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Beitrag zur Kenntnis der Vorspannungen in Drahtseilen.
Von Dipl.-Ing. A. W e r n e r ,  Koln. '

Die Drahtseiltheorie hat, soweit sie nicht rein wissen- 
schaftliche Ziele verfolgt, den praktischen Zweck, iiber die 

Lebensdauer eines Drahtseiles unter gegebenen Betriebsbe- 

dingungen eindeutige Aussagen zu machen. Nun ist die 
Lebensdauer eines Drahtseiles, wie besonders Benoi t1 und 
Bach2 zusammengestellt und begriindet haben, von zahl- 

reichen Umstanden abhangig. Die wichtigsten sind: die 
Grofie der Zugbelastuug, der Rollenradius, um den das 

Seil im Betriebe gebogen wird, die Art der Biegung (ob ein- 
oder doppelseitig), die Seilkonstruktion, das Stahlmaterial, 
die Vorspamnmgen in den Drahten, lierriihrend von dem 
Verseilungsvorgańg, die innere Drahtreibung (Schmierung) 

und die GróBe des von den Drahten im Betriebe er- 

littenen innern und aufiern VerschleiBes, die von der Art 
der Seilfuhrung und von der Seilkonstruktion abhangig 
ist. Wahrend die Vielheit dieser Einfliisse eine theoretische 

Behandlung des Stoffes selir erschwert und den Forscher 
auf den Versuch hindrangt3, erweist es sich fiir die ver- 
brauchende Industrie ais zwingendnotwendig, alle Einfliisse, 

dereń schadigende Wirkungen auf die Lebensdauer eines 

Drahtseiles erkannt sind, genau zu erforschen und nach 
Mogliclikeit auszuschalten. Ferner ist von dem Erzeuger 

zu verlangen, daB er Drahtseile von moglichst groBer Lebens- 
fahigkeit liefert, d. h. Seile, die nicht infolge starker Her- 
stellungsspannungen die Ursache fiir eine kurze Lebensdauer 

in sich tragen.
Die heute iiblichen Verseilungsverfahren sollen nach- 

stehend unter besonderer Beriicksichtigung der hierbei in 
den zu versei!enden Stoffen auftretenden Formanderungen 

und Spannungen kritisch untersucht werden. Die an- 

schlieBende Aufgabe wiirde sein, die verschiedenen Seil- 
konstruktionen auf ihre ZweckmaBigkeit vom Gesichts- 
punkte der Herstellungsspannungen zu priifen, und die 

nachste, den EinfluB dieser Vorspannungen auf dasArbeits- 
yermogen desDrahtmaterials yersuchsmaBigfestzulegen und 

aus den Ergebnissen Riickschliisśe auf die Lebensdauer der 

Seile zu ziehen4.

Formanderung des Drahtes beim Verflechten zur Litze..

Eigenartigerweise ist von den meisten Forschern, die 

sich mit der Drahtseiltheorie beschaftigt haben, die bereits 

fertiggestellte Litze (Spiralseil bzw. Litzenseil) zum Ausgangs- 
punkt ihrer Untersuchungen genommen worden. Das Vor-

1 B e n o it :  Die Drahtseilfrage, 1915, S. 31/34 und 120.
- B a c h : Erfahrungsmaterial uber das Unbrauchbarwerden der Drahtseile, 

Forschungsarb. a, d. Geb. d. Ingenieurw., H . 177.
3 W o e rn łe :  Ein Beitrag zur Beurteiiung der heutigen Berechnungsweise 

der Drahtseile, 1914, S. 56; ferner B ig g a r d ,  R u d e lo f f  u. a.
4 vg1. B e n o it , a. a. Ó . S. 15 ff.

handensein von Vorspannungen ais Folgę desHerstellungs- 
yorganges wird von ihnen zwar zugegeben, aber meistens 

der EinfluB auf dieBerechnungdesSeiles, wenigstenssoweit 
es sich um theoretische Untersuchungen handelt, mit der 
Erklarung ausgeschaltet, daB diese Vorspannungeti mit der 

Zeit verschwinden und daB es dahergerechtfertigt erscheint, 
den vorspannungsIosen Zustand eines Seiles ais Ausgangs- 
punkt der Untersuchungen zu wahlen. So handeln z. B. 
Benndor f ', D iv is2, M i l kowsky3 u. a. Neuere For

scher, die vornehm)ich die praktisciie Seite des Problems 

im Auge haben, denken iiber diesen Punkt wesentlich 
anders. So unterstreichen besonders W o e r n l e  und 
B eno i t  in ihren Schriften die Bedeutung der Vor- 
spanntmgen auf die Lebensdauer der Seile und verlangen 

die Klarung dieser Frage durch Versuche an Seilen ver- 

schiedener Konstruktion und Herstellungsweise.
Auch iiber das Verschwinden der Vorspannungen im 

Laufe des Betriebes ist Beno i t  anderer Ansicht und stiitzt 
sich hierbei auf Erfahrungstatsachen, wonach »besonders 

bei hochfesten, harten Drahten die Spannungen in einem 

gewissen Grade erhalten* bleiben. Den schadlichen EinfluB 
von Vorspannungen wies auch Bock4 durch einen Versuch 
nach, bei dem er einen geraden, noch nicht verseilten Draht 
und einen bereits verseilten Draht von gleicher Beschaffenheit 

und Abmessung der Zug- und Bruchbiegeprobe unterwarf. 

Hierbei konnte er eine Abnahme der Bruchfestigkeit von 
’/2 °io und eine Verminderung der Bruchbiegezahl bis zu 

27 %  feststellen5.
Ein naheres Eingehen auf die Art und das Zustande- 

komnien der Vorspannungen erscheint daher zweckmaBig, 

um so mehr, ais hieriiber im einschlagigen Drahtseilschrift- 
tum groBe Unklarheiten herrschen. Am deutlichsten tritt 

dies in der genannten Abhandlung von Milkowsky zutage, 

worin er folgendes behauptet6: »Wo!len wir nicht ver- 
gessen, daB das, was wir am Seile bei seiner Verfertigung 

gewóhnlich Drehung nennen, eigentlich keine Drehung, 
sondern eine Biegung ist, insofern sich dieser Begriff auf 

die Verfertigung der Litzen bezieht. Schon allein die 
Konstruktion der zum Flechten der Litzen bestimmten 

Apparate, die jede Drehung des Drahtes um seine Achse

1 Beitrage zur Theorie der Drahtseile, Z, d. osterr. Ing. u. Arch. V. 1904,

S. 433.
» D iv is : Die Beanspruchung der Litzen-Seelendrahte, Osterr. Z. f. Berg- 

u. Hiittenw. 1903, S. 297.
s M ilk o w s k y ; Zur Drahtseiltheorie, Berg- u. Huttenm. jahrb*der k. k. 

Bergakaderaie z: Leoben p. Pribram 1901, S. 453; vgl. dazu B o c k , Oluckauf 

1909, S. 1543-
4 Bock: Die Bruchgefahr der Drahtseile, Oluckauf 1909, S. 1679.
5 vgl. a. B ach , a. a. O-, S. 15.

■'• M ilk o w s k y , a. a. O. S.477.
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ausschlieBen, liefert an und fiir sich ausreichenden Beweis 
dafiir, daB die Driihte in den Litzen durchaus nicht ge

dreht, sondern um die Litzenseele gebogen werden, ge- 
radeso wie ein Band uni einen Zylinder umgewnnden 

werden kann.« Die unmittelbar anschlieBende Bemerkung, 
daB »ein und dieselbe Faser des Drahtes stets an der 

AuBenseite der Litze bleibt«, beruht auf einer yólligen 
Verkennung der Sachlage, denn gerade dies wurde eine, 

starkę Verdrehung des Drahtes herbeifiihren und wird 
deshalb »durch die Konstruktion der zum Fiechten der 

Litzen bestimmten Apparate« vermieden. DaB bei der heute 
ublichen Flerstellungsart der Litzen eine starkę Verdrehung 

des Drahtes eintritt, wird im folgenden. nachgewiesen.

Auch Bock1 stellt, allerdings in bezug auf das Ver- 
flechten der Litze, die Behauptung auf, daB die Litzenquer- 

schnitte beim Verseilen nicht verdreht werden, »vielmehr 
hindern die Flechtmaschinen gerade, daB die Querschnitte 

einer Litze sich beim Verflechten zum Seil gegeneinander 
verdrehen.« In derselben Abhandlung gibt er sogar einen 
kinematiśchen Beweis hierfiir, der hier weiter unten wider- 

Iegt wird. l i r a b a k 2 weist an mehreren Stellen darauf 

hin, daB durch das Ruckdrehen der Spulen in den Litzen- 
oder Seilflechtmaschinen jede Verdrehung der Draht- oder 

Litzenąuerschnitte vermieden wird, was auch L u e g e r 3 
behauptet. In unmittelbarem Gegensatz zu diesen Sclilufi- 

folgerungen steht ein Hinweis von H e r b s t 4, wonach 
bereits beim Verseilen eine Verdrehung der Querschnitte 

eintritt, ahnlich derjenigen beim Aufdrehen eines Litzen- 

seiles. Der Firma Felten & Guiileaume ist sogar ein Patent 
auf eine Verseilungsart erteilt worden, bei der die Draht- 

oder Litzenspulen fiir jede Umdrehung der Flechtmaschine 

nicht um 360, sondern um 360 (1 —cos w)° zuriickgedreht 
werden, wenn w den Schlagwinkel bedeutet. Die an- 
gefiihrten Falle zeigen deutlich die im Schrifttum vor- 

handenen groBen Widerspruche liinsichtlich des Ver- 

seilungsvorganges. Auch aus andern Veroffcntlichungen 
IaBt sich nachweisen, daB in bezug auf die Formande- 
rungen und dieBeanspruchung desDrahtmaterials wahrend 

des Verseilens grafie Unklarheiten hęrrschen. So erwahnt 
z. B. H i rsch land5, »dafi bei der Herstellung der Draht- 

seile in den Flechtmaschinen der Draht verschiedentlich 
scharf gebogen und iiber mehr oder weniger scharfe 

Kanten gezogen wird.« Benoi t6 beriicksichtigt bei Be
sprechung der durch den VerseiIungsvorgang bedingten 
Vorspannungen nur die Biegungsspannungen. Auch 
W oern le7 erwahnt nur Zug- und Biegungsspannungen. 

In einer der neuesten Veróffentlichungen wird von Wys- 

zom ir sk i8 eine Verdrehung des Drahtes bei Herstellung 
der Litze nur bedingt zugegeben.

Die Herstellung der Litzen auf Litzenflechtmaschinen 

und die entsprechende des Seiles auf der Seilflechtmaschine 
wird ais bekannt vorausgesetzt und fiir das Verstandnis der 

nachstehenden Untersuchungen nur kurz auf eine bauliche 
Einzelheit der Maschinen eingegangen. Bei der Konstruktion

1 B o c k , a. a. O. S. 1597.
* H r a b a k :  Die Drahtseile, 1902, S.4, 6, S und 32,
3 L u e g e r : Lexikon der gesamten Technik, Bd. 3, S. 41.
4 H . H e rb s t ;  Das Drallauslassen bei Forderseilen, Gliickauf 1920, S.330.
5 H ir s c h la n d :  Ober die Formanderung von Drahtseilen, Diss.Hannover

1906,
# B e n o it , a. a. O. S. 14.

7 W o e r n le ,  a. a. O, S, 23.
® W y s z o ra ir s k i:  Die Drahtseile ais Schachtforderscile, 1920, S, 13.

der Flechtmaschinen ging man von der Erkenntnis aus, dafi 
beim Versei!en jede Verdrehung der Querschnitte der zu 

verseilenden Elemente vermieden werden miisse, damit keine 
schadlichen Beanspruchungen im Drahtmaterial hervor- 

gerufen wurden, und versuchte, jede Verdrehung dadurch 
zu vermeiden, daB man die Ralimen, in denen die Draht- 
oder Litzenspulen lagern, zuriickdrehte, und zwar mit der

selben, aber entgegengesetżten Winkelgeschwindigkeit der 

Flechtwelle. Dadurch erreichte man, daB die Spulenachsen 
bei der Umdrehung der Flechtmaschine stets die gleiche, 

meist wagerechte Lage im Raume unverandert innehielten. 
Die zu verseilenden Elemente werden daher bei jeder vollen 

Umdrehung der Flechtwelle um 2 jt zuriickgedreht. Diese 
Riickdrehung der Spulenrahmen erfolgte bei den ersten 
Flechtmaschinen anfangs durch dasEigengewichtderunter- 

halb der Drehzapfen des Rahmens liegenden Spulen. Diese 
Anordnung hatte aber den groBen Nachteil, daB nurgeringe 

Umlaufzahlen der Flechtwellenanwendbar waren, weil sonst 

ein starkes Schaukeln der Spulenrahmen eintrat. Man be- 
wirkte daher die Riickdrehung der Spulenrahmen zwang- 
laufig durch einen Lenkring oder mit Hilfe von Planeten- 

radern. An der Tatsache, daB fiir jede ganze Umdrehung 
der Flechtwelle die Spulen und daher auch diezu verseilenden 

Elemente um 2 jt zuriickgedreht werden, haben weder der 

Lenkring noch die Planetenradergetriebe etwas geandert.
Die durch das Verseilen eines Drahtes zur Litze hervor- 

gerufenen Biegungen um kleine Krummungsradien haben 

naturgemaB groBe Biegungsspannungen im Drahtmaterial 
zur Folgę. Diese Biegungsspannungen hat W ehag e1 zum 

Gegenstand einer wertvol!en Untersuchung gemacht, die 
zu abschlieBenden Ergebnissen fiihrt und den Grundstock 

unserer heutigen Erkenntnis iiber die Vorspannungen des 
verseilten Drahtes bildet. Von einer Besprechung der beim 

Verseiien auftretenden Biegungsspannungen kann ich daher 
absehen und mich auf die Verdrehungsspannungen be- 

schranken, die durch das Verdrehen der Drahtąuerschnitte 

wahrend des Verseilens entstehen und iiber die sich im 
Schrifttum keine Angaben finden.

Zur klaren Herausarbeitung des Begriffes der Ver- 

drehung der Drahtąuerschnitte ist eine etwas umstand- 
liche Entwicklung notwendig, die sich eng an die von 

Bock2 gebrachte kinematische Darstellung der Schrauben- 
linie zweiter Ordnung anschlieBt.

Man denke sich auf der Oberflache eines zylindrischen 
Drahtes ein Netz von quadratischen Feldern, die dadurch 

erhalten werden, daB man auf dem Zylindermantel eine 
Reihe von Erzeugenden und senkrecht dazu Parallelkreise, 

alle in gleichem Abstand, aufzeichnet. Nun lege man 
diesen Draht so um einen zweiten Zylinder, daB die 

Drahtachse eine Schraubenlinie von konstanter Steigung 

bildet. Gelingt dies, ohne daB die rechten Winkel des 
Quadratnetzes verzerrt werden, so folgt aus den Lehren 

der Elastizitatstheorie, daB eine Verdrehung der Quer- 
schnitte nicht stattgefunden haben kann3; die ganze Form

anderung besteht dann also in einer Verbiegung des 
Drahtes. In Ubereinstimmung mit der ublichen Auffassung 

der Elastizitatslehre IaBt sich in diesem Falle. auch an- 

nehmen, daB die Drahtquerschnitte eben und stets senk-

1 W e h a g e : Analytische Untersuchung verbogener Schraiedeeisenstabe, 
Civilingenieur 18S0, S. 82.

1 B o c k , a a. O. S. 1592.
3 B a ch : Elastizitat und Festigkeit, 1905, S. 302 ff.



4. August 1923 O lU ck a u f 743

recht zur Drahtachse b l e i b e n M a n  kann sich die Ober
flache des mit den beschriebenen Mantellinien versehenen, 
schraubenformig um den Zylinder gelegten Drahtes also 

auch dadurch kinęmatisch erzeugt denken, daB man eine 
stets senkrecht zur Dralitaclise bleibende Kreisscheibe von 

der GróBe des Drahtquerschnittes langs der Drahtachse 
derart verschiebt, dafi der Mittelpunkt der Kreisscheibe 

immer auf der Drahtachse bleibt. Fiir die analyjische Ent- 
wicklung des Problems werden in Ubereinstimmung mit 

Bock folgende Bezeichnungen eingefiihrt: Die Kreis
scheibe S drehe sich mit der Winkelgeschwindigkeit o)j, 
ihr Durchmesser sei 2rt und entspreche dem Dralitdurch- 

messer. Die Mitte dieser Kreisscheibe wandere gleich- 
formig langs einer Schraubenlinie erster Ordnung mit dem 

Zylinderdurchmesser 2 r2, dem spatern inittlern Litzeri- 

durchmesser. Die Scheibe soli dabei stets senkrecht zu s 
bleiben (s. Abb. l). Ihre Bewegung setzt sich aus einer 
mit der Winkelgeschwindigkeit a>2 erfolgenden Drehbe- 

wegung um die Litzenachse L-L und 
atis einer mit der Geschwindigkeit c3 
erfolgenden Verschiebungsbewegung 

in der Achsenrichtung der Litze zusam

men. Die Umfangspunkte der Kreis
scheibe Sbeschreiben dann in ihrer Ge- 

samtheit die Oberflache des schrau
benformig um den Kreiszylinder ge
legten Drahtes. In erster Linie kommt 

es bei der vorliegenden Untersuchung 
auf die von den Tangenten der Bahn- 

kurven jener Umfangspunkte mit der 
Schraubenlinie s gebildeten Neigungs- • 
winkel Wi an, da von ihrer GroBe die 

Verdrehung der Querschnitte abhangt.
Fiir den analytischen Ausdruck von wj 
sei ein Koordinatenśystem gewahlt, 

dessen Ursprung im Durchdringungs- 
punkt der Schraubenlinie s mit der 

Kreisschreibe S liegt und dessen Rich- 
tungen mit den Richtungen der Tan- 

gente sowie der Haupt- und Binorma- 
len in diesem Durchdringungspunkte 

zusammenfallen. Die positiven Rich- Abb. 1.
tungen sind aus Abb. 1 ersichtiich.

Wir betrachten die Bahnkurve eines Umfangśpunktes P 
und zerlegen seine Geschwindigkeitskomponenten in die 
Richtungen dieser Achsen. Durch die Drehbewegung coj 

ergeben sich bei einem relativen Drehwinkel cp die 

Komponenten wx =  -ritoj sin cp in Richtung der x-Achse 
und Wy — — rjWj cos cp in Richtung der y-Achse.

Zu dieser Drehbewegung kommt die der Scheibe um 

die Litzenachse L L mit der Drehungsgeschwindigkeit 
«>2 und der fortschreitenden Bewegung c3 in Richtung 

von L—L. Wie Bock bereits entwickelt hat, kann man 
den Drehvektor roo von O  nach M verlegen unter Hin- 

zufiigung des Drehpaares r2 w2, das ist eine Fortschritts- 

geschwindigkeit c2 — r2 <o2 winkelrecht zum Halbmesser r2. 
Der verlegte Drehvektor co2 ergibt in den drei Achs- 
richtungen folgende Geschwindigkeitskomponenten des 

Punktes P: ux= - d)2 cos w2ri sin <p, uy=» —<o2 cos w2rj

1 Bock  dehnt diese Annahme falschlicherweise auch auf die Litzenąuer- 
schnitte aus; s. B e n o it  a. a. O . S. 18.

cos rp und uz = co2 sin w2 rj cos cp. Die Fortschrittsge- 

schwindigkeit c 2= r 2 a)2 zerlegt sich in c 2x^ 0 ,  c 2y

— r2 fl)o cosw2 und c 2z - r 2 co2 sinw2. Endlich ergeben 
sich aus der fortschreitenden Bewegung c 3 in den drei 
Achsrichtungen die Zerlegungen c 3x = 0, c 3y- c 3sinw 2 

und c3z = c 3cosw2. Durch Zusammenzahlen der ent- 

sprechenden Komponenten und unter Beachtung, daB 
c3 =- r2 o)o cos w2 ist, erhalt man die Geschwindigkeits
komponenten vx, vy und vz des Punktes P :

v x =  W x +  Ux +  C 2x +  C 3x

= - r j  t o i  sin cp —co2 cos w2 r, sin cp 

~ — rj sin cp (c»i + (d2 cos w2)
Vy =  Wy+ Uy + Coy + C 3y

= -  ri coi cos rp -  ca2 cos w2 r! cos rp - r2 w2 cos w2 
+ c 3 sin w2 

= -  rj cos <p (wj + “ 2 cos w2)
Vz==Wz-rUz + c 2z + C3z

= w2 sin w2 rj cos fp + r2 w2 sin w2 + c 3 cos w2 

r2 w2
=  ~r:—  + rj w., cos cp sin \v.>. 

sin w 2

Die Tangente der Bahnkurve des Punktes P bilde mit 
der Drahtachse den Winkel W], der sich aus der Bezieluing

Z

ergibt. Nach Einsetzung der berechneten Werte fiir vx, 

vy und vz erhalt man
r5 (“ 2 cos w2 + Wj)

W l ro oj2
--- b ri Wo cos cp sin w2

sin w2
und zwar ist W] mit Plus- oder Minusvorzeichen ein- 
zufiihren, je nachdem die Drehrichtung mit der in Abb. 1 
angenommenen iibereinstimmt oder nicht. Zur leichtern 

Verstandigung iiber die Verdrehung der Querschnitte soli 

in enger Aulehiumg an die entsprechenden Verhaltnisse 
eines Litzenseiles eine Verdreluing nach Abb. 1 ais Ver- 
drehung im Langsschlagsinne, eine entgegensetzt gerichtete 

ais Verdrehung im Kreuzschlagsinne bezeichnet werden. 

Wenn die Querschnitte des schraubenformig gewundenen 
Drahtes nicht gegeneinander verdreht sein sollen, mussen 
die Bahnkurven der Umfangspunkte der Kreisscheibe senk
recht auf der Ebene der Kreisscheibe stehen, d. h. tg Wj 

muB gleich 0 sein. Dies ist jedoch nur moglich, wenn 
u>j =  - w2 cos w2 wird. Fiihrt man anstatt der Winkel
geschwindigkeit die entsprechenden Parameterwinkei cp und 

i|> ein, welche die Stellung der Kreisscheibe festlegen, so 

erhalt man <p = - cos w2. Wird ni =  2jt, so muB rp =
-  2 ■k cos w2 werden, d. h. fiir eine ganze Schlaglange 

ist der Draht um 2 n cos w2 im Kreuzschlagsinne zuruck- 
zudrehen. Bekanntlich wird der Draht bei den ublichen 
Litzenflechtmaschinen fur jede Schlaglange um eine ganze 

Umdrehung, also um 2 n zuriickgedreht. Der Draht 

erleidet demnach fiir eine Schlaglange eine Verdrehung 

von 2 7C (l —cos w2).
Erheblich einfacher, wenn auch in weniger anschau- 

Iicher Weise kommt man durch folgende Betrachtung 
uber die Torsion einer Raumkurve zu demselben Ergebnis. 
Unter Torsion einer Raumkurve versteht man das Ver-

haltnis — , worin d t  die spharische lndikatrix der Bi- 
ds
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normalen und ds die Bogenlange eines Elementes der

Raumkurve bedeutet1. Der Differentialquotient nimmt
Cl s

fiir eine gewóhnliche Scliraubenlinie den unveranderlichen
sin w2 cos wo ■ .

Wert - ' an. Durch Vervielfachung dieses Aus-
r o

druckes mit ds erhalt man die Verdrehung zweier im 

Abstande von ds befindlicher Dralitquerschnitte. Fiir die

Schraubenlinie der Drahtachse gilt d s=  . ' -2. Mithin
sin w2

betragt die Verdrehung d t  =  d t  cos w2 oder fiir die Schlag-
2rr

iange /  d ty cos w2 = 2 at cos w2.
O

Im folgenden sollen die beschriebenen Verhaltnisse an 

dem praktischen Beispiel der Herstellung einer Litze auf 
der Seilmaschine mit Riickdrehung der Spule naher er- 
Iautert werden (s. Abb. 2).

