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Die Bestimmung der nicht absorbierbaren Oasbestandteile.
Von Betriebsdirektor A. Th a u, Det i ben (Bez. Halle).

Zur Ausfuhrung der technischen Gasanalyse bedient 
man sich in den meisten Gasbetrieben entweder der 

Bunte-Burette oder der Orsat-Vorrichtung. Die letztere 

bietet auBer ihrer grofien Handlichkeit den Vorzug, daB 
auch angelernte Leute nach einiger Ubung ziemlich iiber- 
einstimmende Ergebnisse bei der Untersuchung von Rauch- 

und brennbaren Gasen erzielen. Der geschlossene Zu- 
sammenbau einer solchen Vorrichtung gibt aber dann 

zu groBen Bedenken AnlaB, wenn die Pipetten zur recht- 
zeitigen Erneuerung der Absorptionslósungen nicht oft 
genug herausgenommen werden. So kommt es, daB die 
scheinbar stete Betriebsbereitschaft der Orsat-Vorrichtung 

auch einen gewissenhaften Analytiker zur Selbsttauschung 
verfiihren kann, da das Aussehen der Absorptionslósungen 
erst dann auf eine Erneuerungsnotwendigkeit hinweist, 

wenn sie bereits ganz oder teilweise erschópft sind und 
schon die Schuld an einer ganzen Reihe fehlerhafter Be

stimmungen tragen konnen. Zur Sicherung gegen solche 
Irrtumer habe ich stets jede auf Absorption beruhende 
Einzelbestiriimung im Analysenbuch fortlaufend, bei einer 

Neufullung der betreffenden Pipette jeweils wieder mit

1 beginnend, beziffern oder auch eine Flachę auf den 
Pipetten selbst anatzen und jede Absorption darauf durch 
einen Strich andeuten lassen. Diese Anweisungen sind 
erforderlich, weil die einzelnen Losungen in ganz ver- 

schiedenem MaBe in Anspruch genommen werden. Der 
haufigsten Erneuerung bedarf zweifellos die Kupferchloriir- 
losung zur Absorption von Kohlenoxyd, wahrend die 

Kalilauge zur Aufnahme des Kohlendioxyds ihre volle 

Absorptionswirkung am langsten behalt. Da sich schon 
bei frisch angesetzter Kupferchloriirlósung kaum eine voII- 

standige Absorption von Kohlenoxyd erzielen laBt, werden 
die Verhaltnisse naturgemaB desto ungiinstiger, je mehr 

die Lósung bereits in Anspruch genommen worden ist.
Dasselbe gilt in gleichem MaBe fiir diejenigen der 

nicht zusammengebauten Vorrichtungen, in denen, wie 

z. B. bei dem Verfahren von Hempel, die Absorptions

lósungen in Einzelpipetten gefullt werden, die somit zu- 
gleich ais Vorratsbehalter dienen. Viel giinstiger sind in 

dieser Hinsicht die Bedingungen bei Verwendung der 

Bunte-Burette, wo immer nur eine verhaltnismaBig geringe, 
aber noch ungebrauchte Menge Absorptionslósung ver- 

wendet und dann fortgespult wird. Abgesehen von der 

gróBern, fiir die richtige Handhabung der Bunte-Burette 

vorauszusetzenden Ubung, kann man die Bestimmungen 
nicht an jeder beliebigen Stelle vornehmen, sondern bedarf 
dazu eines Tisches in einem Raum mit gleichmaBiger

Temperatur, in dem die Vorratsflaschen mit den ver- 

schiedenen Absorptionslósungen zur Hand sein mussen.

Kohlenoxyd.

Obgleich die Bestimmung des Kohlenoxyds in den 
meisten Fallen durch unmittelbare Absorption in Kupfer- 
chlorurlósung erfolgt, sei es in diesem Zusammenhang 

insofern zu den nicht absorbierbaren Gasen gerechnet, 
ais hier seine Bestimmung auf andern ais den bisher all- 
gemein ublichen Wegen in Betracht gezogen wird. Die 

Kupferchloriirlósung gilt zwar ais das beste bekannte 
Mittel zur Kohlenoxydabsorption, jedoch haften ihrer Ver- 
wendung erhebliche Mangel an, uber die W o i l e r s 1 
eingehend berichtet hat. Die Bedingungen fiir eine Ab- 
sorptioti von Kohlenoxyd in ammoniakalischer Kupfer- 
chlorurlósung sind dabei so ausgiebig erortert worden, 
daB es sich eriibrigt, hier naher darauf einzugehen.

Obgleich die Absorptionsfahigkeit von salzsauerm 
Kupferchloriir gegeniiber dem ammoniakalischen noch 

mehr zu wiinschen ubriglaBt, berichtet K r o p f 2 uber 
eine von K r au sk o p f  und P u r d y 3 angegebene Ver- 
besserung der Absorptionswirkung, die dadurch erzielt 
wird, daB dem salzsauern Kupferchloriir so lange eine 
gesattigte Lósung von Stannochlorid zugesetzt wird, bis 
eine Entfarbung eintritt, die eine vollstandige Reduktion 
von Kupri- zu Kuprochlorid anzeigt. Die Lósung gewinnt 
dadurch nicht nur ait Absorptionsfahigkeit, sondern auch 
an Haltbarkeit.

Nach dem Ergebnis der dem Bericht von Woilers in 
der Chemikerkommission des Vereins deutscher Eisen- 
hiittenleute gefolgten 'Aussprache mangelt es fiir die Be
stimmung des Kohlenoxyds noch an einem einfachen 

Verfahren, bei dem die Befurchtung, durch unvo!Istandige 
Absorption falsche Werte zu erhalten, nicht vorliegt. 

H e r l i n g e r 4 hat dabei auf die Móglichkeit der Kohlen- 
oxydbestimmung durch -Explosion eines mit Luft oder 

Sauerstoff gemischten Teiles des nicht absorbierbaren 
Gasrestes hingewiesen. Auf die Kohlenoxydbestimmung 
durch Verbrennung soli weiter unten in Verbindung mit 
Methan und Wasserstoff noch naher eingegangen werden.

Jodpentoxyd-Verfahren nach Leyy.

In der erwahnten Aussprache ist von T o u s s a i n t 5 

an die Móglichkeit der Kohlenoxydbestimmung durch

■ Stahl u. Eisen 1922, S. 1050.
* Z. angew. Chem. 1922, S. 451.
* Journ. Ind. Eng. Chem. 1912, S. 158.
* Stahl u. Eisen 1922, S- 1055-
s a. a. O, S. 1055.



1038 G lt ic k a u f Nr. 46

das Jodpentoxyd-Verfahręn erinnert worden, mit dem der 
Verfasser bei einer groBen Anzahl von Bestimmungen 

die besten Erfahrungen unter Zuhilfenahme einer in 
'England viel angewandten Vorrichtung gemacht hat und 
das, da die dazu erforderliche Vorrichtung hier kaum 

bekannt ist, im folgenden kurz beschrieben werden soli.

Die ausschlieBliche Verbrennung des KohIenoxyds 

aus einem Gemenge, das Kohlenoxyd, Wasserstoff und 
Methan enthalt, laBt sich wie folgt ausfuhren 1: Das

von Kohlendioxyd, schweren Kohlenwasserstoffen und 
Wasser befreite Gas wird durch eine auf 160° erhitzte, 

mit 60-70 g reinem Jodpentoxyd beschickte U-Róhre 
geleitet, wobei CO zu C 0 2 oxydiert und Jod nach der 

Gleichung J2O 5 + 5CO -5C02+J2 in Freiheit gesetzt 
wird. Man kann den ursprunglichen Kohlenoxydgehalt 
sowohl aus der freigewordenen Jodmenge ais auch aus 

dem gebildeten CO a ermitteln. Im letztern Falle wird 
das Gas zur Absorption des befreiten Jods durch zwei 

mit Jodkaliunilósung beschickte Peligotróhren geleitet. 
Die Bestimmung des Jods nach der Absorption erfolgt 
mit dezinormaler Natriumthiosulfatlósung, wobei jedes 

verbrauchte Kubikzentimeter 5,6 ccm CO bei 0° und 

760 mm Druck entspricht.

Der von L e v y 2 angegebenen und in England gut 

eingefiihrten Vorrichtung ist das zuerst von G au  t i e r3 aus- 
gearbeitete Jodpentoxyd-Verfahren in der Weise zugrunde- 

gelegt worden, daB das aus oxydiertem CO entstandene 
C 0 2 durch eine mit Phenolphthalein gefarbte Lósung von 

bestimmtem Barytgehalt geleitet wird. Eine Neutralisation 
der Barytlósung macht sich durch Entfarbung sofort 
bemerkbar und entspricht der Absorption einer bestimmten 

Kohlendioxydmenge, die wiederum einer Menge Kohlen- 

oxyd proportional ist, da bei der Oxydation 1 Vol. C 0 2 
aus 1 VoI. CO gebildet wird. Levy hat nun die Vorrichtung 
derart entworfen, daB sich aus der Beobachtung der zur 
Entfarbung der gemessenen Barytlósung erforderlichen 

Gasmenge der Gehalt an CO errechnen oder ablesen laBt.

Die in Abb. 1 wiedergegebene, in einem tragbaren 
Holzgehause zusammengebaute Vorrichtung besteht aus 

dem zugleich alsSaugvorrichtung dienenden,mit Einteilung 
versehenen Glaszylinder a, der mit der Winklerschen 

Absorptionsschlange4 b verbunden ist. Diese steht mit 
den beiden hintereinander geschalteten, im Luftbad c 
hangenden U-Róhren d und e in Verbindung. Zwischen 

der Schlange b und der Rohre d befindet sich der 
Dreiweghahn f  dessen zweiter AnschluB unmittelbar zu 

dem Zylinder a fiihrt und der, ais Umgang dienend, 
die Schlange b ausschalten kann, ohne daB der Durch- 

gang des Gases durch die Vorrichtung selbst behindert 
wird. Das Luftbad c ist mit dem Thermometer g  ver- 
sehen und durch den Bunsenbrenner h beheizbar. An 

die Rohre e sind die drei hintereinander geschalteten, 
ais schrag liegende Zylinder ausgebildeten Absorptions- 
fiąschen 7, k und / angeschlossen; zwischen k und / be

findet sich der Absperrhahn tn. Damit sich der Farben- 

umschlag in der Schlange b gut beobachten laBt, ist

1 T r e a d w e l l :  Lehrbuch der analytlschen Chemie, 5. Aufl. 1911, Bd. 2, 
S. 630.

* Journ. Soc. Chem, Ind, 1911, S. 1437; vgl. a. Joum. f. Oasbel. 1912, S. 547.
* Compt. rend. 1S98, Nr. 126, S. 793.
* Ober ihre Abmessungen unterrichtet C l . W i n k l e r :  Lehrbuch der 

technischen Oasanalyse, 4. Aufl. 1919, S, 153,

unmittelbar dahinter die Riickwand n aus Porzellan ein- 

gebaut, hinter der die Absorptionsflasche i liegt.
An deiu mit o bezeichneten offenen Rohrende wird 

das Gas eingeleitet und mit Hilfe des Einstellhahnes p 
dem Bunsenbrenner h und durch den Hahn q der

Abb. 1. Vorrichtung fiir die Kohlenoxydbestimmung 
nach Levy.

Absorptionsflasche l zugefiihrt. Da die ungesattigten 
Kohlenwasserstoffe ebenfalls von Jodpentoxyd oxydiert 
werden, leitet man das Gas durch die in der Wasch- 

flasche l enthaltene starkę Bronilósung, um sie durch 
Absorption zu entfernen. Ebenso mussen das Kohlen- 
dioxyd und die aus l mitgerissenen Bromdampfe zuriick- 

gehalten werden, weshalb man das Gas durch die mit 
Kalilauge gefiillte Waschflasche k schickt. Da die 

Feuchtigkeit des Gases die Oxydation von CO beein- 
trachtigt, ist vorher die Trocknung des Gases erforderlich, 
die in der mit Phosphorpentoxyd beschickten Flasche i 
erfolgt. Das Gas tritt nun in die mit Jodpentoxyd und 

Asbestfasern gefiillte U-Róhre e, wo das CO gemaB der 
oben angefuhrten Reaktionsgleichung zu C 0 2 oxydiert 
und Jod in Freiheit gesetzt wird. Da das Jod bald die 

Durchgange verstopfen wiirde, muB es móglichst schnell 
absorbiert werden, weshalb das Gas die mit Kupfer- 

spanen beschickte U-Róhre d durchstrómt, die das Jod 
vollstandig zuriickhalt. Die Oxydation und Absorption 
in den Róhren e und d wird durch eine Temperatur 

von 160- ISO0 begiinstigt, was sich durch Einstellen 

der Bunsenflamme leicht erreichen laBt.
Die in der Schlange b enthaltene Barytlaugenmenge 

ist so bemessen und eingestellt, daB fiir die Entfarbung 

20 ccm C 0 2 erforderlich sind. Aus der Schlange b ge
langt das Gas durch den Hahn /  in den MeBzylinder a, 
der in ccm und in °/o CO eingeteilt ist. Man leitet 

zunachst durch Ausschalten der Schlange b mit Hilfe des 
Hahnes/ geniigend Gas durch die Vorrichtung, um die 

Luft zu verdrangen, wahrend man gleichzeitig das Luft
bad durch den Bunsenbrenner erwarmt. Sobald die 
richtige Temperatur erreicht ist, stellt man nach v o l ls ta n d ig e r  

Fullung des Zylinders a mit Wasser den Hahn /  so, daB 
die Schlange b in den Gasweg einbezogen wird, und 
óffnet den untem Schraubenquetschhahn r  am Zylinder a 

so weit, daB etwa 200 ccm Wasser in 7 min ablaufen. 

Im Augenblick, in dem sich die Lósung in der Schlange b
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entfarbt, schlieBt man den Quetschhahn r, wenn die 

Hóhe des Wasserstandes im Zylinder a den abzulesenden 
% CO entspricht. Eine Bestimmung nimmt kaum 10 min 
in Anspruch und kann von jeder angelernten Person 
oline Schwierigkeit ausgefuhrt werden. Fiir die Kohlen- 

oxydbestimmung in Gichtgasen diirfte es keine einfachere, 
genauere und zuverlassigere Vorrichtung geben.

Zur Bestimmung sehr geringer CO-Mengen, wie 

z. B. in Kamingasen, ist die Vorrichtung weniger geeignet, 
weil man dann eines besondern Gasanschlusses oder 

einer andern Warmeąuelle, wie einer Spiritusflamme
o. dgl., bedarf, um das Luftbad zu beheizen. Ferner 

muB dann die Barytlósung auf das Zehnfache verdiinnt 
werden, so daB 2 ccm C 0 2 geniigen, um sie zu entfarben. 
Die Ergebnisse sind weniger giinstig ais bei brennbaren 

Gasen, weil der Farbenumschlag nicht scharf genug 
eintritt.

Die Vorrichtung kann auch zur Bestimmung von C 0 2 
dienen, wobei man das Gas durch einen besondern An- 

schluB am Hahn /  einleitet, so daB es unmittelbar in die 
Schlange b tritt, ohne vorher die andern Absorptions- 
vorrichtungen durchstrómt zu haben. Zieht man in Be

tracht, daB der Gehalt an Wasserstoff und Methan zu- 
sammen beim Gicht- und Koksgeneratorgas weniger ais

2 o/o betragt und daB sich diese Gase im iibrigen nur aus 
CO, C 0 2 und N2 zusammensetzen, so geniigt die Vor- 
richtung durchaus zur laufenden, dabei aber zuverlassigen 

Prufung dieser Gase. Nach jeder Bestimmung spiilt 
man die Schlange aus und nach Gebrauch schlieBt man 
den Hahn m, um beim Tragen ein Uberlaufen von l 
nach k und umgekehrt zu verhiiten. Die Vorrichtung 

kostete in England vor dem Kriege 170 s.

Wasserstoff.

In den meisten Fallen wird der Wasserstoff zusammen 
mit dem Methan in einem mit Luft gemischten und zur 
Explosion gebrachten Teil des nicht absorbierbaren Gas- 

restes verbrannt und sein Anteil auf bekannte Weise er
rechnet. Sofern man ganz sicher ist, daB der Gasrest 
wirklich nur aus den angenommenen Anteilen besteht, 
kann das Ergebnis, abgesehen von Ablesefehlern, die bei 

den angewandten verhaltnismafiig sehr kleinen Mengen 

unvermeidlich sind, ais annehmbar bezeichnet werden. Da 
aber in vielen, wenn nicht den meisten Fallen infolge 

mangelhafter Absorption berechtigte Zweifel iiber die Zu
sammensetzung des Gases bestehen, sollte man den Wasser
stoff stets fiir sich bestimmen, zumal das Verfahren recht 

einfach ist.
Das gebrauchlichste Verfahren zur getrennten Bestim

mung des Wasserstoffs besteht in seiner Yerbrennung nach 

vorheriger Zugabe eines Luftiiberschusses iiber erhitztem 

Palladium-AsbesŁ Die bei der Ausfiihrung dieser Be
stimmung zu beobachtenden Einzelheiten werden ais 

bekannt vorausgesetzt und daher wird hier nur auf das 
einschlagige Schrifttum1 verwiesen. Der Nachteil dieses 

Verfahrens besteht darin, daB oft ausgebrauchtes, nicht 
mehr geniigend reaktionsfahiges Palladium Verwendung 

findet und daB bei zu starker Erwarmung auch andere 

Gasbestandteile, wie z. B. Methan, an der Verbrennung 

teilnehmen.

1 z. B. H e m p e l :  Qasanaljrti»che Methoden, 3. Auli- 1900, S-162.

¥

In jiingster Zeit hat man sich eingehend damit be- 
faBt, ein Absorptionsmittel fiir den Wasserstoff zu finden, 
und Paa l1 dazu kolloidales Palladium benutzt. Das Ver- 
fahren ist an der bezeichneten Stelle eingehend beschrieben, 

wird aber bei der technischen Gasanalyse kaum angewandt. 
Vielversprechend sind die Versuchsergebnisse von K. A. 
Hofmann und seinen Mitarbeitern2, die das Gas durch 

eine mit platinierten Tonróhren beschickte Absorptions- 
pipette leiten, wo der Wasserstoff in Gegenwart von 

Natriumchlorat ohne weiteres absorbiert wird. Hinsicht- 
lich der sehr bemerkenswerten Einzelheiten muB hier der 
Hinweis auf die urspriinglichen Arbeiten geniigen. Das 

vom Verfasser vielfach benutzte und fiir die technische 

Gasanalyse ais das zuverlassigste und genaueste geltende 
Verfahren beruht auf der Verbrennung des Wasserstoffs 

iiber erhitztem Kupferoxyd. Da die Wasserstoffbestim- 
mung in dieser Weise, abgesehen von der angewandten 
Verbrennungstemperatur, vollstandig mit der Methanver- 

brennung iibereinstimmt, soli sie im Zusammenhang 
damit weiter unten besprochen werden.

