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Brtich von Gießpfannengehängen.
Von, C. S e n s s e n b r e n n e r  in  D ü s s e ld o r f  -  O b e rk a s s e l.

I | i e  S t ie f k in d e r  d e r  E is e n g ie ß e re ie n  u n d  S ta li l -  
w e rk e  w a r e n  b is  v o r  g a r  n ic h t  l a n g e r  Z e i t  d ie  

G ie ß p fa n n e n . M an  m a c h te  d ie  P fa n n e n  e n tw e d e r  
se lb s t  o d e r  l ie ß  s ie  v o n  e in e r  b e n a c h b a r te n  K e s s e l
sch m ied e  b a u e n . D e r  „ a l t e  K e s s e l s tu tz e n “ e r 
sc h ien  la n g e  Z e i t  g u t  g e n ü g , e in e  G ie ß p fa n n e  
a b g e b e n  z u  k ö n n e n . D a  m a n  a b e r  m it  e in e m  
K e s s e ls tu tz e n  g e ra d e  n ich t, g ie ß e n  k o n n te ,  l ia t  
m an  e in  G e h ä n g e  u n d  s p ä t e r  a u c h  e in e  K ip p 
v o r r ic h tu n g  h ie rz u  m e is t  —  n ic h t  k o n s t r u ie r t ,  
s o n d e rn  v o n  e in em  S ch m ied  n a c h  d e sse n  G e fü h l 
a n f e r t ig e n  la s se n . A n  d ie  m e c h a n isc h e  K ip p v o r 
r ic h tu n g  m it  S c h n e c k e n ra d  g in g  m a n  n u r  z ö g e rn d  
h e r a n ; d ie  m e rk w ü rd ig s te n  G e h ä n g e b a u a r te n  e n t 
s ta n d e n . I c h  s e lb s t  , h a b e  im  J a h r e  1 8 9 5  au s  
e in e r  4 - t - P f a n n e ,  d ie  ic h  v o r fa n d , o h n e  m e 
c h a n isc h e  K ip p v o r r ic h tu n g  m it  H ilfe  v o n  H e b e 
b äu m en  g e g o sse n . Z u  d ie s e r  A r b e i t  .w u rd en  e tw a  
15 b is 2 0  M an n  a u fg e b o te n .

D a s  G ie ß e n  w a r  e in e  S ta a t s a k t io n .  A u c h  
h e u te  g ib t  es n o c h  L e u te ,  d ie  g la u b e n , e in e  
K esse lsch m ied e  se i d ie  g e e ig n e te  S te l le  z u r  
z u r  H e r s te l lu n g  v o n  G ie ß p fa n n e n . D a ß  d e r  
P fa n n e n k e s s e l  e ig e n tlic h  n u r  d e r  u n w e s e n t
l ic h s te  T e i l  e in e r  n e u z e it l ic h e n  G ie ß p fa n n e  is t ,  
le h re n  d ie  U n fä l le  a n  so lc h e n , d e re n  U rs a c h e  
fa s t  n ie  d e r  K e s s e l  i s t .  E s  e r s c h e in t  m e rk w ü rd ig ,  
d a ß  s ic h  m ein es W is se n s  n ie  e in  G e l e h r t e r  
m it d e r  E r f o rs c h u n g  d e r  U rs a c h e n  so lc h e r  U n 
fä lle  b e f a ß t  h a t .  —  D e n  V o r t r a g  v o n  ^irX yng . 
C a n a ris  in  d e r  S ta h lw e rk s k o m m is s io n 1) k a n n  ic h  
n ic h t  a ls  V e r s u c h  re c h n e n ,  d a  e r  n u r  d ie  T a t 
sa c h en  d e r  H a k e n r is s e  a n f ü h r te ,  a b e r  n ic h t  d e ssen  
U rsa c h e  a u f k lä r te .

D ie  B e tr ie b e ,  in  d e n e n  s ic h  U n g lü c k s fä l le  m it  
G ie ß p fa n n e n  e re ig n e te n ,  m a c h te n  d a s  G e h ä n g e , 

,  o d e r  u m  w a s  e s  s ic h  g e r a d e  h a n d e l t ,  e in fa c h  d o p p e lt  
so s t a r k ,  o d e r  s ie  h a lfe n  s ic h  a u f  a n d e r e  ä h n lic h e  
W eise , u n d  d ie  a l l e i n  r i c h t i g e  G ie ß p fa n n e  

• w a r  d a n n  f e r t ig .  F ü r  W e i t e r e s  i s t  in  d en  B e 
t r ie b e n  k e in e  Z e it .  D a s  E in g r e i fe n  d es  S t a a t s 
a n w a l ts ,  d e r  G e w e rb e  - In s p e k t io n e n  u n d  d e r

J) St. u. E, 1912, 11. April, S. 611.
IX .*

B e ru fs g e n o s s e n s c h a f te n  w i r k te  in  k e in e m  F a l l  
k lä r e n d .  D e r  sc h o n  e r w ä h n te  ; V o r t r a g  v o n  
D r .  C a n a r is  u n d  d ie  a n sc h lie ß e n d e  B e s p re c h u n g , 
d ie  e in  d u rc h a u s  n e g a t iv e s  E r g e b n is  h a t t e ,  g ab en  
m ir ,  u m  a u s  d e n  u n f r u c h tb a r e n  E r f a h r u n g e n  
h e ra u sz u k o m m e n , d e n  A n s to ß , M a te r ia l  z u  s a m 
m eln , u m  e in e  p la n m ä ß ig e  U n te r s u c h u n g  d u r c h 
fü h re n  z u  k ö n n e n .
' E in  v o r  e tw a  z w e i J a h r e n  e in g e t r e t e n e r  U n 

f a l l  a n  e in e r  G ie ß p fa n n e , b e i  w e lc h e r  d e r  B ru c h  
e in e r  G e h ä n g e s ta n g e  z u fä l l ig  d u rc h  e in  S c h ra u b e n 
lo ch  g in g , v e r a n la ß te  d ie  E is e n -  u n d  S ta li lw e rk s -  
B e ru fsg e n o s se n sc h k f t  E s s e n ,  e in  B u n d sc h re ib e n  
z u  e r la s s e n , w o n a c h  d e n  E is e n g ie ß e re ie n  u n d  
S ta h lw e rk e n  „ e m p fo h le n “ w u rd e , n u r  G ie ß p fa n n e n  
m it 'G e h ä n g e  z u  v e rw e n d e n , d ie  k e in e  S c h ra u b e n 
lö c h e r  b e s i tz e n .  D ie  F o r d e r u n g  w a r  d a m it  b e 
g r ü n d e t ,  d a ß  a n  d e r  B o h ru n g s s te l le  u n b e d in g t  
e in e  S c h w ä c h u n g  e in t r i t t ,  w e lc h e  v e rm ie d e n  w e r 
d e n  m u ß . D a ß  d ie  F o r d e r u n g  u n h a l tb a r  i s t ,  k a n n  
z w a r  d u rc li  d ie  g a n ze  E n tw ic k lu n g  d e r  E is e n 
k o n s t r u k t io n e n  b e le g t  w e rd e n , m e in  E n ts c h lu ß ,  
M a te r ia l  z u  sa m m e ln , e r h ie l t  d a d u rc h  e in e n  w e i
t e r e n  A n s p o rn .

D ie  T a t s a c h e ,  d a ß  e in  T ra g e le m e n t ,  k u rz  
- n a c h d e m  es e in e  g ro ß e  L a s t  g e t r a g e n  h a t t e ,  b e i 

v e r h ä l tn is m ä ß ig  g e r in g e r  B e la s tu n g  b r ic h t ,  i s t  
w o h l je d e m  B e tr ie b s m a n n  sc h o n  e in m a l b e g e g n e t. 
D ie  R e g e lm ä ß ig k e i t ,  m it  d e r  g e ra d e  d ie s e r  F a l l  
e in t r i t t ,  i s t  m ir  s e i th e r  be i m e in e r  „ S a m m lu n g  
v o n  M a te r i a l “ a u fg e fa lle n .  I c h  b e m e rk e  a u s 
d rü c k lic h ,  d a ß  es s ich  d a b e i n ie m a ls  u m  v o r h e r  
s tä t tg e f u n d e n e  U e b e r la s tu n g ,  d . li. um  e in e  zu  
g ro ß e  Q u e r s c b n it ts b e a n s p ru c h u n g  d e r  T r a g te i l e  
h a n d e l te ,  a u c h  n ic h t  um  a u g e n sc h e in lic h e  M a te r ia l 
o d e r  B e a r b e itu n g s fe h le r .

D a s  E rg e b n is  m e in e r  b ish e r ig e n  S a m m lu n g  
i s t  v e rb lü ffe n d  u n d  z e ig t  k l a r ,  d a ß  K o n s tr u k t io n s 
f e h le r  in  k e in e m  F a l le  d ie  V e r a n tw o r tu n g  t r a g e n .  
I n  e in ig e n  F ä l le n  e r g a b e n  S c h la g p ro b e n , d a ß  d as  
g a n z e  M a te r ia l  sp rö d e  w a r ,  n a c h  d em  A u sg lü h e n  
a b e r  j e d e  k a l t e  S c h la g p ro b e  g lä n z e n d  b e s ta n d . 
I n  a n d e r e n  F ä l le n  e rg a b e n  a b e r  S c h la g p ro b e n , 
d a ß  d a s  M a te r ia l  im  n ic h ta u s g e g lü h te n  Z u s ta n d e
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d ic h t  n e b e n  d e r  B r u c h s te l le  g a n z  w e itg e h e n d  
k a l t  g e b o g e n  w e r d e n  k o n n te ,  o h n e  z u  b re c h e n . 
E s  w ü rd e  d e sh a lb  v o re i l ig  se in , d e n  S c h lu ß  zu  
z ie h e n , a lle  G ie ß p fa n n e n g e h ä n g e  m ü sse n  n a ch  
e in e r  g e w isse n  Z e i t  a u s g e g lü b t  w e rd e n .

'E s  g ib t  w o h l k a u m  e in e n  G e g e n s ta n d , d e ssen  
B a u s to ff  s ic h  so  v ie l  M iß h a n d lu n g e n  g e fa l le n  la s se n  
m u ß , w ie  e in e  G ie ß p fa n n e . U n g le ic h e  E r w a r 
m u n g e n  u n d  A b k ü h lu n g e n  b i ld e n  d ie  tä g l ic h e  
und  s tü n d lic h e  K e g e l. So  is t  e s  in v ie le n  F ä l le n  w a h r 
sc h e in lic h  a u f  d ie  s o g e n a n n te n  „ E r m ü d u n g s e r s c h e i
n u n g e n “ z u rü c k z u fü h re n , w e n n  u n e r w a r t e te  B rü c h e  
e in t r e te n .  „ E r m ü d u n g e n “ t r e t e n  n a c h  m e in e r  
A n s ic h t  b e i w ie d e r h o l te r  u n g le ic h m ä ß ig e r  E r w ä r 
m u n g  d e s  M a te r ia l s  s c h n e lle r  e in  a ls  b e i B e 
la s tu n g s ä n d e r u n g e n ,  w e i l  d ie  a u f t r e te n d e n  S p a n 
n u n g e n , u n g le ic h  g ro ß e r  w e rd e n  k ö n n e n  u n d  d ie  
g le ic h z e i t ig e  V e r ä n d e r a n g  d es  M a te r ia l s ,  b e i
s p ie ls w e is e  im  Z u s ta n d  d e r  B la u w ä rm e  be i E r 
w ä rm u n g e n , d a z u k o m m t.

I c h  s a g te ,  d a ß  in  „ v ie l e n “ F ä l le n  B rü c h e  
so e r k l ä r t  w e rd e n  k ö n n e n . D ie  T a t s a c h e  n ä m lic h , 
d a ß  w ie d e r  in  a n d e re n  F ä l le n  an  e in e r  S te lle  
ein  B r u c h  w ie  b e i  G la s  e in t r i t t ,  w ä h re n d  d a s  
M a te r ia l  d ic h t  d a n e b e n  n o c h  d u rc h a u s  d e h n b a r  
i s t ,  s p r ic h t  n ic h t  d a f ü r ,  d a ß  m a n  d ie  „ E r m ü d u n g “ 
d e s  M a te r ia ls  d u rc h w e g  a l le in  f ü r  d ie  B rü c h e  
h a f tb a r  m a c h e n  k a n n . E s  l i e g t  d ie  V e rm u tu n g  
n a h e ,  d a ß  je d e s m a l  g e n a u  a n  d e r  B r u c h s te l le ,  
u n d  m e is t  n u r  a n  d ie s e r ,  e in e  S u m m e u n g ü n s ti
g e r  M a te r ia lz u s a m m e n s e tz u n g e n  v o rh a n d e n  se in  
k ö n n te ,  w e lc h e  d e r  E in w ir k u n g  d e r  W ä r m e  w e n ig e r  
s t a n d h ä l t  u n d  z u  d e r a r t ig e n  n ic h t  v o r h e r z u -  
se h e n d e u  B rü c h e n  V e r a n la s s u n g  g ib t .

N a c h s te h e n d  s in d  e in ig e  in  d iesem  Z u sa m m e n 
h ä n g e  b e so n d e rs  b e m e rk e n s w e r te  B r ü c h e  e r w ä h n t ,  
w o m it d ie  S a m m lu n g  a b e r  n o c h  n ic h t  e r s c h ö p f t  
i s t .  I c h  m ö c h te  d a m it  a n re g e n , a lle s  in  d ie s e r  
B e z ie h u n g  b e m e rk e n s w e r te  M a te r ia l  z u  sam m eln  
u n d  e in e  S te l le  m it  d e r  w is s e n s c h a f tl ic h e n  U n te r 
s u c h u n g  z u  b e a u f tra g e n .

F a l l  1 . N a c h  e r fo lg te m  A b g u ß  a u s  e in e r  
iO - t-S ta h lp fa n n e  w u rd e  d ie  P fa n n e  u m g e d re h t, 
B o d en  n a c h  o b en , u n d  m it t e l s  B r e c h s ta n g e  
d ie  n o c h  a m  S to p fe n lo c h  h a f te n d e n  e r k a l te t e n  
S ta h l -  u n d  S c h la c k e n s tr ä h n e  a b g e s to ß e n , d a b e i 
b r a c h  d as  G e h ä n g e  a n  d e r  in  A b b . 1 m it  1 b e ze ic h 
n t e n  S te lle .

F a l l  2 . E in  v e r s c h l i s s e n e r  Z a p fe n r iu g  s o ll te  
v o n  e in e r  P fa n n e  e n t f e r n t  w e rd e n . W ä h r e n d  z u  
d iesem  Z w e c k  a u f  d e n  Z a p f e n  e i n e r  S e ite  
s e h r  s t a r k  g e s c h la g e n  w u rd e , f ie l  d e r  Z a p fe n  
a u f  d e r  a n d e re n  S e i te  v o n  s e lb s t  a b , o h n e  d en  
g e r in g s te n  S c h la g  e r h a l te n  zu  h a b e n . D e r  g e 
s c h la g e n e  Z a p fe n  b r a c h  n ie ü t .  (M it 2  b e z e ic h n e te  
S te l le  in * A b b . 1.)

F ä l le  3 , 4  u n d  7 s te l le n  B rü c h e  o h n e  n ä h e r e  
A n g a b e n  u n d  s ic h tlic h e  V e r a n la s s u n g  d a r .  (M it
3 ,  4 u n d  7 b e z e ic h n e te  S te lle n  in  A b b . 1 ).

F a l l  5 . B e im  A b la d e n  e in e r  sc h o n  e in ig e  
J a h r e  im  B e tr ie b e  g e w e s e n e n  5 0 - t - P f a n n e  b ra c h  
d a s  G e h ä n g e  z w isc h e n  d e n  v ie r  N ie t lö c h e m  des 
S c h n e c k e n b o c k s  d e r  K ip p v o r r ic h tu n g .  (M it 5  b e 
z e ic h n e te  S te l le  in  A b b . 2).

F a l l  6. B iß b ild u n g e n  a n  d e r  U n te r k a n te  e in e s 
Q u e r t r ä g e r s ,  d u rc h  s t r a h le n d e  W ä rm e  e n ts ta n d e n . 
D ie  E n tf e r n u n g  v om  B a n d  d e r  P fa n n e  w a r  n o r 
m al. D e r a r t ig e  a u f  E rm ü d u n g s e r s c h e in u n g e n  z u 
rü c k z u fü h re n d e  R iß b ild tin g c n  s in d  h ö c h s t  s e l te n , 
d a h e r  d ie  A n n a h m e , d a ß  n u r  e in  M a te r ia l  v o n  
b e s t im m te r  Z u sa m m e n se tz u n g  d a z u  n e ig t .  (M it 6 
b e z e ic h n e te  S te l le  in  A b b . 1),

K ü rz l ic h  i s t  e in  e r n e u te r  B e r ic h t  d e r  H ü t te n -  
u n d 'W ä lz w e rk s -B e ru f s g e n o s s e n s c h a f t  e r s c h ie n e n 1), 
d e r  im  fo lg e n d e n  w ie d e rg e g e b e n  i s t :

„ Im  B e r ic h t s j a h r e  e r e ig n e te n  s ic h  w ie d e ru m  
m e h r e r e  s c h w e re  U n fä lle  d u rc h  R e iß e n  v o n  G ie ß 
p fa n n e n g e h ä n g e n . S c h o n  in  f r ü h e r e n  J a h r e n  w u rd e

Abbildung 1. Pfanne mit Gehängebriiohen.
(Die Ziffern mit zugehörigen Strichen stellen die 

vorgekom menen Brüche dar.)

d a r a u f  a u fm e rk sa m  g e m a c h t, d a ß  b e s t i m m t e  
S t e l l e n  d e r  G e h ä n g e h a k e n  b e i h ä u fig e m  T em - . 
p e r a tu r w e c h s e l  a llm ä h lic h  sp rö d e  w e rd e n  und  
b re c h e n . D ie  U rsa c h e  d ie s e r  H a k e n b rü c h e  i s t  
n o c h  w e n ig  e r fo r s c h t ,  u n d  ü b e r  d ie  F o rd e ru n g e n , 
d ie  a n  e in  f ü r  K r a n h a k e n  g e e ig n e te s  M a te r ia l  
z u  s te l le n  s in d , h e r r s c h e n  n o c h  k e in e  ü b e re in 
s tim m e n d e n  A n s ic h te n .

J e  g r ö ß e r  b e i d e n  s c lw e r e n  n e u z e itl ic h e n  
G ie ß k ra n e n  d ie  Q u e r s c h n it te  d e r  H a k e n  w e rd e n , 
u m  so s c h w ie r ig e r  s in d  e tw a  v o rh a n d e n e , n a m e n t
l ic h  in n e re  M a te r ia l f e h le r ,  w ie  L u n k e r ,  S c h la c k e n 
e in sc h lü sse , H a a r r i s s e  u sw ., z u  e rk e n n e n .

B e im  K ip p e n  d e r  P fa n n e n ,  'in s b e s o n d e re  d e r  
B o h e is e n p fa n n e n , werde*n z u d em  d ie  in n eren "

*) Zeitschrift für die gesamte GieBereipraxis 1918, 
19. Oktober, S. 934.
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H a k e n f lä c h e n  d u rc h  d ie  a n g e s e tz te n  S c h la c k e n -  
b ä re n  h ä u fig  d e r a r t  a n g e k r a tz t ,  d a ß  s e h r  s c h a rfe  
u n d  t ie f e ,  d ie  S ic h e r h e i t  b e e in trä c h tig e n d e  K e r 
b u n g e n  e n ts te h e n .

D ie  B e tr ie b s e r f a h r u n g  h a t  g e z e ig t ,  d a ß  r e g e l 
m ä ß ig e s  A u sg lü h e n  d ie  B ru c h g e fa h r  n ic h t  m it  
S ic h e rh e it  b e s e i t ig t  u n d  d ie  P i-Ü fung d e r  H a k e n  
m it U e b e r la s t  s p ä te r e  B rü c h e  n ic h t  a u s sc h lie ß t .

I n  dem  B e s t r e b e n ,  d ie  s tä n d ig e  g r o ß e  G e fa h r  
d e r  H a k e n b rü c h e  z u  v e rm e id e n , i s t  e in  g rö ß e re s  
W e r k  d a z u  ü b e rg e g a n g e n , je d e n  H a k e n  a u s  z w e i 
o d e r  m e h r e r e n  E in z e lh a k e n  z u sa m m e n z u se tz e n , 
so d a ß  b e im  B ru c h  e in es  T r a g 
g lied es  d ie  a n d e re n  d ie  L a s t  
no ch  m it  g e n ü g e n d e r  S ic h e rh e it  
zu h a l te n  in  d e r  L a g e  s in d  
(A b b . 3 ). D i e  e i n z e l n e n  
f l a c h e n  H a k e n  s i n d  u n t e r  
V e r m e i d u n g  a l l e r  B o h - 1  
r u n g e n  d u r c h  S c h e l l e n  
z u s & m m e n g e f ü g t .  Im  H a 
k e n m a u l i s t  e in e  V e rsc lile iß -

m rt im  F a l l  e in e s  B ru c h e s  k e in  H a k e n s tü c k  
h e r a b f ä l l t .

D ie  n e u e n  H a k e n  la s s e n  s ich  b e d e u te n d  e in 
fa c h e r  h e r s te l le n  a ls  d ie  b is h e r  g e b rä u c h lic h e n . 
D e r  in n e re  E in z e lh a k e n ,  d e r  d u rc h  d ie  S t r a h lu n g  
d e r  g lü h e n d e n  M e ta llm a sse n  b e d e u te n d  w ä rm e r  
w ird  a ls  d e r  ä u ß e re ,  k a n n  s ic h  s c h n e lle r  g le ic h 
m ä ß ig  d u rc h w ä rm e n  u n d  l e ic h te r  w e rfe n , oh n e  
d a ß  g e fä h r l ic h e  R a n d sp a n n u n g e n  a u f t r e te n .  A u c h  
d ie  g e fä h r l ic h e n  K e r b w i r k u n g e n ,  d ie  d u rc h  
A n s a tz s c h la c k e  be im  K ip p e n  h e rv o rg e ru fe n  w e r 
d e n , sin d  n ic h t  so  b e d e n k lic h  w ie  be i H a k e n  m it

o

Abbildung 2. Gehängebruch 
zwischen vier Nietlöohern.

sch a le  b e fe s t ig t ,  d ie  a u c h  d ie  D r u c k v e r te i lu n g  
au f .die E in z e lh a k e n  ü b e rn im m t. V o n  d e r  V e r 
w en d u n g  e in e s  Q u e rh e b e ls  i s t  a b s ic h tl ic h  a b 
g e seh en , w e il  d ie  E in z e lh a k e n  n ic h t  s tä n d ig  
g le ic h m ä ß ig  b e a n s p ru c h t  w e rd e n  so lle n . Im  G e g en 
te i l  w ird  n a c h  M ö g l i c h k e i t  e i n e  u n g l e i c h 
m ä ß i g e  u n d  w e c h s e l n d e  B e a n s p r u c h u n g  
d e r  E i n z e l h a k e n  e r s t r e b t ,  w o d u rc h  s ic h  
H a k e n fe h le r  b a ld  b e m e r k b a r  m a c h e n . M a n  h a t  
es in  d e r  H a n d , f ü r  d ie  in n e re n  u n d  ä u ß e re n  
E in z e lh a k e n  v e rs c h ie d e n e  S ta h ls o r te n  zu  v e r 
w enden . I n  d e r  S tr a h lu n g s z o n e  la s s e n  s ic h  d ie  
S c h u tz b le c h e  a n  d e n  S c h e lle n  l e ic h t  a n b r in g e n , 
ohne  d i e  T r a g q u e r s c h n i t t e  a n z u b o h r e n .  
A n  d e r  S p itz e  d es  H a k e n m a u ls ,  w o  k e in e r le i  
B e a n s p ru c h u n g  e in t r i t t ,  e m p fie h lt  es s ic h , d ie  
E in z e lh a k e n  d u rc h  S c h ra u b e n  z u  v e rb in d e n , d a -

Abbildung 3 und 4.
Pfanno mit „Sioherheitshaken“ .

n u r  e in em  Q u e r s c h n it t .  T r i t t  t r o t z  d ie s e r  V o r 
te i le  d e r  B ru c h  e in e s  E in z e lh a k e n s  e in , so n im m t 
e in  a n d e r e r  d ie  L a s t  a u f . M e i s t  w i r d  d i e s  

' ' s c h o n  g e s c h e h e n ,  w e n n  s i c h  e i n  B r u c h  
d u r c h  D e h n u n g  v o r b e r e i t e t .

D e r  in  A b b . 4  d a r g e s te l l t e  H a k e n  h a t  sich  
be i e in em  5 0 - t - G ie ß k r a n  g u t  b e w ä h r t .  D ie  E in 
r i c h tu n g  i s t  a ls  S ic h e rh e its h a k e n  K u ts c h e ra  zum  
P a t e n t  a n g e m e ld e t .“

D a s  v o n  m ir  b is h e r  g e sa m m e lte  M a te r ia l  b e 
s a g t  d e m g e g e n ü b e r  f o lg e n d e s :  E s  b re c h e n  n ic h t  
a lle in  G e h ä n g e h a k e n  (u n d  g e sc h lo s se n e  G e h ä n g e )  
so n d e rn  a u c h  Z a p fe n . D ie  b e s t i m m t e n  S te l le n ,  
u n t e r  w e lc h e n  w a h rs c h e in lic h  d ie  d u rc h  d a s  
S c h u tz b le c h  g e s c h ü tz te n -  g e m e in t s in d , b e s te h e n  
n ic h t .  A u ß e r  dem  H a k e n m a u l b z w . d em  g e 
sc h lo sse n e n  G e h ä n g e a u g e  sin d  a lle  S te lle n  des
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H a k e n s c h a f te s  a n  d e n  B rü c h e n  g le ic h m ä ß ig  b e 
te i l ig t .  E in  g e b  r o c h e n  e s  H a k e n m a u l i s t  m ir  
b is h e r  n o c h  n ic h t  v o rg e k o m m e n . -D a s  S p rö d e 
w e rd e n  e r s t r e c k t  s ich  a lso  n ic h t  s t e t s  a u f  e in e  
b e s t i m m t e  S te l le  o d e r  a u c h  a u f  e in e  lä n g e r e  
S t r e c k e  d e s  S c h a f te s ,  d ie  v ie l le ic h t  d e r  A u s 
s t r a h lu n g  d e s  P fa n n e n in h a lt s  a m  m e is te n  a u s 
g e s e tz t  i s t ,  s o n d e rn  a u f  a lle  S te l le n  d e s  S c h a f te s .

