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Die Messung von Wasser- und Luftmengen.
Von Oberingenieur A. H in z , .Essen.

Wahrend die elektrischen Energiemengen bis zu 
den hochsten Leistungen in einfacher und einwand- 
freier Weise durch Zahler gemessen werden kónnen, 
muB man zur Messung groBerer Wasser- und Luftmengen 
Rechnungen durchfuhren, nachdem gewisse Feststel- 
lungen mit MeBgeraten verschiedenster Art erfolgt sind.

Tm folgenden sollen fiir die Messungen von Wasser- 
und Luftmengen durch Diisen oder Drosselscheiben die 
an sich bekannten Beziehungen aufgefiihrt und die Er- 
gebnisse von Rechnungen in Schaubildern zusammen- 
gestellt werden, die in erster Linie die Ermittlung der 
zweckmaBigsten DurchfluBoffnung fiir bestimmte Mengen 
durch einfaches Ablesen gestatten, dann aber auch die 1 
Vermeidung von Rechenfehlern um Dezimalstellen ge- 
wahrleisten1.

D ie B e re c h n u n g  a u s s tro m ę n d e r  W asserm en g en .

Allgemein bekannt ist die Beziehung 
v  =  ]/ 2 g h ,

durch die sich die Wassergeschwindigkeit y j n  m /sek 
beim Ausstromen aus einer Offnung in h m Tiefe unter 
dem*Wasserspiegel bestimmen laBt und in der g =  9,81 
m/sek2 gleich der Beschleunigung durch die Schwere ist.

(1  —  m = —̂  ) Durch Einsetzen des Zahlenwertes 
\  [/ sek2 seky
erliiilt man v == 4,43 ]/h  m/sek.

Bei kreisrunder Offnung mit dem Durchmesser d 
in m ist die thcoretische AusfluBmenge

Q =  -— d2 ]/ 2 g h cbm/sek.

Im Betriebe werden Wassermengen, z. B. Kondensat 
und Kiihlwasser bei Dampfkraftmaschinen, fast immer 
in stiindlichen Mengen angegeben, so daB sich dafiir 
eine gewisse Vorstellung herausgcbildet hat. So gibt z. B. 
die Bezeichnung 500 cbm /st sofort eine bestimmte An- 
schauung, wahrend die gleiche, in der 1 heorie iibliche 
Mengenbezeichnung 0,14 cbm/sek erst eine Lmrechnung 
erfordert, bis die gewiinschte Vorstellung geweckt ist. 
Aus diesem Grunde ist im folgenden immer die stiindliche 
Menge berechnet worden.

ł Sonderabdrucke dieses Aufsatześ sowio Einzclabziige der boiden 
Schanblider ktfnnen vom Yerlago der Zoitschrift bezogen werden.

Q — 3 600 ~  d2 ]/ 2 g h cbm/st

Q =  15 946 d2 -/Ti cbm/st (h in m gemessen)

Q =  504,3 d2 yTh cbm /st (h in mm gemessen).

Fiir das erste Schaubild (s. Abb. 1) sind die Wasser
mengen fiir li =  50 bis 500 mm WS und verschiedene 
Durchmesser d der'DurchfluBoffnung berechnet und in 
ein rechtwinkliges Achsenkreuz logarithmischer Ein- 
teilung mit der zugehQ.i'igcn zeichnerischen Darstellung 
des freien A usflusfe.'Junterhalb eines Wasserspiegels 
eingetragen. Die lichten Weiten d der AusfluBoffnungen 
sind mit iliren Flachen ais Abszissen eingezeiclinet; 
dann bilden die AusfluBmengen ais Ordinaten bei gleichen 
AusfluBhohen gerade Linien. Die MaOstabe unten und 
rechts sowie oben und links gehoren zusammen. Da die 
Durchmesser unten 10 mai so gro!3 wie oben und dic ■ 
AusfluBmengen proportional dem Quadrat der Durch- 
messer sind, so sind die Wassermengen rechts 100 mai 
so groB wie links. Fiir noch 10 mai kleinere Durchmesser 
ais oben sind dic Wassermengen wieder 100 mai kleiner 
ais auf dem linken MaBstab angegeben.

Beispiele:
1. d  — 300 mm, h =  400 mm WS, Q =  ?

Q =  ~  700 cbm / s t ;
2. d  =  44 mm, h =  200 mm WS, Q == ?

Q =  ~  10,7 cbm /st;
3. Q =  350 cbm/st, h — 400 mm WS, d =  ? 

d =  ~  210 m m ;
4. Q =  8 cbm /st, d =  32 mm, h =  ? 

h =  ~  400 mm WS.
Fiir genauere Feststellungen ist bei verschiedenen

DurchfluBoffnungen der Wert 504,3 ~  d 2 zahlenmiiBig

uber dem untern MaBstab eingetragen, so daB sich 
der geńaue Wert der. Menge leicht mit dem Rechen- 
schieber ermitteln laBt.

Beispiele:
1. d = 2 0 0  mm, h = 3 5 2  mm WS, Q =  ?

Q =  15,841/352 =  297,2 cbm/st.
2. d =  325 mm, h  =  214 mm WS, Q =  ?

Q =  504,3-^-0,325* -j/214 . Vor der Wurzel
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m m

Q* 0600$  d 2fa g  (13,5- i j ł i  
Q‘ 56603If-d 2V F ^ fh in m )  
Q-1730~ d zl / f i  (h inm m )

thirt/nri)

muB sich eine Zahl mit 2 Stellen vor dem 
Beistrich ergeben, wenn h in mm in dic 
Rechnung eingefiihrt werden- soli 

Q ~  41,8 -j/ 214 — 612 cbm/st.

Stromt Wasser durch eine geschlossene, ganz ge- 
fiillte Leitung, so kann die DurchfluBgeschwindigkeit in 
einer zwischen zwei Flanschen eingebauten Drossel- 
scheibe oder Diise iii gleicher Weise berechnet werden,

Abb. 1. Durch kreisrunde Óffnungen tlieoretisćh ausstrómende Wasseimengen in cbm/st.
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wobei ais AusfluBhohe der Druckunterschied vor und 
hinter der MeBóffnung einzusetzen ist. Die Messung 
des Druckunterschiedes erfolgt zweckmaBig' durch ein 
mit Quecksilber gefiilltes u-fórmig gebogenes Glasrohr. 
Es wird vor und hinter der MeBstelle durch Schliiuche 
an zwei Anbohrungen angeschlossen, die mit Riick- 
sicht auf die Abstellmoglichkeit mit Hahnchen zu ver- 
sehen sind. Die am Glasrohr. abzulesende Geschwindig- 
keitshóhe h in mm QS ist m it dem spezifischen Gewicht 
des in Wasser eingetauchten Quecksilbers zu verviel- 
fachen, um die Hóhe in WS zu erlialten. Die theo- 
retische DurchfluBgeschwindigkeit ist demnach

v  =  ]/ 2g (13,6 -  I p i  =  15,72 h m/sek 
und die stiindliche DurchfluBmenge

Q =  3 600 ---- d2 ]/ 2 g • 12,6 li cbm/st

Q =  56 603 d2 ]/Ti cbm /st (h in m gemessen)

O =  1 790 — ds i/ h cb m /st,(h in mm gemessen).
4

Diesc Wcrte sind mit der entsprechenden zeichne-- 
rischcn Darstellung in das gleiche Achsenkreuz iiber den- 
jenigen fiir freien AusfluB eingetragen. Die Zusammen- 
gehorigkeit der MaBstiibc ist die gleiche.

Beispiele:
1. d = 2 0 0  mm, h =  150 mm QS, Q =  ?

Q 680 cbm /st;
2. d =  40 mm, h =  300 mm QS, Q == ?

Q == ~  38 cbm / s t ;
.'i. Q =  1200 cbm/st, h =  100 min OS, d =  ? 

d == ~  290 m m ;
4. Q =  1000 cbm/st, d =  250 mm, h =  ? 

h =  ~  130 mm QS. >
Aus den Beziehungen zwischen Q, d und h geht ohne 

weiteres hervor, daB dic Wassermenge mit dem Quadrat 
des Durchmessers und mit der Wurzel aus der AusfluB
hohe zunimmt. AuBerdem erkennt man, daB der Druck- 
verlust umgekehrt proportional der 4. Potenz des Durch
messers der AusfluBoffnung ist. Eine Offnung vom 
halben Durchmesser erfordert also eine 16 mai groBere 
AusfluBhohe. Fiir kleine Unterschiede kann man rechnen 
+  1% d =  +  4% h.

SchlieBlich ist iii das Schaubild noch, unabhangig 
von seinem eigentlichen Zweck, die Wassergeschwindig- 
keit auf den Linien gleicherDurchfluBhóhen eingetragen, 
so daB man sich bei gegebenen Wassermengen und 
Leitungsdurchmessern D auch sofort iiber <die Wasser- 
geschwindigkeit und, falls diese gegeben ist, umgekehrt 
iiber die erstgenannten unterrichten kann.

1. Q == 1500 cbm/st, D =  450 mm, v =  ? 
v =  ~  2,6 m/sek;

2. Q = 5  cbm/st, D =  30 mm, v =  ? 
y =  ~  2 m/sek;

3. O =  12 cbm /st, v =  2; m/sek, D =  ?
D ==46 mm;

4. D  =  350 mm, v  = 1 ,5  m /sek, Q == ?
Q =  ~  500 cbm /st.

Hat die DurchfluBoffnung in der geschlossenen Lei
tung mit der lichten Weite D einen verhaltnismaBig

groBen Durchmesser d, so erfordert eine genaue Messung 
die Beriicksichtigung der ZufluBgeschwindigkeit. Ent- 
weder muB dann das AnschluBrohrchen vor der Messung 
dem Wasserstrahl entgegeń gerichtet werden, śo daB 
die ZufluBgeschwindigkeit im vergroBerten Druck
unterschied h unmittelbar zum Ausdruck kommt, oder 
das Quadrat der ZufluBgeschwindigkeit v0 ist von dem 
Quadrat der Geschwindigkeit v in der DurchfluBoffnung 
abzuziehen, also

va~ v02 =  2 g h.
..............t a

Da v„

und v02 =  v2

1
so ist v 2 ==---- 77TvI'^§ ^

. 1-

f :

und v =  — ....V 2 g h

MK’
Bezeichnet man den ZufluBfaktor — ■■■ mit z,

so sind Wassergeschwindigkeit und DurchfluBmenge z 
mai so groB wie ohne nennenswerte ZufluBgeschwindig
keit. Die folgende Zusammenstellung zeigt den GroBen- 
wert dieses Faktors und damit den EinfluB der Zustrom- 
geschwindigkeit.
d: D j 0,2 | 0,3 j 0,4 ! 0,5 | 0,6 j 0,7 j 0,8 

z '  | 1,0011 i;0Ó5.| 1,0131 1,033 j 1,073 | 1,147 | 1,302
Beispiel: ■

d = 2 7 5  mm, D = 5 0 0  mm., 
d : D =  0,55

1 1 = 1,049
y r - o , 5 5 *  y  r - o , 0 9 1 8  y 0 ,9 0 8 2

v =  1,049 y  2 g h
Q = 1 ,0 4 9  x  Tafelwert

Q =  1,049 • 1790 • --J0,2752 y h

Q =  1,049 • 106,3y h  =  111,6 / h  cbm/st.
Die aufgetragenen Werte sind theoretisch, beriick- 

sichtigen also nicht Wasserstrahleinschniirung und Rei- 
bung. Die wirklich durchstromende Menge ist kleiner 
und durch Vervielfachung des theoretischen Wertes 
mit der AusfluBzahl fi zu ermitteln, die sowohl die Ein- 
schniirung des Wasserstrahles ais auch die durch Rei- 
bung verminderte Wassergeschwindigkeit beriicksichtigt.

H at die DurchfluBoffnung die Form einer Diise mit 
gut abgerundeten Einlaufkanten und glatten Wanden, 
so weicht die tatsachlich durchstromende Wassermenge 
nicht erheblich von der theoretischen ab, die DurchfluB- 
zahl ist nicht viel kleiner ais 1. Eine Einschniirung des 
Strahles ist infolge der allmahlichen Ablenkung der 
Wasserstrahlen fast nicht vorhanden, so daB /x haupt- 
sachhch nur durch die Reibung zwischen Wasser und 
Dusenwand beeinfhiBt \vird. Fiir mittlere AusfluB- 
geschwindigkeiten von etwa 2 - 6  m/sek und die iiblichen
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Diisenformen (Abrundungsradius r > 0 ,3  cl) hat die Aus- 
fluBzahl bei praktisch glatter Diisenwand die Werte 

v , _u ~  0,96 bis 0.981.
Beispiel:

d .=  150 mm, h =  350 mnl WS, Q ~  ?
Q =  ^  x  Tafelwert =  ~  0,975- 165 — ~  161 cbm/st. 

Genauer:

Q =  0,975 ■ 504,3 ~  0,152 /3 5 0

Q =  0,975 • 8,92 ] /3 b if  
Q - 8 ,7 ^ 3 5 0  =  162,7 cbm/st.

Ist die DurchfluBoffnung eine Drosselscheibe aus 
diinnem Blech, so erhalt man den sich am wenigsten an- 
dernden Wert der DurchfluBzahl, wenn man im Gegen- 
satz zur Diise den Hochstwert der Einschnurung des 
Wasserstrahles, die vollkommene Kontraktion anstrebt. 
Zu diesem Zweck ist das Blech in der AusfluBoffnung 
scharfkantig anzuscharfen und so anzuordnen, daB der 
spitze Winkel, die scharfe Kante des Bleches, an der 
Wasserzustromseite liegt. Die Reibung des Wassers 
ani Umfang der Offnung ist dann von so geringern Ein- 
fluB, daB eine Minderung der AusfluBgeschwindigkeit 
nicht eintrftt. Dagegen ist dann die Einschnurung des 
Wasserstrahles so stark, daB die AusfluBzahl sinkt au f: 

jl = 0 ,6 1  bei freiem AusfluB2, 
fi =  0,60 bei AusfluB unter Wasser2.

Beispiel:
d =  70 mm, h =  500 mm WS, Q =  ?
Q =  fi x  Tafelwert == ~  0,61 • 44 =  ~  26,8 cbm/st.

Gehauer:

• Q = 0 ,61  • 50^1 —  0,072^500

Q =  0,61 • 1,94 ]/500 
Q =  1,183 )/500 =  26,5: cbm/st.

Die yollkommene Kontraktion mit dem Mindestwert 
der AusfluBzahl tr it t  aber nur bei plotzlichcr Ablenkung 
der von allen Seiten der Drosselscheibe zustromenden 
Wassertcilchen ein, wenn also die Zustrómgeschwindig- 
keit in Richtung des Wasserstrahls vor der Drossel
scheibe sehr gering ist. In einer geschlossenen Leitung 
dagegen werden die zustromenden Wasserfaden schon 
vor der McBs telle abgelenkt, und. die Einschnurung ist 
nicht mehr vollstandig, die AusfluBzahl muB gróBer 
Werden ais bei vollkommener Kontraktion. Die an sich 
ohne - Weiteres erklarliche Abhangigkeit vom Verhaltnis 
des Drosselscheibendurchmessers zum Rohrdurchmcsser 
zeigt die folgende Zusammenstellung3 zahlenmaBig: 
d :D  | 0,2 j 0,3 | 0,4 j 0,5 j 0,0 0,7 ' | 0,8
>  | 0,60 j 0,6051 0,6151 0,63 | 0,65 j 0,68 f 0,73 

Beispiel:
i .  d  =  200m m , D = 350m m , h = .125mm QS, Q =  ? 

d : D =  0,57, fi =  0,645,
Q == 0,645xTafelwert = -  0,645-620= -4 0 0  cbm/st. 
Genau:,

Q =  0,645 • 1790 ~  0,22 y i2 5

i UUtte, 21. Aufl. 1911, Rd. .1, S. 281.
3 Nach W e l f l b a c h ,  vgl. Hiitte, 21. Aufl. 1911, Bd. 1, S. 279.
3 N ach  f r e i s b a o k ,  r p l .  H iitte , SI. A ufl, 1911. B d, i, S. SSO.

Q =  0,645 - 55,64 ]/l25
Q =  36,3 -j/125 =  406 cbm/st.

2. Q =  850 cbm /st, D = 450 mm, h =■ 100 mm QŚ, d =  ?

Qtheor. -  ~  =  ~  1310 cbm/st.
Geschatzt nach der Tafel: d = 3 0 0  mm.
Dann ist d : D =  0,67, fi = 0 ,6 7  und

Q =  0,67 • 1790 ^  0 ,3yh~

Q =  0,67-126,5 y tT
Q =  84,8-j/hT= 850
h =  100,5 mm QS.

D ie B c re c h n u n g  a u s s tro m e n d e r  L u f tm en g en .
Stromt Luft durch eine Diise oder Drosselscheibe, 

so wird ihr Verlust an Druckenergie' theoretisch restlos 
in Geschwindigkeitsenergie umgewandelt. Unter Ver- 
nachlassigung der Zustromgeschwindigkeit ist

L =
W-s

2g
oder w =  |/ 2g L

wenn L die Expansionsarbeit bei der Druckabnahme in 
mkg/kg und w die DurclifluBgeschwindigkeit in m/sek

bedeuten.
%

m mkg m /sek Wird bei der Ex- 
sek2 kg /

pansion vom Druck p vor der Offnung auf den geringern 
Druck p0 hinter ihr Warme weder zu- noch abgefiihrt, 
so expandiert die Luft adiabatisch, und es ist nach 
Einfuhrung der bekannten Gleichung der Adiabate

w
¥

2g Pv
X-1

1 P o\y- - l m/sek.

Nach der Zustandsgleichung fiir vollkómmene Gase ist 
Pv =  RT, die absolute Temperatur vor der Offnung ist 
T =  273 4- t° C, die Gaskonstante fiir Luft ist R — 29,27 
und der Exponent der Adiabate im Pv-Diagramni iśt 
x ~= 1,40. Mit diesen Werten wird

44,83
t

m /sek.P o J ^ l

Aus der Luftgeschwindigkeit • und dem Offnungs- 
durchmesśer d  ist ohne weiteres die Bestimmung der 
durchstromenden Luftmenge vom Zustancl hinter der 
Offnung moglich; sie ist aber wertlos, da sich die Tempe
ratur t0. im Luftstrom infolge Reibung am Thermometer 
nicht genau messen liiBt. Die Temperaturabnahme von t 
auf t0 ist aber rechnerisch aus der GlcicHung der Adi
abate zu ermitteln und damit die stiińdlićhfe Luft
menge V0t yom geringern Druck p0 hinter der DurchfluB
offnung, umgerechnet auf die genau meBbare Tempe
ratur t  vor der Offnung. Es wird Vot

3 6 0 0 d24 2g RT
x - l  \  Po

y . - l

0,286 0,28fi

Po

cbm /st

(d in cm gemessen).
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In ahnlicher Weise bestimmt sieli das śtiindlich aus- 
stromende Luftgewicht zu

G =  5514 p0
0,286 \  0,280

- 1

(d in cm gemessen).

kg/st

Die Auswertung dieser exakten Gleichungen ist um- 
standlich und kann nur mit Hilfe der Logarithmen er- 
folgen. In den weitaus meisten Fallen ist aber der Druck- 
abfall in der MrBoffnung nur sehr gering, so daB die 
Flachę der adiabatischen Expansion im Pv-Diagramm

At>b. 2. Uurca KreisruaJe Ouaimgau tueoiet icii ausstromende Luttiuiiigen in cbm/it.,
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mit groCer Annaherung 'durch ein Rechteck ersetzt 
werden kann, dessen Lange das mittlere spezifische 
Yolumen vm und dessen Hóhe der Druckunterschied 
B - P .  in kg/qm — h mm WS ist. Dann ist

-j j  m m» kg 
y sek2 kg m 2 

Setzt man nach der Zustandsgleichung angenahertW -
2g vmh : m /sek.

