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Die Lehrlingsausbildung in Eisengießereien.1)
V on D r. O t t o  B r a n d t  in  D ü sse ld o rf .

I m  J a h re  1911 h a b e  ich  in  d e r  15. V e rsa m m lu n g  
-*■ d e u tsch e r G ie ß ere ifa ch le u te  in  C oblenz d ie  L eh r

lin g sau sb ild u n g  in  d e r E isen g ieß ere i a u f  G r^ind e in e r 
U m frage  g esch ild e rt, d ie  b e i d e n  M itg lied ern  des 
Vereins d e u ts c h e r  E isen g ieß ere ien  g e m a c h t w ord en  
w ar. D e r  V o r tra g  i s t  d a n n  a u c h  in  d en  S c h rif te n  des 
D eu tsch en  A u ssch u sses, f ü r  tec h n isch e s  S ch u lw esen  
g e d ru ck t u n d  a ls  S o n d e rd ru c k  v e rb re i te t  w orden. 
Ich  h a t te  im  e in ze ln en  in  d ieser S c h r i f t  ü b e r  d ie 
M ittel, d ie  L e h rlin g e  in  dio G ieß ere ien  zu  z iehen , 
über d ie  D a u e r  d e r  L eh rz e it, d ie  p ra k tis c h e  E iflzel- 
oder .G ru p p en a u sb ild u n g  de3 L eh rlin g s , L eh rlin g s
ab te ilu n g en , d ie  B e za h lu n g  des L eh rlin g s  u n d  de3 
au sb ild en d en  F o rm e rs , d ie . th e o re tis c h e  A u sb ild u n g  
des L eh rlin g s  in  d e r  W e rk sc h u le  u n d  d e r  F o r t 
b ild u n g ssch u le , L e h rlin g s -  u n d  G e se lle n p rü fu n g en , 
L ehrlirigshein ie , S to ff  g e sa m m e lt u n d  k o n n te  so e ine 
R eihe v o n  W in k e n  f ü r  d ie  V e rb esse ru n g  d e r  L e h r
lin g sau sb ild u n g  g eb en , d ie  aus. d en  E r fa h ru n g e n  v o n  
den w enigen  G ieß ere ien  h e rv o rg in g e n , d ie  d ie  L eh r
lin g sau sb ild u n g  sy s te m a tisc h  e n tw ic k e lt  h a tte n .  M eine 
heu tig en  A u s fü h ru n g e n  k n ü p fe n  a n  jen e  A rb e it  an , 
so llen  sie  e rg än z en  u n d  e rw eitern .

D ie  S c h r if t  i s t  v e rg rif fe n  u n d  w ird  a u f  A n re g u n g  
der 26. V e rsa m m lu n g  d e r  G ie ß e re ifa ch le u te  neu  h e r
ausgegeben . S ie  k a n n  d a n n  a u c h  d e n  B e r u f s 
b e r a t u n g s s t e l l e n  a ls  U n te r la g e  f ü r  ih re  T ä tig k e it  
dienen. D ie  A rb e it  d e r  ö ffen tlich e n  B e ru fsb e ra tu n g , 
die z u rze it d e r  p re u ß isc h e  H a n d e lsm in is te r  b e so n d e rs  
fö rd ert, so llte  d ie  In d u s tr ie  r e c h t  a u fm e rk sa m  v e r
fo lgen, s ich  e inen  E in b lic k  in  d a s  v e rsch a ffe n , w as 
d o rt  ü b e r  d ie  e in ze ln en  In d u s tr iez w e ig e  g e d a c h t  u n d  
g e sa g t w ird , u n d  d a f ü r  so rg e n , d a ß  d o r t  k e in e  e in 
se itige  W e rb e a rb e it  z u g u n s te n  des H a n d w e rk es  ge
tr ie b en  w ird . E s  i s t  w o h l n ic h t  zw eife lh a ft, d a ß  es 
n ach  d e m  K rie g e  no ch  w e it w ic h tig e r  a ls  v o rh e r  
ist, d ie  ju n g e n  F a c h a rb e ite r  d e r  E isen g ieß ere ien  au fs  
beste  a u sz u b ild en , s e lb s t  w en n  m a n  sich  d e r  U m 
w älzungen  e r in n e r t,  d ie  te c h n isch e  F o r ts c h r i t te  u n d  
K riegsere ign isse  d a u e rn d  in  den  G ieß ere ien  h e rv o r
geru fen  h a b en . A ls ich  je n e  A rb e it  191L  sc h rie b ,

1) Vortrag, geha'ton in der 26. Vorsammlung deut
scher Gießerei.uchleuto am 20. Septemb r 1918 in 
Wiesbaden. j. . . .

V .*

w a r  d ie  F o rm m a sc h in e  n o ch  n ic h t  so  h ä u fig  in  den  
G ieß ere ien  w ie  .heu te . D ie  F o lg e  d e r  A u s b re i tu n g ’ 
d e r  F o rm m asch irie  a b e r  w a r  d e r  . E r s a tz  des F a c h 
fo rm ers  d u rc h  d en  a n g e le rn te n  M asch in en fo rm er, d e r 
im  K rieg e  w ied er z u m  T eil d u rc h  F ra u e n  a b g e lö s t 
w o rd en  ist. 1911 w a re n  n u r  w en ige  F ra u e n  in  d e r  
K ern m ach ere i tä t ig .  H e u te  h a b e n  sie  sie  im  g rö ß te n  
U m fa n g  e ro b e r t. W en n  d iese  K rieg sfo lg en  zum  
D a u e rz u s ta n d  d e r  G ie ß ere ite ch n ik  w erd en , i s t  d as 
G e b ie t d e r  T ä tig k e it  des F a c h fo rm e rs  e rh eb lich  e in 
g e en g t, d ie  Z ah l d e r fa ch g e m ä ß  a u sz u b ild en d e n  L eh r
lin g e  k le in e r  gew orden . A b e r  ob d iese r  D a u e r
z u s ta n d  e in t r i t t  u n d  w ie  sich  d ie  F ra u e n  in  d e r 
M asch in en fo rm ere i u n d  K e rn m ac h e re i ta ts ä c h lic h  be 
w ä h r t  h a b en , i s t  d ie  zw eite  F ra g e , d ie  z u  p r ü 
fe n  is t.

M ag  sie  n u n  b e a n tw o r te t  w e rd en  w ie  sie  w ill, 
F a c h a rb e ite r ,  F a c h fo rm e r  k a n n  m a n  a u c h  in  Z u k u n ft 
in  d e r  G ießere i so w en ig  e n tb e h re n  w ie  M odell
t is c h le r , u n d  ich  b e sc h ä ftig e  m ich  z u n ä c h s t m it  d e r 
E rö r te ru n g , w ie  m a n  L eh rlin g e  a n w irb t.  D ie  S eheu , 
in  d ie  G ießere ien  z u  g eh en , w ird  k ü n s t l ic h  d u rc h  d ie  
G e w e rk sc h a ften  m it  d e r  B e h a u p tu n g  g e n ä h r t ,  d ie  
A rb e it  in  d e r  G ießere i sei sc h m u tz ig  u n d  g e su n d 
h e itssch ä d lic h . D a h e r  g e h ö r t  d ie  B e s tä tig u n g  o d er 
W id e rle g u n g  d iese r A n s ic h t a n  d ie  S p itz e  je d e r  B e
tr a c h tu n g  ü b e r  d ie  L e h rlin g sa u sb ild u n g  in  d en  E isen 
g ieß ere ien . Ic h  h a b e  d iesen  P u n k t  in  m ein e r e rs te n  
D e n k sc h r if t  n ic h t 'b e h a n d e lt ,  so n d e rn  ih m  1911 eine 
se lb s tä n d ig e  A b h a n d lu n g  g ew id m e t. U m  den  L e h r 
lin g szu zu g  in  d e n  G ieß ere ien  zu  fö rd e rn , h a t t e  u n se r  
V ere in  d u rc h  d ie  d e u ts c h e  T ag esp re sse  d ie  E l t e r n  
a u f  d en  B e ru f  des F o rm e rs  u n d  K e rn m a c h e rs  h in 
gew iesen. D a ra u f  re g n e te  es fö rm lic h  v o n  a lle n  
S e iten  e r b i t te r te  A n g riffe , in  d en en  ü b e ra ll  d ie  G e
su n d h e its sc h ä d lic h k e it  u n d  S c h m u tz ig k e it  d e r  A rb e it  
in  G ieß ere ien  b e h a u p te t  u n d  d u rc h  s ta tis t is c h e  M it
te ilu n g e n  v o n  A e rz te n  u n d  K ra n k e n k a sse n  s c h e in b a r  
b e le g t  w u rd e . D a ra u f  h a b e  ich  d ie  'N ach rich ten  
ü b e r  d ie  K ra n k h e ite n  d e r  E ise n fo rm e r f ü r  g an z  
D e u tsc h la n d  in  e in e r S ta t is t ik  z u sa m m e n g e s te ll t  u n d  
n ach g ew iesen , d a ß  a lle  d ie  B e h a u p tu n g e n  v o n  e in e r 
a u ffa lle n d  g e su n d h e itssch ä d lic h en  W irk u n g  g if tig e r  
G ase, v o n  h o h en  K ra n k h e its -  u n d  S te rb ez iffe rn  in -
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Lehrplan 1.

Gewerbliche Fortbildungsschule in Düsseldorf.
3 F a o h k la s s e n  fü r  F o r m e r  u nd  G ie ß e r .

3 Jahre lang swöohentlich 7 Pfliohtstunden, und zwar je 2 Stunden Fachkunde und Zeichnen 
und je l 1/.  Stunden Bürgerkundo und Rechnen (mit Buchführung).

F a c h k u n d e .

April
Mai

I. S ch u ljah r .
1. Halbjahr.

I. D ie  G ew inn un g des 
R oh eisen s .

A. D ie  E isen erze .
Arten, Bestandteile, 
Eigenschaften und Vor
kommen,

No
vember

I. S ch u lj ahr.
2 . Halbjahr.

D. E ig e n sch a fte n  von  
S ch m ied e isen  und 
Stahl.
Formgebung d. schmied
baren Eisens.

April ü .  S ch u ljah r.
1. Halbjahr.

IV. D ie  F orm eroi.
A. D ie  F o rm sto ffe .

1. Formsand: 
Bildsamkeit, 
Unschmelzbarkeit, 
Durchlässigkeit für 
Gase.

Juni B. V e ra rb e itu n g  der 
E rze  im H och o fen .
1. Entfernung des Sauer

stoffes,
2 . Verbiennungsvorgang,
3. Brennstoffe,
4. Zusohläge.

De
zember

E. D ie  w ich t ig s te n
E isen azten  und die 
Einwirkung der Fremd
körper auf das Eisen.

*

Juni 2 . Maße.
3. Lehm.
4. Holzkohlenstaub, 

Graphitstaub, 
Schlichte und 
Schwärze.

Juli C. H o ch o fe n e rz e u g - 
n isse .
1. Roheisen.

Arten und Eigen
schaften.

2 . Nebenerzeugnisse.

Januar Desgl. Juli B. H e rs te llu n g  der 
G u ß form en .
1 Modelle.
2. Schablonen.
3. Kernkasten.

August,
Sep

tember

II. D ie  U m w andlun g  des 
R oh e isen s  in sch m ie d 

bares E isen .
A. A llg e m e in e r  V o r 

gang.
Entfernung des Kohlen
stoffes (seine Wirkung). 
Erwähnung des Puddel- 
verfahrena.

Februar III. S o n stig e  w ich tig e  
M eta lle .

A. K u p fe r , Z in k , Z in n , 
B lei.
Eigenschaften,
Vorkommen,
Verwendung.

August,
Sep

tember

C. A p p a ra te  und W erk 
zeuge.
1. Formkasten, Kern- 

eisen und Kornspin
deln.

2 . Dammgruben.
3. Hebezeugo.
4. Trockenkammern.
5. Werkzeuge.

Oktober B. D er B irn en p rozeß .
1. Bessemerverfahren.
2 . Thomasverfahren.

C. D e r  F la m m o f e n 
p rozeß .
Siemen - Martin - Ver
fahren.

März R. L eg ieru n gen .
Messing, Rotguß, Lager
metall.
Eigenschaften, Herstel
lung, Verwendung.

.

Oktober V. D as F orm en .
A. S a n d - und M asse

form en .
1. Auf dom Herd.
2 . Im verdeckten Herd 

nach Modellen und 
Schablonen.

fo lg e  E rk ra n k u n g  d e r  A tm u n g so rg a n e  u n d  L u n g e n 
sc h w in d su c h t en tw ed e r u n g e h e u e r  ü b e r tr ie b e n  o d er 
u n w a h r  s in d . D ie se r S to ff  k ö n n te  v ie lle ic h t z u g u n s te n  
d e r G ieß ere ien  n o ch  s tä rk e r  ö ffen tlich  a u s g e n u tz t  
w erd en , w eim  m a n  d ie  H a u p te rg e b n is se  d e r  an - 
g e s te ll te n  U n te rsu c h u n g e n  in  d ie  D e n k sc h r if t  ü b e r  
d ie  L eh rlin g sau sb ild u n g  e in fü g te , w o sie  eben fa lls  
d e r  B e ru fsb e ra tu n g  a m  e in fa ch s te n  zu g än g ig  w erd en  
w ü rd e n . N a ch  d iesen  le tz te n  A u s fü h ru n g e n  w ird  
a u c h  b eso n d e rs  k la r  g ew o rd en  se in , w a ru m  ich  oben  
a u f  e ine  s tä n d ig e  F ü h lu n g  m it  d en  B e ru fsb e ra tu n g s 
s te lle n  so g ro ß es G e w ich t leg te . 'W enn d iese  d ie  
fa lsc h e n  N a c h r ic h te n  d e r  G ew e rk sc h aften  ü b e r  d ie  Ge
su n d h e its sc h ä d lic h k e it  d e r  G ie ß e re ib e trie b e  f ü r  b a re

M ünze  n eh m en , so h a f te n  s ie  d e n  Z u zu g  v o n  L e h r 
lin g e n  z u r  G ießerei n a tü r l ic h  fe rn . A u ß e rd em  m ü ssen  
d ie  G ießere ien  au s  ih ren  B e tr ie b e n  a lle  G esu n d h e its 
s c h ä d lich k e ite n , so w eit es irg e n d  g e h t, b e se itig en  u n d  
in sb eso n d e re  f ü r  g u te  B e le u c h tu n g  u n d  L ü f tu n g  
Borgen. E s  b le ib t  in  v ie le n  B e tr ie b e n  n o c h  m an c h e rle i 
z u  tu n ,  u m  d ie  U rsa c h e n  b e re c h tig te r  K r i t ik  z u  b e 
se itig en . S o b a ld  s ich  e ine  so lch e  K r i t ik  in  e inen  
w e itw irk e n d e n 1 V e r ru f  d e r  g a n ze n  In d u s tr ie  bei d e r 
A rb e ite rs c h a f t  u m s e tz t ,  i s t  es s ic h e r a n  d e r  Z eit, 
d e ra r tig e n  e m p fin d .ic h  w irk e n d en  F o lg e n  sc h le c h te r  
V e rh ä ltn is se  e in ze ln e r B e tr ie b e  m it  a l k n  M itte ln  
e n tg e g en z u a rb e ite n . A b e r  s e lb s t  w en n  so lch e  W ir
k u n g e n  s c h le c h te r  B e tr ie b sv e rh ä ltn iss e  n ic h t  ein-
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Lehrplan 1. (Fortsetzung.)

Gewerbliche Fortbildungsschule in Düsseldorf.
3 F a c h k la s s e n  fü r  F o r m e r  u n d  G ie ß e r .

3 Jijhre lang wöchentlich 7 Pflichtstundon, und zwar jo 2 Stunden Fachkunde und Zeichnen 
und je D /ü Stunden Bürgerkunde und Reohnen (mit Buchführung).

F a c h k u n d e .

No
vember

II. S ch u lja h r .
2. Halbjahr.

3. Im  K a sten :
Nach Modellen und 
Schablonen
a) in Sand,
b) in Masse.

April,
Mai

III. S ch u ljah r.
1. Halbjahr.

VII. D ie  G ießere i. 
D as g ieß b a re  E isen.

1. Die Roheisensorten. 
Mangan- u. Siliziumeisen.

No
vember

III. S ch u ljah r.
2. Halbjahr.

2. Kokillen- oder Hartguß.
3. Temperguß.

De
zember

B. D as L eh m form en .
1. Im Kasten.
2. Freie Lehmformerei.

Juni 2. F lu ß e isen .
Bessemer- und Martin
stahl.
Tiegelstahl,

De
zember

4. Stahlformguß.

Januar C. D ie  E in gü sse .
D. D ie  K ern form ere i.

1. Mit Kernkasten.
2. Mit Schablonen.

Juli 3. G ußeisen .
Bruchaussehen, spez. Ge
wicht, Schmelztempera
tur, Schwinden, Seigern, 
Festigkeit und Wider
standsfähigkeit.

Januar IX . D as G ießen.
1. Das Einschmelzen

a) Kappelöfen,
b) Flammöfen.

2. Die Pfannen.

Februar VI. D ie  m ech a n isch en  
F o rm v o rr io h tu n g e n . 

A. M o d e llp la tte n . 
Zweck und Vorteile.

August,
Sep

tember

Desgl.

1

Februar 3. Die Gießtemperatur.
4. Das Pumpen und Nach

gießen.
ö. Das Prüfen.
6. Ausleeren und Putzen.

März B. F orm m a sch in en .
Zweck, Vorteile u. Arten.

-•*

Oktober VIII. D as G a ttie ren  des 
E isens.

Der Zweck des Gattierens. 
1. Maschinen- und BaÄguß.

März 7. Fehler in Gußstücken.
8. Ursachen u. Bekämpfung.

tre te n , v e r la n g t  es d ie  R ü c k s ic h t  a u f  d e n  M it
m enschen , d ie  V o ra u sse tzu n g e n  g e su n d e r  F a b r ik 
a rb e i t  ü b e ra l l  in  b e s te r  W eise  zu  sc h a tten .

W e ite r  h a n d e l t  es s ic h  d a ru m , ob  m a n  n ic h t  d ie  
pe rsö n lich e  E ig n u n g  de3 e in ze ln en  L eh rlin g s  f ü r  
se inen B e ru f  b e sse r, a ls  h e u te  g e sch ieh t, fe s ts te lle n  
kan n . D ie  P rü fu n g  des L eh rlin g s  n a c h  d ieser R ich 
tu n g  i s t  h e u te  r e c h t  o b e rfläch lich  u n d  b e s c h rä n k t  
sich m e is t d a ra u f , ob  d e r  J u n g e  k ö rp e rl ic h  k rä f t ig  
u n d  im  a llg e m e in e n  g esu n d  is t .  D a r ü b e r  h in a u s  h a t  
m an  n e u e rd in g s  b eg o n n en , g e n a u  zu  u n te rs u c h e n , 
w elche k ö rp e rl ic h e n  u n d  g e is tig e n  A n fo rd e ru n g en  
jede e in zeln e  F a c h a rb e it  a n  d e n  A rb e ite r  s t e l l t  u n d  
le i te t  d a ra u s  P rü fu n g s v e rfa h re n  d e r  M en sch en  a b , 
m it H ilfe  d e ren  m a n  e rk u n d e n  w ill, ob  sie  s ich  d ieser

o d e r  je n e r  F a c h a r b e i t  b e sse r zuw en d en . D iese  
U n te rsu c h u n g e n  s te c k e n  n o c h  in  d en  A n fän g en . 
D r . O t t o L i p m a n n ^ u n d l n g e n i e u r  0 .  S t o l z e n b e r g  
h a b e n  so lch e  M e th o d en  z u r  A u sw a h l des M enschen- 
n a^h w u ch ses f ü r  h o c h w ertig e  F a c h a rb e ite r  b e a rb e ite t.  
F ü r  G ieß ere ien  feh len  d ie  V o ra rb e ite n  n o c h , a u f  
d en en  m a n  p ra k ti s c h  a u fb a u e n  k ö n n te .

A u f d ie  E in z e lh e ite n  d e r  L eh rlin g sa u sb ild u n g  w ill 
ich  h e u te  n ic h t  e ingehen . D ie  A u sb ild u n g  w ird  
n a tü r l ic h  d e r  E ig e n a r t  u n d  G rö ß e  d es W erk e s  u n d  
d e r  L e h rlin g sz a h l a n g e p a ß t  w erd en . D a h e r  k a n n  
m a n  a u c h  n ic h t  th e o re tis c h  a lle in  en tsch e id e n , ob  
es r ic h tig e r  is t ,  d ie  L e h rlin g e  v o n  v o rn h e re in  m it te n

*) Otto Lippmann: Psychologische Berufsberatung.
Berlin 1917, Carl Heymanns Verlag.
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Lehrplan 2.
Gewerbliche Fortbildungsschule in Düsseldorf.

B ü rgerk u n de.

April,
Mai

I. S oh u lja h r.
1. Halbjahr. 

E in t r it t  in  das B e 
ru fs leb en  und in die 
F o r tb ild u n g ssch u le .
a) Berufswahl. Gelernte 

und ungelernte Ar
beiter, Anforderun
gen des Berufs in 
körperlicher und gei
stiger Beziehung. 
Arbeitsvermittelung.

b) Fortbildungsschule. 
Aufgabe, Schul
pflicht, Schulord
nung, sonstige Ein
richtungen der 
Schule.

S c h r ift lic h e  A r 
be iten .

S c h r i ftv e r k e h r  m it 
S ch u le , E lte r n 
haus und B e k a n n 
ten k re is . Mitteilun
gen au die Schule, 
Mitteilungen über Er
lebnisse.

• -7 A - -

No
vember

I. S ohu ljahr.
2. Halbjahr. 

E rste  H ilfe  be i U n 
g lü ck sfä llen . 

Blutungen, Brandwun
den, Quetschungen.

S c h r i ft lic h e  A r 
beiten .

Freie Niederschriften.

4

Juni E in tr it t in d ie L e h r e . 
Probezeit, Lehrvertrag; 
Rechte und Pflichten 

des Lehrlings.

S ch r iftv e rk e h r  bei 
B e s ch a ffu n g  e in er 
L e h rs te lle , a) Stel
lengesuche, Anfragen, 
Meldungen.

De
zember

D ie F am ilie .
Die elterliche Gewalt; 

minderjährige Kinder; 
Kindespflichten. Mün
digkeiten ; Vormund
schaft.

r

Mitteilungen aus dem 
Lehrlingsleben über 
den Beruf. Berufs
arbeiten, Einladungen, 
Bcsuchsanzeigen.

Juli G ew erb lioh e  A r 
beiten .

a) Das Arbeitsbuch.
b) Der Arbeitsvertrag. 

Abschluß, gegensei
tige Leistungen, Lö
sung.

Bewerbungen auf Inse
rate, Schriftverkehr 
mit dem Arbeitgeber, 
Anfragen über Aroeits- 
gelegenheiten usw. 
Freie Niederschriften 
aus den behandelten 
Stoffen.

Januar D ioF a m ilie .a ls  w ir t 
s ch a ft l ich e  G em ein 

sch a f t. 
Unterstützungspflicht; 

Familienhaushalt. 
Wohnung, Kleidung, 
Ernährung, Gesund
heit. Sparen und Spar
einrichtungen.

Brief an die Eltern über 
Anschaffungen, Klei
dung, Wäsche usw. 
Kündigung (eingeschr. 
Brief). Freie Nieder
schriften aus don be
handelten Stoffen.

August,
Sep

tember

c) Die Arbeitsordnung.
d) Die Arbeitslöhne, 

Abhängigkeit der
selben. Lohnarten, 
Lohnzahlungen, Ab
züge, Lohnzettel.

Brief an die Eltern 
um Zusendung eines 
Arbeitsbuches, eines 
Zeugnisses. Arbeits
zettel. Lohnzettel.

Februar D ie G eschäfte , des 
tä g lich en  L eb en s . 

Kauf gegen bar und 
Abzahlung. Mietver
trag.

Angebote, Nachfragen, 
Erkundigungen, 
Rückantwort. Rech
nung und Quittung. 
Paketadresse, Post
anweisung. Tele
gramme.

Oktober

, ■ . :

! §

P e r s ö n l i c h e  G e 
su n d h e itsp fleg e .

Zweckmäßige Ernäh
rung. Zahnpflege. Al
kohol, Tabak, Tuber
kulose. Vom Wandern, 
Turnen, Baden.

Mitteilungen über Wan
derungen. Briefe über 
den Besuch der Eltern, 
über Krankheit und 
dergl.

i

März D er V erkehr. 
Post, Eisenbahn, Tele

graph, Fernsprecher.

Schriftverkehr mit Post, 
Eisenbahn. Mittei
lungen über Woh
nungswechsel, Nach
sendung von Post
sachen, Ersatzansprü
che an in der Eisen
bahn zurüelrgelassene 
Sachen, Rückerstat
tung von Fahrgeld 
usw.
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Lehrplan 2.
(Fortsetzung).

Gewerbliche Fortbildungsschule in Düsseldorf.

April II. S ch u ljah r .
1. Halbjahr.

D er Verein . 
Zweck desselben.

Statuten.
D ie G em ein de, ihre 

Verwaltung.

S c h r ift lic h e
A rbeiten .

Verkehr mit der Kund
schaft und den Liefe
ranten. Annahme u. 
Aufgabe von Bestel
lungen: Bestätigung, 
Bestellschein, Liefer

No
vember

II. S ch u ljah r .
2. Halbjahr, 

ü .  Hebung des Arbei
terstandes durch Ar
beitgeber. Einrich
tungen zur Pflege 
der Gesundheit, 
Fortbildung, Pen- 
sions- und Kran
kenkasse. Prämien.

III. Durch Kirche und 
Vereine.

S c h r ift lic h e  
A rb e iten . j

1 1,*) V i  - 'rf > ‘ }' Cr; ■ -V' -r

Aufgabe der Gemeinde: 
a) wirtschaftliche (Stra

ßenbahnen, Licht
werke usw.).

schein.

Joni b) gesundheitliche (Was
serwerke, Kanalisa
tion, Straßenreini- 
gung, Schlachthof, 
Nahrungsmittelkon
trolle, Kranken- und 
Badeanstalten),

c) soziale (Armen- und 
Waisenpflege, Spar
kassen, Ledigen- und 
Siechenhaus, Stif
tungen),

d) geistige (Schulen, 
Bibliotheken, Lese
hallen, Museen, 
Theater).

Forderung von Preis
listen, Katalogen. 
Rechnung mit Be
gleitschreiben ver
schiedener Art. 
Empfangsbestätigung 
mit Mängelrüge. 
Quittungen, Post
anweisung, Geldbrief, 
Einschreibesendung.

De
zember

IV. Durch dio Stadt
gemeinde. Arbeits
nachweis , Not
standsarbeiten. 
Unterstützungen 
usw.

V. Durch den Staat: 
a) Arbeiterschutz- 

gesetze;

Freie Niederschriften - 
aus den behandelten 
Gebieten. Mitteilun
gen an die Kranken
kasse, Eltern und Be
kannte über Erkran
kung, Urlaub, Auf
enthalt, im Kranken
hause, dem Genesungs
heim usw.

Juli D ie  G em ein d ev er- 
f  assung. 

Stadtverordneten - Ver
sammlung. Bürge 
meister.

Januar b) Reichsversiche- 
rungsgesetz, 
Kranken-, Un
fall-, Alters- und 
Invalidenver
sicherung.

Mitteilungen über Un
fälle, Anmeldung eines 
Unfalles. Antrag auf 
Unfallrente. Berufung 
gegen die Festsetzung 
der Unfallrente. An
träge auf Invaliden
rente. Berufung gegen 
dieVerweigerung einer 
Rente.

August,
Sep

tember

Aus der G e sch ich te  
der G em einde. 

Die Entwicklung der 
Gewerbe zu Fabrik
betrieben.

Arbeitsberichte.
Arbeitszettel.

Februar D as G ew erbe- 
g e r ich t . 

Einrichtung, Zuständig
keit, Verfahren, K o
sten, Einigungsamt.

Klage beim Gewerbe
gericht (Lohnstreitig
keiten).
/

Oktober D er F a b r ik a r b e it e r 
stand . 

Einrichtungen zu seiner 
Hebung:

1. Selbsthilfe.
a) Wirtschaftsge

meinschaften (Ge
nossenschaften),

b) Berufsgenosscn- 
sohaften (Arbeiter- 
verbände).

Kurze Niederschriften 
aus dem behandelten 
Stoff.

März

-■ /

U n fa llv e rh  ü t u n g s -  
v o r s o h r i f t e n  d e r  
B e r u fs g e n o s s o n -  
s c h ä f t e n .
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Lehrplan 3.
Gewerbliche Fortbildungsschule in Düsseldorf. 

B ü r g e r k u n d e .

April,
Mai

III. S ch u ljah r .
1. Halbjahr.

D er  p reu ß isoh e  
S taa t.

Seine Entwicklung seit 
den Freiheitskriegen.

S o h r iftlio h e  A r 
beiten . 

Niederschriften über den 
behandelten Stoff. 
Bewerbungsschreiben 
und Stellengesuche um 
Gehilfenstellen.

III. S ch u ljah r.
2. Halbjahr.

D as D e u tsch e  R e ich  
a ls W ir ts c h a ft s 

geb iet.
Der Ackerbau und seine 

Erzeugnisse, Haupt
industrie, Handel, Ein- 
und Ausfuhr.

S o h r iftlio h e  A r 
beiten .

Juni D ie V erfassu n g .
König; Landtag (Herren - 

und Abgeordneten
haus). Wahl. Werde
gang eines Gesetzes.

Erinnerungen und Mah
nungen veischiedener 
Art mit Antwort. 
Verkehr mit Feuer- 
versicherungsgesell- 
schaft (Anmeldung 
eines Brandschadens).

Die wichtigsten Industrie
gebiete. Ihre E’ zeug- 
nisse. Die heimische 
Industrie und ihre be- 

, deutendsten Firmen.

Niederschriften aus dem 
behandelten Stoff. 
Kündigungen, Schuld
schein, Bürgschafts
schein.

Juli D ie  S ta a ts v e rw a l
tung.

Die einzelnen Verwal- 
tungszweige.

Bestellungen. Kauf- und 
Rückfrage darüber. 
Ausstellung an der 
Ware hicsichtlioh der 
Menge, der Güte, des 
Preises. Rückschreiben 
darüber. Annahme
verweigerung, Aufbe
wahrung und ent
sprechende Mitteilun
gen (unter dem Ge
sichtspunkte des eige
nen Bedarfs1).

