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Zusammcnliange zwischen Bewegungcn der Erdkrustc und-der Bildung yon Kohlenlagern.
Von D r. O. S t u t z e r ,  Professor an der Bergakademie Freiberg (Sa.).

G e b irg sb ild u n g , 
e in e  g iin s tig e  V orbed ing .ung  fiir ge- 

g e s te ig c r te s  P fla n z e n w a c h s tu m .
Kohlenfloze sind aus Anhaufungen von Pflanzen- 

substanz entstanden. Diese vermag sich besonders in 
Zeiten gesteigerten Pflanzenwachstums anzusammeln. 
Nach F re c h 1- ist die Frage des gesteigerten Pflanzen- 
waclistums mit eine Frage der Pflanzcnernahrung, denn 
Pflanzen konnen nur dort in grofler Menge gedeihen, 
wo auch die zu ihrem Leben notwendigen Nahrstoffe 
zur Verfiigung stehen, was in Zeiten, die auf Gebirgs- 
bewegungen folgten, immar in besonders hohem MaBe 
der Fali war.

Jede Gebirgsbildung bringt -auf der Erdoberflachc 
Unebenheiten hervor, die durch die Krafte der Erosion 
allmahlich wieder eingeebnet werden. Das losgerissene 
Gesteinmaterial dieser Unebenheiten wird in Bachen und 
Fliissen fortgefiihrt und kann sich in Talem und Ebcnen 
wieder absetzen. In diesem Gesteinmaterial ist der Nahr- 
stoff der Pflanzen enthalten. Wichtige Voraussetzungen 
fiir ein hervorragend kraftiges Wachstum der Pflanzen 
sind daher besonders in Zeiten nach grcBen Erd- 
bewegungen und auch in Zeiten nach vulkanischen Aus- 
bruchen gegeben. Solche Zeiten" waren in der Erd- 
geschichte Deutschlands vor allem Tertiar und Karbon. 
In diesen beiden Formationen finden sich auch die 
gróBten Kohlenablagerungen.

Einen derartigen unmittelbaren Zusammenhang zwi
schen Gebirgsbildung und Flózentstehung hat 1 lech 
fiir die karbonischen Kohlenfloze Mitteleuropas an- 
genommen. Seine Darlegungen beriicksichtigen einerseits 
die Verbreitung und Entstehungszeit der damaligen 
Hochgebirge und anderseits die geographische Lage, 
Altcrsstellung, Gesteinbeschaffenheit und Machtigkeit der 
Kohlenvorkommen. Aus diesem Vergleich ergibt sich, 
daB vielleicht nicht nur ein zeitlicher, sondern auch ein 
gewisser ursachlicher Zusammenhang zwischen Gebirgs
bildung, Erosion, Śedimentation und Oppigkeit des 
Pflanzenwuchses besteht.

Fiir die Ansicht Frechs spricht auch folgende be- 
merkenswerte Beobachtung: Die Erhebung des va-
riskischen Gebirges erfolgte in Deutschland zur Karbon- 
zeit nicht iiberall gleichzeitig und auch nicht iiberall

1 Deutschlands Stoinkohlenfeldcr und Stcinkohlciivoi'nite, btntt- 
giirt 1912, S. 10 If,

gleich stark. Besonders zwischen den ostlicheń und 
westlichen Teilen dieses Gebirges bestehen in dieser 
Beziehung nicht unerhebliche Verschiedenheiten. Im 
Osten hatte die Faltung schon vor Beginn des. pro- 
duktiven Oberkarbons eingesetzt, so daB sjch hier das 
Unterkarbon merklich starker gefaltet zeigt ais d a s . 
Oberkarbon. Infolgedessen . ist die untcrc Abteilung 
des Karbons auch durch eine deutliche Diskordanz 
von der obern geschieden. In den westlichen Teilen 
des variskischen Gebirges begann die Faltung dagegen 
erst wahrend der Oberkarbonzcit. Nur ist hervorzu- 
heben, daB un Osten entsprechend dem fruhern Beginn 
der Faltung auch Kohlenfloze schon yiel-friiher auf- 
treten ais im Westen, wo die Faltung erst spater einsetzte. -

S e n k u n g se rsc h e in u n g e n , 
e ine  V o rb e d in g u n g  f i i r . d ic  E n ts te h u n g  m ach - 
t ig e r  u n d  m e h re re r  a u f e in a n d e r  fo lg e n d e r  

Kohlenfloz^e.
Ein viel innigerer Zusammenhang ais zwischen Ge- 

birgsfaltung und Kohlenbildung besteht zwischen Floz- 
bildung und Senkungserscheinungen. Nur durch die 
Annahme langsamer, aber lang-anhaltender Senkungen 
zur Zeit der Kohlenablagerung ist iiberhaupt die groBe 
Machtigkeit einzehier Floze und vor allem die Aufein- 
anderfolge zahheicher, oft einiger hundert Floze zu 
erklaren.

Beobachtungcn iiber den EinfluB von Senkungs- 
vorgangen auf die Machtigkeit pflanzlicher Ablagerungen 
lassen sich heute dort anstellen, wo Moore in Kiisten- 
gebieten in langsamer Senkung begriffen sind. Iio rt 
die Senkung auf, so ist gleichzeitig auch das Wachstum 
des Torfes beendet. Jedenfalls nimmt die Machtigkeit 
des Torf es alsdann nicht mehr zu.

Senkt sich ein Moor langsam aber standig, und zwar 
so, daB sein Wachstum gleichen Schntt m it der Senkung 
h.alt, so nimmt die Machtigkeit des Torfes standig zu. 
Die Machtigkeit der Torfablagerungen und damit die 
Machtigkeit des spatern . Kohlenflozes ist also in der 
Hauptsache von der Dauer und von der Starkę der 
Senkung abhangig.

Erfolgt die Senkung eines Moores schlieBlich schneller 
ais das Wachstum des Moores, so wird das ganze Moor 
unter Wasser gesetzt. Nunmehr lagern sich auf dem . 
Torf Sedimente aus dem Wasser ab, die "spater infolge 
eines Stillstandes. der Senkung oder infolge einer Hebung
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von neucm mit Torf bedeckt werden konnen. Die 
zwischen den einzelnen Torflagen abgelagerten anorga- 
nischen Sedimente erscheinen im spatern Kohlenbecken 
ais kleinere Zwischenmittel oder ais groBere flozfreie 
Gesteinbanke zwischen den einzelnen Flózen.

Fiir solćhe Hcbungs-und Senkungserscheinungen seien 
einige Beispiele ans der Gegen wart und nahen Yergangen- 
h e it. angefiihrt.

An der atlantischen Kiiste Nordamerikas liegen in 
der Umgegend von Charleston in Sud-Karolina groBe 
Waldmoore1 unter dem Meeresspiegel. In 1 ,80-4 ,80  m 
fiefe unter dem Meere lagern hier zwischen Tonen und 
Sanden Torfe mit zahlreichen Stammen von WalnuB, 
Zeder, Zypresse usw. Ahnliche versunkene Waldmoore 
findet man an den Kiisten des Mexikanischen Golfes 
und im Ganges-Bramaputra-Delta in Indien. Alle diese 
Gebiete sind Senkungsgebiete.

An der Ośtsee trifft man an vielen Stellen Torflager, 
die von der See bespult werden, also teilweise unter dem 
Meeresspiegel liegen. Sie werden bald von Sand bedeckt. 
Durch Senkung sind sie in ihre jetzige Lage gekommen.

Auch an der Nordsee trifft man haufig unter das 
Meer gesunkene Walder und Torfmoore an. Der hier 
in Bohrungen oft festgestellte Wechsel von Torf, Sand 
und Ton beweist, daB sich die deutsche Nordseekiistc 
seit der Diluvialzeit um mindestens 20 m gesenkt hat.

Ein schones Beispiel fiir den E in  fiu  B 'v o n  E rd -  
s e n k u n g e n  a u f  d ie  M a c h tig k e it  d e r  F lo ze  
kennt man aus dem rheinischen Vorgebirge in der 
Umgegend von Koln2. Am Westabfall dieses Gebirges 
steigt die Machtigkeit des Braunkohlenflózes plotzlich 
von 30 -  40 m normaler Starkę auf 50 -1 0 0  m. Diese 
Zunahme erfolgt ganz plotzlich, und zwar nur auf einem 
ganz schmalen Streifen entlang dem Westabfall des 
Gebirges. Der machtige und der weniger machtige 
Teil des Flozes werden von tertiarem  Ton iiberdeckt, 
der sich nachweislich sofort nach Ablagerung der Kohle 
abgesetzt hat. Hierdurch wird bewiesen, daB die ver- 
schiedene Machtigkeit der Kohle primar ist, d. h. daB 
sie sich in dieser verschiedenen Machtigkeit auch ab- 
gelagert hat. Die Verschiedenheit in der Machtigkeit 
ist also nicht durch spatere Abwaschung des jetzt weniger 
machtigen Flozteilcs entstanden. Die verschiedene 
Machtigkeit der Kohle kann man nach F lie g e l3 nur 
dadurch erki aren, daB wahrend der Biłdung der Braun
kohle ein langsames Absinken einzelner Schollen an 
einer Spalte stattfand. Dieses Absinken. hielt mit deni

1 L y e l i :  Iieisen in Nordamerilca, deutsch Ton Th. W o l f f ,  
Halle 184R.

= Kin tĄ-pisches Profil b. S t u t z e r :  Allgemeine Kohlengeologie, 
Berlin 1914.

3 H andbuch fiir den  deutschen B raunkohlenbergbau, H alle 1907.

Wachstum der auf dieser Schojle lebenden Pflanzen und 
somit auch mit dem Wachstum des Flozes gleichen Schritt.

Auch in Steinkohlenbecken sind Senkungserschei
nungen aus der Zeit der Kohlenablagerung nachzuweisen. 
Sie haben hier , sogar eine groBe Rolle gespielt. Die 
Obereinandęrfolge oft vieler Hunderter von Stein- 
kohlenflozen laBt sich nur durch die Annalnne erklafen, 
daB die Steinkohlengebiete zur Zeit ihrer Entsteliung 
S e n k u n g s g e b ie te  gewesen sind. Die organischen und 
anorganischen Schichten sanken hier wahrend und nach 
ihrer Ablagerung langsam aber standig in die Tiefe. 
Das Absinken war nicht immer gleichmaBig, auf ein 
śchnelleres Absinken folgte ein langsameres oder sogar 
ein kurzer Stillstand. Auch war der Grad des Ab- 
sinkens an den verschiedcnen Stellen des Beckens 
bis\>eilen verschieden groB. Ais Beispiel sei das Saar- 
becken angefiihrt. Dort betragt die Machtigkeit der 
Kohlenformation 2500 — 3000 m, die Gesamtzahl der 
allerdings nicht samtlich abbauwiirdigeh Floze innerhalb 
dieser Schichtengruppe rd. 400. Schon die groBe Zahl 
dieser Floze ist ein Beweis fiir das clauernd, aber nicht 
immer gleichmaBig stark erfolgte Absinken des Landes 
wahrend der Karbonzeit. In Zeiten starkerer Senkung 
wurde das ganze Gebiet von Wasser bedeckt, in dem sich 
anorganische Sedimente, wie Tonschiefer, Sandstein und 
Konglomerat, absetzten. In Zeiten eines Stillstandes 
der Senkung verlandete das Wasserbecken, und or- 
ganische Substanz, das spatere Kohlenfloz, gelangte in 
Mooren zum Absatz. L Die Senkung war also im Saar- 
becken, wie auch in.andem  Kohlenbecken, in aufein- 
anderfolgenden Zeiten veischieden groB. Aber auch 
zu derselben Zeit war sie an den verschiedenen Stellen 
des Beckens verschieden groB. Man erkennt dies'heute 
im schnellen MachtigkeitsWechsel'der einzelnen Schich- 
tengruppen. So ist im Saarbecken die untere Abteilung 
der Kohlenablagerung (Saarbriicker Schichten) im Westen 
erheblich machtiger ais im Osten. Spater kehrte sich 
dieses Verhaltnis urn, denn in der obern Abteilung 
(Ottweiler Schichten) ist die groBere Machtigkeit der 
Ablagerung im Osten vorhanden.

Ebenfalls auf ungleiches Absinken ist die verschiedene 
Machtigkeit gleich alter Schichten im oberschlesischen 
Steinkohlenbecken zuriickzufuhren. Fiir die Sattel- 
gruppe berechnet G a e b le r  eine Machtigkeit im Westen 
von 270 m einschlieBlich 27 m Kohle, im Osten aber 
nur von 15 m einschlieBlich 12 m Kohle. Ober diese 
eigenartigen Verhaltnisse der oberschlesischen Sattel- 
flózschichten unterrichtet am besten folgende von 
M ich ae l1 aufgestellte Ubersicht:

1 Die Geologie des oberschlesischen Steinkohlenbezirkcs, Fest- 
schrift zujd XXI. Allge-memcn Deutschen Bcrgmannstage in Breslau 
1913, Bd. 1, S. 195.
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Ober die S c h n e ll ig k e it ,  m it der Senkungen erfolgt 
sind, geben Baumstiiinpfe bisweilen einen Anhalt. Baum- 
stamme ragen oft aus einem Kohlenflóz aufrecht in die 
hangenden Schichten hinein. Dies beweist, daB der 
Baum von schnell sich absetzenden Ton- oder Sand- 
massen noch zu Lebzeiten eingehiillt worden ist1.

Das Innere solcher Stamme besteht bezeichnender- 
weise oft aus einem andern Materiał ais die Einbettungs- 
masse. Dies liiBt sich durch die Anńalune erklaren, 
daB der Stamm erst nach der Ablagerung des ihn um- 
scldieflenden Sedimentes abstarb und abfaulte und der 
entstandene Hohlraum spater von oben her m it einem 
jiingern Sediment ausgefullt wurde. In  solche hohle 
Baumstamme kónnten auBer Gesteinen auch Tiere wie 
in groBe Fallen hineingeraten und der Nachwelt er
halten bleiben. Bekannt sind derartige Fundę aus hohlen 
aufrechtstehenden Sigillarienstammen des- Oberkarbons

1 Derartige m eist allerdings kleinere Baumstumpfo Im Hangenden 
von SteinkohJenfiozen bezeichnet man in der englischen Literatur, ais 
coal pipes, in der franzdsiscben ais clocbes und in der deutschen ais Sarg- 
deckel. Die letztgenannte Bezeiehnung haben sio wegen der durch sie  
htiufig heryorgerufenen Unglucksfalle erhalten. Da diese Baumsttlmpfe 
sich nach oben hin yerjungen, und da sie seitlich nur locker durch eine 
Kohlenrinde m it dem Nobcngestein vorbunden sind, so stiirzen sio oft 
unYcrmutet in den Abbau hinein.

von Neufundland1. Zusammen mit Pupa und Myria- 
. podeń haben sich in diesen holden Stammen Reste zahl- 
reicher Stegozephalen gefunden.

Z u sam m en fassu n g .
1. In Zeiten, die auf Gebirgsbildungen folgten, 

standen infolge lebhafter Abtragung den in den Nie- 
derungen vor dem Gebirge wachsenden Pflanzen Nahr- 
stoffe in besonders groBer Menge zur Verfiigung. Die 
Pflanzenwelt konnte an solchen Stellen iippig wachsen. 
Waren die notwendigen' Vorbedingungen zur Erhaltung 
des abgestorbenen Pflanzenmaterials vorhanden, so 

.fiihrte dieser iippige Pflanzenwuchs zur Entstehung 
machtiger Kohlenfloze.

2. Die groBe Machtigkeit einzelner Flóze und die 
Aufeinanderfolge zahlreicher, oft einiger Hundert Flóze 
libereinander, ist nur durch langsame, lang anhaltende 
Senkungen zur Zeit der Kohlenablagerung zu erklaren. 
Beispiele fur den EinfluB schnellen, langsamen und un- 
gleichmaBigen Absinkens auf die Machtigkeit der Flóze 
werden angefiihrt.

i K a  y  s o r: Lehrbuch der allgemeinen Geologie, 5. AufL S. 250.

Dic Reiehsangehorigkeit ais Yoraussetzung der Wahlbarkeit nach § 20 des Betriebsrategesetzes.
Von Dr. F . B ie r h a u s ,  Essen.

bleiben oder Untergehen der Reichsangehórigkeit in 
erster Linie unter Beriicksichtigung der Bestimmungen 
des Friedensvertrages zu entscheiden. Die diesbeziig-

Der § 20 des Betriebsrate-Gesetzes bestimmt, daB 
zu den Betriebsvertretungen alle mindestens 18 Jahre 
alten mannlichen und weiblichen Arbeitnehmer, die sich 
im Besitze der burgerlichen Ehrenrechte befinden, wahl- 
berechtigt sind. Wahlbar sind, abgesehen von andern 
Voraussetzungen, nur die mindestens 24 Jahre alten 
Reichsangehórigen. Auslander sind hiernach zwar aktiv, 
aber nicht passiv wahlfahig. Bei der Bedeutung, welche 
die Mitglieder der Betriebsvertretungen infolge der 
ihnen durch das Betriebsrate-GesCtz eingeraumten 
Rechte fiir das Gedeihen des betreffenden Unternehmens 
haben konnen, ist es von groBer Wichtigkeit, landes- 
fremde Elemente, die oft ganz andere Zwecke ais ein 
friedhches Zusammenarbeiten zwischen Arbeitgeber 
imd Arbeitnehmer sowie das Wohlergehen und die 
ruhige Fortentwicklung unseres Wirtschaftslebens ver- 
folgen, aus den Betriebsvertretungen unbedingt fern- 
zuhalten. Die Móghchkeit dazu gibt dem Arbeitgeber 
der § 93 des Betriebsrate-Gesetzes, nach dem bei Streitig- 
keiten uber die W ahlbarkeit eines Arbeitnehmers der 
Bezirks-Wirtschaftsrat angerufen werden kann. Das 
Recht aus § 93 steht unzweifelhaft nicht n u r te m  Arbeit
nehmer, sondern auch dem Arbeitgeber zu.

Die hiernach bei der Wahl der Mitglieder zu den 
Betriebsvertretungen zu priifende Frage der Reichs
angehórigkeit bietet bei solchen Arbeitnehmern keinerlei 
Schwierigkeiten, dereń Geburts- oder Wohnsitzgemeinde 
in ihrer staatlichen Zugehórigkeit durch den Friedens- 
vertrag nicht betroffen wird. Fiir diejenigen Personen 
jedoch, die in <łen yom Deutschen Reiche abgetrennten 
oder noch abzutrennenden Gebieten geboren sind oder 
zur Zeit der Abtrennung wohnen, ist das Bestehen-

lichen Bestimmungen sind durch den ganzen Yertrag 
zerstreut. Bei der Wichtigkeit in ihrer Auswirkung auf 
das Betriebsrate-Gesetz_ diirfte ihre einheitliche Zu- 
sanimcnstellung zweckmaBig sein.

Teil 3, Abschnitt 5 des Friedensvertrages enthalt die 
Vereinbarungen iiber E Isa B -L o th r in g e n . Der Yer
trag unterscheidet zwischen solchen Personen, die ohne 
weiteres die franzósische Staatsangehórigkeit wieder- 
erlangen, solchen, denen ein bedingtes Recht auf die 
Wiedererlangung zusteht, und solchen, welche die 
franzósische Staatszugehórigkeit durch Einbiirgerung 
erlangen konnen.

Fiir samtliche genannte Klassen gilt nach Ab
schnitt 5, § 53, daB alle, die aus irgendeinem Grunde 
Franzosen werden, die deutsche Reichsangehórigkeit 
verlieren. Anderseits sollen diejenigen, die die fran
zósische Staatsangehórigkeit nicht erwerben, in deutsche 
Gebiete aufgenommen werden, d. h. die deutsche 
Reichsangehórigkeit behalten. Die letztgenannte Be
stimmung war durchaus erforderlich. Nach § 1 des 
Gesetźes iiber die Reichs- und Staatsangehórigkeit ist 
nur derjenige ein Deutscher, der die Staatsangehórigkeit 
in einem Bundesstaate — ais solcher gilt im Sinne des 
§ 1 nach § 2 auch ElsaB-Lothringen — oder die un- 
mittelbare Reichsangehórigkeit besitzt. Diejenigen 
Deutschen, die nur die Landesangehórigkeit in ElsaB- 
Lothringen besitzen, von Frankreich aber nach den Be
stimmungen des Friedensvertrages nicht ais Franzosen 
aufgenommen werden, wurden bei der mangelnden Zu-
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gehorigkeit zu einem Bundesstaat an sich auch die 
deutsche Reichsangehórigkeit nicht nielir haben. Hier 
bestimmt aber der Vertrag, daB sie ais Deutsche auf- 
zmielimen sind. Diese Aufnalime erfolgt meines Er- 
achtens ipso jure ohne besonderes Verfaliren.