RT
T n

'so wird

V,

w =* j / 5  h  =  23,96 | y  —•- h  m/sek,

ot =  3600 | d 2l J | Ę  h =  8,6278,627 —d21 / ^ - h  cbm/st,

G =  3600 j d 2 29,47 J d * l / ^ h

‘I
• i / S kg/st.

(d in cm gemessen.)
Diese Naherungsgleichungen lassen sich ohne weiteres 

mit dem Rechenschieber auswerten und ihre Abweichung 
vom genauen Wert ist so gering, dafi der Fehler fast 
iminer vernachlassigt werden kann. Die sich ergebenden 
etwas zu groBen-Werte enthalten namlich fiir je 2-80 mm 
WS Druckunterschied nur Fehler von 0,1%, wenn, wie 
vorstehend, die Temperatur T =  273 +  t° C vor der 
AusfluBoffnung, ais Druck der geringere P0 hinter der 
MeBstelle ih die Rechnung eingeftihrtwerden.

Im  Betriebe handelt es sich in den meisten Fallen 
darum, Luft m enge n zu bestim m eń; Luftgewichte dienen 
meist nur ais Rechnungswerte, aus denen man dann

GRT
nach der Zustandsgleichung die Luftmenge V =  ———-

fiir einen bestimmten Zustand berechnet. Fiir das 
zweitc Schaubild (s, Abb. 2) sind daher die ausstromon- 
den Luftmengen in cbm/st unter Annahme einer Tem- 
peratur von t =  15°C vor und eines Druckes von p 0 =  1 at 
abs. hinter der MeBoffnung bestimmt worden. Mit 
diesen Werten ist

V,ot : 8,627 273 +  15, 1,464 ~  d2 i/li cbm/st. 
44 “ \  10 000 ta 

(d in cm, h in mm gemessen.)
Die Luftmenge ist proportional der Wurzel aus der 

absoluten Temperatur, die fast immer in der Nahe von 
300°C absolut liegt (+  6°C =  ±  ~  1%), und umgekehrt 
proportional der Wurzel aus dem absoluten Druck 
(+  ~  15 mm Barometerstand =  +  1%). SchlieBlich 
andert sich noch h umgekehrt wie die 4. Po ten z des 
Durchmessers.

. In ein rechtwinkliges Achsenkreuz sind wieder auf 
den Durchmessern von Diisen oder Drosselscheiben ais 
Abszissen die theoretisch ausstrómenden Lufttnengen ais 
Ordinaten aufgetragen. Sie bilden fiir gleiche AusfluB- 
hóhen h, die von 50 bis 1000 mm WS eingezeichnet sind, 
gerade Linien. Die zusammengehorigen MaBstabe unten 
und rechts sind wieder 10 bzw. 100 mai so groB wie oben 
und links.

Beispiele:
1. d = 3 0 0  mm, h = 2 0 0  mm WS, V = . ?

V =  ~  15 000 cbm /st;

2. d =  60 mm, h =  400 mm WS, V =  ?
• V =  ~  850 cbm /st;
3'. V =  20 000 cbm/st, h =  150 mm WS,_ d =  ?

d =  ~  370 mm;
4. V = 9 0 0 0  cbm/st, d — 275 mm, h =  ? 

h =  ~  110 mm WS.
Bei verschiedenen Durchmessern ist fiir genauere

jjr
Rechnungen der Wert 1,464 —d2 iiber dcm untern MaB-

stab eingetragen, um fiir die Stellenzahl einen Anhalt zu 
gewahren.

Beispiele;
1.. d =  400 mm, h =  125 mm WS, V =  ?

V =  1840]/i25‘=  20600 cbm /st;
2. d — 240 mm, p0 =  1,025 at abs., t  =  22«C, 

h == 245 mm WS, V =  ?

V,ot 8,63 ~  242 ']y
'273 +  22 245.

y 10 250
Vor der Wurzel muB sich eine dreistellige 
Zahl ergeben.

Vot =  662 ]/245 =  10 360 cbm/st.
Strómt Luft durch eine Leitung, so kann die Messung 

in gleicher Weise wie bei Wasser mit einer Diise oder 
Drosselsćheibe zwischen zwei Flanschen erfolgen. Bei 
gleicher Geschwindigkeit muB der Druck proportional dem 
absoluten Druck gróBer werden, so daB man bei hóherm 
Druck die Drosselung zweckniaBig in mm QS miBt. 
Die abzumessende Hohe ist dann mit dcm spezifischen 
Gewicht des Quecksilbers y =  13,6 vervielfacht in die 
Rechnung einzufiihren. AuBerdem ist der Luftdruck 
mit' móglichster Genauigkeit festzustellen, da jeder 
Fehler in voller Hohe im Endergebnis zur Wirkung 
kommt. Bei E rm ittlung; sowohl der durchstromenden 
Druckluftmenge ais . auch des, Luftgewichtes, entweder 
nach den zuvor abgeleiteten genauen Gleichungen oder 
nach den aufgestellten Naherungsgleichungen, ist nam- 
lich in den meisten Fallen eine Umrechnung auf den 
urspriinglichen Zustand erforderlich, die in bekanntei' 
Weise nach der Zustandsgleichung PV =  GRT und 
p y  .

, „  == ,unverąnderlich zu erfolgen hat.

Fiir das Schaubild (s. Abb. 2) ist ein Ansauge- 
zustand der Luft von pa =  1 at abs. und t a =  15*G 
sowie in der Leitung ein Druck von p0 == 7 at abs. und 
eine Temperatur von t =  50°C angenommen worden. 
Mit diesen Werten wird;

v ,  1 2 7 r + 1 5
4

3 1 ,8 » d .  y
323

70 000 
~7~7 28Ś

1 273 -I 50

70000 1 323

Va =  2,16 ^  d2 ]/h • 6,24 =  13,481 d2 ]/h cbm/st,

wobei d in cm, h in mm QS gemessen ist.
Fur die ais Abszissen aufgetragcneil Durchmesser sind 

die so errechneten Ansaugmengen fiir 50 bis 500 mm QS 
ais Ordinaten in das gleiche Schaubild eingetragen, 
um auch fiir diese Art der Messung einen Anhalt fiir 
das Ergebnis bzw. fiir den Durchmesser der MeBoffnung 
und die Drosselhohe zu haben.
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Beispiele:
1. d =  150 mm, h = 1 2 0  mm OS, Va =  ?

Va =  ~  26 000 cbm /st;
2. Va =  3000 cbm/st, h =  100 mm QS, d =  ?

d =  ~  53 m m ;
3. ,Va =  15000 cbm/st, d =  100 nim, h =  ?

h =  ~  200 mm QS.
Die Zustromgeschwindigkeit muB bei der Mlssuiffi 

von Luftmengen in gleicher Weise beriicksichtigt werden 
wie bei Wasser, wenn dic McBóffnung im Vergleicli zum 
Leitungsdurchmcsser verhaltnismaBig groB ist- und die 
Zustromgeschwindigkeit nicht unmittelbar dadurch- be
riicksichtigt wird, daB das MeBróhrchen dem Luftstrahl 
entgegen gerichtet ist.

Ferner findet in ahnlicher Weise wie bei Wasser auch 
beim AusfluB von Luft eine Strahleinschniirung und eine 
Verminderung der DurchfluBgeschwindigkeit infolge Rei- 
bung an der Wandung "der DurchfluBoffnung statt. 
Beide Einfliisse beriicksichtigt wieder der Beiwert /,«.

Hat die DurchfluBoffnung Duscnforni, findet also 
eine Strahleinschniirung nicht statt, so hangt //. nur 
noch von der Reibung an der Diisenwandung ab, dereń 
EinfluB aber infolge der Diinnfliissigkeit der Luft auBcrst 
gering ist. Die Abweichung vom theoretisćhen Wert be- 
tragt kaum 1%, so daB zu setzen ist : 

jli ~  0,99 (bis l,0)i.
Bei Drosselscheiben aus diinnem Blech erzielt man 

wieder den wohl geringsteri, aber am wenigsteri ver- - 
andcrlichen Wert der AusfluBzahl /<, wenn die Durch
fluBoffnung scharfkantig dem Luftstrom entgegen ge
richtet iśt. Infolge WirbeJbildung am Umfang des frei 
austretenden Strahls, die bei Wasser kaum vorhanden 
ist, weicht die ausstrómende Luftmenge noch mehr ais 
bei Wasser vom theoretisćhen Wert ab. Die AusfluBzahl 
betragt

fi =  0,595 bis 0,602.
Beispiel:

d =  36 mm, h =  400 mm. WS, V =  ?
V =  0,60 x Tafelwert
V =  -  0,60 - 3 0 0 '=  ~  180 cbm/st.

Genauer: V =  0,60 - 1,464 ~  3,62 ]/40Ó

V = 0 ,6 0  • 14,9 |/4ÓÓ
V =  89,4 ]/4ÓQj== 178,8 cbm/st.

1 Htttte, 21. Auf]. 1911, Bd. 1 , S. 386.
2 Mtt l l er:  Messung von Oasmengen mit der, Drosselscliefbe, Mit- 

teilungen Ober Forschungsarbeiten, H. i9, S. 31*57.

Beim Stromen durch eine Drosselscheibe, die voroder 
zwischen zwei Flanschen einer geschlossenen Leitung mit 
dem Durchmesser D eingebaut ist. nimmt die AusfluBzahl 
infolge allmahlicher Ablenkung. der Luftteilchen wieder 
zu. Die Abhangigkeit vom Durchmcsserverhaltnis d : D 
zeigt folgende Zusammenstellung1.
d: 1). i 0,1 ; 0,2 | 0,3 | 0,4 j 0,5 i . 0,6 | 0,7 

,, 076] 0,62 | 0,64 , j  0,67 j 0,72 0,81 [ 0,95
Beispiel:

d = 3 4 0  mm, D = 8 0 0  mm, 
t =  32°C, p =  1,034 at abs., h =  185 mm WS, 

d : D =  0,425, « =  0,68.
V =  ~  0,68 x Tafelwert
V =  ~  0,68 • 18 500 =  ~  12 600 cbm/st. 

Genauer: p0 =  1,034 -0,0185 =1,0155 at abs.
/273 -I- 32

185
4 10 155

. Vot 4*0,68 - 1357 1/185'
Vot =  923 j/185 = 1 2  550 cbm/st.

Strebt man aus Betriebsriicksichten an, den Druck- 
veiiust durch die, Diise oder Drosselscheibe so gering 
wie móglich zu machen, so kann seine Messung durch eiri 
schrag gelegtes Manomcterróhrchen erfolgen. Bei der 
Schraglagc unter einem Winkel, dessen Sinus z. B. 1 : 10 
ist, wird die Lange der Wasser- oder Quecksilbersaule 
10 mai so lang wie bei senkrechter Anordnung des' Glas- 
róhrenmanometers. Um trotz der geringen Widerstands- 
hohe die Schwankungen im MeBróhrchen móglichst zu 
vermeiden, ist die DurchfluBoffnung an der tiefsten 
Stelle des Rohrchens nach Bedarf zu drosseln.

Z u sam m en fassu n g .

Die Beziehungen zur Berechnung von Wasser- und 
Luftgeschwindigkeiten in MeBóffnungen werden kurz 
abgeleitet und die Gleichungen fiir die Mengenbęstim- 
mung in cbm /st erweitert. Zur Vermeidung umstand- 
licher logarithmischer Auswertungen der axakten Glei
chungen fiir’ die Luftmengenmessung erfolgt die Ent- 
wicklung von Naherungsformeln, dereń auBerst geringer 
Fehler in fast allen Fallen vernachlassigt werden kann. 
Das Ergebnis ist in 2 Schaubildern zusammengestellt, 
die fiir Uberschlagsbestimmungen jede Rechnung 
iiberfliissig machen.

i  vgl. MUl l er ,  a. a. O.

Neuerungen in der Elektrometallurgie des Zinks.
Von Profcssor Dr. F ranz P e te r s ,  Berlin-Licliterfelde.

(Fortsetzung.)

SchinelzfhiUclektroIysc.
Zu dem Verfahren von G. G a lio 1 der Elektrolyse 

von gescbmolzenem Zinkfluorid ist noch folgendes zu 
bemerken. Die Schmelze ist vor den Wasserdampfen der 
Verbrennungsgase: zu schiitzen. Dann und unter zeit- 

i Glucltaui 1913, S. 010.

weise erfolgendem Zusatz von Zinkox3rd entwickelt sich1 
bei 3 V nur Sauerstoff an der Kohlenanode. Arbeitet 
man im Kalk oder Magnesittiegel, durch dessen Boden 
die Kohlenkathode geht, so sammelt sich das Zink,

1 tRaas.Tmśner. 1912, Bd. 37, .S .’ 57 luad 101; Ćhem. Abstr, 1912, 
Bd. 6, 3 . 3362.
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das schwerer ais die Schmclze ist, am Boden. Die Aus- 
beute betragt bei 30 Amp und 4 V 70%. Ein Gemenge 
von 1 kg eincs aus Galmei durch 5Q%ige FluBsaure er- 
haltenen Fluorids (mit 42% Zink und 22,5% Ferrioxyd) 
mit 0,5 kg Zinkoxyd und 0,5 kg Natriumchlorid laBt sich 
durch einen mit 40 V erzeugten Bogen in wenigen Mi- 
n u ten einschmelzen. Setzte man dann die Spannuhg 
auf 5 V (bei 150 Amp) herab und elektrolysierte 3 st, 
wobei man, wenn die Schmelze zu flussig wurde, zeit- 
weise noch mehr Zinkoxyd (3,5 kg) Zufiigte, so erhielt 
man nach dem Abkuhlen 352 g Metali ais zusammen- 
hangenden Bodenkuchen und 120 g in Kugeln durch 
den Elektrolyten zerstreut. Das Metali enthielt 97,12% 
Zink und 2,75% Eisen. Das E rz kann vorher vón dem 
groBten Teil des Eisens durch magnetische Aufbereitung 
oder durch Behandlung mit KieselfluBsaure befreit wer
den. Diese lóst das Zink vollstandig und hinterlaBt 
reines Ferrihydroxyd. Verdampft man die Losung und 
erhitzt auf 150°, so zerfiillt das Zinksilikofluorid voll- 
standig unter Hintcrlassung von Zinkfluorid, dem 
Kalziumfluorid beigemengt ist. In Italien sollen so 
1000 kg Zink fiir 500 Jl erhalten werden konnen. A. B u- 
s a c h i1 lialt das Verfahren fur technisch nicht anwendbar.

Fiir die Verarbeitung von Zinkstaub schmilzt 
W. F. B le e c k e r2 Zinkchlorid in einem halbkugeligen 
eisernen Topf von etwa 22 cm oberm Durchmesser und 
15 cm Tiefe ein, von dessen beiden Ansatzen der eine 
unter Zwischenlage eines Silberblechs die negative 
Stromzuleitung aufnimmt, fiihrt in dieses Bad die vor- 
erhitzte Anodę ein, die aus drei 30 X'30 x 1,3 cm 
groBcn Platten Achesongraphit besteht, liiBt den Strom 
an, riihrt, wenn dessen Starkę 50 Amp betragt, den Zink-> 
staub in Mengen von je 0,2 kg auf 0,4 ,kg Elektrolyt 
in etwa 2 min Zwischenraum ein und elektrolysiert unter 
gelegentlichem Erhitzen des Topfes mit 5 V und 100 bis 
200 Amp. Das Zink sammelt sich am Boden des Topfes 
an. Die Ausbeute daran ist, wegen der Zersetzung des 
Elektrolyten, gewóhnlich hoher ais 100%. Der Kraft- 

. verbrauch betragt etwa 2,4 KWst auf 1 kg Metali. 
Dieses weist 91% Zink, 1,75% Eisen und 3,5% Blei auf, 
wenn der Zinkstaub entsprechend 83, 0,98 und 2,1% 
entluelt. Aus einem 92%igen Zinkstaub kann ein 96%iges 

/ Zink erhalten werden. Noch gróBer wird die Reinheit 
werden, wenn man das Zink absticlit. Ist der Elektrolyt 
zu unroin geworden, so wird aus ihm Zinkchlorid mit 
nur einer Spur Eisen durch Wasser ausgezogen, dcm 
nicht zuviel Salzsaure ztfgesetzt ist. Die Anodę scheint 
sehr wenig angegriffen zu werden und die an der Kathode 
gebildete Legierung sich nicht loszulósen. Das Ver- 
fahren ist bei einer nur wenig iiber dem Schmelzpunkt 
des Zinks liegenden Temperatur dem der Reduktion 
durch Kohle sowohl nach Energie- ais auch nach Arbeits- 
bedarf iiberlegen. Es kann mit dem elektrothermischen 
der Zinkgewinnung vereinigt werden, wenn man den 
Kondensator ais EiektrolysicrgefaB ausbildet. Der Ver- 
Just an Zinkchlorid wird etwa 1 kg auf 25 kg Zink be- 
tragen. Man kann .das Salz billig aus den bei der Auf- 
bereitung von Zink-Blei-Eisen-Sulfiden erhaltenen Neben-

i Itiwa. ml7i.'r. 1912. Bd. 37, S. 153.
S-Tium. Aiuc-r. Klnctrochi-m. Soc. 1912, Bd. 21, S. 359: u at“r 

Jl tarU-it to n  A. J . G u o c b o r  und 0. B o s a  C o r lłin ;  vgl. Glttckttul 
i m ,  3 . OSS.

erzeugnissen, den Blei-Konzentraten, dem Eisenprodukt 
und den kieselsauern Tailings durch Chlor bei einer 
solchen Temperatur erhalten, daB die Blei- und Eisen-- 
sulfide nicht :'tark angegriffen werden. C. H e r in g 1 
nimmt an, daB bei dem Verfahren etwas Zink anders ais 
elektrolytisch abgeschieden wird.