Methan.

Da keine Lósungsmittel zur Absorption von Methan 
bekannt sind, kann es nur durch Verbrennung im nicht 
absorbierbaren Gasrest bestimmt werden. In den meisten 

Fallen, wie z. B. bei den Verfahren von Orsat, Hempel, 
Bunte u. a., wird ein Teil des Gasrestes in eine mit ein- 
geschmolźenen Kontakten versehene Pipette iibergefiihrt, 

mit einer gemessenen Luftmenge im UberschuB versetzt 
und durch Explosion verbrannt; aus der Kontraktion so
wie aus der gebildeten Kohlensauremenge laBt sich der 
Methangehalt ermitteln3. Da es sich bei einer solchen 
Bestimmung um mindestens vier Messungen handelt und 

die angewandte Gasmenge verhaltnismaBig sehr klein ist, 
werden meist nur zufallig iibereinstimmende Ergebnisse 
erzielt und die Werte immer nur ais annahernd anzusehen 
sein, ganz besonders aber dann, wenn es sich um ein 
Gasgemisch mehrerer brennbarer/Teile handelt und man 

aus den Werten den Gehalt an Kohlenoxyd, Wasserstoff, 
Methan und Stickstoff zu ermitteln hat. Die mangelhaften 

Ergebnisse des Explosionsverfahrens sind bei der Ein- 
fiihrung der Tieftemperaturverkokung der Steinkohle deut
lich in die Erscheinung getreten, so daB es mir trotz 
sorgfaltigst beobachteter Genauigkeit nicht moglich ge- 
wesen ist, iibereinstimmende Ergebnisse bei der Schwel- 

gasanalyse zu erzielen. In neuerer Zeit ist H o c k 4 bei 
den Untersuchungen des Schwelgases zu der iiberraschen- 
den Erkenntnis gekommen, daB einige Kohlenwasserstoffe, 
wie z. B. das Buthan, an der durch Explosion herbei- 

gefiihrten Verbrennung iiberhaupt nicht teilnehmen und 
daher ais Stickstoff eingesetzt werden.

Die Schwache dieses Verfahrens ist von Dreh- 

s ch m id t  schon in den 80er Jahren erkannt und von 
ihm die bekannte Platinkapillare5 eingefuhrt worden, durch 
die, auf WeiBglut erhitzt, der mit Luft im UberschuB 
gemischte Gasstrom geleitet und das Methan verbrannt 
wird. Diese Kapillare war schon vor 1914 eine sehr 

kostspielige Vorrichtung, so daB heute ihre Beschaffung

1 W i n k l e r ,  a. a. O. S. 95.
a Ber. d. Deutsch. Chera. Oes. 1915, S. 1585; 1906, S. 1650 und 1663.
3 B un te :  Zum Oaskursus, 1922, S. 111,
4 Nach personlicher Mitteilung.
s W i n k l e r ,  a. a. O. S. 212.
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zur Ausfiihrung technischer Gasanalysen uberhaupt nicht 

mehr in Betracht kommt.

Quarzkapillare nach Levy.

Fiir die Anhanger dieses Verfahrens wird die Angabe 
willkommen sein, dafi Levy den naheliegenden Oedanken, 

in billigern Stoffen Ersatz zu suchen, verfo!gt und die in 
Abb. 2 wiedergegebene Verbrennungsrohre aus Quarzent- 

worfen und erfolgreich eingefuhrt hat. Sie besteht aus dem 
geraden, an den iiberstehenden Enden zugeschmolzenen 

Teil a, aus dem die Enden des Platindrahtes b zum An- 

schluŚ an eine elektrische StromquelIe herausragen. An 
den geraden Teil sind seitlich die beiden Anschliisse c 
mit einer lichten Weite von 1,5 mm angeschmolzen. Die 
Verbrennungsvorrichtung
wird in einen mit Kiihl- b EEEEE^ cj|jiEE5=! ^
wasser gefiillteu, au beiden

Enden mit durchbohrten „

Gummistopfen , m =hlo,- LU/vy

senen Zylinder so einge- 
baut', daB die beiden An
schlusse c sowie die Drahtenden b durch die Stopfen 

hindurchtreten; das Ganze wird in den Gasweg zwischen 
Biirette und Absorptionspipetten eingeschaltet.

Diese Verbrennungskapillare hat der Verfasser zunachst 

nur zu Methanbestimmungen der Grubenluft verwandt2, 

auf Anregung von Dr. Levy aber auch zur Leuchtgas- 
analyse in einer fiir diese Zwecke erganzten Vorrichtung 
herangezogen. Dabei ist der nicht absorbierbare Gasrest 

mit einer genau gemessenen etwa neunfachen Luftmenge 
vermischt und iiber den auf WeiBglut erhitzten Platin- 

draht geleitet worden. Sobald keine weitere Kontraktion 
mehr eintritt, wird der Gasrest wieder gemessen, dann 

die gebildete Kohlensaure absorbiert und dann der iiber- 
schussige Sauerstoff durch Absorption in Pyrogallussaure 

bestimmt. Aus diesen Werten lassen sich die gesuchten 
Anteile durch die nachstehende Berechnung ermitteln.

Bezeichnet man die gesuchte CO-Menge mit x, CH4 

mit y und H2 mit z, so entspricht:
x 3

Ci =  Verbrennungskontraktion =  - +■■2 y + —z

C2 “  C 0 2-Kontraktion ^  x + y
X  z

Vo =  verbrauchter Sauerstoff =  ^ + 2 y + ^

Die Losungen dieser drei Gleichungen ergeben:

4 C 2 + Ci - 3 Vo 
x .. ...............  ..... ...... ... Kohlenoxyd.

y ■-= C2 - x oder 

_  3 Vo -  Cj -  C2

3

z =  Q  - Vo =  Wasserstoff.

Bemerkenswert ist, daB sich in dieser Kapillare bei 

Verwendung eines leicht einstellbaren Reglungswider- 
standes3 je nach dem Grad der Erwarmung des Platin

drahtes auch eine fraktionierte Verbrennung zur Be- 

stimmung von Kohlenoxyd, Wasserstoff und Methan 
durchfuhren IaBt. Bei Erwarmung des Drahtes auf gelinde

> vgl. Oluckauf 1913, S. 2142, Abb. 21.
* $. Oluckauf 1913, S. 2137.
* s. Oluckauf 1913, S. 2139, Abb. 17,

Rotglut verbrennt nur der Wasserstoff und vielleicht 

etwas Kohlenoxyd, wahrend starkere Stromzufiihrung 
den Draht auf WeiBglut erhitzt und CO sowie CH4 ver- 

brannt werden. Die Genauigkeit der Analyse erhóht sich 
dadurch, daB sich eine Bestimmung des zur Verbrennung 

verbrauchten Sauerstoffs eriibrigt.
Bezeichnet man die Kontraktion nach der Oxydation 

des Wasserstoffs iiber gelinde gliihendem Platindraht 

mit C i und die durch Kohlensaureabsorption hervor- 

gerufene mit C2, so entspricht die hierbei oxydierte

C o
Kohlenoxydmenge dem Werte Demnach ergibt sich

fiir die dem Wasserstoff entsprechende Kontraktion der

Wert C i- ^ 2, so daB sich der Wasserstoff gemaB-||ci-^2j

errechnet. Bezeichnet man die beim Erhitzen des Drahtes 

auf WeiBglut erfolgte Kontraktion des Gases mit C3 und 
die durch die folgende Kohlensaureabsorption bewirkte 

mit C4, das gesuchte restliche Kohlenoxyd mit x und 
das Methan mit y, so ergeben sich die Werte nach den 

folgenden Gleichungen: •

C3= * + 2 y  und G t=x+ y

j  1 2 C 3 — C 4  , ^

daher y=g— -—  und x = C 4-y

?. |ci - ̂ zj =Wasserstoff 

2C
^ — Cł~  Methan

C o
—- + C4—y = Kohlenoxyd.

Die Vorziige desVerfahrens gegenuber der Verbrennung 
durch Explosion sind offensichtlich, und im Vergleich 

zu der Drehschmidtschen Kapillare oder dem weiter 
unten beschriebenen Verfahren der Verbrennung iiber 

Kupferoxyd IaBt sich diese Vorrichtung Ieichter bewegen, 

da sie nicht an eine Gaszufiihrung gebunden ist und 

der zur Erwarmung des Platindrahtes erforderliche Strom 
in einem Akkumulator mitgefiihrt werden kann. Ais 
Nachteil des Verfahrens ist anzufiihren, daB das ais Sperr- 

fliissigkeit benutzte Quecksilber nicht in Beriihrung mit 
dem Platindraht kommen darf, da anhaftendes Queck- 

silber den Stromkreis so erweitert, daB eine Erwarmung 
nicht mehr eintritt und die Rohre ausgewechselt werden 
muB.

Eine tragbare Vorrichtung zur Gasanalyse unter Ver- 

wendung der Platinkapillare nach Drehschmidt haben 
B e r t e l sm ann  und H ó r m a n n 1 angegeben, in die 

sich eine solche Quarzkapillare ebenso gut einbauen 

lieBe, wobei an die Stelle des Gasbrenners zur Erwarmung 

der Platinkapillare eine elektrische StromqueIIe treten 
wiirde.

V e r b r e n n u n g  i iber Kup fe roxyd .

Das einfachste Verfahren zur genauen Bestimmung 
der nicht absorbierbaren Gasbestandteile besteht in einer 

Verbrennung des Gasrestes uber erhitztem Kupferoxyd. Ob
wohl dieses Verfahren zuerst in Deutschland von Jager 

ausgearbeitet und beschrieben worden ist, kommt es hier

1 Wasser u. Gas 1912, S. 149.
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verhaltnismaBig nur selten zur Anwendung. In England 

hat man dagegen sehr bald die dem Verfahren eigenen 
Vorzuge erkannt und bereits seit mehr ais zehn Jahren 

geeignete und handiiche Vorrichtungen zusammengestellt, 
von denen die besten kurz beschrieben werden sollen.

IErrichtung nach Jager.

Nach den Angaben Jagers uber seine grundlegenden 
Versuche! wird nach Bestimmung der absorbierbaren 
Gasbestandteile die oben mit einem Dreiweghahn und 

von einem Wassermantel umgebene Buntebiirette a (s. 
Abb. 3) mit dem aus Kaliglas bestehenden, an einem 

Ende zu einer Kapillare ausgezogenen Verbrennungsrohr b 
verbunden, das im Oberteil des aus Blech hergestellten 
und mit dem Bunsenbrenner c beheizten Ofens d verlagert

Abb. 4. Verbrennungsrohre nach Jager.

ist. Am entgegengesetzten Ende steht die Rohre b mit 
der Lauge enthaltenden Kugelpipette e in Verbindung, 

lm Deckel des Ofens befindet sich das bis 360° anzeigende 
Thermometer /, dessen Quecksilberkugel bis an die Ver- 

brennungsróhre b heranreicht. Diese ist in Abb. 4 
besonders wiedergegeben und wird heute nur noch aus 

Quarzglas hergestellt. lhr Ende g besteht aus einer
Kapillare, das Mittelstuck h aus einem Zylinder und das 
entgegengesetzte Ende aus dem AnschluBstiick i von 

gróBerer lichter Weite. Durch dieses wird das Mittel
stuck h beschickt, indem man in die senkrecht gestellte 

Rohre zunachst ein Kornchen Kupferoxyd wirft, dann 
eine diinne Lage Asbestfasern nachschiebt und darauf 
etwa 3 g Kupferoxyd in Kristallform und ais AbschluB 

wiederuni eine Lage Asbestfasern folgen laBt. Das zuerst 

eing-efullte Kupferoxydkorn soli verhindern, daB Asbest- 
fasem in das Kapillarrohr^ hineinreichen und es verstopfen.

Zur Bestimmung klemmt man die Burette in ein 

Gestell und iiberfuhrt das Gas, nachdem man sich von

1 Journ, f. Oasbel. 1898, S. 764.

der Dichtigkeit der Verbindungen iiberzeugt hat und das 
Thermometer uber dem durch den Brenner beheizten 
Verbrennungsrohr 250 0 anzeigt, durch Offnung des obern 

Dreiweghahns der Burette und Anheben der Flasche k 
in die Kugelpipette c. Nachdem der durchstreichende 
Wasserstoff das Kupferoxyd reduziert hat und keine 
weitere Kontraktion eingetreten ist, wird das Gas wiederuni 
gemessen, wobei die Kontraktion der oxydierten Wasser- 
stoffmenge entspricht. In gleicher Weise verfahrt man, 

um das Methan zu verbrennen, wozu die Verbrennungs- 
róhre auf Rotglut erhitzt wird. Die zweite Kontraktion 
entspricht dem Methangehalt, und der Gasrest in der 
Burette besteht aus Stickstoff, denn die bei der Ver- 

brennung gebildete Kohlensaure wird in der Laugen- 
pipette e unmittelbar nach ihrer Bildung absorbiert. Da 

die Vorrichtung eine gewisse Luftmenge einschlieBt, muB 
dem Rechnung getragen und ein vorher bestimmter Wert 
in die Berechnung einbezogen werden. Die in schwankender 

Temperatur sehr groBe Zerbrechlichkeit der aus Kaliglas 
hergestellten Verbrennungsróhren lieB das Verfahren in 
Deutschland keine Verbreitung gewinnen, In England 
dagegen, wo vor dem Kriege Deutschland gegeniiber 
ein gewisser Vorsprung in der Quarzg!asherstellung 

bestand, war der Erfolg des Verfahrens schnell gesichert.

E ng l i s c he  V o r r i c h tu ngen .

Vorrichtung von Tapłay.

Die erste seinerzeit vom Verfasser und allgemein 
auch heute noch viel gebrauchte Vorrichtung von Taplay 

(s. Abb. 5) erscheint auf den ersten Blick viel verwickelter 
ais sie tatsachlich ist. Sie besteht aus der 50 ccm fassenden

Burette a mit dem daneben befindlichen Ausgleichrohr b, 
die beide in einem mit Wasser gefiillten Kuhlzylinder 
stehen und unten mit je einem Hahn c versehen sind. 
Unter den Hahnen c sind beide AnschluBrohre durch 
das Y-Rohr d mit einem zu der Quecksilber enthaltenden
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Flasche e fiihrenden gemeinschaftlichen Schlauch ver- 

bunden. Das MeBrohr b ist oben durch einen durchbohrten 

Stopfen verschlossen, die Biirette a endet in den Dreiweg- 

liahn / , durch den in einer Stellung das Gas durch den 

SchlauchanschluB g  hereingenommen und in der entgegen- 

gesetzten durch die Vorrichtung geleitet wird. Neben dem 

Dreiweghahn/befindet sich ein zweiter Halin, h, und dar- 

unter ein dritter, /, der die Laugenpipette k bedient. Der 

seitliche AnschluB des Hahnes h ist in seiner Verlangerung 

mit der zu einem liegenden U gebogenen, aus Quarz 

hergestellten und mit Kupferoxyd in Form von Nadel- 

kristallen beschickten Verbrennungsr5hre / yerbunden, 

unter der zwei Bunsenbrenner m mit Schnittaufsatz stehen. 

Der die Brenner und die Quarzróhre umgebende Teil 

des mit einem aufklappbaren Deckel versehenen Hoiz- 

gehauses ist mit Eisenblech und Asbestplatten ausgekleidet. 

An ihrem zweiten Schenkel steht die Quarzrohre durch 

den Dreiweghahn n mit der kugelfórmigen Quecksilber- 

pipetteo sowie mit der Gaswaschflasche p in Verbindung, 

die an den Kippschen Gasentwickler q angeschlossen ist. 

Die zweite Quecksilberflasche r verbindet das Y-Rohr 5  

durch Schlauche mit der Kugelpipette o und mit dem 

freien AnschluBschenkel des Dreiweghahnes l. Der Gas

entwickler q wird mit Marmorbrocken und 20 %  iger 

Saizsaure beschickt und die entwickelte Kohlensaure in 

der Natriumkarbonatlósung enthaltenden Waschflasche p 
von mitgerissenen Sauredampfen befreit. Sie strómt 

durch den entsprechend gestellten Hahn n, die Quarz- 

róhre l  sowie die Hahne h und /  und entweicht durch 

den Schlauch g-, so daB die Luft vollstandig ausgetrieben 

wird. Vorher sind die GefaBe a und o sowie die Ver- 

bindung zwischen den Hahnen i  und h durch Anheben 

der Flaschen e und r ganz mit Quecksilber gefulit worden. 

Der nicht absorbierbare Gasrest befindet sich in einer 

Orsat-Vorrichtung oder einer Bunte-Biirette, die an das 

ebenfalls vollstandig mit Quecksilber gefiillte Schlauch- 

stiick^ angeschlossen wird. Nach Einmessen der Probe 

und Umstellung des Hahnes /  wird das Gas durch 

die gelinde erwarmte Quarzróhre getrieben, wobei man 

es durch Heben und Senken der Flaschen e und r ein- 

mal in die Pipette o und dann wieder in die Biirette a 
treibt, bis keine Kontraktion mehr eintritt. Die ermittelte 

Kontraktion entspricht dem durch Oxydation entfernten 

Wasserstoff. Derselbe Vorgang wird wiederholt, nach

dem man die Quarzróhre l auf Rotglut erhitzt hat. Nach der 

Verbrennung entleert man zunachst die Verbindung h —i 
in die Flasche r und treibt durch Umstellen der Hahne h 
und i das Gas in die Laugenpipette k, um die Kohlen

saure zu entfernen. Ist das Gas wieder in die Biirette a 
zuriickgefiihrt, so spiilt man durcli q, p und n die Rohre l 
mit Kohlensaure aus, welche die Biirette a aufnimmt. 

Durch Umstellung des Hahnes h wird der UberschuB 

wiederum in k absorbiert, das verbleibende Gas nach a 
zuriickgebracht, die Verbindung h - i  wiederum mit Queck- 

silber gefulit und mit Hilfe des zum Messen jedesmal 

angeschlossenen Ausgleichrohres b die Kontraktion be- 

stimmt, die der oxydierten Methanmenge entspricht, 

wahrend der in der Biirette befindliche Rest aus reinem 

Stickstoff besteht.

Durch die Verwendung der Kohlensaure ais Spiil- 

mittel erzielt man mit dieser Yorrichtung Ergebnisse von

groBer Genauigkeit und guter Ubereinstimmung. Das 

Kupferoxyd wird zeitweise in der Quarzróhre regeneriert, 

indem man die Rohre erhitzt und Luft hindurchleitet. 

