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Eine Zechsteiiiflora (Kupferscliieferflora) aus dem imtern Zechstein des Nicderrheins.
Von Professor Dr. W. G o t l i a n  und  Dr. K. N a g e  1, Berlin.

H ierzu d ie ;Tafel 1. -

Wahrend das auf die Steinkohlenzeit folgende Rot- 
liegende an vielen Stellen Mitteleuropas eine reiche Flora 
geliefert hat, die sie ais Ausklang der Steinkohlenflora 
selbst eindeutig erkennen laBt, ist das MaB unserer 
Kenntnisse iiber die zweite Stufe der Permformation, 
iiber den Zechstein, im Verhaltnis dazu sehr gering. 
Zechsteinpflanzen, und zwar in ziemlich groBer Menge, 
sind im Kupferschiefer des Mansfeldischen und des 
Hessischen (ćpch im Thiiringischen) gefunden worden, 
indes ist es mehr die Stiickzahl ais die Verschiedenheit 
der Arten, die dieser Kupferschieferflora den Anschein 
einer gewissen Reichhaltigkeit gibt. Die Kupferschiefer- 
pflanzen sind sonst noch z. B. aus dem Gródener Sand- 
stein-in Tirol und aus der Gegend von Fiinfkirchen be
kannt geworden. Auch der uralische Kupfersandstein 
fiihrt einige Arten, die den deutschen Kupferschiefer- 
pflanzen nahęstehen.

Trotz immer neuen Funden von Pflanzen in Kupfer- 
schiefergegenden ist eine irgendwie nennenswerte Be- 
reicherung der Kupferschieferflora sęit langem nicht zu 
verzeichnen.

Bei einer kurzeń Kennzeichnung.laBt sich diese Flora 
ini Gegensatz zu der des Rotliegenden ais beherrscht 
von Gymnospermen, Nacktsamern, mesozoischen Cha- 
rakters bezeichnen. Solche sind die den Kupferschiefer- 
bergleuten und auch den altem Forschern des 18. und 
19. Jahrhunderts wohlbekannten »Komahren« des 
Kupferschiefers, kurz- oder langerblatterige Koniferen- 
zweige der in ihrer nahern Stellung noch unklaren 
Koniferengattung UUmannia. Von sonstigen Koniferen 
seień nur noch die Vorlaufer der Gattung Yolłzia 
genannt. Dazu treten nicht gerade selten Stucke der 
Gattung Baierd, die jetzt allgemein trotz nóch fehlenden 
Bliitenfunden mit den B aieraarten des Mesozoikums in 
Verbindung gebracht wird und damit zugleich ais eines 
der altesten Glieder der Ginkgophyten gilt, wie man dic 
mit dem lebenden' Ginkgobaum ais mehr oder weniger 
nahe venvandt angenommenen zahlreichen Fossilien 
nennt. AuBer diesen echten Gymnospermen findet man 
hin und wieder kleine farnartige Reste, die der fiir das 
Rotliegende so kennzeichnenden Gattung Całlipteris 
zugezahlt werden, ganz ausnahmsweise auch einige 
kleine, schmalblattrige Fetzen von Sphenopteris-Cha- 
rakter.

Die bisher bekannte Kupferschieferflora setzt sieli 
demgemaB im wesentlichen aus sehr wenigen Arten 
zusammen, namlich:
JJllmannia Bronni Gopp. (Frankenberger 

Kornahren)
Uilmannfą frum entańa Gópp (die gewolm- Koniferen 

lichste Ullmannia des Mansfelder Gebietes)
Voltzia Licbeana Gein.
Baiera digitata Heer, Ginkgophyten 
Całlipteris Martinsi Germar.

Uber die Erhaltungsform der Kupferschieferpflanzen 
sei kurz bemerkt,, daB die Mansfelder, Riechelsdorfer; 
Geraer u. a. Stucke die gewóhnliche kóhlige Erhaltung 
zeigen; den besten Zustand weisen die Geraer auf. Die 
Stucke aus der Frankenberger Gegend sind z. T. kohlig, 
z. T. durch Kupferglanz versteinert. Eine Sonder- 
stellung nehmen die in den bituminosen Kalkknollen 
(Schwiilen) von Ilmenau aufbewahrten Stucke (fast nur 
IJllmannien) ein, insofern sie z. T. noch Reste ahato- 
mischer Struktur erkennen lassen1.

Das Yorkommen von Pflanzenresten in dem untern 
Zechstein, der das Ruhrkarbon und seine Fortsetzung : 
im westlichen Teil iiberlagert, ist schon seit langerer 
Zeit bekannt. Bereits 1902 hatte der verstorbene 
Landesgeologe 'G . MiilleT bei dem Abteufen des 
Schachtes Vereinigte Gladbeck bei Buer einige Kupfer
schieferpflanzen gefunden, auf die u. a. die von W uns- 
t o r f 2 gebotene Pflanzenliste zuriickgeht. Vor dem 
Kriege hatte Bergassessor K u k u k  das Yorkommen 
einer Zechstein-Kupferschieferflora beim Abteufen des 
Schachtes der Zeche Rhein I  bei Wehofen entdeckt und 
dariiber berichtet3. Trotz wenig versprechenden Anfangen 
gelang es' seinen von dem Betriebsfiihrąr G ib b e ls  
unterstiitzten Bemlihungen, aus dem untern Zechstein 
in diesem Sćhacht eine reichhaltige Flora zusammen- 
zustellen. Sie ist etwas jiinger ais der Kupferschiefer 
dort, wie sich aus dem von Kukuk gebotenen Profil4 
ergibt, jedoch zeigt die Zusammenśetzung der Flora bis 
auf die neuen Typen durch die zahlreiclien Ullmannien 
genau denselben Charakter wie andere Kupferschiefer-
: i  ygi. S o l m s - L a u l i a c l i :  Dte Konlfereniormcn des deutechcn
Kupferschiefers und Zeehsteins, Pa!aontologia(śhe Abhandlungen y o a  
Dames uud Kayser 1884, Bd. 2, H. 2.

2 Die Geologie dea Niederrheinischen Tieflandcs, Abhdlg. d. Geol. 
Landesanat. 1910, N . F. Bd. 8?, 9. 37.

* s. Gltickauf 1913, S. 1005.
< a. a. O.-S. 1006.
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floren. Femer hat man z. B. bei Bohrungen im links- 
rheinischen Bezirk, auch im hollandischen Peelgebiet, 
Kupferschieferpflanzen gefuriden, jedoch sind nach den 
bisher dariiber bekannt gewordenen Berichten alle 
diese Fundę bedeutungslos gegenuber der Zechsteinflora . 
von Wehofen. Die Bereicherung unserer Kenntnisse 
der Kupferschieferflora auf Grund der an diesem Punkte 
gesammelten Fundę ist so bedeiitungsvoll, daB diese 

. seit langem und wahrscheinlich fiir Iange die bemerkens- 
wertesten Fortschritte in der Kenntnis der Kupfer
schieferflora iiberhaupt bieten durften. Daher erscheint 
hier eine vorlaufige Mitteilung dariiber am Platze;

Die Bereicherung besteht einerseits in dem Nachweis 
einer, groBern Anzahl bisher unbekannter famartiger 
Typen in der Kupferschieferflora, anderseits darin, daB 
sich das Materiał ais hervorragend geeignet fiir die Ge
winnung strukturzeigender Epidermis-Praparate der 
Koniferenblatter erwiesen hat. Derartige Praparate 
śind bisher von Kupferschieferpflanzen iiberhaupt noch 
nicht hergestellt worden, óbwohl sich, wie der Verlauf 
der Untersuchung gezeigt hat, solche Praparate ge- 
legenthch auch aus dem Materiał anderer Fundpunkte 
gewinnen lassen (Frankenberger und Geraer Vor- 
kommen).

Im folgenden sollen einige vorlaufige Angaben iiber 
die dort gefundenen Pflanzen mitgeteilt werden. Abb. 1 
der Tafel 1 zeigt ein Exemplar der kurzblattrigen, be
sonders aus dem Frankenberger Kupferschiefer bekannten 
UUmannia Bronni Gopp. Bei der ziemlich dicken Kohle 
lieBen sich lcicht Epidermis- (Cuticula-) Praparate der 
Blatthaute gewinnen1 (Tafel 1, Abb. 2). Die Struktur 
der Ober- und Unterhaut des Blattes ist vóllig gleich. 
Die Zellen sind isodiametrisch und yon kraftigęn Wanden 
eingefaBt. Die Spaltóffnungen, die Atemoffnungen der 
Pflanze, finden sich auf beiden Seiteń in Langsreihen 
angeordnet, wie es auch bei Blattern lebender Nadel- 
baume der Fali ist. Sie erzeugen auf diese Weise eine 
schon mit der Lupę sichtbare feine Streifung der Blatter. 
Die SpaltoffnungsschlicBzellen sind tief in die Epidermis 
eingesenkt.

Abb. 3 der Tafel 1 zeigt die haufigste der Ullmannien, 
U. frumenłaria Gópp. Sie unterscheidet sich yon der 
eben erwahnten durch die erheblich langern, spitzer 
lanzettlichen Blattchen, die sich bei U. Bronni breit, 
eiformig, abgerundet oder wenig zugespitżt zeigen. Auch 
von dieser Art sind schone Epidermispraparate gewónnen 
worden, die in der Struktur keine Unterschiede von 
U. Bronni aufweisen.

AuBer den Ullmannien ist in dem Materiał die Gattung 
Sphenopłeris zahlreich vertreten, eine sehr auffallende 
Erscheinung, denn Formen, die zu den Sphenopteriden 
gehoren, waren bisher in der Zechsteinflora so gut wie 
unbekannt. Daher-erregte es lebhafte Uberraschung, ais 
sich zufallig das erste Stiick der Kupferschieferflora von 
Wehofen ais zur Sphenopteris-Gruppe gehorig erwies.

Weiterhin hat sich dank den Bemiihungen von 
Kukuk und Gibbels noch eine ganze Reihe solcher 
Stiicke gefunden. Besonders auffallig ist daran der 
Aufbau des Wedełs. Man bemerkt namlich haufig an 
seinem Grunde oder jedenfalls an tiefem Stellen eine

i t'bcr dleso Priiparato und dlo Art Ihrer Gewinntmft v r 1. GHick- 
anf 1915, S. T01 ff.

kennzeichnende Gabelung, wobei das FuBstiick un- 
beblattert zu sein scheint. Bei dem Auftreten zahl
reicher sphenopteridischer Callipteris-Arten im Rot- 
hegenden lag es nahe, zunachst an eine Zugehórigkeit zu 
dieser Gattung zu denken, zumal auch die Wedelstruktur 
an sie erinnert, Jedoch hat sich keine Bestatigung 
fiir diese Vermutung finden lassen, da trotz allen Be- 
miihungen keine Zwischenfiedern, wie sie fiir Callipteris 
kennzeichnend sind, entdeckt werden kónnten. Die 
Formen muBten daher bei Sphenopłeris Brgt. unter- 
gebracht werden. Die Gesamtwedel scheinen nur klein 
gewesen zu sein, wie wahrscheinlich alle farnartigen 
Gewachse des Kupferschiefers kleinblattrig und klein- 
laubig waren. Die Gabelung der. Wedel, die iiberein- 
stimmende GroBe und die groBe Ahnlichkeit des Habitus 
und der Blattchen der aufgefundenen Stiicke lassen es 
ais wohl móglich erscheinen, daB es sich um einen be- 
sondem, vielleicht gut geschlossenen Formenkreis 
handelt. Jedoch bieten die bisherigen Fundę keine 
geniigenden Handhaben, den Formenkreis innerhalb der 
Sphenopteris-Gruppe fest zu umgrenzen und ihn ge- 
gebenenfalls ais besondere Gattung zu behandeln 
(Tafel 1, Abb. 4 und 5).

Was die systematische Stellung dieser Pflanzen 
anlangt, so kann man sie wohl kaum den echten Farnen 
zuzahlen, denn die fiir die Farne so kennzeichnenden 
>>Fruchthaufchen« (Sporangien und Sori) sind an keinem 
Stiick beobachtet worden. Es ist moglich oder sogar 
sehr wahrscheinlich, daB diese farnartigen Pflanzen zu 
derselben groBen Pflanzenreihe zu rechnen sind, die man 
ais Cycadofilices oder Pteridospermae bezeichnet, und zu 
der zahlreiche karbonisclie, der Beblatterung nach farn- 
artige Formen gehoren, wie Alethopteris, Callipteris, 
Neuropteńs usw. Es hat sich hefausgestellt, daB diese 
Pflanzen in Wirklichkeit nacktsamige Gewachse, Gym- 
nospermen, sind, was einige Forscher schon seit langerm 
vermutet hatten, da trotz ihres massenhaften Vor- 
kommens niemals die fiir die Farne bezeichnenden 
Sporangienhaufchen an den Blattern gefunden wurden. 
Es ist auch der ja gerade bei karbonischen Pteri- 
dospermen schon gegliickte1, hier aber erfolglose Versuch 
gemacht worden, Epidermispraparate von den Blattern 
zu gewinnen, wobei jedoch bemerkt sei, daB diese Ver- 
suche an ahnlichem Materiał von andern Fundpunkten 
Erfolg hatten.

In dem vorhandenen Sphenopteris-Material lassen 
sich zwei Typen unterscheiden. Im  Aufbau und AuBern 
sind beide ziemlich einformig. Die Blattchen sind, wie 
die Abb. 4 und 5 der Tafel 1 zeigen, in Fiederabschnitte 
zerlegt, die einzeln oder hochstens zu zwei en schrag- an 
beiden Seiten des Mittelstiickes sitzen.' Die Fieder
abschnitte sind z. T. mehr langlich-Iineal, z. T. kiirzer 
gedrurigen.

' Die Auffindung dieser farnartigen Typen in der 
Kupferschieferflora stellt zweifellos eine hóchst wertvolle 
Bereicherung unserer Kenntnisse dieser Flora dar, die 
besonders wegen der eigenartigen Stellung der Zech
steinflora zu der des Rotliegenden bemerkenswert ist. 
Wahrend die Rotliegendflora kurz ais eine Karbonflora 
bezeichnet werden kann, zeigt die Zechsteinflora durch das

1 s. O o t h a u ,  a. a. O. S. 706.
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Vorwalten der Koniferen mesozoischen Cliarakter. Sie 
bildet also fiir dic Pflanzenwelt den Anfang eines neuen 
groBen Entwicklungsabschnittes. Diese neuen Zechstein- 
Pteridospermen zeigen aber an, daB im Zechstein doch 
noch mehr Nachlaufer dieser echt (permo-) karbonischen 
Gruppe vorhanden gewesen sein mussen, ais man bisher 
angenommen hatte.

Z u sam m en fassu n g .
Ober die Zusammensetzung und die Eigenschaften 

einer neuen Kupferschieferflora aus dem Schacht der

Zeche Rhein I bei Wehofen werden nahere Mitteiiungen 
gemacht. Die Flora setzt sich besonders aus Ullmannien 
(U. Bronni und U. frumentaria) sowie aus mehrern 
neuen Sphenopteris-Formen zusammen, die fiir die 
Kupferschieferflora etwas ganzlich Neues sind. Bei der 
giinstigen kohligen Erhaltungsweise ist das Mazerations- 
verfahren mit Erfolg angewandt worden, was bisher bei 
Zechsteinpflanzen noch nicht gelungen war. Eine ge- 
nauere Bearbeitung der Flora wird an anderer Stelle 
erscheinen.

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

(SchluB.)

Y e rfa h re n  m it u n ló s lic h e n  A n o d en  im 
e in ze ln en .

Zur Erhóhung der Menge der wasserlóslichen Zink- 
verbindungen schiebt H. R. I ia n le y  (B u lly  H ill 
C opper M in ing  a n d  S m e ltin g  . Co.)1 eine saure 
Róstung ein. Er róstet die Schwefelerze zunachst so, 
daB sich móglichst yiel Sulfat bildet, gliiht dieses, mischt 
das Zinkoxyd oder den Rauch mit so yiel 50%iger 
Schwefelsaure (etwa 30 T. auf 100 T. Erz), daB ein dicker 
Schlamm entsteht, trocknet diesen an der Luft, dann 
12 st in Abwarme, zerbricht den Kuchen auf 12 mm 
Kora und róstet im Temperaturbereich von 260° am 
kalten Ende (mindestens 200°) bis zu 500° am heiBen 
(hóchstens 650°). Arsen und Selen werden dabei ver- 
fliichtigt. Das heiBe Róstgut wird mit Wasser durch- 
geriihrt und die Lósung vom spezifischen Gewicht 1,27 
auf gewóhnliche Weise gereinigt. Sie enthalt zweck- 
maBig 120 g Zinksulfat in 11 und wird unter Lufteinleiten 
so lange elektrolysiert, wie die Stromkosten es praktisch 
zulassen. Der auSgenutzte Elektrolyt, der Alkali- und 
Zinksulfat sowie Schwefelsaure enthalt, wird so weit 
eingedampft, daB er bei einem neuen Kreislauf zugefiigt 
werden kann. Dabei kristallisiert die Hauptmenge des 
Magnesiumsulfats und ein Teil des Alkalisulfats aus, 
dessen GroBe von der Menge des, in Lósung bleibendcn 
Zinks abhangt. Die Luft wird durch Bleirohre ein- 
geleitet, die zugleich ais Anoden dienen. Sie stehen auf 
nichtleitenden Stiickcn, die eine senkrecht und dann 
schrag nach unten gehende Bohrung haben, so daB 
die aufsteigenden Luftblasen den Wasserstoff von den 
zwischen den Anoden hangenden Aluminiumkathoden 
entfernen.

Sinkt der Zinksulfatgehalt des Elektrolyten unter 
5%, so vermindert sich nach J. R. W illia m s , H. W. und
B. B ra d le y 2 die abgeschiedene Menge des Metalls 
schnell, wahrend sie bei 16% nicht gróBer ais bei 5% 
ist. Die Genannten halten einen Elektrolyten mit
6 - 8 %  Zinksulfat und 0,3% Schwefelsaure fur geeignet. 
Die Elektrolyse wird vorteilhaft mit einer neutralen 
Lósung begonnen und mit l Amp/qdm durchgefuhrt.

1 Amer. P. 1 211 966, ortcilt am 2. Okt. 1917.
2 Amer. P. 1 006 330; orM ltam  17. Okt. 1011; vgl. Gliickauf 1915,

011.

Unter der letztgenannten Bedingung sollen die Blei- 
anoden 300 Tage halten. Der Bottich besteht aus einer 
Anzahl getrennter paralleler Zellen. Die Anoden um- 
schlieBen die Kathoden, die aus (vorteilhaft angelassenem 
und verzinktem) Eisen bestehen. Zur Verhinderung eines 
zu starken Ansteigens des Sauregehalts in der Flussigkeit 
wahrend der Elektrolyse mischt sie A. H a ll1 standig 
gut mit einem fein verteilten im stromlosen Bade unlós- 
lichen Stoff (wie Kalziumkarbonat), der mit den frei- 
gemachten Anionen eine auf den Elektrolyten nicht 
wirkende und clektrisch bestandige Verbindung bildet.

Vollstandig will (obgleich im allgemeinen ein an- 
gesauerter Zinksulfat- Elektrolyt vorgezogen wird) 
O. B e s t2 die bei der Elektrolyse frei werdende Schwefel
saure (oder auch Salzsiiure) durch Zinkhydroxyd neu- 
traKsieren, das in dem starken Elektrolyten, nachdem 
er sich in einem Sumpf g.cklart hat, aufgeschwemmt ist. 
Der Elektrolyt wird durch Laugen des Erzes. m it Schwefel
saure erhaltcn und gereinigt durch Kalk von Eisen, 
Tonerde und Kieselsaure, durch Kalziumpermanganat 
in Gegenwart von Kalk oder Kalziumkarbonat von 
Mangan, das ais Peroxyd fiillt, und durch granuliertes 
Zink von Kupfer. Ein Teil der Lósung wird mit Kalzium- 
hydroxyd gefallt. Nach dem Filtrieren wird das Wasser 
im Niederschlag durch einen starken Elektrolyten ver- 
dratigt. Man kann auch3 durch Alkalihydroxyd fallen 
und mit diesem Niederschlag den gebrauchten Elektro
lyten in zwei oder drei Filtern mit falschem Boden 
behandeln. Nach dem Einlassen in die Elcktrolysierzclle 
wird die Flussigkeit schwach angesauert.

