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Ueber die Warme in tiefen Gruben und ihre Bekampfung.

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

(Fortsetzung.

O b e r f l a c h e n k u h l u n g .  Die Oberfiachen- 
kiihlung liat aushilfsweise beim Auffahren des Sim- 
pion-Tunnels in der W eise Verwendung gefunden, 
daB gegen die Wetterlutten von aufien kaites W asser 
aus Oeffnungen in je 0,5 m Abstand in einer gleich- 
laufend verlegten Brauserohrleitung fein zerstaubt 
gespritzt wurde. ‘

Ais besonders durcbgebildetes Verfahren bildet 
diese Kiihlung den Oegenstand des Patentes Nr. 
298196 von Arbenz und Junkers. Da dieses Patent 
im Oegensatz zu-dem  von Moll die Kiihlung der 
Abbaubetriebe auf breiter Orundlage mittels einer 
Gesamtanlage fiir die ganze G rube erstrebt, so 
erscheint eine genauere Besprechung gerechtfertigt, 
die auch die Besonderheiten der Kuhlwasserverfahren 
uberhaupt naher beleuchten soli.

Bei dieser Oberflachenkuhlung soli das Kii 1)1- 
w asser durch geschlossene Kuhlkorper in Gestalt 
der fur Luftheizung und -kiihlung in Raumen iiber- 
tage bewahrten »Lamellen-KaIoriferen« von Junkers 
(s. die Abb. 14 und 15) geleitet werden. Diese

dęckung d. Ver- 
teilungshaube. 

Abb. 14 und 15. Kiihlkor)3er yon Junkers.

Kuhlkorper bestehen aus Bundeln von Rohren a, 
die in kraftigen schmiedeeisernen Platten befestigt 
sind und auf die das durch den Rohrstutzen b ei‘n- 
tretende Kiihlwasser mit Hilfe einer Haube verteiit 
wird, um auf der andern Seite durch eine zweite

Haube wieder gesammelt und durch den Rohrstutzen c 
abgefiihrt zu werden. Auf die Rohre sind Lamelien d  
aus gebeiztem Eisenblech geschoben, welche die 
Kuhlflachen bilden. Die Rohre sind in der Richtung 
der Luftstromung (quer zur Langsrichtung der Rohre) 
nicht gegeneinander versetzt, sondern geradlinig 
hintereinander angeordnet (s. Abb. 15), wodurch der 
Luftwiderstand verringert und die Reinigung der 
Lamelien von Staub und Schmutzkrusten erleichtert 
wird. Zur Kiihlung gróBerer Wettermengen konnen 
mehrere Kuhler gemaB Abb. 16 nebeneinander ein- 
gebaut werden. Eine kraftigere Kiihlwirkung laBt 
sich durch Hintereinanderschaltung der Kuhler mit 
Fiihrung der Luft im Gegenstrom erzielen.

Abb. 1£. Gruppe von 3 Kiihlkorpern 
in Parallelschaltung.

Nach der Patentschrift soli, wie Abb. 17 zeigt, die 
Umlaufpumpe a iibertage das Kiihlwasser aus dem 
Brunnen b oder einem Wasserlauf ansaugen und 
durch die Leitung c j in den Schacht hinunter, sodann 
durch die Rohre des Kiihlkórpers d  in der Nahe 
des Fullortes drucken, worauf das W asser durch 
die Leitung c 2 wieder zutage aufsteigt. Um die
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Abb. 17. Schematische Darstellung einer Kuhlanlage 
nach Arbenz-Junkers im AufriB.

Rohre des Fiillortkiihlers herum flieBt das fiir den 
Umlauf in der Grube bestimmte Kiihlwasser, das 
durch die Pumpe e in Bewegung gehalten wird Und 
durch die Leitungen f x und / ,  iauft. Zwischen 
beide sind die Kuhlkorper g  geschaltet, Dem- 
gemaB ergeben sich 2 getrennte Kuhlwasserstrome, 
namlich: 1. der Strom des durch die Umiauf-
pumpe a im Schachte bewegten Kiihlwassers und 
2, der Kreislauf des im Streckennetz untertage 
durch die zweite Umlaufpumpe e in Bewegung 
gehaltenen Kiihlwassers. Beide Strome sollen sich 
in dem am Schacht aufgestellten Lamellenkuhler d  
kreuzen, so daB das im Streckennetz erwarmte Kiihl- 
wasser durch das von der Tagesoberflache kom- 
mende frische Wasser wieder zuriickgekiihlt wird.
Die Zerlegung der Wasserbewegung in 2 Strome 
soli eine Entlastung des Streckenrohrnetzes herbei- 
fiihren, da dieses von dem im Schachte herrschenden 
Druck unabhangig wird; es kann daher in ent
sprechend schwachern Abmessungen gehalten 
werden. Im Notfalle (bei groBern Schachtteufen) 
soli noch eine Unterteilung des Schachtstromes 
stattfinden. Daher ware eine weitere Pumpe in diesen 
einzuschalten und eine weitere Kuhlanlage zu schaffen, 
in der sich wieder der Kiihlwasserstrom in der obern 
Schachthalfte mit demjenigen in der untern Schacht- 
halfte kreuzen wiirde, so daB der erste den zweiten 
ebenso zuriickkiihlte.

In den wagerechten Kiihl- 
wasserstrom in der Grube 
konnen dann beliebig viele 
Kiihlkorper eingeschaltet 
werden, so daB man so- 
wohl mit Fiillortkiihlung ais 
auch mit Feldkuhlung ar
beiten und auch beide Kiihl- 
verfahren gleichzeitig an- 
wenden kann. Ebenso hat 
man es in der Hand, die 
einzelnen Kiihlkórpergrup- 
pen (s. Abb. 16) ais solche 
und innerhalb dieser wieder 
die einzelnen Kiihlkorper 
neben- oder hintereinander

zu schalten. Bei Hintereinander
schaltung der Kuhlkorper in den 
Gruppen wird man das Kiihl- 
wasser von hinten nach' vorn 
(im Gegenstrom gegen die Luft) 
durch die Kuhlkorper flieBen 
lassen, um die Vorteile des Gegen- 
stromes auszunutzen.

Die rechnerische Betrachtung 
ergibt zunachst, daB eine Riick- 
kiihlung des in der Grube er- 
warmten Wassers durch den am 
Fullort gedachten Kiihler d im 
allgemeinen nicht zu empfehlen 
sein wird. Denn da ais niedrigste 
Kuhlwassertemperatur eine solche 
von 5°, ais hochste etwa eine 

solche von 25° in Betracht kommt, so handelt es 
sich um verhaltnismaBig geringe Warmeunterschiede, 
auf dereń bestmógliche Ausnutzung also sehr viel 
ankommt.

Es liegt daher nahe, von einer Riickkiihlung des 
warmen Wassers durch das Schachtwasser abzu- 
sehen und letzteres unmittelbar der Strecken-U.mlauf- 
pumpe zuflieBen zu lassen, wahrend das zuriick- 
kehrende warme Wasser durch die Schachtpumpe 
standig wieder zutage gehoben wird. Damit wurde 
dann die Kreuzung der beiden Wasserstróme auf- 
gegeben werden und an ihre Stelle ein einziger durch- 
gehender, Strom treten. Allerdings wiirde die Schacht- 
leitung sich nicht geschlossen in die Streckenleitung 
fortsetzen, sondern zur Erreichung der notwendigen 
Entlastung des Streckenrohrnetzes durch offenen 
AbfluB mit dem letztern verbunden werden. Freilich 
hatte diese Wasserfiihrung den groBen Nachteil 
aufzuweisen, daB das Gefalle der Wassersaule im 
Schacht nicht in voiIem Umfange fiir die Schacht
pumpe ausgenutzt werden konnte, da diese ja nicht 
mehr in einen geschlossenen Strom eingeschaltet 
sein, also nicht mehr lediglich ais Umlaufpumpe 
dienen wurde.

Man muBte also den Betrieb gemaB der schema- 
tischen Abb. 18 so einrichten, daB man das kalte, von 
oben kommende W asser zum Antrieb eines Pelton- 
rades oder einer Turbinę a benutzfe und diese mit der
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Abb. 18. Schematische Darstellung einer Kuhlanlage 
nach Arbenz-Junkers im GrundriR.
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fur die H ebung des erwarmfen Kuhiwassers dienen
den Hochdruck-Kreiseipumpe b kuppelte. Der soeben 
erwahnte Energie^erlust w urde zur Folgę haben, 
daB mit dem Gefalle des kalten W assers nur ein 
Teil der erforderlichen Pumparbeit geleistet werden 
konnte, wahrend der iibrige Anteil von einer be
sondern Pum pe oder (wie in der Abbildung an-

genommen) von der Grubenw asserhaltung  zu be- 
streiten ware. Die Umlaufpumpen fur die sóhlige 
W asserbew egung  sind in Abb. 18 mit d x und ci., 
bezeichnet. Im ubrigen veranschaulicht die Abbildung 
den Einzeleinbau der Kuhler (II, IV, V) sowie ihre 
Parallelschaltung (III, VI) und die G ruppenschaltung 
(I, 1 und 2).

Zahlentafel 14. ,
G e g e n  i i b e r s t e l l u n g  d e r  W a s  s e r f  ii h r u n g  m i t  u n d  o h n e  Z w i s c h  e n kii h 1 u n g  b e i m

A r b e n z - J  u n k e r s s c  h e n  K u h l v e r f a h r e n .

Kiihiwassert 
bei Zwisch 

kalt 
0 C

emperaturen 
enkiihlung 

warm 
0 C

mittlerer W arm e
unterschied 

im Fiillortkuhler 
° C

tagliche W asserbew egung 
mit | ohne 
Zw ischenkiihlung 

cbm

Energie-Verhaltniszahien 
mit j oime 
Zw ischenkiihlung

6 ...........->■ 16
13 ■<— —  25 7,96 1000

833 J 526 200
833

210
526

s — { iasss :
12 — ~— 15 
18 x ----- --- 25 7,84 3330

1430 |  770 667
1430

308
770

In der Zahlentafel 14 ist das in der Patent- 
schrift angenom m ene Verfahren (2 Strdme) der hier 
empfohlenen W asserfiihrung hinsichtlich des Wasser- 
und Energieverbrauchs fur eine tagliche Warme- 
entziehung von 10 Mili. W E  gegeniibergestellt, und 
zw ar sind 2 Grenzfalle, entsprechend der kalten und 
der warmen Jahreszeit,angenommen. Fiir denEnergie- 
bedarf der Schachfpumpe ist fiir den Doppelstrom, 
also die Einschaltung der Zwischenkiihlung, ein 
Gefalleverlust von 10 °/0, fiir die durchgehende Strom- 
fuhrung (ohne Zwischenkiihlung) ein solcher von 
40°/0 zugrundegeleg t.  AuBerdem ist derStromteilung 
fiir die Schachtsteigeleitung, um diese nicht der 
groBern W asserm enge entsprechend zu verteuern, ein 
verhaltnismaBiggeringerer Rohrquerschnitt und dern- 
gemaB ein Mehrbedarf fiir Reibung von 10 °/0 ein
gesetzt worden. Der mittlere W armeunterschied im 
Fullort-Gegenstromkiihler ist in Ermangelung ge- 
nauerer Erfahrungszahlen mit rd. 8 ° C angenommen.

Es ergeben sich also bei Zwischenkiihlung 
groBere W assermengen, dereń Bew egung auch in 
der Schachtleitung trotz des hier groBern Energie- 
verlustes bei dem Verfahren ohne Zwischenkiihlung 
im allgemeinen mehr Energie ais bei diesem be- 
ansprucht; im Sohlen-Streckennetz ist der Unter- 
schied schon im W inter wesentlich groBer. Dazu 
kommt die Notwendigkeit, groBere Kiihlwasser- 
mengen zu beschaffen, sowie die M ehrausgabe fiir 
Rohrleitungen infolge dieser grSBern W assermengen.

Nun konnte man allerdings in den warmern 
Monaten, da bei Einschaltung der Zwischenkiihlung 
das erwarmte Kiihlwasser noch mit verhaltnismaBig 
geringer Temperatur im Schachte wieder hoch- 
gepum pt wird, diese Kalte ńoch durch Einschaltung 
von Luftkuhlern in die Steigeleitung ausnutzen, 
jedoch ist im Schachte wenig  Raum fiir dereń 
Aufstellung. Diese wiirde dann besser in einem 
besondern, etwas unterhalb der Hangebank in den 
Schacht einmundenden Kanał erfolgen, w enn man 
nicht uberhaupt die Einschaltung von einfachen 
Rippen-Ktihlrohren in die Rohrleitung vorziehen will. 
Eine andere Móglichkeit ware noch die Ausnutzung 
des erwarmten Kuhiwassers fiir die oben erwahnte

Berieselung des Schachtmauerwerks im untern 
Schachtteil. Immer aber wiirden diese Verwertungs- 
móglichkeiten verhaltnismaBig teuer erkauft werden; 
sie wurden sich zudem auch bei der W asserfiihrung 
ohne Zwischenkiihlung wegen ihres gro Bern aus- 
nutzbaren Warmegefalles, und zwar durch Ein
schaltung von Kiihlvorrichtungen in die Falleitung 
des Kuhiwassers, erreichen lassen.

Die hóhere Temperatur des abflieBenden Kiihl- 
wassers, wie sie beim Verfahren ohne Zw ischen
kiihlung erreicht wird, konnte im Winter im obern 
Schachtteil ausgleichend wirken und so zur Be- 
kampfung der Vereisung benutzt werden.

Bei geringern Kiihlwasserbedarf wiirde die Aus
nutzung des Kuhlwassergefalles verhaltnismaBig 
geringe Werte ergeben. Man konnte dann bei 
genugend leistungsfahiger G rubenw asserhaltung 
dieser die ganze K uhlwasserhebung iiberlassen, also 
von einer besondern Pum pe absehen und das 
Gefalle zur S trom erzeugung u. dgl. ausnutzen.

Je mehr sich allerdings der Bergbau der Tiefe 
nahert, w o die Grenztemperatur bereits am Fullort 
erreicht wird, also Zentralkiihlung der ganzen G rube 
geboten ist, desto giinstiger wird sich das Zwischen- 
kiihlverfahren erweisen; denn dann wird sich die 
von der Steigeleitung ausgehende Kiihlwirkung im 
untern Schachtteil infolge des groBern War.me- 
gefalles auch in den kuhlern Monaten gut ausnutzen 
lassen. Freilich wird man bei so tiefen Schachten 
mit einem Zuschlag von 10 °/0 fiir Reibungsverluste 
in der Steigeleitung nicht mehr auskommen.

Fiir die W a s s e r b e s c h a f f u n g  ist nach den 
friihern Ausfiihrungen eine moglichst tiefe Tem pe
ratur des Kuhiwassers besonders wichtig. An und 
fiir sich kommen fiir die Wasserlieferung in Betracht: 
FluB- oder Bachlaufe in der Nachbarschaft, tiefe 
Brunnen und wasserfuhrende Deckgebirgsschichten 
(im Ruhrbezirk Kreidemergel).

FluB- und Bachwasser empfiehlt sich wegen der 
verhaItnismaBig niedrigen Temperaturen, die sich 
in den kaltern Monaten erreichen lassen. Nach 
dem Durchschnitt dreijahriger M essungen haben 
sich beispielsweise fur das W asser der Lippe in
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Zahlentafel 15.

der Nahe ihrer Mundung die in Zahlentafel 15 ver- 
zeichneten Temperafuren ergeben.

Hieraus ermitteit sich fiir die kaltern 7 Monate 
Oktober bis April eine sehr giinstige Durchschnitts- 
temperatur von 5,26°, fur die warmern 5 Monate 
Mai bis September immerhin noch eine solche 
von 13,6°.

Nachteilig ist freilich bei der Verwendung von 
flieBendem Wasser, daB in der warmen Jahreszeit 
3 ungiinstige Umstande zusainmentreffen, namlich 
groBer Kaltebedarf, verhaltnismaRig hohe Wasser- 
warme, also entsprechend groBerer Kiihlwasser- 
bedarf, und geringe Wassermengen. Allerdings fallt 
das MindestmaB der Wassermenge im allgemeinen 
nicht mit der hochsten Wassertemperatur zusammen, 
da sich die hochsten Warmegrade im Hochsommer, 
die geringsten Wassermengen in den Monaten 
August bis Oktober ergeben. Dennoch diirfte es

Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August | Sept. Okt. Nov. Dez.
erste Monatshalfte . . . 
zw eite Monatshalfte .

2,7
2,3

3.6
3.7

OD 
00

-t’s kcT

7,0
8,6

11,0
12,4

13,8
15,1

14,7
14,3

11,7 ! 13,9 
14,6 | 11,6

9,7
5,1

6,8
4,7

5,1
3,8

sich empfehlen, fiir den Sommer entweder eine 
kunstliche Kuhlung des Wassers oder aber seine 
Ehtnahme aus tiefen Brunnen vorzusehen, die 
genugend tief waren, um in die sog. neutrale Zone 
von 9 1 0 °  hinabzureichen.

Deckgebirgswasser, das vielfach in groBen 
Mengen durch Anzapfen des Schachtausbaues ver- 
fiigbar gemacht werden kann, wird in manchen 
Fallen eine verhaltnismaBig hohe Warme haben 
also vorzugsweise auf den Gruben in Betracht 
kommen, auf denen die wasserreichen Schichten in 
verha!tnismaBig geringen Tiefen anstehen, was aber 
z. B. im Ruhrkohlenbezirk gerade bei den tiefen und 
warmen. Gruben durchweg nicht der Fali ist.

Die Ergebnisse einer genauern Durchrechnung 
des Verfahrens nach seiner Wirksamkeit und seinem 
Wasserbedarf, unter Zugrundelegung verschiedener 
Annahmen, sind in Zahlentafel 16 zusammengestellt.

Z u s a m m e n s t e l
Zahlentafel 16.

l u n g  d e r  w i c h t i g s t e n  Z a h l e n w e r t e  b e i m  W a s s e r  ku h l v e r f a h r e n  f ur  G r u b e n  
mi t  I e i c h t e n ,  m i t t l e r n  u n d  s c h w e r e n  K u h l b e d i n g u n g e n .

Grube

Ketinzeichnung der Grube
A

trocken

B
feucht

C

berieselt

M o n a t .....................
Teufe der Bansohle

der
zu kiihlenden Bauabteilungen

Z a h l ......................................................................
Jahresfórderung ............................................t

W etterm enge { cbm/min
& l ................................ kg/min

mittlere Entfernung voni Schacht . . m
Sattigung der W eiter / vor der K i i h l u n g ........................................................... oj

\ nach der K u h lu n g ................................ . , . . “/„

Anfangs- und Endteniperaturen ( j er ^•e.t!e r ...................................................
. I des Kuhlwassers . . . .  °C

Kaltebedarf insgesamt rd.................................................................................WE/min
W asserm ederschlagung .....................................................................................kgjmm
W asserverbrauch { ........................................................................l/min

l t a t s a c h h c h .................................................................i/,,,;,,
/ D u rc h m e s s e r ........................................... mra
\ W a s s e r g e s c h w in d ig k e it ..........................m
j Anzahl ......................................
J D u rc h m e s s e r ............................. . . "  mm

^ l W assergeschwindigkeit . . .  m
, ,  , . | Oeodatische Forderhohe auf der Sohle m
Unilaufpurnpe I W iderstandshohe auf der Sohle ■ ' ' '
auf der Sohle I Manometrische Gesamtforderhohe auf der Sohle 

l  Kraftbedarf der Pumpe . .
Zahl der benótigten Kiihler . . . .