Nach zwei Richtungen hin erschien die Vorrichtung, die 

allerdings auch heute noch vielfach so gebaut wird, ver- 

besserungsbediirftig, und zwar einmal, weil zu einer Analyse 

zwei getrennte Vorrichtungen erforderlich sind, die eine 

zur Absorption und die andere zur Verbrennung mit der 

dazwischen liegenden zeitraubenden Uberfiihrung des 

Gasrestes von einer zur andern und der erneuten Messung, 

und ferner, weil es sich ais wiinschenswert herausstellte, 

ohne die etwas verwickelte Zusatzvorrichtung zur Er

zeugung von Kohlensaure ais Verdrangungsmittel auszu- 

kommen. Das war aber nur móglich, wenn es gelang, 

den Gasrest mit Hilfe von Quecksilber aus der Ver- 

brennungsróhre zu verdrangen; dazu muBte das Kupfer- 

oxyd in feste Form gebracht werden, denn in Gestalt 

von Nadelkristallen oder Pulver wiirde es stets gróBere 

oder kleinere Quecksilbermengen festhalten und genaue 

Bestimmungen unmóglich machen.

Yorrichtung von Taplay zur vollsłandigen Gasanalyse.
Die in Abb. 6 wiedergegebene Vorrichtung entspricht 

im allgemeinen der vorher beschriebenen, so daB nur auf 

die Abweichungen hingewiesen zu werden braucht. Die 

Biirette ist mit a, das Ausgleichrohr mit b, die Queck-

Abb. 6. Vorrichtung von Taplay zur volistandigen Gasanalyse 
bei Verbrennung iiber Kupferoxyd.

silberflasche mit c bezeichnet, d, e, /  und g  sind Absperr->

i, k und L Dreiweghahne. Die mit Quecksilber gefiillte 

Kugelpipette ni steht in unmittelbarer Verbindung mit 

der durch den Brenner n beheizbaren Quarzróhre o. 
Die Quecksilberflasche p ist durch Schlauche mit der 

Kugelpipette m und mit dem freien Schenkel der beiden 

Dreiweghahne k und l  yerbunden, damit man das Gas 

zur Messung aus den Verbindungsróhren durch Nachfiillen 

von Quecksilber verdrangen kann. Die mit q bezeichnete 

Laugenpipette bleibt stets an ihrem Platz, wahrend die 

Pipette r  gegen s oder t yertauschbar ist, welche die 

jeweils erforderlichen Absorptionslósungen enthalten. Der
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Gang einer Bestimmung in dieser Vorrichtung laBt sich 

mit wenigen Worten kennzeichnen. Das durch d in die 

Burette a eingesaugte Gas wird nach Messung in die 

Laugenpipette q iibergefiihrt und nach Absorption und 

Bestimmung des C 0 2 in die mit Brom oder rauchender 

Schwefelsaure gefiillte Pipette r zur Bestimmung der 

schweren Kohlenwaśserstoffe geleitet. Wahrend sich das 

Gas in der Burette a befindet, vertauscht man die Pipette r 
gegen s oder t und bestimmt in gleicher Weise Sauer

stoff und dann Kohlenoxyd. Nun erwarmt man die Ver- 

brennungsróhre o und treibt mit Hilfe der beiden Flaschenc 

und p das Gas abwechselnd aus der Burette a in die 

Kugelpipette m und utngekehrt. Danach wird das Methan 

bei Rotglut der Quarzróhre verbrannt und diese sodann 

zur Erzielung schneller Abkiihlung mit einem nassen Tuch 

umgeben. Man bestimmt die entwickelte Kohlensaure 

und treibt zur Messung des Gases nach jeder Verbren- 

nung das Quecksilber aus der Kugelpipette tti durch die 

Quarzróhre o und die ganze Verteilungsleitung, so daB 

kein freier Raum in den Leitungen der Vorrichtung ver- 

bleibt. Durch ansteigendes Quecksilber aus der Flasche p 
wird auch der Gasrest aus den Anschlussen iiber den 

Hahnen k und l verdrangt. Die Ausspiilung mit Queck- 

silber ist dadurch moglich geworden, daB die Quarzróhre 

die in Abb. 6 angedeutete schrage Stellung und das Kupfer- 

oxyd die Gestalt eines gepreBten festen Stabchens erhalten 

hat, das einfach in die Quarzróhre hineingeschoben wird. 

Auf die aus der Abbildung hervorgehende handliche Form 

der Absorptionspipetten sei kurz hingewiesen.

Ergdnzte Orsat - Vorrichłung.

Bei der allgemeinen Verwendung der Orsat-Vorrich- 

tung fur die technische Gasanalyse lag der Gedanke nahe, 

sie durch den Einbau einer mit Kupferoxyd beschickten 

Verbrennungsrohre zu erganzen. Da hierbei die Móg- 

lichkeit gegeben sein muB, das Gas aus den unvermeidlich 

langen Verbindungswegen zu verdrangen, war die Losung 

nicht gerade einfach und verlangte die Aufnahme einer

Reihe von Hilfsvorrichtungen in das Orsat-Gehause. In 

der im Laboratorium des Gaswerkes der Stadt Birmingham1 

entstandenen Vorrichtung (s. Abb. 7) ist die von einem 

mit Wasser gefiillten Kuhlzylinder umgebene Burette a 
zur Ermoglichung genauer Ablesungen in der Mitte aus- 

gebaucht, und zwar entfallen auf den in 0,1 ccm eingeteilten 

Unter- und Oberteil je 20 ccm des Gesamtinhalts. Unten

1 Qas World 1919, S.342.

ist die Burette durch einen Schlauch mit der Flasche b, 
oben durch den Dreiweghahn c mit dem freien Stutzen d 
zur Aufnahme der Gasprobe verbunden. An den andern 

Schenkel des Hahnes c schlieBt sich der Dreiweghahn e 
an, der je nach seiner Stellung das Gas entweder zu den 

Absorptionspipetten /  oder durch die mit Kupferoxyd 

gefiillte Quarzróhre g  leitet. Diese ist von einem der 

GróBe des Meker-Brenners h entsprechenden Ofen um

geben und an dem der Burette entgegengesetzten Ende 

mit dem Dreiweghahn i verbunden, der den AnschluB 

entweder mit dem Kohlensaureentwickler k oder mit der 

Pipette / herstellt. Der erstere besteht aus zwei durch 

ein Stiick Glasrohr in der Mitte verbundenen Zylindern, 

von denen der untere mit Marmorsplittern gefullt ist. Die 

daran unten angeschlossene Flasche m enthalt verdiinnte 

Salzsaure, die, sobald der Oberteil des Entwicklers mit 

C O 2 gefullt ist, in die Flasche m zuruckgedrangt wird, 

so daB die Entwicklung aufhórt. Da die Marmorsplitter 

den Unterteil des Entwicklers k stets vollstandig, also weit 

iiber den Saurespiegel in tn hinaus fiillen, wird hier die 

Kohlensaure zugleich getrocknet und von mitgerissenen 

Saureteilchen befreit. Der an das Ende der Verteilungs- 

Ieitung n iiber den Absorptionspipetten mit einem Hahn 

angeschlossene Behalter o vervoIlstandigt die Vorrichtung. 

Ais Sperrfliissigkeit dient hierbei leicht angesauertes, mit 

Gas gesattigtes, durch Methylorange schwach gefarbtes 

Wasser.

Das durch d eingesaugte Gas wird in a gemessen 

und durch n zur Bestimmung der absorbierbaren Bestand

teile jeweils in eine der Pipetten /  iibergefiihrt. Die 

yerdiinnte Saure, mit der man vorher die Leitung n 
aus dem Behalter o angefiillt hatte, drangt man in diesen 

zuriick oder saugt sie wieder in die Leitung n ein, um 

das Gas 1)1 die Burette zuriickzubefordern. Nach den 

Absorptionsbestimmungen werden Wasserstoff und Methan 

nacheinander in der erhitzten Verbrennungsróhreg  oxydiert 

und bestimmt, wobei das Gas mehrere Małe in die Pipette l 
und zuriick in die Burette a geleitet wird. Nach AbschluB 

der Verbrennung treibt man durch entsprechende Stellung 

des Hahnes i Kohlensaure aus k durch die Verbrennungs- 

róhre und bestimmt die jeweilige Kontraktion, nachdem 

das iiberschussige C 0 2 in /  absorbiert worden ist. Die 

Vorrichtung bietet den Vorteil, daB sie keine toten 

Raume enthalt, da alle Gaswege mit Saure oder C 0 2 

besetzt werden. Sie wird hier angefiihrt, um die Móg- 

lichkeit der Arbeit mit einer aus Wasser bestehenden 

Sperrfliissigkeit zu zeigen, wahrend fiir fast alle andern 

Vorrichtungen das gegenwartig sehr teure und in solcher 

Menge meist schwer zu beschaffende Quecksilber er- 

forderlich ist.

Vorrichtung nach Bonę und Whcelcr 
mit konstantem Druck.

Um bei der Gasanalyse ganz genaue Ergebnisse zu 

erzielen, muB man Quecksilber ais Sperrfliissigkeit ver- 

wenden, dazu aber auch die Menge des absorbierten oder 

oxydierten Gasbestandteils gemaB deni unter Vakuum 

eintretenden Teildruck bestimmen. Im gasanalytischen 

Laboratorium der Birminghamer Gasanstalt1 hat man die 

von Bone und Wheeler dafur angegebene Vorrichtung

'  > O as Jounal 1913, S. 103.
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abgeandert, um ge

maB den Erforder- 

nissen des Betrie

bes den Gang der 

vollstandigen Be

stimmung abzu- 

kiirzen und den 

geschlossetien Zu- 

sammenbau der 

Vorrichtung auf 

ein MindestmaB zu 

beschranken.

Die in Abb. 8 

wiedergegebene 

Vorrichtung be

steht aus den Holz- 

sttitzen a und b, 
die in die zum 

Auffangen ver- 

schiitteten Queck- 

silbers mit Rand 

versehene Holz- 

płatte c eingelassen 

sind. Beide Stiit- 

zen besitzen an 

den AuBenseiten 

Zahnstangen, zwi

schen denen zwei 

Tragleisten mit den

Flaschen d und e durch Zahnradbetrieb sehr genau 

und gleichmaBig verstellbar sind. Die Flasche d enthalt 

Wasser, die Flasche e Quecksilber. An der Stiitze a  ist 

ejne Reihe vonTragbrettern zur Aufnahme der die Lósungs- 

mittel enthaltenden Vorratsflaschen/angebracht, iiber denen 

auf einem gróBern Brett die Absorptionspipette g, die 

Explosionspipette h und das mit ihr verbundene Queck- 

silbergefaB i stehen. In ein an der Stiitze a befestigtes 

Brett ist der mit Wasser gefiillte Kiihlzylinder eingelassen, 

in dem sich die Biirette k und das MeBrohr l  befinden, 

die unten unmittelbar miteinander und durch einen 

Schlauch mit der Flasche e yerbunden sind. Das ais 

Manometer dienende MeBrohr l  tragt oben einen Hahn 

und hat vorne eine offene Millimeter-Einteilung, wahrend 

die Biirette k in Dezimeter eingeteilt ist. Die Lange der 

beiden Róhren k und l  betragt etwa 750 mm. Der Drei- 

weghahn m auf der Biirette ist mit dem einen Schenkel 

an den Dreiweghahn n und mit dem andern an die mit 

Kupferoxyd beschickte Quarzróhre o angeschlossen. Der 

Dreiweghahn n hat einen freien Schenkel, durch den die 

Gasprobe eingenommen oder ausgeblasen werden kann, 

der andere Schenkel ist mit dem Dreiweghahn p yer

bunden, der sich einmal mit der Explosionspipette h und

Abb. 8. Vorrichtung nach Bone und 
Wheel er zur yollstandigen Gasanalyse 
bei konstantem Druck mit Erganzung 
zur Gasverbrennung uber Kupferoxyd.

durch den andern Abzweig mit der Absorptionspipette g 

yerbinden IaBt. Die Pipetten g  und h tragen ebenfalls 

Dreiweghahne; der dritte Schenkel des Halmes bei h steht 

mit der Quarzróhre o in Verbindung, wahrend der des 

Hahnes bei g  freibleibt und zur Einfiihrung der Ab- 

sorptionsfliissigkeiten dient.

Der Gang der Analyse ist sehr einfach. Eine gewisse 

Gasmenge wird in die Biirette k aufgenommen und mit 

Hilfe der Flasche e auf die Nullmarke der Einteilung 

expandiert, worauf man den Quecksilberstand am MeB

rohr / mit einer Lupę abliest und aufschreibt. In die 

Pipette g, die der Verfasser bei der nach seinen Angaben 

gebauten Vorrichtung auch unten unmittelbar iiber dem 

Schlauchansatz mit einem Absperrhahn yersehen hat, wird 

aus einer der Flaschen /  ein wenig Lauge eingefiihrt 

und nun das Gas in die Pipette geleitet. Nach der 

Absorption wird das Gas in der Biirette k wieder auf 

den Nullpunkt expandiert. Der am MeBrohr l abgelesene 

Quecksilberstand entspricht nach Abzug des yorher ver- 

zeichneten der Menge des jeweils absorbierten Gas- 

bestandteils. Die Flasche d wird jedesmal mitangesauertem 

Wasser gefiillt und die Pipette g  vor jeder neuen Ab

sorption griindlich ausgewaschen. Die Einrichtung ist so 

getroffen, daB die Absorptionslósungen schnell und ohne 

Schwierigkeit in die Pipette g  eingefiillt werden kónnen. 

Damit sie nicht durch das im Boden von g  stehende 

Wasser yerdiinnt werden, ist im Boden der erwahnte 

Absperrhahn angebracht, der nach Erzeugung eines 

entsprechenden Vakuums zur Aufnahme der Absorptions- 

fliissigkeit geschlossen wird. Die Vorratsflaschen /  haben 

unmittelbar iiber dem Boden eine seitliche Óffnung mit 

durchbohrtem Stopfen, in dem sich ein nach unten 

gebogenes Glasrohr mit Schlauchstiick befindet; dieses 

wird durch einen Federquetschhahn yerschlossen. Schiebt 

man nun das Ende des Schlauchstucks iiber den freien 

Schenkel des Dreiweghahnes auf der P ipette^ und óffnet 

den Hahn, so wird durch Auslósung des Quetschhahnes 

eine bestimmte Menge Absorptionslósung in die Pipette £  

ubergefiihrt, ohne daB Luft hinzuzutreten braucht. Der 

zur Beheizung der Quarzróhre o dienende Brenner ist in 

der Abbildung nicht beriicksichtigt. Man kann den nicht 

absorbierbaren Gasrest sowohl zum Teil durch Explosion 

ais auch durch fraktionierte Verbrennung bestimmen und 

ist in der Lage, zu prufen, wie die Ergebnisse iiber- 

einstimmen. Macht man die Verbrennungsbestimmung 

in o zuerst, so IaBt sich danach der zur Explosion er- 

forderliche Luftzusatz rechnerisch ermitteln. Die Vor- 

richtung entspricht den hóchsten Anforderungen in bezug 

auf Genauigkeit, einfache und schnelle Handhabung sowie 

geschlossenen Zusammenbau bei geringem Raumbedarf 

und gewahrleistet bei Verwendung ungebrauchter Ab

sorptionslósungen zuyerlassige Ergebnisse.  ̂ ^

Beitrag zur Erklarung der Schieferung im ost- und westthuringischen Schiefergebirge
Von Geolog R.

Die Sedimentgesteine des Ostthiiringer Kambriums, 

Silurs, Devons und Kulms muBten in erster Linie nach 

den Schichtflachen spalten. Bei den Gesteinen des ge

nannten Gebietes zeigt sich aber, abgesehen vom Granit,

H u n d t ,  Gera.

von den mesovulkanischen Gesteinen, den Erz- und Quarz- 

gangen sowie den diluvialen und alluvialen Schichten, 

eine in yerschiedenem Winkel auftretende, nach der Ge- 

steinbeschaffenheit und órtlich wechselnde Spaltflache, die
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man Schieferung nennt oder auch ais falsche, sekundare 

oder transversale Schieferung bezeichnet. Diese Schiefe- 

rungsspaltflache ist so scharf ausgepragt, daB sich die 

Gesteine nur nach ihr zerlegen lassen.

Die Schieferung hat fiir manche Gebiete Deutschlands 

eine groBe wirtschaftliche Bedeutung gewonnen, da auf 

der durch sie hervorgerufenen dtinnplattigen Spaltbarkeit 

die Gewinnung von Dach- und Tafelschiefer beruht. 

Schieferbergbau geht um im Rheinischen Schiefergebirge, 

und zwar an der Mosel bei Thomm, Feli, Trarbach, Zeli, 

Treis und Clotten, an der Nahe bei Bundenbach und 

Kirn, an der Eltz bei Mullenbach, Kaisersesch und Mayen 

und am Rhein bei Caub, Oberwesel und Bacharach, im 

ost- und westthuringischen Schiefergebirge, im Sachsischen 

Erzgebirge (LóBnitz usw.), in Westfalen, im Harz sowie in 

Schlesien. Alle diese Schieferbergbaubezirke sind an das 

varistisch gefaltete palaozoische Schiefergebirge gebunden.

