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FUR DAS DEUTSCHE EISEN HUTTENWESEN.
Nr. 19. 11. Mai 1910. 30. Jahrgang.

B e r i c h t

iiber die

Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute
am Sonntag, den 1. Mai 1910, m ittags 1 2 Uhr,  

in  d e r  S t a d t i s c h e n  T o n h a l l e  z u  D u s s e l d o r f .

T a g e s o r d n u n g :

1. G eschaftliche M itteilungen. E rnennung e in es E hrenm itgliedes.
2. A breehnung fur das Jahr 1909; Entlastung der K assenftihrung.
3. D ie neuere Entw icklung des lo thrin gisch en  E isenerzbergbaues. Vortrag von Dr. W ilh. K o h l m a n n ,

K aiserlichem  B ergm eister  aus D iedenhofen.
4. D ie V erw endung von E isen im H ochbau. Vortrag von O beringenieur H. F i s c h m a n n  aus D usseldorf.

I j e r  V o r s i t z e n d e ,  K o m r a e r z ie n r a t  Springorum a u s D o r tm u n d , l e i t e t e  d ie  Y e r s a m m lu n g  g e g e n
'  1 2 3/.i U lir  m it  fo lg e n d e n  W o r t e n  e in :

„M . I I . !  In d em  ic h  d ie  l ie u t ig c  o r d e n t lic h e  H a u p tv e r sa m m lu n g  ero ffn e , lte iB e  ic h  im  N a m e n  
d e s Y o r s ta n d e s  u n se r e  M itg l ie d e r  u n d  u n s e r e  v e r e h r te n  G a s te  h e r z l ic h  w illk o m m e n . U n te r  u n se r e n  
G a ste n  n e n n e  ic h  b e s o n d e r s  d ie  P r a s id e n te n  d er  K o n ig l ic h e n  E is e n b a h n d ir e k t io n e n  zu  E lb e r fe ld  
u n d  E s s e n ,  d ie  H H . H o e f t  u n d  L e h m a n n ,  d ie  H e r r e n  V e r t r e t e r  d er  G e w e r b e in s p e k tio n e n  
so w ie  I h r e  M a g n if iz e n z e n , d ie  B e k to r e n  d er  T e c h n is c h e n  H o c lis c h u le n  z u  A a c h e n  u n d  B e r l in ,  
die H H . P r o fe s s o r e n  H e r t w ' i g  u n d  M a t l i e s i u s .  M ein  W illk o m m e n  r ic h te t  s ic h  fe r n e r  n och  
an d ie  s o n s t ig e n  h ie r  a n w e s e n d e n  V e r t r e t e r  d e s  E is e n h iit t e n w e s e n s  an  d en  T e c h n is c h e n  I lo c h -  
s c h u le n  zu  A a c h e n , B e r l in  und B r e s la u , s o w io  d en  B e r g a k a d e m ie n  z u  B e r l in  und Ć la u s th a l. E s  
f r e u t  m ic h , a u B erd em  d ie  H e r r e n  b e g r ii8 en  z u  k o n n e n , d ie  a is  Y e r t r e t e r  b e fr e u n d e te r  Y e r e in e ,  
n am lich  d e s  B e r g h a u lic h e n  V e r e in s  in  E s s e n , d e s  Y e r e in s  d e u ts c h e r  I n g e n ie u r e ,  d er  S c li if fb a u te c li-  
n isch en  G e s e l ls c h a f t  u n d  d e s  V e r e in s  d e u ts c h e r  C h em ik e r , d ie stn a l in  iib e r a u s  s t a t t l ic h e r  Z a h l d e r  
E in la d u n g  z u  u n se r e r  H a u p tv e r sa m m lu n g  g e f o lg t  s in d . E n d lic h  b e g r iiB e  ic h  a is  G a s te  n och  
u n sere  s c h w e d is c h e n  F r e u n d e  m it  H r n . G e n e r a ld ir e k to r  L j u n g b e r g  an  d er  S p itz e .

D ie  E n t w ic k lu n g  u n se r e s  V e r e in e s  i s t  r e g e lm a f iig  f o r tg e s c h r i t t e n ;  d ie  Z a h l u n se r e r  
M i t g l i e d e r ,  d ie  z u r  Z e it  d e r  l e t z t e n  H a u p tr e r s a m in lu n g  4 4 5 0  b e tr u g , b e la u ft  s ic h  j e t z t  a u f  
4 6 2 0 . —  D e r  T o d  h a t  in d e s s e n  s e i t  u n se r e r  d a m a lig e n  V e r s a m m lu n g  au B ergew ^ oh n lich  r e ic h e  
E r n te  a u s u n se r e r  M it te  g e h a lt e n .  Zu u n se r e m  g r o B e n  S c h m e r z e  h a t  er  u n s d en  G eh e im en  F in a n z r a t

D . ® r.=£jnfl. H a n n s  J e n c k e  e n tr is s e n ,  d e ss e n  k r a f t r o l le r ,  z ie lb e w u B te r  E in flu B  a u f  d ie  w ir t 
s c h a ft l ic h e  E n t w ic k lu n g  u n se r e r  E is e n in d u s tr ie  b e k a n n t  i s t  und a u s  d e s s e n  M u m ie w ir  in e h r fa c h  
h ier  an  d ie se r  S t e l le  in  so  b e r e d te r  F o r m  b e d e u tsa m e  A e u B e r ttn g e n  in  T a r if f r a g e n  g e l io r t  h a b e n . 
M it ihm  sin d  l ie im g e g a n g e n  s e in e  e h e m a lig e n  e n g e r e n  K o l le g e n  im  D ir e k to r iu m  d er  F ir m a  K r u p p , 
d ie  I IH . O t t o  B u d d ę  u n d  D r .  A d o l f  S c h m i d t .  F e r n e r  y e r lo r e n  w ir  G e h e im r a t  E m i l  G o e c k e  
zu  M eid er ich , H e i n r i c h  M a r c o t t y  z u  D u isb u r g , D ir e k to r  a . D . F r a n z  S i m m e r s b a c h  z u  B o n n ,  
K o m ra erz ien ra t v a n  d e r  Z y p e n  z u  K o ln , D ir e k t o r  E . D i e f e n b a c h  z u  S t u t t g a r t  und D ir e k t o r  
H a n s  R i c h t e r  z u  K ie l ;  m it  b e so n d e r e r  T r a u e r  m iis se n  w ir  a u c h  d e s  T o d e s  d e s  v e r d ie n s tv o l le n  
e r s te n  G e s c h a ft s f i ih r e r s  u n s e r e s  Y e r e in e s  u n d  M iib e g r iin d e r s  u n se r e r  Z e it s c h r if t  „ S ta h l  und E is e n  
des H rn . F .  O s a n n  z u  H a n n o v e r , g e d e n k e n . T r e u e  M ita r b e it  h a t  d ie se n  M a n n ern  d a s  A n d e n k e n  
in uu serent Y e r e in  g e s ic h e r t ;  ic h  b it t e  S ie ,  m . H . ,  s ic h  z u  ih r e n  E lir e n  v o n  Ih r e n  S i tz e n  zu  
erh eb en . (G e s c h ie h t .)

U n se r e  Z e i t s c h r i f t  „ S ta h l  u n d  E i s e n “ h a t  s ic h  in  e r fr e u lic h e r  W e is e  w e i t e r e n t w ic k e l t .  
D ie  A u fla g e  h a t  im  L a u fe  d e s  J a h r e s  e in e  e r n e u te  S t e ig e r u n g  e r fa h r e n , und d ie  U e b e r n a h m e
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d e s  V e r la g e s  h a t  s ic h  f o r t g e s e t z t  g u t  b e w iih r t ;  s ie  h a t  e s  u n s  e r m o g lic h t , e in ig e  f iir  u n s  w e r ty o l le -  
B iie h e r  in  Y e r la g  z u  n eh m e n .

D e r  N e u b a u  u n s e r e s  G e s c h a f t s h a u s e s  i s t  g u t  y o r a n g e g a n g e n ;  m an  i s t  z u r z c i t  m it  d e r  
in n e r e n  E in r ic h tu n g  b e s c h a f t ig t ,  u n d  w ir  h o ffen , d a s H a u s  im  L a u fe  d e s  S o in m e r s  z u  b e z ie h e n .  
D aB  in  d e r  F e r t ig s t e l lu n g  d e s  B a u e s  k e in e  V e r z o g e r u u g  e r f o lg t ,  i s t  b e so n d e r s  w iin s c h e n s w e r t  f u r  
u n se r e  B i b l i o t h e k ,  d a  d ie se  s ic h  s t e ig e n d e r  B e n u tz u n g  e r fr e u t  und s ic h  f iir  s ie  d ie  U n z u la n g lie h -  
k eit. d e r  j e t z ig e n  R a u m e  t i lg l ic h  e m p fin d lic h e r  b e m e r k b a r  m a c h t.

D ie  H e r a u s g a b e  d er  7 . A u f la g e  d er  » G e m e i n f a f i I i c h e n  D a r s t e l l u n g  d e s  E i s e n l i i i t t e n -  
w e s e n s «  h a t  s ic h  le id e r  e tw a s  v e r z o g e r t ,  w e i l  u n se r e  G e sc h ilf t s fu h r u n g  a u B e r o r d e n tlic h  s ta r k  in. 
A n sp r u c h  g e n o m m e n  w a r .  Z u r z e it  i s t  a b e r  sc h o n  d e r  g r o B te  T e i l  d er  n e u e n  A u f la g e  a b g e s e tz t ,  
so  daB  d ie s e  im  L a u fe  d e s  M o n a ts  M ai w ir d  e r s c h e in e n  k o n n e n . S ie  w ir d  d ie sm a l e in e n  b e so n -  
d eren  S c h m u c k  d a d u rch  e r h a lte n , daB d er  S ta h lw e r k s - V  er  b a n d  u n s f r e u n d lic h s t  g e s t a t t e t  h a t ,  d ie  
d en  W e r d e g a n g  d er  S c h ie n e  d a r s t e l le n d e n  s e c h s  B ild e r ,  d ie  f iir  d ie  A u s s t e l lu n g  in  B u e n o s  A ires- 
b e s t im m t s in d , in  f a r b ig e r  A u s f i ih r u n g  w ie d e r z u g e b e n .

D ie  N e u b e a r b e itu n g  d er  » V o r s c h r i f t e n  f i i r  Ł i e f e r u n g  y o n  E i s e n  u n d  S t a h l ® ,  d e r e ń  
N o t w e n d ig k e it  ic h  sc h o n  im  le t z t e n  G e s c h a ft s b e r ic h te  b e to n t  h a t t e ,  i s t  in z w is c h e n  v o n  e in e r  m e h r -  
g l ie d e r ig e n  K o m m iss io n  in  A n g r if f  g e n o m m e n  w o r d e n . D ie  A b te i lu n g  f iir  B le c h e  i s t  f e r t ig ,  e b en so  
k o n n e n  w ir  d ie  A b te i lu n g  f iir  G u B e ise n  a b sc h lie B e n , n a c h d e m  d er  V e r e in  d e u ts c h e r  E is e n g ie B e r e ie n  
m it dom  d e u ts c h e n  V e r b a n d e  f iir  d ie  M a te r ia lp r iifu n g e n  d e r  T e c h n ik  s ic h  iib e r  d ie s e  L ie f e r u n g s 
y o r s c h r i f t e n  g e e in ig t  h a t . D a s  K a p ite l  f iir  S ta b e is e n  w ir d  d u rch  e in e  b e so n d e r e  K o m m is s io n  um - 
g e a r b e i t e t ,  s e in e  F e r t ig s t e l lu n g  h a t  s ic h  a b e r  d a d u rch  y e r z o g e r t ,  daB  d e r  D e u t s c h e  B e to n y e r e in  
an u n se r e n  V e r e in  m it  dem  W u n s c h e  l ie r a n g e tr e te n  i s t ,  a u ch  f iir  B e to n e is e n  (M o n ie r e is e n )  Y o r -  
s c h r if t e n  a u fz u s t e l le n .  D ie  V e r h a n d lu n g e n  h ie r u b e r  s in d  im  G a n g e .

In  m e in em  l e t z t e n  B e r ic l it  m u fite  ic h  e r w a lm e n , daB  d en  v o n  u n s  in  Y e r b in d u n g  m it  dem  
S ta h lw e r k s -V e r b a n d  b e i d em  M in is te r iu m  v o r g e b r a c h te n  W iin s c h e n  b e z i ig l ic h  e in e r  m o d e r n e n  G e-  
s t a l t u n g  d er  in  d en  V o r s c l i r i f t e n  f i i r  d i e  A u s f i i h r u n g  v o n  H o c l i b a u t e n  a n g e g e b e n e n  Z iffern  der  
z u la s s ig e n  B e a n s p r u c h u n g  v o n  E is e n  g e g e n  D r u c k , Z u g , A b s c lie r u n g  u s w . n o c h  n ic h t  R e c h n u n g  
g e t r a g e n  w o r d e n  s e i .  U n te r d e s s e n  s in d  am  3 1 .  J a n u a r  d . J .  n e u e  » B e s t im m u n g e n  iib er  d ie  bei 
H o c lib a u te n  a n z u n e h m e n d e n  B e la s t u n g e n  und B e a n s p r u c h u n g e n  d e r  B a u s to ife *  e r s c lu e n e n , V o r -  
s c h r if t e n ,  d ie  u n se r e n  W iin s c h e n  e r h e b lic li  m e h r  e n tg e g e n k o m m e n  und b e so n d e r s  d ie  z u la s s ig e  B e -  
a n sp r u c h u n g  d e s  E is e n s  a is  B a u s to f f  n a h e r  r e g e ln .  D ie  fr u h e r e n  n ie d r ig e n  B e a n s p r u c h u n g s z if fe r n  
s in d  e n tsp r e c h e n d  e r h o h t  w o r d e n , w o m it  d en  F o r t s c h r i t t e n ,  d ie  b e i d er  H e r s t e l lu n g  u n d  V e r -  
a r b e itu n g  d e s  E is e n s  g e m a c h t  w o r d e n  s in d , in  e t w a  R e c h n u n g  g e t r a g e n  w o r d e n  i s t .  Im  iib r ig e n  
w iir d e  e s  z u  w e i t  f iih r e n , h ie r  a u f  E in z e lh e i t e n  e in z u g e h e n ;  ic h  d a r f  S ie  d ie se r h a lb  w o h l a u f  
e in e n  L e i t a r t ik e l ,  d e r  in  „ S ta h l  u n d  E i s e n “ in  N r .  11  v o m  1 6 . M a rz  d. J .  e r s c h ie n e n  is t ,  
y e r w e is e n .  E s  m ufi n u r  n o c h  dem  W u n sc h e  A u s d r u c k  g e g e b e n  w e r d e n , daB  j e n e  B e s t iin m u n g e n  
n ic h t  n u r  b e i a l le n  H o c h b a u a u s f iih r u n g e n  d er  S ta a t s b a u te n , f i ir  d ie  s ie  z u n a c h s t  g e l t e n ,  so n d e r n  
a u c h  b e i a l le n  P r iv a tb a u t e n  z u r  A n w e n d u n g  g e la n g e n , w ie  d ie s  a u c h  in  dem  m in is te r ie l le n  E r la B  
a u sd r iic k lic h  a u sg e s p r o e h e n  w o r d e n  is t .

D ie  F r a g e  d e r  S o n n t a g s r u h e  i n  M a r t i n w e r k e n  h a t  e in e  v o n  u n sere m  V e r e in  e in g e s e tz t e  
K o m m is s io n  le t z th in  b e s c h a f t ig t .  W a h r e n d  e s  a l lg e m e in  in  d e r  P r a x is  a u f  G ru n d  d e s  § 1 0 5 c  der  
G e w e r b e o r d n u n g  a is  z u la s s ig  e r a c h te t  w ir d , d a s B e s c h ic k e n  d er  M a r t in o fe n  v o r  B e g in n  d er  M on- 
ta g s c h ic l i t  y o r n e h m e n  z u  la s s e n ,  h a b e n  s ic h  n e u e r d in g s  e in ig e  B e h o r d e n  a u f  e in e n  a b w e ic h e n d e n  
S ta n d p u n k t  g e s t e l l t ,  u n d  d ie  V o r n a h m e  d e r  B e s c h ic k u n g s a r b e it e n  in  d er S o n n ta g -N a c h t  h a t  s o g a r  
in  e in em  F a lle  z u  e in e r  B e s t r a fu n g  d e s  b e tr e ffe n d e n  B e tr ie b s c h e fs  g e f i ih r t .  D a  w ir  n a c h  w ie  v o r  
d ie  A n s ic h t  y e r t r e t e n ,  daB e in  B e s c h ic k e n  d er  M a r t in o fe n  in  d e r  S o n n ta g - N a c h t  u n b e d in g t  g e s e tz -  
l ic h  e r la u b t  u n d  a n d e r s e its  e in e  u n g le ic l im a B ig e  B e h a n d lu n g  u n se r e r  M a r t im y e r k e  in  d ie s e r  R ic li-  
tu n g  s c h w e r e  w ir t s c h a f t l ic h e  S c h a d e n  z e i t ig e n  w iir d e , d ie  um  so  e r h e b lic h e r  a u s fa l le n ,  w e n n  die 
ob en  e r w a lm te  A u ffa s su n g  v o n  u n se r e n  B e h o r d e n  a l lg e m e in  g e t e i l t  w iir d e , so  h a b en  w ir  u n s in  
V e r b in d itn g  m it  d em  Y e r e in  d e u ts c h e r  E is e n -  u n d  S ta h l in d u s tr ie l le r  in  e in e r  a u s f i ih r lic h e n  E ingabe- 
an d en  B u n d e s r a t  g e w a n d t ,  um  in  d ie se r  w ic l i t ig e n  F r a g e  d ie  n o t ig e  K la r h e i t  herbeizufiihren.

D ie  A r b e it e n  d e r  K r a f t b e d a r f s k o m i n i s s i o n  g e l ie n  ih r e n  g u te n  W e g  w e i t e r ;  d ie  zuletzt 
a u s g e f i ih r te n  V e r s u c h e  a n  e in e r  D a m p f-U m k e h r in a sc h in e , d ie  in  V e r b in d u n g  m it  e in e r Abdampfturbinen- 
a n la g e  a r b e i t e t ,  s in d  a b g e s c h lo s s e n , d a b e i i s t  g le i c h z e i t ig  d ie  z u g e h S r ig e  D a m p fk e s s e lb a t te r ie  e in e r  
e in g e h e n d e n  U n te r s u c h u n g  u n te r z o g e n  w o r d e n ;  d e r  y o n  H r n . J .  P u p p e  e r s ta t t e t e  K om -
m is s io n s b e r ic h t  l i e g t  in  a l le n  E in z e lh e i t e n  v o r  und d iir fte  s p a t e s te n s  im  L a u fe  d e s  n a c h s te n  M onats- 
in  „ S ta h l  u n d  E i s e n “ v e r o f f e n t l ic h t  w e r d e n . —  A is  w e i t e r e  A u fg a b e  h a t ,  w ie  ic h  Ih n e n  fr iih e r  
m it t e i le n  k o n n te ,*  d ie  K o m m is s io n  Y e r t i k a l d r u c k v e r s u c h e  a n  W a l z w e r k e n  yorgenom m en, 
und e s  s in d  b is h e r  sc h o n  e in  B lo c k w a lz w e r k  s o w ie  e in e  8 5 0  e r  u n d  7 5 0  e r  T r io s tr a B e  in  d ie se r

* Y gl. „S tah l und E ison“ 1909, 12. -Mai, S. 6S2.
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R ic h tu n g  u n te r s u c h t  w o r d e n . N a c li  d en  y o r la u f ig e n  E r g e b n is s e n  s c lie in e n  a u c li d ie s e  V e r s u c l ie  
se lir  b e m e r k e n sw e r to  S c h li is s e  z u z u la s s e n ,  d ie  n ic h t  n u r  f iir  d ie  B e u r te i lu n g  d e s  K r a f tb e d a r fe s  an  
W a lz w e r k e n , so n d e r n  a u c h  f iir  d ie  B e r e c h n u n g  v o n  W a lz e n z a p f e n , W a lz e n d u r c h m e ss e r n  u n d  W a lz e n -  
s ta n d ern  u s w . e in e n  A n h a lt  b ie te n  d iir fte n . D ie  b ish e r  v o r l ie g e n d e n  Y e r t ik a ld r u c k v e r s u c l ie  s o l le n  
n och  e r g itn z t  w e r d e n  d u rch  e in e  A n z a h l  v o n  V e r s u c lie n  a n  m itt le r e n  T r io s tr a B e n  und  d a m it  e in e n  
v o r la u iig e n  A b sc h lu B  fin d en . D ie  K r a ftb e d a r fsk o m m is s io n  w ir d  b e m iih t b le ib e n , d ie  E r g e b n is s e  d e r  
z u le t z t  e r w illm te n  V e r s u c h e  Ih n e n  e b e n fa lls  m o g lic l is t  b a ld  d u rch  d ie  Z e it s c h r if t  „ S ta h l u n d  E i s e n “ 
zu  u b e r m itte ln . E s  i s t  m ir  e in e  a n g e n c h m e  P f l ic l i t ,  a u c h  an  d ie se r  S t e l le  d en  b e t e i l ig t e n  W e r k e n  
y e r b in d lic h e n  D a n k  z u  s a g e n  f iir  d ie  f o r t g e s e t z t e  w e r t v o l le  U n t e r s t i i t z u n g , d ie  s ie  d er  K o m m iss io n  
b ei ih r e n  A r b e ite n  h a b e n  z u t e i l  w e r d e n  la s s e n .

D ie  C h e m i k e r - K o m m i s s i o n  h a t  in z w is c h e n  ih r e  U n te r su c h u n g e n  iib er  d ie  T i t e r s t e l lu n g  
v o n  K a liu m p e r m a n g a n a tlo s u n g e n  z u r  E is e n t i t r a t io n  n a c h  R e in h a r d t  in  e in em  B e r ic h t e *  y e r o f fe n t l ic h t .  
S eitd em  b e s c h i i f t ig t  s ic h  d ie  g e n a n n te  K o m m iss io n  m it  d er  P r i ifu n g  d e r  m a B a n a ly t is c h e n  M e th o d e n  
zu r  B e s t im m u n g  d e s  M a n g a n s  in  E is e n s o r te n  u n d  E r z e n ;  d ie se  A r b e it e n  s in d  in  g u te in  F o r t -  
sc h r e ite n  b e g r iffe n .

D ie  A r b e ite n  d er  H o c l i o f e n k o m m i s s i o n  h a b en  s ic h  in  d e r  g le ic h e n  R ic h tu n g  b e w e g t ,  w ie  
ich  an  d ie se r  S t e l le  v o r  e t w a  J a h r e s f r is t  a n g e d e u te t  h a b e . D e r  v o n  d er  K o m m is s io n  e in g e s e t z t e  
U n t e r a u s s c h u B  f i i r  d i e  Y e r w e n d b a r k e i t  v o n  H o c h o f e n s c h l a c k e n  z u  B e t o n  h a t  V o r -  
sc h la g e  g e m a c h t , n a c h  d e n e n  a u f  G ru n d  v o u  V o r v e r su c lie n  e in  m o g lic l is t  s c l ia r f  u m g r e n z te s  A r b c it s -  
p rogram m  fiir  d ie  w e i t e r e n  V e r s u c lie  in  d ie se r  R ic h tu n g  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n  k o n n te . D a  a u f  e in e n  
E r fo lg  b e z i ig l ic h  d er  V e r \v e n d u n g  v o n  H o c h o fe n sc h la c k e n  a b e r  n u r  zu  r e c h n e n  i s t ,  w e n n  d ie  v o r  
zu n eh m en d en  V e r s u c h e  b e so n d e r s  v o n  d en  B e h o r d e n  und d en  G r o B v e r b r a u c h e r n  so lc h e n  M a te r ia ls  
a is  e in w a n d fr e i  a n e r k a n n t  w e r d e n , so  h a t  d er  V e r e in  Y e r a n la s s u n g  g e n o m m e n , s ic h  in  d ie s e r  
F r a g e  z u n a c h s t  m it  dem  D e u ts c h e n  B e to n v e r e in  in  V e r b in d u n g  z u  s e tz e n . E s  h a t  m it  Y e r tr e te r n  
d ieses V e r e in s  e in e  g e m e in s c b a f t l ic b e  B e s ic h t ig u n g  v o n  B a u w e r k e n  s ta t tg e fu n d e n , d ie  in  B e to n  
u nter V e n v e n d u n g  v o n  H o c h o fe n s c h la c k e n  a u s g e f i ih r t  w o r d e n  s in d . A u f  G rund  d ie s e r  B e s ic h t ig u n g  
h a t d er  D e u t s c h e  B e to n v e r e in  s e in e  B e r e i t w i l l ig k e i t  e r k li lr t , s ic h  a n  d en  w e it e r e n  A r b e it e n  z u  b e-  
t e ilig e n . D a  e s  s ic h , u m  K la r h e i t  in  d ie  g a n z e  F r a g e  z u  b r in g e n , um  u m fa n g r e ic h e  V e r s u c h e  
lian d eln  w ir d , so  b e a b s ic h t ig t  m a n , beim  K g l .  M a te r ia lp r iifu n g sa m te  z u  G r o B lic h tc r fe ld e  d en  A n t r a g  
zu  s t e l le n ,  d ie  V e r s u c h s a r b e ite n  im  A u f tr a g e  d e s  D e u ts c h e n  B e to n v e r e in s  und u n s e r e s  Y e r e in s  
d u rch zu fiih ren . E s  s o l i  b e i n U c h ste r  G e le g e n h e it  m it  d en  V e r tr e te r n  d e r  M a te r ia lp r iifu n g s a n s ta lt  
F iih lu n g  g e n o m m e n  w e r d e n , u m  d a s A r b e it s p r o g r a m m  f iir  d ie  u a e h s te  Z u k u n ft  a u fz u s t e l le n .  —  
A us den  V e r h a n d lu n g e n  d er  H o c lio fe n k o m m iss io n  g e h t  l ie r r o r ,  daB  m a n c lie  W e r k e  sc h o n  
eine r e c h t  y i e l s e i t i g e  V c r w e n d u n g  v o n  H o c h o fe n sc h la c k e n  g e fu n d e n  h a b e n , daB  e in z e ln e  W e r k e  
so g a r  sc h o n  ih r e  s i lm t lic h e  e n t fa l le n d e  S c h la c k e  in  d en  v e r s c h ie d e n s tc n  F o r m e n  a b s e tz e n  k o n n e n .  
E s l i e g t  a u f  d er  H a n d , daB  e in e  d e r a r t ig e  w e itg e h e n d e  V e r w e n d u n g  e in e s  b is  v o r  k u r z e r  Z e it  
ais z ie m lic h  w e r t lo s  a n g e se h e n e n  A b fa llp r o d u k te s  v o n  w e s e n t l ic h s te r  B e d e u tu n g  f iir  u n se r e  H o c li-  
o fen w erk e  s e in  d iir fte . D ic  H o c lio fe n k o m m iss io n  h a t  d e sh a lb  V e r a n la s s u n g  g e n o m m e n , in  ilirem  
le tz te n  S itz u n g s b e r ic h te  d er  B i t t e  A u sd r u c k  z u  g e b e n , daB  d ie je n ig e n  W e r k e ,  d ic  a n  e in e  V e r -  
w en d u n g ih r e r  H o c h o fe n s c h la c k e  d e n k e n , in  d ie se r  H in s ic h t  b e so n d e r e  Y o r s ic h t  w a lt e n  la s s e n , und  
in sb eso n d e re  m in d e r w e r t ig e  u n d  f i ir  B e to n z w e c k e  n ic h t  g e e ig n e t e  S c h la c k e  k e in e s f a l l s  in  d en  H a n d e l  
b rin gen , da s o n s t  d a s  G u te  d e r  eb en  e in g e le i t e t e n  B e w e g u n g  v o r z e i t ig  u n b e d in g t  im  K e im  e r s t ic k t  
w erd en , und d a r iib e r  h in a u s  d ie  I n tc r e s s e n  d er  W e r k e ,  d ie  sc h o n  in  d er  V e r w e r tu n g  d er  S c h la c k e n  
sehr w e it  y o r g e s c h r i t t c n  s in d , g e s c h a d ig t  w e r d e n  k o n n te n . — W e it e r l i in  h a t  a n la B lic h  d er  l e t z t e n  
S itz u n g  im  F e b r u a r  d . J .  d io H o c lio fe n k o m m iss io n  e in e  R e ih e  v o n  te c lin is c lie n  B e r ic h te n  e n t g e g e n -  
nehinen k o n n en , d ie  u n te r d e s s e n  a u c h  d en  sU m tlich en  d e u ts c h e n  H o c h o fe n w e r k e n  z u g e s t e l l t  w o r d e n  
sind und t e i lw e is e  a u c h  n o c li in  „ S ta h l und  E i s e n “ zu  v e r o ffe n tl ic h e n  w a r e n . E s  s in d  d a  
v o r  a llem  zu  n e n n en  e in  B e r ic h t  v o n  D r . H e r m a n n  P a s s o w  in  B la n k e n e s e  » U e b e r  d ie  E ig n u n g  
von H o c h o fe n s tu c k s c h la c k e  z u r  B e to n b e r e itu n g * , e in  B e r ic h t  v o n  D ir e k to r  A . K n a f f  in  W is s e n  
> l'eb er  d ie  Y e r w e r tu n g  v o n  H o c h o fe n sc h la c k e  z u  P fla s te r s te in e n  u n d  B e to n * , e in  B e r ic h t  v o n  
H iitte n d ir e k to r  G . J a n t z e n  i n W e t z la r  » U e b e r  E in r ic h tu n g e n  z u r  L u f tg r a n u la t io n  f lt t s s ig e r  
S c h la c k e n * , u n d  w e it e r l i in  t e c h n is c h e  M it te i lu n g e n  v o n  H r n . D ir e k to r  K n a f f  u n d  H r n . K o m m e r z ie n r a t  
W i l h e l  ni B r i i g m a n n  » U e b e r  M aB n alu n en  z u r  S ic h e r u n g  d e s  B e tr ie b e s  n a ch  dem  E in d r in g e n  v o n  
S ch la ck en m a ssen  in  d en  B o d c n s te in « .  E s  w a r e  se h r  e r fr e u lic h , w en n  d ie  H e r r e n  a u s  d er  P r a x is  m eh r  
'm d m ehr Y e r a n la s s u n g  n e h m e n  w iir d e n , d e r a r t ig e  te c h n is c h e  B e r ic h te  den  b e tr e ffe n d e n  K o m m iss io n e n  
v o r z u le g e n , w e i l  w ir  u n s d a y o n  in  j e d e r  H in s ic h t  v o r t e i lh a f t e  A n r e g u n g e n  y e r s p r e c h e n .

D ie  im  A n fa n g  y o r ig e n  J a h r e s  e in g e s e tz t e  B e w e g u n g  g e g e n  E r s c h w e r u n g e n  b e i d er  K o n -  
z e s s i o n i e r u n g  d e r  N e u -  u n d  U i n b a u t e n  a u f  H o c l i o f e n a n l a g e n  h a t  w e i t e r e  K r e is e  g e z o g e n .  
N ich t w e n ig e r  a is  66 d e u ts c h e  H o c h o fe n w e r k e  h a b en  s ic h  e n t s c h lo s s e n , e in s c h la g ig e s  M a te r ia ł  fo r t -

* Ygl. „S tahl und E iscn “ 1910, 9. M arz, S. 411.
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la u fe n d  d e r  G e s c h iif t s s te l le  und d u rch  d ie s e  e in em  e ig e n s  g e b i ld e te n  U n te r a u ssc h u B  d er  H o c h o fe n -  
k o m m iss io n , d em  s o g e n a n n te n  „ K o n z e s s i o n s a u s s c h u B " ,  v o r z u le g e n . D ie s e r  U n te r a u ss c h u B  h a t  
s c h o n  w ie d e r h o lt  V e r a n la s s u n g  g e h a b t , K o n z e s s io n s s c h w ie r ig k e i te n  zu  b e h a n d e ln , d . l i .  m it  t e c h 
n isc h e n  u n d  ju r is t is c h e n  A u s k iin f te n  d en  W e r k e n  b e iz u s te h e n , u n d  e s  s in d  a u ch  e r f r e u l ic h e r w e is e  
sc h o n  e in ig e  E r fo lg e  in  d ie se r  R ic h tu n g  b e i d en  B e h o r d e n  z u  v e r z e ic h n e n  g e w e s e n . A u f  G rund  
d ie s e r  V o r g i ln g e  w ir d  d e r  A u ssc h u B  a u f  d cm  b e s c h r it te n e n  W e g e  fo r tfa h r e n  u n d . w e n n  m o g lie h ,  
d ie  g a n z e n  E in g i in g e  u n d  d e r e ń  V e r a r b e itu n g  a u f  e in e  e t w a s  b r e it e r e  G r u n d la g e  s t e l le n ,  um  s ie  
im  I n t e r e s s e  u n s e r e r  W e r k e  n o c h  w e it e r  n u tz b a r  z u  m a c h e n . In s b e so n d e r e  h a t  d er  A u ssch u B  
b e s c h lo s s e n , d en  V e r e in  zu  b it t e n ,  e r  m o g ę  s t i ln d ig  d ie  H ilfe  e in e s  j u r is t i s c h e n  B e ir a te s  u n d  z w a r  
in  d e r  P e r s o n  d e s  H e r m  R e c h t s a n w a lt e s  D r . ju r . S c h m i d t - E r n s t h a u s e n  in  D u s s e ld o r f  z u  
d ie se n  A r b e it e n  h in z u z ie l ie n . I c h  b in  m it  d em  A u ssc h u B  d u r c h a u s  d er  A n s ic h t ,  daB d ie  g e m e i n -  
s a m e  B e a r b e i t u n g  v o n  K o n z e s s io n s fr a g e n  u n d  d ie  E r te i lu n g  v o n  A u s k iin f te n  d u rch  d ie se n  
A u ssc h u B  a u f  G ru n d  d e s  g e s a m m e lte n  u n d  d e s  n o c h  z u  sa m m e ln d e n  M a te r ia le s  se h r  z w e c k m iif iig  
e r s c h e in t  u n d  n u r  im  I n t e r e s s e  d er  b e t e i l ig t e n  W e r k e  l ie g e n  k a n n .

H r . O b e r in g e n ie u r  F o n t i u s  h a t  a u f  u n se r e  V e r a n la s s u n g  in  N r .  1 0  d e s  la u fe n d e n  J a h r g a n g e s  
v o n  „ S ta ll i  und E is e n “ (S . 3 9 3 / 5 )  e in e n  B e r ic h t  e r s t a t t e t  iib e r  d ie  K e n n z e i c h n u n g  v o n  R o h r -  
l e i t u n g e n  i m  F a b r i k b e t r i e b e  m i t t e l s  F a r b e n .  D e r  Y o r s ta n d  d e s  V e r e in e s  h a t  in  s e in e r  Ie tz te n  
S it z u n g  y o n  d en  A n r e g u n g e n , d ie  d ie se r  A u fs a tz  b ie t e t ,  K e n n tn is  g e n o m m e n  u n d  z u g e s t in u n t ,  daB der  
V e r e in  s ic h  an  g e m e in sa m e n  V e r h a n d lu n g e n  z u r  B e s p r e c h u n g  d er  F r a g e  in  e in em  e t w a  z u  b ild en 
d en  A u ssc h u B  d u rch  E n ts e n d u n g  v o u  S a ch v erst;L n d ig en  a u s  u n se r e n  H u tte n w e r k e n  b e t e i l ig t .  U n ter -  
d e ss e n  h a b en  d er  V e r e in  d e u ts c h e r  I n g e n ie u r e  und a n d e r e  K r e is e  ih r  I n t e r e s s e  f iir  d ie  A n g e le g e n h e it  
b e k u n d e t;  s ie  i s t  z u n iic h s t  e in e r  S a c h v e r s l i in d ig e n -  K o m m iss io n  a u s  u n sere m  K r e is e  iib e r w ie se n  
w o r d e n , d ie  eb en  in  ih r e  Y e r h a n d lu n g e n  e in g e t r e t e n  i s t .

A u s  F r a n k r e ic h  k am  e in e  K u n d e  z u  u n s, d ie  z u n iic h s t  f a s t  w ie  e in  M & rchen a u s  a l t e r  Z e it  
a n m u te te , d ie  N a c h r ic h t  n a m lic h , daB d er  M an n , d er  e in em  u n se r e r  m o d e r n e n  S ta h lv e r fa h r e u  
n e b e n  e in em  S i e m e n s  d en  N a m e n  g e g e b e n  h a t ,  P i e r r e  M a r t i n ,  im  A l t e r  y o n  86  J a h r e n  in  der  
N illie  v o n  P a r is  n o c h  lc b t  u n d  s ic h  in  r e c h t  d i ir f t ig e n  Y e r h a ltn is s e n  b e f in d e t . W ie  e s  m o g lie h  
g e w e s e n  is t ,  dafi d ie s e r  M an n , d er  u n se r e r  m e ta l lu r g is c h e n  E n t w ic k lu n g  so  w e s e n t l ic h e  D ie n s te  
g e l e i s t e t  h a t ,  so  la n g e  J a h r e  w ie  v e r s c l io l le n  g e w e s e n  s e in  k o n n te , b r a u c h t  h ie r  n ic h t  n iilie r  e r o r te r t  
z u  w e r d e n , a b e r  d ie  T a t s a c h e ,  daB  e r  n o c h  u n te r  d en  L e b e n d e n  w e i l t  u n d  im  h o lie n  A lt e r  in  
n ic h t  a n g e m e s s e n e n  U m sta n d e n  le b t ,  h a t  u n te r  d en  f r a n z o s is c h e n  F a c h g e n o s s e n  d en  W u n se li  au s-  
g e lo s t ,  d och  so  s c h n e ll  w ie  m o g lie h  S c h r i t te  z u  tu n , um  A b h ilfe  z u  sc h a ffe n . D a s  „ C o m ite  des 
F o r g e s  d e  F r a n c e 11 h a t  s ic h  m it  e in e r  S u m m ę v o n  1 0 0  0 0 0  fr . an  d ie  S p i t z e  e in e r  L is t ę  g e s t e l l t  und 
an  d ie  S ta h lin d u s tr ie n  a l le r  L a n d e r  d en  A p p e ll  g e r ic h t e t ,  s ic h  an  e in e r  S a n im lu n g  z u g u n s te n  v o n  P ie r r e  
M a r tin  z u  h e t e i l ig e n .  W ir  h a b e n  u u s e r s e it s  g e g la u b t ,  d ie se n  R u f  n ic h t  u n g e lio r t  y e r h a l le n  la sse n  
z u  d iir fe n , u n d  w e r d e n  b e i d em  V o r s ta n d e  b e a n tr a g e n , e in e  a n g e m e s s e n e  S u m m ę f iir  H r n . M artin  
z u r  V e r f i ig u n g  z u  s t e l le n .  D a r iib e r  h in a u s  h a b e n  w ir  d ie  s a m t lic h e n  d e u ts c h e n  M a r t in w e r k e  g e -  
b e te n , a u ch  ih r e r s e i t s  z u g u n s te n  d ie s e s  M a n n e s e in e n  a n g e m e ss e n e n  B e i t r a g  z u  le i s t e n .  Ic h  kann  
h e u te  m it  F r e u d e n  f e s t s t e l l e n ,  daB d ie  g r o B e  M e h r z a h l d er  W e r k e  d ie se m  R u fę  g e r n  u n d  w il l ig  
g e f o lg t  i s t .  E s  s te h e n  h e u te  sc h o n  e t w a  2 0  0 0 0  jK> an  B e itr U g e n  d er  d e u ts c h e n  M a r t in s ta li lw e r k e  zu r  
Y e r f u g u n g  u n d  d ie s e  S u n u n e  w ir d  s ic h  n o c h  e r h e b lic h  e r h b h e n , d a  n o ch  w e i t e r e  f e s t  z u g e s a g t e  B e itr iig e  
y o n  y e r s c h ie d e n e n  W e r k e n  a u s s te h e n . D a s  C o m ite  d e s  F o r g e s  b e a b s ic h t ig t ,  um  d ie  M itte  des 
M o n a ts  J u n i d ie s e s  J a h r e s  in  e in e r  b e so n d e r e n  F e s t s i t z u n g  H r n . P ie r r e  M a r tin  d a s  E r g e b n is  der 
S a m m lu n g e n  in  P a r i s  z u  t ib e r r e ic h e n . U n se r  V e r e in  i s t  a u fg e fo r d e r t  w o r d e n , s ic h  a n  d ie s e r  S itz u n g  
z u  h e t e i l ig e n ,  u n d  y o r a u s s ic h t l ic h  w e r d e n  V e r e in s v e r t r e t e r  a n w e s e n d  se in ,  um  d ie  d e u ts c h e  E liren -  
g a b e  in  e n ts p r e c lie n d e r  F o r m  z u  i ib e r g e b e n .

