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Die Yersorgung des rheiiiisclirwestfalisclien Steinkohlenbergbaus mit Schmicrmilteln wahrend 
des Krieges und dic dabei gewonnenen Eifahiiingen.

JBericht-der O lbcratungsstelle fur den ..Bergbau -von.DipI.-Ing. R. G o e tz e , Bochum.

Der Krieg liat die Allgemeinheit ubei die technibche 
und wir tschaf tliche Bedeutung der Vcrsórgung Deutsch- 
laiids mit den erfbrderlichcn Schmiermitteln aiifgekliirf. 
Mit, dresem wichtigen Betriebstoff .waręn wir vorhe"r zii 
rd, 80% des etwa 250 000 t betragenden Gesamfbcdarfes 
auf die Einfuhr, hauptsachlich aus Amerika und RuB- 
Tand, angewiesen. Die fur Kriegszwccke gesteigerte 
Leistung der Technik erhohte den jahrlichen Bedarf um 
40%, v.on 250 000 auf 350 000 t. Diese Mengen muBten 
herbeigeschafft werden, obwohl sich mit Kriegsbeginn. 
die Hauptemfuhitoie geschlosscn hatten Dem. Feinde 
war diese Lage natiirlich bekannt, er suchte sie durch 
eine entsprechende wirtschaftliche . Kricgfiihrung- aus- 
zunutzen. Trotzdem gelang es Deutschland z\vei Jalire 
hindurch, seinen Bedarf oline einen beliordlichen Ein- 
griff in die Sclimiermittelwirtschaft zu decken, wozu 
die sehr groBen Lageryorrate, die Nachsclrtibc aus neu- 
tralen Landern, dic Steigerung der Ęrzcugung aus deii 
einheimischen Lagcrstatten und dic Zufuhren aus 
GaUizien und Rumanieh die Mittcl lieferten. Aber das 
Schwinden der Vorfate, das Naclilassen der Einfrilu' aus 
neutralen Landern infolge. des. vom Feinde auf sie aus- 
gelibten Druckes und das Sfnlcen der galizischen Fórde- 
rung verschlechtertcn andauernd die Lage. Ais deshalb 
Rumanien . 1916 zum Feinde uberging, muBte żur 
Żwangsbewirtschaftung der Sclimierniittel geschrittcn 
werden, damit ,vór allen Dingen dic fur die Krieg- 
fiihrung notigęn Schmiermittel .gęsichert wurden. . Es- 
erfolgten die Griindung der Kriegsschmierol-Gescllschaft 
in . Berlin, dic Beschlagnahme aller Schmiermittel und 
der’ Rohstofffi dafiir, 'die Verpflichtung zur Bestarids- 
anmeidurig, die Vcrteilung der verfiigbaren i\rengen nur 
auf Grund von Frcigabcantragen und -scheinen und die 
Festsetzuńg von Hochstpreisen. Der. Ernst der Lage 
machte es zur unabweisbaren Pflicht, auf dic weitest 
gehende Einschrankung im Schmiermitteh-crbrauęh, die 
Einfiihrung von Ersatzstoffcn und die dćntcbar groBte 
Ausnutzung der Gewinnungsmoglichkeiten im Lande 
hmzuarbeiten. Alles. dieses solltę von dei genanńten 
Zentralbehorde geleitet werden, die dabei.in erśter Linie 
fur die Sićherstellung des Kriegsbedarfes zu sorgen hatte.

D ie B eratu ngsstcllc  u n d .ih rc  Arbohon.
iSese Sachlage machte es yerstańdlidi, daB sich in 

groBen Verbraucherkreiseń der Indju^tne .schwęre.. Be.- 
dcńkerr' erhoben,: ob ; eiue. .Zcntralbeh6.rdc:;mit; .cmein

so - gewaltigen Arbeitsauftrag bei der Umstellung 
auf die neiien Verhaltnisse den besondern Bcdiirfnissen 
und ycrhaltniśscu der einzelrien Industrien gerccht 
wa clen konne. Daher rer.einbarlcn der »Verein deutsćher 
Eisehhut'teiileute« in Dusseldorf, die »Nordwestlićhe 
Gruppe des Vereins deutsćher Eisen- und Stahlindu- 
sti'iejlei« in Dusseldorf und.der »Verein fur die bergbau- 
lichen Interessen , im p.berbergamtsbezirk Dortmund* 
in Essen dic'Griindung der »Beratungs- und Frcigabc- 
stelle fiir Schmiermittel der Rheinisch-Westfalischen 
jMontanindustrie<( in Dusseldorf. Eine selbstandige Ab- 
teilung dieser Stelle bildete fiir den Steinkolilenbergbau 
des rheinisch-wcstfalischen Industricbczirkes die Be- 
ratungsstelle des Bergbauvereins in Essen,, die >>Ol- 
beratung fiir den Bergbau« in Bochum, iibe.r dereń 
Arbeiten hier berichtet werden soli. Diesem Bindeglied 
zwischen der K. S. G. in Berlin und den Zechen des 
Ruhrbezirks waren diese b is . auf wenige Ausnahmen 
sowie einige. in 'engster Beziehung zu ihnen stehende 
Firmcn der Kohlenindustrie und landwirtscliaftliche 
Unternehmungen angeschlossen. Das Tatigkeitsgebiet 
der Beratungsstellc umfaBte 87 Gesellschaften mit 245 Bc- 
tricbsanlagen und 542 Schachten, denen durch ilirc Ver- 
mittlung jahrlich rd. 15 000 000 kg Schmiermittel zu- 
gefiihrt wurden.

Der K. S, G. gegeniibcr hatte die Bcratungsśtelle die 
Belange der Zechen zu yertreten, H arten der unter dem 
Zwangc des Krieges getroffenen MaBnahmen zu mildcrn 
und zweekwidrige Anordnungen abzuwehren, damit die 
Yersorgung der Zechen mit Schmiermitteln ausrcichend 
gesichert wurde. Dies ist in vielen Fallen gelungen. So 
sind den Zechen in den schlimmsten Zeiten hinsichtlicli 
der. Hohe, der zugelassenen Olbestande und der frei- 
gegebenen Mengen sowie bei den ihnen aus den Lagern 
der K. S. G. unmittelbar bewilłigten Zuweisungen mehr 
Zugestandnisse ais andern Industrien gemacht worden. 
Die Moglichkeit dazu ergab sich daraus, daB die »0l- 
beratung« ais yertrauensstellc der K. S. G. die.von Vor- 
pr.ufern . gepruften und befurworteten Freigabeantrage 
und -scheine sowie die Antrage auf unmittelbare Liefe- 
rungen-von Schmiermitteln aus den K. S. G.-Lagern 
vermittelte. Auf diese Wpise konnte auch weit wirk- 
sąmer ais bei ciner Prufung in Berlin, wo die Kenntnis 
der ortlicheri Verhaltnisse. fehlte,..dic Verwendung hoch- 

. vv^±igeri:;..S.ohmier.mittel.... tRaffiuate.) . auf . ..dąs _ Aller-
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notw endigste eingesehrankt und au f d ie . B enutzung 
der je  nach .dem  Yerwendungszweck geeigneten Olsorten 
gęclrungc.n w erden. -

Dio- nach' dem Ausfall der rumanischen Ole ein- 
getretene auBerordentliche Knappheit an greifbaren 
Schmiermitteln und die bei den Verbrauchern zusam- 
mengeschmoizenen Bestande. lieBen Stillstande auf 
den W.erken befurchten, falls Stockungęn -.in den 
Ollieferungen durch Anfuhrverzógerungen, Storungen 
in den Olfabriken infolge -yon Arbeiter- oder Kohlen- 
mangei oder durch Lieferungen unbrauchbarer Ware 
entstanden. Um dieser Móglichkeit zu begegnen, 
richtete die Beratungsstełle ais eisernen Bestand ein von 
der K. S. G. beliefertes Lager der wichtigsten Olsorten 
im Industrierevier ein. Die ausschlieBliche Yerfiigung 
daruber stand der Beratungsstełle zu. So konnte in 
Notfallen die bediaftgte Zeche nach Anruf das erforder- 
liche Ol noch am gleichen Tage ohne das zeitraubende 
Freigabeverfahren erhalten. Diese Einrichtung hat sich 
sehr bewahrt, denn in weit iiber 100 Fallen konnte einem 
Notstand auf diese Weise abgeholfen werden.

Fiir einige Sonderbetriebe waren keine geeigneten 
Schmiermittel in ausreichender Menge zu erhalten, ob̂ - 
wohl die Móglichkeit ihrer Erzeugung vorlag. Es handelte 
sich um wasserlóslichcs Ol fiir die wenigen in Betrieb 
oder Reserve gehaltenen hydraulisphen Wasserhaltungen 
und um ein Raffinat fiir die Schmierung der Luftzylinder 
von etwa 110 Hochdruckkompressoren. Die Beratungs- 
śtelle erreichte, daB die Herstellung dieser Schmiermittel 
in geeigneter Beschaffenheit bestimmten Fabriken, 
welche die erforderlichen Rohstoffe erhielten. iibertragen 
und damit der Mangel beseitigt wurde.

Auch fur das Heranschaffen wichtiger Rohstoffe, 
nameiitlich zur Herstellung von Fetten, war die Be- 
ratungsstelle erfolgreich tatig. Sie hat die Hergabe von 
Montanwach^, Goudron und Pakura durch die maB- 
gebenden Stellen erleichtert, so daB die Eigenerzeugung 
der Werke an Schmiermitteln gesteigert Werden konnte.

Ferner hat sie wahrend der verschiedentlieh ein- 
getretenen Gutersperrurig die Gestellung von Guterwagen 
fiir die Olbcforderung vermittelt und auch in den Zeiten 
der gróBten Olnot den Verbrauchern, die keinen Lieferer 
fiir ihren Olbedarf fanden,; Bezugsąuellen nachgewiesen.

Neben diesen,Arbeiten organisatorischer Art mit dem 
Endzweck, dcnv BergbaU auch in den schlimmsten Zeiten, 
soweit es die-Verhaltnisse irgend gestatteten, die er- 
forderlichen Schmiermittelmengen zuzufiihren, bestand 
die Tatigkeit der Beratungsstełle in der Bearbeitung der 
Schmiermitteltechnik. Da die verfiigbaren Mineralole 
zur Bedarfsdeckung nicht ausreichten, muBten in groBem 
Umfang die aus Steinkohle, Brajunkohle und Schiefer 
hergestellten Ole herangezogen werden. Vor allem war 
den aus dem Steinkohlenteer gewonnenen Teerfettofen 
das Durchhalten wahrend des Krieges zu verdanken. 
Bei der Herstellung der Sehmierfette wurde das Fett 
gróBtenteils durch Montanwachs ersetzt. So kam eine 
Reihe ungewohnter Olsorten und Ersatzstoffe auf den 
Markt, denen der Verbraucher zunachst ratlos gegen- 
iiberstand. Unlautere Elemente \'erscharften die 
Schwierigkeiten, indem sie unbrauchbare Ware in den 
Handel brachten. Trotz aller dieser Erschwernisse wurde

jiuBerste Sparsamkeit.beim Verbrauęh der Schmiermittel 
verlangt. um móglichst viel von den hochwertigen 
Mioerąłóipn fiir militaris.che Zweeke freizubekommen. 
Wie groB dic Xot zeitweise gewesen ist, beweist der Um- 
śtand, daB an einem Zeitpunkt an Fliegerolen nur ein 
fiir. 14 i'age reichender Vprrat yorhandeń war.

Um der hier gckennzeichneten Schwierigkeiten Herr 
zu werden und die unabweisbare Einsćhrankung im'Ver- 
brauch der Schmiermittel auf den Zechen durchzusetzen, 
muBte planmaBig vorgegangen werden. Die Beratungs- 
stelle arbeitete deshalb nach folgendem Plan:

1. Feststellung des Yerbrauches an Schmiermitteln 
im ganzen und fiir die einzelnen Verwendungszwecke.

2. Ermittlung des fiir die wichtigsten Maschinen im 
Bergbau notwendigen Mindestverbrauchęs an Schmier
mitteln unter Wahrung der Betriebssicherheit.

3. Priifung der erhaltlichen ■ Schmierstoffe auf ihre 
Brauchbarkeit fiir die verschiedenen Verwendungs|- 
zwecke. ,

4. Aufklarung der Betriebsbeamten iiber die Eigen
schaften der Schmiermittel, den erreichbaren Mindest- 
verbrauch, die Einrichtung zweckmaBiger Oberwachung 
des Verbrauches sowie die Auswahl, Lagerung und 
Wiedergewinnung der Schmiermittel.

5. Begutachtung von Schmiermitteln fiir die Zechen.
In diesem Sinne ist die technische Aufgabe von der

Beratungsstełle durchgefiihrt worden. Uber verschiedene 
bei diesen Arbeiten gesammelte Erkenntnisse, Fest- 
stellungen und Erfahrungeń wird weiter unten berichtet. 
Hier sei nur in bezug auf die vorgenommene Auf
klarung der Betriebe erwahnt, daB sic nicht durch schrift- 
liche Mitteilungen und Anweisungen, sondern miindlich 
durch Einberufung von Versammlungen der Betriebs
beamten und durch den Besuch der Zechenanlagen er- 
folgte. Dieser Weg envieś sich- ais sehr wirksam. Er 
regte zum Austausch von Erfahrungen an, weckte den 
Ehfgeiz und warb zahlreiche freiwillige. und erfolgreiche 
Mitarbeiter. Wenn daher die' Beratungsstełle sagen . zu 
diirfeh glaubt, daB sie wesentlich dazu beigetragen hat, 
den Bergbau durch die Schmiermittelnot des Krieges 
gliicklićh hindurchzusteucrn, móchte sie auch dankbar 
heryorheben, daB dieses Ergebnis nur infolge der ver- 
standnisvollen und freudigen Mitarbeit der Betriebs
beamten auf den Zechen moglich gewesen ist.

Die Gefahf schien behoben zu sein, nachdem im 
eroberten Rumanien die vom Feinde grundlich zer- 
storten Oląuellen wiederhergestellt waren und ihre Er- 
tragnisse den Mittelmaćhten zuflossen. In der Tat 
besserte sich die Olversorgung nach Menge und Be
schaffenheit zusehends, und ihr Stand schien eine groBe 
Erleichterung zu versprechen, ais im Oktober 1918 durch 
den Abfall Bulgariens und Osterreich-Ungarns und durch 
die Novemberrevolution die rumiinische Quclle plótzlich 
wieder versiegte und die Zufuhr aus Galiżien aufhórte. 
Eine Schmiermittelnot tra t jedoch zunachst nicht ein, 
weil infolge der Waffenstillstandsbedingungen die groBen 
Heeresbestande an guten Mineralólen von der in die 
»Mineralól - Versorgungs - Gesellschaft« umgeanderten 
Kricgs-Schmieról-Gesellschaft in den Handel gebracht 
wurden, noch erhębliche Bestande an rumanischen Olen 
im Lande waren und die einsetzenden Betriebseirischran-
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kungen den Bedarf verminderten. Die nahegeriickte 
Móglichkeit der Einfuhr amerikanischer Ole gab Ver- 
anlassung, erst die fiir Schmieróle geltenden Hochst- 
preise und wenige Monate darauf, im September 1919, 
die Zwangsbe\virtschaftung der Schmiermittel aufzuheben. 
Die Einfuhr amerikanischer Ole blieb jedoch weit hinter 
den Erwartungen zuruck. Die Folgen waren dieselben wie 
auf ańderri Gebieten: Knappheit, kunstliche Zuriick- 
haltung, auBerordentliche Preissteigerung. Mit diesen 
Verhaltniśseń ist noch fiir langere Zeit zu rechnen, denn 
die Einfuhr von Schmierolen wird mit Riicksicht auf die 
Valuta auf das Notwendigste eingeschrankt werden 
muśśen und ist deshalb unter die Aufsicht der M. V. G. 
gestellt worden. Das, was die Not des Krieges auf dem 
Gebiete der Schmiermittelwirtschaft gelehrt hat, wird 
darum auch ferner noch seinen Wert behalten. Wie die 
Beiatungsstelle wahrend der schweren Kriegszeit ihre 
K raf te in den Dienst der vaterlandischen Industrie ge
stellt hat, so hofft sie durch ihre nunmehr abgeschlossene 
Tatigkeit dem Verstandnis und der kommenden Arbeit 
auf dem G e b i e t e  der Schmiermittelwirtschaft dic Wege 
geebnet zu haben.

Fcststcllm igcn und E rlah ru n g en  der BeratunjęMtelle.

G e s a m t v e r b r a u c h s z a h 1 e n von S c h m ie rm it te ln . '
Seit dem Jahre 1916 sind von der Beratungsstelle 

die Verbrauchszahlen der angeschlossonen Zechen wie
folst ermittelt worden:

1918'Jahr 1916 • 1917
-. . kg -kg kg

Maschinen-
2 916 129(Mirieral-)Ol . . . 3 300 870 3 254 950

Dampfzylinderól 1 800 000 1 465 979 1 504 891
Kompressorol . . . 473 800 563 713' 501 638
Turbinenol . . . . 380 000 365 082 383 109
Dynamool . . . . ■ 623 000 514 092 513 360
Gasniaschinen- und

622 804Motorenol . . . 478 000 , 652845
Transformatorol . . 150,000 123 344 107 905
Teerfettól . . . . l 286 900 2 115 798 1 937 360
Maschinenfett . . . 894 630 1 457 984 •1 571 026
Wagenfett . . . . 4 714 900 4050 987 4 322 344

■ Spurlatten- und
103 331 101 690Seilschmiere . . 122 000

Sonstige Ole und
163 497Fette . . .. . . 180 000 169 585

ZUS. 14 404 100 14837 690 14 645 753
Daraus geht hervor, daB der Gesamtverbrauch in 

diesen 3 Jahren, in dereń Durchschnitt die Kohlen- 
fórderung rd. 93 Mili. t betrug, keine groBen Schwan- 
kungen aufwies. Das ist auch nicht zu yerwundern, 
da ein ais E rsatz fiir ein besseres Mineralol bestimmtes 
Schmiermittel keinen' geringern Verbrauch erwarten 
laBt. Der Erfolg der Sparbestrebens liegt darin, daB bei 
den einzelnen Olsorten eine . Yćrschiebung zugunsten der 
im Lande hergestellteri Ole und Fette stattgefunden hat. 
ohne daB der Gesamtverbrauch dadurch erhóht worden ist. 
Dieser Erfolg kommt in den Zahlen fiir Maschinenmineral-
ol, Teerfettól und Maschinenfett deutlich zum Ausdruck. 
Weiter ist zu berucksichtigen, daB die Giite auch der

Mineralóle wegen der Verarbeitungsschwierigkeiten und 
der schlechtern Rohstoffe den Friedcnsolen gegeniiber 
von minderwertiger Beschaffenheit war. Irotzdem  hat 
der Verbrauch z. B. der Dampfzylinder-, Dynamo-- und 
Transformatorole nicht unerheblich eingeschrankt werden 
konnen. Nur beim Gasmaschinenol, dessen Herstelłung 
besondere Schwierigkeiten * bereitctc, ist ein Mehr- 
verbrauch von etwa 25% '■ gegeniiber den Yerbrauchs: 
zahlen im Frieden eingetreten.

Es war von W ert, die gewonnenen Zahlen auf die 
Tonne Forderung zu beziehen und durch Ermittlung der 
auf die Hauptbetriebe entfallenden Verbrauchsmengen 
Durchschnittswerte fiir den Schmiermittelbedarf einer 
Normalzeche zu erhalten. Diese Feststellungen sind ftir 
alle Zechen mit folgendem Ergebnis gemacht worden :

D u rc h sch n i1 1 sw erte  s a m tl ic h e r  S c h a c h t- 
anlagen.- -

-- -- F  - ■ ŻĄ
Gesamter Schmiermittelverbrauch (fiir. lages-, 

Gruben- und Ncbenbetriebe einsclilieBlich 
Wagenfettvci brauch) . . . .  . . - . . . .  . 1 5 0

Yerbrauch an Forderwagenfett oder - 6 1 ................ 50
\ ’erl>rąuch an SchmiermittelnauBer Forderwagenfett
* im Tagesbetriebe . .. . . ..................... .... • ■ • ;6(?

im Grx\benbetriqbc . . . . ■ • . . . .  • 22
in den Nebenbetrieben . . . . ,. . . . . . .  • 18

Bei einem Yergleich der in versclnedehen Anlagen 
auf 1 t Forderung verbrauchten Schmiermittel ist der 
EinfluB zahlreichcr Faktoren zu bcriicksięhtigen, -wie 
Schachtteufe, Lange der Fórderwege. WasserzufluB,
Bezug von fremdem Strom, Abgabe efgeńen Stromes, 
Art der Stromerzeugung .(Turbinę oder Gasmaschine), 
Art der gewonnenen Kohle usw. Daher kommt cs,‘ daB 
die Zahlen fiir den Gesamtverbrauch an Schmiermitteln 
fiir die einzelnen Schachtanlagen zwischen den jiuBersteii 
Grenzen von 90 und 650 g/t schwanken. Die mitgeteilten 
Zahlen erhalten also erst Leben, wrenn die jeweiligen 
ortlichen Yerhaltnisse beriicksichtigt werden, geben dann 
aber eine wertvolle Unterlage, um in Einzelfallen an der 
richtigen Stelle eingreifen zu konnen.
V e rb ra u c h sz a h le n  von  S c h m ie rm it te ln  fiir 

w ic h tig e  M aschinen .
Die angefiihrten Verbrauchszahlen sind durch Unter- 

suchungen an den wichtigsten Bergwerksmaschinen auf 
vielen Schachtanlagen erganzt worden. Der Zweck war, 
den Betriebsbeamten die Nachprufung des Olverbrauchs 
in den cigenen Betrieben zu erleichtern und zur Ver- 
besserung der dhvirtschaftlichen Einrichtungen anzu- 
regen. Die Zahlen entsprechen Anlagen, bei denen auf 
sparsame, aber niclg zu knappe Schmierung hin- 
gearbeitet worden ist. Wo nicht besonders ungiinstige 
Verhaltnisse vorliegen, konnen die mitgeteilten Werte 
ohne: Schwierigkeit erreicht, sonst aber nicht unwesent- 
lich unterschritten werden. Sie'beziehen sich auf das 
frisch zugesetzte Ol; wiedergewonnenes und wieder in 
den Maschinen verwendetes Ol ist nicht beriicksichtigt 
worden.

F  order maschinen.
, Gesamtverbi auch ‘ 3 -  5 g fur 1 t Forderung, 7 -  l i g  

fiir 1 tkm. ....  ........ ...... ‘
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- -In. groBerm Omfange hat sich dic- Fcttschmierung fiir 
Hauptlager, Fingerlageiy. Kreuzkopfzapfen und kleine 
Lagerstellen bewahrt. Walćh-Apparate, Schiniertopfc 

, m it selbsttątiger- Efettziifiihrung bei jedem, Hube,- haben 
gut gearbeitet. Dic iintern Werte der Yerbrauchszalileń 
gęlten:;fur_ Ecttschmiehing, die? obern fiir Teerfettoie. 
Vorgekommen sind Vcrbrauchszahlen. bis 15 g /t.

Kompreśsoren.
N ie d c rd ru c k k o m p re s s o re n  fur die iiblichen Luft- 

driickc yon 6 bis 7 at. Olyerbrauch an Zylinder- und 
Kompressorol fiir den Dampf- und Luftteil 40 -  50 g 
auf 1000 cbm angesaugter Luft. Gesamtverbrauch ein- 
schlieBlicli Maschinenol /0 —80 g/1000 cbm.

Fiir die Schmierung der Luftzylinder geniigt etwa dic 
H<ilfte der fiir die Dampfzylinder aufzuwendenden Ól- 
mengę. Giinstig fiir den. Olverbrauch sind Yerbund- 
maschinen und Umlaufschmierungen.

H o c h d ru c k k o m p re s s o re n  fiir 1 5 0 -2 0 0  a t Druck. 
Gesamt61verbrauch cinschlieBlich Maschinenol 700 bis 
750 g auf 1000 cbm angesaugter Luft. Olyerbrauch 
fiir die Dampf- und Luftzylinder zusammen 500 bis 
550 g/1000 cbm.

Dei Olyerbrauch dieser Maschinen ist durchweg 
reichlich groB. Die meistens angewandten Olexzenter- 
pufnpen .zeigen oft eine schlechte Regelbarkeit der Ol- 
zufuhi Schmierprcssen erscheinen besser. Mit ihnen 
ist ein Gesamtolverbrauch von 500 g/1000 cbm bei 
Yorhandenstyń einer Umlaufschmierung erreicht worden.