V om  R ech tsw esen .
Die Gerichte und ihre 

Aufgabe.
D as B ü rg e r lich e  G e

se tzb u ch .
Einzelne weitere wich

tige Bestimmungen 
über Geschäfte des 
täglichen Lebens.
Sc Luid versprechen, 
Bürgschaft, Verjäh
rung, Kauf, Pacht, 
Miete.

Verkehr mit Behörden. 
Polizei, Fundsaohen, 
betr. Führungszeug
nis.

August,' 
Sep

tember

D ie  S taa tssteu ern . 
Stempelsteuer, Ein
kommen- und Gawerbe- 
steuer, Zölle.

Niederschriften aus dem 
behandelten Stoff. 
Gesuche an die Stadt
verwaltung um Schul
gelderlaß, Gewährung 
eines Stipendiums.

G e m e in v e rstä n d 
lich e  D a rste llu n g  
vom  S tra frech t.

Beleidigung. Diebstahl, 
Unterschlagung, Heh
lerei, Urkundenfäl
schung u. dgl. (Fund).

Verkehr mit der Militär
behörde, Meldung zum 

, freiwilligen Eintritt, 
Abmeldung auf Wan
derschaft, Gesuche 
um Zurückstellung 
von Uebungen usw.

Okto ber D as D e u tsch e  R eioh . 
Seine Wiedererrichtung. 

Verfassung des Reiches, 
Kaiser, Reichstag, 
Reichsbehörden.

; <. .

V om  L an d essch u tz .
Deutschlands Lage; all

gemeine Wehrpflicht. 
Unser Heer und un
sere Marine. Die K o
lonien, Konsulate.

in  d e n  ‘W e rk s ta ttb e tr ie b  z u  s te lle n  u n d  e in ze ln  d u rc h  
L eh rfo rm er a u sz u b ild en  o d e r a lle  L e h rlin g e  z u sam m en , 
z u n ä c h s t  a b g e s o n d e r t  v o m  W e rk s ta t tb e tr ie b ,  in  e in e r 
L e h r lin g sa b te ilu n g  e in en  g u t  th e o re tis c h  d u rc h 
g e d a c h te n  p ra k tis c h e n  L e h rg a n g  d u rc h m a c h e n  zu  
lassen . M ag  d a s  e in e  o d e r  d a s  a n d e re  gesch eh en , 
im m e r h a t  m a n  a llm ä h lic h  e in e  g ew isse  S tu fe n fo lg e  
f ü r  d ie  A u sb ild u n g  h e ra u sg e fu n d e n , w ie  s ie  in  den  
n a ch fo lg en d e n  A u sb ild u n g sp lä n en  h e r v o r t r i t t :

Pläne für die praktische Ausbüdung von Gießereilehrlingen. 
F ried . K ru p p , G rusonw erk, M agdeburg-B uokau.

’ ) A nm erkung. Jährlich 4— 6 freie Niederschriften 
aus Berufs- und Börgerkunde.

Im Sommer 10 1 
Im Winter 15 / Geschäftsaufsätze.

F orm erleh rlin ge :
Mon.

Sandkeramaoherei. . . 9
Lehmkemmaoherei . . 6
Sandformerei. . . . .  12
T isoh lerei................... 3
Sand- u. Masseformerei 

bzw. Tempergießerei 17 
Ofenbetrieb, Prüfung 

von Probestücken, 
Putzerei usw. je nach 
Veranlagung des Lehr
lings. . ...................4

L ehm form  erlehr linge:
Mon.

Lehmkemmaoherei . . 6
T isoh lerei.................... 2
Kleinlehmformerei . . 12 
Lehmformerei . . . .  27 
Ofenbetrieb, Prüfung 

von Probestücken, 
.Putzerei usw. je naoh 
Veranlagung desLehr- 
lings............................ 1



Lehrplan 4.
Gewerbliche Fortbildungsschule zu Düsseldorf. 

F a o h z e ic h n o n .

April,
Mai

I. S ok u ljah r.
1. Halbjahr.

Vorübungen; Maß
teile; Buchstaben 
und Schrift
übungen.

C

No
vember

I. S ch u ljah r .
2. Halbjahr. 

Ankerplatten ohne 
Loch.

April,
Mai

II. Sohu l- 
j ahr.

1. Halbjahr. 
Ankerplatten 

mit Loch.

No
vember

II. S ch u l
jahr.

2. Halbjahr.
Stufenschei

ben, Stop- 
fenbüchsen- 
gehäuse.

April,
Mai

III. Soh u l- 
jahr.

1. Halbjahr. 
Hebel.

No
vember

III. S c h u l
jahr.

2. Halbjahr. 
Rohrabzwei

gungen.

Juni Teilen von Winkeln 
und Kt eisen; 
Oebungen, gerade 
und krummlinige 
Grade zu vorbin
den.

De
zember

Platten mit Arbeits- 
leisten und Abrun- 
dungeu.

Juni Rotgußbüch
sen, Stangen- 
sohloß, Kup
pelungshülse.

De
zember

Sohlplatten,
doppelte
Ankerplat
ten.

Juni Mutter, Stan- 
genscbloß 
(sechskan
tig).

De
zember

Kuppelungs-
hülse.

Juli Skizzieren der Mo
delle für grund
legende Masohi- 
nenzeichnungen; 
Flaobeisen, L, T, 
U, I-Eisen.

Januar Körner, Kreuzkopf
zapfen.

Juli Lagerschalen,
Flanschen.

Januar Krümmer, T- 
Stücke, 
Stellringe, 
Sohalenkup- 
pelung.

Juli Hahnküken,
Hahnge-
häuBe.

Januar Eckventil.

August,
Sep

tember

Sohlitten- und 
Schieberformen.

Fe
bruar

Kurbelzapfen, Wel
len.

, August, 
Sep

tember

Stopfbüohsen,
Verschluß
kappe.

Fe
bruar

Mitnehmer, 
Klemm- ,  
hülse.

August,
Sep

tember

Lagerdeckel,
Lagerböoke.

i

Fe
bruar

Riemsohei
ben.

Ok
tober

^ ,

Platten mit Nuten 
und Leisten.

März Sohraubenbolzen. 
Anmerkung: Durch 
häufige Besprech
ung sind dem Schü
ler Zweck, Verwen
dung, Erkennung 
der Stoffe, Gang 
der zeichnerischen 
Darstellung und 
sinngemäßes Ein
schreiben der Maße 
zum Verständnis zu 
bringen.

Ok-
tobor

Exzenter
scheiben,
Riemen
scheiben.

März Stangenende,
Stangen-
köpfo.

Ok
tober

Augenlager,
Rohrabzwei-
gungen.

März Normalsteh-
lager.

30. 
Januar 

1919. 
Die 

Lehrlingsausbildung 
in 

E
isengießereien. 

Stahl 
und 

Eisen. 
115
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Lehrplan 5.
Gewerbliche Fortbildungsschule In Düsseldorf.

R ech nen .

April,
Mai

I. S oh u lja h r.
1. Halbjahr.

a) Im Anschluß an den 
bürgerkund liehen Unter
richt: Aufgaben über die 
verschiedenen Ausgaben 
der Schüler für Schule 
und Boruf.

b) Das Münz-, Maß-, Ge- 
wichtssystem. Preis
berechnung in Anwendung 
auf die Materialien.

No
vember

I. S oh u ljahr.
2. Halbjahr. 

Ersparnisse und ihre Ver
zinsung, 

b) Einführung in die Kör- 
perrechnung unter An
wendung auf die Stoffe. 
Leichte Gewichtsberech- 
nungen mit Hilfe des 
spezifischen Gewichts.

-  ■ - V; ■'

April,
Mai

II. S ch u ljah r.
1. Halbjahr.

• a) FührungeinesWirtscbafts- 
buches für einen selbstän
digen Arbeiter m it eige
nem Haushalt mit don 
daran anschließenden Auf
gaben aus der Hauswirt
schaft. Mehrmonatiger 
Geschäftsgang mit Vor
anschlag und Jahresab
schluß. Ermittelung von 
Prozentsätzen für die ein- 

, zelnon Ausgaben.

Juni

8 1 8  SI>4öI

De
zember

Juni Prozent-, Zins-, Rabatt-, Dis
kont-, Gewinn- und Ver- 
lustberechnungen.

jJuli b) AusgedehnteUebungenim 
Benennen, Zerlegen, Auf- 
messen und Berechnen von 
Flächen unter besonderer 
Berücksichtigung zusam- 

. mengesetzter Formen aus 
dem Gowerbe der Schüler.

Januar Von Januar bis März Füh
rung eines Wirtschafts
buches für Personen ohne 
eigenen Haushalt, auf 
Grund von Aufgaben aus 
dem hauswirtschaftlichen 
Lebon.

Juli Aufgaben über Einnahmen 
und Ausgaben einzelner 
wichtiger Zweige der Ge
meindeverwaltung.

August,
Sep

tember

o) Aufgaben übpr Arbeits
zeit, Arbeitslohn, .Ver
dienst der Familienmit
glieder nach Zeitabschnit
ten, Aufgaben über die 
Lebensbedürfnisse einer 
Familie. Einkaufs- und 
Verkaufsberechnungen. 
Rabatt.

Febi-uar August,
Sep

tember

b) Schwierigere Aufgaben aus 
der Fläehenberechnung 
(Kreis, Kreisausschnitt u. 
Kreisabschnitt).

Oktober März Portoberechnungen, Auf
gaben aus dem Brief-, 
Telegramm-, Paketver
kehr; Fahrgeld, Fracht
gebühren.

Oktober Aufgaben aus der Material- 
bercchnung (Gewichts
berechnung).

G asm otoren fabrik  D eutz, C öln-D outz.
L eh m form erleh rlin go :

3Ion.
Sand- u. Kernmacherei 6 
Lehniformerei . . . .  15
Saudfarmerei................3
Lohniformerei . . . .  24

F orm erlehrlinge :
Mou.

Sand- und Kemmassen'
I- auibereitung . .
Sand- und Lehnikern-

maoherei.................... 12
Maschinenformen.-! . . 2
Sandformerei für kleine

Stücke........................ 18
Kuppelöfen. . . . . . .  1
Formelei f. große Stücke 14

Vorschlag eines Normalausbildungsplanes.
Von Baurat G. L ippart, Nürnberg.

Form er und Gießer.
Ausbildung in der Formerei, mechanischen Werkstatt, 

Modelltischlerei.
1. Jahr, K ernm acherei: Belehrung über den

Zweok und die richtige Verwendung der verschiedenen

Sandarten, über den Zweck des Luitstechens und den 
Gebrauch der' Schwärze; Herstellung einfacher Kerne, 
Behandlung von Sand, Lehm, Kerneisen.

2. Jahr, L eh rlingsg ießerei: Herstellung einfacher 
Hohlformen, zusammengesetzter Formen, Gießen, Guß
putzen. Bedienung des Kuppelofens (Lehrlingsgießerei). 
Belehrung über Gattierung, Modelltischlerei, mechanische 
Werkstatt.

3. Jahr. Der Lehrling ist im Betriebe einem tüch
tigen Former zuzuteilen. Herstellung einfacher größerer 
Stücke nach Modellen, Schablonen, Zeiohnungen in Sand 
und Lelim.

4. Jahr. ¡^Selbständige Herstellung von Gaßstücken.
M odellschreiner.

Ausbildung' in der Modelltischlerei und Gießerei
1. Jahr. Vertrautmachen mit den wichtigsten Werk

zeugen und deren Handhabung, Leimen, Hobeln, Schlitzen, 
Zinkenschneiden, Ai beiten an der Holzdrehbank, Er
klärung der Holzarten und von Modellen im Zusammen
hang mit Gießen, Sehwindmasse, Zeiohnungen lesen.
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Lehrplan 6. (Fortsetzung.) 
Gewerbliche Fortbildungsschule in Düsseldorf.

R e c h n e n .

No
vember

De
zember

II. S ch u ljah r .
2. Halbjahr.

Einführung in das Verständ
nis von Gewichts- und 
sonstigen Tabellen auB der 
gewerblichenPraxis (Fach
kalender). Löhne in Ak
kord und Stücklohn.

Januar

April,
Mai

Juni

a) Die Arbeiterversichorung 
mit anschließenden Auf
gaben aus dem Versiche
rungswesen.

Juli

III. S ch u ljah r.
1. Halbjahr. 

Kapital-und Zinsberechnung.
a) Lebens- und Feuerver

sicherung,
b) Berechnung von Arbeits

zeiten.

No
vember

a) Die in der Werkstatt ge
bräuchlichen Formulare f. 
Lohnberechnung (Laufzet
tel, Werkstattbuch, Ar
beitszettel, Woohenzettel, 
Lohnliste usw.), Ausfüllen 
derselben unter Zugrunde
legung einfaeherAufgaben.

De
zember

Januar

III. S ch u ljah r. 
2. Halbjahr.

Berechnen der Ueberschiisso 
und defen V erteilung unter 
die Mitarbeiter.

Februar August,
Sep

tember

i lä r z Körperberechnung 
(Kegel, Pyramide).

Oktober

a) Zölle, Abgaben, Steuern. 
Vergleiche diese Ausgaben 
mit denen, die wir uns 
freiwillig auferlegen (Ta
bak usw.). Vom' Münz
wesen.

Februar

b) Technische Maßeinheiten: 
kg Atmosphäre (at)

März

2. Jahr. Modbllanfertigung nach Zeichnung, unter 
Beaohtung der Formerei und Bearbeitung; kleine Soha- 
blonenarbeiten, Wiederholungen aus dem 1. Jahr. Kurze 
Beschäftigung in der Gießerei.

3. Jahr. Zusammengesetzte Modelle, Kemarbeiten 
für Formmaschinen. Schablonenarbeiten für Sand-, Lehm-, 
Mauerformen. Aufklärung über die Herstellungsart von 
Modellen, die selten öder häufig gebraucht werden.

4. Jahr. Selbständige Ausführung von Modellen, 
Herstellung in • angemessener Zeit.

D iese A u s b ild u n g sp lä n e  w eisen  no ch  im m e r in te r 
essan te  V e rsc h ie d e n h e iten  au f.

Bei K ru p p  G ru so n w erk  u n d  bei L ip p a rt.1) w erd en  
die F o rm e rle h r lin g e  a u ch  in  d e r  T isch le re i u n te r r ic h te t ,  
bei K ru p p , L ip p a r t  u n d  S c h u lz  m it  dem  O fen b e trieb , 
bei K ru p p  u n d  L ip p a r t  m it  d e r  P u tz e re i b e k a n n t-  
g em ach t u n d  bei L ip p a r t  a u ch  in  d e r  m ech an isch en

’ ) Ebenso bei Ludwig Loowe & Co.
V .»

W e r k s ta t t  b e sc h ä ftig t. B ei L ip p a r t  g e h t  d ie  A u s
b ild u n g  sch o n  ü b e r  d ie  e ines F a c h a rb e ite r s ,  n ä m lic h  
des F o rm e rs , h in a u s  u n d  n ä h e r t  s ich  f a s t  d e r  A u s
b ild u n g  e ines a llg e m e in e n  G ie ß ere ifa ch a rb e ite rs . W ie  
m a n  a b e r  a u ch  d ie  A u sb ild u n g  a n o rd n e n  m a g , d ie  
H a u p ts a c h e  is t ,  d a ß  e in  g u t  d u rc h d a c h te r  L e h rg a n g  
v o n  den r ic h tig e n  L e h rp e rso n e n  s tre n g  d u r c h g e f ü h r t  
w ird  u n d  d ie  U n te rn e h m e r  u n d  B e tr ie b s in g e n ie u re  
s tä n d ig e s  In te re s se  a n  d e r  A u sb ild u n g  zeigen. .H ie r  
l ie g t  d a s  G eheim nis des E rfo lg e s  je d e r  E rz ie h u n g . 
D iese  U e b en v a c h u n g  i s t  b e so n d e rs  n ö tig  bei d e r  
A u sb ild u n g  d u rc h  L e h rfo rm e r, be i d en en  le ic h t  d ie  
N e ig u n g , d ie  A rb e i ts k ra f t  des J u n g e n  a u sz u n u tz e n , 
ü b e r  d ie  F o rd e ru n g  s ie g t ,  d e m  Ju n g e n  e in e  g u te  
A u sb ild u n g  b e izu b rin g en .

E in e  a n d e re  S tre itf ra g e  i s t  d ie , ob d ie  a llg em e in e  
b ü rg e rlic h e  F o r tb i ld u n g  u n d  th e o re tis c h e  A u sb ild u n g
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Lehrplan 6. Theoretische Ausbildung von Formerlehrlingen 
in der Werkschule bei Ludwig Loewe & Co., Berlin NW 87.

1. Sohuljahr.
A. Berufskunde (2 Std.).

S to ff : Der Lehrling: Berufswahl, Eintritt in die 
Lehre. Unsere Lehrwerkstatt und Lehrlingsausbildung. 
Arbeitsbuch. Zweck der Lehre. Lehrvertrag, Probezeit. 
Lösung des Lehrvertrages. Pfliohten des Lehrherm. 
Pflichten des Lehrlings, Fortbildungsschule. Lehrzeugnis. 
Gesobiohtliches: Der Lehrling in der Zunftzeit.

Der Geselle: Der Geselle als gewerblicher Arbeiter. 
Verhältnis zum Arbeitgeber. Reohto und Pfliohten des 
Gesellen. Kündigung und Entlassung, Gewerbegerioht. 
Arbeitszeugnis. Wanderschaft. Militärpflicht. Landheer 
und Marine. Befestigungen. Küstenverteidigung. Ge
schichtliches: Das Gesellenwesen in früherer Zeit. Der 
Vorarbeiter und Werkführer (Meister): Arbeitsordnung, 
Reiohsversicherungsordnung. Kurz: Patentgesetz, Gesetz 
zum Sohutzo der Warenbezeichnungen. Unlauterer Wett
bewerb.

Lesen: Aus dem „Feierabend“ , herausgegeben vom 
Deutsohon Verein für das Fortbildungssohulwesen.

S oh riftlioh e  A rb e ite n : Lehrstellengesuoh und
Antwort. Postkarten, Briefe, Telegramme, polizeiliche 
An- und Abmeldung, Sohriftstüoke zur Ausfertigung eines 
Arbeitsbuches. Sonstiger Postverkehr. Entschuldigungs
schreiben an Schule und Werkstatt. Lebenslauf. Lehr- 
lingsbüoherei. Urlaubsantrag. Stellengesuch. Schrift
stücke an das Gewerbegericht. Postsendungen von 
Wanderschaft und Militär. Soldatenbriefe. Eingaben an 
die Militärbehörde. Sohriftstüoke zur Reiohsversiohorungs- 
ordnung. Sohriftliohe Arbeiten des Meisters, wie Präsenz
listen, Fabrikmitteilungen, Bestellzettei, Material- und 
Normalienentnahmeschein. jj

B. Rechnen (2 Std.).l
Aufgaben über Bedürfnisse und Ersparnisse des Lehr

lings. Der Postverkehr. Aufrechnung von Bestellzetteln 
und ähnlichen Formularen. Einfaohe Aufgaben über 
Arbeitszeiten. Kosten für Annoncen über Stellengesuche. 
Montageabreohnung. Aufgaben über Reisen und Wander
schaft. Aufgaben zur Reiohsversioherungsordnung.

C. Zeichnen (2 Std.).
Ein Lehrgang normalisierter Maschinenteil« wird auf- 

gezeichnet, dabei werden Bezeichnung, Zweck, Herstellung 
und Kosten des Stüokes behandelt.

2. Sohuljahr.
A. Berufskunde (Werkstattkunde, 2 Std.).V

S to ff : Die Werkstatt: Allgemeine Einriohtung der 
Gießerei. Anordnung dos Gebäudes, der Sohmelzöfen, 
Dammgrnben des Herdes, der Trockenkammern. Auf
stellung der Aufbereitungsmaschinen. Fallwerke, Massel
brecher, Kräne, Kraftmaschinen. Die Beizerei und 
Putzprei, Die Lager für Formkasten. Formsand, Brenn
stoffe, Roheisen und andere Materialien. Transport der 
Rohstoffe und Fabrikate zu Lande und zu Wasser. Dio 
Modelltischlerei und das Modollager. Die Beleuchtung 
und Heizung der Gießerei. Elektrisohe Klingel. Normal
uhr (Pünktlichkeit), Femspreoher, Schutzvorrichtungen. 
Unfallverhütungsvorschriften. Samariterdienst. Gewerbe
hygiene. Verkohr und Ordnung in der Werkstatt.. Kame
radschaft. Gefälligkeit. Einordnung und Friedfertigkeit. 
Lohnanspruoh und Lohnzahlung (§§ .115, 119 R.G.O.). 
Wohlfahrtseinriohtungen, insbesondere die der Firma.

Losen: Aus dem „Feierabend“ .
Soh riftlioh e  A rb e iten : Formulare für den Trans

port (Fraohtbrief, Eilfraohtbrief, Verladebesoheinigung, 
Eisenbahnpaketadresse, Ladescheine), Gießereiformulare, 
Aufsätze über die behandelten Stoffe.

B. Rechnen (2 Std.).
Wiederholung des metrischen Maß- und Gewiohts-

systems, der Bruohreohnung und Zinsrechnung. Aufgaben 
über Ausdehnung der Werkstatt. Gewiohtsbereohnungen 
und -sohätzungen von Modellen, fertigen Gußstücken 
und Materialien. Aufgaben über Beleuchtung und Heizung, 
über Transport der Rohstoffe und Fabrikate, über die 
Werkzeuge. Bereohnung des Arbeitslohnes.

C. Zeichnen (2 Std.).
Faohzeiohnon naoh Modell. Die Formerei ist dabei

besonders zu berücksichtigen.
3. Sohuljahr.

A. Berufskunde (Rohstoffkunde, 2 Std.).
S to ff : Das Eisen: Bestandteile des technisch ver

wendbaren Eisens, Einteilung der Eisensorten, Eisenerze. 
Das Rösten. Darstellung dos Roheisens: Zusohlägo, 
Brennstoff, Gebläsewind (Windvorwärmer). Der Hooh- 
ofen. Die Erzeugnisse: Graues und weißes Roheisen, 
Sohlacke. Das schmiedbare Eisen. Das Herdfrisohen. 
Der Puddelprozeß. Das saure und basisohe Bessemer
verfahren (Thomasverfahren). Das Siemens-Martin-Ver- 
fahren. Der Zementierprozeß. ' Die Erzeugung des Tiegel
flußstahles. Das Gießereiroheisen, Kupfer, Zinn, Zink, 
Blei, Aluminium, Antimon, Holz, Legierungen.

Formsand, Masse. Lehm. Graphit. Holzkohle. 
Schwärze.

Lesen : Aus dem „Feierabend“  und Absohnitte aus 
der Fachliteratur.

S oh riftlioh e  A rbe iten : Gießereiformulare (Fort
setzung). Aufsätze über die behandelten Stoffe.

B. Rechnen und Geometrie (2 Std.).
Wiederholung und Befestigung der behandelten Rech

nungsarten. Aufgaben über Rohstoffe: Preis, prozentuale 
Zusammensetzung derselben, Statistik darüber. Bereoh
nung von Würfel, Prisma, Zylinder, Kugel, zusammen
gesetzter KöTper unter Anwendung auf die Gießerei. Die 
wichtigsten geometrischen Sätze und Konstruktionsauf
gaben.

C. Zeichnen (2 Std.).
f . ■ ‘ -Faohzeiohnen naoh Modell, Uebungen im Lesen der
Werkzeiohnungen.

4. Sohuljahr.
A. Berufskunde (Gießereikunde, 2 Std.)

Die Werkzeuge in der Gießerei: Zollstook, Schwind
maß, Flaohstampfer, Spitzstampfer, Streichbrett (Trüffel), 
Luftspieß, Sandhaken, Löffel, Polierbleoh, Sohauf< ln, 
Riohtsoheit, Setzwage, Blasebalg, Pinsel, Hämmer, Zirkel, 
Staubbeutel, Kemstützen, Kernnägel, Kerngabeln, Bür
sten, Sohraubzwingen.

Das Formen: Herstellung dor Modelle, Teilung der 
Modelle, Kemmaehen, Kernkästen, Schablonen. Kasten
formerei. Formkästen. Herdformerei. Freie Formerei. 
Die Formmaschinen. Sohablononformerei. Anfertigung 
und Verwendung der Kerne. Eingüsse. Windpfeifen. 
Der verlorene Kopf.

Das Gießen: Vorbereitende Arbeiten. Kuppelöfen, 
Flammöfen, Tiegel- und Kesselöfen. Angießen und An- 
sohmelzen, Zentrifugalguß, Schwenk- oder Stürzguß. Ge
wöhnlicher Maschinenguß. Röhrenguß. Hartguß. Schmied
barer Guß. Abkühlen der Gußstücke. Beizen. Putzen. 
Bearbeitung der Gußstücke.

B. Bürgerkunde (1 Std.).
F am ilie , G em einde, Staat. Gründung des Haus

standes, Wohnung, Ernährung. Arbeit. Sparkasse. 
Versicherungen. Unterhaltungspflicht. Reohtliehe Stellung 
dos Kindes. Elterliche Gewalt. Vormundschaft. Für
sorgeerziehung. Güterstandsreoht. Erbschaft. Testament.
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Städteordnung. Magistrat. Stadtverordnete, Ehren
ämter. Aufgaben der Gemeinden, Kommunalsteuem.

Staatsformen. Verfassung des Deutschen Beiohes. 
Der Kaiser. Bundesrat, Reichskanzler, Reiohstag. Die 
Bundesstaaten. Verfassung Preußens. Der König. Das 
Ministerium. Dor Landtag. Staatsverwaltung Preußens.

S ch riftlich e  A rbeiten  zu A und B. Aufsätze 
über den behandelten Stoff.' Eingaben in Vormundsohafts-, 
Armen- und Steuersaöhen. Gerichtliches -Mahn- und 
Klageverfahren, Strafsachen, Quittungen, Sohuldsoheine, 
Bürgschaft,Mahnbrief, Postauftrag, Anweisungen,Wechsel.

C. Rechnen und Buchführung (2 Std.).
Aufgaben über Haushalt, Nahrungs- und Genuß

mittel, Kleidung, Wohnung, Versicherung, Sparkassen, 
Steuern, Staatspapiere. Geriohtskosten. Statistisohe 
Aufgaben.

Wirtsohaftsbuohführung eines Formers.
D. Zeichnen (2 Std.).

Fachzeiohnen mit besonderer Berücksichtigung der 
Gießeroierzeugnisse und Uebungen im Lesen der Werk- 
zeiohnungen, ,

des L eh rlin g s  in  d e n  a llg e m e in e n  g e w erb lich en  F o r t 
b ild u n g ssch u len  d e r  G em ein d en  o d e r in  W erk sc h u len  
erfo lgen solL  A u ch  d as  i s t  e ig e n tlich  k e in e  S t r e i t 
frage , so n d e rn  ih re  B e a n tw o r tu n g  h ä n g t  v ie lfac h  
von  d en  p ra k tis c h e n  V e rh ä ltn is se n  a b . ' W o n ic h t  
genügend  v ie le  L e h rlin g e  v o rh a n d e n  s in d , k a n n  m a n  
W erk sch u len  n ic h t  e in rich te n . W en n  m eh re re  k le in e re  
G ießereien  a n  e in e m  O rte  b e s teh e n , d ie  f ü r  s ich  zu  
schw ach z u r  G rü n d u n g  v o n  W e rk k la s se n  s in d , bo 
w erden sie  g u t  tu n ,  e in e  g em e in sam e  S c h u le in r ic h tu n g  
zu sch a ffen  o d e r d ie  E r r ic h tu n g  v o n  F a c h k la s s e n  
fü r  ih re  L e h rlin g e  b e i d e r G em einde  d u rc h z u se tz e n  
und  sie  u n te r  U m s tä n d e n  z u  u n te r s tü tz e n . F ü r  d ie  
th eo re tisch e  A u sb ild u n g  v o n  G ie ß e re ile h rlin g en  in  
den W e rk sc h u le n  k o n n te  ic h  in  m ein e r m e h rfa c h  
e rw äh n ten  D e n k sc h r if t  m eh re re  r e c h t  g u te  B e isp ie le  
b ringen, d a g eg e n  i s t  d ie  S c h ild e ru n g  d e r  F ü rs o rg e  
fü r  d ie  G ieß ere ileh rlin g e  in  d en  a llg e m e in e n  gew erb 
lichen  F o r tb i ld u n g s sc h u le n  d e r  S tä d te  d a m a ls  v e r 
h ä ltn ism ä ß ig  k u rz  gew esen. I n  a lle n  g rö ß e re n  
S tä d te n  lö s t  m a n  d ie  a llg e m e in e  g ew erb lich e  F o r t 
b ild u n g ssc h u le  im m e r m e h r in  e ine  g ro ß e  M enge v o n  
F a c h k la ssen  f ü r  d ie  e in ze ln en  B e ru fe  a u f . B e im e in e m  
V ersuche, fe s tz u s te lle n , in  w e lch e n  F o r tb i ld u n g s 
sch u len  d e r  g rö ß e re n  G em ein d en  im  le tz te n  F r ie d e n s 
jah re  b eso n d e re  F a c h k la ss e n  f ü r  G ie ß ere ile h rlin g e  
oder f ü r  F o rm e r, K e rn m a c h e r  u n d  M o d e lltisc h le r  
e in g e ric h te t w a re n , h a b e  ic h  fo lg en d es fe s tg e s te ll t :

I n  A a ch e n , A u g sb u rg , B re s la u , C oblenz, C ö ln , 
-D an zig , D re sd e n , D u isb u rg , H a m b u rg , H a n n o v e r , 
K ö n ig sb e rg , M ü n ch en , S te t t in  g ib t  es k e in e  F a c h 
k la s se n  f ü r  F o rm e rle h rlin g e . D iese  w e rd en  v ie lm eh r 
in  d ie  F a c h k la s s e n  f ü r  M e ta lla rb e ite r  o d e r  b e so n d e rs  
f ü r  M a sc h in en b a u e r e in g e sc h u lt  u n d  in  A a ch e n  m it  
d e n  S c h lo sse rleh rlin g en  u n te r r ic h te t ,  l n  D an z ig  
w e rd en  d ie  F o rm e r le h r lin g e  w en ig s ten s  im  F a c h 
z e ich n en  zu sa m m en  m it  d en  M o d e llt is c h le rn  u n te r 
r ic h te t .

