. Der Gehalt an organischen 
oder Humussubstanzen ist niclit immer ganz 
unbetrilchtlich. Bergerze haben sehr wenig Be
deutung fiir das Eisenhiittenwesen im Sstlichen 
Finland. Pitkilranta ist das einzige finnische 
Eisenwerk, das einheimische Bergerze ver- 
schmilzt. Das dortige Erz, sowie auch jenes 
von Villimiiki im Kirchspiel Impilaks sind nicht 
reich. Der Schwefelgehalt ist nicht ganz gering; 
das Erz, das sehr magnesiareich ist, enthillt

auch Titansilure. Hinsichtlich der Analysen selbst 
muB auf die Quelle yerwiesen werden. [Sonder- 
abdruck aus den „ Annales Academiae Scientiarum  
Fennicae“ 19 10, Ser. A, Tom. II, Nr. 2, S. 1/11.]

D. L u is  A daro  und D. A lfo n so  d el V a lle  
y L e r s u n d i:  D ie  E is e n e r z la g e r s t i l t t e n  von  
T r e s  F o r c a s  und B e n i -b u - I f r u r ,  Q u elaya .*  
Die Zusammensetzung der erstgenannten Erze ist 
folgende:

Kieselsiiure.................1,11 °/o
T o n o r d e .....................0,78 „
Eisonoxvd....................  66,27 „
Manganoxyd................ 0,42 „
Kalk . . .....................10,40 „
M agnesia.....................6,03 „
Phosphorsiiuro . . . .  0,03 „
S ch w efe l.....................0,17 „
61iihverlust................ 17,40 .

99,61 °/o
[,,Rev. Min." 1910, 16. Marz, S. 136/7.]

Eisenerzlagerstatten von Yancouver und 
Texas Island, Britisch-Columbien. [„ Lr. Coal Tr. 
R ey.“ 1910, 15. April, S. 578.]

Eisenerze in Brasilien. [„Ir. A ge“ 1910, 
21. April, S. 919/20.]

J. B o w ie  W ils o n  bespricht zwei bedeutende 
E is e n e r z  york om m en  in A u s tr a lie n .*  Die
selben sind bekannt unter dem Namen Eisen- 
insel (Iron Island) und Koolan. Die Erze des 
erstgenannten Yorkommens enthalten:

Kieselsaure . . . 2,51 o/o
Tonerde . . . . 2,95 n

64,72 n
"Wasser . . . ,. . 0,13 n

jj
Magnesia . . . . 1,07 7>
Phosphor . . . . 0,065 V

Die Erze des zweiten Yorkommens enthalten:

Eisen . . . . . 66,48 %
Kieselsaure 4,16
Schwefel . . . . 0,072
Phosphor . . . 0,064 V

Feuchtigkeit . 0,08 rt

Geb. "Wasser . . 0,12 V

[„Eng. Min. J .“ 1910. 2. April, S. 724/6 . „Ir. 
A ge“ 1910, 14. April, S. 855.]

Dr. G u ille m a in :  E is e n -  und M a n g a n e r z e  
in  K am erun . Die Zahl der Eisen- und Mangan- 
erzyorkommen im Schutzgebiet Kamerun ist zwar 
erheblich, doch ist zurzeit wegen Mangels an 
Transportmogliclikeiten an eine Ausfuhr nicht 
zu denken. [„Z. f. pr. Geol.“ 1910 Aprilheft 
S. 141.]

Manganerze.
Y ik to r Z s iv n y :  U eb er  M a n g a n e r z la g e r -  

s t i l t t e n  und d ie  te c h n is c h e  V e r w e n d u n g  
d er M a n g a n e r z e . Nach einer kurzeń ge- 
scliichtlichen Einleitung bespricht der Yerfasser 
die yerschiedenen Manganerze, gibt dann eine 
Uebersicht der Manganerzlagerstatten nach ihrer

*
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Entstehung im allgemeinen und geht schlieBlich 
auf die Beschreibung der einzelnen Manganerz- 
lagerstiltten nillier ein. Er beginnt mit RuB- 
land, bespriclit dann die deutschen Manganerz- 
yorkommen im Harz, in Hessen-Nassau, im Huns- 
riick, in Sachsen, Schlesien usw.; in Spanien 
und zwar Santander, Huelva, Ciudad Real. Etwas 
eingehender werden naturgemiiB die u n g a r i -  
s c h e n  M a n g a n e r z l a g e r s t a t t e n  behan
delt, so jene von Macskamezoi, Szolcsva. Nach 
Dr. Theodor Helvey ist die Zusammensetzung 
der Erze von:

Mangan Eisen
%

Phos-
pbor

%
CoBta Oszojuli (Pyrolusit) . . 45,00 14,90 0,32

n » » • • 46.90 9,20 —
ff n v • • 58,70 1 , 2 0 —

Magura „ . . 40,64 19,94 0 , 2 1

n n • 39,31 19,55 0,56
Gyale Dobos „ . . 41,30 12,30 0 , 2 2

n ił V  • 43,42 15,00 0,42
Costa Magura (Rhodoclirosit) . 33,80 4,70 —

n v  n 26,30 8,24 0,51
» n  d 27,40 7,70 0  18

Die Manganerze von Offenbśnya enthalten:
Mangan Eisen Phosphor

% % %
Costa Hulpi (Pyrolusit) . . 36,40 12,60 —

„ „ (Rhodoclirosit) 32,10 13,68 0,54

Manganerz von Kis-Lonka (Mdrmaroser Ko
mitat) ergab bei der Analyse:

Kieselsaure . . . .  5,70 °/«
E i s e n .....................14,90 „
Mangan.....................41,30 „
K a lk ......................... 0,30 „
Phosphor................  0,35 „
Magnesium . . . .  Spur
Gluhyerlust . . . 14,50 °/o

Die Erze von Borostyanko und Stomfa (Poz- 
sonymegye) enthalten nach Dr. G. Szil&gy:

In Salzsaure unlosliche
Suhstanz ................. 17,86 °/o

E isenoxyd.....................12,04 „
Tonerde......................... 5,84 „
Mangansuperosyd . . . 64,26 „ (41,570/0 Mn)

andere Proben ergaben 4 5 ,0 8 °/o und 3 7 ,1 9 °/o 
Mangan. Die Erze von Mehadra (Krassó-Szoreny- 
megye) aber enthalten nach Dr. J. F e r e n t z y :

SiO. . . . 37,12 °/» 36,77 o/0
MnO. . . . 7,53 „ 15,92 „
MnO". . . 21,94 „ 13,49 „
Fe.O ,. FeO 3,93 „ 4,00 „
FeO . . . 12,80 „ 1 2 , 0 2  „
A150 3 . . 3,21 , 5,55 „
P A  . . . 0 , 2 1  „ 1,58 _
s  . . . . 0,25 „ 0,18 „
CaO . . . 5,80 „ 5,85 ,
MgO . . . 1,78 „ 4,36 „
c o 2 . . . 0,39 „ 0 , 1 0  „
Fe . . .  . 12,56 °/o 12,25 °/o
Mn . . . . 21,75 „ 20,51 „

M a n g a n e r z e  aus d er B u k o w in a  ergaben 
bei der Analyse folgende W erte:

% % % %

MnO . . . . 0,82 1,94 0,67 1,49
Mn203 . . . . 8 , 2 0 7,60 8,79 7,01
MnO, . . . . 54,27 39,58 52,52 47,14
FeO ................. 0,77 0,65 0,30 0,51
Fe,03 . . . . 16,71 27,34 16,27 12,78
CuO . . . . Spur 0,004 Spur 0,006
A1,03 . . . . 0,64 1,73 2 , 0 2 0,85
Cab! . . . . 1,08 1,03 1,80 3,50
ilgO . . . . 0,47 0,28 0,30 0,57
BaO................ Spur — Spur —
CoO . . . . r> Spur » —
Alkalien . . . 0,48 0,38 0,30 0,41
SiO................... 10,95 13,00 10,90 18,10
s o / . . . . . . . . . . . . . . Spur 0,094 0,08 Spur
p 2o5 . . . . 0,842 1 , 1 1 1 0,53 0,653
C02 . . . . — — Spur 0 , 1 0

II20 ................ 5,25 5,55 5,25 6,50

Es folgen dann Angaben iiber die franzosischen 
Manganerze, iiber die Yorkommen in Schweden 
und Norwegen, Italien, Schweiz, Indien, Borneo, 
Kleinasien usw., Brasilien, Chile, Columbien, 
Kuba, Nordamerika, Neu-Siidwales, Saliara, Neu- 
Kaledonien und statistische Uebersichtstabellen. 
Der zweite Teil der Arbeit ist der Verwendung 
des Mangans und seiner Verbindungen gewidmet. 
[„Bdny. Lap.“ 1910, 15. April, S. 466 /99 .]

Dr. F r a n z  K o ssm a t:  D a s M a n g a n e ise n -  
e r z v o r k o m m e n  von  M a c sk a m e n z o  in  S ie -  
b en b iirg en . Die Erze liegen im Frintura-Ge- 
birge im nordlichen Siebenbiirgen, in einem Zug 
kristalliner Schiefergesteine. Letzterer enthitlt 
ein etwa 2 km langes Lager, in dessen west- 
lichem Teile man Baue auf Manganerze, ins
besondere Manganit, Pyrolusit und Wad, eroflnet 
hat. Die tieferen Aufschliisse zeigen, daB diese 
Erze nur den eisernen Hut darstellen iiber 
einem Lager von Mangan-Silikatmineralien mit 
Apatit und mit groBeren Linsen von Mangan- 
spat und Schichten mit manganhaltigem Magnetit. 
Das erwilhnte Lager ist ein urspriinglich sedi- 
mentttres Lager, welches zugleich mit den uin- 
gebenden Gesteinen durch spatere Regional- 
metamorphose umgewandelt wurde. Die nilchsten 
verwandten Erzvorkommen sind bei Jakobeny 
in der Bukowina, ebenfalls dem Glimmerschiefer 
eingelagert. Auch in der Marmaros bei Kabo- 
labanya finden sich Hornblendgesteine, die in 
der Verwitterungszone sehr reich an Mangan- 
erzen sind. [„Mitt. Geol. Ges. W ien“ 1909, 
Heft 4, S. 364 /5 .]

L. G. L a c k e y :  Manganerze von Blue Ridge. 
[„Eng. Min. J .“ 1910, 23. April, S. 867.]

“Wolframerze.
S p a n is c h e  W o lfr a m e r z e . In yerschiedenen 

Provinzen kommen Lagerstiltten von Wolfram- 
erz vor, die seit 1903 ausgebeutet werden.
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Eine Gesellschaft, (lie im Besitz mehrerer Gru
ben ist, liefert '200 his 300 t im Jahr, ungefiihr 
4/5 der ganzen spanischen Forderung. Eine 
deutsohe Firma besitzt in Salatnanca in der 
Nahe von Barruecopardo eine Wolframerzgrube, 
die im Jahre 1904 40 bis 50 t Ausbeute gab. 
Die Erze der erstgenannten Gesellschaft gehen 
nach England, die der letzteren Firma aber 
nach Deutschland. [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910,
27. Mai, S. 856.]

F r .F r e is e :  W o lfra m it im S t a a t e E s p ir it o  
S a n to , B r a s i l ie n .  In den obersten Zulaufen 
des Pancas finden sich grobe Wolframitgerolle, 
die, bis FaustgroBe erreichend, mit ziemlicher 
Leichtigkeit eine mehrere Tonnen hetragende 
Monatsforderung lediglicli dureh Lesearbeit er- 
moglichen wiirden, wenn der Ausbeutung nicht 
die groBe Entfernung bis zu den Verkehrs\vegen 
entgegenstande. Das Materiał ist von hervor- 
ragender Reinlieit und enthalt his 6 8  °/o Wolf- 
ramtrioxyd. [„Z. f. pr. Geol.“ 1910 Aprilheft 
S. 145/6 .]

Erzaufbereitungr.
E. D r e v e s :  Grundsatze fiir den Betrieb 

mit Magnet-Separatoren bei der magnetischen 
Erzaufbereitung.* [„B. u. H. Rund.“ 1910, 
5. April, S. 127/33  aus: „Z. d. Oberschles.
B. u. H. V .“ 1909 Dezemberheft.]

B r i k e t t i e r u n g s a n l a g e  in  D u ą u e s n e .  
Die Carnegie Steel Company in Pittsburg hat den 
Bau von vier Grondalofen mit einer taglichen 
Leistungsfahigkeit von je 1 0 0  t beschlossen. 
[„Ir. A g e“ 1910, 31. Marz, S. 771.]

G .  W e r k s a n la g e n .

K. D r e w s:  M od erne V e r la d e v o r r ic h -  
tu n g e n  fiir  E rz .*  (Fortsetzung des S. 533 
erwahnten Artikels.) Abbildung und Beschrei
bung neuerer Anlagen von Bleichert, Maschinen- 
fabrik Augsburg-Niirnberg, Benrather Maschinen- 
fabrik, Fried. Krupp Grusonwerk. [„Erzb.“ 
1910, 1. Marz, S. 6 6 /9 .J

F r. T i 11 m a n n : Massenforderanlagen im
lothringisch-luxemburgischen Minettegebiet, ins
besondere die Seilforderungen des Eisenhiitten- 
Aktien-Vereines Diidelingen.* [„Z. d. V. d. I .“ 
1910, 1 2 . Marz, S. 425/31.]

S e e t r a n s p o r t  von  E ise n e r z .*  Abbildung 
und Beschreibung des nach dem Johnson-Wellins- 
System. gebauten Erzdampfers Yoelrath Tham, 
der 8000 t Eisenerz fafit und auf der Strecke 
Narvik-Rotterdam yerkehrt. An Bord sind zehn 
elektrische Krane. Zum Loschen der ganzen 
Ladung sind kaum 24 Stunden Zeit erforderlich. 
[„Tek. U .“ 1910, 8 . April, S. 168/70.]

M ax F r e v b e r g :  U eb er  d ie  n e u e s te n
K u p p lu n g sa p p a r a te  fiir  L u ftse ilb a h n e n .*

Der Bleichertsche Kupplungsapparat Automat 
und der Kupplungsapparat Ideał von Mackensen. 
Der Pohligsche Kupplungsapparat. [„Braunkohle1* 
1910, 8 . Marz, S. 822.]

H u b e r t H erm a n n s: Forderbecher und
ahnliche TransportgefaBe.* [„Verh. Gewerbfl.** 
1910 Maiheft S. 34S/64.J

Einige Mitteilungen aus der Praxis iiber 
Gleisseilbahnbetriebe und Bemerkungen zu dereń 
Berechnung.* [„Braunkohle11 1910, 6 . Mai, 
S. 81 /5 .]

K o l i :  Kabelluftbahnen.* [„Dingler“ 1910,
12. Marz, S. 145/7 , 19. Marz, S. l t i l /7 .]  

H u b e r t  H e r m a n n s :  Mechanische Kolilen- 
transport-, Lagerungs- uud Uinschlags-Einrich- 
tungen.* [„Dingleru 1910, 16. April S. 2 2 7 /3 0 ;  
30. April, S. 2 6 2 /6 ;  23. April, S. 245 /8 .]

G. S c h u lth e is :  N e u e r e  P a t e n t e  a u s  
dem  H e b e  m a s c h in e n b a u .*  Diese Fort
setzung der schon in „Stahl und Eisen“ 1909  
S. 1517 genannten Artikelserie behandelt: Stand- 
anzeiger fiir fahrbare Drehkrane; eine selbst
tatig wirkende Greifzange fiir Hebezeuge; einen 
Zweikettenselbstgreifer; eine Ausgleichsrorrich- 
tung fiir in senkrechter Ebene schwingende Kran- 
ausleger; Blockzange; vereinigte Błock- und 
Blockformzange; Steuerung fiir das auf die 
Greif-, Trag-, Entleerungsvorrichtung und dergl. 
wirkende Hilfsorgan Yon Hebevorrichtungen; 
Velozipedkran, Yerladevorrichtung fiir Schiffe 
und dergl. [,,D ingler“ 1910, 2. April, S. 202 /4 ;
16. April, S. 232 /3 .]

W e n d e lr u t s c h e . Abbildung und Beschrei
bung der bekannten von der Firma R. W . Dinnen- 
dahl A. G. in Kunstwerkerhiitte bei Steele ge- 
lieferten Transportvorrichtung.* [„Prom.“ 1910,
27. April, S. 478/9 .]

Dr. A. G r a d e n w itz :  T r a n s p  o r t l e i t u n -  
g e n  au s S a n d v ik b a n d e r n .*  Die unter dem 
Namen Sandvikband in den Verkehr gebrachten 
geharteten Stahlbander bilden in jeder Hinsicht 
einen vorziiglichen Ersatz fiir die bisher be- 
nutzten Riemen- oder Kettenbander. Sie werden 
von dem bekannten Stahlwerk Sandvikens Jern- 
verks Aktiebolag in grofien Langen (bis 100 m), 
in Breiten von 0,2 bis 0 ,4 m und Dicken von
0 ,8  bis 1  mm hergestellt und lassen sich zu den 
langsten Leitungen zusammennieten. [„Z. f. prakt. 
Maschinenbau" 1910, 18. Mai, S. 993/7 .]

M ax H o t t in g e r :  E in e  m od ern e F a b r ik -  
h eiz u n g .*  Eingehende Beschreibung der Heiz- 
anlage in der Motorenfabrik Benz & Cie., A. G. 
in Mannheim-Waldhof. [„Z. d. V. d. I .“ 1910,
26. Marz, S. 501/9 .]

D ie  G. M. A .-T o r fg a sm a sc h in e n a n la g e .*  
Die Gorlitzer Maschinenbauanstalt und Eisen- 
gieBerei in Gorlitz hat eine komplette Torfgas- 
maschinenanlage fiir 500 PS fiir eine Miihle in
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Abbild. 8. Torfaauggasanlage.

H .  R o h e i s e n e r z e u g u n g .

G u st. A. A a r to v a a r a :  F in n is c l ie s  R o h 
e is e n . In der folgenden Zalilentafel sind die 
Analysenresultate einiger vom Verfasser unter- 
suchter Roheisenarten zusanimengestellt. Die
selben sind mit Holzkohle erblasen. [Sonder- 
abdruck aus „Suomalaisen Tiedeakatemian Toi- 
init.“ 1910, Ser. A, Tom. II, Nr. 2 S. 14/17.]

A. v. I l i e r in g :  Yersuch an einer Benz- 
schen Braunkolilen-Sauggasmotorenanlage.* [„Z. 
f. Gasbel.* 1910, 14. Mai, S. 445 /8 .]

Der Stand der Sauggaskraftanlagen in den Ver. 
Staaten. [„Eng. N ew s“ 1910, 5. Mai, S. 526 /7 .] 

A n t o n  R e u t e r :  Die Stumpf-Gleiclistrom- 
dampfmascliine.* [„Z. f. Dampfk. u. M .“ 1910,
20. Mai, S. 209/13 .]

K iin z e l : Das Schwabach- 
sche Saugzugyerfahren.* 
[„W eit der Technik" 1910,
1. Mai, S. 169/73 .]

Abbildung und Beschrei
bung der Gichtgasmaschinen 
auf den Barrow-Stahlwerken, 
gebaut von der Firma Ricli- 
ardsons, W estgarth & Co., 
L td .,in  Middlesbrough. [,,En- 
gineering" 1910, 29. April, 
S. 544 /6 .]

P h . R i e d l i n g e r :  Die Unfallyerhiitung im 
Kesselhause. [„Z. d. Bajrer. R e v .-V .“ 1910, 
15. April, S. 61 /2 .]

Jekaterinburg gebaut, die durchaus befriedigend 
arbeitet. Die nachsteliende Abbildung 8  zeigt 
eine scheinatische Darstellung der Torfsauggas- 
anlage. Diese besteht aus dem Generator und 
Luftvor\varmer, der Umschaltvorriclitung, dem 
Staubabscheider, Skrubber, Wasserabscheider und 
Trockenreiniger. [„Oest. Z. f. B. u. H .“ 1910,
28. Mai, S. 298 /302 .]

Eisenwerk Elscngattung Graphit'
Geb.

Kohlen-
stoff

Gcsamt-
Kohlen-

stoff
Silizium Mangan Schwefel Phos

phor

H aap akosk i................. GieCereirolieiBon 3,02 0,60 _ 1,72 1,53 0,01 0,57
3,08 0,57 — 1,37 1,88 0,01 0,68

n 3,00 0,51 — 0,99 1,47 0,01 0,65
Jyrkka............................. r> — — — 0,89 0,45 0,01 0,99

PuddelrolieiBcn — — — 0,25 0,26 0,028 0,87
— — — 0,51 0,50 0,015 0,93

Herdfriscliroheisen 3,39 1,25 n. b. 0,55 1,83 0,03 1,01
Kuokkastenkoski . . . GieBereiroheiBen n. b. 0,68 4,27 1,20 4,70 0,003 1,15
O ra y i............................. 3,39 0,48 — 0,83 2,21 0,008 0,98

• • Puddelroheiaen 1,18 1,98 — 0,51 2,64 0,01 0,72
n 0,23 2,19 — 0,37 1,25 0,022 0,95

Pitkaranta..................... GieBereiroheiBen 2,56 0,47 3,39 2,45 0,45 0,083 0,073
Puddelroheiaen 0,09 3,44 3,73 0,67 0,42 0,09 0,085

Salahmi oder Jyrkka . GieBereiroheisen — — 3,08 3,64 0,72 0,06 1,66
— — 3,47 1,64 2,48 0,03 1,30
— — 3,75 0,99 1,21 0,055 1,01

Souru ............................. 3,55 0,38 — 1,14 1,64 0,01 1,72
W artsilii......................... Eerromangan — 2,30 n. b. 0,44 69,30 0,007 —

G u st. A. A a r to r a a r a :  H o c h o fe n b r u c h .  
Bei finnischen Hochofen, die Seeerze yerschmelzen, 
besteht der Hochofenbruch zum grofiten Teil aus 
Zinkoxyd, doch ist die Menge desselben gering. 
Beim Niederblasen eines Hochofens kann man 
nach einjahrigem Betrieb eine etwa 5 cm dicke 
Kruste unter der Gicht finden. Nebensteliend 
einige Analysen von solchem Hochofenbruch:

Eisenwerk SiO, ZnO FeO MnO c s PoO/i

Jlohko . . 2,27 99,95 1,75 0,30 _ 0,027 0,07
Haapakoski 2,52 — 4,42 1,27 — 0,09 —

» 1,57 90,S0 9 4,92 1,35 1,05 0,49 ■

[„Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia“ 1910, 
Ser. A, Tom. II, Nr. 2 S. 20.]
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D ie  u eu c  H o c h o fe n a n la g e  d er S tr u th e r s  
F u r n a c e  Co. zu Struthers, 0.* Kurze Besclirei- 
bung der durch einen Umbau erreicliten Moderni- 
sierung der Anlage. [„Ir. Tr. R ev .“ 1910,
14. April, S. 723/6 .]

D er  n eu e  H am a t it -H o c h o fe n  d e r C o n s e t t  
Ir o n  Co.* Besclireibung eines neugebauten, des 
achten, Hochofens genannter Gesellschaft. Der 
Ofen macht 200 t tilglich. Die Bauweise bietet 
nichts Neues. [„Ir. Coal T r .R ev .“ 1910, 6 . Mai, 
S. 724/5 .]

Das Eisenschmelzen mit Anthrazit in Siid- 
W ales.* (NahererBerichtfolgtin „Stahl u.E isen“.) 
[„Ir. Coal Tr. R ev.“ 1910, 13. Mai, S. 767.] 

C la r e n c e P .L in v il le : D ie V e r b r e n n u n g s -  
te m p e r a tu r  des K o h le n s t o f f s  und ih r e  B e -  
z ie l iu n g  zu  dem B e tr ie b  des H o ch o fen s.*  
Yerfasser weist darauf hin, daB es beim Hoch- 
ofenbetrieb von groBter W ichtigkeit ist, eine 
gleichmaBige Temperatur im Gestell zu erhalten. 
Er kommt zu dem SchluB, dafi bei einer 
Erniedrigung der theoretisch notigen Verbren- 
nungstemperatur kaltere Schlacke und niedriger 
siliziertes Eisen fallt. Die Einwirkungen des 
Feuchtigkeitsgelialtes des Geblasewindes lassen 
sich durch eine hohere Erhitzung desselben aus- 
gleichen, soweit Gestelltemperatur, Schlacken- 
warme und Zusammensetzung des Roheisens in 
Betracht kommen. Die Feuchtigkeit des Windes ist 
stetig  in kurzeń Zeitabstanden zu messen. [„Buli. 
Am. Inst. Min. E ng.“ 1910 Marzheft S. 237/48 . 
„Ir. Tr. R ev .“ 1910, 24. Marz, S. 565/8 .
„Ir. Coal Tr. R ev .K 1910, 1 . April, S. 482 /3 .]  

S c  h u t z y o r  r i c h t u n g  f iir  d ie  A u s - 
m a u e r u n g  d e r  S c h a c h t w a n d u n g e n  v o n  
H o c h o fe n .*  Auf Vorschlag yon Edward B. 
Cook in Pottstown, Pa., haben eine Reihe von 
Hocliofenwerken im ostlichen Pennsylvanien die 
oberen Partien der Schachtwandungen dadurch 
gegen Abrieb geschiitzt, daB sie rechtwinklig 
nacli unten gebogene kleine Stahlplatten, welche 
die Oberflitchen der einzelnen Steine bedecken, 
zwischen den Steinschichten einmauerten. [„Ir. 
A g e“ 1910, 14. April, S. 874.]

Ed. D o n a th : U eb er  S c h la c k e n  - u n d R o h -  
e is e n d u r c h b r iic h e  b e i H och ofen .*  Deutsche 
Bearbeitung eines italienischen Berichts iiber 
denselben Gegenstand von Remo Catani. (Vergl. 
„Stahl und Eisen “ 1908, 25. Marz, S. 438.) 
AnschlieBend Betrachtungen iiber Hocliofen- 
durchbriiche im allgemeinen, feuerfestes Mauer- 
werk und Ausbildung des Gestells. Der Aufsatz 
kann ais eine Zusammenfassung der seit langeren 
Jahren (hauptsachlich in „Stahl und Eisenu) er- 
schienenen einschlagigen Literatur angesehen 
werden. [„Z .f. Gew.-Hyg.“ 1 9 1 0 , 2 .Marznummer 
S. 123 /8 ; 1. Aprilnummer S. 147/52; 2. April- 
nummer S. 171/4 .]

D ie  m e c l ia n i s c h e  B e s c h ic k u n g  y o n  
H o c h o f e n .  Yerhandlungen des Cleveland In-

stitute of Engineers. Die Arbeit enthalt fiir 
deutsche Leser nichts Neues. [„Ir. Coal Tr. 
R ev.u 1910, 15. April, S. 561.]

K .D r e w s : E le k tr is c h b e t r ie b e n e r L a g e r -  
p la tz k r a n .*  Derselbe ist von der Maschinen
fabrik Augsburg-Niirnberg fiir das Hochofenwerk 
des Kgl. B ajr. Berg- und Hiittenamts in Amberg 
(Oberpfalz) gebaut, besitzt 3 t Tragkraft und 
dient zum Verladen von Roheisenmasseln mittels 
Lastmagneten oder Kiibel. [„Dingler“ 1910, 
9. April, S. 209 /12 .]

D ie  n e u e  B e g i c h t u n g s a n l a g e  fiir die 
Hochofen der Barrow Hematite Steel Company.* 
Besclireibung des Schragaufzngs mit Kiibel- 
begichtung, System Aumund. [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 
1910, 29. April, S. 652.]