Rohrleitungen

im Schacht

auf der Sohle

m
m

PS

W asser- 
gefalle und 

Fórderung im 
Schacht, 

Kraftwirt- 
scliaff

Leistungsfahigkeit der Grubenwasserhaltung und ŚteiVe-
leitung ...................................................... cbm/min

z. Z. ausgenutzt n u t ................................................ cbm/min
die Schachtpumpe fur die Kuhlanlage hebt mit dem Kiihl-

w assergefalle ..................... - ....................... cbm/min
die Grubenwasserhaltung h e b t ........................... cbm/min
eine Zusatzpumpe muB h e b ę n ........................... cbm/min
das Kiihlwassergefalle liefert theoretisch . . . .  PS 
davon konnen ausgenutzt werden . . .  pg
zusatzlicher Kraftbedarf theoretisch . . . . . .  PS

Januar
800

2
30 000 

1000 
1 180 

600 
60 
79

25 — >  20
17 -o— 3

1 310

93,5 
112 

50 
rd. 1,0 

2 
35 

rd. 1,0 
5 

24 
29 

0,7
4

5 
1,8

Oktober
1000

6
90 000 

3 000 
3 525 

800 
70 
91,5

5 ---- >- 20
7 <—  5 

4300

358 
430 

70 
rd. 2,0 

4
50 

rd. 1,4 
G

40
46

4,4
12

3
1,5 '

Januar ! Juli 
1200 

12 
180 000 

6 000 
6 990 
1000

80

2 7 -  
17 K-

100 
20 
3

24 300
20,45 

1735 
2 080

rd. 0,36

rd. 0,4

nicht erforderlich 
0 ,11! 0,43

nicht erforderlich
19,9
12,0

7,9

95,5
57,3
38,2

2.3
9.3
4.3

1,25
0,5
0,33

555
333
222

85 
100 

28 — 20
18 -<---- 14

.36 000 
36,84 

9 000 
10800

350
rd. 1,9

6
140

rd. 2,0
7

35
42

I 101 
20

2
1

■ 6,48 
0,5 
3,82 

2 880 
1730  
l  150
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In dieser Uebersicht sind die Yerhaltnisse einer 
trocknen Grube denjenigen einer feuchten und einer 
Berieselungsgrube gegeniibergestellt. Bei der Ietzt- 
genannten ist die Rechnung, um die Bedeutung der 
jahreszeitlichen Schwankungen in der Wassertempe- 
ratur und im Feuchtigkeitsgehalt der Wetter zu ver- 
anscliaulichen, nocli fiir den kaltesien und den 
warmsten Monat getrennt durchgefiihrt. Die Zahien 
der letzten Spalte sollen besonders die Bedeutung 
einer tiefen Kuhlwassertemperatur unterstre ichen; sie 
werden tatsachlich niemals in Erscheinung treten, 
da man eben bei so-schw ierigen Kiihlverhaltnissen 
nicht mit Kiihlwasser von 14u C  arbeiten wird.

Fiir die W asserfiihrung in den Kiihlern ist 
G egenstrom  zugrunde gelegt worden.

Der Zuschlag von 20 °/0 beim Wasserverbrauch 
zu dem theoretisch errechneten Bedarf rechtfertigt 
sich durch W asser- und Kalteverluste auf dem W ege 
bis zur Verwendungsstelle. Bei der Berechnung 
des Kraftbedarfs der Umlaufpumpe auf der Sohle 
ist freier Riicklauf des erwarmten Kiihlwassers in 
offenem Gefluter angenommen worden.

Fur die Leistung der durch Turbinę oder Pelton- 
rad angetriebenen Schachtpumpe, die das erwarmte 
Kiihlwasser zu heben hat, ist gemaB den friihern 
Ausfiihrungen die Annahine zugrunde gelegt, daB 
diese Pumpe 60 °/0 des Kaltwassergefalles ausnutzt. 
Die G ruben A und B erfordern eine solche Pumpe 
nicht, weil die G rubenw asserhaltung die W asser
mengen mit iibernehmen kann. Man wird im 
einzelnen Falle auszurechnen haben, ob es wirt- 
schaftlicher ist, das dadurch freiwerdende Gefaile 
anderweitig (zur Strom- oder Drucklufterzeugung) 
auszunutzen oder doch eine besondere Pumpe zu 
betreiben und die W asserhaltung zu entlasten oder 
je nach der Jahreszeit den einen oder andern W eg 
zu gehen.

Fiir die Belastung der G rubenw asserhaltung auf 
der G rube C  ist fiir W asserhaltungszw ecke eine 
Reserve von 0,5 cbm/min freigelassen worden.

Von den erforderlichen P u m  p e n  bieten die am 
Fullort aufzustellenden U m 1 a u f p u m p,e n fiir das 
sohlige Streckenrohrnetz keine Besonderheiten j jn d  
nennenswerten Schwierigkeiten. Selbst wenn die ge- 
samte W asserm enge durch eine einzige Pumpe be- 
waltigt werden muBte, wiirde dieser, da sie im wesent- 
lichen nur Reibungsverluste zu iiberwinden hatte, 
keine sonderlich schwere Arbeit zufallen. Ueberdies 
ist aber mitverschiedenen Rohrstrangen, entsprechend 
den verschiedenen Bauabteilungen, zu rechnen, wo- 
durch nicht nur die Reibungswiderstande infolge 
der Parallelschaltung verringert werden, sondern 
auch eine Abstufung der Leistungen fur die Wasser- 
fórderung nach den verschiedenen Richtungen hin 
je nach dem Bedarf der einzelnen Bauabteilungen 
ermóglicht wird. Man wiirde dann allerdings einen 
hoher zu verlagernden Ausgleichbehalter vorsehen 
und an diesen die Pum pe und die einzelnen Rohr- 
s trange anschlieBen mussen. Die zu uberwinden- 
den Hóhenunterschiede werden in der Regel nur

gering sein, weil sich die Kiihler durchw eg auf der 
untern Sohle im einziehenden W etterstrom der be- 
treffenden Bauabteilung aufstellen lassen werden. 
Bei nicht zu starker Erw arm ung des Kiihlwassers 
kommt auch die fur die Zahlentafel angenom m ene 
Móglichkeit in Betracht, die Riickleitung zum Fullort 
ganz oder teilweise in offenen .Gefiutern vor- 
zunehmen, w odurch die Pumpen weiter entlastet 
werden und an Rohrleitungen gespart wird. Bei 
den in Zahlentafel 16 angenoinmenen Wasser- 
geschwindigkeiten und errechneten W asserm engen 
werden die Leitungswiderstande im ganzen zwischen 
etwa 2 und 5 m fiir je 100 m Leitungslange gehalten 
werden konnen; Es w urde sich dann z. B. fiir eine 
Leitung von 1500 m Lange mit einem Ansteigen 
von 1 : 200, entsprechend 7,5 rn geodatischer Forder- 
hóhe, unter Zugrundelegung eines Leitungswider- 
s tandes von 3 m je 100 m eine manometrische Ge- 
samtfórderhóhe von 7,5 -j~ 15 • 3 =  52,5 m ergeben, 
was bei einer Forderung von 2 cbm/min einer Leistung
von - =  rd. 23 PS entsprache. Man wiirde
also mit geringen Pumpenkosten und -leistungen 
auskómmen.

Schwieriger ist die Frage der S c h a c h t p u m p e n ,  
da es sich hier um die Zusam m enfassung der ge- 
samten Kiihlwassermenge und naturgemaB immer 
um groBere Schachtteufen hąndeln wird. Fiir die 
Steigeleitungen der Wasserhaltungen, auf dereń Mit- 
benutzung die Patentschrift Bezug nimmt, wird im all
gemeinen mitGeschwindigkeiten von 1,5 m gerechnet. 
Fiir das Kiihlverfahren wird daher bei etwas groBerm 
W asserbedarf in vielen Fallen von einer Benutzung 
der Steigeleitungen abgesehen und eine besondere 
Riickleitung vorgesehen werden mussen.

GemaB den obigen Ausfiihrungen (s. a. Abb. 18) 
soli mit einer lediglich ais Umlaufpumpe in den 
Schachtstrom 'eingeschalteten  Pumpe nicht gerech
net w erden; vielmehr wird eine besondere, mit dem 
Schachtwassęrgefalle anzutreibende Pumpe vorge- 
sehen, die fiir die Forderung des erwarmten Kiihl- 
w assers dienen soli. Fiir diese ist angenommen, 
daB durch das Peltonrad 60 °/0 der Energie des im 
Schachte herabfallenden Kiihlwassers nutzbar an die 
mit ihm gekuppelte Hochdruck-Kreiselpumpe ab- 
gegeben werden, diese also 60 °/0 der W armwasser- 
menge heben kann, und der Rest von der G ruben
wasserhaltung und nótigenfalls noch von einer 
besondern  Zusatzpum pe ubernommen werden muB.

Auch bei den R o h r l e i t u n g e n  wiirde der 
unterirdische Teil, die Wiederkehr einigermaBen 
normaler V.erhaltnisse vorausgesetzt, keine groBen 
Schwierigkeiten verursachen, weil es sich um eine 
Verteilung der G esam tw asserm enge auf Einzel- 
leitungen mit maBigen Querschnitten handelt, fiir 
die Hinleitung vielfach vorhandene Berieselungs- 
Rohrleitungen benutzt und die Riickleitungen ganz 
oder teilweise gespart  werden konnten. Die Haupt- 
schwierigkeifen entfallen daher auch hier wieder auf 
die Schachtleitungen, da eine besondere Kaltwasser-
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leitung in jedem Falle benóiigt wird und bei groBern 
Wassermengen vielfach dieMitbemiizungder Wasser- 
haltungs-Steigeleitung nicht moglich, also auch noch 
eine Steigeieitung fur das erwarmte Kuhlwasser ein- 
zubauen sein wird. Wegen der hohen Driicke und 
groBen Querschnitte werden diese Rohrieitungen 
teuer ausfallen.

Falls die Berieselung spaterhin durch das 
Gesteinsiaubverfahren ersetzt werden sollte, wurden 
die vorhandenen Berieselungs-Rohrleitungen fiir das 
Wasserkiihlverfahren benutzt und dessen Kosten 
dadurch wesentlich eingeschrankt werden konnen. 
Jedoch aucli bei der Beibehaltung des Berieselungs- 
verfahrens wiirde, wenigstens fiir die Abbaubetriebs- 
punkte, die Benutzung des Berieselungsrohrnetzes 
bei nicht zu groBem'Kiihlwasserbedarf moglich sein, 
da ja nichts im Wege steht, der Kuhlung durch 
diegeschlossenen Kiihlkórper auch die Spritzkiihlung 
beizugesellen, die dann gleichzeitig fur die Be
rieselung nutzbar gemacht werden konnte.

Was die Kii h i e r  betrifft, so konnen, da die 
Riickkiihlung des erwarmten Kiihlwassers durch 
kaltes Wasser in besondern Kiihlern nicht zu 
empfehlen ist, die nach der Patentschrift am Fiillort 
(bzw. in halber Teufe im Schacht) vorgesehenen 
Kii hier Wasser/Wasser fortfallen. Es bleibt also 
nur iiber die Kiihler »Wasser/Luft«. noch einiges 
zu sagen. In diesen Ktihlern wird wegen des an 
sich geringen Temperaturgefalles eine Verringerung 
der Wassergeschwindigkeit durch die Verteilung 
des Wasserstromes auf entsprechend groBe Quer- 
schnitte notwendig werden. AuBerdem sind groBe 
Beriihrungsflachen fiir die Luft zur Verfiigung zu 
stellen. Die Erfiillung bęider Forderungen wird keine 
groBen Schwierigkeiten machen, weil es sich nicht 
um hohe Driicke handelt und die veriialtnismaBig 
geringen Kosten und Aufstellungsschwierigkeiten 
fur die Kiihler eine entsprechende Erhohung der 
Zahl der Kiihlkórper gestatten. Im iibrigen ist in 
Gruben mit Berieselungspflicht auch mit einer Ent- 
lastung der Kiihler durch Spritzkiihlung in der oben 
geschildąrten Weise zu. rechnen.

Die Kiihler wurden nach Abb. 19 am besten 
in einer Erweiterung der Grundsfrecke in der Nahe 
der Abzweigung des betreffenden Teilstromes auf- 
zustellen sein; bei maBiger Kuhlung gróBerer Wetter- 
mengen konnen mehrere Kiihler nebeneinander an
geordnet werden, wahrend die starkę Kuhlung 
geringerer Wettermengen durch Hinteremander- 
schaltung der Kiihler zu erreichen sein wird. In 
der Abbildungjst maBige Kuhlung durch eine Gruppe 
von 4 Kiihlern angenommen. DieGrundstrecke selbst 
miiBte durch eine doppelte Wettertur abgeschlossen 
werden. Ein Drosseischieber an dieser Tur wiirde 
die Menge der durch den Kiihler zu schickenden 
Wetter nach Bedarf abzustufen gestatten. Rein- 
haltung der Kuhleroberflache ist fur die Kiihl- 
wirkung wichtig.

Auch ein Einbau der Kiihler in liegender Auf- 
stellung, in der Firste der Strecke, wiirde in manchen 
Fallen vorteilhaft sein.

Soli ein Teilstrom eine groBere Anzahl von Be- 
triebspunkten ubereinander bestreichen, so wird er 
sich bereits im ersten Teil seines Verlaufes erheblich 
erwarmen und die Einschaltung weiterer Kiihler, 
etwa auf Teilsohlen, wiinschenswert machen. Eine 
andeie Moglichkeit ist durch die yorhin erwahnte 
Spritzkiihlung mit Berieselung im Abbau gegeben;

Fiir die a l l g e m e i n e  B e u r t e i l u n g  des Ver- 
fahrens kommen zunachst die K o s t e n  in Betracht. 
Diese werden im Gegensatz zu den weiter unten 
zu besprechenden kunstlichen Kaltemitteln, bei denen 
der Schwerpunkt der Ausgaben auf die E r z e u g u n g  
der tiefen Temperaturen selbst entfallt, vorzugsweise 
durch die F o r t  b e w e g u n g  des Kuhlmittels verur- 
sacht werden, da dieses verhaltnismaBig schwerfallig 
ist und infolge des vergleichsweise geringen Warme- 
gefalles in groBern Mengen in Umlauf gehalten 
werden muB.

Grundlegend wird immer die T e m p  e r a  t u r d e s  
f r i s c h e n  K i i h l w a s s e r s  sein, die mit allen Mitteln 
so niedrig wie moglich gehalten werden muB, da 
von ihr die erforderlichen Wassermengen und damit 
die Kosten fur Pumpen, Rohrieitungen, Kraftbedarf 

usw. unmittelbar abhangen. Die 
Ausgaben fiir die Fassung und 
Zuleitung des Kiihlwassers spielen 
den Fórderkosten gegeniiber 
nur eine geringe Rolle; man 
wird also an diesen Ausgaben 
nicht sparen diirfen, wenn man 
dadurch kalteres Wasser be- 
schaffen kann.

Oben ist bereits auf die 
Bedeutung der jahreszeitlichen 
Schwankungen der Tages- und 
Wassertemperaturen hingewiesen 
worden, Fiir den Fali der Be
nutzung des Lippewassers z. B. 
berechnet sich gemaB der Zahlen
tafel 15 der Kiihlwasserverbrauch 
fur eine Warnieentziehung von

i

i

Abb. 19. Beispiel fiir die A nlage einer Kiihlanlage im NebensehluB.
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1 Mili. WE, E rw arm ung des Kiihlwassers auf 17 
bzw. 18° C  angenommen, zu 

1000000
17 2,3 -  68000 1 

in der kaltesten und

= 345000 I
1 000000
18 - 15,1

in der warmsten Zeit, d. h. der Kiihlwasserbedarf 
schwankt zwischen den Verhaltniszahlen 100 und 508. 
Rechnet man dazu den EinfluB der hohern Wefter- 
warme im einziehenden Strom und des groBern 
W assergehaltes im Wetterstrom in den warmen 
Monaten, so kommt man leicht auf eine Steigerung 
des Kiihlwasserbedarfs auf das Secłis- bis Achtfache 
gegeniiber der kaltern Jahreszeit (vgl. auch die beiden 
Spalten fiir G rube C in Zahlentafel 16). Damit wird 
in vielen Fallen die Grenze iiberschritten werden, wo 
sonst  allenfalls noch eine M itbenutzung der vor- 
handenen Leitungen und Pumpen moglich gew esen 
ware. Es ergibt sich also nicht nur eine auBer- 
ordentiiche Steigerung des Kraftbedarfs, sondern auch 
sprungw eise eine E rhóhung der Anlagebetrage durch 
Kosten, die nur wahrend eines kleinen Zeitabschnitts 
ausgenutzt werden konnen, also eine erhebliche 
tote Belastung der Anlage darstellen.

Fiir den Ausgleich der jahreszeitlichen Schwan- 
kungen kommen folgende Móglichkeiten in Betracht:

1. Benutzung von kaltem Brunnenw asser im 
Sommer an Stelle des FluBwassers. W iirde man mit 
einer Sommertemperatur von 9° im frischen Kiihl- 
w asser rechnen konnen, so wiirde sich der Wasser-
bedarf fur 1 Mili. W E  auf ^ ^ = r d .  111000 I be-
rechnen, die Steigerung gegen den kaltesten Monat 
also nur rd. 63 °/0 betragen. Fiir den Winter konnte 
man auf das kaltere FluBwasser zuriickgreifen.

2. Die Anlage eines Tiefwasserbeckens oder einer 
kleinen Talsperre, die die Entnahme des W assers  
aus einer tiefern W asserschicht mit geringern Tetn- 
peraturschwankungen ermóglichen wiirde"

3. Die A usnutzung der tiefen Kiihlwassertem- 
peraturen im Winter zur Schaffung eines Kalte- 
mantels in der G rube durch Auskiihlung d erG ru b en -  
raume. Diese A usnutzung der Winterkalte kommt 
allerdings erst in zweiter Linie in Betracht, weil es 
sich bei dem Wasserk(ihlverfahren vorzugsweise um 
Feldkuhlung, also um die Kuhlung standig fort- 
schreitender G rubenbaue handelt. Sie wird aber 
stets in gewissem Umfange selbsttatig in Gestalt 
gróBerer Kalteverluste in den Rohrleitungen wahrend 
der kaltern Monate eintreten.

4. Schwachere Belegung der warmern Betriebs- 
punkte im Sommer. Diese MaBnahme kommt , all
gemein fur alle Kiihlverfahren in Betracht. Sie wird 
aus betrieblichen Griinden schw er durchfiihrbar sein 
und im allgemeinen auch wenig  Erfolg versprechen, 
weil die Verhaltnisse in den einzelnen Bauabteilungen 
in der Regel ziemlich gleich sein werden. Vorzugs- 
weise wird sie also dann zu erwagen sein, wenn 
in einzelnen Feldesteilen infolge von starkerm Ge-

birgsdruck, warmen Wasserzufliissen, N eigung der 
Lagerstatte zur Selbstentziindung u. dgl. besonders 
ungunstige Verhaltnisse vorliegen, so daB in der 
warmern Jahreszeit die Belegschaft dieser Betriebs- 
punkte zugunsten solcher mit giinstigern Verhalt- 
nissen veringert werden konnte.

Moglichst kaltes Kiihlwasser auch in der warmen 
Jahreszeit wird hiernach im mer die H auptforderung 
sein miissen. Ueber die Moglichkeit der Atisgleichung 
durch Verbindung des Wasśerkiihiverfahrens mit 
andern Kiihlverfahren wird weiter unten gesprochen 
werden.

