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Versuche mit Druckluftstrahlapparaten und Ventilatoren zur Sonderbewetterung.

Von Bergassessor O. D o b b e l s t e i n ,  Essen.

Im Jahre 1912 sind auf der Zeche Concordia bei 
Oberhausen Versuche mit Sonderbewetterungsvor
richtungen und einer daran angeschlossenen geraden 
Lutte von 6,5 m Länge angestellt worden. Die Er
gebnisse dieser Versuche1 haben naturgemäß nur für 
solche Verhältnisse in der Grube Gültigkeit, wo keine 
langen oder Luttenstränge mit Krümmungen in Frage 
kommen. Um diesen Verhältnissen gleichfalls Rechnung 
zu tragen, sind neuerdings Versuche auch mit einer 
Luttenleitung von etwa 53 m Länge und vier recht
winkligen Krümmungen, deren Anordnung in Abb. 1 
wiedergegeben ist, durchgeführt worden. Der Druckluft
verbrauch wurde mit Hilfe der auf der Zeche Consolida- 
tion bei Gelsenkirchen vorhandenen Druckluftmeßein
richtung, deren Bauart bereits beschrieben worden is t2, 
festgestellt.

Da die Messung der Druckluft mit dieser Vorrichtung 
zweifellos genauere Ergebnisse liefert als mit den sonst 
bekannten, die Vorrichtung aber nicht leicht zu

1 s. G lü ck au f  1912, S. 1277 ff.
2 s. G lü ck au f  1911,. S. 1919.

befördern ist, so wurde der Versuchsstand auf Zeche 
Concordia aufgegeben und die Untersuchung auf Zeche 
C.onsolidation durch den Verfasser gemeinsam mit dem 
Ingenieur E b e l vom Dampfkessel-Uberwachungs-Verein 
der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund vorge
nommen.

Die Vorrichtung besteht aus zwei aufrecht gestellten 
Kesseln, die unten durch ein Rohr miteinander ver
bunden und zur Hälfte mit Wasser gefüllt sind. Die 
Druckluft tr i tt  oben durch einen Dreiwegehahn in einen 
der beiden Kessel, drückt das Wasser in den ändern und 
damit die über diesem Wasserspiegel befindliche Druck
luft durch die andere Leitung des Dreiwegehahnes zu 
den Versuchsvorrichtungen. Seitwärts an den Kesseln 
sind über ihre ganze Länge reichende, mit Marken ver
sehene Wasserstandgläser angebracht, so daß man 
jederzeit, da der Inhalt der Kessel bekannt ist, den 
Druckluftver brauch gleich der verdrängten Wasser
menge ablesen kann. Is t das Wasser annähernd ganz 
in den ändern Kessel hinübergedrückt, so wird der Drei
wegehahn durch einen einfachen Handgriff umgestellt,
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wodurch die Druckluft in umgekehrter Richtung strömt, 
ohne daß der Druckluftstrom und damit die Messung eine 
Unterbrechung erleidet. An zwei auf den Kesseln be
findlichen geeichten Manometern wurde der Druck und 
von dem in einer Tülle des Fortleitungsrohres steckenden 
Thermometer die Temperatur der Druckluft abgelesen. 
Die mittlere Geschwindigkeit der von den einzelnen 
untersuchten Geräten gelieferten Wetter wurde in der 
früher angegebenen Weise, etwa 2 m vom Ende des 
Luttenstranges entfernt, mit Hilfe eines Staurohres nebst 
Mikromanometer bestimmt und daraus sowie aus dem 
Querschnitt der Lutte die Wettermenge unter Berück
sichtigung der Temperatur und des Barometerstandes 
berechnet.

Zur Untersuchung kamen der Mantelstrahlapparat1 
von Altena, ein Elektra-Ventilator, zwei Ventilatoren 
von Frölich und Klüpfel und ein Turbon-Ventilator. 
Die Wirkung der Altena-Diise wurde in verschiedenen 
Anordnungen, erstens in der ersten Lutte, zweitens in 
einem Ansaugetrichter vor der ersten Lutte und drittens 
derart untersucht, daß eine Düse in der ersten Lutte 
und eine zweite in der Mitte der ganzen Luttenlänge ein
gebaut war. Man wählte diese letzte Anordnung, um 
zu erproben, ob dadurch der große Widerstand des 
viermal gekrümmten Luttenstranges mit geringem Luft
verbrauch besser überwunden würde als durch eine Düse 
am Anfang des Luttenstranges. Die Ergebnisse der 
Versuche mit dem Altena-Strahlapparat bei 3, 4 und 5 at 
Überdruck und mit verschiedenen Mengen von Preßluft 
sind in den Zahlentafeln 1-3 wiedergegeben.

Ein Vergleich der Wirkungsweise mit und ohne 
Ansaugetrichter zeigt, daß bei der allmählichen Ein
führung der angesaugten Luft die Nutzwirkung um 
15-20% höher ist als ohne die Vorrichtung. Diese 
Beobachtung wurde auch bei den Versuchen mit kurzer 
Luttenleitung gemacht2. Es empfiehlt sich also, den 
Altena-Strahlapparat, wenn es irgendwie angängig ist, 
mit einem Ansaugetrichter zu versehen. Ferner geht aus 
den Zahlentafeln 1 und 2 hervor, daß der spezifische 
Preßluftverbrauch bei längerer Luttenleitung außer-

1 s. G lückauf  1912, S. 1277.
2 s. G lückauf  1912, S. 1281.

Zahlentafel 1. 

A l t e n a - S t r a h l a p p a r a t  ( in  d e r  L u t t e  a n g e o r d n e t ) .

Lfd.

Nr.

S trahldüsen
öffnung

Gewindegänge

Preßluft
über
druck

a t

P reß lu ft
tem 

pera tur

°C

Preßluft
v e r 

brauch

1/min

Auf N.N. 
red. 

B aro 
m eter
stand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig

keit

%

Mittlere 
L uft

geschwin
digkeit 

in der Lutte

m /sek

W etter
menge

cbm /min

Preßluftverbrauch 
auf 1 cbm W etter
menge, berechnet 

auf atmosphärische 
Spannung

1

1 1 3,1 17 806 764,5 15,5 79 5,17 61 51
2 1 3,15 17 810 764,5 15,5 79 5,17 61 51,9
3 1,5 2,8 16 1065 764,5 15,5 79 5,87 69,4 55
4 1,5 2,85 16 1030 764,5 15,5 79 5,98 70,5 53,1
5 2 2,95 16 1160 764,5 15,5 79 6,25 73,7 58,8
6 2 2,85 15 1 175 764,5 15,5 79 6,16 72,7 59
7 3 3,1 15,5 1 580 764,5 15,5 79 6,67 78,7 77,8

' 8 3 2,9 16 1 685 764,5 15,5 79 6,59 77,6 79,8

9 0,5 3,9 17 453 764,5 15,5 79 4,61 54,5 38,4
10 0,5 3,9 17 425 764,5 15,5 79 4,61 54,5 36
11 1 4,3 18 795 764,5 16 79 6,06 71,5 55,4
12 1 4,05 18 845 764,5 16 79 5,98 70,5 56,7
13 1,5 3,85 17 1 025 764,5 16 79 6,59 77,8 60,2
14 1,5 3,75 17 1 055 764,5 16 79 6,92 81,6 57,8
15 2 3,9 15 1315 764,5 16 79 7,39 87 70,2
16 2 3,8 15,5 1283 764,5 15,5 79 7,16 84 69
17 3 3,8 15,5 1540 764,5 15,5 79 7,08 83,5 83,5
18 3 3,8 13,5 1 543 764,5 15,5 79 6,84 80,6 87,3

19 1 4,9 27 805 764,9 25 42 6,69 78,9 54,8
20 1 4,75 27 792 764,9 25 42 6,62 78,1 53,1
21 1,5 4,8 25,5 1 130 764,9 25 42 7,88 93 64,4
22 1,5 4,65 25 1120 764,9 25 42 7,58 89,5 64,7
23 2 4 75 24 1291 764,9 25 42 8,23 „ 97 70,8
24 2 4,7 22 1309 764,9 25 42 ' 8,23 97 70,9
25 3 4,55 23 1556 764,9 25 42 8,77 103,5 76,8
26 3 4,40 21 1536 764,3 23,5 42 8,10 95,5 80 6
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Zahlentafel 2.

A l t e n a - S t r a h l a p p a r a t  (v o r  d e r  L u t t e  im  E i n b l a s e t r i c h t e r  a n g e o r d n e t ) .

Lfd.

Nr.

Strahldüsen
öffnung

Gewindegänge

Preßluft-
über-
druck

a t

P reß lu ft
te m 

pera tu r

°C

Preßluft
ver 

brauch

1/min

Auf N .N . 
red. 

B aro 
m eter
s tand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig 

keit

0//o

Mittlere 
L u f t 

geschwin
digkeit 

in der L u tte

m /sek

W ette r 
menge

cbm /min

Preß lu ftverb rauch  
auf 1 cbm  W e tte r 
menge, berech ne t 

auf a tm osphärische 
Spannung

1

1 1 2,9 16 1 221 764,2 16 84 6,62 78 57,7
2 1 2,85 16 1 210 764,2 16 84 6,62 78 56,4
3 1,5 2,9 15 1005 764,2 16 84 6,1 71,9 51,8
4 1,5 3,0 15 1019 764,2 16 84 6,28 74 52,2
5 2 2,85 15 1297 764,2 16 84 6,54 77 61,4
6 2 2,95 16,5 1346 764,2 16 84 6,70 79 63,3
7 3 2,85 18 1480 764,2 16 84 7,11 83,8 63,8
8 3 2,85 18 1457 764/2 16 84 6,96 82 64,2

9 1 3,95 18 831 764,2 16 84 6,19 73 53
10 1 4,05 18 866 764,2 16 84 6,54 77 53,2
11 1,5 3,95 17 1019 764,2 16 84 7,27 85,6 55,5
12 1,5 4,0 17 1068 764,2 16,5 84 7,57 89,6 - 56,3
13 2 4,0 16,5 1301 764,2 16 84 8,07 95 64,5
14 2 4,0 16,5 1297 764,2 16 84 7,93 93,5 65,1
15 3 3,95 15 1475 764,2 17 84 8,48 100 69,2
16 3 3,85 15 1480 764,2 17 84 8,07 95 71,7

17 0,5 5,0 20 428 764,2 18 84 5,2 61,3 39,1
18 0,5 5,0 20 432 764,2 18 84 5,2 61,3 40,1
19 1 4,9 19,5 768 764,2 18 84 7,19 84,6 49,9
20 1 5,0 19 773 764,2 17 84 7,34 86,5 50,2
21 1,5 4,9 19,5 1 104 764,2 17 84 8,61 101,5 59,9
22 1,5 5,0 19 1 122 764,2 17 84 8,61 101,5 62,1
23 2 5,9 17 1336 764,2 16,5 84 9,3 109,6 67,6
24 2 4,7 16 1 296 764,2 16,5 84 8,87 104,6 66,7
25 3 5,15 18 1 639 764,2 16 84 10,17 119,7 79,0
26 3 4,85 1»',5 1 565 764,2 16 84 9,83 115 9 74,4

Zahlentafel 3.

2 A l t e n a - S t r a h l a p p a r a t e  ( e in e r  a m  A n f a n g ,  e i n e r  in  d e r  M it te  d e s  L u t t e n s t r a n g e s  a n g e o r d n e t ) .

Lfd.

Nr.

Strahldüsen-
öffnung

Gewindegänge

P reß lu ft
ü b e r 
druck

a t

P reß luft
tem 

p e ra tu r

°C

P reß lu ft
ver 

brauch

1/m in

Auf N .N . 
red. 

B aro 
m eter
stand

m m

Außen
tem 

pera tu r

°C

Relative
Feuchtig

keit

o//O

Mittlere 
L u f t 

geschwin
digkeit 

in der L u tte

m /sek

W ette r 
menge

cbm /min

P reß lu ftverb rauch  
auf 1 cbm W e tte r 
menge, berechnet 

auf a tm osphärische 
Spannung

1

1 0,5+1 3,0 20,5 1038 759,1 22 76 6,96 82 46,9
2 0,5+1 3,0 20,5 968 759,1 22 76 6,87 81 44,5
3 1 +2 3,0 20 1 518 759,1 22 76 7,74 91,2 62,0
4 1 +2 * 2,85 20 1 538 759,1 22 76 7,51 88,5 62,3
5 1 +0,5 3,0 18,5 982 759,1 22 76 6,96 82 44,8
6 1 +0,5 2,95 18 963 759,1 22 76 6,96 82 43,5

7 2+0,5 3,05 20 852 759,1 21 76 6,36 75 42,9
8 2+0,5 2,85 20 815 759,1 21 76 6,17 72,7 40,2
9 2+1 2,90 18 1639 759,1 21 76 7,82 92,1 65,2

10 2+1 2,95 20 1708 759,1 21 76 7,82 92,1 68,3
11 2+1 2,95 19 1 234 759,1 20,5 76 7,35 86,6 52,7
12 2+1 2,75 18,5 1210 759,1 20,5 76 7,12 83,9 50,6
13 2+1,5 2,9 19 1511 759,1 20 76 7,96 93,8 58,7
14 2+1,5 2,9 19 1 605 759,1 20 76 8,02 94,5 61,9

15 2+0,5 3,95 18 880 761,7 17 77 6,83 80,5 50,7
16 2+0,5 3,9 18 834 761,7 17 77 6,83 80,5 47,7
17 2+1 3,95 17,5 1315 761,7 18 77 8,47 99,8 6Ü
18 2+1 3,95 17,5 1 308 761,7 18 77 8,66 102,0 59,5
19 2+1,5 3,8 17 1 555 761,7 18.5 77 8,99 106,0 66,3
20 2+1,5 3,9 16 1 542 761,7 18’5 77 8,60 101,2 70 6

I i f e



Lfd.

Nr.

S trahldüsen
öffnung

Gewindegänge

Preßluft
über
druck

a t

Preßluft-
tem-

pera tu r

°C

P reßluft
ver

brauch

I/min

Auf X N . 
red. 

Baro- 
m e 'e r 
stand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig

keit

%

Mittlere 
Luft- 

gesschwin- 
d igkeit 

in der L u tte

m/sek

W ette r 
menge

cbm/min

Preß 'uftverbrauch 
auf 1 cbm W etter
menge, berechnet 

auf atmosphärische 
Spannung

1

21 2+0,5 4,85 20 848 761,7 17,5 77 7,54 88,9 52,1
22 2+0,5 4,9 20 870 761,7 17,5 77 7,54 88,9 53,9
23 2+1 4,9 21 1 362 761,7 18 77 9,60 113,1 65,9
24 2+1 4,75 21 1328 761,7 18 77 9,54 112,3 63,1
25 2+1 4,65 19 1233 761,7 18 77 9,24 108,9 60,0
26 2+1,5 4,75 18 1542 761,7 18,5 77 10,13 119,4 69,6
27 2+1,5 4,8 18,5 1536 761,7 19 77 10,24 120,8 69,1

ordentlich stark in die Höhe schnellt. Eine Altena-Düse 
ist also nicht geeignet, größere Widerstände zu über
winden ; deshalb wurde eine zweite Altena-Düse in der 
Mitte des Luttenstranges eingebaut, um so den auf die 
einzelne Düse entfallenden Widerstand zu verringern. 
Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Zahlentafel 3 
enthalten. Der spezifische Luftverbrauch ließ sich durch 
diese Maßnahme um 5-10% verringern.

In Abb. 2 sind die Leistungen und die dazugehörigen 
Luftverbrauchzahlen für die Arbeit in langer Lutten
leitung mit einer Altena-Düse im Ansaugetrichter und 
für 2 Altena-Düsen schaubildlich dargestellt. Gleich
zeitig sind, um den Vergleich mit den früher erzielten 
Ergebnissen zu erleichtern, die entsprechenden, bei 
den Versuchen mit der kurzen Luttenleitung gewonnenen 
Kurven eingetragen worden. Wie man sieht, schnellen die 
spezifischen Luftverbrauchzahlen bei nur annähernd 
gleicher Leistung von rd. 100 cbm /min außerordentlich 
rasch in die Höhe; daraus ergibt sich, daß die Altena-Düse 
nur für kurze, nicht aber für lange Luttenleitungen mit 
großen Widerständen geeignet ist, wenn es sich darum 
handelt, Wettermengen von mehr als etwa 50 cbm/min 
vor Ort zu bringen. In solchen Fällen sind die Ven
tilatoren den Preßluft düsen überlegen, wie die Er
gebnisse der Zahlentafeln 4-7 zeigen.

Der Elektra-Ventilator wird durch eine Luftturbine 
angetrieben; seine Bauart ist bereits beschrieben worden1. 
Die bei den frühem Versuchen erzielten und die aus 
der Zahlentafel 4 entnommenen Leistungen sowie die 
zugehörigen Luftverbrauchzahlen sind in Abb. 3 
zeichnerisch wiedergegeben. Trotz des bedeutend 
großem W'iderstandes sind die Luftverbrauchzahlen 
nicht wesentlich höher, während sich bei gleicher Um
laufzahl die Leistung um etwa 30% geringer stellt. 
Diese Erscheinung erklärt sich daraus, daß die Luft
turbine erst bei höhern Umdrehungszahlen einen gün
stigen Wirkungsgrad erhält, so daß der Mehrverbrauch 
für die größere Nutzarbeit größtenteils durch den bessern 
Wirkungsgrad ausgeglichen wird.

In den Zahlentafeln 5 und 6 sind die Ergebnisse der 
Versuche mit zwei Ventilatoren neuester Bauart von 
Frölich und Klüpfel wiedergegeben. Der erste ist mit 
einem einfachen Ringschmiermotor, der zweite mit 
einem Verbundmotor versehen. Der mit dem ein
fachen Motor ausgerüstete Ventilator ist mit I be
zeichnet und besitzt ebenso wie der Ventilator II

1 s. G lückauf 1912, S. 1279.

mit Verbundmotor einen Flügelraddurchmesser von 
750 mm. Ventilator I entspricht in seiner Bauart 
ungefähr dem bei den frühem Versuchen verwendeten. 
Deshalb sind diese Leistungs- und Luftverbrauchzahlen 
in den Kurven der Abb. 4 einander gegenübergestellt. 
Die Leistung ist bei gleicher Umdrehungszahl auch hier 
um etwa 30 % zurückgegangen, dagegen der Luft
verbrauch dabei nicht größer, sondern etwas geringer

__________ a2 Altcna-Düsen in langer Lultenleitung

o----------- _o 1 Altena-Düse in langer Luttenleitung

- - i „ i » 1 Altena-Düse in kurzer Luttenleihing

Abb. 2. Leistungen und Luftverbrauch  von A l t e n a - Düsen.
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Abb. 3. Leistungen und Luftverbrauch  des E lektra-V entila tors.

Zahlentafel 4.

E l e k t r a - V e n t i l a t o r .

Lfd.

Nr.
Umdrehungen 

in 1 min

P reß lu ft
übe r 
druck

at

P reß lu ft
tem 

pera tu r

°C

P reß lu ft
ver 

brauch

1/min

A ufN . N. 
red. 

Baro- 
rpeter- 
stand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig 

keit

%

Mittlere 
L u ft

geschwin
digkeit 

in der L u tte

m /sek

W ette r 
menge

cbm /m in

Preß lu ftverbrauch  
auf 1 cbm W e tte r 
menge, berechnet 

auf a tm osphäi ische 
Spannung

1

1 1020 3,1 31,5 1025 763,5 29,5 32 9,18 108 34,8
2 990 2,8 31 1025 763,5 29,5 32 9,08 107 32,7
3 1337 2,8 30 1325 763,5 29,5 32 12,09 142 31,9
4 1 367 3,2 29,5 1 300 763,5 29,5 32 12,31 145 34,7

5 1450 3,65 32 1 500 766,9 29,5 43 13,34 157 39,8
6 920 4,15 34 750 766,9 27 43 8,6 101 34,1
7 925 4,15 34 750 766,9 27 43 8,6 101 34,1
8 1300 4,2 32 1075 766,9 27 43 12,09 142 35,2
9 1 290 4,05 32 1 125 766,9 27 43 12,0 141 36,1

10 1472 3,5 34 1375 766,9 27 43 13,32 157 35,0
11 1 520 3,95 34 1375 766,9 27 43 13,71 162 37,4

12 935 5,2 34 563 766,9 27 43 8,92 105 29,5
13 930 4,7 33 625 766,9 26,5 43 8,92 105 30,9
14 1 226 4,9 34 900 766,9 26,5 43 11,38 134 35,2
15 1 306 5,15 34 917 766,9 26,0 43 11,92 140 35,8
16 1686 5,0 32 1400 766,9 26,5 43 15,35 181 41,5
17 1693 5,1 33 1 500 766,9 26,0 43 15,6 184 44,4

Zahlentafel 5.
V e n t i l a t o r  v o n  F r ö l i c h  u n d  K l ü p f e l  m i t  e i n f a c h e m  M o to r  (I).

Lfd.

Nr.
Umdrehungen 

in 1 min

Preßluft-
iit er
drück

a t

P reß lu ft
tem 

pera tu r

»C

P reß lu ft
ver

brauch

1/min

Auf N .N . 
red. 

B aro 
m eter
stand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig 

keit

%

Mittlere 
L u f t 

geschwin
digkeit 

in der L u tte

m  /sek

W e tte r 
menge

cbm /m in

P reß luftverbrauch  
auf 1 cbm W e tte r 
menge, berechnet 
auf atm osphärische 

Spannung

1

1 302 3,1 7,0 183 764,2 6,0 80 5,42 64 11,4
2 304 3,0 6,5 217 764,2 6,0 80 5,42 64 13,2
3 345 2,9 6,0 213 764,2 6,0 80 6,17 72,8 11,2
4 358 3,0 6,0 225 764,2 6,0 80 6,44 75,8 11,6

5 305 4,0 6,3 125 764,2 5,0 80 5,58 65,8 9,3
6 305 4,0 6,3 125 764,2 5,0 80 5,43 64,0 9,6
7 380 4,2 7,0 233 764,2 5,3 80 6,98 82,4 14,3
8 380 4,0 6,6 217 764,2 5,0 80 7,09 83,5 12,7
9 440 3,8 5,3 250 764,2 4,8 80 8,0 94,4 12,5

10 440 3,8 5,0 296 754,2 4,3 80 8,0 94,4 14,8

11 378 5,4 5,5 125 764,2 4,0 80 6,83 80,5 9,75
12 380 5,4 5,5 133 764,2 4,0 80 6,83 80,5 10,4
13 470 5,3 5,4 225 764,2 3,7 80 8,5 100,0 13,9
14 469 5,3 5,5 200 764,2 3,0 80 8,5 100,0 12,4
15 578 5,4 5,8 310 764,2 3,0 80 10,65 125,5 15,6
16 557 4,8 4,5 329 764,2 2,0 80 10,22 120,5 15,6
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Zahlentafel 6.

V e n t i l a t o r  v o n  F r ö l i c h  u n d  K l ü p f e l  m i t  V e r b u n d m o t o r  (II).

Lfd.

Nr.
Umdrehungen 

in 1 min

Preß lu ft
über
druck

a t

Preß luft
tem 

peratur

°C

Preßluft
ver

brauch

1/min

Auf N .N  
red. 

Baro 
meter
stand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig

keit

%

Mittlere 
Luft- 

geschwin- 
diglceit 

in der L u tte

m /sek

W ette r 
menge

cbm /min

Preßluftverbrauch 
auf 1 cbm W etter
menge, berechnet 

auf atmosphärische 
Spannung

1

1 376 3,12 18 188 764,1 15,5 61 6,95 82 8,9
2 380 3,1 18 213 764,1 15,5 61 7,33 86 9,5
3 473 3,1 19 340 764,1 15,5 61 8,68 102 12,8
4 475 2,95 19 320 764,1 15,5 61 8,57 101 11,7

5 414 3,96 20,5 150 764,1 16,5 61 7,8 92 7,5
6 417 4,02 20,5 167 764,1 16,5 61 7,69 91 8,6
7 540 3,85 21 300 764,1 16,5 61 10,03 118 11,4
8 547 4,0 21 310 764,1 17 61 10,03 121 11,9
9 647 4,3 23 500 764,1 17 61 11,98 141 17,3

10 675 4,1 23 580 764,1 17,5 61 12,5 147 18,6

11 460 5,0 13,5 200 759,5 14 70 8,25 97 11,8
12 459 4,95 13,5 202 759,5 14. 70 8,25 97 11,8
13 594 5,0 13,5 300 759,5 14 70 10,88 128 13,4
14 606 5,1 13,5 313 759,5 14 70 11,1 131 13,9
15 732 5,03 14 525 759,5 14 70 13,44 158 19,1
16 741 5,25 14,5 600 759,5 14 70 13,91 164 21,8

Zahlentafel 7. 

T u r b o  n - V e n t i l a to r .

Lfd.

Nr.
Um drehungen

in 1 min

Preßluft
über
druck

a t

P reß luft
tem 

pera tu r

°C

Preßluft
ver

brauch

1/min

Auf N .N . 
red. 

B aro 
m eter
stand

mm

Außen
tem 

peratur

°C

Relative
Feuchtig

keit

%

Mittlere 
Luft- 

geschwin- 
digkeit 

in der L u tte

m /sek

W ette r 
menge

cbm /m in

Pre ß lu f tv erbrauch 
auf 1 cbm Wetter
menge, berechnet 

auf atmosphärische 
Spannung

1

1 450 3,1 20 73 763,8 20 82 3,61 42,5 6,6
2 455 3,05 20 81 763,8 20 82 3,7 43,6 7,0
3 605 3,05 20,5 101 763,8 20,5 82 4,54 53,5 7,1
4 600 3,1 20,5 103 763,8 20,5 82 4,46 52,6 7,5
5 750 3,05 21 193 763,8 21 82 5,49 64,6 11,2
6 750 3,0 20,5 193 763,8 21 82 5,49 64,6 11,1

7 • 500 3,95 28 68 762 26,5 35 3,93 46,3 6,6
8 500 4,05 28 68 762 27 35 4,01 47,3 6,6
9 680 4,2 29 136 762 28 35 5,16 60,8 10,5

10 680 4,05 29 170 763,8 28 82 5,23 61,6 12,6
11 860 3,85 30 257 763/8 28 82 6,32 74,5 15,1
12 850 3,95 23 255 763,8 22,5 82 6,09 71,8 16,2

13 495 5,2 34 54 762 28,5 35 4,04 47,6 6,26
14 500 5,1 34 58 762 28,5 35 4,24 50 6,3
15 710 4,95 03,5 129 763,8 22 82 5,12 60,4 11,7
16 710 5,0 35 127 762 29 35 5,39 63,5 10,6
17 945 5,0 36 243 762 29 35 6,94 81,9 15,8
18 940 5,3 38 243 762 29 35 7,04 83,0 16,2

_____ lange Luttenleitung____ kurze Luttenleitung

Abb. 4. Leistungen und Luftverbrauch des Ventilators von 
Frölich und Klüpfel m it einfachem Motor.

geworden. Diese günstigere Ausnutzung der Preßluft 
dürfte aber in erster Linie dem Umstande zuzuschreiben 
sein, daß der Motor der neuern Bauart besser durch
gebildet ist.

Noch günstiger sind die Ergebnisse der Versuche mit 
dem Verbundmotor des Ventilators I I ,  dessen Leistungs
und Luftverbrauchzahlen in Abb. 5 schaubildlich dar
gestellt sind. Die Leistung ist bei gleichem Luftver
brauch um etwa 25 °/0 höher als bei dem  einfachen 
Motor.

Der Turbon-Ventilator, dessen V ersuchsergebnisse  
in der Zahlentafel 7 w ied e rg eg e b en  s in d ,  u n te rsch e id e t
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Abb. 5.

sich grundsätzlich von dem für die 
frühem Versuche1 verwendeten in
sofern, als der Antrieb des Venti
latorrades, wie die Abb. 6, 7 und 
8 zeigen, ohne Riemenverbindung 
unmittelbar erfolgt und dadurch, 
daß das ganze Motorgetriebe voll
ständig in ein festes Gehäuse ein
geschlossen ist. Die doppelt ge
kröpfte Kurbel welle w aus Nickel
stahl wird durch 4 einfach wirkende 
Stahlkolben k angetrieben, deren 
Zylinder in das Gehäuse ein
gegossen sind und paarweise unter 
einem rechten Winkel zueinander 
liegen, so daß die Kurbelwelle bei 
einer Umdrehung 4 Impulse erhält.
Bei diesen einfach wirkenden 
Kolben expandiert die Preßluft im 
Zylinder immer in der gleichen 
Richtung, so daß die Abkühlungs
verluste niedriger als bei dem 
Wechselstromprinzip ausfallen. Die 
Kolbenstangen sind durch Kugel
gelenke g mit den Kolben ver
bunden; je zwei rechtwinklig zu
einander versetzte Kolbenstangen 
greifen an einen der Kurbelzapfen p 
gemeinsam an (s. Abb. 7). Die 
verlängerte Kurbelwelle w des 
Motors trägt auf der einen 
Seite das Schaufelrad, während 
auf der ändern Seite Zähne ein- 
gefräßt sind, die in ein Zahnrad
getriebe z eingreifen und zur Be
tätigung der entlasteten Dreh
schiebersteuerungen s dienen. Da die Expansion der Preß
luft in dem Zylinder immer in derselben Richtung erfolgt, 
kommt die abgekühlte expandierte Luft mit den Steuer
schiebern beim Auspuffen nicht in Berührung, so daß 
neben der Vermeidung von Abkühlungsverlusten auch 
keine Materialspannungen in ihnen auftreten. Infolge 
dieser Verbesserungen, besonders durch den Fortfall der 
mit dem Riemenantrieb verbundenen Schlupfverluste, 
sind, wie die Leistungs- und Luftverbrauchkurven in 
Abb. 9 zeigen, mit dieser neuen Bauart hinsichtlich 
des Luftverbrauches wesentlich günstigere Werte erzielt 
worden als bei den Versuchen mit dem altern Motor. 
Dagegen sind die Leistungen bei der langen Lutten
leitung um etwa 50%, also weit mehr als bei den 
ändern Ventilatoren zurückgegangen, ein Zeichen dafür, 
daß die Schaufelbauart für die Überwindung größerer 
Widerstände weniger geeignet ist als die der ändern 
Ventilatoren. Infolgedessen steigt der spezifische Luft
verbrauch, der bei Leistungen bis zu etwa 50 cbm/min als 
sehr günstig zu bezeichnen ist, verhältnismäßig schnell.

Um die Übersichtlichkeit über die Versuchsergebnisse 
und ihren Vergleich untereinander zu erleichtern, sind 
in Abb. 10 die Leistungen und der zugehörige Luft
verbrauch der verschiedenen Vorrichtungen bei etwa

1 s. Glückauf 1912, S. 1278.

lange L utten/eifung
150 Le/stung cbm!min 200

Leistungen und Luftverbrauch des Ventilators von Frölich und Klüpfel 

m it Verbundmotor.

Abb. 6. Längsschnitt Abb. 7. Q uerschnitt

durch den Motor des Turbon-Ventilators.

Abb. 8. G esam tansicht des Turbonventila tors .



Abb. 9. Leistungen und Luftverbrauch des Turbon-Ventilators.

0 50 100 Leistung cbm/min 150 170

Abb. 10. Schematische Darstellung der Leistungen und des Luftverbrauchs der verschiedenen 

Sonderventilationsvorrichtungen in langer L uttenleitung bei 4 a t  Preßluftdruck.

4 at Überdruck schematisch als 
gerade Linien wiedergegeben. Diese 
Linien entsprechen nicht genau den 
bei den Einzelversuchen gewonnenen 
Ergebnissen, sondern kennzeichnen 
nur ihren allgemeinen Verlauf. Da
nach hat der Turbon-Ventilator bei 
Leistungen bis zu etwa 55 cbm /min, 
den geringsten spezifischen Luit
verbrauch, der aber dann wesent
lich schneller steigt als bei den 
Ventilatoren von Frölich und 
Klüpfel, die auch viel größere Lei
stungen auf weisen. Da- 70 

gegen verbürgt der Fortfall 
des Antriebriemens eine 
größere Betriebssicherheit 
des Turbon-Ventilators. In 
ähnlicher Richtung wie 
bei den Ventilatoren von 
Frölich und Klüpfel, nur in 
der Zone von etwa 35 1 
Luftverbrauch auf 1 cbm 
Wettermenge, verläuft die 
Linie bei dem Elektra- 
Ventilator, während die 
Luftverbrauchlinie der Al
tena-Düse von etwa 
401 /cbm an bei wachsender 
Leistung außerordentlich 
schnell ansteigt.

Faßt man die Ergeb
nisse der frühem und der 
vorliegenden Versuche zu
sammen, so ergibt sich, 
daß für Luttenleitungen 
mit geringem Widerstand 
und kleinen Leistungen 
der Turbon- Ventilator 
den gebräuchlichen Ven
tilatoren überlegen und 
die Altena-Düse ihnen 
wegen der geringem Unter
haltungskosten und der 
großem Betriebssicherheit 
als ungefähr gleichwertig 
an die Seite zu stellen ist.
Bei langem Luttenleitungen mit größerm Widerstand 
und dort, wo größere Wettermengen benötigt ^wer
den, sind die Ventilatoren von Frölich und Klüpfel 
oder solche ähnlicher Bauart, besonders die mit Verbund
motoren ausgerüsteten, dem Turbon-Ventilator und der

Altena-Düse vorzuziehen. Der Elektra- Ventilator kommt 
für sehr hohe Leistungen bei starkem Widerstand in langer 
Luttenleitüng dann in Frage, wenn große Betriebs
sicherheit erforderlich ist und wenn die Abkühlung der 
Wetter eine Rolle spielt.

Über Sauerstoff-Atmungsgeräte mit und ohne Injektoren1.
Von Bergassessor Dr.

In einem am 16. Dezembe- 1912 in Birmingham 
vor dem South Staffordshire and Warwickshire Institute 
of Mining Engineers gehaltenen Vortrage hatte Professor

1 V o r t ra g ,  g eha lten  in der  A b te i lu n g  V I  des I I .  In te rn a t io n a le n  
K ongresses  fü r  R e ttu n g sw esen  u n d  U nfa l lv e rh ü tu n g  in  W ien  1913.

Tng. F o r s t m a n n ,  Essen.

Dr. (C adm an von der Universität Birmingham hervor
gehoben, daß in den mit Injektoren ausgestatteten 
Atmungsgeräten Unterdrücke auftreten und infolge
dessen bei Undichtigkeiten Außenluft eindr.ngen kann. 
Nach seiner Ansicht liegt hierin eine Gefahr für den Gerät-



G l ü c k a u f 1601

träger, die es erforderlich mache, daß d e mit Injektoren 
ausgerüsteten Atmungsgeräte durch solche ohne In
jektoren ersetzt werden. Diese Anschauung hat in 
englischen und französischen Zeitschriften zu einem 
lebhaften Meinungsaustausch geführt, so daß ein näheres 
Eingehen auf diese Frage angebracht erscheint.

Die Injektoren sind im Jahre 1901 durch Brand
direktor G iersberg  bei den Atmungsgeräten eingeführt 
worden. Ihre Hauptvorteile sind folgende:

Sie bewirken, daß die Luft in dem Atmungsgerät 
von selbst -  ohne Lungentätigkeit -  umläuft, so daß die 
Lunge entlastet und die Leistungsfähigkeit des Gerät
trägers erhöht wird. Da der Luftumlauf selbsttätig ist, 
wurde die Einführung von Regeneratorpatronen möglich. 
Hierdurch gelang es, die Luft besser von Kohlensäure 
zu reinigen, was wiederum die Leistungsfähigkeit des 
Rettungsmannes günstig beeinflußt.

Freilich wurde gegen die Injektoren das Bedenken 
erhoben, daß sie in dem Atmungsgerät einen Unterdrück 
hervorrufen, der bei Undichtigkeiten Außenluft ein- 
dringen läßt. Dieses Bedenken hielt man jedoch nicht 
für schwerwiegend und gegenüber den großen Vor
teilen des Injektors nicht für durchschlagend. Auch 
wurde ba’d nach seiner Einführung der Depressions
messer erfunden, der eine bessere Prüfung des ganzen 
Atmungsgeräts und besonders des Injektors ermöglicht. 
Im übrigen glaubte man, den Gefahren, die nun einmal 
in der Verwendung jedes Atmungsgeräts liegen, durch 
eine möglichst sorgfältige Instandhaltung der Geräte 
sowie e ne eingehende Unterweisung und Ausbildung 
der Rettungsmannschaften am besten zu begegnen.

"VS

J

D

y  v

Abb. 1. 
Dräger-Gerät, 

Bauart 1904 09.

Abb. 2. 
W estfalia-Gerät, 

B auart  1908.

Seit dem Jahre 1901 sind Tausende von Atmungs
geräten mit Injektoren gebaut worden und in der 
Praxis zur Verwendung gelangt, ohne daß bisher die 
von Professor Cadman erhobenen Bedenken Bestätigung 
gefunden haben. Die Abb. 1-4 zeigen schematisch die

jetzt gebräuchlichen Arten der Geräte des Drägenverks 
nnd der Maschinenfabrik Westfalia.

L
ri

11.

—

L (

Abb. 3. Dräger-Gerät, B au a rt  1911.

Abb. 4. W estfalia-Gerät, B au a rt  1912.

Bei einigen Gerätearten (Fleuß, Tissot), die gas
förmigen Sauerstoff verwenden, sind jedoch die In
jektoren nicht zur Einführung gelangt. Ein Beispiel 
für ein solche; Gerät ze;gt Abb. 5, das Schema des 
neuesten Fleuß-Geräts der Firma 
Siebe-Gorman, das mit der altem 
Shamrock-Type große Ähnlich
keit besitzt.

Wenn auch die Bedenken, die 
Professor Cadman gegen die In 
jektoren geltend gemacht hat, 
in Deutschland und Österreich 
schon längst bekannt waren und 
als nicht durchschlagend ange
sehen wurden, so haben mich 
seine Erörterungen doch zu er
neuten Prüfungen veranlaßt.

Zunächst handelt es sich um 
die Frage, welche Mengen von ein
dringender Außenluft für den Ge
räteträger gefährlich werden kön
nen. Nach Angabe verschiedener 
maßgebender Fachleute genügt 
die Einatmung von 1,11 Kohlen
oxyd, um das Blut vollständigzu 
sättigen, so daß der Tod eintritt
u n d  0,55 1 genügen , u m  B ew u ß t-  Abb. 5. F leuß-G erät.
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losigkeit hervorzurufen. Bei zahlreichen bei der Berg
gewerkschaftskasse in Bochum ausgeführten Unter
suchungen sind nach den mir gemachten Mitteilungen 
in Brandgasen bisher im Höchstfälle 0,6 % Kohlenoxyd 
festgestellt worden. Nach den umfangreichen Unter
suchungen in Oberschlesien1 sind dort in Brandgasen
0,1-1% Kohlenoxyd und nur in Ausnahmefällen größere 
Mengen bis zu 3% festgestellt worden. Dieselben Beob
achtungen sind nach Angaben in der Literatur auch 
in Österreich gemacht worden. Bei den über 1 % betra
genden Kohlenoxydmengen handelte es sich jedoch um 
Brandgase aus abgesperrten Brandfeldern.