Mangan bringen F. L a is t  und F. F. F r ic k 4 beim 
Yerschmelzen und Reinigen eisenhaltiger Blendę in die 
schlieBliche Sulfatlósung. Sie soli m it unlóslichen 
Elektroden elektrolysiert und dann wieder zum Laugen 
benutzt werden. Auch A. G. F re n c h  hatB bereits auf 
die Anwesenheit von Mangansulfat im Elektrolyten hiń- 
gearbeitet. Dadurch wird nach Mitteiiungen serries

1 Amer. P. 1 163 911 Ytnn 6. Marz 1013, erneuort fim 8. Sept. 1915, 
ertcilt am 11. Dez. 1915.

2 Amer. P. 1151602,  ortoiit am 28. Sept. 1915.
3 Amor. P. 1 151 601, erteilt am 28. Sept. 1915.
* Amer. P. 1 167 700 Tom 13. Aur. 1915, erteilt am 11. Jan. 1916.
5 s. Gluokaut 1915, fi. 012.
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Sohnes, Th. F re n c h 1, nicht nur der Stromverbiauch 
unter Erzeugung von reinem Zink herabgesetzt und ein 
wertvolles Nebenprodukt (Manganperosyd) gewonnen, 
sondern auch die Bleianode geschiitzt. Der Schutz wird 
dadurch noch vollstandiger, daB auBerdem etwas 
Natriumśulfat in der Lauge ist. Die Anoden sollen des- 
halb jahrelang brauchbar sein. Nach dem Yerfahren 
hat m an2 in einer Versuchsanlage in Nelson, Kanada, 
99%iges Zink mit 0,5% Kupfer und Spuren vón Silber 
aus Zinkaufbereitungsgut erzeugt, das Blende, Blei- 
glanz, Pyrit, Eisenkarbonat und ais" Gangart Quarz 
und Ton nebst etwas Mangan enthielt. Nach der Zer- 
kleinerung auf 10 Maschen rostet man tot, bringt am 
heiBen Ende des Ofens 5% Natriumbisulfatabfall mit 
25% Schwefelsaure ais Pulver ein, mischt innig durch 
Krahlen, zieht nach 15 min heraus, laBt erkalten, laugt 
mit einer schwachen Losung des erwahnten Abfalls, der, 
wenn notig; Schwefelsaure zugesetzt worden ist, derart, 
daB nicht samtliches Zink gelost wird, in welchem Falle 
die Hauptmenge des Eisens (neben Blei und Silber) 
zuriickbleibt, und elektrolysiert in einem abwechselnd 
mit Bleianoden und Zinkkathoden besetzten Bottich. 
Der harte und dichte Uberzug wird nach einiger Zeit 
von der Kathode abgezogen, geschmolzen und zu 
Blocken vergossen.

Die Ausnutzungsrechte, der Patente fiir Kanada 
wurden3 Anfang 1912 von der Consolidated Mining & 
Smelting Co. erworben. Spater errichtete die Standard 
Silver&Lead Mining Co. eine gróBere Versuchsanlage in 
Silverton, Slocan-Lake, Britisch-Kolumbien4. Der ge- 
brauchte Elektrolyt wird auf 3 0 0 -4 5 0  kg gerostetes 
Erz gepumpt, aus dem das Zink in einem vorher- 
gegangenen Arbeitsgange teilweise entfernt worden ist. 
Nachdem er etwa 1 st lósend gewirkt und sich durch 
Absetzen etwas geklart hat, wird er in ein zweites, dar- 
unter stehendes GefaB abgelassen.' Der Schlamm im 
ersten geht durch eine Filterpresse. Der Riickstand, der 
etwa 45% des urspriinghchen Erzes ausmacht, enthalt 
noch etwa 2,7% seines Zinkgehaltes, wahrend sich die 
prozentische "Menge des anfanglich vorhanden gewesenen 
Bleis und der Edelmetalle verdoppelt hat. Die in das 
zweite GefaB abgelassene Bleisulfatlósung wird durch 
frisches Róstgut neutralisiert. Sie setzt die aufgc- 
schwemmten Teile dann sehr schnell ab, wird in einer 
Filterpresse vollig geklart und zwischen 9 Anoden und
8 Kathoden von 0,7 qm GroBe elektrolysiert. Zum 
Niederschlageri von 1 t  Zink sind etwa 3000 KWst 
notig.

tJbermangansaure benutzt E. L a n g g u th 5 zur Oxv- 
dation des beim Laugen eisenhaltigen Ausgangsstoffes 
gelosten Ferrosulfats. Sie wird im Anfang der Arbeit 
der Anodenlauge in Form des Kaliumsalzes zugeselzt 
oder bildet sich beim fortschreitenden Betriebe mit 
Diaphragma im Anodenraum neben Manganisulfat. Die 
Zusammensetzung der Losungen und die Stromverha.lt- 
nisse mussen so gewalilt werden, daB s ta tt des unlos- 

“ llcetau . Chem. Eug:. 1917, Bd. 17, S. 37; vgl. a. chonda 1910.

2 J . Four 61. voni 1, Nov. 1912; L’Ind. el. 1913. Bd. 22, S. 46; 
Lr Roy. 61. 1912, Bd. 18, S. 445.

8 Nelson D aily Newa; Buli. Canadlan Min. tngt.; Metali. Chem. 
Kn(f. 1915. Bd. 13, 3 . 888.

* Ygl, a. d ie auf S. 95 erwahnten Anlagoti.
s D, R, P . 310 810 rom  13, Okt. 1915,

lichen Manganperoxyds die genannten lóslichen Ver- 
bindungen des hóherwertigen Mangans entstehen. Solche 
Bedingungen sind: starker Sauregehalt, dauernd hohe 
Zinkmengc im Vergleich zur Manganmenge, Anwesenheit 
von Sulfaten der Alkalien, des Ammoniums, Magnesiums 
oder Aluminiums und hohe anodische Stromdichte. Das 
Ferrieisen wird durch Zinkoxyd gefallt.

Fallt man in unreinen Zinklosungen iiberschussiges 
Ferrihydroxyd (z. B. durch Kalk), so werden Arsen und 
Antimon, wahrscheinlich ais Ferriarsenat und Ferri- 
antimonat mit niedergerissen. Geniigt der Eisengehalt 
des Erzes nicht, so leitet man die Lauge iiber eisen- 
haltiges Gut. Schneller kommt nian nach F. L a is t 
und J. O. E l to n  (A n aco n d a  C opper M in ing  Co.)ł 
zum Ziele, wenn die Ferrilósung fiir sich hergestellt und 
dann zur Lauge gesetzt wird. Man erhitzt Eisenabfall 
oder Eisenerz mit 20%iger Schwefelsaure, bis die Lo
sung 5% oder mehr Eisen enthalt, und oxydiert durch 
Mangandioxyd oder ein anderes oxydisches ^langanerz. 
Das entstehende Manganosalz wird bei der ■ Elektrolyse 
zuriickoxydiert und zur Wiederbenutzung verfiigbar ge
macht. Der Ferriniederschlag enthalt auch eine be- 
trachtliche Menge Zinksulfit. Man kann ihn beim ge- 
wóhnlichen Rosten zusetzen. Besser wird er2 gesondert 
auf weniger ais 625° erhitzt; oder dieser Niederschlag 
und die andern Ruckstande, die samtliches Kupfer, 
Blei, Silber und Gold sowie einen wesentlichen Teil 
des Zinks des Erzes enthalten, werden3 trocken m it' 
feiner Kohle im Flammofen geschmolzen. Der haupt- 
sachlich Zink- und Bleioxyd aufweisende Rauch wird 
der Laugung mit Schwefelsaure zugefiihrt, der Lauge- 
ruckstand auf Blei verschmolzen. Der neben dem Rauch 
gewonnenene Stein enthalt die Hauptmenge des Kupfers 
und der Edelmetalle. Die Schlacke ist ziemlich frei von 
wertvollen Bestandteilen.

Zur Entfemung von Kupfer, Kadmium und andern 
elekta onegativen Metallen aus der Lauge verriihrt man4 
mit Zinkstaub, laBt absetzen, zieht den an Kupfer und 
Kadmium reichen Riickstand ab, schickt die klare Lo
sung durch eine Kugelmiihle mit Zinkkugeln und eine 
zweite mit Zinkschrot, klassiert, liiBt, wahrend der 
Riickstand zur zweiten Kugelmiihle zuriickgeht, absetzen 
und bringt die reine Losung zur Elektrolyse, wahrend 
der Bodensatz in den ersten Fallungsbottich iibergefuhrt 
wird. Sind nur Spuren von Kupfer und Kadmium 
zu entfernen, so erweist sich3 Zinkschwamm wirksamer. 
Ęr wird aus der kalten neutralisierten unreinen Losung 
mit 0 ,5 -2 ,3  V und 2 - 3 0  Amp/qcm unter Benutzung 
von Zinkanoden gefallt. ZweckmaBig flieBt die Losung 
so schnell, daB der Oberlauf Zinkschwamm mit sićh 
reiBt, der die Reinigung der Lauge vollendet. Ent- 
wickelt sich dabei Arsenwasserstoff, so folgt zweck- 
niaBig1* eine Reinigung mit mffaUischem Zink. Die 
Lauge enthalt am besten 4,5% Saure und wird bei 35° 
mit 3 - 4  V und 2 ,15-1 ,23  Amp/qdm elektrolysiert.

1 Amer. I‘. 1 255 436, erteilŁ ani 5. Febr.-1918; Metali. Chem. Knif. 
1918, Bd. 18, 8. 519.

2 Aiuer. P. 1 255 43S, ertellt, am 5. Fohr. 1918.
3 Amer. P. 1 255 410, ertellt am 5. Felir. 1918.

Amer. P . 1 255 431, ertellt am 5. Febr. 1918.
o Amor. P. 1 255 435, ertellt am 5. Febr. 1918.
s Amer. P. 1 255 439. crteilt am 5. Febr. 191S.
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Da die schiidigenden Wirkungen kleiner Mengen von 
Vcrunreinigungen im Elektrolyten tagelang bcstehen 
bleiben, nachdem die zulaufendć Lauge in den normalen 
Zustand gebracht worden ist, wird zweckmaCig1 eine 
Probezelle derart eingeschaltet, • daB sie standig einen 
Teil der gereinigten Losung erhalt, die zu den die Haupt- 
zellen speisenden Vorratsbehaltcrn flieBt. Elektroden 
und Arbeitsbedingungen sind in der Probezelle dieselben 
wie in den Hauptzellen. Deshalb geben dic Giite des 
Niederschlages und die Stromausbeuten in .ffiięr einen 
genauen Anhalt fiir dic Reinheit des Elektrolyten-. 
Sinkt diese in irgendeinem Teile unter den normalen 
Stand, śo kann dieser Teil gereinigt werden, ehe er 
in die Hauptzellen gelangt.

Den Schlamm, der sich beim Halbpyritschmelzen 
zinkreicher Kupfererzc in den Schwefelsaurekammern 
absetzt und samtliches Zink des Erzes enthalt, hat, 
wie H. E. B ro u g h to n 3 mitteilt, die Duckton Sulphur, 
Copper & Iron Co., Isabella, Tenn., nach dem Auślaugen 
mit Wasser nicht unmittelbar elektrolytisch verarbeiten 
konnen, obgleich er, von dem beim Behandcln mit 
Wasser zuriickbleibenden Bleisulfat3 abgesehen, ziem
lich rein ist4. Die vom Unloslichen abgezogenc waBrige 
Losung muB zunachst neutralisiert und gereinigt werden. 
Man siittigt die freie Saure bei 60° mit Marmor ab, 
filtriert und wasclit, wobei das Kalziumsulfat weniger 
ais 5% des Zinks zuriickhalt, versetzt die Fliissigkeit 
mit 0,2% Schwefelsaure, laBt sie unter Luftcinblasen 

. iiber Zink flieBen, wodurch Kupfer und Wismut voll- 
standig entfernt werden, wahrend dies beim Kadmium 
nicht gelingt, filtriert sofort, damit sich kein Kadmium 
wieder lóst, und bringt die 0,1% Schwefelsaure ent- 
haltende Fliissigkeit in ein Gerinne. Dieses speist jeden 
von 30 hintereinander geschalteten, mit Blei ausge- 
schlossenen Holzbottichen fur sich. Aus jeder Zelle 
flieBt durch einen Oberlauf und ein Gerinne Elektrolyt 
nach einem SammelgefaB unter den Bottichen, wird 
unter Mithilfe von Luft nach einem VerteilungsgefaB iiber 
den Zellen gehoben, flieBt daraus in ein mit Blei 
ausgekleidetes Gerinne und von diesem durch je ein 
kleines Bleirohr in die Elektrolysierbottichc.- Dic Um- 
laufgcscliwindigkeit betragt etwa 400 1 in 1 st fiir die 
Zeile. Gleichzeitig wird von dem unteni SammelgefaB. 

, durch eine viel kleinere Lufthebevorrichtung standig 
eine kleine Menge Losung abgezogen und in die Lauge- 
bottiche geleitet, in die zugleich von dem obern Teilungs- 
gefiiB so yiel starkę neutrale Losung gelangt, daB die 
Lauge in den Elektrolysierbottichen standig etwa 70 g 
Zink in J 1 und 3% freie Schwefelsaure aufweist. Beim 
wicderholten Neutralisieren und Filtrieren addieren sich 
dic Zinkverluste zu einer ziemlichen Hohe. Jede Zelle 
hat 11 Anoden aus Blei und 10 aus Aluminium bestehen
de, an Aluminiumstangen verbolzte Kathoden. Die 
Stangen sind mit dem einen Ende ębenso auf der Kran- 
/.uleitungsschiene aus Aluminium befestigt, wahrend 

. das andere Ende auf einem Porzellanisolator m ht.. Die 
Beriihrungsflachen werden mit Vaseline uberstricjien.

1 Amer. P. 1 255 437, orteilt am 5. Febr; 1918.
2 Chcm. Metali. Engr. 1919, Bd. 20, S. 155.
3 Im Durchschnitt 14,6% neben 3,0% SiOo, C, S:
* Durchschnitt! ich 50,6% Zinksulfat, 13,7 Schwefetefture, 0,1 Ferrk  

sulfat, 0,4 Kuprisulfat, 0,6 Kadmiumsulfat.

Der Nebel yon Elektrolyttropfclien iiber den Zellen wird 
abgesaugt. Die Anlage enthalt drei Gruppen von je 
10 Zellen und 10 Zellen zur Aushilfe. Alle 24 s t wird 
eine Gruppe aus- und dafiir eine neue eingeschaltet. 
Jede Gruppe ist 72 st in Betrieb. Die Aluminium- 
kathoden miissen sehr sorgfaltig gereinigt werden. 
Trotzdem blattert das. Zink leicht ab. Der Oberzug, 
der etwa 5 kg auf jeder Kathodenseite schwer wird, wird 
abgezogen, wozu ein Mann fiir 240 Kathoden (beider- 
seitig) 10 st gcbraucht, unter Zusatz von etwas Salmiak 
umgeschmolzen uhd in Barren von etwa 23 kg gegossen. 
Der Vęrlust beim Schmelzen steigt nicht iiber 4%  und 
ist in groBen Kesseln oder auf dem Flammofenherde we- 
sentlich riiedriger.

Fiir die 30 Zellen braucht man 115 V. Davon werden 
85% nutzbar gemacht, wahrend an den Kontakten 10% 
und in den Leitungen 5% verlorengehen. Die nutzbare 
Einzelspannung ist also 3,43 V. Die durchschnittliche 
Stromausbeute betragt 60%, Zum Niederschlagen von 
1 kg Zink braucht man 5,6 -6 ,2  KWst, Das Metali ist 
im Durchschnitt 99,9 %ig und enthalt etwa 0,05% 
Kadmium, 0,03% Blei sowie ais Rest;Eisen und Kupfer.

Zinkrauch1- losen J. H. und P. Mc P. G ill ie s1 in 
verdunnter Schwefelsaure oder praktisch in ausge- 
brauchten sauern Zinksulfatelektrolyten. Nach dem 
Absetzen filtriert man das Bleisulfat ab, leitet in die 
heiBe, 1 % freie Schwefelsaure enthaltende Losung 
Schwefelwasserstoff oder trag t die Sulfide des Bariums 
oder Kalziums ein, dereń Sulfate dann die Sulfide des 
Arsens, Antimons und Kadmiums m it niederreiBen, laBt 
absetzen und die Fliissigkeit in der Leere durch porose 
Tonsteine gehen, die mit einer diinnen Schicht Diato- 
meenerde bedeckt sind, setzt Gummi arabicum oder 
ahnliche Stoffe zum Filtrat und clektrolysiert.

Aus Endlaugen von der Kupferextraktion schlagen 
j .  P. A. L a rso n  und G. K. L. H el m e3 Ziftk mit einigen 
Hundertteilen Eisen sowie etwas Nickel und Kobalt 
mit 2 -  10 Amp/qdm und 4 -  6 V elektrolytisch nieder. 
Dic freiwerdende Saure oder das Chlor binden sie dabei 
an Metalle, Metalloxyde oder -hydroxyde oder an Salze 
von Metallen mit mehrern Oxydationsstufen. Nach 
beendeter .Elektrolyse wird die Hauptmenge der Eisen- 
verbindungen durch Verdiinnen mit Wasser abgeschieden.: 
Die Lauge kann nunmehr ohne Gefahr in Fltisse oder 
Seen abgelassen werden.

Die nacli' H ó p fn e r4 Z inkch lo rid losungen  ver- 
arbeitende Anlage von Brunner, Mond & Co.' in Win- 
nington, Northwich, Cheshire, erhalt nach D. A. L y o n ,
O, C. R a ls to n  und J. F. C u llen 3 aus der Losung, 
die durch Laugen von Erzen mit Kalziurnchlorid-

i In der Yęrsuchsaiilage der Ilydroolcctric Power & Metallurffical 
Co. werden komplexe tasmanische Erze teilweise entsehwefelt und dann 
im Gemeiiffo m it dcm gieichen Gewicht Kohle verbJaacn. Exhaiiśtom t 
saugen nach dem Bauchsammler ein Gemiseh von Zinkoxyd und Blci- 

A P/5*do^des Argens, Antimons und Kadmiums
enthalt. Der ROckstand wird Terschmolzen, und dabei der Bcsfc den 
Zinks KrojJtęutęlls t ala Oxyd aUgetrieben, wahrend Kupfer und dic 
Edelractallo in den titein gehen. Der Rauch enthiilt 39 % Zink (70 % Z n O . 
2,8% ZnSO<), 12,6% Blei (25,8% PbS04>, 8,00% .kisen, 0A%  Ktiufcr 
0,2% Arsen. 0,02% Gold, 0,0ł%  Silber! 9 S  K I e s e S c "  P
Q 6456 Ton 1918; .Chem. Metali. BnR. 1919, Bd. 20,

A2 ?tra'ian Mining Standard vóm  27. Śept. and i .  Okt, 1917- 
Metali u. Erz 1918, Bd. ló , S. 1«9. *

V- Sch','̂ ,d,; P- 31107 2 i; .Tuli 1911; D. R. P. 280 S2S von,24. NOT. 1912.
* s. Gliickauf 1905, S. 1500.
» Metali. Chcm. Eng. ltHO. lid , 14, S.' 30.
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ablaugen -gewonnen worden ist, ein 99,96 %iges Zink. 
Wird nach einem Yerfahren, das H B. S la te r 1 jetzt 
hauptsachlich fiir Kupfer benutzen will, m it einem 
kochsalzhaltigen E lcktióhten  gearbcitet, so_ bildet sich 
bei Gegenwart von Eisen im Kathodenraum Fcrri- 
hydroxyd, das beim Eihbringen in den Anodenraum mit 
dem Chlor unterchlorigc Saure . erzeugt.

Avis Z i n k b "i s u 1 f i t losungen laBt sich nacli Ii. Ii. 
W a tts 2 Zink nicht darstellen wegen der Bildung von 
Schwamm, Abscheidiing von Schwefel und Entwicklung 
von Schwefelwaśserstoff. Ebensowenig gliickt die Elek- 
trolyse in Gegenwart von Zinksulfit, das dem Bade zeit- 
weise zugefiigt oder in Sacken an die Anodę gebracht 
wird. Das Sulfit muB abgerostct werden. Auch V. E ngei- 
h a r d t3 behauptet, daB an der Kathode schadigende 
Reduktionserscheinungen auftreten.

N a tr iu m z in k a t  losung soli nacli H. J. M organ 
und O. C. R alsto n 4 mit 5 V elektrolysiert werden. Sie 
wird durch Siittigen von 30%iger Natronlaugo mit: 
Zinkoxyd gewonnen, und ihre Zinkkonzentration (8,9%) 
wird durch Zugabe yon Oxyd oder durch Beuutzung 

■von Zinkanoden aufrechterhalten. Namcntlich bei hoher 
Stromdichte und Temperatur betragt die durchschnitt- 
liche Stromausbeute etwa 60%, das Ausbringen 70 -  75 % 
und die fiir i  kg Zink notige Kraft etwa 6 KWst. Man 
erhiilt Zinkschwanun, der, was unter den  Kriegsverhalt- 
nissen vorteilhaft war, durch Erhitzen in Zinkstaub ver- 
wandclt wird.

In  England hat man nach O. C „ R a ls to n ’ Zink iu 
Gegenwart von Eisen unter Ausnutzung einer gcwissen 
Art der Yerzogerung und der Oberspamiung ais guten 
Niederschlag abgeschieden. Die Oberspaiinung wirkt 
der Bildung von Wasserstoffblasen entgegen.

Mit sehr hohei K a th o d e n s tro m d ic li te  will 
U. Cl. T a in to n 6 arbeiten. Ais Elektrolyten benutzt er 
dabei eine Losung, die aus dem abgerosteten Erz durch 
so viel Schwefelsaure, daB gerade das Zink gelost und 
eine neutrale Lauge erhalten wird, Absetzen oder Fil- 
trieren (in der Hitze) und Zufiigcn von 75 g (oder 
5 0 -  300 g) freier Schwefelsaure auf 140 g Zink in 1 1 ge
wonnen ist. Die Losung wird mit 500 — 3000 Amp/qm 
und unlóslichen Anoden elektrolysiert, bis auf 1 1 60 g 
Zink abgescliieden sind, und dann in zwei Teile geteilt, 
von denćn der eine so viel freie Saure enthalt wie die 
ganze Losung vor der Elektrolyse. Mit diesem werden 
neue Mengen Erz behandelt, bis man eine neutrale 
Losung erhiilt, wobei die letzten Mengen Erz das Eisen 
abscheiden. Diese Losung wird nach dem Filtrieren mit 
dem zweiten Teil des gebrauchten Elektrolyten gemengt 
und das Gemisch auf die oben angegebene Zusammen- 
setzung gebracht, Man elektrolysiert nun wieder und 
fahrt auf die beschriebene Weise fort. Yon den parallel 
geschalteten und durch Diaphragmen getrennten Elek
troden konnen7 die Kathoden porose Stutzeń erhalten, 
auf die Oberziige odef Kuchen yon fein verteiltem

i- Eng. Min. .1. 1913, Bd. 90, S. 1133. -
 ̂ Amor. Cheni. Soc.; Metali. Clioni. Eug. 1917, Bd. lt>, S. 61C.