C. M ic h e n fe ld e r :  M a g n e tk r a n  fiir  R oh -  
e ise n m a sse ln .*  Anordnung und W irkungsweise 
eines von der Benrather Maschinenfabrik fiir 
das Hochofenwerk des Hiirder Vereins gebauten 
Verladelaufkranes, der die Roheisenmasseln im 
ganzen elektromagnetisch aushebt und sie selbst
tatig am Brecher abgibt. [„E. T. Z .“ 1910, 
24. Marz, S. 293/4 .]

Kurze Bemerkungen iiber die Bauart der Gas- 
geblasemaschinen der Carnegie Steel Company.* 
[„Ir. A ge“ 1910. „Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 
8 . April, S. 523.]

P . G on  ts  c h a r  o f f :  Studie iiber den Gang 
der Hochofen auf den Kouschwa - Werken. 
[„Gorn. J .“ 1910 S. 187/222 .]

Kiihlanlage zur Windtrocknung der Dowlais 
Iron Works bei Cardiff.* [„De In g .“ 1910,
28. Mai, S. 418 /20 .]

I. G ie B e r e iw e s e n .
(Yorgl. anch AbBchnitt K. u. P.) 

Allgemeines. — Giefioroianlagen. -  GleBereibetrieb.
W a l t e r  B. S n o w : E in e  G ie B e r e i  a u s  

E is e n b e to n .*  Kurze Besclireibung der Neu- 
anlagen der Goodell-Pratt Company zu Greenfield, 
Mass. [„Foundry“ 1910 Marzheft S. 15/16; 
„Castings“ 1910 Marzheft S. 199 /200 ; „Ir. 
A ge“ 1910, 21. April, S. 926/7 .]

D ie  M e ta l i- ,  S ta h l-  und E is e n g ie f ie -  
r e ie n  d er B e th le h e m  S te e l  C om pany.*  
Kurzer Ueberblick iiber die Leistungsfahigkeit 
der einzelnen Abteilungen und die Arten der 
dort hergestellten GuBstiicke. [„Castings“ 1910 
Marzheft S. 177/83.]

D ie  n eu e G ie B e r e ia n la g e  d er J. & C. G. 
B o lin d e r s  M .V. A .B . b ei K a l lh a l l ,  S ta k e t ,*  
steht unter den modernen schwedischen GieBerei- 
anlagen mit an erster Stelle. Sie bedeckt eine 
Flachę von 100 X  27 m, ist dreischiffig an- 
gelegt, und zwar haben die einzelnen Abteilungen
8 , 11 und wieder 8  m Breite. [„Skand. Z g.“ 
1910 Aprilheft S. 78/84.]
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E in e  raoderne a in e r ik a n is c h e  G ie f ie -  
re i.*  Beschreibung der Featherstone Foundry 
zu Chicago. Die Anlage dient zur Herstellung 
von Lokomotivteilen und Eisenbalmwagenradern. 
„Foundry Tr. J .“ 1910, Aprilheft, S. 187/89.]

J o s e p h  H o r n e r :  G ie C e r e i  u n d  M a 
s c h in e n  b a u .*  (Fortsetzung.) Die allgemeine 
Anlage von GieBereien (Beispiele: Lancashire 
and Yorkshire Railway zu Harwick und andere 
Firm en); Dachkonstruktionen fiir GieBereihallen; 
ausfiihrliche Schilderungen von Kupolofentypen 
(Rapid-, W hiting-, Collian , Calumet-, Newton-, 
Crandallofen, Bauarten der Badischen Maschinen
fabrik, von Laissle, Dwarf); Kupolofenaufziige. 
[„Engineering“ 1910, 4. Marz, S: 2 6 9 /7 2 ;  
18. Miirz, S. 3 3 3 /4 ;  1. April, S. 4 0 2 /6 ;
15. April, S. 4 6 5 /8 ;  29. April, S. 5 3 8 /4 1 ;
13. Mai, S. 606/7!]

R. Lots: GieBereihallenbauten und ihre Ren- 
tabilitat fiir den Betrieb.* (SchluB.) [„Giefi.- 
Z g.“ 1910, 1 . Marz, S. 135/7.]

E. L a n s d a le :  G ie B e r e ib e tr ie b . Yerfasser 
bespricht der Reihe nach die Anforderungen des 
Gieflereimannes an Koks, das Schmelzen des 
Eisens im Kupolofen, die Geblase, die Erschei
nungen beim Erstarren des Eisens, und in all- 
gemeinen Ziigen das Formen. Neue Gesichts- 
punkte werden nicht entwickelt. [„Proc. Clev. 
Inst.“ 1910, 7. Marz, S. 121/40 .]

H e iz u n g  e in e r  W e r k s t a t t e  d u rch  den  
F uB bod en .*  Beschreibung des von der Morse 
Chain Company zu Ithaka, N .Y ., verwendeten 
Systemes. Die Modelltischlerei wird mittels Ab- 
dampf geheizt, welcher durch schmiedeiserne, im 
BetonfuBboden verlegte Rohre geleitet wird. 
Bei der Hauptmaschinenwerkstatte stromt heiBe 
Luft durch ein System von in die Fundamente 
des BetonfuBbodens eingebauten Zu- und Riick- 
leitungskanalen, wahrend die Schmiede durch 
Zirkulation yon Ofengasen durch Tonrohren ge
heizt wird, welche dicht unter dem FuBboden 
liegen. [„Z. f. prakt. Mascliinenbau“ 1910,
9. Marz, S. 503/8 .]

A. W . M o y e r :  D ie  II ii n g eb  a lin  in  d e r  
G ie B e re i.*  An Beispielen wird gezeigt, wie 
sich eine IJangebahn mit Yorteil zur Beforde- 
rung von Roheisen und Koks zu dem Kupol
ofen, von fłiissigem Eisen, von Kernen ver- 
schiedener GroBe und Gestalt, von KleinguB in 
die Rommelapparate und zur W age oder in die 
Lagerraume yerwenden laBt. [„Castings* 1910  
Marzheft S. 185/8.]

II. V e tte r :  Die Trockenkammer-VerschluB- 
tiiren in ihrer Anwendung.* [.G iefi.-Z g.“ 1910, 
1. Mai, S. 277 /9 ; 15. Mai, S .'300/4 .]

G i e B e r e i e i n r i c h t u n g e n : *  Riittelform- 
maschine, dereń PreBluftzylinder je  nach GroBe 
des Formkastens ihre Lage andern konnen:

Durchziehformmaschine fiir besonders hohe GuB- 
stiicke. GeschweiBte Kernstutzen. [„Foundry“ 
1910, Marzheft S. 44 /8 .]

G i e B e r e i e i n r i c h t u n g e n : *  Kombinierte 
PreB- und Wendeplattenformmaschine der Bayer 
Pattern Platę & Mfg. Co., Cleveland; Verstarkte 
Kernstutzen fur schwere Kerne der Philadelphia 
Chaplet & Mfg. Co., Philadelphia. [„Foundry" 
1910 Aprilheft S. 96/9 .]

G ie B e r e ie in r ic h tu n g e n :*  Fahrbare pneu- 
matische Wendeforinmaschine (Farewell) von 
Adams Co. in Dubuąue, Jowa. [„Foundry" 1910  
Maiheft S. 146/7 .]

Formsand.
J. S h aw : Y e r g le ic h e n d e  U n te r su c h u n -  

g en  von  F o rm sa n d e n . Nach einleitenden Be- 
merkungen iiber die an einen Formsand in Be
ziehung auf Feuerfestigkeit, Durchlassigkeit fiir 
Gase, KorngroBe und chemische Zusammensetzung 
zu stellenden Anforderungen macht der Yer
fasser Mitteilungen iiber einige yon ihm unter- 
suchte englische Formsande. [„Castings" 1910  
Marzheft S. 206 /8 ; „Ironm.“ 26. Marz S. 266/7 ; 
„Foundry Tr. J .“ 1910 Aprilheft S. 181 /6 ;  
„Foundry" 1910 Aprilheft S. 87 /9 .]

Modelle.
D ie  A n l a g e  d e r  S t a n d a r d  P a t t e r n  

W o r k s  z u D e t r o i t .*  Das W erk liefert nur 
Modelle, Modellplatten und Formmaschinen, in 
der Hauptsache fiir die Automobilindustrie. Es 
beschaftigt 60 Modellmacher fiir Hołzmodelle und 
25 fiir Metallmodelle. [„Castings" 1910 April
heft S. 1/2.]

O. E. P e r r ig o :  Aufarbeiten von Modellen
fiir Drehbankbetten.* [„Z. f. prakt. Maschinen- 
bau" 1910, 23. Marz, S. 600.]

Herstellung des Modelles fiir ein Motoren- 
gehause fiir Kraftwagen.* [„Castings" 1910  
Aprilheft S. 20 /2 .]

Former ei.
H. K loB : A u s  d e r  F o r m e r  e ip  r a x is .  * 

Beispiele fiir auskilfsweise Anfertigung von Form
kasten fiir StapelguB, ferner von genau schlieBen- 
den Maschinenformkasten u.a. [„GieB.-Zg.“ 1910,
1. April, S. 1 9 9 /201 ; 15. April, S. 2 3 5 /7 ;
1. Mai, S. 268 /9 .]

D. M a th u -T h y s: Formen des Rahmens fiir 
einen einzylindrigen Gasmotor im yerdeckten 
Herd.* [„Fond. Mod." 1910 Marzheft S. 8 /12 .]

H. J . M cC aslin : Herstellung der Form fiir 
eine Seilscheibe in StahlformguB.* [„Foundry“ 
1910 Marzheft S. 25 /6 .]

H. J . M cC aslin : Einformen yon groBen
Stahle:uBtrommeln.* [„Foundry11 1910 Maiheft 
S 109/12 .]
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H. V e t te r :  Ueber die Herstellung von
langen und starkwandigen Stevenrohren fiir 
groBe Seedampfer. [„Eisen-Zg.“ 1910, 14. Mai, 
S. 307/9 .]

J a b e z  N a ll:  D a m m g r u b e n -F o r m e r e i.*  
Der Aufsatz befaBt sieli baiiptsiiclilich mit der 
Yerwendung von Seitenkernen. [„Am. iła ch .K 
1910, 5. Mitrz, S. 2 b0/3; „Z. f. prakt. Ma-
scliinenbau“ 1910, 9. Marz, S. 523/6.]

A. K o o b :  D ie  S c lia b lo n e n fo r m e r e i.  — 
Herstellung der Abgusse oline Modeli und oline 
Formkasten.* [„ W .-T eclin . “ 1910 Mailieft
S. 282 /9 .]

.T. E. M oorh ou se: A b sc h la g fo r in k a s te n .*  
Allgemeine Betraclitungeii iiber deren Bau und 
Yerwendung. [„Foundry Tr. J .“ 1910 Milrz- 
heft S. 135/7.]

H. V e t te r :  Ueber Kran - Formkasten und 
deren Herstellung nach vereinfachter Methode.* 
[„Giefl.-Zg.“ 1910, 1 . April, S. 211/3 .]

M o d e l lp la t te n  fiir  O fe n g u fite i le .*  Mit- 
teilungen iiber ein von der Michigan Stove Co. 
zu Detroit ausgebildetes Verfahren, um Ofen- 
und Herdplatten auf der Maschine uuter Zu- 
liilfenahme von durch Scharniere yerbundenen 
Ober- und Unterkasten und dazwischen passen
den Modellplatten aus Aluminium herzustellen. 
[ „Foundry“ 1910 Milrzheft S. 1/14.]

Neuere Formmaschinen: Hydraulische PreB- 
formmaschine mit Wendeplatte von Alfr. Gut- 
manninHamburg-Ottensen.* [„GieB.-Zg.“ 1910,
1. April, S. 213 /6 .

Beschreibung einer neuen R i i t t e l f o r m -  
m as c h i n e der Killing’s Molding Machinę Works 
zu Davenport, Jowa.* [,,Castings“ 1910 April
heft S. 29 /30 .]

W . L e w is :  D ie  s t o B fr e ie  R iit te lfo r m -  
n ia sc h in e . Entwicklungsgeschichte der Riittel- 
formmaschinen und Eigenschaften des jiingsten 
Yertreters dieser Maschinenart. (Nftherer Bericht 
folgt in „Stahl und Eisen“.) [„Castings" 1910  
Mailieft S. 59 /63 .]

R. L iisse n h o p : Neuere Sonderfornimaschinen 
der Vereinigten Sclmiirgel- und Maschinenfabriken 
A. G., Hannorer-Hainholz.* [„Z. d. V. d. I .“ 
1910, 28. Mai, S. 877/82 .]

E in e  k o m b in ie r te  F o rm m a sch in e .*  Be
schreibung der von J. Spencer & Co., Ltd., 
Keighley, auf den Markt gebrachten Pat.ent- 
formmaschine. Sie stellt eine Vereinigung von 
W endeplatte-, Abstreiferplatte- und Riemen- 
schęibeń-Formmaschine dar. Sie eignet sich vor- 
nehmlich zur Herstellung von Riemenscheiben. 
[„Z. f. prakt. Maschinenbau“ 1910, 23. Marz, 
S. 602 /3 .]

Die neue Farewell-Formmaschine* (gebaut 
von der Adams Company in Dubuque, Jowa). 
[„Ir. A ge“ 1910, 5. Mai, S. 1078/80 . „Z  ̂ f.
prakt. Maschinenbau“ 1910, 25. Mai, S. 1078.]

X X V  1.30

Beschreibung der neuen pneumatisehen Wende- 
formmaschinen von Adams & Co. in Dubuque. 
[„Castings“ 1910 Mailieft S. 82 /3 .]

Beschreibung einer verbesserten Wadsworth- 
sclien Kernforiiimaschine.* [„Castings“ 1910 Mai- 
lieftS . 79 /80; „Ir. A ge“ 1 9 1 0 ,2 6 .Mai,S. 1260/1 .]

Yerbilligung der Maschinenformerei durch 
Kolonnenarbeit.* [„Z. f. prakt. Mascliinenbau“ 
1910, 2. Marz, S. 481 /2 .]

Sclimelzon und GieBen.
D ie  S c h la c k e n  d er  K u p o lo fe n . Yer

fasser st.elit Beziehungen auf zwischen der Lage 
der Formen im Kupolofen und dor Zusammen
setzung der Schlacke. EinfluB eines Magnesia- 
gehaltes auf die Diinnfliissigkeit der Schlacke. 
[„Fond. Mod.“ 1910 Marzheft S. 12/13.]

A u ss c lim ie r e n  von  G ie f it ie g e ln .*  Ein- 
fache Vorrichtung (Yerwendung einer ehemaligen 
Bohrmaschine), 11111 diese Arbeit maschinell zu er- 
ledigen. [„Z. f. prakt. Maschinenbau“ 1910,
2 . Marz, S. 468.]

E in  n eu er  O e lo fen .*  Beschreibung eines 
neuen durch Oel geheizten Tiegelofens der 
Anthony Co. in New-York. [„Castings“ 1910  
Mailieft S. 80/1.]

GuCputzerei.

H. P. A. K n a c k e :  Ueber Sandgeblase
(Forts.). [,,W .-Techn.“ 1910 Aprilheft S. 234 /4 6 ;  
Mailieft S. 290/4 .]

Gufireredelnng.
D illc n  U n d e r h ill:  Emaillierte Gebrauchs- 

gegenstande aus GuBeisen.* Die Herstellung der 
Emailie. Emaillierofen. [,,Foundry“ 1910 Marz- 
lieft S. 17 /20; Aprilheft S. 63 /7 ; Maiheft 
S. 113/7,]

J. S ch 1 em m e r : Ueber die gebrauchlichsten 
Emailiierverfaliren auf GuBeisen. [„GieB.-Zg.“ 
1810, 15. April, S. 237 /9 .]

Sonstigos.
D a s A u s g l i ih e n v o n G u B w a r e n a u s G r a u -  

e ise n .*  Kurze Beschreibung eines Ofens der 
Remington Typewriter Co.’s Works zu Jlion, 
N .Y ., in dem die halbweiBen, kleinen GuBteile 
fiir Schreibmaschinen und dergl. ausgegliiht 
werden. [,,Castings“ 1910 Aprilheft S. 27.]

H e b e m a g n e te n  im G ie B e r e ib e tr ie b .*  
Yerwendung dieser Vorrichtungen zum Ausladen 
der Masseln. Transport von Blocken, Hochheben 
des B.lren im Fallwerk sowie zur Kupolofen- 
beschickung. [„Ir. Tr. R ev.u 1910, 21. April, 
S. 771/6 .]

Vermeintliche und wirkliche Griinde der 
Unrentabilitat in GieBereien fiir allgemeinen 
GuB. [„Eisen-Zg.“ 1910, 26. Marz, 8. 193/4 .]
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K . E r z e u g u n g  d e s  s c h m ie d b a r e n  E is e n s .

Eleklrisclio Eisen- und Stahlorzeugiliig.
T. R o w la n d s: E le k tr is c h e  I n d u k t io n s -  

Ć3fen.* Fortschritte in der Venvendung des 
Kjellin-Ofens und des Rochling-Rodenhauser- 
Ofens. [„Ir. A ge“ 1910, 12. Mai, S. 113G/-11.]

J o s e p h  W . R ic lia r d s :  D ie  e le k t r is c h e  
R e d u k t io n  der E is e n e r z e .*  [„Ir. Coal Tr. 
R ev.“ 1910, 6 . Mai, S. 738.]

L. K a t o n a :  D ie  E n t w i c k l u n g  d e s
e l e k t r i s c l i e n  H o e h o f e n s .*  Der Verfasser 
gibt im ersten Teil seiner Arbeit eine ziemlich 
eingehende Beschreibung der Versuchsanlage in 
Domnarfvet (Schweden) und berichtet iiber die 
dort ausgefuhrten Untersuchungen. Im zweiten 
Teil behandelt er den elektrisehen Ofen ais 
Mittel zum Verbessern der Stahląualitat. In 
einem ferneren Artikel berichtet derselbe y er 
fasser iiber den Betrieb des elektrisehen Hoch- 
ofens in Domnarfyet. [„Bany. Lap.“ 1910,
1. Jan., S. 1 /15; 15. Jan., Ś. 107/17 ; 15. Febr., 
S. 239/42 .]

Ofeuelektroden.
C. H e r in g :  P r o p o r t io n ie r u n g  von  O fen -  

E le k tr o d e n . Entwicklung der matliematischen 
Formel und experimentelle Untersuclmngsergeb- 
nisse. Der Verfasser hat in einer ganzen Reihe 
von Diagrammen die Verhilltnisse von Kolilen-, 
Graphit-, E isen-, Kupfer-Elektroden, bis zu 
Temperaturen von 2 0 0 0 ° , graphisch zur An- 
schauung gebracht. Diese Veroffentliclntng ist 
vielleiclit die wertvollste der ganzen Reihe iiber 
die Elektroden, dereń Dimensionierung und Ver- 
luste. [„Proc. Am. Inst. of Electr. E ng.“ 1910. 
Miirz, S. 285 /334 .]

C. H e r in g :  K iih le n d e  od er e r h itz e n d e  
W ir k u n g  d er O fe n e le k tr o d e n  bezw. k le in -  
s t e r  V e r lu s t  in  den E le k tr o d e n . Hinweis 
auf eine Veroffentlichung von K e n n e lly  und 
Erliluterung der vereinfachten Formel fiir die 
Wilrineverhitltnisse in Elektroden. [„Metali, 
u. Chem. E u g.“ 1910, April, S. 188.]

A. E. K e n n e l l y : M o d i f  i k a t i o n v o ii H e r i n g s  
G e s e tz  b e tr e f fe n d  d ie  O fe n e le k tr o d e n  
u n te r  B e r  i ic k s ic h t ig u n g  d er V e r a n d e -  
r u n g e n  d er e le k tr is e h e n  u n d th e r m is c h e n  
L e it f i lh ig k e i t .  Mathematische Betrachtung. 
[„Proc. Am. Inst. of Electr. E ng.“ 1910, Miirz, 
S. 267.]

C. H e r in g :  Y e r b e s s e r u n g  b e s t e h e n d e r  
e le k t r is c h e r  O efen  im A u s b r in g e n  und  
im W ir k u n g s g r a d e . In vielen Fallen konnen 
durch bessere Dimensionierung der Elektroden 
Yerbesserungeu erzielt werden. Der Energie- 
verlust in den Elektroden steigt mit der Strom- 
st.iirke, er ist unabhiingig von der Spannung.

Der wesentlichste Teil der Elektroden ist der- 
jenige im  Ofen, man sollte also die iluBeren 
Enden so kurz wie moglicli machen bezw. die
Fassungen so nalie wie moglicli an die Ofen-
wand bringen, da jedes Zentimeter Elektrode 
aufierhalb der Wand einen Verlust bedeutet.
Innerhalb des Mauerwerkes sollten die Elek
troden gut isoliert sein. Der kleinste Energie- 
yerlust tritt ein, wenn der Quersclinitt so ge
wahlt ist, dafi die Elektrode das Sehmelzprodukt 
nicht abkiihlt, aber auch nicht das Ofenfutter 
ausbrennt; man berechnet ihn, indem man unter 
Benutzung naehsteheuder Tabelle die Liinge der 
Elektrode (in Zoll) mit der Amperezahl und 
dem Faktor e bei bestimmtem Temperaturabfall 
multipliziert. Zum Beispiel bei einem 50 KW- 
Ofen mit 1000 Amp. und 50 Volt an den 
Klemmen, bei 2 0 0 0 ° , 10 Zoll Liinge: 0 ,00045  
X  1 0 0 0  X  1 0  =  4,5 Qu.-Zoll. Der geringste 
Energieverlust in W att ergibt sich, wenn man 
fiir eine bestimmte Temperatur die Ampśrezahl 
mit dem Faktor e der Tabelle multipliziert. 
(Beispiel: 1 0 0 0  X  2,9 =  2,9 KW  in jeder Elek
trode, also 1 1 ,6 %  der Gesamtenergie.)

Temperatur 
o C

s e i

Kohle 1600 0,00052 2,5 1920
1800 0,00048 2,7 2070
2000 0,00045 2,9 2200
2500 0,00040 3,3 2500
3000 0,00037 3,7 2700

Oraphit 1600 0,00022 1,5 4600
1800 0,00021 1,5 4700
2000 0,00021 1,5 4800
2500 0,00020 1,5 5000
3000 0,00020 1,5 5100

W ill oder kann man den Quersehnitt nicht 
andern, so mufi man die Liinge andern, wobei 
natiirlich das Verhiiltnis der Liinge zum Quer- 
schnitt dasselbe bleiben mufi (Beispiel: vorhan- 
dene Elektrode 10 Zoll Liinge, 20 Qu.-Zoll

20
Querschnitt; also 10 X  , z  =Ś 44 ,5 , die Elek-

4 , 0

trode wiirde also auf 44,5  Zoll verliingert wer
den). Der Energieverlust ist natiirlich jetzt 
genau so grofi wie vorher. Wenn man Liinge 
und Querschnitt nicht iindern w ill, so kann man 
auch die Stronistilrke iindern (was in der Praxis 
allerdings nicht immer angangig ist). Die an- 
zuwendende Stromstarke erhillt man durch Di- 
yision des Produktes aus Faktor i der Tabelle 
und dem Querschnitt in Qu.-Zoll durch die 
Lange. Um lierauszuiinden, ob die Elektrode 
im Ofen abkiihlt oder iiberhitzt bezw. ob eine 
Yeranderung der Elektroden sich lohnt, stellt 
man folgende Rechnung an: Ist L die Lange, 
Q der Querschnitt, I  die Stromstarke, s, e, i 
die Faktoren der Tabelle, so ist der Hilfsfaktor 

8 La =  . Der Gesamtenergiererlust in W att
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des kalten Endes der Elektrodę ist demnach 

^  4 - a I 2j, die Energiemenge in W att, die

ais Warme in den Ofen tritt, ist — a  ̂ )'
Ist letzterer W ert positiv, so geht viel Warme 
aufierhalb des Ofens durcli die Elektrodo fort, 
ist er negativ, so geht sie in den Ofen und 
erzeugt hohere Temperaturen in der Wand des 
Ofens ais im Ofen. Der Widerstands- oder 
IR --V erlust ist gleich a E l 2-W att in jeder Elek- 
trode. (Beispiel: der Gesamtenergieverlust der 
alten Elektrode 10  Zoll Lange, 2 0  Qu.-Zoll 
Querschnitt mit den ublichen 5 0  Amp. f. d. 
Qu.-Zoll war 6 ,7  7 KW fiir jede Elektrode, 
a =  0 , 0 0 0 2 5 5 ,  fiir den Ofen bleiben also nur
3 6 ,5  KW  verfiigbar, 2 1 ° /o  gehen yerloren, 
wahrend man ilm so auf die Halfte reduzieren 
kann. AuBerdem berechnet sich der Wttrme- 
abflufi aus dem Ofen zu 6,1 KW f. d. Elektrode, 
was fast ein Drittel von der im Ofen verfiig- 
baren Warme betragt. Der W iderstandsverlust 
in jeder Elektrode war nur 0 ,6 6  KW . Durcli 
Wahl der diinneren Elektrode geht also der 
Gesaintverlust yon 27 ,1  auf l l , 6 ° / o  herunter, 
die im Ofen yerfiigbare Energie steigt von 3 6 ,5  
auf 4 4 ,2  KW , also um 2 1 ,2  °/o. Die Strom- 
dichte steigt dabei auf 2 2 0  Amp. f. d. Qu.-Zoll. 
Dureh Aenderung der Stromstarke bei Bei- 
behaltung der Elektrodendimensionen kommt 
man auf 4 4 0 0  Amp. anstatt 1 0 0 0 ,  wodurch 
die 5 1/ 2 fache Warmemenge im Ofen yerfiigbar 
wird; man erhalt also einen 2 2 0  KW-Ofen 
(statt 5 0  KW), d. li. der Ofen kann viel mehr 
leisten, ais die alte Belastungsregel angibt. 
Bei Benutzung von Graphit fallt der Energie- 
yerlust noch weiter (auf 1 ,5  kg f. d. Elektrode); 
bei Benutzung von Graphitelektroden gleicher 
Abmessung steigt die Leistungsfilhigkeit des 
Ofens noch hoher. | „Met. Chera. Eng.*‘ 1'JIO 
Yol. 8  S. 2 7 6 . ]

Direkte Eisengewinnung.
G u st. A. A a r to v a a r a  teilt folgende A n a-  

ly s e  e in e s  R e n n e is e n s  mit, das nach dem 
Verfahren von Chr. Husgafvel in dem finnischen 
Eisenwerk W artsila direkt aus Seeerzen her
gestellt worden ist:

Chemiach geb. Kohlenstoff . . 0,13 °/o
S i l i z i u m ....................................................2,77 „
M a n g a n .....................................0,07 „
S c h w e f e l ....................................................0,01 „
Phosphor.....................................0,44 „

[„Suomal. Tiedeakat. Toimit.“ 1910, Ser. A, 
Tom. II, Nr. 2 S. 22.]

Martinstalil.
Martinofen mit Wasserktihlung.* [„Ir. A ge“ 

1910, 21. April, S. 922/3 .]
F. G la d k o f f :  Herstellung von hartem

Stahl durcli Zusatz von geschmolzenem Roh

eisen in der Giefipfanne. [„Gorn. J .“ 1910  
Februarheft S. 141/9.]

Stalilforingufi.
P e r c y  L o n g m u ir: Die heutige Stahlform- 

giefierei. [„Foundry" 1910 Maiheft S. 126/9.] 
C a r l  S m e r 1 i n g : D ie  T i e g e l s t a h l -

g ie B e r e i .*  (Forts. folgt.) Tiegelofen; Tiegel- 
zangen. [„Foundry" 1910 Maiheft S. 130/2.] 

GroBe StahlformguBstiicke bei der Beforde
rung durcli die Eisenbahn.* [„Foundry Tr. J .“ 
1910 Marzheft S. 128/9.]

