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Die Arbeiten der Emschergenossenschaft.
Von B audirek tor H. H e l b i n g ,  Essen.

H ierzu die Tafel 2.

Die Aufgaben der Emschergenossenschaft erstrećkęri 
sich auf Vorf lutbeschaf fung und Abwasserreinigung. 
Beide stehen in innigem Zusammenhang, denn die An- 
spriiche, die an die Abwasserreinigung gestellt werden 
miissen, sind abhiingig von der Beschaffenheit des Vor- 
fluters und den Zwecken, die er zu erfiillen hat. Soli 
der Vorfluter der BefloBung dienen, der Kesselspeisung 
oder irgendwie sonstigen gewerblichen Zwecken, der 
Trankung von Vieh oder gar der Reinwasserversorgung 
von Menschen, dann miissen die Forderungen, die in 
bezug auf die Reinheit des einzuleitenden Abwassers ge
stellt werden, je nach diesen Anspriićhen verschieden 
sein. Je nachdem der Vorfluter mehr oder weniger 
Wasser fiihrt, wird man ihm mehr oder weniger Ab- 
wasser desselben Schmutzgehaltes oder die gleiche 
Menge mit mehr oder weniger Schmutzgehalt zufiihren 
konnen. Einem regulierten Wasserlauf ist die Zufiihrung 
von groBern Abwassermengen eher zuzumuten ais einem 
Bachlauf mit zerrissenen Ufern und gestórtem Gefalle. 
In  einem Industriebezirk hat der Vorfluter im allgemeinen 
nur noch der Abfiihrung von Abwasser zu dienen. Auf 
die Dauer laBt sich eine Nutzung des Wassers fiir irgend- 
einen andern Zweck nicht aufrechterhalten, wenn man 
etwa von Nutzungsarten absieht, bei denen die Reinheit 
des Wassers eine ganz nebensachliche Rolle spielt. Die 
Umwandlung eines ganz reinen Bachlaufes, in dem 
Fische leben und Reinwasservegetation vorhanden ist, 
in einen Abwasserlauf geht in einem' Industriebezirk in

oft unglaublich kurzer Zeit vor sich. Im  Emscherbezirk 
haben sich reine Bachlaufe dadurch, daB in ihrem Nieder- 
schlagsgebiet Bergbau und Industrie aufkamen und 
die Siedlungen infolgedessen stark zunahmen, im Ver- 
laufe A-on 2 - 3  Jahren zu Schmutzwasserliiufen aus
gebildet. Bache, an dereń Regulierung die Emscher- 
genossenschaft bei ihrer Griindung iiberhaupt noch nicht 
dachte, muBten daher sehr bald in ihren Wirkungskreis 
aufgenommen werden. Ein vorziigliches Beispiel bietet 
die Boye, vón dereń ausgeufertem Zustand Abb. 1 
ein Bild aus dem Jahre 1912 gibt,- wahrend Abb. 2 
den tiefer gelegten und mit Betonplatten ausgebauten 
Lauf an derselben Stelle im Jahre 1913 zeigt. In dieser 
Art waren auch die iibrigen in Betracht kommenden 
Wasserliiufe des Industriebezirks zu Schmutzwasser- 
kanalen auszubilden.

Ih r Wasser muBte in einen Zustand gebracht werden, 
der alle. Beanstandungen in hygienischer und sonstiger 
Beziehung ausschloB, wenn auch natiirlich asthetisch in 
einem* Industriebezirk andere Anforderungen ais anders- 
\vo zu stellen waren. Bei der Ausgestaltung des groB- 
zugigen Planes spielte ferner der Umstand eine erhebliche 
Rolle, daB das gesamte Abwasser des Bezirks schlieBlich 
durch die Bache und die Emscher dem Rhein zugefuhrt 
wurde. Der Bezirk war ais eine groBe am Rhein liegende 
Stadt aufzufasśen, die ilim ihr Abwasser zufiihrt.

Alle diese schwierigen Fragen fiir den rheinisch- 
westfalisehen Bezirk hatten durch EinzelmaBnahmen

Abb  i. D as beiderseits des Baches w eitliin • ttber- Abb. 2. D er W asserspiegel i s t : 3 m gesenkt. 200 hą ver-
scliwem mte und yerschlam m tc GelSnde. • sum pftes Gelande sind trockengelegt

Abb. 1 und 2. Die Boye u n te rh a ib  der B o ttroper StraBe.
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Gelande eingeschnitten sein, cl a B Oberflutungen aus- 
geschlossen sind. Diese Forderung ist darin begriindet, 
daB der Bezirk mit seinen starken Siedlungen im all- 
gemeinen tlberschwemmungen iiberhaupt nicht vertragt, 
und daB ferner das Wasser mit scinem Schmutzgehalt, 
auch wenn es bei Hochfluten stark verdiinnt ist, bei 
Ausuferungen nicht mehr landwirtschaftlięh nutzen, 
sondern nur noch schaden kann. Das ausgeufeite Wasser 
lagerte friiher ebenfalls Schlamm ab, der faulte uud dic 
Luft verpestete und auBerdem auf dic Vegetation schii- 
digend wirkfe. Je kleiner dic Wasscrmenge und je groBer 
der Schmutzgehalt ist, desto besser muB das Gefallc, 
desto enger dic Fassung des Wassers und desto glatter 
die Wandung sein.

An einen kleinen Bachlauf sind, da er Wasser in 
geringerer M enge'und starkerer Verschmutzung ais die 
Emscher fiihrt, in bczug auf Gefalle und Wandungs- 
ausbildung weitergehendc Anforderungen zu stellen ais 
an diesen Hauptwasserlauf. Daraus folgte die Aus-

Z w eck u n d  A r t  d e r  B a u a u s f  iih ru n g en .
Derń oben bereits erwahnten Zusammenhang iwi- 

schen Abwasserreinigung und Vorflut entsprechend war 
die Vorfrage zu stellen: Wie sind die Emscher urid ihre 
Nebenbache auszugestalten, damit sie dei' Aufgabe, die 
sie allein noch im Industriegebiet zu erfiillen haben, 
gerecht werden. Moglich waren die Lósungen: Weit- 
gehende Klarung des Abwassers bei geringem Ausbau 
des Yorfluters und weitgehender Ausbau des Vorfluters 
bei demęntsprechend geringerer Klarung des Abwassers. 
Aus der ais richtig erkannten zweiten folgten fur die 
Vorfluter die Forderungen guten Gefalles, gerader 
Fiihrung und glatter Wandungen. Ein so ausgebauter 
Bach kann auch verhaltnismaBig stark  A-erschmutztes 
Wasser weiterfiihren, ohne daB es zu Schlammablage- 
rungen kommt. Gerade diese Schlammablagerungen 
fiihrten friiher, da sie faulten und stanken, zu den gróBten 
Beschwerden. Dic Biiche mussen ferner so tief in das

1 E n g  b e r d i nff: Dfć Emschere^noaseiiachaft und ihre Arbeitcn, 
Glttckauf 1913, S. 986.

klcidung der Nebenbache mit Betonschalen. Das 
untere Profil war moglichst spitzwinklig auszufiłłiren, 
damit bei kleinern Wasserstanden eine enge Fassung 
des Wassers erreicht wurde. Bei hohen Wasserstanden 
and demcntsprechcnd starker Verdiinnung des Wassers 
konnte man sich mit rauhen Ufern begniigen und das 
obere Profil m it Rasenbefestigungen versehen. Diesen 
Ausbau zeigen die Abb. 2 und 4. Die letztgenanntc 
Aufnahme aus dem September 1913 laBt auBerdem die: 
wirkungsvolle Veranderung gegeniiber dem 6- Monate 
vórher aufgenommenen, in Abb. '3 \viedcrgegebenen 
Bild , erkennen. Die Emscher m it ihrer groBern 
Wassermenge konnte mit breiterer Sohle und weniger 
glatten Wandungen, Steinpackungen, ausgebildet wer
den (s. Abb. 6 aus dem Herbst 1913, der in Abb. 5 das 
Bild des Zustandes zu Beginn des Jahres 1912 gegen- 
iibergestellt ist). Dabei soli nicht verschwiegen werden, 
daB bei der urspriinglichen Entwurfsbearbeitung fiir die 
Emscher insofern ein Fehler gemacht worden ist, ais 
man bei ihr die Sohle zu breit genommen hat, wodurch

der Industrie und der Gemeinden keine Losung gefunden. 
Der Bezirk war daher durch das Sondergesetz yom 
14. Juli 1904 zu einer Genossenschaft zusammengeschlos- 
sen worden mit dem Zweck, die Vorflut zu regeln und 
die Abwasser zu reinigen. Die Yorbereitungen fiir die 
Bauarbeiten waren schon einige Jahre vor dem Zu- 
standekommen des Gesetzes in Angriff genonujien und 
dann so weit gefordert worden, daB im Jahre 1906 mit 
dem Bau begonnen werden konnte. Sie sind nunmehr 
so weit gediehen, daB sich das fiir den ganzen Bezirk 
Erreiclite ubersęhęn laBt. Aus diesem Grunde soli nach- 
stehend iiber den Stand des genosscnschaftlicnen Untei- 
nehmens' berichtet werden. Die Arbeiten, die in der 
Hauptsache schon vor dem Kriege vollęndet waren, 
haben wahrend seiner Dauer fast \-ollstandig geruht und 
śind erst in der letzten Zeit wieder aufgenommen worden. 
Das beabsichtigte Vorgehen der Genossenschaft hat 
schon friiher eine ausfiihrliche Schilderung in einem

* Aufsatz erfahren1. auf den hier verwiesCn sei

Abb. 4. D er W asserspicgel ist 2,05 m gesenkt, der B ach
lauf profilmaCig ausgebaut. 1 2 0 'ha 1’older- und t)bcr- 

schw em m ungsgcbiet sind dauernd trockengelegt. 
m ij der E isenbahnlin ie  W annę— U nser F ritz.

Abb.53. D as dauernd  tiberseliweinm te bebau te  Gelande. . 
F au len d e  Schlam m ablagerungen verpesteten  die Luft .

Abb. 3 und 4. Krouzung des D orneburgcr Baches
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sicli jetzt an manclien Stellen Schlamm ablagert. Man 
liatte namlich damals noch nicht genugend beriick- 
sichtigt, daB es sich nicht mehr um einen FluB, die 
fruhere Emscher, handelte, sondern vielmehr um den 
groBen Hauptsammler des Industriebezirks. In der oben 
geschilderten Weise ausgebaute Vorfluter konnen Wasser 
abfiihren, das eine verhaltnisniaBig groBe 'Mengc von 
Schwebestoffen entlialt. Das durfte aber wegen der 
Einwirkung auf den Rhein und auch deshalb nicht zu- 
gelassen werden, weil im Falle einer durch Boden- 
senkungen herbeigefuhrten Yerringerung des durch den

groB sein, daB er nicht mehr in Fiiulnis geraten kann. 
In Zukunft wird man bei der Errichtung yon Arbeitei - 
kolonien, rorausgesetzt, daB jede Familie ein genugend 
groBes Stiick Land zur Nutzung erhalt, auf die. Ge
winnung des Fakaliendunges gróBcrn Wert ais bisher 
legen mussen. Der Umstand, daB es hygienisch und 
asthetisch fiir den Hausbewohner am bequemsten und 
am einwandfreiesten ist, die Fakalien abzuschwemmen, 
darf nicht mehr ausschlaggebend sein.

Den Anforderungen an die Klarung des Abwassers 
genugen mechanische Reinigungsanlagen. Gewahlt wor-

Abb. 5. Die dauęrnc! versum pften  und m it Sclilam m .be- 
deckten  Flachen, Schon bei geringen Niederschlagen 
waren weit ausgedelinte Obcrschwcm m ungen die Folgę.

Abb. 5 und (i. O berfuhrung des Feldweges B aukau—H oehlarm ark iiber die Em scher.

Abb. (i. D er W asserspiegel is t 3.5 m gesenkt und das 
Gelande en tw asścrt. Oberśchwem m ungen sind ausge- 

schlossen.

Ausbau geschaffenen guten Gefallcs Scldammabla- 
gerungen vermieden oder. doch moglichst klein ’ge- 
halten werden mussen. Deshalb sind dem in die Vor- 
fluter zu leitenden Abwasser so yiel und gerade diejenigen 
Schmutzstoffe zu entziehen, die in beiden Fallen am ge- 
fahrlichstęh wirken. E s  galt, mit Riicksicht auf den 
Rhein die Menge zu verringern, mit Riicksicht auf m5g- 
liche Schlammablagerungen die zu Fiiulnis und Geruchs- 
belastigurigen fiihrenden organischen Beimengungen her- 
auszufangen.

Das Abwasser riihrt her aus den Haushaltungen, aus 
den Bergwerksbetricben und aus andern gewerbliclien 
Untęrnehmungen, besonders der Eiscnindustrie. Das 
hausliche Abwasser enthiilt in der Hauptsache fiiulnis- 
fiihige Stbffe. Die Kliiranlagen der Genossenschaft ent
ziehen ihm diese Stoffe und bringen das Wasser in einen 
Zustand, bei dem der Gehalt an organischen Stoffen auch 
bei vermindertem Gefalle nicht mehr zu MiBstanden 
fiihren kann. Die Bebauung im Emscherbezirk ist so zer- 
rissen und nimmt so schnell zu, vor alicm bei der E r
richtung neuer Schachtanlagen, und zwar mitunter an 
Stellen, wo bis daliin Siedlungen iiberhaupt nicht żu 
erw arten , waren, daB der Bau von Kliiranlagen mit 
dieser Entwicklung nicht Schritt halten kann. Mit den 
Kliiranlagen werden sich immer nur die eng zusammen- 
hangenden hauptsachlichsten Siedlungszentren fassen 
lassen, die bereits mit Kanalert versehen sind. Dem steht 
auch nichts entgegen, da die Vorfluter eine gewisse 
Menge organischer Stoffe vertragen konnen. Das Ab
wasser einer kleinern Zahl von Einwohnern wird man 
auch ungeklart an die Vorfluter anschlieBen konnen. 
Es genugt dann, dem Abwasser insgesamt só viel orga- 
nische Stoffe zu entziehen, daB-der verbleibende Rest 
nach .dem Ausbau der Vorfluter nicht mehr zu Be- 
lastigungen zu fiihren vermag; die-Verdilnnung muB so

den sind die unter dem Namen Emscherbrunnen bekann- 
ten Absitzanlagen. Die bei allen Klarverfahren wichtige 
Frage der Schlammbehandlung hat man bei ihnen in der 
Weise gelost, daB man den Schlamm ausfaulen laBt und 
ihn auf diese Weise in einen Zustand bringt, in dem 
er geruchlos ist und leicht beseitigt werden karm. Sand 
und Schmutz der StraBen, Hofe usw. werden in den 
Kliiranlagen der: Genossenschaft in Sandfangen vor den 
Absitzbecken zUriićkgehalten.

1 Grundsatzlich wird das in den Bergwerks- und In- 
dustriegebieten anfallende Abwasser mit durch die Klar- 
anlagen der Genossenschaft geleitet, was nur in Aus* 
nahmefallen zu Belastigungen des Betriebes fiihrt. 
Der Zechenbetrieb gibt ab: Kohlenwaschwasser, Koks- 
loschwasser, Waschkaucnwasser, Abwasser von der Ne- 
benproduktengewinnung und Grubenwasser.

Das Abwasser aus den Kohlenwaschen und vom 
Koksloschen, das nur mineralische Bestandteile entlialt, 
soli in den Kliiranlagen der Zechen zuruckgchaltcn werden. 
Gelangt trotzdem Kohlenschlamm in die Vorfluter, so 
lagert er sich in den Sandfangen der Klafanlagen ab. 
DurchflieBt er jedoch keine Klaranlage, so kann er auch 
in die Yorfluter gelangen, sich durch diese in die. Em- 

. scher und zum Rhein fortwalzen und hier und dort an 
gesunkenen Stellen erhebliche Belastigungen verursachen. 
Auch kann er, wenn er den Kliiranlagen der Genossen
schaft in groBen Mengen zugefiihrt wird, clen Betrieb 
dieser Anlagen storen und sogar ganz unterbinden. Die 
Genossenschaft muB deshalb, wo seitens der Zechen nicht 
genugend fur die Zuriickhaltung des Schlammes gesorgt 

Wird, mit eigenen Anlagen der Zufiihrung des Kohlen- 
schlammes zu den Yorflutern entgegen wirken. Gerade in 
dieser Beziehung ist die Genossenschaft in der letzten Zeit 
gezwungen, tatki-aftig yorzugehen. Erleichternd wirkt 
dabei in der Kostenfrage, daB der in diesen Anlagen ge-



348 G l i i c k a u f N r .-18

wonnene Kohlenschlamm in .der heutigen Zeit, einen 
wertvollen Brennstoff darstellt.

. Das ' Abwasser aus i den Waschkauen iihnelt dem 
hauslichen Abwasser. Seine Behandlung in den Klar- 
anlagen der Genossenschaft ist daher auch dieselbe wie 
bei hauslichem Abwasser. . Seine Menge ist nicht so groB 
und die Beschaffenheit nicht so schadlich, daB wesent- 
liche 'Beeintrachtigungen zu erwarten sind, falls es un- 
geklart in die Vorfluter gelangen sollte.

Von unangenehmstem EinfluB aber ist das Abwasser 
aus den Nebenproduktenanlagen, das bei der Ammoniak- 
gewinnung entsteht und seinen bekannten weitreichenden 
Geruch den Nebenvorflutern mitteilt, denn die Phenole 
machen sich noch bei groBter Yerdiinnung bemerkbar. 
Der: Geruch ist zwar nicht gesundheitschadlich, wirkt 
aber durch, seine-Ahnlichkeit m it dem von Karbol leicht 
ekełerregend. Selbst wenn man sich im Industriebezirk 
inif Riicksicht auf seine Besonderheit m it dieser Be- 
laśtigung abfinden wollte, so ist es doch mit Riicksicht 
auf den R hein  erforderlich, nach Mitteln und Wegen 
żu suchen, die dieses Abwasser unschadlich zu machen 
vęrmogcn., Die Fisclie im Rhein nehmen namlich den 
Phenolgeschmack an, und die Klagen der Fischerei- 
berechtigten, daB die Fische unverkauflich seien, sind 
nicht ganz von der Hand zu w eisen. Die beste Losung 
ware, ein allgemein einzufiihrendes Verfahren, das ohne 
Abwasśererzeugung arbeitęt. Seine Erfindung erscjieint 
jedoch, wenigstens eiństweilen, aussichtslos. Is t das 
Abwasser aber einmal in die Vorflut gelangt, so laBt es 
sich ihr nur sehr schwer wieder entziehen. Die Ge

nossenschaft hat zwar in langjahrigen Versuchen ein 
Verfahren der Abwasserreinigung auf biologischen Kor- 
pern. erprobt, das einen sichern Erfolg, die vollstandige 
Unschadlichmachung des Abwassers, verbiirgt, jedoch 
muB sich erst im Einvemehmen mit den Zechenkoke- 
reien erwęisen/ob sich dieses Verfahren praktisęh durch- 
fiihren laBt.