1 u rb o k o m p re s so re n . Gesamtolyerbrauch 5 — 6 g 
auf 1000 cbm angesaugter Luft. Erreicht worden sind 
Verbrauchszahlen von L -  3 g / 1000 cbm.

Grofigasmaschinen.
D ei'au f 1 PSst oder 1 KWst bezogerie Olyerbrauch 

schwankt bei den verschiedencn Anlagen in weiten 
Grenzen. E r betragt fur die:
Zyiinderschmierung 0,5 -  0.9 g/PSi-st oder 0,85 bis

1,6 s./KWst. . :
iibrige Schmierung 0,3 -.0,7 ■ g/PŚi-st oder 0;5 -bis

1,3 g/KW st. -• iś: ■ . r
Der Gesam tverbraucli liegt dementsprecliend -zwischen 

1,5 und 3 g/KW st.
Bei cliesen mit unveranderter Drehżahl laufenden 

Maschinen erscheint es richtiger, ais VergleichsmaBstab 
fur die Zylinderschmierung den Olaufwand unabhangig. 
yon der jeweiligen Belastung auf die durchlaufene.GI'eit- 
flache zu beziehen. Dabei wurde ein Zylinderolbedarf 
yon d,o -  5 g fiir 1000 qm der. in den Zylindeni und 
Stopfbiichśen durchlaufenen Gleitflachen gefunden. 
GroBgasmascKinenol sollte nur fiir die Zylinder und 
Stopfbiichśen, nicht fiir dic l^nlaufschmierung Ver- 
wend.ung finden.

D dm pfturbincn.
Auch-bei diesen Maschinen erscheint es wegen der 

wećhselnden Belastung und der meistens gleichbleibenden 
Drehżahl richtiger, den O lyerbrauch" nicht auf die 
Leistung, sondern auf die Betriebsstunde zu beziehen. 
Maschinen mit 3000 Uml./min haben einen geringern 
Olyerbrauch ais sólche mit 1500 Urn!. Auch die Bauarf 
der Maschine spielt eine Rolle. Fiir die am •hiiufigsten

Yorkommenden GroBen zwischen 1000! und 5000 K-W 
wurden '50 —'80 g Zusatzol- auf 1-; Betriebsstunde fest- 
gestellt. • : \- -r. - :

In ungiinstigen Fallęń haben sich- die Yerbrauchs- 
zahlen bis auf das Dreifache gesteigert, jedoch w ar”dies 
meistens auf leicht zu behebende: Obelstande,.-wie Un- 
dichtigkeit des ólkiihlers und Eindringen yon" Wasser 

-yon der Turbinenstopfbiichse her- m das benachbarte 
Lager, zuriickzufiihren.- Die Maschinenwarter zapfen 
m it Vorlicbe aus den Furbinen fiir andere Zwecke Ol 
ab, woraus sich niąncher auffallend hohe Olyerbrauch 
eiklart, der. sonst kcinen crsichthchen Grand hat. Bei 
richtiger W artung der Turbinę und einem guten Raffinat 
kann der Betrieb jahrelaiig olme Yornahme einer' Ol- 
neufullung durchgefiilnt werden. Kricgsole haben oft 
die Neufiillung nach wenigen Betriebsmonaten notig 
gemacht.

Sonstige Betriebsdampfmaschinen.
Der erreichbare Yerbrauch an Dampfzjiinderol liegt 

zwischen 2,5 und 4 g auf 10 000 qm des von den Kol- 
ben in den Zjiindern durchlaufenen Gleitraumes. Die 
obern Werte kommen bei kleinen Maschinen und 
Schiebersteurung sowie nassem Dampf, die untern 
Werte fur groBerć Ycrbundmaschinen mit Yentilsteurung 
i n Frage.

Von anderer Scite1 ist der erreichbare und gut inne- 
zuhaltende Yerbrauch zu 0,24 g/PSi-st an Zylinderól 
und 0,23 g/PSi-st an Lagerol ermittelt worden.

, Grubenlokomotiven.
B erizo lloko .m otiven . Gesąmtolverbrauch 2 bis 

3 kg fiir eine Lokomotive und Schicht oder 1 2 -1 5  g 
auf 1 geleistetbs tkm. !

D ru ck  lu f tló k o m o tiv e n . ‘ Gesamtolverbrauch etwa 
I kg fiir eine’ Lokomotive und Schicht.

E le k tr is ć B e  L o k o m o ti\ren  m it O ber le itu n g . 
Gćsamtólverbrauch 0 ,4-'0 ,6  kg fiir eine Lokomotive 
und Schicht. "

■ ' Verschiebelokomoliven.
Fiir durchschnittliche Verhaltnisse betragt, der 

monatliche Gesamtolverbrauch einer Lokomotive 60 bis 
70 kg, bei stark beanspruchten, schweren Lokomótivęn 
bis zu 100 kg.

Die Mitteilung der vorstehenden Verbraućhszahl.en 
an die Betriebsbeamten hat mit den dazu gegebenen Er- 
lauterungen iiberall da, wo nicht schon in planmaBigei 
Y eise von den erken selbst vorgearbeitet worden war, 
Erfolge gezeitigt. Sie zeigten sich in vielen Fallen in 
einer Neugestaltung derOlbeaufsichtigung. in Anderungen 
der Schmiereinrichtungen, scharferer Nachpriifung "der 
vorhandenen Verbrauchszahlen, Verringerung des. Ol- 
verbrauches und in der Schaffung von Einrichtung.cn 
fiir. die* Riickgewinnuńg von Ol. ■

Sollen dic im Betriebe ais erreichbar erwiesenen Er- 
sparnissć nach Art oder Menge aufrechterhalten'werden, 
so bedarf es einer dauernden Aufsiclit iiber die Schmier- 
mittelwirtschaft. Die Krięgsverhaltnisse haben dazu ge- 
fiihrt, daB fast durchweg der Schmiermittelvcrbrauch 
-nicht nur fiir eihzelne Betriebsabteilungen, sondern fiir

1 S . c h m i d :  W i r U s c U h f t l ic h c  Y c r w e t id i u i ^  < le r -  Ś c h n i l o n u l t t c l .  in s -  
"ocHonaere:bet- Dampfmuschhien; Stn(t|?art->9i6.» ‘ • - - ̂
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alle wichtigen Maschinen einzeln aufgezeichnet und bei 
der Ausgabe der Schmiermittel iiberwacht wird. Die 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft hat dar- 
iiber hinaus fiir die Gbcrwachung der Olwirtschaft auf 
ihren Anlagen einen besondern Beamten angestellt. 
Pramien fiir erzielte Olersparnisse oder Innehaltung eines 
festgesetzten Verbrąuches haben sieli im allgemeinen 
nicht bewahrt, weil sie leicht die beteiligten Personen-zu 
Tauschungen oder iibertriebener Einschrankurig des Ver- 
brauches auf Kosten der Maschinen verleiten.

Fiir die im einzelnen durch SparmaBnahmen erzielten 
Ergebnisse seien zwei Beispiele genannt. Auf der Zeche

Graf Schwerin wurde mit Ausnahme der Kokerel durch 
starkere Verwendung von Maschinenfett an Stelle von 
O l  und d u r c h  sparsame Einstellung der Schmiervorrich- 
tungen in einem halben Jahr der Schmiermittelverbrauch 
•von 112,5 auf 83 g fiir 1 t  der Forderung erniedrigt. In 
der gleichen Zeit konnte der Verbrauch an Mineralólen 
fur Lagerzwecke infolge ihres Ersatzes durch Teerfettol 
um 75%, fur die Schmierung der Dampfzylinder um 
40% verringert werden. Auf der Zeche Fróhliche Morgen- 
sonne sank der Schmiermittelverbrauch von. 280 g im 
Jahre 1915 auf 120 g im Jahre 1917.

(SchluB f.)

Der Bergbau und die kiinftige
Von Regierungsbaum eister O.

Bergbau und Yerkehr bilden die Grundlage des 
wirtschaftlichen Aufbaues unseres. Vaterlandes. Das 
Wolil und Wehe des einzelnen Arbeiters hangt ebenso 
sehr wie der Gang der Industrie davon ab, daB diese 
Grundlage auch wirklich tragfahig ist; das zeigen jedem 
die Nóte der Zeit m it erschreckender Deutlichkeit.

Kohle und Eisenbahn teilen sich in die auf ilinen 
ruhende Last des Wirtschaftslebcns zu etwa gleichen 
Teilen. Die Belegschaftszahl des Bergbaues und die Zahl 
der im Jahre 1913 in Deutschland tatigen Eisenbaliner 
kamen einander ziemlich nahe, und dem Werte der 
Kohlengewinnung von annahernd : 3 Milliarden JL in 
demselben Jahr entsprach aućh etwa der Gesamtbetrag 
an Eisenbahnfracht. Beide sind auch aufeinander an- 
gewiesen. Fast die Halfte der von den deutschen Eisen- 
bahnen beforderten Giitermenge ist Kohle; ein sehr 
erheblicher Teil, etwa ein Zchntel, der Betriebsleistung 
der Giiterwagen ist fiir die Zufuhr der im eigenen Be
trieb erforderlichen Lokomotivkohle aufzuwenderi. In- 
zwischen ist ihr Anteil noch erheblich gestiegen und 
zweifellos eine der wichtigsten Ursachen der heutigen 
Verkehrs- und Kohlennot geworden. Die Kohle war aber 
auch eine Hauptąuelle der liohen Oberschusse, die vor 
dem Krieg den Stolz der preuBischen Staatsbahn bildeten.

Auf der andern Seite sind n ie d r ig e  E is e n b a h n -  
f ra c h te n  fiir den Bergbau ein dringendes Erfordernis, 
mehr ais fiir andere Gewerbezweige, dereń Erzeugnisse 
einen hohern Verkaufspreis haben und daher niehr 
Fracht vertragen konnen. Die Frachtsatze waren im 
Vergleich zu den Gewinnungskosten der Kohle recht 
hoch, so daB in wichtigen Beziehungen die Wettbewerbs- 
fahigkeit der deutschjn Kohle hiervon abhing. Wenn 
man bedenkt, daB die Fracht fiir Ruhr- oder oberschle- 
sische Kohle nach Berlin oder den Ostseestadten ihren 
Gestchungskosten etwa gleichkam, nach Oberitalien 
sogar dasDoppelte betrag, so war es nicht erstaunlich, 
daB in der Schweiz, an unsern Kiisten und sogar in der 
Reichshauptstadt die deutsche Kohle auf den W ett- 
bewerb der auslandischen stieB.

Wundemehmen muB jedoch, daB-unter diesen Um- 
standen in den Kreisen von Bergbau und Industrie so 
selten der Wunsch lebendig wurde, mitbestimmend an 
der moglichst sachgemaBen Gestaltung des Betriebes

Gestaltung des Eiscnbalmwesens.
B u s c h b a u m , Gleiwitz (O.-S.).

unserer Eisenbahnen mitzuwirken, und zwar um so mehr, 
ais der - Staatsbetrieb im deutschen Bergbau weitgehend 
einer wenig giinstigen Beurteilung begegnet, denn sein 
wirtschaftliches Ertragnis bleibt erheblich hinter dcm 
des privaten Bergbaues zuriick.

Bei unsern Staatsbahnen felilt eine solche Vergleichs- 
moglichkeit. Es sollte zwar viel mehr anerkannt werden, 
ais es gemeinhin geschieht, daB die Eisenbahnverwaltung 
in einer Zeit der allgemeinen Lohnsteigerung ihre Tarife 
fiir Personen und Giiter allmahlich ermaBigt hat und 
sich durch Ordnung und Punktlichkeit ihres Betriebes 
vor allen Bahnen anderer Lauder auszcichnete; man 
sollte sich aber' auch vor Augen halten, daB die hohe 
Rente, die vor allen deutschen Bahnen die preuBische 
Staatsbahn abwarf, bei einem ohne Wettbewerb ar- 
beitenden Untemelunen zwar ein Zeichen sorglicher 
Fińanzyerwaltung sein mag, aber nicht notwendiger- 
weise auch guter Betriebsfuhrung zu sein b rauch t 

Wir haben jetzt ein R e ic h s v e rk e h rs m in is te r iu m , 
das den Yerkehr der deutschen Eisenbahnen und Wasser- 
straBen, Kraft- und Luftfahrzeuge nach einheitlichen 
Gęsichtspunkten leitpn soli. Bereits zum 1. April 1921, 
nach anderer Mitteilung sogar schon vom 1. April 1920 
ab, soli die Vereinheitlichung samtlicher deutscher 
Bahnen herbeigefiihrt sein. Dariibcr wird jetzt zwischen 
den Landesregierungen verhandelt, wobei zunachst die 
Klarung der Finanz- u n d ; Personałangelegenheiten im 
Vordergrunde steht. Was gesęhieht aber in der Haupt- 
frage, was wird fiir die E rh o h u n g  d e r  L e is tu n g s -  
f a h ig k c i t  u n d  W ir t s c h a f t l ic h k e i t  des B e tr ie b e s  
u n s e re r  B ah n en  u n d  W a sse rs tra B e n  -getan? 
Denn dariiber inuB man sich doch im klaren sein, daB 
die Frage der Finanzierung zwar fiir die Aktionare eines 
Privatbetriebcs von groBer Bedeutung, in einem 'Staats
betrieb dieser Art aber letzten Endes recht beląnglos ist. 
Hier handelt es sich vielmehr, genąu wie auch in der 

. Privatwirtschaft, in erster Linie darum, daB moglichst 
schneir alles: getan wird, namenthch alle technischen 
Mittel ergriffen werden, um kiinftig m it geringstem Auf- 
wand die groBtmogliche Leistung zu erzielen. Die Er- 
reichung des bestmóglichen Wirkungsgrads der Betriebs- 
fiihrung ist in unserer heutigen Lage mehr denn je die 
Forderung des Tages. Dazu tr itt ais ebenso wichtige
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Forderung die rechtzeitige. Vorsorge fiir die Zukunft; 
Unśer Giiter- und Personenverkehr ist heute unter die 
Halfte seineS friihern Umfangs zuriickgegangen; er 
muB und wird wieder wachsen, und zwar iiber den Ver- 
kehr der Vorkricgszeit hinaus, denn die Eisenbahn wird in 
groBem Umfang die Seeschiffahrt, der Binnenverkehr den 
Einfulirverkehr ersetzen miissen; ohne dies ist die Ge- 
sundung unserer Wirtschaft gar nicht denkbar. Yoraus- 
setzung ist dabei die vorausschauende Umstellung unserer 
durch Krieg- und Staatsumwalzung heruntergewirt- 
śchafteten Verkehrsanstalten in einem MaBc, das eine 
solche Steigerung ermoglicht, und eine Gestaltung der 
Selbstkosten und Tarife, die einen Wettbewerb mit den 
Nachbarlandern zulaBt.

Die Reichsverkehrsverwaltung hat sich offenbar mit 
dieser Hauptfrage iiberhaupt noch nicht bcfaBt. Die 
einzelnen Lander bcmiihen sich, langsam die friihere 
Ordnung auf ihren Bahnen wdederherzustellen; die 
verloren gegangenen oder beschadigten Eisenbahn- 
betriebsmittel werden ohne angstliche Riicksicht auf die 
Kostcn erneuert, so weit es die stark ■gesunkene Lei- 
stungsfahigkcit der Piivat- und Staatswerkstatten nur 
irgend zulaBt. Nach Angabe des preuBischen Eisenbahn- 
ministers waren vor einem halben Jah r bereits fiir 
5 - 0  Milliarden Jl Auftrage erteilt w'orden, w'as etwa 
einem D rittel des bisherigen gesamten Anlagckapitals 
entspricht. Alljahrlich werden groBe weitere Auftrage 
schon deshalb folgeri miissen, um den 
Arbeiterheeren in den Fabriken der zahl- 
losen Staatslieferer Arbeit zu schaffen.
Es entzieht sich der Kenntnis der Offent-' 
lichkeit, was eigentlich fiir diese Milliarden 
im einzelnen ausgefiihrt wird, und was 
man davon erhofft. Neue/technische 
Gedanken konimen jedenfalls nicht zur 
Ausfiihrung; offenbar liegt auch kein 
Plan vor, der neue Wege wiese.

Es ist daher eine bąnge und ent- 
sclieidungsschwere Frage, ob diese Wie- 
derherstelhmg der alten Ordnung und 
Einrichtiingen genugt,und wohin uns der 
beschrittene Weg eigentlich fuhrt.

D e r S ta n d  d e r  E ise n b a h n e n .
Das Urteil dariiber, was unsere Eisen

bahnen kiinftig żu leisten imstandc sein 
werden, muB sich auf einer niichternen 
Klarlegung ihres bisherigen Gebarens auf- 
baucn. D azu. kann aber nur die Be- 
traclitung des Ganges der Entwicklung in 
einem langen Zeitraum einheitlicher Be- 
triebsgetaltung fiihren, wie sie die Zeit 
nach 18S0, nach der Verstaatlichung der wichtigsten 
preuBischen Privatbahnen darstellt.

Es war eine Zeit glanzendcn Aufschwungs unseres 
Wirtschaftslebens, die der Weltkrieg jah  abschnitt. 
Auch der Eisenbahnycrkehr gedieh dabei, denn der Eisen- 
bahnguterverkehr st icg ' etwa 5mal, der Eisenbahn- 
personenverkehr etwa f>%mal so stark wie- die Ein- 
wohnerzahl des Landes. Zu B/n war dieser Guterverkchr 
iibrigens Inlandverkehr; ęs ist eine irrige Yorstellung,

daB der Eisenbahnverkehr mit dem Ausland schneller 
ais der binnenlandischel gewachsen ware. Auch die 
w'eitverbreitete Ansicht, daB der Massengutverkehr, im 
besondern mit Kohle, besonders schnell zugenommen 
habe, ist unzutreffend. Der Anteil der Brennstoffe 
am Guterverkehr hat sich sogąr in 1913 gegen 1885 
von 50 auf 40% vermindert. Diese Verhaltnisse laBt 
Abb. 1 deutlich erkennen; sie zeigt auch, wic sich im 
Laufe der Zeit der Anteil der wichtigsten schweren 
Massengiitcr am deutschen Gesamtgiiterverkehr ge- 
andert hat.

Hand in Hand mit der gewaltigen Steigerung der 
Gewinnung und des Verkehrs ging auch eine erhebliche 
Vereinfachung der innern Einrichtung unserer W irt
schaft durch die Zusammcnfassung der wirtschaftlichen 
Macht in den Handcn einzelner Personen oder Verbande. 
Besonders stark war diese Entwicklung im Steinkohlen- 
bergbau. Wahrend die deutsche Steinkohlenforderung 
in der Zeit von 1885 bis 1913 von 58 auf 190 Mili. t 
anwuchs, nahrn die Zahl der Bcrgwerkc in allen deutschen 
Kohlenbezirken standig und betrachtlich ab, was eine 
ganz gewaltige Zunahme der von ciem einzelnen Berg- 
werk versandten Kohlenmenge bedeutete. Das gleiche 
gilt fiir den Braunkohlcn- und Erzbergbau.

In mindestens gleichem MaBe wie diese VergroBerung 
der einzelnen Werke bot ihre fortschreitende. Zusammcn
fassung zu GroBunternchmungen die Moglichkeit zu be-

Anteil der schweren M assengiitcr am G esam tgiiterverkehr.

trachtlichert Vereinfachungen des - Eisenbalmbetriebes. 
Durch die weitgehende Vereinigung von Kohlenzechen 
und Huttenwerken wurde hierdurch die Moglichkeit 
geboten, einen groBen Teil der Kohle unmittclbar und 
ohne umstandliche Yerschiebearbciten in den Bahnhofen 
zwisclien den einzelnen Betrieben dieser groBen Unter- 
nehmungen auszutauschen. Ebenso verhalt eś sich mit 
den andern, aber nicht in den Kreis dieser Betrachtung 
gehórenden Massenguteni, wie Kalkstein, Erz und
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Eisen, die von den Hiitten benotigt werden. Dariiber 
hinaus ist der gesamte Bergbau in Stein- und Braun- 
kohle fast ohne Ausnahme in Verkaufsvereinigungen und 
ahnlichen Gebilden zusammengefaBt. So sind wir all- 
mahlich daliin gekominen, daB Deutschland nicht nur 
die groBten Bergwerke der Weit hat, sondern daB diese 
auch am innigsten uiid umfassendsten zu Verbanden 
vereinigt sind. Was aber volkswirtschaftlich noch wich- 
tiger ist: Es gibt bei uns einen wirklich selbstandigen, 
unabhangigen Handel in Massengutern, wie Steinkohle, 
Braunkohle, Erz und Eisen, schon langst nicht mehr. 
Auch die Kleinhandler sind letzten Endes nichts anderes 
ais Unterangestellte der Syndikate. Heute ist von allen 
Gutem, dic in den offenen Giiterwagen der preuBischen 
Staatsbahn befordert werden, fast die Halfte Staats- 
oder Syndikatskohlc, die an die von den Versendern 
mehr oder weniger abhangigen GroBabnehmcr geht.

Hierbei darf aber nicht iibersehen werden, daB diese 
Entwicklung zum GroBbetrieb und zur Syndizierung 
hauptsachlich in PreuBen anzutreffen ist, denn PreuBen 
befindet sich im fast alleinigen Besitz der deutschen 
Rohstofflager. DemgeinaB war auch bei der preuBischen 
Staatsbahn viel mehr ais bei den andern deutschen 
Bahnen die Móglichkeit vorhandcn, durch Zusammen- 
fassung des Giitervcrkehrs ihren Eisenbahnbetrieb all- 
mahlich erheblich zu vereinfachen. Das war um so leich- 
ter, ais ihr EinfluB den aller andern deutschen Bahnen zu- 
samnicngenomtncn weit tiberragt, nicht nur durćh dic 
GroBe ihres Netzes und Verkehrs, denn auf sie entfallen 
fast Drciviertel der deutschen Giiterbeforderang, sondern 
auch durch ihre fast unumschrankte Tarifhoheit.

In welchem MaBe ist nun den deutschen und im be- 
sondern den preuBischen Staatsbahnen eine solche Ver-

•  einfachung und Verbilligung. ihres Betriebes gelungen ?
Hier nflifl mit aller, der Zukunft des-deutschen Ver- 

kelirswesens” scluildlgeu " Deutlichkeit gesagt werden, 
daB dic Verwaltungen unserer Eisenbahnen es n ic h t 
verstanden haben, aus diesem Anwachsen des Yer- 
kehrs und aus der Zusammenfasśung der gewerblichen 
Unternehmungen und des Handels fiir eine Verein- 
fachung ihres Betriebs Nutzen zu ziehen. Im Gegenteil. 
Vor allem hat sich der preuBische Guterbetrieb in den 
vier Jahrzehnten des Staatsbetriebes sogar ganz erheblich 
verschlechtert. Weder hat sich die Ausnutzung der
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Giiterwagen noch die Zusammensetzung der Guteizugg 
in dieser Zeit gebessert. Der jahrliche Lauf der Giiter- 
wagen ist der gleiche geblieben. Die Abnahme ihrer 
Leerlaufe, die von 1S85 bis 1913 von 36 auf 29% dei 
Gesamtfahrtcn sanken, wurde hauptsachlich durch die 
Verringerung des Anteils der Kohle am offęntlichen 
Gutervcrkehr hervorgerufen. Ihr giinstiger EinfluB wird 
aufgewogen durch eine fortschreitende Verschlęchterung 
in der Ausnutzung ihrer Tragkraft. DaB nicht etwa, wie 
bisweilen behauptet wird, die Zunahme ihrer Ladefahig- 
keit die Ursache ist, geht daraus hervor, daB sich in der 
gleichen Zeit bei den bayerischen und den Reichsbahuen 
die Ausnutzung der Tragkraft besser gestaltet hat. Am 
meisten fallt aber ins Gewicht, daB die Ycrschicbe- 
leistung ebenfalls stark an Ausdehnung zugenoimncp hat, 
erheblich mehr ais der Giiterverkehr oder die Zugleistung 
(vgl. die Abb. 2 und 3). Diese ungiinstige Entwicklung 
tra t infolge von Mangeln der Statistik nicht in vollem 
Umfang in Erscheinung, da die seit 1880 iibliche Tjm- 
rechnung von '1 st Verschicbedienst =  5 Zugkilometer 
heute nicht mehr zutreffend ist. Dic preuBischen \  er- 
schiebeleistungen sind in dieser Zeit nicht nur von 51 
auf 66% der Zuglcistungen gestiegen, wic die^ Statistik 
angibt, sondern weit starker, etw a nach der Kurve R , 
in Abb. 3. Trotz der Entwicklung unserer Wirtschaft zur 
GroBindustrie und zu Verkaufsvercinigungen wird also 
heute die Tonue Gut im Durchschnitt erheblich mehr ver- 
schoben ais vor Jahrzehnten. Es laBt sich zeigen, daB es 
im besondern die iiberaus mangelhafte Regelung des Nah- 
und Bezirksverkehrs (= 5 0 %  des Binnenverkehrs) in 
den  Industricbezirken  ist, wclche dieses wider Erwarten 
ungunstige Ergebnis verursacht. Unter diesen Umstanden 
blieb nichts anderes iibrig ais der Versuch, der gewaltigen 
V erkehrssteigerung durch ebenso gewaltige Fahrzeug- 
beschaffungen und Erweiterungsbauten Geniige zu 
leisten. Wie ungesund allmahlicli diese Entwicklung 
bei den preuBischen Staatsbahnen geworden ist, laBt 
sich aus der starken Steigerung der fiir den eigenen Be- 
darf notwendigen Dienstgutmenge, der Lokoniotivkohle 
und der Baustoffe fiir E rw e ite ru n g sb au ten , ersehen , die 
in der Zeit von 1880 bis 1913 von 5,6% auf nicht weniger 
ais 11,5% der Gęsamtgutei menge anwuchs.