Nach der Verbreitung der Schieferung wurden die 

fruhem Erklarungen dafiir: von joh.^ W a l t h e r 1 ais 

AuBerung des Faltungsdruckes, von S i e b u r g 2 ais sich 

nach der varistischen Faltung bemerkbar machender Aus

gleich von Spannungen, von G. von  M a r e e s 3 ais Folgę 

andauernder intensiyer Druckwirkungen auf das Gestein, 

befriedigend erscheinen, wenn nicht sorgfaltige Beobach

tungen im Ostthiiringer Schiefergebirge wenigstens fur 

dieses Gebiet andere Ergebnisse gezeitigt hatten. Zwar 

nimmt E. Z i t n m e r m a n n 4 auch fur das Ostthiiringer 

Schiefergebirge den Gebirgsdruck ais die die Schieferung 

erzeugende Kraft an. in der Erlauterung zu Blatt Lehesten 

der Geologischen Spezialkarte sagt er: »Vermutlich lagen 

die oberkulmischen ais die jiingsten zur Zeit des Schiefe- 

rungsvorganges vorhandenen Schiefer oft so hoch iiber 

dem Niveau, in dem der die Schieferung erzeugende 

Gebirgsdruck seinen Sitz hatte, daB sie von diesem Druck 

nicht mehr erfaBt werden konnten«. Fiir eine andere 

Stelle dieses Gebietes bringt er die Entstehung der 

Schieferung mit dem Faitendruck in Verbindung: >Am 

starksten scheint sie (die Schieferung) da zu sein, wo sich 

die Schichten zu engen, fast isoklinalen Falten zusammen- 

gedriickt zeigen, und hier fallt sie mit der Richtung der 

Achsenebene der tiberkippten Sattel und Mul den zu

sammen*, Wenn jedoch allein Faltungs- oder Gebirgs

druck die Schieferung erzeugt hatte, dann miiGten in den 

Gebieten starkster Faltung die an der Oberflache gelegenen, 

nicht immer kulmischen Gesteine erst recht von der 

Schieferung erfaBt worden sein, da die Spannung, die im 

Innern der Falten rfaturlich ungeheuer groB ist, sich nach 

auBen, also nach oben, auswirken muBte. Weiter unten 

wird gezeigt werden, daB alle, auch die nicht kulmischen 

und jiingern Gesteine nur w e n ig  geschiefert sein kónnen, 

daB also die Starkę der Schieferung nicht von dem Alter 

der Gesteine abhiingt, sondern daB dafiir in erster Linie 

die Lage zu den varistischen Graniten und in zweiter 

Linie die Beschaffenheit des zu schiefernden Gesteins, d.h. 

die gleichmaBige Anordnung und KomgróBe seiner Be

standteile, ausschlaggebend sind.
Schieferungserscheinungen zeigen ausgepragt kam- 

brische Tonschiefer und Quarzite, silurische Tonschiefer,

1 Geologische Heimatkunde von Thurlngen, 3. Aufl., S. 42/44.
■ Z. pr. Geol. 1909, S. 233.
a Der deutsche Dachschiefer, 1915- ■ , , ,,
4 Erlauterangen zur Geologischen Kartę von PreuBen, Lfg. J14,S. 99,

Quarzite, Kalkę, Kiesel- und Alaunschiefer, Thuringite und 

Chamosite, devonische Tonschiefer, Quarzite, Braunwacken, 

Breccien und Kalkę, seltener Tuffschiefer, kulmische Ton

schiefer, Sandsteine und Grauwacken. Von den Eruptiv- 

•gesteinen sind mehr oder weniger stark geschiefert, jedoch 

nie so gut wie die Sedimente, Porphyroide, Palaopikrite, 

Diabase und Diabasbreccien. Unberiihrt geblieben sind die 

varistisch-kulmischen Granite, die mesovulkanischen Ge

steine und teilweisedie Kieselschiefer. Somit ist es moglich, 

das Alter der Schieferung festzulegen. Da kulmische Ge

steine noch mitgeschiefert worden sind, die spatkulmischen 

Granite dagegen nicht, ist die Schieferung Ost- und West- 

thiiringens postgranitisch und, weil sie in allen gefalteteti 

Gesteinen auftritt, postvaristisch,

Bei Betrachtung der geologischen Obersichtskarte fallt 

es auf, daB die Starkę der Schieferung im Ostthiiringer 

Schiefergebirge nach Norden und Siiden hin abnimmt. 

Die Hauptschieferungsgebiete liegen bei Hirschberg an der 

Saale, bei Sparnberg, zwischen Lobenstein und Wurzbach, 

um Wurzbach herum sowie bei Lehesten und weisen dann 

im Tal der Loquitz nach dem westthuringischen Schiefer- 

gebiet hiniiber. Zimmermann hat ein annahernd vari- 

stisches Streichen der Schieferung mit vorwiegend nord- 

westlichem Einfallen festgestellt.

Zwischen diesen Schieferungsbezirken und den nach- 

gewiesenen und an Kontaktmetamorphose erkennbaren 

Granitgebieten besteht ein órtlicher Zusammenhang. Uber- 

all sind oder waren Schieferbriiche langere Zeit da im 

Betrieb, wo Granite anstehen oder sich in der Tiefe 

vermuten lassen. Granite kennt man von Hirschberg, 

Helmsgriin und Lobenstein, vom Hennebergbei Wurzbach 

und von Dóhlen. Kontaktmetamorphe Erscheinungen an 

verschiedenen Sediment- und Eruptivgesteinen deuten 

bei Sparnberg und Wurzbach sowie zwischen Wurzbach, 

dem Henneberg und Dóhlen auf das Yorkommen von 

Graniten in der Tiefe hin.

Dieses Zusammentreffen von postvaristischen oder 

intervaristischen Granitgebieten mit den Ost- und West- 

thiiringer Schieferungszentren legt die Vermutung nahe, 

daB die Schieferung ihre Entstehung nicht in erster Linie 

der Faltung, sondern dem Granit verdankt. Es ist an- 

zunehmen, daB das hier und da emporragende Granit- 

massiv in der Tiefe zusammenhangt und eine unterirdische 

Verbreitung vom Fichtelgebirge uber Hirschberg, Sparn

berg, Lobenstein, Henneberg und Dóhlen nach dem 

westthuringischen Schiefergebirge hin besitzt, Das Ver- 

breitungsgebiet hat also herzynische Streichrichtung, zu 

der die Schieferung mehr oder weniger senkrecht verlauft. 

Urspriinglich ist der Granit ais Tiefengestein nicht 

zutagegetreten, und erst die postvaristische Einebnung 

und Verwitterung hat die hóchstgelegenen Teile bloB- 

gelegt, so daB sie heute stellen weise abgebaut werden 

kónnen.

Ais zur Zeit der varistischen Faltung die kaledonisch 

vorgefalteten kambrischen und silurischen sowie die noch 

ungefalteten devonischen und kulmischen Sedimente 

gefaltet wurden, drangen die Granite und in ihrem Gefolge 

die mesovulkanischen Gesteine empor. Die gegen die 

schon verfestigten und gefalteten palaozoischen Gesteine 

stoBenden Magmamassen riefen neben Kontaktwirkungen 

selbstverstandlich auch mechanischeYeranderungen hervor,
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die in einer Umordnung der kleinsten Teilchen gerade 

in den feinkórnigen, gleichmaBigen Sedimenten bestanden. 

Da die Granitschmelzen nicht iiberall in demselben Ab- 

stande von der Oberflache ersłarrten, bildeteir sich ver- 

schieden tief liegende Kontakthófe und Schieferungszentren. 

In nachster Nahe des Granites entstand der mehr oder 

weniger umfangreiche Kontakthof, diesem folgte mit 

wechselnderMachtigkeit der Schieferungshof,der schlieBlich 

in die ungeschieferte Zone iiberging. DaB die Schieferung 

auf mechanischer Kontaktmetamorphose beruht, scheint 

nach ihrer innigen Verknupfung mit den freigelegten 

Granitstocken festzustehen.

Beim Eindringen des Granits in die von der Faltung 

erzeugten Hohlraume und Weitungen, wobei es gleich- 

giiltig ist, ob die Faltung den Magmenaufstieg ausloste 

oder die hochdringende Schmelze den Antrieb zur Faltung 

gab, traten im Granit selbst ais Kliiftigkeit und erst recht 

in dem von der chemischen Einwirkung entferntern Teil 

der gefalteten Sedimente die mechanischen Umordnungen 

ein, fiir die C l o o s  und seine Schiiler in ihren Arbeiten 

zahlreiche Beweise geliefert haben. So erklart es sich, 

daB selbst in den Gebieten starkster Schieferung, in der 

Streichrichtung Hirschberg - Henneberg — westthiirin- 

gisches Schiefergebirge, Teilgebiete mit ausgepragter und 

mit schwacherer Schieferung eng beieinanderliegen, dereń 

Ausbiidung in erster Linie nicht auf die mehr oder 

minder giinstige Gesteinbeschaffenheit, sondern auf die 

Verteilung der verschiedenen Granitstocke zuriickzufiihren 

ist. Gut geschieferte Gesteine wird man daher nur dort 

suchen, wo entweder der Granit schon durch Verwitterung 

freigelegt ist, oder wo die Abtragung, wie in der Um- 

gebung von Spamberg, gerade den Schieferungshof erreicht 

hat. In dem Schieferungsgiirtel sind alle zur Schieferung 

geeigneten palaozoischen Gesteine ihrer petrographischen 

Beschaffenheit entsprechend stark gefaltet. So findet man 

im Lehesten-Ludwigsstadter Bezirk die devonischen Ge

steine, sowohl Sedimente ais auch Eruptivgesteine, in gut 

entwickelter Schieferung in der Nahe des Henneberger 

Granitmassivs. Darum herum liegen die bedeutendsten 

Schieferbriiche, die, wie der Herzogsbruch und der Ortels- 

bruch, schon seit Jahrzehnten in Betrieb sind. Diese 

beiden Schieferbriiche gehoren zu den groBten Europas.

Bemerkenswert ist, daB bei Heinersdorf zwischen den 

aufgeschlossenen Granitgebieten von Helmsgriin und 

Henneberg in dem seit etwa hundert Jahren betriebenen 

Kaiser-Wilhelm-Bruch der obere Schiefer des Untersilurs 

starkę Schieferung aufweist, wahrend diese sonst in 

dieser untersilurischen Stufe gegenuber andernTonschiefern 

des Untersilurs, Devons und Kulms zuriicktritt.

Mit der Schieferung scheint die Ausbiidung von 

Druckkliiften im Zusammenhang zu stehen. Wie Cloos 

die Gneisbildung aus Granit durch Seitendruck erklart, 

so daB die Flachę S zur Schieferungsflache des Granit- 

gneises wird, so konnen nachtraglich durch tektonische Ur- 

sachen Druckkliifte entstehen, die sich in Mitteldeutschland 

sogar bis ins Diluvium (Travertin von Ehringsdorf und 

Glaziallehme in der Umgebung Geras) verfolgen lassen1. 

Dabei zeigt sich auch zwischen der W irkung eruptiver 

und tektonischer Ursachen der Unterschied, daB Eruptiv- 

gesteine die Schieferung und tektonische Vorgange(Faltung, 

Verwerfung, Schollenbildung usw.) die Druckkliifte her- 

vorrufen. Vielleicht sind die Zusammenhange derart, 

daB die Druckkliifte eine Vorstufe der Schieferung dar- 

stellen, denn in der Geraer Gegend treten in den rot- 

liegenden Konglomeraten nur an den Stellen Druckkliifte 

auf, wo sie mesozoisch gefaltet sind. Gesellten sich 

zu den die Druckkliiftung hervorrufenden tektonischen 

Kraften noch durch Eruptivmassen gesteigerte Wirkungen, 

dann konnten wohl Schieferungserscheinungen wie die 

im Schiefergebirge beobachteten entstehen. Im Ostthiiringer 

Schiefergebirge gibt es, besonders in Quarziten und Kalken, 

Stellen, wo die varistische Schieferung nur wie eine durch 

Eruptionsursachen gesteigerte Druckkliiftung erscheint.

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

Die Entstehung der im ost- und westthiiringischen 

Schiefergebirge auftretenden falschen, sekundaren oder 

transversalen Schieferung wird weniger auf Faltungsdruck- 

wirkung, ais in erster Linie auf den Druck der wahrend 

der varistischen Faltung emporgedrungenen Granite zuriick- 

gefiihrt.

1 In einer demnachst im Geologischen Archłv erschelnenden Arbeit des 
Verfassers uber die Kliiftigkeit der Ostthuringischen Oesteine wird das Be* 
obachtungsmaterial mitgetellt werden.

U M S C H  A U.
Neue arbeitsrechtliche Verordnungen.

V e r l a n g e r u n g  d e r  G e l t u n g s d a u e  r de r  

D e m o b i l m a c h u n g s v e r o r d n u n g e n .

Die Verordnung der Reichsregierung uber die Beendigung 

der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. Februar 1921 

bestimmte, daB die Anordnungen der Reichsministerien und 
der ubrigen Demobilmachungsbehórden auf Grund der die 

wirtschaftliche Demobilmachung betreffenden Befugnisse mit 

dem 31. Marz 1922 aufier Kraft treten sollten, sofern nicht 

durch Gesetz oder besondere Anordnungen ein fruherer Zeit

punkt bestimmt worden sei.

Bei ErlaB dieser Bestimmung bestand die Erwartung, daB 

es bis zum 31. Marz 1922 gelingen werde, diejenigen zunachst 

durch auBerordentliche Demobilmachungsverordnungen einge- 

fiihrten Rechtsnormen, dereń dauernde Beibehaltung wiinschens- 

wert erschien, im Wege der auBerordentlichen Gesetzgebung

in den Rahmen des gemeinen Rechtes iiberzufuhren. Diese 

Erwartung hatte sich indes nicht erfiillt. Um zu vermeiden, 

daB bis zum Inkrafttreten etwaiger neuer Bestimmungen eine 

Lucke entstand, wurde die Geltungsdauer derjenigen Demobil- 

machungsverordnungen, die ais Dauergesetze ubernommen 

werden sollten, durch Gesetz vom 26. Oktober 1922 zu

nachst bis zum 31. Marz 1923 und alsdann durch Gesetz vom 

23. Marz 1923 weiter bis zum 31. Oktober 1923 verlangert‘. 

Nicht verlangert worden war die Verordnung uber die Arbeits- 

nachweise vom 9. Dezember 1918, da diese schon durch das 
Arbe i t s n achwe i sge se t z  vom 22. Juli 1922 (RGBI. S. 657) 

bzw. vom 30. Oktober 1923 (RGBI. S. 1065) ersetzt und auf- 

gehoben worden war. Ebenso war die Verordnung uber die 
Bescha f t i gung  S chwe r be schad i g t e r  vom 9. Januar 1919 

bereits durch das gleichnamige Gesetz vom 6. April 1920 bzw.

' vgl. Oluckauf 1923, S. 445.
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das neue Gesetz vom 12. Januar 1923 (RGB!. S. 57) ersetzt 
worden.

Da die ubrigen Dauergesetze, die an die Stelle der 

Demobilmachungsverordnungen treten sollen, auch jetzt noch 
nicht zum AbschluB gebracht worden sind, ist die Geltungs- 

dauer der betreffenden Demobilmachungsverordnungen aber- 

mals verlangert worden. Diese Verlangerung ist in drei 
verschiedenen auf Grund des Ermachtigungsgesetzes vom

13. Oktober 1923 erlassenen Verordnungen der Reichsregierung 
ausgesprochen.

Danach besteht zurzeit der folgende gesetzliche Zustand:

1. Die Verordnung, betreffend M a f i n a h m e n  gegen-  

i i ber  B e t r i e b s a b b r i i c h e n  un d  - s t i l l e g u n g e n  vom 

8. November 1920 (RGB1. S. 1901) ist durch die Verordnung 

iiber Betriebsstillegungen und Arbeitsstreckung vom 15. Ok

tober 1923 (RGB1. S. 983) iiber den 31. Oktober 1923 hinaus 
mit der MaBgabe verlangert worden, daB zum § 2 der Ver- 

ordnung vom 8. November 1920 in den Absatzen 2—5 Be

stimmungen iiber Entlassung, Kiindigung und Arbeitsstreckung 
(s. unter 2) neu hinzutreten.

2. Die Verordnung iiber die E i n s t e l l u n g  u n d  E n t 

l a s s u n g  v o n  A r b e i t e r n  u n d  A n g e s t e l l t e n  wahrend 
der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung voni 12. Fe

bruar 1920 (RGBI. S. 280) ist unter Aufhebung der §§  12- 15 
durch die unter 1 genannte Verordnung vom 15. Oktober 1923 

gleichfalls iiber den 31. Oktober 1923 hinaus verlangert worden. 

Die aufgehobenen §§  12—15, in denen bisher die Arbeits

streckung geregelt war, sind in veranderter Form in die Ver- 

ordnung vom 8. November (s. 1) eingefugt worden. Nach der 

Verordnung iiber das Schlichtungswesen vom 30. Oktober 1923 

(RGBI. S. 1043) treten mit dem 1. Januar 1924 auch die 

§§  22—28 der Verordnung vom 12. Februar 1920 iiber das 

Verfahren bei Streitigkeiten, die aus der Anwendung dieser 

Verordnung entstehen, auBer Kraft.

3. Die Bestimmungen der Verordnung des Reichsarbeits- 

ministers iiber die E r w e r b s l o s e n f i i r s o r g e  vom 1. No- 

vember 1921 (RGBI. S. 1237) in der Fassung des Gesetzes 

vom 14. Mai 1923 (RGBI. S. 287)1 sind gemaB der Verordnung 

iiber die Aufbringung der Mittel fiir die Erwerbslosenfiirsorge 

vom 15. Oktober 1923 (RGBI. S. 9S4)2, wodurch die Erwerbs- 

losenfiirsorge auf eine ganz neue Grundlage gestellt worden 

ist, iiber den 31. Oktober 1923 hinaus in Geltung geblieben. 

Fiir die Geltungsdauer der Verordnung vom 15. Oktober 1923 
sind § 4 Abs. 1 der Verordnung vom 1. November 1921 bzw.

14. Mai 1923, soweit er sich auf die unterstiitzende Erwerbs- 

losenfiirsorge bezieht, und weiter § 9,Abs. 1 Satzl, Abs. 2 und 

Abs. 4, § 12 g und § 13 der letztgenannten Verordnung sowie 

§ 91 des Tabaksteuergesetzes vom 12. September 1919 (RGBI. 

S. 1667) bzw. vom 29. Marz 1923 (RGBI. S. 231) auBer Kraft 

gesetzt worden.
4. Die Anordnung des Reichsamtes fur wirtschaftliche 

Demobilmachung iiber die R e g l u n g  der  A r b e i t s z e i t  

g e w e r b l i c h e r  A r b e i t e r  vom 23. November 1918 (RGBI. 
S. 1334) nebst der erganzenden Anordnung vom 17. De

zember 1918 (RGBI. S. 1436) sowie

5. die Verordnung des Reichsministeriums fiir wirtschaft

liche Demobilmachung ub e r  d i e  R e g l u n g  der  Arbe i t s 
zei t  de r  A n g e s t e l l t e n  wahrend der Zeit der wirtschaft

lichen Demobilmachung vom 18. Marz 1919 (RGBI. S. 315) sind 

hinsichtlich ihrer Geltungsdauer durch die Verordnung vom 

29. Oktober 1923 (RGBI. S. 1037) bis zum 17. November 1923 

verlangert worden.
6. Die Verordnung des Reichsministeriums fiir die wirt

schaftliche Demobilmachung uber Erwe i t e r ung  der Fort-

1 vgl. hierzu die Anordnung Ober Art, Hohe und Dauer der Unterstutzung 
fur die Erwerbslosen und Kurzarbeiter vom 24. Oktober 1923 (ROBI. S. 995).
^ 2 vgl. die Ausfuhrungsbestimraungen hierzu vom 25. Oktober 1923 (ROBI.

b i l dungsschu l p f l i ch t  fiir die Zeit der wirtschaftlichen 
Demobilmachungvotn 28.Marzl919 (RGBI.S.354) und die darin 

vorgesehenen Befugnisse der Geineinden oder der weitern 

Kommunalverbande, zur Ausfuhrung dieser Verordnung Be

stimmungen zu erlassen, ist ebenso wie
7. die Verordnung des Reichsarbeitsministers iiber die 

Bestellung eines E r s a t z v e r s i c h e r u n g s t r a g e r s  fiir d ie  

P e n s i o n s k a s s e  de r  R e i c h s e i s e n b a h n  i 11 E l s a  B - 

L o t h r i n g e n  vom 6. Oktober 1921 (RGBI. S. 1287) gemaB 

Verordnung vom 29. Oktober 1923 (RGBI. S. 1036) iiber den 

31. Oktober 1923 in Kraft geblieben.
8. Nach der Verordnung vom 29. Oktober 1933 (RGBI.

S. 1036) bleiben auch iiber den 31. Oktober 1923 hinaus in 

Kraft, sofern sie nicht durch Gesetz oder Verordnung der Landes- 

regierung ganz oder teilweise auBer Kraft gesetzt werden, die 

von den  L a n d e s r e g i e r u n g e n  und den ihnen nachge- 

ordneten Demobilmachungsbehorden auf Grund der Demobil- 
machungsvollmachten er l assenen Vero r dnungen  iiber:

a) die Erhebung einer Abgabe von der Befórderung der Kohle 

im Landabsatzweg im rheinisch-westfalischen Industrie- 

gebiet zur Erhaltung des KunststraBennetzes; eine Anderung 

der in diesen Verordnungen vorgeschriebenen Abgaben- 

satze ist zulassig;
b) die Vermeidung unwirtschaftlicher Verwendung von Brenn

stoffen ;

c) das Hausgehilfenrecht.