Fur den Ausgleich kleinerer Temperaturschwan- 
kungen im einziehenden Wetterstrom kann man durch 
Aenderung der W asserm engen sorgen. Diese nótigt 
allerdings zu veranderter Umlaufzahl und damit zur 
Verringertmg des  W irkungsgrades der Pumpen. 
Fur die Sohlen-Umlaufpumpe fal11 diese ungunstige 
W irkung w egen des verhalfnismaBig geringen Kraft
bedarfs dieser Pumpe wenig ins Gewicht; dagegen 
kann sie fur die Schachtpumpe eine gew isse Be
deutung  erlangen. Man konnte freilich auch den 
Pum pensum pf zum Ausgleich durch Aufspeicherung 
der zeitweise groBern W assermengen heranziehen, 
wiirde dann aber wieder auf die A usnutzung des 
Gefailes der Zusatzmengen verzichten miissen.

Auch eine Veranderung der taglichen Betriebs- 
zeit wiirde dem Ausgleich kleiner Schwankungen 
dienen konnen.

An zweiter Stelle steht die Frage, inwieweit die 
v o  r h a n d e n e n R o h r l e i t u n g e n  u n d  P u m p e n  
fiir die Verringerung der W asserbew egungskosten  
nutzbar gemacht werden konnen.

Die M itbenutzung der B e r i e s e l  u n g s  I e i t u n g e n  
wird bei maBigem Kiihlwasserbedarf keine groBen 
Schwierigkeiten machen. Der W asserverbrauch fiir 
die Berieselung fallt der Kiihlung nicht zur Last 
und bietet auBerdem den Vorteil, daB er wegen 
der tiefen Temperatur des W assers  gleichzeitig die 
Kuhlung vermittelt und ferner zur Beschleunigung 
des W asserumlaufes beitragt, also die vorzeitige 
Erw arm ung des Kiihlwassers hintanhalt. Die Be- 
w egung  gróBerer Kuhlwassermengen wiirde aller
dings auf Schwierigkeiten wegen der verfiigbaren 
Rohrquerschnitte stoBen und starkere Umlaufpumpen 
notw endig  machen konnen.

Fiir die Heranziehung der G r u b e n  w a s s e r -  
h a l t u n g  zur W asserhebung  im Schacht, d. h. zur 
Deckung des infolge des Energieverlustes im frischen 
Kiihlwasser eintretenden Ausfalls, eróffnen sich auf 
den ersten Blick gunstige Aussichten, sei es nun, 
daB die W asserhaltung dauernd nur teilweise aus
genutzt wird, sei es, daB die Zufliisse nach den 
Jahreszeiten starker schwanken. Im letztern Falle 
wiirde der Ausgleich dieser Schw ankungen durch 
den Kiihldienst zwar nur unvollstandig sein, da die 
geringste Beanspruchung der Grubenw asserhalttm g 
im allgemeinen in die H erbstmonate fallt, also nicht 
mit der starksfen Beanspruchung der Kuhlanlage 
(in den Sommermonaten) zusammentrifft; es kann 
a lsokein  vol!standiger Ausgleich des K r a f t b e d a r f s
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fur die W asserfórderung eintreten. Immerhin aber 
miissen bei starkern Schwankungen solche Riickhalt- 
Einrichtungen fiir die W asserhaltung vorgesehen 
werden, daB sie einen mehr oder weniger groBen 
Teil der Kiihlwasserfórderung in den Sommer- 
monaten iibernehmen konnen, damit wenigstens an 
A n l a g e k o s t e n  fur die Kuhlanlage in giinstigen 
Fallen gespart werden kann. Bei naherer Prufung 
ergeben sich allerdings Schwierigkeiten. Zunachst 
sind, w enigstens im Steinkohlenbergbau, tiefe 
Gruben, um die es sich ja hier in erster Linie 
handelt, in der Regel durch geringere W asser- 
zufliisse gekenrizeichnet, sei es,' daB ein wasser- 
tragendes Deckgebirge von gróBerer Machtigkeit 
vorhanden ist, oder daB mit der Tiefe die in 
dem Gesamtschichtenverbande eingelagerten wasser- 
tragenden Schichten an Zahl und Bedeutung fur 
die W asserabfangung zunehmen. Solche Gruben 
haben daher meist nur verha!tnisma8ig kleine Wasser- 
haltungseinricHtungęn. Dazu kommt, daB die jahres- 
zeitlichen Schwankungen derZ uflusse  sich in solchen 
Gruben kaum bemerklich machen, daB also auch 
nicht ein erheblicher Ruckhalt fur die n asse jah res -  
zeit, der fiir den iibrigen Teil des Jahres zur Warm- 
wasserfórderung fur die Kiihlanlagen herangezogen 
werden konnte, bereitgestellt zu werden braucht. 
Treten aber groBere Wasserzufliisse auf, so  ist 
wieder damit zu rechnen, daB diese entsprechend 
warmes W asser und damit W arm em engen in die 
Grubenbaue bringen, welche die Móglichkeit der 
M itbenutzungderW asserhaltungseinrichtungen durch
die Bekampfung dieser Zusatzw arme vollstandig 
ausgleichen.

Diese wiirde aber fiir Berieselungsgruben, in denen 
ein Rohrnetz vorhanden ist, nicht ins, Gewicht fallen 
und im ubrigen auch, solange nicht Zentralkuhlung 
des ganzen G rubengebaudes eriforderlich ist, durch 
die Notwendigkeit aufgewogen werden, wegen des 
am Fiillort geringern Warmegefalles und wegen der 
GroBe der zu kiihlenden W ettermengen erhebliche 
Kiihlwassermengen zur Verfugung zu stellen; da 
auf die W asserfórderung im Schacht der Haupt- 
anteil an den Fórderkosten entfallt, so wiirden diese 
dadurch stark belastet werden und die Gesamtkosten 
entsprechend steigen. Dazu kommt, daB das ge
ringe Warmegefalle die móglichst ausgiebige und 
lange dauernde Beruhrung zwischen den Wettern 
und dem Kiihlwasser erfordern und sich diese 
Forderung am Fiillort schwierig erfiillen lassen 
wiirde, da  die starkę Beanspruchung des Fullorts 
fiir die Forderung der Aufstellung der groBen Kiihler 
fur die zu kiihlenden erheblichen W ettermengen 
hinderlich sein wurde. Fiir die Fiillortkiihlung durfte 
das Verfahren daher bis auf weiteres nur ausnahms- 
weise (fur G ruben mit geringern Wetterbedarf) zu 
empfehlen sein. In der Tat gehen die Patentinhaber 
auch von der E rw agung aus, daB in erster Linie die 
Kiihlung weiter im Felde, nach dem Kaltebediirfnis 
der einzelnen Bauabteilungen entsprechend abgestuft, 
anzustreben sei.

Im ubrigen eignet sich das Verfahren, um auf 
die oben gegebene Einteilung zuruckzukommen, be
sonders fiir B e r i e s e l u n g s g r u b e n ,  da diese be
reits uber Rohrnetze verfugen und da das Verfahren 
den Uebergang von der Oberflachen- zur Spritz- 
kiihlung sowie das Nebeneinander beider Kiihlungs- 
arten ohne weiteres gestattet. Auch fur die Gruppen 
b und c der Einteilung (feuchte und trockne Gruben): 
ist das Verfahren anwendbar, um so mehr, ais es sich 
hier um geringere Sattigungsgrade ais bei den Be- 
neselungsgruben und um einen entsprechend 
geringern Kuhlwasserbedarf handelt. Bei einem 
Sattigungsgrad der zu kiihlenden W etter von bei- 
spielsweise 60% und einer Temperatur dieser Wetter 
von 25°  C verringert sich der fiir 70% Sattigung 
und die Herabkiihlung von 25 auf 20° ausgerechnete 
Bedarf an W E  von rd. 4300 (vgl. Zahlentafel 16) auf 
rd. 1310, so daB die Zahlen fiir Wasserbedarf, Rohr- 
cjuerschnitte usw. in gleichem Verhaltnis abnehmen.

Fiir die trocknen und hygroskopischen Gruben 
des Salzbergbaues scheint das Verfahren auf den 
ersten Blick wenig  geeignet zu sein, da hier Rohr
netze fehlen und die Einfuhrung von W asser in 
diese Lagerstatten mit ihrem leichtlóslichen Inhalt 
Bedenken erwecken konnte. Dementsprechend will 
auch beispielsweise A h l b o r n  in seiner Patentschrift 
Nr. 296794 die Einfuhrung von Kiihlwasser fur den 
von ihm vorgesehenen Kaltekompressor vermeiden 
und es durch Druckluft ersetzen.

Bei naherer Prufung ergibt sich aber folgendes 
zugunsten  der W asserk iih lungauch fiir diese G ruben:

1. Verschiedentlich wird heute schon der Abbau 
oder wenigstens die Vorrichtung durch A ussolung  
mit W asser  betrieben. Die weitere Einfuhrung dieses

Die Ausgaben fiir die K i i h l e r  s e l b s t  werden 
nicht schw er ins Gewicht fallen, da die Anschaffungs- 
kosten maBig sind und mit nur geringen Abschrei- 
bungen zu rechnen sein wird.

Fur L o h n a u s g a b e n  kommen in Frage Ma- 
schinenwarter und Schlosser fur die Bedie\iung der 
Pumpen uber- und untertage und fur die Instand- 
haltung der Rohrleitungen und Kuhler. Fur die 
W artung  der Pumpen wird man in der Regel die 
vorhandenen Leute heranziehen konnen, und in 
G ruben mit Berieselungsleitungen werden auch fur 
die Rohrleitungen und Kuhler die vorhandenen 
Krafte ausreichen.

Der Verbrauch an P u t z -  u n d  S c h m i e r s t o f f e n  
wird sich, da durchw eg Kreiselpumpen fiir die 
W asserbew egung geniigen, in maBigen Grenzen 
halten.

Eine genauere Veranschlagung aller Kosten 
scheidet bei der heutigen Unsicherheit der Preis- 
bildung aus.

Einige Ausfiihrungen iiber das Verwendungs- 
gebiet des Wasserkiihlverfahrens mógen noch folgen.

W as zunachst den Unterschied zwischen der 
Fiillort- und der Feldkiihlung betrifft, so wiirde die 
Fiillortkiihlung, bei der das Rohrnetz wegfiele, eine 
gew isse  Yerbilligung des Yerfahrens herbeifiihren.
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Verfahrens ist nicht ausgesch lossen ; es konnte mit 
der G rubenkuhlung  durch das frische W asser ver- 
bunden werden, zumal damit durch die Bindung 
von Warme bei der Salzauflósung eine zusatzliche, 
wenn auch geringe Kiihlung stattfinden wiirde.

2. Der Spiilversatz wird voraussichtlich im Kali- 
bergbau weiter an Boden gewinnen. Da dabei 
abschnittweise gearbeitet wird, also G ew innung  
und Versatz nicht gleichzeitig erfolgen, so besteht 
die Móglichkeit, dasselbe Rohrnetz nebst Pump- 
vorrichtungen einmal fiir Kiihlwasser und sodann 
fiir den Sptilstrom auszunutzen.

3. Die Móglichkeit der unterirdischen Speicherung 
des gew onnenen  Haufwerks gestattet eine verschie- 
den starkę Belegung in den einzelnenjahreszeiten, wie 
auch die Absatzverhaltnisse im Kalibergbau das 
Schwergewicht in den Herbst- und Winterbetrieb 
verlegen. Daher kann die Belegung in den fiir das 
Kiihlwasserverfahren ungiinstigen Sommermonaten 
entsprechend verringert und eine gleichmaBige 
Jahresbelastung der Kiihlanlage erreicht werden.

4. Die Temperaturgrenze fiir die Einfiihrung ver- 
kiirzter Schichten kann wegen der Trockenheit der

Luft hóher hinaufgeriickt werden. Dadurch wird 
das verfiigbare Warmegefalle groBer und der Kiihl- 
wasserbedarf geringer ais bei andern G ruben; bei- 
spielsweise ist mit einer Kiihlung von 27 auf 25° 
vor dem Abbau einer Berieselungsgrube nur wenig 
gedient, wahrend eine Salzgrube daraus bereits 
Nutzen ziehen kann. Diese Kiihlung is t aber wegen 
der groBern Tem peraturspannung zwischen Kiihl- 
wasser und Luft leichter durchzufiihren ais eine 
solche von 25 auf 23°. Dazu kommt dann noch 
der geringere Kiihlbedarf infolge der trocknen Luft, 
d. h. des Wegfalls der W asserniederschlagung.

5. H ohe W armegrade treten im Salzbergbau 
vielfach schon in Tiefen von 600—800 m auf, in denen 
der groBere Kraftbedarf der Schacht-Kiihlwasser- 
pum pen noch nicht so schwer ins Gewicht fallt.

6. Der geringe Wetterbedarf gestattet, m itgeringen
W asserm engen sowie niedrigen Leitungs- und 
Fórderkosten auszukommen, und die schwache 
W etterbew egung infolge der. geringen Mengen und 
groBen Querschnitte ermoglicht eine ausgiebige 
Beruhrungsdauer an den Kuhlkórpern, also dereń 
giinstige Ausnutzung. (Forts. f.)

Die Elektrometallurgie der Leichtmetalle in den letzten Jahren.

Von Professor Dr. Franz P e t e r s ,  Berlin-Lichterfelde.

(Fortsetzung.)

Ueber die V e r a  r b e i  t u  n g  d e s  B a u x i t s  auf 
reine Tonerde hat W. v. E s c h e r 1 nahere Mittei- 
lungen gemacht. Vor dem AufschlieBen wird er 
zerkleinert und gegliiht, stark sandhaltiger ge- 
schlammt, namentlich wenn er trocken verarbeitet 
werden soli. Zunachst wird das Minerał in Stein- 
brechern auf haselnuBgroBe Stiicke vorzerkieinert. 
Diese werden auf etwa 400° erhitzt, um samtliches 
W asser (im Durchschnitt 15 20 °/0) zu entfernen, 
die organischen Stoffe zu zerstóren und das Eisen 
in Ferrioxyd zu verwandeln. Man gliiht im Gegen- 
strom zur Feuerung in einem geneigten Drehofen, der 
teilweise mit feuerfesten Steinen ausgemauert ist, und 
laBt dann das G ut in ein darunter liegendes, sich 
drehendes Kiihlrohr fallen, in dem kalte Luft dem 
durchlaufenden G ut entgegenstrómt. Nach der Vor- 
w arm ung wird die Luft im Brennofen verwendet. 
Auf das Gliihen folgt die Feinzerkleinerung in Ring- 
miihlen mit Plansieb ais Vorschroter und in Ver- 
bund- oder Kugelmuhlen mit W indsichtung. Die 
Feinheit der M ahlung ist bestimmend fiir die GroBe 
der Ausbeute. Auf einem 5000-M aschensieb soli 
ein Riickstand von hóchsiens 15 °/0 bleiben. Das 
gemahlene G ut kommt in groBe Behalter, die den 
Bedarf von wenigstens einer W oche  fassen konnen. 
Ais Fórdermittel dienen Schnecken und Fórderbander 
oder Hebe- ,und Becherwerke.

Fiir das A u f s c h l i e B e n  des so vorbereiteten 
Bauxits kommen hauptsachlich drei Verfahren in Be-

1 C h e ra . -Z tg .  1918, B d .4 2 ,  S. 353 u n d  361.

tracht: das nasse (mit Natronlauge) nach Bayer und 
die trocknen mit Soda oder (nach Peniakoff) mit 
Natriumsulfat und Kohle. Ab und zu wird auch mit 
Schwefelsaure (Griesheim-Elektron) aufgeschlossen 
oder der Bauxit zunachst in Aluminiumnitrid (Serpek, 
Societe generale des Nitrures) iibergefiihrt. Fiir 
die Wahl unter den drei ersteń Verfahren spielen 
auBer der Frage der Chemikalienbeschaffung und 
des Absatzes der Nebenerzeugnisse die Struktur des 
Bauxits und seine Zusam m ensetzung eine Rolle. 
Manche Bauxite, z. B. die ungarischen, sind so hart, 
daB sie erst bei der Sintertemperatur der Soda auf
geschlossen werden. Ebenso wahlt man eins der 
Trockenverfahren zweckmaBig bei Mineralien, die 
reich an Eisen und arm an Kieselsaure sind. Kiesel- 
saurereiche werden dagegen besser nach dem Bayer- 
schen nassen Verfahren aufgeschlossen. Dieses hat 
vor den andern die Vorteile, technisch am weitesten 
durchgearbeitet zu sein sowie die geringste Kraft 
und die niedrigsten Arbeitslóhne zu erfordern.

Bei dem B a y e r s c h e n  V e r f a h r e n '  wird der 
gemahlene Bauxit aus einem kleinen Vorratsbehaiter, 
in den er aus dem Hauptbehalter geschafft ist, be- 
schickungsweise abgezogen und mit so viel 40 bis 
45 °/0iger Natronlauge verriihrt, daB auf 1 Mol. Al20 3 
etwa 1,8 Mol. N a2Ó  kommen. Enthalt das Rohgut 
viel lósliche Kieselsaure, so setzt man ihm schon 
bei der Vorzerkleinerung Kalk in Stiicken zu, um 
beim AufschlieBen Verluste an Natronlauge durch

1 v g l .  a . G l i ie k a u f  1916, S . 67.
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Bildung von Natriumaluminosilikaten zu vermeiden. 
Die gut durchgeruhrte M ischung von Bauxit und 
Lauge wird 5 st in geschlossenen schmiedeeisernen 
Behalterń mit Riihrwerk durch Dampfmantel oder 
Dampfschlangen erhitzt. Man erhalt mit 80 % Aus- 
beute Natriumaluminatlosung. Diese »Rotlauge« 
wird in den Verdunnern, groBen Behalterń mit 
Riihrwerk und mittelbarer Heizung, durch Wasch- 
wasser und heiBes W asser auf 25° Be gebracht und 
dann den »Rotpressen«, die fur absolute Lauguno- 
emgerichtet sein mussen, zugefuhrt. Die Aluminat- 
lauge wird gegebenenfalls geklart und in Fein- 
pressen nochmais filtriert. Der »Rotschlamm« wird 
bis zum Verschwinden der alkalischen Reaktion 
ausgewaschen und dann ais Gasreinigungsmasse 
verwendet oder nach dem Agglomerieren verhuttet 
Die Aluminatlauge von 20—25° Be, die 90— 100 o- 
ALOg und 1 0 0 -1 1 0  g  Na., O in 1 1 enthalt, wird in 
den >Ausruhrern«, 6 - 9  m hohen und 3 - 6  m weiten 
schmiedeeisernen Behalterń, 5 - 7  Tage lang mit 
Impftonerde behandelt, bis sie nur noch etwa 30 g  
A1.,03 (1 M o l . : 6 Mol. N a20 )  in 1 1 enthalt. In den 
WeiBpressen wird das lockere, sandige Aluminium- 
hydroxyd, das 4 5 - 5 0  °/0 Gliihverlust gibt, abfiltriert, 
gu t ausgewaschen und einem Vorratsraum zugefuhrt 
Die Lauge wird auf etwa ein Drittel eingedampft 
und geht dann ais »Dicklauge« in den AutokIaven- 
betrieb zuriick. Auch das W aschw asser uber 10° Be 
wird eingedampft, das schwachere zum Verdunnen 
der Rotlauge benutzt.