3 Motali u. Era 1012/13, Bd. U), S. 72.
■* Trans, Amei'. Elcctrochem. Soc. 1917, Bd. 30, b. 229; Metali. 

Cisom. Eng, 1910, Hd. 15. S. 105; vr1. a. Amor. P. 1 023 961, crtolli 
am 23. April 1912 fiir C-. H a n  s o n .(Ralston t ) . .

3 Buli. Amor. Inst. Min.  Eng. 1914, S. 2712. •
5 Eiusl. I \  11 335 vom 5. An(f. 1915: Amor. P. 1210 Ol i ,  crtoilt 

am 20. Doz. 1910.
; jjtigl. P . 11 330 vom 3. Aug. 1915. .

leitendem Stoff (wie Graphit) aus dem Elektrolyten oder 
einer andern Fliissigkeit abgelagert werden. Auf ihnen 
schcidet sich das Metali ab. Sie werden dann entfernt 
und gesiebt, um den metallhaltigen Teil zu konzentrieren. 
Mit Stromdichten bis 40 Amp/qdm kann nach 
J. N. P r in g  und U. Cl. T a in to n 1 Zink in Gegenwart 
von bis 15% freier Schwefelsaure befriedigend niedbr- 
gesclilagen werden. Bei der genannten Konzentration 
ist die Stromausbeute am groBten. Her Potential- 
unterschied betragt etwa 5 V bei Blei- und 3 V bei 
Zinkanoden. Gegenwart von Kolloiden macht die Ab- 
scheidungen glatt und glanzend und erlaubt die Be- 
nutzung hoherer Stromdichten. Bei J.% Eisen im 
Elektrolyten gingen nur 0,1% in den Niederschlag. 
Nach iiltern Patenten der Erfinder2 kann man aus 
konzentrierter Zinksulfatlosung, die 1 0 -3 0 %  freie 
Schwefelsaure enthalt, mit Stromdichten bis 50 Amp/qdm
i u Gegenwart von 0,1 -  1% Kolloid (Tragantgummi) 
eine glatte, glanzende und reine Kathodenabscheidung 
erhalten und die Arbcitsweise śowohl zur Gewinnung 
und zum Raffinieren des Metalles ais auch zum Schnell- 
yerzinken benutzen. Ich kann bestatigen, daB sich aus 
sehr stark sauerm Elektrolyten mit liohcn Stromdichten 
auf Eisenkathoden ein fest haftender Niederschlag von 
gutem Aussehcn erhalten laBt, und daB er auch aus 
etwas unreinen Ldsungen rein und ohne Schwamm- 
bildung fallt. Bei der Gewinnung des Zinks aus den 
Erzen, bei der im Gcgensatz zum Verzinken Glatte und 
Glanz der kathodischcn Abscheidiing. wenig wichtig 
sind, ist ess in einigen Fallen unnótig, dem aus dem 
gerosteten Erz erhaltenen Elektrolyten ein Kolloid zu- 
zSśetzen. Beispielsweise liefert gesiittigte Zinksulfat
losung mit 16% Schwefelsaure durch 60 Amp/qdm eine 
feste Abscheidung unter 94,6% Stromausbeute.

Fiir dic A noden  bei der S.ulfatelektrolyse hat 
H erin g , wie friihcr4 mitgeteilt wurde, Schwammblei 
yorgeschlagen. Das Bleisulfat wird in einer andern 

. Zelle wieder zu Bleischwamm reduziert. Dieses Yerfah
ren benutzt nach E. H. L es lie5 die Reed Zinc Co. in 
Pało Alto bei San Franzisko zur Nutzbarmachung des 
Sackhausstaubes der Mammotli-Hutte in Kennett, 
Kalifornień, der fiir eine andere huttenmannische Be- 
handlung ungeeignet ist. E r weist 14,6% Zinkoxyd, 
38,6 Zinksulfat, 6,2 Arsen, 8,2 Blei, 5 Eisen, 1,1 Kupfer,
0,0377 Silber und 0,00017 Gold auf. Man laugt 3 st' 
mit ■ schwacher Schwefelsaure von 1,20 spezifischem 
Gewicht in einer Drehtrommel, laBt 3 - 4  Tage absetzen, 
gibt die Losung in das LaugegefaB zuriick, um iiber- 
schiissige Saure durch Zinkstaub zu neutralisieren und 
Kupfer, Eisen sowie andere Verunrcinigungen teilweise 
niederzuschlagen (3 st), zieht ab, laBt iiber Nacht klaren, 
filtriert und pumpt in eine Verdampfvorrichtung. Der 
Riickstand enthalt noch 6,5% Zink, 11,8 Eisen, 2,75 
Kupfer, 2,7 Kalk, 0,0655 Silber, 0,00021 Gold, 9,8 
Schwefel und 10,9 Kieselsaure. Er wird getrocknet und 
fiir spatere Ausnutzung aufbewahrt. Zum Verdampfen

1 Trans. Cheni. Soc. 191-i, Bd. 105, S. 710.
2 Engl. P. 7235 vom 23. Miirz 1911: Franz. P. -111 476 vom 1S. Mars 

1912; Amor. P, 1 059 233, ertcilt am 15. April 1913.
3 Engl. P. 16 336 voni 19. N or. 1915; Amor. P. 1 247 179, ertcilt 

am 20. Nov. 1917.
* Gliickanf 1905, S. 1537.
* Min. Sciont. Press 1915, Bd. 110. S. 17; Chem.-Ztg. 1910. Bd. 40.

ltopert. S . 35; Z. f. ansrow. Choin. 1915, lid. 28, T. 2, S. 321,
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dient ein langer, mit Bici ausgekleideter Trog, durch den 
der Lange nach drei 10 cm weite Bleirohre gehen. Durch 
diese streichen die Verbrennungsgase eines mit Ol 
gespeisten Ofens, der sich am Ende des Troges befindet. 
Nach langsamem Eindampfen der Losung (2/1 cbm etwa
2 Tage) liiBt man sic in vcrbleiten Holzbottichen an 25 cm 
breiten und 0,9 cm langen Bleiblechstreifen kristalli- 
sieren, die von Holzbalken bis fast zum Boden herab- 
hangen. Zuerst scheidet sich Zinkvitriol in 2 ,5 -5  cm 
dicker Schicht ab. Dic Mutterlauge pumpt man zuruck, 
dampft sie noch cinmal ein (1 2 -1 5  st) und laBt sie 
-kristallisieren. Dic schon durch die unterbrochene 
Kristallisation gereinigten Zinkvitriolkristallc werden 
noch cinmal in dem schwachen Elektrolyten gelost, 
worauf man eine kleine Menge Zinkstaub zusetzt und 
12 st lang Luft durchblast. Dic durch ein Vakuumfilter 
aus Kanevas geschickte Losung cnthalt etwa 13 kg Zink 
in 100 1.

Sic durchflieBt nacheinander 7 durch Bleirohre ver- 
bundene Nicdcrschlagszellen, die je eine Bleischwamm- 
anodc und Aluminiumkathode ' haben. Das auf den 
Anoden gebildetc Bleisulfat wird in 8 Zellen, die mit 
den Niederschlagszellen abwcchseln, kathodisch wieder 
zu Blei reduziert. Der dabei entwickeltc Sauerstoff soli 
ausgenutzt werden. Dic aus der letzten der 8 Zellen 
ablaufende Siiurc wird zum Laugcil des Erzes benutzt. 
Dagegen wird die aus- der letzten Fallungszellc flieBendc 
Lauge, die schwach saucr ist, durch Zusatz von Abfall- 
zink ncutralisiert und durch Zinkvitriolkristalle auf die 
richtige Starkę gebracht, worauf sie wieder in dic Nieder- 
schlagsbottiche geht. Die von den Kathoden abgelósten 
Zinkbledie sind 1,6 mm dick und fein kristallinisch. Sic 
werden geschmólzen und zu Barren gegossen. Man 
gewinnt 93% des im Ausgangsstoff vorhandenen Zinks 
ais 99,98%igcs Metali. Von diesem konnten Ąnfang 
Marz 1915 schon 4583 kg rerkauft werden.

Bleiferrioxydanoden und Umlauf -cles Elektrolyten 
haben H. K. B b rc h g rc v ih k  und R. M o ls ta d 1 Vor- 
geschlagen. Wohl auf diese Weise hat man3 Laugen, 
die aus Kalkstein mit weniger ais <3% Zink erhalten 
worden waren, im kleinen mit Erfolg verarbeitet. Im 
groBen soli das Verfahren3 bei Christiania in einer Anlage 
ausgefiihrt wcrclen, dic fiir die Erzeugung von ■ taglich 
1 t Zink bestimmt ist.

E. E. W at ts4 gibt in den Anodenraum Erz, das mit 
■einer im wesentlichcn eisenfreicn Zinksulfatlósung zu 
einer dunnęn Pastę angemacht ist, und elektrolysiert 
mit einer 12% Zink enthaltenden Zinksulfatlósung, der 
eine organische Verbindung zum Dicht- und Zusammcn- 
hangendmachen des Niederschlages zugcsctzt worden 
ist. Bringt man nach einer andern Mitteilung von 
W atts5 ZinkoxydG bei der Elektrolyse yon Zinksulfat- 
losung in den Anodenraum1, so erhalt inan 9 5 — 100% 
des Zinks ais gute Platte an der Kathode. Fiir diese 
sind Kupfer, Zink oder Aluminium, ais Anodę ist Blei

1 vgl. GliiekauE 1915, S. 014 und 618.
- Metali. Chem. Eng. 1914, Bd. 12, fc- 0M._
3 Es ist (Metali. Chem. Eng. 1914, lid . 12, S. 518) vpn Molstad

allein ertuńdcn worden. , ,
J Amer P  1 ] 11 201 Tom 20. NOV. 1913, o r te ilt am  22. feepu 1914.
s Amer. Chem: Soc.; Metali. Chem. Eng. 1917, lid . 16, S. 616. 

-r * -o l a  Form von abger8steten hoehprozentigen Sohliechen, von aut 
andere Weise (z. B. tras dcm Soltlt) erhaltencm rohem oder reinemOx:yd 
oder voii Zitikatauh.

" Yersuehe, Im Kathodcaramn zu nrbeiten, hatten kaum Erfolg.

geeignet. Mit, 2 ,3 -4 ,5  Amp/qdm .(3,5 -  6 V) laBt sich 
eine Stromausbeute von annahernd 100% (wegen des 
gleichbleibenden Zinkgehalts im Elektrolyten) erzieien. 
Ais Yorteile beansprucht W a tts  auBerdem fólgćndc:
1. Die Menge der Losung ist klein. Sie und die GefaBe 
dienen gleichzeitig zum Auslaugen des Erzes. 2. Die 
Saure wird an der Stelle, wo sic erzeugt wird und am 
starksten ist, sofort verbraucht, so daB eine vollstandige 
Auslaugung erfolgt. 3. Das Bad beha.lt dieselbe Zu- 
sannnensetzung1 und Reinheit. Yerunreinigungeft werden 
verhaltnismaBig wenig gelost (?). 4. Die Ruckstande
von der Elektrolyse konnen auf andere Metalle vcr- 
arbeitet werden.

Mit dcm Vcrfahren sind2 1915/1.6 in einem Jahre auf 
einer Versuchsanlage in Welland, Ont., aus 30 t  60%iger 
Joplin-Schlieche und aus 10 t Oxyd yon der Grube 
Notre Dame des Anges , (Quebec) etwa 13 500 t 
99,95%igen Zinks erzeugt worden. Das Oxyd wurde 
trocken in die Zellen eingebracht, der Schliecli mit 
Zinksulfatlósung zu einer Pastę angemacht, Beide 
wurden durch Lufteinblasen am Boden des Anoden
raum es im Elektrolyten aufgeschwemmt. Kanevas- 
Diaphragmen erforderten stiindige Oberwachung und 
Ausbesserungeń. Ęs empfiehlt sich, die Bottiche nur 
so lang zu machen, claB zwei oder drei Anoden Platz 
finden, und zwei GefaBe parallel zu schalten. Bei einer 
taglichen’ Erzeugung von 120 kg Zink betrugen die 
Kosten L,70 M fiir I kg ausschlieBlich derer fiir das 
Erz. Bei einer von 1000 kg schatzt sic W a tts  auf etwas 
mehr ais 40 Pf„ wenn 1 P S -Jah r fur etwa 60 M zu 
haben ist. Die Stromdichte konnte ohne Dberhitzung 
des Elektrolyten nur auf 1,25 Amp gebracht werden. 
Sie wird sich wahrscheinlich erhohen lassen, wenn ein 
widerstandsfahigeres Diaphragma die Anwendung eines 
sauern Elektrolyten gestattet.

Erze, die bctrachtliche .Mengen l-isen enthalten, will 
L. E P o r te r 3 iir einer Zelle aus 3 konzentrischen, auf 
einer gemeinsamen Welle sitzenden Zylindcrn behandeln. 
Der innere metallene bildet die Kathode. Ihn umgibt 
in geringer Entfernung ein liolzerner durclilochertei, 
der mit Filtertuch bespannt ist. Gleichfalls aus Holz 
besteht der iiuBere Zylinder, der ińnen Anodęnplatten 
tragt. Er wird angetrieben. Man fiillt die Anoden- 
kammer mit Erz und driickt gcsattigtc Mctallsalz- 
losung ein, die durch das Diaphragma auch in den 
Kathodenraum tritt. Der Kathodenzylinder hat auf 
seiner Oberflachc wagerechte Holzstreifen, darnit sich 
das .niedergeschlagene Metali leichter entfeinen laBt. 
Bcidc Kamm.ern sind mit Gasabfiihrungsrohren ver- 
sehen. Die der Anodenkammer hat noch ein Sichcrhcits- 
Abblascventil.

AuBcr der Reinheit des Elektrolyten spielt fiir dic 
Erzeugung eines zusannnenhangenden Zinknieder- 
schlages die Natur der K a th o d e  eine Rolle. Sie muB 
nach F. L a is t  und J. A. E lto n  (A n aco n d a  C o p p er 
M ining  Co.)4 stark elektropositiv und rein sein, damit 
die mehr elekti onegativen Yerum dnigungen nicht mit

1 Dies wird wegen der grOBern Wanderungsgouohwindlgkeit des 
Zlinkions lm Verglcich zu der (les SOi-Ions nfchfc eintrot^n.

2 vgłv a. 8. 05- .
3 Amor. P. 1 167 391, er teil t um 11- Jan. 1916, zur H alfte uber-

tragen auf H. E. S t o c k ;  Metali. Chem- Rnę. 1910, 14, S; 221.
* Amer. P. 1 255 133, erteili um Febr. 1918.
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dem abgeschiedenen Zink Ortselemente bilden, durch 
welche die Stromausbeute herabgesetzt wird. Alu
minium ist geeignet.' Solches mit 5% Kupfer nimmt 
oft keinen Ubcrzug an. Auf solcliem mit 1 -  2% Kupfer 
wird die Abscheidung spjirlich, nachdem sie' einige Małe 
abgezogen worden ist.. Aluminiumbronzc nimmt einen 
guten Niedęrschlag an, wenn die' legierenden Metalle 
durch Salpetersaure entfernt worden sind und die Haut 
von der Tonerde beseitigt wird. Nach mehrmaligcr Be- 
nutzung indessen, wenn die so , geschaffene reine 
Aluminiutnflache verunreinigt oder abgenutzt worden. 
ist, macht sich eine Ncubehandlung notwendig.

Schlagt man das Zink auf einer Kathode aus • 
Kupfer nieder und lóst es durch Eintauchen in ge- 
schmolzenes Metali ab, so treten nach E. |E. W a t t s 1 
Verluste durch Kratzebildung an den Kathoden ein; 
ferner wird das Zink durch Kupfer verunreinigt. Besser 
ist ein Abschmelzeń im Kipptiegel mit Gasfeuerung 
unter Benutzung von Salmiak ais FluBmittel. Haufig 
werden Kathoden aus Zink benutzt, : Solche aus Alu
minium sind mehrfach vorgeschlagen und- neuerdings 
praktisch verwendet worden.

Drehkathoden sind in Scheibenform von der Judge 
Mining and Smelting Co. zum ersten Małe in groBerm 
MaBstabe versucht worden2. M. P e r r e u r -L lo y d 3 be- 
nutzt einen sich drehenden Zylinder, in dessen End- 
haltescheiben die Enden der Welle befestigt sind, die 
sich in Stopfbuchsen in der Wandung des auBern Ge- 
faBes drehen. Der Umfang der Kathode wird bis auf 
einen obern L.angsrauni vollstandig von der Anodę 
umgebćn. In diesem bewegt sich eine Stange, die 
Kissen zum Abreiben der Wasserstoffblasen von dem 
nicdergeschlagenen Zink triigt, ■ unter der Wirkung eines 
gebogenen Hebels und eines Daumenmechanismus hin 
und her, der von der Kathodenwelle getrieben wird. 
Dabei verschiebt sich der Drehpunkt des Hebels standig, 
so daB sich auf dem Metali keine Streifen bilden. Die 
Anodę besteht aus mehrern konzentrischen Gruppen 
von Bleistaben, die am Ende durch Scheiben gesjtutzt 
sind, und ist zweiteilig. Der óbere Teil kann mit dem 
Triigerstab fiir die Reibkissen entfernt werden, damit 
sich das Metali von der Kathode abziehen laBt. 1 Die 
Polster, die den aus dem gelatinehaltigćn Elektrolyten 
sich entwickelnden Wasserstoff von den Kathoden- 
dornen abstreichen, stelłt die Soc. de M ć ta llu rg ie  
E le c t r o ły t i ą u e 4 aus tierischen Hauten her, die durch 
Aldehyd, Azeton o., dgl. unloslich gemacht, oder pflanz- 
lichen Stoffen, die mit unloslicher Gelatine durchtrankt 
sind. Die bei kłeinem Durchmesser sełir langen Dorno, 
drehen sich in flachen Bottichen und sind teilweise. um- 

. geben von durchlocherten Błeitrogen ałs Anoden. Der 
Elektrolyt filtriert zwischen den Kathodenwellen und 
ihren Lagem, wird in einem SammelgefaB aufgefangen 
und von dessen Boden abgeleitęt.

In einer Quecksiłberkathode will C. J. R eed 5 das 
Zink zunachst niederschlagen, es daraus wieder lósen

1 Metali. Chem. Eng.11917, B d / 16, S. 647.
2 t«1. S. 95 und 98.
3 Fmnz. P . 472 763 und 472 764 voai 2S. M aijl914; Anicf. i5- 

1235  723 und 1 235 724, orlcilt ara 7. Aug. 1917.
. * Zusatz Tom-24, Sept, 1915 zum Ffanz. P . 472 764 robi 28. Sial 

1914. ‘
® Amor. P. 1 200 025 25. Auif, ,t91a, ertollt am 3. Okt. 1916.

und auf einer inerten Kathode abscheiden. Das durch 
Ortwirkung bedingte Lósen aus der Amalgamanode wird 
durch Zusatz von Amalgam ausgeglichen.

Vcrfnliron mit. lOsllclien Auodoa1.
Die elektrolytische Verzinkung wird nach M. S c h lo t-  

t e r 2 der Feuerverzinkung iiberlegen, wenn man sich 
von der Zuverlassigkeit der Arbeiter unabliangig machf, 
also das Reinigen der Werkstiicke, ihr Einhangen in die 
Bader, das Trocknen usw. von Maschinen besorgen laBt. 
Die. Stromdichten betragen im allgemeinen nicht mehr 
ais 2 Amp/qdm, jedoch ist vielfach das Bestreben vor- 
handen, sie zu erhohen. Das gilt nach H. A ltp e te r*  
besonders fiir das Verzinken von Drahten, bei dem man 
mit 100 Amp/qdm und mehr arbeitet. Die Verfahren 
yon T a in to n  und P r in g 4 sind auch zum Verzinken 
geeignet.

Eine saure, Ammoniumsulfat enthaltende Zink- 
vitriollosung hat schon C. R ic h te r5 ais sehr geeigneten 
Elektiplyten zum Oberziehen von Eisen mit Zink 
empfohlen. Er hat auch erkannt, daB die Zusammen- 
setzung des Bades (in 1 1 etwa 140 g Zinkvitriol, 43 g 
Ammoniumsulfat und 1,27 g freie Schwefelsaure) wah
rend der Elektrolyse unverandert bleiben muB. Dies 
erreichen F. L. W ilson  und G. E. B r e th e r to n 6 durch 
zeitweiligen Zusatz von wasserhaltigem Zinkkarbonat 
und von Ammoniumbikarbonat.