D ie  w e i te re  A e u ß e ru n g , d a ß , j e  s c h w e r e r  d ie  
G ie ß k ra n e  w e rd e n , d ie  in n e re n  M a te r ia l f e h le r  um  
so  s c h w ie r ig e r  zu  e rk e n n e n  s in d , t e i le  ic h  n ic h t .  
B e i  e n ts p re c h e n d e r  B e a r b e i tu n g  s in d  a u c h  b e i 
s c h w e r e r e n  H a k e n  (G eh iln g e) M a te r ia l f e h lo r  z u  
e rk e n n e n , s o fe rn  es s ich  n u r  u m  L u n k e r ,  
S c h la c k e n e in sc h lü s se  u n d ' H a a r r i s s e  h a n d e l t ,  
n ic h t  d ie  v o r e rw ä h n te n  u n s ic h tb a r e n  E in 
sc h lü sse . A u ß e r d e m  b r e c h e n  u n v e r h ä l t 
n i s m ä ß i g  v i e l  m e h r  G e h ä n g e  a n  k l e i 
n e r e n  P f a n n e n  a l s  a n  g r o ß e n .

D ie  in  d e n  in n e re n  H a k e n f lä c h e n  s ic h  durfch 
d ie  S c h la c k e n  b ild e n d e n  „ A n k r a tz u n g e n “ sin d  
k e in e  K e rb u n g e n , s o n d e rn  R ie fe n , d ie  d e r  D re h 
r i c h tu n g  d e r  Z a p fe n  e n ts p re c h e n d  v e r la u fe n  und  
a u c h  a n  d en  Z a p fe n  s e lb s t  e n ts te h e n . D ie se  
R ie fe n  h a b e n  a b e r  am  H a k e n m a u l  n ic h t  d ie  B e 
d e u tu n g  v o n  K e r b e n ,  d ie  q u e r  z u r  D r e h r ic h 
t u n g  v e r la u f e n  m ü ß te n , s ie  b e e in t r ä c h t ig e n  d ie  
S ic h e rh e it  d e s  H a k e n s  n ic h t  w ie  K e rb e n . D ie se  
S ic h e rh e i t  k a n n  h ö c h s te n s  o d e r  a u c h  o f t  beim  
Z ap fe n  b e e in t r ä c h t ig t  w e rd e n .

D e r  B e m e rk u n g  ü b e r  d a s  G lü h e n  s tim m e  ich  
z u . I c h  h a b e  a n  e in z e ln e n  g e b ro c h e n e n  G e h ä n 
g e n  g e fu n d e n , d a ß  d io  N e b e n s te l le n  b e i e in e r  
S c h la g p ro b e  v o r  d e m  A u s g l ü h e n  sp r in g e n , 
n a c h  d e m  A u s  g l ü h e n  a b e r  n ic h t  m e h r .  B e i 
a n d e re n  S tü c k e n  je d o c h  l ie ß e n  s ic h  d ie  S te l le n  u n 
m i t t e lb a r  n e b e n  dem  B ru c h  u n a u s g e g li ih t  k a l t  
v o l ls tä n d ig  b ieg en , w ä h re n d  d ie  B r u c h s te l le  s e lb s t  
k e in e  S p u r  v o n  D e h n u u g  a u fw e is t .  E in  G ru n d  
f ü r  d iese  z u r z e i t  n o c h  u n g e k lä r te  E r s c h e in u n g  
l ä ß t  s ic h  a u c h  h i e r  n o c h  n ic h t  a n g e b e n , d a  n ä 
h e r e  U n te rs u c h u n g e n  n o c h  n ic h t  v o r l ie g e n .

D ie  V o r s c h r i f t  d e s  A u s g lü h e n s  i s t  e in e  s e h r  
„ p r o b le m a t is c h e “ , d a  m a n  n ic h t  w e iß , w ie  o f t 
m a n  a u s g lü h e n  so ll , u n d  e s  v ie le  u r a l t e  P fa n n e n  
g ib t,  d e re n  G e h än g e  n ie  a u s g e g lü h t  w u rd e n .

W a s  n u n  d e n  „ S ic h e r h e i t s h a k e n “ b e t r i f f t ,  
so  d ü r f te  a u s  d em  b is h e r  G e sa g te n  k l a r  se in , 
d a ß  d ie  ä u ß e r e n  E in f lü s s e ,  d ie  a u f  d io  H a k e n 
g e h ä n g e  e in  w irk e n , n ic h t  a lle in  v o n  d e r  P fa n n e n 
s e i te  (E rw ä rm u n g  d u rc h  d e n  P fa n n e n in h a lt )  k o m 
m en , so n d e rn  a u c h  v o n  a u ß e n , e s  s t e h t  d e sh a lb  
n ic h t  f e s t ,  d a ß  n u r  d e r  in n e re  H a k e n te i l  sp rö d e  
w ird .  W e n n  n u n  d ie  e in e  H ä l f te  e ines, H a k e n s  
b r i c h t  u n d  d ie  a n d e re  d ie  g a n z e  L a s t  p lö tz l ic h  
e r h ä l t ,  so  k a n n  e in e  sc h o n  w e n ig e r  sp rö d e  S le lle  
a u c h  d ie se n  T e i l  z u m  B re c h e n  v e ra n la s s e n .  M a n  
m u ß  a lso  je d e n  H a k e n te i l  so  r e ic h lic h  b e m e ssen  
w ie  b e i d en  e in fa c h e n  H a k e n , a lso  d e n  g a n ze n  
H a k e n  m in d e s te n s  d o p p e lt  so s t a r k  m ac h en , u n d

d a n n  f r a g t  es s ic h  au s  den  o ben  e r w ä h n te n  G r ü n 
d e n  n o c h , ob  m an  n ic h t  e h e r  e in e n  U n s ic h o r-  
h e i ts l ia k e n  v o r  s ic h  h a t .  E s  i s t  j a  e r w ä h n t ,  
d a ß  a n g e s tr e b t  w ird ,  d ie  E in z e lh a k e n  u n g le ic h 
m ä ß ig  u n d  a b w e c h se ln d  zu  b e a n s p ru c h e n . W ie  
d ie se  W ir k u n g  e r z ie l t  w ird ,  w ir d  u ic h t  n ä h e r  
e r l ä u t e r t .  W i r d  s ie  a b e r  e r z ie l t ,  d a n n  i s t  d e r  
g e s c h ild e r te  V e r la u f  b e i e inem  B r u c h  n o c h  e h e r  
zu  e r w a r te n .

E s  w i r d  z w a r  n o c h  g e s a g t ,  d a ß  e in  H a k e n  
d ie  g a n z e  L a s t  sc h o n  a u fu im m t, w e n n  a n  dem  
a n d e r e n  s i c h  e i n  B r u c h  d u r c h  D e h n u n g  
v o r b e r e i t e t .  M ein  M a te r ia l  b e w e is t ,  d a ß  b e i 
G ie ß p fa n n e n g e h ä n g e n  n i e  e i n e  D e h n u n g  d e m  
B r u c h  v o r a u s g e h t .  E s  i s t  d ie s  a u c h  sc h o n  
d e sh a lb  a u sg e sc h lo s se n , w e il  d ie  G e h ä n g e  a u s  
E r fa l iru n g s g rü n d e n  s te ts  w e s e n tlic h  s t ä r k e r  a u s -  
g e f ü h r t  w e rd e n  m ü sse n , a ls  d e r  B e r e c h n u n g  e n t 
s p r ic h t ,  u n d  e s  d e sh a lb  n ie  z u r  D e h n u n g  k o m m t.

D e s  f e r n e m  i s t  e r w ä h n t ,  d a ß  m a n  d a s  A n 
b o h re n  d e s  „ S ic h e r h e i t s h a k e n s “ v e rm ie d e n  h a t ,  
u n d  h a t  m a n  a u c h  h i e r  n o c h  d e m  A n b o h re n  d ie  
ä n g s t lic h e  B e d e u tu n g  b e ig e le g t .  M an  v e rg le ic h e  
h ie r m i t  F a l l  5  d e r  A b b ild u n g .

A u ß e rd e m  d a r f  a b e r  g e f r a g t  w e rd e n , ob  d en n  
d ie  B o h ru n g ,  a n  d ie  d e r  g a n z e  H a k e n  a u f g e h ä n g t  
is t ,  n ic h t  a u c h  e in e  A n b o h ru n g  i s t .  M an  w en d e  
n ic h t  e in , d ie se  l ie g e  g e s c h ü tz t .  D ie  b e a n 
s t a n d e t e  B o h ru n g  im  P u n k t  7 d e r  A b b ild u n g  
e r f ü l l t  g e n a u  d ie se lb e n  B e d in g u n g e n . —  M an  
s ie h t  a ls o , w o h in  c s  f ü h r t ,  w e n n  m a n  e in z e ln e  
E ä l le  v e ra l lg e m e in e r t .

E s  w ä r e  n o c h  d ie  F r a g e  a u fz u w e r fe n , ob 
d e n n  d ie  B rü c h e , a n  G ie ß p fa n n e n g e h ä n g e n  v e r 
h ä ltn is m ä ß ig  ö f te r  Vorkommen a ls  a n  a n d e re n  
M a sc h in en  o d e r  T r a g e le m e n te n , K r a n e n  u sw . D ie  
F o lg e n  s in d  b e i e r s t e r e n  f a s t  s t e t s  T o d e s o p fe r . 
S ie  w e rd e n  d e sh a lb  a u c h  v o n  F a l l  z u  F a l l  b e 
k a n n t ,  w ä h re n d  b e i d e n  a n d e r e n  B r ü c h e n  m e is t  
n ie m a n d  e tw a s  e r f ä h r t .  N a c h  m e in e r  S c h ä tz u n g  
a u f  G ru n d  d e r  m ir  b e k a n n t  g e w o rd e n e n  U n 
fä lle  —  u n d  es w e rd e n  m ir  a u s  n a h e lie g e n d e n  
G rü n d e n  f a s t  a l le  b e k a n n t  —  b e t r ä g t  d e re n  Z a h l 
j ä h r l i c h  d u r c h s c h n i t t l ic h  1 b is  2  v o m  T a u s e n d  d e r  
im  B e t r i e b  b e f in d lic h e n  G ie ß p fa n n e n . E s  w ird  
w o h l anerkannt w e rd e n  m ü sse n , d a ß  d ies  k a u m  
ü b e r  d e n  R a h m e n  d e s se n  h in a u s g e h t ,  w a s  m e n sc h 
l ic h e  V o rs o rg e  le i s te n  k a n n ,  u n d  w ir d  d ie se  Z a h l  
v o n  ä n d e r n  s e lb s t  w e n ig e r  b e a n s p ru c h te n  M a 
sc h in e n  u n d  A p p a r a te te i le n  k a u m  u n te r b o te n  w e r 
d e n . W e n n  s ic h  je d o c h  n u r  e in  U n fa ll  im  J a h r  
a n  d ie s e n  „ g e f ä h r l ic h e n “ G ie ß p fa n n e n  v e rm e id e n  
lie ß e , w ü rd e  s ic h  e in e  e in g e h e n d e  w is s e n s c h a f t
l ic h e  U n te r s u c h u n g  lo h n e n .

B is  d a h in  s te h e  ic h  a u f  d em  S ta n d p u n k t ,  
d a ß  f ü r  G ie ß p fa n n e u g e h ä n g e  n u r  e in  g a n z  w e ich e s  
M a te r ia l  m it  m ö g lic h s t h o h e r  D e h n u n g  w e n n  
a u c h ' g e r in g e r e r  F e s t ig k e i t  z u  v e rw e n d e n  is t .  
D ie  B e a n s p ru c h u n g  i s t  a u s  p r a k t i s c h e n  G rü n d e n  
do ch  s t e t s  so  n ie d r ig ,  d a ß  d ie  z u lä s s ig e  G re n z e
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la u g e  n ic h t  e r r e i c h t  w ird ,  w ä h re n d  be i h ö h e r e r  
D e h n u n g sfä h 'ig k e it  g rö ß e re  w e c h s e ln d e  S p a n n u n 
g e n  no ch  in n e rh a lb  d e r  D e h n u n g s g re n z e  b le ib e n .

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

E s  w ird  b e r ic h te t ,  w ie  v o rg ek o m m cn p  E in z e l
u n fä lle  a n  G ieß p fan n e n g eh ä n g en  u n d  Z ap fen  e in 

se itig  a u sg e w e r te t  w u rd en . A n  H a n d  v o n  g e sa m m el
te m  M a te r ia l  v o n  d e ra r t ig e n  B ru c h s tü c k e n  w ird  
g e ze ig t, d a ß  es n ö tig  is t ,  d a ß  e ine  m aß g e b en d e  S te lle  
m it  d e r  p la n m ä ß ig e n  U n te rsu c h u n g  b e t r a u t  w ird , 
u n d  d a ß  R ic h tlin ie n  fe s tg e s te ll t  w e rd en , d a m it  m an  
d e n  o f t  m e rk w ü rd ig e n  B rü c h e n  n ic h t  m e h r  so  v e r 
s tä n d n is lo s  g e g e n ü b e rs te h t.

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

(Schluß von Soito 119.)

l - i  e so n d ere  F a c h k l a s s e n  f ü r  F o r m o r l e h r l  j n g e  
b e s teh e n , so w e it sich  m ein e  R u n d f ra g e  e r s tre c k t,  

in  D o r tm u n d  (zw ei K la sse n ) , B e r lin  (sieb en  K la sse n  
m it 197 S c h ü le rn ) , F r a n k f u r t  a . M. ( fü r  E isen fo rm er, 
S an d -, L eh m -, M asch in en fo rm er; K e rn m a c h e r , M c ta ll-  
f o r m e r - u n d ’ K u n s tfo rm e r) . O b in  S t u t tg a r t  a u ch  
re in e  F a c h k la ss e n  f ü r  F o rm e r  u n d  T isc h le r  v o rh a n d e n  
sin d , i s t  m ir  zw eife lh a ft. I n  D u isb u rg  i s t  d ie  E in 
r ic h tu n g  v o n  F a c h k la ss e n  n a c h  d e m  K rie g e  b e a b 
s ic h t ig t

D iese  A u sb e u te  i s t  a u ß e ro rd e n tl ic h  d ü r f t ig  u n d  
zeig t, d a ß  f ü r  d ie  S o n d e ra u sb ild u n g  d e r  G ießere i
leh rlin g e  in  d e r  F o rtb ild u n g s sc h u le  n o ch  v ie l  zu  tu n  
b le ib t.

I n  M a g d e b u rg  s in d  d ie  f rü h e re n  F a c h k la ss e n  f ü r  
F o rm e rle h rlin g e  in  W erk k la sse n  f ü r  d ie  e inzelnen  
F a b rik e n  v e rw a n d e lt  w o rd en , in  d e n en  a lle  S c h lo sse r, 
F o rm er u n d  T isc h le r  z u sa m m en  u n te r r i c h te t  w erden .

D ie  M o  d  e l 1 t i  s c  h l  e r  w e rd en  in  A u g sb u rg , B re s la u  
und  M ü n c h e n  g e m e in sam  m it  d e n  M a sc h in e n b a u e rn  
u n te r r ic h te t,  h a b e n  a b e r  in  M ü n c h e n  w en ig sten s  
p ra k tis c h e n  U n te r r ic h t  m it  d e r  T isch le rk la sse . I n  
A achen, C ö ln  u n d  D re sd e n  s itz e n  d ie  M o d e lltisc h le r  
in  d en  T is c h le rk la sse n  u n d  e rh a l te n  in  C ö ln  e inen  
w ö ch en tlich  e in s tü n d ig e n  b eso n d e re n  F a c h -  u n d  
Z e ic h e n u n te rr ic h t v o n  e in em  In g e n ie u r . A u ch  in  
B rem en  u n d  D ü s se ld o rf  is t ,  w ie  w ir  g eseh en  h a b e n , 
der F o r tb i ld u n g s sc h u lu n te r r ic h t  d e r  M o d e lltisch le r 
dem  B e ru fsb ed ü rfn is  a n g e p a ß t. I n  B e r lin , D o r tm u n d , 
H a m b u rg  u n d  F r a n k f u r t  a . M  b e s te h e n  b e so n d e re  
F ach k lassen  f ü r  M o d e lltisc h le r .

F ü r  K e r n m a c h e r  g ib t  es m it  A u sn ah m e  v o n  
F ra n k fu r t  a . M. ü b e rh a u p t  k e in e  sc h u lm ä ß ig e  S o n d e r
u n terw eisu n g .

A uf d ie  b e so n d e re  B e ru fsa u sb ild u n g  des F o rm e rs  
k an n  in  d e n  m e is te n  M a sc h in en b a u e rk la sse n  n a tü r 
lich n ic h t  d ie  n ö tig e  R ü c k s ic h t  g en o m m en  w erd en . 
E s f in d e t  s ic h  d e n n  in  d e n  m e is te n  L e h rp lä n e n  d iese r  
K la ssen  n ic h ts , w as f ü r  d en  F o rm e r  b e so n d e rs  a n 
ziehend w ä re , es sei d e n n  in  d e r  R o h s to ffk u n d e  d as  
N ö tig s te  ü b e r  d a s  E is e n  u n d  se ine  F o rm g e b u n g . 
E tw as  e in g e h en d e r, a b e r  a u c h  u n g e n ü g e n d , be
sc h ä ftig t  sich  d e r  L e h rp la n  d e r  M e ta lld reh e rk la ssen  
in  B re s la u  m it  d e r  F o rm e re i, u n d  in  D a n z ig  is t  
w enigstens f ü r  e in en  F a c h z e ic h e n u n te r r ic h t  g e so rg t.

D aß  es n u r  e in  N o tb e h e lf  i s t  u n d  £ ie  B e ru fsk u n d e  
in k e in e r W eise  fö rd e rn  k am r, w e n n  m a u  F o rm e r

m it  M a sc h in en b a u e rn  o d e r  g a r  m it  S ch lo sse rn  
sc h le c h th in  u n te r r ic h te t ,  b e d a r f  k e in e s  w e ite ren  N a c h 
w eises, d e n n  d e r  e inz ige  B e rü h ru n g s p u n k t  zw ischen  
ih n e n  is t  d e r, d a ß  sie  b e id e  m it  E is e n  a rb e ite n  u n d  d a ß  
d e r  F o rm e r  d e m  M a sc h in en b a u e r d a s  H a lb z e u g  zu 
se in e r A rb e it  lie fe r t. A b e r a b g e se h e n  d a v o n , d a ß  d e r 
F o rm e r  a u ch  in  g ro ß e m  U m fa n g e  F e r tig e rze u g n isse  
h c r s te l l t ,  i s t  se in e  T ä t ig k e i t  im  ü b r ig e n  g ru n d v e r 
sc h ied e n  v o n  d e r  des M a sc h in en b a u e rs , u n d  f ü r  ih re n  
g em e in sam en  g ew erb lich en  F o r tb i ld u n g s sc h u lu n te r 
r i c h t  g ib t  es n u r  d ie  R e c h tfe r t ig u n g , d a ß  d ie se r  den  
S c h w e rp u n k t a u f  d ie  a llg e m e in e n  L eh rg e g en s tä n d e  
le g t ,  d ie  jed e m  L e h r lin g  in  g le ic h e r W eise  b e ig e b ra c h t 
w e rd en  k ö n n e n . J e  m e h r  a b e r  d e r  m o d ern e  F o r t 
b ild u n g s sc h u lu n te r r ic h t  F a c h u n te r r ic h t  gew o rd en  is t ,  
d esto  w en ig er l ä ß t  s ic h  d as  Z u sam m en w erfen  so v e r 
sc h ied e n e r B eru fe , w ie  d e r  M a sc h in e n b a u e r  u n d  
F o rm e r , in  e in e r K la s se  re c h tfe r tig e n . E s  b e r u h t  
h a u p ts ä c h lic h  a u f  S p a rs a m k e it  u n d  d a ra u f ,  d a ß  d ie  
B e ru fsg lie d e ru n g  in  d e r  F o rtb ild u n g ssc h u le , noch in  
d en  A n fä n g en  s te c k t ,  n o c h  e n tw ic k lu n g sfäh ig  is t, 
u n d  d a ß  no ch  n ic h t  g e n ü g e n d  e r k a n n t  is t ,  w ie  n ö tig  
g e ra d e  d ie  G ieß ere ien  e ine  g u te , b e so n d e re  L e h r 
lin g sa u sb ild u n g  b ra u c h e n .

D ie  g em e in sam e  A u sb ild u n g  v o n  B a u -  u n d  M odell
t is c h le rn  m it  M o d e l l t i s c h l e r n  i s t  sc h o n  v ie l s a c h 
g e m ä ß e r  a ls  d e r  g e m e in sam e  U n te r r ic h t  v o n  M a
sc h in e n b a u e rn  u n d  F o rm e rn . H ie r  i s t  d ie  B eru fse in - 
h e i t  v o rh a n d e n , d en n  d ie  M o d e lltisc h le re i i s t  do ch  n u r  
e in e  b e so n d e re  A r t  d e r  T isch le re i. Im m e rh in  l ä ß t  
a u c h  d iese  G e m ein sa m k e it f ü r  d ie  F a c h b e d ü rfn is se  
d e r  M o d e lltisch le re i f a s t  ü b e ra l l  n u r  w en ig  R a u m . 
E s  i s t  j a  a lle rd in g s  b e so n d e rs  sc h w ie rig , f ü r  d ie  

. w en igen  M o d e lltisc h le r  b e so n d e re  U n te r r ic h ts e in r ic h 
tu n g e n  zu  sc h a ffe n , a b e r  a u c h  d a s , w as m ö g lic h  w äre , 
f e h lt  f a s t  ü b e ra l l .  H ie r  g i l t  es a lso  e in zu se tzen . 
E in e  b eso n d e re  A u fg a b e  i s t  es fe rn e r , d ie  a u f  dem  
P a p ie r  a u fg e s te ll te n  L e h rp lä n e  d e r  a llg e m e in e n  ge 
w erb lich en  F o r tb ild u n g s sc h u le n  e in m a l e rn s tlic h  d a r 
a u f  zu  p rü fe n , ob  sie  s ich  n ic h t  v ie l zu  w e itg e h en d e  
U n te r r ic h ts z ie le  s te c k e n , ob  d iese  Z iele  ü b e r h a u p t  
e r re ic h b a r  s in d , u n d  ob s ie  n ic h t  v ie l  z u  s e h r  a u f  d ie  
A u sb ild u n g  v o n  G ie ß e re ite c h n ik e rn  u n d  -m e is te rn  
a u sg e h e n  u n d  w e it ü b e r  d a s  V e rs tä n d n is  u n d  d ie  
B e d ü rfn is se  v o n  F o rm e rn  h in a u s sc h ie ß e n , wag ich  
v o r lä u f ig  a n n eh m en  m ö c h te . F e rn e r  i s t  zu  p r ü fe n ,  
ob  n ic h t  a u s  d iesem  G ru n d e  v ie l  v o n  d en  U n te r 
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r ich tsz ie len  a u f  d e m  P a p ie r  s te h e n b le ib t  u n d  v o n  
d e n  F o rm e r le h r lih g e n  g a r  n ic h t  e r f a ß t  w ird . W en n  
d iese  Zw eifel b e re c h tig t  se in  so llte n , w erd en  w ir  d ie  
w e ite re  A u fg a b e  h a b en , e in en  U n te r r ic h ts p la n  a u s
z u a rb e ite n , d e r  d e r  F a s s u n g s k ra f t  u n d  d e m  B e d ü rf 
n is des F o rm e rs  a n g e p a ß t  u n d  u n te r  A u ssch e id u n g  
a l le r  f ü r  d a s  re in e  H a n d w e rk  b e s tim m te n  B ild u n g s
s t u f e  led ig lic h  a u f  d ie  In d u s tr ie v e rh ä l tn is s e  zu- 
g e sc h n ii te n  i s t

N a tü r lic h  s in d  d e r  Id e a lfo rd e ru n g , d ie  G ieß ere i
le h r lin g e  (F o rm e r, K e rn m a c h e r  u n d  M o d e lltisch le r) 
g a i t i  a llg e m e in  in  S o n d e rk la sse n  d e r  F o r tb i ld u n g s 
sc h u le n  zu  g ru p p ie re n , en g e  G ren zen  g e s te c k t.  W o 
v ie l»  G ießere ien  a n  e in em  O rte  v e re in ig t s in d , so ll te  
d iese  F o rd e ru n g  e r fü l l t  w erd en , w en n  sie  n ic h t  d u rc h  
b e s teh en d e  W erk sc h u len  h in fä llig  w ird , w ie  d as  offen
b a r  in  A u g sb u rg  d e r  F a l l  i s t  G e n ü g t  d ie  Z ah l de r 
L eh rlin g e  z u r  B .ld u n g  e ig en er K la sse n  n ic h t ,  so m a g  
m a n  d ie  F o rm e rle h rlin g e  zu  d e n  M asch in en b au ern  
e in sch u len , a b e r  do ch  a u f  ih re  S o n d e rb e d ü rfn isse  im  
e ig e n tlich e n  F a c h u n te r r ic h t  e ine  v ie l g rö ß e re  R ü c k 
s ic h t  n eh m en , a ls  eä b ish e r g e sch ah . E s  lassen  sich  
a lso  n o c h  a n  m a n c h e n  P lä tz e n  F a c h k la sse n  fü r  
F o rm e r, v ie lle ic h t f ü r  a lle  G ieß ere ileh rlin g e  sch affen , 
wozu in  e in ze ln en  S tä d te n  sc h o n  V o rb e re itu n g en  
g e tro ffe n  s in d ;  a n  ä n d e rn  O r te n  m u ß  d e r  S o n d e r
u n te r r ic h t  f ü r  d ie  F o rm e r in n e rh a lb  d e r  a llg e m e in e n  
K la ssen , d enen  sie  z u g e te i l t  s in d , v e rb e s s e r t  w erden . 
D ie  G ieß ere ien  s o llte n  s ich  d iese r  F ra g e n  a n  ih rem  
G e sc h ä ftss itz e  s e lb s t  a n n eh m en  u n d  u n te r  U m 
s tä n d e n  d ie  E n ts te h u n g  d e ra r t ig e r  F a c h k la sse n , bei 
d en en  a u c h  m it  d e r F e s tle g u n g  v o n  U n te r ric h ts z e ite n  
u n d  ä n d e rn  D in g e n  a u f  d ie  e in ze ln en  W e rk e  b esser 
R ü c k s ic h t  g en o m m en  w erd en  k a n n , d u rc h  Z u sch ü sse  
e r le ic h te rn , d ie  ih n en  a u c h  d as  R e c h t  d e r  M itw irk u n g  
in  d e r S c h u lv e rw a ltu n g  geben . V o r a lle m  a b e r  m ü ssen  
ü b e ra l l,  wo e3 d ie  L a g e  d e r  D in g e  e r la u b t,  W e rk 
sc h u le n  e in g e r ic h te t  w erden .