V e r o r d n u n g  i i ber  das  S c h l i c h t u n g s w e s e n .  

Durch Verordnung uber das Schlichtungswesen vom 30. Ok
tober 1923 (RGBI. S. 1043) sind die Bestimmungen iiber die 

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten, die §§  15—30 der Ver- 

ordnung iiber Tarifvertrage und Schlichtung von Arbeitsstreitig

keiten vom 23. Dezember 1918, mit Wirkung vorn 1. Januar 1924 
auBer Kraft gesetzt worden.

Nach der Verordnung vom 30. Oktober 1923 werden an Stelle 

der bisherigen Schlichtungsausschusse neue  Sch l i ch t ungs- 

ausschi i sse errichtet, dereń Sitz und Bezirk unter móglichster 
Beachtung der wirtschaftlichen Zusammenhange bestimmt 

werden. Diese Schlichtungsausschusse bestehen aus einem 

oder mehreren unparteiischen Vorsitzenden und aus Beisitzern 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl. Die 

unparteiischen Vorsitzenden bestellt die oberste Landesbehórde 

nach Anhórung der wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit

geber und der Arbeitnehmer des Bezirks. Die Beisitzer beruft 

sie auf Vorschlag dieser Vereinigungen.

Fiir gróBere Wirtschaftsbezirke bestellt der Reichsarbeits- 
minister S c h l i c h t e r .  Diese iibernehmen die Schlichtung in 
Fallen, die fiir das Wirtschaftsleben von besonderer Bedeutung 

sind.

Schlichtungsausschusse und Schlichter werden auf Anruf 
einer Partei oder von Amtswegen tatig. Der unparteiische 

Vorsitzende des Schlichtungsausschusses oder der Schlichter 

hat zunachst zu versuchen, den AbschluB einer Gesamtver- 
einbarung (Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung) herbeizufiihren. 

Gelingt ihm dies nicht, so ist die Sache vor einer Sch l i c h - 

t u ng s k ammer  zu verhandeln. Diese bildet der unparteiische 
Vorsitzende des Schlichtungsausschusses mit je zwei Beisitzern 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Schlichter mit Bei

sitzern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl, die er 

zu diesem Zwecke beruft. Kommt vor der Schlichtungskammer 
keine Einigung zustande, so macht die Kammer den Parteien 

einen Vorschlag fur den AbschluB einer Gesamtvereinbarung 

(Schiedspruch). Wird der Schiedspruch von beiden Parteien 

angenommen, so hat er die Wirkung einer schriftlichen Ver- 

einbarung. Das gleiche gilt, wenn der Spruch auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift oder einer Vereinbarung bindend ist.

Wird der S c h i e d s p r u c h  nicht von beiden Parteien 

angenommen, so kann er fur verb i nd l i ch  erklar t  werden,
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wenn die in ihm getroffene Reglung bei gerechter Abwagung 

der Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre 

Durchfiihrung aus wirtschaftlichen und sozialen Oriinden er

forderlich ist. Fiir die Verbindlichkeitserklarung ist derSchlichter 

zustandig, in dessen Bezirk der Geltungsbereich der vorge- 

schlagenen Gesamtvereinbarung liegt. Die Verbindlichkeits- 
erklarung ersetzt die Annahme des Schiedsspruches.

Zur Entlastung der Schlichtungsausschusse sind ver- 

schiedene Streitfalle, namentlich aus dem Gebiete des Betriebs- 

rategesetzes, der ausschlieBlichen Zustandigkeit der Arbei ts- 
ger i chte uberwiesen worden. Ais Arbeitsgerichte gelten bis 

zur Errichtung allgemeiner Arbeitsgerichte bei Streitfallen, in 
denen auf der Arbeitnehmerseite nur Handlungsgehilfen und 

Handlungslehrlinge beteiligt sind, das Kaufmannsgericht, im 
iibrigen das Gewerbegericht. Eine Berufung findet in diesen 

Fallen nicht statt. W o kein Gewerbe- oder Kaufmanns
gericht besteht, gilt der SchlichtungsausschuB ais Arbeits- 
gericht.

Die Streitfalle aus dem Gebiete des Betriebsrategesetzes, 
dereń Entscheidung nach Art II § 1 Nr. 1, 4 und 5 der Verord- 

nung vom 30. Oktober 1923 vom 1. Januar 1924 ab vorlaufig 

auf die G ewer bege r i c h t e  ubergeht, betreffen:

1. Den Einspruch des Arbeiter- und Angestelltenrates bei , 

Einstellung, Kundigung und Weiterbeschaftigung eines Arbeit- 

nehmers (§§  82—90 BRG.);

2. das Erlóschen der Mitgliedschaft in den Betriebsvertre- 
tungen wegen gróblicher Verletzung der gesetzliehen Pflichten 

des Mitgliedes (§ 39 Abs. 1, § 56 Abs. 2 und § 60 BRG.);

3. die Auflosung einer Betriebsvertretung wegen grób- 

licher Verletzung ihrer gesetzliehen Pflichten (§ 41, § 44 Abs. 1 
und § 56 Abs. 2 BRG .);

4. die Berufung einer vorlaufigen Betriebsvertretung bei 

Auflosung einer Betriebsvertretung (§ 43 Abs. 2, § 44 Abs. 4 
Satz 2, § 56 Abs. 2 und § 60 BRG .);

5. die Umwandlutig eines Gesanitbetriebsrates in einen 

gemeinsamen Betriebsrat und die Auflosung des letztern (§ 52 
Abs. 1 und 2 und § 53 BRG .);

6. die Versagung der Zustimmung einer Betriebsvertretung 

oder einer tarifvertrag!ichen Vertretung zur Entlassung oder 

Versetzung eines ihrer Mitglieder (§§97  und 98 BRG.) ;

7. folgende gemafi § §  93 und 103 BRG. bisher zur Ent

scheidung durch den Bezirkswirtschaftsrat bzw. durch den 

Gewerbeinspektor oder den Bergrevierbeamten gehórende 
Streitigkeiten iiber:

a) die Notwendigkeit der Errichtung, die Bildung und Zu- 

sammensetzung einer Betriebsvertretung,

b) die Wahlberechtigung oder Wahlbarkeit eines Arbeit- 
nehmers,

c) die Einrichtung, Zustandigkeit und Geschaftsfiihrung der 

Betriebsvertretungen und der Betriebsversammlung,

d) die Notwendigkeit von Geschaftsfiihrungskosten der Be- 
triebsvertretungen,

e) alle Streitigkeiten, die sich aus den Wahlen nach dem 

Betriebsrategesetz ergeben, besonders iiber die Betatigung 
im Wahlvorstand und die Giiltigkeit oder Ungiiltigkeit von 

Wahlen zur Betriebsvertretung oder innerhalb dieser.

Oberbergrat Dr. W . Schl i i ter ,  Dortmund.

W  /  R T S C ł i  A
AuBenhandel Britisch-Indiens in Kohle, Eisen und Erz 

im Reclmungsjahr 1922—1923.

In der Berichtszeit war die Einfuhr Britisch-Indiens an 

Kohle, Koks und PreBkohle bei 909 000 1.1 um annahernd zwei 

Fiinftel kleiner ais in den vorausgegangenen zwólf Monaten, 

wo sie 1,5 Mili. t betragen hatte. Dagegen finden wir bei der 

Einfuhr von Eisen, mit nur einer Ausnahme (Stahlróhren), 

wesentlich hóhere Ziffern. Besonders groB ist die Zunahme 

in der Einfuhr von Stahlstaben (+ 55 000 t), von Zinkblech 

(+34 000 t) und von Schwarzblech (+36 000 t). In der Aus

fuhr verzeichnen mineralische Brennstoffe einen Ruckgang 

(—17 000 t), wogegen die Verschiffungen von Manganerz um

mehr ais die Halfte gróBer waren ais 1922.

Etzeugnis
1921/22 1922/23

± 1922 
geg. 1921

l.t l.t l.t

E i n fuhr :
Kohle, Koks, PreBkohle . . 1 501 187 908 887 -592 300

Eisenstabe, Formeisen . . 16919 22 010 + 5 091

Stahlstabe ......................... 136 704 192 046 + 55 342

T rage r ................................... 58 037 66 233 + 8196

Bandeisen, Reifen . . . . 17 825 25122 + 7 297

Nagel, Schrauben, Nieten . 14 906 25 413 + 10507

GuBeiseme Róhren
9 550und Formstiicke . . . . 17 395 26 945 +

S tah lróh ren ......................... 40 779 30 585 — 10 194

Verzinktes Blech . . . . 88 341 122 473 + 34 132

W e iB b le c h ......................... 24 747 43 621 + 18 874

S chw arzb le ch .................... 61 056 96 622 + 35 566

Feder- und Winkelstahl . . 21 250 26 060 + 4 810

Aus f uhr :
16 540Kohle, Koks, PreBkohle . . 114 732 98 192 —

519 497 789 277 +269 780

Wolframerz . . . . . . 461 120 — 341

F T L I C H  E S.
Der Saarbergbau im August 1923. Die nachstehende 

Zusammenstellung laBt die Entwicklung von Fórderung, Beleg
schaft und Leistung in den einzelnen Monaten der Jahre 1922 

und 1923 ersehen.

Monat
Fórderung

1922 1923 
t t

Bestande insges.1

1922 ; 1923 
t ! t

Belce
(cinschr

1922

schaft
Beanite)

1923

Leistung *

19221 1923 
kg I kg

Januar 864210 1052354 616022 136458 75166 75823 562 645
Februar 888184 129917 561722 65038 75129 74994 592
Miirz 1042866 39236 637337 340S9 75039 74889 610
April 798673 63745 657134 40745 74660 74551 593
Mai 846862 377686 628544 43577 74234 75205 583 439
Juni 864906 1 025716 622782 69827 73854 75920 598 621
Jul: 988242 1 096959 587265 157033 73570 76039 614 645
August 1019215 1 1J2399 544797 156174 73872 76172 618 659

1 Ara Ende des Monats, Kohle, Koks und PreBkohle ohne Urorechnung 
zusammengefaBt.

7 d i. Fórderanteil je Schicht eines Arbeiters (ohne die Arbeiter in den 
Nebenbetrieben).

Uber den Absatz unterrichten die folgenden Angaben:

August januar—August

1922 1923 1922 1923 ±  1923

t t t i t
geg. 1922

%

Absatz :

Selbstverbrauch 63 975 68 588 528 999 457 802 — 13,46
Bergmannskohle 27 435 32 998 240 605: 221 282 — 8,03
Lieferung an

Kokereien . . 27 570 17 873 211 359 88 252 — 58,25
Verkauf . . . 943 122 994 484 6 472 373 4196978

i
— 35,16

Ko ks-
e r z eugung1. 21 428 14 574 166 491: 71 265 — 57,20

1 Es handelt sich lediglich ura die Koksherstellung auf den Zechen.
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Wóchentliche Indeszalilen1.

K l e i n h a n d e l G r o f i h a n d e l

Teuerungs-

Relchslndex
Teuerungszahl 

» Essen*
mefiziffer der Ind.- 
und Handelszeit.

GroBhandelslndex GroBhandelsindex GroBhandelslndex

Stichtag
einschl. Bekleid. einschl. Bekleid. Woche

vora

einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

der Industrie- und 
Handelszeltung

Stichtag

des Stat. Reichsarats des Berliner Tagebl.

± ±
geg^Vor-

woche
°/o

± ± ±

1913 =  1
geg.Vor-
woche

%

1913=1
geg.Vor-

woche
%

1913 =  1 1913=1
geg.Vor-

woche
%

1913 =  1
geg.Vor.

woche
%

1913 =  1
geg.Vor-

woche
°/o

4. Juli . 30.6.- 6.7. 15718 39069 3.Juli 33828 38030
11. „ 21 511 + 34,31 7.7.-13.7. 20279 + 29,02 50128 + 28,31 10. „ 48644 + 43,80 49660 + 30,58
16. „ 28892 + 78,57 28955 14.7.-20.7. 25992 + 28,17 67990 + 35,63 17. „ 57478 + 18,16 62400 + 25,65
23. „ 39336 + 36,15 40719 + 40,63 21.7.-27.7. 38091 + 46,55 107182 + 57,64 24. „ 79442 + 38,21 89189 + 42,93
30. „ 71476 + 81,70 80003 + 96,48 28.7.- 3.8. 78018 +104,82 240597 + 124,47 31. „ 183510 + 131,00 210847 +136,40
6. Aug. 149531 +109,20 148148 + 85,18 

+181,56
4.8.-10.8. 176789 +126,60 679547 + 182,44 7. Aug. 483461 + 163,45 615161 +191,76

13. „ 436935 +192,20 417122 11.8.-17.8. 439919 +148,84 903147 + 32,90 14. „ 663880 + 37,32 842100 + 36,89
20. „ 753733 + 72,50 793950 + 92,98 18.8.-24.8. 722427 + 64,22 1372842 + 52,01 21. „ 1246598 + 87,77 1500980 + 78,24
27. „ 1 183434 + 57,01 1225644 + 54,37 25.8.-31.8. 1188267 + 64,48 2230762 + 62,49 28. „ 1695109 + 35,98 2281 700 + 52,01
3.Sept. 1845261 + 55,92 2058146 + 67,92 1.9.- 7.9. 2208379 + 85,85 

+248,89
5862221 + 162,79 4.Sept. 2981532 + 75,89 4221310 + 85,01

10. „ 5051046 +173,73 6154707 +199,04 8.9.-14.9. 7704706 18943 814 +323,15 11. „ 11513231 + 286,15 16527000 +291,51
17. „ 14244 900 +182,02 16690807 +171,19 15.9.-21.9. 18 564 556 +140,95 47009 773 + 148,15 18. „ 36000000 + 212,68 44897000 +171,66
24. „ 28000000 + 96,56 37872373 +126,91 22.9.-28.9. 32982431 + 77,66 48960745 + 4,15 25. „ 36200000 + 0,56 46060000 + 2,59 

+135,401. Okt. 40400000 + 44,29 45 743443 + 20,78 . . 2. Okt. 84500000 + 133,43 108400000

8- „ 109100000 +170,05 126 121 549 +175,72 . . • . 9- „ 307400000 + 262,79 396400000 +265,68
15. „ 691900000 +534,19 714072086 +466,17 , . 16. „ 1092800000 + 255,50 .
22. „ 3044800000 +340,06 2138410660 +199,47 . 23. „ 14600000000 +1236,02 .
29. „ 13671000000 +349,00 12848034893 +500,82 ■ 29. „ 18700000000 + 28,08 

+ 591,20
.

5. Nov. 98500000000 +620,50 85890529141 +568,51 6.Nov. 129254400000
12. „ 287167369630 +234,34

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T. vorlaufige Zahlen.

Deutschlands AuBenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen sowie in Erzeugnissen der Huttenindustrie im August 1923.

Erzeugnisse

Einfuhr

August 
1922 | 1923 

t ! t

Jan. —Aug. 
1923 

t

Ausfuhr 

August 
1922 1923 

t t

Jan. —Aug. 
1923 

t

Erze,  Sch l acken  und Aschen.
Antimonerz, -matte, Arsenerz.............................. 193 198 843 0,2 3 6
Bleierz ...................................................................... 1 429 1 048 7 399 635 820 2 453
Chromerz, N icke le rz ............................................. 2 321 650 4 200 _ _ _
Eisen-, Manganerz, Oasreinigungsmasse, Schlak- 

ken, Aschen (auBer Metali- und Knochenasche),
nicht kupferhaltige Kiesabbrande.................... 996 962 130 588 2 012 703 34 135 36214 300 451

Gold-, Platin-, S ilbererz........................................ _ 6 6 _ _ _
Kupfererz, Kupferstein, kupferhaltige Kiesab

brande ................................................................. 2 225 ' 5 649 24 263 175 1 689 6 628
Schwefelkies (Eisenkies, Pyrit), Markasit u. a.

Schwefelerze (ohne Kiesabbrande) . . . . 71 265 28 377 283 429 723 — 935
Z in k e rz ...................................................................... 11 198 2 077 28 945 2 969 7 119 24 809
Wolframerz, Zinnerz (Zinnstein u. a.), Uran-, 

Vitriol-, Molybdan- und andere nicht besonders
genannte E r z e .................................................. 1 853 423 5 324 — — 0,1

Metallaschen (-oxyde)............................................. 1 20S 525 4 837 406 — 260

H i i t t e n e r z e u g n i s s e .
Eisen und E isen leg ie rungen .............................. 238 631 221 112 1 339 085 198 408 132 789 1 241052

Davon:
Roheisen, Ferromangan usw................................ 25 756 33 300 235 655 7557 2 038 65 765
Rohluppen usw....................................................... 26589 43 625 205102 9840 13482 86033
Eisen in Staben usw............................................. 94 905 71296 392589 39 796 9057 147225
Bleche ...................................................................... 12 920 15442 110809 15837 17048 137101
D rah t...................................................................... 3031 14675 57803 14671 10888 76 992
Eisenbahnschienen usw......................................... 9 984 29139 , 130100 34 097 2 741 58 853
D rahtstifte ............................................................ 41 — 212 3 944 5 018 35819
Schrot...................................................................... 57300 4 959 158 997 14224 27851 263 756

Aluminium und Aluminiumlegierungen . . . 478 766 3 682 865 605 5 279
Blei und Bleilegierungen . . . . . . . . 5 199 3 032 23 111 1 968 1 121 8 654
Zink und Zinklegierungen................................... 3 6S2 4 192 36385 1 366 719 6 479
Zinn und Zinnlegierungen................................... 557 439 4 171 191 146 1005
Nickel und Nickellegterungen.............................. 232 242 1 207 26 29 328
Kupfer und Kupferleg ierungen ......................... 15 533 9 646 95 674 7 480 5 346 38 750
Waren, nicht unter vorbenannte fallend, aus un-

edlen Metallen oder deren Legierungen . . 28 20 111 1 512 1 140 10 559

1 Davon 3 t Ruckware, * HauptsJchlich Ruckware.
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Eisen- u. 
Manganerz 

usw. 
Einfi

t

Schwe-
felkies
usw.

hr
t

Eisen und Eisen- 
legierungen

Einfuhr ; Ausfuhr 
t t

Kupfer und 
Kupfer- 

legierungen 
Einfuhr iAusfultr

t I t

Monats-
durchschnitt

1921 619194 30 466 81 741 203 989 13 889 4 056

1922 1 002 782 72 585 208 368 221 184 18 834 7 225
Januar1923 867 376 78 295 287 647 236 709 18 589 5815
Februar . 269 382 49 063 101 527 209 965 13 679 5 507
Marz . . 148 199 33511 107 205 143 853 12 415 5 440
April . . 
Mai . . .