Aus allem geht hcrvor, daB sich die Verhaltnisse im 
preuBischen Eisenbahnbetrieb seit 1880 wesentlich ver-

schlechtert haben (vgl..
die Abb. 2 und 3). Die
siid- und mitteldeutschen 
Staatsbahnen stehen wider 
Erwarten trotz der viel 
.ungiinstigerai Strecken- und 

Wirtsćhaftsverhaltnisse 
ihrer Landcr in wichtigen 
Beziehungen und auch im 
betrieblichen Endergebnis 
erheblich besser da. Damit 
stimmt iiberein, daB bei- 
spielsweise.in Bayern eine 
Zunahme 1 der Dienstgut- 
beforderung, wie sie in 
PreuBen durch die standi. 
gen Bahnhofs- und Strek-
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kenerweiterungen statthatte, nicht notwendig wurde. Das 
Gesagte fuhrt zusammen mit der Betrachtung der Kurve 
der bayerischen Yerschiebeleistungen in Abb. 3 zu der 
Erkenntnis, da fi s ta tt der aus dieser Abbildung heryor- 
gehenden Zunahme der Verschiebeleistungen der preuBi- 
schen Eisenbahnen nach Rt ihre Abnahme nach R2 hatte 
moglich sein mussen. Die hohe Rente der preuBischen 
Staatsbahn ist demnach weniger auf gute Ausgestaltung 
des Giiterbetriebes ais auf vorsichtige Finanzwirtschaft 
zuriickzuf iihren.

Diese gesunde, vorsichtige Finanzwirtschaft der 
Eisenbalnwerwaltung und der durch den Zwang der 
Verhaltnisse verursachte gute Ausbau der Anlagen 
kommt jetzt der gesamten Volkswirtschaft zugute. Der 
preuBische Eisenbahnminister konnte bekanntlich kiirz- 
lich erklaren, daB wir trotz der Abgabe an die Entente 
mehr Lokomotiyen und Wagen haben ais vor dcm Kriege. 
Sie muBten, was in den offentlichęn Erorterungen nicht 
klar in Erscheinung tritt, trotz ihres schlechten Unter- 
haltungszustandes fiir den schwachen Betrieb’ vollauf 
geniigen, wenn sich nicht die Ausnutzung der Fahrzeuge, 
in der schon seit Jahrzehntcn keine erheblichen Fort- 
schritte gemacht worden sind, inzwischen noch weiter 
verschlechtert hatte. Der Keim zu den heutigen Ver- 
kehrsschwierigkeiten liegt in grundsatzlichen Fehlern der 
Organisation.

Leider sind aber auch V e rb e sse ru n g e n  des B e 
tr ie b e s , die zu einer erheblichen Verminderung der 
Selbstkosten ftihren konnten, n ic h t  m o g lich , solange, 
die vorhandenen Einrichtungen unserer Eisenbahnen 
beibehalten werden. Vor allen Dingen eignen sich die 
heutigen Giiterwagen nicht fiir den Massenverkehr, der 
doch mehr ais neun Zehntel des Guterverkchrś ausmacht. 
Es ist bekannt, daB die ersten groBen Verkehrsstórungen 
im Berliner Giiterverkehr im Kriegsjahr 1917 gerade auf 
die Kohlenziige zuruckzufiihren waren, die in Berlin 
nicht schnell genug von Hand entladen werden konnten 
und daher sehr bald die Bahnhofe zustopften, so daB ihre 
Zuleitung zeitweilig eingestellt werden muBte. Die in 
Gang befindlichen Verbesserungen, wie besonders die 
ausgedehnte Verwendung des bisher gróBten Giitenvagens 
von 20 t Trągkraft und der selbsttatigen Luftbremse, 
kommen naturlich sehr crwiinscht; sie gehoren aber 
nachweislich nur zu den »kleinen Mitteln«. Auch die 
vorgeschlagene Einfiihrung eines zweiachsigen schnell- 
entlade;nden »Einhcits-Guterwagens« - kann ebensowenig 
wie andere etwaige Vorschlage, die ledighch d ie . Be- 
•schleunigung der Entladung bezwecken, die erhoffte und 
notwendige Hilfe bringen, weil auf die Entladezeit nur 
etwa 6%  der Umlaufzeit der Giiterwagen entfallen. Auf 
diesem Wege allein ist die Verringerung der Wagenzahl, 
welche die Voraussetzung zur Vereinfachung des Betriebes 
bildet, nicht zu erzielen.

Unsere heutigen Eisenbahneinrichtungen versagen . 
demnach gerade in dem Augenblick, in dem wir hoher 
Leistungen und guter Wirtschaftlichkeit so notig be- 
diirfen. Die Erhohung des Anlagekapitals. und' der 
Betriebskosten sowie eine ganz unertragliche Stejgerung 
der Tarife erscheinen damit unvermeidlich.

Da die Eisenbahnen versagen, erhofft man von den 
W a sse rs tra B e n  die Besserung des Vei'kehrselends.

Die Frage: Schiffahrt oder Eisenbahn? bedarf aber 
noch sehr der Klarung.

Von den auf den deutschen Eisenbahnen im Jahre 
1913 beforderten 500 Mili. t  Gutem gingen 26 Mili. auf 
die WasserstraBen iiber; anderseits wurden von den 107 
Mili. t  Fracht unserer Binnenschiffe 13 Mili. t  auf die 
Eisenbahn umgeladen und weiter befórdert. In einzelnen 
wichtigen Bezirken ist der Anteil dieses gebrochenen 
Verkehrs viel gróBer; von dem Yersand an Ruhrkolile 
geht fast V, auf das 'Schiff iiber, die Verfrachtung an 
oberschlesischcr Kohle auf der Oder ist entsprechend 

'■'̂ der Wasserai'mut des Flusses und der hierdurch ver- 
ringerten Wettbewerbsfahigkeit gegeniiber der Eisen
bahn viel geringer und stark schwankend. Dieser Um- 
schlag Eisenbahn -  WasserstraBe muB daher stets mit in 
Betracht gezogen werden.

Die WasserstraBen - sind aber oft wochen- oder gar 
monatelang zugefroren; die Eisenbahnen mussen infolge- 
dessen sowieso fiir den G esam tverkehr geniigen. Die 
dringlichste Aufgabe ist daher, die v o rh a n d e n e n  
Eisenbahnen leistungsfahiger und wirtschaftlicher zu 
gestalten. Das iuuB uns gelingen'; es gibt keinen andern 
W egl

V o rsch lag e  z u r V e rb e s se ru n g  des d e u tsc h e n  
E is e n b a h n w e se n s .

Die heutigen Eisenbahnen sind, wie gezeigt worden 
ist, nicht imstande, die weitere Steigęrung der Giiter- 
tarife zu unertraghcher Hohe zu yerhindern.

Wir mussen daher neu e  W ege beschreiten und 
unsere Vcrkehrsverhaltnissc auf eine ganz andere Grund- 
lage stellen. Nur dann wird es gelingen, die Leistungs- 
fahigkeit und Wirtschaftlichkeit der Eisenbahnen von 
G ru n d  a u f  zu verbessern. Durch diese Erkenntnis ' 
wird erst der EntschluB des Verfassers verstandlich, der 
auf den ersten Blick in Erstaunen setzen mag, gerade 
in der jetzigen Zeit des Niederganges mit Vorschlagen 
auf eine weitgehende Umgestaltung der Eisenbahn 
hervorzutreten, dereń Vorteile zudem mehr in der Zu- 
kunft hegen ais in der triiben Gegenwart.

Unsere kiinftigen wirtschaftlichen Untersuchungen 
mussen von dem Gedanken durchdrungen sein, daB 
samtliche bei dem Unternehmen beteihgten Kreise 
gleićhberechtigt nebeneinander stehen, daB also im vor- 
liegenden Falle diejenige Ausgestaltung des Eisenbahn- 
verkehrs ais die beste zu gelten hat, bei welcher der 
Nutzęn fiir die Allgemeinheit am gróBten und die Ge- 
samtkosten des GiiterumSatzes fiir Eisenbahn und 
Priratc zusammen am geringsten werden.

Zu den Selbstkosten der Eisenbahn fiir die Be- 
fórderung trcten demgemaB noch die A u fw en d u n g en  
fiir das B e- und E n t la d e n  der Giiterwagen und fiir 
die auBerdem am Versand- oder Empfangsort meist 
notwendige S ta p e lu n g  der Giiter hinzu, in> welche 
auch die Ausgaben fiir Zinsen und Abschreibungen der 
Anlage- und Platzkosten einzurechnen sind. Diese 
Gesamtladekosten sind im einzelnen je nach Art und 
Ausnutzung der Anlagen sehr verschieden; im Durćh- 
schnitt kommen die hierfiir aufzuwendenden Betrage 
den Beforderungskosten fast gleich.
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Die eingehenden, von dem Verfasser iiber die Selbst
kosten der Eisenbahn angestellten Berechnungen haben 
ergeben, daB sich im Jahr 1913 die Gesamtumsatz- 
kosten fur alle auf den deutschen Eisenbahnen und 
BinnenwasserstraBen befórderten Giiter auf 5 Mil
liarden Jl belaufen haben, woyon etwa die eine Halfte fiir 
Beforderung, die andere fiir Ladung und Stapelung auf- 
zuwenden war. Dazu tritt noch eine Verteuerung durch 
den Handel um insgesamt jahrlich 5 Milliarden Jl. Diese 
Grundlage der Untersuchungen ist gegenwartig dadurch 
verschoben, daB die Preise der Bctriebsstoffe infolge 
des Mangels starker śteigen ais die Lóhne. Es ist abei 
damit zu rechnen, daB sich friilier oder spater das friihere 
Yerhaltnis zwischen Lohn und Betriebsstoffkosten 
wieder einstellt. D a m i t  behalt diese Vergleichsiechnung 
zwischen den Selbstkosten bei Foitdauei des bisherigen 
Betriebes und der neu vorgeschlagenen Betriebsweise
ihre Giiltigkeit.

Um die v e rs c h ie d e n e n  M o g lic h k e ite n  zu i 
V e rb e sse ru n g  des Giiterbetriebes gegeneinandei ab- 
wagen zu konnen, ist zunachst der EinfluB der wich
tigsten Verbesserungsvorsclilage auf die Gcsamtselbst- 
kosten (einschlieBlich etwaiger Erweiterungskosten) fest- 
gestellt werden. Dic sehr umfangreiche Berechnung ergibt 
mit groBer Klarheit, daB es -  abgesehen von der Ver- 
meidung entbehrlicher Verteucrung durch den Zwischen- 
handel — in erster Linie darauf ankommt, moglichst 
viel Nutzladung auf 1 lfd. m Giiterwagen odei Giiteizug 
unterzubringen. Die Vcrmeidung unnotiger Aufenthalte, 
also glatte" Durchfuhrung des Betriebes, ist nachst- 
wichtig; auf Verbeśserung des Umlaufs, Vermeidung . 
von Lcerlaufen oder gar Verringerung des Wagen- 
gewichts kommt es schon weniger an. Die Vermindeiung 
der reinen Be- und Entladekosten der Giiterwagen tr itt 
demgegeniiber an Wichtigkeit weit zuiiick.

Die liierdurch gewonnene feste Grundlage fiir eine 
sachliche Beurteilung fehlte bei den bisherigen Be- 
strebungen nach Einffihrung groBerer Giiterwagen und 
Selbstentlader in den offentlichcn Giiterverkehr, die yon 
Seiten der bergbaulichen und industriellen Kteise voi 
nahezu 20 Jahren wieder tatkriiftiger einsetzten. Es ist 
lehrreich, durch dic Jahre hindurch den Gang der \cr- 
handlungen zu verfolgcn, dic z. B. von 1901 an in 
Essen zwischen Beauftragten des preuBischen Eisen- 
bahnministers und der rheinisch-westfalischen Industrie 
stattgefunden haben. Die diesem Gegenstand bei- 
gemessene Bedeutung geht schon daraus hervor, da.B 
sich die bekannten Fiihrer von Bcrgbau und Industrie 
persónlich an den Vcrhandlungen boteiligten. 
hatten durch die zustandigen Handelskammern eine 
Priifung der iii ihrer Wichtigkeit von ihnen durchaus 
richtig erkannten Frage angeregt, ob nicht. die damals 
geplante und dann in den Jahren 1903— 1908 auch 
durchgefiihrte umfangreiche Erweiterung der Duis- 
burg-Ruhrorter Kolilenhafen1 die geeignete Gelegen- 
heit bote, einen Pendelzuggiitervcrkehr mit groBen 
selbsteritladenden Giiterwagen zwischen dazu passend 
hergerichteten Lade- und Hafenanlagen einzurichten. 
Die Eiscnbahnbcamten kamen mit gebundener Marsch- 
richtung und hielten an ihrem kurz zuvor nach fran-

l v g l7 Ó ttm a n n :  Dio D uisburg-Iluhrorter HMon.•
beirbeitot im Aultrage desMinlstera der ofJenUicheu Arbeiten, Berlin.

zosischem Vorbild eingefiihrten zweiachsigen Guter- 
wagen mit 20 t  Tragkraft fest. Sie' unterstutzten ihre 
Meinurigj daB dieser Wagen die zweckmaBigste aller 
Bauarten wiire, durch eine iibersichtliche Zusammen- 
stellung ausgefiihrter Giiterwagen. Die Industriellen 
waren uneins und unentsclilossen; die Vertreter aus dem 
Ruhrbezn k empfahlen vierachsige Giiterwagen, die 
Oberschleśier zogen dreiachsige vor. Wie aus ihren 
AuBerungen hci'vorgcht, standen sie der l*rage damals 
ohne zureichende Sachkunde gegeniiber, sie schcuten 
namentlich die erwarteteu hoh^n Kost en fiu die Ei 
richtung geeigneter Ladeanlagen, uber die ihnen aller- 
dings nur ganz unklare Vorstellungen vorschwcbten.
So kam der 20 t-Wagen, d. h. es blieb im wesentlichen 
allcs beim alten, und die Erweiterung der Ruhrorter 
Hafen, die mindestens 40 Mili. JC erfoiderte, crfolgtt 
in den lierkómmlichen Bahnen. Mittlerweile hat sich 
die damalige Beurteilung des 20 t-Wagens ais viel zu 
giinstig erwiesen, er wurde in der Ausfiihrung erheblich 
langer und schwerer, ais in der erwahnten Tabelle an- 
gegeben war.

Aber auch der Standpunkt der Industriellen hat sich 
ais irrig und kurzsiclitig erwiesen. Sie waren sowieso 
in den inzwischen verflossenen 20 Jahren genotigt, die 
mcisten ilirer Lade- und Speicheranlagen umzubauen, 
schon aus wirtschaftlichen Griinden. Dariiber hinaus 
ist unsere Industrie in der Vorsorge gegen Ausstande 
und Wagenmangel immer mehr zur V o r r a t  s w i r t - 
s c h a f t  iibergegangen. In jedem gróBern Betrieb ei- 
standen in cliesen 20 Jahren neue groBe Speicher, \e i-  
bunden mit Be- und Entladevorrichtungen, darunter 
solche mit einem Fassungsvermógen von mehr ais 100 
vollgeladenen Giiterzugen. Es mag kaum ein Massen- 
gut geben, fiir das nicht derartige Aufspeicherungs- 
anlagen errichtet wurden; jeder^ Bergmann kennt die 
auf den Bergwerkcn den Siebereianlagen oder Waschen 
angegliederten Kohlenbehalter, die Feinkohlen- und 
Koksturnie, und bei den Abnehmern die groBen Kohlen- 
bunker der Elektrizitats- und Gaswerke sowie die 
groBen Kohlenlagerplatze in unsern Maschinenfabriken 
und an den WasserstraBen mit ihren leistungsfahigen 
mechanischćn Ladeanlagen. Die schnclle Vermehrung 
dieser bisweilen recht kostspieligen Bauten ist der beste 
Beweis ihrer Notwendigkeit und ihres Nutzens; die 
Werke konnten auf diese Weise ihren Betrieb erheblich 
vereinfachen und verbessern. An der Eisenbahnver- 
waltung ist jedoch diese ganze Entwicklung spurlos 
vorubergegangensie nahm daran nicht teil und blieb 
abseits. Daher wurde denn auch bei der Errichtung 
dieser Anlagen weder auf den Betrieb noch auf den 
Nutzen der Eisenbahn Riicksicht genommen. Die 
Industriellen werden heute, nach 20 Jahren, zugestehen 
miissen, daB ihre damalige Steilungnahme falsch wai,daB 
ihnen in Wirklic.hke.it durch die Anpassung ihrer An
lagen an die geplante Lmgestaltung des Giiterbetriebes 
keine erheblichen Mehrkosten, ja  haufig sogar Minder- 
ausgaben entstanden waren. So wurde damals, ohne daB 
jemand Nut/.en erwachscn ware, die Vereinfachung des 
Giiterbetriebes, und der Ladearbeit versaumt.

Jetzt stehen wir wieder an einem Wendepunkt. 
Giinstiger ais je ist der Augenblick, denn wir miissen
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Abb, 7. Vierachśigcr offener Schnellentladewagen 
2 Abteiien von je  22 cbm Inhalt, sclbsitatigcj

Abb. 4. Y orderansicht Abb. 5. Sęitcnansicht
eines yierachsigen offenen Gutcrwagens v o n l5 0  t  T ragkraft m it 2 Abteiien |von jc 25 cbm -Inhalt, norm aler Zug- und

StoBvorriehtung sowie 2 Bodenklappen.

daB die im Laufe der Jahrzehnte entstan- 
denen »maBgeb'enden Bestimmungem und 
»Vereinbarungen« der Eiscnbahnverwaltun- 
gen auf .ihre unumgangliche Notwendigkeit 
und ihren Nutzen genau gepriift werden. 
Am wichtigsten sind dabei die Vorschriften 
iiber den Raddruck und die Umgrenzungs- 
linie der Fahrzcuge, bei denen das, was 
an sieli fiir die meisten deutsehen Bahrien 
moglich ware, zur Ermoglichung des 
Durchgangsyerkehrs mit . den Nachbar- 
landem; stark - eingesehninkt- .wei;den muBte 
und dann schlieBlich aueii der Bauart der 
Normalwagen des deutsehen Staatsbahn- 
wagenverbandes zugrunde gelegt wurde. 
Dabei sind die Bestimmungen, wonaeh der 
Raddruck nicht hoher ais 7,5 t sein soli, 
bei unsern Lokomotiven und denjenigen 
einiger Naehbarstaaten liingst mit 9 t und 
mehr weit iibersehritten worden. Was fiir 
Sehnellzuglokomotiven mit ihrer ungunstigen 
stofiweise crfolgenden BelastUng moglich ist, 
diirfe doch aueh bei Giiterwagen zulassig 
sein. Ebcnso steht es mit der Umgren- 
zungslinie, bei der das in Deutschland, 
Osterreich und vielen Nachbarlandern gel- 
tende Ladeprofil zugunsten des Transitprofils 
selir stark in der Hohenausnutzung ein- 
geschriinkt worden ist. Nicht genug damit, 
wird bei uns meist noch eine weitere, 
betrachtliche Hoheneinschrankung einge- 
halten, das sogenannte Zechenprofil, weil 
einige alte Zechen nicht die fiir Durchgangs- 
wagen notige lichte Hólie unter " ihren 
Kohlenbehaltern oder an dereń Yerlade- 
schnauzen haben. Anderseits lassen aber 
verscluedene Nachbarbahnen, z. B. die"

Abb. 0. Yierachsiger oficner Giiterwagen von .60  t  T rag k raft m it 
2 Abteiien von je  25 cbm In h alt, se lbstta tiger M ittelkupplung urid 

4 Bodenklappen.

2 Al von 50 t  T ragk raft m it 
‘ M ittelkupplung und 

groflen Bodenklappen.

und werden auf jeden Fali Milliarden zur Erneuerung 
unserer Bahnen aufwcnden, und die Industriellen werden 
ebenfalls nicht an Kosten zur weitern Mcchanisiening 
ihrer Anlagen sparen. Mogę dafiir Sorge getragen

werden, daB diese Erneuerung auch eine V e rb e sse ru n g  
wird!

Das kann nur gelingen, wenn jede bureaukratische 
Engherzigkeit verschwindet. Besonders ist erforderlich
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franzosischen, m ehr B rc ite  zu  ais die deutschen . E ine 
N achprufung  dieser V orschriftcn  auch  nach  dei R ich
tu n g  h in , ob n ich t schon g e r i n g e  A nderungen vo rhandener 
A nlagen m anche E insch rankungen  iibei fliissig m achcn 
konnen, w iirde dah e r seh r zweckm aBig sein.

D as G ebiet d er k iin ftigen  deu tschen  R eichsbahnen
ist so groB, seine w irtschaftlichen  Zukunftsm oglich-
keiten  s ind  auch  je tz t noch so bedeu tend , D eu tsch land  
is t auB erdem  so sehr au f die F d rd eru n g  seiner B i n n e n -  
w irtschaft u n d  die E in sch rankung  des A uBenhandels, 
nam entlich  des H andels iiber die trockne G ienze an- 
gewiesen, daB es sich  fiir den  i n n e r n  G iite rvcrkeh r 
W agen n ac h  seincn eigenen V erhaltn issen  b au en  soli te. 
Diese sollte m an  n u r  d an n  m it den E rfo rdern issen  der 
N ach b arlan d c r in  E ink lang  bringen, w enn es ohne allzu 
schw ere eigene N ach teile  m oglich ist.

E in  G roB guterw agen fiir den offentlichen B inncn- 
g iitc rverkeh r d er k iin ftigen  R eichseisenbahnen muB 
dem nach  in  e rs te r L in ie der l 'o rd e ru n g  hochster T ia g - 
k ra ft auf 1 Ifd. m  W agen lange en tsp rechen , sow cit es 
in  den G renzen der betriebstechn ischen  M oglichkeit und 
der verkehrspo litischen  Zw eckm aBigkeit liegt.

Bei dcm  V ergleich b ew ah rter u n d  kennzeichnender 
B a u a rte n  von  G uterw agen, u n d  zw ar gew olm licher 
F lachbodcnw agen  sowie S clbstentladcw agcn m it Seiten- 
en tleerung  u n d  m it B odenen tleerung  nach  ihren  w esent- 
lichsten  M erkm alen, der L adefah igkeit u n d  dcm  Eigcn- 
gew icht auf 1 lfd. m  G esam tw agenlange, erg ib t sich iiber- 
einstim m end fiir alle d rei G attu n g en  die U berlegenheit 
de r vier- u n d  sechsaclisigen W agen gegeniiber den zwei- 
achsigen. M an e rk e n n t auch , daB es v o rte ilh afte re  B au 
a rte n  ais u nse rn  20 t-N orm alw agen  g ib t, nam entlich  
u n te r  den B odenentleerern . D o rt, wo S elbsten tlader 
in  gróBerer Menge in  V erw endung stehen , w ie in  Schwe- 
den u n d  N ordam crika , iibenvieg t d er W a g e n  n u t B oden
k la p p en ; die gćwohnliclien F lachbodcnw agen w erden 
auch  gern  m it B odenklappen  yersehen , wie es fiiihcr in 
D eu tsch land  ebenfalls y ielfach geschah. Im  S aaibez irk  
laufen  se it J a h rz eh n te n  viele H u n d e rte  von  10- u n d  
12 t-T rich te rw agen1, zu denen d o r t iiberall d ie  passenden 
H ochbahnen  u n d  L adeanlagen  vorhandcn  sind. Die P la tt-  
formW agen m it ab h eb b aren  K iibeln, wie sie neuerd ings 
im  R uh rb ez irk  vielfach v envendet w erden2, erm oglichen 
eine schonende V erladung d er K ohle u n d  bew ahren  .sich 
h ierfiir ais P riva tw agen  rec h t g u t. F iir  den offentlichen 
G u terverkeh r D eu tsch lands kom m en sie ab e r auch n ich t 
in  F rage. B ei ihnen  is t  ebensow enig wie bei den sonst 
in  D eu tsch land  g ebau ten  G uterw agen d er neue L eitsa tz  
der E rzie lung  m óglichst hoher T ra g k ra ft im  Vergleich 
zu r W agenlange folgerichtig durchgefiihrt.