W ä h re n d  f r ü h e r  d ie  m a ß g e b e n d e n  K re ise  d e r 
F o rtb ild u n g ssc h u lm ä n n e r  d en  W erk sc h u len  n ic h t  se h r 
f reu n d lich  g e g e n ü b e rs ta n d e n , s c h e in t  j e t z t  d ie  p re u 
ß isch e  g ew erb lich e  U n te r r ic h ts v e rw a ltu n g  s e lb s t  se h r 
en tsch ied e n  f ü r s ie  e in z u tre te n . D a s  L än d es-G ew erb e- 
a m t  h a t  a m  23. O k to b e r  1917 d e m  M in iste r f ü r  H a n d e l 
u n d  G ew erb e  e in e  D e n k sc h r if t  v o rg e le g t,  in  d e r 
d a ra u f  h in g ew iesen  w ird , d a ß  d ie  G ro ß b e trie b e  fü r  
d ie  A x beits- u n d  Ä u sb ild u n g sv e rh ä ltn isse  d e r  Ju g e n d 
lic h e n  in  d e r  G e g en w art u n d  f ü r  d ie  n ä c h s te  Z u k u n f t  
d ie  g r ö ß te  B e d e u tu n g  h a b en . E s  i s t  n ic h t  m e h r  d as  
H a n d w e rk , so n d e rn  d ie  In d u s tr ie ,  d ie  in  e r s te r  L in ie  
d a fü r  zu  so rg e n  h a t ,  d a ß  w e ite rh in  e in e  g e n ü g en d  
g ro ß e  A n z ah l g u t  v o rg e b ild e te r  F a c h a rb e ite r  v o r 
h a n d e n  is t .  N u r  w en n  s ie  a u f  d iesem  G eb ie te  in  
v o lle m  U m fa n g e  ih re  P f . ic h t  tu n ,  k ö n n e n  d ie  sch w eren  
V e rlu s te  a n  F a c h a rb e ite rn ,  d ie  d e r  W e ltk rie g  v e r
u rs a c h t  h a t ,  in  v e rh ä ltn is m ä ß ig  k u rz e r  Z e it w ied er 
au sg e g lich e n  w e rd en .“

„ N e b e n  d e r  A u sb ild u n g  des h o c h w ertig en  F a c h 
a rb e ite rs  w erd en  d ie  G ro ß b e trie b e  a u c h  d e r  E r 
z ieh u n g  d e r  u n g e le rn te n  A rb e ite r  u n d  A rb e ite r in n e n

ih re  A u fm e rk sa m k e it  sc h e n k en  m ü ssen . D iese  e n t
b e h re n  d e r  g e o rd n e ten  E in w irk u n g  e in e r p la n m ä ß ig e n  
A rb e itse rz ie h u n g , w ie  sie  d ie  L eh re  d a rs te l l t .  S ie  
v e rd ie n en  v e rh ä l tn is m ä ß ig  v ie l u n d  w erd en  d a d u rc h  
d e m  E lte rn h a u s  g e g e n ü b e r  zu  f rü h  u n a b h än g ig . D ie  
F o lg e  is t ,  d a ß  s ie  le ic h t  a u f  A bw ege g e ra te n  u n d  den  
v e rh ä ltn is m ä ß ig  g rö ß te n  P ro z e n ts a tz  a n  F ü rso rg e 
z ö g lin g en  s te llen . E s  is t  e ine  d e r w ic h tig s te n  A u fg ab en  
d e r  V o lk se rz ieh u n g , d iesen  im m e r g rö ß e r  w e rd en d en  
T eil d e r  Ju g e n d lic h e n  n ic h t  v e rw a h rlo se n  zu  la ssen . 
B eso n d e rs  w ic h tig  i s t  es a u c h , d en  T ü c h tig e n  u n te r  
ih n e n  d en  A u fs tieg  n a c h  ob en  n ic h t  zu  v e rsch ließ e n , 
e in e  fre ie  B a h n  z u m  V o rw ä rtsk o m m e n  z u  g e b en .“

A u s d iesen  A n sch a u u n g en  le i t e t  d a s  L an d e s- 
G e w e rb ea m t fo lg en d e  F o rd e ru n g e n  a b :

1. Jeder Großbetrieb, der es naoh aoiner teoh- 
nisohen Einrichtung irgend ermöglichen kann, muß 
eino hinreichende Zahl von Lehrlingen —  etwa 10 bis 
12 %  der golernton Arbeiter —  oinstellen und für ihre 
planmäßige Ausbildung sorgen. Wo der einzelne Be
trieb nicht dazu imstande ist, können gemeinsame 
Einrichtungen an Faoh- und Fortbildungsschulen ge
schaffen werden, wie dies neuerdings in Siegen ge
schehen ist.

2. Es sind Einrichtungen zu sohaffen, daß tüohtigo 
ungelernte Arboitor nooh später in dio Lehre eintrcteD 
können, oder daß sie in verhältnismäßig, kurzor Zeit 
zu angelernten Arbeitern ausgebildet werden.

3. Es ist für eine sohulmäßigo Ergänzung der Werk
stattausbildung zu sorgen. Dio Einrichtung der Pflioht- 
fortbildungssohule ist zu fördern.

4. Von besonderer Bedeutung ist dio Einriohtung 
von Werksohulen, die don besonderen Bedürfnissen. 
der einzelnen Werke sich genau anzusohließen vermögen 
und als Ersatz der Pfliohtfortbildungssohulo anerkannt 
werden. Ihre Einriohtung ist üborall da zu ompfehlen, 
wo ein hauptamtlicher Leiter für den Unterrioht und 
die- Lehrlingsausbildung angestellt werden kann. (Als 
Vorbilder können u. E. dio Werksohulen von Ludwig 
Loewe und der A. E. G. dienen.)

5. Für die weiblicho Jugend sind Haushaltungs- 
achulcn einzuriohten.

6. Im Zusammenhang mit den Werk- und Haus- 
haltungsaohulen ist die Jugendpflege zweokmäßig zu 
organisieren.

Z u r  D u rc h fü h ru n g  d iese r M aß reg e ln  s in d  e rh eb 
lic h e  M itte l  e rfo rd e rlich . G rö ß e re  e in m a lig e  A u s
g a b e n  s in d  n o tw e n d ig  f ü r  d ie  E in r ic h tu n g  v o n  W e rk 
s tä t t e n ,  U n te r r ic h ts rä u m e n  u n d  K ü c h en . D ie  lau fe n 
d en  A u sg a b e n  f ü r  d e n  U n te r r ic h ts b e tr ie b  s in d  v e r 
sc h ied en , je  n a c h  A r t  u n d  G rö ß e 'd e r  E in r ic h tu n g e n . 
S ie  b e tra g e n  f ü r  d e n  K o p f  des S c h ü le rs  o d e r d e r 
S c h ü le r in  e tw a  30 bi3 100 M. D ie  v o rb ild lic h  ein
g e r ic h te te  W e rk sc h u le  v o n  L u d w ig  L oew e, C h a r
lo tte n b u rg , h a t t e  v o r  K rie g sb eg in n  f ü r  rd . 300 W erk 
sc h ü le r  e ine  A u sg a b e  v o n  1 8 0 0 0  JC, a lso  G0 Ji f ü r  
d e n  K o p f des S c h ü le rs .

D e r  P la n ,  d ie  G ieß ere ileh rlin g e  in  d e n  F a c h 
k la sse n  a llg e m e in e r  g ew erb lich e r F o rtb ild u n g s sc h u le n  
a u c h  te c h n isc h  z u  u n te rw e ise n , i s t  w ie d e rh o lt  a u f- 
ge tau fch t u n d  n o c h  k u r z  v o r  d e m  K rie g e  in  S t u t t 
g a r t  e rw o g en  w ord en . E r  k n ü p f t  a n  d ie  v ie len  L e h r 
w e rk s tä t te n  a n , d ie  in  d e n  F o r tb ild u n g s sc h u le n  fü r  
H a n d w e rk e rb e ru fe  m it  E rfo lg  e in g e r ic h te t  w o rd en  
s in d , w eil sich  d a  e in e  E rg ä n z u n g  d e r  v ie lfac h  r e c h t
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mangelhaften oder doch wenigstens einseitigen prak
tischen Lohrausbildung als notwendig erwies. Die 
Industrie hat aber für ihre Lehrlinge derartigen 
praktischen Unterricht wohl mit Recht abgeléhnt, 
weil er viol zu kostspielige Einrichtungen erfordert 
und selbst dann die Verhältnisse des Werkstatt
betriebes nicht richtig darstellen würde. Das ist 
ein Mangel, den mau auch den Lehriingsabteilungen 
in den Werken vorwerfen könnte und vorgeworfen 
hat, aber dort steht immerhin der Lelirling im Werke 
selbst und arbeitet sehr bald für das einzelne Werk, 
wird rechtzeitig aus der Absonderung der Leljr- 
lingsabteilung herausgenommen, so daß ein Schade 
nicht entstehen kann. Ueber diese Frage muß wohl 
noch eine vollkommene Klärung stattfinden.

Ueber das Gebiet der Lehrlingserziehung gehen die 
Einrichtungen hinaus, die dem Gießereiarbeiter nach 
der Lehrzeit Gelegenheit zur Fortbildung geben 
wollen. Hier kommen naturgemäß nur schul mäßige

Einrichtungen in Frage. Eine solche Fortbildung 
kann an den Fachschulen, z. B. den Maschinenbau
schulen, Hüttenschulen oder Fachschulen der Metall
industrie gesucht werden, über deren Einrichtungen 
für Gießereiarbeiter ich ebenfalls vor einigen Jahren 
eine Denkschrift hera'usgegeben habe. Der Besuch 
dieser Fachschulen ist aber mit großen Kosten and 
Zeitverlust für den Arbeiter verbunden, es wäre 
daher gut, wenn die Gießereiarbeiter in. Abendkursen 
oder örtlichen Sonderkursen eino bessere Ausbildung 
erlangen und sich auf den Besuch von Fachschulen 
oder für die Ablegung von Meisterprüfungen vor
bereiten könnten. An Einrichtungen dieser Art 
sind wir leider in Deutschland im Gegensatz zu den 
Vereinigten Staaten noch sehr arm. Es lohnt 
Bich daher, die Vorkehrungen dieser Art zu be
schreiben, die die Stadt Düsseldorf jetzt mitten 
im Kriege für solche Zwecke getroffen hat (Lehr
plan 7.)

Lehrplan 7. Fachschule iür Handwerk und Industrie in Düsseldorf.
Fachkursus für Former, Gießer und Modellschreiner.

Zur Erreichung der in den Lehrplänen aufgcstellten 
Ziele ist ein vier bis fünf Sohulhalbjahre dauernder Schul- 
besuoh erforderlioh. Eie abgeschlossenen Fachkurse sind 
in orster Reihe für die älteren Schüler (Gehilfen) ein
gerichtet; aufgenommen werden daher nur Schüler, die 
das 17. Lebensjahr vollendet haben und nicht mehr fort- 
bildungssohulpfüohtig sind. Ausnahmsweise können auch 
Sohülcr unter 17 Jahren, dio das 16. Lebensjahr voll
endet haben, zum Unterrichte zugelasscn werden, soweit 
in den vorgesehenen Klassen nooh Platz vorhanden ist. 
Für die jungen Leute unter 17 Jahren sind Einzelkurse 
vorgesehen. Dio Aufnahme in alle Unterriohtskurse erfolgt 
auf Grund einer Beratung durch die Sohulleitung, wobei 
dio Wünsche der Schüler in bezug auf Unterrichtszeit und 
Anzahl der Stunden soweit als irgend möglich berück
sichtigt werden. Die Aufnahme erfolgt in der Regel in 
die unterste Klasse. Eino Versetzung in die näohst höhere 
Klasse kann nur erfolgen, wenn der Schülcr das Ziel 
der vorhergehenden Klasso erreicht hat. Boi Neucintritt 
iu oine andere als die unterste Stufe hat der Sohülcr naoh- 
zuweison, daß er das Ziel dor vorausgegangenen Klasso 
erreioht hat.

Don Sohülem ist Gelegenheit geboten, im Anschluß 
an den Unterricht dor Faohschulo duroh Ablegung einer

Unterrichts Rieher
Schulhalbjahr

I n 11. IV Y

1. Deutsche Sprache
und Gesohäftsauf- 
s a t z ..................... 2 2 _

2. Bürg“rl. Rechnen, 
Flächen- und Kör-
perberechnon . . 2 2 — _ —

3. Fachrechnen und
Tabollenlohre . . 2 2 2 — -—

4. Physik u. Chemie 2 2 —- — —.
5. Faohzeichnen . . 3 3 3 3 3
6. Stoffkundo . . . 2 2 2 4 —
7. Gießereifachkunde — — 6 6 4
S. Allgemeino Bo-

triebslvundo und
Kostenberechnung — — — 4

13 13 13 13 l t

A n m e r - 
k u n ir~ 

I>lc Facher 
¿liter 1 bU 3 
und S wer

den mit d m 
ICurima für 
äIaaohint*n- 

bau ver
einigt.

Abschlußprüfung vor einerbesonderen Prüfungskommission 
sich ein Abschlußzeugnis der Anstalt zu erwerben. Alle 
Schüler erhalten auf Wunsch halbjährlich ein Klasson- 
zeugnis über den Unterrichtserfolg der von ihnen be
suchten Kurse. Dio Ausstellung der Zeugnisse erfolgt 
kostenlos. Für Abschriften verlorengegangener oder nach
träglich eingeiorderter Zeugnisse wird eine Sohreibgebühr 
von 50 Pf. erhoben.

Stoffpläno.
1. Deutsche Sprache (vereinigt hiit Fachklasse für Ma

schinenbau).
1. u. 2. H alb  ja h r . (2 Std. wöohontlioh). Diktate und 

kleinere Aufsätze aus dem geschäftlichen Leben nach 
vorheriger Besprechung. Uebung im Gebrauoh von 
Fachausdrückon.

2. Bürgerliches Rechnen, Flächen- und Körperrechnung
(vereinigt mit Faohklasse für Maschinenbau).

1. H a lb ja h r  (2 Std. wöchentlich). Grundrechnungsarten 
mit unbenannten und benannten Zahlen. Dozimal- 
brüche, gewöhnlicho Brüche. Dreisatz, Prozent-, 
Zins-, Rabattrechnung, Maßo und Gewichte.

2. H a lb ja h r  (2 Std. wöchentlich). Die wichtigsten Sätze 
aus der Planimetrio und Stereometrie. Ausgewählte 
Beispiele zur Anwendung dor Inhaltsformeln von Fiä- 
ohon und Körpern.

3. Fachrechnen und Tabellenlehre
(vereinigt mit Fachklnsso für Maschinenbau).

1. H alb ja h r (2 Std. wöchentlich). Grandzüge der
Buchstabenrechnung. Vier Grundrechnungsarten.

2. H albjahr (2 Std. wöchentlich). Einfaohe Glciohungen. 
Einsetzung von Zahlenwerten. Anwendung auf die 
Flächen- und Körperberechnung. Gewiohtsbereohnung.

3. H a lb ja h r  (2 Std. wöohentlioh). Fortsetzung dor
Gleichungen mit oinor Unbekannten. Eingekleidete 
Aufgaben. Potenzen und Wurzeln. Anwendung der
Buchstabenrechnung. Benutzung der Tabellen und 
des Reohcnschiebers.

4. Physik Und Chemie.
1. H alb ja h r(2  Std. wöohentlioh). a) Physik. Allgemeine 

Eigenschaften der Körper. Die Grundgesetze der festen, 
Jtlüssigen und luftförmigen Körper. Wärmewirkungen: 
Temperatur, Thermometer, Ausdehnung. Aenderung 
dos Aggregatstandos. Das Messen der Wärme. Quollon 
und Fortpflanzung dor Wärme.
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2. H alb ja h r (2 Std. wöohentlioB). b) Chemie. Die 
wichtigsten ohemischen Elemente und Verbindungon 
und chemisohen Vorgänge mit besonderer Berücksich
tigung der hüttenmännischen Prozesse.

5. Fachzeichnen.
1. H a lb ja h r  (3 Std. wöchentlich). Aufgaben aus der 

Darstellung der geometrisohen Grundkörper mit 
Schnitten. Durchdringungen und Abwickelungen und 
hieraus folgende angewandte Aufgaben. Schrift.

2. H a lb ja h r  (3 Std. wöohentlich). Skizzieren und Auf- 
zeichnen von Modellen, Konstruktion von Sohnitt- und 
Durohdringungslinicn. Materialdarstellung, Masse, Be
schriftung, Stücklisten, Pausen.

3., 4. und 5. H a lb ja h r  (3 Std. wöchentlich). Skizzieren 
und Aufzeichnon von Maschinenteilen unter besonderer 
Berücksichtigung dor Gießereitechnik. Lesen von 
Zoiohnungcn. Herauszciohnen von Einzelheiten.

6. Stoffkunde.
1. H a lb ja h r  (2 Std. wöohontlioh). Darstellung des Roh

eisens: Erze, Zuschläge, Brennstoffe, Wind, Hocliofcn- 
prozeß,. Erzeugnisse des Hoohofens. Zusammensetzung, 
Eigenschaften und Verwendung des Roheisens.

2. H albjahr (2 Std. wöohontlioh). Darstellung des 
sohmiedbaren Eisens: Die verschiedenen Verfahren zur 
Erzeugung von Sohmiedeisen und Stahl. Zusammen
setzung, Eigenschaften und Verwendung des schmied
baren Eisens.

Wenn man auch nicht überall so sorgfältig auf
gebaute Unterrichtsanstalten schaffen kann, so bleibt 
doch zu überlegen, ob man nicht durch kürzere und 
einfachere Einrichtungen an vielen Orten dem 
Gießereiarbeiter Gelegenheit zur Fortbildung geben 
muß und die Werke nicht alle Veranlassung haben, 
die Arbeiter zu ihrer Benutzung anzuhalten und sie 
ihnen zu erleichtern. Fünf Jahre Krieg sind gleich 
fünf Jahren ungeordneter Lehrlingsausbildung. Die 
Lehrlingsausbildung war in der Werkstatt-, wo viel
fach einzelne Hassenerzeugnisse jahraus, jahrein ge
arbeitet wurden, mangelhaft und ihre theoretische 
Ergänzung durch die Fortbildungsschule hat da ganz 
gefehlt, wo die Jungen von diesem Unterrichte be
freit werden mußten, weil keine Arbeitsstunde ver
säumt werden durfte. Dann wurde der so mangel
haft ausgerüstete Arbeiter vorzeitig zum Heeres
dienst einberufen. Wenn derartige Arbeiter zur 
Werkstatt zurückkehren, sind sie naturgemäß nicht 
so viel wert, wie der frühere, sorgfältig durchgebildete 
Facharbeiter. Deshalb wäre eine nachträgliche Aus
bildungsmöglichkeit vielleicht wünschenswert. Auch 
dieser Standpunkt ist von den Praktikern in der 
26. Versammlung deutscher Gicßereifachleutc als 
richtig anerkannt worden.

In meiner ersten Denkschrift hatte ich auch die 
Gesellenprüfungen behandelt, die in allen Werk
schulen üblich sein dürften. Diese Prüfung ist dort 
lediglich ein Befähigungsnachweis in Form eines 
besonders gut begründeten und auf Besondere Ar
beiten aufgebauten Zeugnisses der ausbildenden 
Fabrik. In Bayern ist man noch weitergegangen 
und hat den Lehrlingen die Möglichkeit gegeben, eine 
Gesellenprüfung vor den dortigen Handwerkskammern 
abzulegen, die dem so Geprüften das Recht gibt, 
später die Meisterprüfung als selbständiger Hand-

3. H a lb ja h r  (2 Std. wöohentlich). Darstellung der 
Metalle und Legierungen, Zusammensetzung, Eigen
schaften und Verwendung. Sonstige Stoffe.

4. H alb ja h r (4 Std. wöohentlioh). Die Eisensorten des 
Gießereibetriebes und ihre Prüfung, Gattierung, Zu
schläge, Ofenbaustoffe, Brennstoffe.

7. Gießereifachkunde.
3. H alb ja h r (C Std. wöohentlioh). Dio Formmaterialien, 

ihro Gewinnung, Eigenschaften, Zusammensetzung, 
Aufbereitung und Förderung. Die Oefen dos Gießerei
betriebes. Erzeugung des Windes. Hebe- und Trans- 
porteinriohtungen. Formkasten, Pfannen, Trookon- 
einriohtungen, Werkzeuge. Herstellung der Modelle.

4. H alb jahr (6 Std. wöohentlioh). Herstellung der Guß
formen: Offener, bedeokter Hordguß, Kastenformerei. 
Masohincnformerei, Modell- und Sohablonenformerei.- 
Herstellung der Kerne, Fertigmachen der Formen zum 
Guß. Das Gießen. Gußputzen.

5. H alb ja h r (4 Std. wöohentlich). Die Metallgießerei. 
Hartguß, Stahlguß, Röhrenguß.
8. Allgemeine Betriebskunde und Kostenberechnung

(vereinigt mit Faohklasse für Maschinenbau).
5. H a lb ja h r  (4 Std. wöohentlioh). Rationelle Ausnutzung 

der mcnsohlichen Arbeitskraft. Wirtschaftlichkeit des 
Maschinenbetriebes. Gruppen- und Einzelbetrieb. 
Werkstattbuohführung. Lohn- und Akkordwesen. 
Grundzügo der Kostenberechnung.

werker zu machen und Lehrlinge im Handwerk an
zuleiten.

In Nürnberg besteht zwischen der Handwerks
kammer einerseits und der Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg A.-G. und den Sicmens-Schuckertwerken 
G. m. b. H. anderseits eine Abmachung, auf Grund 
deren die Lchrlingsprüfungen der Fabriklehrlinge 
dieser Werke wie folgt geregelt werden: Die Prüfungs
kommissionen bestehen aus je zwei Vertretern des 
Prüfungsausschusses der Handwerkskammer und 
zwei Vertretern des Werkes unter dem Vorsitz des 
Handwerkskammervorstandes. Sämtliche Kom- 
miBsionsmitglieder haben je eine Stimme. Die von 
den Lehrlingen für die Fabrik angefertigten soge
nannten Ausstellungsgegenstände (für die Werk- 
Lehrlingsausstellung) gelten ohne weiteres als Ge
sellenstücke. Dio Prüfungsgebühr beträgt 3 Jt für 
einen Lehrling.

In den Regierungsbezirken Pfalz, Oberpfalz und 
Schwaben sind laut Mitteilung des Kgl. Bayr. Staats- 
ministeriunis des Kgl. Hauses- und des - Aeußern an 
den Bayrischen Industriellen-Verband vom 24. Juli 
1913 zwischen den Handelskammern und Handwerks
kammern Vereinbarungen über die Prüfung von 
Handwerkglehrlingen in der Industrie durch Prü
fungsausschüsse des Handwerks erzielt worden. Diese 
Abkommen haben mit einigen Abweichungen im 
wesentlichen folgenden Inhalt:

1. Es sollen bei den Ausschüssen der Innungon 
(und Gewerbevereino) für die Gesellenprüfung der 
Fabriklehrlinge Vertreter der Industrie (Ingenieure und 
Werkmeister einerseits, Vorarbeiter oder handwerks
mäßig ausgebrldeto Gesellen oder Arbeiter anderseits) 
in gleioher Zahl wie die Vertreter des Handwerks unter 
Beaohtung des § 131, Abs. 1 und 2 Gewerbeordnung, 
mit gleichem Stimmrecht zugezogen werden.

2. Zu den Prüfungen sollen nur Fabriklehrlingo 
zugolassen werden:
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a) die unter Zahlung der Einschreibgebühr zur Lehr
lingsrolle der Handwerkskammer, wenn auch er6t 
kurz vor der Prüfung, angcmeldet sind,

b) mit dunen eutsproohend § 126 b GO, Lehrverträge 
abgeschlossen sind,

o) die von den Arbeitgebern zur Anfertigung der Prü
fungsarbeiten die erforderlicho' Zeit, Arbeitsgelegen
heit und Arbeitsmaterialien erhalten.

3. Für die Prüfung derFabriklehrlingc istdiegleiohe
Gebühr wie bei den Handwerkslehrlingen zu zahlen.
Eine Verpflichtung der Fabrikbetriebe zur An

meldung der Lehrlinge bei der Handwerkskammer 
oder eine Befugnis der Handwerkskammer, die Aus
bildung der Lehrlinge in den Fabriken zu über
wachen, erwächst aus diesen Vereinbarungen1 nicht. 
Auch wird hierdurch der beiderseitigen grundsätz
lichen Stellung zu diesen Fragen nicht vorgegriffen.