144 419 21 935 154 288 143 213 12016 4 206
100 063 4 962 134 947 135 605 10 748 4 122

Juni . . . 208230 47 209 141 442 107 151 10 000 4 566

Juli . . . 144 445 20 077 190 918 131 870 8 582 3 749
August. . 130 588 28 377 221 112 132 789 9 646 5 346

Deutschlands AuBenhandel in Nebenerzeugnissen 
der Steinkohlenindustrie im August 1923.

Einfuhr Ausfuhr
1922 1923 1922 1923

t t t t

Steinkohlenteer......................... 2 577 770 2 436 1 280
Steinkohlenpech.................... 1 353 30 3 376 2 767
Leichte und schwere Stein-
kohlenteeróle, Kohlenwasser-
stoff, Asphaltnaphtha . . . 449 5 693 18 926 6 002

Steinkohlenteerstoffe. . . , 773 634 761 335
Anilin, Anilinsalze . . . . — 12 194 111

Die britischen Arbeitergewerkschaften im Jahre 1922.

In den letzten beiden Jahreń ist der Mitgliederbestand 

der britischen Arbeitergewerkschaften in auBerordentlicheni 
MaBe zusammengeschmolzen. Von 6 418 000 Mann Anfang 

1921 sank er auf 4369000 Mann am 1. Januar des laufenden 

Jahres. Wenn auch die gelernte Arbeiter beschaftigenden 

Gewerbe stark gelitten haben, so hat doch der Ruckgang im 

besondern die Gewerkschaften der ungelernten Arbeiter und 

der Landarbeiter betroffen. Erstere sahen ihren Mitglieder

bestand im Laufe von zwei Jahren von 1 118 000 Mann auf 

391 000 Mann zuriickgehen. VerhaItnismaBig noch mehr buBte 

der Landarbeiterverband ein, indem sich seine Mitgliederzahl 
von 130 000 Mann auf 30 000 Mann verminderte Auch die Ge

werkschaften des Bergbaues vermochten ihren Mitglieder

bestand nicht zu behaupten. Mit 784 000 Mann war dieser 

am 1. Januar 1923 um 153 000 Mann kleiner ais zwei Jahre 

zuvor. Die Verteilung der Mitgliederzahl der Gewerkschaften 
auf die einzelnen Gewerbezweige ist nachstehend ersichtlich

gemacht.

Gewerbezweig 1921 1922 1923

Gruben- und Steinbruchbetrieb . 937 412 S39 902 784 167

Eisen- und Stahlindustrie . . . 198 927 163 905 158 430

E is e n b a h n e n ............................. 616 196 464 794 447 374

Sonstiges Transportwesen. . . 470 595 408 570 406 650

Schiffbau ........................................ 169 968 158 145 143 017

M aschinenbau............................. 695 018 591 830 443 450

Bau- und Holzverarbeitungsge-
442 939 381 924w e r b e ........................................ 547 117

Druckereigewerbe und Papier-
201 338 173 157 159 806herstellung . . . . . . .

Baum w ollgew erbe .................... 378 501 369 635 242 222

Andere Textilindustrien. . . . 226 930 159 867 159 736

Leder- und Schuhindustrie . . 101 255 89189 87 231

Bekleidungsindustrie.................... 154 068 102 258 98 490

Glas- und Porzellanindustrie . . 277 856 225 570 191 650

Landwirtschaft.............................. 130 000 70000 30 000

Angestellte des óffentlichen
139 692 170 464Dienstes . . . . . . . . 186470

Freie Berufe . . . . . . . . 98 584 73 271 67 530

Ungelernte Arbeiter . . . . . 1117 680 655 924 390 677

Kohlenfórderung Britisch-lndiens im Jahre 1922. Nach den 

vorlaufigen Ergebnissen gestaltete sich die Kohlenfórderung 
Britisch-lndiens iin letzten Jahr, ohne die Gewinnung der 

Eingeborenen-Staaten, wie folgt.

1921

l.t

1922

l.t

Insgesam t.........................
davon in

18358 934 18 168 988

312 022 347 650
Belutschistan . . . . 42 155 40 632
Bengalen......................... 4 259 642 4 328 986
Bihar und Orissa. . . 12 964 659 12 708 527
B irm a.............................. 300 172
Zentra!-Provinzen . . 712914 675 841
Pandschab . . . . . 67 242 67180

Die Stellung der Kohle im britischen Q0terverkehr.

Wie dem Berichte des britischen Verkehrsministers fur 
das Jahr 1922 zu entnehmen ist, belief sich die Menge der 

in den letzten beiden Jahren auf den britischen Eisenbahnen 

befórderten Giiter, unter AusschluB der den Zwecken der 

Eisenbahnverwaltung selbst dienenden Giiter, auf 301,6 Mili. t

1921 

1.1

1922 

1.1

Allgemeiner Giiterverkehr. . . 50 527 878 52 844 446
Kohle, Koks und PreBkohle . . 128 291 861 200 102 316
Andere M in e ra lie n .................... 39 061 544 48 678 846

Giiterverkehr insges. 217 881 283 301 625 608

gegen 217,9 Mili. t im Jahre zuvor; dessen Ergebnis war 

allerdings durch den groflen Bergarbeiterausstand sehr un- 
giinstig beeinfluBt. Dieser Verkehr gliederte sich wie folgt:

Prozeti 

am Gesamt- 
verkehr 

1921 I 1922
0/ 0/
10 I 10

tualer Anteil 

an den gefahrenen 
Tonnenmeilen 
1921 | 1922 
01 0/10 [ to

Allgemeiner Guterverkehr 
Kohle, Koks u. PreBkohle 
Andere Mineralien . . .

23,53
58,97
17,50

17,91
66,12
15,97

36,62
48,82
14,56

29.03 
55,93
15.04

Kohle, Koks und PreBkohle waren am letztjahrigen 
Verkehr der Menge nach mit 66,1 % beteiligt, an der Tonnen- 

meilenzahl dagegen nur mit 55,9%. Die Befórderungsmengen 
der wichtigsten andern Giiter sind fiir die letzten beiden 

Jahre in der folgenden Zusammenstellung aufgefiihrt.

Bezeichnung
1921 1922 x  1922 gegen

1. t l .t 1921
°lh

Eisen und Stahl . . . 7 912 727 11 161 063 + 41,05
E is e n e rz ........................ 4 497 667 7 101 821 + 57,90
Kalkstein (nicht furWege-

bau u. Landwirtschaft). 2 207 246 3 288 602 + 48,99
R ohe isen ......................... 1 996 799 2 978 686 + 49,17
Ó1 und andere fliissige

Brennstoffe . . . . 1 694 264 1 764 135 + 4,12
Kreosot, Teer u. Pech . 1 160 988 1 685 215 + 45,15
Ton, einschl. Porzellan-

e r d e .............................. 999 449 1 471 3S2 + 47,22
1 354 912 1 280 773 -  5,47

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). In 

der mit dem 9- November abgelaufenen Woche war die Markt- 

lage fur Kesselkohle auBerordentlich gunstig und fest. Be

sonders begehrt waren beste Sorten, die bis 27 s erzielten 
und flotten Absatz fanden. Weniger lebhaft, jedoch knapp 

waren zweite Sorten, die sich zu 24—24/6 s behaupteten. 

Gaskohle war fest, besonders fiir Abschlusse auf spatere
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Lieferung. Kokskohle blieb bestandig, schwachte aber im 

Preise ab und notierte 23 —24 s gegen 23/6—24/6 s in der 
Vorwoche. Der Preisriickgang diirfte allerdings nur voriiber- 

gehend sein, da hierin sowohl fur Ende dieses Jahres ais 

auch das ganze nachste Jahr'bereits umfangreiche Auftrage 
yorliegen und die verfiigbaren Vorrate nur gering sind. 

Bunkerkohle war gut gefragt und blieb fest zu 23/6—24/6 s 

fiir Durham- und 22—22/6 s fiir Northumberland-Sorten. Der 

Koksbedarf in GieBerei- und Hochofensorten zeigte einen 

bedeutenden Ruckgang, der gleichzeitig in einer betrachtlichen 

Preissenkung (von 37/6—42/6 s auf 37/6 -40 s) zum Ausdruck 

kam. Gaskoks hingegen war knapp und, fest und erhóhte 

sich von 40—41 s auf 40 —42 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Sowohl am Tyne ais auch in den 

walisischen Hafen herrschte infolge verspateten Eintreffens 

von Schiffsraum gegen Wochenende stiirmische Nachfrage, 

die naturgemaB die Frachtsatze festigte. Sehr riihrig waren 

vor allem die baltischen Lander, die ihren Winterbedarf 

decken; die Satze hierfiir konnten sich nicht allein behaupten, 
sondern teilweise erhóhen. Fur Deutschland lag der Markt 

weiterhin sehr flau. Tyne-Rotterdam notierte durchschnittlich 

5/9V« s, Tyne-Hamburg 5/7'/* s. Das Geschaft nach Nord- 

frankreich war unverandert, nach Italien, besonders in Wales, 

wo auch die Nachfrage der iibrigen Mittelmeerlander und 

der Kohlenstationen sehr rege war, etwas besser. Im sud- 

amerikanischen Geschaft wurden zufriedenstellende Satze er

zielt. Der schottische Markt lag still. Es wurden angelegt

fur Cardiff-Genua 9/23/i s, fiir -Le Havre 6/9 s, fiir -Alexandrien 

9/4‘/2 s und fiir -La Plata 15/53/* s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am 

2. Nov. | 9. Nov.

Benzol, 90 er, Norden . 1 Gall.
s

1/31/2
„ „ Suden 1/4

T o l u o l ......................... 1/8-1/9
Karbolsaure, roh 60 % 3/4

„ krist. 40 0/0 1/1 >/2 —1/2 I 1/1‘/j
Solventnaphtha, Norden 1/3

„ Siiden 1/3
Rohnaphtha, Norden . 19
K re o so t......................... /QVa
Pech, fob. Ostkuste . . . .11. t 140

„ fas. Westkuste . )ł 137/6
85

Der M a r k t  i n T e e r e r z e u g n i s s e n  flaute ab, doch 

konnten die Preise gehalten werden. Pech blieb fest, der 

Benzolmarkt lag geschaftslos.

In s chwe f e l s aue rm A m m o n i a k  wurde der amtliche 

Preis auf 14 L 15 s fiir mittlere Qualitat festgesetzt. Stickstoff 
war im Vergleich zu schwefelsauerm Natron billig, die Inland- 

nachfrage war gering.

P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Elntragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 18. Oktober 1923.

1 b. 856 966. Otto Zobel, Bismarckhutte, und Walter 
Humeges, Gleiwitz. Magnetischer Scheider. 13.8.23.

5b. 856 804. Deutsche Bergbaumaschinen G, in. b. H.,
Beuthen (O.-S.), Schrampickel fur Stangetischrammasebinen. 
5. 9. 23,

5b. 857100. Robert Sturm, Herdorf. Bohrhammer-Vor- 
schubapparat unstarren Systems fiir Abbau, Uberhauen und vor 
Ort. 4.9.23.

5b. 857247. Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks
Vereinigte Helene 8t Amalie, Essen-Bergeborbeek. Schram- 
picke zum Besatz der Schramstangen von Stangenschram
maschinen. 10.2.22.

5 c. 857 098. Friedrich Bangert, Harnborn, Stempelschuh 
fiir Grubenstempel. 3.9.23.

5c. 857 253. Hans Neubauer, Kamennie-Zechraviu
(Tschechoslowakei). Streckenauskleidung fiir Bergwerke u. dgl. 
18-11.22.

5c. 857 264. E. Hinselmann, H. Schafer & Co. Baugesell- 
schaft m. b. H., Essen. Streckenausbau. 26.3.23.

lOa. 856955. Erwin Brekelbaum, Hamburg. FfiUwagen 
fur Koksofen, 7.5.23.

10 b. 857 212. Otto Kosak, Recklinghausen (Westf.).
Brikett. 29.8.23.

20a, 857040. Karl Forwick, Unna-Konigsborn (Westf.). 
Wagenmitnehmermit Gegendruckrollen fiir Kettenbahnenu.dgl.

40c. 857298. Valentin Weil, Bergen (Kr. Hanau). Vor- 
richtung zur stetigen Erzeugung von Metalldrahten, Bandern
u. dgl. auf elektrolytischem Wege. 21.7.23.

47f. 856 979. Heinrich Beier, Homberg-Hochheide.
Schnellrohrverbindung fur Berieselungsrohre. 24,8,23.

47 f. 856980. Stephan, Frolich & Klupfel, Essen, Verstell- 
bare Rohrverbindung. 25.8.23.

81 e. 856 823. Unter Tage, G. m. b. H., Gelsenkirchen.
Kettengehiinge fiir Pendelrutschen. 18.11.21.

81 e. 856 S24. Unter Tage, G. m. b. H., Gelsenkirchen.
Vorrichtung zum Befestigen der Kette des Kettengehanges an 
den Rand der Rinne bei Pendelrutschen. 18.11.21.

81 e. 857104. Albert Dornowski, Ahlen (Westf.). Einheits- 
schuttelrutschenrollen. 12.9.23.

Patent-Anmeldungen,
die vom 18. Oktober 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausllegen.

la , 7. B. 105 786. Hugo Brauns, Dortmund. Austragvor- 
richtung fiir Stromwaschapparate; Zus. z. Pat, 345 240. 31.7.22.

5b, 7, B. 108113. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-A. G., 
Berlin. Brechschlangenbohrer. 22.1.23.

5b, 7. D. 42721. Deutsche Bergbaumaschinen-Gesellschaft 
m. b. H., Beuthen (O.-S.). Einsatzschneide. 16.11.22.

5 d, 5. B. 106912. Fritz Bredella, Kattowitzer Halde b. Katto
witz. Laufbremse. 28.10.22.

10b,9. M. 80132. Maschinenfabrik Hartmann A.G., Offen
bach (Main). Verfahren der lnnenentstaubung von Brikett- 
fabriken. 2.1.23.

12 k, 5. A. 36 558. Paul Andreu und Rene Pagunt, Paris. 
Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak. 2.11.21. Frank
reich 23.2.21.

12 r, 1. 0 . 9667. Dr, C. Otto & Comp. G. m. b. H., Dahl- 
hausen (Ruhr). Verfahren zur Herstellung von waschbaren 
Rohbenzolen. 17.3.16.

19 a, 24, K. 81171. Wilhelm Kollmeier, Westerholt b. Buer 
(Westf.), SchienenstoBverbindung fiir ruhenden StoB bei 
Gruben- und Kleinbahnen. 11.3.22,

20 a, 12, Sch. 57 499. Karl Baum, Halle (Saale). Antrieb 
fur Seil- und Kettenbahnen; Zus. z. Pat. 382 956. 12.2.20,

20 a, 14. F, 51600. Maschinenfabrik Hasenclever A, G., 
Dusseldorf. Seilfiihrungsrolle fiir Forderbahnen ; Zus. z. Pat. 
330 552. 18.4.22.

20a,14. M. 79 207. Maschinenfabrik Hasenclever A. G,, 
Dusseldorf. Seilfiihrungsrolle; Zus. z. Pat. 330 552. 5.10.22.

35a,9, K.80631, Fried. Krupp, A. G., Essen. Seilbetrieb 
mit federnd angeordneten Gliedern fur Schachtfórderanlagen.
28.1.22.

35 c, 3. A. 38 465. Johann Aldenhoff, Essen-Altenessen. 
Kiihlvorrichtung fiir Lufthaspelbremsen. 12.9.22.

40c,16. J. 22 902. Dipl.-Ing. Franz Juretzka, Breslau, und 
Elektrothermische Metallgesellschaft m. b. H., Charlottenburg.
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Kondensationsvorrichtung fur elektrothermische Zinkgewin- 
nung; Zus. z. Anm. J. 22 645. 2.8.22.

42 k, 29. 0 .13  536. Paul Ollrogge, Kamen (Kr. Hatnni). 
Vorrichtung zum Bestimmen der Leistung von Druckluft- 
hammern. 17.2,23.

81 e, 15. A. 40186. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, 
Berlin. Antriebsvorrichtung fiir Fórderrinnen. 20.6.23.

81 e, 15. H. 92 073. Oebr. Hinselmann, Essen. Befestigung 
der Antriebsmittel fiir Schiittelrinnen; Zus.z. Anm. H. 91 020.
9.12.22.

81 e, 15. K. 86 297. Hugo Klerner, Gelsenkirchen. StoB- 
verbindung an Schiittelrutschen; Zus.z. Anm. K.84520. 22.6.23.

81 e ,22. H .93571. Gebr. Hinselmann, Essen. Fórder- 
wagenkipper. 7.5.23.

81 e, 32. M. 80032. Maschinenfabrik Hasenclever A .G ., 
Dusseldorf. Vorrichtung zum Einebnen von Gelande oder 
Auffiillen von Tagebauen. 21.12.22.

82a, 1. W. 60702. R. Wolf A. G., Magdeburg-Buckau. 
Verfahren zum Vortrocknen oder Trocknen stark wasserhaltiger 
Stoffe, besonders von erdiger Braunkohle. 11.3.22.

87b,2. F. 49664. Guido Ferralimo, Turin (Ital.). Luft- 
hammer mit Verteilungsschieber, bewegt durch einen Stufen- 
kolben. 8.7.21.

Deutsche Patente.

5b(7). 377460, vom 3. Mai 1921. Hans  Hund r i e se r  in 

Ber l i n-Halensee.  Gesteinbohrer mit Brechflachen zwischen 
den Zahnen.

Auf den zwischen den Zahnen des Bohrers liegenden 
Brechflachen sind kurzere Zahne vorgesehen, die in der Dreh- 
richtung des Bohrers verlaufende Schneiden haben und 
die durch die Brechflachen zu beseitigenden Gesteinringe 
schwachen sollen.

10a(10). 378 200, vom 8. November 1919. Dr.-lng. H e i n 
rich Koppe r s  in Essen. Schrćigkammerofen zur Erzeugung 
von Oas und Koks m it Warmeruckgewinnung durch im Zug- 
wechsel betriebene Warmespeicher.

