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Ueber die Warme in tiefen Gruben und ihre Bekampfung.

V on Professor Fr. H e r b s t ,  Essen.

(Fortsetzung.)

KuhlungsmaBnahmen.

Die Besprechung soli zunachst auf die natiir- 
lichen Kuhlmittel und sodann auf die kunstliche 
Kalteerzeugung eingehen.

Die so wichtige Kostenfrage kann dabei leider 
nicht gebiihrend gew urdigt werden, weil die gegen- 
wartige Unsicherheit des Oeldwertes Vorausberech- 
nungen fur die Zukunft unmóglich macht. Um aber 
w enigstens eine gew isse Beurteilungs- und Ver- 
gleichsmóglichkeit zu bieten, mogę eine Uebersicht 
hier eingeschaltet werden, fiir die von der ais zu- 
lassig zu erachtenden Belastung auf 1 t Forderung 
ausgegangen und fiir diese Belastung ein Betrag 
von 0,50 bzw. 1,00 <JC (nach dem Preisstande 1913 
berechnet) eingesetzt w orden ist. Z ugrunde  gelegt 
ist eine Luftmenge von 1000 kg (entsprechend rd. 
850 cbm) in 1 min und eine auf diese entfallende 
Tagesfórderung von 100 t. Die Abkiihlung dieser 
Luftmenge um 5° C  w urde taglich

1000 • 0,24 • 5 • 1440 =  1,7 Mili. W E  
ohne W asserausfallung erfordern. Fiir den Fali, daB 
in dem ganzen Wetterstrom oder einem Teilstrom 
der Taupunkt unterschritten, also W asserdam pf 
niedergeschlagen werden muB, soli ais Durchschnitts- 
betrag eine Verdopplung dieses Kalteaufwandes an
genom m en werden.

Zahlentafel 7.
Z u l a s s i g e  K o s t e n  f i i r  1000 W E  f u r  d i e  A b -  
k i i h l u n g  u n t e r  v e r s c h i e d e n e n  B e d i n g u n g e n .

Zu entziehende W iirm em enge Zulassige Kosten
im Tagesdurchschnitt auf 1 t Forderung

W E 50 Pf. 100 Pf.

mite } ^ asserausfail# { 3 ; J  mi!!:
2,94
1,47

5,88
2,94

N a t l i r l i c h e  K u h l m i t t e l .
Die von der Natur selbst zur Verfijgung ge

stellten Kuhlmittel sind Eis, kalte Luft und kaltes 
Wasser.

E is .
Der G edanke an die V erw endung von Eis ais 

eines vón der Natur dargebotenen, gewissermaBen

stark vęrdichteten Kiihlmittels liegt nahe, und in 
der Tat hat es verschiedentlich A nw endung  gefunden. 
Zu erwahnen ist besonders der Erzbergbau auf 
dem C om stock-G ange1, w o die Leute Eisstiicke in 
den Huten, in den Kleidertaschen und in Tiichern 
vor dem M unde mit sich fiihrten, auch viel Eis- 
w asser tranken und sich damit begieBen lieBen, wo 
auBerdem auch in besondern  Ruhekammern Tonnen 
mit Eisblocken aufgestellt waren. So entwickelte 
sich alsbald ein lebhafter Handel mit naturlichem 
Eis, das aus dem Felsengebirge beschafft und 
mit 2 0 -  35 S/t bezahlt wurde. Fur den heutigen 
europaischen Grubenbetrieb scheidet naturliches Eis 
von vornherein aus.

In neuerer Zeit hat man im Simplon-Tunnel 
versuchsweise mit kiinstlichem Eis gearbeitet, worauf 
bei Besprechung der kiinstlichen Kuhlmittel naher 
eingegangen werden soli.

Kalte Luft.
Kalte Luft kommt hier in der Z ufuhrung von 

frischen Wettern zur G eltung; bezuglich der kiinst- 
lich hergestellten Kiihlluft sei gleichfalls auf die 
Erorterung der kiinstlichen Kuhlmittel verwiesen.

Die Abkiihlung durch kalte Luft, d. h. durch V e  r- 
m e h r u n g  d e r  W e t t e r m e n g e n ,  ist das bisher 
hauptsachlich verwandte Kuhlmittel, das besonders 
im rheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbau, wie 
einleitend bemerkt wurde, bereits gute Dienste 
getan hat. Besonders betont finden wir den W ert 
dieses Ktihlverfahrens bei P o u s s i g u e 2, der die 
Steigerung der Wettermengen ais das einzige zu 
seiner Zeit in Betracht kom m ende Mittel bezeichnet 
und fiir die frischen W etter die drei Bedingungen der

1. móglichst geringen Warme,
2. móglichst trocknen Beschaffenheit und
3. móglichst groBen Geschwindigkeit 

aufgestellt hat. Diese Bedingungen schlieBen in sich 
die unmittelbare (1.) und die mittelbare, auf W asser- 
verdunstung  hinwirkende (2.) Kiihlwirkung des 
Wetterstromes, und zwar kommen beide Wirkungen

1 Z .  f .  d .  B erc f- , I l i i t t e n -  u . S a U n e n w . 1878, S . 5 0/51.
2 C o n d it io n s  d e  r e x p lo i ta t io n  a  g ra n d ę  p ro fo n d e u r ,  B u l i .  d e  la  S o c . d e  

ł ’ in d .  m in .  1900, A u s s łe llu n g s b e r ic h t ,  S. 203.
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sow ohl der Auskiihlung der StoBe, d. h. der Ab- 
fiihrung der Gebirgswarme, ais auch der Abkuhlung 
des Kórpers (unmittelbar und durch Schwei6ver- 
dunstung) zugute. Die Steigerung der Geschwindig- 
keit ist fiir beide W irkungen wichtig, da sie diese 
entsprechend erhóht.

Z o l l  i n g e r  kommt au fG rund  der Beobachtungen 
im Tunnelbetriebe zu dem E rg eb n is1, daB fiir diesen 
bis zu einer Gesteintemperatur von 30° C  ein 
W etterstrom von 240 cbm/min, bei einer solchen 
von 40° C ein Strom von 1800 cbm/min erfor.derlich 
ist. Temperaturen von mehr ais 40° C  sind durch 
kiinstliche Abkuhlung zu bekampfen, fiir die »sich 
am besten kaites, unter hohem Druck zerstaubtes 
W asser eignet«.

Der naheren Besprechung dieser Frage miissen 
einige Erlauterungen uber die W i r k u n g  d e s  W e t t e r -  
z u g e s  i i b e r h a u p t ,  vorausgeschickt werden.

Durch die W etterbew egung werden die natiir- 
lichen Warmestufen im G rubengebaude verschoben, 
etwa in der Weise, wie die Abb. 11 und 12 ver- 
anschaulichen. Abb. 11 stelit den »statischen«, d. h. 
den ohne W etterbew egung anzunehmenden, Abb. 12 
den »dynamischen«, durch die W etterbew egung
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A bb. 11. Grubengebaude 
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Abb. 12. G rubengebaude 
mit W etterw echsel.

A bb. 11 und 12. Verschiebung der W arm everhaltnisse im 
G rubengebaude durch den W etterzug.

veranderten W armezustand dar. Die GroBe dieser 
V eranderung hangt natiirlich stark von der Jahres
zeit und auBerdem von der Starkę des Wetter- 
stromes, dem Sattigungsgrad, der Yerzweigung der 
Einzelstróme usw. ab. Die E rw arm ung des Wetter- 
stromes wird, da der Warmeunterschied zwischen 
ihm und dem Gebirge standig abnimmt, anfangs 
rasch, dann immer langsamer erfolgen2, Die in den 
Abbauen stark erwarmten Einzelstróme werden ihre 
W arm e mit heraufnehmen und so  die Warmestufen

1 a . a , O . S . 46.
* G e n a u e re s  lń e r u b e r  s . S c h m i d :  Z u s a tn m e n h a n g  z w is c h e n  G e s te in -  u n d  

W e t te r te m p e r a tu re n ,  O c -s tc rr . Z .  F. B e rg -  u . H i i t t e n w .  1909, S. 359 f f .

im Ausziehschacht etwas nach oben verschieben. 
Die W arm ezunahm e muB, soweit nicht warme 
Quellen oder andere besondere Ursachen vorliegen, in 
zwei Hauptstufen erfolgen: 1. im einziehenden Schacht, 
weil hier, namentiich in der kaltern Jahreszeit, das 
Warmegefalle sehr groB i^t, 2. in den Abbauen, weil 
in diesen eine weitgehende Teilung des Wetter- 
stromes eintritt, d. h. seine Geschwindigkeit sich ver- 
ringert und die Beriihrung mit den warmen StoBen 
nach Flachę und Dauer erhebliche Bedeutung ge- 
winnt, im Kohlenbergbau auBerdem Gebirgsdruck 
und O xydationsvorgange warmesteigernd wirken.

W ie geben nun die GebirgsstoBe ihre Warme 
an den Wetterstrom ab, in welchem MaBe und 
nach welchen Gesetzen erwarmt sich dieser daher 
an den StoBen, welche Kiihiwirkung behalt er noch 
fiir die weiter im Felde liegenden Baue? Diese 
Fragen hat man rechnerisch und durch Beobachtung 
zu beantworten gesucht, leider aber mit unbe- 
friedigendem Erfolge, da sich infolge der verschie- 
denen Warmeleitungsfahigkeit der einzelnen Gebirgs- 
arten, der verschiedenen Feuchtigkeit der StoBe, 
der mehr oder weniger starken Wirbelbiidung inner- 
halb des Wetterstromes usw. sehr verwickelte Be- 
d ingungen ergeben.

Rechnerisch ist die Antwort auf den ersten Blick 
sehr einfach; sie wird nach der Hiitte®1 durch die 
G leichung gegeben:

Q  =  « .  F • Z • ( t - e ) ,
worin Q  die abgegebene Wiirmemenge in W E, F die 
GroBe der warmen G ebirgsw and in qm, Z die Zeit 
in st, t die Temperatur des Gebirges und & die- 
jenige der Luft bezeichnet und a  einen Beiwert 
(W armeabgabe auf 1 qm in 1 st bei 1 ° Tempe- 
raturunterschied zwischen Gebirge und Luft) be
deutet. In Wirklichkeit steht und fal.lt aber diese 
G leichung wie in allen Fallen, in denen ein Beiwert 
beriicksichtigt werden - muB, ihrer absoluten Be
deu tung  nach mit dem Beiwert a. Da die Unter- 
lagen fiir seine Ermittlung im Grubenbetriebe noch 
sehr mangelhaft sind, so ist der W ert der Gleichung 
fiir die Errechnung der tatsachlich durch Aus- 
s trahlung in den W etterstrom ubergehenden Warme- 
mengen sehr gering.

W ie groB die durch die verschfedene Bewertung 
von a  sich ergebenden Unterschiede sind, zeigt 
folgende Zusam m enstellung:

P o u s s i g u e  rechnet nur mit dem e i n e n  W erte 
2,5. Z o l l  i n g e r  hat den Wert aus Beobachtungen 
im Simplon-Tunnel mit 3,6 abgeleite t2.

D i e t  z nimmt nach einer altem Formel der 
»Hiitte«3 einen mit der Wettergeschwindigkeit v 
nach der G leichung a — 2 +  10 • ['v w achsenden
W ert an, wonach sich er gibt fiir

V == 1 2 4 7 m
a  =  12 16,1 22 28,5

* 22. A u i l . ,  1915, B d . 1, S. 3 S !. 
a a. a. O . S. 45.
3 20. A u f l . ,  1906, B d . 1, S . 305.
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Die »Hiitte« rechnet fiir Heizkórper1 (bei 2 Roiir- 
reihen hintereinander) bei den gleichen Werten fiir v 

a. — 1 8 1 27 | 41 j 57, 
was einer starkeren Zunahme mit wachsendem v 
entspricht.

Aufierdem hat man es in der Grube aber auch 
mit sehr langen Luftwegen zu tun. infolgedessen 
verringert sich auch der Wert t - l >  durch die stan- 
dige Zunahme von J> fortwahrend.

Hiernach sind Rechnungen, die die w a h r e  
GróBe des Ausstrahlungsbetrages auf Grund der 
Formel zu ermitteln suchen, unniitz. Nur Ve r -  
h a l t n i s w e r t e  konnen daraus errechnet werden, 
und dafiir ergibt sich eine angenaherte Abhangigkeit 
des Beiwerts von )'v. S c h  m i d 2 rechnet mit diesem 
Abhangigkeitsverhaltnis und legt fiir t — # =  1 und 
v =  1 den Wert 0,00117° fiir die Erwarmung der 
Wetter in 1 sek zugrunde.

Nun ist die Geschwindigkeit vom Querschnitt 
und der Wettermenge abhangig. Bei gegebenem 
Querschnitt entspricht die Zunahme der Wetter- 
geschwindigkeit derjenigen der Wettermenge im 
einfachen Verhaltnis. Daraus folgt, daB die Steigerung 
der W a r m e a b g a b e  nach (V eine Erwarmung der

W e t t e r m e n g e  im Verhaltnis Ł ' - =  4=  zur Folgę
v yv

hat. Gibt also z. B.eine bestimmte Flachę in der Zeit- 
einheit bei v =  3 m soviel Warme ab, daB sie sich 
um 3° abkiihlt und die Luft sich um 5° erwarmt, 
und steigert man nun v auf 6 m, so erhóht sich 
die Warmeabgabe auf 3 • 1,41 =  4,23°, die Er-

5
warmung der Luft dagegen sinkt auf 3,54°.

A j ł  1
Bei VergróBerung des Querschnitts und gleich- 

bleibender Geschwindigkeit vergróBert sich die 
Warme abgebende Flachę im Verhaltnis derQuadrat- 
wurzel aus derQuerschnittzuńahme, die Wettermenge 
im einfachen Verhaltnis. Man erzielt daher durch 
die Erweiterung der Strecken: hinsichtlich der 
E r w a r m u n g  d e r ' W e t t e r  das gleiche Ergebnis 
wie bei der Erhóhung von v (Verdopplung des 
Querschnitts driickt bei gleichbleibender Geschwin-

5
digkeit die Erwarmung der Luft auf ^ -  =  3,54°

herab), hinsichtlich der A b k u h l u n g  d e r  S t ó B e ,  
da ja a gleich bleibt, nur die durch die langsamere 
Verringerung des Unterschiedes t -  & bedingte 
Steigerung, da & langsamer zunimmt.

Halt man bei vergróBertem Querschnitt die 
W e t t e r m e n g e  auf gleicher Hóhe, so verringert 
sich die Geschwindigkeit und steigt a mit zu- 
nehmendem Querschnitt, wahrend die ausstrahlende 
Flachę im Verhaltnis der Quadratwurzel abnimmt. 
Beide Wirkungen gleichen sich aus; die Warmeabgabe 
bleibt also annahernd dieselbe und ebenso, da ja die 
Wettermenge gleich bleibt, auch die Erwarmung-der 
Wetter. Da aber der Widerstand fiir die Wetter-

1 22. A u l i . ,  1915, B d . 3 , S. 408.
1 a. a. O. S. *6A.

bewegung sehr stark zuriickgeht, so erreicht man 
bei gróBerm Querschnitt die Kuhlwirkung wesent
lich billiger.

Tatsachlich ist auBerdem die A r t  d e r W e t t e r -  
b e w e g u n g  wichtig. Bei der geringen Warmeleit- 

•fahigkeit der Luft ist mit einer raschen Fortpflanzung 
der Warme nach dem Innern des Wetterstromes 
nicht zu rechnen, d. h., es kann sich bei parallelem 
Verlauf der einzelnen »Luftfaden« der »Mantel« des 
Wetterstromes śtarker erwarmen, sein »Kern« da
gegen kiihl bleiben. Diese Wirkung wird zunehnien 
durch VergróBerung des Querschnitts, abgeschwacht 
werden durch Wirbelbildungen im Wetterstrom, 
mógen diese nun durch einmiindende Seitenstrecken, 
durch Krummungen oder durch Unebenheiten der 
StóBe herbeigefiihrt werden.

Je nachdem man mehr auf Kiihlung der StóBe 
oder auf Kuhlhaltung der Wetter hinauswill, wird 
man Geschwindigkeit, Querschnitt und Wirbel
bildungen verschieden regeln konnen.

Von B e o b a c h t u n g e n ,  die sich mit der Er
warmung des Wetterstromes in der Grube befaBt 
haben, mógen hier einige aus den Forstmannschen 
Messungen und die wichtigsten Zahlen der Unter- 
suchungen Stadlmayrs angefuhrt werden. Da 
Forstmann die Sattigungsgrade mit bestimmt hat, 
so kónnten bei seinen Zahlen auch gleich die 
Verdunstungswirkungen in Rechnung gestellt werden.

Zahlentąfel 8,
W a r m e -  u n d  F e u c h t i g k e i t s z a h l e n  

fiiir 6 g e m e s s e n e  T e i l s t r ó m e .

fcJ3
C 3  w

d e r  T e ils t ro rn  h a t 
z u ru c k g e le g t W a rm e z u n a h m e F c u c h t i j jk e i ts z u n a lim c
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e n ts p re c h e n d  
e in e r  V e r -  

d u n s tu n g s k a ite  
v o n

•o » c
*n ’S

*E »  - a . « C
w ł  je  
k g  Luft

i 1 1 , 8 500 7,2 1,15 3,7 0,88 3,1 8,1 1,92
2 16,8 400 4,2 1,6 4,9 1,17 7,7 20,1 4,78
3 11,9 610 8,8 1,15 10,8 2,57 10,2 26,6 6,32
4 - 3 ,8 650 8,3 1,3 20,2 4,82 12,6 32,8 7,81
5 10,1 2300 22,5 1,7 10,9 2,60 8,6 22,4 5,34
6 15,8 1280 23,7 0,9 2,5 0,60 1,3 3,4 0,81

Die Verhaltniszahlen ergeben sich aus der 
Zahlentafel 9.

Zahlentafel 9.
W a r m e -  u n d  F e u c h t i g k e i t s z a h l e n  f i i r  d i e  
6 Te  i 1 s t r ó m  e d er  Z a h  1 en t a f  el 8, a u f j e  100 m 

W e t t e r w e g  u m g e r e c h n e t .

x s  be
. c

ZSZ  to w CU
2 S

2
3
4
5
6

Tempe
ratur

iibertage

°C
11,8
18,8
11,9

-3 ,8
10,1
15,8

D a u e r  d e r  
B e r i ih ru n g  

d es  W e t te r -  
s tro in a  
m it  d e n  
S to B en  

se k  -

86
63
86
77
59

111

auf je lOOm Wetterwegentfallteine 
Warmezunahme Wasseraufnah me

von
■>C

0,74
1,22
1,77
3,10
0,48
0,20

i e n t-  
I s p r e ć ł i ln d  

W E  
Ije  I k g  L u ft

0,18 
0,29 
0,42 
0,74 
0,11 
0,05

VOIl £
je  J k g  

L u f t

0,62
1,8
1,7
1,9
0,37
0,10

e n t- 
s p re c h e n d  

WE 
[e  1 k g  L u f t

0,38
1,12
1,05
1,18
0,23
0,06
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Die Zusammenstellungen zeigen:
1. eine wenig ausgepragte" Abhangigkeit der 

Warmesteigerung von der Tageswarme in Zahlen
tafel 8, was sich daraus erklart, daB die MeBpunkte 
untertage liegen und infolgedessen der Schacht 
bereits seine ausgleichende Wirkung geauBert hat,

2. ein vollstandiges Verschwinden dieser Ab
hangigkeit in Zahlentafel 9, woraus zu ersehen ist, 
daB von einer gleichmaBigen Warmezunahme auf 
die Langeneinheit nicht gesprochen werden kann, 
vielmehr die Warme in einzelnen Abschnitten (vgl. 
S. 430) verschieden stark zunehmen muB,

3. eine auffailende Abhangigkeit der Erwarmung 
von der Wasseraufnahme, und zwar im entgegen- 
gesetzten Sinne, ais man zunachst erwarten sollte: 
je groBer die Wasseraufnahme und die damit Hand 
in Hand gehende Verdunstungs-Kiihlwirkung ist, 
desto starker steigt die Warme. Diese Beobachtung, 
auf die weiter unien {Kuhlung durch Wasser) noch 
Bezug genommen werden muB, scheint mir darauf 
hinzudeuten, daB die Kuhlwirkung durch Ver- 
dunstung ganz unerheblich ist und weitaus von 
der Erwarmung durch das warme W asser iibertroffen 
wird, indem dieses die Gesteinwarme in »ver- 
dichteter Form« auf den Wetterstrom iibertragt und 
infolge seiner feinen Verteiiung und dadurch herbei- 
gefiihrten innigen Beruhrung mit dem Wetterstrom 
dazu besonders geeignet ist. AuBerdem besteht 
ohne Zweifel auch ein umgekehrter Zusammenhang: 
die Erwarmung der Wetter beschleunigt die Ver- 
dunstung und damit die Wasseraufnahme.

