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Neuerungen in der Mcktromctallurgi© des Zinks1.
Von Professor D r. F ranz P e te r s ,  Berlin-Lichterfelde.

Elcktrothernilsclie Ycrlahren.
Eine Obersicht iiber die elektrotłiermische Zink- 

darstellung .und ihre praktischen Aussichten geben
D. A. L yon  und R. M. K e en ey 2. Ober Versuche mit 
verschiedenen Ofen und Verdichtern berichtet eingehend 
P. E. P e te r s o n 3. Die wesentlichsten Ergebnisse sind 
schon friiher4 gebracht worden.

In Norwegen erzeugt6 dic nach Laval arbeitende 
A. S. Metalindustries etwa 7500 t  Zink jahrlich, das

■ Ihlens Smelteverk etwa 1500 t. Zur Errichtung neuer 
Anlagen wurde6 die Cie. Glomfjords Elektrotermiske 
Aktieselskab mit 5 Mili. Kronen Kapitał gegrundet. 
Die Elektrothermiska Aktiebolag hat1 1915 8588 t  Zink 
gewonnen. Die Werke am Trollhattan in Schweden 
sollen8 jahrlich etwa 6000 t  reines Metali erzeugen.

In den Pyrenaen werden Zinkriickstande von der 
Indigofarberei elektrisch verarbeitet9; in denArudywerken 
wird nach dem Verfahren von Cóte.und Pierron 35%ige 
Blende mit einem Verlust von nur 2% Zink verhiittct10. 
Zeitweise wurde11 das Erz in ZinkweiC umgewandelt, 
wirtscliaftlicher und wirksamer in der Nahe von Grenoble. 
Mit zwei elektrischen Ofen arbeitete12 vor kurzem die 
Socicti di Monteponi.

Der in Nelson, B. C., vom kanadischen Bergbau- 
Ministerium errichtete 1 t-Ofen13 sollnachW. R. In g a lls 14 
eine unwirtschaftliche GroBe haben. In Tasmanien, 
wo 1 PS-Jahr fiir 40 M zu haben sein soli, ist15 eine Anlage 
fiir die tagliche Erzeugung von etwa 10 t- Zink erbaut 
worden. Zum Schmelzen von Zinklegierungen arbeiten16 
zufriedenstellend kleine Induktionsofen und groBe elek- 
trische Ofen, bei denen die Hitze von langsseits gelagerten 
Widerstanden auf das Bąd herniedergestrahlt wird.

Soli Blende in der Drehretorte vollstandig abgeróstet 
werden, so muB man sie nach A. L. J. Q u en eau 17 zur 
Zerlegung des Zinksulfats elektrisch heizen. Dies wird

1 In Fnrtaetzung melner [rilhem Berlchte; den letzten 3 . Gluckauf
1915, S. 584 und 005.

2 Trans. Amor. Eleetrocliem. Soo. 1914, lid. 21, S. 127.
3 Trans. Amor. Electroehem. Soc. 1914. lid . 2J, S. 215.
* Gliiekaut 1915, S. 589.
p- Metali 11. Erz 1916, Bd. 13, S. 213.
8 Chem.-Ztg. 1919, Bd. 43, S. 271.
1 Chem'.-Ztg. 1917, Bd. 41, S. 127.
s Metali u. Era 1916, Bd. 13, S. 273.
o W. II. I n g a l l s ,  Ens. Min. J. 1915, Bd. 99, S. 90.

10 Metali u. Erz 1917, Bd. 14, S. 57. :. '
11 C. O. M a i 11 o n x , Metali. Chem. Eng. 1917, Bd. 10, S. 33o.

• •• 12 w .  R. I n g a l l s ,  Metali u. Erz 1917, Bd. 14, S. 117.■
' 13 Eng. Miki .T. 1913, Bd. 90. S. 751.

14 Eng. Min. J. 1915, Bd. 99, S. 96.
1 3 Metali u. Erz 1917, Bd. 14, S. 14.
18 Metali. Chem. Ens. 1918, Bd. 18, S. 330.
17 D. R. P. 288 048 rom  G. Juli 1912.

durch Ausfiitterung mit Magnesitziegeln von un- 
gleicher Liinge erreicht, denen etwas Graphit zugesetzt 
ist, damit sie im Anfang des Verfahrens genugend leiten. 
Is t der Graphit aus den vorstehenden Teilen der Ziegel 
herausgebrannt, so bringt man Blende von 1 —2 mm 
Kom ein und dreht die^Muffel 10 - 6 0  mai in 1 st. 
Zunachst wird Luft in regelbarer Menge eingefiihrt, 
gegen Ende des Rostens aber abgestellt oder in ihrer 
Menge betrachtlich vermindert. Das Yerfahren ist nach 
Erfahrungen der M e ta l lb a n k  u n d  M e ta llu rg isc h e n  
G e se lls c h a f t  A.G.1 nur unter hohem Stromverbrauch 
durchfiihrbar. Besser wird die elektrische Heizung erst 
gegen SchluB des Rostens eingeschaltet und dieses im 
mehrherdigen mechanischen Ofen vorgenommen. Die 
Widerstandskorper, dereń strahlende Warnie wirkt, 
werden zweckmaBig aus Nichromdrahteri hergestellt und 
an Osen in der Gewólbedecke jedes Herdes aufgehangt 
oder auf der feuerfesten Verkleidung der hohlen Ruhr- 
 ̂welle angebracht. Im erstern Falle sind sie mit Kontakt- 
stópseln in den Ofenwandungen, im letztern mit Kontakt- 
ringen im Innem der Welle verbunden. Zwischen den 
einzelnen Herden konnen noch Raume mit elektrischer 
Heizung liegen, in denen Gase vor ihrem E intritt in die 
einzelnen Kammern vorgewarmt werden.

Einige Bedingungen fiir den erfolgreichen Betrieb 
elektrischer Zinkofen hat Cb. H. F u l to n 2 zusammenge- 
stellt. Den ernsthaftesten kiinftigen Wettbewerber 
gegen die jetzige Retortenarbeit sieht P . C. C h o a te3 
in der elektrischen unter Yerwendung von Kalkbri- 
ketten, durch die die Schwierigkeiten beim Rosten und 
bei der Saureverwertung fortfallen und Blei sowie Silber 
gewonnen werden ohne die Kosten der Riickstands- 
verhiittung. H. N a th u s iu s*  meint, daB im Elektrozink- 
ofen die Kosten fiir die elektrische Energie bei Verar- 
beitung eines reichen Mischerzes die fiir die Kohlen im 
gewohnlichen Gaszinkofen nicht oder nicht wesentlich 
iibersclireiten werden, selbst wenn der Strom nicht durch 
Wasserkrafte, sondern durch Hochofengas erzeugt wird. 
Aber auch in dem Falle, daB sich die Beheizung durch 
den elektrischen Strom teurer stellt ais die durch Kohle, 
sei metallurgisch .der Elektroofen vorzuziehen wegen der 
Moglichkeit des ununterbrochcnen Betriebes, wegen we- 
sentlicher Ersparnis an feuerfesten Stoffen, wegen Herab- 
minderung des Metallverlustes, wegen der bequemen An-

i D. R. P. 289 782 vom 14. Okt. 1913.
3 Buli. Amer. Inst. Min. Eńg. 1918, 3 . 1393.
3 Chem. Metali. Eng. 1919, Ud. 20, 9. 238.
* Motali u. Era 1918, Bd. 15, 8. 111.



62 Gl i i c k a u f Nr. A

wendung senkrechter Kammern oder Schachte mit ihrcn 
Yorteilen, wegen besserer Durchheizung der Beschickung 
und dadarch Ersparnis an Reduktionskohle, wegen 
Raumersparnis und Vereinfachung der Transportanlagen, 
wegen der Moglichkeit, armerć Zinkerze unter gleich-

- zeitiger Erzęugung eińes Blei- und Kupfersteins wirt- 
schaftlich zu ve'rhutten, wegen der Ausnutzungsmoglich- 
keit der Abgase zu Heiz- und motorischen Zwecken, 
wegen guter Bctriebsiiberwachung und gesundheitlicher 
Vorzuge. In der Erorterung, die sich an einen schon 
friiher erwahnten Vortrag von W. Mc A. J o h n s o n 1 
schloB, machte E. J, E r ic s o n 2 darauf aufmerksam,' 
daB elektrothermisch nur etwa 80% des Zmks der Erze 
gewonnen wiirderi (gegeniiber 86 -  91 % nach dem alten 
Verfahren bei der Edgar Zinc Co.), und zwar ais Metali, 
ais Zinkstaub und ais Oxyd zusammen. E r lialt einen 
ernsthaftcn Wettbewerb des elektrischen Ofens nur 
dann fur móglich, wenn er mehr Metali und weniger 
Zinkstaub und Oxyd liefern konne.

Zum Umdestillieren von unreinem Zink hat J. 
T h o m so n 3 in einem elektrischen O fen, der Monate 
lang in 24 st etwa 1 t lieferte, auf 1 kg raffinierten 
Mctalls 1,1 —1,33 KW st verbraucht. Der Bedarf wird 
sich jedenfalls auf 0,9 herabsetzen lassen.

AuBer den gewóhnlich verwendeten Stromarten er- 
;scheinen nach einigen Yersuchen von A. D e b u sc h 4 
Hochfreąuenzwirbelstrome beachtenswert. Sie gestatten 
eine genaue Regelung der Erhitzung. Die Reaktions- 
kammern, in denen die Warme erzeugt wird, kann man 
luftdicht abschlieBen und die Entstehung schadlicher 
freier Raume vcrmeiden. Vor dem Induktionsofen hat 
der Hochfreąuenzofen die Vorziige, daB die in der Spule 
erzeugte elektrische Energie des Wirbelstromfeldes un- 
mittelbar im Innern der Beschickung in Warmeenergie 
umgeformt wird, daB sich groBere Warmeverluste durch 
Strahlung und Leitung vermeiden lassen, und daB der 
Schmelzraum der Sekundarspule nicht senkrecht zum 
Wege der magnetischen Kraftlinien der Primarspule, 
sondern nur innerhalb der Heizspule zu liegen braucht. 
Letztere kann leicht auswechselbar angebracht werden.

Die Vereinigung der elektrischen Erhitzung mit der ge- 
wdhnlichen versuchte W. Mc A. J o h n s o n 5schon wahrend 
seiner Arbeiten fiir die Tri Bullion Smelting and Deve- 
lopment Co. E r und E. W. H a le 6 stiitzen sich hierbei 
darauf, daB aus hochgradigcn (z. B. 60%igen) Zinkerzen 
im Anfang der Destillation zwei Drittel des Zinks in 
den gewóhnlichen Retorten mit nur einem Drittel der 
im ganzen notwendigen Energie gewonnen werden 
konnen,. wahrend fiir das letzte Drittel die Retorten- ; 
arbeit einen niedrigen, der elektrische Ofen aber den 
hochsten Wirkungsgrad ergibt. DemgemaB arbeiten die 
Erfinder zunachst im gewohnhchen Zinkofen mit einer 
geringern Kohleńmenge und bei niedrigerer Temperatur 
ais sonst iiblich, mischen dann den zinkreichen Riick- 
stand m it zinkarmem, aber eisenreichem Erz und bringen

1 Trans. Amer. Electroeliem. Soe. 1911, Bd. 24, S. 191: Min. Knc. 
%™. 1914,- S. 239; Vgl. Giiicktiul 1915, S. 585.

2 Trans. Amer. Electroohem. Soc. 1914, Bd. 24, S. 202.
3 Cliein. Metali. Eug. 1918, Ud. 19, S. 63.

m * Studien zur elektrothermisehen Zinkęcwinnuti", Diaaertationder 
Technisehen Hoehschule Berlin, Halle 1914, S. 54.

» Amer. .Klectroehem. Soc., 30. Jan. 1917; Electrochem. Metali. 
Ind. 1907, Bd. 5, S. 84.

» Amer. P . 1165 371, ertellt am 31. Dez. 1915.

das Gemenge zusammen mit verschlackenden FluB- 
mitteln und Kohle in den elektrischen Ofen. Ahnlich 
lau te t ein anderer Yorschlag von W. Mc A. J o h n s o n 1. 
Vorger5stetes Erz, dem mehr Schwefel ais gewóhnlich 
gelassen worden ist, wird im Gemisch mit langflammiger 
Kohle bei 1050° nach und nach auf mehrere untereinander 
liegende Herde gekruckt, wobei die heiBeh Ofengase 
durch die Retortenwande dringen, und fa.llt dann, 
nachdem sich Eisenschwamm gebildet hat und praktisch 
samtliches Kadmium verfliichtigt worden ist, standig in 
einen elektrischen Ofen, in dem das Schmelzon vor 
sich geht. Wahrend sich das Zink verfliichtigt, wird der 
fliissige Teil zeitweise abgezogen und in Eisen, Stein 
und Schlacke getrennt.

Die Schlacke wird desto weniger Zink zuriickhalten, 
je leichter fliisśig sie ist und bei je hoherer Temperatur 
sie schmilzt. Diese Bedingungen und die Forderung eines 
nicht zu hohen Stromvcrbrauches lassen nach A. D e
b u s c h 2 am  giinstigsten solche mit 1 0 -1 5 %  Ferrooxyd, 
2 5 -3 5 %  Kalk und 45 — 50% Kieselsaure erscheinen.

Einer Verstopfung des Absticliloches will E. S. B erg - 
lu n d 3 dadurch vorbeugen, daB er in seiner Nahe oder 
mit der Beschickung kurz vor dem Ziehen Stoffe ein- 
fiihrt, die entweder (wie alte Schlacken) selbst schmelzbar

■ sind, oder die mit den ąn den Ofenwanden entstehenden 
Krusten eine leicht schmelzbare Schlacke bilden. Ge- 
eignet ist FluBspat allein oder im Gemenge mit Kalk. 
Man kann auch vor dem Beschicken das Erz-Kohle- 
Gemisch innig mit 20% FluBspat mengen.

Die durch Staubbildung entstehenden Zinkverluste 
durch Arbeiten mit einem Schlackenbade zu vermeiden,

' ^vurde von F. T h a ra ld s e n  vorgeschlagen4. Das Bad 
halt aber ziemlich viel Zink zuriick. Es wird deshalb5 
zeitweise in Kiibel abgestochen, in die sofort auch 
Reduktionsmittel eingefiihrt werden, und die zweck- 
miiBig eine Destillierhaube tragen. Die sich indeuKiibeln 
heftig entwickelnden Diimpfe leitet man am besten6 in 
die Verdichtungseinrichtung des Zinkofens. Sie befordern 
infolge ilires Zinkreichtums dort die Bildung von flussigem 
Metali und driicken das Entstehen von Zinkstaub herab.

Unter der Schlackendecke sammelt sich eine Bleizink- 
legierung an, die mit fortschreitender Dauer des Betriebes 
immer mehr an Blei angereichert und durch die sich 
heftig entwickelnden Zinkdampfe mitgerissen wird. 
AuBerdem greift sie den Herdboden stark an und ver- 
gróBert namentlich śeine Fugen. Diesen MiBstanden 
begeghet T h a ra ld s e n 7 dadurch, daB er die. Legierung 
in dem MaBe ihres Entstehens durch ein Netz von Boden- 
kanalen nach einer seitlichen Kammer oder nach mehrern 
abfuhrt. In diesen werden die beiden Metalle durch 
Seigern oder auf andere Weise getrennt. B eim .Ein- 
bringen der Schlacke in den Ofen wird zweckmaBig 
so yiel Blei mitgegeben, daB es die Kammer bis zur Hohe 
der Ofensohle fiillt, damit die Ableitungskanale nicht 
durch die Schlacke verstopft werden konnen.

1 Amer. P. 1 244 504, ertoilt ain 30. Okt. 1917.
2 DIssertation, S. 34.
3 Ainer. P. 1 1G0 244 ▼om 21. April 1915, ertcllt am 16. N ot. 1915.
* s. GluckanJ 1915, S. 586.
5 D .K .P . 280 229 rom 31. Marz 1914; Zusatzzum  D. E . P .261 188.
*> D. R. P. 292 471 vom 23. April 1915 (Zasatz zu 261 188) und

1. Zusatot vom 6. Not. 1915 zum Franz. P. 478 770 voin 27. Jan. 1915 
der A. S. M e t a 1 £ o r e d l i n g .

'  I). 11. 'P. 286 22S vom 28. Mirz 1914, Zusatz zum U. B. P. 2 6 1 1S8.
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Um moglichst yiel fliissiges Zink bei derYerdichtung1 
zu erhalten, empfiehlt sich nach D e b u sc h 2 auBar gleich- 
maBiger und nicht zu hoher Erhitzung. des Reduktions- 
raumes die Vermeidung von Gleichstrom, groBe' Aus- 
dehnung des aus einem Kohlenbett bestehenden Er- 
hitzungswiderstandes bei nicht zu groBsr Hohe der Be- 
schickungssaule, die aber zur Reduktion des Kohlen- 
dioxyds ausreichen muB, und Yorwarmcn der Beschickung 
auf 900-10.00° zur Entfernung von Luft, Feuchtigkeit 
und Kohlendioxyd, zur Vermeidung von Warmeschwan- 
kungen in der Vorlage und zur bessern Warmewert- 
ausnutzung des elektrischen Stromes. Das Ausbringen 
an metallischem Zink wird desto hoher, je heiBer (900 bis 
1000°) das Dampf-Gas-Gemisch in die Yorlage abzieht, 
weil bei niedrigerer Temperatur zu viel Kohlendioxyd 
beigemengt ist. Das wird auch, selbst bei UberschuB an 
Reduktionskohle, begiinstigt, wenn die Beschickung viel 
Ferrioxyd enthalt. Die GroBe der Vorlagęn ist so Zu 
bemessen, daB 1 qcm Flachę auf 0,5 g Zink, die m l  st 
verdichtet werden sollen, kommt. Schamotteyorlagen 
nach rheinischer Art von geringem Querschnitt sind 
besser ais eiserne Kasten oder Rohren. Sie lassen bei 
1 cm Wanddicke durch 1 qcm in 1 sek nur 0,0031 
g-Kalorien hindurch, so daB sich gleichmaBig giinstige 
Temperaturverhaltnisse der wirksamen Verdichtungs- 
flachen und des ganzen Raumeś ergeben. ZweckmaBig 
werden die Vorlagen bei Schachtofen nicht auf beiden 
Seiten angebracht, weil sonst Luft von einer Seite zur 
andern hindurchzieht, so daB nur Zinkstaub und Zink- 
oxyd entstehen wiirden.

Die Verunreinigung des Zinks mit Blei wachst nach 
A. D e b u sc h 3 mit dem Dichterwerden der Beschickung, 
weil eine dichtere erst bei hoherer Temperatur reduzierbar 
ist ais eine wenij^fr dichte, und mit der Gegenwart von 
Ferrioxyd, das den Widerstand der Beschickung ver- 
groBert. Das aus dem Oxyd reduzierte Eisen erhóht die 
Rcduktionsgeschwindigkeit des Bleioxyds und die elek- 
trische Leitfjihigkeit der Beschickung, so daB zur Er- 
reicliung der Reduktionstemperatur starkere Strome ver- 
wendet werden miissen, die eine Uberhitzung in der 
Reduktionszone veranlassen. In das Zink -gelangt Eisen 
aus der Beschickung nur, wenn sich bei Widerstands- 
erhitzung zeitweise Lichtbogen bilden.

Nach dem Yerfahren von G. de L a v a l4 laBt sich 
aus Verzinkereiabfallen oder einem bleihaltigen Roh- 
metall (mit 94% Zink) im elektrischen Strahlungsofen 
ein 99J95%iges Zink gewinnen. Es wird aber zu bleireich, 
wenn die Verdampfung mit zu groBer Heftigkeit erfolgt. 
Dies kann trotz aller YorsichtsmaBregeln, wie die
A. S. M e ta lfo rec llin g 5 behauptet, cintreten, wenn die
Verdampfungsflache durch fortschreitende Oxydation 
sowie zunehmende Abscheidung bzw. Seigerung von Ver- 
unreinigungen immer kleiner wird, und wenn bei der 
Benutzung yon Einzelelektroden die Hitze in ihrer Niihe 
zu staik  ansteigt. Die erstgenannten Ursachen lassen 
sich beseitigen, wenn man das Bad durch Kratzen reinigt. 
Dazu miiBte man es aber abkiihlen lassen, weil auch die

1 ISinzelheiten iiber dieso s. welter -unten S- 65*68.
2 B issertatlon, S. 32, 40, 49, 51, 52 und 53,
3 u. a. O. S. 52.
* Vgl. Gliickauf 1905, S . 15C7; s. a. W. Mc A. J o h n s o i i , Trans. 

Amer. Electrochem. Soc. 1907, B d. 11, S. 275.
5 D. R. P. 2SC 557 Toin 9. April 1911.

zutretende Luft das Zink verbrennen wurde. Dieś ergabe 
eine Unterbrechung des Betriebes. Sie wird vermieden, 
wenn wahrend der Reinigung ein indifferentes Gas in 
den Ofen geleitet und die Kratze moglichst luftdicht ein- 
gefiihrt wird. Dazu bringt man an dem Ofen einen 
Klappdeckel fiir das AbstichgefaB an. E r ist mit diesem 
durch Dichtungsringe luftdicht verbunden und hat einen 
verstellbaren Arbeitsschlitz fiir die Ęinfiihrung des 
Reinigungswerkzeuges. Den Lichtbogen, der entweder 
frei- zwischen den Elektroden spielt oder durch ein 
magnetisches Feld gegen das Gut geworfen wird, liiBt
F. T h a ra ld s e n 1 derart wirken, daB die Reaktion 
wesentlich an der Oberflachę der Beschickung erfolgt, 
die ais gleichmaBig ausgebreitete wagerechte Schicht 
in die Reduktionskammer eingefiihrt wird. Diese hat an 
jedem Ende eine Yorkammer. In die eine wird die Be
schickung eingefiihrt. Der auf Radern durch die ganze 
Lange des Ofcns beforderbare Boden fuhrt sie dann in 
den Reaktionsraum. Dabei wird der Haufen yon der 
Trennungswand abgestrichen, so daB eine ebene Schicht 
von gleicher Starkę in den Mittelraum gelangt. Uber 
Seitenrippen des Tischbodens greifen iiberhangende Yor- 
spriinge der Ofenwandung, so daB unter -Mithilfe der 
Beschickung ein luftdichter AbschluB des Reduktions- 
raumes zustandekommt. Nach der Bestrahlung durch 
den Lichtbogen gelangt das Gut in die zweite Vorkammer, 
aus der es durch eine Kratze entfernt wird.

In einem Lichtbogen-Strahlungsofen fuhrt S. H u ld t2 
Rohzink so lange durch eine Offnung in der Wandung 
ein, bis sich ein Schmelzbad gebildet hat, schlieBt dann 
diese Offnung und besorgt die weitere Beschickung am 
Boden des Bades durch einen mit fliissigem Zink ge- 
fiillten YerschluB. Die Zinkdampfe werden oben aus 
der Kammer standig nach -einer Vorlage abgesaugt. 
E. A. J o h a n s s o n  (Sóc. an. M ć ta llu rg iq u e  P ro c e d ś s  
de L a v a l)3 gibt die Beschickung hinter Prallplatten 
auf. Der leere Raum zwischen ihnen, durch den eine 
Elektrode geht, und die Oberflache des Erzliaufens 
werden durch den Widerstand, den die Beschickung 
dem Durchgang des Stroms bietet, so weit erhitzt, 
daB. das in den kaltern Teilen erzeugte Kohlendioxyd 
zu Monoxyd reduziert wird.