N ach  diesen G esich tspunk ten  sind  neue E n tw iirfe  
von G roB guterw agen au fgeste llt w orden, die zeigen, wie 
seh r sich die bislierigen W agen  verbesscrn  lassen, w enn 
m an e rs t e rk a n n t hat,: welche F orderungen  ais die 
w ichtigsten  in ers te r Linie erfiillt w erden m iissen. Aus 
den Abb. 4 - 7  ergeben sich dic versch iedenartigsten  
Losungsm oglichkciten . Bei ihnen  allen is t abc i die 
V erw endung yon  4 A chsen in  2 zw eiachsigen D reh-

i  vg l. D u l t i n p ,  .Glasers Ann. l9iS, Fortschrittc der Tcelinik, 
H . 3, Abb. 1 - 1 ,  15 und 10.
•- 2 vgi, p i i t t m g f  a, O. Abb, 57 — 59,

gestellen fiir zweckm aBig gehalten  w orden, denn  drei- 
achsige W agen laufen , wie V ersuche ergeben haben , 
erheblich  schw erer ais D rehgestellw agen, w as bei dci 
■Schwere der neuen G uterziige w ichtig  ist. D rehgestelle 
erlauben au ch  die V erw endung sehr scharfer K u ry e n ; 
am erikanische B ahnen  gehen in  Schuppen  u n d  W ei ks- 
bahnhofen  b is  au f 30 111 G leisradius h e ru n te r, obw ohl 
die W agen d o r t m eist groBcre Lange u n d  groBern 
G esam trad stan d  haben  ais die h ier vorgeschlagenen 
W agen. Je d e r  B au- u n d  B etriebsle iter von  groBen 
W erken u n d  B ahnhófen  w ird  zu schiitzcn wissen, in 
w elchem  3\IaBe sich h ic rdu rch  an  n u tz b a ie i Glcislcinge 
oder H o fraum  in den  W erken  gew innen, d ie  Z ufuhrung  
der G uterw agen u n m itte lb a r  in die F ab rik en , Schuppen 
u n d  L agerhauser hinein  ęrle ich tern  u n d  die je tz t oft 
notige U m ladung  von K leinbahn- in  N orm alspui wagen 
uśw . ersparen  lżiBt. D iese Y orteile konnen gai n ich t 
hoch  genug e ingeschatz t w erden. In  D eu tsch land  sp ie lt 
die N cuanlage von  W erken eine geringere Rolle gegen-
liber der E inpassung  in  v o rhandene  enge A nlagen. Des-
h alb  ist, u m  die V erw endung d e r  W agen m óglichst zu er- 
le ich tem  u n d  die vo rhandenen  D rehscheiben, Schiebe- 
b iihnen , G leiswagen usw . benu tzen  zu konnen , au f 
m óglichst geringe G esam tlange u n d  geringen G esam t
ra d s ta n d  g ro B te r W e rt gelegt u n d  au ch  ein rec h t kleinei 
D rehgeste llradstand  vorgesehcn w orden, wie er in 
A m erika u n d  bei u nse rn  L okom otiv tendcrn  viclfach 
V envendung findet. U m  den  W agen bei seinei E n t-  
leerung m it H ilfe d e r  B odenk lappen  n ich t jedesm al 
versch ieben  zu m iissen u n d  m it rech t ku rzeń  B oden- 
g ruben  zu r A ufnahm e des L adegu tes auszukom m en, s ind  
die K lappen  eng nach  d er W agenm itte  zusam m en- 
gedriing t angeordnet. Die W agen besitzen  fiu  den 
Z ugbetrieb  L uftb rem se u n d  auB erdem  fiir die E rle ich tc - 
rung  d er V ersch icbearbeit H andbrem se; ein bcsondeies 
B rem serhaus is t d ah e r n ich t no tig . Zur E rle ich te iu n g  
d er E in fu h ru n g  d iirfte  sich  fiir den A nfang eine Zwci- 
te ilung  des L aderaum es du rch  eine M itte ląucrw and  
cm pfehlen, so  daB z. B. solche A bnehm er, die n ich t 
40 oder 50 t  e iner K ohlensorte  beno tigen  óder lagern 
konnen , in  d e r  L age sind , 20 oder 25 t  d avori U11C*- im  
a n d e rn  A bteil die gleiche Menge einer an d ern  S orte  zu 
bezićhen. A lle 3 E n tw iirfe  zeigen hochgezogene K opf- 
u n d  O uerw ande, in d ie  am  hochsten  P u n k t in  dci 
L angsachse d er W agen S tangen fiir eine P lan tuch - 
iiberdeckung  lose eingelegt sind , dereń  d ach artig e  L age 
einen gu ten  A blauf des Regenw assers sichert. Alit der 
m it E isensp itze  versehenen  S tange  k a n n  y o n  den an  
den K opfw anden  angeb rach ten  L a u fb re tte rn  aus beim  
E n tleeren  d e r  W agen d u rch  dic B odenoffnungen h in- 
d u rch  nachgestoB en w erden.

N ach  E n tw iirfen  des V erfassers h ab e n  die- Lm ke- 
H ofm ann-W erke in  B reslau  d iese W agen, dio im  einzelnen 
von  B ckann tcm  n ich t abw eichen, d u rch k o n stru ie rt. D abei 
is t eine sehr krśiftigc B a u a r t vorgesehen w orden, d a  ja  
die erw iilm ten B erechnungen ergeben lia tte n , daB das 
E igengew icht n ic h t die. b ish e r angenom m ene erhebliche
Rolle sp ie lt. . . . .

D er e rste  W agen (s. die A bb. 4 u n d  5) un tc rsch e id c t 
sich von den beiden  andern  d adu rćh , daB er Z ugvon ich - 
tu n g  und  P uffer in  d e r ub lichen  A rt aufw eist u n d  das
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Transitprofil einhalt; er kann also ohne weiteres in dic 
Nachbarlander laufen, vorausgesctzt, daB sein Gewicht 
dies zuliiBt. Bei den beiden andern Wagen (s. dic Abb. 6 
und 7) ist dagegen zwccks Erzielung einer móglichst 
gcringen Lange die Verwendung der erlieblich kurzem 
selbsttatigen Mittelkupplung vorgesehen, die man be- 
kanntlich bei den nordamerikanischen Bahnen im Jahre 
1893 zusammen mit der selbsttatigen Luftbremsc fur 
alle Giiterwagen gesetzlich eingefuhrt hat. AuBcr- 
dem iiberschreiten die Seitenwande der Wagen um 
ein geringes das Transitprofil. Nach sorgfaltigen 
Ermittlungen konnte er in Hinsicht auf seine Um- 
grenzung trotzdem iiberall in Deutschland und auch 
in den meisten Nachbarstaaten laufen. Damit ist der 
erhebliche Vortcil verbunden, daB die Wagen nur 8,8 m 
Gesamtlange erhalten, daB sich also Zug- und Gleislangen 
in gleichem MaBe vcrmindern. Samtliche Wagen haben 
also bei 20 t Eigengewicht und voller Ladung von 40 
und 50 t 7,5 und 8,8 t Raddruck. Diese Hóchsttrag- 
kraft kann allcrdings, ebenso jvie beim heutigen 15- und 
20 t-Wagen, nur bei schweren Gutern voll ausgenutzt 
werden; fur leichtere ergibt sich, vorsichtig gerechnct, 
folgende Ladefahigkeit:

F .achbolen-
Selbstentlade-wagen m it Bo-

G iiterart clenklappen 
(Abb. 4 - |  6)

wagen 
(Abb. 7)-

t t

E isen. E rz, Sand, S teine . 50 50-
Steinkohle

S t i i c k e ................. ....  . 45 V, 40
. NuB- und Feinkohle,

Grus . . . .  . . . . 40 35
B r a u n k o h le ................. 35 30
K o k s ................. ..................... 30 25

Bei solchen GroBgiitcrwagen von 40 oder gar 50 t 
Tragkraft ist die gute Ausnutzung der Ladefahigkeit und 
die Yermeidung unnotiger Laufe und Yerschiebungen

erkennbare yuelle  der E rdw arm e is t die Sonne«, und  g ib t 
dazu folgende A nm erkung: oDiese Auffassung h a t
F. T reubert in  seincr Schrift »Die Sonne ais U rsache der 
ho hen T em peratu r in  d en .T ie fen  der Erde<< schon vor 
15 Jah ren  vertreten . E r s ieh t die U rsache fiir die Tem- 
p era tu m m ah m e m it der Tiefe in auf- und abstc ;genden 
Luftstrom ungen, wie sie in  der SuBern A tm osphare durch 
Tem peraturuntersch iede hcrvorgenifen werden und nach 
seincr A nsicht auch in der unterirdischen A tm osphare 
au ftreten . W enn dem so ware, miiBte der norm ale oder 
m ittle rc  W ert der geotherm ischen Tiefenstufe, wie T reu
b ert selbst ang ib t, 71 m betragen, dem w iderspricht die 
Erfahrung*.

Zu dieser irrefuhrenden Angabe liabe ich folgendes 
ZU bem erken, H err Mezger verschw eigt hier, daB ich die

natiiiiidi ganz besonders wichtig und vorteilhaft. Das 
einzige wirklich wirksame Mittel dafiir bietet die Bc- 
teiligung des Versenders und Empfangers an den Vor- 
teilen, dic sich aus dcm Bau entsprechendcr Ladeanlagen 
zur schnellen Be- und Entladung der Wagen ergeben. 
Die Vorfatswirtschaft sollte kiinftig von der Verkehrs- 
verwaltung in jeder Weise durch tatige Mitarbeit und 
eigenes gutes Beispiel gepflegt werden. Dann wird eine 
g an z  n eu e  A r t d e r  B e tr ie b s a b w ic k lu n g  Platz 
greifen: fur einen standig' wachsenden Teil des Giiter- 
vcrkehrs werden sich im voraus Lieferungs- und Versand- 
pliine aufstellen lassen, ganze Ziige oder groBe Zugteile 
werden vom Speicher des Versenders zum Lager des 
Empfangers ohne Verschiebearbeit durchgefiihrt werden, 
und cs wird auch durch Yerwendung von selbstent- 
Iadenden GroBgiitcrwagen, etwa nach Art des Wagens 
in Abb. 7, oder von Selbstentladecinrichtungen bei den 
Empfangcrn fiir schnclle Entladung und Beschleunigung 
des Umlaufes wirksam gesorgt werden konnen. Hier- 
durch, und nur hierdurch, ist eine wesentliche Verminde- 
rung der Wagenzahl und damit eine Vereinfachung und 
piinktlichere Durchfiihrung des Giiterverkehrs moglich. 
Daraus ergibt sich dann wiederum eine sehr giinstige 
Einwirkung auf den Personenzugverkchr, dem dadurch 
Platz geschafft wird.

Zur erfolgreichen praktischen Durchfiihrung wird die 
Mitarbeit aller am Versandgeschaft Beteiligten erforder- 
lich. Hierbei ist die genaue Kenntnis der Einrichtungen 
der Versender und Empfangcr ebenso wenig zu entbehren 
wie das Vertrautsein mit den in ewigem FluB befindlichen 
Entwicklungsrichtungen der betreffenden Gewerbe- 
zweige. Deshalb miissen dic Vorschlage in den Fórderung 
e in h e i t l ic h c r  Z u s a m m e n a rb e it  gipfeln. W irdiirfen 
den Verkehr nicht vom grunen Tisch aus leiten und nach 
Jahrzehnte alten Formeln abwickeln woljen; seine Leiter 
miissen vielmehr mitten im Wirtschaftsgetriebe stehen. 
Dann nur wird unsere Arbeit zum Segen.

(Forts. f.)

m eist bcobachtete Tiefenstufe von rd. 30 m ebcnfalls 
schon vor 15 Jah ren  in der gleichen S ch rift berechnet, 
ih r Y orkom m en erk la rt und  ilu  Zustandekonunen nach 
den Gafgesetzen naChgewiesen habe1. E rs t I I  Jah re  
nachher (1015) h a t  er in  dieser Zeitschrift die Berechnung 
dieser Tiefenstufe bekańntgegeben, jedoch auf V orhalt 
brieflich anerkann t, daB ich m it R echt die P rio r ita t  der 
E n tdeckung  in A nspruch nehm e. In  allen folgenden, 
ausfiihiiichen A bhandlungen iiber diesen G egenstand h a t 
er, obwohl vielfach Gelegenheit und G rund dazu gegeben 
war, meine P rio r ita t m it keiner Silbe envahn t, und ais 
er cndlich meine A rbeit zitierte, geschah es in  der oben 
angegebenen Weise, so daB der Leser glauben muB, Mezger

i T r o  u 1) i' r t: Dio Sonne ais Ursiiche der hohen Temperatur
m don 1 leten der Erde, der Atifrichtung der Gcbirge und der viil- 
Kanfschon Krsoheinuneen, Miinclion 1904, S. 14 ff. Derfel be: Kr- 
widerunerauf dicBeBeńmeineHypotheso erhobenon Einwande, Oentratbl. 
t.  Min., Geol. u. Pal. 1914, S. 241.

Zuschriften an die Scliriftlcitiing.
(Ohne V erant\vortiichkeit der Sehriftleitung.) 

H err V erm essungsingenieur Chr. M e z g e r  schreib t im 
Jah rgang  1919 dieser Zeitschrift auf S. 358: »Dic letzte
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allein habe die gcotliermisclie T iefenstufe richtig  berechnet 
und erk lart, den A ngiben  T reuberts w iderspreche die 
E rfahrung.

Ich  habe zunachst I le rrn  Mczger folgende Tatsachen 
en tgcgenzuhaltcn : 1. D ie geotherm ischen T iefenstufen
habe ich zuerst berechnet, auch die 30 m -Tiefenstufe, 
und  2. m eine Berechnungsn stim m en m it der Bćobachtung 
zweifellos uberein, waS selbst meine Gegner und K ritiker 
ausdrucklich a n c rk m n t h a b e n 1.

t)b er die Grundlagen m einer H y p o th ese . schicke ich 
kurz folgcndes voraus: Die feste E rdrinde is t allenthalben 
von Spalten, Rissen und Poren durchsetzt, die m it L uft 
erfu llt sind. Diese B odenluft s te lit m it d e r obern A tm o
sphare durch  unzahiige K anale in  Y erbindung und bildet 
m it ihr. ein G a n z c s ,  die G esam tatm osphare (Die Sonne, 
S. 8). Auch die Bodenluft zirkuliert. Die allgemeine 
durch Sonnenwarm e heryorgerufene L uftzirku la tion  be- 
w irkt, daB in  den Hólien iiber der E rde extrem  tiefe, in 
den Tiefen der E rdrinde ex trem  hohe Tem peraturen 
hcrrschen (Dic Sonne, S. 8 - 1 4 ) .

W ahrend meine 30 m -Tiefenstufe (die m aximal- 
aerotherm ische) am  hauf:gstcn in den obern Schichten 
der uns bekannten E rdrinde vorkom m t, wo luftundurcli- 
iassige, m eist w asserhaltige Schichten groBere Komplexe 
nach oben hin abschlieBen, t r i t t  dic pneum atische »nor- 
male« Stufe von 70 m (und m ehr bis etw a 100 m, je nach 
der Y erteilung von L uftd ruck  und T em peratur in  der 
Atmosphare) rcgelmaB:g und m ehr oder weniger rein erst 
in groBcrn wasserarm en oder wasserfreien Tiefen auf.

In  Spercnberg, Schladcbach und Paruschow itz bc- 
rechncn sich fiir die u n te rs ten  000 bzw. 270 und 740 m 
D urchschnittsticfenstufen  von 49,2 bis 49,1 und 49,3 m. 
Mcssungen im A lbert i schaćht bei P ribram  ergeben fiir dic 
un tersten  308 m (von 581 - 8 8 9  m m it fast absolut trock- 
nem Gestein) 77 m. Noch naher den tiefsten  Stellen 
wachsen sie fiir Spercnberg, Schladebacli, P rib ram  und 
Paruschow itz bis auf 70 und sogar 100 m. In  den tiefsten 
Bohrłóchem  treffen wir also iiberall die gleichc Erschcinung, 
wie sie meine H ypothese verlangt u n d . erklart.

Bei dc A rten von Tiefenstufen mussen streng unter- 
schieden und auseinandergehalten werden, wenn das 
Gesctz fiir die T em perąturvcrhaltn isse in der E rdrinde 
aufgezeigt werden soli. Dic durch Addicrcn aller wahllos 
zusam m engestelltcn Beobachtungcn gefundcncn Durch- 
schnittszah len2 sind unbrauchbar fiir die Theorie. In 
keinem Falle kann  m an 30 m ais die durchschnittliclip 
und norm alc T iefenstufe bezeichnen.

Die groBe M ehrzahl der Beobachtungcn ist, wie Icicht 
erklarlich, in den obern Schichten gem acht worden, in 
denen m eist niedrige T iefenstufen angetroffen werden. 
Bcsoifflers h au f:g werden nahezu 30 m gemessen. Wie 
laBt sich diese T atsąche erklaren und m it der eben be- 
schriebenen »normalen<! Tiefenstufe vereinigen ?

Dic typischen V ertreter dieser G ruppe sind Stcinsalz- 
lager und artesische B runnen. oln den Steinsalzbcrg- 
werken wie in  artcsisclien B runnen findet; sich . . . . . .  das
eine gem einsam, daB gróBerc P artien  der E rdrinde nach 
oben (und seitlich g in z  oder beinahe) lu ftd ich t abgc- 
schlossen sind, so daB dieselben n ich t unm itte lbar m it der 
oberirdischen A tm osphare in  V erb indurg  stehen. In  
solehen abgsschlossenen Kom plexen muB schlieBlich ein 
G lcichgewichtszustand ein treten , in  .welchcm dic Luft- 
teilchcn zur R uhe kom m en. Dies is t  aber nur dann  der

1 K i lp p o r a ,  Ccntralbl. f. Min., Gcol. u. Vat.
Potct'nmnti'i ceocrrapbischc Mittoilunsen 1905, Llteraturbericlit. S. 138.

2 Man flndet 33 m, 35 m utid metif an^sfiben; Profcssnr a  o 11 a 9 
uim nit 45 ni ais Durchsehnitt an. Kino ktfrzs ZusatnmensteUunff der 
wiohtleston Beobachtungea bringt »Dio Sonne«, S. H i t .

Fali, wenn die L uft durch  den ganzen abgeschlossenen 
R a u m  das gleiche spezifische G ewicht besitzt. D a jedoch 
in den tiefern Schichten ein hoherer D ruck  herrsch t ais 
in den obern, kann  ein solches Glcichgewicht nur dann 
erreicht werden, wenn die tiefern  Schichten eine hohere 
T em peratur angenom m en haben, entsprechend der Form el
........... usw.« (Die Sonne, S. 18). Dic ebenda (S. 18/19)
nach den G ay-Lussac-M ariotteschen Form elu (fiir Norm ał- 
bedingungeu) ausgęftihrte Rechnung erg ib t eine Tiefen
stufe von 29,2 m.

Ich habe spater noch genauer erk lart, wic sich diese 
Tiefenstufe b ildet und w arum  rd. 30 m  aerotherm isch 
n ich t erheblich tiberschritten  werden. tJberall in  der 
E rdrinde mufi eine W arm estrom urg  aus den heiBern 
Tiefen nach der kuhlern  Oberflache s ta ttfinden . In  den 
luftdurchlassigea Gebictcn w ird diese W arnie von der 
zirkulierenden L uft auigenom m en und wcggefuhrt: die 
>>normale« Tiefenstufe b leib t bestclien. Anders in den 
nach oben abgeschlossenen Ivomplexen. »Die un te r diesen 
w e i t  ausgedehnten, undurchlassi gen D ecken befindliche 
L uft is t m ehr oder wenig^r von der allgem einen Zir- 
ku lation abgeschlossen. E s findet daher Tem peratur- 
erhohurg  durch .WarmezufluB aus den heiBern Tiefen 
s ta tt ,  bis d i e , aerothcrm ische Tiefenstufe ca. 29 m, die 
Tcm peraturzunahm e fiir je 100 m =■--- 3,42° be trag t, d. h. 
iiberall das gleichc spez. Gcwicht herrscht. D am it t r i t t  
ein m arkan ter W cndcpunkt.ein  >>die L uft s te ig t von selbst 
ĵ uf̂ << und t r i t t  u n te r den R andem  der Decke in  dic zir- 
kulicrende B odenluft iiber, solange die angegebene Tem 
p era tu r uberschrittcn  bleibt«2.

Die 30 m -Tiefenstufe b ilde t dic auBerstc Grenze des 
labilen Gleichgewiclits clcr L u ft3 und  is t deshalb nur 
u n te r den eben beschriebenen V erhaltnissen moglich. 
Andern sieli diese, so s treb t die L uft dem  u n te r den neuen 
Verlialtnissen moglichcn stab ilsten  Gleichgcwicht zu. 
W ird z. B. dic luftundurclilassige Decke von einem Schacht 
durchbrochen, so t r i t t  in  diesem —  je w eiter er is t und 
je starlcer dic L uftzirkulation  darin , desto schncller 
eine VcrgróBerong der T iefenstufe ein. D as Strcbcn der 
L u ft nach Gleicligswicht (ein Axiom der P hysik  lch rt: 
alle K órper tendieren nach m oglichst stabilcm  Gleich
gcwicht, niem als zu labilcrm) fiih rt in der freicn Atmo- 
sphare' im  groBen ganzen zu einer T iefenstufe von etwa 
200 m. U nter gcwissen V erhaltnissen aber w achst daselbst 
dic T iefenstufe —  das Gleichgcwicht wird im m er stabiler — 
iiber-U nendlich h inaus und wird ncgativ : cs findet »Tem-. 
peraturum kehrung*« s ta tt .  D as Streben der L u ft nach 
Gleicligewicht fiir sich allein fiih rt zur Tem peraturum - 
kehrung und  n u r  d u r c h  d ie  S o n n e  u n d . d ie  d u r c h  
S o n n e n w a r m e  b e w i r k t e  L u f t z i r k u l a t i o n  b leib t 
der entgcgengesctztc norm ale Zustand, die A bnahm e der 
T em peratur m it der Hohe, in  der freicn A tm osphare 
sowohl ais auch in den Tiefen der E rd rinde erhalten.

Ich  habe auf Grund m einer H ypothese zum ersten 
M ałe die geotherm ische Tiefenstufe berechnet und m it 
den B eobachtungcn fast genau iibereinstim m ende Zahlen 
gefunden. Die beiden G rundtypen tre ten , wie oben gc- 
zeigt wurde, aus den B eobachtungen deutlich  hervor.

• Die Folgem ngen, dic sich aus m einer H ypothese z. B. 
bei nassem oder trocknem  Gestein, bei horizontaler oder 
gene:gter Lage der Schichten u. dgl. fiir die GroBe der 
T iefenstufe ergeben, haben e b e n f a l l s  B estatigung  ge-

i Niibcres iiber diesen Ausdruck s. H a lin :  LchrbUch derUIoteoro-

h a Ans meiner obon genaimten Erwldcrmig, S. Dort, werden
auch dic Ilaupteinwando gegen meine Theorie besprochen und wider- 
legt.