S t a d l m a y r  gibt fiir den Bruxer Braunkohlen- 
bergbau (370 m tief) foigende Zusammenstellung:

Zahlentafel 10.
T e m p e r a t u r m e s s u n g e n  i m B r i i x e r  

B r a u n k o h l e n b e r g b a u .

Temperaturen

iiber-
tage

» C

am
Fiillort

0 C

in eine 
c

400 m 

» C

Entfern 
chacht v

800 m

« C .

ung vom
511

1200 m 

« C

im
Schacht

° C

-1 0 ,0  
-  1,5 
+  7,8 
+  15,0 
+23,0

0,0
5,0

10,5
15,2
20,0

6,0
10,0
13,2
17,1
21,0

10.5
13.6
15.7 
1S,6
21.8

14.1 
16,4 
17,9 
20,0
22.2

10,0
6,5
2,7
0,2

- 3 ,0

W arm ezunahm e
in einer Entfernung vom 

Schacht von
0 bis 
400 m

0 C

6,0
5,0
2,7
1,9

-5,0

400 bis 
800 m 

• C

800 bis 
1200 ni

4.5
3.6
2.5
1.5 
0,8

3,6
2,8
2,2
1,4
0,4

Hier kommt die Verringerung der Warmezunahme 
nach dem Innem des Grubengebaudes hin klar zur 
Geltung. Die vorhin erwahnte zweite Hauptstufe 
der Steigerung — Warmezunahme im Abbau — 
ist in Zahlentafel 10 nicht enthalten, da diese nur 
die Messungen in den Einziehstrecken umfaBt.

Stadlmayr entnimmt seinen Messungen auBerdem 
noch, daB im Durchschnitt einerTemperaturanderung 
ubertage um 1° C entspricht:

am Fiillort eine Aenderung um 0,61° 
in 400 m Entfernung „ % „ 0,45°

” i?nn ” ” ” ” ” ° ’3 4 °» 1200 » „ „ „ „ 0,24°

In diesen Zahlen pragt sich die nach dem Innern 
der Grube zunehmende ausgleichende Wirkung der 
Erdwarme aus.

Von besonderer Bedeutung ist fur tiefe Gruben 
der Anteil des e i n z i e h e n d e n  S c h a c h t e s ,  also 
der ersten der beiden mehrerwahnten Stufen der 
Warmesteigerung. Denn da die sóhlige Erstreckung 
der Grubenbaue nicht im gleichen Verhaltnis wie 
die Teufe wachst, so wird der Anteil des Schachtes 
an der Gesamtlange der Wetterwege mit zunehmen- 
der Tiefe immer groBer. Seine Warmewirkung aber 
ist wegen des in ihm herrschenden starken Warme- 
gefalles erheblich. Es wird also fur die Kuhlung 
durch den Wetterstrom viel gewonnen sein, wenn 
es gelingt, die Erwarmung der Wetter in der untern 
Schachthalfte stark einzuschranken, die erste Warme- 
stufe also gleichsam zu »iiberspringen«. Dazu kommt, 
daB die mit der Erwarmung der Wetter im Schacht 
Hand in Hand gehende Abkiihlung der Schacht- 
stoBe keinen Vorteil bringt, da im Schacht nicht 
gearbeitet wird, wogegen die Auskuhlung des 
Streckennetzes in der Nachbarschaft des Schachtes 
wenigstens fiir die dort beschaftigten Leute niitzlich ist.

Nach den Messungen Forstmanns, erganzt durch 
dieMitteilungen zweierZechenverwaItungen, ergeben 
sich fiir die Erwarmung der Wetter die Werte der 
nachstehenden Zahlentafel, in der auBerdem die Er
warmung der Wetter durch zunehmende Verdichtung 
nach P o i s s o n  — etwa 10 C auf je 100 m Teufe — 
berucksichtigt worden ist; fur die kiinstiiche De- 
pression am Fiillort sind dabei 3 mm Quecksilber- 
saule, entsprechend 30 m Tiefe,''abgezogen worden.

Zahlentafel 11.
E r w a r m u n g  d e r  W e t t e r  in S c h a c h t e n  v o n  
m e h r  a i s  600 m T i e f e ,  n a c h  d e r  W a r m e z u -  
______________ n a h m e  g e o r d n e t .

Rheinelbe 111 . . .
Fiirst L eo p o ld . . .
W erne . . . . .
Pluto (Thies) . . .
Rheinelbe 111 . . .
Rheinelbe 111 . .  . 
Hibernia . . . . .
Consolidation II1/IV 
Consolidation II/V1I
E w a l d ......................
Orim berg . . . .
Pluto (Thies) . . .
H ibern ia ......................
Gersdorf (Sachsen) . 
W estfalen . . . .
Fiirst L eopold . . .

Tem peratur W arm ezunahm e

T 
eu

fe L
% bn-O cc

_o < Jco; o -O n
ac

h
P

oi
ss

on £ T3<Lł
'S -s

£ o
*—\ CJ ' C/3

m 0 C ° c 0 C » c » c

690 +24,0 21,8 - 2 ,2 6,6 -8 ,8
745 +13,0 14,5 1;5 7,1 — 5,6
850 +  14,4 17,4 3,0' 8,2 - 5 ,2
705 +  18,8 23,2 4,4 6,7 - 2 ,3
690 +  13,6 18,8 5,2 6,6 — 1,4
620 +  11,8 17,4 5,6 5,9 -0 ,3
610 +  11,9 17,8 5,7 5,8 +0,1
650 +  1,2 8,0 6,8 6,2 +0,6
645 +  2,4 10,7 8,3 6,2 + 2 ,1
700 +  5,7 14,3 8,6 6,7 +  1,9
761 +  4,8 13,S 9,0 7,3 +  1,7
705 +  3,0 12,7 9,7 6,7 +3,0
710 -  3,8 7,2 11,0 5,8 + 5,2
750 +  3,0 14,4 11,4 7,2 + 4,2

1035 +  14,0 28,0 14,0 10,0 + 4,0
745 -  6,0 9,0 15,0 7,1 + 7,9

‘>roBe^Ve?<ennenKcnna'lme Ze'^  ^’e der Warmcbekarapfung duich

Ferner sei noch eine Zusammenstellung von 
Messungen auf der tiefsten Schachtanlage des 
Ruhrbezirks (Zeche Westfalen) gegeben, welche die 
Bedeutung der Schachttiefe in helles Licht setzt.
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Zahlentafel 12.
E r w a r m u n g  d e r  W e t t e r  im S c h a c h t  W e s t 
f a l e n  in v e r s c h  i e d e n e i i  J a h r e s z e i t e n ,  na c h  

d e r  W a r m e z u n a h m e  g e o r d n e t .

Temperaturen
ż

an der
50 m vom Z u 

Monat Fiillort der nahme

• c
2

Hangebank

° C

1035m-Sohle 

0 C

l Juli 1914 26,0 29,0
23,5

3,0
2 April 1914 19,5 4,0
3 Juli 1919 22,0 26,0 4,0
4 Oktober .1919 16,0 22,0 6,0
5 April 1915 11,0 . 17,5 

16,5
6,5

6 April ' 1917 8,5 8,0
7 Juli 1915 19,0 28,5 9,5
8 April 1916 8,0 17,5 9,5
9 Juli 1918 15,0 25,0 10,0

10 januar 1919 8,0 18,0 10,0
11 Juli 1916 13,5 25,0 11,5
12 Januar 1917 7,0 18,5 11,5
13 Januar 1914 1,5 15,0 13,5
14 Oktober 1918 6,0 19,5

28,0
13,5

15 Juli 1917 14,0 14,0

Wie man sieht, ist in erster Linie die Tages- 
temperatur maBgebend. Die Wetter erwarmen sich 
im Schacht an den kuhlern Tagen starker, an den 
warmern schwacher, ais dem Poissonschen Gesetz 
entspricht, d. h. die Kiihlwirkung der Wetter in der 
kaltern Jahreszeit kommt wegen der Warmeabgabe 
der SchachtstoBe nur abgeschwacht zur Geltung. 
Die Verschiedenheiten unter sonst gleichen Ver- 
haltnissen werden dabei hauptsachlich durch die 
verschiedenen Wettermengen bedingt.

Nach den obigen Ausfiihrungen ist nun fiir die 
Kiihlwirkung vom Fullort ab stets auseinanderzu- 
halten, ob man in erster Linie A b k u h l u n g  d e r  
S t o  Ge (Fullortkiihlung) oder K i i h l h a l t u n g  d e r  
W e t t e r  (Feldkuhlung) anstrebt. In beiden Fallen 
wird man groBe Wettermengen bewegen mussen; 
bei Fullortkiihlung, um die groBen Warmemengen 
aufnehmen und rasch abfiihren zu konnen, bei 
Feldkuhlung, um die Wetter moglichst kuhl ins Feld 
zu bringen. Dementsprechend werden groBe Quer- 
schnitte auch bei der Fullortkiihlung erforderlich, 
obwohl man dadurch die warmeabgebenden Ge- 
birgsflachen entsprechend vergroBern muB. Bei der 
Fullortkiihlung wird man auf eine fortgesetzte 
kraftige Mischung der Wetter, bei der Feldkuhlung 
auf moglichst ruhige Wetterbewegung hinarbeiten.

Beide Kuh!verfahren werden auf jeder Grube 
im Laufe der Zeit abwechselnd zur Geltung kommen: 
bei der Ausrichtung neuer Sohlen wird die Fiillort-, 
in den Zeitabschnitten des Abbaues die Feldkuhlung 
iiberwiegen.

Nun kann auBerdem noch auf die Warmeabgabe 
der Einheitsflache, also auf den Beiwert a, in dop- 
pelter Weise eingewirkt werden, namlich durch 
Warmeschutz und durch Berieselung mit kaltern 
Wasser. Im ersten Falle wird zugunsten der Feld- 
kiihlung die Abkuhlung der StóBe kunstlich unter- 
driickt, im zweiten wird eine groBere Warmemenge
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durch Wasser statt durch Luft abgefiihrt und auBer- 
dem eine schwache Verdunsfungskiihlung in der 
an den nassen StoBen vorbeistreichenden Luft, aller
dings unter Zunahme des Dampfgehaltes, erzieli 
Beide Hilfsmittel sind aus betrieblichen Grunden 
fiir das Streckennetz auf den einzelnen Sohlen, weil zu 
umstandlich und kostspielig, kaum von Bedeutung. 
Jedoch mogę erwahnt werden, daB man im Simplon- 
Tunnel mit der Berieselung der StoBe durch kaltes 
Wasser gute Erfahrungen gemacht hat. Das Kuhl- 
wasser wurde durch feine Oeffnungen in der Zu- 
fiihrungsleitung gegen die StoBe gespritzt1. Die etwa 
an den StoBen herabtraufelnden n a t i i r l i c h e n T  ropf- 
wasser, wie sie namentlich in Sandstein-Gebirgs- 
mitteln auftreten, bedeuten keine Abkuhlung, bringen 
vielmehr nur die Warme aus dem Gebirge mit und 
erhohen so die Warme des an ihnen entlang 
streichenden Wetterstromes (vgl. Zahlentafel 9).

Dagegen ist fiir den Schacht eine Ausnutzung 
der beiden zuletzt genannten Kuhlmittel moglich, 
weil der Schacht ohnehin .ausgemauert wird und 
daher die Mauerung auch mit Warmeschutz durch 
Ascheeinlagen, Lochziegel u. dgl. ausgefiihrt werden 
kann, und weil die Berieselung der SchachtstoBe 
durch Kiihlwasser verha!tnismaBig billig und mit 
guter Ausnutzung der Kiihlwirkung — durch dereń 
standige Wiederholung im Fallen des einzelnen 
Tropfens und durch Gegenstromwirkung — erreicht 
werden kann.

Oben wurde bereits erwahnt, daB die warmen 
Gruben die Móglichkeit einer Vermehrung der 
Wettermengen schon in groGem Umfange ausgenutzt 
und sich dabei der Verkiirzung der Wetterwege, 
der Vergr5Berung der Querschnitte und der Ver- 
starkung der Bewetterungseinrichtungen bedient 
haben. Soweit also diese Hilfsmittel jetzt keine 
weitere Abhilfe mehr versprechen, weil die groBt- 
moglichen Querschnitte und Wettergeschwindig- 
keiten erreicht und die Wetterwege3 auf die geringste 
Lange gebracht sind, muB auf die oben genannten 
Forderungen der gróBtmóglichen Kai te  und 
T r o c k e n h e i t  des Wetterstromes zuruckgegriffen 
werden, wobei die Erorterung in diesem Abschnitt 
auf die Ausnutzung der na t i i  r 1 i c h  e n  Temperatur- 
und Feuchtigkeitsverhaltnisse beschrankt bleibt.

K ai te  und T r o c k e n  h e i t  der einziehenden 
Wetter gehen bis zu einem hohen Grade Hand in 
Hand, da der Wassergehalt kalter Luft nur gering 
ist und die Erwarmung in der Grube das Sattigungs
bestreben dann stark hervortreten laBt. Bekannt ist 
die starker austrocknende Wirkung des Wetterstromes 
in der kalten im Vergleich mit der warmen Jahres
zeit. Wie erheblich die Unterschiede werden konnen, 
zeigt Zahlentafel 13 fur eine Grube, die mit 6000 kg 
Luft in 1 min bewettert wird. Die Sattigung des 
Auśziehstromes ist mit 100 °/0 und seine durch- 
schnittliche Temperatur in der kaltern Jahreszeit mit
19, in der warmern mit 21 0 C in Rechnung gestelit.

1 Schweizerlsche Bauzfg;. 1906, S. 249.
3 N S h e re s  i ib e r  d ie s e  n o c h  in  d e m  a m  S c h lu d  d es  A u fs a tz e s  fo l f fe n d e n  

A b s c h n it t  » S ó n s ttg e  H i l f s m it t e l^ .

G l u c k a u f
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Zahlentafel 13.
D ie  d u r c h  d e n  W e t t e r s t r o m  e i n e r  G r u b e  
in d e n  v e r s o h i e d e n e n  J a h r e s z e i t e n  e n t -  

z o g e n e n  W a s s e r m e n g e n  in cbm /24s t .
S a ttig fu n g s - Tagestem peraturen in 0 C

, - ...

d es  E in z ie h * +  0 +  5 +  10 j +  15 +  20 +  25

°!10 Auszielistrom  + 1 9 Ausziehstrom + 2 1

60 104,5 96,8 84,6 I 69,1 59,6 37,2
70 101,0 91,6 78,6 ! 60,5 46,7 19,9
80 98,5 87,2 71,6 | 50,9 34,6 1,7

Beriicksichtigt man nun auch, daB fiir den Ein- 
ziehstrom in der kaltem Jahreszeit vorzugsweise die 
hohern, in der warmern Jahreszeit vorzugsweise die 
niedrigern Sattigungsgrade in Betracht kommen, so 
ergeben sich doch immerhin Unterschiede von 60 
bis zu 80 cbm taglich.

Fiir Berieselungsgruben ist iibrigens das Er- 
fordernis der Trockenheit der frischen Wetter, wie 
friiher erortert wurde, kaum von Bedeutung, da die 
Austrocknung der Baue durch verstarkte Befeuchtung 
ausgeglichen werden muB. Auch feuchte Gruben 
werden von einem trocknen Einziehstrom wenig 
Vorteil haben. Denn wenn auch eine gewisse 
Abkiihlung durch Yerdunstung mit der ztmehmenden 
Sattigung Hand in Hand gehen wird, so wird diese 
doch durch die Warmeabgabe der GebirgsstóBe 
und des Tropfwassers selbst (vgl. Zahlentafel 9) 
rasch wieder ausgeglichen werden.

Fur die Ausnutzung der natiirlichen Kalte wurde 
eine Verstarkung des Wetterzuges wahrend der 
kaltem Jahreszeit und wahrend der Nachtstunden 
in Betracht zu ziehen sein, von der yereinzelt auch 
schon Gebrauch gemacht worden ist. Vie!fach wird 
die Bedeutung der natiirlichen Kalte nur gering ein- 
geschatzt und auf den yerhaltnismaBig geringen 
Temperaturunterschied des Ausziehstromes im 
Sommer und Winter hingewiesen; im rheinisch- 
westfalischen Steinkohlenbergbau z. B. ist dieser 
Unterschied mit n u r-1,5 — 2° ermittelt w o r d e n u n d  
aus andern Bergbaubezirken liegen ahnliche Zahlen 
vor. Aber gerade dieser geringe Unterschied zeigt, 
warmetechnischgesprochen, diegiinstige Ausnutzung 
der Kaltemengen, die im Einziehstrome enthalten 
sind. Das Gebirge wirkt eben ais groBer Warme- 
ausgleicher, indem die geringere Temperatur der 
Wetter in der kalten Jahreszeit benutzt wird, um 
dem Gebirge Warme zu entziehen und so einen 

Kaltemantel zu bilden, der in der wannen Jahres
zeit yorteilhaft zur Geltung kommt. Es kann fiir 
den Warmehaushalt einer Grube nicht gleichgiiitig 
sein, ob ihr taglich durch je 1000 kg frischer 
Wetter in 1 min beispielsweise

1000- 1440-0,24- 15 =  5,2 Mili. WE 
in den kaltem oder

1 0 0 0 -1 4 4 0 -0 ,2 4 -5 =  1,7 Mili. WE 
in den warmern Zeitabsclmitten entzogen werden. 
Ungunstig ist freilich, daB gerade die kaltesten Tage,

ł  S a m iu e lw ć rk ,  B d .  6 , S . 164.

namlich diejenigen, an denen die' Tagestemperatur 
unter den Nullpunkt sinkt, wegen der Vereisungs- 
gefahr im einziehenden Schachte nicht ausgenutzt 
werden konnen. Ueber die Móglichkeit, dieser 
Gefahr durch das fiir die Grube bestimmte und aus 
ihr erwarmtzuriickkehrendeKuhlwasserzu begegnen, 
wird weiter unten gesprochen werden.