Das Nürnberger Abkommen ist in Ordnung, da 
die Handwerkskammern, wie ich in einer Denk
schrift der Düsseldorfer Handelskammer über die 
Gesellenprüfung der Industrielehrlinge nachgwiesen 
habe, Industrielle als Mitglieder zu den Prüfungs
ausschüssen zuziehen können. Das Abkommen zwi
schen den obengenannten Handelskammern und 
Handwerkskammern dagegen entspricht nach meiner 
Deberzeugung, wie in der obengenannten Düssel
dorfer Denkschrift ausführlicher auseinandergesetzt 
worden ist, nicht den Anforderungen der Gewerbe
ordnung, da die Innungen solche Industrievertreter 
nicht als vollberechtigte Mitglieder zu ihren Prüfungs
ausschüssen zulassen dürfen. Die in den Innüngs- 
prüfungsausschüssen mit Zuzielmng industrieller Ver
treter erzielten Gesellenzeugnisse können also auch 
nicht die Wirkung haben, dem Geprüften eine Meister
tätigkeit im Handwerk zu ermöglichen, und damit 
ist der Zweck verfehlt Die Gewerbevereine sind 
nach meiner Ansicht überhaupt nicht berechtigt, 
Ausschüsse für Gesellenprüfungen einzurichten, deren 
Zeugnisse für die Zulassung zur Meisterprüfung oder 
Meistertätigkeit im Handwerk als Unterlage dienen 
können. Ein Industrielelirling kann also durch eine 
Prüfung vor diesen Ausschüssen keine Berechtigungen 
enyerben. Nebenbei darf ich bemerken, daß viele 
Innungen wenig geeignet sind, das Prüfungswesen 
auszubauen.

Die Bedingung, daß die zu prüfenden Lehrlinge 
der Industrie erst in die Lehrlingsrolle der Hand
werkskammern eingetragen werden müssen, ist außer
ordentlich bedenklich, und dieses Bedenken wird 
nicht dadurch beseitigt, daß Kim Schlüsse des Ab
kommens gesagt, wird, daß die Fabriken ihre Lehr
linge nicht bei der Handwerkskammer ; anzumelden 
brauchen. Die von mir angefoehtene Bestimmung 
widerspricht auch der Ansicht des preußischen Han
delsministeriums, wonach keinerlei Bedingungen von 
den Handwerkskörperschaften für die Zulassung der 
Industrielchrlinge zu ihren Prüfungsausschüssen ge
stellt werden dürfen, es sei denn die Zahlung eines 
höheren Prüfungsgeldes.

Es handelt sieh bei dieser Frage um einen Teil 
des Kampfes, den die Handwerkskammern^! Jahren 
mit ciem Ziele führen, auch die Vertretung von In- 

IX .,,

dustricbetrieben zu werden und diese beitragspflich
tig zu machen, ein Kampf, bei dem sie schon große 
Erfolge u. a. dadurch erzielt haben, daß der Handels
minister und das Oberverwaltungsgericht in Preußen 
anerkannt haben, 'daß es einen bisher unbekannten 
Begriff Großhandwerk gibt, unter den viele Fabrik
betriebe fallen. Entsprechend diesen Bestrebungen 
prüfen auch preußische Handwerkskammern Gieße- 
reiarbeiter (Aachen, Düsseldorf) und haben im Kriege 
Meisterprüfungen für Gießereiarbeiter abgenommen 
(Düsseldorf). Die Industrie beachtet trotz meiner 
jahrelangen Warnungen diese Dinge so wenig, daß 
sie vermutlich erst zu spät sehen wird, welchen 
Schaden sie sich dadurch zufügt.

Auf die Berechtigung von Lijhrlingen, später als 
Handwerksmeister tätig zu sein, wird in der In- 

! dustrie nach meiner festen Ucberzeugung ein ganz 
übertriebener Wert gelegt. Erstens kann sie doch 
nur für die Gesellen überhaupt in Frage kommen, die 
in der Industrie in einem Handwerk ausgebildet 
werden, und auch bei diesen ist bisher niemals fest
gestellt worden, daß sie wirklich zu einem erheb
lichen Teil ins Handwerk übertreten. Industrielle 
Facharbeiter, z. B. in der Elektrizitätsindustrie, Zi- 
garreninduatrie, Eisengießerei u. a., sind keine Hand
werker, können also auch unter keinen Umständen 
Berechtigungen erwerben, die nur im Handwrerk be
nutzbar sind. Für diese Facharbeiter, also für den 
weitaus größten Teil der Industriearbeiter, wünscht 
ein Teil der Industrie ebenfalls Prüfungseinrichtungen, 
die jedoch die Industrie durch die Handelskammern, 
ihre Vereine, vielleicht auch nur durch di$ eigenen 
Werkleitungen selbst schaffen müßte. Der Anspruch, 
daß industrielle Prüfungsausschüsse auch die in der 
Fabrik in einem Handwerk ausgebildeten Lehrlinge 
allein prüfen und ihnen Zeugnisse ausstellen, die 
berechtigen, im Handwerk Meister zu werden und 
Lehrlinge auszubilden, wird um so schwerer durch
zusetzen sein, als die Industrie bei jeder Gelegenheit 
betont, daß sie ihre Arbeiter ganz anders ausbilde 
als das Handwerk, daß die - im Handwerk aus
gebildeten Gesellen erst umlernen müßten, wenn sie 
in die Industrie übergehen, eine Auffassung, die in 
dieser allgemeinen Form zweifellos nicht ganz richtig 
ist. Man wird also nur die Anerkennung solcher 
industriellen Prüfungsausschüsse fordern dürfen, die 
mit Zuziehung von Handwerksvertretern arbeiten.

Das halte ich aber nicht für nötig, sondern man 
sollte sich darauf beschränken, solche Prüfungs
ausschüsse, zu fordern, die den Bedürfnissen der 
Industrie dienen. Der Verein Deutscher Maschinen
bau-Anstalten hat immer den Standpunkt vertreten, 
daß solche Ausschüsse für die Maschinenindustrio- 
nötig seien. Ob man in den Gießereien auf dem 
gleichen Standpunkte steht, ist noch nicht festgestellt

Diese lückenhaften Ausführungen, die, wie ge
sagt, meine frühere Denkschrift nur ergänzen sollen, 
zeigen, wie interessant und weitgreifend die Frage 
der Lehrlingsausbildung in den Eisengießereien ist 
und wieviel auf diesem Gebiete noch zn tun bleibt.

28
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F r e i e  W
Von Dr. Clemens

Aus einer eigentümlichen Verknüpfung von Kapi
talismus und Sozialismus hat W alther 

Rathenau in einer Reihe bedeutsamer Schriften, 
insbesondere in der viel beachteten Schrift: „Die neue 
Wirtschaft“ 1), seinenNeubau unserer wirtschaftlichen 
Zukunft aufgeführt,. Dieser Staatssozialismus auf 
kapitalistischer Grundlage hat schon manchen Gegner 
auf den Plan gerufen, aber erst in letzter Zeit die’ 
ebenbürtige Widerlegung gefunden, die dies mit 
Aufwendung geistvoller Dialektik begründete System 
immerhin verdiente. L eopold  v. W iese, der Kölner 
Soziologe, hat der „Neuen Wirtschaft“  Rathenaus 
eine Abhandlung „F reie  W irtsch aft“ 2) entgegen
gesetzt, und seine Gedankengänge, die der Ethik 
und Philosophie Rathenaus auf den breiten Grund
lagen, in-denen er (in seinem Buch „Von kom
menden Dingen“3) seine Wirtschaftslehre ver
ankert hat, ebenso geistvoll nachgehen wie seiner 
Wirtschaftskritik, verdienen es, hier in großen Linien 
naehgezogen zu werden.

Als ein merkwürdiges Erzeugnis des nationalisti
schen Kriegsgeistes, das uns heute wohl schon in 
manchen Teilen überlebt und veraltet anmutet, be
zeichnet Wiese das System Rathenaus. Trotzdem 
erfordert es eine kritische Widerlegung, weil es den 
radikalen Wirtschaftsleben des kommunistischen 
Sozialismus durch einen bürgerlichen Sozialismus in 
die Hände arbeitet. Die positive Absicht Wieses ist 
es, nachzuweisen, daß das System Rathenau nicht nur 
dem Freunde freier Wirtschaft unerfreulich erscheinen 
muß, sondern auch, was wichtiger ist, die Wieder
erstarkung der deutschen Wirtschaft unmöglich 
machen würde. Der Markt mit seiner freien Preis
bildung und die Herrschaft des- freien gesellschaft
lichen Bedarfes über die Erzeugung sind diejenigen 
Bestandteile einer liberalen Wirtschaftsordnung, die 
auch der sozialistische Staat nicht ungestraft auf
geben darf. Gerade diejenigen Anhänger der alten 
Wirtschaftsordnung, die bereit sind, nicht nur die 
politische Form des demokratischen Freistaates, 
sondern auch die volkswirtschaftliche Gemeinschaft 
des sozialistischen Volksstaatcs anzuerkennen, müssen 
in ihr die Zwangsorganisation des Kommunismus 
und die Unterbindung der persönlichen Tatkraft 
durch schroffe und mechanisierende Zentralisation 
aufs entschiedenste bekämpfen. Es muß Raum 
bleiben in der neuen Welt für ein strebens- 
frohes Unternehmertum, für einen den Weltmarkt 
aufsuchenden Handel und für einen gesunden 
und gedeihenden Mittelstand. Nur dann ist auch 
auf wirtschaftlichem Gebiete eine Versöhnung zwi
schen Liberalismus und Sozialismus möglich.

') Berlin: S. Fischer 1915. (SG S.) 8°. 1.50 Ji.
') Leipzig: Verlag „Der neue Geist“  1918 (84 S.). 

b ", . . .

J) Berlin: S. Fischer 1917. (345 S.) 8«. 5 .#.

i r t s c h a f  t.
K lein in Berlin.

Von einer Kritik der Kriegswirtschaft, der Mili
tarisierung der Volkswirtschaft, als deren Vater sich 
Walther Rathenau vor allem bekannt hat, geht 
Wiese aus. Er verweist den Ethiker Rathenau auf 
den unlösbaren Widerspruch, in dem seine Wirt
schaftspolitik zu seiner sittlichen Forderung und zu 
seiner Philosophie steht. Als Sittenlehrer ist er der 
Prophet, der die Mechanisierung der Kultur durch sein 
neues Reich der Seele überwinden will; als Wirt
schaftspolitikerfordert er, entsprechend seiner Grund
legung der Kriegswirtschaft, eine Umgestaltung der 
Volkswirtschaft, die gerade die Mechanisierung auf 
die äußerste Spitze treiben würde. Rathcnau selber 
hat sein System der Kriegswirtschaft anschaulich 
geschildert.- „Jetzt mußten alle Rohstoffe des Landes 
zwangsläufig werden; nichts mehr durfte eigenem 
Willen und eigener Willkür folgen; jeder Stoff, jedes 
Halbprodukt mußte so fließen, daß nichts in die Wege 
des Luxus und des nebensächlichen Bedarfs gelaugte; 
diese Wege mußten gewaltsam eingedämmt werden, 
so daß sie selbsttätig in diejenigen Endprodukte 
und Verwendungsformen mündeten, die das Heer 
brauchte.“  Von dem Gebiete der Rohstoffbeschaf
fung aus wurde schließlich das ganze deutsche Wirt
schaftsleben erfaßt; auch in den letzten Zeiten des 
höchst gesteigerten Merkantilismus ist der Grundsatz 
des staatlichen Eingreifens nicht so ausgedehnt und 
verschärft worden, wie in diesem Kriege, sobald der 
Staat den Anregungen Rathenaus gefolgt war. Inner
lich bedeutete das für die Arbeiter an diesem Werke 
eine völlige Aufgabe des eigentlichen privaten Unter
nehmergeistes. Aus den ungeheuerlichen Machtvoll
kommenheiten, die dem Organisator der Kriegsroh
stoffabteilung zustanden, leitet Wiese es her, daß 
Rathenau bei seinen Gedanken für den künftigen 
Wirtschaftsstaat allzusehr von dem Bewußtsein 
dessen erfüllt ist, der regelt und anordnet, jedoch sich 
nicht in die Lage dessen hineinzuversetzen vermag, 
der geregelt wird und sich willig oder widerwillig 
diesen Anschauungen fügt.

Schon in der Kriegswirtschaft selbst häuften sich 
die Mängel des Systems. Der Wahn aller Ucber- 
organisation und alles übertriebenen Staatssozialis- 
mus besteht in dem Glauben, man könne Mißstände 
einfach hinwegkommandieren. Je größer dieser ¿Appa
rat der Kriegswirtschaft wurde, desto teurer wurde er, 
und nicht nur überhaupt, sondern auch in der Kosten
einheit. Immer häuf ger wurden jene unglücklichen 
Verfrachtungen auf den Bahnen und auf den Binnen
wasserstraßen, jene bedenkenlose Zeitverschwendung, 
diesich zumeist einstellt, wenn mau, statt zu wirtschaf
ten, die Unterhaltsfürsorge zu reglementieren beginnt. 
Nun darf man freilich der Organisation der Kriegs
wirtschaft nicht alle die Schäden anrechnen, die in 
Wahrheit das Ergebnis des Krieges an sich bildeten. 
Wer aber in dieser Organisationsarbeit das Vorbild
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und den ersten Versuch einer künftigen deutschen 
Volkswirtschaft sieht, der wird damit rechnen müssen, 
daß der Kritiker nicht so nachsichtig an den Uebehi, 
mit denen die Stegreifschöpfung des Kriegs- und 
StaatssQzialismus behaftet war, vorübergeht. Die 
Sozialisierung, wie sie notgedrungen während des 
Krieges vollzogen werden mußte, ist abzulehnen, 
gerade auch um der sozialen Gerechtigkeit willen. 
Der Eindruck, den die Kriegswirtschaft hinterläßt, 
mit den unerfreulichen Erscheinungen des Kriegs- 
gewinnlertums, ist nicht der eines Aufstiegs zu einem 
wirtschaftlichen Leben, das die Gebrechen des Kapi
talismus überwunden hat. Und je mehr der Staat 
den freien Markt zu erdrücken versuchte, desto mehr 
entstand jener Nebonmarkt nach heimlichem An
gebot und heimlicher Nachfrage. Das herrschende 
System war nicht Sozialismus, nicht Kapitalismus, 
sondern die Verwirrung beider Systeme zu einem 
Riesenbau allgemeiner, hoch und niedrig, arm und 
reich betreffender Bedrückung; ein Notbehelf, ein 
unvermeidliches Uebel, von dem man für die Zukunft 
allein lernen kann, w'ie man es nicht machen muß.

In seiner Kritik von Rathenaus „Neuer Wirt
schaft“  befaßt sich Wiese besonders mit dem Kem- 
satze des Verfassers, der in der Wirtschaftspolitik 
in erster Linie nicht Erzeugungs- und Verteilungs
politik, sondern Verbrauchspolitik sieht und-an der 
Hand des unerfreulichsten Bildes der Lebens- und 
Verbrauchsgewohnheiten der heutigen Menschheit zu 
dem fürchterlichen Vorschläge kommt, den Verbrauch 
zur Sache der Gemeinschaft und des Staates zu 
machen. Das Mittel, das Rathenau zur Verbesserung 
unserer Verbrauchsgewohnheiten empfiehlt, ist das 
denkbar ungeeignetste. Nichts kann das Begehren 
nach Luxusgütern so wecken und großziehen wie 
ihr Verbot. Und in keiner Weise ist gesagt, welcher 
Amtsstelle die Anordnung der Reihenfolge, in der 
der Bedarf befriedigt wird, übertragen werden 
soll. Wird eine Volkswirtschaft, wie es gegenwärtig 
Deutschland zustößtf ärmer, muß sie sich notge- 
druhgen auf einen knapperen Haushalt einstellen, 
so verschwinden ganz von selbst die Uebertreibungen 
aus einer verwöhnten und dem Luxus ergebenen 
Zeit. Aber auch eine karge Volkswirtschaft sollte 
es, soweit irgend angängig, jedem Gliede des Volkes 
ermöglichen, in irgendeiner. bescheidenen Ecke 
seines Lebens einem über das Notwendige hinaus
gehenden kleinen LieblingsluXus nachzugehen, weil 
von da aus der Arbeitskraft und- der Lebensfreudig
keit eine Menge Kräfte zufließen, deren er sonst 
entbehren muß und die ihm fehlen würden, um den 
Kampf ums Dasein zu bestehen.

Rathenaus Kritik wendet sich nun aber auch 
gegen den Produktionsprozeß. Auch dieser hätte, 
wie er breit ausführt, unter Vergeudung und Zeit
verschwendung gelitten und sei wissentlich oder 
unwissentlich falsch gelenkt worden. Wiese zeigt 
mit Klarheit, daß das Gegenteil richtig ist. Die Be
schränkung des Wettbewerbs durch Kartelle und 
Syndikate, der Zusammenfluß in Interessenver

tretungen in Fach- und in Hauptvereinen verschie
dener Gewerbegruppen, die Wirksamkeit der Handels
kammern, der Zusammenhang von Banken und 
Industriefirmen haben Verbindungen aller Art her
gestellt. Eine zunehmende Verflechtung der Inter
essen ist daraus hervorgegangen, eine größere Gegen
seitigkeit und eine neue Art der Arbeitsteilung in 
der deutschen Industrie, wie sie bisher in ähnlichem 
Grade nicht bestanden hat. Vieles, was früher zer
streut war, ist jetzt zusammengetßt und einheitlich 
geleitet. Dio Wechselbeziehungen von Firma zu 
Finna, von Ort zu Ort, von Bezirk zu Bezirk, zwischen 
Privaten »und Behörden, zwischen Fabrikanten und 
Ausfuhrhändlern, zwischen Lieferern und Unter
nehmern sind viel enger, geordneter und stetiger als 
früher. Die zweckmäßigere Ausgestaltung der Be
triebe, des Verkehrs, der volkswirtschaftlichen Or
ganisation hatte große Fortschritte gemacht; was 
sich durch vennehrte Anwendung von Maschinen 
durch Ersparnis an Arbeitskraft erreichen ließ, wurde 
ausgeprobt und vervollkommnet; der Geist der 
exakten wissenschaftlichen Technik drang in alle 
Poren des Wirtschaftskörpers. Wiese kann mit 
Glück geltend machen, daß er diese Tatsache in 
einer Schrift im Jahre 1913 festgestellt hat, also 
Jahre,. bevor Rathenau gerade das Gegenteil be
hauptete und beklagte. Er ist geneigt, gerade den 
Wirtschaftskritikern ein gewisses Recht zuzubilligen, 
die die entgegengesetzten Klagen erhoben wie 
Rathenau, die den Mangel an Wettbewerb, das 
monopolartige Gepräge mancher Industriezweige 
tadelten, un'd er betont mit Entschiedenheit, daß 
gegenüber den weitreichenden Vorteilen der Selbst
regelung des Marktes ihre Mängel zu fast unbe
deutenden Schönheitsfehlern zusammensphrumpfen, 
im Vergleich mit den Uebelständen, die die Kriegs
gemeinwirtschaft unserem Volke beschert hat.

Rathenau ist kein Sozialist, wenigstens kein 
Klassensozialist im Sinne der marxistischen Lehre. 
Er meint, daß die Hoffnung, von der Beseitigung 
der Kapitalrente und von der Verstaatlichung der 
Erzeügungsmittel eine Umgestaltung der Wirtschaft 
und der Gesellschaft zu erwarten, einem hinter uns 
liegenden Zeitabschnitte entspreche. Die Kapital
rente bedeutet nichts als die Rücklage, deren die' 
Industriewirtschaft der Welt alljährlich zu ihrem 
.eigenen Wachstum bedarf. Wenn er aber die Aufgabe 
des Kapitals damit erklärt, daß er es den Organismus 
nennt, der den Weltstrom der Arbeit nach den Stellen 
des dringendsten Bedarfes lenkt, und zur Erreichung 
dieses Zieles für den Kapitalisten eine auskömmliche 
Rente fordert, so erklärt Wiese mit dieser Anschauung 
einen Wirtschaftsplan für unvereinbar, der zu einer 
Fesselung des Bedarfes führe und in einer schroff 
an einer Stelle zusammeugefaßten Organisation 
gipfele. Als praktischer Wirtschaftspolitiker unter
scheidet sich Rathenau in den Einzelheiten seines 
Planes von den Marxisten nur dadurch, daß er den 
letzten Schritt nicht machen, sondern bei einem 
gemilderten Staatssozialismus stehon bleiben will,
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bei dem zwar private Unternehmungen und privater 
Handel bestehen, aber einer zusammenfassenden 
und regelnden Hauptleitung völlig unterworfen sind. 
Von der liberalen Wirtschaftsordnung entfernt er sich 
dabei noch weiter als der Marxismus, weil er eben auch 
den Verbrauch, nicht bloß die Erzeugung, in Fesseln 
legen will. Den letzten Schritt zur Verstaatlichung 
der Erzeugungsmittel tut er nur deshalb nicht, weil 
er sich-gedrängt fühlt, ein System zu schaffen, bei 
dem Männer seiner Art und Herkunft die Herrschaft 
über die Volkswirtschaft ausüben und sie nicht an 
Arbeitervertreter und an Geheimräte ausliefern.

Prüft man die Einzelheiten des wirtschaftspoli
tischen Systems, das Rathenau an Stelle der über- 
-kommenen Ordnung und statt des Klassensozialismus 
einführen will, so entspricht zunächst seiner Forde
rung des Rohstoffschutzes ein politischer Zustand,,in 
dem Deutschland die Fähigkeit besäße, den anderen 
Völkern seinen Willen aufzuzwingen, ohne erfolg
reiche Gegenmaßnahmen fürchten zu müssen. Jetzt, 
wo wir nur noch um die Wahrung der Interessen der 
Kleineren und Schwächeren in der zukünftigen Rege
lung der wirtschaftlichen Weltbeziehungen besorgt 
sein müssen, ist Rathenaus merkantilistischer Roh
stoffschutz in dieser Schroffheit, die sich um die 
Wünsche und Interessen der anderen Nationen gar 
nicht kümmert, zu einer Utopie geworden.

Ueber den zweiten Punkt seines Systems, seine 
LuXusgesetzgebung, ist das Nötige schon gesagt 
worden. Niemals ist auch in den schlimmsten Ge
waltherrschaften einer Gruppe von Menschen eine 
solchc Machtfülle in die Hand gegeben worden, nie
mals eine so unerhörte Entmündigung aller Ver
braucher beliebt worden, wie es hier vorgeschlagen 
wird. Nur aus dem eigentümlichen Gesichtswinkel 
der beschränkten und kleinlichen Kriegswirtschaft 
ist es zu erklären, daß ein Wirtschaftskenuer wie 
Rathenau so ganz übersieht, daß der Handel in sich 
selbst tausend Möglichkeiten trägt, die Deckung des 
Notwendigen vor die Beschaffung des Uebemüssigen 
zu stellen.

Wenn Rathenaus Forderungen sich drittens auf 
Wohlstandsausgleich, Beschränkung privater Mono
pole und Verengerung des Erbwesens richten, so 
kommt ihm der Zug der Zeit hierin in gewisser Weise 
entgegen; aber mit Recht macht Wiese geltend, daß 
nur ein weltfremder Idealismus erwarten kann, daß 
sich Kapitalisten, Unternehmer und Arbeiter in 
gleichem Grade anspannen und erfindungsreich 
werden, wenn ihnen vom Ertrage ein gut Teil weg
genommen wird, als wenn sie den wirtschaftlichen 
Erfolg ihrer Leistungen ohne wesentlichen Abzug 
allein ernten. Rathenaus Kampf gegen den Müßig
gang, gegen die Kapitalausfuhr und ähnliche Er
scheinungen einer von Säften strotzenden Wirtschaft 
erscheint gegenüber der Entwicklung, die die Dinge 
der nächsten Zeit bei uns nehmen werden, als eine 
Kraftverschwendung. Volkswirtschaftlich bedeuten
der ist seine Forderung, hinsichtlich der Erzeugung 
bei neuen Unternehmungen die Bedarfsfrage zu

■ prüfen und die Arbeitsvergeudung im Betriebe zwangs
weise zu unterdrücken. Hier sollte man aber mehr 
der natürlichen Entwicklung und dem so anpassungs
fähigen freien Markte überlassen, als das selbständige 
Dasein so vieler aufstrebender und ringender Unter
nehmer in die Hände eines Personenkreises legen, von 
dem nicht im entferntesten voräuszusagen ist, wie 
er in der Praxis den vieldeutigen Begriff des Gemein
wohles auslegt. Die von Rathenau vorgeschlagene 
Gemeinwirtschaft könnte sonst einer Trustwirtschaft 
von Monopolisten bedenklich ähnlich sehen.