D o r  in  d en  T a g e n  v o m  1 9 .  h is  2 3 .  J u n i d ie s e s  J a h r e s  l i ie r  in  D u s s e ld o r f  sta ttt in d en d e  
» I n t e r n a t i o n a l e  K o n g r e B  f i i r  B e r g b a u ,  H i i t t e n w e s e n ,  a n g e w a n d t e  . M e c h a n i k  u n d  
p r a k t i s e h e  G e o l o g i e «  e r f r e u t  s ic h  a l le u th a lh e n  e in e s  a u B e r o r d e n tlic h e n  I n t e r e s s e s .  E n d e  M iirz 
d ie s e s  J a h r e s  la g e n  sc h o n  iib er  1 5 0 0  M itg lie d s a n m e ld u n g e n  v o r ,  so  daB s ic h  d er  ArbeitsausschuB 
g e n ij t ig t  sa li ,  d ie  L is t ę  d e s  K o n g r e s s e s  z u n iic h s t  z u  s c h l ie f ie n , d a  d u rch  wrc it e r e  A n n a h m e von  
M itg lie d e r n  u n te r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d er  lo k a le n  V e r h ! l l tn is s e  D iis s e ld o r f s  G e fa h r  b e s ta n d , d ie  ein- 
z c ln c n  Y e r a n s ta l t u n g e n  z u  b e e in tr i lc h t ig e n . A u s  d ie se m  G ru n d e  lm t le id e r  e in e  g a n z e  R e ih e  von  
M itg lie d s a n m e ld u n g e n , d ie  e r s t  n a c h  dem  1 . A p r i l  e in g e g a n g e n  s in d , z u n iic h s t  y o r li lu f ig  a b g e l e h n t  

wrerd en  m u sse n . S o l l t e  s ic h  in  d ie se n  T a g e n  a u f  G ru n d  e in e r  e b e n  y e r a n s ta l t e t e n  R u n d fra g e  
h e r a u s s t e l le n ,  daB  sc h o n  fr i ih e r  g e m e ld e te  M itg l ie d e r  d e s  K o n g r e s s e s  v o n  e in e r  p e r s o n l i c h e n  

T e iln a h m e  a b s e h e n ,  so  k o n n te  in  E r w ilg u n g  g e z o g e n  w e r d e n ,  d ie  n a c h  dem  1. A p r il ein- 
g e g a n g e n e n  A n m e ld u n g e n , s o w e i t  d ie s  m o g lic li  i s t ,  n o c h  a n z u n e lu n e n . —  U e b e r  die einzelnen 
V e r a n s ta ltu n g e n  d e s  K o n g r e s s e s ,  iib e r  s e in e  w is s e n s c h a f t l ic h e  T a t ig k e i t  u s w . b ra u ch e  ich  
mich n ic h t  w e it e r  z u  v e r b r e i t e n ,  d a  d er  A r b e its a u s sc h u B  G e le g e n h e i t  g e n o m m e n  h a t , in  v er"
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sc h ie d e n e n  R u n d sc h r e ib e n  d ie se  P u n k te  a u s f i ih r lic h e r  zu  b e h a n d e ln . I c h  k a n n  n u r  dem  
W u n s c h e  A u sd r u c k  g e b e n , dafi d e r  In te r n a t io n a le  K o n g r e B , d e sse n  V o r b e r e itu n g e n  m it  g r o f ie r  
M iiho u n d  S o r g f a l t  e r f o lg t  s in d , u n d  f iir  d en  n ic h t  u n e r h e b lic h e  M itte l  s e i t e n s  d er  b e t e i l ig t e n  In -  
d u str ie n  z u r  Y e r f i ig u n g  g e s t e l l t  w o r d e n  s in d , e in e n  g la n z v o l le n  V e r la u f  n eh m e n  m o g ę , u n d  daB  
b eso n d ers  d ie  z a h lr e ic h e n  F a c h g e n o s s e n  a u s  dem  A u s la n d e  m it  B e fr ie d ig u n g  sp ttterh in  a n  d en  
K o n g reB  u n d  d en  A u fe n th a lt  im  r h e in is c h -w e s t f i l l is c h e n  I n d u s tr ie b e z ir k  z u r iic k z u d e n k e n  v e r m o g e n .  
E s e r iib r ig t  w o h l, d ie  B i t t e  a u s z u s p r e c h e n , daB  a u ch  u n s e r e  V e r e in s m itg l ie d e r ,  s o w e it  s ie  s ic h  dem  
K o n g r e s se  a n g e s c h lo s s e n  h a b e n , d u rch  r e g e  T e iln a h m e  an d en  w is s e n s c h a f t l ic h e n  S i tz u n g e n  und  
den s o n s t ig e n  V e r a n s ta ltu n g e n  ih r  I n t e r e s s e  b ek u iu le n  und b e so n d e r s  g e le g e n t l ic h  d e r  t e c h n isc h e n  
E s k u r s io n e n  d en  O r g a n e n  d e s  K o n g r e s s e s  n a c h  K r a f te n  b e h ilf l ic h  se in  m iic h te n , d a m it  d ie s e  V e r -  
a n s ta ltu n g e n  so  z w e c k m iif i ig  a is  n u r  m o g lic h  v e r la u fe n . —  Im  A n sc h lu f i a n  d en  K o n g r e B  w ir d  
ein  T e i l  d er  K o n g r e B m itg lie d e r , e in e r  E in la d u n g  d e r  A u s s t e l lu n g s le i tu n g  fo lg e n d , s ic h  zu m  B e s u c h e  
d er W e l t a u s s t e l l u n g  n a c h  B r i i s s e l  b e g e b e n . A n g e h o r ig e  u n se r e s  V e r e in s  s o w ie  d e s  B e r g b a u -  
v e r e in s  z n  E s s e n  w e r d e n  s ic h  a n  d ie se r  F a h r t  b e te i l ig e n .

M . I I . !  D e r  T O ste  G e b u r t s ta g  u n s e r e s  M it g l ie d e s ,  d e s  e h e m a lig e n  G e n c r a ld ir e k to r s  v o n  
W it k o w it z ,  H r n . E m i l  H o l z ,  i s t  f iir  d en  V o r s ta n d  A n la fi g e w e s e n ,  d em  G e b u r ts ta g sk in d e  d ie  
h e r z lic h s te n  G lu c k w iin s c h e  d e s  V e r e in e s  z u  iib e r b r in g e n . E r m a c h t ig t  d u rch  e in s t im m ig e n  B e sc h lu B  
d es V o r s ta n d e s , h a b e  ic h  g le i c h z e i t ig  H r n . H o lz  d ie  C a r l - L u e g - D e n k m i i n z e  f iir  d a s J a h r  1 9 1 0  
i ib e r r e ic lit .*  ( B r a v o ! )  D ie s e r  B e sc h lu B  e r f o lg t e  in  A n e r k e n n u n g  s e in e r  V e r d ie n s te  um  d ie  d u rch  
ilm  e r r u n g e n e n  F o r t s c h r i t t e  in  d e r  T e c h n ik  d e s  E is e n h iit t e n w e s e n s ,  in d em  e r  a is  E r s t e r  e in e n  e in -  
ritu m igen  W in d e r h itz e r  in  D e u ts c h la n d  e in g e fu h r t , K ie sa b b r iln d e  in  g r o B e r e n  M e n g e n  y e r w e r t e t  
und d a r a u s  w e r t v o l le  A b fa llp r o d u k te  g e w o n n e n  h a t ;  au ch  d e r  B r ik e t t ie r u n g  v o n  G ic h ts ta u b  h a t  
er  se in e  A u fm e r k s a m k e it  z u g e w a n d t .  W ir  h a b en  d en  J u b ila r  in  b e s t e r  G e s u n d h e it  a n g e tr o f le n ,  
und e s  w a r  u n s e in e  F r e u d e , u n s  u n s e r e s  A u f tr a g e s  z u  e n t le d ig e n . (Z u st im m u n g .)

E b e n s o  b in  ic h  I h r e r  fr e u d ig e n  Z u stim m u n g  g e w if i ,  w e n n  ic h  Ih n e n  v o r s c h la g e ,  u n se r e m  
h o c h v e r e h r te n  F r e u n d e , H r n . D r . R a y m o n d ,  d em  y e r d ie n te n  G e s c h a ft s f i i l ir e r  d e s  „ A m e r ic a n  
In s t itu te  o f  M in in g  E n g in e e r s “ , z u  se in e m  T O sten  G e b u r ts ta g , d en  er  g e s t e m  g e f e ie r t  h a t ,  e in  
h e r z lic h e s  B e g li ic k w iin s c h u n g s te le g r a m m  z u  se n d e n , d a s u n se r e n  s c h r i f t l ic h  a u sg e b r a c h te n  G liic k -  
w u n sch  n o ch  b e s t a t ig e n  s o l i .  H r . D r . R a y m o n d  i s t  u n s e in  l ie b e r  F r e u n d  a u s  se in e m  B e su c h e  
h ier in  D e u ts c h la n d , a b e r  a u c h  a l le  d ie je n ig e n  u n se r e r  L a n d s le u te , d ie  d ru h en  g e w e s e n  s in d  u n d  
sich  se in e n  R a t  u n d  s e in e  E m p fe h lu n g e n  g e h o lt  h a b en , w is s e n  s e in e  s t e t s  l ie b e n s w iir d ig e  B e r e i t -  
w il l ig k e it  h o c h z u sc h U tz e n . ( E r n e u te  Z u stim m u n g .)

M . H . ,  d a m it  w iir d e  d er  B e r ic h t  s o w e it  z u  E n d e  se in  u n d  ic h  f r a g e ,  ob z u  e in e m  P u n k te  
das W o r t  g e w iin s c h t  w ir d . D a s  s c h e in t  n ic h t  d er  F a l i  zu  s e in . D a n n  k iim en  w ir  z u  e in em  
P u n k te , d er  n o c h  z u  1 d e r  T a g e s o r d n u n g  g e h o r t ,  z u r :  E r n e n n u n g  e i n e s  E h r e n m i t g l i e d e s .  
N ach  § 8 d er  V e r e in s s a t z u n g e n  w e r d e n  u n se r e  E h r c n m itg lie d e r  a u f  Y o r s c h la g  d e s  V o r s ta n d e s  u n te r  
Z u stim m u n g  d e r  H a u p ty e r sa m m lu n g  e r n a n n t. I n f o lg e  B e s c h lu s s e s  u n s e r e s  V o r s ta n d e s  h a b e  ic h  
Ilm en y o r z u s c h la g e n , S i r  H u g h  B e l l ,  d en  V o r s itz e n d e n  d e s  Ir o n  a n d  S t e e l  I n s t i t u te ,  d er  in  d er  
ani 4 . d. M ts . s ta t tf in d e n d e n  Y e r s a m m lu n g  d e s  I n s t i t u te s  d en  Y o r s i t z  a n  d en  H e r z o g  v o n  D e v o n s h ir e  
ab geb en  w ir d , h e u te  zu m  E h r e n m itg lie d  u n se r e s  V e r e in e s  zu  e r n e n n e n . S ir  H u g h  B e l l  h a t  s ic h  d u rch  
se in e  p r a k tis c h e  u n d  w’is s e n s c h a f t l ic h e  B e t i l t ig u n g  im  E is e n h iit t e n w e s e n  g r o B e  Y e r d ie n s te  e r w o r b e n ;  
er h a t  a is  la n g ja h r ig e s  V o r s ta n d s m itg l ie d  u n d  P r a s id e n t . d es Ir o n  a n d  S te e l  I n s t i t u t e  d ie se m  
V ere in  w e s e n t l ic h e  D ie n s t e  g e l e i s t e t ,  a b e r  a u c li g le ic h z e i t ig  d ie  in te r n a t io n a le n  B e z ie h u n g e n , und  
d aru n ter  n ic h t  in  l e t z t e r  L in ie  d ie  d e u tsc h e n  B e z ie h u n g e n  in  d a n k e n sw e r te r  W e is e  g e p f le g t .  In  
A n erk en n u n g  d ie s e r  s e in e r  Y e r d ie n s te  h a t  d e r  V o r s ta n d  e in s t im m ig  d en  g e n a n n te n  B e sc h lu B  g e fa B t  
und ich  b it t e  S ie ,  d e m se lb e n  e b e n fa l ls  z u z u s t im m e n . —  Ic h  d a r f  a n n e h m e n , w e n n  d a s  W o r t  n ic h t  
g ew iin sc h t  w ir d , d a fi S io  a l le  z u s t im m e n , und  s t e l l e  d ie s  f e s t  (B ra v ro ) . D ie  E r n e n n u n g  i s t  e in -  
stim m ig  e r f o lg t .  —

W ir  k o m m en  n u n  z u  P u n k t  2 :  A b r e c h n u n g  f i i r  d a s  J a h r  1 9 0 9 .  Ic h  d a r f  w o h l  H r n .
D ir e k to r  S c h a l t e n b r a n d  b i t t e n ,  d en  B e r ic h t  iib er  d ie  K a s s e n r e v is io n  v o r z u t r a g e n .“

H r. D ir e k t o r  Schaltenbrand e r s t a t t e t  d en  K a s s e n b e r ie h t  u n d  t e i l t  m it , daB  d ie  R e e h n u n g  v o n  
dem v e r e id ig te n  B i ic h e r r e v is o r  G o l d t s c l i m i d t  g e p r i i f t  u n d  fu r  r ic h t ig  b e fu n d e n  i s t  u n d  daB  fe r n e r  
die R e v is io n  d u rch  d ie  l i ie r z u  e r n a n n te n  H H . D ir e k to r  V e h  1 i n g  u n d  K o m m e r z ie n r a t  Z i e g l e r  s t a t t -  
g efu n d en  h a t . D ie  R c v is o r e n  h a t t e n  n ic lits  z u  b e a n s ta n d e n  und b c a n tr a g te n  E r te i lu n g  d er  E n t la s tu n g .

Vorsitzender: „M . H . ,  w ir d  d a s  W o r t  z u  d ie se m  P u n k te  g e w iin s c h t?  — D a s  i s t  n ic h t  d er  
F a li!  D a n n  d a r f  ic h  a n n e h m e n , dafi S ie  d er  A b r e c h n u n g  z u st im m e n  u n d  g le i c h z e i t ig  d ie  E n t la s t u n g  
<ler K a ss e n fiih r u n g  a u s g e s p r o c h e n  h a b en . Ic h  s t e l l e  d a s  h ie r m it  f e s t .  —  W ir  k o m m en  z u  P u n k t  3
der T a g e so r d n u n g  u n d  ic h  e r t e i le  H m . K a is e r lic h e n  B e r g r a t  D r . K o l i i  m a n n  d a s  W o r t .

* „S tahl und E isen11 1910 S. G47.
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(H r . K a is e r lic h e r  B e r g r a t  D r .  K o l i i  m a n n  h ie l t  d a r a u f  se in e n  m it  g ro B em  B e if a l ł  au f-  
g e n o m m e n e n  V o r tr a g  iib e r  „ D ie  n e u e r e  E n t w ic k lu n g  cles lo th r in g is c h e n  E is e n e r z b e r g b a u e s “ , d en  w ir  
d e m n a c h s t  in  „ S ta l l i  u n d  E i s e n u m it  d er  s ic h  a n sc h lie f le n d e n  B e s p r e c h u n g  y e r o ife n t l ic h e n  w e r d e n .  
—  N a c lu le m  d ie  Y e r s a m m lu n g  a u B erd em  m it  g ro B em  I n te r e s s e  dem  V o r t r a g e  d e s  H r n . O ber- 
in g e n ie u r s  F i s c h m a n n  iib er  „ D ie  V e r w e n d im g  v o n  E is e n  im  H o c h b a u “ , d e r  n a c h s te h e n d  ab- 
g e d r u c k t  i s t ,  g e f o lg t  w a r ,  sc h lo B  d e r  V o r s itz e n d e  g e g e n  3 3/4 U h r  n a c lu n it ta g s  d ie  S i t z u n g  m it  
W o r te n  d e s  D a n k e s  a u  d ie  H e r r e n  Y o r tr a g e n d e n .)

N a c h  d e r  H a u p tv e r sa m m lu n g , z u  d er  s ic h  m eh r  a is  1 4 0 0  M itg l ie d e r  u n d  G a s te  e in g e fu n d e n  
h a t t e n ,  y e r e in ig t e n  s ic h , a h n lic li  w ie  b e i f r i ih e r e n  G e le g e n h e ite n  g le ic h e r  A r t ,  n o c li iib er  4 0 0  T e il -  
n e h m e r  zu  e in em  g e m e in sa m e n  M i t t a g s m a h l e  im  K a is e r s a a le  d er  S titd t is c l ie n  T o n h a lle .  —  D en  
R e ig e n  d er  T is c l ir e d n e r  e r o ffn e te  d er  Y o r s i tz e n d e  d e s  V e r e in e s ,  H r . K o m m e r z ie n r a t  S p r i n g o r u m ,  
d a d u rch , daB  e r  m it  e in em  k u r z e ń , k e r n ig e n  T r in k s p r u c lie  d a s e r s te  G la s  S e in e r  M a je s ta t  dem  
K a is e r  w id n ie te . —  S o d a n n  r ic h t e t e  H r . ® r .= Q ttg . h . c . G i l l h a u s e n  e in ig e  W o r t e  an  d ie  E h r e n -  
g i is t e .  E r  b e g r iiB te  z u n a c h s t  d en  P r a s id e n te n  d er  K o n ig l ic h e n  E ise n b a h n d ir e k t io n  z u  E lb e r fe ld ,  
H r n . H o e f t ,  a is  e in e n  M an n , d er  m it  b e so n d e r e m  V e r s ta n d n is  a u f  e in em  f iir  d ie  Y o lk s w ir t s c h a f t  
b e d e u tsa m e n  P o s t e n  d ie  w e itg e h e n d e n  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e r  E is e n b a h n y e r w a ltu n g  und der  
E is e n in d u s tr ie  s e in e s  B e z ir k e s  p f le g e , w a n d te  s ie li  f e r n e r  an  H rn . G eh . R e g ie r u u g s r a t  O p p e r m a n n  
a u s  A r n s b e r g , in d em  er  a u f  d ie  e r fo lg r e ic h e n  B e m iih u n g e n  d es G e n a n n te n  h i n w i e s , d u re li d ie  
G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n  y e r m it t e ln d  z w is c h e n  d er  o f tm a ls  iib e r  d a s  Z ie l h in a u ssc h ic B e n d e n  g e w e r b e -  
p o lit is c l ie n  G e s e t .z g e b u n g  d e s  R e ic l ie s  u n d  d en  'W e r k s le itu n g e n  in  d er  I n d u s tr ie  z u  w ir k e n , und liie fl 
d e s  w e it e r e n  d ie  R e k to r e n  und P r o fe s s o r e n  d e r  T e c l in is c h e n  H o c h sc h u le n  u n d  B e r g a k a d e m ie n  w il l-  
k o m m e n ;  c r  y e r g l ic h  d a b e i d a s  Y e r h a ltn is  d er  Y e r t r e t e r  d er  W is s e n s c h a f t  zu  d en  in  d er  P r a x is  
s te h e n d e n  E is e n l iu t t e n le u te n  m it  L ie b e n d e n , d ie , o b w o lil  g e le g e n t l ie h  M e in u n g sy e r s c h ie d e n h e ite n  bei 
ih n e n  n ic h t  a u sb le ib e n , s ic h  d o ch  in n n e r  w ie d e r  y e r s o h n t  in  d ie  A r m e  f a l le n . Z um  S c h lu s s e  d a n k te  der  
R e d n e r  n o c li m it  h e r z l ic l ie n  W o r t e n  d en  V e r tr e te r n  d er  b e fr e u n d e te n  V e r e in e  f iir  ih r  E r sc h e in e n . —  
Im  N a m e n  d e r  E h r e n g a s te  e r w id e r te  H r . E is e n b a h n d ir e k t io n sp r a s id e n t  H o e f t .  H e r v o r r a g e n d  se i, 
so  f i ih r te  e r  a u s , d ie  R o l l e , w e lc h e  d ie  E is e n in d u s tr ie  in  se in e m  A m ts b e r e ic l ie  s p i e l e , e in e  
K o lie ,  d ie  ih n  y e r a n la B t  h a b e , m it  d en  A n g e l io r ig e n  d ie s e s  I n d u s tr ie z w e ig e s  p e r s o n lic h  en g e  
F iih lu n g  z u  n e h m e n ;  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  k e n n z e ic h n c te  e r  d ie  F o lg e n  und d ie  V o r t e i le  der  
V e r s ta a t l ic ln in g  d er  E is e n b a h n e n  f iir  d ie  E is e n in d u s tr ie  u n d  w iir d ig te  so d a n n  d en  A n t e i l ,  d en  der  
in  Z e ite n  s c h w e r e r  w ir t s c h a f t l ic h e r  N o t  g e g r i in d e te  „ Y e r e in  d e u ts c h e r  E is e n h i i t t e n le u te a an  der  
E a t w ic k lu n g  d e s  E is e n h u t te n w e s e n s  g e lia b t  h a b e . S e in  H o c h  g a l t  dem  fe r n e r e n  W a c h s e n  und  
G e d e ih e n  d e s  V e r e in e s .  —  A is  n a c h s te r  T a fe lr e d n e r  g e d a c h te  H r . K o m m e r z ie n r a t  R e u s c h  der  
Y o r tr a g e n d e n  in  d er  Y o r a u fg e g a n g c n e n  H a u p tv e r s a m m lu n g , d er  H H . B e r g m e is te r  D r . K o h l m a n n  
un d  O b e r in g e n ie u r  F i s c h m a n n .  A u s g e h e n d  v o n  d em  h e u t ig e n t a g e s  g lu c k l ic h e r w e is e  m eh r  denn  
j e  g e w iir d ig te n  in n ig e n  Z u sa m m e n h a n g e , d e r  W ir t s c h a f t  u n d  T e c h n ik  u n tr e n n b a r  y e r b in d e , d a n k te  
e r  d en  b e id e n  H e r r e n , daB  s ie  in  ih r e n  V o r tr a g e n  in a n c lie  d iis te r e  A u s s ic h t ,  d ie  s ic h  d er  w ir t 
sc h a f t l ic h e n  Z u k u n ft  d er  d e u tsc h e n  E is e n in d u s tr ie  e r o f ln e te n , a u fz u h e lle n  y e r s ta n d e n  u n d  ihm  froh en  
M u t g e m a c h t  h a t t e n  zu  e r n e u te r  f r is c h e r  A r b e it  f iir  S ta h l  u n d  E is e n . —  D e n  S clilu B  der  
K e d e n  b ild e te  e in  s t e l le n w e is e  v o n  r e c h t  k r a f t ig e m  H u m o r  b e le b te r  T r in k s p r u c h , m it  dem  
D r . B e u m e r ,  v o n  d e r  Y e r s a m m lu n g  fr e u d ig  b e g r iiB t , u n te r  f e in e r  A n sp ie lu n g  a u f  d ie  j iin g s te n  
P a r la m e n ts y e r h a n d lu n g e n  in  P r e u B e n  d ie  d e u ts c h e n  E is e n h iit t e n fr a u e n  und  -J u n g fr a u e n  a is  „K u ltu r-  
t r a g e r in n e n “ f e ie r t e .

Die Verwendung von Eisen im Hochbau.*
Y o n  O b e r - I n g e n ie u r  F i s c h m a n n  i n D u s s e ld o r f .

M . H . ! D ie  A n sp r u c h e , d ie  in  u n se r e r  Z e it  l ia b t, d en n  sc h o n  d ie  T a t ig k e i t  a u f  e in em  sch e in -
m it  ih r e r  s c h n e l l  y o r a n sc h r e ite n d e n  E n t w ic k lu n g  b a r  e n g b e g r e n z t e n  k le in e n  G eb iet. e r fo r d e r t  h eu te
a u f  a l le n  G e b ie te n  a n  d ie  K e n n tn is s e , d ie  A r -  e in  M afi y o n  K e n n tn is s e n  u n d  W is s e n , d as w e it
b e it s k r a f t  u n d  d ie  L e is t u n g s fa h ig k e i t  d e r  Y e r t r e t e r  iib er  d a s h in a u s g e h t , w a s  fr i ih e r  f iir  e in e  u n iver-
j e d e s  e in z e ln e n  B e r u fe s  g e s t e l l t  w e r d e n , h a b e n  s e l le  B e t a t ig u n g  e r fo r d e r lic h  w a r . D a s  g i l t  w ohl
e in e  w e itg e h e n d e  A r b e i t s t e i lu n g  z u r  F o lg ę  g e -  fu r  a l le  G e b ie te  b e r u f lic h e r  T a t ig k e i t ,  tr if f t  aber
----------------------  in  n o c h  e r lio h te m  M aB e a u f d ie  te c h n isc h e  und

* Vortrag, gehalten vor dor llauptyersam m lung in d u s trie lle  A rb e it zu . So haben  w ir denn bei
des Yereins deutscher Eiaenhuttenleute zu Dusseldorf d ieger auch  ein besouders w ełtgehende Spe-
am 1. Mai 1910. (Die Besprechung des Yortraga . . _ , _ . °  T .
folgt in einer der nSchsten Nummern von „Stahl z ia lis ie ru n g  und  t r o tz  des y ie lfachen  Inem ander-
und Eisen“.) g re ifen s d e r yersch iedenen  G ebiete  im allgemei-
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jien oino strcnge A bgrenzung fiir die Ausiibenden. 
An dieser T atsache des Spezialistentum es ist 
niclits zu andern. So bedauerlicli sio auf der 
einen Seite is t, so is t anderseits doch nur 
durcli sie der F ortsch ritt erm oglicht worden, 
den w ir auf techniscliem  G ebiete zu verzeichnen  
haben.

E s is t im allgem einen fiir die eigene A rbeit 
niclit notig , die F ortsch ritte  auf anderen Ge- 
bieten im einzelnen zu yerfo lgen , es mufi aber 
doch insow eit geschelien , ais sio geeign et sind, 
erhebliclien Einflufi auf das eigene A rbeitsgcbiet 
auszuiiben. A us diesem Gedankon lieraus mochte 
ich die B erechtigung zu meinem Y ortrage ableit.en.

D ic B eziehungen  zw ischen der E isenindustrie 
und dem B auw esen sind so m annigfaltige, die 
W echselwirkung, die B auw esen und Eisenindustrie 
-aufeinander ausiiben, is t eine so unmittelbare 
und einsclmeidende, dafi eine aufmerksame Bcob- 
achtung hier nicht nur am P la tze  erscheint, 
.sondern geboten  ist, w enn man sich cinmal ver- 
gegenw artigt, dafi die E isenindustrie einen der 
mUchtigsten F aktoren  in unserem  gesam ten W irt- 
schaftsleben darste llt und som it Yerschiebungen  
und V eranderungen in ihr von w eittragenderer  
Bedeutung sein miissen, ais dies bei anderen 
Industriezwcigen zu  erw arten w are.

Die A bhungigkeit der E isenindustrie vom  
Bauwesen wird klar, wenn man dio Eisenm engen  
nennt, die fiir B auzw ocko in Deutschland ver- 
braucht werden. In  w eiterem  Simie wird natiir- 
icli sam tliches E isen zu B auzw ccken vcrbraucht. 
ch w ill mit dieser B ezeichnung aber heute nur 

das fiir II o ch b a u z w  e ck  e verw endete bezeichnen.
Umfasscnde genauere S tatistiken  dariiber be- 

stelien ineines W issens allerdlngs nicht. Man 
ist auf dic B eobaclitung w en iger Zahlen, z. T. 
■auf Schatzung angow iesen. D er Inlands-Jahres- 
absatz an Form eisen b etragt im D urchschnitt der 
letzten sechs Jahre rd. oine Million t, die einen 
Verkaufswert von rd. 130  M illionen Mark dar- 
stellen. D er W ert der gen ieteten  Eisenkon
struktionen kann auf Grund der iiberschlagigen  
Ermittlungen des V ereins deutscher Briicken- 
«nd Eisenbaufabriken zu  etw a 100  Millionen 
Mark jahrlich angenomm en werden. Unter Be- 
riicksichtigung dos Um standes, daC ein T eil dos 
Formeisens zu gen ieteten  K onstruktionen Y er
wendung findet, kann man die Gesamtsumme, mit 
■der die Eisenindustrie am B auw esen interessiert 
ist, wohl zu rd. 2 0 0  Millionen Mark schatzen.

Die Yerwendung von E isen  im Bauwesen hat 
bereits verschiedene E ntw icklungsstufen durcli- 
laufen, die ein grofier T eil von Ihnen mit erlebt 
bat und in deren einer w ir m itten darin stehen. 
Ein solcher Zeitpunkt, in dem sieli eine neue 
Wandlung yo llz ieh t, erscheint besonders geeignet, 
einen Augenblick zu yerw eilen , A ltes, Bekanntes 
dem Gedachtnis zuriickzurufen, das N eue einer 
ycrgleichenden K ritik  zu unterziehen.

Obschon das E isen se it Jalirtausenden bekannt 
und gesch a tzt w ar, ist es ais B aum aterial im 
w esentlichen ein Kind dos neunzelm ten Jalir- 
hunderts. D ie prim itiven Ilerstellungsm ethoden, 
dio erst um die M itte des yorigen  Jahrhunderts 
durch Zusammenwirken von W issenscliaft und 
Technik durch solche ersetz t wurden, die eine 
H erstellung im Grofien erinoglichten, liefien das 
E isen lange Zeit ein so kostsp ieliges M ateriał 
sein, dafi sich eine ausgedelm tere V erw endung  
schon um desw illen yerbot. W ir finden es lange 
Jahrhunderte nur zu W affen  und Geriiten, auch 
solchen fiir die B earbeitung der Baum aterialien, 
niclit aber ais solches selbst yerw endet. D as 
eigentliche Baum aterial blieben IIolz und Stein. 
D er H olzbau unserer A ltvordern in den prnnitiven  
Formen des B łock- und Palissadenbaues bedurfte 
des E isens nicht. E r gen iigte den bescheidcnen  
Anspruchen einer Zeit, da sich aus den Nomadcn- 
yolkern ein ansassiges G eschlecht entw ickelte. 
D ieses lernte aber bald hohere Anspriiche an 
seine W olm ungen ste llen , und m it den An- 
spriichen erwarb es auch alhnahlich die Fahig- 
keiten, die B eniitzung anderer Baum aterialien  
zu erlernen, die, dauerhafter ais H olz, auch 
grofieren Scliutz gegen  W itterungseinflU sse zu 
bieten verm ochten. So entstand das Haus aus 
Stein, das bis ins M ittela lter die yorherrschende 
B auw eise blieb, um dann etw a im sechzehnten  
Jalirliundert, in y ielen  Gegenden gegen  den Facli- 
werkbau, oiner Kombination aus Stein und H olz, 
etw as zuruckzutreten. Beim Facliwerkbau sehen  
w ir das eigontlich tragende Gerippe ans Schw ellen, 
Standem , Rahm stiicken gebildet und den Stein  
m eist nur zur A usfiillung der so gebildeten Ge- 
fache yerw endet. Steinbau und Fachwerkliąu  
haben sich dann ziem lich unyerandert bis in die 
neueste Z eit nebeneinander gehalten . D ie bei 
ilmen yerw endeten K onstruktionsm ittel geniigten  
im allgem einen fur die damaligen Anspriiche an 
die B aum gestaltung. W eder an die Y ergrofierung  
der Spannwciten noch die Einschrankung der 
Konstruktionshohen wurden Forderungen g este llt , 
wie w ir sie heute kennen und ais etw as A lltag- 
liclies betrachten, und das g leiche g ilt  yon den 
aufzunehmenden B elastungen und der Feuer- 
sicherheit.

Im ganzen M ittelalter bis hinein in unsere 
Z eit is t das E isen im grofien Ganzen nur ais 
K leineisenzeug zu B eschlagen fiir Tiiren und 
F enster und wohl auch zur Yorbindung einzelner  
H olzteile  sow ie ais Steinklammer yerw endet 
worden. Daneben aber finden sich doch auch 
schon yereinzelte  A nsatze, es ais selbstandiges 
K onstruktionsm ittel zu benutzen. Und diese 
reichen sogar schon sehr w eit zuriick. W enn  
man von der angeblichen V erwendung eiserner 
T rager an einem altindischen Tempelbau absieht, 
diirften a is a lteste  B eisp iele fiir die konstruktiye  
Y erwendung yon E isen die Zuganker der H agia
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Sophia in Konstant,inopel aus dem 7. Jahrhundert 
und der Omar-Moschee in Kairo gelten , sow ie  
die E isenringe der Kuppeln der M arkuskirche in 
V enedig und der P etersk irclie in Rom. A ber das 
bleibcn vereinzelte  Fitlle. D er A nwendung im 
Grofien standen die K ostsp ieligkeit des M aterials, 
aber aucli die mangelnde Kenntnis seiner E igen
schaften und die folilenden statischen K enntnisse, 
die erst im Y erein mit ersteren eine verniinftige  
und w irtschaftliche A nwendung erm oglichten, 
entgegen. So urteilte noch 1G20 der kenntuis- 
reiche J a c o p o L a f r i ,  wie in dem W erk „A estlietik  
der Ę isenbauten14 von Alfred G otthold M a y e r  
angegeben wird, dcm iibrigens auch manche der 
iibrigen hier gem achten historischen Angaben  
entnommen sind, vom E isen: „daB es ein un- 
yollkom m enes M ateriał und kein M ateriał auf 
die D auer s e i“.

D ie Form, in der das E isen  zuerst ais Bau- 
stoff im eigentlichen  Sinne auftritt, is t  das G u B 
e i s e n .  W ann dies geschelien, kann m it Sicher- 
lie it nicht g esa g t werden. A is erste Ausfiihrung 
g ilt  die noch heute stehende „Iron brid ge“ iiber 
den Severn  bei dem D orfe B rosely , die 1773  
bis 17 7 9  durch John W ilkinson gebaut wurde 
und der ais iilteste A usfiihrung auf dem F est-  
lande 1794  die Briicke iiber das Striegauer  
W asser bei Laasan in Scblesien fo lgte. Aus 
fast der gleichen Z eit stammt auch die erste  
Y erwendung ais S c h m i e d e i s e n ,  die in Frank
reich stattfand. D er A rch itekt A n g o  g ing  hier 
etw a 1785  bahnbrechend vor, indein er einen 
C '/a m w eiten  Raum in B oulogne mit gegliederten  
eisernen Tragorn, die sich in der Ausbildung 
den holzernen Sprengw erken anschlossen. iiber- 
deckte und dieser A usfiihrung den ersten eisernen  
D achstuhl im T heatre franęais folgen liefi.

Y on einer Erkennung des E isens ais Bau- 
stoff kann man som it erst am Anfang des neun- 
zelm ten Jahrlninderts reden. Yon diesem Er
kennen bis zum S iege des E isens vergingen  nur 
w enige Jahrzehnte. E ine rasche E ntw icklung  
der R eclm ungsm ethoden und des M aterialpriifuńgs- 
w esens, durch das erst. die notw endige Erkenntnis 
der physikalischcn und chemischen E igenschaften  
des E isens rerm itte lt wurde, in Yerbindung mit 
der bereits in der zw eiten  H filfte des Jalir- 
hunderts erfolgten  N orm alisierung der Formen, 
die ihm seine bequeme A nwendung sicherten, 
haben diesen E rfo lg  g eze itig t . D ie gesprengten  
Triiger A ngó’s um 1 8 0 0 , die G etreidehalle in 
P aris 1 8 1 1 , der Londoner K rista llpalast 1851 , 
die R otundę in W ien 1 8 7 3 , die M aschinenhalle 
mit dem Eiffelturm  auf der P ariser W eltau s- 
st.ellung 1 8 8 9  sind W ahrzeichen auf diesem  
S iegeszu ge, denen man r ie le  andere an die 
Seito zu  stellen  verm ag!

Solche einzelnen Grofikonstruktionen sind fiir 
den F ortschritt bedeutungsYoll. Sie w irken aucli 
anregend und befruebtend auf die Produktion,

ohne diese jedoch in erheblichem MaBe unm ittel- 
bar beeinflussen zu konnen. Dio E ntw icklung  
der Produktion ist auf M asseiwerbrauch und 
damit auf das A Utiigliche angew iesen. W ie  
sieht min dieses aus?, mit anderen W orten: 
w ie baut man je tz t , in w elcher A rt und in 
welcher Form findet das E isen dabei Verwendung?

Unsere heutigen Bauten lassen sich in folgonde 
Gruppen einteilen:

1. W ohnhiluser, Sclm len, Kraiikenhiiuser, V er- 
w altungsgebiiude, 2 . Geschiifts- mul Lagerhiiuser,
3. Hallenbauten. — Zu den letzteren  sollen auch 
weitriium igere industrielle Bauten w ie W erk- 
stittten und dergl. initgereclm et werden.

Jede dieser Gruppen umfaBt einen gew issen  
T yp, an den ganz bestimm te Anforderungen ge- 
stellt. werden und fiir den sich auch im Laufe  
der Zeit bestim m te wiederkehrende Merkmale 
in konstruktiver B eziehung trotz aller Ab- 
w eichungen in E inzelheiten  lierausgebildet haben. 
Fiir die Gruppe 1 kommen uur geringe N utz- 
lasten  in B etracht. D ie GrundriCaiiordnung ist 
gew ohnlich derart, dafi fiir die freitragenden  
Konstruktionen m ittlere Spannweiten bis zu 
fi und 7 m nicht iiberscliritteii zu werden brauchen. 
Gefordert wird im allgem einen m oglichst gute 
Isolierung gegen  W ilrme t t i u l  Scliall der einzelnen 
Ritumc gegen  einander. Im einzelnen hat man 
es bei W olinhilusern immer m it einer grofieren 
Zahl k leinerer Riluine zu tun, fiir dereń gegen- 
se itige  A btrennung im Interesse der Ausnutzim g  
der m eist teuren Bodenfliiche W andę mit mog- 
lichst. geringer Starkę Yorhanden sind. Da die 
Bauordnungen yielfach Beschrilnkungen beziiglich  
der H ohe, bis zu der gebaut werdon darf, ent- 
balten, dic Zahl der G eschosse im Interesse der 
w irtschaftlichen A usnutzung m oglichst grofi zu 
machen angestrebt w ird, ergibt sich die Forderung 
geringer D eckenstiirkon.