Nach Teil 3, Abschnitt 5, § 1 der Anlage des Friedens- 
vertrages erlangen m it Wirkung vom 11. November 1918 
die franzosische Staatsangehorigkeit wieder:

1. diejenigen Personen, die durch den Friedens- 
vertrag vom Mai 1871 die franzosische Staatsangehorig
keit verloren und inzwischen keine andere ais die 
deutsche Staatsangehorigkeit erworben haben. MaB- 
gebend ist der Artikel 2 des Friedensvertrages vom
10. Mai 1871 sowie die hier weniger in Betracht kom- 
mende Bestimmung der Zusatz-Konventibn vom
11. Dezember 1871. Es handeit sich somit um alle die
jenigen vorher franzosischen Untertanen franzósischer 
Nationalitat, die bis zum 1. Oktober 1872 ihren Wohn- 
śitz aus ElsaB-Lothringen nicht verlegt und dadurch 
die deutsche Staatsangehorigkeit erworben haben.

2. diejenigen Personen, die eheliche oder uneheliehe 
Nachkommen der unter 1 Genannten sind, es sei denn, 
daB sich unter ihren Vorfahren vaterlicherseits ein nach 
dem 15. Juli 1870 nach ElsaB-Lothringen eingewanderter 
Deutscher befindet. Die hiernach ausgenommenen Per- 
sónen konnen aber nach § 2, Absatz 1 der Anlage die 
franzosische Reichsangehórigkeit auf Antrag erwerben.

3. alle in ElsaB-Lothringen von unbekannten Eltern 
Geborenen und diejenigen Personen, dereń Staats
angehorigkeit unbekannt ist.

Nach Teil 3, Abschnitt 5, § 2 der Anlage konnen 
folgende Personen Anspruch auf die Verleihung der 
franzosischen Staatsangehorigkeit erheben, ohne daB 
die franzosische Behórde im Einzelfalle, m it Ausnahme 
der unten unter 6 genannten Personen, verpflichtet 
ware, diesem Antrage stattzugeben:

1. jeder, der nicht bereits auf Grund des § 1 die 
franzosische Staatsangehorigkeit wieder erlangt hat und 
der unter seinen Vorfahren einen Franzosen oder eine 
Franzosin zahlt, die die franzosische Staatsangehorigkeit 
unter den im genannten Paragraphen vorgesehenen 
Umstanden verloren haben.

2. jeder Auslander, der nicht Staatsangehóriger 
eines deutschen Staates ist und der die elsaB-loth- 
ringische Staatsangehorigkeit vor dem 3. August 1914 
erworben hat.

3. jeder Deutsche, der selbst seinen Wohnsitz in 
ElsaB-Lothringen hat, wenn er diesen bereits vor dem 
15. Juh  1870 dort hatte, oder wenn einer seiner Vor- 
fahren zu jener Zeit seinen Wohnsitz dort hatte.

4. jeder Deutsche, der in  ElsaB-Lothringen geboren 
ist oder dort seinen Wohnsitz hat, der wahrend des 
letzten Krieges in den Reihen der alhierten und asso- 
ziierten Heere gedient hat, sowie seine Nachkommen.

5. alle Personen, die, vor dem 10. Mai 1871 in ElsaB- 
Lothringen von auslandischen Eltern geboren sind, 
sowie ihre Nachkommen.

6. der Ehegatte jeder Person, die selbst nach § 1 
die franzosische Staatsangehorigkeit wiedererlangt oder 
auf die franzosische Staatsangehorigkeit nach MaBgabe 
der vorstehenden Bestimmungen Anspruch hat.

SchlieBlich konnen nach Teil 3, Abschnitt '5 , § ; 
der Anlage diejenigen Deutschen, die in ElsaB-Loth 
ringen geboren sind oder ihren Wohnsitz haben, selbs 
wenn sie die elsaB-lothringische Landesangehorigkei 
besitzen, die franzosische Staatsangehorigkeit im Wegi 
der Einbiirgerung erlangen, falls sie in ElsaB-Loth 
ringen vor dem 3. August 1914 ihren Wohnsitz liattei 
und einen ununterbrochenen Aufenthalt in dem wiede 
angeghederten Gebiete wahrend dreier Jahre, gerechne 
vom 11. November 1918 an, nachweisen konnen.

Uber den Zeitpunkt, in dem die vorher aufgefiihrtei 
Personen die franzosische Staatsangehorigkeit erlangei 
und somit durch Verlust der deutschen Staatsangehórig 
keit das passive W ahkecht zu den Betriebsvertretungei 
verlieren, gibt der Yertrag keine besondern Bestim 
mungen. Erwerb der fremden und Verlust der deutschei 
Staatsangehorigkeit fallen hier zusammen. Somit werdei 
die im § 1 der Anlage aufgefiihrten Personen mit Ab 
schluB des Friedensvertrages, die im § 2 genanntei 
m it der Annahme des Antrages auf Verleihung, die in 
§ 3 bezeichneten mit Bewilligung des Einbiirgerungs 
antrages auf horen, deutsche Reichsangehorige zu seir

Der Artikel 54 des Abschnittes 5, der bestimmt, da 
die im § 2 der Anlage erwahnten Personen von dem Tag 
an, an dem sie die Verleihung der franzosischen Staats 
angehorigkeit beantragt haben, mit rtiekwirkender Kral 
bis zum 11. November 1918 ais ElsaB-Lothringer z 
gelten haben, beriihrt die Staatsangehorigkeit nichl 
Dadurch soli solehen Personen nur die Vorrechtstellun<: 
welche die franzosischen ElsaB-Lothringer in der 
Friedensvertrage allgemein genieBen, ruckwirkend au 
einen fruhern Zeitpunkt ais den Tag, an dem sie di 
franzosische Staatsangehorigkeit erhalten, gewahi 
leistet werden.

Die Bestimmungen iiber die Staatsangehorigkeit de 
Personen in den an die Tscheeho-Slowakei, Polen un 
Danemark fallenden Gebieten sowie beziiglich der freie 
S tadt D anzig 'sind  wesentlich einfacher ais die voi 
stehenden.

Fiir die T sc h e e h o -S lo w a k e i gelten die Bestin: 
mungen des Teiles 3, Abschnitt 7, Artikel 84 und 85 de 
Friedęnsvertrages. ,

Grundsatzlich erwerben nach Artikel 84 samthch 
deutsche Reichsangehorige, die in irgendeinem ais Be 
standteil der Tscheeho-Slowakei anerkannten Gebiet 
ihren Wohnsitz haben, die tschecho-slowakische Ar 
gehorigkeit unter Verlust der deutschen. Sowohl de 
Deutschen in der TschechorSlowakei, ais auch de 
Tschecho-Slowaken mit deutscher Reichsangehorigkei 
in Deutschland steht es 2 Jahre lang nach Inkrafttrete 
des Friedensvertrages frei, falls sie iiber 18 Jahre a] 
sind, fiir Deutschland oder die Tscheeho-Slowakei z 
optieren.

Fiir das Betriebsrate-Gesetz wurden hiernach all 
diejenigen, die zur Zeit des Friedehsyertragsabschlusse 
bzw. zur Zeit der Festsetzung des Staatsgebietes dc 
Tscheeho-Slowakei ihren Wohnsitz dort hatten, ais Au; 
lander zu behandeln sein. E rst von dem Zeitpunkt 
ab, an dem ein friiherer Deutscher mit Wohnsitz in de 
Tschecho-Slowakei fiir Deutschland Optiert hat, war 
er passiv wahlberechtigt. Ein Tschecho-Slowake, de
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die deutsche Reichsangehorigkeit besitzt und seinen 
Wohnsitz in Deutschland hat, bleibt solange passiv wahl- 
berechtigt, bis er fiir die Tschecho-Slowakei optiert hat.

Die Bestimmungen, die die Frage der Staats
angehórigkeit in dem an P o len  fallenden Gebiet 

■regeln, finden sich in Teil 3, Abschnitt 8 des Artikels 91 
des Friedensvertrages.

Die deutsehen Reichsangehórigen, die ihren Wohn
sitz in dem endgiiltig ais Bestandteil Polens anerkannten 
Gebiet haben, erwerben von Rechts wegen die polnische 
Reichsangehorigkeit unter Verlust der deutsehen. 
Deutsche Reichsangehórige und ihre Nachkommen, die 
sich nach dem 1. Januar 1908 in jenen Gebieten nieder- 
gelassen haben, erwerben die polnische Staatsangehórig- 

-keit nur m it besonderer Genehmigung des polnischen 
Staates. Zwei JaJire lang nach Inkrafttreten des Friedens- 
vertrages sind die iiber 18 Jahre alten deutsehen Reichs
angehórigen, die in dem ais Bestandteil Polens aner
kannten Gebiet ihren Wohnsitz haben, berechtigt, ais 
deutsche Reichsangehprige zu optieren. Ebenso sind 
Polen deutscher Reichsangehorigkeit in gleichem Alter, 
die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, berechtigt, 
fiir die polnische Staatsangehórigkeit zu optieren.

Fiir das Betriebsrate-Gesetz bedeuten diese Bestim
mungen, daB alle diejenigen, die am 10. Januar 1920 
in einem an Polen abgetretenen Gebiet ihren Wohnsitz 
hatten, mit Ausnahme der nach dem 1. Januar 1908 
dorthin verzogenen Deutsehen, das passive Wahlreclit 
nicht mehr haben. Alle in Deutschland wohnenden 
Polen deutscher Reichsangehorigkeit bleiben wahl- 
berechtigt bis zu der Zeit, zu der sie. fiir Polen optiert 
haben. Die nach dem 1. Januar 1908 nach Polen zu- 
gezogenen Deutsehen verlieren das Passivwahlrecht zu 
der Zeit, zu der sie mit Genehmigung des polnischen 
Śtaates die polnische Staatsangehórigkeit erwerben. 
Deutsche Staatsangehórige in Polen, die fiir Deutsch
land optieren, erhalten mit der Option das Wahlrecht.

In den Gebieten, in denen zunachst eine Abstimmung 
stattzufińden hat und die wahrend der Zeit bis zur 
Regelung der Grenze durch die alliierten und assoziierten 
Hauptmachte (Teil 3, Anlage 1 zu Abschnitt 8, § 6) 
von dem nach § 2 der Anlage gebildeten AusschuB ver- 
waltet werden, tr it t  beziiglich der Staatsangehórigkeit 
der Bewohner zunachst keinerlei Veranderung ein. 
Wenn auch die Souveranitat Deutschlands wahrend 
dieser Zeit beschrankt ist, so lassen doch die §§ 3 ff. 
keinen Zweifel dariiber, daB sie an sich noch besteht 
und das Abstimmungsgebiet auch wahrend der Ab- 
stimmungszeit deutsch bleibt.

Der maBgebende Zeitpunkt ist hier nach § 6 der, 
in dem die Obernahme der Verwaltung des Landes nach 
der Abstimmung durch Polen sichergestellt ist. Der 
§ 6 bestimmt, daB, sobald die Verwaltung des Landes 
in solcher Weise Von der deutsehen oder polnischen 
Behórde sichergestellt ist, die Befugnisse des Ausschusses 
erlóschen. Es ist anzunehmen, daB der Zeitpunkt be- 
kanntgemacht wird. Mit ihm treten auch die oben er- 
wahnten Wirkungen der Staatsangehórigkeit sowie die 
Folgen fiir die Wahlbarkeit nach dem Betriebśrate- 
Gesetz ein.

Teil 3, Abschnitt 12, Artikel 112 ff. regeln ' die 
Staatsangehórigkeit beziiglich der Bewohner der ab- 
zutretenden Gebiete zwischen D a n e m a rk  und Deutsch
land.

Wie bei Polen erwerben auch hier alle Einwohner 
des an Danemark fallenden Gebietes das danische 
Biirgerrecht unter Verlust der deutsehen Staatsangehórig
keit. Solche Personen, die erst nach dem 1. Oktober 
1918. zugezogen sind, erhalten das danische Indigenat 
nur mit Genehmigung der danischen Regierung.

Alle Personen iiber 18 Jahre, die in dem abzutreten- 
den Gebiet geboren sind, ohne dort zur Zeit ihren Wohn
sitz zu haben, konnen, ialls sie' die deutsche Reichs- 
angehórigkeit besitzen, fiir Danemark optieren. Ebenso 
kann jede iiber 18 .Jahre alte Person, die in den an 
Danemark zuriickfallenden Gebieten ihren Wohnsitz 
hat, innerhałb zweier Jahre fiir Deutschland optieren. 
Beziiglich des Zeitpunktes im Wechsel der Staats
angehórigkeit' ist zwischen der ersten und zweiten 
Abstimmungszone zu unterscheiden. In der ersten 
Abstimmungszone bestimmt sich das Wahlergebnis 
bekanntlijch nach der Mehrheit der in dem Gebiet ab- 
gegebenen Stimmen. Nach Abschnitt 12, Artikel 109 
darf die danische Regierung bei fiir sie giinstigem 
Wahlergebnis nach Verstandigung mit dem AusschuB das 
GebiSt unmittelbar nach der Verkiindigung durch ihre 
Militar- und Verwaltungsbehórde besetzen lassen. Dieser 
Zeitpunkt ist meines Erachtens auch fiir die Beurteilung 
der Staatsangehórigkeit in diesen Gebieten ausschlag- 
gebend. In  der zweiten Abstimmungszone erfolgt _die 
Abstimmung nach Gemeinden. Die alliierten und ąsśozi- 
ierten Hauptmachte bestimmen unter Zugrundelegung 
des Abstimmungsergebnisses und der besondern geo- 
graphischen und -wirtschaftUchen Verhaltnisse der Ort
schaften eine Grenzlinie. Die danische Regierung kann 
diese Gebiete durch Zivil- und Militarbehorde besetzen 
lassen; Deutschland erklart den Verzicht auf die 
Souveranitat; die alliierten und assoziierten H aupt
machte werden diese Gebiete Danemark zuweisen.

Mit Riicksicht auf die letzte Bestimmung und die 
im Artikel 110 vorgesehene Grenzfestsetzung an Ort und 
Stelle nehme ich an, daB der Erwerb der danischen, und 
der Verlust der deutsehen Staatsangehórigkeit fiir dieses 
Gebiet erst an dem Zeitpunkte eintritt, in dem die Zu- 
weisung an Danemark erfolgt. Hiernach ware auch fiir 
das Passivwahlrecht nach dem Betriebsrate-Gesetz die 
Zulassigkeit unter Beriicksichtigung der vorher an
gegebenen Bestimmung zu beurteilen.

Kleine Gebietsteile Deutschlands fallen gemaB 
Teil 3, Abschnitt 1, Artikel 32 und 33 unmittelbar durch 
den FriedensschluB an B e lg ien , wahrend in Eupen und 
Malmedy innerhałb von 6 Monaten nach FriedensschluB 
den Bewohnern das Recht zustehen soli, den Wunśch 
zu auBern, daB diese Gebiete ganz oder teilweise unter 
deutscher Souveranitat verbleiben. Aus der Fassung 
dieses Artikels sowie weiter aus Artikel 35, nach dem 
erst ein AusschuB von 7 Mitgliedern, von denen 5 von 
den Alliierten, je 1 von Deutschland und Belgien er- 
nannt werden sollen, die Grenzlinie festzulegen hat, 
ergibt sich, daB bis zu einer Grenzfestlegung Eupen und 
Malmedy vom deutsehen Reichskórper noch nicht ab-
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getrennt sind, Belgien iibt dort nur vorlaufige Sou- 
veranitatsrechte aus. Fiir die Beurteilung der Frage 
nach der Staatsangehorigkeit' der Bewohner ist daher 
die Entscheidung des Ausschusses uber die Grenzfest- 
Iegung auch zeitlich maBgebend.

Nach Artikel 36 erwerben alle Bewohner die bel- 
gische Staatsangehorigkeit unter Yerlust der deutschen 
Reichsangehorigkeit. Von Reichsangehorigen, die sich 
nach dem 1. August 1914 in diesen Gebieten nieder- 
gelassen haben, wird die belgische Staatsangehorigkeit 
nur m it und durchGenehmigung der belgischen Regierung 
erworben.' Die iiber 18 Jahre alten deutschen Reichs
angehorigen, die in dem abgetretenen Gebiet ansassig 
sind, konnen innerhalb zweier Jahre nach dem end- 
gtilfigen Obergang der Souveranitat fiir Deutschland 
optieren. Mit der Option erhalten sie die deutsche 
Reichsangehorigkeit wieder.

Fiir das Kunstprodukt der Entente, die freie Stadt 
D anzig , bestimmt Teil 3, Absatz 11, Artikel 105 noch 
folgendes:

Mit dem Inkrafttreten des Friedensvertrages ver- 
lieren die in dem Gebiet der freien Reichsstadt Danzig 
wohnenden deutschen Reichsangehorigen die deutsche 
Reichsangehorigkeit und werden Staatsangehorige der 
freien S tadt Danzig. Zwei Jahre lang sind d ię^iber
18 Jahre alten Deutschen, die in Danzig ihren Wohhsitz 
haben, berechtigt, fiir Deutschland zu optieren. Aus- 
schlaggebend ist somit allein der Wohnsitz in der freien 
Stadt Danzig zur Zeit des Friedensschlusses. Mit diesem 
Zeitpunkt tr itt  die fremde Staatsangehorigkeit ohne 
weiteres ein. Solange der Betreffende von dem ilun 
zustehenden Optionsrecht keinen Gebrauch macht, 
bleibt sie bestehen.

Fiir die Gebiete Deutschlands, die fiir kiirzere oder 
Ijingere Zeit unter der Verwaltung der Entente bleiben, 
einschheBlich dęs Saargebietes, sind weitere Ausfiih- 
rungen nicht erforderlich. Die Staatsangehorigkeit der 
Bewohner wird zunachst^, durch den Friedensvertrag 
nicht beriihrt.

Nach Teil 3, Abschnitt 4, Artikel 45 ff. soli nach 
15 Jahren nach AbschluB des Friedensvertrages die Be- 
volkerung durch Abstimmung ihren Willen dariiber 
kundtun, ob das Saargebiet weiter unter der Re-

Die Tiitigkcit des Materialpriilu
D ie A rbeiten des A m tes s tanden  auch im  abgełaufenen 

R echnungsjahr noch s ta rk  u n te r  dem  EinfluB des Kriegs- 
zustandes und seiner Folgeerscheinungen. B esondeis 
fiih lbar m ach te  sich die verm ehrtc  E inberufung  der tech- 
nischen A ngestellten zur F ahne bei u nverm inderter In- 
anspruchnahm e des A m tes m it A rbeiten  fiir die Heeres- 
verw altung  und die M arinę sowie m it U ntersuchungen an 
E rsatzstoffen , D ie Folgę h iervon  war, dafi zur schleunigen 
Erledigung der dringenden 'Pr ii f u n gs a u f t: rag e die um fang- 
reichen F orschungsarbeiten , z. B. diejenigen fur den d eu t
schen AusschuB fu r E isenbeton  sowie diejenigen uber

i AusziiRswelso nach dem Sonderabdruok ans den )>Mittoilungcn - 
aus dem M aterialprilfungsamt zu Berlin-Lichtorfeldo W estł, 1919, 
H .  5 /6 .

gierung des Volkerbundes verbleiben oder ob es mit 
Frankreich oder Deutschland vereinigt werden will. 
Nahere Bestimmungen iiber die Staatsangehorigkeit der 
Bewohner, nachdem der Volkerbund unter Beriick- 
sichtigung des durch die Yolksabstimmung aus- 
gedriickten Wunsches gemaB § 35, Kapitel 3, Abschnitt 4 
iiber die Souveranitat des Saargebietes bestimmt hat, 
sind in dem Friedensyertrage nicht gegeben.

Nach § 35 hatte Deutschland, falls daś Gebiet dauernd 
unter der Verwaltung des Volkerbundes verbleibt oder 
an Frankreich fiillt, auf seine Souveranitatsrechte zu 
verzichten. Der Volkerbund. ware berechtigt, nach dem 
Inkrafttreten der Entscheidung iiber das Schicksal des 
Landes die erforderlichen Verfiigungen zur Ausgestaltung 
der Rechtsordnung zu treffen. Unter diese Bestim
mungen wurden selbstverstandlich auch die . Bestim
mungen iiber die Staatsangehorigkeit der Bewohner zu 
rechnen sein.

/  Z u sa m m e n fa ssu n g .

