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Ueber die Warme in tiefen Gruben und ihre Bekampfung.

Von Professor Fr. H e r b s t ,  Essen.

Die Bekampfung der Erdwarme gehorf zu den- 
jemgen Schwierigkeiten des Bergbaues, die nicht 
unvermitfelt an den Bergmann herantrefen, sondern 
sich erst allmahlich steigern und daher der Technik 
Zeit lassen, auf Abwehrmittel zu sinnen. Dennoch 
ist es nicht vo!!standig geiungen, in diesen Ab- 
wehrmitteln gleichen Schritt mit der Steigerung der 
Schwierigkeiten zu halten, und wir befinden uns 
gegenwartig in einer Zeit, in der die Bedrohung 
des Bergbaues durch diesen Gegner starker betont 
erscheint. Dafiir lassen sich zwei Hauptgrunde an- 
fiihren, einmal die verhaitnisma6ig rasche Zunahme 
der Hóchsfteufen im laufenden Jahrhundert und so- 
dann die Bedeutung, welche die Warme fiir die 
Arbeiterfrage hat. In letzterer Hinsicht spieien wie
der hinem der groBe Anteil der Lóhne an den 
Bergbauselbstkosten und die gesteigerte Fursorge 
fiir das Wohl der Handarbeiter, die unsere Zeit 
auszeichnet.

Die Lohnfraige kommt in der Verkiirzung der 
Arbeitszeit zum Ausdruck, zu der hohe Warme
grade zwingen. Sie ist mit besonderer Ausfuhrlich- 
keit von D i e t z  in der Einleitung seiner Arbeit 
uber die Herabdriickung hoher Temperaturen 'be- 
handelt worden1. Hier braucht daher nicht naher 
auf diese Seite des Gegenstandes eingegangen zu 
werden. Nur sei noch bemerkt, daB die etwa in 
Aussicht stehenden spatern Verkiirzungen der Ge- 
samtarbeitszeit der hier zu erorternden Aufgabe nichts 
von ihrer Bedeutung und Schwierigkeit nehmen, 
sie im Gegenteil noch starker unterstreichen, da 
jetzt noch mehr ais friiher auf Ausnutzung der 
verfiigbaren Arbeitszeit gedrangt werden muB.

Physikaiische und physiologische G rundlagen.

H o h e  W a r m e g r a d e  in t i e f e n  G r u b e n b a u e n  
u n d  i h r e  U r s a c h e n .

Zunachst mogen einige Beispiele fur hohere 
warmegrade gegeben werden.

Im Ruhrkohlenbezirk war gegen Ende des yori^en 
Jahrhunderts die Lage auf einer Anzahl von Gruben 
schwierig  geworden. Damals arbeiteten beispiels-
oon  * : J t  ęs m o g lic h ,  d ie  G ru b e n -T e m p e ra tu r  v o r  O r t  d a u e rn d  u n te r
280  C  zu  h a lte n ?  H a l le  1911, f e r n e r  K a l i  - i g i l ,  S . 4 8 9 ; s . a. D i e t z  : U e b e ?  

ie  G ru b e n te ra p e ra tu r  in  K a l ib e rg w e rk e n  u n d  ih re  U rs a c h e n , K a l i  1911, S. 292.

weise bei Temperaturen von mehr ais 25° auf 29 
Schachtanlagen iiber 20 °/0, auf 15 Schachtanlagen 
uber 40 % und auf 7 Schachtanlagen iiber 60 °/n 
der unterirdischen Belegschaft1. Man konntć also 
damals wohl von einer ersten »Hitzwelle« sprechen 
Es ist aber geiungen, diese starkę Warme durcli 
Niederbrmgung neuer Wetterschachte und die da
durch herbeigefuhrte VergróBerung der Grubenweiten 
und Abkiirzung der Wetterwege sowie ferner durch 
die VergroBerung der Querschnitte und dieSteigeruno- 
der Wettermengen zu bekampfen.

Fiir den belgischen Bergbau, der wegen seiner 
groBen Teufen besondere Berticksichtigung yerdient, 
gibt eine Zusammenstellung fur 19092 folgende 
Zahlen:

Zahlentafel 1.
M i t t l e r e  T e m p e r a t u r e n  i n  G r a d e n  C e l s i u s  
in d e n  v e r s c h i e d e n e n  T e u f e n s t u f e n  d e r  

b e l g i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u b e z i r k e .

Teufenstufe
m

B e z i r k  
Borinage | Centre 'Charleroil Liittich

16,0 17,3 15,5 17,1
18,8 17,6 17,4 19,4
21,3 19,2 18,7 20,7
22,3 20,5 19,6 22,2
24,3 21,0 20,6 22,7
24,8 23,1 22,0 25,0
26,5 21,7 22,6 26,0
27,S — 24,2
29,5
31,9 _' 25,8

26,3
29,1

— — ! 28,5 —

100—200 
200—300 
300—400 
400—500 
500-600  
600-700 
700—800 
800—900 
900—1000 

1000—1100 
1100—1200

Die Hochsttemperaturen betrugen im Bezirk 
Borinage in Teufen von:

m ° C  
5 0 0 -6 0 0  28,5 
6 0 0 -7 0 0  30,0 
7 0 0 -8 0 0  32,0 
8 0 0 -9 0 0  35,2 
9 0 0 -1 0 0 0  32,0 

_____  1000-1100  34,0
1 S a m m e lw e rk ,  B d . 6 , S . 1 56 /7 .
2 R e v u e  u n iv .  d es  m in e s  1909, B d . 28, S . 3 1 6 ff.
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I", den Bezirken Centre 2 7 Charleroi 30° und 
Luttich 30°. Die Warmestufe von 28° C w urde 
uberschntten in den Bezirken Borinage auf 21 von 
63, Charleroi auf 7 von 96 und Luttich auf 3 von 
60 Schachtanlagen.

VerhaltnismaBig hohe Tem peraturen w eist auch 
der bohnnsche B raunkohlenbergbau mit seiner stark 
zur Selbstentziindung neigenden Kohle auf, der bei 
370 m bereits teilweise mit m ehr ais 30° C zu 
rechnen h a t1.

^ ur den deutschen Kalisalzbergbau g ib t R o s e n - 
t n a l  ais H ochsttem peratur eine solche von 39° C 
bei 910 m Tiefe an2.
AuuBeS0i lde ŝ 1?.ohe Warmegrade haben sich beim 
Abbau des beruhm ten C om stock-G anges ergeben3. 
H ier w ird die durchschnittliche Tiefenstufe nur mit 
19,5 m angegeben. Bei 900 m Tiefe wurden in 
den Jahren 1880 und 1881 Thermen von 75 o C 
erschroten, die rd. 13 cbm Wasser in der Minutę 
heferten Diese gewaltige Warmezufuhr hatte zur 
rolge, daB trotz starker Bewetterung Temperaturen 
von 3 5 - 3 8 0  C bei voller S a t t igun fganS  gewóTn" 
lich waren und in den tiefsten Gesenken die Wannę 
nicht unter 50° herunterging. Fiir die Gestein- 
temperaturen werden bei 500 in Teufe Werte bis 
zu 87,5° C angegeben.
k-j ., '11 S im plon-Tunnel sind Tem peraturen bis zu 
53 ,4U_(_ im G estein ermittelt w o rd en 4.

Die Warmezunahme nach dem Erdinnem hin ist 
tur uns heute eine durch zahllose Beobachtung-en 
derartig festgestellte Tatsache, dafi es uns wunder- 
ich erscheint, daB im Jahre 1877 M o h r  aus An-

■ d e.r -̂rSebnisse der Dunkerschen Messungen 
im Bohrloch Sperenberg schreiben konnte5: ?So 
war denn die allseitig zugegebene Zunahme der 
Warnie im Innern der Erde die einzige und letzte 

, , Plutonismus, ais ein Ereignis eintrat, 
welches dieseibe auf eine grausame Weise zerstorte
Sperenberg6 B ohrungen im Steinsalziager zu

Diese m erkw iirdige SchluBfolgerung ergab sich 
aus der damals von D unker gefundenen Form el:

T =  7,18 +  0,01298572 S — 0,00000125791 S 2,

r r  d K TeJ.11Peratur in G raden Reaum ur und
o clie i iefe in FuB bezeichnete.

W ie ein Blick auf d iese Formel zeigt, muBte mit 
der Zunahm e der Tiefe die B edeutung des negativen 
letzten u lied es immer m ehrzunehm en und schlieBlich 
dieses gróBer ais das zw eite w erden, w oraus sich 
dann ergab, daB die Tem peraturzunahm e nach der 

’u r  O M  allmahlich geringer, sodann Nuli und 
schlieBlich negativ wurde, d. h. daB im Erdinnern eine
nn jB tf616 Tem peratur ais an der O berfiache herrschen

• ^ ' e ifricrkcit der D unkerschen Rechnung, die 
Slch auf B eobachtungsfehier bei den Tem peratur-

* KalfwTo^^W'*rr‘ Z' f' Berg' U' HDttenw- 1906. S.2ff.
)  S -  f'3ere - i  H u t tc n -  u . S a lir ie n w e s . 1S78, S . 5 0 /5 1 .

s  Z .  f .  d .  B e r g s  H u t tc n -  u . S a l in e iiw .  1877, S, SS. ’
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m essungen im Bohrloch zu Sperenberg  grtindete ist 
bereits bald darauf nachgew iesen w orden. Neuer- 
dm gs ist M e z g e r 1 w ieder auf d iese M essungen 
zuruckgekom m en und hat die Fehlerąuellen, die bei 
B ohriochm essungen vermieden w erden m iissen und 
die durchw eg in dem gleichen Sinne einer Ver- 
g roB erung der Tiefenstufen wirken, im einzelnen 
nachgew iesen.

Die heute aligemein anerkannte W arm ezunahm e 
nach dem Erdinnern hin, die H auptursache fiir die 
hohen W arm egrade in tiefen G ruben, ist bekannt- 
lich seh r verschteden, so  daB sich fur die oeo- 
therm ische Tiefenstufe zahlreiche verschiedene W erte 
bei den einzelnen M essungen ergeben haben. Die 
geotherm ische Tiefenstufe hangt u. a. ab :

1. y ° m  Einfallen. W ie die B eobachtungen in 
den A lpentunneln ergeben haben, ist die W arme- 
ausstrah lung  nach oben hin bei flacher Neigung- der 
Schichten w esentlich geringer ais bei steilerm Ein- 
tallen also  auch die geotherm ische Tiefenstufe kiirzer 
bei flacher ais bei steiler Lagerung. Das Verhalt- 
au . Zuna,im e der W arm eausstrah lung  mit der 
Abnahm e des W inkels, un ter dem die MeBlinie das 
Einfallen schneidet, kann nach den Tunnel-Beobach- 
tu n g en - durch eine eliiptische Linie gemaB Abb 1 
dargestellt w erden. Hiernach ergibt sich fiir den 
oim plon-T unnel ein Yerhaltnis von 1 ,0 2 2 :1 5 5 7  
zw ischen den A usstrahlungen senkrecht und parallel
n o ^  1̂ o o nF ’ iwahrei1d es f0r den O otthard-Tunnel 0,938 : 1,428 betragt.

sen jfrech t zu r óch/chtung

Abb' 1  Rt ó l  d u  m rm e le ® liigkeit vom Einfallen
nach den Beobachtungen im Simplon-Tunnel.

. 2- ,V° n der O berflachengestaltung. Unter Bergen 
nim m t d le W arm e langsam er zu, d. h. ergeben sich

1 G lu c k a u f  1917, S . 436  f f .
Z o i l i n g e r ,  a . a . O . B c ila g e n  2 u . 3 .
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groBere Tiefenstufen ais unter Taiern; im Simplon- 
Tunriel steigen beispielweise die Unterschiede bis 
zu etwa 50 m unter den Bergen gegen etwa 20 m 
unter den Taiern1.

3. Von chemischen Umsetzungen. Im Stein- und 
Braunkohlengebirge sind bekanntlich die Tiefen
stufen kleiner wegen der Inkohlungsvorgange; eben
so deuten die Beobachtungen bei manchen Erz- 
lagerstatten auf chemische Wirkungen, die eine be~ 
schleunigte Warmezunahme zur Folgę haben.

4. Von warmen und kalten Wasserstromungen, 
von denen die erstern die Tiefenstufe verringern, 
die letztern sie erhohen.

Wahrend der allgemeine Durchschnitt nach den 
Beobachtungen in den tiefen Bohrlóchern heute 
durchweg mit 33 m fiir eine Temperaturzunahme 
um 1° C angenommen wird, hat sich fiir den Ruhr- 
kohlenbezirk eine Tiefenstufe von etwa 28 m ergeben.

Sobald der Bergbau in Angriff genommen 
wird, treten zu diesen naturlichen Ursachen der 
Warmezunahme solche hinzu, die aus den Betriebs- 
maBnahmen hervorgehen. Schon die Wetterbe- 
wegung, obwohl an und fur sich zunachst auf Ab- 
kiihlung hinwirkend, kann auf verschiedene Weise 
auch zur Temperaturerhohung beitragen, namlich 
durch die Sauerstoffzufuhrung und die sich daraus 
ergebenden warmeliefernden Oxydationswirkungen 
m der Kohle, im Pyrit usw. und ferner durch die 
Wasseraufnahme durch Salze beim Kalisalzbergbau. 
Hier handelt es sich um die Erganzung des fehlenden 
oder nicht in genugendem MaBe vorhandenen Kristall- 
wassers (Hydratisierung) sowie um hygroskopische 
Wirkungen; besonders geben Carnallit und Kieserit 
in dieser Weise AnlaB zur Warmeentwicklung2. 
Ferner kann durch die Wetterbewegung an heiBen 
Sommertagen auch warme Luft aus der Atmosphare 
zugefuhrt werden.

Eine weitere Warmewirkung ergibt sich aus der 
SchieBarbeit, die nicht nur durch die heiBen Spretig- 
gase, sondern auch durch die mechanischen, mit 
Warmeentwicklung verbundenen Vorgange hohere 
Tempeiaturen liefern kann, so daB beispielsweise 
Rosenthal in einem frisch hereingeschossenen Haufen 
von Carnallit eine um 2° hohere Temperatur fest- 
stellen konnte3.

Weiter kann derBergbau hei6eQuel!en erschlieBen, 
die fiii manche Gruben erhebliche Schwierigkeiten 
gebracht haben.

Endlich sind die Wirkungen des Gebirgsdruckes 
nicht gering anzuschlagen. Jedem Betriebsbeamten, 
der yeranlassung gehabt hat, sich mit Warmever- 
haltmssen zu beschaftigen, muB die erhohte Warme 
m druckhaften Bauabteilungen auffallen. In der Tat 
ergibt_ eine uberschlagige Rechnung, daB sich ein 
Gestemkórper, der sich entlang einer Bruchflache 
von 70° Neigung mit einem Reibungsfaktor von
0,3 um 0,1 m verschiebt, falls die Warme nicht so- 
fort wieder abgefiihrt werden wiirde, um rd 10° C 
erwarmen miiBte.

1 Z ó  1 F i i i  g  e  r ,  a . a . O . B e ila g e  3 .
*  N a h e re s  s. D i  e t  z ,  K a li 1911, S. 2 9 2 ff.
•* K a l i 1910, S . 416.
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D e r  F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  d e r  W e t t e r  u n d  
s e i n e  B e d e u t u n g .

Die Bedeutung der Feuchtigkeit der Gruben- 
wetter fiir die Herabsetzung der hohen Tempera- 
tuien ist so groB, daB man die Bekampfung hoher 
Warmegrade ohne Beriicksichtigung der Sattio-uno-s- 
verhaltnisse ais zwecklos bezeichnen kann.

Zunachst ist die Wirkung auf den Kórper zu 
wiirdigen, die von den Fachleuten der Gesundheits- 
lehre (beispielsweise von F l u g g e )  immer wieder 
betont worden ist und auf die auch R o s e n t h a l  
m den SchluBfolgerungen aus seinen Beobachtungen 
m tiefen Kaligruben 1 besonders aufmerksam macht. 
Diese Wirkung besteht in der Beeintrachtigung der 
Abkiihlung, die bei trockner Luft die Verdunstung 
des vom Korper entwickelten SchweiBes bewirkt 
so daB bei feuchter Luft dieses naturliche Abwehr- 
mittel des Kórpers mehr oder weniger kraftlos ge
macht wird und eine »Warmestauung« eintritt.

Rosenthal stellt sich bei der Aufstellung" der 
SchluBfolgerungen aus seinen Beobachtungen auf 
den Standpunkt, daB eine Grubenluft von 38° und 
2 0 - 4 0  % Sattiguiig etwa einer Luft von 28° und 
100 °/0 Sattigung gleichwertig sei. Infolgedessen 
kommt er zu der bemerkenswerten Folgerung: 
»Danach muB es nicht sehr zweckmaBig erscheinen, 
wie es nach den bestehenden Vorschriften bisher 
iiblich ist, daB lediglich die Hohe der Temperatur, 
namlich die Grenze von 30° C, dafur entscheidend 
ist, ob die Arbeit 6 Stunden iiberschreiten darf oder 
nicht. Es wiirde richtiger sein, falls eine Abanderung 
dieser Vorschriften vorgenommen werden sollte, sie 
so zu fassen, daB sowohl die Temperatur ais das 
Siittigungsdefizit am Arbeitsort in Rechnung gezogen
werden...............  Es lieBe sich nach diesem Grund-
satz fiir die Temperaturen von 25 bis 35° eine 
Tabelle zusammenstellen, nach der fur jeden Grad 
die Prozentzahlen der re!ativen Feuchtigkeit ersicht- 
lich waren, die ais Grenzwerte gelten wiirden«.