Die freie Lange des zu verseilenden Drahtes OA L 

besitze zu einer beliebigen Zeit der Verseilung eine 

Verdrehung der Querschnitte fiir die Lange 1 =  ■&*. Bei 

der Verseilung des Drahtes um ds kommt der Quer- 
schnitt O j nach O  und Querschnitt A i nach A. Mit 

dieser Bewegung ist jedoch eine Verdrehung des Quer- 

schnittes O i gegenuber O  um dij) cos w 2 (im Langsschlag- 
sinne) verbunden, wahrend anderseits der Draht durch die 
Ruckdrehung der Spulen im entgegengesetzten Sinne um 

di|> gedreht wird. Ferner verliert die freie Lange L ein 

Drahtstiick von der Lange ds und der Verdrehung -8X ds 

und gewinnt ein gleich langes Stiick ohne Verdrelumg. 

Demnach ergibt sich eine Zunahme der Gesamtverdrehung 

L u ni d (L i)x) = d i]' (1 - cos w2) - d s i‘)x. Setzt man dip =

d s sin w2 w orjn vvje fruher den mittlern Litzenradius 
r2

bedeutet, so erhalt die Differentialgleichung folgende Form:

d , «X sinwo, .
+ — ---(1 -- cos W2J = 0.

d s L L r2 
Durch Integration ergibt sich: s

sin w2 , . ( l
v)x = ---  ( l-cosw2) l l  e

r2 V
wobei fiir s = 0 auch = 0 angenommen wird. Aus

dieser Formel erkennt man, dafi bei Beginn der Verseilung 

die Verdrehung gleich 0 ist und sich von da ab im Sinne 
der riicklaufigen Drehung der Spule rasch asymptotisch

dem Werte =  S"1W? (1 - cos w2) nahert. 
r2

1 vgl. S e r re t  und S c h a ff  e r; Lehrbuch der Differential- und łntegral- 
rechnung, 190S, S. 440.

Bei Seilmaschinen olme Ruckdrehung, wie sie zum Ver- 
seilen von Profildrahten Verwendung finden miissen, ist 

die Verdrelumg des Drahtes naturgemaB erheblieh gróf5er. 
Sie betragt, wie sich aus den vorhergehenden Betrachtungen

leicht ableiten lafit, Fiir die Langeneinheit i1)’ =  - H W2cosw.,.
ra

Einer Verdrehung fiir die Langeneinheit von & =

V "( l cos w2) entspricht, solange die Beanspruchung
To »

noch innerhalb der Proportionalitatsgrenzebleibt, bei einem
runden Drahte eine Drehspannung in der Randzone von

r G 8 G 8 s i n w 2 /( .
Iuax ' — —  = —---- (1 cos w2).

2. 2. v<*

Setzt man ferner annaherungsweise ~ =  ' , so erhalt man
3 G  ̂ h 6

Tmax= . sin w2 (1 cos w2), worin i die Drahtzahl in der

Litze je Dralitlage bedeutet. Bei G =  S50000 kg/cm"

_ 2550000 . , .
erhalt man Tmax= . sin vv2 (1 — cos w2).

In Abb. 3 ist rinax. ais Funktion von i fiir den Bereich 

der ublichen Schlagwinkel w2=10,  15 und 20° schau- 
bildlich aufgetragen. Man erkennt hieraus, daB die Dreh- 

spannungen mit wachsendem Schlagwinkel und abneli-

mender Drahtzahl stark zunehmen und bei sechs Drahten 
in einer Drahtlage bereits bei dem verhaltnismaBig kleinen 

Schlagwinkel von 10°den Wert von 1100 kg/cm2erreichen. 
Bei einem groBern Schlagwinkel steigeij die Spannungen 

sehr schnell und iiberschreiten die Elastizitatsgrenze des 
Drahtmaterials erheblieh. Die Berechnung der Spannungen 

nach der angegebenen Formel ist natiirlich nur zulassig, 

solange die errechneten Spannungen unterhalb derPropor- 

tionalitatsgrenze des Drahtmaterials liegen. Oberhalb dieser 
Grenze ist der lineare Zusammenhang zwischen Dehnung 
und Spannung aufgehoben, und es findet ein starkes 

Recken der auBern Fasern statt, ohne daB die Spannungen 
wesentlich steigen. Durch Versuche auf einer Torsions- 

maschine ist die Proportionalitatsgrenze in bezug auf 
Verdręhung fiir Seildrahtmaterial von 145 kg/enr Zer- 
reiBfestigkeit zu 1500 kg/cm2 ermittelt worden. Alle 
oberhalb der Linie a--a (s. Abb. 3) liegenden Spannungen 

bestehen also in Wirklichkeit iti dieser GróBe nicht; der 

Verlauf der Kurven w2 =  konst. oberhalb von a-a erlauht 

nur, eine Yorstellung von der starken Inanspruchnahme
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des verseilten Drahtes zu gewinnen, ohne iiber die wirklich 
auftretenden Spannungen AufschluB zu geben. Auf alle 

Falle erkennt man, daB das Drahtmaterial durcli das 
Verseilen neben deriiberaus holien Biegungsbeanspruchung 

auch sehr stark, in nicht zu vernachlassigender Weise, 
auf Verdrehung beansprucht wird. Dauerbiegeversuche 

mit Seildrahten, wie sie S p e e r 1 und Bock2 mit der

1 S p ee r : Die Sicherheit der Fórderseile, Giiickauf 1912, S. 1145.
2 Bock: Die Bruchgefahr der Drahiseile, Oliickauf 1909, S. 1675.

Absicht vorgenommen haben, iiber das Verhalten des 

Seildrahtes im Seilverbande bei Zug- und Biegungs
beanspruchung des Seiles AufschluB zu erlangen, konnten 

dalier zu keineni richtigen Ergebnis fiihren, weil auf die 
starken Verdrehungsbeanspruchungen infolge des Ver- 
seilens, die zweifellos einen EinfluB auf das Arbeits- 

vermógen des Stahlmaterials haben, keine Rucksicht ge- 
nommen worden war. (SchluB f.)

Die physiologischen Orundlagen fiir den Bau von Oastauchgeraten.

Von Dipl.-lng. M. H a u  s ina nn ,  Berlin. 

(SchluB.)

B. D ie W i r k u n g s w e i s e  zu hol ien  Kohlensaure- 

gehal tes in der A tmungs lu f t  zeigende Versuche.

1. Ein- und Ausa tmung  in einen 40 -1 - Lu f t- 
beutel bei Ruhe.  Die Versuchsperson saB auf einem 

Stuhl und atmete in einen Beutel aus und ein. Nacli 1 min 

wurde die Atmung merkbar tiefer, aber nicht wahrnehm- 
bar sclmeller. Nach 2 min wurde die Atmung so tief 

wie moglich und schneller. Nach 3 ‘/2 min zahlte man 

40 Atmungen in der Minutę; es trat starkę Atemnot ein. 
Das Gesicht wurde erhitzt und der Schweifiausbruch 
betrachtlich. Der Versuch wurde unterbrochen. Die Luft- 

analyse im Beutel ergab 17,49% Sauerstoff und 3,81 °/o 

Kohlensaure. Die Wirkungen waren in diesem Falle also 
fast allein auf zu hohen Kohlensauregehalt zuriickzufuhren, 

da sieli ein Sauerstoffniangel erst bei weniger ais 13% 
bemerkbar macht. Das Ausreichen der Sauerstoffzufuhr 

ergab sich auch daraus, dafi die Lippen ihre voIle rote 

Farbę behielten.
2. E i n a t m u n g  aus e inem  6 5 - l- Fr is ch lu f t-  

beutel ,  A u s a t m u n g  in d ie  fre ie Luft.  Die Ver- 
suchsperson saB vorher 10 min lang stiil, atmete dann 

durch ein Ventil aus einem mit frischer Luft gefullten 

Beutel ein und in die freie Luft aus. Der Beutel war 
nach 5 min leer geatmet.

Der Versuch wurde dann wiederholt und der Beutel 
mit Luft gefiillt, die durch fortwahrendes Kneten in ein- 

heitlicher Mischung 2,2 %  Kohlensaure enthielt. Der Beutel 

war dieses Mai in 2'/2 min leer geatmet.
Ein weiterer Versuch wurde bei einer Marschgeschwin- 

digkeit von etwa 5 km/st vorgenommen. Der nur mit 
Frischluft gefiillte Beutel war in 2 min 22 sek leer ge

atmet, dagegen schon in 1 ’/2 min, wenn die Frischluft 

4,4 % Kohlensaure enthielt.
Aus den vorstehenden Darlegungen ergeben sich fiir 

den Bau der Gastauchgerate folgende Forderungen:

1. Der Atmungsstromkreis muB gegen das Eindringen 
von AuBenluft unter allen Arbeitsverhaltnissen ge- 

sichert sein.
2. Die Sauerstoffzufuhr inuB so geregelt sein, daB sie den 

Augenblicksbedarf auch bei Hóchstleistungen deckt.
3. Der Kohlensauregehalt in der Einatmungsluft sollte 

nicht hóher ais 1%, wenn móglich nur lh°lo sein, am 

Ende der zweistundigen Priifung 2 %  nicht iibersteigen.
4. Die je Minutę zur Verfiigung stehende Luftmenge im 

Gerat, die sogenannte Umlaufmenge, muB jederzeit 
ausreichen, um auch das starkste Atembediirfnis zu 

befriedigen.

5. Die durch die Kohlensaureabsorption verursachte Tem-
peraturerhohung muB auf dem Wege bis zur Ein

atmung soweit wieder abgekiihlt werden, dafi die Luft
atembar bleibt.

Zu 1: Hier kommt in erster Linie bei den bisherigen 

Geraten mit Atmungsbeuteln die Gefahr in Frage, daB 

der Beutel undicht wird, sodann bei Helmatmung die 

Unmoglichkeit der Abdichtung gegen Gesicht und Haare. 
Ein Heim ist, wie viele Versuche gezeigt haben, nie vollig 
gasdicht gegen den Kopf abzuschlieBen, und viele Un- 

gliicksfalle sind auf diesen Umstand zuriickzufuhren. Ver- 
suclie mit angeblich vollstandig luftdicht sitzendem Heim 

zeigten, daB der Mann bei geschlossenem Aus- und Ein- 
atmungsschlauch imstande war, innerhalb min 3 1 Luft 
und mehr durch die Abdichtungsflachen einzusaugen. 

Tauchte darauf der Mann mit Kopf und Heim, in ein 

Wasserbad und atmete aus, so perlte die Luft durch alle 
Abdichtungsflachen, besonders auch durch das Haar hin- 

durch. Auch bei dem Gebrauch von Gasmasken, die sich 

sonst im Felde bewahrt haben, ist es unerlaBlich, daB 
jeder Mann seine eigene Maskę hat, die auch bei tiefster 
Einatmung und dabei etwa einfallenden Backen fest ab- 

dichtet. Ist dies nicht zu erreichen, was bei einigen Leuten 
der Fali ist, so muB Mundatmung verwendet oder der 

Betreffende vom Rettungsdienst ausgeschlossen werden.
Das sonstige Eindringen von AuBenluft durch etwaige 

kleine Undichtigkeiten im Stromkreise (Maskę, Mundstuck, 

Schlauche) ist davon abhangig, ob an der undicht ge- 
wordenen Stelle ein Unterdruck herrscht, der also móglichst 

zu vermeiden ist. Der Gesamtwiderstand des Stromkreises 

einschliefilich Kalipatrone sollte auch bei gróBter Einat- 
mungsumlaufmenge nicht hoher ais einige Zentimeter 

Wassersaule sein. Da die Ausatmung stoBweise und un- 
gefahr in der Halfte der Einatmungszeit erfolgt, der Wider
stand anderseits etwa mit dem Quadrat der Geschwindig- 

keit der durchstreichenden Luft wachst, kann der Wider
stand bei Ausatmung viermal so groB werden wie bei 
Einatmung. Allerdings bildet er keine Gefahr fiir das 

Ansaugen von AuBenluft, sondern behindert nur die leichte 

Ausatmung. Wichtig ist ferner, daB das Sicherheitsventil 
auf derEinatmungsseite sitzt, damit nicht bei jedem heftigen 
AusatmungsstoB Luft mit ausgeblasen wird. Auch sollte 

das Sicherheitsventil auf hóchstens 8-10cmWS eingestellt 

werden.
Weit gefahrlicher, weil auch in solchen Fallen gefahrlich, 

wo die AuBenluft nicht vergiftet ist, sind Undichtigkeiten 
an Geraten, bei denen sich die Sauerstoffzufuhr je nach dem
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Fiillungsgrad des Atmungsbeutels selbsttatig regelt. Wird 

hier bei der Einatmung AuBenluft mit angesaugt, so ist die 

selbsttatige Reglung bedeutungslos, und der Gerattrager 
kann, wie wir sahen, vóllig ungewarnt bleibend, in hóchste 

Sauerstoffnot geraten und plotzlich zusammenbrechen.
Zu 2: Der SauerstoFfbedarf schwankt je nach der 

Arbeitsleistung des Mannes von ih 1 bei Ruhestellung bis 
zu 3 1 und mehr bei Hóchstleistung, die incles nur fiir 
kurze Zeit in Frage kommt. Zwischen dieser obern und 

untern Grenze liegt ein Mittelwert von etwa 2 I/min, auf 
den die Sauerstoffzufuhr des Gerates im allgemeinen ein- 
gestellt sein sollte.

Ein dauerndes Mehr wurde Sauerstoffvergeudung und 
eine grofiere Sauerstoffflasche mit entsprechend erhohter 
Traglast bedeuten. Sparsamer Sauerstoffverbrauch verlangert 

zwar die Benutzungsdauer des Gerates, aber nur unter der 

Voraussetzung, daB auch die Absortionspatrone furdieselbe 
Zeit ausreicht. Da man jedoch bei der Kalipatrone nicht 
wie bei der Sauerstoffflasche einen łnhaltsmesser zur Ver- 

fiigung hat, sollte die Patrone an sich schon immer reich- 
tich bemessen sei.

Die schon erwahnte selbsttatige Sauerstoffzufiihrung, 

die meistens mit Hilfe eines Hebelventils erfolgt, erhóht 
die Zahl der feinmechanischen Teile im Gerat, die versagen 
und den Rettuiigsmann in Gefahr bringen konnen. Sodann 
wird der bei Anlegung des Gerates zuriickbleibende oder 

bei der Atmung durch den erhóhten Teildruck des reinen 

Sauerstoffs freiwerdende Stickstoff oder auch der bei 
elektrolytisch gcwonnenem Sauerstoff sich ais Unreinigkeit 
ergebende Wasserstoff im Gerat zuriickgehalten. In allen 

Fallen iśt der Fiillungsgrad des Atmungsbeutels kein MaBsłab 
mehrfurden Sauerstoffverbrauch.So verlockendderGedanke 

der selbsttatigen Reglung ist, diirfte es doch richtiger sein, 
davon abzusehen und dafiir lieber mehr Sauerstoff mitzu- 

tragen und zeitweise durch Abblasen des Sicherheitsventils 
alle Schadlichkeiten (Wasserstoff oder Stickstoff) aus dem 
Gerat herauszuspulen. r

Die Sauerstoffzufuhr wird, wie erwahnt, am besten auf 

etwa 2 ! eingestellt. Die Grófie des Atmungsbeutels ergibt 

sich dann aus den Forderungen, daB er erstens die Atem- 
stóBe aufnehmen und zweitens eine Aushilfsmenge fiir 

einige Minuten eines hohern Sauerstoffbedarfes ais 2 l/min 
enthalten soli. Reicht fiir Hóchstleistungen auch diese Menge 

nicht aus, so soli der Rettungsmann noch in der Lage sein, 

durch Bedienung eines ZusaWentils voriibergehend weitern 

Sauerstoff aus der Flasche unmittelbar zu entnehmen.

Aus dem Zwecke des Atmungsbeutels diirfte schon 
hervorgehen, daB es unzulassig ist, ihn irgendwo unter- 
zubringen, wo er, wie auf der Brust oder auf der Seite des 

Mannes beim Kriechen oder beim Bergen eines Verun- 
gluckten zusammengedriickt werden kann und dann wo- 
móglich statt ursprunglich 6 — 7 I nur noch 1 I Sauerstoff 

enthalt. Der Atmungsbeutel sollte stets in einem festen 

Behalter untergebracht sein; er kann dann aus feinstem, 
Gummi oder Ballonstoff bestehen, um geringen Atmungs- 
widerstand zu bieten.

Zu 3: Obwohl ein Mann wahrend der Ruhe in der 

Einatmungsluft einen Kohlensauregehalt bis zu 3 °/o ohne 
Unbehagen vertragt, sollte dieser doch 1 °/o, wenn mogfieh 

’/o o/o nicht iibersteigen, damit die Arbeitsfahigkeit des 
Mannes nicht schon durch die hierdurch bedingte erhóhte

Atemtatigkeit (EinfluB auf das Atemzentrum) beeintrachtigt 
wird. Dabei muB durch Einbau von Riickschlagventilen 

usw. dafiir gesorgt werden, daB die gesamte ausgeatmete 
Kohlensaure aucli wirklich in die Kalipatrone gelangt, nicht 
im schadlichen Raume yorher liegen bleibt und von dort 

wieder mit eingeatmet wird, wie z. B. bei den bisher noch 
vielfach verwendeten Helmgeraten im Heim. Der schadliche 

Raum des Helmes betragt nach y.ielfachen Messungen 21 
und mehr. Der Kohlensauregehalt ist deshalb dort, wie 
die unten folgenden Untersuchungen zeigen werden, oft 

bis zu 3 %  hoher ais hinter der Kalipatrone und im Atmungs- 

sack. Eine Messung im Atmungssack allein, mit der man 
sich bisher vielfach begniigt hat, besagt daher fiir ein 

Helmgeriit nichts.
Obgleich bei zweistiindiger Benutzung nicht der ge- 

samte Sauerstoffvorrat der Flasche vom Korper aufge- 

nommen wird, sondern ein erheblicher Teil durch das 

Sicherheitsventil abblast, sollte die Kalipatrone doch so 
reichlich bemessen sein, daB sie fiir eine Kohlensaure- 

menge von etwa 120 1 ausreicht; dies um so mehr, ais fiir 
die Kalipatrone nicht wie bei der Sauerstoffflasche ein 

łnhaltsmesser den Vorrat anzeigt. Deshalb sollte auch 
nach zweistiindigem Gebrauch noch ein gewisser Vorrat 

vorhanden sein. Gerade die letzte Viertelstunde des Riick- 

zuges verlangt oft die hóchste Beanspruchung,
Eine weitere Fórderung ist, daB sich der Atmungs- 

widerstand und die gute Absorptionsfahigkeit der Patrone 
nicht durch Verlagerung der Fiillmasse infolge von Er- 

schiitterungen (StoBen, Hinfallen) verandern diirfen.

Zu 4: Man hat geglaubt, durch den Einbau eines 

Injektors, bei dem die Energie des Sauerstoffs dazu benutzt 
wird, den Luftstrom in Umlauf zu erhalten, die Atmungs- 
arbeit erleichtern zu konnen. Abgesehen von der Gefahr 

der zu Ieichten Verstopfungsmóglichkeit solcher sehr feinen

Zah le n ta f e l  3. Luftanalysen aus dem Atmungssack

von Rettungsgeraten wahrend eines Versuches in der 
Rauchkammer (Sauerstoffzufuhr 1,800-2,00 ccm/min).

Nr.

Ver-
suchs-
dauer

Draeger-Mund-
atmungsgerat

Fleussgerat1 Westfaliagerat

min % o \ c o 2 \ o ° /» co 2 t o % CO»

1. 15 57,80 0,12 54,50 1,90 70,00 0,00
45 55, S9 0,16 87,50 1,70 79,60 0,70
75 56,41 0,25 76,60 1,00 86,00 0,40

120 46,51 0,11 — — 24,30 5,40
2. 15 39,77 0,16 77,80 0,20 57,S0 0,20

45 37,05 0,28 78,10 0,00 69,20 0,00
75 63,84 0,52 68,90 0,30 69,20 0,60

120 54,51 3,81 83,80 1,80 71,10 5,80
3. 15 43,06 0,42 46,30 1,00 68,80 1,20

45 51,05 1,35 80,50 0,30 85,60 0,10
75 57,95 0,19 54,50 0,60 67,10 1,40

120 65,13 0,79 76,40 1,20 68,70 5,00
4, 15 36,90 0,70 34,10 0,10 30,00 0,60

45 47,70 1,50 51,50 0,20 32,10 3,20
75 6S,50 0,30 77,00 0,40 55,50 3,80

120 63,80 3,80 77,20 0,40 58,80 4,00
5. '15 42,90 0,00 67,40 1,20 69,30 0,40

45 42,80 0,20 70,90 2,10 86,10 0,50
75 50,80 0,10 72,20 2,10 77,30 0,90

120 49,60 0,10 77,40 2,00 — —

1 Bei diesem Gerat liegt die Absorptionsmasse, durch welche die aus
geatmete Luft hindurchstreicht, lose iin AtmungsbeuteJ, so daB sie durch 
Śchutteln des Beutels uragelagert werden kann.



4. August 1923 G li ic k a u f 747

Z ah le n t a f e l  4. Versuche, bei denen die Gerattrager 6,437 km/st im Freien marschierten 
(ebene Strecke von 26,821 m/min zweimal hin und zuriick, Sauerstoffzufuhr 1,00-3,06 I/min).

Nr. Gerat

Sauer
stoff

zufuhr

l/min

Luft-
umlauf-
menge

l/min

Ver-
suchs-
dauer

min

nach
Ab-

niarsch

min

L

O 2-
Gehalt

° /fo

uftprob

CCh-
Gehalt

0f 
10

en

ProbenqueIle

1 . 1,84 57 12 7 13,01 0,34 Atmungsbeutel
10 9,94 1,21 >>

11 17,21 9,10 ))

Draeger, Modeli 1911
(Mundatmung)

2. 2,92 72 23 8 44,62 0,15 ft

20 39,22 3,64 »

3. 1,00 12 2 2 12,53 3,64

4. 2,20 68 12 5 24,78 3,23 Heim
10 18,28 3,57
12 19,01 3,20 J ł

5. 2,00 64 15 10 27,37 0,80 Atmungsbeutel
11 23,86 2,63 Heim

Draeger, Modeli 1911 12 33,48 0,40 Atmungsbeutel
(Heim) 13 24,45 3,99 Heim

6. 2,86 72 21 10 39,21 0,73 Atmungsbeutel
12 38,29 2,74 Heim
16 42,21 0,40 Atmungsbeutel

18 41,73 2,49 Heim

7. Draeger, Modeli 1911 3,06 —  2 23 3 51,30 3,60 Atmungsbeutel

(Mundatmung)1 21 54,79 3,01 >ł

8. 1,00 5 5 9,33 1,38 ty

9. 1,00 — 4 4 27,17 0,20 j

10. 1,81 18 10 83,70 1,60 »

16 79,80 2,65 V

11. 1,87 18 10 46,63 0,53 n

16 57,49 0,34 yr

Fleuss

12. 1,87 _ 22 10 49,11 0,43 yy

20 68,42 0,31 yy

13. 3,06 __ 19 10 27,70 3,50 yy

16 31,67 3,19 yy

14. 3,06 19 10 28,92 0,39 yy

16 31,98 0,76 yy

15. Westfalia 2,20 60 25 10 50,93 0,83 yy

22 55,20 0,75 yy

Bemerkungen

1 Injektor entfemt. * Naturlicher Luftumlauf.

Diisen hat man nicht rechtzeitig die darin liegende weitere 

Gefahr erkannt, daB durch die Diise und den Sauerstoff- 
druck der Flasche die Umlaufmenge (wie es scheint, bisher 

60-75. l/min ais auBerste wirtschaftliche Grenze) festgelegt

Einatmungsbeutel flach, Ausatmungs- 
beutel voll. Trager erhielt nicht ge
niigend Luft, schien sehr bedrangt und 
muBte zitternd aufhoren. Puls stfeg 
von 84 auf 120. Sauerstoff und Luft
umlauf ungeniigend, viel C O 2.