D e n  U e b e rg a n g  v o n  g e m isc h t g e w erb lich en  
K la sse n  d e r  F o rtb ild u n g s sc h u le n , in  d en en  F o rm e r-  
le h r lin g e  u n te rg e b ra c h t  s in d , z u  re in e n  F o rm e rfa c h 
k la s se n  u n d  T is c h le rfa c h k la sse n  ze ig en  d ie  F o r t -  
b i ld u n g ssc h u le in r ic h tu n g e ii  in  D ü sse ld o rf , N ü rn b e rg  
u n d  B rem en . D o r t  g ib t  e3 b e so n d e re  F a c h k la s s e n  
f ü r  G ie ß ere ile h rlin g e  m it  A u sn ah m e  d e r  K e rn m a c h e r . 
D ie  B re m e r K la sse n  u m fasse n  M o d e lltisc h le r , F o rm e r, 
G ieß er u n d  G e lb g ieß er. S ie  ze ig en  a lso  n o c h  d en  
H a n d w e rk se in sc h la g  d u rc h  A u fn a h m e  d e r  G e lb g ieß er
le h r l in g e  u n d  m an c h e rle i V o rsc h rif te n  ü b e r  d ie  L e h r
sto ffe , im m e rh in  a b e r  t r a g e n  s ie  d e m  B e ru fsb e d ü rfn is  
d e r  F a b rik g ie ß e re ie n  w e itg e h en d  R e ch n u n g . N o ch  
m e h r i s t  d a s  d e r  F a l l  be i d e n  D ü sse ld o rfe r  L e h rp lä n e n  
(L e h rp lä n e  1 b is 5 ), d e n en  ic h  d ie  L e h rp lä n e  d e r  
W e rk sc h u le  v o n  L u d w ig  L o ew e  & Co. g e g en ü b e r
s te lle  (L e h rp la n  6).

'(Schluß folgt.)

[Die Verzinnung des Gußeisens!
; /  V o n ]D ire k to r  E r n s t  A. S c h o t t ,  H ü tte n in g e n ie u r ,  B e rlin -K ö p e n ic k .R  : b

I j i e  V e rz in n u n g  k a n n  au f fe u e rflü ss ig e m  o d e r  au f 
g a lv a n isch e m  W eg e  v o rg e n o m m en  w erd en . D a  

das g a lv a n isch e  V e rfah re n  z u r  V e rz in n u n g  v o n  G uß 
z u rz e it  n o c h  u n te rg e o rd n e te  B e d e u tu n g  h a t ,  w eil s ic h  
m it  se in e r  H ilfe  a u f  G u ß  n ic h t  so sch ö n e  F lä c h e n  
e rz ie len  lassen  w ie  a u f  fe u erfliiss ig em  W eg e , o f t  a u ch  
n ic h t  so g u te  H a l tb a r k e i t  h e rv o rg e b ra c h t  w ird , so ll in  
den fo lg en d en  A u s fü h ru n g e n  in  d e r  H a u p tsa c h e  au f 
d ie V e rz in n u n g  in  g esch m o lzen em  Z in n , w ie  sie  in  
g ro ß em  M i& ta b e  bei d e r  H jr s te l lu n g  d e r  v e rsch ie 
d en en  G e b rau c h sg e g e n stän d e  fü r  d ie  N a h ru n g s rn n te l-  
b ra n ch e  bzw . d e r  v e rz in n te n  H a u s- u n d  K ü c h e n 
g e rä te  u n d  H ilfsm asch in en  im  G e b rau c h  i s t ,  e in 
g eg an g e n  w erd en . B j i  d ieser V e rz in n u n g  h a n d e l t  
es sich  n a c h  d e u ts c h e n  V e rh ä ltn is se n  u m  das A u f
b rin g en  eines U e b a m ig e s  v o n  m ö g lic h s t re in e m  Z inn 
(e tw a  9 9 %  S n ), d a  d i s  N a h ru a g s m it te lg e s e tz  e ine

m ö g lic h s te  R e in h e it,  v o r  a lle m  e in en  tu n lic h s t  g e 
r in g e n  B le ig e h a lt  (n ic h t ü b e r  2 % ) ’v o rsc h re ib t.

D a s  G u ß e isen  m u ß  f ü r  d iesen  Z w eck  m ö g lic h s t 
g la t t e  sa u b e re  O b e rflä c h en  b e s itz e n , v o r  a lle m  m ü ssen  
d iese g ra p h itf re i  se in ,-d a  a u f  d e m  G ra p h it  d e r  M e ta ll
ü b e rz u g  n ic h t  h a f te n  w ü rd e . D a  n u n  d as  G ußeisen  
b e a rb e itb a r  se in  m u ß , m u ß  es g le ic h m ä ß ig  g ra u  u n d  
w eich  s e in ; d ies s e tz t  a b e r  e in en  g ew issen  S iliz iu m - 
u n d  G ra p h i tg e h a l t  v o ra u s , d e r  a u f  d e r  G u ß o b e r
f läc h e  d u rc h  V o rb e h a n d lu n g  v o r  d e m  V e rz in n e n  z u  
b e se itig en  is t .  D iese  R e in ig u n g , d ie  n a c h  d em  e ig e n t
lic h e n  G u ß p u tz e n  v o rg e n o m m en  w ird , g e sc h ie h t z u m  
T e il d u rc h  R o m m e in , zu m  T e i l  k a n n  m a n  a b e r  d ies 
R o m m e in  a b k ü rz e n , in d em  m a n  e in e  A r t  B e izu n g  
in  s t a r k  v e rd ü n n te r  S ä u re  v o ra u ssc h ick t. W ill m a n  
d ieses B a iz en  n ic h t  a n w en d e n , so m u ß  m a n  d ie  
G u ß s tü c k e  m it  k le in e m  K ies, B a sa ltk le in sc h la g  o d e r
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a b e r  R o m m elan g e ln  au s  H a r tg u ß  in  R o m m eln  
re in ig en , in d em  m an  d ie  R o llfä sser m it  e tw a  30 bis 
3ö U m d r. in  d e r  M in u te  3ß b is 48 s t  o d e r  lä n g e r  m it 
G uß- u n d  W a s c h m itte l—  W asser u n d  sch lam m fre iem  
K ies, B a sa lt , o d e r A n g e ln  —  lau fe n  lä ß t .  D ab ei 
b e k o m m t d as G ußeisen  e inen  m a t te n  G lanz  u n d  e ine  
se h r sa u b e re  O b erfläch e , d ie  n a ch  d e r  n a c h s te h e n d  
e rw ä h n te n  k u rz e n  Z w isch en b eh an d lu n g  zu m  V er
z in n en  g e e ig n e t is t ;  D ieses R o m m ein  a u f  d ie  D a u e r  
v o n  36 bis e tw a  GO st* f ü r  g rö ß e re  E rz e u g u n g s 
m en g en , e tw a  100 000 k g  G u ß w are  im  M o n a t, u n d  
m e h r, v e r la n g t  a b e r  e inen  B e tr ie b  v o n  v ielen  R o ll- 
fä sse rn  u n d  e r fo rd e r t  b e d e u te n d e  A usgaben  f ü r  diese 
N e b en b e h a n d lu n g . M an k ü r z t  d a h e r  d iese A rb e it  
d u rc h  B eizen  g rö ß e re r  P o s te n  v o n  G u ß w aren  in  
g ro ß en  S te in - o d e r H o lz b o tt ic h e ii - a u f  im  g an zen  
e tw a  24 s t  ab , w obei m an  die tro c k e n g e ro m m e lte n  
R o h g u ß w aren  v o n  d e r  G ießere i bzw . P u tz e re i  zu 
n ä c h s t  m eh re re  S tu n d e n  bei e in ig e r T e m p e ra tu r 
e rh ö h u n g  —  d u rc h  D a m p fe in le itu n g  —  b e iz t  u n d  
n a c h h e r  m it  W asse r a b w ä sc h t. D iese  so v o rb e h a n 
d e lte  G u ß w are  h a t  den  G ra p h it  z iem lich  f re i  a n  d e r  
O b erfläch e  lie g e n , so d aß  e r  b e im  R o m m ein  n a ch  
b e re its  10 bis 12 s t  s a u b e r  d u rc h  d ie  oben  an g eg eb en en  
H ilfsm it te l  abgew asch en  w erd en  k a n n . D ie  so e r
h a lte n e n  v o rg e re in ig te n  G u ß s tü c k e  e rfo rd e rn  d a n n  
n u r  noch e in  g le ich m äß ig es A b w asch en  m it  W asse r, 
w obei m an  sie  a u f  ih re  R e in h e it  p r ü f t  u n d  v o r
k o m m en d e  fe h le rh a f te  S tü c k e , d ie  sich  b eso n d e rs  
n a c h  d ieser B e h a n d lu n g  e rk en n en  lassen , a u ssc h e id e t.

H a t  m a n  den  v om  G ra p h it  b e fre ite n  sa u b e re n  
G uß e rh a l te n  u n d  n a c h g e p r ü f t , 's o  u n te rz ie h t  m a n  
d iesen  n o ch  fe u c h te n  G uß (b e im  T ro ck e n w e rd en  
w ü rd e  e r  le ic h t ro s te n ,  w esh a lb  d ies T ro ck n e n  vom  
B eg in n  des B e izens bis zu m  E in s e tz e n  in  das Z inn  
tu n lic h s t  z u  v e rm e id en  is t)  e in e r Z w i s c h e n b e h a n d 
l u n g ,  d ie  d a s  A n h a f te n  des Z innes a n  d e r  G u ß w are  
bew irk en  so ll. D iese  Z w isch en b eh an d lu n g  b e s te h t  
in  e in e r V e r k u p f e r u n g  d e s  G u ß e i s e n s  in  e in e r 
z iem lich  d ü n n e n  L ö su n g  von  K u p fe rc h lo r id , d e r  von  
Z eit, zu  Z e it e tw a s  Z y an k a li z u g e s e tz t  w ird , so d aß  
m a n  es e ig e n tlic h  m it  e in e r V e rk u p fe ru n g  in  Z y an 
k u p fe rlö su n g  zu  tu n  h a t .  D a  das Z y a n k u p fe r  z iem 
lic h  u n b e s tä n d ig  is t ,  d as K u p fe rc h lo r id  a b e r  e ine  
g u te  V e rk u p fe ru n g  n ic h t  in d em  M aße e rg ib t ,  d aß  
m an  cs a lle in  a n w eh d en  k ö n n te , so e rz e u g t  m an  e r- 
s te re s  d u rc h  Z u sa tz  von Z y an k a li. M an le r n t  d u rc h  
d ie  B e o b ac h tu n g  des A eu ß eren  d e r  V e rk u p fe ru n g  
d ie  N o tw e n d ig k e it d ieses Z u sa tzes  se h r b a ld  k en n en . 
M an h a t  es a lso  bei d e r  G u ß e ise n v e rz in n u n g  n ic h t 
e ig e n tlich  m it d e r  V erz in n u n g  von G ußeisen  d ire k t ,  
so n d e rn  von  K u p fe r  z u  tu n ,  w as j a  b e k a n n te rm a ß e n  
bei sau b e ren  K u p fe ro b erfläch en  v e rh ä ltn ism ä ß ig  
le ic h t v o r  sich  g e h t1).

D iese  v e rk u p fe r te n  u n d  n o ch  n assen  G u ß s tü c k e  
b r in g t  m an  n u n  in  d as g esch m o lzen e  Z inn  u n d  n im m t 
d a m it  z u n ä c h s t e ine  A r t  V o rv e rz in n u n g  v o r. D ab ei

l) Inzwischen hat der Verfasser eine Verbesserung 
dieses Verfahrens gefunden, die zur Patentanmeldung 
vorbereitet ist.

is t  h e rv o rz u h e b en , d a ß  schon  d as V e rk u p fe rn  e in e  
g ra p h itf re ie  O b erfläch e  v o ra u s se tz t ,  d a  so n s t d e r  

' K u p fe rü b e rz u g  n ic h t  z u sa m m en h ä n g e n d  au sfa llen  
w ü rd e . D esh a lb  is t  ein  w e sen tlich es  A u g en m erk  
au f d ie  R e in ig u n g sb e h a n d lu n g  d e r  G u ß w aren  zu  
r ic h te n . H a t  m a n  sa u b e re  G u ß flä ch e n , so k a n n  m a n  
m it  B e s t im m th e it,  w enn  so n s t a lle  V o rb ed in g u n g en  
g eg eb en  sin d , d a ra u f  re c lm e n , d aß  m a n  a u ch  g le ich 
m äß ig  v e rz in n te  G u ß s tü c k e  e rz ie l t ,  w obei n ic h t  v e r 
schw iegen  se in  so ll, d aß  z u r  E rz ie lu n g  sa u b e re r , 
b la n k e r  V erz in n u n g en  z iem lich  v ie l U e b u n g  u n d  
B e o b a c h tu n g  a lle r  A rb e itsv o rg ä n g e  g e h ö r t.

M a n  s e t z t  a l s o  d i e  n o c h  n a s s e n  v e r 
k u p f e r t e n  G u ß w a r e n ' in  d a s  Z in n 'i  e i n ,  in 
d em  m an  eine  H a u b e  d a rü b e r  b r in g t ,  d ie  e in  E in 
w u rflo ch  u n d  e ine  D u n s ta b z u g ö ffn u n g  h a t ,  d a m it  
e inm al d e r  A rb e ite r  n ic h t  von  e tw a  h e ra u ssp ritz e n d e m  
Z inn  v e r le tz t  w e rd en  k a n n , d a n n  a b e r  a u ch , u m  den  
d ab e i au f t r e te n d e n  D a m p f a b z u le ite n  u n d  d ie  d a 
d u rc h  e rm ö g lic h te  V e rsc h le c h te ru n g  d e r  L u f t  im  
A rb e its rau m e  z u  v e rr in g e rn . B e im  E in se tz e n  is t  
es n a tü r l ic h  w e se n tlich , d aß  d ie  zu  v e rz in n en d e n  
G e g e n s tä n d e  v o lls tä n d ig  ins Z in n  e in g e ta u c h t  w e rd en , 
so d aß  d asse lb e  a lle  T eile  d e r  G u ß o b e rfläch e  vo ll
s tä n d ig  b e r ü h r t .  D a  m an  es z u m e is t m it  z iem lich  
g ro ß e n  Z in n k esse ln , d ie  bis z u  1000 k g  Z inn  o d e r  
m e h r  z u  fassen  v e rm ö g e n , z u  tu n  h a t ,  f ü l l t  m a n  d iese  
K essel, in  d en en  das Z inn e tw a s  ü b e r h i tz t  w a r , m it  
so v ie l S tü c k e n  a n , a ls  d e r  K essel zu  fassen  v e rm a g , 
w obei m a n  k le in e  S tü c k e  e n tw e d e r  a n  D ra h t  a n 
g e re ih t  o d e r in  K ö rb e n  a u s  D r a h t  o d e r  a u s  B lec h  
e in s e tz t .  M an  l ä ß t  d ie  G u ß w aren  so la n g e  im  B ad , 
b is es w ie d e r so w e it  e rw ä rm t i s t ,  d aß  a lle  d a r in  
b e fin d lich en  G u ß s tü c k e  d ie  g le ich e  T e m p e ra tu r  
h a b e n , d . h. e tw a  80 bis 1 5 0 °  ü b e r  S c h m e lz te m p e 
r a tu r  des Z innes. M an  n im m t n u n  d ie  G u ß s tü c k e  
h e rau s , sc h le u d e r t  das e tw a  a n h a f te n d e  ü b e rsch ü ss ig e  
Z inn a b  u n d  k a n n  d ie  S tü c k e  e n tw e d e r  an  d e r  L u f t  
lan g sam  e rk a lte n  la ssen , w obei m a n  b e a c h te n  m u ß , 
d aß  d ie  S tü c k e  s ich , so lan g e  sie  no ch  w a rm  s in d , 
n ic h t  b e rü h re n  u n d  e tw a  zu sa m m en k le b en , o d e r 
m a n  b e sc h le u n ig t das A b k ü h len  d u rc h  A b sch reck en  
in  w a rm em  W asser. D ie  so w e it b e h a n d e lte n  G uß
s tü c k e  s in d  a ls  v o rv e rz in n te  W a re  an zu seh e n , d ie  
n u n m e h r  d ie  g eg eb en en fa lls  n o tw e n d ig e n  m ech an i
sch en  B e a rb e itu n g e n  e rh a lte n  k ö n n e n , w en n  m a n  
n ic h t  v o rz ie h t, d ie  F e r t ig v e rz in n u n g  v o rzu n eh m en , 
a u s  d e r  d ie  S tü c k e  sp ie g e lb lan k  h e rv o rg e h e n  so llen .

U m  d ie  B eg riffe  F e r t i g v e r z i n n u n g  u n d  V o r - ,  
V e r z in n u n g  festzulegen, ist h ie r  z u  b e m e rk en , d aß  
m a n  se h r w o h l in  e inem  fo r tla u fe n d e n  G an g e  v e r 
z in n e n  k a n n , d ie  e in e  Z w isc h en a b k ü h lu n g  n ic h t  
keim t, a b e r  im m e r w ird  m a n  a u c h  d ab ei zw ei V e r
z in n u n g ss tu fe n  e rk en n e n , d ie  s ich  a ls  V o rv e rz in 
n u n g  u n d  a ls  F e r tig m a c h e n  b eze ich n en  lassen . S e tz t  
m a n  n ä m lich  d as re in e  B lo ck z in n  n e u  e in , so e rg ib t  
d ies a n fän g lic h  e ine  g a n z  sa u b e re  O b e rfläch e , d ie  
sch ö n  sp ie g e lt .  M it d e r  Z e it a b e r  w ird  d iese  V e r
z in n u n g  m a t t e r ,  u n d  m an  i s t ,u m  sch ö n e  V e rz in n u n g s
f lä c h e n  z u  erzielen, g ezw u n g en , w ie d e r n eu es Z inn
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einzuschm elzen , au s  d em  d ie  sch ö n e  V erz in n u n g , 
die m an  z u  erz ie len  w ü n s c h t ,  h e rv o rg e h t. D iese 
V eru n re in ig u n g  des Z innes k a n n  e in m a l d u rc h  L ö sen  
g e rin g er M engen E isen , beso n d ers  von  a b g e d re h te n  
F lächen , d ie  sich  n ic h t  w ied er m itv e rz in n e n , u n te r  
B ildung  von  H i r tz in n  —  e in e r  se h r  sc h w e r sch m elz 
b aren  E isen z in n leg ie ru n g  —  h e rv o rg e ru fe n  w erd en . 
Dieses H i r t z in n  sc h e id e t sich  lan g sam  a b  u n d  
sch w im m t bei sehr, h e iß en  Z in n b ä d e rn  la n g e  Z eit 
im  Z inn, au s  dem  es sich  g e rn  a u f  e in g e se tz te  k a l te  
G ußw aren  a b s e tz t  u n d  d o r t  e in en  m a t te n  U cb erz u g  
e rze u g t, d e r  a b e r  n u r  sch w er im  Z in n b a d e  sieh  
ab lö sen  l ä ß t .  L ä ß t  m a n  d em  B a d e  Z e it ,  o h n e  daß  
m an  G u ß w aren  e in s e tz t ,  so s e tz t  sich  das H a r tz in n  
am  B ad en  ab , von  wo m a n  es a ls e ine  A r t  d ic h te n  
F ilz  von M e ta llk r is ta lle n  aussch ö p fen  k a n n . G anz  
v e rm eiden  l ä ß t  sich  d iese B ild u n g  n ic h t ,  u n d  a u ch  
Z u sä tze , w ie m a n  sie  in  F o rm  a n d e re r  M e ta lle , z. B. 
A lum inium , v o r  a lle m  W ism u t, A n tim o n  u . d g l., 
a llen  v o ra n  a b e r  a ls  s te t ig e r  Z u sa tz  e tw as  K u p fe r, 
das m an  in  F o rm  v o n  M ess in g b lech sch n itze ln  u . dg l. 
in  g e rin g en  M engen  z u fü g t ,  w irk e n  n ic h t  d a u e rn d , 
so daß das B a d  m it  d e r  Z e it f ü r  d iesen  Z w eck  u n 
b ra u ch b a r w ird . D ieses v e ru n re in ig te  Z inn , dessen  
V eru n re in ig u n g en  d ab e i n o ch  g a r  k e in e n  so h o h en  
B e tra g  au sm ac h en , d a ß  m a n  m i t  d e m  N a h ru n g s- 

, m itte lg e se tz  in  K o llis ion  k ä m e , w ird  n u n , d a  es 
doch noch im m e r e in  se h r k o stsp ie lig e s  u n d  a ls H a lb 
edelm eta ll se h r w e rtv o lles  E rze u g n is  d a r s te l l t ,  z u 
n äch s t d u rc h  P o len  g e re in ig t,  w obei m a n  e n tw e d e r  
B irkeure is ig  o d e r  a b e r ,  d a  m a n  d ies a u ch  n ic h t  
im m er u n d  ü b e ra l l  h a b en  k a n n , w e iß e  R ü b e n  v e r 
w en d et. N a ch  d em  P o le n  g e h t  das A rb e ite n  w ied er 
e in e 'Z e i tla n g  g u t ,  a b e r  d ie  G ü te  d e r  V erz in n u n g  
n im m t o ftm a ls  ra sc h e r  ab , u n d  m a n  i s t  a lso  g e 

z w u n g e n ,  a n d e rw e itig e  V erw en d u n g  f ü r  d ies Z in n  zu  
suchen , u n d  d a  e rw e is t es s ich  a ls  b ra u c h b a r  fü r  
die V e rz in n u n g  d e r  f r isc h  v e rk u p fe r te n  G u ß w aren  
—  die  V o rv e rz in n u n g  — . So k a n n  m a n  das Z inn 
ziem lich  v o lls tä n d ig  a u fb ra u c h e n , w en n  m a n  n u r  
im m er g en u g  neues Z inn  f ü r  das F e r t ig v e rz in n e n  
e in setzen  k a n n . D ab e i is t  n och  e ines z u  b e a c h te n : 
B eim  V o rv e rz in n en  m it  d e m  u n re in e re n  Z inn  e r 
z eu g t m a n  m e is t  e in e  z iem lich  d ick e  Z in n sch ich t 
au f d e r G u ß w are , von  d e r  be im  F e r t ig m a c h e n  sich  
w ieder z iem lich  v ie l in  d e m  re in e n  Z inn  lö s t  u n d  a u ch  
m it zu  dessen  V e rsc h le c h te ru n g  b e i t r ä g t .  D ie  Z inn
sch ich t a u f  d e r  F e r t ig w a re , b eso n d ers  w en n  sie  sch ö n  
blank is t ,  i s t  z u m e is t s e h r  d ü n n , so d aß  sie  au ch , 
wie d ie m e is te n  d ü n n e n  M e ta llü b e rz ü g e , se h r  fe s t  
h a f te t.

W as das B e a rb e ite n  d e r  v o rv e rz in n te n  G u ß w aren  
a n b e tr if f t ,  so i s t  d ies m e is t  n u r  a ls  V o rs ic h tsm aß 
regel z u  b e tra c h te n , d e n n  es g ib t  W erk e , d ie  d ie 
G ußw aren  f ix  u n d  fe r t ig  v e rz in n en  u n d  d an ach  die 
B e a rb e itu n g  d e r  n a c h  B e d a rf  m it  G ew in d e  o d e r 
so n s tig en  E in r ic h tu n g e n  z u  v e rseh en d en  G u ß s tü c k e  
v o rn eh m en . D a  n u n  a b e r  d ie  b lan k e  V e rz in n u n g  
le ic h t d u rc h  v ieles B e h an d e ln  in  S p a n n fu t te rn  m it  
den  n ic h t im m er sa u b e re n  H ä n d e n  d e r  A rb e ite r  le id e t,

so is t  e ine  B ja rb e i tu n g  v o r  d em  F e r tig m a c h e n  zu  
em p feh len . D a b e i is t  z u  b e a c h te n , d aß  m e ta llis c h  
b la n k  a b g e d re h te  o d e r  so n s t b e a rb e ite te  G u ß fläch en  
s ich  bei d e r  F e r tig v e rz in n u n g  n ic h t  so o hne  w e ite re s  
w ied er v e rz in n en ; es sei d e n n , d a ß  m a n  d iese  F lä ch e n  
w ied er s a u b e r  v e rk u p fe r t  (v o ra u sg e se tz t,  d a ß  d ies 
w eg en  des d a b e i o ffen lieg en d en  G ra p h its  im  G uß 
m ö g lic h  is t) ;  m e is t  a b e r  is t  d ies au sg esch lo ssen . So 
k a n n  es beisp ie lsw eise  a u c h  V orkom m en, d a ß  b e 
a rb e i te te  S tü c k e  b e im  A u fsp an n en  a u f  d ie  W erk 
zeu g m asch in en  u n v o rs ic h tig  b e h a n d e lt  w e rd en , so 
d a ß  das Z inn a n  e in ze ln en  S te lle n  lo sg esch lag en  o d er 
a b g e sc h a b t w ird . E in  W ie d e rv e rz in n e n  d iese r F e h le r 
s te lle n  is t  k a u m  m ö g lic h , w en n  a u c h  in  d e r  P ra x is  
es o f t  z u r  B e d in g u n g  g e m a c h t w ird . D iese  b e a r 
b e ite te n  S tü c k e  w erd en  d a n n  z u r  N a ch v e rz in n u n g  
d e r  V e rz in n e re i w ie d e r ü b e rg eb e n , w o  sie  in  ein 
B a d  au s  m ö g lic h s t re in e m  Z inn  e in g e se tz t  w e rd en , 
u n d  z w a r  so, d a ß  m a n  d en  Z in n k esse l f ü l l t ,  b is zu  
e inem  gew issen  G rad e , ü b e r h itz t  u n d  d a n n  d ie  G uß
w a ren  s tü c k w e ise  —  bei k le in e re n  is t .  d ie  A rb e it  
g en au  w ie  b e im  V o rv e rz in n e n  g e sa g t  —  h e rau s- 
n im m t, v o m  ü b e rsch ü ssig en  Z inn  d u rc h  A b sch le u d ern  
b e fre i t  u n d  n u n  a u f  e inem  V e n t ila to r  k a l t  b lä s t ,  wo
be i d e r  A rb e ite r  d a s  G u ß s tü c k  g le ic h m ä ß ig  d re h t  
u n d  w e n d e t, so d aß  d as Z inn  n ic h t  a u f  e in z e ln e n  
S te lle n  in  F o rm  v o n  V erd ick u n g e n  z u sa m m e n lä u ft. 
H a t  m a n  es m it  k le in e re n  S tü c k e n  o d e r d ick e ren  
G e g e n s tä n d e n  z u  tu n ,  so k a n n  m a n  a u c h  ra sch  in  
k a l te m  re in e n  W asse r a b sc h re c k en . B e im  A b ta u ch e n  
is t  a b e r  zu  b e a c h te n , d a ß  d ies ra sch  u n d  g le ic h m ä ß ig  
ü b e r  d ie  g an ze  F lä c h e  g esch eh en  m u ß , d a  so n s t 
U n g le ic h m äß ig k e iten  u n d  u n sch ö n e  o x y d ie r te  S te lle n  
a u f  d e r  O b erfläch e  d e r  V e rz in n u n g  e n ts te h e n  k ö n n en .

W ie  b e m e rk t, 'k a n n  m a n  d iesen  A rb e its g a n g  a u ch  
in  e in e r u n u n te rb ro c h e n e n  R e ih en fo lg e  d u rc h m a ch e n , 
u n d  z w a r g e sc h ie h t d ies d a n n , w enn m a n  S tü c k e  
h a t ,  d ie  n a c h  d e r  V e rz in n u n g  e n tw e d e r  n ic h t  o d e r 
n u r  w en ig  b e a rb e ite t  w e rd en . D ab ei w ird  in e in em  
K esse l m it  g ew ö h n lich em  Z inn  v o rv e rz in n t;  d ie  
n o c h  h e iß en  S tü c k e  w e rd en  d a n n  in  d e n  F e r t ig m a c h -  
kcsse l g e b ra c h t, wo sich  d as F e r t ig m a c h e n  n a ch  
k u rz e m  E rh itz e n  an sc h ließ e n  k a n n .

B ei d e r  V e rz in n u n g  t r i t t  n u n  d ie  U e b e rh itz u n g  
des Z innes bis z u  gew issen  G ra d e n  e rh eb lic h  d ie  
E rsc h e in u n g , u n d  d a m it  g e w in n t a u ch  d ie  F ra g e  n a c h  
d e r  O x y d a tio n sg e fa h r  g ro ß e  B e d e u tu n g . D iese  O xy
d a tio n  i s t  be im  G u ß v e rz in n e n  in  n ic h t  g e rin g e m  
M aße v o rh a n d e n , u n d  m a n  m u ß  d iesem  U e b e ls ta n d e  
V orbeugen , in d em  m a n  a u f  d ie  gesch m o lzen e  M e ta ll
oberfläch e  im  K esse l M it te l  a u fg ib t,  d ie  e n tw e d e r  
d e so x y d ie ren d  w irk e n , vo rausgesetz t,*  d aß  d ie  T em 
p e r a tu r  g e n ü g t,  o d e r  L ö su n g sm itte l,  d ie  d a s  O xyd  
w eg n eh m en ; doch  a u ch  so lche  d ü r f te n  n ic h t  im m er 
v e rw en d b a r  se in , so d a ß  m an  a m  e h es te n  m it  M itte ln ,  
d ie  d a s  Z inn  g eg en  d e n  Z u t r i t t  d e r  L u f t  s c h ü tz e n , 
zu  e in em  e rsp rieß lich en  Z iele g e la n g t .  D a b e i . is t  
v o ra u sg e se tz t,  d a ß  d iese  M itte l  a u ch  g e s ta t te n ,  d aß  
m a n  d u rc h  sie  h in d u rc h  d ie  G u ß w aren  o h n e  S ch ad en  
f ü r  d ie  V e rz in n u n g  in s  B a d  b r in g e n  k a n n . D iese
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M itte l  m ü ssen  dem  e tw a  g e b ild e te n  Z in n o x y d  e ine 
B asis z u r  B ild u n g  e in e r  E m u ls io n  b ie te n , so d a ß  sie 
m i t  d em  O x y d  w ie d e r au f re in es  Z inn  v e ra rb e ite t  
w e rd en  k ö n n e n . A ls so lche  M itte l  k ö n n en  bei G u ß 
v e rz in n u n g  v o rw ieg en d  P a lm fe t t  u n d  W o llfe t t  a n 
geseh en  w e rd en , w e n n  m a n  a u ch  b isw eilen  d ie  V e r
w en d u n g  v o n  Z in n ch lo rid  v o rz ie h t.  A lle  d iese  M it te l  
g e b en  e in e  n a c h  u n d  n a c h  v e rd a m p fe n d e  S c h ic h t 
a u f  d em  Z in n b a d e , u n d  m a n  h i lf t  sich  d em zu fo lg e  
be im  V erz in n en  m e is t  so, d aß  m a n  d ie  Z in n sch m elze  
a n  d e r  O b erfläch e , v o r  dem  E in se tz e n  d e r  G u ß w aren , 
m it  e in e r F e t ts c h ic h t  v e rs ie h t,  m it  H ilfe  d iese r  das 
O x y d  a b z ie h t u n d  d a n n  in  d as b la n k sp ie g e ln d e  Z inn  
d ie  G u ß w aren  e in s e tz t .  D a n n  s o rg t  m a n  d u rc h  
A u fse tze n  eines g ro ß e n  D eckels, d e r  L ö c h e r  zu m  
D u rc h flie ß en  des Z innes h a t ,  u n d  d e n  m a n  m i t  e in em  
g ro ß e n  G ew ich t b e sc h w e rt,  d a fü r , d a ß  d ie  G u ß 
w a ren  im  Z in n  b le ib e n , w e il sie  j a  so n s t n a h e  d e r  
O b erfläch e  schw im m en  w ü rd e n  u n d  so d ie  V e rz in n u n g  
n u r  u n v o llk o m m en  v o r  sich  gellen  k ö n n te .  E in e  
O x y d a tio n  d e r  G uß- bzw . K u p fe ro b erflä ch e , bzw . bei 
v o rv e rz in n te r  W a re  d e r  Z in n o b e rfläch e , w ä re  d a n n  u n 
v e rm e id lich . H a t  m a n  so  d ie  G u ß w aren  im  B a d e  
fe s tg e h a lte n , da rin  g ib t  m a n  w ied er F e t t  a u f  d ie  
F lä ch e  u n d  e r h itz t  b is  zu m  r ic h tig e n  T e m p e ra tu r 
g ra d e , d en  m a n  v o r te i lh a f t  m it  H ilfe  eines P y ro 
m e te rs  p rü f t .