Will man Zink aus seinen Losungen in geschmolzenen 
Fremdstoffen, die natiirlich moglichst viel Zink auf- 
nehmen mussen, abscheiden, so miissen sie unter dem 
Siedepunkte des' Zinks (920°) schmelzen und diirfen sich 
nicht wesentlich verfliichtigen. Nach den Untersuchungen 
von Ch. IL W ang2 losen das bei 650° erstarrende Na- 
triumtrisulfid und seine hoher schmelzenden Mischungen 
mit Natriumhydroxyd 2 - 7 %  Zink in Form des Oxyds 
oder Sulfids. Kalziumchlorid allein oder im Gemisch 
mit Natriumhydroxyd lóst unter 0,7% Zink, Natrium- 
thiosulfat iiber 1%. Die Sclynelzbarkeit der Natrium- 
silikate, von denen das Sesąuisilikat den niedrigsten 
Erstarrungspunkt besitzt, wird durch Zusatz von Bor- 
trioxyd oder Kalziumfluorid verbessert. Die Elektrolyse 
soleher zinkhaltiger Schmelzbader gibt nur eine geringe 
Stromausbeute, weil das an der Kathode in- Form von 
Kiigclchen abgeschiedene Zink zur Anodę gelangt und 
dort reoxydiert und wieder gelóst wird, und weil sich ein 
Teil des Zinks bei der hohen Stromdichte an der Kathode 
und der dadurch an ihr gesteigerten Temperatur ver- 
fliichtigt. Letźteres kann durch Urngeben der Kathode 
mit einem feuerbestandigen Verdichter vermieden werden. 
Kurz dauernde Umkehrung des Stromes vor der Elektro
lyse ist von giinstigem EinfluB. Die elektrische Leit- 
fahigkeit. der Bortrioxyd enthaltenden Silikatbiider 
steigt mit abnehmendem Kieselsauregehalt. Die der 
Silikatbader mit Zinkoxyd ist niedriger ais die der Na- 
triumhydroxyd-Trisulfid-Bader mit Zinksulfid. Der sich 
aus einer 5,8% Zink ais Sulfid enthaltenden Natrium- 
trisulfid-Schmclze abscheidende dicke Bodensatz kann 
durch Zusatz von Schwefelstiicken flussig gemacht 
werden.

Elektrolyse wlillrlgcr LOsungcn.
A llg em e in es  u n d  A n lag en .

Unentbehrlićh diirfte nach Th. F re n c h 3 die elektro- 
lytische Gewinnung des Zinks in naher Zukunft fiir den 
Bleihiittenmann werden, der zinkreiche Erze zu ver- 
arbeiten hat, wenn preiswerte elektrische Kraft in der 
Niihe zu haben ist. Aus Erzen, die neben 1 5 -2 5 %  Zink 
bis 25% Eisen enthalten, lasśen sich 90% des Zinks, 
aus 45% dieses Metalls aufweisenden Aufbsreitungs- 
erzeugnissen 95 -  97,% davon ausziehen, wenn im Wedge- 
oder Herresboff-Ofen gerośtet wird. Im groBjn Wedge- 
Ofen mit 7 Herden von 6,8 m Durchmesser kann ein uner- 
fahrener Arbeiter stundlich i y 4 t jenes Erzes bssser 
rosten, ais es im klcinern Ofen mit Riihren von Hand 
moglich ist. Die Kosten sind niedriger ais beim Abrosten 
fur die Retorteńarbeit, bei dem der Schwefel fast voll- 
standig entfernt werden muB. Wenig Erfahrung gehort 
zur Bedienung der elektrolytischen Bottiche im Gegen- 
satz zur Retorteńarbeit. Boi dieser ist allerdings die

1 Trana. Amcr. Eloctrochcm. Soc. 1012, B<1. 21, S. 308.
2 The Electrolysfs of fuscd materiał contałnintr zine, Thesis, Co-

lumbia Univ.; ChOtn. Enir. 1014, Bd. 12. .S. .5*23. i
3 Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1918, Bd. 3’2, S. 321; Alotall* 

Chorn. Ens. 1917, Bd, 17, S. 617.
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Wartung geringer ais beim elektrolytischen Verfahren, 
und im allgemeincn ist auch der Brennstoff bei.ihr viel 
billiger ais der elektrische Strom. Ein komplexes Erz, 
das neben 25% Zmk 15% Blei und 0,04% Silber enthalt, 
kann auf die beiden letztern Metalle nicht verschmolzen 
werden, wenn das Zink nicht teilweise entfernt wird. Ge- 
winnt man es elektrolytisch, so wiegt der Erlos daraus die 
Kosten fiir das Erz mehr ais auf, und man erhalt ein zur 
Yerhiittung geeignetes, jetzt also kostenloses Gut mit etwa 
30% Blei und 0,08% Silber. Fiir Kanada empfiehlt es 
sich, die ais Nebenerzeugnis silberhaltiger Bleierze ge- 
wonnenen Zinkschlieche, die unter 40% dieses Metalls ent- 
halten und sehr unrein sind, elektrolytisch zu verarbeiten.

Fiir das elektrolytische Verfahren ist nach F re n c h  
ein wenn auch kleiner Gehalt des Erzes an Mangan1 
wesentlicli. E r verhiitet die Sulfatięrung oder Zer- 
storung der Anoden, reinigt den Elektrolyten und liefert, 
wenn er groBer ist, an der Anodę ein wertvolles Neben- • 
erzeugnis, Manganperoxydhydrat. Allerdings wird unter 
den Rostbedingungen, die moglichst viel losliche Zink- 
verbindungen ergeben, nur ein Teil des Mangans loslich. 
Man kann aber niedrigprozentige Manganerze in einem 
besondern Ofen rosten und die Losung zum Elektrolyten 
geben, Auch kann man auf einen Teil des elektrolytisch 
niedergeschlagenen Manganperoxydhydrats Rostgase wir- 
ken lassen und durch Zufiigeit der Manganosulfatlosung 
zur Zinklauge die Schwefelsaure ersetzen, die an Blei und 
an Eisen (im basischen Salz) gebunden worden ist.

Der elektrolytischen Raffination, die sich wilhrend 
des Krieges bezahlt gemacht hat, erkeilnt P. C. C h o a te 2 
eine Zukunft nur dann zu, wenn man durch Ausbrennen 
?nn auBer an Zink auch an Blei und Silber angereichertes 
Erzeugnis hervorbringt und dieses anodisch von jenen 
Metallen sowie von einer groBen Menge des Eisens 
befreit, so daB aus den am starksten komplexen Erzen 
ein wie beste Blendę .zu verhiittendes Erzeugnis gewonnen 
wird.

Die Stromausbeute steigt, wenn bei 30 -  40° 0,22 kg 
Zink auf 1 qdm niedergeschlagen werden, nach C. A. 
H a n se n 8 bei gleichbleibender Stromdichte mit ,ab- 
nehmender Saurekonzentration (140 -  20 g H3 S04 in 11), 
bei gleichbleibendem Sauregehalt, namentlich bei hohem, 
mit der Stromdichte. Sie betragt z. B. bei 1 Amp/qdm 

‘ 70%' bei 100 g Saure, 85% bei 80 g, 91% bei 60 g und 
• 97% bei 20 g; bei 10 Amp 86% bei 140 g Saure, 95% 

bei 100 g urid 99,5% bei 20 g. Bei 80 g Hg S04 in 11 
zeigen . sich 85% Stromausbeute bei 1 Amp/qdm, 89% 
bei 1,5 Amp, 92% bei 2,5 Amp, 94% bei 3,5 Amp und 
98% bei 10 Amp. Stromausbeute zwischen 95 und 99,5% 
laBt sich bei 2 0 -6 0  g Schwefelsaure in 1 1 m it 2,5 -  10 
Amp/qdm erzielen. Holie Temperaturen sind fiir das 
Laugen erwunscht, veranlassen 'aber niedrige Strom
ausbeute4.

Von den Verunreinigungen, die sich im Elektrolyten 
nicht anreićhern (Kupfer, Kadmium, Arsen, Antimon, 
Eisen, Mangan, Aluminium und Kieselsaure), fallen 
Kupfer und Kadmium in den ersten Zellen einer Reihe

1 vgt. Gliickauf 1915, S. 012 und L a n g g u t h ,  weiter unten,
2 Chem. Metali. Eng. 18 18 , BU. 19, 8 . 21.

. * Amor. Inst. Min. Eng.: Metali. Chem. Eng. 1918. Bil. 18, 3 . 482,
* Andoro yerhaltnisse land boi hoher S&urekonzentration P r i n g. 

Ole Ko.-ti-n ftir den Biiderramii sind la st umgekehrt proportioiial der 
Stromdichte.

aus und driicken die Stromausbeute in ihnen herab 
(5 bzw. 10 mg in 1 lvon 99% auf 93 bzw. 90% bei 30 g* 
Saure, von 96 auf 87 bzw, 81 % bei 60 g Saure und von 
93 auf 76 bzw. 65% bei 90 g Saure). Arsen und Antimon - 
bleiben gelost. Sie sind weniger gefahrlich in mangan- 
freien Elektrolyten. Immerhin driicken 5 bzw. 10 mg 
Arsen in 1 1 bei 30 g Schwefelsaure die Stromausbeute 
von 99 auf 94 bzw. 90% herab, bei ,90 g Saure von 93 
auf 66 und 50%. Noch mehr sinkt sie durch Antimon.
In manganhaltigen Losungen machen schon 0 ,3 - 1  mg 
Antimon in 1 1 ein praktisches Arbeiten unmoglich. 
Eisen ist schadlich, Mangan an sich nicht.

Unter den sich im Elektrolyten anreichernden ,Vef- 
unreinigungen sind die Alkalimetalle und Magnesium 
nicht wichtig. Andere, wie Nickel, Kobalt, Vanadium 
und moglicherweise Uran, beeintrachtigen das Arbeiten 
selbst in so kleinen Mengen, daB sie analytisch kaum 
nachweisbar sind. So sinkt die Stromausbeute durch
5 - 2 0  mg Kobalt in 1 1 von 99 auf 96 -  87 % bei 30 g . 
Saure, von 96 auf 9 0 -6 4 %  bei 60 g Saure und von 93 
auf 8 0 -3 0 %  bei 90 g Saure.

Reine Losungen geben immer ausgezeichnete Ab- 
scheidungen, wahrend sie locherig werden, wenn auch 
nur Zehntel Milligramme Verunreinigungen in 1 1 sind. 
Bei gróBern Męngen kann sich einige Stunden hindurch 
eine gute Abscheidung bilden; dann aber lost sie sich 
vollstandig und erscheint erst spater wieder. Von den 
anorganischen Zusatzstoffen verbessert keiner die Kraft- 
charakteristik des Bades oder hat einen EinfluB auf den 
Kathodenniederschlag, auBer daB er ihn etwas glatter 
maclit. Fiir das Elektrolytzink der Anaconda Copper 
Mining Co. wird1, eine Reinheit von 99,9% gewahrleistet.

Der Erfolg des elektrolytischen Verfahrens hangt 
nach M. F. C h ase2 in weitem MaBe von der Art des 
Rostens ab, namentlich, węnn eisenhaltige Erze oder 
Aufbereitungsgut verarbeitet werden. Das Róstgut kann 
auf 6,5% Ferrooxyd und weniger gebracht werden, Von 
diesem geht beim Laugen mit Schwefelsaure von etwa 
10° Be der dritte Teil in Losung. In Betracht kommen 
namentlich arme Erze, da der 'Yerbrauch an Kohle zur 
Erzeugung des Strom es fur die Elektrolyse proportional 
dem Zinkgelialt des Rohgutes ist, wahrend er beim ge- 
wohnlichen Verfahren von der durchgesetzten Erzmenge 
abhangt. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird8 
fiir die Gewinnung von 1 t  Zink 1 PS-Jahr gerechnet, 
einschlieBlich des Kraftbedarfs fiir Zerkleinern der Auf- 
bereitungserzeugnisse. F. von  S c h lip p e n b a c h 4 be- 
trachtet die Elektrolyse besoyders dann ais lohnend, wenn 
Dampfkraft aus lieiBen Abgasen bei der Verarbeitung von 
Bleischlacken gewonnen werden kann, weil reines Zink 
jetzt ein weites Absatzgebiet an Stelle von Messing hat. 
Elektrolytzink wird nach L. A d d ic k s , S w a r t  und 
E. B re th e r to n 5 in besondem Fallen um 4 —10 Pf. 
teurer bezahlt ais gewohnliches.

W. R. I n g a 11 s° meint, die Kraftkosten konnert nur 
wirtschaftlich werden, wenn entweder das K W -Jahr fiir

1 Chem.-Ztg. 1919, Bd. 43, S. 430.
2 Min. Eiw.„W1.|. 1910, Bd. 44, S. 15. 
s Chem.-Ztff. 1919. Bd. 43, S. 535.
* Metali u. Erz 1916, Bd. 13. S. 443,
5 Buli. Amer. Inst, Min. Ens;. 1914, S. 2713, 
s Amer. Electrnchem. Soo., New York Soet.; Metali. Chem. Eng.

1916. Bd." 14. S.’ 264. ‘ '
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25 -  30 M zu haben ist1, oder wenn die Anodenreaktion
■ nutzbar gemacht, also z. B, das Chlor fiir chemische 

Produkte verwendet werden kann, oder wenn andere, 
besonders giinstige Bedingungen vorliegen, wic reiche 
Erze in der Grube, solche, aus denen viel Zink durch 
Schwefelsaure ausgezogen werden kann, oder Erze, 
die reich an Silber und moglicherweise auch an Blei 
sind. Silber (und ahnlich wohl Blei) kann bei den 
nassen Zinkgewinnungsverfahren bis zu 90%, vielleicht 
sogar bis zu 95% nutzbar gemacht werden, auf trocknem 
Wege nur zu etwa 65%.

Allzu niedrig greift sicher E. W a tts 2, wenn er meint, 
die Kosten fiir 1 t Elektrolytzink, abgesehen von dem 
Preise des Erzes, auf 37 i i  stellen zu sollen3, falls 
1 PS-Jahr nicht mehr ais 59 M kostet. Bei einer Er- 
zeugung im kleinen betrugen die Kosten 168 ii .  Die ' 
giinstigen Erzergebnisse in Anaconda4 fiihrt In g a lls 5, 
abgesehen von der durch den Weltkrieg geschaffenen 
giinstigen Lage6, darauf zuriick, daB das Butte-Erz 
hochprozentig ist, daB es beim Rósten nur wenig Ferrit 
liefert und infolgedessen aus ihm 90% des Zinks und mehr 
durch Schwefelsaure ausgelaugt werden kórinen, daB 
sich ein verhaltnismaBig groBer Teil des reichen Silber- 
gehaltes (etwa 600 g/t) gewinnen laBt, und daB Kraft- 
und Verwaltungskosten gering sind. Wenn man, wie 
in Anaconda, 1 kg Zink fu r ' 37 P f .; und noch billiger 
gewinnen will, so muB nach D. A, L y o n , O. C. R a ls to n  
und J. F. C u lle n 7 unter den jetzigen Verhaltnissen dię 
Anlage verhaltnismaBig groB und die elektrische Kraft 
auBerordenthch billig sein. Auch kostet eine elektro- 
chemische Anlage sehr viel mehr ais eine mit Retorten. 
Dies trifft nach C. A. H a n se n 8 nur zu, wenn man die 
primarc Kraftstelle mitrechnet. Geschieht dics nicht, 
so ist die elektrochemische Anlage eher billiger. Die 
Betriebskosten steigen bei Yerwendung von Retorten 
mit abnehmendem Ausbringen sicher schneller ais beim 
elektrolytischen Verfahren. Fiir dieses ist billige, aber 
nicht »auBerordentlich billige* Kraft notwendig, wenn 
Aufbereitungserzeugnisse mit nicht mehr ais 60% Zink 
zu behandeln sind. Die von Butte-Superior mit 55% 
Zink vertragen noch Kraftkosten von 105 -1 3 6  Ji fiir 

, 1 PS-Jahr. Bei einer taglichen Erzeugung von 180 t 
sind an Fabrikationskosten fiir 1 t nach dem .elektro- 
chemischen Verfahren in Butte, Montana, 147 JC, in 
Retorten in Oklahoma 120 M zu rechnen. Iń Neuyork 
verhalten sich die Kosten wie 2,45 : 1,90. An Silber, 
Blei und Kupfer bleiben in den Riickstanden im ersten 
Falle fiir 106 M, im zweiten fiir 34 Ji.

Eine Versuchsanłage wurde® in Kykkelsrud bei Askim 
in Norwegen .gebaut. In  Drammen, Norwegen, wollte10 
die Norsk Zinc, Elcktrometal Nr. 1, Aktieselskab eine 
Fabrik anlegen, die nach dem Yerfahren des belgischen 
Ingenieurs S tu rb e l le  zunachst 700 t  jahrlich erzeugen

1 e. aber H a  n s o n welter oben.
2 Amer. Chcm. Soo.; Metali u. Erz 1917, Bd. l i ,  S. 459.
3 vgl, dagegen V. E n g e l  h a  r d t  und M • H u t h ,  Gliiek&ut 1915, 

S. 610-
* Uber die Arbeitsweise s. welter unten.
i  Eng. Min. J. 1915. Bd. 100, S. 811; vgl. a. obonda, 3. 941.

. 6 Der Reingewinn stieg fiir gewShnliehes Zink auf das Yierfache 
(250 gtatt 63 .fc /t), fiir hoehgradiges noch mehr.

^ Metali. Chem. Eng. 1916, Bd. 14, S. 31.
8 Metali. Chem. Eng. 1916, Bd. 14, S. 120; Ygl. a. Ił. A, L y o n ,  

ebonda, S. 176.
« Chem.-Ztg, 1917, Bd. 41, S. 875.

io Chem.-Ztg. 1916, Bd. 4,0, S. 121.

sollte. Die British Electrolytic Zinc Co. (Isherwood 
Process) Ltd. wurde 1916 mit 1 276 875 Jl Aktienkapital 
gegriindct. Sie nutzt im wesentlichen die Erfahrungen 
von V. E n g e lh a rd t  bzw. der S iem en s & H a lsk e  A.G.1 
aus. Japan2 hatte vor 1913 eine elektrische Raffinerie 
in Niigata-ken; eine andere war 1917 geplant.