Nach dem Yerfahren yon C ó te  und P ie r ro n 4 ar- 
beitet seit Ende 1917 in Maurienne bei Epierre eine An
lage von vier 500 PS-Ofen, von denen jeder taglich
4 t Erz durchsetzt. Nach der neusten Abanderung des 
Verfahrens werden, wic G. F lu s in 5 mitteilt, die Roherze 
(gewóhnliche und FluBspat enthaltende Blenden sowie 
aus diesen; und Bleiglanz bestehende Erze) nicht mehr 
geróstet. Die einzigen Róhstoffe fiir die Herstellung 
des Schmelzbades sind Kalk .uhd Kohle. Man benutzt. 
einen Doppelofen, bringt das Zink roli im ersten Ofen 
der Bogen-Widerstandsart aus, befórdert es ohne Ab- 
kiihlung in Trópfchen und Staubform in den zweiten 
Ofen der mittelbaren W iderstandsart und reinigt es 
unter gerińger Warmezufuhr durch nochmalige De-

1 U. 1U P. 310 162 T o in  6. Aug. 1910; Amer. P. 1 255 066, crtcilt 
aju 29. Jan. 1918.

2 Em?]. P. 101211 (10 613 /1910) vom 27. Juli 1916, Prioritiit 
vom 14. M ig, 1915; Kanad. P . 187 864.

3 Amer. P. 1256 802, erteilt am 19. Febr. 1918.
:;.m * Gltickanf 1915, S. 605.

' 5 Boli. Techn. de la Suisse Homande 19lV, Bd. 43, S. 233; Metali. 
Chem. Eng. 1918, Bd. 18, 8 . 17.
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stillation/ auf die eine Verdichtung zu fliissigem Metali 
folgt.

Am besten fiir das Verfahren eignen sich Erze mit 
3 0 -4 0 %  Zink, 5 — 15 Blei (einschlicBlich -Silber}, 8 - 1 2  
Eisen (ais Oxyd oder Sulfid), 2 0 -3 0  Schwęfe), 10 -1 5  
Kalk, Kieselsame oder Baryt, 3 — 5 Fluor, 2 - 3  Fremd- 
mctallen und 2 -  3 Arsen (zugelassen). Fiir 1 t durch- 
schnittlich 35%i?en Erzes werden 2000-2200 KWst 
und 12 kg Elektroden verbraucht. In der Schlacke 
bleiben nur 1,5% Zink. Insgesamt gehen 8 - 9 % ,  zu- 
weilen nur 6 — 7% verloren. Das gewonnene Metali 
ist 99,93%ig. Yon den 500 PS eines Ofens werden 
3 5 0 -3 7 5  im Schmelzbade, 150-125 im Kondensator 
verbraucht.

Brikette benutzt C. H. F u lto n -(D . B. Jones1) ais 
Widerstand. Sie werden aus abgerostetem Erz, Kohle 
und Pech unter Druck hergestellt und so vcrkokt, daB 
sie die ursprungliche Form und die anfangliche GroBe 
bewahren. Ein Ofen zur Ausfiihrung des Verfahrens2, 
mit dem die Metallurgical Laboratories langere Zeit 
Voryersuche angestellt haben, ists in East St. Louis in 
befriedigendem groBerm Yersuchsbetriebe. In  ihm 
werden mit einer vorgeheizten Retortę Widerstande 
iiberdeckt, die auf den Bodenelektroden stehen. Die 
Widerstande werden aus dem zinkhaltigen Gut, der 
zur Reduktion notigen Menge maBig feinen Koks und 
1 2 -1 5 %  Teer oder Pech heiB in 2 m lange Stabe von 
30 cm Durchmesser gepreBt und in neutraler oder re- 
duzierender Atmosphare so gebrannt, daB sie bei 
5 0 -6 0 %  Gewichtsyerlust ihr urspriingliches Volumen 
bewahren4. Sie werden, nachdem sie auf die Boden- 
elektroden gestellt sind, z. B, in Gruppen zu je 4 oben 
durch Graphitverbinder zusammengefaBt. Bei Benutzung 
von Dreiphasenstrom ordnet man drei dieser Gruppen 
sternformig an. Man heizt zunachst mit schwacher 
Energie an, bis der Retorteninhalt gleichmaBig auf 
700 -  800° gekommen ist, und verstarkt dann den Stfom 
schnell, bis die Destillation beginnt. Jede vollstandige 
Ofenreise dauert 5 % — 6 st, Das Gasdampfgemisch 
stromt in leinein Schacht an Prallplatten aufwarts und 
wird dann in einer iiuBsrn Kammer durch Spiralwąnde 
nach oben und unten zerstreut. Durch eine gitterartig 
ausgesetzte Kammer zwischen der auBern Kammer und 
dem innern Schacht, die nach Bedarf durch Gasflammen 
geheizt oder durch Luft gekiihlt wird, laBt sich der 
Verdichter zwischen den notwenduigen engen Tempera- 
turgrenzen halten, Die Arbeitsweise kann5 ununter- 
brochen gestaltet werden, wenn man die Brikette all- 
mahlich durch einen Ringofen gehen liiBt, wobei durch 
kornigen Graphit ein Gleitkontakt mit den Elektroden 
hergestellt wird. Die Abhitze. der ausgebrauchten 
Elektroden wird zur Vortrocknung der PreBIinge benutzt, 
wahrend das weitere Trocknen und das Brennen durch 
Gasflammen erfolgt. Die Reaktionserzeugnisse werden 
nach innen zu der mittlern Verdichtungskammer ab- 
gezogen.

Um die Warmewirkung durch Ausnutzung samtiićHer 
elektrischer Kraftlinien in der Beschickung zu erhohen, 
schlagt O. S c h n e e m ilc h 1 vor, in die Achse des Schachtes 
durch Luft gekiihlte Rohre aus stromlei tendem Stoff 
einzubauen. Sie zwingen die Kraftlinien zu radialem 
D urchtritt durch die Beschickung und stellen bei Be
nutzung von Drehstrom den Nullpunkt dar. Damit die 
Erhitzung gleichmaBig wird, besteht der Schacht aus 
mehrern Abschnitten, die desto breiter werden, je weiter 
sie nach unten liegen, je kleiner also der Widerstand 
der Masse wird. Jeder Abschnitt hat im Mauerwerk eine 
Nische, die eine Vorlage aufnimmt und nach inrien durch 
eine Elektrodę aus weichem Eisen abgeschlossen . ist. 
Sie kann nach dem ' Schachtinnern zu mit einem gut 
leitenden feuerfesten Stoff (Krypto], Silund, Gemisch 
aus Koks- und Graphitpulver mit Eisenfeile und einem 
plastischen Zusatz von Pech oder Teer) bekleidet werden. 
Die \  orlagen konnen auch in besondern Nischen zwischen 
den Elektrodennischen liegen. Benutzt man sta tt Dreh
strom Wechsel- oder Gleichstrom, so werden in jedem 
Abschnitt zwei Elektroden oder ein Mehrfaches davon 
angeordnet. Im untern Teil des Schachtes empfiehlt 
sich eine Verfliissigung der Ruckstande durch einen 
Lichtbogen oder seine Strahlung.

Die Firma CosW iger B ra u n k o h le n w e rk e  G. m. 
b. H .2 bestampft die Elektroden mit Dolomit oder einer 
andern in der Hitze leitenden Masse. Sie sind im Poten- 
tial samtlich voneinander verschiedert und in den Wan- 
dungen so angebracht, daB sie den gesclilossenen Be- 
schickungsraum vollstandig umgeben. Man kann unter 
LuftabschluB, in der Leere oder in einer beliebigen 
Atmosphare arbeiten. Nutzbar gemacht wird unmittelbar 
die Wannę, die das auf die Elektroden gestampfte Ofen- 
futter sowie die Beschickung bei Stromdurchgang er- 
zeugen, oder diejenige, die das Ofenfutter ausstrahlt. 
Letzteres ist besonders dann der Fali, wenn die Be
schickung das Ofeninnere nur teilweise fiillt. Aus der 
Heizkammer fuhren Schlitze oder Kanale nach Vorlagen, 
die gegebenenfalls auch geheizt werden. An den Ofen 
kann3 ein Schacht zum Vorwarmen der Beschickung 
angeschlossen werden, der regelbare elektrische oder 
AuBenbeheizung hat.

Auch H. N a th u s iu s 4 verwendet bei seinen Ofen, 
dereń Schutzrechte die G. m. b. H. Westdeutsęhe 
Thomasphosphatwerke besitzt, die zugleich ais Aus- 
kleidung dienende Stampfmasse, von der die Elek
troden aus StahlformguB bedeckt werden, ais elek
trischen Heizwiderstand. Die Masse besteht bei ba- 
sischem Charakter der Beschickung aus einem Gemisch 
von kornigem gebranntem Dolomit oder Magnesit und- 
Teer, bei sauerm (seltener) aus Silikabrocken (Abfallen 
von Dinassteinen), die im Kollergang gemahlen sind, 
und Teer. Die Stampfmasse wird bei Beginn des Be- 
triebes durch Anheizen der Reduktionskammer mit Gas 
oder Kohle elektrisch leitend gemacht. Sie ist es von 
vomherein, wenn man Eisenfeilicht, Drchspane, Drahte 
oder Eisenstifte mit einstampft. Der ganze Ofen wird 
m it’ einem dichten Eisenmantel umgeben, hinter dem
S 1*0?" ^  ^  T° m ^  r>ez. 1913; Abbildungs. Gluckauf 1915,

2 ID. U . P. 2SS 684 Tom 19. Jan. 1913.
5 D. U. P. 293 341 Tom 18. Febr. 1915.
4 Metali u. Erz 191S, Bd. 15, S. 87 und 108.

l  Amor. P. 1 213 ISO vom 17. Juli Ifllfi, prtnllt. am 23. .Imi. 1917.
Anier. P . 1212 337, ertelit am 9. Okt. 1917; Einzelheiten in

den Amor. P. 1 242 339/41 und 1 219 OBI.
3 Metali. Chem. Enpr. 1918, Pd. 1S, S, 539.
: Man kann die Stftbo nuoh kilrzer muchen und die einzelnen

StUeke m it pinem Gemiscli aus 40% Pech und 0 0 ^ teinera Graphit 
zusam m enkitten.

s Araer, P . 1 242 339/40.
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eine Schicht aus moglichst feinkornigen Stoffen (wie 
Asbestmehl, Asche oder Sand) angebracht wird, um die 
Warme zusammenzuhalten und gleichzęitig der Aus- 
dehnung des Mauerwerks bei der Erhitzung Rechnung 
zu tragen. Die Ofen konnen entweder, wie die Koks- 
ofen und in enger Anlehnung an den alten Retorten- 
ofen, mit wagerechten Kammern oder fiir ununter- 
brochenen Betrieb besser schachtfórmig gebaut werden. 
Die Beschickung, die beim Entfernen der Raumasche 
(unter LuftabschluB) oder beim Abziehen der fliissigen 
Schlacke oder des Steins nachrutscht, wird durch die 
heiBen Gase und Dampfe vorgewarmt und allmahlich 
weiter erhitzt. Dies erfolgt zwanglaufig durch die Aus- 
gestaltung der Elektroden und die Schaltung des Stromes 
gleichmaBig. Drehstrom z. B. wird durch einen Trans
formator auf die gewiinschte Spannung (5 -1 5  V) 
gebracht. Die durch Auflosen des neutralen Punktes 
in dem Drehstromtransformator. entstandenen 6 Enden 
werden an je eine von 6 Elektroden angelegt, von denen 
je zwei eine der Spannung entsprechende Entfemung 
haben. Zwischen je zwei gcgeniiberliegenden Elektroden 
herrscht die unverkettete Phasenspannung Ep oder 
der hóchste Spannungsabfall, so daB die Beschickungs- 
saule durch die sie durchziehenden Strome bis in den 
innersten Kern sehr stark beheizt wird. Die Spannung 
zwischen zwei schrag gegeniiberliegenden Elektroden 
betragt 0,866 Ep, die zwischen zwei benachbarten
0,5 Ep. Kohlendioxyd wird durch die liberschiissige 
Kohle in der Beschickung reduziert. Die im Anfang 
des Verfahrens gebildeten Wasserdampfe und indiffe- 
renten Gase sowie das Kohlenoxyd und der Zinkdampf 
werden zwanglaufig abgesaugt1. Die Zinkdampfe konnen 
sich also nicht wieder oxydieren, werden nicht unnótig 
yerdiinnt, entwickeln sich allmahlich und konnen im 
Reduktionsraum keinen Oberdruck erzeugen. Sie gebęn 
den Hauptteil ihrer Hitze an die Beschickung ab, treten 
etwa 700-800° warm in die Verbindungskanale zwischen 
Reduktionsschacht und Verdichtungsraum und werden 
in den Kanalen Weiter bis auf etwa 500° abgekiihlt. 
Die Temperatur des Verdichtungsraumes kann weiter 
durch Kiihlrohre oder geheizte Kanale geregelt werden.

Einen Ofen fiir Massenbetrieb, der namentlich auch 
fur armere Erze geeignet ist, zeigt Abb. 1. Die Be
schickung gelangt durch den GichtverschluB a in den Vor- 
warmeschacht b. Dieser und der um ilin gelagerte Ver- 
dichtungsraum c sind durch von auBen zugangliche und 
zu reinigende Kanale d verbunden. Ihr Zugang bleibt 
infolge des im untern Teil des Vorwarmeraumes b ge
bildeten Absatzes e frei, wahrend das Aufwartsstromen 
der Gase durch die Ve'rengung /  erschwert wird. Vor- 
warmeschacht, Verdichtungskammer und Reduktions
raum g sind von einem dichten Eisenmantel h um- 
geben. Er ist mit Schamottesteinen i  ausgemauert, 
abgesehen vom Reduktionsraum. Dieser wird hydrau- 
lisch mit der oben erwahnten, ais Heizwiderstand dienen- 
den Masse k ausgestampft, die auch die schwalben- 
schwanzfórmig ausgeschnittenen Endplatten l der Elek- 
trodeh m bedeckt. Die im Reduktionsraum g ent- 
wickelten Gase und Dampfe-werden durch die Kanale d 
und durch die hinter der Yerdichtungskammer c ver-

i s. a. den Helfenstein*0£en weltor unten^ S. 67.

laufende gemeinsame Rohrleitung n mit; Hilfe des 
Exhaustors o in den Verdichtungsraum gesaugt, der 
durch die Kiihlrohre fi oder durch Berieselung mit 
Wasser in seiner Temperatur geregelt wird. Hierdurch 
und infolge der Druckregelung durch den Exhaustor

Abb. 1. Elektrozinkofen, B auart Nathusius.

vvird das Zink in metallischem Zustande abgeschieden. 
Die nicht verdichteten - Dampfe und die Gase blast der 
Exhaustor durch die Diisen q in den obem Teil des 
Vorwarmeschaclites, wo sie den Rest ihrer fuhlbaren 
Warme an die niedersinkende frische Beschickung ab- 
geben, um schHeBlich durch r zu entweichen und Heiz- 
oder motorischen Żwecken zugefiihrt zu werden. Das 
fliissige Zink wird aus c durch s, nicht verfliichtigtes 
Schwermetall (wie Blei) oder etwa verflussigte Schlacke 
durch l abgestoBen, die Raumasche durch u  entfernt.

Die groBen stehenden Retorten, in deńen er Blende 
durch Kalziumkarbid reduziert, will R. v on  Z e lew sk i1 
auBsr in iibhcher Weise auch elektrisch durch Benutzung 
ihrer Wandę ais Widerstande heizen.

W. H. H a m p tó n  (The C o n ley  E le c tr ic  F u r-  
n ace  Co.)2 bettet in Blócke Widerstande aus einem 
Gemenge von Ton und Graphit ein und stellt aus solchen 
Blocken in einem geschlossenen Schachtofen einen 
zickzackfórmigen Kanał her, in dem die Beschickung

_ _ ^  537 vom  ̂ Dm. 1912.
' 2 Amcr. P . 1 152 505 vom 28. tebr. 1913; erteilt om 7. Sept. 19X5.
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binunterrutseht. .Die Zinkdampfe entweichen unter 
den Blocken.

Auflji: den bereits friiher.1 beschriebenen Ofen mit 
rnittclbarcr Widerstandserhitzung haben J . T h o m so n , 
ur.d F. A. J. F i tz g e ra ld  (Jo h n  T h o m so n  P ro će ss  
Co.)2 einen węitern ąńgegeben,' b d  dcm der Widerstand 
in der untdrn Destillierkammcr in einem am Boden 
offenen Behalter hangt. Offnungen in seinen senkrechten 
Seiteri fiihren die aus. dem Innem  des Widerstandes 
kommenden Zinkdampfe' durch senkrechte Kanale, 
die' sich zwischen dcm Widerstancl und den Ofcn- 
war.dungen befinden, um den Behiilter herum, auf dem 
eine Schicht korniger Kohle liegt. Sie stieiclięn dann 
durch dfe KohlcsChicht und eine Offnung am uritern 
Ende einer Licht geneigten Zwisc.hcnwand in eine obere 
Rauchkammer und von ihr in eine Vorlage.' .Diese ist3' 
geńcigt und steht."mit...einem in demsdben Raume an- 
gcbrachten, . aber ‘mit getrennten Htiżkanalen ver- 
schenen Bchiilter in Verbindung. D urch ihn wird die 
Temperatur des Yerdichters auf 750 —700°. gehalten, 
Gldchzeitig regelt m an die . Strómungsgeschwindigkeit 
der Dampfe .derart,'daB bei dieser Temperatur die Ver- 
dichtung praktisch yollstandig wird.

Hohle Kohlcnblócke, die auf .besser Icitendcm ge- 
kórntćm Koks licgen, wollen A. M in e t und H. L. L. 
L u ca s4 zur Behcizung von Zinkrctorten, die hinein- 
gestcllt werden, benutzen. Der Yorschlag hat praktisch 
kcine Bedeutung.

In  einem Drehofen5 (und auch in einem, in dem die 
Beśchickung durch' eine von auBen bctatigte Vor- 
rithtung, z. B. eine Flii^elwelle, bewegt wird) kann man 
nach H. Spec k e t e r6 die elektrische Energie besser ais 
in e in e r  Reduktionskammer in mehrern", die von- 
einander gut isoliert sind, ausnutzen. AuBerdem wird 
die Erhitzung gleichma3iger, wegen der geringern Fall- 
bewegung der Beśchickung die Aufrechterhaltung der 
guten Durchmischung besser, die Staubbildung geringer, 
weil weniger ltbhaft bcwcgt zu werden braucht, und die 
Vcrdichtung der Zinkdampfe leichter, weil sie in mehrern 
kleinen Raumen sta tt in einer groBen Kammer erfolgen 
kann. Die mechanischen Schwierigkeiten, die das 
Wenden biet.et, lassen sich8 vermciden, wenn mąn die 
Kammerwande in der Mitte untcrbricht, so daB hier 
ein ungeteiłter Raum blcibt. In diesen tr itt  die Be- 
schickung bei der Drehung des Ofens aus den Unter- 
abteilungen, mischt sich und verteilt sich dann wieder 
in die verschiedenen Unterabteilungen. Ahnlich wirkeh 
Lóc.her in den iiber die ganze Ofenlange laufenden 
Scheidewanden. Letztcre konnen auch verkiirzt werden, 
so daB Rippen entstehen, die beim Drehen einen Teil 
der Bcschiekung mit in die Hohe nchmen und ihn dann 
wieder gloichmaBig iiber das andere Gut verteilen.

E in e . erhcbliche Verminderung des Energiebcdarfes 
erzielt man schlicBlich®, wenn das Zink nur bis auf

1 Uliickaiif 1915, 3 . 588...
2 Anier. P. 1 219 191 vour2t* Junl 1916, ertellt ara 13. MUrz 1917.
3 Anier. P. 1 219 IS3 vnn\ 21. Juni 191G, ertęilt am 13, .Miirz 1917.
* A:i'or, P. 1 103 309, erteHt. am II . Juli 1914.
* V. D. U. P. 2.il OiStt.- GHlotcauf lflló , 3. 006. t
$ 1). Jt. P, 282 9ftJ vom fi. b>br. 1914; /u sa tz  zum D.Tt.P .2ń4 029.
i  Hi*i A»\wndunj: von dreien legt man in jede Kammer eine Phase 

des Drohiitron s.
* U. li., P. 290 G13 vom 17. Okt. 1914, Zusatz zum D .T l.P .254029; 

Em?l P. 1H łJ02 viiriv '24'. Nov. 19i 5 Tur BVC o o h I o v i u s,
» I), li. P , 233 794 Yv>ni C. Februar 1914; Zu^aU zum D, It P. 

254 029. , *

3 0 -  35% .ausgebracht und der Rest in einem zweiten, 
kleinern Ofen entfernt wird. Der zweite Ofen kann die 
GroBe des ersten erhalten, wenn zwei oder drei solcher 
Riickstandmengen vereinigt werden.

Schlacken aus dem Blcihochofen oder yon der Ver- 
hiittung zink- und kupferhaltiger Erze, die vorherrschend 
Eisen und Kalzium sowie (neben geringen Mengen 
Aluminium, Mangan und Magnesium) etwa 8 % Zink- 
oxyd enthalten, reduziert W. Mc A. J o h n s o n  (Con- 
t.inous Z inc  F u rn a c e  Co.)1 durch Eisen, das ge- 
schmolzen iiber den Bodenelektroden des Ofens liegt. 
Die fliissige Schlacke wird mit Hilfe zweier oberer 
Elektroden, die in sie eintauchen, vom Zink zum groBten 
Teil oder vollig befreit und flieBt dann untęr einer 
wassergekiihlten Scheidewar.d fort nach einer zweiten 
Kammer. Dort wird sie unter Zugabe von Kohle durch 
Diisen unter Beihilfe der elektrischen Erhitzung ver- 
schmolzcn.. Das aus einem Teil des Ferrosilikats redu- 
zierte Eisen erganzt das Bad in der ersten Kammer. 
Diese hat einen Abstich fiir den Stein und darunter 
einen mit einem Sumpfe verbundenen fiir das Bid."-. 
Der Zinkdanipf zieht oben ab. Aus fliissigen Schlacken 
will W. T ro e lle r2 Zink unter LuftabschluB im elek
trischen Ofen durch Einblasen reduzierender Gase 
(wie Leuchtgas und Wassergas) austreiben und ais 
Metali gewinnen. Auch fiir das Zugutemachen ver- . 
zinkter Eisenabfalle ist der elektrische Ofen vor- 

^gcschlagcn worden, da er ein Arbsiten in neutraler oder 
reduzierender Atmosphare gestattet. K. A lb e r t  und
O. S c h le im e r3 schmclzen sie in einem hocherhitzteń 
kohlenstoffhaltigen Eisenbade nieder. Das teilweise 
beim Eintragen der Abfalls, teilweise durch naehtrag- 
liche Oxydation in den Verbrennungsgasen entstandene 
Zinkoxyd wird abgesaugt und in den gewohnlichen, 
Filtern gewonnen. W. A. H i lis4 schlagt die Zink
dampfe durch zerstaubtes Wasser oder Alkalilosung oder, 
wenn sie in Salze iibdrgefiihrt werden sollen, durch zer- 
staubte Sauren nieder. Zinkstaub erhitzt A, G. A n
d e rs so n 5 elektrisch mit oder ohne Zusatz von redu- - 
zierenden oder schląckenbildenden Stoffen. Ahnlich 
verfahrt L. B e rg lu n d 6 mit Zinkstaub, -asche und -oxyd 
fiir sich oder zusammen. Ais FluBmittel dient die 
beim elektrischen Schmelzen erhaltęne Schlacke.

V o rlag en , die den belgischen Rohren fihncln, bringt 
A. L. J . Q u e n e a u 7 an einem Flammofen in mehrern. 
Reihen an. Sie sind nach auBen hin geneigt und am 
Ende durch einen zylindrischen Stopfen geschlossen. 
Der obere Teil des Umfanges hat einen kleinern Halb- 
messer ais das Innere der Vorlas?e, so daB ein Weg fiir 
das Gas bleibt, der untere eine Offnung zur Einfuhrung 
einer Kratze. Aus den obern Reihen der Vorlagen 
flieBt das Metali in die unterste Reihe, aus der es ab- 
gezogen wird.

i  Amor. P. 1 140 073 voin 27. JunI 1913, omeuert- am 10. Doz. 1911, 
ertelit am 13. Juli 1915; tr I. Metali. Chem. JSng. 1915, lid. 13, 3 .505.