Professor H e i s e  hat bereits 1905 sauf die Be- 
deutung der Sattigung hingewiesen Und damals 
Untersuchungen veranIaBt, an denen ich mitgearbeitet 
habe2.

Fur Belgien wird im AnschluB an die oben aus- 
zugsweise wiedergegebene Zusammenstellung aus- 
driicklich hervorgehoben, daB es leichter sei, Arbeiter 
fur die tiefern Sohlen mit ihren hóhern Warme- 
graden, aber trocknern Wettern zu finden ais fiir 
die obern Sohlen, wo die Wetter weniger warm 
aber starker gesattigt sind.

Die bergpolizeilichen Vorschriften der deutsehen 
Staaten lassen jedoch im allgemeinen noch eine 
Beriicksichtigung des Sattigungsgrades vermissen. 
Die Oberbergamter Dortmund und Bonn sprechen 
nur von der Grenztemperatur von 28°, die Polizei- 
verordnung fiir das Konigreich Sachsen von einer 
solchen von 30°, die Bergpolizeiverordnung fiir 
ElsaB-Lothringen setzt ebenfalls 30° fest. Eine 
gewisse Beriicksichtigung des Sattigungsgrades

1 K a l i 1910, S. 419.
z G li ic k a u f  1905, S. 5 9 6 f f .
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Abb. 4. Abkuhlung von 40 auf 3 5 °.
Abb. 5, Abkiihlung von 30 auf 2 0 °.

A b S  2 - ,  D ,e  erforderlichen ^  " "  *  “ «  <“ <“ >

laśsen allerdings die Po!izeiverordnungen der Ober- 
bergamter Clausthal und Halle erkennen: Das 

Clausthal nimmt ais Grenztemperatur 
28 tur Stemkohlenbergwerke und 30° fiir Salz- 
bergwerke an und bestimmt aufierdem, daB bei 
einer Temperatur von 35° im Salzbergbau nur noch 
vierstundige Arbeitszeit zulassig sein soli. Das 
Oberbergamt Halle gesteht wenigstens fiir Betriebs-

i Salzbergbau eine Grenztemperatur von 
j- Bedm u"g ^ 'e Einfiihrung der sechs- 

stundigen Schicht zu. In beiden PoIizeiverordnungen

Nr. 21

wird also immerhin der Bedeutung, welche die 
Trockenheit der Luft in den Salzgruben hat, in etwa 
Rechnung getragen.

Die zweite wichtige Wirkung des SŚttigungs- 
grade8 ist die Steigerung des Energieaufwandes 
tur die Kuniung durch die Notwendigkeit, bei Herab- 
druckung der Temperatur unter den Taupunkt 
groGęre Wassermengen niederschlagen zu miissen. 
Die Abb. 2 - 5  geben einen Begriff von der Zahl 
der Warmeemheiten, die bei der Kuhlung der 
tiocknen Luft allein und bei der Niederschlagung

zooJ
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der oberhalb des Taupunktes in der Luft enthaltenen 
Wassermenge (schraffiert) zu eniziehen s i nd». Man 
sieli t, daB unter Umstanden dieses Verhaltnis etwa 
1:4  sein kann. infolgedessen sind alle Angaben 
uber die mit einem gewissen Kalteaufwande zu 
erzielende Temperaturerniedrigung wertlos, sofern 
nicht der Sattigungsgrad der Luft dabei beriick- 
sichtigt ist. Der Sattigungspunkt hat eine ahnliche 
Bedeutung wie der Siedepunkt: Wie mit Herab- 
kuhlung einer Dampfmenge auf den Siedepunkt die 
Abkuh ung so lange zum Stillstand kommt, bis 
samtlicher Dampf niedergeschlagen ist, so wird 
auch bei Erreichung des Taupunktes die weitere 
AbkuhIung jedesmal solange gehindert, bis der ent- 
sprechende Wasserdampfanteil ausgefallt worden ist 

Ęinige Zahlenangaben beziiglich des Satti£uno-s - 
grades rnógen folgen.

Z a h l e n t a f e l  2.

W assergehalt der Luft 

je kg'J bei einer Sattigung von

8 0 %

s
1,293
1,270
1,248
1,226
1,205
1,185
1,165
1,146
1,128

4,84
6,81
9,41

12,8
17.3 
23,1
30.4 
39,3 
50 ,7

4 ,84
6,81
9,41

12,8
17.3
23.1
3 0 .4
39 .2  
50,7

3,74
5,36
7,24

10.4 
14,3 
19,6 
26 ,2  • 
34 ,9
45 .5

3 ,37
4,83
6,51
9,4

12.9
17.6
23.6  
31 ,4
40 .9

2 ,99  
4 ,29  
5,78  
8,3

11.4 
15,7 
21 
27,9
36 .4

nach

7 0 %

e
60%

e

2,62  
3 ,76  
5 ,0 7  
7,3 

10 
13,7
18.4
24 .4  
31 ,9

der »Hiitte

2,24
3,22
4 ,34
6,2
8,6

11,8
15,7
20,9
27,3

Zunachst bringt Zahlentafel 2 liawł ucl 
den Wassergehalt feuchter Luft bei 760 mm Baro- 
meterstand in Erinnerung.

so.r

" w jo w  .so s t es ........
fi:la t/v e  fe u c fitig fo it

Abb. 6. Beziehungen zwischen Temperaturen, W assergehalten 
und Sattigungsgraden feuchter Luft.

Bildlich werden die Beziehungen zwischen Wasser
gehalt (in g/cbm) und Temperatur durch Abb. 6 
veranschaulicht. Hiernach hat z. B. eine Abkuhlung- 
von 40 auf 30" die volle Sattigung der Luft und 
daruber hmaus noch die Ausfallung der Wasser-

1 V g l  M a r r :  D a s T ro c k n e n  u u d : d ie  T ro c k n e r ,  1910, S. 24, Z a h le n ta fe l 9  
*.m  fo i& c i td e n  s o li,  w ie  a u c h  in  d e r  T ro c k m m g s -

I5 ' t  K i lo g ra m m  L u f t  g e re c h n e t  w e r d e n ,  w e i f  d ie  A 11- 
^ r h S l t ń l s e n  e r lo ? d e n i  -Sm " ’‘e d C r Ci" C U m r c c h " u " S  je  n a c h  d e n  W a rn je -

m FolSe- Der Unterschied im Wasser
gehalt bei Sattigungsgraden von 70 % und Tempe 
raturen von 40 und 30° wird durch die Lange a - c  
dargestellt. Die Erwarmung . einer mit 70 °L ge- 
sattigten Luftmenge von 30 auf 35° bedeutet ( sk in ie  
c d) eine Abnahme des Sattigungsgrades auf 54°/n.

Sodann gibt Zahlentafel 3 einen zusammen- 
lassenden Ueberblick uber die Sattigungszahlen die 
bei den Messungen von F o r s t m a n n 1 im Ruhr
bezirk ermittelt worden sind. Es handelt sich hier 
durchweg um Gruben mit Berieselung; beriicksichtig-t 
sind die Ergebnisse von 212 Einzelmessungen.

Zahlentafel 3.
S a t t i g u n g  d e r  G r u b e n  w e t t e r  n a c h  

_____  M e s s u n g e n  im R u h r b e z i r k .
Die Sattigung 

betrug 
bei rd.

u n te r  70% 7 0 8 - 0 % 8 0 - 9 0 %
17% 19%

.

27 %
9 0 1 - 0 0 %  

3 7 %  
aller M es

sungen
. . . ° .  oieinKonlenbergbau werden

ais Beispiele die in Zahlentafel 4 wiedergegebenen 
Werte mitgeteilt2, die je nach den Tiefen verschieden 
sind und bei denen zu berucksichtigen ist, daB 
Berieselung nicht vorgeschrieben war.

Zahlentafel 4.
T e m p e r a t u r  u n d  S a t t i g u n g  d e r  G r u b e n -  

w et t e r  n a c h  b e l g i s c h e n  M e s s u n g e n .

Teufen-
stufen

S H11 i g  u n g  i n

100
200-
3 0 0 -
4 0 0 -
5 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
800-
9 0 0 -

1000-
1100-

-200
-300
400

-500
-600
■700
•800
■900
■1000
1100
1200

77  180 
80  !75 
60,5; 78,5 
63 i81
74
56
54
44
34
60

76
86
83

71
73
77
73
75
64
60
62
59
58
84

llen Hóchstzahlen Mitte
1 L . B. 1 c . | C h L . B . 1 c.

56 100 100 100 100 91 92
39 97 : 98 100 100 92 91
49 96 99 100 97  - 88 91
64 100 100 100 97,5 87 90
66,3 100 98 96 96 88 91
60 96 100 95 100 82 94
57 98 100 96 92 77 92
— 92 — 95 _ 71
64 84 — 94 69 65 _,i
— 70 90 64 __
— — — 88 — — --- |

91
90
91 
91 
87 
87 
82 
81 
79 
79: 
87

89
89
88
86
81
75
78

66

Im Salzbergbau bleibt dagegen die Sattigung 
rneist erheblićh unter 50 °/0, in einzelnen Fallen ist 
nur eine solche von 14—17%  nachgewiesen w orden4 

Erwahnenswert ist noch, daB sich bei den 
Messungen im Ruhrbezirk eine durchschnittliche 
Was s erverd u n s tu ng untertage von 9 g auf 1 cbm 
Wettermenge ergeben hat5. Bekanntlich ist diese 
Zahl im Sommer wesentlich geringer ais im Winter 
so..„ ^ ‘m Winter den Grubenbauen bedeutend' 
groBere Wassermengen ais im Sommer durch den 
Wetterstrom entzogen werden.

1 0 1 0 ,1SU 7 S f f 5UC' ,U " K e "  fibC' r  dCc A , ' s t r o c k n u i,g  d e r  G ru b e , ib a u e  u s w .,  G lu c k a u f  

*  u n iv e rs .  d es  m in e s  1909, B d . 28 S 316

’  W $ ™ ^  =  C e n tre ’  C i l ’ ~  C h a r le ro i ,  L .  =  L u t t iC .

1  S a m m e lw e rk ,  B d . 6 , S . 139.



Allgemeines uber die erforderlichen Kaltemengen.

Die zur Bekampfung der hohen Temperaturen 
zu treffenden MaBregeln konnen zunachst in un- 
mittelbarer Kuhlung und sodann in allgemeinen 
BetriebsmaOnahmen bestehen, die das Entstehen 
hoher W armegrade verhuten sollen. Im folgenden 
seien zunachst die der unmittelbaren Kuhlung 
dienenden Hilfsmittel besprochen.

Diese sind verschieden je nach dem Feuchtigkeits- 
grade der Gruben und je nach dem Umfange, in 
dem die Kuhlung angestrebt werden muB.

Die Bedeutung der Feuchtigkeit der W etter fur 
den Kaiteverbrauch bei der Kuhlung ist bereits oben 
gewiirdigt worden. Sie laBt. es zweckmaBig. er- 
scheinen, fur die Betrachtung folgende Hauptgruppen 
von Gruben zu unterscheiden. 1

a) Gruben mit kiinstlicher Befeuchtuno- (Be-
rieselung), &

b) feuchte Gruben,
c) trockne Gruben,
d) Gruben mit naturlicher T rocknung der Wetter 

(hygroskopische Gruben).
Zur ersten Klasse gehoren die zur Berieselung 

verpfhchteten Steinkohlengruben, zur zweiten die 
meisten ubrigen Steinkohlengruben und die meisten 
Erzgrubęn, da bei dem fiir Erzgruben in erster 
Linie in Betracht kommenden Bergbau auf Erz- 
gangen und metasomatisch ausgefullten Hohlraumen 
m der Regel durch die Art des Erzvorkommens 
selbst erhebliche W asserzuflusse bedingt sind. Die 
dritte Klasse wird vorzugsweise durch die Stein- 
salz- und durch eine Anzahl Kalisalzgruben vertreten. 
Der vierten Klasse gehoren die auf Carnallit und 
Kieserit bauenden Kalisalzgruben an, dereń Salze 
teils durch den chemischen V organg der Hydrati- 
sierung (Erganzung fehlenden Kristallwassers), teils 
durch hygroskopische (physikalische) Eigenschaften 
den Grubenwettern Feuchtigkeit unter Warmeent
wicklung entziehen.

Der deutsche Braunkohlenbergbau scheidet im 
allgemeinen wegen seiner geringen Tiefen aus, ab
gesehen von einzelnen Fallen, in denen durch die 
Neigung der Kohle zur Selbstentzundung eine Warme- 
steigerung eintritt. Dagegen ist im bohmischen 
Braunkohlenbergbau, dessen Floze wegen ihrer 
groBern Machtigkeit noch in groBern Tiefen bau- 
wurdig  sind, mit hohen W armegraden zu rechnen; 
diese Gruben gehoren dann im allgemeinen zu den 
feuchten Gruben.

Die Bedeutung des S a t t i g u n g s g r a d e s  fur 
den Kalteaufwand bei der kiinstlichen Kuhlung laBt 
sich dahin kennzeichnen, daB:

1. die Abkiihlung von warmer Luft bei Unter- 
schreitung des Taupunktes groBe Kiiltemengen fiir 
das Niederschlagen des in ihr enthaltenen W assers 
erfordert,

2 . die vorgangige Abkiihlung eines Wetterstromes 
infolge der W asserausscheidung eine starkere Ver- 
du n s tu n g  der Grubenfeuchtigkeit und dadurch die 
H inauszogerung der Erw arm ung der Wetter in der 
G rube ermoglicht.

W as die Verschiedenheit nach dem U m f a n g  
d e r  K u h l u n g  betrifft, so kann man hier folgende 
Abstufungen unterscheiden:

a) Zentralkuhlung der ganzen Grube,
b) Sonderkiihlung einzelner Bauabteilungen,. 

und zw ar kann im Ietztgenannten Fali wieder unter- 
schieden werden zwischen

1. Fiillortkiihlung und
2. Feldktihlung.
Die Kiihlung ganzer G ruben wird in solchen 

Fallen notwendig, in denen bereits am Fuilort die 
zulassige Grenztemperatur infolge der naturlichen 
Warmeverhaltnisse dauernd iiberschritten wird 
Dieser Fali liegt im deutsehen Bergbau noch nicht 
vor;_ vielmehr hat dieser noch Zeit, sich auf diese 
ungunstigsten und schwierigsten Verhaltnisse stufen- 
weise vorzubereiten.

Die Sonderkuhlung einzelner Bauabteilungen er
moglicht eine A bstufung der KuhlungsmaBnahmen 
je nach den in diesen Bauabteilungen zu er- 
wartenden verschiedenen Warme- und Sattio-ungs- 
verhaltnissen.

Die hierbei noch unterschiedene » F u l l o r t -  
k u h I u n g« w urde darin bestehen, daB der Wetterstrom 
(Teilstrom) gleich in seinem Beginn,am Fullort.gekuhlt 
wird. Hier muB also die G esam twetterm enge dieses 
Teilstiomes der Kuhlung unterworfen werden, w oraus 
sich ein verhaltnismaBig groBer Kalteaufwand ergibt. 
Dafiir sind aber dann bei A nw endung  kiinstlicher 
Kiihimittel keine Rohrleitungen, Pumpen usw. er- 
forderlich, und auBerdem ergibt sich hier eine 
Dauerwirkung durch die allmahliche Auskiihluno- 
der StoBe infolge der Bildung eines »Kaltemantels« 
Bei der immer noch sehr wichtigen Kuhlung durch 
Vermehrung der W ettermengen ist auf den ersten 
Blick nur eine Fiillortkiihlung moglich, da hier ja 
der Wetterstrom ais solcher kuhlen soli. Tat- 
sachlich bestehen aber Unterschiede je nach dem 
Streckenquerschnitt und der W ettergeschwindigkeit • 
in weiten Strecken und bei groBer Geschwindigkeit 
gelangt der Wetterstrom, wie spater im einzelnen 
erortert werden soli, wesentlich kiihler ins Feld 
ais bei engem Streckenquerschnitt und gering-er 
Geschwindigkeit.

Auf den ersten Blick muB der Versuch, den Ge- 
birgskorper im ganzen auszukiihlen, ais ganzlich 
hoffnungslos erscheinen gegeniiber den ungeheuern 
Warmemengen, die im Gebirge enthalten sind. In 
uer Tat ergibt eine einfache Rechnung, daB ein 
Grubenfeld von 3 Mili. qm bis 800 m Teufe 6 Mil- 
liarden t Gebirge entlialt und die Abkiihlung dieser 
Gebirgsm asse von ihrer mittlern Temperatur von 
22,8 ° C  auf d iedurchschnittl icheTagestem peratur von
?*-i? d.?n Betrag von 13)8 ' ° ’2 ' 6 • 1000 == 16 600 
Milharden W E erfordern wiirde. Dieser Zahl gegen- 
iiber nimmt sich die Abkiihlung durch einen W etter
strom von 5000 cbm/min (Mittelwert zwischen Ein- 
und Ausziehstrom) und 9° mittlerer Anfangs- 23° 
mittlerer Endtemperatur mit 5000 • 1,17 • 0,24 ■ 14 
== 19 700 WE/min, entsprechend rd. 28,4 Mili W E  
taglich, recht winzig aus. Ein solcher Wetterstrom
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wurde ungefahr 1600 Jahre zur Abkuhlung dieses 
Gebirgskorpers gebrauchen (von der Mitwirkung der 
Wasserverdunstung abgesehen).