In Trail, B. C., elektrolj^iert nach E. H. H a m ilto n 3 
die Canadian Mining & Smelting Co. in einer im April
1916 in Betrieb gesetzten Anlage eine Losung mit etwa 
7,5% Zink, 0,014 Eisen, 0 ,003-0 ,008 Kadmium und 
0,0003 Kupfer, die auch Mangan, Kalzium, Magnesium 
und andere Yerunreinigungen enthalten kann, bis sie 
im Durchschnitt 3 - 5 %  Zink, 0,013 Eisen und 5 - 7  
freie Schwefelsaure aufweist, bei 30 -  45° mit 265 Amp/qm 
(3,25 V) zwischen Bleianoden und Aluminium- 
kathoden. Von den Anoden hangen 17 mit 0,9 qm 
Flachę, von den Kathoden 16 mit 0,8 qm Flachę in einem 
2,14 m langen, 0,9 m breiten und 1,07 m tiefen Bottich 
aus Zement, der mit Asphalt ausgekleidet ist. Acht Bot- 
tiche sind hintereinander treppenformig aufgestellt. Das 
Zink wird von den Kathoden abgezogen, im Flammofen 
geschmolzen und zu 23 kg schweren Barren vergossen. 
Sie enthalten etwa 99,92% Zink, 0,04 Kadmium, 0,03 
Blei, 0,007 Eisen und 0,002 Kupfer. Der aus den Bot- 
tichen ablaufende Elektrolyt flieBt, nachdem er teilweise 
neutralisiert worden ist, im Gegenstrom iiber Rostgut 
mit 5% Schwefel, das im siebenherdigen Wedge-Ofen4 
bei 510-593° aus Sullivan-Erz mit 1 9 -2 4 %  Zink, 
14 Blei, 23 — 31 Eisen und 2 4 -2 9  Schwefel5 erhalten 
worden ist. Dię neutral gewordene Losung wird von 
den Sanden geschieden, auf bekannte Weise weiter be- 
handelt, durch atomisiertes Zink vom Kupfer und Kad
mium bis auf Spuren befreit, filtriert und wieder der 
Elektrolyse zugcfiihrt. Die Anlage erzeugte6 1916 
rd. 3000 t Elektrolytzink. Im  Jahre 1918 erzeugten7 die 
Yereinigten Staaten von Amerika 11124 t Elektrolytzink.

In Anaconda, Mont., wo nach Versuchen in Anlagcn 
fiir eine tagliche Erzeugung von 5 - 1 5  t  die Anaconda 
Copper Mining Co. seit Marz 1917 am Tage 160 — 175 t 
Elektrolytzink gewinnt8, arbeitet man nach E. P. Ma- 
thewson® und nach den Mitteilungen von L a is t  an 
W. R. In g a lls 10 nach folgendem, neue Gesichtspunkte 
nicht aufweisendem Verfahren: Das Erz (ein kornplexes 
Zinkbleisulfid, das Silber, Gold und etwas Kupfer ent- 
hait) wird nach dem Schwimmverfahren aufbereitet und 
der Schliech bei nicht mehr ais 730° (damit keine weseiit- 
lichen Mengen Zinkferrit entstehen) bis auf 2 - 3 %  
Schwefel, der groBtenteils ais Sulfat vorhanden ist, 
abgerostet. Man laugt in Pachuca-Bottichcn mit ver- 
diinnter Schwefelsaure oder dem gebrauchten und mit 
frischer Saure (bis auf 5 — 10% H2S04) aufgebesserten 
Elektrolyten, wobei Blei, Silber, Gold und ein Teil des 
Kupfers zuriickbleiben und das Zink bis auf einen kleinen

V Gluckauf 1915, S. 010, 611 and 013.
2 W. A. D y  e s ,  Metali u. Erz 191", Bd. 14, 8 . 301.
* Trans. Amer. Eleetroohom. Soo, 1918, Bd. 32, S. 317.
4 Er rostet- titglieh 40 t  Erz ab. .
3 AuBerdem an Verunrcmigungen 4 % UnlBslIehcs, 3 Toncrde

2 TCalk, 2 Magnesla und 0,04 Kadmium.
8 Metali u. Erz 1917, B d . 14, S. 97.
1 Chem.-Ztg. 1919, lid. 43, S. 520.
s D ie Kraftoulago liefert 33 000 PS. D ie Kathoden kosten 2 MIII- .H.
3 Canadian Min. Inst. Milrz 1917; Min. Mag., April 1917; Metali 

u. Brz 1917, Bd. 14, S. 203.
m Amor. Eleetroehem. Soe„ New York Seetion; Metali. Chem, Łng.

1916, Bd. 14, S. 264.
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Teil1 gelost wird, oxydiert etwas Eisen, das sich 15st, 
durch Manganperoxyd2 und fiillt es durch - gcpulverten 
Kalkstein. Das Ferrihydroxyd reiBt Arsen und Antimon 
mit nieder. Aus dem in 01iver-Filtern erhaltenen Filtrat 
werden durch Zinka Kupfer, Kadmium und Silber sowie, 
Reste von Arsen und Antimon abgeschieden. Die Fliissig- 
keit geht durch eine Klarfilterpresse nach einem Vor- 
ra.tsbeha.lter und von dort nach den Elektrolysierbdt- 
tichen. Von diesen sind 42 in zwei treppenartig auf- 
gestellten. Reihen vorhanden. Man elektrolysiert mit 
durchschnittlich 2 Amp/qm bei 3,8 (an der ersten Zelle 
jeder Reihe) bis 3,4 V (an der letzten) zwischen Anoden 
aus Blei und Kathoden aus Aluminium. Von letztern 
wird das mit 9 3 -9 4 %  Stromausbeute erhaltene sehr 
reine Zink alle 48 st abgezogen und eingeschmolzen.

Ebenso arbeitet dieselbe Gesellschaft auf ihrer Anlage 
in Great Falls, Mont., die iiber 30 000 PS verfiigt. Sie 
soli4 fiir eine tagliche Erzeugung von 200 t eingerichtet 
sein und5 seit Ende 1916 32 000 t Zink jahrlich aus 
den Aufbereitungserzeugnissen einer neuen Olschwimni- 
anlage (fiir 1800 t Erz taglich) gewinnen. Ahnlich ist 
die Arbeitsweise der Consolidated Mining and Smelting 
Co. in Trail, Britisch-Kolumbien. Hier wird nach T. A. 
R ic k a rd 6 dic zinkreiche A rt1 des Sullivan-Erzes, die 
sieli naBmechanisch und durch Schwimmen nicht giinstig 
aufbereiten laBt, zugute gemacht. Sie enthalt durch-" 
schnittlich 22,7% Zink, 13,8 Blei, 24 Eisen, 23,7 Schwefel,
0,127% Silber und Spuren Gold. Das Erz wird in Kugel- 
miihlen trbeken so fein zermalilen, daB 90% durch 0,08mm 
óffnung (150 Maschen) gehen, und in Wedge-Ofcn bei 
etwa 650° bis auf 3 - 5 %  Schwefel (halb ais Sulfid, halb 
ais Sulfat) abgeróstet. Der aus den Gasen in Cottrell- 
Apparaten abgeschiedene Staub wird mit dem Rostgut, 
das vorhęr befeuchtet isf, in Rinnen iibcrgefiihrt, in 
denen 4%ige Schwefelsaure flieBt. Der Erzbrei wird in 
einem Dorr-Klassierapparat in Grób?, die nach dem 
Waschen in dic Bleihiitte geht, und in einen Schlamm- 
iibcrlauf geschieden. Letztern ruhrt man: in einem 
Brownschen Ruhrer oder in einem Pachuca-Bchalter 
mit Luft 1 0 -15  min lang durch, bis die freie • Saure 
verbraucht und das Ferroeisen oxydiert ist. Der Ober- 
Jauf wird in zwei nebeneinander stehenden Vorrichtungen 
eingedickt. Die Losung geht, nachdem Kupfer und 
Kadmium durch Riihren mit Zinkstiicken in Dreh- 
zylindem und Filtern durch Kanevas ejitfernt sind, 
in die Elcktrofysierapparate, wahrend in dem Brei das 
Zink durch Schwefelsaurezusatz vollstandig gelost wird, 
worauf die Lauge wieder zum ersten Klassierapparat 
geht. Zu dem so arbeitenden Teil der Anlage fiir taglich 
70Ó t Losung ist rieuerdings. ein anderer fiir 1800 t ge- 
treten. In diesem wird das Rostgut mit 6°/0iger Schwefel
saure gelaugt. Sie durcliflieBt nacheinander 4 von 6 
Behaltern, die 9 m lioch und 3 m weit sind. Der Oberlauf 
geht in 4 Klassierapparate, der Schlammuberlauf aus

i Dam it n icht zu v iel Vcrunromiftimgen- in ŁGsung geheu.
a Tgl. das Verfohrci> von F r c n e h  (Giiiekaut 15)15, S. 012) unii 

das woiter unten beschriebeno von Ij a i s t. und F r i c k.
8 Nach W. R. I n p r a l l s -  in Kuseltorm. Yerwendet man nach 

dcm Vorschlakc' von I. a i s t und F r i c k Zinkstaub, so wird das 
Klcktroij-tzink kadmimnhaltlK.

4 Motali u. Kra 1917, Bd. 11, S. 342.
5 Metali. Chom. Eng. 1916, Bd.. 14, S. 132 und 177.
® Min. Scient. Press vom 23. nnd 30. Dez. 1916; Min. Mag. vom  

Febr. 1917; Metali u. Erz 1917, Bd. 14, S. 101.
7 Die zinkSrmore wird auf Blei Yerarbeitet.

dięsen in 6 Eindicker von 10 m GroBe, ihr Oberlauf 
nacheiiiandcr durch 4 Neutralisierbehalter. Sie ent- 
haltcn reiches Rostgut, das auch den Schlamm koagu- 
lieren soli. Sein Absetzen kann durch Zugabe von et was 
zejkieinertęm Kalkstein in den letzten Behalter be- 
sciileunigt werden. Der Oberlauf aus diesem geht in 
3 Eindickapparate, der aus ihnen in 2 Pressen. Die 
dann geklarte Losung wird in zwei 9 x3  m groBen Bc- 
haltern durch Zink gerejnigt und durch Yakuumfiltcr 
geschickt. Auf den Bleianodeii schlagt sich -Mangan-- 
peroxyd nieder. Die Kathoden bestehen aus Aluminium. 
Die anfanglich niedrige Ausbeute soli sich dauernd 
bessern. Nach W. R. I n g a l ls 1 wurden 1915 taglich 
450 kg Elektrolytzink erzeugt.

AuBer diesen Anlagen waren Ende 1915 die andern 
amerikanischen nach D. A. L y o n , O. C. R a ls to n  
und J. F. Cu Ilen 2 nur Versuchsbetriebe. In Murray, 
Utah, wo man etwa 2 t Zink taglich gewinnen will, ver- 
fahrt die. American Smelting and Refining Co. mit ge- 
ringeń Abanderungen wie die Anaconda Copper Mining 
Co." in Anaconda. Die Anlage in Omaha, Neb., yer
arbeitet das zinkoxydhaltige Gut vom Divineschen Ver- 
fahren der Raffination silberhaltigen Bleis. Die Losung, 
die man aus den Erzen. der'.Bully-Hillgrube in Shasta 
Countj', Kalifomien, 'erhalt, wird mit Kalk’ gefallt. 
Diesen Niedersclilag schwemmt man im Elektrolyten auf, 
um die an der Anodę frei werdende Schwefelsaure im 
Augenblick ihrer Entstehung durch das Zinkhydroxyd 
zu neutralisieren. Die Reed Zinc Co. benutzt in ihrer 
Versuchsanlage in Pało Alto, Kalifomien, Bleischwamm- 
anoden8. Ais Rohgut dient der Staub aus dem Kennett- 
Schmelzofen der U. S. Smelting, Refining and Mining Co., 
aus dem zunachst knstallisiertes Zinksulfat dargestellt 
wird. In Silverton, B. C., erprobt die Standard' Silver 
Lead Mining Co. das Yerfahren von Fronc Ir1. Das von 
W atts5, bei dcm eine Polarisation der Anodę und die 
Bildung von. Schwefelsaure durch die Benutzung einer 
festen Zinkyerbindung (Zinkoxyd, Zinkstaub) verhindert 
wird, und dessen Grundgedanke dersclbe wie bei der 
Verarbeitung der Bully-Hill-Erze ist, soli mit Erfolg in 
Welland, Ontario, von der Weldon Mining Co. aus- 
gefujirt-werden. In Bully Hill hat nach C. A. H a n se n 6 
die General Electric Co. bei ihren zweijahrigen Ver- 
suchen ausgezeichnete Zinkkathoden erhalten und fest- 
gestellt, daB es wirtschaftlich moglich sei, 1 0 -2 0  t  Zink 
taglich zu. erzeugen. Da das Verfahren aber nicht all- 

-geniein anwendbar, ist, hat man es zuguństen des altern, 
nach dcm neben Zink Saure erzeugt wird, aufgegeben. 
Nach diesem sind unter voller Ausnutzung der Leistungs- 
fahigkeit der Anlage seit Marz 1915 135 -1 8 0  kg Zink 
taglich erzeugt worden. Aus einem Erz mit 29,0% Zn, 
15,0 Fe, 2,5 Cu, 0,3 Cd, 31,0 S usw. wird ein Metali m it 
99,98% Zn, 0,0053 Fe, 0,0050 Cu und 0,0010 Cd erhalten.

Die Judge Mining and Sm elting: Co. in P ark  City,- 
Utah, die seit Februar 1917 arbeitet, erzeugte7. im An-

1 Metali. Cham. Kne. 1916, Bd. 11, S. 204.
2 Metali. Ghem. Bng. Bd. l i ,  S- 30; vgl. &. die Angabe in

Metali n. Erz 1017, Bd. 11, S. 312.
3 > .  weifccir untćn. *
4 vgt. Gliickauf 1915, S . 012 und woiter tinten.
5 Nahereg weiter nnten.
0 Metali. Chein. Eng. 1916, Bd. 14, S. 120.
7 En{?. Min. J. vom 6. Jan. ( I n g a l l s )  nnd 31. Marz 1917; Metali

u. Erz 1917, Bd. 14, S. 118 und 318.
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fang etwa 3 t  Zink taglich, eine Leistungsfahigkeit, die 
auf 1 2 -1 5  t gesteigert werden sollte. Aus der Losung 
in 8%iger Schwefelsaure wird nach C. A. H a n se n 1 
das Zink auf sich drehende Ahnniniumscheiben von 
1,5 m Durchmesser niedergeschlagen, Zwolf davon sind, 
abwechselnd mit 13 feststehenden Bleianoden, in einer 
Zelle vereinigt. Die Anlage umfaBt 120 Zellen in 2 Grup- 
pen, von denen jede 5000 Amp bei 250 V erhalt, Sind 
in etwa 3 Wochen in einer Zelle etwa 2300 kg Zink 
niedergeschlagen, so wird das Zink von den Kathoden 
abgestreift, eingeschmólzen und zu Blocken gegossen, 
In der ersten Halfte 1917 soli2 ferner die Anlage der 
Mammoth Copper Mining Co, in Kennett, Kalifornien, 
(fiir 25 t taglicher Erzeugung) in Betrieb gekommen sein. 
Zu derselben Zeit arbeiteten die Electrolytic Zinc Co. in 
Baltimore, Md., und die River Smelting & Refining Co. 
in Keokuk, Jowa (je 10 t  taglich). Im  Bau begriffen 
war Ende 1916 eine fiir 100 t  taglich eingerichtete Anlage
r> i  Metali. Chem. Entj. 1917. Bd. 17, S. 570.

‘ « Metali 11. Erz 1917, Bd. 14, S. 342.

GesduiftsberieM des Stalilwcrks-Yer
Dii; ersten  vier- M onate des B ericlitsjahfąs standen 

nocli u n te r  dem Zeichen des W eltkriegs m it seiner auBer- 
ordentlichen, bis an  die Grenzc des Móglichen gehenden 
Beanspruchung der Leistungsfahigkeit der E isenindustrie. 
Die Verbandswerlce w aren dalięr in  Halbzeug, E isenbahn- 
m itte ln  und Form eisen aufs auBerste angespannt, um dem 
Heere die M ittel zur Landesverteidigung bereitzustellen. 

■Der ungliickliche Ausgang des Krieges und vor aOem die 
innerpolitisclien Umwalzungen haben auch die Geschafts- 
tś-tigkeit des S tahlw erks-V erbandeś em pfindlich in  Mit- 
leidensehaft gezogen. Die Ruckbefórderung des Heeres, 
die Ausliefenm g von Eisenbahnwagen und die Besetzung 
des linksrheinischen G ebietes brach tćn  die Versorgung der 
W erke m it B rennstoff und, E isenerz zum Stocken so daC 
viele B etriebe zu Einschrankungen u n d  m ehr oder weniger 
langem S tills tand  gezwungen w urden. Die in  den fdlgen- 
den M onaten e in tretenden  A rbeiterunruhen und A usstande 
sowie die E inffihruug des A chtstundentages h a tte n  einen 
standigen Riickgang der Erzeugung zur Folgę. D a ferner 
die im besetz ten  Gebiete liegenden Verbandswerke fiir die 
Belieferung des rechtsrheinisehen A bsatzgebietes zunachst 
ausgesehaltet waren, lieB sich eine geordnete Versorgung 
d er V erbraucher n ich t durchfiihren. Es herrsch te an- 
daUernd Mangel an  V erbandserzeughissen, so dafi kanni 
d er notw'endigste und dringlichste B edarf gedeekt werden 
konnte. F iir die A u s f u h r  s tanden  in  der G ruppe A (Halb- 
/.eug, Form eisen und E isenbahnm ittel) nur geringe Mengen 
zur- Verfugung, obwohl die dringende Nachfrage von d o rt 
seh r gu te Erlóse versprach. Noch n ich t G% des G esam t- 
absatzes von 1 697 040 t.(R ohstahlgew icht), nam lich rund 
98 700 t, w urden nach dem Auslande abgegeben. Diese 
Zahlen lasseu erkennen, wie ungerech tfertig t die gegen den 
Stahlw erksverband h ie r und da aus den K reisen der 
w eiterverarbeitenden  In d u strie  lautgew ordenen Klagen 
sind, daB zum  N achteil dieser Ind u strie  und der darin 
beschaftigten ' A rbeiter unverhaltnism 5Big groBe Mengen 
zur unm itte lbaren  Ausfuhr gelangten.