Die Verstarkung des Wetterzuges wahrend der 
Zeiten niedrigerer Temperatur bietet die Bedenken, 
daB eine gewisse Unsicherheit in die Bewetterung 
hineingetragen wird, die Wettergeschwindigkeit zeit- 
weise das bisher iibliche HóchstmaB iiberschreiten 
kann und, da bekanntlich der Kraftbedarf fur die 
Bewetterung im kubischen Verhaltnis mit der Wetter- 
menge wachst, ein unyerhaltnismaBig hoher Kraft- 
aufwand zu bestreiten sein wurde. Jedoch ist die 
Unsicherheit in der Bewetterung wohl nicht so hoch 
anzuschlagen, da es sich ja nur um eine zeitweise 
notwendige V e r m e h r u n g  der fiir den regelmaBigen 
Betrieb erforderlichen Wettermenge handelt. Die 
Ueberschreitung der Wetter-Hóchstgeschwindigkeit 
wiirde teilweise in die Nachtstunden, teilweise auch in 
den Ausrichtungsbefrieb einer neuen Sohle fallen und 
daher weniger bedenklich sein, im iibrigen auch mit 
zunehmender Einfiihrung der elektrischen Gruben- 
lampen an Bedeutung yerlieren. Was den ge- 
steigerten Kraftbedarf betrifft, so muB dieser, da 
nun einmal ohne besondern Kostenaufwand keine 
Kiihlung moglich ist, mit in den Kauf genommen 
werden; es wird also in jedem einzelnen Falle eine 
genauere Rechnung uber die Kosten einer solchen 
Bewetterung und iiber die damit zu erzielenden 
Vorteile angestellt werden miissen. Auch wird es 
sich yorlaufig nur um Teilwetterstróme, d. h. um die 
Sonderbewetterung handeln, def hohere Kraftbedarf 
also weniger ins Gewicht fallen. Im iibrigen kommen 
auch keine groBen Zahlen in Frage, da die Kiihlung 
durch den natiirlichen Wetterzug immer das billigste 
Kuhlmittel ist; denn die Kosten fiir die Erzeugung 
der Kalte und fiir die Fortleitung der kalten Wetter 
scheiden bei ihr aus. Vor dem Kriege kosteten 
1000 cbm Wetter unter schwierigern Verhaltnissen 
etwa 4 Pf. Rechnet man bei 10° Erwarmung dieser 
1000 cbm mit einer Warmeaufnahme von 3000 WE, 
so ergibt sich fiir 1 Mili. WE ein Betrag von 13,33 JC. 
Eine Zusatzwettermenge von 2000 cbm/min entspricht 
2000 - 3 - 60 — 360000 WE/st. Setzt man ferner jahr
lich 5000 st fur die zusatzliche Bewetterung ein, so 
bedeutet das 1800 Mili. WE jahrlich, also einen Be- 
trag von 24000 der bei 1600 t Tagesfórderung 
zu einer Ausgabe von 5 Pf./t fuhren wiirde. Auch 
wenn sich diese Ausgabe unter ungiinstigen Um- 
standen yerdoppelt, bleibt sie noch immer in 
mafiigen Grenzen (ygl. auch Zahlentafel 7).

Ais eine Móglichkeit, eine solche Zusatzbe- 
wetterung mit giinstiger Kuhlwirkung durchzufuhren, 
sei die Aufstellung eines groBern unterirdischen 
Sonderventiiators, der vor den Hauptyentilator zu 
schalten und mit Druckluft anzutreiben ware, er- 
wahnt. Wahrend der kiihlern Zeiten wiirde dann 
der Wetterstrom umgeschaltet und durch den Hilfs-
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ventilator mit unterhalten werden miissen, wobei 
die verbrauchte Druckluft zur Kiihlung beitrągen 
wiirde.

Die Kiihlung durch den Wetterstrom wird in 
erster Linie fiir diejenigen Gruben wichtig sein, die 
bereits am Fiillort mit Warmegraden in der Nahe 
der Grenztemperatur zu rechnen haben, und denen 
daher die Auskiihlung der StóBe durch den Wetter
strom in vollem Umfange zugute kommt. Fiir diese 
Bildung eines »Kaltemantels» wird eine griindliche 
D urchm ischung des W etterstrom es anzustreben sein, 
da sich sonst  die am StoBe entlang streichenden 
Luftteilchen rasch erwarmen werden und dann nicht 
mehr zur weitern Abkiihlung beitrągen konnen, 
wogegen die Kiihlwirkung der innern Luftteilchen 
nicht zur Geltung gelangt. Diese M ischung kann 
durch schrages Einblasen der Luft durch den Hilfs- 
ventilator begiinstigt werden. Viel!eicht kommen 
auch Prallflachen an den StóBen, in Abstanden von 
je 20 30 m und gegeneinander versetzt, in Betracht.

Man konnte auch an ein »Kaltblasen< der Stófle 
durch Vermittlung eines fahrbaren Holzverschlages, 
mit Wettertiiren fur die Forderung, denken, der den 
W etterstrom mit groBer Geschwindigkeit und guter 
A usnutzung an den StoBen entlang streichen lassen 
wiirde und sich allmahlich weiter ins Feld fahren 
lieBe. Dabei wurden sich jedoch groBe betrieb- 
liche Erschw erungen ergeben.

AuBerdem wird man die Ausrichtung einer tiefern 
Sohle beschleunigen konnen, damit auf dieser der 
kiihlende W etterstrom schon einige Monate vor der 
Eróffnung des Abbaubetriebes zu wirken vermag; 
der dabei eintretende Zinsverlust muBte dann auf 
die Kiihlkosten verrechnet werden.

Hiernach w urde sich fiir die A usnutzung der 
natiirlichen Luftkalte durch moglichst ausgiebige 
Bewetterung etwa folgendes Verfahren ergeben:

Zur Verhiitung einer vorzeitigen E rw arm ung der 
Wetter im Schacht wird dessen unterer Teil unter 
Benutzung von Warmeschutzmitteln ausgemauert 
oder durch Ktihlwasser berieselt. Die neu aus- und 
vorzurichtende Sohle wird einige Monate friiher, ais 
fiir den Abbau erforderlich ist, in Angriff genommen 
und einer kraftigen, in den N achtstunden und an 
kaltern Tagen noch verstarkten Bewetterung ausge- 
setzt. Durch Einbau von schragen Prallflachen an 
den StSBen konnte eine bessere M ischung des 
W etterstromes erreicht und damit dessen Kiihl- 
w irkung begiinstigt werden. Die Verstarkung des 
W etterstromes wahrend der kuhlern Stunden wurde 
durch einen unterirdisch aufgesteilten HilfsventiIator, 
mit Druckluft angetrieben, erzielt werden.

Gruben mit geridgerer Gesamtwarme und einer 
beschrankten Anzahl zu kuhlender Betriebspunkte 
wurden Wirbelbildungen im Wetterstrom zu ver- 
meiden haben und daher den HilfsventiIator besser 
hinter den Abbaubetrieben in den Wetterstrom ein- 
schalten, um die Kiihlwirkung des Wetterstromes 
moglichst ungeschwacht in den Abbauen zur 
Geltung zu bringen.

Kaltes Wasser.
W asser ist im allgemeinen, wenn es in geniigenden 

Mengen zur Verfiigung gestellt werden kann, ais 
Kiihlmittel gut geeignet, da es wegen seiner hohen 
spezifischen Warme und seines im Vergleich mit 
Luft groBen spezifischen Gewichts einen ausgiebigen 
Kaltetrager darstellt.

Die W irkung und Verw endung des W assers  fiir 
Kiihlzwecke kann folgende sein:

1. U n m i t t e l b a r e  A b k i i h l u n g  durch Tempe- 
raturausgleich (Leitung):
a) offen, d. h. durch »SpritzkiihIung« (Brausen, 

Schleier, kiinstlicher Regen),
b) durch geschlosseneKiihlkorper, also »Ober- 

flachenkiihlung«.
2. M i t t e i b a r e  A b k i i h l u n g :  Verdunstung.
3. M i t t e l  w  e g :  StoBberieselung mit kaltem 

W asser zur Abfiihrung der Gebirgsw arm e bei 
gleichzeitiger Verdunstung.

Auf den ersten Blick konnte man der Ansicht 
sein, daB, die V erdunstung in erster Linie anzustreben 
ware, denn 1 g  W asser entzieht durch Erw arm ung 
um 10° nur 0,01 WE, durch V erdunstung da
gegen 0,6 W E, also den 60fachen Betrag. Dieser 
Unterschied wird jedoch vollstandig ausgeglichen 
durch die verhaltnismaBig langsame W irkung 
der Verdunśtung, weshalb auch bei allen Brausen
u. dgl. eine verhaltnismaBig nur geringe Kuhl- 
w irkung beobachtet wird, sobald das W asser 
nicht sehr kalt ist. Je nach der Wassertemperatur 
und der Geschwindigkejt des W etterstrom es ergeben 
sich offenbar ganz verschiedene Verhaltnisse zwischen 
den Kiihlwirkungen durch Verdunstung  und durch 
unmittelbare Warmeleitung. Durch groBere G e
schwindigkeit wird die Verdunstung wahrscheinlich 
starker gesteigert ais die unmittelbare Kiihlwirkung; 
da aber mit gróBerer Geschwindigkeit auch wieder 
groBere W ettermengen durch die Querschnitte ge- 
trieben werden, so kann sich die V erdunstungs- 
wirkung auch dann nicht wesentlich starker be- 
merklich machen. Nach der oben angegebenen Zahl 
fiir den Ruhrbezirk — 9 g  W asserverdunstung  auf 
1 cbm W etter — wiirde sich bei Annahme eines 
mittlern W etterweges von 3500 m und einer mittlern 
Wettergeschwindigkeit von 2 m eine Verdunstung 
von 0,26 g  ( = 0 ,1 6  WE) auf je 100 m oder 0,3 g  
( =  0,19 W E) in 1 min ergeben, entsprechend einer 
Abkiihlung von 0,55° auf je 100 m oder 0,64° in
1 min. Es handelt sich also hier um verhaltnis- 
maBig geringe und durch die W arm e des Gebirgs- 
w assers  selbst groBenteils wieder ausgeglichene 
Kiihlwirkungen. lmmerhin muB man sich klar- 
machen, daB trotzdem dem G rubengebaude auf 
diesem W ege eine erhebliche W arm em enge entzogen 
w ird: bei einer W ettermenge von 5000 cbm/min 
w urde diese W arm eentziehung durch V erdunstung  
rd. 28000 W E  in 1 min, entsprechend 40 Mili. W E  
taglich, bedeuten, wogegen z. B. ein Gefrierkom- 
pressor mittlerer GroBe rd. 3 'Mili. W E taglich leistet.

Jedenfalls ist beim W asser wie bei der Luft 
eine moglichst niedrige Temperatur anzustreben.
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Zu diesem Zweck ist das Wasser in den Rohr- 
leitungen, da dereń Kalteschutz im Grubenbetriebe 
wohl zu teuer werden wurde, móglichst in Be
wegung zu halten, damit es nicht "durch Stehen 
die Gebirgswarme annimmt. Vergleichsweise sei 
angefiihrt1, daB im Simplon-Tunnel (Nordseite) im 
Jahre 1905 mit Kiihlwassermengen von durchschnitt- 
lich 4,3 cbm/min gearbeitet wurde, die sich im 
Durchschnitt von 5,9 auf 17,4° erwarmten, und daB 
die niedrigste Temperatur des frischen Kiihlwassers 
5,3°, die hóchste 9,5° betrug. Welchen Wert man 
auf niedrige Wassertemperatur legte, zeigt die Tat- 
sache, daB man die Kosten des Kalteschutzes (mit 
gepulverter Holzkohle) der Kiihlwasserleitungen 
trotz der groBen Langen nicht scheute; es gelang 
dadurch, die Erwarmung auf 1° fiir 1 km Lange 
herabzudriicken.

Allgemein ist darauf auftnerksam zu machen, 
daB bei Benutzung von Kiihlwasser im Gegensatz. 
zur Kiihlung durch den Wetterstrom die Erdwarme 
iu Gestalt des erwarmten Wassers zutage gebracht 
und dort unter Umstanden ausgenutzt werden kann. 
Diese Ausnutzung ist allerdings unter den heutigen 
Verhaltnissen schwieriger ais friiher, denn die wert- 
gehende Ausbildung der Dampfkondensation hat 
dazu gefiihrt, daB fur die Kesselspeisung groBe 
Mengen warmen Wassers zur Verfiigung stehen 
und eher Bedarf an Kiihlwasser zur Riickkuhlung 
dieses Wassers besteht. Vielleicht kommt eine Iand- 
wirtschaftliche Ausnutzung des warmen Wassers

1 Z o l l in g c r ,  a. a. O. S. 44.

in Gestalt der Berieselung von Wiesen in Betracht, 
die gestatten wiirde, dereń Nutzung zeitlich weiter 
hinauszuziehen.

S p r i t z k ii h 1 u n g. Die oben ais Spritz- 
kiihlung bezeichnete offene Kuhlung durch un- 
mittelbar ausspritzendes Wasser wird ais N e b e n -  
w i r k u n g  bei den Diisen und StrahIvorrichtungen 
fiir die Sonderbewetterung erreicht. Ais Beispiel fiir 
Vorschlage, welche die Ki i h l w i r k u n g  ai s  s o l c h e  
erstreben, sei die Kiihlvorrichtung nach dem Patent 
289340 von Moll & Co. in Neubeckum angefiihrt 
(vgL Abb. 13). Der durch Druckluft oder Druck- 
wasser angetriebene Ventilator a treibt den Luftstrom 
durch die 5 Diisen b hindurch, wobei durch 
die in die Kuhlzylinder c eingesetzten Glocken d 
ringfórmige Spaltraume entstehen, durch die ein 
Teil der bereits gekiihlten Luft mit Hilfe der Saug- 
wirkung der Diisen nochmals angesaugt und wieder 
der Kiihlwirkung unterworfen wird. In den aus- 
tretenden Luftstrom kann noch die PreBluft- oder 
Wasserstrahldiise e eingeschaltet werden, welche die 
Bewegung des Wetterstromes unterstutzt und zu 
seiner weitern Kiihlung beitragt. Das von den 
Diisen abflieBende Wasser sammelt sich im Boden- 
behalter /  und kann von -dort aus von einer auf 
der Achse des Ventilators sitzenden Kreiselpumpe 
durch die Leitung g  wieder angesaugt und fiir die 
Streckenberieselung verwendet werden.

Die Anlage ist fahrbar gemacht, damit sie sich 
móglichst nahe an die zu kuhlenden Betriebspunkte 
bringen laBt. Sie gehórt nach der oben gewahlten 

Bezeichnung zu den Anlagen fur 
Feldkiihlung.

Diese Einrichtung verspricht 
zweifellos eine kraftige Kuhl- 
wirkung und verbindet in vor- 
teilhafter Weise Kuhlung und 
Sonderbewetterung. Nur teilt sie 
mit den andern Vorrichtungen fiir 
offene Kuhlung, abgesehen davon, 
daB die Unter- und Ueberdruck- 
verhaltnisse durch die Wirkungen 
desVentilators und der Dusen, die 
sich gegenseitig beeinflussen und 
durchkreuzen, etwas unklar sind, 
den Uebelstand einer starken 
Sattigung des Luftstromes mit 
Wasser. Wird in den annahernd 
gesattigten Wetterstrom durch 
die Diise e kalte Luft geblasen 
und dadurch eine weitere Kuhlung 
bewirkt, so ist mit Wassernieder- 
schlagung zu rechnen, welche 
die Wirkung der PreBluft teil- 
weise aufzehrt. (Forts. f.)
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Die Elektrometallurgie der Leichtmetalle in den letzten Jahren.
Von Professor Dr. Franz P e t e r s ,  Berliti-Lichterfelde.

A l u m i n i u m 1.
Der Weltkrfeg hat fast iiberall zur VergroBerung 

bestehender Anlagen und zur Errichtung von neuen 
gefLihrt. Ende 1916 w u rd e 2 die Erzeugungsfahig- 
keit fiir die Vereinigten Staaten von Amerika auf 
75000 t, fiir Frankreich auf 20000, fiir die Schweiz 
auf 20000, fiir England auf 12000, fiir Norw egen 
auf 16000, fur Italien auf 7000 t geschatzt. Das 
sind(unterA usschluB Deutschlands und Oesterreichs) 
mehr ais 150000 1 (gegen 68200 t im Jahre 1913, 
und 11 550 t in 1905). Die Menge laBt sich, wenn 
die neuen und geplanten Anlagen in volietn Betriebe 
sind, vielleicht verdoppeln. Vor dem Kriege war 
von 1903 bis 1912 die Erzeugung nach C. O. 
M a i l l o u x 3 wie folgt gestiegen : in den Vereinigten 
Staaten und Kanada von 3400 auf 26300 t, in 
Oesterreich-Ungarn von 2500 auf 12000 t, in Frank
reich von 1600 auf 13000 t, in England von 700 
auf 7500 t, in Norwegen von 600 t im Jahre 1909 
auf 1500 t in 1912.

Andere Nachrichten4 verzeichnen fiir die V e r -  
e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  (wohl in short 
tons)

1911 1912 1913 1914 1915
23 000 32800 36200 39500 49900

Die einzige Gesellschaft ist T h e  A l u m i n i u m  
C o m p a n y  o f  A m e r i c a .  Zu ihren Anlagen in 
Niagara, N. Y., und in Massena, N. Y., sind 1917 
solche in Maryviile, Ten., mit 20000 PS und in 
Badin, N. C., ąm Yadkin River gekommen. Letzteres 
Werk so li5 jahrlich 19 650 t erzeugen konnen. Es 
u n ters teh t6 einer Tochtergesellschaft, der Southern 
Aluminium Company.

Der W ert der Erzeugung in den vier Anlagen 
betrug in D oilar7:

1914 1915 1916 1917
aus Roh-

stoffen 10080000 16280000 33900000 45882000 
aus Ab-

fallen . 1673140 5802100 23430200 25000000 
Der Verbrauch an Aluminium belief sich 1916 auf 
rd. 60000 t oder auf 2 0 °/0 mehr ais 1915.

Eine andere Tochtergesellschaft der Aluminium 
Co. of America, die A l u m i n i u m  O r e  P r o d u c t s  
Co., errichtet8 , in Sollers Point, Maryland, eine 
groBe Anlage, in der Bauxit aus Hollandisch-Guyana 
verarbeitet werden soli. Ueber die Industrie im 
W esten berichten D. A. L y o n  und R. M.  K e e n  e y ft, 
w ahrend .W. C. P h a l e n 10 neben den Bauxitvor-

1 I ra  A n s c h lu f l an  d e n  B e r ic h t  G lu c k a u f  1916, S . 65 f f .
2 E c o n o m is t ,  5 . M a i 191 7 ; Z .  f .  a n g e w . C h e m . 1917, B d .  3 0 , T .  3 , S .3 2 6 ;  

v g l .  a. N e u m a n n ,  G lu c k a u f  1918, S . 99.
» M e ta l i .  C h e m . E n g .  1917, B d . 16, S . 331.
1 C h e n u -Z tg .  1918, B d .  42  S. 8 .
s M e ta l i u . E r z  1918, B d .  15, S. 160.
a v g l .  C .  H a f e r ,  M in .  E n g , W id .  1915, B d .4 2 ,  S. 131.
■ C f ie m .-Z tg .  1919, B d . 43, S . 278.
"  C h e m .-Z tg .  1919, B d .4 3 ,  S .6 3 1  u n d  911.
'■> A in e r .  In s t .  M in .  E t ig .  S e p t. 1915.

'» M in e r .  R e s o u rc e s  o f  th e  u .  S ., B u l i .  N r .  7 , T .  1.

kom m en die im Jahre 1914 ausgeiibten Verfahren 
zu r  Aluminiumgewinnung in den Vereinigten Staaten 
behandelt.

In K a n a d a  b e t ru g 1 die Erzeugung 1918(1917) 
216165 (223246) cwt im Werte von 7,22 (7,62) Mili. $. 
Der Plan der Aluminium Co. of America, 800000 PS 
am St. Lorenzstrom bei den Long Sault Rapids aus- 
zubauen, scheint2 auf Schwierigkeiten gestoBen zu 
sein. Dagegen macht die aus jener Gesellschaft 
hervorgegangene N o r t h e r n  A l u m i n i u m  C o . 
nach H. E. R a n d a I I 3 an den Sliawinigan-Fallen 
in der Provinz Quebec 5 0 0 0 0 —60000 PS zur Er
zeugung von Aluminium aus gereinigtem Bauxit 
aus Britisch-Guyana nutzbar. Von den Wasser- 
kraften werden dort nach W. A. D y e s 4 500000 PS 
ausgenutzt, wahrend 600000 PS noch verfugbar sind.