Nach diesen vielseitigen Feststellungen kann man 
damit rechnen, daß praktisch niemals ein höherer 
Kohlenoxydgehalt als höchstens 1% bei Rettungs- und 
Brandbekämpfungsarbeiten Vorkommen wird. (Pro
fessor Cadman rechnet allerdings mit CO-Mengen bis 
zu 5%). Wenn die Brandgase 1% CO enthalten, dann 
dringt bei einer Undichtigkeit des Atmungsgeräts, die 
y2 1 Luft in einer Minute durchläßt, in 2 st so viel CO 
in das Atmungsgerät ein, daß der Gerätträger betäubt 
werden kann. Ist die Undichtigkeit größer, so wird die 
Betäubung entsprechend rascher eintreten. Bei kleinerm 
CO-Gehalt ist die Gefahr der Betäubung natürlich 
geringer. Es fragt sich nun, wie groß Undichtigkeiten 
sind, die so viel Außenluft eindringen lassen, und ob 
derartige Undichtigkeiten unbeachtet bleiben können.

Professor Cadman gibt nicht näher an, wie er seine 
Versuche angestellt hat. Er scheint die eindringende 
Luftmenge nach dem im Gerät entstehenden Unterdrück 
berechnet zu haben. Nun schwankt aber, wie jede 
Messung zeigt, der Druck in einem in Benutzung befind
lichen Atmungsgerät ununterbrochen. Er hängt nicht 
nur davon ab, ob der Gerätträger ein- oder ausatmet, 
sondern auch davon, wie stark er atmet. Deshalb ist 
jede Ablesung ungenau, ja man kann sie fast willkürlich 
nennen. Da außerdem bald Unter- bald Überdruck 
herrscht, läßt sich auf diese Weise nicht ermitteln, 
wieviel Luft tatsächlich eindringt.

Um zuverlässige Feststellungen hierüber machen zu 
können, habe ich für die Versuche einen kleinen Luft- 
meßbshälter herstellen lassen (s. Abb. 6), der rd. 5 1 
faßt. Zur möglichst weitgehenden Ausschaltung des 
Reibungswiderstandss wurde das Rad, an dem Glocke 
und Gegengewicht hängen, groß gewählt und mit einem 
Kugellager versehen. Hierdurch gelang es, das Gewicht 
der Glocke so auszugleichen, daß sie bei der geringsten 
Ansaugung sinkt. Zunächst wurde durch Versuche eine 
Belastungszahlentafel ermittelt, die angibt, wie stark das 
Gegengewicht in jeder Stellung des Meßbehälters belastet 
sein muß, damit das Gewicht der Glocke vollständig 
ausgeglichen ist. Zum Gewichtausgleich wurden kleine 
Ble:stückchen von je 10 g Gewicht verwendet, die in dem 
Maße, in dem die Glocke sank, von dem Gegengewicht 
abgenommen wurden. Die Verbindungsschläuche 
zwischen dem Meßbehälter und den zu prüfenden 
Atmungsgeräten waren möglichst weit gewählt und die 
an dem Behälter erforderlichen Ventile für Ein- oder

1 vgl. H a u p tb e r ic h t  der  o b e rsch les ischen  G ru benbrand-K om m ission  
u n d  V o r trag  von  B e rg ra t  K n o c h e n h a u e r  a u f  dem  XI. B e rg m an n s tag  
in  A achen  191); s. B e r ich t  S. 112.

Ausatmung leicht hergestellt worden, damit sie der 
geringsten Ansaugung oder dem leisesten Druck nach
geben konnten.

An den Atmungsgeräten wurde eine Anzahl von An
schlußstutzen zur Probenahme angebracht, deren An
ordnung aus den Abb. 1-4 hervorgeht. Bei den altern 
Geräten des Drägerwerks und der Westfalia wurden 
je 5, bei den neuern je 3 und bei dem Fleuß-Gerät 
2 Stellen zur Probenahme vorgesehen. Bei den 4 Injek
torengeräten sind die Meßpunkte vom Injektor anfangend 
in der Richtung, in der die Luft umläuft, zahlenmäßig 
bezeichnet worden. Die beiden ersten Meßpunkte liegen 
zwischen Injektor und Mund, also in einem Teil des 
Luftkreislaufes, in dem der Injektor blasend wirkt, so daß 
demnach Überdruck herrschen muß, die ändern Meß

punkte befinden sich im Bereich der Saugwirkung, also 
des Unterdrucks. Bei den beiden altern Typen (s. die Abb. 
1 und 2) waren in diesem Teil 3 Meßpunkte (Punkte 3-5), 
bei den neuern Typen (s. die Abb. 3 und 4) war nur einer 
(Punkt 3) vorgesehen; dieser letztere Punkt 3 entsprach 
dem Punkt 4 der altern Geräte. Die Meßpunkte 3 und 5 
der altern Typen konnten fortgelassen werden, weil bei 3 
nur wenig Luft angesaugt wurde und die Ansaugung bei 
5 sich von der bei 4 nicht wesentlich unterschied.

Bei dem Fleuß-Gerät (s. Abb. 5) liegt Punkt 1 
zwischen Atmungsbeutel und Einatmungsventil, Punkt 2 
zwischen Einatmungsventil und Mund.

Um die Versuche bei verschieden großen Öffnungen 
ausführen zu können, wurden kurze Zwischenstücke mit 
kreisrunden Öffnungen von 5, 2 und 1 mm Durchmesser 
hergerichtet. Die Messungen an den Geräten wurden 
sowohl während der Arbeit als auch in der Ruhe aus
geführt. Die letztem Versuche waren leicht anzustellen 
und wurden in der Regel auf 4 min ausgedehnt, um



einen zuverlässigen Durchschnitt zu erhalten. Die 
Messungen während der Arbeit hingegen waren schwie
riger. Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen wurde 
als einzige Möglichkeit Dauerlauf auf der Stelle gewählt. 
Hierbei ergab sich noch der Vorteil, daß die Arbeitslei
stungen gleichmäßiger und viel stärker waren als bei 
der Tätigkeit am Arbeitsmeßgerät. Anfangs wurde 
versucht, den Dauerlauf auf 2 min auszudehnen. 4 Da 
dies für die Versuchspersonen jedoch zu anstrengend 
war, wurde der Dauerlauf in der Regel auf 1 ]/2 min 
beschränkt. Die Versuche wurden von je 3, in einem 
Falle von 2 Versuchspersonen und von jeder zweimal 
ausgeführt, um einen zuverlässigen Durchschnitt zu 
erhalten. •

Vorversuche mit dem Depressionsmesser hatten er
geben, daß die Höhe des in den Atmungsgeräten ent
stehenden Unterdrucks bei verschiedenen Gerätträgern 
nicht vollständig übereinstimmt. Ferner hängt sie in 
hohem Grade davon ab, ob der Atmungsbeutel mit Luft 
gefüllt ist oder nicht. Auch ist die Einstellung des 
Abblaseventils und in geringem Grade die Depression 
des Injektors von Einfluß. Dieselben Faktoren sind auch 
für die eindringende Luftmenge von Bedeutung. Trotz
dem konnte von Versuchen mit leerem Luftbeutel ab
gesehen werden, da man mit einem solchen Falle praktisch 
nicht zu rechnen braucht. Die Depression des Injektors 
und die Einstellung des Abblaseventils sind dagegen 
berücksichtigt worden. Das Ergebnis der Versuche ist 
aus den folgenden Zusammenstellungen ersichtlich.

Versuche, die über die Wirkung verschieden hoher 
Depression des Injektors auf die angesaugte Luftmenge 
Aufschluß geben sollten, sind in diesen Zusammen
stellungen nicht enthalten. Sie waren ergebnislos, weil die 
Luftmenge bald bei der höhern, bald bei der geringem 
Depression größer war. Der Grund dafür mag z. T. ge
wesen sein, daß die Änderung der Depression auch eine 
Änderung der im Gerät umlaufenden Luftmenge zur 
Folge hatte, z. T. aber auch, daß der Depressions
unterschied von 25 mm — es wurde bei 90 und 115 mm 
Depression gemessen — keinen wesentlichen Einfluß 
ausüben konnte.

Zahlentafel 1 läßt die Wirkung der Einstellung des 
Abblaseventils (Überdruckventils) erkennen. Es wurden 
Einstellungen von 16 und 36 mm gewählt. Die Ergebnisse 
beweisen deutlich, daß bei niedrig eingestelltem 
Abblaseventil erheblich mehr Außenluft eindringt.

Im übrigen können die Ergebnisse dieser Zahlentafel 
nicht mit denen der weitern Zusammenstellungen ver
glichen werden, weil sie nur aus Vorversuchen ge
wonnen sind, die nicht unter denselben Bedingungen 
wie die Hauptversuche ausgeführt wurden. Bei den 
Vorversuchen fehlte nämlich noch ein Ventil an dem 
Meßbehälter.

Die Zahlentafeln 2-5 enthalten die Ergebnisse über 
die Messungen an den Westfalia- und Dräger-Geräten. 
Es fällt sofort auf, daß die neuen Modelle beider Firmen 
hinsichtlich der angesaugten Luftmenge erheblich 
günstigere Werte geliefert haben als die alten; aber 
auch die alten Modelle bieten m. E. zu Bedenken keinen 
Anlaß.

Zahlentafel 1.
W irk u n g  d e r  E in s te l lu n g  des A b b la s e v e n t i ls  

au f  die a n g e sa u g te  L u ftm en g e . 
Depression des In jek to rs  115 mm. Größe der Undichtigkeit

5 mm.

Stelle der 
Probe
nahme 

am Gerät 
(s. Abb. 2)

Ü bungs
person

Menge der Ansaugung in 1/min 
im R uhezustand  | bei Dauerlauf 

Abblaseventil 

16 m m  36 m m  [ 16 m m  | 36 mm

1 A — — — —

B — — 0,10 —

C — — 0,10 —

2 A 0,67 0,26
— — 0,80 —

• B — — 1,00 0,67
— — 1,13 0,40

C — — 1,40 1,06
— — ' 1,40 0,86

3 A 0,06 1,46 0,86
0,06 — 1,40 1,53

B — — 3,00 1,67
— —r 2,27 1,73

C 0,06 -- 3,00 2,06
0,05 -- 2,60 1,80

4 A 0,70 0,06 2,00 2,00
1,07 0,50 2,26 1,73

B 0,26 — 3,66 2,73
0,73 — 3,90 3,20

C 1,33 0,20 3,80 2,40
0,77 0,20 3,60 2,47

5 A 1,65 0,52 1,80 1,86
1,00 0,37 2,00 1,40

B 1,13 0,20 3,52 2,73
1,66 0,07 3,52 3,90

C 1,60 0,90 3,00 1,73
1,40 0,92 3,60 2,67

Bei einer Öffnung von 1 mm Durchmesser dringt 
auch bei anstrengender Arbeit in einer Minute erheblich 
weniger als y2 1 Außenluft in die Atmungsgeräte ein. 
Bei einer Öffnung von 2 mm Durchmesser ist die ein
dringende Luftmenge, wenn keine Arbeit geleistet wird, 
ebenfalls geringer. Bei anstrengender Arbeit dagegen 
kann sie an einigen Stellen der Geräte größer sein als 
y2 1; bei einer Öffnung von 5 mm Durchmesser schließlich 
ist sie selbst ohne Arbeit in vielen Fällen erheblich 
größer als die kritische Luftmenge von y2 1. Um 
die Bedeutung dieser Versuche richtig zu würdigen, 
muß man jedoch berücksichtigen, daß niemand 
imstande ist, längere Zeit hindurch so starke 
Arbeit zu leisten, wie es bei den kurzen Versuchen 
möglich war. Auf Zeiten starker Arbeit müssen Zeiten 
des Ausruhens folgen. Man kann daher wohl annehmen, 
daß bei längerer Benutzung des Atmungsgeräts die 
eindringende Luftmenge etwa dem Mittelwert zwischen



Zahlentafel 2.

D ie bei dem  W e s tfa lia -G e rä t B a u a r t  1908 
e in d r in g e n d e  L u f tm en g e  (1/min).

Depression des In jek to rs  115 mm; Einstellung des Abblase 
ventils 36 mm.

Stelle der 
P robe 
nahm e 

am  Gerät 
(s. Abb. 2)

Ü bungs
person

im Ruhezus 

Groß 

5 mm 2 mm

tand bei Dauerlauf 

3 der Undichtigkeit 

1 m m |5  mm| 2 mm 1 mm

1 A 0,23 0,33
0,35 — — 0,33 — —

B — — — 0,33 — —

— — — 0,33 — —

C — — — 0,60 — —

0,10 — — 0,40 — —

2 A 0,10 _ 2,66
1,40 — — 2,86 — —

B 1,17 — — 2,86 — —

1,30 — — 3,51 0,10 —

C 0,57 — — 2,53 0,40 —

0,70 — — 2,53 0,26 —

3 A 0,21 _ _ 2,00 0,10
1,46 — — 2,00 0,13 —

B 1,26 — — 2,67 0,26 —

1,60 — — 3,51 0,36 —

C 1,35 — — 2,53 0,30 —

1,76 — — 2,13 0,33 —

4 A 0,73 _ 2,40 0,26 0,16
1,60 — — 2,40 0,40 0,10

B 1,26 — — 3,15 0,53 0,16
1,60 — — 3,52 0,63 0,20

C 1,46 — — 2,93 0,46 0,03
1,76 0,16 — 3,52 0,46 0,03

5 A 0,90 _ 2,80 0,33 0,06
1,17 — — 2,66 0,46 0,10

B 1,35 0,12 — 3,15 0,60 0,16
2,10 0,10 — 4,40 0,56 0,23

C 1,95 0,07 — 2,80 0,46 0,16
1,76 0,11 — 2,93 0,40 0,06

der bei der Arbeit und der ohne Arbeit eindringenden 
Luftmenge entspricht. Dieser Mittelwert ist aber bei 
einer Undichtigkeit von 2 mm geringer als % l/m' n- 
Nur am Meßpunkt 5, unmittelbar vor dem Injektor, 
kann er höher sein. Diese Stelle ist aber so geschützt, 
daß die Entstehung einer Undichtigkeit hier undenkbar 
ist. Somit würde eine Undichtigkeit, die einem Loch 
von 2 mm Durchmesser entspricht, bei Gegenwart von 
Kohlenoxyd nicht gefährlich sein, da ja erst Betäubung 
eintreten kann, wenn 2 st lang mehr als % 1 Außenluft 
mit 1% Kohlenoxydgehalt eindringt. Auch ein hoher 
Kohlensäuregehalt der Brandgase kann nicht gefährlich 
werden, da die Regeneratoren des Westfalia- und des 
Dräger-Gerätes so reichlich bemessen sind, daß sie die 
bei einer solchen Undichtigkeit eindringenden Kohlen
säuremengen zu absorbieren vermögen, ohne ihre 
Gebrauchsdauer zu verringern. Es kann sich um

Zahlentafel 3.

Die be im  D räger-G erä t B a u a r t  1904/09 
e in d r in g e n d e  L u ftm en g e  (1/min).

Depression des Injektors 120 m m ; Einstellung des Abblase
ventils 40 mm.

Stelle der 
Probe
nahme 

am Gerät 
(s. Abb. 1)

Übungs
person

im Ruhes 

Größe c 

5 mmj 2 mm

tand bei Dauerlauf 

er Undichtigkeit

1 mm 5 mm 2 mm, 1 mm h

1 A 0,12 _ _ 0,46 _ _
0,22 -- — 0,60 -- --

B 0,40 -- — 0,*0 -- --
0,55 — — 1,63 -- —

C 0,57 --- — 0,93 -- --
0,32 -- — 1,46 -- --

2 A 1,05 _ _ 2,72 0,26 _
0,72 — — 2,66 0,26 0,13

B 0,52 -- — 2,46 0,06 —
1,17 -- — 3,52 — —

C 0,50 -- — 2,93 0,33 0,13
1,05 -- — 3,52 0,40 —

3 A 0,30 _ _ 0,66 _ _
0,45 -- — 0,86 0,20 —

B 0,62 -- — 1,13 0,13 —
1,02 -- — 2,33 — —

C 0,50 -- — 1,00 — —
0,70 -- — 1,00 — —

4 A 1,10 0,28 2,00 0,80 _
1,60 __ — 2,40 0,46 0,13

B 1,46 — — 2,93 0,33 —
1,95 — — 3,52 0,46 0,06

C 1,46 — — 2,93 0,40 0,13
1,76 — 2,93 0,46 0,16

5 A 0,95 0,38 2,00 0,60 0,13
1,47 0,12 — 2,80 0,73 0,20

B 1,76 0,05 — 3,52 0,53 —
1,95 0,07 — 3,52 0,46 0,13

C 1,46 0,07 — 2,93 0,86 0,10
1,35 0,20 — 3,52 0,73 0,16

höchstens 6-7 1 handeln, da bisher im Höchstfälle 13% 
Kohlensäure in Brandgasen ¿rmittelt worden sind.

Größere Undichtigkeiten als 2 mm Durchmesser 
können freilich bei hohem Kohlenoxydgehalt der Außen
luft das Leben des Gerätträgers gefährden. Derartige 
Undichtigkeiten lassen sich jedoch mit Leichtigkeit 
feststellen, und auch eine Undichtigkeit von 2 mm 
kann bei richtiger Prüfung vor der Ingebrauchnahme 
des Atmungsgerätes nicht verborgen bleiben, denn die 
Ansaugung sinkt bei einer Undichtigkeit von 2 mm 
um 15-20mm,bei großem Undichtigkeiten entsprechend 
stärker, z. B. bei 5 mm Undichtigkeit etwa um die 
Hälfte, d. h. um 50-60 mm. Solche Unterschiede müssen 
bei einer Prüfung mit dem Depressionsmesser sofort 
auffallen. Ebenso sind die Undichtigkeiten sogleich 
zu bemerken, wenn das Atmungsgerät, wie im Ruhr
bezirk vorgeschrieben ist, durch Durchblasen auf 
Dichtigkeit geprüft wird.
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Zahlentafel 4.
Die bei dem  D räg er-G erä t B a u a r t  1911 

e in d r in g e n d e  L u f tm e n g e  (1/min).

D epression  des In jektors 100 m m ; Einstellung des Abblase
ventils 40 mm.

Stelle der 
Probe
nahme 

am Gerät 
(s. Abb. 3)

Übungs
person

im 1 

5 mm

Ruhezustand 

Größe der I 

2 mm' 1 mm

bei Dauerlauf 

Jndichtigkeit 

5 mm 2 mm 1 mm

1 A

B _ _ _ 0,53 _ _ <
0,07 -- — 0,26 -- --

C
— 0,20 -- --

2 A _ _ _ 1,00 0,20 _
-- -- — 0,80 0,06 0,13

B 0,87 -- — 2,40 0,60 0,20
1,25 -- — 1,56 0,20 0,46

C 0,50 • — — 2,26 0,33 0,13
0,45 -- — 2,26 0,20 0,13

3 A 0,32 0,12 _ 0,20 0,26 _
0,20 0,15 — 0,50 0,20 —

B 0,50 0,05 — 1,66 0,26 —
0,67 — — 0,80 0,26 —

C 0,15 0,10 — 0,80 0,20 —
0,55 — — 0,73 G,i0 —

Auf Grund dieser Versuche ist der Schluß gerecht
fertigt, daß Professor Cadman die mögliche Gefahr stark 
überschätzt und daß die eben erwähnten Prüfungen 
durchaus genügen, um die durch Undichtigkeiten etwa 
auftretende Gefahr zu beseitigen. Dort allerdings, wo die 
Atmungsgeräte nicht sorgfältig instandgehalten und wo 
sie vor der Ingebrauchnahme nicht richtig geprüft 
werden, kann aus den besprochenen Gründen das Leben 
der Gerätträger gefährdet werden. In solchen Fällen 
kommen aber noch viele andere Gefahrenmöglichkeiten 
in Frage, die wenigstens ebenso groß sind. Die von 
Professor Cadman gezogene Schlußfolgerung, daß die In- 
jektoren-Atmungsgeräte zu verwerfen und durch solche 
ohne Injektoren zu ersetzen seien, ist daher nicht be
rechtigt. Außerdem hat Professor Cadman übersehen, 
daß auch in die Atmungsgeräte ohne Injektoren Außen
luft eindringen kann. Bei dem einzigen mir zugäng
lichen Atmungsgerät ohne Injektor, dem Fleuß-Gerät, 
dringt nach meinen Versuchen (s. Zahlentafel 6) an der 
in der Abb. 5 bezeichneten Meßstelle 2 bei Undichtig-

Zahlentafel 5.
Die bei dem  W e s tfa lia -G e rä t B a u a r t  1912 

e in d r in g e n d e  L u f tm e n g e  (1/min.)

Depression des In jek tors 110 m m ; Einstellung des Abblase
ventils 18 mm.

Stelle der 
Probe
nahme 

am  Gerät

im Ruhezustand bei Dauerlauf
Übungs- i 
perscn1

Größe der U ndichtigkeit

(s. Abb. 4) 5 mm 2 mm 1 mmi 5 mm 2 mm 1 mm

1 A 0,08 _ — 0,27 — —
0,07 -- — 0,13 — —

C 0,20 -- — 0,33 — —
0,32 — -  0,33 — —

2 A 0,80 _ — 1,80 0,07 —
1,25 -- — ! 2,80 0,07 —

C 1,33 0,10 — 2,53 0,33 —
1,33 — — 2,40 0,33 —

3 A 0,90 0,08 — 1,70 0,20 0,07
1,30 — — 2,33 0,20 —

C 2,20 0,42 — 2,93 0,60 —
2,20 0,20 — 2,73 0,73 0,13| j  —  | 2 , ( 0  |

1 V ersuchsperson  B w egen  E rk r a n k u n g  ausgefa llen .

Zahlentafel 6.
Die bei dem  F leu ß -G erä t e in d r in g e n d e  

L u f tm e n g e  (1/min).

Stelle der 
Probe
nahm e 

am  Gerät 
(s. Abb. 5)

Übungs
person

im Ruhezustand 

Größe der t 

5 mm| 2 mm! 1 mm

bei Dauerlauf 

Jndichtigkeit 

5 mm 2 mm 1 mm

1 A 0,62 _ _ 1,30 _ _
0,92 ------ ------ 0,90 ------ —

B 0,92 ------ ------ 2,13 ------ —

1,10 ------ ------ 2,53 ------ —

C 0.85 ------ ------ 2,80 — —

0,75 ------ ------ 2,40 ------ —

2 A 1,40 _ _ 6,50 0,57 _
1,60 ------ — 5,00 0,33 —

B 1,76 ------ — 4,40 0,73 —

1,76 ------ — 4,40 0,73 —

C 1,76 ------ 4,40 1,33 —

1,46 - — 5,86 0,80 —

keiten von 2. und 5 mm Durchmesser bei der Arbeit sogar 
mehr Luft ein als unter den gleichen Umständen an 
irgendeiner Stelle der Injektorengeräte.

Neuerungen auf dem Gebiet der Sauerstoff -
Von Bergassessor G r a h n ,  L eiter des Rettungswesens

Die Veranlassung zu den letzten wesentlichen Neu
erungen auf dem Gebiet der Sauerstoff-Atmungsgeräte und 
zu einer großem Zahl von Versuchen, die mit diesen und 
den bisher gebräuchlichen Bauarten im Übungsraum der 
Bochumer Bergschule vorgenommen worden sind, ist der

Almungsgeräte und damit angestellte Versuche.
bei der Westfälischen Berggewerkschaftskasse in Bochum.

in dem vorstehenden Aufsatz bereits genannte Vortrag 
des Professors Dr. C ad m an  gewesen.

Dieser sieht in der in Deutschland im übrigen von 
jeher bekannt gewesenen Tatsache, daß in Injektor- 
Atmungsgeräten stellen- und zeitweise Unterdrück ent-



stehen kann, eine große Gefahr für deren Benutzung, 
weil bei gleichzeitig vorhandenen Undichtigkeiten schäd
liche und sogar giftige Gase (besonders Kohlenoxyd) 
in das Atmungsgerät eindringen und den Rettungsmann 
gefährden könnten.

Abb. 1. Schematische Darstellung des Dräger-Atmungs- 
gerätes, Modell 1913, m it positivem Druck.

I

Nach den Ergebnissen der in dem vorangehendem 
Aufsatz behandelten Untersuchungen und Prüfungen 
von Bergassessor Dr.-Ing. F o r s tm a n n  dürften die Be
denken Cadmans gegen die Sicherheit der Dräger- und 
Westfalia-Atmungsgeräte, ordnungsmäßigen Gebrauch 
vorausgesetzt, stark übertrieben sein.

Gleichwohl haben die deutschen Firmen Mittel und 
Wege gefunden, durch gewisse Änderungen an ihren 
neuesten Bauarten dem Entstehen von Unterdrück 
gänzlich vorzubeugen, worüber ich vor dem II. Inter
nationalen Kongreß für Rettungswesen und Unfall
verhütung berichtet habe.

Abb. 1 zeigt in schematischer Darstellung die Ein
richtung und den Gang der Luft in dem Dräger-Atmungs
gerät, Modell 1913, mit positivem Druck.

Die Ausatmungsluft wird aus dem Sack a durch den 
Injektor herausgesaugt und tritt durch die Saugdüse d 
und die Druckdüse d2 in den Regenerator oder die 
Patrone p von unten ein; sie verläßt diese am obern 
Ende, durchströmt den Kühler k, gelangt dann in den 
Einatmungssack e und aus diesem in den Helm h oder 
in das Mundstück. Im Gegensatz zu dem Modell 1910/U 
und auch zu frühem Modellen wird also die Luft nicht 
mehr durch die Patrone gesaugt, sondern geblasen.

Dräger hat diese Anordnung der Luftführung in 
der Erwägung getroffen, daß naturgemäß unmittelbar 
vor dem Injektor, d. h. auf seiner Saugseite, der geringste 
Druck herrschen muß, und daß es deshalb zur Ver
meidung der Entstehung von Unterdrück wünschenswert 
ist, den Injektor die Atmungsluft aus einem möglichst 
großen Behälter anstatt aus der engen Patrone mit ihrem 
verhältnismäßig großen Widerstand saugen zu lassen.

Die Maschinenfabrik Westfalia hat in derselben Er- 
vvägungihrem bisher neuesten Modell 1912 einen neuen Teil 
hinzugefügt, nämlich den Rücken- oder Injektor
beutel a (s. Abb. 2). Dieser Beutel ist zwischen Regene
rator und Injektor geschaltet, so daß letzterer auf dem 
denkbar kürzesten Wege die Luft unmittelbar aus dem 
Beutel ansaugen kann. Der Kreislauf der Luft im 
Atmungsgerät und die Anordnung der Schläuche ist im 

übrigen genau dieselbe geblieben wie 
bei dem Modell 1912, wie aus Abb. 2 
zu ersehen ist. Der neue Injektor
beutel ist im Innern mit schwachen 
Gummibändern ausgestattet, die 
das Bestreben haben, den Beutel 
zusammenzuziehen, sobald der 
Überdruck bei erhöhtem Atmungs
bedürfnis im Gerät fällt.

Beide Atmungsgeräte müssen 
bei Inbetriebsetzung zunächst ge
hörig mit Luft gefüllt werden; dies 
geschieht am schnellsten und ein
fachsten durch mehrfaches Einatmen 
aus der Außenluft und durch 
Ausatmen in das Gerät hinein. 
Andernfalls muß der Rettungs
mann unbedingt dem Injektor 
zunächst einige Minuten Zeit 

lassen, das ganze Gerät genügend 
mit Sauerstoff zu füllen, bevor 

er mit anstrengender Arbeit beginnt.

Die Abblaseventile sind gegen früher stärker be
lastet und blasen nach meinen Feststellungen erst ab, 
wenn beim Dräger-Gerät 80-90 mm, beim Westfalia- 
Gerät 140-150 mm Wassersäulendruck erreicht sind.

Das Abblaseventil des Westfalia-Gerätes befindet 
sich jetzt auf dem Rücken am untern Ende des Re
generators in der Nähe des Injektorbeutels.

Sowohl mit den bisherigen altern und neuern Modellen 
der Dräger- und Westfalia-Atmungsgeräte als auch mit 
diesen beiden neuesten Typen, u. zw. sowohl mit Helm
als auch mit Mundatmung, habe ich eine größere Zahl 
von Übungen im Ubungsraum der Bochumer Bergschule 
vornehmen lassen und hierbei selbst die Druckver-

Abb. 2. Schematische Darstellung xles Westfalia-Atmungsgerätes, Modell 1913,
m it Injektorbeutel.
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hältnisse a n  v e r s c h i e d e n e n  Stellen der einzelnen 
A tm u n g s g e r ä t e  durch Anschluß an ein Wassermano
m e te r  u n t e r s u c h t .  Jede Messung wurde bei ordnungs
gemäß benutztem Gerät nach unmittelbar vorauf
g e g a n g e n e r  gehöriger Arbeitsleistung wiederholt vorge
n o m m e n . Die Meßstellen befanden sich unmittelbar vor 
dem Injektor, d. h. auf seiner Saugseite, vor dem Re

generator, in dessen unterm und oberm Teil, im Ein- 
atmungs- und endlich auch im Ausatmungsschlauch. 
Fast ausnahmslos wurde an allen bisherigen Modellen 
während der Einatmung Unterdrück festgestellt, der bei 
den Dräger-Modellen etwa 2-3 cm und in den ent
sprechenden Westfalia-Geräten etwa 4-5 cm im Durch
schnitt betrug. Näheres ergibt sich aus der Zahlentafel 1.

Zahlentafel 1.
E rg e b n is se  d e r  D ru c k m e ssu n g e n  in  den  a l te rn  A tm u n g sg e rä te n .

D r ä g e r - G e r ä t W e s t f a l i a -  G e r ä t

Mund- Helm- Mund- Helm-

Atm ung A tm ung
'■ Modell Modell Modell Modell

% a l 1904/09 1910/11 1904/09 1910/11 1907 1912 1907 1912
cm cm cm cm cm cm cm cm

--------
. . . .  *

1. Unmittelbar vor
dem Injektor . . . . —r / 2bis+2 '/2—2 bis +0 —2*/2bis +0 —2‘/2bis + ■/, —8 b is +1 —2 bis +2

2. Im Regenerator :
a. obere H ä lf te . —2’/2bis—1 —2 bis +2 —2 bis —1 —3 b is—l ‘/„ —1 b is +2 —2 bis +5 - 21/sb is +2 ■/, —3 bis +1
b. untere Hallte —2 '/2 b is+0 —V» bis -t-3 —2 bis +0 —2 b is +0 —l'/äbis+lVz —21/2b is + 2’/2—2*/2bis +2 */2 —3 bis +2

3. Unmittelbar vor
dem Regenerator —2 b is +1 —1 bis -fl —1 bis +3 0 b is +3 —1 b is +3 —8 bis +2 - 3 1/ ,b is+ 2‘/2 —5 bis +0

4. Im Ausatmungs
schlauch ................. —1 bis +6 —1 bis +1 0 bis +7 - lV ,b i s + 21/ii -5*/s b is+ 3 '/2—1 b is+0 —4 l/sb is+ 4 l/2 —5 bis +4

5. Im Einatmungs-
■ - schlauch................ —lV*bis+6 —1/a b i s + 1l/2 0 bis +7 +1 b is+3 —41/2b is+ 2 1/2—3 bis +3 —21/2b is+ 3 1/2 —1 bis +7

. . . . .

•>- *|
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Die kleinere Zahl bezieht sich immer auf die Ein
atmung, die größere auf die Ausatmung; zwischen den 
beiden Zahlen schwankt der Wasserspiegel während der 
verschiedenen Atemzüge hin und her. Denselben Übungen 
und Messungen wurden dann auch die neuen Bauarten, 
Modelle 1913, unterworfen. Hierbei wurden allerdings 
die Messungen auf eine geringere Zahl von Stellen be
schränkt und im besondern unmittelbar vor dem In
jektor, d. h. ebenso wie vorher auf seiner Saugseite 
oder wegen der technischen Schwierigkeiten bei dem 
Dräger-Gerät im Verbindungsschlauch zwischen Aus
atmungsbeutel und Saugdüse vorgenommen; außerdem 
wurde noch im Ausatmungs- und im Einatmungsschlauch 
gemessen. Näheres ergibt sich aus der Zahlentafel 2.

Zahlentafel 2.

Ergebnisse d e r  D ru c k m e ssu n g e n  in  den  neuen  
At m ungsge r a t e n .

¡ j a - i s *

Jrfigf. jslP’ '

i* r \

.

D r ä g e r - G e r ä t W e s t f a l i a - G e r ä t

Mund- 
A tn  

Med eil 
1913 
cm

Helm-
lung

Modell
1913
cm

Mund-
Atn

Modell
1913
cm

Helm-
rung

Mcdell
1913
cm

1. Vor dem Injektor
2. Im Ausatmungs

schlauch
3. Im E natmungs-

schlauch

Obis+4 
Obis+ 21/2

Obis+6

0 bin + 3 
Obis+ 3

+2 b is + 6

0 bis + 7 
0 bis + 8

0 bis + 5

0 ’cis + 5 
2 b is +  10

+ 2 bis+  12

Mit Rücksicht auf die veränderte Anordnung des In
jektors zum Regenerator wurde im Dräger-Gerät auch 
der Druck der Luft vor ihrem Eintritt in den Regenerator 
gemessen:

D r ä g e r -  G e r ä t  
Helm- und  M undatm ung 

Modell 1913 
cm

4. Vor der P atrone  . . . . + 3 bi s +  7

Wie aus vorstehenden Angaben erhellt, ist es 
also wohl möglich, auch Injektor-Atmungsgeräte so zu 
bauen, daß in ihnen bei sachlicher Benutzung, trotz 
gehöriger Arbeitsleistung, nirgendwo Unterdrück ent
stehen kann.

Die erwähnten Übungen gaben mir außerdem eine 
erwünschte Gelegenheit, einmal wieder die Atmungs
geräte auf zuverlässiges Arbeiten im ganzen wie in ihren 
einzelnen Teilen zu erproben und ganz besonders auch 
die Wirkung der in den letzten Jahren zur Verwendurg 
gelangten neuern Regeneratoren durch eine Reihe von 
Analysen der Atmungsluft zu prüfen.

Zunächst wurden Luftproben aus den bislang in der 
Praxis benutzten Dräger-Geräten, Modellen 1904/09 
und 1910/11, und aus den Westfalia-Geräten, Modellen 
1907 und 1912, genommen, sodann auch aus den beiden 
neuen Modellen 1913 beider Firmen, u. zw. wurden 
möglichst gleichmäßig Geräte mit Helm- und solche 
mit Mundatmung benutzt.

Außerdem wurde auch das englische Fleuß-Gerät als 
wichtigster Vertreter der von Professor Cadman bevor
zugten Sauerstoff - Atmungsgeräte ohne Injektor zu 
einigen Vergleichsübungen mit den beiden neuesten Mo
dellen der Dräger- und Westfalia-Geräte herangezogen.

Zu den einzelnen Versuchen wurden immer die zu dem 
betreffenden Gerät gehörigen Regeneratoren benutzt, 
u. zw. zu den Übungen 1—4, 5 und 8 von kürzere
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Dauer die kleinern, sog. Übungspatronen, soweit solche 
geliefert werden, zu den ändern Übungen, wie im be- 
sondem zu denjenigen von zweistündiger Dauer, die 
großen oder sog. Arbeitspatronen.

In der Zahlentafel 3 sind alle diejenigen Versuche 
enthalten, bei denen außer Druckproben auch gleichzeitig 
Luftproben genommen worden sind. Die Ergebnisse der 
letztem sind sämtlich aufgeführt.

Zahlentafel 3.
E rg e b n is se  d e r  nach  b e s t im m te n  A rb e its le is tu n g e n  aus den A tm u n g sg e rä te n  en tnom m enen

L uftp roben .

Nr. der 

Übung

Art des A tm ungs

gerätes

Depression 

des 

In jektors 

cm WS

Dräger, 1904/0, 
Helm atm ung9

W estfalia, 1907, 
H elm atm ung

Dräger, 1904/09, 
M undatm ung

W estfalia, 1907, 
M undatm ung

Dräger, 1910/11, 
H elm atm ung

Westfalia, 1912, 
H elm atm ung

Dräger, 1910/11, 
M undatm ung

W estfalia, 1912, 
M undatm ung

Dräger, 1910/11, 
M undatm ung

Westfalia, 1912, 
M undatm ung

Dräger, 1910/11, 
H elm atm ung

W estfalia, 1912, 
H elm atm ung

Fleuß,
M undatm ung

Fleuß,
M undatm ung

Dräger, 1910/11, 
H elm atm ung

Dräger, 1913, 
mit

positivem Druck, 
H elm atm ung

Westfalia, 1913, 
mit

positivem Druck, 
H elm atm ung

Fleuß,
M undatm ung

11,5

12,5

11,0

12,0

10,5

11,5

12,0

11,0

12,0

An
gesaugte

L uft
menge

1 /min

64

74

70

72

72

72

72.