Der große Organisationsplan der Rathenauschen 
„Neuen Wirtschaft“  gipfelt bekanntlich in zwei Arten 
großer Verbände, dom Berufs- und dem Gewerbe
verband, die einmal alle gleichartigen Betriebe, 
zweitens alle vor- und nachverarbeitenden Gewerbe 
zusammenfassen. Wiese betont mit Recht, daß die 
wichtigsten Fragen nach der Ausgestaltung dieser 
Verbände von Rathcnau nur aufgeworfen, aber nicht 
beantwortet werden, daß es ganz unklar bleibt, wer 
in den Verband hineinkommt, wie die Anteile zu 
verteilen sind und welcher Schutz gegen Klüngel- 
Politik und Machtausnutzung gegeben ist. Die ganze 
Industrie soll in die alte Starre der Zünfte gelegt 
werden: wir haben somit den Grundriß einer voll
kommenen Militarisierung des Wirtschaftslebens vor 
uns. Nicht nur, daß das Ausland bei seiner grund
sätzlichen Abneigung gegen die Ueberspannung der 
Organisation in Deutschland es ablehnen würde, 
in Austauschbeziehungen zu solchen Armeekorps 
der Industrie und des Großhandels zu treten; 
auch im inneren Wirtschaftsleben müßten wir die 
Zusammenfassung, die uns Rathenau zudenkt, mit 
dem Untergange des städtischen Mittelstandes, der 
Handwerker und der Händler im kleinen Betriebe 
bezahlen. Die scheinbare Sozialisierung würde mit 
der Herrschaft einiger ganz großer Monopolherren 
und vor allem des großen Bankkapitals enden. Nur 
scheinbar wäre es der sozialisierte Staat, in Wirklich
keit aber dieses Kapital, das, 1iach der Rechtsform 
im Namen und Aufträge des Staates, tatsächlich aber 
aus eigener Machtvollkommenheit das deutsche 
Unternehmertum, und das deutsche, Volk einschließ
lich der Arbeiterschaft beherrschen würde. Das wirt- 
schaftstechnische Denken Rathenaus ist völlig be
herrscht von dem Mechanisierungsprinzip im Taylor
system; es dehnt den Grundgedanken pein
lichster Ausschaltung alles Persönlichen und Zu
fälligen vom Einzelbetriebe auf die ganze Volks
wirtschaft aus. Sozial ist dieses System Rathenau 
eigentlich nur in seinen Schäden. Die Fesselung des 
Unternehmungsgeistes, die schroffe Zusammenfassung 
an einer Stelle, die Abhängigkeit der kleinen und 
mittleren bürgerlichen Existenzen, die Regelung durch 
das Beamtentum und ein verbeamtetes Großunter
nehmertum, —) die Erschwerung des Außenhandels, 
die Erdrückung jeder gesunden Spekulation, der Ver
zicht auf die Vorteile der selbsttätigen Regelung des 
Marktverkehrs und auf die freie Preisbildung, alles 
das findet sich im System Rathenau, nur verstärkt
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gegenüber den anderen sozialistischen Systemen 
durch seine rücksichtslose Fesselung- des Bedarfes 
und des Verbrauches. Die organisierten Arbeiter 
zumal haben, wie Wiese scharf betont, keinen Anlaß, 
auf Rathenaus Vorschläge einzugehen. Die Ge
werkschaften würden sich einem Verwaltungsapparate 
des Unternehmertums gegenüberseheu, der sehr viel 
leistungsfähiger und mächtiger wäre als bisher. Die 
Wirtschaftspolitik, die Rathenau empfiehlt, läßt sich 
in ihrer monopolartigen Zusammenfassung nur 
durchführen, wenn einzelnen leitenden Personen 
eine ungeheure selbstherrliche Macht in die Iiand ge
legt wird. Diese Selbstverwaltung würde sich in der 
Praxis als Trustverwaltung entpuppen. Sie würde 
dabei einen Verwaltungsapparat notwendig machen, 
der ungeheure Kosten verschlänge, an Unübersicht
lichkeit litte, vielfach zu spät käme und gerade dort, 
wo er sparen möchte, nicht nur Geld, sondern auch 
Arbeitskraft und Zeit verschwenden würde. (Die 
Freiheit, die die Massen von der Neuordnung der 
Dinge erwarten, wird ihnen durch die jetzt begründete 
A rbeitsgem einschaft zwischen Unternehmertum 
und Gesellschaften sehr viel besser gewährleistet als 
durch die Rathenausche Zwangswirtschaft.) Die 
Arbeiter haben ebensoviel Interesse wie das Bürger
tum an der Freiheit der Bedarfsdeckung, am sozialen 
Aufstiege, an erleichterter Vermögensbildung, an 
Befreiung von Gängelung durch die Beamten und 
an voller Freizügigkeit.

Rathenaus Wirtschaftspolitik rechtfertigt sich 
insofern, als sie Erzeugungspolitik ist, seine Wirt
schaftskritik, soweit sie die Schäden aufzeigt, die 
uns hindern, die Ergiebigkeit der Arbeit beträchtlich 
zu vermehren. Aber die Erhöhung der Erzeugungs
fähigkeit unserer Volkswirtschaft muß mehr im 
Zeichen der Freiheit als der Bindung geschehen. 
Wenn jemals die wagende, vorausschauende,' im 
besten Sinne spekulative Tätigkeit des Unternehmers 
notwendig war, so ist sie es jetzt. Es wäre ein unver
zeihlicher und verhängnisvoller Fehler, wollte man 
in dem Augenblicke, wo die anderen uns bisher feind
lichen Völker auf freien Bahnen die Weltwirtschaft 
ausnutzen, das deutsche Unternehmertum in Fesseln 
legen und jedem wagelustigen Kaufmanno beständig 
zurufen: Wein, dies und jenes darfst du nicht; hier 
hast du dich nach Anordnungen und Befehlen zu 
richten! Wer die Erzeugung verdoppeln und ver
billigen will, der muß 1 die privaten Interessen im 
Dienste der Gesamtheit rege machen, den händle
rischen und organisatorischen Fähigkeiten des Unter
nehmertums bis zum Aeußersten Raum geben. Die 
selbsttätige Regelung der Preisbildung durch Angebot 
und Nachfrage befreit uns immer am meisten von 
persönlicher Willkür. Der freie Markt ist nicht ein 
organisationsloser Markt; seine Organisation beruht 
vielmehr in einem freien Geflechte des Ausgleichs. 
(Man kann darüber Näheres und Aufschlußreiches

in einem anderen belangvollen Buche gegen Rathenau, 
„Produktionspolitik“  von R ichard Calwer1), nach- 
lesen.) Wollen wir aber, daß in Deutschland wieder 
das Bevölkerungswachstum einsetzt, daß sich die 
tief gesunkene Lebenshaltung unseres Volkes wieder 
hebt, so bedürfen wir dazu des Kapitalismus als des 
Wirtschaftssystems, das dies bisher allein zuwege 
gebracht hat, und brauchen wir in erster Linie die 
Mitwirkung tatkräftiger, freudig arbeitender und 
selbständig denkender Unternehmer.

Wir können auf Wieses Nachweis des Gegensatzes 
nicht mehr cingehen, in den sich Rathenau als Ethiker 
der liberalen und sozialen Kräfte mit seinen wirt
schaftlichen Zielen verstrickt hat, und müssen auch 
davon absehen, die Linien nachzuziehen, mit denen 
Wiese seinerseits einen kurzen Wirtschaftsplan seines 
eigenen sozialen Liberalismus aufzeichnet. Er steht 
als Liberaler wie als Sozialist, in der Ablehnung 
wirtschaftlicher Bindungen wie in der Forderung 
eines erweiterten Anteils für den Lohnarbeiter an 
dem' Erzeugungsvorgange und seinem Ertrage auf 
wesentlich anderem Boden als die an dieser Stelle 
sonst verfochtene Wirtschaftspolitik. Um so wich
tiger sind seine Darlegungen über die Notwen
digkeit der freien Wirtschaft und dos-freien Unter
nehmertums, und deshalb ist auf sein Buch, dessen 
Feinheiten dieser Auszug nicht im geringsten er
schöpfen konnte, der vielmehr nur das Gerippe 
seiner Ausführungen gibt, aufs nachdrücklichste hin
zuweisen. Wieses Bekenntnisschrift verdient die 
sorgfältigste Beachtung auch jedes Praktikers unserer 
Wirtschaft, der sich von ihrem Wesen und ihren 
Gesetzen Rechenschaft ablegen will. Dies schwung
volle Bekenntnis zur Freiheit der inneren Kräfte 
des Menschen, die sich nach Betätigung in der Welt 
sehnen und sich in den Dienst des Gemeinwohls 
gerade dadurch stellen wollen, daß sie für das eigene 
Wohl und den Aufstieg der eigenen Familie sorgen, 
ist ein Wirtschaftsplan, der jedermann an der Be
deutung der eigenen Wirtschaft die Bedeutung der 
Gemeinwirtschaft ermessen lehrt. Aber auch soziale 
Richtlinien, die wir uns zu eigen machen können, 
liegen in Wieses Zusammenfassung gegenüber Rathe
nau: „irgendw elches V orrecht der Geburt 
und ein V orrecht des ererbten W ohlstandes 
ist abzulehnen. Was die L iberalen  n icht 
w ollen , ist die M ilitarisierung des W irt
schaftslebens, also die Ausdehnung des Ver
hältnisses der Subordination  und der U ni
form ierung auf die Organisation der V olks
w irtschaft. N icht der R eichtum , sondern 
die In itia tive  und der freie B etätigungs
drang fäh iger Menschen sollen gegenüber 
dem m echanischen V erw altungsapparate ge
schützt werden.“

J) Borlin-Zehlondorf-Wcst: Zeitfragen - Verlag [19].
(77 S.) 8 °. 2 Jl. Vgl. St. u. E. „1918, 28. Nov., S. 1122/3.
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Umschau.
k

Verwendung und Bewertung des Roheisens im amerikani
schen Gießereibetriebe1).

Früher lieferten die alten östliohen Anthrazit-Hoch
öfen gleichmäßig die Marken C row n-P oin t, H udson, 
P oukeepsie, C love, Crane, Thom as and B uschong 
je in den Nummern 1, 2 und 3. Man kannte die Eigen
tümlichkeiten jeder Marke, hatte bewährte Gattie
rungen zusammengestellt und war strenge an sie gebunden, 
weil jede Abweichung große Gefahren brachte. ,Um den 
Ueberschuß an Brucheisen verwerten zu können, führte 

•man noch schottisches Roheisen ein. Hie westlichen 
Kokshochöfen arbeiteten weniger zuverlässig, da sie 
abwechselnd Gießerei-, Bessemer- und Temperroheisen 
erzeugten und stets auch das Uebergangseisen absetzen 
mußten. Einen Fortschritt brachte erst die Auffindung 
der weichen Sceerze, die mit südlichen Erzen gemischt 
das vorzügliche Ohio Softeners ergaben, das sich zum 
Verarbeiten von Brucheisen noch weit besser als das 
schottische Rone;sen-bewährte. Im Jahre 1S85 entdeckte 
Thom as Turner den Einfluß des Siliziums auf das Roh
eisen, insbesondere, daß das Bruchaussehen und dio Ilirt- 
des Eisens durch Veränderung des Siliziumgehaltes inner
halb weitor Grenzen nach Belieben i beemllußt werden 
könne. Unmittelbar danach stellte W. J. K e e p  fest, 
daß durch Bestimmung des Schwindmaßes eines Probe
stabes zuverlässige Scölüsse auf den Siliziumgehalt ge
zogen werden können, so daß hierdurch geradezu eine 
mechanische Analyse des Siliziums gegeben sei. Im Jahre 
1880 mußto Turner zwar noch erklären: „W ir besitzen 
noch keine genaue Kenntnis des Einflusses, den Schwefel, 
Phosphor und ‘Mangan auf das Gußeisen ausüben“ , doch 
war man damals schon daran, dio geheimnisvolle Rolle 
auch dieser Bestandteile zu orgründen. Sowohl das 
American Institute of Mining Engineers wie die American 
Society of Mcchanical Engineers widmeten sich dieser 
Aufgabe, woboi sie von der American Foundrymen’s 
Association tatkräftigst unterstützt wurden. Heute 
herrscht über die Einllfe.sc dieser Bestandteile nirgends 
mehr Unkenntnis, und man ist nun ganz allgemein dazu 
gelangt, ausschließlich nach der chemischen Zusammen
setzung zu gattieren. Es kostete ebensoviel Mühe, die 
Hochöien dazu zu bringen, Eisen von bestimmter Zu
sammensetzung zu erzeugen und nach verbürgten Ana
lysen zu verkaufen, wie die Gießer zu überzeugen, daß 
das Brucliaussclien des Roheisons ein durchaus trügerisches 
Merkmal zur Beurteilung seiner Güte sei.' Heute haben 
die meisten großen Gießereien ihr eigenes Laboratorium, 
wäiirend sich kleinere Betriebe zur Benutzung gemein
samer Laboratorien zusainmengcschlossen haben. • Da
durch sind die Gießer von bestimmten Roheisenmarken 
unabhängig geworden. Das Gattieren hat sieh auf wissen- 
schaitlicher Grundlage entwickelt. .

Mit Gießmaschinen gegossenes Roheisen ist in Amerika, 
noch nicht beliebt, doch wird man sich in nicht zu ferner 
Zeit gewiß allgemein dazu bekennen. Infolgo seiner völligen 
Freiheit von anhaltendem Sande wirkt es äußerst günstig 
auf den Schmelzbetrieb, es bedarf fast keiner Kalkzusätze 
und erspart die zur Erzeugung der Schlacke beim im 
Sande gegossenen Roheisen erforderliche Koksmenge. Der 
Bruch von mascliinengegossenem Roheisen soll zudem 
zuverlässige Anhaltspunkte zur Beurteilung seiner chemi
schen Zusammensetzung geben2), insbesondere zur Be
stimmung seiner größeren oder geringeren Neigung ab- 
zuschrecken.

1) Foundry 1017, Sept., S. 374/5.
2) Das stimmt nur zum geringen Teile, da das Bruch

aussehen auch beim msfschinengegosserien Eisen sowohl 
durch die Gießtemperatur als auoh duroh die Wärme 
und Kalkung der Gießbecher recht beträchtlich beein
flußt wird.

Die Festigkeit des Gusses hängt nicht allein von 
seiner chomischen Zusammensetzung ab, sondern auch in 
hohem Maße vom Geiügeaufbau. Der Gießer sollte immer 
dafür sorgen, einen ausgiebigen Posten hochsilizierten 
Roheisens, das hauptsächlich in verschiedenen Gegenden 
Ohios erzeugt wird, verfügbar zu haben. Vom wirtschaft
lichen Gesichtspunkte aus soll der Siliziumgehalt min
destens G %  betragen. Noch besser ist es, den erforder
lichen Siliziumgehalt aus normalem Roheisen mit Aus
schluß der stets teureren höher silizierten Sorten zu-, 
sammenzustellen. Das Brucheisen soll stets mindestens 
auf das Maß der gegichtoten Roheisenstücko zerkleinert 
werden, wodurch eine gleichmäßige Verteilung des Windes 
durch den gesamten Ofenquerschnitt erreicht wird. Klein
bruch wird man sorgfältig aussieben, um nicht durch 
anhaftenden Schmutz und Sand die Schlackenmenge zu 
vergrößern. O. Irresberger.

Die Herstellung von Hartgußrädern in Kanada.
Infolge der lange währenden und außerordentlich 

strengen Winter Kanadas sind dort die Räder der Eisen
bahnfahrzeuge besonders hohen Beanspruchungen unter
worfen, weshalb sich die großen Balingcsellscliäftcn ihren 
Bedarf an Hartgußrädern unter Aufwand ganz besonderer 
Sorgfalt selbst erzeugen. Wio weitgehend diese Sorgfalt 
ist, zeigt eine. Veröffentlichung1) E. G rays von den 
Angus-Werkstätten der Canadian Railway Co. in Mon
treal, der folgende Einzelheiten entnommen seien.

Es wurden hauptsächlich nur drei Radsorten mit 
ganz bestimmten Härtungstiefen erzeugt:

Gewicht Tiefe der rein weißen Schicht
281 kg 12 bis 25,0 mm
303 „  14 „  26,5 „
326 „  16 „  28,0 „

und dazu ein Eisen mit 0,67 %  Si, 0,478 %  Mn, 0,145 %  S 
und 0,287 %  P erschmolzen. Zur Sicherung möglichst 
gleichmäßiger Zusammensetzung wird das Roheisen 
für jeden Satz fünf bis sechs verschiedenen Wagen
ladungen entnommen. Man schmilzt in Whiting-Kuppel-

■ öfen von 1830 mm Durchmesser, setzt 1675 kg Füllkoks, 
eine erste Eisengicht von 3600 kg und danach abwecliselnd 
416 kg Koks und 3975 kg Eisen. Dio Zusammensetzung 
der Gichten ist der Zahlentafel 1 zu entnehmen; man 
gattiert durchaus gleichmäßig, nur der erste; geringerer 
Oxydation unterworfene Satz wird im Siliziumgehnlte 
etwas niedriger bemessen. Auffallendest der hohe Gehalt 
an Radbruch, doch ist man damit olino Schaden auch 
schon beträchtlich höher gegangen. -Ebenso erscheint 
der Schwefelgchalt verhältnismäßig sehr hoch; mehrjährige 
strengo Prüfungen haben ihn aber als ungefährlich ge
kennzeichnet. Uebsr die Zusätze von Temperguß- sowie 
von Stahlbruch und Ferromangan gibt die Zahlentafel 
Aufschluß; vom Nachgattieren in den Misch-.und Gieß
pfannen wird weiter Unten die Rede sein. Das Eisen 
läuft aus detn Kuppelofen in große Pfannen von 8 t 
Fassungsvermögen, aus denen es in Gießpfannen von 
etwa 430 kg Fassungsvermögen an dio Former verteil» 
wird. Diese Gießpfannen werden auf Schmalspurgleisen 
bis vor dio Stirnseite der Formreihen gefahren, dort mit
tels Hebezeugen abgehoben und zur abzugießenden Form 
gebracht. Erstmals wird Eisen für 20 Räder dem Kuppel
ofen entnommen, jeder weitere Abstich aber möglichst 
genau für 15 Räder bemessen. Vom ersten Eisen werden 
in einer Probepfanne 24 kg gesondert abgefangen und in 
Schreckschalen zu Probestäben von 150 mm Länge und 
50x37 mm Querschnitt vergossen. Die Proben können 
während des Gusses der ersten zehn Räder gebrochen

*) Foundry 1017, August, S. 208/301.
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und geprüft werden. Auf 
Grund ihres Bruchbefun- 
dcs wird dann das Eisen 
unverändert weiter ver
gossen oder durch Zusatz 
von Mangan, Titan, Stahl
abfällen oder Silizium in 

, der großen Mischerpfanne 
verbessert. Die Erfah
rung hat gelehrt, daß 
etwa 4,6 kg Si und 2,2 kg 
Mn der vollen Pfanne 
zugesetzt werden müssen, 
um die Härtetiefe um 
2,5 mm zu verändern.
Mit dem naehgattierten 
Eisen gießt inan weitere 
zehn Räder,' entnimmt 
aber der fünften Gieß
pfanne (jede Pfanne reicht 
mir .zum Gusse eines 
Bades) eine weitere Probe.
Nach dieser Probe wird 
der nächste Abstich in 
der großen Misehpfanno 
behandelt und so mit ab- 
wecliselnder Probenahme 
aus der großen und jeder 
fünfzehnten kleinen Pfanne und entsprechendem Aus
gleiche durch Nachgattierung während des ganzen 
Schmelz- und Gießverlaufes fortgefahren. Bei der 
Verteilung des Eisens an die verschiedenen Former- 
gruppen wird nach genau bestimmten Regeln vorgegangeu. 
Den einen Tag erhalten die Former am einen Endo der 
Gießerei das erste Eisen, den nächsten Tag diejenigen 
am anderen Ende. Es werden stets fünf Gießpfannen 
vun der Verteilungspfanno zugleich mit Eisen versorgt 
und dann in einem Zuge vor die Stirnseiten von fünf 
Formkastenreihen gefahren, wo sie annähernd gleielizeitig 
angehoben und ausgegossen werden. Jede Reihe gießt 
also jeweils nur eine Form ab.

Sobald ein Former fünf Räder gegossen hat, hat 
er die Kästen auszuleeren und die Abgüsse auf einen der 
regelmäßig zu den Glühgruben laufenden Wagen zu bringen. 
Die Glühgruben sind in vier Reihen zu elf und in zwei 
Reihen zu zehn angeordnet, fassen je 25 Räder und sind 
mit Entlüftungsröhren von etwa 180 mm (£> versehen. 
Die Räder bleiben vier Tage in der Grabe'und werden 
dann eine Nacht abkülden gelassen, ehe man sie den 
Endproben unterwirft. Ein Angestellter ist • ausschließ
lich mit der Prüfung der Räder betraut. Auf Grund einer

J) Zunahme.

Zahlentafel 1. G a ttie ru n g  fü r  H a rtgu ßrä der.

Marke
Aof

einen
Satz

Silizium Mangan Schwefel Phosphor

k£ % % kB % kg % k* % kfT

Midland . . . . 225 5,68 1,84 4,14 0,97 2,18 0,05 0,11 0.10 0,2
>> . . .  . 225 5,08 1,10 2,47 0,5S 1,31 0,04 0,09 0,09 0,2
„  . . . 180 4,54 1,92 3,40 0,78 1,40 0,04 0,07 0,09 0,1
»i . . . . 270 6,82 1,40 3,76 0,35 0,95 0,04 0,11 0,09 0,2

Deseronto . . . 202 5,1 ! 0,68 1,38 0,54 1,09 0,02 0,04 0,17 0,3
J> . . . 292 7,39 1,24 3,62 0,55 1,01 0,02 0,06 0,18 0,5

Radbrueh . . . " 2115 53,42 0,60 12,69 0,50 10,57 0,18 3,81 0,40 8,4
Temperbruch ISO 4,54 0,05 1,17 0,30 0,54 0,10 0,18 0,20 0,3
Stahlabfälle . . 270 0,82 0,10 0,27 0,50 1,35 0,10 0,27 0,10 0,2
Fcrromangan 10 — — — 80,00 5,76 — — — —

Gesamtgewicht , 3975 100,00 — 32,96 — 26,76 — 4,74 — 10,78

Durchschnitts
prozentsatz . . 

Oxydationsverlust
— — 1 0,832 — 0,674 — 0,119 0,272 —-

(geschätzt) . . 
Wirklicher Gehalt

_ 20 % 3 0 % *—- *) 0,30 - “—. • ■—-

(geschätzt) . . 
Wirklicher Gehalt 

(lt. Analyse) .

0,065 0,471 0,149 0,272

hierfür geführten Aufschreibung wählt er aus jedem Ab
stiche (15 Räder) das schwerste und das leichteste Rad 
und dasjenige mit der größten Schwindung aus. Das 
schwerste Rad wird zyr Bestimmung der Härtungatiefe 
gebrochen, eines der beiden anderen Räder einer Sehlag- 
probe und das dritte eiuer Probe schroffen Wärmewechsels 
unterzogen. Die Schlagprobe hat sioh als besonders 
wichtig erwiesen, durch sie wurde unter anderem 
die Tatsache festgestellt, daß geglühte Räder durch
schnittlich 35 %  mcSir Schläge aushalten als ungcgliihte. 
Die Wärmeprobe dient hauptsächlich zur Aufdeckung 
von Schwindungsspannungon. Man gießt mit recht heißem 
Eisen um das kalte Proberad einen Ring von 102 mm 
Höhe und 37 mm Stärke. Zeigt sieb innerhalb von 2 min 
nach dem Gusse des Ringes an irgendeiner Stelle des 
“Rades auch um1 der geringste Riß, so wird es verworfen 
und m it ihm säm tlioh e R ä d er  der g le ich en  E isen - 
m isohung. Durch die Proben aufgedeckte Fehler werden 
genau untersucht und ihren Ursachen so gewissenhaft 
nachgeforscht, daß kaum jemals ein Fall vorkommt, bei dem ‘ 
die Fehlerquelle nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. 
Die Ergebnisse der Prüfung werden in Zahientaieln zu
sammengestellt, um gegebenenfalls auf das Herstellungs
verfahren in zweckentsprechender Weise einwirken zu 
können. C. Irresberyer.

Aus Fachvereinen.
Bund technischer Berufsstände.

Am S. und 9. Februar 1919 fand auf Einladung des 
Bundes technischer .Berufsstände eine Zusammenkunft 
von Vertretern der deutschen Technik aus allen Gauen 
Deutschlands in Eisenach statt, die trotz der mißlichen 
Verkehrs Verhältnisse, außerordentlich stark besucht war. 
Ueber die Bundesverfassung und die maßgebenden Richt
linien für die Bundesarbeit wurde nach längeren Verhand
lungen Einstimmigkeit erzielt. Den Mittelpunkt der 
Tagung' bildete nach einem einleitenden Vortrag des 
Bimdesvorsitzenden Oberingenieur Siegfried H artm ann, 
Mannheim, über die Ziele des Bundes ein Vortrag von 
Dr. D essauer, Frankfurt a.'M., über die Bedeutung des 
technischen Geistes für den Wiederaufbau unserer Wirt
schaft. Berichte und Vorträge von Regierungsbaumeister 
F isch  (über die bisherige Arbeit des Bundes), Architekt 
K aufm ann (Technik und Politik), Architekt S tod iek .

(Technik und Schule) und Direktor R iebe  (Preis-Abbau) 
brachten weiter wertvolle Anregungen. Die angenom
menen Satzungen schaffen i Raum für den korporativen 
Beitritt der bestehenden technischen Organisationen. 
Es wurde ein 29giiedriger Vorstand gewählt, dem neben 
bekannten technischen Leitern und Hochschullehrex'n 
Techniker aller Grade und BerufezWeige angeboren, bis 
zum Werkmeister und Studenten.

Von den verschiedenen E n tsch ließ u n gen , die An
nahme fanden,, sei folgende wiedergegeben:

„Die Reichstagung der deutschen Techniker ist von 
tiefster Sorge über das Schicksal der deutschen Wirt
schaft erfüllt. Der Wiederaufbau hängt von der tech
nischen Arbeit ab; denn auf dem Weltmarkt kämpft für 
uns nur der überlegenere Wert deutscher Erzeugnisse, 
die aus dem Geist deutscher Technik kommen. Die deut
schen Techniker haben das" begründete Empfinden, daß 
sie als Sachverständige ungenügenden  E in flu ß  auf
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den Gang dieser Dingo haben, und fordern, daß sa ch 
v erstän d ige  Techniker sofort an all den Stellen zur ak
tiven Mitarbeit zugezogen werden, die das kommende 
Wirtschaftsleben mitbestimmen, insbesondere auch in 
der W a ffen stillsta n d sk om m ission  und der F rio - 
denskom m ission . Es muß schnell gehandelt werden, 
denn die Bestürzung über die bisherigen furchtbaren 
Zugeständnisse greift tief. Die Nationalversammlung 
und die Reichsregierung mögen nicht vergessen, daß 
deutsche Techniker es sind, die in der ganzen Welt die 
industrielle Grundlage legten.“

Ueber die Ziole dos Bundes geben dio folgenden ein
stimmig angenommenen E isen acher R ich tlin ie n  
Aufschluß. ,

Der Bund technischer Berufsständo will technischer 
Donkwoise und technisch'-wirtschaftlichor Arbeit den ge- 
bührendon Einfluß auf dio Geschicke unseres Landes zum 
Wohle« der ganzen Volksgemeinschaft erwirken.