In J a p a n  hat sich5 zum Ankauf von W asser- 
kraftreciiten in der Prafektur Toyama und zur Dar- 
stellung von Aluminium eine Gesellschaft mit 10 Mili. 
Yen Kapitał gebildet, das zur Halfte von einem 
amerikanischen Konzern, zur Halfte von Japanern 
geliefert wird. Die im Jahre 1916 gegriindete J a p a n  
A l u m i n i u m  M a n u f a c t u r i n g  C o .  h a t6 in Koku- 
gamura, einer Vorstadt von Nagoya, eine Anlage fiir 
eine vorlaufige jahrliche Erzeugung von 250 t er
richtet.

N o r w e g e n s  kiinftige Erzeugung wird7 auf 
16000 bis 17000 t geschatzt. Davon kommen auf:
1. S o c i e t e  N o r v e g i e n n e  d e s  N i t r a t e s ,  Aren- 
dalwerke 4000 t, Tyssedalwerke 6000 t; 2. B r i t i s h  
A l u m i n i u m  C o .  in Vigeland8 • und Stangfjord 

, 2600 t; 3. N o r s k e  A l u m i n i u m  C o .  am H5yang- 
fall 4000 t. Die A. S. Hoyangfaldene Norske Alu
minium Co. mit 10 Mili. K Kapitał setzte 1918 ihre 
Elektrodenfabrik fiir 5000 t Metali in Betrieb. Sie 
will9 die Kraftanlage in Hóyanger, Kreis Kirkebós, 
von 20 000 PS auf 30000 ausbauen, um die jahrliche 
Erzeugung an Aluminium von 4000 auf 6000 t er- 
hóhen zu konnen.

S c h w e d e n  bemiiht sich, wie andere Lander, 
vom Auslande hinsichtlich der Beschaffung von 
Rohstoffen unabhangig zu werden. Deshalb stellt 
m an10 bei Hoganas Versuche an, aus siidschwedi- 
schem Ton Aluminiumoxyd darzustellen. Die spatere 
G ew innung  des Metalis ist anscheinend in Yerbin- 
d u n g  mit den Anlagen am Trollhattan geplant.

In G r o B b r i t a n n i e n  erweiterte11 die B r i t i s h  
A l u m i n i u m  C o . ihre Anlagen in Foyers und in Kin- 
lochleven.

'  C h e m .-Z tg .  1919, B d . 43, S. 515.
'• C h e m .-Z tg .  1918, B d .4 2 ,  S . 8 .
3 T ra n s .  A m e r .  E le c tro c h e m . S o c . 1917, B c l.3 2 , S . 90.
* M e ta l i  u . E rz  1918, B d .  15, S .4 5 4 .

C lie in . -Z tg .  1920, B d . 44, S. 23.
* M e ta l i  u . E r z  1916, B d . 13, S .4 1 2 ;  1917, B d .  14, S . 311 ( W . A . D y e s ) .
I  C h e m .-Z tg .  1917, B d .  41, S .4 5 5 .
*  U e b e r  d ie  e le k tr is ć h e n  A n la g e n  d a s e tb s t s. S c h w e iz . B a u z tg .  1913, S . 4, 

s o w ie  E ie k tr o te c h n .  u . M a s c h in e n b . 1913, S . 435.
» C h e in . -Z tg .  1953, B d .4 2 ,  S , 179.

>» Z .  f .  a n g e w . C h e m . 1920, B d .3 3 ,  T . 2 ,  S .3 4 .
II Z .  f .  a n g e w . C h e m . 1918, B d . 31, T .  3, S . 49.
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In D e u t s c h l a n d  enstand1 wahrend des Welt- 
krieges eine bedeutende Aluminiumindustrie durch 
das Zusammengehen groBer Privatfirmen mit dem 
Reiche. Fiir Mitte 1918 wird2 die monatliche Er
zeugung in .den 4 Werken Lauta, Horrem, Bitter- 
feld und Erft auf 2500 t geschatzi. Sie fiel nach 
Kriegsende scharf ab, erholte sich aber spater wieder, 
so daB sie gegenwartig 1000 t und mehr betragen 
durfte3. Die mit 50 Mili. J i  gegriindete Aktienge- 
sellschaft V e r e i n i g t e  A l u m i n i u  m w e r k e  in 
Frankfurt a. M., an der Griesheim-Elektron und die 
Metallbank beteiligt sind, setzte das fur 12000 t 
jahrlicher Erzeugung bestimmte Lautawerk in 
Schwarzkolem, Kreis Hoyerswerda (Lausitz) sowie 
die Anlagen in Bitterfeld und in Horrem fur je 3000 t 
in Betrieb, die samtlich au! Braunkohle fiir die Elek- 
trizitatserzeugung angewiesen sind. Ein Talsperren- 
kraftwerk maęht nutzbar die von Giulini und der 
Rheinisch-Westfalischen Elektrizitatswerk A.G. ins 
Leben gerufene E r f t  w e r k  A.G. mit nominell 
15 Mijl. und einer veranschlagten Leistungsfahig- 
keit von 12000 t. Eine reine Wasserkraftanlage 
liefert den Strom fiir die In n  w e r k  A.G., die von 
der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft und Sie- 
mens-Schuckert gegrundet worden ist. Die Firma 
Giulini in Ludwigshafen, die schon vor dem Kriege 
eine Aluminiumfabrik in Martigny in der Schweiz 
besaB, beteiligte sich, abgesehen von der genannten 
Gesellschaft, zusammen mit der Regierung an einer, 
die mit 13,2 Mili. JC Kapitał ins Leben treten sollte. 
Eine wahrend des Krieges in Berlin-Rummelsburg 
in Betrieb genommene Anlage wurde wieder still- 
gelegt.

Die Aluminiumfabrik der E l e k t r o  m e t a l i  ur -  
g i s c h e n  W e r k e  H o r r e m  bei Koln verbraucht 
nach A. J. A11 m a n d und E. R. W i 11 i a m s 4 8500 bis 
9500 KW, einschlieBlich des Licht- und Kraftsbedarfs, 
und erzeugte im letzten Halbjahre 1918 1200 t Metali. 
Gleichstrom von 200 V speist 3 Para Hel rei hen von 
je 26 Oefen von 2,4 X  1,35X0,75 ni GroBe mit je 
4 Anoden von 30 X 30 cm Querschnitt. Auf jeden 
Ofen kommen 14000 -1 6 0 0 0  Amp (normal 14500) 
und 6 ,5 -  7,5 V, so daB er 1 0 0 -1 1 0  KW aufnimmt. 
Damit liefert er in 24 st 7 0 - 9 0  kg Metali. Mithin 
kommen im Durchschnitt auf 1 kg Aluminium 
30,5 KWst; das entspricht einer Stromausbeute 
von 68 %. Im allgemeinen scheint sie groBer zu 
sein. Die Anoden mussen in 2 Tagen, die besten 
in 4  —5Tagen erneuert werden. Wirtschaftlich liegen 
nach R. T r ó g e r 5 dieGewinnungsmóglichkeiten des 
Aluminiums in Deutschland ungtinstiger ais im 
Auslande.

Ob der Plan6 der PreBburger Kabelfabrik, in 
U n g a r n  im Biharer Komitat eine staatliche Alumi
niumfabrik zur Verarbeitung der ungarischen Bauxite 
unter Zuhilfenahme der Erdgasąuellen und Wasser-

* Chem.-Ztg. 1920, Bd. 44, S. 98.
1 Reichsarbeitsbl. Nr. 2; Z. f. angew. Chem. 1920, Bd. 33, T. 2, S. 129.
3 vgl. a. Metali u. Erz 1920, Bd. 17, S, 85.
* J. Soc. Chem. Ind. Aug. 1919; Chem.-Ztg. 1919, Bd. 43, S. SIO.
5 Z. d. Ver. d. Ing. 1919, Bd. 63, S. 717.

„ * Metali u. Erz 1918, Bd.15, S. 135; Chem.-Ztg. 1917, [id. 41 . S.838 und
1918, Bd. 42, S. 251.

krafte zu griinden, weiter verfoigt wird, laBt sich 
unter den heutigen Verhaltnissen nicht sagen. In
O e s  t e r  re i  ch  sollten bei Innsbruck und an den 
Civitzer Seen Anlagen errichtet werden. Die Wasser
krafte der Alpen wollte man in drei weitern Werken 
nutzbar machen.

Die Erzeugung der S c h w e i z  im Jahre 1918 
durfte1 15000 t  betragen haben, wobei 80% aus- 
gefuhrt wurden.

An der Erzeugung F r a n k r e i c h s  waren2 vor 
dem Weltkriege beteiligt die S o c i e t e  e l e c t r o -  
m e t a l l u r g i ą u e  F r a n ę a i s e  mi t  43,3%, die 
S o c i e t e  d e s  P r o d u i t s  C h i r n i ą u e s  d ’A l a i s  
et  de  la C a m a r g u e ,  die auch die alten Pechiney- 
und Salindres-Werke besitzt, mit 33,7% und die 
S o c i e t e  E l e c t r o e h i r n i c  mit 28%. Die zweite 
Gesellschaft nahm 1916 die Societe des Produits 
Chirniąues des Pyrenees und die Societe des Forces 
Motrices et Usines de PArve auf. Sie arbeitet mit 
40 Mili. fr Kapitał nicht nur in Frankreich, sondern 
auch in Norwegen. Die S o c i e t e  d e  B a u x i t e s  
e t  A l u m i n i u m  d e P r o v e n c e  erwarb bedeutende 
Bauxitlager und errichtete eine neue Anlage in 
Chateau de FArc.

I t a l i e n ,  das 1914 nur 939 t Aluminium dar- 
stellte, soli3 seine Erzeugung wahrend des Krieges 
auf jahrlich 7000 t gesteigert haben, indem die 
Industrie in den Abruzzen verstarkt und wahr- 
scheinlich piemontesische Wasserkrafte zur Ver- 
arbeitung von franzosischem Bauxit ausgenutzt 
wurden. Die Compagnie des Produits Chirniąues 
d ’Alais hat4 eine Tochtergesellschaft, die S o c i e t a  
J o r a l e t t r i c a  di  V i l l e n e u v e  e B o r g o f r a n c o  
gegriindef, welche die an beiden Orten vorhandenen 
Wasserkrafte zur Darstellung von Aluminium nutzbar 
macht. Die finanzielle und technische K.ontrolle 
ubt die mit 20 Mili. L gegriindete S o c i e t a  de l  
Al i  u m i n i o  I t a l i a  n o  in Turin aus, der auch die 
in Bussi gelegene Fabrik der S o c i e t a  p e r  la 
F a b b r i c a z i o n e d e 1 PA 11 u m i n i o, einer Tochter
gesellschaft der Societa Italiana di Elettrochimica' 
untersteht. Diese Gesellschaft erzeugte 1915 904 t 
Aluminium5. Verarbeitet wurden 51951 einheimischer 
und 465 t frartzósischer Bauxit sowie l l O t g r ó n -  
landischer Kryolith. Einen andern Teil der Aktien 
der Societa del Alluminio Italiano besitzt die Soc . 
T r a f i l e r i e  e L a m a n i t o i  d e  M e t a l i ,  die6 An
lagen in Sestri Levante bei Genua, in Villa Cogozzo 
bei Brescia und in Casazza Ligure hat.

Nach E. F, C ó t e 1 erhalt man 1 t Aluminium aus
4 t Rohstoff durch 950 KW-Tage (zu 24 st) oder 
kann mit 1 KW-Jahr 1,3 t Rohstoff verarbeiten.

Nach G. F l u s s i n 8 liefert 1 KW-Tag 0,8- 0,9 kg 
Aluminium aus 2,5 kg Rohstoff, oder die Erzeugung 
von 1 t Aluminium aus 3 t Rohstoff erfordert

1 Chem.-Ztg. 1919, Bd. 43, S. 910.
1 Chem.-Ztg. 1918, Bd. 42, S. S.
s Z. f. angew. Chem. 1919, Bd.32, B, S.262.
* Meta!! u. Erz 1917, Bd. 14, S. 307.
* Chem.-Ztg. 1917,-Bd. 41, S.760.
s Chem.-Ztg. 191S, Bd.42, S.9.
l  La Houiile Blanche. Mai/Juni 1918; Cliem. Metali. Eng.1919, Bd.2 1 ,S. 399.8 I >1 Hnmllia rAl.i min . . I 1 ' ’
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1250~1111 KW-Tage. Auf 1 kg Aluminium, das 
fiir 1,20 darzustellen ist, rechnet m an1 2 kg T on
erde, 20 g  Kryolith, 200 g  FluBspat und 1 t Kohle.

Der Preis des Aluminiums fiir 1 kg war in 
Deutschland vor dem Ausbruch des Krieges 1,50 J t ,  
im September 1919 15 J l  und Mitte Januar 1920 35

Ais R o h s t o f f  fiir die G ew innung  des Alu
miniums kommt (vom Kryolith abgesehen) praktisch 
noch so gut wie ausschlieBlich der B a u x i t  (so 
nach dem sudfranzosischen Orte Les Baux genannt) 
in Betracht, wenn auch die durch den Weltkrieg 
geschaffenen Verhaltnisse die Beschaftigung mit 
andern Rohstoffen gegen fruher sehr verstarkt haben.

Von den 568690 (386000) sh. t Bauxit, die in 
den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  1917 
(1916) gew onnen wurden, g in g en 2 375000 (272000) t 
in die Aluminiumfabrikation. Von der etwa 200000 t 
betragenden Fórderung des Jahres 1914 entfielen3 
mehr ais 8 0 %  auf Arkansas, wahrend der Rest von 
Alabama, G eorg ia4 und Tennessee geliefert. wurde. 
S i i d a m e r i k a  h a t5 in - Niederlandisch-Guayana in 
Oneribo, Rena, Reu, am Marechal-Bach sowie am 
Cotteca- und Surinamflusse groBe Bauxitvorkommen. 
Die letztern (100 km lang, 10 km breit), die 1915 
entdeckt wurden, fiihren ein Minerał, das am Nord- 
rande 33 %, am Sudrande kaum 2 °/0 Eisen und an 
beiden Stellen wenig Kieselsaure aufweist. In Britisch- 
Guyana sind im Gebiete des Demerara-Flusses 
groBe und wertvo!le Bauxitvorkommen mit 62 — 66 % 
Al20 ;i entdeckt worden. Gleichzeitig sollen in der 
trocknen Jahreszeit mindestens 125000 PS verfug- 
bar sein.. VorIaufig wird der Bauxit in den Ver- 
einigten Staaten gereinigt und verarbeitet. Abbau- 
rechte in groBen Gebieteti hat die Demerara Bauxite 
Co. erworben.

Ein neu entdecktes Bauxitvorkommen an der 
G o l d k i i s t e  liefert ein Minerał mit 6 8 °/0 AI.,0.s. 
Eins mit 5 8 - 6 0 %  A120 3, 2 % Fe20 3 und 6 ,5 - 7 ,8 %

1 C h e m .-Z tg .1 9 1 8 ; B d .4 2 ,  S . 8 .
3 C h e m .-Z tg .  1919, B t l .4 3 ,  S .2 7 9 ;  J . S o c . C h e m . In d .  1918, B d . 37, R e - 

v ie w  S. 57, 61 u n d  363 n ach  U .  S. O e o l.  S u rv e y ,  J u n i  1918.
3 A c e ta li. C h e m . E n g . 1915, B d . 13, S. 546. F . P a g e  R a n d a l l  (C h e m .-  

Z tg .  1917, B d . 41, S .574) g ib t  d ie  F ó rd e r u n g  in  1914 a u f  3 00000  t  a n .
4 v g i.  E n g . M in .  J . 1918, B d . 105, S. 1 ;  M e ta l i  u . E rz  1918, B d . 1 5 ,S. 168.
« C h e m .-Z tg .  1917, B d .4 1 ,  S .4 7 9 , 678 u n d  8 2 7 ; '  1919, B d .4 3 ,  S .6 3 I ; Z .

f. a n g e w . C h e m . 1917, B d . 30, T .  3 , S. 539.

Ti O., findet sich in groBen Lagern in den mittlern 
Provinzen B r i t i s c h - I n d i e n s .  In J a p a n  liegt1 ein 
ausgedehntes Vorkommen tonerdehaltiger Rohstoffe 
im Aishi-Bezirk am Ufer des Shizuoka.

G r o B b r i t a n n i e n  fórderte2 1914 8300 t, 1915
11 700 t und3 1916 10494 t (im Werte von 2934 Lstr.) 
sowie 1917 149601 Bauxit. Zwei Proben aus dem Lager 
bei Belfast (Irland) enthielten nach W. y l E s c h e r ' 1 

Al.,O, Fe„03 S i0 . ,+ T i0 2 H.,0
61,89 1,95 '8,33 “ 27,82
56,17 3,60 13,43 26,40

In D e u t s c h l a n d  werden5 die Vorkommen auf 
dem Vogelsberg seit dem Weltkriege ausgebeutet. 
Das Minerał enthalt dort 54 % Aluminiumoxyd und 
1 % Kieselsaure. Aus dem Karstgebiet der S s t e r -  
r e i c h i s c h e n  Adriakuste kamen wahrend des 
Krieges etwa 50000 t Bauxit jahrlich nach Deutsch- 
land. Mit der Ausbeutung der Lager im Innern 
Dalmatiens6 hat man im Oktober 1916 begonnen. 
GroBe Vorkommen weist auch die Herzegowina 
auf. In beiden Landern sind7 etwa 40 Vorkommen 
bekannt. Ein Bauxit aus dem Idartal im u n g a r i s c h e n  
Komitat Bihar8, der den franzósischen ersetzen 
sollte, enthalt3 bei 11,16% Gl£ihverlust 32% Fe20 ;! 
und 4% SiOa.

Die Erzeugung der Bauxitlager F r a n k r e i c h s  
im Jahre 1914 schatzt F. P a g e  R a n d a l l 10 auf 
300000 t. Sie finden sich in den Departements 
Ariege, Heroult, Charente, Var und Bouche du 
Rhóne. Ein sehr reines Minerał enthalt 75,7%A1.,0.(, 
1,9 Fe20 3, 8,3 S i0 2+ T i 0 2, 13,5 H ,0 .  Nach Gflte 
und Menge viel versprechende Vorkommen soli11 
S p a n i e n  aufweisen, namentlich im Bergbaubezirk 
Barzelona und an dessen Grenzen. (Forts. f.)

1 W . A . D y e s ,  M e ta l i  u . E rz  1917, B d . 14. S .3 1 1 .
2 C h e m .-Z tg .  1917, B d .4 1 ,  S .7 6 6 .
3 J . S o c . C h e m . In d .  1918, B d  3 7 , R e v ie w  S. 5 7 ,6 1  u n d  346.
4 C h e m .-Z tg .  1918, B d .4 2 ,  S . 3 5 4 .
I  N a u m a n n ,  M e ta l i  u . E rz  1916, B d .1 3 ,  S .2 4 4 .
« N S h e re s  d a r u b e r  s. C h e m .-Z tg .  1918, B d .4 2 ,  S .251  u n d  M e ta l i u . E rz .  

1918, B d . 15, S. 120.
7 K a t z e r ,  Z .  f . p r a k t .  O e o l.  1917, S .1 3 3 .
“ .U e b c r  d ie  d o r t ig c n  L a g e r  s. M .  P r z y b o r s k y ,  M o n t  R d s c h . 1917, 

B d . 9 , S . 190, u n d  B c y s c h l a g ,  Z .  f. p ra k t .  O e o l.  1918, S. 35.
» T o n in d . -Z tg .  1916, B d .4 l) ,  S. 739.

<» C h e m .-Z tg .  1917, B d .4 1 ,  S. 574.
II E b e n d a , S . 766.

Frankreichs Kohlenforderung sowie Eisen- und Stahlgewinnung im Kriege.