72

72

12,0 72

9,5 70

11,00 72

ohne
In jek tor

ohne
In jektor

11,00

11,00

70

72

12,00 70

ohne
In jek to r

Gehalt der Einatm ungsluft

nach einer 
Arbeitsleistung 

von

m k g

c o 2

%

14 400
21 275

1,8
6,1

15 025 
25 725

0,9
6,7

O,

48/1
35,4

44.3
44.4

20 825 
30 625

0,0 ; 25,0 
2,6 j 37,9

13 250 
31 500

0,4
1,2

83,3
90,6

10 875 
23 375

0,0
0,0

14 050 
28 750

13 875 
31 375 
45 375
13 125
36 500 
47 835

0,0
0,0

37,5
35,0

46,0
31,2

0,4 1 37,8 
0,0 44,9
0,2 48,5
0,0
3,2
7,4

19 000 0,4

25 500

23 000

0,4

58.2 
50,5
74.2

61,0

85,0

0,01 : 38,8

23 000 0,55

10 475 
13 275

2,8
3,9

77,05

Dauer
der

Übung
im

ganzen

min

80

Absichtlich wurden beide Atmungs
geräte sogleich zu Beginn der 
Ü bung durch hastiges Arbeiten 
sehr angestrengt

0,187 kg

70
0,118 kg

0,169 kg

75

0,159 kg

120

60

90

79,7
67,9

4 750 
10 125 
14 125

0,94 I 76,06 
1,47 75,86
0,2 i  32,35

8 800 
18 850

14 375 
24 375 
39 375

16 400 
22 025 
31 850

5 625 
21 250 
33 900

70,12
67,41

0,00 
1,87

0,00 52,59
0,00 63,86
Probe ist 

verunglückt

1,71
1,22
0,00

1,70
2,21
0,91

37,25
71,62
83,82

72,8
79,46
81,96

50

60

120

Bemerkungen

Gewichtzunahme des 

Regenerators

G ew ich t - 
Zunahm e 

des 
R egene 
ra to rs

A bsichtlich  wur
de m it bei den Gerä
ten eine ganz gleich
m äßige  Arbeit von 
nu r  je 25 Schlägen 

geleistet

0,188 kg

0,147 kg

Gewichtzunahme des 

Regenerators

Füllung des Atmungsbeutels mit 
2 kg NaOH

Füllung des Atmungsbeutels mit 
2 kg NaOH

0,206 kg

Gewichtzunahme des 

Regenerators

Füllung des Atmungsbeutels
2 kg NaOH

• t ,  > U > ' -



G lü c k a u f lfi09

= = = = =

Nr. der 

Übung

A rt des A tm ungs

gerätes

Depression 

des 

In jek to rs  

cm W S

An-
gesaugte

L u f t 
menge

1/m in

Gehalt der E inatm ungluft

nach einpr 
Arbeitsleistung an

von 1 C 0 2 O,

mkg | % j %

D auer
der

Übung
im

ganzen

min

B em erkungen

Dräger, 1913, 
m it

positivem Druck, 
M undatm ung

10,5 72 25 000 
50 000

0,04
1,76

74,79
62,94 0,245 kg

Gew ichtzunahm e des

10 W estfalia, 1913, 
m it

positivem Druck, 
M undatm ung

13,00 70 25 000 
50 000

0,04
3,92

78,65
78,57

120
0,205 kg

Regenerators

Fleuß,
M undatm ung

— — 25 000 
50 000

1,86
3,37

73,68
44,44

Füllung des A tm ungsbeutels  m it 
2 kg N aO H

Ą
1

Was die einzelnen Übungen anbetrifft, so beweist 
Nr. 1, daß es verkehrt ist, sofort zu Beginn zu hastig 
zu arbeiten, weil dadurch die Regeneratoren zu frühzeitig 
erschöpft werden. Es ist richtiger, zunächst weniger 
zu arbeiten und ruhiger zu atmen, damit sich die Re
generationsmasse erst allmählich gleichmäßig erwärmt 
und dann umso besser wirkt und umso länger vorhält. 
In dieser Beziehung sei besonder^ auf Nr. 3 verwiesen; 
trotz in kürzerer Zeit erzielter größerer Leistung war 
die Einatmungsluft völlig frei von Kohlensäure, weil 
die Patronen nicht von Anfang an zu sehr angestrengt 
worden waren. Je gleichmäßiger die Arbeitsleistung ist, 
desto besser wirken die Regeneratoren. Die Proben 
sind immer unmittelbar nach voraufgegangener Arbeit 
genommen worden, eine Ausnahme bildet nur die Übung 9, 
bei der die dritte Probe aus dem Westfalia-Gerät erst 
nach voraufgegangener größerer Pause entnommen 
wurde.

Wie die Übungen 4, 9 und 10 zeigen, kennen 
mit den altern wie auch mit den neuesten Geräten 
größere Arbeitsleistungen bis zu 50 000 mkg in 2 st 
erzielt werden. Allerdings erscheint es notwendig, daß 
für solche größera Leistungen die Westfalia-Regene- 
ratoren etwas vergrößert werden, damit die Ausatmungs
luft besser von Kohlensäure gereinigt wird. Auch die 
Feststellungen der Patronengewichte vor und nach der 
l'bung und die sich daraus ergebenden Gewichtzu
nahmen lassen erkennen, daß die Westfalia-I'egene- 
ratoren nach Leistungen bis zu 40 000 mkg ziemlich er
schöpft sind. Wenn trotz des teilweise recht hohen 
Kohlensäuregehalts der Einatmungsluft der Übende 
die angegebenen hohen Arbeitsleistungen erzielen konnte, 
so hat dies seinen Grund in der Hauptsache in dem 
gleichzeitig sehr hohen Sauerstoffgehalt der Luft. Außer
dem ist die Empfindlichkeit gegen Kohlensäuregehalt 
der Atmungsluft bei den einzelnen Menschen sehr ver
schieden.

Die im vorstehenden bezüglich des Westfaha-Gerätes 
bei Erreichung sehr großer Arbeitsleistungen gemachten 
Ausführungen gelten ganz allgemein auch für das 
Fleuß-Gerät, das in Abb. 3 schematisch dargestellt 
ist. Es besteht in der Hauptsache aus einem großen, auf 
der Brust getragenen Atmungssack, der im Innern mit

einer nicht bis zum Boden reichenden Scheidewand ver
sehen ist. In den Beutel werden Stücke von Ätznatron im 
Gesamtgewicht von 2 kg geschüttet. Die Luft wird durch 
die Kraft der Lunge mit Hilfe j e eines an j ede Sackhälfte an - 
geschlossenen, mit Ein- und Ausatmungsventil a und b 
versehenen Schlauches und einer Gesichtsmaske durch 
die Masse hindurchgesaugt. Aus den beiden auf dem 
Rücken getragenen Stahlflaschen von je 1,1 1 Inhalt, 
die bis zu 120 at Druck gefüllt werden, strömt der 
Sauerstoff in das Reduzierventil c und sodann aus diesem 
in Mengen von 1,5 1/min in die zum Einatmen dienende 
Sackhälfte. Bei Atemnot kann der Rettungsmann 
jederzeit durch öffnen eines Umgangsventils d. die zu 
fließende Sauerstoffmenge 
erhöhen, aber selbstver
ständlich nur auf Kosten 
der Gesamtbenutzungs
dauer; diese ersieht der 
Mann aus dem auf der 
Brust getragenen Hoch
druckmanometer e. Füllt 
sich der Atmungsbeutel zu 
sehr mit Luft bzw. Sauer
stoff, so kann der Über
schuß durch Druck auf das 
Ventil /  zum Entweichen 
gebracht werden; dieses 
Ventil bläst also n ic .t 
selbsttätig ab. g bezeichnet 
einen Speichelfänger.

Während in den Drä- 
ger- und Westfalia- Geräten f ' t 
die Luft zwangläufig durch 
die Regeneratoren hin
durchgeführt wird und so 
die einzelnen Lagen der 
Absorptionsmasse nach
einander bestreicht, durch
d r in g t  sie im Fleuß-Ge
rät die großem oder
kleinem Zwischenräume 
der einzelnen ziemlich Abb. 3. Schematische .Dar
großen Stückchen völlig Stellung des Fleuß-Geräts.



regellos. Es ist daher auch nicht weiter auffällig, daß 
die Reinigung der Ausatmungsluft von Kohlensäure in 
den Dräger- und Westfalia-Geräten durchweg gleich
mäßiger und vollständiger vor sich geht als in dem 
Fleuß-Gerät. Dies zeigen besonders deutlich die bei 
der Übung 10 nach der ersten Stunde genommenen 
Luftproben. Zu dieser Übung wurden geübte Berg- 
schiiler herangezogen, die ganz gleichmäßig arbeiteten, 
u. zw. je 25 000 mkg in der Stunde. Während trotz dieser 
hohen Leistung die Luft in den Dräger- und Westfalia- 
Geräten nach der ersten Stunde nur 0,04% Kohlensäure 
enthielt, betrug ihr Gehalt nach derselben Benutzungs
dauer und Leistung im Fleuß-Gerät bereits 1,86% C02.

Dazu kommt noch, daß wegen des Fortfalls des Injektors 
die menschliche Lunge allein den Reibungswiderstand 
der Luft im Gerät überwinden muß. Daher gehört erst 
eine tüchtige Vorübung dazu, um Arbeitsleistungen zu 
erzielen, wie sie bai Übung 10 erreicht worden sind.

Im allgemeinen sei noch bemerkt, daß bei den einzelnen 
Übungen verschiedene Bergschüler aus den gerade im 
Rettungsdienst ausgebildeten Klassen tätig waren. Die 
Luftproben sind sämtlich im berggewerkschaftlichen 
Laboratorium analysiert worden. Die Patronen für die 
Übungen wurden aus dem allgemeinen Lagerbestand 
entnommen.

Über die Begrenzung von Längenfeldern.
Von Geh. Bergrat und Oberbergrat Professor Dr. Adolf A r n d t ,  Charlottenburg.

(Schluß.)

Es soll nun untersucht werden, welche Vermessungs
art die richtige ist, im besondern, ob die Kopfmark
scheide in einer einzigen Ebene senkrecht entweder 
zum Generalstreichen oder zu dem Streichen der Fund
sohle, u. zw. durch alle vorliegenden Mulden und Sättel 
hindurchzuziehen ist, oder ob sie nach der Kugel- oder 
Wassertropfentheorie von Sohle zu Sohle zu projizieren 
und nicht in einer einzigen senkrechten Ebene zu ziehen, 
mithin nicht durch Mulden- oder Sättel hindurchzulegen 
ist und ob sie stets das Tiefste der Lagerstätte in sich 
schließen muß.

Zunächst ist gegen diese letzte Ansicht anzuführen, 
daß, wie bereits früher nachgewiesen wurde, eine Ver
leihung in dem angegebenen Sinne auf das Tiefste 
nicht stattfinden kann noch stattfindet. Hier mögen 
noch angeführt werden:

Von H e in i tz ,  zum ungedruckten Entwurf des 
ALR.1:

»Perpendiculariter (seiger) gehört dem Fallen des 
Ganges nach dem Beliehenen in seinem Felde das zu 
fördernde Erz auf seinem Gange von der Oberfläche 
(vom Rasen) ab  bis in die größte Tiefe — n u r  n i c h t  
ü b e r  d e n  t e r m i n u s  a d  q u e m  d e r  i h m  zu 
g e m e s s e n e n  Länge«.

Thomas W ag n e r2, von dem bekanntlich die frag
lichen Paragraphen des ALR. herrühren3:

»denn des Eigentüm ers Recht geht nur so weit, als sein 
verliehenes Feld reicht, nämlich der Breite nach in der 
Vierung und d e r  L ä n g e  n a c h ,  s o w e i t  e r  m i t  F u n d 
g r u b e  u n d  M a ß e n  b e l i e h e n  ist«.

B ra s s e r t4 bezeugt, daß das Längenfeld von  dem  
S tre ich en  (und Einfallen) der Lagerstätte durchaus 
abhängig war und daß eine Neuerung geplant wurde, 
als im Jahre 1848 auf den Antrag einiger Mitglieder aus 
dem westfälischen Steinkohlenbezirk von einer Kom
mission als § 248 beschlossen wurde:

1 s. B r a s s e r t :  Bas B erg rech t  des ALR. in seinen M ateria l ien . 
Bonn. 1861, S. 123.

2 s. B r a s s e r t .  a. a. O. S. 236.
a vgl. fe rne r  F. S c h u l z :  H an d b u ch  des P reuß ischen  B ergrechts ,  

E sse n ,  1820. § 56, S. 53; K l o s t e  r in  a n  n , a. a. O. S. 118.
4 s. Z tsch r .  f. B e rg re c h t  Bd. 7, S. 189.

»In dem märkischen und Essen-Werdenschen Berg
werksbezirk, wo Gruben nach gestrecktem Felde ge
m ute t und verliehen werden, bleibt diese Verleihungsart 
auch ferner zulässig. W erden in diesen Bezirken ältere 
gestreckte Felder durch jüngere gevierte Felder über
deckt, so verbleibt dem A l t e r n  die verliehene Lager
s tä t te  bis zur Hauptm ulde, selbst w-enn die Lagerstätte 
durch Störungen aus ihrer Vierung verrückt oder wenn 
sie in verschiedene Teile oder Trüm m er geteilt werden 
möchte«.

Der § 248 war aber keineswegs geltendes Recht1, 
und seine Beantragung beweist gerade das Gegenteil, 
daß bei Längenfeldern die Lagerstätte keineswegs bis 
zur vorliegenden Hauptmulde — also bis zum Tiefsten — 
gesichert war. Hierbei möge noch das folgende Präjudiz 
des Obertribunals2 angeführt werden:

»Auf die angeblich früher in der Abtei Werden bestandene 
Observanz, daß das Recht zum Abbau eines gemuteten 
und verliehenen Kohlenflözes in der Feldeslänge an kein 
bestimmtes Maß und keine feste Grenze gebunden sei, 
sondern das Recht sich soweit erstrecke, als das be
treffende Flöz sich der Länge nach ausdehnt und durch 
den angelegten Stollen erreichbar ist . . .  kann sich nach 
Publikation des P a ten ts  vom 12. April 1803 über die 
Einführung . . . der Kleve-Märkischen Bergordnung vom
29. April 1766 in den S tiften Essen und Werden niemand 
mehr berufen, der nicht schon z. Z. der Publikation 
dieses P a ten ts  sich in dem Besitz eines Bergwerks be
funden, das auf Grund der alten  Observanz das Recht 
der unbeschränkten Feldeslänge bereits erworben und 
d ie  s t r e i t i g e  L a g e r s t ä t t e  e r r e i c h t  ha tte« .

Dafür, daß die Kopfmarkscheide nicht durch 
Kurven, sondern durch eine senkrechte Ebene zu ziehen 
ist, mögen folgende Schriftsteller angeführt werden:

K a rs te n 3 sagt in seinem Grundriß der Deutschen 
Bergrechtslehre4:

1 s. auch  E rk .  des O ber landesge r .  H a m m  v. 11. 6. 1896, Ztschr. f. 
B e rg rech t Bd 38, S. 92.

2 vgl. P rä ju d iz  des O b e r t r ib u n a ls  Nr. 782 v. 3. 1. 1840, P r ä ju d i z ie n -  
Samml. S. 299.

3 Nach dem  gewiß zu tre ffenden  Z eugnis  von K loste rm ann (Lehrbuch 
S. 51, 52) m it  H a k e  n am en t l ich  fü r  die  P ra x i s  und im »•e‘-om1ern für 
die F ra g e  der  V erm essung  der  m a ß g e b e n d s te '  Bergrechtsobriftsteller. 
s. auch  P ro to k o l le  über  die  R ev is ion  d es  B e rg rech is ,  1845/4«*. S. 179.

4 s. K a r s t e n :  G ru n d riß  der  d e u tsch en  B erg rech ts leh re ,  Berlin, 1828 
§ 163, S. 170.



»Daß die Fundgruben von den Maßen und diese von 
ändern Maßen durch Ebenen abgegrenzt werden, die 
s e n k re c h t  auf dem H orizont und zugleich auf der 
Fallungsebene der L agers tä tte  stehen, bedarf kaum  der 
Erwähnung«.

D erselbe1:
»Die Vermessung eines gestreckten Feldes m it großen 

Vierungen unterscheidet sich von der Vermessung eines 
gevierten Feldes nur dadurch, daß die Felder der F u n d 
grube und der M aßen. . .  nach der R ichtung des H a u p t 
streichens der L agers tä tte  in einer geraden Linie, deren 
Länge durch die Länge der Anzahl der Maßen, die v e r 
liehen werden sollen, bestim m t ist, abgesteckt werden. 
Ist die . .  . ganze Länge des Grubenfeldes abgesteckt und 
vermessen, so wird die Breite  des Feldes . . . dadurch be
stimmt, daß eine Linie senkrecht au f der L ängen 
vermessung abgesteckt wird«.

D erselbe2:
»Das in Konzession gegebene Feld m uß zusam m en

hängend sein. D as unterirdische E igen tum . . . erstreck t 
sich in ganz unbestim m te (ewTige) Teufe, dergestalt, daß 
d u rc h  d ie  d a s  K o n z e s s i o n s f e l d  b e g r e n z e n d e n  
L in ie n  (§ 115) s e n k r e c h t e  E b e n e n  b i s  z u m  M i t t e l 
p u n k t  d e r  E r d e  g e le g t ,  g e d a c h t  w erd en « .

D erselbe3:
»Alle Feldesvermessungen geschehen in der söhligen 

oder Horizontalebene. Ansteigendes und abfallendes 
Terrain wird also auf die Horizontalebene reduziert«.

D erselbe4:
»Endlich ist es ein ganz allgemeiner G rundsatz, daß 

alles zu einer Grube zu verleihende Feld z u s a m m e n 
h ä n g e n d  sein muß«.

D erselbe5:
»Sol! das Grubeneigentum nach gestrecktem Feld ver

messen werden, . . .  so gibt der P u n k t des Fundes gewöhn
lich das Anhalten. Von diesem P u n k t  aus wird nach beiden 
Weltgegenden die L ag ers tä tte  möglichst genau nach der 
Richtung ihres Streichens verfolgt, die Linie abgesteckt 
und die Länge der F undgrube auf dieser Linie ab 
gemessen . . . Die Maßen schließen sich wie gewöhnlich an 
der Fundgrube an«.

H ake6:
»Sind Maßen zu vermessen, so se tz t solches jederzeit 

das Vermessen der F undgrube voraus, weil das Ende 
der Fundgrube den A nhaltspunk t der Maßen ausm acht 
(ALR. 7- II, Tit. 16, § 185). V o n  d i e s e m  A n h a l t s 
p u n k t  an werden die Maßen n a c h  d e r  b e s t i m m t e n  
H a u p t s t r e i c h u n g s l i n i e  d e s  G a n g e s  nacheinander 
fortgemesseh«.

D erselbe7:
»Ist eine durch Schürfarbeit entdeckte  und m it einem 

Schachte angefangene F undgrube nach dem Längen 
maß vermessen, so wird m it der Meßschnur auf der M itte 
des Rundbaum s des Fundschachtes angehalten  und 
auf der Hauptstreichungslin ie des Ganges 21 L achter 
auf- und 21 L ach te r  abw ärts  in söhliger R ichtung ge
messen und auf diese A rt die Länge der Fundgrube 
bestimmt®«.

1 a. a. O.. 5 156. S. 161.
ä a. a. 0 .,  § 118. S. 112/3.
3 a. a. O.. § 148. S 155.
4 a. a. 0..  § 153. S. 158.
3 a a. 0.. § 158. S. 164.
6 s. H a k e :  K o m m e n ta r  ü b e r  d as  B erg rech t ,  S u lzbach ,  1823, 5 188. 

144.
7 a. a. 0., 5 185, S. 143.
8 a. a. 0., T afe l  I I I .  Abb. 3.

D erse lb e1:
»Inzwischen beobach te t das B ergrecht von den 

ältesten  Zeiten her2 n ich t die geognostischen Kennzeichen 
der Lagerstätte« (also auch nich t das Tiefste der Flöze), 
»sondern die m athem atischen  rücksichtlich ihrer äußern  
Form  und ihres V erhaltens im Streichen und Fallen«. 

S ch n e id e r3:
»Es sojl eine ebene Grundfläche in der A rt zu 

gemessen w-erden, daß die Länge m it der Breite  ein R ech t 
eck, die Tiefe senkrechte Seitenflächen, folglich das 
Ganze ein liegendes rechtwinkliges Prism a und  ein 
einziges zusammenhängendes Ganze bilden«.

Von H e in i tz 4:
» P e r p e n d i c u l a r i t e r  (seiger) gehört dem Fallen  

des Gangeg nach dem Beliehenen in seinem Felde das zu 
fördernde Erz auf seinem Gange von der Oberfläche 
(vom Rasen) ab  bis in die größte Tiefe (ewige Teufe)«.

K öhler5:
»Die Vierung der L ag ers tä tte  wird nach Streichen 

sowohl als auch nach Fallen  s te ts  w i n k e l r e c h t  von  dem 
Salbande oder von D ach und Sohle der L ag e rs tä t te  
auf jeder Seite gemessen, dergestalt, daß die Linien . . . .  
überall r e c h t w i n k l i g  an den Gang angesetz t sind«.

D erse lb e6:
»und dieses« (das Breitenmaß) »wird überall w i n k e l 

r e c h t  zu jeder Seite gemessen«.

{¿•Von H e rd e r7:
»Nam pro dimidia p a r te  sursum  e t  pro  dimidia 

deorsum sub r e c t a n g u l o  ubivis porrigitur«.

D erse lb e8:
»Nam area m ensa in m etalli receptaculum  eum in 

m odum  r e c t a  descendit, quo dimensiones sub terraneae  
clare respondeant ad  norm am  m ensurationis subdialis, 
ideoque, u ti ipsi term ini subdiales, eadem d is tan tia  
eodemque situ locis subterraneis  inhae rean t (die Loch
steine in die Grube fallen) nec non dum  saxis inc iduntur 
(durch Erbstufen) areas significent«.

V oig te i9:
»allwo vom Tage herein in die G rube je tz t  ge

dachte  Perpendicular-Linien einlaufen«.
K lo s te rm a n n 10:

»das Längenfeld ste llt ein S t ü c k  des Ganges d a r  . . .  
Die Länge, welche auf dem K örper der L ag e rs tä t te  linear 
abgemessen und durch zwei E nd p u n k te  bezeichnet wird, 
. . . .  Das gestreckte Feld ist im Streichen zugleich k ü n s t 
lich begrenzt, indem es auf eine gewisse lineare E rstreckung  
vom F undpunk t nach beiden Seiten hin beschränkt ist«.

D erse lb e11:
»Die Vierung des Grubenfeldes . . . .  wird s e n k 

r e c h t  auf die Fallebene des Ganges gemessen, so daß 
die horizontale Breite des Grubenfeldes einerseits im 
um gekehrten Verhältnisse des Sinus des Fallwinkels 
verbreitert . . . .  erscheint«.

1 a. a. 0., § 180, S 136.
2 s. Z y c h a :  Das b ö h m isc h e  B e rg r e c h t  des M it te la l te rs ,  Bd. I,

S. 209 ff.; A r n d t :  Z ur  G esch ich te  und  T h e o r ie  d es  B e rg reg a ls ,  S. 65, 
71, 82.

3 s. F r a n z  X. S c h n e i d e r :  L e h rb u c h  d es  (ö s te r re ic h isc h e n )  B e rg 
rech ts ,  P ra g ,  1848, S. 182.

4 s. v o n  H e i n i t z ,  zum  1. u n g e d ru c k te n  E n tw u r f  d es  A L R .;  
B r a s s e r t :  D as B e rg re c h t  des ALR. in se inen  M ateria l ien , Bonn, 1861,
S 123.

5 s. K ö h l e r :  A n le i tu n g  zu den  R e c h te n  u n d  d e r  V e r fa s s u n g  bei dem  
B e rg b au  im  K ön ig re ich  Sachsen, F re ib e rg ,  1824, K ap . 3. § 18 S 316.

6 a. a. O.. Kap. 3, § 25. S. 320.
7 s. v o n  H e r d e r :  De ju r e  q u a d r a tu r a e  m e ta l l icae ,  1802, S. 73.
s a. a. 0 . ,  § 46, S- 72.
9 s. V o i g t e i :  G e o m e tr ia  su b te rra n e a ,  E is leb en ,  1686, S. 103, vgl. a u c h  

S. 148 und  S. 109. (»Perpendicu la rl in ien«) .
10 K l o s t e r m a n n ,  L e h rb u c h ,  S. 118.
11 a. a. O.. S. 121.
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D e rse lb e 1:
»Die Geviertmessung nach dem Gesetz 'vom  1. Juli 

1821 stim m te m it der heutigen Begrenzung des Gruben
feldes nach § 26 ABG. darin überein, daß das Geviertfeld 
auf der Erdoberfläche durch meistens gerade Linien 
und in  d e r  T e u f e  d u r c h  s e n k r e c h t e  E b e n e n  b e 
g r e n z t  wurde, die durch diese Linien bis zum M ittel
punk te  der Erde gelegt werden«.

Derselbe*:
»Die Vierung wird an  den Kopfenden r e c h t w i n k l i g  

auf das d o r t i g e  S t r e i c h e n  vermessen, auch wenn das 
Fundflöz im Streichen eine Mulden- oder Sattelwendung 
m ach t3«.

Ebenso W ah le4:
»Länge wurde s e n k r e c h t  auf die Fallungsebene der 

L agerstä tte  gelegt«.
Th. W ag n e r5:

»daß . . . .  auf Flöz-Gebirgen alle Lochsteine s e ig e r  
niedergebracht werden sollen«.

Gräff6:
»Das Grubenfeld erstreckt sich nach den verschiedenen 

Berggesetzen entweder innerhalb der auf der Oberfläche 
bestim m ten quadratischen Begrenzung m i t  s e n k r e c h 
t e n  F a l l u n g s e b e n e n  in die ewige Teufe oder nur bis 
auf einen festgesetzten Tiefpunkt (Vierung)7«.

Ebenso endlich B ra s s e r t -G o t ts c h a lk 8:
Ergibt sich aus allen diesen Zitaten, deren Zahl 

später noch vermehrt werden soll, daß Längenfelder 
nicht nur durch die ewige Teufe, sondern auch seitlich 
bzw. in ihrer Längenausdehnung durch die Kopfmark
scheiden begrenzt sind, und daß die Vermessungen 
w in k e lrech t erfolgen, so lassen sie anderseits nirgends 
erkennen, daß wegen geognostischer Verhältnisse später 
vom rechten Winkel abgewichen werden muß, oder 
daß eine Kopfmarkscheide nicht durch eine Haupt
mulde gelegt werden darf; sie zeigen, daß es unerheb
lich ist, ob die rechtwinklig gezogene Linie Flöze durch
schneidet, und ob sie das Tiefste eines Flözes erreicht 
oder nicht erreicht. Die Frage der ewigen Teufe ist 
verschieden von der des Längenmaßes. So z. B. erwähnt 
K a rs te n 9, daß »sie (die Lagerstätten) in dem Augen
blick aufhören ein Eigentum zu sein, sobald sie aus 
den Grenzen des durch senkrechte Ebenen begrenzten 
Feldes heraustreten«. Man brauchte auch nicht erst 
die Bestimmung des Längenmaßes, wenn die Verleihung 
unter allen Umständen bis in die ewige Teufe er
folgen sollte.

Es mag nun von der B ercken  zugegeben werden, 
daß nicht schon jede Mulde als ewige Teufe und als 
Aufhören der Berechtsame nach der Tiefe anzusehen 
sei, vielmehr nur eine Hauptmulde. Dies mag 
in n e rh a lb  der F e ld esv e rm essu n g  und soweit nur 
die Tiefenerstreckung in Frage kommt, als richtig an
erkannt werden, berührt aber nicht die Frage, w.o das

1 a  a. O. S. 126/7.
! a. a O., Anm. 84. S. 123.
3 vgl. R e k u rsb esch e id  v. 4. F eb r .  1870, Z tschr. f. B e rg rech t  Bd. 11, 

S. 369; ebenso K l o s t e r m a n n - F ü r s t - T h i e l m a n n :  K om m entar  zum 
ABG., Anm. zu § 39, S. 106.

i  s. W 'a h l e :  D as  Allgemeine Berggesetz  fü r  Sachsen, F re iberg ,  1891 
S. 150.

5 s. B r a s s e r t ,  a. a. O., Anm. 31, S. 159.
6 a, a. 0 ., S. 18.
7 s. auch  Gesetz vom  1. J u l i  1821, ü b e r  die V erle ihung von Flözen, 

§ 4, (G S. S. 106).
8 s. B r a s s e r t :  Allg. Bergg. fü r  die P reuß . S taa ten , 2. Aufl., 

b e a rb e i te t  von G o t t s c h a l k ,  S. 140.
9 a. a. O., S. 149/150.

S e itenende  eines Längenfeldes zu suchen ist. Wenn 
ein Längenfeld z. B. auf 20 Lachter Länge verliehen ist, 
so hört es eben nach 20 Lachter Länge selbst dann 
auf, wenn es bis d a h in  noch n ic h t in die »ewige 
Teufe« g e lan g t ist.

Wenn das Kreisgericht in Essen' bemerkt, es habe 
den fraglichen Sattel nur als eine sekundäre Biegung 
des Fundflözes Flor und Flörchen betrachtet, und des
halb könne die Kopfmarkscheide durchgezogen werden, 
so haben weder das Appellationsgericht in Hamm noch 
das Obertribunal aus diesem Satz die Folgerung ge
zogen, daß durch eine Hauptmulde keine Kopfmark
scheide gezogen werden dürfe. Höchstens läßt sich aus 
dieser mehr beiläufigen Bemerkung, wenn man auf eine 
solche überhaupt entscheidenden Wert legen mag 
schließen, daß das Gericht die sekundäre Biegung de 
Fundflözes noch nicht als »ewige Teufe« ansieht (ebenso 
wie von der Bercken). Für die Frage, wo das Seitenende 
liegt, ergibt sich aus der Bemerkung nichts. Allenfalls 
möchte sie bedeuten, daß das Recht eines Längenfeldes 
nicht schon deshalb wegen angeblichen Erreichens der 
ewigen Teufe beendet ist, wenn und weil ein vorliegender 
Sattel nur als eine sekundäre Biegung des Fundflözes 
zu betrachten ist. Daß aber ein Längenfeld zu Ende 
ist, w'enn es sein Seitenende an der Ebene findet, die am 
Kopfende senkrecht zur Streichungslinie der Fundlager
stätte (in der Sohle des Fundpunktes) gezogen ist, findet 
sich unzweideutig in den drei Erkenntnissen ausge
sprochen. Flöze pflegen im Streichen mannigfache 
Mulden- und Sattelwendungen zu machen. Die Be
grenzung muß aber sicher und feststehend sein; 
deshalb enthalten alle Bergordnungen und Berggesetze 
so genaue Vorschriften über das Vermessen, Verloch- 
steinen usw., und deshalb sagt auch von der Bercken2, 
den man wohl auch als Zeugen für die Praxis des 
Appellationsgerichtes Hamm bzw. des Oberbergamts 
Dortmund ansehen kann:

»Eine solche Kurve« (die bei der streichenden Wendung 
eines Mulden- oder Sattelflözes eine verschiedene Richtung 
der Fallinie ergebe) »läßt sich jedoch nur un ter besondern 
Umständen m it Sicherheit konstruieren und kann über
h aup t als Markscheide eines Grubenfeldes nicht zugelassen 
werden. Es ist deshalb im Verwaltungswege mit Recht 
der Grundsatz angenommen, daß an der Markscheide 
die Fallinie und som it auch die ewige Teufe in allen 
Fällen« id. h. wenn sie nicht schon wegen Änderung der 
Richtung aufgehört hat) »mittels einer geraden Linie 
winkelrecht auf dem Streichen der Fundsohle gestreckt 
wird«.

Demgemäß hat das Obertribunal ausgesprochen, 
daß der von der einen Prozeßseite aufgestellte Rechts
satz — welcher der Wassertropfentheorie entsprechen 
würde —, daß das Längenfeld in seiner Breite bis zur 
ewigen Teufe, d. h. bis dahin sich erstrecke, wo ein 
entgegengesetztes Einfallen eintritt, in d ieser All
g em einhe it nicht als richtig anerkannt werden könne. 
Damit will das Obertribunal sagen, ein Längenfeld 
erstrecke sich in der Breite nur dann bis zur ewigen 
Teufe, wenn es bis dahin die Seitengrenze nicht über
schreitet.

1 s. Z tsch r .  f. B e rg re c h t  Bd. 14, S. 402 ff.
2 s. Z tschr .  f. B e rg rech t  Bd. 2, S. 61.
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Hierbei mag noch hervorgehoben werden, daß die 
drei Rechtsgrundsätze in der Zeitschrift für Bergrecht1 
sicher nicht in dieser Form und in dieser Bestimmtheit 
und Allgemeinheit aufgestellt worden wären, wenn 
damit nur hätte gesagt werden sollen, nach welcher 
Richtung hin die ewige Teufe zu suchen sei. Ganz 
gewiß gilt dies aber von den Rekursbescheiden 
des Handelsministers vom 8. August 1868 und
4. Februar 18702. Hier ist zweifelfrei und ganz all
gemein und ohne Rücksicht auf die Frage, wo die ewige 
Teufe eines Längenfeldes zu suchen ist, der bereits oben 
festgestellte Grundsatz ausgesprochen worden:

»Die Markscheide eines Längenfeldes wird an den 
Kopfenden durch rechtwinklige Linien bestim m t, die 
an den Anfangs- und E ndpunk ten  der Vermessungslinie 
in der Fundsohle auf das d o r t i g e  Streichen des F und 
flözes zu ziehen sind bzw. durch seigere Ebenen in dieser 
perpendikulären Eichung bis zur ewigen Teufe«.

In dem Bescheid vom 4. Februar 1870 ist dabei aus
drücklich bemerkt, daß von diesem Rechtssatz auch 
dann keine Ausnahme gemacht werden könne, wenn das 
Fundflöz eines Längenfeldes im Streichen eine Mulden
oder Sattelwendung mache. Ein Unterschied zwischen 
Haupt- und Nebenmulden oder Haupt- und Neben
sätteln ist dabei nicht gemacht. Entscheidend ist 
nach der Ansicht der drei Gerichte und des Handels
ministers das Streichen des Fundflözes am Endpunkt, 
»das dortige Streichen«. An dieses d o rtig e  Streichen 
sei eine seigere E b en e  in der perpendikulären 
Richtung anzulegen und als Grenzmarkscheide des 
Längenfeldes anzusehen. Ein Rechtssatz, daß Kopf
markscheiden zwar durch Nebensättel und Neben
mulden, nicht aber durch Hauptsättel und Haupt
mulden gezogen werden dürfen, ist bisher nirgends 
ausgesprochen und nicht als richtig anzuerkennen.

Es mag noch angeführt w'erden, daß nach Inhalt der 
»Protokolle über die Revision des Bergrechts«, 1845/46®, 
Karsten (Grundriß der deutschen Bergrechtslehre), 
auf den oben Bezug genommen ist, an erster Stelle für 
den bekannten bergrechtlichen Grundsatz angeführt ist, 
daß jede Projektion eines Grubenfeldes zusammen
hängend und söhlig geschehen muß, und daß das 
gestreckte Feld dem H a u p ts t r e ic h e n  der Fundlager
stätte folgt, daß ferner unzweifelhaft4 die Fundgrube 
winkelrecht zu vermessen ist, daß also, da das Feld 
zusammenhängend sein muß, sich auch die Maßen 
winkelrecht daran schließen müssen.

Sodann sollen hier noch die »Motive zu dem Entwurf 
eines allgemeinen preußischen Bergrechts« vom Jahre 
1833® angeführt werden:

»Hierbei sprechen das ALR. sowenig wie die Berg
ordnungen den G rundsatz  aus, daß die Grenzlinie der 
gevierten Vermessung das Feld m it senkrechten Fallungs- 
ebenen abschneiden, und es g ib t einzelne ältere Berg
gesetze, die auch bei geviertem  Felde die Grenzebenen 
veränderlich dem Fallen der L ag ers tä tte  folgen lassen, 
in d e s s e n  i s t  d i e s e  u n z w e c k m ä ß i g e  B e g r e n z u n g  
n u r  s e l te n  u n d  d a s  ALR. u n d  d ie  g e d a c h t e n  B e r g 
o r d n u n g e n  s i n d  s t e t s  so  a n g e w a n d t ,  d a ß  m i t

1 Bd. 14, S. 402.
8 Ztsohr f. B e rg re c h t  Bd. 11, S. 169. 

" s. die Pro toko lle ,  S i tz u n g  15, S. 179.
4 vgl. ALR. 7 II. Tit. IB. § 177. 

Gesetzes-Revision, P e n s u m  XI., S. 45.

d e r  g e v i e r t e n  V e r m e s s u n g  d i e  B e g r e n z u n g  m i t  
s e n k r e c h t e n  F a l l u n g s e b e n e n  v e r b u n d e n  se i.  
Diesen G rundsatz spricht der § 4 des Gesetzes vom 
1. Ju li 1821 aus und er is t  dem nach in den § 43 aufge- 
nommen«.

Endlich und wohl abschließend soll der »Entwurf 
der Instruktion für die Verwaltung des Bergregals in 
den Preußischen Staaten mit Ausnahme des W?st- 
rheinischen Teiles der Rheinprovinz« vom Jahre 1846l, 
angeführt werden:

* »Bei Mineralien, welche in zusam m enhängenden
L agerstä tten  vorzukom m en pflegen, kann  die M utung 
und Verleihung eines Grubenfeldes entw eder nach 
g e s t r e c k t e m  oder nach g e v i e r t e m  Felde geschehen. 
D as g e s t r e c k t e  Feld folgt innerhalb  seiner 
Längenausdehnung d e m  H a u p t s t r e i c h e n  d e r  F u n d 
l a g e r s t ä t t e  in  d e r  S o h le  d e s  F u n d e s  m it  einer 
bestim m ten Vierung, welche von den Salbändern  des 
Ganges oder von dem Dach und  der Sohle des Flözes 
oder Lagers in der Regel rechtwinklig auf das Einfallen 
der F und lagerstä tte  gemessen w a r d ........

I n  d e r  R i c h t u n g  d e s  S t r e i c h e n s  bilden zwei 
senkrechte, durch die E n d p u n k te  der Feldeslänge 
r e c h t w i n k l i g  a u f  d a s  H a u p t s t r e i c h e n  d e r  F u n d 
l a g e r s t ä t t e  g e l e g t e  E b e n e n  d ie  G r e n z e n  d e s  
g e s t r e c k t e n  F e ld e s .«
Nun wird hinzugefügt2:

»In d e r  R i c h t u n g  d e s  E i n f a l l e n s ,  sowohl abw ärts  
als aufwärts, gehört einem solchen Grubenfelde vermöge 
des Rechts der ewigen Teufe die F u n d lag ers tä tte  und 
jede andere in der Vierung des H auptstre ichens derselben 
vorkommende L agers tä tte  des verliehenen Minerals so 
lange an, als sie sich n ich t wieder au sh eb t oder wieder 
einsenkt«.

Aber wohlgemerkt n u r  »in d e r  R ic h tu n g  des 
E infallens«, womit gemeint ist, daß in der Richtung 
des Streichens die Grenzen durch senkrechte, auf die 
Endpunkte der Feldeslänge, rechtwinklig auf das 
Haupts treichen der Fundlagerstätte gelegte Ebenen 
gebildet werden.

Es ist bereits oben angeführt worden, daß weder der 
Entwurf noch die Instruktion Neues bestimmen, sondern 
nur die bekannten bergrechtlichen Grundsätze wieder
holen wollen3.