In Wirklichkeit kommt aber dem Bergmann hier 
die geringe Warmeleitfahigkeit des Gebirges zu 

'.d 'e eme verhaltnismaBig rasche Auskuhlung 
der StoBe ermóglichf. Einige Zahlen daruber gibt 
Zahlentafel 5. &

Zahlentafel 5.
D i e z u r A b k ii h 1 u n g  d e r S t o 8 e d r e i e r Q u e r -
s c n i  a g e  v o n  v e r s c h i e d e n  g r o B e n  Q u e r -  
s c h n i t t e n  u m 10° a u f  1 u n d  2 m T i e f e  er -  

f o r d e r l i c h e n  W a r m e  m e n g e n .

415

Querschnittsform

ni
qm

Um fang .
Querschnitt 
Abkuhlung u ni 10*"erfordert Mili. 

W E  bei . . .  . i m  Tiefe 
2 m ..

zur A bkiihlung werden bei Er- 
w arm ung der W etter um 3 0 
benotigtM ill. cbm bei 1 m Tiefe 

2 m

1

u

r — i r —

!

f

1

- 1
— 2 5 — ------- J S  —

CO
>» 9.7

5.8
11,6
8,1

65,5 83 102
179 216 247

76 96 118
208 250 287

26,4 33,4 41
72 87 100

ein Wetterstrom iv. 2000 cbm/min 
gebraucht dazu T age bei

1 ni Tiefe
2 m „

Diese Rechnung sol! nur einen (Jeberblick o-eben 
Eine genaue Berechnung wiirde der Fortpflanzung 
der Abkuhlung nach dem Innern des Gebirgskorpers 
hm, die nach M e z g e r 1 in annahernder Ueber- 
emstimmung mit den Zollingerschen Angaben 5,5 cm 
taglich betragt, Rechnung tragen miissen und ent
sprechend groBere Werte ergeben; sie wiirde aber 
wegen der Unmoglichkeit, alle verschiedenen Ge-
sic ^spunkte^eitfahigkeit/Temperaturschwankungen 
Feuchtigkeit usw.) zu berucksichtigen, zwecklos sein!1/7 7*

Abb. 7. Abnahm e der G esteinw arm e an den StóSen 
im Gotthard-Tunnel.

Jedenfalls ergibt sich, daB eine gewisse Aus- 
kuhlung verhaltnismaBig leicht zu erzielen ist. Dem- 
gemaB sind auch die im Tunnelbetrieb gemachten 
Erfahrungen gunstig. Im Gotthard-Tunnel allerdings 
den man der natiirlichen Abkuhlung iiberlassen hatte' 
bedurfte es gemaB Abb. 7 2 eines Zeitraumes von 
12. Jahren, um die Gesteinwarme von 30,7 auf 18° 
herabzudrucken, wobei die allmahliche Verringerung' 
der Abnahme aus der Abbildung ersichtlich ist.

1 G lu c k a u f  1917, S . 440.
2 N a c h  Z o l l i n g c r ,  a . a . O . B e ila g e  2 .

Wesentlich schneller hat aber die starkę kiinstliche 
Kuhlung im Simplon-Tunnel, allerdings bei groBerm 
Warmegefalle, gewirkt, wie Abb. 8 erkennen laBt, 
welche die Ergebnisse der Temperaturmessungen 
m 3 Bohrlochern von verschiedener Tiefe wieder- 

t e r n a c h  w?r bereits nach 4 Monaten die 
Warme in 2,1 m Tiefe um rd. 20° herabgedriickt 
worden.

tl
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Abb. 8. Abnahm e der Gesteinw arm e im Simplon-Tunnel 
(Bohrloch I 2,1 m, Bolirloch II 1,4 m, Bohrloch III 0,7 m tief).

Das andere Verfahren, die » F e l d k Qh l u n i r « ,  
besteht darin, daB die Kiihlwirkung erst weiter im 
Felde einsetzt. Hier ist also eine besonders weit- 
gehende Anpassung an die Warme- und Satfigungs- 
verhaltnisse der einzelnen Teilwetterstróme moglich. 
Anderseits wird aber auf die Bildung eines Kalte- 
mantels verzichtet, so daB die ganze Kuhlunggewisser- 
maBen auf schmalerer Grundlage aufgebaut is t - 
auch sind hier unter Umstanden lange Rohrleitungen’ 
groBe Pumpen usw. notwendig, um das Kiihlmittei 
m móglichst kaltem Zustande an Ort und Stelle zu 
brmgen. Die Abb. 9 und 10 veranschaulichen 
scheinatisch den Unterschied dieser Kuhlverfahren. 
Abb. 9 zeigt die FuIIortkuhlung, bei der infolge der 
nerabdruckung der Temperatur von der Linie Wi 
auf die Linie w2 gleich zu Anfang und der dadurch 
bedmgten Entziehung von Warme aus dem Gebirgs- 
kórper erhebliche Warmemengen notwendi°- sind 
anderseits aber im Laufe der Zeit eine Herabdriickung 
der Gebirgstemperaturen, also eine Absenkung der 
1 emperaturlinie Wj auf W] eintritt, so daB die zu 
eistende Kuhlarbeit (gekennzeichnet durch den 

kreuzweise schraffierten Streifen zwischen w , '  und 
w 2) standig abnimmt. Die nach Abb. 10 fur die 
reldkuhlung erforderliche Warmemenge kann zu
nachst erheblich geringer sein, spater aber, sobald 
nach Abb. 9 ein Kaltemantel gebildet ist, iiber den 
dann dort noch verbleibenden Kaltebedarf hinaus- 
gehen Im einzelnen soli die Zahlentafel 6 ein Bild 

nters des im Kalteaufwand in beiden Fallen
'  Z o l l i n g c r ,  a . a . O . S . 37/38.
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Abb. 9. Fullortkiihlung. A bb. 10. Feldkuhlung.

Veranschaulichung des verschiedenen Kaltebedarfs.

tćoom

Abb. 9 und 10.

geben, wobei der Sattigungsgrad entsprechend ge- 
wiirdigt wird.

Zahlentafel 6.
D ie  b e i  v e r s c h
u n d  S a t t i g u n g s  

W a r m e m e n

en K i i h l v e r f a h r e n  
n zu  e n t z i e h e n d e n  

L u f t

1. F u l l o r t k i i h l u n g  von 20 auf 10
fiir Luftkiihlung . . . .  
fiir W asserniederschlagung 

' insgesamt
2. F e l d k u h l u n g  von 25 auf 15°

a) Berieselungsgruben:
fiir Luftkiihlung . . . .  
fiir W asserniederschlagung

insgesam 
(fiir 500 kg Luft . . .

b) Feuchte G ruben:
fur,*Luftktihlung . . . .  
fiir „W asserniederschlagung

insgesam 
(fiir 500 kg Luft . . .

c) Trockne Gruben:
fiir Luftkiihlung . . . .  
fiir W asserniederschlagung

insgesam 
(fiir 500 kg Luft . . .

d) Hygroskopische G ruben:
fiir Luftkuhlung . . . .  
fiir W asserniederschlagung 

insgesamt
(fur 500 kg Luft . . . .

Sauigimgsgraci 
der zu kiihlenden Wetter

In feuchten Gruben wird der Wetterstrom auf 
semen Wegen reichlich Gelegenheit finden, sich mit 
reuchtigkeit zu sattigen, so daB dann die Feldktihluno- 
yor die Notwendigkeit gestellt sein kann, erhebiiche 
Wassermengen niederzuschjagen, wogegen bei der 
rullortkuhlung eine solche Notwendigkeit noch nicht 
eingetreten zu sein braucht, da hier der Taupunkt 
m vielen Fallen noch nicht unterschritten werden 
wird. Die Verhaltnisse konnen sich dann zum 
Nachteil der feldkuhlung verschieben.

Im allgemeinen wird also 
die Feldkuhlung desto eher 
zu bevorzugen sein, je 
trockner die Gruben und 
je verschiedenartiger die 
Verhaltnisse, fiir die ein
zelnen Bauabteilungen und 
Betriebspunkte sind. Nur 
kann in Berieselungsgruben 
nicht etwa umgekehrt der 
Fiillortkuhlung unbedingt 
der Vorzug gegeben werden, 
weil sich hier die Vorteile 
der etwaigen Trocknung der 
Wetter durch die Kiihlung 
nicht ausnutzen lassen, 
sondern durch verstarkte 
Berieselung wieder zunichte 
gemacht werden miissen.

Fiir die oben unterschiedenen einzelnen Gruppen 
von Gruben ergibt die Verfolgung der Wechsel- 
beziehungen zwischen.Temperatur und Sattigungs- 
grad unter Beriicksichtigung der Fiillort- und Feld
kuhlung folgendes:

1. B e r i e s e l u n g s g r u b e n .  a) F u l l o r t k i i h l u n g :  
Die Kiihlung kann mit verhaltnismaBig geringem 
Kalteaufwand erfolgen, weil die Luft am Fullort 
noch keine groBen Wassermengen aufgenommen 
hat. Dieser Vorteil wird durch die Notwendigkeit, 
die Gesamtwettermenge zu kuhlen, zunachst auf- 
gehoben, wenn man fur die Feldkuhlung einen nur 
halb so starken Teilstrom zugrunde legt (vgl. die 
eingeklammerten Werte fur je 500 kg Luft in der 
Zahlentafel 6). Auf die Dauer wird sich allerdings 
die Auskuhlung der Baue iri der Nahe des Schachtes 
giinstig bemerklich machen.

Nun muB aber bei Berieselungsgruben im weitern 
Verlauf der einzelnen Wetterstróme das durch die 
Kiihlung geschaffene Sattigungsbestreben durch die 
Berieselung wieder ausgegiichen, der Sattigungsgrad 
also bis nahe an 100 °/0 gebracht werden, und die 
Wetter erreichen die Abbaue dann nur noch mit 
dem Sattigungsbestreben, das ihrer Warmesteigerung 
seit der letzten Berieselung entąpricht und durch 
diese Warmesteigerung wieder wettgemacht wird. 
DemgemaB kann auch die durch Verdunstung zu 
erzielende A b k u h l u n g  der verhaltnismaBig trocken 
vom Fullort kommenden Wetter unterwegs nicht 
ausgenutzt werden, weil eben die bei der Ver- 
dunstung auftrefende Trocknung der Kohle verhiitet 
werden muB.

b) F e l d k u h l u n g :  Die Kiihlung erstreckt sich 
auf eine geringere Wettermenge, muB aber, da diese 
sich mittlerweile infolge der Berieselung sowohl im 

• ganzen ais auch verhaltnismaBig an Wasser an°e- 
reichert hat, groBere Wassermengen niederschlagen.
Es wird also eine von dem Anteilverhaltnis der 
zu kiihlenden Betriebspunkte an der Gesamtzahl 
aller Betriebspunkte abhangige Grenze geben, von 
der ab die Feldkuhlung rechnerisch vortei!hafter ais
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die Fuliortkuhlung wird, soweit der Kalteaufwand 
in Betracht kommt.

2. F e u c h t e  Gr u b e n .  a) Die F i i l l o r t k i i h l ung  
kann hier den Vorteil der vorgangigen Trocknung 
ausnutzen, indem die Wetter sich auf ihrem Wege 
z.u den Abbaiien zwar mehr oder weniger wieder 
sattigen, sich dabei aber infolge der Verdunstungs- 
kalte entsprechend iangsamer erwarmen.

b) Die F e l d k i i h l u n g  wird sich hier wieder 
auf geringere Wettermengen beschranken konnen, 
anderseits mit verhaltnismaBig groBern Mengen von 
Kondenswasser zu tun haben. Jedoch ist eine Ab- 
stufung des Kalteaufwandes nach den verschiedenen 
Feuchtigkeitsgraden und Wettermengen fur die 
einzelnen Betriebspunkte und dementsprechend eine 
móglichst enge Anpassung des Kalteaufwandes an 
die tatsachlichen Bediirfnisse zu erreichen. Nach 
den Abbaubetrieben hin geht dann mit der Zunahme 
der Sattigung die Erniedrigung der Temperatur 
Hand in Hand, so daB sich teilweise ein Ausgleich 
zwischen Sattigung und Warme ergibt.

Die Wahl des einen oder andern Verfahrens 
wird, soweit nicht sonstige órtliche Riicksichten 
den Ausschlag geben, von der Bedeutung und Lage 
der einzelnen feuchten Stellen in der Grube abhangen.

3. T r o c k n e  G r u b e n .  a) F u l l o r t k u h l u n ° - '  
Bei beispielsweise 2 5 ° C a m  Fiiilort, 70%  Sattiguno- 
und Kiihlung auf 15° miissen auf 1 kg trockneT- 
Luft 3,3 g  Wasser, ausgefallt werden. Erwarmt sich 
die Luft dann auf ihrem weitern Wege wieder auf 
30 so hat sie zuletzt nur noch rd. 40 % Sattiguno- 
(vgl. Abb. 6). a  &

b) F e l d k u h l u n g :  Rechnet man mit einer 
I emperatur der zu kiihlenden Wetter von 30° und 
mit einer Sattigung von 40%  und miissen die Wetter 
auf 20° abgekiihlt werden, so entspricht das, da der 
ab sol u te Dampfgehalt derselbe bleibt, einer Erhóhung 
des Sattigungsgrades von rd. 40 auf rd. 70%. Eine 
Wasserausfallung kommt also hier auch bei Feld- 
kiihlung nicht in Frage. Dementsprechend wird 
man hier der Feldkuhlung den Vorzug geben, da 
die Herabdriickung des Sattigungsgrades auf 40 % 
durch die Fiillortkiihlung einen unnotigen Kalteauf
wand daistellt und die Wetter auch bei Vermeidung 
jeglicher Wasserausfallung noch Sattigungsbestreben 
genug behalten, um erfrischend zu wirken.

4. H y g r o  s k o  p i s c h  e G r  u b en. Fiir diese firilt 
in verstarktem Mafie das fiir trockne Gruben Ge- 
sagte. Zu berucksichtigen ist hier die Eigenschaft 
ues Cainallits, an zu trockne Luft verhaltnismafiig 
rasch wieder Wasser abzugeben, wofiir Di e t z  einige 
Versuchsergebnisse a n f i i h r t E i n e  zu starkę Trock- . 
nung durch Kiihlung (bei FiillortkiihIung) wiirde also 
auch aus diesem Grunde zwecklos sein.

Anderseits erwarmt die Wirkung dieser Salze 
zwar die Wetter, arbeitet aber durch die Herab- 
druckung des Sattigungsgrades und die dadurch 
bedmgte korperlich erfrischende Wirkung der Wetter 
auch wieder giinstig. Freilich liegen iiber die 
wechselseitige Bedeutung und Beeinflussung beider 
Wirkungen noch keine Erfahrungen vor; Versuchs- 
reihen wurden hier zu empfehlen sein. (Forts. f.)

1 K a l i 191J, S. 3 04 /5 .

Studie zur planmaBigen Betriebsuberwachung. II.
Von Bergreferendar Dr. W.

Im AnschluB an den bereits unter derselben 
Ueberschnft erschienenen Aufsatz1 soli nachstehend 
uber einen am 5. Marz 1920 auf derselben Zeche 
durchgefuhrten weitern Versuch zur planmaBigen 
Betriebsuberwachung berichtet werden.

Die Oertlichkeit wird durch Abb. 1 gekennzeichnet.

Abb. 1. Uebersichtsplan.

Es war beabsichtigt, eine Aufzeichnung der 
Forderung von der Abfahrt der geladenen Kohlen
wagen von der Abbauschuttelrutsche bis zur Abfahrt 
des fertigen Zuges zum Schacht zu erhalten

Die Wagen werden nach dem Beladen an der 
Kutsche durch Abbauschlepper bis an die Hange-

' s. Oluckauf 1920, S. 177.

M a t t h i a s s ,  Dortmund.

bank des Aufbruches gedriickt, hierauf von der
m eern, ^ ufbruchbedienung ubernommen und auf die 
III. Sohle gefordert. Dort werden sie durch die untere 
Bedienung vom AufbruchfuB auf das Aufstello-Ieis 
geschoben, von wo die mit Akkumulatoren aussfe- 
rusteten Lokomotiven sie abholen.
,. Die Łpkom-6tivforderung ist so eingerichtet, dafi 

me Tatigkeit und Verteilung der Maschinen sowie 
die Wagenwirtschaft unter Tage einer Zentralstelle 
unterstehen, die sich im Hauptquersch!ag unweit 
des Schachtes befindet und mit den Aufbriichen 
durch Fernsprecher verbunden ist. Bei dieser Haupt- 
stelle fordern die Aufbriiciie ihren jeweiligen Bedarf 
an Wagen an und meiden die Zahl der zum Abholen 
bereitstehenden Wagen.

Dem Umfang des zu untersuchenden Gebietes 
entsprechend waren 3 Aufschreiber, A, B und C 
erforderlich. .A vermerkte den Augenblick, in dem 
der geladene Wagen von der Schuttelrutsche in 
Kichtung des Aufbruches abgefordert wurde. B zeich- 
nete auf, wann der Aufbruchschlepper den vor der

t> en Waa en in Bewegung setzte,
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S C  300 m in

Abb. 2. Aufzeichnung.

um ihn auf das Fordergestell aufzuschieben. C schrieb auf, wann 
der Wagen im Aufsteligleis in der Grundstrecke der III. Sohle still- 
stand. AuBerdem*;hatte er noch folgende Punkte zu vermerken-

1. Ankunft der Ziige vom Schacht,
2. Zahl und Art der mitgebrachten Wagen,
3. Abfahrt der Maschine ins Feld,
4. Zahl und Art der ins Feld befórderten Wagen
5. Ruckkehr der Maschine aus dem Feld,
6. Zahl und Art der mitgebrachten Wagen,
7. Abfahrt des Zuges zum Schacht und
S. Zahl der abgeforderten Kohlenwagen.