B ei den Scliul- K ranken- und ^'erwaltimgs- 
hausern handclt es sich m eist um offentliche 
B auten, auf die einschriinkende Bestimmungen 
nicht so sehr Anwendung finden. D ie intensive 
Raum ausnutzung auf Zentim eter sp ielt auch niclit 
die R olle, da die Einzelriium e en tsp rechend  ihrer 
Zweckbestim m ung grofier gehalten  werden miissen. 
SchlieBlich stehen fiir solche fiir eine langereD auer 
bestimmten Gebitude, die m eist g leich zeitig  reprśi- 
sentativen  Charakter tragen, grofiere M ittel zur 
Y erfiigung, die die W alii beserer und dauerliafterer 
M atorialien niclit nur zulassen, sondern gebieten.

B ei der 2. Gruppe, den Geschiifts- und Lager- 
hiiusern, kom m en m eist grofiere N utzlasten und 
vor allem  g ro fie re  Spannweiten in b e tra c h t, denn 
hier w ird  die Forderung der W eitrH um igkeit 
Yerbunden m it g ro f ite r  T ragfah igkeit erhoben. 
M oglichst grofie Sale, ohne jede Behinderung 
dnrch S tutzen , die eine beliebige vcranderlicli‘: 
A ufteilung durch le ich teste  Wilnde zulassen, 
sollen meist, geschaffen werden.
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B ei (len H allenbauten aller A rt liandelt es 
sieli um die Uberdeckung grofier Fliichen bei 
t.unlichst guter B elielitung. A is w irksam e aufiere 
Krafte sind h ier W ind- und Sclm eelasten z u 
beriicksichtigen. D ie Anordnung von Siiulen oder 
Binderpfosten ist in den F allen , wo es sich um 
W erkst&tten liandelt, m eist nicht storend, da 
solclie fiir dio Anordnung von Transm issionen, 
Kranbahnen und dergl. vorteilhaft yerw endet 
werden konnen.

In allen F allen  werden natiirlich Sonderanfor- 
derungen m oglich sein, die mit den aufgestellten  
Gęśichtspunkten niclit iibereinstimmen. Im grofien  
Ganzen werden abor die angegebenen Merkmale 
ais zutreffend gelten  konnen. B ei den beiden 
ersten Gruppen wird die Forderung der F euer- 
sicherheit hinzukommen, die fiir die le tz te  m eist 
bedeutungslos ist.

B ei allen heute ausgefulirten Bauten wird 
Eisen yerw endet und zw ar, wenn w ir von dem 
zu Sclilosserarbeiten absehen, in der Hauptsache 
zu den tragenden K onstruktionen der Decken  
und Daclier. F iir D ecken sind in Gcbrauch: 
Holzbalkendecken, T ragerdecken und D ecken in 
Eisenbeton. F iir alle drei A rten  gib t es die 
yerschiedensten Ausfiilirungsform en. D aclier w er
den ebenfalls in H olz, E isen und Eisenbeton  
hergestellt.

Fiir den W olm hausbau ist tiberwiegend —  
yon den Ausfuhrungen in einigen Grofistadtcn, 
bei besseren Einfam ilienhausern und dergl. ab
gesehen die H olzbalkendecke ais die m eist 
noch iiberall absolut, wenn auch nicht relatiy  
billigste im Gebrauch. Zur Aufnalime yon Wttndcn, 
Dachpfosten, H erstellung yon auskragenden Bal- 
konen werden im grofien Gan z en T rager yerw endet.

D ie iibrigen unter Gruppe 1 angefiihrtenB auten  
werden allgem ein mit m assiyen D ecken ausge- 
riistet, die D achstuhle luerfiir werden m eist in 
Holz konstruiert. F iir die tragenden Konstruk- 
tionen der G eschiifts- und Lagerhauser einscliliefi- 
lich der D aclier is t die A usfiilirung in E isen oder 
Eisenbeton das gebriiucliliche, und dasselbe, aber 
unter starkor B eyorzuguug des reinen Eisenbaus, 
gilt fiir die 3 . Gruppe.

Das M ateriał, in dem das E isen zur V er- 
wendung gelan gt, is t F lufieiseii, Gufieisen, Stalil- 
formgufi und Schm iedestalil. D ie B edeutung der 
beiden letztgenannt.cn b leibt aber auf die F alle  
der Grofikonstruktion boschrankt. In der Y er- 
wendung yon Gufieisen ist man zuriickhaltender 
geworden. E s konnte, da seine B iegungsfestig 
keit nur gering, ohnehin nur in Saulen Y erw en
dung fihden. D a der Y orteil der bequemen Form 
gebung durcli die Forderung der feuersiclieren  
Ummantelung aber m eist n icht recht zur Geltung  
gebraclit werden konnte, es in bezug auf F estig -  
keit und Sicherheit dem Flufieisen u n teilcgen  ist, 
so ist es durcli StU tzen aus FluBeisen immer 
nielir ersetzt worden.

XIX.3o

M annigfach sind die Formen der Y erw endung  
des F lufieisens. Das einfache F lacheisen zur A r- 
m ierung von H olzbalken hat nur mehr historische  
B edeutung. Auch die frtiher dfters yerw endeten  
Schienenprofile findet man nur noch se iten  und 
dann liochstens zu Fundam entyerstarkungen oder 
dergleiclien.

D as F eld  beliaupten die Norm alprofile, w ie  
sie ais Stabformeisen zu gen ieteten  K onstruktionen  
yerbunden und ais T rager in X - und [-Form  g e 
liefert werden, und scliliefilich das Rundeisen, das, 
frtiher nur zu Ankern, Schraubenbolzen und 
dergl. yerarbeitet, nach Aufkommen des E isen- 
betons ein ausgedehntes F eld  der Y erw endung  
gefunden hat. Neben dem R undeisen mufi noch  
das Bandeisen geriannt werden. Beide kommen 
allerdings nicht ais selbstandige K onstruktions- 
glieder, sondern ais T eile einer Yerbundkonstruk- 
tion zur W irkung. Nur e in e  ihrer besten E igen- 
schaften, die Zugfest.igkeit, wird dabei ausgenutzt, 
wahrend der W iderstand gegen  Druck von dem 
in dem Verbundkorper w irksam en zw eiten  wolil- 
feileren M ateriał, dem B eton bezw . Stein, ge-  
le iste t wird.

D ie Entsteliung- der Form en der Norm alprofile 
fa llt in die M itte des 19. Jahrhunderts. Um 
diese Z eit wurden die ersten I -T r a g e r  in Erigland 
gew a lzt.

In D eutschland wurden die ersten X -P rofile  
im Jahre 1 8 5 8  auf dem W erke der A. G. P h 6 n ix  
in E schw eiler hergeste llt. R o t h e  E r d e  fo lg te  in 
dem nachsten Jahre. D ic Burbacher H iitte  nalim 
die Fabrikation yon I -  und [-E isen  18 0 0  auf. 
Sie hat sich um ihre Einfuhrung besonders yer- 
dient gem acht. Spater folgten  die belgischen, 
franzosischen und allmalilich a lle  iibrigen W erke. 
A us dieser allgem einen H erstellung ergab sich bald 
eine CJnzahl von Profilform en, w eil jedes W erk seine 
eigenen besonderen P rofile , die in den Ab
messungen yon denen der anderen W erke yiel- 
facli abwiclien, w a lzte . D er erste V ersuch zur  
N orm alisieriing fand dureh die im Jahre 1881  
erfolgte H erausgabe des d e u t s e h e n  N o r in a l-  
p r o f i lb u c h e s  sta tt. In diesem wurden unter  
A usschaltung aller Zwischenprofile Formen mit 
bestim m ten Abmessungen, fiir die die zulassigen  
A bweichungen ebenfalls angegeben wurden, fest-  
g e lcg t und damit dem Konstrukteur brauchbare 
U nterlagen gegeben, die ilm yon einem einzelnen  
W erk unabhangig machen. D ie G estaltung der 
Norm alprofile, die sich auf I - ,  [ -  L - ,  X -E isen  
bezog, ist nahezu unyerandert geblieben, bis im 
Jahre 1902  die breitflansehigen S pezialtrager  
hinzukamen. D ie E rkenntnis der Y orziige solcher 
Profilform en bestand schon lange, einzelne W erke  
w alzten  auch Profile mit breiterenFjanschen a is sie 
die Norm alprofile besafien, ohne allerdings iiber 
ein gew isses Mafi hinauszugehen. Ihre H erste l
lung scheiterte im allgem einen an der Schw ierig- 
keit, die sich beim W alzprozefi ergab. D iese
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Schw ierigkeiten  wurden durch G r e y s  Yerfahren, 
das in D ifferdingen durch M a x M e y e r  eingefulirt 
wurde, belioben, aber auch auf der gew olinlichen  
TriigerstraCo liefien sie sich sow eit tiberwinden, 
daC auf ihr je tz t  auch breitflanschige Trilger 
bis 2R0 mm Ilohe h ergeste llt werden. D ic Y or- 
te ile  der breitflanschigen T rilger liegen  in dem 
grofieren W iderstandsinom ent bei eingeschrilnkter 
Konstriiktionshohe. D ie grofieren F lanschbreiten  
und die dadurch bedingte gleichinilfiigere M aterial- 
yerteilu ng hat auch einen geringeren Unterschied 
der W - nach der x- und y-A cbse zur F olgę. D ie  
V orteile  ergeben sich am besten aus einer V er- 
gleichung der W iderstandsm om ente beider Trilger- 
arten . Man findet z. B ., dafi ein T rilger 30 B 
dieselbe T ragfilh igkeit b esitzt w io 2 ,5 8  Trilger  
N. P . 30 . D ies bedeutet eine Ersparnis an E isen, 
denn das M eter des ersteren b esitzt ein Ge
w icht von 1 1 9 ,4  kg , wilhrend 2 ,5 8  m N. P . 30  
2 ,5 8  X  5^,2 =  1 3 1 ,8  kgm w iegen.

Ferner erspart man die bei Anordnung 
mehrerer nebeneinander liegender T rilger in der 
R egel notw endig werdenden Verbindungen durch 
sogenannte Stehbolzen und dergl. W ill man 
aber sta tt eines T rilgers 30  B einen solchen  
der Normalprofile m it gleichem  W iderstands
moment w ilhlen, so m u B m an N .P . 4 2 1/., nehmen, 
w elcher a llerdings ein etw as geringeres G ewicht 
hat (nilmlich 1 0 3 ,0  s ta tt 1 1 9 ,4 ) , aber nur eine 
F lanschbreite von 103  sta tt 300  mm, so dafi 
sich die A uflagerun g schw icriger g esta lte t und 
w eniger standsicher ist. D ie  bei letztgenarm tein  
T rilger um 12 1/2 cm groBere Konstruktionshohe  
kann M ehrausgaben yeran lassen , w elche bei 
m ehrgeschossigen Gebiiuden nicht unerheblich  
ins G ew icht fallen.

D ieser teehnisehe V orteil gew in nt allerdings 
in  dor P rax is doch nicht die Bedeutung, w eil 
dem geringeren G ew icht bis je tz t  ein hoherer 
E inheitspreis gegenuber steht, und es bedarf 
e r st der zahlenmiiBigen B ew ertung ali der 
anderen V orziige, w ie geringerer K onstruktions
hohe, groBerer S eitensteifigkeit usw ., um die 
V erwendung dieser breitflanschigen T rilger in 
j  e d e m F a li vorteilhafter erscheinen zu lassen.

A u f die E ntw icklung der je tz t  gebriluch- 
liclien Profile hat die V erbesserung der E igen- 
schaften  des E isens einen erhebliclien EinfluB 
ausgeiib t, z . T . is t  dadurcli ihre A u sgesta ltu n g  erst 
m oglieh gew orden, Solange man auf Schw eiBeisen  
an gew iesen  w ar, ergaben sich fiir die H erstellung  
■der hoheren Profile Schw ierigkeiten . Trilger von  
4 0 0  mm w aren unter diesen Umstanden schon  
•etwas B esonderes. D ie  H erstellung ron  B essem er- 
stah l brachte auch noch keine grundlegende  
A enderung in dieser B eziehung; es w ar nicht 
so  ganz leich t, ein w eiches, geniigend w alz- 
fah iges M ateriał damit h erzustellen , und so h ielt 
sich trotz desselben noch lange Z eit die H er
ste llu n g  schw eifleiserner Trilger. E rst die Ent-

phosphorung nach dem TliomasprozeB mit der 
erleichterten E rzeugung im GroBbetriebe hat sehr 
rasch einen Um schwung gebracht, der nicht nur das 
basische FluBeisen rasch an S te lle  des SchweiB- 
eisens se tz te , sondern auch die H erstellung aller 
Profile groBter Hohe gesta tte te . J e tz t werden 
schw eifieiserne T rilger nicht mehr gew alzt.

Fiir die F estigk e it und sonstigen  E igenschaften  
des B auw erkeisens sind Bestim m ungen geschaffen, 
die fiir die A usfiihrung von L ieferungen maB- 
gebend sind. So lilstig  Bestim m ungen yielfach  sein 
konnen, auf dem Gebiete der M aterialerzeugung  
haben sie mit dazu beigetragen, die Fortschritte  
zubeschleunigen . Denn die erhohten Anspriiche der 
Abnelimer zw angen zu rastlosem  E ifer in der Ver- 
besserung der E igenschaften und der H erstellungs- 
methoden. L eider w aren auf der anderen Seite  in den 
aus Sicherheitsgriinden erlassenen B aupolizeiyor- 
schriften Bestim m ungen yorhanden, durcli die 
diese F ortschritte  w ieder eingeen gt wurden, in- 
sofern ais eine durch die besten E igenschaften  
gerech tfertigte  hochste A usnutzung yerhindert 
wurde. U eber diesen EinfluB wird spiiter noch 
eingehender zu reden sein.

D as zu B auzw ecken verw endete E isen  soli 
bekanntlich eine Z u gfestigkeit von 3 7 0 0  bis 
4 4 0 0  kg/qcm  bei 20 %  D elinung haben. Das 
Mafigebende fiir die B eurteilung des E isens in 
bezug auf seine V erwendung is t  nun aber eigent- 
lich nicht die Z ugfestigkeit, sondern die Streck- 
grenze, und nur insofern a is diese im allgem einen  
in einem bestim m ten V erhilltnis zur Z ugfestig
keit und Dehnung stehen w ird, is t  es berech- 
t.igt, le tz tere  a is Kriterium  der G iiteeigenschaften  
anzusehen, um so mehr ais die F estste llu n g  der 
Zahlen fiir die S treckgren ze nicht so le ich t und 
einw andfrei erfolgen kann w ie die der erst- 
genannten Zahlen. G leich zeitige Erhohung der 
Streckgrenze und Z ugfestigk eit hat den Nach- 
te il, daB das M ateriał zu sprode wird.

In einigen neueren E isenarten , dem N ickel- 
stalil und dem E lektroeisen , stehen Eisensorten  
zur V erfiigung, die mit hSherer Z ugfestigkeit 
grofiere D elinung vereinigen.

Mit der hoheren F estig k e it und der dadurch 
bedingten zulilssigen hoheren Beanspruchung ist 
eine Verm inderung des E igengew ich tes verbunden, 
also V erringerung der toten  L ast, die in vielen  
Filllen erwiinscht is t, und darum die Yerwendung 
dieses E isens empfehlen w ird. Zuniichst wird seine 
Verwendung nur bei Groflkonstruktionen und zwar 
besonders da, w o an F rachten gespart werden 
muB, erholite B edeutung gew innen.

M. H . ! In Vorstehendem  habe ich das Materiał 
gesch ildert, das fiir die V erwendung im Hochbau 
zur Y erfugung steht und mit dem die yerschie
denen Baugruppen ausgefuhrt werden sollen. Ist 
dieses nun gee ign et, die speziellen  Anforderungen, 
die jede von ihnen ste llt , zu erfiillen? Und in 
w elcher Form findet es am zweckm ilBigsten Yer-
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wendung ais reiner Eisenbau oder ais E isen- 
betonbau? Fiir die B eurteilung dieser F rage ist 
ausschlaggebend der K ostenpunkt, denn nur dann 
ist eine M ethode zu bauen die vorteilhafteste , 
wenn sie neben E rfullung aller technischen An- 
forderungen zugleich  die w irtsch aftlichste  A rt  
der A usfiihrung darstellt.

D ie Anforderungen teclm ischer N atur hat der 
reine Eisenbau im w esentlichen yo llau f iiberall 
erfiillen konnen, er hat sie zum T eil erst sogar  
entstehen lassen , und auch die Usthetischen An- 
spriiche des A rchitekten  wurden befriedigt, so- 
bald man sich bei V erwendung des neuen M aterials 
von den alten Stilform en frei gem acht und den 
besonderen E isen stil, der eine Verkorperung dos 
ZweckmaBigen m it dem N otw endigen  ausdruckt, 
gefunden hatte. JLhm anhaftende M angel waren  
trotz vorhandener w e itg e h e n d e r F e u e r s ic h e r h e it  
das Fehlen absoluter F e u e r f e s t ig k e i t  und die 
Unterhaltung. D ie erstere sp ie lt fiir T rager- 
bauten, die le tz tere  ftir reine E isenkonstruktionen  
eine R olle. D ie F eu erfestigk eit kann erreicht 
werden, denn es ist m oglich, durch geeign ete  Um- 
mantelungen den notigen Schutz herbeizufiihren. 
Die Kosten dafiir beeinflussen allerdings die 
Kosten der Gesam tausfiihrung erheblich, sohald 
es sich nicht bloB um einfache in m assiven D ecken  
angeordnete T riigerlagen , sondern um U nterziige  
und Siiulen handelt. F iir den R ostschutz sind 
wiederholte A nstriche allerdings nicht zu ent- 
behren. D iesem  N achteil stehen aber andere 
weitgehende V orteile gegeniibcr, so dafi man ihn 
getrost in K auf nehmen kann. In seiner Feuer- 
sicherheit, dem absoluten W iderstand gegen  or- 
ganische Einfliisse, der zehnmal grofieren F estig -  
keit gegeniiber nur aclitm al groBerem Gewicht, 
die auch durch die verschiedenartigsten  Be- 
lastungseinfliisse unyerandert bleibt, b esitzt das 
Eisen E igenschaften , die es dem H olz und auch 
■dem Stein sow eit uberlegen erscheinen laBt, dafi 
von einem cigentlichen W ettbew erb zw ischen  
beiden M aterialien nicht die Rede sein kann, w eil 
bei vielen Ausfiihrungen fiir den Baustoff die dem 
Eisen eigentiim lichen E igenschaften schlechter- 
dings unentbehrlich sind. Im Eisenbeton aber 
ist ihm ein W ettbew erber erw achsen, der auch 
all die E igenschaften in sich verein igt, die das 
Eisen so schatzensw ert machen, und da ergeben  
sich fiir die Entscheidung, wo E isen , wo Eisenbeton, 
groBere Schw ierigkeiten , w eil der Eisenbeton an 
sich in allen den F allen  anwendbar erscheint, 
wo man Eisen verw endet.

Auch der L aie weifi h eu te , w as E isen 
beton ist. Ich brauche daher dariiber in dieser 
Yersammlung von Ingenieuren nicht v ie l zu  
sagen.

W ie so mauche andere spater bedeutsam  
gewordene Erfindung yerdankt auch diese ihre 
Entstehung zunachst nur dem W unsch, eine im 
<!)genen W irkungskreise la s tig  empfundene Un-

beąuernlichkeit zu beseitigen . M o n i  e r  w ar B e- 
sitzer  einer groBen G artnerei in P aris und 
rich tete seine Bestrebungen darauf, fiir die le ich t 
verganglichen groBen holzernen Blumenkubel 
einen E rsatz zu schaffen, der bei griifierer  
D auerhaftigkeit ais diese kein so groBes Ge
w icht besaB, ais Kiibel aus Zement. E r ver- 
suchte dies zu erreichen durch Anordnung von  
E isenein lagen geringer Starkę in der Kiibel- 
wand. D ies g liickte, und infolgedessen dehnte 
er sein Konstruktionsprinzip auch auf groBere 
W asserbehalter aus. Itn Jahre 1867 nahm Monier 
sein erstes P aten t und in demselben Jahre w ar 
er auch auf der W eltausstellu ng  mit yerschie
denen seiner K onstruktionen vertreten , neben  
einem anderen Franzosen F r a n c o i s  C o i g n e t ,  
der dio Verbindung von Zement und E isen  nament
lich fiir Rohren, Gewolbe und dergl. vorschlug. 
Beide F ranzosen hatten ihre K onstruktionen auf 
rein empirischer Grundlagc gefunden und aus- 
gebildet. D ie Abmessungen dafiir wuirden naeh  
praktischem  Gefiihl gew ah lt, ebenso die Anord
nung der E isenein lagen. E rst im Jahre 1887  
wurde, nachdem die M onierschen P aten te  von  
G. A. W a y s s  ein ige Jahre zuvor erworben  
w aren, auf Grund grofierer V ersuche und B e-  
lastungsproben bestimm t ausgesprochen, dafi das 
E isen bei den Betoneisenkonstruktionen so liegen  
miisse, daB es die im B auteil auftretenden Zug- 
spannungen aufzimehmen itnstande sei. Gleich- 
ze itig  damit wurde auch dic erste von K o  en  en  
gegebene B ereclm ungsw eise fiir solclie Yerbund- 
korper, die allerdings nur eine nalierungsw eise  
w ar und sich nur auf P la tten  bezog, yeriiffent- 
licht. U eber die Anwendung solcher P la tten -  
konstruktionen zw ischen T ragern ais D ecken im 
Hochbau is t man lange nicht hinausgekommen. 
A is solche aber haben sie schnell Bedeutung  
gew onnen. D ie A nzahl der yerschiedenen System e
— es gibt, glaube ich, 20 0  oder mehr — die 
doch alle auf demselben Grundsatz beruhen und 
die sich m eist nur durch die A rt der Anord
nung und die Querschnittsform  der eingelegton  
E isen unterscheiden, leg t Zeugnis dayon ab.

In Frankreich w ar die E ntw icklung zunachst 
schneller gegangen und man hatte den schon 
von Monier gegebenen Gedanken, neben den D ecken  
auch Balken in Eisenbetonbauweise auszubilden, 
w eiter yerfo lg t. Am energischsten is t das wohl 
von H e n n e b i ą u e  gesclielien, und so hat er 
die Ehre gew onnen, daB man nacli ihm das 
gan ze System  benannt hat, trotzilem  die yon  
ihm yertretenen Konstruktionsgedanken nicht 
etw a neu w aren, und trotzdem  er bei seinen  
Berechnungen sogar zum T e il von falschen Y or- 
aussetzungen ausgegangen ist. D as G rundsatz- 
liche aller Betoneisenkonstruktionen beruht darauf, 
dafi die Druckspannungen vom B eton, die Zug- 
spannungen zum groBten T eil von der E isen- 
ein lage aufgenommcn werden sollen. D ie Ver-
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teilung des E isens im (Juerschnitt muB dement- 
sprechend erfolgen.

Aus bescheidensten Anfilngen hat die E isen- 
betonbauweise eine ganz gew a ltige  E ntw icklung  
genommen, die in ihrer Sclm elligkeit diejenige 
des E isens iibertrifft. D as is t, sow eit man ihro 
Y erw endung im Ilochbau ins A uge fafit, nicht 
so ganz erstaunlich, wenn man sieli yergegen - 
wUrtigt, dafi es sich fiir den Eisenbeton nicht so 
sehr um die Scliaffung neuer A nwendungsm oglich- 
keiten ais vielm ehr darum handelte, die S te lle  
von etw as Vorliandenem einzunehm en. Durch  
den Eisenbau entstanden zum T eil erst ganz neue 
Anforderungen, die ihre Zeit der E ntw icklung  
brauchten, und fur die in W echselw irkuug auch 
erst w ieder die Grundlagen fur ihre E rfiillung  
geschaffen werden muflten. In dieser B ezieln ing  
trifft der E isenbeton fertige Y erhilltnisse an. 
A uf die gan ze A rt des konstruktiven Bauens, 
sow eit es D isposition anlangt, hat er bislang  
nicht den EinfluB ausgeiibt, w ie  dies der E isen 
bau getan  hat. Im w esentlichen handelte es sich 
im Hochbau fiir ihn darum, sich an die S telle  
des E isens zu setzen . Und das is t ihm in er- 
heblicliem MaBe gelungen. In E isenbeton werden  
heute nicht nur die tragenden Konstruktionen  
der D ecken, S tiitzen  mul Daeher fiir alle A rten  
von Y erw altungs-, G eschiifts-, LagerliUusern und 
F abriken, sondern neuerdings auch Hallenbauten, 
wio Bahnhofs- und M arkthallen und K irchen- 
schifYe, ausgefiihrt. E ine solche E ntw icklung  
konnte nicht ohne EinfluB auf die Produktion  
bleiben, und der n a c l i t e i l i g e  EinfluB kommt in  
den Zahlen des Form eisenabsatzes zum Ausdruck.

D er Inlandsabsatz betrug in run den Zahlen: 
t t

1904 . . . 905 000 1907 . . . 1 028 000
1905 . . . 1 060 000 1908 . . . 835 000
190G . . . 1 203 000 1909 . . . 1045 000

Er is t  also von l 1̂  Millionen auf 8 3 0 0 0 0  t 
gesunken. Ein T e il d ieses R uckganges is t  auf 
die riicklaufige Konjunktur zu schieben, abor 
man kann auch ganz sicher einen relativen  auf 
die E ntw icklung des E isenbetons zuruckfiihren. 
A nderseits is t eine S teigerung des Stabeisen- 
absatzes unverkennbar, den man zum guten T eil 
dem E isenbeton zu danken hat. D er Verbrauch 
an E isen  fur eino einzelne A usfiihrung in E isen 
beton bleibt a llerdings w eit unter demjenigen  
bei einer A usfuhrung m it Triigern und gen ieteten  
K onstruktionen —  fiir gew ohnliche Hochbauten  
kann man ihn w ohl zu hoćhstens 4 0 — 45°/o  des 
le tzteren  annehmen —  aber dafiir kommt E isen
beton und damit E isen  aucli fiir Ausfiihrungen  
zur A nwendung, bei denen bislang E isen  gar  
nicht oder kaum gebrauclit w urde. Neben den 
Fiillen, wo der E isenbeton an S te lle  des H olzes 
getreten  is t , sind es, um einige F alle  anzufiihren, 
seine Y erwendung zu Fundierungen in G estalt 
von Pfahlen und arm ierten P la tten , zu F utter-

mauern, Talsperren und auch hohen Schorn- 
steinen. Gerade auf dem G ebiete der Fundie
rungen ze ig t er gegeniiber dem faulenden Holz 
und dem rostenden E isen seine U eberlegenheit, 
eine U eberlegenheit, die auf anderen Gebieten 
nicht yorhanden ist.

W odnrch is t  es nun dem E isenbeton ge
lungen, sich so schnell durchzusetzen?

An sich bedeutet der E isenbeton einen Fort- 
schritt. E s muB oline w eiteres zugegeben werden, 
daB der Gedanke, der ihm zugrunde lieg t, namlich 
die Kombination zw eier in ihren E igenschaften  
yerschiedenen M aterialien und die Zuwoisung der 
ihren besten E igenschaften  entsprechenden Ar- 
beitsleistung, ein uberaus g liick licher is t . Aber 
is t  es berechtigt, auf Grund der theoretisehen  
R ichtigkeit uud Zweckm afiigkeit dieses Geilan- 
kens ihm eine so w eitgehende Anwendung zu 
yerschaffen, ais es je tz t  y ielfach  yersucht wird? 
Neben allen Y orzugen hat der E isenbeton auch 
M ilngel, die man nur da 111 K auf nehmen sollte, 
wo sie  von seinen Y orziigeh tatsachlich auf- 
gcw ogen  werden.

Im Eisenbau hat man es mit Konstruktionen zn 
tun von yo llstan d ig  gleichmitfiigem M ateriał, dessen 
beste E igenschaften wahrend der H erstellung  
kontrolliert und vor der Y erarbeitung in vollem  
U m fange gepriift w erden konnen. D ie Yer
arbeitung selbst erfolgt groB tenteils in der 
W erk sta tt mit allen m aschinellen H ilfsm itteln, 
die geeign et sind, Miingel m enschlicher Arbeit 
auszuschalten. D ie K ontrolle der richtigen Ab
m essungen der K onstruktionsglieder, dic sichere 
A u sgesta ltu n g  der Verbindungen is t auf das leich- 
te s te  zu  erreichen. D ie P riifung is t  im wesent
lichen schon in den Zeichnungen m oglich. Beim 
Beton dagegen hat man es m it einem M ateriał zu
tun ,dessenF estigkeitseigenschaftenm itM ischungs- 
yerhilltnis, KorngroBe, R einheit und Zusammen
setzu ng sow ie A rt der V erarbeitung in weiten  
G renzen schw anken und das in seinem Verhalten  
gegen  manche E infliisse nocli w en ig  erforscht ist, 
und bei dem die B estim m ung seiner F estigkeits- 
eigenschaften  erst n a c h  Y erarbeitung zur Kon
struktion m oglich is t!

In der Berechnung der Eisenbetonkonstrnk- 
tionen selbst g ib t es noch manche dunklen Punkte. 
Und dazu kommt noch die Schw ierigkeit, die Aus
fuhrung mit der Annahme der R eehnung in Ueber- 
einstim m ung zu bringen. W ie  sielit es manchmal 
m it der geforderten  gleichm iifiigen Y erteilung des 
E isens im Querschnitt aus, w7ie mit der Einhal- 
tung des A bstandes der E isenein lagen  vom unte
ren und oberen P lattenrande? W elchen EinfluB 
aber ein solches Abweichen von den rechnerischen 
Annahmen au f die Spannungsverteilung hat, 
ze ig t  ein k leines B eisp iel, das mir gerade in 
einer fruher einmal angestellten  Berechnung roi'* 
lieg t. D a ergeben sich, w enn anstatt des ge
forderten A bstandes der E isen  von 1 cm vom
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Kamie 3 ,5  cm yorhanden sind, anstatt der rech- 
nungsm afiigen Spannung von  40  k g  fur den 
Beton und 12 0 0  kg  fiir das E isen in einer 
12 cm starken D eckenplatte 60  kg  bezw. 
1535 k g !

DaB dieser B austoff schon in der Hand eines 
sorgfa ltig  arbeitenden Unternehm ers eine groBere 
U nsiclierlieit in sich h irgt, ais es bei der E isen- 
konstruktion der F a li is t, erscheint sicher, w ie- 
viel groBer wird aber die Gefahr, wenn der 
Unternehmer niclit grofite Sachkunde und Zuver- 
lassigkeit besitzt.

D iese aber m angelt bis je tz t  noch yielen  
Eisenbetonunternehmern und zw ar m eist den
jenigen, dereń A ngebote das M archen von der 
absoluten w irtschaftlichen U eberlegenheit haben 
entstehen helfen. W ie  steh t es in W irk lichkeit 
mit der w irtschaftlichen Ueberlegenheit':' DaB 
sie in y ielen  F allen  yorhanden, so li nicht be- 
stritten werden. In ebenso y ielen  F allen  gib t 
man sich dariiber aber falschen V orstellungen  
hin und unterlaBt auf Grund einer Yorgefafiten  
Jleinung eine eingehende Priifung, fiir die, w ie 
ich gleich hervorheben m ochts, bei groBeren 
Konstruktionen die E inholung von Spezialolferten  
auch von Eisenbaufabriken unbedingt notig ist.

Aber auch in den F allen , wo eine solche 
Ueberlegenheit zu tage tr itt, beruht sie yielfach  
mehr auf einem zufalligen  Zusaminenwirken ver- 
schiedener dem Eisenbeton giin stiger Uinstande 
ais auf einer in der A rt der Konstruktion ais 
solcher innerlich begriindeten. Jedenfalls is t es 
falsch, zu behaupten, (laB A usfiihrungen in E isen
beton im m e r  b illiger seien. N icht einmal fiir 
gleiche Konstruktionen, w ie es dieZw ischendecken  
eines Hochbaues sind, trifft dies zu.

Die K ostenfrage is t  von zu  yielen  Faktoren  
ablwingig, a is daB sie ganz allgem ein zugunsten  
der einen oder andern B auw eise entschieden  
werden konnte. B ei Y ergleichen — wenn sie 
iiberhaupt an geste llt werden — wird haufig 
nicht allen Faktoren R echnung getragen . W ill 
man einen w irklich zuyerlassigen  V ergleich  
haben, so darf man sich beisp ielsw eise nicht 
darauf beschrankcn, die g latten  D eckenpreise  
womoglich auch nur fiir einzelne Raume zu er
mitteln, sondern man mufi die G esam tkosten  
ermitteln, die aufzuw enden sind fiir die H er
stellung des ganzen Baues bei Verwendung yon  
Decken in Eisenbeton und bei V erwendung von  
Ziegelsteindecken zw ischen T ragern, wobei im 
ersten F ali auch vor allem  diejenigen Aufwren- 
dungen zu beriicksichtigen sind, die notw endig  
werden, um die E isenbetondecken in bezug auf 

arme und Schalliso lierung den Tragerdecken  
einigermafien g le ich w ertig  zu machen. Aber 
auch auf andere P unkte is t R iicksicht zu 
nehmen. B ei Schulen und Y erw altungsgebauden  
wird vielfach die F orderung von P landecken in 
<ien einzelnen Zimmern erhoben. D as bedingt,

bei Ausfuhrung in Eisenbeton die D ecken m eist 
zw ischen die F ront und Innenwande zu spannen, 
da sich bei dieser Anordnung die kleineren  
Spannweiten ergeben. D ie F ensterstiirze mussen 
infolgedessen auch fiir die Aufnahme der D ecken- 
lasten  ausgebildet werden und erhalten w egen  
ihres unvorteilhaften D ruckquerschnittes eine 
yerhaltnism afiig starkę A rm ierung. D io K osten  
fur sie beeinflussen den G esam tpreis der D ecken  
sehr ungiinstig. An einem B eispiel, das dem 
Subinissionsergebnis fiir einen stadtischen Schul- 
neubau in D usseldorf entnommen ist, laBt sich 
das ziffernmaBig belegen. D as b illig ste  A ngebot 
fiir E isenbetondecken lau tete  iiber 39 2 5 7 ,0 7  J L .  

D azu kamen fiir die abgleicliende Zeinentfein- 
sc h ic h t7 9 5 7 ,5 0  J £ ;  fiir F ensterstiirze usw . waren 
gefordert 16 2 3 6 ,3 0  J t .

A is Gesam tforderung ergab sich 63 4 5 0  J L  

und da es sich um 5 3 0 5  qm D ecken handelte, 
ergab sich ais E inheitspreis der fertigen  E isen- 
betondecke rd. 1 1 ,9 0  J L  F iir T ragerdecken  
wurden gefordert einschl. A uffiillung und Zement- 
feinschicht 40  188  cJ>. D azu kamen fiir T rager  
einschlieBlich V erlegen  noch 21 797 J l ,  so daB 
sich das G esam tangebot auf 61 985  J t  belicf, 
woraus sich ein durchschnittlicher D eckenpreis 
yon 1 1 ,6 8  J b  erreclm et.

D ieses B eisp iel kann g le ich zeitig  ais B ew eis  
dafiir dienen, dafi auch in w irtscliaftlicher B e
ziehung die T ragerdecke nocli immer w ett-  
bew erbsfahig sein kann, wenn sie gesch ickt dis- 
poniert wird und m ittlere Spannweiten sow ie  
m ittlere N utzlasten  in F rage kommen. Solche  
F alle  liegen  auch m eist im W ohnhausbau vor. 
Verschiedene sorgfa ltig  fiir beide Bauw eisen  
durchgerechnete B eisp iele beweisen dies zunachst 
fiir D iisseldorfer V erhaltn isse.

Um das richtig  zum Ausdruck zu bringen, 
mufi man aber den V ergleich  auf das Quadr.it- 
m eter fertiger FuBbodenflache beziehen. D ie  
A ufwendungen, die zu dem eigentlichen D ecken
preis fiir die F ertigste llu n g  des Fufibodens hin- 
zukommen, sind namlicli bei den yerschiedenen  
Deckenkonstruktionen auch recht yerschieden, 
und konnen bei W ahl einer bestimm ten FuB- 
bodenart den P r e is . der einen A usfuhrung un- 
giinst.iger beeinflussen a is bei einer andern. 
Fiir yerschiedene Bauten sind V ergleichsrech- 
nungen durchgefiihrt, dereń E rgebnis ich hier 
kurz initteilen w ill.

D ie statischen Berechnungen wurden mit 
den gleichen Annahmen fiir B elastung nach den 
maBgehenden V orschriften der B aupolizei aus- 
gefiihrt, fur die Beanspruehung der T rager  
aber noch die a lte Ziffer 87 5  kg/qcm  zugrunde 
g eleg t. D abei ergab sich fiir ein E infam ilien- 
haus m it insgesam t 57 8  qm Deckenflachen in
3 G eschossen bei einer A usfuhrung von H olz- 
fuBboden auf Tragerdecken 1 2 ,3 0  J b  f. d. qtn, 
und bei Linoleum 1 3 ,1 0  J b ,  wahrend bei einer
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Ausfuhrung auf E isenbetondecken 1 3 ,8 0  bezw . 
1 4 ,30  d(> zu zahlen gew esen  w aren, im D urch- 
schnitt fiir das ganze Haus berechnet.

Fiir ein norm ales E tagenm ietshans stellten  
sich die entsprechenden P reise  auf 1 2 ,9 5  bezw. 
1 3 ,6 0  d(> bei Tragerdecken und 1 3 ,2 5  bezw . 
14 d(> fiir Eisenbetondecken. D azu muB be- 
merkt werden, daB in D usseldorf wio im Rhein- 
land iiberhaupt die V erhaltn isse fiir den E isen 
beton giin stig  liegen , w eil hier gu tes K iesm ate- 
rial b illig  zu haben is t , Z iegelhohlsteine, die 
hei Ausfiihrung der TrHgerdecken angenommen, 
dagegen teuer sind.

Anders gesta lten  sich die P reisverhaltn isse  
in den F allen , wo es sich um grofie Spann- 
w eiten  in Y erbindung m it groBeren N u tzlasten  
handelt, also bei M agazinen und L agerhausern, 
auch Fabriken, bei denen solche V erhaltn isse  
yorliegen . H ier w ird, wenn die K ostenfrage  
die allein ausschlaggebende ist, die E ntscheidung  
berechtigterw eiso v ie l haufiger zugunsten des 
E isenbetons zu fallen sein.