Wenn die Frage beantwortet werden soll, welche 
Begrenzung der Kopfmarkscheide die richtige ist, so 
dürfte es aus juristischen Gründen die sein, die 
auch H a tz fe ld  als die erste und verbreitetste hinstellt, 
nämlich die senkrecht zum G eneral-  o d e r  H a u p t 
s tre ic h e n  gezogene. Dies entspricht u. a. der Ansicht 
von H ak e4. Dagegen ist allerdings in der Instruktion 
vom Jahre 1846® als gültiges und fortgeltendes Recht 
die »rechtwinklig auf das Hauptstreichen der Fund
lagerstätte gelegte Ebene« als Kopfmarkscheide« an
erkannt. Jedenfalls muß die W a s s e r t ro p fe n th e o r ie  
aus den vorangeführten Gründen abgelehnt w-erden; sie 
findet weder in den gesetzlichen Vorschriften noch in 
der Literatur irgendwelche Stütze. Wenn sie nach 
dem Zeugnis von H a tz fe ld  hier und da zur An-

1 s. den  E n tw u rf .  § VI, Abs. 1, 2 u n d  5., S. 71/2; vgl. a u c h  P r o t o 
ko l le  usw  1845 tj, S. 208.

2 s. E n tw u r f  d e r  I n s t r u k t io n  fü r  d ie  V e rw a l tu n g  d es  B e rg re g a l s  usw. 
1846. § VI. Abs. 5. S. 72.

3 s. P ro to k o l le  usw . 1845/6. S. 179.
* a. a. O.. §§ ¡83 und  211; s. auch  R e k u r s b e s c h e id  v. 19. 4 . 1845, 

Z ts c h r  f. B e rg re c h t  Bd. 16, S. 249.
5 s. I n s t r u k t io n  usw.. 1846. § VI.



TTTPr

Wendung gekommen ist, so erscheint dies belanglos, 
erstens an sich, ferner, weil es nur beiiji Erz(Gang)- 
bergbau des Siegerlandes vorgekommen ist, endlich, 
weil sie nicht zur Entscheidung von Streitigkeiten, 
sondern »nach dem Übereinkommen der Parteien« zur

Anwendung gebracht wurde. In keinem Falle ist der 
Satz anzuerkennen, daß die Kopfmarkscheiden in 
einer Weise gezogen werden müssen, die dem Be- 
liehenen in allen Fällen das Tiefste des Flözes oder 
Ganges verschafft.

‘‘Bericht über die Verwaltung der Knappschafts-Berufsgenossenschaft im Jahre 1912.
(Im Auszuge.)

fest] Die Steigerung der Löhne, die bereits in 1910 ein
gesetzt hatte, hielt im Berichtsjahr an; sie betrug auf

SU
m

Die Zahl der in der Knappschafts-Berufsgenossen- 
schaft versicherten Personen hat sich im Jahre 1912 
gegen das Vorjahr um 28 188 oder 3,36% erhöht; beim 
Steinkohlenbergbau weist sie eine Zunahme um 17 100, 
beim Salzbergbau um 7762, beim Braunkohlenbergbau 
um 3232, in der Gruppe Erzgruben und Metallhütten 
um 57 und bei »ändern Mineralgewinnungen« um 37 auf.

Näheres über die Entwicklung der einzelnen Berg
bauzweige in der Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
nach Zahl der Betriebe und der Arbeiter sowie der 
Lohnhöhe läßt die folgende Zusammenstellung ersehen.

Za]

Be
tr iebe

il der

Ar
beiter

Lohnsur

im
ganzen

Ji

nm e1

auf  1 
A rbe ite r

Ji

Steinkohlenbergbau 1886 
1896 
1906
1910
1911
1912

357
337
342
359
342
345

221 364 
311 233 
505 509 
618114 
625 597 
642 697

170 171 883 
307 934 465 
692 689 436 
85b 382 107 
901008 006 
1007406 405

768,74 
989,40 

1 370,28 
1 388,71 
1 440,24 
1 567,47

Braunkohlenberg- 1886 
bau 1896 

1906
1910
1911
1912

423
534
528
536
524
505

28 950 
41 391 
63 363
73 959 
71 242
74 474

20 187 120 
33 291 424 
69 180 277 
89 232 999 
89 007 725 
96 035 064

697.31
804.31 

1091,81 
1 206,52 
1 249,37 
1 289,51

Erzgruben und 1886 
M etallhütten 1896 

1906
1910
1911
1912

574
574
749
484
463.
463

79 691 
74 332 
81897 
90 639 
88 075 
88132

49 167 763 
57 873 714 
84 197 226

107 848 305
108 716 756 
115 049 682

616,98 
778,57 

1 028,09 
1 189,87 
1 234,37 
1 305,42

Salzbergbau und 1886 
Salinen 1896 

1906
1910
1911
1912

50
70

128
176
224
237

8 713
12 794 
30 358 
33 201 
39 649 
47 411

8 291 995 
12 881 432 
37 442 050 
44 643 255 
56 051 857 
69 772 585

951,68 
1 006,83 
1 233,35 
1 344,64 
1 413,70 
1 471,65

Andere Mineral- 1886 
gewinnungen 1896 

1906
1910
1911
1912

254
307
439 
382 
455
440

4 991 
6 592 
8 121 
9 864 

13711 
13 748

2 983 719 
4 655 513 
7 713 065 

10 249 828 
15 008 512 
15 557 820

597,82 
706,24 
949,77 

1039,11 
1 094,63 
1 131,64

Im  ganzen 1886 
1896 
1906
1910
1911
1912

1 658 
1822
2 186
1 937
2 008 
1 990

343 709 
446 342 
689 248 
825 777 
838 274 
866 462

250 802 480 
416 636 550 
891 222 054 

1110 356494 
1169 792 856 
1303 821 556

729,69 
933,45 

1 293,04 
1 344,62 
1 395,48 
1 504,76

1 F ü r  d ie  J a h re  1886 und 1896 s in d  die anrechnungrsfähigren, für  1906, 
1910. 1911 und  19l2 die  w irk l ic h  g e z a h l te n  Löhne au fg e fü h r t .

1 Versicherten 109 Jli und war am stärksten im Stein
kohlenbergbau, wo sie sich auf 127 Jli belief; bei den 
Erzgruben und Metallhütten bezifferte sie sich auf 
71 Jli, im Salzbergbau auf 58 Jli und im Braunkohlen
bergbau auf 40 M.

Zur Ergänzung der nebenstehenden Zahlentafel zeigt 
die folgende Übersicht die Entwicklung der Zahl der 
in der Genossenschaft versicherten Personen, der
an diese gezahlten Lohnbeträge und der durchschnitt
lich auf 1 Versicherten entfallenden Jahreslohnsumme 
in den einzelnen Jahren seit 1886. Die Zahl der
versicherten Personen hat sich in dieser Zeit auf 
mehr als das 2%fache erhöht; noch bedeutend stärker 
ist die Gesamtlohnsumme gestiegen. Erstere stellte
sich im letzten Jahr um 152%, letztere um 420% 
höher als im Jahre 1886. Die sich aus dieser

Jahr
Zahl der 

versicherten 
Personen

Gesam t
lohnsum m e1

A

Lohnsumme auf 
1 Versicherten 

M

1886 343 709 250 802 480 729,69
1887 346 146 256 627 172 741,38
1888 357 582 278 114 372 777,76
1889 375 410 310 114 153 826,07
1890 398 380 358 968 540 901,07
1891 421 137 389 030 866 923,76
1892 424 440 379 578 724 894,30
1893 421124 370 056 490 878,74
1894 426 555 377 706 194 885,48
1895 430 820 385 275 666 894,28
1896 446 342 416 636 550 933,45
1897 468 953 457 548 013 975,68
1898 495 086 497 017 654 1 003,90
1899 521 352 541 912 044 1 039,44
1900 565 060 625 585 093 1 107,11
1901 607 367 706 736 524 1 163,61
1902 601132 665 561 419 1 107,18
1903 619 798 713 575 434 1 151,30
1904 642 526 748 914 375 1 165,58
1905 647 458 769 872 668 1 189,07
1906 689 248 891 222 054 1 293,04
1907 732 584 1 030 970 622 1 407,31
1908 798 378 1 117 140 014 1 399.26
1909 818 989 1 084 238 324 1 323,87
1910 825 777 1 110 356 494 1 344,62
1911 838 274 1169 792 56 1 395,48
1912 866 462 1 303 821 556 1 504,76

1 Die li ier  aufgeführten  G esam tlöhne  sind die  in den Heberollen 
nachgew iesenen  Löhne, d ie  dem  U m la g e p la n  eines jeden JahrPS 
zu g rn n d e  ge leg t  w urden ;  h ie rb e i  s in d  also d ie  n a c h  Fests te llung 
des U m lagep lans v e r sp ä te t  nachgew ie-ienen L ohnsum m en, für "e lcbe  
N ach trag sh eb e ro lle n  ange leg t  w urden , sow ie die  infolge erhobener 
B eschw erden  n a c h t rä g l ic h  abgese tz ten  L ö h n e  n ich t  berücksich tig t .



Steigerung ergebende Zunahme der Lohn summe 
auf 1 Versicherten betrug in dem gleichen Zeitraum 
106,22%.

Die Zahl der a n g e m e ld e te n  U nfälle  ist seit dem 
Jahre 1886 fast ununterbrochen, nicht nur in der Ge
samtzahl, sondern auch auf 1000 versicherte Personen 
berechnet, gestiegen. Die Gesamtzahl ging von 22 497 im 
Jahre 1886 auf 121 517 im Jahre 1912 in die Höhe und 
berechnete sich für 1000 Versicherte auf 65,45 im An
fangsjahr und 140,25 im Jahre 1912. In etwas geringerm 
Verhältnis steigerten sich die Zahlen der en tsc h ä d i
gungspflichtigen Unfälle. Die Gesamtzahl belief 
sich für das Jahr 1886 auf 2267, für das Jahr 1912 dagegen 
auf 13 397, die auf 1000 Versicherte berechneten Zahlen 
stellten sich auf 6,60 im ersten Jahr und 15,46 im 
Jahre 1912.

Im Jahre 1908 entfielen auf 1000 Versicherte 16,03 
neu a n g em e ld e te  entschädigungspflichtige Unfälle, 
seitdem ist bis zum Jahre 1911 ein langsamer Rückgang 
in der Höheder Unfallziffer eingetreten, der im Berichts- 
durch ein erneutes Ansteigen unterbrochen wurde.]

Die Zahl der tö d l ic h e n  Unfälle betrug im letzten 
Jahr 2028, auf 1000 Versicherte entfielen 2,34. Die 
Ziffer unterlag im Laufe der zurückliegenden 27 Jahre 
großen Schwankungen, im Jahre 1886 betrug sie schon 
2,13, im Jahre 1908 sogar 2,57. Eine regelmäßige 
Steigerung oder Abnahme ist im Laufe der Jahre 
nicht eingetreten, weil die Zahl der tödlichen Unfälle 
von Massenunfällen und unglücklichen Zufällen abhängt. 
Die Entwicklung der Unfallziffer seit 1886 ist in der 
nachfolgenden Zahlentafel ersichtlich gemacht.

Jahr
Angemeldete Unfälle

a u f  looo 
ü b e r h a u p t  1 v e r s ich e r te  

P e rso n en

Entschädigungspflichtige
Unfälle

auf  1000 
O berhaup t v e r s ich e r te  

P e rso n en

U n f ä l l e  m i t  tö d

nach dem ursprünglichen 
S tand

(S tand  im E n ts te h u n g s ja h r )  
i a u f  1000 

ü b e rh a u p t  v e r s ic h e r te  
P e rso n e n

l i c h e m  A u s g a n g

einschl. der nachträglich 
G estorbenen

(S tand  im  B e ric h ts ja h r )
| a u f  1000 

ü b e rh a u p t  j v e r s ich e r te  
P e rso n en

1886 22 497 65,45 2 267 6,60 733 2,13 880 2,56
1887 2« 630 71,15 2 621 7,57 849 2,45 825 2,38
1888 26 530 74,19 2 773 7,75 746 2,09 810 2,27
1889 27 038 72,02 3 176 8,46 816 2,17 887 2,36
1890 28 879 72,49 3 403 8,54 824 2,07 892 2,24
1891 33 528 79,61 4 005 9,51 977 2,32 1 043 2,48
1892 34 463 81,20 4 182 9,85 830 1,96 897 2,11
1893 37 837 89,85 4 464 10,60 920 2,19 994 2,36
1894 38 241 89,65 4 779 11,20 786 1,84 848 1,99
1895 40 616 94,28 4 906 11,39 912 2,12 972 2,26
1896 44 105 98,81 5 406 12,11 971 2,18 1 045 2,34
1897 46 034 98,16 5 671 12,09 961 2,05 1 032 2,20
1898 48 204 97,36 6 323 12,77 1 254 2,53 1 319 2,66
1899 52 357 100,43 6 307 12,10 1 060 2,03 1 129 2,17
1900 58 471 103,48 6 894 12,19 1 145 2,02 1 216 2,15
1901 68 898 113,44 7 933 13,06 1 289 2,12 1 365 2,25
1902 67 786 112,76 8 143 13,55 1 080 1,80 1 163 1,93
1903 74 433 120,09 9 049 14,60 1 159 1,87 1 224 1,97
1904 80 204 124,83 9 950 15,49 1 178 1,83 1 248 1,94
1905 81 871 126,45 10 066 15,55 1 235 1,91 1 309 2,02
1906 87 892 127,52 10 827 15,71 1 211 1,76 1 271 1,84
1907 92 455 126,20 11 382 15,54 1 743 2,38 1 803 2,46
1908 103 977 130,24 12 799 16,03 2 051 2,57 2 110 2,64
1909 109 489 133,69 12 621 15,41 1 748 2,13 1 787 2,18
1910 111 641 135,20 12 155 14,72 1 571 1 90 1 604 1,94
1911 114669 136,79 12 213 14,57 1 689 2,01 1 714 2,04
1912 121 517 340,25 13 397 15,46 2 028 2,34

Im Berichtsjahr ereigneten sich folgende
5 M assenunfälle, d. s. solche Unfälle, bei denen 
10 oder mehr Personen einen Unfall erlitten:

Tag
des Unfalls Nam e des Betriebes

Zahl der 

Toten | letzten

3. Juli . . . .
Sektion II (Bochum) 

Zeche Oberhausen 16 7
8. August . ,, Lothringen 114 27

18. Dez. . . . „ Minister Achenbach 49 15

11. Februar
Sektion VI (Beuthen, O.-S.) 
L ithandra- Grube 8 4

15. August. Charlotte- Grube — 16

,?Bei diesen großem Unfällen kamen 187 Personen 
zu Tode, 69 wurden verletzt. In diese letzte Zahl sind 
auch die leichten Unfälle eingerechnet, die keine längere 
Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatten.

Der Anteil der Unfälle, die aus der nicht zu 
beseitigenden Gefährlichkeit des Betriebes entstehen, 
ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr zurück
gegangen. Im Vorjahr stellte sich die Prozentzahl auf 
69,55, im Berichtsjahr auf 67,49. Auf Mängel des 
Betriebes entfielen 1,14 gegen 1,06 im Vorjahr, durch 
die Schuld der Mitarbeiter und der Verletzten selbst 
entstanden 31,37% der Unfälle gegen 29,36% im 
Vorjahr.



Die in n e rn  U rsachen  der en tsc h ä d ig u n g sp f l ic h tig e n  U nfälle  im J a h r e  1912.

Z a h l  d e r  U n f ä l l e , v e r a n l a ß t  d u r c h

S e k t i o n

die G efäh r l ichke it  
des B e tr iebes  

an sich

M ängel des B e 
tr ie b e s  im 
b esondern

d ie  S c h u ld  der  
M ita rbe ite r

d ie  S ch u ld  des 
V e r le tz te n  se lb s t zus.

im  ganzen
Ton der 

G e s a m t z a h l

° / o

im  ganzen
t o n  d e r  

G e s a m t z a h l

° / o

im ganzen
to d  d e r  

G e s a m t z a h l

%

im  gan zen
to d  d e r  

G e s a m t z a h l

%

1 Bonn . . .  .........................
2  B o c h u m ..................................
3  Clausthal i. H .......................
4  Halle a. S...............................
5  W aldenburg i .  Schl..............
6  Beuthen ( 0 _ - S . ) .................
7  Zwickau (Sachsen) . . . .
8  M ü n c h e n ..............................

1 823 
4 720 

153 
561 
194 

1 232 
262 
96

74.68 
80,07
50.16 
52,83 
82,55 
42,80
64.69
55.17

9
6

10
58

64
6

0,37
0,10
3,28
5,46

2,20
1,48

84
234

27
63

7
186

9
12

3,44
3.97 
8,85 
5,93
2.98 
6,50 
2,22 
6,90

525 
935 
115 
380 

34 
1 398 

128 
66

21,51
15,86
37,70
35,78
14,47
48,50
31,61
37,93

2 441 
5 895 

305 
1 062 

235 
2 880 

405 
174

zus. 9 041 6 7 , 4 9 153 1,14 622 4,64 3 581 26,73 13 397

Die Nach Weisung ist nicht seit dem Bestehen der 
Berufsgenossenschaft geführt worden. Wie sich das 
Anteilverhältnis der einzelnen Ursachen an den Un
fällen für die Jahre 1895, 1911 und 1912 gestellt hat, 
ist nachstehend ersichtlich gemacht.

Es entfielen auf
1895 1911 1912

die Gefährlichkeit des Be 0//o % °//o
triebes an s ic h ............ 57,78 69,55 67,49

Mängel des Betriebes im
besondern .................. 0,96 1,06 1,14

die Schuld der Mitar
beiter ............................ 4,02 3,86 4,64

die Schuld der Ver
letzten ............................ 37,24 25,53 26,73

100,00 100,00 100,00 
Die folgende Zusammenstellung gibt über die im 

Durchschnitt der Jahre 1894 bis 1912 nach den ein
zelnen W o c h e n t a g e n  zur Anmeldung gelangten Unfälle 
Auskunft.

Z u r  A nm eldung  ge lan g te  Unfälle im
D u rc h s c h n i t t  d e r  J a h re  1894 b is  1812

Tag Von der
Anzahl G esam tsum m e

%

S o n n ta g * .......................... 28 846 2,00
M o n ta g .............................. 224 143 15,53
D i e n s t a g .......................... 243 249 16,86
M it tw o c h .......................... 234 449 16,25
D o n n e r s ta g ...................... 233 299 16,17
F r e i t a g ............................... 235 621 16,33
S a m s t a g .......................... 243 253 16,86

zus. 1 442 860 100,00

In der vorstehenden, sich auf 19 Jahre erstreckenden 
Übersicht weist von den Wochentagen der Montag, 
an dem eine Anzahl von Bergleuten feiert, mit 15,53% 
die geringste Zahl von Unfällen auf. Der Dienstag steht 
mit 16,86% gerade so hoch wie der Samstag, weil der 
Sonntag und der Montag nach Berichten von Berg
revierbeamten durch viele Bergleute in einer Weise 
benutzt werden, die Körper und Geist mehr an
strengt als die Berufsarbeit. Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag zeigen nur geringe Unterschiede in den 
Unfallzahlen.

Im Berichtsjahr ist in der Verteilung der Unfälle 
auf die Wochentage insofern eine Veränderung ein
getreten, als die größte Zahl der Unfälle nicht 
auf den Dienstag, sondern auf den Samstag entfiel. 
Am Samstag ereigneten sich 20 543, am Dienstag 
20 443 Unfälle. Der Unterschied beträgt 100 Fälle, 
im Vorjahr dagegen nur 21 Fälle. Von den Wochen
tagen hat der Montag aus den schon erörterten Gründen 
wieder die geringste Zahl von Unfällen.

Was die U n f a l l h ä u f i g k e i t  in den einzelnen 
M o n a t e n  anlangt, so hatten im Berichtsjahr die 
Monate Februar und März die höchste, April und 
Juni die niedrigste Unfallziffer. Im Durchschnitt ent
fielen auf eifien Monat 10 126 Unfälle.

Die Uml a ge  war im Berichtsjahr mit 34 010 771 M 
um 587 423 M =  1,76% höher als im Vorjahr.

Die auf 1 Versicherten entfallende Unfallast ging- 
im Durchschnitt bei der ganzen Berufsgenossenschaft 
von 39,87 J l auf 39,21 M  zurück. Der Rückgang be
trifft aber nur die Sektionen 1—5 bei den Sektionen 
6, 7 und 8 erhöhte sich die Beitragsziffer für
1 Versicherten z. T. nicht unerheblich. Die bedeutende 
Erhöhung der Löhne hat zur Folge gehabt, daß die auf 
1000 J l Löhne entfallende Unfallast im Durchschnitt 
der ganzen Berufsgenossenschaft von 28,57M auf 26,09Ji 
herabgegangen ist. Auch bei den Sektionen 1—6 
zeigt sich der Rückgang, dagegen ist bei den Sektionen 
7 und 8 noch eine Steigerung eingetreten. j

Die Verwa l t ungs kos t en  des Genossenschafts
vorstandes und der Sektionen zusammen betrugen im 
ganzen und in Prozenten der Jahresumlage:

Jahr J l %
1885/86 . . . .. . . . 202 547 7,8
1890 .................... . . . . 208 480 3,5
1895 .................... , . . . 321 242 3,7
1900 ................ 4,1
1905 .................... 3,1
1906 ..................... . . . 710 908 3,1
1907 .................... 3,2
1908 . . . . 3,1
1909 ................ 2,7
1910 . . . . 3,1
1911 . . . . 3,1
1 9 1 2 ................ 3,1
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Die G e s a m t u n f a l l k o s t e n  betrugen im Jahre

- — 1886 1890 1895 1900 1905 1910 1911 1912

auf auf auf auf auf auf auf auf auf auf ! auf auf auf auf auf
1 Ar 1000 1 Ar 1000 JI 1 Ar 1000 1 Ar 100O JI 1 A r 1000 1 Ar- 1000 1 A r 1000 -* 1 Ar looo ■*
beiter Lohn beiter Lohn beiter Lohn- beiter Lohn beiter Lohn beiter Lohn beiter Lohn beiter Lohn

summe summe sumine summe summe summe summe summe
M. M M. M .11 JC A M M M. 1 M. Jti M. M. M

1 Bonn 5,59 6,17 12,37 13,98 17,37 20,28 16,40 15,62 30,21 26,23 39,39 30,03 39,89 2 9 ,35 39,15 27,18
2 Bochum 11,68 11,05 21,61 20,50 26,92 26,55 22,19 17,58 39,50 28,70 42,02, 27,57 44,22 27,84 42,86 24 ,46
3 Clausthal 4,18 4,95 7,17 9,17 13,56 17,34 14,81 15,52 31,94 30,49 39,29: 32 ,22 39,40 30,77 37 ,80 27,97
4 Halle 4,75 4,96 9,71 11,50 13,40 15,80 13,62 13,48 23,87 22,04 27,41' 22,27 28,30 22,16 27,13 20,70
5 Waldenburg 5,56 6,94 7,78 9,85 8,85 11,13 10,81 11,19 16,38 16,82 19,54 17,92 20,89 18,50 20,85 17,64
6 Beuthen 5,68 8,62 12,70 18,08 19,80 26,65 22,18 23,71 34,56 35,37 39,45 35,59 41,74 36,97 42,3 35,18
7 Zwickau 8,60 9,13 17,20 18,68 18,90 20,90 19,11 17,59 31,46 28,90 37,78 29,35 38 ,95 29,38 42,10 30 ,45
8 München 7,84 7,66 13,60 15,72 24,92 29,15 22,62 23,64 32,65 30,46 37,08 30,15 38,84 30 ,42 42,06 31,76

Durchschnitt 7,55 8,20 15,00 16,65 20 ,36 22,76 19,08 17,23 33,28 27,98 38,24 28,44 39,87 28,57 31,21 26 ,09

Die Kost en de r  U n f a l l u n t e r s u c h u n g e n ,  der 
Feststellung der Entschädigungen, die Schiedsgerichts
und Unfallverhütungskosten stellen sich insgesamt und 
in Prozenten der Umlage wie folgt:

Jahr M %
1885/86 ............................  21 327 0,8
1890 ....................................  121 541 2,0
1895 ....................................  166 718 1,9
1900 ....................................  218 438 2,0
1905 ....................................  444 573 2,1
1906 ....................................  510 392 2,2
1907 ....................................  674 935 2,7
1908 ....................................  688 424 2,6
1909 ....................................  885 833 3,1
1910 ....................................  882 528 2,8
1911 ....................................  978 049 2,9
1912 ....................................  994 092 2,9

Bei diesen Kosten ist insgesamt eine Steigerung von 
16 044 J i eingetreten. Da auch die Umlage ent
sprechend höher geworden ist, blieb der Prozentsatz 
der gleiche wie im Vorjahr.

Die Zahl der R e n t e n e m p f ä n g e r  belief sich auf 
56 567 gegen 51 538 im Vorjahr. Der auf den einzelnen 
Rentenempfänger im Durchschnitt entfallende Betrag 
ist aus der nachstehenden Übersicht zu ersehen.

Sektion
Auf 1 R entenem p ä rg e r  ent Lei Die Vollrente 

betrug

M
% d e rV c l le n te  Betrag

1 31,87 261,91 821,79
2 30,52 275,72 903,55
3 38,59 282,14 731,12
4 25,45 197,31 775,36

Sektion
Auf 1 Rentenem p änger entfiel Die Vollrente 

betiug

.ft% der Vollrente Betrag
M

5 32,81 222,76 678,86
6 27,68 208,28 752,23
7 31,36 232,78 742,38
8 35,25 275,43 • 781,23

Für die ganze Berufsgenossenschaft ergab sich für 
eine Person

Durchschnitts- Durchsclinitts-
rente vollrente

% der Voll rente J i M
1894 . . . . 36,00 228,09 633,52
1895 . . . . 34,43 219,89 638,74
1896 . . . . 33,75 217,78 645,24
1897 . . . . 33,29 215,81 648,27
1898 . . . . 32,85 214,93 651,88
1899 . . . . 32,39 215,19 664,32
1900 . . . . 32,15 218,54 679,73
1901 . . . . 31,71 222,38 701,30
1902 . . . . 31,48 226,75 720,23
1903 . . . . 31,15 224,46 720,48
1904 . . . . 30,87 226,09 732,38
1905 . . . . 32,86 225,93 742,38
1906 . . . 30,03 226,04 752,81
1907 . . . . 29,67 226,69 764,11
1908 . . . 23,13 231,52 779,04
1909 . . . 29,73 236,13 • 794,29
1910 . . . . 29,66 237,40 800,48
1911 . . . . 30,43 246,11 808,85
1912 . . . . 30,07 247,71 823,68

Der Rese rve fonds  betrug am 
1912 71,75 Mill. M  gegen 67,27 Mill.

Ende des Jahres 
M  im Vorjahr.

II. Internationaler Kongreß für Rettungswesen und Unfallverhütung.

Die großzügige und m ustergültige G estaltung, die dem 
ersten Kongreß für Rettungsw esen in F ran k fu rt  am  Main 
im Jahre 1908 das Gepräge gab, ist auch der zweiten Tagung 
des Kongresses nachzurühm en, die vom 9.—13. Septem ber 
in Wien s ta ttfand .

Die vielseitigen Aufgaben, die sich t'em R e ttu n g s 
und Unfallverhütungswesen auf allen Gebieten des ge

werblichen und bürgerlichen Lebens bieten, erfuhren  in 
m ehr als 200 V orträgen eine eingehende B ehandlung. 
W ichtige E ntdeckungen, E rfindungen  und  E rfahrungen , 
die der wissenschaftlichen Forschung u n d  dem  technischen 
F o r tsch r i t t  in den verschiedenen L ändern  zu verdanken  
sind, wurden b ek an n t gegeben und  fü h r ten  zu einem leb
haften  Austausch der Meinungen, der in vielen F ragen
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eine Lösung oder K lärung brachte  und einen befruchtenden 
Einfluß auf die künftige Entw icklung ausüben wird.

D urch die W ahl des prächtigen Parlam entsgebäudes 
als Schauplatz der Verhandlungen fand die schwierige 
Aufgabe, rd. 1400 Teilnehmern die Möglichkeit zum An
hören der in allgemeinen, in Gruppen- und in Abteilungs
sitzungen gehaltenen Vorträge zu geben, eine sehr glück
liche Lösung.

N ach einem Begrüßungsabend in der Volkshalle des 
Rathauses fand am  V orm ittag des 9. Septembers im 
Sitzungssaale des Abgeordnetenhauses die feierliche E r 
öffnung des Kongresses s ta tt .  Den Vorsitz führte  W irk 
licher Geheimer R a t  Dr. Graf V e t t e r  v o n  d e r  L i l ie ,  
der die Teilnehmer willkommen hieß, allen dankte, die 
sich um  die Vorarbeiten verdient gem acht h a tten  und 
dem E r z h e r z o g  L e o p o ld  S a l v a t o r  den ehrerbietigen 
D ank der Versammlung für die Ü bernahm e des P ro tek 
to ra ts  über den Kongreß zum Ausdruck brachte. Dieser 
erklärte  sodann nach einer Ansprache an die Versammlung 
den Kongreß für eröffnet.

Nach der anschließenden Begrüßung des Kongresses 
durch die österreichischen Staatsbehörden, den Bürger
meister der S tad t Wien usw. e rs ta tte te  der Generalsekretär 
des Kongresses, Kaiserlicher R a t  Dr. C h a ra s ,  einen kurzen 
Bericht über die Arbeiten des vorbereitenden Ausschusses. 
D aran  schlossen sich die Ansprachen der zum Kongreß 
en tsandten  Vertreter der fremden Staaten, die den W ünschen 
ihrer Regierungen für einen erfolgreichen Verlauf der 
Tagung Ausdruck verliehen. Besondern Beifall fanden 
die herzlichen W orte des Präsidenten  des deutschen Kaiser
lichen Gesundheitsamtes in Berlin, des um  die Leitung des
I. Kongresses hochverdienten Wirklichen Geheimen Ober
regierungsrates Dr. B u m  m. Nachdem noch die V ertreter 
verschiedener auf dem Gebiete des Rettungswesens und 
der Unfallverhütung tä tiger österreichisch-ungarischer Kör
perschaften den Kongreß begrüßt hatten , wurde die W ahl 
der vor geschlagenen Ehrenpräsidenten vollzogen und die 
Versammlung m it einigen Geleitworten des Vorsitzenden 
geschlossen.

Am N achm ittage tra ten  die einzelnen Abteilungen 
zusammen. ln  der Abteilung VI, deren Verhandlungen 
sich auf das Rettungswesen in Bergwerken und verw andten 
Betrieben erstrecken sollten, begrüßte der Vorsitzende, 
O berbergrat Zentraldirektor Dr. F i l l u n g e r ,  Mähr.-Ostrau, 
dem als Schriftführer Bergdirektor L o c k e r ,  Brüx, und 
Oberinspektor P o p p e r ,  Mähr.-Ostrau, zur Seite standen, 
die Mitglieder der Abteilung, die auf seinen Vorschlag 
den Vorsitzenden der Niederländischen Bergbehörde, 
B l a n k e v o o r t ,  Heerlen, den Vortragenden R a t  im P reu 
ßischen Ministerium für Handel und Gewerbe, Geheimen 
O berbergrat B o r n h a r d t ,  Berlin, Inspecteur Général des 
Mines K u ss ,  Paris, Bergwerksdirektor G. A. Me.yer, 
Herne, S taa ts ra t  Professor Dr. von S k o t s c h in s k y ,  Peters 
burg, und Chefingenieur T a f f a n e l ,  Liévin, zu Ehrenvor
sitzenden wählte.

Die Vorträge in der Abteilung VI, auf die sich dieser 
Bericht in der H auptsache beschränken wird, nahm en 
am  Morgen des 10. Septembers ihren Anfang. Sie werden 
dem nächst m it den an  sie geknüpften Erörterungen in dem 
ausführlichen Bericht über die gesamte Tagung veröffent
licht werden, daher soll ihr In h a lt  hier nur eine kurze 
W iedergabe erfahren.

B ergra t Dr. P o s p i s c h i l ,  Mähr.-Ostrau, sprach über 
V e r s u c h e  m i t  d e n  in  Ö s t e r r e i c h  in  V e r w e n 
d u n g  s t e h e n d e n  S i c h e r h e i t s s p r e n g s t o f f e n  im  W il- 
h e l  m s c h ä c h t e r  V e r s u c h s s t o l l e n  d e r  k. k. p r iv .  
K a i s e r - F e r d i n a n d s - N o r d b a h n  in  P o ln . - O s t r a u .  Nach 
einer Kennzeichnung der Sicherheitssprengstoffe und all

gemeinen Angaben über die in verschiedenen Ländern 
üblichen Verfahren zu ihrer P rü fung  beschrieb der Vor
tragende die auf dem W ilhelm schacht eingerichtete Ver
suchsanlage und erörterte  die Ergebnisse der dort ange- 
stellten Untersuchungen. E r  hob hervor, daß gegenüber 
der großen Zahl der in ändern  Ländern  zugelassenen Sicher
heitssprengstoffe in Österreich nur 2, Wetterdynammon 
und W ette rdynam it,  Verwendung finden dürften, während 
der E inführung  eines d rit ten  wettersichern Sprengstoffes, 
des Pannonits, dessen Prüfung  den Beweis für seine guten 
Eigenschaften e rbracht habe, noch Schwierigkeiten ent
gegenständen. Diese geringe Auswahl habe zweifellos 
sehr erhebliche Nachteile für die Gruben im Gefolge, die 
zur Verwendung von Sicherheitssprengstoffen gezwungen 
seien.

In  der anschließenden Besprechung wurden verschiedene 
Punk te  hervorgehoben, die auf deutschen und französischen 
Versuchsstrecken zu abweichenden E rfahrungen und Er
gebnissen geführt haben.

Im  folgenden V ortrag  besprach Zentralberginspektor 
P a d o u r ,  M aria-Ratschitz (Böhmen), M a ß n a h m e n  zur 
A b w e n d u n g  u n d  E i n s c h r ä n k u n g  d e r  Schw im m - 
s a n d e i n b r ü c h e  im  n o r d w e s t b ö h m i s c h e n  B ra u n 
k o h l e n r e v i e r .  E r  schilderte die Ablagerungsverhält
nisse des Schwimmsandes, seine Beschaffenheit und sein 
Verhalten bei der Entw ässerung, erörterte  die Möglichkeit 
von Schwimmsandeinbrüchen in die Grube mit ihren 
Gefahren und  Folgen über und  un te r  Tage und machte 
sodann nähere Angaben über die M aßnahmen, die einer
seits zur Abwendung, anderseits zur Einschränkung der 
Schwimmsandeinbrüche zu empfehlen sind und in dem 
genannten Bezirk erfolgreiche Anwendung gefunden haben.

Bei der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit beschränkte 
sich O berbergrat Dr. F i l l u n g e r ,  Mähr.-Ostrau, auf die 
Wiedergabe eines Auszuges aus seinem angemeldeten 
V ortrage: » G r u b e n b r ä n d e ,  d e r e n  E n t s t e h u n g  und
G e w ä l t i g u n g  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t ig u n g  
d e r  V e r h ä l t n i s s e  d e s  S t e i n k o h l e n b e r g b a u e s  und 
d e r  S c h la g w e t t e r g r u b e n « ,  m it  dem er hauptsächlich 
den jüngern Betriebsbeam ten eine allgemeine Anleitung 
für die beim E in tre ten  derartiger Ereignisse zu treffenden 
M aßnahmen zu geben beabsichtigte. Sodann legte er eine 
statistische Übersicht vor, aus der hervorging, daß bei 
einem Vergleich der drei dem Jah re  1910 vorangehenden 
Jahrzehnte  eine sehr erhebliche A bnahm e sowohl ‘in der 
Häufigkeit der Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen 
als auch in der Zahl der tödlich  und schwer Verletzten 
im Ostrau-K arw iner Bezirk, im ganzen österreichischen 
Bergbau sowie im Steinkohlenbergbau Preußens und 
Sachsens festzustellen ist. Auch die angeführten Ver
gleichszahlen aus dem belgischen und englischen Stein
kohlenbergbau zeigen ein ähnliches Ergebnis.

Die Übersicht begegnete dem lebhaftesten Interesse 
der Abteilung und fand eine eingehende Besprechung, in 
der als Gründe für diesen erfreulichen Rückgang die Ver
schärfung der bergpolizeilichen Vorschriften und die Fort
schritte  in der Ausbildung der B eam ten genannt wurden.

Auch Bergkommissär S t r a u c h ,  Brüx, sah sich genötigt, 
seinen umfangreichen V ortrag über d ie  s ta a t l ic h e  
V e r s u c h s a n s t a l t  f ü r  S c h l a g w e t t e r ,  K o h le n s ta u b ,  
B r a n d g a s e  usw . in  B r ü x  in gekürzter Form wieder
zugeben, wobei er auf die vorliegende Veröffentlichung 
des Vortrages in einem zur Verteilung gelangten Sonder
druck der Österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen verwies. Die Anlage, deren Bau voraussichtlich noch 
im H erbst d. J. vollendet sein wird, soll in erster Linie der 
Erforschung der dem B raunkohlenbergbau der n o r d w e s t 
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mit allen Einrichtungen ausges ta tte t  werden, die sich zur 
E rp ro b u n g  von Sprengstoffen, für die U ntersuchungen über 
die Selbstentzündung der Kohle und die dadurch  hervor
gerufenen  Grubenbrände, über Schlagwetter- und  Kohlen
staubexplosionen sowie zur P rü fung  von Sicherheitslampen 
auf in- und ausländischen Versuchsstrecken bew ährt haben. 
Die Zentralrettungsstelle des benachbarten  Schachtes 
Julius III  wird die Möglichkeit zur E rprobung  der für 
das Rettungswesen in B etrach t kom m enden Geräte bieten. 
Der Vortragende gab ein anschauliches Bild von der 
gesamten Anlage m it den einzelnen E in rich tungen  sowie 
von den vielseitigen Aufgaben, die ihrer Bearbeitung und 
Lösung in dieser gut ausgesta tte ten  A nsta lt harren.

Die Frage der bei den künftigen Versuchen zu ver
wendenden Gasgemische und  ihrer Beschaffung löste 
eine lebhafte E rörterung  über die Herstellung des k ü n s t 
lichen Methans und die da ran  zu stellenden Anforderungen 
aus. Von einer Seite wurde über ein Verfahren be
richtet, nach dem aus Ölgas reines, erheblich billigeres 
Methan hergestellt werden kann.