Zu saurer 25%iger Zinkvitriollosung haben O. P. 
W a tts  und A. C. Shape" 40 verschicdene organische 
Stoffe in Mengen von je 1 g auf 1 1 gesetzt und 2 st lang. 
zwischen Zinkanode und Eisenkathode mit 1,1 Amp/qdm 
elektrolysiert. Die nieisten Zusatze beeinfluBten die 
Bescliaffenheit der kathodischen Abscheidung ungiinstig. 
Gewóhnlich entstanden senkrechte Riefen oder Streifen. 
Gut Werden die tJberziigc nach Zusatz von Eikonogen, 
Pyrogallol und /i-Naphthol zum Bade. 'Letzteres be- 
wiihrte. sich auch 'bei mehrtagigem Betriebe. Zusatze 
von organischen Basen und yon Gelatine zu dem Zink- 
und Ammoniumsulfat enthaltenden Elektrolyten wirken 
nach A. M az zu cc h e lli8 verschieden, je nach ihrer 
Menge und der Stromdiclite. Sind beide groB oder .wird 
die Elektrolyse fortgesetzt, so werden die im andern Falle 
feinkornigen und zusammenhangenden Oberziige un- 
regelmaBig und warzenformig. Die organischen Basen 
ergeben eine Oberspannung des Wasserstoffs am Zink 
von 0 ,13 -0 ,18  V, so daB sie moglicherweise in Badern, 
aus denen Legierungen abgeschieden werden sollen, von 
Yorteil sind. Atherische Ole gehen, wie andere organische 
Stoffe, nach F. C. M a th e rs  und A. B. L e ib le 9 zum 
Teil in den Zinkiiberzug. Ihre Nutzlichjkeit im Bade ist 
beschrankt, In Verzinkungsbadern JaBt sich nach F. J. 
L iscom b10 das Zinkzyanid teilweise durch Zinkoxyd. 
das Natiiumzyanid durch Natriurnhj-dimyd ersetzen. 
Durch. Zusatz von Sulfaten und Azetaten des .Eisens

1 .Ober Hravcravl)oitung an unUSsliehen Anodeh s. S. m .
2 Stalli u. Eisen 1919, Bd. 39. S. 248.
s Stahl u. Eisen 1916. Bd. 36, S. 775.
* s. S . 110.
5 Elektrodiem . Z. 190S, Bd. 9, S. 194.
6 Amor. P. 1 083 785, erteilt iun 6. Jan. 191-1.
7 Trans. Amer. Eleetroehein. Soc. 1914, Bd. 25, S. 291.

-8 A tu Aeead. dei Lince! 1914, 5. Keilie, Bd. 23. 2. ITiillte. S. 503.
s Metali. Chem. Eng. 1917, Bd. 16. S. 587,

10 Metal, Ind. 1918, Bd. 16 , S. 552.
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und Aluminiums zu denen desZinks will G. S a c e rd o te 1 
die Anhaufung von Gasen an den Elektroden verhiiten.

Zur Herstellung eines Zinkbades elektrolysiert P. M a
r in o 8 konzentrierte Natriumpyrophosphatlosung, die 
etwa 10% Phosphorśaure und 5 -1 5 %  Sulfanilsaure 
.enthalt, mit Zinkanode bis zur Sattigung; oder er* 
fallt Zinksalzlosung mit Natriumphosphat, lost den 
Niederschlag in Alkalien oder Sauren und fiigt Ammo- 
nium- oder Alkalisalizylat und Ammoniak zu.

1 Aiucr. P.' 1109 181, ertellfc am 1. Sept, 1914.
2 Engl. P . 10 133 roni 12. JuU 1915.
■’ Engl. P. 9957 vom 8. Juli 1915.

Zum Verzinken von Roliren auf der Innenscite oder 
auf ihr und der AuBenseite hiilt dic A.G. W e se r1 eine 
Elektrode mit verhaltnismąBig geririger Leitfahigkeit 
fiir an we nd bar, wenn die Zuleitung des'E lekt roly ten 
so geregelt wird, daB das Produkt aus Stromdichtc und 
Metallgehalt der Losung auf der ganzen Flachę der 
Elektrode gleich groB ist. Dann wird der in der Elek
trodę vorhandene Potentialabfall ausgeglichen und der 
Niedcrschlag gleichmaBig.

i D. R. P. 311 584 votn 27, Okt. 191G.

Der Stand der deutschen Kohłenversorgimg.
Ln der S itzung des R e i c h s k o h l e n r a t e s  yo.m 

14. Ja n u a r  1920 e r s ta tte te  G enerald ircktor K ó n g e te r .  
G eschaftsfuhrer des R eichskohlenrats und V crtrc te r des 
RcichskommLssars fiir dic K ohlenverteilung, einen B ericht 
Uber den S tand der K ohlenversorgung; dem wir das 
Folgende entnelunen.

Die Dinge haben  sich seit dem  Sommer sehr ungunstig 
entw ickelt. Auf ailen V erbrauchsgebietcn haben wir ohne 
Irgendwelche V orrate in den W inter hineingehen miissen. 
Das H inzu tre ten  der E nten teheferuugen  —  Vórlieferungen 
auf den F riedensvertrag  —  h a t die Lage w eiter auCer- 
ordentlich  verscharft, dic Forderung  h a t sich nur ganz 
langsam gehoben, und nun soiien m angcls Y orratc aus den 
taglich grcifbaren Mengen alie Bediirfnissc zugleich be- 
friedigt werden. DaB dies n icht e n tfe m t auch nur im 
notd iirftigsten  MaBe moglich ist, daB w ir den gióBten 
Entbehrungen entgegengehen und daB eine yerniinftige 
P roduktionsw irtseliaft u n te r solehen Verhaltnisse.n nicht 
m ehr zu fuhren ist, liegt k la r zu Tage.

Was die F orderung anbelangt, so h a t te n  wir im  R uhr
bezirk im Jah re  1913 eine durchschnittliche m onatliche 
Forderung von 9 545 000 t, im H erbst 1918 eine solehe 
von 8 669 000 t  und in den M onaten Septem ber bis 
Dezem ber 1919 eine durchschnittliche M onatsfórderung 
von G 542 000 1. D as heiBt also: die M onatsfórderung im 
R uhrbezirk betrug in den le tz ten  M onaten 69%  der Durch- 
sclinittsfórderung des Jah res 1913 und 75%  der Durch- 
schnittsfórderuńg  vom H erbst 1918. In  unserm  zweit- 
gróBten S tcihkohlengcbiet, Oberschlesien, sind die ent- 
sprechcnden Zalilen* durchsclinittliclie Monćitsfordci ung 
1913 3 650 000 t, H erb st 1918 3 562 000 t  —  wir h a tten  

in Oberschlesien im Kriege fast die F ricdensforderung 
wieder erreich t — , O ktober bis D ezem ber 1919 2 502 000 t. 
Die F o r d e r u n g  b e tru g  also d o rt in den le tz ten  M onaten 
70%  der F orderung  vom H erb st 1918 und  68%  von 1913.

Bei der B r a u n k o h l e  liegen die Dinge etw as anders 
und besser, ihre F orderung  is t im Kriege w eit iiber die 
Friedensfórderung hinaus gesteigert worden, hauptsach- 
licli im  Zusam m enhang m it den auf der B raunkohle errichte- 
ten  groBen chemischen und m etallurgischen K riegsbetrieben 
zur H erstellung von Stickstoff, Aluminium usw. Die Braun- 
kolilenfórderung aller deutschen Gcbiete zusam m en betrug  
in den le tzten  M onaten des Jah res 1919 durchschnittlich  
94%  der M onatsfórderung vom H erb st 1918 und 116% 
der durchschnittlichen  M onatsfórderung yon 1913. Der 
Vcrgleich m it dem Jah re  1913 ist aber w e n ig  angebracht, 
weil ja  die B etriebe. derentw egen im Kriege die Braun- 
kohlenfórderuńg hauptsachlich  gesteigert werden muBte, 
auch h eu te  noch arbeiten . E rin n e rt sci nur an  die Stick- 
stofferzeugung. die ja  die w iclitigste Grundlage unserer

Volksernahrung bildet. Allein das E cunaw erk bei Meisc- 
burg b rauch t zurzeit m onatlich  160 000 t  Rohkohle, und 
dies is t schon ein betrach tlicher Teil der F orderung des 
dortigen Bezirks. Im m erhin ist festzustellen, daB dic 
B raunkohlenfórdcrung sich im Laufe des Jah res  1919 
verhaltnism aBig gim stig entw ickelt h a t. Auch m it der 
H erstellung von PreBbraunkohle, die in der e rs ten  H alfte  
des vorigen Jah res sehr daniederlag, ist es in der zweiten 
I ia lfte  besser gcworden. Die PreBbraunkohlenerzeugung 
h a t in den le tz ten  M onaten 86%  der E rzeugung vom 
H erbst 1918 betragen  und dam it die Friedenshóhe wieder 
erreicht. Allerdings h a t im N ovem ber und D ezem ber 
die Erzeugung durch  F ro st und Feiertage in allen  Be- 
zirken groBe Ausfalle gehabt. Die F o rtsch ritte  bei dei 
B raunkohle kónnen natu rlich  bei der geringern Menge im 
Y erhaltnis zur Steinkohle den hier im m er noch vor- 
liandenen sehr viel gróBern Fórderausfall n icht cn tfe rn t 
ausgleichen.

Wie die S teinkohlenfórderung sich im vorigen Jah re  
entw ickelt hat, sei noch an folgenden Zahlen gezeigt: 
Die arbeitstag lichc F orderung betrug  

im R uhrbezirk
t  . %

im D urchschnitt des Jah res 1913 . . . 380 000 100
,, Som m er 1918 . .......................................  340 000 89 ,4 1
,, J a n u a r—Marz 1919 . . . . ■ • • • 236 000 62,11

April 1919 (Ausstand) . . . . . .  88 000 . 23,16
!! M a i -  Ju n i 1919 . . . . . . . .  . 227 000 _ 59,74

J u l i—Septem ber 1919 . . . .  . . 250 000 65,79
O ktober—D ezem ber 1919 . . . . 263 000 69,21

in O berschlesien ■ .
im D urclrschnitt des Jahres 1913 . . . 145 000 100

Sommer 1918 ........................................... 145-000 100
ja n u a r  1919 (Ausstand) * . . . . .  .64 000 44,14
F e b ru a r -M a rz  1919 ...............8 5  000 58,62

.. A p r i l - J u l i  1919 . . . . . . . . .  84 000 . 57,93
A ugust 1919 (Ausstand) . . . .  . 54 000. 37,24

,, S eptem ber 1919 . , . . . . . .- 92 000 63,45
O ktober 1919 . . ............................- 96 000 . 66,21
N ovem ber— Dezem ber 1919 . . . 104 000 71,72
H eute b e tra g t dic arbeitstagliche Forderung an  der 

R uhr ungefahr 265 000 t, in O berschlesien 105 -  110 000 t 
Oft. wird die Frage aufgeworfen, wie es denn -moglich 

sei, daB wir bei solehen zahlenmaBigen V erhaltnissen eine 
so ungeheure K ohlennot h a t te n ,w ie  sie ta tsach lich  vor- 
handen ist. W ohl h a tte n  wir noch eine bedeutende Mindcr- 
fórderung gegen d ie 'Z e i t  vor dem  Kriege^, h a t te n  das 
Saargebiet yerloren und die • Ententelieferungen auszu- 
fuhren, wir h a tte n  ab e r doch vor dem  Kriege Kohle m 
Htille und Ftille gehabt bei liberheizten M aschinen und
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R&umen und h a tte n  auBerdem noch Kohle ausgefilhrt. 
Zur E rklarung muB m an sich aber zunachst die Ver- 
schlecliterung der Beschaffenhcit vor Augen halten , die 
bei der S teinkohle ganz auBerordentlich hoch ist. D ann 
muB m an sich klarm achen, daB auch sonst die Ver- 
.haltnisse sieli sehr versęhobcn haben. Beim Zechenselbst- 
verbrauch angefangen; dieser m achte vor dem  Kriege im 
R uhrbezirk ungefahr 7%  der Forderung, heute bei der 
geringern Forderung 11%'% aus.. Ebenso ist es m it der 
Bergm annskolile, einem verhaltnisma.Big kleinen, aber 
ebenfalls unbedingt und verhaltnism aBig gestiegenen 
P osten ; wir haben an  der R uhr heiite eine Belegschaft 
von 470 000 M ann gegeii 390 000 M ann 1913. D er Ver- 
b rauch der preuBischen S taa tsbahn  be trug  vom April 
bis Novem ber 1919, also in den ersten  8 M onaten des 
W irtschaftsjahres 1919/20, 7 657 000 t  gegen 7 758 000 t  
im  gleichen Zeitraum  1913 und 9 110 000 t  April bis 
N ovem ber 1918, also 99%  des F riedcnsverbrauchs und 
84%  des V erbrauchs im le tzten  K riegsjahr. D iese wenigen 
Beispiełe sagen schon viel. E rw ah n t sei noch, daB wir 
seit der Vorkriegszeit auch yiel neuen B edarf haben fiir 
Industrien  von E rsatzstoffen  aller A rt, wie die schon 
erw ahnte Stickstoft Industrie und  viele B etriebe der Yolks- 
erniihrung, die groBcritcils s ta rk ę  K ohlenverbraucher sind.

Noch ein W ort zu den H a ld e n b e s t a n d e n .  D er 
E isenbahn ist es in der le tz ten  Zeit gelungen, an der R uhr 
und auch in Oberschlesien einen erhebiichen Teil der 
H aldenbcstande abzufahren. Diese botrugen E nde 
O ktober an  der R uhr 832 000 t, in Oberschlesien 700 000 t 
und  sind nach den le tz ten  M eklungen —  vor dem  Ver- 
kehrsausstand  — an der R u h r auf 524 000 t  (darun ter 
393 000 t  Koks) gesunken, in Oberschlesien auf 415 000 t. 
Es ware aber ganz falsch, anzunehm en, daB dam it nun fur 
die K ohlenversorgung die V erkehrsnot behobeu ware. In 
le tz ter Zeit h ie lten  sich zw ar u n te r  auBe.rster Bćvorzugung 
der K ohlenbeforderung — m an denke nu r an den Zustand 
des Personenverkelirs —  Gewinnung und A bbeforderung 
der Kohle ungefahr die W a g e .a u c li ein Teil der H alden 
ist aufgeladen worden, aber die B etriebslage ist noch nach 
wie vor aufs auBerste angespannt, was sich .imj besondern 
auch in der W agengestellung fiir die einzelnen Zechen 
t&glich zeigt. U nd nun h a t  der V erkehrsausstand uns, 
abgesehert von den augenblicklichen schweren Stórungen, 
w ieder ein tiichtiges S tuck zuriickgeworfen, denn die 
E isenbahn w ird nach dem  A usstand W ochen brauchen, 
bis sie den B etrieb  w ieder in O rdnung h a t.

Die Lage der Versorgung der E isenbahnen  is t traurig . 
Es w ar im Som m er, zum Teil auch  veranlaB t durch  den 
stand ig  steigenden V erbrauch der Bahnen, n ich t móglich 
gewesen, die E isenbahnen m it irgendw elchen V orraten 
fiir den W in ter zu versehen. D ie L ieferungen ąn die 
E n ten te , die gerade auch die fiir die E isenbahn w ićhtigen 
K ohlenśorten um fassen, h a tte n  vor zwei M onaten die Lage 
der preuBischen B ahnen so gefahrlich g es ta lte t, daB 
schleunig und nachdrucklich geholfen w erden muBte. 
W ahrend nun im Jah re  1918, ahnlich  wie friiher, vom 
A ugust an  die Zufuhren an die E isenbahnen infolge der 
vorjahrigen B evorratung  dauernd  sinken konnten , m uBten
1919 gerade in den M onaten N ovem ber und D ezem ber, 
in denen sonst die E isenbahn auf ihre W in tervo rra te  
zuruckgreift, V orratsm engcn zugefuhrt w erden. “Die Folgę 
dieser M aBnahme fiir Industrie  und H ausbrand  w aren 
fiir diese auf langere Zeit einfach unertrag lich  und bald 
so verha.ngnisvołl geworden, daB, ais der B estand  der 
preuBischen S taa tsb ah n  von 5,3 Tagen Anfang Ja n u a r 
auf 10,7 Tage gebrach t w orden war, die w eitere Bevor- 
ra tu n g  eingestellt w erden muBte. Die B ahn muB auf diesem  
B estande gehalten  werden, m ehr kann  aber n icht geschehen.

Die Lage der iibrigen deutschen B ahnen .ist ahnlich 
schwierig. So h a tte n  nach den le tzten  Meldungen Sachsen 
fiir 7 Tage, Baden, dessen B estande ktirzlich bis auf
3 Tage gesunken waren, nach der le tz ten  Meldung vor dem

■ A usstand fiir 15 Tage, W iirttem berg  fur 13 Tage B estand. 
Der B estand der bayerischen B ahnen ist aber durch die 
S torung der R lieinschiffahrt infolge Hoehwassers so ge
sunken, daB kurzlich der groBte Teil des V erkehrs ein- 
gestelit w erden muBte, zum al infolge des Verkehrsaus- 
standes in R heinland-W estfaien  n ich t m it Sendungen auf 
dcm  Bąhnwege geholfen w erden konnte.

Von den G a s a n s t a l t e n  liegen m ittle re  und kleinere 
W erke in allen Teilen des Reiches seit langerer Zeit still. 
Die N otlage ist iiberali gleich, wie sich am  deutlichsten  
darin  zeigt, daB auch den in den  K ohlenbezirken und in 
dereń unm itte lbarer Nalie liegenden G asanstalten  nur m it 
Miihe ganz beschrankte Mengen zugefuhrt werden konnen. 
Oberall ist die B etriebsfiihrung nur m it auB erster Ein- 
schrankung moglich. Die S perrstunden  haben  in der 
le tzten  Zeit wohl bei allen G asanstalten  eine weitere Aus- 
dehnung erfahren, so daB h e u te ' eine IG -  18stiindige 
Sperre der Gasabgabe innerlialb  24 S tunden  auch bei 
GroBgasansl:alten keine S eltenheit ist. W erke, wie H am 
burg, H arburg  und andere w aren gezwungen, ihre G as
abgabe bis auf 5 S tunden  einzuschranken. K iel g ib t seit 
einiger Zeit nur noch 3 S tunden taglich Gas ab. W ie a n 
gespannt die Betriebslage ist, zeigt der B estand sam tlicher

- deutschen G asansta lten , der am  1. D ezem ber 1919
174 000 t  b e trug  gegen 458 000 t  am 1. D ezem ber 1918, 
bei einem derzeitigen eingeschrankten M onatsbedarf von 
700 -'800  000 t. D er W in ter wird uns gerade bei den Gas
ansta lten  noch grofie Schw ierigkeiten bringen.

Dem H a u s b r a n d  W in tervo rra te  yon Belang zuzu- 
fiihren, ist n icht móglich gewesen. Im  D urclischnitt des 
Reiches sind von den H ausbrandbezugscheineti bis je tz t ' 
5 6 %  der anteilsm&Bigen M onatsm engcn beliefert. Das 
heiBt also, daB der H ausbrand  (einschlieBlich Landw irt- 
scliaft), soweit er auf dem  Bahn- und W asserwege ver- 
sorgt wird, du rchsehn ittlich  ungefahr 60%  der vor- 
jahrigen M engen bekom m en h a t. Die H ausbrandversor- 
gung ist dam it verhaltnism aBig im m er noch besser ais die 
der Industrie . A ber die Zahl erhellt doch deutlich  die 
groBe N otlage des H ausbrandes, die auch tag lich  in den 
b itte rs ten  K lagen und Vorwiirfen aus allen Teilen des 
Reiches ihren A usdruck findet. Infolge der U ngunst der 
Verhaltnisse, im besondern der V erk e lu sv erh a ltn isse— es 
sei nu r an Suddeutscliland und an  den Osteti c rin n e rt — 
ist die Yersorgung auch im m er noch rech t ungleichmaBig 
tro tz  aller Bem uhungen, die verfiigbaren Mengen dahi.n 
zu bringen, wo die Ausfalle am  groBten sind. Die un- 
genugende Belieferung des H ausbrandes h a t  besonders 
groBe N ot bei offentlichen A nsta lten , wie K rankenhausern
u. dgl., zur Folgę. Auf dem  Lande feh lt es der L a n d -  
w i r t s c h a f t  an d er dringendsten  D rusch- und Pflugkohle, 
Meierei- und Schm iedekohle, an Kohle zum  Trocknen und 
B rennen der K artoffeln, was natiirlich  eine G efahrdung 
der V olksernahrung b ed eu te t. In  der T a t haben  groBe 
Mengen frostgefalirdeter K artoffeln  n ich t v e ra rb e ite t 
w erden konnen und  sind so der Y olksernahrung verloren 
gegangen. Der M angel an  D ruschkohle und  die N ot der 
groBen U berlandzen tra len  ■— die zum  Teil n u r wenige 
S tunden  am  Tage und n ich t einm al jeden Tag Strom  
abgeben kónnen —  haben  die Lage unserer V olksernahrung 
auBerst gefahrdrohend -gesta lte t. . W ie sehr bei dieser 
K ohlennot jede S torung auch  die w ichtigsten  B etriebe der 
V oiksernahrung gefahrdet, zeigt das Beispiel der kurzlich 
in  der Oder bei F iirstenberg  eingefrorencn K ahne, eine 
se lbstverstandliche W intererscheinung, die ab e r n ich t nu r
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den S titls tand  m eluerer B erliner industrieller Grofi- 
betriebe zur Folgę h a tte , sondern auch die groBen Berliner 
G etreidem iihlen un m itte lb ar vor die Gefahr des Erliegens 
brachte, weil keine greifbaren Mengen m ehr aufzutreiben 
waren. S tandige "Not h e rrsch t auch bei der Versorgung 
der. F ischdam pfer m it Bunkerkohle. D iese kónnen die 
fertige N ahrung aus dem Meere holen, die Fischfange sind 
gut, reichlich, aber iińm er w ieder liegen die D am pfer 
unntitz herum  wegen Mangels an B unkerk jh le.