Beim V ergleich so llte  man sich aber nicht 
auf die G egeniiberstelłung der g la tten  A us- 
fiihrungskosten beschranken, sondern auch den 
N ebenkosten etwras R echnung tragen, die zur 
Yerschiebung des B ildes manchmal erheblich  
beitragen. D as sind in erster L in ie die T age- 
lohnarbeiten, die bei Stem m arbeiten fiir die In- 
stallation  von elektrischen L iclitleitungen, Gas, 
W asser-Z u- und -Abflufl entstehen. In einem  
modernen Fabrikbau is t  die Zahl der zu ver- 
legenden L eitungen eine erhebliche, und die 
sichere yorherige D isposition aller  E inzelheiten  
is t  nur in der T heorie m oglich. T atsaclilich  
is t  immer noch eine M enge Stem m arbeit zu 
leisten , und jeder, der beide Bauw eisen kennt 
und damit die Schw ierigkeiten , die es macht, 
in erharteten B eton L ocher zu stemmen, wird 
zugeben, dafi die K osten  dafiir ungleich hohere 
sind a is bei dem Vorhandensein von  Z iegelstein - 
decken. A bsolute V ergleichszah len  sind dafiir 
scliw er zu erbringen, aber auch ohne solche 
wird die R ich tigk eit des G esagten nicht be- 
stritten  werden. Um einen MaBstab dafiir, w ie  
hoch solche Kosten werden kSnnen, zu geben, kann 
ein F a li der P raxis m itgeteilt werden, bei dem 
sich die fiir Stem marbeiten an den D ecken auf- 
zuwendenden T agelohne auf 15 0 0 0  d i  beliefen. 
E s handelte sich um einen Fabrikbau mit rund 
18 0 0 0  qm fiir F abrikationszw ecke ausgenutzter  
Grundflache. D as bedeutet rd. 8 0  ęj fiir 1 qm 
D ecke. E s darf nicht verschw iegen werden, und 
indirekt wird es durch die K ostenangabe bew iesen, 
dafi der B eton  in diesem F ali sehr gu t war. 
Noch ungiinstiger w ird es, sobald man tiefer ein- 
schneidende bauliche Y eranderungen yorzunehmen  
hat. D iese w erden sich ja  nun eher auf ein  
Minimum beschranken lassen, der Y ollstandigkeit 
lialber mufi aber auch darauf h ingew iesen  werden.

Ein w eiterer, ziffernmaBig schw er auszu- 
driickender N achteil lieg t in der langeren F ertig- 
stellungsdauer der E isenbetondecken. Schon 
unter normalen V erhaltnissen, d. h. bei guter 
W itterung, ergeben sich fiir einen melirge- 
schossigen  Bau ein ige W oclien V erzogerung; bei 
schlechter W itterung, durch die das Abbinden 
ungew ohnlich yerzogert w ird, konnen unter Um- 
standen Monate daraus werden. An diese Mog
lichkeit w ird nicht geniigend gedacht, und sie 
ergibt sich so leicht bei zum H erbst begonnenen  
Ausfiihrungen, w enn vo rze itig  F rost einsetzt.

Ein auf den ersten A ugenblick bedeutungs- 
los erschcinender Z eitgew inn von wenigen  
W ochon hatte verhindern konnen, daB eine 
inehrmonatliche Unterbrechung eintrat und damit 
die F ertigste llu n g  bis zum Friihjahr hinaue- 
geschoben wurde. A llerdings sucht man haufig 
unter dem Druck der V erhaltn isse diesen Nach
te il auszugleichen, indem man durch friihes Aus- 
schalen die B au zeit abzukiirzen yersucht. Mit 
w elchem  E r fo lg e , das lehren die sich gerade 
mit Beginn des W inters immer haufenden U nfalle, 
ais deren Ursache zu friihes A usschalen, ofters 
allerdings auch in Y erbindung mit anderen 
M angeln, die Untersuchung ergibt.

Trotzdem  oben gegebene Zahlen die Mog
lichkeit, daB die T ragerbauw eise an sich w ett- 
bew erbsfahig is t, bew eisen, kann ihre Anwen- 
dung haufig nicht durchgesetzt werden, weil 
tatsaclilich  ein b illigeres E isenbetonangebot vor- 
lieg t. B ei einer R eihe yon untersuchten Sub- 
m issionsergebnissen bleibt das Durchschnitts- 
angebot in  E isenbeton i ib e r  den K osten fiir 
eine A usfuhrung mit T ragern. D ie riesige Kon- 
kurenz, die aus der T atsache, daB in einzelnen  
Gegenden beinahe jeder M aurermeister aucli 
Eisenbetonausfuhrungen iibernimmt, resultiert, 
ze it ig t aber gew ohnlich ein ige ganz gew altige  
Preisunterbietungen und liefert dadurch die 
„billigste Offerte“. Solchen A nbietern wird 
dann die A rbeit ubertragen , und nur zu 
haufig ist die F o lgę  ein Bauungliick. D er Preis 
is t  unzulanglich, und nun mufi gespart werden 
an Zem ent, E isen , U eberwacliung, und alles 
geht auf K osten der Solid itat und Sicherheit. 
D ie F estste llu n g , ob die yerw endeten Rundeisen 
10 oder 11 mm Durchm esser b esitzen , ist bei 
der an sich zu lassigen  Abweiehung von der 
genauen K alibrierung nicht immer leicht, und 
w enn man bedenkt, daB der Gewichtsunterschied  
21 °/o betragt, so wird man die GroBe der Ge- 
fahr und V ersuchung, die fiir manche Unter- 
nehmer darin liegen kann, ermessen konnen. 
GewiB finden K ontrollen der Giite der Aus
fiihrung sta tt, und in  groBen Stadten mit gut 
organisierter B aupolizei, die iiber das notige 
spezialsachverstandige P ersonal yerfiigen, ver- 
hindern sie auch w ohl im allgem einen groBere 
U ngliicksfalle. T rotzdem  kommt es yor, dafi
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mehr oder minder faule Kom promisse geschlossen  
werden miissen. A is w ich tigstes K ontrollm ittel 
wird die Prufung des yerarbeiteten B etons yor- 
genommen. E s werden Probew iirfel aus der 
zu den einzelnen B auteilen  verw endeten B eton- 
raischung h ergeste llt und diese nacli 28 T agen  
abgedriickt. Sie sollen dann m eist 20 0  kg  
F estigk eit besitzen . D iese Ziffern sind an sich 
erreichbar, sobald reines K ies- und Sandm aterial 
yorhanden ist. Zement g ib t seltener AnlaB zu  
Beanstandungen. M eist sind ungeniigende F estig -  
keiten auf unreines R ohm aterial zuriickzufiihren. 
Geeignetes M ateriał is t  in v ielen  Gegenden un
mittelbar gar nicht zu haben. T rotzdem  tragen  
viele Unternehm er kein B edenken, das vor- 
handene zu yerw enden, und so ergibt sich dann 
folgemles :

Nacli 28  T agen  s te llt  sich lieraus, daB die 
yerlangte F estig k e it nicht da is t. D as Bau- 
werk is t inzw ischen w eiter gediehen und steht 
im untersten GeschoB fertig  da. W as nun? 
Der Unternehmer wird gen e ig t sein, die fehlende 
F estigkeit auf Zufttlle bei der A nfertigung der 
Probewiirfel zuriickzufiihren, und daB die A rt 
der H erstellung die F estigk e it zu beeinflussen 
vermag, muB geglaubt werden, denn sonst wiirde 
der Gebrauch nicht so allgem ein sein , daB die 
Arbeit des Stam pfens von ganz bestimmten  
Leuten erfolgt, die manchmal sogar dafiir be
sonders ausgebildet werden sollen.

Der Bauherr steh t nun vor der W ahl, ent- 
weder den Abbruch und nochm alige H erstellung  
zu fordern, oder sich auf den m eist gem achten  
Vorschlag einzulassen , die Abnahme yon einer 
Probebelastung abhilngig zu machen. E rsteres  
wiirde fiir ihn eine m ehrw ocliige V erzoge- 
rung in der Ingebrauchnahm e bedingen, die yiele  
Bauten w irklich nicht yertragen  konnen.

Wenn es sich um Fabriken oder G eschafts- 
hiluser lianilelt, is t die U ebersiedelung meist 
mir zu ganz bestim m ten Zeiten m oglich. Eine 
stille G eschaftszeit muB unbedingt dafiir benutzt 
werden, und die is t  y ie lle ich t nur einmal im Jahr 
Yorhanden. Iat die F ertig ste llu n g  bis zu dem 
angegebenen Termin nicht moglich, kann die 
Yollstilndige A usnutzung fiir ein halbes oder 
ganzes Jahr in F rage g e ste llt  sein , was un- 
gelieure Zins- und G ew innverluste zur F olgę  
haben muB. U nter solchen Y erhaltn issen  wird  
der Bauherr um so lieber auf den V ergleich  
eingehen, ais auch dio B aupolizei gegen  die 
Ingebrauchnahme meist niclits einw endet, wenn  
die Probebelastung gen iigt. Und diese muB ja 
geniigen, denn bei ihr wird hochstens der 
Nachweis der doppelten Sicherheit yerlangt.

Wenn yorhin schon einmal die Stem marbeiten  
erwahnt wurden, um zu ze igen , w eichen EinfluB 
sie auf den Deckenpreis auszuiiben yerm ogen, 
'erdienen sie auch in anderer B eziehung B e- 
achtung. Jeder B auleiter w ird w issen, w iev ie l

A erger und YerdruB empfunden werden, wenn  
man tiiglich beobachten muB, w ie A usfiihrungen  
eines H andw erkers durch andere aus G leicli- 
giiltigk eit oder N achlilssigkeit beschildigt w er
den. E ine friscli gepu tzte  Ecke wird abgestoBen, 
w eil der Maler beim Transport einer L eiter  zu  
faul is t, sie etw as zu senken usw. Man kann  
sagen, daB die einzelnen Handwerker kein  biBćhen 
Achtung vor der A rbeit der anderen besitzen . 
Solange es sich um yerursachte Schonheits- 
fehler dabei handelt, dereń A usbesserung nur 
Zeit bezw . Geld kostet, m ag es noch gehen. 
V erhiingnisvolle B edeutung gew innt dieser Um
stand aber, wenn durch unverniinftige Stemm- 
arbeit gew ich tige K onstruktionsteile in ihrem  
B estand gefahrdet werden. Man selie sich ein
mal einen groBen Betonbau an und beobachte, 
mit w elcher Seelenruhe ein Maurer einen Haupt- 
balken anstemmt, um einen D iibel einzusetzen , 
oder einen Schlitz haut fiir eine Rohrdurch- 
fiilirung. Halbe Saulenąuerschnitte w erden fort- 
gestem m t und mit Gips w ieder ausgeschm iert, 
und man muB sich nur wundern, daB nicht noch  
mehr dabei passiert. Jedenfalls is t  haufig die 
Hom ogenitiit und der starre m onolitische Cha
rakter aufs einschneidendste gestort.

D ie A npassungsfiihigkeit wird haufig hervor- 
gehoben. S ie is t in der T at sehr w eitgehend, 
was Form engebung anbelangt, aber vielfach  wird 
sie auch auf K osten genaucrer B erechnung und 
damit Sicherheit ausgefiihrt. So kann man 
haufig beobachten, daB nachtraglich Aussparun- 
gen von Oberlichtern, groBe Oeffnungen fiir 
A ufziige und dergl. angeordnet werden, durcb 
die eine starkę Schwachung m eist der D ruck- 
ąuerschnitte von Balken stattfindet, ohne daB 
entsprechende MaBnahmen fiir die V erstarkung  
getroffen werden.

B ei Untersuchung yon U nfallen hat y ielfach  
die eigentliche U rsache nicht k largeste llt w er
den konnen. Ich glaube, daB mehr U nfalle, ais  
bis je tz t  fe s tg e ste llt , auf F eh ler oder N ach- 
lassigkeiten  in dieser R ichtung zuriickzufiihren  
sind, und daB diesem Umstande mehr ais es 
bisher geschehen, bei der Priifung und Ueber- 
w achung R echnung getragen  werden miiBte. 
D ie Veroffentlichung in N r. 9 der „Zeitschrift 
des Y ereines deutscher In gen ieure“ iiber „den 
EinfluB von Lochern und Schlitzen in der Neu- 
tralschicht gebogener eisęrner Balken auf die 
T ragfahigkeit"  so llte  die A ufm erksam keit mehr 
ais bisher auf die im Betonbau fiir die Durch
fiihrung von L ichtleitungen durch den S teg  der 
Plattenbalken beliebten Sch litze lenken.

Ganz unw irtschaftlich scheint mir der 
Eisenbeton fiir fachw erkartige E inzelausfiihrun- 
gen zu sein . In Nr. 6 der „D eutschen B au zeitu n g“ 
w ar kiirzlich die A usfiihrung eines P ara lle l-  
tragers fiir 20  m Spannweite beschrieben, und 
seine K osten wurden zu 3 0 0 0  J(>  angegeben,
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von w elcher Summę rund die H iilfte auf die 
Schalung entfallen is t. Ein fiir g leiche Be- 
la stu n g  und nur mit 1000  kg/ącm  dim ensionierter 
Eisen fach w crktruger wiirde rund 73 0 0  kg ge-  
w ogen und sicher nicht mehr ais 1750  ^  ge- 
k ostet haben.

Auch der N achw eis der W irtschaftlic likeit 
des E isenbetons fiir Dachkonstrukt.ionen und 
H allenbauten is t  in den m eisten Fiillen nicht 
zu erbringen. D ie Subm issionsergebnisse fiir 
yerschiedene GroBkonstruktionen — die Zeppelin- 
Luftschiffhallen beisp ielsw eise —  bew eisen es. 
B ei einem einfachen Saaldach fiir 25 m X  15 m, 
dessen Ausfiihrung in Eisenbeton oder E isen  in 
F rage  kam, betrug der K ostenunterschied rund 
4 0 0 0  zugunsten des E isens.

In einigen bem erkenswerten F allen , wo 
groBere Hallenbauten, w ie der B ahnhof in K arls
ruhe und die Garnisonkirche in Ulm, in E isen
beton zur A usfiihrung gelan g t sind, is t  eine 
V ergleichsofferte in reinem Eisenbau nicht heran- 
gezo g en  worden, w eil der A rchitekt von vorn- 
lierein E isenbeton ais Baustoff bestim m t hatte.

M. H .! Ich erliebe niclit den Anspruch, mit 
den gegebenen Ausfiihrungen und Zahlen den 
B ew eis dafiir erbracht zu  haben, daB in diesem  
F a li E isenbeton unw irtschaftlicb, in jenem  w irt- 
schaftlich sei. Ich w ill m it den paar B eispielen  
nur zeigen , daB es fiir die richtige B eurteilung  
der K ostenfrage notig  is t , in jedem  F a lle  V er- 
gleiclic  anzustellen und sich nicht auf die B e- 
urteilung nach dem Gefiihl und auf die bei 
•einer bestimm ten E inzelausfiilirung einm al ge- 
machte Erfalirung zu yerlassen .

D as yerursacht allerdings fiir den P rojekt- 
bearbeiter eine M ehrarbeit. D er gew issenhafte, 
■auf den w irklichen V orteil des Bauherrn be- 
dachte A rchitekt sollte aber die Verpflichtung  
zu dieser Mehrarbeit anerkennen und sich ihr 
nicht entziehen.

TatsśLchlich is t zu beobacliten, daB yielfach  
in E isenbeton konstruiert w ird, >veil es „modern0 
is t ,  und ich kann mich des G efiihles nicht er- 
w eliren, a is wenn sich manclie A rchitekten  fiir 
riickstandig halten, wenn sie alteren , an sich  
bewahrten B auw eisen  den V orzug geben wurden.

T rotz der m ancherlei N achteile, die die E isen- 
betonbauw eise b esitzt, und der m ancherlei B e- 
denken, die man ihrer A nwendung cntgegenbringen  
muB, sobald nicht umfasseude G arantieu durch Vor- 
haudensein guter Kohm aterialien, W alii eines 
unbedingt zuverlassigen  und leistungsfah igen  
Unternehm ers geboten sind, trotz  der durchaus 
n ich t immer yorliandenen K ostenersparnis bei 
ih rer  Y erw endung hat sie sich ein immer groBeres 
A nw endungsgebiet erobert.

U nter den Griinden, die das erklaren, mussen 
vor allem  genannt w erden: 1. die Behordlichen
Bestim m ungen iiber die Beanspruchung des E isens; 
■2. die der E ntw icklung des E isenbetons auBerst

gunstigen P reisverhaltn isse  auf dem E isen- und 
Zementm arkt, und 3. die Bec[uemlicbkeit, die in  der 
Anwendung dieser B auw eise fiir den A rchitekten  
lieg t. D ie erstereu haben die K osten fiir Eisenkon- 
struktionen unnfitig hocli werden lassen . Bekanut- 
lich wird der ganze Baubetrieb bei uns durch bau- 
polizeiliche Y orschriften g eregelt. D ie Berechnung 
und Ausfiihrung unteriiegt behordlicher Kon- 
trolle. D afiir sind Bestim m ungen in den einzelnen  
Bezirken erlassen, und zw ar is t fiir das platte  
Land und die kleineren Stadte im allgemeinen  
der R egierungsprasident zustandig, wahrend die 
groBeren Stadte iiber eine eigene Baupolizei 
yerfiigen , die, je  nachdem die iibrige P olizei- 
yerw altung stadtisch oder koniglich is t, auch 
eine stadtische oder konigliche Behorde darstellt.

D ie Grundlage fiir die Bestim m ungen, die 
sich auf die B erechnung und Beanspruchung der 
Baum aterialien beziehen, bilden in den einzelnen  
Bundesstaaten V orschriften der M inisterialinstanz. 
Fiir PreuBen g a lt bis vor kurzem  die A nweisung  
aus dem Jahre 1896  m it der E rganzung durch 
den RunderlaB vom 11. Februar 1 8 9 9 . Danach 
durften T rager m it 8 7 5  k g /q cm , gegliederte  
Konstruktionen mit 10 0 0  kg/qcm  beansprucht 
werden. Nur fiir Staatsbauten  wurden liohere 
Beanspruchungen, und zw ar bei g leichzeitiger  
B eriicksichtigung von W ind- und Schneelasten  
bis zu 16 0 0  kg/qcm  fiir geg lied erte  Konstruk
tionen zugelassen . Fiir die private B autatig- 
k eit kamen solche Ziffern aber nicht in Frage. 
A lle  Bem iihungen, die schon vor Jahren bei der 
ersten H erausgabe des Normalprofilbuches er- 
liobene F orderung einer Beanspruchung von 
12 0 0  kg/ącm  fiir FluBeisen durchzusetzen, sind 
in der Z w ischenzeit erfolg los geblieben. Erst 
je tz t  unter dem 31 . Januar hat der Minister 
der offentlichen A rbeiten die F rage durch einen 
neuen ErlaB den W iinsclien der Eisenverbraucher 
w ie H ersteller  und Y erarbeiter gleicherw eise  
entsprechend g ereg e lt und durch die Erhohung 
der B eanspruchung auf im allgem einen 1200  
kg/qcm  unter F estsetzu n g , daB diese Ziffern auch 
fur die private B au ta tigk eit ge lten  sollen, all 
den F ortsch ritten , die in  der Zwischenzeit in 
der H erstellung des E isens, E ntw icklung der 
Rechnungsm ethoden und der baupolizeilichen  
Priifung und U eberwaclm ng gem acht worden 
sind, R echnung getragen . Nachdem PreuBen in 
dieser W eise  vorangegangen, steht zu erwarten, 
daB auch die iibrigen B undesstaaten ihre Be
stimm ungen sinngemaB abandern, und damit der 
w irtschaftliche Y orte il, der in einer erhohten 
Beanspruchung lieg t, bald ganz Deutsehland zu- 
ganglich  gem acht werden w ird.

Mehr allerdings ais durch die niedrige 
Beanspruchung is t die E isenbauw eise, wenigstens 
sow eit sie auf der V erwendung von Tragern  
berulit, durch eine Bestim m ung betreffend die 
D urchbiegung in der E ntw icklung gehemmt und
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gegeniiber anderen B auw eisęn ungerechtfertigter- 
weise scliw er geschadigt worden. D ie oberen 
Instanzen sind hierfiir aber w eniger yerantw ort- 
licli. Solcbe Bestim m ungen sind in dem M inisterial- 
erlafi nicht enthalten. Sie sind selbstilndig  
von den lokalen Y erw altungen erlassen und alle  
Einzelbemiihungen, sie zu beseitigen , sind bis
lang fruchtlos geblieben. Dabei is t eine solche 
Bestimmung a is baupolizeiliche V orschrift gar  
nicht aufrecht zu erhalten.

Die V orschriften iiber die Berechnung und 
Beanspruchung von tragenden K onstruktionen, 
wie sie in den B aupolizeiverordnungen enthalten  
sind, sollen doch lediglich den Zweck haben, 
die gen iigen d eF estigk eit einer Ausfuhrung sicher- 
zustellen. F iir die Sicherheit des T rilgers ist  
die F rage der Durchbiegung, solange die zu- 
lassige Beanspruchung nicht iiberschritten w ird, 
von gUnzlich untergeordneter Bedeutung. Ueber- 
maBig starkę Durchbiegungen konnen lediglich  
einen ungunstigen EinfluB auf die Sicherheit der 
A uflager ausiiben, insofern namlich, ala ein Ab- 
heben des T ragers von der der Oeffnung ab- 
gewandten A uflagerk ante und damit eine starkere  
Pressung der yorderen A u flagerk an te stattfinden  
kann. P raktisch  wird dieser Uinstand aber keine 
groBe Bedeutung gew innen, wenn darauf gehalten  
wird, daB die A u flager  richtig  ausgebildet und 
d im e n s io n ie r t  werden, d. h. also die P ressung  
auf die U nterlage in zu lassigen  Grenzen bleibt.

Fiir die B eurteilung des zu lassigen  MaBes 
der Durchbiegung brauchen dann nicht melir 
S i c h e r h e i t s g r u n d e ,  sondern nur asthetische, 
„Geftihls*1- und w irtschaftliche Griinde maB- 
gebend zu sein . B esonders die letzteren  w er
den liaufig die Entscheidung dariiber, w as ais 
zulassige D urchbiegung anzusehen ist, beein- 
flussen. B ei beschrankter K onstruktionshohe wird  
man unbedenklich, um an K osten zu sparen, in 
manchen F allen  eine groflere D urchbiegung zu- 
lassen und auch zulassen konnen ais in den 
Fallen, wo man in der W ah l der K onstruktions- 
hSlie nicht beschrankt is t. E s erscheint jeden- 
falls ungerechtfertigt, in a l l e n  F allen  g l e i c h e  
Anforderungen beziiglich  der D urchbiegung zu 
stellen und damit den K onstrukteur ungebiihrlich  
zu beengen. Dem G esichtspunkt, dem tiichtigen  
und gew issenhaften K onstrukteur mehr freie 
Hand zu lassen, is t in den neuen Bestimmungen  
erfreulicherweise R eehnung getragen . D ie neuen  
hoheren Beansprucliungsziffern sind ein Zugestand- 
nis an den W ert w issenschaftlicher A rbeit, das man 
dem besser durchgebildeten Ingenieur, der wńssen- 
scliaftliclie Berechnungsm ethoden kennt, macht. 
*'u,i kommt aber w eiter hinzu, daB die Form el, 
nacli der die D urchbiegung yorgeschriebener- 
maBen zu berechnen is t, gar nicht den m eist 
tatsuchlich vorhandenen V erhaltnissen R eehnung  
tragt. Sie beruht auf der V oraussetzung beider- 
seits freigelagerter T rager, tra g t w eder einer 
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gew issen  an den Enden durch Uebermauorung 
m oglichen Einspannung noch — wenn man dies 
auch ais berechtigt anerkennen mag —  der bei 
m assiyen D ecken yorhandenen Verbundwirkung 
zw ischen T rager und D eckenplatte Reehnung. 
M itjed erP robebelastungkannderN achw eisgefiihrt 
werden, dafi die tatsucliliche D urchbiegung unter 
der yorgeschriebenerm aBenherechnetenbleibt. D ie  
Forderungder Dim ensionierung nach D urchbiegung  
hat eine unglaubliche E isenverschw endung zur 
F olgę  geliab t, da sie die W alii zw ei bis drei 
Nummern hoherer Profile bedingte, a is mit Riick- 
sicht auf Beanspruchung notig- gew esen  ware.

Das war ein unm ittelbarer EinfluB, der es 
dem Eisenbau erschw erte, sich seine Bedeutung  
z u erhalten. D azu kam ein schw erw iegender m ittel- 
barer durch yerscharfende Bestim m ungen iiber die 
A usfuhrung yon Stein- und Steineisendecken. D ie  
Verbindung solcher D ecken mit dem Eisenbau is t  
besonders yorteilhaft w egen des geringen E igen- 
gew ich tes, das sie gegeniiber Betondecken besitzen. 
Der Eisenbau liat diesen Y erhaltnissen bislang  
nicht geniigend B eachtung geschenkt und es den 
zunachst beteiligten  Steindeckenfirm en allein iiber- 
lassen, ihre Stimme dagegen zu erheben.

W ahrend die am tlichen Bestim m ungen die 
Eisenkonstruktionen yerteuerten , lieBen sich 
E isenbetonkonstruktionen unyerhaltnism afiigbillig  
herstellen in folge der auBergewóhnlichen P reis-  
yerhaltn isse auf dem Eisenm arkte und in der 
Zementindustrie. D ie P reise  fiir T rager wurden 
durch den Stahlw erksyerband auf einer zu 
den Produktionskosten in angem essenem  Ver- 
haltnis stelienden Hohe gehalten , wahrend Stab
eisen zu P reisen  gehandelt w urde, die w eit 
darunter lagen  und die ais durchaus unzu- 
langlich bezeiclm et werden miissen. W ar dies 
schon unter B eriicksichtigung der T atsache eines 
an sich geringeren Eisenyerbrauches bei einer  
Eisenbetonausfiihrung fur le tz tere  g iinstig , so 
kamen ihr w eiter die unsicheren V erhaltn isse  
auf dem Zementm arkte mit der standigen Unter- 
bietung der P reise zustatten . D ie graphische 
D arstellung (Abbildung 1) der P reise  von Tragern, 
Stabeisen und Zement g ib t zunachst fiir D ussel
dorf, dann aber auch fiir ganz R heinland und 
W estfa len  einen ungefabren Ueberblick iiber die 
angedeuteten V erhaltnisse. Man kann erkennen, 
w ie die friiher yorhandene Spannung von etw a  
40  J(>  f. d. t zw ischen T ragern und Stabeisen vom  
Jahre 1901 bis 1906  vollstandig  geschwunden  
und von 1907  ab sich sogar zu einer nicht un- 
erheblichen zu ungunsten der T rager ver- 
schoben hat. E s is t w eiter ersielitlieh , w ie mit 
den sinkenden Zementpreisen auch die FluB- 
eisenpreise heruntergingen, ohne gleichm aBig  
mit den Zem entpreisen w ieder an zu steigen , 
wahrend die T ragerpreise unyerandert blieben.

Die Beąuem lichkeit, die fiir den A rchitekten  
in der A nwendung dieser B auw eise lieg t, istf

100
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besonders nach zw oi R ichtungen vorlianden. 
Einmal wird durch das Vorhandenscin von  
Spezialflrm en mit geschultem  Personal dem Ar- 
chitekten die Y orbereitung seiner Bauten ganz 
gew altig  erleichtert. N ach F estlegu n g  seiner 
Grundrisse, die iibrigens vielfach  immer mehr 
unter A iifierachtlassung konstruktiyer G esichts- 
punkte erfolgt, werden die Kosten der A us
fiihrung von einer Spezialfirm a erniitte lt. D iese  
M ar/r

der R egel an yerschiedene Unternehmer zu ver- 
geben sind, in den meistcn F allen  wohl aucli 
noch der Zimmermeister fiir die H erstellung  
der Sparrenlage, der Schlosser zur Ausfiihrung 
einiger Verbindungen und Y erlaschungen der 
T rilgerlage herangezogen werden mufi, so daB 
mit fiinf Unternehmern zu arbeiten und damit. 
von seiten des A rchitektcn v ie l mehr D isposi- 
tionsgeschick aufzuwenden is t, wenn alles gut
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Abbildung 1. Durchschnittagrnndpreiae fiir 1000 kg Trager, FiuGstabeiaen und Zement 
frei Station Diisaoldorf in den Jahren 1899 bia 1910.

ubernimmt die A ufstellung der statischen Berecli- 
nungen sow ie die Gewiihr fiir die Genehmi- 
gung der P lilne. A u f sie wird die gesam te  
Y erantw ortung fiir die R iclitigkeit der Berech- 
nung und der A usfuhrung abgew ttlzt m it der 
Begriindung, daB es sich um Spezialausfiihrungen  
handele, bei denen man von dem A rchitekten  
keine besonderen K enntnisse verlangen diirfe.

In der anderen R ichtung lie g t  die Beąuem- 
lichkeit fiir den A rchitekten in der Ausfuhrung  
selbst, insofern, ais er bei Y erw endung von  
Eisenbeton eine grofiere Zahl von A rbeiten in 
eine Hand zu vergeben verm ag. W ahrend sonst 
beisp ielsw eise B inderkonstruktionen fiir ein Dach, 
die Ł ieferung von T ragern zu D ecken und Unter- 
ziigen, die Ausfuhrung der m assiven D ecken in

ineinandergreifen so li, arbeitet der Architekt, 
sobald er Eisenbeton w ahlt, mit einem einzigen  
U nternehm er und iiberlaBt diesem die Disposition.

E s w ar vorher gesag t, dafi die Fertigstellung  
eines B auw erkes in E isenbeton melir Zeit er- 
erfordere ais bei Ausfiihrung in Triigern. Das 
mufi bei normaien K onjunkturrerhaltnissen auch 
aufrecht erhalten werden. E s kann sich aber 
auch andern in Zeiten, wo eine starkę Be- 
schaftigung der W alzw erke vorlieg t. W enn fiir 
T rager ein Y ierteljahr und mehr Lieferzeit 
yerlan gt werden und der W eiterbau durch 
Fehlen ein iger w eniger S p ez ia ltrager , wie 
der D ifferd inger, aufgehalten  w ird , so geht 
natiirlich le ich t der an sich erzie lte  Zeitgewimi 
yerloren.
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In dieser B eziehung is t in Zeiten liocli- 
gehender Konjunktur v ie l Unangenehines wider- 
fahren, uud die Erinnerung daran liaftet bei 
einzelnen F achleuten so stark , daB sie auch 
jetzt, wo w ohl jede Spezifikation in angeinessener  
Frist erledigt wird, annelimen, T rager seien vor 
sechs bis acht W ochen nicht zu bekominen. Ander
seits is t eine ebenso starkę MiBstimmung dariiber 
zuriickgeblieben, dafi in E inzelfilllen  das liefernde  
W erk auf der Abnahine zum vorgeschriebenen  
Termin bestand, obschon der Baulierr dazu in
folge unvorhergesehener Y erzogerung im Bau- 
fortgang, die a is v is major aufzufassen war, 
nicht in der L age w ar. D ie verfriihte Sendung  
verursachte nicht nur erhebliche Unbeąuemlich- 
keiten fiir den Abnehmer, sondern auch doppelte 
Transportkosten.

M. H .! Ich habe versucht, in Vorstehendem  
die Griinde, die die beginnende V erschiebung in 
der Art des Bauens bedingen, niihcr auseinander 
zu setzen. A lles in allem genommen wird man sagen  
miissen, daB die Ausbreitung des E isenbetons nicht 
etwa seiner unbedingten U eberlegenheit in tecli- 
nischer und w irtschaftlicher B eziehung zu danken 
ist, ais vielm ehr dem Zusammenwirken verschie- 
dener Faktoren, die es der E isenbauw eise schw er 
machten, ihre in v ie ler  B eziehung tatsilchlich  
vorhandene U eberlegenheit zu beweisen.

DaB diese F aktoren  so m achtig werden  
konaten, lieg t zum T eil wohl an der Gleich- 
giiltigkeit, mit der die E isenindustrie der sich 
vollziehenden W andlung im B auw esen gegeniiber- 
stand, und die sie eino aufm erksame Y erfol- 
gung der E inzelvorgilnge versUumen lieB.

Eisen fiir B auzw ecke kann nicht w ie eine 
beliebige andere W are gehandelt werden, sondern 
bei der P reisfestsetzu n g, bei der A rt zu liefern  
mufi auf die iibrigen Verhilltnisse auf dem 
Baumarkte, auf die B ediirfnisse des bauenden 
Publikums, die Beąuem lichkeit des A rcbitekten  
weitestgehende R ucksicht genommen werden, 
wenn man nicht ins Hintertreffen kommen will.

Damit deute ich schon einige der MaB- 
nalimen an, die m. E . g ee ign et sind, der reinen  
Eisenbauweise forderlich zu sein , und die ich 
in ihrer G esam theit ais eine DurchtrSnkung des 
Handels mit technischem G eist bezeiclinen mochte.

Daneben diirften aber auch technische MaB- 
nahmen noch m oglich sein , um das erstrebte

Ziel zu erreichen. D ie bessere A usnutzung des 
Eisens is t erreicht, sow eit dies durcli die H er- 
aufsetzung der zulilssigen Beanspruchung mbg- 
licli is t. In y ielen  F allen  kann aber eine solche 
beste A usnutzung doch nicht stattfinden, weil 
das best passende Profil felilt. Ich bin mir 
sehr wohl bewufit, daB eine Vermelirung der 
gebrauchlichen Profile durchaus unerwiinscht ist, 
und man im G egenteil auf ihre Einsclirankung  
Bedacht nehmen so llte , aber anderseits muB 
darauf h ingew iesen w en len , daB die boi den 
hoheren Profilen der I -E is e n  zw ischen den ein
zelnen Nummern vorhandenen Gewichtsdiffe- 
renzen recht erhebliche sind (sie betragen bis zu 
10 und 12 kg  gegen  2 bis 3 k g  bei den nie- 
deren) und eine in tensive A usnutzung erschweren. 
Jedenfalls so llte  man der schon lange bestehen- 
den F rage nach Einfuhrung solcher Zwisclien- 
stufen nochmals unter B erucksichtigung der gegen  
friiher veranderten V erlialtnisse nalier treten.

M. II.! D as K apitel: „Die V erwćndung des 
E isen s“ erschopft zu haben, nelnne ich nicht im 
entferntesten in Anspruch. E s konute und 
so llte  sich nur darum handeln, Ihnen einen  
Ueberblick iiber die augenblicklichen Y erhalt
nisse im H ochbauwesen zu geben und Ihnen zu 
zeigen , w ie sehr die E isenindustrie an ihrer 
G estaltung interessiert is t. A ufhalten  laBt sich  
keine E ntw icklung, und in dieser Erkenntnis 
wird es auch der E isenindustrie natiirlich nicht 
einfallen, hemmend in die E ntw icklung des 
Eisenbetons einzugreifen, aber sie hat ni. E. 
ein R echt, diese E ntw icklung in ihrem eigenen  
Interesse in dic richtigen Bahnen zu leiten  und 
nicht mir auf eine E ntw icklung des Eisenbetons, 
sondern auch auf eine w eitere E ntw icklung des 
reinen Eisenbaues bedacht zu sein.

D ie von mir zur Erreicliung des letzteren  
Zieles angedeuteten M ittel sind durchaus loyale  
und sie werden nur dazu helfen, eine richtige  
B egrenzung beider Bauw eisen herbeizufiihren und 
jeder von ihnen dasjenige A nw endungsgebiet zu  
sichern, auf dem sie auf Grund der ihr eigentiim - 
lichen V orziige besonders am P la tze  erscheint und 
somit die w irtscliaftlichste Ausfiilirungsform dar- 
ste llt . D ies muB ais E ndziel im A uge behalten  
werden. An dieses Ziel A rbeit und Intelligenz  
zu setzen , is t berechtigt und wird unserem ganzen  
W irtschaftsleben  zum Segen gereiclien.

U eber Niete und Yernietungen.

I n Erganzung unseres friiheren B erichtes iiber 
N ietversuche* teilen w ir im Nachstehenden  

den Auszug aus einer alteren A rbeit von Cli. 
i  r e m o n t* *  mit, die sich mit dem gleichen  
Gegenstand beschaftigt.

* * Stahl und Eison" 1909 S. 899.
,Mómoires publies par la Soc. d’Encouragoment 

pour 1 Industrie nationale" Paris 1900.

E s is t kaum zu bezw eifeln , daB der N iet 
den asiatischen K ulturrolkern bereits vor Jalir- 
tausenden bekannt w ar; nachgew iesen ist, daB 
derselbe in der gallorom anischen Z eit bereits 
ausgebreitete Yerwendung gefunden hat. D ie  
W affenschmiede sow ie auch die Gold-, K upfer- und 
ilesserschm iede des friihen M ittela lters machten  
voin N iet kleinerer Dimension ausgebreiteten
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Gebrauch. Spiitcr wurde der N iet auch dazu 
yerw endet, groBere E iseustiieke zusammenzu- 
halten, und so entstand der N ie t b o l z e n .

im Jahre 1855  in P aris au fgeste llte  Maschine er
zeu gte  taglich beilaufig 1000  kg  Nietenbolzen  
und fand allenthalben Bewunderung. Sieben Jahre 

spater yerfertig te  die Firma 
D e  B e r g u e  in M anchester eine 
M aschine, w elche taglich  (in 
zehn Stunden A rbeitszeit) bei
laufig 2 0 0 0  Stiick Nietbolzen  
erzeugte; sie wurde auf der 
W eltausstellung  in London aus- 
gezeiclm et. D ieser fo lgten , mit 
mehr oder w eniger Erfolg, 
N ietbolzen  - Erzeugungsm aschi- 
nen deutscher, franzosischer 
und cnglischer System e.

D er zw eite  N ietenkopf, also 
die eigentliclie  Y ernietung, wird 
(m it Ausnahme von Nieten  
kleinster Abm essungen) stets 
in heiBein Zustande hergestellt, 
und zw ar entw eder mit Hand- 
hammern nach und nach, oder 
m ittels besonderer Nietmaschi- 
nen, durch kraftigen  Druck auf 
einmal. D ie Y e r n ie t u n g  m it 
t e l s  H a n  d b am  m er  wird in 
der R egel von drei oder vier Ar

beitern besorgt, welche folgendermafien yerteilt 
sind: D er H eizer, in der R egel ein Jungę, erhitzt 
den N ietbolzen und w irft ihn, sobald er geniigeml 
heifi is t, einem zw eiten  A rbeiter zu, welcher

Abbildung 1. Schwunghammcrbewegung.

B is zum A nfange des neunzehnten Jahr- 
hunderts wurde der N iet ausschliefilich mit Hand- 
hammern hergeste llt. Vor beilaufig 60 Jahren ent
stand ein besonders fiir N ietenerzeugung kon- 
struiorter AinboB, iu Frankreich „Bom barde“ 
genannt. D ieser AmboB w ar aus GuBeisen. Er 
enthielt oben die M ałrize zur Aufnahme des auf 
die richtige L ange abgehauenen R undeisenstiickes 
(B olzens), aus welchem  der N iet h ergestellt 
werden so llte . D ieser B olzen  stemmte sich mit 
seinem unteren Endo gegen  einen Stem pel, 
wahrend sein oberes Ende bis auf eine gew isse  
Hohe iiber die M atrize h inausragte. D ieses bis 
zur H ellg lu t erh itzte  obere Ende des B olzens  
wurdo mit Handhammern zum N ietenkopf vor- 
geschm iedet (gestaucht) und im Gesenkhammer 
fer tig g este llt , w orauf der mit K opf versehene  
N ietbolzen  durch einen Schlag auf den S tiel 
eines Daum ens aus der M atrize gew altsam  heraus- 
geschleudert wurde. Ein geiibter A rbeiter war 
im stande, m it dieser V orrichtung in der beschrie- 
benen W eise  beilaufig 100 k g  N ieten  m ittlerer  
GroBe im T a g  herzustellen. Um Brennstoff zu  
sparen, waren in der R egel v ier bis fiinf solcher  
A m bosse (Bombarden), jeder yon einem A rbeiter  
bedient, im K reise um ein gem einschaftliches  
Schtniedefeuer herum aufgestellt.