Da die Vorträge von Professor Dr. d i  G io v a n n i ,  
Caltanisetta (Sizilien), »D er R e t t u n g s d i e n s t  in  d e n  
S c h w e fe lm in e n  v o n  S iz i l ien « , und M inisteria lra t H o lo -  
bek, Wien, » A u s g e s t a l t u n g  d e r  B e r g w e r k s i n s p e k t i o n  
in Ö s te r re ic h «  ausfielen, beschloß Ingenieur T a f f a n e l ,  
Lievin, die Reihe der Vorträge dieses Tages m it einer 
Besprechung der von ihm eingerichteten und geleiteten 
Z e n t r a l s te l le  f ü r  R e t t u n g s w e s e n  in  L ie v in .  Ihre 
Wirksamkeit erstreckt sich auf 19 Bergwerksgesellschaften 
des Bezirks Pas de Calais m it 106 000 Mann Belegschaft 
und besteht darin, ausgesuchte R ettungsm annschaften  
in den in der üblichen Weise ausgesta tte ten  Rauchräum en 
mit ihrer Aufgabe v e r trau t  zu machen. Dabei gelangt in 
der Hauptsache das A tm ungsgerä t von Tissot zur Ver
wendung, dem der Vortragende eine gute A npassung an 
die physiologischen Anforderungen der A tm ung und zu
verlässiges Arbeiten bei geringem Gewicht und langer 
Gebrauchsdauer nachrühm t.

In cfer dem Vortrag folgenden Besprechung wurde von 
verschiedenen Seiten bedauert, daß es wegen der nicht 
verständlichen Zurückhaltung des Erfinders bisher nicht 
möglich gewesen sei, ein Tissot-Gerät zur Anstellung von 
Versuchen zu erhalten, und daß daher ein U rteil über 
seine praktische B rauchbarkeit n ich t abgegeben werden 
könne. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß es wichtig 
sei, die Übungen der R ettungsm annschaften  auch bei 
höherer Temperatur s ta ttf inden  zu lassen, die bei einer 
Rettungsstelle bis auf 50° C gesteigert wird. Im  Anschluß 
daran wurde neben ändern die gute Eigenschaft des Aeroliths 
hervorgehoben, stets kühle A tm ungsluft abzugeben, d a 
gegen jedoch von anderer Seite geltend gemacht, daß diese 
Kühle auch unangenehm em pfunden werde. Im  übrigen 
ständen einer E inführung des auf den W itkow itzer Gruben 
vielfach verwendeten Gerätes in ändern  Bezirken die 
Schwierigkeiten der Beschaffung, der Beförderung und 
der steten Bereithaltung der flüssigen L uft in großem  
Mengen im Wege.

Die Vorträge fanden am  D onnerstag  V orm ittag  ihre 
Fortsetzung. Zuerst sprach P rim ära rz t  Dr. M a g e r ,  B rünn, 
über die C a i s s o n k r a n k h e i t ,  i h r e  V e r h ü t u n g  u n d  
H ilfe le is tu n g .  E r  beschrieb die A rt ihres A uftre tens 
sowie ihre Einwirkungen auf den menschlichen Organismus 
und berichtete sodann über die Ergebnisse von U n te r 
suchungen, die er in Gemeinschaft m it  Dr. H e l l e r  und 
Dr. v. S c h r ö t t e r  angestellt ha t,  um das Wesen und die 
Büttel zur Bekämpfung dieser K rankheit  weiter zu er
forschen. Diese Ergebnisse stim m en im wesentlichen mit 
denen überein, zu denen auch  Dr. H a i d a  ne  bei seinen

Versuchen in England  gelangt ist, und  ebenso m it  den 
Erfahrungen, die Dr. B o r n s t e i n  beim B au des H am burger 
E lbtunnels gem acht ha t.  Der V ortragende schilderte 
weiterhin die E inrichtungen, die bei der E in- und  A us
schleusung überhaup t sowie bei e ingetretenen E rk ran k u n g en  
zur Ausscheidung des auf genom m enen Stickstoffs Ver
wendung finden sollen, und be ton te  die N otw endigkeit, 
daß die Caissonarbeiten u n te r  s tändiger ärztlicher Ü ber
wachung sta ttfinden . Em pfehlensw ert sei ferner, daß  die 
Lebensweise der sorgfältig auszuw ählenden A rbeiter in 
gemeinsamen W ohnungs- und  V erpflegungsanstalten  ge
regelt werde.

Über ein Them a aus demselben Gebiet hande lte  der 
folgende V ortrag von D r phil. e t med. R i t te r  v. S c h r ö t t e r ,  
Wien, » Ü ber d a s  V e r f a h r e n  z u r  V e r m e i d u n g  d e r  
n a c h  r a s c h e n  D i f f e r e n z e n  d e s  L u f t d r u c k e s  a u f 
t r e t e n d e n  K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n ,  i n s b e s o n d e r e  
d ie  T a u c h e r k r a n k h e i t  b e t r e f f e n d « .  U n ter  Bezug
nahme auf die A usführungen des Vorredners besprach  der 
Vortragende die A rt und  die W irkung  der K ran k h e its 
erscheinungen, die durch  eine zu rasche V erm inderung  
des Luftdrucks bei Taucherarbeiten  und  durch  die zu rasche 
Entschleusung zu befürch ten  sind. E r  gab dann  eine Ü ber
sicht über die zu beobachtenden Vorsichtsm aßregeln und 
wies besonders auf die Gefährlichkeit des Sauerstoffs hin, 
der bei zu hohem, etw a 2 a t  überste igendem  D ruck  und 
längerer A tm ungsdauer schädlich wirkt.

Im  Anschluß an  diese beiden V orträge te ilte  B erg 
assessor G r a h n ,  Bochum, m it, daß  ihm von der Ju b iläu m s
stif tung  der deutschen Industr ie  M ittel zur V erfügung 
gestellt worden seien, um durch  gem einsam  m it  Dr. B o r n 
s te in ,  Ham burg, auszuführende U ntersuchungen  weitere 
Aufklärungen über die E inw irkung des Sauerstoffs auf 
den menschlichen K örper bei hohem  D ruck  zu erlangen.

W eiterhin b rach te  Oberbergkom m issär R y b a ,  B rüx, 
bemerkenswerte M itteilungen über A p p a r a t e x p l o s i o n e n  
u n d  F u n k t i o n s s t ö r u n g e n  b e i  R e g e n e r a t i o n s 
a p p a r a t e n  m i t  v e r d i c h t e t e m  g a s f ö r m i g e m  S a u e r 
s to f f .  Die Möglichkeit von Explosionen sei bei säm tlichen 
bekannten  R egenerationsgeräten gegeben und  als S chu tz 
m aßnahm e dagegen die Verwendung der S chu tzvo rrich tun 
gen von Dräger, des explosionssichern M anometers von 
Nowicki oder des S teinfilters von N eupert  zu empfehlen. 
An den hin und  wieder au ftre tenden  S törungen  in der 
regelmäßigen W irksam keit der in B e trach t  kom m enden 
Atm ungsgeräte trage vor allem das empfindliche R eduzier
ventil die Schuld. Die Folge derartiger S törungen sei e n t 
weder ein Mangel oder ein Überschuß an  ^ .u e rs to ff .  Gegen 
einen Sauerstoffmangel sichere den G erä tträger das aus 
zwei h in tereinander geschalteten R eduzierventilen  b e 
stehende Doppelreduzierventil von N eupert, w ährend  ihn 
eine von Pokorny  erdachte  Signaleinrichtung von dem 
zu raschen Entweichen des Sauerstoffs benachrichtige.

Der anschließende V ortrag  von Bergassessor Dr. - Ing. 
F o r s t m a n n ,  Essen, » Ü b er  S a u e r s t o f f - A t m u n g s g e r ä t e  
m i t  u n d  o h n e  I n j e k t o r e n «  ist vorstehend auf S .1600zum 
A bdruck gelangt. Ebenso sind die A usführungen von 
Bergassessor G r a h n ,  Bochum, ü b e r  n e u e r e  K o n s t r u k 
t i o n e n  v o n  S a u e r s t o f f - A t m u n g s g e r ä t e n  m i t  I n 
j e k t o r  z w e c k s  V e r h ü t u n g  d e r  E n t s t e h u n g  v o n  
U n t e r d r ü c k  in seinem Aufsatz en tha lten , der sich auf
S. 160") findet.

Diesen beiden V orträgen folgte eine sehr ausgedehnte , 
an  diesem Tage n ich t zum Abschluß gelangte und  daher 
am  13. Septem ber fortgesetzte E rörte rung , die hier n ich t 
vollständig wiedergegeben w erden kann , aus der aber die
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bemerkenswertesten Punk te  nachstehend kurz zusammen
gefaßt worden sind.

Die von Professor Dr. C ad  m a n  in einem in Birmingham 
gehaltenen Vortrage ausgesprochene, von den beiden 
letzten Vortragenden als ungerechtfertigt gekennzeichnete 
Besorgnis, daß die Verwendung von Atmungsgeräten, die 
m it Injektoren arbeiten, für die Träger gefahrbringend sei 
und daß deshalb die injektorlosen Geräte unbedingt den 
Vorzug verdienen, fanden in der Versammlung keine U nter
stützung, zumal englische Vertreter nicht anwesend waren. 
Dagegen wurde auch von verschiedenen ändern Seiten auf 
Grund eigener vergleichender Versuche betont, daß diese 
Besorgnis stark  übertrieben sei, und daß sich eine Über
legenheit des injektorlosen Fleuß-Gerätes über die m it 
In jektor ausgestatteten Geräte weder in der Sicherheit 
noch in der praktischen Brauchbarkeit ergeben habe.

Zustimmende Äußerungen folgten der von Bergrat 
Professor Dr. T ü b b e n ,  Berlin, unter Hinweis auf das 
Preisausschreiben der Bergakademie zu Berlin1 gegebenen 
Anregung, der Ausgestaltung eines Gerätes zur Selbst
re ttung  von Bergleuten aus unatem baren Gasen oder der 
Schaffung einer in anderer Weise dafür in Betracht kommen
den Rettungseinrichtung besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Selbstverständlich würden dam it die ausge
zeichneten neuern Atmungsgeräte nicht etwa überflüssig 
werden, da es nur m it ihrer Hilfe möglich sei, nach E in tr i t t  
einer Explosion Bergungs- und Rettungsarbeiten  von 
längerer Dauer auszuführen und gegebenenfalls weitern 
folgenschweren Ereignissen vorzubeugen.; j,-. .3

Eine eingehende Erörterung beschäftigte sich m it dem 
für den menschlichen Organismus noch zu ertragenden 
Kohlensäuregehalt der Atmungsluft, der nach neuern 
Untersuchungen zweckmäßig 3 — 4 % n icht wesentlich 
übersteigen dürfe, wenn er nicht schwere Schädigungen m 
Gefolge haben solle.

Die schon vorher behandelte Frage, wie hoch die Tem
peratur der Luft bei den Übungen der R ettungsm ann 
schaften zu bemessen sei, wurde von neuem aufgenommen 
und allgemein eine T em peratur von 30 —35 0 C für zweck
mäßig erachtet; eine Wärme von etwa 50 0 bei genügend 
großer Trockenheit der Luft wurde als Grenztemperatur 
bezeichnet, die der menschliche Körper eine Zeitlang 
ohne Schaden auszuhalten vermöge, dabei sei jedoch eine 
sorgfältige ärztliche Überwachung zu empfehlen.

Von Dr.-Ing. H a g e m a n n ,  Alstaden, wurden zwei 
interessante, m it erläuternden Bemerkungen versehene 
Übersichten über die ihm unm itte lbar oder aus der L itera tur 
bekannt gewordenen Erfolge und Mißerfolge bei der Ver
wendung von tragbaren Atmungsgeräten im Ernstfälle 
vorgelegt, für die er jedoch keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit erhob. In  der einen h a t  er die Fälle zusammen
gestellt, in denen es gelungen ist, m it Hilfe der Atmungs- 
geräte bewußtlos gewordene Bergleute zu retten, die andere 
enthielt die Fälle, in denen Träger von Atmungsgeräten 
verunglückt sind.^.jj-.^,;i- | > ■ ; • •

Diese Zusammenstellung veranlaßte Berghauptm ann 
H ofrat Dr. G a t t n a r ,  Wien, folgenden, nach kurzer E r
örterung angenommenen Antrag zu stellen:

Auf Grund eines Beschlusses der Abteilung VI des
II. Internationalen Kongresses für Rettungswesen und 
U nfallverhütung möge in sämtlichen beim Kongreß ver
tre tenen S taaten  auf den Erlaß amtlicher Verfügungen 
hingewirkt werden, denen zufolge jede Benutzung von 
R ettungsgeräten im Ernstfälle unter Mitteilung des 
Erfolges zur Anzeige zu bringen ist.

■ s. G lückauf 1913, S. 1280.

■  .

Dem letzten Teil dieser Besprechung gingen am Morgen 
des 13. Septembers noch einige Vorträge voraus. Zuerst 
äußerte sich Dr. S ta s s e n ,  Montegnee, über »E rs te  H ilfe 
l e i s t u n g  u n d  R e t t u n g s d i e n s t  in  d e n  Minen«. Seiner 
Ansicht nach m uß die Ausbildung in der ersten Hilfe
leistung hauptsächlich darauf gerichtet sein, den Ver
letzten so schnell und schonend wie möglich zutage zu 
bringen und dort der ärztlichen Behandlung zuzuführen. 
Dementsprechend sollen die Verbandgegenstände möglichst 
einfach und so beschaffen sein, daß ein erster Verband 
rasch und auch m it schmutzigen H änden angelegt werden 
kann. Der Vortragende beschrieb sodann einen nach seinen 
Angaben hergestellten Verbandkasten, der sich in den 
Gruben von Montegnee bew ährt hat. Der Verwendung 
von A tm ungsgeräten in der heute vorliegenden Aus
gestaltung m ißt er nicht allzu viel W ert bei, glaubt aber, 
daß die anzustrebende Vervollkommnung ihre Brauch
barkeit sehr erhöhen wird.

Der folgende V ortrag von Oberbergkommissär Ryba 
handelte ü b e r  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  b e i  d e r  B rem s
b e r g f ö r d e r u n g .  An H and eines anschaulichen Modells 
erläuterte der Vortragende eine Bremsberganlage mit den 
zahlreichen Schutzvorrichtungen, die auf der Grube Julius III 
der k. k. Bergdirektion B rüx angewendet werden und dazu 
dienen sollen, alle verbotwidrigen H andlungen unmöglich 
zu machen und den Bremsbergbetrieb gegen störende 
Zwischenfälle zu sichern. Ob der Zweck dieser sinnreichen 
Sicherheits-, Sperr- und Fangvorrichtungen immer erreicht 
wird, erscheint allerdings bei ihrer großen Zahl etwas 
zweifelhaft.

Den letzten Vortrag in der Abteilung VI hielt Dr. Gold
m a n n ,  Sopron (Ungarn), über d ie  w i c h t i g s t e n  b e ru f
l i c h e n  E r k r a n k u n g e n  d e s  B e r g a r b e i t e r s ,  Lungen
emphysem, Augenzittern und W urm krankheit. Er schil
derte die Art des Auftretens, die Ursachen und die Folgen 
dieser Krankheiten sowie ihre ärztliche Behandlung und 
die Aussichten für ihre Heilung.

In der Besprechung des Vortrages berichtete Dr. 
S t a s s e n  über seine im L ütticher Becken gesammelten 
abweichenden Erfahrungen über die Ursachen des Augen
zitterns der Bergleute.

Nachdem die Verhandlungen der Abteilung VI damit 
ihr Ende erreicht hatten , sprach der Vorsitzende, Ober
bergrat Dr. F i l l u n g e r ,  allen Teilnehmern für ihr reges • 
Interesse seinen D ank aus und schloß m it dem Wunsche, 
daß es künftig in immer höherm Maße gelingen möge, die 
Gefahren des Bergbaues wirksam zu bekämpfen.

Im Anschluß an die vorstehend aufgeführten Vorträge 
aus Abteilung VI seien noch einige auch für das Gruben
rettungswesen bemerkenswerte Vorträge kurz wieder
gegeben, von denen die beiden ersten am  11. September 
in der Abteilung I, die beiden letzten in der Gruppe C ge
halten worden sind.

Dr. v a n  E y s s e l s t e y n ,  Direktor des Universitäts
krankenhauses in Groningen, sprach über »K ünstliche  
A tm u n g  im  L ic h t e  d e r  P h y s io lo g ie « .  Er nannte den 
heutigen S tandpunkt der Wissenschaft über die künstliche 
Atmung einen Irr tum  des Tages. N ur ein physiologisches 
Wiederbelebungsverfahren könne Aussicht auf Erfolg haben. 
Deswegen sei allein das ursprüngliche Silvestersche Ver
fahren richtig und zweckentsprechend. Alle ändern von 
Hand auszuführenden W iederbelebungsarten seien un
physiologisch und daher zu verwerfen. Sie wirkten sogar 
direkt schädlich, da sie die Arbeit des erschöpften Herzens 
erschwerten und durch Zerreißung der m it Blut über
füllten Leber und Milz sowie durch Aspiration des nus- 
getriebenen Mageninhalts leicht den Verunglückten töten



könnten. Die künstliche E ina tm ung  solle m an recht kräftig 
v o r n e h m e n ,  jedoch nicht, um möglichst viel Luft einsaugen 
zu lassen — auf die Luftmenge komme es nicht an, weil 
schon wenig Luft genüge, um die äußerst träge Lungern 
tätigkeit des Scheintoten m it Sauerstoff anzuregen — , 
sondern um durch die kräftige Vergrößerung des negativen 
Druckes dem Herzen und der Lunge zu Hilfe zu kommen.

Der darauf folgende V ortrag  von Dr. M e jn l ie f f ,  
Amsterdam, behandelte d ie  k ü n s t l i c h e  A t m u n g  in  d e r  
Praxis. Auch er bezeichnete, wie der Vorredner, das 
Silvestersche Verfahren als das beste, jedoch auch noch 
einige andeie von H and zu betätigende A tm ungsarten  als 
brauchbar. Die in den letzten Jahren  in großer Zahl auf 
den Markt gekommenen W iederbelebungsgeräte, von denen 
er verschiedene anführte, seien unzweckmäßig, ja  sogar 
schädlich, so daß vor ihrem Gebrauch dringend gewarnt 
werden müsse.

Im Laufe der Besprechung der beiden Vorträge 
pflichtete Dr. J e l l i n e k ,  Wien, im großen und ganzen 
diesen Ausführungen bei. Der allerwichtigste P u n k t sei 
jedoch, daß die W iederbelebungsarbeiten sogleich nach 
dem Unfall einsetzen. Zwischen Unfall und Tod bleibe nur 
eine kurze Spanne Zeit, in der die W iederbelebungsarbeiten 
beginnen müßten. Käme die Hilfe auch nur eine Minute 
später, so sei alle Mühe veigeblich. Der Pulm otor könne 
als brauchbar bezeichnet werden; da ein solcher A ppara t 
aber nicht sofort nach jedem Unfall zur Stelle sein werde, 
müsse auch nach seiner Ansicht in erster Linie das 
Silvestersche Verfahren zur Anwendung gelangen.^ v> [ j.

Geheimer S an itä tsra t Dr. M eyer, Berlin, wies darauf 
hin, daß es wichtig sei, eine möglichst große Menge von 
Sauerstoff in den leblosen Körper zu bringen, und ver
teidigte die Verfahren von B r o s c h  und L öw y-M eyer, 
deren angebliche Gefahren (Rippenbrüche sowie Leber
und Milzzerreißungen) nicht beständen. Er sei m it aller
dings sehr langwierigen Versuchen über die verschiedenen 
Wiederbelebungsverfahren beschäftigt. Mit Tierversuchen, 
die von einer Seite angeregt worden wären, ließe sich nicht 
viel erreichen. Die W iederbelebungsgeräte könne man 
nicht mit wenigen W orten ab tu n ; seine U ntersuchungen 
würden sich auch auf diese erstrecken, . j  ,!■ f . <j ,

Daraufhin teilte Dr. J e l l i n e k  mit, daß auch er sich 
mit Untersuchungen über die W iederbelebungsverfahren 
und -gerate beschäftige. Z. Z. könne m an jedenfalls 
nicht wissen, welches Verfahren am  zweckmäßigsten sei. 
Er schlug vor, eine in ternationale Kommission für die 
Ausarbeitung eines zweckmäßigen von H and zu bewirken
den Atmungsverfahrens einzusetzen. Ein entsprechender 
Beschluß der Abteilung wurde zur W eitergabe an den 
Kongreß gefaßt, i

In einem Vortrage » E le k t r i s c h e  U n fä l le ,  i h r e  B e 
h a n d lu n g  u n d  e r s t e  H ilfe«  machte Dr. J e l l i n e k ,  
Wien, Mitteilungen über die Erfahrungen, die er in Wien 
bei elektrischen Unfällen gesammelt hat. E r berichtete 
ferner über von ihm ausgeführte Tierversuche, aus denen 
hervorgeht, daß der Tod etw a 10—15 min, nachdem  das 
Tier von einem elektrischen Schlage getroffen worden ist, 
eintritt. An H and einer großen Anzahl von Lichtbildern 
erklärte er ferner die Verletzungen, die bei elektrischen 
Unfällen ein treten können.

Auch an diesen V ortrag knüpfte  sich eine Erörterung, 
aus der wiederum hervorging, daß die Ansichten über die

W iederbelebungsverfahren und -gerate s ta rk  geteilt sind; 
nur in dem Punk te  war m an einig, ' daß die W ieder
belebungsversuche so rasch wie möglich nach dem Unfall 
beginnen müssen, weil jede Verzögerung eine große Gefahr 
bedeutet.

Als letzter V ortrag ist der von Bergassessor S c h o r r ig ,  
Charlottenburg, über d ie  V e r w e n d u n g  e l e k t r i s c h e r  
G r u b e n -  u n d  S i c h e r h e i t s l a m p e n  im  B e r g w e r k s 
b e t r i e b e ,  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
i h r e r  m o d e r n s t e n  T y p e n  zu nennen , in dem u n te r  
Verwendung von L ichtbildern die bekann testen  im 
deutschen Bergbau gebräuchlichen A rten von elektrischen 
Grubenlampen vorgeführt wurden. An die Schilderung 
ihres Baues, ihrer E igenschaften und Leistungen schloß 
sich eine Darlegung der Gesichtspunkte, die für die Be
urteilung der B rauchbarkeit elektrischer Lam pen für den 
Grubenbetrieb und das Rettungswesen maßgebend sind.

In der feierlichen Schlußsitzung am  N achm ittage  des 
13. Septembers sprach der Vorsitzende, Graf V e t t e r  v o n  
d e r  L il ie ,  allen Beteiligten D ank und A nerkennung für 
ihre rege M itarbeit aus. Nachdem  sodann von der Be
gründung der I n t e r n a t i o n a l e n  V e r e i n i g u n g  f ü r  
R e t t u n g s w e s e n  u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g ,  deren Zweck 
die Förderung des Rettungswesens in den einzelnen L ändern  
durch Sammlung und Austausch von Erfahrungen  sowie 
die Anregung und  V erm ittlung in ternationaler R e ttu n g s 
m aßnahm en sein soll, und  ferner von den Beschlüssen der 
einzelnen Abteilungen Mitteilung gem acht worden war, 
die fremden V ertreter ihrem D ank Ausdruck gegeben h a tten  
und die W ahl des Ortes für die nächste Tagung auf Am ster
dam  gefallen war, wurde der Kongreß vom Vorsitzenden 
geschlossen.

Aus der großen Zahl von D ruckschriften, die den M it
gliedern des Kongresses überreicht wurden, ist das vom 
Deutschen Zentralverband für Rettungsw esen gewidmete 
groß angelegte Werk »Deutsches Rettungswesen« besonders 
zu  nennen.

Lebhaftes Interesse der Fachleute begegnete der in 
der Vorhalle des Parlam entsgebäudes un tergebrach ten  
Ausstellung von Gegenständen und  Modellen aus dem 
Gebiete des bergmännischen R ettungs- und  U nfallver
hütungswesens, die der umfangreichen Sam m lung des 
Revierbergamtes in M ähr.-Ostrau entnom m en waren.

Nb F ür die nicht den Verhandlungen gewidmeten S tunden 
der Kongreßtage h a tte  die rührige Leitung Besichtigungen 
von Krankenanstalten , Unfallhifsstellen, einer Feuerwehr- 
H auptw ache usw. sowie die V orführung von praktischen 
Übungen im R ettungsdienst vorgesehen.

Von den festlichen und geselligen V eranstaltungen , bei 
denen sich die österreichische G astlichkeit in glänzendem 
Rahm en entfaltete, mögen die Em pfänge im M inisterium 
des Innern, bei Hofe und  im R athause  der S tad t  W ien 
sowie die Festvorstellungen in der Hofoper und  im B urg
theater angeführt werden.

Mit dem Gefühl lebhafter und dankbarer Befriedigung 
werden alle Teilnehmer auf die in jeder Beziehung erfolg
reich und harm onisch verlaufene Tagung des II . In te r 
nationalen Kongresses für R ettungsw esen und U nfall
verhütung  zurückblicken.



Markscheidewesen.
Beobachtungen der Erdbebenstation der Westfälischen B ergge  wertschaftskasse in der Zeit vom 15. 22. September 1913.
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Volkswirtschaft und Statistik.
Erzeugung der deutschen und luxemburgischen Hochofenwerke im August 1913.
(Nach den Mitteilungen des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Tndustrieller.)

•

Gießerei- 
Roheisen und 

Gußwaren 
I. Schmelzung

Bessemer-
Roheisen

(saures
Verfahren)

J.

Thomas-
Roheisen

(basisches
Verfahren)

4-1

Stahl- und 
Spiegeleisen 

(einschl. 
Ferromangan, 
Ferrosilizium 

usw.) 
t

Puddel-
Roheisen

(ohne
Spiegeleisen)

Gesamte

1912

t

rzeugung

1913

t

Januar ..................................... 300 050 33 711 1 017 493 215 642 42 818 1 385 493 1 609 714
Februar ..................................... 279 279 28 065 933 584 206 208 45 375 1 337 134 1 492 511
März . . .................... 312 302 29 880 1 021 759 217 965 46 281 1 44<> 143 1 628 190
A p r i l ........................................ 298 712 24 255 :■ 1014 572 208 16'. i 41 5i*2 1 451 404 1 587 300
M a i ............................................. 309 938 29 406 1 049 524 207 227 45 551 1 492 157 1 641 616
J u n i ............................................ 312 153 29 166 1 012 398 , 214 352 40 236 1 452 657 1 608 305
J u l i ............................................ 324 071 35 364 1 031 192 217 936 39 155 1 505 360 1 647 718
A u g u s t ....................................

Davon im August
305 264 31711 1 041 421 223 978 36 450 1 526 831 1 638 824

Rheinland-Westfalen . . . 
Siegerland. Lahnbezirk und

139 359 28 372 391136 125 567 5 866 649 659 690 300

H essen -N a ssa u ................ 31 541 1310 — 40 021 7 570 80 526 80 442
Schlesien .................... 6 696 604 21 010 38 695 20 311 90 362 87 316
Mittel- und Ostdeutschland 
Bayern, Württemberg und

39 880 1425 25 501 19 695 — 81 211 86 501

T h ü r in g e n ........................ 6 501 — 20 060 — 302 26 408 26 863
S a a r b e z ir k ............................ 12 660 ' — 105 892 — — 111 840 118 552
Lothringen und Luxemburg 68 627 — 477 822 — 2 401 486 825 548 850

Jan .—Aug. 1 9 1 3 ................ 2 441 769 241 558 8 121 943 1 711 477 337 461 12 854 208
1 9 1 2 ................ 2168 180 256 806 7 414 374 1 403 024 354 795 11 597 179

+  1913 «egen 1912 % . . .  .
1 Geschätzt.

+  12,62 -  5,94 + 9,54 + 21,98 -4 ,8 9 + 10,84

Ausfuhr deutscher Kohle nach Italien auf der Gotthard- 
bahn im August 1913.

August Ja n .—August

V er.and gebiet ±  1913
1912 1913 1912 1913 gegen 1912

t t t t t

R u h rb ez irk ......... 15 626 17 167 123 905 142 305 4- 18 400
S a a rb e z i rk ......... 7 672 13 138 95 212 123 737 4- 28 525
Aachener Bezirk 988 300 6 951 3 948 -  3 003
Rhein. Braun

kohlenbezirk .. 135 100 805 1135 + 330
L o th r in g e n ......... 980 652 13 340 4 525 -  8 815
Häfen am  Ober

rhein ............... 1648 1161 19 294 13 067 -  6 227
R h e in p fa lz ......... — — 100 80 20
Oberschles en . . . 30 10 30 10 20

zus. 27 079 32 528 259 637 288 807 + 29170

Kohlenausfuhr Groltbritanniens im August 1913. Nach 
den »Accounts relating to  Trade and Navigation of the 
United Kingdom«.

Bestimmungsland

Ägypten . . . .  
Algerien . . . .  
Argentinien . . . 
Belgien . . . .  
Brasilien . . . .  
Britisch-Indien . 

Südafrika
C e y l o n ..................
C h i le ......................

Ja n .—August

1912 1913

363
89

312
131
145

10
2

13
39

1000 1. t

197 1 891
117 616
291 1 9Ó6
148 929
112 985

10 83
12 35
7 152

21 448

2 001 
886 

2 458 
1 382 
1 287 

117 
51 

149 
430
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B e s t im m u n g s la n d

August Januar—August

1912 1913 1912 1913 1 9 1 3  Seg.
1912

1000 1. t.
Dänemark.......................... 282 249 1 688 1937 _1_ 249
D e u ts c h la n d ........................... 866 798 5 213 5 950 + 737
F ra n k re ic h ...................... 862 946 6 270 8 527 +2 257
G ib ra lta r .......................... 19 29 218 240 + 22
G riechen land .................. 82 36 411 431 + 20
H o l l a n d .......................... 183 169 1 183 1 390 + 207
I ta l i e n .............................. 850 666 5 694 6 339 + 645

36 39 232 470 + 238
Norwegen ...................... 209 155 1 361 1 514 + 153
Österreich-Ungarn . . . 84 64 486 743 + 257
Portugal, Azoren und

Madeira.......................... 108 96 769 929 + 160
R u ß la n d .......................... 675 770 2 516 3 794 +1 278
Schweden ...................... 511 379 2 363 2 881 + 518
Spanien u. kanar. Inseln 
Straits Settlements . .

264 260 2 132 2 475 + 343
0,6 9 13 19 + 6

T ü r k e i ............................... 45 25 263 133 — 130
U ru g u a y .......................... 92 72 517 503 14
Ver. Staaten v. Amerika 0,1 0,05 3 1 2
Andere Länder . . . . 186 142 1 238 1284 ■ 46

zus. Kohle . . 6 458 5 819 39 673 48 321 +8 648
dazu Koks . . 109 113 583 713 + 130

B rik e tts . . . 163 140 990 1363 + 373
insgesamt 6 730 6 073 41 246 50 397 +9 151

1000 e
W e r t ................................... 4 251 4 242 25 936 35 201 +9 265

1000 1. t
Kohle usw. für Dampfer
im auswärtigen Handel 1850 1 750 11 609 13 721 +2 112

Salzgewinnung im Oberbergamtsbezirk Halle a. S. im 
2. Vierteljahr 1913.

Zahl d e r  b e 
t r ie b en en  

W e r k e
B elegschaf t F ö rd e ru n g

t

Absatz

t

Steinsalz........1912 l 1 45 112 708 117 456
1913 l 1 47 113 585 120 633

Kalisalz..........1912 54 12 909 792 283 763 447
1913 60 12 975 1 030 458 997 006

Siedesalz........1912 7 767 27 546 27 720
1913 7 794 31597 32 329

1 Außerdem fö rderten  noch  9 W e r k e  S te in sa lz  als N eb en p ro d u k t .

Verkehrswesen.
Amtliche Tarifveränderungen. Oberschlesischer S taa ts 

und Privatbahn-Kohlen verkehr. Mittleres, nord- und süd
westliches Gebiet —  gültig seit 1. Sept. d. J. Tfv. 1100,
H. 2. Mit Gültigkeit vom Tage der Betriebseröffnung 
werden die Stationen Berlin Osthafen und Neukölln-Treptow 
des Dir.-Bez. Berlin einbezogen.

Oberschlesisch-sächsischer Kohlenverkehr. Tfv. 1103. 
Indem seit 1. Sept. 1913 gültigen Kohlen-Ausnahmetarif 
sind die Namen der Stationen Lausigk und F u rth  bei 
Chemnitz in Bad Lausigk und Chem nitz-Furth  zu ändern. 
Ferner ist auf den S. 20— 23 der S tationsnam e Krumher- 
mersdorf in Krumhermsdorf richtigzustellen.

'Niederschlesischer Steinkohlenverkehr nach der Groß
herzoglich Mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn 
und deutschen Privatbahnen. Mit dem Tage der Betriebs
eröffnung wird die Station Lichtenberg (Kreis Sagan) der 
Lausitzer Eisenbahngesellschaft aufgenommen und die Be
zeichnung der »Hansdorf-Pribuser Eisenbahn« in »Hansdorf-

Pribus-Lichtenberger Eisenbahn« abgeändert. Ferner wird 
ab 1. Okt. 1913 der Stationsnam e K ujau  (Oberschl.) in 
»Zellin« (Oberschl.) geändert und die S tation  Hohen Mistorf 
aufgenommen.

Am 1. Okt. d. J. wird der rechts der Bahnstrecke 
Stolberg— Herzogenrath zwischen den S tationen Alsdorf 
und Herzogenrath neu errichtete G üterbahnhof N ordstern 
für den W agenladungsverkehr (Eilgut und F rachtgut) der 
angeschlossenen Werke eröffnet. Mit demselben Tage 
wird Nordstern in die Staats- und Privatbahn-G üter- und 
Kohlentarife aufgenommen. Die Entfernungen  betragen  
zwischen Nordstern und Alsdorf 2,15 km, zwischen 
Nordstern und H erzogenrath 4,5 km.

Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen. B innengüter
tarif der Reichseisenbahnen. Mit W irkung ab 1. Okt. 1913 
wird Entringen (Lothr.) als E m pfangsstation in den Aus
nahm etarif 1 g für Rundhölzer, zu Grubenzwecken des 
Bergbaues bestimmt, auf genommen. Die Bestim m ung über 
die tarifarische Gleichstellung der Bahnhöfe S traßburgs 
und seiner Vororte, die bisher im Kilometerzeiger en tha lten  
war, ist in den Tarif un ter Abschnitt D übernom m en 
worden.

Oberschlesisch-österreichischer Kohlen verkehr. Tfv. 
1253, 1265, 1267, 1269. E isenbahngütertarif Teil II, H eft 
1— 4, gültig seit 1. Sept. 1913,

Oberschlesisch-ungarischer Kohlentarif, Tfv. 1273, H eft
1— 3, gültig seit 4. März 1912,

Oberschlesisch-rumänischer Kohlenverkehr, gültig seit 
1. Sept. 1913. Tfv. 1297.

Ab 1. Okt. 1913 bis auf W iderruf bzw. bis zur D urch
führung im Tarifwege, längstens bis 31. Dez. 1913, wird 
die »Kokerei Velsenschächte« (Abfertigungsstelle Knurow) 
unter laufender Nummer 61 a  der Tariftafeln als Versand
sta tion für Steinkohlenkoks und Steinkohlenkoksasche 
(mit Ausnahme von Gaskoks) einbezogen.

Oberschlesischer Kohleaverkehr nach der Großherzoglich 
Mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn und d eu t
schen Privatbahnen. Tfv. 1106. Ab 1. Okt. 1913 wird die 
Station Lichtenberg (Kr. Sagan) der E isenbahn Hausdorf- 
Priebus einbezogen.

Oberschlesischer Staats- und P rivatbahn-K ohlenverkehr. 
Tfv. 1100, Heft 1 und 2,

Oberschlesisch-sächsischer Kohlenverkehr. Tfv. 1103. 
Ausnahmetarif für Dienstkohlensendungen der Kgl. Säch- 
sichsen Staatseisenbahnen. Tfv. 1104,

Oberschlesischer Kohlenverkehr nach S tationen der 
großherzoglich-mecklenburgischen S taatseisenbahnen und  
deutschen Privatbahnen .

Ab 1. Okt. 1913 wird die Kokerei Velsenschächte (Ab
fertigungsstelle Knurow) als V ersandstation  m it  den 
F rachtsätzen von »Velsenschächte« auf genommen. Die 
Tarifspalte »Velsenschächte« erhält die Bezeichnung »Velsen
schächte, Kokerei Velsenschächte«.

Niederschlesischer Steinkohlenverkehr nach der Groß
herzoglich Mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn 
und deutschen Privatbahnen . Ab 15. Nov. 1913 werden die 
Frachtsätze nach den Stationen Baudach (Laus.), Helm s
dorf (Kr. Sorau), Kemnitz (Kr. Sorau), Nieder-Ullersdorf, 
Oberklinge, Triebei und Tschöpeln-Quolsdorf der Lausitzer 
Eisenbahngesellschaft teilweise erhöht.

W estdeutscher Kohlenverkehr. Im  N ach trag  I I I  zum 
H eft 4 ist auf S. 9 in der letzten Kopfspalte der S ta tions
name R hynern  in Trom pet und ab 15. Nov. 1913 auf S. 23 
der Frachtsatz  S insen-S tu ttgart W est in 104 zu ändern.

Ausnahmetarif für die Beförderung von Steinkohle usw. 
von Deutschland nach Ita lien  vom 16. Juli 1913. Am
1. Jan. 1914 tre ten  die Entfernungen  und  Schnittfrachtsätze  
für die S tation Kehl der Badischen S taa tsbahnen  außer K raft.



1624 Glückauf

Kohlen-, Koks- und Brikettbewegung in den Rhein- 
Ruhrhäfen im August 1913.

August Jan .—August
H ä f e n 1912 I 1913 1912 1913

t  t t t

B a h n z u f u h r
nach R uhrort . 

Duisburg . . . 
Hochfeld. . . .

1 184 920 
409 703 
43 644

1 244 436 
414 240 
27 125

7 860 670 
2 605 078 

303 103

9 458 766 
3 415 154 

314 966
zus.

n a c h  K o b le n z  
u n d  o b e r h a l b  
von R uhrort . .  

Duisburg . .  . 
Hochfeld . . .  
Rheinpreußen 
Schwelgern. .  
W alsum ........

l 638 267 
+ 47 5 

A b fu h i

540 467 
183 080

23 986 
38 763 
30 734

1 685 801
34

zu S ch i

495 634 
270 201

23 579 
37 550 
35 972

10 768 851
+ 2 420

ff

3 689 183 
1 213 828 

10 629 
186 852 
251 698 
210 257

13 188 886 
035

3 851 459 
1 907 170 

250 
155 638 
278 314 
287 533

zus.

b is  K o b le n z  
a u s s c h l .  

von R uhrort . .  
Duisburg . . .  
Rheinpreußen 
W a lsu m ........