Zomontstahl.
F. G io l i t t i  und L. A s to r r i:  U n t e r -

su ch u n g e n  iiber d ie Z e m e n ts ta h lfa b r i-  
k a tio n .*  Die Verfasser haben die Wirkung gas- 
formiger und fester Zementiermittelstudiert. [„Gaz. 
chimica italiana“ 1910, 18. Febr., S. 1/20. |

L . V e r a r b e itu n g  d e s  s c h m ie d b a r e n  
E is e n s .
"Walzen.

Abbildung und Beschreibung der neuen 
18 zolligen Kniippel- und Platinenstrafie der 
Cambria Steel Co.* [„Ir. Tr. R ev .“ 1 9 1 0 ,1 2 . Mai, 
S. 919 /24 .]

J e n o  (E u g e n )  B e n c e n l e i t n e r :  U e b e r  
H a n d e l s e i s e n  u n d  d a s  A u s w a lz e n  d e s 
s e lb e n .*  Verfasser bespricht der Reihe nach 
das Auswalzen der yerschiedenen Sorten. [„Bliny. 
Lap.“ 1910, 1 . Jan., S. 15/25.]

E r n s t  C o te l:  Ueber das Voreilen des Eisen- 
stabes beim W alzen.* [„Bany. Lap.“ 1910,
1. April, S. 439 /47 .]

J e n o  B e n c e n l e i t n e r :  Ueber die W alz- 
arbeit.* [„Bliny. Lap.“ 1910, 1 .Marz, S .273 /86 .]  
Bemerkungen hierzu von J o s e f  F in k e y . [„Bany. 
Lap.“ 1910, 15. April, S. 500.]

L e ib er :  W a lz e n sc h le ifm a sc h in e n .*  Die 
in der Quelle abgebildete und eingehend be- 
schriebene, von der NeiBer Eisengiefierei uud 
Maschinenbauanstalt Halin & Koplowitz Nachf. 
gebaute Sclileifinaschine ist fur Feinblechwalzen 
bis zu 600 mm Durchmesser und 1000 mm Ballen- 
lange bestimmt. Ihre Bauart ist insofern den 
Walzendrehbanken nachgebildet, ais die W alze 
beim Schleifen mit ihren eigenen Laufzapfen 
gelagert ist. Dem gleichen Zweck wie die er
wahnte Maschine dient ein in der Quelle ebenfalls 
beschriebener S c h le ifa p p a r a t .  [„W .-Techn.“ 
1910 Marzheft S. 153/9.]

Tachograph fiir Walzwerke.* [„Ir. Coal 
Tr. R ev .“ 1910, 25. Marz, S. 456.]

Oefen.
S r .^ n g .  J o s . P fe i l:  E in  n eu er  B an d a-  

g en w a rm o fe n  m it G e n e r a to r g a sh e iz u n g .*  
Abbildung und Beschreibung des von der Firma 
Phonix, Gesellschaft fiir den Bau von modernen
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Feuerstatten m. b. H. in Dureń, Rhld.. zum Pa
tent angemeldeten Warmofens fiir Radreifen. 
Nach Angaben aus der Praxis betr!lgt die Er- 
warinungsdauer etwa 7 Minuten und der Brenn- 
stoffverbrauch etwa 7 bis 8  kg minderwertige 
Magerkohle. Die Gęsamtkosten eines derartigen 
Bandagenfeuers stellen sich auf 900 Ja. [„Glaser“ 
1910, 1. Marz, S. 103.]

N e u e s  U m s c h a lte -  
y e n t i l  fiir R e g e n e r a -  
t iy fe u e r u n g e n .*  (Ab
bildung 9.) Die Ausbil
dung dieses Yentils ist 
auf Grund sorgfaltiger 
Beobachtungen an einem 

Siemens - SchweiBofen 
eines Hiittenwerkes der 
Oesterr. Alpinen Montan- 

gesellschaft erfolgt.
[„ G ieB erei-Z g.“ 191 0 ,
1 . Marz, S. 139/42.]

Sclioron.

U n i v e r  s a l  s c h e r e  fiir [ -E ise n , W inkel- 
eisen und Bleche.* Der Antrieb erfolgt durch 
einen 25pferdigen Elektroinotor. Die Maschine 
wurde von der Corington Machinę Company in 
Covington, Virginia, fiir die Maryland Steel 
Company iu Sparrows Point geliefert. [„Engi- 
neering" 1910, 27. Mai, S. 678.]

Panzerplatten.
U g o  F. G r e g o r e t t i :  Die nach dem Krupp

schen Yerfahren hergestellten Panzerplatten.* 
(Die yorliegende Arbeit ist nicht ganz cinwandfrei.) 
[„Rew Met.“ 1910 Aprilheft S. 2 6 0 /8 5 ; nach 
„Revista Marittima“ 1908, Nov.]

Riiliren.
M. D e r  er: U e b e r  R o h r e n f a b r i k a t io n .*  

W ortlaut des yom Verfasser auf der General- 
yęrsammlung des Ungarischen Berg- und Hiitten- 
mannisclien Yereins im Jahre 1909 in Kremnitz 
gehaltenen Yortrages iiber die Herstellung ge- 
schweiBter und ungeschweiBter Rohren. [„Banya- 
sza ty“ 1910, 1. April, S. 404 15.]

Dr. S. H a u s e r :  Neuere Yerfahren zur Her- 
stellung nalitloser Rohre in Pilger- und Kaliber- 
wąlzwerken.* (Fortsetzung.) Ygl. „Stahl und 
E isen“ S. 539. [„Metallr. Ind.“ 1910, 10. Marz, 
S. 1 /6 ; 25. Marz, S. 1/5; 25. April, S. 1/8.] 

N e u e s  V e r fa h r e n  zu r  H e r s t e l lu n g  a u to -  
g en  g e s c h w e iB te r  G a sr o h r en . Nach dem 
Yerfahren von A le x a n d e r  B a s t ia n  werden die 
Rohren aus Bandeisen zu Schlitzrohren gezogen  
oder gewalzt. Diese Schlitzrolire werden auf 
automatisch arbeitenden ScbweiBmaschinen, die 
zwei bis yier SchweiBstraBen nebeneinander haben, 
automatischgeschweiBt. BeziiglichnahererEinzel- 
heiten und derKostenberechnungsei aufdieQuelle 
yerwiesen. [„Eisen-Zg.“ 1 9 1 0 ,1 9 .M arz,S. 177/8.]

Dr. R. G r im s h a w :  S e lb s t t a t ig e  R o h r-  
p u t  z m a s c h in e .*  Diese von der Robinson 
Automatic Machinę Company in Detroit, Michi
gan, gebaute selbsttatig wirkende ]\rascliine be
sitzt fiinf Polierrader, die in einem W inkel von 
30 0 zu dem zu polierenden Rohr stehen. Sie 
poliert 800 in Rohr in 10 Stunden. [„Z. f. 
W erkz.“ 1910, 25. April, S. 289.]

Dralit.
G e w e c k e :  E in ig e  Y e r su c h e  zu r  

K la r u n g  d es  V o r g a n g s  beim  D r a h tz ie h e n .*  
In einer friiheren Arbeit iiber die Struktur- 
yeranderungen des Kupfers beim Drahtziehen 
(Dissertation Darmstadt 1909) hat der Verfasser 
einen Beitrag zur Tlieorie des Drahtzuges ge
liefert. Die yorliegenden Untersuchungen bilden 
die Erganzung hierzu; die gewonnenen Resultate 
gelten nicht nur fiir Kupfer sondern auch fiir 
die anderen dehnbaren Metalle. [„Dingler“ 1910,
2. April, S. 193/6.]

Der Humplireysche Drahtzug.* [„Ir. A ge“ 
1910, 28. April, S. 973/7 .]

GlUhen und Hiirteii.
Harteofen mit Oelheizung.* [„Z. f. prakt. 

Maschinenbau“ 1910, 4. ZMai, S. 901.]*
E. F. L a k e: Hartę- und Gliihofen mit Ober- 

und Unterfeuerung.* [„Z. f. prakt. Mascliinen- 
bau“ 1910, 2. Marz, S. 469 /73 .]

Ueber Schnellstahlharten und die Mittel 
dazu.* [ ,D t . Metallind.-Zg . 14 1910, 23. April, 
S. 527 /31 .]

Yerzinken.
Herstellung von galvanisiertem Eisen- oder 

Stahldraht unter Yerwendung des elektrischen 
Stromes.* [„A nz.f.d .D rahtind .“ 1910, 1 0 .April, 
S. 136.]

Abbildung und Beschreibung einer von der 
Globe Machinę & Statnping Company in Cleve- 
land, Ohio, gebauten Anlage zum Yerzinken nach 
dem Sherardisier-Verfahren.* [„Ir. A ge“ 1910, 
7. April, 804 /5 .]

Yerzinkereianlage in Chelsea.* [„Engineera 
1910, 15. April, S. 391.]

Abbildung 9. Neues Uni8chaUcventil fur Rogenorativfeuerungen.
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Innere Verzinkung, Yerbleiung usw. von 
llohlkorpern nacli dem Yerfahren von 2)r.=^ng. 
Carl Weidmann (D. R. P. 216 909).* [„Met.-
Teclin.1' 1910, 28. Mai, S. 170.]

Yerzinnen.
Feuer verzinnung von Drilliten. [„Met.-Techn. “ 

1910, 2. April, S. 107.]

M . W e ite r v e r a r b e itu n g  d e s  E is e n s .

Presseu.
E in e  g e w a lt ig e  K n ie h e b e lz ie h p r e s s e .*  

Diese speziell fiir die Herstellung nahtloser Stalil- 
silrge bestimmte Maschine wurde von der Ferra- 
cute Machinę Co. in Bridgeton. N. J ., geliefert. 
[„Z. f. prakt. Maschinenbau” 1910, 16. Miirz, 
S. 583.]

Ein Beitrag zur Kenntnis des Schmiede- 
pressens.* [ „Ulil. Wochenschr. f. Ind. u. Techn.u 
1910, 3. Miirz, S. 21; 7. April, S. 2 9 /3 0 .|

A. J o h n  en : N i e t en p r e s se . * Abbildung 
und Besclireibung einer Spezialmaschine zur 
Herstellung von Nieten iiber 10 mm Durch
messer, die nacli Art der Reibungsspindelpresse 
mit beschleunigtem Niedergang arbeitet. [„Z. 
f. W erkz.“ 1910, 15. April, S. 269/70.]

C .K r iig e n e r :  Schutz yorrichtung an Pressen.* 
[„Z. f. prakt. Maschinenbau" 1910, 4. Mai, 
S. 905/6.J

Schweifien.
A u to g e n e  S c h w e if iu n g . A. L e C ha

t e l i e r  macht einige Bemerkungen zur Arbeit 
von Fremont (vergl. S. 1125). Erwiderung des 
letzteren. [„G en.Civ.“ 1 9 1 0 ,1 9 .Marz, S .292/3.] 

Das autogene Schweifien der Metalle.* [„Ir. 
Tr. R ev .“ 1910, 14. April, S. 727/30.]

J. A y n e  sclilagt fiir die Bezeichnung a u to 
g e n e  S c h w e if iu n g  den Ausdruck S c h m e lz -  
s c h w e iB u n g  vor. Von anderer Seite wird 
fiir das autogene Schneiden das W ort S c h m e lz -  
sc h n e id e n  oder B r e n n sc h n e id e n  yorgeschla- 
gen. [„Z. d. A llg.Deutsch.Sprach-Vereins“ 1910  
Slaiheft S. 143.]

H a n s H e r z fe ld :  Neue Anwendungen der 
entleuchteten Flamme zum Schweifien, Loten und 
Trennen der Metalle.* [„Yerh. Gewerbfl.Ł 1910 
Maiheft S. 331/6.]

Versuche mit autogen geschweifiten Blech- 
stiicken und Kesselteilen.* [„Z. f. Dampfk. u. M.Ł 
1910, 27. Mai, S. 218 /21 .]

Herstellung grofier Gefafie mittels der auto
genen Schweifiung.* [„Autog. Metallb.“ 1910,
15. April, S. 52/3 .]

Autogene Schweifiung von Strafienbahn- 
schienen.* [„Autog. Metallb.“ 1910, 15. April, 
S. 46 /8 .]

Elektrische und autogene SchweiCung. [„En- 
gineeringŁ 1910, 4. Marz, S. 285/7.]

A. P o l i t z :  Die Azetylenschweifiung im 
Kesselbau. [„Z. f. Dampfk. u. M.“ 1910,
29. April, S. 17 7/8.]

A. S c o t t  J o u n g e r :  Schiffsreparaturen
mittels der elektrischen und autogenen Schwei
fiung. [„Rev. M et.“ 1910 Maiheft S. 378 /404 .]

Elektrisches Schweifien.* [„Ir. Coal T r .R ev .“ 
1910, 4. Marz, S. 335/6.]

B r u n o  L o e w e n h e r z :  Dio elektrischen 
Schweifimaschinen der Allgemeinen Elektrizitats- 
Gesellschaft. [„Z. f. prakt. Maschinenbau1* 1910,
27. April, S. 827/33 .]

Tlicrmitrerfaliren.
A l. P a r m a :  Ueber das al u min o thermische 

Yerfahren.* [„Oest. Z. f. B. u. H .“ 1910,
30. April, S. 237 /40 .]

S c h a p e r :  N a ch sp a n n en  a u s g e b o g e n e r  
F 1 a c h e i s e n s t a b e m i t t e l s  d e s  T h e  r m i t - 
v c r f a h r e n s .*  Besclireibung des der Firma 
Albert Hasenkamp in Essen patentierten Ver- 
fahrens (D. R. P. 187 899) zum Nachspannen 
der Schriigstiibe bei eisernen Briicken. [„Zen- 
tralbl. d. Bauv.“ 1910, 19. Miirz, S. 158/9.]

Eiseubalinwagen.
C A. S e le y :  Verwendung von Stahl beim 

Bau roń Giiterwagen.* [„Z. Franki. Inst.“ 1910  
Aprilheft S. 278/95 .]

Ketteu.
K e t t e n h e r s t e l lu n g  von  H an d  und a u f  

m a sc h in e lle m  W eg e .*  Methoden zur Her
stellung von Ketten fiir Krane und Kriegsschiff- 
anker. Gewohnliche und kalibrierte Ketten. Ma- 
schinengeschweifite Stahlketten. Schweifien mit
tels Maschinenhammers. Schweifimaschinen. [„Z .f. 
prakt. Maschinenbau*1 1910, 23. Murz, S. 585/9.]

Forderseile.
F o r d e r s e i le  m it e in g e f lo c l i t e n e n  S ig -  

n a ld r a h t e n .  Die Firma Adolf Deichsel in 
Zabrze bringt seit einiger Zeit flachlitzige 
Forderseile in den Handel, in die isolierte 
Signaldrahte eingeflochten sind. Auf der Konigs- 
grube in Oberschlesien sind seit Oktober 1909  
zwei derartige Seile von 300 m Lange und 
42 mm Durchmesser, bestehend aus je 6 Litzen  
aus Original-Pflugstahldraht von 155 kg Bruch- 
belastung, eingebaut. Jedes Seil enthalt 4 Yon
einander gut isolierte Kupferdrahte von je
2,5 qmm Querschnitt. 2 Drahte dienen zur 
elektrischen Beleuchtung der Forderschalen. 
einer fiir die Teleplion- und einer fiir die Sig- 
nalglockenleitung. [„Z. f. B. H. u. S." 1910 
Nr. 2 S. 110.]

N .  E ig e n s c h a f t e n  d e s  E i s e n s .

H a n s G e o rg  M o lier : Ueber die Berech
nung des Wirbelstromes im Eisen. [„Ber. d. Phys. 
Ges.“ 1910, Heft 8 , S. 385/402 .]
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W . S ch m id t:  D ie  s p e z i f i s c h e  und E r 
s t  arru n gs-W & r me des g e s c h m o lz e n e n  R o h 
e ise n s .*  Die Bestimmungen wurden nach der 
Eisschmelzmethode in einem Eiskalorimeter aus- 
gefiihrt, und zwar in der W eise, daB das ge- 
schniolzene Eisen, dessen Temperatur mittels 
eines Pyrometers fortlaufend geinessen wurde, 
in einem in der Mitte des Kalorimeters stehen
den, mit Magnesit ausgefiitterten Messingtiegel 
eingegossen wurde, dort erstarrte und dann 
langsam abkiihlte. Die bei dem Yersuch un- 
vermeidlichen Fehlerąuellen, die dadurch ent- 
standen, daB geringe Mengen des Eises durch 
die von auBen zutretende Warme oder durch 
Strahlung des zum EingieBen benutzten erhitzten 
Tiegels schmolzen, und ferner dadurch, daB die 
Temperatur des fliissigen Eisens wahrend des 
Transportes vom Ofen zum Kalorimeter und 
wahrend des Umgiefiens etwas zuriickging, wur
den durch eine Reihe blinder Versucbe in ihrer 
GroBe bestimmt und bei der Berechnung der 
Ergebnisse beriicksichtigt. Ais Versuchsmaterial 
diente weiBes schwedisches Holzkohleneisen, das 
nach dem Einschmelzen einen Kohlenstoffgehalt 
von durchschnittlich 4 ,35  °/o aufwies, also mit 
hinreichender Genauigkeit dem bei 1 1 3 0 °  C 
konstant erstarrenden Eutektikum Mischkristalle- 
Zementit mit 4,2 °/o Kohlenstoff entspracli. Das 
Eisen wurde bei yerschiedenen Temperaturen, in 
fliissigem und erstarrtem Zustande, in das Ka
lorimeter gebracht und darin auf 0 ° abgekuhlt, 
wozu im Mittel 8  bis 10 Stunden erforderlich 
waren. Auf diese W eise ergab sich ais spezi
fische Warme des geschmolzenen Roheisens von 
nahezu eutektischem Kolilenstoffgehalte fiir das 
Temperaturintervall

1175 bis 1275° C, der W ert 0 ,3136 ,
1275 „ 13750 C, „ „ 0 ,3216 .

Die auf 1 g  bezogene Schinelzwarme des 
weiBen Roheisens wurde zu rund 59 W E be- 
stimmt. [„Met." 1910, 22. Marz, S. 164/8 .]

R. K o n s t a n t i n o w :  U e b e r  d ie  P h o s -  
p li i d e d e s  E i s e n s .*  Der Yerfasser hat das 
System Eisen-Phosphor einer ęingelienden me
tallographischen und thermisch - analytischen 
Untersuchung unterworfen. Das Eisen, aus dem 
die Schmelzen bereitet wurden, enthielt 0,07°/o 
Kohlenstoff, 0 ,40  °/o Mangan, 0 , 0 2  °/0 Schwefel,
0,01 °/o Phosphor und Spuren Silizium. Das 
Schmelzen geschah in Kryptolofen in besonders 
zubereiteten Doppeltiegeln (M agnesittiegel in 
Graphittiegel), um das Eindringen der Gase aus 
dem Ofen in den Tiegelinhalt zu rerhindern. 
Zur Yerhiitung einer Oxydation geschah das 
Schmelzen unter einerChłorbariumschicht. Zunachst 
wurde durch unmittelbares Zusammensclimelzen 
von Eisen in Form feiner Spane mit Phosphor 
ein leicht schmelzbares Gemisch hergestellt und 
dieses dann mit Phosphor gesattigt; die maxi-

male Sattigung betrug 21 °/o Phosphor. Die 
thermischen Messungen wurden mit Hilfe des 
Registrierpyronieters von Kumaków unter Be
nutzung des Le Chat.elierschen Normal-Thermo- 
elementes ausgefiihrt. Ais Sclimelztemperatur 
des reinen Eisens wurden nach der des Platins 
(1780  °) und Nickels (1451 °) 1 5 1 4 °  erm ittelt; 
die Ergebnisse samtlicher thermischen Messungen 
sind in nachstehender Zahlentafel zusammen- 
gestellt. Das nach diesen Zahlen zusammengestellte 
Schmelzdiagramm Abbildung 10 besteht aus drei 
Zweigen A B , BC und CD. Der erste Zweig, 
fiir das Eisen, A B, ist wegen der besonderen 
Bedeutung der Schmelzen dieses Gebietes fiir 
die Technik der am eingeliendsten untersuchte 
Teil des Diagramms. Auf demselben scheiden 
sich feste Losungen von Phosphor in Eisen aus, 
dereń Grenzkonzentration von Stead zu 1,7 °/o 
Phosphor ermittelt wurde. Dementsprechend 
weisen die Erstarrungskurven der Schmelzen 
von 0 bis 1,7 °/o Phosphor je ein thermisches 
Halten auf, das dem Beginn der Erstarrung 
entspricht. Bei Schmelzen mit hoherem Plios- 
phorgehalt treten sekundare Haltepunkte auf, 
die dem Eutektikum entsprechen. Dieses Eu
tektikum zeigt groBe Neigung zur Unterkiihlung, 
was durch thermische Spriinge bei der Er
starrung zum Ausdruck kommt. Um die nor- 
male Lage des Eutektikums zu erhalten, muBte 
die Schmelze durch Eintragen kleiner Stiicke 
Eisenphospliid geimpft werden. Die von dieser 
Zone genommenen Kleingefiigebilder bestatigen 
die Struktur der auf dem Eisenzweige liegenden 
Schmelzen. Durch Zusatz von Phosphor zu 
Eisen nimmt der Bruch ein grobkristallinisches 
Aussehen an, wobei die GroBe der Kristall- 
flachen mit zunehinendem Phosphorgehalt wachst; 
sie erreiclit ihr Maximum bei l°/o  Phosphor 
und nimmt dann wieder ab.

Auf dem Zweige BC scheiden sich Kristalle 
von Fe3P  aus. Dieser Zweig steigt allmahlich 
von B zu C, und die einzelnen Erstarrungs- 
kurven weisen je zwei Haltepunkte auf; der eine 
steigt regelmaBig an und entspricht der Aus- 
scheidung der primareń Phosphidkristalle, der 
andere (eutektisclie) bei konstanter Temperatur 
nimmt allmahlich bis zum Punkte C ab. Auf 
dem letzten Zweige des Diagramms CD laBt 
sich eine rasche Temperaturerhohung der Aus
scheidung der primaren Kristalle beobachten, 
wobei auf den einzelnen Erstarrungskurven 
sekundare Haltepunkte auftreten, die bis zu D 
abnelimen. Der Charakter dieser sekundaren 
Haltepunkte ist je nach den Abkiihlungsbedin- 
gungen yerschieden; bei ruhiger langsamer Ab- 
kiihlung der Schmelzen dieses Gebietes erfolgt 
die endgiiltige Erstarrung bei inkonstanter 
Temperatur im Interyalle von 9 0 0 °  bis 1000°  
und ist von thermischen Spriingen begleitet, die 
bis zu 1 0 0 °  erreichen. Wenn man aber diese



29. Ju n i 1910. E igenschaften  des Eisens. Stulił und Eison. 1121

Schmelzen beim Erstarren mit Stiickchen einer 
das Phospliid Fe:jP  enthaltenden Schmelze impft, 
so liegen die sekundiiren Haltepunkte bei einer

Abbildung 10. 
Zustandsdiagranim dor EiBen-Phosphor-Sclimelzen.
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konstanten Temperatur, die der Linie CG ent- 
spricht. Bei samtlichen Schmelzen von der Zu
sammensetzung C bis D, die sich gegeniiber 
Fe.,P stark unterkuhlen lassen. erfolgt dio 
fernere Erstarrung, bei der Temiieratur unter- 
lialb CG nach Ausscheidung der primaren Kri- 
stalle, auf der Kurye CB'. Die mikroskopischen 
Untersuehungen bestatigen die Annahme beziig- 
lich der Unterkuhlungserscheinung der Schmelzen 
bei der Linie CG. [„Z. f. anorg. Chem.“ 1910  
Heft 3 S. 209 /28 .]

G. G o ld b e r g :  D ie  E ig e n h e ite n  von
M e ta lle n  und M e ta llv e r b in d u n g e n . Der 
Aufsatz enthalt auf dem Gebiet der Metallo- 
graphie des Eisens in grofierer Anzahl irrige 
Anschauungen und unsachgemafie Ausdriicke, so 
dafi seine Lektiire einen Genufi lmmoristischer 
Art bietet. [,,GieB.-Zg.“ 1910, 15. Febr., S. 101;
1 . Marz, S. 133.]

L. G r e n e t :  U eb er  d a s  Z e m e n t i e r e n  
s i l i z iu m h a lt ig e r  E is e n s o r t e n .  Ein hoher 
Siliziumgehalt beeintrachtigt im allgemeinen die 
Kohlenstoffaufnahme bei dem Einsatzverfahren. 
Verstiche an einem Eisen mit 3,2 Silizium 
zeigten, daB derartiges Eisen bei dem Zemen
tieren mit Knochenkohle nur sehr wenig Kohlen
stoff aufnimmt, bei dem Einsatz in gelbes Blut- 
laugensalz dagegen gut zementiert wird. [„Compt. 
rend.“ 1910, 1 1 . April, S. 921/2 .]

E lm e r  E. E a k in s :  D ie  Che m ie d es G uB 
e is e n s .  Aluminium, Silizium und Mangan be- 
wirken eine Verringerung der Lunkerbildung; 
Phosphor und Schwefel sowie eine hohe GieB- 
wSrme begiinstigen die Lunkerbildung. Weifies 
Eisen neigt mehr zu Blasenbildung ais graues 
Eisen. Ais Gase kommen fiir die Blasenbildung 
hauptsachlich Wasserstoff, Stickstoff und Kohlen- 
oxyd in Betracht. Die Schwindung des weiBen 
Eisens ist grofier ais die des grauen Eisens. 
Mangan erhoht die Schwindung, Phosphor ver- 
ringert sie. [„Ir. A ge“ 1910, 12. Mai, S. 1146.]

E lm e r  E. E a k in s :  D er  E in flu B  b estim m 
te r  E le in e n te  a u f  d ie  E ig e n s c h a f t e n  von  
E isen  und S ta h l. Der Verfasser bespricht 
den EinfluB von Kohlenstoff, Silizium, Phosphor, 
Schwefel und Mangan auf GuBeisen und Stahl, 
ohne aber etwas Neues zu bringen. [„Ir. Tr. 
R ev.“ 1910, 26. Mai, S. 1030/2 .]

P a u l  L. H e r o u l t :  E in flu B  d er G a se  im 
S ta h l.  Verfasser fiihrt das Auftreten von Blasen 
nicht auf die Gegenwart von W asserstoff und 
Stickstoff, sondern auf die Bildung von Kohlen- 
oxyd zuruck. [„ Ir .A g e“ 1910, 19. Mai, S. 1170.]