FaBt man die vorstehend im einzelnen angefiih,rten 
Bestimmungen, die fiir den Verlust der deutschen 
Reichsangehorigkeit und damit auch des Passivwahl- 
rechtes fiir die Betriebsvertretungen entscheidend sind, 
zusammen, so wird man, m it Ausnahme von ElsaB- 
Lothringen, wo sich die Franzosen im Friedensvertrag 
im Hinblick auf die deutsche Art der Bewohner ganz 
besonders gesichert haben, im allgemeinen nicht fehl- 
gehen, wenn man alle diejenigen, die zur Zeit der Ab- 
tretung eines Gebietsteiles dort ihren Wohnsitz haben, 
zunachst ais - aus dem deutschen Reichsver bandę aus-- 
gescliieden und dam it nicht ais passiv wahlberechtigt 
ansieht. E rst wenn bei diesen Personen der Nachweis 
erbracht ist, daB sic fiir Deutschland optiert haben, 
oder daB bei ihnen die besondern vorstehend naher 
ausgefiihrten Verhaltnisse vorliegen, die sie ihre deutsche 
Reichsangehorigkeit nicht ohne weiteres verlieren lassen, 
sind sie wahlberechtigt. Alle diejenigen, die zur Zeit 
der Abtretung ihren Wohnsitz in Deutschland haben, 
konnen bis der Nachweis erbracht ist, daB sie fiir den 
Staat, an den ihre Geburtsgemeinde gefallen ist, optiert 
haben, ais Deutsche angesehen und behandelt werden.

samtes im BetrieTbsjahr 19181.
E isenbauw erke fiir den E isenbau-V erband und  die M arinę 
vóllig ruhen  m uflten. A uch andere A rbeiten  haben  n ich t 
in  der gew iinschten W eise gefórdert w erden konnen. B e
sonders zuriickstehen m uB ten die , A ntrage au f U n te r
suchungen von K ohlen und  B rennstoffen  iiberhaup t, 
fur die bei ih rer groBen Zahl von der A bteilung leider d e ra rt 
lange F ris ten  gefórdert w urden, daB n ich t alle A ntrag- 
ste ller befriedigt w erden konnten . N achdem  nunm ehr 
der P ersonenbestand  w ieder au f die friihere H ohe gebrach t 
ist, s te h t zu hoffen, daB es dem  A m te und  allen seinen 
A bteilungen gelingen wird, die W iinsche der A ntragsteller 
vollauf zu befriedigen und  erfolgreich m itzuarbe iten  an 
dem  W iederaufbau d er deutschen Industrie .
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In  d er A b tc i lu n g  f u r  M e ta l lp r i i f u n g  w urden 
365 A ntrage erledigt. Von ilinen entfallen 60 auf Be- 
hórden und 305 auf P riva te , und zwar von  le tz tc rn  2 auf 
das Ausland. W ie im  V orjahre dienten  dic m eisten  U nter- 
suchungen der Landesverteid igung und  nahm en in  be
sonders gro Bem Um fangę die T atigkeit des s ta rk  ver- 
ringerten  Personenbestandes in A nspruch; die Ergebnisse 
d iirften  fiir die A llgem einheit kaum  von B edeutung sein.

Die A b tc i lu n g  f i i r  B a u m a t e r i a l p r i i f u n g e r -  
ledigte insgesam t 255 A ntrage m it 6446 Versuchen gegen 
246 A ntrage m it 8419 Versucheri im .V orjah r. Yon den 
6446 V ersuchen entfallen  4568, also der w eitaus groBere 

'Teil, auf B indem ittel, M órtel, B eton u. dgl. und 1878 
Versuche auf S teine aller A rt und Verschiedenes.

E in in  Ziegelm auerwerk errich tetes G ebaude l i t t  nach 
Angabe des A ntragstellers u n te r  groBer Feuchtigkeit. 
Die U ntersuchung ergab, daB die Ziegel sehr schwach 
g eb rann t und infolgedessen s ta rk  durchlassig und wasser- 
aufnahm efahig waren. Auf diese Eigenschaften muBte 
die Feuchtigkeit im M auerwerk des Gebaudes, zu dem  die 
Ziegel verw endet w orden w aren, zuriickgefiihrt werden. 
Auch in einem zweiten, ahnlichen Falle, in  dem  in einem 
G ebaude s ta rk ę  Feuchtigkeit und  infolgedessen ausgedehnte 
Schim m elbildung au fge tre ten  war, so daB sichsogar gesund- 
heitsschadliche Folgen fiir die H ausbew ohner ergaben, 

, muBten die genannten  Erscheinungen der starken  Dureli- 
lassigkeit der im M auerwerk en thaltenen  Ziegel zuge- 
schrieben werden.

Die Ursache des Ze-fallens von Ziegelsteinen, die un- 
geschiitzt (im jFreien) gelagert h a tten , lieB sich auf den 
in feiner V erteilung in don Steinen en thaltenen  Kalk- 
m ergel in V erbindung m it der hohen W asseraufnahm e- 
fahigkeit (groBe U ndichtigkeit der Ziegel) zuriickfuhren.

Ziegelsteine sollten  daraufh in  gepriift werden, ob sie 
ais saurebestandig  e K linker zu bezeichnen waren. .Nach 
ihrer D ruckfestigkeit (470 kg/qcm ) konnten  sie ais gute 
K linker angesprochen werden. ^Gegen Saureangriffe er- 
wiesen sie sich jedoch n ich t ais w iderstandsfahig genug, 
um  ais saurefest bezeichnet w erden zu konnen.

E iner stad tischen  G asansta lt w aren P roben von feuer- 
festen  Steinen u n te r der Gewahr angeboten worden, daB 
die S teine bei 1100° C H itze u n te r  4 kg /qcm  bzw. bei 
1400° C H itze u n te r  2, kg /qcm  B elastung keine Form - 
anderungen erleiden. Bei Belastungsversuchen in der 
H itze geniigten v ier S teinsorten  den gew ahrleisteten Be- 
dingungen, w ahrend eine Sorte u n te r der B elastung 
von 2 k g /q cm  schon ,bei 1350° C erweichte.

M ehrere Sorten  feuerfester S teine wurden auf Schwin- 
den in  d er H itze bei 1200°C un te rsuch t. Die Priifung 
an  Stabchen, die aus den S teinen herausgeschnitten  waren, 
ergab, daB die Schwindung der S teine auBerordenthch 
verschieden w ar; sie schw ankte nam lich zwischen 1,5 und 
10 m m , bezogen auf 1 m  Lange. D ieser E igenschaft feuer- 
fęśter S teine is t b isher viel zu wenig B eachtung geschenkt 
worden.

G ebrannte P la ttc n  sollten daraufhin  un te rsuch t werden, 
ob sie dem ahnlichen Erzeugnis einer andern  F ab rik  hin- 
sichtiich W iderstandsfahigkeit und B rauchbarkeit gleich- 
wertig w aren. N ach F estigkeits- und Abnutzungsyer- 
suchen erw iesen sich die P la tte n  der andern  F abrik  nicht 
ganz gleichwertig, beide aber w aren nach Festigkeit und 
A bnutzbarkeit gut.

D en verhaltnism aB ig gróBten R aum  in den Versuchs- 
arbeiten  nahm  die Priifung von B indem itteln  (Portland- 
zem enten, E isenportlandzem enten, H ochofenzem enten und 
Kalken) sowie von M órtel- und  B etom nischungen ein.

Aus den un tersuch ten  Zem enten wurden vielfach auch 
Betom nischungen und aus diesen, P robekórper im A m t

hergestellt und dann  auf D ruckfestigkeit un tersucht. 
H ierbei handelte- es sich m eist darum , festzustellen, ob 
die gepriiften Betom nischungen liijisichtlich der D ruck
festigkeit der in  den »Bestim m ungen fiir Ausfiihrung von 
Bauw erken aus Eisenbeton« en tha ltenen  V orschrift ent- 
sprachen, nach der Beton, auch  fliissig angem acht, bei 
28 Tagen A lter 150 kg /qcm  (fiir S tiitzen  und Saulen 
180 kg/qcm ) D ruckfestigkęit aufweisen soli.

Bei der Reinigung eines in  B eton  hergestellten  W asser- 
behalters, 'der ein J a h r  in  B etrieb  gewesen w ar/s te llte  sich 
heraus, daB das B etonm auerw erk sehr rissig w ar und nur 
noch geringe F estigkeit aufwies. Die F irm a, welche die 
B auarbeiten  ausgefuhrt h a tte , fiihrte diese Erscheinungen 
auf die E inw irkung des W as sers im K iih lturm  zuriick, 
w ahrend der Bauheirr die Schukl an  dem  schlechten Ver- 
ha lten  des B etons zu m agerer M ischung zuschrieb. Die 
Priifung ergab, daB die V erm utung .der Baufinna- zu- 
treffend  w a r.' Das W asser des R uh ltu rm es wies einen 
auBergewóhnlich hohen  S ulfa tgehalt auf. H ierin  lag, in 
V erbindung m it der ziemlich groBen M agerkeit des Betons, 
die U rsache seiner Zerstórung.

M ehrfach w urden Rohstoffe (Lehm, Ton, Kalk, Sand, 
Kies, Schlacke usw.) auf ihre V erw endbarkeit zu kera- 
m ischen Zwecken óder zur M ortel- und B etonbere itung  

' gepriift. Sogenannter >>Karbidschlamm«, ein A bfallstoff 
der A zetylenerzeugung, w urde auf seine E ignung ais 

. B aukalk  un tersucht.' D as M ateriał ergab in der Mischung
1 : 3 m it K alknorm ensand nach 58. und 56 Tagen L uft- 
erh artu n g  2,7 bzw. 3,3 -kg/qcm  Zugfestigkeit und  10,5 
bzw. 13,3 kg /qcm  D ruckfestigkeit. Die >>Leitsatze fiir 
einherthche Priifung von Kalk« fordern von Luftkallc in 
der gleichen Mischung 2 bzw. 3 kg /qcm  Zugfestigkeit 
und 6 bzw. 8 kg /qcm  D ruckfestigkeit. H iernach geniigte 
also der K arbidschlam m  den Y orschriften d er genannten 
Leitsatze hinsichtlich der Festigkeit, tro tzdem  ęr 14,3% . 
kohlensauern K alk  en th ielt.

Von den verschiedenen Reihen Seewasservcrsuche, dic 
im  A uftrage des Ministers- der offentlichen A rbeiten 
ausgefuhrt werden, w urde ein Teil (15 Jahresproben) ab- 
geschlossen, dffe iibrigen R eihen w urden fortgesetzt. Zum 
AbsclUuB gelangten auch die auf BeschluB des Ausschusses 
fiir U ntersuchung von Ilochofenschlackc im  Ja h re  1918 
eingeleiteten  Priifungen yerschiedener Hochofen- (Stiick-) 
schlackensorten auf Y erw endbarkeit fiir E isenbahnbet- 
tungszwecke, sow eit sie sich auf L aboratorium sversuche ' 
erstreck ten . Die Bericlite u b e r-d ib se  U ntersuchungen 
w erden in den M itteilungen veróffentlicht werden.

In  d er Ą b te i lu n g  4 f i i r  M e ta l lo g r a p h ie  w urden 
insgesam t 137 A ntrage gegen 123, 117 und 109 in den drei 
Y orjahren erledigt. E tw a  %  des abgelaufenen Berichts- 
jah res s tanden  noch u n te r  dem  EinfluB des Personen- 
m angels infolge von E inberufungen zum H eeresdienst. 
T rotzdem  is t es moglich gewesen, eine groBe wissen- 
schaftliche A rbeit, die von hohem  prak tischen  W e rt ist, 
» U b e r  d ą s  R o s te n  v o n  E is e n  in  B e r i ih r u n g  m i t  
a n d e r n  M e ta l le n  u n d  L e g ie ru n g e m i1 zum  AbschluB 
zu bringen. In  der A rbeit is t zum erstenm al der Nachweis 
e rb rach t worden, daB es moglich ist, den EinfluB der 
B eriihrung verschiedener M etalle au f ih r gegenseitiges 
V erhalten in einem E lek tro ly ten  gesetzmaBig und quanti- 
ta t iv  zu erfassen. Bezuglich der n ah em  E inzelheiten  
muB auf die A rbeit se lbst verw iesen werden.

Soweit das E inverstandn is der A ntragsteller vorliegt, 
sollen h ier zu einigen erledigten  A ntragen  folgende M it
teilungen gem acht w erden:

1 M itt. a. d. Materialprtthmgsaint 1918, H. 3Hi S. 114.
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E in  Kesselblech zeigte auf der einen Seite zahłreiche, 
teils sehr feine, te ils grobere Risse. D as yerw endete Blech 
w ar an sich fehlerfrei., Die ganze A rt der RiBbildungen 
d e u te te d a rau f hin, daB es sich um Spannungsrisse handelte . 
Y ertriutlich sind die Spannungen, die schlieBlich. zur RiB- 
bildung gefiihrt haben, durch  T em peraturschw ankungen  
zwischen AuBen- und  Innenw andung des Kesselbleches 
en ts ta n d en  (sog, W annespannungen).

In  einer bere its  fruher verdffentlichten  Arbeit* sind 
nahere A ngabąn iiber W annespannungen  sowie, iiber ein 
V erfahren zur F ests te llung  d er GroBenordnung d er S pan
nungen gebrach t worden.

D ie F ests tellung  der W alzrichtung von FluBeisen is t 
einfach, wenn das M ateriał nichtm etallische Einschliisse 
en th a lt. Die E inschliisse' sind in  d e r  W alzrichtung ge- 
s trec k t und  haben  quer zu r W alzrichtung eine rundliche 
oder ovale G estalt. F ehlen  solche Einschliisse yollstandig, 
so g ib t die K erbschlagprobe in der R egel AufschluB iiber 
die. W alzrichtung. Q uer zur W alzrichtung is t sie m eist 
geringer ais in  der W alzrichtung.

Die A ufbew ahrung und V erw endung von Wasserstoff- 
gas erfolgt ganz allgem eiri in eisernen Fiaschen, B eh a ltem  
usw ; .Es is t bekann t, daB E isen W asserstoff bei hohem  
T em peratu ren  aufn im m t u n d  dadu rch  spróde und briicliig 
wird. F u r Betriebszw ecke w ar es von groBter W ichtigkeit, 
festzustellen, ob das M ateriał der W asserstoffbehalter 
auch  bei gew óhnlicher T em p era tu r durch langdauernde 
F iillung m it hochgespanntem  W asserstoff (100 at) in 
seinen Fertigkeitseigenschaften EinbuBe erleidet. Zur 
K larung dieser F rage w urden um fangreicheVersuche, die 
sich b is auf eine halb jahrige L agerung erstreck ten , durch- 
gefiihrt. Die Versuche ergaben, daB eine V erschlechterung 
der M ateriał eigenschaften innerhalb  der gew ahlten Ver- 
suchszeiten n ich t e in g e tre ten ' war.

Bei S iederohreu, dic vor dem  E in b a u  in  die Kessel 
lcalt aufgew eitet waren, tr a te n  bere its  nach  ku rzer Be- 
tr ieb sze it Querrisse auf. Die U ntersuchung  h a t te  das 
Ergebnis, daB. die R isse .a ller W ahrscheinlichkeit nach 
eine Folgę des naćh trag lichen  A ufw eitens der R ohre 
(Auslósung von R eckspannungen) w aren. D urch Ausgliihen 
der aufgew eiteten  R ohre h a t te  sich verm utlich  die RiB- 
b ildung beheben lassen.

Zwei B essem erstah lproben  en th ie lten  0,5%  Phosphor. 
D er hohe P h o sp h o rg eh a lt, zeigt, daB ein fiir . Bessem er- 
stah ldarste llung  vóllig ungeeigneter R ohstoff zur Ver- 
w endung gelangt war.

D as A nit m uBte w iederholt darauf hinweisen, wie wich- 
tig  die A rt der P robenahm e fu r den Ausfall d er Priifung ist®; 
w ird die zur .Untersuchung eingeśandte Probe unsach- 
gemaB entnom m en, so kann  die Priifung vóllig ergebnislos 
sein oder zu einem  IrrschluB fiihren.

Die U ntersuchung  eines rissigen F lam m rohres ergab, 
daB das A usgangsm aterial einw andfrei war. Die Ver- 
schlech terung  der E igenschaften, die schlieBlich zum Auf- 
reiBen gefiih rt h a tte , is t verm utlich  e rs t nach trag lich  ein
getre ten . E inen  gewissen A nhalt gab die A rt des Ver- 
stem m ens der.. N ieten . R ings um  die N ietlocher w aren bis 
zu 2 m m  tiefe S tem m rillen  erkennbar. Auf die Gefahren, 
die durch unsachmaBiges V erstem m en veru rsach t werden, 
ist. bere its fruher hingewiesen w orden3. Ob das fehlerhafte 
Y erstenim en die alleinige U rsache fiir das AufreiBen war, 
lieB sich n ich t m it S icherheit .angeben; in jedem  F ali ist 
d ad u rch  die .B ruchgefahr in hohem  MaBe vergroBert 
worden.

i  fi; H o  y n  und Ó. B a u e r :  tlber Spanmingou In KcsBelblochon.
3 fg l. B a u e r  und D o iB :  Probenahme und Analyse von  Eiaen 

und Stahl.
* Tgl. Mitt. a. d. Kgl. Matcrialprillungaamt 1917, H . 4/5, S. 19i.

D as M ateriał e iner im  B etriebe gebróchenen Seilmuffe 
wies grobe Fehler, hohen Phosphor (0,141%  P) und un- 
gewóhnlich hohen Schw efelgehalt- (0,29% S), ferner zahl- 
reiche B lasenhohlraum e und  nu r seh r geringe D ehnung 
auf. D er B ruch is t durch  diese feh lerhafte  M aterial- 
beschaffenheit in holiem MaBe begiinstig t worden.

A uf den B ruchflachen von Zugproben aus E lek tro s tah l 
zeigten sich helle Stellen. D er A ntragste ller vcrm utete , 
daB ęs sich um  Seigerungsstellen handelte . Die U n ter
suchung ergab, daB Seigerungen n ich t in  Frage- kam en, 
sondern  daB es sich um freigelegte RiBwandungen von 
B lasenhohhaum en handelte , die beim  Auswalzen und 
Schm ieden der Blócke n ich t zugeschweiBt waren.

Bei G asgeblaseniaschinen w aren w iederholt Kolben- 
stangenbriiche e ingetreten . D urch  die U ntersuchung 
w urde festgeste llt, daB die B ruche n ich t m it M ateriał- 
oder Gefiigęfehlern zusam m enhingen, sondern daB ver- 
m utlich  andere U m stande dabei eine Rolle gespielt haben 
m iiśsen. E inen  w ichtigen H inweis auf die verm utliche 
Bruchursache gaben zahłreiche auf den innern  Rohr- 

. w andungen au ftre ten d ę  Querrisse. D as : Aussehen und 
der V erlauf dieser Querrisse lieB auf ihre E n tstehung  
infolge von W arm espannungen schlieBen. W arm espan- 
nungen kónn ten  im vorliegenden Falle im B e triebe auf- 
tre ten , da die K olbenstangen im Innern  s ta rk  gekiihlt, 
an d e r auBern Oberflache aber s ta rk  e rh itz t w erden. Die 
auBern Oberflkchen der K olbenstangen w urden in diesem  
Falle D ruckbcanspruchung, die innern  Zugbeanspruchung 
auszuhalten  haben. Das A u ftre ten  von Q uerrissen \vare 
daher n u r auf den  innern  W andungen d er ausgebohrten  
K olbenstangen zu erw arten , wie es auch ta tsach lich  im 
B etriebe e in g etre ten  war. • •

Bei einigen D am pfkesseln w aren die Siederohre iiber- 
raschend schnell durchgerostet. M ateriał- oder. Gefiige- 
fehler, au f die die s ta rken  Anfressungen h a t te n  zuriick- 
gefuhrt w erden konnen, w aren n ich t vorhanden. D as zur 
U ntersuchung eingeśandte Speisewasser wies aber einen 
verhaltnism aB ig hohen G ehalt an  Soda und  Chłorver- 
b indungen auf. N ach im A m t bere its  fruher durch- 
gefiihrten R ostyersuchen  m it Salzgemischen (Na2CO, 
-)- NaCl und andern  fiir D am pfkessel in F rage kom m en- 
den1) t r i t t  bei bestim m ten  K onzentrationen  besonders 
sta rker, ó rthcher Angriff auf. D iese >>kritischen Konzen- 
trationen«  konnen im D am pfkessel bei der allm ahlichen 
A nreicherung des Kesselspeisewassers an  Salzen leicht 
e rre ich t w erden. Auch im vorliegenden F alle sind die 
sta rken  órtlichen Anfressungen w ahrscheinlich h ierauf 
zuriickzufuhren.

In  der A b te i l u n g  f i i r  a l lg e m e in e  C h e m ie  w urden 
307 A ntrage m it 704 U ntersuchungen erledigt. Von den 
A ntragen en tfielen  46 m it 72 U ntersuchungen auf Be- 
horden  und  261 m it .682 ■ U ntersuchungen  auf P riva te .

E in  erheblicher Teil der. A ntrage be tr a f  wiederum die 
U ntersuchung von E isen  und S tah l; neben  P roben  von 
FluBeisen, GuBeisen, TemperguB, Feilenstahl, U hrfeder- 
m ateria l w aren a u c h . zahłreiche P roben  von legiertem  
S tahl, S chnellarbeitsstah l und E rsa tzm ate ria l fu r Schnell- 
arb e itss tah l zu untersuchen.

Von besondern leg ierten  S tahlen , die auf ihre chemische 
Zusam m ensetzung zu un tersuchen  waren, seięn erw ahn t; . 
eine Probe, die 2 ,50%  Chrom und  0,47%  Y anadin  en th ie lt, 
ferner eine Probe, die neben  0,31%  N ickel uńd 1,16%  
Chroni noch 1,68%  Silizium en th ie lt.

Die un te rsuch ten  S chnellarbeitsstahlproben bestanden  
zum Teil aus W olfram chróm stahł der iiblichen Zusam m en
se tzung  .(z. B. m it 17,4% W olfram  und  2,58%  Chrom );.

l  Tgl. M itt. a. d. Kgl. Materialprlilimgsanit 1910, H . 2/3, S. 82.
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andere P roben  enthieltehTw eniger W olfram , dafiir aber 
wesentliche Merigen, M olybdan, das teilweise ais E rsatz  
fiir das je tz t  schwierig zu beschąffende 'W olfram  Ver- 
w endung gefunden h a t. . E ine Probe diesel' A rt en th ie lt 
z. B. 8,9%  W olfram , 4,6%  Chrom und 1,4%  M olybdan; 
oine andere P robe 2,0%  W olfram , 4,4%  Chrom und 
2,0%  M olybdan. Auch Silizium scheint fiir Sonderstahle 
zu bestim m ten  Zwecken a is  L egierungsbestandteil An- 
w endung gefunden zu haben ; so en th ie lt eine P robe 2,1%  
W olfram , 4,4%  Chrom, 1,2%  M olybdan und  3,9%  Si
lizium.