D as m it  d em  O x y d  ab g ezo g en e  F e t t  w ird  g e 
sa m m e lt,  d a  sich  m e is t  Z in n k ö rn c h en  d a r in  b e fin d en , 
u n d  au sg esch m o lzen , w obei m a n  d as  F e t t  a b b re n n e n  
u n d  d as  Z in n  sich  sa m m e ln  lä ß t ,  so  d aß  m a n  es 
re in ig en  k a n n , u n d  z w a r d u rc h  P o le n , w as w ie d e r 
re in e s  Z inn zum  F e r tig m a c h e n  e rg ib t .  D a s  aus- 
g e sch m o lzen e  u n d  a u f  d em  Z inn  sch w im m en d e  Z in n 
o x y d  w ird  a ls w e rtv o lle s  P r o d u k t  a n  Z in n w erk e  
v e rk a u f t .

D ab e i sei a u f  e in e  b e so n d e re  B e h a n d lu n g  v o n  
u n g le ic h m ä ß ig  o d e r u n sa u b e r  v e rz in n te n  G u ß w aren  
m it  H i r z  h ingew iesen , d ie  n ic h t  a llg em e in  b e k a n n t 
se in  d ü r f te .  T a u c h t  m a n  n ä m lich  v e rz in n te  G u ß 
w a re n  in  e in  Z in n b a d  (S ch m elze ), a u f  dessen  O b e r
f lä c h e  H i r z  g eschm olzen  i s t ,  so w irk t  das H i r z  
b e im  H e ran z ieh e n  bzw . D u rc h z ie h en  d e r  G u ß s tü c k e  
d e r a r t ,  d aß  sich  das Z inn  v o m  G uß  a b s tre ife n  lä ß t .  
W en n  m a n  diese O p e ra tio n  m eh re re  M ale v o rn im m t, 
so k a n n  m a u  z iem lich  v ie l Z inn  v o n  d e r  G u ß fläch e  
h e ru n te rh o le n , jed e n fa lls  a b e r  w irk t  es a u c h  so , d aß  
m a n  g lc ic lu n äß ig e  V e rz in n u n g  e rh ä l t  v o n  h o h em  
G lan z, so d aß  m a n  v ie le  G u ß s tü c k e  m it  w en ig er 
sc h ö n e r  O b erfläch e  n o ch  g u t  b ra u c h b a r  m ac h en  k a n n . 
D ab e i lö s t  d a s  H a rz  e in en  g ew issen  T eil von  O x y d en  
des Z innes au f, w as a lle rd in g s  n a c h  e in ig e r Z eit 
se ine  G ren ze  e r re ic h t . D ieses H a rz  a b e r  h a t  sich  
a ls  Z u sa tz  z u  K e rn sa n d , f ü r  a n d e re  Z w ecke i s t  es 
doch  k a u m  z u  v e rw e r te n ,  bei n o c h m a lig e m  U m 
sch m elzen  u n d  A ussch eid en  v o n  Z in n k ö rn e rn  a ls 
b ra u c h b a r  e rw iesen ; beim  V e rb re n n e n  is t  d e r  G e
w in n  a n  Z in n o x y d  se h r  g e rin g . D ie  E rz ie lu n g  sc h ö n e r 
Z in n o b erfläch en  au f d en  v e rz in n te n  G u ß w aren  d ü r f te  
zum  T e il h ie rm it e r lä u te r t  se in . B ei d ieser A rb e it

m u ß  m a n  n a tü r l ic h  s e h r  au fp assen , d a ß  d as  g eschm ol
z en e  H a rz  n ic h t  a n b re n n t .

D a  F e t t  u n d  H a rz  z u m  e rh eb lich en  T eil 
a u f  d en  Z in n sch m elzen  v e rd am p fen , i s t  w e itg e h en d  
d a fü r  S o rg e  zu  t r a g e n ,  d a ß  in  d e r  V erz in n ere i g u te  
V e n tila tio n  v o rh a n d en  is t ,  da  sich  so n s t d ie  L u f t  
m it  den  sch w eren  F e t td ä m p fe n  a n re ic h e r t ,  w as n ic h t  
e b en  g e su n d h e itsz u trä g lic h  is t .  D ie  z u  d iesem  
Z w ecke in  F ra g e  k o m m en d en  L ü ftu n g s -  u n d  V en
t ila tio n se in r ic h tu n g e n  h ie r  z u  b esch re ib en , w ü rd e  z u  
w e it  fü h re n .

S o w eit ü b e r  d ie  A rb e it  des V erz in n en s. U e b e r 
das Z in n , d as z u r  E rz e u g u n g  v o n  Z innübfcrzügen 
V e rw e n d u n g  f in d e t ,  i s t  zu  sag en , daß . n ic h t  n u r  
g an z  re in e s  Z inn  sch ö n e  g län z en d e  U e b e rz ü g e  h e r 
v o r r u f t ,  so n d e rn  d aß  g e ra d e  d as V erz in n en  m it  re in em  
Z inn  e rh eb lich  v ie l sc h w e re r  is t ,  w en n  m a n  a u f  g a n z  
sp ie g e lb lan k e  F lä ch e n  W e r t  l e g t ,  a ls  w en n  gew isse 
M engen  W ism u t o d e r  B lei d em  Z inn z u g e fiig t w e rd en . 
D ie  W is m u tz u sä tz e  h a b e n , so w eit es sich  u m  d ie  
V e rz in n u n g  v o n  G e g e n s tä n d e n , d ie  z u r  B e re itu n g  
v o n  N a h ru n g s- u n d  G e n u ß m itte ln  d ien en , g e su n d 
h e itssch ä d lic h e  E in flü sse  n u r  in  v e rsch w in d en d em  
M aße g e z e it ig t ,  u n d  d a  m a n  sie  w o h l k a u m  in  
h ö h e rem  M aße a ls  b is zu  2 %  v o rf in d e n  w ird , is t  
d ag eg en  n ic h ts  e in zu w en d en , a n d e rse i ts  a b e r  w ird  
m a n  d ie  V e rw e n d u n g  v o n  W ism u t a u f  d a s  g e r in g s te  
M aß b e sc h rä n k e n , w eil es v ie l  z u  k o s tsp ie lig  i s t ,  
so  d aß  d e r  E rfo lg  m it  d em  K o s te n a u fw a n d  in  
k e in em  V e rh ä ltn is  s te h t .

H a t  m a n  es h in g eg en  m it  B le iz u sä tz e n  z u  tu n ,  so 
t r i t t  bei d e r  g e n a n n te n  A r t  G e g e n s tä n d e n  d ie  G efah r 
d e r  B le iv e rg if tu n g  in  d e n  V o rd e rg ru n d , u n d  es is t  
d e sh a lb  zu  v e rw u n d e rn , d a ß  d em  E in g a n g  v o n  so lch en  
G e b rau c h sg e g e n s tän d e n  a m e rik a n isc h en  U rsp ru n g s , 
b e i d en en  bis zu  4 %  P b  g e fu n d en  w o rd e n  s in d , 
n ic h t  E in h a l t  g e b o te n  w o rd e n  i s t ,  d a  a u f  d iese  
W eise  d ie  h iesige  In d u s t r ie ,  d ie  sich g e n au  a n  d ie  
V o rsch riften  des N a h ru n g sm itte lg e se tz e s  h a lte n  m u ß , 
g e sc h ä d ig t w o rd e n  is t .  H e rv o rg e h o b e n  sei d ab e i, 
d aß  e in  g ew isser B le iz u sa tz  e ine  se h r sch ö n e  sp ieg e ln d e  
M e ta llü b erz u g so b e rflä ch e  erz ie len  lä ß t ,  d ie  a lle rd in g s  
a u c h  m it  d e r  Z e it in  e in  u n sc h e in b a re s  G ra u  ü b e r 
g e h t;  d a  a b e r  b e im  K a u f  das sch ö n e  A u sseh en  z u 
n ä c h s t  a ls  g re ifb a re  o d e r  s ic h tb a re  B e u rte ilu n g s -  
V eran lassung  d ie n t ,  so w ird  eb en  h ie rb e i das m in d e r
w e r tig e re  M a te r ia l d en  V o rzu g  e rh a lte n .

W as n u n  d e n  V e r z i n n e r e i b e t r i e b  a l§  so lch en  
a n b e tr if f t ,  so is t  u n t e r  d e n  h e u tig e n  V e rh ä ltn is se n , 
w en n  an g än g ig , bei g rö ß e re n  B e tr ie b e n  d ie  sa u b e re  
G ash e izu n g  d e r  g e w ö h n lic h e n  F e u e ru n g  v o rz u z ieh e n , 
w obei d e r E in z e lh e k u u g  d e r  v o rh a n d e n e n  K essel in 
r e g u lie rb a re r  A u sfü h ru n g  v o r  G ru p p e n h e iz u n g  u nbe
d in g t  d e r  V o rzu g  z u  g e b en  is t  (A bb . 1  b is 4). D ie  
z iem lich  g ro ß e n  K essel, d ie  au s  G u ß e isen  b e s teh e n  
k ö n n e n , m ü ssen  d ab e i am  b e s te n  u n u n te rb ro c h e n  
g e h e iz t w e rd en , w ä h re n d  d e r  N a c h t w en ig sten s , so 
hoch  m it  e r h i tz t  b le ib e n , d aß  ih r  I n h a l t  n ic h t  e r 
s t a r r t ,  u n d  d a  m a n  in  d e r  N a c h t  d ie  K esse l m it 
G u ß w aren  v o llh a l te n  k a n n , d ie  m a n  eb en  a m  E n d e
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d er T a g e sa rb e it e in s e tz t ,  so  k a n n  d ies ohne  S ch w ierig 
k e iten  u n d  e rh eb lich e  V e r lu s te  a n  Z e it u n d  B re n n s to ff  
auch d u rc h g e fü h r t  w e rd e n . O b m a n  m it  T ag - u n d  
N ach tsch ich t d ie  V e rz in n e re i b e tre ib e n  so ll, w as j a  
bestech en d  a u ss ie h t, i s t  e in  R ech e n ex e m p el, das je  
nach d en  V e rh ä ltn is se n , d ie  o b w a lte n , a n d e rs  aus 
fä llt;  d e r  V o rsch lag , d e n  V e rz in n e re ib e tr ie b  a u c h  in  
der N a c h t d u rc h z u fü h re n , k a n n  so o hne  w e ite res

W as n u n  d ie  A u sd eh n u n g  d e r  G u ß v e rz in n u n g  
a n b e tr if f t ,  so  is t  d iese  j a  te ilw e ise , w enn  es sich  n ic h t  
um  u n te rg e o rd n e te  B e tr ie b e  h a n d e l t ,  v o rw ieg en d  a n  
so lche A n lag en  g e b u n d en , d ie  G e g en s tän d e  fü r  d e n  
H a u s h a lt  u n d  d ie  N a h ru n g s- u n d  G e n u ß m itte l in d u 
s t r ie  h e rs te ile n , u n d  z w ar b e s teh en  d a  im m e rh in  z iem 
lic h  b e d e u te n d e  B e tr ie b e , v o n  d e n en  m an c h e  im  M o n a t 
bis ü b e r  100 000 k g  G u ß w are n  im  D u rc h s c h n it t

dielrtommcfT

Abbildung 3. Gußeiserner Zinnkessel mit moderner 
Generatorgasheizung.

I
Abbildung 1. Gußeiserner* ZinnkeBsel mit^älterer' 

¡■Planrostfeuerung.i

jedenfalls n ic h t  b e fü rw o r te t  w e rd en , w eil be i k ü n s t
lichem  L ic h t o f t A n la u ffa rb e n , d u rc h  T Jeberh itzung  
e rze u g t, n ic h t  e rk e n n b a r  s in d  u n d  e r s t  be i T ag es
l ic h t d ie  U n b ra u c h b a rk e it  d e r  A rb e it  d e r  N a c h t
sch ich t e rs ic h tlic h  w ird . y

E s  se i b e so n d e rs  h ie r  n o c h m a ls  d a ra u f  h in 
gew iesen, d a ß  d e r  H a u p tw e r t  be i d e r  G u ß v e rz in n u n g  
au f die H e rs te l lu n g  d e r  s a u b e re n  G u ß o b e rfläch e  zu

Abbildung 4. Zinnkesselanlage mit sieben Kesseln 
mit gemeinsamer Feuerung von den beiden Kopf

seiten aus.
a =3 Absauger. b => Dnnstabzug für die Fettdämpfe usw. 
von den Zinnbädern, c *=* Eingelegte Dächer zur Yer- 
engung des Querschnitts am weiten Ende der Abzughaube, 
d *» Gemeinsame Feuerung, e =  Fuchskanal nach dem 

Schornstein. '
(Die Feuerung kann bei gemeinsamer Anlage sowohl mit 
allerdings unrentablerm Planrost wie auch mit Treppen
rost ausgeführt werden. Gasheizung wird immer für jeden 
Kessel gesondert angelegt und es ist überhaupt nach prak
tischen Erfahrungen zu empfehlen, die Kessel getrennt 
beheizbar zu machen, da sonst die Regulierung der Metall-Abbildung 2,

Gußeiserner Zinnkes3el mit Treppenrost.

leg en  is t .  D a b e i k o m m t es o f tm a ls  y o r , d a ß  s ich  
v e rsch iedene  G u ß s tü c k e  g le ic h e r  G u ß c h a rg e n  g an z  
ve rsch ied en  b e im  B e izen  v e r h a l te n ,  so d a ß  a u ch  
die V e rz in n e re i e in en  E in f lu ß  a u f  d ie  H e rs te llu n g  
d e r G u ß w aren  a u sü b e n  k a n n , fa lls  d ieses v e rsch ied en e  
V e rh a lten  in  d e r  D ic h tig k e it  des G usses b e g rü n d e t  
sein so l l te . D a d u rc h  k a n n  m a n  a u f  e in e  R ev is io n  
d e r A n s c h n itte  d e r  M odelle  a u f  d e n  M o d e llp la tten  
h ingew iesen w e rd en , so d a ß  d ie  V e rz in n e re i h in s ich t
lich  d e r  H e rs te l lu n g  g u te r  G uß w aren  e inen  w e se n t
lichen  g ü n s tig e n  E in f lu ß  a u f  d ie  G ießere i u n d  M odell
p la t te n h e rs te l lu n g  m ög lich erw eise  au sz u ü b en  v e rm a g .

badtemperaturen erhebliche Schwierigkeiten bietet)

v e rz in n en . D iese  V e rz in n e re ib e tr ie b e  h ab en  s ich  
im  L au fe  d e r  l e t z te n  J a h r e  so g a r  n o ch  a u sg e d e h n t, 
w oh in g eg en  d ie  ja  fa s t  im m er d a m it eben fa lls  in  
V e rb in d u n g  s te h e n d e n  E m a illie rb e tr ie b e , t r o tz d e m  
ih r  F a b r ik a t  m e is t  e tw as  b illig e r  is t  a ls  das d e r  
V erz in n e re ien , zu rü ck g eg an g en  sin d , obg leich  geg en  
d ie  V e rw en d u n g  e m a ill ie r te r  G e g en s tän d e  a u f  d iesem  
G eb ie te  n ic h t  e b en  e tw as  N ach te ilig es  a n z u fü h re n  
w ä re . D e r  G ru n d  f ü r  diese V ersch ieb u n g  d ü r f te  
d a r in  z u  su ch en  se in , d a ß  m a n  d en  e m a ill ie r te n  
G eg en s tän d e n  d ie  M ö g lich k e it z u sc h re ib t,  d a ß  d ie  
E m a ille  sich  in  S tü c k e n  lo slösen  k a n n  u n d  d iese
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S tü c k e  in  d ie  N a h ru n g sm itte l  e in tre te n  k ö n n te n , so 
d a ß  sie  d a n n  d ie  G e su n d h e it d e r  M enschen , d ie  
so lche  e m a illie r te  G e g en s tän d e  v e rw en d en , g e fäh rd en . 
D e m g eg e n ü b e r is t  fe s tz u s te lle n , d a ß  bei o rd n u n g s
m äß ig  e m a ill ie r te n  G e g en s tän d e n  d iese G efah r n u r  
g e r in g  is t ,  w obei fe rn e r  z u  b e a c h te n  is t ,  d a ß  diese 
E m a ille n  f a s t  im m e r eine V e rg iftu n g sg e fa h r  au s
sch ließ en .

A us den  e ingangs a n g e fü h r te n  G rü n d e n  is t  au f 
d ie  g a l v a n i s c h e  V e r z i n n u n g  k e in e  R ü c k s ic h t ge
n o m m en  w o rd e n ; es sei n u r  n o ch  b e m e rk t,  d aß  die 
g a lv a n isch e  V e rz in n u n g  a n  d ie B e sc h affe n h e it d e r  
O b erfläch e  d ie  g le ich en  A n fo rd e ru n g en  s te l l t ,  u n d  daß  
d ie  V e rk u p fe ru n g  d e rse lb en  a u ch  h ie r  e ine  w e se n t

liche  R o lle  sp ie lt ,  so d aß  m an  es a u ch  h ie r  s t re n g  
g en o m m en  m it  d e r  V erz in n u n g  k u p fe rn e r  G egen
s tä n d e  z u  tu n  h a t .

A uch  d ie  In n e n v e rz in n u n g  g u ß e ise rn e r T öpfe  fä ll t  
in  d a sse lb e  G e b ie t; n u r  i s t  d ab e i e in  A u sd reh en  
n ö t ig  u n d  das g rü n d l ic h e  R e in ig e n  v o n  G ra p h it  so
w ie  d ie  n a c h trä g lic h e  V e rk u p fe rn  h an d w erk sm äß ig  
sch w ie rig e r a ls be i a llse itig  v e rz in n te n  G eg en s tän d en .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

V on d e n  b e id en  V e rfah re n  zum  V erz in n en  von 
G ußeisen , d e m  g a lv a n isch e n  u n d  d em  feu erflü ss i
g e n  V erfah ren , w ird  das l e tz te r e  e in g eh en d  b e 
sch rieb en .

Umschau.
Lufterhitzungsapparate zum Trocknen von Formen.

F. R utgors, Leiter der Abteilung für elektrische 
Heizung der Maschinenfabrik Oerl kon, beschreibt ver
schiedene auf diesem Werke horgcstellte Apparato zur

Abbildung 1.
Transportabler Lufterhitzungs-Apparat für Gießereien.

elektrischen Wärmeerzeugung, darunter 
auch einen transportablen Lufterhitzungs
apparat zum Trocknen von Formen1)
(Abb. 1). Die sonst zu diesem Zwecke 
benutzten Koksöfen besitzen den Nachteil, 
daß die Formen durch Asche- und Koks- 
teilclien verstaubt werden und zudem sehr 
gesundhoitsscliädl che Oase erzeugen. Die 
Wirkungsweise dos elektrischen Apparates 
ist derart, daß die Luft zunächst den durch 

• oinen Stoffmantel gebildeten Raum durch- 
strömt (Abb. 1). um dann die elektrischen 
Heizkörper zu durchdringen. Das Nähere 
der Einrichtung geht aus den Abbildungen 
hervor, so daß sich eine weitere Boscluoi- 
bung erübrigt. Abb. 2 stellt den Apparat 
in Betrieb dar. wie er in der Gießerei zur 
Anwendung kommt.

Nach Angabo des Verfassers hat sich 
dieser Heizapparat neuerdings in Gieße
reien eingeführt, Boi Beurteilung dessel
ben ist zu berücksichtigen, daß die Aus
führungen Rutgors sich auf schweizerische 
Verhältnisse beziehen und daß in der 
Schweiz für Koks augenblicklich ein sehr 
hoher Preis bezahlt wird. Der Kohlenprois 
wurde bei diesen Betrachtungen zu 150 fr f. d. t angenom
men, während dio elektrisfhe Enorgie eine verhältnismäßig

billige ist. Außer den roin wirtschaftlichen Gesichts
punkten bei der Beurteilung der Verwendungsfähigkeit 
dieses Apparates, unter denen auch der Umstand berück
sichtigt werden muß, daß die Formen bei Verwendung 
dos beschriebenen elektrischen Ofens nicht verstaubt 
worden, muß auch den betriebstechnischen Gesichts
punkten Beachtung geschenkt werden. R. Dürrer.

Die elektrische Schweißung in G 'eßereien.
R. R , C la rk e  gibt einige Winke für dieAnwendung 

der Liohtbogensehweißung in Gießereien1). Naoh all
gemeinen Betrachtungen über die Benutzung der Elek
trizität in der Gießerei geht er auf dio Theorie des Lioht- 
bögons und dio Anwendung seiner Hitze zu Sohmelz- 
zwecken ein. Als Material für die Elektroden dient Metall 
oder Kohle, ersteres bei niedriger, letztere bei hoher 
Stromstärke, Die Apparate mit Kohleelektroden eignen 
s ch auoh zum Schneiden. Die gebräuchlichen Metall- 
elektrodenapparate arbeiten mit 30 bis 35 V Ujnd 100 Amp. 
Man ist imstande, mittels des Lichtbogens Eisen auf Eisen, 
Stahl auf Stahl, Eisen auf Stahl, und Kupfer auf Eisen 
und Stahl aufzusohweißen. Bei Legierungen hat man 
weniger günstige Ergebnisse erzielt.

Clarke hat dio Anwendung der Liohtbogonsohweißung 
zuerst bei gerissenen und gebrochenen Tiegelzäneen er-

Abbildung 2. Elektrischer LufterhHzungs-Apparat znnv Trocknen der Formen 
in einer Gießerei.

probt. Die gesoh weißten Zangen waren naohher mehrere 
Monate lang in Betrieb, ohne Anstände zu zeigen. Um

J) Schweizerische Bauzeitung 191S, 27. April, S. 1SI/5. *) Foundry 1917, Mai, S. , 179/82.
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die Haltbarkeit der Sohweißnaht festzustellen, wurden 
zwei Flaoheisenstüoke von 30 X 4 mm Querschnitt an- 
einandergesohweißt und duroh Hammersohläge zu.einem 
rechten Winkel umgebogen. Die Naht zeigte keinerlei 
Bruoh oder Risse und wies eine Festigkeit von 80 %  auf. 
Gebrochene Formkasten wurden ohne Schwierigkeit zu- 
gammengesahweißt. Handelte es sioh darum, Formkasten 
zu erhöhen,so wurden Bleohstreifen zu einem entsprechend 
großen Rahinen aneinanderge- 
«oh weißt und dieser wiederum mit 
dem' Formkasten verbunden. Auob 
sv.ei oder drei Formkasten von 
gleioher Größe wurden duroh die 
elektrische Sohweißung in einen 
einzigen umgewandelt. Wies der 
Stahlguß größere Löcher auf, so 
konnten diese mittels des Sohweiß- 
apparates mit flüssigem Stahl aus
gefüllt werden, ohne daß die Güte 
des Stückes beeinflußt wurde. Beim'
Schwinden gerissene große Speiohen 
von Stahlgußrädern will Clarke mit. 
so gutem Erfolge zusammenge- 
«ohweißt haben, daß keine merk
bare Verschlechterung der Räder 
zu beobachten war. Dooh stellte es 
»ich heraus, daß das Verfahren 
nicht anwendbar war. wenn es 
äloh um zwei benaohbarte Speiohen 
handelte.

In vielen Fällen kann die elek
trische Sohweißung die Nietarbeit 
ersetzen. Als Beispiel wird die 
Herstellung von Putztrommeln er
wähnt, die früher in der Weise vor sioh ging, daß
om zwei gegossene Kopfsoheiben o<n starkes Kessel-
bleoh gerollt und festgenietet wurde. Ueber den Stoß 
wurde ein breiter Bleohstreifen gelegt und ebenfalls 
festgenietet. Bei starker Beanspruchung der Trommeln 
lockerten sioh die Nieten und mußten dauernd ersetzt 
werden. Duroh Anwendung der Liohtbogenschweißung 
wurden diese Schwierigkeiten behoben. Die Sohweiß- 
itelien zeigten 75 %  der Festigkeit; des Kesselbleohes. 
Sehr gut bewährte es sioh auch, einen Bleohstreifen über 
den Stoß zu legen, ihn mit wenigen Nieten zu befestigen 
and dann rundherum festzusohweißen; zum Schluß 
wurde dann nooh die Naht von innen zusammengeschweißt- 
Auf diese Weise konnten Vorratsbehälter für alle mög
lichen Gießereimaterialien, auoh eiserne Sohornsteine usw. 
hergestellt werden. Wurde eine besonders lange Kern- 
apindel benötigt, so wurden zwei kürzere sohneil anein- 
&ndergesahweißt, während sie früher mit Bindedraht not
dürftig zusammengebunden wurden.

Auoh Kupfer kann durch den Lichtbogen auf Eisen 
»ofgesohweißt werden, während dies bei Kupferlegierungen 
auf Schwierigkeiten stößt. Trotzdem wird dies Verlangen 
zuweilen in der Praxis gestellt. Es gesohah früher in 
der Weise, daß in das Eisen möglichst tiefe Rinnen ge
dreht wurden, weil man dem festen Ansohweißen der 
darumgegossenen Legierung mit Recht mißtraute. Die 
Festigkeit dos Stüokes wurde natürlioh duroh diese Rinnen 
stark beeinträchtigt. Bei Anwendung des Lichtbogens 
wurde der Eisenstab an der Stelle, wo die Legierüng auf- 
geschweißt werden sollte, gründlich gereinigt und mit 
dem Kaltmeißel eingekerbt. Um diese Stelle wurde dann 
ein Kupferbleoh von genügender Stärke gelegt und auf- 
gesohweißt. Es haftete fest am Eisen. Dann wurde 
die hooherhitzte Legierung aufgegossen, die sioh innig 
mit dem Kupfer verband.

Wie bei jeder Sohweißarbeit ist auoh bei der Licht
bogenschweißung eine gründliche Reinigung der Schweiß
stellen Vorbedingung für das Gelingen. Vor allem ist. 
auf die Entfernung aller Oxyde Wert zu legen und auoh 
darauf zu achten, daß die bei der Sohweißung entstehenden 
neuen Oxyde nioht bis an die Schweißnaht gelangen.

Der Ludlum-Ofen zum elektrischen Schmelzen von Eisen- 
und Stahlabfällen.

Diu Ludlum Steel Co. in WatervUet, N. Y., erzielt, 
wie R. V. Saw hill berichtet1), mit selbst entworfenen 
elektrischen 5- und 10-t-Schmelzöfon gute Erfolge beim 
Umsohmelzen von Eisen- und Stahlabfällen aller Art., 
Die Schmelzkosten sind allerdings höher als beim Kuppel-

Abbilduag 1 unil lt. 

StonemechanlBmus der Elektroden

ofen, sie werden aber durch den niedrigeren Preis de« 
Einsatzes und die Güte des gewonnenen Eisens reichlich 
ausgeglichen. Ausgehend von gewöhnlichen Stahl- und 
Eisenabfällen läßt sich Eisen von jedem Kohlenstoff- 
göhalt herstellen, und zudem ist der Ofen jederzeit im
stande, auch jede beliebige Stahlsorte zu liefern. Tat
sächlich wird neben Roheisen für Gießereizweeke Werk
zeugstahl, Qualitätsstahl verschiedenster Art und Bell- 
Krupp-Metall regelmäßig hergestellt. Die Abb. 1 und 2 
lassen den Ofen und seine wichtigsten Einrichtungen er
kennen, während Abb. 3 ein Bild des gekippten Ofont* 
gibt. Es handelt sioh demnach um eine Abart des Heroult- 
Ofens mit drei in einer Reihe angeordneten Elektroden. 
Der Offen hat keinerlei senkrechte Wände, ist allseit* 
leicht zugänglich und mit Hilfe zweier Türen, je eine am 
vorderen und am rückwärtigen Ende, in jeder Hinsicht 
leicht zu bedienen. Die Ludlum Co. bezieht Strom von
11 000 V, den sie mit einem 1500-KW-TransformatoT 
auf 90, 95 und 100 V umformt und danach den Schmelz
öfen zufnhrt. Die Stellung der Elektroden wird von 
Hand geregelt; ein Handrad (Abb. 2) bewegt über ein 
Schneckengetriebe oine kleine Seilrolle, durch die das 
Heben und Senken der gewiohtsausgeglichen aufgehäng- 
ten Elektroden bewirkt wird. Zur Entleerung wird der 
Ofen mit einem eigenen unter der Hüttensohle unter- 
gebrachten Motor derart gekippt (Abb. 1), daß seihe Aua- 
gußtülle nur lotrecht auf und ab, nicht aber nach vor- 
und rückwärts bewegt wird, so daß die Gießpfanne beim 
Empfang des Eisens keiner seitlichen Verschiebung 
bedarf. Der Ofendeckel kann leicht abgohoben werden 
und wird für sich neu zugestellt (Abb. 4). Die etwa 14 mm 
starke Blechwandung des Herdes umfaßt ein verhältnis
mäßig schwaches Mauerwerk aus Magnesitformsteinen, 
das aber ohne Gefahr so sohwach bemessen werden konnte, 
da die Wärme sieh sehr giftichmäßig verteilt und dem
entsprechend die einzelnen Teile cles Mauerwerkes ganz 
gleichmäßig abgenützt werden. Die Neuausmauerung 
kann sehr rasch ausgeführt werden, man ist mit der Zu
stellung eines 5-t-Olenu schon in 23 st fertig geworden,

l) Ir. Tr. Rev. 1917, 30. Aug., S. 437/43.
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gerechnet vom Sehlusso oiner. Schmelzung bis zum Be
ginn des Einsatzes für die nächste Schmelzung. Die 
Bedienung ist äußerst einfach. Das Einsatzeisen wird 
mittels eines Magnetkranes abwechselnd an dar Vorder- 
und Rückseite des Ofens beigebraoht und dort von Hand 
in den Ofen geschaufelt. Zum weiteren Betriebe reicht 
ein Mann für jeden Ofen aus, während ein Schmelzer 
mehrere Oefen zu gleicher Zeit überwacht. Die Schmel
zung geht sehr rasch vonstatten, da sich keine kalten 
Stellen vorfinden und die Wärme so gleichmäßig ver
teilt wird, daß die Verflüssigung des Einsatzes im Inneren 
wie am Rande des Herdes annähernd zu gleicher Zeit 
erfolgt. —  Zum Einsätze wird ausschließlich Abfalloisen 
verwendet, das verschiedenartige Schmelzergebnis aber 
durch sorgfältige Auswahl und Zusammenstellung der 
Abfälle sowie durch sauerstoffbindende Zusätze und 
Beifügung von Eiseulegierungen ( Ferroaluminium, Ferro- 
ahrora, Ferrowolfram usw.) erzielt. C. Irresberger.