D o n a ld  M. L e v y :  S c h w e fu lin a n g a n  in 
E is e n  und S ta h l. Fiir die Art und Vertei- 
lung des Mangansulfides im Eisen sind auBer 
der enthaltenen Menge drei Faktoren mafi- 
gebend: sein Schmelzpunkt. seine Loslichkeit
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und schlieBlich die Zusammensetzung des be- 
treffenden GuBeisens oder Stahles. Das reine 
Schwefelmangan hat einen etwas niedrigeren 
Schmelzpunkt ais reines Eisen, bei etwa 1400 °C. 
Entsprechend der Zusammensetzung des Stahles 
ist das Mangansulfid nicht immer rein, sondern 
enthalt oft wechselnde Mengen von Eisen oder 
Mangan, wodurch sein Schmelzpunkt natur- 
gemilfi etwas sinkt. Wenn auch die Haupt- 
menge sich aus dem Eisen abseheiden liiBt, so 
wird doch immer eine kleine Menge in dem 
fliissigen Metali zuriickgehalten, die erst nach 
dem Erstarren des Eisens auch fest wird. Sie 
gelangt dann in Form von Tropfchen, Kiigel- 
chen oder zerdriickten Pliittchen zwischen den 
Primilrkristallen zur Ausscheidung, und zwar 
bei niedrig gekohlten Stahlen innerhalb der 
Ferritkristalle, bei hochgekohlten Stilhlen an 
den Riinderu des Zementits in dem Perlitgefiige. 
Bei GuBeisen hat das Mangansulfid in seiner 
Verteilung, Form uud Abscheideternperatur einige 
Aelinlichkeit mit dem Eisensulfid. Das ober- 
lialb der Loslichkeitsgrenze im UeberschuB vor- 
handene Sullid (etwa 0,30 °/o Schwefelmangan 
entsprechend 0,11 °/o Schwefel) erstarrt vor dem 
GuBeisen und kommt deshalb gelegentlich ais 
Primarkristalle im Perlitgefiige vor; der Eest 
des Mangansulfids bleibt in der Mutterlauge 
gelost und scheidet sich in runder oder ungleich- 
iniiBig zerdrućkter Form bei etwa 1130° C in 
dem Zementitgefiige, oft an den Begrenzungs- 
fliichen des Perlits und Zementits, aus. Bei 
abnenmendem Mangangehalt, wenn das Mangan 
zur Bindung des ganzen Schwefels nicht aus- 
reicht, zeigt das Stilfid die Komplexbildung yon 
Mangan - Eisen - Sulfid, wobei das Mangansulfid 
oft in taubengrauen Kristallen in Tropfen von 
gelbbraunem Eisensulfid eingebettet ist. Ein 
Teil des Mangans kann allerdings auch noch 
in anderer Form zugegen sein, ais Oxyd oder 
Silikat, wobei eine entsprechende Menge Schwe
fel zur Bindung an Eisen frei wird. Wicli- 
tig  ist hierbei die Tatsache, daB das Schwefel
mangan in Silikaten loslich ist, wodurch die 
wirksame Abscheidung des Schwefels durch Man
gan im Miseher auch zu erkliiren ist. Da die 
chemische Analyse iiber die Form, in welcher der 
Schwefel im Eisen entbalten ist, keine Aus- 
kunft erteilen kann, so ist eine mikroskopische 
Untersuchung fiir solche Zwecke besonders wert- 
voll. [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 18. Febr., 
S. 249.]

G e o r g e  W . F u l le r :  Ueber die Korrosion 
von Metallen durch W asser. [ ,E n g . R ec.“ 1910,
23. April, S. 550 /1 .]

E. H e y n  und 0 . B a u er : U e b e r  den
A n g r i f f  d es  E is e n s  d u rch  W a s s e r  und  
w a s s e r ig e  L o su n g e n . III. M it te i lu n g . Die 
Arbeit stellt eine Fortsetzung und ErgHnzung 
der II. Mitteilung derselben Yerfasser „Ueber den

Angriff des Eisens durch W asser und wasserige 
Losungen “ (vgl. „Stahl und E isen“ 1908 S. 1564) 
dar. Nach der Theorie von Cushman wird der 
RostprozeB durch Verunreinigungen, die sich im 
Eisen befinden und mit diesem galvanische Ketten 
(Lokalelemente) bilden, eingeleitet und beschleu- 
nigt. Geliinge es also, chemisch reines Eisen 
herzustellen, so diirfte der das Rosten einleitende 
V organgFe -f- 2 H‘ =  Fe" - f  H 8 nicht eintreten, 
das Eisen muBle infolgedessen rostfrei bleiben. 
Verfasser sind der Meinung, daB das Yorhanden- 
sein von urspriinglichen Lokalelementen im Eisen 
wohl einen EinfluB ausiiben kann auf die Zeit, 
die zwischen dem Eintauclien der Probe in das 
W asser und dem Beginn des sichtbaren Rost- 
angriffes yergekt, daB aber der geringe Unter
schied in dieser „Einleitungszeit“ ohne prak- 
tische Bedeutung gegeniiber dem Rostangriff 
nach langerer Versuchsdauer is t ,  solange es 
sich um Fliissigkeiten haudelt, bei denen das 
wahrend der Versuchsdauer in Losung bleibende 
Eisen gegeniiber dem ais Rost ausgefallten ver- 
nachlassigt werden kann. Dies trifft aber bei 
W asser und bei neutralen Salzlosungen erfah- 
rungsgeinaB zu.

Eine in neuerer Zeit oft angeschnittene Frage 
ist die, welche Eisensorten, FluBeisen, SchweiB- 
eisen oder GuBeisen, am schnellsten durch Rost 
zerstort werden. Soweit ruhendes W asser in 
Betracht kommt, ist die Frage yon untergeord- 
neter Bedeutung. Durch Dauerversuche (19 Mo- 
nate Versuchsdauer) konnte festgestellt werden, 
daB der Rostangriif sowolil yon SchweiBeisen 
ais auch yon GuBeisen zeitweise groBer, zeit- 
weise kleiner ist ais der von FluBeisen. Man 
findet also beziiglich der Starkę des Rostangriffes 
eine andere Reihenfolge der drei Eisensorten, 
je nachdem der Versuch abgebrochen wird. Dic 
Unterschiede liegen innerhalb der Grenze +  1 0  °/o. 
W ar das W asser, in dem sich die Eisensorten 
befinden, in Bewegung, so war der Angriff des 
yerwendeten GuBeisens im allgemeinen wesentlich 
starker ais derjenige der yerwendeten schmicd- 
baren Eisensorten. Der hierdurch bedingte schein- 
bare Vorzug des yerwendeten FluBeisens gegen- 
iiber dem yerwendeten GuBeisen wird aber zum 
Teil dadurch wieder ausgeglichen, daB der An
griff des FluBeisens i u bewegtem W asser sehr 
ungleichmaBig vor sich geht, so daB sich Stellen 
geringeren Angriffes neben sehr starken An- 
fressungen finden. Bei den yerwendeten GuBeisen- 
sorten war der Angriff in der Regel gleichmaBig. 
Auf die nocli weitverbreitete irrige Anschau- 
ung, daB der Saureangriff einen MaBstab fiir 
die Starkę des Rostangriffes darstellt, ist auch 
in yorliegender Arbeit wieder hingewiesen. Fiir 
die drei untersuchten Eisensorten FlnBeisen 
SchweiBeisen, GuBeisen ergaben sich bei Yer
wendung einprozentiger Schwefelsaure folgende 
Gewichtsabnahmen:
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FluBeisen : SchweiBeisen : GuBeisen = 1 : 2  
: 100 und bei Verwendung von W asser, das 
standig mit Kolilensaure gesattigt gehalten wurde: 
FluBeisen :ScliweiBeisen:GuBeisen =  1 :1 ,3 1 : 4,3.

Rostversuclie mit Losungen zweier Salze er- 
gaben folgendes: Die Schutzwirkung des Na-
triumkarbonates wird durch Zusatz schon ge
ringer-Mengen Kochsalz aufgehoben, desgleichen 
die Schutzwirkung des Kaliumbicliromates. Am- 
moniumchlorid hat auf Natriumkarbonat ahnliche 
Einwirkung wie Natriumohlorid, doch ist die W ir
kung schwUcher ais bei Natriumchlorid. Zusatz 
von Natriumsulfat ubt keine wesentliclie Wirkung 
aus. Endlich wurden noch Rostversuche bei hohe
ren Warmegraden ausgefiihrt. In allen Fallen 
trat mit der Erliohung der Temperatur eine er- 
hebliche Yerstarkung des Rostangriffes auf. Die 
Steigerung des Angriftes ging bis zu einer be
stimmten, bei etwa 60 bis 80° C liegenden Tem
peratur, bei noch weiterer Steigerung der Tem
peratur sank das Angrifl'svermogen wieder. Zum 
ScliluB werden einige Bemerkungen iiber den 
EinfluB von Schutzschichten auf das Rosten von 
Eisen gemacht. [„Mitt. Materialpr.-Amt“ 1910 
Heft 2/3 S. 62.]

Dr. K. A r n d t :  Das Rosten verschiedener 
Eisensorten an feuchter Luft. [„Chem.-Zg.“ 
1910, 23. April, S. 425/6 .] Verf. berichtet iiber 
eigene Versuche.

A u f f a l l i g e  K o r r o s io n  d u r c h  e in e n  
D a m p f s t r a h  1. Die mechanische Stokereinrich- 
tung eines Lancashire-Kessels wurde durch Dampf 
betiitigt. Zwecks Ueberhitzung des Dainpfes 
wurde das Dampfzufuhrungsrohr in einem Feuer- 
zng gelagert. Das Rohr enthielt eine Undiclitig- 
keit und der austretende Dampf im Yerein mit 
der angesaugten Flugasche arbeiteten ein Loch 
durch die ganze Dicke des 20 mm starken 
Kesselbleches. [„Engineer“ 1910, 22. April, 
S. 416.]

G. v. K n o r r e :  Ueber die Einwirkung von 
Seewasser auf Eisen, das mit anderen Metallen 
in Beriihrung steht. (Wird fortgesetzt.) [„Yerh. 
Ge\verbfl.“ 1910 Aprilheft S. 265 /76; Mailieft 
S. 313 /25 .]

Rostgefahr bei Gasrohrleitungen. [„Met.- 
Teclin.* 1910, 2 1 . Mai, S. 164/5.]

W .E is e le :  Gefahrdung von Gas- und W asser- 
leitungen durch Starkstrome. [„J. f. Gasbel.“ 
1910, 9. April, S. 324/6 .]

S. S. K n ig h t:  S e ig e r u n g s e r s c h e in u n g e n  
im G u B stah l.*  Verfasser bespricht auf Grund 
eigener Yersuche die bekannte Tatsache, daB 
an verschiedenen Stellen des Querschnitts eines 
Stahlblocks die chemische Zusammensetzung eine 
andere ist. [„Ir. Coal Tr. R ev .“ 1910, 1. April, 
S. 481.]

XXVI.30

O .  L e g ie r u n g e n  u n d  V e r b in d u n g e n .

Ferrosilizium.
F e r r o s i l i z i u m .  Auszug aus dem Bericht 

der englischen Untersuchungskommission iiber 
die Bildung giftiger und explosibler Gase aus 
Ferrosilizium (vgl. „Stahl und E isen“ 1910 
S. 463). [„GieB.-Zg.“ 1910, 15. April, S. 246.]

H e r s t e l lu n g  und T r a n s p o r t  v o n F o r r o -  
s i l iz iu m . Auszug aus dem amtlichen Bericht 
des Board of Trade. (Vgl. „Stahl und E isen“ 
1910, 16. Marz, S. 463.) [„Met. Chem. E ng.“ 
1910 Marzheft S. 133.]

Nickolstalil.
H o m a n n : Verwendung von Nickelstahl im 

Briickenbau. [„Zentralbl. d. B auv.“ 1910,
27. April, S. 233/4 .]

Kupferlegioriingen.
K u p f e r  - E i s e n  - L e g ie r u n g e n .  Ver- 

suclie, die Eigenschaften von Eisen durch Kupfer- 
zusatz zu verbessern, haben gute Ergebnisse 
geliefert. Eino Legierung mit 0,1 % Kupfer er- 
holite die Streckgrenze auf 3835 kg/qcm, eine 
Legierung mit 7 % Kupfer auf 8990 kg/qcin. 
Diese Ergebnisse wurden bei Versuchen mit nicht 
ausgegluhten Legierungen erzielt, wahrend aus- 
gegliilite Probestiicke eine Streckgrenze von 
2600 kg/qcin fiir die lprozentige Legierung, 
und eine Streckgrenze von 4160 kg/qcm fiir die 
7 prozentige Legierung ergaben. [„Zeitschr. f. 
prakt. Maschinenbau" 1910, 13. April, S. 762.]

.T. E s c a r d :  Die Speziallegierungen von 
Kupfer, Jironzeund Messing mit Mangan, Siiizium, 
Chrom, Wolfram und Yanadium.* [„Oest. Z. f. B.
u. 11.“ 1910, 9. April, S. 2 0 1 /6 ;  16. April, 
S. 215 /7 .]

Schuelldrelistalil.
W a l t e r  C a r t e r :  E n t w i c k l u n g  und

A n w e n d u n g  d e r  n e u e n  S c h n c l l d r e h -  
s t a l i l e .  Der Verfasser bespricht, ohne im 
wesentlichen etwas Neues zu bringen, in kurzeń 
Ziigen die Entwicklung der Schnelldrehstahle und 
an einigen Beispielen die damit erzielten Erfolge. 
[„Ir. Tr. R ev .“ 1910, 10. Marz, S. 480 /3 .]

W . G. S m ith :  Ueber Schnelldrehstahl und 
seine Warmebehandlung. [„Eng. News" 1910,
2 1 . April, S. 459 /60 .]

P .  M a te r ia lp r iifu n g .

1 . M e ch a n isch e  P riifu ng.

J. O. R o o s a f  H je lm sa te r :  Bericht iiber 
die Tatigkeit der Materialpriifungsanstalt an der 
Kgl. Techn. Hochschule in Stockholm. [„Jernk. 
Ann.“ 1910 Heft 1 S. 1/27.]
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J a h r e s b e r ic h t  des N a t io n a l  P h y s ic a l  
L a b o r a to r y . Aus dem Jahresbericht seien 
folgende Ergebnisse liervorgehoben: Dr. Stanton 
hat seine Ermiidungsversuche an ringformigen 
Probekorpern aus Eisen bei einer Lastwechsel- 
zahl von 2200 i. d. Min. fortgesetzt. Zum Yer
gleich wurden an Probestaben aus demsclben 
Materiał Versuche an einer Dauer versuchs- 
maschine Wohlerscher Bauart angestellt, die 
eine gute Uebereinstimmung mit den erstge- 
naunten Versuchen ergaben. Entgegen anderen 
Forschern vertritt Stanton die Ansieht, dafi 
die Arbeitsfestigkeit dos Materiales bei Dauer- 
beanspruchung unabhiingig von der Lastwechsel- 
geschwindigkeit ist, und dafi weder Schweifieisen 
noch hochkohlenstoffhaltiges Eisen bei hoher 
Lastwechselgeschwindigkeit gegeniiber zahem und 
weniger kohlenstoffhaltigem Eisen ungiinstigere 
W erte ergibt. Bairstow hat Versuche iiber die 
Streckgrenze bei wechselnder Zug- und Druck- 
beanspruchung angestellt und eine Bestatigung  
der Bauschingerschen Versuche gefunden. Batson 
stellt.e bei Temperaturen von — 12 his -J- 80 °C 
Zerreifiversuche an 17 111 langen Driihten an. 
Es ergab sich dabei u. a., dafi gerade gericlitete 
Knickstellen wesentlich die Festigkeit herab- 
setzten. Versuche an geschweifiten Probestiicken 
fiihrten zu ziemlich ungiinstigen Ergebnissen. Zur
zeit werden Ermiidungsversuche an geschweifiten 
Probestiicken ausgefiihrt. In der metallurgischen 
Abteilung fiihrte Rosenhain interessante Unter
suchungen iiber die Erstarrung der Eutektika  
aus. Es sollte festgestellt werden, ob die Yer
schiedenen Bestandteile der Eutektika bei der 
Abkiihlung der Schmelze gleichzeitig oder nacli- 
einander bei Yerschiedenen Temperaturen er- 
starren. Diesheziigliche Yersuche mit eiuer 
,'iufierst empfindlichen thermoelektrischen Ein
richtung fiihrten zu keinen Ergebnissen. Daher 
wurde folgender W eg eingeschlagen: Genau
eutektisehe Legierungen wurden iu eine elektrisch 
geheizte Zentrifuge gebracht, die mit 2500 Um- 
drehungen i. d. Min. umlief. In diesem Apparat 
fand nach dem Schmelzen auch das langsame 
Erstarren der Legierung wahrend des Umlaufes 
der Zentrifuge statt. Wenn ein Bestandteil des 
Eutektikums friiher erstarrt, so wird dabei eine 
Trennung der bereits festen und noch fliissigen 
Bestandteile stattfinden. Auf diese W eise konnte 
bei dem Eutektikum Blei-W ism ut und Zinn- 
Wisinut ein ungleichzeitiges Erstarren nach- 
gewiesen werden, wahrend bei anderen eutekti- 
schen Legierungen ein ungleichzeitiges Erstarren 
nicht festzustellen war. Zurzeit werden inter
essante Untersuchungen iiber die zur Erzielung 
eines moglichst dichten und lunkerfreien Blockes 
zu wahlende Formgebung von Kokillen, sowie 
systematische Untersuchungen iiber Brucliformen 
und das Aussehen des Bruchgefiiges angestellt. 
Fiir letzteren Zweck werden die Materialien den

Yerschiedensten Beanspruchungen, Zug, Druck, 
Biegung, Schlag, Dauerbeanspruchung sowie Yer
schiedener Warmebehandlung unterworfen. Auf 
inikroskopischem W'ege wird besonders das Ge
fiige in unmittelbarer Nahe der Bruchfłache 
untersucht. Ilierfiir wird die Bruchfłache nach 
dem Rosenhainschen Verfahren verkupfert, um 
eine moglichst ebene Flachę des Schliffes am 
Bruchrande zu erhalten. W eitere Versuche von 
Rosenhain betreffen die Art der plastischen Form- 
anderung und das Auftreten der sogenannten 
Gleitlinien (Translationslinien) bei hoherenWarme- 
stufen bis zu 1100° C. Diese Gleitlinien waren 
bereits friiher von Rosenhain an dem Materiał 
der Dauerversuche von Stanton (vergl. „Dinglers 
Polytechn. Journal" 1907 S. 139) bei Zimmer- 
warme naher untersucht. Bei den neuen Yer
suchen wurden die Proben im luftleeren Raum 
erhitzt und Zugbeanspruchungen unterworfen Es 
ergab sich, dafi bei schwach kohlenstoffhaltigem  
Eisen bis zu 1100° C dieselben Erscheinuugen 
(Gleitlinien) auftreten wie bei Zimmerwarme. Aus 
der Beobachtung derFormanderungsersclieinungen 
folgert Rosenhain, dafi [3-Eisen harter und fester 
ais a-Eisen ist, wahrend die ILirte und Festigkeit 
des y-Eisens zwischen der des a- und [3-Eisens 
liegt. [„Engineering" 1910, 25. Mfirz, S. 385, 
und 8 . April, S. 437.]

M a s c h in e  f  ii r D a u e r k e r b s c h 1 a g  v e r - 
s u c h e. Bei dieser von der Cambridge Scientific 
Instrument Co. nach Angaben von Stanton ge- 
bauten Maschine wird ein wagerecht gelagerter, 
gekerbter Probestab in seiner Mitte durcli den 
Schlag eines herabfallenden Hammers auf Bie
gung beansprucht. Nach jedem Schlage wird der 
Probestab selbsttatig um 180° gedreht. Die 
Anzahl der Hammerschlage bis zum Eintritt des 
Bruclies g ilt ais Mafi fiir die Giite des Materiales. 
[„Engineering" 1910, 6 . Mai, S. 572.]

H a r te p r iifu n g s m a s c h in e  von  A in s le r :  
Beschreibung der von Amsler-Laffon und Sohn 
gebauten Hartepriifungsmaschine nach dem Lud- 
wikschen Kegeldruckverfahren. [„Am. Mach." 
1910, 7. Mai, S. 681.]

P o r te v in  und B e r jo t :  D ie  H a r tę  des  
a b g e s c h r e c k te n  S ta h le s .  Versuche iiber die 
Hartę des abgeschreckten und angelassenen  
Stahles sowie im Einsatz geharteten Eisens. 
Die Versuche wurden gleichzeitig nach dem 
Brinellschen Kugeldruckverfahren und mit dem 
Shoresclien Sklerometer ausgefiihrt. Die mit 
letzterem erhaltenen Hartezahlen waren ab- 
hangig Yon der GrijBe des Probestiickes und 
geben nur die Hartę der Oberflachenschicht an. 
Bei den im Einsatz geharteten Materialien 
wurde dio grofite Hartę bei einer Absclireck- 
warme von 7 2 5 °  erzielt, desgleichen bei im 
Einsatz gehartetem Nickelstalil bei 7 0 0 °. [„Ir. 
Age" 1910, 31. Marz, S. 726 nach „Rev. Met." 
1910 Januarheft.]
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H o m a n n : Z erre iB  v e r su c lie  an P r  o b e 
s t ii ben au s dem E ise n  a lt e r  a u sg e  w ech  s e i 
te r U eb er  bau ten . Um festzustellen, ob die 
Festigkeit von Eisen durch langjiihrige Bean
spruchung abnimmt, liiBt die preuBische Staats- 
bahnverwaltung seit einiger Zeit planmilBig an 
dem Materiał alter abgebrochener Briicken 
Festigkeitsvrersuche ausfiihren. Derartige y e r 
suche an einer auf der Strecke Kamenz—  
Konigszelt uber 50 Jahre im Betriebe gewesenen 
Brucke zeigten, wie dies auch schon friihere 
Yersuche ergeben hatten, daB durch langjiihrige 
Beanspruchung keine Festigkeitsabnahme des 
Eisens stattfindet. [„Zentralbl. d. Bauv.“, 3 0 .Miirz, 
S. 179.]

C. A. T u p p er: L ie fe r u n g s b e d in g u n g e n  
fiir S ta h l  und E ise n  u n ter  B e r i ic k s ic h t i-  
g u n g  d er  g e g e n w ilr t ig e n  A n fo r d e r u n g e n .  
Der Aufsatz enthalt zahlreiche Angaben und eine 
uinfangreiche Tabelle iiber die in Amerika an 
die Festigkeitseigenschaften und die chemische 
Zusammensetzung von Eisen und Stahl fiir die 
verscliiedenartigsten Verwendungszwecke gestell- 
ten Anforderungen. [„Am. Mach.“ 1910,
16. April, S. 534.]

L ie f e r u n g s v o r s c h r i f t e n  fiir E ise n  fiir  
E i s e n b e t o n b a u z w e c k e .  Vorschriften der 
Association of Steel Manufacturers. Der Plios- 
phorgehalt des Birnenmaterials darf 0,1 ^ , des 
Flammofenmaterials 0 ,16 nicht iiberschreiten. 
Gefordert werden ZerreiB- und Biegeproben, 
sowie Verdrehungsproben bei solchen Eisen- 
sorten, bei denen die Haftung zwischen Eisen 
und Beton durch die Verdrehung des Profiles 
vergrofiert werden soli. [„Ir. Age* 1910, 26. Mai, 
S. 1241.]

A r th u r  M o r le y :  D ie  F e s t ig k e i t  der  
M a te r ia ł ie n  b e i d er  W ir k u n g  zu sa m m en -  
g e s e t z t e r  S p a n n u n g en . Allgemeine Be- 
merkungen iiber die in der Ietzten Zeit auf diesem 
Gebiet verijffentlichten Versuchsergebnisse. [,,En- 
gineeringu 1910, 29. April, S. 555.]

C. B e r g :  A u B e r g e w o h n lic h e  E r g e b 
n is s e  b e i d er  P r iifu n g  von  S c h n e lld r e h -  
s t a h l .  Verfasser hat vergleichende Leistungs- 
versuche an Drehstilhlen aus „Novo-SuperiorL- 
Stahl und einer der besten amerikanischen neuen 
Schnelldrehstahlsorten angestellt und eine er
hebliche Ueberlegenheit. des „Novo-Superior“- 
Stahles gefunden. ]Am. llach .“ 1910, 7. Mai, 
S. 676.]

C. B a c h : Y e r su c h e  m it a u to g e n  g e -  
s c h w e iB te n  B le c h e n  und K e s s e l t e i le n .  
Hinweis auf ausfuhrliche. in den „Mitteilungen 
iiber Forschungsarbeiten“, herausgegebenen vom 
Verein deutscher Ingenieure, Heft 83/4 beschrie- 
bene Versuche des Verfassers an autogen ge- 
schweiBten Blechen und Kesselteilen. Eine groBe 
Anzahl der untersuchten SchweiBstellen war so

mangelhaft ausgefiihrt, daB bei der Anwendung 
dieses SchweiBverfahrens die groBte Vorsicht 
geboten erscheint. Lichtbilder von Qiiersclinitts- 
schliffen guter und mangelhafter SchweiBstellen. 
[„Z. d. V. d. 1.“ 1910, 21. Mai, S. 831.]

V e r su c h e  m it a u to g e n  g e s c h w e iB te n  
B le c h s t i ic k e n  u n d  K e s s e l t e i le n .  Bericht 
von S r .^ ltg . v. B a c h  auf der 39. Delegierten- 
und Ingenieur-Versammlung des Internationalen 
Verbandes der Dampfkessel-Ueberwachungs-Ver- 
eine zu Lille am 24. bis 26. Juni 1909. [„Z. 
f. Dampfk. u. M.“ 1910, 20. Mai, S. 205 /9 .]

C h .F rem on t: V e r s u e h e  iiber d i e F e s t i g -  
k e i t  v o n  S c h w e iB u n g e n .  Geschichtliche 
(jbersicht iiber das Loten mit Schlagloten und 
das SchweiBen. ZerreiBversuche an geschweiBten 
und ungeschweiBten Probestilben ergaben eine 
erlieblich geringere Festigkeit der ersteren, ins- 
besondere auch eine geringere Delinung. Bei 
Sclilagbiegeversuchen mit geschweiBten und 
ungeschweiBten Probestilben betrug die zum 
Brucli erforderliche Schlagarbeit bei den ge
schweiBten Proben im giinstigsten Falle etwa 
7 3  derjenigen von ungeschweiBten Proben. 
Besonders ungiinstig verhielten sich bei den 
Schlagbiegeversuchen die autogen geschweiBten 
Proben. [„Gen. c iv .“, 1910, 26. Febr., S. 319.]

G u B e i s e n p r ii f  u n g. Beschreibung der 
Maschine der Diisseldorfer Maschinenbau-A.-G. 
vorm. J. Losenhausen fiir Biegeversuche an GuB- 
eisenstaben. Vergl. „Stahl und Eisen“ 1904 S. 38. 
[„GieB.-Zg.- 1910, 1. Marz, S. 146.]

A lb e r t  A. C arry: D er  E in flu B  d es iib er -  
h itz te n  D a in p fes a u f  G u B e isen  und S ta h l.  
Bekannte Tatsachen iiber die Riicksichtnahme auf 
die Warmeausdehnung von HeiBdampfleitungen 
und iiber die Festigkeitsabnahme der Materialien 
bei hoheren Warmestufen. [„Ir. A g e“ 1910, 
7. April, S. 800.]

P. S c h w a r t z :  T r i lg h e i t s -  und W id e r -  
s ta n d sm o m e n te  f i ir  n o r m a le  R o lir d im e n -  
s io n e n  a u f  Z e n t im e n te r  b e z o g e n . Ta- 
bellarische Aufstellung der Tragheits- und 
Widerstandsmomente fiir die in Konstruktions- 
und Rohrwerksbetrieben in Betracht kominenden 
Rohrdimansionen. [„Metallr.-Ind.“ 1910, 1 0 .Mai. 
S. 1/5.]

2 . M ik ro sk o p ie .

R. S p r o e c k l:  E in ig e s  iib er d ie M e t a l lo -  
g r a p h ie  und ih re n  W er t fiir  d en  a l lg e -  
m ein en  M asch in en b au .*  Der Aufsatz enthalt 
eine kurze eleinentare Darlegung der Metallo- 
graphie und ihrer Anwendung auf die Praxis im 
Maschinenbauwesen, wobei oft die Wunsche der 
Wirklichkeit vorauseilen. [„Zeitschr. f. prakt. 
3[aschinenbau“ 1910, 30. Marz, S. 633/7 .]
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L e o n  Gui l le t :  D ie  Me t a l i  m ik r o sk o p ie  
und ih r e  p r a k t is c h e  A n w en d u n g .*  [,,LaTech- 
nique inoderne“ 1910, Mai, Supplernent.]