Gleichzeitig betreibt die Genossenschaft den Plan, 
das Emscherwasser bei niedrigen Wasserstanden in ge- 
schlossener Leitung weiter in den Rhein hineinzu- 
fiihren, es also ahnlich einzuleiten, wie es allgemein mit. 
den Kanalisationswassern groBer Stadte geschieht, und 
ihm erst bei groBern Wasserstanden, also bei starkerer 
Verdunnung, eine fluBahnliche Einmiindung in den 
Rhein zu gestatten. Voraussichtlich werden MaBnahmen 
sowohl fur die Reinigung der phenolhaltigen Abwasser 
ais auch fur die Umgestaltung der Emschermiindung ge- 
troffen werden miissen, wenn man dem t)bel ganz steUern 
will. Vorlaufig muB zugestanden werden', daB in dieser 
Beziehung noch MiBstande bestehen.

Aus den Nebenproduktenanlagen der Zechen gelangt, 
auBerdem Teer in dic Vorfluter, und zwar seit den letzten 
beiden Jahren in erheblichen Mengen. Kommt dieser 
in die Klaranlagen der Genossenschaft, so fiihrt er hier 
zu groBen Belastigungen und zwingt m itunter zur Ein
stellung des Betriebes. Der Teer vernichtet das bio- 
logische Leben in den Faulraumen der Emscherbrunnen 
und bildet mit dem Inhalt der Brunnen eine feste, durch 
gewdhnliche Einrichtungen nicht zu entfernende Masse, 
so daB nach Stillsetzung des Klarbetriebes kostspielige

Z u sa rn m e n se tz u n g  d e r  a u s  d e r E m sc h e rm iin d u n g  in  den  R h e in . sow ie  au s  den  M u n d u n g en  d e r 
B ern e , des S c h w a rz b a c h s  u n d  des H iil le rb a c h s  in  d ie  E m sc h e r  a b f lie B e n d e n  W asserm en g en .
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 ̂ Das Fremdwasser stanmit zum weitauii
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Entleerungen der Brunnen vorgenommen werden miissen. 
Geht der'T eer nicht durch Klaranlagen der Genossen
schaft, so gelangt er in die Vorfluter, in die Emscher 
und schlieBlich in den Rhein und fiihrt auch hier zu 
groBen MiBstanden. Die Genossenschaft muB unbedingt 
darauf sehen, daB der Teer, wie es auch in friihern 
Jahren geschehen ist, von den Zechen zuriickgehalten 
wird. Geschieht dies nicht, so ist sie gezwungen, selbst 
Teerfanger einzurichten.

VerhaltnismaBig harmlos ist das Grubenwasser. 
Eś schadete friiher in erster Linie bei Oberflutungen, 
weil sein starker Salzgehalt vernichtend auf den Pflanzen- 
wuchs wirkte. Da Oberflutungen nach dem Ausbau 
d e r . genossenschaftlichen Anlagen ausgeschlossen sind, 
treten diese -Schadigungen nunmehr nicht mehr ein. 
DurchflieBt das Grubenwasser die Klaranlagen der 
Genossenschaft, so wird es selbst nicht verandert, iibt 
aber keinen schadlichen EinfluB auf die Wirkung der 
Anlagen aus. Bei der Einleitung der Emscher in den 
Rhein ist die Verdiinnung so groB, daB es hier nicht be- 
lastigt.

Aus den Eisenwerken fallt allgemein nur Abwasser 
mit mineralischen Beimengungen an. Dafiir gilt dasselbe 
wie vom Kohlenwaschwasser. Ausnąhmsweise werden 
aus Eisenwerken und auch aus andern gewerblichen 
Unternehmungen saurehaltige Abwasser abgefiihrt, die 
in den Klaranlagen auf dic Ausfallung der Schwebestoffe 
beschleunigend wirken und hier neutralisiert werden. 
Ihre Menge ist aber nicht so groB, daB sie bei unmittel- 
barer Einleitung in die Vorfluter der. Genossenschaft 
einen schadlichen EinfluB ausiiben konnen.

Die auBerdem in die Vorfluter gelangenden nicht er- 
heblichen Abwassermengen aus Brauereien, Brennereien, 
Schlacht- und Viehhofen sowie kleingewerblichen Be- 
trieben erfoxdern keine besondere Beriicksichtigung. 
Einen Begriff von den bei den verschiederien Abwasser- 
arten im Gebiet der Emscher und einiger Nebenbache 
in Betracht kommenden Mengen gibt die vorstehende 
Zusammenstellung, der das Ergebnis des Jahres 191.i 
zugrunde gelegt ist.

S ta n d  der, B a u a rb e ite n .
Die von der Genossenschaft bisher im Emschergebiet 

hergestellten Anlagen'sind auf der fafel 2 angegeben, 
die ferner die hauptsachlichsten Entstehungsorte der 
Abwasser dadurch kennzeichnet, daB die groBern Sied- 
lungen sowie mit ihren Gewinnungszahlen aus dem 
Jahre 1913 die Schachte und die Eisenwerke eingetragen 
sind. Die Kartę zeigt, daB bereits der groBte Teil des 
Emscherbezirks von einem Kanalisationssystem durch- 
zogen wird. Die Emscher ist fertig von ihrer Einmiindung 
in den Rhein bis zum EinfluB des Riipingsbaches ober
halb von Dortmund, ferner innerhalb der Hermannshutte 
in Hordę. Das kleine dazwischen liegende Stiick soli noch 
im Laufe des Jahres 1920 ausgefuhrt werden. An die'Em
scher schlieBen sich die ausgebauten Nebenbache an. 
Sie fuhren zu den Schmutzzentren mit den Haupt- 
sammlern der Gemeinden. Diese bilden wiederum die 
Vorflut fiir die StraBenkanale, die in ihren letzten Ver- 
astelungen in die Hauser miinden. An die Nebenbache 
schlieBen die Abwasserleitungen der Zechen und der

sonstigen Industrie unmittelbar an, so weit sie nicht 
bereits in stadtische Kanale eingefiihrt sind. Die Lange 
der ausgebauten Emscher betragt 64 km, von den Neben- 
bachen sind insgesamt 120 km reguliert. 23 Klaranlagen 
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Abb. 7. Die einm aligen Ausgaben fiir die H erstellung 

der genossenschaftlichen Anlagen.

fiir eine Bevólkerung von etwa 945 000 Menschen sind 
errichtet, zwei fiir 160 OOO^Einwohner gehen ihrer Voll- 
endung in der nachsten Zeit entgegen.

Die Kosten fiir die Ausfuhrung und Unter- 
haltung der genossenschaftlichen Bąuten sind aus den 
beiden Schaubildern (s. die Abb. 7 und 8) zu ent- 
nehmen. Abb. 7 kennzeichnet die Entwicklung der
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Abb. 8. Die laufenden Jahresausgaben fiir Y erzinsung und 
T ilgung des B aukap ita ls  sowie fiir Ver%yaltun|', U n ter- 

haltung  und  Betrieb^ d er genossenschaftlichen Anlagen. ,
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Ausgaben fiir den Grunderwerb, einschlieBlich des Be- 
trages von 5. Mili. J l  fiir Miihlen,. und. fiir die her- 
gestellten Bauteu, d. h. fiir die ei.nmaligen auBerordent- 
lichen Zwecke.. Diese Ausgabeh werden durch aufr 
geńommene Anleihen gedeckt. Die jiihrlich aufzu- 
wendenden Mittel fiir, laufende Ausgaben, d. h. fiir 
Verzinsung und Tilgung des Baukapitals, fiir Unterhal- 
tung und Betrieb der genossenschaftlichen Anlagen und 
fur die Verwaltung, laBt Abb. 8 erkennen. Das starkę 
Anwachsen dieser Kos.ten im Jahre 1919 ist, da die 
Bauausgaben nur unweśentlich ziigenommen haben, 
auf d ie . erheblich gestiegenen Unterhaltungs- und Be- 
triebskosten (Lohne und Materialien) und die Verteu- 
rung der Yerwaltung (Besoldungen) zuruckzufiihren.

W irk u n g  d e r  B a u a u s f  i ih ru n g e n
Die. Frage; erscheint gerechtfertigt, was ist durch 

die Bauausfiihrungen der Genossenschaft, die diese 
wenigstens nach friihern Begriffen auBerordentljch hohen 
Kosten verursacht haben, erreicht worden ? Durch die 
Vorfluter der Genossenschaft wird das Abwasser' des 
Industriebezirks abgefiihrt, ohne daB dort węsentliche 
Belastigungen entstehen. Eine Ausnahme inacht das 
phenolhaltige Abwasser aus den Nebenproduktenanlagen, 
dessen iible Einwirkungen noch beseitigt werden miissen. 
Sehr wichtig ist, daB Oberfhitungen der Wasserlaufe 
auch bei groBten Niederschlagen- nicht mehr auftreten 
konnen. Seit der Fertigstellung der Ąnlagen ist der 
Emscherbezirk des oftern von groBen Hochwassern heim- 
gesucht worden. Der stiirkste Niederschlag ging in der 
Nącht yom 31. Juli zum 1. August 1917 nieder und rięf 
ein Hochwasser hervor, das wohl kaum jemals iiber- 
schiitten werden wird. Selbst dabei habeh die Anlagen 
der Genossenschaft im allgemeinen ausgereicht. GroBere 
Schaden sind im Bezirk nicht entstanden. Am 16. Ja 
nuar L918 tra t erneut ein Hochwasser ein, wie es ab- 
gesehen von dem eben genannten seit Bestehen der 
Emschergenossenschaft noch nicht beobachtet worden 
War. In dem Bericht iiber die Tatigkeit der Genossen
schaft im Rechnungsjahre 1917 heiBt esdariiber: »Im 
ganzen ist der Emschergenossenschaft bei den beiden 
Hochwiassern ein Schaden von etwas iiber 300 000 Jl 
entstanden, von denen 100 000 M auf Entschadigung von 
Anliegern, 200 000 Jl auf A u sb e ss e ru n gs a r b e i t e n an 
Emscheranlągen entfallen. Die Hohe deś Schadens ist 
verschwindend klein im Vergleich zu dem Schaden, der 
eirigeiYeten ware, wenn die Arbeiten der Emscher
genossenschaft noch nicht ausgefiihrt gewesen waren. 
Eirien A nhalt dafiir, was dann eingetreten ware, gibt 
uns daś Hochwasser vom Februar 1909, bei dem in
2 Tagen 70 mm Regen fielen., Damals wurden in dem 
durch die Regulierung der Emscher und ihrer Neben- 
laufe beriihrtcn Gebiet 3500 ha unter.W asser gesetzt. 
Nach einer ganz .yórsichtigen Schatzung, bei der die 
inzwischen eingetretenen Bodensenkungen nicht be- 
riicksichtigt sind, wiirden bei dem Niederschlag vom 
Juli 191.7 5200 ha uberschwemmt worden sein. Mafiig 
gerechnet sind ais Schaden durchschnittlich je Morgen 
320 .K oder 1280 Ji je ha anzunehmen. Alłein fiir Wiesen 
Ącker und Garten ergabe sich dann ein Schaden von
6 000 000 M. Dazu waren zu rechnen fiir Schaden an

Wegen und Britckenanlagen, an Hausem und einge- 
kellerten Vorraten etwa 4 000 000 Jl. Gar nicht zu 
iibersehen ist der Schaden, der auBerdem dadurch ent
standen ware,' daB einige in der Emscherniederung ge~ 
legene Werke und Zechen in die groBten Betriebs- 
schwierigkeiten gekommen, daB zahlreiche Wegcver: 
bindungen unterbrochen, verschiedene Bahnhofe auBer 
Betrieb gekommen waren. In ahnlicher Hohe hatte sich 
der Schaden wicderholt bei dem Emsclierhochwasser 
vom Januar 1918. Beriicksichtigt man, daB schon im 
Dezember 1912 ein groBes Hochwasser im Emscher- 
bezirk fast unschadlich verlaufen ist, so laBt sich be- 
liaupten, daB alle Kosten, die bis jetzt fiir die Regulie
rung der Emscher und ihrer Nebenlaufe entstanden sind, 
allein durch die Abwendung der Hochwasserschaden ge
deckt sind«.

Der in Yerbindung mit der Regulierung der alten 
Emscher in den Rhein errichtete Hochwasserdeich zum 
Schutze von Beeckerwerth hat bei dem letzten Hoch
wasser des Rheins um die Jahreswende 1919/20 eben- 
falls hei-vorragende Dienste getan. Das Hochwasser 
erreichte und ubertraf zum Teil noch das bisher bekannte 
hochste Hochwasser des Jahres 1882. Uber 1000 lia 
Gelande mit etwa 1200 Hausern im alten Emschergebist 
waren, zum Teil mehr ais A m, unter Wasser gekommen, 
wenn der Deich nicht Schutz gewahrt hatte.

Z u k u n f ts a u fg a b e n .
Die Frage liegt nahe, worin die Tatigkeit der Ge

nossenschaft in Zukunft bestehen wird, da nach den 
vorstehenden Ausfiihrungen die Hauptsache bereits ais 
erreicht erscheint. In erster Linie wird die Genossen
schaft die von ihr erbauten Anlagen unterhalten und 
betreiben miissen. Das ist allein schon eine bei der 
Lange der ausgebauten Laufe und der Zahl der Iilar- 
anlagen nicht zu uriterschatzende Aufgabe. Sie wird 
aber auch dauernd Neuanlagen zu ćfrichten haben, da 
immer mehr Bache .durch das Fortschreiten des Berg- 
baues und der Industrie und das Anwachsen der Sied- 
lungen zu Schmutzwasserliiufen werden und dadurch 
dem Aufgabenkreis der Genossenschaft zuwachsen. 
Auch die neu entstehenden Siedlungen werden dauernd 
die Errichtung von weitern Klaranlagen notwendig 
machen. Schon jetzt stehen in der Haushaltsiibersicht 
der Genossenschaft in Aussicht genommene und zum 
groBten Teil nur infolge des Krieges zuriickgestellte 
Bauausftihrungen mit Kostenanschlagen im Betrage von 
mehr ais 20 Mili. .11 nach Friedenskosten. Zahlreiche 
Antrage auf Ausbau weiterer Bachlaufe liegen vor. Zu- 
dem werden die Yerhaltnisse im neuen Deutsc-hland zu 
noch beschleunigter Entwicklung des Bergbaues fuhren. 
Der Umstand, daB das Bauen nach dem Kriege so auBer- 
ordentlich teuer geworden ist, wird auf die Dauer die 
Regulierung der Yorflut und die Errichtung von Klar
anlagen nicht aufhalten konnen, da es sich um eine 
Lebensfrage fiir den ganzen Bezirk handelt.

Besonders wird aber die Genossenschaft in Zukunft 
dadurch in Anspruch genommen sein, daB ihre Anlagen 
dauernd Nachregelungen infolge der durch den Berg
bau verursachten Bodensenkungen erfordern. Bei der 
rAufstellung der Ent«-urfe nimmt man zwar auf diese
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kiinftigen Senkungen Riicksicht und bemiiht sich, das 
Liingsgefalle besonders dadurch aufrechtzuerhalten, daB 
nian dicjenigen Strecken, die yóraussichtlich sinken 
werden, hochhalt, diejenigen, die hoch bleiben werden, 
entsprechend tief legt. Bei der Entwurfsbearbeitung 
kann man aber immer nur mit einem. gewissen End- 
zustand, d. h. m it einer Hohenlage rechnen, die ein- 
trcten wird, wenn die Bodenśenkungen zur Ruhe ge- 
kominen sind. Die Zwischenstufen lassen sich nicht 
erfassen. Diese Storungen des Gefalles zwingen die Ge- 
nossenschaft, standig Gefallausgleiche vorżunehmen. 
Die groBte derartige Arbeit ist im Verlaufe des Jahres 
1919 in der untern verlegten Emscher ausgefuhrt worden. 
Hier waren etwa 3 km oberhalb ihrer Einmiindung in 
den Rhein Bodenśenkungen von etwa 2 m Tiefe ent- 
standen. Der Wasserspiegel der Emscher stellte sich 
an der gesunkenen Stelle ungefahr in der friihern Hohe 
ein, so daB also fiir die Seitenentwasserung eine Ver- 
schlechterung von 2 m eingetreten war. Die letzte 
Strecke muBte um dięse 2 m vertieft werden, was dadurch

Der unterirdische Wasserdampf und seine
Von Verm essim gsingenieur Clir.

In meinem Aufsatz iiber den natiirlichen Wetterzug 
in zerkliiftetem Gestein1 habe ich an Hand yon mehr- 
jahrigen Beobachtungen gezeigt, daB sich der Wasser
dampf in der unterirdischen Atmosphare aus eigener 
Kraft bewegt und dabei nicht nur durch ruhende, 
sondem auch durch schwach bewegte Luft hindurch- 
stromt. Diese selbstandigen Dampfstromungen spielen 
bei der Bildung des Grundwassers eine wichtige Rolle 
und' smd demnach auch fiir den Wasserandrang in den 
Gruben von Bedeutung. Sie beeinflussen ferner dic 
Temperaturyęrhaltnisse im Boden nicht unerheblich, 
und zwar einmal durch die Verschiebung von Warme 
mit dem stromenden Dampf und dann durch die bei 
der gegenseitigen Durchdringung von : Wasserdampf und 
Grundluft entstehende Diffusions- oder Reibungswarme. 
Dies gilt zunachst fiir wagerechte Dampfstrome, wie sie 
von mir in einem Stollen nachgewiesen worden sind. 
Im allgemeinen wird man es aber unter Tage, besonders 
in gróBern Teufen, vorwiegend mit a u fs te ig e n d e m  
Wasserdampf zu tun haben, entsprechend dem nach 
oben gerichteten Temperaturgefalle, das fiir den Dampf 
ein ebenśolches Spannungs- und Dichtegefallc bedingt. 
F iir aufsteigende Dampfstrome liegen die Verhaltnisse 
aber, wie ich schon friiher ausgefuhrt habe2, in mehr- 
facher Hinsicht anders ais fiir wagerecht verlaufende, 
so daB man die aus Beobachtungen in einem Stollen 
abgeleiteten Schliisse nicht ohne weiteres auf sie iiber- 
tragen darf, Die aufsteigenden Dampfstrome erfordern 
also' eine besondere Untersuchung.