Die Untersuchung umfaBte die Fruhschicht des 5. Marz 1920 
von 6 bis 12 Uhr vormittags. Der Versuch wurde um 12 Uhr 
beendet, da geniigende Unterlagen gesammelt waren.

D ie  A u f z e i c h n u n g .
Das Ergebnis des Versuches ist in Abb. 2 wiedergegeben. An 

dci linken Seite der Uebersicht befindet sich die Zeiteinteilun°r 
Rechts davon folgen nebeneinander die von A, B und C eingetragenen 
Vermerke. Untet A und B sind die einzelnen Wagen mit CTleichen 
wagerechten Strichen kenntlich gemacht. Die Aufzeichnun°- unter 
C weicht davon ab. Bei ihr geben die Striche durch ihre" Lan°"e 
zugleich die Zeit an, wahrend der die Wagen im Aufsteligleis standen. 
Eine besondere Zeiteinteilung soli hier das Ablesen erleichtern. 
Die Enden der Striche sind durch starkę schrage Linien verbunden 
dereń Bedeutung weiter unten erortert wird. Jeder zehnte vermerkte 
Wagen ist durch Yerlangern des betreffenden Striches nach links 
besonders gekennzeichnet. Bei der an der rechten Seite eingetragenen 
Lokomotivforderung bedeuten die senkrechten Linien die Zeit die 
zwischen der Ankunft der betreffenden vom Schacht kommenden 
Lokomotive am Aufbruch und ihrer Abfahrt von dort zum Schacht 
vergangen ist. Ueber die Tatigkeit der Maschinen zwischen diesen 
Zeitpunkten geben die Pfeilstriche und die beigeschriebenen Be- 
merkungen AufschluB, wobei zu beachten ist, daB sich die Pfeil
striche links von der senkrechten Linie auf die Strecke, die vom 
Schacht aus hinter dem Aufbruch liegt, die rechts davon auf die 
Strecke Schacht-Aufbruch beziehen.

Im einzelnen ergibt sich folgendes:
A. Die Seilfahrt ist um 6 Uhr 22 beendet. Um 7 Uhr 11 wird 

der erste volle Wagen abgefórdert; von da an verlauft die Forderung 
vom Abbau ziemlich gleichmaBig. Langere Pausen werden durch 
zuweilen iaschere Wagenfolge ausgeglichen, mit Ausnahme der 
Fruhstiickspause, die um 9 Uhr 50 beginnt und bis 10 Uhr 16 dauert. 
Danach hebt sich die Forderung langsam, um gegen 10 Uhr 30 
wieder die volle Starkę zu erreichen.

B. Der erste Vermerk ist um 7 Uhr 1 gemacht, da zunachst 
Standwagen abzufordern waren. Diese sind am obern Ende des 
Streifens links von der B-Linie noch einmal gesondert aufgefuhrt 
Die Aufzeichnung zeigt, daB lange Pausen mit rascher Wagenfolge 
wcchseln. Dies rulut daher, daB die Aufbruchbedienung sich stets 
eine gewisse Anzahl Wagen ansammeln laBt und diese dann schnell 
hintereinander abfórdert.

C Das Bild der yorigen Forderung wiederholt sich, da die Wagen 
nach der Ankunft am AufbruchfuB unverztiglich auf das Aufsteligleis 
gebracht werden. Es tritt nur eine geringe zeitliche Verschiebung 
der Vermerke ein. An Standwagen waren 2 vorhanden, und zwar 
emer am AufbruchfuB (oben, links von der C-Linie), der also in der 
Autzeichnung C erscheint, und einer am Ende des Aufstellgleises, 
der mcht mehr vermerkt worden ist (oben, rechts an der C-Linie).

Bis hierhin lassen sich nachstehende Schltisseaus der Aufstellung 
ziehen: DieSchiittelrutscheistverhaltnismaBigspatangelassenworden,
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was fiir die PreBluftwirtschaft erwiinscht ist. Da 
Pausen in der Fórderung A durch nachtragliche 
schneilere Wagenfolge ausgeglichen werden, so ist 
anzunehmen, dafi die Ursachen fur die Pausen 
irgendwie mit der Tatigkeit der Schlepper zusammen- 
gehangen haben, die Nebenarbeiten zu leisten hatten 
(Stempel abzuladen, Holz in den Abbau zu schaffen 
oder zuzusclmeiden u. dgl.). Eine planmafiige 
Aufzeichnung der Schleppertatigkeit wiirde dariiber 
aufklaren.

Der Wechsel zwischen Fórderung und langern 
Pausen bei der Aufzeichnung B ist an sich nicht 
unzweckmaBig, da die Leute am Aufbruch dadurch 
Zeit gewinnen, im Abbau zu heifen. Eine soiche 
Unterstutzung hat tatsachlich stattgefunden.

Weniger erwiinscht ist, daB auch die Leute am 
AufbruchfuB durch solchen ruckweise wechselnden 
Betrieb -zu Pausen mit vólliger Untatigkeit ge- 
zwungen werden. Sie sind also sehr ungieich- 
maBig belastet, was nicht nur vom technisch-wirt- 
schaftlichen Standpunkt, sondern auch in gesund- 
heitlicher Beziehung bedenklich erscheint.

D e r  U e b e r g a n g  A u f b r u c h  — L o k o m o t i v -  
f ó r d e r u n g .

Die vorliegende Untersuchung gewinnt ihren 
gróBten Wert durch die Darstellung des Ineinander- 
greifens von Lokomotivfórderung und Aufbruch- 
fórderung. Die Aufzeichnungen geben folgendes Bild.

Um 7 Uhr Al/i steht der erste Kohlenwagen 
(auBer dem oben erwahnten Standwagen) auf dem 
Aufstellgleis. Der erste Zug, 12 Berge- und 2 Holz- 
wagen, kommt bereits um 7 Uhr 11 vom Schachte 
her an. Darauf fiihrt die Lokomotive folgende 
Bewegungen am Aufbruch aus (vgl. Abb. 3):

vem Schóchf ir>6 fe/ó
Aufote/tgfeis

Abb. 3. Gleisanordnung ani Aufbruch.

Sie fahrt am Aufbruch vorbei und schiebt einen 
Teil der mitgebrachten Wagen auf Oleis I und darauf 
den Rest auf Oleis li. Dazu benótigt sie etwa 
5 min, miiBte also um 7 Uhr 16 zur Ruckfahrt zum 
Schacht bereit sein. Dies ist jedoch nicht der Fali, 
da nicht geniigend Kohlenwagen vorhanden sind. 
Sie wartet also. Um 7 Uhr 57 stellt sich heraus, 
daB es an leeren Wagen fehlt. Die Maschine fiihrt 
darauf hin ins Feld und bringt 14 Leerwagen (8 Uhr 10). 
Um 8 Uhr 30 haben sich 30 Kohlenwagen ange- 
sammelt, die von der Maschine zum Schacht be- 
fórdert werden.

Zug 2 kommt mit 16 Berge- und 14 Leerwagen 
um 9 Uhr 1 an. Die mitgebrachten Wagen werden 
auf ihre Gleise geschoben, worauf die Maschine 
allein weiterfahrt (9 Uhr 4), mit 9 Kohlenwagen 
wiederkehrt und 9 Uhr. 20 mit 30 Kohlenwagen ab- 
fahrt, Sie hat nicht alle bereitstehenden Kohlen
wagen mitgenommen.

Der nachste Zug erscheint um 10 Uhr 18 mit 
8 Berge- und 22 Leerwagen. Die Lokomotive fahrt

um 10 Uhr 21 mit 13 Leerwagen weiter, kehrt
10 Uhr 38 mit 11 Kohlenwagen zuriick und nimmt 
um 10 Uhr 42 im ganzen 30 Kohlenwagen zum 
Schachte mit. 2 Kohlenwagen bleiben stehen.

Der vierte vermerkte Zug lauft um 11 Uhr mit 
30 Leerwagen ein und fahrt um 11 Uhr 23 mit 
27 Kohlenwagen zum Schacht zuriick. Damit ist 
das Aufstellgleis geraumt.

In allen diesen Fallen sind gewisse Reibungen un- 
verkennbar, jedoch ware es iibereilt, aus der genauen 
Kenntnis der Beschaffenheit dieses einen Uebergangs- 
punktes wahrend der 6 Versuchsstunden allgemeine 
Schliisse auf die Giite des Betriebes zu ziehen.

Nur eines erscheint erweisbar, nanilich der Um- 
stand, daB die Akkumulatorenmaschine der Fahr- 
drahtlokomotive insofern unterlegen ist, ais sie ohne 
Schaden fiir die Kraftzellen nicht starker ais normal 
belastet werden, d. h. nicht mehr ais 30 Kohlenwagen 
ziehen darf. Bestande diese Moglichkeit, wie bei 
jener andern Maschinengattung, so waren von dem 
zweiten und dritten Zug keine Wagen stehengelassen 
worden. Ohne Zweifel leidet aber die Wirtschaft
lichkeit des Fórderbetriebes, wenn in dem einen Falle 
(Zug2) 11 W agen81—9 4 min, in dem andern2 Wagen 
97—103 min ungenutzt stehenbleiben miissen.

AuBer dieser leicht zu begriindenden Tatsache 
— Stehenlassen von abholbereiten Wagen — fallen 
folgende Punkte auf, dereń Ursachen die Aufzeich
nung nicht erkennen laBt:

1. Es hat bei Schichtbeginn an Wechsel wagen 
gefehlt;

2. Zug 1 ist zu friih am Aufbruch eingetroffen;
3. die Maschine des ersten Zuges ist zum Herbei- 

schaffen von leeren Wagen aus dem Felde benutzt 
worden, die scheinbar an anderer Stelle entbehrlich 
waren, hier aber fehlten.

4. Die Ziige 2 und 3 sind zu spat am Aufbruch 
erschienen. Waren sie friih er angelangt, so waren 
keine Wagen stehengeblieben. Alle diese sich hier 
entwickelnden Zusammenhange zu klaren und zu 
erfassen, ware. Aufgabe einer langern, planmaBigen 
Untersuchung des Lokomotivfórderbetriebes und 
der Fórderwagenwirtschaft.

Das Ziel planmafiiger Betriebsaufzeichnungen ist 
das S i n n f a l l i g m a c h e n  d e s  A u B e r g e w ó h n -  
1 i ch  en. Dies ist im vorliegenden Falle dadurch 
erreicht worden, daB bei Linie C die wagerechten 
Striche zugleich die Wartezeit der Wagen im Auf
stellgleis angeben, und dafi die Strichenden durch 
die starkę Linie verbunden sind. Es laBt sich 
sofort erkennen, daB die Reibung beim Uebergang 
von der einen zur andern Fórderungsart dann am 
geringsten gewesen ist, wenn diese Linien geringe 
Langen aufweisen. Die Langen stehen aber in 
engstem Zusammenhang mit der Kohlenzufuhr vom 
Abbau und der Fórderwagengestellung oder -ab- 
holung; jeder Veranderung eines dieser Faktoren 
folgt zwangliiufig eine Streckung oder Kiirzung der 
Linien, die also einwandfreie und klare Fingerzeige 
fiir alle Beteiligten geben, wie, weit die beiden 
Fórderungsarten zusammengestimmt haben.
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Die Entwicklung der Beteiligungsziffer im Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikat in der Kriegszeit.
Von Dr. Ernst J ii n g s  t, Essen.

W ahrend die Steinkohlenforderung des niederrheinisch- 
westfalischen Bergbaubezirks in der Kriegszeit einen sehr 
starkęn Abfall erfahren hat —  sie g in g von 114,5 Mil!, t im 
Jahre 1913 auf 71,2 Mili. t in 1919 zuruck — , ist gleichzeitig 
die Beteiligungsziffer in Kohle der inł Rheinisch-Westfalischen 
Kohlen-Syndikat vcreinigten Zechen von 88,5S Mili t am 
1. Januar 1914 auf 118,98 Mili. t am 1. April 1920 gestiegen.

Z a h l e n t a f e l  1.

Zeitpunkt
aj -i-i ZJ •73 rs-O

re n -£r 
N* ' i

l.Januar 1914 63
1 . „  1915 63
1- „  1916 85
1. April 1917 93
1. „  1918 89
1. „  1919 88 i
1. „  1920 106 1

Beteiligung in

Kohle 

, t
.Koks

t

111
Verbr.iuchs-

Prefi- 
! kohle

beteiligung

t t

4 849 960 18 845 700
4 867 510 19 020 900
5 419 210 21 242 934
5 626 210 2 116 110 0
5 674 210 21 311 100
5 626 210 2 1 5 1 1  100
5 626 210 21 717 600

88 583 ‘200117 717 350 
88 683 200! 19 181 050 

108 729 266 25170 816 
112 770 800 26 047 450 
115 555 800i26 029 150 
118 005 800(26 145 850 

_ 1118 979 300|25 860 850]
Bereits ani 1. Januar 1916 betrug sie 108,73 Min t oder 

reichhch 20 Mili. t mehr ais 2 Jahre zuvor. Diese Zunnahme 
ist vor alleni das Ergebnis des im Jahre 1915 erfolgten Bei- 
tnits fast samtlicher w ichtiger bis dahin dem Syndikat nicht 
angehorenden Zechen gew esen. Die betreffenden Oesellschaften 
Sind nachstehend mit ihrer Erstbeteiligung aiifgefiihrt.

Z a h l e n t a f e l  2*

Gesellschaft

A d l e r ...........................
Augustę Victoria .
B r a s s e r t ......................
Diergardt . . . . 
Emscher-Lippe . . . 
Freie V ogel u. Unverh. 
Friedrich H einrich. . 
Fiirst Leopold . . . 
ver. Hariimerthal . .
H e rm a n n ......................
J a c o b i ...........................
Lohberg . . . .
Pr. Bergw.-Direktion
Rhein 1 ......................
Sachsen . . . . . 
Teutoburgia . . . .  
Trier I u. II . . .

„ H I ......................
Victoria-Lunen . . .
W e lh e im ......................
de W endel . . . .
W estfa len ......................
Wilhelmine M ewissen

/

K o h l e

t

K o k s

t

P r e B 
k o h le

t

375 00C — 225 000
600 00C 325 000 __
700 000 —
750 000 __ • ■__:

1000  000 800 000 __
625 000 300000 __

1 200 000 450 000 __ . 1
600 000 — __ i

75 000 — ■ ___ j
700 000 300 000 __ ’
700000 '_
700 000 _ _ •]

5 500 000 2 000 000 ' ; !
700000 — — ■ !
400 000 — ... * !
600 000 — —  . i

1500 000 410 000

750 000 300000 __
700 000 200 000 —
466 666 46 666 __ ■ I
700 000 250 000 __
300 000 — 72 000;

[ V e rb ra u c h s -

300000

200 000

233 334

zus. 119 641 666; 5 381 666 j 297 000} 733 334 
Der Zuw achs den die Beteiligungsziffer durch den Beitritt 

dieser Zechen erfuhr, belief sich fiir den angegebenen Zeit
punkt auf 19,64 M ili. t Kohle, 5,38 Mili. t Koks und 297000 t 
I reBkohle. AuBerdem bewirkte ihr AnschluB eine Erh6 hunK 
de^yerbrauchsbeteihgurig um 733334 t. Durch die vertrags- 
maBige Erhohung der diesen Zechen zustehenden Erstbeteilitrung 
ist nach dem Stan de vom 1. April 1920 ein weiterer Zuw achs

?90  MC r  ‘knU: f S,ZU Cr erf0l^> der sich fiir Steinkohle auf 8,29 Mili. t und Koks auf 240000 t belauft,
■ B n ig e  dieser Gesellschaften haben dem Syndikat ais selb- 

standige M itglieder nur vortibergehend angehort und sind

spaterhin ais solche durch Uebergang an Hiittenzechen wieder 
ausgeschieden, dahin gehóren Brassert und Friedrich Heinrich, 
die von den Rheinischen Stahlwerken erworben wurden 
Fiirst Leopold, das in den Besitz des Stahlwerks Hoesch 
ubergegangen ist, und Jacobi, das seine Selbstandigkeit an die 
Gutehoffnungshiitte verloren hat.

AuBer den in der Zahlentafel 2 aufgefiihrten Oesejlschaften 
sind bis zum l. April 1917 dem Syndikat noch beigetreten die 
Zechen Admirał, A lte Haase, Barmen, ver. Gliickauf, Gliick- 
aufsegen und Ernst M oritz Arndt mit einer Gesamtbeteilisjung' 
von 1475000 t Kohle, 450000 t Koks und 162 000 t PreBkohle 
Bei der Erneuerung des Syndikats im Jahre 1915 w ar ferner 
einer Reihe von M agerkohienzechen zur wirtschaftlichen! 
Gestaltung ihres Betriebes eine Erhohung ihrer Beteiligungs
ziffer zugestanden worden, u. zw. sind dies die Gesellschaften 
Aplerbecker Aktien-Verein, Blankenburg, Caroline, Gottessegen, 
Heinrich, Johannessegen, Schiirbank und Charlottenburg, dereń 
Beteiligung eine Erhohung von 248 300 t in Kohle und 44200 t 
in PreBkohle erfuhr.