D r. H. W in te r :  M e ta l lo g r a p h is c h e  Ma- 
t e r ia lu n t e r s u c h u n g  e in e s  K u b e lb iig e ls .*  
Zur AufklUrung der Brucliursache wurde das 
Materiał eines gebroclienen Kubelbiigels einer 
metallographisclien Untersuchung unterworfen. Es 
wurde hierbei festgestellt, daC das Materiał an 
den freien Enden aus FluBeisen und SchweiB- 
eisen bestand, daB der mittlere Pliosphorgehalt 
des SchweiBeisens auBerordentlicli lioch war und 
daB der im FluBeisen enthaltene Phosphor starkę 
Seigerungen aufwies. [„Gliickauf“ 1910, 5. Miirz, 
S. 317/20.]

M eth od en  zu r  D a r s t e l lu n g  v o n  A b- 
k iih lu n g s k u r r e n . Systematische Uebersicht 
iiber die yerschiedenen Moglichkeiten, Abkiili- 
lungskurven zwecks Bestimmung der Haltepunkte 
bei metallographisclien Yersuchen schaubildlich 
darzustellen. [,,Engineering“ 1910, 6 . Mai, 
S. 570.]

P. Go er en s und H an s M eyer: B e s t i in -
ni u n g d e r U m w a n d 1 u n g s 1 i n i e d e s - ( - E is e n s  
in  [3- b ezw . a -E is e n . Bei Bestimmung der 
Umwandlungsteinperaturen von j -  in j3- und (3- 
in a-Eisen auf thermischein W ege sind von den 
yerscliiedenen Forscliern erheblich yon einander 
abweichende W erte gefunden. Diese Abweichung 
durfte zum groBten Teil darauf zuriickzufiihren 
sein, daB von den einzelnen Forschern teils der 
Beginn der Verzogerung in der Abkiihlung der 
Schmelze, teils die maxiinale Verzogerung der 
Abkiihlung ais Umwaudlungspunkt angeselien 
wurde. Aucli die Feststellungen der Umwand- 
lungstemperaturen auf metallographischem W ege 
ergaben yon einander abweicłiende W erte. Yer
fasser fiihren dies darauf zuriick, dafi ein voll- 
kommenes Abschrecken groBerer Probestiicke 
nicht moglich ist, und haben dalier ihre Versuche 
an Proben von nur 0,5 bis 0 ,8  g  angestełlt. Eine 
weitere Ursaclie fiir die schlechteUebereinstimmung 
der auf metallographischem W ege erhaltenen Er
gebnisse durfte darin liegen, daB ein bloBes Er
hitzen oder Abkiihlen auf die gewiinschte Tem
peratur nicht sofort das dieser Temperatur ent- 
sprechende Gleichgewicht zwischen den einzelnen 
Komponenten eintreten liiBt, sondern daB es fiir 
diesen Zweck erforderlich ist, das Probestiick 
eine bestimmte Ze^t lang auf der betreffenden 
Temperatur zu erhalten. Aus diesem Grunde 
haben die Verfasser ihro Proben bei der Ab- 
kiihlting nacli Erreiclien der gewunschten Ab- 
schrecktemperatur zunachst yerschieden lange 
Zeit auf dieser Temperatur erhalten. Es ergab 
sich, daB das der Abschrecktemperatur ent- 
sprecliende Gleichgewicht erst eintritt, nachdem 
die Probe etwa 15 Minuten auf dieser Tempe
ratur erhalten ist. Die endgiiltigen Yersuclie

der Verfasser wurden an Schmelzen mit yer- 
schiedenem Kohlenstoffgelialt ausgefiihrt, die bei 
yerschiedenen Temperaturen abgeschreckt wurden. 
Die Umwandlungsteinperaturen des -f-Eisens wur
den auf metallographischem W ege durch Fest- 
stellung des Beginnes der Ferritaussclieidung be- 
stimmt. Auf Grund ihrer Versuche stellen die 
Verfasser eine Umwandiungskurye auf, die von 
den bisher yeroffentlichten Kurven abweicht. 
[„M et.“ 1910, 22. Mai, S. 307.]

O. W a w r z in io k :  V o r r ic h tu n g  zum  B e -  
f e s t ig e n  v o n  P r o b e s t i ic k e n  a u f  dem Ob- 
j e k t t i s c h  v o n  M ik r o sk o p en  und zum  A u s-  
r ic h te n  von  S c h lif f f l i lc h e n . Besclireibung 
einer schraubstockartigen Einspannklemme zur 
Befestigung von groBeren Probestiicken auf dem 
Martensschen Statiy. Ein Kreuzgelenk gestattet, 
die Schliffebene der Probe senkrecht zur oplischen 
Aclise einzustellen.[„M et.“ 1910, 22. Mai, S .312 .]

G e o r g e  W . S a r g e n t :  B e m e r k u n g e n  iib er  
d ie . k r i t is c h e n  P u n k te  des S t a h le s ,  ih re  
B e stim m u n g  und ih r e  L a g e .*  Zusammen- 
fassung bekannter Tatsaclien iiber dio Aufnalime 
des Zustandsdiagrammes des Systems Eisen- 
Kohlenstoff und Wiedergabe yon Abkiihlungs- 
kurven und Gefiigebildern yerschiedener Stahl- 
sorten. [„J. Franki. In st.“ 1910, April, S. 253.]

R u d o l f  Y o g e 1 : U eb er  das t e r n ii r e 
S y s te m  E is e n -K u p fe r -N ic k e l .*  Eisen und 
Kupfer sind nur in beschriinktem MaBe ineinander 
loslich, wahrend die Miscbbarkeit von Kupfer 
und Nickel unbeschriinkt ist. Verfasser hat die 
gegenseitige Mischbarkeit der drei Elemente bei 
den yerschiedensten Konzentrationen bestimmt 
und die Ergebnisse seiner Versuche sehaubild- 
lichzusamm engestellt. [„Z. f. anorg. Chem.K 1910,
18. Mai, S. 1.]

N. J. B e l j a e f f :  Die Makrostruktur des 
Stahls und ihr Verhiiltnis zur Kristallisation* 
(russisch). [„Journal der russischen metallurgi- 
sclien Gesellschaft* 1910 Nr. 1 S. 21/38.]

3. A n a l y t i s c h e s .

Chemische Apparate.

D r. L. G u tm an n : Y e r b e s s e r t e r  Kipj>- 
sc h e r  A p p a ra t.*  [ nZ. f. ang. Chem.“ 1910,
22. April, S. 728/9.]

E d g . R a y m o n d : Neue Biirette mit auto- 
matisclier Einfullung.* [„Buli. Soc. C him .Belg.“ 
1910, Mai, S. 234 /6 .]

A. G w ig g n e r :  Modifizierte Hempelbiirette.* 
[ nZ. f. ang. Chein.“ 1910, 8 . April, S. 642.

L. de K o n in ck : Abitnderung der Winkler- 
Hempelschen Gasbiirette.* [„Buli. Soc. Cłum. 
B elg .“ 1910, Mai, S. 231 /2 .]
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Prof. Dr. H. S tr a c h e :  E in  e in f a c l ie s ,  g e -  
n a u es  G a sk a lo r im o te r .*  Die Messung erfolgt 
clurch Bestimmung der Warmemenge, die bei der 
Yerpuffung eines Gasluftgemisches entsteht. Hier
bei kann man mit einer sehr kleinen-Gasmenge 
arbeiten, und man bedarf nicht, wie bei dem 
Junkersschen Gaskalorimoter, einer stilndigen 
W asser-Zu- und -AblluBleitung. Die bei der Ver- 
puffung entwickelte Warmemenge wird am besten 
durch die GroBe der Ausdehnung gem essen; der 
Yerfasser benutzt hierzu die Bestimmung der 
Ausdehnung der Luftmenge, die sich zwischen 
dem ExplosionsgefiiB und einem letzteres kon- 
zentrisch dicht umschlieBenden LuftgefaB befindet. 
Die Eichung des Apparat.es erfolgt durch reinen 
W asserstoff, dessen Verbrennungsw!lrme ja genau 
hekannt. ist. [„J. f. Gasbel.“ 1910, 5. Miirz, 
S. 217/9.]

S e l b s t t i l t i g e s  G a sk a lo r im o te r .*  Der 
Apparat, der von der Sargent Steam Meter 
Company in Chicago gebaut wird, hat in seinen 
Grundziigen Aehnlichkeit mit dem Junkersschen 
Gaskalorimeter. [„Met. Chem. E ng.“ 1910, April, 
S. 212/3.]

R ic h a r d  L o r e n z  und G. von  H e v e s y :  
W id e r s ta n d s o fe n  m it e le k tr is c h  g e h e iz -  
tem  N ic k e ld r a h t .*  Die Hauptursaclie der 
kurzeń Lebensdauer der mit Nickeldraht ais 
Widerstandsmaterial geheizten Oefen liegt in dem 
Hineinziehen des oberflitchlich gebildeten Nickel- 
oxydes in das durch die Gaseinschliisse gelockerte 
Drahtinnere, wodurch der Draht bruchig wird 
und zerfstllt. Bei hoheren Temperaturen, von 
700° bis 1200°, muB man dadurch fiir den Aus- 
scliluB des Luftsauerstoffes sorgen, daB man die 
Drahtwindungen massiv verpackt und den Heiz- 
korper mit undurchliissigen Rohren weiter um- 
liiillt; am besten yerwendet man fiir die Heiz- 
windungen mit Asbest umkloppelten Nickeldraht. 
In dem Laboratorium fiir Elektrochemie an dem 
Poły technikum in Ziirich hat man mitsolchen Oefen 
gute Erfahrungen gemacht. [„Z. f. Elck(roch.“ 
1910, 15. Marz, S. 185/9 .]

D r. F r. H a u fla n d : N e u e r  e le k tr is c h e r  
T h e r m o s ta t .*  [Cliem.- Z g.“ 1910, 12. Marz, 
S. 256.]

D r. H. B ach : Schwefelsiluretrockenturm.*
[Chem.-Zg.“ 1910, 15. Marz, S. 267.]

S la t e r  P r ic e :  Rasche Elektro-Anatyse mit 
feststehenden Elektroden. [ ,J .  S. Chem. Ind.“ 
1910, 31. Marz, S. 307/9.]

A b te i lu n g  f u r  M e t a llu r g ie  u n d B r e n n -  
s t o f f e  an d er U n iv e r s i t a t  v on  L e ed s . Be
schreibung der yerschiedenen L a b o r a to r iu m s-  
e in r ic h tu n g e n . [„Coli. Guard.“ 1910, 1. April, 
S. 613/4 .]

Arsen.
H. K a s a r n o w s k i:  A r s e n b e s t im m u n g s -  

a p p a r a t.*  Der Apparat, mit dem die Gut-

zeitscho Probe durchgefiihrt werden soli, dient 
im wesentlichen nur zum qualitativen Nachweis 
des Arsens. [„C h em .-Z g.“ 1910, 22. Marz, 
S. 299.]

P. J a n n a s c h  und T. S e id e l:  U eb er  d ie  
q u a n t i t a t iv e  V e r f l i ic h t ig u n g  d es A r se n s  
au s L o s u n g e n  u n te r  R e d u k tio n  d es A r s e n -  
c h lo r id s  zu  A r s e n c h lo r iir  d urch  H y d r a -  
z in s a lz e .*  Nach dieser Methode, bei der zur 
Beschleunigung’ der Reduktion den Metallsalz- 
losungen etwas Kaliumbromid bezw. Bromwasser- 
stoffsaure zugefiigt wird, ist die yollstandige 
Ueberdestillation des Arsens in hochstens einer 
Stunde beendet, ohne daB eine wiederholte De- 
stillation notwendig ist. Zugleich ist mit diesem 
Yerfahren der Vorteil yerbunden, daB sowohl 
das D estillat ais auch der Destillationsriickstand 
frei von allen freiriden storenden Korperu 
bleiben. In dem Destillat kann direkt eine 
Titration der arsenigen Saure vorgenommen 
werden, wahrend die Bestimmung der im Riiek- 
stande bleibenden Metalle auch rasch durch- 
gefiihrt werden kann; entweder konnen diese, 
wenn sie vorteilhaft ais Sulfide zu bestimmen 
sind, ohne weiteres mit Schwefelwasserstoft' ge- 
fiillt werden, oder sie werden, wenn die Metall- 
salze, wie bei Silber, Kupfer usw., durch Hy- 
drazin zu Metali reduziert werden, nach Yer- 
jagen der Siiifre und Alkalischmachen sofort ais 
Jletalle ausgefallt, oder man kann auch schlieB
lich zu einer andern Bestiminungsart, bei der 
die Anwesenheit der llydrazinsalze hinderlich 
ist, letztere durch Eindampfen des Destillations- 
riickstandes mit konzentrierter Salpetersaure 
zerstoren. [„Ber. d. Chem. G es.“ 1910, 7. Mai, 
S. 1218/23.1

Bloi.
D r. H. B o lle n b a c h :  Ueber die maBana- 

lytische Bestimmung des Bleies mit Kalium- 
permanganat.* [„B. u. H. Rund.“ 1910, 20. Marz, 
S. 119/23.]

Chrom.

N. JL R a n d a ll:  R a sc h e  C h ro m b estim -  
inung im C hrom - und C h r o m n ic k e ls ta lil.  
Man lost in einem Becherglas 1 g  Stahl in 
25 ccm Salpeterschwefelsaure in der Warme auf 
und verdiinnt dann mit 15 bis 20 ccm kaltem 
W asser. Unter Umriihren fiigt man in dem 
Becherglas auf einmal 1 g Natriumbismutat zu 
und setzt das Riihren einige Sekunden weiter 
fort. Man erhitzt nun dieLćisung bis zu starkem 
Koclien; hierbei wird das gebildete Permanganat 
rasch durch das iiberscliussige Natriumbismutat 
zerstort, bis schlieBlich eine klare, durch Man- 
ganmetaphosphat yiolett gefarbte Losung zuriick- 
bleibt,, wahrend bei weiterem Kochen das Chrom- 
salz zu Chromsaure oxydiert wird. Durch Zusatz 
von 2 ccm oder notigenfalls etwas mehr ver-
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diinnter Salzsaure zerstort inan den UeberschuB 
dos Manganmetaphospliats, kocht eine Minutę 
auf und kiililt die Losung etwas ab. Nach Ver- 
diinnen mit kaltem W asser auf etwa 200 ccm 
gibt man in der ublichen W eise Ferro- oder 
Ferroammonsulfat im UeberschuB hinzu und 
titriert diesen mit K M 1 1 O 4  zuruck; die End- 
reaktion ist sehr scharf zu erkennen. Bei Gegen
wart von Wolfram und Molybdan ist diese 
Methode noch nicht gepriift worden.

Die zum Auflosen des Stahles benutzte Saure 
wird zusammengesetzt aus 300 ccm Salpeter- 
saure, spez. Gew. 1,42, 300 ccm Schwefelsaure 
1 :3 , 1 00 ccm 85prozentiger Phosphorsaure, 1,5 g 
Mangansulfat und 300 ccm W asser. [„Met. Chem. 
E n g.“ 1910, Jan., S. 17.]

Eisen.
A u g u s t P f a f f : U e b e r  d ie  e le k t r o ly t i s c h e  

A b sc h e id u n g  von  E ise n . Verfasser unter- 
suchte in eingehender W eise die bisher Ublichen 
Yerfahren zur Erzielung einer moglichst dicken 
Schicht fehlerfreien Elektrolyteisens. Die y e r 
suche ergaben ais die giinstigsten Bedingungen 
hierfiir die folgenden: Etwa 0,01 norm. schwefel
saure, mindestens 2 norm. Ferrosulfatlosung,
2 Amp/qdcm kathodische Stromdichte, 7 0 °B a d -  
temperatur und Entfernung der auf der Kathode 
haftenden Wasserst,oiYbl,’isehen durch Einblasen 
von Luft, wodurch gleichzeitig der Elektrolyt 
geniigend geriihrt wird. Inwieweit hierdurch 
aber die Reinheit des Eisens beeinfluBt wird, 
ist voin Verfasser leider nicht naher untersucht 
worden. [„Z. f. Elektroch.“ 1910, 1. April, 
S. 217/23.]

U. B i l t z  u n d  O. H o d tk e :  U e b e r  d ie  
F a llu n g  yon  E is e n  und K u p fer  m it N i -  
t r o s o -p h e n y lh y d r o x y la m in  in d e r ą u a n t i -  
t ą t iv e n  A n a ly s e .  Die Verfasser haben mit 
dem ais „Kupferron“ von Merelt in den Handel 
gebrachten neuen Reagens, C,;H N  (NO) OH 
(vgl. „Stahl und E isen“ 1910, 30. Marz, S. 547), 
eine Reihe von Bestimmungen und Trennungen 
mit sehr gutem Erfolg ausgefiihrt. Der Haupt- 
wert des neuen Fallungsmittels scheint in der 
Moglichkeit zu liegen, Eisen beąuem von 
Aluminium, Chrom und Schwefelsaure zu trennen. 
[„Z. f. anorg. Chem.u 1910, 9. Mai, S. 426 /31 .]

Dr. O. K ro h n k e: A n a ly  t is c h e  M eth od en  
zu r  v e r g le ic h e n d e n  und a b s o lu te n  M es-  
su n g  d es R o s t f o r t s e h r i t t e s .*  Nach Be
sprechung der bisher zu diesem Zwecke an
gewandten Methoden beschreibt der Yerfasser 
ein von ihm zusammengestelltes volumetrisches 
Verfahren. Probestucke der betreffenden Eisen- 
sorten werden in einer mit Sauerstoff gefiillten 
Glasflasche aufgehangt; nach einer gewissen Zeit 
miBt man volumetrisch den vom Eisen ver- 
brauchten Sauerstoff, dessen Menge dem Rost- 
fortschritt direkt proportional ist. Das in dieser

W eise ermittelte Verhalten von guBeisernen, 
schweiBeisernen und iluBeisernen Rohrstiicken 
wahrend der ersten Stunden des Rostprozesses 
wird in graphischer Darstellung w iedergegeben; 
doch sollen aus diesen, lediglich zur vergleichen- 
den Untersuchung dienenden Zahlen lceinerlei 
Schliisse auf die allgemeine Widerstandsfahigkeit 
der Rohrsorten in der Praxis gezogen werden. 
Zur gewichtsanalytischen Bestimmung des ge
bildeten Rostes wird entweder der Rost nur so 
weit von dem Versuchsstiick mechanisch entfernt, 
ais eine Verletzung des Eisenmaterials nicht zu 
befiirchten ist, und dann das auf dem Eisen 
zuriickgebliebene. Oxyd bestimmt, oder es wird 
der Rost so weit entfernt, daB iiberall die blankę 
Metallflache zum Vorschein kommt, und dann in 
dem mechanisch entfernten Teile das Eisen be
stimmt. Betreffs der Einzelheiten der angegebe
nen Yerfahren muB auf die Quelle verwiesen 
werden. [Nach einem vom Verfasser freundlichst 
ubersandten Sonderabdruck aus „Metallr.-Ind.“ 
1910, 10. April, S. 1/4.]

Kohlenstoff.
T h o m a s  C. W a t te r s :  D ie  B e s t im m u n g  

v o n K o h l e n s t o f f  d u r c h  d i r e k t e  V e r - 
b r e n n u n g .  Um bei dieser Kohlenstoff bestiiu- 
mung sich rasch vergewissern zu konnen, ob 
alle Kohlensaure aus dem Apparat in das Ab- 
sorptionsgefaB hiniibergetrieben ist, hat Yer
fasser zwischen letzterem und dem Clilorkalzium- 
rolir einen Dreiweghahn eingeschaltet, mittels 
dessen man die Gase rasch durch ein kleines 
Proberohrchen leiten kann; dieses ist mit einer 
ganz verdiinnten Natronlaugelosung (0 ,003 g  
Natriumhydroxyd im 1) gefiillt, der ais Indi- 
kator Phenolphtalem zugesetzt ist. Die kleinste 
Menge Kohlensaure, die in 3 oder 4 Gasblasen 
durch die Losung hindurchgeht, wiirde beim 
Umscluitteln die rote Fliissigkeit entfarben, so 
daB man sich an dem Bestehenbleiben oder Ver- 
schwinden der Farbung von der Vollstandigkeit 
der Yerbrennung iiberzeugen kann. Die hierzu 
erforderliche Menge Kohlensaure ist so gering, 
daB die Genauigkeit der Bestimmung darunter 
nicht leidet. [„Ir. A ge“ 1910, 31. Marz, S. 758.]

J. T r e u h e i t :  K o h l e n s t o f f b e s t i  in
ni u n g  im  R o li-  u n d  G u B e is e n .*  Um mit 
einer groBen Durchschnittsprobe (10 bis 20 g  
GuBeisenspane!) nach der ublichen Chroin- 
schwefelsaure - Methode arbeiten zu konnen, 
schlagt der Verfasser vor. die aus dem Koch- 
kolben gesaugten Gase nach Durchleiten durch 
ein erhitztes Platinrohr in einer grofien Saug- 
flasche zu sammeln; nach beendeter Verbrennung 
und Ausgleich der Temperatur soli in dem Gas- 
gemisch die Kohlensaure durch eine Gasanalyse 
mit Hilfe einer neben der Flasche angebrachten 
Kalilauge-Pipette bestimmt werden. [„GieB.-Zg.“ 
1910, 1. April, S. 201/3 .]
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M. D e n n s t e d t  und  T h . K I u n d  e r :  D ie  
B e s t im m u n g  d e s  K o h le  n s t o f f s  im  E is e n ,  
G r a p h it  und W o lf r ą f m s t a l i i  d u r c h  Ve;r- 
b r e n n u n g .*  Das angegebene Verfahren, das 
durch friihere Veroffentlicliungen schon uberholt 
ist (vgl. „Stahl und E isen“ 1908, 22. Jan., 
S. 128; 1909, 28. Juli, S. 1155), beselireibt die 
Kohlenstoffbestimmung durch direkte Yerbren- 
nung, ohne etwas Neues zu bringen. [„Chem.- 
Z g.“ 1910, 10. Mai, S. 485/6 .]

M ax T rem b ou r: B e st im m u n g  von  K o h 
le n s t o f f  im E is e n  und S ta h l. Direkte Yer
brennung im Sauerstoffstrome unter Verwendung 
von Eisenoxyd ais Sauerstoffiibertrllger. Die 
Uebereinstimmung mit anderen Methoden ist gut. 
[„Chem. E ng.“ 1910, Miirz, S. 85.]

Mangan.
E. D e i s s :  U e b e r  d ie  M a n g a n b e s t im -  

m u n g  n a c h  V o lh a r d - W o lf f .  Um die bei 
der iiblich ausgefiihrten Art der Mangantitration 
nacli Volhard-W olff besteliende Gefalir, daB das 
ausgefiillte Mangansupęroxydhydrat niedrigere 
Manganoxydationsstufen mit sieli reiBt, zu be- 
seitigen, gibt der Verfasser zwei Verfaliren an, 
nach denen die bei der Titration vor sich 
gehende Umsetzung genau theoretisch nach der 
Formelgleichung verlaufen soli. Bei dem ersten 
Verfahren soli dies dadurch erreicht werden, 
daB das Manganosalz durch das Permanganat 
erst in lcolloidales Mangansuperoxyd iibergefiihrt 
und dieses dann mit dem Eisenhydroxyd durch 
Zusatz von Zinkoxyd zusammen ausgefiillt wer
den soli. Zunilchst wird die im Erlenmeyer- 
kolben befindliche urspriingliclie Losung mit 
Kaliumkarbonatlbsung so weit neutralisiert, bis 
die Liięung die bekannte dunkelbraune Farbę, 
aber noch keinen Niederschlag zeigt; dann ver- 
diinnt man mit siedend heiBem W asser auf etwa 
600 ccm, gibt einen UeberschuB von Permanganat 
liinzu und schiittelt. < Darauf gibt man erst Zink- 
oxyd in kleiner Menge zu und titriert den Per- 
mauganatiiberschuB nach irgend einem Verfahren 
zuriick. Bei der Neutralisation der Eisenchlorid- 
losung mit Kaliumkarbonat ist groBe Yorsicht zu 
beobachten. Bei dem zweiten Verfahren soli der 
gleiche Zweck dadurch erreicht werden, daB 
das Permanganat in kleinem UeberschuB aus 
einem Becherglas in e in e m  GuB zu der mit 
Zinkoxyd schon versetzten Manganosalzlosung 
hinzugegeben wird, so daB die Umsetzung in 
einem moglichst kurzeń Zeitraum vor sich geht. 
[nChem.-Zg.“ 1910, 8 . Miirz, S. 237/8 .]

E. D o n a t l i :  Z u r m a B a n a ly t i s c h e n
M a n g a n b e s t i m m u n g  m it  K a l i u m p e r -  
m a n g a n a t .  Bemerkungen zu den Arbeiten 
von Waldemar Fischer (vgl. „Stahl und Eisen“ 
1910, 30. Marz, S. 550) und von Eugen Deiss 
(siehe vorstehend) iiber den gleichen Gegenstand. 
L„Chem.-Zg.“ 1910, 26. April, S. 437.]

>ickel.
E. R upp und F. P fe n n in g :  Ueber neue 

Dirckt-Titrationen von Kobalt und Nickel. 
[„Chcm.-Zg.“ 1 9 1 0 ,-2 9 . Miirz, S. 322 /3 .] 

Phosphor.
P. A rtm a n n : U eb er  e in e  jo d o m e tr is c h e  

B e s t im m u n g s m e th o d e  d er P h o sp h o r s iiu r e . 
Die Methode besteht darin, daB der in iiblicher 
W eise erhaltene Molybdatniederschlag in ‘ /2 norm. 
Natrojnlauge gelost und zu der Losung eine be
stimmte Menge Bromlauge, durch Eintragen von 
Brom in Natronlauge unter Eiskiihlung her
gestellt, zugegeben wird. Man iibersiittigt dann 
mit Natriumhydrophosphat, um die Ifydrolyse 
der Phosphormolybdansiiure zu yerhindern, gibt 
Jodkalium liinzu, siiuert mit Schwefelsatire an und 
titriert das ausgeschiedene Jod mit J/io norm. 
Thiosulfatlosung zuriick. Die Untersuchung dieser 
Methode auf ihre praktische Vrerwendbarkeit bei 
Thomasmehl- und Eisenanalysen ist einer zweiten 
Mitteilung vorbehalten. [„Z. f. anal. Chem.“ 
1910, 1 . Heft, S. 1 /25 .]

J. W y so r :  B e st im m u n g  d es  P lio sp h o r -  
R iic k lia lte s  im E is e n c h lo r id  b ei d er A e th e r -  
T r e n n u n g . Die Rothesche Aether - Trennung 
ist allgemein bekannt. Blair hat weiter 
gefunden, daB auch Molybdiin auf diese 
W eise vom Eisen getrennt werden kann. Da 
iiber das Verhalten des Phosphors nichts be
kannt ist, hat der Verfasser einige Versuche in 
dieser Richtung angestellt. Es wurden sowolil 
phosphorhaltige Eisenerze in yerschiedenen Ver- 
hiiltnissen gemischt, wie auch die Losung eines 
phosphorarmen Erzes mit Ammonphosphatlosung 
versetzt. Man digerierte das Erz 2 Stunden 
in der Warme mit Salzsaure, verdiinnte, filtrierte, 
setzte Phosphatlosung zu, trocknete ein, nahm 
mit 40 ccm Salzsiiure (1,13 spez Gew.) auf und 
schiittelte mit 40 ccm Aether (pro 1 g) aus. 
Nach der Trennung wurde aus der Eisenlosung 
Aether und Salzsiiure verdampft und Phosphor 
gewiehtsanalytisch bestimmt. Bei 1 g Einwage 
und 0 ,0 0 1 ° / 0 P -G ehalt im Erz wurden 23,2  °/° 
des Gesamtphosphors in der Eisenlosung zuriick- 
gehalten, bei 0 ,002 bis 0 ,016 g P 19 bis 17 °/0 ; 
bei groBerer Einwage im Verhaltnis etwas 
weniger. Bei der Trennung von Tonerde hat 
man angenommen, daB der Phosphor bei der 
Tonerde bleibt. Verfasser zeigt aber, daB mit 
wachsendem Phosphor- und Eisengehalte des 
Erzes auch der Riickhalt in der Aetherlosung 
wiichst. Es bleibt dabei ungefiihr dieselbe 
Menge von Phosphor im Aether, ob man arme 
oder reiche Erze verarbeitet. Eine Rechnung 
zeigt, daB man z. B. bei 1 g  Einwage zum Ge- 
wichte des Tonerdeniederschlages bei 0 ,0023  °/o P  
0,005  g, bei 0 ,0366°/o  P 0 ,006 g, bei groBeren 
EinwagenauchgroBereMengenPhosphorsaure dem 
Aluminiuinriickstande zurechnen muB. [„Chem. 
E ng.“ 1910, Marz, S. 78.]
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Schwefel.
W o Id em .ar T r  a u t  m a n n : S c h w c f e l -

b c s t i m m u n g i n M o 1 y  b d ll n - u n d  W o l f -  
r a m - M e t a 11 u n d  i n d e r e n  E i s e n l e g i e -  
ru n  g e n . Verfasser hat gefunden, dafi bei der 
Kohlenstoff bestimmung durch direkte Verbrennung 
im Sauerstoffstronie der Schwefel so gut wie 
ąuantitativ mitverbrennt und ais Scliwefeldioxyd 
bezw. -trioxyd im Kaliapparat absorbiert wird. 
Durch Fiillung des Schwefels in der Kalilauge 
nach der Oxydation mit Brom in der iiblichen 
W eise ist die sonst schwierige Schwefelbestim- 
mung leicht durchzufuhren. [„Z. f. anal. Chem.“ 
1910, 6 . Heft, S. 360/1 .]