D ie erste 5[aschine zur E rzeugung von N ieten- 
bolzen ohne Handhannner wurde im Jahre 1836  
yon A . D u r e n n e  in P aris h erg este llt; diesem  
fo lgte die Firma A . L o u y r ie r  & f i l s  und spater  
die Firm a E l w e l l  & M id d le t o n ,  beide eben
falls in P aris. D ie yon der letztgenannten  Firma

Abbildung 2. Yorschlaghammerbewegung.

den N iet in das fiir ihn bestim m te Nietloch  
einfiihrt. E in dritter A rbeiter faBt mit der Zange 
den auf der anderen S eite  aus der Nietoffnung 
heryorragenden T eil des N ietbolzens und halt 
ihn fest, wahrend der zw eite  A rbeiter das Schlag- 
stockchen m ittels H ebelyorrichtung ansetzt, um
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den N ictenkopf wiibrend des Y ernietens (H erstel
lung des zw eiten  Nietcnlcopfes) so krilftig  wie 
moglich vorw itrtszupressen und festzuhalten .

Zur V ernietung bedient man sich anfUnglich 
kleinerer Handh,'tmmer, w elche — nebst S tie l — 
ein bis zw ei Kilogram in w iegen, und von scliw e- 
ren Schmiedeharnmern von 4 1/Ss bis 5 kg  Ge
wicht zum F ertigste llen  der V ernietung g efo lg t  
werden.

Die Abbildung i z e ig t die yerschiedenen  
Stellungen, w elche der Schwungham mer (Schm iede- 
liammer) und Abbildung 2 diejenigen, w elche der 
Yorschlaghammer in aufdnanderfolgender Reihe 
wahrend eines yo llen  H am m erschlages einnimmt, 
und w orauf die in Abbildung 3 (fiir den Schwung- 
hammer), und in Abbild. 4 
(fiir den Yorschlagham 
mer) dargestellten  D ia- 
grainme basiert sind.

Die K urve S H  (A b
bildung 3) s te llt  den 
W eg dar, weichen der 
Schwunghammer —  be- 
ziehungsweise dessen  
Schwerpunkt — wiibrend 
eines jeden H am m erstrei- 
ches zuriick legt; S R  is t  
die Kurve, w elche hierbei 
die rechte, und S L  die- 
jenige, welche die linkę 
Hand zuriick legt. D ie  
geraden punktierten L i
nieli zeigen die einzelnen  
Stellungen, w elche der 
Hammer, sow ie die rechte 
und linkę Hand gleich- 
zeitig und in gleichen
Zeitabschnitten, beim Schw ingen des Hammers 
einnehmen. Man bem erkt hierbei, dafi die Ge
schwindigkeit des Hammers in den liochsten 
Stellungen (9 , 10 , 11 und 12) am geringsten  
ist, wiibrend der Hammer bei seiner A bwilrts- 
liewegung, d. h. bevor er den Ambofi A  erreicht, 
auch das Maximiim seiner G eschw indigkeit er
reicht hat. B ei genauer Beobaclitung des D ia
grammes (Abbildung 3) w ird man auch finden, 
ilaB der betrefiende A rbeiter, w elcher den Schw ung
hammer fiihrt, linwillkiirlich — man mochte fast 
sagen instinktm afiig —  bemiiht w ar, m it einem 
Minimum yon K raftaufw and den grofitmogliclien 
Ertekt zu erzielen. D ie K urven V H , V R  und 
 ̂ L (Abbildung 4) bezeichnen in entsprechender 

"W eise die W ege, welche der Schwerpunkt des V or- 
scHlaghammers sowie die rechte und linkę Hand 
des Zuschliigers w ahrend eines jeden yollen 
Hammerstreiches zuriicklegen. Man sielit auch 
hier, dafi der Ham m er in den le tz ten  Stadien 
seiner Abwitrtsbewegung gegen den AmboB A, 
d- li- in den Positionen 9 und 10, das Maximum 
seiner Geschwindigkeit erre ich t hat.

D er Z uschlager, w elcher den Vorschlagham m er 
fiihrt und bei jedem Sch lage den yierten  T eil 
eine3 K reisbogens beschreibt, macht durchschnitt
lich 12 Ham m erschlage im Zeitraume von 15 Se- 
kunden und erzeugt dabei einen m ittleren Ar- 
beitseffekt von 330  kg/m , d. li. beilaufig 28 kg/m  
auf den Ham m erschlag oder 22 kg/m  i. d. Se- 
kunde. Im F a lle  der Zuschlager, anstatt bei 
jedem Ilam m erstreiche nur den yierten  T eil 
des K reisbogens zu beschreiben, den Ham
mer durch den ganzen K reisbogen schw ingen  
wurde, so konnte er —  anstatt zw o lf —  nur 
neun Ham m erschlage wahrend 15 Sekunden aus- 
fuliren. Jeder Ham m erschlag entsprache aber 
dann einer A rbeitsleistung yon 32 kg/m , d. li.

Abbildung 4. 
YorschlajrbammerkarYe.

die A rbeitsleistung wiire 111 diesem F a lle  um 
4 kg/m hoher ais im yorhergehenden F alle . D er 
A rbeiter macht demnach, wenn er einen K reis
bogen beschreibt, w eniger aber k raftigere Ham
m erschlage, die A rbeitsleistung is t indes eine 
gerjngere, und so is t  auch dessen Ermiidung. 
D ie yorhergehenden Zahlen erklaren som it aucli 
die bekannle T atsache, dafi ein geubter Zu- 
schlager, w elcher ohne Unterbrechung wahrend  
eines lilugeren Zeitabschnittes zu arbeiten hat, 
es vorzieht, seinen Hammer im K reise zu schw ingen.

W enn es yorkomint, daB der Zuschlager s e i t -  
w ilr t s  zu schlagen hat, d. h. wenn er einen N iet 
zu bearbeiten hat, w elcher, anstatt senkrecht, 
mehr oder w eniger w agereclit lieg t, so kann er 
ebenfalls 12 Ham m erschlage in 15 Sekunden 
fiihren, die erzeugte A rbeitsleistung b etragt in 
diesem F a lle  nur 2 6 0  k g /111 oder 22 kg/m  auf 
den Ham m erschlag und 17 kg/m  i. d. Sekunde.

D ie oben angegebenen Zahlen sind die R e- 
su ltate  genauer Beobachtungen in der P raxis 
unter gew obnlichen Y erhaltnissen. B ei ganz be
sonders geiibten und gut geschulten A rbeitern



798 Stahl und E isen. JJeber Niete und Vernietungen. 30. Ja h rg . Nr. 19.

erhohen sieli diese Zahlen um etw a 10 v. H., 
m óglicherw eise auch etw as dariiber.

Nacli sorgfaltigen  Untersuchungen in W erk- 
stiltten (K esselschm ieden und dergl.) oder auch 
am B auplatze (Briickenkonstruktionen und dergl.) 
entspricht der Arbeitsaufwand beim V ernieten den 
in fo lgenderT abelle angegebenen m ittleren Zahlen:

A bm essungen de* Niet* A rbeitsaufw and in kg/m Zcitaufw am i

D urchm esser 

in nim

Quer- 
s.chnltts 
fi 2 che 

i u qmm
f. d. Niet

f. d. qinm  
Qucr- 

schn itts- 
fliiche

f. d. N iet 

in Sekunden

12 113 106 1,00 12
14 154 180 1 ,20 15
10 2 0 1 2 75 1 ,40 18
18 2 54 4 0 0 1,60 20
2 0 3 1 4 568 1,80 25
22 3 80 750 2 ,0 0 3 0
25 491 110 0 2 ,2 0 40

Zeit- und A rbeitsaufwand sind iades niclit 
allein  von den Abmessungen des N iets, sondern 
auch von der H artę des M aterials, aus welchem  
er besteht, abhilngig. AuBerdem sind noch andere 
Faktoren vorhanden, w elche den Z eit- und A r
beitsaufw and beim V ernieten beeinflussen, und 
zw ar: der H itzegrad des N iets, die E la stiz ita t  
der zu vernietenden G egenstande, die A nzahl 
der A rbeiter sow ie die K raft und Schnelligkeit 
der Ham merschluge, usw.

D a der N iet schnell abkiililt, so is t es von  
groflter W ich tigk eit, daB die A rbeit des V er- 
nietens auch schnell von statten  geh t, da hier- 
durch nicht nur Z eit und A rbeit gespart werden, 
sondern auch die Qualitat der V ernietung eine 
bessere ist und der N iet w eniger leidet, wenn 
er m ogliclist heiB bearbeitet wird. Auch soli 
der N iet, wenn die V ernietung fertiggeste llt ist, 
nocli einen gew issen  H itzegrad besitzen, damit 
er sich beim Abkiihlen noch etw as zusammen- 
zielit und die zusam m engenieteten G egenstande 
dadurch fest aneinandorpreBt. Um die nachteiligen  
F olgen  des vorzeitigcn  Abkiihlens des N ietes  
nach M oglichkeit zu yerm eiden, empfiehlt es sich 
demnach, lieber einen Zuschlager m e h r  anzu- 
stellen , damit die A rbeit m ogliclist rasch von 
statten  geht, und dem Personal geniigend freien  
Raum fiir beąuemę und m oglichst leichte Aus- 
fiihrung seiner A rbeit zu geben, sow ie auch fiir 
ein gu tes, mit kraftigem  Geblase wirkendes 
Schm iedefeuer Sorge zu tragen.

D ie V ernietung von D am pfkesseln  bedingt, 
insow eit Handarbeit in B etracht kommt, einen 
groBeren A rbeitsaufwand ais die V ernietung yon 
E isenkonstruktionen fiir Briickenbau, Dachkon- 
struktion und dergl., denn — auBer der eigent- 
lichen Y ernietung, w elche in beiden F allen  den 
gleichen A rbeitsaufwand bedingt —  erfordert die 
V ernietung von D am pfkesseln  yollstandige Dampf- 
dichtigkeit bei hiiherer innerer P ressung, w slche  
nur durch das Nachstemm en m ittels des Hammers 
und G esenkeisens erreicht werden kann, damit

der N ictkopf so stark w ie moglich an das K essel- 
blech angepreBt werde. D iese A rbeit is t na- 
tiirlich fiir manclie F alle  sehr yerschieden, und 
namentlich von der P ressung des Dam pfes ab- 
hangig, man kann jedoch annehmen, daB die 
L eistung dieser Nacharbeit im D urchschnitt 1 kg/in  
f. d. qmm Quersclmitt iles N ietbolzens betragt.

W ah ren d — w ie bereits erwalm t —  D u r e n n e  
die erste Maschine gebaut hat, um N ietbolzeu ohne 
Handhammer herzustellen, so hat S ir  W il l ia m  
F a ir b a ir n  die erste Maschine konstruiert, um 
die A rbeit des eigentlichen V ernietens ohne Hand
arbeit durchzufiihren. D as Stauclien des N iet
bolzens, um den zw eiten  K opf zu formen, bedingt 
am A nfange dieser Operation den groBten Arbeits
aufwand, wahrend bei der darauffolgenden Fer- 
tig ste llu n g  des zw eiten  Nietkopfr-s das Maximum 
des A rbeitsaufw andes gegen  Ende dieser letzten  
Operation erreicht w ird. D iese UngleichmaBig- 
keit in der V erteilung der A rbeit, w elche bei 
Handarbeit merklich in B etracht kommt, hat bei 
A nwendung von M aschinenbetrieb, wo mit auf- 
gespeicherter K raft (Schwungrad, Akkumulatoren  
usw .) gearbeitet wird, keinen EinfluB.

Obwohl diese erste Maschine an sich keinen 
praktischen E rfo lg  hatte, so diente sie immerhin 
dazu, die Aufm erksam keit anderer Konstruk- 
teure auf die V orteile der inechanischen Ver- 
nietung gegeniiber Handarbeit zu lenken, denn 
bereits im Jalire 1844  waren auf der Industrie- 
ausstellung in P aris zw ei neue Vernietungs- 
maschinen, namlicli die Maschine yon L e m a it r e  in 
Chapelle St. D enis bei P aris, und jene der Ge- 
hriider S c h n e id e r  in Creuzot au sgeste llt. Beide 
waren ohne Schwungrad und beide waren auf 
die W irkung direkten Dampfdruckes basiert. Eine 
Y orrichtung zum Zusammenpressen der Bleche, 
vor der eigentlichen V ernietung, war bei der 
Alaschine der Gebriider Schneider nicht ange- 
bracht, und dies wrar denn auch der Grund, 
warum der Maschine von Lem aitre in damaliger 
Z eit der V orzug gegeben  wurde.

G a r f o r th  in Dukinfield baute im Jahre 1847 
eine sehr einfache, nach dem Prinzip  der Nas- 
m3rtli’schen Dampfhammer eingerichtete Yernie- 
tungsm aschine. B ei ihr w ar die Kolbenstange 
w agerecht gelager t und trug an ihrem Ende das 
Gesenke, w elches direkt auf den N iet wirkte. 
D er Kolbenhub war klein, der Kolbendurcli- 
m esser indes verhaltnism aBig groB, so daB der 
zw eite  N ietenkopf unter groBer P ressung fertig
g este llt werden konnte.

E s folgten hierauf die Yernietungsmaschinen
von G o n in  in P aris (1 8 5 7 ) , yon C o o k  in Man
chester (1 8 6 2 ) und von d e B e r g u e ,  ebenfalls in 
M anchester (1 8 6 2 ) , spater fo lgten  L e b r u n  und 
andere. A lle  diese Yernietungsm aschinen waren 
indes nur mehr oder w eniger gluckliche Nach- 
ahmungen bezw . Vervollkom innungen der bereits 
beschriebenen Yernietungsm aschinen.
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Ingen ieur A l l e n  w ar der erste, w elcher g e -  
p r e B te  L u f t  anstatt des D am pfdruckes zur Ver- 
nietung verw endete. Er entnahm diese derselben 
Quelle, w elche gepreBte L uft fiir dic Fundament- 
arbeiten von B riickenpfeilern lieferte . D a sie 
jedoch nur 4 bis 5 k g  P ressung f. d. qcm hatte, 
was zu w enig is t, um den Luftdruck direkt auf 
die Kolben bezw . den N ietstem pel mit E rfolg  
wirken zu lassen , so bediente sich A llen  bei seinem  
Apparat — almlicli w ie die Gebriider Schneider — 
eines Kuiehebelm echanism us, um die P ressun g des 
N ietstem pels dem B edarf entsprechend zu erhohen.

D ie V ernietung m ittels des A llen ’schen Appa- 
rates yo llz ieh t sich sehr rasch, da Kolben. 
Kolbenstange und N ietstem peltriiger m it groBer 
G eschwindigkeit nach rorw iirts getrieben werden  
und deinnach ein gew isses MaB lebendiger K raft 
hierbei ansammeln. D er A pparat arbeitet dem- 
nacli gew isserm aBen stoB artig, w as vom okono- 
mischen Gesichtspunkte aus betrachtet, mit g e 
wissen V orteilen rerbunden ist, aber die Qualitat 
der V ernietung und ebenso auch die der bew eg- 
lichen T eile  der Maschino selbst, nicht w enig  
beeintraclitigt. Infolgedessen  wurde die Y er
wendung des A llen ’schen N ietapparates fiir die 
Vernietung von D am pfkesseln und ebenso auch 
fiir die besonders w ichtigen  V ernietungsarbeiten  
fiir K onstruktions- und Briickeńbauten ausge- 
schlossen. Fiir die w eniger w ichtigen  V er- 
nietungen bei eisernen Briicken sow ie an E isen- 
geriist- und D achkonstruktionen, ebenso auch fiir 
Herstellung von Schiffsriimpfen und dergleichen  
hat sich dieser A pparat, im V ergleiche mit 
Handvernietung, gu t bewahrt.

Der A llen ’sche A pparat wurde spater daliin 
abgeandert, daB man — anstatt PreBluft —  
hydraulische P ressu ng von beilaufig 100  kg/qcm  
Kolbenflache anw endete. Hierdurch wurde es 
moglicli, den PreB zylinder bei g leicher L eistung  
bedeutend kleiner zu machen, wodurch die 
Maschine leichter im G ew ichte und verhaltn is- 
miifiig leistungsfah iger w urde, da sie sclm eller 
und leichter gehandhabt werden konnte.

Die erste e i g e n t l i c l i e  h y d r a u l i s c h e  V e r -  
n ie t u n g s m a s e b in e  wurde von T w e d e l l  im 
Jahre 1872 konstruiert (s . Abbild. 5). D iese Ma
schine hatte den V orteil, daB sie verhaltnism aBig  
wenig Raum einnahni, daB die P ressung auf den 
Niet bezw. N ietenkopf bis zum Auskiililenlassen  
des letzteren angehalten werden konnte, und daB 
die geleistete N ietarbeit von vorziig licher Qualitat 
war. A is N achteil w ird dieser M aschine vor- 
geworfen, daB mit ihrer Y erwendung eine nicht 
unbedeutende K raftverschw eiulung verbunden sei, 
da wahrend des groBten T eiles des W eges, 
welchen der N ietstem pel zuriickzulegen hat 
(namlich beyor er mit dem N ie t in Beriihrung  
kotnmt, und wahrend des Stauchens) ein nur ge-  
linger Kraftaufwand nijtig erscheint, die Ma- 
schiue aber wahrend des sranzen Weg;es, w el-

clien der N ietstem pel zuriickzulegen hat, mit 
Hochdruck arbeitet. T w edell bemiihte sich, 
diesem U ebelstande dadurch abzuhelfen, daB er 
einen G egenstem pel anbrachte, w elcher es ge- 
sta tte te , den W eg , den der N ietstem pel zuriick- 
zu legen  hatte, nach B edarf zu regulieren bezw . 
auf das notw endige Minimum zu yerringern. 
D iese Einrichtung hat jedoch keine Y erbreitung  
gefunden, da hierdurch der Apparat kompli- 
zierter und in seiner V erw endbarkeit beschrankter 
wurde; auch wurde die Bedienung desselben  
hierdurch einigermaBen erschw ert.- Aus ahnlichen  
Griinden hat man auch bei den m eisten iibrigen

Abbildung 5. Hydraulisr.be 
Vernietung8mascbine von Twedell.

liydraulischen V ernietungsm aschinen keine Y or
richtung zum Zusammenpressen der B leclie an- 
gebracht.

Um die hydraulische V ernietung auch auf 
groBe, schw ere, nicht transportable Gegenstande 
ausdehnen zu konnen, hat C h a m p ig n o l  iu 
P aris die Anordnung so getroffen, daB die Ma
schine durch A nhangen an einen F laschenzug  
bis zu einem gew issen  Grade transportabel 
gemachi, wurde. D ieser Apparat (s. Abbild. 6) 
kann in alle beliebigen L agen gebracht und in 
diesen Yerwendet werden, z. B . fiir V ernietung  
von W inkeleisen , sow ie uberhaupt iiberall dort, 
wo eine andere ais die w agerechte L age der 
A chse des N ietes gegeben ist.

D er Gedanke, anstatt N ietbolzen  mit Kopf, 
solche ohne Kopf, also einfache Rundeisenstiicke 
oder D ornę, zu yerw enden, stam m t von M e y e r  
&  C om p. in M iihlhausen; richtig  ausgefiihrt 
wurde derselbe indes erst vom Ingenieur S c h o n -
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b a c h , der eino Maschine konstruierte, die so
wohl fiir die Yerwendung von Dornen (ohne 
Kopf) ais aucli fiir N ietbolzen (m it Kopf) ein- 
gerichtet und g le ich zeitig  mit einer E inrichtung  
yerselien  w ar, um die B leche vor dem V ernieten  
zusam menzupressen.

D er V orteil der V crw endung von Dornen 
gegeniiber derjenigen von N ietbolzen besteht 
nicht allein d a r in , dali solche Dornę billiger  
herzustellen sind, sondern auch darin, daB es fiir 
die betreffenden W erkstatten  (K esselschm ieden, 
K onstruktionsw erkstiitten usw .) iiberfliissig w ird, 
stets einen V orrat von N ietbolzen  verschiedener 
Liingen in B ereitschaft zu hall en. AuBerdem ist 
die ge le iste te  N ietarbeit bei Verwendung von 
Dornen b e s s e r ,  w eil der Druck an beiden

Abbildung G. Nietmaachine toii Champignol.

Enden g le ich ze itig  stattlindet. A nderseits is t  
es w ieder schw ieriger den Dorn in die N iet-  
offnung dergesta lt einzufilhren, daB seine A chse 
mit derjenigen des N ietstem pels genau zusammen- 
trifift, und w eiteres hat die T atsache, dafi bei 
Y erw endung von Dornen anstatt von N ietbolzen  
die M aschine kom plizierter wurde, die V erbrei- 
tung der ersteren nicht unbedeutend beein- 
trilchtigt.

Es wurden auch V eruietungsm aschinen mit 
e l e k t r i s c h e m  A n t r ie b e  konstruiert uud in 
der P raxis versucht. D iese Maschinen bediirfen 
indes noch einer V ervollkom m nung, da es bisher 
noch nicht. gelungen  is t, damit den fiir eine 
w irklich vollkommene N ietarbeit notw endigen  
hohen D ruck am Ende der A rbeit —  wo der
selbe, w ie bereits erw ahnt, ein Maxiinum sein  
soli —  zu erreichen.

E s sei nun noch der Y ernietungsm aschinen  
mit H a n d b e t r ie b  kurz Erwahnung g etau : 
Eine solche — nacli D . R. P . Nr. 61 2 5 2  und 
Nr. 69 17S konstruiert — hat ganz gu te A r

beit ge le iste t. D a indes fiir Handbetrieb nur 
N ieten kleinerer Abm essungen in B etracht kom- 
men, so haben solche M aschinen eine nur be- 
schriinkte Verwendung, und diirfte es hier kauin 
am P la tze  sein, auf ihre E inrichtung und Ar- 
beitsw eise  nither einzugehen.

Von allen Yernifttungsmaschinen haben sich 
bisher die feststehende hydraulische M aschine von 
T w e d e i l  (siehe Abbild. 5) und die transportable 
hydraulische Maschine von C h a m p ig n o l  (Ab
bildung 6) in  der P raxis bewahrt. D iese Ma
schinen geben eine gleichm aBige P ressung in 
jeder gew iinschten Hohe, sie bediirfen keiner 
besonders genauen R egulierung und gestatten  
die P ressung auf den N iet, so lange dies notig  
ist, einzuhalten. SchlieBlich haben sie bei ver- 
hiiltnism aBig geringem  Raumbedarf die grofite 
L eistungsfiih igkeit aller bisher bekannten Ver- 
nietungsm aschinen.

Abbildung 7. Yerglcicli zwischen Handniotung 
uud uiechaniBcher Nietung.

E s se i nun kurz g e sta tte t, die Yernietung  
m ittels H andarbeit mit derjenigen m ittels Ha- 
schinenarbeit in V ergleich  zu ziehen: der eng
lische Ingenieur S t e p h e n s o n ,  w elcher den Bau 
der Conwaybriicke le itete , w ar der erste, welcher 
beim Bau dieser Briicke an sta tt Handarbeit, die 
damals neue m echanisclie N ietarbeit einfiilirte. 
E s entspann sich bei dieser G elegenheit ein reger 
M eiuungsaustausch zw ischen den Anhangern der 
Handarbeit und zw ischen den V ertretern der 
mascliinellen V ernietung, nanientlich mit Bezug 
auf die Q ualitat der in beiden F allen  geleisteten  
A rbeit. Um die R esu ltate  beider Vernietungs- 
methoden iu riclitiger W eise  vergleichen zu 
konnen, wurden auf den W erk statten  in New
castle zw ei Proben von V ernietungen gleicher 
GroBe, von denen die eine mit Hand, die andere 
mit Maschine hergeste llt w ar, durchgeschnitten, um 
den U nterschied in der Y erschiebung der Sehnen 
fiir beide F a lle  verg le ichen  und SchluBfolgerungen 
ziehen zu konnen. D ie Abbildung 7 zeig t die 
R esultate d ieses Y ersuches, und zw ar bezeichnen
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1 1 den Schnitt durcli die m ittels H andarbeit, 
und 2 2 den Schnitt dureh die m ittels mechani- 
scher A rbeit h ergestellte  V ernietung. Urn den 
Unterschied in der Y erschiebung der Sehnen  
zwischen beiden N ietarbeiten  bezw . dessen Ur- 
sachen geniigend yerstandlich machen zu konnen, 
sei es g esta tte t, die A rt und W eise, w ie diese 
Verscliiebungen stattfinden, fiir beide F a lle  naher 
zu betrachten. W enn namlich ein schmied- 
eiserner Zylinder (Abbildung 8) mit schnell auf- 
einanderfolgenden H am m erschlagen (m ittels des

Handhammers) bearbeitet w ird, so breitet er sich  
an der bearbeiteten S te lle  tulpenform ig aus (A b
bildung 9), wahrend ein ganz gleicher Zylinder, 
der einem kontinuierlichen Druck a u sgesetz t wird, 
wie bei M aschinenarbeit, eine faBartige Form  
annimmt (Abbildung 10). D ie U rsaclie dieses 
Unterschiedes lie g t  darin , daB im letzteren  
Falle (M aschinenarbeit) die dureh die P ressun g  
verursaehte R eibung zw ischen den Endflachen  
des Zylinders und den Sclieiben, zw ischen w el- 
chen er eingespannt i s t , eine tulpenform ige

A usbreitung der Enden 
des Zylinders yerhindert. 
D er B ew eis hierftir kann 
dadurch g eliefert w er
den, daB man zw ei solche 
Zylinder iibereinander- 
se tz t und in gleicher  
W eise  behandelt. Man 
w ird finden, daB das Re- 

Abbildung 12. su lta t nach erfolgter
Yerschiebung der Sehnen P ressung dasselhe is t  (Ab- 

bei der maschinellen bildung 11), g leicllg iiltig
Nietung. ob der Zylinder (w ie in

Abbild. 1 0 )  aus einem  
Stiick oder ob er (w ie in  Abbild. 11 ) in der M itte 
geteilt ist. F a lls die beiden Zylinder im erhitzten  
Zustande aneinandergepreBt werden, so tr itt  diese 
Ersclieinung um so deutlicher lieryor, da ja  die 
heifien Zylinder aa den Beruhrungsflachen m it den 
kalten Sclieiben, zw ischen w eichen sie eingespannt 
sind, abkiihlen und unnachgiebig werden, wahrend 
sie an den anderen F lachen, wo sich die Zylinder 
gegenseitig beriihren, heiB sind und demnach 
weniger W iderstand gegen  die auf sie ausgeiibte  
Pressung leisten (Abbildung 12).

Um eine richtige, dem Z w eck entsprechende 
"V ernietung zu erreichen, miissen die folgenden  
Bedingungen erfiillt werden — und z w a r : 

XIX.SO

a) D a s  A u s b o h r e n  d e s  N i e t l o c h e s  b e 
t r e f f e n d :  D as N ietloch  muB genau und vo ll-  
kommen vom N iet ausgefiillt s e in ; dies wird um 
so Yollkommener erreicht, je  g la tter  die N iet-  
offnungen an den Innenwanden sind. Zu diesem  
Zweck is t  es notw endig, daB das N ietloch  sorg- 
fa ltig  aus- bezw . nachgebohrt w ird, nachdem die 
zusam m enzunietenden T eile  r ich tig  zusammen- 
gefiig t sind. Mail hat m itunter behauptet, daB 
ein nicht ausgebohrtes N ietloch  mit rauhen W an- 
den den N iet in fo lge des R eibungsw iderstandes 

nach erfolgter V ernietung besser in  
seiner richtigen  Stellung festhalte  und 
ebenso auch , daB der N ietkopf aus 
gleicher U rsache w eniger Gefahr laufe, 
abgerissen zu w erden, abgesehen von  
den okonomischen V orteilen. Man 
kann indes bei einiger Sorgfa lt er- 
reiclien, daB der N ie t auch bei ausge- 
bolirtem N ietloch  geniigend Beriihrungs- 
flache mit den Seitenwandungen der 

Nietoffnung erhalt, um jeden Spielraum zu 
yerm eid en ; auch soli man fiir die E rzeugung  
von N ieten  nur erstk lassiges M ateriał ver- 
w enden, damit es geniigend W iderstandsfabig- 
keit b ie te t, um ein Abbrechen des N ietkopfes  
unmoglich zu  machen. D ieses yerdient in solchen  
F a llen , wo eine yo llstan d ig  dichte A usfiilirung  
der A rbeit erforderlich is t , z. B . bei D am pfkessel- 
Y ernietung, genaue B eriicksiclitigung, wahrend 
es beim Briicken und K onstruktionsbau, eher 
gesta tte t is t, der okonomischen F rage Rechnung 
z u tragen.

D ie L ieferungsbedingungen fiir r ich tige N ie t
arbeiten schreiben vor, daB die Naclibohrung  
(Ausbohrung) bei B lechen von 10 mm D icke  
m indestens 3 mm betragen solle, und daB die- 
selbe fiir B leęhe von mehr ais 14 mm D icke  
m indestens 4 mm sein soli. H ieraus fo lg t, daB 
fiir einen N iet von beisp ielsw eise 25 mm D icke, 
die P unze nicht mehr ais 21 mm D urchm esser 
haben so li, wahrend das fertige  N ietloch auf 
26 mm auszubohren ist, d. h. daB beilaufig zw ei 
D ritte l bis y ier  F iin ftel der fertigen  Nietoffnung 
m ittels Punzm aschine und ein D ritte l bis ein 
F iinftel dureh Naclibohrung herzustellen  sind. 
Dadurch yerliert die Punzm aschine naturgemaB  
sehr v ie l von ihren okonomischen V orteilen , w es- 
halb y ie le  K esselfabriken es unter Umstanden  
yorziehen, die N ietlocher ganz ohne P u n z
maschine, d. h. g leich  direkt dureh Bohrung her
zustellen , w obei noch zu beriicksichtigen is t, daB 
im letzteren  F a lle  das V erbiegen der B leche  
usw . durcli das Punzen yerm ieden wird.

D ie m eisten L ieferungsbedingungen schreiben  
auch vor, daB das Nachbohren der N ietlocher  
nicht an jedem  einzelnen Stiicke, sondern erst 
dann stattfinden so li, w enn diese Stiicke (B leche, 
Profileisen  usw .) richtig  zusam m engefiigt sind; 
zuw eilen w ird auch yorgeschrieben, daB die ein-
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Abbild. 8. Abbild. 9. Abbild. 10. Abbild. 11.

Yergleich zwischen Ilandnietung und m echanischer Jfiefcung.
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zelnen Stiicke n a c h  dem Ausbohren w ieder  
dem ontiert werden m ussen, um den durch das 
Ausbohren yerursacliten „B art“ zu entfernen. 
D as Nachbohren des gepunzten N ietloches hat 
einen doppelten Zweck: E rstens wird hierdurch  
der in folge Punzens federhart gew ordene T eil 
des B leches usw . am ganzen  Um fange des N ie t
loches entfernt, und zw eitens w ird das N ietloch  
innen g la tt und gerade. D er erstere Zweck  
w ird indes nie yollkommen erreicht, denn es 
is t  nachgew iesen und durch V ersuche festg este llt , 
dafi die Zone des Federhartw erdens mehr ais
3 oder 4 mm vom Rande der durch Punzen  
h ergestellten  Nietoffnung in das B lech łiinein- 
reicht; es is t  sogar durch V ersuche gefunden  
worden, dafi diese Zone bei K essel- und Briicken- 
blechen sow eit reicht, ais das B lech dick ist. 
D a aber die Intensitilt der Federhilrte des Ma
teria ls mit der Zunahme der E ntfernung vom  
Rande des N ietloches abnimmt, so is t  die vor- 
gescliriebene Nachbolirung von 3 bis 4 mm ge- 
ntigend, um den durch das Punzen w irklich  
schadhaft gew ordenen T eil zu entfernen.

T rotz allcdem gibt es K esselschm ieden, 
w elche die durch Punzen hergestellten  N ietlocher  
nicht nachbohren, sondern die V ernietung ohne 
alle N acharbeit an den von der Punzm aschine  
kommenden B lechen yornehmen, und dafi tro tz 
dem die erzeugten  K essel nicht allein allen  
Anforderungen der Probe entsprechen, sondern  
sich auch fiir die D auer bewUhren. Solche
—  allerdings ausnahm sweise vorkommende —  
F alle  lassen  sich auf eine ganz vorziigliche  
Qualitat des yerw endeten M aterials zuriick- 
fiihren, da nur ein solches eine derartige  
Beliandlung y ertrag t ohne dabei Schaden zu 
leiden.

b) D ie  Q u a l i t a t  d e s  M a t e r ia l s  d e r  
N i e t e n  b e t r e f f e n d :  W ie  in den meisten  
Zweigen der E isen- und Stahlverarbeitung, so 
is t  es auch im yorliegenden F alle  von W ich tig -  
keit, fiir eine m ogliclist gute Q ualitat des zu 
verarbeitenden M aterials zu sorgen. N icht 
allein  deshalb, damit das fertige Produkt den 
geste igerten  A nforderungen der N eu zeit ent- 
spricht, sondern auch aus dem Grunde, damit 
der Skonomischen Seite der gebiihrende P la tz  
eingeraum t w erde, d. ii. damit die E rzeugungs- 
kosten dadurch herabgem indert werden, daB ge- 
w isse  N acbarbeiten, w elclie durch die starkę  
Inansprucbnahme des M aterials wahrend der 
A rbeit notig  werden, tunlichst yerringert werden.

D ie mehr oder w eniger gew altsam e V er- 
schiebung in den M olekiilen, w elche das Mate

riał der B leche, Profileisen usw ., durch das 
Scheren, B iegen , Punzen usw . sow ie auch durch 
das V ernieten selbst erleidet, und w elche von 
grofierein Einflusse is t , ais man in der R egel 
annimmt, kann von einem .Materiał von yorziig- 
licher Q ualitat — w ie bereits erw ahnt —  auch 
o h n e  Anwendung gew isser kostsp ieliger Nacli- 
arbeiten ertragen werden, ohne dabei Gefahr 
zu laufen, dafi das fertige Produkt den an das
selbe gestellten  A nforderungen nicht entspreche. 
E s empflehlt sich demnach auch hier, eine gute 
Q ualitat des M aterials durch strenge Lieferungs- 
bedingungen von yornherein zu siehern.

Zum V ernieten von D am pfkesseln  oder eiser- 
nen Briicken von besonderer W ich tigk eit sollen 
stets nur Stahlniete yerw endet werden. Das 
M ateriał soli w  e i  c li e r  Stahl m it einer Zug- 
festigk e it von 35 bis 45 kg  f. d. qmm bis zur 
Bruchbelastung sein. Auch soli das Materiał 
einer B iegeprobe unterworfen werden. Ein klei
ner prism atischer Stab

Abbildung 13. 
Eingesagter Probestab.

von 30 bis 35 mm 
L ange und von 8 bis 
10 mm U , der in der 
M itte (Abbildung 13) 
bis auf 1 mm T iefe  
ein gesagt worden ist, 
soli einem Schlage von 
mindestens 20  k g  bei
4 m F allhohe wider- 
stehen. D er Stab soli auch, bevor er diesen 
Proben unterworfen w ird, demselben Hitzegrad  
au sgesetzt w erden, w elchen die N iete  wahrend 
der Verniet.ung auszuhalten haben.

Im allgem einen is t  das G ew icht der Niete
im V erhaltn isse zu demjenigen der zu yernieten-
den B leche, F lach- und Profileisen, gering, und
fa llt demnach in den G esam tkosten w eniger in
die W agschale. E s is t  demnach ratsam, in
solchen F allen , wo an das fertige  Produkt hohe
A nforderungen g e ste llt  werden, fiir die Niete
das b e s t e M ateriał, dessen man iiberhaupt hab-
haft werden kann, zu yerw enden. Ein Niet
yon 25 mm Dicke aus N ickelstah l, mit einem
N ick elgehalt von 5 P rozent, und einer Lange von
100 mm zw ischen den N ietkopfen, hatte eine
B elastung von 32 bis 35 t bei 15 bis 18 mm
D ehnung vor erfolgtem  Brucli. Fur weniger
w ich tige A rbeiten konnen N iete  aus sehnigem
E isen yerw endet werden. Es empflehlt sieli
jedoch, in diesem F a lle  das N ietloch  an beiden
Enden etw as auszufrSsen, um die N ietkopfe ver"
senken zu konnen. ,,, , , - %(Fortsetzung folgt.)
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Zuschriften an die Redaktion.
(F iir dic u n te r d ie se r R ubrik  erscheinenden  A rtikel iibern im m t die R edaktion keine V erantw ortung.)

D ie  Staubbeseitigung in den H uttenw erken und G iefiereien .

In H eft o Ihrer Z eitsehrift vom  2. Februar 
1910 w ird auf Soite 193 (rechte Spalte unten) des 
sehr inhaltreichen A ufsatzes iiber S taubbeseitigung  
g esa g t:

„Fast ungefahrlich is t dor M ehlstaub* . . . .
D em gegenilbor m ochte ich doch darauf hin- 

w eisen, daC dio E rfahrungen dieser B ehauptung  
nicht entsprećhen, und w ill u. a. ais Beispiel oine 
Stello des Handbuchos der I-lygiene von W e y l ,
8. Band Seito 583, an fuh ron:

,D er grofite T eil des m it dem L uftstrom  ein- 
geatm eten M ehlstaubes bloibt yerm oge seiner 
Eigenschaften in den oberen L u ftw egen  hangon. 
Gelangt er in die tieferen  L u ftw ege, so verbackt 
er m it dem B ronchialschleim  zu zalien Pflocken, die 
ais Fremdkorper w irken  und durch heftige H usten- 
paroxysm en — „M iillorhusten“, „Backerbusten" — 
entfernt w erden. Muller und Backer ohne chro- 
nischon Bronchialkatarrh sind seiten . K om m t es 
zur Y orstopfung k leinster Bronchien, so tr itt  
x\telektase der dahinter liegenden  und E rw eite- 
rung der benachbarton L ungenpartien  e in , es 
kommt zu K urzatm igk eit: A sthm a m it kapilliirer 
Bronchitis, L ungonblahung und Empliysem."

Ferner is t in A bbildung 9 und auf Seite 201 
angegeben, dafi der Stiinder der Schleifm aschine 
durch eine Packung Koks zur Staubbeseitigung  
bonutzt w erden konnte. B ereits vor zehn Jahren  
habe ich auf Grund besonderer Y ersuche an einor 
Ausfuhrung der boi dor A bbildung gonannton  
Firma darauf h ingow iosen , dafi diese kleine M enge 
Koks zur Z uriickhaltung dos Staubes n ich t aus- 
reieht, und die austrotendo L u ft noch sehr staub- 
haltig ist. Es w iirde daher durchaus unzulassig  
sein, die L uft aus oiner dorartigen Schleifm aschine  
frei in dio W erkstatt blasen zu lassen, hierbei

m ufiten yielm ehr nocli besondere V orkehrungen  
zum A uffangen des Staubes getroffen werdon. 
M aschinen m it derartigon unzuroiclionden Ein- 
riclitungon w erden biswoilon in  der M oinung vor 
anderen bevorzugt, dafi dio liistige E ntstaubungs- 
frago hierbei ge lo st sei, w as aber n ich t der F ali ist.

J a h r ,  Gowerberat.
N e i f i e ,  im April 1910.

J* *♦

Es diirfto ein erfreuliches R esu ltat sein, dafi 
sich h insichtlich der K larung der fiir die Industrie  
so uberaus w ich tigen  E ntstaubungsfrage zustan- 
digo Instanzon iiufiern, ich begriifie daher dieso 
B erichtigung des Hrn. Gewerberatos J a h r .