Ein- und Ausatmungsbeutel gut gefullt, 
Trager fiihlte sieli wohl.

MuBte wegen Luftmangel aufhoren.

Einatmungsbeutel flach. Trager erhielt 
nicht genug Luft, taumelte und muBte 
fortgetragen werden. Schweratmig- 
keit hauptsachlich durch Kohlensaure- 
gehalt im Heim.

Einatmungsbeutel flach. Atmung schwer 
durch Kohlensauregehalt im Heim, 
Kopfschmerzen.

Einatmungsbeutel gegen Ende des Ver- 
suches fast flach. Schwere Atmung 
durch Kohlensauregehalt im Heim. 
Puls stieg von 84 auf 100, Atmung 
von 20 auf 32. Bis auf schwere At
mung fiihlte sich Trager wohl.

Trager hatte 1 st Iang starkę Kopf- 
schmerzen durch Kohlensaure.

Atmungsbeutel flach. Trager muBte 
wegen Luftmangels aufhoren; bleich 
und krank von Sauerstoffmangel, 
hatte Kali- und Atmungsbeutel nicht 
geschuttelt.

Schiittelte Kali- und Atmungsbeutel 
nicht. Atmungsbeutel flach. Trager 
erhielt nicht genug Luft, fiihlte sich 
aber wohl.

Weder schiittelte Trager Kali- und 
Atmungsbeutel, noch benutzte er das 
Sauerstoffzusatzventil. Atmungsbeutel 
etwas zusammengedriickt.

Trager schiittelte Kali- und Atmungs
beutel. Sauerstoffzusatzventil nicht 
benutzt. Atmungsbeutel etwas zu- 
sammengedriickt.

Trager schiittelte Kali- und Atmungs
beutel und benutzte achtmai das 
Sauerstoffzusatzventil.

Weder schiittelte Trager Kali- und 
Atmungsbeutel, noch benutzte cr das 
Sauerstoffzusatzventil oder das O.ber- 
druckventil. Atmungsbeutel immer 
voIl. Beklemmung durch hohen 
Kohlensauregehalt.

Trager schiittelte Kali- und Atmungs
beutel und fiihlte sich dadurch er
heblich erleichtert. Er benutzte weder 
das Sauerstoffzusatzventil noch das 
Uberdruckventil.

Atmungssack gut gefullt. Trager fiihlte 
sich wohl.

war. Wie aber die Versuche gezeigt haben, kann ein Mann 
bei hochster Arbeitsleistung bis zu 40 Atemzuge von je 

21/2 I, also insgesamt 100 l/min benótigen. Der Rettungs- 
mann kann daher in hdchste Atemnot geraten (vgl. die
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Z a h l e n t a f e l  5. Versuehe, bei denen die Geriittrager 8,046 km/st im Freien marscliierten (ebene Strecke von 26,821 m 
fiinfmal in 1 min im Hundetrab hin und zuriick, Sauerstoffzufuhr 1,84-3,09 l/min).

Sauer Luft- Ver-
nach
Ab-

marsch

Luftproben

Nr. Gerat
stoff
zufuhr

umlauf-
menge

suchs-
dauer

O 2- 1 C O 2- 
Gehait Gehalt

Probenquelle Bemerkungen

l/min l/min min min X
0110

1. 1,84 70 18 8
12
14

27,48
23,13
20,80

0,21
0,10
0,17

Atmungsbeutel

11
JJ

Ein- und Ausatmungsbeutel flach. Trager 
sehr bedrangt, starkę Kopfschm erzen; 
erhielt nicht genug Luft. Puls stieg

2,
Draeger, Modeli 1911 

(Mundatmung)
2,00 64 24 10 26,16 0,51 >ł

von 72 auf 140, Atmung von 17 auf 40. 
Beide Atmungsbeutel gegen Ende des

17 28,50 0,26 11 Versuches fast flach; sonst keine Klage.
3. 2,92 75 17 8 35,25 0,40 11 Beide Atmungsbeutel fast flach.

16 24,17 0,40 11
4. 2,00 64 8 6

7
8

20,73
18,81
30,01

0,69
3,36
0,20

Heim
Atmungsbeutel

Trager muBte verstórt und schwindlig 
aufhoren. Erst nur Einatmungsbeutel 
flach, spater beide. Puls stieg von 80

Draeger, Modeli 1911 
(Heim)

auf 140, Atmung von 20 auf 40. HoheV
Kohlensauregehalt im Heim venir-
sachte Herzklopfen. Atmung iibertraf 
Luftumlauf; dann ungeniigende Sauer
stoffzufuhr.

5. 3,09 75 25 10
11

22,50
20,15

1,20
2,70 Heim

Die Knie des Tragers zitterfen; er sah 
krank aus und hatte Kopfschmerzen.

18 25,S0 0,74 Atmungsbeutel Hoher Kohlensauregehalt im Heim.
19 23,50 2,60 Heim

6. 1,81 6 6 14,40 0,75 Atmungsbeutel Ein- und Ausatmungsbeutel flach. Weder 
schuttelte Trager Kali- und Atmungs
beutel, noch benutzte er Sauerstoff- 
żusatzventil. Er war sehr unruhig und 
muBte aufhoren. Puls stieg von 89
auf 130, Atmung von 19 auf 44. Un- 
geniigend Sauerstoff.

7. 1,81 — 6 5 18,80 0,20 11 Ein-und Ausatmungsbeutel flach.Trager
erhielt keine Luft, er schiittelte Kali- 
und Atmungsbeutel, benutzte aber

8.
nicht das Sauerstoffzusatzventil.

1,81 9 9 10,54 0,54 >1 Beide Atmungsbeutel flach, ' Trager 
muBte mit zitternden Knien aufhoren. 
Weder schuttelte er Kali- und At
mungsbeutel, noch benutzte er das 
Sauerstoffzusatzventil. Bei Beginn des 
Versuches ungeniigend Sauerstoff, 
aber zu vie! Stickstoff (Luft) in den

9. Fleiiss 1,81
Atmungsbeuteln.

8 7 26,40 0,10 11 Trager schuttelte Kali- und Atmungsbeu
tel und benutzte wiederholt das Sauer- 
stoffzusatzventil. Wenn nicht zu miide,

10. 1,81
hatte er denVersuch fortsetzen konnen.

13 9
13

9,58
8,41

1,31
2,02

11
11

Trager schuttelte Kali- und Atmungs
beutel nicht, benutzte aber elfmal das 
Sauerstoffzusatzventil. Er muBte ver- 
stort aufhoren. Puls stieg von 80 auf 
152, Atmung von 20 auf 36. Bei Ab- 
inarsch zu viel Stickstoff (Luft) in den 
Atmungsbeuteln. UngenugendeSauer- 
stoffzufuhr. Sauerstoffgehalt war be- 
standig zu niedrig, um das Leben zu 
erhalten, geschweige um harte Arbeit

11.
zu erlauben.

1,85 9 5
9

38,83
31,32

0,13
1,55

11
11

Obgleich der Trager bestandigden Kali- 
und Atmungsbeutel schuttelte, war er 
erst nach 2 min und wiederholtem 
Gebrauch des Sauerstoffzusatzventils

12. 3,06
imstande, den Versuch fortzusetzen.

16 10
15

82,40
77,90

0.70
1,00

11
1>

Trager schuttelte wiederholt Kali- und 
Atmungsbeutel, benutzte aber weder 
das Sauerstoffzusatzventil noch das 
Uberdruckventil. Ein- und Aus
atmungsbeutel gut gefullt; Luft in 
Atmungsbeuteln unangenehm heiB.

13. Westfalia 2,20 60 19 10 20,70 1,00 11
Trager war in guter Haltung.

Beide Atmungsbeutel gut gefullt. Be-
16 27,10 0,80 11 finden des Tragers gut.
19 31,40 1,00 11
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Zah len ta fe l  6. Versuche iiber die Fahigkeit von Rettungsgeraten, den Kohlensauregehalt in atembaren Grenzen zu 

halten und eine geniigende Luftmenge wahrend gróBerer Kraftanstrengung zuzufiihren. Trager liefen 10 min mit einer 

Geschwindigkeit von 4,828 km/st, 10 min mit 6,437 km/st und dann, solange sie konnten, aber in keinem Fali langer

ais 5 min, mit 8,046 km/st.

Nr. Gerat

Sauer
stoff
zufuhr

l/min

Luft-
umlauf-
menge

1/niin

Ge-
schwin-
digkeit

km/st

Proben

nach
Beginn

min

/on Einatn

o 2-
Gehalt

0/(0

lungsluft

c o 2-
Gehalt

01 lo
1. Fleuss 2,5 . 4,827 10 55,51 2,72

6,437 20 62,35 5,30
8,046 .23 68,06 7,80

2. Draeger, Modeli 1911 2,5 75 4,827 10 44,62 0,19
6,437 20 38,39 0,19
8,046 26 16,24 0,59

3. Westfalia, 2,0 70 4,827 10 67,00 2,50
Modeli 1913, 6,437 20 70,00 5,32
(Uberdruck) 8,046 23 55,00 7,55

4. Westfalia, 2,0 72 4,827 10 44,56 0,50
Modeli 1913 6,437 20 56,97 0,95

S,046 25
. 43,78 6,07

Benierkungen

Atmungsbeutel wurde nicht geschiittelt; er 
war bei 8,046 km Geschwindigkeit mit 
Sauerstoff gefullt und blieb wahrend des 
Versuehes voll. Nach 23 min wankte der 
Trager; er konnte nicht fortfahren. Hoher 
Kohlensauregehalt.

Beide Atmungsbeutel 20 min voll, aber gegen 
Ende flach. Luftmenge ungenugend zur 
Durchfuhrung des Versuches. Trager war 
erschópft.

Beide Atmungsbeutel nach 10 min noch volI, 
nach 20 min halb voll, gegen Ende flach. 
Ungeniigende Luftmenge; hoher Kohlen
sauregehalt. Trager wankte erschópft; 
konnte nicht fortfahren.

Beide Atmungsbeutel 20 min lang voll; gegen 
Ende Einatmungsbeutel flach, Ausatmungs
beutel voll. Trager wankte schwindlig und 
erschópft. Ungeniigende Luftmenge; hoher 
Kohlensauregehalt. 48 Atemziige in 1 min.

Ergebnisse 1, 4, 5 und 6 der Zahlentafel 4 und 1 -4 der 

Zahlentafel 5). Der gewahlte Ausweg, fiir den Hóchstbedarf 
einen Teil der eingeatmeten Luft unter Umgehung der 

Patrone unmittelbar wieder in den Atmungsbeutel zu lassen, 
ist nach den Ausfuhrungen unter 3 ebenso unzulassig. 

Solange es nicht gelingt, Injektorgerate mit einer minut- 
lichen Umlaufmenge von 100 I gereinigter Luft zu bauen, 

sollten solche Gerate nicht verwendet werden.
Zu 5: Durch die Kohlensaureabsorption in der Patrone 

wird Warme rrei, welche die durchgetriebene Ausatmungs- 

luft aufnimmt. Die Temperaturerhóhung kann sehr er- 
heblich sein und um so unangenehmer empfunden werden, 

ais die Luft Wasserdampf enthalt. Erforderlichenfalls muB 
die Einatmungsluft durch Einbau von Kiihlvorrichtungen 

auf ein ertragliches MaB (41 °) abgekiihlt werden.

Die Zahlentafeln unterrichten iiber Versuche, die vom 

Bureau of Mines mit einigen Geratebauarten unter ver- 

schiedenen Arbeitsbedingungen angestellt worden sind.
In fast allen Fallen, in denen der Kohlensauregehalt 

im Gerat iiber 3 %  stieg, klagte der Trager iiber Kopf- 

schmerzen, bei 5 %  und dariiber zeigte er starkę Atemnot 
und baldige Erschopfung. In der Wirkung der Kohlen

saure auf die Trager zeigten sich jedoch gro Be Unter- 
schiede. Bei den meisten Versuchen biieben die Atmungs
beutel wahrend der ersten Halfte des Versuches voll; die 
Sauerstoffzufuhr und der Luftumlauf waren also aus- 
reichend. In den andern Fallen und gegen SchluB der 

meisten Versuche war der Atmungsbeutel teilweise zu- 

sammengedriickt und die Leistungsfahigkeit der Trager 

entsprechend vermindert.

Die Wasserreiniger im Kesselbetrieb.

Von Dipl.-lng. W . S oherr , Essen.

(Mitteilung der Abteilung fiir Wartne- und Kraftwirtschaft beim Dampfkessel-Uberwachungs-Verein 

der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.)

Mehrere durch unzureichende oder unsachgemaBe 
Wartung dćr Wasserreinigungsanlagen hervorgerufene 

Betriebsstorungen an Dampfturbinen geben Yeranlassung, 
erneut auf die Wichtigkeit der Speisewasser-Aufbereitung 

fiir den stornngsfreien Maschinen- und Kesselbetrieb 

besonders der neuzeitlichen Hochleistungs-Systeme hinzu- 
weisen. Die nachstehenden Ausfuhrungen sollen einen 

Einblick in die chemischen Vorgange der Wasserreinigung 

nach den gebrauchlichsten Verfahren vermitteln und auf 
einige wichtige Punkte der Uberwachung aufmerksam 

machen. Von einem Vergleich der Wirtschaftlichkeit der 

einzelnen Verfahren wird abgesehen, da diese Frage heute

von Fali zu Fali und je nach der Rohwasserzusammen- 

setzungzu entscheiden ist. Im folgenden soli vor allem eine 
Anregung zur vollkommenen Ausnutzung der yorhandenen 

Anlagen gegeben werden. Gute Reinigungserfolge lassen 
sich bei sorgfaltiger Wartung mit allen besprochenen 

Verfahren erzielen.
Die Hartebildner.

Die Hartebildner in den natiirlichen Wassern sind die 

Verbindungen der alkalischen Erden Kalzium und 
Magnesium; der Gehalt an diesen Salzen ergibt die Ge- 
samtharte, die wiederum in zwei Gruppen unterteilt wird, 

Die Karbonatharte umfaBt die Bikarbonate des Kalziums
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und Magnesiums. Hierfiir sind auch die Bezeichnungen 

Alkalinitiit und voriibergeheiide Hartę gebrauchlich; die 

letztere ist in dem Verhalten der Bikarbonate begriindet, 

bei Kochtemperatur in die fast unlóslichen Monokarbonate 

und freie Kohlensaure zu zerfallen. Es sei hier auch auf 

den Unterschied der Begriffe Alkalinitat und Alkalitat 

liingewiesen. Die Alkalinitat eines Wassers bedeutet sein 

Gehalt an Bikarbonaten, die sich beim Titrieren mit Salz- 

saure gegen Methylorange wie Alkali,gegen Phenolphtalein 

jedoch neutral verhalten. Dagegen versteht man unter Alka

litat den Gehalt des Wassers an den auch gegen Phenol

phtalein wirksamen Atzalkalien, Atzkalk, Atznatron und 

Soda, von denen die letztere jedoch gegen Phenolphtalein 

nur den halben Wirkungswert wie gegen Methylorange 

besitzt. Den zweiten, aus den Sulfaten, seltener Chloriden 

oder Nitraten der Erdalkalien bestehendenTeil derGesamt- 

harte bezeichnet man ais N ich tk a rbona t-  oder blei- 

bende H artę , da sie nicht durch einfaches Auskochen 

entfernt werden kann. Genau so wichtig fiir den Kessel- 

betrieb, wenn auch haufig unterschatzt, ist der Gehalt an 

leichtlóslichen Salzen (Kochsalz, Glaubersalz) sowie an 

Sauerstoff und Kohlensaure. Unter besondem Bedingungen 

konnen auch die geringen Mengen von Kieselsaure und 

Tonerde im Kesselbetrieb zu Schwierigkeiten fiihren.

Der Gehalt der Speisewasser an Hartebildnern wird im 

allgemeinen nach deutschen Hartegraden (D. H.) gemessen. 

Ein deutscher Hartegrad entspricht 1 Teil Ca O  auf 

100 000 Teile Wasser, d. h. 10 mg Ca O  im Liter. Es 

ist iiblich und erlcichtert die Ubersicht der ganzen 

Reinigungsvorgange, auch den Gehalt an andern Salzen 

und Gasen in Graden auszudrucken. Die einem 

deutschen Hartegrad entsprechenden Aquivalente sind in 

nachstehender Ubersicht zusammengestellt:

m g/l mg/l

Ca O 1 0 , 0 0 N a2 CO3 18,90

M g O 7,19 Na O H 25,37

S i 0 2 10,75 N a 3 SO 4 14,27
A lo O^ 12,15 Na C l 20,82

S Ó 3 ' 14,2S c o 2 7,85

C l 12,65 o 2 5,71

Die zum Teil noch gebrauchlichen franzósischen Harte- 

grade (F. H.) bedeuten 1 Teil Ca C O ;i auf 100 000 Teile 

Wasser. Ihre Anwendung sollte, da sie leicht zu 

Verwechslungen fiihrt, móglichst eingeschrankt werden. 

Auf Grund des Verhaltnisses C a 0 / C a C 0 3 ergibt sich 

folgende Umrechnung: 1 °D .H .=  1,79°F.H . oder 0,56°

D. H .= l°  F. H.

Chemische Orundlagen der verbreitetsten Reinigungsverfahren.

Das K a lk so d ave r fah re n  benutzt Atzkalk in Form 

von gesattigtem Kalkwasser zur Failung der Bikarbonate 

und Soda zur Beseitigung der Nichtkarbonatharte. Die 

Umsetzungen erfolgen etwa nach folgenden Gleichungen:

Ca (H C © 3) 2 4- Ca (O H ) 2 -  2 C a  C Ó 3 + 2 H 2 O

uniósł.

M g(H C O j)a + Ca (OH ), =  M g  C 0 3 + Ca C O s + 2  H 2 O

schwer łosi. uniósł.

Mg C O :! +; Ca (OH)* =  M g (O H )2+ Ca C 0 3

uniósł. uniósł.

Ca SO 4 + Na 2 C O 3 =  N a 2 SO 4 -i-Ca C O a

lósl. uniósł.

M gS O * + N a 2 C O 3 =  M g C 0 3 + N a 2 S 0 4

schwer lósl. lósl.

M g COa + C a (0 H ) 2 =  M g (0 H ) 2 + C a C 0 3

■ uniósł. uniósł.

C 0 2 -f Ć a (0 H ) 2 =  C a C 0 3 + H 2 O

Samtliche Hartebildner werden somit ais Kalziuni- 

karbonat oder Magnesiumhydroxyd ausgefśillt und die 

freie Kohlensaure durch Bindung an Kalzium entfernt. 

Die Enthartung IaBt sich jedoch auf diese Weise nicht 

bis zu 0 °  durchfiihren, da sowohl Kalziumkarbonat ais 

auch Magnesiumhydroxyd, wenn auch nur in geringem 

MaBe, lóslich sind. DiegroBe Verdunnung der in Wirkung 

tretenden Stoffe hat eine verhaltnismaBig Iangsame Um- 

setzung zur Folgę. Die Reinigung erfordert, wenn ein 

gutes Ergebnis erzielt werden soli, etwa 6 - 8  st. Steht zur 

Yorwarmung des Rohwassers auf 5 0 - 6 0 ° Abdampf zur 

Verfugung, so kann man in kiirzerer Zeit und daher in 

einer fur dieselbe Leistung kleinern Anlage eine gleicli- 

zeitig weitergehende Reinigung erreichen. Die Ausnutzung 

einer solchen Móglichkeit, wobei man die ReinigergefaBe 

mit einem Warmeschutzmittel versehen soli, ist daher 

lohnend.

W ie aus den Gleichungen hervorgeht, entsteht fur 

jeden Grad Nichtkarbonatharte ein entsprechendes Aqui- 

valent Glaubersalz bzw. bei Anwesenheit von Chlor- 

magnesiiim oder Chlorkalzium Kochsalz. Die Salze

gelangen mit dem Reinwasser in die Kessel, wo sie 

sich nach MaBgabe der Dampflieferung anreichern, ebenso 

die schon im Rohwasser vorhandenen und die Reini

gungsanlage unyerandert verlassenden Alkalisalze, meist 

Natriumchlorid, sowie die im UberschuB yórhandene Soda. 

Das beim Reinigungsvorgang ausgeschiedene Kalzium

karbonat und Magnesiumhydroxyd werden durch ein Kies- 

oder Holzwollefilter zuriickgehalten. Auf die Wirksamkeit 

dieser Fiłtration ist besonders zu achten. Die Salz- 

anreicherung im Kessel muB durch Abblasen in den 

spater erorterten Grenzen gehalten werden, um ein Schaumen 

der Kessel zu verKuten. Hierbei wird dann auch der 

aus der Restharte(2 -3°D . H,, nur Karbonatharte)anfallende 

lose Schlamm aus dem Kessel entfernt. Ein UberschuB 

an Atzkalk im gereinigten Wasser fiihrt zu gefahrlichen 

Krustenbildungen im Kessel, ist daher zu vermeiden, dagegen 

soli ein geringer UberschuB an Soda, etwa 10 - 20g/cbm, 

vorhanden sein, von der ein Teil zweckmaBig kaustisch, 

d. h. in Atznatron iibergefuhrt ist. Hierzu muB man etwas 

mehr Kalkwasser im Reiniger zugeben, ais die Failung 

der Karbonat- und Magnesiaharte erfordert. Der geringe 

Gehalt des Reinwassers an Atznatron bietet Gewahr fiir eine 

weitgehende Ausfalłung der Magnesiaharte ais unlóslichcs 

Magnesiumhydroxyd. Fur die Menge der aufzugebenden 

Reinigungsniittel ist stets der Untersuchungsbefund des 

gereinigten Wassers maBgebend. Fallt man, wie die folgenden 

Gleichungen zeigen, die Karbonatharte ebenfalls mit Soda, 

so wird fur jedes Grad Karbonatharte ein Aquivalent 

Natrium-Bikarbonat mit dem Reinwasser in den Kessel 

gelangen, wo eine Spaltung in Soda und freie Kohlensaure 

eintritt.

Beim R e g e n e r a t iw e r f a h r e n  leitet man daher 

sodahaltiges Kesselwasser, das gleichzeitig den Schlamm 

aus dem Kessel herausfiihrt, zuriick in die Reinigungs

anlage, so daB die vorhandene Soda, soweit sie bei der
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Fallung der Karbonatharte beteiligt ist, einen dauernden 

Kreislauf macht. Die Fallung der Nichtkarbonatharte er

folgt wie beim Kalksodaverfahren ebenfalls durcli Soda, die 

jedoch fur den Prozefi verloren ist und dauernd erganzt 

werden muB. Die Magnesiasalze, die sich nur ais Mag- 

nesiumhydroxyd vollstandig ausscheiden lassen, miissen 

zwar durch Atznatron ausgefallt werden, doch bedarf es 

keiner besondern Zugabe dieses Reinigungsmittels, da die 

Soda sich durch den Druck und dieTemperatur desDampf- 

kessels zum Teil in Atznatron und freie Kohlensaure spaltet. 

Man kann rechnen, daB 40 - 50%  der Gesamtalkalitat des 

Kesselwassers ais Atznatron vorhanden sind. Die Um- 

setzungen gehen etwa nach folgendem Schema vor sich:

Ca (H C 0 3)2 + N a2 C 0 3 =  2 Na 11C03 + Ca C 0 3

losl. uniósł.

(Mg (H C 0 3)2 + 2 Na O H  = M g C 0 3 + Na2 C 0 3+ H 20

schwer losl. losl. 

lM g C 0 3 + 2 Na O H  =  M g (OH)2 + N a2C 0 3

uniósł. losl.

C a S 0 4 + N a2 C 0 3 =  N a2 S 0 4 + C a C 0 3

losl. uniósł.