Mehrere. W olfram drahtprobcn  m it G raphitiiberzug 
w aren auf ihren  G raphitgehalt zu untersuchen. D a die 
Menge des auf den graphitiiberzogenen P roben vorhandenen 
G raphits nur gering w ar und m it einem geringen Kohlen- 
stoffgehalt des graphitiiberzugfreien D rahtes gerechnet 
w erden konnte, so b lieb fiir die E rm ittlu n g  der Menge 
des G raphitiiberzuges ■ nur die D ifferenzm ethode iibrig 
(E rm ittlung  des' G esam tkohlenstoffgehaltes im graphit- 
iiberzogenen M ateriał, B estim m ung des Kohlenstoff- 

, gehaltes im iiberzugfreien D rah t und  B erechnung des 
U nterschiedes zwischen beiden W erten ).

N eben den iiblichen Priifungen an M etallen, wie Kupfer, 
Zink, A luminium, A ntim on u. a., sowie den verschieden- 
artig sten  M etallegierungen auf chem ische Zusam m en
setzung  w urden zahlreiche Analysen von sogenannten 
E rsatzm etallen  -  Zinklegierungen m it bestim m tem  Ge- 
h a lt an  K upfer, Aluminium, Blei, Zinn und  Eisen -  
ausgefiihrt.

Z\Vei Proben"" E lek tro ly tk u p fe r w aren auf ihren  Zinn- 
und K upferoxydulgehalt zu un tersuchen . Die eine Probe 
en th ie lt 0,11%  Zinn und 0,16%  Sauerstoff, dic andere
0,35%  Zinn und 0,41%  Sauerstoff. Aus dem gefundenen 
S auerstoffgehalt berechnet sich der. K upferoxydulgehalt 
zu 1,43 und 3,67% . ' D ieser K upferoxydulgehalt ' ist 
aber insofern zu hoch, ais beiden P roben  anhaftendes 
K upfersulfat, das auf keine W eise zuverlassig zu ent- 
fernen war, die B estim m ung in dem erw ahnten. Sinne 
beeinfluBt.

E in  ais Z inn bezeichnetes M ateriał ęrwies sich alś 
L ó tm etall m it rd . 29%  Blei.

f  An Y erunreinigungen w urden  in  einem  A ntim on 
etw a 4%  Blei und  3%  Arsen neben geringen Mengen von 
K upfer und  E isen festgeste llt.

Zwei Feinsilberproben en th ie lten  99,85 und 99,90% 
Silber. E ine P robe Silberlot bestand  aus technisch reinem 
Zink neben se h r  geringen Mengen von Blei, K upfer, Zinn, 
K adm ium , E isen und  Aluminium.

In  einer ais K upferschlacke bezeichneten  Probe waren 
nur Spuren von K upfer nachzuweisen.

Zwei P roben Bleiasche en th ie lten  86 und 86,4%  Blei.
Die U ńtersuchung  derartiger- B leiaschen und ebenso 

von Zinnaśchen g e s ta lte t sich m eistens wegen der ungleich- 
maGigen und ungleichartigen B eschaffenheit der M ate- 
rialien und  ferner der U nkenntn is hinsichtlich chem ischer 
Zusam m ensetzung auBerst schwierig und zeitraubend. 
Jede einzelne P robe wird gewóhnlich aus zwei und m ehr 
M ustern yon verschiedener KomgroBe bestehend  ein-- 
gereicht, die in bestim m tem  Gewich,tsverhaltnis zueinander 
stehen. Die vorerw ahnte ungleiche Beschaffenheit eines 
jeden "M usters h a t  aber zu r Folgę, da.fi, aus ihm nicht 
ohne w eiteres die dem  jeweilig angegebenen Gewichts- 
verhaltn is en tsprechende D urchschnittsprobe fiir die Ana- 
lyse enthom m eri werden kann. In  solchen Fallen  is t es 
n ićht zu um gehen, das M uster w eiter zu sieben, um mog
lichst einheitliches M ateriał zu erreichen, denn  nu r so 
laBt sich- G ew ahr fu r die E n tnahm e einer. .einw andfreien

D urchschnittsprobe schaffen, und auch  nur . dann  is t’  der 
e rm itte lte  W ert bei nochm aliger Ausfiihrung der Analyse 
zu erw arten . H aufig fiih rt ab e r auch dieser W eg nicht 
zum  Ziel. In  solchen Fallen b le ib t o f t n ichts anderes iibrig, 
alg das gesam te M ateriał zu verarbe iten , w odurch die 
Schw ierigkeiten d e r tJn tersuchung  in  anfanglich n ich t zu 
iibersehender Weise u n te r  U m standen  erheblich gesteigert 
werden. K urzum , der Gang d er U ntersuchung der e r
w ahnten M aterialien ist je nach dem G rade d er Verschieden- 
a rtig k e it der einzelnen P roben  und  M uster seh r verschieden, 
er k ann  verhaltnism aBig einfach, . aber auch sehr ver- 
w ickelt und d am it ze itraubend  sein,

In  der A b te i l u n g  f i i r  Ó lp r i i f u n g  w urden 381 P ro 
ben zu 257 A ntragen u n te rsu ch t (gegeniiber 326 Proben 
zu 184 A ntragen im  Y orjahr). Von den  U ntersuchungen 
is t folgendes h ervo rzuheben :

Von 9 konsistenten  M aschinenfetten  w ar nur eins 
fa s t frei von n ich tfe tt-  und n ich tseifenartigen  Stoffen, 
bei den iibrigen schw ankte der G ehałt an solchen Stoffen 
von 6 -4 0 % ..  E ine w eitere ais M aschinenfett bezeiclinete 
P robe en th ie lt nu r 9%  Ół, im iibrigen aber im w esentlichen 
olfreies S chm ierm ittel (Salzlósung). D er T ropfpunkt der 
S chm ierfette lag m eistens auffallend niedrig (un ter 27°). 
E in  wasserlosliches Bohro], en th ie lt ais H au p tb estan d te il 
A nthrazenól, das durch  H arzseife em ulg ierbar gem acht 
war. D urch Zusatz von Alkohol h a t te  m an das Gemisch 
geklart. E ine zweite Probe, die zu Bohrzwecken V erwendung 
finden sollte, bestand  lediglich aus einer s ta rk  ałkalisch 
gem achten Sulfitzellstofflauge. Sie h a t sich nach Angabe 
des E insenders n ich t bew ahrt.

T r e ib r ie m e n .  E in aus Papiergew ebe hergestelłter 
T reibriem en w ar nach M itteilung des A ntragstellers nach 
verha.ltnismafiig kurzer Z eit briichig geworden und ge- 
rissen. D er E insender verm utete , daB im Im pragnierungs- 
m ateria l Saure en th a lten  sei, und daB diese eine Zerstórung 
des F aserm ateria ls herbe igefuhrt habe. Die Prufung ergab, 
daB freie Saure n icht zugegen w ar; auch freies Alkali fehlte. 
Die Im pragnierungsm asse zeigte die E igenschaften  von 
Steinkohlenteer, der vollstandig  v e rh a rz t war. An- 
scheinend h a t te  der Riem en infolge der eingetretenen  Ver- 
harzung seine E la stiz ita t verloren  und  w ar briichig ge
worden. N ach E x trak tio n  der Im pragnierungsm asse liefi 
das Gewebe keinerlei auf Siiure zuriickzufiihrende Zer- 
storung erkennen. Es ist unzweckmaBig, S teinkohlen- 
te e r  (an Stelle von H olzteer) fur den vorłiegenden Zweck 
zu verwenden. ..............

O ber die ausgefiihrten  w issenschaftłichen U n te r
suchungen ist folgendes zu b e ric h ten ;

Das im  Jah re  1913 im  A m t ausgearbeite te  V erfahren 
zur B estim m ung von P araffin  m itte ls  B utanon  w urde 
fiir schwerlosliehe Erzeugnisse (Dam pfzylinderóle) an- 
gew andt und  zu r Zerlegung von H art-  und  W eichparaffin 
b rauchbar g e s ta lte t1.

Die friiher zur K ennzeichnung des chem ischen Auf- 
baues der N atu rasphalte  angew andten V erfahren w urden 
auf K unstasphalte  te ils ohne weiteres, teils nach  geeigneter 
A banderung angew andt. • So w urde ein tie fe re r E inblick 
in die Zusam m ensetzung von E rdolpech, B raunkohlen teer- 
pech, F ettdestiłla tionsruckstanden  und ' S teinkohlenteer- 
pech gewonnen2. • '

Im  AnschluB an diese U ntersuchungen  w urde fest • 
gestellt, daB die im N atu rasp h a lt und in den E rdólpechen 
en th a lten en  A sphalte bei zahlreichen' R eaktionen  sich 
ebenso wie S teinkohle verhalten , so daB auf ahnliche 
K onstitu tion  geschlossen w erden kann . E in  genetischer 
Zusam m enhang zwischen der M uttersubstanz der A sphalte,

1 Y gl. M ł t t .  a .  d .  M a tc r ia lp n ifu D g B a ił i t  1918, H .  5,
2 vgl. Z .  f .  angew. Chem. 1 9 1 8 , S .  1 1 3 .
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dem  Erdól, und der S teinkohle is t jedoch n ich t anzu- 
nehm en1.

D as im technischen M ontanw achs zu durchschnittiich  
25%  en thaltene sogenannte M ontanharz, das b isher durch 
A usziehen des W achses m it H iife von Alkohol oder Toluol 
gewonnen w urde, b es teh t nach neuern  U ntersuchungen 
n u r zu einem  D ritte l aus eigenthchen H arzstoffen, im 
ubrigen aus leicht loslichen W achsbestandteilen . Die H arz- 
stoffe sind nach ihrem  chem ischen V erhalten  U berbleibsel 
vorw eltlicher Pflanzenharze .

V ersuehe, dic in  der N a tu r  w eitverb re ite ten  H um in- 
sauren  durch  chem ische Eingriffe so zu veran d ern ," daB 
sie in Form  ih rer Alkałisalze ais S eifenersatzm ittel Ver- 
w endung finden konnten , haben  n ich t zum Ziele gefiihrt. 
Bei diesen U ntersuchungen haben  sich aber neue Gesichts- 
punk te  fiir B eurteilung d er chem ischen Zusam m ensetzung

i  Choin Iker-Ztg. 1918, S, 437.
3 Braunkohle 1018, S. 245.

Teclmik.
Dic Dauipfkessclexi)]osioiieii im'T>eu(se]ieii|Bcieh wiihreml 

des Jahres 19181 Bei den 8 im  Laufe des Jah res 1918 vor- 
gekommenen Dampfkesselexplosionen verungluckten 24 P er
sonen, und zwar 12 tódlich, wahrend 3 schwer und 9 leicht 
verle tz t wurden. Ais Ursache ergab sich in 4 Fallen W asser- 
mangel, in zweien m angelhafte SchweiBung und  in je einem 
Falle unzulassiger Druck, órtliche Blechschwachung und 
órtliche Oberhitzung. Einige bem erkensw erte Falle śeicn 
kurz geschildert:

Bei einem lie g e n d e n  W a s s e r r o h r k e s s e l  h a t te  die 
Explosion die EckschweiBung des Bódens der vordern W asser
kam m er in der ganzen Lange aufgerissen und das Boden- 
.blech herausgeschleudert. Die Folgen bestanden auBer der 
Zertrum m erung der A rm aturen und R ohrleitungen darin, 
daB- das Bodenblech der vordern W asserkam m er, der rundę 
Traganker, in dem  d er Kessel vorn  aufgehangt war, und die 
V orbauten der se lbstta tigen  Kohleńzufuhrung bis zu etw a 

TO m  w eit durch die Vorderwand des Kesselhauses hindurch 
fortgesehleudert wurden. D er Oberkessel fiel auf den W ander- 
rost herun te r und zerschlug ihn. Auffallenderweise waren 
in der gerissenen SchweiBnaht des Bodenbleches der mordem 
W asserkam m er keine gróBem Bruchflachen aufzufinden. 
Infolgedessen lieB sich feststellen, daB ein eigentliches 
SchweiBen nur in ganz geringern Umfange sta ttgefunden  h a tte . 
D a m an an einzelnen Teilen der Anlageflache des Boden
bleches sogar noch die vom Hobeln herruhrenden  Hobel- 
riefen erkennen konnte, is t anzunekm eń, daB das Bcdenblech 
beim  SchweiBen n ich t geniigend w arm  war. Ais Ursache 
der Explosion is t daher schlechte SchweiBung des Boden
bleches der vorde,m W asserkam m er anzunehm en.

E in ahnlicher Fali ereignete sich ebenfalls an einem l i e 
g e n d e n  W a s s e r r o h r k e s s e l .  Auch h ier war die Eck
schweiBung des Bodens der vordem  W asserkam m er in - der 
ganzen Lange aufgerissen und das Bodenblech heraus
geschleudert worden. N ur eine am  u n te m  Rande des Boden
bleches ringsherum laufende Bruchflachc von etw a 5 mm, 
auf der sich stellenweise ausgerissenes M ateriał befand, lieB 
sich ais Kennzeichen dafiir ansehen, daB h ier beim SchweiBen 
ein FlieBen d e s . M aterials eingetreten  war, wahrend im 
ubrigen anscheinend keine SchweiBung sta ttgefunden  h a tte ,
" i  Nooli H ott 3, Jahrg. 1919 der Ylertellahrahofto zur Statletik  des 
Douteohen Belohs.

der H um insauren  ergeben, die ais F uran d eriv a te  erkannt 
sind und ais Ubergangsstoffe der Zellulose zur B raunkohle 
angesprochen werden . ,

Die bei ungenugender R affination  in  den M ineral- 
m aschinenolen verbleibenden sęifenartigen Stoffe, die im 
R ingschm ierlager zu schadlichen E m ulsionen fiihren kon
nen, lassen sieli nach  den b ekann ten  P riifungsvorschriften  
n ich t im m er einw andfrei bestim m en. Gelegeńtlich der 
U ntersuchung  von  U -B ootolen w urde ein neues V erfahren 
ausgebildet, das diese Seifen u n m itte lb ar abzuscheiden 
und  naher zu kennzeichnen g e s ta t te t2.

Die technischen C um aronharze w urden eingeliend auf 
Zusam m ensetzung gepriift und  Vorschlage fiir eine Ver- 
edlung dieser aus einheim ischen R ohstoffen  in erheb- 
liehen Mengen herste llbaren  Erzeugnisse gem acl'*2-

l Z. f. angow* Chem. 1918, S. 237.
3 Chem. Umschau J9łS, S. 2.
s Chemiker-Ztg. 19J8, Nr. 23/24.

was sich auch aus den auf groBen F lachen  noch vorhandenen 
H obelstreifen ergab. Also auch hier bildete veirr,utlich 
schlechte SchweiBung die. Ursache. Die Explcsion h a tte  den 
'Kessel aus seinen Lagern herausgehoben, M antel und h in tern  
Stirnboden durch Aufschlagen eingebeult und alle zum 
Kessel gehórigen Teile scWie das K esselm aueiw erk urid das 
Kesselhaus zerstórt.

An einem lie g e n d e n  Z w e if la m m r o h rk e s s e l  w urden 
vom linken F lam m rohr der erste  SchuB und vom rech ten  
F lam m rohr die drei ersten  Schiisse eingebeult. Die Ver- 
b indungsrandnaht des zweiten und d r itte n  Schusses riB 
zur H alfte  ihres Umfanges auf,. wobei sich die N ieten  ab- 
scherten. Das M auerwerk des Kessels wurde dabei staTk 
beschadigt und der Deckel der Einsteigoffnung m it Rahnien 
in der h in tern  Querwand herausgerissen und etw a 40 m weit 
fortgesehleudert. Beide Verbindungsrohre des Wasser- 
standkorpers und Kessels waren durch Sclilamm fast ganzlich 
verstopft, so daB dadurch W asserm angel hervorgerufen und 
dem K esselw arter scheinbarer W asserstand' vorgetauseht 
wurde, was ais U rsache der Explosion angesehen w erden muB.

Infolge ortlieher Blechschwachung riB bei einem l ie g e n 
d e n  W a lz e n k e s s e l  m it 2 S iedem  am  rech ten  Unterkessel 
un te r dem  V erbindungsstutzen ein Stiick von 300x250 mm 
im vollen Blech heraus. Das Stiick wurde etw a 1 m weit fcjrt- 
geschleudert. Ais Gnind d er Explosion wird angenommen, 
daB m an den friiher vorhandenen Kesselstuhl vor langer Zeit 
durch einen M auerpfeiler erse tz t h a tte . U ber diesem Mauer- 
pfeiler w ar das Blech an  den Pfeilerrandem  stellenweise bis 
auf 1 mm  abgerostet und h a t te  . dem D ruck n icht m ehr 
standgehalten .

Bei einem gleichfalls l ie g e n d e n  W a lz e n k e s s e l  m it
2 Siedem  wurde der zweite SchuB des linken U nterkessels ftn 
vollen Blech 700 mm  lang und 140 m m  b re it aufgerissen. 
Das M ateriał w ar SchweiBeisen. Auf einer Lange vcn 180 mm 
zeigte sich eine Doppelstelle. D ie h in tere Stirnwand und die 
vordere AnsehluBwand der Sieder wurden weggeschleudert. 
Ais U rsache is t órtliche E rhitzung infolge einer 4U mm 
starken Ablagerung von h artem  Kesselsteiri und Schlamm 
in V erbindung m it m utm aBlich liohen T em peraturen  durch 
N achverbrennung des Hochofengases a n  dieser SteJle anzu- 
sehen. K. V.
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Markscheidewesen.
Magnetisclie Beobacbtungen zu Boclium. Die westliche 

Abweichung der M agnetnadel -yom  ortlichen M eridian 
betrug :

Febr. um  8 U hr 
vo rm .

um  2 U hr M ittel
(annaherndes

1920 Tagesmittel)
0 1 ' 0 / 0 i '

1. 10 22,2 10 27,5 10 24,8
2. 10 21,7 10 27,0 10 24,4 .
3. 10 21/6 10 26,6 10 24,1
4. 10 22,2 10 27,4 10 24,8
5. 10 22,4 10 28,5 10 25,4
6. 10 22,7 10 27,8 10 25,2
7. 10 23,2 10 29,4 10 26,3
8. 10 21,4 10 29,6 10 25,5
9. 10 22,4 ' 10 28,5 10 25,4

10. 10 22,7 10 30,4 10 26,6
11. 10 21,6 10 26,7 10 24,2

Febr,
1920

um
V(

0

8 U hr 
)rm.

/

um
na

0

2 U h r . 
chm.

/

M ittel
(annaherndes
Tagesm ittel)
0 | '

12. 10 22,8 10 26,8 10 24,8
13. 10 21,4 10 27,4 10 24,4
14. 10 22,4 10 29,0 10 25,7
15. 10 22,0 10 27,9 10 25,0
16. 10 21,6 10 31,3 10 26,4
17. 10 . 20,5 10 26,7 10 23,6
18. 10 20,7 10 28,4 10 24,6
19. 10 21,6 10 27,4 10 24,5
20. 10 21,3 10 29,6 10 25,4
21. 10 21,9 10 29,6 10 25,8
22. 10 21,6 10 28,9 10 25,2
23. 10 21,7 10 26,7 10 24,2
24. 10 2L8 10 33,5 10 27,6
25. 10 20,7 10 27,0 10 . 23,8
26. 10 '22,4 10 28,1 10 25,2
27. 10 22,2 10 30,3 10 26,2
28. 10 21,8 10 27,0 10 24,4
29. 10 20,4 10 27,4 10 23,9

M ittel 10 21,82 10 28,36 10 25,08

B eobacb tu n gen  der W ctterw artc der W estfallsoben B crggow erkschaftskasse im  Feltruar 1920*.

o L u f td r u c k . UntmehlM UntemMec W in d N ie d e r -
ĆTitH
Sh

zurUckgeftthrt anf 0° 0  und 
MeereshOhe

ifiseten
HBchstiert

ond

L u f t t e m p e r a tu r iTischen
BScfcstłert

nad

.Richtung und Geschwindigkeit in m/sek, 
beobachtet 36 m tiber dem Erdboden 

und in 116 m MeereshOhe
sc h

Etfes-
lage
Sehoee-
hfihe

pO<D Ufiehslwert
mm

Zeit iert
mm

Zeit
MUdestf.

mm
Elóebilwert 

0 ć
Zeit « «

°C
Zeit

Jltndesiw.