Der Ofen hat einzeln regelbare senkrechte Heizziige, die 
mit den unter ihnen liegenden Warmespeichern parallei ge- 
schaltet sind. Ober den . Heizziigen ist auBerdem ein am 
obern Ende des Ofens wagerecht verlaufender Sammelkanal 
fiir die Abgase vorgesehen. Die in den wagerechten Teil des 
Sammelkanals mundenden Heizkanale werden von der Stirn- 
seite des Ofens und die iibrigen von oben her geregelt.

10b (2). 377194, \om 7. Juni 1921. W i l h e l m  Ha r t u ng  

und A u g u s t  S c h u h  in S a a r b r u c k e n .  Verfahren zum 
Brikettieren von Kohle und Kohleabfallen durch Bildung von 
kohlensauerm Kalk ais Bindemittel im Brikettiergut selbst.

Dem mit Kalk gemischten Brikettiergut soli vor oder 
wahrend des Pressens Kohlensaure zugefiihrt werden.

12r (1). 377200, vom 7. Mai 1920. B i s m a r c k h u t t e  in 
B i smarckhu t t e  (O.-S.) Verfahren und Vorrichtung zum Ab- 

scheiden von Wasser aus Steinkohlenteer.
Der Teer soli in einem Scheidebehalter in eine aufwarts 

gerichtete Strómung gebracht und gegen Prallwande geleitet 
werden. Die geschutzte Vorrichtung besteht aus einem zylin- 
drischen Behalter, in den oben unterhalb eines Ablaufs eine 
schrage, nach dem letztern zu abfallende Prallplatte sowie 
unten ein kleinerer Behalter angeordnet ist, der oben und 
unten mit dem gróBern Behalter in Verbindung steht und eine 
Heizvorrichtung enthalt.

20a (14). 377597, vom 14. Juli 1921. O t t o K u  p s c h i n  

KI e t t w i t z  (N.-L), u n d  W i l h e l m  Z e u m e r  in H ó r l i t z  
b. Sen f t enberg  (N.-L.). Fangyorrichtung fu r Forderkeiten.

Die Vorrichtung besteht aus einer an einem ortfesten 
Gestell gelagerten Gabel zum Abfangen des auflaufenden

B U C H  E
Mitteiiungen aus dem Kaiser-Wilhelm-lnstitut fur Eisenforschung 

zu Dusseldorf. Von Fritz Wi i st .  Bd. 3, H. 2. 98 S. mit 
Abb. im Text und auf 4 Taf. Dusseldorf 1922, Verlag 

Stahleisen.

Kettenstranges und einer Fangyorrichtung zum Abfangen des 
ablaufenden Kettenstranges, die mit der Gabel verbunden ist 
und durch diese zur Wirkung gebracht wird.

23e(l). 378039, vom 7 .Februar 1919. Deu t sche  Erdól-
A. G. in Berl in.  Verfahren zur Gewinnung von paraffinfreien, 
kdltebestandigen Schmierolen aus bituminósen Sto/fen, besonders 
Braunkohlenteer.

Die von Paraffin befreiten Stoffe sollen mit Alkalilauge und 
iiberhitztem Wasserdampf behandelt und alsdann móglichst 
schonend mit iiberhitztem Wasserdampf destilfiert werden.

35a (9). 377849, vom 2. Februar 1922. S i e me n s -

Schucker twerke G. m. b. H. in S i emenss t ad t  b. Ber l i n.  
Fiihrung bei Forderanlagen.

Die sich in gleicher Richtung bewegenden Fórderkórbe und 
Gegengewichte oder Fórder- und Ausgleichseile sind an den
selben Fuhrungsmitteln im Schacht gefuhrt und entsprechend 
iiber- oder nebeneinander angeordnet. Zwischen den Fórder- 
kórben und den Gegengewichten wird dabei ein solcher 
Zwischenraum belassen, daB sie bei einem Seilrutsch nicht 
zusammenstoBen kónnen. Fur jedes Seiltrumm oder fiir min
destens zwei Seiltrumme einer Seite kann ein besonderer 
Teufenzeiger vorgesehen werden, wobei durch die Zeiger der 
Teufenzeiger Signale gegeben oder die Fórdermaschinen still- 
gesetzt werden kónnen, wenn sich die Seiltrumme gegen- 
einander verschieben.

40a(27). 378162, vom 16.Oktober 1921. Er l i ng  Lossius 

Jórgensen  in Bad I l s enbu r g  (Harz). Verfahren zur Her
stellung von metallischem Kupfer. Prioritiit vom 12. und 18. Marz 
1921 beansprucht.

Kupferchloriir oder Kupferbromiir sollen verdampft und 
die Dampfe der Reduktion unterworfen werden, wobei man 
Kupfer in Pulyerform erhalt.

40a (46). 377545, vom 15.April 1921. Norske  Molybden- 

produkter  A./S. in  Chr i s t i an i a .  Verfahrenzur unmittelbaren 
Reduktion von Molybdanschwefelverbindungen.

Die Reduktion soli ohne Abrósten durch Alkali- oder 
Erdalkalimetalle oder dereń Verbindungen erfolgen, wobei 
man das freie Metali oder bei entsprechenden Zusatzen eine 
Metallegierung erhalt.

43a (42). 378014, vom 19. Oktober 1922. P e t e r  Het- 

m a n c z y k  i n C h o r z o w  (Poln.-O.-S.) und  C a r l  Wa l d-  

b r u n n  in H i n d e n b u r g  (O.-S.). Kpntrollmarkenschlofifur 
Forderwagen.

An dem rechtwinklig umgebogenen Ende einer Stange, 
die mit diesem Ende durch eine Óffnung einer vor einer Aus- 
sparung der Kastenwandung des Fórderwagens zu befesti- 
genden Platte ragt und gegen die letztere umgelegt werden 
kann, ist mit Hilfe einer Kette ein zur Aufnahme der Kontroll- 
marke dienender, am freien Ende mit einem Kopf yersehener 
Haken befestigt, fur den in einer Erhóhung der Platte ein am 
untern Ende yerbreiterter Langsschlitz yorgesehen ist. Die 
Stange wird bei leerem Forderwagen in dessen Kasten recht
winklig zu diesem eingestellt, wobei sich der an der Stange 
hangende Haken senkt und mit dem Kopf aus dem Schlitz der 
Platte tritt. Auf den Haken hangt man alsdann die Kontroll- 
marke, worauf der Kopf des Hakens in die Verbreiterung des 
Schlitzes der Platte gesteckt und die Stange nacheinander in 
den Kasten gezogen sowie gegen die Kastenwand umgelegt 
wird. Dabei yerschiebt sich der Haken in dem Schlitz der 
Platte nach oben. Der Hakenkopf verhindert das Austreten 
des Hakens aus dem Schlitz und damit das Abnehmen der 
Markę von dem Haken. Da ein Anheben der Stange bei 
gefulltem Wagen nicht moglich ist, kann die Markę vor Ent- 
leerung des Wagens nicht entfernt werden.

S C H  A U.
Das yorliegende Heft enthalt die Forschungsarbeiten 

15—20 aus dem Diisseldorfer Eisenforschungsinstitut. Ein- 
geleitet wird es durch eine bemerkenswerte Arbeit von 

Fr. K ó r b e r  iiber Yer f es t i gung  und  Zugfes t i gke i t ,  einen
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Beitrag zur Mechanik des Zerreiflversuches plastischer Metalle. 

Darin wird die Berechnung der Zugfestigkeit aus der Kurve 

der wahren Spannungen, die Mechanik des Zerrei8versuches, 

besprochen, eine Deutung der auftretenden Erscheinungen 

gegeben und die Tammannsche Gleittheorie der Verfestigung 

erweitert. Fr.\Vever untersucht die A t o m a n o r d n u n g  des 

m a g n e t i s c h e n  u n d  des u n m a g n e t i s c h e n  N i c k e l s  

róntgenogrammetrisch und zeigt, daB die Atomanordnung des 

a-Nickels eindeutig ein kubisch-flachenzentriertes Gitter mit_Q
einem Parameter von 3,51 X  10 cm ist. Die Atomanord
nung des (3-Nickels ist mit der des a-Nickels identisch. 

Mau re r  und Me i ssne r  beschaftigen sich mit der S t ab f o rm 

fiir d ie  Be s t i mm u n g  der magne t i s chen  E i genscha f t en  

mi t t e l s  der ba l l i s t i schen  Me t h o d e ;  zylindrische Stabe 

geben keine befriedigenden Ergebnisse, besser eignen sich 

Stabe in Form eines angenaherten Ellipsoides. Eine ver- 

g l e i chende  Un t e r s uchung  an sauerm und bas i schem 

Stah l  von Fritz W iist schneidet die alte Frage an, ob saure 

und basische Stahle von genau gleicher Zusammensetzung 

je nach ihrer Herstellungsart Unterschiede in den mecha- 

nischen Eigenschaften aufweisen. Weder die thermischen 

und magnetischen Eigenschaften, noch die Festigkeitswerte 

und die Gefugeuntersuchung, noch Kerbschlagproben oder 

Leitfahigkeitsbestimmungen lassen einen Unterschied zwischen 

FluBeisen saurer und basischer Herkunft erkennen. Mau re r  

und S c h l e i c h e r  verfolgen die c h e m i s c h e  u n d  ther- 

mi sche  V e r a n d e r u n g  d e r H e rd o f en h e i z ga se  be im 

V o r wa r m e n ,  i n sbesondere  in G e g e n w a r t  von Teer- 

d a m p f e n ,  und zwar an teerfreien und teerhaltigen Gasen. 

Die Ursache der Verminderung des Heizwertes beim Erhitzen 

wird in exothernien Reaktionen und in den Kohlenstoff ab- 
scheidenden Dissoziationsvorgangen gefunden. Das Studium 

dieser Arbeit kann Kokereiingenieuren warm empfohlen werden.

H. Vogt bespricht d ie  E i g n u n g  des E l e k t r o o f e n s  zur  
H e r s t e l l u n g  von  S t a h l w e r k s k o k i l l e n  und Temper- 

guB.  Danach eignet sich der Elektroofen ausgezeichnet zur 

Herstellung von hochwertigem GrauguB.

Der Inhalt des Heftes ist wiederuni auBerordentlich viel- 

seitig und zeigt, wie weit sich das Eisenforschungsinstitut sein 

Ziel gesteckt hat. B. Neu mann.

Kurzes Lehrbuch der anorganischen Chemie. Von Geh. Bergrat

Dr. A. S t avenhagen ,  o. Professor und Leiter des che

mischen Laboratoriums der Bergabteiiung der Technischen

Hochschule zu Berlin. 2., vollstandig umgearb. Aufl.

553 S. mit 170 Abb. Stuttgart 1922, Ferdinatid Enke.

Der Verfasser bezweckt mit dem vorIiegenden kurzeń 

Lehrbuche, Nichtchemiker verschiedener Fachrichtungen (Ma- 

schinen-Ingenieurwesen, Schiffbau, Bergfach, Bau-ingenieur- 

wesen, Miiitartechnik u. a.) mit den Grundzugen der anorga

nischen Chemie bekannt zu machen; daB der Stoff dabei 

vom Standpunkte der physikalischen Chemie behandelt wird, 

ist durchaus zu billigen.

Gegeniiber der ersten Auflage hat das Buch nach Plan 

und Anlage kauni eine Anderung erfahren, jedoch sind einige 

Abschnitte nach dem gegenwartigen Stande der Wissenschaft 
und Technik erweitert worden. So werden u. a. die Reinigung 

des Kesselspeisewassers mit Hilfe von Permutit und Barium- 

aluminat und weiterhin die Verfahren von Eyde und Birkeland 

sowie von Schónherr und Pauling zur Gewinnung von Stick- 

oxyden aus Sauerstoff und Stickstoff der Luft behandelt. 

Anderseits hat man bisweilen das Gefiihl, ais ob das Buch 

unbeschadet des Sonderzwecks hier und da etwas mehr auf 

die Bedurfnisse der Praxis hatte eingehen konnen; das ist 

z. B. in den Abschnitten iiber Schwefel und Schwefelgewin- 

nung, Schwefelsaure und Kohlenstoff der Fali.

Im ubrigen erfiillt das Buch vollstandig seine Aufgabe 
und kann daher bestens empfohlen werden. W inter.

Die Leistungssteigerung von GroBdainpfkesseln. Eine Unter

suchung iiber die Verbesserung von Leistung und Wirt

schaftlichkeit und uber neuere Bestrebungen im Dampf- 

kesselbau. Von Dr.-Ing. Friedrich Mi i nz i nger .  173 S. 

mit 173 Abb. Berlin 1922, Julius Springer.

Die Einfiihrung hoher Dampfspannungen im Dampfkessel- 
betriebe, die Durchfiihrung der Dampfspeicherung nach Vor- 

schlagen von Ruths, Kiesselbach und andern und die Anwen

dung der Kohlenstaubfeuerung weisen dem Dampfkesselbau, 

besonders dem GroBdampfkesselbau, neue Wege. Der Ver- 

fasser hat sich daher ein groBes Verdienst damit erworben, 

daB er an diesem Wendepunkt des Kesselbaues der Technik 

ein Buch schenkt, das die Verbesserung der Leistung und Wirt
schaftlichkeit und die neuern Bestrebungen auf diesem Ge- 

biete in so ausgezeichneter Weise behandelt.

An die Spitze seiner Ausfiihrungen stellt er folgende 

drei Hauptforderungen fiir den Bau von GroBdampferzeugern:

1. Betriebssicherheit, 2. Einfachheit, 3. Wirtschaftlichkeit, von 

denen die zweite von den Kesselbauern nicht immer beachtet 

worden ist. Daher sind Kesselbauarten entstanden, die sich 

im Betriebe nur zu oft nicht bewahrt haben.

Die Wichtigkeit der Strahlungsverhaltnisse im Feuerungs- 

und Kesselbau war bekannt. Miinzinger weist aber auf 

Grund theoretischer Erwagungen mit Recht darauf hin, daB 

es nicht allein auf die GróBe der Rostflache, sondern auch 

auf die gegenseitige Lage von Heizflache und Rostflache an- 
komme. Dabei gelangt er auch zu dem Ergebnis, dafi die 

Feuerraumtemperatur und die mittlere Heizflachenbelastung 

merkwurdigerweise bei Hochleistungskesseln geringer sind ais 

bei gewóhnlichen Kesseln.
Die noch wenig erforschte Frage der Feuerraumausmaue- 

rung erfahrt eine eingehende Behandlung. Von ganz beson- 

derm Wert sind aber die Untersuchungen iiber den Wasser- 

umlauf. Die verwickelten Vorgange im Kesselinnern haben 

bisher der wissenschaftlichen Erforschung getrotzt. Allerdings 

muB der Verfasser bei seinen Berechnungen auch eine Anzahl 

von Voraussetzungen machen, die nicht immer zutreffen diirften. 

Obwohl daher seine Formeln vom streng wissenschaftlichen 

Standpunkt aus anfechtbar sind, haben die Ergebnisse der 
Berechnungen einen sehr hohen praktischen Wert, da sie zu 

ganz iiberraschenden Erkenntnissen fiihren, die voraussichtlich 

manche Umwalzung im GroBkesselbau im Gefolge haben 

werden. Die Nutzanwendung der gefundenen Ergebnisse 

auf die zurzeit bekannten Kesselbauarten wird vom Verfasser 

sogleich gezogen.
Diesen Hauptabschnitten des Buches schlieBen sich Er- 

órterungen iiber Rauchgas-, Speisewasser- und Luftvorwarmer, 

ihre GroBenbemessung usw. an. Den AbschluB bildet eine 

Betrachtung uber den Ruths-Warmespeicher und iiber Hóchst- 

druckdampfkessel.

Das Buch ist nicht nur fur den Kesselbauer, sondern 
auch fiir den Betriebsingenieur auBerordentlich wertvoll und 

daher sehr warm zu empfehlen. Schul te.

Zur Besprechung eingegangene Bflcher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine Besprechung geelgneter Werke vor.)

Arbeits- und Gewinnungsmaschinen fiir Bergbaubetriebe. 44 S. 
mit 47 Abb. Siemensstadt bei Berlin, Siemens-Schuckert- 
werke.

Bergakademie Freiberg. Programm fiir das 15S.Studienjahr 
1923/24. 16 S.

von Bubno f f ,  Serge: Die Kohlenlagerstatten Rufilands und 
Sibiriens und ihre Bedeutung fiir die Weltwirtschaft. Im 
Auftrage und mit Unterstutzung des Osteuropa-Instituts in 
Breslau. 252 S. mit 30 Abb. Berlin, Gebriider Borntraeger.
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Z  E  I  T S C H R I F T E N  S C H  A U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r. 1 verdffentlicht. '  bedeutet Text~ oder Tafelabbildungen.J

Mineralogie und Geologie.

Ko hien geo l og i e  der osterrei ch i sch en Tei l  staaten.  
Von Petrascheck. (SchluB.) Mont. Rdsch. Bd. 15. 16.10.23. 
S. 451/7. Flora und Fauna der Schlaner Schichten. Erzeugung 
und Kohlenvorrate des Kladno-Rakonitzer Reviers. Beispiele 
von Bohrprofilen.

S i m i l a r ,  p a r a l l e l  and n e u t r a l  s u r f a ce  t ypes  of  
foldi ng.  Von Ickes. Econ.Oeol. Bd.18. Sept.1923. S.575/91*. 
Faltungserscheinungen an der Erdoberflache.

T he l e a c h i n g  of  i r o n  p r o t o r e s :  s o l u t i o n  and  
p r e c i p i t a t i o n  of  s i l i c a  in co l d  water .  Von Lovering. 
Econ. ueol. Bd.18. Sept. 1923. S. 523/40*. Untersuchungen 
uber Anreicherungsvorgange geringhaltiger Eisenerze durch 
Losung von Quarz in kaltem Wasser.

O r i g i n  of  t h e  p l a c e r  g o l d  of  t he  B a r k e r v i l l e  
Area ,  C a r i b o o  D i s t r i c t ,  Br i t i sh C o l u m b i a ,  C a n a d  a. 
Von Mylow und Johnston. Econ. Oeol. Bd. 18. Sept. 1923. 
S. 541/61 *. Beschreibung des Goldseifenvorkommens. Geo
logische Untersuchungen.

Bergwesen.

Z u r  G e s c h i c h t e  des  K o h l e n  w erkes  K a l k g r u b  
b e i  S c h w a n b e r g  i n  S t e i e r m a r k .  Von Havelka. 
Mont. Rdsch. Bd. 15. 16.10.23. S. 445/8*. Geographische und 
geologische Verhaltnisse. Die Entwicklung des Bergbaues 
bis zum Jahre 1890. (Forts. f.) *

M i n i n g  in Br i t i sh Co l umb i a .  Von Rickard. Eng.Min. 
J. Pr. Bd. 116. 29.9.23. S.533. Kurze Darstellung der gegen- 
wartigen Lage des Bergbaues in Britisch-Kolumbien (Kupfer, 
Blei, Gold, Silber).