DaB dic Yersorgungslage der I n d u s t r i e  sich in den 
le tzten  M onaten bedeu tend  versch lęch tert h a t, ist bekannt. 
Schon der hóhere W interbedarf der Industrie  m uBte eine 
Erschw erung der Lage bringen, die L ieferungen an  die 
E n ten te  und die v ersta rk ten  Lieferungen an die Eisen- 
bahnen trafen  aber natiirlich  gerade zum  w eitaus gróBten 
Teil die Industrie  und den H ausbrand. Auch in der In 
dustrie findet die Y erschlechtcrung der Lage ihren deut- 
lichsten A usdruck im rlieinischAvestfalischen Industrie- 
bezirk selbst und auch im Siegerland, wo groBe W erke, 
dic bereits auBerst eingeschrankt gearbe ite t h a tte n , infolge 
der w eitern Y erkiirzung d er B rennstoffzufuhr zu ganz 
unwirtscliaftlicheri neuen E inschrankungen gezwungen 
sind, und wo die fiir uns w irtschaftlich .so w ichtige Eisen- 
und S tah lindustrie  m it ihren vielen Vęrzweigungen neuer- 
dings aufs em pfindlichste u n te r B rennstoffm angel leidet 
und wo groBe, m ittlc re  und kleinere Betriebe im m er w ieder 
zeitweise ganz zum Erliegen kommen. Zahlrciche Hocli- 
ófen muBten ausgeblasen oder gedam pft w erden; von den 
29 Sicgerlander Hocliófen, die die an O rt und Stelle ge- 
worinenen hochw ertigen Erze v e rlu itten  und dereń Roh- 
eisen fur uriserc S tahlerzeugung von gróBter W ichtigkeit 
ist, sind nur 18 im F euer und werden zum Teil nur schw ach 
betrieben. Dic S tahlw erke des Siegerlandes liegen seit 
M onaten fast ganz still. Selbst W erke, die fiir dic Her- 
stcllung von Lokom otivbaum aterial auBerst wichtig sind, 
kónnen ihren B etrieb  nur m it S torungen und ganz ein
geschrankt a u frec h te rh a lten ; Lokom otivfabriken sind 
w iederholt zum S tills tand  gekom men tro tz  aller Bq- 
vorzuguhg in der Belicferung. G erade die E isenindustrie 
wird durch dic W irkung der E nten telieferungen besonders 
h a rt getroffen, weil sie groBenteils gerade dieselben Kohlen- 
arten  und -sorten brauch t, wie sie auch fur die E n ten te- 
lieferungen beanspruch t werden. E rschw ert w ird dic Lage 
im rheinisch-w estfalischen Industricbezirk  auch dadurch, 
daB auch in der Belieferung der groBen E lek triz ita tsw erke 
des Bezirks S torungen eingetreten  sind, die diese Werke 
zu E inschrankungen und zeitw eiser A bschaltung der In 
dustrie gezwungen haben.

In  S i id d e u t s c h la n d  ist es nun im d ritte n  M onat n icht 
nióglich, der Industrie  Mengen zuzufiiliren, m it denen sie 
auch nur einigermaBen leben kann. Nach der ungewóhn- 
lich lang anhaltenden  Behinderung der R heinschiffahrt 
durch N iedrigwasser t r a t  nach kurzer Zeit voller S chiftahrt 
dic S torung durch H ochw asser ein, dic inzwischen behoben 
ist, um  nun  der W irkung des V crkehrsausstandes P latz . 
zu m achen. E rschw ert wird die Yersorgung Suddeutsch- 
lands dadurch, daB auf dem  Rhein der B edarf Suddeutsch- 
lands m it den E nten telieferungen  konkurriert. D er Bahn- 
weg wird nach M óglichkeit ausgeniitzt. Die Lage ist 
jedenfalls so, daB auBer den Mengen fiir die siiddeutschen 
Bahnen, fiir Gas-, W asser- und E lek trizita tsw erke und fur 
den allerdringendsten Bedarf der lebenswichtigen B etriebe 
und des H ausbrandes kaum  etw as geliefert wird, und 
es is t nur ein schlechter T rost fiir Suddeutschland, daB 
auch im N orden heu te  die Lage n icht besser ist.

Ais MaBstab dafur, wie die Versorgung unserer In 
dustrie heu te im Yergleich z u r \o rk rieg sz e it ist, sei noch auf

uinige Gewerbc kurz eingegangen. Die Z e n i e n t in d u s t r i e  
h a t \-or dem Kriege 300 000 t  Kohle m onatlich  verbraucht. 
Zur Zeit des hóchsten B edarf es! im Kriege bekatn sic 
140 -  150 000 t  und gegenw artig e ih a it sie se it M onaten 
z w i s c h e n  60 und 70. 000 t, D abei yerw endet sie zu einem 
erheblichen Teil geringwertige Sorten. Sie. ist "also m it 
wemgei ais einem Yiertel ihres Yorkriegsbedarfes be- 
liefert. E rzeugt w erden an  Zem ent heu te  uńgefahr 
100 000 t  m onatlich gegeriuber einem am tlich  gepruften  
B edarf von 1 10Ó 000 t. D ie K a l k i n d u s t r i e  h a t te  yor 
dem Kriege einen M onatsverbrauch von 250 000. t  und 
bekom m t je tz t tro tz  tunliclier Bevorzugung nicht m ehr 
ais 70 000 t, u. zw. einschlieBhcli R ohbraunkohle und Land- 
absatzm engen. Von der K alkerzeugung muB in e rs te r 
Linie gedeekt w erden der K alk fur d ie.K alkstićkstoffw erke, 
fur die H iittenw erke und fur die chemische Industrie . 
Die N ot in B aukalk  und in D iingekalk bedarf danach 
keine: w eitern Schilderung. Z ie g e le ie n  h a tte n  wir in 
D eutschland vor dem  Kriege 18 000 in B etrieb , d a ru n te r 
allerdings viele kleine, im le tzten  H erbst w aren es 1200 bis 
1300, einschlieBhcli der im L andabsatz versorgteu. Die 
Porzellanindustrie "hat aus 1913 einen M onatsverbrauch 
von 60 000 t  nachgewiesen. , Sie is t heu te kon tingen tie rt 
m it 34 000 t, kann aber kaum  25 000 t  bekom m en. Ich 
fllhre n u r diese wenigen Beispiele . k lar und ubersichtlich 
gelagerter Industrien  an. D abei handelte  es sich durcliweg 
um solche, die inlandiscties M ateria ł yerarbeiten , fur die 
also die P roduktion eine reine Kolilenfrage ist, und dic, 
wie Zem ent, Kalk, Ziegel, zur B ehebung der W ohnungsnot 
von der gróBten B edentung sind oder, wie die Porzellan- 
industrie, A usfuhrw erte schaffen.

DaB u n te r den heutigen Y erhaltnissen, bei diesen ge- 
ringen Mengen und dereń unregelmaBiger L ieferung eine 
verniinftige B rennstoffw irtschaft der Ind u strie  n icht móg- 
licb ist, liegt auf der Fland. Angefangen bei den I iu tte n -  
werken, die bei dem  B etriebe, wie sie ilih h eu te  fuhren 
miissen, auf die Tonne W alzwerkserzeugnisse einen un- 
yerlialtnism aBig liohen B rcnnstoffaufw and haben, der 
cliemischen Industrie , die die Kolilcn verbraucht, um ilire 

. A pparaturen  warm zu lia lten , bis zu den G lashutten , die, 
soweit sie auf R uhrkohle angewiesen sind, in den le tz ten  ' 
W ochen kaum  so  viel bekom m en haben, daB sie kalt- 
schureń kónnen, ohne.zu  produzieren, le isten  wir m it den 
verfugbaren Brenustoffen n ich t das HóclistmaB von 
Gtttererzeugung, sondern suclien nach Móglichkeit, die B e
triebe in Gang zu halten . Zu durchgrcifcnden Entschlussen 
im Sinnc hochster w irtschaftlichcr Verw endung d er B renn- 
stoffe kom m en wir n icht D abei muB auch gesagt werden, 
daB unśere W irtschaftslage im m er m ehr verlangt, daB in 
e rste r Linie die Gewinnung der wicht.igstcn Rohstoffe 
sichergestellt wird. Im  V ordergrunde steheu  die grund- 
legcnden Industrien  fiir unsere \  olksernahriing: S tickstoff, 
Kali, Phosphate, dic u n te r allen U m standen  voll beliefert 
werden sollen. - D ie N otw endigkeit der Siclierstellung d er 
w ichtigsten Rolistoffgewinnungen wird iederm ann ein- 
sehen. D er Reichskom m issar fur die K ohlenverteihm g 
h a t auch im m er danach gehandelt . D er Durchlulu-ung 
sind aber dadurch Grenzen gezogen, daB gleichzeitig auch 
das W irtschaftsleben ais Ganzes au frech terhalten  w erden 
muB, so w ie  wir uns .auch in der Zeit der hóchsten An- 
spannung des K rieges n ich t e tw a blpB auf die H erstellung 
v o n ‘ W affen und M unition beschrankerf konnten . D as 
ganze W irtschaftsleben hang t so eng zusam m en, die Roh- 
stoffindustrien  hangen iiirerseits w ieder von so vielen 
H ilfsindustrien ab, daB eine so einseitige Bevorzugung, 
wie sie yielfach verlangt wird, diese Industrien  se lbst 
lahmlegen miiBte, geradeso, wie eine dauernde U nzulang- 
lichkeit.der K ohlenversorgung der Ind u strie  und der Land-
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w irtschaft le tzten  E ndes im m er m ehr auch auf den Bergbau 
selbst zuruckw irkt. Es ist, auch zu beden.ken, da8 die 
Rohstoff industrien  groBe K ohlenverbraucher sind und 
verhaltnismaflig- wcnigc A rbeite r beschaftigen, w ahrend 
das groBe H eer der A rbeiter in den w eiterverarbeitenden  
B etrieben und liauptsachlich in den groBen S tSdten  steck t. 
Wir befinden uns also in  einem Zwiespalt: auf der einen 
Seite die N otw endigkeit, die R ohstofferzeugung zu fordem , 
um dic w eiter verarbeitenden Industricn  n icht wegen Roh- 
stoffm angels ztini E rliegen konimen zu lassen, auf der 
andern  Seite H em m ung der Rohstofferzeugung durch die 
N otw endigkeit, die w eiterverarbeitenden Industrien  m it 
ihren groBen A rbeiterm assen n icht schon durch Kohlen- 
m angel zum  Erliegen zu bringen. Aus dieśem  Zwiespalt 
kómmen wir nur heraus, wenn die Kohle w ieder reich- 
licher flieBt, N ur dies konnen wir auch den vielen Ar- 
beiterabord nungen aus der kohlenverbrauchenden In 
dustrie  sagen, die taglich aus allen  Teilen des Reiches beim 
Reichskohlęnkom m issar vorsprcchen und  ihren W unsch

beteuern , nu r arbe iten  zu wollen, ohne daB ihnen und ihren 
Industrien  geholfen w erden kann.

Die A u s f u h r  von Kohle is t aufs auB erste e in -. 
geschrankt, von der E infulir is t H ilfe von Belang nicht 
zu erhoffen. Es b le ib t n u r iibrig dic S teigerung der 
K ohlenfórderung und Besserung der Beschaffenhcit der 
Kohle m it ailen zu Gebote stehenden  M itteln . Unser 
W irtschaftsleben muB im m er m ehr der E rs ta rru n g  an- 
heimfallen, wenn ihm durch  steigende K ohlcnlieferungen 
an die E n te n te  im m er m ehr B lut entzogen wird und wenn 
nicht durch S teigerung der Fdrderung  dafiir gesorgt wird, 
daB das B lut rascher und voller um lauft. W ir konnen 
in  D eutschland keine Aufgabe losen, ohne gleichzeitig 
dic K ohlenfrage zu losen. Also m ussen alle w irtschaft- 
lichen und politischen MaBnahmen sich in e rs te r  Linie 
m it allem N achdruck darauf rich ten , die K ohlenfórderung 
schleunigst und kraftig  zu stcigern und, was s te ts  gleich
zeitig gesagt werden muB, auch die Leistungsfahigkei.t 
unserer E isenbahnen en tsprechend zu heben.

Yolk&wirtschaft und Slatistik.
JHe rrnnzosiscłie Kohlcngewinmnis: im Kriegc. Im

le tz ten  F riedensjalir h a t te  die K ohlenfórderung F rank- 
reichs, einschlieBlich 793 000 t  B raun kohle, 10,84 Mili. t .  
betragen . D er deutschc E inm arsch  b rach te  sam tiiche 
G ruben des N ord-D epartem en ts und einen Teil des 
D epartem ents Pas-de-Calais in die Gew alt der D cutschen. 
Die in dem  besetz ten  G ebiet gelegenen Zpchen h a tte n  in 
gewohnlichen Zeiten e tw a 21 Mili. t  jahrlich  geliefert. In 
den ersten  M onaten des Kriegcs fiel infolge der allgem eincn 
Yerwirrung die K ohlenfórderung in dem  n ic litbesetzten  
G ebiet auf e tw a 00%  des Friedensum fangs. Allmahlich 
gclang es, die B elegschaft zu vcrm chren, n ich t zu le tz t 
auch durch  H cranziehung der aus dem N orden F rank- 
reichs und aus Belgien abgew anderten  B ergleute, und gegen 
Marz 1915 h a t te  die Forderung der in F rage stehenden  
G ruben wieder die Friedenshólic erreićh t und w ar in 
weiterm  A nstcigen begriffen. In  der Folgczęit sch ritt m an 
in um fassendem  MaBe .zur. E n tlassung  von B ergleuten

aus dem H eeresdieust behufs W iederaufnahm e ihrer 
A rbeit in den Gruben. Diese. M aBnahmen' fu h rten  den 
Zechen e tw a 50 000 A rbeite r zu, gleichzeitig wurden 
ihnen 12 -  14 000 Kriegsgefangenc zur Vcrfugung gestellt. 
Die »Annales des Mines de Belgique« bringen von der 
Kohlęngcwinnung, dem  AuBenliandel und dem K ohlen- 
verbrauch F rank ieichs im Kriege die folgenden Angaben.

Zahlentafel 1.

Jah r Forderung E infuhr
1000

Ausfuhr
t

f —..  ~
Verbraucli

1913 40 844 23 719 1 501 04 834
1914 .29 787 18 057 1 500 40 000
1915 19 909 19 983 1 500 38 000
1916 21 473 20 422 1 07S ; 40 ooo
1917 28 891 17 454 1 487 44 800
1918 28 000 10 821 3 249 41 572

Danae li w ar in 1918, fiir das allerdings noch keine 
jndgiiltigen  Zahlen vorliegen, die K ohlengew innung um

Zahlentafel 2.

Bezirk 1913
t

1915
t

1916
t

1917
t

S te in k o h le :
Norden und Pas-de Calais . . . . 27 389 307 7 382 292 8 195 025 11 450 463
L o i r e ........................................ 3 795 987 3 294 258 3 613 024 4 548 097
Bourgogne und N ivernais . . 2 412 410 2 447 594 2 571 644 3 504 925

2 137 325 1 814 269 1 951 543 2 838 859
Tarn und A reyron , . . . . .  
B o u r b o n n a is ...................... ....

1 987 454 1 909 993 1 993 370 2 580 836
737 425 710 086 798 724 973 354

A u v e r g n e ............................................. 591 448 480 253 516 656 641 843
W est-A lpen............................................. 384 37S 334 809 377 662 510 404

221 015 205 991 222 657 290 195
Sud-Vogescn . . . . . . . . . . 1S3 774 122 653 132 862 198 666
Creuse und Correze . . . . .  . . 129 519 105 888 106 531 132 495

80 840 47 316 61 790 86 444
Ix s  M aures.............................................  ̂ V 82 101 20
P vrenaen . ............................................. , — — — 810

zus. . 40 050 888 18 855 544 20 541 595 27 757 411
“B r a u n k o l i le :

Provence . ......................................... 750 731 646 825 098 498 959'988
Siid-Vogescn ‘........................................ 8 146 5-966 4 161 17 412
C o m t a t ............................... 24 987 20 654 49 318 105 100
S u d -W e s te n ........................................ 2 990 3 783 15 421 55 306
H aut-R hóne ......................................... 382 140 970 19 398
T o n n e .............................................- . 88 20 110 792

zus. . 793 330 j 677 388 i 768 478 1 157 996
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12,8 Mili. t  — 31,45%  kleiner ais im le tzten  Friedensjahr, 
die E infuhr verzeichnete gleichzeitig einen Abfall um 
6,9 Mili. t  =  29,08% ; w ahrend die A usfuhr, die ganz 
uberwiegend nach Ita lien  geric lite t war, reichlich eine 
V erdoppelung aufw ies; der V erbrauch erm aBigte sich von 
64;8 auf 41,6 Mili. t. TJber die V erteilung der franzosisclien 
SteinkolilenfSrderung im Kriege au f die verschiedenen 
Kohlenbecken en tnehm en wir den »Annales des Mines 
de France« die in  Zahlentafel 2 enthaltenen Angaben, die 
in der G esam tsum m e von den Forderziffern der »Annales 
des Mines de Belgique<( utn ein Gcringes abweichen.

Technik.
Dic O benlgchung (los lienzollokomotivbetriebes im 

Obcrberganitsbczlrk D ortm und. D urch eine unsachmaBigc 
W artung der Benzollokom otiven und der B rennstoff- 
Fullcinrichtungen u n te r  Tage kann  die S icherheit der 
Bclegschaft gefahrdet werden, jedoch lassen sich diese 
Gefahren vollstandig  ausschalten , wenn die crforderlichen 
S icherheitsm aB nahm en B eachtung finden1.

D as O berbergam t in D ortm und  h a t  vorlaufig davon 
A bstand genom m en, dic Ver\vendung von Benzolloko- 
inotiven in unterird ischen  G rubenbetrieben zu verbieten, 
weil der w irtschaftliche W ert dieser F o rd e ra rt besonders 
groB ist. E ine R undfrage bei den Zechen des Oberberg- 
am tsbezirks h a t ergeben, daB h ie r  ein F unfte l der ge- 
sam ten K ohlenforderung auf die Benzollokom otiven ent- 
fallt, dereń U m bau in D ruclduft- oder elektrische Loko- 
m otiven bei den lieutigen Preisen einen K apitalaufw and 
von m ehr ais 40 Mili. ./(■ erfordern wiirde, ganz abgeschen 
davon, daB er an den erheblichen Liefcrschwicrigkcitcn 
fiir abselibare Zeit scheitern  mi.iB.te.

Das O berbergam t h a t aber den Zechcn die V erpflichtuug 
auferlegt, . die Benzollokom otiven und  dic'- sonstigen -zu 
diesem B etricbe crforderlichen E inrich tungen  einer zwci- 
m a lig e t i  jahrlichen Priifung auf ihre B etriebsicherheit 
uriterziehen zu lassen, und die Ingenieure des Dam pf- 
kcsscl-Oberwachungs-Ycreins der Zechcn im Oberberg- 
am tsbezirk  D ortm und ais gccignetc Sacheerstandige 
dafur an erkann t.

Der nebenstehende vom  Yerein vorgeschlagenc Yor- 
druck, den der Ingcnieur bei der Priifung auszufullen 
hat, is t yom  O berbergam t ais zw eckentsprechend befun- 
den1, worden.

Wie sich daraus ergibt, ers treck t sich die U nter- 
suchung n ich t nu r auf die E rftillung der sicherheits- 
teclinischen B edingungen, sondern auch auf die b e -  
t r i e b s t e c h n i s c h c  B ew ertung der Anlage, und zw ar zu 
dem  Zwcck, die B edienungsm annschaft zur gu ten  In- 
stand lia ltung  der M aschinen anzuhalten .

Der Befund der U ntersucliung wird der V erw altung 
der betreffenden Zeche iibersandt. S tellt sich bei der 
Priifung iie rau s , daB der B etrieb einer Lokom otive eine 
Gefalir bedeutet, so is t  dic Zeche auf Y eranlassung des 
priifendeii Ingenieurs gehalten, den B etrieb  der be- 
treffenden L okom otive ' sofort einzustellen. In  solchen 
Fallen muB der Befund auch dem  z u s t a n d i g e n  .Bergrevie.r- 
beam ten unm itte lbar iibersandt werden.

Es sei noch erw ahnt, daB diese Priifungen durch dic 
Ingenieure der elektrotcchnischen A bteilung des Dampf- 
kcsscl-tiberw achungs-Vcrcins erfolgen, da sic sich dcm

i  vr1. GliickauC 1910, 8. ;ł$S .

D am pfkessel-tiberw achungs-Y erein der Zechen im 
O berbergam tsbezirk  Dortm und.

Betr, Benzollokomotiven.

Zeche:

Priif ungsb efund.
. Schacht: ..................  Sohle:

10
11

12

13

Urafullraum.
Z u s ta n d  d e r  Fuli* u n d  A b f lu B le itu n g en ; .............................................. ..........

„ T a n k w a g e n  u n d  P u m p e :.............................................................
„ B e le u c h tu n g s a n la g e :  - ...................................................

K a n n  d e r  U m fu llrau m  v o n  auB en h e r  lu itd ic h t  a b g e sc h lo sse n  w e rd e n ? .

Ausbesserungsraum und Lokomotivschuppen.
S in d  A rb e its g ru b e n  v o r h a n d e n ?  \V iev ie l? ............................. .
Z u s ta n d  d e r  B e le u c h tu n g s a n la g e ; ............................. ..........................
S in d  g e e ig n e te  L ó sc h m itte l  v o rh a n d e n  u n d  w e lc h e ?  ............................

Gleisanlage,
A llg em ein e r Z u s t a n d : ----------v
S ch ien en g f oBe (kg je  Ifd. n i ) ..........i:........