° 0
HOchst-

wert Zeit Mindest-
wert Zeit

Uhe -

mm

OtD” D3Ql
Regea-
hfihe

R1- 775,6 11 N 762,0 ’ 0  V 13,6 +  6,6 0  V +  5,0 8  V 1,6 nic i t  beobac ite t
§ 2 . 777,5 12 N 775,4 0  V 2,1 +  7,8 3 N +  5,1 0  V 2,7 S  8 1 2 -  1 N S 5 1 1 - 1 2  V —
;3. 777,5 0  V 774,2 12 N 3,3 + 1 1 ,6 4  N +  3,9 8 V 7,7 S  6 1 1 - 1 2  V S 4 9 - 1 0  N • — ' —  .

h . 776,9 12 N 773,9 5 V 3,0 +  7,0 1 V +  4 ,2 9 V 2,8 S  5 1 -  2  V N 2 1 1 - 1 2  N 2,0 i---
f 6 . 779,7 12 N 776,9 0  V 2,8 +  4,6 0  V +  0/2 12 N 4,4 N N \V  7 3 -  4 N 5 2 8 -  9 N _ _ —

6. 779,9 3  V 777,9 12 N •2 ,0 +  6 ,6 5 N +  0 ,4 11. N 6,2 N  3 11—12 V S 2 5 - 6  N — —r
7. 778,2 11 V 777,5 5 V 0,7 + 1 0 ,6

+ 1 0 ,5
3 N + 0,3 0  V 10,3 _ S 5 4 -  5 V S 2 6 -  7  V — _

■8. 777,6 0  V 775,8 6 N 1,8 3 N +  2,5 5 V 8 ,0 — nich t beobachtet — —
9. 775,9 0  V 770,0 12 N 5,9 +  5,8 12 N +  2,5 8  V 3 ,3 W  9 9 - 1 0  N __ - __ — —

10. 770,0- 0 V 758,1 12 N 11,9 +  7/9 10 N +  2,6 2 V 5.3 W  12 4 —  5 N W 8 4— 5  V 2 4 ,ł —
11. 758,1 0  V 758,3 10 V 4,8 +  8 ,4 2  N +  2,2 8  N 6/2 W  11 4— 5  N W N W  7 9 - 1 0  N 1,5 —
12. 768,8 11 N 756 ,8 o - v 12,0 +  7,2 2  N +  1/9 32 N 5/3 W  10 1 -  2  V W 4 8 -  9 N —
13. 768,6 0 V 758,3 12 N 10,3 +  7,9 3  N ‘ +  1,6 1 V 6,3 S W  10 1 .1 -1 ?  N 'S S W  4 1 -  2  V 5,8 —
14. 764,8 12 N 758,2 1 V 6,6 +  8,1 2  N +  1,7 12 V 3,4 W S W  9 0 -  1 Y N 2 1 1 - 1 2  N 0,6 ; —  '
15. 765,8 ,  7  V 762,1 12  N 3,7 +  9 ,0 4  N +  1,5 8  V 7,5 S  5 2 -  3 N O 2 1 -  2  V —  . —

16. 764 ,4 12 N 762,1 6 V 2,3 + 1 2 ,2 5 N +  5,8 4  N 6 ,4 S  6 1 1 - 1 2  V s 2 8 -  9 N — —
17. 76476 2  V 763/9 5 N 0,7 + 1 5 /3 4  N +  4,5 ' 5 V 10,8 S 5 9 - 1 0  N s 2 5 -  6  N — —

18. 765,6 12 V 764,9 0  V 0/7 + 1 6 ,5 3  N +  5,4 8 V 11,1 S -4 0 -  1 V s 2 7 -  8  V — —
19. 765,3 0  V 761,7 12 N 3,6 + 1 4 ,8 3  N +  -7,6- 8  V 7,2 W S W  5 1 2 -  1 N s 2 5 -  6  V ■ — —
20. 761,7 0  V 757 ,8 12 N 3,9 + 1 6 ,0 3  N +  6,2 

+  2,5
12 N 9,8 S  4 4 -  5 V 0 2 2 - 3 N — —

21. 763,6 12 N 757/0 6 V 6,6 +  8,6 I N 7 V 6,1 NNO 6 9 - 1 0  N o 2 9 - 1 0  V —
22. 773,8 12 N 763 ,6 0  V 10,2 +  3 ,0 0  V - 0 ,8 12 N 3,8 NNO 6 5 -  6 V s 2 9 - 1 0  N —
23. 775,3 8 V 772,4 12 N 2,9 +  8,5 4  N -  1,5 7 V 10,0 O  4 4 -  5 N s 2 0 -  7 V . .—
24. 772 ,4 0  V 767/1 6 N 5,3 + 1 3 ,0 5 N +  1,5 3 V 11,5 S  5 8 -  9 N s s o 2 4 -  5  V _

25. 767/7 1 V 764,8 12 N 2,9 + 1 6 ,0 4  N +  5 ,4 5 V 10,6 W S W  5 2— 3 N s 2 8 -  9  V 0,6 —
26. 764 ,8 0 V 761,3 4 N 3/5 +10,2 2 V + 6,0 9  N 4,2 W S W  8 1 2 -  1 N s 3 3 -  4  V 7 ,4 . —

27. 764,9 3  V 757,2 3  M 7,7 + 6,0 1 V + 1,1 3  n ; 4,9 W  14 1 -  2  N w 6 0 -  6 V 5,5
28. 773,7 1 N '7 6 4 ,7 0 V 9/0 +  7,1 4  N +  2/9 4  N 4 ,2 N  6 o -  i  v s 3 7 -  8 N
29. 772/3 0 V 770,3  i 12 N 2,0 +  9,8 4  N +  4 ,2 5 V 5,6 S W  7 11-12 V w 2 5 -  6 N — —

liODBtS- *T M onatssumme 47 ,8 _---
miitel 770,5 765,5 5 ,0 +  9,5 +  3,1 6 ,4 M onatsm ittel aus 33 Tahren 52,9 ---

(seit 1888)
1 E ine  In der A nm erkung zum  le tz ten  B ericht a u ł  S. 221 n ic h t erw&hnte Zueam m enlasBung der B eobachtungen in den Ja h re n  1914 

s 1919 is t auf Seite 08 des iaufenden Jah rg an g s ver8ffen tlich t worden.

Mineralogie und Geologie.
D eu tsch e  G oologischo G cso llsch a ft Sitzung am  3. Marz 

1920. V orsitzender Geh. B e rg ra t P o m p e c k j .  Ais Erfolg 
eifriger W erbeta tigkeit des Y orstandes konn te  der Yor-

sitzende uber einen Zuwachs von. 52 neuen M itgliedern 
berichtcn.

P rofessor D r. E . K a i s e r ,  GioBen, sp rach  tiber S tudien 
in  Siidwestafrika. D er Y ortragende w ar im  Ju li 1914 hin-
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ausgegangen, um  petrographische U ntersuchungen einiger 
m erkw iirdiger E rup tivgeste ine  im  K iistehgebiete der siid- 
lichen N am ib  auszufiihren. Vom Kriege iiberrascht, h a tte  
er ais Offizier der S chutztruppe Gelegcnheit, weite Ge- 
b ie te  im  N orden des L andes kennenzulernen, und  gewann 
vori O ktober 1915 an, obwohl in  G efangenschaft, die 
nótige Bew egungsfreiheit, um  durch  fa s t 4 Jah re  hindurch 
das  K ustengebiet einer so eingehenden U ntersuchung zu 
un te r ziehen, wie sie b isher wohl noch nie einem W iisten- 
gebiete zuteil geworden ist. M it H ilfe von Topographen 
w urde fiir ein 100 km  langes, 10 km  breites K ustengebiet, 
das die D ian ian tlag ersta tten  einschliefit, eine K arten- 
un terlage 1 : 25 000 m it Schichtlinien von  5 zu 5' m  
angefertig t und sodann  eine eingehende geologischc Spezial- 
aufnahm e in  dem  gleichen und  gegebenenfalls in  noch 
groCern M aflstaben bis 1 : 400 durchgefiihrt. D am it ver- 
bunden  w aren eingehende S tud ien  iiber die m echanischen 
und chem ischen E inw irkungen des extrcm.cn Trocken- 
klim as auf die U m w andlung der a ltern  und  die Bildung 
neuerer G este in e ' sowie die crstm alige G ewinnung eines 
genauen E inblicks in  das W irken von K orrosion und  De
flation in  solchen Gebieten.

D ie siidliche N am ib b es teh t aus einem  Sockel von 
hochm etam orphem , gefaltetem  krista]linem  Schiefer m it 
m indestens in 3 verschiedenen G enerationen auftretenden  
G ranit-G abbro-In trusionen  m annigfaltigster auBerer E r- 
scheinung. D iskordan t daruber lagern ortlich  entw ickelte 
dolom itische Gesteine, d an n  ein allgem ein yerbreitetes 
B asiskonglom erat und  iiber ihm  eine in doppelter Fazies- 
ausbildung -  sandig  und  schiefrig -  entw ickelte Folgę 
von ebenfalls, aber weniger ais im Sockel m etam orpho- 
sierten  Gesteinen, denen ein kam brisekes A lter zugeschrie- 
ben wird. D an n  folgt eine lange Liicke in  der Schicht- 
bildung, in  dic eine m achtige E ru p tiv ta tig k e it fiillt. Die 
in  den O berflachenergiissen phonolithischen Gesteine 
zeigen in ihren  T iefengesteinen eine auBerordentlich 
m annigfaltige E ntw icklung, die zum gro Cen Teil m it 
E inschm elzungsyorgangen zusam m enhangt, und  eine iiber- 
aus • reiche Ganggefolgschaft, Die Scdim ente sind in 
langen, schm alen nordsudlichen Ziigen dem, a lten  kristal- 
linen Sockel e ingefaltet und  dann  einer ungeheuern 
D eflation unterw orfen  w orden, die die weichern Gesteine 
von den S atte ln  abgeraum t, die M ulden ubriggelassen und 
diese in  langgestreckte, abfluBlose W annen  m it rein nord- 
siidlichem Streichen um gew andelt h a t. D as Auslaufen 
solcher W annen  in die See erzeugt regelmaBige, nach  
Suden geóffnete B uchten  in der sonst cinform igen K iistcn- 
linie. Bei L iideritzbuch t liegen n ich t weniger ais vier 
solcher u n te rg e tau ch te r M ulden nebeneinander, dereń 
trennende R ucken ais Inseln  und  H albinseln die reiche 
G liederung der B u ch t bew irken.

Im  T ertia r  (Mioziiii) sind A blagerungen m ariner Sedi-
- m ente erfolgt, w as durch  die F a u n a  von Bogenfels be- 

wiesen w ird ; nach  oben h in  gehen sie aber in  te rrestre  
A blagerungen m it ausgesprochen aridem  C harak te r iiber, 
und nun h a t  eine ausgędehnte E indeckung der ganzen 
Vertiefungcn fn it B ildungen cingesetzt, d ie te ils ailf 
D eflation, teils . auf aolische, fluviatile und  Schichtflut- 
en tstehung  in  im m er w iederholtem  W echśel hinweiseń. 
Die h ierdurch  erzeugtc M annigfaltigkeit der Scdim ente 
und  der O berflachenform en erlau terte  der V ortragende an 
einer groBen Reihe yortrefflicher L ichtbilder, die einen 
ausgezeichneten E inb lick  in  das W esen dieser du rch  ihre 
D iąm antfiihTung so w ertvollen WTiistengebiete unseres 
yerlorenen Schutzgebietes gew ahrten.

Auf eine Anfrage von B ergra t D r. R a n g ę  bem erk te 
d e r  V ortragende, daB er in  der Schichtenfolge vom Miozan

abw arts  keine Anzeichen eines inzwischen erfolgten 
K lim awechsels oder einer P luy ialzeit gefunden habe, so 
daB h ier also ein G ebiet vorliegt, das se it dem  jiingern  
T ertia r im m er W iiste gewesen ist.

Bezirksgeolog Dr. B e rg  behandelte  die E n ts teh u n g  der 
Lothringer M inetteerze auf G rund ihres m ikroskopischen 
Bildes. E r fu h rte  zu n ach st im P ro jektionsbilde eine 
Reihe von D iinnschliffen vor und  e rlau terte  an  ihnen die 
E igenschaften  der B rauneisenoolithe und  ihrer Begleiter 
in  der M inette. Die L im onitkorner sind U m rindungen von 
Frem dkorperń , Quarz, E ch inoderm enkalk  oder Bruch- 
stiicken und  S p littem  alte rer E iseńooiithe. Ih r  W achstum  
erfolgte schwebend im bew egten W asser so lange, bis sie 
eine gewisse GroBe erre ich t h a tte n , bei der sie zum  Schwe- 
ben zu schwer w urden. Sie en ts tan d en  in einem flachen 
M eeresbecken, das  w ahrscheinlich durch eine B arre von 
der offenen See g e tren n t und  dadurch  vor zu s ta rken  
Bewegungen durch  S turm w ogen geschiitzt war. F iir 
flaclies Meer sp rich t auch  d as  A uftre ten  von Schichtliicken- 
oberflachen m it B ohrm uschellóchern; die betreffende 
F lachę muB also zeitweilig auBer W asser gelegen haben. 
D as E isen d iirfte dem  H in te riande enfStam m en und dem 
M inettebusen durch Bachc und Fliisse zugefuhrt w orden 
sein. D ieser E isengehalt um kruste te  d ann  die im bewegten 
W asser schwebenden en tstehenden  Oolithe. Sie sanken 
in eine M asse von lcolloidalem E isensilikat ein, das  sie 
heute um rindet. Bei der m it s ta rk e r  Zusam m enziehung ver- 
bundenen E rh a rtu n g  en ts tan d en  im B indem ittel Zwickel, 
in die K alkspat einw anderte. Schwefelkies bildete sich 
gelegentlich durch E inw irkung von Schwefelwasserstoff -  
herriihrend aus der Zersetzung abgestorbener Lebewesen -  
auf die E isenverbindungcn. Gelegentlich beobachtete 
M agnetitkristallchcn sind diagenctische N eubildungen aus 
den griinen E isensilikatrinden. An Stellen sta rkerer W asser- 
bewegung waren die Bedingungen fiir O olithbildung 
ungunstiger; hier en tstanden  kalkreichere, eisenarm e 
Schichten. K. K .

Volkswirtschaft und Statistik.
D ie  Sclir iim m asch in e  im  britischcn  B ergb au  im  Jahre

1918. In  1918 b e trug  die Zahl der m it Schram m aschinen 
arbe itenden  K ohlengruben 696 gegen 678 im Jah re  
yorher, die Zahl der verw andten  M aschinen zeigte bei 
4041 gleichzeitig eine Zunahm c um  242. Im  Zusam m en- 
hang  m it dem ' R iickgang der gesam ten K ohlenforderung 
verm inderte  sich auch die m it Schram m aschinen gę- 
wonnenc K ohlenm enge; sie w ar 1918 m it 27,87 Mili. t  
um 323 000 t  kleiner ais im Ja h re  yorher. U ber die E n t
wicklung der V erw endung von Schram m aschinen im 
britischcn S tem kohlenbergbau in den K riegsjahren  u n te r- 
r ich te t die folgende Zusam m enstellung.

J a h r

Zahl der 
Grobel), 

die 
Schriim- 

maachinen 
yerwenden

Von der 
Gesamt- 
fOrdernng 
wurden 

m it 
Maschinen 
gewonnen 

»/o •

Zahl der 
Schram- 

masebinen

Sebrilm-
maschinen
gewonnćne

Koblcn-
meni?e

10

(łeaamt-
fOrderung

GroB-
britanniens

101. t

1913 645 2 897 24 609 287 411 8,5
1914 652 3 093 24 274 265 643 9,1
1915 63S’ 3 089 24 510 253 206 . .9,7
1916 660 3 459 26 805 256 375 10,5
1917 678 3 799 28 196 248 499: 11,3
1918 695 4 041 27 874. 227 715 12,2
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D anach w urden 1918 12,2%  der G esam tfórderung m it 
Schram m aschinen gewonnen gegen 8,5%  im le tz ten  
Friedensjahr. Auf die einzelnen Bezirke verte ilte  sieli die 
Gewinnung m it Schram m aschinen wie folgt:
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Schottland . . . . . . . .

Norden ............................... .........

York, N ord-M idland . . . .  

Lancashire, Nord-Wales,
I r i a n d ...................................

Siid-Wales .  .  ' ...........................

Midland und Sudbezirk . .

240 
- 99 
130

100
56
70

1 0 8 1
860
882

691
156
371

946
151
429

53
58

160

135
709
453

638
98

211

10 202  131 
4  139 197 
7 481  218

2 682 063 
823 804 

2  545 233

zus. 1918  
1917

695
678

4  041 
3  799

1 7 9 7
1 7 3 9

2 244 
2 0 6 0

27 873 646
28  1 9 6 4 8 6

D er H auptanw endungsbezirk  der Schram m aschine ist 
danach  Schottland , wo 1918 (1917) 10,2 (9,8) Mili. t  m it 
M aschinen gewonnen w urden; dann  folgen Y ork und 
Nord-M idland m it 7,5 (8,4) Mili. t  sowie der N ordbezirk 
m it 4,1 (3,8) Mili. t.

Die K ohlengew innung durch elektrisch betriebene 
Schram m aschinen b e tru g  im  Jah re  19.18' 16,20 Mili. 1. t ;  
sie h ie lt sich dam it auf der gleichen Hóhe wie im V orjahr, 
in dem  die entsprechende Menge 16,08 Mili. 1. t  aus- 
m achte. D urch m it PreB luft betriebene M aschinen w urden 
im Jah re  1918 11,12 Mili. 1. t  K ohle gewonnen; im  Jahre  
vorher w aren es 11,62 MU1.1. t .  T ro tz  einer Zunahm e der 
Zahl der in B etrieb  gewesenen M aschinen is t h ier dem nach 
ein R iickgang in der m aschinenm aBigen Kohlengewinnung 
zu verzeichnen. Auf 1 in  B etrieb  gewesene elektrische 
Schram m aschine entfiel 1918 eine gewonnene Kohlen- 
menge von 9018 1. t ,  auf 1 m it PreBluft betriebene M a
schine kam en dagegen in der gleichen Zeit nu r 4955 1. t.

K oksgew innung und PreBkohlenherstellung GroB- 
brUannións im  Kriege. Im  le tz ten  F riedensjahr h a t te  die 
K o k s g e w in n u n g  des Ver. Kónigreichs 20,63 Mili. 1. t  
betragen, im Ja h re  1914 erfuhr sie einen Riickgang auf 
18,97 Mili. t ;  dieser wurde im folgenden Jah re  bei einer 
Erzeuguńg von  20,06 Mili. t  zum guten  Teil w ieder aus- 
geglichen. In  1916 (21,39 Mili. t)  und in 1917 (22 Mili. t) 
erhóhte sich die Gewinnung w eiter, in 1918 ging sie 
jedoch w ieder auf 21,07 Mili. t  zuriick. Im  einzelnen 
ist die Entw icklung d er Koksgewinnung G roBbritanniens 
in den Jah ren  1913 -  1918 nach Menge und W ert aus der 
folgenden Zusam m enstellung zu erschen._____ __ _______

Kokserzeugung

Ja h r in Zechen- in Gas insg<;sam t

kokereień anstalten Menge W ert

1. t 1. t 1. t £

1913 12 798 996 7 830 736 20 629 732 17456 461
1914 11 050 256 7 920 669 18 970 925 13 252 526
1915 11 908 940 8 150 200 20 059 140 18 270 018
1916 13 288 474 8 100 889 21 389 363 26 725 482
1917 13 555 051 8 440 074 21 995 125 30 680 447
1918 13 121 311 7 945 055 21 066 366 35 413 547

Yon der K oksgew innung im Jah re  1918 stam m ten  
13,12 Mili. t  o d e r  62,29%  aus Koksófen und 7,95 Mili. t  
=  37,71%  aus G asanstalten . Die Y e r t e i l u n g  der Koks- 
erzeugung auf die hauptsach lichsteń  K ohlenbezirke (Graf- 
sćhaften) ist fiir die- Ja h re  1917 und 1918 aus d e r naćh- 
s tehenden  Zusam m enstellung zu ersehen.

Grafschaft 1917 
1. t

1918 
1. t

Durhani . . .  . . . . . .  -. . 5 581 514 5 372 911
Y o r k s h i r e .......................... .... 4 281 759 4 104 320
Lancashire . . . . . . . . . . 1 594 706 1 612 611

943 546 997 197
Glamorgan usw ................................ 891 140 811 175
S ta ffo rd sh ire ................................... 855 612 821 223
Derbyshirc . . . . . . . . . . 715 904 691 715
L a n a rk s h ire , .................. .... 617 688 638 217
W arwickshirc ............................... 420 030 456 842
C u m b e r la n d .................................... 570 232 505 848
Stirling ............................................. 376 793 363 611

Ober die N e b e n p r o d u k t e n g e w in n u n g  sind in der 
britischen B ergbausta tis tik  iiberhaup t keine Produktions^ 
angaben enthalten,; der S tand  dieses Nebenzweiges der 
S teinkohlen industrie .im  Kriege laBt sich nur aus der im 
folgenden fiir die Ja h re  1913 -1 9 1 8  wiedergegebenen 
G egeniiberstellung der insgesam t vorhandenen und dci' 
m it N ebenproduktengew innung versehenen K oksófen ab- 
leiten, wobei die Zahl der Ofen ohne N ebenprodukten
gewinnung in  E rm angelung genauer Angaben gleicli der 
der Bienenkorbófen gesetz t werden m uB te; in W irklichkeit 
d iirfte  sie jedoch etw as gróBer sein.