Beim S o d a v e r f a h r e n gelangt die feine 
M ischung von Bauxit mit wasserfreier Soda (1 Mol. 
A Io03 : 1,2 —1,5 Mol. N a20 )  und einigen Hundert- 
teilen Kohle durch eine Anfeuchtschnecke in den 
Reaktionsofen, zweckmaBig einen Drehrohrofen. In 
diesem wird sie mit Innenfeuerung und im Gegen- 
strom gęiintert {nicht geschmolzen), bis samtliches 
Kohlendioxyd ausgetrieben ist. Der Ofen kann 
taglich 150000 kg M ischung und mehr durchsetzen 
und verbraucht an Brennstoff etwa 18% der o-e- 
sinterten Masse. Diese wird in W aschw asser aus 
den Rofpressen im Verhaltnis 1000 kg : 2,5 cbm 
Lauge gelóst. Damit sich dabei kein Aluminium- 
hydroxyd ausscheidet, muB man sehr schnell arbeiten, 
also das G ut sehr fein mahlen und nicht zu groBe 
Mengen auf einmal verwenden, darf man die Tem
peratur nicht unter 80° sinken lassen und ist durch 
Zugabe von Aetznatron das Verhaitnis AI20 3:N a.;0  
auf 1,8 zu erhóhen. Die Aluminatlauge geht durch 
die Rotpressen sowie Klarbehalter und gelangt mit 
30 35° Be und 80° in die Carbonatoren, hohe 
Zylinder, in die man von unten Kohlendioxyd oder 
^  2 0 % CO., (im Anfang etwas weniger) ent- 
haltende Abgase leitet. Das ausfallende sandige 
AIummiumhydroxyd wird abgepreBt und grundlich 
ausgewaschen. Die Sodalauge und das nach- 
folgende W aschw asser werden zur Halfte in Vakuum- 
verdampfern mit anschlieBender Kristallisation auf 
kristallisierte Soda, zur andern Halfte in den Laugen- 
Eindampfofen auf kalzinierte Soda verarbeitet. " Zu 
letzterm Zweck laufen die Losungen auf der einen

Seite in ein geneigtes Drehrohr mit besonderer 
Innenarmatur ein, in dem zugleich eingedickt und 
gegluht wird (11 fache Verdampfung), so daB auf 
der andern Seite die wasserfreie Soda in grób- bis 
feinstiickiger Form herausfallt. Sie geht mit der 
gleichen Menge frischer Soda in den Betrieb zuriick. 
Die gesamte Sodamenge auf kalzinierte zu ver- 
arbeiten, ist nicht angangig, weil sich in ihr die 
Verunreinigungen zu stark anreichern wurden.

Bei dem P e n i a k o f f s c h e n  V e r f a h  r e n  wird 
das feinpulverige Gemenge von Bauxit, Natrium- 
sulfat und Kohle angefeuchtet im Reaktionsofen 
(Rotofen) bei 1400° mit gutem LuftuberschuB (um 
Bildung von Sulfiden zu verhiiten) gebrannt. In 
Selzaete in Belgien gelang es, in einem solchen 
Drehrohrofen den Tonerdegehalt des Bauxits zu 
93%  in Aluminat umzuwandeln. Die Abgase wiesen 
im Durchschnitt 5,29%, S 0 2, 19 C 0 2, 12,25 W asser
dampf und 63,46 N 2 auf, zeigten 600° und enthielten 
in 1 kg 165 Kai. ve"rfiigbare Warme. Diese und der 
W assergehalt genugen, um das Schwefeldioxyd mit 
Kochsalz in Sulfat und Salzsaure umzuwandeln.

Ein Drehrohrofen wird auch beim S e r p e k s c h e n  
V e r f a h r e n  benutzt. In ihn ist eine durch einen 
elektrischen Widerstand noch erhitzbare Z one ein- 
gebaut. Darin bildet sich aus einem Bauxit-Kohlen- 
gem enge und ihm entgegengefiihrtem Generatorgas 
(mit 77% N und 23%  CO) bei 1 8 0 0 -1 8 5 0 °  lebhaft 
Alumimumnitrid, wahrend die Alkalien, Erdalkalien 
und Kieselsaureverbindungen verdampfen.

Der Drehrohrofen hat beim GI ii h e n des feuchten 
AI u m i n i u m h y d r o  x y d  s die friiher benutzten 
Flammofen mit Tiegeln und die Fortschaufelungs- 
5fen verdrangt, weil bei ihnen groBe Verluste nicht 
zu vermeiden sind, hohe Lóhne gezahlt werden 
mussen und die W arm eausnutzung ungunstig  ist. 
Dem hochfeuerfest ausgemauerten Ofen, den Fellner
& Ziegler liefern, und der in der Schicht von zwei 
Arbeitern besorgt werden kann, wird das gemischte 
Hydrat durch eine Telleraufgabe und eine Fórder- 
vorrichtung zugefuhrt. Geheizt wird von innen im 
Gegenstrom mit Teer, Generator- oder  Erdgas. An 
Teer braucht man 18—2 8 %  der fertig gebrannten 
Tonerde, an Kohle, die im Generator vergast wird, 
etwa 4 0 % . Zur Erreichung der notigen Temperatur 
von 1500 1550° muB Generatorgas mit hoch er- 
hitzter Luft verbrannt werden. Sie werden in einer 
fahrbar am Ofenkopf angelegten Diiśe gemischt und 
treten dann unter Druck, so  daB eine Stichflamme 
von etwa 3 m entsteht, in das Brennrohr ein. An ihrer 
Spitze herrscht die hochste  Temperatur im Ofen, 
so  daB dort das Gut 1300° heiB wird und die letzten 
Spuren Hydratwassers (in 1 5 - 2 0  min) abgibt, 
wahrend die Feuchtigkeit und der uberwiegende 
Teil des H ydratwassers schon vorher nach und nach 
entfernt worden sind. Das E n tw assem  dauert im 
ganzen 1 Vs--2  st, w ahrend der Flammofen bei 1000° 
8 — 10 st gebraucht. Das fertig gebrannte G ut kiihlt 
sich von der heiBen Zone bis zum Auslauf bereits 
wieder etwas ab und fallt dann unter LuftabschluB 
in den unter- dem Ofen liegenden Kiihler. Dieser
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arbeitet kraftig infolge einer besondern innern Armatur 
und auBerer Berieselung mit W asser und gibt die 
T onerde unmittelbar in Sacke ab, die unter einer 
selbstatigen W age hangen.

Die Abgase aus dem Brennofen werden von 
einem Sauger durch eine Staubkammer gefiihrt, in 
der die H auptm enge der durch die Bewegung des 
Ofens aufgewirbelten und mitgerissenen Tonerde 
niedersinkt, und dann in einen Zyklon gedriickt. 
Der in diesem durch die Zentrifugalkraft noch nicht 
ausgeschiedene Staub wird in einem Rohr durch 
Entgegenblasen fein zerstaubten W assers  nieder- 
geschlagen. Die Trube geht in Schlammbehalter. 
Durch diese Ents taubungsanlage werden die Ver- 
luste durch Staub auf etwa 1 % des gegiiihten 
Gutes herabgedriickt.

Die aus der Kalzinieranlage kommende Tonerde 
soli grobkristallinisch und vollkommen weiB sein, 
hóchstens 0,15—0,1 %  Gliihverlust geben und nur 
Spuren von Kieselsaure, Eisen und Alkali enthalten.

Eine dicke Pastę aus Bauxit und Natronlauge 
will W. L. M e l i c k 1 kochen und dabei durch haufige 
Zugabe von W asser ein Austrocknen verhindern. 
SchlieBlich wird das Natriumaluminat ausgelaugt. 
Die gelben oder gelbroten bis tief braunen Aluminat- 
laugen wollen Fr. H i r s c h  und F. R u B 2 durch 
Einleiten von ozonisierter Luft oder ozonisiertem 
Sauerstoff vor dem Ausruhren oder wahrend seiner 
Dauer entfarben, Rohstoffe (ungarische Bauxite, 
Kaoline usw.), die sich nach dem Bayerschen Ver- 
fahren schwer aufschlieBen lassen, will A. P r a g e r 3 
nach einer A banderung leicht und vollstandiger 
verarbeiten konnen, wenn nach dem Gliihen durch 
unmittelbares Abschrecken in Natron-Kalklauge 
hohere Hydrate des Eisens und Aluminiums gebildet 
werden. Er versetzt z. B. 4000 kg Natronlauge 
von 3 9 —40° Be mit 60 kg Kalk, der 90 °/0 ablósch- 
bares GaO enthalt, und fiihrt 1 000 kg Bauxit, der 
3 0 %  losliche und 3 0 %  unlosliche Tonerde, 6 % 
Kieselsaure sowie Eisen, Titansaure, W asser und 
organische Stoffe enthalt, nach scharfem Erhitzen 
noch rotgluhend ein. Nach dem AufschlieBen im 
Autoklaven blieben noch 1 —2 °/0 unlosliche und 
12—13%  losliche T onerde im Riickstande, wahrend 
die Mengen bei Verw endung des altem Verfahrens 
25 und 15°/0 ausmachen sollen. Ist die schwere 
AufschlieBbarkeit der Bauxite durch einen Gehalt 
an kristallinischem Aluminiumoxyd bedingt, so er
hitzen sie J. S z i r m a y  und A. T e t e t l e n i '1 mit 
45° Be starker Natronlauge in solcher Menge, daB 
auf 1 Mol. Al20 3 1,7 Mol. N aaO  .kommen, ohne 
Druck bei 170" so lange, bis die Konzentration der 
Lauge auf 50° Be gestiegen ist. Zur A bscheidung 
der Kieselsaure wird Kalk (1—2 Mol. CaO  auf 
1 Mol, S i 0 2) zugegeben. Nach etwa vierstiindigem 
AufschlieBen soli samtliches Eisen in Ferrioxyd, 
Titan in Titansaure und Kalzium in sein Silikat

1 A m c r .  P . 1 27 11 9 2 , e r te i l t  a m  2. J u li 1918.
*  D .  R . P . 284601 Y o m  10. A p r i l  1912.
“  D .  R . P . 2 99 07 2  v o ra  8 . J u n i 1915.
*  D .  R . P . 2 99652  v o m  2 5 . Jan. 1916.

ubergegangen sein, und man 96 — 9 8 %  der Tonerde 
ais reine konzentrierte Natriumaluminatlauge erhalten.

Zu reiner Tonerde soli man nach E. R a y n a u d  
und F. L a u r 1 gelangen, wenn man Bauxit oder 
andere Rohstoffe mit Natriumkarbonat und Dampf 
bei verhaltnismaBig niedriger Temperatur (700—750°) 
zersetzt und dabei die im Minerał vorhandene Kiesel
saure durch Zusatz von Kalk, Bleisalzen, Borsaure 
usw. unlóslich macht. Die durch Laugen erhaltene 
Natriumaluminatlósung wird durch Kohlensaure ge- 
fallt. Den Niederschlag formt man zu PreBIingen 
und erhitzt in einer Muffel oder Retorte unter Zu- 
leiten von Dampf auf Rotglut. Der Kohlendioxyd 
enthaltende Dampf wird zur Fallung von Tonerde- 
hydrat aus der in einem vorigen Arbeitsgang er- 
haltenen Aluminatlosung benutzt. Die aus der Soda- 
schmelze sich ergebende kieselsaurehaltige Aluminat
losung  behandelt H. A r s a n d a u x 2 zur Reinigung 
mit N atrium karbonatlosung uud dann mit einer 
aquivalenten Menge Kalkmilch oder mit fein ver- 
teiltem oderfrisch  gefalltern Kalziumkarbonat, so  daB 
sich Kalziumsilikoaluminat bildet, das abfiltriert wird. 
Aus der geklarten Lósung wird Tonerdehydrat durch 
Kohlensaure wie gewóhnlich gefallt. Man kann auch3 
in der zu reinigenden Lósung Kalziumkarbonat ers 
bilden, indem man zu ihr Soda im G emenge mit 
einem Kalziumsalz (Phosphat oder Chlorid) setzt.

E. M a r t i n 4 will die Tonerde dadurch rein er
halten, daB er aluminiumhaltige Erden bei etwa 
1300° mit so  viel Kalziumkarbonat- gitiht, daB die 
Tonerde, das Eisenoxyd und die Kieselsaure ge- 
bunden werden. Die no tw endige Menge Kalzium
karbonat wird berechnet n ac h : A120 3X  1,023+Si 0 2X  
l,667-J§Fe20 3X  0,625. Zusatz einer kleinen Menge 
eines Alkalisalzes (z. B. von Natriumsulfat) erniedrigt 
den Schmelzpunkt und erhóht die Ausbeute. Man 
wascht die Schmelze in zwei Stufen mit Natrium- 
karbonatlósung bei etwa 80 0 und verarbeitet die kiesel- 
saurefreie Aluminatlosung nach einem der bekannten 
Verfahren (z. B. dem Bayerschen). Die Lauge geht 
auf frischen Rohstoff. A. L a m b e r t 5 schmilzt im 
elektrischen Ofen Bauxit mit so viel Kalziumoxyd 
oder -karbonat, daB samtliches Aluminium in Kal- 
ziumaluminat tibergehen kann, pulyert, erhitzt mit 
Natriumkarbonatlosung und fallt aus der filtrierten 
Natriumaluminatlósung die Tonerde auf bekannte 
Weise.

Das aus Aluminatlosung gefallte Aluminium- 
hydroxyd will E. St. F i c k e s !i vom Boden des 
hohen GefaBes abpumpen, ohne daB die Haupt
menge der FliissigKeit bew egt wird, und oben in 
das GefaB zuriickfiihren, damit es beim allmahlichen 
Durchfallen durch die Lauge weitere Mengen
Aluminiumhydroxyd abscheidet. Ehe es auf die
Oberflache der Lósung gegeben wird, kann es mit 
der Flussigkeit in einen Verteiler gefiihrt und von 
diesem in einem lufterfiillten Raume zerstaubt werden.

1 F ra n z , P . 379021 v o m  2 0 . J u n i 1907.
* F ra n z . P . 361 766 v o m  13. S e p t. 1905.
3 E rs tc r  Z u s a tz  v o m  31. A u g ,  1906.
*  F ra n z . P . 4 75 47 6  v o m  1 0 . J u li 1914 ; E n g l.  P . 9662 v o m  2, J u l i  1915.
1  F ra n z . P . 4 77988  v o m  10. J u li 1914.
‘  D .  R . P . 311368 v o m  16. M i i r z  1913.

/
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Zur Ausfiihrung des Verfahrens empfiehit es sich, 
das an den trichterformigen Boden des Fallungs- 
gefaBes angeschlossene Ableitungsrohr einer Pumpe 
etwas unter dem Fliissigkeitsspiegel einmiinden und 
tangential zur Behalferwand auslaufen zu lassen, so 
daB in der Flussigkeitssaule eine schwache Wirbel- 
bew egung en ts teh t  Konzentrierte Aluminatlauge 
verdunnen J. S z i r m a y  und A. T e t e l e n i 1 stufen- 
weise mit Wasser, wobei die Lauge zweckmaBig 
lieiB, das W asser dagegen kalt ist und das Gemisch 
eine gew isse Zeitlang in Bewegung gehalten 
wird. Nach jeder Verdiinnungsstufe wird das aus- 
geschiedene Alurniniumhydroxyd von der Lauge 
getrennt.  ̂ Es ist in den spatern Stufen reiner ais 
m den fruhern. Zur Entfernung anhaftenden Alkalis 
ei mtzt man dengegebenenfalls teilweisegewaschenen 
Niederschlag mit Ammoniumchlorid- oder -sulfat- 
losung  und wascht nach. Das erste W aschen wird

1 D . R . P . 299 653 v o m  25, J a n . 1916.

nur so lange fortgesetzt, wie sich zur weitern Ver- 
arbeitung oder zum Konzentrieren geeignete Alkali- 
laugen ergeben.

Statt, wie iiblich, die Tonerde durch Impfen 
mit Aluminiumhydroxyd oder durch Einleiten von 
Kohlendioxyd aus der Aluminatlosung abzuscheiden 
versetzt die E l e k t r o - O s m o s e  A.G. ( G r a f  
S c h w e r i n  G e s . ) 1 die Lauge mit Schwefelsaure 
oder einei andern Saure. Das Aluminiumhydroxyd 
falit dann schleimig, wird aber kornig, wenn man es 
im Mittelraum einer Vorrichtung dem elektrischen 
I otentialgefalle aussetzt. Die Losung wird schwach 
schwefelsauer und nimmt die Verunreinigungen 
auf. In den beiden AuBenraumen befinden sich 
dicht an den sie vom Mittelraume trennenden 
Diaphragmen (z. B. aus Viskose) die Elektroden. In 
den Kathodenraum geht Natronlauge, in den Anoden- 
raum Schwefelsaure. (ports

1 D .  R , P . 305364 y o m  9. M a i 1014.

Haushalt der PreuBischen Berg-, Hutłen- und
Der Haushalt der PreuBischen Berg-, Hiitten- und*Salinen- 

verwalfung fur das Rechnungsjahr 1920 schlieflt mit einer 
ordenthchen Einnahme von 860 076 410 (752 525 5 9 2 ‘) J i  und 
einer dauernden Ausgabe von 8S5 441 683 (719373532) J i  ab 
Unter Beriicksichtigung der auBerordentlichen Einnahmen von 
6000 (6000) j i  sow ie der einmaligen und auBerordentlichen 
Ausgaben von 23640 000 (22035 500) J i  ergibt sich also die 
N otweudigkeit eines Zuschusses von 48999 273 j i ,  wahrend im 
Vorjahr ein Gesamt-ReiniiberschuB von 11 122560 j i  veran- 
schlagt war. Der ZuschuB setzt sich aus 38310843 j t  
(18382550 Ueberschu6) beim Betriebe und 10688430 
(7 259990) jc bei der Verw altung zusammen.

Zu den veranschlagten Betriebseinnahmen (Kap. 9 — 9 b) 
tragen bei die Ji  M
Stem kohlenbergwerke . . . . . 583 297 420 (524 876 130)
Brau n kohl engru b e n ...................... 3 726 670 (1 986 100)
Erzgniben . ................................. 27 112 800 (20 574 470)
Stein- und Erdbetnebe . . . .  3508 710  (1 618210)
B e rn ste in w e r k e ........................... .....  S 035 000 (2 7S0 500
E i s e n h u t t e n ........................... .....  , 13 413 000 (12 640 000)
Blei- und Siiberhutten . . . .  22994100 (15913000)

...........................................  33 565 230 (28 457 050)
Badebetnebe ......................................  1 086 300 (734 900)
Ruckzahlungen auf unverzinsiiche

H a u s b a u d a rle h e n ...................... 240 760 (204 740)
Sonstigen E in n ah m en ......................  23 756 350 (24 463 830)
Kohlensteuer . . ■ ...................... 108 060 150 (96 606 030)
M a a t s w e r k e  i n s g e s a m t  . . 833 796.490 (730 854960)
O e m e i n s c h a f t s w e r k e  . . . 24886000 (13439750)

An Austeil fiir die vom Staate erworbenen Akiien der
!łef f ) 'lei^.sgese!lscIlaft Hibernia sind auBerdem 450000
(7 531 272) j i  angefiihrt.

Die Mehreinnahtnen sind eine Folgę der eingetretenen
reissteigerung. G egen 1919 sind die Einnahmen der Saar-

gruben und der Salinę Hohensalza w eggefallen, w orauf auch
f. &e.rlng ere Betrag unter sonstigen Einnahmen zuruck-

zufuhren ist.

Die Einnahmen der Verw altungsbehorden, der Berg- 
akademie und der G eologischen Landesanstalt (Kap. 9c) sind

b “ ie h c n  s ic h  a u f  d e n  « •«  V o r -

Salinenverwa!łung fiir das Rechnungsjahr 1920.
auf 723 920 (561 110) j t  veranschlagt. Neu hinzugesetzt sind 
hierbei die Einnahmen der Landeskohlenstelle und der Kohlen- 
wjrtschaftsstelle in Hóhe von 147 500 ^:.

Die Gesaniteiiinahmen des Haushalts im Befrage von 
860082410 (752531 5 9 2 ) ^  w eisen gegeniiber dem Vorjahr 
eme Erhohung von 107550818 (125 947 772) J i  auf.