Die Besetzung des grófSten Teils des nordfranzósischen 
Steinkohlengebietes, das in der Friedenszeit von der Gesamt- 
fórderung des Landes etwa drei Viertel aufbrachte, gleich bei 
Kriegsbeginn durch unsere Truppen, schuf fiir die Kohlen- 
versorgung Frahkreichs auf die ganze Kriegsdauer sehr 
schw ierige Verhaltnisse. Im 2. Halbjahr 1914, das noch einen 
Friedensmonat umfafit, betrug die S t e i n k o h l  e n  gew innung 
mit 7,15 Mili. t nur etw a 35% des Friedensum fanges. Trat 
auch in den folgenden Jahren eine Erhóhung ein, die am 
grófiten in 1917 war, so g in g doch auch in diesem jah r die 
G ew innung nur w enig iiber zw ei Drittel des Standes von 1913 
hinaus. W eit mehr ais um die Halfte unterschritten blieb 
dieser auch in dem genannten giinstigsten Jahr in dem 
wichtigsten Fórdergebiete, den Departements Nord und Pas

de Calais, und 1918 machte die Fórderung dort sogar nur 
w enig mehr ais ein Viertel davon aus. Einen feilweisen 
Ausgleich brachte die Steigerung der Fórderung in derM ehrzahl 
der andern G ew innungsgebiete, so verzeichnet —  1918 mit 1913 
verglichen —  Loire einen Zuw achs von 1,14 Mili. t, Bourgogne 
und Nivernais einen solchen von 1,13 t Mili., Gard 870000 t.

W eit gunstiger ais bei der Steinkohle war das G ew innungs- 
ergebnis in der Kriegszeit bei der B r a u n k o h l e ,  der aller- 
dings nur eine vergleichsw eise geringe Bedeutung im 
franzósischen W irtschaftsleben zukommt. Zunachst ging auch 
ihre Fórderung'ziem lich stark zuriick, 1916 erreichte sie aber 
wieder annahernd den Friedensum fang und iiberscliritt diesen
1917 und 191S um 45,97 und 66,12"/,. Fiir Einzelheiten sei 
auf Zahlentafel 1 verwiesen.
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Zahlentafel 1. 
K o h l e n g e w i n n u n g  i n d e n  J a h r e n  1913- 1918.

Steinkohle:
Norden und Pas de Calais
L o i r e ......................................
Bourgogne und Nivem ais . 
Gard . . . . . .
Tam und Aveyron . . , . 
Bourbonnais . . . , . .
A u v e r g n e .................................
W e s t- A lp e n ...........................
Herault . . . . . . .
Siid-Vogesen . . . . . .
Creuse und Correze . . . 
W esten . . . . . . .
Les M a u r e s ...........................
Pyrenaen . . . . . . .

Braunkohle: 
Provence . , 
Siid-Vogesen 
C o m ta t. . . 
Siid-W esten . 
Haut-Rhóne 
Yonne . .

zus.

27 389 307 
3 795 987 
2 412 416 
2 137 325 
1 987 454 

737 425 
591 448 
384 378 
221 015 
183 774 
129 519 
80 840

13 557 46S 
1 838 698 
1 176 171 
1 059 269 

941 654 
343 633 
283 917 
197 550 
103 333 
83132 
62 532 
41 721

1 981 399 
1 500 973 
1 052 336 

810 564 
892 919 
306 446 
219 023 
146 139 
104 368 
56 468 
58 329 
22 86.)

1914
B e z i r k 1913

1. Halbjahr 2. Halbjahr
1915 1916 1917 1918

t t t t . t 1 t

7 382 292 
3 294 258 
2 447 594 
1 814 269 
1 909 993 

710 086 
480 253 
334 869 
205 991 
122 653 
105 888 
47 316 

82

40 050 888

756 731 
8 146 

24 987 
2 996 

382

19 689 078

378 055 
4 757 

13 253 
1938 

180 
42

793 330 398 225

7 151 833

273 918 
3 995 
9 596 
1 449

15

18 855 544

646 825 
5 966 

20 654 
3 783 

140 
20

8 195 025 
3 613 024 
2 571 644 
1 951 549 
1 993 370 

798 724 
516 656 
377 662 
222 657 
132 862 
106 531 
61 790 

101

11 450 463 
4 548 097 
3 504 925 
2 838 859 
2 580 836 

973 354 
641 843 
510 404 
290 195 
198 666 
132 495 
86444 

20 
810

20 541 595 27 757 411

698 498 
4 161 

49 318 
15 421 

970 
110

288 973 677 388 768 478

Einen noch scharfern Riickgang ais die Steinkohlen- 
gew innung erfuhr in den Kriegsjahren die R o h e i s e n -  
herstellung; nachdem sie im 1. H alb jah rl9 14  noch 2,35 Mili. t 
betragen hatte, sank sie in den folgenden sechs Monaten auf 
279 000 t. Die Erhohm g w ar langsamer und entfernt nicht 
so w eitgehend w ie bei der Steinkohle: 1915 stellte sich die 
Roheisengewinnung auf 11,22% des Friedensum fanges und 
in den drei folgenden Jahren auf 25,17, 27,04 uud 24,S3°/0. 
Der M angel an Koks fuhrte zu einer starkern Ausnutzung 
der W asserkrafte des Landes und damit zu einer Steigerung 
der Roheisendarstellung im e l e k t r i s c h  e n  Ofen, die von 
29000 i in 1913 auf 102000 t in 191S wuchs.

Die V e r t e i l  u n g  der Roheisen nach S o r t  e n  ist in der 
Zahlentafel 3 ersichtlich gemacht.

959 988 
17 412 

105 100 
55 306' 
19 398 

792

7 926 903 
4 938 485 
3 541' 707 
3 007 401 
2 594 41.4 

952 583 
651 832 
592 647 
331154 
187 214 
112 934 

99 038 
1080 
3 790

24 941 182

1 056 527 
21 913 

128 231 
72 137 
35 757 

3 336

1 157 996 i 1 317 901

Zahlentafel 2.
R o h  e i s e n  e r z e u g u n g  1913- 1918.

J a h r Insges.

&
t

Da 
Koks- und 

Holzkohlen- 
Roh

t

von

Elektro-

eisen
t

1913 5 207 307 5 178 554 28 753
1. Halbj. 1914 2 347 247 2 335193 12 054

u j> 279 137 269 021 10 116
1915 584 235 539 503 44 732
1916 1 310 756 1 208 498 102 258
1917 1 408 283 1 301 397 106 886
1918 1 292 958 1 191396 101 562

Zahlentafel 3.
G l i e d e r u n g  d e r  R o h e i s e n e r z e u g u n g  n a c h  S o r t e n .

zus.

R o h e i s e n s o r t e 1913

t

1914

1. Halbj. j 2. Halbj; 
t | t

1915

t

1916

t

1917

t

1918

t

GuBeisen 1. S c h m e l z u n g ................................
G iefiereiroheisen . . - ......................
Frisch r o h e i s e n ...........................
B e sse m e rro h e ise n ...................... ..... .
T h o m a s r o h e is e n .................................
Siliziutneisen ............................................................
S p ie g e le is e n ............................................................
Eisenmangan ......................................................
Andere S o r t e n ...........................................

143 423 
810 260 
532 003 
124 336

23 791 
25 620 
22 869 
16168

364 400 
80 243 

199 440 
48 504 

1622 321 
7 371 
2 647 

11 355 
10 966

7 337 
49 067 
94 585 
10 206 

102 522 
5 253
2 852 
4 198
3 117

18 473 
155 014 
269 157 

22 162 
76 607 
22 530

7 634 
3 873
8 785

32 365 
301124 
341 906 

87 237 
465 764 

37 639 
21646 
14 379 

8 696

28 746 
311 610 
374 903 

71 786 
517 791 

35 052 
37 474 
13 096 
17 825

35 603 
442 527 
357 655 

74 564 
307 430 

29 112 
16 728 
1 1 1 7 2  
18 167

5 207307 2 347 247- 279 137 | 584 235 i 13 1 0 7 5 6 . I 1 408283 I 1292 958

Am starksten ist unbedingt und auch yerhaltnismaBig der 
Riickgang in der G ew innung von Thom asroheisen, von dem
1918 nicht einmal ein Zehntel der Herstellung des letzten 
Friedensjahres erblasen wurde. Das hangt damit zusammen, 
daB das hauptsachlichste Erzeugungsgebiet fiir diese Roheisen-

sorte, das Departement Meurthe und M osel, das 1913 zu der 
gesam ten Roheisengewinnung Frankreichs etwa zw ei Drittel 
beisteuerte, bald nach Kriegsausbruch in unsern Besitz 
gelangte und von uns auch bis zur Einstellung der Feind- 
seligkeiten behauptet wurde. 1913 waren hier 3,49 Mili. t
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Roheisen erblasen w orden, 1918 aber nur 185 000 t. Die Her- 
sfellung in dem zweitw ichtigsten Gebiet, dem Norddepartement, 
das 1913 650000 t Roheisen geliefert hatte, kam infolge der 
Besetzung durch unsere Truppen von 1915 ab vollig zum 
Stillstand, w ogegen  sich die Erzeugting im Pas de Calais,

die 1915 auf 9000 t (gegen 283000 t in 1913) heruntergegangen 
war, im weiteren Verlauf des Krieges w ieder auf 1090001 hob. 
Die iibrigen Roheisenbezirke hatten, w ie der Zahlentafel 4 zu 
entnehmen ist, in der Mehrzahl eine Zunahm e ihrer Erzeugung 
zu verzeichnen, so A riege um 300001, Isere um 39000 t.

Zahlentafel 4.
Y e r t e i l u n g  d e r  R o h e i s e n e r z e u g u n g  n a c h  B e z i r k e n .

B e z i r k 1918

t

IG

1. Halbj. 
t

14

2. Halbj. 
t

1915

t

1916

t

1917

t

1918

t

A r d e c h e ........................................... ..... 13 254 6 545 1 2.34 15 694 24 314 26 764 29 471
A r i e g e ...................................................................... 29 031 17 874 6100 40 102 60 804 57 478 61 947
A v e y r o n ................................................................. 85 111 40385 12 076 58 808 113 14 4 110 14 1 80 582
CaIvados ................................................................. _ — - V - ; _ ■ 15 761 107 144
G a r d ............................................................................ 65 588 39 473 20 472 43175 74 036 79 098 58172
G i r o n d e ................................................................. 19 230 — — \ — 24 346 53 844 53 055
I s e r e ...................... ..... ............................................ ' 80 440 31 382 22 062 100 536 181 170 165 818 119 789
Landes ....................................................................... 79 193 39 090 22 508 61 113 85 694 85 524 78 153
L o ir e ............................................................................ 22 746 9 371 519 24 901 31 826 33 472 26 564

„ ( u n t e r e ) ...................................................... 109 281 60 114 13154 57 552 119 677 104 244 75 922
Lot und G aronne ................................................... 33 855 18 000 10 600 17 650 28 700 29 700 39 684
Marne ( o b e r e ) ...................................................... 53 221 27 301 7 985 1 1 355 42 867 54 558 46 439
Meurthe und M o s e l ........................................... 3 492 726 1 616 857 35 839 15 16 5 267 509 318 593 184 701
N o r d e n ...................................................................... 650 210 303 813 52 212 — — ■ . — —  .
Pas de C a l a i s ...................................................... 282 879 26 690 7 189 8 664 64 718 69 238 109 150
Rhóne . . . .  ................................................. 26 460 12 200 7 300 19 600 25 300 14 000 31000
Saóne und L o i r e ................................................. 107 869 50 716 36 210 83 771 117 501 134 232 107 944
Seine ( u n t e r e ) ...................................................... ■ — — — 20 735
Andere B e z ir k e ......................; ........................... 56213 48 236 23 677 26149 49 150 58 818 62 506

Z l|S .  . 5 207 307 2 347 247 279137 584 235 13 10  756 1 408 283 1 292 958

Neu aufgenommen wurde die Roheisendarstellung in der 
Kriegszeit in Calvados (Normandie) und im Departement der 
unteren Seine.

Die S ta h le r z e u g u n g  zeigt nach der Natur der Sache 
eine ahnliche Entwicklung w ie die Roheisengewinnung, 
von deren Um fang sie ja im wesentlichen abhangig ist. 
Infolge der zunehmenden Verw endung von Schrott zur 
Stahlgewinnung w ar ihr Riickgang jedoch nicht so stark; 
nachdem sie im 2. Halbjahre 1914 auf w eniger ais den funften 
Teil des Friedensumfangs zuruckgegangen war, stellte sie 
sich 1915 w ieder auf 23,70%, 19ió  und 1917 auf 38,07 und 
42,48%, um 1918 w ieder auf 38,41 % nachzugeben.

Die Giiederung der Stahlerzeugung nach S o r t e n  ergibt 
sich aus der folgenden Zahlentafel.

Zahlentafel 
S t a h l e r z e u g u n g  1913— 1918.

Jahr Insges,

t

Da

GuBstiicke
t

von

Blócke
t

1913 4 686 866 87 093 4 599 773
1. Halbj. 1914 2 305 093 51463 2 253 630
2. „  1914 444 640 12 949 431 691

1915 1 110 671 36 760 10 73 911
1916 1 784 221 64 051 17 2 0 170
1917 1 991 040 73 961 1 917 079
1918 1800079 106 121 1 693 958

G i i e d e r u n g  d e r
Zahlentafel 6. 

S t a h l e r z e u g u  n g n a c h  S o r t e n .

< 1914
Stahlsorte 1913 1. Halbj. 2. Halbj. 1915 1916 1917 1918

t t ■ t t t t t
Bessemer-Stahl . . . .  
Thomas- „  . . . . 
Martin- „  . . . 
TiegelguB- „  . . . . 
Elektro-

252 704 
2 806 475 
1 582 478 

24 085 
2 1124

68 627 
1 422 561 

791 763 
13 354 

8 788

12 781 
89 068 

327 160 
8196 
7 435

31027 
59 459 

966 607 
23 792 
29 786

86 630 
409 631 

1 213 677 
32 555 
41728

74 511 
464 635 

1 363 631 
40 447 
47 816

61039 
320 972 

1 320 675 
40 563 
56 830

zus. 4 686 866 2 305 093 444 640 1 110 671 1 784 221 1 991 040 1800 079

Vergleicht man die Jahre 1913 und 1918, so zeigt sich, 
daB der Riickgang nicht nur unbedingt (fast 2,9 Mili. t), sondern 
auch verhaltnismaBig (88,56%) am starksten bei Thomasstahl 
war, Bessemerstahl hat 192000 t =  75,85% ver)oren, dagegen 
ist die verhaltnism afiige EinbuBe bei Martinstahl (—  16,54%) 
nicht groB und TiegelguB- und Elektrostahl haben einen 
Zuw achs um 16000 t =  68,42% und 36000 t =  169,03% zu 
verzeichn en.

Die S t a h l e r z e u g u n g s g e b i e t e  decken sich weit- 
gehend mit den Roheisenbezirken. An der Spitze stand auch 
hier im Frieden das Departement Meurthe und Mosel, dessen 
Stahlgewinnung sich in der Kriegszeit von 2,3 Mili. t auf 
187000 1 senkte. Auch die Herstellung im Nord ging auf 
rd. ein Drittel des Friedensumfanges zuruck. Einer Zunahme 
begegnen w ir yor allem in den Departements Saóne und Loire 
( +  88 000 t) und Loire (-*- 79 000 t). Naheres m ag aus der 
Zahlentafel 7 ersehen werden.
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Bezirk

A l l i e r ......................
A r ie g e ......................
Aveyron . . . .  
Cóte d ’or . . . .
G a r d ......................
L an des......................
L o i r e ......................

„  (untere) . . 
Marne (obere) . . 
Meurthe und Mosel 
Morbihan . . .
N ie v r e ......................
Nordcn . . . .  
Oise . . . . . 
Pas de Calais . . 
Saóne und Loire . 
Savoie . . . . .
S e i n e ......................
Andere Bezirke

Zahlentafel 7,
V e  r t e i 1 u n g  d e r  S t a h l e r z e u g u n g  n a c h  B e z i r k e n.

zus.

1913
1914 i

1. Halbj. 2. Halbj. 1*11 a

t i t t

191 fi 

t

1917

t

56  589 27 920 26  770 87 300 1 2 3 9 4 1 13 1 0 2 7 98 299
9 541 7 143 3  315 19 738 20  543 2 0 1 0 1 20  331

83 276 40  467 14 310 fil 331 113 558 113 041 88  093
55 35 5 899 31 196

96 541 43 165 21 578 78 1 U 118 329 111 886 75 832
57 685 28 177 13 027 32 669 45 646 46 680 41 204

241 302 110 146 87 855 292 991 371 596 384 648 3 20  625
i 54  489 71 130 28 623 118 484 175 370 170 102 158 386

27 414 15 976 9 171 23 080 40 967 17 467 38  390 -
2 298 717 1 151 122 3 i  523 26  83! 278 716 3 12  401 187 087

14 186 9 920 27 195 28  338 50 899 38  518
21 147 8  934 8  102 31 878 4 0  646 65  387 61 152

947 096 535 245 87 279 19 200 24 300 30  800 33  000
23 008 7 574 1 144 21 771 3 0 1 7 2 34 326 65 506

147 787 4 500 750 1 800 7 500 8  100 ' 54 500
210 684 94 869 70 259 168 712 214 257 302 818 298 222

14 435 6 720 5  770 2! 5<:o 31 750 38 3 5 0 43 228
45 747 23 923 3  415 29 078 39 148 42 929 42 368

221 698 113 861 21 829 48 999 79 444 104 179 104 142
4 686  866 2 305 093 | 444 640 1 110 67 L l 784 221 1 991 040 1 800  079

Markscheidewesen.

1918

t

L u f t d r u c k . J= ~c 5 _
— _ _ _ _ _

W i n d , V

A p r i l

zuriickgefiihrt auf 0  "Ćelsitis 
und M eereshohe

u c
— TT ’> 53

N 'u £
L u f t t e m p e r a t u r

u 3 J-
S r ?

Richtung und Geschwindigkeit in m/sek, 
beobachtet 36 m iiber dem Erdboden

UJ
OT JZ 

-O
-o 9V ■£ V U  > o? und in 116 m M eereshohe

1920
i cu
j o  ■:
E.
nim

Zeit

i/l

i  £ 
s
mm

Zeit

2 * ^  
•-j jż .5
8*0 S— *r*a.*4"
O

mm

x: X.y V 
JO j s

i r
"C

Zeit

-•
1i 3  s;

1 - S  
1 "C

j Zeit

U f
v  j z . B

° c

Hóchsl-
wert Zeit Minii est- 

wert Zeit

<D R  -a

z 2 "

mm

1. 751,4 12 N 746,9 6 V
.