Die deutsche Ausstellung „Sparsam e Baustoffe“  und die 
E isenhüttenindustrie.

Im November v. J. ist in B erlin  in den Ausstellungs
hallen am Zoologischen Garten die von dem „R o io h s- 
verband zur Förderung sparsam er B auw eise“  
veranlaßte A u sstellun g  „S p arsa m e B a u sto ffe “  
eröffnet worden.

„Die Bezeichnung .Sparsame Baustoffe“ will“ , wie 
es in dem Vorwort zu*dem von der Ausstellungsleitung 
herausgegebenen Katalog heißt, „zum Ausdruck bringen, 
daß auf dieser Ausstellung nicht nur für das jetzt an- 
hebendo Siedlungswerk der Nation, sondern ganz allge
mein für jegliohe Baugattungen die vorteilhaftesten 
Baustoffanwendungen veranschaulicht werden sollen.“

Dem aufmerksamen Besucher der Ausstellung will 
es aber soheinen, als ob weniger sparsame Baustoffe

als sparsame Bauweisen zur Dar
stellung gebracht wären; denn 
letztere sind augenscheinlich in 
überwiegender Mehrzahl vertreten. 
Die verschiedenen ausgestellten Bau
weisen bestehen in nur geringer 
Anzahl aus Baustoffen oder Bau
körpern, die neuartig sind, wie z. B. 
aus plattenförmigen Torfmassen 
(Torfoleum) in Verbindung mit 
Holz, oder aus Pappkästen, die innen 
duroh eingelegte Pappstücko pa
rallel zur Wandrichtung in Zellen 
eingeteilt und außen geputzt sind 
(Thermosbau). Hauptsächlich sind 
es jedoch die mehr oder weniger 
bekannten und gebräuchlichen Bau
stoffe, und zwar vom alten Baok- 
stein an (z. B. Bauweise Prüß, 
Kotona, Balg usw.) bis zum neu
zeitlichen, sei es auf kaltem Wege 
gewonnenen (Sohwemmstein, Gips
stein, Sohlackenstein, Zementsteis 
usw.) oder durch Dampfhärtuug 
erzeugten Bau- bzw. Mauerstein 
( Kalksandstein, Müllschlaokenstein 
usw.) in seinen verschiedenen For
men (Vollstein, Hohlstein, Loohstein, 
Blookstein, Platten, Dielen usw.). 
Auch der älteste Baustoff, der Lehm 
und Lehmstein, kommt zu seinem 
Recht und natürlich fehlt auoh 
nioht das Holz. Das Eisen, soweit 
vorhanden, dient zur Verbindung. 
Verankerung oder Versteifung bzw. 
Verstärkung (Eisenbeton) ’ ).

Viele, man kann sagen, die 
meisten der ausgestellten Bauweisen 
bevorzugen aus Zement mit irgend

einem Zusohlagstoff gefertigte Bausteino oder Baukörpor 
(Platten, Diolen, Balken, Pfosten, Stützen usw.), ver 
sohmähon also niohfc den wogen seines Kohlenverbrauohes 
in dar Erstellung verhältnismäßig kostspieligen Zement 
(z. B. Ambi, Becher, Deutsoho Formsteinwerke, Fulge, 
Keil & Löser, Kilp, Koppe, Remy, Wulkow & Stook- 
hammer, Zement-Industrie-Gesellschaft usw.).

Dio Sparsamkeit in der Bauausführung wird statt 
duroh die Anwendung sparsamer Baustoffe in den meisten 
Fällen duroh dio Ersparung an Mauorwerk, also an Bau
stoffen, erzielt. Letzterer Zweok wird daduroh orreioht. 
daß man Wände mit mehr oder weniger breiten Hohl- 
räumen aufführt, dio man entweder leer läßt oder mit 
einem leiohten isolierenden Material (Kohlenschlaoke oder 
gra'nuliorter Hoohofensohlaoke) ausfüllt. Hiorduroh wird 
gleiohzoitig versuoht, eine wichtige Bedingung des hy
gienisch einwand reien Wohnungsbaues zu erfüllen, näm
lich sohleohto Schall- und Wärmeleitung.

Was nun die Beziehung der Eisenhüttenindustrie zu 
der Ausstellung „Sparsame Baustoffe“  betrifft, so ist 
klar, daß eine solche in nur geringem Maße vorhanden 
sein kann; denn die genannte Industrie beschäftigt sich 
nioht mit Wohnungsbau, sondern höohstens im Neben- 
betriebo mit der Erzeugung von Baurohstoffen2) (Hoohofen- 
sohlaoke —  Stücksohlaoke und gekörnte Schläoke .•— und in 
einzelnen Fällen Zoment) und Baustoffen2) (Sohlaoken-

1) Wie sehr man bestrebt ist, das Eisen auszuschalten, 
geht daraus hervor, daß man sogar Beton (Balken) mit 
Ho'zeinlagen herstellt.

2) Unter Baurohstoffen bzw. Baustoffen sollen in 
vorliegendem Falle nur Baustoffe im engeren Sinne, d. h. 
solohe, dio zum Hausbau Verwendung finden, verstanden 
werden. Als Baustoffe im weiteren Sinne gelten auoh 
Stof fo. die zum Wege- und Eisenbahnbau, Uferbefestigungen 
usw. benutzt werden. Hierzu rechnet auoh die Hoohofen- 
sohlaoko (Stüok- oder gebroohene Sohlaoke).
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steine, Leiohtsteine usw.). Demgemäß ist auch die Be
teiligung der Eisenhüttenindustrie an der Ausstellung 
äußerst bescheiden. Nur eine, einzige Firma der Eisen
hüttenindustrie ist auf der Ausstellung vertreten, näm- 
lioh der Georgs-Marien-Berg werks- und Hütten-Verein 
aus Georgsmarienhütte. Derselbe hat neben Proben von 
Stüoksohla'öke (gebroohener Sohlaeke) und granulierter 
Sohlaoke (Sohlaokensand) fertige Erzeugnisse aus Sohlaoke 
und Bindemittel (Sohlaokensteino aus Sohlaokensand und 
•Kalk, Sohlaokensteine aus gebroohener Schlacke und 
Zement usw.) und Betonbaukörper aus Zement und 
Sohlaoke (Dielen, Platten usw.) ausgestellt. ,

Die Ausstellung ist jedoch für die Eisenindustrie 
insofern von Interesse, als dio Eisenhüttenwerke sich 
häufig mit der Frage dor Errichtung billiger Arbeiter
wohnungen beschäftigen müssen; und vom Standpunkte 
sparsamer Bauweise ist die Auswahl der Baustoffe für 
solche Wohnungen zu beurteilen.

Berücksichtigt man, daß zu den meisten Bauweisen 
Beton (aus Zement und geeigneten Zuschlagstoffen) ver
wendet wird und fast allen Eisenhüttenwerken ein äußerst 
wohlfeiler und für Beton- und Mauerwerko, wie Erfahrung 
und Ergebnisse einschlägiger Versuche ausreichend be
stätigt haben, wohlvorwendbarer Zusohlagstoff, Jiämlich 
dio Hoohofensohlacko bzw. der Sohlaokensand, zur Ver
fügung steht, so versteht es sich wohl von selbst, daß die 
Eisenhüttenwerke bei etwaigem Bau von Kleinwohnungen 
*uf diese ihnen in unbesohränkten Mengen zur Verfügung 
stehenden billigen Baustoffe zurüokgreifen; denn diese er
geben nioht nur ein genügend festes, feuersioheres und 
wetterbeständiges, sondern bei Anwendung einer ge
eigneten Bauweise auoh ausreichend sohalldichtes und 
wärmehaltendes Bauwerk.

Duroh geeignete Zusammensetzung der Zuschlag
stoffe (z. B. Misohungen von Stüoksohlaoke und granu
liertem Sohlaokensand, der je naoh Art der Granulation 
mehr oder weniger porös gemacht werden kann) könnte 
einerseits die Sohall- und Wärmeleitung verringert, ander
seits die Nagelbarkeit erhöht werden. ^  Buchartz

DI-Normblätter.
Der Normenausschuß der deutsohen Industrio ver

öffentlicht''. in Heft 13 seiner „Mitteilungen** (4. Heft 
der Monatssohrift „Der Betrieb“ ) neue Entwürfe für
DI-Norm 61 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Seobs- 

kantsohrauben mit Kuppe, 
DI-Norm 62 (Entwurf I) Whitworth - Gewinde, Seohs- 

kantsohrauben mit Kernspitze, 
DI-Norm 63 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Stift- 

Bohraubcn mit Kuppo,
DI-Norm 64 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Stift- 

sohrauben mit Kernspitze, 
DI-Norm 65 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Zylin- 

dersohrauben,
DI-Norm 66 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Zylin- 

/  derlinsenschrauben,
DI-Norm 67 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Halb

rundschrauben,
DI-Norm 68 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde, Versenk- 

sohrauben,
DI-Norm 69 (Entwurf 1) Whitworth-Gewinde, Versenk- 

linsensohrauben,
DI-Norm 70 (Entwurf 1) Whitworth - Gewinde. Sechs

kantmuttern.

DI-Norm 75 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Sechskantschrauben m. Kuppe 

DI-Norm 76 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Sechskantschrauben m. Kuppe, 

DI-Norm 77 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Sechskantschrauben m. Kern
spitze,

DI-Norm 78 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Sechskantschrauben m. Kern- 
spitze,

DI-Norm 7!) (Entwurf I) Metrisches Einheitsgewinde, 
Stiftsohrauben m. Kuppe, 

DI-Norm 80 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde,
Stiftsohrauben m. Kernspitze, 

DI-Norm 83 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Zylindcrsohrauben,

DI-Norm 84 (Entwurf 1) Metrisohes Einheitsgewinde, 
Zylinderlinsenschrauben, 

DI-Norm 85 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Halbrundsohrauben,

DI-Norm 86 (Entwurf 1) Metrisches Einheitsgewinde, 
Versenksohrauben,

DI-Norm 87 (Entwurf 1) Metrisohes Einheitsgewinde, 
Vorsenklinsenschrauben, 

DI-Norm 88 (Entwurf 1) Metrisohes Einheitsgewinde, 
Sechskantmuttern,

DI-Norm 89 (Entwurf 1) Metrisohes Einheitsgewinde.
Sechskantmuttern,

DI-Norm 94 (Entwurf 1) Splinte,
DI-Norm 96 (Entwurf 1) Holzschrauben, Halbrund

schrauben,
DI-Norm 97 (Entwurf I) Holzsohrauben, Halbrund

schrauben,
DI-Norm 98 (Entwurf 1) Holzschrauben, Versenk

sohrauben,
DI-Norm 99 (Entwurf 1) Holzsohrauben, Versenk

sohrauben,
DI-Norm!00 (Entwurf 1) Holzschrauben, Linsen- 

sohrauben,
DI-NormlOl (Entwurf 1) Holzsohrauben, Linsen- 

schrauben,
DI-Norml02 (Entwurf 1) Trapez-Gröbgewinde, 
DI-Norml03 (Entwurf 1) Trapez-Gröbgewinde, 
DI-NormI06 (Entwurf 1) Die Holzbalkendeoke des Klein

hauses, Bestimmung der Bai- 
kenquerschnitte, Faohnorm für 
das Bauwesen,

DI-Norm 107 (Entwurf 1) Das Fenster des KleinhauBes» 
Einfaohes Blendrahmenfenster» 
Abmessungen, Faohnorm für 
daB Bauwesen,

DI-Norm 108 (Entwurf 1) Das Fenster des Kleinhauses.
Einfaohes Blendrahmenfenster, 
Zusammenbau, Faohnorm für 
das Bauwesen,

DI-Norm 114 (Entwurf 1) Wellendurohmesser für Trans" 
missionen.

Abdrüoke der Entwürfe mit Erläuterungsberiohten 
werden Interessenten auf Wunsoh von der Geschäftsstelle 
des N orm enausschusses der deutsohen In du str ie , 
B erlin  NW 7, Som m orstr. 4 a, zugestellt, der auch 
Einwände bis zum 15. Februar e1919 mitzuteilen sind.
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Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1).

20. Januar 1919.
Kl. 7 a,' Gr. IS, A 30 570. Lagersohale für Walzwerke. 

Actien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen 
s, d. Saar.

Kl. 7 a, Gr. 17, M 59 257. Ueberhebevorriohtung für 
in Bewegung befindlioho Walzstäbe. Maschinenfabrik 
Saok, G. m. b. H., Düsseldorf-Rath.

Kl. 12 e, Gr. 2, E 42 202. Vorrichtung zum Absohoiden 
von Wasser, Staub und sonstigen flüssigen oder festen 
Beimengungen aus Luft oder Gasen. Riohard Förster. 
Apparatebau für ohemisohe Groß-Industrie, Berlin.

Kl. 48 a, Gr. 1, Soh. 53 177. Scheuerfaß für gleich
seitige chemische und meohanisohe Reinigung von Metall- 
seilen. Hermann Sohwerin und Wilhelm Neuhaus, Lüden-
»oheid, Westfalen.

/  . ■ ■ . :• ' - ; 4 r . ‘
D eutsche G ebrauchsmustereintragungen.

20. Januar 1919.
Kl. 24 c, Nr. 695 078. Gasgenerator mit Einbau zur 

Gewinnung von Urteer. Eduard Laeis & Co., G. m. b. H., 
Trier.

Kl. 24 f, Nr. 694 949. Moohanisoh angetriebene 
Stoohvorriohtung für Generatoren. Walter Steinmann. 
Erkner.

Kl. 26 d, Nr. 694 963. Nasser Gasreiniger. Akt.-Ges. 
der Dillinger Hüttenwerke und Rudolf Kunz. Dillingen 
». d. Soar.

Kl. 31a, Nr. 695 009. Vorrichtung zur Zuführung 
von Luft und Gas an Tiegelsohmelzöfen mit. Gasfeuerung. 
Basse & Selve, Altona i. W.

DcutscheReichspatente.
Kl. 31 a, Nr. 305 310, 

vom 12. Januar 1917. 
H einrioh  H ennes in 
K eula, O.-L. Mekrherdi- 
gcr Flammofen.

Dio zwischen don bei
den Herden a und b mit 
Abstich c versehene Wand 
d sohließt beide Herde 
vollkommen gegeneinan
der ab, um die Tem
peratur jedes Herdes für 
sich regeln und in jedem 
Herde Sönderqualitäten 
hersteilen zu können.

Kl. 18 a, Nr. 305 472, 
vom 2. August 1914 
H ans Salau und Curt 

Schnaokonberg in Essen, Ruhr. Verfahren zur besse
ren Ausnutzung einer Gruppe von vier steinernen Wind- 
erhitzem unter Vorwärmung der Ve.rbre.nnungsluft- für 
die Winderhitzer durch deren Abhitze.

Dio Gruppe von vier Winderhitzern wird in dei 
Weise betrieben, daß zwei von ihnen zur Vorerhitzung 
der Verbrennungsluft für die Beheizung der übrigen beiden 
Winderhitzer dienen, indem jeweils dio Abgase des be
heizten Winderhitzers durch den einen abziohen, während 
durch den anderen die Verbrennungsluft zweoki? Vor
wärmung strömt.

Kl. 24 f, Nr. 306 179, vom 3. Januar 191". Düssel- 
d or f-R a tin g er  R öh ren k esselfa brik  vorm . Dürr 
&Co. in R atin gen -O st. Wanderrostfemrung mit Unter- 
wind.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an während zweier Monate für jedermann zur Einsicht 
and Einspruchorhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

Dio den Rost a aeitlioh begrenzenden Roststäbe b 
groifen mittels eines Flansches c über die die Roststab

träger d verbindenden Schienen e und über die an letztere 
anschließenden Kettenglieder. Die Sohienen e sohließen 
den Raum zwischen den äußeren Roststäben und dem 
Windkasten ab.

Kl. 18 a, Nr. 30^032, vom 
9. Februar 1910. Dr. W il
helm Schum acher in B er
lin. Ofen zum Trocknen, Glühen 
und Sintern von stückigen und 
feinkörnigen Stoffen, insbeson
dere von pulverigen Erzen und 
Gichtstaub.

Das zu behandelnde Gut 
wird in einen Sohaohtofen auf
gegeben und in ihm mittels 
heißer Gase erhitzt, die es in 
wagerechter Richtung einmal 
oder mehrfaoh durohstreichen. 
Die Wände des Ofenschaohtes 
sind an den Durohtrittsstellen 
ans Rostplatten a, die nur so 
weit voneinander entfernt und 
nach unten geneigt sind, daß 
das feinpulverige Gut nioht 
hindurohrieijeln kann, gebildet 
Werden die Gasemehrfaohdurch 
das Gut geführt, so sind die 
Gaskammern b, o, d, o, f, g 
duroh Zwisohenwände h un

terteilt, die so miteinander verbunden sind, daß die 
Gajse den Sohaoht mehrfaoh durohziehen müssen.

K1.49e,Nr.305318, 
vom 18. Juli 1917. 
G ustav H ill in H a
gen i. W. Anlriebs- 
vorrichtung für Stan- 
gen-Fallhämmer.

Die Hebestange a 
des Fallhammers wird 
duroh die Stirnflächen 
zweier umlaufenden 
Reibungsscheiben - b 
und o gehoben, vod 
denen dio eins b auf 
der Antriebswelle d 
fest angeordnet und 
als Stufensoheibe aus- 1

___  gebildet ist, während
die andere o in der 

Längsrichtung der Welle d verschiebbar ist und einen 
kegeligen Rand e besitzt, mit dem sie mittels einer Druck- i 
Vorrichtung f gegen die Stange a gepreßt werden kann.
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Zeitschriftenschau Nr. 1.
V erzeichnis der regelmäßig bearbeiteten Zeitschriften1).

Jähr Preis
Abktinong Titel. Bezögßstelle liche

Heftzah
fUr da» Jahr 
bzw. d. Bd.

Am. Mach. American Macbinist New York, 10tl> Avenue at36th Street,
Hill Publishing Co.

Berlin W. 35, Derfflingerstraße 18
52 8,40 S

Anz. f. d. Draht-Ind. Anzeiger für die Draht-Induatrie 24 10 Ji
Arch. f. N. n. T. Archiv für die Geschichte der

Naturw. und der Technik Leipzig, Dresdener Str. 3,F.C.W.Vogel versch. 6 H. 20 Ji
Arm. Bet. Armierter Beton Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius 

Springer 12 20 JH
Autog. Metalib. Autogene Metallbearbeitung Halle a. d. S., Mühlweg 26, Carl

Bäny. Lap.
Marhold 12 8 X

Bányáazaty és Kohászaty Lapok Budapest IX , Közraktar utcza 26 24 20 K
Bayer. Ind.- u. Bayeriaohea Industrie- a. Ge München, Paul-Heyse-Str. 29/31, Süd

Gew.-Bl. werbeblatt deutsche Verlagsanstalt, G. m. b. H. .52 12 JC
Bergb. u. H . Bergbau und Hütte Wien I., Seilerstätte 24 , K . K. Hof-

und Staatsdruckerei 24 25 Ji
B. a. H. Jahrb. Berg- und Hüttenmännisches Wien I, Esohenbachgaase 9, Verlag

Jahrbuch für Fachliteratur, G. m. b. H. 4 16 Ji
B. u H. Rund. Berg- und Hüttenm. Rundschau Kattowitz, O.-S., Gebrüder Böhm 24 10 Ji
Ber. d. Chem. Ges. Berichte der Deutsohen Che Berlin NW. 6, Karlstr. 11, R. Fried

Ber. d. Phya. Ges.
mischen Gesellschaft länder & Sohn (in Kommission) etwa 18 60 Ji

Berichte der Deutschen Physi Braunschweig, Friedrich Vieweg &
kalischen Gesellschaft • Sohn 24 24 Ji

Bet. u. E. Beton u. Eisen Berlin W. 66, Wilhelmstr. 90, Wilhelm
Ernst k  Sohn 20 21 Ji

Braunkohle Braunkohle Halle a. d. S., Mühlweg 19, Wilhelm

Bull. Am. Inst.
Knapp 52 16 Ji

Bulletin of the American Insti New York, 29 West 39 th Street
Min. Eng. tute of Mining Engineers 24 10 $

BulL S. d’Enc. Bulletin de la Soeiété d’ Encou- Paris (6 ®), 44 Rue de Rennes
ragement pour TIndustrie
nationale 12 30 fr

Centralbl. d. H. u.W. CentralblattdHütten-u. Walzwerke Berlin NW. 23, Altonaer Str. 35 36 12 Ji
Chem. Ind Die Chemiache Industrie Berlin SW. 68, Zimmerstr. 94, Weid- 

mannsche Buchhandlung (in Kom

Chem,-Zg.
mission) 24 20 Jt

Chemiker-Zeitung Cöthen (Anhalt), Verlag der Che

De Ing.
miker-Zeitung 156 28 X

De Ingenieur den Haag, Paveljoensgracht 17 & 19 52 20 fl
Dingler Dinglers Polyteohnisohes Journal Berlin W. 66, Mauerstr. 80, Richard

. Dietze 26 24 Jt
Dt. Bau-Zg. Deutsche Bauzeitung Berlin SW. 11, Königgrätzer Str. 105 104 24 Ji
Eisenbau Der Eisenbau Leipzig, Mittelstr. 2, Wilb. Engelmann 12 30 Ji
El. Kraftbetr. u. B. Elektr. Kraftbetriebe u. Bahnen München, Glückstr. 8, R. Oldenbourg 36 18 Ji
E. T. Z. Elektrotechnische Zeitschrift Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Engineer
Springer 52 20 X

The Engineer London W. C. 2, 33 Norfolk Str.,

Engineering
Strand 52 1 / 1 6 ,

Engineering London W. C. 2, 35 & 36 Bedford Str.,

Eng. Mag.
Strand 52 1 / 1 6 #

The Engineering Magazine New York, 140-42 Nassau Street

Eng. Min. J.
The Engineering Magazine Co., 12 4 5

The Engineering and- Mining New York, 10th Avenue at 36*b Street,

Eng. News
Journal MoGraw-HilJ Company 52 8 S

Engineering News-Record New York, 10lh Avenue at 36th Street,

Feuerangsteohnik
McGraw-Hill Company 52 9 $

Feuerungsteohnik Leipzig-R., Täubchenweg 26, Otto 52

Fördertechnik
Spanier 24 20 .*

Die Fördertechnik Wittenberg (Bez. Halle), A. Ziemsen 24 20 Ji
Foundry The Foundry Cleveland, Ohio, The Penton

G in. Civ.
Pubhsning Co. 12 9 t

Le Génie Civil Paris (9e), 6 Rue de la ChanBsee-

Gießerei
d’ Antin 52 45 fr.

Die Gießerei München, Glückstr. 8, R. Oldenbourg 24 18 M
Gieß.-Zg. Gießerei-Zeitung Berlin SW. 19, Jerusalemer Str. 46/9,

Rud. Mosse 24 20 -Ä !

l ) Soweit eie z. Z. erscheinen oder bei der Schriftleitung eibgehen.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldungen1).

20. Januar 1919.
KL 7 a,' Gr. 15, A 30 570. Lagersohale für Walzwerke. 

Aotien-Gesellsehaft der Dillinger Hüttenwerke. Dillingen 
a. d. Saar.

KL 7 a, Gr. 17, M 59 257. Ueborhebevorriohtung für 
in Bewegung befindlioho Walzstäbe. Maschinenfabrik 

■ Saok, G. m. b. H., Düsseldorf-Rath.
Kl. 12 e, Gr. 2, F 42 202. Vorrichtung zum Absoheiden 

von Wasser, Staub und sonstigen flüssigen oder festen 
Beimengungen aus Luft oder Gasen. Riohnrd Förster. 
Apparatebau für chemische Groß-Industrie, Berlin.

KL 48 a, Gr. 1, Soh. 53 177. Soheuerfaß für gleich
seitige chemische und meohanisohe Reinigung von Metall- 
teilen. Hermann Sohwerin und Wilhelm Neuhaua, Lüden- 
•cheid, Westfalen.

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
20. Januar 1919.

KL 24 e, Nr. 695078. Gasgenerator mit Einbau zur 
. Gewinnung von Urteer. Eduard Laois & Co., G. m. b, H., 
Trier.

KL 24 f, Nr. 694 949. Mechanisoh angetriebene 
Stoohvorriohtung für Generatoren. Walter Steinmann. 
Erkner.

KL 26 d, Nr. 694 903. Nasser Gasreiniger. Akt.-Ges. 
der Dillinger Hüttenwerke und Rudolf Kunz. Dillingen 
». d. Soar.

KL 31 a, Nr. 695 009. Vorrichtung zur Zuführung 
von Luft uud Gas an Tiegelsohmelzöfen mit Gasfeuerung. 
Basse & Selve, Altena i. W.

DcutscheReichspatente.
K l. 31 a , Nr. 305 310, 

vom 12. Januar 1917. 
H einrich  H ennes in 
K eula, O.-L. Mehrherdi- 
ger Flammofen.

Die zwischen den bei
den Herden a und b mit 
Abstioh c versehene Wand 
d sohlioßt beide Herde 
vollkommen gegeneinan
der ab, um die Tem
peratur jedes Herdes für 
sioh regeln und in jedem 
Herde Sonderqualitäten 
hersteilen zu können.

KL 18 a, Nr. 305 472, 
vom 2. August 1914- 
H ans Salau und Curt 

Sohnaokenberg in Essen, R uhr. Verfahren zur besse
ren Ausnutzung einer Gruppe von vier steinernen Wind
erhitzern unter Vorwärmung der Verbrmnungsluft für 
die Winderhitzer durch deren Abhitze.

Die Gruppe von vier Winderhitzern wird in der 
Weise betrieben, daß zwei von ihnen zur Vorerhitzung 
der Verbrennungsluft für die Beheizung der übrigen beiden 
Winderhitzer dienen, indem jeweils dio Abgase des be
heizten Winderhitzers durch den einen abziohen, während 
duroh den anderen die Verbrennungsluft zwecks Vor
wärmung strömt.

K l. 24 f, Nr. 306 179, vom 3. Januar 1917. D ü ssel
d or f-R a tin g e r  R öh ren k esselfa brik  vorm . Dürr 
&‘Co. in R atin gen-O st. Wanderrostfe.uerung mit Unter- 
wind.

Die den Roat a soitlioh begrenzenden Roststäbe b 
greifen mittels eines Flansohes o über die die Roststab-

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an während zweier Monate für jedermann zur Einsicht 
and Einspruoberhebung im Patentamto zu B erlin  aus.

träger d verbindenden Schienen e und über die an letztere 
anschließenden Kettenglieder. Die Sohienen e sohließen 
den Raum zwischen den äußeren Roststäben und dem 
Windkasten ab.

Kl. 18 a , Nr. 309032, vom 
9. Februar 1916.^ Dr. W il
helm Sohum aoher in B er
lin. Ofen zum Trocknen, Glühen 
und Sintern von stückigen und 
feinkörnigen Stoffen, iiubeson- 
dere von pulverigen Erzen und 
Gichtstaub.

Das zu behandelnde Gui 
wird in einen Sohaohtofen auf
gegeben und in ihm mittels 
heißer Gase erhitzt, die es in 
wagereohter Riohtung einmal 
oder mehrfach durohstreiohen. 
Die Wände des Ofenschaohtes 
sind an den Durchtrittsstellen 
aus Rostplatten a, die nur so 
weit voneinander entfernt und 
naoh unten geneigt sind, daß 
das feinpulverige Gut nicht 
hindurohriejseln kann, gebildet. 
Werden die Gasemehrfaohduroh 
das Gut geführt, so sind die 
Gaskammern b, o, d, e, f, g 
duroh Zwisohenwände h un

terteilt, die ao miteinander verbunden sind, daß die 
Gase den Schacht mehrfach durchziehen müssen.

K l. 49 e, Nr. 305 316, 
vom 18. Juli 1917. 
G ustav H ill in H a 
gen i. W. Antriebs- 
Vorrichtung für Stan- 

' gen-F'allhämmer.
Die Hebestange a 

dea Fallhammers wird 
duroh die Stirnflächen 
zweier umlaufenden 
Reibungsschoiben b 
und o gehoben, vod 
denen dio eine b auf 
der Antriebswelle d 
fest angeordnet und

. j -1 ___  I als Stufensoheibe aus-
X * L i  gebildet ist, während

die andere o in der 
Längsrichtung der Welle d versohiebbar ist und einen 
kegeligen Rand e besitzt, mit dein sie mittels einer Druok- 
vorriohtung f gegen die Stange a gepreßt werden kann.
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Zeitschriftenschau Nr. 1.
Verzeichnis der regelmäßig bearbeiteten Zeitschriften1).