817 030 
+ 45

2 050 
800 

12 804

862 936 
906

800 
1100 

17 565 
87

5 562 447 
+ 917

11321 
4 045 

95 065

6 480 364 
917

17 820 
6 793 

127 479 
2 307

zus.

n a c h  H o l l a n d  
von R uhrort . . 

D uisburg. . . .  
Hochfeld. . . .  
Rheinpreußen 
Schwelgern. . 
Walsum . . . .

15 654
+■ 8

396 741 
121 741 
46 540
23 743
24 859 
32 166

19 552
398

478 G06 
52 540 
26 333 
24 385 
24 350 
23 180

110 431
+ 43

2 382 878 
691 317 
288 896 
190 988 
204 944 
215 771

154 399
968

3 003 043 
623 859 
308 919 
166 046 
205 689 
184 270

zus.

n a c h  B e lg ie n  
von R uhrort . .  

D u isb u rg .. . .  
Hochfeld . . . .  
Rheinpreußen 
Schwelgern. . 
Walsum . . . .

645 790 
+ Ifc

228 200 
61 020

28 689 
7 552 

15 201

629 394 
396

261 169 
62 290 

400 
21 455 
11 211 
27 232

3 974 794 
+ 51

1 528 279 
446 726 

2 445 
221717 

70 598 
179 160

4 491 826 
7 032

1 829 285 
531 255 

6 165 
273 411 

77 863 
187 188

zus.

n a c h  
F r a n k r e i c h  

von R uhrort . .  
Duisburg . . .  
Hochfeld . . . .  
Rheinpreußen 
Schwelgern. .  
Walsum . . . .

340 662 
+ 43

3 325 
11 432

4 548 
11 430

1961

383 757 
095

7 929 
15 577

5 260 
9 951 
1 722

2 448 925 
+ 45£

39 993 
58 829

50 232 
90 687 
14 927

2 905 167 
242

45 318 
107 268

605
46 275 
63 873 
12 142

zus.

n a c h  ä n d e r n  
G e b ie te n  

von R uhrort  . .  
Duisburg . . .  
Schwelgern. .

32 696 
+  7

14 026
7 895 

19 435

40 439
743

14 391 
9 281 

16 805

254 668 
+ 2(

79 497 
49 588 
86 248

275 481
813

102 722 
58 300 
97 691

zus. 41 356
- 8

40 477
79

215 333 
+ 43

258 713
380

G e s a m t a b f u h r  zu  S c h i f f
von R uhrort . . 1 184 810 1 258 529 7 731 151 8 849 647

Duisburg . . . 385 968 410 989 2 464 333 3 234 645
Hochfeld. . . . 46 540 26 733 301 970 315 939
Rheinpreußen 93 769 92 243 744 854 768 848
Schwelgern. . 102 039 99 867 704 174 723 431
Walsum . . . . 80 062 88 193 620 115 673 440

zus. 1 893 188 
+ 83

1 976 554 
366

12 566 597 | 14 565 950 
+ 1 999 353

W a g e n b e s t e l lu n g  zu  den Zechen, Kokereien und Brikett- 
w erk en  des  R u h r k o h le n b e z ir k s .

September
1913

W ag en  (auf 10 t 
g e w ich t  z u rü ck g e  
recht-  I be laden  
ze i t ig  z u rü c k 

ges te l l t  g e lie fe r t

L ad e 
füh rt)

gefeh lt

Davon in  der Zeit vom 
8 .-15 .  September 1913 

fü r  die Zufuhr  zu den 
Häfen

8. 28 931 27 714 74 R uhrort . . 32 671
9. 29 629 28 906 — Duisburg . . 9 990

10. 29 785 29 395 — Hochfeld . . 716
11. 29 937 29 485 — D o rtm u n d . . 1398
12. 30 2-39 29 638 —

13. 31 605 30 873 —

14. 6 143 6 026 —

15. 29 780 28 550 —

zus. 1913 216 049 210 587 74 zus. 1913 44 775
1912 190 469 180 625 2 034 1912 37 281

arbeits-  (1913 30 864 30 084 11 arbe i ts -  (1913 6 396
tä g l ic h 1 (1912 31 745 30 104 339 täglich* (1912 6 214

1 Die d u rc h sc h n i t t l ich e  G es te l lungsz if fe r  fü r  den  Arbeitstag  ist er
m itte l t  d u rc h  Division der  Zahl der  A rb e i t s ta g e  (kath . Feiertage, an 
denen die W a g e n g e s te l lu n g  n u r  e tw a  die  H ä lf te  des üblichen Durch
sch n i t ts  ausm ach t ,  als h a lb e  A rb e i t s ta g e  g e rechne t)  in die gesamte 
Gestellung. W ird  von d e r  gesam ten  G este l lung  die Zahl der am 
S onn tag  geste l l ten  W agen  in  A bzug g e b ra c h t  und  der  Rest (209900 
D-\V in 1913, 177 212 D-W in 1912) du rch  die  Zahl der  A rbeits tage  dividiert, 
so e rg ib t  sich eine d u rc h s c h n i t t l ic h e  a rb e i t s tä g l ic h e  Gestellung von 
29 987 D-W  in 1913 und 29 535 D -W  in 1912.

Betriebsergebnisse der deutschen Eisenbahnen im 
August 1913.

Einnahm e1 insgesamt Einnahm e1 auf 1 km
I 'e rsonen-

und G üter- Ober
Personen-

und Güter- über
G epäck
v e rk e h r k e h r h au p ts Gepäck 

v e rk eh r keh r haupt"

1000 .« 1000 JÍ 1000 M J Í M

Preußisch-Hessische Eisenbahnbetriebsgemeinschaft
Aug. 1912 69 427 139 689 220 139 1 853 3 629 5 768

1913 75 163 140 772 227 177 1985 3 617 5 891
Jan.-Aug.

1913 480 170 1 080 877 1 661 148 12 270 27 620 42448
Zunahme 
gegen 1912

abs. 22 945 52 922 85 692 421 980 1619
°/Io 5,02 5,15 5,44 3,55 3,68 3,97

Sämtliche deutschen S taats- u. Privatbahnen3

Aug. 1912 90 482 173 796 279 017 1744 3 269 5 290
1913 97 941 175 701 288 637 1 870 3 272 5 421

Jan.-Aug.
390691913 621 335 1 349 124 2 105 897 11527 25 029

Zunahme 
gegen 1912

1589abs. 30 276 65 443 107 742 440 951
°//0 5,12 5,10 5,39 3,97 3,95 4,24

1 Geschätzt. 2 E insch l.  de r  E in n a h m e  aus »sonstigen Quellen«. 
’ Ausschl. de r  bayer ischen  B ahnen.

Marktberichte.

Essener Börse. Nach dem amtlichen Bericht waren am 
22. Sept. 1913 die Notierungen für Kohle, Koks und B r ik e t ts  

die gleichen wie die in Nr. 27/1913, S. 1075/76, v e r ö f f e n t 

lichten. Die Marktlage ist unverändert. Die n ä c h s te  

Börsenversammlung findet Montag, den 29. d. M., nachm. 
von 3 / 2— 4 1/.', Uhr, s ta t t



Düsseldorfer Börse. Am 19. Sept. 1913 waren die 
Notierungen m i t  Ausnahme der nachstehenden die gleichen 
wie die in  Nr. 28/1913, S. 1117/18, veröffentlichten.

Alter Preis Neuer Preis 
(.« für 1 t)

S ta b e is e n  
G e w ö h n l i c h e s  Stabeisen aus

F l u ß e i s e n ............................  100— 103 96— 100
G e w ö h n l i c h e s  Stabeisen aus

S c h w e i ß e i s e n .........145— 148 140— 143
B a n d e i s e n

Bandeisen aus Flußeisen . 130— 137,50 122,50— 127,50
B le c h

G r o b b le c h  aus Flußeisen . 120— 125 106— 110
K e s s e lb le c h  aus Flußeisen . 130— 135 116— 120
F e i n b l e c h ..........................................  128— 133 122— 127

D r a h t
F lu ß e is e n w a lz d ra h t  . . . .  . 122,50

Die Lage auf dem K ohlenm arkt ist der Jahreszeit e n t '  
s p r e c h e n d ;  der Koksm arkt ist etwas schwächer, der E isen '
markt ist still. .« f  'Ä

Vom englischen Eisenmarkt. Auf dem s c h o t t i s c h e n
R o h e is e n m a rk t  h a t  sich die Geschäftslage in den letzten
Wochen wenig geändert. In  gewöhnlichen schottischen 
R o h e isen so r te n  kann regelmäßig die ganze Erzeugung 
ab g es to ß en  werden, und einige Werke haben auch auf ihre 
L ag e rv o rrä te  zurückgreifen müssen. Das Ausfuhrgeschäft 
ist b e f r ie d ig e n d ; neue Aufträge kom m en ziemlich zahlreich 
ein, w enn  sie auch keine sonderlich großen Mengen betreffen. 
Schottisches H äm atit  geht noch immer schleppend und 
wird zu 71 s angeboten, vereinzelt auch zu 70 s 6 d. Der 
W a r r a n tm a r k t  war zuletzt wieder etwas stetiger; Cleve
la n d w a r r a n ts  standen auf etwa 54 s 7 d kassa, 54 s 10 d 
über e in e n  Monat und 55 s 3 d über drei Monate, Cumberland- 
Hämatit auf 67 s 3 d. In  Fertigerzeugnissen h a t  sich das 
Geschäft n o c h  keineswegs zum bessern entwickelt, und die 
Stimmung i s t  recht gedrückt. Die K auflust ist sehr gering 
und g ilt  nur dem allernötigsten Bedarf. Die Verbraucher 
g lauben , d a ß  d ie  Preise die un terste  Grenze noch nicht 
erreicht haben; wenn sich anderseits die Notierungen bei 
der Lage d e r  Dinge behaupten, so werden sie wesentlich 
gestützt durch die steigende R ich tung  der Kohlenpreise 
wie überhaupt durch die hohen Gestehungskosten. Die 
Werke haben jetzt Mühe, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten  
und k ö n n e n  in  d e n  meisten Zweigensehr schnell liefern. Grob
bleche s in d  j e t z t  wenig begehrt. Feinbleche können letzthin 
ein e tw as  lebhafteres Geschäft verzeichnen. Stabeisen ist 
sehr flau und verspürt, wie auch Bleche, die Einfuhr. 
Der Absatz nach K anada is t zurückgegangen, wird sich 
aber wohl nach der dortigen guten E rn te  wieder heben; 
nach Südamerika und A ustralien h a t  das Ausfuhrgeschäft 
einen ziemlich befriedigenden Um fang behalten. Die 
Ausfuhrpreise haben sich in den letzten W ochen kaum  
geändert. Schiffswinkel in S tahl notieren 6 £ 2 s 6 d bis
6 £ 5 s, Schiffsbleche in S tahl 7 £ 10 s, Kesselbleche 7 £ 15 s 
bis 8 £, Feinbleche je nach Sorte in S tahl 8 £ bis 8 £ 7 s 6 d,
in Eisen 8 £ 7 s 6 d bis 8 £ 12 s 6 d, S tabstahl 7 £, Träger
6 £ 2 s 6 d bis 6 £ 5 s, Stab- und Winkeleisen 7 £ bis 7 £
2 s 6 d, Bandeisen 7 £ 10 s bis 7 £ 12 s 6 d. -s; .

Auf dem engl ischen R oheisenm arkt h a t  nach den 
Berichten aus Middlesbrough das Geschäft in C l e v e l a n d 
roheisen seit Anfang September den E rw artungen  nicht 
entsprochen. Die Stim m ung war recht zuversichtlich 
gewesen, plötzlich jedoch war die R ichtung wieder rück 
gängig, trotz günstiger Lager- und Ausfuhrverhältnisse. 
Die Warrantpreise sind stetig zurückgegangen und haben 
seit Juni v. J. nicht so niedrig gestanden. Dabei sind die

Gestehungskosten unverändert geblieben und  stehen je tz t  
in gar keinem Verhältnis zu den erzielten M arktpreisen. 
Bei der Lage der Verhältnisse sucht m an  sich zunächst 
durch Betriebseinschränkung zu helfen; in Nordengland 
sind letzthin 4 Hochöfen niedergeblasen worden, so daß 
je tz t  noch 85 in Betrieb sind, von denen 45 Clevelandeisen 
erzeugen. Die billigem Preise haben der N achfrage kaum  
aufgeholfen; im September sind keine nennensw erten  
Abschlüsse ge tä tig t worden, die inländischen Verbraucher 
kaufen nur für den Bedarf des Augenblicks. Die Hersteller 
bemühen sich ihrerseits wenig, da sie zu lohnendem  Preisen 
noch über genügend Aufträge verfügen und auch fü r  den 
Rest des Jahres wieder eine festere M ark thaltung  erwarten, 
wenn auch die hohen Preise des F rüh jah rs  n ich t m ehr 
erreicht werden. Zuletzt s tand  Clevelandeisen Nr. 3 GMB 
für prompte Lieferung auf 54 s 10 \ 2 d, doch w urden auch 
kleinere Mengen zu 54 s 9 d abgegeben. Nr. 1 h ielt sich 
auf 57 s 6 d, Gießereiroheisen Nr. 4 notierte  54 s 4 1» d, 
Puddelroheisen Nr. 4 54 s, meliertes und  weißes 53 s 9 d. 
H ä m a t i t r o h e i s e n  der O stküste is t seit August s tändig  
zurückgegangen. Nachdem kürzlich noch 69 s erzielt 
wurden, sind gemischte Lose zuletzt zu 66 s 6 d und 66 s 
angeboten worden. Gleichzeitig h a t  sich die Nachfrage 
sehr verlangsamt. F e r t i g e r z e u g n i s s e  in Eisen und  Stahl 
sind von der rückgängigen R ich tung  des Roheisenm arktes 
weniger beeinflußt worden, in den letzten W ochen sind 
wenigstens keine neue Preisermäßigungen erfolgt. In  
den meisten Zweigen sind die W erke noch ausköm m lich 
besetzt und daher für den Augenblick n ich t auf neue Be
stellungen angewiesen; die Aussichten sind allerdings 
keineswegs so gu t wie vor einem Jahr. Besonders f lo tt  
h a t  sich in letzter Zeit das Geschäft in Stahlschienen en t 
wickelt. Schiffsplatten in S tahl no tierten  zuletzt 7 £ 15 s, 
in Eisen 7 £ 10 s, Kesselbleche in S tahl 8 £ 15 s, Feinbleche 
in Stahl 8 £ 7 s 6 d bis 8 £ 12 s 6 d, Schiffswankel in S tahl
7 £ 7 s 6 d, in Eisen 8 £ 5 s, gewöhnliches Stabeisen 8 £, 
Träger in S tahl 6 £ 17 s 6 d, schwere Stahlschienen 6 £ 10 s.

Vom französischen Eisenmarkt. Obschon von der in
letzter Zeit ziemlich unregelmäßig beschäftig ten  Eisen
industrie d e r . N achbarländer ein D ruck ausgeht, der auch 
auf dem französischen M arkt zu verspüren ist, h a t  sich 
dieser in den verflossenen 6 W ochen eine ausgesprochene 
Festigkeit und  zuversichtliche H a ltu n g  bew ahrt. Vor
übergehend stärkeres Absatzbedürfnis kam  nur im  N ord 
bezirk auf, wo die W erke, in dem Bestreben, den vo r 
dringenden belgischen W ettbew erb  zu bekäm pfen, die 
Preise für S t a b e i s e n  bei rascher A bnahm e runder Mengen 
um  höchstens 5 fr / t  erm äßigten. Seit einigen W ochen sind 
die Preise aber auch dort wieder fester geworden, nachdem  
die Vorräte z. T. geräum t werden konnten. Im  Bezirk der 
Meurthe und Mosel —  dem  weitaus bedeutendsten  Ge
winnungsgebiet des Landes für Eisen und  S tahl —  ist die 
Arbeitslage durchgängig regelmäßiger geblieben. Die 
Beendigung des Kriegszustandes auf dem Balkan und  die 
allgemeine Beruhigung der politischen Lage haben zwar 
noch nicht so bald, als m an  es vorher e rw arte t  h a tte ,  zu 
einem H ereinström en neuer Bestellungen geführt —  was 
z. T. auch daraus zu erklären sein dürfte , daß der gegen
wärtige M onat hier noch der Ferienzeit angehört — , es ist 
aber nicht zu verkennen, daß nam entlich  die Arbeitszweige, 
die für E i s e n b a h n b e d a r f  und  für K o n s t r u k t i o n s 
z w e c k e  tä t ig  sind, wrieder flo tte r  und weitreichender 
besetzt sind als vor einigen M onaten. Auch der A bsatz 
in B a u e i s e n ,  nam entlich  in T r ä g e r n ,  hielt sich auf 
befriedigender Höhe, wennschon die überaus s ta rke  Be
schäftigung und  die außergewöhnlich kleinen V orräte  des 
Vorjahrs der Vergangenheit angehören. Man wird in



diesem Jahre  m it etwas großem  Trägerbeständen in die 
für das Bauwesen ruhigere W interzeit hineingehen. Dieser 
U m stand  veran laß te  auch das Pariser Trägerkontor, den 
Preis für größere Mengen zu militärischen Bauzwecken 
zu ermäßigen, was indes für den allgemeinen M arkt ohne 
G eltung blieb. In  S c h i e n e n  und dazugehörigem Hilfs
zeug wurden neue Bestellungen von der S taa tsbahn 
verw altung und den privaten  Bahngesellschaften m it ziem
licher Regelmäßigkeit ausgeschrieben. Die Schienenwalz
werke konnten daher weiter gut besetzt bleiben, wenn 
m an auch hier ebenfalls n ich t zu den vorjährigen E r 
zeugungsziffern kam. Die H a n d e l s e i s e n s t r a ß e n  haben 
im M e u r t h e ' -  und M o s e lb e z i r k  zeitweise mehr für Lager 
walzen müssen, da neue belangreiche Abschlüsse noch nicht 
wieder hereinzubringen waren. Der H andel wollte sich zu 
großem  Unternehm ungen nur verstehen, wenn erhebliche 
Preisermäßigungen eingeräumt worden wären; die W erke 
zogen jedoch vor, dem nicht zu folgen. Die Zurückhaltung 
der Käufer führte  später auch wieder zu Aufträgen deren 
Ausführung eilig verlangt wurde, so daß der Preis weniger 
gedrückt werden konnte.

Die Betriebe im französischen Mittel- und Loirebezirk, 
deren Arbeitszweig sich vorwiegend auf den Armee- und 
Marinebedarf erstreckt, verfügen erfahrungsgemäß auch in 
ruhigem  Zeiten über einen regelmäßigen und mehr oder 
weniger weitreichenden Auftragsbestand. Die Notwendig
keit, auf Lager zu arbeiten oder neue Aufträge unter Preis
opfern hereinzuholen, t r i t t  dort nur äußerst selten auf. 
Auch in den letzten Monaten sind neue Aufträge verhältn is 
mäßig reichlich zugeflossen, im Zusammenhang m it der 
beschlossenen Verstärkung der R üstung und der W ieder
einführung der dreijährigen Dienstzeit in der französischen 
Armee. Das Ausland vergab ebenfalls einige recht belang
reiche Aufträge an  französische Werke. Die Beschäftigung 
für den S c h i f f b a u  und die S c h i f f s a r m i e r u n g  bleibt flott. 
Im  Gebiet der obern Marne machte sich während der 
Berichtszeit eine leichte Besserung im Auftragseingang 
bemerkbar. Der Absatz in S t a b e i s e n  vollzog sich über 
E rw arten  gut, so d aß d e r  Preis für S c h w e iß e i s e n  sowohl als 
F l u ß e i s e n  auf der bisherigen Grundlage voll behaupte t 
werden konnte. Selbst für B le c h e ,  nam entlich  grober 
W alzart, ist es hier n ich t zu den Preisherabsetzungen 
gekommen, die in ändern Industriebezirken, besonders im 
Norden und auch auf dem Pariser Markt, zur Hebung des 
Absatzes erforderlich waren. Die Geschäftslage der E is e n -  
u n d  S t a h l g i e ß e r e i e n  h a t  sich hingegen in den östlichen 
Landesteilen und auch im Norden noch n ich t merklich 
gebessert; angesichts der bleibend hohen Preise für Roh
eisen und Koks ist es für die Gießereien nicht angängig, 
zur Erlangung neuer Aufträge Preisermäßigungen vorzu
nehmen. Der Verbrauch hä lt  s tark  zurück, besonders die 
schlecht beschäftigte französische K r a f t w a g e n i n d u s t r i e .  
Der A bsatz in E i s e n b a h n b e d a r f  ist besser, wenngleich 
er die vergrößerten und zahlreichem Betriebe nicht voll 
in Anspruch nimmt.

Auf dem R o h e i s e n m a r k t  sind in den letzten Wochen 
wenig neue Käufe in den meist gangbaren Sorten zustande 
gekommen. N icht zuletzt w irkt hier die schwächere Lage 
für belgisches Roheisen m it und bestärk t die verbrauchenden 
W erke in der Zurückhaltung. Zeitweise kam  auch luxem
burgisches Roheisen mehr an  den M arkt und verschärfte 
den W ettbewerb. Die französischen Hochofenwerke sahen 
sich infolgedessen genötigt, die Erzeugung noch weiter 
einzuschränken. Insgesam t sind bisher 4 Hochöfen außer 
Betrieb gesetzt worden, deren Um bau und neuzeitlichere 
H errichtung beschlossen wurde; mehrere andere Hochöfen 
blasen schwächer. In  den ersten 6 Monaten d. J. betrug die 
m onatliche Erzeugung: Jan u a r  429 100 (i. V. 380 600) t,

Februar 402 200 (365 000) t, März 437 200 (386 400) t 
April 429 800 (388 900) t, Mai 431 000 (405 700) t, Juni 
420 500  (391 200) t. Der hierbei gegenüber dem Vorjahr 
bemerkbare Fortschritt  ist aber in den weitem Monaten 
nicht mehr aufrechterhalten worden; gegenwärtig bleibt 
die Erzeugung hin ter der des zweiten Halbjahrs 1912 um 
etwa 30 000 t  im M onat zurück. Die R o h e is e n e in fu h r ,  
die schon in der ersten H älfte  d. J. von 32 500 t  auf 18 600 t 
abgenommen batte , ist weiter auf diesem rückläufigen Wege 
geblieben. Auch die französische R o h e i s e n a u s f u h r  war 
im genannten Zeitraum erheblich geringer als vorher; sie 
erreichte nur 52 300 t  gegen 73 500  t  im Vorjahr.

Das A l t e i s e n g e s c h ä f t  ist wenig befriedigend geblieben; 
die Läger der Pariser H ändler sind beträchtlich angewaehsen, 
wogegen der Bedarf merklich zurückbleibt. Selbst die 
niedriger eingestellten Preise vermochten noch keinen 
bessern Absatz herbeizuführen. Auch von den Martinwerken 
kom m t viel Material an  den Markt, wodurch die Preise 
von Stahlschrot ebenfalls gedrückt werden.

In  H a l b z e u g  ist der Abruf in den letzten Wochen 
durchgängig lebhafter gewesen, wenn auch die Stahlwerke 
noch nicht daran  denken können, die volle vorherige Er
zeugung wieder aufzunehmen. Der allmähliche Rückgang 
in den Herstellungsziffern zeigte sich schon im ersten 
Halbjahr. Es wurden erzeugt:

1912 1913
t  t

J a n u a r ........................................  319 100 376 000
F e b r u a r ........................................312 100 361 300
M ä r z ............................................  334 100 371 700
A p r i l ............................................  322 600 376 400
Mai ............................................  342 600 363 200
J u n i ............................................  336 500 355 800
J u l i ............................................  347 400 346 300

In den Halbzeugpreisen ist für die syndizierten Erzeugnisse 
keine Änderung eingetreten, die geltenden Sätze sollen 
einstweilen bis zum Jahresende behaupte t werden; die 
im freien Verkehr gehandelten Ausmaße werden immer
hin zeitweise etwas billiger angeboten. Die E infuhr 
von Stahlblöcken und Knüppeln stellte sich im ersten 
Halbjahr auf 24 700 (21 400) t. Gleichzeitig wurden an 
französischem Halbzeug 130 100 (64 400) t  ausgefüh rt.

In  S t a b e i s e n  wird für die verschiedenen Sorten wie 
folgt notiert: S c h w e iß -  F lu ß -  Spezial

s t a b e i s e n  so rten
Bezirk: fr fr fr

N o r d e n ...................... 165— 175 170— 180 180— 190
O s t e n ..........................  —  180— 185 180— 190
Obere Marne . . . .  190— 210 190— 210 200— 210
Loire und Centre . . 190— 210 195— 205
P a r i s ...................... . 200— 210 200— 210 205— 220

(H. W. V., Lille, 20. September.)

Notierungen aui dem englischen Kohlen- und Frachten
markt. Börse zu Newcastle-upon-Tyne vom 23. Sept. 1913.

SM K o h l e n m a r k t .
Beste northumbrische 1 1. t

D a m p fk o h le ................ 14 s 3 d bis 14 s 6 d fob.
Zweite S o r t e .................. 14 11

—
11 n

— ii —r ii ii
Kleine Dampfkohle . . . 8 11 6 V n — » — ii r
Beste Durham-Gaskohle 15 )5 — v 11 — ii — n n
Zweite S o r t e .................. 14 V — 11 11 — ii — ii ii
Bunkerkohle (ungesiebt) 12 11 9 11 ii 13 11 — i i »

Kokskohle (ungesiebt) . 13 11 3 11 11 14 11 — n 11

Beste Hausbrandkohle. 15 » 6 v  • 11 15 n 9 n V

E xportkoks...................... 22 V 6 11 i i 23 v
— i i n

Gießereikoks.................... 17 }J 9 %i  ’ ’ 18 i i
— i i i i

Hochofenkoks ................ 17 6 i i  i i 18 i i 6 i i
fo b .  T i n e  Dock

17 11 « ??  11 — i i — i i 11



r —— — ^ ------------------------------------------------------------
F r a c h t e n m a r k t .

Tyne-London............................. 3 s 4 '/2 d bis S s 6 d
"  - H a m b u r g ................................  3  „ 10 V» » » „

-Swinemünde .................. 5 „ 3 „ „ — ,, — „
tt -C ronstadt.......................  6 „ „ „ 1T ,,
if -G enua .............................  10 j> •> » „ »
lt -K iel.................................. ^ „ 9 „ „ „ „
„ -Danzig.............................  5 „ 6 „ „ — „ — „

Marktnotizen über Nebenprodukte. Auszug aus dem 
Daily Commercial Report,London, vom 23. (16.) Sept. 1913. 
R oh teer 29,88-33,96 (29,88-32,94) X  1 1. t ;  
A m m o n iu m s u lfa t  London 263,03 (260,48) X  1 1. t, Beck

ton prompt;
Benzol 90% ohne Behälter 1,11—1,15 X ,  (dsgl.), 50% ohne 

Behälter 1,02—1,06 X  (dsgl.), Norden 90% ohne Be
hälter 1,06—1,11 X ,  (dsgl.), 50% ohne Behälter 0,94 
bis 0,96 X  (dsgl.) 1. Gail.;

Toluol London ohne Behälter 0,89—0,94 X  (dsgl.), Norden 
ohne Behälter 0,92—0,94 (0,98—1,00) X ,  rein m it Be
hälter 1,11 M (dsgl.) 1 Gail.;

K reosot London ohne Behälter 0,29—0,30 X  (dsgl.), Norden 
ohne Behälter 0,23— 0,26 X  (dsgl.) 1 Gail.;] 

S o lv e n tn a p h th a  London 90/lS)0 % 'ohne Behälter 0,85 
bis 0,89 X  (dsgl.), 90/I60 % ohne Behälter 0,87— 0,92 X  
(dsgl.), 95/16o% ohne Behälter 0,94— 0,98 X  (dsgl.), 
Norden 90% ohne Behälter 0,77—0,81 X  (dsgl.) 1 Gail.; 

R o h n a p h th a  30% ohne Behälter 0,45—0,47 X  (dsgl.), 
Norden ohne Behälter 0,43—0,45 X  (dsgl.) 1 Gail.; 

R a f f in ie r te s  N a p h t h a l i n  9L93—204,29 J l  (dsgl.) 1 1. t;  
K a rb o lsä u re  roh 60% Ostküste 1,28-« (dsgl.), W estküste

1,23- 1,28 X  (dsgl.) 1 Gail.;
A nth razen  40—45% A 0,13—0,15 X  (dsgl.) U nit;
Pech 45,97 X  (dsgl.) fob., O stküste 45,46—45,97 X  (dsgl.), 

Westküste 44,43—44,94 X  (dsgl.) f._a. s. 1 1. t.

(Rohteer ab Gasfabrik auf der Themse und den Neben
flüssen, Benzol, Toluol, Kreosot, Solventnaphtha, K arbol
säure frei Eisenbahnwagen auf Herstellers W erk oder in den 
üblichen Häfen im Ver. Königreich, netto. —  Am m onium 
sulfat frei an Bord in Säcken, abzüglich 2% %  Diskont 
bei einem Gehalt von 24 % Ammonium in guter, grauer 
Qualität; Vergütung für Mindergehalt, nichts für Mehr- 
gehalt. — »Beckton prompt« sind 25 % Ammonium netto  
frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterschiff nur am  Werk).

Metallmarkt (London). Notierungen vom 23. Sept. 1913. 

K upfe r  72 £ 15 s, 3 Monate 72 £ 12 s 6 d.
Zinn 191 £, 3 Monate 191 £ 5 s.
Blei, weiches fremdes, Sept. (bez.) 20 £ 11 s 3 d b is 20 £

10 s, (Br.) 20 £ 8 s 9 d, Nov._(bez.) 19 £ 13 s 9 d
bis 19 £ 12 s 6 d, englisches 21 £.’

Zink, G. O. B. prom pt (W) 20 £ 15 s, Nov. (G) 20 £ 
15 s, Sondermarken 22 £.

■Quecksilber (1 Flasche) 7 £ 5 s.
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Vereine und Versammlungen.

Internationaler Verband der Dampfkessel-tbenvachunsrs- 
^reinc. Die 43. Delegierten- und Ingenieur-Versam m lung 
tagte vom 3. bis 5. Juli in Moskau im Hotel Astoria unter 
dem Vorsitz von Exzellenz Professor D ö p p ,  nachdem  die 
•Mehrzahl der Teilnehmer auf der Reise dorth in  industrielle

Anlagen in Petersburg und  seiner U m gebung besichtig t 
hatten .

Die Verhandlungen begannen m it dem B erich t der 
technischen Kommission, die sich m it der P rü fung  schadhaft 
gewordener Kesselmaterialien, der Berechnung der W ider
standsfähigkeit dünnwandiger K upferzylinder un te r  Be
rücksichtigung von T em peraturen bis zu 150°, und auf die 
W iderstandsfähigkeit ebener Feuerbüchsdecken fü r  L a n d 
dampfkessel beschäftigt ha tte . D ann folgte ein Bericht 
der Kommission für die A bänderung der N orm en für Lei
stungsversuche an  Dampfkesseln und D am pfm aschinen.

Folgende Vorträge wurden während der T agung g eh a lten :

Moderne Steilrohrkessel und ihre Erfolge in den letzten 
Jahren. — Mitteilungen über die im Kesselspeisewasser e n t 
haltenen  oder ihm zugesetzten schädlichen B estan d te ile ; E in 
fluß der Betriebsspannung auf die W irkung dieser B estan d 
teile : a. Allgemein vorkommende, hauptsächlich  anorganische 
Bestandteile (Luft, Kohlensäure, Kesselsteinbildner usw.). 
b. Organische Bestandteile. —  Welchen Einfluß h a t  die 
Beschaffenheit des Brennstoffs auf den Bau und die Be
dienung der Feuerungen? —  M itteilungen über D am pf
messer. —  Verwertung von Dam pf zu Heizzwecken. —• 
Welche Ursachen bewirken es, daß bei W asserrohrkesseln 
schon bei geringem Kesselsteinbelag Ausbeulungen an 
Rohren auf treten? Ist hierbei ein Einfluß der A usbildung 
des Feuerherdes und der anschließenden Heizkanäle nach 
weisbar? —  Erfahrungen über elektrische und  A utogen
schweißung an  Dampfkesseln. —  Über Beton-Schornsteine. 
—- Das Zusammenarbeiten von Dampfkesseln verschiedener 
Spannung.

Auf den In h a lt  dieser Vorträge soll dem nächst nach 
dem Erscheinen des Protokolls näher eingegangen werden.

F ü r die nächste Jahresversam m lung wurde als O rt der 
Tagung Chemnitz gewählt. Die Geschäftsführung des Ver
bandes verbleibt für das nächste Jah r  in den H änden  des 
Bayerischen Revisionsvereins. Auch der Ausschuß wurde 
für das Jah r 1913,14 wiedergewählt. N achdem  Rechnung 
gelegt und die E n tlas tung  erte ilt war, wurde die H erausgabe 
des Verbandsprotokolls in französischer Sprache auch für 
die Zukunft beschlossen und  dem russischen Verein g es ta tte t ,  
das Protokoll auf eigene Rechnung auch in russischer 
Sprache zu veröffentlichen.

Für die nächste Jahresversam m lung wunden folgende 
Vorträge in Aussicht genommen:

Verwertung des Abdampfes zu Heizzwecken. —  Inw ie 
weit t r i t t  durch den Einbau von Ü berhitzern ein Spannungs
abfall des Kesseldampfes ein, und  in welchem U m fang 
ist ein solcher Abfall technisch zulässig? —  In  welcher Weise 
kann  bei hochliegenden W asserständen die B eobachtung 
des W asserstandes vom Heizerstande aus erleichtert 
werden? —  Unfälle durch das Aufreißen oder Abreißen 
von Dam pfleitungen und  ihrem Zubehör. -— Die D am pf
kesselreinigungen: a. Gefahren; praktische Maßregeln und  
W inke betr. Arbeiterschutz w ährend der Dam pfkessel
reinigung. b. Neuere Verfahren (mechanische und  K lopf
vorrichtungen) zur Dampfkesselreinigung, c. Kosten der 
Dampfkesselreinigung in Gegenüberstellung m it den Kosten 
der W asserreinigung oder -weichmachung. —  Abblasen 
und Abschlämmen der Dampfkessel (Häufigkeit, bes te r  Z e it
p u n k t zum Abschläm m en,W irksam keit, Vorsichtsmaßregeln, 
Kosten). Heizerprämien, ihr w irtschaftlicher W ert und 
die A rt ihrer Bemessung. —  Praktische  B ew ährung der 
Anlagen für künstlichen Zug, besonders der ind irekten  
Saugzuganlagen. E ignung für Feuerungsbetrieb  innerhalb  
von Ortschaften (besonders Städten). —  Welche E rfah rungen



liegen über Schaufelabnutzungen von D am pfturbinen und 
die dadurch bedingte Zunahme des D am pfverbrauches vor? 
—  E rfahrungen  m it der flammenlosen Oberflächenver
brennung nach Schnabel-Bone.

N ach Schluß der eigentlichen Tagung un ternahm  die 
Mehrzahl der Teilnehmer un ter Führung  der russischen 
Kollegen noch eine Reise nach Kiew, um von dort über 
"Warschau heimzukehren.

Patentbericht.
Anmeldungen,

die während zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiser
lichen Paten tam tes  ausliegen.
Vom 15. Septem ber 1913 an.

12 e. J. 15 022. Verfahren und E inrichtung zum 
Waschen und Abkühlen von heißen Gasen oder zum Kon
densieren von Dämpfen m it Hilfe einer heißen Kühlflüssig
keit. Dr. George François Jaubert, Paris; Vertr. : O. Sieden
topf, Pat.-Anw., Berlin SW 61. 14. 9. 12.

27 b. P. 30 783. Druckregelung-Ausschaltevorrichtung 
für Kompressoren und Pumpen. Eugen W. Pfeiffer, Duis
burg, Schweizerstr. 5. 29. 4. 13.

27 c. M. 53 311. Laufradtrom m el für Kreiselgebläse. 
Müller & Körte, Berlin-Pankow. 9. 8. 13.

35 a. A. 23 520. Retardiervorrichtung für Fördermaschinen. 
A.G. Brown, Boveri & Co., Baden (Schweiz); Vertr. : 
R obert Boveri, M annheim-Käferthal. 28. 11. 12.

35 a. A. 23 521. Retardiervorrichtung für Fördermaschinen. 
A.G. Brown, Boveri & Co., Baden (Schweiz); V ertr.: 
Robert Boveri, M annheim-Käferthal. 28. 11. 12.

35 b. A. 23 748. Elektromagnetische Umsteuerung 
für zweimotorige Fahrzeuge, im besondern für Hänge
bahnen m it H ub- und Fahrm otor; Zus. z. P a t .  253 813. 
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. 31. 3. 13.

40 b. B. 72 756. Nickellegierung, die hohe chemische 
W iderstandsfähigkeit m it mechanischer Bearbeitbarkeit 
verbindet; Zus. z. Anm. B. 70 595. Wilhelm Borchers 
und Rolf Borchers, Aachen, Ludwigsallee 15. 11. 6. 13.

40 b. L. 36 198. H arte  Aluminiumlegierung; Zus. z. 
Anm. L. 33 565. Wilhelmine de l ’Or, geb. Peyjean, Berlin, 
T ieckstr. 3. 7. 3. 13.

40 c. S. 36 311. Zylindrische K athode für die e lektro
ly tische Zersetzung von geschmolzenen Metallsalzen, die 
im E lek tro ly ten  angeordnet ist und zur Ableitung 
des gebildeten Metalls dient. Sodium Proceß Co., 
New York; V ertr.: Dipl.-Ing. C. Fehlert, G. Loubier,
F. Haimsen, A. B ü ttne r  u. E. Meißner, Pat.-Anwälte,
Berlin SW 61. 11. 5. 12.

50 c. L. 31 726. Verbundtrommel-Kugelmühle m it 
m e h ie m  Mahlkammern. H eim . Löhnert A.G., Bromberg. 
26. 6. 09.

81 c. M. 45 309. Koksverladewagen m it schwenkbarer 
Schaufel und endlosem Sieb- und Förderband. Wladislaus 
Minczak, W eitm ar (Kr. Bochum), Friedrichstr. 18. 2. 8. 11. 

Vom 18. September 1913 an.
5 b. E. 18 768. Gesteinbohrmaschine m it einem durch 

einen rund laufenden Kolben angetriebenen D ruckluft
expansionsmotor. Rudolf Eisermann, Berlin, Genterstr. 43.
6 . 1. 13.

5 b. K. 50 613. E inrichtung zum Fördern von Kohle 
und Bergen in Flözen und Lagern mitHilfe imWinkel liegender 
Rutschen. Hugo Kleiner, Gelsenkirchen, Schalkerstr. 164.
28. 2 . 12.