4,5 12,4
11,6

4 N 6,8 12 N 5,6 S O  8 ; 2 - 3  N S 2 4— 6 V2. 755,6 12 N 750,7 5 V 4,9 l  N 6,0 12 N 5,6 S 7 9— 10 V S 4 1 1 - 1 2  N 0,4
3. 757,4 U  V 755,5 5 V 1 ,9 , 11,2 1 N 4,5 6 V 6,7 O S O  6 1 - 2  N S 3 6— 7 N 2,44. 757,0 0 V 753,7 6 N 3,3 10,5 1 N 5,3 4 V 5,2 S 4 10— U  V S 2 5 — 7 V 1,45. 757,2 12 N 753,6 3 V 3,6 8,3 4 N 5,9 7 V 2,4 0  5 10— 11 V S 2 1— 2 V 4,56. 763,3 12 N 757,2

758,4
0 V 6,1 9,2 2 N 4,9 2 V 4,3 N O 5 • 3— 4 N N O  3 11— 12 N

) -
5,37. 763,4 2 V 12 N 5,0 12,8 5 N 4,3 6 V 8,5 O N O  7 12— 1 N O S O  2 12— 1 V 1,48. 758,4 0  V 755,8 12 N 2,6 12,3 4  N 8,5 9 V 3,8 O S  O  6 2 - 3  N S 3 11— 12 N

)
1,69. 755,8 0 V 752,0 3 N 3,8 16,7 2 N 11,5 9 N 5,2 S 8 2— 3 N S 3 8 - 9  N 5,310. 754,9 1 N 752,4 0 V 2,5 16,2 3 N 11,4 7 V 4,8 0 8 10— 11 V 1,611. 753,7

750,9
0 V- 748,0 4 N 5,7 17,0 4 N 9,8 7 V 7,2 O S O  9 3 - 4  N _; 0,612. 8 V 745,4 12 N 5,5 12,8 7 N 8,5 6 V 4,3 S O  7 1 2 - 1  V O  2 9— U  V 0,713. 751,0 12 N 745,5 3 V 5,5 15,1 4 N 9,9 7 V 5,2 S S O  6 4— 5 N S O  3 7— 8 V

u) *
14. 755,7 10 Ń 751,0 0  V 4,7 14,7 6 N 8,2 8  V 6,5 S O  6 1— 2 N S 3 7— 8 N15. 755,1

757,8
0  V 751,2 5 N 3,9 17,5 5 N 10,0 0 V 7,5 S 10 1— 2 N S 6 12—jl  V

,4— 5 V
4,316. 12 N 752,0 0 V 5,8 17,5 4 N 11,8 7 N 5,7 O S O  11 3— 4 N S 5 0,2
1,3

17. 759,8 11 V 756,1 12 N 3,7 16,0 11 N 8,5 6 V 7,5 W  6 3 - 4  N W  2 1 1 — 12 V18. 760,1 12 N 756,2 4 V 4,2 18,0 2 N 11,0 12 N 7,0 i___■

19. 761,5 8 V 759,8 7 N 1,7 15,5 4 N 9,2 8 V 6,3 N O  5 3— 4 N ___

20. 759,9 0 V 756,8 3 N 3,1 12,5 3 N 8,0 11 N 4,5 S 7 1 1 - 1 2  V S 4 8— 9 N 2,821. 765,8 12 N 758,4 0 V 7,4 12,5 3 N 6,5 12 N 6,0 S S O S 1 0 - 1 1  V 0 2 9— 10 Nj 22. 767,4 11 V 765,8 0 V 1,6 13,6 5 N 3,0 6 V 10,6 W  3 1 0 - 1 1  N 0 2 5 — 6 V23. 767,6 12 N 765,8 3 V 1,8 16,2 4 N 4,2 5 V 12,0 W  4 1 — 2 V S 2 1 1 — 12 N24. 768,7 9 V 765,9 12 N 2,8 . 17,8 3 N 6,8 5 V 11,0 0 6 4 - 5  N S 2 5— 6 V25. 76o,9t 0  V 759,9 12 N 6,0 I 13,4 0 V 8,1 12 N 5,3 0 7 1 0 - 1 1  V 0 4 8— 9 N 3.726. 769,9 0 V 756,0 11 V 3,9 11,1 3  N 6,1 11 N 5,0 0 7 12— 1 N 0  3 11— 12 N 5,027. 759,9 0  V 749,6 10 N 10,3 9,0 10 N 4,9 3 V 4,1 0 11 8— 9 N 0 S 0 4 2— 3 V 17,3
1,4
4,2

28. 753, 1 ; 12 N 749,8 5 V 3,3 10,4 2 N, 4,9 3 V 5,5 0 8 2— 3 N 0  5 12— 1 V29. 760,1 12 N 753.1
760.1

0 V 7,0 10,3 1 N 4,0 3 V 6,3 O S O  10 1— 2 N 0  3 7— 8 N30. ! 762,4 i 12 N 0 V 2,3 13,0 1 4 N 4,7 6 V [ 8,3 0 8 4— 5 N 0 2 U — 12 N
Mittel ! 759,0 754,7 4,3 13,5 7,2 • i 6,3 M onatssunnue 65,4

Monatsmittel aus 33 Jahren 1 54,2
:*S'| ■tJ j V il f I (seit 1888)
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Volkswirtschaft und Statistik.
Kohlengewinnung Deutschlands im 1. Vierteljahr 1920. Im

1. Viertel d. J. belief sieli nach amtlicher Ermittlung die S t e i n -  
k o h l e n g e w i n n u n g  Deutschlands auf 30,70 Mili. t, d. s. 1,59 
Mili. t oder 5,45 %* mehr ais in dem entsprechenden Zeitraum 
des Vorjahrs. Dabei muB beriicksichtigt werden, daB in den 
Zahlen fiir das laufende Jahr die G ew innung des Saarbezirks 
und der bayerischen Pfalz nicht enthaiten ist. LaBt man die 
Forderung dieser beiden Beżirke auch fiir das Jahr 1919 un- 
beriicksichtigt, so erhalt man fiir das 1. Vierteljahr 1920 ein 
M ehr von 3,99 Mili- t oder 14,95 Die G ew innung von

B r a u n k o h l e  zeigt mit 25,01 Mili. t einen unbedingt (3,96 
Mili. t) fast ebenso hohen, verhaltnism aflig (18,79 “/„) aber 
erheblich hohern Zuw achs wie die Steinkohlenforderung. Die 
Kokserzeugung stellte sich auf 5,71 Mili. t und war damit 
318000 t, unter AuBerachtlassung der G ew innung des Saar
bezirks und der Pfalz in 1919, aber um 526000 t oder 10,13 °/o 
hoher ais im Vorjahr. Auch die Herstellung von P r e B -  
s t e i n k o h l e  w ar um reichlich 100000 t oder 10,93 “/u, die 
von P r e B b r a u n k o h l e  urn 952000 t oder 22,13 u/o groBer 
ais in 1919. Die V e r t e i l u n g  der G ew innung auf die 
einzelnen B u n d e s s t a a t e n  ergibt sich aus der nachfolgendeu 
Zusam m enstellung.

Steinkohle Braunkohle Koks PreB-
Steinkohle Braunkohle

t , t t t t

P r e u B e n ...................................... ......................1919 27 924 810 17 048 871 5 325 093 815 042 3 536 528
1920 29 607 01 6' 20 309 448 5 640 862 893 846 4 267 544

B a y e r n ........................................... ......................1919 148 558 441 711 — ___ 6 380
1920 13 604’ 502 899 — ___ 34 364

Sachsen ...................................... ......................1919 997 984 1 496 581 27 477 ___ 302 642
1920 1 038 616 1 865 975 34 490 — 375 086

Deutsches R e i c h ...................... . . . . .  1919 29 113 702 21 054 443 5 395 251 953 095 4 304 248
1920 30 699 793 S 5 25 009 552 5 7 1 2 8 1 0 1 057 268 5 256 611

1 O h n e  S a a rg e b ie t u n d  5 o h n e  P fa lz ,  d ie  in  1919 e in e  F o rd e r u n g  v o n  2 4 0 7 4 7 5  t  S te in k o h le  u n d  e in e  E rz e u g u n g  v o n  2 08118  t  K o k s  v e rz e ic lm e te n .

Versorgung GroB-Berlins mit Brennstoffen im 1. Vierteljahr
1920. W ahrend die Versorgung GroB-Berlins mit Brennstoffen 
im 1. Vierteljahr 1919 gegenuber dem gleichen Zeitraum von 
1918 stark zuriickgegangen w ar, zeigte sie im 1. Viertel des 
laufenden Jahres eine erfreuliche Steigerung. So war der

Verbrauch an Steinkohle bei 1 021485 t um 300990 t oder 
41,78 "/o, der Verbrauch an Braunkohle bei 422 829 t um 
32 017 t oder 8,19 % groBer ais im Vorjahr. Naheres ist aus 
der nachstehenden Zusam m enstellung zu ersehen.

Em pfang

Herkunftsgebiet auf dem W asserw ege . insgesamt
Yerbrauch '

1919 1920 1919 i 1920 1919 1920

t i t f . 1 t t t

A. Steinkohle, Koks und PreBkohle.
England . . 
W estfalen . . 
Sachsen . . . 
Oberschlesien 
Niederschlesien

62 607

127 905 
12 90S

76 481

214816 
18 944

321 202 
1 987 

405.145 
65 216

34S 745 .
2 965 

646 520 
82 296

293 457 
1 987 

360 034 
65 017

327 280 
2 955 

612 323 
78 927

zus. A  . . . . . . 
Zunahm e gegen 1919

203 420 ! 310 241
106 821

B o h m e n ......................
Preufien und Sachsen :

K o h le ...........................
PreBkohle . . . .

140

2 233 
824

zus. B ...........................
Zunahm e gegen 1919

1841

4 938 
3 538

3 197 10 317
7 120

Se. A und B . . . 
Zunahm e gegen 1919

206 617 I 320 558 
113 941

793 550 I 1 080 526 
286 976

B. Braunkohle und PreBkohle. 
140 4 656

720 495 1 021 485
300 990

14 570 
380 884

1 91 1 8 
399 586

395 594
27 766

423 360

1 189144 1 503 886
314 742

140

12 660 
378 012

4 656

19 058 
399 115

390 812
32 017

422 829

1 111307
333 007

1 444314

1 O h n e  E is e n b a h n d ie n s tk o li le .

Patentbericht.
Anmeldungen,

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

Vom 26. April 1920 an:
5b , 10. M .61436. Herm. Mack, Hamm (W estf.), Borberg- 

straBe 4. Verfahren zur H ereingewinnung von Kohle. 13 .6 .17 .
10 a, 28. G  48238. Hermann Graf, Stuttgart, Birkenstr. 7. 

Verkohlungsofen mit zentralem Abzugrohr fiir die nicht ver- 
dichteten Destillationsgase. 2. 5. 19.

12 c, 2. B. 91020. A dolf Bleichert &  Co., Leipzig-Gohlis 
und Heinrich Brandes, Kassel. Ruhrvorrichtung zum Kuhieri 
von heifien Salzlosungen u. dgl. 27. 9. 19.

12 c, 2. W . 51394. Eduard W asków sky, Dortmund, 
H eiligerw eg 42a. Vorrichtung zur Erzielung groBer Kristall- 
mengen mit gut ausgebildeten Kristallen aus heiBen korizen- 
trierten Kristallisationslaugen; Zus. z. P. 306173. 2 6 .8 .18 .

21 h, 11. H. 68342. Dr. Fritz Hauff, Stuttgart, Gerokstr. 7, 
und Prinz Karl zu Lówenstein, Berlin, Bam berger Str. 57. 
Kiihischacht an elektrisćhen Oefen fiir die aus ihnen aus- 
tretenden heiBen Ma'ssen. 22. 4. 15.
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24e, 4. D.]33692. Deutscher Industrie-Ofenbau, O. m .b.H ., 
Berlin. G aserzeuger zur G ew innung vcm Tieftemperaturteer 
mit einem durch die Schachtmitte nach unten durchgefuhrten 
Ableitungsrohre fiir die Schw elgase. 30.8. 17.

27 c, 8. J. 19153. Peter Jacobs, Dusseldorf, Feuerbachstr. 1. 
D iffusor fiir Kreiselgeblase. 3. 2. 19.

27 d, 3. K. 70499. Franz KeBler, Berlin, Wittstockerstr. 10. 
Quecksilber-Dampfstrahlpunipe. 9. 10. 19.

80c, 13. P. 36457. Fa. G . Polysius, Dessau. Vorrichtung 
zum Vorwarm en der Verbrennungsluft fiir Schaclitofen. 11.2 .18 .

80c, 13. R. 46737. Josef Rudolf, Gera (Reufi), Prinzen- 
platz 16. Selbsttatige Brech- und Entleerungsvorrichtung fiir 
Schachlofen. 4. 11. 18.

81 e, 38. H. 70869. Hermann Hoffmann, Franfurt (Main), 
Niddastr. 84a. Vorriehtung zum Regeln der Schutzgaszufuhr 
in den Lagerbehalter fiir feuergefahrliche Fliissigkeiten. 30.8.16.

81 e, 38. H. 73058. Hermann Hoffmann, Frankfurt (Main), 
Niddastr. 84 a. Vorrichtung zum Regeln der Schutzgaszufuhr 
in den Lagerbehalter fiir feuergefahrliche Fliissigkeiten; Zus. 
z. Anin. H. 70869. 29. 10. 17.

81 e, 38. H. 73297, Hermann Hoffmann, Frankfurt (Main), 
Niddastr. 84 a. Anlage zum Abfiillen feuergefahrlicher Fliissitr- 
keiten 7. 12. 17.

87 b, 2. K. 68676. H ugo Klerner, Gelsenkirchen, Schalker 
Str. 164. Steuerung fiir durch ein Druckmittel betriebene 
W erkzeuge. 1 7 ,4 .1 9 .

Vom  29. April 1920 an;
1 a, 8. B. 91 659. Beer, Sondheimer & Co., Frankfurt (Main), 

Vorrichtung zum Abscheiden von festen Stoffen aus Fliissig- 
keiten. 21. 11. 19.

1 a, 24. B. 92963. Beer, Sondheinier & Co., Frankfurt 
(Main). Verfahren zur nassen differentiellen Feinzerkleinernng 
von zusamm engesetzten Stoffen, w ie  Erzen und ahnlichen 
Materialien. 4. 12. 19.

l a ,  25. B. 91856. Beer, Sondheimer ,&  Co., Frankfurt 
(Main). Verfahren zur Aufbereitung von Erzen nach einem 
SchaumprozeB. 4. 12. 19.

1 a, 25. B. 92962. Beer, Sondheimer 8t Co., Frankfurt
(Main).Verfahren zur Zerstórung von Flotationsschaum. 4.12.19.

1 a, 25. B. 92964. Beer, Sondheimer & Co., Frankfurt
(Main). Verw endung von Flotationsmitteln mit verschieden- 
artigen Benetzungs-Eigenschaften in Schwimm- und Schaum- 
prozessen der Erzaufbereitung. 4. 12 .19 .

1 a, 30. B. 91607. Beer, Sondheim er & Co., Frankfurt
(Main). Verfahren zur nassen Aufbereitung von fein verteilten 
M assen, besonders von Erzen, Tonen und ahnliclien Stoffen.
18. 1 1 .1 9 .

4 a, 49. L  48355. Dipl.-Berging. Friedrich Lux, Herne
(W estf.), G renzw eg 108. Mit zw ei ungleich langen Schenkeln 
versehener Traghaken fur W etterlampen. 30. 5. 19.

12 e, 2. M. 64624. K. Sf Th. M olier, G . m. b. H., Brack-
w ede (W estf.). Endloses Umlauffilter zur nassen Staubaus- 
scheidung aus Luft und G asen. 9. 1. 19.

12 k, 6. M. 63365. „M etan“ Spółka z ograniczona odpo
wiedzialnością, Lem berg; V ertr.: Dr. G. Dóllner, M. Seiler und 
E. M aem ecke, Pat.-Anwalte, Berlin S W  61. Verfahren zur 
G ew innung von fiiissigem  Ammoniak aus wasserdam pfhaltigen 
Ammoniakdampfen. 12. 6. 18. Oesterreich 8. 8. 17.

121, 3. C. 26102. Consolidirte Alkaliwerke, W esteregeln 
(Bez. M agdeburg). Verfahreti zur Um wandlung von Steinsalz 
in Konsumsalz. 22. 4. 16.

1 21 , 3.  C . 26361. Consolidirte Alkaliwerke, W esteregeln 
(Bez. M agdeburg). Verfahren zur Um wandlung von Steinsalz 
in Konsum salz nach Pat.-Anm. C. 26102: Zus. z. Anm. C.26102. 
13 .5 . 16.

21 h, 5. B. 92113. Herbert Henry Barry und James W att 
Reid, London. V ertr.; Dr. B. Alexander-Katz und F. Bornhagen, 
Pat.-Anwalte, Berlin SW  48. Elektrischer Ofen. 22. 12̂  19. 
England 31. 3. 19,

24b, 7. B. 86848. O . v. Bohnszewicz, Kiel, Feldstr. 131. 
Fliissigkeitszerstauber mit Schutzschirm. 16. 7. 18.

24 c, 5. J. 19276. K. E. V. Johansson, Kvarnhagen, Vexio 
(Schweden); V ertr.: M. Kaerlein, Berlin, Bundesratsufer 9. 
Vorderwand fiir Rekuperatoren. 7. 4. 19.

24 c, 7. Sch. 53037. W ilhelm  Schwier, W ien; Yertr. : 
W . Zimmerm ann und E. Jourdan, Pat.-Anwalte, Berlin SW  61. 
Um steuerungsdrehglocke fiir G asfeuerungen. 7. 5. 1S.

24c, 10. S. 48904. Selas A .G ., Berlin. G asfeuerung mit 
gleichzeitiger Regelung der G as- und Luftźufuhr. 5. 9. 18.

27 b, 9. D. 37297. Deutsche Maschinenfabrik A.G ., Duis
burg. Elektrisch betriebener Kom pressor mit selbsttatiger' 
Regulierung. 9. 3. 20.

27 b, 15. K. 66741. Kalle & C o. A .G ., Biebrich (Rhein). 
Kugelventil fur Saugleitungen von Vakuumpumpen. 18. 7. 18.

27 c, 8. F. 44517. Automobil- & Aviatik A .G . Leipzig, 
Leipzig-Heiterblick. Kreiselsauger. 28.4. 19.

27 c, 11. A . 29009. Allgem eine F.lektrizitats-Gesellscliaft,
Berlin. Einrichtung eines Kreiselverdichters. 20. 9. 16.

27 d, 1. T. 22037. Dr.-Ing. Hans Thonia, Miinchen, 
Lachnerstr. 22. Strahlpumpe fiir verdichtbare Fliissigkeiten. 
17. 5. 18.

5 9 a, 10. H. 79350. Robert Helmke, Nordhauseu (Harz), 
Ullrichstr. 15. Kreuzkopf fiir kurbellose Kolbenpumpen. 16.12.19.

61 a, 19. C. 26469. Deutsche Gasgliihlicht A .G . (Auer-
esellschaft), Berlin. Verfahren zum gasdichten Einsetzen von 
chauglasfassungen und Mundplatten in lederne Gasmasken. 

29. 11. 16.
80 c, 13. B. 89464. Anton Barth, Kalkberge (Mark).

Schaclitofen fiir sinterndes G ut mit umlaufendem Schacht.
19. 5. 19.

81 e, 1. W . 51506. Joseph W illemann, O ffenburg (B.), 
W erderstr.3. Verfahren zum Schutz von Fórderbandern. 23.9.18.

81 e, 32. P. 31002. Julius Peitsch, Berlin-Friedenau,
Fehlerstr. 5. H aufenlager fiir Schiittgut. 6. 6. 13.

Versagungen.
Auf die nachstehenden, an dem angegebenen T age  im 

Reichsanzeiger bekanntgemachten Anm eldungen ist ein Patent 
versagt w o rd e n :

80 c. P. 34875. Verfahren zum Brennen von Zernent 
u. dgl. in Schaclitofen. 14. 7. 19.

80c. P. 36346. Austragvorrichtung fiir Schaclitofen mit 
Drehteller. 24. 7. 19.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 26. April 1920.

5 b , 738473. Heinrich Hartlage, Osnabriick, Holtstr.
Vorrichtung zum Auffangen von Bohrmehl. 30. 3. 20.

5 b . 738474. Heinrich H artlage, Osnabriick, Floltstr.
Bohrmehlauffangvorrichtung. 30. 3. 20.

5 d . 738651. G eorg Kubainski, Kattowitz (O.-S.), Kirchstr.2, 
und Josef Chromik, Nickischschacht b. Schoppinitz (O.-S.). 
Dichtungsschutz fiir Spiilversatzrohre. 31. 3. 20.

19a. 738938. Heinr. G eifller, Bochum, Humboldtstr. 11.
Laschenverbindung fiir elektrische Grubenbahnen. 27. 3. 20.