Befund der Lokomotiven.
' ■ ■ ' . -i

H e rs te l le r  :

W e rk s -N r .:

Ansaugeleitung.
L a g e  in n e rh a lb  o d e r  a u fle rh a lb  d e s  j 

L o k .-G e h a u s c s :

S ic h e ru n ś  gegen  
S t ic h f la rm n e n :

A u s tr i t t  v o n

1 4  Z u s ta n d  d e s  S c h u tz m itte ls :

Auspuflleitungen.
1 5 ;  S ic h e ru n g  g eg en  A u s tr i t t  v o n  

S tic h f la m m e n :

1 0 )  Z u s ta n d  d e s  S c h u tzm itte ls  :

17} I s t  S ic h e ru n g  g eg en  t )b e rd r .  i. d. 
A u sp u ff tc itu n g  v o rh a n d e n  ?

1 8 i E r fo lg t  K u h iu n g  d e r  A b g a se  d u rch  
W a s s e r?

Benzolbehałter und Benzol- 
leitungen.

19 ; Z usland :

”20* K a n n  B e n z o łb c h a llc r  v o m  F iih re r-  
s ta n d  a u s  a b g e sp e r r t  w e rd e n  ? ;

2 1  i B c fin d e t s ic h  z w isc h e n  G ^ trie b e  ; 
u. B e n z o lb e h a łte r  e in e  S c h u tz -  
p la t te  ?

Allgemeiner Zustand.
221 Z u s ta n d  d e r  A n lafl- u n d  Z iin d - 

v o r r ic h tu n g :

23
24

G a n g d .  Z y lin d e rs  u . T r ie b w e rk e s  i 

K u h lw a s s c rfu h ru n g :

2 5  B ra u c h b a rk e it  d e s  S ch m ie ro ls  u n d  
B e u z o ls :

2 6 :  S in d  h e lle u c h te n d e  L a m p en  v o r - ; 
h a n d e n  ?

Is t  L o k o m o tiv fu h re r  m it se in e r  
M a sc h in e  v e r t r a u t ?

28
29

S a u b e rk e i t :

D a tu m  d e r  R e v is io n :

I

B em erkun gen;

D e r b e a u ftra g te  In ge n ieu r:

G eschaftsbercich dieser A bteilung besonders gunstig  an-
passen  lassen.

D ipl.-Ing. O. G u n d e r lo c l i ,  Essen.
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Marktbericht.
Rlieinlsche llrauiikolilenprcUę. Das Rheinische Braun- 

koh lenbrikett-S ynd ikat G. m. b. H . in Koln h a t m it 
W irkung vom 1. F eb ru ar die Prćisc fiir PreBbraunkohle 
um • 30 .,(( fiir die Tonne, zuziiglich Kolilen- und Um 
satzsteuer, erhóht. Die E rhóhung ist bedingt du rch  die 
S teigerung der G ehalter und Lohne und der Preise fur 
Betriebsstoffe. Die Y erteuerung le tz te rer ist in erster 
Linie durch die: gleichzeitige E rhóhung der Preise fur 
Kohle und Koks und das dauernde erhebliche Sinken des 
W ertes der M ark, nam entlich  i l r e  E n tw ertung  im Ausland 
herbeigef iih rt worden. D er B raunkohlenbergbau is t fiir einen 
gro Ben Teil seiner B etriebsstoffe, besonders fiir Forder- 
und T reibbander aus Bauniwolle und Gummi, M ineral- 
óle usw„ auf den Bezug aus dem Ausland angewiesen.

Patentbericht.
Aniueliluiigeii,

die wahrend zwei er M onate in  der Auslegelialle des Reichs- 
p a ten tam  tes aiu liegen .

Vom 5. Ja n u a r  1920 an:
27 c. Gr. 11. S. 47 872. Siem ens-Schuckertw erke, 

G. m. b. H ., S iem ensstadt b. Berlin. F liigclradpum pe 
(besonders fiir Luft) m it kreisendem  Fliissigkeitsring: 
Zus. z. Anm. S. 47 010. 15. 2. 18.

81 e. Gr. 36. M. 02 394. Oscar Meyer, K oln-Ehrenfeld, 
G utenbergstr, 110, und  K arl K iihn, K oln-K alk, Bueh- 
forsterstr. 00. BunkerverschluB. 7. 1. 1S.

Vom 8. J a n u a r  1920 an :
l a .  Gr. 0. S. 40 051. Soc. A nonym e >>Le Coke In- 

dustriel«, Sain t-E tienne, Loire (Fi-ankr.); V e rtr .: A. Elliot, 
Pat.-A nw ., Berlin SW  48; Y orrichtung zur T rennung von 
Koks und Schlacken oder Kohle und Schiefer. 19. 2. 19. 
F rankreich  23. 11. 17.

1 a. Gr. 25. M. 07 425. M aschinenbau-A nstalt H um 
boldt, K oln-Kalk. Verfahren zur A ufbereitung vori Erzen 
nach einem Sch\vem m verfahren. 11. 11. 19.

1 u. Gr. 30, M. 00 005. M aschinenfabrik Buckau A.G., 
M agdeburg. V erfahren zur Abschoidung yon Sand aus 
Braunkohle. 10, 0. 10.

11). Gr. 4. J. 19 168. D ipl.-Ing. H einrich Im m erm ann, 
F rank fu rt- (Main), G iłnthersburgallee 91. E lektrom ag- 
netischer NaBscheider. 13. 2. 19.

10 a, Gr. 17. W. 53 770. Reinhold W agner, Char- 
lo ttenburg, Kaiserin-Augusta-AUee 30. Kokslóscliwagan.
I. 11. 19. ,

2" e. Gr. 9. A. 32 303. A llgjm eine E lek trizitats-
Gesellschaft, Berlin. V orrichtung zum V erhuten  des 
Pum pens von K reiselverdichtern nach P a te n t 310 580; 
Zus. z. P a t. 310 580. 8. 10. 19.

88 lu  Gr. 2. B. 87 402. D r.-Ing. F riedrich  Bub,
Petershagen, O stbahn b. Berlin. V erfahren zur Kon- 
servierung von Holz. 28. 0. 18.

43 a. Gr. 42. P , 37 003. R ichard  P oth , Derne (W cstf.), 
B ahnhofstr. 10. K ontro llm arkenhalter fiir Fórderwagen. 
0. 4. 10.

741). Gr. 4. W. 52 016. P au l Wolf, Zwickau (Sa.). 
G rubenlam pe m it Sclilag\vetteranzeigevorrichtung, bei 
der ein im  Bereiche der F lam m e befindlicher K orper 
beim  Z u tr itt  von Schlagw ettern ausgelost wird. 3. 2. 10.

81 e. Gr. 15. S. 47 922. Siem ens-Schuckertwerke,
G. m. b. H ,, S iem ensstadt b. Berlin. Schuttelriirnc m it
Ą ntrieb durch einen um laufenden Motor. 20. 2, 18.

8.1 o. Gr. 17. S. 44 531. Siem ens-Schuckertwerke,
G. m. b. H ., S iem ensstadt b. Berlin. R ohrleitung fiir 
Sang- oder D ruckluftforderanlagen. 30. 10. 15.

SI c. Gr. 19. St. 19 190 und  20 200. S tephan, F rólich
& Kliłpfel, Scharley (O.-S.). Mit Hilfe eines Druekluft- 
oder D ruckw asserzylinders schwingend bewegte Yerlade- 
schaufel. 25. 11. 13.

U eb r im c hs imi ste r - Ii i n h' ag u ligo u,
bekann t gem acht im Reichsanzeiger vom 5. Ja n u a r 1920.

5 (1. 728 287. Paul Seidel, H ohndorf, Bez. Cliemnitz. 
S elbsttatige Fangvorrich tung  lu r  seillos gewordene H nnde 
auf schiefer Ebene. 28. l i .  -10.

17 li. 728 104. Bernh. Schleuter, Hemelingen. Ober- 
setzuugsgetriebe fu r A niriebm aschinen, beispielsweise 
E lektrom otoren, PreBluftm aschinen o. dgl. 8. 1-2. 19.

80 u. 728 137. F ried. K rupp  A G. Grusonwerk, Magde- 
burg-B uckau. E ntleerungsvorriehtung fiir Schachtofen, 
Silos o. dgl. 28. 7. 19.

Yerliingerung' der Schulztrist.
Folgendes G ebrauchsm uster is t an dem  angegebenen 

Tage auf drei Ja lire  verlangort worden:
81 e. 6GG 650. Ingenicurbiiro H erm ann Marcus, Koln

und P ete r H. Heslenfeld, K ó!n-l,indenthal, Y irchowstr. 3. 
Vcrladcsclnirre usw. 15. 12. 10.

Deutsche ra te n te .
Der B uchstabe K  (Krlegspatent) h in ter der Ober- 

schrift der Beschreibuhg eines P a ten tes becleutet, daB es 
auf G rund der V erordnung vom 8. F eb ruar 1917 ohne 
roraufgegangene B ekanjitm achung der Anm eldung erte ilt 
worden ist.

5 1) (7). 317 079, vom 13. A ugust 1915. S ie m e n s -
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. II. in S i e m e n s s t a d t  bei 
B e r l in .  .Vorrichtung zur Erweilerung von wagcrechlcn 
oder nicht erheblich geneigten Bohy lochem.

Am .Yorderu Ende der in  das fertige Bohrłoch a ein- 
zufiihrenden Forderschnecke 6 sind eiu oder m ehrerc m it- 
einander und m it der Forderschnecke gelenkig oder bieg- 
sam verbundene, in Fordersilineckenform  ausgebildete 
Frąser d angebracht, die bei der D rehung infolge ihres 
Eigengewichts eine nach un ten  gerich tete schlitzfórm ige 
E rw eiterung c des Bolirloehes erzeugen. Die F raser 
konnen hohl und zur Erholiung ihres Eigengewiehtes m it 
schweren Stoffen, wie Blei, aiigefiillt sein.

5 b  (7). 317125 , vom  15. Marz 1910. S ie m e n s -
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. l». H. in S i e m e n s s t a d t  bei 
B e r l in .  Verfahren zum  E r m ite m  von Bohrlóchern.

Dic durch  das P a te n t 317 079 gescluitzte V orrichtung 
(vgl. die A bbildung dazu) soli in dem  zu erw eiternden 
Bohrłoch wahrend des (Jmlaufs achsrecht hin und her 
bewegt werden.

5 e  (3). 317 253, vom, U . Ju li 1918. A d a lb e r t  R u -  
t e n b o r n  in E s s e n -A li  e n e s s e n .  Verfahrcn und Yor
richtung zum  Offenhaltin von Aufbruchbohrlóchern im  
Bergbau.

Auf dem  B ohrgestange der zum H erstellen der Auf- 
bruchbohrlócher d ienenden Maśchine sollen in bestim m ten 
A bstanden voneinander ii bei die ganze Lange des Bohr- 
loches Ringe y erte ilt werden, dereń auBerer D urchm esser 
etw a dem  des Bohrloches en tsp rich t. Die Ringe hangen 
m it H ilfe von K etteń  an einem  Teller, der un m itte lb ar 
h in ter dem  B ohrcr frei d rehbar auf dem  Bohrgestange 
befestig t ist.

10 a (22). 317 120, vom 0. Mai 1918. F r i t z  S a e f t c l  
in  C h a r l o t t e n b u r g .  Vetfahren zur Herstellung ~von 
jestem Koks aus gasreicher Kohle.

Gasreiche Kohle soli teilweise en tg ast und m it der 
n ich t en tgasten  gasreichen Kohle zusam m en gem ischt 
und yerkok t werden.
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den Ofcnboden .lauft, wo die Teilleiter an die Boden- 
elektrode angoschlosscn werden.

21 li (11). 317 217, vom 26. Ja n u a r 1918. G c s e ll-
s c h a f t  f i i r  l i  1 o k l ro s  t  a h 1 a n ! a g e  n m. b. H . in S ie 
m e n s  s t a d  t b. B e r l in  und D ipl.-Ing. W ilh e lm  R o - 
d e n h a u s e r  in V 6 1 k lin g e n  (Saar). Elehtrischer Schmelz- 
ofen.

5 <1 (5) 317 080, vom 20. April 1910. L o u is  N e t t e n -
b u s c h  in G e ls e n k ir c h e n .  Schweńkbiijyic jur Brems- 
berge.

Zum Anheben der Sehwcnkbiihno a- dicnen Nockcn b, 
dereń Achsc durch ein neben der Biihne auf der Zufuhr- 
seite angeordnetes Z ahniadergetriebe c und d m ittels eines 
H andhcbels e gedrehi wird. D er Hebel is t  so auf der 
Achsc des Zahnrades d angeordnet, daB er bei angehobener 
Biihne quer ub er dem Gleis /  der A bbaustrecke liegt und 
dieses sperrt. .,

10 l) (9). 317 209, vom  20. S eptem ber 1918. H e r m a n n  
H e l l e r s b e r g  in K ra y . W armofen m it drehbarem Tisch 
fiir Brikettfabrihen.

U nterhalb des drehbaren  Tisches a- des Ofens is t auf 
der den Tisch tragenden, von einem K egelradergetnebe 
in Drehung vcrsetzton Konigswellc c der A bstreiciier b 
befestig t der das iiber den T ischrand fallende Gul zu 
der Offnung e des Gehausebodens d fórdcrt, durch die 
es in den S ch iittrich ter /  fallt.

21 li (6). 317 137, om 7. A ugust 1918. A k t ie n -
: g c s ę l l s c h a f t  B ro w n , B o v e r i  & C ie. in B a d e n  

(Schweiz). Slromztifuhrung bet elektrischen TJchtbogendfen 
fiir Mehrphasenstrom m it Bodenelekirode.

Den beiden durch  den Dcckel in  den Ofen ein tretenden 
E lektroden wird der Strom  von oben zugefiihrt. wahrend 
der ^ trom  d er B odenclektrode zunaclist in  der zur Łbenc 
der Deckelelcktroden senkrechtcn Ebene an der AuUen- 
wand des Ofens entlang senkrech t nach oben, dann  un ci 
Zerlcgung in eine der Zahl der E lektroden entsprechende 
Anzahl Teilleiter parallcl zur Bodenflache bis m  die Nahe 
iler E lektroden und schlicBlich parallcl zu diesen bis an

Dic z. B. an dem  Gewichthebel /  aufgehangtc Arbeits.- 
tilr  c lagert in dem  G leitrahm en a, der in der m it dem 
Ofen fest verbundencn S chlittenfuhrung b z. B. m it Hilfe 
des in einem gebdgenen S chhtz d er O feuwandung ge- 
fiihrtcn feststellbaren  Hebcls c und Z ahnstangentriebes d 
Ycrschoben w erden kann.

24 e (3). 317 042, vom 12. Ju li 1917. P o e t t e r  G. m. 
b. H, in D u s s e ld o r f .  Gaserzeuger, in  dem die auszu- 
tmgende Asche durch Einblasen eines Gasluftgemisches 
verfljissigt wird.

Das Gasluftgemisch wird durch den Boden des 
Sclilackenherdes in den Erzeuger geblasen.

24 e (11). 317 220, vom 18. Marz 1917. M a s c h in e n -  
l a b r i k  A u g s b u r g - N u r n b e r g  A.G. in N iir n b e r g .  
Gaserzeuger m it langem wagerechtem 'Schachtąuerschnitt.

D er R ost des Erzeugers, der einen dachfórm igen Quer- 
sc h n itt und eine treppenstufenfórm ige Oberflaęhe hat, 
ist auf einem w agerecht gelagerten  Rohr befestigt, das 
hin-und her gedTcht wird.

24 li (2). 317 178, vom 23. April 1918. B i s e n w e r k  
J a g s t f c l d , G. m. b. H. in  J a g s t f c l d  (W iirftbg.). 
Selbsttatige Besch'icknngsvprrichtung fiir Schachtófen, Gas- 
erzeuger u. dgl. _

Zwischen dem  B unker und dcm Scliacht der Ofen
o dgl. is t ein Fiilltopf eingcschaltct, dessen E in- und 
A ustrittó ffnung  m it je einer YerschluBglocke yersehen 
sind. Dic Glocken hiingen m it Biigeln auf G leitbahnen, 
dic durch eine1 K urbcl so gesteuert werden, daB die 
Glocken sich gegenlaufig bewegen, d. h. daB die Em- 
trittó ffnung  geschlossen wird, wenn dic A ustrittóffnung 
sich offnet und um gekehrt. Auf der die Bewegung der 
Glocken steuernden Kurbelwelle sind Nocken zum Be
wegen der A uslaufklappen des B unkers so angeordnet, 
daB diese K lappen sich óffnen, wenn die A ustrittóffnung 
des F iilltopfes geschlossen und seine E in tr ittó ffn u n g . ge- 
óffnct ist.

40 e (1). 317 146, v.om 23 Marz 1918. S ie m e n s  &
H a ls k c  A.G. in S i e m e n s s t a d t  b. B e r l in .  Verfahren 
zur elektrolytischen Raffination von Me-tallen oder Melall- 
legierungen m it hohem Gehcilt ciu 1’ rcmdiuctcilleii.

Bei der' Raffination sollen dcm H auptelek tro ly ten  
Sauren oder dereń Salze in geringen Mengen zugesetzt 
werden, dereń , Anionen die in der Anodę befindlichen 
Frem dnictafte vori'ibergehend zur Losung bringen.

78 (15). 317 030, vom 2. Septem ber 1917. C h e -
m is c lie  F a b r i k  von H c y d e n  A.G. in R a d c b e u l -  
D re s d e n  Yerfahren zur Herstellung giepbayer Am mon- 
perchloratsprcngstoffc.
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Die Sprengstoffe sollen aus M ischungen des Ammon- 
perchlorats m it den  N itra ten  der AUćalien oder der Stick- 
stoffbasen un te r Zusatz fe ttsau rer Salze der Alkalien oder 
der S tickstoffbasen oder der ąliphatischen Sauream idc 
hergestellt werden.

35 a (9). 317 272, vom 16. F ebruar 1918. E d m u n d  
K o c h , B u r o  f i i r  b e r g t e c h n i s c h e  u n d  e l e k t r o -  
te c h n iŁ c b e  E i n r i c h t u n g e n  in E s s e n . Fórderwagen- 
aufdriickvorrichtung.

An den beiden E nden des Schubschlittens b der Vor- 
richtung greift d asZ u g m ittc l c an, das iiber Rollen d und c 
zu einem festen P u n k t gefiih rt ist. Die beiden Rollen c 
lagcrn in  Laśclicn f, die in ein iiber Rollen h laufen- 
des endloses Zugm ittcl g eingeschaltet sind. L etztcres 
wird durch einen M otor, der die eine Umkelir- 
rolle h fiir das Zugm ittcl an tre ib t, standig  
in derselben R ich tung  bewegt, wobei der 
Schubschlitten b eine hin und her gehende 
Bewegung ausfiihrt. D er sich h in te r die auf- 
zuschiebcnden Fdrderw agen a legendo Arm k 
des Schubschlittens. is t um  eine in  der Lśings- 
richtung d e s  Sclilittens iiegendc Achse dreh- 
bar und wird bei der Schubbewegung des 
Schlittens dadu rch  aufgerichtet, daB ein m it 
einer Nase in eine K urvcnriut der N abe des 
Schubarm cs eingreifender Ring durch das Zugm ittcl c gegen ■ 
die W irkung einer Fedcr auf der Nabe des Schubarm cs | 
achsrecht verschobcn wird. Das Aufrichtcn des Schub- 
annes k liilil sich auch dadurch un tcrstu tzeh , dafi m an ais 
Zugm ittcl fiir dic Rollen c eine G liedcrkette w ahlt und die 
Lasćlien /  auf E xzentern  eines Bolzens dieser K ette 
lagcrt. Beim Urnlauf um die U m kehrrollen wird der 
Bolzen um 180° gedreht, wobei die Rollen e infolge 
der W irkung der exzcntrische'n Teile des Bolzens sich 
einander nahern  oder voneinander entferrtcn, D adurch 
erfolgt ein An- oder E n tspannen  des Zugm ittels o und 
dem cntśprcchcnd ein A ufrichtcn oder N iedcrklappen des 
Schubarmes k. D er M otor k ann  zum A ntrieb zweier 
A ufdriickvorrichtungen verw endet werden, dera rt, daB 
bei jeder D rehriclitim g des M otors eine der A^orrichtungen 
angetrieben wird.

81 e (39). 298 810, vom 7. Novem ber 1910. G e s e ll-  
s c h a f t  f u r  F o r d e r a n la g e r i  E r n s t  H e c k e l  m. b. H. 
in S a a r b r u c k e n .  Entladefrosch f t f f  Dralitsęilbahtfen mit 
vereinigtem Trag- und Z u g s e i l K.

D er Frosch e, der m it Ililfe  des Arraes g den Auslose- 
hebel c des W agenkastens b auslost, so dafi d e r K asten  
kippt, is t an dem obcrhalb des Trag- und Zugscils a 
zwischen den Seilbahnm asten ausgespannten Sei! d auf- 
gehang t und m it einer oder m ehrern das Trag- und Zug- 
seil stiitzenden Tragrollen /  ausgerustet.

78 o (2). 300 660, v om 12. Mai 1914. D r. C la e s s e n
in B e r l in ,  Verfahren zur Her stellung von feuchtigkeits- 
bestandigen Sprengkapsehi fiir bergbauhche und mUitarische 
Zwecke. K.

Auf den N itrokorper d er Sprengkapseln soli eine 
Ladung eines In itia lkorpers (K nalląuecksilber, Knallsalz, 
Bleiazid, D iazobenzolperchlorat, H exam ethylentriperoxvd- 
d iam in usw.) gesetz t werden. Die Ladung soli dann  z. B. 
durch  ein n ich t durchlochtes Innenhiitchen gegen dieAuBen- 
luft einen abgedichtetcn AbschluB erhalten, auf den eine 
zum D urchschlagen dieses Abschlusses ausreicheri.de Menge 
eines durch G rubengase uswr, n ich t zersetzlichen, leicht

entzundlichen, einheitlichen oder gem ischten Ziindstoffes 
m it oder ohne durchlochtes Innenhiitchen aufgepreBt 
wird. In  dic m it N itrokorper, Initialsprengstoff, AbschluB 
und Ziindstoff geladcne Sprcngkapsel laBt sich eine 
kleijiere gcwohnlichc Sprcngkapsel oder ein Z undhutchen 
einprcssen.