W as dio Schadlichkeit des M ehlstaubos an- 
betrilft, so steh t hier dio A ussage dos einen  
A rztos der des anderen gegeniiber, und es m iifite 
auf die gonauore U ntersuchung von śirztliclier 
Seito verw iosen  w erdon, jedenfalls stim m t aber 
die in m einom  A ufsatz gebrachte B ehauptung  
iiber die Gefahrliclikeit des M ehlstaubes m it der 
dabei aufgostellten  Y oraussetzung liboroin, so 
dafi dort ein E inklang der speziellen  Fragen  w ohl 
zu  findon sein  diirfto, zumal da uns in dor E isen- 
hU ttenindustrie diese M aterie ja  auch fernor liegt.

H insichtlich dor A bbildung 9 auf Soite 201 
ist zu bem erken, dafi diese einer praktischen  
A usfiihrung der dabei gonannton Firm a en t
spricht und b islang auch anstandslos E ingan g  
in die Praxis gefunden  hat. Sollte  dabei aber 
etw a  eine S ch w ierigkeit sich aus der zu geringen  
F iltrationsw irkung ergeben, so ist durch eine  
einfacho B orieselung des F iillkoks m it ofrwas 
W assor, so w ie es dio Bauart der N axos - U nion  
yorsieht, le ich t abgoholfen. E rn s t  A . Schott.

Patentbericht.
Vergleichende Statistik des Kaiserlichen  

Patentamtes fiir das Jahr 1909.*
I- Die Zahl der P a t e n t a m n e l d u n g e n  hat 

#uch im Jahre 1909 eino erheblieho Zunahme er- 
fahren. Noch im Jahro 1900 21925 betragend, stieg  
sie bis 1905 auf 30 085, 1908 auf 40 312 und 1909 
aut gj0 j,aj ajs0 gegen das Yorjahr um 4099 
oder 10,2 °/o zugenommen. F ast samtliche hiitten- 
technischo Patentklassen haben zu dieser Steigerung 

beigotragen: KI. 5 (Bergbau) m it 335 (1908:
KI. 7 (Blech-, Rohren-, Drahterzeugung, W alz- 

werke) mit 434 (348), KI. 10 (Bronnstolle)' mit 192 
(183), KI. 18 (Eisen-IIuttenwesen) mit 200 (186), KI. 24 
U’euerungsanlagen) mit 646 (530), KI. 31 (GieBerei)

„Blatt fiir Patent-, Muster- und Zeichenwesen" 
■_10, lleft n r . — y g i. sta lil und E isen“ 1909, 

-!• April, S. 598.

mit 166 (163), KI. 40 (.Metal 1-Huttenwesen, Legierun- 
gen) mit 147 (129), KI. 49 (mechanische Metallbear- 
beitung) m it 831 (827). Yon den 44411 Anmeldungen 
entfielen auf das Deutsche Reich 34 998, auf das Aus- 
land 9413. Insgesam t lagen aus dom Jahro 1909 und 
den Yorjahren 85 096 Anmeldungen zur Priifung vor, 
dayon wurden 43 276 erledigt. Zur Patentertoilung 
fuhrten 11 995 Anmeldungen, dayon entfiolon 8166 auf 
das Deutsche Reich und 3829 auf das Ausland. 40376  
(40135) Patentc waren am SchluB des Jahres 1909 
noch in Kraft. Seit 1877 bis Ende 1909 wurden im 
ganzen 580168 Patente angomeldet, von denen 218130  
zu einem Patent filhrten. Von den im  Jahro 1909 
erledigten Anmeldungen wurden 15 600 durch eigene 
EntschlieBung des Anmelders hinfallig, 14 225 durch 
rechtskriiftige Zuruckweisung erledigt, der Rest yon
11 995 fiihrte zur Patenterteilung. Bekannt gem acht 
wurden 13 699 (13 357) Anmeldungen. Gegen 2269 
(2127) Anmeldungen wurden 3067 (2811) Einspriicho
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erhobon. Naeh dor Bekanntmachung wurden infolge 
Einspruehs 555 (515) Anmeldimgen versagt und 209 
(294) beschriinkt. Beschwerden wurden 3954 (3441) 
erhobon. Die Zahl der Nichtigkeitsantriigo betrug 
255 (210). Insgesamt waren 582 (508) Nichtigkeits- 
antriige zu erlodigon; davon wurden orlodigt durch 
Nichtzahlen dor Gcbilhr 8, durch Zuriicknahme des 
Autrages 33, durch Entschoidung des Patentamtes 64 
und dos Reiclisgerichtes 72.

TI. Dio Zahl der G e b r a u c h s m u s t c r a n m c l-  
d u n g e n  belief sich im Jahre 1909 auf 52 933 gegen  
45 524 im Jahre 1908. Dayon wurden 43 510 oin- 
gotragen. Seit 1891 wurden im ganzen 476 402 Go- 
brauchsmuster angem eldet und dayon 405 410 ein- 
gotragen. Yon diesen wurden bis Ende 1909 286215 go- 
loscht, so dali 119195 Gebrauchsmuster in Kraft blieben.

ITT. An W a r e n z e ic h e n  wurden im Jahre 1909 
23 271 gegen 20 098 im Jahre 1908 angomeldot. Dayon 
wurden 11500 eingetragen. Yon 1904 bis Ende 1909 
wurden insgesamt 218 499 W arenzeichon angemeldet 
und 125 040 dayon eingetragen.

IV. Die Bearbeitung der drei Ressorts brachte 
im Jahre 1909 insgesam t 676 888 Geschiiftsnummorn 
gegen 621 658 im Jahre 1908. An Gobiihren usw. 
wurden im ganzen eingenommen 9 735 634 gegen
9 136 445 ^  im Jahre 1908. Die Ausgaben beliafen  
sich auf 4 9 3 8 8 0 0  (1908: 4 3 1 3 3 0 2 ) *K>\ mithin vor- 
bliob oin UeberschuB yon 4 796 834 (4 823 143) J i.

D eu tsch e  Patentanm eldungen.*
28. April 1910. KI. Ib , G 30 687. Elektro- 

m agnetischer Scheidor, dessen Magnetwalzo radial 
nacli innen oder auBen gcrichteto Zahne besitzt, dio 
m it errogendon, zur Magnetwalzo im wesentliclien  
parallel yerlaufenden W ickhmgen umgoben sind. Ernst 
Heinrich Gcist, Elektrizita.ts-Akt.-Ges., C61n-Zollstock.

KI. Ib , W  32 060. Elektrom agnetischor Erz- 
sclieidor. Gustay Wippermann, Maschinenfabrik und 
EisengieBorei, G. m. b. H., Kalk b. Coln.

KI. 7 a, St 12 766. WalzenstraBe zum Auswalzon 
nahtloser Rohre. H einrich Stiiting, W itton a. d. Ruhr.

KI. 7 a, St 14 374. W endeyorrichtung fOr Rolir- 
■walzwerko. Heinrich Stuting, W itten a. d. Ruhr.

KI. 7 a, Z 6201. Kantyorrichtung fur W alzgut 
mit zwei quer zum Rollengang yersehiebbaron Backen. 
Erwin Zulkowski, W itkowitz, Miihren.

KI. lOa, Scli 31805. Yorrichtung zum Reinigen  
■der soitlichen Stoigrohre und ihrer Zweigrohre an 
Koksofcn. Dr. F. Schniewind, New York.

KI. 18a, C 18 080. Yerfahren zur Brikettierung 
yon Abfallstoffen unter Zuhilfenahme yon Kalk und 
Anwendung yon Kohlonsiiure. Paul Claes, Briissol.

KI. 24 e, M 37 142. Gasorzouger mit umgekehrter 
Zugriclitung und mohrfacher oberer Lufteinfiihrung. 
Goorgo Louis Morton, Sutton Coldfield, Engl.

KI. 31 c, G 29 218. Blocklorm zur Yormeidung 
yon Lunkerbildung m ittels Abkiihlung in ihrem unte
ren Teile. Emil Gathraann, Bethlehcm , Penns., V. St. A.

2. Mai 1910. KI. l a ,  II 47 062. Kokswiische. 
Max Hem pol, Wcatend-Borlin, Ebereschen-Alleo 13/17.

KI. 10 a, O 6301. Koksofen m it nebeneinandor 
liogenden wagerechton Kokskaminern. Dr. C. Otto 
& Comp. G. m. b. H., Dahlhausen a. d. Ruhr.

KI. 24 o, E 15 404. Yerfahren zum Betriebe einer 
aus zwoi odor mehreren Yergasern bestehenden Gas- 
erzeugeranlago sowie Regelung dos Luftzutrittes fiir 
solclio Anlagen. Em il Ulrik Gustay Ernst, Kopenhagen.

KI. 31 a, F  28 672. Yorrichtung zum Trocknen 
yon Hand- und Scherpfannen in GieBereien; Zus. z. 
Pat. 215 832. Friedr. Feldhotl' Solin, Barmen.

* Dio Anmeldungon liegen yon dem angegebenen  
Tage an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patentamte zu 
B e r l i n  aus.

KI. 31 c, Scli 34 086. GieBkran mit Yorrichtung 
zum Kippen dor GioBpfannc in beliebigor nohonlage  
derart, daB der PfannonausguB beim Kippen in der- 
solbon Ilohenlago yerbleibt. Schonck & L iebe-IIar- 
kort G. m. b. II,, Diissoldorf-Obercassel.

G e b r a u c h s m u s t e r e i n t r a g u n g e n .

2. Mai 1910. Iii. 7 a, Nr. 417 747. Yorrichtung 
zum W alzen yon T-Profilen mit Flanschen yon gloicli- 
maBiger Dicko. Gewerkschaft Deutscher Kaiser Ilam- 
born, Bruckhausen a. Rh.

KI. 7 a, Nr. 417 748. Yorrichtung zum Walzen 
yon T- und U-Profilen mit Flanschen yon gleicli- 
maBiger Dickc. Gewerkschaft Doutscher Kaiser Ilain- 
born, Bruckhausen a. Rh.

KI. lOa, Nr. 417 971. Zweiteilige hintore Koks- 
ofentOr. Franz W illobrandt, W attenscheid.

Ki. lOa, Nr. 418 483. Stampfinaschine, ius- 
besondere fiir Kokskohlen, mit Pufferwirkung. Albert 
Gerlach, Nordhausen.

Ki. 31 c, Nr. 417 940. Schm elztiegol fiir Metalle 
mit wulstformigon senkrochten Liings- und horizon- 
talcn Querrippon zur Yerstiirkung der Wandungen. 
Laurenz Birkholzer, Coln-Dcutz, Mathildenstr. 9.

D eu tsch e  R eichspatente ,
KI. 7b, N r. 216788, yom 20. Jani 1908. Wwe. 

E l f r i e d e  S p a t z  gob. B u l l e r a c h e n  und E l i  en  
I r m g a r d  E l f r i e d o  S p a t z  in  D i i s s e l d o r f .  
Yorrichtung zu r  Herstellung von gewcllten Flamm- 

rohrschiissen.
Die Herstellung der W ellen in den Flammrohr- 

schiiBsen erfolgt zwischen zwei profilierten Walzen, 
yon denen dio eine neben der bekaunten senkrechten 
Auf- und Abbewegung auch noch in achsialer Rich
tung yerschiebbar ist. Es sollen sich hierdurch Wellen 
tou grofler Tiefe erzougon lassen, dio dem Rohre 
groBe Steifigkeit in radialer Richtung und eine erheb- 
licho Federung in achsialor Richtung yorleihen.

KI. 24c, Nr. 216829, yom 13. Mai 1908. 
D e u t s c h e  H u t t e n b a u - G e s o l l s c h a f t  m. b. H. 
in  D i i s s e l d o r f .  Y orrich tung zu r  getrennten Zu- 
fUhrung von Gas und L u f t bei W inderh itzern  durch 
einen ais M antelrohr ausgebildeten Stutzen .

Das an dem W inderhitzer a befestigte, das Gas- 
zuleitungsrohr b tragende Mantelrohr c besitzt eine 
Drelibrille d, dereń eine Scheibe e ais Blindscheibo 
ausgebildet ist und zum AbachluB des Rohres c gegen 
die AuBenluft dient, und doren andere Scheibe einer- 
seits mit einer dem Gaszuleitangsrohr b entsprechen- 
den mittleren Oeffnung f  und anderseits mit mehreren 
konzontrisch die mittlere Oeffnung umgobenden zur 
Luftzufiihrung dienenden Oeffnungen g  yersehen ist, 
die durch einen Drehschieber h oder dergleichon ge- 
regelt worden konnen.
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Statistisches.
R oh eisen erzeu gu n g  D eutsch lands und L uxem burgs im April 1910.

B e z i rk  e

E r z e u g u n g E r z e u g u n g

Im
Miirz 1910 

t

Im
A prll 1910 

t

vom  1. J a n . 
bis 30. A pril 

1010

t

im
A pril 1909 

t

Yom
1. J a n .  bis 
30. A pril 

1909 
t

oś*
co W)
"a J ;a
s  -1.22

° r  g
£  03
1 *

S

R h ein lan d-W estfa len ...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h ie s ie n ......................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ............................
Bayern, W iirttemberg und Thilringen . . .
S a a r b e z ir k ..................................................................
Lothringen und L uxem bu rg.................................

113 758 
18 539 

7 603 
29 579 

3 473 
10 000 
57 769

104 856 
21 943 

4 172 
29 966 

3 366 
9 600 

50 415

420 488 
76 778 
24 238 

120 620 
13 434 
38 100 

206 407

81 340 
18 358 

7 290 
27 476 

3 186 
7 300 

38 933

312 214 
Ki 428 
23 088 

105 727 
12 363 
30 200 

184 745

GieBerei-Roheisen Sa. 240 721 224 318 900 065 183 883 744 765

i  S fe

R h ein lan d-W estfa len ...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-Nassau .
S ch leB ien ......................................................................
Mittel- und Ostdeutschland .............................

25 721 
5 542 
2 524 

10 170

28 660 
3 430 
1 572 

10 830

107 293 
15 568 

5 660 
36 900

23 566 
709 

3 335 
5 560

96 791 
10 617 
12 267 
23 900

Bessem er-Roheisen Sa. 43 957 44 492 165 421 33 170 143 575

s  s'

' i  *1 Ł—
i  s  
i  "S

£  1 -A

Rheinland-W eB tfalon...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-Nassau .
S c h ie s ie n ......................................................................
Mittel- und Ostdeutschland .............................
Bayern, W iirttemberg und Thilringen . . .
S a a r b e z ir k ..................................................................
Lothringen und L u iem b u rg .................................

330 057

26 262 
26 659 
14 115 
90 791 

304 916

323 757

24 496 
20 581 
16 095 
90 759 

299 357

1 238 253

104 003 
94 636 
61 658 

350 986 
1 165 864

294 708

22 280 
20 060 
11 430 
84 368 

252 600

1 101000

85 006 
79 362 
55 440 

326 484 
963 559

Thomas-Roheisen Sa. 792 800 775 045 3 015 400 685 446 2 610 851

5 ==

■ H I««* fe ‘K a r=

i i i

Rheinland-W estfalon ..........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h ie s ie n ......................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ............................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . .

69 541 
28 716 

9 221 
4 535 
3 250

58 445 
26 878 
14 162 

3 241

255 498 
103 118 

43 881 
11 506 

3 250

43 002 
25 078 
12 596

1 480

220 639 
88 919 
48 534

1 480

Stahl- und Spiegeleison usw. Sa. 115 263 102 726 417 253 82 156 359 572

c ^  « ®

o 5>DS .2 ~  o.
-s "  
"S so- -c o

R h oin land-W estfa len ...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h ie s ie n ......................................................................
Mittel- und O std eu tsch lan d .................................
Bayern, W iirttemberg und Thilringen . . . 
Lothringen und L uxem burg.................................

9 251 
10 257 
29 550

850 
7 535

7 834 
10 517 
28 317

720
8 148

30 908 
40 137 

111545

2 270 
38 227

7 800 
10417  
23 507

610 
20 208

35 853 
37 861 

107 204

1 855 
50 065

Puddel-Roheisen Sa. 57 443 55 536 223 087 62 542 232 838

boaa  c2
£ 'S

i  3CS

R h ein land-W estfalen ...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h ie s ie n ......................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ............................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . .
S a a r b e z ir k ..................................................................
Lothringen und L uiem burg ............................

548 328 
63 054 
75 160 
70 943 
21 688 

100 791 
370 220

523 552 
62 768 
72 719 
64 618 
20 181 

100 359 
357 920

2 052 440 
235 601 
289 327 
263 662 

80 612 
389 086 

1 410 498

450 416 
54 562 
69 008 
53 096 
16 706 
91 668 

311741

1 766 497 
213 825 
276 199 
208 989 

71 138 
356 684 

1 198 369

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 250 184 1 202 117 4 721 226 1 047 197 4 091 701

*u>a
| , j

I 5 »
"5 ■§ 
s  s

G ieB erei-R oh eisen ....................................................
B essem er-R oheisen....................................................
T h o m a s-R o h e ise n ....................................................
Stahl- und S p i e g e l e i s e n ......................................
P uddel-R oheisen ........................................................

240 721 
43 957 

792 800 
115 263 

57 443

224 318 
44 492 

775 045 
102 726 

55 536

900 065 
165 421 

3 015 400 
417 253 
223 087

183 883 
33 170 

685 446 
82 156 
62 542

744 765 
143 575 

2 610851  
359 572 
232 838

£33
Gesamt-Erzeugung Sa. 1 250 184 1 202 117 4 721 226 1 047197 4 091 601

E in fu h r: A usfuhr:

E ise n e rz e ...................................  990231 t 250671 fc
R o h e is e n ...................................  1 0 0 9 0 1 62012 1
Kupfer ...................................  12 3 9 0 1 782 1

R o h e i s e n e r z e u g u n g  im  A u s l a n d e :  B e lg ie n : Miirz 1910: 154 050 t.

A p r i l
E in fu h r:

Steinkolilen .............................  1 052 133 t
B r a u n k o h le n ........................ 654 219 t

1910:
A usfuhr:

1 889 680 t 
4 012 t
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GroBbritanuiens Rolieisencrzougiing  
im Jalir o 1909.*

Nachdem wir in dor Ietzten Nummer (S. 774) schon 
die Hauptziffern dor Roheisenerzeugung GroBhritan- 
niens wahrend des Jahres 1909, Yorgliclien m it den 
Jahren 1908 und 1907, m itgeteilt haben, geben wir 
im Nachstehendeu eine Zusammenstellung wieder, aua 
der die Yerteilung dor Roheisenm engen auf die ein
zelnen Bezirke dos Yereinigten lConigreiches zu er- 
sehon iBt:

B ezirk 1009
t

1903
t

1907

t

S clio ttlan d ....................... 1375273 1263157 1425902
D u rh a m ............................ 1195673 1014742 1118109

25S8205 2472504
W ost-Cumberland. . . 734775 677278 873205
Lancashire....................... 543148 435214 598586
Siidwales und Mon-

m outh ............................ 763410 841221 925739
L iu co ln sh ire ................... 361224 424406 417328
Northamptonshire . . 319927 300913 287000

| D erbyshiro........................ 597896 611402 440431
Notts und Leicester-

shire ................... 141240 141118 297185
! Siid-StaiTordshire . . 489440 442217 438141

Nord-Staffordshire . 305968 280693 310561
Siid- und AYest-York

shire ............................ 296900 286124 337850
Shropshire....................... |l26103* 67148 51068
NordwaloB usw. . . . 64639 89029

Insgesam t 19818916 9438477 10082638

* „The Iron and Coal Trades Royiow“ 1910,
29. April, S. 643. — Ygl. „Stahl und Eisen^ 1909, 
5. Mai, S. 671.

Dio Erzeugung Yon GieBerei- und Erischereiroh- 
eiBen ist in den beiden Ietzten Jahren ungofahr gleich  
goblieben, wiihrend die Erzeugung Yon Roheisen fur 
das basische Yerfahren auch im abgelaufenen Jahre 
wieder gestiegen iB t,  und zwar um etwa 234 000 t. 
D ie Erzeugung yoii llam atit stieg i m  gleichen Zeit- 
raume um rd. 183 000 t.

Beziiglich der Hochofen GroBbritanniens am 
Schlusse des Berichtsjahres Yerweisen wir auf unsere 
friiheren Angaben.*

Dio durcliBchnittlicli Yon jedom Hochofen in den 
letzton Y io r  Jahren erzeugten Roheisenm ongen zeigt 
dio folgende Zusammenstellung:

Bezirk
1909 1908 1907 1901)

tons**

Scliottland....................... 16 162 15 904 16 132 16 034
D urham ............................ 43 944 41 186 36 683 33 300
C leY oland....................... 48 143 46 317 40 224 45 127
AYest-Cumborland . . 41 326 43 007 38 198 41 367
L a n c a s h ir e ................... 45 497 41 791 38 010 40 517
Siidwales u. Monmouth 60 111 52 570 46 726 40 166
L incoln sh ire ................... 28 443 32 132 30 426 29 125
Northamptonshire . . 27 381 24 681 23 540 22 569
D o r b y s h ir e ...................
N otts und Loicestor-

18 390 18 154 14 213 14 158

s h ir e ............................ 23 169 23 150 19 500 19 768!
Siid-Staffordshire. . 22 939 21 762 20 783 22 362
Nord-Staffordshire . . 21 134 18 418 19 104 19 446
Siid- u.AYest-Yorkshiro 
Shropshire, Nordwales

24 870 22 088 20 153 20 355

usw................................. 20 686 18 530 19 699 21 234

GroBbritannien 30 224 29 375 27 096 27 598

* „Stahl und E isen“ 1910, 23. Febr., S. 344.
** 1 ton =  1016 kg.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute

Dio diesjahrige F r u h j a h r s Y e r s a m m l u n g  des Iron 
and Steel Institute fand unter reger Teilnahme der 
Mitglieder am 4. und 5. Mai im Hause der „Institution 
ol' Civil Engineers14* z u  London statt.

Dio Yerhandlungen wurden am Yormittage deB
4. Mai Y o n  S ir  H u g h  B e l l ,  der wahrend der Ietzten 
droi Jahre den Yorsitz gefuhrt hatte, erSJEhet. Nach
dem zuniichst der Jahresbericht und die Jahresziffern 
iiber dio Vorm5gcnsverwaltung des Yereins Y erlesen  
und genehmigt sowio verschiedene AYahlen Yorgenom- 
racu worden waren, richtete Hr. h. c. F r i t z
AY. L u r m a n n  aus Berlin folgende W orte an die Yer- 
sam m lung: -D er Yorstand des Y e r e in s  d e u t 
s c h e r  E i s e n h i i t t e n łe u t e  hat der Hauptyersamm- 
lung am Sonntag, den 1. Mai d. J., vorgeschlagen, 
den hocliYerdienten Yorsitzenden des Iron and Steel 
Institute, S i r  H u g h  B e l l ,  B a r t . ,  zum E h r e n -  
m it g l i e d e  dos Yereins zu erwahlen. Dieser Yor- 
schlag wurde einstimmig angenommen. Den M itglie- 
dern des Yereins deutscher Eisenhiittenłeute ist be- 
kannt, welche Yerdienste um die Eisenindustrie im 
allgemeinen Sir Hugh Bell hat. Auch sind sehr Y ie le  
Mitglieder dieses Yereins Sir Hugh Bell dankbar fur 
dio Yielen Beweise des Entgegenkommens und der 
Liobenswilrdigkoit, welche derselbe ihnen zuteil wer
den lieB, indem er ihnen wertYolle Anleitungen und 
Empfehlungen gegeben hat, wenn dieselben die Eisen
industrie Englands, unsere Lehrmoisterin, konnen 
lernen wollten. Deslialb wurden die Mitglieder des 
Yereins deutscher Eisonhiittenleuto sich freuen, wonn

* Ygl. „Stahl und Eisen" 1910, 20. April, S. 678.

Sir Hugh Bell die Ehrenm itgliedschaft des Yereins 
annehmen wollte. Der Yorstand des Yereins deut
scher Eisenhiittenłeute, dem aiizugelioreii ich die Ehre 
habe, hat mich boauftragt, unserem jungsten Ehren- 
m itgliede die Ausfertigung dos darauf bozuglichen 
Beschlusses hierm it zu uberreichon."

Sir Hugh Bell sprach hierauf den deutschen Facli- 
gonossen seinen Dank fiir dic ihm erwiesene Ehre aus, 
dio, wie or hinzufugte, gleichzeitig auch dem gesamten 
Institute zuteil geworden sei. Dor Yerein deutscher 
Eisenhiittenłeute hatte koinen bosseren AYog wiihlen 
konnen, um ihm dio Ernennung zum Ehreninitgliede 
mitzutcilen, ais durch Ilrn. h. c. Lurmann.
Sei ihm doch Hr. LUrmann, den er Yor
45 Jahren auf der Georgsmaricnhiitte kennen gelernt 
habo, schon seit langem  koin Fremder mehr. Mit 
groBer Freude nehme er die Ehrenm itgliedschaft an. 
G leichzeitig benutze or die Gelegenheit, um dem Yor- 
stande des Iron and Steel Institute fur das auBer- 
ordentłiche AYohlwolłen zu danken, das ihm in den drei 
Jahren, wahrend er den Yorsitz gefuhrt habe, entgegen- 
gebracht worden sei; dabei denke er sowohl an seine 
deutBchen ais auch an seine englischen Facligenossen.

Nachdem noch die HH. Professor H. L o u is  und
F. \Y. 11 a r b o  rd dem scheidenden Priisidenten wie 
auch dem Yorstande des Institute den Dank der Yer- 
sammlung fiir ihro tatkraftige Muhewaltung ausge- 
sprochon hatten, fuhrte Sir Hugh Bell don neu ge- 
wahlten Priisidenten des Iron and Steel Institute, den 
H e r z o g  Yon D e y o n s h ir e ,  in sein Amt ein. Er 
erinnerte dabei an die groBen Yerdienste, die der 
GroBYater des Herzoga ais erster Prasident dem In
stitute geleistet habe.
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Dio ersto Anitshandlung dea neuen Priiaidonten 
war die Uoberreichung der B e a a e m o r -M o d a il le  an 
Hrn. E. 1[. S a n ite r  aus Rotherliam. Der Yorsitzondo 
gab weiter noch dio Yorteilung dor C a r n c g ie -  
B t i p o n d i e n *  hokannt. Jo 100 £  erhielten auBor 
J. H. A n d r e w , Manchester, J. C. W. H u m fr e y  und 
A. E. P r a t t ,  London, das M it g l i e d  d e s  Y o r o in a  
d e u t s c h e r  E ia o n h u t t e n le u t o ,  Prof. P.
G o e r e n s ,  Aachen, wahrend jo 50 § D. M. L o v y ,  
Birmingham, L. P. M. R o y i l lo n  und P e l i x  R o b in ,  
Paria, aowio ferner ein Betrag Yon 25 § Dr. J. 
N e w to n  F r ie n d ,  Darlington zuorkannt wurden, die 
bereits in frttheren Jahren ein Stipondium orhalton 
hatten.

D io  E in f u h r u n g s r e d e  doB n o u g o w iih lto u  
P r a a id e n to n  hat diesmal nicht, wio aonst iililich, ein 
tecbniachos Problem odor eine atatistiache Uebersicht 
der Erzeugungs- und Absatzverhiiltnisse zum Gogon- 

,stand, sie behandelt vielmohr dio
Entvrtcklung dor sozialen  und w irtschaftlichen  

YerliiŁltnisso in  don letzten  40 Jahren ,
d. h. seit der Zeit, ala dea Prasidenten GroBvator, der 
siebente H erzog you DoYonshire, bei Griindung doa 
Iron and Steel Institute zum ersten Prasidenten gewahlt 
wurde. Dio Bezioliungen dos llerzogs zur Eisen- 
industrio borulien in dom soit Generationen seiner 
Familio geliorigen Grundbesitz im Barrowbozirk und 
in seiner personlichen Yorbindung mit der Barrow 
llematite Steol Company.

Dio Adresse goht zunachst auf dic Yorschiobun- 
gen ein, die dio in Prago stehonden vier Jahrzohnte 
in der Eangfolgo der groBen eisenerzeugonden Lander 
gebracht haben und durcli die GroBbritannien, das 
Janach groBero Produktionen aufzuweiaen liatto ala 
Deutschland, die Yereinigten Staaten und Frankreich 
zusammen, nunmehr boi der Kohlonfordorung von 
den Yer. Staaten und boi der Eisenerz-, Roheisen- 
und Stablerzeugung y o ii den Yer. Staaten und von 
Deutschland weit iiberholt und endgilltig an die dritte 
Stelle gedriingt worden ist; sio atrcift weiter dio ge- 
waltigon tochnischen Portachritto, dio oa ermoglicliten, 
Tagesloiatungen, die fiir dio heutigen Gesamterzeu- 
gungsmengen Yoraussetzung aind, zu schaffen.

Aus dem Yorgetragenen Materiał geben wir linch- 
stehend eino Zusamnienstellung wieder, dio das An- 
wachson dor Bevolkerung und dor Robeisenerzeugung 
veraii8chaulicht:
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1869 31 5,5 38,7 1,4 38 1,7 38,4 1,4
1908 45 9,1 64,5 11,8 89 15,9 39,3 3,4

Zunahme
%
46

%
6G

%
66

%
740

%
134

%
830

%
2

%
147

mittoln, Beleuchtung, Ausbildung und offentlichor 
IJntcrstutzung fiir dic Bequemlichkeit, Gesundheit und 
Aufkliirung des Yolkes.

Boi Erbringung des zahlenmaBigen Bewoiaea fur
dioso Yon jedem  erkannto Tatsacho ist Yorsicht ge-
boton. Dio Sozialiaton hohaupton, daB dio Ycrbesse- 
rungon in dor Lago dor arbeitondon K lasse Yiel ge
ringer sind ais in derjenigen der iibrigen B eY oiko- 
rungsschicliton, und .dali der Handarbeitor nicht den
gobuhrendon Antoil an dem Reichtum des Landos
erhalte, sondom nur ein Drittel dea dureh ihn ge- 
8chatt'enon W ertea. Diose aeit 20 Jahren Y e r k i i n d e t e  
W eisheit liat sich ais eine grofie Unriclitigkeit er- 
wiesen, und nouerdinga sind die Sozialiston gonotigt 
worden, ihre Ansieht oiner R e Y is io n  zu unterziohon, 
und dio yielen jetzt Y e r a n la B te n  Untorsuchungen iiber 
den wirklichen Antoil dea Arbeitera am Nationalein- 
kommon worden dartun, daB die you ihnen ao lango 
Y e r f o c h te n e  Behauptung niemals einen realen Grund 
geliabt hat.

Diese Untersuehungen sind houte noch nicht ab- 
geschlossen, man ist deshalb zunachst fiir die Be- 
urteilung der Frage darauf angewiesen, das vor- 
liegonde offiziellc Zahlcnmatorial des Ilandelsminiate- 
riums und der K gl. Statistischen Kommission zugrunde 
zu legen. Bei F csts tc llu n g  der Yerbesserungon in 
der Lage doa Arbeitera aeit 1869 muB natiirlich zu- 
nacliat die erhebliche Steigorung der Lohne betrachtct 
worden. Der W ert des Lohnoa aber iat abhangig 
yo iii allgomoinon Preisstand; oino funfprozentigo Lohn- 
zunalime bedeutet keino Erhohung, wenn gleichzeitig  
dio Preise fiir die zum Lebonsuiiterlialt erforderlichen 
Dinge um 10 o/o heraufgohon, und anderseits iat eino 
Lolinerholiung yo ii 5 °/° wosontlich hoher zu bewerton, 
wonn gleichzeitig ein zchnprozentiger Preisfall dor 
Lebcnsbedurfnisae eintritt.

Allo Autoritiiton aind nun dahin eitiig, daB in 
GroBbritannien seit 1869 oino allgem eine Steigerung  
der Geklliilino und eine allgem eine Yerbilligung der 
Lebensbediirfnisso eingetreten ist, aua denen zusammen 
aich eine groBe Yorbossorting dor sozialon Yerhaltnisse  
dor Arbciterachaft ergibt. Nach einor yoii G. II. Wood 
im „Journal of the Royal Statistical Societv“ Yer- 
offentlicliten Arbeit stellte das Yerliiiltnis der gezahl- 
ten Lohne, der Preise fiir die Lebensmittel und der 
aus dem Yerliiiltnis diosor beiden zu einander errech- 
neton Lohnwerto sich wio folgt:

G eldlohnc
D etailprei.se 

der LebensbedG rf- L ohnw erte

1850 . 
1869 . 
1902 . 

Andere

. Untersucht man, weichen EinfluB die fieberhafte 
ratjgkeit, die den industriellen Fortschritt und dio 
machtig gesteigerton Produktionen kcnnzcichnot, auf 
uie Wohlfalirt des Einzelnen und der Kation geliabt 
. 80 'wird jeder Urteilsfahigc, desaen Erinnorung

sich iiber dio letzten 40 Jahre eratreckt, ohno woiterea 
ezeugen, daB die arboitende Klasae groBo Vortoile 

tlaraua gezogen hat. Dio Arbeitsbedingungen aind 
gefalirloser und in gesundheitlichor Beziehung bessere 
geworden, dio Lohne aind hoher, Arbeitszeiton kurzer, 

ohuungen besaer und oin ganzes Heer Yon Yer- 
jesserungen ist geachaffen worden in den Yerkehrs-

^ gl- „Stahl und E isen “ 1909, 1. Dez., S. 1909.

sh 20 /— 100 100
sh 24/2 d 113 107
sh 33/6 d 91 169

gelchrte Untcraucher fanden etwas ah- 
weichendo Zahlen; die Zusammonstollung aller dieser 
abor ergibt, daB seit 1869 dio Geldlolino im Yer- 
haltnis y o u  20 :29  gestiegen, die Preiae fiir die Lebons- 
bediirfnisso y o ii  2 0 :1 5  gesunken sind, somit eino 
Steigerung des Lohnwertes von 20 : 38 =  90 o/o zu Y e r-  
zeichnen geweBen ist.

Ilierm it sind die dor Arbeiterscliaft zugewendeten  
sozialen W erte aber noch nicht erscliopft; die Auf- 
wendungen aus Landesmitteln und die immensen 
Summcn, dio y o ii  lokalen Behorden aufgenoinmen  
und ausgegoben werden, dienen zum sehr groBen 
Teile direkt dem Yorteile der arbeitenden K lassen ; 
erwahnt seien nur Freischulen, AltorsYersorgungen, 
stadtische StraBenbalinen, offentliclie Bibliotheken  
u. a. m., dureh die die Behorden in W irklichkeit dem 
Einkommen der Arbeiter aufhelfen, ganz zu scliweigen  
y o ii  den zablroichen freiwilligen W ohlfahrtaeinrich- 
tungen, die auaachlicBlich ihrom Yortoilo zu dienen 
hestim m t sind, so daB ruhig behauptet werden kann, 
die Lage der arbeitenden Klassen in GroBbritannien 
ist heute im Durchschnitt 100 o/0 besser, ais im Jahre
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1869. Endlich borulirt die Adrosse nocli die Wand- 
lungen, dio in don letzten 40 Jahron auf dem Gobiet 
der allgem einen Bildung und dor technischen Aus- 
bildung im besonderen żu Y e r z ę i c lm e n  sind, und kommt 
dann zu dom Schlussc, dafi das ł lc il  in einor vcr- 
stiindigen Ycrbindung von W issenschaft und Praxis 
zusammen m it uneimudlichem, liartem Ringen nacli 
Erfolg zu Buchen ist.

Darauf begannon die eigentlichen Yortrage.
In einem Berichte iiber 

die oliistisclion E igonschafton Yorschiodoner 
St.ililsorten

faBt C. A .  M. S m ith  die Ergobnisse v e rB c h i o d e n o r ,  
zum T eil schon veroffentlicliter Yersuche zuBammen. 
Zunachst behandelt e r  d io  bei dem ZerreiBversuch 
auftretende S p a n n u n g B Y e r t e i l u n g .  D i e  Spannungsver- 
teilung iiber den Querschnitt des Probestabes ist bo i  
deni Zorreifiversuch niem als Yollkommen gleichmSBig. 
Infolgedessen ist die Dohnung an Yerschiedenen Stollon 
dor Staboberfiacho yerschieden groB. An einer groBe- 
ron Anzahl yoii Schaulinion wird gezeigt, wio orbeb- 
lich die A b w c i c h u n g e n  dor Dehnungswerte, dio an dom 
gleichen Stabe unter einem W inkel v o n  120° gem essen  
wurden, sein konnen. W ird der Stab mehrmals be- 
lastet und wieder entlastot, so werden die Unter- 
achiodo zw iB c hon  den a n  den vorschiedenen Stellen  
der Staboborfliiche erhaltonen Dehnungswerte kleiner, 
da durch dio w i e d e r h o l t e  Bo- und Entlastung ein 
selbsttatiges, anniihernd achsiales Einstellen des Probe- 
B ia b es  stattfindet. D io  ungleichmaBige Spatinungs- 
Yerteilung im Querschnitto des Probestabes wird da
durch bedingt, daB es praktisch unmoglich ist, den- 
selbon genau achsial in die Prufungsmaschiue ein- 
zubauen, und daB auch an dor Kugelachalenlage- 
rung der Spannkopfe, welche dio achsiale Einatel- 
lung des Probestabes erleichtern sollen, stetB ein 
Bchiidlicher Reibungswiderstand yorhanden ist. Be- 
ziiglich dieser Yerhitltnisse Bei auf eine friihere 
Arbeit* von Smith Yerwiesen. Das fiir den Zug- 
Yorsuch Gesagto g ilt Binngem iiB  auch fiir den Druck- 
yersuch. Auch fiir die boi dem DrackYersuch an

* Ygl. „Stahl und Eisen11 1910, 30. Marz, S. 544.

Yorschiedenen Stellen des gleichen Probokorpers auf- 
tretenden verschiedonen Zusammendriickungen gibt 
Smith einige Schaulinien. Eine Reiho Yon Zug- und 
Verdrehung6ver8uchen wurdo zur Featstellung dor 
Nachwirkungserschoinungen angeatollt; die Probe- 
atiibe wurden oberbalb dor E l a s t i z i t a t B g r o n z o  langere 
Zeit belastet, und die Zunahme der Dehnung u n d  
Yerdrohung bei gleichbleibender Belastung festgestellt. 
Die von diesen Yersuchen wiedergegebenen Schau- 
linien zoigen ein Bohr Y orachiedenartiges Yerhalten 
der einzelnen Stahlsorten. Fernor beachreibt Smith 
noch seine Yersuche iiber dio gleichzeitige Wirkung 
yon Zug- bezw. Druck- und Scherspannungon, sowio 
dio  Anwendung der Ergebnisse dieser Yersuche auf 
diekwandige Rohre.

Auf die iibrigen Yortriige werden wir noch 
zuriickkoinmen. (F o rtsc tzung  folgi.)

American Institute of M ining Engineers.
W ie das Institut durch Rundschroibcn vom

20. April d. J. m ittcilt, ist dio bcabBichtigto Reiso
nach Japan * aufgegeben. An dereń Stello soli 
im Herbst eine gemeinsame R o i s o  n a c h  d em
I s t li m u s Yon Zentralamerika unternommen werden.
Dio Abfahrt der Teilnehmer findet Anfang Noyember 
yon New York aus statt; die ganze Roiso wird un- 
gefalir zwoi bis drei W ochen in Anspruch nehmen. 
Die Kosten fiir jeden Teilnehmer belaufen sich auf 
ungofahr 200 §  einschlicfilich der Ausgaben fur Hotel 
uncl Befordorung auf dom IsthnuiB. Mit der Heise 
soli wahrschoinlich ein Besuch der Gruben und Worke 
der Spanish American Iron Co. an dor Nordkiiste yon 
Kuba Y erbunden  worden, aucli werden jedenfalls noch 
andere Punkte, wio Hayanna, Kingston usw., beriihrt 
werden. Ungofahr 150 Mitglieder und Giiste (ein- 
scbliefilicb Damen) konnen nach den bisherigen Mit- 
tcilungen an dor Roiso teilnehmen.