20 d. 738918. A .G . Lauchhammer, Lauchhammer. Lager- 
anordnung fiir Forderwagenrader. 22. 12. 19.

20 e. 738 692. Hermann Pfeiffer, Gelsenkirchen, Marktstr. 2. 
Grubenwagenkupplung mit Haken und Schakel ohne ge- 
schweiBte Glieder. 26. 3. 20.

27 b. 679857. Daimler-M otoren-Gesellschaft, Stiittgart-
Untertiirkheim. Rotationskompressor. 2 8. 1 1 . 1 7 .

50 c. 738 733. A . Konnecker, Osnabriick, Adolfstr. 12.
Steinschlaghammer. 23. 10. 19.

5 9 a. 738814. Robert Helmke, Nordhausen (Harz). 
Pum penkolben fiir Tiefputnpen. 24. 2. 20.

80 a. 738508. „B u g i"  Brennstein- und Gliihwtirfel- 
Industrie G . m. b. H., Altona-Ottensen, VorpreBvorrichtung an 
Brikettpressen. 12. 3. 20.

80a. 739033. C . Mehler, Maschinenbau-Anstalt, G.m .b.H., 
Aachen. Presse zur Herstellung von Retorten, Muffeln und 
GefaBen. 15. 3. 17.



29. Mai 1920 G l u c k a u f 445

Verlangerung der Schutzfrist.
Folgende Gebrauchsm uster sind an dem angegebenen 

T age auf drei Jahre verlangert w o rd en :
27 c. 664145. Otto Herrmann, Erfnrt, A nger 61, Tur- 

binengeblase. 10. 4. 20.
40a. 6658/5. H. Schlinck &  Cie., A .G ., Hamburg. Ofen 

usw. 17. 3. 20.
59 b. 663129. W eise Sólme, Halle (Saale) und Dr.-lng. 

Franż Lawaczeck, Halle (Saale), Jeiitzschstr. 11 . Pumpe usw. 
.14. 4. 20.

59 b. 663 733. Hans Krell, Berlin-Grunewald, Caspar 
TheyBstr. 32 und W eise Sóhne, Halle (Saale). Pumpe usw.
14. 4. 20.

Deutsche Patente.
l a  (24). 320171, vom 4. Dezem ber 191S. J o h  n G e o  r g e  s 

H o p p e r i u P a r i s. Zentrifugalreiber mit Trockim vórriclitung 
zum Zerkleinern von Mineralien und andern harten Sto/fen.

Fiir diese Anm eldung wird gemaB dem Unionsvertrage 
vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund der Anm eldung in 
Frankreich vom 25. Juli 1917 beansprucht.

Der Reiber besteht aus zw ei ausgehohlten, auf den ein- 
ander zugekehrten Flachen mit Riefen versehenen Platten a, 
dereń Abstand voneinander einstellbar ist und die in entgegen-

f
esetztem Sinne oder im gleichen Simie mit verschiedener 
ieschwindigkeit gedreht werden; ,Das zu zerreibende Gut 

wird durch eine mittlere Bohrung b der obern Platte in den 
Zwischenrauiti zwischen den Platten eingefiihrt. Die Platten 
konnen yon einem in rasche Schwingungen versetzten zylin- 
derischen Siebmantel c umgeben sein, der eine Trennung" der 
fliissigen und festen Bestandteile des ausgeschleuderten zer- 
kleinerten Gutes bewirkt.

5b  (13). 320174, vom 21. Juni 1916. G u s t a v  e M a i r e t  
i n B l y t h w o o d ,  B o u r n e  H i U ,  P a l m e r s  G r e e n ,  
M  i d d 1 e s e x (Engl,). Stofibohrvorrichtung.

Zwischen den AuslaGóffnungen des Arbeitzylinders der 
Vorrichtung und dem absperrbaren AuslaBkanai befindet sich 
ein Raum, der durch Kanale mit den zur Leihing des Druck- 
mittels in eine Bohrung des MeiBels und weiter zur Bohrloch- 
sohle dienenden Kanalen verbunden wird. Infolgedessen kann 
durch Einstellen der Absperrvorrichtung des AuslaBkanales 
der Vorrichtung die M enge des zur Bohrlochsohle strómen- 
den Dritckmittels geregelt werden.

12h  (2). 320289, vom 16. Novem ber 1917. S v e n  E m i l
Si  e u r i n i n H o g a n  a s  (Schwed.). Verfahren 'zur Her
stellung eines fu r Kohlenelektroden dienlichen Materials aus An- 
thrazit, Koks u. dgl.

D er Rohstoff (Anthrazit o. dgl.) soli in żerkleinertem 
Zustand in standigem Strom durch einen elektrischen W ider-

standsofen gefiihrt und dabei auf eine Tem peratur erhitzt 
werden, die der Grapliitisierungstemperatur nahe liegt, sie 
aber nicht erreicht.

12 1 (4). 319968, vom 10. A ugust 1918. M a s c h i n e n -  
b a u  - A k t i e n g e s  ęl  I s c h a f t  B a l k e  i n  B o c h u m .  
Vorrichtung zum Kujilen und Kristallisieren heifier Lósungen.

Die Vorrichtung hat dauerud in einem T rog umlaufende 
endlose einfache oder mit Rimien o. dgl. besetzte Ban
der, die auf einen Teil ihrer Lange in die in dem T ro g be- 
findliche zu kiihlende Flussigkeit tauchen, w obei sie mit 
Flussigkeit benetzt werden oder ihre Rinnen o. dgl. sich mit 
Flussigkeit fullen. Die an den Banderii haftende oder in 
den Rinnen befindliche Flussigkeit wird alsdann einem kiih- 
lenden Luftstrom ausgesetzt. Die Bander sind so iiber Rollen 
o. dgl. gefiihrt, daB die sich an ihnen absetzendcn Salze in
folge der Biegung der Bander davon abfalien. Dies kann 
durch Abstreicher, Klopfer o. dgl. erleichtert werden. Die ab- 
fallenden Salze und die von den Banderii abfliefiende Flussig
keit werden in Schalen aufgefangen und in den T ro g zuriick- 
gefiihrt. Dieser hat einen innern schrag abfallenden Boden, 
an dessen tiefster Stelle die Salze abgezogen werden.

12 r (1). 320255, vom 7. Mai 1918. J o s e f  S c h i i  m m e r  
i n E s s e n .  Verfaliren zur Herstellung heller, an der Luft leicht 
trocknender Oele aus den Saureharzen der Benzolfabrikation.

Die Śaureharze sollen der Vaktiumdestillation unter- 
worfen werden. Die dabei entstehenden schwefeligsauern 
Dampfe sollen abgesondert und auf Schwefelsaure verarbeitet 
werden.

20 e (16). 320095, vom 25. Januar 1919. E r i c h  D a  m m  
i n O e s t e r a u  (W estf.). Kupplung f iir  Klein- oder Grubeu- 
bahnwagen.

Das mit den W agen fest oder federnd verbundene, die 
Kuppelkette tragende Zugglied der Kuppltmg hat ein senk- 
recht stehendes A uge mit einem schragen Schlitz, durch den 
das Kuppelglied der andern Kupplungshalfte in das Auge 
eińgehangt wird. ■

20 e (16). 320295, vom 16. Mai 1917. A r t h u r  D e v r i n  
i n J e m e p p e s u r  M e u s e. Kiipplung fiir  Forderwagen.

Fiir diese Anm eldung wird gemaB dem Unionsvertrage 
vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund der Anm eldung in 
Belgien vom 8. Januar 1917 beansprucht.

Unter dem Kasten der Forderwagen sind an beiden Kopf- 
(Stirn-)seiten nach der W ageiunitte zu schrag abfallende 
Gleitbahnen angebracht, auf denen ein den Kupplungshaken 
tragendes gabelform iges Gleitstiick verschiebbar und pendelnd 
ruht. Das Gleitstiick ist so beschwert, daB der Kupplungs
haken sich standig in der hóchsten Lage befindet.

3 5a  (9). 320186, vom 8. N ovem ber 1918. E i s e n h u t t e  
W e s t f a l i ą ,  A .G . in  B o c h u m .  Einrichtungzur Beseitigung 
der schddlichen Wirkungen des Dralls der Fórderseile. Zus. z. 
Pat. 306180. Langste D auer: 26. A ugust 1931.

Die eine W andermutter tragende Schraubenspindel der 
durch das Hauptpatent geschiitzten Einrichtung ist in w age- 
rechter Lage unterhalb der das Fórdergestell tragonden Konig- 
stange angeordnet und durch eine Antriebvorrichtung (z. B. 
Schnecke und Schneckenrad) mit der Konigstange yerbunden. 
Die Spindel mit ihretn Antrieb kann in einem G ehause ge- 
lagert sein, das an der die Konigstange uingebenden Buchse 
der Fangvorrichtung fiir das Fórdergestell aufgehangt ist und 
an dem auBen mit verstellbaren Anschlagen fiir die W ander- 
mutter versehene Stangen befestigt sind.

40a (17). 320220, vom 30. Juli 1918. K a r l  H e s s  i n 
H e i l b r o n n  (N.) Verfahren zur Wiedergewinnungvon Leicht- 
metallen aus Spanen,RiiclłStandenund Aschen.Zus. z. Pat.318304. 
Langste D auer : 3. April 1933.

Ais Lósungsmittel soli irgendein Steinsalz dienen, und 
die Riickstande sollen nach dem Erkalten in W asser einge- 
bracht und so lange darin belassen werden, bis das Salz auf- 
gelóst ist, das sich dann wieder in feste Form uberfuhren laB t
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40a (45). 320086, votn 21. Novem ber 1917. C a  r l G o p n e r 
i n H a m b u r g .  Verfahren zur Herstellung von Arsen.

Arsenige Saure soli in sublimiertem Zu stand! iiber Holz- 
kohle oder Koks, die auf mindestens 300° C  erhitzt sind, ge
leitet werden. Die Sublimation der arsenigen Saure kann ein 
iiber 185° C  erhitztes inertes G as unterstiitzen. Bei der 
H erstellung von Arsen aus Arsenerzen oder aus Flugstaub soli 
die Rostung von Erzen oder die Sublimation des Staubes bei 
einer Hóchsttemperatur von 400° C  vorgenommen und die er- 
zeugte arsenige Saure sofort iiber Hoizkohle oder Koks g e 
leitet werden.

5 9 e (2). 320142, vom 2. Mai 1917. F r .  A u g u s  t N ei  d i g ,  
M a s c h i n e n f a b r i k  i n M a n n h e i m .  Zahnradpumpe.

Die Pumpe hat ein hohles, zw anglaufig angetriebenes, 
auBen verzahntes Zahnrad a und ein' dieses uingebendes, 
mit ihm kammendes, innen verzahntes Zahnrad b. Beide 
Riider sind mit vom Grunde der Zahnliicken ausgehenden, 
bis zum auBern bezw. bis zum innern Durchm esser durchgehen- 
den Bohrungen h bzw. c yersehen. Der Hohlraum des Rades a 
ist ferner durch die Scheidewand g  in zw ei A bteile geteilt, 
von denen das eine unmittelbar mit dem Saugstutzen d  und 
das andere durch um die Rader herumgefiihrte Kanale /  mit 
dem Druckstutzen e der Pumpe in Verbindung steht.

80a (24). 320215, vom 25. Januar 1914. P u  r e  C o a l
B r i ą u e t t e s  L t d .  i n  C a r d i f f ,  W a l  e s  (England).
Kolbenpresse zur Herstellung von Briketten aus nasser, breliger 
Kohlen- oder ahnlicher Masse.

Samtliche W andungen des PreBraumes und der Kolben 
der Presse sind durch nebeneinanderliegende Schienen g e 
bildet, denen einander gegenuberliegende, im Preflraum
aneinanderstoBende Seitenflachen vom PreBraum aus nach 
auBen auseinanderlaufen. Infolgedessen verbleiben zwischen 
den Schienen AbfluBkanale fiir die aus der PreBmasse aus- 
gepreBte Fliissigkeit.

80c (12). 320283, vom 9. Marz 1916. F r a n z  M i i l l e r  
i n E 1 b i n g e r o d  e (H a rz). Verfahren zum Reinigen der Gas- 
kandle von Schachtofen zum Brennen von Kalk u. dgl.

In den zu reińigenden Teil der Kanale soli, nachdem er 
von der Gaszufiilirung abgesperrt ist,.frische Luft eingelassen 
w erden. Dabei erfolgt eine Explosion, durch w elche die Ver- 
unreinigungen aus dem Kanalteil getrieben werden.

S ie  (15). 320135, vom 29. Mai 1919. G e b r .  E i c k h o f f  
i h  B o c h u m .  Stofiverbindungfiir Schuttelri/inen. Zus. z. Pat. 
319218. Langste D auer: 20. M arz 1934.

Bei der durch das Hauptpatent geschiitzten StoBverbindung 
ist das Zusam m enfiigen der Rinnenschusse dadurch erschwert, 
daB der Bolzenkopf sich in den Rundungeti des einen Rinnen- 
schusses nicht immer in der richtigen Durchschlupfstellung 
gegeniiber dem Langauge des andern Rinnenschusses befindet 
und der Arbeiter daher nicht in der Lage ist, die Verbindung 
herzustellen. Damit der Bolzenkopf im Rundauge in der 
richtigen Lage zum Langauge verbleibt, ist dieses nach der 
Erfindung an der Stirnseite, gegen die sich der Bolzenkopf 
legt, mit einer A usdrehung (oder einem Vorsprung) versehen, 
die mit einem entsprechenden Vorsprung (oder einer Ein- 
drehung) des Bolzenkopfes in Eingriff kommt. .

8 1 e (15 ) . 320/36, vom 19 .Februar 1919. P e t e r H e S l e n -  
f e I d i n R o d e n k i r c h e n b. K o l n  (Rhein). Forderrintie.

Die Forderrinne ruht mit Hilfe an ihr angeordneter Auflauf- 
flachen, durch dereń Neigungsrichtung die Fórderrichtung der 
Rinne bestimmt wird, auf Rollen auf. Die Auflaufflachen 
sind so verstellbar an der Rinne befestigt, daB die Aenderung 
der Fórderrichtung der Rinne wahrend des Betriebes und 
ohne Aenderung des Antriebes durch ein Verstellen der A uf
laufflachen bewirkt werden kann.

Zeitschriftenschau.
(Eine Erklarung der hieęunter vorkommenden '  Abkurzungen 
von Zeitschriftentiteln ist nebst Angabe des Erscheinungs- 
ortes, Namens des H erausgebers usw . in Nr. 1 auf den 
Seiten 1 6 - 1 8  veróffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafel- 

abbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
B e t r a c h t u n g e n  t i b e r  d e n  A u f b a u  d e s  R h e i -  

n i s c h e n  S c h i e f e r g e b i r g e s  u n t e r  b e s o n d e r e r  
B e r u c k s i c h t i g u n g  e i n e s  d e n  H i i n ś r u c k  u n d  d e n  
W e s t e r w a l d  s p i e B w i n k e l i g  q u e r e n d e n  G e b i r g s -  
s t r e i f e n s  s o w i e  d e r  d a r i n  a u f t r e t e n d e n  E r z -  
l a g e r s t a t t e n .  Yon Vogel. Metali u. Erz. 22. April.
S. 185/92. Das heutige Rheinische Schiefergebirge. Die 
alteste Faltung. Die pravariskische und die variskische 
Faltung. (SchluB f.)

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

Bergb. 6. M ai. S. 390/2.. Geschichtliche A ngaben iiber den 
Gold-, Silber- und Antim onerzbergbau bei Goldkronach und 
seine Zukunftsaussichten. M oglichkeit der A usbeutung des 
Phosphoritvorkommens bei Am berg.

U e b e r  d i e  E r z v o r k o m n i e n  v o n  S c h ó n f i c j i t  u n d  
P e r l s b e r g  i m K a i s e r w a l d  ( B o h m e n ) .  Von Chlebus. 
(SchluB.) Mont. Rdsch. l .M a i. S. 180/2. Angaben iiber das 
Silber-W ismutvorkom men und das Uran-Manganvorkommen 
bei Schonficht sow ie iiber die Erzvorkommen bei Ober- 
Perlsberg.

V o r k o m m e n  u n d  A b b a u v o n  R a s e n e i s e n e r z e n  
i n S a c h s e n .  Von Schreiber. Jahrb. Sachsen. 1919. S. 195/218. 
Verbreitung der Raseneisenerze in Sachsen. Ihre chemische 
Zusam m ensetzung. Angaben iiber den fruher um gegangenen, 
jetzt an keiner Stelle mehr betriebenen Abbau der Erze und 
seine Ergebnisse. Vorschl;ige fiir die kiinftige Ausnutzung 
der Vorkomtnen.

D ie  S p r e n g a n g  m i t  f l u s s i g e r  L u f t  o b e r t a g s  
u n d  u n t e r t a g s .  Von Feuchtinger. (SchluB.) Monatsschrift 
f. offentl. Batidienst u. Berg- u. H iittenw.1 3. Mai. S. 160/2*. 
Angaben iiber die Sprengungen mit flussiger Luft im Zement- 
mergelbergbau in W ietersdorf (Karnten). Die W irtschaftlichkeit

1 D ie s e  n e u e  > O e s te rre ic h is c h e  M o n a ts s c h r if t  f u r  d e n  ó ffe n t l ic h e n  B a u d ie n s t 
u n d  d as  B e rg -  u n d  H u t te n w e s e n i,  d e re ń  e rs te s  H e f t  am  15. A p r i l  1920 
e rs c h ie n e n  is t ,  b i ld e t  d ie  F o r ts e iz u t ig ' d e r  f r i ih e r n  ^ O e s te r re ic h is c h e irW o c h e n -  
s c h r i f t  f i i r  d e n  o f fe n t j ic l ie n  B a u d ie n s t * s o w ie  d e r  f r i ih e r n  Z e i t s c h r i f t  > B e rg b a u  
u n d  H u t te  .
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des Sprengluftverfahrens im Bergbau. Die gesetzliche Regelung 
der Verw endung von fliissiger Luft zur Herstellung von 
Sprengstoffen.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  n e u e r n  S c h a c h t a b t e u f -  
v e r f a h r e n .  (SchluB.) Bergb. 6. Mai. S. 389/90. Das Gefrier- 
verfahren in Absatzen. Das Schachtabbohren.

D i e M a s s e n b e f o r d e r u n g i n A b r a u m b e t r i e b e n ,  
i h r e z  w  e c k m a 6 i g  s t e E  i n r i c h t u n g  u n d i h r E i n f 1 u B 
a u f  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  B e t r i e b e s .  Von 
H erw egen. Braunki 8. Mai. S. 49/55*. Betrachtungen iiber 
die in einer bestiinmlen Zeit abzufahrenden Abraum m engen, 
den W ageninhalt und das W agengew icht, die durchschnittliche 
Fahrgeschwindigkeit und nut/.bare Fahrzeit, die durchschnitt- 
iiche Fahrtlange, die W agenzahl, die Zugzahl und das Zug- 
gewicht. Berechnungen an Hand von Beispielen. (SchluB f.)

E i n i g e  B e i ś p i e l e  z u r  K o n z e n t r i e r u n g  d e r  
F o r d e r u n g i m  B e r g w e r k s b e t r i e b e .  VonM ohr. Bergb.
6. Mai. S. 392/7*. An Hand von Beispielen w ird nach- 
gew iesen, daB eine bessere Zusarnm enfassung der Forderung 
auf den Hauptsohlen und in den einzelnen Steigerabteilungen 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringt.

O  i 1 w e i l  p u m p i n g  m e t h o d s a n d  e q u i p m e n t. 
Von Langley. Eng. Min. J. 27. Marz. S. 748/54*. Die W ahl 
der Antriebskraft und der Vorrichtungen zum Heben des O els 
in den Bohrlochern. Kostenzusammenstellungen.