80 (1 (1). 317 204, vom 27. F eb ruar 1917. A lf  red
S ta p f  in B e r l in  und H a n s  H u n d r i e s e r  in  B e r l in -  
H a le n s e e .  Gesteinkernbohrer. Zus. z. P at. 315 956. 
I-angstc D auer: 15. Aug. 1931.

Die durch  eine P lą ttc  gebildeten W iderlager fiir die 
Schneiden des durch das H a u p tp a te n t geschutzten 
Bolirers sind m it einer V erzahnung versehen, die in  Ver- 
zahnungen der W andung. des Bohrers so eingreifen, daB

sich dic P la tten  und dam it die Schneiden verstellcn lassen. 
Die P la tten  kónnen auch in N uten der Bohrcrw andung 
gefiihrt und d rehbar m it einer im  Bohrcr vcrschraubbaren 
Schraubenspindcl vcrbundcn sein.

81 o (17). 316 988, vom 7. Ju n i 1916. S ic m e n s -
S c h u c k e r tw c r k e ,  G. m. b. II. in S i e m e n s s t a d t  b. 
B e r l in .  Einrichtung b e^  Saugluftforderanlagen fiir sin- 
terndes oder backendes Fdrdergut.

Der E ntleerungsstu tzen  des feststehenden Bunkers, 
aus dcm  das F ordcrgut in fest verlegte Fórderleitungen 
oder A nschluBstutzen soleher Leitungen tr it t ,  und der 
einen geringern D urchm esser ais die Fordcrleitung oder 
deren AnschluBstutzen hat, is t in diese Leitung oder den 
S tutzen hineingefiihrt und so gebogen, daB das G ut in  
R ichtung des F ordcrluftstrom es aus ihm  a u s tritt. D er 
letztere gelangt durch  den zwischen dem  Entlcerungs- 
s tu tzen  und der Fordcrleitung vorhandenen Schlitz in 
die T^itung.

Biicherschau.
Be.ręicchiiisclies WOrtcrbuch. 1. Teil, F ranzósisch-D eutsch.

Von D ipl.-Ing. W. Schulz, staatlicliem  B erginspektor.
100 S. Essdri 1919, G. D. B aedeker. P reis in P appbd . 5 J< ■
D er im Yorw ort vom ;-,Verfasscr ausgcsprochencn 

Hoffnung, daB das vorlicgende kleine bergtechnische 
W ortcrbuch den Fachgenossen |  m anche E rleichterung 
b e im -S tu d iu m  der franzósischen B erg lite ra tn r gewahren 
wird, kann  durchaus beigestim m t werden. M ancher wird 
wie der U nterzeichnete aus eigener E rfahrung  wissen, wic 
sehr bislang ein cinigcrmaBen vollstandiges u n d  zeit- 
gemaBes bergtechnisches W órterbuch  gcfehlt hat. Uber 
diesen Mangel verm dgcn die groBten allgem einen W órter- 
biicher wie Sachs-V illatte und andere tro tz  ih rer Giite 
n ich t hinwcgzuhelfeh. Man is t vielfach gezwungen, aus 
dem  Sinn nach  dem  ganzen Zusam m enhang zu ver- 
deutschen, wobei u n te r U m standen  leicht I r r t i im e r . vor- 
kom m en konriCri, wie z. B. in  einer Fachzeitschrift bei 
der U bersetzung des A usdrucks desanereurs des cheminees 
m it W etterofenscliurer a n s ta tt,  wie es heiBen muB, Ar- 
b e ite r in  Rollóchcrn. pour aller degager 1’engorgem ent des 
cheminóes. ’

Es is t le b h a f t  zu bcgrtiBen, daB sich der Verfasser n icht 
n u r auf die reine B ergtechnik  beschrankt, sondern auch 
die w ichtigsteu Hilfswissenscliaften des Bergm anns be- 
riicksichtig t hat.
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Dcm Erscheinen weitercr Bandę, re rm u tlich  zunachst 
Englisch-Dentsch, sielit der Fachm ann gem  entgegen

G ra  h n .
In du strie  und T ech n ik . M onatschrift. Hrsg. vom Verein 

deu tscher Ingenicurc, Verein dcutscher E isenliiitten- 
leute, V crband deu tscher E lek tro techniker. E rscheint 
in deutscher, englischer und  spanischer Sprache. 
Jan . 1920, Nr. 1. Berlin 1919, Auslandverlag;. Be- 
zugspreis fiir M itglieder d er drei Vereine je 24 .(i 
(In landporto  eingeschlossen) s t a t t  36 M bzw. je 30 ,« 
(A uslandporto eingcschlossen) s ta t t  48 ,« fiir den ganzen 
Jah rgang  von 12 Iic ftcn .
Die in deu tscher, englischer und spanischer Sprache 

erscheinende Z eitschrift h a t sich die Aufgabe gcstellt, 
iiber die neuesten  und besten  technischen Leistungen auf 
den G ebieten des Bauwesens, des Verkehrs, des Maschincn-. 
und Schiffbaues, des Berg- und H uttenw esens sowie der 
E lek tro technik  gleichmaBig in allgem ein re rs tan d lich e r 
Form  zu b en c h tc n  und dadurch  der deutschen In dusti it 
die Wege zu ebnen, die ihr den Zugang zu dem  wahrend 
des Krieges verlorenen W eltm ark t erleichtern sollen. 
Die drci groBen die Z eitschrift herausgebenden Y erbande 
sind dabei von dem  G edanken gele ite t worden, daB die 
deutsche Ind u strie  kunftig  m ehr denn  je darauf angewiesen 
ist, auBerhalb der Landesgrenzen A bsatzgebiete zu ge- 
wińnen, um die in deutschen Erzeugnissen aufgcspeicherte , 
A rbeit in en tsprechende W erte um zusetzcn. Sie hoffen 
gleichzeitig, durch  dic neue Z eitschrift dazu beizutragen. 
daB die zwischen den vcrschiedenen Volkern wahrend 
des K rieges en tstandene E ntfrem dung  beseitig t und das 
V erstandnis fiir die groBe W eltgem einschaftsarbeit ge
st iirkt wird. Mogę dem  IJn ternehm en  die Yerwirklichung 
d ieser H offnung gelingen!

Von den gróflern A ufsatzen des ersten  H eftes, das 
in ausgezeichneter A ussta ttu n g  vorliegt, seien genannt.. 
E lektrische GroBversorgung (Das K raftw erk  Golpa ais 
Beispiel eines neuern GroBkraftwerkes), GroBgasmaschinen, 
das • Sudhaus der B rauerci H um bser, B erliner Tunnel- 
bauten , Sonderbew etteruńg  in Gruben, die H erstellung 
von B reitflansch tragern , Silospeicher.

Zur B csprech ung c in gcgn n gen e  B iieher.
^Die Schriftleitung behiilt sich eine Besprechung geeigneter 

W erke vor.)
'B e r ic h t iiber einen bergm annischen Lehrausflug der Kgl. 

Bergakadem ie in Berlin nach der N iederlausitz vom
15 bis 17. M arz 1916. L eite r des Ausflugs: G. F r a n k e .  

.B e ric h te rs ta tte r: R. W O ste r . (Kgl. Teclmische Hoch- 
schule zu Berlin, Abt. fur Bergbau, vorm als Kgl. B erg 
akadem ie' zu Berlin. Jub ilaum sstiftung  zur Fórderung 
des heim ischcn Bergbaues) 118 S. m ii 69 Abb. im 
T ex t und auf Taf.

Besuchsubersichten fiir das Som m er-Sem cster 191J und 
das H erbst-Zw ischensem ester 1919 der fechm schen 
Hochschule zu Berlin. 16 S.

Fdel-E rden und Erze. Z eitschrift fiir das Gesam tgebiet 
der seltenen E rden  und Erze, fiir die Industrie  ih rer 
Gewinnung, V e'rarbeitung und V erw ertung. Hrsg. von 
Richard E s c a le s .  E rscheint m onatlich  zweimal. 
1. Jg., Nrn. 1 - 6 ,  O ktober bis Dezem ber 1919. Munchen, 
060°" D. W. Callwey. Bezugspreis halb jahrlich  15 

F lw i tz  E . : Die Lehre von der K nickfcstigkeit. Eine
geordnete D arsteilung und U ntersuchung der Kmck- 
und K ipperscheinungen m it besonderer Riicksicht auf 
die Anwendung. 1. Teil: D er gerade nu r an den Enden 
gestiitz te  und b elaste te  Stab. 442 S. m it 300 Abb. 
und 1 Taf. H annover, Kommissionsverlag yon Oebr. 
JŁnecke. P reis geh. 36 Jt.

E x p o rt nach Skaudinavien D arsteilung der- Absatzmdg- 
, lichkeiten nach D anem ark, Schweden und Nor wegen, 

zugleich Em pfehlung w irksam er W erb cm itte l. 111 S.
•Berlin, F ranz Siem enroth. 1

F e n z l ,  F ra n z : Die Schule des E rfinders. E rfindungs-
technik. 104 S. Munchen. Bruno Kuehn. Preis 
geh. 4

F o p p l ,  Aug. und Ludw ig: D rang und Zwang. Eine
hóherc Festigkeitslehre fiir Ingenicure. 1. Bd. 339 S. 
m it 59 Abb. M unchen, R. Oldenbourg. P reis geh. 30 
geb. 32 zuziigl. 10% Tcuerungszuschlag. 

v. H a n f  f s t e n g e l ,  G .: Tcchnisches Dcnlcen und Schaffen. 
Eine gem einverstandliche E infiihrung in die Technik. 
220 S, m it 153 Abb, Berlin, Ju lius Springer. Preis 
geb. , 12 J(, zuziigl. 10%  Teuerung.szuschiąg.

K o r b e r .  H ans: G ebctbuch  fiir Berg- und H u tte ii-L eu te
16 S. Leipzig, A rthu r Fclix. P reis geh. 1,60 

K o l i l r a u s c h ,  F riedrich : K leiner Leitfaden der prak-
tischen Physik. N eubearb. von H erm ann Sc ho  11.
3. Aufl. 344 S. m it 165 Abb. Leipzig, B. G. Teubuer. 
Preis geb. 10 .((•

L u C k e y , P au l: E infiihrung in die Nom ographie. 2. T.
Die Zeichnung ais R echenm aschine. 63 S. m it 34 Abb. 
Leipzig, B. G. T eubner. P reis in P appbd. 1,40 M. 

M o ra ł,  F e lix : Die A bschatzung des W ertes industrieller 
U nternchm ungen. 157 S. Berlin, Ju lius Springer, 
Preis geh. 12 Ji, geb. 14,40 .ft.

N o e s t  : Dic neuen R eichssteuern, Zusam m enhangend
und faBlich dargestellt. I-I. i : Die K riegsabgabe von 
M ehreinkom m en und M ehrgewinn nach dem  G esetz 
vom 10. S eptem ber 1919. {Gesetz uber eine auBer- 
ordentlichc K riegsabgabe fiir das R eclinungsjahr 1919) 

.53 S. P reis geh. 3 .K. H. 2: Die K riegsabgabe vom 
Yermógenszuwachs nach dem  G esetz vom 10. Sep
tem ber 1919. 1 54 S. P reis geh. 3 .&■ H. 3: D as Erb- 
schaftssteuergeset.z vom 10. Septem ber 1919. 76 S.
Preis geh. 4 Berlin, Industrieverlag  S paeth  &
Linde.

P a w e c k , H einrich: \ rorlesungen iiber elektrische Ak-
kum ulatoren m it E infulirung in die elektrochem isclic 
Theorie. 101 S. m it 29 Abb. Wien, F ranz D euticke.
Preis geh. 5,60 .l(.

Zeitschriftenschau.
i (Eine E rk larung  der h icrun ter vorkom m enden Abkiir- 
zungen von Z eitschriften tite ln  is t n eb st Angabe des Er- 
scheinungsortes, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18 Veróffentlicht. * b ed e u te t T ex t-o d e r 

T afelabbildungen .)

M in eralog ie  und G eologie.

O c c u r r e n c e  a n d  o r ig in  o f f i n e l y  d is s e m  in a t ę d  
s u lp l iu r  c o m p o u n d s  in  c o a l. Von Thiessen. Coal 
Age. 23. O kt. S. 668/73*. A rten des ■ Yorkom mens 
von Schwefel in der Kohle. Schwefelgehalt der Kohle yon 
Illinois. D er U rsprung von Schwcfelkies. Schwefelgehali 
und A rten des Vorkom m ens von Schwefel in den Pflanzen.

O re  d e p o s i t s  o f  U ta h .  II . Von B utler. Eng. Min. J. 
18. Okt. S. 641 /ó*. Die Ausbildung der E rup tivgesteine 
und ih r EinfluB auf die Erzvorkom m en.

O b e r  d e n  S t a n d  d e r  U n te r s u c h u n g  d e r  W a s 
s e r  u n d  G e s te in e  B a y e r n s  a u f  R a d i o a k t i v i t a l  
u n d  i ib e r  d e n  F l u S s p a t  v o m  W ó ls e n b e r g .  Von 
Henrich. Z. angew. Chem. 6. Jan . S. 5/8. 13. Jan .
S. 13/4. A rt und A usfuhrung der U ntersuchungen. Be- 
rechnung der A k tiv ita t. Die in  Quellen und B runnen der
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Frankischen Schweiz und des Fichtelgebirges festgestellten  
Ergebnisse. (SchluB f.)

Bergbauteehhik.
D ie  M a n g a n e r z v o r k o m m e n  v o n  M a c s k a m e z o  . 

u n d  V a s k o h - M e n y h a z a  in  U .n g a rn , d ie  D e u t s c h 
la n d  w a h r e n d  d e s  K r ie g e s  z u r  A u s b e u t u n g  u b e r -  
la s s e n  w u rd e n .  . Von Philipp. (Forts.) B ergb. 16. Jan .
S. 41/2. Geographische Lage, G eschichte, B esitzverhalt- 
nisse, E n tsteh u n g  und A rt der E rze des E isenstein- und 
M anganerzvorkom m ens von Yaskoli-M cnyhaza. (Forts. f.)

P o ta s h  d e p o s i t s  in  S p a in .  Von Gale: ling. Min J.
8 ./15. Nov. S. 758/63*. Beschreibung des in der spanischen 
P rovinz B arce lona: gelegencn Salzvorkom m ens von Gar
do na, i n deiu auch Kalisalze nachgewiesen worden sind. 
Die bislier e rrich te ten  Anlagen. Allgemeinfc geologiśche Ver- 
haltnisse der Gegend. Die spanische G esetzgebung hin- 
sichtlich  der Gewńnnung yon: Kalisalzen. AusSlchtęn fiir ■ 
die Kuligęwinnung.

D e v e lo p m e n t  o f  th e  r o c k  d r i l l  in  A m e r ic a . 
Von H irscliberg. Eng. Min. J. 25. O ki. S. 677/81*. 
Kurze D arstellung des Entw fcklungsganges des Bohr- 
betriebeś vom einfachen H andbohrer bis zu den neuzeit- 
lichen B ohrm asehinen und -hiinimćrn.

G ra b e n b ą g g ^ e  r i u . B r  a un  k o h le n  t a g e b a  u b e t  r ie -  
b en . B raunk . 10. Jan . S. 527/33*. .. 17. Jan . :S. 545/8*. 
A usfiihrung, Arbeitsweise 'Und AnW endungsinoglichkeiten 
verschiedenęr G rabenbagger.

P r  im  a r y  c o n s i d e r a t i o n s  in  h y d r a u l i c  s to w in g .  
Von 1-Iendry. Coal Age; 13,/20. Nov S. 787/92*. 
B etrachtungen, die vor E infiihm ng des Spiilversatz- 
verfahrens anzustellen sind, und dic hauptsachlich  den 
R eibungsveriust in den R ohren, die F rage cleT Zentrali- 
są tion  oder D ezentralisation, die W ahl des V ersatz- 
gutes und ‘ dessen Befórderung betreffen . Yorschlage 
fiir die E in rich tung  von Spiilversatzanlagen.

D a s  F o r d e r n  d e s  E r d o l e s  m it te is *  v e r d i c h t e t e r  
G ase . Y on Nikiel. P etro leum . 1. Dez. S. 265/8*. B e
schreibung einer R eihe von V orrichtungen zur F orderung 
von E rdól m it H ilfe von PreB luft und Gasen, die aus den 
E rdol fuhrenden Schichten entweichen.

M in e  a c c i d e n t s .  Von F ay . Eng. Min. J . 1. Nov.
5. 726/9. Aufzahlung der w ichtigsten U rsachen der Un- 
falie in am erikanischen Gruben, zu denen neben Un- 
wissenheit, G leicligiiltigkeit und M iBachtung der poli- 
zeilichen Y orschriften auch die U nkenn tn is der eng- 
lischcn Sprache. bei rie ten  cingew anderten B ergleuten 
gehort.

E f f e c t iv e  m e a n s  o f  u s in g  r e s c u e  a p p a r a t u s  
in  t h e  f i g h t i n g  o f  m in e  f i re s .  Von R yan . Coal Age.
6. Nov. S. 741/3. Die V erbreitung von G rubenbranden. 
Beschreibung iilterer und neuerer B ekam pfungsarten. 
W ert einer. gu ten  A usbiidung und  zw eckentśprechenden 
A usriistung der R e ttungsm annschaften .

T h e  u s e : o f  . n a p h t h y l a m i n  a n d  x y i id i n  in  
f l o t a t i o n .  Von Robie. Eng Mm. J 1. Ń6v. S. 730/2. 
M itteilung iiber die m it den beiden organischen Stoffen, 
von denen der crste re  im Sprachgebrauch m it x-cake be- 
zeichnet wird, gegen iiber der AnWendung von Ol gem achten 
giinstigen E rfahrungen  beim Schw im m verfahren der Ęrz- 
a^ifbereitung.

No. 1 p l a n t  o f  t h e  M a th e r  c o l l ie r ie s .  Von Baker. 
Coal A ge.. 13./2.0. Nov. S. 78,3/6. Besclireibung der 
Tagesanlagen der genannten  Grube, die fiir die Bew altigung 
einer F orderung von 5000 t  in S Stundon bestim m t sind.

N ew  ć o a l  t i p p l e  o f  th e  C o n s o l id a t io n  C o a l 
C o m p a n y . Von Brasack. Coal Age. 23» Okt. S. 678/82*. 
B eschreibung einer K ohlenaufbercitung von 5000 t  
tag licher Leistungsfahigkeit. Die E inrichtungen sind so ge- 
troffen, daB jede gew iinschte Mischung der KorngróBen 
geladen w erden kann.

C o a ls  o f  O hio; a n d  t h 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  co k e . Yon S tou t. Coal Age. 23. O kt, 
S. 674/7*. Mangel an Kokskohlen im S taa te  Ohio. Geo- 
logische E in te ilung  des K ohlenvorkom m ens. D arlegungen 
iiber die V er\vendbarkcit der K ohlen aus den liegenden 
Fiozen zur H erste llung  von Koks. (Forts. f.)

N e u b a u te n  u n d  Um b a u t  e n  a i i f  d em . K o k e r e i -  
b e t r i e b e  d e r  R o s s i t z e r  B e r g b a u - G e s e l l s c h a f . t  in  
Z b e s c h a u .  Von Pridal. (Forts.) M ont. Rdsch. 16. Jan . 
S. 33/5*. E inrichtung, A rbeitsw eise: und L eistung der 
neu errich te ten  Benzoianlage. (Forts. f.)

D um ptkessel- und M asch in cn w csc ii.

N e u e  P a t e n t e  a u f  d em  G e b ie te  d e r  D a m p f -  
k e s s e l f e u e r u n g .  Y i c r t e l j a h r s b e r i c h t .  Yon Pradel. 
Z. D am pfk. B e t r .  16. Jan . S. 17/21*. Zwischen Vor- und 
H auptfeuerung  bei K etten ro sten  einzuschaltende Absperr- 
vorrich tung  d e r  R hcinisch-W cstfahschen Sprengstoff A.G., 
A bscliluBvorrichtung fur^W anderroste B a u art Pregardien, 
W inderzeugung m it H eiB luftm otor von Coorssen, W echsel- 
feuenm g fiir W asserrohrkessel von Sassenberg, Be- 
schickungsvorrichtung, B a u a rt K owitzke, fah rb arer 
Schlackenbrecher der S iem ens-Schuckertw erke. (SchluB f.)

K o h l e n s t a u b f e u e r u n g  in  A m e r ik a .  Von W agner. 
Feuerungstechn. 1. Jan , S. 58/62*. AnlaB zur E in- 
fiihrung der K ohlenstaubfeuerung in Am erika. H erstellung 
des K ohlenstaubes. Dic M ischung von K ohlenstaub  und 
Luft. E ignung verschiedener K ohlensorten fiir die K ohlen
staubfeuerung. V orteile und K osten dieser Feuerung. 
Die K ohlenstaubfeuerung m it Geblasemiihle.