2. D. R. P. 291 853 Tom 2. Apn! 1913.
3 D. 11. P. 280 411 Tom 2. Dez. 1913.
* Eng!. P. 933 vom 13. Jau. 1911.
6 Sohweil. P. 31 032 vom 27. Febr. 1911; Cliem.-Ztg. 1913, Bd. 37, 

Itepert. 3 . 210.
s Sohwed. P. 39 397 vom 5. Mai 1911; Cliem.-Ztsr. 1917, Bd. 11. 

Vbers. 3. 256. ' '
7 Engl. P. 10 0G1 rom  23- April 1914.



-Die Vorlage von E. A ,' J o h a  n ś so n 1 besitz t einen 
losen Bóden; der mit der ihn tragenden luftdicht ab- 
geschlossenen Sammelkammer gedrelit - werden kann. 
Diestlbe Yorlage hat sich die Soc. an. M e ta li u r - 
g iq u e  P ro c ć d ć s  de L a v a l2 schiitzen lassen. Die 
Reibung der mikroskopischen Kiigelchen der Zink
dampfe zwischen den Vorlagewandungen, dem konisehen 
Baden, der einen Teil einer sich drehenden, mit Sand- 
verschluB versehenen Aufnahmekammer bildet,. und 
lose angesetzten Blócken soli ihr ZusammenflieBen zu 
flussigem Zink befordern.

Die vor dem eigentlichen Destillieren aus der Be- 
schickung entwickelten Gase und Dampfe saugt die 
H e lfe n s te in -E le k tro o fe n -G . m. b. H .3 durch be- 
sondere Leitungen ab*. Diese befinden sich in einem 
auf dem eigentlichen Ofen mit senkrecht hindurch- 
gehendem Heizwiderstand aufgesetzten Vorwarme- und 
Aufgabeschacht. Wahrend der Reduktion wird ein Teil 
des Zinkdampfes und des Kohlenokyds mit eingesaugt. 
Das Zink verdichtet sich im Aufgabeschacht und wird 
durch die herabgehende Beschickung dem Reduktions- 
raum wieder zugefiihrt. Das Kohlsnoxyd wird ab- 
geleitet, so daB in die an den Rednktionsschacht an- 
g:setzte Verdichtungskammer weit konzentriertere Me- 
talldampfe ais gewohnlich gelangen. Die nicht ab- 
gesaugten Gase stromen in eine den Vorwarmeschacht 
umgebende Kammer und werden in ihr durch Diis. n- 
luft verbrannt\ Ahnlich kann verfahren werden, wenn der 
Ofen mit einer iiber der Bodenelektrode senkrecht 
hangenden und regelbaren Elektrodę ausgestattet ist. 
Man fiihrt dann um diese heruni die. Beschickung durch 
zwei geneigte Aufgabeschachte ein, die durch Ver- 
brennung der aus dem Reduktionsraum entweichenden 
Gase erhitzt werden. Um die liangende Elektrode 
herum sind die Absaugerohre fiir die bei der Vorwarmung 
entweichenden Dampfe angeordnet.

Auf andere Weise sucht A k tie s e ls k a b e t  M etal-' 
fo re d lin g 5 die Scheidung der Zinkdampfe von den 
fremden Gasen zu erreichen, die ihre Verdichtung 
im tropfbar-fliissigen Zustande. beeintrachtięen. Sie 
hat erkannt, daB von wesentlichem EinfluB auf jene 
Scheidung die Moglichkeit der Anpassung der B > 
schickungshohe im Zufuhrungsschacht an die wechseln- 
den Erfordernisse der Trennung ist. - Der Schacht wird 
demnach aus mehrern iibereinanderliegenden Ab- 
schnitten zuśammengesetzt. Ihre Zahl andert sich nacli 
der Hóhe, in der die metallischen Teile des Gas-Dampf- 
Gemisches durch die Abkiihlung festgehalten werden. 
Die Beschickung im Schacht wird durch eine unten 
arbeitende Schnecke in den seitlich angesetzten Ofen 
befordert. Dieser arbeitet mit senkrechten Elektroden 
und hat an der dem Schacht gegeniiberliegenden Seite 
unten ein Abstichloch, oben einen zu einer Vorlage 
leitenden Abfiihrungskanal. Die gas- und dampfformigen 
Erzeugnisse werden durch die Beschickung des Schachtes 
filtriert und setzen in gewisser I-Iohe die metallischen

1 Amor. P. 1 1-15 (1S5 Yom 21. April 13tń, ortcilt am R. Juli 1915.
2 i-raaz. P . 478 912 vom 7. Juni 1915.

.*  D, R. P, 297 872 voru 18. Febr. 191-1, Prlorit& lfow  18. Febr. 1913; 
vgl. a. GlUckanf 1915,'S. 5S7.

4 h. a. tleu Nathaalua-OEcn, 3. 05,
» D. 11. P. 290 199 Tom 5. April 1911.

Teile ab. Diese gelańgeii dann zusammen mit der Be* 
schickung wieder in den Ofen.

Dieletztgenannte MaBnahme wendet auch E. S. Berg- 
lu n d 1 an. Die Yerdichtung der Zinkdampfe zu Staub 
erfolgt aber nicht im Beschickungsscliacht, sondern in 
der zweiten Abteilung eines Kondensators, deren schnelle 
Abkiihlung durch Beschicken mit Erz beschleunigt wird. 
Sie besteht im iibrigen aus Eisenblech, ahnlich wie die ‘ 
altbekannten Tuten, und enthalt zur VergroBerung der 
Abkiihlungsflachen eine Anzahl Rohre. In sie gelangen 
die Dampfe, ohne mit Luft in Beriihrung zu kommen, 
erst dann, nachdem sie in der ersten, im Gegensatz zu 
ihr auf moglichst hoher Temperatur erhaltenen Ab
teilung im wesentlichen nur flussiges Zink abgesctzt 
haben. Zu dem Zweck wird die erste Kammer, die durch 
nicht vollig hindurchgehende Zwischenwande in zwei 
oder mehrere Raume weiter unterteilt ist, mit sehr 
schlscht warmeleitenden Stoffen ausgefiittert.

S tatt die Verdichtungseinrichtung zweistufig zu 
machen, stellt sie A k tie s e ls k a b e t  M e ta lfo re d lin g 2 
aus einem schrag abfalhnden Kanał her. In diesem sollen . 
die Zinkdampfe aus den Gemengteilen ausgeseigert 
werden. Die nicht verdichtbaren Gase w erden  durch

Abb. 2. V orrichtung zur Y erdichtung von Z:nkdanipfen 
bal elektrischen Ofen der A kt.eselskab Metalforędl.ng.

Entliiftungsschachte abgefiihrt, Die Einrichtung ver- 
vollstandigt die Wirksamkeit der vorher beschriebenen 
Anordnung derselben Firma. Aus dem Ofen a (s. Abb. 2) 
mit den Elektroden b und dem Einfiihrungstrichter c fiir 
die Beschickung entweicht das Dampf-Gas-Gemisch durch 
die Offnung d nach dem Kanał e, nachdem in der Ver- 
breiterung /  die mitgerissenen Staubteile abgesetzt 
worden sind. Das fliissige Zink flieBt in den Sumpf g 
mit dem Abstich h. Der Kanał e hat Kriimmungęn i 
mit Reinigungsloehern k und Abzugschiichte l fiir die 
nicht verdichteten Gase. Sie werden mit Koks beschickt, 
der aus den Gasen Zinkreste aufnimmt, und den man 
nach genii^ender Anreicherung daran in den Ofen gibt. 
Diese Fiillung oder die mit einem andern stiickigen 
AbschluBitoff schafft auBerdem3 gewissermaBen ein 
Gaspolster, das die itmern Druckschwankungen im Ofen 
so- weit ausgleicht, daB nicht AuBenluft in die Ver- 
dichtungskanale dringen und Explosionen veranlassen 
kann. Bei der groBen Menge von Zinkdampfen, die in 
der Zeiteinheit in flussiges Metali iiberzufiihren ist,

1 D. K i  P. SOI 959 vom 30. Dez. 1915; Anier. P. 1 230 395, ertellt 
am 11. Aug. 1917.

2 D. u . P. 289 493 Yom-27. Milra 191=1.- ■ ■ ■
3 Zusatzpatent 290 C90 vom 20. Mai 1914
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miissęn1 zwischęn dem. Kondensationskanal und. der 
AuBenluft Warmeausgleichraumc m geschaffen werden. 
Ihre Warmeregelung erfolgt zweękmaBig durch die aus 
den Entluftungsschachten l entweichenden Gase, die 
durch Leitungen n nach dem Kessel o gefiihrt und dort 
verbrannt werden. Die Verbrennungsgase gelangeń 
durch die Leitung p nach dem Warmeauśglęichraum m 
und vtm dort durch die Leitung q nach der Esse r. Die 
Yentile s und t regeln die Gasmengen und damit die 
Temperatur in den Ausgleichraumen m.

E. F. C o te  und P. R. P ie r ro n 2 haben vorgeschlagen, 
an einen mit Licbtbogen lind Widerstand arbeitenden 
Reduktionsofen einen zweiten Ofen mit mittelbarer 
Widerstandserhitzung anzuschlieBen. Auf einer durch 
diese geheizten Saule aus grober Kohle werden die 
Zinkdampfe in Form von Tropfen und Pulver verdichtet, 
wąhrend sich der Rest des Zinks in einem 'kaltern 
Kohlenstapel sammelt, durch den die die Zinkstaub- 
bildung verursachenden Ofengase von unten her streichen. 
Die untere Lage der erstern Kohlensaule wird zeitweise 
abgezogen und oben durch Kohle vofa dem Stapel 
ersetfct. Das verdichtete Zink sinkt mit der erhitzten 
Kohle nach unten und wird dabei nochmals destilliert. 
Diese Dampfe entweichen durch seitliche Rohre in eine 
VorIage.

Die nach dem Vorschlage der Soc. an. M ć ta l lu r -  
g iq u e  P ro c ć d ś s  de L a v a l3 mit einer Ablagerung 
von mitgerissenem Staube verbundene Reduktion des 
Kohlendioxyds durch die iiberschiissige Kohle der Be- 
schickung, die an der Gasaustrittstelle durch die dort 
angebrachten Elektroden am hochsten erhitzt wird, 
hat sich nach den Angaben der T r o l lh a t ta n s  E le k -  
t r o th e rm is k a  A k tie b o la g 4 praktisch nicht bewahrt, 
wei.l die Kohlenschicht durch Erz- und 'Zinkpulver baki

1 55usatz patent 291 402 vom 31. Mitra 1914,
2 Engl. P. 14 192 von vl2 . Juni 1914, Prioritut vom 19. Xov. 1913,
? ł'ranx. P. 441 G97 Tom 23. Jliirz 1912,Prioritiit Tom 30. Milrz 1911.
4 D. R. P, 281866 Tom 10. Mai 1914.

so dicht wird, daB ein Oberdruck- im Ofen entęteht;- der 
das Dichthalten an den Elektroden, wo die Beschickung 
eingefiihrt wird, scliwierig macht. Besser ist es, zwischen 
Ofen und Verdichter einen Raum mit so groBem Quer- 
schńitt einzuschalten, daB die Gasstrómungsgeschwindig- 
keit bis zur Abscheidung des mitgeriśsenen Erz- und 
Kohlenstaubes herabgesetzt wird1. Die geneigten Wandę 
und der Boden dieses Raumes sind nicht zu hoch mit 
Kohlenstucken bedeckt, die durch eine von oben ein- 
gefiihrte Elektrodę so hoch erhitzt werden, daB sich 
Zink nicht verdichten kann. Die Erhitzungskohle kann 
auch ais Ausfutterung verwendet werden. Etwaige 
Schlacke wird vom Boden des Raumes abgezogen.

Die verschiedentlich2 von ilmen benutzte mittelbare 
Heizung der Beschickung durch einen iiber dem Bade 
aufgehangten Widerstand wendet J. T h o m so n  (Jo h n  
T hom son P ro ce ss  Co.)3 auch bei einem fiir die Er- 
zeugung von Z in k s ta u b  bestimmten Ofen an. Die 
Dampfe gehen durch zwei seitliche Offnungen einer 
unmittelbar iiber dem Widerstand angebrachten Platte 
und durch die mittlere Offnung einer dariiber befincl- 
lichen gegen das Dach, wo sie abgekiihlt werden, und 
von wo sie in den Verdichter gelangen.

Aus dem R aueh  von der elektrothermischen Ver- 
arbeitung komplexer Bleizinkerze will M. R u th e n -  
b u rg 4 Blei- und Zinksulfat sowie Schwefelsaure dadurch 
gewinnen, daB er ihn gegen sehr kalte Flachen stromeh 
laBt, die mit Wasser berieselt werden. Die elektro- 
statische Abscheidung des Zinkoxyds aus dem Rauch 
ist nach E. P, M athewson® nicht moglich, nach
F. H, V ie ts 6 sowie F. G. Cot t r e l i7 wohl, wenn Feuchtig- 
keit zugefuhrt wird. Andenifalls kann die notige Span
nung schwer gehalten werden. (Forts. f.)

1 vk1. die Paten to der A k t i e s e l s k a b  o t a  11 o r o d 1 1 n g. 
'■! vgl. vorher S. 62 und 63; ferner Gliiekauf 1915, S. 588.
:l AtBer. P . 1 214 312 vom 28. Jan. 1916, erteilt am 6. Febr. 1917.
■< Chem. Trade J. 1914, Bd. 54, S. 56.
5 Bali. Atner. Inst. Min. Eng. 1918, S. 1654.
“ a. a. O.
7 a. a. O.

Beobaclitungen der Wetterwarte der Westfalischcn Berggewerkschaftskasse zu Bochum 
in den Jahren 1914-1919.

Von Januar 1912 bis einschlieBlich September 1914 
sind in dieser Zeitschrift unter >>Markscheidewesen« die 
taglichen Beobachtungen der Wetterwarte zu Bochum 
regelmaBig in Monatsberichten veroffentlidit -worden. 
Die Angaben erstreckten sich auf Luftdruck, Luft- 
temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit sowie 
auf Niederschlage1. Die Beobachtungen sind, abgesehen 
von haufigen Unterbrechungen der Windmessungen, 
auch wahrend des Krieges fortgesetzt worden, die Auf- 
zeichnungen haben aber wegen des Mangels an geeignefen 
Kraften erst jetzt ausgewertet werden konnen. Die 
Veroffentlichung wird nachstehend mit Ausnahme der 
Windmessungen, die nicht liickenlos vorliegen, in ver- 
kiirzter FoiTn nachgcholt, und zwar unter Zuśammen-

i Uber dio Elnrichtung der Wetterwarte 3. Gliiekauf 1912, 3. 16,

I fassung der. taglichen Beobachtungsergebnisse zu monat- 
lichen Mittelwerten.

Die Zahlentafel J enthalt die iMonatsmittel aus den 
taglichen Hóchst- und Mindestwerten des Luftdrucks, 
den daraus abgeleiteten mittlern Luftdruck, ferner die 
absoluten Hochst- und Mindestwerte sowie dereń Unter- 
schiede in dem betreffenden Monat. In  der Zahlentafel 2 
finden sich dieselbcn Angaben fiir die Lufttemperatur. 
Zahlentafel 3 faBt die Monatsmittel des Luftdrucks, 
Zahlentafel 4 die der Temperatur zu Jahresmitteln zu- 
sammen. Zum Vergleich finden sich dort auch die Mittel 
aus den beiden vorhergehenden Jahren 1912 und 1913 
aufgeftihrt, von denen die taglichen Beobachtungen hier 
bereits veroffentlicht worden sind. Aus den geringen 
Unterschieden gegeniiber den Mittelwerten der Kriegs-
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1918 
Januar . . . .  
Februar , . . 
M a rz ..................

765,8
771,0
765,6

700,0
766,2
701-4

702,9
768,6
763,5

777,7 
'779, S 
774.6

742,8
700.2
747.3

34.9
19,6
27,3

£ S 760,0 . 756,6 758,3 765,4 748,3 16,1
mm m ul ; mm mm mm mm Mai . . . . . 764,8 761,8 763,3 773,3 ■ 750,9 22,4

J u n i ................. 764,7 762,2 763,4 773,3 754,8 18,5
1914 J u l i ................. 703,4 759,7 761,6 768,4 750,9 18,5

Januar . . . . 768,4 763,9 766,2 775,8 747,3 28,5 August . . . . 764,0 760,6 762,3 769,2 754,1 15,1
Februar . . . 762,(3 757,6 760,1 772,1 735,3 36,8 September . '. 759,9 755,5 757,7 705,4 746,4 19,0
Marz . . . . - . 757,5 751.0 754,2 771,9 734.9 37,0 Oktober . . , 765,2 761,0 763,1 772,8 748,5 24,3
A p r i l ................. 767,2 762,9 765,0 776,5 745,0 31,5 November . . 767,2 763,5 765,4 777,1 752,5 24,6
M a i .................. 765,6 762,1 703,9 773,2 751,9 21,3 Dezember . . 762,5 756,0 759,2 773,0 737,8 35,2
J u n i ................. 764,1 760,9 702,5 771,8 750,6 21,2 Jahresm ittcl . 764,5 ’ 760,4 762,4 772,6 749,6 23,0
J u l i ................. 761,3 758,1 759,7 768,7 749,5 19,2 '
August . . . . 765,3 762,4 763-, 8 771,3 756,1 15,2 1919

730,5
-.V-

September . . 7.66,1 761,3 703,7 774,3 740,2 34,1 Jan u ar . . . . 702,2 757,3 759,8 779,0 49,1
Oktober . . . 764,4 761,0 762,7 771,5 ' 745,8 25,7 F ebruar . . . 700,6 755,4 758,0 7S2,3 739,4 42,9
\Tovember . . 763,3 757,7 760,5 775,1 742,5 32,6 M a rz ................. 700,3 755,9 758,1 773,0 745,1 27,9
Dezember . . 759,5 753,0 756,2 771,0 738,5 32,5 April . . \  . . 763,8 759,2 761,5 777,0 742,1 34,9

Mai . . .  . . . 765,9 763,1 764,5
764,0

770,6 751,0 19,6Jahresm ittcl 763,8 759,3 '761,5 772,8 744,8' 28,0 Juni 765,7 762,4 774,6 755,7 18,9

1915 J u l i .................. 762,4 759,6 761,0 767,2 751,9 15,3

756,3 748,2 752,2 774,2 735,8, 38,4 August . „ . . 763,2 760,7 762,0 769,4 749,8 19,6Januar . . . . September . ,. 765,0 761,0 763,0 772,6 748,8 23,8Februar . . . 759,4 752,8 756,1 775,4 740,5 34,9 Oktober . . . 765,9 761,9 763,9 777,6 743,8 27,8Marz . . . . . 763,0 758,1 760,6 770,9 -742,3' 28,6 November . . 758,6 752.9 755,8 770,5 740,0 30,5A p r i l .................. 765,2 761,0 763,1 - 771,6 741,8 29,8 Dezember . . 701,8 755,1 758,4 769,3 745,1 ■ 24,2Maf r 764,6 760,4 762,5 770,8 751,3 19,5
J u n i ................. 764,4 761,6 763,0 770,0 757,3; 12,7 Jahresm ittcl | 702,9 758,7 760,8 773,6 7-15,8 27,8
Juli 763,1 758,8 701,0 769,7 750,2 19,5
August . . . . 763,4 760,0 762,0 771,4 753,8 17,6 ZałiTi»riłafpl ‘J
September. . . 764,9 700,8 762,8 772,0 743,7 28,3
Oktober . \  . 765,5 702,5 764,0 769,9 751,3 18,6 M o n a ts -  u n d  J a h r e s m i t t e l s o w ie H o c h s t -  u n d
Novembcr . . 762,9 757,1 700,0 781,8 734,1 47,7 M in d e s tw e r t e  d e r  L u f t t e m p e r a t u r  v o n  1914
Dezember . . 758,5 752,1 755,3 770,7 737,2 33,5 b is 1919 .
Jahresm ittel . 762,6 757,8 760,21 772,4 744,9 27,5 H ohe des T hcrm om ęters uber dem E rdbodeh  2 m

1-9 lii 
Januar . . . .

(Meereslióhe -f 122 m).
769.5 .763,2 766,4' 778,2 747,9 30,3 % c — ii U, t; - l  - ■a

F ebruar . 701,4 754,2 757,8 777,0 740,1 ' 30,9 ■a's  £ "  c ww " — S , | o> C 9 ci £ c |  g § |lg
M a rz ................. 756,2 751,3 753,8 774,5 741,1 33,4 iz v o* ; g 4-> O s  a « « * i s
A p ri l ................. 761,1 750,7 758,9: 772,8 741,5 31,3 Monat C ~ T,

~ lc3 -i ^
Mai . . . . , 762,6 758,9 760,8 773,9 744,6 29,3 V 2  S 2  £ .5 £ | g l  = s
Juni . . . . . . 761,9 757,9 759,9 767,7 749,1 18,0 a  « s  « 4-» s  - •S: :r.
J u l i ................. 764,2 761,3 762,8 770,1 753,1 17,0 °c 0C "C °c °c °c
August . . . . 762,0 758,9 700,4 769,7 747,0 22,7
September . . 765,0 760,2 762,6 770,5 748,2 22,3 1914
OktcSber ‘ . , 763,8 759,8 761,8 769,0 751,2 17,8 Januar . . . . +: 1 ,7 -  3,7 -  1,0 + 9,0 -  9,9 18,9
Novcrnber . . 763,8 755,9 759,8 776,1 732,5 43.6 Februar . . . + 9,7 + 3,3 + 6,5 + 13,0 -  2,0 15,0
Dezember . . 757,4 751,4 754,4 770,0 734,1 36,5 M a rz ................. + 9,2 + 2,3 + 5,7 +  17,6 -  1,5 19,1
Jahresm ittcl . 762,4 757,4 759,9 . 772,5 744,2 28,3 A p r i l .................

M a i ..................
+ 16,0 
+  15,4

+ 5,0 
+ 7,3

+ 10,8 
+.11,4

+ 24,5 
+27,6

+ 2,0 
+ 0,5

22;5
27,1

1917 
Januar . . . . 
Februar . . .
M a rz .................
A p r i l .................
M a i .................
J u n i .................

J u n i .................. 4-18,7, +  10,2 +  14,4 +  25,0 +  5,3 19,7
761.6
767.7
761.7 
761,9 
764,2 
705,0

750.0 
764,3
755.1 

! 757,6 
: 760,7 
j 762,4

759,1
766,0
758.4 
759,8
762.4 
763,7

773.2 
775,7
779.3 

1 774,0 
i 771,7 
: 771,9

735.6
757.1
738.4
747.1
753.7
754.5

37.6
18.6
40.9
20.9 
18,0 
17,4

J u l i ..................
August . . . . 
Scptembcf . . 
Oktober . . . 
November . 
Dezember . .

+  21,8 
+  22,4 
+  18,0 
+  12,3 
+  7,3 
+  7,9

+ 14,1 
+  13,7 
+  9,4 
+  7,6 
+  2,6 
+  3,4

+18.0 
+18,0 
+ 13,4 
+  10,0 
+  5,0 
+ 5,6

+ 30,0
+  28,5 
+26,5 
+  18,5 
+  16,2 
+  14,9

+ 9,6 
+  9,1 
+  3,8 
+  0,7
-  4,2
-  5,0

20.4
19.4 
22,7 
17;8
20.4 
19,9

Juli . . . . 765,2 ! 762,0 i 763,6 771,2 753,9 17,3 Jahresm ittel . +  13,4 + 6,3 +  9,8 +20,9 +  0,7 20,2
August . . . . 759,9 j 756,3 758,1 i 765,6 744,4 21,2 1915 

J anuar . ■ . . . 
Februar , . . 
Marz . . . . . 
A p ri l.................

i ■
September . . 
Oktober . . . 
Novembcr . . 
D ezem ber, . .