Betriebene Koksófen
Ja h r ohne m it

N ebenproduktengew innung
ZLlo.

1913 13 167 7 839 21 006
1914 9 210 7 815 17 025
1915 7 52.1 9 053 16 574
1916 6 892 9 428 16 320
1917 7 013 9 527 16 540
1918 6 615 9 677 16 292
In  der K riegszeit ist die Zahl der betriebenen  K oks

ófen von 21 006 in  1913 auf 16 292 in 1918 oder um  4714 
=  22,44%  zuruckgegangen. D ie A bnahm e en tfa llt aus- 
schlieBlich auf die B ienenkorbófen, von denen 1913 
13167 gezahlt w urden, 1918 nu r noch 6615; dagegen is t 
gleichzeitig die Zahl der Ofen m it N ebenproduk ten
gewinnung von 7839 in 1913 auf 9677 in  1918 gestiegen.

Die P r e B k o h le n h e r s t e l l u n g  h a t  b isher im bri
tischen B ergbau keine groBe B edeutung erlang t; in  der 
K riegszeit e rfuhr sie eine erhebliche A bnahm e. 1913 
w urden 2,21 Mili. t  PreBkohle im  ver. K ónigreich herge
ste llt, in ,1918 n u r 1,86 Mili. t .  Auf die verschiedeneń 
L andesteile v erte ilte  sich die PreBkohlenherstellung in den 
Ja h re n . 1917 und  1918 wie fo lgt:

1917 1918

Menge W ert Menge W ert
1. t £ 1. t £

E n g la n d ......................
W ales .. . ...................
Schottland . . . . . 
Iriand . . . . . . .

114 433 
1 544 166 

80 290 
7 159

161 315 
2193 693 

102 852 
14 841

143844 
1 613 287 

93 876 
4 682

231 148 
2 592 510 

153 343 
13 549

insgesam t . 1 746 048 2 472 701 1 855 689 2 990 550

Patentbericłit.
Anmelduńgeii,

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

Vom 23. F eb ru ar 1920 an :
21 h. Gr. 11. B. 84 614. Jens O rten  Boving, London; 

Y e rtr .: S. Goldberg, P at.-A nw ., Berlin SW  68. E in-
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rich tung  an  elektrischen Ofen m it hydrau lischcr Ver- 
stellung der bewcglichen E lek trode. 22. 9. 17.

40 a. Gr. 4. S. 42 952, Bruno. Spiclialsky, Berlin- 
Pankow , N ordbahnstr. 8. M otorisch betriebene R iihr- 
ńder B earbeitungsvorrich tung  fu r Rdstdfen u. dgl. 14. 8. 14.

50 (i. Gr. 6. G. 48 220. O tto  G aiser, Augsburg, I-Iaun- 
s te tte rs tr . 23. Aus F lachdrah tlam ellen  hergestcllter Sieb- 
zylinder fur Z erkleinerungsm aschinen. 2. 5. 19.

Vom 26. F eb ru ar 1920 an :
12 b. — . F. 42 205. H erm ann  F rischer, Zehlendorf 

b . Berlin, P au ls tr. 4. Y erfahren zum  K alzinieren im 
M uffelofen. 17. 8. 17. «*•

24e. Gr, 5. R . 49 086. R eichpietsch  & Schulz, Bochum . 
W inderh itzer (R ekuperato r). 11. 12. 19.

35a. Gr. 16. J . 19 288. Jo h a n n  Jakobi, S aarbrucken . 
F angvorrich tung  fiir Forderkorbc. 8. 4. 19.

40a. Gr. 31. K. 58 781. D r. Koelsch, N iirnberg,
Feldgasse 61. V erfahren zur T rennung des E isens von 
andern  M etallen in  sau re r Lósung. 0. 5. 14.

59 b. Gr. 4. W. 40 350. W eise Sóhne, H alle (Saale) und 
D r.-Ing. F ran z  Lawaczeck, H alle (Saale), Jen tzschstr. 11. 
V orrich tung  zur selbstta tigen  Begrenzung der Liings- 
verschicbung ciner W elle m itte ls  einer besondern strom en- 
den, du rch  Spalte geregelten D ruckflussigkeit. 20. 3. 15.

Ś le . Gr. 15. S. 49 400. S iem cns-Sehuckertw erke,
G. m. b. H ., S iem ensstad t b. Berlin. V crfahrcn zum  An- 
lasscn von S chuttelrinnen. 21. 12, 18.

S ie , Gr. 17. S. 49 868. Siem ens-Schuckertw erke,
G. m. b. H ., S iem ensstad t b. Berlin. F alirbarer Sammel- 
kessel fiir Saugluftforderanlagen. 22. 3. 19.

81e. Gr. 25. F . 44 963., K arl F rolm hauser, D ortm und, 
S tifts tr . 15. V orrichtung zum  Verladen von . Koks auf 
Loschram pen. 21. 7. 19.

G cbrnuclism uster-Elntragungcii,
bek an n t gem acht im Reichsanzeiger vom 23. F eb ru ar 1920.

5b. 733 032. W crksbedarf Industrie- und H andels-
gcscllschaft m. b. H ., Berlin-W ilm ersdorf. Bohrstange 
m it D rall. 13, 10. 19.

5b. 733 033. W crksbedarf Industrie- und H andels-
gesellschaft m. b . H ., Berlin-W ilm ersdorf. Leicht aus- 
wechselbare, aus M cssem bestehende Bohrerschneide.
13. 10, 19,

5b. 733 034. W erksbedarf Industrie- und. H andels-
gcsellschaft m. b. H ., Berlin-W ilm ersdorf. ; Schrauben- 
fórm ig gew undene B ohrstange. 13. 10. 19.

5b. 733 035. W erksbedarf Industrie- und H andels- 
gcsellschaft m. b. H ., Berlin-W ilm ersdorf. Bohrerschneide 
aus leicht ausw echselbar an  d er B ohrstange befestigten 
M cssem. 13. 10. 19.

5b. 733158. H einrich  Freise, B othum , D orstener
S tr. 228. E in  durch eine auBere, gegen den B ohrham m er 
abgestiitz te  F eder gegen den StoB gedriickter S taub- 
sam m ler. 18. 10. 19.

5b. 733159. H einrich Freise, Bochum, D orstener
S tr. 228. D urch einen Filzring o. dgl. gegen den StoB 
abged ich teter ' S taubsam m ler fiir B ohrham m er u. dgl.
18. 10. 10.

5b. 733 160. H einrich Freise, Bochum , D orstener
S tr. 228. Vo'rrichtung z u m 'H a lte n  des S taubsam m lers 
am  Bohrer. 18. 10. 19.

5e. 732 872. T heodor P iotrow sky, H am born, K nuppel- 
strafie 48. S elb stta tiger G rubenstem pel. 10. 1. 20.

19 a. 732 664. Josef vpn K iedrowski, N eu-Laubusch
b, L autaw erk . (Lausitż). . G leisruckvorrichtung. 23. 1. 19.

211. 733 194. Ju liu s Schm idt, Zwickau (Sa.). Goethe- 
straBe 33. E lck trische Grubcnlam pe. 2. 2. 20.

24c. 732 676. A nton H ani, B ism arckhu tte  (O.-S.).
W inderh itzer fiir Industrieófen. 28. 10. 19.

24c. 732 677. A nton H ani, B ism arckhu tte  (O.-S.).
U m steuerung fu r  Regenerativ6fen. 28. 10. 19.

24c. 733 221. M aschinenbau A.G. Balcke Abt. Moll,
N eubeckum  (W estf.). Gasfeuerung. 15. 11. 15.

24c. 732 678. A nton H ani, B ism arckhu tte  (O.-S,).
G asventile fu r  Gasófen. 28. 10. 19.

43 a. 732 697. E duard  W eber, Schwerte. M arkenhaitcr 
fiir Forderw agen m it se lb stta tige r Sichcrungsvorriclitung. 
10. 1. 2 0 .

43 a. 732 975. O skar Kregeloh, Essen, M axstr. 11.
K ontrollm arke fiir Forderw agen u. dgl. 20. 11, 19.

59 n. 733 219. Jakob  Stóckli, W aiblingen. Kolben-
pum pe m it D am pfbetrieb  und E xpansionssteuerung fu r 
Kessclspeisepum pe und gewerblichc Zwecke im ' all
gemeinen, e inste llbar auf beliebige K olbengcschwindigkeit 
oder Leistungen, 6. 2. 20.

74b. 733 066. Em il Callenberg, M unster (Westf.).
B lum enstr. 8. Lam pe m it V ornchtung  zum Anzeigen der 
A nw esenheit von Gasen, die le ichter oder schw erer sind 
ais atm ospharische Luft. 2. 2. 20.

81c. 733 195. Alfred W agner, Zalenze (O.-S.). Ver- 
bindungsglied zwisclien S chu tte lrinneran trieb  m it ro- 
tierendem  A ntriebm otor und Schiittelrinne. 2. 2. 20.

81c. 733 197. H einrich Zell, Braunschweig, H ildes- 
heim er S tr. 24. Forderband . 2. 2. 20.

Yerllingerung der Schutztrist.
Folgendes G ebrauchsm uster is t  an  dem  angegebenen 

Tage auf drci Ja lire  verlangert w orden:
4 0 a. 669 328. Carl Gauschem ann, F ra n k fu rt (Main), 

U h landstr. 11. Ausschmelzofen usw. 5. 2. 20.

Aniierung in der Terson des Inhabers.
Folgende P a ten te  (die in  der K lam m er angegebenen 

Zalilen nennen m it Jah rgang  und Seite d er Z eitsehrift die 
Stelle ih rer Verćffent3ichung) sind auf die genannte F irm a 
ubertragen  w orden:

4 0 a. 264 709 (1913, 1751)1 U nion Espagnole de Fa-
40e. 237 035 (1911, 1356) j briques d ’E ngrais de P ro-

d u its  Chiniiąues e t de Superpliosphates, Paris.

A ulhebung von Liisohungcn.
Die Lóschung folgender P aten te  is l aufgehoben wordei
l a .  281 941 (1915, 150).
10 a.' 195 316 (1908, 326).
40a. 264,709 (1913, 1751).
40c. 237 035 (1911, 1356).

Deutsche P aten te.
D er B uchstabe K  (K riegspatent) h in te r der O berschrift 

der B esch re ibung : eines P a ten tes  bedeute t, daB es au f 
G rund d er V erordnung vpm ;8, F eb ru a r 1917 oline vorauf- 
gegangene B ek an n tm ach u n g . der A nm eldung e r te ilt 
worden ist.

l a  (9). 318 768, vom  30. N ovem ber 1918. W i lh e lm  
F u c h s  in  W a r m b r u n n  (S c h le s .) . Eniwasserungsvor- 
richłung fiir feste Stoffe enthaltende Flussigkeilen, bestehend 
aus einer Zellentrommel.

D ie Y brrichtung b e s te h t. aus der’ Zellentrom m el b, 
dereń Zellen einen sich nach d er T rom m elm itte zu 
verjtingenden Q uerschnitt, annahem d  tan g en tia l zur
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Trom m el verlaufende W andungen und ein Gefalle 
nach  den beiden T rom niclstirnflachen zu haben. Jede 
Zelle kann  fiir sich u n te r  Y akuum  oder u n te r  D ruck  ge- 
se tz t werden. D as zu entw assem de G ut wird den Zellen 
durch  den die T rom m el tcilweise umschlieBenden Auf- 
lau fkasten  a zugefiihrt, wobei durch  E instellen  des das Gut 
in  dem K asten  anstauenden  SchieBers c die sich nach der 
B eschaffenheit des .G utes richtende Zahl der Zellen be- 
s tim m t wird, die je \/e ils m it G ut bescliickt werden. Um 
die Trom m el laBt sich ein endloses M etali- oder F ilter- 
tu ch  fiihren, au f dem an  beiden Seiten zwecks Ab- 
d ich tung  endlose um laufende T ucher aufliegen, die iiber 
besondere Rollcn gefuh rt sind und gereinigt werden, 
bevor sie sich auf das F ilte rtu ch  auflegen. -

l u  (3). 318 730, vom  0. Mai 1919. A k t i e s e l s k a b e t  
S to r d o  K i s g r u b e r  in  S a g v a a g ,  S to r d  (Norwegen). 
Austragyorrichtung von Selzmaschinen fiir das schwerste Gut.

F u r diese A nm eldung w ird gemafi dem 
U nionsvertrage vom  2. Ju n i 1911 die 
P rio rita t auf Grund der Anmeldung in 
Norwegen vom 2C. Ju li 1918 beanspruch t.

A n dem  einen Ende des Setzraum es der 
M aschine is t  oberhalb des Setzguttragers 
h  ein sich iiber die ganze B reite des Raum es 
erstreckender Schirm a vórgesehen, un ter 
dem  sich das schwerste G ut sam m elt. Auf 
diesen Schirm  is t  an  d e r Seitenwand des 
Setzkastens, an d er das schw erste Gut- aus- 
getragen wird, ein rechteckiger K asten  c 
aufgesetzt, m it dem  das ' eine [Ende des 
un terha lb  des Schirmes liegenden Raum es 
in V erbindung s teh t. Die Seitenwand des 
K astens wird durch  einen Schieber e 
m it d e r A ustragoffnung d gebildet, v o r dem sich eine 
A ustragrinne /  befindet. U n ter dem  Schirm is t  an  dcm  
dem  K asten  c gegenuberliegenden Ende die L citp la tte  g so 
befestig t, daB sie im B etrieb  in  R ichtung d er A ustrag- 
óffnuńg d eine W asserstrom ung hervorruft, durch  die 
d as  vor d e r Óffnung lagem de G ut ausgetragen  wird.

5d  (5). 318 571, vom  19. F e b ru a r  1918. A n to n
K n o b lo c h  in  B u c k o w i tz  (Bohmen). Kasteniransport- 
vorrichłiing fiir Bergbauzwecke und Tunnelbau oder andere 
A bbauverfahren.

Die Gleise sind durch  die auf W agen b und g angeordneten 
K uryenstiicke zu einer zusam m enhangenden Lauf-(Roll-) 
bahn  fiir die K asten  e verbundeji. Die L aufbahn k ann  d u rc h . 
V erm ehrung oder Y erm inderung der W agen b beliebig 
verlangert oder verk iirz t werden. Dic V orriclitung wird 
in  A bbaustrecken (Tunneln) o. dgl. dazu verw cndet, das 
von einer S treckenbohrm aschine (Baggcr o. dgl.) a ab- 
gebaute G ut zu einer Beladestelle fiir Forderw agen und die 
Zim m erung oder anderes B augu t zur Abb.austelle zu be- 
fórdem . D ie Lauf-(Trag-)rollen der K asten  e und dereń 
A ntriebm otor konnen, dam it sie sich nach den K urven 
einstellen  konnen, in  einem Ausleger gelagert sein, der auf 
einer senkrechten  Achse der K asten  d rehbar ist. An dem 
K urvenw agen g kann  eine K abelrolle k  fu r das die K asten- 
m otoren  m it S trom  speisende K abel i  angeordnet sein. 
Auf der K abclrollenachse is t  ein Zahnrad befestigt, das 
m it der o rtfe s ten  Zalinstange h in Eingriff s teh t. Infolge-

Die V orrichtung bes teh t aus einer Anzahl das H in- und 
R ucklaufgleis e tragender W agen c, auf dem  die m it Lauf- 
rollen und A ntriebm otor versehenen K asten  c fahren.

dessen an d e rt sich die Lange des K abels se lbstta tig , 
wenn ein W agen ein- oder ausgębau t wird. Endlich 
konnen auf den W agen c Sckienen zum se lb stta tigen  
Offnen und SchlieBen der E n tladek lappen  der K asten  c 
vorgesehen sein.

l a  (7). 3-18 769, vom  18. Ju li 1914. P a u l  H a b e t s  
in  M o n te g n ć e  b. L u t t i c h  und A n to in e  F r a n c e  
in L u t t i c h .  Slromsetzanlagc m it an eine R innc hinler- 
einander angeschlossenen Apparalen m it aufsteigendem  
Strom. F u r diese Anm eldung wird gemafi dem  Unions- 

vertrage vom 2. Ju n i 1911 die P rio rita t auf 
Grund d er Anm eldung in  Belgien vom  26. Ju li 
1913 beansprucht.

Bei d er Anlage m unden die B ergeaustrage 
sam tlicher A pparate in  eine gem einsame Kam m er, 
aus der die Berge in  bekann te r W eise en tfe rn t 
werden. Die Bergeaustrage der einzelnen A pparate 
konnen in  verschiedenen H ohen liegen.

lOb (5). 318 656, v om 10. D ezem ber 191S. 
G e b r .P f e i f f e r ,  B a r b a r o s s a w e r k e  i n  K a is e r s -  
l a u te r n .  M ahlverfahren fiir Pech.

Das gem ahlene Pech soli e iner K iiłilung und 
Sichtung in  einem W indsichter unterliegen, 
durch den das Feine ausgeschieden wird. D as 
den Sichter verlassende Grobe soli in  die Miihle 
zu r uckgefuhrt werden.

12 e (2). 318 432, vom  2«. Mai 1918.
S ie m e n s - S c h u c k e r tw e r k e ,  G. m. b. H . in  
S i e m e n s s t a d t  b. Berlin. Elektrische Reinigungs- 
anlage fiir  Gase.

Die Anlage h a t eine Sam m elgrube fiir das 
aus den Gasen niedergeschlagene Gut, in  der 
u n te rh a lb  des Stróm ungsweges fiir die Gase quer 
zu ih rer S trom ungsrichtung leicht en tfem bare  
Schieber oder K lappen angebrach t sind, die 
eine G asstróm ung innerhalb  der G ruben ver- 
hindern  sollen.

,  12c (2). 318 433, vom  29. Mai 1918. S ie m e n s -
S c h u c k e r tw e r k e ,  G. m. b . H . in  S i e m e n s s t a d t  
b. Berlin. Elektrische Gasreinigungsanlage.
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Bei der Anlage is t  neben dem  N iedersclilagsraum  ein 
begehbarer K anał angeordnet, in den die E lek troden  hin- 
eingezogen w erden konnen.

12 1 (4). 318 350, vom 30. O ktober 1918. G, S a n e r -  
b r e y ,  M a s c h in e n f a b r ik  A.G. in  S ta B f u r t .  Vorrich- 
tung zum  Auskrislallisieren von Lósungen, besonders K ali- 
sdlzlósungen.

D ie V orrichtung h a t eine K rista llisa tionsp la tte  m it 
oder ohne hochstelienden Rand, die dauem d oder absatz- 
weise zwanglaufig um  eine senkrechte Achse gedreh t wird 
und der die auszukristallisierende Losung in der M itte 
zugefiihrt wird. O berhalb der P la tte  konnen feststehende 
oder radial zur P la tte  L in- und herbewegliche oder fest- 
stehende und bewegliche K ra tzer oder A bstreicher an 
geordnet werden, welche die K ristalle  von d er M itte der 
P la tte  nach  dereń R and befordern und  d a b e i ' erford er- 
liclienfalls K rista llk rusten  von der P la tte  lósen. Am 
Rand der P la tte  fallen dic K ristalle iiber einen nach auBen 
schrag abfallenden F lansch in  eine dic P la tte  um gebendc 
feststehende Rinne, in der sie durch einen A bstreicher zu 
einer A blaufschurre befórdert werden. Die P la tte  kann 
vbn einer gelochten H aube uberdeck t seiń ; un te rha lb  
d e r P la tte  kann  sich eine W asserkuhlung befinden.

20e (16). 318 623, yom 19. O ktober 1918. E r n s t
W i l l  in  S ie g e n  (W cstf.). Fórderwagenkupplung.

Jede H alfte  der K upplung h a t  ein in einem  Ring all- 
seitig  bewegliches, ais doppelarm igen H ebel ausgebildetes 
K uppelglied. D er eine A rm  dieses Gliedes h a t  einen 
ankerartigen  A nsatz und der andere tra g t eine Hiilse, 
dereń Q uersclin itt dcm des ankerartigen  A nsatzes ent- 
sp rich t. Die Hiilse is t so angeordnet, daB der Kopf des 
A nsatzes bei der tie fsten  Lage der eingelegten K upp- 
lungsteile (juer zur Hiilse s te h t und daher verriegelt ist, 
und daB ein E ntriegeln  des Ansatzes und daher ein Losen 
der K upplung n u r  durch  A nhebcn und V erdrehen der 
K upplungsteile gegeneinander vorgenom m en werden kann.

24c (7). 318 485, vom 5. Ja n u a r 1918. D i n g l e r ’sche 
M a s c h in e n f a b r ik  A.G. in  Z w e ib r u c k e n .  Gasumsteuer- 
uorrichlttng fiir Regeneraiwófen.