Von den d a u e r n d e n  A u s g a b e n  im Betrage von 
885441683 (719373 532) m  entfallen auf die Betriebskosten 
(Kap. 1 4 -1 8 )  874029333 (711 552432) j t ,  auf die Verw altungs- 
kosten (Kap. 1 9 -2 2 )  11 412350 (7821 100) Ji.

Die meisten Titel haben keine nennenswerten Aenderungen 
gegen das Vorjahr erfahren, nur fur die unter Betriebskpsten 
der Staatswerke aufgefiihrten Besoldungen und andern per- 
sónlichen Ausgaben (Kap. 14, Tit. 1 - 9 )  ist hauptsachlich in
folge des W egfalls der Saargruben der erheblich niedricere 
B eiragvon  9703580 (17798310) J i  eingesetzt worden, wahrend 
fur sachliche und sonstige Ausgaben trotz des W egfalls der 
Saargruben betrachtlich hóhere Betrage vorgesehen sind, und 
zw ar fiir Materialien und G erate usw . (Tit. 12) 200340360 
(173573 610) J i ,  fur Lohne (Tit. 13) 423754320 (318252480) M  
fur Unterhaltung und Erneuerung der baulichen und Betriebs- 
anlagen (Tit. 14) 36 132 150 (230795S0) Jt,  fiir Abgaben, Lasten, 
Mieten, Grundentschądiguhgęn usw. (Tit. 15) 123326 480 
(113443480) wdvon auf die Kohlensteuer 27760150 
(16306036) m  entfallen, fiir verschiedene Ausgaben (Tit. 19) 
81 51 700 (5 628 7S0) J i , w obei die Erhohung hauptsachlich 
mit Riicksicht auf die G ebuhren fur die Befórderung von Kohle 
usw. auf der westfalischen Zechenbahn erfolgt ist.

Der Anteil der Bergverwa!tung an der V ersorgung und 
J f f i n g  der Staatsschuld (Kap. 15) belauft sich ohne die 
I liberniaschuld auf 11 479 478 (8 845 474) und 6 764 031 
(6 680244) j i , w obei der voraussichtliche Stand der Berg- 
werksschuld ohne die Hiberniaschuld fiir den 1. April 19^0 
auf rd. 17! 676099 (178080774) j t  angegeben wird.

Die Ausgaben fur den Betrieb der Genieinschaftswerke 
am Unterharz und bei Obernkirchen (Kap. 18) betrae-en 
22421 410 (11 706 700) j i .  V ' > Detra&en

Die einmaligen und auBerordentlichen Ausgaben (Kap 8) 
beiaufen sich auf 23 640000 (22 035 500) j i .  Von grófiern 
Betragen mogen die folgenden genannt werden. Bergwerks- 
direktionsbezirk H i n d e n b u r g :  600000 j l  fur die Erweiterung
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und den Ausbau der vorhandenen Druckluftanlagen des Stein
kohlenbergwerks Kónig (letzter Teilbetrag, Gesamtkosten 
1 000 000 Jl) ,  300000 ^  fur den Ausbau des Schachtes II der 
Delbriickschachte des Steinkohlenbergwerks bei Bielschowitz 
(letzter Teilbetrag, Gesamtkosten 1 500000 J l) ,  250000 J l  
fiir die Dam pfkesselanlage fiir das Ostfeld des Steinkohlen
bergwerks Knurow (letzterTeilbetrag,G esam tkosten 500000^;), 
1 100000 J l  fiir die Einrichtung von Spiilversatz auf dem Ost- 
und W estfelde des Steinkohlenbergwerks Knurów (letzter Teil- 
betrag, Gesam tkosten 1 600000 J l) ,  480000 J l  fur den A us
bau der Schachtanlage Knurow-W estfeld (weiterer Teilbetrag, 
Gesamtkosten 9630000 J l ) ,  500000 J t  fiir die W asserleitungzur 
Versorgung der Tagesanlagen des Steinkohlenbergwerks 
Knurów mit Betriebswasser (jerster Teilbetrag, Gesamtkosten 
1 500000 J l) .  Bergwerksdirektionsbezirk R e c k l i n g h a u s e n :  
6000000 j l  fiir den weitern Ausbau der Arbeiteransiedlungen 
(weiterer Teilbetrag, Gesam tkosten 12000 000 J l) ,  600000 J l  
fiir die Errichtung von staatseigenen Beamtenwohntmgen im 
Bergwerksdirektionsbezirk Recklinghausen (erster Teilbetrag, 
Gesam tkosten 6550000 J l) ,  950000 J l  fiir den neuen Schacht 
des Steinkohlenbergwerks Ibbenbiiren (weiterer Teilbetrag, 
G esam tkosten infolge Steigerung der M aterialpreise und Lohne 
erhoht von 1790000 auf 2220 0 0 0 .**), 600000 J l  fur die 
Druckluftanlage auf der Schachtanlage W esterholt des Stein
kohlenbergwerks Buer (letzter Teilbetrag, Gesam tkosten von 
300000 erhoht auf 800000 ,m ), 500000 M  fur die Verm ehrung 
der Dampfkessel auf der Schachtanlage W esterholt des Stein
kohlenbergwerks Buer (weiterer Teilbetrag, Gesam tkosten von 
450000 erhoht auf 900000 J l) ,  200000 J t  fiir die zweite 
Erweiterung des Gaskraftwerks auf der Schachtanlage Berg- 
mannsgliick des Steinkohlenbergwerks Buer(Erganzungsbetrag), 
100000 J l  fiir die Erweiterung der Kokerei des Steinkohlen
bergw erks W altrop (weiterer Teilbetrag, Gesamtkosten 
1 340000 J i) ,  255000 J l  fur die maschinelle Streckenfórderung 
des Steinkohlenbergwerks W altrop (weiterer Teilbetrag, Ge- 
samtkosten 555000 M ),  100000 J l  fiir die Erweiterung der 
Schachthalle und Anlage eines selbsttatigen W agenum laufs auf 
der Hangebank Schacht I nebst Kettenbahn nach Schacht II 
des Steinkohlenbergwerks W altrop (erster Teilbetrag, G esam t
kosten 600000 J i) ,  200 000 J l  fur die Kondensation desT u rbo- 
kompressors des Steinkohlenbergwerks W altrop, 700000 J l  
fiir den weitern Ausbau der Dam pfkessel- und Maschinen- 
anlagen auf der Schachtanlage Zw eckel des Steinkohlenberg
werks Zw eckel (w eitererTeilbetrag, Gesam tkosten 1980000 j l ) ,  
900 000 J l  fiir die Erweiterung der Kokerei des Steinkohlenberg
werks Zw eckel (letzter Teilbetrag, Gesam tkosten 1 500 000 Jl) ,  
500 000 J l  fur die Herstellung von ringfórmigen Lokomotiv-

schuppen in den Uebergabebahnhófen Gladbeck und Hassel, 
Ausbau der alten Lokomotivschuppen auf den Schachtanlagen 
Molier, Zw eckel, Scholven und W esterholt ais W aschkauen, 
ferner fiir die Herstellung je einer besondern W aschkaue auf 
den Schachtanlagen Bergmannsgliick und Rheinbaben (erster 
Teilbetrag, Gesam tkosten 1320000 Jl) .

Steinkohlenbergwerk am  D e i s t e r :  1720000 J l  fiir den 
weitern Ausbau der W asserhaltung fiir die 4. Sohle des 
Schachtes III und fiir die Vorrichtungen zum Abteufen eines 
neuen Schachtes IV (weiterer Teilbetrag, Gesamtkosten
4 500000 J l) ,  600000 J l  fiir den Ausbau der W asserleitung 

'zur Betriebswasserversorgung, 1 600000 J l  fiir die Bpschaffung 
einer W asserhaltungsm aschine fur die 4. Sohle. Von den 
letztgenannten 3 Betragen iibernimmt die Klosterkam mer in 
H annover 430000, 150000 und 400000 ^ .  Bei den B e r n 
s t e i n  w e r k e n  sind 70000 J t  ais letzter Teilipetrag fiir 
ein Becherwerk zur Hochfórderung von blauer Erde aus 
dem Tagebau (Gesamtkosten 450000 J l)  vorgesehen, ferner 
1 100 000 ais erster Teilbetrag fiir die Erweiterung der 
Arbeiteransiedlung bei Palmnicken (Gesamtkosten 3300000 j l ) .  
Bei den S a I z w e r k e n  sind bereitgestellt: 200 000** fiir das 
Steinsalzmahlwerk nebst, Salzvorratsgebaude beitn Moltke- 
schacht der Salinę in Schohebeck (weiterer Teilbetrag, G esam t
kosten erhoht von 200000 auf 400000 J l) ,  200000 J l  fiir 
Arbeiterwohnhauser auf den Grundstiicken der Salinenkolonie 
in Schónebeck (Erganzungsbetrag), 200000** fiir die Ver- 
besserung und Erweiterung von Betriebseinrichtungen der 
Chlorkaliumfabrik am Achenbachschacht des Salzwerks in 
StaBfurt, 100000 Jt. fiir den Ausbau der unterirdischen Fórder- 
einrichtung der Berlepsch-M aybach-Schachtanlage des Salz
werks in StaBfurt (erster Teilbetrag, Gesam tkosten 300000 Jl) ,  
240 000 ,.* fiir 4 W ohnungen fiir Beamte des Salzwerks in 
Stafifurt, 500000*# fiir W ohnungen fiir Arbeiter und Beamte 
des Salzwerks in Vienenburg (erster Teilbetrag, Gesamtkosten 
1000000**), 500000** fiir Erweiterung der Fabrikanlagen 
des K aliw erks'V ienenburg (erster Teilbetrag, Gesamtkosten 
2250000 J t) .

An Zentralmitteln fiir den Betrieb sind fiir Grunderwerb 
und zur Erwerbung von Bergwerkseigentum  1700000*#, fiir 
unvorhergeśehene dringliche Ausgaben 200000 J l  eingesetzt 
w orden.

V on der Beifiigung einer besondern N achw eisung iiber 
die Verkatifsmengen und -preise der Erzeugnisse der Staats- 
w erke sow ie besonderer N achw eisungen iiber die Einnahmen 
und Ausgaben der einzelnen W erke usw . der Bergverwaitung 
(vgl. die Beilagen 1, 2 und 3 des Berghaushalts fiir 1914) ist 
auch fiir das Reclmungsjahr 1920 abgesehen worden.

Mineralogie und Geologie.
Deutsche Geologische Gesellschaft. Sitzung ani 5. Mai 192!'. 

Vorsitzender Geh. Bergrat P o m p e c k j .  Der Vorsitzende 
gedachte des H eim ganges von Professor N i e d z w i e c k i  in 
Wien sow ie des 70. G eburtstages des Geh. Bergrats Prof. 
Dr. J e n t z s c h  und verkiindete sodann die Aufnahrue von 
71 neuen Mitgliedern.

H ierauf'sprach Geh. Bergrat Prof. G  a g e  1 - iiber d i e  a n -  
g e b l i c h e  L J m s t i i r z u n g  d e r  G l a z i a l  c h r o n o l o g i e  
d u r c h  d e n  W i e n e r  A n t h r o p o l o g e n  u n d  P r a -  
h i s t o r i k e r  B e y e r .  Dieser bestreitet die Richtigkeit der 
norddeutschen wie der alpinen G liederung und baut seine eigene 
G liederung auf den vorgeschichtlichen Kulturen auf, von denen 
das Aurignacien fiir die letzte, das Acheuleen fiir die vorletzte 
lnterglazialzeit bezeichnend sein soli. Uebrigens befehdet Beyer 
die iibrigen Prahistoriker ebenso w ie die G eologen, w as aber 
in beiden Fallen auf G egenseitigkeit beruht. im ósterreichischen

Lófi hatte Beyer das sog.G ottw eiger Profil, eine Verwitterungs- 
zone mit Elephas primigenius-Fauna und Mittel-Aurignacien- 
kultur zum Ausgangspunkte genom m en. Er behauptete, die 
Antiąuusfąuna kanie damit zusammen nicht vor, sie sei mit 
der Acheuleenkultur verkniipft und erstes Interglazial. Rixdorf 
sei mit der Primigeniusfauna gleichaltrig. Da aber in Rixdorf 
die Antiquusfauna in den gleichen Schichten vorkommt, so 
erklart Beyer diese ais auf sekundiirer Lagerstatte liegend. 
Ebenso verfahrt Beyer mit Taubach, das die G eologen zum 
zweiten Interglazial stellen. Er riickt es aber w egen der 
Acheuleenkultur ins erste Interglazial; andere Prahistoriker 
bestreiten den Acheuleencharakter von Taubach. Nach Beyer 
ist die Primigeniusfauna erst im letzten Interglazial eingewan- 
dert; dem widerspricht aber das Interglazial von Rabutz, w o 
die Antiąuusfauna sow ohl iiber ais auch unter der Grund- 
morane der vorletzten Eiszeit vorkommt, also sicher zweimal 
vorhanden ist. Die sicher erwiesenen Tatsachen stehen in 
Norddeutschland in starkstem W iderspruch zu Beyers Glie-
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derung, dereń Grundfehler darin liegt, dafi er die deutschen 
Kulturen in die franzosische Bezeichnungsweise einzupressen 
versucht.

In der Aussprache gab Prof. W e r t h  eine eingehende 
G liederung des G óttw eiger Lófiprofils und im Anschlufi daran 
eine Darstellung seiner eigenen Einordnung der Kulturen in 
die geologische Gliederung.

Hierauf sprach Bezirksgeolog Dr. B a r 11 i n g  iiber T r a n s -  
g r e s s i o n e n ,  R e g r e s s i o n e n  u n d  F a z i  e s  v e  r t e  i 1 u n g
i n d e r  O b e r n  K r e i d e  d e s  M i i n s t e r s c h e n  B e c k e n s .  
Die —  abgesehen von den Tagesaufschliissen —  durch mehr 
ais 800 Tiefbohrungen und Schachte aufgeschlossene Kreide 
des Miinsterschen Beckens muB nach dem Vortragenden in
3 Hauptstufen gegliedert werden :

Obere Kreide: Emscher und Senon 
Mittlere Kreide: Albien, Cenom an und Turon 

Untere Kreide: W ealden bis Aptien.

Letztere ist im ganzen Becken einheitlich entwickelt, fehlt 
aber am Siidrande und im siidlichen Teile des W estrandes; 
ihre Siidgrenze verlauft parallel zum Teutoburger W alde und 
wird bezeichnet durch eine der wichtigsten Stórungslinien, 
den M i i n s t e r s c h e n  H a u p t a f f b r u c h .  Die petrogra- 
phischen Verhaltnisse sprechen dafiir, dafi dieser Hauptab- 
bruch ais Steilkiiste das M eer der Untern Kreide im S begrenzte.

Im Albien, also zu Beginn der mittlern Kreide, bezeichnen 
die Griinsande ein Vordringen des M eeres im O und W , aber 
nicht in der Mitte, w o die alte Kiiste am Hauptabbruch ver- 
harrt; auf ahnliche Kiistenlage deutet auch die Verbreitung 
des Flammenrnergels hin. Ueber dem Albien folgt das C eno
man in konkordanter Auflagerung bis auf den Siiden, w o  es 
iibergreifend auftritt. Es beginnt mit dem Essener Griinsand, 
der aber ais Faziesentwicklung alle Glieder vertreten kann. 
Im SW  ist dies tatsachlich der Fali und hier bei Essen-Miilheim 
hat er auch die groBte Machtigkeit. Nach N O  nimmt die 
Machtigkeit des Cenotnans dauernd zu, die des Griinsandes 
aber ab, und die iibrigen G lieder des Cenom ans, der Roto- 
inagensis- und Variahs-Planer sow ie die Schichten mit Pecten 
asper stellen sich eine nach der andern ein. Die Kiiste des 
Cenom anm eeres verlief demnach von G och iiber Miilheim von 
N W  nach SO.

Im Turon finden sich zwei Griinsandhorizonte, der Soester, 
der nach SW  hin immer mehr abnimmt und dann auskeilt, und 
in tieferm Niveau der Bochumer Griinsand, der nach W  hin 
bis Bochum nachweisbar ist. Im Turon waren die Kiistenlage 
und die M 5chtigkeitsverteilung der Schichten ahnlich wie im 
Cenoman, d. h. die Zunahme erfolgte zunachst langsain von 
SW  nach N O , um dann in der G egend des M iinsterschen- 
Hauptabbruchs plotzlich stark zuzunehmen, so daB diese Linie 
immer noch eine wichtige Rolle spielt. Nur im N W  bei 
Ahaus war, wie aus der mehr sandigen Fazies der Schichten 
hervorgeht; flachereś Land. D ie beiden turonen Griinsande 
entsprechen Hebungen von Gebirgsteilen und Regressionen 
der Kiiste. Der Rotplaner des untern Turons ist auf den 
ostlichen und nórdlichen Teil des Beckens beschrankt.

Der Emscher besitzt im W  nur geringe, nach O hin zu- 
nehmende Machtigkeit, dereń Hóchstmafi kaum mehr ais
300 m betragt. Im Untersenon herscht im W  Sandfazies, im
O  M ergel vor, die Kiiste verlief von N W  nach SO  und lag 
im N W  bei Ahaus, wo sich die turone Untiefe durch 
weitere H ebung in Land verwandelt hatte. Die Haiipttiefen- 
linie und die groBte Machtigkeit der obern Kreide liegt 
immer noch zwischen dem Miinsterschen Hauptabbruch und 
dem Teutoburger W alde.

Die Kreide ist von zahlreichen Verw erfungen durchsetzi, 
die ais spatere W iederaufreiBungen alter Storungen im Kar- 
bon aufzufassen sind. Eine Anzahl Strukturkarten mit Mach-

tigkeitskurven der einzelnen Stufen, Schachtprofile und ver- 
gleichende Uebersichten dienten zur Veranschaulichung der 
Ausfiihrungen des Vortragenden, die ein bedeutungsvolles 
Licht auf die Entwicklung der Schichten im Rulirkohlengebiet 
werfen und zugleichvon erheblicher praktischer Bedeutung sind.

In der Aussprache w ies Dr. S t i e 1 e r auf die analogen 
Verhaltnisse des Cenom ans in Nordfrankreich hin, und der 
Vorsitzende betonte die W ichtigkeit solcher Studien wie 
derjenigen der Vortragenden fiir die palaogeographischc 
Forschung. k;_ ■

Markscheidewesen.
Magnetische Beobachtungen zu Bochum. Die w estliche 

A bw eichung der Magnetnadel vom ortlichen M eridian betrug:

April
1920

um
V

0

8 Uhr 
Drm.

f

um
n

0

2 Uhr 
achm.

/

Mittel
(annaherndes
Tagesm ittel)

0 I
1. 10 16,6 10 28,6 ' 10 22,6
2. 10 15,5 10 29,0 10 22,2
3. 10 17,2 10 31,7 10 24,5
4. 10 17,4 10 32,5 10 24,9
5. 10 19,9 10 29,1 10 24,5
6. 10 18,5 10 29,2 10 23,8
7. 10 17,0 10 30,5 10 23,8
8. 10 19,3 10 31,0 10 25,1
9. 10 17,3 10 28,5 10 22,9

10. 10 16,8 10 28,6 10 22,7
11. 10 17,6 10 2S,7 10 23,2
12. 10 20,0 10 28,5 10 24,2
13. 10 17,4 10 26,5 10 22,0
14. 10 18,5 10 26,4 10 22,5
15. 10 22,3 10 33,1 10 27,7
16. 10 16,9 10 29,7 10 23,3
17. 10 17,3 10 31,2 10 24,2
18. 10 18,2 10 29,3 10 23,7
19. 10 17,2 10 26,7 10 22,0
20. 10 21,0 10 31,4 10 26,2
21. 10 17,9 10 31,1 10 24,5
22. 10 18,4 10 28,6 10 23,5
23. 10 16,1 10 29,1 10 22,0
24. 10 21,1 10 25,5 10 23,3
25. 10 ! 16,8 10 26,5 10 21,7
26. 10 16,7 10 26,0 10 21,3
27. 10 i 16,7 10 28,3 10 22,5
28. 10 i 15,6 10 27,3 10 21,5
29. 10 i 14,7 10 27,7 10 21,2
30. i o  ; 16,3 10 27,6 10 21,9

Monats- 
mittcl: 10 ! 17,74 10 | 28,93 j 10 23,33

Volkswirtscliaft und Statistik.
Kohlenausfuhr GroBbritanniens im Monat Marz1. Im 

Monat Marz 1920 wurden, wie aus der folgenden Zu- 
sam menstellung zu entnehmen ist, an Kohle, Koks und PreB
kohle 2,8 Mili. t aus GroBbritannien ausgefiihrt, gegen 4,1 Mili. t 
im gleichen Monat des Vorjahrs. Die Abnahm e entfallt mit
1,5 Mili. t auf Kohle, w ogegen die Ausfuhr von Koks eine 
Zunahm e um rd. 70000 t und von PreBkohle um rd. 80000 t 
aufweist. G leichzeitig stieg auch die M enge der den Zw ecken 
des GroB-Schiffahrfsverkehrs dienenden Bunkerkohle von
0,9 Mili. t auf 1,2 Mili. t.