5 b. S. 33 812. Rückzugwerk für Gesteindrehbohr
maschinen, bei denen die Vorschubbewegung durch Drehung 
der Schraubenspindel in einer festgehaltenen oder ge
brem sten M utter bew irkt wird. Siemens-Schuckertwerke
G. m. b. H., Berlin. 9. 5. 11.

20 b. H. 59 387. Feuerlose Grubenlokomotive. Hohen
zollern A. G. für Lokomotivbau, Diisseldorf-Grafenberg. 
2 2 . 10 . 12.

21 h. K. 52 625. O fenelektrode m it metallischem, 
gekühltem Kopf. Fried. K rupp A. G., Essen (Ruhr)"
18. 9. 12.

27 b. St. 17 151. V orrichtung zum Verdichten, Ver
dünnen und Bewegen von Gasen. H erm ann Stegmeyer, 
Charlottenburg, Sophie C harlo ttestr . 5. 18. 3. 12.

27 c. A. 24 150. Anordnung von Austrittleiträdern 
für mehrstufige Kreiselverdichter (und -pumpen). A.G. 
der Maschinenfabriken Escher, W yss & Cie., Zürich; Vertr.:
H. Nähler u. Dipl.-Ing. F. Seemann, Pat.-Anwälte, Ber
lin SWr 11. 16. 6. 13.

49 a. M. 50 040. Rührw erk für mechanische Rostöfen 
u. derg l.; Zus. z. Pat. 263 939. M etallbank und Metallur
gische Gesellschaft A.G., F ran k fu r t  (Main). 3. 1. 13.

50 c. M. 47 087. Steinbrechmaschine m it schwingender 
Brechbacke. Aug. Müller, Rottweil (Neckar). 21. 2. 1912.

74 a. J. 15 500. Vorrichtung zur selbsttätigen aku
stischen und optischen Anzeige von Feuerausbruch mit 
einer unter Federwirkung stehenden Sicherheitsschnur
leitung, die beim Durchbrennen o. dgl. das federnde Auf
einandertreffen der A larm -K ontaktstücke zur Folge hat. 
Carl Jänschke, Remscheid, Siemensstr. 32. 26. 2. 13.

78 e. C. 22 154. In  die Erde einzugrabende Spreng- 
mine m it Schleuderrohr und G ranate  oder Bombe. Alberto 
Casolla, Rom; V ertr .: Pat.-Anwälte E. Lamberts, Ber
lin SW61, u. Dr. G. Lotterhos, F ran k fu r t  (Main)l. 16. 7. 12.

78 e. R. 37 902. Vorrichtung zur Kenntlichmachung 
und Entfernung von n ich t zur E ntzündung gekommenen 
Sprengladungen. Wilhelm Reinhard, Krefeld, Goethestr. 52.
3. 5. 13.

Gebrauchsm uster-Eintragungen,

bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 15. September 1913
1 b. 567 422. E lektrom agnetischer Scheider mit Ent

lastungsring. M aschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk.
19. 10. 11.

4 a. 566 901. Grubensicherheitslampe (Wetterlampe) 
mit auswechselbarem Brenner. Bochum-Lindener Zünd- 
waren- und W etterlam penfabrik C. Koch, m. b. H., Linden 
(Ruhr). 7. 8. 13.

4 d. 566 679. Zündvorrichtung für offene Azetylen- 
Grubenlampen. Fa. Wilhelm Seippel, Bochum. 4. 8. 13.

5 a. 567 616. Erdlochgraber. Anton Bernhard Bods, 
Mittweida, und Karl Friedrich Hengst, Neusorge b. Alt
mittweida. 5. 8. 13.

5 b. 567 023. S taubabblasevorrichtung für Preßluft- 
Schlagwerkzeuge u. dgl. Fa. Karl Kind jr., Kotthausen 
(Kr. Gummersbach). 21. 6 . 13.

5 c. 566 680. Hohlschrauben-Grubenstem pel. Gustav 
Beckebaum, Röhlinghausen b. W anne. 5. 8. 13.

5 c. 567 522. Tübbing. Gewerkschaft Deutscher 
Kaiser, Hamborn-Bruckhausen, und F ritz  Neuroth, Bruck
hausen (Rhld.), Kasinostr. 2. 24. 6. 13.

5 c. 567 523. Tübbing. Gewerkschaft Deutscher 
Kaiser, Hamborn-Bruckhausen, und F ritz  Neuroth, Bruck
hausen (Rhld.), Kasinostr. 2. 24. 6. 13.

10 a. 566 841. Steigrohr für Koksöfen mit wellen
artiger Umgrenzung des Rohrinnern. Gustav Stein, 
Huckarde b. Dortm und. 13. 8. 13.

12 a. 567 184. V orrichtung zum Kochen, Verdampfen 
und Eindicken von Flüssigkeiten. Metallwerke Neheim,
A.G., Neheim (Ruhr). 7. 8. 13.

21) a. 566 644. E inrichtung zum Beschränken des P e n d e ln s  

bei Hängebahnwagen. Alfred Friedrich, Berlin, H a llesch es-  

Ufer 21. 7. 2. 13.
20 d. 566 639. Außenlager für Feldbahnwagen u. dgl. 

Internationale Bahnbedarfsgesellschaft m. b. H., Berlin. 
10. 1. 13.

21 f. 567 542. Elektrische G r u b e n - S ic h e r h e i t s l a m p e  
mit mehrern, nacheinander einschaltbaren T r o c k e n b a t te r i e n .  
Eduard Müller und Albert Schneider, Frankenholz. 5. 8. 13-

24 b. 566 766. Brenner für Ölfeuerungen. Lars Valde- 
m ar Larsen und A. Terkelsen, Kopenhagen; Vertr.: W.
Schwaebsch, Pat.-Anw., S tu t tg a r t .  13. 8. 13.
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•>6 e. 567 768. U nunterbrochenarbeitende Beschickungs' 
und S t r e u v o r r i c h t u n g  für Gaserzeuger, Hochöfen u. dgl. 
R o m b a c h e r  Hüttenwerke, Rombach. 16. 8 . 13.

27 a. 566 721. A ntrieb  für Gebläse. Ludwig Hupfeld, 
\ g” . Böhlitz-Ehrenberg b. Leipzig. 24. 5. 13.

27 a. 566 722. Gebläse-Antrieb. Ludwig Hupfeld,
 ̂ g", Böhlitz-Ehrenberg b. Leipzig. 24. 5. 13.

27 b. 920. D ruckregler für Kompressoren. Dipl - 
\ n ‘. Karl Aßmann, Remscheid, P ickerts tr . 2. 19. 8. 13.

~27 c. 891. Ventilator. Dr. Karl Gebel, V iktoriastr. 87, 
und Ernst Gottlieb Hager, W einstr. 63, Breslau. 22. 7. 13.

35 a. 566 957. Aufzug-Fahrschienenöler m it an den 
Schm ierschuhen  angeordnetem Öl-Sammelbehälter. F ried 
rich R o d rian ,  Heidelberg, L andhausstr . 12. 30. 7. 13.

35 a. 567 100. Laufkatze für Hochofenschrägaufzüge.
J Pohlig, A.G., Köln-Zollstock, u. Adolf Küppers, Köln- 
K le ttenberg . 2. 8. 13.

35 a. 567 589. E inrichtung zum Auslösen der Sicherheits
bremse von Aufzugmaschinen bei Ingangsetzung m it 
a n g ek u p p e ltem  Teufenzeiger- oder Retardiervorrichtungs- 
anirieb. A.G. Brown, Boveri & Co., Baden (Schweiz). V e r t r . : 
R. Boveri, Mannheim-Käferthal. 19. 2. 13.

35 a. 567 590. Anordnung zur Feststellung eines S teuer
hebels in der Ausschaltestellung während der A bkupplung 
des T eufenzeiger-oder  Retardiervorrichtungs-A ntriebes. A.G. 
Brown, B overie  & Co., Baden (Schweiz); V e r t r . : R. Boveri, 
Mannheim-Käferthal. 19. 2. 13.

35 b. 567 584. Mechanische Fernsteuerung für Lauf
krane bzw. Hängebahnen. Siemens-Schukertwerke G. m. 
b. H., Berlin. 8. 2. 13.

35 b. 567 588. Mechanische Fernsteuerung  für L auf
krane bzw. Hängebahnen. Siemens-Schuckertwerke G. m. 
b. H., Berlin. 15. 2. 13.

47 e. 567 445. Selbsttätige Schmierv orrichtung für mit
Preßluft o. dgl. betriebene Maschinen und Werkzeuge.
A. Förster & Beneze, Essen (Ruhr). 5. 7. 13.

47 g. 567 363. D ruckm inderventil für hochgespannte
Gase. Drägerwerk Heinr. & Bernh. D räger, Lübeck. 
16. 10. 12.

59 c. 566 521. Kollergang m it changierenden Läufern, 
deren Drehachsen tangentia l veränderlich sind. F ritz  
Wilhelm, Herischdorf. 29. 7. 13.

50 c. 566 573. M ahlvorrichtung m it um laufenden Mahl
ringen und gegen deren Innenseiten  gepreßten Walzen. 
Emil Barthelmeß, Neuß (Rhein). 18. 7. 13.

53 c. 567 283. Vorrichtung zum Verstellen der D ruck 
platten an Steinbrechern. Carl Emil Schneider, Mannheim, 
Tattersallstr. 9. 12. 10. 12.

50 c. 567 321. W urfring für Schleudermühlen. Alois 
Leidescher, Augsburg, Pferseerstr. 15. 4. 8. 13.

50 c. 567 322. Befestigung von Schleudermühlen- 
Wurfringen. Alois Leidescher, Augsburg, Pferseerstr. 15.
4. 8. 13.

59 b. 567 285. Achsiale Turbinenpum pe. Gebrüder 
Sulzer, W interthur und Ludwigshafen (Rhein). 11. 4. 13.

80 a. 567 662. Vorrichtung zur Verringerung des Seiten
drucks bei durch H ebedaum en gehobenen S tem peln  an 
Ziegelpressen u. dgl. Mathias Hilden, Efferen b. Köln. 
9. 7. 13.

81 e. 567 325. S icherheits-Füllrohr für B ehälter für 
feuergefährliche Flüssigkeiten und Gase. G ustav  Rubbel, 
Elberfeld, Wülfingstr. 6, u. Wilhelm Zimmermann, Barmen, 
Auerstr. 53. 5. 8. 13.

82 a. 566 847. Tellertrockner für Braunkohle u. dgl. 
Wilh. Heckmann, Halle (Saale)-Bruckdorf. 15. 8. 13.

82 a. 567 433. Vorrichtung zur Trocknung von pulver- 
förmigen Brennstoffen u n te r  Luftverdünnung. Bayerische 
B raunkohlen-Industrie  A.G., Schwandorf-Oberpfalz. 18.2.13.

Verlängerung der Schutzfrist, 
folgende Gebrauchsmuster sind an dem angegebenen Tage 

auf drei Jahre  verlängert worden.
5 d. 438 977. Vorrichtung zum W iederausrichten ver

beulter Wetterlutten. H einrich Prein, D ortm und, Knappen- 
bergerstr. 100. 21. 8. 13.

81 e. 442 963. Verbindung und Aufhängung von 
Schüttelrutschen usw. Wolf N e tte r  & Jacobi, S traß b u rg  
(Elsaß). 27. 8. 13.

Deutsche Patente.
1 a (1). 263 752, vom 15. Februar 1912. A l e x a n d e r

M o r s c h h e u s e r  in  O s t b ü r e n  b. U n n a .  Unterkolben
fü r  eine Einkolbendoppelsetzmaschine, dessen Oberfläche 
nach dem Austrag zu geneigt liegt.

Die Unterfläche des Kolbens is t  unabhängig  von der 
Neigung seiner Oberfläche eben oder dachförm ig gesta lte t 
und verläuft in der R ichtung nach dem A ustrag  wagerecht.

1 a (7). 263 753, vom 10. März 1912. A d o l f  F r i e d r i c h  
M ü l l e r  in  B e r l i n - P a n k o w .  Vorrichtung zur Scheidung 
von Feuerungsrückständen durch Tauchen des Gutes in eine 
Flüssigkeit mittlerer Dichte.

Die Vorrichtung 
besteh t aus einem in  
einem Behälter a ange
ordneten Becherwerk, 
dessen Becher einen ge
lochten Boden h haben 
und m it einem achsial 
verschiebbaren, gelochten 
Stempel g m it  schräger 
Oberfläche v ersehen s in d .
Die Feuerungsrückstände, 
die dem Becherwerk auf 
der Seite zugeführt w er
den, auf der sich die 
Becher abwärts bewegen, 
werden durch den Stem 
pel g in die dem Behäl
te r  a durch eine D ruck
leitung b von unten  zuge
führte  Scheideflüssigkeit 
getaucht.

Zwischen den beiden 
Trum m enn des Becher
werks ist ein Behälter c 
angeordnet, dessenSeiten- 
wand d gelocht ist.
D urch die Löcher dieser 
Seitenwand tre te n  die 
leichten Bestandteile der Rückstände, w ährend diese durch 
die Scheideflüssigkeit gedrückt werden, in  den B ehä lte r  c, 
aus dem sie durch einen Überlauf e ausgetragen werden. 
Die n ich t in den B ehälter c getretenen Teile der R ück 
stände werden durch die Becher zu einer Rutsche i befördert 
und durch diese aus der V orrichtung ausgetragen.

5 a (3). 263 757, vom 1. Septem ber 1912. F r a n z  B a d e  
in  P e in e  ( H a n n o v e r ) .  Verfahren zum Besetzen von D ia 
mant-Bohrkronen. Zus. z. P a t.  244 052. Längste  D auer: 
26. Septem ber 1925.

Nach der E rfindung wird den nach dem  V erfahren 
des H aup tpa ten tes  verwendeten, die D iam anten  fest 
haltenden Disken der Bohrkronen verschiedene Größe und 
Form  gegeben, um  durch  die Form  und Größe der D isken 
die Größe, Beschaffenheit und Stellung der in den D isken 
befestigten D iam anten  kennzeichnen zu können.

5 a (3). 263 758, vom 16. März 1913. W i l h e l m  D a u c k  
in  E l d e n a  (M e c k le n b u r g ) .  Verschlußklappen an Löffel
bohrern.

N ach der E rfindung ist die Öffnung des Bohrers durch  
einen aufklappbaren, m it  Löchern für den D u rc h t r i t t  des 
sich im Bohrer ansammelnden Wassers versehenen Deckel 
verschlossen, m it dem eine eine Seitenöffnung des Bohrers 
verschließende Klappe so gelenkig verbunden  ist, daß der 
Deckel und die Klappe m it Hilfe eines einzigen zweiarmigen 
Hebels in der Schlußlage verriegelt werden können. U m  
dies zu erreichen, ist der zweiarmige Hebel an  der Klappe



1630 Gl ückauf

gelenkig befestigt und rag t in der Verschlußlage m it seinem 
einen  (untern) Arm in den Bohrer, wobei sich ein an diesem 
Arm befindlicher Nocken in eine entsprechende Öffnung 
der Bohrerwandung einlegt. Der andere (obere) Arm des 
Hebels, der federnd is t und sich in der Verschlußlage in 
Aussparungen der Klappe sowie der Bohrerwandung legt, 
w ird  durch einen am Aufhängebügel des Bohrers gelenkig 
befestigten Ring in der Verschlußlage gehalten.

10 a (1). 263 767, vom 6. August 1912. J o h a n n  L ü t z  
in  E s s e n - B r e d e n e y .  Verfahren des ununterbrochenen 
Betriebes stehender Koksöfen bei periodischer Entnahme 
des jeweils garen Ofeninhalts und Ofen zur Ausübung des 
Verfahrens.

Nach dem Verfahren soll bei ständiger Zuführung der 
Kohle der Ofeninhalt langsam gesenkt und der unterste 
gare Teil des Kokskuchens von Zeit zu Zeit aus dem Ofen 
ausgetragen (entnommen) werden. Das Senken des Ofen
inhalts soll dadurch bew irkt werden, daß der Boden der 
Verkokungskammer gesenkt wird, wobei der Boden in 
einem m it einer seitlichen Austragöffnung versehenen Ge
häuse geführt wird. Das Austragen des Koks aus der 
Öffnung soll ferner dadurch bew irkt werden, daß der 
Koks durch Drehen des Bodens der Verkokungskammer 
bei dessen un terster Stellung gegen einen hin ter der 
Austragöffnung des Gehäuses angeordneten Abstreicher 
gedrückt wird, der den Koks zwingt, aus der Austragöffnung 
auszutreten. Der Abstreicher kann aus der B ahn des 
Bodens en tfern t werden, so daß er die achsialen Bewegungen 
des Bodens nicht verhindert. Der A ntrieb der Vorrich
tungen zum Heben, Senken und Drehen des Bodens der 
Verkokungskammer sowie zum Ein- und Ausrücken des 
zum Austragen des Koks dienenden Abstreichers wird 
nach der Erfindung selbsttä tig  durch die sich bewegenden 
Teile ein- und ausgeschaltet.

10 a (3). 263 769, vom 13. Dezember 1912. Dr. T h e o d o r  
v o n  B a u e r  in  T a u t e n b u r g  ( T h ü r in g e n ) .  Koksofen 
für direkten, indirekten, gemischten und fraktionierten Betrieb, 
bei dem die Ofenkammern mit den Heizwänden durch ab- 
sperrbare Kanäle in Verbindung stehen.

Die die Ofenkammern m it den Heizwänden verbinden
den absperrbaren Kanäle liegen bei dem Ofen oberhalb der 
Ofenkammern sowie der Heizwände und stehen durch senk
rechte Kanäle m it den Heizwänden und Ofenkam m ern in 
Verbindung. Die Kanäle sind dabei zwischen den in der 
Längsrichtung der Ofenkammer liegenden Füllschächten 
in zwei Reihen angeordnet, und je zwei hintereinander 
liegende senkrechte Kanäle sind durch einen der wage
rechten Kanäle m iteinander verbunden. Zum Absperren 
der wagerechten K anäle  dienen durch die Ofendecke hin
durchgeführte  Schieber.

10 a (6). 264 768, vom 31. Oktober 1912. A l l r e d  v o n  
K a m e n  in  E s s e n  (R u h r) .  Koksofen mit aus senkrechten 
Zügen gebildeten Heizwänden, die je zwei Reihen von Brenner
düsen haben.

Die beiden Düsenreihen des Ofens können durch D rei
weghähne abwechselnd m it der Gaszuleitung oder der 
Außenluft in Verbindung gesetzt werden.

10 a (12). 263 582, vom 10. Januar 1912. F i r m a
G e b r ü d e r  H i n s e l m a n n  in  E s s e n  (R u h r) .  Vorrich

tung zum  Anheben der Koksofentüren, welche t die Tür 
zunächst senkrecht anhebt und dann in schräg auf steigender 
Richtung aus der Ofenbewehrung ausschwingt.

An der zum Anheben der Ofentüren dienenden, über 
eine Rolle laufenden K ette  der Vorrichtung ist ein M it
nehm er angeordnet, der nach'Anliiften der Tür einen deren 
Ausschwingen bewirkenden, drehbar am  Ofen gelagerten 
Hebel m itn im m t. D am it sich die K ette  m it der Ofentür 
n ich t wieder dem Ofen nähert, wenn der Hebel die wage
rechte Lage überschreitet, ist das freie Hebelende m it 
einem kreisbogenförmigen Ansatz versehen, dessen M itte l
p u n k t  in der Drehachse des Hebels liegt.

10 a (17). 263 766, vom 28. Januar 1913. J. Pohli<r
A.G. in  K ö ln - Z o l l s to c k .  Behälter zum Ersticken von
glühendem Koks in Wasserdampf.

Der zur Aufnahme des zu erstickenden glühenden Koks 
dienende Behälter ist m it einem gelochten Boden versehen 
und in seiner untern  H älfte  von einem zur Aufnahme des 
zur Erzeugung des W asserdampfes erforderlichen Wassers 
dienenden Mantel umgeben, dessen oberster Teil mit dem 
Innern des Behälters in V erbindung steht.

21 h (8). 262 645, vom 28. O ktober 1911. J e a n  Marie, 
g e n a n n t  J o a n n e s  B o r u z e  i n  L y o n  (F ra n k r .) .  Durch
Bestrahlung mit Lichtbogen geheizter elektrischer Ofen mit 
sich senkrecht auf und ab bewegenden Elektroden und sich 
drehendem Tiegel.

Die den Tiegel tragende, zwangläufig angetriebene senk
rechte Welle des Ofens ru h t in elinem Spurlager, aus dem 
sie herausgehoben wird, wenn der Ofen gekippt werden 
soll. Ferner wird die Auf- und Abwärtsbewegung der 
Elektroden des Ofens dadurch  bewirkt, daß den zum 
Tragen der Elektroden dienenden senkrechten Stangen, 
deren Lager in wagerechter R ichtung verschiebbar sind, 
durch einen Exzenter eine entsprechende Bewegung erteilt 
wird.

2 1 h  (8). 263 403, vom 21. Februar 1913. Jacob
D i a m a n t  in  R o z n i a t o w  (G a l iz ie n )  und G u s ta v  Wald 
in  B e r l in .  Elektrischer Ofen, bei dem der an die Stromquelle 
angeschlossene Beschickungstrichter an seiner A u  stritt stelle 
mit einer zentralen Elektrode einen Funkenring bildet.

Der die zentrale fest
stehende Elektrode e um- 
schließendeBeschickungs- 
tr ich te r  a des Ofens ist 
drehbar gelagert und wird 
z. B. durch e in  Zahnrad 
b in einer oder abwech
selnd in entgegengesetzter 
R ichtung angetrieben.
Infolgedessen wird die zu 
schmelzende Masse in 
ständiger Bewegung er
halten und eine ständige 
Zuführung der Masse zum 
Schmelzraum des Ofens 
erzielt. Außer der Dreh
bewegung kann dem 
Trichter, der ebenso wie 
die Elektrode e m it 
Schraubengängen ver
sehen sowie m it einem 
Belag aus Isolationsstoff 
ausgestatte t sein kann, eine achsiale Bewegung erteilt 
werden, da die Lauffläche der ringförmigen Rollbahn c, 
auf welcher der Trichter m it Rollen d aufruht, wellenförmig 
ausgebildet wird. Endlich kann  der in den kegelförmigen 
Schmelzraum des Ofens hineinragende Teil des Beschickungs
trichters einen kleinern Durchmesser haben als der Schmelz
raum, so daß zwischen dessen W andung und dem Trichter
ein ringförmiger Kanal / verbleibt, durch den die  Reak
tionsgase in der Pfeilrichtung den Schmelzraum verlassen.

35 a (9). 263 62!), vorn 26. Juli 1912. F i r m a  A. Beien 
in  H e rn e .  Förderkorbbeschickungsvorrichtung mit von 
einem Zugmittel hin und her bewegtem Mitnehmer.

Der Mitnehmer der Vorrichtung, der bei seiner Be
wegung durch das Zugm ittel / h in ter den a u f  den Förderkorb 
zu schiebenden Förderwagen d greift u n d  d ie se n  mitnimmt,  
ist, wie bekannt, an einem Wagen b befestigt, der nach 
dem Schacht zu m it Hilfe d e s  Z u g m it te ls  /  durch einen 
einfach wirkenden Motor m und nach d er  e n tg e g e n g e s e t z t e n  

Richtung durch ein Gewicht p bewegt w ird . D e r  Wagen b 
läuft auf einer F ahrbahn , die z. B. a u s  z w e i  g e g e n ü b e r 
liegenden U-Eisen bestehen kann, zwischen deren  Flanschen 
die Laufrollen des Wagens geführt s in d .  D ie  Fahrbahn ist
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nach der Erfindung an  dem vom Schacht abgekehrten 
Ende so nach unten  gekröpft, daß der M itnehm er am 
Ende seines durch das Gewicht bew irkten Rücklaufes durch

am  innern R and der Kübelteile an  deren E nden  angreifende 
H aken  d gesenkt bzw. gehoben werden. N ach  der E r 
findung sind die die Kübelteile tragenden  H aken  c an  
einem Querstück a angelenkt und die die H aken  d tragenden  
Seile k (K etten o. dgl.) über Rollen m  geführt, die an den 
Enden eines in der M itte  des Querstückes a rechtw inklich 
zu diesem angeordneten, an  den Entleerungsseilen e hängen 
den Querstückes b gelagert sind. Die Seile k laufen über 
in dem Querstück b gelagerte Rollen l  zu einer Schelle h, 
die an  den Hubseilen i aufgehängt ist. A uf der Schelle h 
ru h t  der Kopf eines Stempels g, der so lang ist, daß er bei 
geschlossenem Kübel durch die Querstücke b a h indu rch 
reicht. Am untern , un te r  den Querstücken a b liegenden 
Ende des Stempels g is t eine P la t te  p  befestigt, auf welcher 
der eine Arm zweier drehbar an  dem  Q uerstück a gelagerter 
Winkelhebel q aufruht. D er andere Arm  jedes dieser W inkel
hebel ist durch eine Stange r so m it  dem  auf der gegenüber
liegenden Seite der M ittelachse der V orrichtung liegenden 
H aken c verbunden, daß die H aken  c nach außen gespreizt 
werden, wenn beim Anheben der H aken  d m it  Hilfe der H u b 
seile i, d. h. beim Schließen des Kübels, die P la t te  p  von 
unten  gegen die Hebel q s töß t. W erden beim Senken der 
Kübel m it Hilfe der Seile i  die Seile e zum Öffnen des 
Kübels festgehalten, so senk t sich die P la t te  p  m it  dem 
Stempel g, der Schelle h und den H aken  d, so daß die W inkel
hebel q sich frei drehen und die H aken  c in  die senkrechte 
Lage schwingen können.

Zwischen die H aken  d und die Seile k können S pann 
schlösser n  o. dgl. eingeschaltet werden.

80 b (17). 263 703, vom 24. Septem ber 1912. B e r g b a u 
g e s e l l s c h a f t  T e i c h a  m. b. H. in  R i e t s c h e n  (Ö.-L.). 
Mörtel zum Ausfugen und Ausbessern von Koksöfen und  
anderm feuerfestem Mauerwerk.

Der Mörtel besteh t aus einer Mischung von Quarz, 
Soda, D extrin  und Eisenerz, u. zw. beispielsweise aus 
100 Teilen Quarzit, 10 Teilen Soda, 10 Teilen D ex trin  und
15 Teilen Eisenerz.

Löschungen.
Folgende P a ten te  sind infolge N ichtzahlung der Gebühren 

usw. gelöscht oder fü r  nichtig  e rk lä r t  worden.
(Die fettgedruckte Zahl bezeichnet die Klasse, die kursive 

Zahl die N um m er des P a te n te s ; die folgenden Zahlen nennen 
m it Jahrgang und Seite der Zeitschrift die Stelle der Ver
öffentlichung des Patentes.)

1 a. 208 994 1909 S. 682, 229 291 1911 S. 47, 230 076
1911 S. 406, 245 527 1912 S. 733,1911 S. 213, 

246 112 1912 
4(1.
5 a.
5 b.

1911 S

231 384 
S. 890.

243 640 1912 S. 412. 
121 393 1901

9  C.

S. 1081, 240 112 1911 S. 1862.
207 039 1909 S. 352, 229 120 1910 S. 2078, 234 734 
931, 235 138 1911 S. 968.
222 502 1910 S. 857, 226 089 1910 S. 1675, 235 467

1911 S. 1012, 235 723 1911 S. 1012, 238 562 1911 S. 1664,
250 200 1912 S. 1607.

5 d. 150 371 1904 S. 471, 216 157 1909 S. 1852, 223 258
1910 S. 1079, 227 167 1910 S. 1792, 233 115 1911 S. 679,
237 832 1911 S. 1504, 250 984 1912 S. 1698, 259 109 1913
S. 800.

152 994 1904 S. 875, 164 423 1905 S. 1392, 206 093 
176, 219 118 1910 S. 337, 220 170 1910 S. 523,
1911 S. 214, 231 498 1911 S. 446, 231 774 1911

S. 488, 233 981 1911 S. 803, 236 602 1911 S. 1161 ' ,244 919
1912 S. 653, 249 070 1912 S. 1390, 249 071 1912 S. 1391.

246 028 1912 S. 850, 253 295 1912 S. 1937.
258 796 1913 S. 759.
118 451 1901 S. 474, 140 604 1903 S. 380, 140 605 

380, 146 713 1903 S. 1251.
233 067 1911 S. 643.
240 555 1911 S. 1901.
175 818 1906 S. 1464, 209 075 1909 S. 683, 246 213 

891.
168 644 1906 S. 439, 189 202 1907 S. 1282, 218 957

337, 221 432 1910 S. 701, 228 136 1910 S. 1947,

10 a.
1909 S. 
230 083

10 b.
12 e. 
12 1.

1903 S.
13 d.
14 d.
2« a.

1912 S. 
21 h.

1910 S.

Die Vorrichtung ist für solche K lappkübel bestim m t, 
^enen die Kübelteile durch in ihrer Querachse am  

obem äußern Rand angreifende H aken  c getragen werden 
und das Öffnen und Schließen dadurch bew irk t wird, daß

einen Schlitz der H ängebank un ter  deren Oberfläche 
bzw. unter das Zufahrtgleis der H ängebank t r i t t  und die 
Zufahrt vom Förderwagen zur H ängebank nich t behindert.

SS b (7). 263 747, vom  15. Septem ber 1911. M a s c h in e n -  
bau-A.G. T ig le r  in  D u is b u r g - M e id e r i c h .  Selbstgreifer.

Die Schaufeln a des Greifers sind, 
wie bekannt, einerseits durch Lenker b, 
anderseits durch Hebel c in den Greifer
schilden aufgehängt. Die Hebel c sind 
nach der Erfindung auf Kurbelwellen d 
befestigt, deren Kurbeln k durch Len
ker i  m it der Unterflasche h des 
Schließflaschenzuges h l verbunden 
sind. Auf jeder Kurbelwelle d is t 
eine Seiltrommel angeordnet, auf der 
ein Entleerungsseil /  befestigt ist. 
Infolgedessen werden, wenn beim 
Senken des Greifers m it  H üfe des 
Hubseiles g die Entleerungsseile / 
festgehalten werden, die Seiltrommeln 
der Wellen d durch  die E ntleerungs
seile gedreht, so daß der Greifer 
durch die Lenker b nach unten 
gezogen wird. Beim Anziehen des 

Hubseiles wird die Unterflasche gehoben und dadurch 
durch die Lenker b der Greifer geschlossen.

35 b (7). 263 748, vom 19. Dezember 1911. D e u t s c h e  
M a sc h in e n fa b r ik  A.G. in  D u i s b u r g .  Vorrichtung zum  
Heben und Öffnen bzw. Schließen von zweiteiligen K lapp 
kübeln.



1632 Gl ückau f 111. 0 3

230 051 1911 S. 215, 247 464 1912 S. 1100, 255 318 1913 
S. 110, 258 480 1913 S. 720.

24 c. 228 673 1910 S. 2039.
26 d. 181 063 1907 S. 272, 192 535 1908 S. 140, 218 003

1910 S. 300, 231 515 1911 S. 489.
27 b. 230 940 1911 S. 331.
27 c. 184 281 1907 S. 617, 185 763 1907 S. 859, 214 503 

1909 S. 1621, 217 009 1909 S. 1935, 227 702 1910 S. 1828,
232 285 1911 S. 571, 240 806 1911 S. 1935, 249 336 1912 
S. 1435.

27 d. 244 888 1912 S. 694.
34 f. 185 618 1907 S. 795, 200 079 1908 S. 1275.
35  a. 201 779 1908 S. 1447, 204 179 1908 S. 1749, 

242 839 1912 S. 205.
35 b. 243 476 1912 S. 327, 251 131 1912 S. 1745.
40 a. 154 536 1904 S. 1290, 212 623 1909 S. 1284, 

217 044 1909 S. 1936, 237 215 1911 S. 1357, 251 036 1912 
S. 1698.

Das P a te n t  176 457 der Kl. 40 a is t durch Streichung 
des Anspruches 2 teilweise vernichtet worden.

40 c. 244 567 1912 S. 577.
47 d. 188 641 1907 S. 1424.
50 c. 167 810 1906 S. 232, 206 077 1909 S. 209, 211 089

1909 S. 1024, 215 920 1909 S. 1782, 223 285 1910 S. 1080,
234 993 1911 S. 932, 258 320 1913 S. 680, 260 254 1913 
S. 997, 260 255 1913 S. 998.

59 a. 197 202 1908 S. 585, 230 238 1911 S. 215, 240 859
1911 S. 1936.

61 a. 154 734 1904 S. 1393, 207 751 1909 S. 468, 225 325
1910 S. 1711, 245 291 1912 S. 695.

74 c. 205 649 1909 S. 141, 251 430 1912 S. 1782.
78 b. 243 941 1912 S. 496.
78 e. 203 739 1908 S. 1649.
80 a. 146 160 1903 S. 1228, 227 486 1910 S. 1828.
80 b. 225 289 1910 S. 1562, 234 505 1911 S. 848.
81 e. 160 805 1905 S. 715, 160 806 1905 S. 745, 185 137

1907 S. 585, 208 543 1909 S. 572, 209 263 1909 S. 683,
227 160 1910 S. 1793, 232 980 1911 S. 681, 234 671 1911
S. 932, 234 722 1911 S. 894, 237 834 1911 S. 1505, 237 994
1911 S. 1589, 241 654 1912 S. 46, 244 951 1912 S. 656,
251 088 1912 S. 1699, 255 059 1913 S. 70, 259 773 1913
S. 920,

82 a. 128 429 1902 S. 1114, 191 648 1908 S. 70.
87 b. 223 362 1910 S. 1080, 241 505 1912 S. 46, 242 561

1912 S. 162, 247 716 1912 S. 1138, 254 238 1912 S. 2054,
259 103 1913 S. 801.

Bücherschau.

Die paläobotanische Literatur. Bibliographische Übersicht 
über die Arbeiten aus dem Gebiete der Paläobotanik. 
Von W. J. J o n g m a n s .  3. Bd.: Die Erscheinungen 
der Jah re  1910 und 1911 und N achträge für 1909. 
569 S. Jena  1913, G usta  Fischer. Preis geh. 26 M. 
Mit einem Aufwand außerordentlichen Fleißes h a t  der 

Verfasser die paläobotanische L ite ra tu r  der Jah re  1910 
und 1911 auf 40 Seiten zusam m engestellt und ihren Inha lt  
in einem Sachverzeichnis von über 520 Seiten, das den 
H aup tte il  des Buches bildet, auseinandergezogen.

Die früher erschienenen Bände sind an  dieser Stelle 
bereits besprochen w orden1. Mz.
Geologische Karte von Preußen und benachbarten Bundes

staaten im Maßstab 1 :  25 000. Hrsg. von der Kgl. 
Preußischen Geologischen L andesanstalt. Lfg. 176 mit 
E rläu terungen . Berlin 1913, Vertriebsstelle der Kgl. 
Preußischen Geologischen Landesanstalt.

B la t t  B e r g s t e d t ,  G radabteilung 24 Nr. 23. Geo
logisch und agronomisch bearb. und e rläu tert durch 
W. W o lf f .  16 S.

1 s. G lückauf 19X0, S. 1793; 1912, S. 53^

B la t t  W a n d s b e k ,  G radabteilung 24 Nr. 29 
Geologisch und agronomisch bearb. durch J. S c h l u n c k  
und W. W o lff ,  e r läu te rt durch W. W o lf f .  18 S.

B la t t  A h r e n s b u r g ,  G radabteilung 24 Nr. 24. 
Geologisch und agronomisch bearb. durch E. H a r b o r t  
und W. W o lff ,  e r läu te rt  durch W. W o lf f .  18 S.

B la tt  G l in d e ,  G radabteilung 24 Nr. 30. Geologisch 
und agronomisch bearb. und erläu te rt  durch W. W o lff .
16 S.

B la t t  B e r g e d o r f ,  G radabteilung 24 Nr. 36. Geo
logisch und agronomisch bearb. und erläu te rt  durch 
W. K o e r t .  78 S.

Die soeben erschienene Lieferung um faß t m it den 
B lä ttern  W andsbek, Bergstedt, Ahrensburg, Glinde und 
Bergedorf den östlichen Teil des hamburgischen S tad t- und 
Landgebietes und die angrenzenden preußischen Gebiets
teile. Am Aufbau des Gebietes sind nur jüngere Form a
tionen vom Mitteloligozän aufwärts beteiligt, diese aber in 
bem erkenswerter Mächtigkeit. Das T e r t i ä r  ist besonders 
auf den B lä ttern  W andsbek und Bergedorf durch zahl
reiche Tiefbrunnen aufgeschlossen, die bis e tw a 300 m 
hinabreichen. Das Mitteloligozän (Septarienton) wurde in 
der H am burger Gegend zuerst durch die berühm te  Gas
bohrung von Neuengamme (Bl. Bergedorf) bekannt, deren 
Profil W. Koert eingehend untersucht hat. Ebenso ist das 
marine Oberoligozän hier angetroffen worden. Das vielfach 
erbohrte  U nterm iozän ist größtenteils als mächtige Süß
wasserbildung aus Sanden, L e tten  und schwachen B rau n 
kohlenflözen, seltener in m ariner Fazies entwickelt. Das 
Mittelmiozän, das bei H öltenklinke (Bl. Bergedorf) und 
Reinbek (Bl. Glinde) gelegentlich fossilführend aufge
schlossen war bzw. noch ist, bes teh t aus m arinem  Sand. 
Zum Obermiozän gehört der bekannte , nam entlich  bei 
Reinbek aufgeschlossene Glimmerton. E rw ähn t sei noch, 
daß sich bei Bergedorf und neuerdings auch bei H avighorst 
Schollen von eozänen Tonen und Grünsanden im Diluvium 
gezeigt haben. Das gesamte T ertiä r  befindet sich nicht 
mehr in ursprünglicher Lagerung, sondern ist strichweise, 
so nam entlich in dem Gebiet von Moosfleth über Bergedorf 
nach Escheburg und südlich in die Vierlande hinein, in eine 
erhöhte Lage gerückt, infolge deren das Obermiozän großen
teils erodiert ist und  un te r  dem D iluvium  unm itte lbar  das 
Untermiozän angetroffen wird. Die tektonischen H öhen
unterschiede des Tertiärs betragen mindestens 200 m.