Abb.
Die V orrichtung is t  m it dem  von einem  G ehause 

um gcbenen, gegen die feststehende G asleitung a d rehbaren  
heb- und senkbaren  G aszufiihrungsrohr b v.erselicn, das 
au f die zu beiden Seiten seiner D rehachse nebenem ander 
angeordneten  Ofenkanale c und d au fgesetz t w erden und 
dadu rch  die beiden K anale abwechselnd m it d er G as
leitung verbinden kann. D urch  F lussigkeitsverschliisse m  
Wird . dabei eine vo llstandige- A.bdichtung der K anale 
gegen iiber dem  E ssenkanal e erzielt. D ieser is t auf der 
einen S tim seite  der K anale c und d angeordnet und n u t 
einer von einem  besondern, le ich t en tfem b aren  x Ge
hause /  ubcrdeckten  R egelungsklappe g versehen. In  
dem das G aszufiihrungsrohr b um gebenden Gehause is t

In  die D ruckleitung der P um pen  oder V erd ich ter is t 
das  U m schaltven til a eingefiigt, dessen R aum e b, c 
und d m it d er Pum pe oder deni V erd ich ter durcli die 
A bblaseleitung e bzw. die D ruckleitung /  verbunden sind. 
In  d e r  L eitung /  befinden sich d er W indkessel g und das 
sich nach der Pum pe oder dem  Y erd ich ter zu schlieBende 
R uckschlagventil h. AuBerdem is t  an  die Leitung /  
h in te r  dem  R uckschlagventil Jt das K ontak tm anom eter i 
angesclilossen, das m it Hilfe des A nlassers h ein selbst- 
ta tig es  A nlassen bzw. A bstellen des die Pum pe °d er den 
V erdichter an tre ibenden  M otors bei zu geringern oder zu 
hohem  D ruck  in dem. h in te r dem  Riickschlagvcntłl hegen- 
den Teil d er D ruckleitung /  bew irkt. In  die A bblaseleitung e 
is t ferner d er W indkessel o sowie das V entil p  eingeschaltet, 
das so m it dem  A nlasser k in V erbindung s teh t, daB es 
fiir gewohnlich offen ist, jedoch gesehlossen wird, wenn der 
W iderstand des A nlassers vollstandig  abgeschalte t ist,
a. h. wenn d er M otor seine volle U m drehungszahl hat.

ferner d er das R ohr gegen das Gehause abdichtende 
F lussigkeitsverschluB h angeordnet. SchlieBlich is t das 
R ohr selbst am obern R and m it dem F lussigkeitsverschlul51 
fu r den Deckel k versehen, der so an  Z ugnu tte ln  l auf
gehang t und m it der H ubvorrich tung  fu r das R ohr ivcl'- 
bunden ist, daB er sich beim H eben und Senken des Rohres 
m it kleinerm  H ub wie dieses in entgegengesetzter R ichtung 
bewegt und bei der hóchsten  Lage des Rohres, bel d e r es 
aus dcm  FlussigkcitsverscliluB h austauch t, vollstandig 
in den YerschluB i  ta u c h t und daher das R ohr gegen die 
G aszuleitung abschlieBt. D ie daś R ohr b tragende Spindel n 
is t durch die zwanglaufig drehbare Rolle o gefuhrt, m it 
dereń Hilfe sich das R ohr bei seiner lioclisten Lage (Abb. 2) 
drelien laBt, bei der die den D eckel k tragenden  Zug- 
m itte l durchliangen.

4 0 a (22). 310 722, vom  21. Marz 1917. E r i c h  Z a n d e r  
in S ie m e n s s ta d .t  b. Berlin. Yerfahren und Vorńchiung  
zuy Gewinnimg i)on EdelmctcillcH aus Mccrwussc? u. dgl. K.

.Neben dem  zu gew innenden E delm etall soli em  an- 
derer Stoff in  groBerer Menge a u s  der Losung _ (Meer- 
w asser o. dgl.) ausgefallt und hierdurcli eine gemeinsame, 
das E delm etall in  ausbeutew urdiger Menge en thaltende 
Suspension von entsprechend groberer S tru k tu i und 
groBerer Menge gebildet werden, die ein schnelles Ab- 
sclieiden durch  F iltra tio n  oder au f anderm  W ege erm og
licht. Zum A usfallen des H ilfsstoffes kónnen M ittel ver- 
w endet werden, die gleichzeitig das Ausfallen des Edel- 
m etalles bcwirken, óder ais H ilfsstoff kann  ein Stoff aus
gefallt werden, d e r zum A usfallen d e s  Edelm etalles ge- 
c ignet is t. Das V erfahren kann  z. B. m it Hilfe emes 
P la tten filte rs  ausgeiibt werden, das aus abwechselnd auf- 
einanderfolgenden D ruckp la tten  und F ilte rtuclie rn  so auf- 
gebaut ist, daB alle E in tritts te llen  fiir die zu beliandelnden 
Lósungen nach einer und die A ustritts te llen  nach der 
andern  Seite gerich te t sind.

59a (9). 318 371, vom  17. Mai 1919. H e r m a n n
Ś c h m a lh a u s e n  in  B e r l in - W i lm e r s d o r f .  Anla/3- und  
AbsteUvorrichtung fiir elektrisch angetriebene, unter Druck 
stehende Pum pen oder Verdichter. Zus. z. P a t. 309 517. 
L angste D auer: 16. Febr. 1933.
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D er V entilkórper l des U m schaltventiles a, bei dessen . 
, tie fs te r Lage die Raum e b und c und bei dessen hochster 
Lage die R aum e b und d des V cntiles m iteinander in Ver- 
bindung stehen, is t  m it dem  K olben m  des Zylinders n 
verbunden, in  den eine Abzweigung der Leitung e m iindet. 
W ird die Pum pe oder d e r V erdichter infolge eines zu ge
ringen D ruckes in dem  h in te r dem  Riicksclilagventil h 
gelegenen Teil d er D ruckleitung /  angelassen, so t r i t t  das 
D ruckm itte l so lange durch die R aum e b und c des Ven- 
tiles a  in  die A bblaseleitung und aus dieser ins Freie, 
bis d e r  A ntriebm otor die volle U m drehungszahl erreich t 
und das V entil p  geschlossen wird. A lsdann bewegt das 
D ruckm ittel den Kolben m so, daB die R aum e b und c 
des V entiles b gegeneinander abgesperrt und die R aum e 
b und d des V entiles m iteinander verbunden sind. In- 
folgedessen t r i t t  das D ruckm ittel in die D ruckleitung 
und, sobald d er D ruck  eine entsprecliende Hólie erreicht, 
durch  das V entil h. W ird der M otor infolge zu hohen 
D ruckes in d er D ruckleitung durch  das M anonietcr ab- 
geschaltet, d. li. stillgesetzt, so wird das Ventil p  geoffnet 
und d er K olben m  zieht den V entilkorper l des U m śchalt- 
yęn tiles a h e ru n te r. ; v

59e"(2). 318 6 8 8 , vom 11. Marz 1919. O t to  R ic m a n n  
in H a m b u rg . Drehkolbcnpumpe.

Die P um pe h a t zwei in einem Doppelgehausc exzen- 
trisch  gelagerte, entgegengesetzt um laufende Kolben b, 
den  durch  die Kolben gesteuerten  W iderlagersclueber d 
uńd die Saugleitung c, dic m it den  beiden A rbeitsraum en 
der Pum pe durch  je einen K anał a verbundćn ist. In  den 
K analen a sind R iickschlagventile c angeordnet, die den 
O b e rtr itt  der Fórderfliissigkeit aus einem in den andern 
A rbeitsraum  verhindem .

78o (5). 318 567, vom  14. Mai 1910. K u r t  S c h r o e d e r  
in L u d w ig s g l i i c k g r u b e  b. H indenburg (O.-S.). M ittel 
zum  Tauchen m it flussiger L u ft zu  trankender Patronen.

D as M ittel b es teh t aus einer Zange, dereń auseinander 
fedem de Schenkel gegeneinander gefiih rt und am  freien 
E nde so gebogen sind, daB m an die P a tronen  dam it um- 
fassen, sie auf diese W eise in die fliissige L u ft eintauchen 
uńd in das B ohrloch einfiiliren kann.

8 0 a (24). 318 691, vom 10. O ktober 1916. P u r e
C o a l B r i q u e t t e s  L im i te d  in  C a r d i f f  (Wales). 
Presse zur Herstellung von Brikeiten u. dgl.

Die Presse h a t  zwei hintereinanderliegende A rbeits- 
zylinder von verschieden grofiem Durclim esser, dereń 
Kolben durch  eine gem einsam e K olbenstange m iteinander 
verbunden sind. D em  Zylinder m it dem kleinern Durch- 
m esser wird das D ruckm itte l zur Erzielung der V orw arts- 
bewegung des Kolbcns nu r an einem Ende zugefiihrt, 
w ahrend dem  Zylinder m it dem gróBern D urchm esser 
das D ruckm ittel" zu Beginn der Vorwartsbewegung an 
beiden E nden und einige Zeit nach Beginn der Vor\varts- 
bewegung n u r  am  h in tem  Ende zugefiihrt wird, wobei 
das im  vo rdem  Zylinderraum  befindliche D ruckm ittel 
aus dem  Zylinder en tlassen  wird.

81c (15). 318 414, vom  26. Septem ber 1917. A lb e r t  
S c h ó n e c k  in  B e n r a t h  (Rhein). Kurbel- und  Kreuz- 
kopfdntrieb fiir Forderrinnen.

D er K reuzkópf des A ntriebes is t  auf einer zur R inne 
geneigten Bahn gefiihrt und greift an die Fórderrinne 
m it Hilfe einer Kurvensclilcife an, die so g es ta lte t ist, daB 
dic R inne zuerst m it fa s t gleichmaBiger Beśchleunigung 
und d ann  auf dem  le tzten  V iertel m it s ta rk e r  Verz5gerung 
bewegt wird.

B i i c l i e r s c h a u .
Tlieorie uml K onstruktion der Kolben- und Turbo-K om - 

pressoren. Von D ipl.-Ing. P . O s t e r t a g ,  Professor 
am  k an to n a len  Technikum  W in terthu r. 2., verb. Aufl. 
301 S. m it 300 Abb. Berlin 1919. Ju lius Springer. 
P reis geb. . 26 M.
Die vorliegende zweite Auflage stim m t in C harakter 

und Gliederung m it der im Jah re  1911 erschienenen und 
hier ausfiilirlich besprochenen1 ersten  iiberein, ist aber 
ausgiebig erw eite rt und in vielen A bschnitten  durch- 
greifend um gearbeite t worden.

N ach einem einleitenden AbriB der technischen W arm e- 
lehre w erden Theorie und K onstruk tion  der Kolben- 
kom pressoren behandelt. Bei den Steuerungen ist Neues 
kaum  hinzugekom m en, jedoch ware das StreifenventiL 
von M eyer erw ahnensw ert gewesen. Hochdrucklcom- 
pressoren sind neu eingefugt, besonders K om pressoren zur 
Erzeugung der E inblaseluft fiir D ieselm aschinen. Die 
w ichtig gewordenen H ochdruckkom pressoranłagen fiir 
PreBiuftlokom otiven h a tte n  aber ebenfalls eine eingehende 
W iirdigung verd ien t. Neu eingefugt is t auch ein vorziig- 
liclier A bschnitt iiber K olbenluftpum pen (Vakuum -Pum - 
pen). Die Regelung der K olbenkom prcssoren wird ihrer 
W ichtigkeit en tsprechend eingehend behandelt, jedoch, 
ist dic viel angew endete Regelung auf glcichblcibenden 
D ruck iiber den Leistungsregler hinweg nach d er kon- 
sti-uktiven Seite hin noch. n icht auśreichend dargestellt.

D er zw eite H au p tte il is t den T urbokom pressoren ge- 
w idm et. D er Turbokom pressor h a t  en tsprechend dem 
dauernd gestiegenen B edarf der Zechen an  D ruckluft 
stand ig  an B edeutung gew onnen; an  seiner F o rte n t-  
wicklung is t tiich tig  g ea rb e ite t worden. D iese E ntw icklung 
spiegelt sich in d er neuen B earbeitung  des W erkeś wider. 
Auch die Regelung der Turbokom pressoren h a t  eine 
grundlegend neue B ehandlung erfahren.

Bei sam tlichen Rechnungen is t der E ntropiebegriff aus
giebig b en u tz t worden. D er V erfasser iiberzeugt davon, 
wie einfach und ubersich tlich  sich die A ufgaben m it der 
E n trop ie ta fe l losen lassen.

SchlieBlich noch eine Anregung. Die D ruck lu ft d ien t 
in d e r H auptsache d er K raftiibertragung . Zum Kem- 
pressor gehoren also die D ruckluftle itung  und d e r  D ruck- ' 
luftm otor. Es wiirde zw ar iiber den  T ite l des Buches 
hinausgehen, aber doch zweckmaBig sein, die ganze 
D ruck lu ftk raftiibertragung  in d er M annigfaltigkeit ihrer 
A nwendung zur D arstellung zu bringen.

D r. H o f f m a n n .  
Anlcitung zur D urchtiihrung von Versuchen an Dampf- 

m asehinen, D am plkesseln, D am pfturbinen und Diesel
maschinen. Zugleich H ilfsbuch fiir den  U n tcrrich t 
in  M aschinenlaboratorien technischer L ehransta lten . 
Von Ingenieur F ranz S e u f c r t ,  O berlehrer an der 
S taa tl. hoheren M aschinenbauschule zu S te ttin . 5., 
verb. Aufl. 136 S. m it 45 Abb. Berlin 1919, Ju lius 
Springer. P reis geb. 6 zuziigl. 10%  Teuerungs
zuschlag.

» s . Gliiokaul 1912, S. 450.
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D as B uch darf in  der heutigen Z eit ganz besondere 
B eachtung beanspruchen. Vor allen Dingen wird es dem 
B etriebsleiter ais eine willkom mene A nleitung zur Schaf- 
fung derjenigen U nterlagen dienen, welche die G rundlage 
fur weitere MaBnahmen zur W arm eersparnis b ilden konnen. 
E r w ird es dabei d an k b a r em pfinden, dafi sich das Buch 
jedes unnótigen theoretischen  Beiwerks e n th a lt und  ledig- 
lich eine prak tische A nleitung zur D urchfiihrung yon 
Versuchen m it erlau ternden  Beispielen gibt. •' K. V.
Beitriige zur Geschichte der Technik und Industrie. Jah r- 

buch  des Vereines deu tscher Ingenieure. H rsg. von 
Conrad M a ts c h o B . 9. Bd. (1919) 179 S. m it 120 Abb. 
und  4 Bilduissen. B erlin  1919, Ju lius Springer. P reis 
geh. IG Jl, geb. 21
D er vorliegende neun te  B and rc ih t sich durch  seinen 

bem erkensw erten In h a lt seinen V organgern wiirdig an, 
indem  e r  aus den verschiedensten  G ebieten der Technik 
anregeńde A bhandlungen b ring t und so allen denen,' die 
m it Technik und  In d u strie  in B eziehung stehen  und Sinn 
fiir geschichttiche B etrach tungen  haben, reichen Stoff 
b ie te t,

Professor Dr. L. A m b r o n n  g ib t »Beitrage zu r Ge- 
schichte der Feinmechanik«. D ie Fiille des Stoffes zw ingt 
ihn  sowohl in technischer ais auch  in geschichtlicher B e
ziehung zu einer B egrenzung des Them as, so daB die 
A rbeit vom ehm lich diejenigen G erate behandelt, die im 
Laufe der le tz ten  3 Ja h rh u n d e rte  zu r M essung von Langen 
und W inkeln en ts tan d en  sind, wobei naturgem aB  auch 
die op tischen gew iirdigt werden.

In  die a ltes ten  Z eiten d e r Geschichte fiih rt uns 
D r. Ing. F . M o ll m it se iner B e trach tu n g  uber >>Die E n t
w icklung des Schiffsankers bis zum  Ja h re  1500 n. Chr,«. 
E ine anschauliche W iedergabe der au f griechischen und 
rom ischen Miinzen gefundenen A nkerform en laBt unschw er 
die B a u a rt unserer heutigen A nker erkennen, wobei m a n : 
den SchluB zu ziehen geneigt ist, daB die Entw icklung 
d er F orm en einen U bergang von den G ew ichtsankern, ais 
welche schon die von H om er in  der Ilias erw ahn ten  Anker- 
ste ine angesprochen w erden konnen, zu. den H akenankern  
d arste llt. Auch die B e trach tungen  iiber Anlcerbilder aus 
der christlichen Zeit und dem M itte la lte r  wcisen neben 
groflem Form enreich tum  ni anche geschichtlich w ertvolle 
Schilderung auf.

V ondem  vcrstorbenen  O beringenieur K u g le r  stam m en 
oBeitrage zur Entw icklung des D am pfkesselbaues in den 
le tz ten  50 Jahren«. D ie A rbeit s te llt einen Auszug aus der 
G eschichte d er M aschinenfabrik A ugsburg-N urnberg  d ar 
u n d  behandelt die B austu fen  d er D am pfkessel bei dieser 
F irm a. Von dem  einfachen W alzenkessel, dessen B au 
noch nach  den im a lten  bayerischen LinienmaB auf- 

. gestellten, fiir jede KesselgróBe festliegenden N orm alien 
vollzogen w urde, f iih rt d e r E ntw icklungsgang iiber 
B a tte riekessel zu den W asserrohr- und  F lam m rohrkesseln, 
wobei auch andere K esselarten  ges tre ift werden. N ich t 
allein der U m stand, daB neben den verschiedenen Kessel- 
b au a rten  auch E inzelheiten , wie Feuerungsanlagen, Arm a- 
tu re n  usw., der geschichtlichen B e trach tu n g  unterw orfen  
w erden, m ach t die A bhandlung anregend, sondern auch 
die Schilderung des H erstełlungsvorganges, der G liederung 
des B etriebes und der jeweiligęn Lohne im V erhaltn is zu 

'  den B aukosten. E in  anschaulicher Vergleich zwischen den 
K esselhausern einst und je tz t schlieBt die beachtens- 
w erte  A rbeit.

U ber s>Die geschichthche E ntw icklung d e r  E isen- und  
S tah lindustrie  im  K reise d e r H errschaft Schmałkalden« 
b erich te t A. P i s to r .  N ach einer kurzeń B e trach tu n g  
iiber die E ntstehungsgeschich te des d o r t heim ischen Berg-

und H iittenw esens schildert der Verfasser die B edeutung 
dieser B etriebe fiir die wegen der M annigfaltigkęif ih rer 
Erzeugnisse bem erkensw erte Schm alkaldener Kleineisen- 
industrie , wobei er des besondern  A nsehens gedenkt, 
das H andw erk  und Z iinfte in den friihem  Z eiten  genośsen.. 
M it eigenen E m pfindungen w ird der u n te r  dem  E indruck  
der heutigen Um walzungen stehende Leser diese Bilder 
aus der V ergangenheit betrach ten . GemaB dem  E n t
wicklungsgang der B etriebsform en von dem  ers ten  liand- 
werksmafiigen B etriebe, in  dem der Schmied in den 
a lte s ten  Zeiten  sein eigener B ergm ann und  Schm elzer war,

' iiber die sich darau f aufbauende H ausindustrie  findet die 
B e trach tu n g  m it einer Schilderung des heu tigen  F abrik- 
betriebes ih ren  AbschluB.

D er B eitrag  von D ipl.-Ing. B. B u x b a u m  »Der 
deutsche W erkzeugm aschinen- und W erkzeugbau im 
19. Jah rh u n d ert«  w iirdigt die geschichtliche E ntw icklung 
dieses Industriezw eiges. In  anschaulicher, m it zahl- 
reichen A bbildungen yerbundener D arstellung wird die 
A bhangigkeit des deu tschen  W erkzeugm aschinenbaues 
von dem  englischen und nach d er M itte  des 19. Jah r- 
h u n d erts  von dem  am erikanischen Yorbild gekennzeichnet, 
bis sich schlieBlich in  dem  le tz ten  Jah rzeh n t dic eigene 
Schopfung nach m ancherlei Schw ierigkeiten durchsetzt. 
Ais Erfolg dieser hundertja lirigen  E ntw icklung s te llt der 
V erfasser fest, daB »der deutsche W erlczeugm aschinenbau 
um  1900 den englischen und  franzósischen um  e tw a eine 
G eneration  uberho lt hat«.

L andesbaum eister D r.-Ing. R. W r e d e n  u n te rsu ch t in 
seiner A bhandlung »Vorlaufer und  E n tsteh en  d er K am m er- 
schleuse, ihre W iirdigung und  W eiterentwicklung<( die ge
schichtlichen und  technisclien E ntw icklungsstufen  dieser 
Schleusenart u n te r  B etonung  der zwischen Technik und  
W irtschaft bestehenden  W echselbeziehungen. • F iir die 
E ntw icklungsgeschichte der K am m erschleuse b ie te t  die 
A rbeit einen w ertvolleń  B eitrag.

D en SchluB des B andcs b ildet, die A rbeit B uxbaum s 
gewissermaBen technisch erganzend, ein k ttrzer B erich t 
eines a lten  Fachniannes, des K om m erzienrats O. E n g e l 
h a r d :  »Aus der Entw icklungsgeschichte des deutschen 
W erkzeugm aschinenbaues«. D er M itbegriinder d er be- 
k an n ten  W erkzeugm aschlnenfabrik Colłet und  E ngelhard  
in  O ffenbach am  Main greift aus dem  reichen Schatz 
seiner K enntnisse und E rfahrungen, wenn er die technische 
E ntw icklung d e r  D rehbank , der H orizontalbohr- und 
Frasm aschine und der beweglichen W erkzeugm aschine 
veranschauliclit,

E in  G esam tinhaltsverzeichnis der b isher erschienenen 
Bandę is t dem  vorliegenden, g u t a u sg e s ta tte te n  B andę 
beigefugt und  g ib t einen U berblick iiber die bis je tz t 
veroffentlichten  B eitrage.