Die Aussclieidung der Nichtkarbonatharte mit Soda 

erfolgt verhaltnismafiig schnell, die Einwirkung der Soda 

auf die Karbonatharte ist jedoch weniger energisch ais die 

von Atzkalk. Man muB daher bei dem Neckarreiniger 

mit hohern Temperaturen und hóherm Sodauberschufi im 

Reiniger arbeiten. Das Anwarmen des Rohwassers bewirkt 

zum Teil das dem Reiniger aus dem Kessel zufliefiende 

heiBe Schlammwasser, doch kann man dessen Menge 

nicht allzuhoch bemessen, da dieses Wasser durch die 

Speisepumpen in den Kessel zuriickbefórdert werden mufi. 

Das Rohwasser ist daher móglichst anderweitig schon 

vorzuwarmen; mit groBen Uberschussen an Soda laBt sich 

jedoch auch bei verhaltnisma6ig niedriger Temperatur eine 

ausreichende Reinigung erzielen. Der erforderliche Soda- 

uberschuB selbst bildet keinen Nachteil des Verfahrens, da 

die unverbrauchte Soda in deri Kessel zuriickgelangt und 

ais stark alkalisches Schlammwasser dem Reiniger wieder 

zuflieBt. Zu erganzen ist neben dem Verbrauch zur Fallung 

der Nichtkarbonatharte der Sodaverlust durch Abschlammen 

des Misch- und Filterbehalters. Der sich im Kessel aus 

der Restharte bildende Schlamm wird dauernd durch die 

Schlammriickleitung dem Reiniger zugefiihrt und in dem 

hinter dem MischgefaB angeordneten Filter zuruckgehalten. 

Ein besonderes Abschlammen des Kessels eriibrigt sich 

also, doch ist beim Abschlammen des Filters und Misch- 

gefaBes so viel Wasser abzulassen, daB die Anreicherung 

an leichtlóslichen Salzen (Glaubersalz und Kochsalz) in den 

zulassigen Grenzen bleibt, womitselbstverstandlich ebenfalls 

ein Warmeverlust verbunden ist. Beim Betrieb der Anlage 

ist darauf zu ach ten, daB die Reinigung, zur Beschrankung 

der unvermeidiichen Nachreaktion im Kessel auf ein Min- 

destmaB, weitgehend im Reiniger erfolgt; es besteht sonst 

die Gefahr, daB die Schlammwasserruckleitung sich zusetzt. 

Die Speisepumpen mussen eine 20 — 25%  gróBere Fórder- 

leistung besitzen. Mit diesen Schlammwassermengen lafit 

sich bei nicht allzu hartem Wasser eine ausreichende 

Reinigung erzielen. Der hohe Warmeinhalt des vom Kessel 

der Reinigungsanlage zufliefienden Kesselwassers erfordert 

einen guten Warmeschutz samtlicher Leitungen und

Reinigungsbehalter, soli die Anlage nicht durch allzugrofie 

Warmeverluste unwirtschaftlich werden.

Das the rm ockem ische  Verfahren beruht auf der 

eingangs erwahnten Móglichkeit, die Bikarbonate durch 

einfaches Auskochen vollsfandig aus dem Wasser zu 

entfernen. Die Fallung erfolgt sehr weitgehend bis 1,5-2°, 

wenn die Kochtemperatur etwas iiber 100° gehalten wird 

und die Dauer des Kochvorgangs mindestens 1 st betragt. 

Die Nichtkarbonatharte scheidet man, wie beim Kalksoda- 

oder Regeneratiwerfahren, durch Zusatz von Soda aus. 

Auch hier entsteht daher fiir jeden Grad Nichtkarbonat

harte ein Aquivalent Glaubersalz, iiberdies werden auch bei 

diesem Verfahren die Alkalichloride nicht entfernt, sodafi 

ein Abschlammen der Kessel durchaus nótig ist. Beim 

Betrieb der Anlage muB man vor allem auf Einhaltung 

der Kochtemperatur und die richtige Sodazugabe achten. 

Der Sodauberschufi im Reinwasser kann geringer gehalten 

werden ais beim KaIk-Soda-Verfahren, da die Reinigung 

bei hoher Temperatur erfolgt. Der Kochvorgang ist aus 

wirtschaftlichen Grunden móglichst mit Abdampf durch- 

zufiihren, samtliche Leitungen und Behalter sind gegen 

Warmeverluste zu schiitzen. Der Kochvorgang bewirkt 

gleichzeitig eine vollstandige Entgasung, doch muB man 

eine neue Gasaufnahme aus der Luft verhuten. Dies ist 

von besonderer Bedeutung, wenn das Reinwasser in geringer 

Menge ais Zusatzwasser bei einer ausschliefilich mit Kon

densat gespeisten Kcsselanlage dient, ebenso bei gegen 

Korrosion empfindlichen schmiedeeisernen Vorwarmern.

Das P e rm u titv e rfah ren  benutzlzurDurchfiihrungder 

Reinigung einen kiinstlichen Zeolith, Natrium-Aluminium- 

Silikat, dessen Natriumgehalt gegen das Kalzium und 

Magnesium der Hartebildner ausgetauscht wird. Ist das Filter 

verbraucht, so erfolgt eine Regenerierung durch Kochsalz- 

lósuTig, welche dieinderPermutitmasseangereicherten Basen 

Kalzium und Magnesium wieder gegen Natriumaustauscht. 

Das Permutitverfahren erlaubt eine Enthartung bis zu 0°, 

doch muB im Betriebe, um eine allzu haufige Regenerierung 

zu yermeiden, das Filter meist etwas langer benutzt werden, 

so daB man mit einer Enthartung bis auf 1120 rechnen 

kann. Die GróBe der Oberflache, d. h. die Porositat der 

Permutitmasse, spielt beim Reinigungsvorgang eine ent- 

scheidende Rolle. Die Permutitmasse ist infolgedessen 

empfindlich gegen Verschlammung und verlangt ein 

blankes Rohwasser; schadlich ist freie Kohlensaure, da 

sie die Kieselsaure aus dem Silikat verdrangt und damit 

den Zerfall des Zeoliths einleitet, der hierbei seine Basen- 

austauschfahigkeit und Porositat verliert. Die im Roh

wasser enthaltene freie Kohlensaure wird daher in jeder 

Permutitanlage durch ein vorgeschaltetes Marmorfilter an 

Kalk gebunden. Die nachstehenden Gleichungen erlautern 

die im Reiniger stattfindenden Umsetzungen; die Permutit

masse, dereń Zusammensetzung etwa durch die Formel 

Na20  • A120 3- 3 Si 0 2-(3,5-5) H 2 O  wiedergegeben wird, 

sei mit P-Na2 bezeichnet:

P • N a2 + Ca (H C 0 3)2 =  P- C a + 2 N a  H C 0 3 

P ■ N a2+ M g(H CO s)|=P  • M g+  2 Na H C O a 

P-Na 2 + C aS 0 4  = P - C a + N a 2S 0 4
Man ersieht hieraus, daB jeder Gr^d Karbonatharte ein 

Aquivalent Natriumbikarbonat und jeder Grad Nichtkar

bonatharte ein Aquivalent Glaubersalz im Reinwasser er- 

zeugt. Bei der Temperatur des Dampfkessels spaltet sich
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das Natriumbikarbonat in Soda und freie Kohlen

saure, so daB bei Wassern mit groBer Karbonatharte im 

Kessel eine starkę Sodaanreicherung uriyermeidlięh ist. 

Ferner gehen auch hier die leicht loslichen Alkalisalze 

urwerandert ins Reinwasser iiber. Die Kessel miissen da- 

her meist reichlich abgeblasen werden. Rechtzeitige AuBer- 

betriebnahme erschópfter Filter und griindliches Ausspiilen 

der Kochsalzlósung nach dem Regenerieren ist unbedingt 

erforderlich.

Das einzige Verfahren, das gestattet, samtliche Salze aus 

demWasser zu entfernen ,istdasDestilla tionsverfahren, 

seine Anwendung ist jedoch wegen des groBen 

Warmeverbrauchs und der bei den weichen Wassern 

sehr erheblichen Korrosionsgefahr durch Gasaufnahme 

noch nichtsehrausgedehnt. Die letztere IaBt sich durch guten 

Gasschutz des Destillats und Kondensats vermeiden. Bei 

tieuern Bauarten ist es auch gelungen, unter weitgehender 

Ausnutzung von Abwarme die Wirtschaftlichkeit der 

Anlagen zu heben, sodaB mit einer Zunahme der An

wendung des Destillationsverfahrens, besonders bei Steil- 

rohrkesselanlagen, gerechnet werden kann.

Uberwachung der Reinigungsanlagen.

Die vorstehend beschriebenen Verfahren haben sich 

im Betriebe samtlich bewahrt, sofern ihrer Uberwachung 

und Wartung die notwendige Beachtung geschenkt worden 

ist. Fiir die Wasserreiniger gróBerer Kesselanlagen em- 

pfiehlt es sich, laufende Betriebsanalysen anfertigen zu 

lassen, die schriftlich niedergelegt und zuweilen durch La- 

boratoriumsuntersuchungen nachgepriift werden. DieAus- 

fiihrung der Untersuchungen von Roh-, Rein- und Kessel- 

wassern kann hier unerórtert bleiben, da hieruber zahl- 

reiche Veróffentlichungen Auskunft geben. Doch sei auf 

einige Punkte naher eingegangen, dereń Nichtbeachtung 

in letzter Zeit haufig zu Kessel- und Maschinenschaden 

gefiihrt hat.

Bei allen Rohwassern, auch bei Ruhrwasser, ist 

der Gehalt an Hartebildnern und Salzen Schwankungen 

unterworfen. Zu einer ordnungsmaBigen Wertung der 

Reinigungsanlage ist daher eine standige Uberwachung 

der Rohwasserzusammensetzung und des erzielten Reini- 

gungsgrades des Reinwassers erforderlich, um nach den 

Ergebnissen dieser Untersuchungen die Zugabe der 

Reinigungsmittel der jeweiligen Rohwasserzusammen

setzung anpassen zu kónnen. Wie schon vorher erwahnt, 

bedarf der Reinigungsvorgang bei allen Verfahren einer 

gewissen Zeit und eine Uberlastung der Anlage bewirkt 

eine Verminderung des Reinigungserfolges. Bei gróBern 

Anlagen empfiehlt es sich mithin, zwischen Reinigungs

anlage und Speisepumpen einen Sammelbehalter anzu- 

ordnen, der gleichzeitig samtliche Kondenswasser des 

Betriebes aufnimmt und eine gleichmaBige Belastung der 

Reinigungsanlage gewahrleistet, so daB diese nur fiir den 

mittlern Wasserbedarf bemessen zu sein braucht und immer 

weitgehend gereinigtes Wasser liefern kann. Auf den Ein

fluB der Temperatur ist vorher schon hingewiesen worden; 

soweit Abdampf zur Verfugung steht, ist, wenn irgend 

móglich, die Reinigung bei erhóhter Temperatur durch- 

zufuhren. Auch bei der Kalksodareinigung lohnt sich 

dann in den meisten Fallen der Warmeschutz der ganzen 

Anlage, der bei dem Regenerativ- und thermochemischen

Verfahren unbedingt zur Wirtschaftlichkeit der Anlage 

gehórt. Ebenso ist der Sammelbehalter gegen Warme- 

veriuste zu schiitzen.

Die Rolle, die Sauerstoff und Kohlensaure im einzelnen 

bei der Korrosion der Kesselbleche spielen, ist noch nicht 

vollstandig geklart, doch beruht die Rostbildung jeden- 

falls auf einem Zusammenwirken dieser beiden Gase. 

Dabei spielt neben dem Sauerstoff nicht der Gesamt- 

gehalt des Wassers an Kohlensaure die ausschlaggebende 

Rolle, sondern der Gehalt an »aggressiver« Kohlensaure. 

Die Karbonate bediirfen, um im Wasser ais Bikarbonate 

in Lósung zu bleiben, einer gewissen Menge freier Kohlen

saure; erst ein diesen Betrag iibersteigender Gehalt an 

freier Kohlensaure (die aggressive Kohlensaure) auBert im 

Zusammenwirken mit Sauerstoff ein starkes Angriffsver- 

mógen. Ist nun das Rohwasser ursprunglich frei von 

wirksamer Kohlenśaure und entfernt man die Bikarbonate, 

so wird die-vorher durch die Bikarbonate in ihrem An- 

griffsvermógen gehemmte Kohlensaure zu den schadlichen 

Korrosionswirkungen befahigt. So erklart es sich, daB 

kohlensaures Natron (Soda), ahnlich wie die Bikar

bonate, eine gewisse Schutzwirkung gegen Korrosion im 

Kessel austibt. Umso gróBer ist dagegen die Gefahr 

bei Kondenswassern und Destillaten, die vollstandig frei 

von kohlensauern Salzen sind und zudem begierig Gase 

aus der Luft aufnehmen. Aus solchen weichen Wassern 

muB der Gasgehalt durch Auskochen oder durch ein kaltes 

Verfahren entfernt und das Wasser auf dem Wege vom 

1 Sammelbehalter zum Kessel vor jeder nachtraglichen Gas

aufnahme bewahrt werden. Im Sammelbehalter selbst, 

der sich gleichzeitig zum Auskochen der Gase benutzen 

IaBt, erfolgt der LuftabschluB durch das iiber dem Wasser 

befindliche Dampfpolster, seltener durch ein besonderes 

Stickstoffpolster.

Neben dem Gasgehalt des Wassers sind bei Korro- 

sionserscheinungen haufig die Chloride und Nitrate wirk

sam, besonders die des Magnesiums, die unter liohem 

Druck und Temperatur hydratisieren, d. h. in ihre basische 

und saure Komponente aufgespalten werden. Soweit das 

Reinigungsverfahren die Reglung des Sodagehalts im 

Kessel gestattet, halte man das Kesselwasser auf einer 

Alkalitat von 20-30°. Bei korrosionsgefahrlichen Wassern 

gehe man dariiber hinaus bis zu etwa 50 — 60° D .H . Das 

Permutit- und Neckarverfahren nótigen, wenn es ohne 

Gefahr des Schaumens móglich ist, einen noch hóhern 

Sodagehalt im Kessel zuzulassen, das erste zur Vermeidung 

i eines zu haufigen Abschlammens, das zweite, um die 

nótige Sodamenge ohne zu viel Kesselwasser dem Reiniger 

zufiihren zu kónnen. Mit der Alkalitat des Kesselwassers 

hangt seine hóehst zulassige Dichte eng zusammen, die 

auf dem schon im Rohwasser vorhandenen oder durch den 

Reinigungsvorgang hinzukommenden Salzgehalt beruht. 

Die Salze reichern sich im Kessel besonders schnell bei 

hoher Beanspruchung der Anlage an und veranlassen das 

so gefiirchtete Uberschaumen des Kessels. Die Frage, 

wie weit man mit der Salzanreicherung im Kessel gehen 

darf, IaBt sich nicht allgemein beantworten. 1 0 Be und 

50 — 75° Alkalitat diirften fur fast alle Falle, mit Ausnahme 

hochbeanspruchter Steilrohrkessel, zulassig sein; viele 

Kessel erlauben hóhere Werte, bis 2 — 3° Be. Die Dichte 

von 1 ° Be verlangt bei Ruhrwasser schon ein Abblasen
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des Kesselinhalts von reichlich 1 °/o der verspeisten Wasser- 

menge, abziiglich des mitverspeisten Kondensats. Je gro Ber 

notgedrungen die Alkalitat des Kesselwassers zu wahlen 

ist, besonders bei dem Permutitverfahren, desto niedriger 

mu(5 man mit dem Gehalt an Kochsalz und Glaubersalz 

des Kesselinhalts bleiben. Umgekehrt neigt ein schwach 

alkalisches Kesselwasser auch bei verhaltnismaBig groBer 

Dichte nicht so leiclit zum Schaumen. Zudem ust die 

zulassige Dichte in hohem Mafie abhangig von der Kessel- 

bauart, vor allem von der Verdampfungsoberflache, der 

Heizflachenbelastung und der Art der Kesselspeisung.

Zur Vermeidung unnótig gro fi er Warme- und Wasser- 

verluste durch reichliches Abschlammen ist eine moglichst 

hohe Dichte des Kesselwassers anzustreben. Man beginne 

jedoch im Betriebe mit niedrigen Werten und beobachte 

das Verhalten des Kessels. Unruhiges Sieden laBt sich 

meist schon am Wasserstandsglase erkennen, auBerdem 

beim Befahren des Kessels am Aussehen der Wasserlinie. 

Uberhitzer, Rohrleitungen und Maschinen mussen selbst-

Die Lage des ósterreic

Uber die unerquickliche Lage, in der sich derósterreichische 

Bergbau befindet, und iiber die Mittel, die er zur Behebung 

der bestehenden Schwierigkeiten fiir zweckmaBig halt, hat sich 
der Verein der Bergwerksbesitzer Ósterreichs in Wieri, der 

samtliche ósterreiehischen Kohlenbergwerke in sich vereinigt, 

in einer Denkschrift ausfiihrlich geaufiert, die wir mit einigen 

Kiirzungen nachstehend wiedergeben.

Die jetzt zu Osterreich gehórenden Bundeslander hatten 
vor deni Kriege einen Jahresbedarf von rd. 14!/2 Mili. t Kohle 

und 1 >/2 Mili. t Koks. Dieser Bedarf wurde, da der Kohlenberg- 

bau des heutigen Osterreich damals nurvongeringer Bedeutung 

war, zum gróBten Teil aus den heutigen Nachfolgestaaten, 

namentlich aus Bóhmen, sowie auch aus Oberschlesien gedeckt. 

Nach der Abtrennung der Nachfolgestaaten hat der inlandische 

Kohlenbergbau fiir das jetzige Osterreich eine viel gróBere 

Bedeutung erlangt. Die Bergbauunternehmungen waren auch 

seit dem Zusammenbruch ernstlich bestrebt, den Kohlenberg

bau Ósterreichs zu heben, und es ist in derTat trotz schwerer 

Hennnungen gelungen, die Fórderung der inlandischen Kohlen- 

gruben seither um mehr ais 30 °/0 zu erhohen.

Osterreich verbrauchte im Jahre 1922 9 Mili. t Kohle oder 

rd.56°/o seines Friedensbedarfs. Vou diesem Verbrauch konnten 
aus den inlandischen Gruben 3276000 t oder rd. 36 % gedeckt 

werden, wahrend 64 % des Verbrauchs aus dem Auslande ein- 

gefiihrt wurden, u. zvv. 4,01 Mili. t Steinkohle und 1,4 Mili. t 

Braunkohle, letztere zum uberwiegenden Teile aus derTschecho- 

slowakei. Wie sehr diese Einfuhr von Kohle aus dem Aus

lande die Handelsbilanz Ósterreichs belastet, mag daraus ent- 

nommen werden, daB Osterreich im Jahre 1922 3,6 Billionen K 

fiir Kohle an das Ausland zahlen muBte.

Bei der wirtschaftlichen Lage Ósterreichs muB aber unbe- 

dingt alles daran gćsetzt werden, jeden vermeidbaren Passiv- 

posten der Handelsbilanz auszuschalten. Hierzu ware eine 

Hebung des inlandischen Bergbaues und die weitestmógliche 

Herabsetzung der Kohleneinfuhr aus dem Ausland eines der 

wirksamsten Mittel.
Die ósterreiehischen Kohlenbergbaue sind noch sehr ent- 

wicklungsfahig und es harren auch in Osterreich noch groBe Ge

biete, welche nachgewiesenermaBen Kohle fiihren, des Auf- 

schlusses. Es ist sicher, daB der ósterreichische Kohlenbergbau

verstandlich stets Frei von Ablagerungen bleiben. Wichtigc 

Anhaltspunkte fur die Reinheit des Dampfes lassen sich 

auch aus gelegentiichen Untersuchungen des Wassers der 

Wasserabscheider und Kondenstópfe auf Chlorgehalt ge- 

winnen. Den Fl amin roh rkesseln mit grofier Verdampfungs- 

oberflache, die ohne Neigung zum Schaumen eine sehr 

hohe Dichte des Kesselwassers zulassen, kann auch die 

Kieselsaure gefahrlich werden, indem sie sich im Kessel 

soweit anreichert, daB sie ais amorphe Kieselsaure oder 

Kalzium- bzw. Magnesiumsilikat ausfallt. Hierbei bilden 

sich aufierordentlich dichte und warmeundurchlassige 

Steinablagerungeu, die schon in der geringen Starkę von 

1 mm zu Ausbeulungen des Flammrohrs gefiihrt haben.

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

Nach Besprechung der in den Wasserreinigern zu 

beseitigenden Hartebildner werden die ęhemischen Grund- 

lagen der gebrauclilichsten Remigungsverfahren dargelegt 

und anschlieBend einige fiir die Uberwachung der Rei- 

niger- und Kesselanlagen wichtige Fragen erortert.

chen Kohlenbergbaues.

bei einigem guten Willen der Industrie und bei entsprechendkraft- 

vollem Eingreifen derRegierung inabsehbarerZeit seine Fórde- 

rungderartsteigernkann,dafl er bei niedrigernSelbstkosten und 

billigern Verkaufspreisen den gróBern Teil des inlandischen 

Bedarfs befriedigt. Um dieses Ziel zu erreichen, muB aber 

der Kohlenbergbau von allen maBgebenden Stellen kraftig 

unterstiitzt werden.

Es ist leider Tatsache, dafi die in Osterreich gefórderte 

Kohle in ihrer Beschaffenheit zum groBenTeil der auslandischen 

Kohle nachsteht. Dies ist in erster Linie darauf zuriick- 

ztifiihren, daB die Gruben vor dem Kriege nicht entsprechend 

ausgebaut worden sind. Namentlich die Kohlenaufbereitung 

ist bei den ósterreiehischen Gruben noch nicht auf der Hohe, 

so daB viele Betriebe ihre Kohle nicht in den handelsiiblichen 

Sorten auf den Markt bringen kónnen. Die Bergbauunter

nehmungen waren seit dem Kriege eifrig bestrebt, diesen Mangel 

zu beheben, konnten aber die hierzu notwendigen Mittel nicht 

aufbringen, da sie bis vor kurzer Zeit durch staatliche Mafl- 
nahmen daran gehindert waren. Die Kohle wurde in Óster- 

reich bis Ende 1922 staatlich bewirtschaftet und die Verkaufs- 

preise wurden seit 1915 amtlich vorgeschrieben. Dabei ver- 

fuhr man nach sehr engherzigen Grundsatzen, und die Be- 

horden waren in erster Linie darauf bedacht, ohne Riicksicht 

auf den notwendigen Ausbau der Gruben dem Verbrauch 

b i l l i g e  Kohle zuzufiihren. Die Kohlenbergwerke konnten 

unter diesen Verhaltnissen die besonders nach dem Zu- 

samnienbruch notwendig gewordenen Neuanschaffungen nicht 

durchfiihren und inuBten deshalb in ihrer den neuzeit- 
lichen Anspriichen nicht mehr geniigenden Form verbleiben. 

Dic veralteten Einrichtungen hatten die Erhóhung der Ge- 

steluingskosten und letzten Endes derVerkaufspreise zur Folgę. 

Aber auch die mit Beginn des Jahres 1922 einsetzende freie 

Preisbildung konnte bei den hohen Gestehungskosten den 

Unternehmungen nicht die Geldniittel verschaffen, welche zur 

Erncuerung und Ausgestaltung der Betriebe unbedingt erforder

lich sind, da die Kohlenbergwerke mit den auslandischen 
Gruben in Wettbewerb treten miissen. Nun verfiigen aber diese 

Gruben iiber ungleich reichere Kohlenvorkommen ais die óster- 

reichischen, sind besser ausgestattet und nicht mit derartigen 

sozialen Lasten iiberbiirdet, so daB in diesem ungleichen Kampf 

die endgultige Niederlage des ósterreiehischen Kohlenberg-
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baues vorauszusehen ist, besonders wenn — wie bisher — Re- 

gierungund Industrie haufig das Verstandnis fiir die schwierige 

Lage des osterreichischen Kohlenbergbaues vermissen lassen.