766.4 
760,7
760.4 
768,6

763,0 
758,8 

: 761,0 
i 763,4

L 764,71 772,2 
757,2 773,1 
763,7: 776,f 
766,Oj 779,4

756.8
738.3
741.9
752.3

15,4
34.8
34.9 
27.1

+  4,5U  0,0 
+; 0,8! +  1,2 
+  0 ,0 :+  0,8 
+  12,21+ 3,4

+. 2,6
+  3,5 
+  3,4 
+  7,8

+  10,5 
+  10,0 
+  15,4 

i +10,7

-  6,2 
i -  2,1 
: -  4,5 
i -  0.5

10,7-
12,1
19,9
20,2

Jaliresm ittel . 764,1 759.7 761,9! 773,7 747,8 25,9 Mai . . . . . + 18,5 • +  8,5 + 13,5] +26,0 !+  1,5 24.5
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Jun i -. +  22,2 +  10, L + 16,5 +34,C + 6,f 27.1
Juli + 19,2 +  12,4 +  15,8 +  23,5 + 8,C 14', 9
Aujrust . . . . +  19,8 +12,(1 +  16,2 + 27,5 + 9,C 18,5
September . . +  18,4 +  9,3 + 13,8 +  25,3 4* 3,f 22,3
Oktober . . . +  11,0 +  4,r +  7,8 +  17,1 1.4 18,5
November . . +  5,3 -  0.1 +  2,6 +  13,5 10,5 24,0
Dezember , . + 8,1 +  3,5 +  5,8 +  15,3 3,3 1 S,6
Jahresm ittel . +  12,0 +  5,6 +  9,1 +  19,8 ±  0,0 19,8

1916
Januar . . . . +  7,8 + 3,1 +  5,4 + 12,3 3,4 15,7
Februar . . . +  0,1 +  0,3 +  3,2 + 11,3 4,7 10,0
M a rz .................. +  8,2 +  1,0 +  4,9 +  19,2 2,0 21,2
Apr.l . . . . , +  13,0 +  5,5 + 9,2 +  20,8 ~r 0,9 19,9
M a i .................. +  18.3 +  9,1 +  13,7 +80,2 + 4,4 20,8
J;> »  . . . . , +  10 9 +  8,S +  12,9 +  28,1 F” 5,3 22.8
J u l i .................. + 19,8 +  12,4 +16,1 +20,3 + 8,8 17,5
August . . . . + 21.4 + 13,1 +  17,2 + 27,9 + 8,7 19,2
Septem ber . . + 17 ,t +  10,0 +  13,8 + 23,6 + 6,3 17,3
O ktcber , . . +  13,4 +  8,0 +  10,7 +  20,5 ___ 2,3 ' 22;s
Novem ber . . +  9,f +  3,5 +  o.r +  24,0 _ 8,2 32,2
Dezember . . +  4,7 +  0,9 f  2,8 +  13,3 __ 3,7 17,0
Jahresm ittel . +  13,1 + 0,4 +  9,7 +  21,5 + 0,8 20,7

1917 ;
Januar , +  0,3 -  4.3 -  2,0 +  10,7 _13,7 24,4
F ebruar . . . +  1,4 -  4.4 -  1,5 +  8,? 15,1 23,3
Marz... +  5,0 -  0,4 4- 2,3 + 14,7 _ 7,5 22 2
Ap il . . . +  8,0 +  1,4 +  4,7 +16,2 1.9 Ts'T
M a i .................. +21,5 +  10,4 +  10,f +  28,3 4. 2.3 26,0
J u™ .................. +24,4 +  14,0 -i-19.2 + 31,2 + 9,8 21,4
Juli . . . . . . + 22,0 + 12,9 + .17',4 +  26,8 + 8,8 18,0
August . . . . +  21,3 + 13,3 + 17,3 + 24,9 + 10,7 14,2
September . , +  20,7 +  11,0 + 16,2 +  20,6 + 4,9 21,7
O ktober . . . +  11,8 +  5,4 + 8,f +  24,2 0,3 24,5
November . . +  8,8 +  4,5 +  6.,( +  11,7 + 0,2 11,5
Dezember . . +  1,9 -  2,8 -  0,4 + 13,8 8,7 22^5
Jahresm ittel . +  12,3 +  5.1 +  8,7 +  19,8 — 0,9 20,7

1918
Januar . . . . +  0,8 +  0, 3 +  3, 8 + 14,1 5— 5,fi 19,7
Februar . . . +  7,2 +  1,5 +  4,4 + 12,2 :+S 6,0 18,2

+  10,0 +  1,1 +  5,( +  10,1 — 2,7 18.8
A p ri l .................. +  12,2 +  5,3 +  8,8 + 19,5 — 0.9 20,4
M a i .................. +  19,2 +  9,2 +  14, f +28,2 + 3.0 25,2

.................. +  17,0 +  8,4 +  12.7 +23,1 + 5,6 17,5
J u l i .................. +20,8 + 12,5 +  16.6 + 28,8 + 8,0 20.8
August . . . . +  20,7 +  12,5 +  16,6 +34.0 + 8,: 25.7
Sept m ber . . +  17,3 + 10,5 +13,9 +20,5 + 5,3 21,2
Oktober . . , +  12,2 +  0,6 +  9,4 + 15,8 + 3,0 12,8
November . . +  7,1 +  2,7 +  5,( + 14,2 3,0 17,8
Dezember , . + S,fl +  3,8 +  6,f +  16,2 — 1,8 18,0
Jahresm ittel . +  13,3 +  0,2 +  9,S +20,7 + 1,0 19,7

1919
Jan u ar . . . . +  4,4 +  0,1 +  2,2 + 11,5 _ 8.0 19,5
F fb ru ar . . . +  4,5 -  V* +  1,6 +  12,0 -1 1 ,5 23,5
Marz . . . . . +  7,<i + 1,7 +  4,( + 17,0 — 3,8 20,8
Ap. 1 ................. +  10,7 +  2,8 +  0,1- + 10,5 — 4,0 20,5
Mai . . . . , + 18,5 +  7,4 + 13,li +  20,0 + 2,5 23,5
J u n i .................. +  20,4 +  10,7 +  1 5 / +  31,C + 6,0 25,6
Juli . . .. +  18,5 +  10,4 +14,4 +  27,4 + 6,5 20,9
August . . . . + 21,2 +  12,8 + 17,0 +  29,f* + 7.4 21,6
September . . + 20.G .+  11,4 +  10,0 +83,5 + 3,5 80,0
Oktober . . . + 10,3 +  4,0 + 7,2 +  22,1 + 0,2 21,9
Noyemfcer . . + 4,4 +  0,5 + 2,4 4 -11 ,.- ___ 7.5 19.0
Dezember . . + 5,0 +  2,2 + 3,9 + 11,5 — 4,4 15,9
Jahresm ittel . +  12.2 4- G.2 + 8,7 +20,8 __ 1,1 21,9

jahre ist zu folgern, daB die vorliegendc vcrkurzte Zu- 
sammenfassung den meisten Anforderungen der Praxis 
geniigen wird. Fur den einzelnen Sonderfall, in dem noch 
ausfiihrlicherc Angaben notwendig sind', steheń die Auf- 
zeichnungen der Wetterwarte selbst zur Verfugung.

Die Zahlentafel 5 liefert eine Obcrsicht iiber .die 
monatlichen Niederschlage in den Jahren 1914-1919. 
Die hóchsten und die niedrigsten Werte sind wie in den 
iibrigen Zahlentafeln auch hier durch Fettdruck hervor- 
gehoben. Der regenreichste Monat seit 1914 war der 
September 1918 mit 179,9 mm, der trockenste Monat 
der Februar 1917 mit 14,6 mm Regenhohe. Die Jahrcs- 
summe war 1915 mit 692,9 mm am niedrigsten, 1918 mit 
879,8 mm am hochsten. Das Mittel aus den 6 Jahren von 
1914-1918 weist den niedrigsten Wert mit 42,6 mm im 
Mai und den hochsten Wert mit 101,7 mm im Juli auf, 
wahrend die entsprechenden Werte im Mittel aus 32 
Jahren von 1888-1919 51,8 mm im April und 93,4 mm 
im Juli sind.

Fiir die Folgę werden die Ergebnisse der taglichen 
Beobachtungen, cinschlieBlich der Windmessungen. 
wieder in Monatsberichten veroffentlicht. werden.

Zahlentafel 3.

J a h r e s m i t t e l ’ des L u f td ru c k e s  von 1912-1919, 
zu riick g e f i ih r t  a u f ‘ G u nd  M eereshohe.

Mltt<-1 Milta! M i t t r l M i t t e l
Uiilor*rh|uti 

x » * ih c b « ń  
und 

M md'LJ-t- 
« i* i ton 

im  M o u k t

n u rt i l e l l Ans (Ic‘ll M : tt1 (“r e r o n «  d i-n n im  <len

Jah r t  > p l i r h c n  
l lO c h s t - M in i i  s t

I.iirt-
d i  t i c k H (*l t » l l

M  in te > t  
w * T tę n

w e i te n w u i t e n im  M o n u t im  M u n a i

mm mm mm mtn mm mm

1912 763,3 758,6 760,9 772,0 743,2 28,8
1913 764,5 760,1 762,3 772,9 747,7 25,2
1914 763,8 759,3 761,5 772,8 744,8 . 28,0
1915 762,6 ■757,8 760,2 772,4 744,9 27,5
1916 762,4 757,4 759,9 772,5 744,2 28,3
1917 764,1 759,7 761,9 773,7 747,8 25,9
1918 764,5 760,4 762,4 772,6 749,6 23,0
1919 762,9 758,7 760,8 773,6 745,8 27,8

Zahlentafel 4.

J a h r e s m it t e l  d e r  L u f t te m p e r a tu r  von 1912-1919. 
Hohe des Thermometers iiber dem Erdbcden 2 m 

(Meereshche +  122 m).

Jah r
a n s  d . 11 

LJttf l i c łł ł*n

w u r ie u

°c

M i i t e l  
n u ^  i I h ii 

l i i ł r l i c lU M t  
M intt.r t 
w o r t e u

»C

M i t t l e r e  
L u  i I r m -  
i j c i a t u r

°C

J l i t t e l  
a u .- d e n  
H 6 b l i - t -  
W i"l t  u  

im  .M o n a t

°c

' itic-t 
a l i '  d e n

A l l i l d i - a t -  
wi-ru-n 

im  M o n u t

°C

U lit r^crtleil 
z •’ ificltcu 

HOclist- und 
Mitiiloj-t- 
u*er»eu 

im Monat
«c

1912 + 12 ,9 + 6,8 +  9,8 + 18,8 +  0,4 . 18,4
1913 +  13.6 +6,4 +  10,0 + 20,7 +0,7 20,0
1914 +  13,4 +6,3 +  9,8 +20-,9 + 0,7 20,2
1915 + 12,6 +5,6 +  9,1 +  19,8 +  0.0 19,8
1916 +  13,1 +  6,4 + 9,7 +  21,5 +  0,8 20,7 ,
1917 +  12,3 +  5,1 +  8,7 + 19,8 -0 ,9 20,7
1918 +  13,3 +  6,2 + 9,8 +  20 7 + 1,0 19,7
1919 +  12,2 +5,2 +8, i i-£0,8 -1 ,1 21,9
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' ' 'Z ah len tafe l; 5.
O b e rs ic h t iib e r  d ie  m o n a tlic h e n  N ie d e rsc h la g e  in  den  J a h r e n  1914-1919.

Die Zahlen gcben die Niederschlage in m m  an. Schneehóhen sind durch Division m it dem F ak to r 10 in Rcgenhóhen
umgercchnet.

Jah r J  anuar 

mm

Februar

mm

Marz

mm

April

mm

Mai

mm

Juni

mm

Juli

mm

August

mm

Sep-
tem ber

mm

Ok
tober
mm

No-
vember

mm

De
zember

mm

Jahres-
summe

1 9 1 4 ..................
1 0 1 5 ..................
1011!...............
101 7 .............
101 8 .............
1919 . : .  . . .

45.7
87.0
87.7
56.0 
81 2*
33.7

28,3
42.7
75.7 
14,6 
67,9 
38,2

98.3 
49,8 
64.1
42.0
17.0
66.3

31.1
44.2 
54,9 
67,1
31.3 
71,5

71.5 
28,9
44.8
30.5
62.8 
17,1

91.4 
19,2 
58,9

103.2
52.4 
66,1

88,2
92,9
81.4 

147,5
72.5 

127,8

102.0
100.4

83,2
68,6

103,1
58,0

59,7
38,4
60,9
25,3

1711,9
51,2

82,0
15,6
80,8 

1 ] 2,3 
61,4 
46,0

36,7 
4 9.9
84.0
62.0 
31,1

110,5

72.6 
123,3

67.7
29.7 

118,6 
143,1

808,1 
092,9 
806.1 
820,3 
879,8 
810,1

Mitty! aus 
. (5 Jahren 
' 1914 -  19’n

65,3 44,6 56,4 50,0 42,0 75,2 101,7 85,9 70,2 07,5 54,2 92,5 806,1

Mittel aus 
32 J.ihren 
1888 -  1919

.58,4 53,0 62,4 51,8 58,3 77,0 ' 93,4 81,8 62,7 69,4 68,2 CC,4 792.8

Der Steinkolilenbergbau der Yercinigten Staaten im Kricge.
Von Dr. E rn s t J i in g s t ,  Essen.

(SchluB.
Wie in der Fórderung von Kohle, so stehen die 

Yec.. Staaten seit langeta auch in der K o k sg ew in n u n g  
an der Spitze samtliclier Lander; sie ■ erz ugten im 
Jahre 1913 46,3 Mili. sh. t  Koks gegen eine Herstellung 
Englands und Deutschlands von 23 Mili. sh. t  und 
36 Mili. sh. t. Die Entwicklung der Koksindustrie der 
Yer. Staaten im Kriege ist in Zahlentafel 10 dargestellt.

Zahlentafcl 10.
E n tw ic k lu n g  d e r K o k s in d u s tr ie  d e r  Ver. S ta a te n  

von  1913 -  1918 .

In Kohien-
W ;rt W ertBetrieb ver- Koks- Koks-

bef.nd- brauch aus- er- der Koks fiir
J ahr liche zur Koks- bnu- er l sh. t

X)*S-.a
co

lier-
steilung gen

zeugung
zeugung Koks

O sh. t 0//o sh. t S S

1013 414 72 008 69 239 100 66,0 16 299 530 128 922 273 2,78
1914 309 54 638 51 623 750 66,9 3 i 555 911 '88 334 217 l-,56
1915 354 51 967 61 K g 898 67,2 41 581 I5'» 105 503 80* 2,54
191(5 38.1,72 88H 81 609 460 66,8 54 533 585 170841 197 3,13
1917 398 75 9Sr» 83 7.'-2 371 66,4 55 606 828 298 243 017 5,3G
1918 • 93 342 85 034 440 66,3 56 478 185 •

Der Krieg brachte zunachst, im Zusammenhang 
mit dcm gleichzcitig in Amerika herrschcnden wirt- 
schaftlicheri Niedcrgang urid dcm Minderbedarf der 
dortigen Roheisenindustrie an Koks (Roheisenhcrstdlung 
1913:30,97 Mili. 1.1 ,1914:23,33 Mili. t/1915 :29,92 Mili. t, 
1916:39,43 Mili. t, 1917:38,19Mili. t. 1918:S8,5l Mili. t), 
einen starken Riickgang der Kokserzeugung. Diese 
betrug im Jahre 1914 34,6 Mili. sh. t gegen 46,3 Mili. t 
im Yorjahr, holte aber in 1915 wieder 7 Mili. t dieses

Vcrlustcs ein und war in 1916 mit 54,5 Mili. t wcit groB:r 
ais in irgendcinem Friedensjahr. Im folgenden Jahr 
stieg sie weiter auf 55,6 Mili. t und crrcichte in 1918 
ihren Hochststand mit 56,5 Mili. t. Wie in der Kolibn- 
forderung kommt auch in der Herstellung von Koks 
P e n n s y lv a n ic n  die groBte B^deutung -untsr den 
Staaten der Union zu, 1918 wurden dort 26,7 Mili, t

Zahlentafel 11./  .
V e rte ilu n g  d e r  K o k se rzeu g u n g  auf. d ie  w ich- 

t ig s te n  S ta a te n  d e r U nion.
1917 

sh. t %

1918 
sh. t %

Insgesam t . . . .  
d av o n :

55 606 828 100 50 478 185 100

Alabama . . . 4 892 589 8,8 4 352 172 7,8
Colorado . . . 1 112 449 2,0 .
111 n o s  . . . . 2 289 833 4,1 2 285 610 4,0
Ind  a n a  . ■. . . 3 540 718 0,4 3 898 215 6,9
New Y ork . . 993 184 1,8 1 069 587 1,9
Ohio . . . . . 3 C94 302 6,0 ,
Pennsylvanien . 27 912 025 50,2 26 723 645 47,3
V rg n: en . . . 1 304 230 2,3 1 234 256 2,2
West-V.rg'.n.cn . 3 349 761 0,0 3 320 000 5,9

Keks hcrgrstcllt. Nebcn diescin Staat kommeti fiir die 
Kokserzeugung vor allem noch Alabama, Ohio, Indiana, 
Illinois und Wcst-Virginien in Bctracht. Wie sich die 
Kokserzeugung in den Jahren 1917 und 1918 auf die 
wichtigsten Staaten der Union verteilt hat, ist aus der 
Zahlentafel 11 zu ersehcn.

Das K o k sau sb rin g en  der amerikanischen Kohle 
ist nicht sortderlich hoch, in den Kfiegsjahreh bcwegte 
eś śich zwischen 66,3 und 67,2%. Der Wert der Tcinne
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Koks schwankte gleichzeitig zwischen 2,54 (1915) und 
5,3(5 (1917) S.

Uber die Gewinnung der wichtigsten N e b e n -  
e r z e u g n i s s e  in den Kriegsjahren unterrichtet die 
folgende Zusammenstellung.

Zahlentafel 12.

Ja h r
Gas

K ub k- 
fuB

Teer

Gall.

Schwefels.
Ammonlak

lbs.

Am-
moniak-
wasser
Gall.

Am-
m oniak

lbs.

1913
1914
1915 
1917 
.1918

64 553 941 
61364375 
84 355 914 

131026 575 
158 358479

115145 025 
109 901315 
l '<8 414 <i01 
221 999 264 
200 233 002

173 342349 
170 763 906 
199 900 487 
352 722 848 
423 515 836

■4102 448 
5 938 233 

10 626 612 
7 055 039

28 663936 
25 370 509 
30 002 196 
47 784 345 
61442 933

Die N e b e n p ro d u k te n g e w in n u n g  hat sich in 
den Ver. Staaten verhaltnismaBig langsam entwickelt. 
Ihre Anfange fallen in das Jahr 1893 und im Jahre 
1900 wurde erstmalig 1 Mili. t Koks aus Ncbenprodukten- 
ofen erzeugt. Im  laufenden Jahrhundert hat nun diese 
Entwicklung ein auBerordentlich schnelles ZeitmaB 
eingeschlagen. Die Zahlentafel 13 enthalt fur die Kriegs- 
jahre Angaben iiber die Koksgewinnung in Ofen mit 
Nebenproduktengewinnung.

Wahrend in 1913 die Nebenproduktenófen mit 
12,71 Mili. t  erst 27,5% der Gesamtkokserzeugung

Zahlentafel 13. 
K o k sg ew in n u n g  in  O fen m it 

N e b e n p ro d u k te n g e w in n u n g  v on  1913 1918.

Ja h r Mcngc 

sh. t

Von der
G esam t-

erzeugung
0//o

W ert

S

Von di-ra W ert 
der Gr.-amt- 
erzeugung

0//o
1913 12 714 700 27,5 48 637 852 37,7
1914 11 219 943 32,5 38 OSO 167 •43,1
1915 14 072 895 33,8 48 558 325 46,0
1910 19 009 361 35,0 75 373 070 44,1
1917 22 439 280 40,4 138 643 153 46,5
1918 25-997 580 46,0

lieferten, steuerten sie 1918 mit 26 Mili. t 46% dazu 
bei. Am Wert- der Koksherstellung war das Erzeugnis 
der Nebenproduktenofen in 1917 mit 46,5% beteiligt. 
Die Lage, in welche sich die Union durch das Aus-
bleiben, der Erzeugnisse der chemischen Industrie
Deutschlands versetzt sah, veranlaBte sie, sich durch 
eine gewaltige Steigerung der Nebenproduktengewinnung 
in ausreichendem MaBe die Grundstoffe fiir eine groBe 
Zahl chemischer Erzeugnisse zu sichern, fiir dereń Bezug 
sie bis dahin namentlich von Deutschland abhangig
gewesen war. Gleichzeitig gewann sie damit auch die
Grundstoffe fiir die Munitionsherstellung.

Ober die Nebenproduktengewinnung' der amerika- 
nischen Koksindustrie unterrichtet fiir die Jahre 1917 
und 1918 im einzelnen die Zahlentafel 14.

Zahlentafel 14. • 
N e b e n p ro d u k te n g e w in n u n g  d e r  a m e rik a n isc h e n

1917 u n d  1918.
K o k s in d u s tr ie

1917

Menge W ert
1000  s

1918

Menge 1 W ert 
1000 S

G a s .......................... ....  . KubikfuB 131 020 575 11 360 158 358 479 13 700T e e r ........................................ Gall. 221 999 264 5 566 200 233 00? 6 365Schwefels. Ammoniak . lbs. 352 722 848 11 973 423 515 836 19 062Ammoniakwasser . . . . Gall. 7 055 039 1 107
A m m o n ia k .......................... lbs. 47 784 345 4 823 61 442 933 7 381Rohes L e .c h tó l .................. Gall. 7 510 695 1 491 3 764 972 963Gerdn. Le.chtól . . . . Gall. 326 540 31 121 101 15B e n z o l................................... Gall. 36 804 228 16 577 43 441 980 1 i 857T o lu o l ................................... Gall. 7 395 174 10 140 '8 541 366 12 109S o lv en tn a p h th a .................. Gaił. 2 115 516 351 3 123 815 436Andere gcrein. Ole . . . Gall. 229 113 66 571 752 53N aphthatin  . . . .  . . , lbs. 17 276 044 569 15 890 447 650
Andere Nebcnerzeugnisse , 1 267 1 756

insges. . . 65 322 74 347

Die Ver. Staaten v e rb ra u c h e n  die in dem Lande 
geforderte Kohle zu etwa neunzehn Zwanzigsteln selbst, 
die Ausfuhr beansprucht nur einen kleinen T eil. der' 
heimischen Gewinnung, ganz im Gegensatz zu GroB- 
britannien und Deutschland, die 1913 27,61 und 23,45% 
der Steinkohlenfórderung zur Ausfuhr brachten; ein- 
schlieBlich Bunkerkohle gingen in dem genannten Jahre 
sogar 35,12% der englischen Kohle auBer Landes. Auf 
der andern Seite ist die Union in Obereinstimmung 
mit GroBbritannien, aber abweichend von Deutschland,

auch von dem Bezugc auslandischer Kohle fast voll- 
standig unabhangig; 1913 fiihrte sie nur 1,61 Mili. t 
Kohle und 105 000 t  Koks ein. In den Kriegsjahren. 
nahm die E in fu h r  von Kohle in die Ver. Staaten die 
in Zahlentafel 15 wiedergegebene Entwicklung.

Auch die K o k se in fu h r  der Ver. Staaten ist, wie 
es in der Natur der Sache liegt, nur klein. Der auś- ; 
landische Koks wird in erster Linie von Britisch- 
Kolumbien geliefert und von Kupfer- und Bleischmelzen 
im Nordwesten des Landes verbraucht, In den Jahren



24. Januar 1920 G l i i e k a u f 73"

Zahlentafel 15.
K o h le n e in fu h r  d e r  Ver. S ta a te n  von  1 9 1 3 -1 9 1 8 .

H artkohle Weichkohle
Jah r Menge W ert Menge W ert

sh. t s sh. t S

1913 1 031 5 697 1 611 519 3 856 811
1914 21 668 37 998 1 540 353 3 889 821
1915 3 357 14 922 . 1 703 785 4 398 425
1916 6 376 19316 1 713 837 4 714 433
1917 12 530 46 523 1.448 453 4 795 110
1918 37 272 204 385 1 458,192 6 694 081

1913 bis 1918 zeigte die Einfuhr von Koks die folgende 
Entwicklung. ■

Zahlentafel 16.
K o k se in fu h r  d e r Ver. S ta a te n  von 1913 -  1918.