1 N a c h  d e n  A c c o u n ts  r e la t in g  to  T ra d e  a nd  N a v ig a t io n  o f  th e  U n ite d  
K it ig d o m .



5. juni i 020 G l i i e k a u f 463

Bestimmungs-
land 1913

Marz

1919 1920 1913

1. Vi( 

1919

irteljah

1920

r
+  1920 
gegen 

1919

Aegypten . . 183j 241 70
in 1000 1 t 

7401 454 239 —  215
Algerien . . 113! 72 71 376| 97 164 +  67
Argentinien 290 31 39 919 91 170 +  79
Azoren und 

Madeira . . 8 13 7 48 35 39 +  4
Belgien . . 221 30 91 615 46 259 +  213
Brasilien . . 206 23 13 497 47 83 +  36
Britisch-Indien 34 __ ■. 66 —
Canarische 

Inseln . . 89 32 36 331 32 92 +  60
C h ile . . . . ' 48 •:--Ś ;— 143 3 2 —  1
Danemark . . 253 102 106 783 301 373 +  72
Deutschland . 615 — —> 1878 — —
Frankreich . . 10 72 1649 1 184 3228 4 346 4 039 ... 307
Franz.-West- 

Afrika . . 15 51 20 43 85 49 -  36
G ibraltar . . 43 249 121 106 461 313 —  148
Griechenland . 50 9 11 150 12 65 +  53
Holland . . . 166 54 10 555 93 124 +  31
Italien . . . 842 565 204 2 429 1290 878 —  412
M alta . . . 94 145 35 246 277 96 . — 181
N orw egen . . 201 122 77 641 280 258 —  22
Oesterreich- 

Ungarn . . 118 3 400 4 53 +  49
Portugal . . 88 19 18 329 89 96 +  ' 7
Portug.-W est- 

A fr ik a . . .. 17 51 16 78 77 78 +  1
RuBland . . l t l 24 4 445 50 8 : 42
Schweden . . 281 126 161 887 286 483 +  197
Spanien . . . 233 84 28 697 190 95 —  95
Uruguay . . 54 15 13 182 31 78 +  47
Andere Lander 154 174 68 . 427 262 232 —  30

zus. Kohle . . 5 599 3 881 2 406 17 239 8 939 8 366 —  573
dazu Koks . . 76 113 186 282 296 695 +  399

PreBkohle 156 138 216 507 391 545 +  154

insges. . 5 831 4 13 2 2 808 18 028 9 626 9 606 —  20
Kohle usw . fiir 

Dam pfer im 
ausw. Handel l 654 939 1 1 7 2 4 951 2 698 3 376 +  678

W ert der G e 
sam tausfuhr.

in 1000 Lstr.
4 030|7 432jU 136| 12 356|17 314|36 005| +  18 691

Fiir das 1. Vierteljahr 1920 ergibt sich gegen den gleichen 
Zeitabschnitt des Vorjahrs eine geringe Abnahm e der Ausfuhr 
GroBbritanniens an mineralischen Brennstoffen (—  20000 t). 
Der Riickgang in der A usfuhr an Kohle aliein belauft sich 
allerdings auf 573000 t oder 6,41 % ; bem erkenswert dagegen 
ist die bedeutend erhohte Ausfuhr an Koks, w elche von 
296000 t in 1919 auf 695000 t in 1920 oder um 134,7 % ge- 
stiegen ist. Die Ausfuhr von PreBkohle w eist einen Zuwachs 
von 154000 t oder 39,3 °/0 auf. Sehr erheblich ist der Riick- 
gan g der Lieferungen von Kohle nach Italien (— 412 000 t) 
und Frankreich (—  307 000 t), dagegen verzeichnen u. a. einen 
M ehrbezug Belgien ( + 2 1 3  000 t), Schweden (+■ 197 000 t), 
Argentinien ( +  79 000 t) und A lgerien ( + 6 7  000 t).

Der W ert derausgefiihrten Brennstoffeim  l.V ierte l jahr 1920 
bezifferte sich auf 36 Mili. Lstr. und w ar damit mehr ais 
doppelt so groB w ie im gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres, 
w o  er 17,3 Mili. Lstr. betrug.

Kohlenausfuhr der Ver. Staaten im Januar 1920 K Im
Januar 1920 hat sich die amerikanische Kohlenausfuhr unge- 
fah rauf der gleichen H ohe gehalten w ie in dem entsprechenden 
Monat des V o rja h rs; sie betrug, w ie der nachstehenden 
Zusam m enstellung zu entnehmen ist, Hart- und W eichkohle

1 N a c h  C o l l ie r y  O u a rd ia n  1920, S . 1153.

1919

t

1920

t

H a r t k o h l e ........................... .....  . 368 749 306 069
W eichkohle . . . . . . . . 1 207 634 1 249 167

ausgefiihrt n a ch :
I t a l i e n ...................................... 11 303 128 502
Niederlande . . . . . . 38 442 112 846
Schweden . . . . . . . — 4 035
Schweiz . . . . . . . . — 33 438
Kanada ...................................... 768 770 457 909
Panama . . . . . . . . 6 135 34 067
M e x i k o ...................................... 9 845 6 197
Britisch West-Indien . . . 10 453 19 720
K u b a ........................................... 103 639 99 620
Uebriges W est-Indien . . 5 907 3 492
A r g e n t i n i e n ........................... 43 484 145 455
B r a s i l i e n ................................. 55 546 48 205
C h i le ............................................ 26 861 331 1
U r u g u a y ................................. 73 702 11 405
andere L a n d e r ...................... 53 547 140 965

67 526 58 026

zusammengefaBt, 1555 000 t gegen 1576000 t in 1919. B e
merkenswert ist die Zunahm e der Ausfuhr nach den euro- 
paischen L an d em ; Italien verzeichnete einen M ehrem pfang von 
117 000 t, die Niederlande von 74000 t, Schweden und die 
Schweiz, die im Januar 1919 keine Bezuge aufweisen, erhielten 
in diesem Jahr 4000 und 33 000 t. V on  den sudamerikanischen 
Staaten zeigt nur Argentinien einen Mehrempfang ( +  102 000 t), 
w ogegen der Versand nach Brasilien, Chile und Uruguay 
zuriickgegangen ist. In den vorstehenden Zahlen sind die 
Verschiffungen von Bunkerkohle fur groBe Fahrt nicht einge- 
schlossen; sie beliefen sich im Januar 1920 auf 617 000 1 
gegen 488 000 t im Januar 1919.

Patentbericht.
Anmeldungen,

die wahrend zweier M onate in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

Vom  3. Mai 1920 an :
lO a, 12. W . 53931. Rudolf W ilhelm , Essen-Altenessen-

Koksofentiirabdichtung mit einer die Tur rahmenartig um- 
gebenden, einen umlaufenden Hohlraum abdeckenden W andung.
26. 11. 19.

lOa, 15. W . 54110. O. W olff jr., EisengieBerei, Maschinen
fabrik und Eisenkonstruktionen, Linden (Ruhr). Einebmmgs- 
vorrichtung fiir Kammerofen zur Erzeugung von G as und 
Koks mit Schwinghebelantrieb. 15. 12. 19.

1 2 c, 2. Z. 10651. Heinrich Zschocke, Kaiserslautern
(Rheinpfalz). Einbauten fiir Kiihier żum Kiihlen von Salz- 
und andern Lósungen. 28. 10. 18.

12 e, 2. A. 31185. Aktien-Gesellschaft der Dillinger
Hiittenwerke und Rudolf Kunz, Dillingen (Saar). Gasw ascher 
mit kolonnenartig abwechselnd iibereinander aufgebauten 
Verteilungskegeln und Sammeltrichtern. 21. 11. 18.

12r, 1. K. 66 003. Heinrich Koppers, Essen, M oltkestr.29. 
Vorrichtung zur Destillation von Teer u. dgl. 10. 4. 18.

1.2 r, 1. K. 66246. Heinrich Koppers, Essen, Moltkestr. 29. 
Anlage zum Abtreiben von Rohpetroleum, Stein- bzw. Braun- 
kohlenteeren u. dgl. 13. 5 .18 .

24c, 10. E. 24569. Regnier Eickworth, Dortmund, Kaiser- 
W ilhelm -Allee 49. Gasbrenner fiir gewerbliche Feuerungen.
11. 11. 19.

2 7 c, 11. H. 80144. Heirich & Co., Hannover. Verfahren 
żum Betriebe von Kreiselverdichtern fiir Luft-W asser-Gemische.
20. 2. 20.

40a, 2. W . 53121. Alexander W yporek und Rheitiisch- 
Nassauische Bergwerks- und Hiitten-A. G., Stolberg (Rhid). 
Verfahren zur getrennten Gevvinnung von Arsen und Schwefel 
aus arsenhaltigen Schwefelerzen. 6. 8. 19.
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. 59 c, 8. St. 18812. Abram P. Steckel, Buffalo, Erie (V
St. A .); V ertr.: Dr. R. Wirth, C . W eihe, Dr. H. W eil, Pat.- 
Anwalte, Frankfurt. (Main). Explosionsfliissigkeitsheber mit 
in Zw eitakt schwingender Fliissigkeitssaule. 15.8. 13.

81 e, 17. W . 53308. Dipl.-Ing. Kurt W agner, Dresden, 
bchnorrstr. 84. Verfahren zur Forderung von Schiittgut mittels 
gasffirm iger Stoffe, z. B. Luft. 1. 9. 19.

87 b, 2. D. 35 715. Deutsche Maschinenfabrik A. G., 
Duisburg. Vornclitung zum allmahlichen Anlassen von PreB- 
luftwerkzeiigen. 1 1 . 4 . 1 9.

Vom 6. Mai 1920 an:

i/ 5; J r  *1 272' Franz Ziminermann, Chwallow itz, 
y (O.-S.). Fallgestange fiir Schaclitbremsberge mit 

sohhg angesetzten Abbaustrecken. 3 .1 2 .1 9 .
lOb, 1. D. 30 603. Otto Dobbelsfein, Essen, Richard- 

Wagner-Str. 19. Verfahren zur Herstellung fester Steinkohlcn- 
brikette ohne Zusatz fremder Bindemittel. 24. 3. 14,

12 e, 2. T. 20196. FritzTrappm ann, Duisburg, Blumenstr. 11. 
Einrichtung zum W aschen und Kiihlen v'ori Gasen mittels 
eines mehrstufigen Desintegrators. 8. 1. 15.

12 e, 2. T. 22819. FritzTrappm aim , Duisburg, Blumenstr. 11. 
Einrichtung zum W aschen und Kuhlen von Gasen mittels 
eines mehrstufigen Desintegrators. Zus. z. Anm. T. 20 196.
27. 5. 19.

12?. 2. P. 22874. Telltis A. G. fiir Bergbau und Hiitten- 
mdustne, Frankfurt (Main). Verfahren zum Reinigen von 
Gasen auf trocknem W ege mittels sich bew egender koniitrer 
Filterschichten. 20. 6. 19. .
c i  U 49963.. Dr. Emil Senger und W alter Steinmann. 
trk n e r b. Berlin. Vorrichtung zum Erwarmen von Destillations- 
gut, wie besonders von Rohteer, Roherdol u. dgl. und 
Trennungsvorrichtung in Dampfe und Destillate. 5. 4. 19.- 

20a, 12. G. 49605. Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst 
Meckel m. b. H., Saarbrucken. Tragseilkuppelung fiir Draht- 
seilschwebebahnen. 14. 11. 19.

20a, 12. G. 49606. Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst 
Meckel m. b. H., Saarbrucken. Tragseilkupplung fur Draht- 
seilschwebebahnen. 1 4. 1 1 . 1 9.

24c, 1. D. 34271, Dellwik-Fleischer W a sserga sG .m . b. H., 
Fiankfurt (Main). Gasfeuerung, bei der die Verbreimungs- 
kainmer mit lose aufgeschichteten, feuerbestandigen Korpern 
gefullt ist. 2 .3 .1 8 .

1. St. 16850. Fa. Carl Still, Recklinghausen (Westf.). 
Verfahren zur Abscheidung des T eers und Ammoniaks aus 
u asen  der trocknen Destillation. 6. 12. 11.

w _r2.6d’ St-,5? 3 2̂-. Fa- Carl Still, Recklinghausen (W estf.).
yerfahren zur Abscheidung des Teers und Ammoniaks aus 
n T n *  tmcknen Destillation. Zus. z. Anm. St. 16850.

26 d, 7. L. 48118. Dipl.-Ing. Bernhard Ludwig, Miinchen, 
Dachauer Str. 148. Vorrichtung zum gleichzcitigen Umschalten 
15 f 4 19n' U n 3FiCht11 n d e s  ^ a ses in mehrern Reinigerkasten.

26d, 8. B. 85814. Berlm-Anhaltische M aschinenbau-A.G., 
Berlin. Verfahren zur G ew innung von Benzolkohlenwasser- 
stoffen. 1 2 .3 .1 8 .

26d, 8. St. 31 560. Fa. Carl Still, Recklinghausen. Ver- 
tahren 211,11 Zerlegen von Koksofen- und ahnlichen Gasen.1. 11. 1 O.

? '  49233. Karl Gerhards, Sodingen, Einrichtung 
zur Kichtungsbestinimung beim Auffahren von Kurven beliebitrer 
Krumnmng im Bergbau. 2. 10. 19.

Versaguiigen.
A uf die nachstehenden, an dem angegebenen T age im 

Reichsanzeiger bekanntgemachten Anm eidungen ist ein Patent 
versagt w orden:

w  i-  ^a" Spitzkasten fiir Erz-, Kohle-, Zement- u. dgl.
W aśchen mit dauerndem Austritt des Schlammes. 19, 6 .19 .
,. B. 85 385. G aserzeuger mit Entgasungsretorte fur

die G ew innung von Schwelteeren. 13. 6. 18.  Bekanntgemacht 
unter KI. 26 a.

40a- C .  2 5  3 7 9 . Verfahren zur Reinigung von WeiBblech- 
abfallen vor der Entzinnung. 1. 11. 17.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 3. Mai 1920. 
l a .  739203. Babcock & W ilcox Ltd. und Alexander 

Lennor, London. Vertr.: B. Tolksdorf, Pat.-Anw., Berlin W  9. 
Vornchtung zum Sieben von Kohle und auderm Materiał.

5b. 739232  Maschinenfabrik W estfalia A .G ., G elsen
kirchen. Staubabsaugevornchtung fur Bofirhammer. 29 3 20

sir. 10 S S o S .  K ,“ 0W,<I <°--S'>' B” l“ d;

i A:° "  m " y 
739789. Hans Balcke, Charlottenburg, Savignvpl. 7. 

°19 dektrische Antriebmotoren von Kompressoren.

35a. 739183. G ustav A dolf W olf, G ersdorf (Bez.Chem nitzl 

timgen0rr8 4UI120 Fan&vorrichtu,1g  an Fordereinrich-

aI ^ J 3 9 5 2 '1' Lud;vig W epuer, Halle (Saale), Lessing- 
sti.40 . Steuerungsem nchtung fiir Kompressoren. 19 7 18 
Q|p „ Ludwi£ w epner, Halle (Saale), Lessing-
sti.4 0 . Ventil fur Kompressoren. 19. 7. 18.

50c. 739 265. Richard Raupach, Maschinenfabrik Górlitz 
U. m. b. H., Gorlitz. Kollergang mit durclibrochener Mahl- 
bahn tur Grobmahlung, 16. 9. 18.

K n J Z C' ?3/W  , Fra!lz Nic.ke> Herm sdorf (Bez. Breslau). 
Kohlen- und Koksbrecher nut dreh- und auswechselbaren 
Brechstalilen. 12 .4 .2 0 .

V~\ 7Kr' ! ■ ^abrik elektrischer Ziinder, G . m. b. H.,
Koln-Niehl. Elektrischer Zeitziinder. 22, 1. 20.

78 e. 739889. Otto Hibbe, M agdeburg, Wilhelm-Raabe-

Zii;idśchnurr.enf2 f 20. m,t Elnr^ ltun® Zl,m FesUiaitei1 ^

Verlangerung der Schutzfrist. ’
Folgendes Gebrauchsm uster ist an dem amje^ebenen 

T age auf 3 Jahre yerlangert worden:

. , 5 b- 666899. Karl Huckschiag, W ickede-Asseln. Vor- 
nchtung zum Halten von Bohrhammern. 17 .4 .2 0 .

Aenderung in der Person des Inhabers. „
Folgende Patente (die in der Klammer angegebenen 

Zahlen nennen mit Jahrgang und Seite der Zeitsclirift die 
Stelle ihrer Veroffenthchung) sind auf die genamite Firma 
ubertragen w ord en :

61 a. 198 263 (1908, 762)
210 443 (1909, 862)
227528 (1910, 1866)
250 696 (1912, 1658)
292 538 (1920, 59)
299 010 (1920, 80)
299 609 (1919, 1014)
301 632 (1919, 1014)
301 668 (1919, 1014)
301 717 (1919, 1014)
303 946 (1919, 952)
305 183 (1919, 952)
307 114 (1919, 952)
309 245 (1919, 952)

Deutsche Patente.
Der Buchstabe K (Kriegspatent) hinter der Ueberschrift der 
Beschreibung eines Patentes bedeutet, daB es auf Grund 
der Verordnung vom 8. Februar 1917 ohne voraufgegangene 

Bekanntmachung der Anm eldung erteilt worden ist.

lOa (17). 320322, vam 13. Septem ber 1916. H e i n r i c h  
K o p p e r s  in E s s e n .  Yerfahren zur Behandlung von Koks 
nach dem Ausstofien aus Kammerofen.'

Der Koks soli in gliihendem Zustand nach Feinkoks und 
grobstuckigem  Hochofen- oder GieBereikoks getrennt werden. 
Der rem koks soli darauf in einer seiner geringen StiickgTÓBe 
entsprechenden W eise w eiter verarbeitet, z. B. unmittelbar 
einer Feuerung oder einem Generator zugefiihrt, mit geringen 
W asserm engen geloscht oder unter LuftabschluB gekiihlt 
werden. &

Dr.-Ing. 
A lexander Bernhard Drager, 

Liibeck, Finkenburg.
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lO a (17). 320420, vom 6. Januar 1917. C o a l  i t e
L i m i t e d  i n L o n d o n .  Vorrichtung zur Entladung von Koks.