3 vgi. H a n n ,  a. a. O. S. 793.
* Kbenda, S. 134.
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funden. D as Gcsetz fiir dic T cm pcraturverhaltn isse der 
E rdrinde t r i t t  bereits, w enigstens in  semen Grundziigen, 
klar zutage, -

D r.-Ing . F ranz T r e n  b e r t ,  K onśervator 
an der Tcchnischen H ochschule Miinchen,

Auf dic vorstehenden A usfuhrungcn habc icli folgendes 
zu erw idern. H err K onservator Dr. T r e u b e r t  n im m t in 
seiner Schrift »Die Sonne ais U rsachc der liohen Tem 
p era tu r in  den Tiefen der Erde« auf G rund eines fiir die 
freie A tm osphare bcrcchnctcn Beispicls an , daB »der 
T em peraturuntersch ied  in verschiedenen H ohen der atm o- 
sphartschen Luft, welchen dieselbe bcim  senkrcehten 
Steigen und  Fallcn (wenn wir von storenden Eiiifiiissen 

:absehen) zeigen m iiB te,. .  . .  in  runder Zahl 1,4° C auf 
100 m betragt« (S. I I), und schrcib t dann  (S. 14) w eiter: 
»Da verschicdcnc der bereits angefiilirten storenden Ein- 
fliisse in  der obern A tm osphare fiir die B odenatm osphare 
fortfallcń, laBt sich sogar erw arten, daB die geotherm ischen 
T iefenstufen sehr nahe m it der Tlieorie, dic 1,4° C fur 
je 100 m (wenigstens nahe der Erdoberflache) ergibt, 
iibereinstim m en mussens,

N ach einer Zusam m cnstellung vcrschicdcner aus Be- 
obachtungcu abgeleiteter gcotherniisclier Tiefenstufen, 
wobei er zu zwei G ruppen kom m t, von denen die erste 
W erte von 30 -  36,88 m, die zweite- solche von 50 -  65 m 
um fafit, sag t T reubert auf Seite 10: »D ie T h c o r ie
e r g i b t  e in e  T e m p e r a tu r z u .n a h m e  v o n  1,4° C f i ir  
je  100 m, e n t s p r e c h e n d  e i n e r  g e o t h e r m is c h e n  
T ie f e n s tu f e  v o n  71 m, Die beobachteten  Tem pcra- 
tu ren  scheinen auf den ersten  Blick unsere Tlieorie, um- 
zustoBen, n u r die letztc G ruppe n ah e rt sich dem  durch 
sic gefundencn W e r te . . . .  Bei naherm  Zusehen zeigt sich 
jedoch, daB gerade um gekehrt die Tiefenstufen der ersten  
G ruppe eine A usnahm e, die der zweiten hingegen die 
Regel b:Iden«.

D en Grund fiir dic angcfuhrtcn  A usnahm ew ertc der 
geotherm ischen Stufe such t T reubert in  dem  :U m stande, 
daB die B eobachtungen der ersten  G ruppe an  solchen 
Stellen d er E rdrinde gem acht wurden, )>vsrelchc durch  cinc 
fiir W asser und L u ft beinafifc undurclilassige Schiclit 
geschiitzt sind, wic die . . .  Salzbergwerke und dic ar-, 
tesischen B runncn. E s sind dies Komplexe, welclie stellen- 
weisc und rorubergehend der allgem eincn Zirkulation der 
G esam tatniosphare entzogen sind« {S. 16/17). l im  die 
einer geotherm ischen Stufe yon rd. 30 m entsprechenden 
»abnormen Tcm pcraturen« aus den geotektonischcri Ver- 
haltn issen  zu erklaren, greift T reubert auf das Y erhalten 
der L uft in  geschlossćnen R aurnen zuriick, wobci cr sag t: 
»In solchen 'abgeschlossenen Kom plcxen muB schlieBlich 
cin G leichgewichtszustand cin treten , in welchcni die Luft-

teilchcn zur Rulie kom m en. Dies is t  aber n u r d ann  der 
Fali, wenn dic L u ft durch den ganzen abgeschlossenen 
R aum  das gleiche spezifiselie Gewicht besitzt« .. U nter 
dieser V oraussetzung w ird dann  an der H and  der allge- 
meinen Gasgesetze fiir die geotherm isclie Tiefenstufe cin 
W ert von 29,2 m bercchnet.

Die hicr m it H errn  T reuberts eigenen W orten aus- 
fuhrlichcr dargelegte A uffassung habc ich in  einer An- 
m erkung zu meinem oben genann ten  A ufsatz m it der bei 
solchen Hinweisen gebotenen Kiirzc daliin zusam m en- 
gefaBt, d,afl T reubert die U rsache fiir die 'T em peraturzu- 
nalim e m it der Ticfc in  auf- und absteigenden L uftstro - 
m ungen erblicke, und daB, wenn dem so ware, der nor- 
m ale oder m ittlere W ert der geotherm ischen Tiefenstufe 
nach T reuberts eigenen Angabcn 71 m betragen  miiBte, 
was der .E rfahrung  widerspreche. Ob durch  diese Zu- 

, sam m enfassung der Sinn der von T reubert in  seiner 
S chrift vertretenen  A uffassung zutreffend wiedergegeben 
wird, oder ob sic irgendwic irrefuhrend ist, k ann  ich nach 
den vorstehend m itgeteilten  Stellen aus der Treubertsclien 
S chrift ruhig dem  U rteil des Lescrs iiberlassen.

H insichtlicli der theoretisclien A bleitung einer geo
therm ischen T iefenstufe von rd. 30 m, wie m an sie fiir 
eine gleichmaBige D ichte der G rundluft erhait, h a t H err 
Dr. T reubert sein P rio rita tsrec lit schon im  Ja h re  191C 
geltend gem acht. D a seine S chrift I I  Ja h re  -vor m einer 
beziiglichęn in dieser Zeitsclirift yeróffentlicliten A rbeit 
crschienen war, habe ich dieses R cch t se lbstverstandlich  
ohne weiteres an e rk an n t und mich in einem an die Schrift- 
leituug gcrichteten  Sclireiben, dessen V eroffentlichung 
ich ih r  anheim stellte, m it einer entsprechenden E rklarung 
T reuberts . e inverstanden erk lart, die dann  veroffentlicht 
worden is t1. D am it habe ich diese A ngclegcnheit ais 
erledigt angesehen. In meinem im Jah rgang  1919 dieser 
Z eitsclirift erschienenen A ufsatz nochm als darauf zuriick- 
zukom men, lag fiir m ich keinerlei AnlaB vor, da es sich 
in dieser A rbeit n ich t um die H erlcitung eines N orm al- 
w ertes fiir dic geotherm isclie T iefenstufe handclte, son- 
dern um cinc U ntersuchung der physikalischen Yorgangc, 
dic zu der.in der E rdk rustc  vorhandcncn W arm eschichtung 
gefiihrt haben.

Zu den Angaben der vorstehenden E rk larung  iiber 
die erfalirungsm aBigen W erte der gcothcrm ischcn Tiefen- 
stufc yerweisc ich auf die kritisclie U ntersuchung, die ich 
hieruber im  Jahrgang  1917 dieser Zeitsclirift, S. 435, 
Ycróffcntlicht habe; zu einem w eitern E ingehcn <auf den 
sachlichen Teil der E rk larung  habe ich keinen AnlaB.

V erm cssungsingenieur Chr. M e zg e r, 
G ernsbach (M urgtal).

1 8. GHickauf 1010, S. 1144.

Yolkswirtschaft und Statistik.
GroCbrltaumens K ohlenausfuhr im  Jahre  1919. Die

b n tische K ohlenausfuhr h a t  sich von dem  Tiefstand 
(31,75 Miii. 1. t  in 1918), den sie w ahrend der. K riegsźeit 
vcrzeichnet h ą tte , im le tz ten  Ja h re  w iedereinigerm aBen 
erliolt, so daB sie m it 35,25 Mili, 1. t  um  rd. 3,5 Mili. t  
iiber den Um fang yon 1918 hinausging. Gegen 1917 be- 
trag t dic S teigerung ailerdings nur % Mili. t, und gegen 
das le tz te  F riedensjahr lieg t riocli ein Ruckgang um 
40 (Mili. t  vor. G leichzeitig erfuhr auch die Atisfuhr von 
Koks gegen 1918 eine seh r erhebliche Steigerung) indem  
sie von 916 000 t  auf 1,51 Mili. t  stieg ,‘und hob sich auch, 
wenn auch  weniger erheblich, d e r A uslandversand von

PreBkohle (1,71 gegen 1,51 Mili. t) . Die V crteilung der 
Ausfuhr von K o h lc  allein auf dic einzelnen Bezugslander 
e rg ib t sich fu r die Jah re  1917 -  1919 aus d er folgenden 
Zusam m enstellung.

1917 
1. t

1918 
1. t

1919
• 1. t

K o h l e .......................... ....  . 34 995,787 31 752 904 35 249 568
. D avon n a c h : . . .  *“*■. ,
RuBland . . . . . . . 1 075 005 128 114 221 '490
S c h w e d e n ...................... 613 573 1 051 121 1 592 324
Norwegen 1 059 227 1 250 867 1 330 646
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Z U S

1917 1918 1919
1. t t 1. t

856 037 i i 045 701 1 742' 711
376 819 88 001 401 901

*— 4 246 143 769
17 512 545 16 511 005 16 204 596

248 056 147 388 544 302
126 895 46 712 129. 624
773 030 429 003 805 740

38 641 — 262 184
4 140 960 4 053 570 ' 4 641 046

18 540 41 328 139 315
616 053 160 340 523 091

71 987 11 433 270 037
13 154 9 000 7 294

237 516 169 982 189 205
199 692 162 417 184 813
309 216 258 110 639 089
100 502 93 616 114 647

1 224 340 1 615 985 1 465 736
1 729 685 1 195 883 733 045
1 574 251 1 697 908 1 675 163

18 650 403 23 186
22 925 — 49 •479

7 166 1 350 354
12 541 — 13 305

1 278 646 915 921 1 508 010
1 526 272 1 505 090 1 708 015

37 SOO 705 34 173 9 ir 38 465 593
10 227 952 8 756 47 fc 12 021 242

D ancm ark . . . .
N icderlande . . .
B o l g i e n ..................
F rankreich . . . .
P o r tu g a l ..................
A zoren und Madeira 
Spanien . . . . .
K anarischc Inseln .
Italicn  . ...................... ....
G rie c h e n la n d ..................
A lg e r ic n ...................... .
Portugisisch-W estafrika
C h i l e ' ......................   .
Brasilien . . . . . . .
U ru g u a y ...........................
A rgentinien ..................
K anal-Inseln . . . . .
G ibraltar . . . . . . .
M alta . ...........................
Agypten ...........................
Engl.-agyptischer Sudan
Ad en usw..........................
Britiscli-Tndien .. . . .
C e y lo n ......................   .

K o k s  . . . . . . . . .
P re B k o h le  . . . . . .
K o h le , P re B k o h le  
B u n k e r k o h le  . .

E rheblich ist, im Yerglcich des le tz ten  Jah res m it.
1918, die Zunahm e der Versendungen nach Schweden 
(+ 541  000) und D anem ark (+ 6 9 7  000), ferner nach H ol
land, Portugal, Spanien und Ita lien . Die M ehrlieferungen 
nacli den sudam erikanischen S taa ten  sind, wenn m an yon 
A rgentinien absieht, das einen Mehrbezug von 381 000. 
aufw eist, dagegen wenig betrach tlich . D er Riickgang in 
den L iefeiungen nach M alta laBt dic W irkungen der 
E instellung der kriegerischen I-Iandlungen erkennen. An 
der Spitze d e r ' B ezieher britischer Kclile stand auch im 
le tz ten  JalirfcFrahkreich , das allerdings 306 000 t  weniger 
e rh ie lt ais im Vól jalir. Im' ganźeh giiigen an Kohle, Koks 
und PreBkohle in 1919 38,47 Mili. t  aus dcm Land gegen 
34,17 Mili. t  im  Jah ire ' vó rhcr; die Zunahm e b e tra g t. 
4,29 Mili. t ’=  12,58%. Dic Versclii£fungen von B unker
kohle stiegen gleichzeitig von 8,70 auf 12,02 Mili. t, eine 
Entw icklung, in der die W iederbelebung der H andels- 

. sch iffah rt zum A uf druck kom m t.
Kohleucintiilir. der Schweiz Im 3. Yicrlcljnlir 1019.

$

3. Vi( 
ja

1918
t

irtel-
ir

1919
t

1 .-3 . \  
ja

1918
t

riertel-
lr

1919
t

Q ,J* O —<iO ŁC v _
§ ytiS4) ^41 O 
^ 41 

^ •£> ' t

S te in k o h l e  
D eutschland . . . 
O sterr.-U ngarn  . . 
F rankreich  . . . . 
Ita lien  . . . . . .
B e l g i e n ..................
G roB britannien . . 
V ereinigte S taa ten .

251.640 
512 

23 915

43 656 
2 920

03526

45 808

116075 
26 145 

191 174

S26 641 
914 

48 850

98114 
11 282

147 9S3 
20

232 150

224 700 
27 342 

191 174

-  678 658
-  894 
+ 183 300

+ 126 586 
+ 16 060 
+ 191 174

zus.
B r a u n k o h l e  

D eutsch land  . . 
O sterr.-U ngarn  . . 
F rank re ich  . . . .

322 643 

31
17 316

442 728 

1
1 059

985 801 

40
19 228

8

823 369

150 
3 Gil 

1

-  1.62 432

4-- 110
-  15 617

7

zus. 17 347 1060 .192.76 .3 762 -  15 514
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K o k s  
D eutschland . . .  
O sterr.-U ngarn  . . 
F rankreich  . . . . 
Belgien . .  . ■ . 
H olland . . . .  • 
GroBbritannien . . 
Y ereinigte S taa ten .

196 392 
1 687 
0 599 

18

6 975

26 708 
525 

9 791 
18 469 

25 
3 790 

157

501 323 
6 235 

19 233 
195

17 546

55 251 
1 973 

34 844 
28 954 

25 
15 312 

157

-  446 072
-  4 202 
+  15611 
+ 28 759 
+  25
-  2:234 
+  157

ZUS.
P re B k o h le  

D eutschland . . . 
O sterr.-U ngarn  . . 
F rankreich  . . . ■ 
Belgien . . . . . 
G roBbritannien . . 
Vereinigte S taa ten . 
Vcrschieden.' Ł ander

211. 671 

83 200

17

59 465

58 907 
629 

1 634 
64 511 

4 762 
681

544 532 

254 174

887

98

136 516

75 097 
629 

5.319 
145 608 

4 762 
681

-  408 016

-  179 077 
+■ 629 
•t- 5 319 
+ 144 781 
+ 4 702 
1- .681

-  98
zus. 83 217 131 124 255 159 2 3 2 1 § § -  aąo°3

Im  3. V ierte ljahr 1919 h a t die K ohlchem fuhr der 
Schweiz einen giinstigern Ycriauf genom men ais in den 
ersten  beiden V icrtcljahrcii. W ahrend in Koks noch eine 
M indereinfuhr gegen das 3. Y ierte ljah r 1918 yon 152 200 t  
zu verzeichnen war, erliohte sich dic E infuhr bei Kohle 
und PreBkohle um 120 085 und 47 907 t .  F u r  d e drci 
ersten  V ierte ljah re  zusammen ergeben sich jedoch nnm er- 
liin noch M inderbeziigc von 102 432 t  bei Kohle, .408 010 t  
bei Koks und 23 003 t  bei PreBkohle. D er Riickgang ent- 
fallt ausschlieBlich auf D cutschiand, das an Kohle, Koks 
und PreBkohle, ohne U nirechnung zusamm engefaBt, in 
den drei ersten  V ierteljahrcn 1,30 Mili. t  weniger liefertc 
ais in derselben Zeit des Y orjahrs; dagegen haben sich 
die B e/uge aus F rankreich  und Belgien um 204 00(1 und 
300 000 t  crlióht.

Marktbcricht.
Erlioliung der Kohlenpreise des Itcichskohlem erbaiides1.

Auf G rand, des Beschlusses des ReichskohlenverbandeS 
vom  28. Ja n u a r 1920 sind die K o h ie u v e r k a u  f s p r e is e  
m it W irkung vom 1. F ebruar 1920 einschliefihclł Kolilen- 
steuer und ausschlieBlich U m śatzsteuer wie folgt erhoht 
w orden .

B e z i r k  d e s
R h e in i s c l i - W e s t f a l i s c h e n  K o h le n s y n d i lc a t s  :

F e t tk o l i l e .
Ford erg rus . ......................................... ..................................... 41,50
Forderkohle . ...................... ..... . . . 42,80
Melierte . ............................................. - • ■ • • • • 50,30
B cstm elicrle . . . . .  . ....................... ....  • • • • 53,90
Stiickkohle I ........................... ....  05,30
NuBkohle I  . ....................................................... ....  61,40

I X ............................ ...... ....................................................... 61,40
I I I  ....................................  61,70
I  V ............................ ....  55,30

” y .................. .... .......................................................49,80
Kokskolile ...........................  . . - • • • . . .  ■ 44,40

G a s - : u n d  G a s f la m m k o h le .
Fórdcrgrus . . . . . . ■ • • • ■ ■ • 41,80
Flam m forderkohle . . . . . . . . . . • • - • 43,10
Gasflam m fdrderkohle .................................................. .4 9 ,2 0

i s. Gliickauf 1920, S. 33 und 30.
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- M/ t
G e n e ra to rk o h le .................. ...................... .... ......................  5 4  20
Gaskohle . . . ................................................................. 00

Stiickkohle I .......................... ................................. 65 30
gewaschene NuBkohle 1 . . . . . . . . . . . .  61,40

H  . . . ..... .....................6140
H I . 61,70
tv  ................................................55,30
Y • . . . . . ' ....................49,80

Nuflgrus .................................................. ....  42,10
gew aschene’ Feinkohle ; .......................- . . . .  48*00

E f lk o h le .
F ordergrus 10% .................. ....  ............................... . . 4 1 ,5 0
Forderkohle 25 % . . . .  . . . . . . . . . 42,00

35 % . . . . . . . . . . . . . .  . 42,80
B estm elierte 50%  . . .  Y .................. ....  . . . . 5 3 ,9 0
Stiicke .....................................65^60
NuBkohle. I ......................................................................... 76 60

11  ...................... ....  75^60
- •  1 1 1 .......................................................... ................. 70,80
” I V ........................................................................ 55,30

F e i n k o h l e .................................... ....  , , . 40 80
M a g e r k o h le  ó s t l .  R e v ie r .

F o rd e rg ru s-10 % . . . . . ...........................  . . 4 2 ,4 0
Forderkohle 25 % . . .. . . .  . ...................... . _ 42,00

35 % > ■ ........................ ....  42,80
B estm elierte 50 %- . . . . . . . . . . . . . .  4 8  90
Stiicke .......................................................................... ‘ ; 09j' go
NuBkohle I . . . . . .  . . . . . . .  . . . 79 50

11 • ■ • • • • • ..... • • . - . . .  . 79] 50
NuBkohle I I I  . . . .  . . . . _ _ _ ^0 80

IV  ■ ............... ..............................................55^30
ungewaschene Feinkohle , . . . . . . .  . . . 39,80

M a g e r k o h le  w e s t l .  R e v ie r .
F ordergrus 10% . ..........................  41,30
Forderkohle 25 % . . , . . . . , . . ....................... 42*30

35% . . . . . .  ........................ ........ 43,10
M elicrte 46 % ; _ 45,00
Stiicke . . , . .  ....................................  . . .  70 30
A nthr. NuBkohle I  . . . . . . . , \  7170

11 • ■ .............................................. 93,50
111 ■ ■ - ..........................................74,40
I v  ...................................... ... 46,20

ungewaschene Feinkohle ............................................. 39,90
gewaschene Feinkohle , . , , ............................  40*60

K o k s .
GroBkoks I  . .................. ....  62 70

I I .....................................: ................................... .62,30
•- 1 1 1 .................... .................................................  . 61,90

GicBereikoks .  .................................................................  . . 70 50
B rechkoks I .............................................  . .. 8Ź 40

11  ...............................  81,20
I II  • ■ ........................................................... 69,80
I v   ........................................ , . .. 60,90

hąlb gesiebter und lialb gebrochcner Koks . . . 65,10
Knabbel- und A b f a l lk o k s .................. .... . . .  . 64,30
K leinkoks . , . ..  ....................................................   . . .  . 63* 90
Fer!koks . . . . . . . . . . . . , .................... 6150
K o k s g r u s . .................. ....  j o ’  in

P re B k o h le .  . . . . .
. Schlam m kohle ........................................................... ...  1470
m inderw ertige Feinkohle . .......................................... 14^70
M it te lp ro d u k te ....................................................................  7 3 0

N achwaschkohle .......... ........................... ....  730
N ie d e r s c h le s is c h .c n  S t e i n k o h l e n s y n d i k a t s :

M/ i
Kohle aligemein ............................ ... . . , . . . . 78,00
W a s c h s o r te n ....................... ................................................. 98^80

M/t
.GieBereistuck- und B r e c h k o k s .................................... 160,40
K oksgrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26*00
S c h la m m k o h le ...........................  . . .. ...........................17,40
PreBkohle .....................................................................78,00

S a c h s is c l ie n  S t e i n k o h l e n s y n d i k a t s :  '
Kohle aligem ein ........................................................... ....  63,00
Stiickkohle und gewaschene Sortcn ..........................74,90
Grob- und B rechkoks . .  ................................  .112 ,30
Abfallkohle : . . .  . . . . . .   ..................   . 31,80
K oksgrus.................................................................................. 31*80
M i t t e l d e u t s c h e n  u n d  O s te lb i s c h e n  B r a u n -  

k o h l e n s y n d i k a t s :
PreBkohle und NaBpreBsteine . : ............................. 14,40
F orderkchle . , . . ....................... ....  . . . .  . 3 00
Siebkohic . . . . .  . . . . . . . ..........................  4,20
Stiickkohle ................................................................  5,40
G ru d e k o k s .................. .... ...................................................... 1920

Patentbericht.
Anmoldungen,

die w ahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
p a ten ta m te s  ausliegen.

Vom 12. Ja n u a r  1920 an :
5 b. Gr. 9. K. 70 892. Max K uhlem ann, Bochum, 

F riedrichstr. 14 -  16. Schram - und Schlitzm aschine m it 
bogenfórmig hin- und herschwingendem  W erkzeug trager; 
Zus. z. Anm. K. 69 352. 6. 11. 19.

10 a. Gr. 29. B. 83 417. D ipl.-Ing. John  Billwiller, 
K arlsruhe, Gerwigstr. 2. V erfahren der Inkohlung von 
Zellstoffen, Torf usw. durch  Behandlung u n te r  D ruck und 
Erhitzung in G egenw art zweckmaBig groBer Flussigkeits- 
mengen. 5. 3. 17.

12 e. Gr. 1. F. 42 462. H erm ann Frischer, Zehlendorf 
b. Berlin, und M ichael D rees, Kóln-Mulheim, Sonder- 
burger S tr. 43. E inrich tung  und V erfahren zur B ehandlung 
von Gasen und D am pfen m it Fliissigkeiten. 29. 10. 17.

14 a. Gr. 4. N. 17 176. H einrich Nickolay, Bochum, 
■Piepcrstr. 31. A ntriebm aschine fiir Fdrderrinnen m it 
einseitig w irkenden A rbeitskolben und Gegcnkolben.
18. .2. 18.

24 It. Gr. 1. W. 49 573. W estfalische Mascliinenbau- 
Industrie  ; G ustay  Moll & Co., A.G., N eubeckum . Ver- 
fahren zur V erfeuerung fliissiger B rennstoffe in D am pf- 
kesseln und m etallischen Ofen u n te r  Verw endung gu ter 
W arm eleiter zur Biklung des Feuerungsraum es. 3. 8. 17.

26 (1. Gr. 1. F; 43 208. Fassoneisen-W alzwerk L. Mann- 
s ta ed t & Cie., A.G. und D ipl.-Ing. Hugo Bansen, Sieg- 
straBe 20, Troisdorf. V erfahren zur E rhóhung der Aus- 
beute an Teeren usw. bei der Reinigung von heiBen 
G eneratorgasen. 11. 5. 18.

85 a. Gr. 22, A. 31 421. Allgemeine E lek triz ita ts- 
Geselischaft, Berlin. E inrich tung  zum Verzógern elek
trischer Fórderm aschinen durch K urvenschiibe o. dgl.
12. 2. 19.

81 e. Gr. 15. H. 73 665. F ranz H órenbaum , Gelsen
kirchen, Bochum er S tr. 186. A ntrieb  fiir Schuttel- 
rutschen. 1. 2. 18.

S ic .  Gr. 15. L .’46 607. Ewald Leveringhaus, Essen, 
G iselastr. 5. S chiittelru tschenverbindung m it durch das 
Rutschengew icht be laste ten  Keilen. 13. 5. 18.

Vom 15. J a n u a r  1920 an :
1 a. Gr. 11. P. 38 551. Celestin P oupart, E p inay  sur 

Orge (Frankr.); V e r tr . : D ipl.-Ing. Fels, Pat.-A nw .,
Berlin SW 61. Arorrichtung zum A n re ich ern . von Plioś- 
phaten, und andern  Erzen. 13. 10. 19. F rankreich  20. 6. 17.