Im Zusammenhang damit, daB die inlandischen Kohlen- 

gruben, wie erwahnt, geringwertige Kohlensorten liefern 

mussen, steht es, daB die ósterreichische Industrie, welche 

die Hauptverbraucherin von Kohle ist, nur zu gem nach den 

besser sortierten und gelegentlich auch billigern fremden 

Kohien greift. Es konnten zwar, wie es schon einige GroB- 

betriebe namentlich in Oberósterreicli mit bestem Erfolg getan 

haben, die Feuerungsanlagen der einheimischen Kohle an- 

gepafit werden, doch scheitert dies teils an den hohen, aller- 

dings bloB einmaligen Kosten einer solchen Umgestaltung, 
teils an der den osterreichischen Verhaltnissen besonders eigen- 

tumlichen Beharrlichkeit des Festhaltens am Hergebrachten.

Es sei nur erwahnt, daB Deutschland besonders seit der 

Abschniirung seiner wichtigen Steinkohlenbezirke mit eisernem 
ZielbewuBtsein das Verwendungsgebiet seiner Braunkohle, der 

die ósterreichische Braunkohle mindestens gleichwertig ist, 

standig erweitert. Es ergibt sich aus der Statistik, daB Deutsch

land (ohne ElsaB-Lothringen, Saarrevier und Pfalz, einschlieB- 

lich Polnisch-Oberschlesien) gefórdert hat:

Steinkohle | Braunkohle 
Mili. t

Im Jahre 1913 173 87
„ „ 1921 136 123

„ 1922 130 137

Aus dieser Zusammensteriung ist zu ersehen, mit welchetn 

Erfolg Deutschland seine inlandische Braunkohlengewinnung 
gefórdert hat.

Weiter sei angegeben, daB Deutschland infolge auBer- 

ordentlicher Erhóhung der eigenen Braunkohlenfórderung die 

Einfuhr an bóhmischer Braunkohle auf weniger ais ein Drittel 

der Vorkriegszeitmenge herabdriicken konnte. Die Einfuhr 
Deutschlands an bóhmischer Braunkohle hat betragen:

Im Jahre 1913 . . . . rd. 6,5 Mili. t
„ „ 1920 . . . . .  „ 2,3 „ t
„ „ 1921 . . . .  „ 2,7 „ t

„ 1922 . . . .  „ 2 ,0  „ t.

Wiirde in Ósterreich ein gleiches Vorgehen eińgehąlten 

werden, so konnte in kiirzester Zeit die Verwendung óster- 

reichischer Braunkohle bedeutend erweitert werden. Dagegen 

haben die osterreichischen Bundesbahnen im Jahre 1922 

eingefuhrt an Steinkohle . . .  1,1 Mili.t
Braunkohle . . 800000 t 

aus dcm Inlande bezogen . . 200000 t.

Auch hier mógen Gewohnheit und Uberlieferung in erster 

Linie das Veibleiben bei den bisher benutzten Sorten erklaren. 

Bei entsprechender EinfhiBnahme konnte die vóllig unberech- 

tigte Abneigung gegen die ósterreichische Kohle behoben und 

die heimische Braunkohle auf den lnlandbahnen in bedeutend 

gróBerm Ausmafle V'erwendung finden,

Hier konnte in erster Linie der Hebel zur Belebung 

des osterreichischen Braunkohlenbergbaues angesetzt werden. 
Die Tatsache, daB die osterreichischen Bundesbahnen im Jahre 

1922 800000 t Braunkohle aus dem Ausland eingefuhrt und 

nur 200000 t inlandische Braunkohle verbraucht haben, verlangt 

zwingend eine planmaBige Untersuchung der einschliigigen 

Verhaltnisse. Es ware festzustellen, wo und in welchen Mengen 

heimische Braunkohle an Stelle der eingefiihrten Kohle ver- 

wendet werden konnte und welche Reviere fur die Versorgung 

dieser Stellen in erster Linie in Betracht kommen wiirden. 

Hierdurch wiirde auch die Transportfrage in zweckmaBiger 

Form gelóst werden konnen. Es erscheint im hóchsten Grade 

unwirtschaftlich, daB auslandische Kohle auf langen Strecken 

der osterreichischen Bahnen laufen muB, bis sie zu ihrem Ver- 

wendungsort gelangt, wahrend durch sachgemaBe Bewirtschaf- 

tung in dieser HinsichtvielanTransportkosten und Laufzeit der

Wagen erspart werden konnte. Hierbei fallt auch die Tat

sache ins Gewicht, daB die Bahnen die aus dem Ausland 

bezogene Kohle grundsatzlich mit Regiefrachten kalkulieren, 

was ein ganz unrichtiges Bild gibt, da die Regiefrachten be- 

kanntcrmaBen tief unter den Selbstkosten der Bahnen bemessen 

sitid.

Schwieriger durfte es sein, die ósterreichische Industrie 

dahingehend zu beeinflussen, daB sie ihr MiBtrauen gegen 

die inlandische Kohle iiberwindet. Der ósterreichische Kohlen- 
bergbau muB schon aus dem Grunde geschiitzt und gefórdert 

werden, weil er schlieGlich doch die einzige sichere Bezugs- 

ąuelle auch fiir die Industrie darstellt. Es kann durch irgend- 

welche wirtsclraftliche oder politische Verwicklungen, wie dies 

in den letzten Jahren ófters der Fali war, eine Lage geschaffen 

werden, durch die sowohl die ósterreichische Industrie ais 

auch die Bahnverwaltungeii zum Bezug heimischer Kohle ge- 

zwungen werden. Es ist eine bezeichnende Tatsache, daB 
nicht nur,wahrend des Weltkrieges, sondern auch nachher unter 

kritischen Umstanden die heimische Kohle den Abnehmern 

vollauf geniigt hat. W ird aber der ósterreichische Kohlen- 

bergbau infolge der steten Schwierigkeiten und des haufigen 

Wechsels der Marktlage in seinem Ausbau behindert, ja un

mittelbar geschadigt, so wird es ihm auch nicht moglich sein, 

in Fallen dringenden Bedarfs die an ihn gestellten erhóhten 

Anspriiche zu befriedigen.
Leider haben die schweren.Erschiitterungen des Marktes 

in den letzten Monaten gerade den osterreichischen Bergbau 

in einzelnen Gebieten besonders hart getroffen. Wahrend 

Braunkohle aus der Tschechoslowakei ungehindert eingefuhrt 

und gewiB in Betrieben ver\vendet wird, die schon nach 

ihrer jetzigen Ausgestaltung mit demselben Erfolge Inland- 

kohle brennen konnten, muBten viele Grubenbetriebe in 

Steiermark und in Oberósterreich ihre Belegschaften und da

mit ihre Kohlenfórderung um mehr ais 30 °/0, einige sogar 

bis zu 50°/o herabsetzen. Bei einigen groBern Bergbauen ist 

sogar die sinnlose Tatsache zu verzeichnen, dafi, um die 

Fórderung zu erhalten, Kohle ins Ausland, z. B. nach 

Ungarn, Bayern und Jugoslavien ausgefiihrt werden muB, 

aus einem Lande, welches selbst unter dem schwersten Kohlen- 

mangel leidet.
Durch die iiberfliissige Einfuhr auslandischer Kohle wird 

aber nicht nur die ósterreichische Zahlungsbilanz verschlechtert; 

es erwachsen auch dem Staate ganz linnótige und sehr be
deutende Ausiageu fiir Arbeitslosenunterstutzung. Da derzeit 

z. B. in Mittelsteiermark infolge Absatzmangels mindestens 

2000 Bergarbeiter feiern, ist der Staat — abgesehen von den 

geringern Eingangen an Fiirsorgeabgabe u. dgl. — mit der 

ganz iiberfliissigen Ausgabe von wóchentlich 210 Mili. K an 

Arbeitslosenunlerstiilzung belastet.

Wenn nun der ósterreichische Kohlenbergbau durch ver- 

starkte Beziige der Bundesbahnen an Inlandkohle seine 

Fórderung wesentlich steigern konnte, wurde auch eine er
hebliche Senkung der Selbstkosten und des Kohlenpreises 

eintreten, u. zw. sicherlich in einem AusmaBe, daB jedem 

auslandischen Wettbewerb die Spitze geboten werden konnte.

An MaBnahmen, welche dem osterreichischen Kohlcn- 
bergbau Hilfe' in seiner gefahrdeten Lage bringen konnten, 

kommen einerseits solche in Betracht, welche den Absatz der 

osterreichischen Bergbaue erhóhen, anderseits solche, die eine 

Verminderung der Gestehungskosten und damit eine Ver- 

besserung der Wettbewerbsmóglichkeit im Gefolge hatten.

I. Zu den erstern MaBnahmen gehórt besonders eine 

genaue Uberprufung aller Verwendungsarten fremder Kohle 

in staatlichen Betrieben und die strenge Anweisung an alle 

staatlichen Behórden, auslandische Braunkohle von der Ver- 

wendung iiberhaupt auszuschalten und auslandische Steinkohle 

nur dort zu verwenden, wo dies aus Rucksichten auf reibungs-
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iose Fortfuhruńg des Belriebes unbedingt erforderlich ist. 

Hierbei muB streng darauf gesehen werden, daB sich die 

staatlichen Steilen alle Errungenschaften der Technik bezuglich 

Verwehdung von Braunkohle an Stelle von Steinkohle zunutze 

machen. Diese unbedingt notwendige Regelung in den staat

lichen Betrieben muB so eindringlich wie móglich der 

Offentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden, damit auch in 

diesen Kreiscn die Einsicht iiber die Notwendigkeit der 

Fórderung des inlandischen Bergbaues geweckt und das un- 

begriindete MiBtrauen gegen die injSndische Kohle beseitigt 
wird. Weiter miiBte allen Bundesbehórden, welche mit der 

Industrie in Beriihrung kommen, zur Pflicht gemacht werden, 

bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die staatswirtschaft' 

lichen Vorieile der Vervvendung inlandischer Kohle hinzu- 

weisen, damit auch in der Industrie das Anwendungsgebiet 
der inlandischen Braunkohle erweitert wird.

II. Zu den MaBnahmen, welche die Herabsetzung der 

Gestehungskosten bezwecken, gehórt in erster Linie die 
Linderung der erdrtickenden Lasten, welche die gesetzlich 

vorgeschriebenen sozialen Abgaben mit sich bringen.

a) Eine der schwersteń dieser Lasten ist die Abgabe von 

den Lóhnen und Gehiiltern (sogenannte Fiirsorgeabgabe). 

Diese Abgabe betragt nach dem gegenwartigen Stand der 

Qesetzgebung4°/0 von den ausgezahlten Lóhnen und Gehaltern. 

Da beim Kohlenbergbau die Lóhne rd. 65% des Wertes der 

Kohle ausmachen, ist die Mehrbelastung des Kohlenbergbaues 

im Verhaltnis zur ubrigen Industrie eine ganz unberechtigte. 

Diese Art der Abgabe besteht nur in Ósterreicb.

b) Wahrend des Krieges wurde das Allgemeine biirger- 

[iche Gesetzbuch durch die §§  1154 b und 1155 betreffend 

die Leistung von Entgelt an Arbeiter im Falle der unver- 

sclruldeten Behinderung erganzt. Wahrend die benachbarten 

Staaten zum groBen Teile diese Bestimmungen dahin ab- 

geandert haben, daB die Zahlung des Entgeltes hauptsachlich 

nur im Erkrankungsfalle zu leisten ist, sind in Osterreich 

diese gesetzlichen Bestimmungen durch eine weitgehende 

Auslegung noch ausgedehnt worden und bringen nunmehr nam- 

hafte und gróBtenteils unberechtigte Belastungen der IJntcr- 

nehmungen mit sich.

c) Auch das Gesetz iiber den Achtstundentag wird nirgend 

so streng gehandhabt wie in Osterreich, also gerade in einem 

Lande, das nur durch Erhóhung der Leistung gerettet werden 

kann, werden die Bestimmungen dieses Gesetzes weitest- 

gehend ausgelegt, und es ist uberall festzustellen, daB fiir 

die bloBe Anwesenheit ohne Riicksicht auf die Arbeitsleistung 

die achtstundige Arbeitszeit gefordert und durchgefiihrt wird. 

Es braucht hier nur auf den sogenannten Anwesenheitsdienst 
bei den Eisenbahnen hingewiesen zu werden. Hierher ge

hórt auch die allenthalben feststellbare wesentliche Minder- 

leistung des einzelnen Arbeiters gegeniiber der Vorkriegszeit.

d) Eine ungenugende Ausnutzung der Arbeitszeit hat 

auch die strenge Einhaltung der Gesetze iiber die Arbeiter- 

urlaube zur Folgę. Von den Nachbarstaaten hat nur die 

Tschechoslowakei ein ahnliches Gesetz und dieses sieht be- 

deutend geringere Urlaubszeiten vor. Die Belastung der 

Industrie durch die bezahlten Urlaube erreicht eine nicht zu 

unterschatzende Hóhe.
e) Die Belastungen, welche den Bergbaubetrieben durch 

die Beitrage zu den Versicherungen : Arbeitslosenversicherung, 

Kiiiderversicherung, fiir Wohn- und Siedlungsfonds, Bruder- 
lade, Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung usw. sowie 

durch das Gesetz betreffend die Einstellung von Invaliden 

erwachsen, betragen vielfach ein Fiinftel des fur Lóhne und 

Oehalter ausgegebenen Betrages. So hoch diese Ausgaben 

derzeit auch schon sind, so ist doch eine Herabminderung 

nicht abzusehen; es wird im Gegenteil fast allmonatlich im 

Wege einer einfachen Verordnung eine Erhóhung dieser Bei

trage verfugt

Zu a—e.

Vergleicht man die derzeitige Belastung des ósterreichischen 

Bergbaues durćh die sozialen Abgaben mit der Belastung 

des Jahres 1913, so ergibt sich, daB die Summę dieser Ab

gaben im Jahre 1922 15°/o der Lohnsumme ausgemacht hat, 

gegeniiber 2 ,5 %  des Jahres 1913. Die jefzige Ziffer setzt 
sieli wie folgt aus den einzelnen Belastungen zusammen: 

a) Lohnabgabe 4°/o, b) Entgelt 1 °/o, c) Arbeiterurlaub 3°/o,

d) Arbeiterversicheruugen 7°/o.

Es mufi ferner berucksichtigt werden, daB durch die Ein- 

fuhrung des Achtstundentages beim Bergbau eine Vermehrung 

der Belegschaft iibertage notwendig geworden ist, die fruher 

eine langere Schichtdauer hatte ais die Grubenarbeiter. Diese 

notwendige Vermehrung betragt rd. 17°/o des gesamten 

Mannschaftsbestandes. Da der Arbeitslohn der Tagesarbeiter 

etwa 70°/o des Lohnes der Grubenarbeiter betragt, so stieg 

gleichzeitig die erforderliche Lohnsumme ohne Erhóhung 
der Leistung um rd. 12 “/o. Fur die gróBere Arbeiterzahl 

muBten auch Wohnungen geschaffen werden. Der Mehr- 

bedarf an Kapitalzinsen und an Kosten der Instandhaltung 

der Wohnungen betragt rd. 7°/o der Lohnsumme. Zieht man 

ferner in Erwagung, daB infolge des Achtstundentages eine 

Verkurzung der Arbeitszeit und hierdurch wieder eine Erhóhung 
der Lohnsumme ohne Erhóhung der Leistung herbeigefiihrt 

wurde, welche mit rd. 9°/o zu veranschlagen ist, so ergibt sich, 

daB allein durch die Einftihrung des Achtstundentages die 

Werke mit einer weitern Erhóhung ihrer Ausgaben von zu- 

samnien 2S°/o der Lohnsumme belastet werden.

Bei dem hohen Anteil, den im Bergbau die Lóhne an 

den Gesteluingskosten haben (fast 65 %), ist es begreiflich, 

daB der Kohlenpreis m Osterreich starker gestiegen ist ais 

in den Nachbarlandern, welche diese sozialen Lasten zum 

grófiem Teil gar nicht kennen.

Von weitern Lasten seien angefiihrt:

f) Der Kohlenbergbau verbrauchi in seinen Betrieben 

eine groBe Menge von Sprengmitteln. Diese haben im 

Jahre 1921 bei einem Werte der Kohlenfórderung von rd. 

5,1 Milliarden K 129 Miilionen K erforderl. Die Sprengmittel, 

dereń Preise seit dem Jahre 1921 eine Erhóhung auf mehr 

ais das Hundertfache der damaligen Satze erfahren haben, 

sind staatliches Monopol. Die von den Bergbauunternehmungen 

versuchte Einfiihrung von fliissiger Luft, durch welche eine 

billigere Belieferung mit Sprengstoffen fur die weitere Zu- 
kunft inóglich geworden ware, wurde durch eine Verordnung 

der Regierung betreffend die Monopolisierung der Sprengluft 

unterbunden. Pflicht des Staates ware es, die Monopolpreise 

der Sprengmittel besonders fiir den Kohlenbergbau derart zu 

bestimmen, daB hierdurch seine Gewinnung gefordert und 

gehoben wird.

g) Von groBer Bedeutung fiir die Hebung des Kohlen

bergbaues ist auch eine verniinftige Tarifpolitik der Eisen

bahnen. Wahrend festgestellt werden muB, daB besonders 

in der Tschechoslowakei, dem scharfsten Wettbewerber 

Ósterreichs auf dem Gebiete der Kohlenbelieferung, die Bahn- 

tarife fiir Kohle in den letzten Monaten mehrfach wesent

lich herabgesetzt worden sind, erfuhren die Tarife auf den 

ósterreichischen Eisenbahnen besonders fur Kohle nur ganz 

unbedeutende ErmaBigungen. Es ware besonders fiir die 

Zeit ab Juli 1923, wenn Osterreich in seiner Tariffreiheit durch 

die Friedensvertrage nicht mehr behindert sein wird, eine 

Herabsetzung der Kohlentarife fiir die Befórderung der Kohle 

von inlandischen Gruben zum Verbraucher, also im besondern 

die Erstellung sog. Richtungstarife, ins Auge zu fassen, Hier
durch kónnte dem Bergbau eine sehr wesentliche Unterstiitzung 

geleistet werden.

h) Auch die Warenumsatzsteuer hat den ósterreichischen 

Kohlenbergbau gegeniiber dem ausiandischen schlechter ge-
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stellt. Die Bemessung der Steuer erfolgt grundsiitzlich ab 

Grube und die zum Ausgleich der Belastungen eingefiihrte 

Ausgleichtaxe, welche bei der Einfuhr aus dem Auslande 

vorgeschrieben ist, wurde keineswegs in einer solchen 

Hohe festgesetzt, daB dadurch der ósterreichische Bergbau 

dem auslandischen auch nur gleichgestellt, geschweige denn,

daB ihm der notwendige Schutz gewahrt worden ware. Es 

ist vielmehr Tatsache, daB die inlandische Kohle durch die 
Warenumsatzsteuer fast doppelt so hoch belastet wird ais 

die auslandische, so dafi also gerade infolge der ungleichen 

Warenumsatzsteuer der fremden Kohle eine Einfuhrpramie 

gewahrt wurde.

U M S C H  A U.
Deutsche Geologische Gesellschaft. Sitzung am 4. Juli 1923. 

Vorsitzender: Geh. Bergrat P o m p e c k j.

Geheimrat K e ilh ack  sprach iiber neuere Verfahren geolo- 

gischer Zeitmessung nach Jahren. Die ersten Versuche,-die 

bisherige relative Altersbestimmung geologischer Schichten 

durch Zahlenwerte zu ersetzen, liegen mehr ais 75 Jahre zuriick. 

Aus dem Zuriickweichen des Niagarafalles, dessen Lage am 

Ende der letzten Eiszeit bekannt ist, schloB Lye ll auf 70 000, 

W oodw ard  dagegen auf 7000Jahre der Postglazialzeit. Den 

gleichen Zeitabschnitt berechnete H e im  nach Schlammab- 

satzen im Vierwaldstatter See zu 16000Jahren, Penck aus dem 

Erosionsbetrag gewisser Alpentaler auf 20 000 Jahre. Weit 

bessere Ergebnisse konnten durch die Untersuchungen der 

in Skandinavien und Nordamerika weit verbreiteten glazialen 

Bandertone erzielt werden. Man versteht unter solchen Bander- 

tonen geschichtete, feine Sedimente, in denen zwei verschieden- 

artigeTone in regelmaBigem Wechsel wiederkehren: starkę 

helle Lagen, mager, reich an Staub und Feinsand, und dunnere 

dunklere Lagen, sehr fett und reich an feinstem Ton. Der 

regelmaBige Wechsel beider Tonarten lieB auf eine gesetz- 

maBige zeitliche Wiederkehr schlieBen, bezuglich der bereits 

im Jahre 1832 von nordamerikanischen Gelehrten die Meinung 

vertreten wurde, daB es sich um -das Jahr handle. Erst 

1882 brachten die sorgfaltigen Untersuchungen De Geers 

den Nachweis, daB je zwei solcher Tonlagen den Absatz eines 
Jahres darstellen. Die Tone sind in ausgedehnten Sufiwasser- 

becken vor dem Rande des Inlandeises abgelagert worden, 

das ziemlich tief in diese Becken hineingeragt hat. Im Sommer 

wurden groBe Wassermengen und Schlammassen zugefiihrt, 

die, soweit sie aus feinstem Materiał bestanden, im Wasser 

schwebend blieben, im iibrigen aber sich wahrend des Sommers 

zu^der hellen, dicken Sommerschicht ablagerten. Im Winter 

dagegen stockten Eisschmelze sowohl wie Schlammzufuhr, 

und die feinste Triibe hatte genugend Zeit, sich voIlstandig 

abzusetzen und die fette, aber weniger machtige Winterschicht 

zu bilden. Dadurch konnte man zunachst im einzelnen Auf- 

schluB die Zeit bestimmen, in der eine gewisse Schichtenreihe 

abgelagert worden war. De Geer erkannte weiter, daB die 

Machtigkeiten der einzelnen Jahresabsatze iiber groBe Flachen 

hin verhaltnismaBig gleich blieben. Zunachst lieBen sich die 

nahe beieinander befindlichen Aufschliisse vergleichen und 

gegenuberstellen. Dann aber gelang es auch, die gleichen 

Schichten in bis zu SO km yoneinander entfernten Aufschlussen 

zu verfolgen. Dieser Nachweis der Obereinstimmung wurde 
durch sorgfaltige Mcssungen der Machtigkeiten der aufein- 

anderfolgenden Jahresschichten und durch Aufzeiclmung dieser 

Machtigkeiten in Form eines fortlaufenden Diagranims er- 

bracht. Von Wichtigkeit ist dabei, daB die Absatze der ein

zelnen Jahre ungemein verschieden sind, was sich nafurlich 

durch die Temperatur- und Niederschlagsverhaltnisse und die 

dadurch bedingte groBere oder geringere Eisschmelze erklart. 

Ferner ist es von Bedeutung, daB diese Machtigkeiten auf 

groBe Entfernungen vom Eisrand ganz regelmaBig abnehmen. 

Durch Verschiebung der Diagramme untereinander konnten 

in allen Fallen ubereinstimmende Reihen von Jahresschichten 

mit vol!kómmener Sicherheit erkahnt werden; ein Zufall ist 

ausgeschlossen, denn eine zufallige Obereinstimmung der

Kurven konnte erst unter vielen Millionen von Fallen einmal 

eintreten. Die Jahresschichten werden von den Schweden ais 

Warwen bezeichnet; dieser Name hat im wissenschaftiichen 

Schrifttum bereits Eingang gefunden. Unmittelbar vor dem 

Rande des Eises bildete sich die Grundwarwe, ein Jahr spater 

legte sich auf diese die zweite Warwę, im folgenden Jahre auf 

die zweite die dritte und so fort. Nach diesen Ablagerungen 

kann man den Gang des Eisriickzuges mit groBer Sicherheit 

bestimmen. Mit zahlreichen Mitarbeitern, unter denen be

sonders Antevs und L iden  zu nennen sind, hat nun De Geer 

die planmafiige Zahlung der Warwen iiber viele Hunderte 

von Aufschlussen auf einer 800 km langen Nordstidlinie von 

Schonen bis an die Siidgrenze Lapplands durchgefiihrt und 
festgestellt, daB sich auf dieser Linie 5000 Warwen zahlen 

lassen, daB das Eis also fiir seinen Riickzug auf dieser Strecke 

5000 Jahre gebraucht hat. Der Eisriickzug betrug in Siid- 
schweden jahrlich etwa 50 m, in Mittelschweden etwas iiber 

100 m und im nórdlichen Schweden durchschnittlich 200-300 ni. 