Jah r Menge 
sh. t

W ert
S

1913 104 727 442 687
1914 135 270 555 548
1915 53 222 222 382
1916 54 955 249 514
1917 24 871 146 451
1918 30 168 221 880

Was die neuerliche Entwicklung der K o h le n 
a u s fu h r  der Ver. Staaten anlangt, so hat die Union 
seit der Jahrhundertwende die Lieferungen yon Kohle 
an das Ausland sehr stark gesteigert. An Hartkohle, 
die fast ausschlieBlich von Kanada aufgenommen wird, 
fiihrte sie 1913 mit 4,65 Mili. t mehr ais 2%mal soviel 
aus wie im Jahre 1900; ihr Auslandversand an Weich
kohle hat ‘ sich in der gleichen Zeit von 7,1 auf 20,1 
Mili. t  gesteigert. Daneben ging 1913 auch noch rd. 
1 Mili. t Koks auBer Landes gegen rd. 450 000 t in 1900. 
Seit dem Jahre 1910 zeigt die Kohlenausfuhr der Union 
die aus der nachstehenden Ubersicht ersichtliche Ent
wicklung.

K o h le n a u s fu h r  d e r  Ver. S ta a te n  1910-1918 .
Jahr Hartkohle Weichkohle

sh. t sh. t
1910 3 384 000 12 078000
1911 3 980 000 15 544 000
1912 4 131 000 16 195 000
1913 4 653 000 20 145 000
1914 4 290 000 15 458 000
1915 3 965 000 18 777 000
1916 4 666 000 21255 000
1917 6 007 000 23 840 000
191.8 ■ 4 968000 22 351 000

Im Jahre 1913 hatte danach die Ausfuhr sowohl von 
Hart- ais auch von Weichkohle mit 4,65 und 20,15 Mili. t 
iliren Hóhepimkt erreicht. Der Krieg hat sie zunachst 
erheblich herabgemindert, da er das Wirtschaftsleben 
Kanadas, das wie fiir Hartkohle auch fiir die ameri- 
kanische Weichkohle den besten Markt darstellt, an- 
fanglich stark in Mitleidenschaft zog. Im Jahre 1915 
blieb die Ausfuhr von Hartkohle um rd. 690 000 t hinter 
dem Ergebnis von 1913 zuriick, und bei Weichkohle 
betrug der Ausfall 1,37 Mili. t, nachdem er sich im Vor- 
jahr sogar auf rd. 4,7 Mili. t  belaufen hatte. 1916 
wurde bei Hartkohle die Friedensziffer aber wieder 
erreicht und bei Weichkohle um mehr ais 1 Mili. t  iiber- 
schritten. NogIi giinstiger war das Ergebnis von 1917, 
das gegen 1913 bei Hartkohle ein Mehr von 1,35 Mili. t 
und bei Weichkohle eine Steigerung von 3,7 Mili. t 
brachte. Die tatige Teilnahme der Union am Kriege, die 
wachsende Inanśpruchnahme des Schiffsraums zur Be- 
forderung von Mannśchaften und Kriegsmitteln auf 
den franzósischen Kriegsschauplatz fiihrten in 1918 
wieder einen kleinen Riickschlag in der Ausfuhr herbei, 
sie vei'minderte sich in Hartkohle um reichlich 1 Mili. 
und in Weichkohle um 1%  Mili. t.

Ober die R ic h tu n g  der Kohlenausfuhr der Union 
unterrichten fiir die Jahre 1915-1917 in groBen Ziigen 
die folgenden Angaben.

Zahlentafel 17.
K o h le n a u s fu h r  d e r  Ver. S ta a te n  von  1915-1917  n ach  W e ltte ile n .

Weichkohle H artkohle

1915 1916 1917 1915 1916 1917
sh. t sh. t sh. t sh. t sh / t sh. t

E uropa . . . 
Nord-Am erika 
Sud-Amerika 
Asien . . . .  
Australien . . 
A frika . . . .

4 247 436 
12 218 345 

1 932 508 
18 101 

11
360 239

2 528 584 
16 006 377 
2 476 359 

17 847 
351 

225 109

996 957 
21 123 715 

1 605 821

186 
112 879

35 813 
3 920 084 

9 288

48
22

13 971 
4 641 297 

8 051

2 211

2 527 
5 989515 

15 217

1
46

Z U S . 18 776 640 21 254 627 23 829 558 3 965 255 4 665 530 6 007 306

Die Zusammenstellung macht die uberragende B e - . 
deutung des nordamerikanischen Marktes fiir die 
Kohlenausfuhr der Union ersichtlich, er nahm 1917 
von der Gesamtausfuhr von Weichkohle 88,65%, 
von Hartkohle 99,70% auf. Nach Siidamerika gingen 
in demselben Jahr 6,74 und 0,25%, nach Europa 
4,18 und 0,04%, Der Absatz von H a r tk o h le  be- 
schrankt sich im wesentlichen auf Kanada, das 1917

98,46% der Gesamtausfuhr erhielt; betrachtlichere 
Mengen gingen auBerdem nur nach Kuba (43 000 t), 
der Dominikanischen Republik (13 000 t), Neufund- 
land (12 0001) und Argentinien (11 0001). Weit um- 
fassender ist der Markt fiir W e ich k o h le , woruber.. 
unter AuBerachtlassung der europaischen Lander fiir 
die Jahre 1913 -1917 die folgende Zusammenstellung 
AufschluB gibt.
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. • ; ' Zahlentafel • 18.
W tfichkohlen  a u s fu h r  d e r \  er. S ta a te n  von 

1913 -  1917 (1000 sh t) n ac h  L a n d e m .

1913 1914 1915 1916 1917

Insgesam t . . . 20 145 15 458 18 777 21 255 23 830
clavon nacli

K anada . . . . 15 11C 10 272 9 357 13 260 18 117P anam a . . . . 549 300 577 479 693Mex ko . . . 534 403 312 220 206K uba . . . , . 1 429 1 204 1 306 1 438 1 580W estindien . . ‘ 682 019 569 496 451Argentinien . . 78 270 881 1 033 356
B rasilien . . . . 314 311 726 876 767C h i l e .................. , 80 295 354U ruguay . . , 19 S5 177 171 67

Im Krieg ist die Ausfuhr nach Kanada (1917 gegen 
1913) um .! Mili. t gestiegen, die Ycrsendungen nach 
Panama ( +  144 000 tj und Kuba ( +  151 000 t)'verzeich- 
ńen ebenfalls eine Zunahme, die Ausfuhr nach West- 
indien (-2310001) und vor allem nach Mexiko (-3280001) 
das von politischen Unruhen heimgesucht wurde, ist 
dagegen erhcblich zuruckgegangen.

In besonderni MaBa hat die amerikanische Kohle auf 
dem s u d a m e r ik a n is c h e n  M ark t an Boden gewónnen. 
1913 erscheinen die sudamerikanischen Staaten Brasilien, 
Argentinien und Uruguay in der Statistik zum erstenmal 
ais Empfanger amerikanischer Kohle. In friihcrn Jahren 
lnogen sie auch schon Kohle aus der Union erhalten 
haben, die gelieferten Mengen waren jedoch so klein, 
daB sie nicht gesondert nachgewiesen wurden. In 1916 
erhielt Argentinien bei 1,03 Mili. t etwa die 13fache Menge 
an amerikanischer Kohle wie drei Jalire zuvor; die Be- 
ziige Brasiliens haben sich von 314 000 auf: 876 000 t, 
die von Uruguay von 19 000 auf 171 000 t gesteigert. 
Chile bekam fast 300 000 t zugefiihrt, wahrend fiir 1913 
kein. Bezug nachgewiesen ist. Im Jahre 1917 hat sich 

: diese _ Entwicklung jedoch nicht fortgeśetzt, nur Chile 
vcrzeichnet gegen 1916 einen Mehrempfang von 60 000 t, 
dagegen weisen Argentinien (-677 000 t), Brasilien 
(— 109 000 t) und Uruguay (— 104 000 t) einen erheblichen 
Ruckgang ihrer Beziige auf. Das Eindringen der aine- 
rikanischen Kohle in diese Gebiete hat sieli in erster 
Linie auf Kosten der englischen Kohle vollzogen, wic die 
folgenden Zahlen erkennen lassen.

Es betrug die Ausfuhr britischer Kohle (in 1000 1. t)
nach 1913 1914 1915 1916

Argentinien 3694 2883 1619 728
Brasilien 1889, 1177 .498 197
Uruguay 724 551 333 179
Chile 5S9 377 46 24

1917
309
238
200

13

1918
258
170
162

9
1913 nahmen die vier aufgefiihrten Lander annahernd

7 Mili. 1. t an britischer Kohle auf, im letzten Jahr nur 
annahernd 600 000 t ; fiir diesen riesigen Ausfall haben 
die I-ieferungen der Union entfem t keinen Ausgleich ■ 
zu schaffen vennocht. Dazu konunt, daB infolge des 
Krieges auch der Bezug an deutscher Kohle abge- 
schmtten war; dieser war immerhin nicht unbedeutend, 
1912 gingen aus Rhęinland und Westfalen nach Siid- 
amerika 43 000 metr. t Kohle, 96 000 t Koks und 34 000 t

PreBkohle. -  DaB die nordamerikanische Kohle, die in 
der Kriegszeit auf dem sudamerikanischen Markt er- 
oberte Stellung auch nach Wiederkehr gewóhnlicher 
Yerhaltnisse wird bąhaupten konnen, darf ais weriig 
wahrscheinlich gelten: die Lieferungen an britischer 
Kohle nach den vier Landern sind im abgelaufenen 
Jahr bereits wieder betrachtlich gestiegen, u. zw. von 
600000 t in 1918 auf 1,02 Mill.t.

Das gleiche laBt sich yon dem europaischen Markt 
sagen. Hier war es im bssondern Italien, das infolge 
Yersagens der Kohlenbelieferung durch GroBbritannien 
in der Kriegszeit in weitgehendem Umfang auf die 
anririkanischc Kohle zuriickgriff. 1913 stellterf sich 
seine Beziige darin nur erst auf 373 000 t, sie stiegen im 
folgenden Jah r auf 1,08 Mili. t, in 1915 auf 3,28 Mili, t, 
erfuhren dann jedoch wieder in 1916 (1,94 Mili. t) einen 
starken Riickschlag, der sich im folgenden Jahre fortsetzte 
und sie auf 628 000 t zuriickbrachte. Frankreich erhielt 

- 1914 53 000 t, 1915 252 000 t;  fiir 1916 und 1917 dagegen 
nur noch 100 000 und 51 000 t.

Im einzelnen unterrichtet die folgende Zusammen-
- stellung iiber die Ausfuhr amerikanischer Weichkohle 
nach Europa.

Zahlentafel 19. 
W e ic h k o h le n a u s fu h r  d e r  Ver. S ta a te n  nach  

E u ro p a  1915-1917 ,

1915 
sh. t

- 1916 
sh. t

1917
sh. t

Azoren und M adeira . . . 11 882 16 334 2-269
D a n e m a r k ...................... ....  . 2 999 1]
F ra n k re ich - . . ....................... 251 811 100 249 51 172
G rie c h e n la n d ........................... 82 025 65 495 3 741
G roB britannien .. , . . 4 509 3 610 56 984
Island und Faróer-Inseln — 4 849
I ta l e n .................................... 3 283 371 1 943 281 627 903
N i e d e r l a n d e ...................... 42 800 __
N o r w e g e n ................................ 58 830 86 750 24 497
P o r tu g a l .................. .... 22 118 19 425 49 428
Europ. R u O la n d . .................. 6 376
•Serb;en und M ontenegro . . 160 50 723 —.

e n .................................... 223 586 151 988 176 406
Schweden . . .  .................. 263 345 79 504 __

— 4 546
.Europa insges............................ 4 247 436 2 528 584 996 95.7

AuBor den kriegfiihrenden Staaten erhielten betracht- 
lichere Mengen nur noch Schweden, dessen Beziige 1917 
aber ganz in Wegfall kamen, Spanien, Norwegen, Por
tugal, Griechenland und 1917 sogar GroBbritannien.

Die K o k s a u s fu h r  der Union hat fiir den Welt- 
m arkt nur wenig Bedeutung, sie kommt zwar der GroB- 
britanhiens (1913: 1,25 llill. metr. t} einigermaBeu nahe, 
bleibt jedoch hinter den friihern Auslandlicferungen 
Deutschlands an diesem Brennstoff (6,43 Mili. t in 1913) 
weit zuriick. Im Verhaltnis zur Herstellung dieses Erzeug- 
nisses im Lande fallt sie kaum ins Gewicht; sie bean- 
spruchte 1918 noch nicht ein Fiinfzigstel davon; in den 
letzten Jahren vor dem Kriege bewegte sie sich um 
etwa 1 Mili. t. lit den Kriegsjahren zeigte sie nacli 
Menge und Wert die folgende Entwicklung,
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Zahlentafel 20;
K o k sa u s fu h r  d e r Ver. S ta a te n  1 9 1 3 -1 9 1 8 .

J a h r ' Menge i W ert
. sh. t  i S

1913 987 395 | 3 309 930
1914 (i03 585 1 2'233 686
1915 - 895 5C9 ! 3 092 498
191(5 1 174 044 i 4 202 230
1917 14C9 319 8 543 746
1918 I 687 824 1 11 861 40S

Ober die Riehtung der Koksausfuhr liegen neuere 
Angabęn nicht vor, 1915 gingen von der Gasamtausfuhr 
von 896 000 t allein 651 000 nach Kanada, 152 000 nach 
•Mcxiko und 31 000 t nach Chile.

Der V erb rau ch  der Ver. Staaten an H art-und Weich
kohle — Gewinnung zuztiglich Einfuhr abziiglich Ausfuhr, 
wobei der Umrechnung von Koks in Kohle ein Ausbringen 
von 65% zugrurde gelegt ist — berechnet sich fur die 
Kriegsjahre wie folgt:

L000 sh. t
1913 545 417
1914 494 527
1915 5C9 289
1916 . 564176
1917 620 887
1918 656337

Danach hat der Kohlenverbrauch der Union in der 
Kriegszeit entsprechend ihrer gesteigerten wirtschaft- 
lichen Tatigkeit und dem gleichzeitigen gewaltigen 
Kriegsbcdarf eine bedcutendc Zunahme erfahren. 1918 
war der Verbrauch mit 656,3 Mili. t um 20,34% gróBer 
ais im Jahre 1913. Fiir die Jahre 1915 und 1917 sind wir

auch in derLage, nahere Angaben ilbsr die G lied eru n g
des Verbrauchs an W e ich k o h le  zu maeh.cn; sic.folgćn 
nachstehend.

Zahlentafel 21. 
W e ic h k o h le n v e rb ra u c li d e r  V'er. S ta a te n  (aus- 

sch liefllich" B u n k erk b lile ) iii 1915 un d  1917,

1915 1917
1000 sh. t 1000 sh. t

Zechenselbstverbrauch . . . .  
Zur K o k sh e rs te llu n g ..................

Zur E lek tr zitatserzeugung . .
H a u ś b e d a r f ...................... ....
Indus treb e d a rf  . . . . . . .
E isenbahr.bedarf . . . . . . .

19 795 
61 833 

4 645

203 584

122 000’

12 117 ■
83 752- 

4 960 
31 693 
57 104; 

170 360. 
156 142

ZUS. 411857 522 134

An B u n k e rk o łile  fiir den t)berseeverkehr und die 
Schiffahrt auf den Binnenseen wurden auBerdem in den 
Jahren 1915 -  191.7 die in der folgenden Zahlentafel ver- 
zeichneten Mengen verbraucht.

Zahlentafel 22.
V e rte ilu n g  d e r B u n k e rk o h le  a u f  d ie  v e rsch ie -  

d en en  K iis ten  1 9 1 5 -1 9 1 7 .

1915 1916 1917
. sh. t sh. t : Sh. t

N ordatlantische K iiste . . 
S udatlantisehe K iiste . . ,

Pazifische K iiste . . . . .

6 871 904 
903 005 
342 7J8 
249 150

7 227 624 
857 339 
403 17 
270 085

6 093 856 
727 189 
474 452 
413-658

zus. 8 307 507 8 704 819j7 -709 155

Technik.
J)ic Ausślehlcii der CeNifi-Sclinehlfimlerung liir den 

ileutschen Rcrgbnu. Am IR. D ezem ber 19J9 h ie lt Professor 
H e r b s t ,  Essen, in Duisburg au f der Versam m lung des 
Ruhr-Bezirks-Vereins deutscher Ingenieure, zu d er u. a, 
auch der Bergbau-Verein und der V erband deutscher 
D iplom -Ingenieure geladen waren, einen V ortrag  u b e rd e n  
genannten G egenstand. E r w ieś zunSchst auf d ie-B e- 
deutung des fiir den auBereuropaischen Erzbergbau die 
Regel bildenden F6rderverfahrens fiir den deutschen 
Salzbergbau liin, die- sich in verschiedenen in den le tzten  
Jah ren  geplanten und ausgefuhrten  Schacht-Kiibelfór- 
derungen (W< fm sleben1, R ansbach2 und Heilbronr.3) 
ausprag t; diese Forderungen stelien nocli Obergangs- 
form en dar, indem bei der W efenslebener Anlage Hange- 
bahnkiibel m it Fórdergestellen gelriben werden, wahrend 
bei den Anlagen auf Ransbach und H eilbronn das Fórdei- 
gestell m it einem Kubel m it sehragem Baden ausgeriistet 
ist, im ubrigen aber noch fiir die S silfahrt und M ateriat- 
fdrderung b en u tz t wird. Auch wurde der Yorschlag 
Schwarzenauers (D .R.P. 290 795) gewiirdigt, wonach fiir 
W etterschachte m it F6rdervorrichtung die Kiibelforderung 
wegen der E infachheit der Durchschleusung des Fórder- 
gntes un te r Vermeidung von Forderwagen em pfohlen wird.

i z .  d. V»r. deutseh. Tur. 191-1, S. 780.
2 (ilUckaur t! 16, S. m i.
3 Nach brlcllieiicr M ittelhm g der Betriobsleitunif.

Sodami behandelte der V ortragende die Stolhtng des 
heutigen Steinkolilenbergbaues zu dięser Forderfrage m it 
der allgem einen B egrundung durch die w irtschaftliche 
Notlage, weiche die A usnutzung aller erdenkliehen Hilfs- 
m itte l erheisehe,' und durch die veranderten  Yerwertungs- 
verhaltnisse fiir die Kohle, die auf dereń B ehandlung bei 
der F orderung zuriiekwirken. Im  Śinne seiner frOhern 
A rbeiten1, au t die hicr wegen der E inzelheiten vervviesen 
w.ird, bezeichnete er ais Y orteile der GefaBforderung'.
1. E r h ó h u n g  d e r  F ó r d e r l e i s t u n g  durch Steigerurig 

der Fórdergeschwindigkeit, Bescldeunigung dci" Be- 
dienung und VergrdBerung der m it einem  Zuge zu 
hebenden N u tzlast;

2. b e s s e r e  A u s n u tz u n g  d e r  S c h a c h te  durch- Ver- 
ringerung des fur .eine F ordereinrichtung berioltigten 
Q uerschnitts;

3. wesentliche V e r r f n g e r u n g  d e r  t o t e n  F o r d e r -
Leerlast

l a s t e n  durch H arabsetzung .des V erhaltnisses N!u| z â ~̂

(1,5 -  1,9 bei der Gestellforderunp) auf 0,0 -  0,9 bei 
der GefaBforderung. Ais E rgebnis d'eses giinstigen Ver- 
h lltn isses wurde u. a. abgele ite t, daB u n te r Zugrunde- 
legung einer N utzlast w n  5,5 t  die B elastung der 
Forderm ascliine bei der GefaBforderung un ter soiiśt
i s. Glflckauf 1013, 3. 1209; FdrdeHcclm|k 191-1,- H . 17 unii..22; 

Z. i'.' d. Berg--* Iluttcu- und Sałinen^/ tr.ij/S t ...
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- gleichen Bedingungen erst m it 1428 m F órderteufe die- 
jenige einer G estellforderung aus 804 m Teufe erreiche.

4. E r l e i c l i t e r u n g  d e r  B e d ie n u n g  durch die Be- 
schrankung auf das E n tleeren  der Fórderw agen in 
B u n k e ra m F iillo rt und das E ntleeren  d e rB u n k e r in die 
FordergefaBe, wom it das U nisetzen der Fórderkórbe, die 
um standlichen A ufschiebevorrichtungen, die B etrieb- 

_ sto rungen  durch E ntgleisung und Abstiirzen von F ór
derwagen, die Unfaile durch V erletzungen im F ullort- 
betriebe, die Beschadigungen der W agen beim Ąuf- 
schieben und beim h a rte n  Aufsetzen der Fórdergestelle 
verm ieden werden und an Bedienungsm annschaften 
w esentlich g esp art wird.
Geringe A nspriiche an  den A u s b a i t  d e r  F i i l l ó r t e r ,  
d a  h ier n u r eine. Seite ausgebaut zu werden brauch t 
und an die Stelle der A ufstellraum e m it ihren grofien 
und schwierig zu erhaltenden  Q uerschnitten  maBig 
groBe, wenig druckhafte  Bunlcerschachte tre ten .

(i. U nabhangigkeit der Schachtfórderung vpn der S trek- 
kenfórderung, besonders von d er R iicksicht auf die 
Fórderw agen, aus der sich w iederum  die Verringerung 
des W agenparks sowie die F re iheit in der W ahl der 
GroBe d er Fórderw agen ergeben, und die die Aus- 
nutzung der fiir die W etterfuhrung  notw endigen groBen 
S treckenąuerschn itte  fur die F órderung in groBen Wagen 
von 2 - 3  t  N u tzlast ais móglich erscheinen laBt.