1 s.' GHiokauf 191S, S. 298.
2 6. Giiickauf 1918, S. 349.

erleichtert wurde, daB man vor der Einmiindung der 
Emscher in den Rhein einen Absatz in der Sohle ein- 
gelegt liatte. Ahnliche Nachregcluhgen in geringem 
MaBe sind auch schon bei Nebenbąchen an einigen 
Stellen ausgefuhrt worden*

Z u sam m en fassu n g .
Die Arbeiten der Emschergenossenschaft sind in

sofern zu einem gewissen AbsChluB gelarigt, ais der 
Ausbau der Emscher in ihrem Hauptlauf von der Mun
dung in den Rhein bis oberhalb von Dortmund und der- , 
jenigen Ncbent>ache, Welche; die Hauptschmutzzeiitren 
des Gebietes nach der Emscher entwassern, vollendet ist: 
Fur die Zukunft verbleibt der Genossenschaft die Auf
gabe der Unterhaltung und des Betriebes der geschaffenen 
genossenschaftlichen Anlagen, des Neubaues neuer An- 
lagen im Ansc.bluB an die weitere Entwicklung von Berg
bau und Industrie und die Beseitigung der Einwirkungen, 
die von Bodenśenkungen auf Vorflut und Klaranlagen 
ąusgeiibt werden.

iedeutung fiir die geothermische Tiefenstufe.
M e z g e r ,  Gornsbach (Murgtal).

D ic h te , S p a n n u n g  u n d  E ig e n d ru c k  d es u n t e r 
ird is c h e n  W a sse rd a m p f es.

Wie im Freien, so muB auch unter Tage der von der 
Atmosphare ausgeubte, durch ihr Eigengewicht be
stimmte Druck ihrer Spannkraft annahernd gleich sein; 
die genaue Ubereinstimmung yon  Druck und Spannung 
bildet die unumgańgliche Voraussetzung fiir den Ruhe- 
oder Gleichgewichtzustand der Atmosphare. Bei dem 
in der unterirdischen Atmosphare enthaltenen Wasser
dampf kann von einer solchen Ubereinstimmung im 
allgemeinen nicht die Rede sein,. weil bei der gewóhn- 
lichen Schichtung der Erdwarme die Spannung des gę- 
sattigten Wasserdampfes — soweit das Gestein feucht 
ist, wird der Wasserdampf von seiner Sattigung im all
gemeinen nicht weit entfernt sein — mit der Tiefe yiel 
rascher zunimmt ais sein Eigengewicht. Nimmt man 
die Temperatur in der neutralen Fl&che zu 10° an und 
śetzt hier den Dampfdruck gleich der Dampfspannung, 
was. naherungsweise. zutreffen wird,. so berechnet sich 
bei einer geothermischen Tiefenstufe von 30 m der 
Eigendruck des gesattigten .Wasserdampfes fiir Tiefen 
von 150 zu 150 m, entsprechend einem Temperatur- 
abstand von 5 zu 5°, in geniigender An.naherung; wie 
Zahlentafel 1 zeigt.

In Abb. 1 ist der so berechnete Dampfdruck der 
Dampfspannung gegeniibergestellt. Diese geht in 1000 m 
Tiefe um rd. 700, in 2000 m um' rd. 3800 und in 3000 m  
um rd. 13 500 kg/qm iiber jenen hinaus. Dieser 'Uber- 
śchuB der Spannung iiber den Eigendruck stellt die 
Kraft dar, m it weleher der Dampf sich auszudehnen



352 G l u c k a u f Nr.: 18

Zahlentafel 1.
B e re c h n u n g  des D a m p fd ru c k s .

Tiefe

7T'7~7
T em 
pera

tu r

D ićhte
gesattig tęn

W asser-
dam pfes

M ittlere
Dampf-
dichte

-Gewicht ’ 
einer 

D am pfsaule 
von 30 m 

Hóhe

D am pf
druck

ni, °C kg./cbm 1 kg/cbm kg/qm kg/qm

* 20 10 0,0093 v rh', 
0,0110 1,65

124,6“ ‘

■ 170. • 15 0,0126 126,3
0,0148 2,22

. 320 20 0,0170 128,5

470
' ' 0,0198 2,97

25 0,0227 131,5
0,0264 3,96

_ ’ 620 30 0,0300 135,4
0,0345 5,18

770 35 0,0391 140,6
0,0449 6,73 ■

• 920 40 0,0507 147,3
0,0579 8,64

11,07
i 070 45 0,0650

0,0738
155,9

1 220 50 0,0826
0,0933 14,00

167,0

1 370 55 0,1041
0,1172 17,58

18.1,0

1 520 60 0,1302
0,1459 21,88

198,6

1 670 65 0,1616 220,5
0,1803 , 27,05

1 820 70 0,1991
0,2213 . 33,20

247,5

1970 75 0,2435
0,2698 40,47

280,7

2 120 80 .0,2960
0,3267 49,00

321,2

2-270 . .85 0,3574
0,3931 58,96

370,2

2 420 90 0,-4289 429,2
0,4704 70,56

2 570. 95 0,5119 499,8
• - » -» 0,5597 ■ 83,95

2,720 100 0,0075
0,6623 99,34

583,7

2 870 105 . 0,7172- ‘ ' . > 683,0
0,7799 116,99

3 020 110 0,8426 800,0
1 vgl. M ti 1 1 e r * P  o u i 11 e t ś JUjlirbuch der Physik und Meteo

rologie, 9. A uli., Bd. 2, Abt. 2, S. 517.
58 Diesem Druck entepricht das Gewicht- einer Quecksilbórs&ixjld 

von 9,16 mm Hohe.

strebt,-und die sich dort, wo sie auf keinen ihr gleich- 
kommenden W iderstand stofit, zum Teil in Bewegung 
urrtsetzen muB. Die im unterirdischen Wasserdampf 
wirksamen Krafte sind also sehr erheblich.

Fiir »trockene«, d. h. dampffreie Grundluft laBt sich 
fiir jeden Punkt des in Abb. 1 dargestellten Tiefen- 
abschnitts auch der Luftdruck in einfachster Weise 
berechnen. Da trockene Luft bei'einer geothermischen 
Tiefenstufe Von rd. 30 m eine glcichmaBige Dichte hat, 
sq  gilt hier die Beziehung

Pi =  p +  d a ,
-wenn man mit p den Luftdruck, mit d die Luftdichte 
ih der neutralen Flachę und mit a den senkrechten Ab- 
stand eines Punktes von dieser Flachę bezeichnet. Fiir

t  -  10° und p =  740 mm wird d =  1,293

=  1,215, manerha.lt daher fiir eine Tiefe von- 3000 m, 
wenn man den Luftdruck in kg/qm ausdruckt, also 
p =  740 • 13,6 10 064 setzt,

Pl =  10064 +  1,215 (3000-20) =  13 685 kg/qm.
Bei schaubildlicher Darstellung ergibt sich die Linie 

des Luftdrucks im vorliegenden Fali ais eine Gerade, die 
in Abb. 1 eingetragen die-Spannungslinie des Dampfes 
in einer Tiefe von nicht ganz 3000 m schneidet. In 
dieser Tiefe ist also die Dampfśpannung gleich dem 
Luftdruck. Bei dampffreier Grundluft wiirde demnach

Abb. 1. L uftdruck , D am pfdruck und  D am pfśpannung 
fiir eine geotlierm ische T iefenstufe von 30 ni.

das Wasser in rund 3000 m Tiefe und bei einer Tem
peratur von etwa 108° zu sieden begiimen. Wie spater 
noch naher dargetan werden soli, andert sich aber mit 
der Beimischung von Wasserdampf zur Grundluft nicht 
nur das auf die Raumeinheit bezogene Gewicht der 
Atmosphare und damit der Atmospharendruck, sondern 
auch die geothermische Tiefenstufe. In  Wirklichkeit muB 
sonach das Verhaltnis zwischen Luftdruck und Dampf- 
spannung anders sein, ais es die Abb. 1 darstellt. 
Ware das nicht der Fali, so miiBte bei geniigender Zu- 
fuhr von tropfbar-fliissigem Wasser die Grundluft in 
3000 m Tiefe ihre Grenze finden und der Wasserdampf 
an ihre Stelle treten. Wenn aber auch der Punkt, . von 
dem an der Wasserdampf die Luft vollstandig zu ver- 
drangen vermag, in Wirklichkeit viel tiefer lieg t' ais in 
Abb. 1, so gibt diese zeichnerische Darstellung doch ein 
Bild davon, wie rasch bei geniigendem W asservorrat in 
luftdurclilassigem Gestein das MaB der Dampfent- 
wicklung m it-der Tiefe wachsen muB, und welche Be-

■ deutung dem Wasserdampf fiir die unterirdische At
mosphare und den Warmeumsątz in der Erdrinde "zu- 
kommt. Geniigt doch die Warmemenge, die bei der 
Verdunstung von 1 g Wasser gebunden und bei der 
Kondensation des Dampfes wieder frei wird, um 1 cbm
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L u ft von 20° u n te r  A tm o s p h a re n d ru c k u m  fa s t 2° zu 
erw arm en .

D as Y e rh a lte n  des W a sse rd a m p fe s  g e g e n u b e r  
d e r  G ru n d lu f t.

Das MaB der -Dampfentwicklung durch Yerdunstung 
ist abhangig yon der Temperatur und von der Ge- 
schwindigkeit, mit welcher der Dampf von dem Orte 

' seiner Entwicklung abziehen kann. Auf diese Ge- 
schwindigkeit ist im Gestein nicht nur die Form und 
GroBe der Gesteinporen, sondern auch der Widerstand 
von EinfluB, den die Grundluft dem Durchgang des 
Dampfes entgegensetzt. Ist der Wasserdampf in der 
Tat fiir die GroBe der geothermischen Tiefenstufe mit- 
bestimmend, so muB dies wenigstens zum Teil in den 
Wechselbeziehungen zwischen dem Dampf und der 
Grundluft begriindet sein, da die geothermische Tiefen- 
stufc erwiesenermaBen mit dem Streben der Grundluft 
nach allseitigem Gleichgcwicht eng zusammenhangt1. 
Daher mag zunachst versucht werden, das Verhalten 
des Wasserdampfes gegenuber der Grundluft einiger
maBen klarzustellen.

Bei dem H inzutritt von Wasserdampf zur Grundluft 
sind folgende zwei Falle moglich:

1. D er W a sse rd a m p f la g e r t  s ich  e in fa c h  
zw isc h en  d ie , G ru n d lu f t  e in  u n d  laB t d e reń  
D ic h te  u n b e r iih r t .  In diesem Falle, der z. B. bei 
einer Verdunstung im allseitig fest geschlossenen Raume - 
eintritt, wird die Spannung des Gemisches um den 
Betrag der Dampfspannung und seine Dichte um den 
Betrag der Dampfdichte hoher sein ais Spannung und 
Dichte der urspriinglich allein. vorhandenen Luft.

2. D e r W a s s e rd a m p f v e r d r a n g t  e in en  T e il ; 
d e r  L u f t  u n d  e r n ie d r ig t  so d e reń  D ic h te  un d  
S p an n u n g . In diesem Falje, der in der frejen Atmo
sphare die Regel bildet, wird die durch die Beimischung ’ 
des Wasserdampfes bewirkte Steigerung der Atmospharen- : 
dichte und -spannung durch die Verminderung der Luft- 
dichte und die damit verbundene Abschwachung der .; 
Luftspannung zum Teil ausgeglichen. Is t dabei die i 
Spannung der verdrangten Luft genau gleich der des 
Wasserdampfes, so bleibt diejenige der Atmosphare un- 
verandert, wahrend ihre Dichte wegen des geringem 
spezifischen Gewichts des Wasserdampfes etwas kleiner 
wird.

Wo luftdurchlassiges Gestein allseitig von undurch- 
lassigen Schichten umschlossen wird, muB das vorstehend 
unter Ziffer i Gesagte auf die> Entwicklung von W asser
dampf zutreffen. Nimmt dabei die Gesteintemperatur 
wie gewohnlich nach oben hin ab, so muB der Dampf 
an der untern Grenze des durchlassigen Gebietes seine 
groBte und an der obern Grenze seine kleinste Dichte 
und Spannung erreichen2, cs muB sich also fiir den 
Dampf ein nach oben gerichtetes Dichte- und Spannungs- 
gefalle herausbilden und sich demzufolge eine auf
steigende Dampfstromung entwickeln. _ Da der auf- 
stęigende Dampf an der undurchlassigen Decke ein 
uniiberwindbarcs Hindernis findet, so muB er im obern
" .1 Vgl; Gliickauf 19IS, S. 317.

2 TropfbarflupsiBcsi Wasser kann in pin solclies Gebiet nur Ton 
uuten her eindrinKen; man kann sich das letztcrc nach der Tiefe 7.u 
durch eino Gnmdwaseerschicht begrenzt denkeil.-

Teil des Durchlassigkeitsgebietęs durch Kondensation 
wieder in tropfbar-fliissiges Wasser iibergefiihrt werden. 
Dąmit ist aber. eine Warmeentwickluńg verbundęn, .der • 
an der untern Grenze des Gebietes ein entsprechender 
Warmeverbrauch durch Verdunstung gegeniiberstcht. 
Durch die . aufsteigende Dampfstromung wird demnach 
die Temperatur im untern Teil des' Gebietes erniedrigt 
und im obern .erhoht. Mit dćr Abschwachung des Tem- 
peraturgefalles ist aber auch eine solche des Dichjte- und 
Spamjungsgefalles verbunden und damit eine Ab- 
schwachung der Dampfstromung • selbst. Wurden- sich 
nicht der Eigendruck des Dampfes, dic Warmeleitung und 
das Streben der Grundluft nach gleichmaBiger Dichte, 
mit der eine gleichmaBige Temperatur unvereinbar 
ist, stórend geltend machen, so muBten nach einer 
gewissen Zeit die. Tempcraturunterschiede wie die 
Dichte- und Spannungsunterschiede des Dampfes inner
halb d e s . betrachteten luft- und dampfdurchlassigen 
Gebietes vollstandig verschwinden; zwischen den beiden 
Phasen des Wassers, dei ti opfbai -flussigen und der 
gasfórmigen, wiirde sich Gleichgcwicht einstellen und 
dam it jede Verdunstung oder Kondensation aufhoren. 
Die geothermische Tiefenstufe muBte also unter der 
Einwirkung des Dampfes in dem besprochenen Falle 
unendlich groB werden, wenn sich nicht durch die soeben 
erwahnten stórenden Einfliisse immer wieder ein nach 
oben gerichtetes Temperaturgefalle herstellen wiirde, 
dessen Starkę je nach den Umstanden sehr verschieden 
sein kann, das aber stets geringer sein muB ais das durch 
die normale geothermische Tiefenstufe bezeichnete MaB.

• Sind die Hohlraume des Gesteins verhaltnismaBig 
weit, so wird das d u rch . Kdndensation entstandene 
Wasser an ihreń Wanden nach der Tiefe absinken, ohne 
dem aufsteigenden Dampf den Weg zu versperren. In 
diesem Falle muB cs in dem allseitig durch undurch- 
lassige Schichten begrenzten Durchlassigkeitsgebiet zu' 
einem in sich abgeschlossenen Wasserkreislauf kommen: 
Das in Dampfform aufsteigende Wasser sinkt in tropfbar- 
flussiger Form in die Tiefe zuriick, um dort immer 
wieder von neuem zu verdunsten und ais Dampf in die 
Hohe zu steigen. In den meisten Fallen werden aber 
d ie .Verhaltnisse nicht.so einfach liegen. Ist der auf
steigende Dampf ausschlieBlich auf die. engen Poren 
eines feinkornigern Gesteins alngewiesen, so kann das 
durch Kondensation entstehende Wasser den ganzen 
Querschnitt der Poren ausfiillen und dem nachdrangen- 
den Dampf den weiteru Aufstieg verwehren. Der Druck 
des. absinkenden Wassers kann sogar zu einer riick- 
laufigen Bewegung des Dampfes fiihren, indem er diesen 
zusammenpreBt. Mit dem Absinken der sich unter der 
Decke des durchlassigen Gebietes ansammelnden Wasser- 
schicht, das nur langsam vonstattengehen wird, weil 
ihm die Spannung des Dampfes und der eingeschlossenen 
Luft entgegenwirkt, werden .aber die.. Poren i n : dem 
standig sich  vergroBemden Raum zwischen Decke und 
Wasserschicht teilweise wiedei: frei und damit die Be- 
dingungen fiir die Entwicklung einer aufsteigenden 
Dampfstromung von neuem-geschafft, nur geht hier 
die Verdunstung von der absinkenden W asserschicht 
uńd ihren k ap illa r. an das Gestein gebundenen Riick- 
standen aiis. Dabei wird aber die absinkende Wasser-
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sćhicht nicht etwa aufgezehrt, sondern das an ihrer 
Oberseite infolge Verdunstung verlorerigehende Wasser 
durch Kondeńśiatión an ihrer Unterscitc wieder ersetzt. 
Im- ubrigen. gilt das, was oben iiber die Entwicklung 
und Bewegung des Wasserdampfes in dem ursprunglich 
ais einheitlich angenommenen Gesamtgebiet gesagt 
worden ist, ohne Einschriinkung auch fiir den Raum 
zwischen der Decke des Gebietes und der absinkenden 
Wasserschicht.