W eiter erhielten auf Grund der ErneuerungsverhandIunoen 
eine Erhohung der Beteiligungsziffer die spater infolge Konkttrses 
aus dem Syndikat ausgeschiedene Zeehe Prasident (Bochumer 
Bergwerks-A. G.), die Gewerkschaften Arenberg Fortsetzung- 
Borussia und Victoria (Kupferdreh) sow ie die Magdeburo-er 
Bergwerks-A. G., der Lothringer Hiittenverein, Concordia und 
die Buderus’schen Eisenwerke.

Die Steigerung der Beteiligungsziffer in K o k s  in d e r  
Kriegszeit um 8,14 Mili. t ist, wie wir bereits salien, in der 
Hauptsache ebenfalls auf den Beitritt der friiher auBenstehenden 
Zechen zuriickzufiihren. Daneben erfolgten eine ganze Reihe 
regelm aBiger Erhohungen auf Grund des S5yndikatsvertra«es, 
die sich im ganzen fiir die Kriegszeit auf 2709200 t beliefen 
und den folgenden Gesellschaften zugute gekom m en sind 

t t' 
Bochumer Verein . . 100000 Kóln-Neuessen . . 20000
Borussia-Oespel . . 75 000 Konig W ilhelm . . 32 500
Constantin der GroBe 222 000 Lothringen . . . . 100 000
E w a ld ...................10 000 Mannesmann . . . 94 800
Friedrich Thyssen . 23 000 Mansfeld . . . .  300 000
G e lse n k irch e n . . .1 0 0  000 Minister Achenbach 11900
Georgsm arien-Berg- Mont C e n is . . . .1 0 0  000

w erks-u. Hiittenver. 100 000 N e u m iih l.......................  100 000
Graf Bismarck . . . 300 000 P h ó n i x .......................  100 000
Harpen . , 300000 Zoliverein . . .  210000
H ib e rn ia .................... 410000

j  Eme Erhohung ihrer Beteiligung in P r e B k o h l e  hatten 
in der Kriegszeit zu verzeichnen:

t t
Aplerbecker Aktien- H ib e rn ia ........................  11 900-

V e r e in .................... 7550  johann D eim elsberg 10 100
B o r u s s ia ....................  26 500 Rheinische Stahlwerke 72 000
C a r o l in e ....................  18 700 Schiirbank und
Deutsch-Luxem burg . 72 000 Charlottenburg . . 7^00
tio fte sse g e n . . . . 10550 Viktoria-Kupferdreh . 135 000

Gesellschaftenrweisen auch einen R i ic k g a n g  ihrer 

^  A U1 g l Ziffer auf’ 50 die Buderus-schen Eisenwerke um 
62 600 t Kohle und 80 000 t Koks, dafiir haben sie aber eine 
Verbrąuchsbeteiligung von 270000 t erhalten; ferner Rombach 
das durch die Angliedernng der Zeche Concordia gleichfallś 
Huttenzecheneigenschaft erworben hat, mit der M aBrabe, daB 
die Beteiligung der Gesellschaft sich in Kohle um 326 400 t 
und 111 Koks iim 371400 t verminderte bei gleichzeitiger Zu- 
billigung einer Yerbrauchsbeteiligung von 1 000 000 t? Des- 
g  eichen stellte sich die Kohlen-Beteiligungsziffer der Mannes-
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mannrohrenwerke, w elche in der Kriegszeit mit einer Verbrauchs- 
beteiligung von 400000 t Hiittęnzeche wurden, um 105000 t 
niedriger ais die Sum m ę der Beteiligungsziffern der beiden von 
ihr erworbenen Zechen Kónigin Elisabeth und Unser Fritz.

Die Erhohuflg der V  e r b r a u c h s b e t e i 1 i g  u n g  in der 
Kriegszeit um 2,87 Mili. t entlallt mit 2,18 Mili. t auf Erst- 
beteiligungen und mit 2,09 Mili. t auf Gelsenkirchen, das auf 
Grund des Vertrages yon 1915 in vollem Um fang die Hiitten- 
zecheneigenschaft erlangte, die es bis dahin nur fur den Bedarf 
des fruhern Schalker Gruben- und Hiittenvereins besessen 
hatte. A uf der andern Seite erfuhr gleichzeitig die Verbrauchs- 
beteiligung von Minister Achetibach (Stumm) eine Herabsetzung 
urn 548200 t, und die Verbrauchsbeteiligung von de W en d et 
die 1915 auf 233 000 t festgesetzt worden war, wurde be- 
deutungslos (8000 t am 1. April 1920).

Za h i en

Von den in der Kriegszeit dem Syndikat beigetretenen 
Geselischaften besitzen auBer den genannten die Hiittenzechen- 
eigenschaft noch Augustę Viktoria und Einscher-Lippe. Von 
altcn Mitgliedern haben durch U ebergang an Hiittenzechen, 
sow eit nicht schon erwahnt, ihre Selbstaudigkeit in der Kriegs
zeit eingebiifit: A renberg Fortsetzung, das die Rheinischen 
Stahlwerke gegen A renberg ais Besitzer eingetauscht hat, und 
Friedrich der GroBe, das jetzt zum Bochum er Verein gehorf.

In der Zahlentafel 3 sind die M itglieder des Rheinisch- 
w estfalischen Kohlensyndikats, sow eit sie ani 1. April d. J. eine 
f e s  t e  Beteiligungsziffer hatten, in Buchstabenfolge mit ihren 
Beteiligungsziffern am 1. Januar 1914 und am I. April 1920 
aufgefiihrt. Die Zahl der Syndikatsmitglieder ist jedoch nicht 
unerheblich grofier. A uf Grund des G esetzes iiber die Regelung 
der Kohlen wirtschaft vom 23. M arz 1919, das die Zugehorigkeit 

t a f e l  3.

Gesellschaft
Kohlenbeteiligung

I. 1 .19 14  ! 
t

A d l e r .................................................................
A d m i r a ł ......................................................
A lte H a a s e .................................................
Aplerbecker Aktien-Verein
Arenbergsche A .-G ....................................
Arenberg Fortsetzung
A ugustę Victoria ......................................  ] ‘
B a r m e n ......................................................
B la n k e n b u r g ...........................................
Bochum er Bergw .-A.-G., Żeche Prasident
Bochumer V e r e i n .................................................
Borussia (einschl. Oespel)
Buderus’ sche E isen w erk e ...........................
C a r o l in e ......................................................
Carolus M a g n u s ...........................................
C o n c o r d i a ................................................
C o n s o lid a t io n .................................,
Constantin der GroBe .
D a h lb u s c h ...........................................
D eutsch-L uxem burg................................
Diergardt . . .
D o rstfe ld ...........................
Emscher-Lippe ......................................'
Ernst M oritz Arndt und G roBherzog von Baden 
Essener Steinkohlenbergwerke
E w a ld .................................................
Freie V oge! und Unverhofft '
Friedrich E r n e s t in e ......................................
Friedrich der GroBe
Friedrich T h y s s e n ................................ "
Fróhliche M o r g e n s o n n e ...........................  .
Gelsenkirchener Bergw .-A.-G. . . ’ ' ’ 
Georgs-M arien-Bergw.- und Hiittenverein .
G liick a u fseg e n ................................................
G ottessegen
G raf B e i i s t ...........................................
Graf B ism a rck ...........................................
Graf S c h w e rin ................................
Gutehoffnungshiitte ^
ver. Hammerthal . . .
Harpener Bergbau-A.-G.
H e in r ic h ......................................
Helene &  A m a l i e ...........................
Hermann ( B o r k ) ................................  !
Hibernia .................................................
H o e s c h ................................................
Johann D e i m e l s b e r g ........................... '
Johannessegen . . . . . . . . .
K o ln - N e u e s s e n ......................................
Kónig L u d w ig .....................................
Konig W ilhelm
Kónigin E l i s a b e t h ........................... ’

319 200 
2 243 300 

600 000

155 000 
405 900 
693 400 
266 900 
642 600 
210 700 
354 400

1 526 400
1 951 800
2 762 800
1 210 000
3 635 500

1.4 .192 0  
_t_

375 000 
350 000 
200 000 
350 000 

2 243 300
s.Rhefnstahlw .

700 000 
180 000 
175 000

Koksbeteiligung

1 .1 9 1 4  
t ;

840000

2 325 900 
2 449 000

473 500 
1 189 900 
1 650 000 

581 900 
9 995 700 

600 000

192 900 
596 000 

2 326 600 
636 500 

2 116 600

7 788 800 
242,400 

10 15  000

5 813 500 
550000 
431 000 
150000

1 883 300 
470 000 
580 000 
240 000 
354 400

s. Rombach

1 951 800
2 762 800 
1 210 000
3 635 500 

900 000 
840000

1 750 000 
525 000

2 325 900 
2 449 000

625 000 
473 500

s. Boch.Vere ln

1 650 000 
701 900 

9 995 700 
! 600 000
1 625 000 

240 000 
596 000

2 326 600 
636 500

3 116 600
75 000 

7 788 800 
300000 

10 15  000 
1 000 000 
5 813 500 
1 700000 

431 000 
180 000

1.4 . 1920 
t

687 250 687 250
150 000

325 000

136 000 
4 000 

100 C00 
215 000

100 000 
471 400 
515 400 
978200 
183 000 
853 700

366 580

1 971 800 ! 971 800 
1434 300 1 434 300
1 138100 

! 1 300 300
1 138100

s.Mannesmann

1 Ohne teste Beteiligungsziffer.

290000

99 260 
406 500 

12 000 
142 000 

1 726 808 
100000

66 760

242 800 
40 000

1 750 000

357 800

1 202 800 
120 000

533 450 
593 050 
510 867 
305 200

510 500 
175 000 
135 000

100000

515 400 
1 200 200 

183 000 
853 700

366 580 
920 000

300 000 
300 000 

99 260

35 000 
142 000 

1 826 808 
200 000 

300 000

66 760 
300 000 
242 800 
140 000

2 050000

357 800 
300 000 

1 612 800 
120 000

553 540 
593 050 
543 367

PreBkohlen-
beteiligung

1 .1 .1 9 1 4
1

92 450

100 000

154100
45 500 
72 000
46 300

223 350 

638 550

1.4 .1920  
_t

225 000

90 000 
100 000

72 000 
100 000

154 100 
72 000 
72 000 
65 000

223 350 

710550

Verbrąuchs- 
beteiligung 

1. 1 .19 14  I 1.4 . 1920 
t !

785 100

300 000

792 400 

270000

811000 S U  000 
54 450

180 000 
216 600

2 002 700

180 000 
216 600

54 450 ! 65 000

216 000

417 620

72 000

54 450

169 900 
80 000

216 000 I

2 021 300

200 000

2 698 000

802 800 
465 700

2 723 000

2 085 000 
470 100

216 000

417 620

72 000

66 3.50

180000 
80 000

1 620 100 1 635 200

897 100 905 400



422 G l u c k a u f Nr. 21

Gesellschaft

K ó n igsb orn  . ..............................
■ K r u p p ...................................

L a n g e n b r a h m .......................
L o h b e r g .........................................
L o t h r i n g e n ...................................
L o łh rin ger H iittenverein ! . 
M ag d eb u rger B ergw .-A .-O . . 
M an n esm an n roh ren -W erke
M ansfeld . ...................................
M athias Sfinnes . . . .  
M in ister A ch en b ach  . . . .
M on t C e n i s ...................................
M iilheim er B ergw erksvereiti ,
N eu m iih l .........................................
N eu-Sch olerpad und H obeisen
P h ó n i x .........................................
P reuB ische B ergw erksdirektion
Rhein I .............................
Rheinische S tah lw erk e . . ’
R h e in p r e u f ie n .............................
R om bacher H i i t t e .......................
Sachsen .............................  ’
Schiirbank und C h arlo tten b u rg
S i e b e n p l a n e t e n ........................
T e u to b u rg ia .
T r a p p e ............................. '
T rier I und II .
T rier I I I ............................. ] ' '
U n ser F r i t z .............................
V i c t o r i a .............................
V ic to r ia -L iin e n ....................... '
V ictoria  M athias
W e l h e i m ........................ ; ; '
de W e n d e l .......................
W e s t f a l e n ...................................
W ilhelm in e M evissen  . 
Z o llvereiu  . . ,

Kohlenbeteiligung

I. 1. 1914 | 1.4 .1920 
tt

1 124 800 
775 400 
726 700

1 214 &00 
1 455 300 

580 000

367 200 
1 729 000 

600 000 
995 000 

1 380 000 
1 650 000 

210 000 
3190000

515 000 
3 000 000

216 500 
337 600

157 100

820 000 
135 000

666 000

1 950 200

samtlicher Sfem kohlenbergwerke des rheinisch-westfalischen 
liergbaubezirks zum Syndikat begriindet, hat sich seine Mit- 
gliederzahl um eine Reihe von Zechen vermehrt, von dereń 
tinbeziehung bisher w egen ihrer geringen Bedeutung abgesehen 
w urde; sie sind in der Zahlentafel 4 mit ihrer Forderung und 
Belegschaft in den Jahren 1918 und 1919 aufgefiihrt. Bis 
zum 3!. Marz 1921 gilt fur diese Zechen ais Beteiligungsziffer 
die jew eilige auf eine Jahresziffer umgerechnete Leistuno-.
. .. '" j  ’he ,der Zahlentafel 3 aufgefiihrten Mitgiteder
.3e,s! . syndi kat gegeniiber wohl rechtliche, aber keine 
tatsachhche Selbstandigkeit. So sind die Zechen Viktoria-Lunen 
und Siebenplaneten ais Bestandteile der Harpener Gesellschaft 
zu betrachten die Zechen Viktoria-Kupferdrch und Dorstfeld 
genoren den Essener Steinkohlenbergwerken, die Gewerkschaft 
1eutoburgia dem Bochumer Verein, Neu-Scholerpad und Hob- 

eisen (Hagenbeck) dem Miilheimer Bergwerksverein, die Zechen 
Lohberg und Rhein I befinden sich im Besitz von Friedrich 

lassen. Die Mansfeldsche Kupferschieferbauende G ew erk
schaft eignet neben der Zeche Mansfeld auch noch die G ew erk
schaft Sachsen, und an der Zeche Emscher-Lippe ist K r u p o  

(neben dem Norddeutschen Lloyd) zur Halfte beteiligt. Die 
Gewerkschaften Mathias Stinnes, Victoria Mathias, Friedrich 
Łrnestine, Carolus Magnus, Welheim und Graf Beust bilden 
die Stinnes sche RheinpreuBen, Neumiihl und Zollverein die 
rlaniel sche Famihengruppe; die Dreiviertelmehrheit der Anteile

c ° u r  ‘St kiirzlich auf Koln-Neuessen ubergegan^en 
SchlieBlich sei noch der Lothringen- Konzern 
S Zechen angehoren.

1 124 800 
775 400 
726 700 

1 000 000 
1 214 800
1 905 300 

700 000
2 015 000 

367 200
172 9  000 

600 000 
995 000 

1380 000 
1 650 000 

210 000
3 190 000 
6 815 000 
1000 000 
3 765 000 
3 000 000 
1 200 000

900 000 
250 000 
337 600 
750 000 
160 000 

1000 000 
1 500 000
Mannesmann

375 000 
1 000 000 

666 000 
1000 000 

992 000 
1 200 000 

650 000 
1 950 200

Koksbeteiligung

1.1914  
t

413 900

1.4 . 1920 
t

PreBkohlen- 
beteiligung 

1 .1 .1 9 1 4 1 1 .4 .1 9 2 0
t t

413 900

445 000 
331 940

545 000 
331940

248 195 
8100 

200 000 
95 000 

463 000

575 000 
300 000 
248-195 

20 000 
. 300000 

95 000 
563 000

642 640 742 640 
2 000 000

100 000 
795 000

800 000 
795 000 
100 000

64 600 64 600

175 000
410 000

145 060
300000 
145 060 
200 000 

66 700 
250 000

330 000 540000

72 000

364 900

60100 
71 280

72 000

72 600 
132 360

90 000

Verbrauchs-
beteiligung

1. 1. 1914 i 
t

1.4 . 1920 
t

72 000 

216 000

364 900

60100
71280

144 000

80 000 
132 360

225 000

72 000

2 965 2(10

1 031 300

588800 

1 448 200

2 450 700

1 090 000

2992 700

1 040 900

400 000 
400 000

900 000

2 473 400

1 100 200 

1 000 000

S 000

Z a h l e n t a f e l  4.

erwiihnt, dem

yer. A ufgottgew agt & UngewiB 
Cathanna .
Charlotte . 
ver. Eulalia 
Feigenbaum 
Frielinghaus 
ver. Gibraltar Erbstolli 
ver. G luckauf1 . .
Gutgliick & W rangeI 
ver. Hercules VIII 
ver. Hermann . .
Hort ens i a. . . .  
ver. Klosterbusch . 
ver. M uhlheimergliic 
Neugliick . .
O lga . . .
Prinz Friedrich 
Robert . . . .
St. Johannes Erbstolln 
Stocker Dreckbank . . . .

ttener BergbaugesellschafP 
w ohlverw ahrt

3 315 

52 843

2 803

30 833 
1 7 1 4

7 648 
7 097 
1342 
5 641 

15 504

203

2 233

2 859

42 952

7 630

6 746 
14 555 
10 348

Belegschaft

1918

105

9 416 
13 217 
10 347 
22 720 
17 039

12 973 
10 515

27

149
10

10

173
21

46
50
36
41

43

39

1919

16

172
4

34

80
174
64

7 
6

64
91
94

123
84

8 
164
75

1 9 , 7  " n d  1 9 , 8  m i t  c i t i e r
B e rg m a n n , \V it te n .
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Markscheidewesen.
Magnetische Beobachtungen zu Boelium. Die westliclie 

A bw eichung der M agnetnadel vom ortlichen Meridian b e tru g :

Marz
1920

um 8 Ulir 
vorm.