7. T r e n n u n g  d e r  F ó r d e r u n g  v o n  d e r  S e i l f a h r l .  
Sie ist bei der GefaBfórderung nótig, em pfiehlt sieli 
aber auch wegen der S icherheit der Fahrenden, wenn 
die Seilfahrt durch eine besondere, nur fiir diese be- 
s tim m te Forderm aschine bew irk t wird.
W eiterhin  ging der Y ortragende auf die sich fur den 

Steinkohlenbergbau ergebenden Schwierigkeiten ein, die 
in frtihern Jah ren  erhebliche Bedenken rechtfertigten. hen te 
aber nach seiner Auffassung w esentlich abgeschwacht 
erscheinen. Ais solche wurden vom ehm lich angefiihrt: '
1. die S t a u b e n t w i c k l u n g  durch die S tiirzvorgange; 

hier w urde der Anwendung der iiber Tage bereits m it 
Vorteil erp rob ten  Absaugung durch Schleuderrader 
u. dgl. das W o rt geredet;

2. Z e r k le in e r u n g  d e r  K o h le ;  diese wurde wegen der 
m annigfachen. Y erw ertungsm óglichkeiten fiir Klein- 
kohle (Verkokung, Yergasung, W anderroste, S taub- 
feuerung) ais n icht m ehr ausschlaggebend bezeichnet;

3. B r a n d g e f a h r  durch die M óglichkeit einer Selbstent- 
ziindung in den B unkern; diese G efahr w urde m it 
Riicksicht auf die bei den neuzeitlichen Feinkohien- 
waschen ublichen Rohkohlentiirm e und die dabei ge- 
m achten  E rfahrungen  b e s tritte n ;

4. B ergefórderung; h ier w urde auf die Móglichkeit ver- 
wiesen, fur diese eine besondere GefaBfórderung ein- 
zurichten;

5. S e i l f a h r t ;  von den 3 besprochenen M itteln, der Aus- 
wechslung des FórdergefaBes gegen ein Fórdergestell, 
der gleichzeitigen A usnutzung des Seilfahrtgestells fiir

- die K ubelfórderung und der A ufstellung einer be- 
sondern Maschine fiir die S eilfabrt wurde das le tzt- 
genannte ais das fiir den S teinkohlenbergbau in ers te r 
Linie in B e trac lit kom m ende hervorgehoben.
In der sich an den V ortrag  anschlieBenden lebhaften  

E ró rten m g  w urde von einem  Fachniann auf die Schwie- 
rigkeiten der GefaBfórderung hinsichtlich der E ntstaubung , 
der Seilfahrt und des notw endigen U m baus der Hange- 
bank hingewiesen nnd die B edeutung der Gefaflfórdening 
fiir die A usnutzung des S chach tąuerschn itts  ais n icht 
erlieblich bezeichnet, d a  auch bei der Gestellforderung 
die »toten A bschnitte ł des Schachtes fur Rohr- oder 
K abelleitungen geniigend ausgenutzt w iirden; auBerdem

werde durch die N otw endigkeit, eine besondere Fórder- 
m aschine fiir die Seilfahrt bereitzustellen,- der V orteil der 
bessern A usnutzung des S chach tąuerschn itts durch  die 
einzelnen Fórdereinrichtungen w ieder ausgeglichen; ferner 
bringe die F iihrung langer FordergefaBe in druekhaften  
Schachten Schwierigkeiten m it sich. Dem gegeniiber wies 
der V ortragende darauf hin, daB die GefaBfórderung nicht 
nur den S chach tąuerschn itt ais- solchen, sondern auch 
den nach Abzug der >>toten A bschnitte« noch fiir die 
fó rd e ru n g  verbleibenden Q uersćhnitt w esentlich besser 
ais die G estellforderung auszunutzen g es ta tte , um so m ehr, 
ais sich die G rundriB gestaltung der FordergefaBe ganz 
beliebig dem  S chach tąuerschn itt anpassen konne. : D ie 
B ereitstellung einer besondern Forderm aschine fiir die 
Seilfahrt bezeichnete er ais eine im R ahm en des gegen- 
w artigen Bedarfes an  Fórderm aschinen bleibende MaB- 
nahm e, da eine D oppelfórderanlage heute ohnehin in der 
Regel iiber m indestens 3 Fórderm aschinen verfiige, von 
denen bei GefaBfórderung 2 zur Bewaltigung einer groBen 
Fórderung (etwa 500 t  stiindlich) vollstandig ausreiclien 
wurden. Die F iihrung langer Kiibęi sah er ais erlieblich 
leichter an ais diejenige langer Fórderkórbe, da die Kubel 
ihres ruhigen Ganges wegen im Notfalle nu r an  einem 
Punk te gefiihrt zu werden b rauc lien ; ferner sei an und fiir 
sich die Lange eines Kiibels w esentlich geringer ais d ie
jenige eines Gestells fiir gleiche N utzlast. Auch .die 
iibrigen Einw ande liie lt er fiir n icht ausschlaggebend. Die 
w eitern R edner ste llten  sich auf den S tandpunk t, daB der 
Yorsclilag der E infiihrung d er GefaBfórderung im Stein- 
kohlenbergbau u n te r den heutigen V erhaltnissen gerecht- 
fe rtig t sei. Besonders wurde hingewiesen auf die Schwierig
keiten der Beschaffung und U nterha ltung  d esF ó rd er wagen- 
parks bei der G estellforderung, auf die infolge der Ver- 
kiirzung der A rbeitszeit wachśende B edeutung besonderer 
A nfahrschachte, fiir die dann  eine m óglichst giinstige Aus- 
nu tzung durch eine billige .Fórdereinrichtung erw iinscht 
sei, auf die im m er s ta rk er h c rvo itre tende  N otw endigkeit, 
an  gróBern U nischlagplatzen (Kanalhafen u. dgl.) b e
sondere Fórderschaclite niederzubringen und diese in ,  
m óglichst kleinen Abmessungen zu halten , auf die B e
deutung der groBen Fórderw agen fiir die Erlióhung der 
Fórderleistung, auf die W ichtigkeit der T rennung der
3 Fórderkreislaufe (Abbau-, Strecken- und Schacht- 
fórderung) sowie auf die Beispiele fur GefaB-Schacht- 
fórderungen im am erikanischen S teinkohlenbergbau. Es ■ 
wurde ais erw iinscht bezeichnet, an einer Versuchsanlage 
das V erfahren kennen und die unventieidlichen »Kinder- 
krankheiten* bekam pfen zu lernen.

Yerkehrswesen,
Aintłiche Tiirifyerlinderungen. B innen-G utertarif der 

W estfalischen Landes-Eisenbahn. Seit dem  26. Dez. 1919 
is t der A usnahm etarif 6 u fiir S teinkohle usw. aufgehoben.' 
worden. Neu eingcfiihrt worden ist ebenfalls seit dem- 
26, Dez. 1919 ein neuer A usnahm etarif 6 fiir Steinkohle usw. - 
Das alsbaldige In k ra fttre te n  dieser Tarifveranderungen. 
griindet sich auf die voi;iibergehende A nderung des § C 
der Eisenbahn-Y erkehrs-O rdnung.

G iitcrverkehr der Rhein- und M ainhafenstationen m it 
Bayern, rechtsrheiniscbes Netz (F rank fu rt usw. - B a y e - ,  
rischer G iitertarif). An Stelle der friihern Ausnahm e- 
tarife 6 und Ob is t ein neuer A usnahm etarif C fu r be- 
stim m te B rennstoffe auf gleicher G rundlage wie der 
A usnahm etarif 0 des besondern Tarifheftes (Tfv. N r-. 1101) 
getreten.
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Volkswirtschaft und Statistik.
Der amerlkanlsclie Staliltrusf und solne Toclitenvejrkc.
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Eizcueung 
verkaufa- 
fortiger 

Fabrikate 
in 1018

t ;

American Bridge 
Co........................ 8 399 14 267 461 14 12 576 557

American Steel 
and W ire Co. 30 785 63 823 198 35 9 1 17 1 749 397

American Sheet 
and Tin P latę 
C o . .................. 28 003 57 452064 11 12 1 356 120

Carnegie 'Steel Co. 49 593 101 727 185 35 59 16 177 -1 911 986
Chickasaw- Sliip- 

building Ćo. . 1 586 2 023 676 1 ___

Federal Shipbuil- 
ding Co. . , . 7 042 12 267 991 1

81
i~ . |

Jllinois Steel Co. 23 705 43 803 043 7 29 8 2 913 220
Lorain Steel Co. 1 102 1 905 486 1 — 3 25 531
M innesota Steel 

Ć o . .................. 1 506 2 970 146 1 2 10 314 925
N ational Tube Co. 19 859 41019 566 26 11 7 12 1 457 392
Tenessee Coal, 

Iron and Rail- 
w ay Co. . . . 17 922 28113 690 7 14 3 10 544 355

Universal Port- 
land Cement Co. 2 525 4 431.522 5 — ___ ___ ___

ZUS. 192 0271373 805 028|144<124|38|334|13 849 483 
D er amerikanische S tah ltrust, das grpBte U ntem ehm en 

der Eisenindustrie der W eit, bcschaftigte auf den 144 
W erken seiner' 12 Tochtergesellschaften im Jahre 1918 
192 027 Personen. N icht eingeschlossen in diese Zahl sind 
rd. 70 000 auBerhalb der W erke beschaftigte Angestellte 
und Arbeiter. Der Jahreslohnbetrag eines Werksangehorigen 
stellte sich un ter Zugrundelegung der im Juli v. J. gezahlten 
Lohne auf annahernd 2000 S.

Die Kolilonęcwinnun? t o m  Neu-Sudwales i m  Jnhre 1918.
Neu-Sudwales is t der in der Kohlengewinnung w ichtigste 
S taa t des Australischen Bundes. Im  letzten Jahre belief 
sich seine Steinkohlenforderung auf 9,06 Mili. t  im  W erte 
von 4,94 Mili. £; gegen das V orjahr bedeutet das eine Zu- 
-nahme um 770 000 t  und .'>19 000 £. Der gróOte Teil der 
Gewinnung (5,97 Mili. t) entfiel auf den Nordbezirk, der 
Sudbezirk lieferte 1,98 Mili. t  und der W estbezirk 1,11 Mili. t. 
Einzelheiten iiber die Entw icklung des Steinkohlenberg- 
baues von Neu-Sudwales in  den Jahren  1915 -  1918 b ie tet 
die folgende Zusammenstellung.

Jahr
Forderung | i ) urciisciim ttsw ert 

auf i , 
insgesanit beschaitlgto : ]C t  Forderung 

Person , 
t r t  i s d ■

1915. 9 449 008 526 7 3
1916 8127 161 485 8 2
1917 8 292 867 482 • 10 8
1818 9063 176 540 10 11

Die K oksgew innung von Neu-Siidwales- belief sich 
1918 auf 608 000 t  im W erte von 648 000 £ gegen 
450 000 t  im  W erte, von 541000 £ im  Jahre zuvor. Die 
Vertcilung der Kokserzeugung im Jahre 1918 auf die drei 
in B etrach t kommenden Bezirke is t aus der folgenden 
Zusammenstellung zu entnehmen.

Itoks-
erzeugung

t

W ert 
je t

s d

..

be-
triebenen
Koksolcn

Zahl der 
fertigen 

rrnd im Bau  
bofindlich. 
Koksiłfcn

be-
schaftrigtću
Personen

Nordbezirk . 184 209 21 11 197 380 232
Sudbezirk . . 376 289 21 2 565 599 376
W estbezirk . .,-47 994 20 0 99 255 56

ZUS. 608 495 21 4 861 1234 664

Neu-Siidwales kom m t fiir die Versorgung der andern 
australischen Lander sowie des fernen Ostens, im  besondern 
auch der W estkiiste von Sud-Amerika, m it Kohle eine 
erhcbliche Bedeutung zu, die jedoch in  der Kriegszeit aus 
einer Reihe von Griinden, n ich t zuletzt wegen des Mangels 
an Scliiffsraum, zuruckging. Die gesam te Ausfuhr des 
Landes an Kohle, welche sich 1914 auf 5,9 Mili. t  stellte, 
betrug 1918 nur noch 3,4 Mili. t. D e australischen Lander 
nahm en von der Ausfuhr in 1914 3,2 und 1918 2,7 Mili. t  
auf, nach andern  Hafen gingen 2,7 Mili. und 725 000 t.

Jah r
Ausfuhr

ins-
gesam t

t

Davon
austra-
lischen
Hiłlen

t

nach
andern
Hafen

t

Wert je t 
aus- 

goftlhrtcr 
Kohle

s d

Heimisclier
Verbraueh

t •

1914
1915
1916
1917
1918

5 868 033 
4 668 394 
3 434 098 
3 263 797 
3 421 676

3221783 
2 601 070 
2 203 659 
2 225 228 
2 697 033

2 646 250 
2 067 324 
1230439 
1 038 569 

724 643

10 9,35 
10 7,77 
10 11,00 
14 7,30 
14 9,10

4 522 589 
4 780 614
4 693 063
5 029 070 
5 641500

Patentbericht.
Aumoldungcn,

die wahrend zweier M ońate in der Auslegehalle des Reic|i? 
paten  tam tes ausliegen.

Vom 22. Dezem ber 1919 an:
10 a. Gr. 17. H. 78 647. Gebr. H inselm ann, Essen, 

Markische Str. 52. Kokslósch- und Verladeanlage m it 
einem vor der O fenbatterie fahrbaren Wagen, der wahrend 
des Drilckens des K oksbrandes verschoben und dann  
einer Lóschstelle zugefiihrt wird; Zus. z. Anm. H, 77 110. 
Ó. 10. 19.

12 r. Gr. 1. B. 91 290. Dr. H ennam i Borek, Berlin, 
H andelstr. 5. Yerfahren, Teerole von Phenolen zu be- 
freien. 24. 10. 19.

Vom 24. Dezember 1919 an:
51). Gr. 8. G. 47 324. G ew erkschaft .W erder, H an-

nover. Feststellvorrich tung  fiir Bohr- und Schram- 
m aschinen, die m it Spannschrauben gegen das Gestem 
festgelegt werden. 28. 10. 18.

5'b. Gr. 8. G. 47 325. G ew erkschaft W erder, H an-
nover. Bohr- und Schram kórperhalter an Bohr- und 
Schram m aschinen. 28. 10. 18.

5 b. Gr. 9. Sch. 56 086. Ew ald Schnapka, Ellguth-
Zabrze, Kr. Gleiwitz (O.-S.). F rasend w irkende Schram-
maschine, aus m it Zahnen besetzten  Schraubenkórpern.
1. 9. 19.

12 r. Gr. 1. . B. 83 105. D ipl.-Ing. J. Billwiller, Dur- 
lach (B.), R ttn e r ts tr . 38. Verfaliren zur Abscheidung des 
W assers und anderer V erunreinigungen aus Teer, Rohól
u. dgl. 6. 1. 17.

12 r. Gr. 1. K. 03 216. H einrich Koppers, Essen, 
M oltkestr. Schachtofen zur V erarbeitung von Abfall- 
stoffen, wie W asch- und K laubebergen, bitum inosen 
Schicfern u. dgl. 28. 10. 16.

21 li. Gr. 7. E . 23 683. A. M. Erichsen, Porsgrund 
(Norwegen); V ertr.: Dr. B. A lexander-K atz, Pat.-A nw ., 
Berlin SW 48. Aletallsclimelzofen m it iiber der Beschickung 
im H erdraum  angeordneten elektrischen W iderstands- 
korpern. 17. 1. 19.
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.'20 d.' Gr;;,8,-: -,;G...-48-520; ; GisellStliSffc.. f Qr’ Kohlen-
tcchm k ni. b, H ., Essen. Y erfahren zur beschleunigten 
Regenerierung von E isensalzlosurg. 21. 8. 10.

27 c. Gr. 11. S. 47.798. ■ S.em ens-Scliuckertwerke
G. ra. b. I i., S icm ensstad t b .’ Berlin. Regelung von 
FKigelradgeblasen (oder -pum pen) m it um laufendsm  
W asserr.ng. 2!). 1. 18.

40 v. Gr, 10. C. 28 426. CornePus 'E rik  Cornelius, 
Stockholm ; V ertr.: D pl.-Ing. J. Ing r sch, Pat.-A uw ., 
Barm en. E lek tr sclier Rollóferi zur O berftthrung v'on
Z inkstaub iii flilss ges Zink. 20 .1 0 .1 9 . Schweden 20. 8. 19.

59 a. Gr. J l, J . 19 609. H ans jtirgens, BerUn-
Lichtenberg, R .tte rg u ts tr . 151. R uckschiagventil fur 
F ltissgkeitspu inpen  m it Speisebehalter m  der Saugleitung.
3 0 .-8 .1 9 .

80 ć, Gr. 12. M. 59 458. F ranz Muller, Elblngerodo 
(Harz), Ste.nweg 101. Schachtofen m it senkrechtem
V orw arm eschacht m it wagerechtem  B rennraum . 19. 4. 16.

87 jb. Gr, 2. M. 62 974. M aschm enfabr.k »Westfalia«
A.G., G elsenk,rchen. R ohrschiebersteuerung fur Druck- 
luftwerkzeuge. 8. I. 18.

Ycrsagungcn.
Auf die nachsteheńden, an dem angegebenen Tage im 

Re ch^anze ger b ek an n t gem achten Anm eldungen is t ein 
P a ten t versagt w oiden:

10 a. Sch. 50 175. K oksofenbattcne m it zwei groBen, 
quer zu d .n  Ofen angeordneten gem einschafthchen Rege- 
neratoren. 12. 8.. 18.

10 a. Sch. 50 170. Koksofen m it Senkrechten Heiz- 
ziigen. 12. 8. 18. ♦

10 a. St. 30 256. Verfahren zum Yerkoken schleeht 
backender Kohle. 13. 8. 17.

Gebrauchsm usler-Eintraguiigon, 
bekann t gem acht im Reichsanzeiger vom 22. Dezember

1919.
20 n. 72G 982. B. Clausen, Essen, R uttenscheider

S tr. 307. K abelluftbahn. 20. 5. 19.
20 c. 720 905. B. Clausen, Essen, R uttenscheider

S tr. 307. Forderwagen. ’18. 1. 19.
20 c, 726 906. B. Clausen, Essen, R uttenscheider

Str. 307. Grubenwagen. 20. 1. 19.
20 e. 726 907. B, Clausen, Essen, R uttenscheider

Str, 307. Schm icrvorrichtung fiir Forderw agen u, dgl. 
20. 1. 19.

20 d. 726 709. P au l F reitag , M agdeburg, Halber-
i: s tad  te r  Str. 81a. R ad fiir Forderwagen. 20. U. 19.

20 e. 726 544. Wilhelm Kuse, K irchderne b. D ortm und, 
B ism arekstr 58. K upplung fiir Forderw agen. , 24. 11. 19.

59 b. 727112. In ternationale  Rolations-M aschinen- 
gesellschaft m. b. H., Berlin-Tempclhof. Zahnradpum pe 
m it geraden oder schraubenform igen Zahnen, bei denen 
der G rundkreis m it dem FuBkreis zusam m cnfallt. 1. 7. 18.

84 d. 727 014. F r. H. Zschocke, Senftenberg. Gleis- 
riiekm asęhine fiir Bagger. 24. 11. 19.

87 b. 726 642. R . F ris te r  A.G. und R ichard Bohmer, 
ScliloBpaikstr. 16. LufteinlaBbiich.se fiir PreBluftwerk- 
zeuge. 18. 11. 19.

Yertitngeruug der Schutzfrlst.
Folgende G ebrauchsm uster sind an dem angegebenen 

Tage auf drei Jah re  verlangert worden:
21 li. 657 667. R. F ris ter A.G., Berlin-Oberschone- 

weide. E lek trisch  beheizter Ofen usw. 27. 11. 19.
27 c. 657 020. A rth u r A bendróth, Berlin, O ttostr. 6. 

Gassaugeranlage. 4. 12. 19.
61 a. 661 287. D eutsche Gaśgliihlicht A.G. (Auer- 

gesellschaft), Berlin. Zwischenstiick fiir geschlossenc 
A tniungsyorrichtungen. 7. 8, 19.

Cl a. 661288. D eutsche G aśgliihlicht A.G. (Auer- 
gesellschafl), Berlin. Belialter fiir die A ustauschm asśe usw.
7. 19. :.........-i . \ ........................................... : .........

. '  Deutsche-. Patente,
Der Buchstabe K  (K riegspatent) h :iiter der ()ber- 

schrift der Beschreibung eines P aten tes bedeutet, daB es 
auf Grund der V erorduung vom 8. F ebruar 1917 ohne 
voraufgegangeń e B ekanntm achung der Anmeldung er- 
te ilt worden ist.

5 c  (4). 316 398, v om 19. A ugust 1917. D ipl.-Ing.
W a l th e r  G ra f  in D u s s e ld o r f .  L-Auskleidungsplatle
fiir Sćhachte.

D er w agerechte Schenkel der P la ttc  wird durch zwei 
Balken b und d  und diese fachw erkarlig  verstreben'!e 
E isenstabe c gebildet, w ahrend d er senkrechte Schenkel 
aus der festen, durch  Eiseneinlagen versta rk ten  P ia tte  a 
besteht.

ó d  (9). 316 646, vom 11. O ktober 1918. W. W e b e r  
& Co., G e s e l l s c h a f t  f i i r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  
B a h n b a u  in W ie s b a d e n .  Einrichtung, um Spiilversalz- 
material in  Bm ikern abzitlagern und diese zu  eńtleeren.

B unker a, dereń Auslaufe b in  einer schiefen Ebene liegen. 
Diese ląu ft parallel zu dem  un terha lb  der B unker an 
geordneten, nach dem  S pu ltrich ter /  zu abfallenden Gleis d, 
neben dem  die Spullcitung h m it AnschluBstutzen c und 
auf dem  ein F ahrgestell m it dem S pu ltrich ter e angeordnet 
ist. D er T rich ter laBt sich dalier un te r jeden Bunker- 
auslauf b fahren und d o rt an  die S pili leitung h anschlieBen, 
so daB das Y ersatźgut bereits m it W asser verm ischt 
werden kann, bevor es in den S pu ltrich ter f  gelangt, an 
den sieli die Schachtleitung g anschlieBt.

ó d  (9). 316 647, vom  11. O ktober 1918 W. W e-ber 
& Co., G e s e l l s c h a f t  f u r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  
B a h n b a u  in W ie s b a d e n .  Spulversalzeinrichtung zur 
Schlammung und Befórderung voti Ton und sonstigtm  
geeigneten Materiał.
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geschlossene Spulrohre a, die m it einciH Ende in das an- 
stehende V ersatzgut (Ton o. dgl.) ein;_efuhrt Werden.. In 
jedem R ohr a stcckt m it der es abdichtenden Stopf- 
buchsc d ća s  S trah lrohr c, das an die W asśerlcitung e an- 
geischlossen ist und in dem  R ohr aęhsmaB.g verschoben 
werden kann.

5 d (9 ) ,  316 648, vom 11. O ktober 1918. W. W e b e r
& Ćo., G e s e l l s c h a f t  f u r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  
B a lm b a u  in W ie s b a d e n . Siło- oder Bunkeranlagc jur

Die Anlage lia t eine Arizahl im Kreise angeordneter 
A uslaufstutzen a, u n te r.d en eu  der auf der kreislormigeu 
Bahn c fahrbare Spiiltrichter b angebracht ist. D er T richter 
ist m it dem  in der Aoliśe d e r F ahrbahn  liegenden, der 
Spulleitung /  a u fgesetzien M ischtrictiter e durch ein auf 
diesem drehbares R ohr d yerbundęn, śo daB dem  Misch- 
tr ic h te r durch entsprechende E instellung des Spultrichters 
auf der F ahrbahn  aus jedem  Siło oder B unker Versatzgut. 
zugefiihrt werden kann.

12 c (2). 316 492, x om 1. Marz 1918. D r.-Ing. E d 
m u n d  R o s e r  in  M iilh e im  (R u h r). Verfahrcn und 
Einrichtung zur Ausnułzitng der beim A uskr i  stalli sierpn 
von Salzen aus heifien Laugen jreiwerdenden Wannę.

Die frei werdendc W arnie soli unm itte lbar zum Er- 
, warmen und Aufldsen der aufzuschlieflenden Rohsalze 

verw endet werden, indem  d er Schwaden der zum Ab- 
kuhlen der Lauge dienenden V orrichtung durch oder um  
eine iiber ih r angeordnete zum Erw arm cn der Lóselauge 
und der Rohsalze dienende Y orrichtung geleitet wird.

12 e (2). 316 498, v om 13. O ktober 1918. S ie m e n s -  
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. H . in S i e m e n s s t a d t  
b. B e r l in .  Isolator fiir elektrische Gasreiniger.

D er Isolator is t ais P la tte  ausgebildet und m it seiner 
breiten Flachę quer zur R ichtung des Gasstrom es im 
Niedcrschlagraum  angeordnet. In die P la tte  kann m an die 
H ochspannungsleitunęen einbetten  und ih r solche Ab- 
messungen peben, daB sie den Q uerschnitt des schadlichen 
Raumeęff-ausfullt.

12-e.'(2). 316 594, vom 20. A ugust 1918. W a l te r
S te in  m a n n  in E r k n e r  b. B e r l in .  yorrichtung zum

3 Waschen und Absorbieren von Gasen.
Die V orrichtung ha t mehrere, einander umgebende 

H auben m it Zwischenringen zur Leitung d er Gase clurch 
die W aschflussigkeit. Diese sind so bemessen, daB sie au ł 
dem  Wege vom G ase in tritt zum G asau stritt irnmer tiefer 
in die F liissigkeit eintąuchcn'.

12 k (2). 316 596, vom 3. April 1919. F. J. C o llin
A.G. z u r  V e r w e r tu n g  v o n  B r c n n s to f f e n  a n d  
M e ta l le n  in  D o r tm u n d .  Verfahren zum  Heben von 
Am m onium sulfat aus dem Sdtligungsbad.

Die zum Entfernen des Ammoniurrisulfates aus dem 
Bad. d ienende L uft soli vor ih rer E infiihrung in  den H eber 
e rh itz t .werden, . . .. ._ . -----.