Verband deutscher Elektrotechniker (E.V.).
Der Yerband hiilt seino diesjahrige llauptver- 

s a m m l i m g  in der Zeit Y o m  25. bis 28. Mai in Braun- 
schw eig ab.

* Ygl. „Stahl und Eisen" 1910, 23. Febr., S. 348.

Umschau.
Ueber die  GroBo dor H eriilin ingsllache zw ischen  

EisonbahiiY ragonriidern uud Schienen.
In der Purduo-TJnircrsity zu Lafayetto, Oliio, hat 

E. L. H a n c o c k  uber diesen Gegenstand* Yersuche  
angestellt. A lle  frilhoren Yersuche, die in dieser 
Richtung gem acht wurden, geben deshalb kein yrirk- 
liclies Bild von don tatsachlichen Yerhaltnissen, weil 
die Tersuche nur an Radersegm enten oder an ein- 
zolnen Radem, und ferner an Schienen, die nicht auf 
Schwellen, sondern auf einer ebenen feston Unterlage  
auflagen, ausgefiihrt wurden. Bei den Yersuchen mit 
Radersegm enten und Einzelradern wird dem erkeb- 
liclien Einflusse der Durchbiegung der Achse und der 
dadurch bodingten Schragstellung der Radebene auf 
die GroBe dor Boriihrungsflacbe, sowie bei Yersuchen  
mit Schienen, die auf einer ebenen Unterlage auf- 
liegen, dem in W irkliclikoit yorbandenen Einflusse 
der Scliienendurchbiegung nicht gcuugond Reehnung 
getragen. Um den tataachliclien Yerhaltnissen m og
lichst nahe zu kommen, fubrte Hancock seine Ycr- 
suche nicht an einzelnen Kadern, sondern an Rad- 
siitzen aus, dio zum grOBten Teil bereits Yerschieden 
lange Zeit im Betriebo in Yerwendung gewesen

* „E nginecring  N ew s" 1910, 10. F eb r., S. 154.

waren. Dio boidon Riider ruhten auf Enden einer 
34 bezw. 41 kg/m  - Schiene, dio auf Scliwollen be- 
festigt waren. Die Schwellen lagen auf einor Schottor- 
nnterlage auf dom Bett der Prufungsmaschinen. 
Untersucbt wurden HartguBriider in noch ungebrauch- 
tom Zustande und mit geringer und orheblicher Ab- 
nutzung sowie ein Radsatz m it aufgezogenon Stabl- 
reifon. Die Belastung der Radsatze erfolgte in einer 
den wirklichen Yerhaltnissen entsprechenden Weise. 
Die Grofie der Beriihrungsflache zwischen Rad und 
Schiene wurdo bestimmt, indem zwischen beide etwas 
Kolilepulver und dunnes Papier gebracht wurdo. Auf 
dom Papier wurde ein der GroBe dor Boruhrungs- 
flache entsprechender Abdruck erzielt. Die Belastung 
der Radsatze betrug 2250, 4500, 6750 und 8100 kg. 
Die Messungen erfolgten in drei yerschiedenen Stellun- 
gen dor Riider gegeniiber dor Schieno. In der ersten 
Stellung beriihrte der Spurkranz des untorsuchten 
Rades den Schiencnkopf, in der zweiten Stellung be- 
rulirte der Spurkranz des n i c h t  untorsuchten Rades 
den Schienenkopf, und ais dritte Stellung wurde die 
entsprechende M ittellage gewahlt. Aus den Yer
suchen lassen sich folgende allgem eine Schlusse 
ziehen: Bei Radem  mit starker Abnutzung ist die 
Beruhrungsflacho grofier ais bei Radern mit geringerer 
Abnutzung. B ei allen untersuchten Radsatzen und w
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allon drei untorsuchton Stellungen war dio Beriihrungs- 
fliicho bei dom Bchweroren Schienenprofil groBer ais 
bei dem leiclitoren Profil. Bei erstorom betrug die 
Boriihrungsflacho zwischen Schieno und Rad im 
Durchschnitt 330 qmm, bei letz terem 255 qmtn. Unter 
sonst gleichen Umstiinden erhiilt man die groBte Be- 
riihrungsflaclie, wenn der Spurkranz m ogliclist ent
fernt vom Schicnenkopf ist. Bei oiner Reihe yon 
Vorsuchon wurdo daB Schottorbott entfernt und dic 
Sehienen ohno Scliwellenuntcrlage dirokt auf das 
ebone Bett dor Prufungsmaschine golegt. Infolge der 
dadurch Yorhinderten Durchbiegung der Sehienen er- 
gaben sich gegoniibor den fruhoron Yersuchen, nament
lich bei dem schwereren Profil, wesentlich geringere 
Boruhrungsfliichon. ®r.=Slig. E . Preufi.

Ein w ortro ller  Zuwaclis (ler R heinflotto.
Nunmehr iBt auch die PreuBisch-Rheinische Dampf- 

schiffahrtsgesellschaft (Koln) dazu iiborgegangen, einen 
neuen Dampfer auf deutscher W erft bauen zu lassen. 
Er triigt den Kamen „Kronprinzessin Ceciiio" und be- 
stand am 2. Mai seino Probefahrt von Dusseldorf nach  
Uerdingen, Koln und Bonu auf das gliinzendste. Es 
ist ein Doppeldeckdampfer nach dem Typ „GroBherzog 
Ernst Ludwig" der Dam pfschiffahrtsgesellsehaft fiir 
den Nieder- und M ittelrhein (Dusseldorf). Der Dampfer 
ist auf dor W erft yon Gebr. Sachsenberg A. G. in 
Koln-Deutz gebaut, hat eino Liinge von 76 m, eine 
Breite von 8,25 m boi 0,0975 m Tiefgang und 260 t 
Tragfiihigkeit. Sein groBes 1’romenadendeck und das 
darunter liegendo Zwiscliendeck bioten Raum fiir 
2300 Passagiere. D ie Verbundmaschine hat 800 Pferde- 
kriifte. Daneben besitzt der Dampfer noch yerschie- 
dene Hilfsmaschinen, wie Dampfsteuor, Lichtmaschine, 
Feuerspritze, Dampfleerpumpe, Kiihlmaschine und 
Dampfankerwinde. Dio innere Einrichtung des Schiffes 
ist yornehm, ohno allo Ueberladung. W ir wiinschen 
dem deutschen Dampfer auf dem yaterliindisehen 
Strome „Gute Eahrt“. D ie Red.

R ichard A begg f .
In R ic h a r d  A b e g g ,  dor am 4. April durch 

einen Ungliicksfall bei oiner Ballonfahrt auf tragisclio

W eise sein Leben yerlor, hat dio chem ische W issen
schaft einen groBen YerluBt erlitton. A begg, der im 
Jahro 1869 in Danzig gehoren wurde, erhielt soino 
wissenschaftliche Ausbildung auf den Universitiiten  
zu Kiel, Tiibingen und B erlin ; nach seiner Promotion 
wandte er sich dem neuen Zweigo der Chemie, der 
damals die schonsten Friichte zeitigte, der physikali- 
schen Chemio, zu und erweiterto noch zu diesem  
Zweck seino Kenntnisse in den Laboratorien von Nernst, 
Ostwald und Arraenius. Yon Gottingen aus, wo er 
zuerst ais Assistent, dann ais Privatdozent tiitig war, 
folgte er einem Rufę ais AbteilungSYorsteher an das 
Chemische Institut der Breslauer Universitat und 
konnte sich hier groBer Erfolge durch seine zahlreichen 
wissenschaftlichen Arbeiten erfreuen. Am 1. Oktobor 
1909 wurdo er zum Leiter dor Abteilung fiir pbysi- 
kalische Chemie an der neuen Technischen Hochschule 
zu Breslau ernannt, doch sollto es ihm leider nicht 
mehr yergonnt sein, dieser neuen Stiitte seino reichon 
Kriifte widinen zu konnen.

Durch oiue groBe Reihe von neuen Untersuchungen  
und fruchtbaren Ideen hat Abegg sich um die W oitor- 
entwicklung der physikalisclien Chemie groBe Yer- 
dienste erworben. Von seinen zahlreichen literarischen  
Arbeiten soi besonders das von ihm herausgegebene  
groBo Handbuch der anorganischon Chemio hervor- 
gehoben, das zum erstenmal das gesam te Materiał yom  
Standpunkte der modernen Chemie aus darstcllt, und 
yon dem bisher fiinf stattlieho Biinde erschienen sind.

Zur Ehrung seines Andenkens hat sich eine groBo 
Anzahl yon Vertretern der W issonschaft und Industrie 
yerein igt, um durch Schaffung einer R ic h a r d -  
A b e g g - S t i f t u n g  den Kamen des Yerstorbenen an 
der Technischen Hochschule und an der Uniyersitat 
Breslau fortleben zu lassen. D ie eingehenden Be
trage sollen zur Errichtung yon Stipendien fiir Stu- 
dierende der Chemie und Hiittenkunde yerwendet 
werden; falls einmal spater, wie A begg es gohofft 
hatte, auch die Luftschiffahrt in den Lehrplan der 
Technischen Hochschule aufgenommen wird, sollen  
auch die Studierenden dieser Fachrichtung boriick- 
sichtigt werden.

Bucherschau.
F o e r s t e r ,  M a x , P rof.: B a lk e n b r i ic k e n  u i  E is e n 

beton. (F ortschritte der Ingenieurw issen- 
scliaften. Z w eite Gruppe. 15. H eft.) Mit 
185 Abbildungen im T ex t und zw ei Tafeln. 
L eipzig, W ilhelm  Engelrnann 1 9 0 8 . V I, 2 0 4  S.
4 °. Geh. 7 J 6 ,  geb. 8 J O .

Im 13. Fortschrittsheft: „DaB Materiał und dio 
statische Berechnung der Eisenbetonbauten“ hatte der 
Yerfasser die allgem eine Berechnung yon Eisenbeton- 
korpern gegeben; in dom yorliegenden Buche wird 
der Stoff des 13. Fortschrittsheftes ais bekannt vor- 
ausgesetzt und die Theorie nur so w eit behandolt, 
ais sie fiir dio Berechnung der Balkenbriicken be- 
Bondere Yerfahren bedingt.

Das Buch zerfiillt in drei Kapitel. Das erste 
Kapitel bringt eine Zusammenstellung der yerschie 
denen Systeme yon Balkenbriicken sowie Berechnung 
der Fahrbahngerippe fur StraBen- und Eisenbahn- 
lasteii. Im zweiten Kapitel behandelt der Yerfasser  
die Plattendurchlasse und die Balkenbriicken auf zwei 
freien Sttitzpunkten. An Hand zahlreicher Abbildun- 
geii werden konstruktiye Einzelheiten des fur den 
Łisenbeton besonders w ichtigen Plattenbalkens ge- 
uoten und auch die durchbrochenen Trager (System  
viercndeel) sowio die Fachwerktrager (System  Yi- 
smtini) ausfiihrlich erliiutert. Da der Eisenbeton in

der Praxis fur kontinuierliebe Triiger eine weit- 
gehende Anwendung gefunden bat, iBt der Berechnung 
dieser Briicken ein besonderes — drittes — Kapitel 
gewidmet. Hiorin ist die Berechnung des durch- 
laufenden Balkens auf elastisch d r e h b a r e n  Stiitzen 
nach dem Yerfahren y o i i  W. Rittor sehr eingehend  
behandelt. Zahlenbeispiele, der Praxis entnommon, 
bieten ein wertyolles Materiał fiir den projektieronden 
Ingenieur und werden dazu beitragen, daB kontinuior- 
liche Trager, die bisher m eist ohne Beriicksichtigung 
der elastischen Drehbarkeit der Stiitzen berechnet wur
den, in Zukunft genauer und daher auch wirtschaft- 
licher dimensioniert werden. Eine Abhandlung iiber don 
beiderseits eingespannten Balken bildot den SchluB 
des Buches.

Der hohe W ert dieses ausgezeichneten W erkes 
lieg t in der knappen, klaron Zusammenstellung aller  
Theorien und Konstruktionen fiir Balkenbriicken, die 
bisher nur zerstreut in Fachzeitschriften zu finden 
waren. Ein sehr au B fiih rlich er Q u ellen n ach w eiB  gibt 
jedem  Ingenieur und Studierenden reichliche Ge- 
legonheit, Bich wissenschaftlich mit den neueren 
Forschungen und Problemen zu beschaftigen, die hier 
nur in knapper Form gegeben worden konnten. Der 
umfassende w issenschaftliche und praktische Inhalt 
des ganzen Buches sichert der bekannten Feder des Yer- 
fassers neue Freunde in der Fachwelt. „  , .

X IX .3 0 102
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G u i l l e t ,  L e o n ,  D octeur 6s Sciences, ingenieur  
des arts et m anufactures, ineinbre du Conseil 
de la  Societó d’Encouragem ent pour 1’Industrie  
N ationale, professeur du Cours de m etallurgie  
et travail de m etaux au C onservatoire N ational 
des A rts et M etiers: T ra ite m e n ts  th e rm iq u e s  

des p r o d u i t s  m ó ta l lu r g ig i ie s :  Trem pe, recuit, 
revenu. P aris (V Ie, 4 9 , Quai des Grands- 
A u gu stin s, H. Dunod et E . P in at 1 9 09 . 
IX , 626  S. 8 ° . 2 7 ,5 0  fr.

W ie alle W erke deB bekannten franzosiachen 
Forscher8, zeichnet sich auch dieses durch Originalitat 
des Grundgedaukens aua. Guillet bricht mit dem 
tlblich gewordenen Schema, nach dem in m etallurgisch- 
metallographiachon Hand- und Lehrbiichern m eist die 
einzelnen Scbmelzdiagramme der Logierungen der 
Reihe nach aufgeziiblt werden, auf dio aus den Schmelz- 
diagrammen zu ziehonden SchliiBse fiir die Praxis 
jedoch nur seiten und nur sohr oborlHichlich einge- 
gangen wird, vor allem  aber m eist Yorgossen wird, 
daB dio stabilen Endzustande, die den Schmelz- 
diagrammen zugrunde liegen , in W irklichkeit nur 
seiten , m eistens nur unyollkommen erreicht worden. 
In dem Guilletschon W erke wird auf das Schmolz- 
diagramm nur insoweit oingegangen, ais es zum Yer- 
stiindnis der m it den Legiorungen vorzunehmenden 
W eiterverarbeitung unbediugt erforderlich ist. Das 
Diagramm ais solches ist hier demnach nicht Selbst- 
zweck, sondern Mittel zum Zweck.

DaB nehen den technisch w ichtigen Logierungen 
yon lCupfor, Zinn, Zink, Aluminium, Antimon, Mangan 
usw. besonders den Eisen-Kohlenstoff-Logierungen und 
den Spezialstahlen oin breiter Raum gewahrt wurdo, 
ist Y erstiin d lich  und m it Dank zu begriiBen, ist doch 
zurzeit Guillet wohl der beste K e n n e r  der Spozial- 
Eisenlegierungen. Dio F illle des gebrachten Stoffes 
macht es unmoglich, auf don reichen Inhalt des 
W erkes naher einzugehen. In Nachfolgendem  sollen 
daher nur d ielleberschriften  der einzelnen Hauptkapitel 
kurz aufgefuhrt werden, um den Lesern yon „Stahl 
und Eisen“ einen Ueberblick iiber den Gesamtinhalt 
des W erkes zu geben. Nach dem I. Kapitel, das 
Erklarungon g ib t, folgen ais erster (theoretischer) 
Teil die nachstehenden K apitel: II. D ie Phasenregel, 
Zustaudsdiagramme der binaren M etallegierungen.
—  III. D ie iiblichen Methodon zur Bestim m ung eines 
Zustandsdiagrainmes. — IY . Theorie dor Hartung.
— V. Thoorie des Anlassens und W iedererhitzens. — 
YI, Theorie der W firmebeliandlung von Stahl. —  
YII. Theorie der W firmebeliandlung von Spezial- 
stiihlen. — Y IIl. Thoorie des Abschreckens und An
lassens von Bronzen. — IX . Thoorie des Abschreckens 
und Anlassens Yon Messing. — X . Theorie des Ab
schreckens und Anlassens von Aluminium-Bronzen.
—  XI. Theorie des Abschreckens dor ubrigon Legie- 
rungen. — XII. Theorie des Abschreckens und An
lassens der reinen M etalle. — Der zwoito (prak- 
tisehe) Teil umfaBt folgende Abschnitte: XIII. Die 
P r a x i s  des Hiirtens von Stahl. — X IY . Ergebnisse.
—  X V . Temperatarmessung. — X Y L  Hartungsbader.
—  XV II. Hiirto-Oefen. — X V III. Verschiedene Me- 
thoden der Hartung. — X IX . Unfallo beim Hiirten.
— X X /X X I. A nlassen, Ausglulien dor Kohlenstoff- 
stahle. — X X ri. Behandlungsarten der hauptsiichlichen 
gewolinlichen W erkzeuge. — X X III. H arten, An- 
laesen, Ausgliihen der Spezialstahle. — X X IV /X X V . 
H arten, Anlassen der Kupferlegierungen und der 
iibrigen M etallegierungen. — Das W erk enthiilt neben 
den 626 Te.ftaeiten noch 37 Tafoln m it mikrophoto- 
graphischen Abbildungen.

Eine Uebersetzung des W erkes ins Deutsche wiirde 
nutzbringend und lohnend sein. g  j j auer%

O s tw a ld , W ilh e lm :  D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  E le k 

tro c h e m ie  in gem einverst;indlicher D arstellung. 
(W issen  und Konnen. Band 17 .) Mit vier  
Abbildungen. L eip zig , Johann Ambrosius Bartb  
1 9 1 0 . 2 0 8  S. 8°. Geb. 6 J L

W io dor Yerfasser in der Einleitung entwickelt, 
haben die Naturforscher die Geschichte ihrer AYissen- 
schaft im GegenBatze zu der den anderen w isB en- 
scliaftiichen FSchern zuteil gewordenen gescliicht- 
lichen Behandlung bisher sehr vernachlassigt. Um 
dieso Liicke fiir die Elektrochem ie auszufullen, hat 
Ostwald Yor einigen Jahren in soinem W erke „Die 
Elektrochem ie, ihre Geschichte und Lehre“ oine ein- 
gohonde Bearbeitung der Geschichto dieses W issen- 
schaftszweigea veroffentlicht. Das Y o rlieg o n d o  Buch 
stellt eino Umarbeitung dieses gruBeren W erkos dar, 
in welcher einerseits die Ergebniaso weitorer For- 
achungen des Verfasaera beriicksichtigt sind, und die 
audoraoits die grundlegenden Tatsachen in so kurz- 
gefaBter, iibersichtlicher Weiao und in so achlichter, 
einfacher Sprache bringt, daB daB Buch auch von 
Nichtfachleuten ohno fachwissonschaftliche Yorkennt- 
niBse m it dom groBton Interesse und GenuB gelesen  
werdon wird. Ostwald greift auB der Reihe der 
geschichtlichen Entwicklung dio wichtigston Punkte 
und bedoutondston Foracher heraua und boschreibt, 
h ie r Y o n  ausgehend, die Entstehung und Entwicklung 
dor einzelnen Probleme und Theorien. Durch diesos 
neuo Buch wird der YorfaBser den schon ohnehin 
groBen Krois seiner dankbaren Leser noch mehr 
erweitern.

P h i l ip ,  J a m e s  C., D . Sc., P h . D .:  T h e  R o m a n c e  

o f  m o d e rn  c h e m is try .  W ith  29 illustrations  
and 15 diagram s. London (3 8  G reat B ussell 
Street), S eeley  & Co., L im ited, 1 9 1 0 . 348
S. 8°. Geb. 5 sh.

Ein Beltsamea Buch liegt Yor uns. Der Yerfasser 
hat Yersucht, wio auch achon der ausfiibrliche Unter- 
titel besagt, dio fiir den Laien riitselhaften Yorgango 
und Arboitsyerfahren in der t e c h n iB c h e n  Chemio, be- 
sondera m it Riickaicht auf ihro Anwendung im t i ig -  
liclien Leben, in populiirer W eise darzustellen. Man 
muB anorkennen, daB dieBer Ver8uch golungen ist; 
in sehr leicht YerstSndlicher Sprache, die alle tech- 
nischen Ausdriicko Yormeidet, werden aamtliche Gebiete 
dor c h o m iB o h e n  GroBindustrie, eowohl die anorganischen 
und m etallurgischen ala auch die organischon, be- 
sprochen und dom Vorstiindnis auch des chemisch 
nicht Yorgobildeten niiber geruckt. Schado ist es 
nur, daB daa Buch durch die etwas bunte A u s s t a t t u n g  
und dio amerikanisch- B e n B a tio n e l l  klingenden Kapitel- 
uberschriften auf den ersten B lick etwas Y o n  seinem 
ornsten popular- wissenschaftlichen Charakter einbiiBt.

J a l i r b u c h  d e r  o s te rre ic h is c h e n  B e rg -  u .  H i it t e n 

w e rk e ,  M a s c h in e n -  u .  M e ta l lw a r e n fa b r ik e n .  

H erausgegeben von R u d o lf  H a n e l .  Jalir- 
gang 1 9 1 0 . W ien  (I. M aria-TheresienstraBe 
Nr. 32 ), CompaGverlag 1 9 1 0 . X V I, S. 209
bis 631 , 2 0 6 5  bis 2 6 1 8 . 8 ° . Geb. 7 ,50  K.

Das Buch, daa hiermit bereits in siebenter Ausgabe 
erscheint, bildet einen genauon Abdruck aus dem 
„CompaB“, dem bekannten umfangreichon Industrie- 
und GroBhandela-AdreBbuche Oesterreichs. Es Yer- 

zeichnet, nach Orten geordnet, die nachfolgenden 
oaterreichiachen Unternehm ungen: im orsten Haupt-
abachnitte die Bergworke, die Firm en, dio mit Berg- 
werksprodukten handeln, und die Bohrunternehmungen; 
im zweiten Hauptabachnitte die Maschinen- und Metall
warenfabriken, sowie die EisengieBereien, die Firmen des
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Maschinen- und Motallwarenhandels, die Galyanisouro, 
dieFirm en der Edelm etall- und Edelstein-Industrie, dor 
Industrie dor optisehen und mechanischen Apparate, 
dio Graveuro und M etallprageanstalton, die bedouten- 
deren Installationsfirmon und die Fabrikanten von 
Atnsikinatrumenten. Einen weiteron Teil des Buches 
bildet das alphabetiecho Yerzeichnis a l lo r  in Oester- 
reich hergoB tellton  W aren, also nicht nur der Metall- 
waren und Maschinen, m it den Namen und Adressen dor 
Fabrikanten sowio ein naeh W aren geordnotes Re
gister von Einschaltungen, die yon den Ilandelsfirmen 
selbst herriihren. — In einer B eilage findet man inter- 
nationale B ta t i s t i s c h e  Tabellen (AuBenhandel, Preise), 
Mitteilungen iiber Kartelle, Bilanziiberaichten und eine 
Zusammenstellung der osterreichischen Aktiongesell- 
schaften mit Angaben iiber Yerwaltungarat, Aktion
kapital, Dividendon, Aktienkurs usw.

D ie  deu tsche  M o n t a n - In d u s t r ie .  E isen-, Stalil- 
und M etall-W erke, sow ie M aschinen- und Ar- 
inaturen- Fabriken im B esitze  von A ktien- 
G esellscliaften. A cbte A uflage. A usgabe  
1 9 0 9 /1 9 1 0 . B erlin , L eipzig , Ham burg, V er- 
lag fiir B orsen- und F inanzliteratur, A . G., 
1910. 9 2 4  S. 4 ° . Geb. 8 J L

Seit die vorige Aullage dieses W erkes vor etwa 
zwei Jahren erschien,* hat dio Mehrzahl der Untor- 
nohmungen, die das Buch behandelt, manche und zum 
Teil so nennenswerto Yoriinderungon durchzumachen 
gohabt, daB Bich eine Noubearbeitung des StofFes nicht 
mehr umgehen lieB. Dam it ist auch die Zahl dor 
Gesellschafton, iiber dio das W erk berichtet, yon 985 
auf 1021 g eB tiegen , und eine Yollstiindigkeit erreicht 
werden, dio, soweit wir durch Stichproben haben fest- 
etellen konnen, den Bonutzer dos Buchos kaum etwas 
Yermissen lassen wird. W ir konnen daher don Band 
ais Kachschlagowerk erneut empfohlen.

Ferner sind der Redaktion folgondo W erke zu- 
gegangen:
Adrefibuch des deutschen Kohlenhandels mit Boriick- 

sichtigung der am deutachon Kohlonmarkt intor- 
essierten Firmen Oesterreich-Gngarns, der Schweiz, 
Hollanda usw., horauagegebon unter Mitwirkung deB 
Central-Yorbandoa der Kohlenhandler Deutachlanda. 
1910/11. Berlin S.W ., Hugo Spamer. 2G8 S. 4°. 
Geb. 6 Ji.

1 'S h ren b a ch , Dr. O.: D er badische Bergbau in
seiner w irtschaftlichen Bedeutung vom A usgang  
des M ittelalters bis z u r  G egenwart. Freiburg i. Br., 
G. liagoczy’a UiiiYeraitatabuclihandlung (Karl Nick) 
1910. 64 S. 8°. 1,20 M .

G rim sh a w , Dr. R o b o r t ,  Ingenieur: Anregungen
zur O rganisation in du strie ller Betriebe. (Bibliothek 
der g c B a m te n  Technik. 152. Band.) IIannover, 
Dr. Alax Jiinecke. 46 S. 8°. 0,60 geb. 0,90 

Handbuch der Ingenieurw issenschaften in  fU n f Teilen. 
i  iinfter T e il: Dor E i B e n b a l in b a u ,  ausgonommen Yor- 
arbeiten, Hnterbau und Tunnolbau. Secliater Band: 
Betriebseinrichtungon. Dritte Lieferung : Mittel zur 
Sicherung dea Botriebes. Bogen 19—56. Bearbeitet 
von S. S c h o i b n o r .  Herauagegeben yoii F. L o e w o ,  
Ueh. Hofrat, ord. Professor an der TechniBchen 
llochschulo in Munchen, und © r.^ N g. Dr. H. Z i in 
ni er  m a n n , W irki, Geli. Oberbaurat und vortr. Rat 

Ministerinm der offentlichen Arbeiten in Borlin. 
Alit Abbildung 405—928 im T est. Leipzig, W ilhelm  
Łngelmann 1910. S. 287— 887. 4°. 28 J l.
e rzk a , L e o p o ld ,  Ingenieur, Bauoberkommissar 
der k. k. Nordwestbahndirektion, W ien : Dim entionie- 
rungsformeln f i ir  einfach und doppelt bewehrte

Ygl. „Stahl und E isen" 1908, 30. Sept, S. 1445.

B etonplattenbalken. (Aua der „Oesterr. W oehen- 
schrift fiir den oU'ontlichen Baudienat“, Jahrgang  
1910.) Mit 3 Tafoln. W ien, Druckerei- und Yer- 
lags-Aktiengeaollacliaft vorm. R. y . W aldheim, Jos. 
Eborlo & Co. (i. Komin.) 1910. 14 S. 8°. 0,80 K.

H o e n in g ,  Sr.=Qng. C a r l: Die Bedingung ruhigen
L a u fs  von Drehgestellwagen fu r  Schnellzilge. Eino 
Untorauchung. .Mit 37 in den Text gedruokten Fi- 
guren. Berlin, Juliua Springer 1910. 57 S. 8°. 
1,60

Jahrbuch, Keram isches. Jahreabericht uber die Fort- 
schritto der gesamten Ton- und Glasinduatrie. 
II. Jahrgang. Unter Mitwirkung zahlreicher Facli- 
gonossen lierauBgegoben YonDr. G u s ta y  K e p p o le r ,  
Priyatdozent an der Konigl. Techn. Hochschule 
Ilannoyer. Berlin (N.W . 21.), Geschaftsstelle des 
Keramischen Jalirbuchs, 1910. 254 S. 8°. Geb. 4 J i.  

Ygl. „Stahl und Eison“ 1909, 31. Aliirz, S. 483. 
L e w i n ,  C a r l  M., Industrie-Reyiaor in Berlin: Die 

Invenlarisieru ng  von In dustrie- und Gewerbe-Be
trieben. (Falscho und richtige Fuhrung der Inven- 
tarienbiiclier.) Praktischea Handbuch fiir Ilandels- 
und G owerbetreibende, Industriollo und fiir alle, 
die Industriebilanzen aufm achen, lesen und kriti- 
aieren miiaaen. Berlin (W . 62, NettelbeckatraBe 7/8), 
Solbstyerlag deB Yerfassers (1910). 2,50

L ie f m a n n ,  Dr. R o b e r t ,  Prof., Freiburg i. B .: K a r 
telle und T rusts  und die W eiterbildung der yolks- 
wirtschaftlichenOrganisation. (Bibliothek derR echts- 
und Staatskunde. Band 12.) Zweite, stark erwoitorte 
Auflage. Stuttgart, Ernst Heinrich Aloritz 1910. 
210 S. 8°. Geb. 2,50 ,H.

Merlcsatze f i ir  den Betonbau. Berlin (N.W . 21), Yer- 
lag von Zement und Beton, G. m. b. H. 38 S. 8°.
0,75 J l .

R e  y o r ,  Dr. E., Prof.: K r a f t ,  das ist animaliache, 
mechanische, B o z i a l e  Energien und dereń Bedeutung 
fUr dio M achtentfaltung der Staaten. Zweite Auf
lage. Mit 291 Figuren i m  Toxt. Leipzig, W ilhelm  
Engelmann 1909. XVI, 471 S. 8°. 8 J i.

Ygl. „Stahl und E isen“ 1908, 23. Dez., S. 1911.
— : Soziale MSchte. A is Ergśinzung der Arbeit iiber 

„ lfraft“. Mit 34 Figuren im Toxt. Ebd. 1909. 
111 S. 8«. 1,60 

Sam m lung berg- und huttenniannischer Abhandlungen. 
(Aus der „Berg- und Huttenmanniachen Rundschau11.) 
H eft 39: Das Steinkolilenvorkommen in der Ober- 
pfalz (Erbendorf und Dm gegend). Yon Bergwerks- 
direktor P. Z o b o l. Kattowitz, O.-S., Gebriider 
Bohm 1909. 10 S. 8°. 0,80
Dass. Ileft 40: Zur Frage der Ilochbelialtcr fiir
schiittbare Brennatoffe. Yon Al. B u b le ,  Professor 
in Dresden. Ebd. 1909. 18 S. 8°. 1
D ass. Heft 41: Wio scheidet mail N ickel am boston 
ab auf elektrolytiachem W ego? Alit besonderer 
Beriicksichtigung des hiittenmannisclien Botriebes. 
Aron SJipL^nO- A u g u s t  S c h u m a u n . Ebd. 1909. 
16 S. 8°. 0,80 «H.
Dass. H eft 42: Druckluft-Lokomotiyen fiir Gruben- 
bahnen, gebaut yon der Berlincr AlaBchinenbau- 
A.-G. Y o r m .  L. Schwartzkopff in Borlin. Yon Ar. 
B u b le ,  Profeaaor in Dreadon. Ebd. 1909. 18 S. 8°.
1
Dass. Heft 43: EiBenreduktion im Puddolofen. Yon 
C a r l O tto . Ebd. 1909. 15 S. 8°. 0 ,8 0 .* .
Dass. Heft 45: W elthandol in Kohle und Eisen.
Yon F . S im m e r s b a c h .  Ebd. 1909. 17 S. 8°. 1 Jl. 
Dass. H eft 46: Die geologischon Grundlagen des 
Radiums. Yon F. S im m e r s b a c h .  Ebd. 1909.
10 S. 8°. 0,80
D ass. H eft 47: Dic Bleierzlagerstatten yon Goppen- 
atein im LotBcliental (Finsteraarhornmassiy). Yon 
Bergasseasor O b e r s c h u ir .  Alit 2 Tafoln. Ebd. 
1909. 18 S. 8°. 1 ,4 0 .* .
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Dass. H eft 48: Dio W ahl des Schachtansatzpunktos. 
Yon O. P i i t z .  Ebd. 1909. 19 S. 8°. 1 Jt.
Dass. H eft 49: Die Kohlenvorriito der Yereinigten  
Staaten nach don neuesten Ermittelungen. lliorzu  
eine Kartę. Ebd. 1909. 17 S. 8°. 1 J i.
Dass. H eft 50: Aufbau yon neueren Hochspannunga- 
achaltanlagen. Yon W . Y o  g  o l. Yortrag, gehalten  
in der Yorsammlung deB O b e r s c l i le B iB c h e n  Elektro- 
technischen Yoroina am 26. Mai 1909. Ebd. 1909. 
55 S. 8°. 2,50 J t .
Dass. Hoft 51: Frankreichs Bergbau und Iliitten- 
wesen im Jahro 1908. Von B r u n o  S i  m m  o r a 
b a c h .  Ebd. 1909. 24 S. 8°. 1 J t .
Dass. H eft 52 : IJeber Kupfer und das Entstehen dor 
Kupfererze. Yon Dr. A 1 b o r t S c h m i d  t. Ebd. 1910. 
18 S. 8°. 1 J l.
Dass. H eft 53 : Dio m aschinello Forderung im Abbau. 
Yon Diplom-Borgingeniuur G e r k e .  M itfiin fT afeln . 
Ebd. 1910. 58 S. 8°. 2,50 Jt.
Dass. H eft 54: NorddeutBchiands K alisaize. Yon 
D i o n c o u r t .  Ebd. 1910. 20 S. 8°. 1 X

S c h o f f l a r ,  W .: E inrich tung von F abrik -
laboratorien . (Bibliothek der gesam ten Technik. 
151. Band.) Mit 48 Abbildungen im Text. Hannoyer, 
Dr. Max Janecke, o. J. 146 S. 8°. Gob. 3,40 

S c h i e m a n n ,  P a u l ,  Inirenieur fiir Maschinenbau 
und Elektrotechnik und Lehrer am Tliiiringischen  
Technikum zu Ilmonau: Y ogtlflug und K unst/ług. 
Leicbtverstiindliche, geom etrische Erkliirung des 
Gleit- und S chw inge n f lugO B ,  nebst yergleichender, 
konstruktiver und geschichtiicher Betrachtung der 
Flugarten und L uftfalirzeuge, m it 31 Abbildungen 
und einer Tabelle. Rostock i. M., C. J. E. Volck- 
mann Nachfoigor (E. W ette) 1910. 47 S. 4°. 1,80

S i m o n e t ,  J u l o a ,  Ingenieur des arts et metiers, 
ancien directeur d^tablissom ents industriols: litude  
su r l'organisation  rationelle des usines. Regles gćne- 
raloB. — Services tochm<iues. — M agasins. — Fabri- 
cation. — Service commercial. — Comptabilite. 
Secondo edition, completement romailieo ot aug- 
montće. P a r iB  (Y Ic, 47 & 49, Quai des Grands- 
Augustins), H. Dunod & E. P inat 1910. 201 S. 8°.
7,50 f r .

T h a l  m a n n ,  F r i e d r i c h :  D ie Fette und Ode. Ihre 
Gewinnung und Eigenschaften. (Chemisch-technische 
Bibliothek. Band 83.) Mit 54 Abbildungen. Dritte, 
sohr yormehrte und y e r b e s B e r t e  Auflage. W ien und 
L eipzig, A. Hartleben’s Y erlag 1910. YIII, 246
S. 8°. 3 Jt.

K a t a 1 o g o  u n d F i r m e n s c h r i f t o  n.

M a s c h i n e n -  u n d  A r m a t u r  - F a b r i k  yormals 
Klein, Schanzlin & Becker, Frankonthal (Rheinpfalz): 
Pum pen. Ausgabe 1910.

— J llu str ier tes Preisverzeićhnis iiber A n n a tu ren  fur  
W asscr werke, Gaswerke, W asserleitungsinstalla- 

tionen ustv. Ausgabo 1910.
Nachrichten der Siemens-Schuckert- W erke, G. m. b. IŁ, 

und der Siemens &■ H alske Aktiengesellsehaft. Jahr
gang 1909.

A V a n d e r e r  - " We r k e  y o r  m. W i n  k o i l i  o f e r  & 
J a e n i c k o ,  Akt. - Ges., Schonau bei Cliemnitz: 
1885— 1910. [Jubiliiums-Festsclirift.]

S i e g e n e r M a s c h i n e n b a u  - A o t i e n  - G e s e l l -  
s c h a f t  yormals A. & II. Oecholhaeuser in Siegon: 
V erzeiclm is der bisher ausgefuhrten und der im 
B au begriffenen Geblasemaschinen.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom Itolioisom narkte. — Ueber das e n g l i s c h o  

Rohoisongescliaft wird uns unterm 7. d. JL aus Middles- 
brough wie folgt berichtet: Dio Roheisenpreise gingen  
bis Mittwoch weiter zuriick, die W arrants bis auf 
sh 49/6 d f. d. ton, hohen sich yorgestern auf sh 50/2 d, 
gaben aber gestem  infolge der bounruhigonden Nacli- 
richton yon der Erkrankung des Konigs nach und 
schlieBon zu bIi 49 /10’/* d. Es scheint, ais hiitton sich 
nun yiele auBenstohcndo Spekulanton ihres Besitzes 
('iitiedigt. Der Umsatz in Eisen ab W erk ist ziem
lich lebhaft. Die lfochofenwerko wollen die heutigen  
Preiso nicht annohmen. Connals hiesige Lager haben 
im April nur um 1179 tons zugenommen, trotzdem  
zwei Hochofen mehr in Betrieb waren. Seitdem ist 
einer ausgeblasen und ein anderer auf Hamatitfabri- 
kation um gestellt worden. Gegenwartig kostet GioBe- 
roieiBon G. M. B. Nr. 1 ab W erk sh 52/6 d, Nr. 3 
sli 50/—  f. d. ton, Hamatit in gleichen Mengen Nr. 1,
2 und 3 sh 66/3 d, siimtlich fiir Mai-Lieferung, Connals 
Lager enthalten 425 268 tons, darunter 388 795 tons 
Nr. 3. — Die R o h e i s e n y e r s c h i f f u n g e n  yon hier 
und den Nachbarh&fen betrugen im April 119 107 tons, 
gegen 97 585 tons im Miirz d. J. und 123 387 tons im 
April 1909. Hieryon gingen nach britischen Iliifen  
42 794 (lin Marz 1910 42 108, im April 1909 38028) 
tons, darunter 3 1528  (30 464 bezw. 27 437) tons nach 
Schottland. Nacli fremden Haten wurden 76 313 
(55 477 bezw. 85359) tons yerladen, darunter 17 705 
(15 387 bezw. 25 531) tons nach Deutschland und H ol
land, 13 403 (7621 bezw, 22 546) tons nach Italien, 
14 634 (8150 bezw. 6830) tons nach Nordamerika, 
946S (2984 bezw. 6664) tons nach Norwegen und 
Schwoden und 21 103 (21335 bezw. 23 788) tons nach 
den iibrigen Landem .