Siiizium.
B. N e u m a n n : Z u r S i 1 i z i u in b e s t i m -

in u n g  in  h o c h p r o z e n t ig e m  F e r r o s i l iz iu m .  
Der Verfasser bestiitigt zu einer friilieren Ver- 
oflentlichung ( „S talii und Eisen “ 1910, 16. Miirz, 
S. 459), daB der AufschluC von Ferrosilizium  
mit Natriumsuperoxyd und Kaliumliydroxyd dem 
AufschlieBen mit reinem Natriumsuperoxyd vor- 
zuziehen 'se i, weil er leichter vor sich geht und 
die Nickeltiegel lange nicht so stark angreift. 
[„Z. f. ang. Chein.“ 1910, 15. April, S. 690.]

Brennstoffo.
M ax O r th e jr: D ie  K o k sc h e m ie  u n te r  

b e s o n d e r e r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d er E is e n -  
g ie B e r e i .  Der Aufsatz enthalt neben einer 
Reihe yon Aschenanalysen allgemein bekannte 
Angaben iiber die an den Koks zu stellenden 
Anforderungen. [„G iefi.-Z g.* 1910, 1. April, 
S. 197/9; 15. April, S. 2 3 3 /5 ;  1. Mai, S. 265 /7 ;
15. Mai, S. 297 /300 .]

W . H a s s e n s te in :  Unvollkommene Yerbren- 
nung von Braunkohlen und die dadurch entstehen- 
den Abgaugsverluste.* [„Z. f. Dampfk. u. M.“ 
1910, 29. April, S. 173/7.]

Dr. A ufh ii u se r :  Englische Heizwertangahen. 
[„Cliem.-Zg.“ 1910, 28. April, S .4 4 9 .]

Gasanalyse.
G. N e r i l l e  H u n t ly :  N e u e  R o h r e  zu r  

P ro b en a h m e von  G asen .*  [„J. S. Chem. Ind.“ 
1910, 31. Marz, S. 312/3 .]

C. C ario: R a u c h g a ss a u g e r .*  Der von 
Gebr. Korting liergestellte Strahlapparat saugt 
bei der Probenahme von Rauchgasen einen be- 
standigen Gasstrom von der Gasąuelle zum 
Schornstein und macht auf diese W eise zwischen 
den einzelnen Proben das Wiederanfiillen der 
Yerbindungsleitung vom Orsatapparat zum Fuclis- 
kanal mit frischen Gasen entbehrlich. [„Z. f. 
Dampfk. u. M .“ 1910, 11. Miirz, S. 104.]

N e u e r  „ U n iy e r s a l  - G a s a n a ly s e n a p p a -  
ra t.*  Der Apparat, der zur iiblichen Bestim
mung aller in industriellen Rauchgasen ent-

haltenen Bestandteile dienen soli, untcrscheidet 
sich von den jetzt gebriluchlichen Konstruk- 
tionen dadurch, daB er nur einen einzigen Halin 
besitzt, der unmittelbar mit allen Absorptions- 
gefiiBen in Verbindung steht, wodurch die sonst 
erforderlichen Gummischliluche in W egfall kom
men. [„Chem.-Zg.“ 1910, 31. Miirz, S. 331/2 .]

Jl. C e n tn e r sz w e r :  U eb er  den G eb ra u ch  
der P h osp li o r lo s u n g e n  in d er G a s a n a ly s e .*  
Die sonst empfehleuswerte Absorption des Sauer- 
stoffes in der Gasanalyse durch Phosphor hat 
den Nachteil, daB sie bei reinem Sauerstoff und 
ferner bei Gegenwart von kleinen Beimengungen 
von Kohlenwąsserstoffen nicht mehr vollstilndig 
ist. Sehr vorteilhaft sind aber in allen Fallen  
zu diesem Zweck Losungen von Phosphor an- 
zuwenden. Am geeignetsten erscheinen solche 
Auf losungen in nicht fliichtigen Oelen; Yerfasser 
empfiehlt eine 1- bis 1,5 prozentige Losung in 
gereinigtem Rizinusol, welche auch die Oxy- 
dationsprodukte auflost, so daB die Losung aucli 
bei lilngerem Gebrauch klar bleibt. Zur Analyse 
benutzt man eine gewohnliche Hempelsche Ab- 
sorptionspipette fiir fliissige Reagenzien. [„Chem.- 
Z g.“ 1910, 12. Mai, S. 4 9 4 /5 . j

Fouerfostes Materiał.
W a lte r  C. H a n c o c k :  Die rationelle Analyse 

von Tonen. [,,J. S. Chem. Ind.“ 1910, 31. Miirz, 
S. 309 /12 .]

Scliiuierol.
F. M. F e l d h a u s :  S c h m ie r o  1 - P r i ifu n g .*  

Der Yerfasser beschreibt yon den in der Ab
teilung fiir Oelpriifung des Konigl. Material- 
priifungsamtes yorhandenen Einrichtungen be
sonders die von Martens konstruierte Priifungs- 
maschine fiir Schmierole. Sie besteht aus einer 
Siiule, auf der in zwei Lagerbocken eine durch 
einen Elektromotor angetriebene W elle liluft, die 
an dem Vorderende eine VerstUrkung besitzt. 
Letztere tragt in drei schmalen Lagerschalen 
ein Pendel, das unten mit zwei verstellbaren 
Gewichten und oben mit einer hydraulischen Vor- 
riclitung nebst Manometer yersehen ist. Der 
Druck, den die Lagerschalen an der Priifstelle 
auf die W ellenyerstarkung ausiiben, wird auf 
eine am oberen Ende des Pendels aufgeschraubte 
MeBdose iibertragen. Zur Messung der auftreten
den Erwiinnungen sind an dem Pendel zugleich 
drei Thermometer angebracht. Durch eine Schreib- 
yorrichtung konnen die Ausschlage des Pendels 
auf einem von der Maschine fortbewegten Papier- 
streifen aufgezeichnet werden. Der Pendelaus- 
sclilag dient ais MaB fiir die Brauchbarkeit des 
Oeles, indem er um so groBer ist, je groBer die 
Reibung, d. h. um so geringer die Schmierfiihig- 
keit des Oeles ist. [„W .-Techn.“ 1910, Marz, 
S. 143/5 .]
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BUCHERSCHAU.
Annalen der Naturphilosophie. Herausgegeben von 

W ilh e lm  O stw a ld . 9. Band, 1. Heft. Leip- 
zig, Akadeinisclie Verlagsgesellschaft m. b. H. 
1910. 104 S. 4°. Fiir den Band von 3 bis 
4 Heften 14 J L

Dio „Annalen der Naturphilo8ophie“, von dem 
bokanntcn Forscher Wilhelm Ostwald begriindct und 
auch von ihm herausgegobon, erscheinen in zwang- 
losen Heften, von denen drei bis vier je einen Band 
bilden. Unliingst ist von dem 9. Bandę das orste
II oft crschienen, das einige Yeroffentlicliungon enthalt, 
die auch fiir die Leser dieser Zeitschrift Interesse 
haben diirften. In erstor Linio gilt dies fiir dio in 
erweiterter Form verofrentlichto liede, dio W. O st
wald am 12. Dezember 1909 bei Empfang deB Nobel- 
preisos fiir Chemio im Festsaalo der Schwedischen 
Akademio der Wissonschaften in Stockholm gehalten 
hat, und die dor Preisbegriindung entsprechend uber 
K ata lyso  handolte. Sio gibt nur einen kurzeń Ab- 
riB der Entwicklung dieses Forschungsgebietcs, fesselt 
abor namentlich dureh den personlichen Ton. — 
Weiter ist aufmorksam zu machen auf eino Arbeit 
von Svante A rrhen iu s, dem bekannten schwedi- 
schcn Physiker, dessen Bucher iiber „daa Werden der 
Weltcn“ und die „Yorstellung vom Weltgobaudo im 
Wandol dor Zeiten" vor nicht langer Zoit ao berech- 
tigtes Aufsohen errogt haben; Arrhenius veroffent- 
licht hier eine Untersuchung iiber dio A tm ospliaren  
dor P lan eton , dio aichor allgemeines Interesse vcr- 
dient. Die iibrigen YerofFentlichungon dieses lleftea bo- 
handeln Gogenstiinde aus der Psychologio, Mathomatik, 
Philosopliio usw. Wth.
B l a n c ,  F . , Ingenieur des Mines: Etude ana- 

hjtique et co>nparative des charbons au point 
de vue de leurs im purelh. Paris, Cli. Beranger 
1909. 64 S. 8 °. 3,50 fr.

Boi dor Frago der Beurteilung dea Wertes oiner 
nou orachloasenon Kohle reicht dio iibliche Bestim- 
mung der Gohalto an Aache, fliichtigen Bestandteilen 
und des Ileizwertea nicht ans; ea muB, besonders bei 
wouiger reinen Sorten, auch noch die Frago derWirt- 
schaftlichkeit einer moglichen Aufbereitung erwogen 
werden, d. h. es muB noch dureh Yorunterauchungen 
fostgostellt werdon, wie die einzelnen Aschenteilchen 
mit ihren Yerschiedenen KorngroBen und spezifischen 
Gewichten in der Kohle Yerteiit sind, und ob unter 
diesen Yerhaltnissen eine Klaubarbeit oder Wasch- 
operation mit Yorteil durchzufiihren ist. In dem Yor- 
liegenden Buclie werden diese einzolnen Fragon in 
kurz gefaBter Form behandelt. Es werdon zunachst 
die allgemeinen Gesichtspunkte, die bei einer Bolchen 
Priifung maBgebend sind, besprochen; dann folgt die 
Beschreibung eines Yerfahrens, um in einfacher Weise 
daB Yerhaltnis der spezifischen Gewichte der einzelnen 
Asclienbestandteile zu beatimmen und mit Hilfe dieaer 
Zahlen eino fiir die betreffende Kohle charakteristische 
ICurve aufzustellen. In einem weiteren Abschnitte wird 
dann an einigen Beispielen gezeigt, in welcher Weise 
aus diesen KurYen Schlusse beziiglich der Yorzunehmen- 
den Waschoperationen gezogen werden konnen, woran 
sich dio Beapreehung der bei der Aufbereitung auf- 
tretenden GesamtYerluate anschlieBt. Ein Beispiel aus 
der Praxis, daa besonders die wirtschaftliche Seite 
der Kohlenwasche beleuchtet, besclilieBt die Abhand- 
lung. Wenn man sich in kurzer Zeit uber die ana- 
lytische Seite der Frage der Kohlenaufbereitung in 
allgemeiner Beziehung unterrichten will, wird man das 
kleine Buch mit Yorteil zur Hand nehmen. Philips.

B o rn em a n u , Di-, phil. G eo rg : Stochiometrie. 
Grundziige der Lehre von den chemischen 
Bereclinungen. Mit 59 durcłigerechneten Bei
spielen und 265 Aufgaben. Leipzig, S. Hirzel 
1909. VIII, 192 S. 8 °. Geb. 4 J L  

Das Buch wendet sich Yornehmlich an solche 
Kreise, die keine odor nur geringe Gelegenhoit zum 
praktischen Arbeiten im chemischen Laboratorium 
haben, und die infolgedosson das stochiometrische 
Rechnen in groBerem Umfango botroibon sollton, um 
sich  hierdurch im  chemischen Denken zu iibon. Der 
Yerfasser setzt deshalb nur sehr geringe Yorkonnt- 
niBse bei dem Leser voraus. In ganz elem entarer  
Weise worden in don IlauptabBchnitten die Gruud- 
lagen der chemischen Berechnung, die Theorio der 
Molekular- und Atomgewichte und das Wesen der 
chemischen Umsetzungon dargestellt; dazu wird in 
jedom einzelnen Abschnitte an zahlreichen Beispielen 
gezeigt, in welcher Weise B tochiom etrische U echnungen  
auazufilhren sind. Eino groBe Reihe von Bich daran 
anachlieBenden Aufgaben bietet dom Lernenden dann 
Gelegenhoit, sich in diesem Kechnen zu uben; fiir 
die Zwecke des Solbstuntorrichts sind am Schlusse 
noch die Losungen der meiston Aufgaben beigefiigt. 
Dem Anfiinger wird das Bucli deshalb bei dem ersten 
Eindringen in die praktische Chemio gute Dienste le isten .

B o r n e m a n n , Dr. K ., Privatdozeut an der 
Technischen Hochschule Aachen: Die binaren 
Metallegierungen. Mit 38 Tafelu, enthaltend 
etwa 400 Abbildungen nebst einem Ablese- 
lineal. Teil I. Halle a. .1. S., Wilhelm Knapp
1909. 56 S. 4 °. 7 J6.

In don lotzton Jahren sind auf dem Gebiete der 
ErforBchung der Metallegierungen, besonders aua dem 
Kreise der Tammannschen Schule, eine groBe An
zahl Yon Arbeiten hervorgogangen, dereń Ergebnisse 
in den Y ersch iedenen  einachliigigen Fachzeitschriften 
Y eroffen tlich t worden sind. Dor Yerfasser h a t  es in 
dom Yorliegenden Buche, das den ersten Teil des 
ganzen Werkes d a rs te l l t ,  unternommen, die iiber die 
binaren Legierungen bislior Y ero ffen tlich ten  Arbeiten 
in kritiacher AVeiae zusammenzustellen. Die Zustands- 
diagramme der vorschiedenon Legierungen werdon 
auafiihrlich besprochen, wobei etwaige Alfingol und 
Widorspriicho k r i tis c h  o r i ir te r t  und, wo erforderlich, 
dureh neuo Schliisao orgiinzt werden. Gefiigebildor, 
die sonat viol zum Vorstandnia und zur Bestatigung 
der aufgenommenen Kurven beitragen, werden nicht 
wiodergegeben; daa Hauptgewicht wird auf die Be- 
Bprechung der Diagramme gelegt, die am Schlusse 
auf m e h re re n  groBen Tafeln zusammengestellt Bind, 
um auf diese Weise eine schnelle U eberB ich t und 
eine direkte zahlenmaflige Ablosung m it HUfe eines 
Ableselinealea aus durchsichtigem Papier zu ermóg- 
lichen. Das Buch wird zur schnellen Orientierung 
ais Nachschlagewcrk sicher sehr gute Dienste leisten.
C a ro l, J e a n :  Itesistance des m ateriauz appliqw',e 

a la construction des machines. Tome I & II. 
A vec 617 figures dans le texte. Paris, Ch. 
Beranger 1909. VI. 47 7 u. 449 S. 8 °. 
Geb. 40 fr.

Daa Buch behandelt nach zwei einleitenden all
gemeinen Kapiteln FeatigkeitBrechnungen aus dem ge
samten Gebiete deB Maschinenbaues etwa in folgender 
Reihenfolge: Feate und Iosbare Yerbindungen, Be- 
halter, Triebwerke, Werkzeugmaschinen, Hebezeuge,
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Apparate fiir Druckwasser und Druckluft, Wasser- 
kraftmaschineu, Maschinen zum Wasserheben, Eison- 
bahnfahrzcugo. Den SchluB bilden zwoi Kapitol iiber 
Materialpriifung.

Wio man sielit, ist die Einteilung des Buches 
nicht mit RiickBicht auf einen systematiselion Aufbau 
der Probleme der Festigkoitsiehro Yorgenommen, son
dom — woriiber dor Titel auch keinen Zwoifel liiBt — 
nach dor praktischen Yerwondung der beliandelten 
Maschinen. Dadurch sind manche storonde Wioder- 
holungen bedingt. So worden Gieichungen fiir mohr- 
fach belastoto Triiger auf zwei Stiitzen immor wieder 
aufgestellt, ebenso fiir Wellen, dio auf Biegung und 
Torsion beansprucht werden. Der Spannungszustand 
yoii Radkorpom wird in jodem der Abschnitto iiber 
Schwungriider, Zahnrader und Ricmscheibon mohr 
oder weniger auBfiihrlich behandolt, erBchopfend je
doch in keinem dor drei Abschnitto.

Uoberliaupt ist dio Bohandlung aller Probleme 
nichts weniger ais griindlich, trotz des groBen Um- 
fanges des Buches, und obwohl woitausholend mit den 
Lehren der Statik begonnen wird. Dafiir nur oinige 
Beispiele. Obschon der Yerfasser sich dio Muhc 
macht, die Formeln fur den obenen Spannungszustand 
zu entwickoin, beschrankt or sich darauf, iiber dio 
Boziehungen des Eiastizitats- und Gleitmoduls zu- 
einander zu sagen: „Die Erfalirung zeigt, daB der 
Gloitmodul ungefiihr gleich 'ljt, des Elaftizitatsmoduls 
ist.“ Dio Behandlung der gekriipften Wollen ist mit 
folgenden zwei Siitzen abgetan: „Die Berechnung des 
goradlinigen Teiles der gekropfton Wellen geschiebt 
wio dio der geraden Wellen. Dio gekropfton Teilo 
dieser Wellen stehen unter denselbon Bedingungen 
wie die Kurbeln; die Berechnung ist diesolbe.“ Bei 
der Behandlung der Rioinontriebe setzt der Yerfasser 
Bich iiber alle Erfahrungen und neueren Yersuchs- 
ergebnisse hinweg und berechnet dio Riomendimen- 
sionen mit dom Reibungskooffizieut f =  0,28 nach dor 
Eytelweinschen Gleichung ohne Rucksiclit auf den 
EinfluB der Geschwindigkeit, woboi er die iibertrag- 
baro Kraft statt der Riemenbreite dem Riemenąuer- 
schnitt proportional setzt. In dor dem Ietzten Kapitol 
angefilgten Tabelle dor Fostigkeitszahlen findet man 
auch fiir Materialien, dereń Festigkeitseigenschaften 
sehr schwankend sind, nur e in e  Zahl angegeben, 
z. B. fiir Beton, wobei keine Bemerkung iiber Zu
sammensetzung und Alter gemacht ist.

Eine groBe Anzahl wiclitiger Probleme, dio iu 
oin so umfangreiches Buch hatten aufgenommen wer
den mussen, ist gar nicht orwShnt, so z. B. die FeBtig- 
keit Yon Kugeln, die Festigkeit rotierendor Scheiben, 
die Knickung tordierter diinner Wollen, der EinfluB 
der Abrundungen tordierter abgesetzter Wellen und 
Yielo andere.

ZuBamnienfassend kann man sagen, daB jedenfalls 
in Deutsehland kein Bediirfnis nach einem Bolchen 
Buche Yorhanden ist. Die allgomoinen Lehren dor 
Festigkeit bringen unsere bekanntenLehrbiicher beBser 
und griindlicher, wahrend wir die Anwondungen in 
den Faehzoitschriften sowio in den einzelnen Lelir- 
biichern des MaBchinenbauos meist eingehonder be- 
handelt finden.

D arm stadt. Otto Mieś.
D e n n s t e d t ,  Dr. M., Professor, Direktor des 

Chemischen Staatslaboratoriums in Hamburg: 
Die Chemie in  der Rechtspfiege. Leitfaden fiir 
Juristen, Polizei- und Kriminalbeamte usw. 
Mit 151 Abbildungen und 27 Tafeln. Leip
zig, Akademische Yerlagsgesellschaft m. b. H.
1910. X , 422 S. 8 °. 18 J6, geh. 20 J L

Das Y o rlieg en d e  Buch ist iu e r s te r  Linie fur den  
Juristen g e sc h r ie b e n , d er  in seiner Tatig-keit sohr 
haufig auf die  Mitarbeit d e s  Chemikers angewiesen

ist; es soli ihm dio Grundziige dieser .Mitarbeit und 
die Art, wio or sich ihrer am boston bodionon 
kann, orsichtlich machen und so das Yorstiindnis fur 
den Antoil dor Chemio an der Pflege des Rechtes 
fordem. Zu dem Zwocko wird dem Leser (gedacht 
ist znnaehst nur an Juristen) ein kurzer allgemeinor 
AbriB der chemischen Grundlagen gegeben. Dom 
systcmatisch gcschulton Chemikor wird dieser AbriB 
etw as bunt erscheinen, ab er  es ist geradezu b ew u n -  
dernswiirdig, wio dor Yerfasser es verstanden hat, 
zwanglos dio mannigfaltigsten chemischen Tatsachon 
in Zusammenhang zu bringen, anoinander zu roihen, 
und hior und da auch chemische Theorien einzu- 
flechten. Dor Laio wird sicher so sohr gut fur das 
Yorstandnis der folgenden Abschnitto Y orbercitet. 
Letztoro betreffen den Nachwois yoii Giften, dio 
Tatigkeit dos Chomikors boi Brandstiftung, Blut- 
nachw eis, SitteuYerbrechen, Schrift- und Urkundonfiil- 
schungen usw. Der Verfasser hat sich in diese Ge
biete roclit Y ortieft, ich Yermute, daB das Interesse 
zur Sache ihn diese hat breiter behandeln lassen, ais 
er eB sieli anfangs Y orgon om m en  liatto; der Leser 
kann sich dariiber aber nur freuen. Professor D en n 
sted t beherrscht das Gobiet, das or hier bohandelt, 
wio wenige, und er wird fiir diesen Teil seines Buches 
nicht nur Juristen, also mohr odor weniger Laien, 
sondom auch Chemikor, Faclimannor, ais Leser finden. 
Ein lotztor Absclinitt behandolt kurz (auf einigen
70 Seiten) die Nahrungs- und GenuBmittol, ihro Yer- 
faischungen und dereń Nachwois. — Der Verfassor 
hat sich bemiiht, moglichst allgemoinvorstiindlich zu 
schreiben; dies hat ihn wohl aucli zu kleinen Un- 
gonauigkoiten gebracht, die bei dom heutigen Stando 
unsorer Wissenschaft nicht mohr haltbnr sind (z. B.
S. 18 iiber die Yereinigung Yon Stickstoff und Sauer
stoff, S. 1!) dio unmittelbare Yereinigung you Stick
stoff und Wasserstoff oder Synthese you Ammoniak).
— Dio Ausstattung des Buches ist Yorziiglich, im beson
deren seien die zahlroichen photographischon Wieder- 
gaben iobend erwiihnt. Alles in allem: ein Buch,
das w e ite s to  Yerbreitung Y erdient. Wohlgemuth.

D u b b e l ,  H e in r i c h ,  Ingenieur: Grofigas-
mascliinen. Ihre Theorie, W irkungsweise und 
Bauart. Mit 400  Textfiguren und 6 Tafeln. 
Berlin, Julius Springer 1910. VII, 167 S. 
4 ° . Geb. 10 J L

Der Yerfasser hat in vorliegendem Werk in an- 
erkennenswertor Weiso davon abgesehen, auf d ie  Yor- 
geschiclite der ExplosionskraftmaBchinen und die zahl- 
reichen, fiir d en  Konstrukteur heuto fast belanglosen 
Spekulationen der Entwicklungsjahre einzugehen. Er 
gibt Y ielm eh r in knappor und klarer Form lediglicli 
eine Besprochung der Arbeitsweiso und des Aufbaues 
der GroBgasmaschinon, bringt dabei in durcliwog vor- 
ziiglichen Abbildungen und in wohltuendor Beschriin- 
kung Y ersch ied en e  Ausfiihrungsformon aller w ic h tig e n  
konstruktiven Einzelheiton, und beriicksichtigt an den  
meisten Stellen SpezialY eroffentlichungen anderer 
Autoren. SchlieBlich geben eine Reihe charakteristi- 
scher Indikatordiagramme einen Einblick in die be
sonderen Betriebserscheinungen bei den Gasmaschinen.

Fiir eine spatere Ausgabe, welche boi Bolchen Vor- 
zugen des Buches wohl bald zu erwarten sein wird, 
mochte ich indessen einige Winkę der Beachtung emp- 
fehlen: Im Abschnitt uber die inneren Arbeitsvorgange 
Yormisse ich Untersuchungen iiber Gemischbildung 
und Zundfiihigkeit, welche man zuniichst an dieser 
Stello suchen wird. Fiir die Ermittlung der Zylinder- 
abmessungen mochte ich statt einer Formel fur Pi eine 
Tabelle empfelilen, welche die maBgebenden Kaktoren, 
wie Gasart, Arbeitsweise, Leistungsliohe, Ueberlastungs- 
reserYo und Maschinenbauart beriicksichtigt; den glei
chen Weg ist man z. B. fur die Ermittlung des Ar-
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beitsbedarfo3 der Zylindergebliise liingst gegangen. 
Daa Kapitel iibor Regelung endlich wiirde mebr Kritik 
ermiiglichen, wenn zunachst kurz die Anforderungen 
festgelegt wurden, welche die verscbiedenen Betriobs- 
verhaltnisse an Gemischbildung bezw. Regelung stellen. 
Beziiglieh des hior neuerdingB sich geltend machcnden 
Strebens nacli baulichon Yereinfacliungon rerweise 
ich auf dio Erorterungon, welche dio Veroffentlichung 
von Grrabau in diosor Zeitschrift Endo dea yorigen 
und Anfang des gegenwiirtigen Jahrganges ausge- 
loat hat.*

B erlin . Prof. G. Stauber.
E s c a r d , J e a n , Ingenieur civil: Les M ćtauz

sp6ciaux. — Manganśse —  Chrome —  Si- 
Jicium — Tungstśne — Molybdóne — Vana- 
dium et leurs composśs inetallurgiąues indu- 
striels. Paris, II. Dunod et E. Pinat 1909. 
XX IV, 594 S. 4 ° . 18 fr.

Daa vorliogende umfangroiche "Werk „M<5taux 
spćciaux“ gibt dem Facbmann ein gutes Bild der fiir 
die Erzeugung d?r Spezialstahlo so wichtig gewordenen 
Industrie einiger Metalle und Łegierungen. Dem Ycr- 
faaser iat oa Yortrefflich gelungon, die bia jetzt ge- 
machten Erfabrungen dieaer noch jungen Industrie zu 
aammeln untor oingohonder Beaprechung der Roh- 
matorialien, dor Methoden und praktisch erprobten 
Yerfahren zur Erzougung der fraglichon Metallo und 
Łegierungen, ihrer Eigenachaften (Schmelzpunkt, spe- 
zifisches Gewicht, Hiirte, chemische Zusanimonaetzung), 
der analytiaclien Untorauchungen, doa Ileratellungs- 
preises usw. Der Band behandelt die Eleinento: 
Mangan, Chrom, Silizium, Wolfram, Molybdan und 
Yanadium, dereń Yerwendung in dor Stahl- und Eisen- 
induatrio bereits eino allgomoine geworden iat und 
iibor dereń Einwirkung einwandfreie Untersuchungen 
und wirtschaftliche Ergebnisse aus der Praxia vor- 
liegen. Das Titan, welchea seit oiniger Zeit auch zu 
den Ililfsmitteln der Spozialatablinduatrio gehort, iat 
nicht besonders beriicksichtigt, vielmohr sincl nur einige 
Łegierungen desselben angefuhrt worden. Uober die 
anderen Elomento iiuBert sich der Yerfasser in einer 
ao eingehenden Weiae, daB der Fachmann in jeder 
Beziehung befriedigt wird und eine Fiillo von An- 
rogungen au8 dem Buche schopfen kann.