Er fordert zu diesem Zwecke:
A. V on  der A llgem ein h eit:

1. Dio Berücksichtigung der Technik im Lehrplan 
der Schule und Erteilung des entsprechenden Unterrichts 
duroh hierzu geeignete Lehrkräfte.

2. Vorlesungen zur Einführung in das Wesen der 
Technik auf allen Hoohschulen anderer Berufe.

3. Dauerndo planmäßige Aufklärung der Bevölke
rung über die Leistungen der Technik und Bedeutung 
technischer Geistesarbeit für unsere Kulturentwicklung.

4. Mitwirkung von begabten Teohnikern, dio dio 
Gewähr für sachliches, interossenfreics Urteil bieten, indeu 
öffentlichen Körperschaften als vollberechtigte Mitglieder.

5. Baseitigung des Juristenmonopols in den öffent
lichen Verwaltungen und ungorochtfortigter Vorherrschaft 
des Kaufmanns im Wirtschaftsleben.

C. Unentgeltliche Erschließung aller technischen 
Bildungsmittel jedem technischen Begabten.

7. Wertung jeder technischen Arbeiten nach ihrer 
sachlichen Güte, ohne Rücksicht auf die persönlichen 
Weltanschauungen ihres Trägers und seine persönlichen 
Beziehungen.

8. Ausgestaltung des gesetzlichen Schutzes der tech
nischen Geistesarbeit.

B. Von den eigenen B oru fsgen ossen :
1. Gediegene Fachkenntnis, berufliche Fortbildung.
2. Klare Herausarbeitung der großen loitandon Ge

sichtspunkte technischen Schaffens im Unterricht auf den 
technischen Lehranstalten.

3. Kenntnis der allgemeinen Lebensbedingungen 
unseres Volkes und seiner politischen und kulturellen Ent
wicklung, seiner wichtigsten Rechtsoinrichtungon, seines 
wirtschaftlichen Aufbaus, der parteipolitischen Gliedo-

. rung und der Bedeutung der anderen Berufe.
4. Freiheit von Selbstüberhebung (Kastengeist), 

Austausch der Meinungen, keine planmäßige Absonderung 
von Andersdenkendon.

5. Stärkung dos Berufsinteresses und des Verständ
nisses für die Berufsarbeit durch Belehrung seitens des 
erfahrenen und wissensreichprcn Berufsgonossen.

6. Praktisch bestätigtes Vorständnis für den tech
nischen Handarbeiter und seine geistigen Bedürfnisse 
mit dem Ziel, das berufsständige Zusammengehörigkeits
gefühl zu stärken.

7. Einiges und einheitliches Zusammonschließen 
der Angehörigen aller Zweige und Grade der technischen 
Berufsarbeit, goschlossones Auftreten nach außen un
beschadet kampffrohen aber sachlichen Meinungsaus
tausches innerhalb dos Borufsstandos.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

17. Februar 1919.
Kl. 7 b, Gr. 4, M 62 542. Ein- und Ausrückvorrich- 

tung für Drahtzugscheiben mit eingebauter Schrauben- 
feder-Reibungskupplung; Zus. z. Pat. 309013. Ma- 
schinonbau-Anstalt Humboldt, Cöln-Kalk.

Kl. 18 b, Gr. 14, 0  10 579. Siemens-Martin-Ofen 
mit an den Kopfseiten angebauton Gaserzeugern. Peter 
Ostondorf, Wien.

Kl. 18 b, Gr. 18, N 16 9S6. Konverter. Alfred Niel
sen und Alfred Birkedal, Kopenhagen, Dänemark.

Kl. 18 o, Gr. 9, B 85 603. Verfahren zur Verhütung 
der Verbrennung der Heizkörper von elektrischen Glüh
öfen. Brüder Boye, Berlin.

Kl. 18 c, Gr. 10, K  65 323. Vorfahren und Ofen zum 
Glühen von Metallblöcken mittels Wanderfeuor. Karl 
Koller, Budapest.

Kl. 19 a, Gr. 11, M 62 766. Klemmplattenbefestigung 
für Eisenbahnschienen. Gottfried Maas, Berlin-Steglitz, 
Sohloßstr. 88.

KL 24 e, Gr. 11, H 72 231. Gasorzeugcr-Treppenrost 
mit einer oder mehreren Ringplatten. Gasmotoren-Fabrik 
Deutz, Cöln-Dcutz.

Kl. 24 f, Gr. 15, T 20 418. Wanderrost nach Patent 
287 289; Zus. z. Pat. 287289. Johann Placzek, Wien.

Kl. 241, Gr. 3, C 25 643. Vorrichtung zur Verbren
nung staubförmigen Brennstoffs. Virginius Z. Caracristi. 
Albany, V. St. A.

Kl. 49 b, Gr. 16, R  43 315. Zerkleinerungswalzwerk. 
Dr. Oskar Arendt, Berlin, Kurfürstendamm 227.

Kl. 49 b, Gr. 16, Sch 52 680. Vorbereitung vonEisen- 
und Stahlspänen zur Zerkleinerung zwecks Brikettierung, 
Fa. F. Sohichau, Elbing.

*) Dio Anmeldungen liegon von dom angegebenen Tage 
an während zweier Monate für jedormann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

Kl. 49 f, Gr. 4, Z 10 ¿¡45. Vorrichtung zum Halten 
und Wenden regelmäßig vielockiger Schmiedeworkstücko 
für mechanische Hämmer mit einer das Werkstück halten
den Nuß. August Zenses, Rem'sehcid-Haddenbach.

Kl. 49 f, Gr. 18, M 63 304. Verfahren zum Auf- 
schweißen von Aluminiumblättchen (Folien) auf Eisen
bleche unter Venneidung schädlicher Gofügeänderungen. 
Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, Hornburg, Schwarz
waldbahn.

20. Februar 1919.
Kl. 7 c, Gr. 1, M 61 898. Rieht- und Biegemaschine 

mit Walzen, dio durch Rollen gestützt sind. Maschinen
fabrik Sack G. m. b. H., Düsseldorf-Rath.

Kl. 31 c, Gr. 8, G 46 312. Verfahren zur Herstellung 
von Modellplatten und Abstroifplatton zum Abformen 
von Gegenständen mit Schrägflächen nach dem Reversior- 
verfahren. Edgar Ganz, Berlin-Steglitz, Mommsenstr. 59.

Kl. 421, Gr. 4, N 17 283. Verfahren zur Bestim
mung von brennbaren Gasen in Gasgemischen durch 
Vorbrennung an Katalysatoren. Dr. Robert Naumann, 
BerUn-Schlachtensee, Heimstättenstr. 4.

Kl. 421, Gr. 4, S 46 827. Transportabler Rauchgas
prüfer. Ernst Bergmann, Oberlangenbielau, Neumann
lehne, Schlesion.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
17. Februar 1919.

Kl. 7 c, Nr. 696 346. Ziehvorriohtung. Nürnberger 
.Metallzieherei Fritz Eichner & Co., Nürnberg.

Kl. 24 e, Nr. 696 106. Rührvorrichtung für Gene
ratoren. Rütgerswerke Akt.-Ges,, Berlin.

Kl. 31b, Nr. 696 123. Elektrischer Kleinrüttler. 
Vereinigte Modellfabriken Berlin-Landsberg a. W., G. m. 
b. H., Landsberg a. W.

Kl. 31 b, Nr. 696 391. Getriebekasten für Rüttel- 
fonnmaschinen. Vereinigte Modellfabriken, Berlin-Lands- 
berg a. W., G. m. b. H., Landsberg a. W.

‘ 1
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Zeitschriftenschau Nr. 2 .1)
Allgemeiner Teil.

Geschichtliches.
Dr. Kreuzkam: de W endel. Kurzer geschichtlicher 

Rückblick auf den Entwicklungsgang der do Wendelsclien 
Werke in Hayingen. [Die Umschau 1018, 23. Febr., 
S. 07/0.]

ICreuzkam: de W endel. Kurzer Auszug aus vor
stehend angegebener Arbeit. [Z. f. ang. Chem. 1018, 
16. Nov., S. 338.]

Zur G esch ich to  der E isen in d u strie  in M il- 
waukeo.* Der erste Hochofen in der Stadt Milwaukee 
wurde im Jahre 1848 errichtet, dio erste Gießerei daselbst 
bereits zwei Jahre früher. Es folgen in dem Aufsatz noch 
weitere Einzelheiten über dio dortigen Werke. [Ir. Tr. 
Rev. 1918, 3. Okt., S. 118/22.]

Bernhard Meinke: D io  ä ltesten  Stim m en ü bor 
die m ilitä risch e  B edeutung der E isenbahnen. 
1833 bis 1842. Sehr wertvolle Zusammenstellung des 
fragliohen Gegenstandes. [Areh. f. Eisenbahnwesen
1018, Nov. u. Dez., S. 021/34; 1010. Jan./Febr., S. 40/74.]

Wirtschaftliches.
Dr. Joh. Ahlburg:D ie n utzbaren  B od en sch ätze  

des L a h n geb ietes  als G rundlagen  dos L ah n 
kanals.* [St. u. E. 1019, 9. Jan., S. 29/34; 16. Jan., 
S. 62/6.]

D ie  G efahren  der w irtsch a ftlich e n  Lage. 
[St. u. E. 1010, 9. Jan., S. 52/3.]

Quaatz: D ie E rh öhu ng der E ison bah n ta rifo  
und dio F in a n zw irtsch a ft  der S ta a tse isen 
bahnen. [St. u. E. 1019, 23. Jan., S. 85/91.] 

Technische Hilfswissenschaften.
Wintermeyer: D io erhöh to B edeutung des 

T ay lorsystem s fü r  d ie  Z e it  nach  dem K riege. 
Dio Arbeit gibt eine gedrängte Uebersicht über das Wesen 
dos Taylorsystems, bringt sonst aber nichts Neues.. [Z f.. 
Daropfk. u. M. 1019, 3. Jan., S. 1/3.]

Walter Dällenbaeh: D io  M aßsystem o, die die 
e lek trom agn etisch en  G rößen  an dio m ech a 
nischen an sch ließen . Die Arbeit entwickelt die vor- 
kommendon Maßsysteme wohl vollständig und bemüht 
sich vor allem, das physikalische Verstehen zu fördern. 
[Archiv für Elektrotechnik 1919, 26. Jan., S. 200/24.]

D I-N orm blä tter. [St. u. E. 1019, 2. Jan., S. 20; 
30. Jan., S. 127.]

Ausstellungen.
Die deu tsch e  A u sste llu n g  „S p a rsa m e  B au 

sto ffe “  und dio E isen h ü tton in du strie . [St. u. E. 
1010, 30. Jan., S. 126/7.]

Sonstiges.
Wilholm Kübler: E ino P lauderei aus der W ir- 

kungsgradschulo.* Anregung, der Frage des Wirkungs
grades technischer Einrichtungen und Prozesse in ihrem 
Zusammenwirken erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. 
[Techn. u. Wirtsch. 1019, Jan., S. 1/14.]

Soziale Einrichtungen.
Versicherungen.

D io H ü tten - und W a lzw erk s-B eru fsgen os- 
sensohaft im Jahre 1917. [St. u. E. 1010, 2. Jan., 
S. 13/4.]

Brennstoffe.
Allgemeines.

Dr. Wilholm A. Dyes: B ron n sto ffau sn u tzu n g
in auslän d isch er B eleuchtun g. Allgemeines. Koh
lengewinnung und Kohlenausfuhr. Verkokung. Kalzium

*) Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 120/35.

karbid, Azetylen, billiges Ammonsulfat. Erdöl, Troib- 
und Schmiermittel. Oel aus Kohle. Pech. Verkokung 
bei niedriger Temperatur. Gas. Stickstoff, Ammonsalze, 
Schwefel. Oelschiefer. Uebernahme neuer Verfahren 
durch dio Regierung. Nordamerikanisches Vorgehen in
folge Kohlonmangels. Toluol. Pech. Chlordcrivatc der 
Paraffinkohlenwasserstoffc. Isolierziegel. Kolilenelek- 
trodon. Azetylen. Verschiedenes. Rohstoffe und Roh
kohle. Verkokung, Vergasung und dabei erhaltene Pro
dukte. Teer. Poch. Naphthalin. Erdöl. Gase. Kalzium
karbid und Azetylen, Verschiedene Patente und Ver
fahren. Neuo Brennstoffe. Kohlenerspamis. Grubenholz. 
Abdampf. Stickstoff. Pulverisierte Kohle. Analysen. 
Literatur. [Braunkohle 1918, 5. April, S. 4/7; 12. April, 
S. 15/7; 19. April, S. 26/8; 20. April, S. 37/9; 10. Mai, 
S. 62/3; 31. Mai, S. 06/8; 7. Juni, S. 109/11; 14. Juni, 
S. 118/20; 21. Juni, S. 133/6; 28. Juni, S. 144/7; 12. Juli, 
S. 163/7; 16. Aug., S. 225/8; 23. Aug., S. 237/41; 30. Aug., 
S. 248/51; 13. Sept., S. 274/6; 18. Okt., S. 331/2; 25. Okt., 
S. 342/4; 1. Nov., S. 353/7; 8. Nov., S. 300/S; 15. Nov., 
S. 379/80; 6. Dez., S. 410/3.]

de Grahl: Zur Frage der zu k ü n ftigen  B ron n 
sto ff-A u sn u tzu n g .*  Wortlaut eines am 17. Sept. 
1918 im Verein doutseher Maschinen-Ingenieuro gehal
tenen Vortrags. [Glaser 1918, 1. Jan., S. 1/8.J 

Braunkohle.
Gaetano Castelli: D ie L agerstä tten  foss ile r  

B ren n sto ffe  in Ita lien . Besprechung der Vorkommen 
von Anthrazit, Braunkohlo und Torf in Italien. [L’ In- 
dustria 1018, 15. Dez., S. 703/7.]

B riketts.
C. Heinrich: P reßk oh le  aus R auchkam m er- 

löscho. [Organ 1918, 15. Sept., S. 282. —  Vgl. St. u. E. 
1919, 2.' Jan., S. 20.]

■■ Koks.
U obor die B ild u n g  von  K oks. Besprechung 

neuerer Versuche über vorgenannten Gegenstand im An
schluß an Versuche von Charpy und Godchot. [Gen. 
Civ. 191S, 7. Sept., S. 100.]

Kokereibetrieb.
B esch reibu n g  einer K okoreianlage.*  Be

schreibung der neuen Koksöfen der Stahlwerke, in Stock- 
ton-on-Tees (England). [Gen. Civ. 1918, 29. Juni, 
S. 469/72.]

Georg Büchner: D ie V erkokung bei T ie f- 
tem poratur. Erörterung dos Problems der Verkokung 
bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen, etwa 450 
bis 550 °. Kurze Beschreibung der mit diesom Problem 
verbundenen Gesichtspunkte. [Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl.
1019, 25. Jan., S. 14/5.]

Dr. Max Pöpel: D ie Z erstöru n g  des K ok so fen - 
m auerw orks. Besprechung der beiden Arten der Zer
störung von Koksofenmauerwerk, einer mehr allmäh
lich durch wiederholtes Abblättem der Schamottesteine 
verursachten und einer mehr plötzlich durch Bildung von 
leichtschmelzbaren Schlacken hervorgerufenen, welche 
unter Umständen große undichte Stellen in der Ofen
wand bedingt.. [Technische Blätter, Wochenbeilage der 
Deutschen Bergwerks-Zeitung 1919, 8. Febr., S. 18/9.]

A. Thau: D ie  B ildu ng  von  B erlin erb lau  bei 
der A m m oniakgow innung der K okereien  und 
d ie  •, M aßnahm en zu ih rer V erhinderung, Die 
Entstehung des Berlinerblaus wird auf eine Schwefel- 
eiscnbildung in der Oberkolonne des Abtreibcrs und der 
Ammoniakdampfleitung zurückgeführt. [Glückauf 1910,
18. Jan., S. 42/4.]

Nebenerzeugnisse.
F. Dörncr: A m m oniak  als N eb en produ k t der 

K oh lenvergasun g . [Mitteilungen des Instituts für 
Kohlenvergasung 1918, 8. Dez., S. 2/6; S. Jan., S. 11/12.]

2»
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Erdöl.
Johann Holobok: E in iges über dio E r d ö l

in du strie  v or  dem Jahre 1917. Entwicklung der 
rumänischen Erdölindustrie, geologische Verhältnisse, 
Privat- und Staatsgebiete, Kapitalanlage in der rumäni
schen Erdölindustiie. Erzeugungsmenge. Bergbauliches. 
[Bergb. u. H. 1918, 15. Aug., S. 277/80; 1. Sept., S. 300/2;
15. Sept., S. 318/25.]

Teer und Teeröl.
T oeröl als B ren n stoff.*  Allgemeines über Teeröl. 

Vorzügo der Teerölfeuerung. Einrichtungen derselben. 
Ausgeführte Anlagen. [Z. d, Bayer. Rev.-V. 1919, 
-15. Jan., S. 1/2.]

Generatorgas.
Franz Cästek: D io B erechnung der V erbren - 

nungs- oder G encratorga 'sm engo aus deren 
A n alyso und aus dom H eizw erte  der K ohle. 
[St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 7/12.]

Naturgas.
Dr. Herbing: D ie zu k ü n ftige  A u sn u tzu ng der 

N atu rgasqu ellen  S iebenbürgens.* Zusammonfas- 
sendor Bericht über vorliegenden Gegenstand. [Feue
rungstechnik 1918, 15. Dez., S. 45/8; 15. Jan., S. 61/4.]

E rdgasqu olle  in Ita lien . Ganz kurze Mitteilung 
über das Vorkommen von Erdgas in der Gemeinde Agnano 
bei' Pisa. Ausnutzung zu Beleuchtungszwecken in der 
Stadt Pisa, die dadurch jährlich 150 000 Liro erspart. 
[Z. d. Oest. I. u. A. 1918, 20. Dez., S. 543.]

Erze und Zuschläge.
Eisenerze.

U ngarns E isen erzreservon .*  Es werden be
sprochen: das Zips-Gömörer Erzgebirge, die nordöstlichen 
Karpathen (Marmaroser Gebiet), das Bihargebirgo sowie 
das Siobenbürgischo Erzgebirge, das Szeklerland, der 
Hunyader Eisenorzzug, dio Eisenerzlagorstätten des 
Krassöszörenyer Erzgebirges, Eisenerzlagerstätten von 
Kroatien-Slavonien. [Mont. Rundsch. 1918, 1. Febr., 
S. 47/51; 1. Okt., S. 522/4; 16. Okt., S. 547/50.]

D eu tsch e  E isen erzgru ben  in Sp itzbergen .*  
Mit Vorsicht zu genießender Bericht über das Vorkommen 
und dio Ausbeutung der Erzvorkommen Spitzbergens. 
[Ir. Tr. Rev. 1918, 21. Nov., S. 1187/8.]

Manganerze.
M anganerze im C o lora d o -F lu ß -G eb io t.*  Vor

kommen von Manganerzen in den Staaten Arizona, 
Kalifornien und Nevada. [Mining and Scientific Press
1918, 7. Dez., S. 755/8.]

Chromerze.
Chrom - und M anganerze K ubas. Kurzo Be

merkungen über Vorkommen, vorhandene Menge, ohe- 
mischo Zusammensetzung und Gewinnung der Chrom- 
und Manganerze auf der Insel Kuba. [Ir. Tr. Rev. 1918, 
28. Nov., S. 1238/9.]

Wolframerze.
E. Wedekind: U ebor das V orkom m en und den 

Abbau  von  W olfra m it bei N eu dorf (Harz).* 
Geschichtliches über den Harzer Bergbau, geognostischc 
Verhältnisse. Erzvorkommen im allgemeinen und Wolfra- 
mitvorkommen im besonderen. Bericht über die vor
genommenen Versuchsarbeiten. Aussichten eines etwaigen 
YVolframitbergbaues für die Friedenszeit. [Met. u. Erz
1919, 8. Jan., S. 1/6.]

Feuerfestes Material.
Allgemeines.

A. V. Bleininger: N euere F o rtsch ritte  auf dom 
G ebiete  der feu orfeston  M aterialien . Für uns 
kommen nur folgende Abschnitte in Frage: Erweiterter 
Verbrauch von Silikasteinen für Koksöfen. Ueberlegon- 
heit dos Coylon-Graphits. Erfolgreicher Ersatz für deut
sche Tone. [Chem. Mot. Eng. 1918, 27. Sept., S. 467/70.]

Raymond M. Howo: E in flu ß  der S ch la ck en 
tem peratu r auf das feu erfeste  M aterial. Wir 
worden an anderer Stolle auf diese Abhandlung zurück
kommen. [Ir. Tr. Rev. 1918, 5. Dez., S. 1288/9.]

D in as- und S ilik a -M isch k ollcrgän ge.*  Be
schreibung und Zeichnungen verschiedener Ausführungs
arten von Kollcrgängen. [Tonind.-Zg. 1918, 5. Dez., 
S. 693/5; 12. Doz., S. 706/7; 21. Dez., S. 722/3.] 

Magnesit.
Dr. H. Mohr: D er V eitsch er M agn esit-T ypu s 

im Ural. Die zusammenfassendo Arbeit stützt sich in 
der Hauptsache auf ältere Arbeiten von Redlich, Kern, 
Scherer u. a. [Mont. Rundseh. 1919, 1. Jan., S. 3/5.] 

. Silikasteine.
H. Lo Chatelier und B. Bogitch: U cber d io H er

ste llu n g  bester  S ilikasteine. Auszug aus einem 
Vortrag vor der Oktober-Versammlung des American 
Institute of Mining Engineers. [Ir. Tr. Rov. 1918, 21. Nov.,
S., 1178/82.]

H. Le Chatelier und B. Bogitch: D io  E inw irkung 
dos E isen oxyd s au f die K ieselsäure in S ilik a 
steinen. [Compt. rond. 1918, 13. Mai, S. 764/9.]

Bied: U o b cr .d ie  B edeutung dos E isen oxy d s 
und des K alk s als B in dem itte l be i der H er
ste llu n g  von  S ilikasteinen .*  Wir werden an anderer 
Stolle auf den Inhalt dieser wie auch der vorstehenden 
und folgenden Abhandlung zurückkommen. [Compt. 
rend. 1918, 13. Mai, S. 776/8.]

E. Rengade: U ebor die Z usam m ensetzung von 
S ilik a ste in en  aus M artin ofongow ölbon . [Compt. 
rend. 1918, 13. Mai, S. 779/81.]

Carborundum.
S. C. Linbargor: Carborundum  als feu erfestes 

M aterial. Wir behalten uns vor, an anderer Stelle auf 
diese Arbeit zurückzukommen. [Chem. Met. Eng. 1918,
27. Sept., S.489/91.]

Schlacken.
Hochofenschlacken.

E. Hollmann: Zum K le in gefü ge  k a lkroich or 
S ch lacken  und deren Z erfa ll.*  [St. u. E. 1919,
16. Jan., S. 57/62; 23. Jan., S. 91/5.]

Feuerungen.
Gaserzeuger.

Kroyssig: G eneratoranlagen  zur Vorgasung 
von  B raunkoh len  unter G ew innung von  N eb en 
erzeugnissen.* Versuche mit Holler-Generatoranlagen. 
Vorgasungsanlago mit Gewinnung von Urteer. [Braun- 
kohlo 1919, 3. Jan., S. 455/61; 17. Jan., S. 479/84.]

Kreissig: D io chem ischen  V orgänge bei dqr 
B ren n stoffvergasu n g  im G enerator. Für dio Vor
gänge im Gaserzeuger sind die Massonverhältnisso, die 
Wärmemengen, Temperaturen und dio chemischen Gleich
gewichtszustände bei den Umsetzungen für dio technische 
Durchführung der Vergasung und die wirtschaftlichen 
Ergebnisse von grundlegender Bedeutung. Sie werden 
in der vorliegenden Arbeit ganz kurz behandelt, wobei 
aber nur die Vergasung von reinem Kohlenstoff, nicht aber 
der Gehalt der Brennstoffe an Asehe, 'Wasser, Teer, 
Schwefel usw. berücksichtigt wird. [Braunkohle 1919,
21. Jan., S. 491/2.]

Dampfkesselfeuerungen.
Pradel: Neue P atente au f dem G ebiete  dor 

D am pfkessolfouerung.* Kurze Vierteljahresübersicht 
über die einschlägigen Patente. [Z. f. Dampfk. u. M. 
1919, 3. Jan., S. 3/5; 17. Jan., S. 11/15.]

Krafterzeugung und -Verteilung.
Wintermeyer: D io versch ieden en  B etr ieb s

arten für den K ra fta n tr ieb  in W erkstätten .* 
Es werden kurz besprochen der Transmissionsbetrieb, 
Dampfbetrieb, Preßluftbetrieb, elektrische Betrieb und

ZtilichrifUnvirziichnu mb»t Abkürzungen liehe Seite 120 bis H l,
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Druckwasserbetrieb. [Z. f. Dampfk. u. M. 1918, 29. N ot., 
S. 377/SO; 0. Dez., S. 386/9.]

Abwärmeverwertung.
Schwabach: A bw ärm everw ertun g und k ü n st

lich er Zug.* Vortrag, gehalten im Westfälischen Be
zirksverein Deutscher Ingenieure zu Dortmund. [Techn. 
.Mitt. 1918, 30. Nov.,'S. 606/8; 28. Dez., S. 663/5.]