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

M o n a ts -  
r a i t t e ! :

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20,2
21.3
21.5
19.6
27.9 
21,8 
21,5
20.9 
21,0 
20,2 
20,0
20.3

20,0
20,2
18,6
18,5
17,1
18.4
15.7
17.4
18.7
17.0
17.5
20.0 
21,4 
17,9
17.7

urn 2 Ulir 
nachni.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

28.3 
28,2 
27,5
32.4
27.3
28.5
29.4 
29,1
28.7
27.5
27.7 
28,0

Mittel
(annaherndes
Tagesmittel)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

24.3
24.8
24.5 
26,0
27.6
25.2
25.4 
25,0
24.8
23.8
23.8
24.2

nicht beobachfet.

10 I 19,71

10 28,3 10 24,2
10 28,4 10 24,3
10 30,4 10 24,5
10 25,4 10 22,0
10 30,1 10 23,6
10 37,5 10 28,0
10 29,6 10 22,6
10 30,5 10 24,0
10 27,3 10 23,0
10 26,8 10 21,9
10 27,5 10 22,5
10 28,0 10 24,0
10 27,5 10 24,4
10 28,5 10 23,2
10 29,1 10 23,4

10 28,80 10 24,26

Gesetzgebung und Verwaltung.
Ersetzung der Bergreferendarprufung durch die Diplom- 

prufung. D er Minister fiir Handel und G ew erbe und der 
Minister fur W issenschaft, Kunst und VoIksbildung haben 
gem einsam  unter dem 7. April 1920 folgende Bekanntmachung 
erlassen :

Die erste Priifung fiir den hohern technischen Staatsdienst 
in der Berg-, Hiitten- und Salinenverwaltung —  Bergreferendar
prufung—  wird nach naherer Bestim m ung der von dem Minister 
fiir Handel und G ew erbe unter dem 6. April 1920 erlassenen 
»Vorschriften iiber die Ausbildung und Priifung fiir den hohern 
technischen Staatsdienst im Bergfach* durch die an der Berg- 
akadem ie in Clausthal oder an den Technischen Hochschulen 
in Berlin oder Aachen in der Fachrichtung des Bergbaues 
abgelegte Diplonipriifung ersetzt.

Die A biegu ng der Diplomhauptpriifung berechtigt zur 
Zulassung zum staatlichen Ausbildungsdienst der Berg- 
referendare. Nach den in § 31 a. a. O . getroffenen Uber- 
gangsbestim m ungen kommen jedoch bis zum 1. A ugust 1923 
solche Diplom ingenieure, die nicht aus den vor dem 1. D e
zem ber 1918 angenom m enen Bergbaubeflissenen hervor- 
gegangen sind, fur die Z u lassu n g zum Ausbildungsdienst nur 
sow eit in Frage, w ie die vom Minister fiir Handel und G e 
werbe jahrlich festgesetzte Zahl der Zuzulassenden nicht schon 
durch die aus jenen Bergbaubeflissenen hervorgegangenen 
Bewerber gedeckt wird.

Der Diplonipriifung bleibt auch bei der N euregelung des 
Priifungsw esens fiir den hohern technischen Staatsdienst im 
Bergfach der Charakter einer akademischen Priifung gewahrt. 
Z u rT eiln ah m e an den Diplompriifungen —  Vor- und Haupt- 
priifungen —  wird bei den oben genannten Hochschulen je 
ein standiger Kommissar des Ministers fiir Handel und G ew erbe 
besteilt, der, ohne daB ihm eine unmittelbare Einwirkung auf 
das Priifungsgeschaft zusteht, befugt ist, von allen Priifungs- 
vorgangen Kenntnis zu nehmen. Bei der Hauptprufung tritt 
ferner eine M itwirkung von Bergbeam ten ein. Zu diesem 
Zw ecke werden Bergbeam te auf V orschlag der Bergakademie 
in Clausthal fiir die dort abzuhaltenden Priifungeu durch den 
Minister fiir Handel und G ew erbe und auf V orsch lag der 
zustandigen Abteilungen der Technischen Hochschulen in 
Berlin und Aachen fiir die bei diesen Hochschulen abzuhaltenden 
Priifungen durch den Minister fiir W issenschaft, Kunst und 
Volksbildungnach vorgangigem  Einvernehm enm itdem  Minister 
fiir Handel und G ew erbe zu Mitgliedern der bei den H och
schulen bestehenden Priifungsausschiisse berufeii. Die Zahl 
der Bergbeamten soli in keinem Falle mehr ais ein Drittel 
der Gesam tzahl der M itglieder betragen.

...Di5 in den p ipl°niprufungs||rordnungen vorgeschriebene 
einjahrige praktische ■ bergmannische Tatigkeit kann kiinftig 
von jedem reichsdeutschen Bewerber, der irn Besitze des 
Reifezeugnisses eines deutschen Gymnasiums, Realgym nasiums 
oder einer deutschen O berrealschule ist, auf Grund der vom 
Minister fiir Handel und G ew erbe unter dem 6. April 1920 
erlassenen »Anw eisung fur die praktische Beschaftigung von 
Bergbaubeflissenen * unter der Leitung und Aufsicht der Berg- 
behorden abgeleistet werden. Die M eldung zur Ableistung 
ist unter Beifiigung des Schulzeugnisses und eines arztlichen 
G esundheitszeugnisses an das O berbergam t zu richten, in dessen 
Bezirk der Bew erber die A usbildung aufzunehmen wunsćht.

Der ErlaB naherer Vorschriften zur Ausfiihrung der vor- 
stehenden Bestimmungen bleibt vorbehalten.

Volkswirtschaft und Statistik.
Kolilenforderung der Vereinigten Staaten im Jahre 1919. 

Nach vorlaufigen Ermittlungen der G eologisćhen Landesanstalt 
belief sich die Kohlenforderung der Ver. Staaten im Jahre 1919 
auf 544,3 Mili. sh. t1 gegen 678,2 Mili. sh. t im Vorjahr. Au 
der letztjahrigen Forderung w ar Hartkohle mit 86,2 (1918: 98 8) 
Mili. t oder 15,84 (14,57) %, W eichkohle mit 458,1 (579’4) 
Mili. t oder 84,16 (85,43) \  beteiligt. In den einzelnen Monaten 
des letzten Jahres gestaltete sich die Entw icklung der W eich- 
kohlenforderung w ie folgt.

Januar
Februar
Marz
April
Mai
Juni

1918 1919
(1000 sh. t) 

42 227 41487
43 777 
4 8113  
46 041 
50443 
51 138

31566
33719
32164
37547
37054

Juli
A ugust
September
O ktober
N ovem ber
Dezem ber

1918 1919
(1000 sh. t) 

54 971 42698
55114
51 183
52 300 
43895 
40184

42 883 
47402 
56243 
18 688“ 
36 6122

1 1 sh . t  ( 2 0 0 0  lb s )  =  907 ,19  k g .  *  A u s s tó n d .

Patentbericht.
Anmeldungen,

die wahrend zw eier Monate in der A uslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

Vom  19. April 1920 a n :
K* 60278. Fried. Krupp A .G . Grusonwerk, 

Magdeburg-Buckau. M agnetischer Zonenscheider mit in der 
Richtung des Rohgutstromes an Starkę zu- oder abnehmenden 
Zonen. 6 . 2. 15.
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furt Jr " 9l 07' , DipI;;In -̂ Heillrich Jmikmann, Frank-

M & . Ł  S k ł u t e  i ł '  B“' 8'
12 k, 6. A. 31 432. A.O . fiir Anilin-Fabrikation, Berlin- 

Treptow . Verfaiire|i zur Herstellung von festem Chlor- 
ammomum aus Am inom akgas unid Chlorwasserstoffgas. 13 .2 .19.

v J 2\ l 3- r AC u3063 -  Ei gar Artl,ur Ashcroft, London; 
\ e r t i ..  Dr. C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin SW  II. Y e r
fahren zur Darstellung von Kaliumchlorid aus kalihaltigen 
Mineralien. 4. 6. 18. GroBbritannien 5. 6, 17. g

■ . ^  ^8062. Ernst W aldem ar Jungner Kneion-

B e S  W C 'W v nV ( Vertr' : ^ n,St von Niessen, Pat.-Anw., 
Berlin W  lo Verfahren zur G ew innung von Kalisalzen aus 
naturlich vorkommenden Silikaten. 2 .1 .1 7 .  Sehwedeu 7. 1. 16.

r’ 1- a 5 002' ,  C  H' Borrmami, Essen, Semperstr. 16. 
yerfahren und Apparat zum ununterbrochenen Abdestillieren 
von Leichtol aus W aschoi u. dgl. 24. 11. 17.

h . J 5 * L 5̂  S '  4c 79 u . .9 eseI!sShl ‘ fiir Forderanlagen Ernst 
Heckel m. b. H., Saarbrucken. Seilbahn. 8. 12. 39.

✓ w J f  r '  ,D ' 3655t4- O ^ a r  p ick, Aplerbeck, Kr. Hordę 
(W estf.). Gasbrenner fur gew erbliche Feuerungen. 18 .10 .19 .

, 27 b’ 10■ .*-■ 45 453. Carl Lange, Heidelberg, Bergstr. 51. 
Ig y Û pe m c*en kolben liberlaufenem EinlaBschlitz.

27 b, 10. L. 47 727. Carl Lange, Heidelberg, Bergstr. 51. 
Luftpumpe, bei der die EinlaBkanale votn Pumpenkolben iiber- 
laufen werden. 10. 2. 19.

2 7 c, 8. K. 72014. Hans Kasparek, Niirnberg, Schon- 
lioverstr. 24. Verdichterrad. 9. 2, 20.

\r (78. CR15n W ilhelm  W eber, Hayingen (Lothr.);
2_eri '  ei ẑ’ Pat.-Anwalt, Berlin SW  68. Sprengmittel.

78 c, 18. W . 49554. Wilhelm W eber. Hayiiisren (Lothr i ■ 

B" ,te s w  *  “  » »  

aus flussiger Luft. 1 2 . 1 1 . 1 7 .  8

. .  (78et 5 ' n ^ '  4n 565-» W ife lm  W eber, Hayingen (Lothr.); 
V ertr.: E. Peitz, Pat.-Anwalt, Berlin SW  68. Aus Kohlen- 
wasserstoff und flussiger Luft bestehende Sprengpatrone.

80,d> }■ 64046. Maschinenfabrik W estfalia A .G .
n .o r° Steinbohrer zur Erweiterung von Bohrlochern.J.O. y. i o«
8 \ e , l 5 .  M. 66832. M aschinenbau-A. G . H. Flottmann 

^ omP*j Merne. Antriebvorrichtung fiir Forderrinnen. 15. 9 .19.
S ie , 17. M. 65 069. Maschinenfabrik A .G . vorm. F. A 

Hartmann & Co., Offenbach (Main), Luftforderer fiir Schiitt- 
guf. 11. 3. 19.

Vom  22. April 1920 an:

| » i U m Ł E ! '  H ?  p*ch,“ bei
 ̂ wa’ ?•, ;V - 15 163' H l‘g °  Velten, Halberstadt. Verfahren 

und Vorrichtung zur Aufbereitung mittels eines aufsteigenden 
Stromes. 12. 12. 19. ■

la , 30. M. 67560. A dolf F. Muller, Munster (W estf.), 
Junkerstr. 21. Verfahren und Einrichtung zum Scheiden von 
uem en gegu t mittels einer Flussigkeit mittlerer Dichte. 2 9 .11 .19 .

1 b> \  F, 42059. G ustav Freimuth, H agen (W estf.), 
Moingstr. 1. Vorrichtung zur Aufbereitung von Stoffen mag- 
netischer und diamagiietischer Natur. 4. 7. 17.

d Ciebr. Eickhoff, Maschinenfabrik,
Bochum, Steuerung fur schwungradlose Forderrinnen ino toren,
20. 8. 1 b.

(W p ili? ’ Ł  t  ,> „C ^ av Hilgenstock, Sprockhovel 
a i Steuerung fur Kolbenkraftmaschinen, besonders zum 
Antrieb von Forderrinnen. 2 0 . 1 1 . 1 9 .

21 c, 59. R. 47217. Ernst Ruhstrat, Gottingen. Explosions-

S « u n g !fa d e n  2T 2! Patr° ne mit b£iSelfó™ '^ n

Kieiifenfćlde , f c  „ J i S Ł
von Luft und W asser bei Hydrokom pressoraniagen. 24. 4. 19.

7- 35634. Dentsch-Luxem burgisclie Bergwerks-
und Hutten-A.G., Dortmund, Greifvorrichtung fiir Krane u.

S k u n g .  2L l T 9 UnS LaS‘ dUrCh Kei1'  ° der Ex7-enter-

R ,? 5 b’ c8.-, A ; 32669. Allgem eine Eiektrizitats-Gesellschaft, 
Berlin. Sicherheitseinnchtung fiir Elektroinotoren in Netz-
bremsseliaHung, besonders fur H ebezeuge und Forderanlagen. 
12. 12. 19. Oesterreich 14. 3. 18.

46 d, 5. D. 34 118. G ustav Diisterloh, Sprockhovel (W e s tf) 
Tragbare PreBluftbohrmaschine. 2 1 , 1 . 1 8  ^westr.;.

P 5: D- 35,4.20- G ustav Diisterloh, SprockhoveI (W estf.).
PreBIuftbohrmascliine,; Zus. z. Anm . D. 34118 . 8. 2. 19.

/ ‘f ? ’ 7 '. A - 3 1 °S2- Anschutz &  Co., Neminihlen b. Kieł. 
Kontaktyorrichtung fur die Fernubertragung der Stellungen 
von Kreiselkompassen. 18. 10. 18. ‘

„  . ?■ M. 66011. Maschinenfabrik W estfalia A .G.
Gelsenkirchen. Bohrhammer mit Luftspiilung. 20. 6. 19̂

81 e, 32. Sch. 54009. Alois Schlauf, GroB-Raschen. Ver-

H ald en ZU?  n ° ri8 rn ^  AbraUmS bei,n Verbreitern hoher

Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 19. April 1920.

iTmhSn i 7387 u -i Coi?ral  W issem ann, Gelsenkirchen. 
Umnangbare Arbeitsbuhne fur Bergwerke. 9. 12. 19.

w/ 7377,6,S'„ Erwin Steffen, Berlin, Elberfelder Str. 11.
WetterturverschluB. 24. 3. 20.

J (̂ b- l ? 8P54:,, P®.?1 Berlin-W ilmersdorf, Kaiser-
stoffen 3 12 19 ir tte aus fe'nl<órnigern Brenn-

20e. 737652. Wilhelm Kohlus, Plettenberg (W estf)
Sicheruntó ohne Scheibe und Splint fiir Verbiudungsbolzeu 
jeglicher Art besonders fiir W agenkupplungsgehange fur VoII- 
Klein- und Forderbalinen. 27. 8. 19. ’

v . ,2] ,7t38? 43\ Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kóln-
Kalk. Elektrodenabdichtung fiir elektrische Ófen. 2. 9. 18.

o--, 2 7 b- Frankfurter M aschinenbau-A.G. vorm.
Pokorny & W ittekmd, Frankfurt (Main) und Erich W iederhoid 
Frankfurt (Mam)-Eschersheim, Kleine Hollbergstr. 5. Selbst- 
■11 H)’ ]g llfenweise wirl<ender Regler fiir Kolbenverdichter.

o  i■27 b*. 73817J;  Ernst Segers, Berlin, Alvenslebenstr. 22. 
R otierender H och dru ckkolben kom p ressor o h n e  so n st erforder- 
liche W asserk iih lu h g. 19. 2. 20.

fi- h  73?63-?\ AIf^ d W ag " er. Zalenze (O.-S.). Schrauben- 
flugelluttenventilator. 24. 3. 20.

c- 3^ a - , 737,733; Siem ens - Schuckertwerke G . m. b. H „ 
Siemensstadt b. Berlin. Teufenzeiger mit Kurvenschub zur 
Beeinflussung des Fahrtreglers. 29. 11. 19.

3 5 a. 737739. S iem en s-S ch u ck ertw e rk e  G . m. b. H.
Siemensstadt b. Berlin. Teufenzeigergestell, 29. 11. 19.

35 c. 737677. Fa. W . Knapp, Eickel (W estf.). Ver- 
ankerung fiir versetzbare Haspel u. dgl. unter T age. 3. 3. 20.

35 c. 737734. Siem ens-Schuckertwerke G . m. b. H.
Siemensstadt b. Berlin. Fórderhaspel mit gegeneinander ver- 
steckbaren Trommeln. 29. 11. 19.

35c. 737735. Siemens - Schuckertwerke G . m. b. H.
Siemensstadt b. Berlin. Versteckvorrichtuug fiir Fórderhaspel
o. dgl. 29. 11. 19.
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Dr.-Ing. 

Alexander Bernhard 

Drager, 

Liibeck.

35 c. 737736. Siemens -Schuckertwerke G . m. b. H.
Siemensstadt b. Berlin. Rahmen fiir elektrische Forderhaspel 
zum Anbau von Motoren verschiedener GroBe. 29. 11. 19.