121{- (S)'. .316'500, vom 15’. Septeniber 19!-?’ J u l i i i s  
P in t ś c h  A.G. in  B e r l in .  Verfahren zur G ew inm m g:von 
Ncbcnerzeugnissen in  Geheratorgasanlagen. •

Die heifien G eneratorgasc sollen zur Erw arm ung der 
Y ergasun islu lt benutzt, in Oberflachenkiihlern gekiihlt 
und in W aschern von Am m oniak befreit werden. Das 
Am m oniakwasśer d e r .Wascher soli zunachst zum Kiihlen 
d er Generatorgasc und dann  im vorgew arm len Zustand 
zum Anreichern der V crgasungsluft m it W asserdam pf 
und A m m oniakgas. dienen. Dic angercicherie L u ft soli 
zum  SchluB, nachdem  sie durch eine zur B indung des 
Ammoniaks dienende Vorlage geleitet und m it W asser
dam pf gesattig t ist, un ter den G eneratorrost gefuhrl 
werden.

12 k (5). 316 501, v om 20. Septem ber 1917. J u l i u s  
P in t s c h  A.G. in  B e r l in .  Yerfahren zur Gewinnung von 
Nebenerzeugnissen in Genera/orgasanlagen. Zus. z. P at.
31(5 500. Langste D auer: 14. Septem ber -1932.

Das. Ammoniakwasśer, das. bei d e r Ausiibung des durch 
das H aupt p a ten t geschiitzten Yerfalirens angew arm t von 
den Kuliłem  kom m t, Soli iiberhitzt werden, bevor es 
zweclcs A ustreibung des Ainmoniakgases und Anreicherung 
m it W asserdam pl auf den L uftsa ttiger geleitet wird.

l S r  (1). 316 653, vom 30. Jun i 1916. D r. K a r l
W e ir a u c h  in  B i r k e n h a in  (O.-S.). Vorrichtung zur .. 
fraklionierten Destillalion von Flussigkeilsgemischen, be- 
sondsrs von gesdttigtem Waschół der Benzolfabrikalion.

-Die Y orrichtung h a t m ehrere A bteilungen, die nach- 
einander von den Flussigkeitsgem ischen durchstrom t ' 
werden, und von denen jede durch m ehrere grofiflachige 
m it einem Gemisch aus L u ft und rauchfreien Feuergaseii 
ęespeiste H eizkorper e rh itz t wird. t)b er dem  Heizraum 
jeder Abteilung is t ein K olonnenaufsatz angeordnet, aus 
dem  das R iickflufikondcnsat der folgenden Abteilung 
zuflieBt.

35 b (7). 316 590, vom 31. A ugust 1918. M ax  N e lle  
in R o n s d o r f  (Rhld.). Vorrichtung zur Verwendung des 
Hakengeschirres eines Kranes o. dgl., auch fiir den Selbst- 
gyĄifetbetrieb.

D as H akengeschirr a ist m it seinem L asthaken  .in 
Osen des Greifergęstelles b eingehangt und d ient ais Ober- 
flasche des Greiferflaschenzuges. Der Lasthaken des Ge-
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.schirres kann auch-in Osen des die Greiferschalen c tragen- 
den Querstiickes eingehakt werden und ais Untcrfiasche 
des Greiferflaschenzuges dienen.

24 e (3). 316 697, vom 3. D ezem ber 1915. B e rg m a n n  
E l e k t r i z i t a t s - W e r k e  A.G. in  B e r l in .  Verfahran zur 
Regelung der Vergasung von Steinkohlen, Braunkohlen] 
Torf u. dgl. fiir den Betrieb elektrischer Kraftwerke.

Die Gaserzeugung (Vergasung) und die dafiir dienenden 
E inrichtungen sollen sich se lbstta tig  auf clektrischem  Wege 
entsprecliend der E n tnahm e elektrischer Energie regeln.

24 g (5). 316 605, vom  13. F eb ru ar 1916. S ie m e n ś -  
S c h u c k e r t  w e rk e  G. m. b. H. in S i e m e n s s t a d t  
b. B e r l in .  Brecher fiir Asche und Schlacke.

D as A ntriebrad des Brechers is t m it einem einseitigen 
Ubcrgewicht versehen und w irkt ais Schwungrad.

50 c (5). 316 378, vom 15. Mai 1917. G e r h a r d
Z a r n ik o  in  H ild e s h e im . Trommelmiihle.

Die Trom m el der Miihle is t durch Quervvande, die sich 
durch die ganze Trom m el erstrecken und zu einem festen, 
einschiebbaren E inbau vcreinigt sind, in zwei oder m ehr 
K am m ern geteilt. Am Trom m elm antel konnen sich An- 
satze befinden, zwischen dic der E inbau  oder seine W andę 
geschoben werden. F iir die W andę k ann  auch ein be- 
sonderer S tiitzrahm en in  der Trom m el vorgesehen und 
der E inbau der Trom m el so ausgebildet sein, daB seine 
W andę in der Trom m elachse n icht zusammenstoBen.

50 c (5). 316 425, v om 1. Jun i 1916. G e r h a r d
Z a r n ik o  in  H i ld e s h e im . Trommelmiihle.

Dic Trom m el d e r Miihle is t du rch  kurze E inbaukorper, 
die z. B. nach A rt eines Rades oder einer Riemenscheibc 
ausgebildet sind und gerade, gewellte oder zickzack- 
fórmige volle oder gelochte Teilwande haben, in einzelne 
Abteile geteilt, auf welche die M ahlkórper vertc ilt bleiben.

59e (11). 316 299, vom 27. Marz 1917. M a x im ih a n  
W e b e r  in P o ts d a m . Injektor.

Der In jek to r h a t die den Schlabberraum  c entlastende 
Saugdiise a, dereń D am pfzufuhr durch die S teuervór- 
richtung b selbsttatig. abgesperrt wird, wenn der In jek to r 
speist, und angestellt wird, wenn die W asser?aulc vor dem 
Injek tor abreiBt. Die von dem  D am pfdruck beeinfluBte 
Steuervorrichtung kann" m it dem Kolben d verbunden sein, 
auf den der D ruck der Druckwassersaule dem  Dam pfdruck 
entgegenwirkt.

,61 a (19). 297 927, vom  28. Ju li 1915. D r a g e r w e r k  
H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in  L iib e c k .  Patrone m it filter- 
fórmiger Chemikalienfiillung fiir Atmungsvorrichtungen. K.

Die P atrone is t du rch -d ie  in  der S tróm ungsrichtung 
der L u ft verlaufenden geraden, gewundenen oder zickzack- 
fórmigen Zwjschcnwande, Rohre o. dgl. so in  durchgehende 
Abteile oder K anale geteilt, daB die Chemikalienfiillung 
in einzelne F ilterstrange und der L uftstrom  in Einzel- 
strom e zerlegt wird.

61 a (19). 297 928, vom 21.. August 1915. D r a g e r 
w e rk  H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in L iib e c k . Gasreini-

gungspatrone fiir Atmungsvorrichtungen m il einen Teil der 
Patrone clusfiillender filterfórmiger Chemikalienfiillung. K.

In  der Patrone sind die Chemikalien zwischen zwei 
S iebplattcń eingeschlossen, von denen mindestens eine von 
a u Ben her in achsrechter R ichtung verste llt werden kann.

55) c (2). 316 329, vom
18. O ktober 1918. F r .  A ug. 
N e id ig  in M a n n h e im . 
A chsenlagerung fur zwei- 
und mehrachsige Kapscl- 
maschinen.

Die Achsen b der Kapsel- 
rader a sind in besondern 
Lagereinsatzen c gelagert, die 
in zu den Gehausebohrungen 
zentrische, kreisrunde Ver- 
tiefungen des Pumpenge- 
hiiuses eingesetzt sind und 
durch die Gehausedeckel d 
und e festgehalten werden. 

l i i "  (19). 2119 010, vom 12. A ugust 1915. C h a r le s
C h r i s t i a n s e n  in G e ls e n k ir c h e n .  M undsiiick fiir 
Atmungśgerale. K.

Das M undstuck h a t  ein AbschluBventil, das m it der 
verschieb- und drelibar am  M undstiick gelagerten Nasen- 
klemme verbunden is t und sich beim Gebrauch des At- 
nningsgerates se lbstta tig  offnet. Dic Nasenklem m e wird 
durch eine. F eder an das M undstuck gedriickt imd beim 
Aufbringen auf die Nase sowie beim E infuhren des Mund- 
stiickcs in den Mund hochgeklappt, wobei sich vdas Ab- 
schluBventil offnet.

61 n (19). 302 526, vom 4. April 1914. D ra g e r w e r k  
H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in L iib e c k . M it Sicherheits- 
ventil ausgestattetes Driickmindervenlil fiir freitragbare A t- 
mungsgerate. K.

An das Sicherheitsventil des Druckm inderventi!es is t 
eine Kam m er angeschlossen, die durch Kanale m it dem 
Atm ungssack in Verbindung steht.

61 a (19). 307 026, v om 13. Ju li 1915. D r. E r n s t  
S i lb e r s te in  in B e r l in . Atmungseinsatz, besonders fiir 
Gasmasken. K.

Die Fiillung des Einsatzes is t  in  Hiillen aus Gl.as, Gal- 
lerte o. dgl. untergebraclit, die vor oder bei dem Gebrauch 
des Einsatzes zerstort werden.

61 a (19). 309 238, vom  21. Dezem ber 1917. D r a g e r 
w e rk  H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in  L iib e c k . Vor- 
richtung zum  Anzeigen des Verbratiches des in  dem Einsatz  
von Atmungsgerdten enthaltenen Bindungsntittels. K.

Im  un tern  Teil des E insatzes is t ein Gewicht m it Hilfe 
eines leicht schm elzbaren Lotes so befestigt, daB es beim 
HeiBwerden in  einen an  dem  E insa tz  vorgesehenen Beutel 
fallt und dabei eine Glocke o. dgl. anschlagt. D urch dąs 
abfallende Gewicht kann  auch eine Pfeife o. dgl. so frei- 
gegeben werden, daB sie durch die eingeatm ete L uft 
Tóne gibt.

61a (19). 310 018, vom 28. April 1916. D ra g e r w e r k  
H e in r .  & B e rn h . D r a g e r  in L iib e c k . Verfahren zum  
Herstellen von Gasmasken aus zugeschnittenen gasdichten 
Sliicken. K.

Auf Stiicke aus gasdichten Stoffen (Gummi o. dgl.) 
sollen ein- oder beiderseitig Stiicke aus gasdurchlassigen, 
aber festen Stoffen (z. B. Geweben). aufgewalzt, gepreOt 
oder geklebt werden.

80 c (13). 316 437, vom 12. D ezem ber 1918. A m m e , 
G ie s e c k e  & K o n e g e n  A.G. in  B r a u n s c h w e ig .  A us- 
tragvorrichtung an Ofen zum  Brennen voń Zement und  
andern Stoffen, an Agglomerierófen, Gaserzeugern, Reiorten
u. dgl.

Die Y orrichtung b es teh t aus m ehrern  un ter dem  Ofen- 
schacht angeordneten, den u n te rn  SchachtabschluB bilden- 
den, abwechselnd in "entgegengesetzter R ichtung um-
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laufenden Austragwalzen, von denen einige m it einem 
besondern A ntrieb yersehen achsmafiig hintereinander 
angeordnet sind.

80 c  (13). 316 438, vom 5. Marz 1910. B e r c s i n e r
Z e m e n t f a b r ik e n  U n io n  A.G. in  B u d a p e s t .  Brech- 
und Austragiiorrichtung fiir Scliachtdfen.

U nterhalb  des Ofenschachtes ist ein endloser um- 
laufender R ost angeordnet, dessen Stabe ais Brechwerk- 
zeugc ausgebildet sind und einen solehen A bstand von- 
e inander haben, daB das B renngut zwischeii ihnen hin- 
durchfallen kann. Zwischen den beiden Triim m ern des 
R ostes is t eine Sammclmulde m it einer Austragschnecke 
angeordnet.

80(1 (9). 316 392, vom 15. November 1918. E r n s t  
R a a b e  in N e u k o lln . Schlagbohrmaschine.

D er Schlagbolzen der von Hand oder durcli einen Motor 
anzutreibenden Maschine, den eine Feder gegen das W erk- 
zeug schleudert, wird durch eine umlaufende Daumenwelle 
m it Hilfe eines W inkelhebels, einer den Bolzen umgebenden 
Hiilse und Sperrklinken un ter Anspannung der Feder zu- 
riickbewegt und durch die letztere vorgeschleudert, sobald 
die Sperrklinken durch feststehende Ansch'age ausgelost 
werden und den Bolzen freigeben. D as W erkzeug wird 
auBerdent durch ein Schneckengetriebe standig gedreht.

81 o (36). 312 510, vom 2. Juli 1918. Dr.-Ing. A lfo n s  
W a g n e r  in D u is b u r g -M e id e r ic h .  Verfahren zur Er- 
richtung einer frostsichern Bunkeranlage fiir Erze und andere 
Massengiitcr. K.

D ei B unkerraum  soli in  I-Iochofenschlacke oder anderes 
schiittbares Abfallgut so eingebettet werden, daB die natiir- 
liche Steigung der Schlackenhalde fiir die A nfahrt und die 
Entladung der W agen benu tzt werden kann, die 'fu r  die 
Zufuhrung der Erze in  den B unkerraum  dienen.

81 o (38). 298 510, vom 24. N<?vember 1916. M ax
E ic k e m e y e r  in G a g g e n a u  (Baden). Rohrleitung fiir  
feuergefdhrliche, unter Druck stehende Flussigkeiten. K.

Die einzelnen Rohrschiisse der Leitung sind an die 
D ruckgasleitung angeschlossen, so daB das D ruckgas beim 
U ndichtwerden der R ohrverbindungen entw eder in  die 
Rohrleitung oder ins Freie t r i t t  und ein Druckausgleich 
oder -verlust en tsteh t, der ein ZuriickflieBen d er Fliissig- 
keit nach dem tiefliegenden L agerbchalter zur Folgę hat. 
Die D ruckgasleitung kann  ein- oder m ehrfach parallel 
zur F liissigkeitsleitung oder in Scliraubenwindungen um 
sie verlegt werden und aus einem zerbrechlichen und 
leichter schm elzbaren Stoff bestehen ais diese.

LSscliungen.
Folgende P aten te  sind infolge N icht^ahlung der Ge- 

buhren usw. geloscht oder fiir nichtig erk lart worden:
(Die fettgedruckte Zahl bezeichnet die IClasse, die schrdge 

Zahl die Nummer des P aten tes; die folgenden Zahlen 
nennen m it Jahrgang und Seite der Zeitschrift die Stelle 
der Veroffentlichung des Patentes.)

5 a. 181 840 1907 S. 329, 205 458 1909 S. 102, 260 376
1913 S. 1040, 266 116 1913.S. 1916. 282 405 1915 S. 252.

5c. 289 904 1916 S. 158, 290 683 1916 S. 253.
5d. 178 616 1906 S. 1636, 197 800 1908 S. 686.
lOa. 187 942 1907 S. 1124, 189 323 1907 S. 1422, 

261359  1913 S. 1164.
10b. 300 558 1912 S. 718.
12 e. 297377 1917 S. 425.
12 r. 189 303 1907 S. 1486.
14d. 269 753 1914 S. 279.
20 a. 304 051 1918 S. 183, 307 508 1918 S. 613.
20 e. 158 791 1905 S. 356.
21 h. 290 915 1916 S. 323, 292 110 1916 S. 506.
24b. 280 788 1914 S. 1759, 300 301 1917 S. 893.
24c. 277974  1914 S, 1505.
24e. 294 334 1916 S. 973.
27 b. 261 425 1913 S. 1202, 296 367 1917 S. 146, 

303 600 1918 S. 165.
27 c. 302 290 1918 S. 30, 306 286 191S S. 447, 306 825 

1918 S. 526.

27(1.
35 a. 

241 395 
S. 455, 

35 b. 
40 a. 
40 b. 

1907 S. 
40 c. 
50 c. 

170 612 
S. 1124. 

59 n. 
59 c.
80 c.
81 o. 

302 984
87 b.

282 089 1915 S. 229.
167 260 1906 S. 124, 240 753 1911 S. 1935, 

1911 S. 2054, 241 592 1911 S. 2054, 243 912 1912 
246 676 1912 S. 976, 255158  1913 S. 111.

196 535 1908 S. 546.
173 209 1906 S. 1029.
166 893 1906 S. 2S, 184 717 1907 S. 692, 188 068 

1356, 239 704 1911 S. 1785.
160 540 1905 S. 651, 264 071 1913 S. 1710.
161632  1905 S. 866, 166 544 1905 S. 1647, 

1906 S. 659, 185 589 1907 S. 760, 261 073 1913

288 848 1915 S. 1246. 
305 713 1918 S. 380.
302 604 1918 S. 58. I
157 971 1905 S. 121,

1918 S. 727.
219 445 1910 S. 372.

261 540 1913 S. 1203,

Biicherschau.
Leilfndcn fiir E isen liu tten -L abora to rlen . Von A. L e d e b u r ,
- weil. Geh. B ergrat und Professor an der Kgl. Berg- 

akadem ie zu F reiberg (Sa.). 10. Aufł., neu bearb.
von H. K in d e r ,  Chefchemiker der Rheinischen Stahl- 
werke zu Duisburg-Meiderich, und Dr.-Ing. A, S ta d e le r ,  
Laboratorium svorstand der Fa. Henschel & Sohn, 
Abt. H enrichshutte zu H attingen  (Ruhr). 189 S. m it
23 Abb. Braunschweig 1918, F riedr. Vieweg & Sohn. 
P reis geh. 7 M, geb. 8,80 M.

Das Erscheinen der vorliegenden 10. Aufiage bildet 
einen M arkstcin in der Entwicklungsgeschichte des alt- 
bew ahrten Laboratorium sbuches, W enn auch schon die 
ie tztcn  Auflagen bis zu einem gewissen Grade m it der Zeit 
vorangeschritten waren, so muBte docli, wenn das Buch 
nicht von andern W erken uberholt werden sollte, einmal 
ganze A rbeit getan  und das Buch von Grand auf den Be- 
diirfnissen des neuzeitlichen E isenhiittenlaboratońum s an- 
gepaBt werden.

Diese A rbeit ist durch die H erausgeber in  vorbild- 
licher Weise durchgefuhrt worden.

U nter s te te r  W ahrung seines bew ahrten Charaktcrs 
weist. das Buch eine begruBenswerte E rw eiterung auf durch 
die Beschreibung der taglich vorkommenden Untersuchungs- 
verfahren fur Kohle, Koks und Kokereierzeugnisse, fiir 
Gase, Óle und F e tte  sowie fiir M etalle und Metallegierungen 
und endlich fiir feuerfeste Stoffe. Die D arstellung dieser 
Gebiete is t k lar und w ohltuend kurz.

In gleich gu ter Weise sind zahlreiche A bschnitte der 
le tzten  Aufiage um gearbeitet und erganzt worden, so z. B. 
im K apitel »Erze« die Probenahm e, dann die Bestim mungs- 
yerfahren fur Eisen,' Mangan, Phosphor und Arsen, ferner 
das A zetatverfahren. Leider feh lt hier die Tonerdebestim - 
mung nacii dem Phosphatverfahren. Die >>Untersuchung 
der Zuschlage« umfaBt je tz t auch Sinterdolom it und FluB- 
spat. Im K apitel »Roheisen und schm iedbares Eisen« ist 
der A bschnitt iiber Kohlenstoffbestimm ung dcm neuesten 
S tandpunkt angepaBt worden (Marsofen, volum etrische Be- 
stim m ung); Phosphor wird je tz t auch durch T itra tion  des 
gelben Niederschlages m it N atronlauge bestim m t; auch 
bei Mangan, Schwefel, Nickel, K obalt, M olybdan und 
Schlacke finden sich teils neue Verfahren, te ils Neubearbei- 
tungen.

U berhaupt stoBt m an iiberall im Buch auf die Spuren 
sorgfaltigster kritischer D urcharbeitung, die sich m eist auf 
die grundlegenden A rbeiten der Chemikerkommission des 
Vereins . deutscher E isenhiittenleute stiitz t.

W unschenswert b le ib t noch eine kurze Zusammen- 
fassung der zerstreuten Angaben uber die U ntersuchung
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von Ferroiegierungen in einem Sonderkapitel, ferner. der 
Ersitz verschie:lcner veralteter Abbildungen. Jedoch stóren 
diese wie auch noch einige bei der nachsten Atiflage leicht 
zu beliebende kleinere Miingel in kciner Weise dic Brauclibar- 
keit des ' Buches, die durch das stark erweiterte Inhalts- 
verzeichnis und durch die zahlreichcn Literaturnachweise 
noch erholit wird.

Dem Buclie ist in der neuen Gestait weiteste Verbrei- 
tung zu wiinschen; jedenfails entbindet der Besitz friihercr 
Auflagen nicht von der Anschaffung der neuen.

Fr. H ein rich .

Zur Bosprcchunę eingegangcne Bficher.
(Dic Schriftleitung behjilt sich eine Besprechung geeigneter 

W erke vor.)
Auslands-Nachrichten. M itteilungen von allgemeinerer Be- 

deutung aus technischen Zeitschriften des Auslandes. 
H rsg. vom Literarischen Bureau der Siemens-Schuckert- 
werke, S iem ensstadt bei' Berlin. 1. Jg . Nr. 15, No- 
vem ber 1919. 10 S. Postbezug vierteljahrlich 4 Ji.

G ot han, W. und E . Z im m erm ann: Pflanzliche und 
tierische Fossilien der deutschen Braunkohlenlager. 54 S. 
mit 41 Abb. Halle (Saale), Wilhelm Knapp. Preis 
geh. 2,00

Industrie  und Technik. M onatschrift. H rsg. vom Yercin 
deutscher Ingenieure, Verein deutscher E iscnhiitten- 
leute, V erband deutscher E lektro techniker. E rschem t 
in  deutscher, englischer und  spahischer Sprache. 
Jan . 1920, Nr: 1. Berlin, A uslandverlag. Bezugs- 
preis fur M itglicder der drei Yereine je 24 Ji (Inland- 
porto  eingeschlossen) s ta t t  30 Ji bzw. je 30 .11 (Aus- 
landporto  eingcschlossen) s ta t t  48 Ji fiir den ganzen 
Jah rgang  von 12 H eften.

K a u s c h ,  Oscar: Die I-Ierstellung, Verwendung und Auf- 
bewahrung von fliissiger Luft. 6., verm . Aufl. 553 S. 
m it Abb. W eimar, Carl S teinert. Preis fiir Deutsch- 
laiul und Deutsch-Osterreicli geh.. 18 JC, geb. 21 Ji, 
zuziigl. 20%  Teuerungszuschlag; fiir das Ausland geh.
36 JC, geb. 42 M. ,

L i i t t i g ,  Oswig: K ohlenw irtschaftsgesetz nebst Aus-
fuhrungsbestinim ungen und Ergąnzungsgesetzen. Er- 
lau tertc  Textausg. (Sozialisierungsgesetze; I.) 250 S. 
Berlin, Carl I-Ieymanns Yerlag. P reis in  P appbd . 8

M a tsc h o B , "C onrad: E in  Ja h rh u n d ert deutscher Ma-
schinenbau. Von der m echaniśchen W erkstatte  bis zur 
D eutschen M aschinenfabrik, 1819 -  1919. Hrsg.. von 
der D eutschen M aschinenfabrik A.G. in  Duisburg an- 
laBlicli der hundertsten  W iederkehr des Tages, an dcm 
in W etter die mechanische W erksta tte  gegriindet wurde. 
282 S, m it 107 Abb. und 1 Taf. Berlin, Ju lius Springer. 
Preis geb. 25 M.

N e u e n d o r f f ,  R .: L ehrbuch der M athcm atik. F iir m itt- 
lere teclinische Faclischulen der M aschinenindustrie. 
2„ verb. Aufl. 280 S. m it 262 Abb. Berlin, Julius 
Springer. Preis geb. 12 Ji ,  zuziigl. 10% Teuerungs
zuschlag.

P i e t s c h ,  M.: W orterbuch der W arenkunde. (Teubners
kleine Fachw orterbuchcr, Bd. 3) 250 S. Leipzig,
B. G. Teubner. Preis geb. 5 Ji.