Arbeitsmaschinen.
Sehalteinrichtungen.

P. Wölfel: E lüssigk eitsan lasser als A u sh ilfs 
anlasser. Hinweis, daß der Elüssigkeitsanlasser durch 
soine Anpassungsfähigkeit an alle Stromarten, Spannungen 
uud Motorenleistungen, besonders zur Aushilfe, ein zweck
mäßiger Apparat sein kann. [E. T. Z. 1919, 16. Jan., 
S. 29/30.]

Kraftübertragung.
Dr. M. Dolivo-Dobrowolsky: U eber die G renzen 

der K ra ftü bertragu n g  durch  W echselström e. 
Wirkungen der Kapazität und Selbstinduktion setzen dem 
Wechselstrom eine deutlich erkennbare' Grenze bei Frei
leitungen uud noch viel früher bei Kabeln, die auch für 
Großiibertragungen als die endgültige Form der Leitung 
bezeichnet werden. Nach dem Verfasser muß die Lösung 
durch hochgespannten Gleichstrom gesucht werden. 
[E.T. Z. 1919, 2: Jan., S. 1/4.]

W. Petersen: D ie B egrenzung des E rdsch lu ß - 
strom es und dio U n terdrück un g  des E rdsch lu ß - 
L ich tbogen s durch  dio E rdsch lußspu le .*  [E. T. Z. 
1919, 2. Jan., S. 9/11; 9. Jan., S. 17/9.]

Transformatoren.
Dr. Georg Stern: E in  R iesen tran sform ator.*  

Kurze Beschreibung des für das Goldeuberg-Werk des 
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes von der All
gemeinen Elektrizitätsgesellschaft gelieferten Transfor
mators für 60 000 KVA und 110 000 V Oberspannung. 
AEG-Mitteilungen 1918, Okt./Nov.. S. 105/8. [E. T. Z. 
1919, 16. Jan., S. 31.]

Kupplungen.
Ernst Blau: E in rich tu n g , W irkungsw eise und 

A nw endungsgebiete von  M agnetkupplungen. Be
fürwortung der Anwendung von Magnetkupplungen. 
Der angegebene' Energiebedarf solcher Kupplungen mit 
2 %  der übertragenen Arbeit müßte aber geradezu ab
schreckend wirken. Durch Vergleich mit den auch nicht 
einwandfreien Vorangaben,ist zu schließen, daß cs sich 
um oinen Druckfehler handelt und dio Angabe 0,2 % 
lauten müßte, was auch nur in. Anbetracht sonstiger großer 
Vorteile in Kauf zu nehmen wäre. [Z. f. Dampfk. u. M. 
1919, 17. Jan., S. 9/11.]

Zahnräder.
W. Jung: Z ah n h öh en k orrek tion  bei S t ir n 

rädern.* Der Aufsatz behandelt eine Vorbesserung der 
Eingriffsverhältnisse bei Evolventenverzahnungen durch 
dio sogenannte Zahnhöhenkorrektion, d. h. die ungleiche 
Wahl der Kopf- bzw. Fußhöhe des Trieb- und des Gegen
rades bei gleicher Gesamthöhe des Zahnes. Tafel 
der zweckmäßigen Kori-ektionswerte für verschiedene 
Zähnezahlen bzw. Uebersetzungen. [Der Betrieb 1919, 
Jan., S. 104/7.]

M. Fölmer: V orsch läge  und th eoretisch e
G rundlagen zu einem ' erw eiterten  E v o lv en ten - 
m odulsystem  für S tirnrädergetriebe .*  Es wird 
eine Zahnhöhenkorrektion durch Verschiebung der Zahn
kopf- und Fußkreise, gleichzeitig aber die Vergrößerung 
des Eingriffswinkels bei kleinen Zähnczahlen vorgeschlagen. 
Um nadh dem Abwälz- und dom Teilverfahren mit Profil
fräsern durcheinander arbeiten zu können, soll der Förm* 
fräser als Schnittprofil diejenige Gestalt der Zahnlücke 
erhalten, welche der 15 “-Schneckenfräser bei gleicher 
Zahnverdickung-und Zähnezahl erzeugen würde. Angabe 

. einfacher Berechnungsverfahren für solche Verzahnungen. 
[Der Betrieb 1919, Jan., S. 107/12.]

Verladeanlagen.
Wintermeyer: E lek trisch es L aden  und L ösch on  

von  S ch iffen .*  Allgemeines. Kipper. Elektrohänge
bahnen. [Schiffbau 1918, 11. Dez., S. 108/16; 25. Dez., 
S. 134/44.]

Roheisenerzeugung.
Hochofenanlagen.

A u stra lisch es E isen - und Stahlw erk. Be
schreibung des in Australien nach amerikanischen Grund
sätzen errichteten Eisen- und Stahlwerks. Insbesondere 
findet auch der Hochofenbetrieb entsprechende Berück
sichtigung. [Ir. Tr. Rev. 1918, 14. Nov., S. 1118/24.] 

Möller.
Wilhelm Braß: E in fa ch es graph isch es V er 

fahren  zur B erechnung des H och ofen m öllers  
¡n  A n lehnung an die M ethode von P latz.* 
[St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 15/9.]

Hochofenbetrieb.
D ie G ew innung von  K a li im H o ch o fe n 

betrieb . Kurze Notiz über den von Linno Bradley über
■ den Cottrell-Prozeß zur Gewinnung von Kali gehaltenen 

Vortrag. [Ir. Coal Tr. Rev. 1918, 13. Doz., S. 673.]
G ew innung von. K ali aus H ochofen gasen . 

Angaben über die Mengen des im Hochofenbetrieb der 
Glasgow Iran and Steol Co. gewonnenen Kalis. [Mining 
and Scientific Press 1918, 26. Okt., S. 559.]

U eber die G ew innung von  K ali aus H o ch 
ofengasen . Allgemeine Bemerkungen über die Ge
winnung von Kali aus Hochofengasen in englischen Be
trieben. [Ironm. 1919, 18. Jan., S. 61.]

G ewinnung von  K ali aus H ochofen gasen . 
Allgemeine Bemerkungen über die Gewinnung von Kali 
in amerikanischen Hochofenbetrieben mit Hilfe des 
Cottrell-Verfahrens. [The Economist 1918, 7. Dez., 
S. 769/70.]

K. Milden: „W assorsueh or“  zum A u ffin den  
sch ad h a fter  S tellon  an w assergekühlten  H o ch 
ofenarm aturen .* [St. ü. E. 1919, 23. Jan., S. 95/6.]

U eber die H erstellun g  von  M angan-E isen- 
L ogierungen . Mitteilung der Ergebnisse von vom 
Bureau of Mines an zwölf Oefen angestellten Versuchen, 
in denen Ferromangan und Spiegeleisen hergestellt wird. 
Wir werden demnächst noch näher auf den Inhalt dieser 
Arbeit eingehen. [Ir. Tr. Rev. 1918, 12. Dez., S. 1347/8.]

J. Spencer: E isen p h osp h id k rista lle  (R hab-
d iten ) aus einem  H ochofen .*  [Engineering 1918,
28. Juni, S. 735/6. —  Vgl. St. u. E. 1919, 9. Jan., S. 43.]

G ießerei.
Allgemeines.

H. J. Schuth: A rb e its te ilu n g  und S p e z ia li
sierung im G ießereim aschincnbau . [Gießerei
1918, 22. Dez., S. 201/4.]

Anlage und Betrieb.
E. S. Carman: U eber die E rsparn is von  Men- 

sch on k ra ft in der G ießerei.* [Ir. Tr. Rev. 1918,
10. Okt., S. 827/33.]

B. Osann: K riegssch w ierigk e iten  im Schm elz- 
und G ieß ereibetriebe .*  Ausführliche Wiedergabe 
eines auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Gießereifachleute in Berlin am 26. Mai 1918 gehaltenen 
Vortrages, über den in St. u. E. 1918, 27. Juni, S. 590/1, 
auszüglich berichtet ist. [Gieß.-Zg. 1918, 1. Aug., 

'S. 230/6; 15. Aug., S. 245/8; 1. Sept., S. 261/6.] 
Formerei.

F. Eutgers: L u f t e r h i t z u  n g  s a p p a  r a i  e zum 
T rock n en  von  Form en.* [Schweiz. Bauz. 1918, 
27. April, S. 181/5.—• Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 124.]
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Formmaschinen und Dauerformen.
D as M asch inenform en  und die typ isch en  

Form m aschinen. [Z. Gießereiprax. 1919, 25. Jan., 
S. 40/1.]

Schmelzen.
B. Osann: W ie kann man den w irtsch a ftlich  

gü n stigsten  K u p o lo fe n b e tr io b  erzielen . Vor
trag, gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins 
deutscher Eisengießereien in Wiesbaden am 20. September
1918 nebst anschließender Erörterung. [Gießerei 1919, 
7. Jan., S. 1/8. —  Vgl. auch St. u. E. 1918, 31. Okt., 
S. 1008/10.]

R. V. Sawhill: D er L u d lu m -O fon  zum e le k 
trisch en  Schm elzen  von  E isen - und Stah l- 
a b fä lle n *  [Ir. Tr. Rev. 1917, 30. Aug., S. 437/43. — ' 
Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 125/G.]

Gießen.
Dr. Igel: G e lbg ieß ere ib otrieb  in E isen bah n 

w erkstätten . [Z. f. Dampfk. u. M. 1918, 22. Nov., 
S. 372/4.]

Metallguß.
E. H. Schulz und R. Fiedler: H erste llu n g  von 

Z inkgu ßkörpern . Besprechung der Zusätzmetalle. 
Die Oefen, die Gießtemperatur, die Gießform. [Gieß.-Zg. 
1919, 15. Jan., S. 17/9; 1. Febr., S. 33/5.] 

Gußbearbeitung.
R. R. Clarke: D ie e lek trisch e  Schw eißung 

in G ießereien . [Foundry 1917, Mai, S. 179/82. — 
Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 124/5.]

E lek trisch es Schw eißen  von  G ußeisen in 
E isenbahn - R eparatu rw erk stä tten . Besprechung 
von Versuchen in den New York Central-Eisenbahnwerk- 
stätten, die die Möglichkeit ergeben, gußeiserne Stücke 
von über 6 mm Dicko in betriebssicherer Weise elek
trisch zuschweißen. [Technische Zeitschriftenschau 1919,
7. Febr., Nr. 206.]

Gußveredelung.
Ernst A. Schott: D ie V erzinnung des Guß- 

eisons.* [St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 119/24.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
Flußeisen (Allgemeines).

Arthur Jung: F orrom angan  als D e so x y d a t io n s 
m ittel. (Zuschrift.) [St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 14/5.] 

Martinverfahren.
C. S. Graham: G ew ölbestoin e eines M artin 

ofens nach 135 Chargen.* Untersuchung des Zu
standes der Silikasteino des Gewölbes in kristallographi- 
scher Hinsicht. [Ir. Coal-Tr. Rev. 1918, 6. Dez., S. 639/40.]

Elektrostahlerzeugung.
D ie H erste llu n g  von  E lektrostah l.*  (Aus 

einem amerikanischen Stahlwerk.) Allgemeinverständ
liche Ausführungen über die Erzeugung von Werkzeugstahl 
auf elektrischem Woge. [Zeitschr. f. Maschinenbau 1919,
15. Jan., S. 4/6; 30. Jan., S. 19/21.]

W. Robinson: D as T rip lex verfah ren  bei der 
E lektrostah lerzeu gu n g.*  [Met. Chem. Eng. 1918,
1. Juli, S. 15/20. —  Vgl. St. u. E. 1919, 9. Jan., S. 41/2.]

D er E lek tros ta h lo fen  von  B ooth-H all.* . [Met. 
Chem. Eng. 1918, 15. Febr., S. 211/2. — Vgl. St. u. E. 
1919, 16. Jan., S. 70/1.]

Elektrische Ferroraangan-Erzeugung.
H erste llun g  von  F errom angan  im E le k tro 

ofen.* Die Anaconda Copper Co. erzeugt in fünf großen 
gewölbelosen Siemensöfen für Drehstrom 80prozentiges 
Ferromangan aus Manganerzen mit 37 %  Mangan, 2,5 % 
Eisenoxyd und 6 %  Kieselsäure. Jeder Ofen hat sechs 
runde Elektroden voh rd. 50 cm Durchmesser. Die Be
schickung besteht aus 60 %  Manganerz, 2,5 %  Eisenerz 
15 %  Kalkstein, 15 %  Kohle und 7,5 %  Koks. [Ir. Tr. 
Rev. 1918, 14. Nov., S. 1125/6.]

E. S. Bardwell: B eziehungen  zw ischen  Größe 
und A usbringon  bei F errom an ganöfen . Kleine 
Elektroofen für Forromanganerzeugung zeigen ein besseres 
Ausbringen als große Oefen, indem bei ersteren die Ver
luste durch Verschlackung gering und durch Verflüchti
gung fast gleich null sind. Die Beschickung bestand aus 
Manganerz, Kohle, Eisenspänen und Kalkstein. Die 
Sclilackenanalyso im Wochendurchschnitt war: 4,26 %  
Mangan, 34,37 %  Kieselsäure, 7,93 %  Tonerde, 44,83 %  
Kalk, 4,10 %  Magnesia, 0,88 %  Baryt. [Chem. Met. Eng.
1918, 1. Dez., S. 749.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Pressen.

Lcipold: P roßverfah ren .*  Der Aufsatz behandelt 
die Herstellung von Preßteilcn aus Blech, und zwar im 
besondern die Fertigung von Eckblechen, von Winkeln, 
von gepreßten Flanschen und von gopreßten Profilen, wie 
Quer- und Längsträgern für den Wagenbau usw. [Z. f. 
Dampfk. u. M. 1919,24. Jan., S. 18/20; 31. Jan., S. 27/9.] 

Härten.
D as H ärten  von  W orkzeugon  aus Sch nell- 

soh n ittstah l. Erhitzungsdauer, Härtetemperatur, Ab
schreckmittel, Anlaßtemperatur. [Z. f. Maschinenbau
1919, 30. Jan., S. 26/7.]

S e lb s ttä tig e  e lek trisch e  Oefen zum V er
güten  von  M assenerzougnissen.* Beschreibung 
einer selbsttätigen Bedienungsanlage für elektrische Oefen 
zum Vergüten von Gesfchossen. Dio Anlage wurde durch 
Umbau von Oefen ähnlicher Bauart erhalten, wio sie seit 
Jahren zum Vergüten von Lokomotiv- iind Kraftwagcn- 
teilen im Gebrauch sind. [Z. f. Maschinenbau 1919, 
30. Jan., S. 25/6.]

Elektrisches Schweißen.
A nw endung von  e lek trisch er  Schw eißung 

im Sch iffbau . [Engineer 1918, 9. Aug., S. 119. — 
Vgl. St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 19/20.]

Beizen.
Dr. Jungfer: U ebor ein neues V erfahren  zur 

U nsch äd lich m ach un g und g le ich ze itig e n  V e r 
w ertung der B cizcre ia b  wässer.* Wir behalten uns 
vor, darauf zurückzukommen. [Zentralbl. f. Gow.-Hyg.
1919, Jan., S. 1/5.]

Roslschutz.
Sagitarius: G lim m er und R ostsch u tzfarben . 

Glimmer als Rostschutzfarbe und Ersatzmittel.' [Farbe 
und Lack 1919, 6. Febr., S. 21/2.]

E. C. Kreutzberg: U eber das E m aillieren . 
Sehr allgemein gehaltener Bericht über das bei der Enamo- 
lxng and Stamping Corporation in New York übliche Ver
fahren. pr. Tr. Rev. 1918, 5. Dez., S. 1290/1.]

W. Kasperowicz: E lek tro tech n isch e  A n w en 
dungen des S ch oop sch en  M eta llsp ritzverfah - 
rons. Das Motallspritzverfahren.hat in der Elektrotech
nik verschiedene Anwendungen gefunden, so z. B. für 
Herstellung von gutloitenden Oberflächen, Kontakten, 
Verbindungen, Heizkörpern, zum Metallisieren von Iso
lationsmaterial u. a. m. [E. T. Z. 1919, 16. Jan., S. 30.] 

Träger.
B erich t des T rägertypen -A u ssohu sses.*  Nou- 

aufstellung und Neuberechnung der österreichischen 
Winkel-, Z-, Zores- und Quadranteisenprofile. [Z. d. Oest.
I. vt. A. 1918, 13. D oz, S. 531/4; 20. Dez., S. 539/42; 
27. Dez., S. 549/55.]

Sonstiges.
B oh ältor  fü r v erflü ss ig te  und v erd ich te te  

Gase. Zusammenfassender Bericht über verschiedene 
Explosionen von Gasflaschon. Vorschläge, zur Vermei
dung der angeblichen Unsicherheit nahtloser Gasflaschen 
geschweißte zu verwendon, sind schon mehr als zweifel
hafter Natur. [Z. d. Bayer. Rev.-V. 1919,18. Jan., S. 5/7.,

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe Seite 129 bis 131.



27. Fobruar 11)19. Zeitschri/tenschau. Stahl und Eisen. 233

Eigenschaften des Eisens.
Blaubrüchigkeit.

Fettwois: lie b e r  dio B lau brü ch igk e it und 
das A ltern  des Eisens.* [St, u. E. 1919, 2. Jan., 
S. 1/7; 9. Jan., S. 34/41.]

Bosten.
D io E inw irkung von  W assor auf oisorne 

R ohrloitu n gon  und R ostsch u tz  dorsolbon. Der 
Aufsatz bringt dom Fachmann nichts Neues. [Gießerei
1919, 22. Jan., S. 14/7.]

Metalle und Legierungen.
Legierungen.

H. Hanomann: H ilfsm itte l und V erfahren , zur 
A u ffin dun g von  E rsa tzleg ioru ngcn . Allgemeine 
Betrachtung. [Z. d. V. d. I. 1919, 11. Jan., S. 36/7.]

Camillo Matignon: D io säurefesten  S iliz iu m - 
E ison-Legierungen. Hierher gehören dio unter den 
Bezeichnungen: Mdtillure, Tantiron, Elianite, Neutral- 
eisan, Ironac und Duriron bekanntgewordenen Legie
rungen sowio das Borchorsche Metall, das hoi der Analyse
64,6 %  Ni, 32,3 %  Cr, 0,5 %  Ag, 1,8 %  Mo ergab. Der 
Verfasser hat einige Untersuchungen damit angestellt 
und in der vorliegenden Arbeit seine Ergebnisse mit- 
geteilt. [Compt. rend. 1918, 21. Mai, S. 815/8.]

Betriebsüberwachung.
Betriebsführung.

iDipl.'Qng.'Litz: E rhöhung der W ir ts ch a ft lich 
keit von  W erkzeugm aschinen  durch  erw eiterte  
Ausbildung von  Sonderm aschinen .* Hinweis 
auf dio vielfach ungenügende Ausnutzung komplizierter 
und teurer „Univcrsalmasehinen“ . Der Ersatz dieser 
durch einfache und billige Sondermaschinen vermag dio 
Herstellung wesentlich zu verbilligen. Voraussetzung 
ist dabei Massen- bzw. Reihenerzeugung und sinngemäße 
Formgebung dor Werkstücke. Beispiele aus der Kriegs
material- und Lokomotiv-Fertigung. [Der Betrieb 1919, 
Jan., S. 91/5.]

1 '
Mechanische Materialprüfung.

Kerbschlagversuche.
P. Fillunger: Bem erkungen zur K orb sch lag - 

probo.* [Z. d. Oast. I. u. A. 1918, 26. Juli, S. 329/31. — 
Vgl. St. u. E. 1919, 23. Jan., S. 99/100.]

Metallographie.
Allgemeines.

F ortsch ritte  dor M etallograph ie .*  (April bis 
Juni 1918.) [St. u. E. 1919, 16. Jan., S. 66/70; 23. Jan., 
S. 100/1.]

Physikalisch-thermisches Verhalten.
®r.*Qng. E. H. Schulz: A usgew ählte  K a p ite l aus 

dor Legiorungskundo. Erster Teil oiner Reihe von 
Abhandlungen über vorgenannten Gegenstand, kurz er
örternd dio theoretischen Elemente der Legiorungskundo. 
Allgemeine Betrachtungen über Metallpaare. Blei-Anti- 
mon, Kupfer-Nickel. (Fortsetzung folgt.) [Metall 1919,
10. Jan., S. 3/6.]

Verm oiden  von  H ärterissen  beim Stahl. 
Kurze Erörterung über dio Möglichkeit des Vormeidens 
von Härterissen beim Stahl. [Pr. Masch.-Konstr. 1919,
16. Jan., S. 12,]

KilmänKorpoly: W ärm ebehandlung der Chrom- 
N iokolstählo.* Kurzer zusammonfassonder Bericht. 
fBany. Lap. 1919, 1. Jan., S. 1/8; 15. Jan., S. 17/25.]

Aufbau.
G. Charpy und S. Bonnerot: U eber die H e te ro 

g e n itä t der Stähle. [Rev. Mit. 1918, März/April, 
S. 132/6. —< Vgl. auch Chem. Zentralbl. 1919, 22. Jan., 
S. 39.]

H. Le Chatelier und E. L. Dupuy: U eber die 
H eterogen itä t dor Stähle. [Rev. M6t. 1918, März- 
April, S. 127/31.]

Le Chatelier und Bogitch: D ie H eterogon itä t 
von  Stählen . Besprechung eines vor der Sitzung der 
Acadömio’ des Sciences verlesenen Berichtes. [Gen. Civ.
1918, 2. Nov., S. 350/1.]

P h osp h or  im Stahl. Ergänzende Mitteilungen 
zu dem Stoadsehen Reagens zur Feststellung von Phos
phor im Stahl auf Grund von Versuchen. [Centralbl. 
d. H. u. W. 1919, Nr. 1, S. 8/9.]

Sonstiges.
C. E. Oakcs und P. A. Sahm: D ie E igen sch a ften  

der e lek trisch on  E ison -S ta h l-L e itor . Zusammen
stellung der elektrischon und mechanischen Eigenschaften 
verschiedener Eisen- und Stahlsorten. [Technische Zoit- 
schriftenschau 1919, 7. Fohr., "Nr. 160.]

Chem ische Prüfung.
Probenahme.

A  A. Hanks: Probenahm e und A n alyse  von  
C hrom eisenstoin . Allgemeines über Probenahmo. 
Bestimmung von Chrom durch Aufschluß mit Natrium
superoxyd und Titration mit Ferrosulfat-Permanganat. 
[Mining and Scientific Press 1918, 16. Nov., S. 654/5.]

E i n z e l b e s t i m m u n g e n .
Eisen.

Robert Schwarz und Bernhard Roifes: D ie B e 
stim m un g dos E isen geh altes in E isenerzen 
m itte ls  Perm anganats. Kolloidale Kieselsäure ist 
imstande, hei gleichzeitiger Anwesenheit von Manganosalz 
dio Oxydation dor Salzsäure beim Permanganatverfahren 
völlig zu verhindern, so daß man auch in salzsaurer Lösung 
den theoretisch richtigen Eisenwert findet und zur Ein
stellung der Pormanganatlösung die sonst übliche Oxal
säure oder das Mohrsche Salz in schwefelsaurer Lösung 
benutzen kann. Näherer Bericht folgt. [Chem.-Zg.
1919, 29. Jan., S. 51.]

Dr. O. Hacke: D irek te  B estim m ung dos go- 
bundonon  E isen oxy d s in  säureu n löslich on  S i l i 
katen. Vorläufige Mitteilungen zur-Ermittlung des Ge
haltes an Ferri-Eisen in Silikaten, die auch Ferro.Eisen 
enthalten und nicht durch bloßes Erhitzen mit Säure 
vollständig zersetzt worden können. [Chem.-Zg. 1919,
4. Jan., S. 9.]

Schwefel.
Dr. A. Bartsch: E ine S eh n ellm oth ode zur B e

stim m ung des S u lfid sch w efe ls  in S ch w efe l
kiesen. Das Vorfahren beruht auf der Beobachtung, 
daß Schwefelkiese in Berührung mit metallischem Queck
silber unter dor Einwirkung von Bromwasserstoffsäure 
den gesamten Sulfidschwefel als Schwefelwasserstoff ab
geben. [Chem.-Zg. 1919, 18. Jan., S. 33/4.]

Arsen.
O. Binder: V erein fach u n g  der A rse n b o stim -j 

m ung in F errom olyb d ä n  und anderen  L o g ie 
rungon. Lösen der Probe in Salpeterschwofolsäure in 
einem Kjeldahl-Kolben und Destillieren des Arsens mit 
Ferrosulfatzusatz. [Chom.-Zg. 1918, 21. Dez., S. 619.] 

Gase.
Wa. Ostwald: R ech en ta fe ln  zur R au ch gas- 

und A u spuffan a lyse .*  Vollständig neue Wege zur 
wesentlichen Vereinfachung unserer bisher üblichen Meß- 
und Untersuchungsverfahren für dio Rauchgase. [Feue- 
rungstochnik 1919, I. Jan., S. 53/7.]

Zeitschri/tenverzeichnis nebst'Abkürzungen siehe Seite 72.9 bin 137.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkt. —D eutsch ’land. InderH aupt- 

versam m lungdes R oh eisen -V erb an des, G .m .b .H . 
zu Esson-Ruhr, vom 21. Februar 1919, wurde über die 
M arktlage folgendes berichtet: Die Nachfrage der Martin- 
werko nach Roheisen ist ziemlichgering, da diese Werke in
folge Kojilenmangels und anderer Ursachen mit erheblichen 
Einschränkungen arbeiten. Dagegen ist die Nachfrage 
der Eisengießereien nach Hämatit und Gießerei-Roheisen 
außerordentlich lebhaft, so daß verschiedene Hüttenwerke 
voranlaßt werdon mußten, die auf Stahlroheisen gehenden 
Hochöfen auf Gießerei-Rohoisen umzusetzon. Wenn es 
trotz dieser Maßnahmon leider nicht in allen Fällen möglich 
war, dio Anforderungen der Gießereien voll zu befriedigen, 
so ist dies weniger auf die eingeschränkte Roheisen
erzeugung, als auf die fortdauernden Verkehnjschwierig- 
keiten und Gütersperren, die die Belieferung gewisser 
Absatzgebiete zeitwoise ganz unmöglich gemacht haben, 
zurückzuführen. Auch die von den Besatzungsbehörden 
voranlaßto Sperrung des - Rohcisonversandes von dem 
besetzten Gebiet in das unbesetzte Gebiet wirkt störend 
auf dio Versorgung der Gießereien ein. In den letzten 
Tagen ist eine kleine Besserung in der Wagengestellung 
festzustellen, die eino bessere Versorgung der Roheisen
abnehmer erwarten läßt, sofern dio Hochofenwerke nicht 
durch dio neuerdings oingetretonen . Arbeiterschwierig
keiten zu einer weiteren erheblichen Einschränkung der 
Erzeugung gezwungen worden.