Da sich sonach unter der das durchlassige Gebiet 
nach oben abschlieflenden Gesteinschicht immer von 
neucm Wasser ansammeln muB, so wird sich die Teilung 
des Gebietes in der beschriebenen Weise, also durch iiber- 
einander liegende, in langsamem Absinken begriffene 
Wasserschichten fortsetzen, bis die zuerst gebildete 
Schicht auf der Sohle des Gebietes ankommt. Auch dann 
wird die Bildung von weitern Wasserschichten unter 
der undurchlassigen Deckschicht nicht aufhoren, nur 
wird je tz t mit der Bildung neuer Wasserschichten die 
Vereinigung von solehen mit der auf der Gebietssohle 
angenommenen Wasseransammlung gleichen Schritt 
halten, so daB die Zahl der wagerechten Abschnitte, 
in die das Gebiet durch die wassergesattigten Schichten 
zerlegt wird, von da an unverandert bleibt. /D as End- 
ergebnis wird sein, daB bei feinkómigem Gestem in 
senkrechter Richtung Schichten mit wassererfullten 
Poreri mit solehen abwechseln, dereń Poren teilweise von 
Luft und Dampf eingenommen werden, wobei sich 
die Grenzen zwischen diesen Schichten standig nach 
der 1'iefe zu verschieben. Auch hier kommt es also zu 
einem in sich abgeschlossenen Kreislauf des Wassers, 
nur erfolgt er nicht in einem ununterbrochenen Zuge 
durch die ganze Hohe des Gebietes, sondern stufenweise; 
auch muB seine Geschwindigkeit weit geringer sein ais 
bei grobkornigem oder zerkluftetem Gestein. Dem- 
entsprechend kann hier der-EinfluB der Dampfbewegung 
auf die Schiclitung der Erdwarme nięht erheblich sein. 
Wahiseheinlich kommt er praktisch kaum in Betracht, 
so daB in feinkornigerm Geśtein ohne Spalten und Kliifte, 
das nach oben luftdicht abgeschlossen ist und dem von 
unten her Wasserdampf zustromt, die Warmeschichtung 
fast ausschlieGlich durch die Warmeleitung des feuchten 
Gesteins bestimmt wird.

Was hier iiber ein allseitig durch undurchlassiges Ge
stein eingeschlossenes Gebiet luftdurchlassigen Gesteins 
gesagt worden ist, gilt im groBen und ganzen auch fiir 
solche durchlassigen Erdschiehten, die nur oben und unten 

. yon undurchlassigen begrenzt werden, sich seitlich aber 
bis zur Erdóberflache fortsetzen oder sonstwie durch 
Luftwege m ittelbar mit der freien Atmosphare in Ver- 
bindung stehen, sofern nur ihre seitliche Ausdehnung 
im Verhaltnis zu ihrer Machtigkeit sehr groB ist. So 

. muB es z. B. auf durchlassige Schichten zutreffen, die 
.eine ausgedehnte Grundwasseransammlung iiberdecken 
und nach oben durch undurchlassiges Gestein abge
schlossen sind, gleichviel, auf welchem Wege das Grund- 
wasser gespeist wird, und ob es irgendwo zutage tr itt 
oder nicht. Ein untei irdischer, in sich geschlossener 
Kreislauf des Wassers, wie er oben geschildert wurde, 
stellt also keineswegs - einen Ausnahmefall dar, sondern 
muB eine weitverbreitete Erscheinung sein. Da der

Grad der Luftdurchlassigkeit des Gesteins w i e  die 
Machtigkeit der durchlassigen Schichten stark wechselt, 
so muB sich auch hinsichtlich der Starkę und der Ge
schwindigkeit der aufsteigenden Dampfstromungen und 
ihrer thermischen Wirkungen eine groBe Mannigfaltig- 
keit ergeben. DaB sich mit dem Wechsel der Schichten 
auch die Feuchtigkeit vielfach stark andert, ist eine be- 
kannte Tatsache. Wic bereits hervorgehoben wurde, 
wird dem Wasserdampf nicht nur durch Grundwasser- 
ansammlungen, sondern in feinkornigerm Gestein schon 
bei dessen kapillarer Sattigung mit Wasser der Wcg 
verlegt. E s k a n n  d a h e r  a is  s ic h e r  g e l te n ,  da!3 
d e r  s t a r k ę  W ech se l in  d e r  T e m p e ra tu rz u n a h m e , 
d en  m an  bei M essu n g en  in t ie fe n  B o h rlo c h e rn  
fa s t  a l l e n th a lb e n  g e fu n d e n  h a t ,  zu m  T e il a u f 
d e n  E in flu B  d es  W a s s e rd a m p fe s  z u r iic k z u -  
f iih re n  i s t ,  d e r  s ich  je  n ac h  dem  v o rh a n d e n e n  
W a s s e ry o r r a t  u n d  d e r F o rm  u n d  GroBe d e r  
G e s te in p o re n  in  s ta rk e rm  o d e r  in  sc h w a c h e rm  
MaBe g e l te n d  m ach e n  muB.

Nicht ganz so klar wie im abgeschlossenen Raume 
liegt das gegenseitige Verhalten von Luft und Wasser
dampf in durchlassigem, sich bis zur Erdoberflache 
fortsetzendem Gestein, in dem also die Grundluft un- 
m ittelbar unter dem Druck der freien Atmosphare steht, 
und aus dcm der Dampf ungehindert ins Freie aus- 
ziehen kann. Hier erhebt sich die Frage, welche Deutung 
dem'Daltonschen Gesetz iiber die Verteilung eines Gases 
in einem von andern Gasen erfiillten Raum bei4 seiner 
Anwendung auf die freie Atmosphare zu geben ist, und 
ob diese Deutung auch fiir die unterirdische Atmosphare 
gilt, wenn die Verbindung zwischen AuBenluft und Gnind- 
luft nicht unterbrochen ist. Die Auffassung der Mete- 
orologen ist in diesem Punkte nicht frei von Wider- 
spriichen. So schreibt z. B. H an  n 1: »Nach dem Dalton- 
schen Gesetz ist die Verteilung eines Gases in einem 
Raume unabhangig von dem Vorhandensein anderer Gase 
in dem gleichen Raume, wenn dieselben nicht chemisch 
aufeinander w irk e n .... Man kann deshalb die Atmó- 
sphare betrachten ais bestehend aus mehrern vonein- 
ander unabhangigen A tm ospharen.. . .  In jeder dieser 
Atmospharen ninmit die Dichte mit der Hohe in einem 
andern Yerhaltnis ab, welch letzteres durch das spe- 
zifische Gewicht des Gases bedingt wird, und zwar derart, 
daB die Dichte der schwerem Gase rascher mit der H5he 
sich vermindert ais die Dichte der leichtern Gase.' 
Die Zusammensetzung der atmospharischen Luft andert 
sich daher mit der Hohe, die leichtern Gase gewinnen 
in groBen Hohen immer mehr das Obergewicht iiber die 
schwerern/ damit andert sich naturlich auch das śpe- 
zifische Gewicht der „Luft", dieselbe wird m it der Hohe 
immer leichter«.

Diesen theoretischen Folgerungen aus dem Dal- 
tonschen Gesetz widerspricht aber die Erfahrung. 
Hann sagt selbst an anderer Stelle2, »daB man in den 
Luftproben, die bei Ballonfahrten gesammelt worden 
sind, kaum eine Anderung in der Zusammensetzung der 
Atmosphare hat nachweisen konnen«. An der Erd- 
oberfląche hat die wassei;dampffreie Atmosphare nach

1 L etobuch  der MeteoroloKte, 2. Aufl. S. 7.
2 a. a. O. S. 8.
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Hann1 folgende Zusammensctzung in Raunihundertsteln: 
Stickstoff Sauerstoff Argon Kohlenśaure Wasserstoff 

78,03 20,99 0,94 0,03 0,01
Neon Helium

0,0015 0,00015
Der Wasserdampf soli im Jahresm ittel zwischen 4 und 
fast 0 Raunihundertsteln schwankeri. Demgegeiniber 
ergaben die von W elsh  gesammelten Luftproben folgen- 
den Sauerstoffgehalt2: an der Erdoberflache 20,92, in 
4100 m Hóhe 20,89, in 5500 m 20,75 und in '5680 m. 
20,89%. Der Ballon 1’Aśrophile brachte aus etwa 15 ‘/ 2 km 
Hohe Luft herab, die 78,27% Stickstoff, 20,79% Sauer
stoff und 0,94% Argon enthielt3. Angesichts dieser 
Zahlen laBt sich die Annahme, daB die Luft ihre Zu
sammensctzung mit der Hóhe andert, nicht wohl auf- 
rechterhalten. Da die von meteorologischer Seite ge- 
gebene Erklarung, daB der Grund fur den bestehenden 
Widerspruch zwischen Theorie und Erfahrung in einer 
Mischung der Atmosphare* durch auf- und absteigende 
Uuftstromungen liegen soli, nicht recht zu befriedigen 
verrr.ag, so wird man sich auch die aus dem Daltonschen 
Gesetz abgeleitete Lehre von der gegenseitigen Unab- 
hłingigkeit der einzelnen Bestandteile der Atmosphare 
nicht ohne weiteres zu eigen machen durfen, .sondern 
sie erst auf ihre Stichhaltigkeit priifen mussen.

Eine solche Nachpriifung wiirde am beSten in der 
unterirdischen Atmosphare vorgenommen werden, weil 
in ihr auf- und absteigende Luftstrómungen im all- 
gemeinen nicht yon Belang. sein konnen und somit die 
fiir die gleichmaBige Zusammensetzung der auBern 
Atmosphare angenommene Ursache hier ausgeschaltet 
ist. Nun sind allerdirigs Mitteilungen iiber meteoro- 
logische Beobachtungen unter Tage im meteorologischen 
Schrifttum fast gar nicht. und im bergmannischen nur 
sehr sparlich zu finden, jedoch hat mir cin gliicklicher 
Zufall Aufzeichnungen dieser Art in die Hande gespielt," 
die sich fiir den vorliegenden Zweck cignen. Sie be- 
ziehen sich auf Temperaturbeobachtungen in der Grube 
von Pribram und enthalten auBei den gefundenen Luft-

‘ i a. a. O. S. 5,
-  a .  a .  O . S . S, A n m .  2 . ,
3 a .  a .  O . S . S , A n m .  2 .

und Gesteintemperaturen noch Angaben iiber den 
Druck und die relative Feuchtigkcit der Luft iiber Tage 
und in 1000 m Tiefe, so daB sich dic Dichte und die 
Spannung des Wasserdampfes fiir die beiden Endflachen 
einer 1000 m hohen Liiftsąule bcrechnen lassen. Auf 
die meteorologischen Verhaltnisse der Grube von Pribram 
wird daher hier naher einzugehen sein.

D ie m e te o ro lo g isc h e n  B e o b a c h tu n g e n  in  d e r  
G ru b e  zu  P rib ra m .

Die Grube yon Pribram ist bemerkenswert durch ihr 
hohes Alter -  der Silber- und Bleibergbau wird dort 
seit mehr ais 300 Jahren betriebcn dann durch ihre 
groBe Tiefe, die im Jahre 1875 im Adalbertschacht 
1000 m erreichte, und endlich durch die in ihr herrschende 
ungewohnliche Warmeschichtung. Die geothermische 
Tiefenstufe in der Adalbertgrube wurde im Jahre 1874 
zu 65,9, 1882 zu 59,0 und 1883' zu 66,4 m festgestellt1. 
Dies sind die gróBten auf dem europaischen Festlande fest- 
gestcllten Werte. In England wurde dagegen in einem Bohr- 
loch fiir ein Wasserwerk ein noch hoherer Wert (71,3 m) ge- 
messCn2. Es liegt nahe, zwischen der uiigewohnlichen 
geothermischen Tiefenstufe zu Pribram auf der einen und 
dem hohen Alter sowie der groBen Tiefe der genannten 
Grube auf der andern Seite einen Zusammenhang zu 
yermuten. Bei dem Vęrsuch, dies"en Zusammenhang 
aufzuklaren, bin icb auf die vorhin erwahnten Angaben 
iiber den Luftdruck und dic relative Feuchtigkcit in 
1000 m Tiefe gestoBen, die fiir die Entscheidung der 
Frage, welche Folgerungen sich fiir die Atmosphare aus 
dem Daltonschen Gesetz ergeben, einen sehr wertvollen 
Anhaltspunkt liefern. Daher mógen zunachst die in 
der Grube vorgenommenen Temperaturbeobachtungen 
besprochen werden; daraus wird sich am besten eine 
sicherc Grundlage einerseits fiir die Beurteilung der 
Rolle gewinnen lassen, dic der Wasserdampf in der Grube 
spielt, anderseits fiir die Klarstellung seines Verhaltens 
gegeniiber der Grundluft.

1 t r I .  O sterr. Z .  f .  Iłenf- u .  Ś u t t * n T r c s c n  1 * M ,  S. 2 1 9 .
2 t k I .  Gliickauf l i l l ś ,  S. 106T.

Zahlentafel 2.
L u f t-  u n d  G e s te in te m p e ra tu re n  in  d e r A d a lb e r tg ru b e  zu P rib ra m .

Lauf Tiefe
1874

».C

1882
°C

1883
°C

Luf tte m  p e ra tu r
1882/83
M ittel

•C
1874

°C
1882
'C

1883
"C

1882/83 
M ittel 

«C

10,1 : V; , • 13,0 13,0

10,8
12,9

11,6 
13,8 ‘

11,6 
' 13,8

14,7 15,2 15,2

16.7
17.7

16,6
18,6

17,0
17,4 '; *

16,8
18,0

19,5 19,4 19,0 19,2

20 , a 20,5 19,9 20,5 20,2 20,2

23,0
24,5

23,0
24,3

23,3
25,0

23,0
23,3

23,3
24,0

23,2
24,1

2 74,5 9,4 10,1
5 145,0 . : 11,5
7 190,6 11,9 ̂ 10,8
9 286,3 13,8 12,9

12 359,7 14,2
13 395,7 -— 14,7
17 432,7 15,1
19 505,5 16,5 16,8
21 581,4 17,8 18,0
23 661,8 19,2 'i
24 - 699,8 19,1
25 737,3 20,4 .

26 775,2 ' 20,2
27 832,2 ' 21,1
28 889,2 21,8 22,9
30 1000,0 24,5

14.7

16,6
17.3

20,0

20.3

23,0
23.8
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In Zahlentafel 2 sind die Ergebnisse der in den 
Jahren 1874,1882 und 1883 ausgefiihrten Bcobachtungen 
im Adalbcrtscliachte einander gegeniibergestellt. Sie sind 
der zur Feier der im Adalbertschacht erreichten Seiger- 
teufe von 1000 m Yon der Bergdirektion zu Pribram 
herausgegebenen, Festschrrft1 und zwei Veróffent~ 
lichungen2 des Beobachtcrs, Markscheiders J. S chm id , 
ent;noramen. Im Jahre 1882 wurden fiu die Messungcn 
»solche Orte gewahlt, die móglichst frei von 
Wetterzug waren und das Anbringen yoń 
1 m tiefen Bohrlochern im Grauwacken- 
sandstein ermóglichten«. Von Januar bis 
August des genannten Jahres wurden bei 
monatlichen Ablesungen stets dieselben 
Temperaturen gefuriden mit Ausnahme des 
2. Laufs. Das Ergebnis auf diesem wird 
voii dem Beobachter ais unbrauchbar be- 
zeichnet, »da daselbst der Wetterzug sehr 
lebhaft und das in der Nahe des Adalbert- 
schachtes anstehende Gestein bereits vor 
sehr langer Zeit aufgeschlossen und yielfach 
zerkliiftet ist, so daB die Ablesungen am 
Thermometer mit der Tagestemperatur 
schwanktem. Im Jahre 1883 wurden die 
Thermometer, soweit es móglich war, in 
gleichzeitig aufgeschlossenęm Gestein ein- 
gesetzt »und die Nahe von Kliiften, lebhafter 
Wetterzug, Wasseradern usw. dabei sorg- 
fśiltig vermieden«. Die Beobachtungsstellen 

-liegen. nórdlich und siidlich vom Schacht 'in 
einer senkrecht niedergehenden Ebene von 
925-m Tiefe und 250 m Lange. Sie stimmen 
fur die Jahre 1882 und 1883 nur ihrer 
Hohenlage nach miteinander iibereiń, ihre 
horizontale Lage ist verschieden. Im Jahre 
18$3 wurde auf den Laufen 26, 28 und 30 
noch in der Ebene 'des Nordwestgangcs be- 
obachtet- Die im Dezember 1882 einge- 
sctzten Thermometer wurden im Verlauf von 7 Monaten 
sechsmal abgelesen und anderten sich in dieser Zeit 
nicht im geringsten. Die am 28. und 30. Lauf fiir 
Dauermessungen eingesetzten Thermometer zeigten 
wahrend zweier Jahre stets die gleiche Temperatur an.

Danach hat man es in Pribram, besonders hin
sichtlich der Jahre 1882 *und 1883', m it sehr sachgemaB 
angeordneten und sorgfaltig ausgefiihrten Beobaćh- 
tungen zu tun, die durchaus Vertrauen verdienen.

Ober den Druck und den Dampfgehalt der Atmo- 
sphare werden folgende Angaben gem acht:

Barometer- Relative Temperatur

Kreise bezeichnet w'orden. Die auf die Luft beziiglichen 
Eintrage yerbindet eine gestrichelte, die fiir das Gestein 
geltenden eine auśgezogene Linie. Wie frtiher gezeigt 
worden ist1, laBt sich die normale Temperatur der 
neutralen Flachę aus Seehóhe und gcographischer Breite 
rechnerisch ableiten. Fiir den Adalbertschacht zu 
Pribram, der auf 49° 11' nórdlicher Breite und dessen 
Tageskranz 529’ m iiber dem Meere liegt, erhalt man
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In Abb. 2 sind die beobachteten GeSteintemperaturen 

ais Abszissen und die kigehórigen Tiefen ais Ordinaten 
eingetragen und die so bestimmten Punkte durch kleine .

i Der Silber- und Hici bergbau zu Pribram (Bohmeu), Wicu 1875, 
S. 81. ' - . ‘ -

a Osterr, Z, f. B erg-u . H iitten wesen. 1882, S. <07;. 1884, S. 219.