Die em pfindlichen Stórungen des W irtschaftslebens, 
in Verbind.ung m it den fortgesetzten  Lohnbewegungen 
und d e r  Y erteuerung aller Rohstoffe, m achten  ein gedeih*

der das Malm-Yerfahren1 ausnutzenden Western Metals 
Co. in Georgetown, Colo., wahrend die Basin Salvage Co. 
eine Yersuchsanlage in Basin, Mont., baute. •

Australien hat in Tasmanien2 mit dem Bau elektro- 
lytischer Anlagen begonnen. Die in Horbart soli3 die 
groBte der bestehenden werden und 20 Mili. Ji kosten. 
Die Electrolytic Zinc Co. of Australasia Propr. wird4 
taglich 100 t Elektrolytzink erzeugen. In Queenstown 
stellt5 eine neue Anlage der Anaconda Copper Mining Co. 
Vcrsuche, m it Read-Roseberry-Erzen an. Die Tages- 
leistung betragt zurzeit 75 -  *125 kg. Die dabei gemachten 
Erfahrungen sollen ais Grundlage fiir die Errichtung 

.eines groBen Werkes mit mehr ais 75 t  taglicher E r
zeugung dienen. Eine elektrolytische Raffinerie wurde6 
in Bowen, Queensland, errichtet. (SchluB f.) ^

i  Bosohrolbung b. Gliiekauf 1918, S . 751.
i  Metali u. Era 1917, Bd. 14, S. 97.
3 ebenda S. 342.
* Metali u . Erz 1019, Bd. IB, S. 189.
a Chom.-Ztg. i9i9, Bd. 43, S. 703; Z. f. anjfew. Chem. 1919, Bd. 32, 

AU, 9. 313.
* Metali u. Erz 1916, Bd. 13, S. 467.

tdes iiber das Geschaftsjahr 1918/19.
lichcs A rbeiten der B etriebe unmóglich, verursachten viel- 
m ehr eine fortgesetzt steigende Erholiung der Gesteliungs- 
kosten dera rt, daB ohne entsprechende P re iss te ige rungen  
der finanzielle Zusam m enbruch der W erke zu bcftirchtcn 
war. Die Grundpreise des Verbandes, dic śeit Augusi
1917 bis Ende 1918 unverandert geblieben waren, m uflten 
in der zweiten H alfte des GeschŁftsjalires wiederholt 
heraufgesetzt werden. N ach Aufhebung der gesetzlichen 
H ochstpreise erfolgten die • Preisbestim m ungen jeweils 
durch den S tahlbnnd u n te r  Zuziehung von V ertre te rn  des 
R eichs-W irtschaftsm inisterium s, der Verbraucher, des 
H andels und der A rbeitnehm er.

Die Hoffnung, daB m it Kriegsende die Beseitigung 
aller behórdlichen Z w a n g s m a S n a h m e n  dem  W irtschafts- 
leben eine w eitergehende Bewegungsfreiheit einraum en 
werde, um  ein m óglichst rasches W iederaufleben der 
daniederliegenden W irtschaft zu erreichen, h a t  sich nur 
in bescheidcnem  Um fang erfiillt. W urden auch die ledig- 
lic k au f die K riegsw irtschaft zugeschnittenen Bestim m ungen 
aufgehoben, so konnte m an sich doch n icht entschlieBen, 
sich von der eine freie E n tfa ltung  der K rafte  hem m enden 
Zw angsw irtschaft loszusagen. An Stelle d er Kriegsverord- 
riungeh tr a t  eine Gesetzgebung, dereń  W irkung sich heute 
noch n icht iiberselien laBt, die aber wenig geeignet sein 
dilrfte, dic Gesundung und den W iederaufbau des deutschen 
W irtschaftslebens herbeizufiihren.

M it dem  Einm arsche des Feindes in  ElsaB-Lothringen 
und Luxem burg h a t die Zugehórigkeit d er lotliringisch- 
luxem burgischen W erke zum  Stahlw erks-V erbande ta t-  
sachlich aufgeliórt. Desgleichen sind infolge der ver- 
anderten  politischen Lage m it SchluB des B erichtsjahres 
die W erke Gelsenkirchen sowie Burbacli-Eich-Diidelingcn 
aus dem V erbande geschieden; aus denselben Grtinden 
folgten ihnen Ende Juli dieses Jah res die iibrigen Saar- 
werke.

O ber die e in z e ln e n  E r z e u g n is s e  igt zu berich ten :
H a lb z e u g :  In  den ers ten  M ónaten des abgelaufenen 

G eschaftsjalires w ar die N achfrage der aUsschlieBlich fur 
Heereszwecke arbeitenden  V erbraucher nach wie vor 
auBerordentlich sta rk , und es w ar vielfącli n icht moglich,
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selbst dringendsten A nforderungen nachzukom men. Nach 
Kriegsende erfuhr die Lage besonders dadurch eine Ver- 
scharfung, daB die bedeutende Halbzeugerzcugung der 
linksrheinischen W erke n ich t m ehr zur Verfijgung stand. 
W ahrend der ganzen B erichtszeit herrschte Halbzeug- 
knappheit. D a  vornehm lich der sta rkę  B edarf fiir W agen- 
und Lokom otivbau beriicksichtigt werden m ufite, ge- 
niigten die ubrigbleibenden Mengen bei weitem  nicht, 
die groBen Anforderungen der sonstigen V erbrauchcr, be
sonders der Feinblechwalzwerke, zu befriedigen, obwolil 
auch bei dieseń infolge K ohlenm angels die Erzeugung zum 
Teil eingeschrankt war.

An Halbzeug kam en 439 309 t  (Rohstahlgewicht) zum 
Versand gegen 589 925 t  im V orjahr, d. s. 150 616 t  weniger. 
Auf das In land  entfallen  436 154 t  =  99,28%, a u f 'd a s  
Ausland 31f.5 t  =  0,72%, gegeniiber 578 598 t  =  98,C8% 
und 11 327 t  =  1,92% in 1917/18.

E i s e n b a h n o b e r b a u b e d a r f :  In  schwerem O berbau 
waren wahrend der le tzten  K riegsm onate die Anforderungen 
der H eeresverw allung und S taatsbahnen  unverandert 
stark . Auch im w eitern Verlaufe des G eschaftsjahres tra ten  
das preuBische E isenbahnzentralam t und die tibrigen 
deutschen S taa tsbahnen  m it umfangreichem Bedarf hervor, 
dessen Deckung u n te r den veriinderten V erhaltnissen be
sondern Schwierigkeiten begegnete. Die Lcistungsfahigkeit 
der rechtsrheinischen W erke genugte infolge Rtickganges 
der Erzeugung nicht, den B edarf der S taa tsbahnen  zu 
decken. D a auBerdem die linksrheinischen W erke, die 
ha tten  liefern konnen, nach dem  rechtsrheinischen G ebiet 
zu liefern n icht in d er Lage waren, so w ar cs  n ich t moglicli, 
die von p rivater Seite eiugehenden groBem A uftrage in 
schwerem Oberbau fiir N o tstandsarbeiten  so sclinell aus- 
zufuhren, wie es im Interesse dieser A rbeiten wuńschens- 
w ert gewesen ware.

?:Noćh scliwieriger ges ta lte te  sich die Lage im Rillen- 
schienengescliaft. D adurch, daB die Lieferungen walirend 
des Krieges lange Zeit fast ganz hatten- eingestellt werden 
miissen, en tstand  eine auBerordentliche Notlage, die wahrend 
der ganzen Berichtszeit n icht behoben werden konnte. 
Der A uftragsbestand an StraBenbahnschienen war bereits 
im Ja n u a r so um fąngreich, daB die vorhandenen Walzen- 
straBen u n te r Beriicksichtigiing der sekwierigen Betriebs- 
yerhaltnisse haufig fur m ehr ais ein Ja h r m it A rbeit ver- 
sehen w aren .-—- In  Grubenschienen war der Eingang von 
A uftragen ebenfalls sehr lebhaft; neuc Bestellungen konnten 
im allgem einen nur m it L ieferfristen von sechs und m ehr 
M onaten un tergebracht werden.

Aus dem neu tra len  Ausland wurden einige A uftrage 
zu giinstigen Preisen hereingenom m en. Infolge des starkeri 
heimischen Bedarfś, der zunachst gedeckt werden muBte, 
w ar es u n t e r  den obw alteuden V erhaltnissen le ider n icht 
moglich, den zahlreichen vorliegenden Anfragen vom 
Auslande in w unśchensw erter Weise nachzugehen.

Der G esam tversand an. E isenbahnoberbaubedarf ste llte  
sich auf 815 911 t  (Rołistahlgewicht), d. s. 232 061 t  weniger 
a is 'g le ichze itig  1917/18 (1 047 972 t). H iervon w urden 
nach dem  Inlande 759 727 t  =  93,11%, nach dem  Aus
lande 56 184 t  =  6,89%  abgesetzt, gegen 1 006 165 t  =  
96,01% und 41 807 t  =  3,99% .

F o rm e is e n :  Zu Beginn des G eschaftsjahres herrschte 
auf allen A rbeitsgebieten fortgesetzt sta rkę Nachfrage 
fiir unm itte lbare  und m itte lbare  Heeresbedurfnisse, fiir 
den -Wagenbau und die E isenbahnen sowie fiir Neuanlagen 
im  Interesse des Reiches. D urch die veranderte  politische 
Lage infolge des ungliicklichęn Ausganges des W eltkrieges 
wurde Form eisen ganz besonders- in M itleidenschaft ge- 
zogen. Die Hoffnung der V erbraucher, ih re ganzlich er- 
schópften Bestande w ieder erganzen zu konnen, lim den

groBen Bedarf, der sich in den K riegsjahren angesam m elt 
lia tte , zu befriedigen, lieB sich nicht erfiillen. Die rechts- 
rheiniscli gelegenen W erke kennten  auch . in Formeisen 
den starken B edarf n icht decken, den dic ilberall in D eutsch
land einsetzenden N otstandsarbeiten  an Lckcm otiven, 
Wagen, Eriicken, W ohnungsbauten usw. zcitigten. Die 
A nforderungen w urden iir.mer um fangriicher und dringen- 
der, jedoch w ar die U nterbringung der Auftrage schwierig 
und nur zum Teil m it L ieferfristen vcn zehn bis zwólf 
M onaten moglich, zunial die H eranzieliung d er lir.ks- 
rheinisclien leistungsfiihigen Formeisenwerke infolge der 
Blockade bzw. Sperm ng des G uterveikehrs fiir W alzweiks- 
erzeugnisse nach der rech ten  Rlieinseite zunachst ganz 
versagte.' An eine Auffiiliung der im allgemeinen bis auf 
ganz geringe B estande zuriickgegangenen H andlerlager war 
u n te r diesen U m standen nicht zu denken. In  der Lfeferung 
tr a t  wohl in einzelnen M onaten eine geringe Besserung 
ein, sie war jedcch infolge der m angelliaften Verkc hrs- 
verhaltnisse und A rbeiterausstanće nicht vcn Dauer. — 
Auf dem  AuslandSmarkt lag s ta rker B edarf vcr, dessen 
Befriedigung jedoch tro tz  der zu erzielenden sehr guten 
Preise vor den Erfordernissen der-heim ischen K riegfuhrung 
zurficktreten muBte. Nach Kriegsende w aren dic Yer- 
haltnisse am  A uslandsm arkt ziemlieli ungeklart; der Mangel 
an Form eisen in den neutralen  A bsatzgebieten brach te 
in  den le tz ten  M onaten der Berichtszeit zahlreiclie An- 
fragen, die jedoch m it R iicksicht au f die von den W erken 
beanspruchten langen L ieferfristen nur zu einem kleinen 
Teil zum G eschaft fiiłiren konnten.

An Fonneisen kam en insgesam t 441 820 t  (Rohstahl- 
gewicht) zum V ersand oder 27 300- t  weniger ais gleich
zeitig 1917/18 (469 120 J:). D er A nteil des Inlandes betrug 
402 397 t  =  91,08%, der des Auslandes 39 425 t  =  8,92% 
gegen 410 714 t  =  87,55% und 58.405 t  — 12,45%.-

Auf die einzelnen M onate des G eschaftsjahres verteiil 
sich der .Y e rsa n d  der e i n z e l n e n ' V e r b a n d s e r z e u g -  
n is s e  wie folgt (R ohstahlgew icht):

H alb 
zeug

t

Eisen-
bahn-
m ittel

t

Form -
eisen

t

In s
gesam t

t

Minder- oder 
Mrhryorsand 

prgrćn das 
Yor jahr

t

1918:
Juli . . . . 53 058 106 179 39 745 198 982 — 20 004
A ugust . . . 46 603 114 854 44 481 205 938 7 291
Septem ber . 46 484 98 120 38 990 183 594 _ 20 127
O ktober . . 40 074 80 982 32 113 153 169 __ 35 321
November . 30 847 37 242 19 -999 88 088 — 55 007
Dezember . 30 145 44 803 30 849 105 797 — 17 317

1919: 
Jan u ar . . 
F ebruar . .

28 810 60 594 35 957 125 361 ' __ 1 581

30 551 64 324 36 345 131 220 + 2 979
Marz . . . 42 573 63 214 44 129 149 916 — 23 373
April . . .  
Mai . . . .

30 067 53 020 39 312 122 399 — 61 636
29 901 43 387 43 400 116 688 — 69 933

Juni . . . 30 196 49 192 36 500 115 888 ■ — 95 365
Insgesam t 439 309 815 9111441 820 1 697 040 409 976

Der a r b e i t s t a g l i c h e  Versand in. den Gesamterzeug- 
nissen betrug  in R ohstahlgew icht:

1917/18

t

1918/19

- ‘ t

Minder- oder M hr- 
versand grgen das 

V orjahr 
t

1918:
Juli 8 653 7 370 --  1 283
August . . ------- 7 897 7 627 -  270
September . . . 8 149 7 344 -  805
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1917/18

Ł

1918/10

: t

Minder- oder Mehr- 
versand gegen das 

Y orjahr 
t

O ktober . . . . 6 981 5 673 -  1 308
Novem ber . . . . 5 724 3 524 -  2 200
Dezember . . . . 5 130 4 408 -  722

1019:
Januar . . . . . 4 882 4 822 -  60
F e b r u a r .................. 5 343 5 468 + 125
M a r z ...................... 6 932 5 706 -  1 166
A p r i l ...................... 7 361 5 100 -  2 261
Mai ...................... 7 465 4 488 -  2 977
Juni . . . . . . 8 450 4 829 -  3 621
Im  D urchschnitt a 031 5 564 -  1 367

Mineralogie und Geologie.
Deutsche Ueologische Gescllseliaff. Sitzung am  7. Jan . 

1020. V orsitzender Gch. B erg ra t Prof. Dr. P o m p e c k j .
N ach einer Anzahl . geschaftlicher M itteilungen des 

Vorsitzenden sprach  Bezirksgeolog D r. B a r t  l in g  iiber 
E n d m o r a n e n  d e r  H a u p t e i s z e i t  z w is c h e n  d cm  
T e u t o b u r g e r  W a ld e  u n d  d e m  R h e in i s c h e n  
S c h ie f e r g c b i r g e .  Sie bilden die F ortsetzung  der seit 
langem bekannten  linksrheinischen E ndm oranen, die sich 
von Kleve bis Krefeld erstrecken. W ahiend  sieli le tztere 
aber durch ihre Oberflachenform en auffallend aus dem 
flachen Gelande herausheben, liegen die rechtśrhcinischen. 
inv Gebirge, z. T. tief in' den Tałern und durch LoB und 
z. T. alluviale A blagerungen ; s ta rk  verscliiitte t, so daB 
es zu ihrer Auffindung tiefer k ilnstlicher Aufschltisse durch 
E isenbahn- und  K analbauten  bedurfte."

Am langsten b ek an n t is t  die E ndm orane nordlich von 
W itten  bei L angeńdrcer sqwie die vom V ortragenden vor 
einigen Jah ren  bekanntgegebcne E ndm orane zwischen 
K upferdrch und Stcele. Dazu kom rnt nun  aus jiingster 
Z eit eine ganze Anzahl neuer Spuren, so dafi dic Lage 
des E israndes zur Zeit der groBten A usdehnung des In- 
landeises heute bis ostlich von U nna b ek a n n t ist. Solche 
E israndbildungen fanden sich bei D uisburg in  Forjn von

- B lockpackungen aus K arbongesteinen auf geschliffener 
K arbonunterlage; ebenśo w urden bei K ettw ig  durch 
W u n s to r f  B lockpackungen aufgefunden. Beide Vor- 
kom m en bilden zusam m en m it dem  bei K upferdreh 
einen siidlich um Essen hcrum laufeńden Bogen. Bis 
W itten  fehlen E ndm oranenspurcn, hier findet sich nur 
eine sta rkę  Bestreuung m it nordiśchen Blocken. D ann 
folgt dic E ndm orane yon Langendrccr, die sich m it beiden 
Elilgeln an karbonische Sandsteinriicken an lagert. Sie 
besteh t aus geschichteten Sanden m it eingelagerten Block- 
packuugen. W eiter nach O sten hin w urden bei E isenbahn- 
bau ten  B lockpackungen von Kreide u n te r m achtigen 
LoBdecken bei D orstfeld angetroffen; ihre F ortse tzung  
ycrlauft siidlich um D ortm und herum  iiber H ordę, das 
ganz und gar auf einer E ndm orane zu liegen scheint. 
E rs t bei Holzwickede folgen neue Spuren in  G estalt von 
Blockpackungen, dereń In h a lt w esentlich der Kreide 
eu ts tam m t, und schlieBlich bei Bitmerich, wo es sich wieder 
um  Blócke karbonischen U rsprungs handclt. W eiter nach 
Osten werden die Spuren auf dem  sich sanft nach N orden 
erstreckcnden Abhange des H aa rstran g s im m er un- 
deutli cher.

Diese E isrąndlagc h a t auf d ie  a lte  Rulir einen be- 
trach tlichen  EinfluB ausgeśibt und sie, die friiher nach

S ta b c is e n :  Die T iitigkeit des Stabeisen-Ausfuhr-
verbandes, d e r dem  Stahiwerks-Verband ebenfalls an- 
gegliedert _ isf, wurde aus den gleichen Gi unden, die fiir 
P rodukte A maBgebend waren, beein trach tig t. D er Absatz 
von S tabeisen und Bandeisen nach dem  Ausland betrug  
im B erich tsjąhr 132 ,'!18 t  gegen 2,11 S48 t  im Vorjahr, 
blicb also um 79 630 t  =  rund 37,5%  zuruck. Besonders 
in der zweiten H alfte des G eschaftsjahres war gegeniiber 
Juli /Dezem ber 1018 ein s ta rk e r  Ruckgang festzustellen, 
hervorgerufen durch die schon vorher eingelicnd geschildcr- 
ten  V erhaltnisse. Der Verkauf von Stabeisen nach dem 
Iriland wird von den M itghedern des S tabeisen-Verbandes 
selbstandig gehandhab t; der Stali lwerks-Verband ha t 
iediglich dariiber zii wachen, daB die vom Stahlbund fest- 
gesetzten  Preise beaclitct wurden.

N ordw esten in das F lach land  abfloB, nach W esten ab- 
gelenkt. Im  Rulir- und R hein ta le  liegen G rund- und 
E ndm oranen u n te r der N iederterrasse und bis 20 m un ter 
dem  R u h ra llu v iu m ; die s ta rk s ten  W irkungen auf den 
U ntergrund  beobachtet m an da, wo zwei der oben be- 
schriebenen M oranenbogen zusam m enstoBen.

Diese E ndm orane is t dic auBcrstc der H aupteiszeit. 
In ihrem  H in terlande is t die nachstfolgende S tiils tands- 
lage des Inlandeises bezeiclinet durch die Em sm oranen 
von L o lim eu n d  Em sbiiren und durch  die von W e g n e r  
bescliriebene M iinśterlander, bis Seńdenliorst - bckannte 
Eridm orane..