D ie  T o r f s t a u b f e u e r u n g  in  S c h w e d e n . Von 
W angem ann, F euerungstechn. ■ 1. Jan . S. 53/8*. Kurze 
Angabe der w esentlichen U nterschiede zwischen dem 
am erikanischen und schwedischen V erfahren zur Her- 
stellung von T orfstaub und die V orteile ;des letztern . 
Beschreibung d er V erfahren von Ekelund und v. P o ra t 
z u r . Torfpulvererzeugung. D ie E inrich tung  der Loko- 
m o tiv tender fiir die Aufnahm e von Torfpulver. Geeignete 
Blaser fiir T orfstaubfeuerung. Yersuchsergebnisse! -[ii

D a m p f t u r b i n e n  m i t  Z u s a t z d a m p f .  Yon^.Melan. 
(SchluB.) Z. Turb. Wes. 20. Dez. S. 379/83*. D as A rbeiten 
m it vo rgeschalteter Hilfsdiise. A bieitung von Gleichungen 
zur G egeniibersteilung der L eistungen bei F rischdam pf-, 
A bdam pf- und vereinigtem  B etrieb .

Y e r s u c h e  a n  e in e m  T u r b i n e n - L a u f r a d  m i t  
B a u e r ś f e l d - S e h a u f e lu n g .  Von Reichel. (SchluB.) 
Z. Turb. Wes. 20. Dez. S. 377/9*. D urchfuhrung der 
U ntersuchung der S trom ung in den L eitkanalen  m it Hilfe 
einer Dreidiise.

R e g u l i e r u n g  d e r  L e i s tu n g  e i n e r  Z e n t r i f u g a l -  
p u m  pe. Yon L indner. Z. Turb. Wes. 30. Dez. S. 389/91*. 
Ailgemeine B e trach tungen  iiber die giinstigste A rt der 
Regelung zur Erzielung versęhiedener Forderm engen und 
-hohen.

H i l f s d a m  p f z y l i n d e r  f u r  U m k e h r m a s c h in e n .  
Yon Forster. Dingl. J. 10. Jan . S. 1/3*. Beschreibung 
einer U m steuervorrich tung  ohne O lkatarak tzy linder fiir 
Forder- und W alzenzugm aschinen. Besprechung der ver- 
.schiedenen A nw endungsm óglichkeiten d e r ' Y orrichtung.

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  v o n  K lo tz b r e m s e n .  
Yon Bengel. Dińgl. j .  10. Jan . S. 3/4*. Y erfahren zur
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B erechnung von K lotzbrem sen fur H ebe- und Fahrzeuge, 
bei dem  nicht, wie allgem ein tiblich, nur eine Linie ais 
B ertihrung zwischen K lotz' und Sclieibc angenommen, 
die ta tsach liche K lotzform  also vernachlassigt wird.

E in e  a l lg e m e in e  g r a p h i s c h e  M e th o d e ,  a n -  
g e w e h d e t  b e i  d e r  B e r e c h n u n g  d e r  D a m p f -  u n d  
L u f t l e i t u n g e n .  Von Fischer. Z. Turb. Wes. 30. Dez. 
S. 391 /3. An H and von Beispielen e rlau te rte  Rechnungs- 
weise, welche die G rundlage -fur das genannte, auch in 
verw ickelten Fallen  zum Ziel fiihrende V erfahren bildet.

T e c h n i s c h e  A n w e n d u n g e n  d e r  K r e is e lb e w e -  
g un g . Von Lorenz. (SchluB.) Z. d. Ing. 17. Jan . S. 68/9*. 
E ró rte rung  des V erhalteńs des Schiffskreisels. In  der 
Zusam m enfassung w ird noch auf einige w eitere Anwen
dungen der K reiselbewegung hingewieśen, die in den 
Sonderabziigen des A ufsatzes zu finden sind.

E lek tro tech n ik .

P r o g r e s s  in  t h e  e l e c t r i f i c a t i o n  o f m i n e h o i s t s .  
Von Sage.\C oalr Age. 13./20. Nov. S. 770/6*. Schwierig- 
keiten, d ic 'sich  der E lektrifizierung der Schachtfórderung 
entgegengestellt haben, und dereń t)berw indung. Be- 
sprechung der B au art m ehrerer elektrischer Fórder- 
anlagen und  ih rer Vorzuge.

D ie  e l e k t r i s c h e n  A n t r i e b e  in  d e r  E r d ó l -  
i n d u s t r i e .  Von S teiner. (Forts.) Petroleum . -1. Dez. 
S. 268/71*. 10. Dez. S. 315/20*/. 20. Dez. S. 354/8*. 
1. Jan . S. 400/3*. W ichtigste M erkm ale an M otoren 
m it Schleifringlaufern, m it angebauten  F liehkraftan lassern  
und um laufenden W iderstanden, m it Schleifringlaufer und 
FH ehkraftanlasser oder m it se lb stta tige r Gegenschaltung. 
D ie gebrauchlichsten AnlaB-, Regel- und  Schaltvorrichtun- 
gen, und zw ar T rennschalte r u n te r  Ol, Schaltkasten  m it 
se lb stta tigen  ó lsch a lte rn  und fiir H andbetatigung , AnlaO- 
transfo rm ato ren  fu r H andbc trieb  und- se lbstta tige  Aus- 
lósung, S teuerschalter, Regelw iderstande, T em peratur- 
schalter. B eleuchtungsvorrichtungen, und  zw ar Trans- 
fo rm atoren  dafiir. (Forts. f.) .

G le i c h s t r o m - R e g u l ie r m o to r e . i l .  Von N ietham - 
m er. E l. u. Masch. 11. Jan . S. 13/5*. E ró rte rung  uber 
die A usriistung der R egulierm otoren zur Verm eidung des 
Feuerns a n  den B iirsten  und des R undfeuers am Kom- 
m u ta to r.

S t o r a g e - b a t t e r y  lo c o m o t iv e s  in  m in ę  w o rk . 
Yon A ppleton. Coal Age. 6. Nov. S. 744/50*. Mangel 
der a lte rn  A kkum ulator-Lokom otiven. E rórte rungen  iiber 
ih r Anwendungsgebiet. Verbesserungeii an den Loko- 
m otiven  und  die dam it zusam m enhangenden Vorteile.

H u tten w esen , C h em lschc T ech n o log ie , Chem io uud F h y slk .

D ie  m - e ta l lu r g is c h e n  Y o rg a n g e  b e im  s a u e r n  
u n d  b a s i s c h e n  W i n d f r i s c l i v e r f a h r e n  a u f  G ru n d  
s p e k t r a l a n a l y t i s c h e r  B e o b a c h tu n g e n .  Von Glaser. 
S t. u. E . 15. Jan . S. 73 /80*. D ie physikalischen Grund- 
lagen der Spektralanalyse. Geschichtliche Angaben iiber 
die A nw endung des Spektrośkops zur U ntersuchung der 
beim Bessem er- und Thom asverfahren gebildeten Flam m e. 
Allgemeine Angaben iiber U ntersuchungen des Verfassers. 
Beschreibung d er zur U ntersuchung benu tzten  Spektro- 
graphen und- S pek tra lappara te . Ergebnisse grundlegender 
L aboratorium suntersuchungen. (Forts. f.)

D e r  A n t r i e b  v o n  S ta h lw e r k g e b la s e n .  Von Her- 
m anns. Z. d. Ing. 17. Jan . S. 53/8*. D ie Dam pf-, Gas- 
und elek trisch  betriebenen  Koibengeblase u n te r Auf- 
fiihrung ih rer Vor- und N achteile beim Thom asstahl- 
w erksbetriebo. (SchluB f.)

U b e r  d a s  B lo c k w a lz e n .  Von KieBelbach. S t. u. E*
15. Jan . S. 80/4*. V erg le ich  der V erhaitnisse einer Reihe 
von Blockwalzwerken m it D am pf- und elektrischem  An
trieb. A bhangigkeit d e r stiindlichen E rzeugung, der Ab- 
kiililung des W alzguts und des K raftbedarfs von der An- 
zahl der Stiche.

D e r  G r a p h i t  u n d  s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e- 
d e u t u n g  f i i r  d ie  G ie B e re ie n , Von Behr. GieB.-Ztg. 
1. Jan . S. 5/8*. 15. Jan . S. 30/3*. D ie Vęrw endung von 
G raphit in V ergangenheit und G egenwart. U bersicht der 
W elterzeugung an  G raphit von 1907 -  1910. Gewinnung, 
V erbrauch, E in- und A usfuhr von G raph it im D eutschen 
Reich von 1880 -  1913. Fdrderziffern des G raphitberg- 
baus in  B ayern und ó ste rre ich . K urze Angaben uber die 
deutschen, nichtbayerischen G raph itlagersta tten . (Forts.f.)

U b e r  d a s  R o s t e n  v o n  E i s e n  in  B e r i ih r u n g  
m i t  a n d e r n  M e ta l le n  u n d  L e g ie r u n g e n .  Von 
Bauer und Vogel. (SchluB.) S t. u. E . 15. Jan . S. 85/9*. 
Spannungsunterschied zwischen S chutzm etall und Eisen 
in N atrium chloridlosungen verschiedener S tarkę sowie 
in Leitungs- und kiinstlichem  N ordseew asser gegen N orm al- 
K alom elelektrode. Ergebnisse der Versuche zur Er- 
m ittlu n g  der den R ostschutz bedingenden q u an tita tiv en  
Verhaltnisse. Berechnung der S trom dichte aus dem  E r
gebnis von R ostversuchen ohne Schutzm etallberiihrung.

D ie  E n t s t a u b u n g  d e s  K a l k s t i c k s t o f f s .  Von 
Caro. Chem .-Ztg. 17. Jan . S. 53/6. G utachtliche AuBe- 
rungen uber den W ert der au f ein vom L andw irtschafts- 
m inisterium  erlassenes, aber ohne prak tischen  Erfolg 
gebliebenes Preisausschreiben eingegangenen Vorschlage.

G a s e r z e u g u n g  a u s  b i tu m in o s e m  S c h ie fe r .
J. Gasbel. 27. Dez. S. 774/6. B etrach tungen  iiber die 
Arbeitsweise einer derartigen  Vergasungsanlage in tech- 
nischer und w irtschaftlicherH insich t, aus denen hervorgeht, 
daB keine technischen Schwierigkeiten bestehen, aber n u r 
unsichere oder g a r keine w irtschaftlichen Ergebnisse zu 
erzielen sind.

Z u r  B e w e r tu n g  d e s  U r t e e r s .  Von Dolch. (SchluB.) 
M ont. Rdsch. 16. Jan . S. 35/7. B erechnung des fur Ver: 
gasungsanlagen aus der Gewinnung des Teers zu gewahr- 
leistenden Erlóses u n te r  Beriicksichtigung von Betriebs- 
zahlen und Ergebnissen von Teeruntersuchungen.

D ie  Y o r s tu f e n  d e r  A s p h a l t e  u n d  K o h le n .  
Von Marcusson'. Chem.-Ztg. 13. Jan . S. 43/4. Die 
A sphaltogensauren ais kennzeichnendes Bindeglied 
zwischen E rdol und  A sphalt. D ie B edeutung  der H um in- 
sauren bei der Bildungsweise der Kohle. Von der w eitern 
Aufklarung iiber die K onstitu tion  dieser Sauren w erden 
w ichtige Aufschliisse fiir die E rforschung der A sphalte 
und K ohlen erw arte t.

D ie  e in h e im iś c h e  E r d o l i n d u s t r i e  in  M e so - 
j io t a m i e n  u n d  P e r s ie n .  Von Schweer. Petroleum . 
1. Jan . ’ S. 397 /9*. A rt der Gewinming, H ohe der E r
zeugung, B esitzverhaltnisse und  V erw ertung des Erdóls.

U b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  M in e -  
r a l ó l a n a l y s e  u n d  M i n e r a l o l i n d u s t r i e  im  J a h r e
1917. Von Singer. (Forts.) Petroleum . L  Ja n . S. 403/6 . 
Zusam m enstellung des S chrifttum s iiber eine R eihe von 
Sonderverfahren der M ineralolanalyse und zur Erzeugung 
von Stoffcin aus M ineralolen. (Forts. f.)

N a c h w e is  u n d  B e s t im m u n g  v o n  g a n z  g e -  
r in g e n  C h r o m s p u r e n  in  S i l i k a t -  u n d  K a r b o n a t -  
g e s te i n e n  u n d  E rz e n .  Von H ackl. Chem .-Ztg. 20. 
Jan . S. 63. N ach dem  beschriebenen V erfahren, das im 
w esentlichen auf der von H illebrand  ausgearbeite ten  
kalorim etrischen Priifung beruh t, is t es gelungen, die 
nachw eisbare und q u an tita tiv e  bestim m bare Chrommenge
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auf etw a den fiinfzigsten Teil der b isher bestim m baren 
zu  verringern.

B e r i c h t  u b e r  die . F o r l s c h r i t t e  d e r  - p h y s i -  
k a l i s c h e n  C h e m ie ' im  J a h r e  1919 . Y on Herz. 
Chem.-Ztg. 20. Jan . S. Gl/2. ZuSam m enstellung der 
Yeiófferitlichungen iiber E lem ente und Atonie, iiber den 
Zustand der Gase und Fiussiglceiten sowie iiber fiussi^e 
ICristalle. (Foris. f.)

T a.be.IIen f i i r  d e n  H o id e s c h e n  Z a h i g k e i t s -  
iij es  se r. Voń ŚchoeJ. Petro leum , 20. D'ez. S. 353/4. 
Zusammen&tellung an  H an d  von Messungen und  auf 
G róad.. yon B erechnungen erlialtener W crte fiir leicht- 
Ililssige. Sloffe. ■
• O b e r  d te Z a h i g k e i t  v o n  G a se n . V on-H ofsaB . 

i).'. Qaśbel'. .27 . Doz. S. 77G/7*.. M itteih ing  von  Ergeb- 
niśsen d ec -m it 'H ilfe des. heschriebenen Gasdichte- und 
Zahigkertsmessers angestellten  Yersuclie, Die m it dieŚer 
Ym-Hchtimg.:. im. lununterbrochenen . G asstroin und bei 
unbecinfluBter Zusam m ensetzung der Gase indgliciie 
-ZaiHgkeitsbcstunmung ist in m anchen Falien ein . aus- 
geicichnetes--M ittel zur Priifung der Gase. auf R eipheit.

(Jesetzttąlmng und Verwaltuug.
:Z u r  H a f tu n g  d e s  B e r g w e r k s b e s i t z e r s  a u s  

§ T48 AEG. ’ Yon W em eburg. Kali. 15. Jan .^  S. 25/33. 
B etrach tungcn  iiber die B estim m ung des angefuhrten 
P aragraphen  und  iiber die A rt der Entschadigung nach
§§ -249 bis. 255-BGB. - ------------

D e r  E n t  w u r f  e in e s  B e t r i e b s r a t e g e s e t ż e s  in  
d e r  v o n  d em  A u s s c h u f i  d e r  Y e r f a s s u n g g e b e n d e n  
D e u ts c h e n  N a t i o n a l y e r s a m m l u n g  f i i r  s o z ia le  
A'ii g e  1 e g e n h e i t  e h b e s c h lo s s e n e n  F a s s u n g .  \ ron 
Thielm ąnn. B raunk. 17, Jan . S. 539/45. D arstellung 
des In h alts  des angefiihrten G esętzentw urfes.

V olks\v irtschatt und Statistik .

D e r  n i e d e r r h e i n i s c h e  B r a u n k o h l e n b e r g b a u .  
Yon M artcll. Bergb. 15. Jan . S. 42/4. Geologische Ver- 
haitnisse des Bezirks und geschichtliehe Entw icklung 
des Bergbaus. Angaben vorwiegend w irtschaftlicher A rt 
iiber eine R eihe w iehtigerer Braunkohlenw erke.

' D ie  " E n t \v ic k lu n g  d e r  N a p h t h a p r o d u k t i o n s -  
- G e s e l l s c h a f t  G e b r i id e r  N oTłel im ‘ W e l tk r ie g e .  
Yón; M endel. P etro leum . 10. Dez. S, 309/14. E rgan- 
zungen zu einer 1913 in der gleichen Z eitsehrift veróffent- 
lićhten A hhandlung iiber die F inanzgrundlagen des groBten 
riissischeń 'E rdolunternehm ens.

P o  l i t  ic a l  a n d  c o m m e r c ia l  g eo lo g .y  s e r ie ś .  I. 
T h e  . t u n g s t e n  r e s o u r c e s  o f  t h e ' w o rld . Von Hess. 
Engi.M in, J. 1, Ńov. S. 715/22*. AUgemeine Angaben 
ftber das Y orkom m en vqii W olfram erzen und die An- 
wendim gsgebiete des W olfram m etalls. Die W elterzeugung 
an..W olfram erzen und ihre zukiinftige Entw icklung. An- 
t.e.il. der H andelsbetriebe der einzelnen L ander an  der 
W olfram erzeugung vor dem. Kriege,

Vcrschledeiies.
D ie  H e b u n g  d e r  K o h le n f o r d e r u n g .  e in e  d r in -  

g b n d e  b a u w i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e -  Von Hilscher. 
Braunk- 10. Jan .. S, 533/6. A ngaben.iiber die.Leistungs- 
fiiliigkęit der Bau- und H olzindustrie und Yorschldge 
ftir die E infilhrurig des H olzhausbaues.

Personalien.
Die Bergassessorcn S c h n e id e r  beim Salzam t Sclione- 

beck, K o c h  im Bergrevier N ordhausen, S e g e r in g  im 
Bergrevier W est-Saarbrucken und N a u m a n n  im Berg- 
rovier-W est-R ecklingliausen sind vom 1. F eb ru ar an  zu 
standigen teelinischen H ilfsarbeitern  aufgeruckt.

D er Bergassessor V o l lm a r  is t vorubergehend der 
Bergw erksdirektion in  Recklinghausen ais technischer 
H ilfsarbeiter bei der Berginspektion I I I  in  B uer iiber- 
w iesen worden.

D er B erginspektor L u d w ig  iś t von dem Steinkohlen- 
bergw erk Sulzbacli bei Saarbrucken an  das Bergrevier 
N aum burg (Saale) verse tz t worden. . .

B eu rlaub t w orden s in d :
der B erginspektor K u h n  von dem  Steinkolilenberg- 

w erk Ile in itz  bei S aarbrucken vom 12. Ja n u a r  an auf
2 Ja h re  zur tlbe rnahm e einer Stellung bei den Mannes- 
m ann-R ohrenw crken, A.G, in Dusseldorf,

der Bergassessor D ie s te r w e g  vom 1. Ja n u a r  an auf 
weitere 2 Jah re  zu r Ausiibung bergm annischer T atigkeit 
in ‘Spąnien, M ittel- und Siidam erika.

der Bergassessor G ó f im a n n  vom 1. Ja n u a r  an auf 
1 Ja h r  zur B eschaftigung bei der M aschinenfabrik Frólich
& Kltipfel in Barm en,

der Bergassessor P h e i f f e r  vóm 19. Ja n u a r ari auf 
1 Ja h r zur t)bernahm e der L eitung  des Braunkohlenberg- 
werks Friedrich-W ilhelm -M axim ihan der Vereinigungs- 
gesellschaft Rheinischer Braunkohlenw erke m. b. H. 
Koln in Tiirnich, .

der Bergassessor Georg H e c k e l  auf 2 Ja h re  zum 
E in tr itt  in die D ienste der F irm a Georg H eckel G. m; 
b. H., D rah tse ilfabrik  in Saarbrucken,

der Bergassessor F r i c k e  vom 1. F eb ruar an auf
1 Ja h r zur O bernahm e der Stellung ais G eschaftsftihref 
des Bergbaulichen Vereins in K assel und *artderer Ve r- 
bande,

der Bergassessor M ic k s c h  vom 15. F eb ru ar an  auf
1 Ja h r  zum E in tr i t t  in die D ienste der K atto w itze r Aktien- 
Gesellschaft fiir Bergbau und E isenhu ttenbetrieb .

E rn a n n t w orden sind:
der O berbergrat T i t t e l  zum V orstand der vom 

1. F eb ruar an  vereinigten Berginspektionen Zwickau I 
und I I  in Zwickau,

d er B erg ra t B a c h m a n n  in Zwickau zum Y orstand 
der Berginspektion in Stollberg (Erzgeb.).

A ngestellt w orden s in d :
der D iplom -Bergingenieur S c h o t t e  ais B ergreferendar 

bei der B erginspektion Zwickau I und I I  in Zwickau, 
der D iplom -Bergingenieur Wro !f  alś technischer H ilfs

arbe ite r bei der B erginspektion Stollberg (Erzgeb.).

Das E isem e K reuz am  weiB-schwarzen Bandę ist ver- 
liehen worden:

dem Bergwerksdirektor B ergrat E c k e r t  in Neu-WeiB- 
stein, dem Revierbeam ten B ergrat I U n e r  in Gorlitz, dem 
Bergw erksdirektor O berbergrat K lo s s o w s k i in Lauten- 
thal, dem  Geschaftsfiihręr des Oberschlesischen Berg- und 
H iitfenm annischen Vereins, B ergrat K n o c h e n h a u e r  in 
Tam ow itz, dem D irektor des Oberschlesischen Knapp- 
schaftsvereins, J u s t iz r a tM ild e  in Tarnowitz, sowie den 
Generaldirektoren T i t t l e r  in H erm sdorf und Ju stiz ra t 
W e r n e r  in Hohenzollem grube.

Gestorben:
am 22. Ja n u a r in F reiberg  der B erginspektor a. D. 

B erg ra t A n s h e lm ' im  A lter von 74 Jahren .
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Abb. 1. Ullmannia Bronni Gopp.

Abb. 2. B la tth au t von Ullmannia Bronni Gópp.

Abb. 3. Ullmannia frumentaria Gopp.

Abb. f>. Sphcuoplens n. sp.

aus dem untern Zechstein

Abb. 4. Sphenopteris n. sp.

G o t h a n :  Eine Zechsteinflora (Kupferschieferflora) 
des Niederrheins.