20 22 2* 26°C
Abb. 2.. Luft- und G estein ten iperaturen  in der A dalbertgrube zu Pribram .

diese Temperatur zu 8,1°; sie ist in der Abbildung durch 
einen Doppelkreis gekennzeichnet. Die relativ niedrigsten 
Gesteintemperaturen entfallen auf die Laufe 7 und 24. 
Yerbindet man die betreffenden Punkte der Abbildung 
durch eine Gerade, so geht dereń Verlangerung durch 
den erwahnten Doppelkreis. Nach unten verlangert 
sclmeidet die Gerade die der Tiefe von 1000 m ent- 
sprechende Netzlinie dicht neben dem die mittlere Ge- 
śteintem peratur von Lauf 30 bezeichnenden Punkt. 
Die beiden relativ niedrigsten Gesteintemperaturen 
fallen also bei bildlicher Darstellung fast genau in die 
Yerbindungslinie zwischen der normalen Temperatur 
der neutralen Flachę und der in 1Ó00 m Tiefe gefundenen 
m ittlern Gesteintemperatur. Der genannten yerb in 
dungslinie entspricht eine geothermische Tiefenstufe

1 0 0 0 - 2 0  •• 
vón „— ...^ . ,=̂= 60,5 m, wahrend sie v o ń  Schmid aus

0 C 
7,4

24,5. 24,3 -  8,1
den Beobachtungen yon 1882 fiir den 7. - 3 0  Lauf zu 
59,0 m und aus den. Beobachtungen im Jahre 1883 fiir 
den 1 3 .-2 0 , Lauf zu 66,4 m berechnet worden ist2.

1 s. Gliiokaut 1915, S. 1043; 1917; 3. 694.
2 a. a. O. .1884, S. 219. '

(Forts. f.;
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G abbro-A m phibolite ,-w ahrend der R est der Hornblende- 
gesteinc aus D iabas-A m phiboliten besteh t, die junger 
ais jene sind. Die erzreichen erste rn  werden von kalkigen 
Gesteincn begleitet, die in P hyllite iibergehen. N ur ąij 
einer Stelle w urden graphitische Kieselschicfer beobachtet, 
die vielleicht silurischeij A lters sind. In  sehr groBer Aus- 
dehnung finden sich ferner K eratophyre, die in ihrem 
auBern Ąussehen viclfacli wechseln und friiher fiir Phyllite 
gehalten wurden. H eute is t es fas t zweifelliaft, ob in 
der Reihe der »altcn H ornblendeschiefer und Tonschiefer« 
iiberhaup t echte Sedim ente au ftre ten . Ferner erwies sich, 
daB die -Kalkę von H albendorf n ich t kulm isch, sondern 
unter- oder m itteldeyonisch sind, da in ihren Begleit- 
schichten A trypa reticulata gefunden w urde. D am it 
riicken aber auch die D iabase und K eratophyre in das 
Devon. Das a lte  Gebirge der G rafschaft zeigt zahlreiche 
Beziehungen zum  Bober - K atzbachgebirge und zum 
R heinischen Schiefergebirge.

Professor W o lf f  sprach zunachst uber einige E inw an- 
derer in die N ord- und Ostsee. In  den a ltern  F aunen  fehlt 
M ya truncata, noch sp a ter is t M ya arenaria eingew andert 
und der jiingste E inw anderer is t eine je tz t im W attenm eer 
der Nordsee schon sehr haufig gewordene nordam erika- 
nische Muschel, Petricola pholadiformis. Sodann legte der 
Y ortragende P roben  einer F au n a  vor, die bei Baggerungen 
y o r  der H aderslebener F ohrde im  B elt aufgefunden w urde. 
H ier fanden sich un ter dem neuzeitlichen M uschelgrus eine 
A usternbank m it Schalen in allen Lebensaltern  und eine 
Reihe von M uscheln und Schnecken, wie M ya truncata, Car- 
diuni e.riguum, Saxicava arctica, Scobicularia piperata, 
Rissoa, Hydrobia, B ticcinum  undatum, L itonna  litorea, 
Nassa retiąilatd, B ittium  reticulatum, 2 L acunaarten , 
Cerithium peroersum  und andere. E s h an d e lt sich uffl 
eine typische L ito rinafauna aus einer Zeit viel hohern 
Salzgehaltes der Ostsee, die nach der L ito rinaze it bekann t- 
lich ausgesiiBt w urde, so dąB heute A ustern in ihr n ich t 
m ehr gedeihen konnen. Die oben angefiihrte F au n a  ent- 
sprich t vollstandig der lebenden des K atteg a tts . U n ter 
der A usternbank  ergaben die Baggerungen zunachst 
B rackw asserschichten, dann' Torf und  schlieBlich SiiB- 
w asserkalk. L etzterer liegt 11 m un ter dem heutigen 
Meeresspiegel, muB aber, da fiir die L itorinasenkung 
■20 - 2 5  m anzunehm en sind, m indestens 10 m iiber dem  
dam aligen Meeresspiegel gebildet worden sein. K. K.

Mineralogie und Geologie.
D eutsche Geologisclic Gesellschaft. Sitzung am 7. April. 

Y órsitzender Geh. B ergrat P o m p e c k j .  Der Gesellschaft 
sind se it der le tzten  Sitzung n ich t weniger ais 192 neue 
M itglieder beigetreten , ein Vorgang, der in ihrer Geschichte 
einzig d a s te h t und auf eine versandte W erbeschrift zuriick- 
zufiihren ist.

Professor F in c lc h  m achte einige M itteilungen zur 
K aolinfrage. B e h r  und der Y ortragende h a tten  unab- 
hangig voneinandcr erkańn t, daB dic - Kaolin vorkom m en 
bei Strehlen und am  Zobtcn exogene Bildungen darstellen 
und an  Spaltcn gebunden sind. Die Kaoline- am  Zobten 
sind aus G ranit en tstanden  und teils um gelagcrt, teils 
p rim ar m it w ohlerhaltener G esteinstruk tu r. S ta l l i  
g laubte, die Zersetzung der G ranite durch Moorwasser 
gelegentlich der B raunkohlenbildung erklaren zu konnen, 
Am Zobten erscheint diese Móglichkeit vóllig ausgcschlos- 
sen; d o rt handelt es sich um postyulkanischc Vorgange,

• die das Gestein bis m indestens 50 m I icfe um gcwandelt 
haben. An m ehrern Stellen kann  m an ' ein A uftreten 
des K aolins in Streifen beobach ten ; diese. Streifen verlaufen 
parallel zu den Quarzgangen des Gebietes. Da, wo letztere 
in den Zobtengabbro ein treten , is t dieser n icht grusig, 
sondern oclcerig verw ittert. Auch das Y orkom m en von 
Q uarztriim ern  und Schwefelkies im Kaolin sprich t fiir 
enge Beziehungen zwischen Gangen und Kaolinisierung, 
die der V ortragende zeitlicli gleichstellt. Ob der Kaolin 
von S aarau m it der B raunkohle in Zusam m enhang steh t, 
ist bei seiner M achtigkeit m indestens zweifelliaft. Der Yor
tragende g laub t an therm ale W irkungen alinlich den Gej- 
siren N ordam erikas, dereń Sedim ente keine Tonerde ent- 
halten , und  u n te r denen er Kaolin yerm utet.

In  der A ussprache w’ies Geh. B erg ra t K e i lh a c k  darauf 
hin, daB m indestens ein Teil der Kaoline im Sudetenvor- 
lande' a lter is t ais die a ltesten  B raunkohlenvorkom m en 
dieser Gebiete, daB also schon aus diesem G runde eine 
Verallgem einerung der K ausalitatsverhaltn isse ausge- 
schlossen erscheinen muB. Geh. B ergrat Z im m e r m a n n  
wies darauf hin, daB bei der K aolinisierung der Gesteine 
die Q uarzgange u iw crandert bleiben, daB ih r A uftreten im 
Kaolin also n icht zu besondern Schlussen berechtigt, und 
Geh. B ergrat B e y s c h la g  endlicli beton te das zweifel- 
lose N ebeneinanderbcstehen m ehrerer Mogliehkeiten der 
K aolinbildung.

Geh. B erg ra t M ię h a e l  ’‘gab zunachst eine Mit- 
teilung iiber ein Vorkom m en te rtia re r K alktuffe bei 
A lt-H eide in  der G rafschaft Glatz, an einer Stelle, wo der 
H euscheuer Sandstein m ittelturonem  P lancr auflagcit. 
Terrestrische T ertiarb ildungen waren aus dem innern  Su- 
detcngurtel bisher n ich t bekann t. Yon organischen Resten 
fanden sich kleine SuBwasserschnecken und Zederzapfen. 
Bezuglich der letztern  bem erkte Professor G o th a n ,  daB 
heute nu r 3 Z edernarten auf der E rde vorkom m en. Atlas-, 
Libanon- und H im alajazcder, und dafi fossile Zedern b is
her nur aus F rankreich  und Sibirien bekann t sind, das 
nóue V orkom m en daher besondere Beachtiing yerdiene.

Geh. B ergra t M ic h a e l  sprach sodann iiber das 
a lte  Gebirge der G rafschaft G latz und gab zunachst einen 
gescliichtliclien Oberblick uber dessen E rforschung und 
Gliederung, w onach sich ziemlich sta rkę  Gegensatze in 
der Auffassung ergaben. Am bem erkensw ertesten is t die 
e rs t je tz t erkann te groBe V erbreitung der E ruptiygesteine. 
An drei raum lićh unbedeutenden Stellen w urden G ranite 
der a lten  sudetischen G ranitform ation en tdeckt, dazu kam 
ein ausgcdehntes V orkom m en von Saussuritgabbro , ein- 
gelagert in Am phibolite, die zum  Teil B e y r i c h s  Horn- 
blendegesteinen entsprechen. In  W irklichkeit sind es

Gesetzgebung und Yerwaltung.
T orschrlften  iiber die A usbildung und P riifung  fiir den 

hohern teelin ischen  Stantsdienst im  B crgfach1. A n Stelle der 
bisher geltenden Yorschriftcn vom 18. September 1897 h a t 
der Minister fiir H andel und Gewerbe un ter dem 6. April 1920 
n e u e  V orschriften erlassen. Der Ausbildungs.zang der Berg- 
beam ten erfalir.t dam it eine Reihe wichtiger Anderungen.

Das deii Anfang der Ausbildung bildende praktische 
Lehrjalir bleibt bestehen, kann aber. wie es fiir die An- 
w arter auf den P riyatd ienst schon langer zulassig gewesen 
ist, in der A rt geteilt werden, daB nur ein halbes Ja h r ge
schlossen vor dem Studium  abgeleistct und das zweitc 
H alb iahr auf die Hochschulferien_-«erteilt

Eine beschrankte A nnahm e -yći^m ^^aschaft G rim m a 
Bcginn der Laufbahn findet n i c h t Koks mit Lósungen. 
wird jeder reichsdeutsehe Bewerbd Sodaindustrie sollen 
Reifezeugnisses eines deutschen I ły k P ^ h ^ P  ^es Koks 
nasium s oder einer deutschen O berrealsdhul: bei
einem Oberbergam te anzubringende Meldung hin zu der

1 Rcichsanzelger N r. 81 vom 17. April 1920.
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von den Bergbehordcn geleiteten und beaufsicljtigten 
praktlschen Lehrzeit zugcląsśen.' Eine »Anwcisung fiir die 
praktisclic Beschaftigung von Bergbau bcflissenem regelt die 
planmaBige D urchfuhrung der Lehrzeit.

An Stelle des bishcrigcn-dreijahrigen Hochschulstudium s, 
das m it der Ablegung der Bergrefcrcndarprufung abschloB, 
tr ittj wie bisher schon bei den Diplonipriifuiigsbewerbern, 
ein vierjahriges Studium  m it AbschluB durch dic Diplom- 
prufung,

Die Bergrefercndare werden m beschrankter Zahl aus 
den Diplomingenieuren , ausgewahlt. . Die Ausbildungszeit 
d e r  Bergrefercndare wird von drei Jahren  auf zweicitihalb 
Jah re  abgekurzt. Die Bergassessorpriifung am  SchluB der 
Ausbildung bleibt in der bisherigen Weise bcstchen.

D urch die Neuofflnung wird die Spaltung der Śtudieren- 
den des Bergfachs in AnwSrter fur den S taa tsd ienst auf der 
einen und den P riva td ienst auf der andern Seite, die bisher 
zu unliebsamen Erschwcrungen des Studienbetriebs fiihrte, 
in gleicher A rt beseitigt, wie es . fiir die Studicrenden des 
Baufachs schon im Jahre  1903 gcschehen ist. Die Ver- 
langenm g des S tudium s der S taatsd ięnstanw arter auf vier 
Jahre  g ibt die Moglichkeit einer Vertiefung der Hochschul- 
ausbildnng, um  so mehr, ais sie von einer zeitgemaBen 
AUsgestaltung der Lehrplane und der Diplompriifungs- 
ordnungen der drei hauptsachlich in B etraclit kommenden 
Hóchschulen, der Bergakademie in Clausthal und der 
Technischen Hochschulen, Abteilungen fiir Bergbau, in 
Berlin und Aachen, u n te rs tiitz t wird. Die Auswahl der 
S taatsdięnstanw arter aus den Diplomingenieuren b ie tet 
Vorteile gegen iiber der Auswahl aus den noch ungereiften 
Abiturienten der hohem  Lehranstalten.

Ubergangsbestimmungen dienen zur Verhiitung von 
Unbilligkeiten fiir die schon in der Ausbildung stehenden 
jungen Leute, Kriegsteilnehmern werden wie bisher an- 
gemeśsene Erleichterungen gew alirt1.

1 DJV T.cx t^ (1(ir  ?c”!'n Yorscliilften kann yon Carl H eym anns Vcr- 
iag in Berlin \V 8, MauetstraBe 13/4-i, bezogen werden.

Yolkswirtschaft und Statistik. ,
K o lilo im itu lir  n ach  H am burg im  1 . Vi©rtcljal»r 1920.

N ach M itteilung der E isc n b ah n d irek tg n  in  A ltona kam en 
m it der E isenbahn yon rheinisch-w estfalischen O rten in 
H am burg  nachstehend aufgefuhrte Mengen Kolilc an 
(einschl. D ienstkohle und Scndungcn fiir A ltona O rt und
W andsbeck).

Fiir H am burg Ort. . . . . .
Zur W eiterbeforderu ng 

'nach  iiberseeischen P la tzen , 
auf der E lbe (Berlin usw.) . 
nach O rten nórdlich von 

II  tm burg . . . . . . . 
nach- «-Orien der Ham burg- 
b eś tand ig  ijjW"iah*'ifftrt
In  Abb. 2 sind

ais Abszissen und die-..

1919
t

1. y ie rte ljah r
±  1920

293447

3 110
125 925

117 218 

44 056 

20 126
604 482

1920
t

geg. 1919 
t

389 025

88 3S0 

172 346 

45 518 

27 575

+ 95 578

-  3 i 10 
-- 37.545

+ 55 128

+  862

+  7 449
722.8441+118 362

eingetragen und d i<v '
—-aiUŚIiilir GroBbrilaiinlcns im  Janu ar 1920 . N ach 

den »Accounts relating  to  T rade an d  N avigation of the 
U nited Kingdom«. , -

Bestimmungs-
land 1913

J anuar
i 919 | l  1920

!
in 1.- t

±  1920 
gegen 1919

Agypten . . . . 314 420 107 049 94 652 12 397
Algerien . . . . 130 731 — 40 181 + 40 181
A rgentinien. . . 319 409 22 072 82 361 + 60 289
Azoren und 

M adeira . . . 23 420 19 305 9 846 9 459
Belgien ............. 197 220 5 413 68 995 + 63 582
Brasilien . . . . 139 911 13 385 50 981 + 37 596
B ritisch-Indien . 4 773 50 110 + 60
Canarisclie Inseln 129 110 25 28 168 4* 2S 143
Chile . . . . !. 66- 004 2 790 957 — 1. 833
D anem ark . . . 259 464 84 .657 175 651 + 90 994
D eutschland . . 668 406 — . 479 + 479
Frankreich  . . . 1 150 552 1 328 428 1 622 663 -ł- 294 235
Frańzós.-W est- 

A frika . . . . 17 004 15 768 19 074 + 3 306
G ibraltar . 36 794 140 095 85 204 — 54 891
Griechenland . . 40 831 ---- 35 680 + 35 680
H olland , . . . 202 422 14 872 82 031 + 67 159

821 387 262 852 363 420 + 100 568
66 616 ■ 69 730 35 499 — 34 231

Norwegen . . . 215 012 74 224 119 381 + 45 167
O sterr.-U ngarn , 137 555 — 44 766 + 44 766
Portugal . . 119 170 23 249 53 820 + 30 571
Portugies. - W est- 

A frika . . . . 23 827 1 622 46 306 + 34 684
Rul31and . . . . 226 040 11 811 4 215 — 7 596
Schweden, . . . 305 905 51 296 164 180 + 112 884
Spanien . . . I 232 363 40 440 36 279 — 4 161
U ruguay . . . . 78 351 14 143 29 892 + 15 749
Andere Lander . 143 621 36 297 63 771 + 27 474

zus. Kohle . 6 070 318 2 349 573 3 358 572 + 1 008 999
dazu Koks . 107 095 69 429 278 994 + 209 565

PreBkohle . 196 739 130 800 166 383 + 35 583
insges. . 6 374 152 2 549 802 3 803 949 + 1 254 147

Kohle usw. fiir 
D am pfer im 
ausw. H an d e l.. 1 756n749 935 941 1 154 584 + 218 643

W ert der Gcsamt- 
ausfuhr . . . 4 344

in 1 

4 476

000 £

13 405 + 8 929

Im  Ja n u a r 1920 w urden, wie der vorstehenden Zu- 
sam m enstellung zu entnehm en ist, an  Kohle, K oks und 
PreBkohle, ohne U m rechnung, 3,8 Mili. t  aus GroB
britann ien  ausgefiihrt gegen 2,55 Mili. t  im gleichen M onat 
des Y orjahrs. Die Zunahm e b e tra g t 1,25 Mili. t  und  ent- 
faltt m it 1,01 Miii. t  auf Kohle, 210 000 t  auf Koks und 
36 000 t  auf PreBkohle. G leichzcitig stieg auch die’ Men
ge der den Zwccken des G roB schiffahrtverkehrs dienenden 
B unkerkohle von 936 000 t  auf 1,15 Mili. t. An der Mehr- 
ausfuhr von Kohle w aren in e rs te r 'L in ie  beteilig t F ra n k 
reich ( +  294 000 t), Schweden (■-+ 113 000 t), Ita lien  
( +  101000 t), D anem ark  ( +  91 000 t), H olland ( +  67 000 t), 
Belgien ( +  64 000 t) und  A rgentinien ( +  60 000 t ) ; 
eine A bnahm e ihrer Bezuge an  b ritischer Kolilc verzeichnen 
G ibraltar ( -5 5  000 t), M alta  ( -  34 000 t), Azoren und 
M adeira (-2 3  000 t ) , Ag3rpten ( -1 2 0 0 0 1), RuBland (-80001) 
und  Spanien (-4 0 0 0  t). D er G esam tw ert der K ohlenaus- 
fuhr bezifferte sich auf 13,4 Mili. £ gegen 4,48 Mili. £ im 
Ja n u a r 1919.