D er nachste Endnioranenzug licgt bereits auf der 
Hohe des T eutoburger W aldes von D etm old uber Borg- 
holzhausen an  der Noller Sclilucht vorbei bis Lcngerich 
und Ibbenbiiren.

Aus der ziemlićh ausgedehnten A ussprache sei hervor- 
gelioben, daB Geh. B ergrat K e  i 111 a c k  noch iiber eine etw a 
15 km  lange F ortse tzung  der M iinśterlander E ndm orane 
nach Osten hin auf den B la tte rn  M astliolte und  Delbriick 
berich tete. Sie b es teh t aus einem  1 -  2 km  breiten, aus 
geschicbefuhrenden Tonen aufgebautcn, seinc U m gebung 
um  15 - 2 5  m iiberragenden Riicken, der wolil ais S tau- 
m orane aufzufassen ist.

A uf eine Anfrage Mn auBerte sich der V ortragende 
zur diluvialen Entw asserung dahin, daB m an aus der 
Zeit der H aup tausdehnung  węder iiber den Verbleib der 
Schmelzwasser, noch uber den der aufgcstau ten  Flussc 
e tw as Sicheres weiB, daB dagegen aus dem  m iinster- 
landischen S tad ium  das Hellweger T al im Siiden und das 
S tevcrtal w eiter im N orden ais glaziale Schmelzwasser- 
rinnen aufzufassen sind, w ahrend im Teutoburger-W ald- 
S tadium  das Tal der Em s die Schm elzwasser abfiilirte.

H icrauf sprach  Dr. S c i i lo B m a c lie r  iiber e in ig e  
n i c h t  m e ta m o r p h e  p a l a o  v u lk a n i s c h e  E r u p t i v -  
g e s t e i n e  a u s  d e m  Y o r d e r t a u n u s .  W enn in einem 
Gebietc m etam orphe geschiefertc E ru p tirg este in e  auf- 
treten , so b es teh t die Aufgabe in der A uffindung und 
E rm ittlung  der urspriinglichen G esteine; sind die un- 
veranderten  Gesteine noch in gróBcrn Mengen vorhanden, 
so is t die Aufgabe einfacli, scliwierig dagegen, wenn sie 
fehlen oder nu r noch in  Resten da sind, wie das im Taunus 
der Fali is t. H ier ląssen sich die geschieferten K erą- 
top liy re .le ich t ais solche erkennen, w ahrend die D eutung 
der von M ilc h  ais D iabasschiefer bczeichncten G riin: 
seliiefer scliwieriger is t. Vielc von llmen konnen aber 
n ich t diabasischer H erkunft sein, da sie nach ehem ischer 
Zusam m ensetzuug und  S tru k tu r  zu sehr vom D iabas
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abweichen. Bei der Spezialaufnahm c gelang dem  Vor- 
tragenden die Auffindung einer Anzahl von Vorkommen 

•ungeschicfertor E rupti vgeateine. Sie ordnen sich in einer 
Reihe, die' m it T rachyten  beginn t und durch Trachy- 

. andesit in T rachydolerite auslaitft. Ais palaóvulkanische 
Gesteine wiirden die 15 G ruppen die K am en K eratophyre, 
A lkaliporphyrite und D iabase zu erhalten  haben . M it 
Hilfe der P rojektion zahlreicher Diinnschliffe im  gcwóhn- 
lichen und polarisierten Liclit erlau terte  der V ortragende 
den m ikroskopischen Bau und die U nterschiede dieser 
Gesteine und wieś. auf die B edeutung dieser U ntersuchun- 
gen fu r w ichtige Fragen der M etam orphose hin.

K, K.

Yolkswirtschaft und Sfcatistik.
Khcinlsch-W estfiilisehcs-Kolilcn-Syndiknt. Die Zcchen- 

besitzerversanunlung -vóhi 24. Ja n u a r  beschlcB, beim 
R eichskohlenverband eine K ohlenpreiserhóhung fur den 
1. F eb ruar 1920 zu beantragen, die den erhóh ten  Aus- 
gaben fiir Lohne,. G ehalter und B etriebąstoffe sowie der 
N otw endigkeit R echnung trag t, die Anlagen wieder so 
instand  zu setzen, daB die jetzige F órderung  aufrecht 
erha lten  und die F riedensfdrderung w ieder erreich t wird.

F erner wurde m itgete ilt, daB der B e itr it t  des Stahl- 
w e r k S 'Becker A.G. m it ihrer Zeche ver. P rasiden t zum 
S yndikat durch Yeranlasaung des K ohlenw irtschafts- 
M inistcrs auf den 1. Febr. 1920 herbeigcfulirt ist. Die 
M itgliederversam m lung s tim m te zu, daB ais Z eitpunkt 
des In k ra fttre te n s  des neuen S yndikats-Y ertrages der 
1. F ebr. 1920 aiizusehen ist.

Die Ęntw icklung des Fordcrim tcils im groBbrilannischen 
Stelnkolilenbergbau und der Siebenstundentng. Seit 
langem befindet sich der Fórderan teil im britischen 
Steinkohlenbergbau, die sogenannte Leistung, im Riick- 
gang. Im  Ja h re  1883 verzeichnete sie m it 332 t  ihren 
H okepunkt, 1894 b e tru g  sie 271 t, 1903 275 t  und 1913 
254 t. W enn sich gleichwohl die G csanitfórderung der 
britischen S teinkohlengruben in  den le tz ten  30 Jahren  
vor dem  K riege bedeutend  gehoben hat, so is t das auf 
die entsprechende V erm ehruhg der Belegschaft zuriick- 
zufiihren. In  der K riegszeit nahnien Gewinnung, Beleg- 
schaftszahl und F órderan te il die nachsteliend verzeichneie 
Entw icklurig.

Zalil der Jahrcsfórderantei 1
Jah r Fórderung be- eines A rbeiters der

schaftigten Gesamtbelegscliaft
t Personcri t

1913 ■287 411 869 1 127 890 254
1914 265 643 030 1 133 746 234
1915 253 179 446 953 642 265
1916 256 348 351 998 063 256
1917 248 473 119 1 021 340 243
1918 227 714.579 1 008 86T 225
1919 223 315 833 1 130 000 197

D anach h a t sich der F órderan te il nach sta rkem  Abfall 
im Jah re  1914 in den beiden .folgenden Jah ren  sogar iiber 
der Hóhe des le tz ten  F riedensjahres gehalten , 1917 nahm  
cr um 13 t  ab. Die riicklaufige Bewegung se tz te  sich in 
den beiden folgenden Jah ren  in versta rk tem ' Mafie fort, 
so dafi sich fiir 1919 nu r noch ein F órderan te il von 197 t 
erg ib t, d. s; 57 t  =  22,44%  weniger ais im Jah re  1913. 
B ekanntlich  ist in der M itte  des. vergangenen Jah res  im 
britischen S teinkohlenbergbau d er A ch ts tunden tag  durch

den S iebenstundentag  ersetzt- worden. Bis M itte  Juli, 
wo die N euerung in K ra ft t r a t ,  berechnete sich bei einer 
Fórderung  von 124,77 Mili. t  und einer Belegschafts- 
ziffer von 1 100 000 M ann auf das Ja h r  ein F órderan teil 
von 218 t, fiir die zweite Jah reslia lfte  ist die F órderung 
des Landes auf 98,55 Mili. t, die Belegschaftsziffer auf 
1 1G0.000. zu schatzen, woraus sich ein Jah ręsfó rderan teil 
von nu r '1 7 6  t  erg ib t, d. s. 78 t  oder 30,71%  weniger ais 
im Jah re  1913. Bei diesem  s ta rken  Riickgang ist aller- 
dings zu berucksiclitigen, daB in  die zweite Halfte_ des 
le tz ten  Jah res eine Reihe von A usstandcn fiel, die das 
F órderergebnis im ganzen und dam it auch die H óhe des 
F órderan teils je Mann - ungiinstig beeinflussen m ufiten. 
V ergleicht m an Zeitriium e von je vier W ocheii m it un- 
gestó rten  A rbeitsverhaltnissen u n te r der H errschaft des 
A chtstunden- und des S iebenstundentags m iteinander, 
wie sie die m it dem 12. Juli und 1. N oyem ber v. J. 

■endigenden W ochen darste llen , so erg ib t sich ein Riick- 
gaug des F órderanteil^  je W oche von 9,40 auf 8,30 t, 
d. i. eine A bnahm e um  11,70% ; sie en tsp rich t fast genau 
der glęichzeitigen Y.crkiirzung der Schiclitzeit, d. i. die 
K ohlenfórderzeit zuziiglich der Seilfahrtzeit (e in  Weg), 
die vom 16. Ju li 1919 ab von 8 ,s t 30 min auf 7 s t  39 min 
oder um 11,56% herabgesetzt worden ist.

Marktbericht.
Kohlenpreise der staałliohen Bergwerko in Ober-

schlesicn1. Die s taalhche Bergw erksdirektion Hindmi- 
burg (O.-S.) ha t die vom 15. Jan u ar 1920 bis auf weiteres 
fiir den allgemeinen B ahn - und W asserverkehr geltenden 
Tagespreise der staatlichen Steinkohlenwerke Ober- 

i schlesiens bckanntgegeben. Sie sind nachstchend im Ver- 
gleich m it den bis je tz t .geltenden Preisen wiedergegeben.

Flamm kolile
Kontgsgiube 
und Itheill* 

babenscliilohtć
KonigtnLuise-

Krube
Gaskohle

altcr i neuer alter iluuef altcr ifiBier
Preis i Preis Prois Preis Preis Preis

.« 1 M J( .« M

Stiickkohle . . . 93,30 113,80 93,50 114,—. 94,10 115,—
W iirfelkohle . . . 93,30 113,80 93,50 114,— 94,10 1 1 5 ,~
NuBkohle la,gew. - _ —; 94,70 115,60 — —

Ia 93,90 114,40 94,10 114,00 — —
1, gew. __ — — — ■ 94,70 116,60

„ . I . . . _ _ :— 94,10 115,60
Ila,gew . 92,40 113,30 93,50 114,30
I la  . . 91,60 112,10 91,80 112,30 92,30 113,30
Ilb.gew. — — 91,20 112,10 —-■ .—
11 b . . 90,40 110,90 90,60 111,10 — .—

Erbskohle, gew. . . ~ 90,10:110,70 ;— '. _ _

■GrieBkohle. . . .
89,10 109,50 89,30*109,70 — —

-i- — : . 88,201108,60 — > __
Fórderkohle . . . — — 91,201111,60 . —  . 112,60
Kleinkohle . . . 89,10 109,50 89J30il09,70 — —  ■'
Ratterkleinkohle . 87,60 108,— 87,901108,30 — _

Staubkohle, gew. — ; — . 75,90; 96,30 —
74,20 94,60 74,70 95,10 — ' —

Die Preise verstelien s ic h '  einschlieBlich der Reichs- 
kohleri- und U m satzsteuer und gelten fiir 1 t  frei Eisenbahn- 
wagen auf der Grube.

i u. a. Glflckaul 1920, 8 . 56.



100 G l i i ckau f Nr. 5

Patentbmcht.
A nm cldungen ,

die w&hrend zweier M onato in  der Auslegehalle des Reichs- 
p a ten tam tes ausliegen.

Vom 29. D ezem ber 1919 an :
5 ii. Gr. 5. B. .90.001. Jakob  Brendel, Bocluim, 

H edw igstr. 8. K asten  zum  Kohlenzielien aus steilen 
Flózen. 9. 7. 19.

10 a. Gr. 17. G .' 46 813. Georgs-M arien-Bergwerks-
und H iitten-Y erein, A.G., G eorgsm arienliutte b. Osna- 
briick. Kokslosch- und -verladewagen m it endlosem 
F orderband. 20; 6. 18.

12 h. Gr. 4. N. 1(5 342. N orsk  H ydro-E lek trisk  
K vaelstofak ieselskab. K ristian ia  (N orw .); V ertr.: C. Feh- 
lert, G. L oub er, F . H arm sen, E . Meifiner, D r.-Ing. 
G. B reitung , P at.-A nw alte , Berlin SW fil. V erfahren 
und V orrichtungen zur E rhóhung der H a ltb a rk e it von 
E lektroden fur lange Lichtbogen, besonders von G rapliit- 
elektrodcn. 20. 7. 10. Korwegen 7. 8. 15.

27 b. Gr. 7. B. 90 692. F r  tz B randel, Heidelberg- 
H andschuhshc m. K olbenverdichter m it V orrichtung zum 
W cchsel der Fórderrich tung . 6. 9. 19.

27 b. Gr. 10. H . 75 613. F ranz ITofbauer, Gorlitz, 
N afiluftpum pe. 15. 11. 18.

27 c. Gr. 2. L. -18 30S. D ipl.-Ing. F ritz  Lautenbaclier, 
M a n n h e i m - K aferthal; G asthaus zum Pilug. Kapsel- 
geblase m it ausgehohlten Schiebern. 28. 5. 19.

59 a. Gr. 10. T. 22 355. T h  ergartner, Voltz & W ittm er
G. m. b. H ., Berlin. W echselventil fur E n tla stu n g  des 
Pu mpen kolbę n s bei der D ruckperiode einer einfach 
w irkenden Pum pe. ii. 11. 18.

59 a. Gr. 11. D. 36 339. F ritz  D ąhlbudding, H aspe
(Westf.-). Saugstutzen fiir Sangheber und Pum pen.
29. 8. 19.

Vom 2. J a n u a r  1920 an :
I  b. Gr. 4, K. 81018. F r  ed. K rupp  A.G. Gruson- 

werk, M agdeburg-Buckau. M agnetscheider. m it m ehrern 
in der R  chtung der G utzufulm m g hintcreinanderliegenden 
Zanenfeldern. . 4. 8. 15.

10 b. Gr. 5. R. 47 506. Rutgerswerke-Aktiengesell-
schaft, Berlin, und D r. H . Teichm ann, R auxel (W estf.). 
B r kettierverfahren  fiir Kohle und andere pulvcrform ige 
K orper. 17. 4. 19.

12 r. Gr. 1. M. 61 558. H einrich  M andutz, Bcrlin-
Schóneberg, M artin -L u ther-S tr. 13. und  M ax W ohlleben, 
Berlin-L chterfclde, A ugustastr. 10. V orrichtung zum 
Entw asserh  von Teer u. dgl. 16. 7. 17. 
fr 12 u. Gr, 5. H . 73 910. H irscli, K upfer- und Messing- 
werke, A .G .,' H albcrstad t. Verfalvren zur H erstellung von 
K upfervitriol aus reichen K upferschlackeń. 12. 3. 18. 
r 20 a. Gr. l i .  E . 24 266. Gebr. Eickhoff, Maschinen- 
fabrik , Bochum . - A ntriebm aschińe fiir Streckenforde- 
rungen. 11. 8. 19.

211). Gr. 6. M. .64 193. F ran z  K arl Meiser, N iirnberg,
Sulzbacher Str, 9. V erfahren zum B etriebe elektrischer 
R.ngófen oder Tunneiófen. 24. 10. 18.

40 b. Gr. 1. F . 44 852/ H einrich  Falkenberg, W eetzen
b. H annover. Zink-Blei-Legierung; Zus. z. P a t. 300 111. 
24. 4. iS . _  ,

'5 9 c .  Gr, 4. A. -32 341. Dr. E rn s t A sbrand, Tech* 
nisches Biiro fu r die chentische Industrie , H annover- 
Linden. S teuerung fur D ruCkluftheber; Zus. z. P a t. 310 377.
26. 9. 19. '

59 e. Gr. 4. W . 48 049. W ilhelm W ust, K óln-K letten- 
berg. F lussigkeitsfordervorrichtung, 30. 6. 16.

SI e. Gr. 21. E . 23 274. C. L uhrig 's Nachf. F r. Gróppel, 
Bochum. V orrichtung zum  selbstta tigen  Aufschieben von 
Fórderw agen auf W ipper, F orderkorbe u. dgl. 28. 6. 18.

81 c. Gr. 25. A. 31 140. D r.-Ing. H ugo A ckerm ann, 
Duisburg, Dtisseldorfer S tr, 117. Vor richtung zum 
U m laden von M assengutern. 5. 11. 18.

8 7 b . Gr. 2. J, 19 002. K arl J&cobeit, Bochum ,. 
Bergstr. 81, Prefiluftwerkzeug m it fla tterndem  Steuer- 
korper und N achentliiftung. 24. 10. 18.

“  87 b. Gr. 2, M, 64 751. P aul R. Meyer, Berlin- 
F riedenau, H erte lstr. 6. S teuerung fur D ruckluftw erk- 
zgu^g. 24. 1. 19,

87 b. Gr. 3. A. 31 839. Allgemeine E lek triz ita ts- 
Gesellschaft, Berlin. . Von e nem  D relifeldm otor an- 
getriebener elektrischer H am m er. 30. 5. 19.

Vcrsagung.
Auf die am  3. F eb ruar 1919 im  Reichsanzeiger bekann t 

gem aclite Anm eldung
1 a. H. 68 638. V erfaliren zur Auflockerung von 

grobzerkleinerten Erzen. 
is t ein P a te n t versag t worden.

Gebrauchsmustcr-EI ntragungen, 
b ek an n t gem acht im  Reichsanze ger vom 29. Dezem ber 1919.

JL2 d. 727 307: Fried. K rupp  A.G. Grusonwerk,
M agdebiirg-Buckau. Y orrichtung zum K laren von Laugen.
1. 12. 19. ,

21 b. 727 77.7. F riem ann & Wolf G. m. b. H „ Zwickau 
(Sa.). F u llgerat fiir alkalische G rubenlam pensam m ler
u. dpi. 16. 9, 19 - . .

21 h. 727 243. A.G. Brown, B oven  & Cie., Baden 
(Schweiz); V ertr .: R obert Boveri, M annheim -K aferthal, 
E lektrodenofen fiir elektrochem ische oder m etallurgische 
Zwecke. 2. 9. 18. :

26(1. 727 602. H einrich M andutz, Berlin-Schoneberg, 
M artin -L uther-S tr. 13, und Max W ohlleben, Berlin- 
I-ichtcrfclde, A ugustastr. 10. V orrichtung zum Ausscheiden 
von Beim engungen aus G encratorgas oder D estilla tions- 
gasen. 8. 10. 18.

27 c. 727 205. H erm ann Remmele, Feuerbach 
b. S tu ttg a rt . Venti1atorgehause m it auswechselbarer 
Zunge. 28. 11. 19. .

85 e. 727 545. G ewerkschaft E isenhu tte  W estfalia,
Lunen (Lippe). Forderbaspel m it eingebauter Spannrollę.
19. 8. 19.

46 d. 727 490. Aug. B iebem eit, Essen, C urtiusstr. 83. 
W asser-, D am pf- oder L uftm otór. 24, 11. 19.