Jähr Preis
Abkürzung Titel BezogssteUe liche

Heftzahl
für das Jahr 
bswi d. Bd.

Am. Mach. American Maohinist New York, 10 th Avenue at 3 6 »  Street,
Hill Publishing Co. 52 8,40 $

Anz. t. d. Draht-Ind. Anzeiger für die Draht-Industrie Berlin W. 35, Derfflingerstraße 18 24 10 .«
Areh. f. N. u. T. Archiv für die Geeohiohto der

Naturw. und der Technik Leipzig, Dresdener Str. 3,F.C.W.Vogel versch. 6 H. 20 Jt
Arm. Bet. Armierter Beton Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, - Julius

Springer 12 20 Jt
Antog. Metallb. Autogene Metallbearbeitung Halle a, <L S., Mühlweg 26, Carl

Marhold 12 8 Jt
Bdny. Lap. Bányászaty éa Koháazaty Lapok Budapest IX , Közraktar utcza 20 24 20 K
Bayer. Ind.- u. Bayeriachea Industrie- u. Ge München, Paul-Heyse-Str. 29/31, Süd

Gew.-Bl. werbeblatt deutsche Verlagsanstalt, G. m. b. H. ,62 12 M
Bergb. n. H. Bergbau und Hütte Wien I., Seilergtätte 24 , K . K. Hof-

und Staatsdruckerei 24 25 Jt
B, u. H. Jahrb. Berg- und Hüttenmännisches Wien I, Esohenbaohgasse 9, Verlag

Jahrbuoh für Fachliteratur, G. m. b. H. 4 10 Jt
B. n H. Rund. Berg- und Hüttenm. Rundschau Kattowitz, O.-S., Gebrüder Böhm 24 10 Jl
Ber. d. Chem. Ges. Berichte der Deutschen Che Berlin NYV. 6, Karlstr. 11, R. Fried

mischen Gesellschaft länder & Sohn (in Kommission) etwa 18 60 Jt
Ber. d. Phys. Ges. Berichte der Deutschen Physi Braunsohweig, Friedrich Vieweg &

kalischen Gesellschaft Sohn 24 24 JÍ
Bet u. E. Beton tu Eisen Berlin W. 66, Wilhelms tr. 90, Wilhelm

Ernst & Sohn 20 21 Jt
Braunkohle Braunkohle Halle a. d. S., Mühlweg 19, Wilhelm

Bull. Am. Inst
Knapp 52 16 Jt

Bulletin of the Amerioau Insti New York, 29 West 39 th Street
Min. Eng. tute of Mining Engineers 24 10 S

BulL S. d’Enc. Bulletin de la Société d’ Encou- Paris (6«), 44 Rue de Rennes
ragement pour ¡’ Industrie
nationale 12 36 fr

CentralbL d. H. ti.W, Centralblatt d.Hütten-u. Walzwerke Berlin NW. 23, Altonaer Str. 35 36 12 Jl
Chem. Ind. Die Chemisohe Industrie Berlin SW. 68, Zimmerstr. 94, Weid- 

mannsche Buchhandlung (in Kom

Chem.-Zg.
mission) 24 20 Jt

Chemiker-Zeitung Cöthen (Anhalt), Verlag der Che-

De Ing_
miker-Zeitung 156 28 Jt

De Ingenieur den Haag, Paveljoenagraeht 17 & 19 52 20 fl
Dingler Dinglera Polytechnisches Journal Berlin W. 66, Maueratr. 80, Richard

■ , " . Dietze 26 24 JC
D t Bau-Zg. Deutache Bauzeitung Berlin SW. 11, Königgrätzer Str. 105 104 24 Jt
Eisenbau Der Eisenbau Leipzig, Mittelatr. 2, Wilh: Engelmann 12 30 JÍ
El. Kraftbetr. u, B. Elektr. Kraftbetriebe u. Bahnen München, Glückstr. 8, R. Oldenbourg 36 18 Jt,
E. T. Z. Elektrotechnische Zeitschrift Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Engineer
Springer 52 20 Jt

The Engineer London W. C. 2, 33 Norfolk Str.,

Engineering
Strand 52 1 £ 1 6 *

Engineering London W. C. 2, 35 & 36 Bedford Str.,

Eng. Mag.
Strand 52 1 / 1 6 *

The Engineering Magazine New York, 140-42 Nassau Street

Eng. Min. J.
The Engineering Magazine Co., 12 4 S

The Engineering and- Mining New York, 10th Avenue at 36lii Street,

Eng. News
Journal MoGraw-Hill Company 52 8 S

Engineering News-Reoord New York, 10lh Avenue at 36th Street,

Feuerungstechnik
McGraw-Hill Company 52 9 ?

Feuerangsteohnik Leipzig-R., Täubchenweg 26, Otto 52

Fördertechnik
Spanier 24 20 Jt

Die Fördertechnik Wittenberg (Bez. Halle), A. Ziemsen 24 20 .K
Foundry The Foundry Cleveland, Ohio, The Penton

Gin. Civ.
Pubiisning Co. 12 8 4

Le Génie Civil Paris (9e), 6 Rue de la Chauasfe-

Gießerei
d’Antin 52 45 fr.

Die Gießerei München, Glückstr. 8, R. Oldenbourg 24 18 Ji
Gieß.-Zg. Gießerei-Zeitung Berlin SW. 19, Jerusalemer Str. 46/9,

Rud. Mosse 24 20 Jt

l ) Soweit eie z. Z. erscheinen oder bei der Sohriftleitung eihgehen.
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■ Jähr Preis
Abkürzung Titel BezngBstelle liche fltr da§ Jahr

Heftzahl bzff. d. Bd.

Glaser Annalen für Gewerbe und Berlin SW., Lindenstraße 99,
Bauwesen F. C. Gbiser 24 30 X

Glückauf Glückauf Essen (Ruhr), Verla" der Berg- und
Hüttenm. Zeitschrift „Glückauf“ 52 24 X

Ing.
Int. Z. f. Metallogr.

Ingeniören
Internationale Zeitschrift für

Kopenhagen K., Amaliegade 38 104 20 K
Berlin W. 35, Schöneberger Dfer 12 a,

Metallographie Gebrüder Bornträger versch. 1 Bd. 20
Ir, Age The Iron Age New York, 239 West 39 th Street,

David Williams Company 52 10 $
Tr, Coal Tr. Rev. The Iron & Coal Trades Review London W. C. 2, 165 Strand 52 45 »
iruum. The Ironmonger London E. C., 42 Cannon Street 52 15 t
Ir. Tr. Rev. The Iron Trade Review Cleveland, Ohio, The Penton

Publishing Co. 52 8 8
Jahrb. GeoL Jahrbuch der Preußischen Geo Berlin N. 4, Invalidenstraße 44,

Landesanat. logischen Landeaanatalt zu Geologische Landesanstalt
Berlin versch. versch.

Jahrb. Geol. Jahrbuch der GeologisohenReiohs- Wien I., Graben 31, R. Lechner
Reichsanst. anstatt (Wilh. Müller) (in Kommission) 4 16 X

J. Am. S. Meoh. The Journal of the American So New York, 29 West 39 th Street
Eng. ciety of Mechanical Engineers 12 4 S

Jernk. Ann. Jern-Kontorets Annaler Stockholm, Aktb. NordiskaBokhandeln 12 15 K
J. f. Gasbel. Journal für Gasbeleuchtung und 

verwandte Beleuehtunasarteu
München, Glückstraße 8, 

R. Oldenbourg
sowie für Wasserversorgung 52 24 X

J. Frankl. Inst. Journal of the Franklin Institute Philadelphia, Pa., 15 South 7 th Street 12 ö $
J. Ind. Eng. Chem. The Journal of Industrial and Easton, Pa., The American Che

Engineering Chemistry mical Society 12 6 $
Metall Das Metall Berlin S. 42, Oranienstr, 140/142,

Otto Eisner, Verlagsgcs. m b. H. 24 10 X
Met. Chem. Eng. Metallurgical and Ghemical En New York, 10th Avenue at 36th Street,

gineering McGraw-Hill Company 24 4 S
Met. Ital. La Metallurgia Italiana Mailand-, Via Tre Alberghi 1 12 40 L
Mot.-Techn. Metall-Technik Berlin W. 35, Lützowstr. 2 52 8 X
Met. u. Erz. Metall und Erz (Neue Folge der Halle a. d. S., Mülüweg 19, Wilhelm

Metallurgie) Knapp 24 24 X
Mitt. Geol. Ges. Mitteilungen der Geologischen Ge Wien I., Helferstorferstraße 4,

Wien sellschaft in Wien Franz Deuticke ’ (in Kommission) 4 24 X
Mitt. Elektr. W. Mitteilungen der Vereinigung der Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 37

Elektrizitätswerke 24 60 X
Mitt. Materialpr.- Mitteilungen aus dom Material- Berlin W. 9, Linkstr. 23/4. Juüub

Amt priifuogsamt zu Groß-Lichter- Springer i
felde—West vorsoh. 16 X

Mitt. Vers.-Amt Mitteilungen des K. K. Tech Wien I., Seilerstätte 24, K. K. Hof-
nischen Versuchsamtes (in Wien) u. Staatsdruckerei 4 10 X

Mont. Rundsoh. Montanistische Rundschau. Zeit Berlin W; 62, CourbiÄrestr. 3, Verlag
schrift für Berg- u. Hüttenwesen für Fachliteratur, G. m. b. H. 24 34 X  :

Organ Organ für die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens in tech

Wiesbaden, C. W. Kreidel’s Verlag
: S nischer Beziehung 24 48 X
Oest. Chem.-Zg Oesterreichische Chemiker- Wien I., Seilergasse 4, Moritz Perles

Zeitung (in Kommission) 24 20 X  |
Petrol. Petroleum Berlin W. 62, Courbierestr. 3, Verlag

für Fachliteratur, G. m. b. H. 24 40 X
Phya. Z. Physikalische Zeitschrift Leipzig, Königstr. 2, S. Hirzol 24 30 X
Pr. MaaebL-Konstr. Der praktische Maschinen- Leipzig, Uhlands Techn. Verlag

Konstrukteur (Ges.-Ausg.) (Otto Politzky) 52 40 X
Proc. Am. Inst. Proceedings of the American In New York, U. S. A., 33 West 39th

Electr. Eng. stitute of Electrical Engineers Street 12 12 $ 1
Proo. Am. S. Civ. Proceedings of the American New York, 220 West 57 th Street

Eng. Society of Civil Engineers 10 8 S j
Proo. Am. S. Test. Proceedings of the American Philadelphia, Pa., University of

Mat. Society for Testing Materials Pennsylvania 1 Bd. 10 s
Proo. Eng. S. West. Proceedings of the Engineers So Pittsburg, Pa., 2511 Oliver Building

Penns. ciety of Western Pennsylvania 10 5 S
Prom. Prometheus Leipzig-R., Täubchenweg 26, Otto 1

Spamer 52 20 X  j
Rasa. Min. Rassegna Mineraria, MetaEur- Pvom, 26 Via Clitunno ;

gica e Chimica 12 35 L
Rauch u. St, Rauch und Staub Düsseldorf 109, Herderstr. 10. I

F. Liebetanz 12 14 X
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Jä h r  Prolä
ibklirzung Titel Bezugs teile liche fUr das Jahr

ieitr.abl biw. d. Bd.

Rev. 116t. Revue de Métallurgie Paris, 49 Quai des Grands-Auguätins,
H. Dunod & E. Pinat 12 40 fr

Rev, Min. Revista Minera, Metallurgica y Madrid, Villalar 3
de Ingenieria 52 25 fr

Schiffbau Schiffbau Berlin SW. 68, Neuenburger Straße 8, 
Buchdruckerei Strauß. Aktienge
sellschaft' 24 20 M

Schweiz. Banz. Schweizerische Bauzeitung Zürich, Rascher & Cie., Meyer &
Zellers Nachf. (in Kommission) 52 36 fr

Sitzg. Schw. Sitzung[sberichte] der Schwei Zürich-Oberstraß, E. Speidel
Mitgl. Intern. zerischen Mitglieder des Inter (in Kommission)
Materialpr. -V erb. nationalen Verbandes fiif die

Materialprüfungen der Technik versch. 1 Heft 1 X
Skand. Gj. ( Skandinavisk Gjuteri-Tidning Stockholm C., Skandinavisk Gjuteri-

Tidning 12 5 K
Soz.*Teohn. Sozial-Technik Berlin SW. 11, Königgrätzer Str. 31,

A. Seydel 12 15 J i

Sprechsaal Sprechsaal Coburg, Müller & Schmidt 52 14 X
St. u. E. Stahl und Eisen Vorlag Stahleisen m. b. H., Düsseldorf,

Sohließfaoh 664 52 36 JC
Techn. u. Wirtsch. Technik und Wirtschaft Berlin W. 9, Julius Springer

(in Kommission) 12 8 X
Tek. T. Teknisk Tidskrift Stockholm, Jakobsgatan 19 118 27,5 K
Tek. ü . Toknisk Ukeblad Kristiania, Akersgatan 7 52 20 K
Tonind.-Zg. Tonindustrio-Zeitung Berlin NVV, 21, Dreysestraße 4 156 12 Ji
Trans. Am. i'oun- Transactions of the American Secretary: A. 0. Backert, 12 th Street

drym. Ass. Foundrymen’a Association and Chestnut Avenue, Cleveland,
Ohio, U. S. A. 1 Bd. —

Verh. Gewerbfl. Verhandlungen des Vereins zur Berlin W 57, Bülowstraße 66, Leonhard
Beförderung des Gewerbfleißes Simion Nf. 10 30 Ji

W.-Techn. Werkstatts technik Berlin W. 9, Linkstr. 23/4. Julius

Die Werkzeusmaschine
Springer 24 14 Ji

Werkz.-M. Berlin- Schöneberg, Sponholzstr. 7 36 20 JH
Z. d. Bayer. Rov. - Zeitschrift des Bayerischen Re München 23, Kaiserstraße 14

V. visions-Vereins 24 9 X
Z. d. Oberschics. Zeitschrift dis Oberschlesischen Kattowitz, O.-S., Expedition der
, B. u. H V. Berg- und Hüttonm. Vereins „Z. d. Oberschi. B. u. H. V.“ 12 12 X
Z. d. Oeat. I. u. A. Zeitschrift dts Oesterreichischen 

Ingenieur- und Architekten-
Wien 1., Hasdmilianstr. 4, Urban u. 

Schwarzenberg
Vereines 52 28 Ji

Z. d. V. d. I. Zeitschrift des Vereines deut Berlin W. 9. Julius Springer (in
scher Ingenieure Kommission) 52 40 X

Z. f. anal. Chem. Zeitschrift für analytische Chemie Wiesbaden, C. W. Kreidel’s Verlag 12 18 X
Z. f. ang. Chem. Zoitschrift für angewandte Che Leipzig-R., Täubchenweg 26, Otto

mie Spamer 104 36 X
Z. f. anorg. Chem. Zeitschrift für anorg. Chemie Leipzig Dörnens tr. 16, Leopold Voß 3/4 B. 1 Bd. 12JC
Z. f. B „ H. u. S. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- 

und Salinenwesen im Preu
Berlin W. 66, Wilhelmstraße 90, 

Wilhelm Ernst & Sohn
ßischen Staate 7/8 25 X

Z. f. Dampfk. u. M. Zeitschrift für Dampfkessel und Berlin SW. 19, Jerusalemer Str. 46/49
Maschinenbetrieb 52 15 X

Z. f. Elektroch. Zeitschrift fü r  Elektrochemie Halle a. d. S.., Wilhelm Knapp
und angew. physikal. Chemie 24 25 X

Z. f. Gew.-Hyg- Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, Wien I I / l ,  Am Tabor 18
Unfall-Verhütung und Arbeiter-

Z. f. Gießoreiprax.
Wohlfahrts-Einrichtungen 24 20 X

Zeitschrift für die gesamte Gieße Berlin S. 42, Oranienstr. 140/142,
reipraxis. Eisen-Zeitung Otto Elsner, Verlagsges. m. b. H. 52 12 X

Z. f. Moork Zeitschrift für Moorkultur und Wien I., Graben 27, Wilhelm Erick,
Torfverwertung Ges. m. b. H. 6 6 X

Z. f. phys. Chem. Zeitschrift für physikal. Chemie Leipzig, Mittelstr.2, Wilh, Engelmann 6 24 X
Z. f. pr. Geol. Zeitschrift für prakt.. Geologie Halle a. d. S., Mühlweg 19, Wilhelm

1 Knapp 12 24 X
Z. f. Turb. Zeitschrift für das gesamte München, Glückstraße 8,

Turbinenwesen R. Oldenbourg 36 20 X
Zeitg. Eisenb.-Verw. Zeitung des Vereins Deutscher Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Zentralbl. d. Bauv.
Eisenbahn Verwaltungen Springer 104 24 X

Zentralblatt der Bauverwaltung Berlin W. 66, Wilhelmstraße 90,
Wilhelm Ernst & Sohn 104 19 X

Zentralbl. f. Gew.- Zentralblatt für Gewerbehygiene Berlin W. 9, Linkstr. 23/4. Jtilius
Hyg mit besonderer Berücksichti Springer

gung der Unfallverhütungstech
. _ ■ . nik und Unfallheilkunde 12 , 18 X
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Allgem einer Teil.
Geschichtliches.

Otto Vogel: Lose B lä tter  aus der G esch ichte 
de« Eisens.* Die Anfänge der Tempergießerei. [St. u, E  
1918, 26. Dez., S. 1210/5.]

W irtschaftliches.
Dr. W. Lohmann: D ie einm alige V erm ögens

abgabe. [St. u. E. 1918, 5. Doz., S. 1134/8.]
Heinrich Göhring: A rbeitsloh n  und W e ttb e 

w erbsfäh igkeit der E isen- und M etallindustrie  
auf dem W eltm arkt. [St. u. E. 1918, 19. Doz., 
S. U 84/7.]

Patentwesen.
Lutter: Das K riegspaten t. Wesen und Bedeutung 

der Kriegspatente. Was das Kriegspatont von anderen 
unterscheidet, ist einzig und allein der Aussohluß der 
sonst für das Patentrecht so bedeutsamen Oeffentliohkeit. 
fGlaser 1918, 1. Dez., S. 107/8.]

Soziale Einrichtungen.
Versicherungen.

Die K n ap psch aftsberu fsgen ossen sch a ft in 
den Jahren  1915 bis 1917. [St. u. E. 1918, 12. Dez., 
S. 1157/60.]

Unfallverhütung.
Clären: S oh u tzm itte l gegen  g ift ig e  Gase. Aus- 

»og aus einem Vortrag vor der Hauptversammlung des 
Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Coburg. [Soz.- 
Teohn. 1918, Dez., S. 150/1.]

Brennstoffe.
Torf.

W. Ritter: G ewinnung von  H eizprodu k ten  aus 
Torf.* Besprechung des Zieglerschen Verfahrens und der 
dabei gewonnenen Erzeugnisse. [Z. f. Dampfk. u. M. 
1918, 27. Dez., S. 411/2.]

Braunkohle.
Dr. Friedrich Katzer: D ie B raunkoh lenab lage- 

rnngen der großen  P o ljon  W estbosniens.* Sehr 
eingehende Behandlung dieses uns ferner liegenden 
Gegenstandes. [Bergb. u. H. 1918, 1. Sept., S. 295/9; 
15. Sept., ß. 314/8; 1. Okt.. S. 338/43.]

Koks.
Ernst W olff: B etriebserfahrungen  bei .D ar

stellung von  schw efelsaurem  Am m oniak.* Be- 
triebssohwierigkeiten mechknisohor Art. Anleitung zur 
richtigen Instandsetzung der Anlage. [J. f. Gasbel. 1918,
7. Dez., S. 577/80.]

Erdöl.
Dr. Leop. Singer: U eber Neuerungen au f dem 

G ebiete der M in era lö lin du strie  und M ineralöl- 
analyse im Jahre 1917. Gedrängte Literaturübersicht. 
[OeBt. Chem.-Zg. 1918, 1. Nov., S. 199/203.]

Stanislaus Gasiorowski: A nalysen  ga liz isoh er
R ohöle  III.* Analysen des Rohöls aus Strzebioe und 
aus Kobylany. [Bergb. u. H. 1918, 15 Sept., S. 325/8.]

Niels Hviid: A nalysen  galiz isoh er R oh öle .*  
[Petrol. 1918, 1. Dez., S. 222/4: nach Bergbau u. Hütte 
1918. 15. Juni, S. 215/7.]

Erze und Zuschläge.
Eisenerze.

U. Sundelin: Ueber L im on itb ild u n gon  u. a. in 
Sm äland.* Die Arbeit ist in erster Linie für den Geologen 
von Belang. [Bih. Jernk. Ann. 1918, 15. April, S. 107/19.]

D ie K on tak te isen erzlagerstä tten  und der 
E isenerzbergbau  von  M oravinza-D ognaoska in 
Südungarn. Besprechung der geologischen und petro- 
grnphischen sowie der Arbeiter-Verhältnisse in dem ge
nannten Bezirk. [Techn. Blätter 1918. 14. Dez., S. 217/8; 
28. Dez., S. 225/6.]

D ie E isenerze der In sel Celebes. Ganz 
kurze Mitteilung über Vorkommen der dortigen Eisenerze 
nebst einigen Analysen. Der Eisengehalt schwankt da- 
naoh zwisohen 50,17 und 58,30 %. [The Board of Trade 
Journal 1918, 14. Nov., S. 615.]

Feuerfestes Material.
Allgemeines.

3)r.»Qng. H. Krueger: U eber feu erfeste  B a u 
s to ffe , in sbeson dere S ilikasteine.* [St. u. E  1918. !
26. Dez., S. 1201/10.]

Robert J. Montgomery: H erstellun g  und Prü- ; 
fu ng  von  S ilikasteinen .* (Wir werden an anderer 
Stelle auf die Arbeit zurüokkommen.) [Ir. Tr. Rev. 1918. 
31. Okt., S. 1014/6.]

Bauxit.
J. Beyschlag: B auxitvorkom m en  im  Bihar- 

gebirge. Kurze Beschreibung dieser ungarisohen Vor- 
kommen. [Z. d. Dtsoh. Geol. Gesellseh. 1918, Nr. 1/4. i 
S. 10/12.]

Fritz Kerner von Marilaun: B au xit in den K üsten- ' 
ländern der österreioh isoh -u ngarisohen  M on
archie. [B. u. H. Jahrb. 1916, Heft 3, S. 139/70. -  
Vgl. St. n. E. 1918, 12. Dez., S. 1166/7.]

Feuerungen.
Allgemeines.

de Grahl: D ie Ausnutzung der K oh le  bei 
ihrer Verbrennung, Entgasung und Vergasung.* 
Wortlaut eines Vortrags, gehalten im Verein Deutsoher 
Masohinen-Ingenieure. [Glaser 1918, 1. Dez., S. 101/7; 
15. Dez., S. 111/8.]

R a tion e lle  A usnutzung und Verw endung 
von B rennstoffen . Gedrängte Zusammenstellung 
einiger im Ausland gemachter Forschungen auf diesem 
wichtigen Arbeitsgebiet. [Chem. -Zg. 1918, 9. Okt.,
S. 489/91.]

PradebNeuere verbrennungstechn isohe U n ter
suchungen in den V erein igten  Staaten  von  
N ordam erika.* Naob der Zeitschrift „Power“  1918,
9. April, S. 502; 23. April, S. 576 und 595 zusammen
gestellter Bericht. [Braunkohle 1918, 13. Dez., S. 421/5 
20. Dez., S. 431/5.]

Pradel: K ühlung des Feuerraum m auerw erker 
bei hand- und ineohanisoh besch ick ten  F eu e
rungen.* Naoh Powet, Bd. 47, S. 48, und, S. 520 be
arbeitet. [Braunkohle 1918, 29. Nov., S. 395/6.]

Gaserzeuger.
Kreyssig: G eneratoranlagen  zur Vergasung 

von  ̂ Braunkohlen unter Gewinnung von  N eben 
erzeugnissen.* Allgemeines über Gaserzeuger; das 
Mondgasverfahren und dessen Abart das System Lyrun. 
[Braunkohle 1919, 3. Jan., S. 454/61; 17. Jan., S. 479/84.]

Carl Jung: D ie R e n ta b ilitä t von  D reh rost- 
generatoren . Kurze kritische Besprechung des Gegen
standes. [Sprechsaal 1918, 19. Dez., S. 237/8.]

Roste.
Zur Berechnung der R ostflä ch en  bei F eu e

rungsanlagen.* (Kurze Bearbeitung naoh der Zeit
schrift Power 1918, Bd. 47, S. 756 ff.) [Z. f. Dampfk. u. M. 
1918, 6. Dez., S. 389/91.]

Pradel: Das Schüren von  T reppen rosten  m it 
g roßer Brennlänge.* Anordnung und Arbeitsweise 
bei verschiedenen Rostkonstruktionen. [Soz.-Teohn. 1918. 
Dez., S. 141/5.]

Oefen.
L  Litinsky: R egen era tor oder R ek u perator?*  

(Vgl. St. u. E. 1918, 21. Nov., S. 1088/9.) [Feuerung« 
teohnik 1918, 15. Nov., S. 29/32; 1. Dez., S. 37/41.]

Kraiterzeugung und -Verteilung.
Speisewasserreinigung.

Louis F. Clark: K o n tro lle  des W asserrein!- 
gungsverfahrens m it K alk  und N atrium karbo-

Zf it£chrifknvf.rzeichni( nelt.it Abkürzungen mehc Seite 129 bie 13]
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oat. Naoh kurzer Besprechung der Grundlagen des Ver
fahrens und der einzelnen Zusätze wird der Gang der 
Untersuchung eingehend behandelt. [Chem. Met. Eng. 
1918, 1. Nov., S. 674/7.]

Dampfkessel.
31. R. Sohulz: Lieber H oohleiBtungskessel.* 

Wir behalten uns vor, an andorer Stelle darauf zurüok- 
eukommen. [Z. f.JDampfk. u. M. 1918, 27. Dez., S. 409/11.]

®t.*3ng. Hilliger: D ie th eoretisch e  L eistu n gs
fäh igkeit von  D am pfkessel-H oizfläoh en .*  Bo- 
feohnung der theoretischen Leistungsfähigkeit auf Grund 
der Wärmeübergangsformoln.' An einem Boispiel wird 
gezeigt, daß die Heizfläohenausnutzung der Dampfkessel 
bisher nur wenige Prozent der theoretisoh möglichen 
beträgt. [Z. f. Dampfk. u. M. 1918, 13. Dez., S. 393/G.]

K esselstoin  im L ok om oti vkessel.* Besprechung 
siniger Fälle aus der Praxis. [Hanomag-Nnohriohten 1918. 
Okt., S. 118/9.]

Riementriebe.
3)t.*3ng. C. Heinol: E igen schaften  und A nw en

dungsbereich dos Stah lbandantriobes.* Eigen- 
»ohaften des Lederriemens und des Bandstahles. All
gemeine Erscheinungen des Bandtriebes. Montage
genauigkeit und Betriebsgenauigkeit, Herstellung der 
Vorspannung. Verbindung zur Endlosmaohung. Ver
gleich der nötigen Breite von Lederriemen und Stahl
bändern. Reibziffer, Lagerdruok und Verlustarbeit. 
fPr. Masoh.-Konstr. 1918, 19. Dez., S. 241/6.]

Arbeitsmaschinen.
Bearbeitungsmaschinen.

W. Sonnabend: R a dsoh eibenbearbeituu gs-
banko.* Zeichnung und Besohreibung einer von der 
Firma Otto Froriep, G. m. b. H. in Rheydt, gebauten 
Dreh- und Bohrbank für Radsoheiben. [Glaser 1918, 
IB. Dez.. S. 119/20.]

W erkseinrichtungen:
Abwässer.

Ziegler: D ie Behandlung der Abwässer.*
jÜemlioh eingehende Behandlung dieser auoh für die 
Hüttenindustrie sehr wichtigen Frage. [Z. f. B„ H. u. S. 
1918; 3. Heft, S. 196/214.]

R oheisenerzeugung.
Hochofenbetrieb.

F. H . Willoox: Das H ängen der G ich ten , G as
explosionen  und D urobbrüohe beim  H och ofen . 
[Ir. Tr. Rev. 1917,20. Dez., S. 1332/4; 27. Dez., S. 1377/80; 
1918, 10. Jan., S. 149/53. —  Vgl. St. u. E. 1918. 5. Dez..
8. 1138/9].

G ießerei.
Allgemeines.

E. Schütz: D ie M ateria lien  der G ießerei. [Gio- 
¿ereipraxds 1918, 28. Dez., S. 635/6; 1919, 4. Jan., 
S. 3/4.]

Die L eh rlingsausbildu ng  in E isengießereien . 
Wir werdon auf den Gegenstand nooh ausführlich zu- 
rüokkommen. Vgl. S. 109 dieses Heftes. [Gießerei 1918. 
7. Dez., S. 185/98.]

Anlage und Betrieb.
Dr. J. Teiohmüller: Dio B oleuohtung von G ieße

reien.* [Gieß.-Zg. 1918, 1. Nov., S. 329/32; 15. Dez., 
ß. 377/82.]

Sohmidt: D ie G esich tspu n kte für die Anlage 
?on Sand- bzw. Form m aterialien-Aufbereijfcungen 
für E isen- und Stah lgießereien . [Gieß.-Zg. 1918, 
1. Dez., S. 364/8.]

G ießerei K atrineholm .* Kurze Besohreibung 
unter Beifügung einer Lageskizze einer Gießerei in 
Katrineholm. [Tek. T. 1918. Nov., S. 175.]

Eine m oderne K upolo fen an lagc. Besprechung 
des gleichlautenden Aufsatzes von Fr. Meise in der

Gießerei-Zeitung 1918, 15. Nov., S. 349/52, die das Er
gebnis hat, daß dio von Meise gemachten Vorschläge 
unhaltbar seien, [Gießereipraxis 1919, 4. Jan., S. 3.]

E x p los ion  der W in d le itu n g  eines K u p o l
ofens. Besohreibung der Explosion in der Windleitung 
eines Kuppelofens in einer Gießerei mit drei Kuppelöfen. 
[Gießereipraxis 1918, 14. Dez., S. 614.]

D ie  H erstellung  von  Stahlrädern  für L a s t
wagen.* Besohreibung der Maßnahmen der Dayton Steel 
Foundry Company, die diese Gießerei getroffen hat, um 
den außerordentlichen Anforderungen der Regierung ge
recht zu werden. Besohreibung der Erweiterungsbauten 
der Anlage. [Foundry 1918, Sept., S. 396/401.]