Mit mehrern Lósehbehaltern ist ein Sieb durch ein end- 
loses Fórderband verbunden, das in einem ais Gittertrager 
ausgebildeten Rahmeri gelagert ist. D ieser Rahmen lagert 
auf auf- und abwarts beweglichen Rammen und besitzt eine 
der Z ah l.d er Lóschbehalter entsprechende Anzahl yon Durch- 
trittóffnungen und gebogenen Platten, die in die Austritt- 
óffnungen der Lóschbehalter hineinragen.

lO a (19). 320421, vom 25. Juli 1915. A r t h u r  M c
D o  u g a l  D u c k h a n i  i n A s h t e a d  (Engl.). Senkrechte
Retortenanlage zum Verkoken von Kohle und andern festen 
Brennstoffen. Fiir diese Anm eldung wird gem a fi dem Unions- 
vertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund der A n
meldung in Grofibritanien vom 25. Juli 1914 beansprucht.

Jede Retorte der Anlage hat einen von der Retortenheizung 
nicht beeinflufiten Sammelkanal, der z. B. durch Schieber in 
A bteile geteilt ist, von denen jedes durch einen oder mehrere 
Kanale mit dem Innem der Retorte in Verbindung steht utid 
mit einem' G asabzug versehen ist. Der Sammelkanal kann 
mit Heiz- oder Abkiihlziigen versehen sein, in w elche Schieber 
o. dgl. so eingebaut sind, daB sich der ganze Kanał oder seine 
einzelnen Abteile beheizen bzw. abkiihlen lassen.

lOa (21). 298085, vom 9. Dezem ber 1916. Dr. E m i l
F 1 ei  s c h  e r  i n D r e s d  e n - A .  Verfahren zur Verkokung von 
Kohle mit Gewinnung der Nebenprodukte. K.

In einen generatorartigen Schaclitofen, der oben mit 
Kohle beschickt wird, soli von unten her stiindig ein brenn- 
bares, aber m óglichst dampf- und kohlensaurefreies G as von 
mehr ais 900° Hitze eingefuhrt werden. G leichzeitig sollen an 
einer hóhern Stelle des Ofens Luft und Dampf in solcher 
M enge in den Schacht geblasen werden, dafi die dadurch 
verbrennenden G ase nur eine W arm e von 600— 800° haben. 
D as von unten in den Ofenschacht eingefiihrte G as kann 
auch eine geringere W arm e ais 900° besitzen; in diesem 
Falle soli nur ein so kleiner Teil des G ases durch Zum ischung 
von Luft verbrannt werden, daB die Tem peratur von 900° 
ęrzielt wird.

12 c (2). 320315, vom 22. A ugust 1917. E d u a r d
W a s k o w s k y  i n D o r t m u n d .  *Verfahren zur Erzlelung 
grofier Kristallmengen mit gu t ausgebildeten Kristallen aus 
heifien konzentrierten Kristallisationslaagen. Zus. z. Pat. 306 173. 
Langste D auer: 30. Septem ber 1929.

Die Laugen sollen, um die Dauer der Kiihlung zu ver- 
langern, senkrecht oder in einem W inkel so in die Hohe 
gespritzt werden, dafi sie in das Kristallisationsgefafi hinabfallen.

20e (16). 320380, vom 31. Juli 1919. R i c h a r d
E b ć r h a r t  in H e i n i t z  (Saar). Forderwagenkuppelhaken.

D er Haken hat einen quer zu seiner Langsachse ver- 
laufenden Schlitz, mit dem er in einer am W agen befestigten 
Tragóse hangt und in dem eine Kuppelóse aufgehangt ist. 
Die Lange des Schlitzes und das G ew icht des Hakens sowie 
der Kuppelóse sind so gewahlt, dafi der Haken sich bei herab- 
hangender Kupplung in einer geneigten Lage befindet. Der 
Schlitz kann an der Eingriffstelle der Kuppelóse erweitert sein.

21 h (11). 320299, vom 7. Januar 1919. S o c i e t e
E l e k t r o - M e t a l l u r g i q u e  F r a n ę a i s e  i n  P a r i s .  Ver- 
bindungsart fu r Biindelelektroden elektrischer Oefen. Fiir diese 
Anm eldung wird gem afi dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 
die Prioritat auf Grund der Anm eldung in Frankreich voni 
3. Dezem ber 1917 beansprucht.

Der zur Zufuhrung des Stromes zu den Elektroden
dienende Teil hat zweckm aBig mit Kiihlung versehene Ansatze, 
die in diagonal verlaufende Aussparungen oder Bohrungen 
der einzelnen Elektroden der Biindel eingreifen und mit den 
Elektroden durch eine leitende M asse fest verkittet sind. 
Zw ischen den Ansatzen und den Kohlen kann eine kórnige 
Leitmasse angebracht werden, die sich mit Hilfe auf die 
Ansatze geschraubter Muttern zusamm enpressen laBt.

26d (8). 320415, vom 1. Oktober 1912. G e b r .  H i n s e l -  
ni a n n i n E s s e u. Verfahren zur Gewinnung des Ammoniaks 
ans den Gasen der trocknen Destillation.

Die G ase sollen in einem Skrubber gekiihlt und in ein 
Saurebad geleitet werden. A us dem sich ergebenden heifien 
Kondensat soli alsdann in einem mit Kalk beschickten Riihr- 
werk lediglich unter geringer W arm ezufuhrung vou auBen 
das Am nioniak ausgetrieben werden.

4 7e (14). 320452, vom 26. Marz 1918. R o b e r t  W . 
R o g  i e r i n K a t to  w  i t z (O.-S.). Zweiteilige Schmierbiichse fiir  
Prefiluftwerkzeuge und durch Prefiluft angetriebene Maschinen.

Die Biichse a ist von einem 
Rolir d  durchsetzt, das in die 
Prefiluftleifung eingeschaltet wird 
und mit Bohrungen b und c ver- 
sehen ist. Diese sind so an- 
geordnet, dafi durch die Bohrung 
b Druckluft aus dem Rolir d 
iiber das in der Biichse befind- 
liche Schmiermittel strómt und 
letzteres durch die Bohrung c in 
das Rolir tritt. Auf dem Rohr 
ist der Ring e angeordnet und 
so beniessen, daB er in jeder 
Stellung auf dem Rohr beharrt, 

jedoch zwecks Aenderung des DurchfluBquerschnitts der 
Bohrung c,verschoben werden kann.

6 1a  (19). 303325, vom 1. M arz 1916. Dr. I g n a z
K r e i d I u n d  A 1 e x  a n d e r K r e i d 1 i u W  i e n. Fenster 

f iir  Gasmasken. oder ahnliche Flachen, an denen sich Wasser
dampf niederschlagt. K. Fiir diese Anm eldung wird geinaB 
dem (Jnionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund 
der Anm eldung in Oesterreich vom 22. Februar 1916 beansprucht.

Die Niederschlagsflache des Fensters besteht aus wasser- 
lóslicher Gelatine oder gleichartigen leim- oder gummiartigen 
Stoffen oder ist mit einem U eberzug aus solchen Stoffen 
versehen.

80c (13). 320475, vom 21. Dezem ber 1916. H e r m .  
L ó h n e r t , B r o m b e r g e r M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t A .  G.  
i n B r o m  b e r  g. Selbsttatige Entleerungsvorrichtung f iir  
Schachtófen.

Die Vorrichtung besteht aus einem um eine senkrechte 
Achse umlaufenden T eller mit einem mittlern, in den Ofen 
ragenden Sprengkopf, durch den Druckluft in den Ofen ein
gefiihrt wird. Die Luft laBt sich dem Sprengkopf durch die 
hohle Tellerachse zufiihren, die unterhalb des Tellers mit 
engen Luftaustrittóffnungen versehen sein kann.

81 e (36). 320137, vom 24. N ovem ber 1914. D ip l .- I n g .  
W a l t h e r  G r a f  i n D u s s e l d o r f .  Drehverschlufi f iir  Aus- 
lauftrichter zum Abziehen von Massengutern u. dgl.

D er Verschlu8 besteht aus zw ei 
Rahmen a und diese verbindenden 
G liedern b (Staben, Ketten o. dgl.), die 
eine Verdrehung der beiden Rahmen 
gegeneinander zulassen. Die G lieder b 
bilden in ihrer Streck- und Ruhelage 
ein Rohr vom lichten Durchm esser der 
Rahmen. Beim Verdrehen der Rahmen 
gegeneinander verkleinert sich die freie 
D urchgangsóffnung zwischen den 
Gliedern allmahlich, bis die O effnung 
an der Schnittstelle der G lieder ge- 
schlossen ist. D ie Grófie der Durch
gangsóffnung des Verschlusses kann 
also durch Einstellen der Rahmen a 
zueinander beliebig eingestellt werden.

81 e (36). 320373, vom 23. August 1913. F r a n ę o i s  
X a v i e r  A u g u s t ę  C h e r y  in N a n c y  (Frankr.). Verschlufi 
fu r Speicher, Silos u. dgl. Fiir diese Anm eldung wird gem afi
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dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund 
der Anm eldung in Frankreich vom 2. April 1913 beansprucht.

Der VerschluB hat symmetrisch angeordnete Klappen, die 
mit Hilfe eines Kniegelenkes durch ein G ew icht geschlossen 
und in der Schliefilage gehalten werden. Das G ew icht ist 
auf der Achse des Kniegelenks drehbar gelagert und wird 
zwecks O effnung der Klappen angehoben. Die Klappen selbst 
konnen aus mehrern im Querschnitt keilfórmigen Leisten 
zusamm engesetzt sein, die quer zur Ablaufrichtung des Gutes 
in einem gew issen Abstande voneinander angeordnet sind.

87 b (3). 320217, vom 14. April 1912. E d w a r d  J a m e s  
F a r a d a y  i n S e a f o r t h  (England). Kurbelhammer, bei 
dem zwischen der K.urbel und dem Hammer eine elasłisclie Ver- 
bindung wrgesehen ist. Fiir diese Anm eldung wird gemaB dem 
Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund der 
Anm eldung in Grolibritannien vom 15. April 1911 beansprucht.

Die Kurbelwelle des Hammers wird durch ein elliptisches 
Zahngetriebe angetrieben, dessen Anordnung bewirkt, dafi 
die W inkelgeschwindigkeit der Kurbel beim Arbeitshube des 
Hammers am groBten ist.

Biicherschau.
Mechanische Technologie der Maschinenbaustoffe. Von Dipl.- 

Ing. S c h i m p k e ,  Lehrer an den Technisclien Staatslehr- 
anstalten Chemnitz. (Kollegienhefte, Bd. XII) 2., neu bearb. 
und erw. Aufl. 359 S. mit 166 Abb. Leipzig 1919, S. Hirzel. 
Preis geb. 16 Jt.

Das Buch hat in der neuen A uflage eine grundliche 
Um arbeituug erfahren. Dabei ist seine Eigenart erhalten ge- 
blieben, auf gedrangtem Raum einen guten Ueberblick iiber 
das behandelte G ebiet zu geben und einem genauern Studium 
mit zahlreichen Quellennachweisungen die W ege zu ebnęn.

Das G ebiet ist durch den Fortfall der in der ersten A uf
lage noch gegebenen kurzeń Darstellung der Bearbeitung von 
H olz und Stein w eiter eingeschrankt worden. W enn der 
Verfasser auch die Beschreibungen von Holzern, Steinen, 
Leder, Faserstoffen fiir Riemen und Seile, Schleif- und 
Schmiermitteln beibehalten hat, so beschrankt er sich doch 
im wesentlichen auf die G ew innung, Priifung und Verarbeitung 
der wichtigsten Metalle.

Den Fortschritten der Technik tragt das Buch durchw eg 
Rechnung. Abbildungen alterer Einrichtungen sind durch die 
von iieuern ersetzt und neue Abbildungen hinzugefiigt worden, 
so dafi ihre Zahl von 131 auf 166 gewachsen ist. Unter den 
besonders bereicfierten Kapiteln seien die der Eisenhiittenkunde, 
der Legierungen und der M aterialpriifung genannt.

H. H e r b s t .

EInstellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten
wahrend der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung. 
Unter Beriicksichtigung des Betriebsrategesetzes hrsg. von 
Dr. Friedrich S y r u p ,  Geh. Regierungsrat und vor- 
trageudem Rat im Ministerium fiir Handel und G ew erbe, 
und Gerichtsassessor Dr. Gerhard B i 11 e r b e c k , Refe- 
renten im Reichsarbeitsministerium. 2., verm. und erg. 
Bearbeitung. 128 S. Berlin 1920, Carl Heymanns Verlag. 
Preis geh. 9 JC.
Trotz des am 9. Februar 1920 erfolgten Inkrafttretens des 

Betriebsrategesetzes behiilt die Verordnung iiber die Ein- 
stellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten 
wahrend der Zeit der wirtschaftlichen Dem obilm achung vom 
3. September 1919 nach w ie vor ihre grundlegende Bedeu- 
tung fiir die Entlastung des Arbeitsmarktes durch Unterbrin
gung der zuriickkehrenden Kriegsgefangenen und durch Ver- 
hinderung wirtschaftlich unerwiinschter Entlassungen. Die 
Yerordnung vom 3. September 1919 muBte jedoch mit dem

Betriebsrategesetz in Einklang gebracht werden. Dies ist 
durch die Abanderungsverordnung vom 12. Februar 1920 g e 
schehen. Mit Riicksicht auf dereń ErlaB und die zusamm en- 
fassende Bekanntmachung der Verordm m g vom gleichen T age 
ist das oben genannte Buch in der vorliegenden zweiten 
Auflage einer eingehenden Ueberarbeitung und erheblicher 
Erweiterung unterzogen worden. Im Anhang sind auBer den 
in Betracht kommenden Bestimmungen des Versicherungs- 
gesetzes fiir Angestellte und den gesetzlichen Vorschriften iiber 
die Griinde einer Auflosung des Arbeitsverhaltnisses ohne Eiu- 
haltung einer Kiindigungsfrist die Verordnung iiber Tarifver- 
trage und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten nebst den 
Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums fiir das Schlichtungs- 
verfahren, die Verordnung zur Behebung des Arbeiterm angels 
in der Landwirtschaft vom 16. Marz 1919 sow ie das Betriebs
rategesetz w iedergegeben. Sclil.

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
(D ie Schriftleitung behalt sich eine Besprechung geeigneter 

W erke vor.)
D e t t m a r ,  G .: Die bisherigen und zukiiiiftigen Vereinheit- 

lichungsarbeiten in der deutschen Elektrotechnik. (Aus 
E T Z  1920, H. 10, S. 185) 7 S. mit 6 Abb. Berlin, Verband 
Deutscher Elektrotechniker e. V.

Fiihrer durch die Maschinenbau-Anstalt Humboldt. 60 Jahre 
technischer Entwicklung 1856— 1916. 165 S. mit Abb. 

v. G a i s b e r g ,  S . : Taschenbuch fiir Monteure elektrischer 
Beleuchtungsanlagen, unter M itwirkung von Gottlob 
Lu x und C. M i c h a  I k e  bearb. und hrsg. 70. Aufl. 369 S. 
m it224Abb. M iinchen,R.O ldenbourg. Preis in Pappbd.9u(S. 

— , — : Herstellen und Instandhalten elektrischer Licht- und 
Kraftanlagen. Ein Leitfaden auch fiir Nichttechniker unter 
M itwirkung von G ottlob L u x  und C . M i c h a  Ik e verfafit 
und hrsg. 9., umgearb. und erw. Aufl. 143 S. mit 66 Abb. 
Berlin, Julius Springer. Preis geh. 4,80 J l ,  zuziigl. 
Te u eru ngszu s ch ag.

H a u B m a n n , Fritz und C l e e v e s ,  G eo rg: GrnndriB der 
gesatnten neuen Steuergesetzgebung. Fiir den praktischen 
Gebrauch bearb. I. T eil. 67 S. Berlin, !ndustrieverlag 
Spaeth &  Linde. Preis geh. 5,40 J i  

Das technische Hilfswerk. Hrsg. von der Hauptstelle der 
Technischen Nothilfe, Presse - Abteilung, Berlin W  15, 
Kurfiirstendamm 193/194. 8 S. 

l s a y ,  Hermann und Rudolf: AUgemeines Berggesetz fur die 
Preufiischen Staaten unter besonderer Beriicksichtigung 
des Gewerkschaftsrechts systematisch erlautert. 2. Bd. 
618 S. Mannheim, J. Bensheimer. Preis geh. 45 Jl,  
geb. 52 Jl.

—  Rudolf: Das G esetz iiber die Regelung der Kohlen- 
wirtschaft nebst den dazu erlassenen Ausfiihrungsbe- 
stimmungen. (Sammlung deutscher G esetze, Bd. 45) 166 S. 
Mannheim, J. Bensheimer. Preis in Pappbd. 7 Jt.  

K a p f e r e r ,  W .: Tabellen der Maximalquerkrafte und
Maximalmomente durchlaufender Triiger mit 2, 3 und 4 
Oeffnungen verschiedener W eite bei gleichtuaBig verteilter 
Belastung. 127 S. mit 15 Abb. Berlin, W ilhelm  Ernst &  
Sohn. Preis geh. 12,50 J l, zuziigl. Teuerungszuschlag. 

M o l  l a t ,  G eo rg: Volkswirtschaftliches Quellenbuch. Eine 
Einfiihrung in die Geschichte, die Theorie und die Praxis 
von Handel, Industrie und Verkehr. 5. Aufl. Mit dem 
Bilde Friedrich Lists nach der Buste von M ax v. Widnmann 
1847/48. 674 S. O sterw ieck (Harz), A. W . Zickfeldt.
Preis geb. 15 J l ,  zuziigl. Teuerungszuschlag. 

Nachrichtenblatt des Reichsschatzministeriums (Industrie-Abtei- 
lung). Hrsg. im Reichsschatzministerium. Erscheint in 
zw angsloser Folgę in einzelnen Nummern. 1. Jg. Nr. 1, 
April 1920. Berlin,. Reichsschatzministerium (Industrie- 
Abteilung). Preis vierteljahrlich 1,50 Einzelnummern 1 J l .  

O b e r h o f f e r ,  Paul: Das schmiedbare Eisen. Konstitution 
und Eigenschaften. 354 S. mit 345 Abb. und 1 Taf. Berlin, 
Julius Springer. Preis geh. 40 J t,  geb. 45 J l ,  zuziigl. 
Teuerungszuschlag.
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O t t ,  Siegfried: Das Grunderw erbsteuergesetz voni '.\2. Sep- 
tem ber 1919 in der durch § 460 der Reichsabgabenordnung 
geanderłen Fassung nebst den Ausfuhrungsbestimmungen 
des Reichs und einer Uebersicht iiber d i e . Uebergangs- 
vorschriften der Einzelstaaten. (Sammlung deutscher 
Steuergesetze Nr. 7 S. D. S.) 256 S. Stuttgart, J. HeB.
Preis geh. 17 J l .

C . Regeuhardts G eschaftskalender fiir den W eltverkehr. Ver- 
mittler der direkten Auskunft. Verzeiclinis von Bankfirnien, 
Spediteuren, Anwalten, Advokaten, Konsulaten, Hotels 
und Auskunftserteilern in allen nennenswerten Orten der 
W eit. Mit Angabe der Einwohnerzahlen, der Gerichte, 
des Bahn- und Dampfschiffsverkehrs sow ie der Zollanstalten 
usw. nebst einem Beżugsąuellenregister. 45. Jg. 1920. 
G eschlossen am 15. Oktober 1919. Berlin-Schoneberg, C. 
Regenhardt. Preis geb. 20,35 j c .