Die Machtigkeit der Warwen steht im unmittelbaren Verhaltnis 

zur Geschwindigkeit des Eisriickzuges.

Fiir die Dauer des Eisriickzuges war somit eine absolutc 

Zahl gewonnen, es fehlte ihr aber die Verbindung mit der 

geschichtlichen Zeit. Da kam ein gliicklicher Zufall De Geer 

zu Hilfe. In Nordschweden, bei Ragunda, liegt die Stelle, wo 

das lnlandeis sich bei seinem Riickzug in zwei groBere Eis- 

felder aufloste und die Festland-Vergletscherung tatsachlich 

ihr Ende erreichte. Diesen Zeitpunkt nimnit De Geer ais 

Nuilpunkt der Postglazialzeit oder ais das Ende der Eiszeit an- 

Bei Ragunda lag nun bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein 

durch ein Os abgedammter See, dessen kraftiger AbfluB iiber 

hohe Granitfelsen in Form eines Wasserfalls erfolgte. In den 
90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden von Landleutei: 

Bewasserungsgraben an der Stelle angelegt, wo die alte dilu- 

viale Sperre des Sees lag. Das hierher geleitete Seewasser 

fand seinen alten Weg wieder, vertiefte in kurzer Zeit die 

kiinstlichen Graben und erodierte immer mehr in die Lange und 

Breite. Der neu entstandene AbfluB legte nicht nur den alten 

AbfluB trocken, sondern zapfte den ganzen See ab und schnitt 

sich in dessen Untergrund noch etwa 20 m tief ein. Dadurch 

wurde eine Schichtenfolge entblofit, die zuunterst noch aus 

glazialen Warwentonen bestand; dariiber fanden sich aber die 

postglazialen Seeablagerungen. De Geer vermochte auch in 

diesen auBerst diinngeschichteten Tonen des Sees einejahres- 

schichtung nachzuweisen und zu zahlen, welche ergab, daB seit 

Ende der Eiszeit bis zur Abzapfung des Sees etwa 7000 Jahre 

verstrichen sind. Nur die obersten zwei Meter der See

ablagerungen waren durch Ver.witterung gestórt, aber auch 

in ihnen konnte die entsprechende Zeitspanne durch Extra- 
polation ermittelt werden. Fiir die gesamte Postglazialzeit 

ergaben sich deinnach etwa 7500 Jahre. Damit war der An- 

schluB an die geschichtliche Zeitrechnung gewonnen; der 

Rand des zuriickweichenden letzten Inlandeises lag demnach 

in Sudschweden vor etwa 12 000 und bei Stockholm vor rund 

9000 Jahren.

An tevs hat die gleichen Messungen in Nordamerika in 

den Staaten Neityork, Connecticut und Massachusetts, in den 

Talem des Merrimac und Connecticut River ausgefiihrt und
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dort den Eisriickgang auf eine Dauer von 4000 Jahren be

stimmt. Auch hier lieB sich eine zunehtnende Gescliwindigkeit 
des Eisriickzuges erkennen, namlich fiir die ersten I800jahre 

30 m jahrlich, fiir die darauf folgenden 1800 Jahre 66 m und 

fiir die letzten 400 Jahre durchschnittlich 225 m. De Geer 

fiihrte die Untersuchungen weiter nach Norden fort, in Vermont 

und Kanada. Es gelang ihm, eine Reihe von 683 Warwen 

mit schwedischen Warwenkurven zu parallelisieren und zwar 

so, daB 82 °/o mit den schwedischen iibereinstiminten und nur 
18% órtliche Entwicklung zeigten. Zugleich ergab es sich, 

daB die Ablagerung der Warwentone in Nordamerika noch 

fortdauerte, ais in Schweden das Inlandeis bereits zerfallen 

war, denn in Timiskaming konnten noch 341 Warwen gezahlt 

werden, die jtinger waren ais der schwedische Nullpunkt, 

Diese Ubereinstimmung zwischen Schweden und Nordamerika 

beweist, daB die Eiszeiten in Europa und Amerika gleichzeitig 

herrschten und endigten, und spricht weiter fur eine auBer- 

ordentliche Gleichheit des Klimas, ja, die einzelnen Warwen 

ermóglichen noch heute die Feststelluńg klimatischer Zeit- 

abschnitte der Vergangenheit. Ferner gestatten die Messungen 

im siidlichen Teil des vergletscherten Gebiets bei Neuyork, 
auch fiir den deutschen Boden den Riickgang des Eises zu 

berechnen, der fiir die Strecke von der Baltischen Endmorane 

bei Eberswalde bis nach Schonen etwa 5000 -6000 Jahre er- 

fordert haben diirfte, so daB der Eisrand vor etwa 17 000 bis 

18 000 Jahren auf der Baltischen Endmorane gelegen hatte.

Auch in Norddeutschland finden sich Bandertone, aber nur 

in zusammenhanglosen Becken und daher nur zur Bestimmung 

der Lebensdauer dieser Becken geeignet. So konnte auf dem 

Schlachtfeld von Kunersdorf bei Frankfurt a. O. ein solches 

Tonbecken mit auBergewóhnlich starken Warwen zu 65 Jahren 
ermittelt werden, wahrend ein Staubecken der altern Eiszeit 

ani FuBe des Riesengebirges bei Warmbrunn mindestens 

2000 Jahre Bestand gehabt hat.

Professor G o th an  sprach iiber zwei neuerschienene gro

Bere pflanzenpalaontologisclie Arbeiten, die erste Lieferung von 

K idstons Karbonflora GroBbritanniens, und Z a leB k is  Flora 

des Angaralandes. Unter Angaraland wird der groBte Teil 
des heutigen Sibirien verstanden. Bisher ist nur der Atlas 

dieses Werkes erschienen. Es handelt sich um permo-karbo- 

nische Ablagerungen, die dadurch bemerkenswert sind, daB 

in ihnen die sonst fast nur in Aąuatorialgebieten und auf der 

Sudhemisphare verbreitete Gondwana- oder Glossopterisflora 
mit den der nórdlichen Erdhiilfte eigentiimlichen Floren 

zusammen vorkommt, fiir die besonders die Callipterisarten 

bezeichnend sind. Der Vortragende besprach einzelne von 

ZaleBki beschriebene Gattungen und wies darauf hin, durch 

das Vorkommen beider Floren auf gleichem Gebiet sei der 
Nachweis erbracht, daB beide unter gleichen klimatischen 

Bedingungen bestehen kónnen, und daB die Auffassung der 

Glossopterisflora ais echte Glazialflora nicht zutreffend ist.

K. K.

Gewerbegerichtsgesefz.

1. Durch Verordnung vom 12. Juli 1923 (RGB1. S. 614) hat 

der Reichsarbeitsminister auf Grund des Art. III des Gesetzes

W I R  T S C H  A
[Kohlengewinnung und -ausfuhr GroBbritanniens im Mai 1923.

In den bis zum 16. Juni abgelaufenen 24 Wochen dieses 

Jahres belief sich die Fórderung auf 129,80 Mili. t; sie war 

damit um 18,93 Mili. t oder 17,08 \ gróBer ais in der ent- 

sprechenden Zeit des Vorjahrs. Legt man das bisherige 

Fórderergebnis zugrunde, so kann fiir das ganze laufende 
Jahr eine voraussichtliche Kohlengewinnung von 281 Mili. t 

errechnet werden, womit die Jahresfórderung von 1922 um

zur Abanderung des G ew erbege r ich tsg ese tzes  vom
15. Marz 1923 (RGBI. S. 193) mit Riicksicht auf die weiter 

fortgeschrittene Geldentwertung abermals1 verschiedene Geld- 

betrage im Gewerbegerichtsgesetze vom 29. September 1901 
(RGBI. S. 353) erhóht.

Im §3  Abs. 2 GewGG. ist die Z u s ta n d ig k e its g re n ze  

der Gewerbegerichte auf ein Jahreseinkommen von 60 000 000„/C 
(friiher 24 000000 JC) festgesetzt worden. Betriebsbeamte, 

Werkmeister und mit hóhern technischen Dienstleistungen 

betraute Angestellte, dereń Jahresarbeitsverdienst an Lohn 

oder Gehalt 60000 000*/# nicht ubersteigt, gclten daniach ais 

Arbeiter im Sinne des Gewerbegerichtsgesetzes und sind damit 

der Gerichisbarkeit der Gewerbegerichte oder des Berg- 

gewerbegerichts unterstellt.

Der Erhohung der Zustandigkeit der Gewerbegerichte 

entspricht die Erhohung der B e ru fu n g s g re n ze  im § 55 

Abs. 1 Satz 2 GewGG. von 1 500 000,/# auf 3 750000,/#.

Mit dieser Berufungsgrenze ist im § 57 Abs. 2 GewGG. 

der Betrag in Einklang gebracht, bis zu dem im Verurteilungs- 

fall die v o r la u f ig e  V o lIs tre c k b a rb e it  von Amtswegen 
auszusprechen ist. Die der Berufung oder dem Einspruch 

unterliegenden Urteile sind demgemaB im allgemeinen fiir 

vorl3ufig volIstreckbar zu erklaren, wenn der Gegenstand der 

Verurteilung an Geld oderGeldwert die Summę von 3 750 000 „Z*; 

nicht ubersteigt.

Endlich ist der Hóchstbetrag der G eb iih re n  fiir die 

Verhandlung eines Rechtsstreites vor den Gewerbegerichten 
im § 58 GewGG. von 36000 JC auf 90 000 ,4C heraufgesetzt 

worden.

Diese Erhóhungen sind am 26. Juli 1923 in Kraft getreten.

2. Durch Art. II des G e jdstra fengese tz .es  vom 

27. April 1923 (RGBI. 254) ist der Hóchstsatz der nach § 53, 

§ 38 Abs. 3 und § 66 GewGG. von den Gewerbegerichten 

oder dem Berggewerbegerichte zu verhangenden O rdnungs-  

strafen auf das Eintausendfache erhóht, >vobei jedoch die 

seit dem 1. Januar 1920 in Kraft getretenen Erhóhungen 

auBer Betracht bleiben.

Beisitzer, die ohne geniigende Entschuldigung zu den 

Sitzungen sich nicht rechtzeitig einfinden oder sich ihren 

Obliegenheiten in anderer Weise entziehen, kónnen damach 

zu Ordnungsstrafen bis zu 300000 J t (friiher 300 JC bzw. 

6000 JC) verurteilt werden.

Desgleichen kann gemaB § 38 Abs. 3 GewGG. und 

§§ 179, 180 des Gerichtsverfassungsgesetzes gegen Parteien, 
Zeugen, Sachverstandige, Rechtsanwalte oder bei der 

Verhandlung nicht Beteiligte, die sich in der Sitzung einer 

Ungebiihr schuldig machen, eine Ordnungsstraf e bis zu 100 000JC 
(friiher 100 JC) festgesetzt werden.

SchlieBlich kann der Vorsitzende des Berggewerbegerichts 

bei seiner Anrufung ais Einigungsaint nach § 66 GewGG. 

den an den Streitigkeiten Beteiligten fiir den Fali des Nicht- 

erscheinens eine Geldstrafe bis zu 100000 JC (friiher 100,/#) 

androhen.

■ Giiickauf 1923, S.709.

F T L I C H  E S.
29 Mili. t uberschritten und nahezu die Fórderung des letzten 

Friedensjahres (287 Mili. t) erreicht wird.

Die Mehrfórderung kommt GroBbritannien zur Deckung 

der Festlandnachfrage, die infolge der ausgefallenen deutschen 

Reparationslieferuńgen stark erhóht ist, sehr zustatten. Die 

Kohlenausfuhr verzeichnete denn auch mit 7,68 Mili. t die bisher 

groBte monatliche Menge. Im Durchschnitt der ersten 5 Monate 

d.J.gingen 6,64 Mili. t, gegen 5,35 Mili. t im Monatsdurchschnitt
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Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der wochentlichen 

Kohlenforderung GroBbritanniens.

1922 1923

Woche 
endigend am

1 .1
Woche 

endigend am
1. t

7. Januar . . 3 674 000 6. Januar . . 4 384 300
14. łl 4 719 100 13. „ . . 5 607 300
21. li » * 4 560 500 20. „ . . 5 583 400
28. u * 4 738 700 27. „ . . 5 644 200
4. Februar. . 4 803 100 3. Februar. . 5 601 200

11. ii 4 912 500 10. „ . . 5 566 900
18. fJ * * 5 000 800 17. „ . . 5 559 600
25. 11 5 046 600 24. „ . . 5 519100
4. M arz. . . 5 03S900 3. Marz. . . 5 565 600

11. j) * • * 4 995 900 10. ............ 5 713 000
18. 4 956 900 17. „ . . . 5 721 000
25. ,, . . . 4 929300 24....................... 5 703 000

1. A p r i l . . . 4 825 400 31. „ . . . 4 873 900
8. U 4 961 700 7. April. . . 3 940 900

15. ,j . . . 4 383 800 14. „ . . . 5 776 600
22. }) 3 543 900 21. 5 824 900
29. li 5 160 100 28. „ . . . 5 721 200
6. Mai . . . 4 766600 5. Mai . . . 5 327 000

13. 4 945 200 1 2 . .................. 5 603 400
20. . . . 4 804 100 19. „ - . . 5 796 600
27. ii . . . 4 629 600 26. „ . . . 3 737 000
3. jun i . . . 4 440 900 2. Juni . . . 5 727 000

10. » . . . 2 681 800 9 . ................. 5 654 300
17. 4 350200 16. „ . . . 5 651 100

ZUS. 110 869 600 ZUS. 129 802 500

des ganzen Jahres 1922, ins Ausland. Die Koksausfuhr ist 

um 38000t hinter der vormonatigen zuriickgeblieben, wahrend 

sich der Versand an PreBkohle von 71 000 t im April auf 
93000 t im Berichtsmonat erh5hte.

Z a h l e n t a f e l  2. GroBbritanniens Kohlenausfuhr 

nach Monaten.

Kohle Koks

1000

PreR-
kohle

1.1

Kobie usw. 
fur Dampfcr im 

ausw. Handel

Monats-Durch-
schnitt 1913 . 6117 103 171 1 753

1921 . 2 055 61 71 922
1922 . 5 350 210 102 I 525

1923
Januar . . . . 5 612 275 111 1 720
Februar . . . 5 903 253 71 1 405
Marz . . . . 7 180 256 36 1 446
April . . . . 6 841 263 71 1 42S
M a i .................... 7 684 225 93 1 561

Die Kohlenpreise zogen bei erhohter Ausfuhr weiter an 
und verzeichneten mit 1 £  7 s 7 d den seit Oktober 1921 

hochsten Stand.

Z a h l e n t a f e l  3. Engiische Kohlenausfuhrpreise 1913, 

1922 und 1923 je 1.1.

Monat
1913 

£ s d

1922 

£ s d
1923 

& s d

Januar . . .  , . — 13 8 1 3 9 1 2 5
Februar . . . . — 13 8 I 2 1 1 3 2
Marz . . . . . — 13 10 1 2 3 1 4 7
A p r i l .................... — 14 2 1 2 8 1 6 1
M a i ......................... — 14 2 1 2 11 1 7 7
J u n i ......................... — 14 3 1 2 6
J u l i ......................... — 14 1 1 2 0
August . . . . . _ _  u  _ 1 2 5
September . , , — 14 _ 1 2 11
Oktober . . . . — 14 — 1 2 7
November . . . — 14 1 1 2 7
Dezember . . . — 14 1 1 2  6

Z a h l e n t a f e l  4. Kohlenausfuhr nach Landern.

Bestinimungs-
land

1913

Mai

1922 1923

Januar— 

1913| 1922

Mai 

| 1923

dt 1923 
gegen 
1913

in 1000 1.1

Agypten . . . 211 227 136 1303 805 .728 _ 575
Algerien . . . 96 77 94 579 465 505 — 74
Argentinien . . 252 20S 225 1510 771 1022 _ 488
Azoren und Ma-

deira . . . 15 4 20 78 38 36 42
Belgien . . . 144 203 708 936 1228 2S70 + 1934
Brasilien . . . 121 102 95 851 339 441 — 410
Britisch-lndien . 13 96 2 91 636 45 _ 46
Kanar. Inseln . 112 64 80 548 230 272 — 276
Chile . . . . 82 4 0,3 294 26 5 — 289
Danemark . . 209 225 248 1262 961 1209 — 53
Deutschland . . 831 601 1726 3513 1933 6800 3287
Frankreich . . 1004 1063 1773 5357 5635 7878 + 2521
Franz.-West-

afrika . . . 13 23 24 71 49 75 + 4
Gibraltar . . . 27 50 39 168 331 238 -f 70
Griechenland . 51 35 103 268 170 217 51
Holland . . . 168 434 489 879 1965 2242 + 1363
Italien . . . . 708 572 687 3931 2594 3346 585
Malta . . . . 29 24 30 341 68 127 — 214
Norwegen . . 193 129 140 1020 720 734 -- 286
Portugal . . . 82 96 71 514 326 341 _ 173
Portug.-West-

afrika , . . 12 37 29 124 110 107 _ 17
RuBland . , . 650 33 36 1443 81 87 _ 1356
Schweden. . . 422 214 288 1745 799 1164 _ 581
Spanien . . . 186 156 83 1072 739 508 564
Uruguay . . . 44 78 52 299 242 214 _ 85
andere Lander . 255 302 506 1323 1129 2009 + 686

zus. Kohle 5930 5057 7684 20520 22390 33220 + 3700
dazu Koks . . 72 127 225 424 774 1272 + 848

PreBkohle 146 163 93 837 533 382 - 455

insges. 6148 5347 8002 30781 23697 34874 + 4093

Kohle usw. fur 
Dampf er im 
ausw. Handel 1619 1572 1561!

p  '):; 

8366 731S 7 560 806

Wert der Ge- 1 
samtausfuhr . 4347 6175

in 1000 £

11309 [21.373 i27290 44524 +23151

Zah l en t a f e l  5. Ausfuhr englischer Kohle nach Deutschland.

Menge 

1. t

Wert

£

Wert 
umgerechnet 
in Mili. J i l

1922
Januar . . . . 247 313 241 691 196
Februar . . . 359 889 350274 318

467 718 455 255 566
April . . . . 256 618 252 254 324
M a i .................... 601 473 595 579 769
J u n i .................... 889644 875 888 1 234
J u l i .................... 1 133 402 1 135 009 2 471
August . . . . 1 165 22S 1 191 435 6 038
September . . 1 060 801 1 095 979 7117
Oktober . . , 918 598 966077. 13 639
November , . 735 153 789246 25 308
Dezember. . . 509 769 543 813 18 909

zus. 8 345 606 8 492 500 831 243 2
1923

Januar . . . . 521 854 553 247 44 305
Februar . . . 1 000 097 1 145 771 143'453
Marz . . . . 1 836 399 2 339 836 232 292
April . . . . 1 715215 2 279419 258242

1 726 086 2 449 770 537 220

1 Nach dero jeweiligen Kurswert im Monatsdurchschnitt. 
s Nach dero Kurs vom 10. April 1923.
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Uber die Verteilung der Kohlenausfuhr nach Landem 
unterrichtet die Zahlentafel 4. Den gróBten Empfang ver- 

zeichnete hiernach Frankreich mit 1,77 Mili. t, dem Deutschiand 

nur um 47000 t nachstand. In den ersten 5 Monaten d. J. 

erhóhte Deutschiand seine Beziige gegen 1913 um 3,3 Mili. t, 

wogegen Frankreich nur 2,5 Mili. t mehr empfing. Prozentual 

am hóchsten waren die Mehrbeztige Belgiens, dem 206,62 °/„ 

mehr zugefiihrt wurde ais im letzten Friedensjahr. An zweiter 

Stelle folgt Holland mit 155,06 °/„, dem sich Deutschiand 

(+93,57 °/0) und Frankreich (+ 47,06 °/0) anschlielien. Im 

einzelnen sei auf die Zahlentafel 4 verwiesen.

Uber die Ausfuhr englischer Kohle nach Deutschiand 

gibt Zahlentafel 5 nahere Angaben.

Der Saarbergbau im Mai 1923. Die S t e i  n kol i  len- 

f o r d e r u n g  betrug im Mai d. J. 378000 t gegen 64000 t 

im Vormonat und 847 000 t in der entsprechenden Zeit des 

Vorjahrs. Am 15. Mai wurde die infolge des Bergarbeiter- 

ausstandes seit Februar d. J. ruhende Arbeit wieder auf- 

genommen. Die K o ks e rze  u gu  n g belief sich auf 2123 t 

gegen 21 0001 im Mai 1922. .Die Bes t  an de stiegen von 

41 000 t im April auf 44 000 t im Berichtsmonat.

Mai Januar —Mai

1922 1923 1922 1923 ± 1923

t t t
geg .1922

t %

Ford e r u n g :

Staatsgruben. . 822230 371 699 4 320 687 1 624 874 -  62,39
Grube Franken-

holz . . . . 24 632 5 9S7 120108 38 064 -  68,31

insges. S46862 377 686 4 440 795 1 662 938 -62,55

arbeitstaglich 36775 28 965 36914

Absa t z :

Selbstverbrauch 64 624 49 686 341 638 251 402 -  26,41
Bergmannskohle 34612 18081 109 076 45 S90 -  57,93
Lieferung an

Kokereien . . 27113 2 878 130 557 37 893 -  70,98
Lieferung an

PreBkohlen-
werke — . — — —

Verkauf . . . 749266 303 229 3 913 993 1 506 262 -  61,52
Kokserzeu-

g u n g 1 . . . 20860 2 123 103182 31 491 -69,48
PreBkohlen-

he r s t e l l u ng1 — — — — —

Lagerbes t and
am Ende  des
M o n a t s 2 . . 62S544 43 577 ■

1 Es handelt sich lediglich um die Koks- und Preflkohlenherstellung auf 
den Zechen.

* Kohle, Koks und PreBkohle ohne Umrechnung zusammengefaBt.

Die Z a h l  de r  A r b e i t e r  stieg gegen den Vormonat um 

654, die der Beamten blieb dieselbe. ______________

Mai Januar—Mai

1922 1923 1922 1923
± 1923 . 

g e g  c n  1 9 2 2

°/o

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats: 

untertage . . . .  
iibertage . . . .  
in Nebenbetrieben .

53 527 
15 488 
2 232

54 761 
14911 
2511

53 723 
15914 
2 230

54 534 
15 073 
2 462

+ 1,51 
— 5,28 
+ 10,40

zus. 71 247 72 183 71 867 72 069 + 0,28

Zahl der Beamten . 2 987 3 022 2 979 3 023 + 1,48

Belegschaft insges.
Fórderanteil je 
Schicht eines Ar
beiters (ohne die 
Arbeiter in den Ne
benbetrieben) . kg

74 234 

583

75 205 

439

74 846 

588

75 092 + 0,33

Die nachstehende Zusammenstellung laBt die Entwicklung 
von Fórderung, Belegschaft und Leistung in den einzelnen 

Monaten der Jahre 1922 und 1923 ersehen.

Monat
Fórderung

1922 i 1923 
t t

HestSnde insges.

1922 i 1923 
t t

Beleg
(cinschl.

1922

schaft
Bearote)

1923

Leistung'

19221 1923 
kg 1 kg

Januar

Februar

M8r*

April

Mai

86421011052354 
888184! 129917 

1042S66 39236 
79S673 63745 
846862 377686

616022* 136458 
561722 650"8 
637337: 34089 
657 134! 40745 
62S544] 43577

75166
75129
75039
74660
74234

75823
74994
74S89
74551
75205

562
592 
610
593 
583

645
.