W eltgew in m in g  an Chromerz im Jahre 1918. Die
folgende Zusam m eństellung, die wir der Zeitschrift »Iron 
Age« entnehm en, b ie te t eine O bersicht iiber die Chromerz- 
gewinnung im  Jalire  1918. t
Ver. S taaten  .......................................................................  84 000
B ritisch -S iid a frik a .  . . . . . . . . .. 28 000
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t
Ncu-Kalcdonien .......................................................... 26 000
K anada . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  20000
I n d i e n .......................................................................................  ..   < 20000
Brasilien . . . . . .............................. .....  ■ ■ • • • 1S. 000
RuBland . . . . . .............. ............  .................................IG 000
Tiirkci : . . . . . .  . ■. ................................14 000
Grieclicnland . .....................................................................*0 000
K u b a ..................................................................................... '*000
Japan  ........................... . . . . . . . . . . . . .  8000
Guatom ala . . .  • ■ • • • • • ■ ■ ■ • • • • '200
A ustraiicn . . . .........................  ■ ■ ■ ■ • • 800
O s tę rrc ic li-U n g ara ...................... , . ..............................  S00

D anacli ist die W cltgew innung an Chrom erz im
le tz ten  Ja h re  m it e tw a 200000 t anzunehm en. Die Ver.
S taa ten  w aren d aran  m it annaliernd  einem D ritte l be- 
teiligt, B ritisch-S iidafrika und N eu-K aledonien steuerten  
10,70 und 10% bei.

Patcntbericht.
Ainnelduńgcn,

dic w ahrend zweier M onate in der Auslegchallc des Reichs- 
p a ten tam tes ausliegen.

Yom 1. A pril 1920 an :
. 5 1). Gr. 12. S. 51 563. Josef Siep, K óln-K lettenberg  

L uxem burger S tr. 288. Verfaliren zum  E ntw assern  und  
Trocknen von Torf-, B raunkohlen- und andern nutzbaren 
L ag e rs ta tten . 18. 11. 19- ,

12 e. Gr. 2. S. 49 345. Siem ens-Schuckęrtw erke,
G. mi b. H ., S iem ensstad t b. Berlin. E lektrische Gas- 
reinigungsanlage m it durchlassigen E lektroden. 3. 6. 18.

20 (1. Gr. 8. Z. 10 066.: Zschocke-W erke A:G., Kaisers- 
lau tern . Y erfahren zum E ntferncn  von Schwefelwasser-
stoff au s G asen. 30. 7. 17. . .

35 b. Gr. I . K. 66 854. G ustav  K ersting, D uisburg- 
M eiderich, Lóforter Str. 153. S icherheitsvornchtung, be
sonders fiir G ieSpfannenkrane. 1. 8. 18. .

40 a Gr 4 R. 48 810. Rheinisch-Nassauische Berg- 
werks- und H utten-A .G ., Stolberg. K rahlsteine fur Rost-

° fC 40 c!° Gr. lo! R. 49 318. Paul Rocksch, S tralau. 
E lektrolytisches E ntzinnungsbad  zur yolligcn oder teil- 
weisen E ntz innung  von WeiBblcch u. dgl. 21. 1. -  .

47 a. Gr. 18. H. 75 113. D r. H ans H edench, Gassel, 
H ohenzollernstr. 20. Schutzvorrichtung fiir Presscn, 
F allham m er u. dgl. 31. 8. 18. ,

50 c. Gr. 1. Sch. 55 663. B ernhard  Scherbaum , W edel 
(Holstein). Zerkleinerungsvorriclituńg m it zwei m it ihren 
Zahnen incinandergrcifendcn Zerkleinerungsscheiben. 1-1. 
7 19.

50 c Gr 5 B 91 882. M artlia B iittner, geb. Zimmer- 
m ann, Rissen b. H am burg. Im  Q uersclin itt e tw a rmg- 
form iger oder polygonaler M ahlkórper fur I rommcl-

miihlen. ^  Irusw erke DuBlingen jacob
Rilling '& Sóhne, DuBlingen (W iirtt.). Zerkleinerungsyor- 
rich tung  m it E inrich tung  zur V orzerkleinerung und einer 
das M ahlgut einem um laufenden Messer zufuhrenden
Forderschnecke. 24. 3. 19.

5 0  o. Gr. 9. L. 46 758. Dr. Jacob L utjens und D n-lng . 
W ilhelm Ludcwig, H annover, B odekerstr. 8_. Rm g-

'Vall f S  u . '  V  47 616. O tto  Gaiser. Augsburg, 
I-Iaunstetterstr. 23. Sclilagkreuzm uhle n u t zwanglaufig 
"eeeneinander laufenden Schlagerkreuzen lo. I.
& S0 c Gr. 13. P. 36 875. F a. G. Polysm s Dessau. 
B re c h -" und A ustragevorrichtung fiir Schachtofen łur 
/e m e n t M agnesit, K alk u. dgl. 1- 7. 18. _

51 o. Gr. 15. B. 90 646. P aul B ehrendt, k ray , F ned- 
richstr. -92. S chiittelru tsche. 3. 9. 19.

Zuruckriąhm e von Anineldinigen.
Die nachstehenden, an dem  angegebenen Tage im 

Reiclisanzeiger b ek a n n t gcm achten A nm eldungen sind 
zuriickgenom m en w orden : -i

2 6  d. G. 48 920. V erfahren zur besclileunigtcn Re- 
generierung von Eisensalzlosung. 24. 12. 19.

4 0  a. N. 16 642. Verfaliren zur Gewinnung yon  Me
tallen aus Meerwasser u. dgl. 2. 7. 17.

Deutsche Psitente.
D er B uehstabe K  (K riegspatent) h in te r der tlbersch rift 

der Beschreibung eines P a tcn tcs  bedeu te t, daB es auf 
G rund der V erordnung vom 8. F eb ru ar 1917 ohne 
voraufgegangene B ekanntiliachung der Anm eldung erte ilt 
worden ist.

l a  (24). 31!) 548, v  om 10. Marz 1918. G o t t f r i e d
.S c h n e id e r s  in B e r l i n - F r i e d e n a u .  Yerfahren sur 
Gewinvui\g von Ol aus Erdólsanden,

Die olfiihrenden Sande sollen m it H ilfe eines Strahles 
kalten  oder heiBen W assers oder einer Salzlosulig, wie 
Chlorm agnesium iauge, aus ihrer ursprunglichen Lager- 
s ta tte  gelost werden. D abei wird durch die m echanische 
und atzende W irkung des arbeitenden S trahles sowie 
durch die dabei entsteliende R eibung der einzelnen Sand-> , 
kórner aneinander das B itum en von den Sandkornern 
abgesondert.

1 a (30). 31!) 54!), vom  26. Marz 1918. G o t t i r i e d
S c h n e id e r s .  in B e r l i n - F r i e d e n a u .  Verfahren zum  
Aufbereilen von Olsandeii.

Die Sande sollen m it W asser verm ischt dauernd ais 
T ru b e -d u rc h  eine geheizte R ohrle itung  gefiihrt werden. 
D abei geben die Sande, ohne daB sie einer andern  me- 
chanischen E inw irkung ausgeśetzt w erden,. das ihnen _ 
anhaftende Ó1 frei.

5 1) (9).‘ 31!) 503, vom  29. Ju n i 1919. M a x  K u h le -  
m a n n  in  B o c h u m . Scltrain- und Schlilzmaśchine m it 
bogenfórmig hin und het schwingendem Werkzeuglrager.

Dem W erkzeugtrager der M aschine wird gleichzeitig 
eine bogenfórmige und eine geradlinig h in  und her gehende 
Bewegung erte ilt, die beim A rbeitshub  eine Besehleu- 
nigung erfahren kann. Die beiden verschiedenen Be- 
wegungen konnen dadurch  erzeugt w erden, daB der W erk
zeugtrager a. d rehbar an der K olbenstange d des • Mo
tors /  befostigt und m it dem  Trager das konzentrisch zu 
seiner D rehachse angeordnetc. Z ahnrad  b verbunden 
wird das m it der parallel z u r . K olbenstange d liegenden 
ortfesten  Zahnstange c in Eingriff s teh t. D ie V orrichtung 
kann so auf der verschiebbaren P la ttfo rm  e angeordnet. 
w erden, daB die K olbenstange d einen spitzęn-W inkel m it 
dem  ArbeitsstoB bildet.

10 a (17)- 319 550, vom  4. J a n u a r  i916. A r t h u r
R ie d e l  in  K Ó s s e rn ,  A m tshaup tm  an n schaf t  Grim ni a 
(Sa.). Verfahren zur Trdnkung von Koks m it Losungen

1 nd ustrieablaugen der Kali- und S odaindustrie sollen 
•n solchen K onzentrationen  zum  L6sch.cn des. Koks. 
verw endet w erden, daB . die davon aufgenom m ene 
Chlormcnge ungefahrlf, dem S tickstoffgehalt des K oks 
chem isch gleichwertig ist.
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ó d  (5). 310 437, vom  3. O ktober 1918. J o h a n n
A n d e r s  in K r u m m h i ib e l  (Rgb.). Fńrchrvorrichtung 
fiir den Vortrieb von Bremsbergen.

Bei der V orrich tung  sind dic beiden 
E nden  des Zugseiles a fu r die F order- 
wagen d an Trom m eln b befestig t. Diese 
lagern auf dem W agen c, der auf 'e inem  
neben dem  Fordergleis verlegten N eben- 
gleis lauft. Infolgedessen kann  die Lange 
des Zugseiles bei LS.ngenanderung der 
F drderstrecke durch  D rehen der T ro m 
meln b en tsprechend  geandert werden.
Der W agen c m it den Seiltrom m eln d ien t bei der Fór- 
derung gleichzeitig ais Gegengewicht.

12 1 (4). 319 439, vom  26. Ju n i 1918. M a s c .h in e n b a u  
Ą;G. B a lc k e ,  B o c h u m  (W estf.). V orrichtung zum
Kiihlen heifier Salzlósungen. ,

. In  jedem  Trog einer A nzahl .h in tere inander ange- 
o rd n e te r Troge befinden sich m ehrerę um laufende Ktihl-' 
scheiben und Schaufeln, m it dereń Hilfe die Losungen 
urid die aus diesen ausgeschiedenen Salze durch die Troge 
befordert werden. Die Schaufeln konnen m it den Scheiben 
verbunden  sein und  daher m it diesen um laufen oder un- 
abhangig  von den Scheiben sein und s tand ig  oder zeit- 
weise angetrieben w erden. AuBerhalb, d. h. am  U m fange 
der Scheiben konnen ferner federbelastete A bstreicher 
fiir das sich an den Scheiben ansetzende Salz angeordnet 
w erden.

Zum  D rehen der Schaufeln konnen M itnehm er dienen, 
dereń V erbindung m it den Scheiben ge lo st w ird, wenn 
die A bstreicher in die A rbeitsstellung gelangen.

20 a (12). 319 433, vom  20. Ju li 1918. A d o lf
B l e i c h e r t  & Co. in L e ip z ig - G o h l i s .  Seilbahnwagen.

Bei dem  Wragen wird die 
von der L ast beeinfluCte Klem - 
m enwirkung in den B ahn- 
neigungen durch  im  L aufw erk b 
oder in  dem  in der F ah rrich - 
tu n g  pendelnd am  Laufw erk 
befestigten L astgehange vor- 
gesehene Anschlage ’ erhóht. 
Das Lastgehange, is t aus zwei, 
durch den Bolzeu c gelenkig

■ m iteinander verbundenen  und 
gegeneinander verdrehbaren 
(auseinanderspreizbaren) Tei- 
len a und d zusąm m engesetzt, 
An dem  u n te rn  Teil des Ge- 
hanges konnen ais Kreuzge- 
lenke o. dgl. ausgebildęte Aus- 
leger fiir eine P la ttfo rm  o. dgl. 
vorgesehen sein.

21 h (11). 319 442, vom 11. J a n u a r  1918. A k t i e n -  
G e ś e l l s c h a f t  f i i r  S t i c k s t o f f d i i n g e r ,  K n a p s a c k ,  
Bez' K oln (Rhein). K opfkonlaktfasśung fiir Ofenelektroden.

D er un m itte lb a r an  die E iek troden  gretizendc, der 
A bnutzung  besonders s ta rk  ausgesetzte Teil d e r Fassung 
is t  ais besonderes, le icht auswechselbares S tiick ausge- 
b ildet.

26 d (8). 3<?0‘0.35, vom. 14. F eb ru ar 1917. D r. J o h a n n  
T e r w e lp ,  N eu B  (Rhein). - Verfahren zur R ein igungvon  
Gasen, die neben Schwefelwasserstoff schwefłige Saure 
enthalten, K.

Die Gase sollen zuerst zur E n tfernung  der schwefligen 
S aure durch  K arbonate , O xyde oder H ydroxyde der 
E rdalkalien  oder des M agnesium s geleitet und  dann  zur 
E n tfernung  des Schwefelwasserstoffes m it A lkalikarbonat- 
losungęn gewaschen w erden. -

40 a (42). 312 384, 11. M ai 1918. F a r b e n -
f a b r i k e n  v o rm . F r i e d r .  B a y e r  & Co! i n - L e v e r -  
k u s e n  b. K oln (Rhein): Verfahren zum  Entzinken von
Kiesabbranden. K.

Die A bbrande sollen m it Salzsaure o d e r 'm it K ochsalz 
und verd iinn ter Schwefelsaure u n te r  gleichzeitiger E in-

____ —  —  —  ,-.1— —

' 40 e (2). 319.530, vom  27. O ktober 1917. H e n r y
C h a r le s  M o r r i s  I n g e b e r g  in  S a n d v ik e n  p r . 
K r i s t i a n i a  (Norwegen). Verfahren zur elektrolytischen 
Herstellung von Metalien m it H ilfe geschmolzener Elektro- 
lyte. F u t  diese A nnieldung w ird gem&B dem  Unions- 
y ertrage  vom  2. Ju n i 1911 die P rio r ita t  au f G rund der 
A nm eldung in Norwegen vom  3. AugUst 1916 beansprucht.

N ach dem  V erfahren sollen der A naly t und der K atha- 
ly t m it H ilfe eines im durchlassigen, n ich t porosen Stoffes 
(z. B . Glas), d er bei hohern T em peratu ren  elektrolytisch 
leitend wird, voneinander g e tren n t w erden. D er Stoff 
w irk t ais Z w ischenelektrolyt und h a t je  nach der bei 
der E lek tro lyse verw endeten  T em p era tu r eine feste, eine 
zahfliissige oder eine d iinnf iissige Form . D er Stoff kann 
in V erbindung m it tragenden , bei den in B e trac h t kom 
m enden T em peratu ren  n ich t schm elzbaren Teileri, z. B. 
einem D rah tne tz , oder in V erbindung m it pulverfórm igen 
oder porosen K orpern  ver w endet w erden.

46 d (5). 319 305, vom  29. O ktober 1918. A l f r e d
W a g n e r  in  K a t t o w i t z - Ż a l e n z e .  Einrichtung zur A us-  ■ 
nutzung der A b lu ft von Bergwerksmaschinen zu Venti- 
itmpnszwecken.

D ie A bluft von P reB luftm otoren soli m it H ilfe von 
S trah lyorrich tungen  in eine W e tte rlu tte  geleitet w erden.

59 c (2). 319 596, vom  14. A ugust 1917. E m i l  L u d 
w ig  in H a m b u r g .  Zahnradpumpe. Zus. z. P a t. 312 884. 
L angste  D auer: 21. O ktober 1931.

D er A ntrieb  der Pum pe erfolgt durch ein- m ittleres 
R ad, das in  zwei oder m ehr, um  feste Achsen drehbare, 
auOen verzahn te R ader eingreift, die ihrerseits m it einem 
sie um gebenden R ad m it Innenyerzahnung in E ingriff 
stęhen.

59 e (3). 319 422, v om 
. a n i  5. J u n i .  1919. R i c h a r d

% \  \ .......j f  f  [j D re k e  in  H a m b u r g .  Ab-
dichtungsvorrichtung fiir den

c / y f  Kolben von -P.umpen mit
umlaufendeni, in  der Kol- 

A & benłrommel diametral ver-
U |  schiebbarem.Dichtungsleisten

J  b u tragenden Kolben.
\  j j  D er K olben bes teh t aus

J f  zwei quer zur Achse keil-
/ /  formig gesćhnittenen, auf-

einander gleitenden Teilen b. 
Zwischen diesen und den 

J)  in ihren Schlitzen gefiihr-
ten D ichtungsleisten c sind 
D ruckfedern a angeordnąt. 

r n  7S c (2). 319 463, vom
6 18. Ju li 1918. A k t ie b o la -

g e t  B o f o r s ' N o b e lk r u t  
in B o f o r s  (Schweden). Ver- 
fahren zum  Laden von 
Sprengkapseln und durch 
dieses Verfahren hergestellie 
Kapsel.

Schnitt A-B
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Beim Laden sollen die In itia lladung  (K nalląueck- 
silber o. dgl.) und die H au p tlad u n g  (N itrosprengstoff
o. dgl.) von dem selben Ende her nacheinander in die 
K apsel eingefuhrt werden. A lsdann sollen die Ladungen 
durch  D ruck  auf die H aup tladung  gepreBt werden.

Biicherschau.
Gcologlschcs K artieren und Prospcktlercn. Von Dr. O. 

S t u t z e r ,  a. o. Professor fiir Mineralogie und Geologie 
an der Bergakadem ie F reiberg (Sa.). 100 S. m it (»9
Abb. Berlin 1910, Gcbr. Borntraeger. Preis geb.