R u  d e 1 o f f : Das PreuBische staatliche M aterialprufungs- 
am t, seine E n tstehung  und Entw icklung. (Sonder- 
abdruck aus den M itteilungen aus dem M aterialpriifungs- 
am t zu Berlin-I-ichterfelde W est 1919, H. 3 und 4} 22 S, 
Berlin, Ju lius Springer.

S c h im p k e :  M echanische Technologie der M aschinenbau- 
stoffe. (Kollegienhefte, Bd. N il)  2., neu bearb. und 
.erw. Aufl. 359 S. m it 166 Abb. Leipzig, S. Hirzel. 
Preis, geb. 16 M.

S c h u lz ,  W  : Bergtechnisches W orterbuch. 1. Teil, F ran- 
zósUch-DeutSęh. 100 S. Essen, G. D. Baedeksr. Preis 
in Pappbd. 5 Ji.

S e u f e r t ,  F ranz: A nleitung zur D urchfiihrung von Ver- 
suchen an Dam pfm aschinen, Dam pfkesseln, Dam pf- 
turbincn und Dieselmaschinen. ’ Zugleich H ilfsbuch fur 
den U nterrich t in M aschincnlaboratorien technischer
I.,chranstalten. 5., verb. Aufl. 136 S. m it 45 Abb. 
Berlin, Julius Springer. Preis geb. 6 Ji, zuzugl. 10% 
Teuerungszuschlag.

S t r e c k e r ,  K arl: Jah rbuch  der E lektro technik . Ober-
sich t iiber die w ichtigeren Erscheinungen auf dem 
G esam tgebiete der E lek tro technik . U nter M itwirkung 
zahlreicher Fachgenossen hrsg. 7. Jg., das Ja h r  1918.
220 S. m it 18 Abb. M unchen, R. Oldenbourg. Preis 
geb. 24 JC, zuzugl. 10% Teuerungszuschlag.

T onindustrie-K alender 1920/ In  drei Teilen. Berlin, 
Verlag der Tonindustrie-Zeitung. P re is  4,50 Ji .

Zeitschrifłenschau.
(Eine E rk larung  der h ierun ter vorkom m enden Abkiir- 
zungen von Z eitschriften tite ln ' is t nebst Angabe des Er- 

,scheinungsortes, .N am ens des I-Ierausgebers usw. in  Nr. 1 
au f den Seiten 16 -  1S veroffentlicht. * bedeu te t Text- 

oder Tafelabbildungen.)

Mineralogio und Geologie.
D e r  W e r t  d e r  F l ó z k a r t e n  u n d  d e r  d a m i t  v e r -  

b i in d e n e n  a n d e r w e i t i g e n  v o r b e r e i t e r td e n  A u f-  
s c lilie B  u n g s a r b e i  t e n  im  B r a u n k o h l e n b e r g b a u .  
\  on W illruth. B raunk. 27. Dez. S. 503/4. A nfiihrung 
der Griinde, aus denen b;sher die Anlage einer allgem einen 
F lózkarte  fiir den m itteldeutschen  B raunkohlenbergbau 
gescheitert ist. Ais Vorteile einer derartigen  K artę  wird 
hauptsachlich  die K larung der Lagerungs- und der Grund- 
w asserverhaltnisse hervorgehoben.

T h e  p a l a e o z o ic  f lo o r  o f N o r t h - E a s t  I r e l a n d .  
Von W right. Coli. Guard. 19. Dez-. S. 1643/4*. N ach 
einem allgem einen geologischen Obcrblick und nach ' Er- 
o rterung  der zur B estim m ung iiberdecktcr Kohlenfelder 
\'erfugbaren Verfahren w ird die E rstreckung  des Lowland 
Valley von Schottland  nach Irland , der W ahrscheinliche 
Verlauf der westlichen und óstlichen dic K ohlenfelder be- 
grenzenden F altungen und der zwischen diesen liegenden, 
nach dem  Bann-Tal benannten  Muldo besprochen. (Forts. f.)

D ie  W a s s e r e r s c h l i e f iu n g  in  d e r  s i i d l i c h e n  
N a m ib  S iid  w e s ta f r i lc a s .  Von K aiser und Beetz. 
(SchluO.) Z. pr. Geol. Dez. S. 183/98*. Die Menge des 
ersclilieflbaren W assers. D ie Beschaffenheit des W aśsers. 
Dic Kennzeiclien der W asseraustritte . Zusam m enfassung 
und  SchluBfolgerungen.

Bcrgbauteelinik.
A m o d e l I l l i n o i s  c o a l  m in e . Coal Age. 16. O kt. 

S. . 638/44*. B eschreibung der Anlagen der Nókomis-. 
Grube, auf der G leichstrom  fiir die F orderung und Dreh- 
strom  fiir Schram - und  andere Befgw erksm aschinen be- 
n u tz t wird und in der u n te r Tage W erksta tten  und T rans- 
form atorenstationen  vorhandcn sind.

O re  d e p o s i t s  o f  U ta h .  I. Von B utler. Eng. Min. J.
11. O kt. S. 605/11*. Allgemeine geologische V erhaltnisse 
der E rz lagersta tten  von U tah. U bersicht uber die Hohe 
der E rzforderung sowie der E rzeugung an  Gold, Silber, 
K upfer und Blei in  den verschiedenen Bergbaubezirken 
von U tah  in einer Reihe von Jah ren  zwischen 1865 und 
1917.
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D ic  g r o C te n  E i s c n e r z l a g e r  d e r  W e it. Von 
Heym . Kohle u. E rz. 22. Dez. S. 460/4. Allgemeine 
Angaben iiber Ausdehnung, In lia lt, Zusam m ensetzung, 
A bbau und V erarbeitung der groBen E iscnerzlager ara 
Obern See und  au f K uba.

S a f e ty  m e n  m e e t  . a t  C le v c la n d . Von Hall. 
Coal Age. 9. Okt. S. 618/23. B ericht iiber die Verh'and- 
lungen des 8. Siclierheits-Kongresses vom 1. - 4 .  O kt. 1919.

M in e - r e s c u c  a n d  f i r s t - a i d  c o n t e s t  in  P i t t s -  
b u r g h .  Coal Age. 9. Okt. S 614/7*. B erich t iiber den 
W ettbew erb zwischen M annschaften fiir G rubenrcttungs- 
d ienst und erste Hilfeleistung am  30. Sept. und 1. Okt. 
1919.

F i r e  p r e v e n t i o n  in  a n t h r a c i t e  c o a l  m in e s . 
Von Price. Coal Age. IG. Okt. S. 651/2. B etrachtungen 
iiber M afinahmen, -um G rubenbranden vorzubeugen, 
und uber die N otw endigkeit zur B ereitstellung der zur 
Bekam pfung von B ninden erforderlichen M ittel.

S t r o n g  b a c k g r o u n d  f o r  c o m m u n i.ty  w o rk  is 
f o rm e d  b y  b a t h h o u s e s  a n d  l a u n d r i e s .  Von Baker. 
Coal Age. 16. O kt. S. 634/7*. Beschreibung der W asch- 
kaiie und einer W aschansta lt auf der K eystone-G rube zu 
Grecnsburg in P ennsylvanien.

N e u b a u te n  u n d  U m b a u te n  a u f  d e m  K o k e re i -  
b e t r i e b e  d e r  R o s s i t z e r  B e r g b a u - G e s e l l s c h a f t  in  
Z b e s c h a u . Von P ndal. Mont. Rdscli. 1. Jan . S. 1/5*. 
tlbe rsich t iiber die E rw eiterung des Betriebes und die 
neiizeitliche A usgestaltung der bereits bestehendeń Au- 
lagen im  H inblick auf den Ofenbctrieb, die Koksauf- 
bereitung  und die jSTebengewinnungsanlagen. (SchluB f.)

Damplkcsscl- und Masęhinemyesen.
D ie  s p e z i f i s c h e  W a rm c  d e r  F e u e r g a s e .  Yon 

Hilliger. Z. Dam pfk. Betr. 2. Jan . S. 1/3*. Zusam m en
stellung zuverlassiger W erte fiir die spezifischen W arm en 
der einzelnen B estandteile der Feuergase und daraus ab- 
geleitete W erte fur verschiedene Gemische dieser Gase. 
Hinweis auf .die Beziehungen zwischen w ahrer und m itt- 
lercr spezifischer W arnie.

D e r  A r b e i t s a u f w a n d  f i ir  d e n  F e u e r u n g s z u g .  
Von Berner. (SchluB.) Z. Dam pfk. Betr. 12. Dez. S. 388 /9. 
Bestim m ung des A rbeitsaufw andes beim Schornsteinzug, 
bei G eblaseventilatoren und D am pfstralilgeblasen. Be
trach tungen  iiber die V ergleichsarten der verschiedenen 
Zugm ittel.

Y e r s u c h e  a n  W a n d e r r o s te n .  Von Loschge. 
(SchluB.) Z. Bayer. Rev. V. 31. Dez. S. 191/4*. Griindc 
fiir die in bestim m ten Fallen ein tretende U ngiiltigkeit der 
Form el von NuBelt. Zusam m enstellung der an Steinmiiller- 
und Babcock &W ilcox-Rosten erzielten Yersuclisergebnisse.

L im e - b a r iu m  s o f t e n e r  f o r  t r e . a tm e n t  o f b o i l e r  
f e e d  w a te r .  Yon M ehring. Chem. Metali. Eng. H. 12. 
S. 629/32*. Beschreibung der E inrichturig und A rbeits- 
weise einer auf dcm der Chmo Copper Co. in  H urley, N. M.( 
gehorigen W erk m it Erfolg verw endeten Kesselwasser- 
Reinigungsanlage.

T h e  s t e a m  j e t  a s h  c o n v e y o r .  Yon Peebleś. Coal 
Age. 16. Okt. S. 658/9*. Beschreibung und Vorteile eines 
Forderers, bei dem  die Asche durch E inblasen von Dam pf 
in ein R ohr bewegt wird.

D a m p f tu r b in c n  m i t  Z u s a t z d a m p f .  Yon Melan. 
(Forts.) Z. Turb. Wes. 30. Nov. S. 356/9*. 10, Dez. 
S. 365/9*. Die H ilfsturbine und ihre W irkungsweise. Dic 
Hilfsduse und die V erbindungsleitung. D er EinfluB der 
Zusatzdam pfm cnge auf den D am pfverbrauch der GroB- 
tu rb ine  und auf den W irkungsgrad, und z war beim  Ar
beiten ohne Hilfsduse in Turbinen ohne und m it L abyrin th- 
yerlust. (SchluB f.)

V e r s u c h e  a n  e in e m  T u r b i n e n - L a u f r a d  m i t  
B a u e r s f c ld - S c h a i i f e lu n g .  Von Reichel. Z. Turb. Wes.
30. Nov. S. 353/6*. 10. Dez. > S. 369/72* Beschreibung 
der B auart der un tersuchten  Turbino und M ittcilung der 
fiir ihren E n tw urf maBgebend gewesenen G esichtspunkte. 
Priifungsergebnisse h insiclithch des allgem einen Ver- 
lialtens der.T urb inę . (SchluB f.)

D ie  W a rm e p u m p e .  Von Deinlein.. Z. Bayer. Rev. V.
31. Dez. S. 189/91*. Beschreibung der W irkungsweise 
der W arm epum pe, die im  wesentlichen aus einem den 
Schwaden irgendeiner F lussigkeit auf hohern D ruck 
bringenden K om pressór besteht, so daB dieser zum Heizen 
der F lu ssigkeit' yerw ertet werden kann . Anwendungs- 
m oglichkeit der W arm epum pe bei der W asśerdestillation.

lluttcnw csen, Chemische Tcclinolog:ie, Chemie und Pliysik.

T h e . O n i te d -  E a s t e r n  m il i  a t  O a tm a u ,  A riz . 
Von Ń ortli. Eng. Min. J. 11. O kt. S. 617/20. Angaben 
iiber die Zyanidlaugerei zur Goldgewinnung auf der ge- 
nann ten  Anlage. ’

D ie  B e h e iz u n g  v o n  M a r tin ó f .e n  m i t  k a l t e m  
K o k s o f  en g a s . Von Springorum . St. u. E . 1. Jan . 
S. 9/13*. M it n ich t vorgew arm tem  Koksofengas auf dcm 
Eisen- und S tahlw erk H oesch se it 1913 angestellte _Ver- 
suche zur M artinofenbeheizung und ihre Ergebnisse.

D ie  A b k i ih lu n g  ho c h e r h i t z t e r  E i s e n k ó r p e r  
u n d  d ie  T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g  in  d e r e ń  I n n e -  
rem . Von Riedel. St. u. E. 1. Jan . S. 1/9*. Vorteile 
einer rechncrischen Vcrfolgung der W arm cm engen, dic 
von den zu verarbeitenden Eisen- und Stalilm engen auf- 
genom m en und  abgegeben werden. E ingeliende Behand- 
lung der AbkiihlungsverhaltnissC hocherlu tzter Eisen- 
kórper durch S trahlung und Leitung. Ableitung von 
Form eln zur B erechnung der A bkuhlungszeiten und Mit- 
teilung von Versucben zur B estat.gung der R ich tjgkeit 
dieser Form eln. Ergebnisse von Versuchen zur E rm itt- 
lung der T em peraturverte ilung  im  Irinenl eines s ta rk  er- 
h itz ten  Eisenkórpers.

U n te r s u c h u n g  e in e s  g e b r o c h e n e n  n a h t l o s  g e -  
z o g e n e n  R o h re s .  Von Schulz und Fiedler. St. u. E.
1. Jan . S. 21 /4*. N ach der U ntersuchung, die beschneben 
wird, h a tte  das R ohr ein durch Schlackcneinschliissc und 
durch verkehrte PreBrichtung ungiin.st.g beemfluBtes 
Gefuge.

Z u r  B e w e r tu n g  d e s  U r te e r s .  Von Dolch, Mont. 
Rdsch. 1. Jan . S. 6/8. E ro rte rung  der F rage nach  der 
nch t.gen  Bew ertung des U rteers und ih rer B edeutung fiir 
die Rohol verarbeitenden Industrien  und fur diejen.gen 
Unternehm ungen, die sich der Vergasung der B rennstoffe 
an Stelle der unm ittelbaren  Verfeuerung zuwenden V ollen. 
(SchluB f.)

D ie  E r d o l i n d u s t r i e  in  d e n  J a h r e n  1 9 1 6 -1 9 1 8 . 
Von Kissling. Chcm.-Ztg. 20. Dez. S. 897 /9. 23. Dez. 
S. 905/9 25. Dez. S. 913/7. D.e Zusam m enstellung der
in den genannten  Jah ren  ersclr.enenen V eróffentlichungen 
behandelt allgemeine Angaben iiber die E rdolindustrie 
der w icht gsten Landci und wlssenschaftliche M ittcilungcn 
iiber die E n tsteh u n g  und. Geschichte des Erdols, seine 
physikalischen und  chemischen Eigenscliaften sowie seine 
Verarbeitung.

W o o d  a s h e s  a n d  p r o d u c t i o n  o f p o ta s h ,  Yon 
B atem an. Chem. M etali. Eng! H . 12. S. 615/9*. Zu
sam m enstellung der K aligehalte einer groBen A nzahl nord- 
am erikanischer Holzer. E inzelheiten iiber d a s :. Yerfahren 
zur A uslaugung der Holzasche. K osten des Yerfahrens.
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Gesetzgebung und Verwaltunif.

A u f h e b u n g  d e r  U n f a l l v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  
d e r  B e r g a r b e i t e r .  Von H usserl. M ont. Rds.ch. J. Jan . 
S. 5 /6. B esprechung des der ósterreichischen N ational- 
versam m lung vorliegenden G esetzentw urfs, wonacli die 
allgemeine U nfallversieherungsanstalt der B ergarbeiter 
aufgehoben w erden und  die D urchfiihrung der Unfall- 
versicherung fiir dic B ergarbeiter im  G ebiete.der R epublik  
O sterreich vom 1. Ja n u a r  1920 an den tc rrito ria len  A rbciter- 
U nfallvcrśicherungsanstalten  obLegen soli.

Z u m  E l e k t r i z i t a t s g e s e t z e n t w u r f . . Von Coer- 
m ann. El. B ahnen. 14. Dez. S. 273/4. H auptziele des 
E ntw urfs und B etrach tungen  iiber die ah  ihm  von ver- 
schiedenen Seiten geiibte Beurteilung.

Yolkswirtscliatt und Statistik.

D ie  E i s e n - ,  M asch inen - u n d  M e t a l l i n d u s t r i e  
in  d e n  N a t i o n a l s t a a t c n .  Bergb. 2. Jan . S. 1/3. 
K urze Angaben iiber dic Y crteilung der genannten  In- 
dustrien  auf die einzelnen S taa ten  der friiliern osterreichi- 
schen Monarchie.

D e r  K o h le n b e r g b a u  in  J a p a n .  Von Schultze. 
Z. pr. Gcol. Dez. S. 199/204. Entw icklungsgeschichtH che 
A ngaben iiber den japanischcn  K ohlenbergbau. Vorkom- 
mcn und  Flózbeschaffenheit. S tatistisches und W irt- 
scliaftliches uber Menge und  W ert von Forderung  und  
Auśfulir sowie iiber die V erteiluńg des K ap ita ls  in  der 
japanischcn  Industrie .

W i e d e r g i i t m a c h u n g s p f l i c h t  D e u t s c h l a n d s  n a c h  
d e m  V e r s a i l l c r  F r i c d e n s v e r t r a g e . ' Yon F rocht- 
ling. S t. u. E . 1. Ja n . S. 13/21. D eu tsch lan d s . Ver- 
an tw ortung  und E rsatzpflicht. Die w icdcrgutzum achen- 
den Schaden. Die hinausgeschobene F eststeliung  der 
G esam tentsehadigung bis spa testens I. Mai 1921. Die 
Sicherungen fiir die \V iedergutm achung. Zusam m cn- 
setzung und Befugnisse -des W iedergutm achungsaus- 
schusses. D er AusschuB und  die deutsche F inanzgebarung. 
D ic A bschlagszahlung. Die auf die W iedcrgutm achung 
anzurechnenden und n ic h t anzurechnenden Lieferungen, 
Abgaben usw. F inanzielle und w irtschaftliche W irkungen 
des W iedergutm achungsausschusses fiir D eutschland.

Ycrkelirs- und Yerladewescn.
D ie  K o h le n f o r d e r a n l a g e n  d e s  G o ld e n b e r g -  

K r a f t w e r k s  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f a ł i s c l i e n  E le k -  
t r i z i t a t s w e r k s  in  K n a p s a c k  b e i  K o ln . Von H er- 
m anns. B raunk . 27. Dez, S. 504/9*. E ntw icklung der' 
G rundsatze fiir den B au der Fordereinrich tungen  -von 
K raftw erken. D arlegung der Fórderaufgaben, die in  dem 
genannten K raftw crk  bew altig t w erden: U nm ittelbare 
Beschickung der Kessel, Beschickung der R eservclager und 
E inrich tungen  fur den Ausgleich von B etriebstórungen.

D ic  K o h l e n t r a n s p o r t a n l a g e n  d e s  G o ld e n -  
b e r g - K r a f tw e r k s .  Von H erm anns. Z. D am pfk. Betr. 
12. Dez. S. 385/8*. Die bei der A nlage von B'orderein- 
richtungen auf groCen m it Braunkohlenfeuerungen ver- 
sehenen K raftw erken  zu beriicksichtigenden Gesichts- 
punkte . Besprechung der F ordereinrichtungen des K raft- 
werkes Goldenberg in K napsack  bei Koln.

T h e  c o a l  l i a r b o u r  o f H a m p t o n  R o a d s .  Von 
Springer. Coli. G uard. 19. Dez. S. 1639/41*. K urze 
B etrach tungen  iiber die B edeutung des H afens. B e
schreibung der zur V erladung von Kohle dienenden Anlagen, 
und  z w ar der Anlegeplatze, B ekohlungseinrichtungen 
fiir- Schiffe, K ipper .und Aufzuge. Angaben iiber die

K ohlenfelder, dereń Kohlen zum H afen kom m en, und 
iiber die E isenbahnen, die sie befórdern.

Personalicn.
D er B ergrevierbeam te des B ergreviers Tarnow itz, 

B erg ra t W e n d t ,  is t zum O berberg rat e rn a n n t und m it 
der S telle eines technischen M itglicds beim O berbergam t 
in Breslau b e tra u t worden.

E rn a n n t w orden s in d :
zu B erginspektoren die Bergassessoren S te l  l in g  bei 

der B erginspektion in C lausthal, D r. F le g e l  beim O ber
bergam t in B reslau, P au l S c h u lz e  beim  O berbergam t 
in  Clausthal, B a r r y  bei dej; B erginspektion in  C lausthal 
und  d e r  G erichtsassessor D r. M artin  R ó t t c h e r  bei der 
B ergw erksdirektion in Saarbrucken, zum  H iitten in spek to r 
der Bergasśessor S u c h n e r  beim  H iitten a m t in  Lriedrichs- 
h iitte  (O.-S.).

D er B erginspektor K o c h  vom B ergrevier Siid- 
K attow itz  ist an das B ergrevier Tarnow itz v erse tz t 
wordsn.

D er B erginspektor W e iB le d e r  is t vom Steinkohlen- 
bergw erk G ótte lborn  bei Saarbrucken an das B ergrevier 
O st-W aldenburg v erse tz t worden.

D er Bergasśessor D e g e n h a r d t  ist der Bergwerks- 
d irck tion  in H indenburg  (O.-S.) voriibergehend zur Ge- 
schaftsaushilfe iiberw iesen worden.

B eu rlau b t w orden sind : ,
der Bergassessor M ii l i le fe ld  vom 1. Ja n u a r ab  w eiter 

bis Ende Marz 1921 zur F o rtsc tzung  seiner L eh rta tigke it 
an  der Bergschule in C lausthal,

d e r Bergassessor D a h lm a n n  vom 1. Ja n u a r ab auf 
2 Jah re  zur O bcrnahm e einer S tellung bei der >>Industrie- 
Griindung-A. G.« in Berlin,

der B ergassessor R e ic l i c l t  vom 1. Ja n u a r ab auf 
w eitere 2 Ja h re  zur t)bernahm e einer S tellung bei der 
H aup tverw altung  der Halleschen P fannerschaft A.G. in 
H alle . (Saale).

Den B erginspektoren Alfred M e y e r  vom Bergreyier 
K onigshiittc (O.-S.) und Dr. E in e c k e  vom Steinkohlen- 
bergw erk F ried richsthal bei Saarbrucken, b isher beurlaubt, 
is t die nachgesuchte E n tlassung  aus dem  S taa tsd ien st 
vom 1. Ja n u a r  ab  e r te ilt  worden.

Dcm Geh. B erg ra t G enerald irektor Dr. W e id tm a n  
in SchioB R ahe b e i 'A achen is t  das E iserne K reuz am 
weifi-schwarzeD B andę verlielien worden.

Der B erg ra t Mc li n e r  is t aus dem  V orstandc der G ute- 
hoffnungshiitte , A ktienverein  fur B ergbau und H titten - 
be trieb  in  O berhausen, ausgeschieden und in  den R uhe- 
stand  getre ten . Zu seinem  Nachfolger im V orstande ist 
d e r Bergassessor K e l l e r m a n ń  e rn a n n t worden.
,5] D er bisherige L eiter der K ruppschen Zechen H annover 
und H annibal, B e rg ra t W in d m o l lc r ,  is t in  den R uhe- 
s ta n d  getre ten . An seiner S telle is t der Bergassessor 
F ro m m e  m it der L eitung  dieser Zechen b e tra u t worden.

A ngestellt w orden sind :
der B ergscbullehrer D iplom -B ergingenieur D r.-Ing. 

M ay ' ais G eschaftsfuhrer des B ergbaulichen Yereins 
in  Zwickau,

d e r  D iplom -B ergingenieur F r a n k e  ais Bergschul- 
leh rc r in  Zwickau,

d er D iplom -B ergingenieur A l t s c h u l  ais B etriebs- 
a ssis ten t beim  Zw ickau-O berhohndorfer S teinkohlenbau- 
verein  in  O berhohndórf.