439

1 d. i. Fórderanteil je Schicht eines Arbeiters tohne die Arbeiter in den 
Nebenbetrieben).

Kolilenfórderung und -ausfuhr der Ver. Staaten im Jahre 1922.

Das Geologische Landesamt veróffentlicht iiber die Kohlen- 

gewinnung des Landes in den letzten beiden Jahren die folgende 

Ubersicht.

K o h l e n f ó r d e r u n g  der  Ver.  S t a a t e n .

Staat
1921 1922

sh. t sh. t

Pennsylvanien. . . . . 116 013 942 104 950 000
West-Virginien . . . . 72 786 996 81 000 000

69 602 763 59 100 000
K e n tu c k y ......................... 31 588 270 40 100 000

31 942 776 26 500 000
20 319 509 17 330 000
12 568 899 16 100 000

V ir g in ie n ......................... 7 492 378 11 120 000
K o lo r a d o ......................... 9 122 760 10 005 000
W y o m in g ......................... 7 200 666 9 796 000

4 078 784 4 864 000
4 531 392 4 600 000

Tennessee......................... 4 460 326 4 600 000
3 466 641 3 100 000

N eu-M ex iko .................... 2 453 482 3 100 000
O k la h o m a ......................... 3 362 623 2 800 000

3 551 621 2 700 000
W a s h in g to n .................... 2 428 722 2 400 000
M o n t a n a ......................... 2 733 958 2 400 000
Nord-Dakota . . . . . 864 903 1 180 000
M a ry la n d ......................... 1 827 740 1 100 000

972 839 1 000 000
Arkansas ......................... 1 227 777 950 000
M ic h ig a n ......................... 1 141 715 940 000
Georgien . . . . . . 33 815 )
Kalifornien......................... 38 845 11 000
Siid-Dakota . . . . . 7 553 )

zus. Weichkohle 415 921 950 407 894 000
Hartkohle 90 473 451 52 4S5 000

Gesamtgewinnung 506395 401 460 379000

Danach sind an Weichkohle im Berichtsjahr 407,9 Mili. 

sh. t, d. s. 8 Mili. sli. t oder 1,93 ”/„ weniger gewonnen worden 

ais im Vorjahr. Weit gróBer war der Ausfall an Hartkohle, 

da der Hartkohlenbergbau in seiner gesamten Ausdehnung 
von dem mehrmonatigen Ausstand erfafit wurde, wahrend sich 

dieser nur auf einen Teil der Weichkohlengruben erstreckt hatte. 

An Hartkohle wurden im letzten Jahr nur 52,5 Mili. t gefordert, 

gegen 90,5 Mili. t im Vorjahr; die Abnahme betragt mithin 

38 Mili. t oder 41,99 %. Die Gesamtkohlengewinnung ver- 
zeichnete im letzten Jahr einen Riickgang von 506,4 Mili. t 

auf 460,4 Mili. t oder um 46 Mili. t bzw. 9,09 “/„. Der Abnahme 
der Weichkohlengewinnung in der Mehrzahl der Staaten, 

unter denen Pennsylvanien (—11,1 Mili. t), Illinois (—10,5 Mili. t), 

Ohio ( — 5,4 Mili. t) und Indiana ( —3 Mili. t) einen besonders 
groBen Ruckgang aufweisen, steht in einer Reihe von Staaten
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K o li I e n a u s f u h r de r  V e r. S t a a t e n .

192! 

1. t

1922 

1.1

± 1922 
gegen 1921 

1. t

H a r t k o h l e :
Kanada .................... 4 035 014 2 296 830 1 738 184
andere Lander . . 141 207 68 357 72 850

zus. 4 176 221 2 365 187 - 1 811 034
W e i c h k o h l e :

Frankreich . . . . 607 531 12012 595 519
Italien......................... 1 549 460 124 083 1 425 377
Niederlande . . . 334 090 2 537 -  331 553
iibriges Europa . . 2 433 391 13 972 - 2 419 419
Kanada .................... 11 961 405 9 675 320 -  2 286 085
P anam a .................... 222 829 104 458 118371
M e x ik o .................... 172211 91 056 — 81 155
Brit.-Westindien . . 106 525 90 586 15 939
K u b a ......................... 524 572 463 858 -  60714
iibriges Westindien . 100 256 103 918 + 3 662
Argentinien. . . . 752 636 78 971 -  673 665
Brasilien.................... 527 225 152 133 375 092
C h i le ......................... 150 844 46916 - 103 928
Uruguay.................... 88 390 — 88 390
Agypten .................... 476 200 52 118 424 082
Franzos.-Afrika . . 182 809 27 224 155 585
andere Lander . . 462 453 43 950 418 503

zus. 20 652 827 11 0S3 112 -  9 569 715

K o k s .........................
P r e B k o h l e .  . . .

273 888 456 733 
6 300

+ 182 845 
+ 6 300

ein erheblicher Zuwachs gegeniiber. So begegnen wir in 

Kentucky einer Mehrfórdernng von 8,5 Mili. t, in West-Virginien 

einer solchen von 8,2 Mili. t, Virginien von 3,6 Mili. t, Alabama 

Von 3,5 Mili. t.

Infolge des langdauernden Bergarbeiterausstandes erfuhr 

die Kol i l enausFuhr  der Union im letzten Jahre einen starken 

Riickschlag. Der Auslandversand von Hartkohle ermaBigte sieli 

von 4,2 Mili. t auf 2,4 Mili. t, d. i. ein Riickgang um 1,8 Mili. t 

oder um 43,37 °/„. Gleichzeitig ging die Weichkohlenausfuhr 
von 20,7 Mili. t auf 11,1 Mili. t zuriick, dagegen wies der Versand 

von Koks eine Zunahme um 183 000 t auf. An PreBkohle, 

wovon im Vorjahr nichts ausgefuhrt worden war, gingen 63001 

auBer Landes. Einzelheiten iiber die letztjahrige Ausfuhr bietet 

die nebenstehende Zusammenstellung.

Mit einer Ausnahme (iibriges Westindien +3700 t) wejśen 

samtliche Lander im Empfang amerikanischer Kohle eine Ab- 

nahme auf. Der Minderversand an Hartkohle entfiel fast aus- 

schlieBlich auf Kanada, das fiir sich allein 97,11 % der Hart- 

kohlenausfuhr in Anspruch nahm. Im Empfang vou Weichkohle 

zeigen neben Kanada ( ~ 2,3 Mili. t) die gróBten Ausfalle 

Italien ( — 1,4 Mili. t), Frankreich (— 596000 t), Niederlande 

( 332000t) sowie das -ubrige Europa zusammengefalit

(— 2,4 Mili. t). Sehr betrachtlich waren auch die Riickgange 

nach den siidamerikanischen Landern, so vor allem nach 

Argentinien (-  674000 t), Brasilien ( 375000 t) und Chile

(-  104000 t).

Wochentliche liidexzahleil>.

Reichsindex
(wOchentlich)

| ±
1913/14 =  1 gegen Vor\voche 

°L

Gro6handelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeitung
(Wocliendurchschnitt)

±
1913 =  1 gegen Vorwoche

%

GroBhandelsindex 
des Berliner Tageblatts
(Stichtag Mitte der Woche)

±
1913=1 gegen Vorwoche

°/o

Teuerungszahl Essen
(ohne Bekleidung) 

(Stichtag Mitte der Woche)

1 ±
1913 = 1 | gegen Vorwochc 

°/o

J u n i  

1. Woche . . . 15 905 + 21,42 
+ 20,10

14715 + 20,66 6 243 + 41,35
0**• )> . . . 6 002 19 102 17 630 + 19,80 7 806 + 25,04
3. „ . . . 6 950 + 15/79 26 554 + 39,01 25 700 + 45,77 10197 + 30,63
4. ......................

J u l i  

1. Woche . . .

9272 + 33,41 31 952 + 20,33 28 310 + 10,16 13 112 + 28,59

11 785 + 27,10 39 069 + 22,27 3S030 + 34,33 17 251 + 21,57
2. ' „ . . . 16 180 + 37,29 50 128 + 28,31 49 660 + 30,58 21 989 + 27,46
3. „ . . . 28 892 + 78,57 67 990 4- 35,63 • 24 698 + 12,32
4. „ . . . 39 336 + 36,15 107 182 + 57,64 . 37 715 + 52,70
5............................. 71 476 + 81,70 . 75 904 l 101,26

Erlauterung der Indexzahlen s. OlOckauf 1923, S. 302.

Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in M  fiir 1 kg).

18. Juli 26. Juli

E l ek t r o l y t kup f  er (wirebars), 
prompt, cii. Hamburg, Bremen 
oder Rotterdam ....................

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 °/0 78 000 230 000

Originalhiitten w e i c h  b l e i  . . 33 000 84 000

Originalhiitten r o h z >n k ,  Preis 
im freien Verkehr . . . . 38 000 105 000

Originalhiitten ro  h z i nk, Preis 
des Zinkhuttenverbandes . , .

Remelted-Plattenzink von hati- 
delsublicher Beschaffenheit 29 000 80 000

18. Juli 26. Juli

Originalhiitten a l u m i n i u m  
98/99%,in Blocken, Walz oder
D rah tbarren ..............................
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99 % .............................................

Banka-, Straits-, Austral z i n n , in
Verkauferwahl......................... 210 000 650 000

Hut tenz i nn ,  mindestens 99 X 205 000 620 000

Rein n i c k e 1 98 99 1 „ . . . . 140 000 420 000

Ant imon-Regu l us  . . . . 31 000 84 000

S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 5 000 000 13 500 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.
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Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse,

ln der Woche endigend am 

20. Juli 27. Juli

Benzol, 90 er, Norden 1 Gall.

i

1/7

i

1/7
„ „ Siiden „ 1/7 1/7

T o lu o l.........................„ 2 2
Karbolsaure, roh 60 % „ 3/4 3/4

„ krist. 40 °/„ „ 1/2-1/3 1/2— 1/3
Solvcntnaphtha, Norden „ 1/4 1/4

„ Siiden „ 1,5 1/5
Rohnaphtha, Norden „ 19 19
Kreosot .................... /91/., I9'i2
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 132/6 135

„ Fas, Westkiiste ,, 132/6 132/6- 135
T e e r .........................„ 85 85

Die Markttatigkeit in Te e r e rz e u g n i s s e n war schwach, 

und die Preise, obwohl festbleibend, in vielen Fallen doch 

mehr oder weniger nominell. Kristallisierte Karbolsaure war 

unregelmaBig, Benzol und Naphtha still. Pech lag ziemlich 

fest mit Aussicht auf weitere gute Marktentwicklung.

Der Inlandhandel in s c h w e f e l s ą u r e m  A m m o n i a k  
lag ruhig zu amtlichen Preisen, das Aiisfuhrgeschaft war gut.

Notierungcn auf dem englischen Kohien- und Frachtenmarkt.

1. K o h i e n  m ark t.

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche 

20. Juli

endigend am 

27. Juli

Beste Kesselkohle:

s
1 1. ( (fob.)

5
1 1. t (fob.)

Blyth .............................. ■ 26-27 25/6-26/6
T y n e ..............................

zweite Sorte :
27..28 27 28

Blyth .............................. 24-25 24-25
T y n e .............................. 24-25 24 - 25

ungesiebte Kesselkohle . 
Kleine Kesselkohle:

21-23 21-23

Blyth .............................. 16/6 16/6
T y n e .............................. 14-14/6 ' 14-14/6
besonde re .................... 17 17

beste Gaskohle . . . 28 28
zweite S o r t e .................... 25-26 25-26

besondere Gaskohle . . 
ungesiebte Bunkerkohle:

29 29

D u rh a m ......................... 28 27

Northumberland . . . 23-25 22 24

Kokskohle......................... 26-28 24-27

Hausbrandkohle . . . . 27/6-32/6 27/6-32/6

GieBereikoks . . 55 - 57/6 55-57/6
Hochofenkoks.................... 55-57/6 55-57/6

bester Gaskoks . . . . 38-39 38-39

Die letzte Woche brachte keinerlei Besserung auf dem 

Kohlenmarkt, und die Aussichten sind fiir den laufenden und

P A  T E N T

Deutsche Patente.

Ia(30). 373 357,vom 5. April 1921. Mas ch i n enbau-Ans t a l t  

H u m b o l d t  in Kó l n-Ka l k  und  Geo r g  G l oc kemaye r  in 
Dessau. Zerkleinerungsvorrichtung fiir  Erzaufbcreitung.

Der Werkzeughalter von bekannten durch ein Druckmittel 
(PreBluft o. dgl.) oder durch Elektromagnete angetriebenen

nachsten Monat nur gering. Der Hafenarbeiterstreik beein- 

flufite die Marktlage sehr ungiinstig und zerstórte das Ver- 

trauen der Kaufer und Verkaufer in hohem MaBe. Beste 

Kessel-, Bunker- und Kokskohle waren im Preise schwacher, 
iiberhaupt neiglen samtliche Sorten zu Preisriickgangen. Koks 

konnte seine auBerordentlich feste Lage jedoch behaupten, 

wenngleich Zugestandnisse bei prompter Belieferung und 

verfiigbarem Schiffsraum gemacht wurden. Im Laufe der 

Woche kamen einige kleinere Auftriige in Gas- und Kessel- 

kohle zum Abschluli, wahrend eine Anzalil Nachfragen in 

Koks- und Gaskohle umliefen.

2. F r a c h t e n m  a r k t.

Trotz allenthalben guter Nachfrage zogen die Frachten 

im allgemeinen nur wenig an. Die durch den Hafenarbeiter- 

aussland hervorgerufene Schiffsraumknappheit gestaltete den 

Chartermarkt sehr schwierig. Bezeichnende Notierungen fiir 

den Tyne waren Rotterdam mit 5 s 3 d —5 s 6 d, Westitalien 

mit 9 s 6 d 10 s, adriatische Hafen mit 11 s 6 d —12 s und 

baltische Lander mit 6 s-6  s 3 d. Der Kiistenhande! Cardiffs 

war sehr lebhaft, olme jedoch eine Steigerung der Frachtsatze zu 

erzielen. Ruhiger ais gewóhnlich lag der Markt fiir La Plata, 

fiir den aber die vorwóchigen Frachten gehalten werden 

konnten.

Es wurden angelegt fiir:
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1914: s s s 5 s s s
Juli . . • 7/2>/a 3 / l l 3/4 7/4 14/6 3 /2 3 /51/4 4/71,2

1922:
Januar. . 
Februar .

12/2 6 /6 j/4 13/574 6 /5 1/2 6 /6 '/4
13/Va 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6 /1 0 9

M arz . . 13/9'/2 6 /6 3/4 16/4 15/23/, 6 /1 1/4 6 /6 8/9
April . . 
M ai . .

-13/3 V* 5/8 >/4 16 16/5'rt 5/21/2 5/23/4
11/11'/< 5/71/4 15/53/4 14/1 V< 5/3 5/21/2 7 /7 ‘/2

Juni . . 10/6‘/i 5/4 ','2 13/8 13/103/4 5 /3 V* 5/5 6 /9
Juli . . 10/6>/2 5/4 >/2 12/5 15/3 5 /4 5/61/2 7/3
A ugust 11/11 5/8 14 15/10'/2 5 /6 3/4 5 /1 1 1/2 6/9
S ep tem b er 11/5 3/4 5/11 ’ /4 14 16/4 5 /61/2 5 /93/4 7/41/2
O ktober . 11/111/4 6/43/4 14/4 15/61/2 5/43/4 5/81/2 8 /3
N ovem b er 11/7 6 /5 13/43/4 13/8‘/2 5/3 5/8
D ezem b er 10/5'/2 5/7>/4 12/7'/2 1 1/9’/2 5 /1 1/4 4/11

1923: 
Januar. . 10/113A 5 /6 12/3 12/43/4 4 /9 1 ,'4 4 /8 '/4
Februar . 10/93/< 5 / 3 '/4 12/21/2 14/9 5/31/4 5/53/4 .

M arz . . 12/2'/a 7/53/4 14 17/11/2 6 /6 ‘/2 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 13 /71/2 5/10 V< 5/81/4 8/'/2
Mai . . 11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8 « 'r V:

ju n i .  . 10/43/4 5 /4 ‘/4 10/9 13/7 4 /1 1 1/2 5/1/4 . 5/9
W o ch een d .
am 6 .Juli 10 5/4 11/13/4 . 5/13/4 5/6

„  13. „ 9/113/4 11 15/101/2 6 5/8 */4

» 20. , , 9/77* 5/6 10/10 . 5 /3 s/4 5 /6
27)t » 9 /6 '/4 6/5 1 0 /8 !/2 14/3 5/33/4 5/1*/* 6/i 1/2

E  R  /  C  M  T.
Gesteinbohrhammern, bei denen der Ruckzug des Werkzeuges 
durch eine bei dessen VorstoB gespannte Schraubenfeder o. dgl. 
bewirkt wird, ist ais Pochstempel ausgebildet. Der Abstand 
zwischen dem in seiner tiefsten Lage befindlichen Stempel 
und der Pochsohle, mit der der Stempel zusanimenarbeitet, 
kann einstellbar sein.
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5b (7). 373641, vom 13. November 1920. B er l i n -
Anha l  t i sche Ma  sch i n en bau- A.O. in Berl in.  Schlangen- 
bolirer m it zwischen den Auflenzahnen sitzendem Brechzahn.

Die Krone des Bohrers hat einen abgeschragten Mittel- 
zahn mit Brechkanten und AuBenzahne mit radial gestellten 
Schneiden.

5b(9). 373361, vom 29. September 1921. M a s c h i n e n 
fabrik Wes t f a l i a  A. O. in Ge l senk i r chen .  Schramvor- 
richłung mit Hoheneinsldlung der Schramstange.

Bei der Vorrichtung sind der Antriebsmotor sowie das 
hintere Ende der Schramstange von einem Gehause um- 
schlossen, das sich um eine auf der Seite eines Lagerstuhles 
angeordnete wagerechte Achse schwenken laBt. Der Lager- 
stuhl ist auf der der Schwenkachse fiir das Gehause gegen- 
iiberliegenden Seite mit einer aufrecht stehenden Wandung 
versehen, dereń nach der Achse zu gerichtete Flachę ebenso 
wie der gegeniiber liegende Teil des Gehauses zylindrisch 
um die Schwenkachse gekriimmt ist. Infolgedessen bildet die 
aufrecht stehende Wandung des Lagerstuhles stets ein Wider- 
lager fur die Schramvorriciitung. In der aufrecht stehenden 
Wandung des Lagerstuhles ist ferner der drehbare Teil eines 
zum Schwenken der Vorrichtung um die Achse des Lager
stuhles dienenden Getriebes gelagert.

5 b (14). 373364, vom 4. Marz 1921. J o s e f  K u b a t  in 

K 1 a d n o (Bohmen). Traggestell mit selbsttdtigem Vorschub fu r 
Bohr-, Schrdm- und Schlitzmaschinen. Prioritat vom 8. Marz

1920 beansprucht.

Ein die Bohr-, Schrain- oder Schlitzmaschine tragender, 
aufrecht stehender Rahmen ist in einem auf dem Liegenden 
aufruhenden Gestell verschieb- und drehbar gelagert und so 
mit einer das Verschieben des Rahmens in dem Gestell und 
damit den Vorschub der Maschine bewirkenden Vorrichtung 
verbunden, daB diese selbsttatig zur Wirkung kommt, wenn 
sich der Rahmen infolee des Bohrfortschrittes auf dem Gestell 
nach vorn neigt. Beim Vorschieben des Rahmens im Gestell 
richtet sich der Rahmen infolge der Wirkung des Widerstandes 
des ArbeitsstoBes wieder auf, wobei die Vorschubvorrichtung 
selbsttatig ausgeschaltet wird.

10a(26). 373576, vom 24. Marz 1922. Edwa r d  Barrs 

in London .  Vorrichtung zum Fórdern von Stoffen iiber den 
Boden einer Kammer, z. B. eines Schwelofens.

Ein Rechen wird in der Langsrichtung der Ofenkamtner 
zwanglaufig hin- und herbewegt und dabei durch zu beiden 
Seiten der Kammer vorgesehene iibereinander liegende und 
durch schrage Fuhrungsnuten miteinander verbundene Lauf- 
flachen so gefiihrt, daB er das Gut schrittweise bewegt.

121(4). 374 553, vom 27. Marz 1920. Ka l iwerke  GroB- 

herzog von Sachsen  A. G. und  Kar l  Hepke  in Dorn- 

dor f  (Rhón). Verfahren zur Herstellung von schwefelsauerm 
K ali und schwefelsaurer Kalimagnesia aus Hartsalz. Zus. z. 

Pat. 369108. Langste Dauer: 8. Juli 1934.

Das Harlsalz soli bei gewóhnlicher oder erhóhter Tem
peratur durch eine mehr oder weniger konzentrierte Lósung 
von Bittersalz aufgeschlossen werden. Dabei zerfallt der 
Kieserit des Salzes und setzt sich sofort mit dessen 
Chlorkalium in schwefelsaures Kali oder schwefeisaure Kali- j 

magnesia um.

23c(l). 372857, vom 22.Marz 1921. Dr. Lud w ig  Lands- 

berg in Ni i rnberg.  Verfahren zur Gewinnung von Sckmieról 
und Pc.raffin aus Urteeren. Zus.z. Pat. 340074. Langste Dauer:
14. Oktober 1933.

Urteere beliebiger Art und Herkunft sollen nach dem durch 
das Hauptpatent fiir Generatorteere geschiitzten Verfahren 
behandelt werden.

35a (9). 374 044, vom 28. September 1921. F r a n z

S c h m i e d i n T e p 1 i t z - S c h ó n a u. Vorrichiung zum Auf- 
schieben von Forderwagen auf Forderschalen. Prioritat vom

10. Marz 1917 beansprucht.

Die Vorrichtung hat eine durch einen umlaufenden end- 
losen Seil- oder Kettentrieb bewegte, ais doppelarmiger Hebel 
ausgebildete Aufschubstange. Der Drehpunkt der Stange 
gleitet in ortfesten Fiihrungen. Der eine Arm der Stange ist 
gelenkig mit dem Seil- oder Kettentrieb verbunden, wahrend 
der andere hinter die Radachsen der aufzuschiebenden Fórder- 
wagen greift.

421(4). 373 990, vom 28. Dezember 1921. Gese l l schaf t  

fiir prak t i sche G e o p h y s i km . b .  H . i n  He i de l berg .  Vor- 
richtung zum Aitffangen und Untersuchen der Bohrluft in 
Bohrungen.

Ein luftleer gemachtes, mit einer Schutzhiille yerselienes 
GefaB,’ das in die zu untersuchenden Bohrlocher hinabgelassen 
wird, ist mit einer oder mehrern Eintrittsoffnungen versehen, 
die selbsttatig nach einer bestimmten Zeit geóffnet und dann 
wieder geschlossen werden. Das GefaB kann auBen mit Ab- 
dichtungsringen ausgestattet sein.

78e(l ) .  373049, vom 18.September 1915. Sprengluf t- 

Gese l l scha f t  m. b .H . in Berl in.  H iille fiir  Patronen zum 
Sprengen m it verfliissigten Gasen.

Die aus einem porosen Stoff (Papier, Gewebe o. dgl.) be- 
stehende Hiille ist mit Alaun, Borax oder einem andern Salz 
getrankt, das beim Trocknen eine feste Kruste bildet, die nicht 
hygroskopisch ist, flammentotend wirkt und durch die das 
fliissige Gas hindurchtreten kann.

80a(22). 375146, vom 14. Mai 1913. Agnes  Schmie j a  

geb. Ka l i n owsk i ,  J ose f  Schmi e j a ,  G e o r g  Schmie j a  

und Pau l  Schmi e j a  in Rosdz i n  (O.-S.). Presse zur Her
stellung von abnehmbaren Yorlagen fiir  mehretagige (belgische) 
Zinkdestillierdfen.