■ «.5°
Dic geologischen. W issenschaften, die in frjlherer Zeit 

einen beyorzugten und  m it besonderer Liebe gepflcgten 
Teil der bergm annischen Ausbildung ausm achten, haben 
in den le tzten  Ja lirzehntcn  e tw a s . zurucktre teń  miissen 
gegeniiber den sich ste tig  m ehrenden A nforderungen auf 
rein technischem  Gebiet. Eine tiichtige geologische Scliu- 
lung is t aber heu te dem Bergm ann noch ebenso unent- 
behrlich wie ehedem . Dic P rax is ste llt ihn oft genug voi 
Fragen und A ufgaben ' geologischer A rt, bei denen ihm 
kein Bcrufsgeologe zur Seite s te h t und er sich selbst lielfen 
muB D j s  gilt u n te r anderm  von der verstandnisvollen 
B enutzung geologischer K arten, von der Aufgabe, sein 
A rbeitsgebiet selbst zu kartieren , von der richtigen Aus
fuhrung geologischer Beobachtungen innerhalb  der Grube, 
bei gu tachtlichen U ntersuchungen und bei Prospektier- 
iu-beiten. Zwar is t das erforderliche Konnen auch nur 
durch eigene praktische E rfahrung  zu erwerbpn, abei es 
bedeutet eine willkommene Abkiirzung der Lehrzeit, 
wenn m an von kundiger Seite eine geeignete A nleitung er- 
fah rt und m it den zweckinaCigsten Y erfahrcn bekann t ge- 
m acht wird, wie es durch das in der O berschrift genannte
Brich geschieht.

D as Bediirfnis nach einer literarischen Anleitung auł 
dem  G ebiet der p rak tischen  Geologie liegt vor und ist 
neuerdings auch mchr.fach befriedigt worden. Abgesehcn 
von der deutschen B earbeitung von G e ik ie s  Field-C,eo- 
logy besitzen wir das Lehrbuch der praktischen Geologie 
Von K. K e i lh a c k ,  das. 1916 schon in d ritte r  Auflage 
erschienen ist. D as W erk geht aber iiber die E rfordem isse 
des Bergingenieurs h inaus und ist anch z u  um fangreich, 
um ein W egbegleiter zu sein. K urz und biindig ist das 
Buclilfein von H. v. H ó f e r ,  Anleitung zum geologischen 
Bcobacliterf, K artieren und Profilieren1. Ihm  schliefit sich 
nach Zw eckbestim m ung und Um fang die- hier in Rcde 
stehendc Schrift S t u t z e r s  an , nur n i m m t  .sie noch mehr 
auf die besondern Bediirfnisse des Bergingenieurs Ruck-
sicht. . , ... ,

ln  seinem ersten A bschnitt befafit sich das Buch 
m it einer Untcrweisung im verstandnisYollc.n Lesen. geo- 
logischer Spezialkarten und. besp rich t dann  aiisfulirlicher 
alle A rbeiten u n d  Erfordem isse, die fiir die eigene H er
stellung und A ufnahm e solcher K arten in Frage komrnen. 
Dabei wird zwischen dem  geologischen D etailkartieren  
und der U bersich tskartierung  in geologisch wenig erforsch- 
ten Gegenden unterschieden und jedes fur sich gesondert 
behandelt. • Soweit b ring t die Stutzersclie A nleitung niclits 
wesentlich anderes, wenn auch in anderer I<orm, ais was 
auch aus dcm Hóferschen Buch zu entnehm en ist. In den 
weitern A bschnitten, die die geologischen Aufnahm en 
eines Reiseweges, die G rubenaufnahm en und das Prospek- 
tieren, das Aufsuchen von L agers ta tten  in wenig er orsc i- 
ten oder unbekannten Gebieten zum G egcnstand haben, 
werden aber neue Dinge vorgefiihrt und dam it Aufgaben

i s. GlUckauf 1916, S. 278.

beriihrt, die o ft genug an den praktischen Bergm ann her-. 
an tre ten . An einzelnen solcher- Aufgaben, wie das Be- 
stim m en der vertikalen und horizontalen E ntfernung einer 
Gebirgsschicht, das Bestim m en des S trcichens und Fallens 
einer Kreuzlinie, der Sprunghohe und Sprungw eite von 
Yerwerfungen, wird gezeigt, wie sie graphisch und rech- 
nerisch zu lósen sind.

D as kleine W erk, dessen Yerfasser m it den geologischen 
Bediirfnissen des Bergingenieurs genau v e rtrau t ist, und 
der auch iiber eine reiche E rfahrung  vcrfiigt, kann  ais 
sachlicher R atgeber und ais Reisebcgleiter, wofiir es durch 
seine TaschcngróBe geeignet ist, angelegentlich em pfohlen 
werden. K lo c k m a n n .
E inliiluiing in die Nomogniphie. Von P aul L u c k e y ,  

O berlehrer am Stadtischen G ym nasium  zu Elberfeld. 
1. T. D ie  F u n k t i o n s l c i t e r .  47 S. m it 24 Abb. 
und 1. Taf. 2. T. D ie  Z e ic h n u n g  a is  R e c h e n -  
lu a s c h in e .  6Ji S. m it 34 Abb. (M athem atisch-physi- 
kaiische Bibiiothek, Bd. 28 und 37) Leipzig 1920, 
B. G. Teubner. Preis jedes Bds. in P appbd . 1,40 Ji, 
Die Nom ographie, e tw a ais »Rechenbildkunde« zu 

iibersetzen, beschaftig t sich m it der zeichnerischcn Dar- 
steiiung der gegenseitigen A bhangigkeit von verandei- 
lichen GroBen, dereń  Zusam m enhang durch Versuche oder 
durch Form eln gegeben ist. An Stelle der sonst iiblichen 
Zahlentafeln t r i t t  also ein iibersichtliches Rechenbild, 
dessen G enauigkcit m eist gcniigt, und das viel leichter 
Zwischenschaltungen g e s ta t te t . E in einfaches Beispiel 
dieser A rt ist das gewóhnliche T herm om eter m it Teilungen 
nach C-elsius und R eaum ur ; es veranscliaulicht den Grund- 
gedanken der festen D oppelleiter D er gewóhnliche 
R echenschieber ist ein w iclitiger Fali verschieblicher 
D oppellcitern. M it Anordnungen dieser A rt beschaftig t 
sich das erste Bandchen. D as zweite behandelt die H er
stellung von F unk tionsle ite rn , dic N etztafeln  m it gewóhn- 
liclier und logarithm ischer Teilung und die graphische 
A usw ertung von V crsuchsergebnissen m it Hilfe von 
Papieren m it logarithm  scher Teilung; liicrauf folgen die 
eigentlichen N om ogram m e oder F luch ten tafe in  aus drei 
gleichlaufenden L eitern  und aus L e ite in  in anderer L agt. 
Alle diese Falle w erden kurz begriindet und durch zalil- 
reiclie durchgefiilirte Beispiele, besonders aus der Physik, 
sowie durch Aufgaben e rla u te r t. Die D arstellung ist 
fliissig und ansprecliend. Es ist vielleicht zweckmaBig, 
wenn der Verfasser die einfachen Beweise, die er dein 
Leser iiberlassen zu konnen glaubt, be* der nachsten  Auf
lage nachholt und den auf S. 37 des zw eiten ' Bandchens 
erw ahnten S atz des Menelaos, der den m eisten Lesern 
wohl langst entscliw unden sein wird, w enigstens inlialtlich 
angibt. Die K enntnis der angegebenen V erfahren wird 
dem rechnenden Ingenieur o ft viel A rbeit e rsp a re n , dem 
W erk ist daher w eite Y erbreitung zu wiinschen.

Dom  ke.

Zur Besprechung eingegangene Biieher.
(Die Schriftleitung beha lt sich eine B esprechung geeigneter 

W erke vor.)
B r u n c k ,  O tto : Die chem ische U ntersuchung  der G ruben- 

w etter. Zum  G ebrauch fiir Bergingenieure. 3. Aufl. 
101 S. m it 27 Abb. Freiberg  (Sa.), Craz & Gerlach; 
P reis geh. 12

D eutsche Industrie . Z ęitschrift des R eichsyerbandes der 
deutschen Industrie . E rschein t wochentlich einm al. 
N r 1. Berlin, D eutscher D berseed ienst G. m. b. H. 
Bezugspreis jah rlich  00 -K.

F ć ip p l, O tto  und  Strom beck, H . : Sclinellaufende Diesel- 
m aschinen u n te r  besonderer B eriicksichtigung der w^h-
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rcnd des Krieges ausgebildeten U-Bóots-D ieselm aschi- 
nen und  Bord-Dieseldynam os. 130 S. m i t  95 Abb. und
0 Taf. Berlin, Ju lius Springer. Preis geh. 16 Jl,  
geb. 21 Jl.

G iin th e r ,  I ian n s  (W. D ehaas): E lek tro technik  fiir Alle. 
E ine volkstiim lichc D arste llung ' der Lehre vom elektri- 
schen Stroni und der m odcrnen E lek tro technik . 3., s ta rk  
verm . und vcrb. Aufl; yon >)Der elektrische Stromy. 
326 S. m it 373 Abb. S tu ttg a rt, F ranckhschc Verlags- 
handlung. P reis geh. 12 Ji, geb. 20 Ji, zuziigl. Teue- 
rungszuschlag des Sortim eńtjj. ,

H a l l ,  H erb ert W .: Selbstkostenberechnung und .modernę 
Organisation von M aschm cnfabuken 2 w esentiich 
verm . Aufl. 251 S. m it 52 Abb. Miinchen, R . Oldeu- 
bourg. Preis geli. 24 Ji,  zuziigl. Teuerungszuschlag.

H o f e r - H e . im h a l t ,  H ans: G rundw ąsser und Quellen.
E ine Hydrogeologie des U nterg rundes. 2. Aufl. 213 S. 
m it . 66 Abb. Braunseli.weig, F ricd r Yieweg & Sohn.

■ . P reis geli.. 12 Ji,  zuziigl. .Teuerungszuschlag.
K o s m a n n ,  H an s  B ernhard : Die, technische Yerw endung 

des Kalks. Eine technisch-w irtschaftliche S tud ie  zur 
Belehrung fu r Fachgenossen und Laien. 159 S. Berlin, 
Yerlag der T onindustrie-Zeitung. Preis geb. 10 Jl, 
zuziigl. 20%  Sortim enterzusclilag.

v o n  L o s s o w , P au l: M asehinenteile. Zur E rganzung der 
Y orlesungen und zum Gebrauch. bei den K onstruk tions- 
ubungen an  technischen L eh ran sta lten . 15., vóllig um- 
gearb. Aufl. der Grovesclien Form eln, Tabellen und 
Skizzen fiir das E ntw erfen  einfacher M asehinenteile. 
In  2 Bdn. 1. Bd. 96 Taf. Leipzig. S. H irzel. Preis 
geb. 16 Ji.

M etalle und Chem ikalien. P roduk tion , H andel, K onsum
1919. G raphische D arstellungen. Ais M anuskrip t ge- 
d ruck t. 86 S. mit- 1 Taf. H am burg, C ontinent. E x p o rt 
m. b. H .

N achnch ten  des D eutschen T reibriem en-V erbandes von 
1919 E . V. Berlin W  35, P o tśdam er S tr. 122a-b. 
1. Jg . Nr. I, Jan u a r-F eb ru a r  1920. 8 S.

I i i e d e l ,  Johannes: G rundlagen der A rbeitsorganisation  
im  B etriebe m it besonderer Bcriicksichtigung der Ver- 
kehrstechnik. 76 S. m it 12 Abb. Berlin, Julius, Sprin
ger. P reis geh. (> J i .

R iv ista  d ’ E sportazione e Im portazione. Nr. I, J a n u a r
1920. Berlin, A ufiandverlag  G. m. b. I i; Beżugspreiś 
jalirlic lt 12 L:

S y r u p ,  F riedrich  und Billerbeck,. G erhard: E instellung 
und E n tlassung  von A rbeitern  und  A ngestelltcn wiih- 

.rend der Zeit der w irtschaftlichen  D em obilm achung. 
U n ter besonderer Beriicksichtigung des B etriebsrate- 
gesetzes. 2., verm . und e rg .. B ęarbeitung . 128* S.

. Berlin, Carl H eym anns Verlag. P re is 'g eh . 9 Jl.
T h ie l  m a n n ,  H an s: D as B etriebsrategesetz vom 4. F e

b ru ar 1920. F iir die Ind u strieb e trieb e  u n te r  besonderer 
■Beriicksichtigung der B ergw erksbetriebe kurz erlau tert. 
78 S. H alle,(Saale), W ilhelm  K napp. P reis geh. 4,50 Jl.

GroBe Y erkehrs- und H andelskarte  von S iiddeutschland 
und R epublik  O stcrreich. F iinffarbige A usfiihrung m it 
k raftiger H orvorliebung der .yerkehrsw ege. Ais H and- 
und  W andkarte  zusam m engestellt aus dem Koch- und  
Opitzschen Yerkehrsa.tlas. MaBstab I : 600 000, GroBe 
90 : 125 cm Ulm (Dorian), A. B artz. P reis 7,20 H.

Dio Y olkśw oluiung. Z eitśclifift' fiir W ohnungsbau und 
Siedlungsweśen. U n te r M itw irkung yon O tto  B a r t a i  ng  
u. a. hrsg. von W alte r C urt B e h r e n d t .  E rschein t 
am  10. und  24. eines je d en ‘M onats. 2. Jg., H . 7 vom 
10. April 1920. BerMn^ W ilhelm E rn s t & Sohn. Be- 
zugspreis fiir-den  vollstan.digen Jg. 34,80 Jt, fiir den

halben Jg . 18,40 Jl.  Einzelhefte 1,80 Jl zuziigl. 20 Pf. 
Postgeld.

Dlsscrtiitioneji.
N a g e l ,  R udolf: Die Y erw ertung der G litnm w irkung

elektrischer Leiter zum  Schutze gegen Ó berspannungen. 
(Technische H ochschule H annover) 28 S. m it 21 Abb. 
Berlin, Ju lius Springer.

R e u t e r ,  P au l: D er G erbertrager m it im aginaren Ge- 
lenken. (Technische H ochschule H annover) .32 S. 
m it l Taf.

Zeitschrif tenschau.
(Eine E rk larung  der h ierun ter vorkom nienden Abkiir- 
zungen von Z eitschriftentite ln  is t nebst Angabe des Er- 
scheinungsorteś, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seitcn 16—18 ver6ffentlicht. * b ed eu te t Text- 

oder Tafelabbiidungen.}

M ineralogie und G eologie.

.G is e m e n ts  f e r r i f e r e s  d e  B re .ta g n e ,, M a in e ,  
A nj ou . Yon S touvenot. Ann. F r. H. 2. S. 57/92. Geo- 
logische V erhaltn isse der in verschiedenen Form ationen 
vorkoinm enden E isenerzlagersta tten  innerlialb  der ge
nann ten  franzosischen Provinźen.

K o h le n a s c h e .,  E in e  g e o lo g is c h e  S k iz z e . Von 
StUtzer. Metali und Erz, 22. Marz. S. 150/2, H erkunft 
und Menge der A schenbestandteile in der Kolile. Che- 
misclie. Zusam m ensetzung der Asclie. Vorkom men sei-- 

- tener oder nu tzbarer Stoffe in der Kohlenasche.

Bergbrtiitecliiiik .

C o a l tń in in g  le a s e s .  Yon Ingledew  Coli. G uard. 
1. April.'?S.''940 /1*. Dic aus P ach tvertragen  fur Kohlen- 
felder in Stidwales erw achsenden R cchte und Pflichten.

D ie  E n tw ic k lu n g  d"er n e u e r n  Ś c h a c l i t a b . te u f -  
v c r f a h r c i i .  rBergb. 1. April. S. 277/9. Zusam m enstel- 
lung des se it 1905 iiber das S chachtabteufen in scliwierigern 
Fallen  erschicnenen Schrifttum s. . H inweis auf die N.ot- 
w endigkeit sórgfaltiger fachm annisclier U ntersuchungen 
vor der \Vali1 des A bteufverfalirenś. D as S chachtabteufen 
von H and iih ter Zuhilfenahm e von W asserhebem aschinen. 
(Forts. f.)

B c i t r a g  z iir  A n w e n d u n g  d e s  S p u l v e r f a h r e n s  
im  B r a r f n k o I h e n ta g e b a u  u n t e r  B e i b e h a l t u n g  d e s  
B a g g c r b ó t r i e b e s .  Von K apernick. B raunk. 20. M arz.
S.. 684./5J H inweis auf die in yielen Fallen dem  V erfahren 
en tgegentre tenden  Schwierigkeiten. Die Zahl der Be- 
d ienungsm annschaften  beim  Spiilverfahren und bei der 
Lokom otiyforderung.

A n e w  ty p e  of c o l l i e r y  t r a m .  Von W oolley. Coli. 
G uard. 1. April. S. 942/3*. E inzelheiten  einer neuen 

' englischen Fórderw agenbauart, dereń Yorteile im Ver- 
gleicli m it dfen bisher ublichen A usfiihrungen begriindet 
werden. ' ' ■ "

N o tę  fs i i t  le s  e x p e r ic n c e ,s  r e l a t i y e s  a u  c la s s e -  
m e n t  des . g i s e m e n t s  d e  p o  u s s i  c re s . Von Taffanel. 
Ann. F r. I I . 2. S. 93/115*. B etrach tungen  uber den 
G rad der E n tzu n d b ark e it von K ohlenstaubm engen, die 
sich in  den Strecken von S teinkohlengruben abgelagert 
haben, an H and von Ycrsuchen.

G e w in n u n g  u n d . Y e r w e r t u n g  m i n d e r w e r t i g e r  
B r e n n s to f f e .  Von W irth . (Forts.) Z, d. Ing. 20. Marz. 
S. 277^'St*. Bespreclning der verschiedenen Feuerungs- 
a rte n  fiir K olilenstaub und der m it ihnen erzielten Er- 
gebnisse.' (SchluB f.)
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D um pf k essel r ; und iM aschincnw eseii.

E rw e i t e r u n g e n  d e s  G r o B k r a f tw c r k c s  F r a n k c n  
A .-G .; N i i r n b e r g ,  in  d e n  K r i e g s j a h r e n .  Von Maas.
Z. d. Ing. 20. Marz. S. 269/73*. 3. April. S. 2 # /3 0 4 * . 
Dic E ntw icklung des in den Jah ren  1912/13 erbauten  
K raftw crkcs. Beschreibung der beim Ausbau in den 
K riegsjahren errich te teń  Anlagen, besonders der Dampf- 
kcssel, Aschenfórderungen und  W asserreinigungscinrich- 
tungen un te r M itteilung der gcm acliten B ctriebserfahrun- 
gen und B esprechung einer im  D ezem ber 1916 auf dem  
W erke erfolgten Kesselexplosion.