Formerei.
C. J. MoMahon: L eh ren form erei von  Grau- 

und S tah lgu ß -S oh laok en töp fen .*  [Foundry 1918, 
Jan., S. 11 u. 3 3 /4 .— Vgl. St. u. E. 1918. 26. Dez., 
S. 1216/7.]

Gießmaschinen.
H erstellung und Verw endung von S p ritz 

guß.* Wesen und Eignung des Spritzgußverfahrens. Ge- 
aohiohtliohe Entwicklung. Eigenschaften von Zinklegie
rungen-, Zinnlegierungen-,. Bleilegierungen-, Aluminium
legierungen-, Messing- und Bronze-Spritzguß. [Werkz.-M. 
1918, 11. Dez., S. 399/401; 31. Dez., S. 423/4.]

Sonderguß.
Zur Frage der E n tsteh un g des um gekehrten 

Hartgusses. Beitrag zur Klärung der Entstehung des 
umgekehrten Hartgusses unter Anführung der Analyse 
einer diese Ersoheinung aufweisenden Probe. [Gieß.-Zg. 
1918, 15. Dez., S. 382/3.]

Sydney J. Tungay: Säurefestes Eisen. [Ir. Coal 
Tr. Rov. 1918, 8. März, S. 249. —  Vgl. St. u. E. 1918.
28. Dez., S. 1215/6.]

Stahlformguß.
Hubert Hermanns: Zur neiueren E ntw ick lung 

der S iem ens-M artin -Stah lw erke; [Gieß-.Zg. 1919.
1. Jan., S. 4/8.]

D ie Verw endung von  Stah lguß als M aterial 
für H oohdruckflansohen.* Erörterung über die Ver
wendungsmöglichkeit von Stahlguß zur Herstellung von 
Hoohdruckflanaohon an Stolle von gewalztem Material. 
[Zeitschrift für die gesamte Kälte-Industrie 1918, Dez., 
S.; 91/3.]

Metallguß.
Ueber A lum inium bronzen . [Gießereipraxis 1918. 

Nr. 12, S. 138/43.]
H. W. Gillett und A, E. Rhoads: D er R ock in g- 

E lek troo fen  zum Sohm elzen von  M essing. [J. Ind. 
Eng. Chem. 1918, 1. Juni, S. 459/68.}

Gußveredelung.
Alum inium überzug au f G ußeisen. Kurze Be

merkungen über ein Verfahren, Aluminium auf Gußeisen 
aufzutragen, darin bestehend, daß das Gußeisen zuerst 
galvanisiert oder verzinnt und dann bei 700 bis 800 0 in 

' gesohmolzenes Aluminium unter fortwährendem Abreiben 
der Oberfläche mit Stahlbürsten getauoht wird. [Schweiz. 
Bauz. 1918. 21. Dez., S. 247].

Zur E n tw ick lu ng  deT E m aillierung auf G uß
eisen" Einiges über den geschichtlichen Werdegang des 
Emaillierverfahrens. [Gießereipraxis 1918, 21. Dez.,
S. 625/6.]

Sonstiges.
Carl Irresberger: D ie Erzeugung von Gewehr- 

und H andgranaten  in Am erika.* . [St. u. E. 1918,
26. Dez., S. 1197/1201.] '

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
Elektrostahlerzeugung.

Der B etrieb  von  einphasigen  E lektroofen  
bei vorhandenem  D rehstrom netz.* Betrachtungen 
über den Betrieb der einphasigen Elektroofen für vor-

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe Seite 129 bis 131
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aohiedene praktische Fälle bei dem Anschluß an ein 
vorhandenes Drehstromnetz. [Centralbl. d. H. u. W. 1918, 
Nr. 25, S. 483/4.]

Verarbeitung des schm iedbaren Eisens.
Blechwalzwerk.

L. Pletsoh: U eber die F ein bleoh in du strie  in 
Südrußland.* [St. u. E. 1918, 5. Dez., S. 1125/34; 
12. Doz., S. 1149/54; 19. Dez., S. 1179/81.]

Schmieden.
Schneider: Das Sohm ieden vom  Standpunkt 

der W irtsch a ft lich k e it  betraohtet.*  Formschmio- 
den, Hämmer und Pressen. [Pr. Masch.-Konstr. (Der 
Dtsoh. Werkzeugmaschinentau) 1918, 5. Dez.. S. 213/20; 
19. Dez., S. 221/0.]

Glühen.
A. E. Bellis: D er E in flu ß  der Z eitdauer beim 

Glühen von Stahl. [Ir. Tr. Rev. 1918, 7. Febr., S. 380.
-  Vgl. St. u. E. 1918, 12. Dez., S. 1165/6.]

Härten.
G. Sohulz: E insatzhärtlin g  beim Bau von 

E isenbahnfahrzeugen. [Organ 1918,15. Juni, S.18S/92.
— Vgl. St. u. E. 191S, 5. Dez., S. 1139.]

Sohaffert: E iniges über das E insatzhärten . 
Wesen dos Einsetzens. Ausführung und Erfolg. [Zeit
schrift für Maschinenbau 1918, 1. Dez.. S. 37/9.] 

Schweißen.
C. Diegel: S ch w eißbark eit des Flu ßoisens beim 

Schw eißen m it W assergas. Sohwcißversuohe. Ein
fluß der Fremdkörper im Flußeisen auf dessen Schweiß
barkeit beim Hammer-Sohwoißen mit Wassergas. Höchst- 
zahlen für Fremdkörper. [Verh. Gewerbfl. 1918. Nov.. 
S. 233/50.]

Elektrisches Sehweißen.
Gaotano Malaguti: M asohine zum elektrisohen  

Sohweißen.* Besprechung der Wirkungsweise der 
Masohinen der Firma Malaguti in Mailand. Versuohs- 
ergebnisse. [L'Iodustria 19i8, 15. Sept., S. 521/7.] 

Rostsehutz.
Maas: M etallisohe R o s ts ch u tzm itte l und ihre 

A nw endungsverfahren . Verzinkungsverfahren:Feuer
verzinkung, galvanisohe Verzinkung, das Sohoopsohe 
Spritzverfahren, das Sherardisierverfahren, die Ver
zinkung mit Nachbehandlung. [Gieß.-Zg. 1918. 1. Dez,, 
S. 301/4.]

Träger.
Richard Sonntag: V orsch läge zur künftigen  

G esta ltung der J -E isen .*  Einteilung der J-Eisen, 
Richtlinien für die vorgeschlagene Einteilung der J  -Eisen, 
Ausbildung der Stege und Flansche, Abmessungen von 
Stegen und Flanschen. [Z. d. V. d. I. 1918. 7. Dez.. 
S. 876/8.]

Kriegsmaterial.
S)r.*3ng. E. H. Sohulz und J. Goebel: D er W erk

s to ff  e in iger fe in d lich er  A rtilleriegosohosse.* 
fSt, u .E . 1918, 12. Doz., S. 1154/7.]

Sonstiges.
Walter Rosenhain und D. Hanson: Ueber eine 

Ursache des Versagens eines K esselbleohes,* 
[St. n. E. 1918, 5. Dez., S. 1139/43.]

Eigenschaften des Eisens.
Rosten.

O. Bauer und O. Vogel: R osten  von E isen in 
Berührung m it anderen M etallen  und L og ie 
rungen. Umfangreiohe Messungen der Potentialunter- 
sohiede. Schutzmetalle sind nur Magnesium und Zink. 
Versuohe über die rostschützende Wirkung von Magnesium 
and Zink. Ermittlung der quantitativen Verhältnisse, 
die den Rostsehutz bedingen. Die Grenze des Rostsohutzes 
liegt bei einer Stromdichte von 0,0000106 Amp/qcm. 
|Mitt. Matorialpr.-Amt 1918, 3. u. 4. Heft, S. 114/208.]

Metalle und Legierungen.
Metalle.

H. v. Wartenberg: U eber elastisohe N ach w ir
kung bei M etallen. [Bor. d. Phys. Ges. 1918, 30. Aug.. 
S. 113/22. —  Vgl. St. u. E. 1918, 19. Dez., S. 1187.] 

Legierungen.
L agerm etalleg ierung. Eine amerikanische Lager

metallegierung; die sich namentlich für schnellaufende 
Dynamowollen ausgezeichnet bewährt haben soll, hat 
folgende Zusammensetzung: 4 Teile Cu, 2 Teile Sb, 1 Teil 
Pb und 1 Teil Ni. Die aus dieser Legierung hergestellten 
Lagersohalen sollen kein Schmiermittel erfordern. [Cen
tralbl. d. H. u. W. 1918, Heit 35, S. 721.]

Betriebsüberwachung.
Temperaturmessung.

Ueber das Messen hoher Tem peraturen.* 
Kurze Erörterung einiger Verfahren zur Messung hohei 
Temperaturen. Insbesondere wird die Temperaturmea- 
sung mit Hilfe von Segerkegeln und mit Hilfe der von 
der Firma do Fries & Co. A.-G. in Düsseldorf hergestellten 
neuen Pyrometer berücksichtigt. [Gießereipraxis 1918.
7. Dez., S. 605/7.]

Betriebstechnische Untersuchungen.
~F. Moser: A pparate zur B etriebsk on tro lle . 

(Fortsetzung und Schluß.)* Apparate für verschiedene 
Zwecke: Kohlenwagen, Temperaturregler, Kohlensäuro- 
Destimmungsapparate, Gaswagen und Kalorimeter ver
schiedener Bauart. [Chem. Apparatur 1918, 25. Nov.,
S. 170/3; 10. Dez., S. 179/81; 25. Dez., S. 185/8.]

M echanische Materialprüfung.
Härteprüfung.

Neues V erfahren  der M etallprü fu ng. Kurze 
Beschreibung einer Kugeldruokprüiung duroh Sohlag, 
ausgearbeitet von Regierungsbaumeister Lunow. Der 
Apparat wird- auf das zu prüfende Metall fest aufgesotzt, 
so daß er gegen Schiefstellung gesiohert ist. [Gioßerei- 
praxis 1918, 21. Dez., S. 626.]

F. C. Kelley: U eber die H ärte von  Eisen und 
K upfer. Kelley‘ hat Untersuchungen über den Ersatz 
von Kupfer duroh Eisen angestollt, soweit Kupfer hur auf 
Grund seiner großen Weiohheit angewendet wird. Das von 
ihm verwendete Eisen bosaß bei großer Reinheit hinsiohtliob 
anderer fremder Bestandteile nur 0,05 %  C. Duroh geeig
nete Behandlung gelang es ihnet, die Brinellhärte dieses 
Eisens bis auf 60,4 herabzudrücken, während dor niedrigste 
Brinellwert von Kupfer bei seinen Untersuchungen 40,4 
betrug. [General Eleotrio Review 1918, Okt. —  Vgl. Chem. 
Met. Eng. 1918, 15. Nov., S. 720; kurzer Bericht.]

J. Neill Grecnwood: A u fbau  und H ärte von 
A lum inium bronzo.* Untersuchungen über den Aufbau 
und die Härto (Brinell- und Skleroskop-Härte) von 
Aluminiumbronzo unter Erläuterung duroh Sohliffbilder. 
[Foundry 1918. Juli, S. 322/5.]

Metallographie.
Allgemeines.

F ortsch ritte  der M etallographie.* (Oktober 
bis Dezember 1917 und Januar bis März 1918.) [St. u. E. 
1918, 12. Dez., S. 1160/5.]

Prüfverfahren.
B eitrag  zur graphisohen  E rm ittlu n g  der 

H ärte- und A n laßtem p eratu ren  von  K ohlon- 
sto ffstäh len .*  Erläutorung einer bekannton graphi
sohen, auf theoretischer Grundlago aufgebauten Ermitt
lung der Härte- und Anlaßtemperaturen von reinen 
Kohlenstoffstählen verschiedensten Kohlenstoffgohaltes. 
[Werkz.-M. 1918. 11. Nov., S. 373/4; 1. Dez., 'S. 389/91.] 

Einrichtungen und Apparate.
CarlBonedioks und Erik Walldow: Das neue M etall

m ikroskop  von  Reioherts.* Beschreibung des
Roioherts-Metallmikroskops auf Grund eingehender Unter; 
Buchungen. [Jernk. Ann. 1918, 15. Nov.. S. 537/59.]

Zeitichriftenverzeichnüt nebst Abkürzungen siehe Seife 129 bis 131.
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Aufbau.
3)r.'S»8- Reinhold Kühnei: B eitrag  zur E n t

stehung dos H olz faser- und Sohieferbruohs.* [St. 
n. E. 1918, 19. Dez., S. 1173/8.]

Sonstiges.
Mühlmann: E x p los ion  beim Sohw eißen m it 

W asserstoff und Sauerstoff.*  [Zentralbl. f . ' Gew.- 
Hyg. 1918, Nov., S. 189/94.

C hem ische Prüfung.
E inzelbestim m ungen.

Phosphor.
B. Heidonhain: K rit is ch e  U ntersuchung von 

quantitativen  F ällu ngsverfahren . Untersuchung 
der Phosphorfällung als Molybdat, namentlich hinsichtlich 
der Löslichkeit und Reinheit des Niedersohlages. [J. Ind. 
Eng. Chom. 1918, Juni, S. 426/9.]

Z. Karaoglanow und P. Dimitrow: E in igoE igon - 
sohaften dos M agnesium am m onium phosphats 
and des M agnesium pyrophosphats. Erglühen des 
Magnesiumammoniumphosphats beim Kalzinieren, Farbe 
des Magnesiumpyrophosphats, Entfärbung desselben, 
[Z. f. anal. Chem. 1918, Heft 8, S. 353/71.]

Arsen.
0. Binder: V erein fachu n g der A rsen bestim 

mung in F orrom olybdän  und anderen L eg ie 
rungen. Rasohe Entfernung der Salpetersäure duroh 
Eindampfen mit Schwefelsäure im Stiokstoffkolben. 
fChem.-Zg. 191S, 21; Dez.,. S. 619.]

Kobalt, Nickel.
W- R- Sohoeller und A. R. Powelh Bestim m ung 

von K oba lt und N iokel im K ob a ltsta h l. [St. u. E. 
1918, 5. Dez., S. 1143/5.]

Vanadin.
Paul Jantmsoh und H. E. Harwood: Ueber die 

quantitative A n alyse von  V anadin verbindu n gen  
mittels T etrach lork oh len sto ff. Das Vanadin wird 
durch Glühen der Probo in einem Strome von Kohlen

säure und Tetrachlorkohlenstoff verflüchtigt und in einer 
Vorlage in Sohwefelsäure aufgefangen. Naoh Reduktion 
mittels sohwefliger Säure wird das Vanadin mit Perman
ganat titriert. Anschließend werden Trennungen des 
Vanadins von anderen Metallen bei der Analyse von 
vanadinhaltigen Mineralien beschrieben. [Chemisches 
Zentralblatt 1918, II. Dez., S. 990/1.]

Teer.
Analysen  verfahren  der Teerindustrie. l .R o h - 

teere.* Probenahme; Bestimmung von Wasser, spezi
fischem Gewicht, fixem Kohlenstoff, Asohe, Viskosität 
und Sohwofel. [J. Ind. Eng. Chem. 1918, Sept., S. 732/8.] 

Gase.
F. W. Steere: Q u a n tita tive  Bestim m ung von 

su spendierten  T eerbestan dteilen  in Gasen.* Be
stimmung des Teergehaltes duroh Ausströmen des Gases 
gegen einen Papierstreifen und Messen der entstandenen 
Schwärzung entweder auf kolorimetrisohem oder gewichts- 
analytischem Wege. [Chem. Met. Eng. 1918, 1. Nov.,
S. 686/9.]

F. N. Williams: D ie d irek te  Bestim m ung von 
S ch w efe ld ioxy d  in Rauohgasen.* Absorption des 
Schwefeldioxyds im Orsatapparat. [Chem. Met. Eng. 
1918, 25. Sept., S. 390.]

Colman und Smith: U ntersuchungen  ü ber das 
Verhalten  von  N aphthalin  zu P ikrinsäure und 
über genaue N aphtha linbestim m ung in Gasen. 
[J. f. Gasbel. 1900, 24. März, S. 236/7. —  Vgl. St. u. E.
1918, 19. Dez., S. 1187/90.]

W asser.
Dr. G. Bruhns: Irrtüm er b e i A lka lim ossangen , 

h ervorgeru fen  duroh einen K oh lonsäu regeha lt 
des d estillie rten  W assers. Destilliertes Wasser 
nimmt in Berührung mit der Luft eine bestimmte Menge 
Kohlensäure auf. Dieser für gewöhnliche Arbeiten somit 
unvermeidliche Kohlonsäuregehalt des Wassers macht sioh 
bei Messungen mit stark verdünnten Säuren und Laugen 
bemerkbar. [Z. f. anal. Chem. 1918, Heft 6/7, S. 257/77. ]

Statistisches.
Die Kohlenförderung RuB'ands in  den Jah ren  1914 b b  1917.

Die „Iron and Coal Trades 
Review“ 1) veröffentlicht fol
gende, einer deutschen /’ eit- 
schrift (es ist leider niohfc 
gssagt welcher) entnommene 
Zusammenstellung. Danach 
stellte sich die Kohlemörde- 
rmig in den einzelnen Be
zirken während der Jahre 
1914 bis 1917 wie neben
stehend angegeben.

Im europäischen Ruß
land ging die Kohlenförde
rung stetig zurück; im Jahre 
1918 war sie schlechter als 
je zuvor. Das asiatische Ruß- 
Ifnd dagegen hatte beständig 
wachsende Förderungsziffern 
zu verzeiohnen, obwohl der 
Kohlenbergbau im Amur
bezirk und auf der Insel 
Saohalin 1916 eingestellt wurde

>) 1918, 6. Dez., S. 643.

Bezirk 1914
t

1915
t

1916
I

1917
t

Europäisches Rußland:
27 577 142 26 640 325 28 561 455 24 843 667

U ral...................................... 1 379 021 1 288 942 1 511 682 1 613 138
M o s k a u .............................. 311 ISO 465 133 696 062 738 644
Kaukasus . ...................... 65 511 75 33$ 63 874 57 323
D om brow o.......................... 3 783 300 — — —
Europ. Rußland insgesamt 33 116 154 28 469 738 30 833 072 27 257 772

Asiatisches Rußland:
West - Sibirien (Bezirk 

Tomsk) . . . . . . . . 992 502 1280 753 1 352 816 1 539 524
Ost-Sibirien (Bezirk 

Irkutsk) .......................... 1 000 691 I 072 754 1 357 730 1 932 595
Weiterer Osten . . . . . 466 771 452 031 592 881 573 227
T u rk estan .......................... 153 952 163 779 196 535 163 779

Asiat. Rußland insgesamt 2 613 916 2 969 317 3 499 962 4 209 125

Die Entwicklung der sibirischen Köhlenfelder, namentlich des Kusnezki- 
Beckens zur Krksherstellung, berechtigen für die Zukunft 
zu den besten Hoffnungen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenm arkte. — D eutsch lan d . Die Roh

eisenerzeugung ist, naoh dem Stands der letzten Woohe, 
infolge der Verkehrssohwierigkeiten und des dadurch 
verursachten Rohstoffmangels, besonders aber auch in
folge, des Arbeitermangels, außerordentlich gering. Die 
Nachfrage ist dagegen im allgemeinen sehr lebhaft. Be
sonders die Gießereien fordern große Mengen an. Infolge 
der Gütersperre, ist bisher, eine gleichmäßige und aus
reichende Versorgung der Gießereien nicht immer möglich 
gewesen. — Der Bedarf der.Stahlwerke ist weniger dringend. 
Die von den Stahlwerken angeforderten Mengen konnten 
voll zugewiesen werden.

Der Bergbau un ter Reichsaufsicht. —  Unter dem 
18. Januar 1918 ist von der Raichsregierung folgende 
Verordnung über den B ergbau  veröffentliohfc 
worden *):

1. Bis zur gesetzlichen Regelung einer umfassenden 
Beeinflussung des gesamten Kohlenbergbaus durah das 
Reioh und bis zur Festlegung der B ete iligu n g  der 
V olksgesam theit, an seinen  E rträgen  —  Soziali
sierung —  worden sofort für dio einzelnen Bergabbau
gebiete R e ioh sb ev o llm ä oh tig to  ernannt. Die Er
nennung erfolgt duroh dio Roiohsregierung im Einver- 
oehmen mit dem zuständigen Bundesstaat und unbe- 
sohadet dessen sonstiger Aufsichtsbefugnisse. Unter -den 
Reiohsbevollmäohtigten muß sich jo ein Vertreter der 
Unternehmer und dor Arbeiter befinden, dio von der 
Reiohsregierung auf Vorsohlag dor Arbeitsgemeinschaft 
der doutsohen Arbeitgeber und Arbcitnehmervorbände 
ernannt worden. Aufgabe dieser Bevollmächtigten' ist 
es, alle wirtschaftlichen Vorgänge auf dom Gebieto der 
Kohlenförderung, des Absatzes und der Verwertung der 
Kohle fortdauernd auch hinsichtlioh der Preisbewegung 
zu üborwaohen.

2. In allon Betrieben, in denen auf Grund der Berg
gesetze ständige Arbeiterausschüsse bestehen, sind vor
behaltlich dos § 12 dor Verordnung vom 23. Dezember 
191S unverzüglich solche Ausschüsse (Zechen- odor Berg- 
werksräto) aus der Mitto dor Arbeiter der Betriebe in 
unmittelbarer und geheimer Wahl naoh dom Grundsatz 
der Verhältniswahl und naoh näherer Maßgabe dor Vor
schriften dor Verordnung vom 23. Dezember 1918 zu 
wühlen. Eino Wahl von Arbeitsaussohußmitgliedern 
duroh Sioherheitsmänner findet nicht mehr statt. Dio 
einschlägigen landesgosetzliohen Bostimmungen troton 
außer Kraft. Dio landesgesetzliohen Bestimmungen über 
dio Wahlen und Befugnisse dor Sioherheitsmänner bleibon 
in Geltung.

3. Uober die Vertretung der Arbeiter- und Ango- 
atolltonaussohüsso zusammengehöriger Borgwerksgebietu 
wird eine Verordnung des nioht zur Erledigung gelangten 
Arbeitskammorgesetzes ergehen.

Gemäß dieser Verordnung werden zu Roiohsbevoll- 
mäohtigten für das rhoin isoh -w estfä lisoh e  K oh lcn - 
gebiet ernannt: Geheimer Bergrat R öh rig  im Handels
ministerium, Generaldirektor A. V ög lor  in Dortmund, 
Geworksohaftsbeamter Otto H u 6.

Zu Bevollmächtigten für das ob  e r s o h le s  is o h o  
K o h le n g o b ie t  worden ernannt: Geheimer Bergrat
B u n tze l in Breslau, Geheimer Bergrat E. H ilg e r  
in Berlin, GewerksehaitesekretärH. L öf f 1er inKattowitz.

Güterverkehr und Wagengestellung Im Ruhrgebiets). -  
Die Eisonbahndirektion Essen maoht, um weiterhin 
a u f  klärend über die Schwierigkeiten auf dem Gebiete 
der Loer.wagengoftellung zu wirken, noch folgende Mit
teilungen über dio überaus sohweren Folgen, dio die 
Abgabe von Lokomotiven und leeren Wagen an dio 
Verbandsstaaton gemäß den Waffenstillstandsbedingungen 
aaoh sich zieh  ̂;

‘ ) Reiohs-Gesetzblatt 1919, N rl2 , S. 64/5. — Aus
gegeben am 20. Januar 1919.

>) Vgl. St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 26; 16. Jan.. 8. 78.

Allein aus den Leerwagenbeständen des Direktions
bezirkes Essen sind in den letzten Wochen etwa 24 000 leere 
Wagen dem Verbände vorgeführt worden. Da dio durch
schnittliche Umlaufszeit eines im Betriebe befindlichen 
Wagens etwa vier Tage beansprucht, so bedeutet das 
zurzeit einen täglioh en  Ausfall von rd. 6000 Wagen. 
Ferner müssen nunmehr weiter aus den Beständen 
unseres. B ezirkes täglioh 1300 zur Abgabe an den Ver
band geeignete Wagen ausgesondert und abgefahren 
werden. Da der Verband die weitestgehenden Anforde
rungen an die Beschaffenheit der Wagen stellt, so müssen, 
um die .erforderlichen ein w an dfreien  Wagen auszu
sondern, täglioh etwa viermal soviel Wagen dem Betriebe 
entzogen werden, als zur Abgabe vorgesehen sind. Es 
müssen also im Bezirk Essen täglioh etwa 5200 Wagen 
dem Betriebe entzogen werden, um 1300 Wagen zur Ab
gabe bereitzuBtellen. Nach vorstehenden Ausführungen 
wird somit allein der Wagenpark im Ruhrbezirk bis jetzt 
täglich um 6000 +  5200=  11200 Wagen gesohädigt. 
Da in letzter Zeit bei einer durchschnittlichen Wagen
anforderung für Brennstoffe von 15000 bis 21 000 Wagen 
etwa 9000 bis 10 000 rechtzeitig gestellt werden konnten, 
so würden somit die jetzigen Anforderungen ohne jede 
Einschränkung erfüllt werden können. Erschwerend 
kommt noch hinzu, daß nioht nur der Bezirk Essen und 
dessen engeres ZuführungEgebiet mit der Abgabe Von 
Wagen an den Verband seit Woohen in Anspruch ge
nommen wird, sondern daß der gesamte Staatsbahnwagen. 
bezirk in weitestem Umfange mit allen zu Gebote stehen
den Mitteln mitzuwirkon hat. Zudem machen sich die 
Folgen, die die Abgabe von 5000 Lokomotiven an den 
Verband auf den Betrieb ausübt, von Tag zu Tag in ge
steigertem  Maße fühlbar. Die Entziehung einer so über- 
aus großen Zahl von Lokomotiven, und zwar der besten, 
wirkt auf die gesamte Betriebsführung sohwer behindernd. 
Die Eisenbahndirektion ist deswegen auch zurzeit häufig 
nioht in der Lage, die gleichmäßige Verteilung des vor
handenen, völlig unzureichenden Leermaterials, den Grund
sätzen dor Friedenszeit entspreohend, auf die einzelnen 
Verbrauohsstellen .durohzuführen. Der Mangel an Loko- 
motivkraft behindert die Leerwagenbewegung auf da» 
empfindlichste und zwingt dazu, in vielen Fällen ohne 
Rüoksicht auf die Notlage einzelner Anlagen das Leer- 
material da zur Verfügung zu stellen, wo es aufkommf.

Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse, 
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten. — Eine V e ro rd 
nung, die der Rat der Volksbeauftragten im Verein mit 
dem Staatssekretär des Reiohsarbeitsamts unter dem
23. Dezember 1918 erlassen hat, regelt im ersten  Ab
schnitt (§ 1 bis 6) den Abschluß von Arbeitserträgen 
zwischen Vereinigungen von Arbeitnehmern und einzelnen 
'Arbeitgebern oder Vereinigungen von Arbeitgebern 
duroh schriftlichen Vertrag (Tarifvertrag), gibt im zw eiten  
Absohnitt (§ 7 bis 14) Vorschriften sowohl für die Wahl 
als auoh für die Tätigkeit von Arbeiter- und Angestellten- 
Ausschüssen und trifft endlich im d r itten  Absohnitt 
(§ 15 bis 30) Anordnungen über die Schlichtung von 
Arbeitsstreitigkeiten. Die Sohlußbestimmungen besagen,
1. daß das Reiohsarbeitsamt und die Landeszentral
behörden die ihnen durch die Verordnung zugewiesenen 
Aufgaben ganz odor teilweise anderen Behörden über
tragen können; 2. daß dio Verordnung Gesetzeskraft habe 
und mit ihrer Verkündigung in Kraft trete. —  Die um
fangreiche Verordnung selbst an dieser Stelle wieder
zugeben, erlaubt uns der Raum nioht; wir beschränken 
uns deshalb auf den Hinweis, daß sie sowohl im „Reiohs- 
Gesetzblatt“  1918, 27. Dez. (Nr. 192), S. 1456/67, als auch 

, in der Zeitschrift „Die wirtschaftliche Demobilmachung“ 1!
1919, 21. Jan. (Nr. 16), S. 117/22, abgedruokt ist.

*) Versandstelle: Berlin NW 61, Sohiffbauerdamm 19.
• Emzelhefte 0.10 Ji.
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Aktiengesellschaft Oberbilker Stahlwerk, Düsseldorf.—
Die Gewinn- und Verlustreohnung für das am 30. Juni 
1918 abgolaufene Geschäftsjahr 1917/18 zeigt einer
seits neben 967 196,72 Ji Gewinnvortrag einen Be- 
triebsübersohuß von 8 379 744,07 J i , anderseits 
2 749 184,34 Ji allgemeine Unkosten, 1 754 031,09 JH. 
Absohreibungen, 10 0C0 Ji Rückstellung für Zinssoliein- 
«teuor, 2 000 000 JI Rücklage für Ueberloitung des Be
triebes in die Friedenswirtschaft und 1213 000 JI 
Sonderrücklage einschließlich Kriegssteuer. Es ver
bleibt somit oin Reingewinn von 1 620 725,36 M, der 
«•io folgt verwendet wird: 500 000 Ji werden an die 
gesetzliche Rüoklago, 50 000 Ji der Ruhogehalts- 
kasse für Beamte und Meister und 50 000 Ji der 
Buhegehaltskasse für Arbeiter überwiesen, 9000 M als 
Gewinnanteil an den Aufsiohtsrat gezahlt. 300 000 M

(10% wiei. V.) als Gewinn ausgeteilt und 71) 725,36 -K 
auf neue Raohnung vorgetragen.

Vereinigte Preß- und Hammerwerke Dahlhausen- 
Bielefeld, Aktiengesellschaft ln Dahlhausen-Ruhr. —  Wie 
der Berioht des Vorstandes ausführt, konnte dank der 
vollen Ausnutzung der Anlagen, die bis auf das äußerste 
beansprucht waren, im Geschäftsjahre 1917/18 ein be
friedigendes Ergebnis erzielt werden. Die Gewinn- und 
Verlustreohnung zeigt einerseits neben 171 680 -ft Ge 
winnvortrag einen Fabrikationsgewinn von 4094538,90 Ji. 
anderseits 1 029 266,99 Ji allgemeine Unkosten, 45.550 
Zinsen, 1 615 179,86 Ji Steuern und Abgaben und 
225 394,45 Ji Absohreibungen, so daß ein Reingewinn 
von 1 350 827,60 Ji verbleibt, von dem 400 000 JI (20 %  
wie im Vorjahre) als Gewinn ausgoteilt sowie 300 Ji alt 
außerordentliche Vergütung für jede Aktie gezahlt werden

Bücherschau.
O s a n n ,  B e r n h a r d ,  G eh eim er B e rg ra t ,  O rd e n tlich e r  

P rofessor a n  d e r  K ö n ig lic h e n  B e rg ak a d em ie  in 
C lau s th a l: L e h r b u c h  d e r  E isen - u n d  S ta h l
gießerei. 3 ., n e u  b e a rb . u . erw . A u fl. M it 669 A bb. 
im  T e x t  u n d  6 'T a f .  L e ip z ig : W ilh e lm  E n g e lm a n n  
1918. (X IX , 572 S .) 8 ° .  28 Ji, g eb . 31 Ji.