Der auf einer senkrechten Achse angeordnete PreBtisch 
der Presse ist in der Nahe seines Umfanges mit zur Aufnahme 
der PreBformen dienenden Óffnungen versehen, in die man 
die Fornien stehend einfiihrt. Der Tisch wird zwischen den 
PreBvorgangen schrittweise gedreht, und zwar wird die Be- 
wegung des Tisches sowie der sich in senkrechter Richtung 
bewegenden PreBstempel durch denselben Antrieb bewirkt. 
Zum Einsetzen der Fornien in die Óffnungen des PreBtisches 
und zum Herausheben der Formen mit der fertigeri Vorlage 
aus dem PreBtisch dient eine durch einen Seilzug mit einem 
Gewicht verbundene Zange.

81e(32). 373651, votn 4.Januąr 1921. Masch i nen f ab r i k  

Buckau A. G. zu M a g d e b u r g  in Ma gdebu r g .  IErrichtung 
zum Aufschiitten von Abraumhalden.

An einem Fahrgesteil, das auf einem am FuB der aufzu- 
schiittenden Halde vorgesehenen Gleis ruht, ist auf der der 
Halde zugekehrten Seite ein zur Fiihrung einer Eimerkette 
dienender Ausleger angeordnet, der so ausgebildet ist, daB 
die Eitner das aufzuschuttende Gut aus einem neben dem 
Gleis liegenden Graben entnehmen, auf die Haldenhóhe heben 
und hier ausschiitten.

B U C M E R S C H A  U.
Zur Besprechung eingegangene Bucher.

(Die Schriftlcltung behiilt sich eine Besprechung gceigneter Werke vor.)

Petzo l d t ,  Joseph: Die Stellung der Relativitatstheorie in der 
geistigen Entwicklung der Menschheit. 2., verb. und verin. 
Aufl. 105 S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth.

Ri i sewa l d ,  Karl und Schaf  er, W ilhe lm : Heimatkunde des 
Ruhrgebiets. 32 S. mit 28 Abb. im Text und auf Taf. 
Breslau, Ferdinand Hirt.

S o n n e k ,  Erwin: Theorie der Durchstrómturbine. 61 S. mit 
24 A b b . Berlin, Julius Springer.
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Mineralogie mid Geologie.

Neue S t ud i en  i iber die E r dgasgeb i e t e  in Nieder- 
ósterreich.  Von Schumann. Petroleum. Bd. 19. 1.7.23. 
S. 648/56*. 10.7.23. S. 683/7*. Ergebnisse aus Drehwagen- 
messungen im Wiener Becken. Der geologische Bau des 
Wiener Beckens.

E r d g a s  u n d  E r d o l  im o b e r ó s t ę r r e i c h i s c h e n  
S ch l i e r b e c k e n .  Von Aigner. (SchluB.) Óst. Berg. H.Wes. 
Bd. 4. 1.7.23. S. 113/6. Ergiebigkeit der Oasbrunnen. Die 
Óltunde des Erdteervorkommens von Leoprechting. Ergebnisse 
der neuern Bohrungen. Schrifttum.

A geo l og i e  t ime scalę. Von Ashley. Engg. Min.J.Pr. 
Bd. 115. 23.6.23. S. 1106/9*. Der Aufbau der geologischen 
Formationen und die Zeitdauer der einzelnen Eutwicklungs- 
abschnitte.

M i ner a is  d e p o s i t e d  by bac t e r i a .  in mi ne wat  er. 
Von Parry. Engg. Min. J. Pr. Bd. 115. 9.6 .23. S. 1011/6*. 
Eingehende Untersuchungen iiber Mineralabsatze in Gruben- 
wassern, bei dereń Bildung Kleinlebewesen mitgewirkt haben 
sollen.

Uber  ei n i ge E r f a h r u ngen  bei  der geo l og i s chen  
Begu t ach t ung  v o n  E i s enbahnp ro j ek t en .  Von Mohr. 
©st. Berg. H. Wes. Bd,4. 1.7.23. S. 116/8. Notwendigkeit der 
rechtzeitigen Mitwirkung des Geologen bei der Festlegung 
der Trasse.

Bergwesen.

l n s t a l l i n g  p i p ę  l i n e s  in s h a f t  at R o s i c l a r e  
mine.  Von Reeder. Engg. Min. J. Pr. Bd. 115. 23. 6. 23. 
S. 1116/7*. Beschreibung des Einbaues von Rohrleitungen 
fiir Dampf und PreBluft in einen Schacht.

E f f e c t  of i nereas i ng  depth  of  hole in slopi t ig.  
Von Seamon. Engg.Min.J.Pr. Bd.115. 2.6.23. S.984. Gegen- 
iiberstellung vonBohrergebnissen bei Anwendungverschiedener 
Stahte.und bei verschiedenen Bohrlochtiefen.

Rot a t i on  mechan i smu s  for rock dri l l s Von Day. 
Engg. Min. J. Pr. Bd.115. 9.6.23. S. 1017/23*. Ausfuhrliche 
Abhandlung iiber den Umdrehungs-Mechanismus bei Gesteins- 
bohrmaschinen.

S t a n d a r d i z i n g  d r i l l  s t ee l  at  C o p p e r  Q u e e n  
Mi nes .  Von Notman. Engg. Min.J. Pr. Bd.115. 2.6.23. 
S. 177/8. Normung und Instandhaltung der Stahlbohrer auf 
einer amerikanischen Grube.

D ie  m a s c h i n e l l e  G e w i n n u n g  u n d  F o r d e r u n g  
im S t e i n k o h l e n b e r g b a u  u n t e r t a g e .  F o r d e r u n g .  
Von Herbst. (Forts.) Z .V .d .l. Bd.67. 9.6.23. S. 563/7*. 
Abbaufórderung. Streckenfórderung in Teilsohlen und Ab- 
baustrecken sowie auf den Hauptsohlen, besonders mit Hilfe 
von Lokomotiven; zukiinftige Móglichkeiten bei der Strecken
fórderung. Haspelfórderung. Fiillortbetrieb. (SchluB f.)

Bel t  face conveyor  at Wal sa l l  W ood Col l i ery.  
Ir.CoalTr.R. Bd. 107. 6.7.23. S.3*. Bauart und Bewahrung 
einer Bandfórdereinrichtung im Abbau.

N ew  s a f e t y  l amps .  Ir.CoalTr.R. Bd. 106. 29.6,23. 
S. 174/5*. Ubersicht iiber die von der Bergbehórde zugelas- 
senen neuen Grubensicherheitslampen.

Koh l e n-  u n d  K o k s z e r k l e i n e r u n g .  Von Kuhr. 
Z.Bayer. R. V. Bd. 27. 15.6.23. S. 87/8*. Besprechung ver- 
schiedener Bauarten von Kohlen- und Kokszerkleinerungs- 
inaschinen.

T he new  m a g n e t i c  c o n c e n t r a t i n g  m i l i  at  t he  
R i c h a r d  I r o n  M i n e ,  N e w  Jer sey .  II. Von Roche. 
Engg. Min. J. Pr. Bd.115. 2.6.23. S .971/5*. Vorzuge der 
nassen magnetischen Scheidung. Aufbereitungskosten.

An a ir  c o a l - w a s h i n g  p l an t .  Von Young. Ir,Coal 
Tr. R. Bd. 107. 6.7.23. S. 4/5*. Beschreibung einer bewahrten 

Luftaufbereitungsanlage fiir Kohle.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

H o c h l e i s t u n g s f e u e r u n g  und  - e k o n o m i s e r  fiir 
H o c h l e i s t u n g s k e s s e l .  Von Fahrbach. Wasser Gas. Bd. 13,
29.6.23, Sp .928/31*. Beschreibung des UniversalrosIes und 
des Ekonomisers Bauart Richard Kablitz in Riga.

E i n e  e i n f a c h e  u n d  ii b ers i c i i  11 i ch e K o n  t r o l l e  
der  L e i s t u n g  u n d  d e s  L u f t i i b e r s c h u s s e s  bei  
F e u e r u n g e n .  Von Mattner. Wasser Gas. Bd. 13. 29.6.23. 
Sp. 925/8*. Bauart und Arbeitsweise des Verbundzugmessers 
sowie des LuftuberschuB-Leistungsmessers von Dosch.

V e r d a in p f u n g s v e r s ii c h e im  J a h r e  1922. Z. Bayer. 
Rev. V. Bd.27. 15.6.23. S. 81/4*. Zusammenstellung zahl- 
reicher Versuche in Tafeln. (Forts. f.)

D as  E n t s c h l a c k e n  v o n U n t e r w i n d r o s t e n. Von 
Pradel. Wasser Gas. Bd.13. 29.6.23. Sp.901/10*. Darstellung 
der Entschlackung bei Unterwindfeuerungen verschiedener 
Bauart.

E t w a s  i i ber  B a u a r t  u n d  B e t r i e b  de r  S t i r l i n g-  
kessel .  Warme Kalte Techn. Bd.25. 15.7.23. S. 109/10.
Bauart von Stirlingkesseln. Ihre Vorziige und Nachteile.

Brenns to f f er sparn i s  u n d  Abwar me v e r we r t u n g .  
Von Grellert. Wasser Gas. Bd. 13. 29. 6.23. Sp. 910'23*. Die 
Verwertung von Torf und Rohbraunkohle. Heizung mit 
fliissigen Brennstoffen und Gas.

M o d e r n e  Wa r n i e-  und  E 1 e k t r o w i r t s c h a f t. Von 
Grempe. Warme Kalte Techn. Bd.25. 15.7.23. S. 112/4. Der 
neuere Stand der Warmeausnutzung in der deutschen Industrie.

D ie Losung  des Sch l ackenprob l ems .  Von Munch. 
Wasser Gas. Bd.13. 29.6.23. Sp. 933/8*. Bauart, Arbeits
weise und Leistung der Brennstoff-Riickgewinnungsanlage 
Eukonomator der Eukonomos-Werke in Rastatt.

C h i m n e y  si zes.  Power. Bd. 57. 12.6.23. S. 935/6*. 
Die Zugverhaltnisse in Fabrikschornsteinen und ihre Be- 
rechnung.

T he d e v e l o p m e n t  of  t he  H e s s e l m a n  sol i d- 
i n j e c t i o n  o i l  en g i nę .  Von Lundgren. Power. Bd. 57.
1,2.6.23. S .927/9*. Einzelheiten iiber den Bau der Hesselmann- 
Ólmaschine. Brennstoffzufuhr und -zerstaubung. Druckver- 
haltnisse. Das Brennstoffventil, seine Bauart und dereń Vor- 
teile. Diagramme.

S t e a m  t u r b i n ę  g o v e r n o r s  a n d  v a l v e  gear s .  
A d d i t i o n a l  causes  of hun t i ng .  VonThompson. Power. 
(Forts.) Bd.57. 12.6.23. S. 931/3¥. Weitere Ursachen fiir 
das fehlerhafte Arbeiten des Regulators und der Venti!e von 
Dampfturbinen. (Forts. f.)

Elektrotechnik.

A u t o m a t i c  s u b s t a t i o n s  in m i n e  serv i ce .  Von 
v. Sothen. El. Wid. Bd.81. 23.6.23. S. 1453/6*. Betriebsweise 
und wirtschaftliche Vorteile von elektrischen automatischen 
Unterstationen im Grubenbetrieb.

S t a r t i n g  s y n c h r o n o u s  m o t o r s .  Von Fox. Power. 
Bd.57. 19.6.23. S .977/80*'. Uber das Anlassen von Synchron- 
motoren. Selbstanlaufende Motoren. Betriebserfordernisse.
AnIaBverfahren.

T h e r m a l  p r o t e c t i v e  d e v i c e s  f o r  mo t o r s .  Von 
Fox. Power. Bd.57. 12.6.23. S .934*. Beschreibung ver- 
schiedener Warmesicherungen-fiir elektrische Motoren.

P r o g r e s s  in f i e l d  t e s t i n g  of  i n s u l a t o r s .  Von 
Dobie. El.Wid. Bd.81. 16.6.23. S. 1397/401*. Fortschritte in 
derUntersuchung von Hochspannungsieitungen. Die Bedeutung 
regelmaBiger Prufungen. Stórungsquellen. Die praktische 
Priifung.

W hy electric heat  t r ea t i ng  is economi ca l .  Von 
Collins. El. Wid. Bd.81.. 16.6.23. S. 1402/5*. Die Wirt- 
schaftljchkeit elektrischer Ófen in industriellen Betrieben gegen- 
iiber Ófen mit Ól- und Kohlenfenerung.

HDttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

Nagra  d a t a  fran B r a s i l i e n s  f ó r s t a  e l e c t r i s k a  
m a s u g n s - a n l a g g n i n g .  Von Herlin. Jernk. Ann. 1923.
H.4. S. 132/8*. Arbeitsweise und Betriabsergebnisse der elek
trischen Hochofenanlage der Companhia Electro Metallurgica 
Brasileira im Staate Sao Paulo.’

S o m e  ef f ec t s  o f  c u r r e n t  i n  m e t a l l  u r g i  c a l  
o p e r a t i o n s .  Von Saklatwalla. El.W id. Bd.81. 16.6.23. 
S. 1413/4. Gewisse Yorzugseigenschaften von im elektrischen
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Ofen erschmolzenen Metallen und Legierungen sind auf be
sondere Wirkungcn des elektrischen Stromes zuruckzufiihren.

O m  j a r n - k i s e l l e g e r i n g a r n a s  b y g g n a d .  Von 
Phragmen. Jernk. Ann. 1023. H. 4. S .'121/31 *. Róntgen- 
kristallographische Untersuchung von Eisen - Kieselsaure- 
Legierungen.

New  mi i i  at the works  of Brown ,  Baylev’s Steel  
W orks , L imi t ed ,  Shef f i e ld .  Ir.CoalTr.R. Bd.107. 6.7.23. 
S. 1/2*. Beschreibung eines neuzeitlichen Walzwerks mit 
elektrischem Antrie.b.

F ed e r b a n d r e i b u n g s k u p p l u n g  z um An t r i e b  von 
groBen Wa l zwerken .  Von Asbeck. Maschinenbau. Bd.2.
30.6.23. S. 757/8*. Konstruktive Durchbildung der Knpplung. 
Hydraulische Steuerungen der Einriickmasse. Vernieidung 
des ltnzulassigen Schleifens der Kupplungsbander durch Hilfs- 
plunger.

D ie  Be t r i ebswe i se  des Burton-Crackverfah, rens.  
Von Faber. Petroleum. Bd. 19. 1.7.23. S. 643/8*. Altere 
Krackverfahren. Das Verfahren von Burton.

A new  ref ractory tester.  Ir.CoalTr.R. Bd.107. 6.7.23. 
S. 15*. Vorrichtung zur Priifung feuerfester Steine.

A s i x-way  r e v e r s i n g  va l ve .  I r .CoalTr.R.  Bd.106. 
29. 6. 23. S. 980*. Darstellung eines Seclis-Wege-Ventils fiir 
Regenerativófen.

Wa r mewi r t s cha f t s f r agen  in der Do l omi t z i e ge l e i .  
Von Hermanns. Warme. Bd.46. 13.7.23. S.303/8*. Bau und 
Betrieb von Dolomitbrennofen. Verwendung von Generator- 
gas zum Brennen. Heutiger Stand des Baus von Boden- 
stampfmaschinen, Steinpressen und Bodenbefórderungswagen. 
Vorschlage fiir Verbesserungen der Bodenbrennófen.

Oas-producer  pract i ce in U.S.  Steel  works.  Von 
Dyrssen. I r .CoalTr .R.  Bd.106. 29.6.23. S .971/3. Bd.107.
6.7.23. S.6/8. Ausfiihrliche Abhandlung iiber den Gaserzeuger- 
betrieb in den amerikanischen Stahlwerken. (Forts. f.)

D ie  chemi sche A u s w e r t u n g  des Koksofengases .  
Z. kompr. Gase. 1923. Bd.23. H. 1. S. 5/6. Die Gewinnung 
des Schwefels. (SchluB f.)

Ub e r  d e n  A n g r i f f  v o n  B l e i  d u r c h  Be n z o l -  
w a s c h ó l .  Von Schneider und jenninger. Gas Wasserfach. 
Bd. 66. 23. 6. 23. S. 369. Durchfuhrung und Ergebnisse der 
Versuche.

Neue  gasana l y t i sche  Appa r a t e  und  Me t hoden .  
Von Sander. Z. kompr. Gase. 1923. Bd.23. H. 1. S.l/5*. 
Probenahme und Abscheidung yon RuB und Staub. Analysen- 
vorrichtungen. (Forts. f.)

N e u e  fi i r d i e  B e t r i e b s p r a x i s  g e e i g n e t e  V o r - 
r i c h t u n g  z u r  B e s t i m m u n g  o r g a n i s c h e r  D a m p f e 
(Benzol ,  Benz i n)  i m G a s e  m i t t e l s  a k t i v e r  Koh l e .  
Von Kattwinkel. Brennst. Chem. Bd.4. 15.6.23. S.179/80*. 
Vorzijge, Aufbau und Betriebsweise der Vorrichtung.

U b e r  d i e  B e w e r t u n g  der  S p r e n g s t o f f e  n a c h  
i h r e r  m a x i m a l e n  A r b e i t s l e i s t u n g .  Von Kast. Z. an- 
gew. Chem. Bd. 36. 27.6.23. S. 337/8. Berichtigung und Er- 
ganzung der friihern Ausfuhrungen.

S t a u r ó h r e n  zu r  M e s s u n g  des D r u c k s  u n d  de r  
G e s c h w i n d i g k e i t  im f l i e B e n d e n  Was s e r .  Von 
Winckel. Z .V .d .l. Bd.67. 9.6.23. S.568/71*. Wirkungsweise 
der Stauróhren. Ablesefehler, VergróBerung der Ablcsehóhe. 
EinfluB der Fliissigkeiten auf die Anderung der Ablesehohe. 
Bestimmung des Einhcitsgewichts wahrend der Geschwindig- 
keitsmessung. Eichergebnisse von Staurohrformen.

D ie  B e s t i m m u n g  der D u r c h l a s s i g k e i t  wasser- 
f u h r e n d e r  B o d e n s c h i c h t e n  u n d  d i e  B e r e c h n u n g  
von  W  a sse r g e w i  n n un g s a n  l a g en .  Von Koschmieder. 
(SchluB.) Gas Wasserfach. Bd. 66. 23-6-23. S.368/9- Bedeutung 
der Tiefenlage der Ausmtindung des Pumpensaugrohrs.

Qua ł i t a t i ve  T r e n n u n g  von Arsen-An t imon-Z i nn .  
Von Luff. Chem. Zg. Bd. 47. 14. 7. 23. S. 601/2. Neues 
alkalisches und saures Verfahren zur Vermeidung von Fehler- 
ąuellen.

A n i l i n  ais ana l y t i sches  R e a g e n z  in der  Brenn- 
s tof fehemie.  Von Holde und Weill. Brennst.Chem. Bd.4.
15.6.23. S. 177/9. Mitteilung verschiedener Versuchsergebnisse.

N e u e r e  A r b e i t e n  z u r  A b w a s s e r f r a g e .  Von 
Simmersbach. (SchluB.) Dingler. Bd.338. 23.7.23. S. 131/5. 
Behandlung des Schlammes. Biologisches Verfahren.

U n i v e r s a l  ga s  mask .  Chem. Metali. Engg. Bd.28.
4.6.23. S.982*. Gasmaske zum Gebrauch in den verschiedensten 
Gasen. Beschreibung der Fullungsmasse im Absorptions- 
behalter.

Ei ne neue g r av imet r i sche  Be s t i mmun gs me t hod e  
des Ei sens und seine T r e n n u n g  von Ma n g a n  durch 
Quecks i l bersa l ze .  Von Bogdan Solaja. Chem. Zg. Bd.47.
30.6.23. S. 557. Kurze Mitteilung von Versuchsergebnissen, 

D ie  B e s t i m m u n g  de r  M e t a l l s u l f i d e  du r ch
E r h i t ż e n  im Sch  w e f e I w a ss e r s t of  f. Von Moser und 
Neusser. Chem.Zg. Bd.47. 26.6.23. S.541/3*. 7.7.23. S.581/2. 
Verhalten von Bleiverbindungen. Analytische Bestimmung des 
Bleis. Ergebnisse der entsprechenden Untersuchungen bei 
Wismut und Thallium, Antimon, Wolfram, Molybdan, Nickel, 
Kobalt, Zinn. Zusammenfassung.

Gesetzgebung und Verwaltung.

D ie  W e r k s w o h t i u n g  im g e 11 e n d e n Recht ,  Von 
Mohr. Braunkohle. Bd.32. 7.7.23. S. 209/17. Die Begriffe 
Werkswohnung, Bergmannsaltwohnung, Bergmannswohn- 
statte. Werkswohnung und Dienstvertrag. Mieterschutz- und 
Wohnungsnotrecht. Werkswohnung urid Betriebsrat. Schrift- 
tum. (Forts. f.)

Wirtschaft und Statistik.

D i e ' g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g  a i s  H i l f s m i t t e l  
zur R e g l u  n g und U b e r w a c h u n g  der  P r o d u k t  i on. 
Von Leyensetter. Maschinenbau. Bd.2. 30.6.23. S. 765/7*. 
Vorteile einer sorgfaltigen Produktionsiiberwachung. Be
sondere Eignungdergraphischen Darstellung hierzu. Beispiele.

V e r s c h i e b u n g  der  W e t t b e w e r b s v e r h a l t n i s s e  
zwi s chen  dem m i t t e l d eu t s ć hen  Br a unkoh l engeb i e t  
und dem wes t f a l i s chenS t e i nkoh l en-bzw.  rhei ni schen 
Br a u n k oh l e ng eb i e t  sei t  1914. Von Heinz. Braunkohle. 
Bd.92. 7.7.23. S. 217/9. EinfluB der Kohlenpreis-und Fracht- 
erhóhungen vom 1. Juni 1923.

Erdo l  und Wel t  po li tik. Von Schippel. Soz. Monatsh. 
1923. Bd. 60. H. 6. S. 347/51. Die Erdólpolitik der GroB- 
machte in den letzten Jahren.

The marke t i ng  of lead.  Von Cornell. Engg.Min.J.Pr. 
Bd.115. 2.6.23. S. 967/70*. Die Marktverhaltnisse fur Blei 
in den Vereinigten Staaten. Handelssorten. EinfluB des 
Auslandes auf die Preisgestaltung.

D ie  w i r t s c ha f t i i c he  und t echn i sche  En t w i ck l u ng  
der Vere i n i g t en  S t a a t e n  se i t  d e m  K r i e g e  un t e r  
besonderer  Ber i i cks i ch t i gung  der Koh l enwi r t s cha f t  
u n d  des  Ve rke h rs wes  e n s. Von Bleibtreu. (SchluB.) 
Techn. Wirtsch. 1923. Bd.16. H.7. S. 160/6. Fórderung. Auf- 
bereitung. Kohlenhandel. Brennstoffverwertung. Forschungs- 
wesen.

Verkehrs- und Verladewesen.

G r o B r a u m f ó r d e r u n g .  Von Spackeler. Braunkohle. 
Bd. 22. 14.7.23. S. 231/5*. Die Bedeutung der GroBraum
fórderung fur den Braunkohlenbergbau. Lokoniotivfórderung 
auf geneigter Bahn oder GefaBfórderung.

Verschiedenes.
Der St and  der Pas s  u n gs f r age  in D e u t s c h l a n d  

u n d  i m A u s l a n d e .  Von Gramenz. Z. V. d. I. Bd.67.
23.6.23. S. 605-12*. Bedeutung der Passungsfrage fiir die 
wirtschaftiiche Fertigung. Vergleich der deutschen und aus- 
landischen Passungsnormen.

S i n t e r i ng  to i nerease returns to ore shippers.  
Von Stehli. Engg. Min. J. Pr. Bd. 115. 23.6.23. S. 1110/4. Die 
wirtschaftlichen Vorteile des Róstens von Erzen vor ihrem 
Versand. Allgenieine Betrachtungen. Beispiele fur die Tr3ns- 
portkostenverminderung.