T iir c k .

Zeitscliriftenschau.
(Eine E rk larung  der h ie ru n te r  vorkom m enden Ab- 
kiirzungen von Z eitsch riften tite ln  is t n eb s t Angabe des 
Erscheinungsortes, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18 veróffentlicht. * b ed eu te t T ext- oder 

Tafelabbildungen.)

M in eralog ie  und G eolog ie.

D ie  Z in n o b e r v o r k o m m e n  in  d e r  s i i d l i c h e n  
T o s k a n a .  Yon Troegel und  Alilfeld. Z. pr. Geol. F ebr. 
S. 21/8*. K ennzeichnung der vorhandenen  L ite ra tu r ' 
Lage der Z innobervorkom m en. E ntw icklung des Berg- 
b a u e s .. M etallgew innungszahlen. Geologischer Auf bau
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der Gegend. B eschreibung der einzelnen Vorkommen. 
(SchluB f.)

U b e r  d ie  B e z ie h u n g e n  d e r  E r z f i i h r u n g  e in ig e r  
B le i - Z in k e r z g a n g e  z u r  T e k t o n ik  d e s  N e b e n -  
g e s te in s .  .Von S tahl. (SchluB.) Z. pr. Geol. Febr. 
S. 28/34*. B eobachtung  der fur den O berharz nach- 
gewiesenen Gesctzm aBigkeit auch im L intorf-V elberter 
und im A achener Blei-Zinkerzgebiet sowie in besonderś 
ausgeprag ter Form  im Bezirk von T óm bstone in Arizona. 
E ro rte rung  der vor d e r G angbildung infolge d er F altung  
vorhandenen Bedingungen fu r die E rzverteilung. Die 
B edeutung d er geschilderten Beziehungen zwischen E rz
fiihrung und Tektonik.

D ie  K a l i s a l z l a g e r  am  u n t e r n  N ie d ę r r .h e in ,  
ih r e  g e o lo g is c h e n  V e rh a M :n is se  u n d  ih r e  B e 
d e u tu n g .  Bergb. 19. Febr. S. 137/9. 26. F ebr. S. 161/3. 
Beschreibung der geologischen V erhaltnisse in dem erst 
vor einigen Ja h re n  beim  AufschlieBen der dortigen Stein- 
kohlenablagerungen en tdeck ten  K aligebiet.

B ergb auteclłiiik .

Z u r  F r a g e  d e r  W ie d e r a u f n a h m e  d e s  a l t e n  
E r z b e r g b a t i e s  im  b o h m is c h e n  ó s t l i c h e n  R ie s e n -  
g e b i rg e .  Von P eithner. M ont, Rdsch. 1. Marz. S. 105/6. 
Im  S chrifttum  vorhandene Angaben iiber die w ahrend 
des Krieges von der ósterreichischen M iiitarbergverw altung 
un tersuch ten  K upfererzvorkom m en des genannten Ge- 
bietes. (SchluB f.)

O b e r  G e s t e in b o h r m a s c h in e n .  Bergb. 19. Febr. 
S. 163/5*. B eschreibung der m it D ruckluft oder D anipf 
anzutreibenden  G esteinbohrm aschinen der D eutsehen Ma
schinenfabrik  A.G. in  Duisburg.

A b b a u  au f-  s t c i l e n  K a l i l a g e r n .  Von Spackeler. 
Kali. 1. Marz. S: 84/8*. D arlegung d er N achteile des 
b isher auf steil s tehenden  K alilagern iiblichen F irstenbaus. 
Vorsćhlag, die A bbaufirsten  m óglichst in eine Hóhe zu 
legen. V orteile eines derartigen  A bbaues beziiglich der 
F o iderung  und W etterfuhruug .

S c h a c h t f  o r d e r  u n g  m i t t e l s  B e c h e r w e r k  a u f  
d e r  B r a u n k o b l e n g r u b e  G o t t l o b  (bei T h e iB e n )  
d e r  A. R ie b e c k s c h e n  M o n ta n w e r k e ,  A .G . Von 
Aockerblom. B raunk . 6. Marz. S. 647/53*. Zusam m en- 
fassung der H aup tnach teile  der Seilschachtfórderung.. 
Beschreibung der B echerw erkschachtfórderung, und zwai 
der B raunkohlenzustellung und -entleerung, d e r Becher und 
d er B echerke tte , des A ntriebs und K raftverb rauchs sowio' 
der Leistung, Schm ieiung und  Bedienung. Vergleich der 
K osten der Becherwci ksfórdei ung m it denjenigen der 
Seilschachtfórderung. Die Anwendung von Becherwerks- 
fórderungen.

T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  s h a f t  c a b le  a t  K i r k b y  
c o l l ie r y .  Yon Bircum shaw. Coli. G uard. 5. Marz. 
S. . 657 /8*. Beschreibung d er A rt und Weise des E tn- 
bringens und der Befestigung eines Scliachtkabels auf 
der K irkby^G rube.

N e u e r u n g e n  a n  R o h r e n t r o c k n e r n  f i i r  B r a u n -  
k o h le . Von Jo rdan . Feuerungstechn . 1. Marz. S. 95/6*. 
Beschreibung von N euerungen hinsichtlicli der Beschickung, 
Beheizung und E ntw asserung  von R ohrentrocknern .

U b e r  d ie  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  e in e r  Z u f i ih r u n g s -  
v o r  r i c h t u n g  a u f  d e n  K o b le n b ó d e n  ii b e r  d e n  
T r o c k e n a p p a r a t e n  in  B r i k e t t f a b r i k e n .  V on.^chu- 
ste r. B raunk. 6. M arz. S. 653/4. D ie iibliche B au art 
der K ohlenboden und ihre N achteile. Beschreibung einer 
K ohlenbodenschutz- und  Zufuhrungsvorrichtung, durch 
die diese U belstande beseitig t werden.

D a m p lk esse l- un«l M ascliinenw eseii.

U b e r  A b h i tz e k e s s e l .  Yon Schapira. Feuerungs
techn. 1. Marz. S. 93/4*. Beschreibung, Bctriebsweise 
uttd A nw endbarkeit von Abhitzekesseln,

N e u e s  a u s  d e r  H e iz u n g s in d u s t r i e .  Von Pradel. 
(SchluB.) Z. D am pfk. B e tr. 5. Marz. S. ^5 /7 * . Die Ver- 
brennungsregler der B auarten  Adsco und H utcliinson. 
Die H eizkórper von Hering, D cerfel und C ardelt.
■ D ie  p n e u m a t i s c h e  E n t a s c h u n g s a n l a g e  im  
H e iz w e r k  d e s  W e r n e r w e r k e s  I I  d e r  S ie m e n s
& H a ls k e  A.G. Von Uhlig. Z. D am pfk. B etr. 5. Marz.
S. 73/5*. Beschreibung der Anlage. (SchluB f.)

t ) b e r  d ie  E n tg a s u n g  d e s  K e s s e ls p e iś e w a s s e r s .  
Von Jung. St. u. E. 4. Marz. S. 321/6*. Allgemeine 
B etrach tungen  iiber die schadlichen E inw irkungen gas- 
haltigen W assers auf die Kessel- und R chrw andungen. 
Beschreibung eines V erfahrens zur Priifung des G asgehalts 
im Kesselspeisewasser, der je nach A rt des W assers seh r 
verschieden ist. Beschreibung der M ittel zur Bereitung 
gasfreien Speisewassers und zum Schutz dieses W assers gegen 
nachtragliches E indringen von L uft und Kchlensaure.

A s t u d y  o f  t h e  l im e - s o d a  a s h  w a te r - s o f t e n in g  
p ro c e s s . Von H errle und GleeSon. Chem. M etali. Eng.
11. F ebr. S. 269/72*. B esprechung der Einfliisse ver- 
schiedener Stoffe, besonders von K alk ' und kalzin ierter 
S oda, auf die H a r tę  und den ASkaligehalt von W asser 
an  H and  schaubildlichćr D arstellungen.

D ie  t h e r m o d y n a m is c h e n  K re is p ro z e s .s e  z u r  
B e u r t e i l u n g - v o n  K r  a f t  m a s c h in e n .  Von .Blank,

‘ Z. d. Iiig. 6. M arz. S. 221/7*. Nachweis, daB dem  Clau- 
sius Rankine-ProzeB vor dem  Idealprczcfi des V. d. 1. 
der Vorzug zu geben ist. N otw endigkeit, auch bei den 
V erbrennungsm aschinen fiir den IdealprozeB die voll- 
standige E xpansion zugrundezulegen. Angabe der hier- 

. fur einschiagig^n Form eln.
D ic  D am  p f t u r b i n e  f i ir  d ie  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 B aer. (Forts.) Z. Turb. Wes. 20.. 
F ebr. S. 52 /6*. Die Gegendruck- und die E atnahm e- 
dam pfturb ine der M aschinenfabrik Augsburg-Niirnbcrg. 
(SchluB' f.)

V o rs c h la g  f i i r  T e m p e r a tu r m e s s u n g e n  a n  M a 
s c h in e n  u n d  A p p a r a t e n .  Von Vogel. E!. B ahnen. 
2 4 . -Febr. S. 46/7. Zur F ests tellung  von T em p era tu ren  
werden »MeBpcrlen« aus leićht schm elzbaren Legierungen 
vorgeschlagen.

O b e r  R ie m e n  u n d  S p a n n r o l le n .  Yon Bender. 
Z. d. Ing. ,6. Marz. S. 227 /_3Ó*. B e trach tung  iiber R iem en- 
triebe im ailgem einen. Vor- und N achteile des Riem en- 
triebs m it freischwingender Spannrclłe. (SchluB f.)

D ie  B e a n s p r u c h u n g  f r e i t r a g e n d e r  g e f u l l t e r  
R o h r e  d u r c h  d a s  G ew fffh t d e r  F lu s s ig k e i t .  Yon 
Thom a. Z. Turb. Wes. 20. F ebr. S. 49/52*. An H and 
von B erechnungen e rb rach te r Nachweis, daB das R ch r 
bis auf verhaltnism aBig groCe E n tfernungen  von dem  
gestiitz ten  Q uerschnitt dem  ungleichen Innendruck  
ohne Inanspruchnahm e der B iegungsfestigkeit der W andę 
w iderstehen kann.

B e m e s s u n g  d e r  T r a n s f o r m a t o r l e i s t u n g  i n v o r -  
w ie g e n d  la n d  w i r t s c h a f t l i c h e n  O r te n .  Von O sten. 
El. Bahnen. 14. Febr. i,S. 33/6*. B esprechung der rich- 
tigen Bem essung yon T ransform atoren  in U berlandkraft- 
werken. A ufstellung von L eitśatzen  fur die W ahl der 
T ransform ato ien le istung  in landlichen Gegenden.

D e r  Q u e c k s i lb e r d a m p f - G le i c h r i c h t e r  d e r  
G la s ty p e ,  s e in e  T h e o r ie  u n d  p r a k t i s c h e  A u s-

E lek tro teclin ik .
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f u h r u n g .  Von K leeberg. (SchluB,) E . T. Z. 4, M arz.
S- 193/7*. D ie ' w eitern Schaltungsm óglichkeiten der 
Drosselspule und ih re W irkungen. A bleitungen der Glei- 
chuhgen fur die S trom kreise.

V e r c i n h e i t l i c h u n g  d e r  P e r i o d e n z a h l  u n d  S p a n -  
n u n g e n  f u r  e l e k t r i s c h e  B e le u c h tu n g s -  u n d K r a f t -  
i i b e r t r a g u n g s a n l a g e n .  E l.  u. M asch. 29. F ebr. S. 93/4. 
Veróffentlichung des N orm enentw urfs des E lek tro tech- 
nischen Vereins zu Wien.'

lT uttcnw esen , C hem ische T ech n o lo g ie , C hem ie und P h y sik .

E r m i t t l u n g  d e r  s p e z i l i s c h e n  G e w ic h t® , d i e '  
d ie  f e u r ig f l i i s s ig e n  K u p f e r  in  d e n  S c h m e lz h i t z e n  
h a b e n .  Von S tahl. M etali u. Erz. 22. F ebr. S. 93/4. 
Die Y oraussetzungen fiir diese E rm ittlu n g  und d er W eg 
zur B astim m ung der spezilischen Gewichte.

R i ć h t l i n i e n  f i i r  d ie  W a r m e w i r t s c h a f t  a u f  d e n  
O b e r s c h l e s i s c h e n  E i s e n h i i t t e n .  Von M eyer. Z. 
Oberschl. Ver. 1919. H. 7 /8 . S. 139/58*. W iedergabe 
von V ortragen des L eiters der tłberw achungsstelle fiir 
Brennstoff- und E nerg iew irtschaft auf E isenw erken in 
K ittó w itz  iiber die bei d e r A rbeit des W crks-W arm e- 
ingenieurs zu beobachtenden G esichtspunkte, uber MeB- 
gera lk u  ide und iibsr die W irm abilanz eines H uttenw erkes.

V ę r f a h r e n  z u r  B e r e c h n u n g  d e s  d i r e k t  o d e r  
i n d i r e k t  v e r g a s t c n  E r z s a u e r s t o f f s  im  H o c h o f e n .  
Von T haler. S t;-u . E . 4. Marz. S. 31-7 /21. G rundlagen 
der Berechnungsweifee. D er Gang der R echnung an  H and 
von Beispielen. A bleitung von m athem atischen  Form eln 
fiir das Rechenvcrfahren.

D a s  S c h o ls c h e  Y e r f a h r e n  z u r  H e r s t e l l u n g  
y o n  L e i c h t s t e i n e n  a u s  H o c h o f e n s c h la c k e .  Von 

' G u ttm ann . S t. u. E . 4. Marz, S. 326/31*. H inw eis auf 
'd ie  W ichtigkait des Y erfahrens m it R ucksich t auf den 
B edarf an Baustdffen. B eschreibung des V erfahrens. Eigen^ 
schaften  und V erwendung der m it ihm hergestelltcn  Steine.

S te a m in g  r e t o r t s .  Coli. G uard. 5. Marz. S. 663. 
D arlegungen uber die E rhóhung der G asausbeute in  Re- 
to r te n  und K oksófen durcli E inblasen von D am pf in den 
weiBgliihenden Koks.

D ie  g a s f ó r m ig e n  B r e n n s to f f e  in  d e n  J a h r e n  - 
1 9 1 7 -1 9 1 9 . Von B ertelsm ann. Chem.-Ztg. 6. Marz. 
S.197 /9. Kurze K ennzeichnungderersch ienenen  Vcróffent- 
lichungen iiber das Y orkom m en und die G ewinnung von 
Erdgas, iiber G eneratorenbetrieb  und seine F o rtsch ritte  
sowie iiber U rteergew innung. (Forts. f.)

W u r t t e m b e r g i s c h e r  O ls c h ie f e r .  E in e  S tu d ie  
iib e r  s e in e  V e r \v e n d u n g  in  G ro J 3 g a sw e rk e n . Von 
Mezger. J. Gasbel. 2S. Febr. S. 133/8. V orkom m en und 
V erbreitung (dcr Olschiefer. B eschreibung der angeste llten  
Yersuche, aus denen sich ergeben h a t, daB die E ntgasung  
der w urttem berg iśęhen  O lschiefer n u r ausnahm sw eise und 
auch dann  nur ais N otbehelf w irtschaftlich  móglich ist, 
daB aber eine Vergasung in G eneratoren , gegebenenfalls 
u n te r V erwendung von Sauerstoff s ta t t  L uft, Erfolg ver- 
spricht.

F a b r i k a t i o n  v o n  O l a u s  S c h ie f e r n .  Von Singer. , 
(Forts.) P etro leum . 2. Marz. S. 698/701. Die Ólschiefer- 
industrie in Neusiidwales. (Forts. f.)

D ie  k a t a l y t i s c h e  ;O x .y d a t io n  d e s  A m m o n ia k s , 
zu  S a lp e ^ e r s a u r e .  Von N eum ann und Rose. (SchluB.)
Z. angew. Chem. 2. Marz. S. 51/5*. E rgebnisse der 
Yersuche m it E isenoxyd, E isenoxyd und W ism utoxyd, 
E isenóxyd uad  I\upferoxyd , E isenoxyd und  Geroxyd, 
E isenoxyd und Thoroxyd, Chrom oxyd, K upfcroxyd und 
Vanadium oxyd. Die W arm everlialtnisse bei d er Um- 
setzung.

K a l i -  u n d  S t i c k s t o f f i n d u s t r i e .  Von H am pel. 
(Forts.) Kali. 1. Marz. S. 79/84*. E ró rte rungen  iiber die 
A usfuhrbarkcit des K reislaufverfahrens im  groBen. Vor- 
schlage fiir die D urchbildung der im B etriebe zu ver- 
w endenden V orrichtungen. (Forts. f.)

t j b e r  D e u . t s c h la n d s  V e r s o r g u n g  m i t  S c h w e fe l .  
Yon K aselitz. Z. angew. Chem. 2. Marz. S. 49/51. Dre 
zu diesem  Zweck w ahrend des Krieges angeste llten  Yer
suche. D ie E ntw icklung, der Gang und die Ausfiihrung 
des V erfalirens von Scli a lf ner und H elbig zur Zeilegung 
von Schwefelkalzium m it Chlorm agnesium lauge in den 
Ania gen B ernburg und W albeck. Die M óglichkeit einer 
wir tscliaftlicliern A usgestaltung des Verfahrens.

P a t c n t i e r t e  V e r f a h r e n  z u m  S c h n e l l t r o ć k n e n  
u n d  I m p r a g n i c r e n  v o n  H o lz . Von H uth . Techn. BI.
6. Marz. S. 66/8. Bsschroibung m ehrerer Schnelltrock- 
tiungsverfahren u n te r H inweis auf ihre Mangel und  Yor- 
ziige,

D ie  s p e z i f i s c l ie  W a rm e  d e s  W a s s e r d a m p f e s  
iń  F e u e r g a s e n .  Von H illiger. Z. d. Ing. 6. Marz, 
S. 234/6*. A bleitung von W erten  fiir die spezifisclie 
W arm e von g esattig tem  D am pf fiir jeden D ruck. B erech
nung der m ittle rn  spezifischen W arm e fiir yerschiedene 
T em peratu rg renzen .

Y o lk sw irtsch a lt und S ta listik .

M c t a l l w i r t s c h a f t  u n d  M e t a l l b e w i r t s c h a f t u n g .  
Von K epler. M etali u. E rz. 22. F ebr. S. 95/102*. Kri- 
tischc E ró rte rung  der O rganisation und der T atigkeit der 
bis zum 1. O ktober 1919 in G eltung gebliebcnen Zwangs-

• bew irtschaftung fiir M etallc. Die daraus zu ziehenden 
Lehren fur die zur Beseitigung der bestehenden  Schwierig- 
keiten  erforderliche G estaltung  der M etallw irtschaft.

D ie  A u s s ic h te n  d e s  E x p o r t e s  f i i r  d ie  K a l i -  
i n d u s t r i e .  Von WieBner. Bergb. 19. F ebr. S. 165/71. 
B etrach tungen  iiber den kunftigen A bsatz m it dem  E r 
gebnis, daB di'e A ussichten auf eine erhebliclie Steigerung 
der bisherigen A usfuhr n ich t ungttnstig sind.

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 .  Y on  
} O śterm anh, (Forts.) Petroleum.. 2. Marz. S., 694/8*. 
'  Die Benzinpreise in  O sterreich-U ngarn und R um anien bis 

1912 bzw. 1914. (Forts. f.)
E in  J a h r  w i r t s c h a f t l i c h e  G e s e tz g e b u n g .  St.

u. E . 4. Marz. S. 332/5. .Kurzer O berblick iiber die 
gesetzgeberische T atigkeit der deutschen N ationalver- 
sam m lung auf w irtschaftlichem  G ebiet zur B eantw ortung 
der F rage, ob die neue R ichtung der W irtschaftspo litik  
von w ohltatigem  EinfluB auf die Forderung  und  Ver- 
te ilung  der Erzeugung gewesen ist, und ob die neuen Ein- 
richtungcn auch den Zwecken der W irtschaft entsprechen.

V erscliiedeucs.

D ie  n e u e n  f r a n z ó s i s c h e n  M a B e in h e i te n .  Yon 
S trecker. El. B ahnen. 24. F ebr. S. 45/6. E rk larung  der 
E inheiten  u n te r Hinweis auf die einzelnen davon  an- 

; haftenden  Mangel.
H y d r o lo g i s c h e  M e th o d e n .  Von Thiem , (SchluB.) 

J. Gasbel. 28. Febr. S. 138/42*. Die hydrologischen 
Grundgesetze. Die B erechnung der Grundw asserm enge. 
Die Messung von G rundw asśerm engen.

Y e r g i f tu n g  d u r c h  B e n z o ld a m p f .  Von Schwenke. 
J . Gasbel. 28. F ebr. S. 142/3. Schilderung d reie r Ver- 
giftungsfalle beim  Naclisehen eines Benzolkesselwagens, 
bei A rbeiten in ,e in e m  A m m oniaksattiger und bei In - 
betriebselzung  einer D estillierblase in einer Benzolfabrik. 
Folgerungen aus den B eobachtungen .