35 c. 737 737. Siem ens-Schuckertwerke G . m. b; H.,
Siemensstadt b. Berlin. Zerlegbarer Fundamentrahmen fiir 
Forderhaspel u. dgl. 29. 11. 19.

35c. 737738. Siem ens-Schuckertwerke G. m. b. H.
Siemensstadt b. Berlin. Feststellvorrichtung fiir Lostrommeln 
bei Forderhaspeln o. dgl. 29. 11. 19.

81 e. 737716. Alfred W agner, Zalenze (O.-S.). Mittels 
Rotationsmotor angetriebene Schiittelrutschenantriebe. 24. 3.20.

®le;p 737869. Karl Kóbele, Laupheim, Vorrichtung fiir 
Hohenforderer u. dgl. zum automatischen Ausriicken des An- 
triebs zum Auf- und Niederstelien des Fórdertroges. 6. 8. 19.

Aenderung in der Person des Inhabers.
Folgende Pafente (die in der Klammer angegebenen Zahlen 

nennen mit Jahrgang und Seite der Zeitschrift die Stelle ihrer 
Veróffentliehung) sind auf die genannte Firma iibertragen 
w ord en : &

30 i. 304187
30 k. 290966
61 a. 297927  

297928  
298007  
298016
298018
298019  
302526  
303959  
304329  
305184  
305186  
307708  
309238  
310 018

Aufhebung von Loschungeii.
Die Loschung folgender Patente ist aufgehoben worden :
l a .  244445 { 1912 ,535)

276893  (1914, 1506).

Deutsche Patente.

lO a  (11). 320055, vom 28. Januar 1919. W i l h e l m  
T a n z e g l o c k  in W a t t e n s c h e i d .  Beschickungsvorrichtung 

fiir  wagerechte Grofiraumhammerdfen, bei der ein die ganze 
Kammerfiillung aufnehmender Fullbehalter aufierhalb der Ofen- 
decke abgestiilzt wird.

D er Fullbehalter der Vorrichtung ist an einem Trager auf- 
gehangt, der iiber den gróBten Teil der Ofendecke ragt und 
an dei Ausdruckmaschine nach Art eines Atislegers befestigt 
ist. Die \ erbmdung zwischen Trager und Ausdriickmaschiiie 
kann so sein, daB sich der Trager in die Fahrrichtung der 
Maschine schwenken laBt. Der Trager kann ferner so  aus- 
gebildet sein, daB zw ei an ihm aufgehangte Fullbehalter durch 
Drehen des Triigers abwechselnd zum Beschicken der Ofen- 
kammern zu verwenden sind. Der Fullbehalter selbst kann 
ais W agen ausgebildet und auf dem Trager verfahrbar sein.

1 2 r (1). 320056, vom 10. A ugust 1918, R i i t g e r s -  
w e r k e  A .G . in Be r l i n.  Verfahren zur Aufschliefiung der Kohle.

Die aufzuschlieBende Kohle soli mit hochsiedenden Stein- 
kohlenteerolen bei vermindertem, gewóhnlichem  oder erhohtem 
Druck auf Temperaturen iiber 300° (vorteilhaft zwischen 320 
und 350°) erhitzt werden. Die dabei erhaltenen Losungen 
sollen gegebenenfalls unter Zuftihrung von W asserdam pf der 
Destillation unterworfen werden.

Die Steinkohienteeróle konnen in so geringer Mienge ver- 
wendet werden, daB man bei der Erhitzung zunachst eine 
geschm olzene M asse erhiilt. Diese M asse soli mit weitern 
Mengen von Steinkohlenteerol oder andern Losungsmitteln 
versetzt und soli in Losung sow ie in ungeloste Anteile eetrennt 
werden.

19 a  (28). 320057, vom
16. Mai 1918. M a s c h i n e n f a 
b r i k  B u c k a u  A .G . zu M a g d e 
b u r g  in M a g d e b u r g - B u c k a u .  
Vorrichiung zum Verschieben des 
Gleises f iir  Bagger und dhnliche 
Maschinen.

Die Vorrichtung'besteht aus 
dem an beiden Enden mit Zug- 
oder Druckmitteln versehenen 
T rager a, der unter dem schweren 
Fahrzeug c (Bagger. o. dgl.) 
zwischen zw ei Anschlagen des 
Fahrzeuges verschiebbar ist und 
von dem Fahrzeug in zw ei End- 
stellungen mitgenommen wird. 
Der Trager ruht mit den Rollen 
b auf den Gleisschienen auf und 
ist ungefahr in der Mitte mit der 
seitlich an der Innenschiene des 
G leises laufenden Stiitzrolle d  
versehen.

20a (12). 319 939, vom 15. A ugust 1917. A l a d a r
R o b i t s e k  in B u d a p e s t .  Seiisicherung an Einseilbahnen.

Oberhalb einer der Leitroilen a fiir das Lauf- und Z u ff- 
sei! b ist der W inkelhebel c angeordnet, dessen nneleich 
schwere Arnie zu Gabeln ausgebildet sind. Von den Gabeln 
liegt die m der Fahrrichtung nach hinten gerichtete gewdhnlich 
auf der Leitrolle des Seiles auf, w obei sie das Seil umschlieBt 
und nchtet wahrend sich die andere G abel iiber dem Seil 
befmdei. Bei V orbeigang des G ehanges d  wird die vordere 
Oabel duich AnstoBen des Anschlages e des G ehanges ge^en 

j  r?*̂ etre au  ̂ ^as Seil hinabgedriicktund zur Fuhrungf 
und Richtung des Seiles verwendet. Mit dem schw erem  
hintern Arm des W inkelhebels c kann der eine Arm f  des 
Doppelhebels g  so verschiebbar verbunden sein, daB der 
zweite Arm des Hebels beim VorIauf eines G ehanges durch 
die Schwenkung des W inkelhebels c aus dem Bereich des 
G ehanges gebracht wird. Beim Riicklauf des G ehanges wird 
der Hebel g  durch die iiber ihn gleitenden Tragrollen h so 
gedrent, daB er dessen Durcligang nicht behindert.

2 4 c (9). 320012, vom 14. A ugust 1912. P a u l A c h i l l e  
J o s e p h  C r u s i n  in L o o s  l e z  L i l l e ,  N o r d  (Frankreich). 
Fiamniofen mit an der Stirn und an den Seiłenfldchen liegenden, 
aus Luft- und Gaskanal bestehenden Brennern.

Fiir diese Anm eldung ist bei der Priifung gemaB dem

U nio„svertrage die Priorittt » ,I  Q ru„d

der Anm eldung in Frankreich vom 9. Januar 1912 anerkannt 
worden.
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Bei den Stirnbrennern des Ofens sind der dem Ofenherd 
zunachst iiegende Oaskanal und der von ihm durch eine 
Zw ischetiw and getrennte Luftkanal senkrecht nebeneinander 
angeordnet und parallel zueinander in eine Vorkam m er ein- 
gefiihrt.

Bei den Seitenbrennern verlauft der Luftkanal wagerecht 
und der Gaskanal tritt senkrecht in den Luftkanal ein.

2 4 e (11). 319973, vom 12. September 1917. E m i l
S k u b a l l a  in B e r l i n .  Rost f iir  Gaserzeuger.

Der Rost besteht aus im Kreise nebeneinander angeord- 
neten, zw anglaufig angetriebenen Rostwalzen. Sie sind im 
Querschnitt sternfórmig und um geben eine mit seitlich liegen- 
der Spitze versehene Rosthaube, die von ihnen mitgenommen, 
d. h. gedreht wird.

40a (42). 320066, vom 11. Mai 1918. F a r b c n f a b r i k e n  
v o r m .  F r i e d r .  B a y e r  &  C o .  in L e v e r k u s e n  b. K o l n  
(Rhein). Yerfahren zum Entzinken von Kiesabbrandeti durch 
Auslaugen mit verdiinnter Sdure.

D ie Abbrande sollen vor dem Auslaugen mit M anganerz 
vermischt werden.

80c (13). 319995, vom 13 .Januar 1918. He r m.  L ó h n e r t ,  
B r o iii b e r g  e r M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t  A .G . in B ro m - 
b e r g .  Brech- und Austragevorrichtung fiir  Schachtofen.

Unter dem Schacht sind zwischen senkrechten Rosten 
nebeneinander zw ei Brechwalzen angeordnet, denen eine ent- 
gegengesetzt gerichtete, hin- und hergehende D rehbew egung 
um ihre Achse erteilt w ird, und die mit gegeneinander ver- 
setzten, nach entgegengesetzter Richtung w eisenden Brech- 
zahnen versehen sind.

8 7 b (2). 320043, vom 25. Juli 1914. J a m e s  M i n e r s  
H o l m a n  und J o h n  L e o n a r d  H o l  m a n  in C a n t  b o r n e  
(Engl.). Beim Riickhąb mit verminderter wirksamer Druckflache 
arbeitender ventilloser Bohrhammer. Fiir diese Anm eldung 
wird gemiiB dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prio- 
ritat auf Grund der Anm eldung in England vom 8. Januar 1914 
beansprucht.

D er Kolben des 
Hammers besteht aus 
zw ei durch die Ring- 
nut b voneinander ge- 
treiiTiten Teilen a und 
c von verschiedenetn 
Durchmesser, und 
zw ar hat der vordere 
Teil c, der auf das 

W erkzeug i  aufschlagt, einen groBern Durchmesser. Der 
Hammerzylinder hat zw ei Auspuffoffnungen / u n d  h und zwei 
beiderseits in den Zyliuder itiiindende Kanale e und g, die 
so angeordnet sind, daB sie abwechselnd durch die Nut o 
des Kolb en s ani Etide jedes Kolbenhubes mit der Druckluft- 
zufuhrung des Zylinders in Verbindung gebracht werden.

8 7 b (2>. 320044, vom 25. Dezem ber 1913. W i l l i a m  
H e n r y  W a k f e r  i n S o u t h  N o r w o o d  und S a m u e l  
P e c k  in C a l b o u r n e  (Engl.). Prefiluftwcrkzeug.

Bei dem W erkzeug sind der Zylinder, der Steuerkolben 
und samtliche Kanale fiir das Druckmittel so synimetnsch aus- 
gebildet, daB Zylinder und Ventil unigedreht werden konnen. 
Der Steuerkolben ist ferner mit einer Ausnehm ung versehen, 
die einen HilfsauslaB mit der vom Schlagkolben gesteuerten 
HauptauslaBleitung verbindet. In dem Steuergehause ist ein 
mit Kanalen versehenes Futter angeordnet, in dem das Kolben- 
ventil arbeitet. Das Futter kann mit Hilfe der die Deckel des 
Steuergehauses bildenden Schraubstopfen achsrecht verstellt 
werden, um den HilfsauslaB in seiner lichten W eite zu ver- 
andern oder ihn ganz zu schlieGen. D er Steuerkolben und 
die Schraubstopfen des Steuergehauses konnen schalenartig 
ausgehóhlt sein, damit sieli zwischen ihnen Luftkissen bilden. 
A uf das Steuergehause kann ferner ein Schmierbehalter auf- 
gesetzt sein, der einen in eine Langsnut des Gehausefutters 
eingreifenden Yorsprung und einen Stopfen mit Kanalen hat. 
Diese wirken mit Schmierkanalen des Futters zusamm en, dereń 
M iindungen stets von dem Steuerkolben geschlossen sind.

87 b (2). 320045, vom 25. Dezem ber 1913. W i l l i a m  
H e n r y  W a k f e r  in S o u t h  N o r w o o d  und S a m u e l  P e c k  
in C a l b o u r n e  (Engl.). M it Umsctzwrrichtung versehener 
Prefilufthammer, Bohrhammer u. dgl.

Der Arbeitskolben des Hammers hat beiderseits eine 
Kolbenstange, die so ausgebildet ist, daB sie ais Hammerkopf 
dienen kann. Infolgedessen ist der Kolben umdrehbar. Fur 
die Kolbenstangen lassen sich an den Zylinderenden vertausch- 
bare Muttern und Sperrwerke vorsehen, dereń ais federnd ge- 
lagerte Schieber ausgebildete Sperrklinkeh abnehmbar und 
umsetzbar in den Muttern gelagert sein und in besondere 
Sperringe eiugreifen konnen, die so bescliaffen sind, daB sie 
sich w ahlw eise mit jeder ihrer Stirnflachen gegen den Zylinder 
setzen lassen.

87 b (2). 320046, vom 25. Dezem ber 1913. W i l l i a m  
H e n r y  W a k f e r  in S o u t h  N o r w o o d  und S a m u e l  P e c k  
in C a l b o u r n e  (Engl.). Bohrhammer mit einem Schrauben- 
gewinde an der Kolbenstange zum Umsetzen des Werkzeug futters.

Das in Verbindung mit der zur Fiihrung der Kolbenstange 
dienenden Mutter d  das Um setzen der Kolbenstange a und 
damit des W erkzeugfutters b bewirkende Sperrad c mit Innen- 
verzahnung, in die in der Mutter d  verschiebbar gelagerte, 
unter Federdruck stehende Sperrklinken eingreifen, ist frei 
drehbar zwischen dem vordern Deckel h des Arbeitszylinders e 
und dem das W erkzeugfutter /  umschlieBenden vordern Teil 
b des Bohrhammers eingesetzt. Die T eile e und /  werden 
durch die Schraubenbolzen g  zusam m engehalten. Infolge
dessen konnen zw ecks Aenderung der Drehrichtung des W erk
zeuges das Sperrad und die Sperrklinken nach Lósen der 
B o lze n '^  unigedreht werden.

Die Kolbenstange laBt sich vor dem das Schraubenge- 
winde tragenden Teil mit einer in den W erkzeughalter ein
greifenden Verlangerung versehen, die einen eckigen Quer- 
schnitt hat und einen groBern Durchmesser ais der das Ge- 
winde tragende Teil der Kolbenstange besitzen kann.

Biicherschau.
Das Betriebsrategesetz vom 4. Februar 1920. Fiir die Industrie- 

betriebe unter besonderer Beriicksichtigung der Berg- 
werksbetriebe kurz erlautert von O berbergrat Hans 
T h i e l  m a n n ,  Hilfsarbeiter im Ministerium fiir Handel 
und G ew erbe. 7S S. H alle (Saale) 1920, W ilhelm  Knapp. 
Preis geh. 4,50 Jl.
D as Buch will die Einfiihrung des Betriebsrategesetzes in die 

industriellen Betriebe, besonders in die Bergwerksbetriebe, er- 
leichtern. Aus der Entstehungsgeschichte des G esetzes und aus 
seinem innern Zusam m enhang bringt es w ertvolle Anhalts- 
punkte fiir die Auslegung. Es geht dabei ausfuhrlicher auf 
Fragen ein, die das Bergrecht beriihren. D er Verfasser ist 
entgegen der von mir in der. zweiten A uflage ineines *Hand- 
btiches des neuen Arbeitsrechts auf Seite 84 vertretenen Ansicht 
der iMeinung, daB die Vorschriften des Allgem einen Berg- 
gesetzes fiir die preuBischen Staaten iiber die Arbeiterausschusse 
durch die Reichsverordnung iiber Tarifvertrage, Arbeiter- und 
Angestelltenausschusse und Schlichtung von Arbeitsstreitig- 
keiten vom 23. D ezem ber 1918 (R G B 1.1456) insoweit nicht 
aufgehoben seien, ais das A llgem eine Berggesetz den Arbeiter- 
ausschiissen Sonderaufgaben stelit. Er kommt dann zu dem
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Ergebnis, daB auf Grund des § 104 Ziffer VIII des Betriebs- 
rategesetzes die im A llgem einen Berggesetz enthaltenen 
Sonderaufgaben der Betriebsvertfetungen an Stelle der Arbeiter- 
ausschiisse nunmehr von den Betriebsraten usw. wahrzu- 
nehmen seien. Das sind z. B. die W ahl des Vertrauensmannes 
zur U eberw achung des Verfahrens bei Feststellung ungeniigen- 
der oder vorschriftswidriger Beladung der FordergefaBe (§ 80 c), 
die Beteiligung an der Verw altung der Unterstiitzungskasse 
(§  80 d), die Anw eisung des Sicherheitsmannes zur Vornahm e 
der regelm aBigen und der auBerordentlichen Befahrungen 
{§ 80 f g), der BeschluB iiber den W egfall der nionatlichen 
Befahrungen der Sicherheitsmanner (§  80 f m) usw . Diese 
Streitfrage diirfte deinnachst bei der in Aussicht gestellten 
Abanderung der § §  80 ff. des Allgem einen Berggesetzes 
entschieden werden. Hier kann nicht naher darauf einge- 
gangen werden.

Das Buch, dessen Gebrauch durch eine Inhaltsubersicht und 
ein W 6rterverzeichnis erleichtert wird, kann den Bergwerks- 
besitzern und den Bergleuten, fiir die es in erster Linie ge- 
schrieben ist, bestens empfohlen w erden; es wird ihnen allen 
gu te Dienste leisten. S c h  lii t er .

Zeitschriftenschau.
{Eine Erklarung der hierunter vorkommenden Abkiirzungen 
von Zeitschriftentiteln ist nebst A ngabe des Erscheinungs- 
ortes, Natnens des H erausgebers usw . in Nr. 1 auf den 
Seiten 16 — 18 veróffentlicht. ł  be'deutet Text- oder Tafel- 

abbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D i e  Z  i n n o b e r v o r k o m m e n in  d e r  s i i d l i c h e n  

T o s k a n a .  Von T roegel und Ahlfeld. (SchluB.) Z. pr. Geol. 
Marz. S. 37/46*. Angaben iiber den Schiirfbetrieb bei Cipriana 
so w ie  die Gruben Solforate, Siele, Cornacchiiio und Poggiali, 
M orone, Cortevecchia, M ontebuono, Pereta und Capita. Neue 
Vorkom m en im Tolfagebirge. D ie Entstehung der Zinnober- 
vorkommen.