H y d r o c a r b o n g a s e s f o i t n d  i n B r i t i s h  C o l u m b i a  
m i n e s .  Von A shworth. C oal A ge. 25. Marz. S. 587/9. Die 
Ergebnisse amtlicher Untersuchungen iiber die Zusam m en
setzung der W etter in einer Reihe von Steinkohlengruben 
Britisch-Kolumbiens.

U e b e r  S t i i t z p f e i l e r  v o n  B a  u t e n  i n  S e n k u n g s -  
g e b i e t e u .  Von Pollack. (Forts.) Mont. Rdsch. l.M a i. 
S. 182/4. W eitere AeuBerungen aus der an den V ortrag von 
Spencer angeschlossenen Erórterung. (SchluB f.)

H o  w  an  a n t h r a c i t e b r e a k e r w a s r e m o d e l e d . i l .  
Von Ashm ead. Coal A ge. 18. Marz. S. 532/5*. Griinde fiir 
die N otwendigkeit des Umbaus der Kohlenaufbereitung. 
D er G an g der Aufbereitung vor und nach dem Um bau an 
Hand von Stammbaumen. Vorteile des Um baues.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
T y p u n g ,  N o r m u n g  u n d  S p e z i a l i s i e r u n g  a i s  

M i t t e l  z u r  w i r t s c h a f t l i c h e n  H e r s t e l l u n g  v o n  
FI a m  m r o h  r d a  m p f  ke s s  e l  n. Yon Klinkau. Z . Dampfk. 
Betr. 7. Mai. S. 137/9. W iedergabe der wesentlichsten Ptirikte 
eines das gleiche Them a behandelnden Aufsatzes aus den 
Mitteilungen des Ausschusses fiir wirtschaftliche Fertigung.

E l e k t r i s c h e  H e i z u n g  i n d e r  I n d u s t r i e .  Von 
Immerschitt. (Forts.) Z . Dampfk. Betr. 7. Mai. S. 139/41*. 
Die Benutzung von Durchlauferhitzern zur W arm wasser- 
erzeugung. ElektrischeW arm espeicher mit Elektrodenbeheizung. 
(Forts. f.)

R a u c h g a s k o n t r o l l e  b e i  g e i n i s c h t e r  F e u e r u n g .  
V on O stw ald. St. u. E. 22. April. S. 546/7. Durchfuhrung 
einer Rechnungsart an Hand von Beispielen aus dem Betrieb.

Elektrotechnik.
D e r  i n d u k t i v e  S p a n n u n g s a b f a l l  d e s  T r a n s -  

f o r m a t o r s  m i t  Z i c k z a c k s c h a l t u n g .  V on Nolen. 
E. T. Z . 29. April. S. 329/31*. Streuungserscheinungen bei 
Transform atoren mit Zickzackschaltung. M essung der Streu- 
spannungen. EinfluB der Zickzack-Śtreuspannung bei ver- 
schiedenen Wicklungsarten.

D a s  M a x i m u m  d e r  D r e h s t r o m l e i s t u n g  u n d  d i e  
m i t t l e r e  P h a s e .  Von Gruhn. El. u. Masch. 25. April. 
S. 189/91 *. Ableitung einer G leichung fiir den mittlern 
Leistungsfaktor, der den fiir den Strom erzeuger giinstigsten 
W ert darstellt.

U e b e r  H o c li I e i s t u  n g s s c h a l t e r .  Von Biermanns. 
E. T. Z . 29. April. S. 325/6*. Die Beanspruchung eines Oel- 
schalters beim Einschalten. D ie Einschaltbew egung der Oel- 
schaltertraverse beim Schalten auf einen KurzschluB. KurzschluB- 
versuche an einem Schalter mit Schnellkontakten.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Pliysik.
B e t r a c h t u n g e n  z u r  t h e o r e t i s c h e n  M e t a l i -  

h i i t t e n k u n d e .  Yon Guertler. Metali u. Erz. 22. April.

S. 192/5*. Das an Beispielen erlauterte Verfahren der Klar- 
kreuze und Teilschnitte, das die Fortentwicklung bestehender 
und die Ausarbeitung neuer Arbeitsverfahren fórdern soli und 
auf der Heranziehung schaubildlicher Darstellung in sog. 
Dreieckskordinaten sow ie der chemischen G leichgew ichtslehre 
beruht.

U e b e r  M e t a 11 g  e h a 11 s b e s t i m m u n g  e n P l a t i n -  
m e t a l l e  e n t h a l t e n d e r  g o  Id i s c h e  r S c  h ni e  I z g i i  t e  r. 
V onSchotte. Jahrb. Sachsen. 1919. S. 121/30. Untersuchungen 
iiber das Verhalten der Legierung Pallado-Platin. Bestim
mung des Palladiums zusammen 'm it dem Platin und des 
Rhodiums zusammen mit dem G old. Verfahren zur Bestimmung 
von Gold und Platin in Schmelzgiitern. Silberbestim m ung in 
goldischen Schmelzgiitern, die Platinmetalle in groBern Mengen 
enthalten.

Q u e l q u e s  e x p e r i e n c e s  s u r  l e s  e p r o u v e t t e s  
e n t a i l l e e s .  Von Philpot. Rev. Metali. Febr. S. 93/142*. 
Eingehende Kerbschlagbiegeversuche an verschiedenen Probe- 
staben aus gewóhnlichen und aus Sonderstahlen mit den 
dabei erhaltenen Ergebnissen, die in mehrern Uebersichten 
zusam m engestellt sind.

U e b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  a u f  d e i n  G e b i e t e  d e r  
E i s e n l j i i i t t e n  k u n d e  i n d e n  l e t z t e n  J a h r e n .  V on 
Dornhecker. (SchluB statt Forts.) Z. angew . Chem . 4. Mai. 
S. 106/11*. ; AbschlieBende Besprechung der im Schriftturn 
behandelten wichtigsten Neuerungen auf dem Gebiete der 
Erzeugung von schmiedbarem Eisen.

L e s  f o u r s  S i e m e n s - M a r t i n .  V onW illiam s. (Forts.) 
Rev. Metali. Febr. S. 49/55*. Untersuchungen iiber die Gas- 
und Luftzufiihrung sow ie die W arm ewirtschaft in Siemens- 
Martinófen.

L e  f o u r a a r c  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n  d e  1 ’ a c i e r. 
V onV erdinne. (Forts.) Rev. univ. min. met. 15. April. S .49/132. 
Wirtschaftliche Betrachtungen iiber den Elektrostahlofen. Seine 
Anwendungsm oglichkeiten in Belgien.

A  p r o p o s  d e  l a  p u 1 v e r i s a t i o n p r e a l a b l e  d e s  
c h a r  b o n  s a c o n s o m m e r  d a n s  l e s  f o u r s  i n d u -  
s t r i e l s .  Von Gerard. Rev. univ. min. met. 15 .April. S.133/7. 
Beleuchtung der Vorziige der Kohlenstaubfeuerung im Ver- 
gleich zu andern technischen Feuerungen.

A b f a l l  w i r t s c h a f t  in E i s e n -  u n d  S t a h l g i e B e -  
r e i e n .  Von Hermanns. G ieB.-Ztg. l.M a i. S. 141/6. A ll
gem eine VorschIage zur bessern Ausnutzung der zur V erfiigung 
stehenden Abfallkrafte und Abfallstoffe.

U e b e r  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  v o n  G a s -  
e r z e u g u n g s  a n l a g e n  b e i  G e w i n n u n g  v o u  U r -  
t e e r  u n d  s c h w e f  e l s a u e r m  A m m o n i a k .  St. u. E. 
22. April. S.533/41*. Die V erw endung des Kaltgases im 
Stahlwerksbetrieb. Die Bew ertung des Urteers. Die Ver- 
wertung des Kaltgases bei der Krafterzeugung. Der Kohlen- 
mehrverbrauch durch Einfiihrung der N ebenerzeugnis-G ew in- 
nungsanlagen. (Forts. f.)

U e b e r  r o s t l o s e  G a s e r z e u g e r  m i t  f I u s s i g e m  
S c h l a c k e n a b s t i c h .  Von Hermaiins. Z. d. Ing. l .M a i. 
S. 351/4. Beschreibung der Bauart und W irkungsw eise der 
altern rostlosen G aserzeuger von Ebelinen, der W itków itzer 
Gesellschaft und von Fichet sow ie neuerer, und zw ar der 
Julius Pintsch A .G ., der D ellwigk-Fleischer-W assergasgesell- 
schaft, von Heller, der Georgsm arienhiitte und von Rehmann 
unter H inweis auf das Ziel der jiingsten Entwicklung der 
Schlackenabstichgaserzeuger, bei restloser V ergasung des 
Staubes feinkornige Abfallbrennstoffe zu verwerten.

K o k s r ii ck  g  e w  i n n u n g a  u s G e  n e r a  t o  r s c h l a  c k e n. 
Von Haake. J. G asbel. l .M a i. S. 277. Beschreibung der 
Schlackenwaschmaschine, Bauart Eitle. Ihre Verw endung auf 
einem G asw erk, w o  aus den Generatorriickstanden etw a 50% 
ais W aschkoks gew onnen werden. Betriebskostenbereclm ung.

L a  t e c h n i q u e  m o d e r n e  d e  1 ' i n d u s t r i e  d e s  
g o u d r o n s  d e  h o u i l l e .  Von Berthelot. Rev. Metali. Febr. 
S. 63/92*. Der Handel mit Steinkohlenteer, Ammoniak und 
Benzol. Die Entstehung, Natur und Behandlung des Stein- 
kohlenteers. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
verschiedener Destillationserzeugnisse des Teers. (Forts. f.)

U e b e r  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  A u s n u t z u n g  d e r  
R o h  b ra un k o  h 1 e. Von Pistorius. Feuerungstechn. 15. April. 
S. 117/9. Allgem eine Betrachtungen iiber Ammoniak- und
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Teergew innung aus Braunkohlen. Die Vergasung von Braun- 
kohlenbnketten und Knorpelkohlen sow ie die Entgasuno- in 
Schwelofen. Der Ofen von Lutz mit uńunterbrochenem^Be- 

eb und selbsttatiger Bedienung. Das Verfahren von Pape 
t a l ,c o ° I > n o u y e a u s o u s - p r o d u i t  d e  d i s t i l -  
c  a i a ho  m l  j e.  Von Loisy. Rev. Metali. Febr.
S. 56/62. Angaben uber die Fortschritte in der Gewinnuno- 
von Alkohol aus Steinkohle. a

U e b e r d i e A r t ,  d i e L ó s l i e h k e i t  v o n K a l i s a l z e n
?  M £  ęS °iko?Ax*rZ '}-?•ł e,] !•e "• Von janecke. (Forts.) Kali. 
‘ .m a i. b. 158/65 . Die Losungen zw eier gleichioniger Salze 
im W asser beim Auftreten von Doppelsalzen, und fw a r von 

i°K r '-lm un,1 Chlorm agiiesium  einerseits, Magnesiumsulfat 
und Natriumsulfat anderseits. (Forts. f.)
\r \ j 6r  A u f s c h l u B  vo_n P h o s p h a t e n  m it B i s u l f a t .  
Von Neumann und Kleylein. Z . angew . Chem . 2. April. S.74/7* 
Durch Loslichkeitsbestimmungen von Bisulfat in Schwefeisaure 
yerschiedener Konzentration wird gezeigt, daB die Saure- 
konzentration durch diesen Zusatz nur bis 47,5° Be zunimmt 
und sich daruber hinaus sogar verringert. EinfluB des Bisulfats 
auf das Oipsskeiett und die Streufahigkeit des Superphosphats.

U e b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
M i n e r a l o l a n a l y s e  u n d  M i n e r a l ó l i n d u s t r i e .  Von 
Singer. (Forts ) Petroleum. 25. April. S.8S4/7. Die Neuerungen 
betreffen in dem einschlagigen Schrifttum erschienene Ab- 
nandlungen oder Patente iiber das Oelschwim niverfahreii. die 
Paraftiuverwendung, die RuBgewinnung und verschiedene 
anuere Z w e ig e , ferner iiber die Verw ertung von Abfall- 
erzeugmssen und uber Sicherheitsvorrichtungen. (SchluB f.)

Gesetzgebung und Verwaltung.
D H>S iS ,tl\ a t i ic ,h e  B e r &t*a 11 r e c h t  i n S a c h s e n .  Von 

W eigelt. Jahrb. Sachsen. 1919. S. 131/94. Geschichtliche Ent
w icklung Besprechung der Bestimmungen des G esetzes vom
14. Juni 1918 uber das staatliche Kohlenbergbaurecht

V e r e t t i b a r u n  g E r l a B  u n d  U n t e r z e i c h n u n g  
d e r  A r b  e i t s o r d n u n g  i n B e r g w e r k s b e t r i e b e n  
? a»S ■ d e >n B e t r Ai e b s r a t e g e s e t z .  Von Thielmann. Kali.
J. Mai. S. 155/8. A uslegung der Bestimmungen des Betriebs- 
rategesetzes, w elches die Fragen behandelt, wie die Arbeits- 
ordnung_ zustandekommt, w er sie erlaBt und w er sie zu 
miterzeichnen hat.

S t e u e r f r e i h e i i  f u r  K o h l e n  b e i  A u f s c h l u B a r -
J  V ) '  xiVo.n s.lnl0n- Braunk- 8 -Mai. S. 55/7. Besprechung 

und W ortlaut eines Urteils des Reichsfinanzhofes, in dem 
entschieden worden ist, daB die fiir Abraumarbeiten in einer 
Braunkohlengrube bereits vor Beginn der Kohlenfórderung 
verwendeten Kohlen steuerfrei -sind.
D , )V a s  i s t  e in  W a s s e r e i n b r u c h ?  Von Pusch. Mont. 
Rdsch. 1. Mai. S. 179/80. Erorterung des Begriffes mit Riick- 
sicht auf etwa mit einem W assereinbruch verbundene recht- 
liche Folgen. \

Vo!kswirtschaft und Statistik.
M i t t e i l u n g e n  a u s  d e n  G e b i e t e n . d e s  B a u w e s e n s  

u n d  d e s  B e r g : u n d  H i i t t e n w e s e n s .  Von Waasren. 
Monatsschrift f. offentl. Baudienst u. Berg- u. Hiittenw 
3. Mai. S, 153/8. Uebersicht uber die d e n r s ta a te  Deutsch- 
osteneich yerbliebenen Lagerstatten nutzbarer Minerale und 

des L a r id s  ^ ^  d'? k0nfti" e wirtschaftliche Entwicklung

W i l d  b o o m  i n t h e  N o r t h  T e x a s  o i l  f i s l d s .  Von 
W heeler Eng. Min. J. 27. Marz. S. 741/7*. Beschreibung der 
sprunghaften wirtschaftlichen Entwicklung des Oelbezirks in 
N ord-Texas.

G e w i n n u n g  u n d  V  e r w e r t u n g  m i n d e r w  e r t i sj e r
c  r)ei ry i St0r t  Von Trenkler- Ann. Glaser. 15. Marz 
b. 41/6 . Die Verw ertung staubhaltiger und aschenreicher 
Krennstofte. Die Nutzbarmachung von Oelschiefer, Posidonien- 
schiefer usw . Eingehendere Behandlung der wasserreichen 
Liennstoffe, w ie Rohbraunkohle und Torf, und der durch 
zweckm aBige G estaltung der Trocknungs- und Verarbeitungs- 
verfahren zu erztelenden Vorteile.

c  a , R n S 7 D e r F„a-n,1t- z u  F r e ' b e r g .  Jahrb. Sachsen. 1919. 
»<•*!• ; 1 ^ J abrigen Bestehen des Bergam tes von seinen
M itgliedern verfaBte Denkschrift, in der die Vorgeschichte des 
Am tes und sem W irkungskreis sow ie das Beam tenwesen und

die Geschaftseinrichtungen eingehend behandelt werden 

^869- fg iS  1 Und Rechnun^ser&ebnisse den Jahren

Kali D1' ev is iC q ri ’ V  1,1 B c r g b a u  t l nd L e b  en s m it t e l .Kah I. Mai. S. 165/8. Ausfuhrungen aus den Verhandlungen
mit den Organisationen der Eisenbahnangestellten iiber den 
^ VhTB f f e  Mehrarbei.t »» Bergbau, den W ert der erhohten 
Kohlenforderung sow ie den Zusam m enhang zwischen Steiee-

vong l l b e n s S e l n  'ng Erleichterune  der Beschaffung

Verkelirs- und Verladewesen.
v  h i f n m. i n o . u s  c o a l  c a n  b e  s a f e l y  s t o r e d

tefle f -  f18‘ MSrz- S ‘ 536/42ł- Allgem eine Vor-teile der Vorratsanhaufung von Steinkohlen. Bedinmmeen
fur eine sachgemaBe Lagerung der Kohlen, die einer Ver-

o,“ r r  ei” r FnMnd“ns
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  
q+r i e | Soo- Ar C m ^ ls Vón Bosenberg. (Forts.)

o i Pr 541/6*. Die Ausfuhrung der Eisenbahn- 
und StraBenbrucke bei Modlin (N ow o-G eorgiew sk). (Forts. f.)

Personalien.
• DD ?-r BerSassessor K l e m m e  ist der Landeskohlenstelle 
in Berlin zur voriibergehenden Verw endung bei der Kohlen- 
wirtsęhaftsstelle Koln uberwiesen worden.

Beurlaubt worden s in d :

der O berbergrat F i s c h e r  vom Oberbergam t Breslau 
weiter bis 31. Dezem ber 1920 zum Reichswirtschaftsministerium 
behufs Fortsetzung seiner Tatigkeit ais D elegierter fiir den 
Kohlenbergbau Ost,

der Bergrat K S h n e ,  Revierbeamter fiir das Bergrevier 
Essen I, weiter bis 31. Dezem ber 1920 zum Reichswirtschafts- 
mmisterium behufs Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Delegierter 
fiir den Steinkohlenbergbau W est,

der Berginspektor v o n  S c h w e i n i t z  ,vom  Berorevier 
Ratibor w eiter bis 30. September 1920 zur Leitung eines^Kreis- 
ftirsorgeamtes,

, der Berginspektor B i t z e r  vom Steinkohlenbergwerk 
Waltrop vom 1. Juni ab auf 3 M onate in den Reichsdienst 
zur Beschaftigung beim Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung, 

der Berginspektor A b e l s  bei der Bergwerksdirektion zu 
Recklinghausen bis 31. Juli 1920 in den Dienst des Reichs- 
schatzministeriuins,

der Bergassessor v o n  E h r e n s t e i n  vom 1. Mai ab auf 
1 Jahr zur Uebernah^ne einer Stelle bei der Bergw erkscesell- 
schaft G eorg von G iesches Erben,

der Bergassessor K r o p p  w eiter bis 30. Juni 1920 zur 
Fortsetzung seiner Beschaftigung bei der G ew erkschaft Urania 
in Dortmund,

der Bergassessor F u n c k e  votn 15. Mai ab auf 2 Jahre 
zur Uebernahme einer Stellung bei der Firma C. G . Funcke 
Sohn in Hagen (W estf.),

der Bergassessor W a c h  t e r  vom 1. Juni ab auf 1 Jahr 
zur Uebernahme einer Stellung bei der Firma Hans Buchner 
&  Co., G . m. b. H. in Leipzig.

Dem Berginspektor F u l d n e r ,  bisher Referenten bei der 
Kohlenwirtschaftsstelle in Bielefeld, ist die nachgeSuchte Ent- 
lassung aus dem Staatsdienst vom 1. Juni ab erteilt worden.

D er fiiihere Leiter des Bergamtes Windhuk, Bergassessor 
Dr.-Ing. N i e s s  in Zwickau, ist zum Regierungs- und Bergrat 
ernannt worden.

Gestorben:
am 15. Mai der Geh. Bergrat Karl R i c h t e r ,  Revier- 

beamtei fur das Bergrevier Nordhausen-Stolberg, im A lter 
von 62 Jahren.