Dio Einteilung dea Stoffes ist sehr iiborsichtlieh 
angeordnet, die Besclireibung der Yerfahren kurz 
und biindig gehalten. Durch intereaaanto goschicht- 
liclie Angaben wirft der Yerfasser Licbt auf die Ent
wicklung der IlerstellungsYerfahren mancher Verbin- 
dungen, welche, houte Gegenstand einer wichtigen In
dustrie, bereits seit langer Zeit bekannt und durch 
beruhmte Chemiker (Wóhler, Davy u. a.) der altoren 
Zeit untersucht worden sind. Beim Studium dea fliis- 
sig geschriebenen Werkes kommt dem Leser so recht 
zum BowuBtsein, welche Umwalzung die Anwendung 
des elektrischen Ofens und der Aluminothermie in der 
Metallurgie gebracht hat und noch bringen wird. Dor 
Yerfasser ist auch bei seinen Angaben dem groBen 
Verdiensto deutscher Metallurgen (Borchera, Gold- 
schmidt) gerecht geworden. — Yiele in den Text ein- 
gostreuto Abbildungen, besonders sehr gut ausgefiihrte 
metallographiacho Schaubildcr, tragen wesentlich zum 
Yerstandnis bei. Uoberhaupt ist die ganze AuBatat- 
tung dea Workes, namentlich auch der groBe aaubere 
D ruck, ala Yorziiglich zu bezeichnen.

Eacard hat dio franzosiache Fachliteratur durch 
dieses schone Werk, welches Yerdient, in andere 
Sprachen iibersetzt zu werden, zweifellos boreichert. 
Unaere Literatur entbehrt noch ein derartig umfang- 
reicheB Werk, welches dio fiir die Stahlindustrie be-

sonders in Frage kommenden Elomente bezw. Metalle 
(you dem F ranzoB en  kurzwog „Spezialmetallo" be
zeichnet) behandelt. Da daa Eacardache Buch nicht 
nur fiir dio Spezialfacbleute a lle in , Bondern auch fiir 
weitere Kroiae daa groBte Interesao haben wird, ao 
wiirdo oine Veroffontlichung in deutacher Spracho 
wohl fiir den Verleger o in e  lo h n o n d e  Aufgabe aein.

Wilhelm Venator.
G ie se n , W a lte r , Oberingenieur und W alzwerk- 

c lief: Die Spezialstahle in Theorie und Praxis. 
Mit vier Abbildungen im Text. Freiberg in 
Sachsen, Craz & Gerlacli (Joli. Stettner) 1909.
VII, 80 S. 8 °. 3 J L

Dio Yorliegendo Studio, fur die das „Iron and 
Steel Instituto" dem Yerfasser oin Carnegie-Stipendium 
bew'illigt hatte, ist zuerat in dom „Journal" dos go- 
nannton Yoroines in englischer Spracho erschionen. 
Da wir aua dem Inhalto dor Abhandlung aeinorzeit an 
Hand deB englischen Toxtes achon das AYichtigBto 
wiedorgegebon haben,* so oriibrigt es sieli, auf dio 
Darlegungon selbst hier noebmais oinzugehen, wir 
konnen una yielmehr mit einem llinweia auf das 
Erscheinon dor deutschon Buchausgabo der Arbeit 
goniigen lassen.

G o 111 - O 11 li  l i  en  f e Id , Dr. F r i e d r ic h  w , 
Professor der Staatswissenscliaften an der 
Konigl. Techn. Hochschule in Miinclien: I)cr 
wirtschaftliche Charakter der technischen A r
beit. Vortrag, gehalten im Poły technischen 
Yerein in Miinclien am 8 . November 1909. 
Berlin, Julius Springer 1910. 38 S. 8 °. 1 J L

Der Verfasser Yersucht in der Y o rlieg en d en  kleinen 
Schrift die Y ersch ied en en  Begriffe „Arbeit", insbeaon- 
dero den Begrilf „Techniacho Arbeit11, aowio ferner 
den Begriff „Wirtachaftlichkoit“ festzulegen. Den Be- 
griff „Technischo Arbeit1* umgrenzt der Verfasaer ais 
„die tiitige Sorge um den rechten Weg zum Zweck11, 
und don Begriff „Wirtscbaftlichkoit“ erkliirt er ala 
„dio Kunst d es riehtigen A usgleichB unter den 
Zweckon*1. Weitorhin wird in dom Biichlein versucht, 
den Nachweis zu erbringen, daB zum notwendigen und 
unbedington Wesenzuge tech n iB ch or Arbeit die B er iic k -  
sichtigung dor Wirtschaftlichkeit gohiirt. „Es muB 
die Technik, will sio ihrem eigenon Wesen trou 
bleiben, bei der Wahl des rechton Weges zum Zweck 
notwendig auch daa Kriterium der Wirtschaftlichkeit 
handbaben. Darin wurzelt ihre grundwosentliche 
Yerknupfung mit der Wirtscbaft, darin heruht zu- 
gleich der wirtschaftliche Charakter der technischen 
Arbeit.11

Der VerfasBer  beschlioBt Boine Ausfiihrungen mit 
der Formulierung und Aufzahlung einer Reihe „Prin
zipien1': Prinzip des kausalgerechten Yollzuges, ferner 
des auslosenden, des atetigen, dea glatten, des biin- 
digen und des wuchtigen Yollzuges. Diese Prinzipien 
werden nur ganz kurz angefuhrt und nicht weiter be- 
grundet.

Aus dem hier gegebenen Auszug ersieht man, 
daB eB sich um stark doktrinaro Ausfuhrungen 
handelt, die jedoch, so sehr sie auch abseita von 
irgendwelcher praktischen Bedeutung liegen, sich an- 
regond Iesen; ea bietet sicherlich einen besonderen 
Anreiz, den Zusammenhang der Yerschiedenen Begriffe 
in bezug auf Technik und Wirtschaft in ein System 
zu bringen und in kurzeń Worten die wichtigsten Be
griffe zu erklaren. Ob aber die yom Yerfasser ge- 
gegebenen Begriffsdeutungen und namentlich seine 
„Prinzipien1* das Richtige treffen, das zu beurteilen

* Ygl. „S tahl und E isen“ 1909, 24. N oy., S. 1860;
1910, 19. Ja n ., S. 129. * Ygl. „Stahl und E isenk 1909, 14. Ju li, S. 1081.
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moclito Referent dem, der an derartigen Ansfiilirungon 
Yergniigen hat, durch eigenes Lesoii der kleinen, an- 
regenden Schrift selbst iiborlassen. ^  jy.

G r a m b e r g ,  A ., Prof., Dozent an der
Technischen Hochschule Danzig: Technische 
Messungen bei Maschinenunterstichungen und 
im Betriebe. Zum Gebraucli in Maschinenlabora- 
torien und in der Praxis. Zweite Auflago. 
Mit 223 Figuren im Text. Berlin, Julius 
Springer 1910. XII, 312 S. 8 °. Geb. 8  JO.

Das Werk, das sich schon in dor ersten, vor fiinf 
Jahren erschienenen Auflago* einer guten Aufnahme 
zu erfreuon geliaht hat, erscheint hier in griindlichor 
Neubearbeitung, die sich sowohl auf den Text, ais 
auch auf eine groBe Zahl Abbildungen erstreckt. Ins- 
beBondero hat der Yerfasser diesmal die inzwischen 
angostellten beachtenswerten UntorBucliungen auf dem 
Gebiete des maschinentechnischen MefiweBens, durch 
dereń Yoroffentlicliung die einschlagige, friiher nur 
diirftige Literatur wesentlich bercichert worden ist, 
henutzen kiinnen. Die Einteilung des Buches ist im 
groBon und ganzen die alte geblieben, doch lassen dio 
mannigfaohen Aenderungen in den einzelnen Abschnitten 
deutlich erkenuen, wie der Yerfasser bemiiht gewesen 
iat, don Stoli' zwockentsprechonder zu gruppieron und 
die Darstellung zu yereinfachen, so daB das Werk 
stellenweiso fast wie ein neues Buch anmutot.
G u ll iv e r ,  G. H .: M etallic Alloi/s: their struc- 

ture and constitution. W ith 104 illustrations. 
London, Charles Griffin & Company, Ltd., 
1908. XV, 254 S. 8 °. Geb. 6 sh.

Nachdem im ersten Kapitel die Untersuchungs- 
methoden und Apparate, dio Praparation der mikro- 
skopischen Proben und dio Herstellung der Legierun- 
gen besprochen worden sind, gibt das folgendo Kapitel 
die notwondigen Erliiuterungen zur Theorie dor festen 
und tiiissigen Losungon und des chemiBchon Gleich- 
gowichtes in Substanzinischungen und erklart Anlage 
und Zweck von Loslichkeits-, Erstarrungs- und Schroelz- 
punktskurvon und Gleichgewichtsdiagrammen. Das 
dritte Kapitel ist den biniiron Legierungen, dio koino 
bestimmten chomisclien Yerbindungen bilden, alBo im 
liiissigen Zustande einfache homogene Losungon dar- 
stollen (Gold-Thallium, Aluminium-Zink) und der an 
Abbildungen domonstriorten Mikrostruktur fester Me
talle und Legierungen gewidmet. Im folgenden Kapitel 
werden bintiro Legierungen behandelt, dereń Kom- 
ponenten, koinerlei Yerbindung eingehend, im ftiisBigen 
Zustande sich in zwei Losungen trennen (Wismut- 
Zink). Biniire Legierungen, die zweifellos dio Bildung 
wohldefiniorter cliemischer Yerbindungon erkennen 
lassen, also nicht lediglich feste Losungen eines Me- 
talles im anderen sind (Magnesium - Zinn, Kupfer- 
Antimon, Magnesium-Kadmium), finden wir im fiiuften 
Kapitel an Hand von Diagrammen und Mikrophotos 
besprochon. I)as sechste Kapitel bringt die notigen 
Erlauteruugen fiir die Phasenregel, die Umwandlungen 
und die labiien Gleichgewichtszustando in festen Lo
sungen. Das siebente Kapitel behandelt die Bronzen, 
Messingarten und Stfihle, und das SchluBkapitel dann 
noch ternare Legierungen (Blei-Zinn-Wismut), ins
besondere solche, die feste Losungen und Yerbin
dungen enthalten. Die aus yier und mehr Metallen 
bestohenden Legierungen werden nur kurz erwabnt, 
da ihro Untersuchung sehr schwierig ist und man sich 
einstweilen darauf beschrankt, die Einwirkung gerin
ger Beimengungen fremder Metalle auf die variablen 
Eigonschaften der wichtigsten binaren Legierungen 
(Stahl, Bronze, Messing) zu studieren. Konzentrations-

* Ygl. „Stahl und E isen“ 1905, 15. Jun i, S. 744.

diagramme von Legierungen mit fiinf Komponenten 
wurden uberdies -rierdimonsionale Figuren erfordern, 
weshalb hierfur zunachst andere graphischo Dar- 
Btellungsmothoden erdacht werden mussen. — Den 
mit der Horausgabo des Buches verfolgten Zweck, die 
Theorio der Legierungen auf systematischer Grund
lago zu bearbeiten, hat der YerfasBer mit FleiB und 
Geschick erreicht. Der yermutlich in Anlehnung an 
eino Abhandlung von Roberts - Austen und Stansfield 
gowiihlte ArbeitBplan ist durch eigene Ideen und untor 
teilweiser Benutzung der einschlagigen Literatur wesent
lich vervollstiindigt und ausgebaut worden. Das Buch 
onthiilt zalilreicho Abbildungen und Literaturhinweise 
und bringt manchorlei bisher noch Unveri>ffontlichtes. 
Obwohl nicht ais praktisclies Handbucli fiir die Dar- 
Btellung von Logierungen gedacht, wird eB Ingonieuren 
und Chomikom in allen Fiillon guto Diensto loisten, 
wo zur Ermittlung zweckmiiBigor Zusammensetzung 
und Erhitzung dor Legierungon dio Kenntnis der 
Gleichgewichts- und Zerfallsbodingungen in Motall- 
mischungen notwendig ist. Die Eisen - KohlenBtoff- 
Legierungen sind nur kurz behandelt, was in An- 
botracht der yielen iiber diese yerfaBtou Spozial- 
arboiten kein Nachteil sein durfte.

Dr. Julius Lohmann.

Handbuch der StarkstromtecJmik. Herausgegeben 
von W e i g e l  und W e r n ic k e .  II. Band:* 
Die Projektierung und Ausfiihrung elektri
scher Licht- und Kraftanlagen. Erliiutert 
durch B eisp iele; mit zahlreichen Abbildungen 
im Text und 15 Tafeln. Bearbeitet von In
genieur K a r l  W e r n ic k e .  Leipzig, Hach- 
meister & Thal 1910. VIII, 401 S. 4° . 
15 JO, geb. 18 J6.

Ein Work, auf dessen Ausstattung die riihrigo 
Yorlagsbuchhandlung viel Sorgfalt yerwendet hat, wio 
der saubero Druck in leserlicher Schrift auf gutem 
Papior zeigt. Auch der Yerfasser hat sich bemiiht, 
ein umfangreichcs Materiał zusammenzutragon, um 
dem Elektrotechnikor auf dem Gebiete der elektri
schen Anlagen eino stets beroito Ililfo zu bieten. 
Allerdings wird nicht ganz klar, wic weit er den Be- 
griif elektrischer Licht- und Kraftanlagen faBt. Er 
Bcheiut in der Hauptsache an Stromerzeugungsanlagen 
godacht zu haben, und hat diosen Teil mit bosonderer 
Yorliobe behandelt. Bei dem Yersuche jodoch, aucli 
die Stromyerbrauchsanlagen mit aufzunehmen, ist daB 
wichtigste Gebiet, dasjonige der Yerwendung des 
Elektromotors ais Antriebsmascliine, etwas stiofmutter- 
lich bedacht worden. Wohl haben dem Yerfasser 
die Drucksachen dor Firmen, welcho ihm Unterlagen 
zur Yerfugung stollten, Gelegenheit gegeben, auch 
auf einzelne besondere Ausfuhrungen hinzuweisen; 
im allgemeinen wird jedoch der Elektrotechnikor, der 
eine Motorenanlage zu projektieren hat, z. B. fiir 
Hiittonwerke, GieBereien, Papierfabrikation usw., kaum 
dio Angaben finden, die ihm seine Aufgabe erleichtern 
konnten. Die Anordnung des Stoffes: Beschreibung 
der Apparate und Matorialien; Projoktierung elektri
scher Anlagen; Ausfiihrung elektrischer Anlagen; 
Durchrechnung einiger Beispiele; Betriebsfulirung, 
Betriebskosten- und Rentabilitataborechnung ist nur 
auBerlich durchgefiihrt, und manches, was man an 
einer Stelle sucht, findet man unvermutet an einer 
anderen. DaB sich wahrend der Drucklegung Kon- 
struktionen anderten, daB durch die Fortschritte der 
Technik SchluBfolgerungen, die der YerfasBer be
sonders in den Abschnitten iiber Zentralou zog, hin- 
fallig geworden sind, kann ihm nicht zum Yorwurf

* W egen  des I. B andes ygl. „S tahl und E isen“
1907, 4. Dez., S. 1793.
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gemacht werden. Fiir manche Zwecke bleibt das 
Werk . bei yorsichtiger Benutzung auch so recht 
brauchbar. _te.

I  z a r t , J . : Les Źconomies de combustible dans
les stalions centrales. Paris, A. Lahure. 8 6  S. 
8 °. 1,50 fr.

Das Werk boginnt mit einleitenden Bemerkungen 
iiber die Verschiedenheit der Ausnutzung des Brenn- 
stoffes zur Dampferzeugung in lCraftzentralen. Ais 
Beleg werdon Dampfverbrauchszahlen yerschiedener 
Elektrizitatswerke, fernor von Dampfturbinen und 
verschiedenerDampfmaschinenarton angefuhrt. Hieraus 
wird die Folgerung gezogen, die Erzieliung und An- 
leitung des Heizers sei oin maBgebender Faktor zur 
Erreichung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des 
Bronnstoffes; anderseits wordo dies von den Betriobs- 
leitern noch zu wenig beachtot, und man soi in dioson 
Kreisen, auch houto noch, dor Meinung, ais Ileizer 
soi ein gowohnlicher Arbeiter gut genug. Jedoch 
„oin gutor Heizer ist ein soltenes Stuck". Yerfasser 
empfiehlt Heizerkurse zur Ausbildung geschulter Heizer 
und die Einfiihrung eines Pramiensystoms fiir guto 
Kesselwartung etwa auf Grund der in den Gasen 
onthaltonen Kohlensaure. — Weiterhin wird ais wichtig 
die Yordampfungsfiihigkeit der Kohle erwahnt, welche 
nicht allein vom kalorimetrischen Heizwert, sondern 
vor allem auch von ihrem Yerhalten auf dem Roste 
(Schlackenbildung, Backfiihigkeit) abhiingt. Ferner 
ist der ICoBsolreinigung geniigendo Aufmerksamkeit 
zu widmen. Durch Ermittlungen des Betriebsloiters 
ist festzustollen, in welchen Zeiten eine Reinigung 
stattzufindon hat. Sodann wird erortert, wovon man 
bei oinor zweckmaBigen Kontrollmothodo auszugehen 
hat. Zu diesem Zwecke wird ein Wiirmeyerteilungs- 
plan gegeben. Allerdings konnen die darin mitgo- 
teiltcn Zahlen nicht ais einwandfrei bozoichnet werdon. 
Die Wiirmoausnutzung mit 55 "/o ersclioint zu niedrig, 
demgegeniiber die Yerluste durch unyollkommono 
Yerbrcnnung mit 8 °/o und brennbare Teile in der 
Schlacke und Asche mit 4,5 °/o al0 Durcbschnitt zu 
hoch. Hiorzulande wiirde man einen solchen Kessel 
ais sehr unokonomisch betrachten.

Auf Grund seiner Erwagungen ompfielilt der Yer
fasser don Betriebsleitern, sich iibor die folgenden Yer- 
hiiltnisse einen standigen Ueberblick zu yerschaffon, am 
besten mit Hilfe selbstaufzeichnend er Apparate: Dampf- 
druck, Dampftemperatur (bei iiberliitztem Dampf), 
Wassertemporatur (bei Vorwarmorn), Zugkraft im 
Feuerrauin, Tomperatur dor Abgase, Analyse der 
Gase. Was unter YordampfungszifFer zu yerstehen 
ist, wird durch kurze Erkliirungen und durch ein 
Beispiel erlautert; das gleiche gilt fiir die iibrigen 
boi einem Yerdampfungsversuche festgestellten Werte, 
wie Zugkrafte im Fuchs und im Feuerraume, Nutzen 
des Ueberhitzers und Ekonomisers, Wirkungsgrad, 
Kolilensauregehalt der Gase, Feuchtigkeit des ge- 
siittigten Dampfes (mittels deB Kalorimetors von Car- 
penter). — Der folgende Abschnitt bringt die Erkla- 
rung des Begriffes Entropie in iiblicher, jedoch uber- 
sichtlicher Weise. An Hand eines vom Yerfasser 
yervollstandigten Entropie-Diagrammes werden die 
A^erhaltnisse in bezug auf das Arbeitsvermogen dea 
Dampfes in yerschiedenem Zustande erlautert. Ala 
Folgerung ergibt aich, daB Yerdampfungsversuche, 
die vergliclien werden sollen, auf Normalyerhaltnisse 

_ zuriickzufiihren sind. Yon Apparaten zur Untersuchung 
der Yerbrennungsgase auf ihre Bestandteile werden 
nur wenige beachrieben und, mit Auanahme des Gas- 
aspirators von Waller und des Untorsuchungsapparates 
yon Baillet — welcher ganz auB Metali iBt und daher 
gegeniiber einem gewohnlichen Orsatapparate den 
Vorteil der Unzerbrechlichkeit hat — nur die be- 
kannteren, wie die Hempelsche Burette. Dasaelbe gilt

yon den selbattiitig  w irkenden Apparaten, ebenso ist 
nur e i n o  Zugm eBserkonstruktion an gegeb en . Dieser 
Abschnitt konnto yo llstan d iger sein .

SchlieBlich werden die yerschiedenen Punkte er
ortert, die fiir eino zweckmaBige Bedienung des Feuers 
zu beachten sind. Ais Mittol zur Erkennung, wie der 
Heizer den gegebenen Instruktionon nachgekommen 
ist, wird besonders dio Aufzeichnung der Zugkraft 
empfohlen, die ja in der Tat einen guten Ueberblick 
dariiber gibt, wann der Heizer beschickt, geschiirt, 
abgeachlackt hat usw. Ais Regel, der man jedoch 
nur fiir gewisse Keaselarten beistiinmen kann, wird 
ferner empfohlen, bei jeder Beschickung den Schieber 
zu schlieBen, ebenso in moglichst kurzeń Zeitzwiachen- 
raumen Bronnatoff aufzugeben. In einigen SchluB- 
bemerkungen wird endlich dor Reinigung dea Speise- 
wassors sowie der inneron und iiuBeren Kosaelreinigung 
gedacht.

Wio auB dieser Inhaltsangabo eraichtlich ist, biotot 
daa Buch nichta grundsiitzlich Neuoa, auch kann daa 
Geboteno nicht ala vollstiindig und erachopfeud bo- 
zeichnet werden. Doch iat das Gewollto klar zum 
Ausdruck gebracht. Jedem, der eino kurzo Einfiihrung 
in daa fragliche Gebiet: „das Wesen der Kontrolle 
einer Kesselanlage", wiinscht, kann das Buch emp
fohlen werden.

C harlottenburg. A. Dosch.
J a n  e c k e ,  Dr. E r n s t :  Summary of alloijs. 

[Hannover, Dr. Max Janecke 1909.] 39 S.
4 °. 3 J L

Die kurze Abhandlung bringt eine interessanto 
Biographie der bis heute orforschton Metallegierungen. 
Nach einigen liistorischon Mitteilungen uber dio An
wendung dor phyaikalischen Chemio boi dor Untor- 
suchung der Metalle und nach kurzer Besprechung 
der Phasenrogel werden die yerschiedenen Systeme 
in nachstehonder Reihenfolge aufgefiihrt: Homogene 
Mischkristalle bei Metallen, die sich in jedem Ver- 
haltnisse mischen lasson, dann die Legierungen yon 
zwei Metallen, die in festem und fluasigem Zustande 
yollatandig mischbar aind, die binaren Metallegierungen 
mit einer fliiaaigen und zwei festen Phasen, mit zwei 
fliissigen und zwei festen Phasen, mit drei festen 
Phasen, mit yier yerschiedenen PhaBen und BchlieB- 
lich mit fiinf oder mehr festen Phasen. Ein letzter 
Abschnitt behandelt dio torniiren Metallaysteme. In 
jedem Kapitel werden iiber die betreffenden Legie
rungen die charaktoristischon Angaben gemacht, teil
weise unter Wiedergabo dos einen odor anderen be- 
Bondora wiclitigen Zustandsdiagrammea; ein auafiihr- 
liches Literaturverzoichnis boBchliefit jeden einzelnen 
A bschnitt.

K r i is s ,  Dr. G e r h a r d ,  Prof., und Dr. H u go  
K r ii s s : Kolorimetrie und Quantitative Spek- 
tralanahjse in ihrer Anwendung in der Chemie. 
Zweite Auflage, bearbeitet von Dr. H u g o  
K r iis s  und Dr. P a u l  K r i is s .  IMit 52 Ab
bildungen im Text. Hamburg und Leipzig, 
Leopold Voss 1909. X II, 284  S. 8 °. 8  J L

Das jetzt in zweiter Auflage erschienene Buch 
bringt eine willkommene Zusammenstellung der in 
der quantitativen Analyse yerwendbaren zwei op- 
tischen Methoden, der kolorimetriachen und der 
Spektral-Analyae. In Anbetracht des Fortschrittea, 
den die Kolorimetrie in der Bestimmung yerachie- 
dener Korper gezeitigt hat, wird auch der Eiaen- 
huttenchemiker aua dem ersten Teile des Buches 
Yorteile schopfen konnen; er findet dort die einzelnen 
kolorimetrischen Apparate in ubersichtlicher Weise 
zuaammengestellt und beschrieben, neben yerschie
denen, gróBtenteils bekannten Beispielen yon kolori-
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metrischen Bestimmungen. Der zweito Teil, der dio 
Spektralanalyse behandelt, liegt der Huttenchemie 
etwas fernor; intereasant sind aber fiir ihren Kroie 
jedenfalls die Titeratollung Yon Kaliumpormatiganat- 
losungen auf spektraianalytischom Wege und ebenao in 
gleicher Weise die Bestimmung des Mangans, indem 
dieses nach Yolhard- W o l f f  mit einem UeberschuB von 
Perinanganat titriert und letzterer dann spektro- 
koloriinetrisch bestimmt wird. p^

L i e c k f e l d ,  A l b . ,  ®ipl.=£$ng.: Autogene Leucht- 
gas-Schweifhnethoden. Dissertation. (Dresden, 
Konigl. Siichs. Teclin. Hochschule in Verbin- 
dung mit der Konigl. Silchs. Bergakademie 
zu Freiberg.) Berlin - Wilmersdorf 1909, 
Georg Feese. 38 S. 8  0 nebst 7 Tafeln.