5 b. Gr. 4. K. 63 148. The K onom ax Rock Drill 
Syndicate, L im ited, Johannesburg, T ranśvaal {Siid- 
afrika); V ertr.: P au l Muller, Pat.-A nw ,, Berlin SW  11. 
D ruck.uft-G esteinbohrm aschine. 17. 10. 16. GroB- 
b ritann ien  21. 10. 15.
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5 b. Gr. 9. S. 49 901. W. Springer, M aschinenfabrik, 
Eisen- und MetallgieBerei G. m. b. H „ V arel (Oldbg.). 
Schram stańgenlagerung. 27. 3. 19.

20 a. Gr. 14. D. 35 647. Carl Doerr, Zeitz, Donahes- 
straBc 8. S elbsttatige Um satzsclieibe fiir K ettenfórder- 
bahnen. 28. 3. 19, '.. ,

20 c. Gr. 16. E. 24 067. F ried rich  E b e rh a rt, H em itz 
(Saar). E iserner F órderw agenkasten . 2. 6. 19.

21 h. Gr. 10. R. 46 682. Em il F riedrich  RuB, Koln-. 
K lettenberg , N aśsestr. 24. E lektrisclie Ofenanlage fiir 
kom binierbare L ichtbogen-, W iderstands- und Incjuktions-
heizung. 21. 10. 18. -

24 c. Gr. 5. B. 85 878. H erm ann Alfred B irkedal
und Alfred .N ielsen, K openhagen; V e r tr . : D ipl.-Ing.
B. W asserm ann, Pat.-A nw ., Berlin SW  68. R ekuperato r 
m it zwei sich kreuzenden K analsystem en. 22. 3. 18.

40 a. Gr. 18. B. 85 498. Sven H u ld t, Stockholm
(Schw eden); V ertr .: O. S iedentopf und D ipl.-Ing.
W  Fritze, Pat.-A nw alte , Berlin SW 68. V erfahren zur 
Gewinnung von Bleierz und bleihaltigen Erzeugm ssen.
8. 2. 18. Schweden 10. 3. 17. „  ' j

40 c. Gr. 16. N. 18 324. Dr. W ilhelm N o rth  und
H erm ann Loosli, H annover, Schillerstr. 32. V erfahren
zur H erstellung von Zirkonm etall. 14. 11. 19.

46 d. Gr. 5. K. 68 533. Hugo K lerner, Gelsenkirchen, 
Sclialker S tr. 164. Stopfbiichsenloser, d o p p e l t w i r k e n d e r  
S c h u t t e l r u t s c h e n m o t o r .  2. 4. 19. • -..L

59 b. Gr. 1. K. 70 565. F . W ilhelm  Kłem , A itw asser 
(Schles.). L eitvorrich tung  fur K reiselpum pen u. dgl.
13. 10. 19. _

59  b. Gr. 2. N. 18 285. D ipl.-Ing. F ritz  N eum ann,
Niirnberg, Schleierm acherstr. 8. V erfaliren zur H er
stellung von Pum pen. 27. 10. 19. .

59 b. Gr. 2. W . 52 520. E rik  W estlund, D ala-Finn-
h y tta n  (Schweden); V ertr .: F . A. H oppen, Pat.-A nw ., 
B erlin  SW  68. Schlam m -K reiselpum pe. 2. 5. IJ .
^rhwpdftii 17. 4. 1 S»

59 c. Gr. 2. K. 66 663. Fried. K rupp A.G., Germ am a- 
werft, K iel-G aardęn. R aschlaufende Z ahnradpum pc n u t 
Zufiihrung der Fórderfliissigkeit du rch  Geschwindigkeits-

dUS8 t c .  6'G ri 17. S. 48 488. Siem ens-Schuckertw erke
G. m . b. H „ S iem ensstad t b. Berlin. Riissel bei Saug- 
lu ftfo rderem  fiir S chiittgu t. 15. 6. 18.

87 b. Gr. 2. B. 89 636. K arl Bruggem ann, Berlm , 
Brusseler S tr. 22. D ruckluftham m er m it eingebautem  
E lek trom otor. 4. 6. 19. ,

Yersagungeii.
Auf die nachstehenden, an dem  angegebenen Tage im 

Reichsanzeiger bekann t gem achten Anm eldungen is t ein 
P a te n t versag t worden: .

12 e. S. 48 388. E lek trische Reinigungsanlage fu r
Gase. 31. 3. 19. . ' . ,

81 e. S. 47 598. AbscheidegefaB bei L uftforderern
fiir S ch iittgu t. 3. 4. 19.

G eb rau cb sinu ster-E in tragun gen ,

b ekann t gem acht im Reichsanzeiger vom 12. Ja n u a r 1920.
5 a. 728 983. K arl Malinkę, H ohnsdorf (Elbę), Tisf- 

bohrer m it Gewichts- bzw.' Bcscliwerungsstuck fiir B runnen-

baU20 c f l s s  751. Friedrich B uddenhorn, Bochum, Kómgs- 
allee 29 /31. Federnde Aufhangung fiir Fórderwagenkupp-

20 e. 728 752. F riedrich  Buddenhorn, Bochum, 
Kónigsallce 29/31. F o r d e r w a g e n k u p p l u n g . :. 19. 12. 19.

24 a. 728 556. F riedr. W ilh. H aag, N f lm b e r g ,  P ark-
straBe 21 a. U nterw indzufuhrungsausm undungsrohr tu r
zwanglaufig rotierend austreten.de D ruckhift. 8. -

24 e. 728 592. H einrich M andutz, B erhn-Schoneber0, 
M artin -L u ther-S tr. 13, und Max W ohllebcn, cr m 
Lichterfeldc, A ugustastr. 10. StochlochverschluB fu r Gas
erzeuger. 25. 3. 18.

241. 728 616. H ans W ottle, W ien; V e r tr .: M. M intz 
und D ipl.-Ing. R. N aum ann, Pat.-A nw alte, Berlin' SW 11, 
Feuerung zur V erbrennung von staubfórm igem  oder fein- 
kornigem  Brennstoff. 8. 12. 19. O sterreich 26. 11. 19.

50 e. 728 521. R obert W eilemann, K aiserslautern, 
Pariser S tr. 90. F ilte r  zum Reinigen bzw. T rocknen von 
L uft u. dgl. 5. 2. 18.

81 o. 728 860. Carl W ilke, Essen-B redeney, Lilien- 
straBe 35. V orrichtung zum Loschen und Y erladen von 
Koks. 5. 12. 19.

81 c. 728 861. Carl Wilke,. Essen-B redeney, Lilieu- 
straBe 35. Kokslosch- und V erladevorrichtung. 5. 12. 19.

Y crliingerung der Sc lm tzlr ist.

Folgende G ebrauchsm uster sind an dem angegebenen Tage 
auf drei Tage vcrlangert worden:

21 li. 671 248. M aschinenbau-A nstalt H um boldt, 
K oln-Kalk. E lek trodenkem m en  usw. 20. 12. 19.

35 b. 658 911. O tto  K am m erer, C harlottenburg, 
Lyckallee 12, und Wilh. U lrich Arbenz, Zehlendorf 
b. Berlin. Greifer. 23. 12. 19. '

50 C. 663 516. Berlin-A nhaltische M aschinenbau-A. O., 
Berlin, Lagerabdiclitung usw. 24. 12. 19.

50 c. 663 517. Berlin-Anhaltische M asclunenbau-A. G., 
Berlin. L agerschutz usw, 24. 12. 19.

D eu tsch e  P a tcn te .

D er B uchstabe K (K riegspatent) h in te r der O berschrift 
der Beschreibung. eines P aten tes bedeutet, daB es auf 
Grund der V erordnung vom  8. F eb ruar 1917 ohne vorauf- 
gegangene B ekanntm achung der Anm eldung crte ilt 
w orden ist. .

5 b  (6). 317124, vom  9. Jun i 1918. W ilh e lm
H e in e m a n n  in  H a n n o v e r .  Elektrischer B ohrham im r, 
bei dem Schłagkolben und B ohrcr durch eine Z ahnkupp lung  
langsątn gedrehi werden.

Die D rehung des Schlagkolbens des H am m ers erfolgt 
am Ende d e s  H am m erliubes durch den von einem Elekt.ro- 
m otor angetriebenen W cllcnzapfcn un te r V erm ittlung 
einer Zahnkupplung, die gegen Ende des Iiubes selbst- 
ta tig  eingeriiekt und bei dem  durch eine F eder bcwirkten 
VorstoB des Kolbens se lb stta tig  ausgcriickt wird.

5 b (7). 317 300, vom 14. Ja n u a r 1919. O s c a r
L ic h t e r  in  B e u th e n  (O.-S.). Auswechselbarer B ohrkopf, 
bei dem der Bohrerschajt zu r A ufnahm e des B ohrkop f es 
nach Paient 312 667 gegabelt is t. Zus. z. P a t. 312 667. 
Langstc’ D auer: I. N ovem ber 1932.

Von den verschieden langen Gabelzinken a und b des 
Bohrerschaftes, zwischen dic der Bohrkopf e eingreift, 
is t die langere Zinke a m it dem  am  freien E nde iib- 
gerundeten  Zapfen c versehen, der in den Schlitz d des 
Bohrkopfes e eingefiihrt wird, nachdem  dieser in die dar- 
gestellte, d. h. in  eine um  90° gegen die Achse des Bohr- 
schaftes versetzte  Lage gebrach t ist. Die Zinke b h a t eine 
solche Lange, daB sie das h in tere E nde des Bohrkopfes 
uberdeckt, wenn dieser auf dem  Zapfen c um  90° gedreht 
is t d. h. sich in Strecklage befindet und vorgezogen ist, 
wobei der S tift c am  h in te rn  Ende des Schlitzes anhegt. 
D er Schlitz kann  nach vorn zu verjiingt sein, so daB sieli 
der B ohrkopf beim B ohren auf dem  S tift c festk lem m t.

5 b (11). 317 252, vom  11. D ezem ber 1918. H e r m a n n  
F r a n k e  in  H a .n n o v e r . F ahrbarer Beladebagger f i i r  
trun im erfdrm iges Gut.
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D or Baggcr bes teh t aus der auf dem  Falirgestell a 
schrag angeordneten Rinne e und d er oberhalb dieser 
R inne gelagerten, in sehkrech ter R ichtung einstellbarcn 
cndlosen K e tte  b, an der m ittels 
federnder Stielc H am m er d so ge- 
lenkig befestig t sind, daB sie sich 
bei der Bewegung der K ette  durch  
dereń Gelenkbolzen c naclicinandor 
in das zu verladcnde G ut pressen, 
dieses in  die m it dem  u n te rn  Ende 
au fdem  Boden ruhende R inne streifen 
und, in  der R inne; aufw arts fordom , 
bis es an  ilirem Ęnde in  Forder- 
wagen /  fallt. O berhalb des un tern  
E ndes d er endlosen K ette  kann  eine 
einstellbare F iihrung g angeordnet 
sein, die eine Spannung der federn- 
den H am m erstiele bew nkt, so-daB  
die H am m er infolge dieser Feder- 
w irkung auf das  G ut aufschlagen und 
es. zerkleinern. AuBerclcm konnen 
auf dem  Falirgestell achsfdrm ig hin 
und her bewegte StoBei h angeordnet
sein, dic eine Zerkleinerung des Gutcs bewirken. D as Fahr- 
gestell selbst kann  m it rechtw inklig zueinander liegenden 
Laufrollen i  und k  ausgesta tte t sein, die einzeln oder beide 
vohi Boden abgehoben werden konnen.

12 o (2). 317 083, vom 13. Ju li 1918. O t to  H a p p e l  
in B o c h u m . Vor richtung zum  Abscheiden von festen Be- 
standlciłen aus Gascn.

Die V orrichtung besteh t aus einer oder m ehrern 
Diisen e iin d  einem  oder m ehrern dav o r angeordneten  ge- 
schlossenen B ehaltern  a. Die B ehalter liaben an  den 
vor den Dusen liegenden Stellen die E in tritto ffn u n g  b, 
die ebenso groB wic oder kleiner ais die M undung d er be- 
treffenden Diise ist. D er aus der Diise aus tre tende Gas- 
strom  kann  n ich t durch  die Offnung des B ehalters in 
diesen ein treten , sondern wird nach allen Seiten abgclenkt, 
wahrend die von dem  Gas m itgcfiihrtcn S taubteilchen in 
den B ehalter tre ten  und sich in diesem  absetzen. Die 
Diise kann an der M undung allscitig m it A nśatzen d ver- 
selicn sein, die m it d e r  W andung des B ehalters a K anale 
fu r  den G asstrom  bilden.

12 e (2). 317 254, vom 31. M arz 1918. L o u is
B. F i c c h t c r  in N c u e w e l t  b. B a s e l  (Schwciz). Ver- 
fahren und Einrichtung zum  Trockenjiltrieren gasfónnigcr 
Slo/fe mittels umlaufenden Planfiltcrs, ^Fiir diese Anmel- 
dung wird gemafl dem  U m onsvertrage vom 2. Ju n i 1911 
die P rio r ita t auf Grund der A nm eldung in  der Schweiz 
vom  2. N ovem ber 1917 beansprucht.

Auf das um laufendc P ianfilter soli durch einen Zu- 
fuhningsschacht eine ais F iltrie rśch ich t dienende kornigc 
Masse aufgebracht werden, die w ahrend des B etriebcs von 
dem  F ilte r m it Hilfe einer F ordervorrich tung  fortgenom m en 
und nach einer Reinigung w ieder auf d as  K lte r  gebrach t 
wird. An dem  zum  A ufbringen d e r  Masse au f das  F ilte r  
(Sieb) dienenden Z ufuhrungsschacht ist. eine senkrechtc 
Strciehschicne einste llbar angebraclit, welche dic F iltricr- 
m asse bis zur gę\vunschten Schichtdicke abstre ich t,

12 o (1). 301231, yom 9. A ugust 1913. D r. F r i e d r i c h  
B c rg iu s  in  H a n n o  v e r .  und  D ipl.-Ing. J o h n  B ill  - 
w i l l e r  in E s s e n . Yerjąhren zur Herstellung bon'flussigen  
oder lóshchen organischm Verbindmigcn aus Steinkohle 
u. dgl. K.

Die S teinkohle o. dgl. soli u n te r hohem D ruck  und bei 
crliohter T em pera tu r m it W asserstoff zur R eaktion ge
b rach t werden.

12 o (l). 303 803, yom 3. April 1914. Dr. F r i e d r i c h  
B c rg iu s  in H a n n o y c r  und D ipl.-Ing. J o h n  B i l l -  
w i l le r  in  E s s e n .  Verfahren zur Herstellung von flussigen  
organischen Verbindlingen aus Steinkohle u. dgl. Zus. 
z. P a t. 301 231. Langste b a u e r : .8. Aug. 1928. K.

Die D estillationserzcugnisse der Steinkohle o . ' dgl. 
sollen u n te r hohem  D ruck  und bei e rh o h te r T em p era tu r 
m it W asserstoff żur R eaktion  gebrach t werden.

12 o (25). 300 281, vom 23. Sept. 1)13. D r. F r i e d r i c h  
B c rg iu s  in H a n n o v e r  und Dr. L u d w ig  L a n d s b e r g  
in N u r n b c r g .  Verfahren zur Gewinnung von Kohlen- 
wasserstoffen und sauersioffhaltigen Kohlenstoffverbindungen 
aus den Chlorierungscrzeugnissen von Mineralolen. K.

Die Ole ■ sollćn u n te r  hohem  D ruck  m it vcrdunn tcn  
Laugen e rh itz t werden.

12 o (25). 309 282, vom  20. A pril 1910. D r. F r i e d r i c h  
B c rg iu s  in H a n n o v e r  und ,D r. L u d w ig  L a n d s b e r g  
in  N u r n b c r g .  Verfctftren zur Gewinnung von Kohlen- 
wasserstoffen und sauerstoffhaltigen Kohlcnstoffverbindungen. 
Zus. z. P a t. 309 281, L angśte D aucr: 22. Sept. 1928. K.

Dic Chlorierungserzeugnisse aus M ineralolen sollen in 
G egenw art yon kohlensauern Alkalicn u n te r hohem  
D ruck  e rh itz t werden.

19 u (20). 31/ 295, vom  18. Ju n i 1915. M a s c h in e n 
f a b r i k  B u c k a u  A.G. zu M a g d e b u r g  in M a g d e b u r g -  
B u c k a u . Verfahren -und Vorrichtung zum  Verschieben 
eines Baggergleises m it. H ilfe einer au f einem  unabhdngigen 
Hilfsgleis fahrenden M aschinę.

D urch die Mascliine sollen gleichzeitig d er neben ihr 
liegcnde Teil des Baggergleises und der h in ter ih r liegende 
Teil des Hilfsgleises verschoben werden. Zu diesem  Zweck 
h a t dic M aschine einen nach d er Seite gerich tetcn  Aus- 
lcgcr m it einem aChsrecht in ihm  verschieb- und fest- 
stcllbaren, zum  Erfassen d er Scliicnenkópfc des Bagger- 
glciscs dienenden R ollcnpaar und m it einem  nacli h in ten  
gerichtetcn  Auslcger, an dem  zwei s ta rr  m iteinander vcr- 
bundenc R ollenpaarc senkrech t zu r F ah rrich tung  ver- 
schicb- und fests te llbar gclagert sind.

19 u (28). 317 301, vom  21. J a n u a r  1917. M a x
S c h u b e r t  in B e r l in .  Verfahren und E inrichtung zum  
Verschieben von Baggerbetriebgleisen.

Das Verschieben soli m it Hilfe eines auf . den  Glcisen 
glcitcndcn Gestanges und einer auf dem  Fcirder- oder 
Hilfsgleis fahrenden Maschine (Lokom otive) in d e r  Weise 
crfolgen, daB beim  Y orw artsfahren der Maschine das 
scliwerere Baggergleis von dcm  durch dic Maschine bc- 
laste ten  leichtern Forder- oder Hilfsgleis aus und beim 
Zuriickfahren d er Maschine das unbelastete  Forder- oder 
Hilfsgleis von dem  schw erem  Baggergleis aus durch  Zug
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oder D ruck  verschoben w ird. Dabei soli ein h in te r oder 
neben der Lokom otive u n s ta rr  angehang ter Langsstab 
verw endet werden, an dessen E nden sich je  cm yu era rm  
m it zwei gegeniiberliegenden einstellbaren  D ruck- bzw. 
Zugrollen befindet.

19 u (28). 317 399, v om 10. Mai 1916. K a r l  H a a s e  
in L e ip z ig .  Gleisriłckmaschine . m it einem drehbaren 
Ausleger.

D er Ausleger b der M aschine, der sich um die auf dem  
Fahrgestoll a d rclibar gelagerte w agerechte Achse c drehen 
kann tra g t auf der iiber seine Dreliachse hm ausgehcndcn 
Verlangerung, das in der Langsrichtung des Auslegers 
verschiebbare Gegcngewicht e, das zur E instellung der 
Hohenlage der das Riicken des Gleises bewirkenden 
Rollen d d ient. . . ,

85 a (22). 317 422, vom 30. April 1914. F r i e d r i c h
S t o l a r c z y k  in K a t t o w i t z  (O.-S.). Selbsttatige Sperr- 
vorrichlung an Handhebąlsieuerungeń fiir Fórdermasclunen, 
Fórderhaspel, Aufziige w. dgl.

Die V orriclitung b es teh t aus zwei zu beiden Seitcn der
M ittellage des S teuerhcbels b angeordneten, m it einer ein- 
seitic abgeschragten Stirnflache verselienen Spetrbolzen a, 
die durch  Federn  i  in  die B ahn des Steucrhebe.s 
werden und daher ein Umlegcn des Hebe s yeriundern. 
Zwischen den beiden Bolzen a is t  der cbenfalls m  die^Bahn 
des Steuerhcbels ragende, um  die in Fuhrungcn d ver 
schicbbar eclaeerte  Achse e schwingende Arm j an- 
geordnet. An diesem beiinden sich gebogene Arm c g ,  
auf denen in den- Sperrbolzen a bcfestig te S tifte  *
Die Achse e is t durch einen Langsschlitz des um  d e 
Achse * drehbaren Iiandhebels k h indurchgefuhrt, d er bei 
seiner hóclisten und tiefśten  Lage m  R asten  l des die 
Vorrichtung umschlieBenden Geliauses em gelegt und da- 
durcli fcstgestcllt werden kann. Wird der S teuerhebel b 
aus der dargestellten  Endlagc in  die M ittellage, d. h. nach 
links bewegt, so wird zuerst d er rechte Bolzen a hoch- 
gedruckt und darau f d e r Arm /  um  seine Achse gedrcht.

sss E-S.S jssss. s&nirArs&r.

durcli die auf ihn  w irkende F eder c h inabgedruckt, so daB 
er eine Zuriickbewegung des Steuerhcbels nach rechts ver- 
hindert. D er linkę Bolzen dagegen laB t eine W eiterbew e- 
eung des Hebels nach links zu. Soli die .Spcrrung des 
Hebels yollstandig aufgelioben werden, so wird der Arm / 
m it Hilfe des I-Iandhebels k angelioben, wobei er die beiden^ 
Sperrbolzen a m itnim m t..

78 c (2). 304 000, vom 9. Jun i 1917. h u r s t h c h
P le s s i s c h e  M ie d z i a n k i t f a b r ik  in M i11e 1 - L asz l,sk  
(O.-S.). Yerfahren zur Herstellung von Prepkórpern aus
gekórnten Sprengstoffen. K.

Dic Sprengstoffe sollen u n te r V envendung von 
Form aldehyd und EiweiB gckfirnt und dann  entw eder 
w ahrend oder nach dem  K ornen in oder zu borm en 
gepreBt werden.

S ie  (10). 317 394, vom  5. Septem ber 1918. A m m e, 
G ic s e c k e  & K o n e g c n  A. G. in  B r a u n s c h w e ig .  Be- 
festigung der Becker bei Becherwerken. ■

Die Bechcr sind an der sie tragenden  K ette  m it Hilfe 
wagerechter Bolzen einstellbar befestig t und konnen in  
jeder Lage ■ festgeste llt werden.

81 e (15). 317 395, vom  7. Ja n u a r 1919. G e b r . E ic k -  
h o f f  in  B o c h u m . Schuttelrutschenverbindung.

Die Lasche des eiricn Schusses d er zu verbindenden 
Rutschenscliusse h a t gcschlosśene A lgen. die so aus- 
"ebildet sind, daB die zur V erbm dung der Scliusse dienen- 
den Bolzen in  ihnen seitiich versch\vcnkt werden konnen, 
w ahrend dic Lasche des andern Rutschenschusses seithch 
offene Augcn hat, in denen die Bolzen, nachdem  sic beim 
V erbinden zweier Schiissc von der Scite her eingelegt Sind, 
durch Anziehen von M uttern  festgeste llt werden. D ie 
M uttcrn  konnen ais O berw urfm uttern  ausgebildct sein, 

,so daB sie das Bolzcnende verdecken.
S ie  (17) 317 390, vom 24. .Ju li 1918.. G r o B k r a f t -

w e rk  F r a n k c n  A.G. in  N iir n b ć r g .  Ersatz fiir M ujfen, 
K r w n n ie r  U n d  Rohrhnotenformstiicke bei L u f t fo rd e re m  fiir  
Schiittgut.

Die zu verbińdenden geraden Forderrohre .werden_ in 
einen geschlossenen B ehalter e in fefuhri, d er sich im Be- 
trieb  bis auf einen vom F órderstrom  freigehaltenen ICanal 
m it S ch u ttg u t ful.lt.

81e(36). 317 39?/ vom 28. D ezem ber 1918. D c u t s c h -
L u x e m b u r g is c h e  B e r g w e r k s -  u n d  H u t tc n -A .G .  m  
D o r t m u n d . Verschlup von F i i l lrum pfen  f i ir  E i s e n -  u n d
M eta llspdne.  t . .

Der YerschluB beslch t aus einem oder zwei gegen- 
laufigen Schiebcrn, dereń Y orderkante keilfornug v e r tic f t 
oder abgeschragt ist.

81 e (30). 317 398, vom 19. Septem ber 1918. R o h m
& H a a s  in D a r m s t a d t .  Siło. . „■

In  dem  Siło befinden sich in uberem anderhegenden 
w agerechten Ebcnen in  groBen Zwischenraum en von- 
cinander angebrachte S tiitz la tten , von denen die benacl - 
b a rte r  Ebcnen rechtw inklig oder schiefwm khg gegen- 
einander verse tz t sind. ,  . Tr

81 e (38). 303 900, vom  2. Mai 1916. H e r m a n n
F i s c h e r  in  B e r l in .  Anlage zum  hntleeren von Lager- 
behallern fiir feuergefahrliche Fliissigkeiten. K.