S c h n e i d e r ,  L u d w ig : Die Abw arm everw ertung im Kraft- 
maschinenbetrieb mit besonderer Beriicksichtigung der 
Zwischen- und Abdam pfverwertung zu H eizzwecken. Eine 
kraft- und warmewirtschaftliche Studie. 3., neu bearb. 
Aufl. 230 S. mit 159 Abb. Berlin, Julitis Springer. Preis 
geh. 16 j l ,  geb. 20 .Ji, zuztigl. Teueruiigszuschlag.

W e i t h o f e r ,  K. A .: Das Pechkohlengebiet des bayerischen 
Voralpenlandes und die Oberbayerische Aktiengesellschaft 
fiir Kohlenbergbau. Denkschrift aus AnlaB des 50jahrigen 
Bestandes dieser Gesellschaft (1870— 1920) unter Mit- 
wirkung von S. J a n o t a  in Hausham u. a. hrsg. 348 S. 
mit Abb. und 20 Taf.

Dissertationen.
B r u n s ,  H ans: Die Leistungsabnahme des Flugm otors beim 

Hóhenflug. (Technische Hochschule Braunschweig) 48 S. 
mit Abb. im T ext und auf 1 Taf.

K o b l i g k ,  Curt: D er deutsche Handel mit Verbrennungs- 
Kraftmaschinen auf dem W eltm arkte und die Mittel zu seiner 
Fórderung. (Technische Hochschule Braunschweig) 108 S.

Zeitschriftenschau.
(Eine Erklarung der hierunter vorkommenden Abkiirzungen 
von Zeitschriftentiteln ist nebst A ngabe des Erscheinungs- 
ortes, Namens des H erausgebers usw., in Nr. 1 auf den 
Seiten 16 — 18 veróffentlicht. * bedeutet T ext- oder Tafel- 

abbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
U e b e r  d i e  n e u e r e  E n t w i c k l u n g  d e r M o l y b d a n -  

G e w i n n u n g  u n d  - V e r w e n d u n g .  Von Simmersbach. 
(SchluB.) Z. pr. G eol. April. S. 59/67. Kurze Beschreibung 
der weitern Molybdanvorkommen in den Ver. Staaten sow ie 
derjenigen in Peru. Die jąhrlichen Gew innungszahlen fiir 
M olybdanglanz. Seine metallurgische Behandlung. Technische 
V erw endung des Molybdans.

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. 14. Mai. S. 415/6. Das Phosphoritvorkommen bei 
Am berg. D er Schieferbergbau im Frankenwald. Die geolo- 
gischen Verhaltnisse der m olybdanhaltigen Erzvorkommen im 
Loisachtal (Oberbayern) und im Inntal (Tirol). (Forts. f.)

T h e  m i n i n g  i n d u s t r y  o f  B o l i v i a .  Von Schneider 
und Miller. Eng. Min. J. 3. April. S. 787/90*. Kurzer Ueber- 
blick iiber die allgem einen Grundlagen zur Ausbeutung des 
Erzreichtums des Landes. D ie G ew innung von Zinn-, Silber-, 
W ismut- und W olframerzen.

N e w  m i n i n g  f i e l d s  i n E a s t e r n  N i c a r a g u a .  
V o n  Garbrecht. Eng. Min. J. 3. April S. 791/7*. Allgem eine 
wirtschaftsgeographische Verhaltnisse Nikaraguas. Die G eologie 
der wichtigsten Goldbezirke. Die Hóhe der G olderzeugung 
und die Aufbereitung der Erze. Die Transportverhaltnisse 
und berggesetzlichen Bestimmungen des Landes.

U e b e r  d i e  C  h r o m  e r z v o  r k o n i  m e n i n N o r d -  
m a z e d o n i e n .  Von Hutter. Z. pr. G eol. April. S. 53/9*. 
A rt, Entstehung und Erzfiihrung der Chromitvorkommen von

Raduscha in Nordm azedonien. Der teils im Tiefbau, teils im 
Tagebau gefiihrte G ew innungsbetrieb. Zusam m ensetzung und 
w eitere Behandlung der Erze. W irtschaftliche Aussichten.

D a s  E r d ó l  i n I t a l i e n .  Petroleum. 1. Mai. S. 13/4. 
Die Erdóhrorkommen in Oberitalien, im G ebiet der Emilia, 
im Abbruzzengebiet und in Siiditalien. (SchluB f.)

A  n e w  m e t  h o d  o f  w o r k i  n g  t h i c k  s e a m s  o f  
c o a l ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  w o r k i n g o f  
t h e  S o u t h  S t a f f o r d s h i r e  t h i c k  c o a l  a t  B a g g e r i d g e  
C o  l i i  e r y .  Von N ew ey. Trans. Engl. Inst. April. 
S. 257/71 *. Die Lagerungsverhaltnisse des 10 bis 27 FuB 
machtigen Flózes der genannten Steinkohlenzeche. Be
schreibung des in diesem FIoz friiher angew endeten und 
des neuen Abbauverfahrens, dessen Vorziige beleuchtet w erden.

D i e  k i i n f t i g e  E n t w i c k l u n g  d e s  F ó r d e r w e s e n s  
i m o b e r s c h l e s i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  u n d  
d e r e ń  R i i c k w i r k u n g  a u f  d e n  G r u b e n  b e t r i e b .  Von 
Bansen. Z . Oberschl. Ver. H. 1. S. 1/18*. Richtlinien fiir 
die kiinftige G estaltung des Kohlenbergbaues. Die besondern 
Verhaltnisse des oberschlesischen Steinkohlenbergbaues. Vor- 
schlage zur Verbesserung der jetzt dort ublichen Fórderein
richtungen. Vorschlage zu ihrer volligen Um- und Neu- 
gestaltung. D ie Riickwirkung auf den Grubenbetrieb. Zu- 
sam menfassender Ueberblick iiber die Fórdermóglichkeiten.

E i n i g e  B e i s 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 ó r d e r u n g  i m B e r g w e r k s  b e  t ri  e b e . Von Mohr. 
(SchluB.) Bergb. S. 416/9*. Anfiihrung weiterer Beispiele 
fiir die Erhóhung der Wirtschaftlichkeit bei Zusam m enlegung 
der Fórderung in bestimmten Fallen.

F i r s t  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t e e  o n  » T h e  e o n  t r o i  
o f  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  i n  h o t  a n d  d e e p  
m i n e s * .  Trans. . Engl. Inst. April. S. 231/42. Amtlicher 
Bericht iiber die Untersuchungen des Einflusses heiBer und 
tiefer Gruben auf die Lufttemperaturen untertage, w obei 
der AusschuB zu dem SchluB kommt, daB eine sach- 
geniiiBe W etterfiihrungvon auBerordentlich hoherB edeutungist.

B e w e t t e r u n g  d u r c h  S c h l o t t e r l u f t e r .  Techn. BI. 
15. Mai. S. 169*. Die versehiedenen Vorrichtungen fur die 
Sonderbewetterung. Das Schlottergeblase, seine Vorziige und 
Ausfiihrungsarten.

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 -  
e b i e t e n .  Von Pollack. (SchluB.) Mont. Rdsch. 7. Mai. 
.200/2*. AbschluB der von verschiedenen Sachverstandigen 

an den Vortrag von Spencer gekniipften Ausfiihrungen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
Z u r  F r a g e  d e s  K e s  s e i  s y s  t e  m s f i i r  H i i t t e n -  

b e f r i e b e .  Von Schóm burg. Feuerungstechn. 1. Mai. S. 125/8*. 
Besprechung einer Reihe von Dam pfkesselanlagen mit Hoch- 
leistungs-W asserrohrkesseln auf Hiittenwerken.

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 
Immersehitt. (Forts.) Z . Dampfk. Betr. 14. Mai. S. 147/9*. 
Die A nw endung der Elektrizitat zur H eizung von Fliissigkeiten, 
Dam pferzeugung und Luftwarniung. (SchluB f.)

D i e  A p p a r a t e  z u r  s e l b s t t a t i g e n  V o r n a h n i e  
u n d  A u f z e i c h n u n g  v o n  R a u c h g a s a n a l y s e n .  Von 
Braun. J. G asbel. 15. Mai. S. 310/5*. Bauart und W irkungs- 
w eise der verschiedenen Vorrichtungen zur Bestim m ung des 
Kohlensąuregehaltes auf Grund des spezifischen G ew ichfes 
sow ie auf Grund der verschiedenen Lichtbrechung der G ase. 
(Forts. f.)

D ie  y e r s t e i f e n d e  W i r k u n g  d e r R u n d n a h t e  v o n  
Z y l i n d e r k e s s e l n .  (Forts.) W iener Dampfk. Z . April. 
S. 36/7. W ortlaut eines Aufsatzes, in dem zu der Abhandlung 
von Stromeyer iiber den Zusam m enhang zwischen Kessel- 
mantelausfiihrung und Explosionen Stellung genom m en wird. 
(Forts. f.)

D i e  D a m p f k e s s e l z e r k n a l l e  i m D e u t s c h e n  
R e i c h  w a h r e n d  d e s  J a h r e s  1 91 8.  Z . Bayer. Rev. V .
15. MaL S. 69/71. Beschreibung der Zerknalle und ihrer 
W irkungen sow ie Besprechung ihrer Ursachen.

B r e n n s t o f f  e r s p a r n i s  i m F ó r d e r m a s c h i n e n -  
b e t r i e b .  Von Liitschen. Fordertechn. 16. April. S. 77/9. 
A llgem eines iiber die Entwicklung des Fórdermaschinen- 
betriebs und V ergleich  der verschiedenen elektrischen und 
Dam pffórderanlagen miteinander. (SchluB f.)
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D i e  K a p ł a n  t u r b i n ę .  Von Kaiser. Z . Bayer. Rev. V .
15. Mai. S. 71/3*. Bauart, Drehzahlen und W irkungsgrade der 
Kaplanturbine im Yergleich zur Francisturbine.

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  d e r  W i n d k r a f t -  
m a s c h i n e n .  Von Baudisch. (SchluB.) Z.Turb.W es. 30. April. 
S. 136/9*. Berechnung des Achsialschubes, des statischen 
W inddrucks, der Standfestigkeit des W indradturines, des Wind- 
radgefalles und sonstiger GroBen.

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  r a s c h  u m l a u f e n d e r
S c h e i b e n. Von Beyer. (SchluB.) Z. Titrb. W es. 30. April. 
S. 133/6*. Berechnung eines neuen Rades und der zu Bruch 
gegangenen Scheibe nach dem Verfahren von Donath.

Elektrotechnik.
H o c h i i b e r l a s t b a r e  T r a n s f o r m a t o r e n .  Von 

NarciB. Z. Bayer. Rev. V. 15. Mai. S. 73/4. Die Vorteile 
hochiiberlastbarer T  ransformatoren, die reichliche Abm essungen 
und groBe O elm engen ais Fullung haben.

U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  G r o  Be  u n d B e s t a n -  
d i g k e i t  v o n  K o n t a k t v e r b i n d u n g e n  u n t e r  b e s o n -  
d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e s  A l u m i n i u m s .  Von 
Richter. E. T. Z . 6. Mai. S. 345/51*. Ergebnisse der Unter
suchungen an 148 der ersten Hauptgruppe angehorenden 
Schraub- und Lótverbindtingen aus Aluminium und andern 
Metallen uber den chemischen und mechanischen EinfluB 
auf die GroBe des Kontaktwiderstandes und seine Bestandig- 
keit. (Forts. f.)

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
B e t r a c h t u n g e n  u b e r  S p a r m e t a l l e .  Von Wiirth. 

(SchluB.) St. u. E. 29. April. S. 568 75*. Die Verw endung 
von vejrschiedenen Legierungen, besonders zur Herstellung 
von GeschoBzundern, und die hierbei gesam m elten Erfahrungen.

U e b e r  W e  i c h  e i s e n .  Von G oerens und Fischer. GieB.- 
Ztg. 1. Mai. S. 146/50*. 15. Mai. S. 160/2*. Die Eigenschaften 
eines bei Krupp im Martinofen hergestellten Sonderweicheisens 
an Hand von Biegeproben. Das Kleingefuge, besonders die 
KorngróBe des W eicheisens, sein EinfluB auf die Fertigkeits- 
eigenschaften und seine Abhangigkeit von der W arm ebe- 
handlung.

B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e s  v o n  O b e r h o f f e r  
a b g  e a n d e r t e n R o s e n h a i n s c h e n A  e t z m i 11 e I s. Von 
Fry. St. u. E. 6. Mai. S. 622/3*. G eeignetheit des Aetzinittels 
von O berhoffer zur Festsfellung von Konzentrationsunter- 
schieden der durch Diffusion erhaltenen festen Losungen von 
Phosphor, Silizium und Mangan in Eisen an Hand mitgeteilter 
Versuchsergebnisse.

G e s i c h t s p u n k t e  b e i  d e r  W a h l  e i n e r  F o r m -  
m a s c h i n e .  Von Hoffmann. (SchluB.) St. u. E. 29. April. 
S. 275/81. Gesichtspunkte fur die W ahl zwischen Handhebel- 
pressung und mechanischer Pressung. Die A nw endung von 
Ruttelformmaschinen. Die W ahl des Betriebsmittels und der 
FormkastengroBe.

• S t a h l g u B f o r m s a n d  i n E n g l a n d  u n d A  m e r i k a. 
V o u  Irresberger. GieB.-Ztg. 15. Mai. S. 157/60. D ie ver- 
schiedenen Formsandarten fiir StahlguB. Die drei wichtigsten 
G ebiete mit Formsandvorkommen in Amerika und die Be
schaffenheit der dort gewonnenen Sande. Vorziige und 
M angel der Formsande mit kunstlichen und ńatfirlicheri Bindern.

D ie  B e h e i z u n g  v o n  M a r t i n o f e n  m i t  B r a u n 
k o h l e  n g c  n e r a  t o r g a s .  Von Donner. St. u. E. 29. April.
S. 565/7. Mitteilung von Beiriebsergebnissen der Brannkohlen- 
briRettvergasung in Gaserzeugern einer M artinofenanlage.

D ie  f e s t e n  B r e n n s t o f f e  i m J a h r e  1 9 1:9. Von 
Bertelsmann. Chem . Ztg. 13. Mai. S. 365/6. Ziisammen- 
stellung der Veroffentlichungen iiber Holz, Torf, Braunkohle, 
Steinkohle, PreBkohle und Koks. (SchluB f.)

T o r f k r a f t w e r k e  u n d  N e b e n p r o d u k t e n a n l a g e n :  
Von Zander. Mitteil. El.-W erke. April. H. 1. S. 81/5*. Die 
G ew innung und Trocknung des Torfes. Zusam m ensetzung 
und Heizwert. Zweckm aBigste V erw endung des Torfes am 
G ew innungsorte zur Elektrizitatserzeugung in Ueberland- 
werken. Energieerzeugung durch unmittelbare Verfeuerung 
sow ie unter Zw ischenschaltung der Y ergasun g und Yerkokung.

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 a n l a g e n  b e i  G e w i n n u n g  v o n  U r t e e r  mi d  
s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k .  (Forts.) St. u. E. 6. Mai. 
S. 610/21. Ausfiihrungen von Prof. Klingenberg zu seinem 
mi Verein deutscher Ingenieure gehaltenen Vortrag uber die 
G ew innung von Nebenerzeugnissen in Kraftwerken mit an- 
schhefiender Aussprache iiber die V erw endung des Kalt^ases 
im Stahlwerksbetrieb. (Forts. f.)

Z u r g r a p h i s c h e n A u s w e r t u n g v o n V e r b r e n n u n e s -
g a s a n a  y s e n .  Von Meyer. St. u. E. 6. Mai. S. 605/10* 
Beschreibung eines die schaubildliche Auswertuno- von Ver- 
brennungsgasanalysen ermoglichenden V erfahrensund an Hand 
von Beispielen gegebene Erlauterung zur Selbstanfertigunir 
von Tafeln fiir diesen Zw eck.

D i e  T e c h n i k  d e r  H o l z k o n s e  r v i e r u  n g. (Forts.) 
Techn. BI. 15. Mai. S. 169/70. Notwendigkeit der Hoiztrock- 
nutig zum Schutze gegen Verfaulen. Naturliches und kilnst- 
hches rrockneti.

U e b e r  d i e  G e w i n n u n g  k o n z e n t r i e r t e r  S a l p e t e r -  
s a “ Il e . ,a u s  n i t r o s e n  G a s e n .  Von Foerster, Burchardt 
und Fncke. Z . angew . Chem . 11. Mai. S. 113/7*. Ergebnisse 
der Versuche iiber die Einwirkung strómender M ischunsen 
aus gasform igem  Stickstoffperoxyd und Sauerstoff auf Saineter- 
saurelosungen. (Forts. f.)
. .  N e u e r e  W e g e  z u r  S t i c k s t o f f e r z e u g u n g .  Bergb.

S ‘ 413/4- Die G ew innung stickoxydhaltiger G ase 
unmittelbar aus der Luft. Die Herstellung von Stickoxvd auf 
dem U m w ege iiber Ammoniak.

G e w i n n u n g  u n d  B e d e u t u n g  d e s  O e l s c h i e f e r s  
Von Landsberg. E. T . Z . 6. Mai. S."354/5. Enistehung der 
Oelschiefer. Ihre Vorkom m en in Deutschland. Die Verfahren 
zur G ew innung des Bitumens. Ausbeuteergebnisse. Wirt- 
schaftliche Bedeutung der Oelschieferausnutzung.

U e b e r  d i e  U n t e r s u c h u n g  e i n e s  b e s o n d e r s  
h o c h  w e r t  i g e n  b i t u m i n o s  e n  S c h i e f  e r s . Von Dolch 
Petroleum. 25. April; S. 881/4*. 1. Mai. S. 8/11. Zusam m en
setzung des Schiefers. Die Ergebnisse der Entgasung und 
y eisch w e lu n g  des Schiefers sow ie des Schieferdestillates und
1 eers. Aufarbeitung des bei der Verschw elung in der Reforte 
erhallenen Schieferdestillates durch Destillation auf Koks 
Untersuchung der Schieferasche. Besprechung der erhaltenen 
Versuchsergebnisse. (Forts. f.)
„ . 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  1 o 1 a n a  1 y s e  u n d  M i n e r a  1 ó I i n d u s  t r i e  i m
c a t\r 'o 1 9 l 7 i - Y 0"  S!ng er- (SchluB.) Petroleum. 1. Mai. 
b. 11/3. Aufzahlung der das Gesundheitsw esen, die Lage- 
rung und Verfrachtung sow ie die Statistik behandelnden 
Aufsatze.
_ Z u r  A n a l y s e  v o n  P a r a f f i n e n  u n d  Ó l e n .  Von 
Bube. Petroleum. 1. Mai. S. 5/8. Ergebnisse des sog 
Schwitzverfahrens an Hand einer Reihe von Beispielen.

Verkelirs- und Verladewesen.
B e t r a c h t u n g e n  z u r  V e r k e h r s g e o g r a p h i e .  Von 

Blum. (Forts.) Arch. Eisenb. H. 2. S. 187/234*. W eltm eer 
und Erdteile vom verkehrsgeographischen Standpunkt. Kenn- 
zeichnung der wirfschaftsgeographischen Grundlagen. Das 
Gerippe der W elthandelsstraBen. Die verkehrsgeographisch 
allgemein wichtigen G ebilde. (Forts. f.)

Personalien.
Der Bergassessor K a m p e r s  ist vom L Juni ab auf

2 Jahre zur Uebernahnie einer Stellung bei der Gewerkschaft 
Odrang 1 und der Gesellschaft m, b. H. Marcardsmoor be- 
urlaubt worden.'

Der zum Regierungsrat und standigen Hilfśarbeiter im 
Reichswirtschaftsministerium ernannte Bergassessor B e r n  e r  
ist aus der preuBischen Bergverwaltung ausgeschieden.