F o r t s c l i r i t t e  in  d e r  R e in ig u n g  y o n  K e s s e l-  
s p e is e w a s s e r n .  Von P reu. (SchluB.) Z. angew. Chem. 
2(1. M arz. S. 70/2*. Die clieniischcn Yorgangc bei der 
R einigung des W assers m it Soda. Beschreibung des n u r 
au ł dieser W irkung beruhenden W asserreinigungsver- 

, fah rens' »Neckar«.
D ic  E n tw ic k lu n g  d e r  H o l/ .w a r  tli - G a s tu  r b in e  

s e i t  19 14. Von H olzw arth. M itteil. El. W erke. Marz.
H. 1. S 57/61*. SchluBfolgerungen aiis den m it einer 
yori T hyssen erbau ten  stehenden 1000 P S -G astu rb in e  an- 
gestellten  Versuchen, wic weit das gcsteckte Ziel schon ais 
e rre ich t gcltcn darf. W irtscliaftliche und baulichc A n
gaben.

E lek tro tech n ik .

G r a p h is c h e  B e r e c h n u n g  e l e k t r i s c h e r  L e i tu n g s -  
n c tż e .  Yon Schwaiger. E . T. Z. 18. Marz. S. 227/32*. 
Beschreibung eines neuen graphischcn Y erfahrens zur 
w iderstandsgetreuen  U m bildung elektrischer Leitungs- 
netze. E rlau te rung  des V erfahrens an  H and einfacher 
Beispiclc. Seine Anwendung zur B erechnung ganzer Lei- 
tungsnetze. , ,

D a ś  a l lg e m e in e  D r c ip h a s c n s p a n n u n g s d i a -  
g ra m m . Voń Falinrich. El. u .M asch . 4. April. S. 155/8*. 
V olhvcrtigc U m w andluiig  von D iagram m en m it schief- 
winkligen B lindspannungcn in solclie m it rcchtw inkligen 
zur E rlcich tcrung  der E rm ittlung  aller Betriebszahlen. 
E ntw ick lung  neuer Form eln fiir die Leistung.

D ic  B e r e c h n u n g  v o n  K o n ta k t c n .  Von Hópp. 
(SchluB.) E . T. Z. 18. Marz. S. 232/5*. EinfluB von Quer- ! 
schn ittsanderungen . S chalter m it zwei K ontak tste llen . i 
K ontak tw idcrstand . K ontrolle von K ontak tcn  m ittels 
M ilIivoltnieter. K ontak tform en. Spezifischer K on tak t- 
druck. K ontrollcrfingcr. Strom schiitze. Schicncnubcr- 
lappung. O bcrgangskonstanten fiir verschicdcne Flachen- i 
beschaffenhcit. Staniolcinlagen. EinfluB der AnschluB- 
schiencn. EinfluB angrenzender Masscn.

E r f a h r u n g e n  m i t  d e r  S t r o m p r e i s v e r o r d m in g  
v o m  I. F e b r u a r  19 19. Yon Siegel. E. T. Z. 18. Marz.
S. 225 j l .  Vorgcschichte und W ichtigkeit der Verordnung. 
S tellung der Sćhicdsgerichte zu ihren > H auptgesichts- 
punkten . N otw endigkeit, die V erordnung .zum Besten 
der E lek lriz ita tsw irtsc lia ft beizubchalten.

H u ttcn w esc ii, C lien iisciie T ech n o log ie , Chem ie und 1‘liy s lk .

D ie . E r m i t t l u n g  d es , W a r m e z u s t a n d c s  v o n  
Z in k o f e n .  Von M uhlhaeuser. M etali u. Erz. 22. Marz.
S. 137 /50*. M itte ilung  ciner Auswalil von MeBreihen, 
die zu ycrschiedenen Zeiten an Zinkófcn hóhern und ge- 
ringern A lters m it dem  thcrm o-clektrischen P yrom eter 
\’on Lc. Chatelier e rm itte lt w orden sind, und dereń E r
gebnisse zu ciner genauern Regelung der V erbrennungs- 
lu ft und  zu einer allgem einern Y erw ertung der A bhitze 
A nregung gegeben haben.

T h e  r c ą u i r c m c n t s  o f r e f in e d  c o p p e r .  Von Ad- 
dicks. Chem. M etali. Eng. 10. Marz. S. 449/53*. Die 
aligem ein an die E igenschaften  raffinierten H andelskupfers

gcstclltcn  Anforderungen, und zwar h insichtlich der elek- 
trischen  Leitfahigkeit, des O berflachenaussehens, der Dehn- 
barkeit, der Abmessungen u. dgl..,,

L a  d u r e t e  a  l a ; b i l l c  d u  c u iv r e  e t  d e s  l a i t o n s  
e c ro u is .  Von Portey in . Rcv. M etali. 1919. Ju li/A ug . 
S. 235 /8*. An H and von Schaubitdern und  einer t)ber- 
s ich t m itgete ilte  E rgebnisse von K ugeldruckprobcn an 
E lek tro ly tkupfer und gezogenem Messing.

S u r  le s  a l l i a g c s  c 'u iv r c - s i l ic iu m .  Von Sanfourche, 
Rev. Metali. 1919. Ju li/A ug. S. 246/56*. K urze Angaben 
iiber die un tersuch ten  K upfcr-Silizium -Legicrungen sowie 
dic U ntcrsuchungsverfahrcn und- vorrichtungen. Ausftihr- 
liclic B esprechung des Z ustandsdiagram m s der Legierun- 
gen. E rgebnisse der chemischen U ntersuchung unęl 
SchluBfolgerungen.

U n  n o u v e a u  p r o c e d e  d c  d ś c a p a g e  e t  d 'o x y -  
d a t io n  g a l v a n iq u e ś  d e s  m e ta u x .  Von Revillon. Rcv. 
Metali. 1919. Ju li/A ug . S. 257/68*. B esprechung neuerer 
Y erfahren zum Beizen und  galvanischen Oxydieren von 
M ctallcn, besonders von Kupfer, scinen Legicrungcn, Eisen 
und S tahl. .

S u r  l a  l im  i te  d e  c o m b in a i s o n  d u  s i l i c iu m  
a y c c  q u c lq u e s  m e t a u x  d c  la  f a m i l i e  d u  fc r .  
Von Sanfourche. Rcv. Metali. 1919. Ju li/A ug , S. 239/45. 
Zusam m enstellung der G ehalte ari freiem und gebundenem  
Silizium, die vom Eisen, M angan, K obalt -und Nickel auf- 
genom m en werden.

C o n t r i b u t i o n  a  1’ć t u d e  d e s  f e r r o - s i l i c iu m s .  
Von Sanfourche. Rcv. Metali. 1919. M a i/Ju n i. S. 217/24*. 
Die H erstellung der un tersuchtcn  Eisen-Silizium -Legie- 
rungen und die zu ih rer U ntersuchung  verw endeten Vor- 
richtungen. Besprechung des Z ustandsdiagram m s der 
Legierungen. Dic U m w andlungspunktc des E isens und 
dic Bceinflussung ihrer Lage durch  vcrschiedenc Silizium- 
gchalte.

L a  m ć t a l l u r g i c  m o d e rn ę  d c  1 'a c ic r .  (C a lc u ls  
e t  c o m p a r a i s o n  d e s  p r o c e d ć s  . Von B agley. Rev. 
M ćtall. 1919. Sept /O kt. S. ,367/403. E rlau te rung  eines Vcr- 
fahrens zur Berechnung der Mengen der notw endigen Ein- 
satzstoffc bei den w ichtigsten sauern und  basischen Birnen- 
und Siem ens-M artinprozessen. Vergleich der Prozesse an 
H and  d er m it dem Bercclinungsvcrfahrcn erzielten E r
gebnisse.

L e s  f o u r s  ■ M a r tin -S ie m e n s .  Von W illiams. Rcv. 
Metali. 1919. S ep t./O k t. S. 313/39*. E inzelheiten iiber die 
baulichc Ausfiihrung von Sicm cns-M artinófen, besonders 
des H erdes sowie der L uft- und Gasziige. (F orts. f.)

L a  f a b r i c a t i o n  d e s  f c r r o - a l l i a g e s  a u  f o u r  
e l e c t r i ą u c .  Von Keency. 1919. Rcv. M etali. Ju li/A ug . 
S. 269/310. Dic D arstcllung yon  Legierungen des E isens 
m it Chroni, M angan, M olybdan, W olfram , V anadium  und 
U ran im clcktrischcn Ofen un ter Angabe der Mengen der 
eingesetzten Rohstoffe, der Zusam m ensetzung und des 
A usbringens der Erzeugnisse sowie des Energieverbrauchs.

P r o b le m s  in  c l c c t n c  f u r n a c e  s m e l t i n g .  11. Von 
Holm gren. El. Wid. 21. F ebr. S. 425/8*. Die V erm in- 
derung von W arm cvcrlustcn in elektrjsch geheizten 
Schachtófen durch  richtige A nordnung und E instc llung  
der E lek troden . Unregclm aBigkeiten im Ofengang zwi- 
schcn den E lektroden und M ittel zu ih rer Beseitigung.

L c  fo u r  a  a r c  p o u r  la  f a b r i c a t i o n  d e  1’a c ic r .  
Von Y erdinnc. Rev. univ. min. m ćt. 1. April. S. 5/52*. 
Der gegenw artigc S tand  der E lektrostalilerzcugung an 
H and einer Besprechung der im A uslande vorwiegend yer- 
w endeten I.ichtbogenófen, der einzelnen Teilc der Ofen 
und ih rer elektrischen A usriistung sowie der m etallurgi- 
schcn Yorgangc. D as T rip lexvcrfahren der Illinois Steel
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Com pany und das V erfahren auf dcm  E lek trostah lw crk  
der kanadischen Regierung in  T oronto. (Forts. f.)

L e  c a l ib r a g e  d e s  f e r s  en  u. Von Metz. Rev. 
Mćtall. 1919. M a i/Ju n i. S. 157/74*. E ingeliende B e
sprechung der verschicdenen K alibrierverfahren m ehrerer 
U -Eisen-N orm alprofile.

S u r  l a - d ć t e r m i n a t i o n  d e s  p o i n t s  • c r i t i g u e ś  d e s  
a c i e r s  p a r  l a  m ć th o d e  d i f f  ć r e n t i e l l e ,  Yon Porte- 
v jn  und B ernard . Rev. M ćtall. 1919. Mai /  Jun i. S. 175/92*. 
Die verschiedenen, die K urven der U m w andlungspunktc 
der S tah le beeinflussenden F ak to ren  und die M itte l-zu  
ihrer E rkennung  und A usschaltung.

G ć n ć r a l i s a t i o n  d c  l a  m e th o d c  d u  d o s a g e  d u  
m a n g a n ś s e  d a n s  le s  a c ie r s  s p e c i a u x p a r  le  p e r s u l -  
f a t e  e n  p r ć s e n c e  d u  c h r o m e  e t  d u  tu n g s t ć n e .  
Von N icolardot und  Levi. Rev. M ćtall. 1919. M ai/Ju n i.
S. 201/16. Die yerschiedenen F ak to ren , welche die Ge
nau igkeit der M anganbestim m ung m it P ersu lfat in den 
gewohnliclien GuBeisen- und  S tah lso rten  beeinflussen. 
Die der A nw endung dieses Y erfahrens auf die Sonderstahle 
sich entgegenstellcnden Schw ierigkeiten.

S u r  la  s ć p a r a t i o n  e t  le  d o s a g e  d e  la  m a g n ć s i e  
en  p r ć s e n ę e  d e s  a l c a i i s  f ix c s ,  Yon N icolardot und  
D andurand . Rev, M ćtall. 1919. M a i/Ju n i.S . 193 /9. Yerglei- 
eliende G egeniiberstellung von 6 Y erfahren zur T rennung 
und B estim m ung der M agnesia in G egenwart gebundener 
A lkalien in S ilikaten  und  gewissen Legierungen.

t ) 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 c -  
r a l o 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 k h r e  
1917 . Von Singer. (Forts.) Petroleum . 16./23. Marz.
S. 759/01. Die N euerungen erstrecken sich auf Beleuch- 
tungs- und  H eizungsvorrichtungen sowie M otoren. (F o rt
setzung f.)

R e f r a k t o m e t r i s c h e  P a r a f f i n b e s t i m m u n g  a is  
B e t r i c b s k o n t r o l l c  b o i d e r  P a r a f f i n f a b r i k a t i o n .  
Von F reund  und Palik. Petroleum . 16. /2 3 . Milrz. S. 757 /8. 
Die m it dem  V erfahrcn erzielten Ergebnisse. Vergleich : 
m it den iibrigen V erfahren.

O b e r  e x a k t e  g a s a n a l y t i s c h e  M e tl io d e n .  Yon 
O tt. (Forts.) J. Gasbel. 3. April. S. 213/20. Diirch- 
filbrung und Priifung der V crbrennungen. D arste llungsart 
d e r Y ersuchsgase: reiner Sauerstoff, reiner W asserstoff, 
reines Ivohlenoxyd und reines M ethan. B erechnung der 
A nalysen-Ergebnisse der V ersuche m it den genannten 
Gasen, (F orts. f.)

Z u r  K e n n t n i s  d e s  p l i y s ik a l i s c h e n  V e r h a l t e n s  
vo;n: F l i i s s ig k e i t e n .  Yon H erz. Z. E lektrochem .
1. Sriirz. S. 109/11. Angabe von Form eln zur B erechnung 
d er m olekularen S iedepunktserhohung und der Kapilla- 
r ita tsk o n s ta n tc  beim S iedepunkt norm alcr F liissigkeiten 
aus den kritischen D aten. E ntw icklung einer den Siede- 
p u n k t en thaltenden  D am pfdruckform cl.

Volkswirtsch'att und Statistik.
D ie  r u m a n i s c h e  E r d o l p r o d u k t i o n  im  J a h r e  

1919. Petroleum . 16./23. Marz. S. 762/3. Zusam m en
stellung der P roduktionszahlen  von 1913 -  1919. Die Hóhe 
der E rzeugung in  den einzelnen Bezirken im Ja h re  1919. 
Die A usfuhrziffern verschiedener Jahre.

,-D as  T a y l o r s y s t e m .  Von N eum ann. I3ergb. 1. April 
S. 280/3. An H and einer Reihe von Beispielen w ird die 
groBe B edeutung der cxperim cntellen Psychologie fiir dic 
richtige A usnutzung der m eńschlichen A rbeitskraft ge- 
zeigt-

V ersch icd en es.

Q u e l le n  u n d  B r u n n c n  a i s  U r s a c l ie n  v o n  B o - 
d e n s e n k u h g e n .  Von Kegel. B raunk. 20. Marz. S. 
.681 /4*. Die E n ts teh u n g  der durch Quellen und B runnen 
ycru rsach ten  B odenśenkungen u n te r  Hinweis, auf ihre 
A hnliclikeit m it Bergschaden.

D ie  R e n t a b i l i t a t  d e r  K a l i d i in g u n g  b e i d c m  
j e t z i g e n  V e r h a l t n i s  d e r  P r e i s e  v o n  K a l i s a l z e n  
u n d  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t e n .  Von Jacob. 
Kali. 15. Marz. S. 101/0. Griinde fiir die erfolgten Preis- 
erhóhungen der Kalisalze. An H and  iibersichtlicher Zu- 
sam m enstellungen auf G rund von Versuchen erb rach ter 
Nachweis fiir die auch u n te r  den jetzigen V erhaltnissen 
noch bestehende W irtschaftlichkeit der Kalidiingung.

Personalien.
Bei dem Berggewerbegericht in D ortm und sind un te r 

E rnennung zu Stellvertr.etern des Yorsitzenden der Berg- 
inspektor T e n l io l t  in Essen m it dem stellvertrctenden 
Vorsitz der K am m er Essen I, der Berginspektor S c h i l l in g  
in Duisburg m it dem stellvertretenden Vorsitz der Kam m er 
Duisburg dieses Gerichts b e tra u t worden.

Die Bergassesśorcn T t ib b e n  bei dem  Steinkohlen- 
bergw erk Gladbeck, v o n  W e d e l bei dem  Bergrevier 
O st-Cottbus, S c h n e p p e r  bei dcm  Bergrevier W erden, 
S a s s e n b e r g  bei dem  O berbergam t in D ortm und, B e n tz  
bei dem  Bergrevier Iirefeld , W ilhelm  S a u e r b r e y  bei 
dem  H u tte n a m t C lausthal, und S c h l a t t m a n n  bei dem 
O berbergam t in  D ortm und sind in Stellen standiger 
technischer H ilfśarbeiter aufgeriickt.

D er Bergassessor W e in l ig  is t der PreuBischen Berg- 
w erksdirektion (Abwicklungsstclle) in Saarbrucken vor- 
iibergehend ais technischer H ilfśarbeiter ijberwieseri worden. 

B eu rlaub t worden s in d :
der Bergassessor Dr. T o r n o w  vom  1. Marz ab  w eiter 

auf 1 Ja h r  zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit bei der D cu t- 
schen E rdól-A ktiengesellschaft,

D er Bergassessor D r iB e n  w eiter bis 31. J a n u a r  1922 
zur U bernahm e einer Stelle bei dem B raunkohlenw erk 
W ilhelmszeche in  B ach  (W esterw akl),

der Bergassessor W alther S c l i r o d e r  vom  1. April ab  
auf 3 Jah re  zur Ausitbung. einer L eh rta tigke it bei der 
Bergschule zu Bochum ,

der Bergassessor F riedrich  W eiB  vom 1. Mai ab  w eiter 
auf 2 Ja h re  zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit a is L eiter der 
Siegerlander E isensteingruben des Bochum er Yereins fiir 
Bergbau und G uB stahlfabrikation in Bochum ,

der Bergassessor B r u c h  vom 1; A pril ab  au f 2 Jah re  
zur U bernahm e einer H ilfsarbeitersteH e bei der Gelsen- 

. kirchener B ergw erks-,\.-G .,
der Bergassessor W e d d in g 'v o m  1. April ab  auf 2 Jah re  

zur F ortsetzung  seiner T atigkeit beim Verein fiir dic berg- 
baulichen In teressen  im O berbergam tsbezirk D ortm und 
in Essen,

der Bergassessor P s o t t a  vom I. M ai ab  auf 1 Ja h r  
żur B eschaftigung bei den Kaliwerkeri Aschersleben,

der Bergassessor G r o to w s k y  vom 15. April ab  au f
2 Jah re  zur U bernahm e einer S tellung bei der Gewerk- 
sc h a ft G raf B ism arck in  Gelsenkirchen,
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