Die vorliegende neue Auflage, die trotz der wenig 
günstigen Zeitverhältnisso erscheinen konnte, ist ein Bo- 
weis dafür, daß das Werk in kurzor Zeit viele Freunde 
and Abnehmer gefunden hat. Wenn auoh der Inhalt 
der dritten Auflage einige zeitgemäße Ergänzungen' er
halten hat, so ist er im großen und ganzen gegenüber der 
ersten und zweiten Auflage dooh nioht viel geändert. 
Die von Osoar Leyde bei der Besprechung der ersten 
Auflage in dieser Zeitschrift1) geäußerten Wünsche sind 
berüoksiohtigt worden, dooh könnten bei einer späteren 
Neuauflage, selbst auf die Gefahr hin, daß der Umfang 
des Buohes daduroh etwas größer ausfällt, weitere Er
gänzungen vorgenommen werden.

In dem allgemeinen Absohnitt über Flammöfen (S. 35) 
hat der Verfasser den bekannten Siemens-Martin-Ofen 
fortgelassen. Dieser Ofen ist zwar im Absohnitt über 
Stahlformguß (S. 429) kurz behandelt, dooh finden neue 
Ergebnisse im Betriebe der kleinen Herdöfen (wie z. B. 
des Bosshardt-Ofens) keine Erwähnung. Es ist aber 
wünschenswert, daß diese Herdöfen eingehender behandelt 
werden. Dasselbe gilt auoh für den Elektroofen, der 
langsam, aber sicher in Stahlformguß-Gießereion An
wendung gefunden hat.

Abgesehen von einer kurzen Anmerkung (S. 315 mit 
ewei Abbildungen), ist der GranatenguB, dieses wiohtige 
Erzeugnis der langen Kriegszeit, in der Eisen- und Stahl
gießerei nicht weiter erwähnt. Hier wäre eine Ergänzung 
ebenfalls angebracht, denn die bei der Herstellung der 
verschiedenartigen Gesohoßkörper gesammelten wertvollen 
Erfahrungen dürfen nioht verlorengehen. Besonders im 
Absohnitt 23 über Dauerformen muß der Guß der Gesohoß- 
törper genannt werden; dafür könnten die verunglückten 
Versuohe der Takony Iron Co. (U. S. A.) (mit verschiedenen 

' Rohrgußformen) fortfallen.
Wünschenswert ist es ferner, daß dor Absohnitt 32 

. (S. 457) eine andere Ueborsohrift erhält, denn die Be
zeichnung „Temperstahlguß“  ist irreführend. Unter dem 
Namen „Temperstahlguß“  wird in der Regel ein minder
wertiges Erzeugnis aus dem Kleinkuppelofen in den Handel 
gebracht, d. h. ein Gußeisen, das unter Verwendung von 
Stahl- und Schmiedoisenabfällen gesohmolzen und dann 
getempert wurde. Es sind Fälle bekannt, wo sogar minder
wertiger Grauguß und Temperguß aus dem Kuppelofen 
gegossen als Stahlguß bezeichnet wurde; diesem Unfug 
muß unbedingt ein Ende gemaoht worden. Die Bezeich
nung „Temperguß“  oder „sohmiedbarer Guß“  ist ge
nügend klar und doutlioh. Es wäre nur notwendig, jeweils

■) St. u. E. 1912, 27. April, S. 723/4.

hinzuzusetzen, ob der Guß aus dem Tiegel-, Herd-, Elektro- 
oder Kuppelofen oder aus der Kleinhirne erzeugt wurde.

Auf S. 465 gibt dor Verfasser unter'2 eine Gattierung 
für Temperguß aus dem Kuppelofen. Nach der Berech
nung soll der Sohwefelgehalt 0,44 %  betragen, während 
die Analyse des flüssigen Eisens nur 0,16 %  ergab. Die 
genannten 0,44 %  weisen auf einen Druokfehler hin, denn 
Temperguß mit solch hohem Gehalt an Schwefel ist in 
der Regel unbrauchbar. Nebenbei bemerkt, ist eine Ent
schwefelung im Kuppelofen von 0,44 auf 0,16 %  bisher 
leider auoh unmöglioh. Ein weiterer Druckfehler befindet 
sich auf S. 475 oben: os muß dort anstatt 825 0 bei 2,8 %  C 
875 0 gelesen werden.

Diese und andere kleine Mängel lassen sioh bei der 
zu erwartenden Neuauflage leicht beseitigen, und auoh 
die anderen Wünsohe, wie z. B. Einfügung eines Ab
schnittes über Arbeiten im ohemisohen Laboratorium, 
werden in ruhigeren Zeiten von dem Verfasser gewiß 
berüoksiohtigt werden können. Das handliohe feuoh in 
der guten Ausstattung hat sioh schnell oingeführt und 
wird sioh ohne Zweifel in Zukunft immer mehr Freunde 
erwerben. Joh. Mehrten.

B a c h ,  C .,® r.* 3 n g ., K .W ü r t t .  S ta a ts r a t ,P r o f e s s o r  det 
M a sc h in en -In g e n ie u rw e se n s , V o rs ta n d  des In g e 
n ie u rla b o ra to r iu m s  u n d  d e rM a te r ia lp rü fu n g sa n s ta l t  
a n  d e r  K . T ec h n isch e n  H o c h sc h u le  S tu t tg a r t :  
E l a s t i z i t ä t  u n d  F e s t ig k e it .  D ie  f ü r  d ie  T ech n ik  
w ic h tig s te n  S ä tz e  u n d  d e ren  e rfa h ru n g sm ä ß ig e  
G ru n d la g e . 7 ., v e rm . A u fl. ü n t e r  M it w. von 
P ro fe sso r  R . B a u m a n n ,  S te l lv e r tr e te r  des V o r
s ta n d e s  d e r  M a te r ia lp rü fu n g a a n s ta lt  a n  der 
K . T e c h n isch e n  H o c h sc h u le  S t u t t g a r t  M it in  den 
T e x t  g e d r . A b b . u n d  26 T a f . B e r lin  1917: Julius- 
S p r in g e r . (703 S .) 8 «  G eb. 28 Ji.

Im Vorwort zur ersten im Jahre 1889 ersohienoneii 
Auflage seines Werkes sprach der Verfasser die Ansicht 
aus, daß os bei dor Behandlung der teohnisohen Elastizi- 
täts- und Festigkeitslehre in erster Linie auf die Erkenntnis 
des tatsächlichen Verhaltens der Materialien ankommt, 
und daß der unansohauliche Begriff des Elastizitäts
moduls fallen zu lassen sei. Dieser Ansicht muß jeder 
beistimmen, der tiefer in das Arbeitsgebiet der teob- 
nisohen Wissenschaft eingedrungen ist, das sioh mit de» 
tatsächlichen Elastizitäts- und Festigkeitseigonsohaften 

"der Materialien befaßt. Er ist dabei sicherlich zu dor 
Erkenntnis gelangt, daß für den Ingenieur dio Kenntnis 
der theoretischen Gesetze der Festigkeitslehre wohl 
Unentbehrlich ist, daß diese Gesetze aber nutzlos sind, 
wenn dio Eigenschaften des betreffenden Materials nioht 
berücksichtigt werden. In dieser Richtung bahnbrechend 
gewirkt zu haben, ist das Verdienst Bachs, und die zahl
reichen Auflagen des vorliegenden Werkes bezeugen, 
daß die Behandlung , der Festigkeitslehre von diesem
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Gesichtspunkte aus die Zustimmung der Faohgenossen 
gefunden hat, obwohl sioh manche hinsichtlioh des von 
Bach eingeführten Begriffes „Dehnungszahl“  anstatt dos 
onansohaulichen „Elastizitätsmoduls“  unbegreitlioher- 
weise immer noch ablehnend verhalten. Die Dehnungszahl 
ist eine duroh Vcrsuch meßbare Dehnung, und um so 
größer, je elastisoher ein Material ist, im Gegensatz zum 
Elastizitätsmodul, dessen Größe dor Elastizität umge
kehrt proportional ist. Da überdies die Dehnungszahl 
dem reziproken Werte des Elastizitätsmoduls entspricht, 
kann beiden Parteien Rechnung getragen werden, wenn 
man die Dehnungszahl domentsprechend schreibt. Die 
von Bach in der vorliegenden Neuauflage Seite 8 neu 
eingeführte Schreibweise dürfte jedoch weniger vorteilhaft 
sein, denn wenn für die Dehnungszahl von Stahl an Stelle

von a =  , a =  0,46 Milliontel gesetzt wird, so
2 170 000

geht der oben genannte Vorteil, daß bei der ersten Schreib
weise die Dehnungszahl gleichzeitig den Elastizitäts
modul orkennen läßt, verloren.

Bedauerlich ist ferner, daß die in der überaus wert
vollen Einleitung angegebenen Versuchsergebnisse teil
weise aus einer Zeit stammen, wo die Materialprüfung 
der ohemisohen Zusammensetzung des geprüften Stoffes 
noch wenig Beachtung schenkte. Die Beispiele wären 
viel lehrreicher, wenn die chemisohe Zusammensetzung 
und dor Ursprung der Stoffe angegeben und Gefüge- 
bilder beigefügt wären. Hierauf sollte bei einer Neu
auflage Rüoksioht genommen werden. Auch erscheinen 
die Abbildungen der Feinmeßapparate auf den Seiten 
130 bis 133 und auf Tafel II überiliissig, um so mehr als 
es Apparate sind, die fast allein in dor Badischen Material- 
prülungsanstalt benutzt werden. Außerordentlich wert
voll sind die zahlreichen Abbildungen von Bruohformen 
und Oborfläehenerscheinungen an Probekörpem, die an 
geeigneter Stelle des Textes auf besonderen Tafeln Platz 
gefunden haben. Diese sind geeignet, die Matcrialkenntnis 
wesentlich zu unterstützen, obgleioh einige Sonderab- 
bildungen, z. B. die dor Eisenbetonplatten, hätten ent
behrt werden können. Die neu aufgonommenen Beispiele 
über den Einfluß der Versuohsdauer auf die Zugfestig
keit von Flußeisen, Kupfer und Stahlguß sowie über 
den Einfluß dor Wärmebehandlung von Flußeisen, ferner 
einige Ergebnisse von Druokversuchen mit dünnwandigen 
Hohlzylindern aus Chromniokelstahl, von Drehungs- 
versuohen mit Stahl, von Biegeversuchen mit ausgespar
ten gußeisernen Profilbalken, ferner theoretische Er
örterungen, z. B. über verschiedene Beanspruchungs
arten stabförmiger Körper mit gekrümmter Mittellinio, 
über die Beanspruchung von Hohlzylindern aus Stahl 
auf inneren Flüssigkeitsdruok und anderes bilden eine 
Vermehrung des Stoffes dieses an sioh meisterhaften 
Werkes, in dem lediglioh ein alphabetisches Saohver- 
zeiohnis und Hinweise auf anderwärts geleistet« For
schungsarbeiten zu vermissen sind. 0. Wawrziniok.

J o h l i n g e r ,  O t t o ,  R e d a k te u r  d e r N o rd d e u tsch e n  
A llg em e in en  Z e itu n g , D o z e n t a m  O rie n ta lisch en  
S e m in a r  d e r  B e r lin e r  U n iv e rs i tä t :  D e r  b r itis c h e  
W i r t s c h a f t s k r i e g  u n d  se ine  M ethoden . B e rlin : 
Ju l iu s  S p r in g e r  1918. (2 B l., 522 S .) 8 ° .  14  M.

Das Wort Napoleons I., daß England, wenn es auoh 
für den Landkrieg Gesetze vorzuschreiben gehabt hätte, 
gleioh verwerfliche Grundsätze aufgestellt haben würde, 
wie für den Seekrieg, dient dem Verfasser gewissermaßen 
als Leitgedanke. Naohdem er in einem einleitenden Ab- 
sohnitt „Deutschland und England in dor Weltwirtschaft“  
ausgeführt hat, wie Englands Handelsneid die letzte 
Ursaoho des Krieges gewesen ist, deutet er zunächst den 
Begriff „Feind“  im englischen Sinne, wonaoh Feind nioht 
nur der Staat ist, sondern Feinde auoh die Bürger des 
gegen England kriegführenden Staates sind. Aus diesem 
Zusammenhange heraus erklärt sich auoh die Auffassung

von der „Roohtmäßigkeit“  des Hungorkrieges, den Eng
land, wie dor Verfasser an anderer Stel e (Seite 456) 
ausführt, sogar duroh Berufung auf Bismarck und Caprivi 
zu stützen wagt, naoh denen ein auf die bürgerliche Bo- 
völkerung ausgeübter Druok ein rechtmäßiges Mittel zur 
Beendigung des Krieges sei. Das Buch schildert dann 
naoheinandor die englischen Maßnahmen: Handels- und 
Zahlungsverbote, Zwangsverwaltung, das Vorgehen gegen 
„feindliche“  Banken, die Zwangsliquidation, schwarze 
Listen, das Vorgehen gegen dio Neutralen, die Verletzung 
des Patentrechtes, britisches Seerecht im Kriege (die 
Londoner Deklaration, der Begriff Bannware, dio englische 
Blookade, wirtschaftliche WirKungen der Seekriegführung). 
Aus dem Bestreben heraus, dem Leser die Voraussetzungon 
zu dem jedesmaligen Vorgehen Englands möglichst klar- 
zumaohon, hat der Verfasser sein Buch zudem reiohlich 
mit zahlenmäßigen Angaben über dio wirtschaftliche Ent
wicklung Englands ausgestattet und gibt anschauliche 
Zustandssohilderungen des onglisohen Wirtschaftslebens, 
so daß das Buoh der Wissenschaft und dem Leben in 
gleioher Weise zustatten kommt. Sein besonderer Wert 
liegt aber m. E. darin, daß man aus ihm unabweislioh 
den Eindruolt von dem zielstrebigen und- durchaus plan
vollen Vorgehen Englands zur Verniohtung des deutsohen 
Handels gewinnt. Wir wünschom dem Buche daher reoht 
weite Verbreitung; denn wenn es auoh für den Augen
blick keine lebondige Wirkung mehr ausübon wird, sondern 
nur mehr geschichtliche Bedeutung hat, so sollten wir uns 
doch seine Ergebnisse in Herz und Hirn einmeißeln zur 
reobten Verwendung in späteren Zeiten.

Dr. E . Eachic.
'Ferner sind der Schriftleitung zugegangen: 

H andels- und Industrio-Städte, Deutsche. Zeitschrift 
für Handel und Industrie. Berlin-Halensee: Deutsoher 
Handels- und InduBtrie-Verlag, G. m. b. H. 4°.

Juli/November 1918. O borsohlesion. (Mit 
Abb. im Text u. auf Beil.) 1918. (S. 27/54.)

Darin u. a.
2. N othm ann, B orth o ld , Direktor: Ueber Z u 

kunft und nationale Bedeutung der oberschlesisohen 
Eisenindustrie. (S. 33/8.)

3. Gerke, A rth u r, Diplom-Bergingenieur: Die 
obersohlesische M ontan - In d u str ie  im Kriege. 
(S. 38/44.)

4. V ictor, W ilhelm , Oberingenieur: Die. W ohl- 
fah rtse in rioh tu n g en  der Bergwerks- und Hütten
industrie Oberschlesiens. (S. 44/7.)

Sim on, H erm ann Th., Dr., o. 5. Professor der Physik 
und angewandten Elektrizität an dor Universität 
Göttingen: Leben und Wissenschaft, Wissenschaft und 
Leben. Rektoratsrede zur Jahresfeier der Georgia 
Augusta am 26. Juni 1918. Leipzig: S. Hirzel 1918. 
(31 S.) 8 1,95 M.

Stook, A lfrod , und A rthur S täh lor: Praktikum  
der quantitativen anorganischen Analyse. 2., veränd 
Aufl. Mit 36 Textfig. Berlin: Julius Springer 1918. 
(X, 144 S.) 8 Geb. 7,60 X .

$  Diese zweite Auflage unterscheidet sioh von der 
ersten1) zunäohst dadurch, daß die Zahl der Gewichts
analysen vergrößert worden ist; das Buoh behandelt 
infolgedessen jetzt alle wiohtigoren Metallo und Säuren. 
Außerdem sind dio neueren Erfahrungen auf dem 
behandelten Gebiete für versobiedeno Vorschriften 
sinngomäß verwertet worden. Das früher1) über das 
Buoh ausgesprochene Urteil darf daher auoh auf die 
vorliegende Neubearbeitung angewendet werden. 2i 

Sym pher, St.-Qltg. L eo, Oberbau- und Ministerial
direktor: Die zukünftige E n tw ick lu ng  der deutsohen 
Wasserwirtschaft. Mit 3 farb. Taf. Berlin: Carl Hey
manns Verlag 1918. (2 Bl., 36 S.) 8 °. 2,50 M.

(Vereinsschriften [der] Deutsohe[n] Woltwirtsohaft- 
liohefn] Gesellschaft. H. 9.)

x) Vgl. St. u. E. 1910, 6. Juli, S. 1181.
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Vereins-Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r E i s e n h ü t t e n l e u t e .  

Oskar Simmersbach f .
Am 14. Dezember 1918 entsohliof ira 47. Lebensjahre 

naoh sohwerer Krankheit der ordentliche Professor der 
Eisenhüttenkunde an der Teohnisohen Hoohsohulo zu 
Breslau, Oskar SimmerBbaoh. Ein arbeitsreiches 
Leben hat damit in den besten Jahren sein Endo 
gefunden.

Der Verstorbene war geboren am 1. Juni 1872 zu 
Bad Rothenfelde, Krois Iburg, als Sohn des späteren 
Direktors des Kokssyndikates Franz Simmorsbaoli. 
Naoh Absolvierung des Gymnasiums zu Boohum, wohin 
die Familie inzwischen Ubergesiedelt'war, arbeitete Sim- 
mersbaoh zunäohst ein halbes Jahr praktisoh und bezog 
dann im Herbst 1891 die Teohnisoho Hoohsohulo zu 
Aaohen und später die Bergakademie zu Berlin, um sioh 
dem Studium der Eisenhüttenkunde zu widmen. Naoh 
Beendigung seiner faohwissen- 
üohaftliohen Ausbildung besuohte 
er ferner noch ein Semester lang 
die Universität Leipzig zu wirt- 
sohaftliohen Studien. Im Früh
jahr 1895 ging or in dio Praxis 
zur Mathildenhütte in Harzburg, 
kam sodann zur Donmrsmarok- 
hütte in Obersohlesien und wurde 
seinem Lieblingswunseho entspre
chend Hochöfner. Sohön naoh kurzer 
Zeit, im Alter von nooh nicht 
27 Jahren, wurde ihm eine Direk- 
torstelle auf dem Hoohofenwerke 
von W. Fitzner & K. Gampor in 
Kramatorskaja, Südrußland, über- 
sragen. Später ging er in gleicher 
Stellung nach Sulin zu den Pastu- 
ehow’sohe Hüttenwerken. Arbeiter- 
anruhen ließen ihn naoh Deutsch
land zurüokkehren, naohdem er fast 
sein ganzes Hab und Gut eingebüßt 
hatte. 1906 wurde ihm die Grün
dung und Leitung der Gesellschaft 
für Erbauung von Hüttenwerken logen in Düsseldorf 
übertragen; während dieser Tätigkeit erfolgte soino 
Berufung zum Professor.

Als es sioh um die Besetzung der Professur für Eisen
hüttenkunde an der neu zu gründenden Teohnisohen 
Hoohsohulo in Breslau handelte, ließen die umfangroiohen 
Kenntnisse Simmersbaohs auf dem Gebiete dos Eisen
hüttenwesens und seine praktischen Erfahrungen die 
Aufmerksamkeit der maßgebenden industriellen Kreise, 
insbesondere der obersohlosisohen, deren volles Ver
trauen er genoß, auf ihn lenken. Seine große sohriftstelle- 
risohe Befähigung, verbunden mit einer guten Redner
gabe, maohte ihn zum Hochsohullehrer besonders geeignet. 
So wurde er im Dezember 1908 zum Professor an die 
Teohnisohe Hoohsohulo in Aaohen borufen und im Juli
1909 zum planmäßigen Professor für Eisenhüttenkunde 
und konstruktive Hüttenkunde an der Teohnisohen Hooh- 
sohule in Breslau ernannt.

Dio wlssensohaftliohen Arbeiten Simmersbaohs er
strecken sioh über fast das gesamte Gebiet des Eisenhütten
wesens. Bevorzugte er auoh besonders die Gebiete des 
Hoohofen- und des Kokercibetriobes, so blioben dooh auoh 
die übrigen Gebieto von ihm nicht unboarboitet. Von der 
überaus großen Fruohtbarkeit seiner sohriftstollorisohen 
Tätigkeit, die ihn sohon zeitig auoh außerhalb der Grenzen 
Deutschlands bokannt werden ließen, zeugen dio zahl
reichen Aufsätze, die er in den verschiedensten Fachzeit
schriften veröffentlichte, vor allem auoh in unserem „Stahl

und Eisen“ , in dem wir seit 1895 fast in jedem Jahrgang 
größere und kloinero Arbeiten von ihm vorfinden. Aua 
dem Hochofengobiete lieferte er zu zahlreichen Fragen 
wertvolle Abhandlungen, die zur Aufklärung dieses Be
triebes wesentlich beitrugen; sowohl über dio Rohstoffe 
und Erzeugnisse des Hochofens als auoh über den Hooh
ofen selbst und dessen Botriebsverhältnisse verfaßto er 
eine ganze Roiho von Aufsätzen. Mit der Vorkokung der 
Steinkohle hatto or sioh sohon sehr früh beschäftigt und 
das Ergebnis seiner einschlägigen Studien in seinem Buoho 
„Grundlagen der Koksohemie“  niedergolegt, das er bereits 
im Jahro 1895 horausgab. Damals füllte dieses Buch eine 
wosontliohe Luoko in der Literatur aus und erregte des
halb auoh in hohem Grado dio Beaohtung der Faohge- 
nossen. so daß es bald naoh seinem Erscheinen ins Fran

zösische und Englisohe übertragen 
wurde. Zu einer Neuauflage diesos 
Buohes fand der Verfasser jedoch 
erst später als Hochschullehrer die 
erforderlicho Zeit. Das Gebiet der' 
Kokerei blieb, wie sohon erwähnt, 
für Simmersbach stets ein Haupt- 
zwoig der Forschung, und hier hat 
er durch seine Arbeiten besonders 
Wertvolles geleistet. Seine Unter
suchungen bezogen sioh auf den 
Bau der Oefen, dio Vorkokungs
vorgänge und auf die dabei ent
stehenden Erzeugnisse. Unter die- 
sen waren es vor allem dio Koks- 
ofengase, deren Studium er sieh 
widmete und zu deren steigender 
Verwendbarkeit im Hüttenbetriebe 
er verdienstvoll beitrug. Es würde 
zu weit führen, hier auoh seine 
zahlreichen Arbeiten aus den übri
gen Gebieten des Eisenhüttenwesens 
namentlich anzuführen: die letzten 
zwanzig Jahrgänge dieser Zeitschrift 

geben ein boredteB Zeugnis von seiner umfassenden Tätig
keit. Wurde er so einer der eifrigsten Mitarbeiter von „  Stahl 
und Eisen“ , so war or gleichzeitig ein überaus rogos Mit
glied unseres Vereines deutscher Eisenhüttonleute, dessen 
Hauptversammlungen or selten fornblieb und dessen 
faohwissensqhaftliohen Ausschüssen er seinen Rat und 
soino Unterstützung gern zuteil worden ließ. In diesem 
Zusammenhange sei auoh seiner Anregung für dio Grün
dung des Eisenforschungsinstitutes gedacht.

Bei allen seinen Forschungsarbeiten leitete auch 
Simmersbach immer der Gedanke, dio Nutzanwendung 
auf die Praxis zu ziehen; hierbei kamen ihm seine eigenen 
praktischen Erfahrungen sehr zustatten. In Anerken
nung seiner Leistungen wurde soin Rat bei vielen 
Unternehmungen zugezogen. Auoh die Betriebsdepu
tation der Stadt Breslau trauert um seinen Heimgang; 
or war ihr mit seinen faohmännisohen Kenntnissen eiD 
treuer Berater und Mitarbeiter, namentlich auf dem Ge
biete der Gaserzeugung. Daneben wurde er auch auf 
anderen Gebieten wegen seiner organisatorisohen Fähig
keiten und seiner wirtschaftlichen Begabung gern zuge
zogen. An den von der Roohts- und Staatswissensohaft- 
liohon Fakultät der Sohlesisohen Friedrioh-Wilhelms- 
Universität eingerichteten Lehrgängen' für Wirtschaft 
und Verwaltung beteiligte or sioh rege; leider unterbrach 
hier der Tod seino Tätigkeit, nooh ehe er im Dezember die 
von ihm zugesagton Vorlesungen über die russisoh-pol- 
nisoho Industrie halten konnte.
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Wo os galt, der doutsohen Arbeit neue Gebiete zu 
urgohließen, war er gern hilfreioh tätig. So vorliort das 
in Breslau von ihm mitgegründete Osteuropa - Institut 
ein rühriges Vorstandsmitglied, das den reichen Sohatz 
seiner Wissonsohaft, seine großon praktischen Erfah
rungen im industriellen Lebon Osteuropas und seine um
fassenden Beziehungen zur deutsohen Industrie freudig in 
den Dienst des Institutes stellte. '

Als Simmersbaoh dio Breslauer Professur über
nahm, harrte seiner eine große Aufgabe: Es galt zunäohst, 
das Institut für Eisenhüttenkunde zwookontspreohend 
einzuriohten. Er hat diese Aufgabe ausgezeichnet gelöst 
und mit den vorhandenen Mitteln eine mustergültige 
Arbeitsstätte gesohaffon, die den Hoohsohulzweoken 
in jeder Beziehung entspricht. Unter seiner Leitung 
nahm das Institut eine sehr günstige Entwicklung, die 
dann natürlioh durah den Krieg leider wieder gehemmt 
wurde. Aber niaht nur seinem eigenen Institut galt sein 
Sinn, sondern er suchte auoh die Breslauer Hooli- 
nohule in ihrer Gesamtheit mit aller Kraft zu fördern, 
unablässig auf ihren Ausbau bedacht. Wenngleich in 
dieser Beziehung manche seiner Wünsche, wie z. B. dio 
Angliedorung einor Bergbauabteilung, unerfüllt blieben, 
«o müssen seino Bestrebungen dooh hooh anerkannt 
werden. Auoh für dio Vorlegung des obersohlosisohen 
Kohlenforsohungs-Institutes naoh Breslau trat er mit 
Erfolg ein,

Seinom Lehrberufe gab er sioh mit großer Liebe hin. 
Seine Sohüler anzuregen und zu fördern, war ihm eine 
reohte Freude. Er braohte ihnen eine fast väterlioho Für
sorge entgegen und war ihnen ein treuer, stets auf ihr 
Bestes bedachter Berater. Allen seinen Schülern 
suohte er angelegentlichst dio Wege in die Praxis zu 
ebnen.

Bei der vielseitigen Tätigkeit Simmersbachs hat 
«ein Tod eine große Lücke gerissen, die vollständig aus
zufüllen sohwer fallen wird. Für die deutsohe Eisenindustrie 
bedeutet sein leider so früh erfolgter Tod einen fühlbaren
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Verlust; denn sie besaß in ihm einen erfolgreichen, arbeits
freudigen Mitarbeiter, dessen ganzes Denken auf die 
Förderung des deutsohen Eisenhüttenwesens geriohtet 
war, und der ebenso unermüdlioh in seiner Arbeitskraft 
wie in seinem Forsohungsdrange der deutsohen Eisen
industrie noch weiterhin von großem Nutzen hätte wer
den können. Niemals ließ er sioh in seinen Bestrebungen 
duroh entgegenstehende Schwierigkeiten entmutigen, 
stets spornte ihn seine optimistische Auffassung zu un
ermüdlichem Fleiß und neuen Anstrengungen an.

Seine vorzüglichen Charaktereigenschaften hatten 
Simmersbaoh einen großon Kreis von Freunden verschafft; 
in Wesen, Gestalt und Spraohe ein eohter Westfale, 
warerzugleioh ein liebenswürdiger, unterhaltender Gesell
schafter, und wer Gelegenheit hatte, mit ihm in persön
lichen Verkehr zu treten, wird sioh. mit Freude der an
genehmen und nioht zuletzt dor feuohtfröhliohen Stunde» 
erinnern, die er mit ihm verbringen durfte.

Ein glühender Patriot und zugloioh begeisterte» 
Verehrer Bismaroks, stellte er sioh während de3 Kriege# 
in den Dienst des Vaterlandes und wirkte mit als Beratet 
der Reiohs- und Heeresverwaltung. Von einer Reise naoh 
Belgien, wo er sioh in dieser Eigensohaft in letzter Zeit 
wiederholt aufhiolt, kehrte er Anfang November 1918 
erkrankt, aber voller Pläne und Hoffnungen zurüok; doob 
sollte die Erwartung, daß er sioh von seiner Krankheit 
erholen würde, leider nioht in Erfüllung gehen.

So stehen wir nun am Grabe dieses ausgezeiohneteD 
und vortreffliohen Mannes. Den zärtliohen Gatten be
weint die tiefgebeugte Gattin, die er aus deutsoher Familie 
in Südrußland hoimgoführt hatte und mit der er in üboram 
glüoklioher Ehe lebte; mit ihr trauern fünf Kinder um 
den treusorgonden Vater. Die gesamte deutsohe Eisen
industrie beklagt den allzufrühen Tod dieses Forsoher» 
und Fachmannes, der sioh um die Entwicklung des Eisen
hüttenwesens auf wissenschaftlichem wie wirtschaft
lichem Gebiete bleibende Verdienste erworben hat. Sein 
Andenken wird nioht so bald vergessen werden.
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