Zwischen dcm  Lagerbehaltfer und der Zapfstellc der 
Anlage is t ein m it einer D ruckgasąuelle m  \e rb in d u n g  
stehendes GcfaB angeordnet und zwischen dieses und  den 
B ehalter ein  Ruckschlagventil eingeschaltet. D as llu ss ig -  
keitsteigrohr des GefaBes is t  durch  eine m it einem D ruck- 
m inden^cntil ausgerustetc Zweigleitung n u t dem  Lager- 
behalte r verbunden.

81 e (38) 308 580, vom 23. Ja n u a r  1918. B a u u n t e r -
n c h m n n g  S e im  & Co. m. b. H. in  L e ip z ig .  Doppel- 
wandiger ńehalter,: besbnilers fiir feuergefahrliche Flussig-
keiten oder Gase. K.

D er B ehalter ist aus zwei gleichachsigen B ehaltcrn  
gebildet, wclche die G cstalt von D rehkorpern haben,
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gegeneinandcr verd rehbar und z. B. durch eine Asbest- 
zwischenlage so abgedich tet sind, daB U ndichtigkeiten 
durch eine geringe V crdrehung d er B ehalter bescitig t 
werden konnen.

Biicherschau.
Torf kratt werke und Ncbenproduktcnanlagen. Technisch- ' 

w irtschaftliche G rundlagen fu r Innenkolonisierung. 
Von D r.-Ing. Erich P h i l i p p i .  139 S. m it 28 Abb. 
Berlin 1919, Ju lius Springer. P reis geh. 10 M, zuziigl. 
10% Teuerungszuschlag.
Bei d e r  W ichtigkeit, welche die V erw ertung der groBen 

deutschen Torfschatze fiir unsere V olksw irtscbaft hat, 
is t cs sehr erfreuiich, wenn W erke wie das vorliegende 
erscheinen, dio von einem  P rak tik e r u n te r  W ahrung 
vollster Sachlichkeit geschrieben, auf die erheblichen 
Schwierigkeiten hinweisen, die m it der w irtschaftlichen 
V erw ertung des Torfes verbunden  sind und die von Niclit- 
fachieuten regelmaBig, besonders aber auch von Land- 
w irten  und V olksw irtschaftlern haufig u n te rsc h a tz t w er
den. D a allein in PreuBen nur 20%  der Moore u rb ar gem acht 
sind und sich au f dem R est noch e tw a . 70 000 B auern- 
fam ilien ansiedeln lassen, die bei W cidew irtschaft fur 
15 Millionen Menschen Fleisch Jiefern konnen, is t gerade 
fiir uns die utw crziigliche Inangriffnahm e d e r  Moor- 
ku ltiv ierung  eine L ebensnotw endigkcit.

.Der Verfasser g ib t im ersten  Teil seines B uches eine 
kurze, aber vollstandig  ausreichende Schilderung iiber 
die E n ts tch u n g  des lo rfes, seine G ewinnung und seine 
V erarbcitung  durch V crbrennniig  und V ergasuńg. Sehr 
wertVo!l is t eine sorgfaltige, durch eine Anzahi vorziig- 
licher Schaulinien noch ubersichtlichcr g es ta lte te  Zu
sam m enstellung der w irklichen S elbstkosten  der Torf- 
gew innung fur Forderanlagen verschiedener GroBe. Diese 
Schaulinien g es ta tten , auch bei steigenden Preisen infolge 
von E rhohungen fiir Lohne und B etriebstoffe die kunftigen 
w ahren Selbstkosten  m it groBer S icherheit zu berechnen. 
Der zw eite Teil behandelt die Torfkraftw erke, und zwar 
die 4 verschiedenen A rten : to rfbeheizte K essel.m it Dampf- 
tu rb inen , Torfverkohlungsanlagen m it N ebcnprodukten- 
gewirtnung, to rfkohlenbeheizte Kessel m it D am pfturb inen  
sowie Torfyergasungsanlagen m it und ohne N ebcnpro- 
duktengew innung. F u r die beiden le tz tgenann ten  Falle 
werden die M óglichkeiten gasbeheizter Kessel m it D am pf
tu rb inen  und einer G asm aschinenanlage durchgerechnet. 
Auch hier erlauben gew issenhafte Zahlenangaben und gute 
Schaubilder, dic Ergebnisse der verschiedenen Anlagen 
zu vergleichen und schnell und sicher eine E ntscheidung 
darilber zu treffen, welche A nlageart fur den betreffenden 
Fali die w irtschaftlichste ist. Am SchluB seines Buches, 
das jedem  F achm ann w arm  cm pfohlen w erden k an r, 
s tre ift der Verfasser kurz die F rage, ob eine einheitliclie 
A usnutzung d er Moore durch den S taa t zu em pfehlcn sei, 
was er fiir die Torfgewinnung bej alit, jedoch fiir die Ver- 
teilung der Erzeugnisse, z. B. des elektrischen Strom es 
und der chem ischen Erzeugnisse, ab lehn t. D er W ert des 
Buches wird durch die zahlreichen L ite ra tu rangaben  noch 
erlioht. W. S c h u lz .
llydromcehmiik der Druekrohrleitungcn einschlieBlich der 

Str5m ungsvorgange in besondern Rohranlagen. Von 
R egierungsbaum eister Dr.-IUg. R ichard W in k e l.  101 S. 
n u t 43 Abb. Miinchen 1919, R. Oldenbourg. Preis geh. 
7,50 M, zuzugl. 20%  Teuerungszuschlag.
D er Verfasser dieses W erkes ist den Lesera der Zeit- 

schrift bereits durch m ehrere A ufsatze1 bekann t geworden.
1 *. Olackauf 1917, S . 9  a n d  1 7 3 ; 1918, S, 189.

Er h a t sich nunm ehr d e r dankensw erten Aufgabe un te i- 
zogen, die wissenscliaftlichen Grundlagen fiir den E ntw urf 
von wasserfórdernden R ohranlagen nach den neuesten 
Forschungscrgebnissen zusam m enhangend darzustellen und 
die w ichtigsten praktischen G esięhtspunkte und  y erfah ren  
fiir das Entw erfen anzugeben. Erfreulicherweise h a t er 
sich dabei n icht auf lange theoretische ■ Ableitungen ein- 
gelassen, sondein in kurzer und klarer Weise alle wesent- 
iichen Gruiulbegriffe und E rfahrungstatsachen e rlau te rt 
und dic Folgerungen gezogen. In  der vorliegenden G estalt 
wird das Buch auch dem , der sich bisher sehr wenig m it der 
H ydrom echanik befaBt hat, durchaus verstandlich sein; 
dem Studierenden wie dem  ausfiihrenden Ingenieur b ie te t 
cś w ertvolle U nterstu tzung. E in Beduifnis fiir ein solchcs 
W erk liegt unzweifelhaft vor, denn die zahlreichen a ltern  
Biicher entsprechen n ich t m ehr den heutigen Anforderungen, 
und die neuern wichtigen A bhandlungen sind schwer auf- 
findbar und o ft n icht zuganglich.

In dem  ersten  K apitel, das dic Berechnungsgrundlagen 
der R ohre im allgem einen behandelt, werden die Bewegungs- 
gesetze der reibungslosen und der zahen Flussigkeiteń be
sprochen, ntunentlich wird die wilde (turbulente) Strom ung 
ausfuhilich erlau tert. D aran s.chlieBen sich U ntersuchungen 
iiber die W iderstandszahl und das Ahnlichkeitsgesetz von 
R e y n o ld s .  H icrauf folgt die Behandlung der Druck- 
verhaltnissc und der besondern W iderstande. Zum SchluB 
ergibt sich die allgemeine Form el fiir den Rohrdurchm csser. 
Das zweite K apitel beschaftigt sich m it F iagen, die ihre 
Aufklarung zum groBen Teile den A rbeiten des Verfassers 
verdanken, wie dem L u ftzu tr itt am R ohranfang und den 
H ilfsm itteln dagegen, der Strahlbildung beim Schachtrohr 
und den H eberleitungen; d ieser A bschnitt is t fur den 
Bcrgm ann besonders bem erkensw ert. Im  d ritten  K apitel 
wird die B erechnung der verzweigtcn R ohranlagen und 
R ohrnctze gezeigt und im vicrtcn K apitel die Frage nach 
den w irtschaftlicb.gunstigstcn Rohrabm essungen-behandelt1. 
In diesen beiden K apiteln  werden auch zweckmaBige 
grapbische V erfahien zur B erechnung der R ohranlagen 
benutzt. E ingcstreute Zahlenbeispicle eilau tern  die all 
gemeirien Ausfuhrungen rech t wirksam.

Das vortreffliche W erk verdient dic A ufm erksam keit 
aller, die m it Rohranlagen zu tu n  haben.

D o m k ę .
Kolilenw Irtscli aftsgosetz n eb st A usfuhrungsbestiium ungen 

und . Erganzungsgesetzen. E rlau te rte  Textausg. von 
, G erichtsassessor Oswig L u t t i g ,  R eferen ten  im Reićhs- 

w irtsctiaftsm inisterium . (Sozialisicrungsgesetzc, I.) 
250 S. B erlin  1920, Carl H eynianns Yerlag. P re is  in 
P appbd . 8 .((.
Das B uch en th a lt nach einer geschichtlichen E in le itung

u n te r W icdergabe der ersten  E ntw iirfe zur gesetzlichen
Regelung der K ohlenw irtschaft den W ortlau t der oben
genannten G esetzcsbcstim m ungen m it kurz gefaBten
E riauterungen. Der Verfasser legt u n te r  anderm  ein-
gehend die w ichtigsten w irtschaftlichen F ragcn  dar,
die liier in B e trac h t kom m en, so das 15 t-B ezugsrech t
des Y erbrauchers, die P reisfragen und Preisnachlasse, die
S elbstverbrauchsrcch te und V erkaufsanteile d er S yndikats-
m itglieder, .d ie E ntschadigungsfrage sowie die B ean-
standungs- und P reisherabsetzungsbefugnis des Reiches.
Im Anfang ist die um fangreiche B cgrundung der Aus-
fuhrungsbestim m uhgen zum K ohlenw irtschaftsgesetz ab-
gedruckt. D as W erk, dessen G ebrauch ein Sachverzeichnis
erle ich tert, wird fiir alle B ete ilig ten  von W ert sein.
______ _ . Schl.

1 H ie r z u  m a *  b e m e r k t  w e r d e n ,  d a B  e in  w e s e n t l t c h e r  T e i l  d e r  d o r t  
e r w a h n t e n  E rg e b n is s e  V o n  M a n n e s  s c h u n  v o n  F o r c h  h e i m e r  tre - 
f u n d e n  u n d  in  d t-n  J a h r * U r ig e n  1889 u n d  1 8 9 0 -d e r  Z e i t a c h r i f t  d e s  V e r -  

. e in e s  d e u ts e b e r  I n g e n ie u r e  V e r f l f f e n t l i c h t  w o r d e n  is t .
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W ortcrbuch der W arciikuiidc. Von Professor Dr, M. 
P ie t s c l i ,  O berlehrcr an . der óffentlichen Handels- 
le h ra n s ta lt und D ozent an der H andelshochschule zu 

: Leipzig. (Teubners kieine _ ta ch w ó rte rb u ch e i, J3d. 3)
■256 S.° Leipzig 1919, B. G T eubner P reis geb 5 Jt.
D as Bilch soli in e rs te r  Linie K aufłeu ten , F ab n k an ten  

■und' G ew erbetreibendcn u n le r  ITervtlrhebung des W esent- 
liclien A uskunft flber Roh- und E rsatzstoffe sowie H a - 
lind Fertigerzeugnisse alicr Gewerbezweige geben, unt 
zwar. hauptsachlich  uber Ursprung und H erkunft Ligen- 
schaften  und V erw endung dieser Stoffe, bei w ichtigern 
auch uber ih ic  Gewinnung u n te r Beifiigung sta tistischci

A Diese Aufgabe is t im grofien und gan/.en g |sch ick l 
gelóst worden. ‘ Die Angaben sind, wip eine Reihe von 
S tichproben ergeben h a t, zuycrlassig. Das Buch w iu 
claher den angegcbencn Zweck erfullen und den in l.e- 
tra c h t kom m enden Kreisen willkommen sein.

Zur Besprechung clngćgftngone Biiohor.
(Die Schriftleitu.ng behalt sich eine Bcsprechung ge- 

eigneter W erke vor.) 
r n t h a n  W  Potom  e‘s Lchrbuch der P alaobotam k ,

1 . Lfg., -Bogen 1 -1 0 . 2., um gcarb. Aufl. 160 .S. nu t j
140 Abb. Berlin, Gebr. B orntraeger. Preis geh. 14 i!

K a u f r a a n n .  P au l: W icderaufbau und Sozialyersiche-
' runę Vorschlage zur A nderung der Rcichsvcrsicherungs- 

ordnung. 01 S, Berlin, - GeOrg Stilke, Preis geh, 4 M. 
K r a u s e ,  H ugo: M aschinenelemente. Leitfaden zur Bc-

rećhnung und K onstruk tion  fiir -techmsche Mitte!- 
schulen, Gewcrbe- und W erkm eisterschulen sowie zum 
G ebrauch in  der Praxis. 3. verm. Aufl. 318 S. m it
380 A bb. Berlin, Ju lius Springer. Preis geb. 15 M. \

K r u s c h :  Die W i r k u n g  der F r i e d c n s b e d i n g u n g e n  aut die
■ Erz- und Kohleriversorgung D eutschlands. (s °ndor- 

ab d ru ck  aus M etali und Erz, 16. (n. F- 7*) J&-
J -  H .- 20) 12  S. m it Abb. , '
M a ts c h o s s .  C onrad : Beitragc;• żur Geschichte d e r  I cch-

■ nik und- Industrie. Jahrbuch  des \feteins dcutscher 
Ingenieurc. 9. Bd. (1919) 179 S. m it 120 Abb m*l
4 Bildnissen. Berlin, Julius Springer. Preis geh. 10 .11,

P e r r y  H oheic M athem atik  fiir Ingenieurc.
A utorisierte deutsche R carbeitung rcui R o b e rt l - r , c k e 
und F ritz  S i ic h t in g .-  3. Aufl. 406 S m it 1 0 6 ^ b .  
Ie ip z i^  B. G. Teubner. P reis geh. 20 .11, geb. 22 M. 

P h i l i p p  A .: Zur UnfalK-erhutung b.eim Ruppelungs-
d icnst an  schm alspurigen Fordcrbahnwagem  (Sondcr- 
abdruck aus der Sozial-Tecluuk,. H 12, Dez 1919)
15 S. m it 7 Abb. Berlin, A lbert Seydcl. 1 rcis geh. 1 . li-. 

P o s c h / E . :  D as homogene S tab-Eck. Theoric der Sta 
Eck-Spannungen und des Ęck-M om entes in or logo- 
nalen S tab-E cken, fiir die praktische Anwcndung m it 
gebrauchfertigen Tabellen und ausfulirhchcn Uech- 
nungsbeispielen. 63 S. m it 7 Abb. Miinchen, < tn  
bourg. P reis geh. 4,40 .«, zuziigl.. 10%  leuerurtgs-

P rogram m 8der Technischen Hochschule zu Berlin fiir das
Ś tud ien jah r 1919 -2 0 .  2?1' S. . .

R o h r b e f g ,  A lbert: T heoric und  P rax is des logantli-
mischen Rechenschiebers. . (M atheinatisch-physika-
lische Bibliothek, Bd. 23) 2„ verb . und ,erw. ; Auli.

' 55 S. m it 2 Abb. Leipzig, B. G. Teubner. 1 rcis in
P appbd. 1,40 Ą .  . , .

S a lo m o n , W ilhelm : Dic G rundlagen der prak tischen
Anwcndungen der Geologie. 15 S. n u t 10 Abb. S tu tt
gart, E. Śchw cizerbarl'schc Y erlagsbuchhandlung (Lr-
•\vin Nagelc) Preis S h .  2 J<

T e l e k y ,  L.; H. G e rb is  und P. S c h m id t :  Die I-ruli-
diagnose der Bleivergiftung. Drci Referate. (Schriften 
aus dem  G esam tgebiet d e r Gcwerbehygienc, neuc 
Folge, H. 5) 7 0 'S. Berlin, J u l i u s  Springer. Preis
geh. 5,60 .li.

W iis te r ,  R einhard: Auswahl geeigneter S tudienw orkc
und R atschlage zur A nfertigung fachw issenschatthchcr 
Arbeiten aus dem Gcbiete des Berg- und Ilu ttenw osens. 
(Techmsche Hochschule zu Berlin, Abt. fur B ergbau. 
Jub ilaum sstiftung  zur F orderung des heim ischen Berg- 
baues) 28 S. P reis geh. 1 .«•

Dissertntioneu.
D o r s t ,  F riedrich: Charles Mangin -und seine B auten  in

den T rierer und M ainzer L anden (1779 -r 1793). ( leęh - 
n i s c h 6  Hochschule D arm stad t) 20 S. m it Abb.

K r a u s h a a r ,  O tto : Uber w irksam e und w irtschaltliche
D am pfw arm eiibertragung beim Róhrschlangenver- 
dam pfer und D am pfte llertrockner. (Techmsche Hoch
schule Braunschweig) 40 S. m it 26 Abb.

S c h u b e r t ,  Rudolf C. H . : « b e r  den spezifischen Mah-
luhgsgrad und den spezifischen M ahlungskoeffizient 
bei der H ollanderarbeit. (Technische. Hochschule 
D arm stad t) 28 S. m it 3 lal'.

S t o t z n c r ,  O tto : Erzielung gleicher Fundam entsenkung
durch W ahl des kleinern Bodeneinheitsdruckes bei der 
groBern Fu n d an i c n t g ru n d f 1 aclie. (Teclmische Hoch
schule Braunschweig) 31 S. m it 3 Taf.

U s in g e r ,  P au l: B eitragc zur K nicktheorie. (Techmsche 
I-Iochschulc D arm stad t) 24 S. m it 15 Abb.

W e b e r ,  M oritz:. Die Grundlagen 'der A hnlichkeits- 
.mechanik und ihrc V erw ertuńg bei M odellversuchen. 
(Technische Hochschule Braunschweig) (Sonderab- 
druck aus dem Jah rbuch  der" Schiffbautechm schen 
Gesellschaft 1919, S. 355 -  471). B erlin, Ju lius Springer.

W e n tz e l ,  R o b ert: Die SĆhne.llbahn M oabit-Treptow
unter B erucksichtigung der besondern Aufgaben ^des 
Y orort- und S tad tverkehrs. (Techmsche Hochschule 
Braunschweig) 25 S. m it 20 Abb. und 6 Taf. B erlin , 
W. Moescr.

Z w e-rg e r. Ludw ig: D as W arm ediagram m  fUr'die U n te r
suchung einer O lniaschine. (Techm sche Hochschule 
Braunschweig) 48 S. m it 36.Abb. Berlin, Selbstverlag 
des Vereins deutsclier Ingenieurc, Kom nnssionsvei lag 
von Ju lius Springer.

Z e i l s c b r i l t e n s c h a u .
(Eine E rk larung  der h ierun ter vorkom m enden Ab- 
kiirzungen von Z eitschriftentiteln  ist nebst Angabc des 
Erscheiniihgsortes, N am ens des H erausgebeis usw. m 
Nr 1 auf den Seiteti 16 -  18 vcroffentlicht. * bedeu te t 

Text- oder Tafclabbildungen.

Mineralogie uml (Seologie.
S tu d ie n  u b e r  d ie  K o n s t i t u t i o n  d e r  O l t i a - -  

m a r i n ę .  Von Bock. Z .  angew. Chem. 20. Jan . S. -3 /4 . 
Zusam m enhang zwischen Zeolitlien und b ltrą m an n e n , 
aus dem liervorgeht, daB die le tz tern  den A lum ina - 
silikaten entsprechend k o n stitu ie rt sind bbersich t upe 
dic b isher b ekann ten  U ltram arine und llue \e rw a m Jt-  
schaft m it naturlićhen und kiinstlichen Silikaten.

- O b e r  d e n  S t a n d  d e r  U n te r s u c h u n g  d e r  
W śisse r  u n d  G e s te in e  B a y e r n s  a u f  R ą d iO -  
a k t i v i t a t  u n d .  iiber. d e n  F i.u O sp a t v o m  W o ls e n -
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b o rg . Von H enrich. (SchluB.) Z. angew. Chem. 20. Jan . 
S. 20/2. Die besondern E igenschaften des FluBspats vom 
W olsenberg und  die zu ih rer E rklarung yorgenom m ehen 
Versuehe und aufgestellten Theorien. Ergebnisse der 
W asseruntcrsucluingen in der Oberpfalz bei Scliwarzen- 
Jfeld und am W olsenberg; ■

A s t u d y  o f  t h e  f o rm s  in  w h ic h  s u lp l u i r  o c c u r s  
in  c o a l. Von Powell und P arr. Coli. Q uard. 9, Jan . 
S, 99/100*. 10. Jan . S. ISO*. Die V erwendung organi- 
sciie.r T.ósungsm i t tel zur Zerlegung der Kohle, Beschrei- 
bung der hierbci angew andtęn Vorrichtungen und Ąngabe 
d er liierm.it, erzielten  Ergebnisse. K urze E rliu iterung der 
A iten  des Ausziehens von Schwefel, die die Verw endung 
von anorganischen L ósem itteln  bedingcn. Die m it ver- 
d iinn ter Salpeterśaure d.Js Lósungsniittel erzielten E rgeb
nisse

T h e  N o r t h  W a r  w ic k s h i r e  c o a l  f ie ld : Vyn B ar-' 
row. (SchluB.) ■ Coli. Guard. 9. Jan . S. lii i. D as G ebiet 
zwischen dem W arwicksliire- und dem Siid-Staffordshire- 
Kohlenbecken. Die Storungen . im N ord-W arwickshire- 
Kohlenfeld und dereń AusmaBe. D er Verlatti und der E in- 
fi u 0 der westlichen und der óstlichen Grenzstórung.

U r s p r u n g ;  Y o rk o m m e n  u n d  B e s c h a f  fe n lie i t 
d e r  d a l m a l  in i s c h e n  A s p h a l t l a g e r s t a t t e ń .  . Von 
Kerner v. M arilaun. Petro leum . 20. Jan . S. 489/94. 
Kritische B eleuchtung der verschiedenen Theorien iiber 
dic E ntste lm ng d er L agers ta tten . (Forts. f.)

O b e r  d ie  L e i s tu n g e n  d e r  E 6 t  v d s s c h e n  S c h w o re -  
w ag e . Von Schum ann. Bergb. u. H titte . 1. Jan . S. 1/4*. 
E inrichtung. W irkungsweise, Anweńdung und Bedeu- 
tu n g  beider A rten  der Wago, die gewisse Aufschłiisse uber 
die Hóhen- und T iefenverhaltnisse der Obcrflachen uriter- 
irdischer Schichten und iiber ihre Massen geben kann.

lSergbuuicchiilk.

.D ie  M a n g a n e r? v o r k o m m e n  v o n  M a c s k a m e z ó  
u n d  V a s k o l i- J l f e n y h a z a  in  U n g a n i . d ic  D e u ts c l i -  
la n d  w a h r e n d  d e s  K r ie g e s  j u r  A u s b e u tu n g
ii b e r  la s s e n  w tir  d en . Von Phiiipp, (Forts.) Bergb, 
22. Jan . S. 63/4*. W ahrend des Krieges vor Obergabe 
der Betriebe an dic deutsche, M anganerzgesellschaft her- 
gestellte Anlagen der G ruben von M enyhaza. Dic Lage 
der verschiedenen Grubcrifelder. Dic Zusanm ienset>ung 
der Erze und Schatzung der vorhandenen E rz v o u a te . 
(Forts. i.)

t i b e r  d ie  A n w c n d u n g  d e s  V e r s te in u n g s -  
y e i f a h r c n s  b e i s c l iw ie r ig e n  S c h a c h ta b t e i i f u n g e n ,  
Von Peincrt. Techn. BI. 17., Jan . S. 27/30. A uf G rand 
Von E rfahrungen, die bei scliwierigen A bteufverhaltnissen 
gesam m elt worden sind, w erden neue M óglichkeiten fiir 
die Anweudung des genannten  V erfahrens e ró rte rt.

D ie  S p r e n g u n g  m i t  f l i i s s ig £ r  L u f t  o b e r t a g s  
u n d  u n t e r t a g s .  Yon Feuchtinger. (Forts.) Bergb. u. 
H fltte . 1. Jan . S. 9/13*. Anlage- und B etriebskosten  ciner 
Luftverfliissigungsanlage. F ah rb are  Lui'tverfliissigungs- 
anlagen. M itteilung yon E rfahrungsangaben iibe r die 
groBere W irtschaftlichkcit der S tockrodung m it Spreng- 
rn itteln  gegeniiber der H and- und M asehinenrbdung. 
(Fórtś. f.)