Der Yerfasser geht aus von dor Tatsache, daB 
die autogene LeuchtgasachweiBung sowohl an Wirt
s c h a f tlic h k e it  wie an  (Jualitat der ScłiweiBnaht liinter 
dor WaaBerstoff- bezw. der AzetylenBchweiBung zn- 
riłckbleibt, obwohl einerseits, ganz abgesehen Yon der 
Preisfrage, die bequeme Zuganglichkeit, andoraeita 
dio bei der Vorbrennung entwickelte Warmemenge 
(3060 Kalorien fiir 1 cbm Wasserstoff, 5545 Kalorien 
fiir 1 cbm Leuchtgas, 13 360 Kalorien fiir 1 cbm 
Azetylen) durchaus zugunsten dos Leuchtgases zu 
sprechon scheinen. Der Yerfasser macht aber darauf 
aufmerksam, daB trotz der groBoren f. d. cbm ent- 
wickolten Wiirmemenge die absolute Temperatur dea 
Leuchtgasgebliises gewobnlich noch geringer ist ala 
dio der Kuallgasflamme. Denn dor geringe Druck, 
unter dom das Leuclitgaa Bteht, geatattot ea nicht, in 
der Zeiteinheit ein hinliinglich groBos Quantum aus 
der engon Bronnermiiiidung ausstromen zu laaaen und 
zur Yerbrennung zu bringen, um dio abkiihlende Wir- 
kung der Flammenumgebung auszugleichen. Giinstige 
ltesultate wurden bei den Yersuchen des Verfasaera mit 
einem Leuchtgas erzielt, das durch schwere Kohlen- 
wassorstoffe karburiert war, weil hier dio saugende 
Wirkung der żur Yerbrennung erfordorlichen Y erhiilt- 
nismiiBig groBeren Sauerstoffinenge zur Beachleuni- 
gung dos Gasaustrittes ausgenutzt werden kann. 
Allerdings muB dem Sauerstoff dabei Gelegenheit ge- 
gobon werden, vor dem Auftreffen auf daa Werkstiick 
sich schon gleichmaBig mit dom Bronngas zu vor- 
mischen, da andernfalla yerstiirkto Zunderbildung, 
d. i. Oxydation des behandolton Materiales, dio 
SohwoiBarbeit sehr atorond beeinfiuBt. Bei Erfiillung 
dieaer Yorbedingung gelang es, Bleche Yon 20 mm 
zu schweiBen, und der Ausfilhrungspreia der Arbeit 
stellto s ie l i  recht giinstig. Yergleichende Yerauche 
iiber dio ehomiacho Zuaammenaetzung der SchweiB- 
naht mit Wasserstoff, Azetylen und Y e rsc h ie d e n a r tig  
karburiertem Leuchtgas orgaben, daB Wasserstoff 
sozuaagen keine Yeranderung herbeifiihrto, wahrend 
bei Azetylon und Leuchtgas oine betriichtliclie An- 
reichorung an Kohlenstoff (im Hoclistfalle um 25 °/« 
und mehr des urspriinglichen Golialtes) und teilweiso 
eine Yorringerung dos Schwofelgehaltes stattfand. 
Ea wird weiter daa Verhalten yerschieden starker 
Bleche (1,2 und 3 mm) gegeniiber der Leuchtgas- 
Saueratoffflainme vergliclien. Zuletzt folgen einige 
Angaben iiber die mechanische Festigkeit des mit 
Leuchtgas geschweiBten Eisens. Die Hartę hat auf- 
fallenderweiso etwas abgonommen, wahracheinlich, 
weil beim Fortachreiten der SchweiBarbeit die Flamme 
d u rc h  ihre Nalie die plotzliche Abkuhlung dor kurz 
yorher geschweiBten Stellen fortlaufend Y erh in d ert. 
ZerreiBproben ergaben gunstige Resultate fiir die 
SchweiBung mit schwerkarburiertem Leuchtgas. Leider 
sind diese letzten Yersuche nicht auch auf die 
Wasserstoff- und AzetylenschweiBung ausgedehnt 
worden. Die Yersuehsergebnisse sind teilweise zu 
Schaubildem zusammengestellt. Steingroever.

M o h r l e ,  Tl i . ,  Oberingenieur: Das Fordergeriist, 
seine Entwickelung, Berechnung und Konstruk
tion. Mii 113 Textflguren und 32 Kunst- 
beilagen. Kattowitz, Phoenix-Verlag 1909.  
VI, 99 S. 8 °. 8 ,50 J L

Das Werk gibt in kiarer und iibersichtlichcr 
Faaaung eine Einzeldaratollung uber oinen Zweig des 
Eiaenbauea, der bis jetzt in dor doutschon technischen 
Literatur koine eingehondo Behandlung erfahren hat, 
(dio franzosische Literatur verzeichnot einige beach- 
tensworte Arbeiten iibor den Gogenstand) und insofern 
ala willkommene Noucrscheinung anzusprechen ist.

Dio geschichtlicho Einleitung muB ala geschickt 
bezeichnet worden. Statt uns Bolbor einon Ueberblick 
iibor dio vor einigen Jahrhundorten iiblichen Fordor- 
verfahron mittels Goepel und Haspel zu gobon, fiihrt 
der Yorfaaaer groBero Auaziige aua Urkunden der da- 
maligon Zeit an, die in ihrer altertflmlichen Spracho 
mit den nicht mindor antik anmutenden Zeichnungen 
ein farbonfriaches Bild davon geben, „Wio man vor 
zwoihundert Jahron forderto“. Leider ist jogliclie 
Quellenangabo unterblieben, so daB man voraucht 
ware, dio auerkeunenaworterwoiae olino iiesonderen 
Kommentar angefulirten Urkunden alsgeschiekto Myati- 
fikation zu bozeichnon. Im folgenden Abschnitt wer
den dio modornen Eorderverl'ahron mittels Koope- 
scheibo, Bobinę, zylindriachor, koniachor und spiraligor 
Trommel bosprochen, ihre Yorteile gogenseitig ab- 
gowogen und auf ihren Yerwendungsbcreicli hinge- 
wie8en. Nacli dieser Einfiihrung wondet Bich der 
Yerfasser im dritton, umfangroichston Abschnitt sei
nem eigentlichen Thema zu: Bau und Berechnung der 
Fordergeriisto. Die soltener vorkommenden Holz- 
bauten, wio Soilscheibeniilateau aus Tragbalkon in 
gemauorten Gebauden und auf Ilolzbocken, wordon 
nur kurz behandelt und hierauf das ungleich wichti- 
gere eiserno Fordergeriist, seine verBchiedenen Typen, 
aeine bauliche Anordnung, dio gesamte Anlage mit 
den Zubehorteilon, wie Montageaufbau, Treppen, Arer- 
schluBturon, Abdichtungon usw. eingehend beaprochon. 
Daran schlioBt sich oine Darstellung der rocline- 
riachen Behandlung des BauwerkeB. Zum bosseron 
Yerstiindnis dor allgemeinen Botrachtungen worden 
einigo Beispiele ausfuhrlich durchgerechnet, woboi 
lediglich mit Hebolgesotz und Krafteplan goarboitet 
wird. Eino kleino Bemerkung sei gestattet: Bei don 
haufig Yorkommenden langen Druckstreben, welche 
zumeist aus schwachon 1’rofilen durch Yergittorung 
zu einem Querachnitt zuaammengefaBt sind, apiclt 
dio8e bei dor erfordorlichen Kniekaicherheit eine 
weaontlicho Rolle. Eb durfte sich ompfehlen, untor 
Berucksichtigung dor neueren einschliigigon Arboiten 
(Krohn, y . Emperger, demnachst werden auch dio 
Yersuehsergebnisse des Yereins deutscher Brucken- 
und Eisenbau-Fabriken uber diesen Gogenstand be
kannt gegeben werden) den Rechnungsboispielon 
einige Bemorkungen uber diesen wichtigen Punkt boi- 
zugeben. Der SchluBabschnitt enthalt einen wirtschaft- 
lichen und betriebsteelinischen Vorgloich zwischen 
elektrischer und Dampf-lIauptachacht-Fordermaschino 
sowio einige Angaben iiber tlen EinfluB dos im Fórder- 
turm untergebrachten MaBchinenhauscs auf desBon  
bauliche Gestaltung.

Daa Buch zeichnet sich durch Klarheit und 
Uebersichtliclikeit in der Gliedorung und Behandlung 
des Stoffes aus und ist mit Skizzen und Abbildungen 
ausgefuhrter Bauwerke beiuaho yerschwonderisch aus- 
gestattet. Ohne dem in der Praxis stehenden Spe- 
zialiaten Neues zu bieten, wird ob jodem, der auf 
diesem Gebiete keine eigenen Erfahrungen beaitzt, 
ais willkommene Einfiihrung dienen. Weirich.

N a g e l .  O s k a r ,  Pb. D . , Consulting Chemical 
Engineer: Producer gas fired Furnaces. W ith
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237 illustrations. New York 1909, published 
by the author (P. 0 . Box 385). Geb. 2 $ .

Der Yerfasser hat sich dio Aufgabe gostollt, durch 
sein jiingst erschienones Buck zur allgemeinen Yer
wendung von Generatorgas in erster Linie in den Yor- 
einigten Staaten yon Nordamerika boizutragon.

Der StolT ist in neun Kapitol gogliedert. Zuerst 
bringt Dr. Nagel einen Artikol uber Generatorenbetriob 
und eine Beaclireibung dor gebrauchlichen Gaserzeuger 
mit Abbildungen, sodann kommen Abliandlungen iiber 
dio bestehenden Einrichtungen zum Betriebe mit Gene
ratorgas in der chemischen, Metali- und Eisenindustrie, 
beim Brennen von Kalk und Zemcnt, endlich bei dor 
Herstellung von Glas, 1'euerfesten Stoinon und in dor 
sonstigon keramiscben Industrie. Es folgt noch eine 
Abhandlung iibor die richtige Walii dea fouerfesten 
Materials bei den yerschiedenen mit Gas betriebenen 
Oefen und ein Anhang iiber Gaareinigung und Gas- 
inascbinenbetricb. Den ScliluB bilden Tabellen. Diese 
entlialten Angaben uber Untersuclmngen yon Kobie 
und Generatorgas, Yorgloichszahlen iiber dio oko- 
nomischen Resultate to i i  Dampf- und Gasbetrieb, 
Analysen und kalorischo Wcrto der yerschiedenen 
Gasarten, Tabellon iiber die Bewortung verachiedenor 
Kobiensorten usw.

Das Buch ist oin Sammolwerk, und daa soli es ja 
auch sein. Neues biotot dor Band wenig. So bescliran- 
ken sich z. 15. die Seiten 1 bia 37 auf eino manckmal 
wortgetroue Ueborsetzung der bekannten yorziiglicbon 
Arbeit von Johannes Korting in „Stalli und Eisen“ yom 
15. Mai 1907 (S. 685 bis 713). Auch die Bilder sind 
gcnniie Kopien aus diesem Yortrago. East allo Zcich- 
mingen iiber Hoehofen, Winderhitzer, Martinofen, 
Tiegelofon usw. mit oingedrucktem Text 8ind Kopien 
im selben MaBatab aus amorikaniachen Yeroffent- 
lichungen. Diese Bilder sind z. B. allo entbalten im 
Katalog yom Jahro 1909 dor groBen GeseUschaft fiir 
feuerfeste Steine „Harbison-Walker Refractorios Co.“ 
in 1’ittśliurg, Pa.

GroBe Arbeit hat die Zusammenstellung seines 
Buches Hrn. Dr. Juigcl jedenfalls nicht yerursacht. 
Man gowinnt den Eindruck, daB es yor allem Reklame- 
zwecken dient. In dieser praktischen llinsiclit wird 
os soinen Zweck erfiillen, jedenfalls aber die Ameri- 
kaner, fiir dio os in erstor Linie zugeschnitten ist und 
die, wio Dr. Nagel sagt, kein derartiges Sammelwerk 
besitzen, zur weitgehenden Anwendung der Gasfeucrutig 
anregen.

Witkowi tz .  Jmtus Ilofmann.
O s t w a l d ,  W i l h e l m :  Einfiihrung in die Chemie. 

Mit 74 Abbildungen. Stuttgart, Franckhsche 
Verlagshandlung 1910. VII, 238 S. 8 °. Geb.
3 J l .

Es iat besonders freudig zu begriiBen, wenn ein auf 
dem Gebieto der reinen Wissenschaft ao heryorragender 
Forsclier wie Professor Ostwald sein Interesse und 
seine Fiirsorgo auch dem chemischen Unterriclite zu- 
wendet. Yor einiger Zeit hatte Ostwald schon in 
aeiner „Schnie der Chemie" die Grundsiltze fest- 
gelegt, die er fiir dio erBte Beschaftigung mit der 
Chemie in der Scbule alB richtig erkannt hat; da 
diese aber in Gostalt eines Gespraches zwischen 
Schiiler und Lehrer gehalten sind, eino Form, die 
sich fur den Schulgebrauch nicht eignet, hat Ostwald 
in dem yorliegenden kleinen Werk ein den Bediirf- 
niasen der deutschen Schulo besonders angepaBtes 
Lehrbuch nach den gleichen Grundsatzen yerfaBt. 
Sein Hauptmerk ist hierbei darauf gerichtet, dem 
Schiiler nicht allein die Kenntnis der yerschiedenen 
Elemente und ihrer Hauptyerbindungen zu yermitteln
— worauf sich ein groBer Teil der bisher benutzten 
TJnterrichtsbiicber beschrankte —, sondern ihn auch 
vor allem sofort zu chemischem Denken zu erziehen.

Zu dieBem Zwecke werden in dom ersten Teile des 
Buches die grundlegenden BegriiTe und Erscheinungen, 
wie Stoffe, Gomengc, Umwandlungen der Formarten, 
Losungen und allgemeine chemische Yorgiinge, in 
sehr auBfiihrlicher Weiao behandelt; dann folgt erat 
die Beschreibung der Elemente in Gruppenauordnung 
und ihrer Yerbindungen, wobei der Verfasser sich 
nur auf das woaentlich Notwendige beschrSnkt und, 
um den Anfiingor nicht zu sehr zu belaston, die 
aelteneren Elemento und woniger wichtigen Yorbin- 
dungen nicht aufgonoinmen hat. Dio in dem Stoff 
geschickt yerteilten, teilweise ganz neuen Yeraucho 
werden durch klare achematischo Abbildungen er- 
liiutert und konnen wiihrend des Unterrichtes mit 
sehr oinfachen Mitteln in leichter Weise ausgefiihrt 
worden. An geeignoter Stelle sind auch die Grund- 
lagen der Kristallographie berQcksichtigt und zwar, 
wio auch die iibrigen Teile, in SuBorst godriiugter 
Form, anschlieBend an oinen fiir das betreffende 
System charakteristischen Kristallkorper; dieMerkmale 
der im ganzen aufgefiihrten Bieben Syatome worden 
an den Syminetrioachsen kurz dargelegt. Auf diese 
Weiao onthiilt das Lehrbuch auf beachranktem Raum 
oine groBo Fiille yon Stoff in klarer Darstellung und 
in einer fiir das weitere Eindringen sehr geeigneten An
ordnung, so daB man nur wiinschon kann, daB sich das 
Buch bald in unsoro hoboren Schulen Eingang yer- 
schaffen moge. Philips.

P a v l o f f ,  M . , Professor am St. Petersburger 
Polyteclmischen Institu te: Hoehofen und W ind
erhitzer. Erster Nachtrag zur Sammlung von 
Zeichnungen betreffend die Roheisendarstellung. 
St.Petersburg 1910.  50Tafelnquer4°inM appe.

Der nicht nur in soinem Heimatlando woklbe- 
kannte Yorfassor hat dem yorliegenden Nachtrage 
einon kurzeń Wegweiser zur Bestimmung der Dimen- 
sionen yon Hoehofen yorauageachickt. In zutreflender 
Woise geht der Yorfasaer hierbei yon dem Yerkaltnia 
zwiachen Rauminhalt und Produktion aus, wobei er 
dio Arbeitsergebnisse moderner europaischer und 
amerikanischer Hoehofen boriicksichtigt und zuerst 
den nutzbaron Rauminhalt f. d. t Produktion in 
24 Stunden feststellt, aodann dio nutzbare Hohe dea 
Ilochofona bei den yorschiedonen BrennatofFqualitiiten 
und ferner die Brennintensitilt, unter dor Pavlolf dio 
f. d. qm Gestellquerscknitt in 24 Stunden yerbrauchte 
Brennstoffmenge yorstoht. Zur Borechnung des Ge- 
stelldurchmeBsers bezw. des Brennstoffyerbrauches 
benutzt der Yerfasser dio Formel d =  k\ /C,  wobei d 
den Durchmosser dea Gestells in m, k einen yariablen 
Koeffizienten und C die Menge der an der Gicht auf- 
gegebenen Bronnstoffe darstellt. Fiir don Koeffizienten k 
und die Brennintensitat stellt Payloff folgende Ta
belle auf:

Brenni nt ens i t at  nebs t  zugehor i gen Werten  
des Koe f f i z i ent e n  k.

Arbeltsbedlngungcn k irPtćnaullt
Kleine Holzkoklenkockofen,

Produktion <  25 t . . . . 0,32—0,30 12,4 — 14,1
Gewohnliche Holzkohlen

hochofen, Produktion
25—70 t ...........................  0,30—0,28 14,1—16,2

GroBe Holzkohlenhochofen, I

KIeLnê °Kok a kock5fen, Pro- 0,28-0,26 16,2-18,8
duktion <  150 t I

Gewohnliche Kokahochofen,
Produktion 150—250 t . 0,26—0,24 18,8-22,1

Grofiere Kokahochofen, Pro
duktion 250—450 t . . . 0,24—0,22 22,1—26,3

GroBe Kokahochofen, Pro
duktion >  450 t ............... 0,22—0,20 26,3—31,8
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Zum SchluB behandelt Pavloff den Gestellraum- 
inhalt f. d. t Produktion in 24 Stunden, IiohlenBack  
und Rast nebBt Raatwinkel sow io die Schaclitdimen- 
sionen. Das Yerhaltnis der Ofenhohe zum Durcli- 
meBser des K ohlensacks gibt der Verfasser boi K oks- 
hochofen mit H : D =  4'/» — 4 auf, wobei das mini- 
male Yerhaltnis 3 ‘/a nur fiir den allerkleinsten mo
dernen Ofen zuliissig soi. Fiir doutsche und belgischo 
Yerhaltnisse trifft dies nicht zu, da eine Reihe gut- 
geliender neuer Hochofon ais Yerhaltniszahl weniger 
ais 3,5 (bis 3,1) aufwoisen.

Dio Sammlung der Zeichnungen schlieBt sich don 
im Hauptwerko gobrachton wiirdig an — os sind fast 
alle noueren Konstruktionen boriickaichtigt — , bo dali 
dio Pavloffschon Sammlungen ein ziemlich Yollstiin- 
digesBild dor heutigen Hocliofenkonstruktionen hringen.

Das AYork sei daher allen Fachgenossen bostens 
empfohlen. Oskar Simmersbach.

T h o r e n ,  J . , Ingenieur: Anleiłung zur E rm itt- 
lung von Blechabwicklungen. (Leipzig, Gustav 
Schleminitiger 1909. )  12 S. u. 14 Tafeln 8 °.
In Mappe.

Das kleine Werkchen will an Hand von Boi- 
spiolen, Zeichnungen und Tabellen dem Konstruktour 
oinen Anhalt geben, um Ansclilusse und Yerbindun- 
gen , wie sio im Dampfkessel- und Apparatebau tiig- 
licłi Yorkommen, einfach und zweckentsprecliend her- 
zustellen und dem Yorzeicbner in der Workstatt die 
Abwicklung derartiger AiiBchliisse auf oinfachsto 
AVeise zu ermoglichen. Ea werden z. B. an Hand 
Yon Zeichnungen erlautert: Kaminatutzen einer Loko- 
mobilrauchkammer, Gasreiniger-AnschluBstutzen, An- 
schluBstutzon einer Gasleitung, Belialterbodon, ltau ch -  
haubo, Ilosonrohr usw. Zum SchluB werden Tabellen 
angefuhrt, die es ermoglichen, die Abwicklung Yon 
zylindrischen Stutzen und Knierohren auf recline- 
rischom Wege Yorzunelim en.

Wórterbiicher, J llustrierte Technische, in sechs 
Sprachen. Deutscli, Engliscli, Franzijsisch, 
Kussisch, Italienisch, Spanisch. Nacli der be- 
sonderen Methode Deinhardt-Sclilomann be
arbeitet von A l f r e d  S c h ł o  m a n n ,  Ingenieur. 
Band VII:  Hebemascliinen und Transport-Vor- 
richtungen. Unter redaktioneller Mitwirkung 
von © ip l.^ n g . P a u l  S t t t l p n a g e l .  Mit iiber 
1500 Abbilduugen und zalilreichen Formeln. 
Miinchen und Berlin, R. Oldenbourg 1910.
VIII, 651 S. 8 °. Geb. 9 J l .

Dor vorliegende Band der „Jllustrierten Tech
nischen Wórterbiicher" wird sicherlich Yon einem 
grofien Interessentenkreise freudig begruBt werden. 
IJringt doch die wachsende Bewertung und Yerbrei- 
tung Yon Hebe- und Tranaportyorrichtungen die meisten 
der im technischen Erwerbsleben Stehenden in Be- 
riihrung mit derartigen Einrichtungen, dereń Wesen 
und Wirkung sonach auch mehr und mehr Verstandnis 
findet bei der groBen Menge derer, die, ohne Spezialfach- 
leuto zu sein, sich uber den Stand und die Fortschritte 
im Bau von Hebezeugen dureh die Lekturo fremder Fach- 
literatur auf dom Laufenden halten wollen. So spielen

z. B. bei der Beschreibung Yon Hiittenwerken dio 
modernen Transporteinrichtungen ja dio allergroBto 
Rolle, und der LeBer solcher fremdsprachlichen Ab- 
handlungen wird hSufig auf unbekannto Fachausdrucko 
stofien, dereń Erkliirung ihm dann gerade dies inlialt- 
roicho Worterbuch nicht schuldig bloiben wii;d. Abor 
auch iiber seine eigentliche Bostimmung ais spracli- 
lichos Hilfsmittel hinaus wird das Buch vermoge soines 
iiberaus reichen WorterYerzeichnisaes und seiner leicht- 
yerstandlichen Figurenerklfirungen manchen rein sach- 
lichon AufschluB geben konnen.

Ist die Beherrschung you scchs Sprachen selbst 
auf einem engeren technischen Sondergebiet allgemoin 
wohl schon recht schwierig, so diirfte dies ganz be
sonders der Fali sein auf dem Gebieto der nebezeuge. 
Denn hier ist die allseitige Spezialisierung und Ent
wicklung im Laufo der letzten Jaliro geradezu gronzen- 
los geworden. Dieser Zustand hat an die Bearbeiter 
des Stoffes unleugbar sehr hoho Anforderungen — in 
sprachliclier wie in fachlicher Boziohung — gestellt. 
DaB das Ergebnis ein nach meiner Beurteilung in 
jeder Hinsicht, sowohl in der Godiegonheit des Inlialtos 
wie in der ZweckmiiBigkeit des Aufbaues, wohlge- 
lungenes geworden ist, sei schon an dieser Stelle an- 
erkannt.

Das Zweckdionlicho dos Yerfahrens, die Yerschie
denen sprachlichon Ausdriicko eines Begriffes an 
dessen gleichbleibendo und zweifelfreie zoiclineriBcho 
DarBtellungsform anzulehnen, erscheint so einleuch- 
tend, daB schon allein die Anwendung dieses Yer
fahrens dem Buche einen groBen Yorzug sichert. Die 
weitere Einteilung und Anordnung der etwa dreiein- 
halb Tausend behandelten Begrillo iBt logisch und 
praktisch: Yon den Grundbegriffen ausgehend, zu den 
Elementen und den einfachen Ausfiihrungen fortschrei- 
tend und mit den zusammengesetzton Anlagen endigend. 
(I. Last und LaBtbewogung. — II. Grundbegrilfo der 
Dynamik. — III. Elemente dor Ilobozeuge. — IV. Statik 
und Eisenkonstruktion. — Y. Konstruktionsmaterial und 
Materialfestigkeit. — YI. Antriebo und Steuerungen. — 
YII. Triebwerke. — YIII. Einfacho Hebezeuge. — 
IX. Windon. — X. Krane. — XI. Fahrbahnon und 
Glciso. — XII. Aufziige. — XIII.Forder- und Transport- 
Yorrichtungon. — XlY.LagerYorrichtungen. —XY. Soil- 
forderung.)

Ermoglicht schon diese Disposition, sich in dem 
stattlichon Bando in begrifHicher Hinsicht gut zurecht- 
zutinden,Bo wird dessen Benutzung fur die am haufigsten 
Yorkommenden Falle — des UebersetzenB eines spracli- 
lich gegebenen AuBdruckes — noch ungomein er- 
leichtert dureh das angefiigto Wortrogister. DieseB 
enthalt, abgesehen von dem naturgomiiB gesondert 
aufgefiihrten ruasischen Register, dio Worter der 
iibrigen fiinf Sprachen praktischerweise bunt durch- 
einander, nur nach MaBgabe dor alphabetischen Ge- 
samtreihenfolge, so daB man bei einem in einor der 
fiinf Sprachen Yorliegenden Auadruck die zugohorige 
Rubrik, d. h. den anderasprachigen Ausdruck nebst 
der leichnerischen Erklarung, stets in schnellatmog- 
licher Weiae finden kann.

Die so angedeutoten Yorziigc diirften geniigen, 
um dieses Worterbuch ais einen sehr niitzlichen Ge- 
hilfen fiir alle die eracheineń zu lassen, die sich mit 
Hebemascliinen und Transportvorrichtungen irgendwie 
zu befassen haben.

Dusse l dorf .  C. Michenfelder.

Das I n h a l t s - V e r z e dem mit vorliegender Nummer abschlieBenden Halbjahres-Bandę 

der Juli-Hefte beigegeben werden.



U n s e r  n e u e s r e r  E r f o l g !

U m w a n d lu n g  v o n  S e iltr ie b e n  in  S ta h lb a n d k r a f ta n tr ie b e

unter Beibehaltung der vorhandenen Seilscheiben und ohne 

wesentliche Yeranderungen an denselben 
vorzunehmen.

D ie  g a n z e  U m w a n d lu n g  er fo lg t in w en ig en  S tu n d e n  u n d  v er b lu fft  durch ihre B in fa d ih e it .

(ę^DOSgD

V e r g le id is p r o je k t  fur Gbertragung von 100  PS.
auf einen Adisenabstand von  10  m, bei einer Tourenzahl von 2 0 0  U /M in . bei einem Scheibendurchmesser

von 1 m, bei K osten der PS. Stunde von 0 . 0 7  Mark.

Bei V erw endung v on : S eiltrieb  | R iem entrieb  K raftband

Breite der Zugorgane.................................... 6 □  Seiie von j 
45 mm □ 500 mm 100 mm

B a u b r e i t e  — -— ^
380 mm

i
500 mm 110 mm

G e w i d i t  ~ — -

Gewicht der Sdieiben.................................... 1000 kg 520 kg 270 kg

Gewidit der Zugorgane................................ 240 kg 140 kg 13 kg

G e s a m tg e w ic h t.............................................. 1240 kg | 660 kg 283 kg

A n l a g e k o s t e n

Kosten der S d ie ib en .................................... 740 M. 400 M. 250 M.

Kosten der Z ugorgane................................ 600 M. 1300 M. 750 M.

G esam tkosten  ............................................... 1340 M. 1700 M. 1000 M.

A r b e i t s v e r l u s t

Arbeitsverlust in % .................................... 13 »/« 6 •/» 0,5 */0

Arbeitsver[ust in PS........................................ 13 PS. 6 PS. 0,5 PS.

Arbeitsverlust in PS. Stunden pro Jahr . . . 39000 PS. Std. 18000 PS. Std. 1500 PS. Std.

A rbeitsverlust in M a r k .............................. 2730 M. 1260 M. 105 M.

J a h r e s u n k o s t e n

5 % Zinsen a u f .............................................
1340 M. 1700 M. leoo m .
67 M. 85 M. 50 M.

10 %  Absdireibung auf Sdieiben . . . . 74 M. 40 M. 25 M.

20 °/o Absdireibung auf Zugorgane . . . 120 M. 260 M. 150 M.

Arbcitsverlust in M a rk ................................ 2730 M. 1260 M. 105 M.

G esam te J a h r e s u n k o s t e n ......................... 2991 M; 1645 M. 330 M.



S t a h l b a n d - K r a f t a n t r i e b e  1

e r s e t z e n  T r e i b r i e m e n  u n d  S e i l t r ie b e
durch unerreichte Leistungsfahigkeit

200 PS

V 0 f t
u n ter B e ib e h a ltu n g  y o rh a n d e n e r  S e ilsd ie ib en

Zulassigkeit 
hoher Gesdiwindigkeiten

Aufierordentliche
Kraftersparnis

Geringerer Raum bedarf ft

Schmale Scheiben y

Beliebige A disenabstande A

Fortfall des Sdilupfes 

FortfalldesNachspanncns

W ir k u n g sg r a d  9 9 %
T r a n sp o r tb a n d e r

Patente in allen Industrie; 
Staaten

Erste Referenzen und 
A tteste

= =  Rentabilitats^Berechnung umstehend = = = = =

E lo e s s e r -K r a f tb a n d -G e s e l ls c h a f tm .b .H .,C h a r lo t te n b u r g 5
Telegram m =Adresse: Kraftband, Berlin Fernspredier: Charlottenburg 6 5 0 0