Das D i l u v i u m  erreicht seine größte M ächtigkeit — 
fast 300 m — und in teressanteste  Gliederung dort, wo es 
in eigentümliche tiefe Hohlformen des Tertiärs  von trop- 
oder ta lartiger G estalt eingelagert ist, die, ursprünglich 
vielleicht durch geringe Verwerfungen oder Muldenbildungen 
verursacht, im wesentlichen durch eine gewaltige, w ahr
scheinlich pliozäne Erosion ausgestalte t sind. Das Profil 
auf B la t t  W andsbek zeigt den Querschnitt des tiefen 
Diluviums bei Billwerder. D ort liegen auf dem tertiä ren  
Talboden zunächst die schwachen, kiesigen ältesten  Glazial
bildungen (aus der ersten  der drei gegenwärtig a n 
genommenen Eiszeiten) und  darüber eine m ächtige F e in 
sandstufe, die nach oben in den »Lauenburger Ton« über
geht. Auf diesem ru h t  das von G ottsche en tdeckte  marine 
(I.) Interglazial, das in Form  von Schollen auch in Tages
aufschlüssen zu H um m elsbütte l und W ellingsbüttel auf 
B la t t  Bergstedt, Lehm brok  auf B la t t  W andsbek  und 
Lohbrügge auf B la t t  Glinde beobach te t wurde. Neuere 
Bohrungen trafen  es in anstehender Lagerungsform zu 
Volksdorf und Farm sen auf B la t t  Bergstedt. Es zeigt sich 
somit, daß  das ältere In terglazial keineswegs, wie Gottsche
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meinte, an den E lb ta lran d  gebunden ist, sondern sich weit 
nordw ärts  nach Holstein erstreckt. D ann folgen mächtige 
jüngere Glazialbildungen, deren Zugehörigkeit zur zweiten 
oder d rit ten  Eiszeit tro tz  H underte r  von Bohrprofilen im 
S tad tgebiet doch nicht sicher zu entwirren war, weil es an 
jüngern Interglazialbildungen m angelt. K oert beschreibt 
einen jüngern In terglazialtorf aus Bergedorf. Zweifelhafte 
Bildungen dieser Art, die faunistisch und floristisch vom 
Alluvium abweichen, fanden sich zu Ohlsdorf, W interhude 
und an vielen Stellen auf B la t t  Glinde, doch war hier 
nirgends eine klare M oränenbedeckung nachweisbar. Das 
oberflächliche Glazialdiluvium der Gegend ist durchweg der 
jüngsten (III.) Vergletscherung zugerechnet, von der sich 
schöne Endm oränen und ein deutlicher, aber fragm entärer 
Os auf B la t t  Ahrensburg befinden. Ein terrassiertes Abfluß
tal aus dieser Periode ist das Alstertal.

Das A l l u v i u m  des E lb tales b es teh t in der Tiefe meist 
aus mittelkörnigen, kalkarm en Sanden, oben vorwiegend 
aus Schlick, der bis zu 6 m M ächtigkeit erreicht. E in 
geschaltet sind in und un ter  den Schlick Moorschichten, 
besonders in der Nähe der Talränder. Die Schlickbildung 
bezeichnet den jünsten  A bschnitt der Talgeschichte, seit 
durch den Einfluß der N ordsee-Küstensenkung ( =  »Litorina- 
zeit« der Ostsee) die Gezeiten bis über die Vierlande hinauf 
den Strom un te r  ihre H errschaft gebracht haben. Der 
R and des E lbtales ist von Dünen begleitet, die ursprünglich 
von den altalluvialen sandigen Talflächen an seinem Fuße 
zusammengewebt sein dürften, dann aber auch den Talrand 
selbst erklommen. Neolithische Kulturfunde in den Boberger 
Dünen (Blatt Wandsbek) beweisen, daß schon damals die 
Dünenbildung im wesentlichen abgeschlossen war.

Die Entwicklung des Mansfelder Kupferschieferbergbaues
unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte
der Fördereinrichtungen. Von Dipl.-Ing. Dr. Karl
S c h r o e d e r  an  der Bergschule zu Eisleben. 95 S. m it
37 Abb. Leipzigs 1913, Wilhelm Engelmann. Preis
geh. 5 M.

Über die Entwicklung des Mansfelder Kupferschiefer
bergbaues liegen ziemlich vollständige N achrichten vor. 
Der Verfasser h a t  sich bem üht, diese Überlieferungen zu 
einem übersichtlichen Bilde zusammenzustellen. E r geht 
auf die Handelsbeziehungen und die Stellung des Mans
felder Kupferschieferbergbaues auf dem W eltm ark t ein 
und füh rt  aus, wie seine Beteiligung an  der W elt
erzeugung von Kupfer m ehr und mehr sank, und wie 
daher das Bestreben der Gewerkschaft darauf gerichtet 
sein mußte, die Selbstkosten möglichst niedrig zu halten, 
um m it dem Auslande noch in W ettbew erb tre ten  zu können. 
Die Höhe der Selbstkosten wird wesentlich durch die 
Gesamtkosten für die Förderung des Kupferschiefers vom 
Gewinnungsorte bis zur H ü tte  bestim m t. D am it gelangt 
der Verfasser zum eigentlichen G egenstand seines 
Buches, zu der geschichtlichen Entwicklung der Förder
einrichtungen. E r  schildert zunächst die ä ltesten  und 
einfachsten Förderm itte l: Schurz, Säcke, Körbe, Hunde, 
Haspel, Pferdegöpel usw. und  erwähnt, daß im Jahre  1785 
auf Anregung des großen Königs eine aus deutschem 
Material und von deutschen A rbeitern hergestellte »Feuer
maschine«, d. h. eine einfach wirkende N iederdruck
maschine, auf dem König-Friedrich-Schacht als W asser
haltungsmaschine Verwendung fand. Die erste D am pf
fördermaschine wurde im Jah re  1833 in den Betrieb ein
gestellt, und die Errungenschaften der M aschinentechnik 
kamen nacheinander dem Betriebe zugute, bis schließlich 
der E lektrom otor seinen Einzug hielt. Die E inführung  des 
elektrischen Antriebes brachte  große Vorteile; er könnte

in noch erheblich weiterm Umfange Verwendung finden, 
wie in zahlreichen Zusammenstellungen gezeigt wird.

Der Verfasser is t anscheinend in der glücklichen Lage 
gewesen, aus dem Archiv der Mansfelder G ewerkschaft in 
vollem Maße schöpfen zu dürfen. Im  großen und ganzen 
hä tte  die Arbeit noch erheblich m ehr v ertieft werden k ö n n e n ; 
so durfte  sich m. E. der Verfasser n ich t darauf beschränken, 
eine große Anzahl Zusammenstellungen im A nhang zu bringen, 
sondern m ußte  sie auch erläutern  und  selbst Vergleiche 
ziehen. Die Übersichtlichkeit an  m anchen Stellen des 
Buches wäre größer, wenn wichtigere P u n k te  durch  den 
Druck hervortre ten  würden. Auch m üssen m anche E r 
klärungen, wie z. B. die des W ortes »Hund«, wonach das 
Quietschen der ungeschmierten R äder  sich wie das Bellen 
eines H undes angehört und dem Fördergefäß seinen N am en 
eingetragen h ä tte , zum W iderspruch reizen. Im  allgemeinen 
h a t  aber der Verfasser seine dankensw erte Aufgabe glücklich 
gelöst, so daß d&s W erk jedem F achm ann  zur Anschaffung 
empfohlen werden kann. Dr. phil. F le c k .

Lehrbuch der Eisen- und Stahlgießerei. F ür den Gebrauch 
beim U nterricht, beim Selbststudium  und in der Praxis. 
Bearb. von B ernhard  O s a n n ,  Professor an  der Kgl. 
Bergakademie in Clausthal. 2., neu bearb. und  erw. 
Aufl. 588 S. m it 675 Abb. und 5 Taf. Leipzig 1913, 
Wilhelm Engelmann. Preis geh. 19 Jl, geb. 20,20 Jl. 
Die vom  Referenten bei der Besprechung der ersten 

Auflage dieses W erkes ausgesprochene V oraussage1, daß 
das Buch m it Sicherheit auf eine rasche V erbreitung  
rechnen könne, h a t  sich überraschend schnell erfüllt, schon 
nach Jahresfris t is t eine Neuauflage nötig  geworden, was 
gewiß der beste Beweis für die B rauchbarke it  des Buches 
ist. Das große pädagogische Geschick des Verfassers und 
seine langjährige E rfahrung  haben hier ein wirklich m uster 
gültiges Lehrbuch geschaffen. Die Neuauflage schließt sich 
in ihrem C harakter der ersten Auflage na tü rlich  vollständig  
an, einzelne Abschnitte, wie Brennstoffe, Guß vom  H och
ofen, Spanbriketts, Seigerungserscheinungen, F o rm 
maschinen, Glühverfahren fü r  S tah lguß  und  die A nw endung 
der Metallographie in der P rax is  haben eine E rw eiterung  
bzw. U m arbeitung erfahren; auch  sonst sind die einzelnen 
Kapitel ergänzt und verbessert worden. Dieses fü r  den 
Studierenden wie für den P rak tik e r  gleich wertvolle Buch 
b rauch t keine W orte der Em pfehlung mehr.

B. N e u m a n n .

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Die R edaktion behä lt sich eine Besprechung geeigneter 

W erke vor.)
B o n ik o w s k y ,  Hugo: V olksw irtschaftlich-Statistisches

Taschenbuch. 4. Jg. 256 S. K a ttow itz  (O.-S.), Gebr. 
Böhm. Preis geb. 2 Jl.

Chronik der Kgl. Bergakademie zu C lausthal fü r  das S tud ien 
jah r 1912/13 (vom 1. August 1912 bis 31. Ju li  1913). 
70 S.

H andbuch  des oberschlesischen Industriebezirks. Als 
Bd. I I  der Festschrift zum X II .  Allgemeinen D eutschen  
B ergm annstag  in Breslau 1913 hrsg. vom  Oberschle
sischen Berg- und H ü ttenm änn ischen  Verein. S chrif t
leiter: V o l tz .  848 S. m it  Abb. und  8 K a r te n  in bes. 
Mappe. Mit 3 Anlage-Bdn.: 1. D er gegenw ärtige
Stand  des Spülversatzverfahrens in  Oberschlesien. 
Bearb. von K u r t  S e id l .  2. Das A rbeiter Wohnungs
wesen in  der oberschlesischen M ontan industrie . Bearb. 
von K u r t  S e id l .  3. Die W asserversorgung des ober-

1 s. G lückauf 1912, S. 1140.



1634 Gl ückauf

schlesischen Industriebezirks. Bearb. von P. G e ise n -  
h e i m e r .  K a ttow itz  (O.-S.), Selbstverlag des Ober
schlesischen Berg- und H üttenm ännischen  Vereins.

M e n n ic k e ,  H ans: Die q u an tita tiv en  U ntersuchungs
m ethoden des Molybdäns, Vanadium s und  Wolframs 
sowie deren Erze, Stähle, Legierungen und  V erbin
dungen. Praktisches H andbuch. 231 S. Berlin, 
M. K rayn . Preis geh. 8 M, geb. 9,50 M.

M ü f f e l m a n n ,  Leo: Die moderne Mittelstandsbewegung.
(Aus N a tu r  und Geisteswelt, 417. Bd.) 106 S. Leipzig,
B. G. Teubner. Preis geh. 1 M, geb. 1,25 M.

N e u  m a n n ,  H ans: Die Verbrennungskraftm aschinen in
der Praxis. H andbuch  für die Anlage, W artung , Betrieb 
und K onstruktion  der modernen V erbrennungskraft
maschinen. (Bibliothek der gesam ten Technik, 220. Bd.)
2. Aufl. 379 S. m it 236 Abb. Leipzig, Dr. Max Jänecke. 
Preis geb. 6,80 M.

Program m  der Kgl. Sachs. Bergakademie zu Freiberg 
für das 148. S tudien jahr 1913-1914. 115 S.

V a te r ,  R ichard : Die Dampfmaschine. II . Ih re  Ge
s ta ltung  und Verwendung. (Aus N a tu r  und Geistes
welt, 394. Bd.) 105 S. m it 95 Abb. und 1 Taf. Leipzig,
B. G. Teubner. Preis geh. 1 M, geb. 1,25 .Ä.

Dissertationen.
A n d e r s o n ,  George: Beiträge zur Reinigung des Leucht

gases von Schwefel. (Technische Hochschule Hannover).
50 S. m it 1 Abb.

T s c h i r c h ,  Friedr. W .: Über die Fluoride des Osmiums.
(Technische Hochschule Danzig). 44 S. m it 3 Abb.

Zeitschriitenschau.
(Eine E rk lärung  der h ierunter vorkom m enden Abkürzungen 
von Zeitschriftentiteln ist nebst Angabe des Erscheinungs
ortes, N am ens des Herausgebers usw. in Nr. 1 auf den 
Seiten 36— 38 veröffentlicht. * bedeute t Text- oder 

Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D ie  n o r d b a y e r i s c h e n  E i s e n -  u n d  M a n g a n -  

v o r k o m m e n .  Von Schmidt. B. H. Rdsch. 5. Sept. 
S. 293/8. Geologische Skizze. Geschichte des Bergbaues. 
Erzanalysen. Aussichten des Bergbaues.

D a s  Z w i t t e r s t o c k  w e r  k zu  G e y e r  im  E r z g e b i r g e .  
Von D ittm ann . Metall Erz. 8 . Sept. S. 335/45*. E in 
leitende Bemerkungen über den geologischen Aufbau des 
Erzgebirges. Die Lagerstä tte  des Geyersberges. (Forts, f.)

D e r  g e o l o g i s c h e  B a u  d e r  I n s e l  M ilo s  in  G r i e c h e n 
l a n d .  Von Rohrer. Mont. Ztg. Graz. 15. Sept. S. 344/6. 
Geologische Beschreibung.

C o n d i t i o n s  in  t h e  J o p l i n  d i s t r i c t .  Von Chapman. 
Eng. Min. J. 30. Aug. S. 393/4. Geologische und mineralo
gische Beschreibung des Zinkerzvorkommens im Joplin- 
Bezirk.

T w e l f t h  i n t e r n a t i o n a l  g e o lo g ic a l  c o n g r e s s .  Von 
Thompson. Coal Age. 30. Aug. S. 308/9. Verlauf des 
Kongresses: Festste llung des Kohlenvorrates der W elt
(7 397 533 Millionen t). Vorschlag, die E inteilung der 
Kohlen auf Grund mikroskopischer s ta t t  chemischer 
U ntersuchungen  vorzunehmen.

Bergba utechnik.
P r i m ä r e  u n d  s e k u n d ä r e  D r u c k w i r k u n g e n  im  

S te in -  u n d  B r a u n k o h l e n b e r g b a u .  (Schluß.) Z. Bgb.

Betr. L. 15. Sept. S. 559/65*. D ruckverhältnisse in den 
Abbauen. Die W irkung von Sicherheitspfeilern.

D ie  A n w e n d u n g  d e r  W a s s e r s p ü l u n g  in  d e n  
h a n n o v e r s c h e n  E r d ö l b e z i r k e n .  Von George. P e tro 
leum. 3. Sept. S. 1596/1603*. Gebirgsverhältnisse der 
hannoverschen Erdölbezirke. Anwendung der W asser
spülung im ölfreien und im unbekannten  Gebirge. Die 
Aufschließung von Ölsandsteinlagern.

D a s  R o s s i t z - Z b e s c h a u - O s l a w a n e r  S t e i n k o h l e n 
r e v ie r .  Von Zelniczek. (Forts.) Öst. Z. 13. Sept. 
S. 517/21*. Der Grubenbetrieb des Franziska-Schachtes. 
(Forts, f.)

D a s  E l s t e r a u e n g e b i e t .  Von Sohle. (Forts.) Braunk.
12. Sept. S. 415/21. Gewinnung der Kohle. Kanalfragen. 
(Forts, f.)

M in in g  t h e  w id e  o re  b o d ie s  a t  B u t t e .  IV  
u n d  V. Von Rice. Min. Eng. Wld. 23. Aug. S. 327/30*.
30. Aug. S. 367/71*. W etterführung. Förder- und Bohr-
betrieb.

R a p i d  d e v e l o p m e n t  o f t h e  C u y u n a  r ä n g e .  Von
Edwards. Min. Eng. Wld. 23. Aug. S. 339/41*. Die
Entwicklung des Eisenerzbergbaues im Cuyuna-Bezirk.

I r o n  m in e s  in  t h e  s ö u t h  a n d  e a s t .  Von W ood
bridge. Min. Eng. Wld. 30. Aug. S. 383/4. Allgemeine 
Betrachtungen über die Vorkommen von Eisenerz in ver
schiedenen Bezirken der Ver. S taaten .

C h u r n  d r i l l i n g  in  S o u t h w e s t e r n  W is c o n s in .  Von
Boericke. Eng. Min. J. 30. Aug. S. 395/7*. Das Ab
bohren der 60 m  tiefen Zinkerzlagerstätten in Wisconsin. 
Bohreinrichtungen. Anordnung der Bohrlöcher. Be
wertung der erbohrten Erze m it Hilfe des Mikroskops.

U se  of c o n c r e t e  a t  c o l l i e r i e s .  Ir. Coal Tr. R.
29. Aug. S. 291/2. Die Verwendung von Beton zum 
Ausbau von Strecken und M aschinenräumen. Die Her
stellung des Betons. Die Baukosten.

C o n c r e t e  s h a f t  S t a t i o n ,  W o l v e r i n e  m in e .  Von 
Rice. Eng. Min. J. 30. Aug. S. 397/9*. Der Beton
ausbau eines Schachtfüllortes.

T h e  B e n n e t t  d u p l e x  v e r t i c a l  o v e r w i n d i n g  C o n 

t r o l l e r .  Coll. Guard. 29. Aug. S. 421/2*. Beschreibung 
einer Sicherheitsvorrichtung gegen Übertreiben des Korbes.

Ü b e r  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  b e i  d e r  B r e m s b e r g 
f ö r d e r u n g .  Von Ryba. Mont. Rdsch. Nr. 17. S. 827/9. 
Beschreibung der verschiedenen Vorrichtungen.

S h a f t  S ig n a l  l in g  d e v ic e s  o p e r a t e d  f r o m  th e  
m o v in g  ca g e .  Coll. Guard. 22. Aug. S. 373/5*. Be
schreibung1 einer vom Förderkorb  aus zu betätigenden 
Signalvorrichtung.

A u t o m a t i c  s w i t c h  fo r  l o c o m o t i v e  h a u l a g e .  Eng. 
Min. J. 30. Aug. S. 404*. Beschreibung einer selbsttätig 
wirkenden W eichenstellvorrichtung für Lokom otivförde
rung.

S u lz e r  b o r e - h o le  c e n t r i f u g a l  p u m p s .  Ir. Coal 
Tr. R. 29. Aug. S. 294/5*. Beschreibung von Bohrloch
pumpen und Angaben über ihre Leistungsfähigkeit.

D e r  E i n f l u ß  d e s  M e t h a n s  a u f  d e n  m e n s c h 
l i c h e n  O r g a n i s m u s .  Von R ybäk . Mont. Rdsch. Nr. 17. 
S. 822/4. Mitteilung von Versuchsergebnissen. (Forts, f.)

I he  u se  o f p o r t a b l e  e l e c t r i c  m in e  l a m p s .  Von 
Clark. Min. Eng. Wld. 30. Aug. S. 381/2. Die E in 
führung elektrischer Grubenlam pen in den Ver. Staaten. 
B auart  und Ausrüstung der Lampen.

U b e r  e in i g e  N e u e r u n g e n  b e i  S a u e r s t o f f - 
R e t t u n g s a p p a r a t e n .  Von Popper. Mont. Rdsch. Nr. 17. 
S. 817/9*. Vereinfachungen, die von den W itkowitzer 
Steinkohlengruben getroffen worden sind.

U b e r  e in ig e  N e u e r u n g e n  b e i  S a u e r s t o f f -  
R e t t u n g s a p p a r a t e n  m i t  Z i r k u l a t i o n .  Von Popper.
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Öst. Z. 13. Sept. S. 520/1*. Verm inderung des Gewichtes. 
Maskendichtung m it Gummischwamm. Neue Patronen .

D ie  A t m u n g s a p p a r a t e  im  R e t t u n g s w e s e n  b e im  
ö s t e r r e i c h i s c h e n  B e r g b a u .  Von Pokorny. (Forts.) 
Öst. Z. 13. Sept. S. 522/6. Anzahl, Auswahl und Aus
bildung der Rettungsm änner. Unterirdische R e ttungs 
kammern. Telephonverbindungen. Rettungseinrichtungen. 
(Forts, f.)

T h e  C o le r a in e  i r o n  o re  w a s h i n g  p l a n t .  Von
Sebenius. Ir. Age. 28. Aug. S. 452/5*. Die Erzwäsche 
der Oliver Iron Mining Co. in T rout Lake, Minnesota. Die 
Anreicherung der Erze. Der maschinelle Teil der Anlage. 
(Forts, f.)

N o te s  o n  B r o k e n  H i l l  t r e a t m e n t  m e th o d s .  V on .
Newman. Min. Eng. Wld. 23. Aug. S. 331/2. Be
trachtungen über die auf den verschiedenen Gruben in An
wendung stehenden Erzaufbereitungsverfahren.

T h e  A rg o  c y a n i d e  m ill ,  I d a h o  S p r in g s ,  C olo . 
Von Goodale. Eng. Min. J. 30. Aug. S. 385/9*. Eine 
neuzeitliche Gold-Silber-Bleierzaufbereitung.

S o m e  n o t e s  on  b r i q u e t t i n g  m e th o d s .  Von
Edholm. Coal Age. 30. Aug. S. 304/5*. Über B rikettier
versuche. Vergleich englischer und deutscher Maschinen. 
Verwitterungserscheinungen an  Briketts.

N e u e r e  w i r t s c h a f t l i c h e  E r f a h r u n g e n  m i t  E n t 
s t a u b u n g s a n l a g e n .  Von Gerold. (Schluß.) Dingl. J.
13. Sept. S. 579/82.

S a n i t a t i o n  in  m in e s  a n d  m in e  to w n s .  Eng. 
Min. J. 30. Aug. S. 391/2. Die hygienischen E in r ich tu n 
gen in den Gruben und B ergarbeiterstäd ten  am  Obern See. 
Kanalisation, einwandfreie K losetts usw. fehlen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

M o d e r n e r  K e s s e l h a u s b e t r i e b .  Von Göhrum- 
J. Gasbel. 13. Sept. S. 901/4*. B auart  und Betrieb der 
hauptsächlichsten A rten  von Dampfkesseln. (Schluß f.)

D ie  V e r w e r t u n g  m i n d e r w e r t i g e r  u n d  g a s a r m e r  
B r e n n s to f f e  f ü r  D a m p f k e s s e l b e t r i e b e .  Von Nerger. 
Z. Dampfk. Betr. 29. Aug. S. 425/8*. Bericht über Ver
suche mit P lu to-S tokern  verschiedener Ausführung.

V e r s u c h e  ü b e r  d ie  A b h ä n g i g k e i t  d e r  D a m p f 
f e u c h t i g k e i t  v o n  d e r  K e s s e l b e l a s t u n g .  Von Deinlein. 
(Forts.) Z. Bayer. Rev. V. 31. Aug. S. 160/1. Versuche 
mit einem Drosselkalorimeter. (Schluß f.)

D r e i ß i g  K e s s e l b l e c h e  m i t  R i ß b i l d u n g .  Von B au 
mann. St. u. E. 18. Sept. S. 1554/61*. Bericht über 
Versuche, die in der M aterialprüfungsanstalt S tu t tg a r t  
mit sog. »Unfallblechen« angestellt worden sind.

E x p lo s io n e n  v o n  W a s s e r r o h r  k e s s e ln .  Z. Bayer. 
Rev. V. 31. Aug. S. 158/60*. Besprechung der Kessel
unfälle in Schwerte und Dinslaken. Anregung des preu 
ßischen Handelsministeriums zur Verhütung derartiger 
Schäden.

D ie  E r z e u g u n g  d e r  D r u c k l u f t  u n d  i h r e  V e r 
w e n d u n g  in  F a b r i k b e t r i e b e n .  Von Wallichs. 
Fördertechn. Sept. S. 201/7*. Die zunehm ende Ver
wendung der Druckluft. Grundlegende Anschauungen 
über die maschinelle Erzeugung der D ruckluft nach den 
verschiedenen Verfahren. (Forts, f.)

D a s  K r a f t w e r k  W y h l e n  d e r  K r a f t ü b e r t r a g u n g s 
w e rk e  R h e i n f e l d e n  A.G. Von F re y  und Albrecht. 
(Forts.) E. T. Z. 18. Sept. S. 1087/90*. Beschreibung 
der Anlagen des W asserkraftw erks W yhlen. (Forts, f.)

Ü b e r  n e u e r e  G a s e r z e u g e r b a u a r t e n  u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  D a m p f k e s s e l -  
lie izu n g . Von Gwosdz. Z. D am pfk. Betr. 12. Sept. 
S. 447/9*. H ochdruckgenerator von K erpely; Blezinger- 
Generator. (Schluß f.)

D e r  E n e r g i e b e d a r f  v o n  I n j e k t o r a n l a g e n .  Von 
Pfotenhauer. Z. Bayer. Rev. V. 31. Aug. S. 155/8*. 
Verwendungsgebiet und Theorie der S trah lappa ta te . Ver
suchsergebnisse. (Forts, f.)

N e u e r e  E r f a h r u n g e n  i m  B a u  v o n  T r a n s p o r t 
a n l a g e n  f ü r  A s c h e  u n d  K o h le n .  Von H eym . Ann. 
Glaser. 15. Sept. S. 108/11. Beschreibung der verschiedenen 
Förderanlagen. K raftverb rauch . Betriebskosten.

Elektrotechnik.
D ie  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  E l e k t r o i n d u s t r i e .  Von 

B randt. E. T. Z. 11. Sept. S. 1056/8. V erbrauchsfragen 
und Erzeugungsmöglichkeiten. A usdehnung elektrischer 
Anlagen und Verbrauch in den Industr ie ländern . Steige
rung  der heimischen Erzeugung und  Ausfuhr.

E l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  H a u p t s c h a c h t  - F ö r d e r  - 
m a s c h i n e n  m i t  D a m p f t u r b i n e n a n t r i e b  d e r  A n l a ß 
d y n a m o .  Von Blau. El. u. Masch. 7. Sept. S. 764/9*. 
Beschreibung der Turbine kom binierter B auart,  die gleich
zeitig dazu dient, Dam pf für Heizzwecke abzugeben. Die 
N utz last ist 3000 kg, die Teufe 800 m, die Fördergeschwindig
keit 12 m /sek. (Schluß f.)

C o m b i n a t i o n  r a i l w a y ,  e l e c t r i c  a n d  i c e - m a k i n g  
p l a n t .  Von Smith. El. World. 23. Aug. S. 371/6*. U m bau 
einer großen Zentrale für Turbinenbetrieb . Kohlen- und  
Aschen-Förderanlagen. U ntersta tion. V erringerung der 
Betriebskosten.

F o r t s c h r i t t e  im  B a u  v o n  T r a n s f o r m a t o r e n  u n d  
T r a n s f o r m a t o r e n s t a t i o n e n  f ü r  k l e i n e  u n d  m i t t l e r e  
L e i s t u n g e n .  (Forts.) Von Meyer. El. Anz. 4. Sept. 
S. 984/5*. 11. Sept. S. 1015/7*. A nordnung und  Be
schreibung des Ölkonservators der S. S. W., der das E in 
tre ten  von Feuchtigkeit in den T ransform ator verh indert. 
Angaben über die w ichtigsten Schaltungen der T ran s 
formatoren. Schaltungsweise und  A nordnung der T rans 
form atoren m it Zubehör in H äuschen und  auf M asten. 
(Schluß f.)

L o c o m o t i v e  d e  1100 K i l o w a t t s  à c o u r a n t  a l t e r 
n a t i f  s i m p l e  a v e c  m o t e u r  r é g l é  p a r  le  d é c a l a g e  
d e s  b a l a i s .  Ind. él. 25. Aug. S. 382/3*. Lokom otive 
für einphasigen W echselstrom und  eine Leistung von 
1100 KW . Die Geschwindigkeit der M otoren wird durch  
Bürsten  Verschiebung geregelt.

L e  c a l c u l  d e s  m a c h i n e s  à c o u r a n t  a l t e r n a t i f .  
(Schluß.) Ind. él. 25. Aug. S. 371/81*. Streuung. 
C harakteristik  bei Leerlauf und  Kurzschluß. Zahlen
beispiel. Gleichstrom- und  W echselstrom generatoren. 
K om poundierung der W echselstromgeneratoren.

A m p e r e s t u n d e n z ä h l e r  f ü r  W e c h s e l s t r o m .  Von 
Busch. El. Anz. 4. Sept. S. 983*. Beschreibung eines 
A m perestundenzählers fü r  W echselstrom, der bei kleinen 
Lichtanlagen bis zu 15 L am pen die bisherigen Zähler ersetzen 
und sich durch große E infachheit auszeichnen soll.

C o n d e n s e r  - c u r r e n t  m e t h o d  f o r  t h e  d é t e r 
m i n a t i o n  o f  a l t e r n a t i n g  w a v e - f o r m .  Von Bedell. 
El. World. 23. Aug. S. 378. V erwendung eines K onden 
sators zur B estim m ung von Strom - und  Spannungs
schwingungen.

V o r s c h r i f t e n  z u m  S c h u t z  d e r  G as-  u n d  W a s s e r 
r o h r e n  g e g e n  s c h ä d l i c h e  E i n w i r k u n g e n  d e r  S t r ö m e  
e l e k t r i s c h e r  G l e i c h s t r o m b a h n e n ,  d ie  d i e  S c h i e n e n  
a l s  L e i t e r  b e n u t z e n .  Ann. Glaser. 15. Sept. S. 111/3. 
Vorschriften, die vom  Verein für Gas- und  W asserfach
m änner, dem V erband D eutscher E lek tro techniker und 
dem Verein Deutscher S traßenbahn- und  K leinbahn-V er
w altungen aufgestellt worden sind. Geltungsbereich.
Schienenleitung. Schienenspannung. Ü bergangsw iderstand. 
S trom dichte. Überwachung.
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Hüttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
S t r u c t u r a l  s t e e l  f a b r i c a t i o n  a t  R a n k i n ,  P a . 

Ir. Age. 28. Aug. S. 435/40*. Beschreibung der Neu
anlage der McClintic-Marshall Construction Co.

F e d e r a l  L e a d  C o.’s s m e l t i n g  p l a n t .  Von Pulsifer. 
Min. Eng. Wld. 30. Aug. S. 375/9*. Beschreibung der 
K raftan lagen  und der H ü tte  in Federal, Illinois.

O n  m o d e r n  o p e n - h e a r t h  s t e e l  f u r n a c e s .  Von
Talbot. Ir. Coal Tr. R. 5. Sept. S. 330/2*. Angaben über 
die Entwicklung des Siemens-Martin-Verfahrens. Be
schreibung einiger neuer Ofenbauarten.

R e i n f o r c e d  p i l e  f o u n d a t i o n s  fo r  b l a s t  f u r n a c e s .  
Von Baar. Ir. Coal Tr. R. 5. Sept. S. 337/ 8*. E in neues 
Fundam entierungsverfahren für Hochöfen.
' Ü b e r  H o c h o f e n d u r c h b r ü c h e .  Von D onath  und 
Lissner. Mont. Rdsch. Nr. 17. S. 819/22. Beschreibung 
bem erkenswerter Durchbrüche. (Forts, f.)

M o d e r n  g a s  p r o d u c e r s  a n d  c o a l  e c o n o m y  in  
m e l t i n g  a n d  h e a t i n g  f u r n a c e s .  Von Smeeton. Ir. Coal 
Tr. R. 22. Aug. S. 260/1*. Bedingungen, von denen der 
Kohlenverbrauch abhängig  ist. Beschreibung verschiedener 
Vorrichtungen zur E inschränkung des Kohlenverbrauchs.

B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e s  F e r r i t s .  Von Stadeier. 
Ferrum . 8 . Sept. S. 376/9*. Mikroskopische U nter 
suchungen.

Ü b e r  T i t a n  u n d  s e in e  r e i n i g e n d e  W i r k u n g  a u f  
G u ß e i s e n .  Von Stoughton. (Forts.) Ferrum . 8 . Sept. 
S. 370/5. T itan  im Stahl und in ändern Metallen als 
Eisen. H erstellung von T itan  und Ferro titan . Einfluß 
von T itan  auf Gußeisen. (Schluß f.)

Ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  S c h m i e d e n s  a u f  d ie  
E i g e n s c h a f t e n  e in e s  w e ic h e n  F l u ß e i s e n s .  Von 
Oberhoffer. (Schluß.) St. u. E. 18. Sept. S. 1564/8*. 
M itteilung aus dem Eisenhüttenm ännischen In s t i tu t  der 
Kgl. Technischen Hochschule zu Breslau.

B e s t i m m u n g  d e r  W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t  d e s  G u ß 
e i s e n s  g e g e n  S tö ß e .  Von Brechbühl. Ferrum . 8. Sept. 
S. 375/6. Nachweis, daß zur Bestim m ung der W iderstands
fähigkeit gegen Stöße die Feststellung der Biegungs
festigkeit und der Durchbiegung ausreicht.

K e r n e ,  d ie  w ä h r e n d  d e s  G u s s e s  l ä n g e r  w e rd e n .  
Von Holicky. Ost. Z. 13. Sept. S. 521/2*. Wahrscheinlich 
is t die Erscheinung auf die zu große Feinheit des ver
wendeten Sandes zurückzuführen.

P r e c i p i t a t i o n  o f  c o p p e r  f r o m  m in e  w a te r s .  Von 
Fehles. Min. Eng. Wld. 23. Aug. S. 342/4. 30. Aug.
S. 373/4. Die G ewinnung von Kupfer aus Gruben
wassern.

Ü b e r  d e n  W a s s e r -  u n d  A s c h e n g e h a l t  d e s  K o k se s .  
Von Wagener. Ferrum . 8 . Sept. S. 353/69*. Einfluß des 
W assergehaltes auf die Koksfestigkeit. Druckversuche. 
Bestim m ung des scheinbaren und des wahren spezifischen 
Gewichtes. Einfluß des Aschegehaltes und  der Porosität 
auf die Festigkeit. D urch die Aufnahme von Wasser wird 
die Festigkeit des Koks verringert.

A p p a r a t u s  fo r  g a s - a n a l y s i s  l a b o r a t o r i e s  a t  
c o a l m i n e s .  Von Burrel und  Seibert. Coll. Guard. 
22. Aug. S. 369/71*. Beschreibung einer Anzahl von Vor
richtungen zur Gasanalyse, die z. T. zur B enutzung in der 
Grube bestim m t sind.

D ie  V e r e i n i g u n g  d e s  e l e m e n t a r e n  S t i c k s t o f f s  
m i t  S a u e r s t o f f  u n d  W a s s e r s t o f f .  Von Haber. Z.

kompr. Gase. Aug. S. 125/8. Kurze Darstellung der 
bisher bekannten  Verfahren zur Gewinnung des Luft
stickstoffs.

Gesetzgebung und Verwaltung.
Z u r  F r a g e  d e s  R e i c h s p e t r o l e u m m o n o p o l s .  Von 

Späth. Petroleum. 3. Sept. S. 1593/6. Die Verhältnisse 
auf dem deutschen Petro leum m arkt und Vorschläge zu 
ihrer Besserung ohne Monopol.

Volkswirtschaft und Statistik.
M in e r a l  p r o d u c t i o n  o f A l a s k a  in  1912. Von 

Brooks. Min. Eng. Wld. 23. Aug. S. 335/8. Statistische 
. Angaben über den Bergbau in Alaska.

Verkehrs- und Verladewesen.
C o a l s h i p p i n g  o n  t h e  g r e a t  l a k e s .  Von Chamber- 

lain. Coal Age. 30. Aug. S. 298/300*. Die Entwicklung 
des Kohlenschiffsverkehrs auf den nordamerikanischen 
Seen. Die Vorrichtungen zur Beladung und Entleerung. 
Schiffe für 15 000 t  von besonderer B auart  wegen der 
stellenweise geringen Tiefe der Seen.

M a r k i e r u n g  v o n  E i s e n b a h n - Ü b e r g ä n g e n  a u f  
L a n d s t r a ß e n .  Ann. Glaser. 15. Sept. S. 113/4*. Be
sondere, von der F irm a Pintsch gebaute Signalvorrichtung, 
die mit einer selbsttätigen Zeit-Ein- und -Ausschaltung 
versehen ist.

E rz -  u n d  K o h l e s i l o s  u n d  T r a n s p o r t  zu  den  
V e r b r a u c h s s t e l l e n ,  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i 
g u n g  d e r  Z i n k h ü t t e n v e r h ä l t n i s s e .  Von Juretzka. 
Metall Erz. 8 . Sept. S. 745/8*. Beschreibung einer Silo
bauart  für eine wasserreiche Gegend.

K o n t i n u i e r l i c h  u n d  s c h n e l l f ö r d e r n d e  T r a n s p o r t 
e i n r i c h t u n g e n  f ü r  d ie  B e w e g u n g  v o n  S c h w e r 
g ü t e r n .  Von Hinze. (Schluß.) Fördertechn. Sept.
S. 207/12*. Verstellbarer Abwurfwagen. Beschreibung 
verschiedener Bandförderanlagen zur Beförderung oder 
Stapelung von Koks, Briketts, Erz oder Kohle.

Verschiedenes.
I n t e r n a t i o n a l  g e o l o g i c a l  c o n g r e s s .  Ir. Coal 

Tr. R. 22. Aug. S. 257/8. Bericht über den Kongreß in 
K anada und seine Exkursionen. Besonders hervorgehoben 
wird der Vortrag über die Kohlenvorräte der Welt.

D ie  W o h n u n g s f ü r s o r g e  u n d  B e r g a r b e i t e r w o h 
n u n g e n .  Von Günthersberger. (Forts.) Z. Bgb. Betr. L. 
15. Sept. S. 565/72*. Die Arbeiterwohnungsverhältnisse 
in England und die dortige Bauweise. (Forts, f.)

V e r e i n f a c h u n g  d e r  e r s t e n  H i l f e  b e i  V e r w u n 
d u n g e n  i m  B e r g b a u .  Von Kriz. Öst. Z. 6. Sept.
S. 505/6. Schädlichkeit der antiseptischen Mittel. Vorteile 
der aseptischen Behandlung.

Personalien.

Dem Bergwerksdircktor L i e b r i c h  in Oberhausen ist 
die Erlaubnis zur Anlegung des ihm verliehenen R itter
kreuzes des Kgl. Niederländischen Ordens von Oranien- 
Nassau erteilt worden.

Das Verzeichnis der in dieser Nummer enthaltenen großem Anzeigen befindet sich gruppenweise geordnet 
auf den Seiten 56 und 57 des Anzeigenteils.