59 b. 727 521. Chem sclic Fabriken  vorm. Weiier-
te r  Meer, Ó rdingen (Niederrh.). Stopfbuclisenlose Saure- 
zentrifugalpum pe. ■ 19. 1. 18.

V erliingernng der S chu tz trls t.
Folgendes G ebrauchsm uster is t an dem  angegebenen 

Tage auf drei ja h re  verlangert worden:
24 b. 657 490. W estfalische M aschinenbau-Industrie

G. Moll & Co., A.G., N eubecknm  (W estf.). Zentrifugal- 
zerstauber usw. 6. 10. 19.

Deutsche Patente.
Der B uchstabe K  (K riegśpatent) h in te r der Ober- 

schrift der Beschreibung eines P a ten tes  bedeutet, dafi es 
auf G rund der V erordnung vom  8. F eb ru ar 1918 ohne 
voraufgegangene B ekanntm achung der A nm eldung e rte ilt 
worden ist.

10 a (12). 316 701, Om 23. Ju li 1916. H e in r ic h
K o p p e r s  in  E s s e n .  T ur fiir Katnmerófen zur Erzeugung 
von Gas und Koks u. dgl.

Bei der T u r bew irken die an ihre Aufienflache an- 
stoBenden S eitenkanten  an  den Sei ten  und un ten  die 
D ichtung, die oben durch  die K anten  ih rer Innen- 
flache und zwischen den zueinander versetzten  D ichtungs- 
flachen durćh  O bergangsstucke erfolgt. Infolgedessen 
is t die D ichtung an  den Seiten und un ten  um  m ehr 
ais dic gewóhnUclic S tarkc clcr Laufcrstcinschicht der 
unmitteTBJETcn E ińw irkung ,des le tzten  Heizzuges ent* 
riickt und liegt oben in d e r  E bene d e r  feuerfesten Aus- 
m auerung. D as ó ffnćn  d er O fenkam m er erfolgt in der 
Weise, dafi die T u r in  senkrech ter R ichtung hochgezogen 
und dabei von ihrem  S itz abgerissen wird.

6 d’ (o). 316 794, vom  1. April 1919. E r n s t  H e se  
in B e u th e n  (O.-S.). Pangvorrichtung fiir Fahrzeuge von 
Scliragbahńłn.
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Die V orrichtung bes teh t aus dem  am Fahrzeug a 
angeordneten H em m śchuh c, d er bei der Forderung durch  
das z. B. m it Hilfe der Zugstange e und des zwei- 
arm igen Hebels d auf ihn  einwirkende Fórderseil iiber der

F ahrbahn  b in  d er Schwebelage gehalten  und beim ReiBen 
des Fórderseiles z. B. durch eine auf den Hebel d wirkende 
Fcder /  au f die F ahrbahn  gedriickt wird, so daB er das 
Fahrzeug abfang t oder abbrem st. Die Fang- oder Brems- 
wirkung" e rhóh t sich dadurch, daB das F ahrzeug teilweise 
von d er F ah rbahn  abgehoben wird.

12. c (2). 316 702, vom  20. O ktober 1918. F irm a
H. A ug . S c h m id t  in W u r z e n  (Sa). Einrichtung zum  
Umlagern und Decken von Salzen.

Die E inrich tung  b es teh t aus m ehrem  feststehenden 
Nutsclibeckon und einem A usraum er, m it dem  alle N utsch- 
becken nacheinander ohne U nterbrechung des Betriebes 
ausgeraum t werden kónnen. An dem  A usraum er is t eine 
m it i hm  verfahrbarc D e c k rin n e so  angeordnet, daB sich 
das A usraum en, Decken und O bcrfuhren der Salze in 
das nachste N utschbecken meclianisch bew irken laBt.

12 o (2). 316 703, vom 28. Ju n i 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 .  Elektrodenanordnung fiir elektrische N-ieder- 
schlagsanlagen.

Die Flachen d er in einem G askanal angeordneten 
N iederschlagselektroden bilden w abenartig  nebeneinander- 
liegende H ohlraum e, in  welchc die H ochspannungselek- 
troden eingebaut werden. Die N iederschlagselektroden 
kónnen aus gewellten oder zickzackfórmig gebogenen 
gelocliten oder aus einem gasdurchlassigen Stoff her- 
gestellten Tafeln bestehen, die parallel zueinander so 
aufgestellt sind, daB die E rhóhungen und Vertiefungen 
zweier nebeneinanderstehender Tafeln sich zu den waben- 
artigen  Zellen erganzen.

12 e (2). 316.790, vo'm 1. April 1916. 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 .  Elektrische Niederschlagsanlagc mit Uoch- 
spannungstromąuellen.

Die Anlage h a t  zur E rzeugung der H ochspannung 
dienende V entilróhrcn, die m indestens das D oppelte des 
norm alen B etriebstrom es d er Anlage fiihrcn kdunen. Die 
H ochspannungsstrom ąuelle der Anlage is t auBerdem s a  
bemessen, daB sie m indestens die anderthalbfache N utz- 
spannung liefert. D ie O berspannung wird dabei im 

: norm alen B etrieb  durcli W iderstande aufgenommen.
12 C (2). 316 901, vom 9. Mai 1918. S ie m e n s -

S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. H . in S i e m e n s s t a d t  
b. B e r l in .  Rotierender Staubabscheider zttni Entstauben 
von Gasen.

D er Abscheider h a t m ebrere auf einer gem einschait- 
lichen Achse befestigte um laufendc, d. li. zwanglaufig 
angetriebene gasdurchlassige, z. B. aus gelochtem  Blęch, 
D rahtgeflecht o. dgl. hergestellte Scheiben, denen das zu 
reinigende G a s . achsrecht zugefuhrt wird. Die Scheiben 
en tha lten  am  R ande V entilatorflugel, durch die ein 
Gegendruck gegen den L uftd ruck  des auBem, die Scheiben 
umgebenden A bscheideraum es erzeugt wird. Die Venti- 
latorflugel der verschiedenen Scheiben kónnen so geform t

und bem essen sein, daB der durch  die einzelnen Scheiben 
erzeugte .O berdruck ungleich groB ist.

12 o (2). 316 996, v om 2. F eb ru ar 1919. R a d io -
A p p a r a t ę - G e s e l l s c h a f t  m. b. H . in  B e r l in .  Gas- 
filter m it unterteilten Zellen.

Die in das F ilte r eingesetzten, leiclit herausnehm baren 
Zellen sind am  obem  und u n tem  R ande abgeschragt, so 
daB sie sich leicht ohne H ilfsvorrichtung in  den  F ilte r-  
rahm en selbstdichtend einsetzen lassen.

12 k (5). 316 757, x om 2. O ktober 1918. D r. H e r m a n n  
W ic h e lh a u s  und D r. J o h a n n e s  A n g e r s te in  in  

.B e r l in .  Verfahren zur Herstellung von A m m om utn- 
verbindungen aus H arn durch Endlaugen der Kalifabriken. 
Zus. z. P a t. 313 271. L angste D auer: 14. Aug. 1933.

E ndlauge soli in  einer Menge Verwendung finden, die 
grSBer ais die zu r U m w andłung des H arnstoffes erforder- 
liche ist. D as en tstehende Chloram m onium  soli d ann  ais 
Doppelsalz m i t . M agńesium chlorid abgeschieden werden.

14 li (2). 316 904, vom 24. F eb ru ar 1918. A lb e r t
L i i t s c h e n  in  E s s e n - A l te n e s s e n .  Vorrichtung am 
K raftzylinder von Fdrdermaschinen. Zus. z. P a t. 309 840. 
Langste D auer: 24. S eptem ber 1932.

D er A uspuffstu tzen d er A rbeitsperiode der Maschine 
w irkt bei d er Senkperiode ais E in tr itts tu tz en , ohne daB 
die den S tu tzen  durchstróm enden Gase sich vermischen. 
Zu diesem Zweck sind zwischen S tutzen und K ra it-  
zyłinder zwanglaufig angetriebene V entile o. dgl. so ein- 
geschaltet und m iteinander verbunden, daB sie sich 
gegenlaufig bewegen.

20 i (4). 316 862, vom 14. O ktober 1917. K a r l
D i n n e n d a h l  in  H o r r e m  (Bez. Koln). Gleisverbindttng 
in miltels Gleismckmaschinc seitlich verschiebbaren Bagger- 
gltisen.

D as zwischen den Baggergleiscn angeordnete Fahr- 
gleiś fiir die G leisruckm aschine i s t  m it Hilfe eines Schlepp- 
stoBes an zwei scliwenkbare, auf D rehachsen gelagerte 
Bogenstiicke angeschlossen. Von diesen S tucken is t  das 
eine durch  ,ein in  d e r auB em  Fahrscliiene angeordnetes 
Schw enkstuck m it einer zwischen dem  Falirgleis und der 
auBem Baggerschiene schw enkbaren Schiene verbunden, 
die durch Zungen m it einer AuBenfahrscIiiene in  Ver- 
bindung s teh t, w ahrend das andere Bogenstiick die auBere 
Baggergleisschiene m it Zungen uberschneidet.

23 c (1). 316 720, vom  25. Ja n u a r  1917. C h e m is c h e  
F a b r i k  F lo r s l ie im  D r. H. N ó r d l in g e r  in  F ló r s h e im  
(Main). WasserlósKches Schtnicr- und Kuhlmittel.

D as M ittel bes teh t aus den waBrigen Losungen der 
A lkaliverbindungen der durch  Blasen von H olzteer m it 
L u ft crhaltlicfaen saurehaltigen Erzeugnisse. Dem M ittel 
kónnen andere Schmier- und K uhlm ittel zugesetzt werden.

24 c (5). 316 948, vom  3. April 1917. E m i l  S k u b a ł  la 
in .B e r l i r r  und F r a n z  G e r l ic h  in  K ó n ig s h i i t t e  (O.-S.). 
Rekuperator mit in gleicher Richtung verlaufcnden Kanalen 
fu r das zu erhitzende M ittel und das Heizmiltel.

Jeder Abgas- und L uftkana l a. des R ekuperators h a t 
an den beiden E nden in die L uftum fuhrungskam m er e 
m tindende Óffnungen, die durch  kegelstum pffórm ige, 
Stopfen b geschlossen sind. Jeder S topfen b is t  durch
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einen Schaft c m it einem groflern kegelstum pffórm igen 
Stopfen d vcrbundcn. D ieser verschlieBt Offnungen der 
AuUenwand des R ekuperators, welche die Luftum fiih- 
rungskam m er c m it d e r A uflenluft vcrbinden.

27 c (11). 316 949, vom 9. Mai 1919. H u b e r t  E ic k e n  
in G r e v e n b r o ic h .  DoppelsohyaubengcUa.se m it ntehreni 
auf einer Achse hintercińander angeordneten Schrauben- 
rddern .

D ic Flugel des ersten  R ades des Gcblases sind m it 
gróBem Einstellw inkel auf groBe Saugw irkung und die 
Flugel des zweiten R ades m it kleinem Einstellw inkel 
auf groBe D ruckw irkung eingestellt. D er Durchmesser. 
der beiden R ad cr kann  dem  D rucke oder der zu fórdernden 
L uftm enge entsprechend verschieden groB gew ahlt werden.

01 u (19). 301 666, yom  19. F eb ruar 1915. G u s ta v
M u lle r  in B e r l i n - L i c h t e r f e l d e - W e s t .  Atmungs- 
vorrichtung m it geschlossenem Luflkreis. K.

Die V orriclitung h a t einen B ehalter, der von einer 
m it fliissiger L uft getrankten  Aufsaugem asse ąngefiillt 
ist. D urch den B eh alte r w ird' die ausgcatm ete L u ft so 
gcfiihrt, daB sie un m ittc lb ar m it der fliissigen L u ft in 
Beriihrung kom m t.

6 l a  (19).. 302 490, vom 7. Marz 1916. D e u ts c h e  
G a s g l i ih l i c h t  A.G. ( A u e r g e s e l l s c h a f t )  in B e r l in .  
Vorrichtung zum  Reinigęn der Schaugldseryon Gasmasken 
mit im  M askeninnern vorgesehenen, von anfien drehbaren 
Wischern. K.

Die W iścher sind in  o d er an der Maskę neben den 
Schauglasern d rch b ar gelagert. Die zum D rehcn d er 

W isch e r bestim m ten  Kndpfe liegen im Innern  der Maskę 
nnd konnen dadurch , daB sie m it dem MaskenŚtoff erfaBt 
werden, von auBen bedien t werden. D er W ischer jedes 
Schauglases , laBt sich du ich  eine F eder in der Ruhela,ge 
halten  und durch einen D rah t m it d er Fassung des andern 
Schauglases so verbindcn, daB beide W ischer beim Aus- 
einanderziehen der Schauglaser iiber d ie ' G laser bewegt 
w.erden.

61 a (19). 310 779, vom 30. Ń oyem ber 191(\. D e u t s c h e  
G a s g l u h l i c h t  A.G. ( A u e r g e s e l l s c h a f t )  in B e r l in -  
Ver/ahren zur Befestigung der M undplatte bei ledcruen 
Gasmasken. K.

D as aus dcm  Leder der Maskę der M undplatte  ent- 
sprechend ausgesclm ittene L ederstuck soli só weit in diese 
geschoberi werden, daB es auf dem  Boden und an der 
W andung der P la tte  anlieg't. D ann soli ein Teil des in 
die P la tte  eińgeschobenen Leders durch einen D ichtungs- 
ring in  eine A usbauchung der W andung d er P la tte  ge- 
d riick t werden, wobei eine W ulstb ildun”  c in tr itt. Das 
ausgeschnittene Stiick Leder kann  auch in eine Hul.se 
(Ring) eingeschoben werden, deren Innendurchm eśser 
ctw as gróBer ais der A uBcndurclim esser der M undplatte 
ist und in  die sie cingedriickt wird. D abei t r i t t  ein Teil des 
LgderS u n te r  W ulstb ildung in eine A usbauchung der 
Hfdse.

61 n (19) 316973, vom 12 F eb ruar 1816 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 . Gas- 
dićhte Y crbindung der Sloffrander der Wischfingerlinge und 
derG asm aske.

Die S toffrander der Fingerlinge und der Maskę sind 
von auBen uber dic F lanschen eines Ringes m it U-formigem 
Q uerschnitt gezogen, und werden durch einen zweiten 
R ing,, eine F eder o. dgl. gegen den Ring und dessen 
F lanschen. gedriickt.

81 o (38). 298 459, vom 16. Dezem ber 1916. D e u ts c h e  
E r d ó l - A k t i c n g e s e l l s c h a f t  in  B e r l in .  Aufstapelung  
von Erdólen und verwandten fliissigen Kohlemuasserstoffen. 
K.

Die K ohlenwasserstoffe sollen in unterirdischen, in 
d ich thaltenden  massigen Gcstcinsablagerungen, z. B. 
Stein- oder Kalisalzcn angelegten Raum cn aufbew ahrt 
werden.

S i e  (15). 316 789, vom 7. F eb ru ar 1918. G e b r .
E ic k h o f f  in  B o c h u m . Elektrisch betriebene Schułteh  
ruische.

D er den A ntrieb der R utsche bewirkende M otor ha t 
einen hin und her gehenden, an d er R utsche angreifenden 
Anker, d e r bei seiner Bewegung die m agnetischen K raftc 
des Solenoides entsprechend dem  Bewegungsgesetz der 
'R utsche regelt.

Biichcrschau.
Eintiihrung in die Technik. Von Dr. H. L o re n z ,  Professor 

an der Technischen Hoclischule in Danzig. (Aus N atu r 
und G eisteswelt, 729. Bd.) 94 S. m it 77 Abb. Lcipzig. 
1()1*3, B G Teubner. Preis in Pappbd, 1,75 Jt, geb. 
2,15 i t .
Das Buch b ie te t eine nur kurzgefaBte und doch in 

m anches technische G ebiet hineinleuchtende gutc Zu- 
sainm enstellung,. die dem  gebildeten Laien wie auch dcm 
werdenden Ingenieur, dic bffcnen Auges das G esam tgebiet 
der wissenschaftlichen Technik b e trach ten  wollen, den 
Weg zu w eiterm  Eindringen in das technische Wissen 
weisen kann.

Ob aber das Bandchen, wie es der Verfasser hofft, zum 
Y erstandnis der L e i s tu n g e n  der Technik nam entlich in 
silchen  Leserkreisen, die ihr ferner stehen, genugend bei- 
tragen  kann, muB dahingestellt bleiben. In einem derartig  
engen Rahm en lassen sich, ais Beispielę herausgcgriffcn; 
dic GroBgasmascliincn, die Entw icklung im D am pfturbinen- 
bau und anderes n icht so behandeln, daB. gerade die 
Leistungen der fortschreitenden Technik klar heraustreten .
S >11 diese E rkenntn is auch dem  Laien erm óglicht werden, 
so ware das ein Them a, das vom Vcrfasser vielleicht in 
einem  w eitern  Bandę der Sammlung ais F ortsetzung  und 
im Sinne der vorliegenden Schrift behandelt werden konnte.

S c h u l tż e .

Zeitschriftenschau.
(Eine E rk larung  der lue run te i vorkom m enden Abkiii:- 
zungen von Z eitsch riften tite ln  is t nebst Angabc des- Er- 
scheinungsortes, Namens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18' s'eróffentlicht. . * b ed eu te t T ext- 

oder Tafelabbildungen.)

Slineralogle und Geologie.
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. (Forts. u. SchluB.) Coli. G u a rd .. 24. -Dez. 
S. 1718/9. 2, Jan . S. 51/2. B e trach tungen  uber dic
M óglichkeit des Vorkonimens von Kohle zu Larne, u n te r 
dem N ord-K anał und im N orden von A ntrim . Die Bally- 
castlc-D ungiven und L ougli-Foyle-M uldcn. Einw’irkung 
der F altungen  in N ord-A ntrim . M óglichkeit des Auf- 
tre tens: des produk tiven  K arbons. EinfluB der nordnord- 
westlich verlaufenden Storungen. SchluBfolgerungen.

T h e  N o r t h  W a r w ic l i s h i r e  c o a l  f ie ld .  Von 
Barrow , Coli. G uard. 2. Jan . S. 41/2*. B eschreibung 
der m ittle rn  Schichten und der S torungen des produktiven 
K arbons des genannten  Kohlenfeldes. B esprechung der 
B ezie liungen . zwischen diesem  und dem  Leicestershire- 
KaUlenbecken. (Forts. f.)