O il sha l es  and thei r  potent i a l i t i es .  Von Tingley. 
Compr. air. Bd. 28. Sept..1923. S. 623/6*. Stand der Aus- 
beutung einiger groBer Ólschiefervorkommen in den Ver- 
einigten Staaten.

S o u r c e s  a n d  m a r k e t i n g  of  r a d i u m .  Von Kithil. 
Engg. Min. J. Pr. Bd. 116. 15. 9. 23. S. 457/9. Lagerstatten von 
radiumhaltigen Erzen. Beschreibung der Vorkommen im 
Kongostaate. Marktlage.

H o w to  s e l e c t  p r o s p e c t i n g  e ą u i p m e n t .  Von 
Young. Engg. Min. J. Pr. Bd. 116. 22.9.23. S. 491/8*. Rat- 
schlage fiir die Wahl von Ausrustungsgegenstanden fiir die 
Untersuchungen von Erzlagerstiitten.

M a g n e t i c  s u r v e y i n g  on  t he  c o p p e r  b e a r i n g  
rocks  of  W i s c o n s i n .  Von Aldrich. Econ. Geol. Bd.18. 
Sept. 1923. S. 562/74*. Geologische Untersuchungen mit Hilfe 
magnetischer Verfahren.

H o  w to  c a l c u l a t e  t o n n a g e  and  g r a d e  of  an 
o r ebody .  Von Harding. Engg. Min. J. Pr. Bd. 116. 15.10.23. 
S. 445/4*. Vorschlage zur Berechnung von Erzvorkommen 
auf mathematischen Grundlagen.

C o n c r e t e  c a i s s o n  used  to s i nk  s ha f t  t h r o u g h  
wet  s ąnd .  Von Mundorff. Engg.Min. J. Pr. Bd.116. 29.10.23. 
S. 535/8*. Beschreibung des Schachtabteufens mit Hilfe eines 

Senkschachtes aus Beton.
S c h w i mm s a n d e n t wa s s e r u n g  durch Or ubenbaue .  

Von Toepfer. Mont. Rdsch. Bd. 15. 16.10.23. S. 448/51*. Ent- 
wasserungsbriiche und Wasserplane zur Entwasserung des 
Deckgebirges iiber Braunkohlenablagerungen. (Forts. f.)

Expl os i ves .  VonTaylorund Rinkenbach. Buli.Bur.Min.
1922. Nr. 219. S. 1/188. Die zur Herstellung verwendeten 
Rohstoffe. Eigenschaften und Zusammensetzung der Spreng- 
stoffe.

R e c e n t  deve l opmen t s  in u n d e r g r o u n d  mecha- 
n i ca l  l o a d i n g .  Von van Barneveld. Engg.Min.J.Pr. Bd.116.
22.9.23. S. 501/11*. Neuerungen an Lademaschinen fiir 
Untertagebetrieb. Mitteilung von Betriebsergebnissen.

N e u e r u n g e n  und  E r f a h r u n g e n  im B e t r i e b e  von 
G r u b e n s e i l b a h n e n .  Von Stipanits. (SchluB.) Kohle Erz.
22.10.23. Sp.321/7*. R e g l u n g  des Wagenanschlages. Kurven- 
durchfahrung. Signalvorrichtungen. Betriebskosten.

E f f i c i e n c y  a n d  p o w e r  r e q u i r e m e n t s  of  fans.  
Von Weeks. Engg.Min. J. Pr. Bd.116. 22.9.23. S .499/500*. 
Untersuchungen iiber den Wirkungsgrad von Yentilatoren.

C o a l -m i n e  f a t a l i t i e s  i n t h e  U n i t e d  S t a t es .  Von 
Adams. Bureau of Mines. Techn. Paper 339. 1922. S. 1/97. 
Statistische Ubersichten iiber die Unfalle im Grubenbetriebe. 
Schrifttum.

A p p l i c a t i o n  of stone dust  in coal  mines.  (Forts.) 
Von Greenwall. Ir.CoalTr.R. Bd.107. 12.10.23. S.541/2*. 
Ubersicht iiber die verschiedenen gebrauchlichen Maschinen 
zur Herstellung von Gesteinstaub. (Forts. f.)

Sel ec t i on  f l o t a t i on  of a comp l ex  zinc-lead ore. 
Von Young. Engg. Min. J. Pr. Bd.116. 15.9.23. S. 453/6*. 
Eingehende Beschreibung einer groBen Bleizinkaufbereitung 
mit magnetischer Scheidung und anschlieBender Schwimm- 
aufbereitung fiir 600 t taglicher Leistung.

R u b b e r  l i n i n g  f or  t ube  a n d  ba l i  mi l l s .  Von 
Parsons. Engg. Min. J. Pr. Bd.116. 22.9.23. S. 489/90*. Ver- 
suche mit gummigefiitterten Kugelmiihlen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

F e u e r u n g s u n t e r s u c h u n g e n  m i t  b e s o n d e r e r  
B e r i i c k s i c h t i g u n g  m i n d e r w e r t i g e r  S t e i n k o h l e .  
Von Ebel. (Forts.) Warme. Bd.46. 12.10.23. S.451/4*. 19.10.23. 
S. 462/5*. Die Auswertung der Rauchgaszusammensetzung. 
Scheinbarer und wirklicher LuftiiberschuB. Erzeugte Warme
menge, kalorischer Wirkungsgrad und Warmebilanz. (SchluB f.)

F o r t s c h r i t t e  in de r  E n t w i c k l u n g  de r  Wa r m e -  
wi rtschaf t .  Von Hilliger. Z.V.d,I. Bd.67. 20.10.23. S.981/4*. 
Neuere Bestrebungen beim Bau von Rosten. Bedeutung der 
Kohlenstaubfeuerungen. Warmespeicherung. (SchluB f.)

P n e u m  a t i s c h e  K e s s e l b e k o h l u n g .  Von Kleier. 
Techn. BI. Bd. 13. 28.10.25. S.313*. Beschreibung einer von 
der Luther A.G. in Braunschweig auf der Zeche Deimelsberg 
errichteten Anlage.

D ie  F l u g a s c h e  n f r a g e  i m  D a m m p f k e s s e l -  
be t r i ebe .  Von Pradel. (SchluB.) Techn.BI. Bd.13. 28.10.23. 
S. 314/6*. Bauarten von Flugaschenfangern. Aschensack mit 
Abzugschleuse nach Bartl.

Hi gh-pressure  s team system s. VonJacobus. El.Wid. 
Bd.82. 6.10.23. S.699/701*. Kesselanlagen fiir hohen Dampf- 
druck. Selbsttatige Temperaturmessung.

W a s s e r u m l a u f  u n d  L e i s t u n g s s t e i g e r u n g  de r  
W a s s e r r o h r k e s s e l .  Voti Maas. Z. Bayer. Rev.V. Bd.27.
15.10.23. S. 145/8*. Beobachtungen an stark beanspruchten 
Wasserrohrkesseln. Wasserspiegelmessungen, Wasserumlauf- 
und Leistungsversuche. Folgerungen. (SchluB f.)

St and des Ekon om i s e r b au e s  u n d  sei ne k i i nf t i ge 
E n t w i c k l u n g .  Von Seeberger. Warme. Bd.46. 19.10.23. 
S. 459/61. Zweck und Bauart von Ekonomisern. Gefahrdung 
der Festigkeit. (SchluB f.)

U b e r t r a g u n g  des D r u c k e s  v o n  de r  D r o s s e l -  
s t e l l e  in D a m p f r o h r l e i t u n g e n  auf  D a m p f m e s s e r .  
Von Ombeck. Warme. Bd.46. 12.10.23. S. 449/50*. Die 
Schwierigkeiten derDruckiibertragung. Verschiedene Lósungen.

Elektrotechnik.

Cen t r a l -s t a t i o n  ut i l i za t i on  of byp r oduc t  power  
f rom steel  pl ants.  Von Breedlove. El.Wld. Bd.82. 13.10.23. 
S. 761/2*. Kraftwirtschaftliche Beziehungen zwischen Stahl- 
werken und elektrischen Zentralen.

S t e a m  p l a n t  a u x i l i a r i e s .  Von Gray und Samuels. 
El.Wld. Bd.82. 13.10.23. S.749/53*. Die elektrischen Anlagen 
in groBen Dampfkraftbetrieben.

E l e k t r i s c h e  U n f a l l e  a u f  den o b e r s c h l e s i s c h e n  
I n d u s t r i e  w e r k e n  i m l e t z t e n  J a h r e .  Von Vogel. 
El. Kraftbetriebe. Bd.21. 10.10.23. S. 219/21. Unfallstatistik. 
Beschreibung der einzelnen Unfalle.

Conver s i on  f rom a l t e r n a t i n g  to di rect  current  
by m e a n s  of  me r c u r y -a r c  r e c t i f i e r s .  Von Morrison. 
Engg. Bd.116. 19.10.23. S. 507/10*. 26.10.23. S.543/6*. 
Die Umformung von Wechselstrom auf Gleichstrom mit dem 
Quecksilberbogen.

D e r  A n l a u f  des  H a u p t s t ro m m o t o r s e i n e r  
e l e k t r i s ch  a n g e t r i e b e n e n  L a u f w i n d e .  Von Hunnius. 
Z .Y .d .l .  Bd.67. 20.10.23. S. 985/8*. Formel zur Zuriick-
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fuhrung der bewegten Massen auf die Antriebsachse. Dreh- 
moment des Motors im Beharrungszustand. Beschleunigungs- 
moment beim Anlauf. Anlaufzeit. Anlaufweg.

Reg u l a t i o n  of h i gh-vol t age l ines.  Von Oehrkens. 
El.Wid. Bd. 82. 13.10.23. S. 759/60. Die Reglung von Hoch- 
spannungsleitungen,

HBttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

U b e r  den  E i n f l u B  de r  O i e f i t e m p e r a t u r  au f  
d i e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  g r a n e m  G u B e i s e n .  Von 
Oberhoffer und Stein. (SchluB.) GieB. Bd. 10. 29. 9.23. 
S. 431/3*. Mikroskopische Untersuchung. Das spezifische 
Gewicht. Schwindung. Blasenbildung,

D ie  P r i i f u n g  des  G u B e i s e n  s. Von Moldenke. 
GieB. Bd.10. 27.10.23. S. 467/9. Kritische Betrachtung der 
verschiedenen Prufungsarten und ihrer Durchfiihrung in 
Amerika.

T he  e f f e c t  o f  s c r a t c h e s  a n d  o f  v a r i o u s  
w o r k s h o p  f i n i s h e s  u p o n  t he  f a t i g u e  s t r e n g t h  of  
s tee l .  Von Thomas. Engg. Bd.116. 12.10.23. S. 449/52*.
19.10.23. S.483/5*. Der EinfluB der bei der Stahlbearbeitung 
entstehenden Oberflachenrisse und Schrammen auf die Er- 
mudung.

W h a t  is the real  cause of water-Hne co r ros i on?  
Von Watson. Chem. Metali. Engg. Bd.29. 15.10. 23. S. 706/8. 
Die Ursache fur die Korrosion von Metallen in Hohe der 
Oberflache von Flussigkeiten.

T e m p l e t o w n  s i l i c a  b r i c k w o r k s .  I r .Coa lTr .R.  
Bd.107. 12.10.23. S. 539/40*. Beschreibung einer groBen 
Fabrikanlage zur Herstellung von Silikasteinen,

D ie  t e c h n o l o g i s c h e  B e w e r t u n g  v on  Br aun-  
k o h l e n  und  Ó l s c h i e f e r n  ais A u s g a n g s s t o f f e n  zur  
G e w i n n u n g  von S c h we l t e e r ,  Von Hentze. Braunkohle. 
Bd. 22. 22.9. 23. S. 433/7*. Uberblick iiber die Untersuchungs- 
verfahren. Bauart und Anwendung eines neuen Versuchs- 
ofenS;

U b e r  d i e  B e s t i m m u n g  de r  u n g e s a 11 i g t e n 
u n d  a r o m a t  i s c h e n  A n t e i l e  d e s  U r t e e r s .  Von 
Arnold. Z. angew, Chem. Bd. 36. 28.10.23. S. 545/6. Die 
Formolitreaktion von Nastjukoff.

M o d e r n  m e t h o d s  of a m m o n i a  absor p t i on .  Von 
Steere. Chem.Metali.Engg. Bd.29. 15.10.23. S.717/8*. Unter
suchungen iiber die Absorption von Ammoniak am Diagramm.

H o w  to choose and use catalysts,  VonUnderwood. 
Chem. Metali. Engg. Bd.29. 15.10.23. S. 709/10. Die Wahl 
von Katalysatoren fiir verschiedene industrielle Zwecke.

D e r  D u r c h f l u B  des  W a s s e r s  d u r c h  Werk-  
g r a b e n  u n d  G e r i n n e .  Von Forchheimer. Z.V . d. I. Bd.67. 
20. 10.23. S. 989/90*. Eine einfache DurchfluBformel fiir 
Wasser.

E n  s a m m e r e l i g n i n g  m e l l e m  f o r s k j e l l i g e  
m e t o d e r  for kwan t i t a t i v  be s t emme l se  av a n t i m o n .  
Von Collenberg und Bakke. Kemi Bergva:sen. Bd. 3. 1923.
H. 7. S. 93/6. Verfahren zur quantitativen Bestimmung von 
Antimon. (Forts. f.)

U b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
M i n e r a l o l a n a l y s e  und  M i n e r a l o l i n d u s t r i e  sowi e  
Ó l s c h i e f e r u n t e r s u c h u n g  u n d  - v e r a r b e i t u n g  i n 
den J ahren  1920 und  1921. VII. Von Singer. Petroleum, 
Bd. 19. 20.10.23. S. 1038/41. Einheitliche Untersuchungs- 
verfahren fiir Naturgas u. dgl.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  i n t e r n a t i o n a l e  E r d ó  1 i n d u s t r i e  n a c h  d e m  
W e l t k r i e g e .  Von Kruger. Petroleum. Bd. 19. 20.10.23. 
S. 1027/38. Innere und auBere Gestaltung der Petroleumtrusts 
nach dem Kriege.

B e m e r k n i n g e r  om m o l y b d a s n i n d u s t r i e n .  Von 
Blekum, Kemi Bergv«sen. Bd. 3.1923. H. 7. S. 102/6. Ein- 
gehender Bericht iiber Gewinnung, Verwendung, Markt- 
verhaltnisse.

M a r k e t i n g  of  s l ab  z i n c  and z i n c  co r i cen t r a t e s .  
Von Wormser. Engg. Min. J. Pr. Bd. 116. 29. 10.23. S. 539/45*. 
Marktlage fur Stangenzink und andere Zinkerzeugnisse in den 
Yereinigten Staaten.

Verkehrs- und Verladewesen.

V e r l a d e  m a s c h i n e n  fiir S t i i c k gu t .  Von Dahlheim. 
Maschinenbau. Bd.3. 11.10.23. S. G. 2/4*. Stiickgut-Verlade- 
maschinen. Ihre Bewertung, Neuerungen; die Autoschrotleiter.

T he  d e v e l  o p m e n l  o f  t h e  s i n g 1 e - b u c k e t 
e x c a v a t o r .  Von Barnes. Engg. Bd.116. 12.10.23. S.473/7*. 
Ubersicht uber die neuere Entwicklung des Lóffelbaggers.

M a k i n g t h e  e q u i p in e n t f i t t he  j o b. Von Potts. 
Ind. Management. Bd.30. Okt. 1923. S. 231/3*. Beschreibung 
eines kleinen, elektrisch oder mit Gasmotor angetriebenen 
Befórderungswagens fur vielseitige Verwendung.

D ie  Las t au f n ahmemi t t e l  der Krane.  Von Hanchen. 
Maschinenbau. Bd.3. 11.10.23. S.G1/2*. Hauptanwendungs- 
gebiete und Ausfiihrungsarten von Lasthebemagneten.

Verschiedenes.

The T a y l o r  m e t h o d  of  expens , e  a nd  b i i r den  
d i s t  r i b u t i o n .  Von Atkins. Ind, Management. Bd.30. Okt..
1923. S. 217/23. Die Verteilung und Uberwachung der Betriebs- 
kosten nach dem Taylorschen Verfahren.

Z u r  F r a g e  der B e s e i t i g u n g  der K a l i  ab  wasse r  
im Berei che der Al l er .  Gas Wasserfach. Bd.66. 27.10.23. 
S. 631/4. Gutacliten der Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene in wassertechnischer, hydrologischer, botanischer, 
zoologischer und fischereibiologischer Hinsicht.

P E R S Ó N L I C M E S .
Zur voriibergehenden Beschaftigung sind iiberwiesen 

worden:

der Bergassessor B o e s e n s e l l  von dem Steinkohlen- 

bergwerk Gladbeck an die Steinkohlenbergwerke am Deister, 

der Bergassessor H e r r m a n n  von dem Bergrevier Beuthen 

an das Oberbergamt in Breslau.

Beurlaubtworden sind:

der Bergrat Schwe i s f u r t h  bei der Geologischen Landes

anstalt in Berlin vom 1. November ab auf ein Jahr zum Reichs- 

wirtschaftsministerium zur Ubernahme einer Stellung bei der 

Kalipriifuiigsstelle in Berlin,

der Bergassessor H e b e r l e  vom 1. November ab auf 

weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais 

Geschaftsfiihrer des Arbeitgeberverbandes der Kaliindustrie 
sowie ais Geschaftsfiihrer der Reichsarbeitsgemeinschaft Gruppe 

Kalibergbau Berlin, Abteilung Arbeiter und Abteilung An

gestellte,

der Bergassessor T o b  i es vom 1. Dezember ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Direktor 

der Roddergrube der Aktiengesellschaft Braunkohlen- und 

Brikettwerke Roddergrube in Briihl,

der Bergassessor M i t t e l v i e f h a u s  bis Ende Juli 1924 

zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Bergwerks-Aktien- 

gesellschaft Hibemia,
der Bergassessor F e i t vom 1. November ab auf ein Jahr

zur Ubernahme einer Stellung bei der Aktiengesellschaft

Hannoversche Kaliwerke.

Die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst ist 

erteilt worden:

dem Bergassessor U h l e n b r u c k  zur Fortsetzung seiner 

Tatigkeit ais technischer Direktor der Bergwerksgesellschaft 

Dahlbusch zu Rotthausen,

dem Bergassessor L oe  w z u r  F o r t s e t z u n g  seiner Tatigkeit 

bei der Gewerkschaft Burbach, Kaliwerk in Beendorf bei

Helmstedt,

dem Bergassessor K i p p e n b e r g e r  zur Beibehaltung

seiner Stellung bei den Mannesmannrohren-Werken zu Dussel

dorf ais Leiter ihrer Erzgruben an Lahn und Diii und in 

Oberhessen.