Yoiu belg iscben  F.isenmarkte wird uns aus 
Brussel unter dem 6. d. M. geschriebon: Die Er-
wartung, daB der belgische R o h e i s e n m a r k t  seiner

bisherigen Preisabwiirtsbewogung ein Ende machen 
werde, ist wieder gotiiuscht worden. BeeinfluBt 
durch die sehr matte Haltung des engliachen Roh
eisens gingen in dieBer W oche die Notiorungen auf 
dem belgischen Roheisenm arkte nochmals etwas zu- 
rilck; man forderte fur Thomaaroheiaen 76 bis 77 fr.
f. d. t statt 77 bis 78 fr. in der Yorwoche, fiir 
GieBereiroheisen 77 bis 78 fr. statt 78 bis 79 fr., fur 
FriBchereiroheisen 70 bis 71 fr. Btatt 71 bis 72 fr.
—  A uf dem Markte in F e r t i g e r z e u g n i s s e n  scheint 
sich eine kleine Besserung im Blochgeschiift bemerk- 
bar machen zu wollen, im iibrigon bleibt die Stim- 
mung des Geschaftes fortlaufend noch recht matt. 
Es wird dabei stark uber das Gebaren mancher Aus- 
fuhriirmen geklagt, dio an der Zerriittung der Preis- 
yerhiłltnisse yiele Schuld haben. SchweiBstabeisen 
zur Ausfuhr ging in dieser W oche von £  5 .1/— b'8 
£  5.31— auf £  5.0/— bis £  5 .2 /— zuriick, Rods 
yon £  5 . 1 1 / -  biB £  5.13/— auf .£ 5.10/— bis 
£  5.121— f. d. t fob Antwerpen. Man zeigt sich beun- 
ruhigt, w eil jetzt auch der Inlandsmarkt die AbwSrts- 
bewegung mitmacht. Fiir FluB- und SchweiBeisen- 
bleche, FluB- und SchweiBstabeisen sind die Iuiands- 
preise in diesor W oche um 2,50 fr. f. d. t gegen die 
Vorwoche heruntergegangen. Man notiert jetzt FluB- 
eisenbleche zu 147,50 bis 150 fr., FluBstabeisen zu
132,50 bia 137,50 fr., SchweiBstabeisen zu 135 bis 
140 fr. f. d. t frei belgischem  Bahnhof. Es heiBt, daB 
zurzeit Yerhandlungen wegen eines Z u a a n i n i e n -  
s c h l u s a e a  der belgischen G u B s ta h lh e r s tc l le r 
schweben. Genaueres war bislang noch nicht m 
Erfahrung zu bringen; in Handlerkreison werden die 
Aussichten fiir das Zustandekommen dieses Planes 
iiberdies ais recht zweifelhaft beurteilt.

Yom franzosisebou Eiseum arkte. — D?r ^°*1' 
eisonmarkt liegt uberaus fo B t ,  obwohl die Stimniung 
der Abnehmer durch die schwankende Haltung UIU‘
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zeitweiso Schwiiche am bonachbarten belgischen Markto 
in gewissom Sinne beeinflufit wird. In den emachlii- 
gigen Industriekreisen liatte man fur die Friihjahrs- 
monate bereits wesentlich lebhafteren Verkehr er- 
wartet und damit dio Moglichkoit, dio Yerkaufspreise  
aufbeasern zu konnen. Im allgem einen ist abor ango- 
sichtB dor durchaus befriedigenden Arbeitslage der 
Werke eino zuyersichtliche Auffassung vorherrschond. 
Betriichtlicho Nouanschaffungon der grofien Bahn- 
gesellscliaften, die noch andaucriul ausgoschriobon 
werden, beleben den Markt. Nach don im Vormonato 
erwahnten Absehlussen dor Ostbalin-Yerwaltung sind 
weitere Bestollnngen 'der Paris—Lyon—Mittelmeerbahn 
von insgesam t 2500 bis 3000 Porsonon-, Giitor- und 
Gepiickwagon noch im Laufe dieses Monata zu er- 
warten. Ferner pflegt dic Nordbahn-Gesollachaft Yer
handlungen wogen Erganzung ihres AYagenparkes und 
Gleismateriales. — Dio Blechwaizworke sind zuriick- 
haltender in der Ucbernahmo neuer Abschlusse zu 
don gegonwiirtigon Preisen und atroben liohoro Siitzo 
an, auch dio EisengieBereien suchen bossoro Preise 
durchzusetzen. Dic Nach frage in Tragern ist leb- 
liaft, wahrend Staboisen ruhiger liogt und mehr ange- 
boten wird.

Internationales Y erkaufskontor fiir E isenerze  
Ton B riey. — Der schon seit oinigor Zoit goplanto 
und auch in die W ego goloiteto ongere Zusammen- 
sckluB der ostfranzosischon Erzgrubenbesitzer, nament- 
lich der jungon, groBtenteils noch im Ausbau begrif- 
fenen Zechen des Beckens yon Briey, hat in diesen 
Tagen groifbaro Gestalt angenommen durch dio voll- 
zogene Grundung des „Grand Comptoir de Yente Inter
nationale des Minorais do Briey", mit dem Gesell- 
schaftssitz in Nancy. Die Dauer des Verbandes ist 
zunachst auf fiinf Jahro festgesetzt, mit Giiltigkeit ab 
1. Januar d. J. bis Ende 1914. Die sechs boteiligten Ge- 
8 ellschaften, dio gleichzeitig das Gesellscliaftskapital 
durch Einbringen von je 0 0 0 0  fr. zoichnen, sind: 
1. Cie. de Forges et Aeićrios dc la Marino ot d’IIomć- 
court, ala Besitzer der Gruben und Konzessionen 
d’Homecourt. 2 . Soc. an. des Aeićrios do Longwy, Be- 
sitz und Konzessionen: Mines de Tucqucgnieux Bet- 
tainvillera. 3. Soc. an. des Hauts-Fourneaux et Fon- 
deries do Pont-a-Mousson, Boaitz uud K onzessionen: 
Mines d’Auboue, M oineville. 4. Soc. an. dos Aeićrios 
de M icheville, Bositz und K onzessionen: Mines de 
Łandres. 5. Soc. an. do Forges ot Acićriea du Nord 
et de l’Est, Bositz und K onzessionen: Mino de Pionno.
6 . Marc Raty & Cie. in Saulnes, Bositz und Kon- 
zesBionen: Mines de Sancy.

Das Comptoir untorsteht der Leitung des In- 
genieurs Jean Mercier, der Zweck des Yerbandos ist die 
Regelung des Absatzes, insbesondere auch die Pilege 
des Ausfuhrgeschaftes, die angesichts der erheblich 
und rasch zunehmenden Forderung im Reyier von 
Briey zur Notwondigkcit wird.

Gas- uud Siodorolir-Syndikat zu D usseldorf. —
In der kiirzlick abgehaltenen lIauptvorsammlung 
wurde der Antrag auf sofortigo Auflosung dea Syn- 
dikatea abgelehnt, dagegen beschloasen, einon Aus- 
sehuli zu wahlon, der die Y orschlage fur den Fort- 
bestand des Syndikatos iibor den 30. Juni 1910 hinaus 
ausarbeiten soli.

A ctieu-G esellscliaft fiir Y erzinkorei und Eisen- 
eonstrnction vorm. Jacob H ilgers in  Kheinbrohl
a. Rh. _  Nach dem Berichte des Yorstandes erziolto 
die Gesellschaft im abgelaufenen Jahre bci einer Ar- 
oeiterzahl von durchschnittlich 340 (i. Y. 342) .Mann 
und einer Erzeugung yon 7  266 931 ( 6  953 512) kg  
einen Geaamtumaatz von 2  304 050,23 ( 2  288 623,99) .Jt. 
In das laufende G eschaftsjahr w urde ein noch unerledigtc r 
Auftragsbestand yon 466 100 - 1 8  m it iibornommon. Der 
KechnuiigsabschluB ergibt fiir das Berichtsjahr einen 
Hohgewiun yon 503189 Ilieryon sind fur Un-

kosten, Steuorn usw. 132675 J t und fiir Abschrei- 
bungon 95 190,44 zu kurzeń, so dafi zuzuglich des 
Gewinnvortrages aus 1908 in Iloho yon 106065,22 J t 
ein Reinerlos yon 381388,78 ^* yerfugbar bleibt. Dio 
Yerwaltung schlagt yor, yon diesem Betrage 25 000 J t 
der besonderen Riicklage und 5000 J t dom Arbeiter- 
wohlfahrtsbestando zu iiborwoisen, 36870 t̂t Tantiemen 
und Belohnungen auszuzalilen, 207 000 ^* ( 1 2  o/ 0 wie 
i. Y.) ais Diyidende auszuschiitten und die restlichen  
107 518,78 <̂t auf neuo Reehnung yorzutragen.

B ayerischo E lektrostah l-G esellschaft. — Nach 
einer Meldung der Zeitsclirift „Elektrischo Kraft- 
botriebe und Bahnen“ * soli unter oiiiger Firma in 
Bayern eino Gesellschaft gegriindet worden, die die 
beim Ausbau derW asserkriifto iiborschusaigenEnergie- 
lnen gen  zur Gewinnung von Elektroatahl nach den 
Patenton Girod, Rochling-Rodenhauaer und Helberger 
yerwenden will.

Gebr. Biihlor &  Co., A ktiengesellsclia ft, B orlin .
— Das Unternehmen wrar nach dem Berichte des Yor
standes im abgelaufenen Jahre in Qualitiitsstahl und 
sonstigen Artikeln fiir induatrielle Zwecke infolge der, 
wTenn auch langsam en W iedereinsetzung des Geschaftes 
und erhohter Y erkaufB tiitigkeit ziem lich gut beschaf- 
tigt. W ahrend die G esellschaft gegeniiber dem Yor- 
jahre einen erhohten Umsatz im Friedonsgescbiifte zu 
yerzeichnen hatte, wurde aie infolge der friedlicheu  
Gestaltung der politiachen Lage m it Lieferungen yon 
K riegsartikeln erheblich weniger bedacht. Yon den 
Untornolimungen, an denen die G esellschaft beteiligt 
ist, brachte die St. Egydyer Eiaen- und Stahl-Industrie- 
GosellBchaft im  yerflosaenen Jahre 5 (i. Y. 6 ) “/«, die 
Sociotk M otallurgica Breaciana gia Tempini 4 (5) °/» 
Diyidende. — Die Gewinn- und YerluBtrechnung zeigt 
einschlieBlich 55 851,78 J l  Gewinnvortrag einen Roherlos 
yon 3 121 695,61 M  ; da fur Abschreibnngen 600000 J l , 
fiir A usfalle , Steuern, Zinsen usw. 641027,73 Jt 
zu kiirzen s in d , ao bleibt ein Reingowinn yon 
1 880667,88 v!t zu folgender Y erw endung: 95000 J l  ais 
UeberweiBung an die gesetzliche Riicklage, je 100 000 J l  
desgleichen an die besondere Riicklage und fiir den 
Yerfiigungsbestand fiir Beamtenfiirsorge, 51 490,80 Jt 
ais Tantiome fiir den A ufsichtsrat, 1 500 000 J l  
(12 % gegen 13 °/o i. Y.) ais Diyidende und 34177,08  
ais Yortrag auf neue Reehnung. — In der am  4. d. M. 
abgehaltenen Hauptyersammlung wurde beschlossen, 
das A k t i e n k a p i t a l  um 3 125 000 auf  15 625 000 «<t 
zu o r h o b e n . * *

Gebr. K orting, A k tien gesellsc lia ft, Linden bei 
H annoyer. — W ie wir dem Berichte des Vorstandes 
entnehmen, war der Umsatz des Untornehmens im 
verflo8 senen GeBcliaftsjahre etwas geringer ais im 
Yorjahre, jedoch gelang es durch Yerminderung der 
Unkosten und Yerbilligung der Fabrikate, bessere 
Ertragni8 se zu erzielen. Die ausliindischon Tochter- 
gesellschaften arbeiteton im allgem einen befriedigend; 
die Yerhaltnisse in RuBland besserten sich wesentlich, 
so dafi fiir das laufende Geschaftsjahr auch dort 
UoberBchiiase zu erwarten sind. Die italienischoTochter- 
gosellschaft begann im Berichtsjahro mit dem Neubau 
einer mit den modornsten Einrichtungen yersehenen  
GieBerei. Das deutBche GroBgaBmaachinengeschaft 
war im Bericbtsjahre etwas belebter, da jedoch die 
Preise dem Berichte zufolge aufierordentlich viel zu 
wiinschen iibrig lieBen, hielt die G esellschaft eB nicht 
fiir wiinschenewert, diesem G eschaftszweige grofiere 
Aufm erksam keit zu widmen, zumal da die Werkstatten 
in mittleren und kleineren Gasmotoren sowie insbe- 
sondere in Motoren fur Schiffszwecke ausreichend be- 
schiiftigt waren. Der Umsatz in Motoren fiir Luft- 
fahrzeuge hob sich entsprechend den auf diesem Gebiete

* 1910, 14. A pril, S. 220.
** Y gl. „S tah l und E isen" 1910, 6. A pril, S. 604.
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gomachton Fortschritte)). Die Abteilung Zontralheizung 
litt auch im Berichtsjahro unter ungUnstigen W ett- 
b o w erb ayerlia ltn iB sen  Bowie durch dio miBliche Lage 
der Bauuntornehmungen. Die Abteilung Strahlapparate 
war m it der Yerwendung rauchloser Oelfeuerung fiir 
Schiffszwocko erfolgreich; auch in den iibrigen Spe- 
zialitiiton wurden befriedigende Umsiitze zu an- 
gom essenen Preisen erzielt. — Der Reinerlos betriigt nach 
50 791,66 J l  Yortrag und 3 309188,56 J(. Geschitfts- 
gowinn. einerseits Bowie 1 120 580,26 J l  allgem einen  
Unkosten, 338 656 cH Schuldyerschreibungs-Zinsen, 
Stempel usw, und 484 655,79 J l  AbBchreibungcn 
1 422 088,17 Dio Yorwaltung schlagt vor. yon
diosem Betrago 68 264,83 J l  der Riicklage zuzufiihron, 
30 226,60 J i  Tantiemen an den Aufsichtsrat zu yor- 
giiten, 1 2 11875  Diyidende (7 °/o yon 16 750 000 ^  
fiir ein Jahr =  1 172 500 J l  und von 2 250000 JL 
fiir ein Yierteljahr =  39375 Jt) ausznschiitten sowie
111 721,74 auf neue Rechnung yorzutragen. Das 
Aktienkapital wurdo durch BeschluB der Hauptyer- 
sammlung vom 15. Mai 1909 um 3 000000 J t  erhoht; 
ferner wurden 5 000 000 J i  41/ ,  prozontige Teilschuld- 
yerschreibungen ausgogeben. D ie dor GesellBchaft hier
durch zugeflossenen M ittel wurden zur Tilgung der 
Bankanloiho im  Betrage yon 8 000 000 J i  yerwendet.

Stah lw erk  K riegor, A ktieugesollscliaft zu D us
seldorf. — W ie der G e B c h a f tB b e r ic h t  fiir 1909 aus- 
fuhrt, yerursachten d io  Unsicherhoit des Marktes und 
dor Mangel an Arbeit einen immer groBer wordenden 
Rttckgang dor Yerkaufspreiao. A is der Stahlform- 
guByerband, beBondors unter dom Drucke dor auBor-

* Ygl. „Stahl und E isen“ 1909, 5. Mai 8. 678.

halb des Yerbandes steheudon W erke, am 1. Juli y. J. 
dio Preise, nachdem er sio allmiihlicli schon horab- 
gosotzt hatte, schlieBlich ganz frei geben muBte, trat 
bei dem hoftigen W ettbewerbe ein Tiefstand der Preise 
ein, wie ihn das Unternehmen nach dem Berichto noch 
nicht erleht hat. Dabei wurden die Rohmaterialien 
nicht billiger, yielinehr zogen die Preise fiir Stabl- 
schrott, dem hau ptsiich licliB ton  Rohstollo fiir das Werk, 
ganz erheblich an, und auch die Lohno hielten Bich 
auf der Hohe des Yorjahres. Bei dem Ergebnis des 
Berichtsjahres ist zu beriicksichtigen, daB teilweise, 
wenigstens in der ersten Hiilfte, die W irkung śilterer 
Abschliisso und Auftriige zum Ausdruck kam. Der 
Roligewinn einschlieBlich 2341,46 J l  Yortrag belauft 
sich auf 346 324,06 der Reinerlos nachA bzug der 
allgem einen Unkosten, Zinsen usw. sowie der 
mit 176 549,10 ^  eingesetzten Abschreibungen auf 
50112,51 J l .  Hieryon sollen 2389 /̂0 der gesetzliclien 
Riicklage zugefiihrt, 1500 J l  fiir Talonsteuer zuriick- 
gestellt, 45 000 vfl ais Diyidende (3 °/o gegen 6 % >■ V.) 
ausgeschiittet und 1223,51 J l  auf neue Rechnung vor- 
getragen werden.

M agnesit- Ind ustrie-A ctiengesellscliaft, Buda- 
pest. — Die Gesellschaft erzielte nach dem Berichto 
der Direktion im Jahre 1909 bei einem Warenyer- 
kaufe yon 2260814,41 K sowie 9133,25 K Yortrag 
einerseits, 1 978 222,16 K allgemoinen Unkosten, Zinsen 
usw. und 100 000 K W ertabschrcibung andcrBoits 
einen Reingewinn yon 191725,50 K, der wic folgt 
Yorteilt werden soli: 9053,20 ais Tantieme an die Di
rektion, 15 000 K ais Ueberweisung an die Riicklage, 
158 412 IC ais Diyidende (6%  g e S o n  ® ° / °  *• ^ u l l c  

9260,30 IC ais Yortrag auf neue Rechnung.

Yereins - Nachrichten.

V erein  deutscher Eisenhiittenłeute.
Geh. Kom iiierzlonrut Gerhard L. M eyer,

M. d. H., Hannover, das langjahrige Mitglied unseres 
Yereines, konnte am 6. d. M. seinen 80. G o b u r t s -  
t a g  foiern. Der Yorstand des Vcreines hat Yer- 
anlassung genommen, Hrn. Geh. Kommerzienrat Ger
hard L. Meyer in einer kiinBtlerisch ausgestatteten  
Adresse die Gluckwiinsche des Yereines zu ilbermit- 
teln. D ieselbe hatte folgonden W ortlaut:

Hochgeehrtor Herr Geheimrat 1

Zum SOsten Geburtstage, den Eaer Hocliwohl- 
geboren heute festlich begehen, bitten wir Sie, unsere 
herzlichsten Gliick- und SogenBwiinsche anzunehmen.

Ais Sie yor nahezu einem halben Jahrhundert 
die Fiihrung der Jlseder Hiitte iiberuahmen, befand 
sich dieseB Unternehmen in groBer Sorge, ja, sein 
W eiterbestelien war ernstlich in Frage gestellt. —  
In ebonso sicherer w ie w eitsichtiger E rk en n tn is  der 
Yerhaltnisse steigerten Sio damals die Erzeugung des 
W erkes, sorgten fiir ontaprochenden Absatz und fiihrten 
durch einen ausgesprochenen System w echsel in uber- 
raschend schnellor W eise einen yolligen Umscliwung  
in den Yerhaltnissen des W orkes herbei. Dadurch, 
daB auch fernerhin bia heute soine Einrichtungen den 
umwiilzenden Fortschritten der Technik jew eilig  an- 
gepaBt wurden, g ilt das in seiner Art einzige W erk  
im In- und Auslande ais Mustorwerk.

Und so ist der Spruch, m it dem Sie don Grund- 
stein des Peiner Stahlwerkes seinerzeit einweihten, 
in schonster W eise in Erfullung gegangen: Die in 
Jlaede-Peino unter Ihrer Fiihrung geleistete Arbeit 
ist ebenso zum Yortoilo fiir die G esellschaft wie zum 
Segen fiir die weitero Um gebung der W erke geworden 
und sie geroicht redlichem deutschen FleiBe zur 
hohen Ehre.

An dem Stolze, mit welchem  Sio heute auf Ihre 
harte Lebensarbeit, aber auch auf dio reichen Erfolge 
Ihres gesegnoten Wirkena zuriickblickon, nehmen wir 
daher frohen Anteil. W ir mochten den AnlaB aber 
nicht Yoriibergehon lassen, ohne Ihnen fiir die wobl- 
wollendo Forderung, die Sie stots unserem Yerein 
haben zuteil werden lasson, zu danken und wir sind 
iiberzeugt, daB B ic h  unserem Danke aufrichtig und 
herzlich die gesam te deutscho Eisenindustrie anBchlieBt, 
dio die von Ihnen gowiihlto weise Yerwortung der 
reichen, Ihrer Gesellschaft zur Yerfiigung stehenden 
Naturschatze ebenso hoch anerkonnt wie die starkę, 
durch iange Jahre hindurch fiihrende Unterstiitzung, 
die Sio den allgem einen wirtschaftliclien Interessen 
der deutschen Industrie haben angedeihen lasson.

Mit dor Yersicherung unserer ausgezeichneteu 
Ilochachtung und unserer hohen W ertschiltzung

Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n ł e u t e .
Der Yorsitzende: Der Geschiiftsfuhror:

gez. Sprin goru m , gez. E. Schrodter.
K gl. K om m erzienra t.

Fiir die Y ereinsbibliotliek sind eingegangen:
(Dic E in scn d cr sind  durch  * bezeiebnet.)

B a r t h * ,  F r i e d r i c h :  Bełrachtungen Uber das 
len t- und Gebrauchsm usterrecht. (Aus der „Boyeri- 
schen Landes-Gewerbezeitung“ 1910.) O. O. (1910). 

/ Bericht iiber d ie ] 37 ste H auptversanim lung [des] 
D am pf kessel-U eberw achungs-Yerein[s/* zu Siegen. 
Siogen (1909).

B id ra g  till  F in lands Officiela StatistiJc. XVIII. Indu- 
stri-Statistik. 25. Ar 1908. Holsingfors 1910. [Indu- 
stristyrelsen*, Helsingfors.]

C a n a y a l * ,  Dr.  R i c h a r d :  D as Erzvorkom m en ton
W andelitzen bei Y ólkerm arkt in K arn ten . (Aus 
.Carinthia“, 1902.) Klagenfurt (1902).
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C z ec h * , F r a n z :  E n tw u rfs- und K o n stru k tion sprax is  
im Eisenhochbau. (Aus „Dor Eisenbau", 1910.) 
Leipzig 1910.

Geschiifta - B erich t, F iin funddreifligster, 1908, [d e s]  
Dam pfkessel- Ueberwachungs- V e r tin [s ]* f i ir  den Re- 
gierungsbezirk  Aachen. Aachen 1909.

Geschdfts-Bericht, N eunter, [d e s ]  Dam pfkessel-U eber- 
wachungs - Y erein [s]*  f i ir  den R egierungsbezirk  
T rier f i ir  die Z eit vom 1. A p r il  1908 bis 1. A p r il  
1909. Trier (1909).

Institu t*, Das, fU r Gewerbeliygiene zu  F ra n k fu r t am  
M ain. Frankfurt a. M. 1910.

J a h n k e , Dr. E ., P rofessor: M athematische Forschung 
und Technik. Festredo zur F eier des Geburtstages 
Sr. Maj. deB K aisers und Kiinigs, gehalten am 
27. Januar 1910 in der Aula dor K oniglichen B erg
akademie* zu Berlin. Berlin 1910.

Jahresbericht der Gro/Sherzoglichen H andelskam m er*  
Gie/Sen f i ir  1909. GieBen 1910.

Jahres-Bericht [d e s ]  MUnchener H andelsverein[s]* .
O. O. (1910).

L i n d o m a n , E i n a r , M. B .: Iron  Ore D eposits o f  
Vancouver and Texada Islancts, B ritish  Columbia. 
Ottawa 1909. [Canada Department of Mines, Mines 
Branch*, Ottawa.]

M a t h e s i u s * ,  W .: Die E ntw icklung der E isen indu
strie  in Deutschland. Rede zur F eier des Geburti- 
tages Seiner M ajestat des Kaisers und Kiinigs, g e 
halten in der H alle der Koniglichen Technischen 
Hochschule zu Berlin am 2G. Januar 1910. Dussel
dorf (1910).

M itteilungen der Gesellschaft* f i ir  w irtschaftliche A u s
bildung, E. V., F ra n k fu r t a. M. H eft V, Teil II, 
Abschnitt III und I V : Studien zur modernen Ent
wicklung des Seefrachtvertrags. Yon Dr. jur. H a n s  
W i i s t e n d o r f o r .  Teil II: D ie Rechtsentwicklung  
in ihren Grundziigen, Abschnitt III und IY. Dres- 
den 1910.

P a y l o f f ,  JI.: Hochofen und W inderh itzer . Erster
Nachtrag zur Sammlung von Zeichnungen betreffend 
dio Rohcisendarstcllung. St. Petersburg 1910.

P ersonal-Y erzeichn is der Koniglichen Technischen 
Ilochschide* zu  B erlin  f i ir s  W in ter  - H albjahr  
1909— 1910. Berlin (1909).

Personal - Yerzeichnis d er Koniglichen Technischen 
Hochschule* zu  S tu ttg a rt f i ir  das W in terhalbjahr  
1909110. Stuttgart 1909.

[Program m  des] Stadtischen F riedrich s  - Polytech- 
nikums* zu  Cothen in A nhalt [ f i i r  d a s] Som m er- 
Semester 1910. Cothen (1910).

R apports annuels de 1’Inspection du T ravail. 14™ 
annee (1908). Bruxollcs 1909. [Ministero* dc l ’In- 
dustrio ot du Trayail, Brussel.]

Rechtsgiiltigkeit, D ie , des m arokkanischen „Berg- 
gesetzesu vom 7. Oktober 1908. Rechtsgutachten der 
Herren Professoren E szellcnz A s s c r , Fr i t z F 1 e i n e r , 
Exzellenz v o n  J a g o m a n n  und Ka l i i ,  liebst Sonder- 
abdruck einer wissenschaftlichen Arboit yon Professor 
yon  Ma r t i t z .  Berlin (1910). [Gust. H. Miiller- 
Abeken*.]

Report, A nnual, o f  the C hief of the Bureau* o f  Steam  
Engineering fo r  the fisca lyea r 1909. W ashington 1909.

Report on B ritish  sta n d a rd  copper conductors. Second 
issuo. London 1910. jTho Engineoring Standards 
Committee*, London.]

S u r z y c k i ,  S. J.: Bemerkungen iiber die E rzeugung  
i'0n M artinstahl. St. Petersburg (1910). [In russischer 
Sprache.]
: Ttegelprozef! und elektrisches Schmelzen. St. Peters
burg 1909. [In russischer Sprache.]

I i me r d i n g ,  Dr. H. E .: Ueber U rsprung und Be
deutung der darstellenden Geometrie. Festrede bei 
der offentlichen Proisyerteilung [dor] Herzoglichen  
Technischen Hochschule* zu Braunschweig am 26. No- 
yember 1909. Braunschweig 1910.

Yerzeichnis der Yorlesungen und Uebungen [ a n d e r ]  
K onigl. Sachs. 'Techn. Hochschule zu  Dresden [ im ]  
Som m ersemester 1910. Dresden (1910).

=  D i s s o r t a t i o n e n .  =
F o n  da,  G o r t o n  R . , S ip l.^ ltf t .: Ueber die E in w ir-  

kung von K ohlenoxyd a u f  Laugen. D issertation. 
(Karlsruhe, GroBherzogl. Techn. Hochschule*.) 1910.

H o t z , W a l t e r :  Die M agnetiterzlagerstS tten  von
Y aspa tak  im  K o m ita t H unyad, Ungarn. P liil. D isser

tation. (Basel, ITniyersitiits-Bibliothek*.) W ien 1909.
Ygl. „Stahl und Eisen* 1909, 30. Juni, S. 976.

S p r i n g o m m * ,  F r i e d r i c h ,  5ŚipI.=Qttg.: E x p eri-
mentelle Untersuchungen des Hoeschprozesses. D isser
tation. (Aachen, Konigl. Techn. Hochschule.) H alle
a. d. S. 1910.

Y gl. „Stahl und E isen“ 1910, 9. Marz, S. 396 u. ff.

A endorungen  iu  dor M itg lio d o r liste .
G orschliiter, F r itz ,  Ingenieur d. Fa. Poetter & Co., 

A. G., Dortmund.
H eukrodt, Otto, Ingenieur, Dusseldorf, Charlottonstr. 7.
K ohl, W alter, Direktor der Motorenf. Oberursol, A. G., 

Oberursel bei Frankfurt a. M.
K rebs, C., Ingenieur, Rendsburg, Schiffbriickonstr. 6.
M eyer, H ans, S ip l.^ n ęj., Maschinening. der Gelsenk. 

Bergw.-A.-G., Esch a. d. A lz., Luxomburg, Luxem- 
burger8tr., Stoffel-IIauser.

Schrader, Paul, Direktor des Stahlw. Stockum, G. m. b. II., 
W itten a. d. Ruhr, liuhrstr. 33.

Schubeus, W ilhelm , Ingenieur, MUlheim a. Rhein, 
Domstr. 58/60.

Svensson, C arl, Ingenieur d. Fa. Le Gallais, Metz 
& Co., Dommeldingcn, Luxemburg.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Becker, A ndreas, Fabrikdirektor, Homberg a. Rhein, 

Itonigstr. 30.
Becker, H einrich, Spezialingenieur fiir Forderanlagen, 

Diisseldorf, Marscliallatr. 22.
Cebul/a, E rn st, Betriebsingenieur, Bismarcklitttte, O.-S., 

Bismarckstr. 107.
E gger, E rn st, Ing., Direktor der ycrein. Elektriz.-A.-G., 

Geschiiftsf. der Elektro-Stassano-Ofen-Ges. m. b. H.r 
W ien X/ l ,  Gudrunstr. 187.

Esch, R udolf, 2ip(.=Qufl.i Geschiiftsf. der Zentrale 
fiir Bergwescn, G. m. b. II., Dusseldorf, Balinstr. 33.

H auser, C arl, Ingenieur, Dusseldorf, Konigplatz 25.
I lye  von H yeburg , K a rl,  Ingenieur der Miirk. Ma- 

schinenbauanstalt L. Stuckenholz, A. G., lla g en  i.W ., 
Siidstr. 14.

K auffm ann, A lfred , S ip f.^ ltg ., H agen i. AV., Karl- 
stralie 3.

R irm se, K a r l  L ., Ingenieur, Essen a. d. Ruhr, M oltke- 
straBe 4.

K lein , W ilhelm, Ingenieur, i. Fa. Hermann Klein  
& Solinę, Kamen i. W.

M ertsching, F r itz ,  Tng., Geschiiftsf. d. Fa. A. A dler, 
Ges. fiir Betriebseinrichtung u. Elektrizitiit ni. b. II., 
Chcmnitz, Marschallstr. 16.

P lass, L u d o lf , Obering., Geschiiftsf. der Zentrale 
fiir Bergweseji, G. ni. b. II., Diisseldorf, Kaiser- 
W ilhelmstr. 50.

P iitzer, H ermann, Fabrikdirektor, Homberg - Esson- 
berg, Stromstr. 9.

Ritzenhoff, K a rl, Ingenieur d. Fa. A. Spies, G. m. b. II. 
in Siegen, Essen-Ruttensclieid, Julienstr. 69.

Schleifer, Georg, SipL^Sug., Ingenieur der Phonix- 
stalilw., Miirzzuschlag, Steiermark.

Schumacher, Otto, Direktor der Maschinenbau-A.-G. 
Baleke, Bochum, Kaiserring 23.

WHstrnberg, H einz, Ingenieur der Maschinenbau- 
A.-G. Tigler, Duisburg-Meiderich.

Y e r s t o r b e n :
Sclieidemann, W ilhelm , Ingenieur, Dortmund. 3 .5 .1 9 1 0 .
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E m i l  D i e f e n b a c h  f .

Am 30. Miirz d. J. Y e rs c h io d  in Stuttgart, w o e r  
i m  Ruhestande lebte, der friiliere l a n g j i i h r i g e  te c h n iB c h e  
Direktor des Bochumer Vereins fiir Bergbau und GuB- 
etahlfabrikation, unser M i t g l i e d  E m i l  D i e f e n b a c h .

Der DahingoBchiedene war am 7. Februar 1838 
ais der dritte von vier Solinon deB Fiirstlieh Fiiraten- 
bergisclien Ilofrates Diefenbach in Donaucachingen  
geboren. Nachdem cr das Gymnasium aeiner Yater- 
atadt absolyiert liatte, bezog er die Polytechnische  
Schulo zu Stuttgart, um sich ala lliittentechniker auB- 
zubilden. Enge Freundachaft verband ihn hior m it seinen  
Studiengenoason Max Eyth, dom bekannten Ingenieur 
und Dichter, aowie dem GrafenFordinand von Zeppelin, 
dem kiilinen Bezwinger der Liifte, von deasen erat 
in unseren Tagen begriindetem W eltruhm e auch D iefen
bach noch Zeugo aein durfte.

Nach dor Studienzeit widmete aich Diefenbach  
m it besonderer Auadauer und groBem Goachick einer 
mehrjiihrigon praktiachen Tatig
keit in der friiher Fiirstlieh  

. Fiiratenbergischen, jetzt Fiirat- 
lich Hohenzollernschen Maachi- 
nenfabrik zu Immendingen uud 
einigen apater stillgelogten fiirst- 
liclion Eieenbiittenwerken, bia die 
im Jahre 1859 aua AnlaB des 
osterreichisch-italionischen Krie- 
geB vom Frankfurter Bundestage  
angeordnete Mobilmachung der 
deutschen Bundeakontingente ihn 
ala freiwilligen Leutnant zu den 
Fahnen des W urttem bergischen  
Armeekorpa riof. Doch bald 
schon aetzto der Friodo von Yilla  
Franca dem Soldatenleben Die- 
fenbachs oin Z iel, und er ging  
nach Leoben, um an der dortigen 
Bergakadem ie ais Schiiler Peter 
Tunners weiteren liiittentechni- 
schen Studien obzuliegen. Auf 
Empfehlung seinea beriihmten 
Lehrera, dessen besonderer GunBt 
er sich zu erfreuen hatte, trat 
Diefenbach dann ala Huttenm eister auf den W erken zu 
Resicza und Anina in die Dienste der OoBterreichischen 
Staatsbahngesellschaft. Nach mehrjiihrigerTatigkeit da- 
Belbat zwang ihn jedoch eine schworo Augenverletzung, 
die er Bieli im Dampfhammerbetriebe zugezogen hatte, 
die Grafesche Augenheilanstalt in H alle aufzuauchen, 
und erBt nach langerer Behandlung, die wenigstens das 
eine A uge rettete, vermochte er eine neue, leitende Stel- 
lung bei den Yon Rollschen W erken im Schweizeriachen 
Jura zu iibernehmen. Der W unsch, seine inzwiechen 
gewonnenen reichen Erfahrungen in der aufbiiihenden 
d e u t s c h e n  Hiittenindustrie zu Yerwerten, fuhrte ihn 
einige Jahre spiiter zur GeseUschaft P lionis nach 
Eschweiler und dort griindete er auch 1870 mit Elisa- 
beth Caro, einor Pflegetochter des Bergm eisters Baur, 
soiuen H ausstand; der Ehe, die iiberaus gliicklich ver- 
lief, bis der Tod Yor zwolf Jahren die Gatten schied, 
entsprossen drei Knaben.

Eino dem Aufonthalte in Eschweiler folgende 
liingere Tatigkeit im Dienste d ea  bekannten GroB- 
indnstriellen Strousberg zu Dortmund fand ihren Ab- 
achluB durch don finanziellen Zuaammenbruch der 
Strouabergachen Unternehmungen, und so war D iefen
bach aufs neue genotigt, sich einen anderen Wirkunga- 
kreis zu suchen. Er fand ihn zunachst bei der Firma  
P o e n B g e n  in Diisseldorf, dann wieder beim Poenix in

Eschw eiler, und von dort ging er Bchl ieB lich  zum 
Bochumer Yerein fiir Bergbau und GuBatahlfabrika- 
tion, bei dem er im Mai 1881 zuniichst ais Oberingenieur 
eintrat, um neun Jahro spiiter dio technische Leitung 
des groBon B et r ie b eB  zu iibernehmen.

Bedoutendo Anforderungen stellte die damalige 
Zeit an dio fuhrenden Miinnor der deutschen Eisen-und  
Stalilwerke. Es galt, den hoimischen Erzeugnissen Ab- 
aatzgebiete in allen Landern zu erobern, und der scharfe 
Wettbeworb, mit dem man zu reclinen hatte, zwang 
zu immer weiterer Yeryollkommnung der HerstellungB- 
methoden und YergroBerung der Produktion, um in 
den Leistungon niclit zuruckzubleiben. Beides auf 
dem Bochumer Werke durchfuhren zu helfen, gehorto 
zu Diefonbachs Aufgabe, dio ihn yiolseitig in Au- 
spruch nahm, zumal da in dem verstorbenen Geh. 
Kommerzienrat Louis Baaro, dem damaligon General-
direktor des Bochumer Ye.roins, ein Mann an der

Spitzc dea Unternehmens stand,
• der bei soinem zielbewuBton 

Schnffen der verstandnisvollen 
Unteratiitzung seiner teclinischen 
Mitarbeiter unbedingt sicher sein 
muBte. Donn nicht nur dio lier- 
vorragendo Stellung der Guli- 
stahlfabrik an aich war zu wali- 
ren, sondern auch auf der einen
Seite durch Angliedorung yoh
Kohlen- und Erzgruben das Un-
ternehmen zu festigen, und ihm 
auf der andern Seito durch eine 
weitgehende, yorbildlich gewor- 
dene Fiirsorge fiir die AngestelL- 
ten ein Stamm tiiclitiger und 
trouer Beamten und Arbeiter zu 
sichern. In die ersten Jahre vou 
Diefonbachs T atigkeit fallt auch 
die Grundung und Inbotriob- 
setzung des W erk es in Savona 
mit ihrer Miilie und ihren Sorgen, 
daneben aber durfte er aich auch 
der groBen Erfolgo freuon, die 
den Erzeugniaaen des Bochumer 

Yereins, u. a. auf der Diisseldorfer Ausstellung 1902, 
beschieden waren. Seinon Leistungon dankte Diefen
bach das weitgohendo Yertrauen, das ihm sowolil Yon 
Louis Iiaare wie auch von seinem  Solino und Nack- 
folger, dem jetzigen Geh. Kommorzionrate Fritz Baare, 
entgegengebracht wurde.

Obwohl der Iieim gegangene schon im Oktober 
1905, ais der Bochumer Yerein sein fiinfzigjiikriges 
Bestehen feiern konnte, yoii seinem  Am te hatte zuriick- 
treten wollen, fiihrte er dieeen EntBchluB doch erat ein 
Jahr spater aua, da ihn der Wunach seiner Yorge- 
aetzten noch so lange su bleiben bewog. Nachdem 
er bei jenem  Jubilaum bereits den PreuBischen Kronen- 
orden erhalten hatte, begleiteto ihn in don Ruhestand 
auBerdem noch der Rotę Adlerorden, und ferner ehrten 
reiche Geschenke der Leitung sowie der Beamten- 
und Arbeiterschaft des Bochumer Yereins den schei- 
denden warmherzigen K ollegen und wohlwollenden 
Yorgesetzten.

Er wandte sich der Heim at seiner Eltern, der 
schwiibischen Hauptstadt Stuttgart, zu, und durfte hier 
noch einige Jahre in traulichem Um gangc mit zaiil- 
reichen Freunden und Yerwandten der wohlverdienten 
MuBe pflegen, bis ihn am Schlusse dea letzten 
Jahres ein achmerzhaftea Leiden heinisuchte, dem er 
erliegen aollte.
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