D ie  G e b i r g s g r i ip p e  d e s  P la s s e n  u n d  H a l l -  
s t a t t e r  S a lz b e r g e s  im  S a lz k a m  m e r g u t .  Von 
Spengler Jah rb . Geol. W ien. 1918. H. 3 /4 , S. 285/474*. 
E rforschungsgeschichte der S tra tig raph ie  der Plassen-
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gruppe bis zur Gegenwart. S tra tigrapliie der tirolischen 
und juvavischen E in lie it sowie der Gosauschichten. Ter- 
tiar, D iluvium  und A lluvium . Alterc A nsichten uber dic 
Tektonik  -der Plassengruppe. K retazisclic und  te rtia re  
Tektonik. Die Stellung der P lassengruppe in  der Regional- 
tektonik  des Salzkam m ergutes. M orphologische Be- 
traclitungen. Versuch einer geologischen V oraussage fur 
die weitere . F ortfiih rung  des H a lls ta tte r  Salzbergbaues.

■ Palaontologiśche Bem erkungen.
N a c h t r a g e  z u r  D i b r a n c h i a t e n f a u n a  d e r  H a l l -  

s t a t t e r  K a lk ę . Von Diener. Jah rb . Geol. W ien. 1018.
H. 3/4. S. 475/92*. E inleitende Bem erkungen iiber den 
gegenwartigen S tand  der K enntnisse von den G attiingen 
Aulacoceras und Asteroconites. Beschreibung der neuen 
oder bisher nu r iingeniigend bekannten  A rten, die sam t- 
lich der triassischen Belem nitenfam ilie der A ulacoceratiden 
Mojs. angehoren, aus den H a lls ta tte r  K alken.

Bcrgbautcchnik.
D ie  E r z e u g u n g  u n d  V e r w e n d u n g  f lu s s ig e r  

L u f t  z u  S p re n g z w e c k e n .  Von Diederichs. St. u. E.
8. Jan . S. 52/6*. Angaben iiber in den le tzfen  Jah ren  
gem achte F o rtseh ritte  in  der D urclibildung des Spreng- 
yerfahrens, besonders hinsichtlieh der T auchpatronen, des 
B esatzes und der Ziindvorricłitungen sowie in  der Auf- 
und Erzeugung d er fliissigen Luft. Die W irtschaftlichkeit 
des Verfalirens.

D ie  A n w e n d u n g  d e s  S p i i l v e r f a h r e n s  im  
B r a u n k o h l e n t a g e b a u  u n t e r  B e ib e h a l tu n g  d e s  
B a g g e r b e t r i e b e s .  Von W eber. B raunk. 3. Jan . 
S. 515/7*. E rlau te rung  .eines Betriebes, bei dem die 
Fórtschaffung der A braum m assen und  ihre Ablagerung 
durch das Spulverfahren erfolgt. Vorteile dieser Arbeits- 
weise.

E in  B e i t r a g  zu  d e n  U n te r s u c h u n g e  n i ib e r  d ie  
E in  w ir k u n g e n  - d e s  A b b a u s  a u f  d ie  T a g e s o b e r -  
f la c h e .  Von K lenczar. Z. Oberschl. Ver. 1919. H. 5/6.
S. 97 /119*. M itteilung der Ergebnisse von um fangreichen 
Messungen in einem naher gekennzeichneten oberschle- 
sischen B eobaclitungsgebiet, die an H and  von Profil- 
und GrundriBzeichnungen eingehend besprochen werden.

T h e  a p p l i c a t i o n s  o f  f e r r o - c o n c r e t c  in  m in e s . 
Von G uerittc . Coli. Guard. 24. Dez. S. 1709/10*. Dio 
Anwendung von E isenbeton  beim Bau der Tagesanlagen 
der B entley-G rube. B cm itzung von E isenbeton  zur H er- 
stellung von K olilenturm en und K am inen und fiir ver- 

, schiedene Zweeke u n te r  Tage.
S o m e  f a c t o r s ,  t h a t  a f f e c t  t h e  w a s h a b i l i t y  

o f a c o a l.  Von F raze r und Yancey. Coal Age. 30. Okt.
S.: 702 /6*. Bcricjit iiber die im  L aboratorium  der Bergbau- 
A bteilung der U n iv ers ita t von Illinois und  in der U rbana- 
Abteilung des B ureau of Mines durchgefiihrten W asch- 
versuche, dic in der H aup tsache m it den verschiedenen 
in der Kohle vorkom m enden Form en von Schiefer und  
Schwefel vorgenom m en w orden w aren und zum  E r- 
gebnis gehab t h a tten , daB U nreinheitcn  m it einem  spe- 
zifischen Gewiclit iiber 1,6 leicht, u n te r  1,3 auBerordentlich 
schwer und diejenigen, dereń spezifisches Gewicht zwischen 
diesen Zahlen liegt, zum  Teil n u r  schwer zu entfernen sind.

C o a ls  o f O h io  a n d  t l i e i r  l i m i t a t i o n s  fo r  
b y p r o d u c t  ć o k e . I I .  Von S tou t. Coal Age. 3 0 » 0 k t.
S. 707 /11. U ntersuchung  der in der Ą llegheny-Form ation 
vorkom m enden Kohlen auf ihre V erw endbarkeit zur E r
zeugung von Koks fiir m etallurgische Zweeke, auf G rund 
dereń der Verfasser zu dem  E rgebnis kom m t, daB eine 
Mischung m it Kolile von Pennsylvanien  oder W est- 
Virginien notw endig ist.

Dampfkcssel- und M aschinenwesen.
W a r m e te c h n i s c h e  s o w ie  w i r t s c h a f t l i c h e  A u f-  

g a b e n  d e r  D a m p f k r a f tw e r k e .  Kali. 1. Jan . S. 10/4. 
Vergleich zwischen der W irtschaftlichkeit der Gewinnung, 
A ufbereitung und V erw ertung von K ohle in  D eutschland 
und andern  K ultu rlandern . E ro rte rungen  iiber die 
Z entra lisa tion  und  D ezentralisation  der D am pfkraft- 
werke. .Hauptgesichtspunlcte fur die E rrich tung  von 
GroBkraftwerken. T eerverw ertung  und -aufbereitung.

K e t t c n r o s t e  m i t  b e ą u e m  a u s z u w e c h s e ln d e n  
R o s t s t a b e n .  Techn. BI. 10. Jan . S. 9/10*. D ar- 
legung der Schw ierigkeiten beim  Auswechsehi von R ost
staben . B eschreibung yon 4 B auarten  von K etten rost- 
g liedern und R osten, bei denen die Auswechslung schnell 
und cinfaeh crfolgen kann, sowie der D urchfiihrung des 
E inbaus. Sonstige V orteile der beschriebenen W ander- 
p lanroste.

E loktrotcchnik.
. B a u  e in e s  o ig e n e n  I Ć r a f tw e r k s  o d e r  S t r o in -  

b e z u g ?  S t r o m v e r s o r g u n g s f r a g e n  d e r  R e ic h s -  
w e r f t  D a n z ig .  Von Schultze. E .-T. Z. 8. Jan . S. 21/5*. 
U ntersuclnm g zur B ean tw ortung  der Frage, ob eine groBere 
neue W erftzen tra le  zu bauen oder AnschluB an eines von 
zwei b enachbarten  gróBern K rąftw crken  zu suchen sei. 
E rm ittlung  d er gunstigsten’ kiinftigen B etriebsvcrhaltn isse 
und Berechntm g der B etricbskosten  fiir jeden der drei 
Falle.

O u td o o r  s u b s t a t i o n ś  in  c o n n e c t io n  w i th  
c o a l - m in in g  i n s t a l l a t i o n s .  Von Young. Coal Age.
30. Okt. S. 712/6*. B etrach tungen  iiber die A nw endbarkeit 
von offenen T ransfo rn iato renstationen  in  V erbindung m it 
den K raftzen tra len  von K ohlengruben. A ngaben iiber die 
E inrich tung  derartiger S ta tionen  fiir liolie Spannungen.

D r e h s t r o m m o t b r e n  m i t  K u r z s c h l u B a n k e r .  Yon 
N ietham m er. El. u. Masch. 28. Dez. S. 604/5*. An- 
w endungsgebiet des K urzschluBankerś. D ie Strom - 
verhaltn isse beim Anlauf. Vor- und N achteile des Kurz- 
schluBankęrm otors.

D ie  E in p h a s e n - W e c h s e l s t r o m - K o l l e k t o r m o -  
t o r e n  m i t t l e r e r  G ro B e  d e r  S i e m e n s - S c h u c k e r t -  
w e rk e . Von Schenkel. E . T. Z. 8. Ja n . S. 26/31*. 
U bersicht iiber den A nteil der genannten  F irm a an  der 
Entw icklung des Repulsionsm otors m it sem en A barten  
und des RcilicnschhiBm otors.

D ie  A b m c s s u n g e n  d e r  E i n p h a s e n - B a h n -  
m o to r e n .  Von Unger, E . T. Z. 1. Jan . S. 3/7*. Ab- 
le itu n g  des A usnutzungsfaktors d er E inphasen-K om m u- 
ta to rm o to ren , bezogen auf L eistung und D rehm om ent. 
A ufstellung von Schaulinien fiir die zulassigen W erte des 
S trom belagcs und der L uftinduk tion  sowie fiir die Aus- 
nutzungsfak toren .

U b e r  d e n  K o n t a k t w i d e r s t a n d .  Von K raus. 
El. u. Masch. 4. Jan . S. 1/5*. E rlau te ru n g  von Ver- 
suchen zur F ests tellung  d er GroBe und des Y erbaltens 
des K ontak tw iderstandes. B esprechung der Versuchs- 
ergebnisse.

K o l l i n e a r e  R e c h e n t a f e l n  (N o m o g ra m m e )  z u r  
E r m i t t l u n g  v ó n  S p a n n u n g  u n d  D u r c h h a n g  
e in e r  F r c i l e i t u n g  b e i  v e r a n d e r l i c h e r  T e m p e 
r a t u r  u n d  ve r a n  d e r  li c h e  m G e w ic h t  f u r  b e l i e b ig e  
S p a n n w e i t e n .  Von Seefehlner. El. u. Masch. 28. Dez.
S. 597/604*. K urze B esprechung d er M angel der bis- 
herigen Reclienbehelfe. A ufstellung von Grundglei- 
chungen und  E ntw icklung d er kollinearen Reclientafel. 
U ntersuchung der V erw endbarkeit d er R eclientafel fiir 
verschiędene Zweeke,
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Huttenwesen, Chemiscłie Technologie, Chemie und Physik.
O b e r  d ie  E in w i r k u ń g  v o n  W a s s e r  a u f  

S c h w e f e lb a r iu m .  Von T erres ujkI B ruckner. 
Z. E lektrochem . 1. Jan . S. 1/24*. Die Industrie  der 
B arium verb indungen  und dic technische Gewinnung von 
B arium oxyd bzw. B arium hydroxyd  aus den M ineralien. 
G ravim etrische t und titrim etrische  B estim m ung von 
B arium  und  Schwefel. Besckreibung der teclinischen 
V erfahren. D ie E inw irknng von W asser auf Schwefel- 
barium  bei verschiedenen T em peraturen . Abdecken von 
Schw efelbarium  m it einer B arytlosung. Die Loslichkcits- 
kurven  d er einzelnen K om ponenten. Bildung des 
Zwischensalzes- aus B arium liydroxyd  und Barium sulf- 
hydratlosungen. A ndere Bildungsweise. D ie Zusam men- 
setzung, Lóslichkeit und K onstitu tion  des Zwischen- 
salzes. Zersetzungsversuche m it dem  Zwischensalz.

t l b e r  d ic  E i n w i r k u n g  v o n  W a s s e r  a u f  
S c h w e f e l s t r o n t iu m .  Von Terres und B ruckner. 
Z. E lektrochem . 1. Jan . S. 25/32*. Besprecliung der 
einschlagigen A rbeiten  und teclin ischen ,Y crfahren . Bei- 
bringung von Belegen fiir die durch  Versuchsergebnisse 
gck larte  Auffassung, daB die h ie r in F rage kom m enden 
physikalischen und chem ischen G rundlagen von denen 
der Schw cfelbarium verarbeitung ganz verschieden sind.

E in ig e s  a u s  d e r  W e r k s t a t t e  d e s  E d e l s t a h l -  
w c r k e r s .  Von K otliny. S t. u. E . 8. Jan . S. 41/5. 
EinfluB der D esoxydation  und  E rs ta rrungsdauer auf die 
G iite von E lektro-C hrom nickelstahl. D ie an  H and des 
B ruchaussehens und  d e r  A tzprobe der Blócke sowie auf 
G rund von ZerreiB- und K erbschlagproben an vergu te ten  
und gegliihten S tiicken erha ltenen  Ergebnisse beweisen, 
daB ungeniigende D esoxydation  und langsam e E rs ta rru n g  
von N ach teil fiir das Gefiige sind.

O b e r  d a s  R o s te n  v o n  E is e n  in  B e r i l l i r u n g  
m i t  a n d e r n  M c ta l l e n  u n d  L e g ie r u n g e n .  Yon B auer 
und Vogel. St, u, E . 8. Ja n . S. 4o/52*. K urze Be- 
sprechung d er von verschiedenen Forschern  verfaBten 
A rbeiten iiber das behandelte  W issensgebiet. Die Span- 
nungsreihe der M etalle und einiger techniscliei Legie
rungen. Versuclie zur F ests te llung  der rostschutzenden 
W irkung yon Zink und M agnesium  in einer R eihe yon 
Salzlósungen verschiedener S tarkę. D as zum Messen des 
W iderstandes angew endete V erfahren. (SchluB f.)

S o m e  t e c h n i c a l  p r o b le m s  o f  t h e  f u t u r ę .  Von 
Sm ith. Coli. G uard. 24. Dez. S. 1713/4*. B etrach- 
tungen  iiber den B e trieb  yon G aserzeugem  in V erbindung 
m it Koksofen, M oglichkeiten der V erw endung von Pech 
in d e r  Z ukunft. (Forts. f.)

N e u e re  V e r w e n d u n g s a r t e n  d e s  K a lz iu m -  
k a r b id s .  Von R eicliard. Techn. BI. 10. Jan . S. 10. 
Kurze A ngaben iiber die H erste llung  von K alkstickstoff, 
S alpe ter, Alkohol, Essigsaure und  Azeton.

V olksw irtscha!t und S tatistik .
Z u r  S o z i a l i s i e r u n g  d e s  K a l i b e r g b a u e s .  Von 

A rndt. Kali. 1. Jan . S. 1/10. D ie Entw icklung der 
gesetzlichen den K alibergbau bctreffenden  M aBnahmen 
bis zum Ja h re  191S. EinfluB d e r  R evolution, d er neuen 
R eichsverfassung und des F riedensvertrages au f die 
K aliindustrie . Die V orschriften  zur D urchfiihrung des 
G esetzes iiber die Regelung der K aliw irtschaft vom 
14. Ju li 1919: D er K alira t, die K alistellen, die V ertriebs- 
gem einschaft und  dereń  Befugnisse. E ró rte ru n g  iiber die 
V erstaatlicliung oder MonopolisierUng der K aliw irtschaft. 
Die K aliabgabe.

Yerkolirs- und Verladewesen.
K r a n e  f i i r  d e n  K r i e g s g e b r a u c h  in  E n g la n d .  

Von W ernekke. Forderteclin . H. 35/36. S. 236/S*. 
M itteilungen iiber den B au yon R egelkranen fu r Verlade- 
zwecke in  H afcn und fiir yerscliledene andere Verwen- 
dungszwecke.

Ycrsoliledcncs.
T h e  r e p a i r  o f  a  s e r v ic e  r e s e r v o i r  d a m a g e d  

b y  m in in g .  Von S traughen . Coli. G uard. 24. Dez.
S. 1722*. Beschreibung des B ehalters und der A rt des 
Schadens. D ie W iederherstellungsarbeiten  und die liierbei 
gem achten  B eobaclitungen.

S p a r b a u w e i s e n .  Von H errm ann . (SchluB.) Verh. 
GewerbfleiB D ez/ S. 303/18*. Von den Betonbauw eisen 
werden die m it GuBbeton, m itM auern  aus B etonvollsteinen, 
aus B etonhohlsteinen und m it ausgespartcn  K analen 
sowie m it Betonfacliw erk besprochen. A usfuhrungsarten  
von E inzelheiten, wie Decken, D achem , FuBbódcn, W and- 
yerkleidungen usw.

M is c h m a s c h in e n .  Von E ngelbrecht. Techn. BI.
27. Dez. S. 461 /2*. Besclireibung zweier von dei F irm a 
♦Ęfeenwerk A.-G., Hamburg« gebauter Mischmaschinen 
und Angaben iiber die dam it erzielten Ergebnisse.

Personalien.
Bei dem  Berggew erbegericlit in D ortm und sind zu 

S te llv ertre te rn  des V orsitzenden e rn a n n t w orden:
d er B erg ra t L w o w s k i in D uisburg u n te r  gleichzeitiger 

B etrauung  m it dem  V orsitz d e r K am m er Duisburg,
der B erg inspektor T h ie le  in  L unen u n te r  gleich

zeitiger B e trauung  m it dem  ste llv e rtre ten d e n  Y orsitz der 
K am m er Liinen.

Zu B erginspektoren sind e rn a n n t w orden: 
der G erichtsassessor D r. ju r. E b e l  bsim  O berbergam t 

in C lausthal und  der G erichtsassessor S c h n e l l  bei den 
O berharzer Berg- und H u ttenw erken  in C lausthal.

D er B ergassessor M a c k e n s y  is t voriibergehend dem 
B ergrevier S iid -K attow itz ąls technisclier H ilfsarbeitcr 
iiberwiesen worden.

B eu rlau b t w orden sind:
der Bergassessor K o b e r  vom  1. F eb ru ar ab  w eiter 

auf 1 Ja h r  zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit bei der R yb- 
n iker S teinkohlengew erkschaft,

der Bergassessor G e rk e  vom 15. Ja n u a r  ab w eiter auf 
1 J a h r  zur F o rtse tzu n g  seiner T atigkeit bei d e r F urstlic li 
Plessischen B ergver\valtung,

der Bergassessor Bodo M e r te n s  vom 1. Ja n u a r  ab 
w eiter auf 1 Ja h r zur t)bernalim e einer S tellung bei der 
W erschen-W eiBenfelser B raunkohlen-A ktiengesellschaft in
H alle (Saale),

D er S alinendirek tor O berbergrat H i l g e n f e l d t  bei 
dem  Salzam t in D urrenberg  is t auf seinen A ntrag  vom 
1. April 1920 ab  in den R uhestand  v erse tz t worden.

D er B erginspektor G o t t s c l i a lk  bei dem  B ergrevier 
Essen I I  t r i t t  am  1. F eb ru ar in  den R uhestand .

Dem  L e ite r d e r berggew erkschaftlichen M arkscheiderei 
in  Bochum  Dr. M in t r o p  is t das E iserne K reuz am  weiB- 
schw arzen B andę yerliehen worden.

Gestorben:
am  19. Ja n u a r in D usseldorf der R ev ierbeam te des 

Bergreviers D aaden-K irchen, Geh. B e rg ra t K arl S ta e h -  
le r ,  im A lter von 63 Jahren .