Die Hauptversammlung beschäftigte sich eingehend 
mit der Frage oinor P reiserh öhu ng für den Monat März 
Obwohl seit der im Januar erfolgten Preisfestsetzung 
eino erhebliche Steigerung der Selbstkosten infolge der 
ständigen Betriebsstörungen' —  verursacht durch dio 
andauernden Arbeiterunruhen, die ungenügende Rohstoff-' 
zufuhr, dio Unterbindung der Minettelieferungen und die 
Verkehrsschwierigkeiten —• eingetreten ist, wurde trotz 
der von verschiedenen Seiten vorliegenden Anträge auf 
Preiserhöhung beschlossen, dio Preise für den Monat 
März u nverändert zu lassen, zumal da mit dom 1. April 
d. J. ohnehin eino neue Preisregelung mit Rücksicht auf 
dio dann in Kraft tretende Erhöhung der Eisqnbahn- 
fraohten erfolgen muß.

Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat zu Essen
a. d. Ruhr. —• In dor Z och on besitzerversam m lu n g  
vom 21. Februar wurdo einstimmig beschlossen, die 
R ioh tp ro ise  bis zum 31. März u n verän d ert zu lassen. 
Dio Festsetzung der Brikettpreise richtet sich wie bei 
der letzten Preisfestsetzung nach dem Pcchpreise.

Regelung verkehrswirtschaftlicher Verhältnisse. —  
Das Roichsamt für dio wirtschaftliche Demobilmachung 
hat untor dem 4. Februar 1919 eine B ekanntm achung 
über d io A u frech terh a ltu n g  der von  m ilitä r i
schen  Stollen  zur R egelu n g  verk oh rsw irtsch a ft- 
lioh or  V erh ältn isse  erlassenen  B ek ann tm achu n 
gen herausgegoben. Wegen dor Einzelheiten rfiüssen wir 
auf das Reichs-Gesetzblatt1) sowie auf die Veröffent
lichung in der Zeitschrift „Die wirtschaftliche Demobil
machung“ *) verweisen.

Hilfskasse für gewerbliche Unternehmungen beim 
Demobilmachungsamt. —• Die Hilfskasse für gewerbliche 
Unternehmungen beim Dbmobilmachungsamt will Gewerbe 
und Industrie bei dom Uebergäng zur Friedenswirtschaft 
unterstützen. Sie setzt sich insbesondere zur Aufgabe, 
denjenigen Betrieben zu helfen, denen unter dem Druck 
dor gegenwärtigen Verhältnisse dio Uebornahme eigener 
Verantwortungen besonders schwer wird. Sie will durch 
Mitübernahme der Gefahr diese für den Unternehmer 
mindern und damit die Unternehmungslust fördern. Die 
Hilfskasso gewährt Darlehen, übernimmt Bürgschaften 
und erteilt unter Umständen auch Aufträge. Die näheren

*) 1919, Nr. 30, S. 159/61. —  Ausgogeben am 8. Fe
bruar 1919.

a) 1919, 9. Febr., S. 307/S.

Bedingungen dieser Stützungsgeschäfte werden im Ein
vernehmen mit den Antragstellern unter besonderer Be
rücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles jeweils 
vertraglich festgclegt. Die Hilfskasso will ihre Aufgabe 
unabhängig von der zukünftigen Form unseres Wirtschafts
lebens verfolgen. Eine Inanspruchnahme der Kasse 
rechtfertigt in keiner Weise ungünstige Schlußfolgerungen 
auf die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers. Im Gegen
teil; gerade Betriebe, die wegen ihrer zu erwartenden 
Ergiebigkeit und Ertragsfähigkeit aus volks- und privat
wirtschaftlichen Gründen eine Entlastung ihrer Verant
wortung und sonstige Stützung während der jetzigen 
schwierigen Uebergangszcit gerechtfertigt erscheinen lassen, 
werden von der Hilfskasso berücksichtigt. Die Hilfskasse 
kann mit den beschränkten Mitteln, die ihr zur Verfügung 
Btehen, ihr Ziel nur dann einigermaßen erreichen, wenn 
ihr dio wirtschaftlichen Verbände, Genossenschaften 
und gleichartigen Stellen durch Anregung und Ver
mittlung helfen. Es wird deshalb gebeten, die in 
Frage kommenden wirtschaftlichen Kreise auf die Auf
gaben der Hilfskasse hinzuweisen. Insbesondere kann das 
Bemühen der Hilfskasse, möglichst gruppenweise ganzen 
Industriezweigen zu helfen, nur unter Mitwirkung und 
Vermittlung der wirtschaftlichen Verbände verwirklicht 
werden. Dio Hilfskasse für gewerbliche Unternehmungen 
beim Demobilmachungsamt, Berlin W 06, Leipziger 
Straße 119/120, erteilt auf Wunsch jede weitere Auskunft.

Aus der Elsen- und Masehlnentndustrle Italiens. — 
Einer Zusammenstellung über die Schwerindustrie Italiens 
in den „Nachrichten für Handel, Industrie und Land
wirtschaft.“ 1) entnehmen wir einige bemerkenswerte An
gaben. Vor dem Kriege haben die italienischen Maschinen- 
werkstätten und Schiffswerften fast ausschließlich für 
Staatsaufträgo gearbeitet. Obwohl ihre Anlagen an Be
deutung gewonnen haben und die. Erzeugung sich steigerte, 
zeigte sich doch kein bestimmter technischer Fortschritt. 
Eine vor dem Kriege in Italien hergestellto Maschine, 
z. B. eine Lokomotive, bildete nicht im eigentlichen Sinne 
ein. inländisches Erzeugnis, vielmehr nur ein in Italien 
zusammengesetztes Gebilde, dessen Hauptbestandteile, 
besonders die großen schmicdeisernen Stücke, aus dem 
Auslande, meistens aus Deutschland, kamen. Die mecha
nischen Werkstätten beschränkten also ihre Tätigkeit 
auf dio Vollendung bzw. Zusammensetzung von ein
geführten Maschinenteilen. Bei dem Bau von Dampf
kesseln und elektrischen Maschinen zeigte sich die gleiche 
Erscheinung. Während des Krieges eingeführte Dampf
kessel kamen vor allem aus England, die Maschinen aus 
Amerika und der Schweiz, als Ersatz für die frühere 
deutsche Einfuhr. In den Jahren 1915 und 1916, steigerte 
sich besonders die Einfuhr von Werkzeugmaschinen. 
Der Bau von landwirtschaftlichen Maschinen lag vor dem 
Kriege noch in seinen Anfängen. Während des Krieges 
und namentlich im Jahre 1918 kündigten alle größeren 
Werke an, daß sie den Bau landwirtschaftlicher Maschinen 
für die Zeit nach dem Kriege planten. —  Dio Bestellungen 
für die Kriegsflotte und für die vom Staate unterstützten 
Schiffahrtsgesellschaften, sowio dio obenfalls staatlichen 
Bestellungen an Lokomotiven und Eisenbahnwagen waren 
dio einzigste Arbeitsquelle für die großen mechanischen 
Werkstätten Italiens.

Während des Krieges hat die größte italienische 
Gesellschaft für Maschinen-und Schiffbau, dio S ocio tä  
A n sa ldo & Co., Genua, ihr Aktienkapital auf 100 Milli
onen Lire erhöht und gleichzeitig 200 Millionen Lire Schuld
verschreibungen ausgegeben, um ihren Wirkungskreis be
deutend zu erweitern und sich der Eisenindustrio zuzu
wenden; später trat eine weitere Kapitalerhöhung auf 
500 Millionen Lire ein. Die Gesellschaft erwarb die 
Cogne-Bergwerke*), verschiedene Werften zum Bau von

>) 1919, 14. Febr., Nr. 32; 15. Febr., Nr. S3.
*) Vgl. St. u. E. 1919, 20. Febr.,. S. 208.
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Unterseebooten, bauto Flugzougwerkstättcn, eino Fabrik 
für Verzinkung usw. Sie lieferte fast ausschließlich für 
den Staat und dürfte auch in der Zukunft an Staatsauf
träge gebunden bleiben. Weder ihre Anlagen noch ihre 
Herstellungsverfahren eignen, sich ohne durchgreifende 
Aenderungen für den freien Wettbewerb. Sollte die 
italienische Regierung nach dem Kriege nicht in der Lage 
soin, dio Gesellschaft durch sehr einträgliche Aufträge 
zu beschäftigen, so wird sie nur durch Arboiton für das 
Ausland bestehen können, doch ist dies wenig wahrschein
lich, da sie viel zu kostspielig zu arboiton gezwungen ist. 
Von dsn großen italienischen Industriogruppen wäre noch 
dio Jlva-Gruppe als größte italieniacho Gesellschaft für 
Eisenindustrie bemerkenswert. Dio Gruppe hat sich dio 
Aufsioht über dio bedeutendsten Maschinonbauwerkstätten 
und Schiffswerften gesichert und einige neue derartige 
Anlagen gogründot. —  Als dritte Gruppe haben sich letzt
hin auch die Turiner Fiat-W erke dor Eisenindustrie 
zugewandt.

Erz- und Kohlenlagerstätten ln Japan. —- Wie wir
einem Berichte von J. P. Suzuki in dor Zeitschrift „Japan 
Salcsman“ 1) entnehmen, sind im eigentlichen Japan 
schätzungsweise rd. 60 Millionen t Eisenerze vorhanden, 
während Korea weitere 60 Millionen t besitzt. Man hofft, 
in der nächsten Zeit noch weitere1 Lager zu entdecken. 
An Kohlen hat Japan Vorräte von rd. 8000 Millionen t, 
doch ist diese Zahl die Höchstgrenze der abbaufähigen 
Mengon. Die gesamte hydroelektrische Kraft wird, niedrig 
gerechnet, auf 5 Millionen PS geschätzt. Der Mangel au 
Eisenerzen ist für Japans Stahlindustrie außerordentlich 
hinderlich. Wenn es auch möglich ist, daß das Land in dor 
nächsten Zukunft genügend Eisen und Stahl für den eige
nen Bedarf herstollcn wird, so ist es doch zweifelhaft, ob es 
diesen Bedarf für dio Folge aus seinen eigenen Hilfsquellen 
wfrd decken können. Japan benötigt jetzt etwa 1 300 0001 
Stahl jährlich, seine Bestände würden daher etwa 36 Jahre 
gonügen, vorausgesetzt, daß der Verbrauch auf der heutigen 
Höhe bleibt. Es ist jedoch anzunehmen, daß Japan in 
absehbarer Zeit 2 bis 3 Millionen t Stahl im Jahre nötig 
haben wird. Der Verbrauch an Kohle betrug rd. 10 Mil
lionen t im Jahre, er nahm während der letzten zehn Jahre 
um 19 %  zu. Sollte sich die Stahlindustrie wqiter ent
wickeln, so wird sieh auch diese Menge naturgemäß be
deutend erhöhen.

Lindener Eisen- und Stahlwerke, Aktiengesellschaft, 
Hannover-Linden. — Wie wir dom Berichte des Vor
standes über das am 31. Dezembor abgelaufene Geschäfts
jahr 1918 ontnehmen, weist die Gewinn- und Verlustroch- 
nung noben 530 844,59 .ti Vortrag und 97 959,52 .(i Zin- 
sen-Uoborschuß einen Goschäftsgcwinn von 3 313 633,80-ft 
aus. Für allgemeine Unkosten, Gehälter, Rücklagen, 
vorübergehende Buchungen und Kriegssteuer werden 
2 556 232,51 Ji verrechnet, auf Anlagen und Wertpapiere 
¡294 540,90 M abgeschrieben, so daß ein Ueberschuß von 
'1091664,50 Ji verbleibt. Hiervon werden 420 000 Ji 
oder 30 %  als Gewinnanteil (i. V. 30 %  Gewinnanteil 
und 20 %  besondere Vergütung), 198 778 .ft zu Sonder- 
abschreibungen und 20 000 Ji für wohltätige Zwecke 
verwendet, 141 875 .ft satzungsmäßige Gewinnanteile 
und Vergütungen an die Beamten gezahlt und 311 011,50 .H 
auf neue Rechnung vorgetragen. Der Umsatz überschritt 
im Berichtsjahre 24 0Ö0 000 M. Der nach Abzug der 
Abschreibungen und nach Rückstellung von 50 000 JC 
für dio Bsamten-Unterstutzungskassc verbleibende Rein
gewinn des Jahres, also ohne Berücksichtigung 
des oben erwähnten Gewinnvortrags aus 1917, be
trägt einschließlich der vorerwähnten Rückstellung 
560 819,91 „<i oder etwas mehr als 2 % %  des Umsatzes 
gegen 6 y2 %  im vorhergehenden Jahre. Der gegen das

l) Vgl. The Iron and CoalTrados Review 1918,6. Dez.,
S. 637.

Vorjahr verringerte Nutzen ist auf die weitere Preis
steigerung der Roh- und Brennstoffe zurüekzuführen, 
ferner haben auch der Stillstand der Betriebe des Unter
nehmens infolge Brennstoffmangels während der Monate 
November und Dezember, sowie die dadurch erforderlich 
gewordene Unterstützung der Erwerbslosen das Ergebnis 
ungünstig beeinflußt.

Linke-Hofmann-Werke, Aktiengesellschaft, Breslau.—
Wie der Bericht des Vorstandes ausführt, waren im Ge
schäftsjahre 1918 alle Abteilungen der Gesellschaft gut 
beschäftigt. Die Ablieferungen gestalteten sich sehr flott 
bis'zum Ausbruch der Revolution, die auf die Arbeits
freudigkeit und damit auf dio Ablieferung sehr hentmend 
einwirkte. Wie in allen Kriegsjahren, so waren auch jetzt 
alle Werke einschließlich der neuen Abteilung Cöln- 
Ehrenfold im wesentlichen mit der Anfertigung von Wagen 
und Lokomotiven beschäftigt. Dio im Vergleich zu den 
Hauptabteilungen wenig umfangreichen Kriegsabteilungen, 
insbesondere die Abteilung für GeschützrohrbeaTbeitung 
und die Flugzeugabteilung, konnten ihre Lieferungsver
pflichtungen voll erfüllen. Die Abteilung Cöln-Ehrenfeld, 
die nach Aufarbeitung der von der früheren Waggonfabrik- 
Aktien-Gesellschaft vormals P. Herbrand & Cie. übernom
menen Rückstände in gutem Fortschritten war, ist durch 
dieim Verfolg des Waffenstillstandes eingetretene Besetzung 
des linken  Rheinufers und dio Revolution in ihrer günstig 
fortschreitenden Entwicklung vorübergehendbeeinträchtigt 
worden. Dio neuen Vergrößerungsbauten für den Loko- 
motivbau wurden in Betrieb genommen; dio Leistungs
fähigkeit des Unternehmens auf dem Gebiete des Loko- 
motivbaues wird dadurch wesentlich erhöht. Eine im 
Anschluß an die Wagenbauanstalt in Breslau neu erbaute 
Werkstatt für Flugzeugbau, insbesondere auch für den 
Bau ganz großer Flugzeuge, wird nach einigen Umände
rungen bis zum Wiedererstarken dieses Herstellungs- 
zwoiges zur Vergrößerung der Wagenbauwerkstätten her
angezogen werden. Sowohl die Breslauer Werke als auch 
das Cöln-Ehrenfelder Werk der Gesellschaft waren neben 
dem Neubau in steigendem Maße mit der Instandsetzung 
von Personen- und Güterwagen bzw. Lokomotiven be
schäftigt. Die beiden Werke sind durch Neuanschaffungen' 
auf möglichst hoher Leistungsfähigkeit erhalten worden. 
Im Berichtsjahre erfuhren die Preise aller Betriebs- und 
Baustoffe weitere Steigerungen, so daß dio Kosten für 
dio Instandhaltung und den Ersatz von Maschinen und 
Workzeugen abermals erhoblich gewachsen sind. —  Die 
Gewinn- und Vorlustrechnung zeigt einerseits neben 
352 943,09 -H Vortrag, 81 .Ä verfallenen Gewinnanteil- 
und Zinsscheinen, 142 549,15 Ji Mieten und 274 840,79 M 
Zinsen einen Rohgewinn von 16 654 233,95 Ji ; anderseits 
neben 2236 238,82.ft allgemeinen Unkosten, 3813283,05M 
Aufwendungen für Gebäude-Instandhaltung und -Ersatz,
199 986,28 ,Ä Versicherungen, 1 479 878,45 - f t  Steuern 
und öffentlichen Abgaben, 1 623 401,35 Ji Abschreibungen 
auf Gebäude und Maschinen, 2 710 166,77 Ji gesetzlichen 
und freiwilligen Wohlfahrtslasten (darunter 883 346,83 Ji 
Kriegsunterstützungen)', 850 000 JI Zugang an dio Kriegs
rücklage und 5368,70 Ji Wertpapier-Wertverminderung 
einen Reingewinn von 4 506 323,66 JC. Hiervon werden 
448 494,36 Ji zu satzungs- und vertragsmäßigen Ver
gütungen verwendet, 3 988 500 Ji als Gewinn (4*4 %  auf 
die Vorzugs- und 24 %  auf dio Stammaktien wie im 
Vorjahre) ausgeteilt und 69 329,30 M auf neue. Rechnung 
vorgotragen. Der gesetzlichen Rücklage sind aus der 
vorjährigen Erhöhung des Aktienkapitals1) 468 602,75 Ji 
zugeflossen.

Siegen-Solinger Gußstahl-Aktien-Verein, Solingen.’ —
Dio Gesellschaft hat zur Ausdehnung der Weiterver
arbeitung ihrer Erzeugnisse sämtliche Anteile der Ge- 
«enksch m iederei H eyden & K äu fer in Hagen er
worben.

») Vgl. St. u. E. 1918, 25. April, S. 369.
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4
Vereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhüttenleute.
Für die Vereinsbücherei sind eingegangen:

(Die Einsender von Geschenken sind mit einem *  bezeichnet.)

= ' D issertation en . ==
Banse, O tto , ®ip(.«3ng.: B eiträge zur Kenntnis dor 

Spannungen im Grauguß unter Zugrundelegung ver
schiedener Gattierungen. (Mit 9 Abb.) Düsseldorf:
Verlag Stahleisen m. b. H. 1918. (16 S.) 4°.

Berlin (Toohn. Hoohsehule), ®r.»Qiig.-Diss.
G rünstoin, F ritz  S alo, Ingenieur: B eiträge zur 

Entwioklungsgesohiohto der deutsohen Elektrizitäts- 
Konzerne. (Mit statistischen Tab. auf 30 Bl.) Berlin 
(SW 1916): Carl Gornbeok & Co.

Erlangen (Univ.), Phil. Diss.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Böhler, S5r.-Qng. Otto A ., Direktor d. Fa. Gobr. Böhler 

& Co., A.-G., Wien I, Elisabeth-Str. 12.
Brandhojj, Heinrich, Hochofen-Betriebsing. der Gew.

Deutscher Kaiser, Hamborn a. Rhein 4, Kaiser-Wilhelm- 
Str. 38.

Czech, Franz, Ingenieur, Berlin-Grünewald, Hohenzollorn- 
damm 47 a.

Diehl, Wilhelm, Ing., techn. Leiter d. Fa. Dreher & Sohn, 
Düsseldorf-Gerresheim, Frieding-Str. 12.

Duchscher, M ax, Styt.-Qng., Betriebschef der Verein.
Hüttenw. Burbach-liich-Düdelingen, A.-G., Dommel- 
dingen, Luxemburg.

Gorschlüler, Karl, Betriebsingenieur der Deutsch-Luxcmb.
Bergw.- u. Hütton-A-G., Abt. Dortm. Union, Dort
mund, Rhoiniscbe Str. 38.

Qoßtnann, Albert, Ingenieur, Hagen i. W., Grahen-Str. 3,
Hambruch, Paul, Zivilingenieur, Baden-Baden, Werder- 

Str. 12.
Junkers, Sr.-Qug. e. h. Hugo, Professor, Dessau, Albrecht- 

Str. 47.
Kesseler, Josef, Ingenieur, Cöln, Geronswall 59.
Klein, Hugo, Ilüttondirektor a. D., Düssoklorf-Oberkassel,

Rheinbaben-Str. 2.
Lasius, Richard, Direktor des Hochofenbetr. dor Gew.

Deutscher Kaiser, Hamborn-Bruckhausen.
Mieß, Otto, Oberingenieur d. Fa. Ed. Züblin & Co., Stutt

gart, Alleeri-Str. 28.
Oldewage, Walther, Teilh. d. Fa. Ad. Hamm & Co., Ham

burg, Börsenbrüeko 8.
Oswald, Josef, Ingenieur, Essen, Bernhard-Str. 23.

M itg l ieder -Verze ichnis  1919.
Unser letztes Miiglieder-Verzeichnis ist im April 1914 und der dazugehörige 

Nachtrag im Februar 1916 erschienen. Wir beabsichtigen nun, baldigst ein neues 
Verzeichnis herauszugeben, und bitten die Mitglieder, uns etwa gewünschte 
Aenderungen u m g e h e n d  mitzuteilen. Die Angaben sind so kurz wie möglich 
zu fassen und d ü r f e n  n u r  Namen, Stand, Firma und' Wohnung enthalten.

Um mit Rücksicht auf die herrschende Papierknappheit vorher die Höhe der 
Auflage bestimmen zu können, bitten wir die Mitglieder, unter vollständiger An
gabe ihrer Anschrift, ihre Wünsche um kostenlose Zustellung eines Mitglieder- 
Verze'chnisses bis zum 1. April d. Js. ah die Geschäftsstelle des Vereins deutscher 
Eisenhüttenleute, Düsseldorf 74, Ludendorff-Strabe (vormals Breite Str.) 27, gelangen 
zu lassen. S p ä t e r e  Bestellungen werden k a u m  berücksichtigt werden können.,

D ie  G e s c h ä f t s f ü h r u n g .

Pisek, Franz, Betriebsleiter der Verein. Maschinenbau- 
A.-G., Königgrätz, Böhmen.

Pothmann, Moritz, Betriebsingenieur des Eisen- u. Stahlw. 
Hocsch, A.-G., Dortmund, Eberhardt-Str. 17.

Rotthoff, Karl, Zivilingenieur, Breedevoort, Holland.
Schubert, Richard, Ing., Betriebsleiter des Feinblechwalzw. 

der Eisonhütte Silesia, A.-G., Paruschowitz O.-S.
Strunk, Otto, Oberingenieur, Oberhausen i. Rheinl., Am 

Grafonbusch 7.
Thiele, Arthur,'techn. Generaldirektor, Bismarckhütte O.-S.
Thomsen, 3)r.«Qng. Kurt, Ing. der Deutsch-Luxemb, 

Bergw.- u. Hütten-'A.-G, Abt. Dortm. Union, Dort
mund, Post-Str. 42.

Weirieh, Albert, Sipl.-Qng., Elektrostahhv. Dommoldingen, 
Luxemburg.

N eue M itg lieder.
Hoschkara, Friedrich, Hütteningenieur der Steier. Guß- 

stahlw. A.-G., Judenburg, Steiermark.
Kanonenberg, Ernst, Prokurist des Wellrohrverbandes, 

G. m. b. H., Essen, Lindenallee 23.
Koischwitz, Erich, $tpl.-3ltg., Betriebsing, der A.-G. für 

Stickstoffdünger, Knapsack, Bez. Cöln, Forsthäus.
Kurek, Karl, 3)ipt.«Qng., Betriebsing, des Feinblechwalzw. 

der Bismarckhütte, Königshütte O.-S., Karl-Str. 9.
Molz, Paul, Betriebsingenieur des Eisenw. Kraft, Abt. 

Niederrhein. Hütte, Duisburg, Hütten-Str, 76.
Reichardt, Walter, Betriebsingenieur, Dortmund, Kaiser- 

Str. 71.
Riemcnsclmeider, Hermann, Prokurist der Deutsch- 

Luxemb. Bergw.- u. Hütten-A-G., Dortmund, Hagen- 
Str. 66.

Sils, Fritz, Abt.-Vorsteher dor Deutsch-Luxomb. Bergw. - 
u. Hütton-A.-G., Bochum, Schell-Str. 18.

Stein, $r.«3ng. Friedrich, Labor.-Vorstand u. Betriebsing, 
der Eison- u. Temperg. der Unterscebootswerft, Wil
helmshaven.

Stock, Otto, S)ipl.’*3jng., Stuttgart, Kriegsberg-Str. 30.
Wagner, Gustav, Sipl.-Qng., Nürnberg, Aeußcre Bayreuther 

Str. 103.
Weitzmann, Johannes, Sijjt.-Qng., Betriebsassistent d. Fa. 

Fried. Krupp, A.-G., Essen, Aloxandcr-Str. 28.
G e sto rb e n :

Cosmann, Julius, Essen. 6. 2. 1919.
Jansen, Heinrich, Direktor, Wetzlar. 15'. 2. 1919.
Janssen, Heinrich, Borgassessor, Hamm. 17. 2. 1919.
Possehl, J. L. Emil, Senator, Lübeck. 4. 2. 1919.
Sautter, Willi, Direktor, Konstanz. 3. 1. 1919.