U e b e r  d i e  n e u e r e  E n t w i c k l u n g  d e r  M o l y b d a n -  
G e w i n n u n g  u n d  - V  e r w  e n d u n g. Von Simmersbach. 
Z . pr. G eol. Marz. S. 47/51. Angaben iiber Art, Verbrei- 
tung und Zusam m ensetzung der M olybdanerze sow ie iiber die 
einzelnen Vorkom m en in Norw egen, Schweden, Italien, 
Spanien, China, Birma, N eusiidwales, Queenslaiid, Kanada 
und in den Ver. ^Staaten. (Forts. f.) ')

G e g e n  d i e B o d e n f r e n t s d h e i t  d e r  s a c h s i s c h -  
t h i i r i n g i s c h e n  B r a u n k o h l e n l a g e r s t a t t e n .  Von 
Raefler. (SchluB.) Braunk. 1. Mai. S. 33/7. Besprechung der 
Entstehungsw eise der Schwelkohlen.

Bergbautechnik.
U e b e r  d e n  n e u e m  B e r g b a u  i n B a y e r n .  (Forts.) 

Bergb. 29. April. S.367/9. Bedeutung, Entstehungsw eise und 
Aufbereitung des Passauer Graphits. Kurze Angaben iiber 
verschiedene Erzvorkommen im Spessart und Fichtelgebirge. 
{Forts. f.)

I r o n  m i n e s  a t  P o r t  H e n r y ,  N. Y . Von Blatchly, 
E n g.M in .J. 20.Marz. S. 702/4*. Kurze Beschreibung des Eiseń- 
erzvorkom m ens, das von der A .G . W itherbee, Sherman &  Co. 
abgebaut wird, der Erzgewinnung und der wichtigsten Gruben- 
betriebsanlagen.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  n e u e m  S c h a c h t a b t e u f -  
v  e r f a h r e n .  (Forts.) Bergb. 29. April. S. 365/7. Angaben 
iiber verschiedenartig ausgefiihrten Schachtausbau beim Ge- 
frierverfahren. (Forts. f.)

D e r  A b b a u  d e r  m i t  d e m  N a m e n  » C r o c h o n «  
b e z e i c h n e t e n  F l o z t e i l e  i m S t e i n k o h l e n b e c k e n  
■von V  a 1 e n c i e h  n e s. Von Noack. Z. B. H. S. 1919. H. 6. 
S . 437/46*. Lage und Lagerungsverhąltnisse des Grubenfeldes 
p ouch y. Die ais Crochons bezeichneten Kohlenanhaufungen 
in den Sattelscheiteln und Muldentiefsten des iiberkippten 
Siidflugels. Abbau bei ungestórter Lagerung. A bbau der

Crochons unter und iiber 3,50 m Machtigkeit. U ebergang 
von einem zum andern Abbauverfahren. W irtschaftlicher 
Vergleich.

E n q u e t e s u r l e s  m o y e n s  t e c h n i ą u e s  s u s c e p -  
t i b l e s  d ’ a u g m e n t e r  l a  p r o d u c t i o n  d e s  h o u i l l e r e s  
f r a n ę a i s e s .  Rapport de la Com m ission du bassin houiller 
de Decazeville. Buli. St. Et. Jan./Febr. S. 83/103*. Kom- 
missionsbericht iiber die M óglichkeit, durch geeignete Abbau- 
und Gewinnungsverfahren die Kohlenforderung Frankreichs 
zu heben.

E n ą u e t e  s u r  l e s  m o y e n s  t e c h n i ą u e s  s u s c e p -  
t i b l e s  d ’ a u g  ni e n t e r l e  r e n d e m e n t  d e s  o u v r i e r s 
n i i n e u r s .  Rapport de la Com m ission du bassin du Tarn. 
Buli. St. Et. Jan./Febr. S. 105/18. Am tliche Untersuchung 
iiber die technischen Mittel zur H ebung des Arbeitsleistung 
der franzósischen Bergleute.

D i e  S p r e n g s t o f f l a g e r e x p l o s i o n  a u f  d e m  
K a l i s a l z b e r g w e r k  R e i c h s l a n d  b e i  W i t t  e n  h e i m  
( O b e r e l s a B )  a m  14. M a r z  1919. Von Kohl. Z. B. H. S. 
1919. H. 6. S. 446/51*. Allgem eine Angaben. Art und Unter- 
bringung der verwendeten Sprengstoffe. H ergang des Un- 
falles. Bergungsarbeiten. W irkung der Explosion. Ent- 
stehungsursache. Erórterung der Schuldfrage. A ns AnlaB 
des Unfalles getroffene SicherheitsmaBnahmen.

M i t l e i l u n g e n  a u s  de t i  A u f b e r e i t u n g e n  d e s  
S i e g e n e r  S p a t e i s e n s t e i n s .  Yon D orstew itz.' Z. B. H. 
S. 1919. H. 6. S. 451/90*. Die fiir die Beurteilung einer 
Aufbereitung grundlegendeu W erte. Die aufzubereitenden 
Spatsorten. Aufbereitung in der G rube. Die Aufbereitungs- 
system e. D ie Handscheidung. Rostspatsetzwiischen. Die 
m agnetische Aufbereitung. Die magnetischen Eigenschaften 
des Rostspates.

S e l e c t i v e  f l o t a t i o n  b y  t h e  B r a d f o r d  p r o c e s s .  
Eng. Min. J. 20. Marz. S. 700/1. G rundziige des genannten 
Schwim nwerfahrens, bei dem kein O el verw endet wird und 
das sich bei der Aufbereitung sulfidischer Blei-Zinkerze 
in Broken Hill, Australien, gut bewahrt hat. Vergleich des 
Verfahrens mit andern Prozessen.

i
Dampfkessel- und Maschinenwesen.

M i t t e l  u n d  W e g e  z u r  b e s s e r n  A u s n u t z u n g  
d e r  B r e n n s t o f f e .  Yon Josse. Z . Turb. W es. 10. April. 
S. 109/12. Aufzahlung und Besprechung der verschiedenen M og- 
lichkeiten einer wirtschaftlichen Brennstoffverwertung, die sich 
hauptsachlich auf die Verfeuerung m inderwertiger Brennstoffe, 
auf Verbesserung der Kraft- und Heizungsanlagen sow ie die 
Ausnutzung der Abfallkraft und -warm e erstrecken.

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  d e r  W i n d k r a f t -  
m a s c h i n e  n. Von Baudisch. Z. Turb. W es. 20. April. S. 125/8 *. 
Untersuchung der Stromung der Luft durch das W indrad und 
im W indschatten des Rades. Bestim m ung der Leistung des 
W indrades, der Schaufelform der Radfliigel und der Schaufel- 
zahl. (SchluB f.)

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  r a s c h  u m l a u f e n d e r  
S c h e i b e n .  Von Beyer. Z. Turb. W es. 10. April. S. 112/7*. 
20. April. S. 121/5*. Beginn der Berechnung der in einer 
rasch umlaufenden Scheibe (Dampfturbinenrad) auftretenden 
Spannungen an Hand des Naherungsverfahrens von Donath. 
(SchluB f.)

Elektrotechnik.

E l e k t r i s c h e  K r a f t w e r k e  m i t  B e t r i e b  d u r c h  
V  e r b  r e  n n u n g s  m o  t o r e  n. Von W interm eyer. (SchluB.) 
Techn. BI. I.M a i. S. 153/4*. Beiśpiele fiir Dieselm otor- 
atilagen zur Erzeugung elektrischer Energie. Durch Gltihkopf- 
motoren betriebene elektrische Kraftwerke.

D i e F e I d k u r v e  b e i  s y n c h r o n e n W e c h s e l s t r o m *  
m a s c h i n e n .  Von Unger. E. T . Z . 22. Aprii. S. 306/10*. 
Beschreibung eines neuen Verfahrens zur Bestim m ung der 
Feldkurve, bei dem die Kraftlinien durch Kreisbogenstiicke 
ersetzt werden. Seine Priifung nach dem Lehmannschen Y e r
fahren mit dem Ergebnis einer guten Uebereinstim m ung. 
Diesem  gegenuber wird eine erhebliche Zeitersparnis erzielt.

U e b e r  I n d u k t i o n s e r s c h e i n u n g e n  a n  u n * 
s y m m e t r i s c h e n  L e i t e r s y s t e m e n .  Yon Breitfeld. El.
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u. M asch. 18. April. S. 177/84*. Berechnung der Induktions- 
koeffizienten. Der in jedem  Leiter geleistete Effekt. Drei- 
phasenleitung in einer Ebene.

D u r c h h a n g ę  v o n  F r e i l e i t u n g e n .  Von Grothe. 
E. T . Z . '22. April. S. 311/3*. G egeniiber den fiir den prak- 
tischen Gebratich w en ig geeigneten Verfahren wird ein ein- 
facher Rechnungsgang angegeben, der auf die nornialen 
Orundgleichungeti zuriickgreift und diese nach M óglichkeit 
vereinfacht.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
U e b e r  d i e  B e h e  i z u n g  v o n  M a r t i n ó f e n  m i t  

e i n e m  G e m i s c h  a u s  I f o c h o f e n  - u n d  K o k s o f e n g a s .  
Von Schneider. St. u. E. 15. April. S. 501/6*. Besprechung 
des der Dortmunder Union patentierten Verfahrens zur Dar- 
stellung von gewóhnlichen Kohlenstoff- und von Sonderstahlen 
im kippbaren AAartinofen, der durch ein Gem isch von Hoch- 
ofen- und Koksofengas geheizt wird.

Emp l o i  d i r e c t  des  ana  1 ys es  en Vo 1 u me s  des  
g a z  d u li a u t f o u r n e a u  p o u r  d i v e r s c a 1 c u 1 s s u r  
r u t i l i s a t i o n  d u  c a r b o n e .  Von Seigle. Buli. St. Et. 
Jan./Febr. S. 5/18. Berechnung der durch die Kohlenstoff- 
verbrennung im Hochofen entwickelten W arm em engen. Der 
Anteil des Kohlenstoffs an der direkten und indirekten Re- 
duktion. Berechnungen betr. den G eblasew ind.

D ie  T i e f t e i n p e r a t u r v e r k o h  1 u n g  g e r i n g w e r -  
t i g e r  B r e n n s t o f f e ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  B r a u n k o h i ć .  
Von W olff. Braunk. 1. Mai. S. 41/2. Ergebnisse einiger Ent- 
gasungsversuche von Hausmiiil und Braunkohle.

D i e  T e c h n i k  d e r  H o l z k o n  s e r v i  e r u  n g . Techu. 
BI. 1. Mai. S. 155. Die Bedeuiting der Holzkonservierung. Die 
versehiedenartige Dauerhaftigkeit einer Reihe von Holzarten. 
(Forts. f.)

U e b e r  d i e  A r t ,  d i e  l . ó s l i c h k e i t  v o n  K a l i s a l z e n  
g r a p h i s c h  d a r z u s t e l l e n .  Von Janecke. Kali. 15. April. 
Ś. 140/7*. Die schaubildliche Darstellung der Loslichkeit von 
einfachen Salzen und Gem ischen zw eier glejchioniger Salze 
an Hand von Beispielen. (Forts. f.)

Volkswirtscbaft und Statistik.
W a n d l u n g  v o n  A u s  l a n d  s - F e s t  p r e i s g e s c h a f  t e n.  

Von Meyer-Etscheit. St, u. E. 15. April. S. 514/20. Besprechung 
der verschiedenen Griinde, die deutsche Firmen zur Nicht- 
einhaltung der in den Lieferungsvertragen festgesetzten Preise 
bei Auslandslieferungen, besonders bei Maschinen, gezw ungen 
haben, unter Hinweis auf die Haltlosigkeit der vom Auslande 
anfgestellten Behauptungen.

D i e  K a l i i n d u s t r i e  u n d  d e r  M i t t e l l a n d k a n a l .  
V on Siebenbrot. Kali. 15. April. S. 135/40. Beleuchtung der 
Frage, w elche Linienfflhrung der Kaliindustrie die gróBten 
Frachtvorteile bietet und fiir die Abfiihrung der Kaliendlaugen 
am vorteilhaftesten ist.

,Verkehrs- und Ver1adewesen.
L i n d e r u n g  d e r  V e r k e h r s n o t  d u r c h  S c h a f f u n g  

v o n  B e t r i e b s m i t t e l n  a u s  E i s e n b e t o n .  Von Teubert. 
Fórdertechn. 2. April. S. 69/70. Betrachtungen iiber die W ich- 
tigkeit des Baues von Betonschiffen fiir den deutschen Binnen- 
schiffahrt'sverkehr.

F a h r z e u g  1 o s e  M a s s e n f o r d e r e i n r i c h t u n g  f i i r  
T a g  e b a u b e t r i e b e .  Braunk. 1. Mai. S. 37/40*. Beschreibung 
einer Einrichtung zur Forderung des D eckgebirges iiber die 
anstehende Braunkohle in das bereits freigelegte Liegende.

Verschiedenes.
A r b e i t e n  d e u t s c h e r  E i s e n  b a u - W e r k e  a u s  d e n  

K r i e g s j a h r e n  1914 b i s  1918. Von Bósenberg. (Forts.) 
St. u. E. 15. April. S. 510/4*. Die Eisenbahnbriicken bei Fried- 
land, Darkehmen und Pont M augis, die StraBenbriicken im 
W esten sow ie bei Płock und bei Segrze im Osten. (Forts. f.)

L e s  d e p r e d a t i o n s  s y s t e m a t i q u e s  d e s  a r m e e s  
a l l e m  a n d  e s  d a n s  l e s  h o u i l l e r e s  d u  N o"rd d e  la  
F r a n c e .  Von Gruner. Buli. St. Et. Jan./Febr. S. 65/81. 
Schilderung der vom deutschen H eere ausgefiihrten Zer- 
stórungen der nordfranzósischen Steinkohlenzechen und dar- 
iiber angestellte Betrachtungen, die den einseitigen Standpunkt 
der Franzosen vertreten.

Personalien.
D er zum Reichskolonialanit beurlaubte, mit der Leitung 

der Zw eigstelle  Essen des Reichswanderungsam tes beauftragte 
Regierungsrat Bergassessor S t o  I le  ist zum Geh. Bergrat 
ernannt worden.

Bei dem Berggew erbegericht in Dortm und ist der Berg- 
inspektor a u s  d e m  B r u c h  in Hamm zum Stellvertreter des 
Vorsitzenden unter gleichzeitiger Betrauung mit dem stell- 
vertretenden Vorsitz der Kammer Hamm dieses Gerichts 
ernannt worden.

Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor W alther K o h l e r  w eiter bis 31. M arz 

1921 zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Kalipriifungs- 
stelle und Kalilohnpriifungsstelle 1. Instanz.

der Bergassessor W e n c k e r  vom 1. Mai ab w eiter auf 
1 Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei >Phoenix<-, Aktien- 
G esellschaft fiir Bergbau und Hiittenbetrieb,

der Bergassessor d e  G a l l  o i s  vom 1. Mai ab auf 1 Jahr 
zur Uebernahm e einer Stellung bei der Firma F. Gladen in, 
Recklinghausen,

der Bergassessor K i p p e n b e r g e r  vom 1. April ab w eiter 
auf 1 Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der G ew erk
schaft Urania zu Dortmund,

der Bergassessor H e r m a n n  vorn 1. April ab auf 2 Jahre 
zur Uebernahm e einer Stellung bei dem Deutschen Braun- 
kohlen-Industrie-Verein bzw. Arbeitgeber-Verband fiir den 
Braunkohlenbergbau. _____

D er Generaldirektor der M ansfeldschen Steinkohlenberg- 
werke Bergassessor Dr. H e in  h o ł d  in Hamm (W estf.) ist 
zum Ober-Berg- und Hiitten-Diręktor der Mansfeldschen 
Kupferschiefer bauenden Gew erkschaft in Eisleben berufen 
worden. _____

D a m p f  k e s s  e l - U e b e r  c h  u n g s - V e r e i n  d e r  Z e c h e n  
i m O b e r b e r g a i n t s b e z i r k  D o r t m u n d .

Dein Vereinsingenieur Dipl.-Ing. S i e g l i n g  ist das Recht 
zur Vornahm e der regelm aBigen technischen Untersuchungen 
und W asserdruckproben aller der Vereinsiiberwachung un
mittelbar oder im staatlichen Auftrag unterstellten Dampfkessel 
(erste Befugnisse) verliehen worden.

Mitteilung.
V on den ein G anzes bildenden, in den Jahrgangen 1919 

und 1920 erschienenen 3 Aufsatzen von M arkscheider D r. 
L e h m a n n :  : B ew egungsvorgange bei der Bildung von Pingen 
und Trógen , Das tektonische Bild des rheinisch-westfalischen 
Steinkolilengebirges und »Das rheinisch-westfalische Stein- 
kohlengebirge ais Ergebnis tektonischer V organge in geo- 
logischen Trógen , ist ein geschlossener Sonderabdruck her- 
gestelit worden, der, sow eit der Vorrat reicht, zum Preise von 9 J l 
vom V erlage der Zeitschrift Gluckauf, Essen, Friedrichstr. 2> 
bezogen werden kann.