E in ig e  N e u e ru n g e t i  im S p  ii ł v e r s a  t  z b e t  r i ię t> e 
d e r  K a i s e r g r u b e  M a r ia  R a t s c h i i z .  Von S tahr. 
Schl. u. Eisen. 1. Jan . S. 1 ]3. Zur E rganzung  des die 
\ rerh!iltnisse eines bis zum Ja h re  1914 schildernden Auf- 
sa tzes von Sachse (Gliickauf 1918, S. 561) werden einige 
naehher getroffene E inrichtungen fiir den Abbau m it 
nachfolgendcm  Spulversatż besch rieben ,' (SchluB 1.)

E in .ig e  A u fg a b e n  d e r  n e u z e i t l i c h e n  B e t r i e b s -  
f u i i r u n g .  .Von .Gerke.- . B e rg b .. 22, Jan , S. 61/3- Die 
hinsichtlich der D rucklufterzeugung und d er Strecken- 
fórderung im G rubenbetrieb  bestehenden, durch die 
verkiirzte A rbeitszeit noch v ersta rk ten  Mangel. Vor- 
schlage zu ih rer Beseitigung.- (SchluB f.) -

D ic  n e u e r n  F o r ts c h r i f c te  d e r  G r u b e n b e l e u c h -  
tu n g .  Von Miiller. Techn. BI. 24. Jan . S. 33/4*. Kurze 
Angaben iiber die E ntw icklung der A kkum ulatoren- 
G rubenlam pe. E ró rte rung  der in betriebs- und beleuch- 
tungstechnischer H insicht an die D urchbildung der Lam pen 
zu stellenden Anfordcrungen. Beschreibung einer Neuaus- 
fiihrung von Schneider & Co. in F rank fu rt.

A b y - p r o d u c t  C o k in g  p l a n t  in  B r i t i s h  C o 
lu m b ia .  Von D unn. Cóll. G u a rd ., 9. Jan . S. 101/2*. 
Beschreibung einer neuzeitlichen K oksofenanlage m it 
N ebenproduktengew innung zu A nvox ,. der ersten ań der 
Kiiste des Stillen Ozeans,

O b e r  m c h r f a c h c s  V o r w a r t s e in s c h n e i d e n .  Von 
Jung. Bergb. u .-H titte . 1. Jan . S. 5/9. Die iiblichc A rt 
des m ehrfachen V orw artseinschneidens. Aufgabe und 
D urchfiihrung der Ausgleichsrechnung. A ufstellung einer 
Gleichung, die das Q uadrat der to ta len  Punktverscliie- 
bung des ausgeglichenen P unk tes ais F unk tion  von 
K oordinatenanderuńgen des N iiherungspunktcs definiert. 
(SchluB f.)

Duinpfkesscl- und Mnschinenwcsen.

D ic  D am  p f k c s s e le x p lo s io n e n  • im  D e u ts c h e n  
R e i c h e  w a h r e n d  d e s  j a h r e s .  1917. (SchluB.), 
W iener D am pfk. Z. Dez. S. 117/9*. Beschreibung 

’ w eiterer Explosionen und ih re r Folgen u n te r  Hin\yeis auf 
die verm utlichen U rsachen.

V e r s u c h e  m i t  e in e m  l u f t g e k t i h l t e n  S t a u r o s t .  
Von Kreyssig. Feuerungstechn. 15. Jan . S. 69/71*. 
Beschreibung des S taurostes. Ausfiihrung des Versuches. 
Ve.rśuchs- und B etriebsergebnisse.

T e n t a t i v e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  s to r a g e  a n d  
u se  o f  fu e l o il. Chem. M etali. Eng. H. 15. S. 781/5. 
E inzelheiten iiber un ter- und oberirdische H eizoltanks 
und ih re Zubehórteile.

H e iz w e r tb c s t im m u n g e n .  W iener D am pfk. Z. 
Dez, S. 11.3/6. Allgemeine B etrach tungen  iiber die Ur- 
sachcn der gegenw&rtigen K ohlennot. Zusam m enstellung 
einer groBen Anzahl von H eizw ertbcstim m ungen ver- 
schiedener Kohlen und sohstiger B rennstoffe und Be- 
sprechung der daraus zu ziehenden Schliisse.

D ic  D a m p f t u r b i n e  f iir  d ic  A b g a b e  v o n  
N ie d e r d r u c k d a m p f .  Von Baer. Z. Turb. Wes. 10. Jan . 
S. 5/8*. G egeniiberstellung der beiden V erfahrcn, ent- 
weder den gesam ten A bdam pf einer Turbinę oder einen 
aus einer Zwischenstufc stam m enden Teil des Dam pfes 
zum ITeizen zu verwenden. (Forts. f.)

■ K o lb e n p u m p e  o d e r  T u r b o p u m p e  f iir  W a s s e r -  
w e r k s b e t r i e b e  ? Von L citner. J . Gasbel. 3. Jan . 
S. 8/12*. "Nachprtifung friiherer Verg|eiche iiber die 
W irtschaftlichkcit. von W asserw erkspum pen, woraus sich 
ergibt. daB die Turbopum pe ais H auptbetricbsm aschine 
n ich t in^B etrach t kom m t und nur fiir die Aushilfc. eine. 
Rolle spielen kann.

Z u r  T h e o r ie  d e r  k r i t i s c h e n  D r e h z a l i le n .  Von 
Stodoła. Z. Turb. Wes. 10. Jan . S. 1/5*. Rechnerische 
A bleitung von Gleichungen zur B estim m ung der Kreisel- 
w irkung und Schwere sowie der K reiselkrafte bei locker 
sitzenden Scheiben und der m it vielen Scheiben gleich- 
maBig belasteten  Welle bei lockern Naben. (SchluB f.)
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Elektrotechnik.

D ie  - e le k t r i s c h e n  A n t r i e b e  in  d e r  E rd o l -  
i n d u s t r i e .  Von Steiner. (Forts.) Petroleum . 10. Jan. 
S. 445/8*. 20. Jan . S. 499/501*. Sićherungen, Schalt- 
vortlclitungen, Lam penfassungen, S teckvorrichtungen und 
V erbindungsleitungen elektrischer Anlagen in explosions- 
gefahrhchen R aum en. (Forts. f.)

O b e r  K o m m i i t a t o r - P h a ś e n s c h ie b e r .  Von Ko-
* zisek. E. T .‘ Z.' 15. Jan . S. 52/5*. Untersuchung- des 

Einflusses der S attiguńg  auf die Wirkungsweise des Kom- 
m utator-Phasenschiebers und der Erw eiterung des Kom - 
pensationsbereiches.

G le ic h m a B ig e  V e r te i lu n g  g ro  Ber S tro m -
s t a r k e n .  a u f  m e h r e r e  T e i l l e i t c r .  Von Punga. E. T. Z. 
22, Jan . S. 69/71*. E rjau terung  des Problem s an ver- 
schiedencn, Boispielen un te r besonderer Beriicksięhtigung 
der Verwe.ndung des verkuivten .W echselschrittes.

O b e r  d ie  P r i i f u n g  y o n  H o c h s p a n n u n g s k a b e jn  
m i t  G -ie ic lis tro m . Von W eiset. E. T. Z. 15. Jan. 
S. 48/51*. 22. Jan . S. 71/4*. Beschreibung der Versuchs- 
und M eBeinrichtungen. U nterbrechung der Arbeitsweise 
zweier H ochspannungsgleichrichter fiir verschiedene Lei- 
stungen u n te r veranderten  Bedingungen. E rm ittlung  der 
Zahlenw erte Die Vorgange beim Aufladen eines Kabel?. 
Ergebnis vergleicheiider Durchschlagyersuche bei Gleich- 
und W echselstrom .

B e i t r a g  z u r  N o r m a l i s i e r u n g  d e r  H o lz m a s te  
fiir  e l e k t r i s c h e  F r e i l e i t u n g e n .  Von Kinberg. El. u. 
Masch. 18. Jan . S. 25/30*. Em pfehlung des Holz- 
m astenhandels nach Stockstarken. Aufstellung von 
Faustform eln fiir die Bestim m ung des Stockdurchm essers. 
Verbesserung fruher aufgestellter Form eln und U nter
suchungen iiber dic Starkeverjiingungen. Móglichkeit 
einer Norm ierung.

HUttenwesen, Clicmlsehe Technologie, Chemie und 1’hysik.

O ber d ie  N o r m a l i s i e r u n g  v o n  K u p fe r .  Von 
Nielsen. M etali u. Erz. 8. Jan . S. 4/10. W iedergabe und 
kritiśche Besprechung der fiir dieses Gebiet vorliegenden 
Vorsclilage, Bedinguńgen und Vorscliriften.

O ber d ie  N o r m a l i s i e r u n g  v o n  W e i Cm e t a l  len. 
Von H alfm ann. M etali u. Erz. 8. Jan . S. 11/2. f)be'rsicht 
iiber die Zusanim eńsetzung der in D eutschland in den 
einzelnen ' S taa ten  fiir die verschiedenen Yerwendungs- 
zfyetffi iiblićhen WeiBmetalle.

D ie  V e r b r ę n n u u g s k a m m e r  d e s  H e g e le r - Z in k -  
o fe n s . V o n M iih ih aeu ser.M e ta li u. Erz. 8. Jan . S. 1/4*. 
Eingehende Beschreibung des Baites und B etriebes der 
Yerbrenn u ngskam mc r.

M e lt in g  o f  so m e  n o n - f e r r o u s m e ta l s  a n d  
t h e i r  a l lo y ś  in  e l e c t r i c  f u rn a c e .  A on Collins. 
Chem. M etali Eng. 26. N ov./3. De'z. S. 673/9*. Die an 
einen E lektroofćn zum Schmelzen von Metallen und 
Legierungen (auOer Eisen) zu stellenden Anforderungen. 
E inteilung der elektrischen Metallschmelzofen. Vorzflge 
und E inrichtung eines elektrischen W iderstandsofens 
m it festen und beweglichen K ohlenelektroden und einem 
W iderstande aus gckorntem  Koks. Vergleich zwischen In- 
duktions- und W iderstańdsófen und zwischen den Schmelz- 
kosten bei Anwendung von E le k triz ita t einerseits und 
Brennstoffen anderseits. Die verschiedenen A rten dei 
Schm elzverluste und ihre Bestim m ung.

R a d i a n t  r e s i s t o r  f u r n a c e .  Von F itzgerald. ( hem. 
M etali. Eng. 10./17. Dez. S. 737/9*. Beschreibung eines 
elektrischen W ideTstandsofens zur Gewinnung von Zink 
aus geringhaltigem  Zink oder Z inkschrot und M itteilung 
der Betriebsergebnisse. . . .

D e r  u n m  i . t t e lb a r e  A n sc h lu B  v o n  E l e k t r o -  
s t a h ló f e n  an . o f f e n t l i c h e  E l e k t r i z i t a t s w c r k e .  
Von RuB; E. T.Z. 15. Jan . Ś'..'4ó/8*. E ró rte rung  der sich 
fiir beide Teile bietenden Móglichkeiten und Vorteile. Die 
bestehenden Schwierigkeiten und die Wege zu ihrer Be- 
seitigung. Kurze Besprechung der drei w ichtigsten Ofen- 
gruppen.

D ie  m e ta l l u r g i s c h e n  V o rg a n g e  b e im  s a u e r n  
u n d  b a s i s c h e n  W i n d f r i s c h v e r f a h r e n  a u f  G ru n d  
s p e k t r a j a n a l y t  i ś c h e r  l . e o b a c h tu n g e n .  Von Glaser. 
(Forts.) St. u. E. 22. Jan . S. 111/7*.. Die yerschiedenen 
nach der Roheisenzusam m ensetzung und dem zu er- 
zielenden Enderzeugnls sich richtenden A usfiilirungsarten 
beim sauern urid basischen W indfrischverfahren. Der E in 
fluB des Geblasewindes auf das Bad, des Eisens auf den 
Gang der H itze und den E isenabbrand sowie des Kohlen- 
stoffgelialts auf das E iseuoxydul im E isen und der Schlackc. 
Ergebnisse prak tischer Versuclie beim sauern W indfrisch- 
verfahren in der bodenblasenden Birne auf Grund spek- 
tra lanaly tischer B eobachtungen. (SchluB f.)

D ie ' l* ln ts te h u n g  v o n  K u p o lo f e n e x p lo s io n o n .  
Von W irtz. GieBerei. 7. Jan . S. 1/2. Beispiele fiir die 
Ursachen von Kupolofenexplosionen. Beschreibung einer 
vom Verfasser erlebten Explpsion, Versuch einer E r
klarung hier fiir und M ittel zur Vorbeugung in ahnliehen 
Fallen.

P o t a s h  r e c o v e r y  f ro m  b l a s t - f u r n a c e  g a s e s  in 
E n g la n d .  Von H ibbert. C hem .‘Metali. Eng. 10./17. Dez. 
S. 723/6. K urze Beschreibung verschiedener Verfahren 
zur Gewinnung von Chlorkalium aus Hochofengasen. Die 
K alisalzw irtschaft yor dem  Kriege.

D e r  H o c h o f e n s c h w e m m s te in .  Techn. BI. 17. Jan . 
S. 25 /6. D er K ohlenbedarf fiir dic H erstellung von Hoch- 
ofenschwem m steinen im Vergleich zu andern  Bauśtoffen. 
Vorziige des Steines.

D e r  G r a p h i t  u n d  s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  Be- 
d e u t u n g  f iir  d ie  G ie B e re ie n . Von Behr. GieB.-Ztg.
1. Jan . S. 5/8*. 15. Jan . S: '30/3*. Die Verw endung von 
G raphit in V ergangenheit und Gegenwart. Obersicht der 
W elterzeugung an G raphit von 1907 -  1910. C.ewinnung, 
Verbraucli, Ein- und Ausfuhr von G raph it im Deutschen 
Reich von 1880 - 1913. Forderziffern des G raphitberg- 
baus in Bayern und ó s te rre ieh  K urze Angaben iiber die 
deutschen, ńichtbayerisclien G raph itlagersta tten . (Forts. f.)

D e r  H Ó r iz b n ta l - G ie ie h z u g - K a m m e r o f e n ,  S y 
s te m  O t to ,  im G a s w e rk  K ie l -W ik  I I .  Yon Voigt. 
J. Gasbel. 10- Jan . S. 20/2*. Beschreibung der Anlage 
und  B ericht iiber die m it ihr gem aehten in jed er Beziehung 
giinstigen Erfahrungen.

Ober Y e r s u c h e  m i t  s c h l a g w e t t e r g e s c h i i t z t e n  
E l c k t r o m o t o r e n  in  e x p lo s iv e n  G a sg e m  is c h e n . 
Von L tybold . J. Gasbel. 10. Jan . S. 17/20. Die Ver- 
wendung von E lek trom atoren  im G asw erksbetriebe und 
ihre A usdehnung auf gasgefahrliche Betriebe. Ergebnisse 
der im AnschluB an frflhere Versuche angeste llten  U n te r
suchungen verscliiedener entsprechend geschiitzter Bau- 
a rten  in Leuchtgas- und W asserstoffgem ischen.

B e r i c h t  i ib e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  d e r  p h y s ik a -  
l i s c h e n  C h e m ie  im J a h r e  1919. Von Herz. (Forts.) 
Chem.-Ztg. 24. Jan . S. 74/6. K urze K ennzeichnung der 
im genannten Jah r erschienenen Yeroffentlichungen iiber 
den Zustand der kristallisierten  Stoffe, iiber Losungen 
sowie iiber Kolloide und kolloidale Losungen. (SchluB f.)

D ie  p h y s ik a l i s c h e n  G r u n d la g e n  d e r  T e c h n ik  
d e r  L u f t v e r f l i i s s i g u n g .  Von Plank. Z. K alteiud. 
Jan . S. 1/8*. An H and von Berechnungen angestellte 
B etrachtungen iiber die W echselbezieliungcn zwischen der 
Abkiihlung bei der D rosselung und den w ichtigsten ther-
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m ischen GroBen sowie iiber die A bkiihlung bei. unikehr- 
bare r ad iaba tischer E xpansion un te r Leistung ailBerer 
A rbcit.

D e r  W i i r m e in h a l t  f e u c l i t e r  L u f t ;  Von K rause.. 
Z. K alteind. Jan . S. 13. A bleitung einer Form el, die 
von der bisher bei der Berechnung iibhegen abw eicht.

Gesetzgcbung muł Yerwnltung.
D ie  n e u e  S t e u e r g e s e t z g e b u n g .  Von Beuck. 

St. u- E. 22. Jan . S. 118/23. K ritische B e trac litung  der 
neuen S teuergesetze.

Yolkswirtsehaft uiul Stftlistljk-.
E is e n  w i r t s c h a f t .  Von Glaser. Gieflerei. 7. Jan .

S. 4 /6 . Allgemeine Angaben w irtschaftlicher und tech- 
n ischer A rt iiber die E ntw icklung des E isenhuttenw esęns 
in D eutschland vor, in und nach dem  Kriege u n te r Hin- 
weis auf diejenige der iibrigen-w ichtigsten eisenerzeugenden 
Lander.

D e r  M ih e r a lo lv e r k e h r  D a n c m a r k s  v o n  19.14 
b is  1917. Petro leum . 10. Jan . S. 448/53. Zusammeri- 
stellung der E in- und A usfuhrm engen der einzelnen 
M ineralolerzeugnisse in den genannten  Jah ren  u n te r Aul- 
fiihrung der betreffenden  Lander.

D ie  K o n  j u n  k t u r  d e s  B e n z i n m a r k te s .  Von- 
O sterm ann. P etro leum . 26. Jan . S. 494/8.; Kurze An- 

żgaben iiber Ęigcnscliaften und D arstellung des Benzins. 
Die Sortenbildung. Gesch&ftliche Gepflogenheiten des 
BenzingroBhandels. E rsatzstoffe fiir Benzin. W irt- 
schaftlichc E igenschaften  des Benzins. (Forts. f.)

D ie  F o lg e n  d e s  K r ie g e s  u n d  d e r  R e v o lu t i o n  
f i i r  d ie  E l e k t r o t e c h n i k .  Von D ettm ar. E . T. Z. 
22. Jan . S. 65/8*. B e trach tungen  iiber Lohn- und Ge- 
haltssteigerungen, V erringerung der A rbeitsleistung und 
-zeit, E rhóhung der Prcisć von Bau- und B etriebstoffen, 
Yerańderung- der Grenzen, der M arktlage sowie der Ein- 
niul Ausfuhr. Beeinflussungen em zelner H aup ta ibe its- 
gebiete der E lek tro technik . (SchluB f.)

Ycrkefirś- und VcrladiMvescn.
O b e r  e in e  n e u a r t i g e  e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  

E n t l a d e -  u n d  S t a p e l v o r r i c h t u n g  f i i r  K o h le n  
u n d  a n d e r e  S c h t t t t g u l e i  Yon H erm anna. E . T Z
15. Jan. S. 55/6*. Die verschiedenen Ausfiihrungs- und 
V erw endungsarten der von H einzelniann und Sparenberg 
gebauten  V orriclitung zum U m schlagen und Stapeln 
von sc liu ttb aren  Stoffen. .

B e r e c h n u n g  d e r  B e t r i e b s k o s t e n  f i i r  e in e  
f e u e r io s e  L o k o m o t iv e .  Von H arm s. F ordertechn .
H. 37 /38. S. 243/7*. An H and des E n tw urfs einer 2 /2  ge- 
kuppelten  feuerlosen Lokom otive werden dereń Leistung 
und- D am pfverbrauch  und liieraiis die B etriebskosten  er- 
rechnet. Die zum Vergleich aufgestellten  K osten  fiir 
P ferdeforderung sind hoher.

Yerseliledones.
O b e r  d ie  W i r k s a m k e i t  d e r  F lu B w a s s e r u n te r -  

s u c h u n g s s t e l i e n  f i ir  K a l i a b  w a s s e r .  Von Vogcl. 
Kali. 15. Jan . S. 21/5. Auf G rand  seiner an H and von 
zahlreichen Anaiysen gef.uhrten U ntersuchung ko tnm t der 
Yerfasser zu der O berzeufung einer geradezu vorzughchen 
W irksam keit der in den K reis d er B e trach tungen  gezogenen 
U ntersuchungsstelle H ildesheim .

A r b e i t e n  d e u t s c h e r  E i s e n b a u - W e r k e  a u s  d e n  
K r i e g s j a h r e n  1914  b i s  1918. Von Bosenberg. St,:

u. E . 22. Jan . S. 105/11*. Altgcmeines iiber die Durch- 
fiihrung von B ruckeąbauarbeiten  auf den westlichen und 
óstlichen K riegsschauplatzen. Beschreibung der Bau- 
ausfiihrung der E isenbahnbriicke iiber die Maas bei N ani ur 
und der beiden liisenbahnbrucken bei Lii mes nahe. Sedan. 
(Forts. f.)

H e b e r  u n d  H e b e r l e i t u n g e n .  Yon Yogt. J . G asbeU
10. Jan . S. 22/4*. ZweckmaBige Anlage und Y erw endung 
des H cbers fiir W asserbew cgiingen. Die an lhn zu stellen- 
den A nforderungen. Die; A rbeitsyoigange . in H ebcr- 
leitungen. ..

Personalien.
■Yefśetzt .worden sind.:
der Berginspfektor M a 'ib o ru  vom Steihkohlotóbeig*. 

werk C am phausen bei Śaarbriiekcii an das Salzwerk 
Bleiclierode; ■ ■ v -

der B erg ińspektor Karl l t o c l i s t r a t e  vorii Stein- 
kólilenbergwerk F ried richsthal bei Saarbrucken an dic

■ B ergw erksdirektion in Rccklirighausen, • - »
D er Bergassessoi- R u B w u rm , b isher b eu iiau b t zum 

Reichsm inisterium  fiir W iederaufbau, ist dem  Oberberg- 
am t in Breslau w ieder zur voriil58rgehenden B eschaftigung 

\ zugewięsen worden.
Der B e rg a s se s so r 'D re y c r , bisher bei der Geologisćhen 

[ L andesansta lt in Berlin, is t der S taatlichen  Porzellan- 
m anufak tu r in C harlo tteuburg  zur vorubergehenden Ge-.

'schaftsaushilfe iiberwiesen worden. ' . ;
B eurlaub t w orden sind :
der D irektor der .Bergschule zu Saarbrucken, B ergrat 

W e w e t  z e r ; vom 1. April 1920 ab  auf 1 Ja h r  zur Ober-
: nahm cl der Stelle des D irek tors der Bergschule zu Eis- 
: leben,

der Ó berlehrer bei der Bergschule zu Saarbrucken, 
Bergassessor K r e d e l ,  vom 18. Ja n u a r  ab  bi$ auf w eiteres 
zur O bernahm e der Stelle des zweiten B eam ten des Saar- 
b riicker K nappschaftsyereins,

der Bergassessor. G u n th e r  vom 1. F eb ruar ab  a u f 
w eitere 3 Jah re  v.ur F o rtse tzung  seiner T atigkeit bei den 
R o sitze r B raunkohlen\yerkeń A .G /in  R ositz (S.-A.),

der Bergassessor G o e th e  vom 1. F eb ru ar ab auf 
w eitere 3 Jah re  zur F ortfiih rung  seiner T atigkeit ais 
G escliaftsfulirer des Vereins fur die bergbaulichen In ter- 
essen N iederschlesiens, 1

der Bergassessor O t t e n  vom 1. F eb ru ar ab auf 1 Ja h r  
zur O bernahm e der Stelle eines H ilfsarbeiters bei der 
D irektion des M icheikonzerns in GróB-Kayna.

D er S alinendirektor O berberg rat E r t c l ,  friiher in 
Hdhensalza, ist auf seinen A ntrag  zum 1. F eb ru ar in 
den K uheStand v erse tz t worden.

Das Eiserne Kreuz ers te r K lasse ist verliehen w orden: 
dem  B ergassessor L o n s d o r f c r  in R uda (O.-S.), 

L eu tn an t d. R., und dem  O berbergam tsm arkfcheider F p x 
in C lausthal, L eu tn an t d. L.

Dem  O berbergrat Seęl.o in  Bonn, M ajor d. L,, is t das. 
E iserne K reuz vcrlichen worden. .

D as E iserne K reuz ara weiB-schwarzeń Bandę ist. 
yerliehen  w o rd en : . .

dem  technischen L eiter des Eschweiler ,Bergwerks-\rer- 
eins, Bergrat. L o s c h  in Kohlscheid,

dem Bergassessor K r a t z  beinr Verein fiir die berg
baulichen In teressen  im O berbergam tsbezirk  D ortm und; 
in Essen. . . ' ■,]_


